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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
C hristoph  S chw antke, Zur Methodik des Chemieunterrichts. Vf. ist der An- 

sicht, daB der chem. Unterricht von Anfang an bestrebt sein muB, die cbern. Vor- 
gange bei heteropolaren Verbb. ais Oxydations- u. ais Keduktionsvorgiinge, d. b. 
ais solche binzustellen, bei denen ein Verlust oder cine Aufnahme von Elektronen 
stattfindet u. fiilirt dies an den Yerbb. des S u. des Cl nflher aus. (Naturwissen- 
schaftliche Monatshefte 5. 163—68. Sep. Berlin-Pankow.) BO t t g e r .

F. A. Freeth, Die Ableitung des Typus eines Systems ' von zwei Komponenten 
durch Zusatz einer dńtten Komponenle. Vf. zeigt an Hand von Diagrammen, daB 
in gewissen Fallen, w o die therm. Analyse keine Entscheidung iiber den Zustand 
eines Zweikomponentensystems bei Tempp., w o nur feste Phasen existenzfahig sind, 
ermoglicht, die Frage durcli Hinzunabme eines geeigneten Losungsm. u. graph. Be- 
handlung der Gibbsseben £-Funktion des Dreikomponentensystems gelost werden 
kann. Das Verf. ersebeint z. B. geeignet, die bestebenden Unsieherheiten in den 
Gleichgewichten NaN03-KN03) d-Campheroxim-l-Camplieroxim u. X H 1iNT0 3-(NHJ3S 01 
aufzuklSren. (Journ. Physieal Chem. 29. 497—507. Hartford, Chesliirc.) K rO ger.

W ilh e lm  B iltz , Zur chemischen Mechanik der Reaktionen fester Stoffe. Thermo- 
chem. Betrachtungen iiber den Zusammenliang zwiseben Aufweitungsarbeit (Differenz 
zwischen der Gitterenergie des ursprunglieben Salzes u. der Gitterenergie des ge- 
weiteten Salzes) u. Reaktionsyermogen, die in der Hauptsache an den vom Vf. u. 
seinen Sehiilern untersuchten Ammoniakaten ausgefiibrt werden. Ais neues Bei- 
spiel einer Anlagerung einer Substanz mit kleiner Anlagerungsarbeit wird der I iaS 
angefiihrt, der nur von Korpern mit Molekulgitter nieht von solchen mit Ionen- 
gitter addiert wird. Ferner fiilirt Vf. aus, wie das W. mit seinem hohen Dipol- 
moment fiibig ist, ein Krystallgitter aufzuweiten u. dadurch die Reaktionsfahigkeit 
des Korpers zu erliohen, ais Beispiele dafiir werden angefiibrt: das Erharten des 
gebrannten Gipses, die chem. Angreifbarkeit der Silicate u. die Quellungserschei- 
nungen. Auf diese Beiapiele wird im Original niiher eingegangen. (Naturwissen- 
schaften 13. 500—6. Hannover.) J o s e p h y .

K arl K iirschner, U ber Sublimation „unsublimierbarer“ Stoffe. Viele hoch- 
molekulare Korper geben beim Erhitzen gut sublimierbare Spaltprodd., welehe oft 
Riickschlusse auf die Konst. des Ausgangsmateriales gestatten. Zu Unterss. ge
eignet ist ein einfachster Mikrosublimationsapp., bestehend aus Asbestdrahtnetz, 
umgekehrter Petrischale mit daraufliegendem Glasring, weleher mit der mit W. 
gefiillten zweiten Halfte der Schale bedeekt ist. Die angewandte Substanz wird 
moglichst zerkleinert u. das Auffangschiilchen alle 5—10 Min. geweehselt. Yf. 
benutzt diese Methode zur Best. der Konst. des Fichtenholzlignins. Es wurden 
untersucht Fichtenliolzlignin yerschiedener Darst., Eichenlignin, Roggensirohlignin, 
Rotbuchenlignin, Fichtenholz ais solches, gewolmlieher Fichtenmoder, von Pentosan 
befreiter u. Sulfitablaugenauszug, yerschiedene Lignite, Braunkohlen- u. ein Stein- 
kohleneinschlufi. Diese Korper ergaben in der Hauptsache Vanillinsaure u. etwas 
Yanillin, es hinterbleibt ein karmelinartiges Prod. Vf. kommt zum SchluB, daB der 
iiberwiegende Anteil des Fichtenlignins aromat. Baues ist u. einen in 1-, 3-, 4- 
Stellung besetzten Benzolkern besitzt. Bei der Sublimation diirfte intramolekulare
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W .-Abspaltung mitspielen. W eiter schlieBt Vf.' auf glukosidartige Bindung des 
aromat. Anteils. — Das im LcbensprozeB der Pflanze gebildete Coniferin, wie auch 
der Coniferinalkohol, wird polymerisiert, ausgeflockt u. bildet einen auf der Cellu- 
lose adsorbierten, ais irreyersibles Hydrogel zu bezeichnenden Komplex, der mit 
dem Hauptteil des Lignins ident. ist. Ein geringerer Teil des unpolymerisierten 
Coniferins der Pflanze erscheint gleichzeitig mit dem polymeren Korper hartnSekig 
adsorbiertu. gibt in seiner feinen Verteilung die intensiven Farbenrkk. des Lignins. — 
Auch Starkę u. verschiedene Gerbstoffe geben in guter Ausbeute Sublimate. (Mikro- 
chemie 3 . 1—20. Briinn, Deutseh. Techn. Hochseh.) U lm ann.

A. P. L aur i e, Bemerhmg iiber die Ausdehnung des Wassers beim Schmelzen. Vf.
nimrnt das W. in trimolekularer Form so angeordnet an, daB die O-Atome die 
Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks bilden. Durcli Zusammensetzen zweier Drei- 
ecke erhalt er ein hexagonales Gebilde (E is), woraus sich durch die Verringerung der 
Abstande die Kontraktion beim Gefrieren erklart. (Trans. Faraday Soe. 2 0 .  509 
bis 510.) E n s z l in .

G. P o w arn in  und W . M arków , Das physikalische Gleichgewicht des Systems 
Essigsćiure-Essigsdureanliydrid. Vff. untersuehen das Gleichgewicht zwischen Essig- 
saure u. Essigsaureanhydrid, indem sie ein Gemisch der beiden Komponenten dest. 
u. die prozentuale Zus. des Destillates bestimmen. Die Prozente Saure u. Anliydrid

cc (100 .. t/) _
in der sd. FI. u. im Dampf Iassen sich aus der Gleichung —  0,419 +  0,030

berechnen, wenn x  u. y  die Prozente Anhydrid im Dampf u. in der FI. sind. Die 
Siedetemp. des Gemisches berechnet sich aus T  =  118° -f- (22,7° +  1,7°) y ,  wo y 
den Prozentgehalt an Anhydrid in der FI., 118° den Kp. der Essigsiiure u. 22,7° 
die Differenz der Kpp. bedeuten. (Journ. Euss. Phys.-Chem. Ges. 5 5 . 375—80. 1924. 
Tomsk, Technolog. Inst.) Taube.

G. P o w a rn in  und W . M arków , Das System Essigsiiure- Wasser. Es wird die 
prozentuale Zus. einer sd. wss. Essigsaurelsg. u. ihres Dampfes untersucht. Bei 
77% Essigsiiure, entsprechend CH3COOH • H20 ,  enthiilt der Dampf 62,o°/0 Saurc, 
was recht genau der Zus. CIT3C 00H  • 2ILO entspricht. (Jo u rn . Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 55 . 381—82. 1924. Tomsk, Technolog. Inst.) T a u b e .

B,. W . H arm a n  und F. P. W orley , Die Hydrólyse vtm Alkalicyaniden in  wasse-
riger Losung. 3 Flaschen zu je 60 ccm, hinter welchen je  eiu Reagenzglas mit 
einer Lsg. von 0,2% Pikrinsśiure u. 2°/0 Na^COs geschaltet ist, werden derart mit- 
einander verbunden, daB ein C 02-freier Luftstrom von der ersten Flasche durch 
das Reagenzglas zur zweiten usw. geleitet werden kann. So wird zu gleiclier Zeit 
aus zwei Vergleichslsgg. (in der ersten u. dritten Flasche), die einmal mehr u. 
einmal weniger HCN entlialten, u. aus der KCN- bezw. NaCN-Lsg. durch den 
Luftstrom HCN in das Reagenzglas iibergefuhrt u. dort absorbiert. Nach dem Er- 
hitzen der letzteren wird das HCN kolorimetr. bestimmt. F ur 0,01—1-n. Lsgg. von 
KCN ergibt sich so die Hydrolysenkonstante K h bei 5° zu 179 -10 7 bei 18° zu 
229 - 10—7; bei 25° zu 2 5 4 -1 0 -7 u. bei 35° zu 304 • lO” 7. Fur NaCN ist K h bei 
25° 251 • 10—7. Hieraus berechnet sich die Hydrolysenwarme fur KCN im Durch- 
schnitt zu —2,95■ 10:1 cal. (Trans. Faraday Soc. 2 0 .  502 — 7. Auckland, Neusee- 
land.) ENSZLIN.

R,obert N. P ease und L eland  S te w a rt, Die katalytische Yereinigurtg von 
Athylen und Wassersto/f in Gegenwart von metallischem Kupfer. III. Kolilenmon- 
oxyd ais Katalysatargift. (II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 5 . 2235; C. 1 9 2 4 .
I. 2228.) Da CO ein bekanntes Gift fur Hydrierungskatalysatoren ist, untersuehen 
VfF. seinen EinfluB auf die Aktivitfit des Cu bei der Rk. von C±S t m it  -ET, bei 0°. 
CO wird von Cu viel starker adsorbiert ais H2 u. C2H4. Die A d s o rp tio n s is o th e rm e n
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der 3 Gase sind gezeichnet. Bei hoberen Drucken (yon ca. 15 mm Hg an) wird 
weniger CjH, adsorbiert ais Hs , bei niederen Drucken umgekehrt. Bei weniger 
ais 1 mm Hg werden ca. 1 ccm H , , 2 ccm C2H4 u. 5 ccm CO adsorbiert. CO wurde 
friiher mit dem Katalysator in Beriihrung gebracbt ais die reagierenden Gase. Die 
Wrkg. des CO ist ungelieuer, schon 0,05 ccm CO reduzieren die Aktiyitiit des Cu 
auf ll° /0 seines n. W ertes. GroBere Mengen CO erzielen nocb etwas groBere 
Wrkgg. Bei Ggw. yon 1,97 ccm CO betriigt die Aktiyitiit des Cu nur noch 5°/0 des 
urspriinglichen W ertes. E ine Kurye veranschaulicbt die Abbiingigkeit der Aktiyi
tiit des Katalysators yon dem Yol. des anwesenden CO. — W enn die Moglicbkeit 
yon Adsorptionsscbicbten, die dicker ais eine Molekel sind, ausgeschlossen wird, so 
erscheint den VfF. die Annahme von Centren yerscliiedener Aktiyitiit auf der Kata- 
lysatoroberfliicbe am geeignetsten zur Erkliirung dieser starken Vergiftungserscliei- 
nung. An den Centren mit groBerer Aktiyitiit werden naturgemiiB stabilere Adsorp- 
tionskomplexe gebildet ais an Stellen mit geringerer Aktiyitiit. W enn CO mit 
dem Katalysator in Beriihrung gebracht wird, werden die CO-Molekeln wabr- 
scbeinlich an den aktiyeren Stellen adsorbiert u. machen diese gegen die reagie
renden Substanzen inaktiy, somit kann die Adsorption der reagierenden Gase nicbt 
ais quantitatives MaB fur die katalyt. Aktiyitiit gelten. (Joum. Americ. Chem. Soc. 
47 . 1235—40. Virginia, Univ.) JOSEPHY.

Aj. E lektrochem ie. Thermochem le.
TJ. S b o rg i, i i  ber eine Elektronentlieorie des anodischen Verhaltens der Metalle, 

insbesondere solclier, die Passimtatserscheinungen zeigen. I. u. II. Mitt. I. Vf. gibt 
nacb L e w i s  u. B o h r  den Elektronenaufbau der Metallatome in einer Tabelle, wo- 
bei aucb solcbe „Elektromere" aufgefuhrt werden, die nicbt bekannt sind, wie 3- 
u. 2-wertiges Titan u. dgl.. Zu den Tatsachen, die zu diesen Anscbauungen fiihren, 
fiigt Vf. das anod. Verb., speziell die Passiyitiitserscbeinungen bei gewissen Metallen. 
Vf. nennt Elektronenkern (nocciolo) die Elektronenscbalen ohne dic Valenzelektronen. 
Vf. untersebeidet 3 Arten von Metallen, solcbe, die bei der Ionisation alle Valenz- 
elektronen auf einmal yerlieren, also konstantę Valenz u. einen unyeranderlichen 
Elektronenkern besitzen, solcbe mit yariabler Valenz (Zn, Ga, Ge, Cd, In, Sn, Tl, 
Pb), aber konstantem Elektronenkern. Es sind die Elemente, die auf die Ubergangs- 
elemente folgen. Zur dritten Kategorie geboren die Ubergangselemcnte, die
einen yariablen Elektronenkern besitzen, die meist alle Yalenzelektronen auf 
einmal yerlieren, aber dereń Valenzelektronenzahl wecliseln kann. In jeder 
groBen Periode finden' sieb alle 3 Typen yertreten. Die Ubergangselemente 
bilden meist Metallionen, die der zweiten Gruppe konnen (bis auf die ersten Glieder 
Zn u. Cd) aucb Metalloidionen bilden. Zn u. Cd bilden einen Spezialfall: in dieser 
Gruppe yariiert die Valenz meistens um gerade Stufen, u. Zn u. Cd sind fast aus- 
nahmslos nur 2-wertig.

II. Die erste Gruppe zeigt das einfaebste elektroebem. Verh., die zweite kann 
mechan. Passiyitiit zeigen, die dritte wirkliebe (chem.) Passiyitiit, die elektron, 
leichter zu erkliiren ist ais nacb den gewobnlicben elektroebem. Anscbauungen. 
Die Passiyitatserscheinungen yerschiedener Art werden beschrieben u. klassifiziert. 
Im Eisen finden sieb alle elektroisomeren Atome im Gleichgewicht, darunter viele 
zweiwertige, die an der Anodę Fe” bilden konnen; die Geschwindigkeit hiingt yom 
Anion des Elektrolyten ab. W enn die Ionen mit niedriger Valenzzahl nicbt scbnell 
genug abtransportiert werden, entzieht die anod. Polarisation neue Elektronen aus 
der SuBersten Schale, d. h. es werden Ionen mit hoher Valenzzahl gebildet, bis die 
Schalen 2-8-8 iibrig bleiben; alsdann ist Fe acht-, Mn sieben-, Cr secbswertig: 
Das Metali geht in Lsg. oder es entladen sieb die Anionen (EinfluB der Strom- 
dichte!). So haben nach der ublichen elektrochem. Ausdrucksweise die Elektro-
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meren von niedriger Valenz yerluiltnismiifiig holie Losungstension, diejenigen von 
hoher Valenzzahl yerhiiltnismSBig niedrige. Auch die aktiyierende W rkg. der kathod. 
Polarisation ist elektron, einfach zu erklaren, ebenso daB nur die Oberfliiche passiy 
ist, desgleichen der EinfluB der „Vorgeschichte“ der Elektrode. Vf. yersucht die 
period. Erseheinungen ebenfalls elektron, zu erklaren. Zwisehen der Yalenzseliale 
u. der niiehsten Elektronenschale kann ein Elektronenaustausch eintreten. Das 
Potential der SuBersten Passivit:it ist labil; aber aucb das der SuBersten Aktiyitiit. 
Die Erscheinungen konnen nieht quantitativ reproduzierbar sein, da kein Stiiek das 
gleiche Ensemble von Elektromeren aufweist u. Stornng des Gleichgewichts nicht 
momentan zuruckgeht. (Atti R . Aecad. dei Lincei, Eoma [6] 1. 315—18. 388—92. 
Pisa, Univ.) W. A. R o t h .

G. E rie  B e ll und F ra n k  Y. Poynton , U ber die Dielektńzitatskonstante einiger 
Fliissigkeiten und ihre Alhdngigke.it von der Temperatur. I. Vff. bestimmen die DE. 
von Ricinusol, Olivenol u. Leinol bei yerscbiedenen Tempp. nach der Resonanz-
methode. Bei einer Freąuenz von 4 • 107 Perioden pro Sek. betragt die DE. fur
Ricinusol bei 17,5° 4,86, fiir OliyenSl bei 18,5° 3,21, fur Leinol bei 19° 3,24.
Zwiscben 20° u. ca. 180° gilt die Eormel D E, —  D E 20 [1 — (t — 20) « 20], wobei
u  =  0,0015, bezw. 0,0008 u. 0,0009 betragt. (Philos. Magazine [6] 4 9 . 1065— 72. 
Nottingham, Univ.) KkOger.

E ernando  Gross, M nę neue Auffassung vom magnetisclien Msen. Da von allen
Fe

Eisenoxyden nur das Fe30 4 magnet, ist, nimmt Vf. darin einen Kern îi ^>Fe an,

in dem er nach der Ampśreschen Kreisstromtlieorie des Magnetismus wegen der 
Kombination von zwei yerschiedenwertigen Atomen von yersebiedener Edelkeit die 
Quelle des Magnetismus sieht, wie dureb ausfiihrlicbe elektroebem. Auseinander- 
setzungen dargelegt wird. (Boi. Assoc. Brasil. Pharm. 5 . 216—23. 1924. Rio de 
Janeiro, Sep.) W. A. R o t h .

E m anuele  Eoa, Die spezifische Warme von Fliissigkeiten nach der Theorie der 
ubci-eitistimnienden Zustande. Mathemat. Berecbnungen der spezif. Warmen von 
H20 , NHL,, COa u. S 03 nacb den Formeln von P l a n c k  u . C l a p e y k o n . (Atti reale 
Accad. Scie. Torino 6 0 .  294— 300. Turin.) G r im m e .

N icolas de K olossow ski, Emilu fi der Anderung des Yiscositatskoeffizienten 
mit der Temperatur a u f die spezifische Wai-me von Losungm. Vorl. Mitt. (Vgl. 
Buli. Soe. Cbim. de France [4] 3 7 . 372; C. 1925. I. 2678.) Yf. leitet fur die spezif. 
Wiirme k  was. Lsgg. die allgemeinere Formel

k =  (18 jU - f  2 n  +  3) / (18 (X +  M ) +  350 - d / d T ^ o  — Tj) 
ab (M —  Mol.-Gew.; n =  Zahl der Atome in der Molekel des gel. Stoffes, 
fi =  Zahl der H20-Moll., i]0 u. i] =  Viscositatskoeffizient des reinen Losungsm. 
bezw. der Lsg.) u. zeigt ihre Gtiltigkeit an Methylalkohol, A., Propylalkohol, Essig- 
saure u. Rohrzucker unter Benutzung der in der Literatur mitgeteilten W erte von 
7]0 u. T j. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 3 7 . 605—8. St. Petersburg.) K rO ger.

E . W e r th e im e r , Uber die kinetische und elektromagnetische Definitwn der 
thermodynamischen Temperatur eines Gases. (Ztschr. f. Physik 32. 596—619. Biele- 
feld.) K r Cg e r .

A. G laser, Uber ein neues Verhalten diamagnetischer Gase bei tiefen Drucken. 
Kurze Inhaltsangabe yon Ann. der Physik [4] 7 5 . 459 (C. 1 9 2 5 . I. 626.) (Sitzungs- 
ber. Bayr. Akad. d. Wiss. 1 9 2 4 . 79—85. Munchen, Uniy.) B e c k e r .

D. B. M acleod , Die kinetische Theorie der Yerdampfung. Is t D v die D. des 
Dampfes u. D, die D. der FI., so gilt D„ID, —  N J N r , wobei N . die Anzahl der 
Molek. darstellt, dereń Abstand so groB ist, daB sie yerdampfen konnen. Nt ist 
die Anzahl, bei welchen dieser Abstand kleiner ist. Es werden nun fiir Ather,
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Methylformiat, Athylaeetat, Benzol, Telrachlorkolilenstoff, Clilorbenzol, Mełhyl-, Athyl- 
alkoliol u. Essigsaure die D v/D,  bis zur krit. Temp. tabellar. zusammengestellt. 
Weiter sind angegeben die minimale Geschwindigkeit eines Mol. von N, im Ver- 
hiiltnis zur Durehschnittsgeschwindigkeit u. zur wahrscheinliclien Geschwindigkeit 
bei 20°. Aus dem Verhiiltnis D„j D, liiBt sich aucli die latente Verdampfungswarme 

■ bei nicbt assoziierten Verbb. berechnen. (Trans. Faraday Soc. 20. 525—43. Neu- 
seeland.) E n s z l in .

Craw ford H. G reenew alt, Partialdruek von Wasser in  wasserigen Schwefel- 
saurelosungen. Vf. bringt eine grapb. Tabelle zur direkten Ablesung des Partial- 
druckes gemiiB der Clausius-Clapeyronschen Gleichung. (Ind. and Engin. Cliem.

N. K. Adam, Die Verdampfung von Wasser von reinen und vcrunreinigten Ober- 
flaclien. (Ygl. Journ. Physical Chem. 29. 87; C. 1925. I. 1283.) Verss., die tbcoret. 
zu erwartende Ersebeinung, daB monomolekulare Haute von Verunreinigungen auf 
W. dessen Verdampfungsgeschwindigkeit betrachtlieh erniedrigen, experimentell nach- 
zuweisen, waren wegen der Unmoglicbkeit, die verdampfenden Molekeln selmell 
genug zu entfernen, ohne die Oberfliichenschicht zu zerstoren, erfolglos. (Journ. 
Physical Chem. 29. 610—11. Sheffield, Univ.) K r u g e r .

Chr. M ezger, Die Zustandsformtn des liygroskopisch gebundenen Wassers und 
die Verdichtung ungesattigter Dćimpfc zu verdiinnten tropfbaren Flussigkeiten. Die 
auf dieVerss. von v a n  B e m h e l e n  (vgl. Wo. O s t w a l d , die Absorption, gesammelte 
Abhandlungen iiber Kolloide u. Absorption, Leipzig 1910) sich stutzenden neuen 
Unterss. des Vfs. bestatigen alle Sehlusse, die sich aus den D o b en e ck sc h en  Verss. 
(vgl. W o l l n y , Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik 15. 163) in Bezug 
auf die Bedingungen des hygroskop. Gleichgewicbts u. die Zustandsform deshygro- 
skop. W. ergeben haben. (Gesundheitsingenieur 47. 538—46. 1924. Gernsbach 
(Murgtal).) S p l i t t g e r b e r .

C. K. Jab lczy n sk i und A. P rz ez d z ie ck a -Ję d rz e jo w sk a , Die Koagulations- 
geschwindigkeił von Antimontrisulfid. (Vgl. Buli. Soc. Ghim. de France [4] 35. 1277. 
1924; C. 1925. I. 1853.) F ur die Koagulationsgeschwindigkeit von Sb2S3-Sol durch 
KC1 gilt die Gleichung log tg a  — log tg « 0 =  k • t {a u. a 0 im Konig-Martens- 
schen Spektrophotometer gemessene Drehungswinkel zur Zeit t bezw. ć0); Verdrangung 
des in der Lsg. vorhandenen H2S durch H2 erhoht die Konstantę k. Nach einigen 
Tagen sinkt die Bestandigkeit des Sols; H2S wirkt stabilisierend. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 37. 608—12.) K r Cg e r .

C. K. Jab lczy n sk i und H. L oren tz-Z ienkow ska, Die Koagulationsgeschwindig
keit der Mischungen von Kolloiden. (Vgl. vorst. Ref.) Die fur die Koagulations
geschwindigkeit der einzelnen Sole durch KC1 gefundene Gleichung gilt auch fiir 
gemischte Sole von /ls26'3 u. Sb,tS3, die durch Fallung beider Sulfide in derselben 
Lsg. oder durch nachtriigliche Miscliung der einzeln hergestellten Sole erhalten 
wurden. Die Konstanz von K  zeigt, daB chem. Bkk. zwischen den verschiedenen 
Partikeln nicht eintreten. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 612—15. Warschau, 
Univ.) K r C g e r .

R ich a rd  B radfleld, Eine Zentrifugalmethode zur Herstellung kolloidalen Eisen- 
m d  Aluminiumhydroxyds wid kolloidaler Kieselsaure. Friscb gefalltes Fc(OH)s bezw. 
Al[OI{)3 werden so lange mit W. gewaschen, bis sie sich kolloidal losen u. die Lsg. mit 
hoherTourenzahl zentrifugiert; die dabei abgeschiedenen Hydroxyde werden wiederum 
in W. suspendiert u. zentrifugiert. Durch mehrfache Wiederliolung des Yerf. er- 
hUlt Vf. elektrolytfreie Praparate verschiedener TeilchengroBe ais Ndd. in ver- 
schiedenen Zonen an der W and des ZentrifugiergefiiBeg. Sie bilden mit W . be-

17. 522—23. Wilmington [Del.].) G r im m e .

A3. K olloldchem ie. Capillarćhemłe.
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standige, reversible Sole, dereń Farbę mit abnehmender TeilchengroBe bei Fe(OH)3 
von gelbbraun in rot, bei A1(0H3) von weiB in blauweiB ubergeht. Auf ent- 
sprechende Weise wird reine kolloide SiO.. ais weiBe, mit steigender Dispersitiit 
mebr und mebr fransparente Masse gewonnen, dereń wss. Lsg. die pn  von 6,5 
zeigt u. sicb bis zur Sirupkonsistenz eindampfen liiBt, oline zu gelatinieren; aug 
hochst konz. Lsgg. scbeidet sich S i02 in nadelformigen Krystallen aus. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 4 . 965—74. 1922. Columbia, Missouri.) K r Ug e r .

W illia in  O gilvy  K erm ack  und W illia m  T u rn e r  H orace W illiam son , Die 
Stabilitał von Suspensionen. I. Die Geschivindigkeit der Scdimenłation von Kaolin- 
suspensionen durch Salze bei verschiedener Wasserstoffionenkmzentration. Vf. unter- 
sucbt die Sedimentationsgescliwindigkeit von JTaoH«suspensionen bei Ggw. von 
NaCl, KC1, Na^SO^, Na^HPO*, Na-Citrat, CaCL, CaS04, Ca(H2PO J2, Superphosphat, 

•AC13, FeCls u. LaCl3 bei gleicbzeitiger Veranderung der p tj u. der Salzkonz. Die 
Wrkg. der Elektrolyte mit einwertigem Kation hiingt davon ab, ob die Lsg. alkal. 
oder sauer ist. Bei p H =  2—3 vermindert NaCl die Sedimentationsgescbwindig- 
keit; die scbeinbare Stabilisierung durcb N aJIP O j u. Na-Citrat berubt dagegcn auf 
Pufferwrkg. Die Floekung durch Ca(H2P 0 4)2 nimmt. mit abnehmender [H‘], wakr- 
scbeinlich wegen gleichzeitiger B. von unl. bas. Pbosphat zu. Bei den Salzen mit 
dreiwertigen Kationen tritt eine Fallungszone auf, die Bereiche negativ u. positiv 
geladener Kaolinsuapensionen trennt. (Proc. Roy. Soc. Edinburgb 4 5 . 59—70.) Kit®.

W illia m  O gilvy K erm ack  und P e te r  Mc CaUum, Der Einflufs von Gelatine 
a u f die Stabilitat und a u f die Teilchenladung kolloidaler Losungen von Cholesterin. 
(Vgl. vorst. Ref.) VfF. stellen durch Emtropfen alkoh. 'Cholesterbńsgg. in W. be- 
stiindige, weiBbliiuliche Sole mit einem Teilclienradius von ca. 100 fifj, her u. 
priifen ihre Floekung durch HC1, H2S 04 u. durch NaCl in Abhangigkeit von der 
[H’]; NaOH bewirkt bei p H >  12, Siiuren bei pI£ =  3—4 Fallung. Durch kata- 
phoret. Verss. wird die Potentialdifferenz der Teilchen gegen die Lsg. bei vcr- 
schiedener pn  u. verscliiedener Gelatine konz. bestimmt u. gezeigt, daB die Floekung 
durch Gelatine Zonen positiv u. negatiy geladener Cholesterinpartikeln trennt; sie 
beginnt, wenn die Potentialdifferenz weniger ais ca. 9 Milliyolt betragt. Bei ge- 
niigcnder Gelatinekonz. ist die Potentialdifferenz am isoelektr. Punkt 0 u. steigt 
auf der sauren Seite auf ea. 14, auf der alkal. auf ca. — 25 Milliyolt. Ggw. von 
NaCl erweitert die Flockungszone. Vff. finden, daB Gelatine das Sol gegen Fallung 
durch NaCl schutzt, wenn die Gelatinekonz. zur B. einer monomolekularen Schicht 
um die Cholesterinpartikeln geniigt; Schutzwrkg. ist auch dann yorhanden, wenn 

•die Potentialdifferenz der Teilchen gegen die Umgebung 0 ist, hat allerdings wahr- 
scheinlich am isoelektr. Punkt ein Minimum. Gelatinemengen, die eine teilweise 
Neutralisation der Ladungen des Kolloids herbeifuliren, ohne zur Einhullung der 
Oberfliiche auszureichen, bewirken Fallung. (Proc. Roy. Soc. Edingburgh 45. 71 
bis 89.) K r Cg e b .

W illia m  O gilvy K erm ack  und Cecil In n es B o th w e ll V oge, Die Wirhmg 
von Salzen m it mehrwertigen Kationen a u f kolloidale Losungen von Gold und Benzoe- 
harz. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die W rkg. von FeCl3, A1C13, LaCl3, 
CaClj u. BeSO.i auf ^lw-Sole u. auf die Sole von Benzoeliarz, die durch Eintropfen 
eines alkoh. Auszuges in W . gewonnen wurden, bei verschiedener pn . Bei CaCl2 
u. BeSOł wird eine Fallungszone u. eine Zone mit negatiy geladenen Partikeln bc- 
obachtet. Bei den dreiwertigen Kationen tritt Floekung zwischen einem Gebict 
mit negatiyen u. einem solclien mit positiy geladenen Solteilchen auf; letzteres be
ginnt in um so saurerer Lsg., je  g ro B e r  der Hydrolysengrad des M e ta llh y d ro sy d e s  
ist. Die B. positiyer Partikeln ist wahrscheinlich an die gleichzeitige Ggw. von 
Me(OH)3 u. Me"' gebunden, wobei ersteres das Kolloid einhiillt, u. sodann das von 
dem Komplexe adsorbierte łon  diesem positiye Ladung erteilt; die Eiistcnz der-
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artiger Verbb. wird dadurch gestii tzt, daB dic Teilchen in der positiven Zone groBer 
sind ais in der negatiyen u. die Ndd. sich bei Au auch durch die Farbo unter- 
scheiden. (Proc. Roy. Soc. Edingborgh 45. 90—101.) K r &GEB.

W m . J . Pope upd B,. T. M. H aines, Kolloidaler Kaolin. I. Einige Eigenseliaften
des kolloidalen Kaolins. Das Materiał stammte von der B r i t i s h  C o llo id s  L td . 
Suspenaion von 1 g in 100 ccm W. zeigte sehr zahlreiche Partikeln in lebhafter 
Brownscher Bewegung. Auf 1 g entfallen ca. 0,9 X  1014 Teilchen. Nach Schutteln 
mit W. bleibt die Suspenaion 1 Woclie beatehen, aie wird aofort geflockt durcb
0,3 Vol.-% starker HC1, innerhalb 10 Min. durch 1,3% NaCl in Lag., nicht durch 
maBige Mengen NaOH. Der feate kolloidale Kaolin floekt negative Kolloide nicht, 
positiye aber 8ofort, ist also aelbat ein negativcs Kolloid. Aua Lag. von 1,45 g J  
im Liter w er den durch Schutteln mit I/10 ihres Gewichtes Kaolin 5% des J  von 
jenem niedergeschlagen, so daB die Konz. im Kaolin 1/2 derjenigen in der iiber- 
stehenden FI. ist. Bas. Farbsłoffe werden aua wss. Lag. teilweise absorbiert, saure 
nicht, amphotere yerhalten aich yerschieden, je  nachdem die Rk. der Lag. sauer 
oder alkal. ist. (Lancet 208. 1123—24.) S p i e g e l .

Jo h n  W. H. E y re , Kolloidaler Kaolin. II. Die Absorption von Toxin durch 
Kaolin. (I. vgl. P o p e  u. H a in e s , vorst. Ref.) Bei Diphtherietoxin bewirkte Kaolin 
keine merkliche Yeranderung der Wirksamkeit, wohl aber bei Dysenterietosin. In 
heiden Fallen war durch Kombination dea Kaolins mit Agar keine beachtenswerte 
Anderung des Einflusaea' zu erreichen. (Lancet 208. 1124—25. London, GrUYs 
Iloap.) S p i e g e l .

N. Isgaryscłiew  und A. P om eranzew a, Die Geschwindigkeit des Wasserstoff- 
ions in Gdcn. (Vgl. S. 145.) Yff. untersuchen die Geschwindigkeit des II-Ions im 
ełektr. Strom in Gelatine-Gel. Zwei GefaBe werden durch eine Rohre verbunden, 
in welcher Gelatine-Gel .mit eingeschlosaenem Elektrolyt u. Methylorange ais In- 
dicator sich befindet, u. das Ganze auf konstanter Temp. gehalten. Beim Hindurch- 
schicken eines elektr. Stromes durch das System laBt sich das W andern des Um- 
schlagpunktes innerhalb der Rohre gut verfolgen. VfF. stellen feat, daB sich Andc- 
rungen der Spannung fei*st nach cinigen Min. auf die Geschwindigkeit des Ions 
auawirken, was sie auf eine gewiase „Tragheit11 zuriiekfuhren, bedingt durch die 
Struktur dea Gela, daa auch fur sich freie Ionen enthillt, welche durch den Strom 
umgruppiert werden. Ferner zeigen yerschiedene Elektrolyte im Gel auch ver- 
schiedene Geaehwindigkeiten des łona u. zwar w&clist aie mit dem Atomyol. des 
angewandten Kations. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 433—45. 1924. Russ. 
Wisa. Chem. Inst. Moskau.) T a u b e .

J. F . Carri&re, U ber das Yerlialten von Ol und Ólsaure gegen Wasser. (Vgl. 
Rec. trav. chim. Pays-Baa 43. 283; C. 1924. II. 921.) Das komplizierte Yerh. eines 
Oltropfens gegen W. wird nicht durch Hydrolyse des Ols erkliirt, sondern wird 
Fettsduren u. anderen Yerunreinigungen des Ols zugeschrieben. Vollkommen neu- 
trales Ol verhalt sich ganz andera. Daa Oberflachengleiehgewicht zwischen neu- 
tralem Ol u. W . oder Ólsaure u. W. stellt sich aofort ein , waa bei Mischungen 
Olsaurc-Ol u. W. nicht der Fali ist. Ea verdriingt namlich die Fettsaure das Ol 
aus der Oberfliichenschicht u. die Oberflachenspannung nahert sich der der reinen 
OlsSure, weshalb auch Messungen der Oberflachenspannung mit dem Stalagmometer 
bei einem solchen Gemisch zu hoch ausfallen, u. zwar um so mehr je  schneller die 
Tropfenbildung erfolgt. Es konnen demnach kleine Spuren Fettsaure einen groBen 
EinfluB auf die Oberflachenspannung W.-Ól ausiiben. Kleine Mengen Saure konnen 
durch jYffj-Dampfe (Verseifung) unwirksam gemacht werden. Die in der Literatur 
angegebenen W ertc fur die Oberflachenspannung W.-neutrales Ol u. W.-Ólsaure 
mussen korrigiert werden. Sie betragen 26 bezw. 10,5 Dyn/cm bei 20°. (Rec. trav. 
ehim. Pays-Baa 44. 121—29. Delft.) L a s c h .
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D. H. B angham  und W . Sever, Experi»ientelle Untersuchung der dynamisćhen 
Gleichung des Yorganges der Gassorption. (Vgl. Journ. Physical Chem. 29. 113; 
C. 1925. I. 1688.) Es wird der zeitliehe Yerlauf der Sorption von COs durch Glas- 
wolle bei 0° u. 12,5 mm Druck untersucht. Zwischen den adsorbierten .Mengen s 
u. der Zeit t bestelit in einem Bereich von s wie 6 :1  die Beziehung:

log s =  l/m  • log t +  const., 
bei lSngeren Zeitraumen gilt die allgemeinere Gleichung log cr/(<7 — s) =  k -  iVm, 
worin G den Grenzwert von s fur t —  co bedeutet u. den W ert 3,07 bat, der einer 
drei Molekeln dicken H aut yon C 02 auf der Glasoberflache entapricbt; m ist von 
der Vorgesehichte des Adsorbens stark abhiingig. Auadriicke vom gleiehen Typus 
gelten fur die Ergebnisse anderer Forscher an ahnlichen Systemen. Der Sorptions- 
yorgang ist wahrscheinlich nicht auf die Grenzfliiehe beschrankt, sondern die Gas- 
moll. dringen in das feste Medium ein; die gewohnlichen Diffusionsgesetze werden 
jedoch nicht befolgt. (Philos. Magazine [6] 49. 935—44. Manchester, Uniy.) KRtt.

W o lfg an g  O stw ald und H e rb e r t Schulze, Eine S-formige AdsórptionsJeum 
und ikrę Berechnung. Messungen am System Blutkohle-Eisessig-W. lassen auf negative 
Adsorption der Essigsaure bei hohen Konzz. schlieBen; aus ca. 70—80%ig- Lsgg. 
yon Eg. in Bzl., Xylol, Nitrobenzol, Brombenzol, Athylenbromid, Tetralin, Bzn., 
Chinolin, Chlf. tritt negatiye, aus Aceton positive Adsorption ein. Die Rk. zwischen 
Glycerin u. EssigsSure yerlSuft bei Ggw. von Kohle langsamer. Unters. des Systems 
Koh\c-Ei3es.%ig-Athylenbromid im gesamten Konz.-Bereieh ergibt eine S-formige 
Adsorptionskurye, die die Abscisse bei 15,8% Essigsaure schneidet. Vff. zeigen, 
daB man die Ergebnisse rechner. behandeln kann, wenn man auf den positiyen u. 
negativen Ast einzeln die Boedeker-Funktion anwendet, u. schlieBen, daB Eg. u. 
Athylenbromid sich zu einer „Losungsverb.“ yereinigen, die entspreehend detń 
Abscissenschnittpunkt ca. 3CH3-COOH auf 5 C JI.,B r2 enthalt, u. daB dieser Komples 
adsorbiert wird, wahrend die jeweils im tjberschuB yorhandene Komponente die Rolle 
des Losungsm. spielt. Das Eutektikum in der Gefrierpunktskurye u. ausgezeichnete 
W erte der Tropfenzahl u. der Viscositat der Gemische yon Essigsaure u. Athylen
bromid in dem Konz.-Gebiet, wo die Adsorption Nuli ist, sprechen ebenfalls fur 
die Existenz einer Verb. Die Griinde fiir ein allgemeines Auftreten des S-formigen 
Kuryentypus werden dargelegt. (Kolloid-Ztschr. 36. 289—300.) K k Og e r .

W . A. P a tr ic k  und L. H. Opdycke, Die Adsorption von Dampfen durch Silicagel 
nach einer dynamischen Methode. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 272; C. 1925. 
I. 2541.) Es wird die Adsorption yon A C C l t , Bzl. u. W. beim tlberleiten der 
Gemische ihrer Dampfe mit Luft iiber Silicagel bei 30° untersucht. Die Gleich- 
gewichte stellen sich in wenigen Stdn. ein u. entsprechen der Freundlichscben 
Gleichung; nur bei W . treten Hysteresiserscheinungen auf. Die Ergebnisse an A., 
CCI, u. Bzl. befriedigen die von P a t r ic k  gefundene Gleichung V  =  K  ( P  ff /  P„)1|,n i
W . yerhalt sich bei niedrigen W erten yon P (T /P 0 abweicbend, was auf die Er-
hohung seiner Viscositat durch die in diesem Gebiet besonders starkę Abnahme 
des inneren Druckes zuruckgefuhrt wird. (Joiim. Physical Chem. 29. 601—9. J o h n  
H o p k in s  Univ.) K r o g e r .

K. M atthaus, t/ber einen Zusammenha7ig zwischen der Oslwaldschen Yiscositdts- 
gleichung und dem Poiseuilleschen Gesetz. Vorlaufige Mitteilung. Die mathemat. 
Beziehung zwischen den Konstanten der yon O s t w a l d  fiir Sole mit anomaler Yis- 
cositat gefundenen Gleichung p n ■ t —  kL u. den Daten des Poiseuilleschen Gesetzes 
wird abgeleitet u. der W eg zur Berechnung der a b so l. ZSliigkeit im P o ise u ille s c h e n  
Zustand aus Messungen bei y e r s c h ie d e n e n  Drucken u . D u rc h flu B g e sc h w in d ig k e ite n  
gezeigt. (Kolloid-Ztschr. 36. 281—82. Dresden.) KRtJGER.
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B. Anorgamsche Cliemie.
R o b ert Schw arz und T heodor H oefer, Uber den Beaktionsmechanismus der 

Silanbildung. II. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3242; C. 1923. I. 727.) Der
bei der Zers. des Mg2Si mit HC1 sich bildende Bodenkorper ist keine Verb. von
einheitlicher Zus., wie friiliere Autoren behauptet haben; yielmelir besteht er aus 
einem Gemisch, das die 3 Komponenten entlialt: 1. festes Siliciumhydrid, 2. Prosil- 
oxan, SiHjO, 3. S i0 3. F ur die B. der Silane wird folgendes Reaktionsschema auf- 
gestellt: Wiihrend der ersten Phase yerlauft die Zers. des Mg2Si nach der G leichungl. 
Das sehr unbestandige (OHMg)2SiH2 wird rascli weiter zers. nach II. Das Silen 
ist nicht bestandig, sondern lagert sich mit anderen gleiclien Badikalen zusammen.

I. Mg,Si +  2H aO =  (OHMg)2SiII2.
n . (OIIMg),SiHa - f  4 IICl =  2 MgCLj +  2H20  +  SiITa +  H2.

III. Si2H 4 +  II20  =  SiH20  +  SiH4I IV. SisH8 +  H20  =  SiH20  +  Si2H6 usw.
Unter dem EinfluB der Hydrolyse entstehen dann die hoheren Silane neben 
Prosiloxan nach III. u. IV. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 143. 321—335. 
Freiburg.) G r z e n k o w s k i .

Jessie Y. Cann und D oro thy  L. Cheek, Beziehungen zwischen Zusammensetzung 
und Siedepunkt von wasserigen Natriumsilicatlosungen. Der Kp. wss. Natriumsilicat
losungen wird stark beeinfluBt durch das vorhandene Verhaltnis von Na.20  : S i02. 
Je enger das Verhaltnis, desto hoher der Kp. (Ind. and Engin. Chem. 17. 512—14. 
Northampton [Mass.].) G r im m e .

J. H. de B oer, Die Herstellung von reinen Zirkoniumsalzen aus Zirkonium- 
erzen mit H ilfe der Phosphate. Das aufgeschlossene Zirkoniumerz wird mit W. 
ausgezogen, durch Lauge die IIydroxyde niedergeschlagen, diese in HC1 gel. u. 
das Zr mit II3PO., gefallt. Das ausgewaschene Zirkoniumphosphat wird in H F  gel. 
u. die Lsg. in NaOH-Lsg. einfłieBen gelassen. Es resultiert in Sauren gut 1. rein 
• weiBes Zirkoniumhydroxyd. Unterss. des Vf. ergaben, daB ein gegliihtes Phosphat, 
welches urspriinglich in stark saurer Lsg. gefallt worden war, aus Zr-Pyrophosphat, 
ZrPjO,, bestand u. daB das ausgefallte Zr-Orthophospliat ais Zr(H P04)2 zu be- 
trachten ist. Es scheint, daB beim Fallen von Zr-Lsgg. in Ggw. von Saure dic 
Neigung zur B. dieses Phosphates sehr groB ist. In  ncutraler Lsg. gefalltes Phos
phat zeigt dagegen Hydrolyse u. lost sich nicht vollkommen in HF. — Ist H f zugegen, 
so wird es durch obigen Arbeitsgang nicht vom Zr getrennt. W ie aber Verss. yon
A. E. von A rk e l u. Vf. zeigen, bildet sich in der Auflósung der gemeinsamen 
Zr(Hf)-Phosphate in H F»eine komplexe Saure — Phosphało-Fluoro-Zirkonsaure — 
welche auch Salze gibt, wobei die ubereinstimmenden Zr- u. 3f-Verbb. ziemlieh 
groBe Loslichkeitsunterschiede zeigen. Die Loslichkeit der Saure, des NH4- u. 
K-Salzes des H f ist kleiner ais die des Zr. Auch die Na-, Li-, Zn-, Cu-, Ni-, Mg-, 
Ba-, Pyridinium- u. Anilinsalze zeigen Unterschiede in der Loslichkeit, wenn auch 
zum Teil weniger ausgesprochen. Vom Zr(Hf)-Ar senat, -Antimonat u. -Phosphit 
kann man in gleieher Weise ganz analoge Komplexe herstellen. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 144. 190—96. Eindhoven, Lab. der Philips’ Gliihlampen-A.-G.) U lh .

A. Sm its und G. W a lla g h , Das pyrophorische Phanomen itn Eisen. W ird 
Eisen in reinem, trockenem H 2 eine Stde. lang iiber 710° erhitzt, so verschwinden 
die pyrophor. Eigenschaften sehr schnell, zwischen 650—700° langsam. Nach 
Unterss. des Vf. ist die Ursache eine Ver£nderung des inneren Gleichgewichts. 
(Rec. tray. chim. Pays-Bas 44. 130—31. Amsterdam, Lab. for Gen. and Inorgan. 
.Chem.) L a s c h .

0. v. K e il und A. D am m ann, Beitrag zur Kenntnis des Zustandsdiagramms 
Pisenoxydul und Kieselsdure. Die nicht vollstandig abgeschlossenen Verss. wurden 
zur Aufstellung eines Teils des Zustandsdiagramms bis 45% Si02 benutzt, in dem
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noch W iderspruche cnthalten sind. (Stalli u. Eisen 45. 890. Techn. Hochschule, 
Aachen.) W i l k e .

H. P elab o n , Uber die direkłe Bildung von Quecksilberoxf/bromiden. (Ygl. 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 143; C. 1925. I. 1691.) In geschlossenen Glas- 
gefiiBen wurden n  Moll. rotes Oxyd u. m  Moll. Bromid in 20 ccm dest. W. sehr 
lange geschuttelt. Nach 4 Woehen ist das Gleichgewicht erreicht. Ist m n, so 
ist das Endprod. von lebhaftem Gelb, bei umgekehrtem Verhaltnis von tiefem
Kastanienbraun. Es sind auBerordentlich feine Pulver, die sich schwer absetzen. 
Is t das Verlialtnis n/m  < [ 4 ,  so steht die Verb. im Gleichgewicht mit einer be- 
stimmten Konz. der HgBr2-Lsg.; ist njrn 4, findet man kein Bromid mehr in der 
Lsg. Es muB also das kastanienbraune Prod. die Formel 4 HgO • HgBra liaben. 
Die Analyse des gelben Korpers ergibt die Formel HgO -HgBr2. — Da Glas die 
Rk. katalyt. beschleunigt, wurden die gleichen Verss. in QuarzgefiiBen vor- 
genommen. Hierbei wird erst nach yiermonatelangem Schiitteln das Gleichgewicht 
bei gewohnlicher Temp. erreicht. Die Lsgg. werden sofort klar nach dem Schiitteln, 
der Nd. nimmt nur ein kleines Vol. ein; die beiden oben beschriebenen Oxybromide 
gleichen nun oyalen braunen u. gelben Kornern. Die an Bromid sehr reichen 
Mischungen enthalten nicht mir das gelbe Oxybromid, sondern noch farblosc
Teilchen; deformierte HgBr2-Krystalle konnen es ihrer GroBe nach nicht sein, 
auch yerschwinden sie sehr schnell beim Hinzutropfen von A., u. es erscheint an 
ihrer Stelle eine leichte Ablagerung von HgO. Es ist also sicher, daB man ein 
drittes oxydarmes Oxybromid yor sich hat. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 
1500—1501.) ' ” R o s e n b a c h .

R . R. R ead  und C arl L ucarin i, Herstellung von Natriurnamalgam im Kłeinen 
im Laboratorium. Na wird in 25 ccm Toluol gegeben u. in einem Kolben mit 
doppelt durchbohrtem Stopfen, dessen Bohrung den Tropftrichter mit Hg trSgt, 
zum Schmelzen erhitzt. Flamme entfernen u. Hg tropfenweise zugeben. Ist die 
erste sturmische Rk. yorbei, gibt man mehr Toluol zu u. kann dann Hg schneller 
zugeben. Erwarmen bis zum Schmelzen des Amalgams, iibergieBen in Rundkolben 
u. bis zum Erkalten schiitteln. Man erhalt es so klein granuliert. (Ind. and
Engin. Chem. 17. 480. Burlington [Vt.].) G r im m e .

F ra n t. J i r s a  und Ja ro s lav  Je lin e k , Studie uber hohere Silberoxyde. I. Ag^Oy 
Durch energ. Oxydation von Ag bezw. dessen Salzen erhalt man Prodd., die AgO 
bis Ag20 3, auBerdem aber noch das Ausgangsmaterial enthalten u. dereń Z usam m en- 
setzung von der Art der Bereitung abhangig ist. Reines Ag20 3 ist unter gewohn- 
lichen Bedingungen unbestandig. Beim Erhitzen Ag20 3-haltiger Prodd. auf hochstens 
100° tritt folgende Dissoziation ein: 2Ag20 3 — y  2Ag20 2 -f- 0 2 oder Ag,NOn —■> 
3Ag20 2 -J- A gN 03 +  Oj- Das Dissoziationaprod. liefert nach dem Auslaugen des 
A g N 0 3 mit heiBem W . reines Ag20 2. Dieaes Oxyd beschleunigt katalyt. die Disso
ziation von Ag20 3. (Chemicke Listy 19. 3—9.) S tojanovA .

D. Organische Chemie.
N. K u ltasch ew  und N. K udrjaschew a, Die Tcatalytische Zersetzung der Essig- 

saure durch Holzkohle. Essigsaure wird beim Oberleiten in Dampfform iiber aus- 
gegliihte Holzkohle bei 300—435° bis zu 50°/0, wss. Essigsaure bis zu 60°/o in 
Methan u. Aceton gespalten. Die Zers. beginnt deutlich bei 300° u. steigert sich 
mit der Temp. Das Yerhaltnis von Aceton zu Methan schwankt stark nach Temp. 
u. Konz. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 383—96. 1924. Technolog. Inst. 
Tomsk.) T a u b e .

N. D em janow  und N. D ojarenko , cyelo-Propcn. (Buli. Acad. St. P ć te rsb o u rg  
[6] 1 9 2 2 . 297—320. — C. 1 9 2 3 . HI. 1558.) BikebMAN.
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S. N am etk in , Untersuchungen uber Isomerisation. II. Isomerisation eyclischer 
Verbindungen. Vf. beti-achtet die Isomerisation alicycl. Verbb., die durch Eintritt 
eines Kohlenstoffatoms aus der Seitenkette in den Ring, beziehungsweise umgekehrt, 
entsteht. Die Festigkeit solcher Ringsysteme wird auf Grund der W ernerschen 
Theorie beleuchtet, indem das C-Atom ais Kugel mit vier kreisformigen Affinitats- 
flachen gedacht wird, u. daraus die geometr. Konseąuenzen gezogen werden. 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 493—513. 1924.) T a u b e .

S. N am etk in  u n d 'N .  D e le k to rsk a ja , Untersuchungen uber Isomerisation. 
III. Die Dehydratation des l^,l^-Dimethylcyclohexandiols. (II. ygl. yorst. Ref.)

_r _ nTJ 1,2,1,2 - Dimethylcyclohexan-
/ C H , ----- CII,, 2 j j  I a diol (1) gibt bei der Wasser-

IŁCs ^sCIIj H2C ^ ^ 'C H 2 entziehung unter Ringyer-
I  /  )— C(0 ) C engerung, 1,1-Methylacetyl-

CH3 ĆHa C H ^C O -C H j cyclopentan (II). Da nach
M e e r w e i n  (L i e b i g s  Ann. 

417. 264; C. 1919. I. 632) durch Wassercntziehung aus l,l-Methyl-fó-oxycyclopentan 
l,2,l-Dimethylcyclohexen entsteht, u. Vf. aus diesem I  herstellen, ergibt sich ein 
Kreislauf vom Sechsring uber den Funfring zuriick zum Sechsring.

V e rsu c h e . 16 g I  werden in 50 ccm mit H2S04 angesauertem W . 3 Stdn. 
im Rohr auf 150—160° erhitzt. Die resultierende wss. Lsg. wird mit A. estrahiert 
u. daraus das 1,1-Methylacetylcyclopentan, C8H i40  (II), Kp.,2 51—51,5°, Kp.2„ 60,5°, 
D.204 —0,9119, nso =  —1,4451 isoliert, Semiearbazon, aus verd. A., Nadeln, F. 140,5 
bis 141". 8 g des Pinacolins I I  werden mit einer frischcn Lsg. von 40 g Br, 30 g 
NaOH u. 500 cem W. oxydiert, wobei sich Bromoform ausscheidet, u. aus der Lsg. 
1,1 - Methylcyelopentanearbonsaure , C,H)20 2 , Kp.17 117,5 — 118°, D.20, — 1,0270, 
n20 =  —1,4531 mit A. eitrabiert. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 514—20. 
1924.) T a u b e .

S. N am etk in  und A. Ja rzew a, Untersuchungen uber Isomerisation. IV. Anomale 
Hydratation des Pinenoócyds. (III. ygl. yorst. Ref.) Nach P k il e s c h a j e w  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 42. 48l4; C. 1910. I. 418) entsteht bei der W asseranlagerung 
an Pinenoxyd (I), anomaler Weise Sobrerol (II), was Vff. unter Annahme des 
Pinols (III) ais Zwischenstufe erklaren. Das System des Pinenoxyds ist wegen 
der Nachbarschaft eines yiergliedrigen carbocycl. mit einem dreigliedrigen hetero- 
cycl. Ringe unbestandig u. isomerisiert sich deshalb zum Pinol. In  der Tat konnte 
bei der Hydratation des Pinenoxyds bei 115—120° neben Sobrerol auch Pinol 

II2C-------CH------CH2 '  H2C------- CH------ CH2 h 2q ------- CH------CH,
TT CH3.C-CH 3 
11 ÓH

I I I c h 3. c -c h 3 
~ 0^

H C = C -------- CHOH HC— C-------- CH
ć h 3 c h 3

nachgewiesen werden. — Das Oxyd des Pinens wird aus inaktiyem Pinen nach 
P rile sc h a je w  (1. c.) hergestellt, C10H160 , Kp.2S 85 — 85,5°, D.M4 — 0,9647,
n!0 =  —1,4688. Durch Hydratation im Rohr (2 Stdn. bei 100—108° u. weiter
3 Stdn. bei 116—118°) entsteht ein Ol, welches zum Teil auskrystallisiert. Die 
Krystalle sind Sobrerol, C10H12O ,, aus Bzn. u. A., F. 129,5—130°, der nicht
krystallisierende Anteil ist Pinol, CI0H16O , Kp,22 96 — 97°, D.20, — 0,9515,
n2° =  — 1,4695. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 521 — 24. 1924. Moskau, 
U'1!''.) Taube.

M. B ourguel, Uber die Darstellung der echten Acetyleiikohlemcasserstoffe. (Forts. 
von S. 463.) 2. Teil: D ie  „ fe s te  V e rb .“ (Kurzes Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des 
sciences ygl. C. 1924. I. 1909.) Die echten Acetylene liefem mit NH3Na unzweifel-
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haft die Yerbb. R -C ; C-Na. Denn bei dereń B. wird sehr annahernd 1 Mol. NH3 
frei; sie absorbieren etwas iiber 1 Mol. C 02 — NH2Na reagiert nicht mit COs — 
unter B. von Acctylencarbonsiiuren mit ca. 80% Ausbeute; sie geben mit (CH3)2S04 
ca, 80% an KW-stoffen R-C ■ C-CH3 u. ca. 5°/0 unveriindcrtes R-C  • CH. — DaB 
die bei der Darst. der Acetylene (vgl. 1. Teil) erhaltenc „feste Yerb.“ eine von 
R-C i C-Na yerschiedene Zus. haben muB, geht schon aus folgendem heryor: Die 
theoret., d. h. bei B. von R-C ■: C-N a, zu erwartende Menge NH3 berechnet sich 
aus der Tatsache, daB die angewandte Halogenverb. yollig umgesetzt w ird, u. aus 
der Ausbeute an KW-sto£f. Die erhaltenen Mengen NH3 bleiben merklich hinter 
der Theorie zuriick, u. zwar um so mehr, je  geringer das Mol.-Gew. des KW-stoffs 
u. scheinbar auch je  niedriger die Versuchstemp. ist. Die „feste Verb.“ absorbicrt 
zwar ebensoviel C03 ais die echte Na-Verb., aber die Ausbeute an Acetylencarbon- 
siiure ist stets, oft betrachtlich geringer, wiihrend daneben mehr oder weniger freier 
KW-stoff auftritt. Bei der Einw. von (CH3)2S 04 auf die „feste Verb.“ entstehen 
zwar qualitativ dieselben Prodd. wie aus der echten Na-Verb., u. ihre Gesamt- 
menge entspricht auch der Ausbeute an KW-stoff, aber ihr Gehalt an R-C ! C• CH3 
ist stets geringer. Z. B. lieferte die Methylierung der aus Chlorpenten, C2H6-CH: 
CC1-CH3, erhaltenen „festen Verb.“ 40°/o echtes Pentin u. nur 11% fi-Hexint C3H7- 
C i C-CH3, Kp. 84—85°, D.SI 0,740, n D21 =  1,414, MD =  27,90 statt 27,83. — Hin- 
sichtlich der Natur der „festen Verb.“ nimmt Vf. an , daB das echte Acetylen im 
Entstehungszustand mit NH2Na anders reagiert ais im freien. Neben der n. Na- 
Verb. bildet sich offenbar eine Yerb. von der Rohformel R-C ; CH ,NH 2Na, dic 
zwar auch mit COs u. (CH3)2S 0 4 reagiert, aber bei der Zerlegung der Reaktions- 
prodd. den unyeranderten KW-stoff regeneriert. Ist diese Annahme richtig, bo 

muB das Defizit an NH3 den yerringerten Ausbeuten an Acetylencarbonsiiure u. 
methyliertem Acetylen auch nach der quantitativen Seite entsprechen, was, wie an 
einigen Beispielen gezeigt wird, auch der Fali ist. Die Eigenscbaften der „festen 
Verb.“ sind am besten mit der Formel R -C  ■ C-NH3Na  einer Acetylennatriumammo- 
niumverb. yereinbar. Die Rkk. mit C02 u. (CII3)2S 04 wiiren wie folgt zu formu- 
lieren:

R .C  • C-NH3 -C 02Na — >  R-C • C H + N H 3 +  NaHCO,
R -C :C -N H 3N a<

1CH + CH3NH2 +  0H 3N aS0^
Die ursprungliche B. der „festen Verb.“ kann nicht in zwei Phasen, niimlich

B. des Acetylens u. Einw. von NH2Na auf dieses, vor sich gehen, weil alsdann 
nur die echte Na-Verb. entstehen konnte, sondern man hat sich yorzustellen, daB 
die Abspaltung des letzten Mol. Halogenwasserstoff aus der Halogenyerb. u. die B. 
der Natriumammoniumyerb. zu gleiclier Zeit yerlaufen.

3. Teil: M o le k u la re  U m la g e r u n g e n  m it te l s  NH2Na. (Kurzes Ref. nach
C. r. d. 1'Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 612.) Die beste Temp. fur die Um- 
lagerung bisubstituierter in echte Acetylene mittels NH2Na ist 160°. Man erhitzt 
in einem Medium, das hoher sd. ais der gesuchte KW-stoff, ^-Acetylene ca. 2,/-Ace- 
tylene ca. 10 Stdn., dest. unyeriinderten KW-stoff aus der FI. (event. im Vakuum) 
heraus u. yerarbeitet den Ruckstand in gewohnter Weise. Ausbeute mindestens 
80% (unter Berucksichtigung des zuruckgewonnenen KW-stoffs). — Zur Darst. 
ecliter Acetylene aus in Stellung 3 u. 4 substituierten Halogenyerbb. yerfiihrt man 
wie bei den anderen Halogenyerbb. (1. Teil). — C h lo rp e n te n ,  ,C2HS-CC1: CH- 
CH8 (Kp. 91—92°), u. D ic h lo r p e n ta n ,  C2H6■ CC12• C2H5 (Kp. 131-132%  In 
Xylol bei 130°. Die NH3-Dampfe reiBen sehr wenig ft-Pentin mit. Aus der 
Rcaktionsmasse wird letzteres nicht erhalten. Ausbeute an cchtem Pentin ca. 30’/o-
— C h lo rh e p te n ,  C3H7-CC1: CH-C2H5. In ps-Cumol bąi 140°. Man ' erhalt:
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1. ca. 40°/o y-Heptin, C3H7-C i C .C2H5, Kp. 106-107°, D .19 0,765, nD19 =  1,423, 
Md — 32,60 statt 32,44. 2. ca. 15% echtes Ileptin. — D ib ro m o c ta n ,  C6H n -
CHBr-CIIBr-CH3. Das aus C0H13 • CH(OH) • CH3 mittels ZnCl2 erhaltene Oeten- 
gemiseh (Kp. 124—125°) enthSlt, wie die folgenden Verss. zeigen, sehr wenig u-, 
hauptsUchlieh j]- u. eine gewisse Mcnge y-Oeten. Das Dibromoctangemisch liat 
den Kp.u 106°. 1. Einw. der 4-fachen Menge alkoh. KOH (120°, 12 Stdn.) liefert 
mit geringer Ausbeute ein Octingemisch vom Kp. 134—136°, das nach Entfernung 
der sehr geringen Menge «-Octin mittels CuCl mit NH2Na in ps-Cumol auf 150° 
erhitzt wird. Etwa 1/3 wird unyer&ndert zuruekgewonnen u. ist wesentlicli y-Octin, 
der Rest ist zu echton Octin, Kp. 125—127°, isomerisiert worden. 2. Direkte Be- 
handlung mit NH2Na in Petroleumfraktion B ergibt ais Endprodd., bereclmet auf 
1 Mol. Dibromoctan: ca. 0,25 Mol. echtes Octin, 0,08 Mol. 3- u. y-Octin (haupt- 
sachlieh y) u. 0,4 Mol. Octen, Kp. 125—125,5°, D .2° 0,728, n D20 =  1,418. 3. Man 
fiihrt Dibromoctan mit der berechneten Menge alkoh. KOH iiber in Bromocten, 
CjHh• C B r: C H • CH3, Kp.10 67°, Kp,760 183—184°, D.18 1,132, n D18 =  1,468, u. be- 
handelt dasselbe mit NH2Na in Petroleumfraktion B. Man erhalt echtes u. sub- 
stituiertes Octin, letzteres wird noch zweimal mit NH2Na auf 160 bezw. 170° er
hitzt. Gesamtausbeute an eehtem Octin ca. 55%. Der nicht isomerisierte KW-stoff 
ist fast reines y-Octin, C.,H9-C • C-C2H6, Kp. 131—131,5°, D.21 0,755, n D21 =  1,430, 
Md =  38,70 statt 38,04; der erhohte M„-W ert liiBt auf eine geringe Beimischung 
von Octadien, C4H9-CH : C : CH-CHS, schlieBen. — ^ - P h e n y l p r o p in ,  C0H6-C • 
C-CH3, Kp.u 70°. W ird aus C6H6• CH2 • CBr : CH2 u. alkoh. KOH erhalten, ohne 
daB sich eine Spur echter KW-stoff bildet. Liefert mit NH2Na schon in Toluol 
bei 110° 75% echtes Phenylpropin. — Die Verbb. C„H6-CC1: CH-CH3 u. C0H5-CH : 
CH'CHsB r, die, abgesehen von der Verschiedenheit der Halogene, isomer sind,

___  geben auBer Spuren Phenylpropin hauptsSchlich liochsd.
C8H5.C----- CH-CIIj Kondensationsprodd., in denen Vf. einen KW-stoff nebenst.

CH2'CH  : Ć-C|jH6 Konst. vermutet. — D ib ro m id  C0H10Br-CH Br-C II3.
Aus cyclo-Hexylmethylcarbinol wird nach S a b a t ie u  u. 

Ma il h e  (Ann. de Chimie [8] 1 0 . 838) das Olefin C8H U (Kp. 135—136°) dargestellt, 
ia dem die Lage der Doppelbindung unbekannt ist. Das zugehorige reclit zersetz- 
liche Dibromid gibt mit NH2Na in ps-Cumol sehr viel feste Kondensationsprodd., 
auBerdem ein fl. Prod., das nur sehr wenig cyclo-Hexylacetylen enthJilt. Nach Ent
fernung desselben mit CuCl liinterbleibt das Olefin CeHu , Kp. 136—137°, D.”  0,831, 
nu17 =  1,460, MD =  36,40 statt 36,25. Das :urspriingliche Olefin kann also nach 
den bei Dibromiden gemachten Erfahrungen nicht die Formel C6H n ■ CH : CH2 be- 
sitzen; am wahrscheinlichsten ist CaH 10 : CH-CH3, doch ist auch C6H9 • CI12 • CII3 
(mit Doppelbindung im Ring) nicht ausgeschlossen.

4. Tcil: F o r t l a u f e n d e s  Ve,rf. (Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des seienees 
Tgl. C. 19 2 5 . I .  372.) Die ‘ Cberfuhrung des eehten Acetylens in die Na-Verb. 
mittels NH2Na (geringer UberschuB; am besten vorher das Vaselinol entfernen) u. 
die Methylierung [mit 1,25—1,4 Moll. (CH3)sS 0 4] werden in A. yorgenommen; bei 
der letzteren kuhlt man erst, wenn die Rk. eingesetzt hat. Spiiter wird auf Eis 
gegossen, dann fraktioniert, wobei etwas nicht methylierter KW-stoff zuerst iiber- 
geht. — fi.Octin, C jH^-C i C-CH3. Aus Heptin. Kp. 135,5—137°, D .17 0,787, 
nD17 =  1,437, Md =  37,00 statt 37,04. — fi-Nonin, CeH13 -C • C-CH3. Aus Octin. 
Angenehm riechend. Kp. 161° (korr.), D.11 0,768, nD21 =  1,434, M„ =  42,10 statt
41.65. — Echtes Nonin, C,H16>C ■ CH. Aus dem yorigen mit NH2Na bei 160°. 
Angenehm riechend. Kp. 151° (korr.), D.2° 0,760, nD2° =  1,423, MD =  41,60 statt
41.65. Das von M e d n i e r  u . D e s p a r m e t  (1. c.) beschriebene Prod. diirfte nicht 
rein gewesen sein. — fi-cyclo-IIexylbulin wird am besten direkt aus CaHn • CII2 • 
CBr: CHj gewonnen. Man behandelt dieses in Petroleumfraktion C mit NH2Na,
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beseitigt das gel. NHS im Vakuum, verd. mit A. u. wendet nun das fortlaufende 
Verf. an. Ausbeute 80%. D .2° 0,855, n D2° =  1,471, M„ =  44,35 statt 44,15. — 
Echtes cyclo-Hexylbutin. D .2° 0,845, nD20 =  1,4615, MD =  44,20. Ag-Yerb., 
C10Hu A g,A gN 03. — fi-cyclo-IIexylpentin. Aus dem vorigen. D.2° 0,857, nD20 =  
1,4710, MB =  48,95 statt 48,75. — Echtes cyclo-Hexylpentin. D.20 0,846, nB20 =
1,4625, MD =  48,80. Ag-Verb., Cn II17Ag, AgN03. — fl-cyclo-Hexylliexin. D.20 0,853, 
n D20 =  1,4710. — Echtes cyclo-IIexylhexin. D .20 0,846, n D20 =  1,463, MD =  53,50 
statt 53,35. Ag-Verb., C12HI0Ag, A gN 03. — Die Kpp. der eehten cyclo-Hexyl- 
acetylene einerseits, der substituierten andererseits steigen regelmaBig um 15—16", 
letztere sd. immer 9° hoher ais ersterc. Beide Eeiben fur sich weisen dieselben
D.D. u. Indices auf, die substituierten Acetylene besitzen die lioheren Werte. — 
PropargylinetbylStlier, CH, • O • CII,, • C i CII, liefert bei der Metbylierung nur ca. 15°/0 
der Verb. CHs-0 -C K r C i C -C K ,,'Kp. 100—101°, D.20 0,856, nD2° =  1,424, M» =  
25,10 statt 24,93. AuBerdem bildet sich ^5-Butin. Bei dem Vers., die neue Verb. 
mit NHaNa zu isomerisieren, wurde unter Abspaltung des OCH3 echtes Butin er- 
halten.

5. Teil: D ie  A u s g a n g s m a te r ia l ie n .  1. Prodd. aus Aldehyden u. Ketonen 
mittels PC15. Schon nach Buli. Soc. Chim. de France referiert (vgl. C. 1925. I. 
1291). — 2. Prodd. aus 2,3-Dibrompropylen u. RMgBr. Dem kurzeń Ref. nach 
C. r. d. 1’Acad. des sciences (vgl. C. 1924. I. 762) ist kaum etwas binzuzufugen 
(ygl. auch L e s p ie a u  u. B o u r g u e l , C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1584; C. 1920. 
III. 373, u. L e s p ie a u  , Buli. Soc. Chim. de France [4] 29. 528; C. 1922. I. 1361). 
Zur Yermcidung von Nebenrkk. laBt man die Grignardlsg. in das auf dem Wasser- 
bad erhitzte Dibrompropylen eintropfen. — 6. Teil: D ie  b e s te n  e s p e r im e n te l le n  
B e d in g u n g e n  f iir  d ie  D a rs t .  d e r  e in z e ln e n  A c e ty le n e . Vf. gibt von den 
yerschiedenen moglichen u. in den vorhergehenden Teilen beschriebenen Verff. fur 
jeden KW-stoff das yorteilhafteste an. — 7. Teil: t l b e r  e in ig e A c e ty le n c a rb o n -  
sS u re n . Schon erwiihnt in dem kurzeń Ref. nach C. r. d. l’Acad. des sciences 
(C. 1925. I. 372). Man fiilirt den KW-stoff mit NH2Na in Bzl. oder Toluol in die 
Na-Verb. iiber, entfemt das gel. NH3 durcli Erwiirmen im Vakuum, siittigt mit C0j, 
gieBt auf E is, athert aus u. entzieht der ath. Lsg. die Siiure mit Soda. — Sexm- 
sdure, C3H7-C • C -C 02H. Kp.ie 120°, D.20 0,982, n D20 =  1,465, MD =  35,20 statt 
34,92. — Heptinsaure, C J I^ C  • C-CO JI. Kp.0i2 78°, D.20 1,004, nD20 =  1,458, 
Md == 30,40 statt 30,31. — Phenylpropiolsaure, C6II5-C : C-CO.H. F. 138°. — 
cyclo-Hexylbutinsaure, C6Hn -CH2-C • C -C 02H. Aus PAe., F. 69—71°. — cyclo- 
Eexylpenłinsaure, C0H n -[C IIJ2-C : C-C O JI. Aus A ., F. 37,5—39°, sil. — cyclo- 
3exylhexinsaure, C0IIn -[CII2]3-C : C-CO.H. Aus A ., F. ca. 30°. — cyclo-Ecxyl- 
heptinsdure, CJTu-CCIIJ^C ; C -C 02II. Aus A., F. 40—41°. — Phenylbutinsaure, 
CaH .-CH , -C • C*CO,H, wurde nur ais glasige M. erhalten. (Ann. de Chimie [10]
з. 325—89.) L indenbauh.

I rv in e  Jo h n  F a tilk n e r  und Thom as M a rtin  L ow ry , Untersuclmngen iiber 
dynamischc Isomerie. XVII. Die Mutarotation von Aluminiumbenzoylcampher. (XVI- 
ygl. B t j r g e s s  u . L o w r y ,  Journ. Chem. Soc. London 125. 2 0 8 1 ; C. 1925. I. 59.) 
Mutarotation yon Aluminiumbenzoylcampher wurde bcobachtet in Lsgg. von Atliylen- 
bromid, Cldf., Aceton u .B z l.  In ersterem ist diese sehr langsam; dagegen in Aceton
и. Chlf. sehr rasch (wenige Minuten). In Chlf. ist die Mutarotation yon entgegen- 
gesetzter Richtung ais in Bzl., Aceton u. Athylenbromid. Es wird in Lsg. die B. 
einer Chlf.-Verb. von groBerem Dreliyermogen ais d ie  urspriingliche Substanz an- 
genommen. Die Mutarotation yon Berylliumbenzoylcampher in Bzl. ist niclit frei- 
willig, sondern abhiingig von einem Katalysator u. gehorcht dem m o n o m o lek u la rc n  
Gesetz. Dies trifft fur die Lsgg. des Aluminiumbenzoylcampliers n ic h t  zu, da die 
Geschwindigkeit der Mutarotation stiirker ais diesem Gesetz entspricht abfallt, in
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Bzl. wahrscheinlich einein trimolekularen Gesetz entsprechend, da dort die Ge- 
schwindigkeit der Mutarotation angeniihert der dritten Potenz der Konz. proportional 
ist. — Die Darst. des Aluminiumbenzoylcamphers ist derjenigen der Berylliumyerb. 
(1. c.) analog: C6,HS7OcA1, mkr. Krystalle, F. 227—228°. Tabellen iiber Anfangs- u. 
Endwerte der Drebungen in den vier yersehiedenen Losungsinm. befinden sich im 
Original. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 1080—85. Cambridge, Univ.) H o r s t .

M. B o u rg u el, Uber die Hydrierung der drcifachen Bindung. Bildung von cis- 
Athylemerbindungen. Man nimmt im allgemeinen an, daB beim Ubergang der drei- 
fachen in die doppelte Bindung durch Addition cis-Athylcnverbb. entstehen, doch liaben 
Verss. die Hypotbese nicht immer bestiitigt. Auch die in geringer Zahl ausgefiihrten 
Hydrierungen von Acetylenyerbb. sind nicht eindeutig verlaufen. Vf. hat derartige 
Hydrierungen in der Kalte mit kolloidalem Pd u. Stiirke ais Schutzkolloid (1—3 cg 
P d  auf 15—30 g Acetylenverb.) vorgenommen u. ausnahmslos cis-Athylenverbb. 
erhalten, in gewissen Fallen hochstens Spuren von trans-Verbb. — Phenylpropiol- 
saure. Erhalten: Nur i-Zimtsiiure von E r l e n m e y e r ,  F. 36,5—38°, die sich bald 
in die i-Zimtsiiure von L i e b e r m a n n ,  F. 54—56°, u. weiter in allo-Zimtsdure, F. 66 
bis 67°, umlagerte. Das Ergebnis ist in Ubereinstimmung mit dem von P a a l  u. 
H a r tm a n n .  — Tolan. Erhalten: i-Stilben, Kp.13 140,5—141°, ferner auBerst wenig 
Dibenzyl u. Stilben. K e l b e r  u . S c h a r t z  hatten eine Mischung beider Isomeren 
erhalten. — Acetylendiearbonsaure. Erhalten: Nur Maleinsiiure, F. 127—129°. — 
Tetrolsaure. Erhalten: Nur i-Orotonsaure, Kp.n 68,5°, F. 15°. — Tetramethylbutindiól. 
Erhalten: Fast nur eine Verb. vom F. 67—68°, sehr wahrsclieinlich cis-Teiramethyl- 
butendiol; daneben Spuren der trans-Verb., F. 76,5°, die bedeutend weniger 1. ist. 
S a lk in d  hatte bald die Verb. yom F. 76,5°, bald eine solche voin F. 69,5—70°, 
bald ein Gemisch beider erhalten u. erstere ais cis-Verb. angesehen, da sie leichter 
ein inneres Oxyd iieferte. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 1753—55.) L i n d e n b .

B,. L antz und A. W a h l, Uber Arylbninonaphtliochinotie. Arylaminooxynaph- 
thalinsulfosduren. (Vgl. S. 469.) W enn man 40 g l-Phetiylimino-2-naphthochinon 
mit 50—60 ccm NaHSOs-Lsg. (36° Bć.) bei gewohnlicher Temp. yerreibt, so erhalt 
man ein graues krystallin. P rod., das sich in Soda lost, von Saure wieder gefiillt 
wird u. aus verd. HCl-haltigem A. Krystalle bildet, die in W . swl. sind. Es liegt; 
wie Verss. ergeben haben, 1 -Phenylamino-2-oxynaphłhalin-d-snlfosdure, C18H 130 4NS, 
vor. K-Salz, Krystalle, sil. in W. — Eine ahnliche, aber zersetzlichere Siiure liefert
l-p-Tolylimino-2-naphthochinon. — TrSgt man dagegen l-Phenylamino-2-oxynaph- 
thalin in die 5-fache Menge Monohydrat ein (40—50°), liiBt iiber Nacht stehen, gieBt 
auf Eis, lost den Nd. alsbald in K.jC03 u. gibt KC1 zu, so erhalt man ein 1-phenyl- 
Mnxno-2-oxynaphthalinsulfosaures Kalium, C,0HiaO4NSK, Krystalle aus verd. A., das 
sich von einer isomeren Saure ableitet. Letztere fiillt olig aus u. ist in W. 11. Na- 
Salz, Blattchen. — Die Sulfierung von l-p-Tolylamino-2-oxynaplithalin fiihrt zu 
einem l-p-tolylamino-2-oxynaphthalinsulfosauren Kalium, C17H 140 4NSK, das ebenfalls 
einer mit der obigen isomeren Saure angchort. (Vgl. auch F. P. 560017 [1922].) 
(C. r. d. PAcad. des sciences 1 8 0 . 1668—70.) L i n d e n b a u m .

Ch. Courtot und B.. GeofFroy, Uber das vermeintliche 2,7,9,9-Tetraoxyfluoren. 
S c h m id t,  R e t z l a f f  u. H a i d  ( L ie b ig s  Ann. 3 9 0 .  210 [1912]) haben das Prod. der 
Alkalischmelze der Fluoren-2,7-disulfosaure ais 2,7,9,9-Tetraoxyfluoreii (I.) be- 
schrieben, wobei sie sich auf eine vermeintliclie Tetrabenzoylverb. u. auf die tjber- 
fuhrung in 2,7,9,9-Tetrachlorfluoren stutzen. Yff. haben festgestellt, daB I. ident.
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ist mit dcm Prod. der Alkalischmelze der Fluorenon-2,7-disulfosiiure, welches sie 
ais 4,4'-Dioxydiphenyl-2-carbonsaure (II.) aufgefaBt haben (vgl. C. r. d, l’Acad. des 
sciences 178. 2259; C. 1924. II. 1094), gemaB der Erfahrung, daB Fluorene u. 
Fluorenone von Alkali zu Diplienylcarbonsiiuren aufgespalten werden. Die IdentitSt

beider Verbb. u. die Richtigkeit der 
f  HI. I f  \ Formel II. gebt aus folgenden Be-

C6H5CO-O 0 • COC6H5 obachtungen hervor, die an den auf
CO-O COC H beiden Wegen dargestellten Verbb. ge-

macbt w urden: 1. F. u. Miscli-F. liegen 
boi 281—282°. 2. Die Benzoylyerb. besitzt, was S c h m id t  u. Mitarbeitern enfgangen 
ist, einen doppelten F ., bei 153° u. 270°; nacb Umkrystallisieren aus Nitrobenzol 
sehm. sie gleicli bei 287°. Die Analysen der bei 153° wie der bei 287° schro. Verb. 
atimmen scharf auf eine Tribenzoylverłi., die nacb III. zu formulieren ist. 3. II. (I.) 
maeht C02 aus NaHCOs frei. 4. Erhitzen mit CaO liefert 4,4'-Dioxydiphenyl. 5. Einw. 
von CHaMgJ in Pyridin liefert CH4-Mengen, die gut auf 3 OH stimmen. 6. Die 
Absorptionsspektren im Ultrayiolett sind ident. 7. Die B. von 2,7,9,9-Tetrachlor- 
fluoren aus II. ist iiber das Siiurechlorid u. Fluorenon obne weiteres verstiindlich. 
8. Mit ZnCl2 bildet sich 2,7-Dioxyfluorenon (IV.), rot, F. 338°, alkal. Lsg. blau; Di- 
benzoylverb., citronengelbe Nadeln, F. 241°; Oocim, orangegclb, F. 300°. — Wie aua 
der Disulfosiiure erbalt man aus der Fluoren-2-sulfos5ure (1. c.) durcli Alkalischmelze 
die 4-Oxydiphenyl-2-carbonsaure, C13H 10O3, F. 180°, isomer mit der 4'-0xydiphenyl- 
2-carbonsSure, F. 206° (1. c.), von G r a e b e , woraus folgt, daB das durch Oxydation 
der CH,-Gruppe gebildete Carboxyl an dem Kern haften bleibt, der das OH triigt. 
Die neuc Siiure HiBt sich ebeufalls zu 2-Oxyfluorenon, F. 211° (1. c.), anhydrisieren. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1665—67.) L in d e n b a u it .

W illia m  K iister, E rn s t B ru d i und O. K oppenhófer, i i  ber die 3,5-Dimethyl-
4- carboxathylpyrrol-2- [pinyl- w, &) - dicarbonsaure~\ und die - 2 -[ninyl- a  -carbonsaure]. 
Gleiche Mengen 3,5-Dimethyl-4-carboxathyl-2-formylpyrrol (vgl. F is c h e r  u. Zer- 
w e c k , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 55. 1942; C. 1922. III. 674) u. MalonsSure werden 
mit bei —10° gesatt. alkoh. NH3 mebrmals auf dem Wasserbad zur Trockne ver- 
dampft, der Riickstand noch 1/J Stde. erliitzt, mit 5°/0ig. NaOH aufgenommen u. das 
F iltrat mit verd. H„S04 gefiillt. Die RohsSure wird mit absol. alkoh. KOH ge- 
schiittelt, der mit A. ausgelaugte Riickstand aus wss. Lsg. mit verd. IL S 04 gefiillt, 
mit A. u. A. gewaschen. Ist 3,5-Dimethyl-4-earboxathylpyrrol-2-acrylsaure, C12H1604N 
(I), griingelb, amorph, F. unscharf 265° (Zers.) Auch beim Erhitzen im Vakuum 
tritt Zers. ein. Ag-Salz, C „H ,40 4NAg, grungelber, kiisiger Nd. — Ałhylesler, 
C14H I90 4N, gelborangesticbige NUdelehen, F. 155—157°. — Methylester, F. 179—181°.
— 3,5-Di>nethyl-4-earboxathylpyrrol-2-[vinyl-co,a)-dicarbonsaure], C13H i6O0N (II). Das 
K-Salz befindet sich im alkoh. F iltrat von obigem K-Salz. Entsteht mit besserer 
Ausbeute, wenn man die urspriingliche Kondensation mit (CsH5)aNH in sd. A. 
(24 Stdn.) yornimmt. Die Hauptmenge fallt beim Erkalten aus, der Rest wird nach 
Abdest. des A. mit verd. H2S04 gefiillt. Nach nochmaligem Umfiillen hellgriine, 
recbteckige Krystalle aus w. Eg., F. 199—200° (bei 202° C 0 2-Abspaltung). Wird 
yon sd. Eg. zers. Beim Erhitzen, auch im Yakuum, bildet sich eine dunkelbraune, 
glasige M. Das Di-Ag-Salz, ClsH 130 6NAg2, wird ais grungelber, flockiger Nd. er- 
halten, wenn man die Saure in Chlf.-Suspension mit NHS-Gas behandelt u. das 
NH4-Salz mit AgNOs umsetzt. — Diathylester, C,0H230 6N. Entsteht auch aus 
dem Ausgangsaldeliyd u. Malonester in A. (C2H5)2NH in guter Ausbeute (vgl- 
K O s t e r  u. M a u r e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2478; C. 1924. I. 345). Gold- 
gelbe Nadeln aus 60°/oig. A., F. 86—87°. — Das Di-Na-Salz erhiilt man durch 
Schiitteln der Siiure mit 10°/0ig. alkoh. NaOH; die Lsg. gibt mit Erdalkalisalzen 
gelblichbraune, mit Metallsalzen gelbe u. grungelbe Fiillungcn. — Das Mono-Ag-
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Salz, C13H 14OaNAg, grungelber Nd., entsteht, wenn man die Siiure in wenig NH4OH 
lost, HNOs zusetzt, bis etwas Saure ausfiillt, u. zum Filtrat AgN 03 gibt. Die aus 
ihm durcli Umsetzung in sd. Bzl. (ein anderes Mai erst im Rohr bei 100°) erhaltenen 
Ester zeigen bemerkenswerte Unterschiede. Der saure Athylester, C15H ,90 6N, bildet 
meist kanariengelbe, stark verfilzte Nadelchen aus A., F. 114°, zers. sieb erst bei 
174° zu einem hellgelben, nicht krystallisierbaren 01 u. gibt beim Einleiten von 
NH3 in die Bzl.-Lsg. keine Fitllung. Dagegen bildet der saure Methylester, C14H i70 6N, 
ebenfalls kanariengelbe, ‘aber unverfilzte Nadelchen, F. 161°, zers. sich schon wenige 
Grade hoher glatt zu C 02 u. dem Ester von I  (vgl. oben) u. gibt mit NH3 in Bzl. 
sofort das NH4-Salz. Die Ester scheinen yerschiedenen raumlichen Bau zu be- 
sitzen, u. im Athylester scheint bercits eine Beziehung des freien Carboxyls zum 
Pyrrol-N zu bestehen. — Ganz andere, u. zwar wiederum unter sich yerschieden- 
artige Prodd. erha.lt man bei 60-std. Kochen der Siiure mit A. bezw. CH30H . Mit
A. entsteht eine mit dem sauren Athylester isomere Verb. Cu I I l90aN, gelbe Prismen, 
P. 183°, entwickelt auch bei hoherer Temp. nicht C02, reagiert nicht sauer; offen- 
bar liegt eine betainartige Bindung vor. Dagegen liefert CHsOH das innere

Anhydrid des sauren Methylesters von I I ,  
CH3'Cn ,|C .C02C2H5 C14Hi50 6N (Formel nebensteh.), gelbgriine

C02CHs*C : CH-O-l ]!C.CH3 Biattchen, kein F., Dunkelfarbung bei
q q ________j j  260°, reagiert nicht sauer, laBt sich scliein-

bar glatt nitrieren (ahnlich dem Pyrokoll). 
M itEg.-HBr (D. 1,41) lost sieli I I  blutrot u. gibt mit W. ein Prod. vom F. 207°, 

aus dem sich reichlich I  isolieren laBt. I  verharzt mit Eg.-HBr. — I  absorbiert 
fast genau 1 Mol. B r in Dampfform unter Tiefviolettfiirbung. Die Zus. der Verb. 
entspricht nach Gewiclitskonstanz iiber KOH der 3,5-Dimetliyl-4:-carboxdthylpyirol-
2-[u,oo-dibromathyl-co-carbo)isaure'], C12H 160 4NBr2; eine Reinigung ist jedoch unmog- 
lich, da sehr leicht Abspaltung von HBr eintritt. Diese entspricht bei 120° rund 
1 Mol. HBr u. die Zus. der dunkelvioletten Substanz der Formel Cv,H liOiNBr, 
aber wahrscheinlich sind mehrere Moll. zusammengetreten. Auch I I  absorbiert Br, 
aber gleiehzeitig wird HBr abgespalten unter B. harziger Prodd. — Versetzt man 
die Sth. Lsg. des Diathylesters von I I  mit ath. Jodlsg., so bildet sich bei mehr- 
wochiger Sonnenbelichtung recht glatt der 3,5-Dimethyl-4-carboxathyl]>yrrol-2-[a,CQ-di- 
joddthyl-co,u)-dicarbonsduredidthylester], Ci7H230 6N J2, bernsteingelbe Quadern, F. 175°. 
Gibt das gesamte J  an Thiosulfat ab. Mit sd. A. entsteht, scheinbar unter Aus- 
tausch von J  gegen OC2H5, die harzige Verb. C^II^O^N. — Von Na-Amalgam in 
ca. l°/0ig. alkoh. KOH wird I I  mit guter Ausbeute zu 3,5-Dimelhyl-4-carboxathyl- 
Tyrrol-2-[athyl-a, co-dicarbonsdure], graugelbe Nadelchen aus A., F. 232° (Zers.), 
reduziert. Die Saure ist trotz des etwas hoheren F. ident. mit der von K O s t e r  
u. Ma u r e r  (1. c.) bescliriebenen, gibt aber bei der C 02-Abspaltung schlechte Aus
beute. Daher wird die 3,5-Dit>iethyl-4-carboxdłhylpyrrol-2-propionsdure (1. c.) am 
testen (Ausbeute ca. 90°yo) durch Red. von I  mit Na-Amalgam in 2%ig. NaOII dar- 
ge8tellt. — Die Red. des sauren Athylesters von I I  u. des isomęren Betains lieferte 
die g esa tt. Dicarbonsaure, u. zwar mit dem fruheren F. 218°. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1014—21. Stuttgart, Teclin. Hochsch.) L in d e n b a u m .

R. Loeąuin und R. H eilm ann , Uber neue Basen m it drei N-Atonien: Pyrazolin- 
harnstoffe. Setzt man zur essigsauren Lsg eines Pyrazolins 2—3 Moll. K-Cyanat, 
laBt 2—3 Tage stehen, alkalisiert mit konz. K2C03-Lsg. u. athert aus, so erhalt man 

•jj, 6 4 . glatt Pyrazołinharnstoffe der nebenst. allgemeinen
j j ^>C'ĆH2"C-R" Formel. Sie sind krystallisierte schwache Basen,

NHj -CO-N-------N 1- >n Sauren mittlerer Konz., bei gewohnlicher
1 s Temp. sehr bestandig, im Vakuum destillierbar,

acylierbar (besonders gut mit C0H;,COC1 in Pyridin), recht bestandig gegen sd. 
VII. 2. 48
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10°/0ig. Alkali, leicht spaltbar mit sd. verd. HC1 unter.Riickbildung der Pyrazoline, 
teilweise spaltbar durch IIN 02 bei 0° in das zugrunde liegende ungcsiitt. Keton u. 
Carbaminsaureazid. — Die Pyrazoline werden aus «,|3-ungesStt. Ketonen oder 
Aldehyden u. N2H4, H20  dargestellt u., weil sehr oxydabel, im Vakuum im N-Strom 
dest. — 8,5,5-Trimethylpyrazolin, CeH lsNs. Aus Mesityloxyd. Kp.u 51—52°. — 
Ham$toffderiv. , C,H13ON3, Kp.10 140—141°, F. 129°. P ikrat, F. 136—137°. —
3-Methyl-5-i-propylpyrazolint C,H14N2. Aus i-Butylidenaceton. Kp.lt 75—77°. 
Benzohulfoverb., F. 114°. p-Brombaizolsulfoverb. , F. 134—135°. — IIarnsło(f'deriv., 
C3H15ON3, Kp.jj 155—157°, F. 116—117°. Dibenzoylverb., F. 141°. — 3-Methyl- 
5-i-butylpyi-azolin, C8H 10N2. Aus i-Amylidenaceton. Kp.10 90—92°. Benzolsulfoverb., 
F. 115°. — Sarnstoffderw., C9H 17ON3, Kp.10 162—168°, F. 110—111°. Dibenzoyfoerb., 
F. 128—129°. — 4-Methyl-B-ałhylpyrazolin, C0H 12N2. Aus «-Methyl-(?-!ithylaerolein. 
Kp.10 65—70°. Benzolsulfoverb., F. 118°. — Harnstoffderiv., C,H13ON3, Kp.n 155 
bis 160°, F. 100—110°. — Die Pyrazolinharnstoffe sind isomer mit den Semicarbazonen 
der zugrunde Jiegenden ungesiitt. Ketone bezw. Aldehyde. In der T at ist die dem 
Mesityloxyd entsprechende Verb. C;H13ON3 (vgl. oben) neben dem Semicarbazon 
dieses Ketons mehrfach erhalten, aber ihre Konst. nicht erkannt worden (vgl. 
R u fę  u . K e s s l e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 4503 [1909]). (C. r. d. 1’Aead. des 
sciences 180. 1757—60.) L in d e n b a u m .

L eslie  M a rsh a ll C lark , Studien in  der Benzofhiazolreihe. III. Die Pseudo- 
basen von quatemare)i Salzen in 1-Stellung substituierłer Benzothiazole. (II. vgl. 
M i l l s , C l a r k  u . A e s c h l im a n n , Journ. Chem. Soc. London 123. 2 3 6 2 ; C. 1923.
III. 1618.) Yorliegende Arbeit ist eine Fortfiihrung frUherer, am nicht substituierten 
Benzothiazol bereits durchgefiihrter Unterss. tiber die bei Einw. von Alkali auf die 
ąuaternaren Salze gebildeten ip- Basen. Letztere sind im yorliegenden Falle 
substituierte Thiophenole, die leicht zu den entsprechenden Disulfiden oxydiert 
w erden:

c eH4<N:(CH3J )> C'R y C«H ‘<N?CH3)-COR *  [ C°H4<N(CH3)-COr]8-
DaB diese Annahme Berechtigung besitzt, wird bestatigt durch Verss., welche 

mit dem Bis-[2-methylbenzothiazolin]-l,l -spiran (I) ausgefiilirt wurden. Durch Kochen 
mit 90%ig. Ameisensiiure kann aus I  2-Methylbenzothiazolon (II) isoliert werden. 
Die Lsg. enthalt ferner nocli Benzothiazol-N-metliylformiat (Y), das nach V ersetzen  
mit NH„ u . atmosphar. Oxydation 2,2'-Diformybnethylaminodiphenyldisulfid ergibt, 
ein fiir Benzothiazoloniumsalze charakterist. Vorgang. Das mutmaBliche zweite 
Hydrolysenprod. von I  ist das o-[Methylamino]-phenylmercaptan (III), das wiihrend 
der Rk. formyliert wird zu Y iiber die intermediare ip -Base IY :

i  i i  n i

CeH4<fr(cH 3p > C<N(CH3) >  C°Hl ~~ ^ CA < I (C H 3) > C0 +  c'«'Hł<NH(CH3)

I I I  ) IY  C H ^ SH > Y C»H* < N > CH
<N (C H .). CHO >  T  cH ^H C O ,

Y e r s u c h s te i l .  Die atmosphar. Oxydation yon 1 -Methylbenzołhiazol-N-jod- 
methylat (mit 10°/0 NH3, 6—8 Wochen) ergab 2 ^-Diacetylmethylaminodiphenyldi- 
sulfid, C18H20OjN2S2, farblose Nadeln aus verd. A., F. 171°. Darst. auch aus 
2,2'-Dimethylaminodiphenyldisulfid mit Essigsaureanhydrid. — Aus 1 -Methylbenzo- 
thiazol-N-joddłhylat wird erhalten 2^'-Diacetyldthylmninodiphenyldisulfid,
OsN2S2, farblose Nadeln, F. 103°, aus PAe. — Aus 1 ,5 -Dimethylbenzothiazol-N-jod- 
athylat entsteht 2J2'-Diacetylathijlamino-5,5'-di7nethyldiphenyldisulfid, Cs2H2bOjN!S») 
farblose Nadeln, F. 129°, aus PAe. — 1-Phemjlbmzothiazol-N-jodniethylat, C14H,>NJS, 
gelbe Blfittchen, F. 218° (Zers.), aus A., wird dargestellt durch 24-std. Erhitzen der
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Base mit CH3J  bei 100°. Die durch Behandlung mit 10°/0ig. NaOII erhaltene 
ip-Base wurde mit einer Jodlsg. oxydiert. Man erhiilt 2 ^ -Dibenzoyhnethylamino- 
diphenyldisulfid, C2SH240 2N2S2, farblose BlSttehen, F. 164°, aus verd. A.; auch syn- 
thet. dargestellt. — Zur Hydrolyse des Spirans I  wurde dieses yorsiehtig 4‘/2 Stdn. 
mit 90%ig. Ameisensiiure gekocht, die Lsg. in W. gegossen u. teilweise mit NH3 
neutralisiert. Das sich ausscheidende farblose Ol wird fest u. schin. bei 76°, er- 
weist sich ident. mit 2-Mcthylbcnzothiazolon. Aus dem was. F iltrat wurde 2y2'-Di- 
fomujlmethylaminodiphenyldisulfid, farblose Bliittchen, F. 106—107,5°, gewonnen. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 973—75. Cambridge, Sidney Sussex Coli.) H o b s t .

F o rsy th  Jam es W ilson  und E rie  C harles P ic k e rin g , Derwate des Semi- 
oxamazids. Teil III. (II. ygl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 1152; C. 1 9 2 4 . II. 
660.) Die Einw. der Hitze auf Acetophenonsemioxamazon (I) fuhrt zu folgenden 
Prodd.: Plienylmethylketazin, wenig Acetoplienonoxalyldihydrazon (II) u. einem Ge- 
misch von Oxamid u. cyclo-Qxalylhydrazid, entsprechend der zweistufigen lik .:

NHj.CO-CO-NH-N : C(CH3)-C0H 5 __ NH2-CO C O -N H -N : C(CH3)C6H6
NHS• CO• CO• N H • N : C(CH3)• C„H6 — NH2-CO +  C O -N H -N : C(CH3)C„H5 *  

(I) C O -N H  N :C (C H a)C„H5 (II)
C O - N H  +  Ń : C(CH3)C8H 6 

Die Erkliirung dieses Vorgangs wird bestiitigt am Acetessigestersemioxamazon (III), 
das nach mehrstdg. Erhitżen bis zum F. entsprechende Prodd. liefert: Oxamid, 
cyclo-Oxalylhydrazid u. 3,4-Dime.thyl-l,2-pyrazolo-6,7-pyron (IY). Ais Zwischenprod. 
wird ein Oxalyldihydrazon des Aeetessigesters (V) angenommen, wonach die Zers. 
des Semiosamazons nebst den begleitenden Rkk. folgendermaBen gedeutet w ird : 
C(CH3) : N -N H -C O -C O *N H j N H 2-C O -C O -N H -N : C(CH3) __ ''jt.t ,
Ćh 2.c o sc2h 5 d i i )  +  Ćh 2. c o 2c 2h 5_ 2 -( j)2 +
C(CH3):N -N II.C O -C O -N H .N :C (C H 3) (V) NH 0
CHj-COjCtH. 4

c ° - C O  C(CH3)= :n —N=C(CH) y f  CII3-CJ------ C ^ J C H
n h - n h  +  ć h 2. c o 2c 2h 5 6 h 2-c o 2c2h 5 c -c h 3

Der gleichen Unters. unterworfen wurden fernerhin die Se»iioxamazone des Di- 
benzylketons, des Acetons u. des Metliylathylketons.

y e r s u c h s te i l .  I  wurde 4 Stdn. hei 215° erhitzt u. die erkaltete, halbfeste M. 
mit A. extrahiert, der das Phenylmethylketazin loste. Aus dem unl. Riickstand 
mit h. absol. A. Oxamid u. I I .  cyclo-Oxalylhydrazid wurde ais Ag-Verb. isoliert. — 
Das bislang nicht beschriebene Acetophenonoxalyldihydrazon, C18H 18OsN4 (II), wurde 
auBerdem dargestellt durch Kochen molarer Mengen yon Acetophenon u. Oxalyl- 
dihydrazid in absol. A. (-f- J), Nadeln aus A., F. 250°. — I I I  wurde bei 130—135° 
Wahrend 2 Stdn. erhitzt u. die Prodd. der Rk. mit h. absol. A. getrennt. IY  bildet 
prismat. Nadeln vom F.;247° aus A. — Dibenzylketonsemioxamazon wurde bei 200° 
wahrend 2 Stdn. erhitzt. Es bildete sich Dibenzylketazin (F. 95—96° aus A.) u. 
auBerdem Oxamid u. cyclo-Oxalylhydrazid (im Riickstand). — Nach 4-std. Erhitżen 
von Acełonse>nioxamazon bei 180° wurden geringe Mengen Dimethylketazin neben 
den beiden anderen Begleitern gefunden. Beim Erhitżen von Methylathylketon- 
se>moxa>nazon bildete sich analog Meihyldthylkełazin, Oxamid u. cyclo-Oxalylhydrazid. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 965—67. Glasgow, Royal Techn. Coli.) H o b s t .

E. E. B laise und M. M ontagne, Uber die acyclischen S-Diketone. TTberfuhrung 
tn Pyridinderivate. (Vgl. S. 393.) Die einfachen acycl. d-Diketone scheinen mit 
^H 3 nicht in Pyridinderiyy. iiberfuhrbar zu sein, denn Dipropionylpropan liefert 
mit NH, ausschliefilich Hethylathyl-cyclo-hexenon (ygl. B l a i s e , C. r. d. 1’Acad. des 
Sciences 173 . 313; C. 1 9 2 1 . III. 1355). Die Ursache ist offenbar darin zu suchen,

48*
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daB infolge Felilens negatiyer Gruppen keine Enolisation eintritt. A udi die Rk. 
mit NH2OH scliien wenig aussielitsreich, da sie nach K n o e y e n a g e l  (L ie b ig s  Ann. 
2 8 1 . 34 [1894]) nur auf <5-Diketone mit endstandigen Arylen anwendbar sein soli. 
Die Verss. ergaben jedoch, daB dies nicht der Fali ist. Kocht man Dipropionyl- 
propan mit ubersehiissigem NH2OH, HC1 in was.-alkoh. Lsg. ca. 6 Stdn., so erhii.lt 
man Methylathyl-cyclo-hexenonomm (Nadeln, F. 180°) u. ci,a'-Diathylpyridin. Diese 
Base entstelit mit ca. 60°/0 Ausbeute, wenn man' Dipropionylpropandioxini (F. 53 
bis 54°) mit einer Lsg. von HCl-Gas in absol. A. kocht, wobei sich nur wenig des 
pbigen Oxims bildet. Sie ist eine pyridinartig riechende FI., Kp.X7 71—73°. Pikrat, 
Nadeln, F. 115°. Chloroaurat, C9H 1SN, HC1, AuCl3, F . 92°. Chloroplatinat, (C9H 13N, 
HC1)2, PtCl4, F. 211—212°. Jodm ethylat, Nadelrosetten, F. 142°. — Das Verf. ist 
allgemein anwendbar. Der Rk.-Verlauf ist noch aufzuklaren. (C. r. d. FAcad. des 
sciences 1 8 0 . 1760—62.) L in d e n b a u s i .

P. P e tren k o -K ritseh en k o  und W . B u tm i de K azm an, Eine Modifikatio-n des 
Hofmannschen Abbaus hełerocyclischer Verbindungen. (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 4 2 .  329. 4 8 .  1852; C. 1 9 1 0 . I. 1725. 1 9 2 3 . I. 1590.) Das Triphenylpiperidon 
bildet mit Br ein Tribromid, welches beim Kochen seiner Lsg. zu einem ungesiitt. 
aliphat. Dibromid aufgespalten wird. Dieses liefert bei der Bromierung Tełrabrom- 
dibenzalaceton. Die Rk. liiBt sich nur so erklaren, daB negatiye Gruppen vor der
B. der ungesiitt. Verb. ihre Stellung andern. — Triphenylpiperidon liefert bei der 

CO
B r l iC K ^ C I I B r  CO

S G j^ ^ jC E B r  

N > C0H4Br C.HsH dl 'CHBrC6H5
c 6h 6i i c ^  J e n o w i

B ^ H
Bromierung mit 3Br2 ein Tribromid, C23H18ONBr8, aus Clilf. u. Lg. F. 148°, «nl. 
in W ., wl. in A. Beim Kochen des Tribromids in Chlf. (20 Stdn.) fUllt Brom- 
anilinbromid, u. aus der filtrierten Lsg. scheidet sich beim Einengen das Dibromid, 
C,7H 14OBr2, aus; aus Eg. F. 145—151°, unl. in W .; mit Brom entstelit daraus Tełra- 
bromdibenzalaceton, C17H 14OBr4, F. 210°. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 5 5 . 397—402.
1924.) T a u b e .

■William H e n ry  P e rk in  ju n .,  J a n e n d ra  N a th  E a y  und R o b e rt Robinson, 
Eine Synthese des Oxyberberins. Teil I. (Vgl. P ic t e t  u. G a m s , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 4 4 . 2036; C. 1911. II. 968.) Das von F r e o n d l e r  (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 15. 465; C. 1 9 1 4 . II. 134) dargestellte fi-Piperonylathylamid der Mekoninearbon- 
sdure (I.) gibt zwar entsprechend dessen Angabe bei kurzer Behandlung mit P2Oj 
oder Phosphorylchlorid kein Dihydroisochinolinderiy., yeriindert sich aber bei 
mehrere Stdn. dauernder Behandlung mit dem letzten auf dem Dampfbade. Der 
bei Eintragen des Reaktionsprod. in W. abgeschiedene Nd. war dann groBenteils 
unl. in sd. Eg., u. der Rest, aus h. Anilin krystallisiert, zeigte die Eigenschaften 
des Dioxyberberins (II.). Bei anderen Yerss. resultierte ein neutrales Prod. nur in

CH
\

fi-  f  S r O i - 0CĤOCH3 f l L j _ 0CH3

HO-C |
<5 0 0

CO CO o __

-<=0 ^ ,  H,<o-0 ^ u
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i—OCH3 
-OCH.,

OCH3
'—OCH,

CH
. 0 —i/ s ~/ N |NH 

CH,Hi<o=UO
CH,

geringerer Menge u. nicht ident. mit Di- 
oxyberberin, wahrend ais Hauptprod. eino 
ais Dibydroisocbinolindcriy. (III.) ange- 
sehene Base erhalten wurde, die bei Eed. 
mit Zn-Staub in sd. Eg., yielleicht iiber 
ein Zwischenprod. (IV.), das Oxyberbei-in 
(V.) lieferte. Der Mechanismus des Vor- 
ganges untcrliegt noch der Prufung; jeden- 

falls bestatigt diese Synthese die Eichtigkeit wiehtiger Einzelbeiten der jetzt all- 
gemein angenommenen Konst. des Oxyberberins, besonders der Stellung der OCHs- 
Gruppen. — Das bei dieser Darst. nach Eintragen in W. ungel. bleibende Prod. 
wurde durch Krystallisation aus EssigsSure ais Kruste von gelben Nadeln vom 
P. 230° erhalten mit den charakterist. Bkk. des Methylnoroxyberberins vom F. 245° 
(vgl. F a l t i s ,  Monatsbefte f. Chemie 31. 557; C. 1 9 1 0 . II. 888), setzt aber dessen 
F. bedeutend berab u. ist Cl-haltig, wahrscheinlich ein Chlormetliylnoroxyberberin. 
(Joum. Chem. Soc. London 1 2 7 . 740—44. Oxford, Univ. Manchester, Univ.) Sp.

M as und M ichel P o lonovsk i, Uber die Aminoxydc der Alkaloide der Tropan- 
gruppe. Diese Aminoxyde werden dargeatellt, indem man das Alkaloid fur sich 
oder in A. oder Aceton mit H20 2 in geringem UberschuB behandelt, nach mehr- 
tagigem Stehen das Losungsm. bei tiefer Temp. beseitigt, den Eiickatand mit A. 
behandelt, umkrystallisiert oder in ein Salz iiberfuhrt. Sie sind neutral gegen 
Lackmus, sil. in W. u. A., fast unl. in A. Von S02 in wss. Lsg. werden sie in 
bekannter Weise teils zu den Sulfaten der ursprunglichen Basen reduziert, teils in

Sulfonather mit der Gruppe t iibergefiihrt, die schon yon sd. W. verseift
SOj

werden. — Ilyoscyamin-N-oocyd, u B =  —15° (in A.), —19" (in W.). Chlorhydrat, 
C^H^O.N, HC1, F. 198°, orD =  —11,5° (in W.). Sulfonather, C17H23O0NS, F. 208°, 
kd =  —15° (in A. bei 75°). W enn man letzteren bei hoherer Temp. darstellt oder 
verseift, erhalt man infolge Eacemisierung Atropinsulfat. — Atropin - N - oxyd, 
C17H230 4N, sirupos, hygroskop. Chlorhydrat, F. 192—193°. Sulfonather, F. 205°. — 
Tropin-N-oxyd, auch durch Verseifung des vorigen erhfiltlich, Krystalle aus A.- 
Aceton, F. 238°. Chlorhydrat, F. uber 280°. Sulfonather, F. 218°. — Apoatropin- 
N-oxyd, Krystalle aus Aceton, F. 128°. Chlorhydrat, F. 205°. Salicylat, F. 152°. 
Sulfonather, C ^ H j^ N S , F. 155°. — JIomatropin-N-oxyd, F. 138—140°. Brom- 
hydrat, F. 238°. Sulfonather, F. 210°. — Scopolamin-N-oxyd, sirupos, ccD =  —14° 
(in W.). Bromhydrat, Cl;ITai0 5N, HBr, F. 153°. Perchlorat, F. 167°. Sulfonather, 
sil. in W. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 1 8 0 . 1755—57.) L in d e n b a u m .

E. Biochemie.
E t. Enzym chem ie.

I>. E osen thale r, Uber die Enzyme. tjberbliek Uber den derzeitigen Stand 
diesea Forschungszweiges. (Pharm. Zentralhalle 66. 305—10. Bern.) P flO cke .



726 E , .  E n z y m c h e m ie . 1925. II.

P a u l TFhlenbruck, Femientstudien mit kolloidem Gold. Nach Z s ig m o n d y  u . 
J o e l  (Zscbr. f. physik. Ch. 113. 299; C. 1924. II. 2454) ist der Farbenton einer 
Mischung von Schutzkolloid u. kolloidem Gold abhiingig yon dem Mengenyerhiiltnis 
u. von der TeilchengroBe. Vf. beoachtet den Abbau von Eiweifi durch Pepsin 
mittels der Farbeniinderung hochroter Goldhydrosole u. fand bei Anwendung der 
fiir die Pepsinyerdauung giiltigen Gesetze, daB die Farbeniinderung des Goldsoles 
von hochrot in klar blau mit dem Fortschreiten des Verdauungsprozesses Hand in 
Hand geht. — Der Grad der Peptisierbarkeit der erlialtenen Ausfiillungen kann al8 
Anhalt fur die relatiye TeilchengroBe beniitzt werden. Bei der Priifung von EiweiB, 
Wittepepłon u. Seidenpepton ergibt sich eine fortschreitende Abnahme der Schutzwrkg. 
u. damit parallel eine Verminderung der Peptisierbarkeit der entstandenen Fiillungen. 
(Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 287—91. Gottingen, Univ.) L a s c h .

G eorge E d w ard  B rig g s  und Jo h n  B urdon  S anderson H aldane, Notiz iiber 
die Kinetik der Enzymwirkung. Theoret. Betrachtung, die im Original nachgelesen 
werden muB. (Biochemical Journ. 19. 338—39. Cambridge, Univ.) H e s s e .

W . P a lla d in  u n d  S. M anskaja, Die freie und die mit Protoplasten verbundene 
Peroxydase der Pflanzcn. Die Bedingungcn, welche die Abspaltung der Peroxtjdase 
von den Protoplasten und ihren Ubergang in den Zellsaft hen'orni fen. (B uli. A cad. 
St. Pćtersbourg [6] 1921. 449—72. — C. 1923. III. 790.) B ik e r m a n .

M a rtin  Jacoby  und L. R osenfeld , Zur Kenntnis der Auxokorperwirkung. In 
alkoh. Lsgg. hemmt K C N  ais Ausokorper die Spaltung yon Ilarnstoff in C03 u. 
NH3 durch Jackbohnenurease bei A.-Konzz. iiber 60%,. B. yon Zwischenprodd. 
findet nicht statt. (Biochem. Ztschr. 158. 334—36.) L o h m a n n .

Otto W arb u rg , U ber Eisen, den sauersto/fiibertragenden Bestandteil des Atmungs- 
ferments. Vortrag deckt sich im wesentlichen mit Biochem. Ztschr. 152. 479;
C. 1925. I. 675. Nachzutragen ist, daB die Reversibilititt der Zellyergiftung mit 
HCN auch im Modellyers. besteht (bearbeitet von S h ig eru  Toda). Die durch HCN 
yollig hemmbare Rk. zwischen Jodsaure u. Oxalsaure unter B. von CO, u. J5 ist 
durch Metallkatalyse bedingt, da Zusatz von Spuren Fe zu g e r e in ig te n  Lsgg. die 
Rk.-Geschwindigkeit auf den urspriinglichen W ert der ungereinigten R e agen tien  
erhohen u. Zusatz yon HCN wieder yollig hemmend wirkt. Durchliiften der mit 
HCN yergifteten Lsgg. hebt die Hemmung auf. Es bestehen also lockere Verbb. 
zwischen Fe u. HCN. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1001—11.) L o h m a n n .

F . K m ietow icz u n d  J . T u m id a jsk i, Aktivierung von Profermenten durch, 
Rontgenstrahlen. Die Profermente des Pankreassaftes werden durch R o n t g e n s t r a h l e n  

bestimmter Dosierung sowohl in yivo wie in yitro n i c h t  unerheblich y e r s t i i r k t .  

(C. r. soc. de biologie 92. 380—81. Lwow.) O p p e n h e i m e r .

Isaac  Cohen, Das Vorkommen von Diastase in der Cerebrospbialfliissigkeit. 
Diastase kommt in der menscblichen Cerebrospinalfl. wiihrend des Lebens Sufierst 
selten vor. Dieses wurde an Kranken ermittelt. Erst 7 Stdn. nach dem Tode 
wurde in 20°/0 der Falle Amylase in der FI. gefunden. (Biochemical Journ. 19. 
290—93. London, Middlesei Hospital.) H e s s e .

H. P fe iffe r, F . S tan d en a th  und B.. W e eb e r, Uber den Peptidasenhaushalt 
unserer Yersuchstiere und des Mensclien, mit besonderer Beriicksiehtigung des Epilep- 
tikers. Unterss. an Harnen u. Seren yon Epileptikern haben ergeben, daB alle 
Kranken in der anfallsfreien Zeit eine Glycyl-Tryptophan abbauende Peptidase 
ausscheiden (weit hohere Durchschnittswerte ais bei Gesunden). Nicht die Aus- 
scheidung des Fermentes im Harne an sich, sondern seine zur Zeit der Anfalle ein- 
tretende AnhSufung im Korper ist das Bezeichnende bei der Epilepsie. An u. fur 
sich ist diese Anhiiufung nicht nur fiir die Epilepsie spezif., Uberschwemmungen 
mit einer Glycyl-Tryptophan abbauenden Peptidase sind bei einer Reihe von EiweiB-
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yergiftungen am Tier, bei Verbrennungen auch am Mensclien nachgewiesen worden. 
(Klin. W chschr. 4. 1122—23. Graz, Univ., Landesirrenanst. Feldhof.) F r a n k .

H. B eum er, Zur Charakterislik der Fraucnmilchlipa.se. Zu dem durch ihr Verh. 
gegeniiber Chinin u. Atoxyl gekennzeichneten rI'yPus der Lipase der Frauenmilch 
gehort auch die coloatrale, schw&cher wirksame Lipase. Kuh-, Ziegcn-, Kauincheu- 
u. Hundemilch sollen keine Lipasen enthalten. (Ztschr. f. Kinderheilk. 3 8 . 593—96. 
1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  158. Kef. B e h r e n d t .) W o l f f .

W illia m  P. Thom pson und F ra n k  L. M eleny, Eine vergleiehende Mełhode 
zur Besthnmung der Enzyme von lebenden hamolytischen Streptokokken. I. Lipase.
Die Lipase wird durch colorimetr. Verfolgung des pH bestimmt. Jungę Kulturen 
sind besonders wirksam. Die Beziehung zwischen Konz. u. W rkg. ist etwa eine 
Gerade. Virulenzsteigerung steigert nicht die Lipasewrkg. Die klin. beobaclitete 
Lipolyse bei entsprechenden Infektionen beruht nicht auf besonders groBer lipolyt. 
Wirksamkeit der Erreger. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 2 1 . 360—61. 1924. 
Peking, Union med. coli.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  158. Ref. J a c o b y .) W o l f f .

E3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
C. B. L ipm an und A. G ordon, Weitere Untersuchungen mit neuen Methoden 

iiber die Physiologie und Pathologie der P/lanzen. Baume werden in yersehiedenen 
Abstiinden vom Boden (bis zu 2 FuB) angebohrt u. zwar bis zu 3/< des Dureh- 
messers. Nach Reinigung des Bohrlochs wird ein gut passendes Glasrohr in den 
Anfangsteil des Lochs gesteckt u. mit einem besonderen Waclis abgedichtet. Das 
Glasrohr wird in Verb. gebracht mit Fl.-Reservoiren, die beliebige Hohe erhalten 
konnen. Die Geschwindigkeit der W.-Aufnahme durch den Baum ist von der 
Hohe des Reseryoirs abhiingig. 3 1 werden z. B. von der Hohe des Bohrlochs aus 
in 20 Stdn., von 20 FuB Hohe aus in 12 Minuten resorbiert. Das Resorptionsopti- 
mum liegt anseheinend gerade in der Hohe des betrefFenden Baumes. Belaubte 
Baume u. trockener Boden sind gunstigere Versuchsbedingungen ais unbelaubte 
Pflanzen u. feuchter Boden. Bis zu 63 1 sind von einem Baume innerhalb 12 Stdn.
— mit in den spateren Stdn. sich stiindig yermindernder Geschwindigkeit — auf- 
genommen worden. NaIIAsOi u. K J  konnten auf die beschriebene Weise injiziert 
werden u. nach 24 Stdn. in allen Teilen des Baumes nachgewiesen werden. Die 
Blatter nehmen einige Tage nach Zufuhr der As-haltigen Lsg. ein yerbranntes 
Ausselien an. Von Farbstoffen konnten merkwiirdigerweise Methylenblau u. Methy- 
lengriin nicht, dagegen mit typ. Verteilung Eosin  nachgewiesen werden. H ier Ab- 
fall der Blatter nach 4 Tagen. Wie bei K J ergeben sich auch bei der Behand- 
lung mit KCN oder Dicyandiamid vor allem bzgl. Erholung von dem durch die 
Injektion gesetzten Eingriff starkę indiyiduelle Yerschiedenheiten. Verss. mit Salz- 
Isgg- (0,3-n.) ergaben, daB Mg-Salze unerwartet stimulierend (Blatterwaclistum, 
intensiyere Fiirbung) Ca-' u. K-Salze dagegen, wenigstens in der angewandten 
Konz., wachstumshemmend wirken. Zur Beliandlung chlorot. Baume wurde mit 
gutem Erfolg FeS04 eingefUhrt. (Journ. Gen. Physiol. 7 . 615—23. Berkeley, Uniy. 
of Califomia.) O p p e n h e i m e r .

A. Oparin, Uber die regressive Metamorphose der Proteine in keimenden Samen. 
(Vgl. O p a r i n  u . B a c h ,  Bioehem. Ztschr. 1 4 8 . 476; C. 1 9 2 4 . II. 1209.) Vf. unter- 
suchte die Rolle der Oxydation von Aminosiiuren (nach der Gleichung: 

R-CH(NH2)-COOH +  O — y- R -C H : O +  COs +  NH3) 
bei der Zers. eines isolierten Proteins, bei der Autolyse u. beim Keimen der Samen. 
Zur Forderung der Oxydation setzte Vf. dem System Chlorogensaure (vgl. nachst. 
Ref.) zu, zur Hemmung derselben lieB er den Vorgang in einer O-freien Atmo- 
sphiire yor sich gehen. 1. Krystallin. Globulin, proteolyt. Ferment aus Samen der 
Sonnenblume, Chlorogensaure: die M. des Ammoniak-N nach der Proteolyse ist



728 Es. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r i o l o g ie . 1925. II.

mehrere Małe grofier ais ohne Chlorogensiiure, die M. des Amino-N bedeutend 
geringer. — 2. Durch Clilf. u. Toluol getotete Sonnenblumenkeime gaben bei Ggw. 
von 0 2 u. Chlorogensiiure mehr NH3-Stickstoff ais in Abwescnheit eines der beiden 
Korper, dagegen weniger Amino-N. Auch die Substanzen vom Typus der Oxalyl- 
aminoe8sigsdure (ygl. POLLACK, Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. 7 . 16; C. 190 5 .
II. 815) nehmen bei Ggw. von 0 2 u. Chlorogensiiure zu. Um aus den Keimen die 
darin enthaltende Chlorogensaure zu entfernen,' wurden sie vor der Autolyse 
mit absol. CH3OH extrahiert. — 3. In  0 2-lialtiger Atmosphiire wird beim Keimen 
der Sonnenblumensamen mehr Ammoniak-N, mehr 0.xalylaminoessigsiiure u. weniger 
Pepton-N gebildet, ais in C02-Atmosphare. — Die Rolle der obigen Rk. war also 
in allen untersuchten Fiillen grofi. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 192 2 . 
525—34.) , B ik e b m a n .

A. O parin , Das griine Almungspigment von Helianthus annuus. (Vgl. yorst. 
Ref.) Mit NH3 neutralisierte Chlorogensaure (vgl. G o r t e b , L ie b ig s  Ann. 3 5 9 . 217;
C. 1 9 0 8 . I. 1470) nimmt aus der Luft 2 Atome O auf, mit NaOH neutralisierte 
ca. 3 Atome; im ersten Falle wird sie griin, im zweiten braun. Aus der bei 
Oxydation des chlorogensauren Ammoniums erhaltenen Siiure wurde das Ca-Salz 
dargestellt u. analysiert: Ca-C32H3%On , um 4 H  weniger, ais das Ca-Chlorogenat. 
Laccase oder Phenolase beschleunigen die 0 2-Aufnahme. Das grune Pigment wird 
durch nascierenden H reduziert, Bei Ggw. der Chlorogensaure werden die Amino- 
siiuren durch Luftsauerstoff nach der Gleichung:

R.CH N H 2-COOH +  O — >• R *C H : O +_C O . - f  NH3 
osydiert. In 2—4 Tagen wird dabei ca. 10—20°/0 des Amino-N von Glykokoll, 
Alanin, Leucin, Arginin, Asparaginsaure, Glułaminsaure, Tyrosin, Phenylalanin, 
H istidin, Łysin  u. Prolin in den Ammoniak-N iibergefuhrt; Guanidin u. Hamstoff 
werden nicht angegriffen. Glycylglycin bzw. Alany l-alanin werden bei Ggw. von 
Chlorogensaure nur langsam osydiert; im Reaktionsprod. waren anscheinend Osalyl- 
aminoessigsiiure bezw. Brenztraubensiiure yorhanden. Noch langsamer werden 
Pepton u. Globulin oxydiert. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1 9 2 2 . 535—46.) Bi.

S. M anskaja, Der Einflu/i von Saccharose a u f das Griinen etioUerłer Keimlinge 
des Kiirbis, die in verschiedenen Stadien des Keimens isoliert wurden. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1 9 2 1 . 473-84 . — C. 1 9 2 3 . I. 1285.) B ik e r m a n .

W. P a lla d in  (f), Einflufi des Lichts a u f das Wachstum etiolierter und griiner 
in verschiedenen Wachstumsstadien isolierter Kebnbldtter des Kiirbis, sowie auf die 
Chlorophyllbildung in denselben. (Vgl. yo rst Ref.) Isolierte Keimblatter wurden 
vor dem Vers. u. nach 6tiigigem Wachstum gewogen: G0 bezw. (?,. Nach dem 
Vers. wurde auch die relatiye Menge der Trockensubstanz bestimmt: G'• Die 
Keimblatter wurden aus 2 Tage lang in W . gelegenen Samen (1. Stadium), aus 13 
bezw. 22 bezw. 30 Tage lang in der Erde gewachsenen Pflanzen (2. bezw. 3. bezw.
4. Stadium) herausgenommen. Ergebnisse:

1. Stadium 2. Stadium 3. Stadium 4. Stadium
G0 .......................................... 100 145 207 196
Gt (D u n k e ln ).....................  212 239 263 —
G, ( L i c h t ) ...........................  256 335 304 —
G' (D u n k e ln ) .....................  38,7% 16,l°/0 7,8% —
G' ( L ic h t ) ..........................  32,6% 14,3% 7,1% -
Farbę (L ic h t) .....................  grunlich griin griinlich griinlich u. gelb
Das Wachstum isolierter Keimbliitter wird also dann am starksten durch Licht 
gefordert, wenn auch die Chlorophyllbildung durch Licht am st&rksten begunstigt 
wird (2. Stadium); wenn die Farbę der im Licht u. der im Dunkeln wachsenden 
Keimblatter nicht sehr yerschieden ist, so sind auch ihre MM. nur wenig ver- 
Bchiedęn. Das 2. Stadium ist auCerdem durch erhohtę Wąsseraufnahme (Abnahme
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des G') gokennzeichnet. Die beim Yers. vcrwendete Niihrisg. (Leitungswaaser, verd. 
Rohrzuckerlsg.) bat nur eine untergeordnete Bedeutung. (B u li. Acad. St. Pśters- 
bourg [6] 1 9 2 2 . 547—68.) B ik e r m a n .

J. J. T heron  und J . Y. C u tler, E in  Beitrag zu unserer Kenntnis von der 
Funktion des Nieotins in der Tabakpflanze. tjbe r die Rolle der Alkaloide in der Pflanze 
stehen sich noch heute yerschiedene Ansichten gegeniiber. Zur Klarung der Frage 
untersuchten Vff. den iVtcoźingehalt von Tabakpflanzen in verschiedenen Ent- 
wicklungsstadien. Bis zur Bliitezeit stieg der Gehalt, um wiihrend der Samen- 
bildung abzunehmen. Daneben war eine Translokation in die Fruchte deutlich 
erkennbar. Ahnlieh den ungiftigen N -haltigen Verbb. im Getreide diirfte das 
Nicotin also ais Aufspeicherungsprod. wirken, das im Bedarfsfalle wieder yerzehrt 
wird. (Chem. News 130. 327—28. Potehefstroom [Siidafrikan. Union].) H e r t e r .

Otto M eyerhof, Uber den Zusammenhang der Spaltungsvorgangc mit der 
Atmung in der Zelle. Vortrag. W ie in jedem tier. Gewebe besteht aueh bei der
GSrung der Hefe ein Zusammenhang zwischen Spaltungsyorgiingen u. der Atmung.
Die Atmung der Hefe betragt in Phosphat-Zuckerlsg. bei der Bier-Unterhefe 1—2%> 
bei der -Oberhefe etwa 5%, bei der PreBhefe uber 10% des in N3 vergorenen 
Zuckers. Ein Molekuł 0 2 schiitzt dabei l/s—1 Zuckermol. vor der Spaltung. Die 
Resynthese der Spaltprodd. in Kohlehydrat yerliiuft wahrscheinlich uber die Brenz- 
traubensaure. — Auf die AtmungsgroBe der Hefe reduziert, trifft also P a s t e u r s  
Hypothese, daB in Ggw. von O, die Garung verhindert wird, im Gegensatz zu den 
spateren Anschauungen in ihrem Kern zu. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 991 bis 
1001.) L o h m a n n .

U. P ra to longo , Die alkalische Chlorose des Weinstocks. Unter den Chlorosen, 
die yerschiedene u. nicht immer bekannte Ursachen haben kann, sticht die durch 
zu groBe Alkalitśit des Bodens yerursachte deutlich heryor. Es ist nicht „Kalk- 
chlorose11, sondern „Alkalitiitchlorose"; mit steigender Alkalitiit werden die Eisen- 
verbb. des Bodens allmiililieh immer unloslieher, wogegen Bich die Pflanze durch 
starkę C02-Entw. oder durch B. organ. SSuren wehrt. — Vf. gibt yon 15 Stellen, 
wo Chlorose auftrat, die p H , die geolog. Formation u. Bodenart, die Menge CaO 
u. COj. pu steigt bis 9,0, der haufigste W ert ist 8,6. Die europ. Weinstocke sind 
resistenter ais die amerikan. oder Bastarde zwischen beiden. Bei 8,5—8,6 bleiben 
die europ. Stocke meist gesund, wenn sie nicht auf amerikan. Stocke aufgepfropft
sind; bei 8,8—9,0 sind sie meistens sehr chlorot. Am meisten Interesse bieten die
Boden, die stark alkal. Gestein enthalten. (Vgl. Atti K. Accad. dei Lincei, Roma. 
[6] 1. 238; C. 1925. I. 2722.) Der Kalkgehalt des Bodens scheidet ais Ursache 
der hohen Alkalitiit aus, also solltc man nicht mehr von „Kalkchlorose“ sprechen. 
Nur Hydromagnesit kann die hohen W erte von p u  erklaren. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma. [6] 1. 319—22. Mailand, R. Ist. Sup. Agrar.) W . A. R o t h .

W. P a lla d in , Ein fiu fi des Lichts a u f das Waehstum und den Stoffwechsel der 
vom Ste7igel abgetrennten etiolierten Bohnenblatter. I. u. II. M itt I. Krit. Bericht 
uber den gegenwertigen Stand des Problems der Lichteinwirkung auf das Pflanzen- 
wachstum. II. Die abgesehnittenen Blatter schwammen auf der Oberflache einer 
Niihrisg. Von Zeit zu Zeit -wurde ihr Gesamt- u. Trockengewicht (Gl bezw. (?,) 
gemessen; die Diflferenz gab den W assergehalt an. 1. Niihrisg.: 0,25-n. Saccharose. 
Die Zunahme des Gt u. 6?s wiihrend 2 erster Tage ist durch Sonnenbestrahlung 
kaum beeinfluBt, in den niichsten 2 Tagen bleibt die Wachstumsgeschwindigkeit im 
Licht konstant, fiillt im Dunkeln um ca. 50%. Die 2 Tage lang im Lieht gebliebenen 
Blatter wachsen, 2 folgende Tage im Dunkeln aufbewahrt, mit einer mittleren Ge- 
schwindigkeit (ca. 80%  der Gesehwindigkeit im Licht.) Das Verhaltnis der 
Zunahme von Gl zur Zunahme von war im Licht u. im Dunkeln gleich. —
2. Niihrisg.: l% ig. Saccharose. In den ersten 3 Tagen war die G^-Zunahme im
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Licht um ca. 25°/0 hoher, ais im Dunkeln, die Zunahme von G2 war um ca. 325% 
hoher. In folgenden Tagen war eine allgemeine Geschwindigkeitsabnahmc des 
Wachstums zu yerzeichnen. — 3. N ahrlsg.: 2%ig. Saccharose. Statt Ioser Blatter 
wurden Wachstumkegel mit benachbarten BlSttehen yerwendet. Im Licbt wurde 
in 9 Tagen um ca. 24% mehr Trockensiibstanz gebildet, ais im Dunkeln. —
4. Nahrlsg.: ca. 15%ig. Glycerin. Abgeschnittene Blatter. Die ^-Zunahm e ist 
im Licht um ca. 42% groBer (6 Tage), die <?a-Zunabme um ca. 22% groBer. — 
D a beim Wachstum auf der Saccharoselsg. G3 proportional Cr1 wachst, so lassen 
die vom Vf. (Rev. Gen. de Botaniąue 11. 81 [1899]) gemacbten Analysen der auf 
Saccbaroselsg. wachsenden etiolierten Blatter auf die Anderung der Zus. vom 
W achstum schlieBen. Es ergibt sich, daB die Zunahme der EiweiBstoffe sich zur 
Zunahme von (?, im Licht u. im Dunkeln gleieh yerhalt, daB also die EiweiBsynthese 
vom Licht nur soweit beeinfluBt w ird, ais es das W achstum befordert. (Buli. 
Acad. Śt. Pótersbourg [6.] 1919. 647—56. 959—90. Charków.) B ikerm an.

M. G utstein, Das Ektoplasma der Bakterien. 3. und 4. Mitteilung. Morphologie 
und A ufbau des Ektoplasmas der grampositiven Bakteńen. Zugleich ein Beitrag zur 
Theorie der Beizenfarbung. (2. ygl. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 94. 
145; C. 1925. I. 2313.) Nach morpholog. Feststellungen mittels der yom Vf. an- 
gegebenen Ektoplasmafarbung geht er auf den chem. A ufbau des Ektoplasmas ein. 
Auf Grundlage der chem. Farbetheorie, die er gegcn die erhobenen Einwande ver- 
teidigt, sieht er durch seine Verss. die Ggw. einer bas. u. einer sauren Substanz 
im Ektoplasma fur erwiesen an, da es sieli sowohl mit sauren Farbstoffen (Pikrin- 
saure-Guineagrun, Phosphin-Guineagriin), ais auch mit bas. (Carbolfuchsin-K.,Fe(CN)0, 
Victoriablau) ohne Hilfe einer Beize isoliert nachweisen laBt. Cellulose ist' nicht 
yorhanden, anschcinend auch kein anderes Kohlcnhydrat auBer dem in Nucleo- 
proteiden, die mit 25%ig. HC1 entfernt wurden, enthaltenen. Der einzige saure 
Korper ist das schon friiher nachgewiesene gramfeste Lipoid, ein Phosphatid, 
wahrscheinlich Lecithin. — Die Beizenfarbungen beruhen auf einer Tripelverb. 
Mittels saurer Beize wird ein bas. Gewebsbestandteil mit bas. Farbstoffen gefiirbt, 
bei den bas. Beizen ein saurer Bestandteil mit einem sauren Farbstoff. — Die 
Sporenhullen der grampositiyen Bakterien bestehen ebenfalls aus einer bas. Grund- 
substanz, die chem. an ein saures gramfestes Lipoid gebunden ist. — AuBerdem 
enthalten die grampositiyen Bakterien im Zelleib ein gramnegatiyes, ebenfalls 
saures Lipoid, an den kiinstlich gramnegatiy gemacbten Bakterien durch bas. Farb- 
stoffe nachweisbar. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 95. 1—20. 1 Tafel.
Berlin, Uniy.) SPIEGEL.

F. Lewy, iiber die spezifische Arzneifestigkeit der Pneumokokken. I. Mitteilung. 
Zur Mełhodik da• Festigung gegen Optoehin. Langere Optochinbehandlung vou 
Pneumokokken in yitro fiihrt zwar oft zu hochgradiger Unempfindlichkeit gegen 
Optoehin, aber auch zu einem Sturz der Virulenz, zum Auftreten der mit den au- 
hamolyt. Streptokokken ident. Modifikation B. Eclite spezif. Arzneifestigung, wobei 
die hohe Mausepathogenitat erhalten bleibt, wird durch einen regelmaBigen Turnus 
der Einw. von Optoehin u. folgender Mausepassage erreicht. Die Festigkeit bleibt 
dann bei weiterer Fortziichtung in optochinfreien Nahrboden u. selbst bei gehauften 
Tierpassagen langere Zeit. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 43. 
196—209. Berlin, Inst. f. Infektionskrankh. R o b e r t  K o c h .) S p i e g e l .

F . Lewy, Uber die spezifische Arzneifestigkeit der Pneumokokken. II. Mitteilung. 
Die Beziehung zicischen ehemischer Konstitution und Arzneifestigkeit. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Chinin u. Eydrochinin  haben einen gewissen, nicht hohen Grad von spezif. 
Wrkg. a u f  Pneumokokken. Die spezif. Wrkg. des Optochins wird au fgelioben  
durch eingreifendere chem. Veranderungen der Seitenkette (hohere Homologe) oder 
des Keraes (Aufhebung des a. C-Atoms 3), Ubergang des 3-wertigen N des Chinu-
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clidinkernes in 5-wertigen. Die Arzneifestigkeit des benutzten Stammes zeigte sich 
auch gegeniiber hochwirksamen, den Chinaalkaloiden chem. fernstehenden Verbb. 
(9-Aminoacridinderiw.) streng spezif., woraus auf Yorhandensein mehrerer Chemo- 
ceptoren im Pneumococcus geschlossen werden kann. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. 
u. exper. Therapie I. 4 3 . 243—52. Berlin, Inst. f. Infektionskrankh. R o b e r t  
K o c h .) S p i e g e l .

Selm an A. W akam an und S. L o m an itz , Beitrag zur Chemie des Abbaus von 
Eiweifistoffen und Aminosauren durch verschiedene G-ruppen von Kleinlebewesen. 
Die Rkk. werden durch Best. der NH„ des Amino-N-Riickstands, des Wachstums 
der Organismen u. der Abnahme der Destrose in den Niihrlsgg. verfolgt. Die 
beiden Pilze Trichoderma koningi u. Zygorhynchus molleri machen aus EiweiB u. 
den yerschiedeneu Aminosauren N u. C nutzbar; W achstum u. NH,-Anhiiufung 
hangen bei Abwesenheit von Kohlenhydraten yon dem yerfiigbaren C des Amino- 
siiuremol. ab. — B. cereus u. B. fluorescens yerhalten sich yerschieden; der erstere 
greift CH2-(NH2)-COOH, CH3 • CH • (NH2) • COOII, C0H6• CII, • C II• (NHs)COOH nicht, 
COOII • CII, • CII2 • C II• (NR,) ■ COOH u. NII2■ CO • CHa • CH(NHa) • COOII nur wenig 
an; wiihrend Casein u. andere naturliche EiweiBstofie sehr schnell abgebaut werden.
B. fluorescens yerhiilt sich gerade umgekehrt. Bei gleiclizeitiger Anwesenheit 
beider Bakterien wird Casein sehr schnell zu N II4 abgebaut; der erstere hydrolisiert 
das EiweiB zu Deriyaten, die dann durch letzteren abgebaut werden. — Die NH.,- 
Anhiiufung kann nur dann ais ein Zeichen der spaltenden Kraft der Mikro- 
organismen angesehen werden, wenn der C-Gehalt der Niihrlsg, in Betracht gezogen 
wird. — Actinomyces yiridochro mogenus (K r a c h in s k y ) ist fiihig, sowohl Amino- 
siiuren ais auch Proteine ais NShrstoffąuelle zu benutzen. (Journ. Agricult. Re
search 3 0 .  263—81.) T r ć ń e l .

H. W olff, Der Verwendungsstoffwechsel saurefester Bakterien. V. Mitt. U ber 
den ąuantitatwen Verwendungsstof[toechsel des Timotheebazillus und des Trompeten- 
bazillus. Fiir den Verwendungsstoffweehsel des Timotheebazillus sind K u. Na 
entbehrlich; von S u. Mg sind 0,01o/o erforderlicli, yon P, N u. C ist lOfache 
Menge. (Biochem. Ztschr. 1 5 8 . 319—33. Frankfurt a. M., Uniy.) W o l f f .

J. M orgenro th , R,. S ch n itzer und E. B erg er, Uber chemotherapeulische Anti- 
sepsis und Zustandsanderung der Streptokokken. Virulenzsturz bei biimolyt. Strepto- 
kokken mit tTbergang in den anhiłmolyt. Zustand ist in yitro bei Behandlung 
mit Rivanol in der iiblichen Anordnung (mit gelostem Riyanol) nur selten zu 
heobachten; es handelt sich dann um liingere Zeit auf kunstlichen Medien fort- 
geziichtete „gealterte" 'Stiimme. Dagegen findet bei Verwendung yon an zellige 
Elemente gebundenem Riyanol yielfach auBerordentlich starkę „Yergrunung", 
Ubergang in die fiir Mftuso nicht yirulente anhiimolyt. Form statt. W ahrscheinlich 
findet eine durch die stark adsorbierenden zelligen Zusiitze heryorgerufene Um- 
stimmung der Erreger zu' einem labilen, modifikationsbereiten Zustande statt, in 
dem sie besonders leieht im Sinne des Virulenzsturzes reagieren. (Ztschr. f. Immu- 
nitiitsforsch. u. exper. Therapie I. 4 3 . 209—23. Berlin, Inst. f. Infektionskrankh. 
R o b e r t  K o c h .) S p i e g e l .

K iyoshi Y okota, Zur Kenntnis der Arzneifestigkeit des Vibrio Nasik. Ein 
Stamm des genannten Yibrio wurde durch fortgcsetzte Behandlung in yitro mit 
Eucupin (I), Methylenblau (II), Trypaflamn (III) u. Pyoktanin (IV) an starkę Konzz. 
dieser bactericiden Mittel gewohnt. Mit I  u. I I  resultierten Stiimme yon allgemein er- 
hohterResistenz gegeniiber yerschiedensten baktericiden Agenzien,mit I I I  u. IV  solche 
von relatiyer Spezifitiit der Unempfindliehkeit, die aber gleichzeitig in ihrem kultu- 
rellen Verh. tiefgreifend yerandert waren. Von echter Arzneifestigkeit kann daher 
in allen 4 Fiillen nicht die Rede sein, denn bei einer solchen soli die Aufhebung 
der spezif. Empfindlichkeit das einzige Merkmal der heryorgerufenen Yerilnderung
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sein. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 43. 224—35. Berlin, Inst. 
f. Infektionskrankh. R o b e r t  K o c h .) S p i e g e l .

Y itto r io  P e ttin a r i,  Uber das Haemolysin der Pilze. Dic mit den verschieden- 
sten eBbaren u. giftigen Pilzen durchgefiihrte.n Verss. ergaben, daB das Amanita- 
Haemolysin nicht ein spezif. tox. Prinzip darstellt, sondern ein n. Bestandtcil der 
Pilze ist. Sein Gehalt in der Pflanze nimmt von- der Oberhaut uber die Lamellen 
zum Stiel ab. Es ist teilweise fluchtig, so daB beim Trockiien Verluste eintreten. 
In  Tierverss. waren tox. Eigenschaften nicht nachweisbar. Speziell in Amanita 
phalloides war entgegen dem Schrifttum kein fluchtiges Gift nachweisbar. (Arch. 
Farmacologia sperim. 3 9 . 162—72. Paria.) G r im m e .

Am e P ic te t, W e rn e r  S ch e rre r  und Louis H e lfe r, Uber die Gegenwart von 
Argon in den Gasen der alkoholischen Garung der Glucose. Schon P a s t e u r  (Ann. 
Ghim. et Phys. [3] 5 8 . 323 [1860]) hatte beobachtet, daB das bei der alkoh. Garung 
der Glucose entstebende Gas nicht yollig von KOH absorbiert wird, u. das Restgas 
fur N gehalten. Vff. haben zunachst Glucose mittels PreBhefe in bekannter Weise 
(unter Verwendung von ausgekochtem W.) vergoren u. festgestellt, daB l,24°/0 des 
Gases nicht von KOH absorbiert wurden. D arauf wurden groBere Mengen dieses 
Restgases hergestellt. Es enthielt keine verbrennbaren Bestandteile. Mit alkal. 
Pyrogallollsg. wurden 27,2% Sauerstoff entfernt. Den Rest yermischte man mit O 
im OberschuB, lieB iiber KOH so lange Funken durchschlagen, bis das Vol. sieli 
nicht mehr Snderte, u. entfernte den O. Es waren 70,2% Stiekstoff yerbrannt 
worden. Der Rest von 2,6% bestend, wie das Spektrum zeigte, aus reinem Argon. 
Die Zus. des Gases entsprach annShemd der der atm. Luft. Daher wurden die 
weiteren Verss. in einem ganz aus Glas gearbeiteten, jede Beriihrung mit Luft 
ausschlieBenden App. ausgefiihrt. Es ergab sich, daB die Menge des nicht von 
KOH absorbierbaren Gases u. das YerhSltnis von O zu N in demselben stark 
yariieren. Beschaffenheit der Hefe, Schnelligkeit der Giirung, Temp. usw. scheinen 
von EinfluB zu sein. Steta aber wurde Ar untriiglich festgestellt, u. es kann keines- 
falls aus der Luft herruhren. Sollte es auch nicht, was noch festzustellen ist, der 
Hefe entstammen, so bildet es sich im Verlauf der Garung aus einer der anwesenden 
Substanzen. Ais wahrscheinlichste Quelle kame das K  in Betracht, das rad ioak t. 
ist, ^?-Strablen aussendet u. sich im At.-Gew. nur um ca. 1 vom Ar unterscheidet. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1629—32.) Lindenbaum .

E 6. Tierphysiologle.
Tm. H ab e rlan d t, Uber eiii Sinus-Hormon des Froschherzens. Wss. Extrakt des 

Herzsinus von Froschen wirkt auf die Kontraktionen der Herzkammern, die an der 
Straubschen Kaniile arbeiten, beschleunigend, pulsverstSrkend (u. U. Extrasystolen) 
u. erregt an der vorher stillstehenden Herzkammer automat. Pulse. Der im Sinus 
gebildete Erregungsstoff ist spezif. u. kann daher ais Hormon bezeichnet werden. 
(Ztschr. f. Biologie. 82. 536—44. Innsbruck, Univ.) W o l f f .

E . P h ilip p , Ein Beiirag zur hormonalen Wirlcung der Placenła a u f die Brust- 
driise. Einige der Frauen mit Genitalkrebs, denen Placentastiicke in die Bauch- 
wand gepflanzt w urden, um eine Sensibilisierung des Carcinoms fur Strahlen zu 
erzielen, reagierten u. a. mit B. von Colostrum. Milch wurdc nicht gebildet. (Zen- 
tralbl. f. Gynak. 48. 2527—28. 1924. Berlin, Univ. Ber. ges. Physiol. 30. 121. Ref. 
Poos.) W o l f f .

S. B e lfan ti, Die Sekretion der Harderschen Driise unter dem Einflufi einiger 
Substanzen. Aalserum regt die Funktion dieser Driise beim Meerschweinchen an, 
aber nicht beim Kaninchen. Natiirliches Muscarin intravenos fiihrt bei Meer
schweinchen zu einer milchigen Sekretion dieser Driise, dagegen wirken lOOfache 
Dosen des kiinstlichen Muscarins kaum so. (iV//,)2SO., intrayenos gibt beim Meer-
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schweinehen wcder TranenfluB nach Sekretion der Harderschen Driise, Tri- 
methylaminjodhydrat nur ersteren, Tetramethylammoniumjodid beides, ebenso Tełrame- 
łhylammoniumformiat u. Tctramcthylammoniumbcnzoat. Yielleicht beruht aucb die 
Wrkg. des Aalserums auf einem Deriv. der Tetraalkylammoniumgruppe. (Biochem. 
Ztschr. 158. 435—42. Mailand, Serotherapeut. Inst.) W o l f f .

Sam uel L e ites , Die Elektrólyte und die kardiovasculare Adrenalinwirkung. 
(VgL Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 319; C. 1925. I. 1417.) Durch Einfiihrung 
yon Adrenalin mit an "sich auf das kardiovaskuliire System nicht einwirkenden 
Dosen von CaCl,,, KC1, NaCl, MgCls wird die kardioyaskuliire Rk. auf Adrenalin 
abgeschwiicht, dagegen durch entsprechende Dosen von NaJIPO., yerlangert. Dieser 
EinfluB der Elektrólyte auf die Adrenalin wrkg. erfiilirt keine Yeranderung nach 
Vagusdurchschneidung. (Ztschr. f. d. ges. cxp. Medizin 45. 641—47. Charków, 
Staatl. Psychoneurolog. Inst.) W OLFF.

E rn s t A ndersen , Das Gemeinsame der Strahlen-, Proteinkorper- und Insulin- 
mrkung. Der Strahlen-, Proteinkorper- u. Insulinwrkg. gemeinsam ist eine stiirkere 
oder schwiichere Acidose im Blute, der nach wenigen Stdn. eine Alkalose folgt. 
(Miineh. med. W chschr. 7 2 . 8 4 6 —48.) F r a n k .

F erd in an d  B ertram , Uber Aktivierung des Insulins durch Eiweifskorper. Eine 
Mischung von Insulin  mit EiweiBkorpern zeigte in Verss. an Diabetikern u. an n. 
Kaninclien eine deutliche Verstarkung u. Verlangerung der Insulin-W rkg. EiweiB- 
korper allein injiziert haben keinen EinfluB auf den Ablauf der Blutzuekerkurve 
bei Diabetikern. Insulin u. EiweiBkorper getrennt injiziert ergeben keine ver- 
starkte Insulin-Wrkg. (Klin. W chschr. 4. 1106—9. Hamburg, Univ., Krankenh. 
S t Georg.)- F k a n k .

E ngen B ara th , Uber glijkdmische und paradox- glykamische Wirkungen des 
Adrenalins nach intravenoser hyektion kleiner Mengen und uber die Dissozialion der 
hyperglykamischen und pressorischen Wirkung desselben. Bei intravenoser Injektion 
kleiner Adrenalinmengen (0,02—0,01 mg) lcommt meistens nur eine gchwache Er- 
hohung der Blutzuckerwerte zustande, oft aber keine, bisweilen sogar Senkung. 
Auffallenderweise bleibt bei den Fiillen mit Blutzuckersenkung die blutdrucksteigernde 
Wrkg. des Adrenalins gut ausgepriigt (amphotrope Wrkg.?). (Ztschr. f. d. ges. exp. 
Medizin. 45. 602—7. Budapest, PAzmany-Pćter-Univ.) W o l f f .

B,. A rno ld  und P. G le y , Uber die Herkunft des Adrenalins. Tyrosin, 
Phenylalanin, Dioxtjphenylalanin, Tyramin, Inosit haben keinen EinfluB auf 
•AdwiaHnbildung in der Nebenniere. (C. r. soc. de biologie 92. 1413 — 14. 
Paris.) - O p p e n h e i m e r .

Issin  N ak ad a , Uber den Adrenalingehalt der Nebennieren bei tuberkuldsen 
Meersehweinchen. Die Nebennieren der infizierten Tiere sind im Durchschnitt etwas 
leichter u. enthalten erheblich weniger Adrenalin ais die der Kontrolltiere. (Scient. 
reports from the government inst. f. infeet. dis. 2. 503—511. 1923. Tokyo, Univ.; 
Ber. ges. Physiol. 30. 117—18. Ref. F r o m h e r z .) W o l f f .

A. T onrnade und M. C habrol, Beweis der physiologischen Adrenalinamie selbsł 
durch die Mełhode von Gley und Alf.  Quinquaud. (Vgl. S. 198.) Vff., Anlianger 
der Ansicht, daB die Nebennieren Adrenalin in wirksamer Menge ins Blut abgeben, 
ohne irgendwie in einem Reizzustand sich zu befinden, glauben hier mit den Methoden, 
der sich die Gegner dieser Ansicht bedienten, einen nenen Beweis fur ihre friiheren 
Beobaehtungen bringen zu konnen. (Kurven.) (C. r. soc. de biologie 92. 1041 bis 
1044. Alger.) O p p e n h e im e r .

R. A rno ld  und P . Gley, Versłarkung der vaso-konstriktorischen Wirkung des 
Adrenalins durch Kreatin und Kreatinin. Zusatz yon Kreatin oder Kreatinin zu 
Adrenalinlosungen liiBt eine stiirkere Blutdruekwirkung in Erscheinung treten, ais 
die zusatzfreie Lsg. heryorruft. (C. r. soc. de biologie 92. 1415—16. Paris.) O pp.
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K. D resel, Zum Blutchemismus der pharniakologischen Yagusreizung. Er- 
widerung auf die Arbeit von V o l l m e r  (ygl. Klin. Wclischr. 3 . 2285; C. 1 9 2 5 . I. 
537.) Klin. Wchschr. 4 . 1066—67. Berlin, Charite.) F r a n k .

CL Fontfes und A. Y ovanovitch , Uber die wahrscheinliche Abwesenheit von 
Ammoniak im fliefsenden arteriellen Blut. N-Best. mit der minutiosen Mothode von 
Y o v a n o v it c h . Bei unmittelbar nach der Entnahme untersuchtem Blut werden nur 
Spuren NH3-N gefunden. GroBere Mengen entstehen im Blut auBerhalb des Korpcra 
(Fehlerąuelle fruherer Best.) (C. r. soc. de biologie 92. 1406—8. StraBburg, Biol.- 
ehem. Inst.) O p p e n h e i m e r .

R ene F ab re , Beitrag zum Studium des im  Blute entlialtenen Aldehyds. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 7 . 429—35. — C. 1 9 2 5 . I. 1220.) S p i e g e l .

H. J. B ing  und H. H eckscher, Der Fett-Cholesteringehalt des Blutes bei 
Patienten mit Morbus Basedowii. Bei solchen Kranken ist die Blutfett-Cholesterin- 
menge, die GroBe des primśiren Atherextraktes, in der Regel gering, nahe der 
unteren Grenze der Norm (0,06°/0), bisweilen noch darunter. Die alimentiiren 
Steigerungen nach 1 g/kg Milchfett sind anscheinend kttrzer dauemd ais n. Ein 
Riickgang der Basedowsymptome ist von einem Anśtieg des Fett-Cholesteringehaltes 
des Blutes begleitet, bisweilen bis uber die Norm. (Biochem. Ztschr. 158. 
403—16.) W o l f f .

H. H eckscher, Untersuchungen uber den Fett-Cholesterin-Gehalt des Blutes bei
thyreoidectomierten Pferden. Bei solchen Pferden ist der Blutfett-Cliolesteringehalt 
yermehrt, auch bei sehr fettarmem Futter. Nach Futtem ng mit Fett steigt ebenso 
wie in analogen Fiillen beim Menschen die Blutfett-Cholesterinmenge uber die
Norm. (Biochem. Ztschr. 158. 417—21.) W o l f f .

H ans H eckscher, Uber die Fett- Cholestei-in-Menge des Blutes bei Kretinen. 
Bei halberwachsenen u. erwachsenen Kretinen findet sich regelmiiBig eine mSBige 
Erhohung der Fett-Cholesterinmenge des Blutes, bei kretin. Kindern meist nicht. 
Bei Kretinoiden ist diese Steigerung geringer u. nicht so konstant. (Biochem. 
Ztschr. 158. 422—27.) W o l f f .

G. E n d re s  und H . Lucke, Die Regulation des Blutzuckers und der Blutreaktion 
beim Menschen. III. Mitt. Die Blutzuckerregulation bei Andenmgen der Blutreaktion. 
(II. ygl. S. 313.) Im Gefolge der t)berventilationsalkalose tritt zuniichst stets Hypo- 
glyk&mie ein, in der Iliilfte der Falle daran anschlieBend geringe Ilyperglykiimie. 
Im naturlichen Schlaf ist der Blutzuckerspiegel bis 25°/# seines Tagwertes erhoht, 
wahrscheinlich durch Reaktionsyerschiebung des Blutes. Die Wechselbeziehungen 
zwischen dem Regulationsmeehanismus der Blutrk. u. dem des Blutzuckers sind 
nicht immer gleich stark u. gegenseitig. Im allgemeinen ist die Zuckerregulation 
yiel stSrker beeinfluBbar durch Reaktionsveriinderungen des Blutes ais der Regu- 
lationsmechanismus der Blutrk. durch Yerschiebungen des Blutzuckerspiegels. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 5 . 669—8 1 . Greifswald, Uniy.) W o l f f .

E r ik  M. P. W id m a rk  und O lof C arlens, Durch Lufteinblasen in das Futer 
milchgebender Tiere hervorgerufene Hyperglykamie. (Vgl. Biochem. Ztschr. 156. 454;
C. 1925. I. 2496.) Diese so heryorgerufene Hyperglykamie ftihrt zu Ubergang von 
Kohlenhydraten in den Ham, die bisweilen yergarbar sind. Es handelt sich dann 
um Glucose, bei Nichtvergarbarkeit um Lactose. (Biochem. Ztschr. 158. 3—10. 
Lund, Med.-chem. Inst.) W o l f f .

K en n e th  G. B lanchard , Die konsemierende Wirkung von Alkali a u f die Blut- 
zellen von Limulus. Zusatz yon 0,01— 0,005-n. NaOH zu isoton. NaCl- oder 
Zuckerlsgg. mit NaCl oder zu isoton. Harnstofflsgg. mit NaCl- oder KCl-Zusatz 
yerhindert die auflosende Wrkg. auf die Amobocyten yon Limulus, yielleicht durch 
Behinderung der amoboiden Aktiyitat der Zellen. (Proc. of the soc. f. exp. biol.
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a. med. 21 . 243—45. 1924. St. Louis, Washington Univ. Ber. ges. Physiol. 3 0 .  
87. Ref. G r o l l .) W o l f f .

B ern h a rd  S tuber, F r i tz  F ocke und C hien Shen, Untersuchungen zur Lehre 
von der Blutgerinnung. X III. Mitt. Uber das Senm-Metathrombin. (XII. vgl. 
Biochem. Ztschr. 155 . 477; C. 1 9 2 5 . I. 2571.) Monate alte, bei Zimmertemp. offen 
stehende Sera, die demgemaB vollig verfault w aren, lieferten nach der Alkohol- 
methode ALEXANDER S c h m id t s  noch immer regelmaBig wirksames Thrombin. Die 
Reaktiyierung des absterbenden Serums iśt moglich durch Entfernung von durch 
Zers. des Serums bedingten, gerinnungsliemmenden Substanzen, groBenteils aber 
durch Anderung des kolloidalen Zustandes der alternden SerumeiweiBkorper. Der 
Begriff Metathrombin wird daher wie der des Thrombins abgelehnt. (Biochem. 
Ztschr. 15 7 . 156—65. Freiburg i. B., Med. Klin.) W o l f f .

E dw ard  C. M ason und R eed  R ockw ood, Physikalisch-chemische Probleme der 
Hamolyse. Das Hfimoglobin der Erythrocyten wird nicht durch eine semipermeable 
Membran in der Zelle zuriickgehalten; osmot. Schwankungen sind keine ausreichende 
Erkliirung fiir die hiimolyt. Vorgiinge. Hitmoglobin u. Stroma befinden sich in einer 
Art Absorption. Mit primitren Kaliumphosphat; yorbehandeltes Kaolin yermag 
Hiimoglobin aus seiner Lsg. zu absorbieren. Die Kombinatión Stroma-HSmoglobin 
ist aucli von der [H'] abhangig; optimale pn  =  7,3—8,0. Salze iiben eine deutliche 
Schutzwrkg. gegen Saure- u. Alkalihitmolyse aus. Serum schutzt gegen Na-Oleat, 
offenbar durch direkte Zusammenwrkg. von Serum u. Oleat. Bei der Kombination 
Stroma-Hamoglobin handelt es sich nach alledem um eine physikał-chem. Absorp
tion. (Journ. of laborat. a. elin. med. 1 0 . 10—18. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  
167—68. Ref. S e l ig m a n n .). W o l f f .

R eed R ockw ood, Physikalisch-chemische Probleme da- Hamolyse. I I .  Ulłra- 
mib-oskopische Hamolyseatudien. Manche ais „gekerbt“ bezeichneten Zellformen 
stellen schon Stadien der Stromatolyse da. Stromatolyse u. Hamolyse sind von- 
einander unabhangige Prozesse. Bei manchen Hamatolyticis ist die Stromatolyse 
ausgesprochener ais bei anderen. Sehwach hyperton. Salzlsgg. bewirken Einker- 
bungen u. Schrumpfungeń, in starkerer Konz. Aufblahung der Zellen u. Hamolyse. 
Die autolyt. Hamolyse kann durch bestimmte Konzz. hyperton. Salzlsgg. yerhutet 
werden. Die Stromatolyse geht der Hamolyse oft langere Zeit yoraus. Auch ultra- 
mkr. zeigte sich, daB der Vorgang der Hamolyse u. U. reyersibel ist. (Journ. of 
laborat a. elin. med. 1 0 . 19—31. 1924. Rochester, Mayo Clin.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  
168. Ref. S e l ig m a n n .) W o l f f .

Chara B ra ta  R ay , Der Globulinyehalt des Serums bei Kala-azar.. Dieser 
Globulingehalt ist yermehrt, aber nicht der Gesamt-Proteingehalt. Euglobulin be
tragt 40—50% statt n. 7—8% des Gesamtglobulins. (Indian med. gaz. 5 9 . 387 bis 
391. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 92. Ref. Z ie m a n n .) W o l f f .

Hans Schm idt, Die Sieigerung der Antikorperbildung durch intravenose Mangan- 
chloriir-Einspritzungen. Die Beobachtungen von W album  u. MOrch (Ann. Inst. 
Pasteur 3 7 . 396; C. 1 9 2 3 . III. 263) iiber Verstarkung des Diphtherieantitoxingehaltea 
bei immunisierten Pferden durch Injektion von MnCla werden bestatigt u. auch 
auf die D arst yon Tetanusantitoońn ausgedehnt. Das Masimum der W rkg. zeigt 
sich in beiden Fallen 1 Stde. nach der Einspritzung u. halt sich auf der erreichten 
Hohe ca. ’/,—1 Stde. — Bei Immunisierung des Pferdes mit Meningokokken wird 
durch MnCls die Komplementbindungsfahigkeit gegenuber Meningokokkenestrakt ge- 
steigert. — Bei Kaninehen, die mit Typhusbacillen oder Pneumokokken yorbehandelt 
waren, trat nach MnCla starkę Steigerung des Agglutinationstiters auf, aber so 
schnell, daB Vf. hier eher zur Annahme einer unspezif. Reizwrkg. neig t A uf B. 
von Hamolysin beim Kaninehen hatte MnCL, keinen EinfluB. — Die Fahigkeit yon 
Meersehweinchenserum, ais Komplement bei Hamolyse zu wirken, wird durch
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intrakardiale Einspritzung von MnCl2 vorubergehend geschwacht. — Das Verf. wird 
danach yorlaufig nur bei Herst. von antitos. Seren empfohlen, nicht fur Gewinnung 
anderer Antikorper. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I, Abt. 95. 74—81. 
Marburg [Lahn], Inst. f. exp. Therap. E m il  v . B e h r i n g .) S p i e g e l .

H ans F e rn b ac h  und Erich. H assler, Zur Fragc der Antikorperbildung in der 
Haut. Vf. schlieBt aus seinen Immunisierungsyerss. mit Ruhrvaccine bei intra- 
cutaner u. intramuskulfirer Anwendung, daB sehr wahrscheinlich Zellen der Haut 
selbst Antikorper erzeugen. Er nimmt an, daB nicht der Zellkomplex eines Organes, 
sondern eine bestimmte hochdifferenzierte Zellart, vielleicht dic GefaBwandzelle, 
auf den Antigenreiz mit Produktion von Antikorpem antwortet. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 95. 81—88. Łeipzig, Univ.) S p i e g e l .

B.. R a ff lin , Amnioniak w id Harnaciditat bei Normalen. Best. des Prod.:
Ammoniakstickstoff im Harn X  P h  =  K- bei gesunden Menschen. Die beiden Faktoren 
sind bei den untersuehtcn Individuen recht wenig bestandig, obwohl von H a sse l - 
b a c h  die Konstanz des Prod. behauptet wurde. Siclier ist, daB trotzdem die beiden 
Faktoren im entgegengesetzten Sinn sich bewegen. Die Inkonstanz von K ergab 
sich sowohl im gesammelten 24 Stdn-Urin, wie in einzelnen Tagesportionen. (C. r. 
soc. de biologie 92. 1361—63. Paris, Clin. des malad. mental. Facul. mśd.) Op p e n h .

R. E a ff lin , Ammoniak und Harnaciditat bei Epileptikern. F ur die Genese 
eines epilept. Anfalles scheint, nach den Veranderungen der pH im Harn zu schlieBeu, 
eine Alkalose eine gewisse Bolle zu spielen, ohne daB der Regulationsmechanismus 
des S&ure-Basengleichgewichts gestort zu sein braucht. (C. r. soc. de biologie 92. 
1429—31. Paris, Clin. malad. ment. Fac. de mćd.) '  O p p e n h e im e r .

C arl P e rm in , Uber die Erliohung des Diastasegehaltes des Uńns ais eines 
diagnostischen Mittels bei akuten Pankreasaffektionen. Bei Pankreaseiterung war das 
diastat. Ferment im Harn deutlich vermehrt; gleichartige experimentelle Beobacb- 
tungen. (Rev. de chirurg. 43. 341—55. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 114. Eef. 
v a n  R e y .) W o l f f .

H e in r ic h  F isch er, Beitrdge zur Beurteilung der refraktometrisclien Magensaft- 
untersuchung. Die refraktometr. Unters. kann nur einen Anhaltspunkt iiber die 
Verdauungskraft geben, wie aie unter den gerade herrschenden Bedingungen be- 
steht. Mit ihr kann man nur die augenblickliche proteolyt. W rkg. u. nicht die 
Menge des vom Magen secernierten Pepsins bestimmen. Nach wie vor ist in den 
meisten Fallen die HC1 ais der bestimmende Faktor fur die proteolyt. Kraft an- 
zusehen. Es liegt auch kein Grund vor, den iitiolog. W ert der Hyperaciditat beim 
Magenulcua zu bezweifeln. (Klin. Wchschr. 4. 1111—14. Koln, Univ.) F b a n k .

F e rd in a n d  H off, Uber die Wassersto/fionenkonzentration im  Sputum. (Klin. 
W chschr. 4. 1059—61. Kiel, Stiidt. Krankenanst.) Fkank.

M acdonald  C ritch ley  und E liz ab e th  0 ’F ly n n , Der Calciumgehalt der Cere- 
brospinalfiiissigkeit. Der n. Ca-Spiegel betragt 6,22 mg-% ais Mittel, anscheineud 
vou Alter u. Geschlecht unabhiingig. Nur bei Tetanie zeigt sich deutliche Ab- 
weiebung (bis zu 4 mg-% herabsinkend). W ahrend der Rekonralescenz findet em 
Anstieg statt, der schneller geht ais im Blut. Im allgemeinen bestehen keine Be- 
ziehungen zwischen Ca-Gehalt in Liąuor u. Gesamtblut. Bei Pleocytose braucht 
er nicht gestcigert zu sein. Mit positiyer W a.Rk. sind manchmal Schwankungen 
des Ca-Spiegels verbunden. Die Bedeutung des Ca in der Cerebrospinalfliissigkeit 
ist noch unklar, beruht aber yielleicht in der Aufrechterhaltung der [Ii']. Bei den 
postmortalen Zerss. scheint der Ca-Gehalt stark anzusteigen. (Brain 47. 337—44. 
1924. London, Nat. hosp. f. the paralysed a. epileptic; Ber. ges. Physiol. 30 . 99. 
Ref. S c h m it z .) W o l f f .

H o m er W . S m ith  und Gk H. A. Clowes, Der Einflufs der Wasserstoffionen- 
konzentration a u f unbefruchtete Arbacia-, Asterias- und Chaetopteruseier. (Vgl. Amer.
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Journ. Physiol. 6 8 . 183; C. 1 9 2 4 . II. 1362.) Marinę Eier behalten die Befruchtungs- 
u. Entwicklungsfiiliigkeit am langsten nicht etwa in n. Seewasser {pI£ 7,8—8,4), 
sondern sie bleiben in yerhaltnismaBig sauren Lsgg. am langsten lebensfahig u. 
fallen hier am wenigsten der Cytolyse anheim. Das Optimum liegt fur Asterias 
bei pH =  6,2—6,6, fur Arbacia bei p H =  5,8—6,0. Zugleich wird bei pn  — 6,0 
die Reifung der Eier von Asterias fast yollstandig gehemmt. Bei Chaetopterus 
wirkt Seewasser von p ^  um 5,8 auch ohne Befruchtung entwicklungserregcnd.
5—10 Min. lange Einw. derartig sauren Meerwassers, die noch nicht aktiyiert, fiihrt 
aber zu Befruehtungsunfahigkeit in n. Seewasser; es handelt sich aber nur um 
eine Blockierung. (Biol. buli. of the marinę biol. laborat. 4 7 . 304—22. 1924. Woods 
Hole, Indianapolis a. marinę biol. lab.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  23 — 24. Ref. 
B r e s s l a u .) W o l f f .

G. Davis B uckner, J. H olm es M artin  und A. M. P e te r, Die TJmUldung von 
Calcium aus der Schale des Huhnereis in den Embryo wahrend der Bebriitung. (Vgl. 
auch S. 202.) C02-haltiges W. kann die Eimembranen passieren u. Ca aus der 
Schale auflosen, andererseits Ca-Bicarbonat durch DifFusion in das Innere des Eies 
zuruektreten u. sich im W. oder EiweiB losen. In den ersten 9 Tagen der Be- 
brutung gibt der Embryo C02-haltiges W. ab, das durch das EiweiB diffundiert u. 
nach Aufnahme von Ca aus der Schale dem Embryo Ca-Bicarbonat zum Aufbau 
liefert. Nach 9 Tagen, wenn die Allantois die Zellmembranen beriihrt, gibt die 
Schale direkt Ca an das Blut ab, indem dieses zunachst C02 abdunstet. (Amer. 
Journ. Physiol. 7 2 . 253—55. Lexington.) M Ol l e r .

P. G yorgy, Therapeutische Versuclie mit beslrahlter Milch bei der Rachitis. 
Vollig geruchloses Salatol roch nach kurzer Bestrahlung mit der Quarzlampe auf- 
fSllig nach Lebertran. W urde das Ol vor der Bestrahlung bis zur Blasenbildung 
gekocht, so nahm es diesen Geruch nicht an. Die nach Lebertran riechende Probe 
nahm auch einen ahnlichen Geschmaek an. Reines Triolein zeigte nach Be- 
Btrahlung weder im Geschmack noch im Geruch eine Anderung. Bestrahlte rohe 
n. aufgekochte Frauen- u. Kuhmilch zeichneten sich durch einen faden, fast 
muffigen u. tranShnlichen Geschmack u. Geruch aus. Es wurden dann dem Alter 
des Kindes entsprechende Milchverdiinnungen in GefaBen mit breiter Oberflache 
Vi—1 Stde. mit Hohensonne bestrahlt u. die Milch an rachit. Sauglinge verabreicht. 
Jede weitere Behandlung u. Zufutterung unterblieb. In 16 unter 18 Fallen gelang 
es, die klin. u. blutchem. Befunde der Rachitis wie auch der Tetanie einer starken 
Besserung bezw. Heilung entgegenzufUbren. Die Dauer der Behandlung scheint
4—6 Wochen zu beanspruchen. (Klin. W chschr. 4. 1118. Heidelberg, Kinder- 
Mhiik.) F r a n k .

P. H oncam p, Die Amidę in ihrer Bedeutung fiir den Pflanzenfresser. (Vgl. 
Ho n c a m p , K o u d e l a  u. M tJLLER , Landw. Vers.-Stat. 1 0 2 . 311; C. 1 9 2 4 . II. 1848.) 
Ubersiclit. Viele widersprcchende Befunde mussen noch geklart werden, bevor 
eine Yerfutterung von Amiden prakt. Bedeutung gewinnt. (Angew. Botanik 5 . 22 
bis 23. 1923; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  62. Ref. K r z y w a n e k .) W o l f f .

St. B raganesco und A dela  L issiey ic i D raganesco , Einige TJntersuchungen 
iiber die Fermente der Gewebe von normalen wid avitaminotischen Tauben. Die 
Amylase der Organextrakte u. das Trypsin des Pankreas sind wahrend einer Avi- 
taminose nicht vermindert, dagegen liat die Reduktase der Organe u. Katalase der 
Leber, besonders bei der chroń. Erkrankung bis zu einem gewissen Grad Verluste 
erlitten. (C. r. soc. de biologie 92. 1470—72. Bukarest, Clin. neurol.) O p p e n h e i m e r .

F.-V. von H a h n , Zur Kolloidchemie des Vxtaminproblems. Vf. zeigt an zahl- 
reichenBeispiclen die Parallelitat von Vitamingehalt u. Oberflachenaktiyitat u. schlieBt, 
daB es keine chem. definierten Vitaminkorper gibt, sondern daB die W rkg. der 
Vitamine auf ihrer Fahigkeit beruht, infolge ihrer Oberflachenaktiyitat u. molekular-

VH. 2. 49
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dispersen Verteilung die Darmwand fur Niihrstoffe, die sich in hoehmolekularem 
oder kolloidem Zustand befinden, permeabel zu machen. Diese Ansicht wird durch 
EeBorptionsverss. am Diinndarm, Messungen der Oberfliichenspannung des Chymus 
u. Experimente mit synthet. oberfliichcn-aktiyen Substanzen bestatigt. (Kolloid- 
Ztschr. 36. 271— 74. Hamburg.) • K r Og e r .

J . A xel H o je r , Skorbutstudien. Die Ansicht von M o u r iq u a n i> u. M ic h e l  
sowie B e z s s o n o f f , daB Yerabreichung von Lebertran an Meerschweinchen den 
Ausbruch des Skorbuts — sogar bei gleichzeitiger Yitamin-C-Zufuhr (Citronensaft) — 
befordere, wird abgelebnt. Prufung verschiedener Vegetabilien auf ilire antiskorbut. 
K raft an Meerschweinchen: So zeigten Tomaten, Preifielbeeren, JUeidelbeeren 1921 
eine bessere Schutzkraft ais 1922; im letzteren Jahre war in Stockholm die Be- 
sonnungsdauer unter normal. Fruchtsafte (Orangensaft) gaben wechselnde Ergeb- 
nisse. Auch Milch hatte im Spiitlierbst nur geringe Schutzkraft. An Hand von 
histolog. Unterss. konnte Vf. feststellen, daB an den Ziihnen statt Dentin wirkliches 
Knochengewebe gebildet wurde; am Skelett fehlte das Merkmal der Verkalkungs- 
storung des neugebildeten Knoehen. Vielfach wurde eine Osteoporose mit relatiyem 
Kalkmangel beobachtet, in schweren Fiillen das Fehlen jeglicher Neubildung von 
Knoehen festgestellt. Die Ursache der Knochenstorung erblickt Vf. in der De- 
generation u. Red. der Osteoblasten. Patholog. - anatom, wurden Atrophien u. 
Nekrosen im Muskel, Leber — hier kombiniert mit fettiger Degeneration — Milz, 
N iere, Nebennieren, Speicheldrusen nachgewiesen. Die Blutungsbereitschaft beim 
Skorbut wird auf eine mangelhafte Bindegewebsbildung-in der Gewebswand zuriick- 
gefiihrt. — Die Tuberkulose beeinfluBt n ic h t  die Schwere u. Ausdehnung des 
Skorbuts. Hingegen sind die Heilungsaussicliten tuberkuloser Herde je  nach der 
Schwere des Skorbuts herabgesetzt. (Act. paediatr. 3. Suppl. 1—278. 1924; Ber. 
ges. Physiol. 29. 747. Ref. G y Or g y .) H i r s c h -K a u f f m a n n .

T o k ich iro  Ik e d a , Uber die wirksatnen Substanzen in  der Reiskleie gegen die 
JErb-ankung der durch polierten Reis ernahrten Taube. II. Mitteilung. (I. vgl. Journ. 
of oriental. med. 1. 116; C. 1924. II. 854.) 16 kg Reiskleie wurden durch Kochen 
mit 85% A., Extraktion mit PAe. yorbehandelt u. mit W . extraliiert. Nach Keinigung 
der Lsg. mit Bleizucker, wird bei sodaalkal. Rk. Wismutjodidjodkalium zugesetzt 
u. das F iltrat mit dem gleichen Reagens bei salzsaurer Ek. behandelt. Der Nd. 
wurde m it. Ag2C 03 zerlegt, mit HG1 schwach angesauert u. zum Sirup eingeengt. 
Aufteilung des Sirups in folgende Fraktionen: Purinbasen, Arginin-Histidin u. Cholin- 
Lysin. Identifiziert wurden Cholin, Ghianin, Adenin, Xanthin  u. Hypoxantldn. 
Histidin u. Arginin konnten nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Alle Frak
tionen wurden auf den Gehalt an Yitamin gepriift. Der groBte Teil der wirksamen 
Substanz ging in die Cholin-Lysinfraktion iiber u. erschien bei weiterer Aufteilung 
wieder in der Cholinfraktion, konnte aber dort nicht isoliert werden. Ein Yiertel 
war in den Purinbasen u. ein ganz geringer Teil in der H is tid in -A rg in in f ra k tio n . 
(Journ. of oriental. med. 2. Nr. 1. 90—101. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 686. Ref. 
F e l i x .) H ir s c h -K a u f f m a n n .

S tephan  E d e re r , Die Wirkung des fettloslichen „A“- und des wasserloslichen 
„B “-Faktors bei einseitiger Erndhrung. Nach Verss. an Ratten fordert das in W.
1. Vitamin „B“ die Assimilation der Proteine wie der Kohlenhydrate. Die so em- 
seitig ernahrten Tiere erhalten ih r Gewicht langer u. haben auch liingere Lebens- 
dauer bei Ggw. von „B“-Vitamin ais ohne dieses. Fiir den fettl. „A“-Faktor konnte 
diese Eigenschaft nicht nachgewiesen werden. (Biochem. Ztschr. 158. 197—202. 
Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) W o l f f .

J . C. D rum m ond, 0 . R osenheim  und K. H. Coward, Die Beziehung der Sterine 
zum Yitamin A. Vf. zeigt an Ratten, daB aus Lebertran oder Gehirn gewonnenes
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Cholesterin nach 2-std. Bestralilung mit Quarzlampenliclit, in den geringen Dosen 
yon 1 mg zu einer sonst Vitamin A -freien Nahrung zugelegt, wachstumsfordernd 
wirkt. Kontrolltiere, die 1 mg nicht hestrahltes Cholesterin erhielten, zeigten keine 
Anderung des Wachstums. Auch gibt bestraliltes Cholesterin eine Farbrk. mit Eg. 
u. H2S04, die man weder yom unbestrahltcn Chplesterin noch vom Osycholesterin 
erhalt. Es scheint also durch die Bestrahlung eine chem. Umsetzung stattgefunden 
zu haben, bei der ein Yitamin entstanden ist. Zu lange Bestrahlung fiihrt wieder 
zu einem Verschwinden der wachstumsfordernden Eigenschaften; wahrscheinlich 
spiclt hierbei das von der Quarzlampe erzeugte Ozon eine Rolle. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 44. T. 123—24. London, Uniy. College.) H ir s c u -K a d f f m a n n .

J. F . Mc Clendon, Erzeugung von Rachitis und Osteoporose bei Kostformen aus 
gereinigten Nahrstoffen. In einer Kost, die antiseroplithalm., aber nur wenig anti- 
rachit. Yitamin entliiilt u. bzgl. der Hauptniihrstoffe ausreichend ist, bestimmt das 
Ycrhaltnis C a : P, ob bei jungen Ratten Rachitis oder Osteoporose auftritt. Nied- 
riger Ca-Gehalt ruft Osteoporose, niedriger P-Gehalt Rachitis heryor. (Proc. of 
the soc. f. exp. biol. and mcd. 21 . 276—77. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  68. Ref.
W i e  l a n d .) W o l f f .

S tephan E d e re r ,  Die Wirkung des Piperidins a u f die Calciumdeposition. Bei 
Ratten konnte durch Fiitterung von Pyridin die Ausbildung des rachit. Prozesses 
verhindert werden. Piperidin fordert die Assimilation der zur Knochenbildung 
notigen Mineralien u. die Ablagerung der Knocliensubstanz, bleibt aber in dieser 
Wirksamkeit gegeniiber der im Lebertran entlialtenen antirachit. Substanz zuriick. 
(Biochem. Ztschr. 1 5 8 . 193—96. J o h n s  H o p k in s  Univ.) W o l f f .

M. Je an  R o c h e , Die Gewebsatmung bei Avitaminose und Inanition. Die von
Ab d e r h a l d E n  u . H e s s  .aufgestellte Theorie, nach der die Avitaminose auf einer 
Yerarmung der Gewebszellen an respirator. Fermenten (Hypothermie, Verminderung 
der Abgabe von C 02 u. des respirator. Quotienten) beruhen soli, wird an Gewebs- 
studien von Tauben widerlegt. Die Gewebsatmung n. u. an Ayitaminose erkrankter 
Tiere ergab keinen Unterschied; dasselbe wurde auch bei in einen Inanitions- 
zustand gebrachten Tieren gefunden. Die bei den Ayitaminosen beobachtete Hypo
thermie wird auf groBeren W armeyerlust infolge starker Abmagerung bezogen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 467—69.) H i e s c h -K a u f f m a n n .

Carl Schw arz, Die erndhningsphysiologische Bedeułung der Mikroorganismen 
w den Yormagen der Wiederkauer. Die Befunde sprechen in Obereinstimmung mit 
den von W e i s k e , M O l l e r  u. YO l t z  gefundenen Tatsachen zugunsten der Auf- 
fassung, daB den Mikroorganismen in den Yormagen der W iederkauer eine sehr 
erhebliche, wenn nicht ausschlaggebende Bedeutung ais Nahrungsquelle zukommt. 
Ein tieferer Einblick in diese Verlialtnisse wird erst gewonnen werden, wenn 
auch die N-Verteilung im -Psalterinhalt unter den gleichen Versuchsbedingungen 
festgelegt sein wird. (Biochem. Ztschr. 1 5 6 . 130— 37. W ien, Tierarztl. Hoch- 
schule.) H ir s c h -K a u f f s ia n n .

F rie d ric h  C ram er, Nikołin und Verdauung. Entgegen einer yielfach yer- 
breiteten Ansicht wirkt nach Vf. das Tabakrauchen gerade auf die Verdauungs- 
organe sehr schadlieh. (Miinch. med. Wchschr. 7 2 . 908—10.) F r a n k .

W. W iechow ski, Mineralstoffwechsel und Ionentherapie. Ubersichtsreferat vom 
pharmakolog. Standpunkte aus. Besprechung der Bindungen, der Mineralisation, 
Demineralisation u. Transmineralisation. (Verhandl. d. Dtseh. Ges. f. inn. Med.
6—17. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  172. Ref. S c h Ob e l .) W o l f f .

H. S traub , Mineralstoffwechsel und Ionentherapie. Ubersichtsreferat yom klin.
Standpunkte aus. (Verhandl. d. Dtsch. Ges. f. inn. Med. 18—32. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 . 172—73. Ref. S c h O b e l . )  W o l f f .

49*
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Y ilem  L au fb erg er, Uber den E in fiu fi einiger Intennediarprodukte a u f den 
Gasstofficechsel des Kaninchens. An Kaninchen wird in Gasstofłwechselyerss. der 
kohlenhydratsparende EinfluB des A. bewieacn; durch niedrige AuBentemp. wird 
er nicht erlioht. Dioxyaccton ist im Respirationsyers. den Kohlenliydraten gleich- 
wertig, wie aus der lang dauernden Erhohung des Respirationsquotienten u. dem 
Grad der spezif.-dynam. W rkg. bewiesen wird. Bernsteinsaure wird im Korper 
niclit vollig bis zu den Endprodd. C02 u. W . yerbraucht; ilire spezif.-dynam. Wrkg. 
ist groB. Brenztraubensaure wird nur zum kleinen Teile in kurzer Zeit zu C03 u. 
W . yerbrannt. Athylenglykol u. inakt. Milchsaure werden nicht zu C02 u. W. 
yerbrannt. Die Unterss. mit Glycerin sind unentschieden. Der Grad der spezif.- 
dynam. W rkg. ist bei allen diesen Stoffen yerschieden. Die nicht yollig yerbrannten 
StofFe werden im Organismus synthet. weiteryerarbeitet. (Biochem. Ztschr. 158. 
259—77. Brunn, Univ.) W OLFF.

F. S c h illin g , Der Wasserhaushalt in unserem Organismus. Ubersichts- 
refera t Im Selbstyers. wirkt HC1 diuret., K-Salze sind starkę Urinerreger, NaCl ist 
unter Umstiinden auch ais Diureticum brauchbar. Trinken mit Bewegung yermehrt 
bei gleicher Diiit die Harnstoffausscheidung. (Arch. f. Verdauungskrankh. 33. 261 
bis 269. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 113. Ref. F r e i s e .) W o l f f .

H. H e in e lt, Uber einen Phosphor- und Calciumstoffwecliselversuch von einjahriger 
Zcitdauer ayn gesunden mannlichcn Erwachsenen. Bestimmung der Saure-Basenaus- 
scheidung im S arn . Jahresschwankungen in der Yerteilung a u f die Aussclieidmgs- 
wege. In einjiihrigem Selbstyers. ergibt sich eine positiye P- u. Ca-Bilanz, die einer 
Speicherung yon ]>10 g Ca3(P04)2 u. ]> 6  g CaC03 entspricht. Die tiiglicken 
Schwankungen sind sehr groB; teilweise stark negatiye Ca-Bilanzen bei positiven 
P-W erten; auch deutliche monatliche Schwankungen. Der Harnanteil betragt 52,4 
bis 61,1% der Gesamtausscheidung. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 616—27. 
Greifswald, Univ.) W o lff .

H ans H andovsky  und Chao Chi F o n g , Die Bedeutung der Calciumionen fur 
die Eiregbarkeit der Nerven. Verss. an isolierten Huftncryen miinnlicher Sommcr- 
temporarien in Ringerlsgg., die die physiolog. Salze in physiolog. Konzz., aber un- 
physiolog. Miscliungen enthielten. Ais erregende u. lahmende Substanzen dienten 
Urethan u. Coffein. K  steigert, Ca hemmt die Erregbarkeit. K bedingt eine Auf- 
lockerung, das Urethan dringt ein. Kleine Konzz. machen das Ca unwirksam, 
entsprechend den Befunden uber die YergroBerung des elektr. Widerstandes narkoti- 
sierter-Zellen am ehesten durch eine Entionisierung des Ca (Bindung an EiweiB- 
korper o. dgl.). Dadurch wiirde die durch die Ca-Ionen oft beobachtete Hemmung 
der Urethanaufnahme yermindert, es kommt mehr Urethan in die Zellen u. die 
Lśihmung tritt auf. Fehlt das K , dann kann das Urethan nicht so schnell ein- 
dringen u. es wirken Konzz. noch erregend, die unter n. Umstiinden liingst lahmen. 
Im Neryen miissen wohl die erregenden u. lśihmenden StofFe mit den Ionen zu- 
sammenwirken, damit eine bestimmte Funktion zustande kommen kann. Aber auch
die Ionisierung u. Entionisierung spielt eine b e trS c h t l ic h e  Rolle. (Klin. W ch sch r.
4. 1123. Gottingen. Shanghai.) FRANK.

G. C. B o lten , Die Rolle des vegetativen Neruensystems in  Hinsicht auf den 
Kohlcnliydratstoffwechsel. Adrenalin, in den leeren Magen gebracht, bat beinahe die 
gleiche W rkg. wie bei subcutaner Anwendung. Schilddriise hat, obwohl gleich dcm 
Adrenalin sympathicotrop, keinen merklichen EinfluB auf den B lu tz u c k e rg e h a lt. 
Das yagushemmende Atropin unterscheidet sich in der W rkg. auf den K ohlen- 
hydratstoffwechsel nicht nennenswert yon den Yaguserregern Pilocarpin u. Chohn. 
Dieses, obwohl Antagonist des Adrenalins, ubt selbst in groBen Mengen, die zeit- 
weilige Erniedrigung des Blutdrucks heryorrufen, keinerlei EinfluB auf den Kohlen 
hydratstoffwechsel aus, jedenfalls keine Gegenwrkg. gegen Adrenalin in diescr Be
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ziehung. Nicht viel anders liegt es mit Pilocarpin. Bcide sind nicht ais „spezif. 
vagotrop“ zu bezeichnen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 69. I. 2521—32. ’sGraven- 
hage.) S p i e g e l .

M. Loeper, R . Scłm lm ann und J. Tonnet, Umwandlung von Calciumoxalat in  
Carbonat in einigen tierischen Gewebsarten. Kolloidumsiiekchen enthaltend Ca-Oxalat 
werden Meerschweinchen u. Kaninchen in das Peritoneum u. in Muskeln eingenSht, 
nach 11—60 Tagen wieder herausgenommen u. auf den Osalat- bezw. Carbonatgehalt 
untersucht. Im Bauchfell werden 11,8—12,7%, im Muskel 7% , in der Haut 0% 
des Oxalats umgewandelt gefunden. (C. r. soc. de biologie 92.1024—25. Paris.) O p p .

H erm ann  B laschko , Uber die Verbrennungswarme der Brenztraubensaure und 
ihre physiologische Bedeutung. (Vgl. M e y e r h o f , L o h m a n n  u . M e i e r , S. 317.) 
Brenztraubensaure wurde durch wiederholte Dest. gereinigt u. im Hochvakuum iiber 
Ps06 getrocknet; Kp.9il 58,3°. Fiir die Verbrennungswarme der fl. Siiure ergibt 
sich ais Mittelwert 3172,35 cal. pro g bezw. 279140 pro Mol, fiir die Lsgs.-Warme 
(verd. auf ca. 0,05 n.) 52,9 bezw. 4566 cal., fiir die Neutralisationswiirme in 0,0479 n. 
NaOH 129,6 bezw. 11400 cal. Die Losungswiirme des Acetaldehyds betragt 
101,9 cal. pro g u. 4482 cal. pro Mol. — Bei der carbosylat. Spaltung der Brenz
traubensaure: GELj-CO-COOH aq — >- CH3CHO aq -J- C02 gasf. wurden ca. 1000 cal. 
pro Mol gebildet. (Biochem. Ztschr. 15 8 . 428—34. Berlin-Dahlem, K. W. I. f. 
Biol.) L o h m a n n .

G. H. P a rk e r , Die Kohlensdureproduktion durch Neruen. Eingehende Beschrei- 
bung einer Modifikation des Osterhoutschen Respirationsapp. zur Best. der C 02) 
die besonders fur Verss. mit Neryen geeignet ist. Die C02-Produktion eines 
Nerven (von Pischen) bleibt nach einem mit der Herausnahme zusammenhangenden 
Abfall fur langere Zeit konstant. Durchsehneidung erneuert den Sturz. Die CO.,- 
Bldg. lafit sich ais Ausdruck von Stoffwechselvorgangen nicht etwa ais Abgabe 
aus einem Reservoir nachweisen. Reizung erhoht die COs-Entstehung. (Journ. 
Gen. Physiol. 7 . 641—69. Cambridge, H A V A R D -U niv. Zool. Lab.) O p p e n h e i m e r .

T ern ic lii Y asu take, Studien iiber antagonistische Neruen. Nr. 27. Nachweis 
der Mobilisierung von Calcium im  ITcrzen durch Reizung des Neruus accelerans. Bei 
Reizung des Nervus accelerans der Schildkrote wird Ca mobilisiert u. tritt in den 
Inhalt der Herzkammer iiber. Die Ca-Zunahme ist bei Perfusion mit Ringerlsg. 
von n. Ca-Gehalt groBer ais bei Ca-iirmerer. (Ztschr. f. Biologie 82. 605—10. Bern, 
Physiol. Inst.) W o l f f .

0. S teppuhn und X en ia  U tk in-L jubow zow , Uber das Wesen der Autolyse.
3. Mitt. Zur Charakteristik des autolytischen Prozesses im Leberbrei. (Ygl. Biochem. 
Ztschr. 1 5 0 . 165; C. 1 9 2 4 . II. 1950.) Bei Fortschrciten des autolyt. Prozesses wird 
die Eigenproteinspaltung wie die Caseinolyse im neutralen (pH =  7) u. sauren 
Medium (pH =  3,8) nicht gleichsinnig yerandert. Im sauren Medium klingt die 
Proteinolyse regelmaBig ab, im neutralen rascher u. mit einer Phase verstiirkter 
Lyse. Die Ursache liogt yielleicht darin , daB das Antitrypsin  (Serum) bei der 
Autolyse zerstort wird u. nur im neutralen Medium w irkt, daB Trypsin bei der 
Autolyse durch Lagern in einem fiir die Konseryierung ungiinstigen Milieu u. durch 
die Einw. von Pepsinase zerstort wird. (Biochem. Ztschr. 1 5 8 . 38—49. Moskau, 
Staatl. chemo-pharmazeut. Forschungsinst.) * W o l f f .

A. T. Cam eron und V. H. K. M oorhouse, mit Hilfe von K. J. A ustm ann und 
Jessie E. W illiam son , Die Tetanie bei Schilddriisenmangel und das Calcium des Blutes 
«»d der Riiekcnmarksjlussigkeit. (Vgl. C a m e r o n  u. C a r m ic h a e l , Proc. Trans. Roy. 
Soc. Canada [3] 18 . Sekt. V. 105; C. 1 9 2 5 . I. 1504.) Die Ergebnisse der ein- 
gehenden Unterss. werden etwa folgendermaBen zusammengefaBt: Die Ca-Werte 
m Plasma u. Serum sind bei n. Hunden gewohnlich gleich, gelegentlich in ver- 
aschten Citratplasmen hoher. Wenn die Cerebrospinalfl. mit Recht ais derjenige
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Teil des Plasmas betraclitet werden kann, der durch tier. Membranen zu diffundieren 
vermag, so wiirde der diffundierbare Teil des Ca im n. Hundeplasma durch- 
schnittlich 53% des Serum-Ca betragen, deutlich weniger ais man durch Dialyse- 
yerss. mit kunstlichen halbdurchlSssigen Membranen an dicsem Serum findet. — 
Das Ca im Hundeplasma findet sich zum Teil (durclischnittlich 53%) in anorgan. 
Bindung, zum andcren in spezif. organ. Verb., die bei E ntfernung der Ca-Ionen nur 
langsam dissoziiert. Nach der Gerinnung des Blutes scheint die organ. Verb. in 
eine andere spezif. organ. Ca-Verb. yerwandelt zu sein, die in holierem Grade 
dissoziiert, so daB ein groBerer Teil des Serum-Ca diflusibel ist. — Die Entfernung 
der Nebenschilddriisen liat Abnahme des gesamten Blut-Ca u. seiner beiden Frak- 
tioncn im Gefolge. AllmShlich scheint der Antcil des diffundierbaren Ca im Plasma 
zuzunehmen, so daB schlicBlich bei akuter Tetanie die Bilder fiir Ca im Serum u. 
in der Cerebrospinalfl. gleich zu werden streben. Diese Zunahme ist jedoch nur 
scheinbar, da nach der Parathyreoidektomie das organ. Ca mehr u. mehr voll- 
standig vom Gerinnsel aufgenommen wird, so daB bei der akuten Tetanie das 
Serum-Ca um 3—4 mg fiir 100 ccm hintcr dem Plasma-Ca zuriickbleibt. Da das 
Blut-Ca mit der Entw. der Tetanie fallt, kann das Verhaltnis zwischen diffundier- 
barem u. nichtdiffundierbarem Ca wenigstens 8—10 Tage annSihernd konstant bleiben. 
Es wird angenommen, daB die Konstanz des Blut-Ca von der im Plasma yorhan- 
denen wenig dissoziierenden organ. Ca-Verb. abhiingt, die eine bestimmte Menge 
anorgan. Ca im Plasma durch eine Reihe yon ineinander greifenden Gleichgewichten 
festhiilt. Die direkte Ursache der Tetanie wird der geringen Verminderung des 
anorgan. Ca im Plasma zugeschrieben, die indirekt aus Verminderung der organ. 
Yerb. heryorgeht. Die anseheinende Unfahigkeit, das Ca durch Verfiitterung von 
Ca-Verbb. auf n. Hohe zu bringen, ist nicht nur der Tatsache, daB das organ. Ca 
nicht mehr im Serum bestimmt wird, zuzuschreiben, sondern auch dem Umstande, 
daB sein yerringerter Gehalt nicht mehr das Entweichen von einem Anteil des 
anorgan. Ca zu yerhindern yermag. — Die A lp o r tsc h e  Methode (vgl. Biochemical 
Journ. 18. 455; C. 1924. II. 1252) zur Best. des Ca im Gesamtblute wurde unter 
Benutzung des Verf. von K r a m e r  u . T i s d a l l  so modifiziert, daB sie fiir 1—2 ccm 
Blut, Citrat- oder Osalatplasma u. Cerebrospinalfl. yerwendet werden kann. (Journ. 
Biol. Chem. 6 3 . 687—720. Winnipeg [Canada], Univ. of Manitoba.) S p ie g e l .

A lfred  Schw artz, Beitrag zum Problem des Kontrakturmechanismus der Muskeln. 
Der Grad der Muskelspannung und Verkurzung bei der Konlraktur von mit Mono- 
bromacetessigsaure vergifteten Tieren. Best. des Spannungsgrades (isometr. Versuchs- 
anordnung) vom Gastrocnemius der mit M o n o b r o m a c e t e s s i g s a u r e  yergifteten 
Kroten u. Yergleich mit der Spannung einer Kontraktur, die nur durch tetan. Reize 
erzeugt wurde. Ergebnis: Spannung im zweiten Fali 5-mal so groB ais im ersten. 
Daraus SchluB, daB die Hypothese von einer einheitlichen, allgemein bei jeder 
Kontraktur maBgebenden „Kontraktursubstanz" (Fick) unzutreffcnd ist. (C. r. soc. 
de biologie 92. 1396—98. StraBburg, Pharmak. Inst.) O p p e n h e i m e r .

E . S eren i, Die Wirkungen verschiedener Salze a u f die Warmebildung des Muskels. 
W enn man den Froschmuskel aus Binger-Lsg. in reine 0,7%ig. NaCl-Lsg. iibertriigt, 
nimmt die Ilohe der Dehnungskurye ab, es tritt eine Restkontraktur auf. Bei Rana 
esculenta sinkt die W armebildung mcrist, bei Rana temporaria steigt sie meist. Immer 
nimmt das Yerhiiltnis: Warmebildung (H) zu Dehnung (T) zu. — Yermindert man 
in Ringerlsg. den Gehalt an Ca oder steigert den an K, so tritt eine steile reyersible 
Abnahme von H, T  u. H  :T  ein. — Yermindert man den Gehalt an K in Ringerlsg. 
so erfolgt eine geringe irreversible Abnahme yon H, T  u. H : T. Sie ist starker bei 
Zunahme yon Ca; jetzt folgt aber ein Steigen yon H  : T  iiber den n. Wert. — Ionen- 
yerschiebungen beeinflussen also nicht nur die Reizbarkeit, sondern auch die energet. 
Yorggnge im Muskel. (Journ. of Physiol. 60. 1—19. London.) MO l l e r .
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Tatsuo A w oki, Zur Kenntnis der optischen Desensibilisation bei Warmbliitem. 
Serummengen, die in vitro die Lichtwrkg. des Hamatoporphyrins siclier aufheben, 
konnten die bei Hamatoporphyrinmausen im Lichte auftretenden Reizerscheinungen 
nicht verhindern; doch konnen bei geeigneter Versuchsanordnung die spateren 
Folgen der Sensibilisation liintangehalten werden. Reduzierende Substanzen, wie 
Na,jS03, N a ^ O s ,  i\7a2iS’20j, die in vitro stark gegen die sensibilisierende W rkg. des 
Hamatoporphyrins sehutzen, halten die Reizwrkg. bei weiBen Mausen nicht auf. 
Die Spatfolgen wurden bisweilen durch Na2S03 abgescliwacht. Kohlenhydrate 
konnten bisher keinerlei Abschwachung der Gesamtsensibilisation von Warmblutem 
durch Hamatoporphyrin erzielen. GroBere Konzz. von Traubenzucker u. Rohrzuckcr 
wirken auf weiBe Mause liochtox. Dagegen werden durch Z7re<Ao?markose die 
Reizerscheinungen weitgehend geliemmt; die Lichtwrkg. auf die Gewebe sensibili- 
sierter Tiere u. der Lichttod werden nicht aufgehalten. (Biochem. Ztschr. 158 . 
337—49. Wien, Lupusheilstatte.) W o l f f .

R. J. S. Mc D ow ali, Die ICreislaufioirlamg des Alkohols. Am intakten Tier 
(Katze, leicht narkotisiert) kommt es nach intravenoser A.-Injektion (2—2,5 ccm 
50°/0ig. Lsg.) zu einer Drucksenkung in den Yenen. Der arterielle Blutdruck 
bleibt in der Regel erhalten, es macht sich nur eine Freąuenzzunahme des Herz- 
schlags bemerkbar. Die Erscheinungen entspreclien den nach Histamininjektion; 
hicr wie dort auch Erweiterung der peripheren Capillaren. Prakt. sclieint Yf. dieses 
Ergebnis von besonderer Bedeutung, da die Verminderung des Venendrucks einer 
Entlastung des Herzens gleicbzusetzen, u. damit eine Begriindung der haufig an- 
gezweifelten analept. Wrkg. des A. gefunden ware. (Journ. Pharm. and Exp. Thera- 
peutics 2 5 . 289—95. London, Kings College.) O p p e n h e i m e r .

A lfredo C M stoni, Uber das Verhalte.n der Acetylsalicylsaure im  Organumus, 
Naeh_ Einnahme' von 2 mai 0,5 g  Aspirin niichtern in 1 Stde. wurde der RUckstand 
des A. von der Ausschiittelung des scharf schwefelsauren Harns mit W . auf- 
genommen, zur Halfte mit ' / 10-n. NaOH bei 50° hydrolysiert, mit HC1 neutralisiert; 
in beiden Proben genau gleiehstarke FeCl3-Rk. Es wird demnach keine unveranderte 
Acetylsalicylsaure ausgeschieden. Nach Einnahme von 1 g Aspirin (entsprechend 
0,766 g Salicylsaure) per os im 24 Stdn.-Harn fanden sich durchschnittlicb 0,174 g 
Salicyl- u. 0,58 g Salicylursaure im Harn. Aspirin vorha.lt sich im Organismus nicht 
anders ais Salicylsaure, salicylsaures N a, Diplosal u. Salol. (Arch. internat, de 
pharmaco-dyn. et de thćrapie 2 9 . 397—404. 1924. Camarino, U niv.; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  74. Ref. S t r o s s .) W o l f f .

F re d eric  B rem  e r  und P ie r re  R y la n t,  Die lokale Reaktion des Strychnins 
auf die Nercen und neruose Zentralorgane. Die Beobachtungen iiber die Yerminde- 
rung der Chronaxie bei intravenoser Stryehnineinspritzung werden durch die Verss. 
bei lokaler Behandlung eines Nerven in situ bestatigt. Es ist daraus zu sehlieBen, 
daB die bei Saugetieren beobaehteten Veranderungen auf einer unmittelbaren Einw. 
des Alkaloids auf das. nervose Protoplasma beruhen. Durch Verss. an yerschie- 
denen Tieren wird der Nachweis erbracht, daB die Erregbarkeitsveranderung durch 
Strychnin desto groBer ist, je  hoher die Chronaxie beim betreffenden Tier u. unter- 
suchten Nerven (bezw. Muskel) normalerweise gefunden wird. (C. r. soc. de bio
logie 9 2 . 1329—31. Brussel, Physiol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

F re d eric  B rem er und P ie r re  R y la n t ,  Uber die Veranderung des Elektro- 
myogramms des Beugereflexes durch Strychnin. Das Elektromyogramm einer durch 
Beugereflex erzeugten Muskelkontraktion wird durch Strychnininjektion (kleine 
Dosen 0,08—01 mg/kg) durch den Fortfall der sek. Oscillationen, bezw. durch 
dereń Kleinerwerden u. durch die VergroBerung der Hauptschwingungen ver- 
Sndert. Aus der Beobachtung werden Schlusse gezogen, die zu einer Hypothese 
iiber die Entstehung der im Elektromyogramm sichtbar werdenden Erechei-
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nungen yerwendet werden. (C. r. soc. de biologie 92. 1331—35. Briissel, Physiol. 
Inst.) O p p e n h e i m e r .

K a rl Ju n k m a n n  und W ilh e lm  Stross, Phannakologische Untersuchungen am 
uberlebenden Ligamentum Rotundum Uteri. Das Ligamentum rotundum des 
Kaninehens u. der Katze yerhiilt sieli in pharmakolog. Hinsicht qualitativ ahnlich 
dem zugeliorigen U terus, beim Kaninchen bestelien jedoch Untersehiede in der 
Giftempfindlichkeit bcider Organe. Eine Substanz, die auf Uterus u. Ligamentum 
rotundum gegensinnig wirkt, bat sich nicht finden lassen. Das Ligamentum rotundum 
des Kaninehens eignet sich zu qualitativen pharmakolog. Unterss. F ur quantitative 
(Secale- u. ^ldraiaHwauswertung) scheint es ebenso wenig wie der Kaninchenuterus 
besondere Yorteile zu besitzen, dagegen ais yorwiegend parallelfaseriges Organ fur 
die Messung von Verkiirzungen. Bei der Beurteilung der klin. Erfolge der An- 
wendung uterusakt. Substanzen ist auch eine an Mitbeeinflussung der Ligamenta 
rotunda zu denken, dereń pharmakolog. Rkk. im grofien u. ganzen mit denen des 
zugehorigen Uterus ubereinstimmen werden. (Klin. Wchschr. 4. 1119—20. Prag, 
Deutsche Univ.) F r a n k .

G uerra, Uber die verstarkende Wirkung der Pankreascxtraktc a u f die K raft der 
Herzkontraktione>i. Beim Froschherz nehmen die Kontraktionshohen ohne Frequenz- 
iinderung zu; langsam reyersibel nach Auswaschen. Der Fl.-Druck kann unter 
dem EinfluB des Pankreasestraktes erheblich gesteigert werden. Ebenso am Warrn- 
bluterherzen. Ursache der Erhohung der Herzarbeit ist wohl Steigerung der Yer- 
wertbarkeit der Glucose durch die kontraktilen Elemente des Myocards. (Arcb. 
internat, de physiol. 23. 153—62. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 105. Ref. S c h o e n .) Wo.

H ans Kopf, Hypophyse und Raynaudsche Krankheit. Heilung mehrerer Fiille 
von Raynaudscher Krankheit durch Injektionen von Ilypophysin. (Miineh. med. 
W chschr. 72. 940—41. Marienbad.) FRANK.

F ra n c is  E. Shipw ay, Acetylen, Athylen, Propylen. Bericht iiber Erfahrungen 
bei Anwendung dieser ungesiitt. KW-stoffe zur Erzeugung von Gefiihllosigkeit. 
(Lancet 208. 1126—30.) S p i e g e l .

L loyd K. R iggs, Die anasthetisierenden Eigenschaften der ungesattigten Kohlen- 
wasserstoffe Athylen, fropylen, Butylen und Amylen. Verss. an Ratten ergeben, daB 
Inhalationsgemische mit bezw. 90% Athylen, 40% Propylen, 20% Butylen (I) (dar- 
gest. aus n-Butylalkohol), 6% Amylen (II) (Kp. 35—37°, D 154 0,655; aus i-Amyl- 
alkohol) AnSsthesie innerhalb 15—22 Min. heryorrufen, der bei I  u. I I  eine 
Steigerung der Erregbarkeit yorausgeht. Letal wirken hohere Konzz. hauptsSchlicli 
infolge Schadigung des Atemzentrums. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 380—87. 
New Brunswick [N. J.].) L o h m a n n .

M otosaburo W ak am atsn , Untersuchungen iiber die Storungen der Wdrrne- 
regulation durch Antipyretica. (Ygl. Arch. dermatol. 2. 367; C. 1925. I. 404.) Bei 
Kaninchen wirken Gaben von Antipyrin, Morphin u. Chinin, die das Stichfieber 
sicher erniedrigen, auf die Wiirmeregulation noch nicht wesentlich storend, wohl 
aber in groBeren Gaben. Dagegen beeintrachtigt die Salicylsdure bereits in kleineren 
Gaben, die eben antipyret wirken, die Wiirmeregulation. Chloralhydrat wirkt erst 
in tief narkotisierender Dosis antipyret. u. gleichzeitig storend auf die Regulation. 
Picrotoańn u. Campher wirken insofern anders, ais sie in maBigen Dosen auch im 
Wiirmekasten die Tiere in niedrigerer Temp. halten ais die Kontrolltiere; groBe 
Gaben, namentlich von Campher, beeintrachtigen aber die Regulation stark. Yeratńn 
w irkt wie Picrotoxin, jedoch treten selion bei kleineren Gaben Regulations- 
stdrungen auf. (Acta dermatol. 3. 106. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 176. Ref. 
W a k a m a t s u .) W o l f f .

Thom as S to tesbury  G ithens, Uber den Wirkungsmechanismus von Antipyreticis. 
Yerss. m it  Pyramidon u. Antipyrin  an Hiihnern, Tauben, Mausen, M e e rsc h w e in c h e n
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u. Kaninchen, also Tieren mit yerschiedener n. Korpertemp. u. yerschiedenem 
Grundumsatz ergeben, daB der antipyret. Effekt von 2 Umstanden beherrscht wird, 
niimlich von der Ausgangskorpertemp. u. von dem Unterschied dieser yon der 
Umgebungstemp. Der Temp.-Sturz ist um so groBer je  hoher die Temp. zu Anfang 
liegt, bei n, also je  groBer der Grundumsatz ist, u. desto tiefer die Temp. der 
umgebenden Luft ist. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeuties 2 5 . 309—313.) Opp.

J . K ritsch ew sk y  und G. R osenholz, I]ber die Toxizitdt und die therapeutische 
Wirkung des Stovarsolans. Stovarsolan ist gleieh dem franzos. Stoyarsol p-Oxy-m- 
acetylaminophenylarsinsaure. Vff. finden bei diesem Deriy. mit 5-wertigem As nicht 
das gUnstige Verhaltnis zwischen tox. u. heilender Dosis wie bei manchen Deriyy. 
mit 3-wertigem. Gegen Trypanosomen hat es selbst in tox. Gaben keine sterili- 
sierende Wrkg., bei mit Spirochaete Duttoni infizierten Miiusen wirkt es erst in 
Gaben, die die hochste unsehśidliche um das l^ jfache iibertreffen u. auch dann 
nur bei einem Teile der Tiere sterilisierend. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. 
Therapie I. 4 3 . 151—66. Moskau, Med. Hochsch.; Lab. des Reichsanilintrustes.) Sp.

S. Loew e und F. Lange, Zu,r Pharrnakologie der Silbergerbsto/fpraparate. Verss. 
mit Tannalbin (K n o ll), Tannigen (K n o ll), Optannin (K n o ll), Tannyl (Gehe), 
Targesin (Gehe) u . Reargon (Kahlbatjm). Die Maskierung fiir den Zweck der 
Sehonung der Magenwand ist am besten beim Tannyl, seine EiweiBfiillungsbefiihigung 
kommt bei der sauren Rk. -des Magens noch gar nicht zum Vorschein. Optannin 
besitzt im Rk.-Bereich des Magensaftes ein prakt. wohl bedeutungsloses EiweiB- 
fallungsyermogen. In den beiden Ag-haltigen Praparaten, Reargon u. Targesin, 
waren sowohl die Gerbstoff- ais auch die Ag-Komponente sehr gut maskiert. 
Letzteres besitzt gcgeniiber dem Reargon, das eine beachtlich ortlich reizende W rkg. 
zeigt, eine therapeut. wichtige giinstige lokale Wrkg. (GefaBabdichtung). Bei beiden 
PrSparaten iiuBert sich die Layierung der Ag-Komponente in dem auBerst geringen 
Ionisierungsgrad des Ag, was sich therapeut. zunfiehst ais eine Beseitigung der ortlich 
reizenden Nebenwrkgg. des Ag-Ions werten lafit. Beim Targesin geht die Reiz- 
losigkeit u. Unschadliehkeit- so weit, daB bei geeigneten Indicationen auch Verss. 
mit innerlicher Darreichung gemacht werden konnten, beim Reargon durfte die 
Btarkere ortliche Reizwrkg. dies widerraten oder wenigstens andere Magen-Darm- 
indicationen suchen u. eine gewisse Vorsicht am Platze erscheinen lassen. Die 
Cyankalirk. erwies sich ais beąuemes Differenzierungsmittel der yersehiedenen 
Handelspriiparate der Gerbstoffgruppe. (Klin. W chschr. 4 . 1014 — 17. Dorpat, 
Uniy.)  ̂ F r a n k .

Jose f S chum acher, Uber den Cliemismus der Salvarsanwirkung in  viłro und 
vivo. Salyarsan wirkt in yitro nicht auf die Spirochiiten, da es zu wenig lipo- 
proteidl. ist, zur elektiyen Speicherung durch die Lipoproteide der Mikroorganismen- 
zellen aber eine starker lipoproteidlosliche ais wasserlosliche Yerb. erforderlich 
ist. Erst durch die im Korper stattfindenden Einww. entsteht aus dem Salyarsan 
eine solche Substanz, die Salyarsanbase, die dann von den Spirochfiten elektiy ge- 
speichert wird. Die Spirochaten werden dann sowohl durch die O-entziehende 
Wrkg. des dreiwertigen As wie auch durch die der reduxophoren Gruppen so 
stark geschadigt, daB sie nicht mehr weiterleben konnen. Chem. gesprochen wird 
die SpirochJite reduziert, biolog, gesprochen erstickt. (Biochem. Ztschr. 1 5 7 . 438 
bis 455. Berlin.) W o l f f .

H. Th. Schreus und Jo h a n n  W ie le r ,  Uber die Dialyse und Diffusion von 
Sakarsanlosungen und Salvarsansenmgemisćhm. Untersucht wurden Neosalvarsan, 
Aeosilbersalvarsan, alkalisiertes Altsa.lva.rsan u. Salvarsan-Na. Es findet nach Dialy- 
sieryerss. eine gewisse Adsorption der Salyarsane an das Serum statt. Die Diffusions- 
fahigkeit yon Spirońd  ist besonderB groB. Die Salyarsane, yon denen eine be-
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sondera naclihaltige W rkg. angenommen wird, werden in erheblickem MaBe an das 
Serum gebunden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 608—15. Bonn, Univ.) Wo.

Joaef Schum acłier, W orauf beruht die spezifisch spirillocide Wirlcung des 
Salvarsans? Ausfiihrlichere Darst. der histochem. Unterss., dereń SehluBfolgerungen 
groBenteils schon friilier (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 145. 364; C. 1924. I. 2179) 
in Kurze gegeben wurdcn. Es wird jetzt im AnschluB an E h r l ic i i s  Anscbauungen 
besonders auch auf die Bedeutung der einzelnen Gruppen im Salvarsanmol. ein- 
gegangen. Auf Grund seiner Ergebnisse stellt Vf. fiir ein antiluet. Chemothera- 
peuticum die folgenden Forderungen auf: 1. Es muB imstande sein, mit der lebenden 
Spirochiitenzelle in Rk. zu treten, zumindest muB sein Umwandlungsprod. in vivo 
dazu imstande sein; dabei ist bei in W. 1. Praparaten ein Mittel vorzuzichen, das 
erst nach allmahlicher Umwandlung im Korper w irkt, weil die langsame B. des 
wirksamen Prod. die plotzliche stiirm. Giftwrkg. yermeiden lsBt. — 2. Das Mittel 
muB O-raubende Eigensehaften haben, also auf Ablauf oxydativer Synthesen 
hemmend wirken konnen. — 3. Es muB hochgradig reduzicrende Eigensehaften 
besitzen, um optimale W rkg., ein gunstiges Yerliiiltnis zwischen Dosis toxica u. 
Dosis curativa, aufkommen zu lassen, die ihren Grund weiterhin darin hat, daB 
durch ein solches Praparat die primare O-Orte enthaltenden Korperzellen weit 
weniger geschadigt werden ais die O-armeren Spirochiitenzellen. — 4. Es muB 
moglichst ein Korper von vorwiegend bas. Natur sein, weil Praparate mit mehr 
oder minder stark sauren Gruppen geringere Affinitiit zur Spirocbatenzelle haben. —
5. Es muB selbst oder besser noch nach seiner Umwandlung im Korper hohe chem. 
Yerwandtschaft zu den Parasiten, keine zu den Korperzellen haben. — 6. Das 
Mittel bezw. sein Umwandlungsprod. muB starker 1. in Lipoproteiden ais in W. 
sein. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 149. 13—62. Berlin.) S p i e g e l .

Jo aef S chum acher, U ber die Wirkungsweise der dreiwertigen und fiinfwertigen 
Arsenpraparate. Arsenikalicn mit dreiwertigem As sind therapeut. so wirksam, 
weil ihnen meist saure Gruppen fehlen u. aus ihnen im Organismus die zugeliorige 
Base freigemacht wird, die starker lipoproteid- ais wasserl. ist. Das bas. p-Oxy- 
m-aminophenylarsinoxijd kann noch mit Lipoiden in chem. Rk. treten, auch in 
schwachem Grade mit den Lipoproteiden der lebenden Zelle. Die aus Yerbb. mit 
fiinfwertigem As in vivo durch Red. entstehenden wirksamen lipoproteidl. Um- 
wandlungsprodd. diirften im Organismus nicht quantitativ sich bilden, da sonst die 
Intensitat der therapeut. Wrkg. bei Praparaten mit fiinfwertigem As ebenso groB 
sein miiBte wie die bei denen mit dreiwertigem As. (Biochem. Ztschr. 157. 456—58. 
Berlin.) W o l f f .

H o ria  S lobosiano und P. H erscov ici, Die Wirkung des Atoplians a u f die Bili- 
rubinamie des Neugeborenenikłenis. Atophan senkt den Bilirubingebalt des Blutes 
bei ikter. Neugeborenen u. bringt im Vergleich mit unbehandelten Fallen in einem 
groBen Prozentsatz der Fiille raschere Heilung. (C. r. soc. de biologie 92. 1472—76. 
Bukarest, Geburtsh. Klin. der med. Fak.) O p p e n h e i m e r .

W . NuBbaum, Entfettung bei konsłiłutioneller Adiposiłas, besonders mit Leptonnon. 
Vf. berichtet iiber gunstige Erfolge bei Behandlung der konstitutionellen Fettsucht 
von Frauen durch Leptonnon (Herst. Dr. L a b o s c h in , A.-G., Berlin). Dieses ent- 
h&lt die wirksamen Substanzen der Hypophyse, der Thyreoidea u. der Ovaricn 
bezw. der Hoden. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 950. Berlin.) F r a n k .

W e rn e r  Tost, Uber Nonnacol und Spezial-Normacol. Die Praparate Normacol 
u. Spezial-Normacol entfalten infolge ihres groBen Quellungsvermogens in alkal. Fil. 
im alkal. Darmsaft das Maximum ihrer mechan. Wrkg., wahrend sie vorher den 
Magen infolge ihrer geringeren Quellbarkeit in saurem Medium kaum bcliistigen. 
(Dtsch. med. W chschr. 51. 910—11. Jena, Physiolog. List.) F r a n k .
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B. Mayrhofer, Tutocain in der Stomatologie. Bericht iiber giinstige Erfah- 
rungen mit Tutocain. Die yielfach yertretene Ansicht, daB Tutocain gegenuber 
Novocain in I/ł so starker Lsg. die gleiche W rkg. habe, trifit nicht immer zu. 
(Wien. med. Wchscbr. 75. 1185. Innsbruck.) F r a n k .

N. Galatzer und A. Sachs, Erfalirungen mit dem netcen Goldpraparat „Triphal“ 
lei internet• Tuberkulose. Klin. Bericht iiber Wrkg. des Triphal (Herst. II och  s te r  
F a rb w e rk e ) ,  einem aurothiobenzimidazolcarbonsaurem Na. Fur Niere u. Darm- 
trakt war das Priiparat unschiidlich, bei der Mehrzahl damit behandelter Tuber- 
kulosefiille war ein giinstiger Erfolg zu yerzeichnen. (Wien. klin. Wehschr. 38. 
583—85. Wien, AUgem. Krankenh.) F r a n k .

I i .  F. Shackell, Beziehungen zuńsclien Dosierung und Wirkung. Statist. Unterss. 
an relatiy hoher entwickelten Tieren (Crustaceen, Fischarten, Krotenlaich), die.einer 
sicher tox. Konz. eines Giftes (benutzt wurde A ., Phenol, Cocain-HC1 u. Mineral- 
s£uren) ausgesetzt wurden. Die Zahl der nach bestimmten Zeiten eingegangenen 
Individuen — der Tod wurde natiirlich erst nach erneutem Aufenthalt w3hrend 
mehrerer Stdn. in n. Medium festgestellt — wurde in Prozenten der zum Vers. 
genommenen Anzahl Tiere in eine Kurye eingetragen. Statt die Zeiten zu yariieren, 
wurde gelegentlich auch die Konz. bei konstanter Zeit yariiert. Es entstehen
S-formig gekriimmte Kuryen, die die kumulierende Haufigkeit der indiyiduellen 
Empfindlichkeit wiedergeben. Die „Dosierungs-W irkungskurven“ erweisen sich 
unabhangig yon der jeweiligen Dosierung, von der Art des Giftes, vom Vers.-Tier
u. yon der Geschwindigkeit der Giftaufnahme. Ein mathemat. Ausdruek kann 
daher auch fiir die Kuryen nicht gefunden werden. (Journ. Pharm. and Exp. 
TherapeuticS 25. 275—88. Beaufort, North Caroline, U. S. Fish. Biol. Stat.) Opp.

H. Cristiani und B. Gautier, Wirkung der Alkalifluoride a u f Tiere. Die Wrkg. 
yon NH4F  unterscheidet sich nicht von der friiher beschriebenen (vgl. S. 415) des 
NaF. (O. r. soc. de biologie 92. 1276—77. Genf, Inst. d’hyg.) O p p e n h e im e r .

George H. Gardner, R. C. Grove, R. K  Gustafson, E. D. Maire, M. J. 
Thompson, H. S. W ells und Paul D. Lamson, Untersuchungen iiber die patho- 
logische Histologie experimenteller Chlorkohlenstoffvergiftung. CC14 yerursacht an 
Hunden zentrale Lebernekrose bei oraler, subcutaner, intraperitonealer u. rektaler 
Gabe sowie bei Inhalation, u. zwar in 12—48 Stdn. nach oraler Zufuhr. Die 
Heilung der Leberschadigungen beginnt nach 3 oder 4 Tagen u. ist in 5 Wochen 
noch unyollstandig. Die GroBe der Leberschadigung geht mit der yerabreichten 
Menge nicht proportional. Jungę Hunde sind empfindlicher ais erwachsene, 
Kaninehen noch starker. Gleichzeitige orale Gabe yon A. u. CC14 steigert die 
tox. Wrkg. u. die Zahl der Todesfiille betrachtlich. Sahnegaben vor der CC14- 
Zufuhr sind olme wesentlichen EinfluB. Intrayenose u. intraportale Injektionen 
wirken ahnlich wie orale. (Buli. J o h n s  H o p k i n s  Hospital 3 6 . 107—33. Baltimore, 
J o h n s  H o p k i n s  Uniy.) '  W o l f f .

Baymond Hamet, iUber die Toxizitat des Corynanthins. Das aus der Bindę 
von Pseudocinchona africana gewonnene Alkaloid Corynanthin entwickelt pharma- 
kol. ahnliche Eigenschaften wie Yohhnbin, nur daB es weniger tox. ist. (C. r. soc. 
de biologie 92. 1420—22. Paris, Lab. pbarmac. Facul. mćd.) O p p e n h e i m e r .

G. Rosenstein, Methylenblauspiilung des Pleuraraumes m it todlichem Ausgang. 
Klin. Bericht iiber einen Todesfall bei einem 19jahrigen Madchen nach Ausspiilung 
des Pleuraraumes mit MethylenblauUg. (Dtsch. med. W chschr. 51. 908—10. Konigs- 
berg i. Pr., Stiidt. Krankenanst.) F r a n k .

M. A. Rakusin, Zur Frage der aktivierten llolzkohle ais Universalgegengift. Im 
Gegensatz zum AgC103, das von aktiyierter Holzkohle sehr gut adsorbiert wird, 
wird KC10a nur sehr wenig adsorbiert. Bei der Adsorption anorgan. Stofife aus 
wss. Lsg. lassen sich yorlaufig noch keine allgemeinen Schliisse ziehen, die eine
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Voraussagung des Adsorptionaresultates, bezw. des toxikolog. W ertes erinoglichen 
konnten. Nicht dissoziierte Salze werden so gut wie YoUkommen adsorbiert. 
(Mirach. med. Wchsehr. 72. 933—34.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
K. A. Karsmark, Wie bereiłeł man am besten Decocłum radicis Senegae? (Pharm. 

Zentralhalle 66. 353—56. Linkoping, Schweden.) D ie t z e .
F. Thimann, Uber den Jodgehalt des Jotifoc. Freies J 2 wurde im Jotifix nicht 

gefunden. Der groBere Teil des J 2, ca. 72°/0, befindet sich in einer lockeren Bin- 
dung an den ais Triigersubstanz dienenden EiweiBkorper u. ist durch W. oder 
verd..N a2C 08-Lsg. teilweise oder ganz abspaltbar. Der Rest des J ,  scheint fester 
gebunden zu zein. Die Bindung des J  wird auf perjodidartige Anlagerung an peptid- 
gebundene N-Atome, von J  an N u. an C zuriiekfuhrt. (Pharm. Ztg. 70. 660—61. 
Berlin, Univers., Pharm. Inst.) D ie t z e .

W. W. Myddleton, Die Fabrikation von Salvarsan und seinen Derwaten. Vf. 
bespricht die Schwierigkeiten, welche die Fabrikation yon Salvarsan in England 
nach Ausbrueh des Krieges zu uberwinden hatte, gibt einen kurzeń theoret. Uber- 
blick Uber den zum Salyarsan fiihrenden W eg u. beschreibt dann ausfiihrlich das 
Fabrikationsverf. fur Salyarsan u. Neosalvarsan. (Abbildungen im Original.) (Chem. 
Age. 12. 576—79.) L in d e n b a u h .

Edm. Plantureux, Konservierung von Hundswutmark in Serum mit Formaldehyd 
und Glycerin und in Serum mit Carbolsaure. Das erste von den im Titel genannten 
Seren hat sich zur Aufbewahrung des fur therapeut. Zwecke bei Lyssa gebrauchten 
Riickenmarks von Kaninchen am besten bewShrt, da es die geringste abschwiichende
u. starkste antisept. W rkg. hat. (C. r. soc. de biologie 92. 1292—93. Alger, Inst. 
P a s t e u r .) Op p e n h e i m e r .

GL P. Alivisato8, Uber einen mit Formol bereiteten Typhusimpfstofj'. Die Ab- 
totung der in NaCl-Lsg. suspendierten Bakterien erfolgt durch Formol, fur Typhus, 
Paratyphus A u. Paratyphus C je  l°/0, fur Paratyphus B 1,5%, mit dem 6 Stdn. 
bei 37° bebrutet wird. Nach 30 Stdn. Aufenthalt im Eiskasten werden dann die 
Bakterien abfiltriert u. mehrmals mit steriler NaCl-Lsg. unter jedesmaligem Emul- 
gieren u. Zentrifugieren gewaschen. Der so bereitete Impfstoff ist wenig tox. u. 
gut immunisierend. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 95. 20—30. Nisch 
[Jugoslayien], Epidemiol. Inst.) S p i e g e l .

W. Schwiete, Leichtlosliches Trockemoasserglas. D as Trockenw asserglas lost 
sich in  W . restlos au f; die Lsg. zeigt das bekannte Verhiiltnis des N a zur Si02 
wie 1 :3 ,3 ,  en tspricht also den Y orschriften des D. A.-B. (Pharm. Ztg. 70. 677. 
W orm s, VAN B a e r l e  & Co.) D ie tz e .

Pharmazeutische Industrie A.-G. und Alice W olf-Joachimowitz, Wien, 
Ilerstellung nichthygroskopischer, haltbarer Halogencaldumpraparate, dad. gek., daB 
Lsgg. von CaCl2, CaBr2 oder CaJ2 mit IIexamethylentetraminlsgg. yermischt u. 
gegebenenfalls die entstandenen Doppeherbb. durch Einengen zur Abscheidung 
gebracht werden. — ZweckmaBig yerwendet man durchweg sehr konz. Lsgg. bei 
der Herst., wobei sich die Doppelyerbb. unmittelbar unter Warmeentw. in schonen 
Krystallen ausscheiden. Man kann aber auch yerdunntere Lsgg. benutzen u. die 
Abscheidung der Doppelyerbb. durch freiwillige Verdunstung oder durch Ein- 
dampfen herbeifiihren. Je  nach dem angewendeten Mengenyerhaltnis der Kom- 
ponenten ist 1 Mol. Ca-Halogenid mit 1 bezw. 2 Mol. Hexamethylentetramin ver- 
einigt. Abgesehen yon der absol. Luftbestandigkeit besitzen die Prodd. noch die 
mild desinfizierende u. diuret. W rkg. der Hexamethylentetraminkomponente, was
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besonders beim CaBr%- u. CaJ^-Derw. liinsichtlieli der Verhinderung der un- 
angenelimen Nebenwrkgg. der Br- u. J-Therapie von Bedeutung ist. Die Lsgg. 
der Doppelyerbb. konnen ohne weiteres sterilisiert werden. (Oe.P. 99670 vom 
23/10. 1920, ausg. 10/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, V. St. A., 
iibert. von: James Henry Cotton, Toronto, Ontario, Canada, Herstellung eines 
Anastlieticums. Man yermisclit reinen fl. A. mit Athylen u. C 02. — ZweekmaBig 
yerwendet man auf 1 Vol". A. 1—3l/2 Yoll. C2II4 u. 0,5 Vol. C02. Das Prod. eignet 
sich besonders fiir kurze Narkosen. GroBere Dosen sclialten das BewuBtsein yollig 
aus, wirken aber wesentlieb weniger aufregend ais A. allein. (A. P. 1538513 vo*n 
25/9. 1918, ausg. 19/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Aktiebolaget Pharmacia, Liljeholmen, Stoekbolm, Herstellung eines anti- 
septisch und anasthesierend wirkenden Arzneimittels. Man gibt zu einer Lsg. 
yon reiner Glucose u. Fructose in soyiel W., daB eine bei 15° halbfl. M. entsteht, 
eine wss. Adrenalinhg., yersetzt das Gemiscb mit Cocain, einer Lsg. von i-Amyl- 
hydrocuprein in h. W. u. scbliefilieh mit Phenol oder Kresol. — Die konz. Lsg. der 
Monosaccbaride mit bohem osmot. Druck dient ais Triiger fiir die Antiseptiea u. 
Anfisthetica. Zur Herst. der siruposen Zuekerlsg. wird z. B. Rohrzucker in ublieher 
Weise mit verd. IIC1 inyertiert u. im Yakuum zu einem Sirup eingedampft, aus 
dem durch fraktionierte Krystallisation u. Estraktion mit CH3OII oder A. Glucose 
n. Ldmlose fiir sich rein abgeschieden werden. Man mischt dann die beiden 
Zucker in einem solchen Yerhultnis, daB bei ca. 10° keine Krystallisation erfolgt, 
u. yerd. mit etwas W. Naćh Źugąbe der Aniiathetica, des Adrenalins u. Phenols 
wird die Lsg. filtriert u. sterilisiert. Das Prod. findet bei Mittelohrentziindungen 
ais schmerzstiilendea Heilmittel therapeut. Verwendung. (E. P. 208690 vom 12/9.
1923, ausg. 13/2. 1924. Schwed. Prior. 21/12. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Maria Weidmann, Paris, Kosmetisćhes Mittel, bestehend aus einem Gemisch 
von Glycerin u. Wasserstoffsuperoxyd. — ZweekmaBig yerwendet man gleiehe Teile 
Glycerin u. 12°/0ig. H20 2. . Das -P rod . findet zur Hautpflege Verwendung u. yer- 
einigt die antisept. u. belebenden Eigensehaften des Hs0 2 mit den weichmachenden 
des Glycerins. Es wird zum Gebraueh durch Massage in die Haut eingerieben. 
(P.P. 574709 vom 18/12. 1923, ausg. 18/7. 1924. E. P. 224135 yom 23/2. 1924, 
ausg. 27/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

GL Analyse. Laboratorium.
E. L. Stehle, Eine Vorrichtung zur Begelung des konstanten Niveaus. Der 

App. bildet eine Kombination yerschiedener Heberrohre. Naheres ergibt die Figur 
des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 17. 466. Montreal [Canada].) G r im m e .

P. H. Tucker, Apparat zur Bcstimmung des spezifischen Geuńehtes von Aggre- 
gaten. Das Wesen des >App. ist bedingt durch das Vorhandensein eines Uberlauf- 
rohres an dem Best.-GefaBe zweeks Auffangens u. Messens der yerdrangten MeBfl. 
Naheres zeigt die Fig. im Original. (Ind. and Engin. Chem. 17. 517—20. Tullalah 
[La.].) G r im m e .

J. G. King und A. Blackie, Thermoelement zur Messung der Temperatur von 
heifien Oberflachen. Das zur Messung der Oberflachentemp. yon Dampfkesseln, 
Retorten u. anderen in der Technik gebrauchten Vorr. dienende Thermometer be- 
steht im wesentlichen aus einem Cu-Konstantanelement, dessen eine Lotstelle in 
emer Furehe einer 1,5 mm dicken Cu-Scheibe yon 1,8 cm Durchmesser befestigt 
iBt Die Scheibe wird in der aus der beigegebenen Figur naher ersichtlicben Weise 
an die Oberflache angedriickt, dereń Temp. gemessen werden soli, wobei besondere 
Einriehtungen getrofFen sind, um die Warmeyerluste durch Strahlung u. Stromung
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mogliolist zu verhiiten. Die mit dem App. an der ebenen Flachę von Schlacken- 
steinen u. von Staben aus weichem Stahl, dereń untere Flachę erhitzt wurde, in 
dem Temperaturgebiet ~  80 bis 190° ausgefiihrten Messungen zeigten, daB seine 
Angaben um nicht mehr ais 5° von den wahren Tempp. abweichen. (Journ. Scient. 
Instruments 2, 260—64. East-Greenwich.) • BOTTGER.

Emma Muller, Eine neue Methode zur gleichzcitigen Bestimmung der Capilla- 
ritatskonstante und des Reibungskoeffizienten zaher Fliissigkeitcn. Die vom Vf. aus- 
gearbeitete Methode beruht auf folgendem: In einem Capillarrohr lsBt man eine 
ziihc FI., die iiber ihre Gleichgewichtslage aufgesaugt ist, sinken u. beobachtet nun 
die Geschwindigkeit, mit der dics erfolgt. Die Sinkgeschwindigkeit hangt sowohl 
von der capillaren Steighohe ais auch dem Reibungskoeffizienten ab, so daB beide 
aus ihr bestimmt werden konnen. Vf. untersucht Glycerin- Wasserlsgg. Die Resultate 
werden tabellar. u. graph. wiedergegeben. Die Capillaritatskonstante laBt sich durch 
u  =  a 0 {l —  Eii — £2 t-) darstellen, wobei beide Temperaturkoeffizienten sowohl bei 
absol. Glycerin ais auch bei allen Glycerin-Wasserlsgg. stets negativ sind. £, be- 
sitzt seinen geringsten u. e2 seinen groBten W ert bei reinem Glycerin, wahrend bei 
W. das verkehrte GroBenverhaltnis herrscht. Die Anderung der bei den Temperatur
koeffizienten bei den verschiedenen Miscliungen erfolgt nach dem prozentuellen 
Verhaltnis der gel. Substanz. (Sitzungsber. Akad. Wiss. W ien. Abt. I I  a. 133. 133 
bis 147. 1924.) Ulmann.

T. Molodyi und P. Pawlow, Untersuchung der Oberflaclienspannung von Fliissig- 
keiten miłłełs der photographischen Aufnahme des Tropfens im Augenblick des Ab- 
reifiens. Die in der AtmosphSre eigenen Dampfes aus einer capillaren Offnung 
fallenden Fiussigkeitstropfen werden kinematograph. aufgenommen. Auf dem Film 
bestimmt man die Abmessungen des Tropfens u. seine Formiinderung wahrend des 
Wachstums. Der Durchmcsser d des verengerten Halse3 des Tropfens nimmt, so- 
lange der Tropfen im Gleichgewicht ist, langsam, sobald die Schwerkraft ttber- 
wiegt, rasch ab; der Ubergang ist aber nicht scharf genug, um den Durchmesser 
der Kreislinie ermitteln zu lassen, liings welcher die OberfiSchenspannung das 
maximale Gewicht des Tropfens noch gerade zu kompensieren yermag. Eine 
plozlichere Anderung erfahrt der maximale Durchmesser des Tropfens, der im 
Augenblick der Gleicbgewichtsstorung abzunehmen beginut u. bis zum Augenblick 
des AbreiBens abnimmt, um wahrend des Fallens um den Mittelwert zu schwingen. 
Somit wird die Best. des Augenblicks der Gleiehgewichtsstorung ermogliclit; der 
entsprechende W ert von d ist mit dem Tropfengewicht P  nach dem Tateschen 
Gesetz n d  • y  =  P, y  =  die Oberflachenspannung, verkniipft. P  wird in einem 
besonderen Vers. bestimmt. — Es ergeben sich fur y  folgende W erte (in mg/mm, 
in Klammern die Temp.): W. 7,24—7,46 (14,9°), 7,29—7,38 (16,5°), Anilin  4,31—4,42 
(16,1°), m-Xylol 2,76—2,89 (14,7°), Bzl. 2,97—3,05 (14,7°), A. 2,39—2,47 (15°). (Buli. 
Acad. St. Pćtersbourg [6] 1920. 241—58.) B ikerm an.

P. N ikiforow, E in  neuer ebullioskopischer Apparat fiir die Bestimmung des 
Molekulargeieichtes und des Dampfdruckes. Beschreibung eines im Jahre 1908 vor 
dem 1. Mendelejew-KongreB demonstrierten App. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 
1922. 287—96.) B ik e r m a n .

Fred Fairbrother, Eine Zelle zur Beobachtung kolloidaler. Losungen mit Ultra- 
kondensoren unter dem Objekttisch. Die zur Aufnahme der Lsg. dienende Zelle 
ist so eingerichtet, daB Reihenyerss. ohne Veriinderung der opt. Einstellung aus- 
gefiihrt werden konnen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 1071—72. 1922. Man
chester, Univ.) Kr(Jgeb.

H. S. Roberta und Taisia Stadnichenko, E in  Mikroofen fiir hohe Vergrofie- 
rung. Vff. beschreiben einen elektr. Mikroofen, um an Dunnachliffen von Kohle, 
Kohlenschiefer u. a. die Yeranderungen der einzelnen Bestandteile beim Erhitżen
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bei gleichzeitiger genauer Messung der Temp. mkr. beobachten zu kćinnen; Oxy- 
dationavorgange werden dureb Anwendung einer He-AtmosphSre yermieden. (Journ. 
Opt. Soc. American. 10. 605—8. W ashington, Geophysic. Lab.) K r u g e r .

F. Lowe, Das Bctriebsrcfraktometer. Es wird an Hand zweier Abbildungen 
ein Refrakłometer nach Eiurichtung u. Handhabung besclirieben, das fest in die 
Wand des Vakuums eingebaut ist u. mit Hilfe der Grenzlinie im reflektierten Lichte 
das Eindicken der SSfte bis zum letzten Augenblicke vor dem Ablassen messend 
zu yerfolgen ermoglicht. Die Ablesung des Prozentgehaltes der M. erfolgt un- 
mittelbar im Gesichtsfelde; die Einw. der hohen Temp. von 70—100° u. der hohen 
Konzz. der Sśifte yon 70 — 97° Brix wird auf mechan. Wege beriicksichtigt, 
so daB das Instrument auch dem Kocher zur Bedienung iiberlassen werden kann. 
Der App. ist nicht auf die Zuckerinduatrie beschrankt, sondern kann, mit ent- 
sprechendem Okulardiagramm ausgeriistet, allgemein zur opt. Priifung von bewegten, 
z. B. in einem Rohre yorbeistromenden Fil. dienen. (Ztschr. Yer. Dtsch. Zucker- 
ind. 1925. 360—66. Jena.) R u u l e .

Robert C. Frederick und E. R. Webster, E in  einfacher und abgeschlossener 
Beleuchtungskorper fur Spektroskope. Der App. dient zur Unters. von B lut, ins- 
hesondere auf Gehalt an CO, wobei eine stiindige gleichzeitige Kontrolle durch 
Yergleich mit n. Blut unter genau gleichen Bedingungen erforderlich ist. Das 
Spektroskop muB deshalb m it einem Vergleichsspektrum ausgeriistet sein, waa 
wiederum eine Vorr. zur doppelten Beleuchtung bedingt. Ilierfur ist elektr. Licht 
allein anwendbar, indes . haben sich bei der Ausfiihrung bisher Schwierigkeiten 
ergeben, die durch den an Hand einer Skizze beschriebenen kleinen App. uber- 
wunden werden. Ais Lichtąuelle dient eine kleine elektr. Taschenlampe mit 
Trockenbatterie. {Analyat 50. 234—35.) R C hle.

Fred Vlfes, i i  ber die spektrophotometrisehe Messung von pu . (B u li. Soc. 
Chim. de France [4] 37. 558—61. — C. 1925. I. 2249.) B ik e r m a n .

Organlsche Substanzen.
M. W agenaar, Uber die Zerstorung von organischem Stoff. Eingehende Be- 

schreibung der Einzelheiten der nassen Yeraschung mit II2S04 -f- H N 03. Es 
empfiehlt sich Reagens u. organ. Stoff in kleinen Anteilen nach einander zusammen 
zu bringen, H N 03 von 65%. Bei Ggw. von W . yerlauft der Abbau rascher 
ais ohne W. StoBen der H,_,S04-Lsg. beim Eindampfen am SchluB wird durch 
Zusatz von K N 03 oder^ N aN 03 yerhindert. (Pharm. W eekblad 62. 557—63. 
Rotterdam.) G r o s z f e l d .

P. O berhauaer, Bromometrische Bestinmung von Bhodaniden und Cyaniden. 
Zu der salz- oder schwefelaauren Rhodariid-hsg. wird Vio-n. Br-Lsg. (Br-HCl oder 
Br-KBr) bis Gelbfiirbung zuflieBen gelassen, nach ca. 10 Min. Stehen in Stopsel- 
flaache yersetzt man mit ubersebussiger '/io '11- As20 3-Lsg. u. titriert mit Br aus 
(Indicator : Indiocarmin StyphninsSure). KCNS -(- 8 Br -J- 4 H20  =  KBr -j- 
BrCN H jS04 -j- 6HBr. Beąuern ist hiernach Cu zu bestimmen; es wird mit 
KCNS gefallt, der Nd. in eine Stopselflasche gebracht, mit etwas HC1 angesauert 
u. wie oben titriert. lat es in einer Legierung yorhanden, so muB die salpeter- 
saure Lsg. zuyor mit konz. H 2S 04 abgeraucht werden. — Auf gleicbe Weise lassen 
sich Cyanide ąuantitatiy bestimmen; KCN +  Br2 =  CNBr -j- K Br; auch kom- 
plexe Verbb. wie Ferrocyankalium u. Ferricyankalium ; letzteres wird zuyor durch 
alkal. As30 3-Lsg. u. Zusatz eines Zn-Salzes reduziert. Ferro- u. Ferricyanide 
kann man auch im AnschluB an die R k .: 2K 4Fe(CN)6 -j- 8 HgCL -[- 3Mg(OH)2 =  
GHg(CN)2 -f- Hg2Cl2 -f- 2Fe(OH)a -{- 3MgCl2 genau bestimmen. Nach AnaSuern 
wird wie oben titriert. (Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 257— 62. Miinchen, 
Techn. Hochsch.) U lm ann.
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Clyde B. Gardenier, Yerlialtnis des Phenolgchaltcs zum Erstarrungspunkte in
C. P. Carbolsaure. Es wird durch eine gerade Linie dargestellt; E. fiillt unmittel- 
bar mit dem Phenolgehalte. (Chemist-Analyst. 1925. Nr. 44. 8—9. Orange 
[N. J.].) RttH LE.

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
!F. M. Schertz, Die quantitałive Bestimmung von Xanthophyll mittels des 

Spektrophotometers und Colorimeters. Vf. bestimmt u. stellt die Abhiingigkeit der 
Lichtdurchliissigkeit von der Konz. fith. Xantophyllsgg. graph. dar, die nach W lLL- 
s t a t t e b  u. S t o l l  hergestellt wurden. Der Vergleich der colorimetr. mit der 
spektrophotometr. Methode f&llt zugunsten der letzteren aus. Aus eiuer weiteren 
Tafel ist zu entnehmen, ob eine Lsg. Carotin oder Xanthophyll enthalt, nachdem 
die Konz. bestimmt ist. (Journ. Agricult. Research 30. 253—61.) T r ć n e l .

Gabriel Bertrand, Be>-ichtigung einer Abhandlung von P. Thomas iiber eine 
Reaktion der Peniosen. Vf. verweist auf eine eigene Veroffentlichung (Buli. Soc. 
Chim. Paris [3] 6. 259 [1891]) u. widerlegt die Angabe yon T h o m a s  (S. 77), daB 
A l l e n  u . T o i . l e n s  (L ie is ig s  Ann. 260. 289 [1890]) die Rk. mit Orcin u. HC1 ais 
Unterscheidungsmittel zwischen Pentosen u. Hesosen angegeben hStten. (Buli. Soc. 
Chim. Biol. 7. 436—39.) S p ie g e l .

Georges Denig&s, Uber die Naphtholreaktion der freien und gcbundenen Pen- 
tosen tton Pierre Thomas. T h o m a s -  (S. 77) hat zwar die vom Vf. angegebene Au- 
wendung von ^?-Naphthol zur Charakterisierung von Methylglyoxal u. seine Angaben 
iiber die Rkk. dieses Naphthols mit Glycerin, Propylglykol u. E rythrit zitiert, nicht 
aber die Anwendung beider Naphthole zum Nachweis von Pentosen auf coloriskop. 
u. spektroskop. Wege. Vf. gibt seine diesbeziigliche Originalabhandlung aus 1908 
wortlich wieder. E r yerwendet die Reagenzien in Ggw. von H ,S 04, CH3*COOH
u. A. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 440—42.) S p i e g e l .

Alfonso Cruto, Die Bestimmung der Glucose im Blute. Verteidigung der fruher 
(Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 23. 6 ; C. 1924. I. 2291) angegebenen Methode 
gegen Einwiinde von d i  R e n z o  u . d e  G ia c o m o  (La Cultura Medica Moderna 4. 
39.) (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 24. 85—88. Rom, Ist. Naz. Med. 
Farmacol.) S p ie g e l .

Leonia Kriss, Uber die nephelometrische Bestimmung von Calcium und Mag- 
nesium. (Ygl. R o n a  u . K l e i n m a n n ,  Biochem. Ztschr. 137. 1 5 7 ; C. 1923. IV. 83.) 
Die Ggw. von NH4-Salzen yerhindert die Fiillung yon Mg-Salzen durch Sulforiziuat 
Eine nephelometr. Mg-Best. gegen einen Ca-Standard konnte nicht gefunden werden. 
(Biochem. Ztschr. 158. 2 0 3—4. Lemberg, Uniy.) " W o lf f .

Poul Brandt Rehberg, Die Bestimmung von Ilam sto ff in 0,1 ccm B lut durch 
Mikrotitration. Harnstoff wird mit Urease in NH3 ubergefiihrt und der im Luft- 
strom Ubergesaugte NH3 in Siiure aufgefangen und bestimmt. Die Titration erfolgte 
mit der beschriebenen Mikrobiirette (S. 417). (Biochemical Journ. 19. 278—80. 
Kopenhagen, Univ.) H e s s e .

A. J. L. Terwen, Die quantitative Bestimmung von Urobilin und Urobilinogen 
im  H a m  und Stulił. Nebst einer Darstellung reinen Urobilins und einer Modifikation 
der Aldehydreaktion a u f Urobilinogen im H am . Vf. greift auf die Methode von 
C h a k n a s  (Biochem. Ztschr. 20. 401; C. 1909. II. 1357), Red. des Urobilins zu 
Urobilinogen, zuruck, bewirkt aber diese Reduktion bei Zimmertemp. mit aus 
Mohrschem Salz erzeugtem Fe(OII)2. Im Filtrate wird das Urobilinogen mittels 
der Rk. mit E h r l i c h s  Aldehydreagens colorimetr. nach F l a t o w  u . B r o n e l l  
(Miinch. med. Wchschr. 1913. 234) im Vergleich mit alkal. Phenolphthaleinlsg. 
bestimmt. Zur Durchfuhrung der Rk. wird nicht alkohol. HC1 dem Gemisch des 
mit A. (nach Ansauern mit WeinsSure) estrahierten Urobilinogens u. der Sther.



1925. II. H. A n g e w . C h e m i e . — Hv. A n o r g a n . I n d u s t r i e . 753

Lag. von Dimethylaminobenzaldehyd zugefiigt, sondem 38°/<>ig. wss. HC1, mit der 
so lange gesehiittelt wird, wie ziun vollstiindigcn Ablauf der Ek. erforderlich ist; 
dann wird durch NaC2H30 2-Lsg. die freie HC1 beseitigt u. die wss. Lsg. abgelassen.
— Fiir die Reindarst. von Urobilin eignet sich eine Lsg. von Urobilinogen in PAe., 
aus der sich jenes beim Stehen am Licht ais auGerst feines Pulver absclieidct. 
Die Losliclikeit des Urobilinogens in PAe. kann auch benutzt werden, um dessen 
Rk. mit Dimethylaminobenzaldehyd durch Ausscheidung storendcr Bcstandteile vom 
Harn usw. zuyerlassiger zu machen. Man schuttelt mit PAe. aus, vermischt die 
Ausschiittelung mit dem gleichen Yol. A. u. yerfalirt dann weiter wie oben. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 69. I. 2492—2507. Amsterdam, Binnengasthuis.) S p i e g e l .

A. Lichtenstein, iiber den Zusammenhang zwischen Urobilinbildung und Blut- 
zerfall. Nachdem durch das Verf. von T e e w e n  (vgl. vorst. Ref.) die Best. des 
Urobilins erleichtert ist, benutzt Yf. sie, um den Grad des Zerfalls yon Blut in 
der Milz u., welchen EinfluB verschiedene Krankheiten auf den Verlauf dieses 
Zerfalles haben, zu ermitteln. Die so erhaltenen W erte weiclien von den mittels 
der Best. von Bilirubin erhaltenen ab u. sind zuyerlassiger. (Nederl. Tijdschr. 
Geneeskunde 69. I. 2508—14. Amsterdam, Binnengasthuis.) S p i e g e l .

Fr. Ryb&r, Baryum sulfuric. puriss. pro roentgen. Es werden die Anforderungen 
besprochen, die man an ein fiir Rontgenunterss. brauchbares Praparat stellen muB. 
(Ćasopis Ćeskoslovenskćho Lćkarnictya 4. 15—16.) S t o j a n o v a .

W illy Peyer, Die Untersuchung und Wertbestimmung von Succus Liquiritae. 
Gefordert wird fiir das neue Arzneibuch eine Best. der Feuchtigkeit u. der Mineral- 
stoffe, Priifung. auf Schwermetalle, Losliclikeit in W. (Estraktgehalt), die Be
rechnung des m W. unl. Riickstandes, Best. des Glycyrrhizins, yerbunden mit der 
Best. der in A. u: Aceton unl. =  gummosen Stoffe u. die mkr. Priifung. Die dabei 
zu fordernden Konstanten werden in einer Tabelle angegeben; ein yerbessertes 
Verf. zur Best. des Glycyrrhizins wird mitgeteilt. (Apoth.-Ztg. 40. 501—4. Halle 
a. S., C a e s a e  & L o r e t z  A.-G.) D ie t z e .

H. Angewandte Chemie.
V. Anorganische Industrie.

Giovanni Canneri, Die neuesten Fortschritte der anorganischen Chemie. Be- 
sprechung des Schrifttums getrennt nach isotopen Elementen, seltencn Erden u. 
Verbb. (Giorn. di Chinu ind. ed appl. 7. 257—62. Florenz.) G r im m e .

Rtttger von Seth, U ber die Moglichkeiten, das Vanadin aus den vanadinhaltigen 
Eisenerzen zu gewinnen. Nach Besprechung des Vanadingehaltes der Eisenerze u. 
der bisher yorgeschlagenen Methoden zur Gewinnung gibt Yf. eine neue Methode 
zur Gewinnung des V aus_ P-reiclien Minetten u. schwed. Magneteisenstein be- 
kannt, die kiirzlich in Schweden mit gutem Resultat gepriift worden ist. Es beruht 
auf folgenden 2 Prinzipien: Bei der Red. des Erzes im Hochofen geht das Yanadin 
fast yollstandig ins Roheisen iiber u. wird beim Frischen des Roheisens sehr schnell 
verschlackt, hierauf wird die V-reiche Schlacke von Fe getrennt, das fertig 
gefrischt wird. Die Schlacke wird dann wie V-Erz yerarbeitet. (Metali u. Erz 
22. 219—22. Stockholm.) W i l k e .

Sydney H. B ali, Anwendungen der Diamanten in  der Industrie. Unter Be- 
tonung der geschiclitlichen Bedeutung des Diamanten wird der Bergbau ais der 
Hauptkonsument dieser Steine festgestellt. (Engin. Mining Journ. Press 119. 847 
bis 850. New York City.) W i l k e .

A. Fersman, Der Diamant „Schah“. Krystallograph. Beschreibung des 88,7 Karat 
schweren Diamanten u. seine Geschichte seit dem Jahre 1591. (B u li. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1922. 451—62. Moskau.) B ik e r m a n .

VH. 2. 50
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Enrico Niccoli, Das Seewassei■ und das Kaliproblem. Seewasser wird auf 
34—35° Bć konz., daraus durch Abkiihlen auf 7—8° MgS04 auskrystallisiert, worauf 
wieder auf 38° Bć konz. wird. Es M it beim Abkiihlen ein Mellahit genanntes 
Salz, welclies ca. 20% K»0 ais Chlorid enthajt. Die Mutterlauge entlialt dann noch 
ca. 40% MgCl2. Das Mellahit wird durch Umkrystallisieren auf schwefelsaure 
Kalimagnesia verarbeitet, welche durch Behandeln mit CaO K ,S 04 in einer Rcin- 
heit yon 94—96% liefert. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 187—94. Tripolis.) Gki.

Enrico N iccoli und Mario Maritano, Ilerstellung von reinem Koehsalz aus 
Seewasser ohne Reinigungsprozesse wid ohne Yerbrauch von Brennstoffcn. (Vgl. 
yorst. Ref.) Seewasser wird in h. Klimaten freiwillig auf ca. 38° Bć konz. u. das 
Konzentrat mit hochstkonz. MgCl2-Lsg. (400—420 g je  Liter) yersetzt. Es fallen 
aus dem cbm Konzentrat ca. 200 kg NaCl von 99% Reinheit. (Giom. di Chim. ind. 
ed appl. 7. 254—55. Tripolis.) Grimme.

Erwin Mayer und Richard Schón, Uber eine neuartige grofiindustrielle An- 
wendung der Flotation zur Reinigung von Rohmagnesit (Flołationsanlage in  Radentliein, 
Karnten). Die feinsten Anteile der zu reinigenden Abgange waren die Si02-reicIisten. 
Das begiinstigte die Moglichkeit, das Materiał von sSureunlosliclien Bestandteilen 
weitgehend zu reinigen. Die Elektro-Osmose A.-G., W ien, erreichte dies durch 
eine Kombination yon Schliimmung u. Flotation unter Einhaltung bestimmter Be- 
dingungen bei der Schlammoperation u. der Flotation besonders in der Konz., Luft- 
zufuhr, RUhrung, der W ahl der Ole u. Zusiitze. Der yiermonatliche Normalbetrieb 
zeigte schon die Nutzlicbkeit des neueń Verf., das aus' einem bisher yollig wert- 
losen Materiał in okonom. Weise ein hochwertiges Rolimaterial fur Magnesit lier- 
stellt. (Metali u. Erz 22. 222—24.) W ilke.

L’Air Liąnide, Soc. an. pour l ’Etude et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, P aris, Befreiung der zur synłhetischen Ilerstellung von Ammoniak bei 
Drucken von 500 und mehr Atmospharen bestimmten Gasmiscliung von Sauerstoff. 
Die Mischung wird unter dem angegebenen Druck uber auf etwa 300° erhitzten 
Palladiumasbest o. dgl. geleitet u. das dabei gebildete W . durch Abkiihlen auf 
unterhalb 0° liegende Tempp. abgeschieden. (N. P. 38944 vom 4/5. 1920, ausg. 
18/2. 1924.) K O h l in g .

L’Air Liquide, Soc. an. pour PEtude et PExploitation des Procedes
G. Claude, Paris, Sclmtz der drucktragenden Wandę bei der Iloehdrucksynthese des 
Ammoniaks. Der drucktragenden W and liegt ein Raum an, der mit einer Mischung 
gefullt ist, welche niedriger schm. ais ihre Bestandteile, z. B. mit der bei etwa 
200° schm. Mischung etwa gleicher Teile yon NaOH u. KOH. Ais Aufsaugungsmittel 
wird sehr dichtes magnet. Fe20 3 yerwendet. Man kann auch 2 MM. von yerschie- 
denem Flussigkeitsgrade ubereinander anordnen. Von diesen bringt man die 
weniger fl. im unteren Teile der Kammer, in dem die Umsetzung erfolgt, die leichter 
fl. dariiber an. (N. P. 38945 yom 5/5. 1920, ausg. 18/2. 1924.) K O h l in g .

Harald Skappel, Peking, Annnoniumchlorid aus seinen Bestandteilen. Die 
Bestandteile werden gegcbenenfalls bei Ggw. yon Katalysatoren unter Druck der 
Einw. yon W annę, starker Belichtung oder Elektrizitat ausgesetzt. (N. P. 39073 
yom 16/6. 1922, ausg. 16/6. 1924.) K O h l in g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
A. Bogenholm Sloane, Schwedischer Eisenerzbergbau. Eine kurze Beschreibung 

besonders der nordlichsten Minen der Griingesberg Gesellscliaft. (Iron Age 115- 
1500—2.) W il k e .

H. L. Campbell, Bereclmung von Zusatzen zu Eisenlegierungen. Auf Grund
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einer graph. Darst. kann man die gewiinschten Zalilen schnell erlialten, (Foundry 
53. 391—92. Uniy. Michigan.) W lL K E .

A. Pomp, Aus Theorie und Praxis der Stahldrahtherśłellung. Nach einer kurzeń 
Streifung der Geschichte der Drahtinduatrie wird die Herst. zuerst der „weichen" 
Stahldrahte behandelt. Es wird gezeigt, wie Bearbeitbarkeit u. Hartbarkeit durch 
das Gefiige beeinfluBt werden u. wie Fehler yerursaeht bezw. yerhiitet werden 
konnen. H ierauf werden. die harten oder yergiiteten Driihte u. der EinfluB der 
yerschiedenen Herst. beim Vergiiten besprochen u. einige Verarbeitungsbeispiele 
gegeben. (Stahl u. Eisen 45. 777—86. Dusseldorf.) W i l k u .

George L. Walker, Bwana M'Kubtva — ein grofies Kupferwerk. Dies in Siid- 
afrika gelegene W erk wird nach einem neuen Verf. 10000 t  Cu nachstes Jah r pro- 
duzieren. (Engin. Mining Journ. Press 119. 837—42. London.) W i l k e .

M. Miyake und Allison Butts. Metallurgie von Magnesium. Eine tfbersicht 
iiber die Entw. dieses Zweiges der Metallurgie in den Vereinigten Staaten seit dcm 
Kriege. Die wichtigsten Veroffentlichungen sind ebenfalls aufgefiihrt. (Engin. Mining 
Journ. Press 119. 843—46. Lehigh Uniy.) W i l k e .

Georg Masing und Georg Hohorst, Uber das elekirische Leitvermdgen des 
kaligereckten Aluminiums. Teclin., bei 600° rekrystallisiertes Al (99,3% Al) bat ein 
Leityermogen, das um ca. 1,5 Einheiten geringer ist, wenn es auf 600° erhitzt u. 
abgeschreckt ist ais nach einer Erhitzung auf 350°. Durch Rekrystallisation yon 
kaltgerecktem Al stieg die Leitfiihigkeit um etwa 1,7 Einheiten, durch Rekrystalli
sation u. Ausscheidung der Vgrunreinigungen zusammen bis um 3 Einheiten. Die 
optimale Leitfiihigkeit, die' auch bei nachtraglicher Kaltreckung erhalten blieb, 
wurde nach ls td . Erhitzen auf 300—350° erreicht u. betrug 35,5—36,0. Aus den 
Verss. laBt sich -schlieBen, daB die Grenze der Mischkrystallbildung in 99,3%ig. Al 
fiir Fe bei etwa 0,4% liegt; bei Si reicht sie bedeutend hoher. (Wissenschaftl. 
Veroffentl. aus d. Siemens-Konzern 4 . 91—108.) W i l k e .

Georg Masing und Lisel Koch, Ziir Konstilution der Kupfer-Aluminiumlegie- 
rungen. Zwischen d en . kupferreichen a-Krystallen u. der Verb. CuAl2 bestehen 
auBer ,3 noch zwei unabhiingige Krystallarten S u. ?/. Da dies durch Diffusions- 
yorgiinge nachgewiesen werden konnte, aber dem Befund der Rontgenuntersucliung 
zu widersprechen scheint, so nehmen Vff. an, daB r) u. rj ahnliche Gitterstrukturen 
haben. (Wissenschaftl. Veroffentl. aus d. Siemens-Konzern 4. 109—12. Siemens- 
stadt.) W i l k e .

Georg Masing und "Wilhelm MaukBcłi, Einflufi der plastischen Delinung und 
Staucliung a u f die Festigkeitseigenschaften und inneren Spannungcn des Messings. 
Beim kaligereckten Messing wird beim Stauchen eines yorgestreckten Stabes das 
Auftreten des Bausehingereffekts (Erniedrigung der Stauchgrenze) experimentell 
nachgewiesen. E r wird durch Erhitzen des Stabes auf 2 0 0 —250° beseitigt, ohne 
daB eine Harteabnahme des Materials eintritt. Gleichfalls durch Erhitzen auf 200 
bis 250° wird die beif der piast. Dehnung auftretende Erhohung der Streckgrenze 
griiBtenteils beseitigt. Hieraus folgt, daB der Bauschingereffekt u. auch die E r
hohung der Streckgrenze auf Eigenspannungen zuriickzufiihren sind. (Wissenschaftl. 
Veroffentl. aus d. Siemens-Konzern 4 . 74—90. Siemensstadt.) W i l k e .

P. Oberhoffer und L. E. Daweke, E in  verbessertes Differential-Dilatometer 
Bauart Cheuenard. Das Differential-Dilatometer, dessen Beschreibung u. Abb. ge
geben wird, soli sehr genau u. zuyerlassig arbeiten, selbst kleine Zustandsanderungen, 
die mit Hilfe anderer Methoden nicht nachgewiesen werden konnten, sehr deutlich 
aufzeichnen u. trotzdem fast unempfindlich gegen Erschiitterungen sein. (Stahl u. 
Eisen 45. 887—90. Aachen, Techn. Hochsch.) W i l k e .

C. Blazey, Einige Bemerłcungen iiber den Torsionsversuch. Die Kornyeranderung, 
die durch Torsion bei Cu-DrShten entsteht, wird kurz besprochen u. durch Atz-

50*
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figuren erlautert. (Metal Ind. [London] 26. 529—31. Metal Manufactures Cty. 
Australien.) W i l k e .

Paul Pascal, Densimetrische Untersuchung des Bromoforms. Antoendung beim 
Em,])fang von Aluminium. Die D. des dreimal umkrystallisierten, bei 9,2° schm. 
Bromoforms D.^ =  2,9315 — 2,78-10 3 ź (t —  Temp.). Die D. des teclin. Al liegt 
bei 2,7—2,8, ist also der D. des CHBr3 bei 50—70° gleieh. Man kann fiir jede 
Al-Probe die Temp. ermitteln, bei welcher sie in CHBrs eben zu fallen beginnt; 
diese einfacliere Messung ersetzt die umstandliche Dicbtebest. Die Widerstands- 
fahigkeit des Al gegen cliem. Angriffc nimmt mit seiner D. zu. (Buli. Soc. Chim. 
dc France [4] 37. 502—3. Lille, Fac. des Sciences.) B ikerm an.

Carl Irresberger, Enttoicklung und heułiger Stand des Glockengusscs. Die Ge- 
schichte des Glockengusses u. die Entwicklung von den Glocken aus Eisenblech, iiber 
guBeiscrne, StahlguB- zu den Bronzegloeken, sowie die heutige Herst. (GieBerciztg. 
22. 359—64.) W il k e .

H. W. Dietert, Untersucht den Sand der Giefiereien! Es werden die Unter- 
sucliungsmethoden beschricben, die in der United States Radiator Corp., Detroit, 
angewandt werden. Die Sandsorten werden auf folgende Eigenschaften untersucht:
1. Durclilassigkeit u. Festigkeit bei jedem im Betrieb benutzten Feuchtigkeitsgehalt,
2. Tonerdegehalt, 3. Kornfeinheit, 4. Durchliissigkeit der Sandkorner, die nach
Entfernung der Tonerde bestimmt wird, 5. Kalkgehalt, 6. Wiirmeunters., eine Best. 
der Lebensdauer des Sandes. (Foundry 53. 361—66.) W il k e .

F. C. Edwards, Eine gropere Antoendung von Ólsandkernen. (Ygl. S. 88.) Vf. 
tritt fiir eine ausgedehntere Anwendung ein u. zeigt an einigen Beispielen die Vor- 
teile. (Metal Ind. [London] 26. 485—89.) W il k e .

E. Longden, Die Bedeutung des Etitgasens mit besonderer Beziehung zu fehler- 
haftem Gufi. Vf. bespricht seine bekannte Auffassung, daB Gas viele GuBdefekte 
u. auch wcit melir ais allgemcin dem Gas zugeschrieben wird, verursacht; besonders 
trifft dies auf fehlerliaften GuB durch Zusammenzielien im fl. Zustande zu. Die 
Ursachen werden besprochen, Beispiele fehlerhaften GuBes angegeben, die Wege 
zur Umgehung bezeichnet u. einige prakt. Anleitungen gegeben. (Metal Ind. 
[London] 26. 489—90. 511—14. 534—38. 540.) W i l k e .

E. E. Thum, Schneiden m it Sauerstoff-Acetylen. Es wird gezeigt, daB keine 
tiefen u. schśidlichen Wrkgg. auf das Fe entstehen, so daB dies Verf. unbedenklich 
angewandt werden kann. (Iron Age 115. 1414. Lind Air Products Co., New 
York.) W i Łk e .

Heinz Bablik, Die Zusammensetzung van Zinkiiberzugcn. Die Ergebnissc 
stimmen mit denen von W a l k e r  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 4. 397) u. K a w d o n  
(U. S. A. Circ. Bur. Stand. Nr. 80. 1922) iiberein. (Metal Ind. [London] 26. 
481—82.) W i l k e .

W. E. Hughes, Untersuchungen iiber galvanische Metallabscheidung. V. Be- 
wegung. II. Bewegungsmittel. (V., I. vgl. S. 89.) Besonders die mechan. Methoden 
zum Bewegen der Kathode, Anodę oder des Elektrolyten, sowie Yorteile u. Nacli- 
teile jeder dieser Arten fiir die verschiedenen Zwecke werden besprochen. (Metal 
Ind. [London] 26. 457—58. 479—81. 506—8.) W il k e .

E. W. Greene und 0. P. "Watts, Die Wirkung des reduzierten Druckes auf 
die Korrosion von amalgamiertem Z ink in sauren und alkalischen Losungen. Eine 
deutliche Korrosionsbeschleunigung tritt im Vakuum in scliwefelsaurer Lsg. u. eme 
Verminderung in NaOH-Lsg. ein. Die YorgJtnge finden statt, ganz gleich ob Luft 
in der Lsg. ist oder nicht. Ebenso findet beim Pb eine Korrosionsverzogerung im 
Yakuum in Essigsiiure statt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 331—37. 1924. Univ. 
of. Wisconsin, Madison [Wis.].) W i l k e .
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Wm, E. Erickson und L. A. Kirst, Vcrfa.hren, um korrosionsbestandige 
Legierungen zu klassifizieren. Vff. beschreiben ein einfaches Yerf. Die yerschiedenen 
Metalle werden in yerschiedenc Salzlsgg. getauclit u. entsprechend dem Yerh. in 
eine Tabelle eingereiht. Diese Klassifizierung hat naturlicli nur bedingten W ert, 
da das Problem der Korrosion sich nicht auf diesen Vorgang allein zuriickfiikren 
laBt. (Metal Ind. [London] 26. 509—10.) W ilk e .

Metropolitan-Yickers Ełectrical Company Limited, London, Verbessermg 
der magnetischen Eigenschaften magnetisierbarer Sto/fe. Die Stoffe, besonders 
Legierungen yon Fe mit Si oder Al werden unter oxydierendeń Bedingungen auf 
zwischen 800 u. 1100° liegende Tempp. erhitzt u. dann, zweckm&Big unter redu- 
zierenden Bedingungen, langsam abgekiihlt. (N. P. 38957 vom 9/4. 1920, ausg. 
18/2. 1924.) K O h l i n g .

Electro Metallurgical Company of Canada, Ltd., iibert. von: Emile Darte, 
Welland, Kanada, Giefien von Ferrosilicium. Die Legierung wird auf eine betrficht- 
lich iiber ihrem F. liegende Temp. erhitzt, yorsichtig bis auf eine Temp. ab- 
gekiihlt, bei der sie noch gegossen werden kann, ausgeschiedener Graphit entfernt 
u. die M. dann in die Form gefUllt. (Can. P. 243855 yom 1/4. 1924, ausg. 21/10.
1924.) K O h l i n g .

Frederic A. Eustis, Milton, und Charles Perin, New York, iibert. von: 
Donald Belcher, Boston, V. St. A., Gewinmcng von Eisen aus Zinkeisenerzen. Die 
Erze werden mittels Lsgg. von,FeCl3 ausgelaugt, die Lsgg. elektrolysiert, u. die an 
der Kathodę abgeschiedene Mischung yon Fe u. Zn iiber den K p . des letzteren 
erhitzt, wobei reines Fe zuriickbleibt. Der (nicht erschopfte) Elektrolyt wird oxy- 
diert u. zum Auslaugen weiterer Mengen Erz yerwendet. (Can. P. 242681 vom 
23/4. 1923, ausg. 2/9. 1924.) K O h l i n g .

National Malleahle Castings Company (Erfinder: W . G. Kranz) Cleveland, 
V. St. A., Behandlung von Eisen. Zweeks Herst. von schmiedbarem Ghifieisen wird 
von Fe von hohem G chalt/an C ein Teil in der Bessemerbirne yerblasen, bis der 
Gehalt an C auf 0,5% oder weniger herabgedriickt u. gegebenenfalls auch der 
Gehalt an Mn u. Si in gewiinschtem Mafie yerringert ist. Dieser Teil wird dann 
mit dem Rest zusammengeschmolzen. Bei einem 3,25% C enthaltenden Rohstoff 
werden z. B. 20% der Behandlung in der Bessemerbirne unterworfen. (Schwed. P.
56850 vom 25/10. 1919, ausg. 11/6. 1924. A. Prior. 17/11. 1915.) K 0H L IN G .

American Manganese Steel Company (Erfinder: W. G. Nichols), Chicago, 
Manganstahl. Zweeks Herst. von Manganstahl von einem Mangangehalt von 11 bis 
14°/q wird auf etwa 1540° erhitzter Bessemerstahl mit einem auf 1315° yorerhitztem 
Stahl yon hohem, z. B. 20% betragendem Gehalt an Mn zusammengeschmolzen. 
(Schwed. P. 56942 yom 19/2. 1919, ausg. 26/6. 1924. A. Prior. 2/3. 1917.) K(J.

International Prepipitation Company, iibert. von: W alter A. Schmidt, 
Los Angeles, Kalifornien, Gewinnung von Zink. Zn enthaltende Stoffe werden iiber 
den Kp. des Zn erhitzt, letzteres unter Durchleiten eines indifferenten Gases dest., 
die Diimpfe mittels eines k. indifferenten Gases abgekiihlt, u. das in feiner Ver- 
teilung abgeschiedene Zn gesammelt. Das indifferente Gas wird in 2 Teile zerlegt, 
der eine von diesen zur Verfluchtigung weiteren Zn benutzt, der andere abgekiihlt 
u. zum Niederschlagen der Zinkdampfe yerwendet. (Can. P. 242855 yom 25/6.
1923, ausg. 9/9. 1924.) K O h l i n g .

F. Laist und F. F. Frick, Anaconda, V. SŁ A., Zink aus Erzen. Die Erze 
werden mit verd. Sśiure, die Lsg. mit oxydierend wirkenden Verbb. des Mn be- 
handelt u. das nun yorhandene Eisenoxydsalz mittels abgerosteten Zinkerzes gcfallf, 
wobei die Menge der Manganyerb. so gewśihlt wird, daB sie nicht nur zur Oxydation
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des in der sauren Lsg., sondern auch des in dem abgerostetcn Erz vorhandenen 
Fe geniigt. Die vom Eisennd. getrennte Lsg. wird schlicClich zwecks Zinkgewinnung 
elektrolysiert. (N. P- 38691 vom 25/3. 1916, ausg. 7/1. 1924. A. Prior. 9/9. 
1915.) K O h l i n g .

Norsk Handels- og Industrilaboratorium A./S. (Erfinder: F. Tharaldsen), 
Kristiania, Elektrothcrmischc Herstellung von Zinlc. Ais Vorr. dient ein drehbarer 
Ofen, in dem ein oder mehrere Elektrodcnpaare vorlianden sind, von denen eins 
oder mehrere mit radial angeordneten, yerstellbaren Kohlewiderstandcn verbunden 
sind. (Schwed. P. 56555 vom 20/4. 1922, ausg. 24/4. 1924.) K O h l i n g .

F. Tharaldsen, Kristiania, Kondensieren von Zinkdampfen. Die Diimpfe durch-
ziehen Kondensatoren in langsamem Strom u. selw ach aufsteigender Richtung ohne 
wesentliche Ver5nderung der Stromungsrichtung. (N. P. 39097 vom 31/5. 1922, 
ausg. 16/6. 1924.) K O h l i n g .

Electro Metallurgical Co., New York, Behandeln von Eisen, Kupfer oder 
anderen Metallen. Die gesehmolzenen Metalle werden mit Legierungen behandelt, 
welche Zr, Si, gegebenenfalls Fe u. einen Bestandteil enthalten, welcher wie Mn, 
Ca oder B den F. yon Zirkonsilicatschlacke erniedrigt. Die Herst. der Legierung 
erfolgt durch Red. der entsprechenden Sauerstoffverbb. mittels Kohle, kann aber 
auch durch Zusammenschmelzen der Bestandteile bewirkt werden. (E.P. 228757 
vom 12/5. 1924, ausg. 5/3. 1925.) K O h l in g .

S. E. Sieurin, Hoganiis, Schweden, Elektrolytisclie Gewinnung von Aluminium. 
Zur Elektrolyśe dient eine mit A1,03 yermischte Schmelzc von Kryolith; sie wird 
in einer Reihe von zusammenhiingenden elektrolyt. Zellen ausgefiihrt u. die Schmelzc 
wird in die erste Zelle jeder Reihe geleitet. (Schwed. P. 56767 vom 21/1. 1922, 
ausg. 27/5. 1924.) K O h l i n g .

A./S. Norak Aluminium Company, Kristiania, Zapfvorriclitung fiir Elektrolyt- 
ofen zur Herstellung von Aluminium u. dgl. Die Zapfvorr. ist an der tiefsten Stelle 
des Ofens angeordnet, der die Form eines umgekehrten Kegels besitzt. Sie besteht 
aus cinem zylindr. Kanał, der durch einen eisernen, an einem langen Stiel be- 
festigten Zapfen yerschlossen wird. Der Zapfen yerjungt sich in der Richtung von 
oben nach unten, am oberen Ende erweitert er sich zu einer Platte, welche mittels 
Asbestringes in die AusfluBoffnung des Ofens eingedichtet wird. (N. P. 39159 vom 
2/3. 1923, ausg. 23/6. 1924.) K O h l i n g .

Canadian General Electric Company, Limited, Toronto, iibert. yon: Albert 
W. Merrick, Scotia, V. St. A., Hitzebestdndige Legierungen. Zwecks Herst. von 
Legierungen von Metallen mit weit auseinanderliegenden FF. unter Vermeidung 
der Oxydation des niedriger schm. werden die zu legierenden Metalle, z. B. Al 
einer- u. Fe oder Nickelstahl andrerseits fiir sich geschmolzen u. es wird das hoher 
schm. unter solchen Bedingungen auf das niedriger schm. gegossen, daB yorliandene 
Schlacken der Metalle nicht miteinander in Beriihrung kommen. (Can. P. 242813 
yom 3/3. 1923, ausg. 9/9. 1924.) K O h l i n g .

American Aggregate Company (Erfinder: S. J. Hayde), Kansas City, V. St. A., 
Formmassen. Tonhaltige MM. werden bei mehr ais 800°, zweckmaBig 900—1200° 
betragenden Tempp. gebrannt, zerkleincrt, mit W . u. CaO, Zement o. dgl. yermischt 
u. geformt. (Schwed. P. 56144 yom 30/6. 1920, ausg. 26/2. 1924. A. Prior. 28/2. 
1919.) K O h l i n g .

G. Roman, Malmo, Kupferiiberziige a u f Eisen. Das Fe wird auf elektrolyt.
oder einem anderen bekannten W ege mit Ni, Mn oder Co uberzogen, das Erzeugnis 
auf eine hohe, aber unterhalb des F. des Fe liegende Temp. erhitzt u. mit ge- 
sclimolzenem Cu in Beriihrung gcbracht. (Schwed. P. 56 621 yom 17/5. 1920, ausg. 
1/5. 1924. D. Prior. 16/4. 1918.) K O h l i n g .
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IX. Organisclie Praparate.
Carlo Padovani, Die Synthese von Metliylalkohol. Besprecliung der neueren, 

techn. wichtigen Verff. an der Hand des einschliigl. Schrifttums. (Giorn. di Chim. 
ind. ed appl. 7. 262—65. Bologna.) G b i h m e .

Holzverkohlunga-Industrie Act.-Ges., Konstanz i. Baden, Yerfaliren zur Go- 
winnung eines zur Weitercerarbeihmg geeigneten Pi-oduktes aus Gemischen von Metliyl- 
cldorid und Methan, wie aolehe bei der Chlorierung yon CH4 nach Entfernung der 
HC1 u. der hoheren Chlorierungsprodd. yerbleihen, dad. gek., daB dem Gasgemisch 
durch Behandeln mit CH3OH das CHSC1 entzogen wird, yorteilhaft bei miiBiger 
Druckerhohung oder miiBiger Kuhlung oder unter Anwendung beider MaBnahmen.
— Z. B. wird ein bei der Chlorierung von CH, erhaltenes Reaktionsprod. durch 
Waschen mit W. von HC1, u. durch Abkuhlung von CH2C12, CHC13 u. CCI., befreit 
u. bei 0 bis 5° unter 2—4 at. Druck in CH3OH geleitet, wobei ein ca. 50°/o CH3Cl 
u. 50% CH3OH enthaltendes Gemiseh entsteht. Das von CHSC1 befreite CHt kann 
in den ChlorierungsprozeB zuriickgeleitet werden. Das CH3C1-CH30H-Gemisch 
kann mit Hilfe yon Alkali zu CH30 H  yerseift werden oder ais Methylierungsmiłtel 
yerwendet werden. (Oe. P. 99 679 vom 12/7. 1923, ausg. 10/4. 1925. D. Prior. 
1/8. 1922.) SCHOTTLANDER.

Parbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Darstellung von 
Methan. KW-stoffe mit mehr t̂ls einem C-Atom werden mit H 2 gemischt bei 
hoherer Temp. iiber hochakt. Kontakte geleitet. — Ais KW-stoffe lassen sich 
auBer einheitlichen Yerbb. auch Erdoldestillate, wie PAe. oder Bzn. oder durch 
Verkracken holier sd. KW-stoffe gewonnene niedrig sd. Gemische, ais Kontaktstoff 
yorzugsweise Ni yerwenden. Die zu reduzierenden KW-stoffe miissen frei von S 
sein. Ferner ist die Abwesenheit yon W. yorteilhaft, da bei den innezuhaltenden 
Tempp. CH4 u . W . unter B. yon C02 reagieren. Ais Verdiinnungsmittel fiir das 
H2-KW-stoffgemisch kann auch CH( dienen. Folgende Beispiele sind angegeben: 
Man leitet durch ein mit Ni- iiberzogcnem Bimsstein gefiilltes u. auf 400° beheiztes 
Rohr ein Gemiseh yon 100 1 techn. IŁ, u. 20 1 IZearattdampf wiihrend 1 Stde. Das 
entstandene Gas enthalt 96% 2% II2 u. 2% N2. — Beim Uberleiten eines Ge-
misches von 1 Teil Athylen, 2 Teilen H2 u. 18 Teilen CH4 uber den auf 350° er- 
hitzten Kontakt entsteht ein ebenfalls 96% C S t , 2% H2 u. 2% N2 enthaltendes Gas. 
Bei Yerwendung yon Elektrolyt-H. steigt der CH4-Gehalt auf 97% unter Ver- 
ringerung des N2-Gehaltes um 1%. — Mischt man Ólgas yon der Zus. 3% dampf- 
formige gesiitt. KW-stoffe, 1,5% C02, 30% ungesiiti KW-stoffe, 2% CO, 12,5% H2, 
40°/o CH4, 10% Athan u. 1%  N2 mit der theoret. Menge H2 u. der lOfaclien Menge 
CH4 u . leitet das Gemiseh bei 350—400° uber einen Ni-Kontakt, so enthalt das 
entweichende Gas neben Cif4 nur ca. 3% H2 u. 1%  N2. (E. P. 215374 vom 1/5. 
1924, ausg. 2/7. 1924. D. Prior. 1/5. 1923. F. P. 580191 vom 16/4. 1924, ausg. 
31/10. 1924. Schwz. P. 109705 yom 17/4. 1924, ausg. 1/4. 1925. D. Prior. 1/5. 
1923-) SCHOTTLANDEE.

Parbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Otto Ernst und 
Otto Nicodemus), Hochst a. M., Darstellung von Salzen der Chlortnethansulfosaure, 
dad, gek., dafl man Hetliylenchlorid. in Abwesenheit oder Ggw. von katalyt. wirken- 
den Stoffen, mit Lsgg. der Salze der H 2S03, bei gewohnlicher oder erhohter Temp., 
ohne oder mit Anwendung yon Uberdruck behandelt. — Ais Katalysatoren eignen 
sich Metalle oder dereń Salze, wie Cu, CuCl2 oder BaCl2. Beispiele sind angegeben 
fiir die Herst. des Na-Salzes der Chlormethansulfosaure durch Erhitzen von CH2Cl? 
11 ■ Na.2S03 in wss.-alkoh. Lsg. unter Druck bezw. mit wss. CaS03 unter Druck auf 
80—90° u. nachtriigliche Umsetzung des Ca-Salzes der Chlormethansulfosaure mit
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N ajS04; aus A. Blattchen, F. 258—259°, — u. des aus A. ebenfalls in Blattchen 
krystallisierenden chlormethansulfosauren Kaliums aus CH2C13 u. K3S03. Die Prodd. 
dienen zur Einfiihrung der CIL - S 03Ii- Gruppe in verStherbare NH,- oder OH- 
Gruppen. (D. R. P. 414426 KI. 12o vom 16/5.1923. ausg. 29/5.1925.) S c h o t t l .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Darstelhmg non Erd- 
alkalisalzen der Alkylsulfonsauren. Man laBt Dialkylester der Scliwefclsaure bezw. 
alkylschwefelsaure Alkalisalze auf (NH4)3S03 einwirken u. fiibrt die gebildeten 
NH4-Salze der Alkylsulfonsauren durch Behandeln mit Ca(OII)2 bezw. Ba(OH)s in 
die entsprechenden Erdalkalisalze uber. — Die Rk. der Dialkylsulfate verl!iuft in 
zwei Phasen. Zuerst reagieren sie unter B. von 1 Mol. alkylsulfonsaurem NH4 u. 
alkylschwefelsaurem NH.,, das in der Kiilte unveriindert bleibt. Die zweite Phase 
in der Wftrme fuhrt von alkylschwefelsaurem NH4 zu (NH4)sS04 unter B. eines 
zweiten Mol. von alkylsulfonsaurem NH,. Man kann deslialb auf die Anwendung 
von Dialkylsulfaten verzichten u. von den techn. leicht zugiingliclien alkylschwefel- 
sauren NIT,-Sal z en ausgehen u. von vornherein in der Warme arbeiten. Neben 
dem alkylsulfonsauren NH 4 enthfilt das Reaktionsprod. nur uberschiissiges (NH4)sS03 
u. das gebildete (NH4)2S 04, die sich bei der nachfolgenden Behandlung mit Erd- 
alkalihydroxyden leicht entfernen lassen, so daB reine, von anorgan. Beimischungen 
freie Lsgg. von Erdalkalisalzen der Alkylsulfonsauren entstehen, die sich fur die 
meisten techn. Zwecke unmittelbar verwenden lassen u. beim Eindampfen zur 
Trockne die reinen Salze liefern. Z. B. wird reines Dimethylsulfat bei 10° langsam 
in eine 260/Oig. Lsg. von (NH4)2SOs eingetragen. Nach vollatiindiger Lsg. gibt man 
weitere Mengen einer 50°/0 ig. krystallin. (NHJoSOj-Paste hinzu u. erhitzt einige 
Stdn. auf 100°, verd. mit W., zers. h. das Uberschussige (NH4)sSOs mit H3S04, 
setzt die berechnete Menge Ca(OH)2 hinzu u. kocht das NH3 fort. Etwaiges Ca(OH2)j 
-wird durcb. H2S04 beseitigt u. die Lsg. vom CaS04 abfiltriert. Sie enthalt dann 
das reine Ca-Salz der Methansulfonsaure. — Durch Erhitzen einer wss. Lsg. von 
athylschwefelsaureni N JIi mit (NH4)2S03 u. W eiterarbeitung wie oben wird das 
Ca-Salz der Alhansulfonsaure, aus absol. A. quadrat. Tafeln, an der Luft zerflieB- 
licb, maBig 1. in k., reichlich in h. A., erhalten. — W eitere Beispiele betreffen die 
Herst. von methanmlfosaurem Ba, ausgehend von Dimethylsulfat, — u. von dthan- 
sidfosaurem Ba, ausgehend von Itiathylsulfat. (Schwz. P. 101817 vom 7/2. 1923, 
ausg. 1/3. 1924 u. Schwz. PP. 105845, 105846, 105847 [Zus.-Patt.] vom 7/2.1923, 
ausg. 1/7. 1924.) S c h o t t l An d e r .

Chemische Fabrik vormal8 Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von reinen 
wasserfreien Alkylsulfonsauren. Metallsalze der Alkylsulfonsauren werden durch 
schwerfluchtige Sauren, wie H2S04 oder H3P04 zerlegt, die in Freiheit gesetzten 
Alkylsulfonsauren im Vakuum abdest. u. durch Rektifikation gereinigt. — Man 
arbeitet zunSchst im gewohnlichen, dann im Hoclivakuum. Beispiele sind angegeben 
fiir die Herst von reiner 1003/oig- Methansulfonsaure CH3‘S03H, farblose FI., Kp.| 
138—139°, — u. von reiner 100%'g- Athansulfonsdure C2H5«S03H, farb- u. geruch- 
lose FI., D. 1,3, Kpn 144° (ohne Zers.), aus den entsprechenden Ca-Salzen, die mit 
H2S04, bezw. H3P04 zers. wurden. (Schwz. P. 101818 vom 7/2. 1923, ausg. 1/3. 
1924 u. Schwz. P. 104907 [Zus.-Pat.] vom 7/2. 1923, ausg. 16/5. 1924.) S c h o t t l .

General Motors Corporation, D etro it, M ichigan, iiberŁ von: George
H. F. Calingaert, W ater-Town, Massachusetts, V. St. A., Herstellung von Blei- 
tetraalkylen. In einer elektrolyt. Zelle, die durch ein oberhalb mit einem aus Hart- 
kautschuk bestehenden Deckel yerschlossenes Tondiaphragma in inneren Kathoden- 
u. BuBeren Anodenraum getrennt ist, taucht in den Innenraum die aus schwammigem 
Pb bestehende Kathode. Durch eine ÓfFnung des Kautschukdeckels ragt ferner 
das Ende eines Glasrolirs eines RuckfluBkiihlers in den Kathodenraum hinein. Die 
aus Graphit bestehenden Anoden gehen in vertikaler Richtung bis zum Boden des
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iiuBeren Anodenraums durch einen Verschlu6deckel des Raumes. Der Kathoden- 
raum ist teilweise mit einem aus 90 Teilen A., 10 Teilen NaOH u. 10 Teilen G^H^J 
bestehenden Katholyten, der Anodenraum teilweise mit einem aus 10 Teilen NaOH 
u. 90 Teilen A. bestehenden Anolyten gefiillt. Gegebenenfalls konnen im Katho- 
lyten zur Beforderung der Rk. mit dem Pb noeh 2 Teile einer Pb-Yerb., wie Pb- 
Acetat gel. sein. Man elektrolysiert nunmehr bei einer Stromdichte von ca. 1,5 amp. 
pro qdm. Der Strom erwiirmt das Eeaktionsgemisch unter Entw. von H,. Durch 
Eintauchen der elektrolyt. Zelle in ein mit k. W. gefiilltes Kiihlbad wird die Temp. 
auf ca. 55°, also unterlialb des Kp. des C2H6J ,  gehalten. Das bei der Rk. ver- 
dampfende C2H6J  wird in dem RiickfluBkiihler kondensiert u. in den Kathodenraum 
zuriickgeleitet. Es entsteht zunaehst Pb-Diiithyl, das jedoch bei der Temp. des 
Katholyten in Pb u. Bleiłetraathyl zerfallt, wobei sich das Pb am Boden des 
Kathodenraumes absetzt. Nach Beendigung der Elektrolyse wird der A. u. das 
C2H6J  durch Erhitzen des Katholyten unterhalb 98° abdest., wiihrend das schwerere 
Bleiłetraathyl durch Einleiten von Dampf abgetrieben u. besonders gesammelt wird. 
Das in der Zelle zuruckbleibende NaOH wird wiedergewonnen. — An Stelle des 
C5H6J  konnen andere Alkylhalogenide, wie CHSJ ,  C6H ,,J , CHsB r, C3H5Br oder 
C5H,,Br, an Stelle des A. andere Losungsmm. fiir die Alkylhalogenide u. an Stelle 
des NaOH auch KOH Verwendung finden. (A. P. 1539297 vom 2/7. 1923, ausg. 
26/5. 1925.) . SCHOTTLANDER.

Societe Ricard, Allenet et Cie., Melle, Deux-Sevres, Frankreich, Ilerstellung 
von n-Butylalkohol durch Vcrgaren kohlenhydrathaltiger Stoffe. Die der Aceton- 
Butylalkoholgiirung uhterworfenen kohlenhydrathaltigen Maischen erhalten einen 
Zusatz von Milchsiiuremaischen oder festen oder gel. Salzen der Milchsiiure, wie 
Na- oder Ca-Lactat. — Runkelriibensaft wird z. B. zum Sieden erhitzt u. auf 40° 
abgekuhlt u. hierauf mit Kulturen eines Milchsiiureferments, wie Bacillus bulgaricus, 
geimpft. Man laBt im Verlauf der Garung die Aeiditiit der Maische bis zu 20 g 
pro Liter (bezogen auf Milchsaure) ansteigen u. gibt dann mit soviel NaJC 03 oder 
CaC03 yersetzten sterilisierten oder unsterilisierten Runkelriibensaft hinzu, daB die 
obigc Aeiditat der Stammaisclie erhalten bleibt. Nach beendeter Garung wird die 
Maische vollig mit Na^COj oder CaC03 neutralisiert, so daB die pH =  5,0—5,2 
betragt. Alsdann wird zur Zerstorung des Milchsaureferments auf 80° erhitzt u. 
die Maische mit soyiel k. W . verd., daB sie ca. 4% Lactate enthalt. Diese Maische 
gibt man zu einer in der iiblichen Weise angesetzten u. in der Aceton-Butylalkohol- 
gSrung befindlichen Maische, u. zwar in dem Augenblick, wenn 30% der Kohlen- 
hydrate bereits zu Aceton u. Butylalkohol vergoren sind. Unter dem EinfluB 
dieser Giirung werden die Lactate der zugesetzten Maische in Butylalkohol um- 
gewandelt. Man erhiilt so ca. 16% Aceton u. 84% n-Butylalkohol. Durch das 
Verf. wird die B. von Aceton wesentlich zugunsten des n-Butylalkohols zuruck- 
gedrangt. Bei der iiblichen Giirung nach der bisherigen Methode erhiilt man 
ziemlich konstant Butylalkohol u. Aceton im Verhiiltnis von 2 : 1 Teilen. (F. P. 
568796 vom 7/7. 1923^ ausg. 1/4. 1924. E. P. 218615 vom 22/1. 1924, Auszug 
ver6£F. 27/8. 1924. F. Prior. 7/7. 1923.) Sc h o t t l a n d e r .

Nikolaus Moskovits, Budapest, Serstellung von Aceton und sonstigen Produkten 
durch Yergarung. Bei der Vergiirung kohlenhydrathaltiger Stoffe in einem alkal. 
reagierenden Medium mit Bacillus macerans nach Oe. P . 97 662 kann die Wider- 
standsfiihigkeit des acetonbildenden Organismus gegen fremde Organismen durch 
Zusatz von Boraten zur yergurenden Maische erhoht u. dessen W irkungsgrad ver- 
groBert werden. Die Wrkg. der Salze ist wahrscheinlich eine katalyt. — Diese 
giinstige Wrkg. der Borate offenbart sich auch, wenn man sie bereits bei der 
Ziichtung der acetonbildenden Organismen verwendet. Die Vergarung mit derart 
gezuchteten Organismen kann dann mit oder ohne Zusatz neuer Mengen der Borate
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erfolgen. (Oe. P. 99640 vom 6/3. 1922, ausg. 10/4. 1925. Ung. Prior. 11/3. 1921. 
Z u s .  z u  O e .  P .  9 7 6 6 2 ;  C .  1 9 2 5 .  1. 1 0 2 5 . )  S c h o t t l a n d e r .

Nikolaus Moskovits, Budapest, Herstellung von Aceton und Alkohol durch Ver- 
garutig kohlenhydrathaltiger Stoffe mittels des Bącillus maeerans. Die der Macerans- 
garung zu unterwerfende ganze Maisehe wird einer Vergarung mittels eiweiB- 
abbauender Fermente imterworfen u. dann aterilisiert. — Diese Fermente gewinnt 
man z. B., wenn man PreBhefe, Hefeautolysat, Hefeextrakt oder Malzkeime zu einer 
dicken Hefemaisehe yerarbeitet u. diese der hydrolysierenden Wrkg. besonderer 
Mikroben, wie dem Milchsaure- u. Buttersaurebacillus, dem Heubacillus, dem Tyrotrix 
Tenius, aussetzt, wobei gleichzeitig eine Giirung stattfindet. Die hydrolysierten u. 
vergorenen Nahrstoffe werden dann vor Zusatz zu der mit dem Baeillus maeerans 
zu yergiirenden Maisehe zur yollstiindigen Abtotung der eiweiBabbauenden Fer
mente durch zweckmiiBig hohe, etwa 150° betragende Erhitzung sterilisiert. Die 
hydrolysierten EiweiBstoffe bleiben hierbei gel. Man setzt dann die Nahrstoffe zu 
der kohlenhydrathaltigen Maisehe. Man kann auch die ganze Maisehe einer Ver- 
garung mit den erwiihnten Fermenten unterwerfen, sie dann sterilisieren u. schlieBlich 
mit dem Baeillus maeerans weiter yergaren. — Die Schlempe der nach der Macerans- 
giirung abdest. Maisehe kann an Stelle von W. oder mit W. zusammen zum Ein- 
maischen des zu yergiirenden Gutes, wie Mais yerwendet werden. Ebenso wird 
eine Erhohung der Ausbeute, u. zwar zugunsten des Acetons, erzielt, wenn der 
Mais yor dem Diimpfen einer Keimung unterworfen wird. — Eine Erhohung der 
Ausbeute an Aceton wird auch erzielt, wenn man zur Vergarung mit den aceton- 
bildenden Enzymen gleichzeitig eiweiBabbauende Bakterien yerwendet. — Ais 
N-reiche Robstoffe yerarbeitet man dann zweckmiiBig Lupinen oder Wieken. — Bei 
Anwendung yon anaeroben eiweiBabbauenden Bakterien, wie z. B. Buttersiiure- 
bacillus wird zur Verhinderung der schiidlichen, ubermiiBigen Vermehrung dieser 
Bakterien wiihrend der Vergiirung yortibergehend oder bestiindig Luft in die 
giirende Maisehe geblasen. Um die Maisehe vor der schiidlichen W rkg. der fremden 
Fermente zu schiitzen, wird das Yerf. zweckmiiBig in geschlossenen GefiiBen durch- 
gefiihrt u. zu der in Acetongiirung befindlichen Maisehe steriles NH3 eingefuhrt, das 
durch seinen Nj-Gehalt u. seine alkal. Rk. den Verlauf der Giirung begiinstigt u. 
die sonstigen N2 enthaltenden Niihrstoffe ersetzt oder ergiinzt. Folgendes Beispiel 
ist angegeben: Einer unter Zusatz von Ns-haltigen sowie absorbierenden Stoffen 
steril hergestellten konz. Maisehe (1 Teil Prod. zu 5 Teilen W.) wird gleichzeitig 
mit den acetonbildenden Fermenten die Reinkultur von Bacilhis subtilis in geringer 
Menge zugesetzt. Die Menge des acetonbildende Fermente enthaltenden Impfstoffs 
betragt ca. 3—4°/0 im Verhiiltnis zur Maisehe. Nach ca. 24 Stdn. wird der Maisehe 
in diinnem Strahl wenig NHS enthaltendes, steriles W. zugefiihrt. Die Geschwindig 
keit des Zuflusses wird immer der Stiirke der Garung angepaBt. (Oe. PP. 99641 
u. 99642 vom 6/3. 1922, ausg. 10/4. 1925. Ungar. Prior. 11/3. 1921.) Sc h o t tl .

E. I. du Pont de Nemours & Company, tibert. von: Forest J. Punk, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung von Butylalkohol und Aceton durch 
Garung. Eine Melasse u. Maisgluten enthaltende Maisehe wird Bterilisiert, mit 
Kulturen des Baeillus aceto-butylicus geimpft u. bei Tempp. yon 30—40° yergoren.
— (Hierzu vgl. auch d u  P o n t  d e  N e m o u r s  u. H o r t o n , A. P . 1427595; C. 1924.
I. 2837.) ZweckmiiBig erhitzt man die Bakterienkultur vor Zugabe zu der Maisehe 
auf ca. 63°. Die Ausbeuten an Butylalkohol u. Aceton sind befriedigend. (A. P. 
1538516 vom 21/2. 1921, ausg. 19/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Noel Statham, Hastings-on-Hudson, New York, V. St. A., Gewinnung von 
Aceton, anderen Ketonen und Alkoholen aus Natronzellstoffablauge. Die Zellstoff- 
ablauge wird eingedampft, mit NaOH yersetzt, nochmals eingedampft, mit soviel 
CaO yersetzt, daB die konz. Ablauge kaustifiziert u. in eine trockene, kornige oder
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porose M. iibergefiihrt wird, die neben rohen Acetaten andere Komplese organ. 
Alkaliyerbb. cntlialt. Die hierbei entwickelten Dampfe von CIIsO If u. anderen 
wertyollen Stoffen werden besonders aufgefangen u. kondensiert. H ierauf wird die 
trockene M. in einer Retorte trocken dest., wobei Aceton, Metliyldthjlketon, u. C li,fili 
tibergehcn. Sind keine fliiehtigen Bestandteile mebr vorlianden, wird der Rtick- 
stand zur Gewinnung des N aO H  mit W . ausgelaugt, die ungel. Bestandteile ge- 
trocknet u. in einem Kalkofen gebrannt. Das wiedergewonnene CaO wird ge- 
mahlen u. in einem neuen Arbeitsgang verwendet, ebenso die filtrierte NaOH-Lsg., 
die aber auch zur Gewinnung von Natronzellstoff dienen kann. (A. P. 1539966 
vom 28/1. 1919, ausg. 2/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Badische A n ilin -& Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Kurt
H. Meyer, Mannheim, und Johannes Muller, Eppstein b. Frankfurt a. M.), Her
stellung von Ameisensaure, 1. dad. gek., daB man Gemische von Ammoniumformiat 
u. Formamid in Ggw. von W. mit IIaS 04 umsetzt. — 2. dad. gck., daB man HCOa • 
NH4 durch Erhitzen in ein Gemisch von Formiat u. HCO-NHa verwandelt u. dieses 
dann mit H2SO.. umsetzt. — 3. dad. gek., daB man CO unter geeigneten Bedingungen 
auf NH3 u . W. einwirken laBt u. das dabei entstehende Gemisch von HCOa -NH, 
u. HCO-NH2 nach Entfernung des uberfliissigen W. mit II2S04 um setzt.— Es ge- 
lingt so, die sonst bei der Herst. yon H C02II aus Formiaten durch Einw. yon 
HaS04 auftretende W arme jinschadlich zu machen u. einer Zers. yon HCOaH yor- 
zubeugen. Die Ausbeuten betragen iiber 90—95% der Theorie an 98°/0ig. oder 
starker wasserhaltiger Ameisensaure. Z. B. wird NH4-Formiat mit HCO-NHa mit 
oder ohne Zusatz yon W . żu einem Brei yerriihrt u. langsam unter Umriihren 
96°/0ig. H 2S 04 u . gegebenenfalls W . zulaufen gelassen. Nach einiger Zeit wird die 
Temp. gesteigert .u. die HCOaH abdest., zuletzt zweckmaBig im Vakuum. — Das 
Gemisch aus HCO»NH4 u. IiCONH, kann auch durch Erhitzen yon H C 02NH4 
unter Druck auf iiber 190?, bezw. in Form einer wss. Lsg. nach dem Yerf. des 
P .P . 553619 (C. 1924. L 1868) (oder des D. R. P. 392409; C. 1924. II. 403) ge- 
wonnen werden, worauf m,an wie oben weiter arbeitet. (D. P. P. 414257 KI. 12o 
vom 25/8. 1922, ausg. 27/5'. 1925. A. P. 1522257 vom 17/8. 1923, ausg. 6/1. 1925.
E. P. 217467 yom 20/8. 1923, ausg. 10/7. 1924 u. Schwz. P. 107199 yom 8/8.
1923, ausg. 16/10. 1924. D. Prior. 24/8. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm, Verfahren und 
Vorrichtung zur Herstellung von Essigsaure aus Acetaldehyd durch Oxydation mit
02, 1. dad. gek., daB dip Eeaktionskomponenten miteinander in mit Verdiinnungs- 
mitteln fester Natur gefiillten App. zusammengcfiihrt werden, so daB sie erst in 
den Zwischenriiumen zwischen den Teilen des festen Verdunnungsmittels gemischt 
werden u. reagieren, zum Zwecke eine Explosion der mit Oa gemischten CH3CHO- 
Dampfe zu yerhindern. — 2. Yorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach 1 ., bestehcnd 
aus einer mit festem Verdunnungsmittel gefiillten Kolonne, dereń oberer Teil mit 
Kiihlyorr., EinlaB fiir FI. u. AuslaB fiir Gase yersehen ist, dereń mittlerer Teil mit 
EinlaB fUr fi. CII3CHO u. dereń unterer Teil mit Dampfmantel u. mit EinlaB fiir 
0a u. AuslaB fiir gebildete CHsCOaH yersehen ist. — Ais festes Verdunnungsmittel 
dienen granuliertes Al, Porzellanstiickchen oder Holzkohle. ZweckmaBig arbeitet 
man in Ggw. eines Katalysators. Die Temp. in der Reaktionszone betragt yorteil- 
haft 50—60° u. wird dadurch aufrechterhalten, daB CH3CHO u. CII3C02H in be- 
stimmten Mengenyerhaltnissen in die Yorr. eingefiihrt werden. Die Oxydation des 
CHjCIIO zu CH3COaH findet hauptsiichlich in dem mittleren Teil der Kolonne statt, 
wo der eingefiihrte CH3CHO, der Oa u. die gegebenenfalls yerwendete Katalysatorlsg. 
zusammentreffen. In dem oberen, durch W. gekiihlten Teil der Kolonne wird eine 
Lsg., Suspension oder Emulsion eines geeigneten Katalysators in CII3C0aH oder 
uur die reine Saure eingefiihrt. Der untere Teil der Kolonne wird auf ca. 100°
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crhitzt, um den CHsCHO aus der durch diesen Teil flieBenden CH3C 02H abzudest. 
u. gegebenenfalls gebildete Peressigsaure zu zersetzen. Das Endprod. ist von 
CH3CHO u. Peressigsaure frei. (Schwz. P. 106776 vom 19/4. 1923, ausg. 16/9.
1924.) S c h o t t l a n d e r .

Erik Gustaf Thorin, Minsbii, Avesta, Śehweden, Essigsdure aus Acetaldehyd. 
(Can. P. 242123 yom 26/4. 1923, ausg. 23/9. 1924. — vorst. Ref. [Schwz. P. 
106 776].) S c h o t t l a n d e r .

S. Karp en & Bros., Chicago, Illinois, V. St. A., Herstellung von Estern. Kurzes 
Ref. nach A. P. 1459971 (C. 1924. I. 445). Nachzutragen ist folgendes: Das Verf. 
ist nicht nur auf die durch Halogenierung von Naturgas (CH4) gewonnenen gesiitt. 
Alkylhalogenide beschrankt, sondern es konnen ganz allgemein heliebige gesiitt. 
Alkyllialogenide mit Metałlsalzen anorgan. oder organ. Sauren umgesetzt werden. 
Ais Losungsm. dient wss. CH30H , dessen Gchalt an W . mindestens demjenigen an 
CH3OH gleich sein muB. Die Reaktionstemp. soli mindestens 100° u. hochstens 
150° betragen. Ein Beispiel fiir die Herst. von Essigsauremethylester aus Na-Acetat 
u. CHsCl ist angegeben. Das ais Nebenprod. entstandene NaCl ist besonders rein. 
Von Salzen anorgan. Sauren kommen yorzugsweise N aJ u. NaBr in Frage, die zur 
Herst. von CH3J  u. CHsBr aus CH3C1 dienen. (E. P. 220721 vom 24/5. 1923, 
ausg. 18/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Dr. Alezander Wacker Gesellachaft fiir elektrochemische Industrie 
GL m. b. H., Munchen, Darstellung von Estern. Bei der Veresterung von Sauren 
mit Alkobolen wird wahrend der Umsetzung das W . ąus dem Reaktionsgemisch 
durch Dest. entfernt, die mit dem W. iiberdest. anderen Reaktionsbestandteile yon 
dem W . getrennt u. wieder in das Reaktionsgemisch zuriickgefiihrt. — Die B. der 
Ester kann durch Katalysatoren beschleunigt werden. Das Verf. ermoglicht die 
Vereinigung von Saure u. A. zu Ester, ohne Anwendung erheblicher tjberschusso 
der einen oder anderen Komponente u. ohne Zusatz von W . bindenden Stoffen, in 
nahezu tbeoret. Ausbeute. Z. B. werden Eg. u. Butylalkohol in einem mit Frak- 
tioniereinrichtung yersehenen Cu-Kessel derart erhitzt, daB ein langsames Ab- 
destillieren dauernd stattfindet. Das Destillat besteht aus zwei Schichten, von 
denen die untere hauptsachlich W., die obere n. Butylalkohol enthait. Man trennt 
von Zeit zu Zeit die beiden Schichten u. gibt die obere in den Kessel zuriick. 
Nach 20 Stdn. wird die noch vorhandene freie Saure durch NaHCOa-Lsg. entfernt 
u. der Essigsaure-n-butylester durch Dest. mit Wasserdampf in reinem Zustand ge- 
wonnen. Die Veresterung kann auch in Ggw. geringer Mengen H2S 04 yon 60° Be 
erfolgen. — W eitere Beispiele betreffen die Herst. von Amylacetat aus Garungs- 
amylalkohol u. Eg. in Ggw. von IIaS 04 66° Be — von Amcisensdurc-n-butylester 
aus den Komponenten in Ggw. yon H jS04 — sowie yon Salicylsaure-n-butylester, 
wasserbelle, angenehm riechende FI., Kp.729 2 58—261°, D .20 1,072, aus Salicylsdure 
u. n-Butylalkohol in Ggw. yon H2S 04. (F. P. 580138 vom 15/4. 1924, ausg. 30/10. 
1924. D. Prior. 28/5. 1923 u. Schwz. P. 109310 vom 3/5. 1924, ausg. 2/3. 1925. 
D. Prior. 28/5. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Johann A. von "Wulfing, Berlin, und Albert Busch, Braunschweig, Herstellung 
von saurem Calciumlactat, dad. gek., daB man 1 Mol. fein gemahlenes Ca-Lactat 
mit bis zu 2 Mol. hochkonz. Milchsaure trocken mischt u. die Mischung bei 
gelinder Temp. unter Vermeidung des Zusammenschmelzens trocknet. — Das 
getrocknete saure Calciumlactat, luftbestandiges, nicht hygroskop. Pulver, findet 
therapeut. Verwendung. Es laBt sich leiehter u. genauer ais die sirupose Milch
saure dosieren. Bei der Herst. des Salzes darf die Menge von 2 Mol. Milchsaure 
auf 1 Mol. Ca-Lactat nicht iiberschritten werden, da sonst die Mischung hygroskop. 
wird. (H.R. P. 414171 KI. 12o vom 15/2. 1923, ausg. 25/5. 1925. E . P . 229192 
yom 23/7. 1924, ausg. 12/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .
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Po ord. von Bichowsky, Glendale, V. St. A., Allcalicyanide. Cyanide ent- 
haltende Stoffe werden unter vermindertem Druck mit W. u. C02 behandelt u. es 
wird die entwickclte HCN mittela NaOH absorbiert. (Can. P. 243995 vom 8/2.
1924, ausg. 28/10. 1924.) KOh l in g .

J. D. R iedel Akt.-Ges., Berlin-Britz (Erfinder: Em il Robert Muller, GroB-
hesselohe b. Munchen), Darstellung von N- Oxdthylhamstoffen, dad. gek., daB man 
am N arylierte Athanolamine in bekannter Weise in die zugehorigen Harnstoffe 
uberfiihrt. — Z. B. wird p-Phenetidin durch Erhitżen mit Athylenchłorhydrin auf 
100° in das N-Oxathyl-p-phenetidin C„H4(OC2H s)1-(NH-CHli-CH2-OH)4, K p.„ 190°, 
F. 67°, Ubergefiihrt u. dieses mit KCNO u. der aquivalenten Menge HCI umgesetzt. 
Das N-Oxdthyl-p-phenetolcarbamid C0H 4(OC2H S)1•(N[CO•NH2]•[CH2■CH2•OH])',, sil. 
in W. u. A., zeichnet sich durch hervorragende SuBkraft aus. — Analog erliSlt 
man aus Athylenchłorhydrin u. p-Toluidin das N-Oxathyl-p-toluidin CaH,(CH3)1* 
(NH-CHs.CH2.OH)4, Kp.I4 177—178°, u. aus diesem mit KCNO u. HCI das N-Ox- 
atliyl-p-tolylcarbamid, aus Bzl. Krystalle, F. 115—117°, sil. in W . Gegeniiber dem 
ais Siiflstoff yerwendeten, in W. wl. p-Phenetolcarbamid besitzen die Prodd. den 
Yorzug, in W. sil. zu sein. (D. R. P. 414259 KI. 12o vom 29/9. 1922, ausg. 2/6.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

British Dyestuffs Corporation Limited, Cecil John Turrell Cronshaw,
William Johnson Smith Naunton und Stanley Joseph Green, Blackley, 
Manchester, Herstellung von Diarylguanidincn. Diarylthioharnstoffe werden in 
alkoli. Lsg. in Ggw. von NH4-Salzen mit Bleicarbonat behandelt — Z. B. wird eine 
Suspension eines Diarylthibharnstoffs u. eines N II4-Salzes in yerd. A. mit Pb- 
Carbonat (BleiweiB oder bas. Pb-Carbonat) erhitzt, der gesamte A. vor der Filtration 
durch sd. W. ersetzt u. die entstandene Lsg. des Diarylguanidinsalzes nach der 
Filtration vom PbS in verd. Atzalkalilsg. einlaufen gelassen, wodurch das freie 
Diarylguanidin, ohne durch eingesclilossenes Guanidinsalz yerunreinigt zu sein, 
ausfallt. Das Verf. fuhrt in guter Ausbeute zu Pb-freien Prodd. (E. P. 223410 
vom 1/11. 1923, ausg. 13/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

British Dyestuffs Corporation Limited, Cecil John Turrell Cronshaw 
und W illiam Johnson Smith Naunton, Blackley, Manchester, Herstellung von 
Triarylguanidinen. Diarylthioharnstoffe werden in Ggw. von Arylaminchlorhydraten, 
unter Verwendung von Arylaminen ais Losungsmittel mit Bleicarbonat erhitzt. — 
Z. B. wird eine Suspension yon Diphenylthioharnstoff, Anilinchlorhydrat u. Pb- 
Carbonat in Anilin auf 110—120° bis zur Entschweflung des Thioharnstoffs erhitzt. 
die Lsg. des Triphenylguanidins in Anilin yom PbS abfiltriert, aus der Lsg. das 
Anilin durch Wasserdampfdest. abgetrieben u. das in W. in feiner Verteilung 
suspendierte Triphcnylguanidin abfiltriert. Analog lassen sich andere Triarylguanidine 
u. gemisclite Triarylguanidine, wie Di-o-tolylphmylguanidin oder Diphenyl-o-tolyl- 
guanidin, gewinnen. (E. P. 224376 yom 1/11. 1923, ausg. 4/12. 1924.) S c h o t t .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: Lucas 
P. Kyrides, Buffalo, New York, V. St. A., Herstellung von Triarylguanidinen. Lsgg. 
von Diarylthioharnstoffen u. Arylaminen in einem indifferenten, mit \V. nicht 
nuschbaren Losungsm. werden mit einem Entschweflungsmittel, wie PbO, unter 
gleichzeitigem Abdestillieren des gebildeten Reaktionswassers erhitzt. — Z. B. wird 
eine Lsg. yon Diphenylthioharnstoff u. Anilin in Toluol auf 100° erhitzt u. unter 
Ruhren allmiihlich fein yerteilte Bleiglfitte zugegeben. Alsdann wird unter Riick- 
fluB auf 110° ca. 2 Stdn. weiter erhitzt. Nach Beendigung der Rk. wird h. filtriert, 
der Ruckstand mit h. Toluol ausgewaschen u. die Toluollsg. durch Abkuhlen zur 
Kryatallisation des Triphenylguanidins gebracht, wobei die Mutterlauge in einem 
neuen Arbeitsgang wieder yerwandt wird, oder man dest. das Toluol aus der Lsg. 
ab, trocknet das zuruckbleibende Triphenylguanidin bei 90—95° u. yermahlt es zu
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einem feinen Pulver. Ais Losungsm. kann man auch Bzl., Toluol oder Solyent- 
naphtha yerwenden. (A. P. 1466535 vom 15/6. 1922, ausg. 28/8. 1923.) S c h o t t l .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: John 
Young, Caldwell, New Jersey, und Elmer G. Croakman, Buffalo, New York, 
V. St. A., Herstellung von Diarylguanidinen. Diarylthioharnstoffe werden in 
alkoh.-ammoniakal. Lsg. bei Tempp. unterhalb 60°, zweekmaBig 40—45°, mit 
PbO behandelt. — Z. B. wird Dijphenylthiohamsto/f in 90%ig. denaturiertem A. 
gel., eine 28,5%'g- wss. NH3-Lsg. dazugegeben u. das Gemiseh auf 38—40° 
erwiirmt. Zu der Lsg. gibt man im Verlauf von l '/2 Stdn. unter starkem Ruhren 
in kleinen Anteilen sehr fein yerteilte Bleiglatte, wobei die Temp. allmahlich auf 
45° steigt u. so hoeh gehalten wird. Ist das PbO eingetragen, śo wird noeh 1 Stde. 
geriihrt, das Gemiseh bei 45° filtriert u. der Ruckstand erst mit 45° w. A. u. dann 
mit W. gewasehen. Das klare alkoh. F iltrat wird mit HC1 20° Bć bis zur deutlich 
sauren Rk. auf Brillantgelbpapier yersetzt, mit dem doppelten Vol. W. yerd., die 
Diphenylguanidinlsg. filtriert u. mit NaOH neutralisiert, wobei die Base ausfSlIŁ 
Der Nd. wird sofort filtriert, grundlieh mit W . ausgewasehen, abgeselileudert, in 
einem Luftstrom bei 60—80° getroeknet u. zu einem feinen Pulyer yermablen. Das 
Diphenylguanidin wird so frei von harzigen u. teerigen Verunreinigungen in einer 
Ausbeute von mindestens 88%  der Theorie erhalten. (A. P. 1446818 vom 11/7.
1922, ausg. 27/2. 1923.) Sch o t tła n d e r .

Ferdinand Gros, Paris, Uberfiihrung von Acetylen oder dieses enthaltenden Gas- 
gemischen in  aromatische Kohlenwasserstoffe. Die C2H2-haltigen Gase werden durch 
innenmitFullkorpernausElektrodenkohlebeschickte u. durch den elektr. Strombeheizte 
Rohren oder BehSlter geleitet. — Die Fiillkorper aus Elektrodenkolile sind in Form 
von kleinen Ringen nach Art der Raschigringe ausgestaltet u. werden ziemlict 
dicht aneinander gelagert. Sie dienen einerseits dazu, ortliche tjberhitzungen i. 
eine Verbrennung des C2H2 zu verhindern, andererseits erleiehtern sie infolge ihrtr 
Warme- u. elektr. Leitfahigkeit die innerliche Beheizung des ReaktionsgefaBes. Die 
Reaktionstemp. wird zweekmaBig zwischen 500 u. 700° gehalten. Zwecks Gewinnung 
yon Bzl. u. Toluol wird auf ca. 550° erhitzt. Das Verf. ermiiglicht die Benutzung 
von ReaktionsgefiiBen gróBeren Durchmessers u. eriibrigt eine Verd. des C2H2 durch 
indifferente Gase, wie I l2. (E. P. 211461 vom 2/2. 1924, Auszug yeroff. 16/4. 1924. 
F. Prior. 14/2. 1923. F. P. 562141 vom 14/2. 1923, ausg. 5/11. 1923.) S c h o t t l .

Thomas Joseph Nolan, Henry W illiam  Clapham und Nobels Explosive 
Company, Limited, Steyenston, Schottland, D a r s te l lu n g  von 2,4,6 -T r in it ro - l-m e th y l-  

nitramitiobenzol u n d  2,4,6-Trinitro-l-athylnitraminobenzol. Die N -N it ro s o d e r iw .  des 
Honometkyl- bezw. Monoathylanilins werden in konz. sehwefelsaurer Lsg. mit 
nitrierenden Mitteln behandelt — N-Nitrosomethylanilin wird z. B. in 98%ig. HsS04 
gel. u. bei 50—55° allmahlieli mit 92%ig. H N 03 yersetzt. Das ausgeschiedcne
2,4,6-Trinitro-l-methylnitraminobenzol (Tetryl) wird durch wiederholtes Auskochen 
mit W . gereinigt. Man kann auch yon einem Gemiseh aus Mono- u. D im e th y l-  

anilin ausgehen, dieses in saurer Lsg. mit N aN 02 behandeln, das ausgescliiedene 
N-Nitrosomethylanilin wie oben nitrieren u. aus der alkal. gemachten M u tte rlau g e  
d a s  unyeranderte Dimethylanilin durch Dest. zuruckgewinnen oder das Gemiseh 
der sek. u. te r t  Base in 30%ig. HC1 gel. mit einem Gemiseh vonN aN 03 u. NaJ\Os 
behandeln, das olig ausgeschiedene Nitrosamin mit der unyeriinderten tert. Base, 
die aus der mit Na„C03 yersetzten Mutterlauge ebenfalls ais Ó1 abgeschieden wird, 
yermischen, das Gemiseh mit W . waschen u. alsdann in konz. sehwefelsaurer Lsg. 
wie oben nitrieren, wobei auch die tert. Base in das Trinitromethylnitraminobenzol 
ubergefiihrt wird. — In analoger Weise erhiilt man aus N-Nitrosoathylanilin bezw. 
einem Gemiseh aus Mono- u. Diathylanilin das 2 ,4 ,6 -Trinitro-l-athylnitraminobenzol. 
Bei dem Yerf. wird gegenuber der bekannten Nitrierung der Dialkylaniline eine
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weitergehende Nitrierung zu Tetranitroalkylphenylnitraminen, sowie die B. harziger 
Prodd. ycrmiedcn u. der Verbrauch an H N 03 wesentlich yerringert. (E. P. 217614 
vom 20/12. 1922, ausg. 17/7. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours and Company, W ilmington, Delaware, V. St. A., 
iibert. von: Thomas Joseph Nolan und Henry W illiam  Clapham, Steyenston, 
Schottland, 2,4,6- Trinitro-1 -methylnitraininohcnzol u. 2,4,6- Trinitro-l-athylnitramino- 
benzol. (A. P. 1522025 -vom 24/12. 1923, ausg. 6/1. 1925. — yorst. Ref.) S c h o t t l .

Geza Austerweil und Louis Peufaillit, Paris, Herstellung von p-Cymol und 
einem Produkt von hohem Schwefelgehalt aus monocyclischen Terpenen, dad. gek., daB 
Dipenten oder andere monocycl. Terpene mit S in Grgw. von Yulkanisations- 
katalysatoren bei Tempp. von 160° u. dariiber bebandelt werden. — Man erhitzt 
z. B. rohes Dipenten (regeneriertes Terpen der Campherherst.) mit S u. ca. 1—3°/0 
Diphenylthiobarnstoff 4—5 Stdn. unter RuckfluB bis zum Verschwinden des IT,S- 
Geruches. Dann dest. man alles, was bis zu 190° sd. ab oder treibt das mit 
Wasserdampf Fluchtige ab. Das techn. reine p-Cymol wird zur weiteren Reinigung 
(Entfernung noch geringer Terpenmengen) mit 2°/0ig. KM n04-Lsg. yersetzt u. 
geschiittelt, dann etwas N ajS03 u. geringe Mengen CaC03 zugegeben u. das Cymol 
nochmals mit Dampf abgetrieben. Nach Rektifikation iiber Ca-Metallspiinen sd. es 
bei 176—179°. Der Riickstand der ersten Dest., ein braunes balsamartiges, angenehm 
riechendes Prod. mit hohem S-Gehalt, findet zu therapeut. Zwecken, besonders in 
der Dermatologie, Verwendung. Die Ausbeute an p-Cymol betrSgt 50—60% u. 
mehr auf das Ausgangsterpen berechnet. Es dient zur Synthese des Caryacrols, 
Thymols u. ihrer D eriw ., sowie ais Ausgangsstoff fur Farbstoffzwischenprodd. 
An Stelle von Dipenten konnen anderc monocycl. Terpene, wie Limonen, Terpinen 
oder Terpinolen; an Stelle von Diphenylthioharnstoff mit demselben Erfolge andere 
Katalysatoren, wie Ditolylthioharnstoff,Diphenylguanidin, Dimethyldiphenylguanidin, 
Triphenylguanidin oder Phenyltliioisocyanat, benutzt werden. (D. R. P. 414912 
KI. 12o vom 9/11. 1922, ausg. 10/6. 1925. E. P. 206848 vom 8/11. 1923, ausg. 
9/1. 1924. D. Prior. 8/1L 1922. E. P. 570608 vom 23/8. 1923, ausg. 5/5. 1924. 
D. Prior. 8/11. 1922. Schwz. P. 105937 vom 5/11. 1923, ausg. 16/7. 1924. D. Prior. 
8/11. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Ludwig Benda, Mainkur b. Frankfurt a. M., und Otto Sievers, Fechenheim 
bei Frankfurt a. M., Darstełlung von Benzoxazolonarsinsauren. 5-Nitrobenzoxazolon 
oder dessen in 6-Stellung durch die CH3-Gruppe oder Halogenatome substituierten 
Deriw. werden mit reduziercndcn Mitteln behandelt, die entstandenen 5-Amino- 
benzosalone diazotiert u. die Diazoverbb. mit Na3A s03 umgesetzt. — Z. B. wird
5-Nitrobenzoxazolon mit Fe-Pulver u. wss. CH3C02II zu dem 5-Aminobenzoxazolon, aus 
A. schwach rotlich gefiirbte Prismen, F. 198—201°, 1. in Aceton, A., CH3OH, Eg. 
u. Alkalien, wl. in Bzl., Nijphtha, Lg., reduziert dieses, wie ublich diazotiert u. die

Diazoyerb. bei 45° mit wss. Na3As03 u. NaOH be
handelt. Man erhalt so die Benzoxazolon-5-arsin- 
saure, farblose K rystalle, nebenst. Zus. — In analoger 
Weise werden hergestellt aus: dem 5-Nitro-6-methyl- 
benzoxazolon, durch Einw. von COCl2 auf 2-Amino- 
4-methyl-l-oocybmzol u. Behandeln des 6 -Methylbenz- 

oxazolons, Nadeln, F. 130—131°, 11. in A. u. Eg., wl. in Bzl. u. h. W., unl. in k. 
W., mit HNOa, erhiiltlich; aus Eg. schwach gelbliclibraun gefiirbte Krystallkorner, 
F. 227—228°, unl. in W., 1. in A. u. Bzl., in Alkalien mit ausgesprochen gelber 
Farbę 1., das 5-Amino-6-methylbenzoxazolon, farblose Krystallkorner, die sich an der 
Luft leicht schwach yiolett farben, 11. in A., A., Aceton, Eg. u. Alkalien, wl. in Bzl. u. 
Naphtha u. aus diesem die 6 -Methylbenzoxazolon-S-arsinsćiure, farbloses, in Alkalien 
u. Alkaliacetaten 11., in k. W . wl., in organ. Losungsmm. unl. Pulyer. — Sowie aus
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dem 5-Nitro-6-chlorbenzoxazolon, schwacli gelblich gefSrbte KrystallblSttchen, F. 207°,
11. in h., wl. in k. A., U. in Aceton, wl. in A., Bzl. u. Lg.; das Na-Salz, gelbe 
Nadeln, ist wl. in k., 11. in li. W., erhiiltlich durch Einw. von COCls auf 2-Amino- 
4-clilor-l-oxybenzol u. Beliandeln des 6-Chlorbenzoxazolons, Nadeln, F. 189—190°, wl. 
in A., Bzl., Lg., Chlf., 11. in A., Aceton, Eg., unl. in verd. Mineralsiiuren, 11. in 
verd. Alkalien, mit H N 03, iiber das 5-Amino-6-chlorbenzoxazolon, Krystalle, 11. in 
A., A., Aceton, Eg. u. verd. Mineralsśiuren, wl. in k. W .; die Diazoverb. liefert mit 
Resorcin gekuppelt einen orangeroten Farbstoff, die 6-Chlorbenzoxazolon-o-arsinsaure, 
Krystalle, swl. in \Y., U. in verd. Alkalien, Na2C03-Lsg. u. h. Na-Acetatlsg. Das 
Verf. bietet gegeniiber demjenigen des E. P. 214628 [vgl. C. 1925. II. 616 (Leopold  
Ca ss e l l a  & Co., G. m. b. H.)] den Vorteil, daB es an Stelle der nur schwierig zu- 
g&nglichen 4-Amino-3-oxybenzol-l-arsinsiiure, die, mit COCl2 umgesetzt, cbenfalls 
Benzoxazolon-5-arsinsaure liefert, ais Ausgangsstoff das leicht zu gewinnende Benz- 
oxazolon u. dessen Substitutionsprodd. yerwendet. (A. P. 1539798 yom 7/7. 1924, 
ausg. 26/5. 1925.) S c h o t tla n d e r .

Ludwig Beuda, Mainkur b. Frankfurt a. M., und Otto Sievers, Feclienheim 
b. Frankfurt a. M., Darsłellung von 4-Amino-3-oxybenzol-l-arsinsaure und dereń 
Kcnmibstitutionsprodukten. Die nach dem Verf. des A. P. 1539798; yorst. Ref. 
erhaltlichen Benzoxazolonarsinsauren werden mit Alkalien erhitzt. — Z. B. wird die 
Bcnzoxazolon-5-arsinsaurc 5l/s Stdn. mit 3-n. NaOH-Lsg. auf dem Sandbade erhitzt. 
Nach dem Abkiihlen wird mit 10-n. IIC1 angesiiuert, wobei sich die 4-Amino-3- 
oxybenzol-l-arsinsaure in Krystallcn abscheidet. — Analog erhiilt man aus: der
6-Methylbenzoxazolon-5-a.rsinsa.ure die 4-Amino-3-oxy-2-methylbenzol-l-arsinsaure, aus 
W . schwach gelbliche Krystalle, 11. in verd. Siiuren u. Alkalien, swl. in organ. 
Losungsmm., aufier CH3OH; diazotierbar, die gelbe Diazolsg. gibt mit Resorcin ge
kuppelt einen violettroten Azofarbstoff. — u. aus: der 6-Chlorbenzoxazolon-5-arsm- 
saure die 4-Amino-3-oxy-2-chlorbenzol-l-arsinsdure, schweres Krystallpulver, 1. in W. 
u. CHjOH, weniger 1. in A. u. Aceton, unl. in A. u. Bzl,, 11. in Alkalien u. Alkali- 
carbonaten. Die dunkelgelbe Diazoverb. gibt mit Resorcin einen roten Azofarbstoff. 
Die Prodd. sind wichtigc Chemotherapeutica u. dienen ais Ausgangsstoffe fur 
die Ilerst. anderer Arzneimittel. (A. P. 1539799 vom 7/7. 1924, ausg. 26/5. 
1925.) Sc h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel (Schweiz), Darstellung von 
le ic h t w a s s e r lo s lic h c n , n e u t r a l  re a g ie re n d e n  Derivaten des D io x y d ia m in o a rs e n o b e n zo ls , 

dad. gek., daB man Dioxydiaminoarsenobenzol auf wss. Lsgg. von Aldosen ein- 
wirken liiBt u . aus der wss. Lsg. das entstandene Reaktionsprod. unter V erw e n d u n g  
eines groBen tTberschusses einer mit W. mischbaren, die Verb. nicht losenden 
organ. Fl. ausfiillt. — Z. B. wird eine feuchte Pastę von D io x y d ia in in o a rs e n o b e n z o l 

mit einer 50%ig- wss. Glucoselsg. bis zur yolligen Lsg. gelinde erwiirmt, die ab- 
gekiihlte Lsg. mit i-Propylalkohol yersetzt u. in diinnem Strahl in eine groBere 
Menge i-Propylalkohol eingegossen. Der ausgefallene Nd. wird abfiltriert, mit A. 
gewaschen u. getrocknet. — Analog arbeitet man bei Y e rw e n d u n g  von Galactose, Lac- 
tose  oder Mannose, sowie von CHsOH, A., Aceton ais Fallungsmittel. Es treten 
nur die eine freie CHO-Gruppe enthaltenden Zucker mit dem D iam inodioxyarseno- 
benzol in Rk. u. zwar in der Regel 2 Moll. Zucker auf 1 Mol. Base. Die hell- 
gelben bis gelblichgrunen, nicht hygroskop. pulyerformigen Prodd. sind in W. mit 
hellgelber bis goldgelber Farbę u. neutraler Rk. 11. Die wss. Lsgg. unter Luft- 
abschluB unterlialb 20° aufbewahrt, iindern ihre Farbę im Laufe einiger Wochen 
nur wenig, bei 37° tritt jedoch schon nach 2 Tagen Verfiirbung ein. Nach 8 bis 
10 Tagen werden sie bei dieser Temp. dunkelbraun u. undurchsichtig. Die gleiche 
Zers. lfiBt sieli auch durch l/2-attl. Erliitzen im sd. Wasserbade herbeifuhren.
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Mit HC1 bezw. mit NaOH geben die wss. Lsgg. keine Ndd., erhitzt man aber mit 
HC1, so erfolgt Spaltung in die Komponenten, worauf beim Neutralisieren mit 
NaOH das freie Dioxydiaminoarsenobenzol ais dicker, in uberseliusaiger NaOH 1. 
Nd. ausfallt. Diazotiert man eine frische, sebr yerd. Lsg. der neuen Verbb. u. fiigt 
in alkal. Lsg. verd. Phloroglucinhg. hinzu, so iindeni die gelben Lsgg. ihre Parbe 
kaum, hat man dagegen yor dem Diazotieren mit HC1 erwSrmt, so erfolgt auf Zu- 
gabe des Phloroglucins sofort starkę Rotlarbung, wie sie beim Kuppeln von diazo- 
tiertem Diosydiaminoarsenobenzol mit Phloroglucin entstehfc Verd. H2SOt gibt mit 
den wss. Lsgg. der Kondensationsprodd. erst nach Erwiirmen einen hellgelben Nd. 
des unl. Diosydiaminoarsenobenzolsulfats. Die festen Verbb. sind unter Luft- 
abschluB yollkommen haltbar. Auch bei langem Aufbewahren bei trop. Temp. 
tritt keine Erhohung der Tosicitat ein. Diese ist gcgenuber derjenigen des freicn 
Diosydiaminoarsenobenzolchlorliydrats um ein Vielfaches berabgesetzt. Dagegen 
zeigen die Verbb. mit Aldosen sowohl an spirillen- u. trypanosomeninfizierten 
Tieren ais auch an luet. erkrankten Mensehen die dem Dioxydiaminoarsenobenzol 
eigene, charakterist. Heilwrkg., was auf die leichte Spaltbarkeit der Prodd. im 
Organismus schlieBen laiit. Ihre wss. Lsgg. konnen subcutan, intramuskular u. 
intrayenos ohne Reizerscheinungen u. Shockwrkgg. injiziert werden. (Oe. P. 96836 
vom 24/5. 1923, ausg. 10/5. 1924. Schwz. Prior. 3/6. 1922. Schwz. P. 101053 
vom 3/6. 1922, ausg. 1/9. .1923 u. Schwz. PP. 101316, 101317, 101318 [ Z u s . - P a t t . ]  
vom 3/6. 1922, ausg. 17/9. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

P arb w erk e  vorm . M eiste r Lucius & B riin ing , Hoelist a. M , Darstellung von 
komplcxen Verbindungen des Wismuts mit Arsenobenzotderivateii, darin bestehcnd, 
daB man Arsenobenzolderiw. entweder mit Bi-Salzen bei sćbwacb saurcr Sk. oder 
mit Bi-Yerbb., die in W . ohne liydrolyt. Spaltung 1. sind, yereinigt. — Geeignete 
Bi-Salze sind z. B. BiCla cider Bi(N03)3, in W. ohne hydrolyt. Spaltung 1. Bi-Verbb. 
z. B. Bi-Mannit, weinsaures AVismutalkali, Verbb. des Bi mit Polycarbonsśiuren. 
wie Schleimsaure, Gallussaure, Nucleinsiiure, sowie Verbb. des Bi mit Zuckcr, wie 
Fructose oder Xylose. Bęim Zusammenbringen der Bi-Salze oder -Verbb. mit den 
Arsenobenzolderiw. tritt eine sieli naeh einiger Zeit weiter yertiefende Braun- 
farbung ein. Auf Zusatz von Alkali erfolgt B. eines braunen Nd., der bei Alkaliiiber- 
schuB wieder mit tiefbrauner Parbe in Lsg. geht. Die braune Parbe u. die B. 
eines in W. 1. Alkalisalzes beweisen die komplexe Bindung des Bi an das Arseno- 
benzolderiy. Die Verbb. zeigen eine kriiflige Wrkg. auf Syphilisspirochaeten. 
Folgende Beispiele sind ̂ angegeben: Zu einer wss. Lsg. von salzsaurem 4,4'-Dioxy-
3,5'-diaminoarsenobenzol laBt man unter starkem Riihren eine Lsg. yon Bi-CL, in 
verd. HC1 zutropfen; jeder Tropfen erzeugl einen sofort wieder in Lsg. gelicnden 
Nd. wobei sich die Lsg. nach braunrot yertieft. Man yersetzt mit yerd. II,SO,, 
bis kein Nd. mehr ausfallt, trocknet das ausgesehiedene Sulfat u. yerreibt es mit
2 n. NaOH. Die braunrote~Lsg. wird in A. eingeriilirt, wobei das in W . 11. Na-Salz 
der komplexen Bi-Arsenobenzolvcrb., griinstiehig braunes Pulver, ausfallt. — Aus 
der wss. Lsg. des Na-Salzes der Bi-Arsenobcnzolverb., das man auch durcli Einw. 
von weinsauren Bi-Na auf eine Lsg. des 3,H'-Diamino-4,4'-dioxiiarscnobcnzol in wss.- 
methylalkoli. NaOH erhalten kann, fiillt HC1 die freie, im tlberschuB der Siiure 
klar 1. Bi-Verb. des Dioxydiaminoarsenobenzols aus. — Das durch Einw. von wss.- 
alkal. Fructose-Bi-hsg. auf die Na-Verb. der Monofonnaldehydsulfoxylsaure des
3,3 -Biamino-4,4'-dioxyarsenobenzols in wss. Lsg. u. Pallung mit CH3OH-Ae. erhalt- 
liche Na-Salz der kompłexen Bi-Verb. ist ein gelbes, in W. mit brauner Parbe 1. 
I’ulver. — Analog erhftlt man aus dcm Formaldehydsulfoxyla.t des Arseno-di-l-phenyl-
2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolons u. Fructose-Bi das Na-Salz der komplexen Bi-Verb., 
braunes, in W. 11. Pulyer. — Das aus Mannose-Bi in wss.-alkal. Lsg. u. dem 
bismethylhcxaaminoarsenóbenzolformaldehydsulfoxylsaurem Na  gewonnene Na - Salz

vn. 2. • 51
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d e r  komplexen Bi-Verb. i s t  e in  b r a u n g e lb e s ,  in  W. e b e n fa lls  11. P u lv e r .  (D. R. P. 
414799 KI. 12q vo m  11/4. 1928, a u sg . 8 /6 . 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hiichst a. M., JDarstellung von 
komplexen Metallarsenouerbindungen. Man litjBt Oxyde oder Hydrojcyde von Metallen, 
wie Cu, Ag, Au, auf aminosubstituierte Arsenobenzole, die in der oder den NIL,- 
Gruppen nocli durch 0 2-haltige Reste, wie -CH2-C02H, -GIL-SO^H, -C IL• S03H, 
-CÓjNa, -CH2-CH(OH)-CIIa(OH), -S03Ii, entlialten, in neutraler oder alkal. Lsg. 
einwirken. — Die braun bis braunschwarz gefarbten, in W. U., gegen C02 bestiin- 
digen u. trypanocid wirkenden Verbb. finden therapeut. Verwendung. Ihre Ab- 
scheidung aus den neutral reagierenden wss. Lsgg. in fester Form erfolgt durch 
Ffillung mit absol. A. oder einem A.-A.-Gemiscli. Beispiele sind angegeben fiir 
die Herst. der komplexen Ag-Verb. der Dioxydiaminoarsenobenzolformaldehydsulfoxyl- 
saure aus der Siiure u. Ag(OH), — bezw. der komplexen Au-Verb. aus der Siiure u. 
Au(OII)s, — bezw. der kompleasen Cki-Verb., rotbraunes Pulver, dessen wss. Lsg. 
auf Zusatz von Alkali unver:indert bleibt, mit (NH4)2S erst nach einiger Zeit einen 
Nd. gibt, aus der Siiure u. Ou(OH)2; — der komplexen Ag-Verb. des Na-Salzes des 
Arsenophenylglycins, aus diesem u. Ag{OII); — der kompleocen Ag-Yerb. des Na- 
Carbaminats des 4,4'-Bisniethylamino-3,3',5,5'-tetraminoarsenobenzols aus diesem u. 
Ag(OH) ; — sowie der komplexen Ag-Verb. der Fonnaldehydnatriumdisulfitverb. des 
4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzols aus dieser u. Ag(OH). (Oe. P. 99 684 vom 13/3. 
1924, ausg. 10/4. 1925. D. Prior. 9/4. 1923. Schwz. P. 107299 vom 4/3. 1924, 
ausg. 16/10. 1924. D. Prior. 9/4. 1923.) _ S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., iibert. von: 
W ilhelm  Kolie, Hugo Bauer und Ernst Maschmann, Frankfurt a. M., Dar- 
stellung von Quecksilbersalzen kompleocer Bismutylsauren, darin "bestchend, dali man 
Lsgg. der Alkalisalze kompleser Biamutylsauren mit Hg-Salzen yereinigt. — Man 
setzt z. B. die Alkalisalze komplexer Bismutylsauren, d. h. komplexer Bi-Verbb. von 
organ. Sauren, wie Polyoxycarbonsuuren oder Nucleinsauren, mit Salzen des Hg1 
oder H g11 um. Sind die komplexen Bismutylsiiuren mercurierbar oder enthalten sie 
Hg zu binden befiihigte Gruppen, wie die NH2-Gruppe, so kann das Hg organ, 
bezw. komplex gebunden werden, so da8 in derartigen Verbb. sowohl Bi wie Hg. 
in maskierter Form vorliegen. Die Prodd. finden gegen Lues therapeut. Verwen- 
dung. Ihre Giftigkeit ist geringer ais die der Bi-freien Verbb. mit gleichem Hg- 
Gelialt, andererseits ist im Tieryere. die therapeut. Wrkg. des Bi durch die Hg- 
Komponente verstiirkt. Z. B. wird eine wss. Lsg. yon bismutylweinsaurem Na, durch 
Losen yon neutralem Bi-Tartrat in der berechneten Menge NaOH erhiiltlieh, m 
eine mit H N 03 angeaiiuerte wss. H gN 03-hsg. eingegossen, wobei ein gallertartiger 
Nd. ausfallt, der getrocknel ein schweres Pulyer mit ca. 40°/0 Bi u. 34% Hg bildet. — 
Beim Yereinigen einer Lsg. des bas. gallussauren B i  in wss. NaOH mit in W. gel- 
H gC \ entsteht ein braunroter, nach dem Trocknen 31,8% Hg u. 31,7% Bi ent- 
lialtender, in NaOH 1. Nd., der also sowohl das Bi ais das Hg in maskierter Form 
enthalt. — Beim Eingiefien einer durch Yermischen von in wss. NaOH gel. Bis- 
mutylnucleinsaure u. in W. gel. HgCl^ erhSlttichen Lsg. in A. fallt die Bi u. Hg in 
■maskierter Form enthaltende Sg-Verb. der Bismutylnucleinsaicre ais farbloser Isd. 
aus. (D. R. P. 414191 KI. 12o vom 26/1. 1922, ausg. 25/5. 1925. A. P. 1515495 
vom 23/1. 1923, ausg. 11/ 11. 1924. Oe. P. 97145 yom 19/1. 1923, ausg. 10/6. 1924.
D. Prior. 25/1. 1922. Schwz. P. 101278 yom 22/1. 1923, ausg. 17/9. 1923. D. 
Prior. 25/1. 1922 u. Schwz. PP. 101768, 101769 [Zus.-Palt.] vom 22/1. 1923, 
ausg. 16/10. 1923. D. Prior. 25/1. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

C. F. Boehringer & Sohne G. m. h. H., M a n n h e im -W aldhof, iibert. von: 
Gustav Giemsa, Hamburg, Herstellung des Natńumsahes der Tribismutylweinsdure. 
Man behandelt das Dinatriumsalz der W einsaure mit Bi(OH)3 im tJberschuB.
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Z. B. wird eine wss. Lsg. von Dinatriumtartrat mit uberscliiissigem Bi(OH)3 2 Stdu. 
auf 100° erhitzt. Nach dem Erkalten wird mit 50%ig. A. yersetzt, wobei ein fein- 
krystallin. Nd. ausfiillt, der abfiltriert, einige Małe mit 50°/oig. A. nachgewaschen 
u. getrocknet wird. Das so erhiiltliche Na-Salz der Tribismutylweimaure der Zus. 
COjNa • CHO(BiO) • CHO(BiO) • C02 ■ BiO mit 71,14% Bi ist in W. 11. mit alkal. Rk., in 
organ. Losungsmm. unl. u. findet in Form yon Injektionen therapeut Verwendung. 
(A. P. 1540117 vom 9/9.,1924, ausg. 2/6. 1925 u. E. P. 229946 yom 26/8. 1924, 
ausg. 26/3. 1925.) S c h o t t l An d e r .

Societe Alsacienne de Produita Chimiąues, Paris, Herstellung nicht farben- 
der Thioderivate von Phenolen. Phenol oder dessen Deriw. werden bei Abwesen- 
heit von Basen mit S  in Ggw. kleiner Mengen J  ais Katalysator erhitzt. — Z. B. 
werden 2 Moll. Phenol mit 3 '/s Atomen S u. etwas J am RuckfluBkuhler im Olbade 
zuniichst auf 190° erhitzt, wobei reiehliclie Entw. von H3S erfolgt. Man 
steigert die Temp. allmahlich auf 210°, li Sit hierbei 4—5 Stdn. u. schliefilich weitere
4—5 Stdn. bei 250°. Das unyeritnderte Phenol wird zusammen mit dem J  abdest. 
Das sulfidierte Phenol wird in einer Ausbeute von 95% erhalten. Es bildet li. eine 
yiscose, in der Kiilte eine trockne, nicht hygroskop., glasige, pulyerisierbare M. 
Das geruchlose, graue Pulyer ist in wss. Na^COj yollig 1. mit hellgelber Farbę u. 
zieht aus dieser Lsg. farblos auf Baumwollfaser. Es dient ebenso wie die nach 
anderen Verff. erhiiltliclien Thioderiyy. (vgl. Farbenfabriken F r i e d r . B a y e r  & Co., 
Holi. P. 7538; C. 1923. II: 337 u. D. R. P. 400242; C. 1925. I. 1261) zum Mnieren 
bas. Farbstoffe auf Baumwolle,. (E. P. 215012 yom 26/4. 1924, ausg. 25/6. 1924. 
F. Prior. 27/4. 1923. F. P.' 577 653 vom 27/4. 1923. ausg. 9/9. 1924.) S c h o t t l .

Fr. Fichter-Bernoulli und Arnold Christen, Basel (Schweiz), Darstellung 
von Yanillin. Alkalisalze der i-Eugenolschwefelsiiure werden in neutraler bis 
schwach alkal. Lsg. elektroehem. oxydiert — Man lost z. B. i-eugenolschivefelsaures 
Kalium C0Ha(CH : C H • CH,)1 • (OCIi,)3-(O • S 02 • OK)1 in W . hinzu gibt krystallisiertes 
NajCOj, u. elektrolysiert an einer yorlier elektrolyt. mit P b 0 2 iiberzogenen Pb-Anode 
mit einer Stromdichte yon ca. 0,01 amp. pro qcm. Die Pb-Anode steht im Innem  eines 
Diaphragmas u. ist ebenfalls yon N ajC03-Lsg. umgeben. W ahrend der Elektrolyse 
wird yorteiihaft geruhrt u. die Temp. auf ca. 50° gehalten. Die Alkalinitiit wird, 
gegebenenfalls durcli Zugabe von NajCOj, aufrechterhalten. Nach Durehsenden 
von ca. %  der berechneten Strommenge wird unterbrochen, die Anodenfl. zur 
Spaltung des entstandenen vanillinschiuefelsauren K  C0H3(CIIO)1-(OCH3)3-(O-SO2OK)4 
mit Mineralsaure aufgekocht u. das Vanillin mit NaHSOa-Lsg. von unyerandertem
i-Eugenol u. etwas Yanillinsdure getrennt. Das Verf. ermoglicht die glatte Darst. 
des Vanillin8 aus i-Eugenol. (Schwz. P. 108703 yom 13/3. 1924, ausg. 2/2. 
1925.) SCHOTTLANDEK.

Chemisch.e Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, In  Wasser leicht 
losliche Yerbindungen der 4 -Amino-2 -argentomercaptobenzol-l-carbonsaure und ihrer 
Alkalisalze. (D. E. P. 414797 KI. 12q yom 13/5. 1922, ausg. 5/6. 1925. — C. 1925. 
I. 2392.) S c h o t t l a n d e r .

J. D. E iedel Akt.-Qea. Berlin-Britz, Herstellung eines Esters der Salicylsaure, 
dad. gek., daB man p-Propenijlphenol (p-Anol) mit dem Phenylester der Salicylsaure 
auf hohere Tempp. erhitzt. — Man misclit z. B. p-Propenylphenol innig mit Salicyl- 
saurephenylester u. erhitzt 1/2 Stde. auf 120°, erhoht dann die Temp. u. dest. 
schliefilich fraktioniert bis 220° unter gewohnlichem Druck, zuletzt im Yakuum ab. 
Die unter 14 mm Druck zwischen 180 u. 230° iibergehende FI. erstarrt alsbald 
krystallin. Der so erhaltene Salicylsaure-p-propenylphenylester, C6H4(0H), -(C02-C(1H ł - 
CH: CH-CH3)8, aus h. A. Nadeln, F. 87°, zeichnet sich durch entziindungswidrige 
Wrkg. aus u. ist daher yielseitiger therapeut. Anwendung fahig. (D. E.. P. 414798 
K I 12 a vom 17/11. 1923, ausg. 5/6. 1925.) S c h o t t l a n d e e .

51*
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Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Eli., 
Darstcllung von Alkaminestern aromaiisehcr Aminocarbonsauren. Zu dem Eef. nach 
A. P. 1474567; C. 1925. I. 298 ist folgcndcs nachzutragen: p-Nitrozimisdure- 
ct,ft-dimethyl-y-dimethylaminopropylester 01, geht durch Red. mit Sn u. HCI bei 
50—60° in den p-Anmwzimtsdure-u,fi-dimethyl-y-dimethylaminopropylester, dickes 01, 
Kp.s 230—235°, Chlorhydrat mikrokrystallin. Pulyer, Uber. — Der durch Einw. von
o-Nitrobenzoylchlorid auf a,{j-Dinicthyl--/-dimelhyla>ninopropylalkohol (CH3)2N ■ CII2 • 
ClI(CH3)-CH(CH3)OH erhiiltliche Nitrocstcr gibt bei der Red. den o-Aminobenzoe- 
sdure-a,fj-dimethyl-y-diniethylaminopropylester-, Chlorhydrat Krystalle, F. 182". — 
Chlorhydrat AoBm-A7ninobenzoesdure-a,j3-di)ncthyl-y-di?)iethylaminopropyleslers^iidcAn,
F. 100°. (0e. P. 99680 vom 10/9. 1923, ausg. 10/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt, a. M., iibert. von: 
Arthur Zitscher, Offenbach a. M., Bis-2,3-oxynaplithotyl-4,4'-diamino-3,3'-dialkyloxy- 
diaryle. Zu dem Ref. nach D. R. P. 402868; C. 1924. II. 2503 ist nachzutragen, 
daB die Herst. des Bis-2,3-oxynaphthoyldianisidins durch Einw. von PC13 auf ein 
Gemisch von 2-Oxynaphthalin-3-carbonsdure u. o-Dianisidin in Xylollsg. u. Erhitżen 
unter RiickfluB bis zur Becndigung der IICl-Entw., Abtreiben des Xylols mit Dampf 
u. Umlosen des neutralisicrten Riickstandes aus verd. h. NaOH erfolgt. — Analog 
erhiilt man aus der Oxynaphthalincarbonsdure u. o-Diplienełidin das Bis-2,3-oxy- 
naphthoyldiphenetidin. Die Prodd. sind in yerd. NaOH mit briiunlichgelber Farbę 1. 
(A. P. 1540510 yom 30/11. 1923, ausg. 2/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The Barrett Company, New Jersey, iibert. yon: D&vid F. Gould, Cornwells, 
Pennsylyania, V. St. A ., Krystallisieren von Naphthalin. Ein Gemisch aus ge- 
schmolzenem Naphthalin u. W. bezw. wss. NaCl-Lsg. wird bei ca. 85" solange 
kriiftig geschUitelt, bis eine homogene Mischung entstanden ist. H ierauf wird all- 
miililich unter weiterem langsamen Bewegen der M. um je  3° pro Stde. abgekiihlt 
oder durcb Einlaufenlassen in k. W. bis die Temp. ca. 65° betnigt. Hierbei kry- 
stallisiert das Naphthalin in klaren u. dmt-hsiehtigen fisclischuppeniihnlichen Kry- 
stallen aus, die beim Verpacken nicht wie in iiblicher AVcise krystallisiertes oder 
sublimiertes Naphthalin zusammenklumpen. (A. P. 1448688 yom 26/1. 1922, ausg. 
13/5. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Etablissements Poulenc Frfcres, Ernest Fourneau und Jacques Trefouel, 
Paris, Herstellung eines s. Harnsto/fs aus l-m'-Aminobenzoyl-m-aminomethylbenzoyl- 
aminonaphthalin-4,6,S-trisulfosdure. Das Dinatriumsalz der 1 -Aminonaphtlialin-
4.6.8-trisulfosdure wird mit dem Chlorid der 3 -Nitro-4 -methylbenzol-l-carbonsdure 
behandelt, die Nitro-N-acylverb. reduziert, die 1  fi-A m ino-4 '-mcthylbenzoylamino- 
naphthalin-4,6,8-trisulfosaure mit m-Nitrobenzoylchlorid N-acylicrt, die Nitro-N-acyl-
yerb. reduziert u. die 1 -m-Aminobenzoyl-m-amino-p-mdhylbenzoylaniinonaphlhahn-
4.6.8-trisulfosaure durch Einw. von C0C12 in den s. Harnstoff ubergefuhrt, der 
schliefllicli aus dem eingedampften u. yorher mit Na.jC03 neutralisicrten R eak tions- 
gemisch mit CII3OH extrahiert wird. — Z. B. wird das Dinatriumsalz der 1-Amino- 
naphthalin-4,6,8-trisulfosUure mit W., Na^COg u. Na-Acetat auf 100° erhitzt, u. zu der 
Lsg. allmiililich 3-Nitro-4-methylbenzoylchlorid zugegeben, bis eine Probe nach Zusatz 
yon NaNOj u. HCI mit einer alkal. Resorcinlsg. keinen Azofarbstoff melir liefert. Durch 
Aussalzcn mit NaCl wird das N-Nitroacylarninoderiv. abgescliieden, mit konz. NaCl- 
Lsg. gewasclicn u. getrocknet. H ierauf wird es mit Fe-Spiinen u. CII3C02H zu der 
entsprechcndenN-Aminoacylaminoverb. reduziert, die in iihnlicher Weisc abgeschieden

CO f  (NH)1 • C0H4 • C 03NHy • (CH3)4' ■ C0H3 • COl' -w w X .-S 0 3Na

I. 2

S 03Na
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wird, wie das Nitroderiy. Die N-Aminoacylaminoverb. wird dann mit m-Niiro- 
bmzoylchlorid kondensiert u. die N 02-Gruppe des entstandenen Kondensationsprod. 
wie oben mit Fe u. CH3C02H reduziert. Durch Einw. von CO Cl-, auf die
l-m'-Aminobenzoyl-m-amino-p-methylbenzoylaminonaphtlialin-4,6,8-trisulfosdurc crhiilt 
man schliefilieh den s. H anistoff (I.). Das mit N ajC03 ncutralisierte Rohprod. wird 
eingedampft, der Ruckstand mit CH30 H  extrahiert, die methylalkoh. Lsg. filtriert, 
der CH3OII abdest., der. Ruckstand erncut mit CH:iOH extrahiert, die Lsg. mit 
Tierkohłe entfiirbt u. mit iiberschiissigem A. gcfallt. Nach dcm Trocknen im 
Yakuum erhalt man den reinen Harnstoff in nahezu quantitativer Ausbeute ais 
weifigrauliches, in W. u. CH3OH sil., in A. unl. Pulver; die wss. Lsg. ist gelbbraun 
geftirbt. Das Prod. hat iiuBerst stark abtotende Wrkgg. auf Trypanosomcn. Bei 
einer 20 g wiegenden Maus betragt die Dosis curativa nur 0,000031 g, woboi die 
trypanocide Wrkg. einige Tage andauert u. bei Anwendung von 0,00005 g eine 
endgultige ist, bei einer Dosis tolerata von 0,010—0,012 g. (E. P. 224849 vom 
1/1. 1924, Ausz. veroff. 14/1. 1925. F. Prior. 14/11. 1923. F. P. 585962 vom 14/11.
1923, ausg. 12/3. 1925. Schwz. P. 106898 vom 28/11. 1923, ausg. 16/10. 1924. 
F. Prior. 14/11. 1923.) SCHOTTLANDER.

Societe Anonyme des Matieres Colorantes & Produits Chimiques de 
Saint-Denis, Andre W ahl und Robert Lantz, P aris, l-Phenylimino-2-naphiho- 
chinon. (D.R. P. 414427.KI. 12 q vom 4/10. 1922, ausg. 30/5. 1925. — C. 1923. 
IV. 771.) Sc h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Erwin HofFa), 
Hoclist a. M., Darsłcllung lialogenierter Oxythionaphtliene. Kurzes Eef. nach E. P. 
215021; C. 1924. II. 2792. Naclizutragen ist folgendes: Man kocht z. B. Naph- 
thalin-2,3-thioglykolcarbonsdure (I.) mit Essigsaureanhydrid u. entwassertem Na-Acetat 
1 Stde. unter RuckfluB u.' rulirt in die auf 20—30° abgekuhlte M. in Eg. gel. Br, 
wobei dessen Farbo sofort verschwindet. Das Losungsm. wird abdest. u. der 
RUckstand durch Erwarmen mit wss.-alkoh. NaOH gel. Die Lsg. enthalt das Na- 
Salz eines Brombenzooxythionaphthens u. gibt bei der Oxydation mit K3Fe(CN)0 
einen Bawnwolle in echten blauen Tonen farbenden FarbstofF. — Ersetzt man das

Br auf eine Lsg. des S,6-Benzo-3-oxythio?iaphthens bei 10° u. W citervcrarbeitung 
wie oben entstebt ebenfalls das Na-Salz eines BrombenzooxiytMonaphthens. — Kocht 
man die 5-Athoxy-2-carboxyphenylthioglykolsdure (Orangesiiure) C0H3(OC2H5)5-(CO2H)4* 
(S-CIIj •C02II)1 mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat, gibt nach dem Abkulilen auf 
auf 0°.Br hinzu, laBt einige Śtdn. stehen, dest. das Losungsm. ab u. yerseift mit alkoh.- 
wss. NaOH, so wird das Na-Salz eines Brom-6-athoxy-3-oxythio7iaphthcm erhalten, 
deasen wss. Lsg. mit K3Fe(CN)0 osydiert den bromierten Farbstoff liefert. — Durch 
Bronńcren der Acetyluerb. des 4,5-Benzo-3-oxythionaphthens (II.) mit Br in essig- 
Baurer Lsg. u. W eiteryerarbeitung wie yorstehend, wird das Na-Salz des ent
sprechenden Brombenzooxythionaphthens gewonnen. (D. B.. P. 414260 KI. 12o vom 
29/4. 1923, ausg. 27/5. 1925. E. P. 580166 vom 15/4. 1924, ausg. 31/10. 1924.

Kalle & Go. Akt.-Ges. (Erfinder: Maximilian Schmidt), Biebrich a. Rh., Dar- 
stellung von Naphthylthioglykolsauren, darin bestehend, daB man von Amino- 
naphthalinsulfosauren ausgeht, diese in iiblicher Weise iiber die Diazoyerbb. in 
Naphthylthioglykolsulfosauren iiberfuhrt u. hierauf die SOaH-Gruppe abspaltet — 
Die Naphthylthioglykolsauren entstehen so glatt u. in guter Ausbeute, wahrend die

so erhalt man das Na-Salz eines

in Eg. gel. Br durch SO., CZ.2 u. 
yerfahrt sonst wie yorstehend,

Chlorbenzooxyłhionaphthens. — 
Durch Einw. yon in Eg. gel.

D. Prior. 28/4. 1923.) S c h o t t l a n d e r .
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C. 1924. I. 2307). Die Prodd. dienen zum Aufbau von Azofarbstoffen, wobei, je 
nach der Natur der in das Triazinmol. eingefiihrten aromat. Eeste, die Verbb. ent- 
weder mit aromat. Diazoverbb. gekuppelt u. selbst diazotiert werden konnen, oder 
aussclilieBlich sich nach der Diazotierung mit anderen Verbb. kuppeln lassen. 
Folgende Beispiele fiir die Herst. prhnarer Kondensationsprodd. sind angegeben. 
Kondensationsprod. aua 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol. Anilin, aus PA. Nadeln, 
F. 135—136°, enthfilt noeh 2 reaktionsfiihige Cl-Atome, die Rk. erfolgt in Ggw. 
von W. u. Na.2C 03-Lsg. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol.
2-Aniino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure, in W. 11. krystallin. Pulver. — Kondensations
prod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol. 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosdure, in 
W. 11. krystallin. Pulver. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol. 
Sulfanilsdure, krystallin., in W . U. Pulver. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanur
chlorid u. 1 Mol. l,3-Diaminobcnzol-4-sulfosaure fast farbloses, in W. 11. Krystall- 
pulver. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol. 1,4- Di- 
aminobenzol-3-sulfosaure. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol.
1-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanur
chlorid u. 1 Mol. i,3-Diaminobenzolmo)iooxaminsdure, graues, beim Erhitzen iiber 
290° sich zers. Pulver. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol. 
p-Chloranilin, aus Eg. Krystalle, F. 190°, enthalt aufler dem Cl-Atom im Arylrest 
noeh 2 reaktionsfahige Cl-Atome. — Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid 
u. 1 Mol. m -Nitranilin , aus Aceton umgel. Krystalle, F. 202”, unl. in W .; beim 
UbergieGeu mit 10% ig. NaOH geht es in einen orangegefarbten, in k. W. mit griin- 
Iichgelber Farbę 1. Korper iiber. (Scliwz. P. 103430 vom 7/9. 1922, ausg. 1/2. 
1924. Schwz. PP. 106074, 106075 [Zus.-Palt.] vom 7/9. 1922, ausg. 1/8.1924. 
Schwz. PP. 106376, 106377, 106378, 106379, 106390, 106391, 106402 [Zus.- 
Patt.] vom 7/9. 1922, ausg. 16/8. 1924.) S c h o t t ł a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von den 1,3,5-Tńazinrest enthaltenden organischen Verbindungen. Durch Konden- 
sation von 1 Mol. Cyanurchlorid mit 2 Mol. eines aromat. Amins oder eines Phenols 
lassen sich s. substituierte, sek., den Triazinrest mit einem reaktionsfaliigen Cl-Atom 
entbaltende Verbb. gewinnen. — Folgende Beispiele sind angegeben: Prodd. aus: 
1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure, in W. 11. 
krystallin. Pulver, — 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7- 
sulfosdure, — 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Mol. 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosdure, — 
1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Mol. l,4-Diaminobenzol-3-sulfosduret — 1 Mol. Cyanur
chlorid u. 2 Mol. l,3-Diaminobenzol-4-sulfosdure; die Prodd. sind samtlich in W. 11-, 
krystallin. Pulver. — aus: 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Mol. Phenol aus Aceton 
Krystalle, F. 118°, wl. in W . — 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Mol. 1,3-Diaminobenzol- 
monooxapiinsdure, graues, iiber 300° sebm. Pulver. — Das sek. Kondensationsprod. 
aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Mol. Anilin, aus Aeeton-PAe. umgel. Krystalle, 
F. 196-197°, ist in W. unl. (Schwz. PP. 106076, 106077, 106078 vom 7/9. 
1922, ausg. 1/8. 1924; 106380, 106381, 106382, 106393, 106405 vom 7/9. 1922, 
ausg. 16/8. 1924. Z u s s .  z u  S c h w z .  P .  1 0 3 4 3 0 ;  vorst. Ref.) S c h o ttla n d e b .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von den 1,3,5-Triazinrest enthaltenden organischen Verbindungen. LiiBt man in Ggw. 
von W. auf 1 Mol. Cyanurchlorid je  1 Mol. eines aromat. Amins, eines Phenols oder 
eines aliphat. Amins in beliebiger Reihenfolge einwirken, so erhalt man a. sub
stituierte, sek., Triazinderiw. mit noeh einem reaktionsfaliigen Cl-Atom. Soweit 
diese im Arylrest Sulfo- oder Carboxylgruppen entlialten, sind sie in W. 11. — 
Folgende Beispiele sind angegeben: Kondensation yon 1 Mol. Cyanurchlorid mit:
1 Mol. Sulfanilsdure u. 1 Mol. 2-Am ino-o-oxynaphthalin-7-sulfosdure, — 1 Mol.
2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure u. 1 Mol. 2 -Amino-8 -oxynaphthalin-6 -sulfosdurel
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— 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosdure u. 1 Mol. m-Aminobenzoesaure,
— 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosdure u. 1 Mol. l-Amino-4-oxybenzol-3- 
carbonsaure, — 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosdure u. 1 Mol. Anthranil- 

.saure, — 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosdure u. 1 Mol. l-Amino-2-oxy-5- 
sulfobenzol-3-carbmsaure, — 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure u. 1 Mol.
l-Amino-2-oxy-5-chlorbe}izol-3-carbonsdure, — 1 Mol. l-Amino-8-oxijnaphthalin-3,6- 
disulfosaure u. 1 Mol. Anilin, — 1 Mol. l-Amino-8-oxynaplithalin-3,6-dimlfosdure u. 
1 Mol. l-Amino-4-acetylaminobenzol, — 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-dmilfo- 
sdure u. 1 Mol. Dimełhylamin, — 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosdure 
u. 1 Mol. Acetamid, — 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure u. 1 Mol. Anilin,
— 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure «. 1 Mol. l-Amino-3-formylaminobenzol,
— 1 Mol. l-Ammo-8-oxynaphthalin-3,6-dimlfosaure u. 1 Mol. o-Toluidin\ Na-Salz in
W. 1., — 1 Mol. l-Oxy-2-amino-4-sulfobenzol-G-carbonsdure u. 1 Mol. l,3-Diamino-4- 
ehlorbenzol; Alkalisalze in W. 1., — 1 Mol. Phenol u. 1 Mol. A nilin ; aus Aceton- 
PAe. umgel. Krystalle, F. 117—118°, unl. in W., — 1 Mol. Anilin  u. 1 Mol. p-Chlor- 
anilin; aus Aceton fast farblose Krystalle, F. 190°, unl. in W . (Schwz. PP. 
106079, 10G080, 106081, 106082, 106083 ,106084 ,106085 ,106086 ,106087 , 
106088, 106089, 106090, 106091, 106112 yom 7/9. 1922, ausg. 1/8. 1924, 
106392, 106403, 106404 vom 7/9. 1922, ausg. 16/8. 1924. Zuss. zu Schwz. P. 
1 0 3 4 3 0 ;  v o r v o r s t.  Ref .)  SCHOTTLANDER.

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Ilerstellung 
von den 1,3,5-Triazinrest enthaltcnden organischen Verbindungen. Durch Einw. von 
aliphat. oder aromat. Aminen, Phenolen usw. in beliebiger Reihenfolge bei Ggw. 
von W. ais Vcrdunmmgsmittel auf Cyanurhalogenide kann man samtliche 3 Halogen- 
atome im Mol. der letzteren durch N- oder O-haltige Reste ersetzen u. gelangt so 
zu tert., s. oder a. substituierten Deriw. des 1,3,5-Triazins (vgl. hierzu auch die 
vorst. Rcft'.). — Folgende Beispiele fur die Kondensation von 1 Mol. Cyanurchlorid 
mit 2 gleichartigen Moll. u. 1 yerschiedenem Mol. von Aminen bezw. Phenolen sind 
angegeben: 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure u. 2 Moll. l-Amino-3-formyl- 
aminobenzol\ Alkalisalze in W. I., — 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure 
u. 2 Moll. A nilin ; Alkalisalze in W . 1., — 1 Mol. 2-Amino-8-oxynaphtluilin-6-mlfo- 
saure u. 2 Moll. Anilin; Alkalisalze in W . 1., — 1 Mol. l-A»iino-8-oxynaphthalui-3,6- 
disulfosdure u. 2 Moll. Anilin\ Alkalisalze in W. 1., — 1 Mol. l-Amino-8 -oxynaphthalin-
3,6-disulfosaure u. 2 Moll. l-Amino-3-fonnylaminobenzol; Alkalisalze in W. 1., —
1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalxn-3,6-disulfosdure u. 2 Moll. l-Amino-4-acetylaminobenzol\ 
Alkalisalze in W. 1., — 1 Mol. 2  - Amino - S - oxynaphthalin - 7- sulfosaure u. 2 Moll. 
Phenol; Alkalisalze in W. 1., — 1 Mol. 2 -Amino-8 -oxynaphthalin-6 -mlfosaurc u. 2 Moll. 
Phenol; Alkalisalze in W. 1., — 1 Mol. Anilin u. 2 Moll. 2-Amino-5-oxynaphtlbalin- 
7-sulfosaure; Alkalisalze in. W. 1., — 1 Mol. Anilin u. 2 Moll. 2-Amino-8-oxynaphthalin-
S-stdfosatire, — 1 Mol. m-Aminobenzoesaure u. 2 Moll. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6- 
disulfosaure, — 1 Mol.5 2 -Amino-S■ oxynaphthalin-7-mlfosum-c. u. 2 Moll. p-Phenylen- 
diamin (zur Kondensation gelit man vom Monoacetyl-p-phcnylendiamin aus u. yerseift 
das Zwischenprod. nachtrSglich), — 1 Mol. 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosdure u.
2 Moll. p - Plienylendiamin (in analoger Weise wie das vorigc erhalten), — 1 Mol. 
Phenol u. 2 Moll. 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-mlfosdurc, — 1 Mol. Benzidin u. 2 Moll.
i-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosdure (man laBt erst die Sulfosaure in Ggw. yon 
W. einwirken u. erhitzt dann die neutralisierte Lsg. mit dem Diamin zum Kochen), — 
1 Mol. l-Monoformylamino-3-aminobenzol u. 2 Moll. l,4-Diąminobenzol-3-sulfosaure, — 
1 Mol. l,4-Diaminobenzol-3-sulfosaure u. 2 Moll. l-Monoformylamino-3-aminobenzol, —•
1 Mol. l,3-Diaminobenzol-4-sulfosdure u. 2 Moll. l-Monoformylamino-3-aminobenzol, —
1 Mol. l,4-Diaminobenzol-3-sulfosuure u. 2 Moll. l-Monoacetylamino-4-aminobenzol. — 
Durch Yerseifung der yorst. Kondensationsprodd. mit yerd. NaOH wird der N-Acyl-
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rest abgespalten, so daB die Endprodd. noch eine weitere freie NHa-Gruppe ent- 
halten. — 1 Mol. l,4-Diaminohen~ol-3-sulfosdurc u. 2 Moll. m-Aminoplienol, — 1 Mol. 
p-Aminophenol u. 2 Moll. Didthylamin (man geht vom p-Nitroplienol aus, das mit 
dem Cyanurchlońd unter B. eines p-Nitrophemyldthers reagiert u. dann weiter mit 
Diathylanwi kondensiert wird; dieses Zwischenprod. bildet aus A. Krystalle, P. 107°, 
u. geht bei der Red. mit Fe u. CH.,C02H in A. in den Aminophenylather iiber); 
aus A. Krystalle, F. 75—76°, enthiilt eine diazotierbare NHa-G ruppe, — 1 Mol.
1-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosdure u. 2 Moll. o-Tóluidin, — 1 Mol. l-Amino-8-
oxynaphthalin-3,6-disulfosdure u. 2 Moll. p-Toluolsulfamid,— 1 Mol. l-Oxy-2-nitro-4- 
aniinobenzol-6-sulfosdure u. 2 Moll. A nilin ; die NOa-Gruppe laBt sich nachtraglich 
durch Behandeln des Kondensationsprod. in wss. Lsg. mit Fe u. CH3COaH zur 
iV7Ja-Gruppe reduzieren. — Die meisten der yorst. Kondensationsprodd. mit Sulfo- 
gruppen im Mol. sind nur ais Alkalisalze in W. 1. (Schwz. PP. 106 092, 106093, 
106094, 106095, 106096, 106097, 106098, 106099, 106100, 106101,106104, 
106105, 106106, 106113, 106115 vom 7/9. 1922, ausg. 1/8. 1924, 106384 vom 
15/10. 1923, ausg. 16/8. 1924, 106385, 106386, 106387 vom 15/10. 1923, ausg. 
16/8.1924. F. Prior. 3/1.1923, 106388, 106389 vom 18/10.1923, ausg. 16/8. 
1924. F. Prior. 3/1. 1923, 106394, 106395 vom 16/11. 1923, ausg. 16/8. 1924.
F. Prior. 3/1. 1923, 106 4 0 6, 106 408 vom 7/9. 1922, ausg. 16/8. 1924, 106410 
vom 29/11. 1923, ausg. 16/8. 1924. F. Prior. 3/1. 1923. Z u s s .  z u  S c h w z .  P .  1 0 3 4 3 0 ;  
drittvorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, B_asel, Schweiz, Herstellung 
von den 1,3,5-lńazinrest enthaltenden organischen Verbindungen. Die 3 Halogen- 
atome in Cyanurhalogeniden lassen sich auch sSmtlich durch 3 gleichartige oder
3 yerschiedene N- oder O-haltige Reste ersetzen, so daB man ais Endprodd. tert. 
in den Stellungen 2, 4, 6 s. oder a. substituierte Der iw . des 1,3,5-Tńazins erhSlt. 
Folgende Beispiele sind angegeben: Kondensation yon 1 Mol. Cyanurchlońd mit:
3 Moll. l,4-Diaminobenzol-3-sulfosaure, fast farbloses, krystallin., in W. 11. Pulyer; — 
in beliebiger Reihenfolge mit: 1 Mol. Sulfanilsdure, 1 Mol. 2-Amino-o-oxynaphthalin-
7-sulfosaure, u. 1 Mol. Anilin, zll. in W., — 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfo- 
saure, 1 Mol. 2 - Amino - 8 - oxynaphthalin - 6 - sulfosaure u. 1 Mol. A nilin ; zll. in 
W., — 1 Mol. Sulfanilsdure, 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure u. 1 Mol.
2-Amino-8-oxynaphtalin-6-sulfosdure-, zll. in W., — 1 Mol. p  - Nitrophenol, 1 Mol.
2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure u. 1 Mol. 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfo$dwe; 
geht durch Red. mit Fe u. Saure in den entspreehenden p-Aminophenylather, Alkali
salze in W. 1., iiber, — 1 Mol. Phenol, 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalm-7-sulfosaure 
u. 1 Mol. 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosdure-, Alkalisalze in W. 1., — 1 Mol. 
Sulfanilsdure, 1 Mol. d-Amino-l-oxybenzol-2-carbonsaure u. 1 Mol. 1-Amino-d-acetyl- 
aminobenzol-3-sulfosaure\ der Aeetylrest in dem Kondensationsprod. lafit sich durch 
kurzes Kochen mit 5%ig- NaOH abspalten, das Endprod. bildet in W. 1. Alkalisalze. 
(Schw. PP. 106107, 106108, 106109, 106111, 106118 vom 7/9. 1922, ausg. 1/8. 
1924, 106383 vom 7/9. 1922, ausg. 16/8. 1924, 106399 vom 28/11. 1923, ausg. 
16/8. 1924. F . Prior. 3/1. 1923. Z u s s .  z u  S c h w z .  P .  1 0 3  4 3 0  v ie r t -v o r s t .  Ref.)  S c h o t t l .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von den 1,3,5-Triazinrest enthaltenden organischen Verbindungen. In den durch 
Einw. von 1 oder 2 Mol. eines aliphat. oder aromat. Amins bezw. 1 oder 2 Mol. 
eines Phenols oder yon je 1 Mol. der genannten Korperklassen auf 1 Mol. Cyanur- 
ehlorid erhiiltlichen prim. oder sek., s. oder a. substituierten D eriw . des 1,3,5-Tri
azins (ygl. die yorst. Reff.) lassen sich die noch yorhandenen beweglichen Cl-Atome 
des Heteroringes durch die Reste N H ,-, OH-, 0 -A lky l oder S il-  austauschen. — 
Folgende Beispiele sind angegeben: Man erhitzt das sek. Kondensationsprod. aus 
L Mol. Cyanurchlońd u. 2 Moll. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure 1 Stde. mit
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20°/oig. NH3 unter RtickfluBkuhlung, wobei das eine Cl-Atom im Triazinrest gegen 
die Aminogruppe ersetzt wird; fast farbloses Pulver, Alkalisalze in W. 1. — Erhitzt 
man das sek. Kondensałionsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Moll. 2-Amino-5-oxy- 
naphthalin-7-sulfosaure mit 30%ig. N aO H  1 Stde. unter RiickfluB, so wird nach 
dem Neutralisieren ein N-diaryliertes 2,4-Diamino-6-oxy-l,3,5-triazin, Alkalisalze in 
W. 1., erhalten. — Analog entsteht aus dem sek. Kondensałionsprod. von 1 Mol. 
Cyanurchlorid, 1 Mol. 2 -Ą7nii)o-S-oxy?iaphthalin-7 -sulfosdure u. 1 Mol. 2-Amino-8-oxy- 
naphthalin-6 -sulfosaure u. 20°/0ig. N H 3 ein N-diaryliertes 2,4,6-Triamino-l,3,5-triazin, 
zll. in W. — Erhitzt man das sek. Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u.
2 Moll. 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosdure einige Zeit mit einer Lsg. von S in 
krystallisiertem N&jS auf 80—90° u. siiuert dann an, so gcht es in ein N-diaryliertcs 
2,4-Diamino-6-mercapto-l,3,5-triazin, fast farbloses Pulyer, Alkalisaize in W . 1., iiber.
— LsBt man auf 1 Mol. Cyanurchlorid in Bzl. gel. unter Kuhlung 1 Mol. einer 
NaOCH3-Lsg. einwirken, gibt dann eine wss. Lsg. von 2 Moll. des Dinatriumsalzes 
der l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure hinzu u. erhitzt auf ca. 95°, so dest. 
das Bzl. ab u. man erhiilt nach dem Ansiłucrn ein N-diaryliertes 2,4-Diamino-6- 
metlioxy-l,3,5-lriazin, fast farbloses Pulyer, Alkalisalze in W. 1. — Ebenso entsteht 
durch Einw. von N II3 auf das sek. Kondensationsprod. von 1 Mol. Cyanurchlorid 
mit 1 Mol. Sulfanilsaure u. 1 Mol'. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure ein N-diary
liertes 2,4,6-Triamino-l,3,5.-triazin. — Cyanurchlorid (1 Mol.) gibt mit 1 Mol.
l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure, 1 Mol. 1 - Oxy-2-amino-4-sulfobenzol-6-carbon- 
saure u. 1 Mol. NaOCtH & cbęnfalls ein N-diaryliertes 2,4-Diamino-6-inethoxy-l,3,5- 
triazin. — Man erhitzt das prim. Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u.
1 Mol. l-A)nino-4-acetylatninobenzol ‘/a Stde. mit der fur den Eintritt von 2 Moll. 
SH berechneten Menge in krystallisiertem Ną,S gel. S, siiuert an, filtriert u. zieht 
den Riickstand bis zur Eńtfernung des uberschussigen S mit CS2 aus. Man erhiilt

so das 2,4'-Acetylamitiophenylamino-

NHS u. kocht das Zwischenprod. (2,4-Diamino-6-chlor-l,3,5-triazin) unter RiickfluB 
mit 1 Mol. l-Mcthyl-2,4-diaminobenzol, so geht es in das 2,4-Diamino-6,4'-methyl-3r- 
aminophenylamino-l,3,5-triazin, Chlorhydrat in W. 11. helles Pulyer, Ober. — Das sek. 
Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Moll. l-Amino-3-formylaminobenzol 
geht bei 2-std. Erhitzen mit 20,/0>g. NH3 unter Druck auf 100—110° unter gleich- 
zeitiger Abspaltung der beiden Formylreste in das entsprechende N-diarylierte
2,4,6-Triamino-l,3,5-triazin, Chlorhydrat in W . 1. Pulyer, iiber. — Durch Einw. von
2 Moll. NaOCH3-Lsg. unter Kuhlung auf das prim. Kondensationsprod. aus 1 Mol. 
Cyanurchlorid u. 1 Mdl. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure erhSlt man ein 
N-monoaryliertes 2-Amino-4,6-dimethoxy-l,3,5-triazin, Alkalisalze in W. 1., fast farb- 
lose Pulyer. — Erhitzt man das sek. Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u.
2 Moll. l-Oxy-2-nitro-4-aminobenzol-6-sulfosaure kurze Zeit mit 20%ig. N H 3 unter 
RiickfluB, so erhiilt man das entsprechende N-diarylierte 2,4,6-Triamino-l,3,5-triazin 
mit 2N 02-Gruppen in den aromat. Resten, das bei der Red. mit Fe u. CHsCO,H 
die entsprechende IHaminoverb. liefert, deren Alkalisalze in W. 1., fast farblose 
Pulyer Sind. (Schwz. PP. 106102, 106103, 106110, 106114, 106116, 106117, 
106119 yom 7/9. 1922, ausg. 1/8. 1924, 106396 yom 16/11. 1923, ausg. 16/8.1924.
F. Prior. 3/1. 1923, 106397, 106398 yom 28/11. 1923, ausg. 16/8. 1924. F. Prior. 
3/1. 1923, 106407 yom 7/9. 1922, ausg. 16/8. 1924, 106409 vom 29/11. 1923, ausg. 
16/8. 1924. F. Prior. 3/1. 1923. Z u s s .  z u  S c h w z .  P .  1 0 3 4 3 0 ;  lUrtlt  v o r s t .  Ret.)  S c iio .

N 4,6-dimercapto-l,3,5-triazin nebenst. 
Zus., gelbes, in Atzalkalien 1., sich 
oberhalb 280° zers. Pulyer. — Be- 
handelt man 1 Mol. Cyanurchlorid 
bei 20—30° mit 2 Moll. 20%ig- wss.
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von den 1,3,5-Triazinrest enthaltenden organischen Verbindungen. Zu den vorst. 
Reff. nach Schwz. P. 103430 u. den zugehorigen Zusatzpatenten ist folgendes nach- 
zutragen: Auficr den einfachen Aminooxynąphlhalinsulfosduren lassen sich auch 
komplizierter zusammcngesctzte D eriw . dieser Sauren, wie N-Aminobenzoylderivv., 
mit Cyanurbalogeniden kondensieren, wobei der Triazinrest in die NH2-Gruppe der 
Seitenkette eintritt. — Ferner laGt sich die Rk. auch auf Aminoarylpyrazolonc iiber- 
tragen. Z. B. erhalt man aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 2 Moll. l^-Aminophenyl-S- 
pyrazolon-3-carbonsdure in wss. Lsg. in Ggw. von Na-Acctat in der Kalte ein sek. 
Kondensationsprod., braunliches, in Sauren unl., in Alkalien 1. Pulver, das nocli 
ein bewegliches Cl-Atom im Triazinrest enthalt. — Auch 2 Triazinreste enthaltendc 
Kondensationsprodd. lassen sich gewinnen, indem man in beliebiger Reihenfolge 
auf 2 Moll. Cyanurchlorid die entsprechende Anzalil Moll. eines Amins oder 
Phenols usw. einwirken lafit. Z. B. behandelt man 2 Moll. Cyanurchlorid in wss. 
Suspcnsion bei 0° unter Zusatz yon wss. N:i.,C03-Lsg. mit 2 Moll. 1,3-Diaminobenzol- 
4-sulfosaure, gibt 1 Mol. p-Phenylendiamin hinzu, riihrt einige Zeit bei 40—50", neu- 
tralisiert genau u. koebt nach Zugabe von 2 Moll. Anilin  am RtickfluBkiihler. Das 
s. ditert. Kondensationsprod., fast farbloses Pulver, unl. in W., wird durch Aussalzen 
u. Ansauern abgeschieden. — Kondensiert man 2 Moll. Cyanurchlorid mit 2 Moll.
l,3-Diaminobenzol-4-sulfosdure, 1 Mol. p-Phenylendiamin u. 2 Moll. l-Amino-3-fonnyl- 
aminobenzol, u. yerseift das Reaktionsprod. durch kurzes Koehen mit wss. NaOH, 
so wird ebenfalls ein s. ditertidres Kondensationsprod. gewonnen, das in W. unl. 
ist u. 4 diazotierbaxe NH2-Gruppen enthalt. (F. P. 572715 vom 3/1. 1923, ausg. 12/6.
1924. E. P. 221843 vom 17/5. 1923, ausg. 16/10. 1924. Schwz. PP. 106400, 
106401 yom 28/11. 1923, ausg. 16/8. 1924. F. Prior. 3/1. 1923. Z u s s .  z u  S c h w z.  P.  
1 0 3 4 - 3 0 ;  se chst v o r s t .  R e f )  S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Herstellung 
von Oxynaphthijlsubstitutionsproduhten des 1,3,5-Triazins. Man la8t u-Naphthol auf 
Cyanurhalogenide der Zus. (I.) in Ggw. eines Kondensationsmittels, wic A1C13, mit 
oder ohne Zusatz eines indifferenten Verdunnungsmittels, wie CS2, PAe., Tetra- 
chlorSthan oder Nitrobenzol einwirken. — Ilierbei werden die yorhandenen Halogen
atome des Triazinringes durch den Osynaphthylrest substituiert u. Verbb. der Zus. 
(II.) erhalten. Folgende Beispiele sind angegeben: In eine ca. 80° w. Schmelze yon

U-Naphthol wird ein Gemisch von Cyanurchlorid u. A1C13 allmahlich eingeriihrt. 
Die Rk. setzt sofort unter Steigerung der Temp. u. IICl-Entw. ein. Nach kurzem 
Halten auf 115° wird die Schmelze fest. Man liiBt erkalten, zerkleinert u. kocht 
die Schmelze mit viel IlCl-haltigem W . aus, wobei orangerote Flocken einer Doppel- 
v e rb . von 1 Mol. HC1 mit 1 Mol. des Kondensationsprod. aus 1 Mol. C y a n u rc h lo r id  

u. 3 Moll. u-Naphthol erhalten werden. Zur weiteren Reinigung wird die Verb. in 
wss. NaOH gel., filtriert u. aus dem kraftig gelben Filtrat mit CH3C02II oder 
NallSOj wieder gefallt Das 2l4,6-Tri-4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin hellgelbes Pulyer, 
aus Aceton-Xylol umgel. oberhalb 300° schm., ist in Atzalkalien mit kraftig gelber, 
in konz. H2S 04 mit blauyiolettor Farbę 1. — Analog erhalt man aus 2-P h en y la tn in o -

4,6-dichlor-l,3,5-triazin, dem Kondensationsprod. yon 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol. 
Anilin, u. K-Naphthol das3-Phenylamino-4,6-di-4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, gelbliches 
Pulyer, aus Aceton-.Xylol Krystalle, F. 255—258°, in Atzalkalien mit kraftig gelber,

C-Halogen (R[ u. Rj =  
Halogenatome 
oder anorgan., 
aliphat. od. aro- 

N mat. Reste)

N__ C-R2 (R, u. Rj ent-
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in konz. 1I2S 0 4 mit blaustichig roter Farbę 1.— 2,o-Tolylamino-4,6-di-4'-oxynaphthyl-
1,3,3-tńazin, durch Kondensation von u-Naphthol mit 2,o-Tolylamino-4,6-dichlor-
1,3,5-iriazin erhalten, heligelbea Pulver, in Alkalien mit gelber, in II2S 04 mit blau- 
roter Farbę 1., aus Aceton-Xylol umgefallt F. 195°, unter yorheriger Sintcrung yon 
190° an. — 2,2"-Chlorphenylamino-4,6-di-4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, durch Konden
sation yon u-Naphtlwl mit dem Fimoirkungsprod. von 1 Mol. o-Chloranilin auf 
1 Mol. Cyamirhalogcnid. erhalten, liellgelbes Pulver, aus Aeeton-Xylol umgefallt
F. 222—225°. — 2J}",5"-Dichlorphenylamino-4,6-di-4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, durch 
Kondensation yon a-Naphłhol mit dem Einwirkungsprod. von 1 Mol. 2,5-Dichlor-
1-aminobenzol auf 1 Mol. Cyanurchlorid in Ggw. von Tetrachlorathan erhalten, hell- 
gelbes Pulyer, aus Aeeton-Xylol umgefallt F. 155—160°. — 2,4"-Chlorphcnylamino- 
4;6-di-4'-oxynaphthijl-l,3,5-triazin, durch Kondensation von u-Naphthol mit dem 
Einwirkungsprod. yon 1 Mol. p-Chloranilin auf 1 Mol. Cyanurchlorid erhalten, hell- 
gelbes Pulyer, aus Aceton-Xylol umgefallt F. 190—193°. — 2,3"-Nitrophcnylamino-
4,6-di-4’-oxynaphthyl-l,3,5-tńazin, aus dem Einwirkungsprod. yon 1 Mol. m-Nitranilin 
auf 1 Mol. Cyanurchlorid u. u-Naphthol erhalten, hellgelbes, in Alkalien mit gelber, 
in H2S04 mit orangebrauner Farbę 1. Pulyer, aus Aceton-Xylol umgefallt F . 291 
bis 292°. — Behandelt man das durch Einw. yon 2 Moll. N IIz auf 1 Mol. Cyanur
chlorid erhaltliche 2,4-Diamino-6-clilor-l,3,5-triazin mit a-Naphthol in Ggw. yon 
A1C1S bei 120°, so geht -es in 2,4-Diamino-6,4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, fast farb- 
loses Pulyer, in Alkalien mit schwach gelber, in konz. H2S04 mit oranger Farbę
1., aus Aceton-Xylol umgefiillf. P. 305—308°, iiber. — Das durch Einw. yon 2 Moll. 
Anilin auf 1 Mol. Cyanurclilorid erhaltliche .i. 2,4-Diphenylamino-6-chlor-l,3,5-triazin 
gibt bei der Kondensation mit u-Naphthol in Ggw. von A1C13 bei 115° das s. 2,4- 
Diphenylamino-G,4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, sehwaeh gefarbtes Pulyer, in Atzalkalien 
mit gelber, in konz. H 2S 0 4 mit oranger Farbę 1., aus Nitrobenzol Krystalle, F. 241 
bis 242°. — 2-Diathylamino-4-amino-6,4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, hellgelbes Pulyer, 
in Alkalien mit gelber, in konz. H2S04 mit braungelber Farbę 1., erhalt man durch 
Einw. yon in Tetrachlorathan- gel. u-Naphthol in Ggw. von A1CL, auf das durch 
Kondensation von 1 Mol. Cyanurchlorid mit 1 Mol. NJI3 u. 1 Mol. Didthylamin ent- 
standene 2-Diathylamino-4-amino-6-chlor-l,3,5-triazin, Krystalle, F. 77—78°, bei 
140°. — Kondensiert man u-Naphthol mit dem Einwirkungsprod. von 1 Mol. Anilin  
u. 1 Mol. NITS auf 1 Mol. Cyanurchlorid, so wird das 2-Phenylamino-4-amino-6,4’-oxy- 
naphthyl-l,3,5-triazin, hellgelbes, in Alkalien mit. gelber, in konz. H2S 04 mit oranger 
Farbę 1. Pulvqr, aus Aceton-Xylol umgefallt F. 238—240°, erhalten. — Durch Einw. 
von 1 Mol. Naphthol in Ggw. yon A1C13 bei Tempp. unterhalb 15° auf 1 Mol. des 
Kondensationsprod. yon 1 Mol. o-Toluidin u. 1 Mol. Cyanurchlorid entsteht das
2-Chlor-4,o-tolylaniino-6,4'-oxynaphihyl-l,3,5-triazin, Doppelyerb. mit HC1 gelborange-
farbiges Pulyer, in Alkalien mit gelber, in konz. H2S 0 4 mit oranger Farbę 1. — 
Tragt man in auf —5° abgekUhlten CS2 Cyanurchlorid u. A1C13, hierauf ganz all- 
mahlich 2 Moll. u-Naphthol ein u. riihrt liingere Zeit bei Tempp. bis zu 15", so 
erhalt man das 2-Chlor-4,6-di-4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, Verb. mit HC1 rotes Pulyer, 
m NaOH mit gelber, in konz. II2S 04 mit blauroter, rascli braun werdender Farbę
1. Durch weitere Kondensation mit 1 Mol. a-Naphthol in Ggw. yon A1C13 geht es 
ni 2,4,6-Tri-4'-oxynaphthyl-l,3,5-triazin, durch Erwśirmen mit iibersebusaigem o-Chlor- 
anilin in das 2,2'-Chlorphenylamino-4,6-di-4'-oxynaphthyl-l,3,5-iriazin uber. Die 
osynapbtbyliertcn Triazine dienen ais Zwischcnprodd. fiir die Ilerst. von Farbstoffen. 
(Schwz. P. 107619 vom 9/8. 1923, ausg. 1/11. 1924. Schwz. PP. 108191, 108192, 
108193, 108194, 108195, 108196, 108197, 108198, 108199, 108200, 108201, 
108202 [Zus.-Patt.] vom 9/8. 1923, ausg. 16/12. 1924. E. P. 220302 vom 1/8.
1924, Ausz. yeroff. 1/10. 1924. Schwz. Prior. 9/8. 1923. F. P. 584043 vom 28/7.
1924, ausg. 28/1. 1925. Schwz. Prior. 9/8. 1923.) S c h o t t l a n d e b .



782 H1X. O r g a n is c h e  P r  I p a r a TE. 1025. II.

Eduard Jena, Biberach, RiB, Darstellung von Derivaten des Hexamethylentetr- 
amins, dad. gek., daB man Hexamethylentetramin, dessen Abkommlinge oder NH, 
u. CH ,0 abspaltende Stoffe auf Sulfofctlsauren oder dereń Salze einwirken liiBt. — 
Ein Beispiel fur die Herst. von ndfoolsaurcm Hexamethylentetramin, barzartige, 
stark klebrige, gelbliebe M., in W . klar u. 11., unl. in absol. A. u. A., beim Erhitzen 
iiber 100° unter Schwarzfarbung CHsO abspaltend, durch Umsetzung von C0H12N4 
in h. alkoh. Lsg. mit durch Sulfonierung von Olein mittels konz. H2S04 in der 
Kalte erhaltlieher Sulfoolsaure, 18—20°/0 gebundener H 2S 04 enthaltend, 11. in W., 
unl. in A. u. absol. A. Die therapeut. Verwendung findenden sulfofettsauren Salze 
des Hesamethylentetramins losen Lipoide, wie Lecithin, restlos u. diffundieren auch 
durch Pett- u. Waclishiillen, haben demgemaB eine starkę desinfizierende Wrkg. 
gegenUber saurefesten Bakterien u. wirken auch ais milder Gerbstoff auf das be- 
handelte Gewebe. (D. R. P. 414491 KI. 12p vom 10/5. 1921, ausg. 30/5. 1925.) Scno.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hoehst a. M., Darstellung von 
in der Seitenkeite substiiuierłen Chininqueckńlberverbindungen. Zu dem Bef. nach 
Schwz. P. 100410'; C. 1924. I. 2206 ist naclizutragen: An Stelle von Chinin oder 
dessen Salzen kann man andere Chinaalkaloide oder dereń Salze mit HgO oder nach 
dem Yerf. des Oe. P. 86135 mit Hg-Salzen behandeln. — Beispiele fur die Herst. 
folgender mercurierter Chinaalkaloide sind angegeben: mercuriertes Athylcuprein aus 
dem Disulfat des Athyleupreins u. Mereuriacetat bezw. IlgO, Krystalle, gegen KMn04 
bestandig, (NH4)2S fallt kein HgS. — mercuriertes dnchonin aus Cinchotiindistdfat 
u. Hg-Acetat bezw. HgO, Krystalle. — mercuriertes Chinatoońn aus Chinatoxindisulfat 
u. Hg-Acetat, bezw. HgO, gelbliche Krystalle; Verh. der beiden letztangefiibrten 
Prodd. gegeniiber KM n04 u. (NH4)2S analog dem Athylcupreinderiv. (Oe. P. 97142 
vom 3/10. 1922, ausg. 10/6. 1924. D. Priorr. 14/10. u. 19/10. 1921. Zus. zu Oe. P.  
8 6 1 3 5 ;  C .  1 9 2 2 .  I V .  7 1 2 . )  SCHOTTLANDER.

E. Merck, Darmstadt, Darstellung von synthetischem l-Cocain. Alkalilabiles 
Cocainracemat (d, l-Cocain) wird mit Hilfe von Weinsaure in seine opt.-akt. Anti- 
poden zerlegt, — Z. B. wird das aus Tropinoncarbonsaureester oder der freien 
Saure neben alkalistabilem d,l,pseudo-Ecgonin erhaltliche labile Ecgonin durch Ver- 
esterung u. Benżoylierung in rac. Cocain F. 79—80°; Chlorid F. 187° (korr.), iiber- 
gefiihrt u. dieses mit Weinsaure in wenig W . gel. Nach einigen Tagen krystalli- 
siert ein Ditartrat in flachenreichen Krystallen aus. Die aus diesem durch NaOH 
u. Ac. abgeschiedene Base erweist sich in opt. Drehung, F. u. samtlichen anderen 
Eigenschaften ais ident. mit naturlichem Cocain. (Oe. P. 98713 v,om 24/9. 1923, 
ausg. 10/12. 1924. Schwz. P. 105360 vom 25/9. 1923, ausg. 16/6.1924. Sch o ttl .

W ilhelm  Ernst Merck, Karl Merck, Louis Merck, W ilhelm  Merck, Fritz 
Merck, Otto W olfes und Horst Maeder, Darmstadt, Synthetisches l-Cocain. (E. P. 
214917 vom 31/10. 1923, ausg. 22/5. 1924. — vorst. Rei.) Sc h o t t l a n d f r .

Chemisclie Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von leieht- 
loslichen Salzen des Chinins. Man laBt Chinin u. Sulfosauren niedrigmolekularcr 
aliph. KW-Stoffe, wie die Methan- oder Athansulfosaure, aufeinander einwirken 
oder setzt Chininsulfat mit den Ba-Salzen der Sulfosauren um. — Die Salzbildung 
aus freier Base u. freier Sulfosaure erfolgt in methylalkoh. oder alkoh. Lsg., die 
Herst. der Salze durch doppelte Umsetzung der Salze der Komponenten in wss. Lsg. 
Methansulfosaures Chinin C20H24O2N3-CH3SO3H, aus CH3OH s e i d e g l a n z e n d e  Nadeln, 
bei langsamem Erhitzen bei 214—215° erweicliend, unter Braunfarbung bei 217 
217,5° (korr.) schm. (bei rascherem Erhitzen liegt der F. 2—3° hoher), in 3—4 Teilen 
W . von 20° 1.; die Lsg. reagiert schwach bas. u. ist kochbestandig, also sterilisier- 
bar; enthSlt 77% Chinin. — Athansulfosaures Chinin C20H24O2N2 • CsHsSOsH, mit 
74% Chinin, aus A. zu Drusen yereinigte Nadeln, langsam erhitzt bei 214° erwei- 
chend, bei 217° (korr.) schm. (bei rascherem Erhitzen lieart der F. 2—3° hoher). in
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1—1,5 Teilen W. von 20° 1. mit scli wach bas. Rk. Die auch an der Luft beatiin- 
digen wss. Lsgg. der Prodd. eignen sich ohne weitere Zusiitze, wie Urethan oder 
Harnstoff, zu Injektionszwecken. (Oe. P. 99681 vom 24/9. 1923, ausg. 10/4. 1925. 
Schwz. Prior. 7/10. 1922. P. P. 572962 vom 6/10. 1923, ausg. 16/6. 1924. Schwz. 
Prior. 7/10. 1922. Schwz. P. 101054 vom 7/10. 1922, ausg. 1/11. 1923 u. Schwz. 
P. 104723 [ Z u s . - P a ł . ]  vom 2/6. 1923, ausg. 1/7. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., und Aladar Skita, 
Hannoyer, Herstellung von lyihydrodesoTymorphin und Diliydrodesoxycodein, dad. 
gek., daB man das Chlorodihydrocodid mit bas. Agenzien behandelt. — Z. B. wird 
Chlorodihydrocodid (vgl. F r e u n d , Journ. f. prakt. Ch. [2] 101. 1 ; C. 1921. I. 247) 
in einer Lsg. von Na in absol. CII3OH wiihrend 48 Stdn. unter Druck auf 135 bis 
140° erhitzt. Man gieBt in W. u. dest. den CH3OH im Vakuum ab. Nach dem 
Erkalten scheidet sich das Dihydrodesoxycodein, aus Essigester Krystalle, F. 111°; 
Chlorhydrat F. 114°; Jodmethylat F. 135—136°, aus der alkal. FI. ab u. wird 
filtriert. Das F iltrat wird neutralisiert, mit Na2CO.,-Lsg. versetzt u. mit Chlf. aus- 
gezogen. Hierbei geht das durch Yerseifung des Diliydrodesoxycodeins gebildete 
Dihydrodesoxymorphin in das Chlf. iiber. Nach dem Abdest. des Chlf. wird der 
Riickstand aus Essigester umkrystallisiert; Krystalle, F. 183°; Chlorhydrat F. iiber 
310°. Die Entalkylierung des Dihydrodesoxycodeins zum Dihydrodesoxymorphin 
kann auch nach anderen. ublichen Methoden erfolgen. Beide Basen nehmen bei 
der katalyt. Red. in Ggw. von Pt-Metallen leicht bis zu 4 H-Atomen auf. So bildet 
z. B. das Dihydrodesoxyęodein,.bei der Hydrierung in essigsaurer Lsg. mit kolloider 
Pd-Lsg. bei Ggw. von Gummi arabicum ein Tetrahydrodcsozycodcin, aus A. Bliittchen, 
P. 143—145°. (D.R.P. 414598 KI. 12p vom 24/11. 1922, ausg. 4/6. 1925.) S c h o .

Chemische.Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung v<ni Salzen 
des Ergotamins. Man liiBt Ergotamin u. Alkylsulfosauren nach den ublichen Salz- 
bildungsmethoden aufeinander einwirken. — Man lost z. B. Ergotamin in CH3OH 
u. yersetzt mit einer 10°/0ig. methylalkoh. Lsg. von Methansulfosaure. Beim Verd. 
mit A. scheidet sich das methansulfosaure Ergotamin in rhomb., zu Drusen ver- 
einigten Blattchen ab, die sich bei 195° unter Sehwarzfiirbung zersetzen, in 5 Teilen 
W. von 20° mit saurer Rk. 1. sind, 10,3% N u. 4,8% S entsprechend der Formel 
CasHjjOjNs-CHj.SOsH enthaltend. — Das aus Ergotamin u. Athansulfosdure in 
absol. alkoh. Lsg. erhaltliche dthansulfosaure Ergotamin, aus A. Krystallalkohol 
enthaltende Blattchen, nach dem Trocknen im Hochvakuum bei 100° 10,1% N u. 
4,6°/0 S enthaltend, entsprechend der Zus. C33H350 5N6 • CSII5 • S 0 3H, ist in 3‘/a bis
4 Teilen W. von 20° mit saurer Rk. 1. Die Prodd. eignen sich infolge ihrer guten 
Loslichkeit fiir die Herst. konzentrierterer Ergotaminlsgg. (Schwz. PP. 100632, 
100633 vom 7/10. 1922, ansg. 1/11. 1923. Z u s s .  z u  S c h w z  P .  9 2 8 4 0 ;  C .  1 9 2 2 .  
lv- 7 2 9 . )  S c h o t t l a n d e r .

>XI. Harze; Lacke; Firnis.
Hans Wagner, Fortschritte der Farben- und Lackinditstrie. E in  Uberblick iiber 

die Patente und Neuerungen der letzten Jahre. Vierter Teil: Angeriebene Farben. 
(Vgl. Parben-Ztg. 30. 843; C. 1925. I. 1455.) Bei den Kolloidfarben werden Dis- 
pcrsitiits-, Adsorptions- u. Ausflockungsverff., Kolloidrkk. u. Apparatur besprochen. 
Eine Walzenmuhle mit Yormischwerk ist beschrieben, weitere Angaben werden 
uber Druckfarben, Anstrich-, Bronze- u. Stoffarben gemacht. (Farben-Ztg. 30. 1560 
his 1565. Stuttgart.) SO v e r n .

P. M. Crawford, Nachwcis neuerer Arbeiten iiber Nitrocelluloselacke. Literatur- 
iibersicht seit 1919. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 505.) J u n g .

A. S. Jennings, Uber moderne Lacke und ihre Anwendung. Angaben iiber 
Filtrieren von Laeken durch Zentrifugieren, Reifen, Holzollacke, Kolophoniumliolzol-
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lacke u. die beim Streichen u. Trocknenlassen zu beaclitenden Bedingungen. (Farbę 
u. Laek 1925. 208—9. Nach Decorator 1925. 222.) S0VERN.

Paul Andrae, Das teehnische Kollodium in der deutschen Industrie. Vf. be- 
liandelt die Yorziige des Kolłodiums ais Lack u. Farbmittel. Chem. Rundschau 
Mitteleuropa u. Bałkan 2. 153—54. Rosenheim, Bayern.) JuNG.

Hans Brendel, U ber das Eindicken v on Harzlacken mit basisclien Korperfarben. 
Das Eindicken von Harzlacken mit bas. Farben liiBt sich durch Zumischen von 
NajB40 7 vermeiden. Es muB gerade soyiel Naglij07 verwendet werden, daB das 
Harz yollstiindig neutralisiert ist, bestimmte Bedingungen sind innezuhalten. (Farbę 
u. Lack 1925. 200—1.) SOyebn.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: C. Harries und 
Werner Nagel, Berlin), Wiedcrgewinnung von Schellack aus Abfdllen von m it Schel- 
lack aneinandergeleimten Papieren oder anderen bliitterigen Stoffen, dad. gek., daB 
man sie mit einem Losungsm. unter Zusatz von wenigen Prozenten einer Mineral- 
saure beliandelt. — Man behandelt z. B. das Papier mit A., dem vorher etwa 2% 
HC1 zugesetzt wurde, hierbei bindet die Siiure die yorliandenen Metalle, die er- 
haltene Schellacklsg. kann man wieder yerwenden. (D. R. P. 413739 KI. 22h vom 
28/2. 1923, ausg. 15/5. 1925.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Arthur Vol5), 
Hochst a. M., Darstellung von Kunstharzen balsamartiger Natur, dad. gek., daB man 
recente Naturharze in Ggw. yon bas. Korpern mit _alkylierenden Mitteln be
handelt. — Z. B. wird franzos. Kolophonium in h. wss. NaOH gel., die Lsg. erkalten 
gelassen u. die gelatinos erstarrende M. mit p-Toluolsulfosauremethylester yermischt. 
Man erhitzt dann unter gutem Riihren unter Druck auf 120—130° bis zur Be- 
endigung der Umsetzung. Die vom p-toluolsulfosauren Na durch Auswaschen mit 
W . befreite M. wird in Bzl. gel., die Lsg. filtriert, iiber Na.2C03 getrocknet u. das 
Losungsm. wieder yerdampft. Die klar durchsichtige, hellgelbe, hochyiscose M. 
ist 11. in A., Bzl., Aceton, A. u. Terpentinol. — Dcutsches Fichtenliarz gibt beim 
Erhitzen mit Athylchlorid in wss. alkoh. Lsg. unter Druck auf 100—110° ein helles, 
durchsichtiges, zahfl. Ol von analogen Eigensehaften wie das obige Prod. — Durch 
Erhitzen von amerikan. Kolophonium in wss.-ammoniakal. Lsg. mit Athylenchlor- 
hydrin unter Druck auf 130—140° wird ein liell- bis dunkelgelbes durchsichtiges, 
ziihes Ol erhalten. — Vermischt man gewohnliches Kirschharz mit Pyridin u. Amyl- 
alkohol u. erhitzt mehrere Stdn. unter Druck auf 180—200°, dest. mit Wasserdampf 
das Pyridin u. unyeranderten Amylalkohol ab, lost den Riickstand in Bzl., ycrfiihrt 
weiter wie oben beim Prod. aus franz. Kolophonium u. erhitzt den Riickstand von 
der Bzl.-Lsg. noch einige Zeit auf 120—140°, so wird beim Erkalten eine zahfl., 
durchsichtige, harzartige M. erhalten. Die weichen oder zahfl. Harze besitzen die 
Eigensehaften des venetian. Terpentins oder iihnlicher Bahamę u. finden an Stelle 
von jenen, z. B. ais Zusatz zur Herst. von Sprit- u. Óllacken u. von Siegellack- 
massen, Verwendung. (D. R. P. 414 258 KI. 12 o yom 7/5. 1922, ausg. 27/5.
1925.) SCHOTTLANDER.

Garleton Ellis, Montelair, New Jersey, V. St. A., Herstellung plastischer Massen. 
DimethylolJmmstoff oder Gemische aus Di- u. Monomethylolhamstoff werden fiir sich 
oder zusammen mit 1., schmelzbaren, synthet. oder natiirlichen Ilarzen, mit oder 
olme Zusatz der liblichen minerał, oder organ. Fulłmittel, auf hohere Tempp., ge
gebenenfalls unter Druck, erhitzt. — Beispiele sind angegeben fiir die Herst. von 
piast. Massen aus Dimethylolharnstojf, der zunSclist liingere Zeit auf 120° erhitzt, dann 
gepulyert u. unter Druck weiter auf 150° erhitzt, eine weiBe, unschmelzbare, bei hoherer 
Temp. yerkohlende M. mit gliinzender Oberflśiche liefert; Dimethylolhamstoff u. 1. harz- 
artigen Kondensationsprodd. aus Phenolen, wie Phenol, Kresol, Naphtliol, u. C H fi, bezw.
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CH3CHO\ Ditnetliylolhar-nstoff u. dem aus Phenol oder Kresol u. Furfurol in Ggw. von 
HCI erhaltlichen 1. schwarzen H ’arz\ das Endprod. ist braun oder seliwarz gefiirbt; die 
Mischungen beider Komponenten konnen auch unter Zusatz von Paraformaldehyd 
oder ITexamethylentełramin erhitzt werden u. liefern dann noch luirtere Prodd. — 
Dimethylolliarnstoff u. dem aus Anilin u. Furfurol in Ggw. yon HCI erhaltlichen 
harzartigen Prod. Man setzt das Ilarnstoffderiy. zweckmiiBig bereits bei der Kon- 
densation des Furfurols -mit Anilinchlorhydrat zu u. erwiirmt nur gclinde, um eine vor- 
zeitige B. nicht schrn. Prodd. zu yerhindcrn; Dimethylolliarnstoff u. dem durch 
Einw. yon S.fil^ auf Phenol erhaltlichen S-haltigen Harz, Dimethylolliarnstoff u. den 
harzartigen Kondensationsprodd. aus Aceton oder anderen Ketonen u. CH^O\ Di- 
methylolharnstoff u. naturlichen Harzen, wie Schellack, Kopal, Asphalt oder G-ilsonit. 
Diese Prodd. dienen zur Herst. von Lacken. — Ais Fullmittel eignen sich CaS04, 
CaC03, Glimmer, Infusorienerde, Ton, Asbest, Baumwollflocken, Holzbrei, Sśige- 
mehl, Korkklein oder Lederstaub. Man kann auch Papier oder andere Faserstoffe 
mit den Lsgg. der noch 1. Prodd. impriignieren u. die einzelnen Platten zu Blćicken 
zusammenpressen. (A. P . 1536881 vom 14/6. 1922, ausg. 5/5. 1925.) S c h o t t l .

C arleton EU is, Montclair, New Jersey, V. St. A., Herstellung plastischer Massen 
am Harnstoff und Formaldehyd. Harnstoff wird mit wss. CH20-Lsg. in Ggw. 
geringer Mengen NaOH, Ca(OH)2 oder Ba(OH)2 yersetzt u. einige Stdn. stehen ge- 
lassen. Zu der Dimethylolliarnstoff enthaltenden kolloidalen Lsg. gibt man alsdann 
eine starkę Mineralsaure, Wie H3P 0 4, H,SOł oder HCI, bis zur schwach sauren 
Rk. Unter Entw. von W aruje fallt ein weifier Nd. aus, der in diinner Schicht 
ausgegossen u. yorsichtig im Yakuum getrocknet wird. W ahrend des Trocknens 
wird das schwach saure Prod. gepulyert u. in Formen unter Druck bei 160° gehartet. 
Man erhalt klar durchsichtige, wasserhelle oder schwach gefiirbte piast. MM. An 
Stelle der 40%ig. CH20-Lsg. kann man auch gasformigen CH20, Parafonnaldehyd 
oder Trioxymethylen, ferncr Acetaldehyd yerwenden. Um eine liohere Konz. bei 
der Kondensation zu erzielen, setzt man etwas Paraformaldehyd zu der wss. CH20- 
Lsg., der sich in Ggw. des Harnstoffs auflost. Der Harnstoff l&Bt sich durch seine 
Deriw. ersetzen. So liefert z. B. Diphenylharnstoff dunkel gefiirbte Prodd. Fem er 
kann man den gepulyerten Prodd. vor der Hartung Fiillmittel, wie Asbest, Siige- 
mehl, Farbstoffe, Harze, Leim, Albumin, Casein, Glycerin, feuersichermachende 
Salze u. weiBe Pigmente, wie CaS04, Chinaclay, Lithopone, zusetzen. Um eine 
schSdliche W rkg. der zu hartenden MM. auf die Formen infolge zu lioher Aciditiit 
der ersteren auszuschalten, kann man diese entweder mit W. siiurefrei waschen 
oder man yersetzt sie mit minerał. Fullmitteln, die kleine Mengen eines bas. Stoffes 
enthalten. (A. P . 1536882 yom 18/10. 1922, ausg. 5/5. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

F ritz  P o lla k , W ien, Herstellung von Kondensationsprodulcten aus Harnstoff 
oder dessen Abkommlingen und Formaldehyd, dad. gek., daB man die erste Stufe 
der Rk. (die B. des yiseosen Anfangsprod.) in zwei durch Kondensationsmittel ver- 
schiedenartig beeinfluBBare Phasen zerlegt u. dabei die erste dieser Phasen, die 
nach kurzer Erwiirmung beendigt ist, in Abwesenlieit freier Hj-Ionen vor sich gehen 
laBt. — Bei der Rk. muB yollkommen siiurefreier, z. B. durch Sublimation ge- 
wonnener, CH20  zur Anwendung gelangen, oder die in der CH20-Lsg. yorhandcne 
freie IIC 02H muB yor Einleitung der Rk. durch Neutralisation beseitigt werden. 
Bas durch kurzes Erwarmen einer neutralen oder alkal. Mischung von CH20  u. 
Harnstoff hergestellte Anfangskondensationsprod. behandelt man dann in Ggw. 
freier H2-Ionen, indem man einen Bruchteil des CH20  zu H ‘00211 oxydicrt oder 
Sauren, saure Salze, saure Ester oder durch Umsetzung sauer rcagierende Verbb. 
zusetzt. Die pH wird derart bemessen, daB sich aus der wss. Lsg. beim Abkiihlen 
em hydrophobes Emulsionskolloid ausscheidet. Das durch Ausfiillung in hydro- 
phober Form gewonnene yiscose Prod. wird yom W. getrennt, sorgfaltig aus-

VII. 2. 52
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gewaschon, durcli Erliitzen gelatiniert u. nach dem Abdestillieren des adsorbierten 
W . schlieBlich gehartct. — Man kann die pjj auch so bemessen, daB das hydro- 
pliile Emulsionskolloid mindestens zum Teil in das liydrophobe Kolloid umgewandelt 
wird, ohne daB das Gel ausgeschieden wurde. — Folgende Beispiele sind an- 
gegeben: Man yermischt reinen neutral reagierenden H am stoff mit aaurefreior oder 
neutralisierter oder schwach alkal. 30%ig. wss. C S }0-Lsg. u. erliitzt unter Riick- 
fluB kurze Zeit zum Sieden. H ierauf wird in wenig W . gel. H3B 0 3 zugesetzt u. 
die ganze Mischung am RuckfluBkiililer weiter gekocht. Nach ca. 2‘/2 Stdn. geht 
die Eeaktionsmasse in die m&Big yiscose Lsg. eines noch stark hydrophilen 
Emulsionskolloides iiber, das sich beim Erkalten nicht mehr triibt u. in bekannter 
Weise weiteryerarbeitet werden kann. Nach Abtreiben der Hauptmenge des W. 
wird die M. in Formen gegossen, worauf sie bei 60—100° zu krystallklaren MM. 
fertig gehartet wird. Erhitzt man die Lsg. des hydrophilen Emulsionskolloids iiber 
2‘/a Stdn. weiter, so bleibt die M. nach 6—7std. Kochen in der Ilitze klar, wird 
aber beim Erkalten unter Abscheidung eines weiBen, schleimigen Gels weiB gefarbt. 
Nach mehrstd. Stehenlassen in der K iii te hat sie sich in 2 Schichten geschieden, 
von denen die obere abgegossen, das die untere Scliicht bildende ziihe Gel aber 
mehrere Małe mit \Y. gewaschen wird. Man befreit es nun im Yakuum vom 
adsorbierten W., wobei es wasserklar wird, gieBt in Formen u. hiirtet. Die ganze 
Eeaktionsmasse, in welcher das Kolloid liydrophob geworden ist, kann auch un- 
mittelbar im Vakuum eingedunstet u. nach Neutralisierung der uberschiissigen 
Saure, sowie Abbindung des freien CH ,0 in Formen gegossen u. gehiirtet werden. — 
An Stelle der H3B 03 konnen andere in der Beaktionsmischung freie Ha-Ionen ab- 
spaltende Stoffe yerwendet werden, wie CH3COaH , CII3COaNH4, Weinathylester- 
saure, Benzoesaure oder HaS04, wobei die Mengenyerhaltnisse u. die zur B. des 
hydrophilen bezw. hydrophoben Kolloids benotigten Zeiten sich je nach der Starkę 
der Saure andern. — Ebenso kann man auch nach dem kurzeń Aufkochen der 
neutralen oder alkal. reagierenden Mischung aus einem kleinen Teil des CHaO des 
Ansatzes durch Einleiten yon Luft H-COaH erzeugen, wobei man meist nur zu 
dem hydrophilen Kolloid gelangt. Durch Steigerung der Oxydation des CHa0 
erhalt man aber auch das hydrophobe Kolloid. — Dieses zahe Gel laBt sich in 
nicht wss. Losungsmm., wie Epichlorhydrin losen. Diese Lacklsg. liefert, mit 
Erweichungsmitteln yersetzt, eine nicht rissig werdende, gegen W. vollig un- 
empfindliche Lackschicht. — Die nach dem Verf. gewonnenen wasserhellen Zwischen- 
u. Endprodd. lassen sich durch bekannte Zusatze triiben u. beliebig farben. Diese 
Endprodd. sind jeder Art von mechan. Bearbeitung zugSnglich u. yermogen jedes 
naturliche Drcchslermaterial, auch Halbedel- u. JEdelsłeine, zu ersetzen. An Stelle 
yon wss. CILO-Lsg. laBt sich auch gasformiger oder polymerer CHaO oder eme 
entwasserte CHa-Lsg. yerwenden. (Oe. P. 99415 vom31/3. 1923, ausg. 10/3. 1925.
F. P. 581488 yom 24/3. 1924, ausg. 29/11. 1924. Oe. Prior. 31/3. 1923.) S c h o t t l .

XVIII. Paser- und SpinnstofFe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

Gin o Bozza, Das Waschen von Cellulose im Hollanda-. Kritik d e r  A u s f u h r u n g e n  

L i n a r i s  (S. 110). (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 201. Mailand.) G R IM M E -

J . 0. Smali, Mitłeilungen uber die Viscositat von Baumwollcellulose. Zur Best. 
der Viseositat yon Cellulose benutzt man dereń Lsg. in Kupferoxydammoniak. Em 
prakt. App. ist an 1 Fig. beschrieben. (Ind. and Engin. Chem. 17. 515 17- 
Wilmington [Del.].) G r i m m e .

C. F. Cross und A. Engelstad, Die Einwirkung wasseriger schwefliger Saure 
a u f IAgnocellulose. II. (I. ygl. Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 253; C. 1924. II.
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1785.) Die bisherigen Unterss. zusammen mit denen vón D o r ć e  u . H a l l  (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 43. T. 257; C. 1924. II. 1786) liaben gezeigt, daB das einzig wirk- 
same Agens beim Sulfitcelluloseyerf. die wss. schweflige Saure ist. Die zugefiigte 
Base — MgO, CaO oder NaOII — ist ohne besondere Wrkg. u. eher schiidlich ais 
niitzlich. Das geht auch aus den folgenden Unterss. heryor. H 8S03 allein fiihrt 
das Holz zwar vollst;indig in einen Cellulosebrei iiber, aber die einzelnen Fasern 
enthalten noch gewisse-Mengen Lignon, die erst durch Chloriercn entfernt werden 
konnen. Von der Auffassung ausgehend, daB diese ungenugende W rkg. der HsS03 
mit der Ggw. von CO-Gruppen im Lignonkomplex zusammenhiingt, wurde nach 
einem Mittel gesucht, das geeignet ist, die W rkg. der H2SOa zu ergiinzen, u. ein 
yorziiglich brauchbares im Ammoniak. gefunden. Uberrasclienderweise ergab sich, 
daB das Holz in Ggw. dieses Agens auch quantitativ weit vollkommener auf- 
geschlossen wird. — In der ersten Yersuchsreihe wurde eine HaS 03-Lsg. mit 8,53 g 
SO, in 100 ccm benutzt, das zugesetzte NH4OH betrug 0,25%» die Yergleichsyerss. 
enthielten die iiquivalenten Mengen CaO bezw. NaOH, es wurde 24 Stdn. auf 100° 
erhitzt. Die Menge unaufgeschlossenen Holzes betrug bei NH4OH-Zusatz weniger 
ais l°/0, in den beiden anderen Fallen 5—60/0. Analoge Verss. mit Zusiitzen von 
Anilin u. Phenylhydrazin lieferten negatiye Resultate, da der AufschluB des Holzes 
durch diese Reagenzien giinzlich verhindert wird. In der zweiten Versuchsreihe 
wurde mit einer 5%ig- S 0 2-Lsg. (also wie beim techn. ProzeB) u. bei 110° gearbeitet 
Die Menge des unaufgeschlossenen Holzes in %  betrug bei Zusatz von NH,OH
1,30, NaOH 5,20, CaO 9,65, <MgO 21,60. Die mit NH4OH gewonnene Cellulose 
(Ausbeute .50—55°/0) enthalt nur noch Spuren Lignon, ist nicht oder kaum gefiirbt, 
ehenso wie die die Nebenprodd. enthaltende FI. — Es handelt sich nach diesen 
Vcrss. um eine * spezif. Rk. des NH4OH auf den Lignonkomplex, walirscheinlicli 
katalyt. Art (vgl. naehst. Ref.). — Es folgt noch ein giinstiger Bericht des Fabri- 
kanten iiber das neue Verf. nebst Diagramm. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 267 
bis 270. London u. Nygard [Norw.].) L in d e n b a u m .

Charles Doree und>Leslie Hall, Uber die durch Einwirlcung von schwefliger 
Saure in Gegenwart von Ammoniak a u f Fichtenholz erhaltene Ligninsulfosaure. Die 
nach dem Ammoniakyerf. von C ross u. E n g e ls ta d  (vorst. Ref.) abfallende, die 
Nebenprodd. enthaltende FI. unterscheidet sich schon durch ihren sehr geringen 
HjSO^-Gehalt (0,4°/0) von der ohne NH4OH gewonnenen, ca. 4°/0 H2S 04 enthalten- 
den FI. (vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 257; C. 1924. II. 1786). Die Lignin
sulfosaure scheint h ier'  in einem weniger kondensierten Zustand yorzuliegen, wie 
auch die geringere ViscositUt der FI. anzeigt. Letztere iihnelt mehr der mit Ca- 
Bisulfit ais der mit H2S 03 allein erhaltenen FI. Die 6,5°/0 feste Beatandteile ent
haltende Lsg. wurde ohne u. nach Zusatz von HC1 dialysiert. Das Dialysat ent- 
hielt in beiden Fallen S02, H2S 04 u. NH3. Im nicht dialysierbaren, bei 100° 
getrockneten Ruckstand befanden sich S u. N sehr annaliernd im Verhaltnis 2 :1 , 
u. die Zahlen stimmcA recht gut auf die Formel 2Cit!ILM0(i, SH^SO^, N H 3, d. h. 
auf ein Monoammoniumsalz der von K laso n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 375; C. 
1925.1. 1488) angenommenen zweibas. Ligninsulfosiiure. Es ist jedoch in Anbetracht 
der Tatsache, daB HC1 den N nicht herausnimmt, auch eine andersartige Bindung 
des N moglich, allerdings keine ringformige, da Alkali den N abspaltet. — W enn 
man die mit W . verd. FI. mit Anilin schuttelt, so bildet sich eine fleisehfarbige 
Suspension, offenbar ein Anilinsalz. Stellt man denselben Versuch mit der auf 
^7,5°/0 feste Substanz konz. FI. an, so erhalt man eine hochst yiscose Lsg. Fiigt 
man jetzt HC1 zu, so fallt eine rote Substanz aus, unl. in Saure, A., A., etwas 1. in 
W. Vff. yermuten, daB eine iihnliche innere Kondensation des Anilinsalzes ein- 
getreten ist, wie sie K laso n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 706; C. 1920. III. 97)

(9-Naphthylamin angenommen hat. Ahnliche Prodd. geben o-Toluidin u. |9-
52*
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Naphthylamin, u. zwar wird auf diese Weise die gesamte Ligninsulfosiiure aus- 
gefiillt u. von den iibrigen Nebenprodd. getrennt. Eine fraktionierte FSllung (etwa 
von u- u. (9-Modifikation) gelingt so nicht. — Ein geeignetes Trennungsmittel wurde 
im bas. Pb-Acetat der Zus. 2PbO, Pb(OCOCH3)2 aufgefunden. Zuerst fallt ein in 
k. W. unl. Pb-Salz (Hauptmenge) ais hellbraunes Pulyer aus, dessen wieder frei- 
gemacbte SSure die Rkk. der Ligninsulfosiiure zeigt. Das F iltrat gibt mit A. ein 
zwcitcs hellbraunes Pb-Salz, das friseh gefiillt in W . 1. ist; die Rkk. der zugrunde 
liegenden Siiure lassen yermuten, daB es sich um eine der Hemieellulose des Ilolzes 
entstammende Sulfosaure handelt. Die Mutterlauge des zweiten Pb-Salzes enthalt 
Kolilehydrate, Mannose wurde identifiziert. — Versetzt man die 37,5% ig. FI. mit 
einer phenolartigen Substanz u. konz. HC1, dampft stark ein u. yerd. wieder zur 
urspriinglichen Konz., so ergeben sich in W. swl. Kondensationsprodd. Es wurden 
Verss. mit Pyrogallol, |?-Naplithol, Gallussaure, Gerbsaure u. Hamatein angestellt. 
Die mit Gallus- u. Gerbsiiure erlialtenen Lsgg. geben nach Neutralisation der HC1 
mit FeS04 blaue Fil., die ais Tinten Verwendung finden konnen (patentiert). Die
B. dieser Prodd. lSBt darauf sehlieBen, daB die Ligninsulfosiiure auch zur Konden- 
sation mit sich selbst befiihigt sein muB. In der Tat erlialt man eine hoelwiscose 
Lsg., wenn man die FI. mit H2SO., fast zur Troekne dampft u. dann zur urspriing- 
lichen Konz. auffullt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 270—74. London, Chelsea 
Polytechn.) L indenbaum.

R,. W olffenatein und E. Oeser, Uber die Xanthog£nąte von Cellulosen. (Vgl. 
S. 366.) Wiihrend bei der B. von Xanthogenaten aus Alkalieellulose nur 2 0H- 
Gruppen an der Rk. beteiligt sind, war zu erwarten, daB bei Celluloseestern, in 
denen selion 3 OII-Gruppen durcli Esterbildung freigelegt sind, mehr OH-Gruppen 
in Rk. treten. — Ein Gemisch von 10 g Acetylcellulose, 12 ccm CS2 u. 80 ccm 
NaOH (D. 1,2) liefert bei Zimmertemp. allmiihlich eine dunkelbraune sirupartige 
Lsg., die nach ca. 10 Tagen koaguliert. Der Yerlauf des Reitungsprozesses wurde 
in der fiir das Xanthogcnat der Baumwolle bescliriebenen Weise ermittelt. Auch 
hier fallt dic Viscositat anfangs u. steigt dann wieder, bis die Lsg. durch aus- 
geschiedene Cellulose getriibt wird. W ahrend jedoch bei der Baumwolle der 
Alkaligehalt des Fiillungs-A. in den Tagen der Reife anstieg, fallt er hier, woraus 
folgt, dali sich das Xanthogenat erst im Verlauf der Reifung durch Aufnalime von
S u. Na bildet. Das beweisen auch die Analysen der mit A. ausgefalltcn Na-Salze. 
Nach 24 Stdn. erhalt man Werte, die noch auf ein Monoxanthogenat, C7H80 6SsNaj, 
sehlieBen lassen; dagegen ist das nach 3 Tagen ausgefallte Salz, welclies nach 
Auskneten mit A. u. A. u. Trocknen iiber Ps0 6 eine hellgelbe M. bildet, wesentlich 
ein Celluloscdixanthogenat, C8H60 6S4Na5 =  C6H5(ONa)3(OCSSNa)a. Von den 5 be- 
teiligten OlI-Gruppcn waren offenbar 2 urspriinglich atherartig gebunden, werden 
durch NaOH freigelegt u. geben die Moglichkeit zur B. der einen X a n t h o g c n a t -  

gruppe, wahrend die zweite an die Stelle einer Acetylgruppe tritt; die beiden 
anderen Acetylgruppen werden einfach yerseift. Wenn man Acetylcellulose zunachst 
yerseift u. dann crst CSa einwirken laBt, so bildet sich nur M o n o x a n t h o g e n a t ,  weil 
die freigelegten OH-Gruppen v o n  NaOH anliydrisiert werden. Das Disanthogenat 
ist in W. 11., die Lsg. ist schwach yiscos, wird yon Sauren unter Absclieidung von 
Cellulose u. Entw. von HaS zers. u. gibt mit Metallsalzen gelbe bis braunschwarze, 
sehr zersetzliche Ndd. Auf 90° e r h i t z t ,  ist das Salz im trockenen Luftstrom be- 
stiindig, zers. sich aber im feucliten Luftstrom bald, wobei der S nicht nur ais 
ILS, sondern auch in anderer Form abgespalten wird. — Ein Gemisch yon 5 g 
Nitrocellulose, 6 ccm CS3 u. 40 ccm 17,7%ig. NaOH liefert ein auBerlich sehr iilm- 
liches Prod. Der ReifungsprozeB yerlauft in gleicher Weise. Der S- u. Na-Gehalt 
des am 3. Tage ausgefallten Salzes entspriclit einem Dixanthogenat, aber der
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Cellulosegehalt ist yiel geringer, sodaC ein tief eingreifender Abbau des Cellulose- 
mol. stattgefunden baben muB. (Kunstseidc. 7. 74—78.) L indenbaum .

M aschinenbau-A natalt H u m b o ld t, Koln-Kalk, Erzeugung von seidedbiliehem 
Glanz a u f aus Pflanzenfasem hergestellteri Garncu, dad. gek., daB der Eohfaden vor 
dem Aufbringen der Kunstseidesehieht durch Behandeln mit Sauren, insbesondere
H,SO< oder ZnCIa-Lsgg. .oder ithnlieh wirkcnden Stoffen pergamentiert u. sodann 
mcchaniseh vermittels Ziehosen oder -haken gegliittet wird. — Man erhiilt sehr 
diinne Faden mit glatter Oberflache, auf der die Kunstseidesehieht fest haftet. 
(D. R. P. 413818 KI. 8k  vom 11/1. 1923, ausg. 16/5. 1925.) '  F e a n z .

Lucie Schaaf, Berlin-Dahlem, Entfetten von Rohuiolle, dad. gek., daB die Roh- 
wolle mit Aceton behandelt wird. (D. R . P. 411334 KI. 29 b vom 27/10. 1922, ausg. 
29/5. 1925.) K a u s c e .

A ndrew  K nutson, Saskatoon, Kanada, Bindemiłtel, bestehend aus MgO, MgC!a, 
Holzmehl, zerkleinertem Stroh, Asbestpulver u. einem Anilinfarbstoff. (Can. P. 
243428 vom 27/5. 1924, ausg. 7/10. 1924.) K U h l in g .

W iU iam  P o rte r  D reap e r, London, Yorrichtung zum Filtrieren von Ldsungen 
bei der Herstelłung von Kunstseidc, bei der ein Kerzenfilter in einem festen GehSuse 
cingeschlossen ist, 1. dad. gek., daB der mittlere Kanał des Kerzenfiiters un- 
mittelbar an die Spinndiise angeschlosseu ist u. die von auBen nach innen durch 
das Kerzenfilter tretende, filtrierte Fl. aufnimmt. — 2. dad. gek., daB der mittlere 
Kanał durch Reihen von Querpffnungen oder Kaniilen mit dem Filterstoff yerbunden 
ist. (D. R. P. 414675 KI. 29a vom 21/12. 1923, ausg. 9/6. 1925.) K a u s c h .

Amandus B arte ls , Harburg a. E., Herstelłung eines fur die Erzeugung von 
Kunsthornmassen besonders geeigneten Caseins. Zu dem Ref. nach F . 521168; C. 1922. 
IV. 335 ist nachzutragen, daB das Casein nach dem Auswasclien u. Abpressen der 
Bearbeitung durch massierend wirkende Maschinen unterworfen wird. Der Zusatz 
von verd. schwefliger Siiure verhindert nachteilige Yeranderungen des Caseins beim 
Waschen u. Stehenlassen.> (D. R . P. 413792 KI. 39b vom 12/8. 1919, ausg. 15/5.1925. 
Zus. iu 0. R. P. 391352; C. 1924. I. 2038.) FRANZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Carlo P adovani, Neue Fortschńtte in der Herstelłung und Syntliesc von Brom - 

stoffen. Eingehende Besprechung der neueren VerfF. (Giom. di Chim. ind. ed appl. 
7. 202—10. Bologna.) ,  Gkimme.

F r. M uller, Tieftemperaturverkokung im geneigten Doppeldrehofen. Der geneigte 
Doppeldrehofen wird beschrieben u. die Betriebsweise u. der Yerlauf des Schwefel- 
prozesses erliiutert. Eine Anlage ist erst seit einiger Zeit auf der Zeclie Ma t h ia s  
Stin n es  in Karnap in Betrieb, so daB sich ein endgiiltiges Bild nicht geben laBt. 
In erster Linie wird Kolilenstaub yerfeuert. Der anfallende Halbkoks soli ein 
brauchbares u. absat^fiihiges Erzeugnis sein. (Stahl u. Eisen 45. 885 — 87. 
Essen.) # W il k e .

H. K lim burg , Die Erzeugung von kohlensaurcm Ammoniak und Kohlensaure 
in der Ammoniakfabrik Leopoldau. Beschreibung der Hcrst. von NH4-HC03 auf 
dem stadt. Gaswerk in Leopoldau. Die erforderliche C02 wird direkt aus dem 
Gaswasser gewonnen u. in kompendioser Apparatur kontinuierlich bis zu 99,5% Ge- 
lialt gereinigt. Die yerwendeten Apparatc einschl. Zentrifuge bestehen aus Alu
minium. (Ztschr. Ver. Gas- u. Wasserfachmśinner Ost. 65. 93—96.) W o l f f r a m .

Ism ar G insberg, Methylalkohol aus Wassergas. Die Herstelłung von Methył- 
alkohol aus Kohłenoxyd und Wasserstoff. CO u. H, yereinigen sich bei 220—300° bei 
einem Drucke von 150—250 at in Ggw. geeigneter Katulysatoren zu CII3OH. Ałs 
Katalysator eignet sich vor allen Zn-Staub, der Spuren yon CdO oder Cd enthalt.
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Seinc W irksamkeit wird durch Zusatz yon Cu-Pulver erhoht, Der gebildete CHaOH ist 
sehr rein u. enthalt wedcr Aldehyd noch Aceton. Im Original eine Fig. eines App. 
fiir die Technik. (American G as Journal 122. 461—62.) G r im m e .

Angelo Contardi, Acetylen aus schweren Kohlenwasserstoffen. Beschreibung 
eines techn. Verf. zur Gewinnung von Acetylen durch zers. Dest. von schweren 
KW-stofFen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 195—201. Padua.) G r im m e .

Harry L. Masser, Dic Umwandlung von Naturgas. Dem in seiner Beschaffen- 
hcit wechselnden Naturgas wird zur Erzielung eines gleichmiiBigen Handels-Heiz- 
wertes Olgas in entspreehender Menge zugesetzt. Vf. empfiehlt, statt des letztcrcn 
einen Teil des Naturgases in den zur Herst. von Olgas dienenden Generatoren zu 
zersetzen u. in permanente Gase umzuwandeln. Das bei der „Los Angeles Gas & 
Electric Corp." ausgeubte Verf. wird eingehend beschrieben u. vom techn. u. wirt- 
schaftlichen Standpunkte aus bewertet. (American Gas Journal 122. 413—14 u. 
428—31.) WOLFFRAM.

A. Hausding, Eine neue Preptorffabrik. Beschreibung der PreBtorffabrik in 
Friedland i. P. u. Erorterung ihrer Wirtschaftlielikeit. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 
69. 784—87. Berlin-Nikolassee.) J u ng .

A. P. Bjerregaard, Krystallisierungsputikt von Paraffin. Yergleichende Bestst. 
nach der amerikan. u. der engl. Methode ergeben oftmals stark yerschiedene 
W erte, was darauf zuruckzufiihren ist, daB erstere den Beginn der Krystallisation, 
letztere den Vcrlauf der AbkUhlungskurve ais Wertmesser benutzt. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 507. Okmulgee [Okla.].) - G rim m e .

H. N! Calderwood, jr., Wasserloslichkeit verschi'edener Hólzteere. Die Verss. 
ergaben, daB JHartholzteere im Gegensatz zu Coniferenliolzteeren eine bedeuteud 
stSrkere Losliclikeit in W. haben. (Ind. and Engin. Chem. 17. 455. Madison 
[Wis.].) G rim m e .

W. J. G. Meade, Methode zur Bestimmung von Schwefel in Kohle. Bleioxyd —- 
reduziertes Eisen — Jodatmethode. 5 g Eisenpulver werden mit 6 g PbO gemischt 
u. nach Zusatz von 0,25—0,5 g Kohlepulver (je nach S-Gehalt) in einen mit 2 g 
ZnO beschickten Tiegel gegeben, mit ZnO bedcckt u. '/< Stde. zun&chst auf kleiner 
Flamme erhitzt, dann 10 Minuten stark gegliiht. Nach dem Abkuhlen Tiegelinlialt 
pulvern u. iiberfuhren in Wcithalskolben, dessen doppelt durclibohrter Stopfen einen 
Tropftrichtcr u. ein Gasableitungsrohr tragt, welch letzterer in eine Vorlage mit 
150 ccm W. u. 8 ccm CdCla-Lsg. (50 g CdCL, +  1500 ccm NH, +  1000 ccm W.) ein- 
tauclit. EinflieBen lassen von 100 ccm HC1 1 —(— 1, Rk. durch Erwiirmen unterstiitzen, 
Inhalt der.Vorlage mit 250 ccm W . verd. u. nach Zugabc von 1 ccm Stiirke-Lsg.
u. 100 ccm HC1 1 :1  mit Jodlsg. auf tiefblau titrieren. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 497. W est Duluth [Minn.].) ' G rim m e .

—, Schnelle Bestimmung von Schwefel in  Koks. 0,5 g getrockneter u. fein 
gemahlener (150 Maschensieb) Koks werden mit 12 g Na-Peroxyd, 0,3 g Bcnzoesaure
u. 0,3 g K-Chlorat gemischt u. im Ni-Tiegel nach P e n n o c k -Ma r t in  unter Kuhlung 
geschmolzen (elektr. Ziindung). Das Schmelzen erfolgt nicht heftig aber unter 
volliger Yerbrennung des C. Nach dem Abkuhlen der Schmelze lost man in wemg 
W., maclit mit IICl sauer u. filtriert. Zum Filtrate gibt man 15 ccm gcsiitt. Br- 
W asser, kocht das Br fort u. fallt mit 10 ccm 10% ig. BaCla-Lsg. Das Verf. ist sehr 
genau. (Chemist-Analyst 1925. Nr. 44. 17—18.) ROHLE.

Josef Śveda, Bestimmung brennbarer Gase durch V e rb re n n u n g  m it K u p fe ro x y d . 

Brennbare Gase konnen im geschlossenen Raum verbrannt werden, wenn man zur 
Verbrennung ein Gemisch aus 3 Teilen CuO u. 1 Teil CeO* anwendet. Durch 
CeOa wird das Zusammenbacken des reduzierten Cu vermieden, was fiir die 
Regeneration des Oxydgemisches wiclitig is t . . Die Verbrennung von H im 
H-N-Gemisch yerlauft bei 280—290° quantitativ. Die Yerbrennung von CO erfolgt
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ebenfalls quantitativ, die Analysenresultate sind jedoch unbrauelibar, da COa durch 
die Yerbrennungsmasse adsorbiert w ird; die Adsorption des C 02 ist abliiingig yon 
seinem Partialdruck. (Chcmickć Listy 19. 41— 48. Prag, Univ.) St o ja n o v A.

Chemisches Laboratorium fiir Anstrichstoffe G. m. b. H., Wandsbek, Ver- 
fahren zur Holzimpragnicrung u. gleichzeitigen Grundierung fiir den nachfolgenden 
Leinolfarben- oder Lackanstrich, dad. gek., daB reines, gegebenenfalls mit Losungsmm. 
verd. Steariupech Yerwendung findet, dem durch Vulkanisieren, durch Blasen mit 
Luft oder Wasserdampf, durch Yerschmelzen mit Trockenstoffen oder durch gleich- 
zeitige Anwcndung dieser MaBnalimen troeknende Eigcuschaften verliehen worden 
sind. — Um den Anstrich gut aufbringen zu konnen, muB das Stearinpech bei der 
ImprSgnierung in dem Holz versickern. Es darf nicht ais blankę Schicbt auf dem 
Holz stehen, w eil' sonst der Olfarben- oder Lackanstrich reiBen wurde. Um die 
Eindringungsfithigkeit des Stearinpechs zu erhohen, wird es mit Losungsmm. wie 
Bzn. oder Bzl. yerd., auch kann die TrockenfShigkeit u. Diinnfl. durch Zusatz 
kleiner Mengen Leinol oder Holzol erhoht werden. Die Konseryierungsfahigkeit 
liiBt sich durch Zusatz in Bzn. 1. Gifte, wie harzsaurein oder leinolsaurein Cu oder 
Hg, verbessern. Die Trankung des Ilolzes erfolgt mit dem Pinsel oder in ge- 
schlosscnen GefiiBen mit oder ohne Druck in der Warme. (D. B,. P. 414483 
KI. 38 h vom 24/5. 1924, »usg. 30/5. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Charles ‘W illiams und Ferdinand Franęois, Oakland, California, V. St. A., 
E o lz lc o n se w ie ru n g sm it te l, beątehend aus Paraffinol, Naphthalin, Bzl., leichtem Kreosot, 
Bchwerem Kreosot, Steinkólilenteerol, Portlandzement, Ca(OH)s, S u. Pariser Griin. — 
Das Mittel wird entweder ais Anstrich mit dem Pinsel auf das zu konservierende 
rolie Holz aufgetragen oder man tauclit die Holzer in die Lsg. Die in die Holz- 
poren eingedrungenen Silicate erhiirten u. yerhindern ein Verdampfen oder Aus- 
waschen der Giftstoffe. Es werden so Ilolzpfahle, Telegraphenstangen, Schiffs- 
rumpfe, holzerne Silos oder Zaune vor dem Angriff von Holzschadlingen aller Art, 
wie Wurmern, Ameisen, Tcrmiten, SchifFsmuscheln, geschiitzt. Das Mittel ist unter 
LuftabschluB dauernd haltbar u. kann k. aufgetragen werden. Nur bei Holzern, 
die einen weiBen Anstrich erhalten, ist es unbrauelibar. (E. P. 226730 vom 19/5.
1924, ausg. 22/1. 1925. F . P. 581894 yom 22/5. 1924, ausg. 8/12. 1924.) S c h o t t l .

Ira J. Shipmau, Midwest, Wyoming, Koldenstoffcntfcrnungsmittel bestehend
aus uberschiissiger Menge Talg (65%), weniger S (32%) u. noch weniger A  (3%)- 
Das Mittel soli zur Ęntfernung des im Innem  von Verbrennungsmaschinen aus 
Gasol o. dgl. abgeschiedenen C dienen. (A. P. 1535953 vom 25/3. 1924, ausg. 28/4.
1925.) . K a u sc h .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
G. Powarnin, Uber' die Wertigkeit der JElemente. IV. (Vgl. S. 510.) Die 

Theorie des Vfs. wird auf das Gerben angewandt. Die Theorie von F a h r io n  
(Ztschr. f. angew. Ch. 22. 2083; C. 1909. II. 2214) wird abgelehnt u. durch folgende 
Regeln ersetzt: 1. Die Hydratation u. die Hydrolyse des Kollagens sind wesens- 
gleiche Erscheinungen. Die Hydratation aktiyiert die Aminogruppen der Haut.
2. Der erste Vorgang des Gcrbens besteht in der Adsorption des Gerbstoffes durch 
die Aminogruppen des Kollagens; im zweiten Stadium yerbinden sich die aktiyierten 
NH,-Gruppen mit den aktiyen Radikalen des Gerbstoffes (:C O , komplesbildende 
Metalle) zu bestandigen Ringen. 3. Das gcgerbte Leder ist durch die grofie Be- 
stSndigkeit seiner Peptidringe ausgezeichnet. — Ais eine Naehalimung des Gerbe- 
vorganges wurde die Einw. yon Formaldehyd auf Diazipiperazin in alkal. Lsg. auf 
dem Wasserbad untersuclit. Es bildet sich eine Verb. Cn H leOeNt (I oder II), 
rhomb. Tafeln (aus W.), F. 180°, Zers. bei 186°, 11. in W ., wl. in A., unl. in A.,
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CS, usf., zers. sich beim Koehen mit W., Sauren oder Alkalilaugen, reduziert AgNOs 
I  H2C :N -C H 2.CO-N(-CH2- HOOC-CH2-N-CH2 / CH,-N-CH2-COOH

CO OH) • CHj • N( • CH2 • COOH) • | > N -C H 2-N< |
CO-CH2. N : C H 2 II 0 : C - C H 2 \ C H 2- C : 0

u. K2PtCl0 in der Kiilte. — Es wurden Tempp. bestimmt, bei welchen in W. ein- 
getauchte Hautstreifen sich zu kriimmen boginnen (bei 24-std. Stelien). Diese Temp. 
betrug 51° fiir mit Aeetessigester vorbehandelte H aut, ^>100° fur fertiges Chrom- 
leder. — SchlieBlich wurde die Adsorption yon Tanuin u. Quebrachotannid aus 
W., CHjOH u. Aceton an Hautpulycr yerglichen. (Journ. RusS. Phys.-Chem. Ges. 
47. 2073—2115. 1915.) B ik e r m a n .

Chemische Fabrik Grieaheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz 
Merkel, Offenbach a. M.), Verfaliren zum Schnellgerben mit Clirofnisalzen im Einbad- 
verfahren, dad. gek., daB man die Moglichkeit der Ionenspaltung in der Gerbflotte 
wahrend des Gerbyorganges durch Ked. auf auBerste Flottenkurze auf ein Minimum 
stellt, wobei unter Beibehaltung der ublichen Cr-Menge die Flottenmenge etwa ‘/s 
oder weniger des Gewichts der BloBe betriigt. — W ahrend man mit dem nbliclien 
Einbadyerf. mit bas. Cr-Sulfaten in etwa 8° Bć starker Lsg. u. einer Flottenmenge, 
die dem Gewicht der BloBe etwa gleichkommt, bei Schaffellen in 4—6 Stdn., bei 
Rindshiiuten in 1—2 Tagen ein Durchgerben erzielt, gelingt es bei Anwendung von 
etwa 25—50°  Bć starken Cr-Salzlsgg. u. bedeutend yerringerter Flottenmenge, Pelz- 
leder, Chevreaux, Chromschaf, Boxcalf, Rindbox in etwa 10—20 Min., schwere 
Rindshiiute in 1—3 Stdn. durchzugerben. ZweekmaBig yerwendet man die durch 
leichte Losliehkeit, leichte Hydrolyse u. Billigkeit ausgezeichneten bas. Cr-Chloride. 
Aber auch bas. Sulfate oder Chloridsulfate oder andere Cr-Salze sind anwendbar. 
ZweekmaBig arbeitet man entgegen der bisherigen Methode des allmahlichcn Zu- 
besserns, sofort mit der ganzen Cr-Menge. Die so gefurchtete N arbenschrum pfung  
tritt bei dem Verf. nicht ein, yielmehr wird ein  schon geschlossener N arb en  u. ein 
Leder von bedeutender ReiBfestigkeit erhalten. Beispiele fiir die Gerbung von 
Ziegen- u. Hindsbldjje mit bas. Ci--Chlorid sind angegeben. (D. R,. P. 414867 KI. 28a 
yom 2/8. 1921, ausg. 9/6. 1925.) • S ch o ttla n d e b .

Frederick C. Atkinson, Indianopolis, Indiana, V. St. A., Verfahren zum Gerben 
tierischer Haute. HautbloBen werden mit der bei der trockenen Dest. von cellulose- 
haltigen Abfallstoffen erhaltliehen sauren F I. unter Zusatz yon Na Cl behandelt. — 
Bei der trockenen Dest. yon Maiskolben, Baumwollsamen, Hafer- u. Reishiilsen, 
Eichen- u. Buchenholz, entsteht neben Tcer, Gasen, Aldehyden eine saure FI., vor- 
zugsweise CH3C02H u. daneben nocli Teerole u. andere Verunreinigungen ent- 
haltend. Um aus ihr die Teerole zu entfemen, yersetzt man mit NaCl, laBt einige 
Tagen stelien, gieBt die obere saure Schicht yom ausgeschiedenen Teer ab u. 
wascht sie mit nicht mischbaren Losungsmm., wie A. oder Chlf. aus, wobei noch 
weitere fluchtige olige Stoffe entfernt werden. Die FI. enthalt dann neben der 
CH3C 02H nur noeh andere Stoffe, wie Depside u. Brenzcateehinderiyy., die durch 
Dest. nicht entfernt werden konnen, aber eine starkę Gerbwrkg. auf HautbloBen 
ausiiben. Auf diese Weise allein gelingt die Reinigung der sauren FI., die jedoch 
fiir sich zu stark schwellend auf die tier. H aut einwirkt u. sogar B. von Hautleun 
Teranlassen kann. Zum Gerben muB man sie daher mit groBeren Mengen gesatt. 
NaCl-Lsg. (ca. 30°/„) yersetzen u. legt dann die HautbloBen ein. Man erhalt in 
kurzer Zeit ein hartes, zahes Leder. Die erschopfte, teilweise entfarbte G e r b b r i i h e  

liefert bei der Dest. eine Boliessigsaure, die auf Acetale yerarbeitet werden kann. 
(A. P. 1538504 yom 26/6. 1919, ausg. 19/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Priuted in a.rmjny SchluB der Redaktion: den 3. August 1925.


