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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
GK v. H ev esy , tlbcr Gesełzma/iigJceiłen innerhalb der seltenen E r den und der Titan- 

gruppe. Vf. erortcrt auf Grund der Quantcntheorio des Atombaues das ano małe 
Verh. des Y, das im Gegensatz zu allcn anderen Elementen im naturlichen System  
sowohl stiirker ais schwftcher bas. hohere Homologe bat, u. delmt seine Uber- 
legungen aueli auf den Ubcrgang von den seltenen Erden zur Gruppe des Ti usw. 
ans. Er zeigt, daB die aufierordentlich groBe Ahnlichkeit zwischen Zr u. I l f  (ahnlich 
aueli die zwischen Nb u. Ta usw.) dem Umstand zuzuselireiben ist, daB zwischen 
der Kernladungszahl dieser Elemente ein Unterschied von 32 Einheiten besteht, 
wiilirend er bei den Elementenpaaren Y-La, Sr-Ba, Kb-Cs usw. nur 18 Einheiten 
betriigt. Eine so hohe Difterenz in der GroBe der Kernladung reicht aber liin, 
um zum groBen Teil den Unterschied in der Bindungsstiirke der Valenzelektronen 
auszugleichen, der dadureh entstanden ist, daB den Valenzclektronen beim H f eine 
hohere Quantenzahl zukommt ais beim Zr. Um ferner die Frage zu entscheiden, 
ob die BindungsstSrkc der Valenzelektronen der Glieder der Ce-Gruppe mit 
steigender Ordnungszalil zunimmt, bestimmt Vf. nach der Schwcbcmethode die D. 
der Oktobydrate der Sulfałe vom P r, Nd, Sm, Eu, Gd, D y, IIo, E r, Y b  u. Cp u. 
bereclmet daraus ihr Molekularyol. Es findet stets eine Abnahme des Molckular- 
vol., also eine stiirkere Bindung der auBeren Elektroncn des Ionenrestes u. wohl 
auch der Yalenzelektronen statt, doch ist diese Zunahme abnorm klein beim Uber
gang vom Sm zum Eu u. bei demjenigen vom Yb zum Cp, also beim Ubergang 
vom 5. zum 6. u. vom 13. zum 14. Glied der Gruppe. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 147. 217—32. Kopenhagen, Univ.) BOt t g e r .

L. P issa rsh ew sk i, K atalyse ais mechanische W irh m g der Elcktronen. (Vgl. 
Journ. Euss. Phys.-Chem. Ges. 54. 798; C. 1925. I. 201.) D a jeder chem. Ek. eine 
Ionisation der Eeaktionsteilnehmer yorangeht, so liegt es nahe, die Katalyse durch 
Erhohung dieser Ionisation zu erklaren, die durch ZusammenstoBe mit den Elek- 
tronen des Katalysators oder mit den von demselben emittierten Elcktronen bewirkt 
wird. Zur Priifung der Hypothese wurden folgende Verss. angestellt: Mit
E. S ch u lz: man maB die Geschwindigkeit der W asserbildung im Knallgas bei Ggw. 
von einem P i-B lech; sic nalim zu, wenn das Blech ultravioletten Strahlen aus- 
gesetzt wurde. D ie Bestrahlung des Knallgases obne Pt ist wirkungslos. Legt 
man an das Blech eine positiye oder negative Spannung an, so wird die Katalyse 
gebremst., weil es — im ersten Falle — infolge des Fortganges der Elcktronen an 
Sauerstoffionen mangclt, im zweiten Falle — w eil sieli die uberschiissigen Elek- 
tronen mit H  unter B. von IF-Ionen yerbinden, die von gleichnamigen 0"-Ionen  
abgestofien werden. Hangt man im Knallgas zwei ungleiche Pt-Platten auf, so
flieBt zwischen ihnen ein Strom veranderlicher Eiehtung — ein Beweis fur die Be-
teiligung der Elektronen an der Katalyse. — Mit M. B je le n k i wurde gezeigt, daB 
auch die Wirksamkeit von M n 02, A L 03, P b 0 2 bei der Pyrolyse des KC103 durch 
ultrayiolette Bestrahlung erhoht wird. — Mit M. P o lja k o w  fand V f., daB die 
Feuchtigkeit die Zers. von KC103 yerlangsamt. Sie wird dagegen beselileunigt 
(bezw. die Zersetzungstemp. lierabgesetzt) nicht nur, wenn man M n02 usw. zugibt, 
yielmehr auch, wenn man M n02 in einem anderen GefiiB erhitzt u. die aus der
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Substanz ausgetriebenen Gase durch KC10S leitet; dadurch wird die Zersetzungs- 
temp. auf ca. 100° erniedrigt. D ic aus M n02 entweichenden Gase sind ionisiert; 
es gelingt auch, die Zersetzungstemp. des KC103 durcli Einblasen von ionisierter 
Luft auf ca. 200° herabzusetzen. — Tauelit man in eine H 20 2-Lsg. zwei ungleiehe 
Pt-Elektroden ein, so tritt eine langsame Zers. des H20 2 ein u. flieBt zwischen den 
Elektroden ein Strom konstanter Riclitung. Seine Stiirke ist ein MaB fiir die Konz. 
(vgl. R o s e n b e r g , Elektron in der Chemie, 1923, u. das niicliste Ref.), seine 
zeitliche Anderung liiBt die (monomolekulare) Geschwindigkeitskonstante ermitteln. — 
Die durch Fe" bewirkte Beschleunigung der R k .:

6H' - f  CIO/ +  6 J' =  3H 20  +  Cl' - f  3J 2 
beruht darauf, daB in den Rkk.:
6 F e"  +  6 J' =  6 Fe” - f  3 J2; 6Fe" +  C IO/ +  6H' =  GFe" +  Cl' +  3H sO 
entgegengesetzt geladene Ionen zu reagieren liaben, wiilirend in der obigen Rk. ein 
Zusaminentreffen von Jod- u. Chloratanionen notig ist; deswegen yerlauft diese 
Rk. langsamer. — Mit F . B eresow sk aja  belichtete Vf. mit ultrayioletten Strahlen 
eine in einer Saccliarose- bezw. Ovalbumin\sg. befindliche Pt-Platte; es fand die 
Hydrolyse statt. (Journ. chimiąue de 1’Ukraine 1. 1— 18. Ekaterinoslaw, Berginst.) B i.

M. R osenberg1, Bestimmung der Reaktionsordnung m it H ilfc des Beaktions- 
słromes. (Ygl. yorst. Ref.). Zwei ungleich groBe Graphitelektroden werden ins 
Reąktionsgemisch eingetauclit. Solange die Rk. dauert, flieBt zwischen den Elek
troden ein Strom. Seine Stiirke andert sich mit der Zeit, w ie die Konz. Man 
erhiilt also, wenn man die StromstUrke statt Konz. in die Formel einsetzt, eine 
monomolekulare Konstantę fiir die Umsetzung

2 M nO/ +  5C20 / '  +  16H ‘ =  2M n” +  lOCO* +  8H 20  
(bei UberschuB von Osalsiiure) eine bimolekulare Konstantę fur die R k .:

F e "  +  J' =  Fe" +  J.
Fiir die Rk. 2Fe(CN)e'" +  3J ' =  J3' +  2Fe(CN)e"" konnte keine Konstanto 

bereclinet werden (mit Pt-Elektroden). (Journ. chimiąue de l ’Ukraine 1. 19—32. 
Ekaterinoslaw, Berginst.) B ik e r m a n .

M. R osen b erg  und M. B je la ja , Mechanismus der Beaktionen zwischen den 
komplexen Ionen und Elektronen. (Ygl. vorst. Ref.). MuB, damit die Red. des 
Eisens Fe(CN)c"' -j- J' — Y  Fe(CN)e"" -f- J  moglich is t, das Eiscnion ais solches 
frei werden, muB also der Red. die Dissoziation Fe(CN)'" =  Fe"’ -{- 6CN' voran- 
gehen? D ie Konz. des Fe'" in einer K3Fe(CN)0 Lsg. ist so gering, daB KSCN  
keine Fiirbung erzeugt D ie Empfindlichkeit der Rk. Fe'" -j- J' =  Fe" -f~ J ist 
aber viel geringer, ais die der Rhodanrk.: es findet sclion in 1 :15000-n. Lsg. von 
Fe'" keine von der Starkę nachweisbare Jodentw. statt, wahrend man mit KSCN  
noch 1 : 300000-n. Lsgg. von Fe'" fiirben kann. Es wird also unmittelbar das 
komplexc łon  reduziert. — Besprecliung des Elektronenmechanismus der Red. 
(Journ. chimiąue de l’Ukraine 1. 33—42.) B ik e r m a n .

F . B eresow sk aja , Elektronennatur der Isomerenumwandlungen. (Vgl. vorst. 
Ref.). Manche in Ggw. von Maleinsaure verlaufende Rkk. rufen ihren Óbergang 
in die Fumarsaure hervor (vgl. T a n a ta r , Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 43. 1742; 
C. 1912. I. 1701.) Vf. meint, daB nur die Rkk. dazu befśihigt sind, die durch eine 
intensiye Elektronenwanderung in der Lsg. begleitet werden. So erfolgt die Um- 
lagerung in einer mit Zn yersetzten HCl-Lsg. Man kann aber die die Doppel- 
bindung ausmaehenden vier Elektronen auch durch konstantes elektromagnet. Feld 
in die stabilere Lage bringen. In der Tat nahm die Leitfiihigkeit einer wss. Lsg. 
der Maleinsaure im Magnetfeld ab, was den tjbergang in die Fumarsaure offenbart. 
Eine Lsg. der Fumarsaure wies unter alinlichen Umstiinden gleichfalls eine Leit- 
fiihigkeitsabnahme auf; sie wird durch Verunreinigung mit Maleinsaure erklSrt. 
(Journ. chimiąue de 1’Ukraine 1. 43—64.) B ik e r m a n .
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G ilb ert N . L ew is und D a v id  F . S m ith , D ie Theorie der Reaktionsgesclnoindig- 
keit. Vf. diskutiert die Theorie, daB die Gescliwindigkeit einer bestimmten cliem. 
Rk. von der Konz. der aktiyierten Moll. abliKngt, dabei sind aktiyierte Moll. ais 
diejenigen Moll. definiert, die mehr ais ein bestimmtes Minimum an Energie be- 
sitzen, u. dieses Energieminiinum ist ais Aktiyierungswiirme definiert. A uf Grund 
dieser Definitionen wird gezeigt, daB die Gleicbung von A k r h e n iu s  (Ztschr. f. 
physik. Cli. 4 . 226 [1889]) fur gewisse einfaclie Fiille genau zutrifft, u. daB sie fiir 
alle FSlle eine um so genauere Annalierung bildet, je groBer die Aktiyierungs- 
wiirme u. je tiefer die Temp. ist. Sowohl durch ZusammenstćiBe ais auch dureli 
Strahlung konnen Moll. aktiyiert wcrden, aber die Konz. der so entstandenen akti- 
vierten Moll. ist viel groBer ais der Reaktionsgescliwindigkeit der bctreffenden lik . 
entsprieht. Ais Wirkungsradius eines Lichtąuants bezeiehnet Vf. die gro0te Ent- 
fernung eines Mol. vom Lichtąuant, in w elch erjenes noch die Energie der Liclit- 
quants aufnelimen kann. Mit H ilfe dieses Wirkungsradius leitet Yf. eine Gleiehung 
her fiir die Anzalil der Zusammentreffen (innerhalb dieses Radius) von Moll. u. 
Lichtąuanten, die die zur Alctivierung erforderlielie Energie besitzen. Ferner zeigt 
Vf. noch, daB die spezielle Theorie, daB Aktiyierung durch fast monochromat. Licht
erfolgt, niclit lialtbar ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1508— 20. Berkeley
[Cal.], Univ.) J o s e p h y .

A lfred  S tock  und W ern er W ustrow , D ie Zersetzung des Kohlmoxychlorides 
in  der Warnie. COCl2 erfiihrt beim Erliitzen auBer dem bekannten Zerfall geirniB
dem Schema COCl2 CO +  Cl2 noch einen zweiten bisher unbeachtet gebliebenen
nach dem Schema 2C0C12 ===? C 02 -)- CC14, u. die thermodynam. Rechnung ergibt, 
daB bei Atmosphiirendruck im Gleichgewicht bei 400° 96%i bei 500° 83% COCl8 
nach dem 2. Schema zerfallen sein sollten. D ieser Zerfall vollzieht sieli bei 400 
bis 500° langsam u. ist, iihnlich dem Zerfall nach COCl2 =*? CO -f- Cl2, stark ab- 
Iningig yon katalyt. Einfliissen. Am giinstigsten wirkte von den benutzten Kata- 
lysatoren (A120 31 A1C1S, S i0 2, Kohle) das S i0 2. Entgegen den Forderungen der 
Theorie betragt der Zerfall noch nach stundenlangem Erliitzen lioclistens einige 
Hundertstel. Ein Grund' fiir diese Tatsache liiBt sieh mit Siclierheit zurzeit nicht 
angeben. D ie bislierigen Messungen der Dissoziation des COCl2 werden angesiclits 
des geringen Betrages der 2. Dissoziation durch diese nicht entwertet, auch ist 
keine Aussiclit vorhanden, sie zur Darst. von CC14 aus COCl2 zu benutzen. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 147. 245—55. Berlin-Dahlem, Kaiser WiLHELM-Inst. fiir 
Chemie.) BOit g e r .

H ans v . E n ler  und T hor L ovgren , Zur K inetik  der Oxydo-Reduktiansłeilung 
bei Formaldehyd. Vff. untersucliten, ob die Canuizzarosclie Rk. beim Formaldehyd 
durch die Salzb. des sauren Substrats mit der katalysierenden Base (NaOH) ver- 
mittelt wird, ob also die Anionen des Formaldehyds ais reaktionsvermittelnde 
Iónen auftreten. Es wurde gezeigt, daB dies der Fali ist, u. daB die Rk. bei 
konstant gehaltenem Alkalitatsgrad bimolekular yerlfiuft. Ob dies nach dem

Schema HsC ^ a +  IICHO — y  HCOONa +  CH3OH, oder nach dem Schema

2 H2CQ^r‘a —- y  HCOONa -)- CII3OH -(- NaOH geschielit, konnte noch nicht ent-

scliieden werden. D ie Dissoziationskonstante des Formaldehyds bei 50° wurde zu
з ,3 -10- 13 bestimmt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 147. 123—34. Stockholm,
Uniy.) B ó t t g e k .

G. T im o fe jew , D ie Ucaktion zmschen Arnylm und Trichloressigsaure. 4. Mitt. 
D ie Bestiindigkeit der Losungen der Trichloressigsaure in  organischen Losungsmitteln. 
Die Lsgg. yon CC13. COOH in Bzl. (25 u. 50°), CC14, CS2, Aceton, A., Nitrobenzol
и. Athylbenzoat (25°) belialten ihren Titer mehrere Monate lang;' im Chlf. nimmt
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der Titer glcich na cli A uflsg. um ca. 2—3% ab, bleibt aber alsdann aucli konstant, 
D ie kinet. Verss. des Vfs. (vgl. T im ofe.jew  u. AndBEASSOW, Journ. Euss. Phys.- 
Cliem. Ges. 4 7 . 838; C. 1916. I. 1015; T im o fe jew  u. K b aw zow , Journ. Euss. 
Phys.-Chem. Ges. 4 8 . 985; C. 1923. III. 831) sind also dureb die Zers. der Tri- 
chloressigsiiure niebt entstellt. (Journ. cbimiąue de l'Ukraine 1. 102—6.) B ikerm an.

G. T im o fejew  und L. A n d reassow , D ie Reaktion zwischen dem Amylen und 
der Trichloressigsaure. 5. Mitt. Bestimmung der Reaictionsordnung. (4. vgl. vorst. 
Eef.). Es wurden die Geschwindigkeiten der Ek.

(CII3)2C :C H .C H 3 - f  CC13-C00I-I =  C C lyC O O -C JIn  
bei yerscbiedenen Anfangskonzz. gem essen; die Eeaktionsordnung war in B zl., CCI.,, 
C,]II-XOa, Clilf., CS, (25°) iibereinstimmend 1,8—2,4; die Ek. ist also bimolekular. 
(Journ. chimiąue de FUkraine 1. 107— 10. Charków.) B ik e r m a n .

X a v ier  W ach ę und G eorges Chaudron, Einflujs thermisclier und meclianischer 
Behandlung a u f die Auflosungsgeschwindigkeit des Aluminiums in  Salzsaure. Vff. 
stcllen fest, daB Al-Stiickc gleicber chem. Zus. eine yerscliiedene Auflosungs- 
gesehwindigkeit in IICl zeigen, je  nacbdem, in welcber W eise das Metali nacb dem 
Schmelzen abgekiiblt, w ie es ausgegliiht oder gehartet wurdc. D ie Messung der 
Auflosungsgeschwindigkeit erfolgt derart, daB wurfelformige Al-Stuckclien in HC1 
bestimmter Konz. yerbraclit u. die entwickelten Mengen von Ha zeitlich verfolgt 
werden. Da die Eeaktionsgeschwindigkeit proportional der Wurfeloberflache ist,

3____ _ i _______
l /  _ _  y  __  ^  __  y

ergibt sich die Gescliwindigkeit zu K  =  ----------- -------- j ---------- - (V  =  Gesamtyol.
h *i

des H2 bei volligcr Aufltisung des A l-W iirfels, vl bezw. v,2 =  II3-Volumina, die 
nach den Zeiten i, bezw. t.2 entwickelt sind). D ie Konstanten der Auflosungs- 
geschwindigkeit von Yerschieden yorbehandeltem Al weichen erlieblich yoneinander 
ab: so yerringern sie sich wesentlich, wenn ein roligewalztes Stiick einem Ausgliili- 
prozeB unterworfen wird; Eekrystallisationen u. KornyergroBerung beeinflussen 
dagegen die Auflosungsfahigkeit nicht wesentlich. Hiirtung setzt ebenfalls die 
Auflosungsgeschwindigkeit herab; letztere iindert sich ferner im gleichen Sinn wie 
die Abkiihlungsgeschwindigkeit des Metalls aus der Schmclze. Nach Ansicht der 
V1T. sind diese Erscheinungen darin begriindet, daB die Verunreinigungen des 

, Al (Fe, Si) je nach der Art ihrer Verteilung im A l dessen A uflosungsgeschw indig
keit modifizieren u. zwar in dem Sinne, daB letztere um so groBer ist, je ungleieh- 
maBiger die Yerunreinigungen im Al yerteilt sind. (C. r. d. TAcad. des sciences 
1 80 . 1495—97.) F r a n k en b b rg er .

P. M ond ain -M on val, Vber die Losliclikeit des Rohrzuckers. D ie molekulare 
Losuugswarme L  des Eohrzuckers in gesatt. Lsg. wird nach 3 yerscbiedenen 
Methoden bestimmt. A uf dem ersten direkten W ege wird bei konstanter Temp. 
von 18° die Losungswśirme fiir yerschieden konz. Lsgg. gemessen u. fur die gesatt. 
Lsg. L  zu — 1,84 Cal. extrapoliert. D ie zweite indirekte Methode, die die tliermo- 
dynam. Beziehung (ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 301; C. 1923 . III. 520) 
L  —  Q — D  — E  (Q anfiingliche Losungswiirme, D  Verdiinnungswarme, E  Zusatz- 
warme) benutzt, liefert L  = —1,76 Cal. Bei der dritten Methode wird die Giiltigkeit

d T  d O
des Le-Chatelier-van’t Hoffsclien Gesetzes: 500L  — j- i —^ -  —  0 auch fur konz.

Lsgg.. yorausgesetzt u. daraus L  berechnet. i  wird aus Dampfdruckmessungen von 
konz. Lsgg. bei yerscbiedenen Tempp. zu 1,79 ermittelt. Ebenso wird die Loslich- 
keit C  des Eohrzuckers im Gebiet yon 0—30° neu bestimmt. D ie angegebenen  
Żabien sind Mittelwerte aus 3 Messungen.

T e m p e r a tu r .................................  0,9 15,8 25,6 30,5°
g Eolirzucker in 100 g  IIuO . 180,5 196,0 210,5 218,0 g.
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Vf. erliiilt mit dieseu Werten L  =  — 1,77 Cal. D ie Abweichungen in den
3 W erten fur L  sind vor allem dureli die Ungenauigkeit der ealorimetriseben 
Mcssung yerursaclit. (C. r. d. TAcad. des sciences 181. 37—40.) St e i n e r .

H . V ixseb oxse , D er Einflufi des Losungsmittels au f das GleichgewicM von 
Tsomeren. Erwiderung auf D im r o t h  (L ie b ig s  Ann. 4 3 8 . 58; C. 1924 . II. 460). 
An einem Beispiel wird gezeigt, daB die van’t Hoffselie Formel leicht z u feliler- 
liaften Scliliissen fiiliren kann, w iii i rond die Smitsclie Formel allgemein giiltig ist. 
(L ie b ig s  Ann. 4 4 2 . 306—8. Gouda.) B u s c h .

F. S. S h a d b o lt, Redulction von Kohlendioxyd zu Metlian. Vf. bestiltigt dic 
Angaben von A r m s t r o n g  u . H i I/Dit c h  (S. 1247) betreffs T a y l o r s  Beobachtungen, 
daB bei der Red. von C02 zu C /f, stets kleine, niclitsdestoweniger meBbare, Mengen 
von CO entstehen. (Cbemistry and Ind. 44. 756.) U ł m a n n .

R o b ert S. L iy in g sto n  und W illia m  C. B ray, D ie katalytische Zcrsetzung von 
Wasserstoff'sujperox>/d in  einer sauren Chlor-Chloridlommg. (Vgl. B r a y  u. L i v i n g s t o n ,  
Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 1253; C. 19 2 4 . I. 19.) D ie Daten der freien Energien  
lassen erwarten, daB eine saure Chlor-Chloridlsg. die Zers. von I I ,0 2 katalysiert, 
da fur die Rkk.: 2H + +  2C1“  +  H20 2 =  Cla +  2IL.O; A F„ =  —48470 u.
C1.2 +  H j0 2 =  0 2 +  2 C l-  +  2 H + ; z / Ą  =  — 32920 die A F  liohe negative
AYerto haben. Vff. untersuchen diese Katalyse des H20 2 (30°/cig. mit Barbitursiiure 
ais Konservierungsmittel) bei 25° im Dnnkeln in 0,06—4,80-n. IICl-Lsgg. u. in IICl- 
L sgg ., denen nocli NaCl oder IICIO., zugesetzt war. Zur Yermeidung einer Kata
lyse der Selbstzers. des II20 2 dureli die Glaswiinde des GefitBes wurden die Verss. 
in Waehsflaschen ausgefiihrt, einige Messungen bei 40° wurden in PyresglasgefaBen
unternommen. H20 2 wurde aueh bei Ggw. konz. HC1 direkt mit KMn0.t titriert.
In bezug auf H20 2 ist die Rk. genau von 1. Ordnung. Fur HCl-Konzz. }>0,25-n. 
wachst die Gesehwindigkeitskonstante bei einer Temp.-Erliohung von 10° auf das
3,60-faelie. Bei dem „bestandigen" Zustand gilt in Lsgg. fur eine Gesamtionen- 
konz. <^1 fiir die Gesebwindigkeit der Zers. die Gleicbung:

—d [I-I20 2] /  d t =  (0,000101 ±  0,000005).[H20 2][H + ][C 1 - ] /3hc1 
(y —  Aktivitiitskoeffizient). In konzentrierteren Lsgg. gilt diese Gleieliung nielit. 
Die Abweieliung wird nacb der Tlieorie von B r On s t e d  erkliirt. B ei dem be- 
stiindigen Zustand wurde in 4,55—5,86-n. H C l-L sgg. die Cl2-Konz. bestimmt, 
zwiseben den Konzz. wurde folgende Beziebung bestatigt gefunden:

1,5 X  10-*  =  [Cl2] / [H +]s [C 1-]2/ 4h ci-
Der Meebanismus der katalyt. Zers. von H20 2 dureli Cl2-Cr-Lsgg. entsprieht 

ganz dem dureli Br2-Br'-Lsgg. (1. e.). D ie Bk.-Geseliwindigkeit yon H20 2 mit der 
ais Zwiscbenprod. auftretenden HCIO ist Yon derselben GroBenordnung wie dic 
mit IIBrO. — Yff. diskutieren aueh die Arbeit von M aass u. H ie b e r t  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 6 . 290; C. 19 2 4 . I. 2079). (Journ. Americ. Cliem. Soc. 47 . 
2069—82. Berkeley [Cal.], Univ.) J o s e p h y .

A,. A to m stru k tu r . R ad io ch em ie . P h o to ch em ie.

L. L. L ock row  und 0 . S. D uffendack, Der Niederspannungsbogen in  Sauersioff. 
Eine Unters. der Sauerstoffspelrtren u. einiger Anregungspotentiale mittels des 
Niederspanmingsbogenyerf, ergab folgendes: lonisation des Mol. beginnt bei 16,1 V. 
Das friiher dem Atom zugeteilte Besonanzpotential bei ca. 9 V  gehort dem Mol. zu. 
Dissoziation des Mol. u. gleicbzeitige lonisation eines Atoms tritt bei 19,5 Y  ein. 
Doppelt geladene Atomionen ersclieinen in der Entladung bei ca. 50 V zum ersten- 
mal. Ein Anfangscnergieniyeau von 19,2 V wurde fur die yon 4870 bis etwa 
2400 A gehenden ersten negatiyen Banden festgestellt, das Endniyeau liegt bei 
16,1 Yolt. Das zwisehen 6583 u. 4955 A auftretendc zweite negatiye Bandensystem



1654 Af A t o m s t r u k t u r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .  1925. II.

liat das Anfangsenergieniyeau von 21 V, das Endniyeau ist dasselbe wie das Anfangs- 
niyeau der ersten negativen Banden. (Pliysical. Rcvicw. [2.] 25. 110. Linde Air 
Prod. Co., Uniy. o f Michigan.) B e h r l e .

0 1 iv er  R . W u lf, Mogliche Grenzen fur die D issoziationswarme des Sauerstoffs. 
Vf. sclilieBt aua den Mess.ungen von Ł o c k r o w  u . D u f f e n d a c k  (vorst. Ref.), daB 
angeregter Oa bei ZusammenstoB mit neutralen Partikeln zwischen 16 u. 19,5 V  im 
Sinne der Gleichung (1) Os =  O 0 + -f- ©  dissoziieren kann; die zur Dissoziation 
u. gleichzeitiger Ionisation yerbrauchte Wiirme liegt also zwischen 369000 u. 
450000 eal/Mol. Aus dem von I I o p f ie l d  (Naturę 112. 437; C. 1923. III. 1633) 
gefundenen Ionisationspotenlial 13,56 V  ergibt sich fur die Ionisationswarme (2)
0  =  0 + + ©  der W ert 312 600 cal/Moi. Durch Subtraktion von (1) u. (2) erhfilt man 
ais mogliche Grenzen der Dissoziationswarme yon 0 2 in 2 0  56400 u. 137400 cal/Moi. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47 .1944—45. Cal. Inst. o f Techn., Pasadena [Cal.].) K r O.

G. R eb o u l, Untersuchung der durch K orpcr von hohetn W iderstand bei Durch- 
gang elektrischen Si/'omes emittierten Strahlung bei vermindertem Druck. Vf. unter- 
sucht die Absorptionskoeffizienten der Strahlung, welche die von ihm beschriebenen 
Zellen (C. r. d. l ’Acad. des scienes 179. 37; C. 1924. II. 2427) emittieren. Dies 
geschieht nach 2 Methoden. Einerseits wird der Druck des die Zelle umgebenden 
Gases (Luft, C 02, H3) yerringert u. die Anderungen des Ionisierungsyermogens der 
in eine Ionisierungskammer eintretenden Strahlung mit diesen Anderungen des 
Gasdruckes yerfolgt, andererseits wird gemessen, w ie sich das Ionisierungsyermogen 
der Strahlung bei konstantem Druck des die Zellen umgebenden Gases, jedoeh bei 
yariierter Schichtdicke desselben ( =  W eg von Zelle zu Ionisierungskammer) ver- 
iindert. D ie beiden Messungsmetlioden fuhren zu der Ansicht, daB die von den 
Zellen emittierte Strahlung ein kontinuierliclies Spektrum darstellt, dessen W ellen- 
liingenbereich von cinigen Hundertsteln bis zu etwa einem Zwanzigstel A sich 
erstreckt; mit Steigerung der an die Zellen angelegten Spannungen yerschiebt sich 
dieser Bereich nach der Seite der kurzeń W ellenliingen hin. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 180. 916—19.) F r a n k e n b u r g e r .

G. R eb o u l, ZJber eine neue A rt der Erzeugung langsamer Kathodenstrahlen. 
V t. miBt die Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen, welche neben lcurzwelliger 
Strahlung aus den bereits beschriebenen Zellen groBen elektr. Widerstands (ygl. 
vorst. Ref.) austreten. D ie Geschwindigkeitsmessung erfolgt auf 2 W egen: 
1. Messung der Resonanzpotentiale, 2. mit H ilfe eines Yerzogerungspotentials. Yf. 
schildert im einzelnen die Versuchsanordnung u. die gewonnenen Ergebnisse: es 
zeigt sich, daB die Elektronengeschwindigkeiten von der an die Zellen angelegten 
Spannung abhangig sind; so entsprechen 880 V Zellenspannung Geschwindigkeiten 
von 200 V, 450 V Zellenspannung solche von etwa 60 Volt. Der Geschwindigkeits- 
bereich der emittierten Kathodenstrahlen yariiert yon einigen Zehnern bis einigen 
Hundert Volt. Yf. yermutet in den in Umgebung der metali. Elektroden yorhandenen 
Riunnen starken Spannungsabfalls die Quelle der emittierten kurzwelligen Strahlung 
u. Kathodenstrahlen. (C. r. d. FAcad. des sciences 180. 1735—37.) F ran k en b .

L. de B r o g lie  und Jean  Jacques T r il la t , U ber eine pliysikalische Deutung 
der X-Spekircn der Fettsauren. D ie nach der Drehkrystallmethode erhalteneu 
X-Strahlen-Spektren der Fettsauren (mit monocliromat. Ka-Stralilung des Fe) stellen 
eine Reihe von Streifen dar, die sJimtliche yoneinander gleiche, der Zahl der CHa- 
Gruppen in der Kette des Mol. entsprechende Abstiinde aufweisen. Sie entsprechen 
den aufeinanderfolgenden Ordnungen der yerwendeten Strahlung, wobei dieReflesions- 
winkel durch das Braggsche Gesetz: 2 d sin {h =  n). gegeben sind. Im Gegensatz 
zu den bei n. Krystallen, z. B. beim Steinsalz yorliegenden Verhiiltnissen sind liier 
die ungeraden Ordnungen bedeutend intensiyer ais die geraden, weiterhin nehmen 
sowohl die geraden ais auch die ungeraden Ordnungen regelmiiBig an Intensitiit
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ab, je lioher die Ordnung n der Reflexion ist. Vff. geben fur diese Erscheinung, 
daB die Pliasenanderungen zwischen 2 Netzebenen statt n%  (wie bei n. Krystallen) 
(n -f- 1) jt betriigt, folgende Deutung: Das Krystallgitter der Fettsauren stellt ein 
Medium homogener Elektronendichte dar, welches durch parallele Ebenen durch- 
sctzt wird, in denen aufeinanderfolgend die Elektronendichte jew eils betriiehtlich 
groBer u. jew eils geringer ist w ie im „homogen besetzten" Teil. Letzterer wird 
von Vff. mit dem von den CIT2-Ketten eingenommenen Raum identifiziert, die 
Ebenen starkerer Besetzung mit den von COOIi-Gruppen besetzten Fliichen, diejenigcn 
schwacherer Besetzung mit den F liichen, welche die endstSndigen CH3-Gruppen 
benaehbarter Moll. trennen. Vff. legen dar, w ic bei Annahme einer derartigen 
Struktur des Krystallgitters der Fettsauren die erwiihnte Phasendifferenz auftreten 
mufi. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1485—87.) F r a n k e n b o r g e r .

H . D eslan d res , Erganzende TJntersuchungen iiber die Struktur und Verteiluvg 
der Bandenspektren. Vf. w eist auf friihere Unterss. h in , denen zufolge in einer 
groBen Zahl von Bandenspektren (Absorptions- u. Emissionsspektrcn) die Freąuenz- 
zalil der maximalen Absorption bezw. Emission ein Vielfachcs der „elementaren 
Frequenz“ dl =  1062,5 ist (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 169. 745. 1361; C. 1 9 2 0 .
I. 600. 601). Es wird gezeigt, daB die Formeln, welche die Feinstruktur der 
Bandenspektren darstellen, diese Frecjuenzzalil ais Konstantę aufnehmen. Vf. geht 
weiterhin auf die infraroten Absorptionsspektren ein; auch bei ihnen findet sich 
die elementare Frequenz bezw. ein ganzzahliges Vielfaches derselben ais Grund- 
schwingung. Eine krit. Zusammenstellung der Hauptbanden der Spektren von Os, 
CO, HCN, NH3, HaO u . OH., ergibt die Bezieliung, daB sie sich durch die Formel

K  —  q — -j-—  darstellen lassen; hierbei ist q eine ganze Zahl, dl =  elementare
T  X  S

Grundfreąuenz, r  eine ganze Zahl u. s  gleich der Zahl der Atome, welche daa be- 
treffende Mol. entlialt. Eine tabellar. Zusammenstellung gibt numer. Angaben fur 
die Hauptfreąuenzen der entsprechenden Bandenspektren, aus denen die Beziehung 
hervorgeht. Es wird eine Theorie fiir die angegebene Formel aufgestellt, welche 
darauf hinauslauft, daB die Bandenspektren sowohl von Atomen ais auch von Moll. 
emittiert zu werden vermogen, u. daB durch das Zusammentreten von s  einzelnen 
Atomen, dereń Grundschwingungen gleich sind ( =  d ,), zu einem Mol. eine Uber- 
lagerung zu einer Gesamtschwingung d j s  eintritt. D ie harmon. Oberschwingungen 
besitzen dann die Freąuenzen dt,/s bis 3 -^,/s u. bei Assoziation der Moll. zu groBercn, 
aus 1 , 2 , 3 - einzelnen Moll. bestehenden Komplexen ergibt sich dann die gesamte 
Freąuenz zu v  =  q/r X  d js .  Vf. erortert diese Yerhaltnisse eingehend am Bei- 
spiel des W asserdampfes, dessen gemessene Freąuenzen sich befriedigend in die 
vom Vf. gefundene GesetzmiiBigkeit einordnen lassen. Weiterhin yerweist Vf. 
darauf, daB die Frequenzintervalle zwischen den sekundaren Maxima gewisser Ab- 
sorptionsbanden gleiche, ganzzahlige Brueliteile der elementaren Grundfreąuenzen 
darstellen. In einer theoret. Betrachtung wird die Ansicht vertreten, daB die 
elementare Grundfrequenz nicht dem He-Kern zuzuschreiben ist, sondern der „Ab- 
schirmungasphiire11, welche durch die den Atomkern umgebende Elektronenhiille 
gebildet wird. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 1 8 0 . 1454— 60. 1980—86.) F ran k en b .

W . K u h n , IIber die Gesamtstarke der von einem. Zustande ausgelienden Ab- 
sorptiomlinien. Theoret. mathemat. Ableitung eines ąuantentheoret. Summengesetzes, 
wonach die GesaintintensitSt der von einem Absorptionsgebiet umfaBten Linien in 
Beziehung steht zu der Anzahl von Elektronen, welche mit der Gcsamtlieit der von 
ihnen wesentlich abliiingigen Ubergangaprozesse mit dem genannten Absorptions
gebiet yerkniipft sind. (Ztschr. f. Physik 33. 408—12. Kopenhagen, Univ.) U l.

A. P ero t und M. C o llin e t, Anderungen der Wcllenlange der Absorptionslinien 
des Jods m it der Dichte. Vf. stellt mittels einer besonders ausgearbeiteten Interferenz-
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methode fest, inw iew eit die W ellenliingen der Absorptionslinien des J-Dam pfes mit 
dessen DD. sieli andcrn. Zwoi zylindr. cvakuierte Rohren von gleichem Durclimesser, 
jedoch yerscliiedener Li£nge werden mit der gleiehen Menge von festem ,7 bcBclńckt 
u. bia zur yolligen Verdampfung desselben erliitzt (auf 180°). D ie Messuugen 
zeigen, da8 die Bezleliung S l  j l  =  a- S  o gilt (S X —  Yerseliiebung der Absorptions- 
lin ie, 1 =  W ellenliinge der Absorptionslinie, S n  =  Dieliteanderung). Fiir die 
D D . Q =  0,16-10 * bis Q —  1,96 • 10 4 ergibt sieb d l / l  zu etwa 2-10 der 
W ert der Konstanten a  betriigt 12 • 103. Es zeigt sich som it, daB mit steigenden 
DD. des ./-Dam pfes die W ellenlange der Absorptionslinie ansteigt. Verss., welclie 
unter den gleiehen Bedingungen mit nieht eyakuierten, also neben dem ./-Dam pf 
Luft entlialtenden Rohren ausgefiihrt werden, zeigen, daB die W ellenlangeniindc- 
rungen dieselben bleiben u. somit nur der Partialdruck des .7-Dampfes fiir die- 
selben maBgebend ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 2030—32.) F r a n k e n b .

S. P in a  de R u b ies, Neue Linien des Lanthans im  Bogenspektrum bei normalem 
Druck zicischen 3100 und 2200 A. Vf. miBt mit Ililfe  eines Quarzspektrograplien 
von starkem Auflosungsyermogen das Bogenspektrum des L a  im Gebiet von 

X <C. 3000 X. Dauer der Aufnahmen betriigt etwa 2 Min., der Rohrenstrom 4 bis 
8 Amp. Ais Priiparat wird das Oxyd des La benutzt, welclies sehr saubere Spektren 
liefert. Yf. bringt eine tabellar. Zusammenstellung der gefundenen Linien sowie 
ihrer Intensitiiten (215 Linien); einige davon wurden bereils im Funkenspektrum 
festgestellt. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 180. 1478—81.) F r a n k e n b u r g e r .

J. C athala, Uhcr den Mechanismus der Chlorwasserstoffsynihese im  siehłbaren 
Teil des Spekłrums. Von C o eh n  u . J d n g  (Ztsclir. f .  physik. Ch. 110. 705; C. 1924.
II. 1314) wurde gezeigt, daB die photochem. B. von HC1 sich im sichtbaren Teil 
des Spektrums nur bei Ggw. von W asserdampf mit einem Partialdruck von 10—5 mm 
H g aufwiirts yollzieht. D ie yon C o e h n  u. J u n g  (Ber. Dtscli. Chem.' Ges. 56. 
697; C. 1924. I. 12) gegebene tlieoret. Deutung dieser Tatsaclie -wird von dem Yf. 
ais unvertriiglich mit dem yorliegenden Vers.-Material angesehen. Er schlagt daher 
einen Rk.-Mechanismus yor, bei dem der W asserdampf n i e li t  — wie bei Co e h n  
u. J u n g  — direkt in die Rk. eingeht. Das W assermol. besitzt ein starkes Dipol- 
moment u. daher in einer gewissen Umgcbung, seiner Wirkungssphare, ein starkes 
elektr. Feld. Der Radius dieser Wirkungssphare wird proportional der Intensitiit 
des Liclites angenommen. Innerhaib der Wirkungssphare des Wasserdampfmol. 
soli die Rk.-Faliigkeit zwischen anderen Molekeln so crlioht werden, daB sich dort 
Rkk. yollzielien konnen, die sonst nur sehr scliwer oder gar niclit stattfinden. Der 
gesamte Rk.-Verlauf wird durch die folgenden 5 Rkk. dargestellt, von denen nur 
die 1. eine photochem., die iibrigen rein therm. Rkk. sind.
1. Cl3 +  h v  =  2 Cl, 2. Cl +  Cl, =  Cl, +  2,5 Cal., 3. Cl +  O, =  CIO, +  3 Cal.,

4. Cl, +  O, =  CIO, +  Cl„ 5. Cl, +  Ha =  2HC1 +  Cl +  41 Cal.
Von diesen Rkk. soli die 5. in der oben bescliriebenen W eise durch das elektr. 

Feld des Wasserdampfdipols katalysiert werden. D ie Existenz des Chlorozons Cl3 
sclieiut dem Yf. durch V e n k a t a r a m a ia h  (Journ. o f Phys. Chem. 27. 74; C. 1923.
III. 348) u. B o d e n s t e in  (Ztschr. f. physik. Ch. 110. 414; C. 1924. II. 1306) sicher-
gestellt-. D ie gewonnene Formel fiir d [HCl]/’rf t  stelit in Ubereinstimmung mit Verss. 
von C h a p m a n  (Journ. Chem. Soc. London 123. 3062; C. 1924. I. 1334). Vf. be- 
recbnet die Abhiingigkeit yon d [HCIJ/d t yon der Intensitat I  des absorbierten Lichtes 
u. findet Proportionalitat mit /*/«, die durch friihere Messungen von B a ł y  u . B a c k e r  
(Journ. Chem. Soc. London 119. 653; C. 1921. III. 534) experimentell ais erwiesen 
angesehen wird. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 33—36.) S t e i n e r .

P ierre  D au re, Bestimmung der Avogadrosclien Zahl mittels der durch Athyl- 
chlorid verursachten Zerstreuung des Lichtes. Vf. unternimmt eine Best. der Avo- 
gadrosclien Zahl mittels Messung der Lichtzerstreuung durch gasformiges Athyl-
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chlorid. Eine kreuzformige Glasrolire wird bei 19° u. einem Druck von 750 mm Hg 
mit C y i /J l  gefiillt u. in der Riclitung des einen Schcnkels von einem konyergentcn, 
dureli ein Griinfilter hindurchtretendcn Stralilenbiiiidel durchleuclitet. Mit H ilfe  
einer opt. Anordnung (totalreflektierendes Prisma, Lummersclies Prisma, Grau- 
scheiben u. Nicols) wird das Verhaltnis der Intensitiit der direkt hindurchgegangenen  
zu derjenigen der in senkreehter Riclitung zum Primarstrahl abgebeugten Strahlung 
gemessen. Ilieraus liifit sieli mit Ililfe  des Einsteinschen Ansatzes, welcher die 
Abweicliungen des zerstreuenden Mediums vom idealen Gaszustand beriicksiclitigt, 
die iyvogadrosclie Zalil N  bereclinen. Sie ergibt sieli innerbalb der Genauigkeits- 
grenzen der Methode zu iV =  (6,5 ±  0,65) -1023. (C. r, d. l’Acad. des sciences 1 8 0 , 
2032—34.) F r a n k k e n b u r g e r .

Y . R ocard, Diffusion des Lichts in Fliissigkeiten. Mathemat. (C. r. d. l ’Acad. 
des sciences. 181. 212— 13.) E n s z l in .

R . de M allem an n , Mektrisehe Doppelbrechung des Limonens. Vf. besehreibt 
Einzelmessungen betreffend die elektr. Doppelbrechung des Limonens (ygl. C. r. d. 
1’Acad. des sciences 176 . 380; C. 19 2 4 . I I .  11); aus ihnen gelit heryor, daB die 
Rotationsdoppelbrechung des Limonens im elektr. Feld innerlialb der Genauigkeit 
der Mefimetliode konstant bleibt. Das Vorzeichen der elektr. Doppelbrechung des 
Limonens ist dasselbe w ie fiir CS2, d. li. es w eist positiye elektr. Doppelbrechung 
auf. D ie Kerrkonstante ergibt sich zu 6,5 X  10—8 (t  =  15°, A =  0,546 (x) u. liegt 
zwischen den fur Bzl. u. Toluol ermittelten W erten; die des Pinens ubersteigt sie 
uni das Vierfache. Dies ist ansclieinend auf das Vorhaudensein einer Doppel- 
bindung im Mol. auBerhalb des Ringes zuruckzufiihren, das gegenseitige Yerhaltnis 
der Doppelbrechungen der beiden Yerbb. ist von der gleiclien GroBenordnung wic 
das Verhiiltnis der Doppelbrechungen yon Campher u. Carvon, obgleich die absol. 
W crtc fur die letzteren Yerbb. infolge des Vorhandenseins der Ketogruppe be- 
deutend hoher sind. (C. r. d. l'Acad. des sciences 1 8 0 . 1483—85.) F r a n k e n b u r g e r .

R. Lucas, D er Einflufi des Losungsmittels a u f das Drehungsuermogen. An einer 
Reilie von Camphern wurde festgestellt, daB das spez. Drehungsyermogen [a] ais 
Funktion der W ellcnliinge fiir 3 yerschiedene Losungsmm. A, B u. C der Bezichung

—Ą- =  ~  const' Bezieliung ist besonders gut erfiillt,

wenn das Losungsm. B ein Gemiscli von A u. C ist. A is Beispiel ist [a] von 
Campher fiir 7 W ellenlangen von A =  670,8 nifx bis A =  435,8 mfi in Benzol, cyclo- 
Hexan u. einem Gemiscli yon beiden Losungsm. angegeben. D ie Konstanz von 
S/A  ist gut erfullt. Es wird ferner die physikal. Bedeutung der Bezichung S jA  == 
konst. diskutiert. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 181. 45—47.) St e in e r .

L. M eun ier und A ndre B o n n et, Uber die Fluorescenz des Fisetins unter der 
Woodschen Strahlung. Anwendungen. D ie ais Gerbstoffe dienenden Yegetabilien 
(Eichenrinde, Mimosenrinde, Wurzelbaum- u. Kastanienrinde, Sumachholz, Gall- 
jipfel usw.) zeigen im Woodsclien L icht, d. h. in der von einer Ultraviolettlampe 
ausgehenden, durch ein mit Ni-Oxyd gefiirbtes Glas gefilterten Strahlung keine 
Fluorescenz, hingegen fluoreszieren frische Schuittflachen yon Quebraclio Colorado- 
holz aus Siidamerika u. Tizerahliolz aus Marokko mit stark gelbem Licht. Wss. 
Extrakte dieser Ilolzarten zeigen die Fluorescenz nicht mehr. Hingegen tritt sic 
wieder sehr stark auf, sobald man in diese Lsgg. geeignete Adsorbentien wic 
Filtrierpapier, W olle, Baum wolle, Viscose, denitrierte Nitrocellulose- oder Acetyl- 
celluloseseide eintragt. Besonders die letztere zeigt nach Verbringen in den Extrakt 
eine starkę, rein gelbe Fluorescenz. D ie Rk. ist so empfindlich, daB sie nocli auf- 
tritt, wenn Athylcellulose in eine Lsg. getaucht wird, welche 10 mg Quebrachoholz- 
extrakt (mit Sulfitlsg. yon 30° B6. beliandelt) auf 100 ccm W . entluilt. Mit Haut- 
pulyer ist die Fluorescenzrk. schwiiclier u. weniger charakter. D ie Metallaeke, die
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sieli aus den entspreclienden Salzen u. dcii wss. Lsgg. der Holzestrakte in Ggw. 
von Kochsalz u. Na-Acetat bilden, zeigen keinerlei Fluoreaeenzeffekte. Der Um- 
stand, daB das Quebracho- u. Tizerahholz ala einzige gerbende Yegetabilien diese 
Ersclieinungen zeigen , wird yon Vff. dainit erklart, daB in diesen neben dem n. 
Catecliin noch eine gelbe im Fisetholz des Gerbersumacli yorliandene Substanz 
enthalten ist. In der Tat zeigen das Holz des Gerbersumacli u. Estrakte aus dem- 
selben dieselben Fluorescenzerscheinungen w ie das Quebracho- u. Tizerahliolz. Yff. 
zeigen, daB diese Ekk. dazu dicnen konnen, in einem Gemiscli aus Pyrogallol- u. 
Catechingerbstoffen Estrakte von Quebracho- u. Tizerahholz dadurch identifizieren 
zu konnen, daB ein eingebraelites Stuckchen A cetylcellulose oder Filtrierpapier im 
ultrayioletten Licht die gelbe Fluorescenz aufweist. Ebenso gelingt es nach- 
zuw eisen , ob ein gegerbtes Leder mit Quebracho- oder Tizerahholz beliandclt 
wurde, was Riickschlusse daraufliin gestattet, ob dieses Leder einer Schnellgerbung 
mit diesen Lsgg. oder einer Langsamgerbung mit Eichenholzextrakt unterworfen 
worden war. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 2038—40.) F r a n k e n b u r g e r .

E rich  T ied e und H en r ie tto  T om aschek , U ber das aktwierende Element im  
leiichtenden Borstickstoff. Geringste Mengen von Kohlenstoff bewirken die Akti- 
yierung von Borstickstoff, w&hrend die bei den Oxyd- u. Sulfidphosphoren so wirk- 
samen Metalle Bi, Cu, Mn, Sb, auf die Luminescenzfahigkeit des Borstickstoffs 
kcinen bestimmbaren EinfluB ausiiben. Ein aus reinsten Rohstoffen hergestellter 
Borstickstoff zeigte keinerlei Phosphorescenz. Bei der Herst. aus Borsiłure u. Harn- 
stoff wurden, wenn den Ausgangsmaterialien geringe Mengen organ. Substanzen 
wie Weinsiiure, Zucker zugesetzt wurden, stets hocli aktiye Priiparate erhalten. 
Auch Terephtalsiiure, Oxynaphtoesiiure yerhalten sich ahnlich. Kohlenstoff ais 
Graphit oder Diamant bei der Herst. zugegeben iibt keinen nachweisbaren EinfluB 
aus. Auch eine Aktiyierung bereits hergestellten inaktiyen Borstickstoffs durch 
erneutes Gliilien unter Zugabe von organ. Substanzen ist moglich. D ie pliysikal. 
Eigenschaften der erhaltenen Prodd. werden eingehend besprochen u. in einer 
Tabelle zusammengestellt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 147. 111—122. Berlin, 
Univ.) F b e it a g .

R o b ert D ó p e l, U ber den selektiven Pliotoeffekt am Strontium. Am Sr-Spiegel 
(durch Niedersclilagen des Dampfes auf einer Glasplatte liergestellt) wurde der 
selektiye Photoeffekt nachgewiesen: die Elektronenmenge pro Einheit des einfallenden 
Lichtes nimmt mit steigender W ellenlange stetig ab, wenn der elektr. Vektor senk- 
reclit zur Einfallsebene schwingt, sie erfiihrt ein Maximum, wenn er in der Einfalls- 
ebene liegt. Das Maximum befindet sich bei ca. 340 m/z, ist aber wohl durch den 
untergelagerten n. Photoeffekt in Riclitung kurzerer Wellenl&ngen yerscliobcn. 
(Ztschr. f. Physik 33. 237—45. Gottingen, Univ.) B ik e r m a n .

As. Elektrochem ie. Therm ochem ie.
J. H eyrovsk ^ , U ber die physikalische Bedeutung da- elektrolytischen Lóstmgs- 

tension. (Vgl. S. 894.) Vf. entwickelt einen thermodynam. KreisprozeB, mittels 
dessen auf die GroBe der Losungstension bei Elektrodenyorgiingen geschlosscn 
werden kann. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1655—58.) F r a n k e n b u r g e r .

H ans K le in e , Widerstańdsanderungen eines Platin- w id  eines Eisendrahtes im  
Hochvakuum in  Abhangigkeit von der Gasbeladung. Vf. untersucht die Widerstands- 
anderungen eines Fe- u. eines Pi-Drahtes in Abhangigkeit vom Gasgehalt im Hoch- 
yakuum u. in der Atmosphare. D ie Messungen werden graph. wiedergegeben. Bei 
beiden Metallen andert sich der Widerstand in gleichem Sinne. Einer Gasabgabe 
entspricht eine Widerstandsabnahme, einer Gasaufnalime eine Widerstandszunalime. 
D ie WiderstandsJinderungen erfolgcn anscheincnd in linearer Abhangigkeit yon der 
Gasbeladung; u. zwar entspreeben einer Anderung yon 1 -10 4 i i  beim Fe eine



1925. II. A j. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1659

Anderung der Gasbeladung von 5 -10 4 Yolumenteilen, beim Pt 2 • 10—2. D erW ider- 
stand des Pt-Drabtes nahm wahrcnd einer Gesamtgluhdauer von 1200 Min. um 
12% in linearen Stufen ab. Beim Fe-Dralit lieBen sich Widerstandsiinderungen 
bereits durch bloBe Druekiinderungen erzielen. Beim Pt, der yorher in H2 geglUht 
war, waren Widerstandsanderungen (groBere Gasabgaben) dagegen nur durch starkea 
Gluhen in einem weitgehendst entgasten Hochvakuumraum zu erreiehen. Der 
Temp.-Koeffizient des Pt-Drahtes wurde bei einer Temp. von 16—45° untersucht, 
doch lassen sich daraus keine Schlusse iiber den EinfluB der Gasbeladung ziehen. 
(Ztschr. f. Physik 33. 391—407. W ien, Univ.) U l m a n n .

J .’B u reau , Unłersuchung iiber die Verdrangung einiger organischer Sauren aus 
ilirem N atrium salz m it H ilfe von Leilfahigkeitsmessungen. Nach einer von D u t o it  
angegebenen Methode laBt sich der SUuregelialt von Na-Salzen schwacher Sauren 
mit H ilfe von Leitfiihigkeitsmessungen bestimmen. Man fugt zur wss. Lsg. des 
Na-Salzes nach u. nach HC1 hinzu u. bestimmt nach jeder Zugabe die Leitfiihig- 
keit. Ist alle Siiure in Freiheit gesetzt, so liefert weitere Zugabe von HC1 eine 
sehr starkę Anderung der Leitfiihigkeit. Vf. untersucht nach dieser Methode von 
einwertigen Sauren das Na-Salz der Propionsaure u. der Buttersćiurc, von zwei- 
wertigen Sauren das Na-Salz der Malonsdure, Glutarsdure u. Bernsteinsaure, auBer- 
dem werden Gemische von Acetat u. Propionat u. Acetat u. Succinat untersucht. 
Die Yersuchsfehler werden am kleinsten, wenn man die Methode abśindert u. 
nach u. nach zur verd. HCl-Lsg. die konz. Lsg. des Na-Salzes hinzufiigt. Bei ein
wertigen Sauren, dereń Dissoziationskonstante K  <. 1 0 ~ 5 is t , betriigt der Fehler 
bis zu Verdiinnungen von n/400 1 %. D ie Methode des Yfs. liefert fur Sauren, 
dereń K  =  10~4 ist, genaue W erte. Bei zweiwertigen Siiuren mit den Konstanten 
K i —  10 5, Jfs =  10—2 oder 10—3 schwankt der Fehler zwischen 2 u. 4%. Auch 
hier liefert die abgeiinderte Methode genaue W erte. B ei seliwaehen zweiwertigen 
Sauren mit anniihernd gleichen Konstanten (K l =  10—5, K 3 =  1 0 ~ a ist der Fehler 
5—6°/oj wenn man mit n/100-Lsgg. arbeitet. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. . 
42—44.)  ̂  ̂ St e in e r .

L. E ie ty , Elektromotońsche Filtrationspotentiale. Vf. berichtet iiber Messungen 
der EKK., welche bei der Filtration von Lsgg. von Elektrolyten auftreten (vgl. 
C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 2246; C. 1924. II. 1487). Es werden tabellar. 
die Potentiale angefiihrt, welche sich bei Filtration von Lsgg. von Fe-Salzen (10 g  Salz 
pro 11 Lsg.) ergeben, die in einer Glascapillare einem Druck von 25 at. unter- 
worfen werden. Messungen der Potentialdifferenzen, die zwischen der in die 
Capillare eintretenden, andererseits der aus derselben austreteuden FI. bestehen, 
ergeben, daB — abgeselien vom Fe-Lactat die Lsgg. der Fe-Salze der einbas. Sauren 
(FeCli, FeCls, F cBr3> FeJs, Fe(N 03)3) beim Austritt negative, die der 2- u. 3-bas. 
SSuren (FeSOit Fe^SOJ,, glycerinphosphorsaures Fe, Fe-Ammoniumatrat, Fe-K- 
Tartrat) pósitive Ladungen aufweisen. D ies gilt auch fur das Fe-K.akodylat, 
-Oxalat u. Fe-Ammoniumtartrat, ebenso fur die Cu-Salze; {CuSOit C u C l C u  Br,,, 
Cił(i\r0 8)2, Cu-Acetal). D iese Erseheinungen lassen sich befriedigend mit Hilfe der 
Perrinschen Ansichten iiber die elektr. A ufladung einer nichtmetall., von einer 
Elektrolytlsg. umspiilten W and erkliiren; daneben muB die Loslichkeit des Glases 
im W . u. die Hydrolyse der untersuchten Salze beriicksichtigt werden. Verss. des 
Vfs. mit zwei, nieht der Hydrolyse unterworfenen Salzcn (IlgCl, u. Hg(CN )2) er- 
weisen, daB die Lsgg., auch bis zu den hochsten Konzz., stets positiye Ladungen 
transportieren. D ie hierbei auftretenden EKK. sind besonders groB: so liefert 
eine, 50 g  IIgCl2 pro Liter enthaltende Lsg. unter einem Druck von 25 at. ein 
Potential von 2,44 V, eine solche von Hg(CN)„ derselben Konz. bereits unter einem 
Druck von 4 at. ein Potential von 4,5 V. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 2026 
bis 2027.) F r a n k e n b u r g e r .
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L uise L a n g e , i)ber den Zusammenhang zwischen dem dieleklrisclien Terhalten 
und den molekularcn Assozialionen einiger Fliissigkciten. Es wurden die DEE. der 
Gemisclie: Nitrobeńzol -f- B zl., -)- Toluol, CSt ; P yridin  -f- B z l.; A . -f- Bzl.; 
Projjylalkohol -f- Bzl., +  Toluol; n-B uty laik ohol -f- B zl.; i-Butylalkohol -j- Bzl.; Di- 
mcthylathylcarbinol -f- Bzl. u. i-Amylalkohol -)- Bzl. bei verseliiedcnen Tempp. (18 bis 
100°) gemessen. Darauslassen sich die Molekularpolarisationen Af(DE. — l)/D .(D E.-|-2), 
worin M  das Mol.-Gew. bedeutet, u. — nach Abzug der Mol.-Befr. — die von 
Dipolen herruhrenden Polarisationen ermitteln. D a der Dipolenanteil sich konzen- 
trations- u. anders temperaturabhUngig erw eist, ais es die Debyesche Theorie der 
Dielektrica yerlangt, so muB Assoziation angenommen werden, die das Dipolmóment 
lierabsetzen oder erliohen kann. D ie Assoziation selbst nimmt mit Yerd. u. mit 
steigender Temp. ab. Bei Extrapolation auf die Konz. O findet man folgende Dipol- 
momente (X  10—,s) : Nitrobeńzol 3,84, Pyridin 2,11, A. 1,22, Propylalkoliol 1,53, 
Butylalkohol 1,65, i-Butylęilkohol 1,72, Dimethyliithylcarbinol 1,83, i-Amylalkohol 
1,76. (Ztschr. f. Physik 33. 169—82. Oxford, Ohio, Ver. St.) B ik e r m a n .

Joh n  B r ig h t F ergu son , Eine magnełische Form von Ferrooxyd. Reines FeO 
zeigt bei Tempp. von 570—630° magnet. Eigenschafteu, welche an die des Magnetits 
heranreichen. Uber 630° yerseliwindet der Magnetismus wieder. Ob dieses magnet. 
FeO eine instabilc Phase ist, kann niclit entschieden werden. (Journ. Washington 
Acad. of Sciences. 15. 279—80. Toronto, Univ.) E n s z l in .

R aym on d  C h eva llier , Uber das ferromagnełische Eisenoxyd. Vf. findet bei 
einigen natiirliclien Mineralien erhohtes magnet, permanentes Moment u. stellt fest, 
daB dieses eincm Eisenosyd zuzuschreiben ist, welches gleichformig in dem 
Minerał yerteilt ist. Vf. suclit dieses Oxyd auf kunstlichem W ege zu erlialten: 
eiu im Handel befindliches schwarzes leiclites Eisenosyd, welches nahe der Formel 
Fe.j04 entspricht (es enthiilt 0,65 Teile Fe20 3 u. 0,35 Teile FeO statt der theoret. 
Menge 0,69 Teile Fe.,0, u. 0,31 Teile FeO) wird an der Luft erhitzt. Eine sehr 
kleine Menge metali. Fe ist weiterhin in dem Prod. entlialten; dieses liifit sich 
n ic l i t  durch Gasentw. beim A uflosen des Prod. in Siiure nachweisen, dagegen 
mittels der Ausfiillung einer kleinen Menge Cu bei BerUlnung des Pulyers mit 
einer Cu-Lsg. Bei etwa 350° beginnt plotzlicli die Osydation des Pulyers untcr 
Aufgluhcn der gesamten Oberfliiche; dies ist auch der Fali, wenn das scliwarze 
Eisenosyd von freiem Eisen befreit worden ist. Es entsteht hierbei eiu Fe;10 4, 
welches etwas gelblicher ais das ubliche Priiparat ist u. bei der Analyse keineu 
Gelialt an FeO u. Fe mehr zeigt. Ein Vergleicli der magnet. Eigenschaften des 
ursprungliclien schwarzen Oxyds mit denen des entstandenen Fe30 4 zeigt, daB die 
bei plotzlicher Magnetisierung in Erscheinung tretenden ferromagnet. Eigenschaften 
sich niclit iindern, liingegen der yerbleibende permanente Magnetismus fur das 
entstandene Oxyd betrfićhtlich hoher ist. Yf. untersucht weiterhin den EinfluB der 
Temp. auf die magnet. Eigenschaften des letzteren Kiirpers durch '^-std. Erliitzen 
auf Tempp. zwischen 400 u. 750°: fcwisclien 600 u. 700° yerringert sich der Ferro- 
magnetismus stark, oline jedoch yollig zu yerschwinden; bei noch hoherem Erhitzen 
auf 900° bildet sich wieder ein stark ferromagnet. Korper, yermutlich infolge B. 
von Magnetit aus Fe2Oa. Auch die Dauer des Erhitzens ist auf die schlieBlicli 
erhaltenen W erte der magnet. Eigenschaften yon EinfluB. D ie Yeranderung der 
magnet. Eigenschaften mit der Temp. ist ansclieinend reyersibel. (C. r. d. l ’Acad. 
des sciences 1 8 0 . 1473—75.) F r a n k e n b u r g e r .

M arcel P e sc h a r d , Uber die Magnetisierung der Fe>ro-Nickelverbindungen. 
(Thernwmagnetische Eigenschaften.) Vf. zielit aus dem magnet. Ycrli., besonders aus 
der Reyersibilitiit bczw. Irreyersibilitfit der Magnetisierungskuryen yon Eiscn- 
Nickellegienmgen Ruckschliisse auf die pliysikal.-cliem. Yorgiinge innerhalb der- 
selben, vor allem werden die ausgesproclien pliysikal. Ver;inderungen der Magnetisier-
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barkeit (,,Curie-Punkte“) von den allotropcn Umwaudlungen, z. B. von R- in ^-Eisen 
zu trennen yersucht. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1475—78.) F r a n k e n b u r g e r .

M arcel Peschard , U ber die Magnetisicrung des Fcrronickels (Sattigung und 
ałomare Momente). (Vgl. vorst. Eef.) Es wurde die Siittigungsgrcnze (J der Mag- 
netisierung in Abliiiugigkcit von der Zus. der Legierung bei + 1 6 , —79 u. — 188° 
gemessen. Der Verb. Fe%N i entspricht cin sehr scharfes Minimum, der Yerb. I'e3M J 
ein schwaches, der Verb. Fe N i, ein schwacher Knick. B ei Extrapolation auf —273° 
mittels der Formel ffj, —  <T0 — K  T 2 ergibt sieli, daB Fe2N i u. Fe3N ia je 9 Mag- 
netonqn enthalten; F eN ia enthiilt 20/3 Magnctouon. Zwischeu Fe u. Fe2N i geliorclit 
G der Mischungsregel nielit, was yielleicht damit im Zusammenhang stelit, daB sieli 
das Gleichgewicht in diesem Gebiet nur selir triige einstellt. Zwisehen Fe3J\i2 u. 
FcNij sowie zwisclien FeN i2 u. Ni gilt fur <7 die Additm tiitsregel. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1836—38.) B ik e r m a n .

E rich  K o e m ic k e , Bestimmung der Dissoziationswarme von Quecksilbermolekulcn 
aus den Bandenspektren des Quec!csilberdampfes. Es wurde angenommen (vgl. F rANCK 
u. G r o t r ia n , Ztschr. f. teclin. Pliys. 3. 194 [1922]), daB die Absorptionsbande des 
JEŻ^-Dampfes bei 2539,4 k  von Hgj-Moll. herriihrt u. daB die Absorption jedes 
einzelncn Mol. von der Temp. u. dem Druck (im untersuehteu Bereich) unabhiingig 
ist. Dann kann mau aus der Druck- bezw. Tempcraturabhangigkeit der Absorption 
auf die Druck- u. Tempcraturabhangigkeit der Assoziation im Ilg-D am pf sclilicBen; 
eine Anwendung der Ecaktionsisocliorc liefert alsdann die Dissoziationswarme. — 
Die Absorptiousintcnsitiit wurde dureli Aufnahmen einer Tantallampe durch Hg- 
Dampf hindurch u. Messung der Schwiirzung ermittelt. D ie Temp. betrug 205—727°, 
der Dampfdruck 20—66 mm Hg. — E rgebnis: die Dissoziationswarme Hg2 ->- 2 Hg  
ist ca. 1400 cal. (Ztsclir. f. Physik 33. 219—30. Gottingen, Univ.) B ik e r m a n .

G erm aine C auąu il, Thermochemisches Studium der Natriumucrbindungen des 
cyclo-llexanols. Durch mehrstd. gelindes Kochen von 7 bis 8 Moll. Cyclohexanol 
mit 1 Mol. N a die in Nadeln krystallisierende Yerb. CtJIu O Na-5C6IIn 0 II t die bcim 
Erliitzen im Wasscrstoffstrom auf 150—160° in das Na-cyclo-Hexanolat, weiBes 
Pulyer, ubergeht. D ieses Prod. enthiilt nocli ca. 4% Na-Salz einer organ. Siiure.
— In verd. Lsgg. reagieren cyclo-Hexanol u. NaOH nicht miteinander. D ie beim 
Yermisclien von gleichen Teilen V rn- Lsgg- auftretende Wffrmetonung =  —0,054 cal. 
ist gleich der Verd.-Wiirme der NaOII =  —0,06 cal. — Fur die Schmelzwiłrme 
des cyclo-Hexanols (F. 24,35°) wurde auf direktem W egc gefunden 0,427 cal., fur 
die Losungswarme des festen Na-cyclo-Hexanolats 13,88 cal. Daraus folgt fiir den 
Vorgang: C0IIu OII (fest) +  N a (fest) =  II (Gas) +  CeH u ONa (fest) die Warme- 
tonung -)- 32,486 cal., wovon wegen des Gehalts au fettsaurem Salz 0,494 cal. ab- 
zuziehen sind. D ie Aciditiit des cyclo-Hexanols wird also durch den Wert 
31,992 cal. ausgedriickt. — Die Losungswarme der Verb. C jH uO N a^C jH uÓ H  bc- 
tragt 7,99 cal. D ie beim Vermisclien von 1 Teil ‘/io'n- C6H „0N a-L sg . mit 2 Teilen 
V4-n. C0Hn OH-Lsg. auftretende Wiirme betriigt 0,260 cal. Daraus folgt fiir den 
Vorgang: CaH „O Na (fest) +  5C6H n OH (fest) =  C0H n O N a.5C 0Hn OH (fest) dic 
Wiirmetonung -(“17,75 cal. — D ie Wrkg. des Na auf cyclo-Hexanol (fest) liefert 
also eine um 2 cal. groBere Wariiiemenge ais die von Na auf i-Propylalkohol. Der 
EingschluB bewirkt also eine Erhohung der Aciditiit des sekundiiren Carbinols bis 
zur Stufe des primiiren Carbinols. — Berechnet mau die Ek.-Wiirme des cyclo- 
IIexanols mit Na nach der Eegel von F o r c r a n d , so crhiilt man einen um 2 cal. 
zu niedrigen Wert. Das gleiche gilt fiir Phenol. (C. r. d. lA cad . des sciences
1 80 . 1207—10.) O h l e .

A3. K olloidchem ie. Capillarchomie.
E lle r y  H . H a r v e y , Eine physikalisch-ehemische Studie iiber U. S. P .-A gar. 

(Vgl. S. 145.) D ie Yerbrenuungswiirme des Agars ist im Durchschnitt 4870 Caloricn
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per g. Dureli Koclien eines l°/0ig. Sola von Agar wird die Viscositat erniedrigt, 
von 1,16 auf 1,035 nach 30 Min., aueh die Eignung zur Gel-B. zerstort. Dic 
Warme der Imbibition war per g 2,7 Calorien. Bebandelt man je  3 g  fein zer- 
selinittenen Agar je  20 Min. mit verschiedenen Mengen ‘/,-n. Eg. u. titriert je 
10 cem der sauren Lsg. mit '/ 10-n. NaOII, so ist die Adsorption relatiy groBer aua 
verd. Lsgg. ais aus konzentrierteren. D ie Aufnahme yon W . durch Agar ist an- 
fangs groBer ais spiiter. Ein Agar-Gel nimmt iiber H2S 0 4 in den ersten 46 Stdn. 
an Gewieht ab, alsdann wieder etwas zu. D .21 ist im Durchsclinitt 0,7190. (Amer. 
Journ. Pharm. 9 7 . 447—56.) D ie t z e .

H. Z ocher, i i  ber freiwillige SlruMurbildwng in  Solen. (Eine neue A rt anisotrop 
fliisńgcr Medien.) Es wurde das Bestehen von Solen mit gebieteweiser Parallel- 
ordnung der langliclien Kolloidteilehen beim Abkiihlen h. konz. Lsg. von Benzo- 
purpurin 4 B  u. Chrysophenin beobaehtet. In alten Yanadinpentoxyd- u. Eisen- 
luydroxydsolen sammcln sich anisotrope Kolloidteilehen in hoherer Konz. unter 
Parallelorientierung. D ie Braunsche Molekularbewegung ist in diesen Gebietcn 
noeh ais lebhafte Schwingung um Gleiehgewiehtslagen vorhanden. Kriiftigcs Durch- 
miselien bringt die Strukturen zum Verseliwinden. Im Laufe der Zeit bilden sie 
sich wieder aus, so lange niclit ICoagulation in engerem Sinne eintritt. Beim V20 5 
stcllen sich die stSbclienformigen Teilchen in Zwciecken parallel, sich den Um- 
grenzungen anschmiegend u. von den Spitzen facherformig ausstrahlend. Beim 
Eisenhydroxyd lagern sich die scheibenformigen Teilchen mit ihren Randem ziemlicli 
dicht zu groBen Fliichen zusammen. D iese Fliielien haben uutereinander gleicli- 
miiBige Abstande, wodurch Yielfacli geschichtete Systeme von der Periode einer 
Liclitwellcnlange entstehen, die in lebhaften Farben schillern. D ie Begrenzung 
dieser Gebilde bilden meist Gcrade parallel u. senkrecht zu der Schiclitung. Im 
Magnctfelde werden die Schichtsysteme in der Schichtriclitung anisotrop u. reflek- 
tieren polarisiertes’ Liclit. D as elektr. Feld iindert den Abstand der Schiclitung. 
Median. Bewegung wirkt iihnlich dem Magnetfeld, Temperaturanderungen haben 
keinen wesentlielien EinfluB. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 147 . 91—109. Bcrlin- 
Dahlem, Kaiser WiLUELM-Inst. fur phys. Ch.) F r e it a g .

A. M arcelin , D ie Oberflćichenlosungen und das Gay-Lussacsche Gesełz. Vf. 
stellt fest, daB an Grenzfliichen gebildete Lsgg. yon Benzylbenzoat u. Ólsaure dem 
Mariotteschen Gesetz geliorclien, d. li. das Prod. p - S  yariiert proportional der absol. 
Temp. Es zeigt sich jedoch, daB die Proportionalitatskonstante nicht gleich der 
Konstantę B  ist, welche in den Gleichungen fiir das Yerh. der idealen Gase u. 
verd. Lsgg. auftritt; yielmelir liiBt sich feststellen, daB diese Konstantę zu der 
GróBe R  in cinem gewissen, von der Natur des gel. Korpers u. des Losungsm. 
abliangigen Verhaltnis stch t D iese Tatsaelie liiBt sich mit der Annahme erkliiren, 
daB die Moll. der Oberflachenlsgg. nur teilweise „gelost" u. teilweise in polarisierter 
Stcllung an der Oberfliichc des Losungsm. festgehalten sind. (C. r. d. TAcad. des 
sciences 1 8 0 . 2022—23.) ■ F r a n k e n b u r g e r .

R en e D ela p la ce , Ausdehnung des Gay-Lussacsclien Gesetzes a u f Oberflachen- 
losungen. Vf. bezieht sich auf die Feststellung von M a r c e l in  (vgl. yorst. Ref.), 
daB eine Oberflachenlsg. von Ólsaure auf W . bei isotliermer Kompression bei 18° 
sich gemaB der Gleichung p  S  =  K T  yeihiilt, wobei die Konstantę K  nur gleich 
'/20 der Gaskonstante R  betriigt. Vf. untcrnimmt Verss. mit Benzylbenzoat (Kp. 323°), 
dessen Konz. an der Wasseroberflache durch A uflosen in absol. A., A., Chlf. oder 
Bzn. (1 mg Benzylbenzoat auf 1 ccm Lsg.) yariiert wird. D ie Messungen erfolgen 
mittcls eines Torsiondrahtinstrumentes, dessen Konstruktion niiher besehrieben wird. 
D ie Konstantę X  ergibt sich bei den an diesem Korper ausgefulirten Messungen 
zu ctwa 1/6o R . Der Befund iieBe sich durch eine Polymerisation zu Komplexen 
aus je 60 Moll. erkliiren, was wenig walirscheinlicli ist; anselieinend ist aueh die



1925. II. A a. K o l l o id c h e iiie . Ca p il l a r c h e m ie . 1663

B. eines Kolloids niclit die Ursache der Erscheinung. Der W ert von I i  ergibt 
sieli je nach der Natur des Lósungsm., in welchem das Benzylbenzoat gel. wurde 
ais yerschieden groB, er bleibt aber — selbst bei erheblichen Anderungen der 
Konzz. — fiir ein bestimmtes Lósungsm. konstant. Fiir die yerscliiedenen Losungsmm. 
yariiert der Sattigungsdruck des Benzylbenzoats von 0,220—0,225 Dyn/cm, d. b. er 
zeigt sich ais unabliangig von der Natur dieser Losungsmm. Im AnscliluB hicran 
schildert Vf. seine Beobachtungcn iiber das Verschwinden der Fl.-Grcnzfliichen: 
organ. Liisungsm./W . (C. r. d. 1'Acad. des sciences 180. 2024—26.) F r a n k e n b .

W illia m  D. H ark in s und H . UL M c L a u gh lin , D ie Struktur von Wasscrfilmen 
au f Shlzlosungen. I. Oberflachenspannung und Adsorption wasseriger Losungen von 
Natńumchlorid. (Vgl. S. 1017.) W . ist weniger polar ais N aCl u. wird daher auf 
der Oberfliiche einer wss. NaCl-Lsg. positiy adsorbiert. Yff. berechnen die Dicke 
der adsorbierten W.-Scliiclit bei verschiedenen NaCl-Konzz., sie betriigt 4,00 A. bei 
einer 0,1-mol. u. 2,3 k  bei einer 5-mol. NaCl-Lsg. D ie D icke ist also von der- 
selben GroBenordnung wie die 3. W urzel aus dem Yol. eines Mol. H20  (3,1 A), u. 
die adsorbierte W .-Haut ist demnach monomolekular, u. die Ionen N a+ u. Cl-  be- 
finden sich im allgemeinen unterlialb dieser adsorbierten W .-Haut. D ie Abnahmc 
der Dicke des adsorbierten Films ist zwisclien 1- u. 4-mol. Lsgg. fast linear der 
Molaritiit der Lsg. Mit zunehmender Konz. zwingt der DifFusionsdruck die Ionen 
immer niiher an die Oberfliiche. Aus einer W.-Obcrfliiche von der GroBe eines 
einzigen Mol. (10 A.2) diffundieren bei 20° pro sec. 7 Millioncn Moll. W . in ein 
Vakuum, so daB beim Gleiehgewiclit eine ungeheuere Anzahl von W.-Moll. die 
Oberfliiche verlassen u. wieder hineingehen. Bei der Anderung der Dicke der 
adsorbierten Haut spielen auBer diesen kinet. noch andere Faktoren mit. — Vff. 
haben die Oberflachenspannung von 0,1—5-mol. NaCl-Lsgg. gem essen, diese wird 
sowohl durch die Aktivitatskoeffizicnten, ais auch durch die Ladung der Ionen be- 
einfluBt. D ie Gibbsscbe Adsorptionsisotherme wenden Vff. in einer Form an, in 
der die Aktmtatskoeffizientcn nicht yernachlassigt werden, u. mit der die Adsorption 
sowohl einer organ. Substanz, w ie auch eines Salzes leieht zu berechnen ist. Nach 
den Ergebnissen der Vff. scheint die W .-Hiille eines an der Oberfliiche beflndlichen 
liydratisierten Ions auch nur 1 Mol. W . dick zu sein , aber die Moglichkeit, daB 
einige dieser Moll. vom Typus (HaO)2 sind, wird von Vff. auch nicht ganz aus- 
geschlossen. (Journ. Americ. Clicm. Soc. 47. 2083—89. Chicago [111.], Univ.) Jos.

P. J o lib o is  und J. M aze-Sencier, TJber eine starkę Adsorptionserscheinung an 
Tricaiciumphosphat. In einer friiheren Arbeit (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 
169. 1095. 1161; C. 1920. II. 749. 773) wurde Ca^PO.,), durch sclinelles Mischen 
einer Lsg. von CaO mit einer Lsg. von H3P 0 4 hergestellt, deren Konzz. den theoret. 
Wert PaOc,3C aO  hatten. Es wird nunmchr das Verliiiltnis der Konzz. der Lsgg. 
yon Pa0 6,3 C a 0  bis zu P ,0 6,1 4 C a 0  yariiert. Der schnell ausfallende Nd. zeigt 
stets die Zus. des Ca3(P 04)a. LiiBt man den Nd. dagegen 48 Stdn. in Beriihrung 
mit der CaO im UberscliuB enthaltenden Lsg., so findet eine starkę Adsorption des 
CaO statt. Schiittelt man die so gewonnenen Ndd. mit einem frisch gefallten Nd. 
v°n Ca3(P 04)2, so bilden sie eine stabile kolloidale Lsg., die erst nach einem Monat 
koaguliert u. dieselbe Zus. besitzt w ie ein 48 Stdn. unter CaO-Lsg. bestimmter 
Konz. aufbewalirter Nd. Um zu entsclieiden, ob die Adsorption nur eine Eigen- 
schaft des gefallten C;i3(P 04)2 ist, wurde bei 1000° gegliihtes Cas(P 04)a 48 Stdn. mit 
einer CaO-Lsg. geschiittelt. Auch bei diesem Priiparat wird eine Adsorption ge- 
funden. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. 36—37.) St e in e r .

E lisa b e th  D in gem an se und E rn st L aąu eu r, Zżur Adsorption von Giften an 
Kolile. II. (I. vgl. Biochem. Ztschr. 156. 303; C. 1925. II. 13.) Untersucht wurden 
die Pflanzenkohlen M edizinal-Supra-Norit, Supra-Norit u. die Tierkolilen Carbo 
medińnalis Merck „Neu“, Carbo animalis Merck u. Carbo medicinalis Norginc auf ihre
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Adsorptionsfahigkeit von Giften, JUgCl ,̂ Strychnin, Morphin, Oxalsaurc u. Methylen- 
blau. Medizinal-Supra-Norit wirkt in allen Fallen am stiirksten adsorbicrcnd trotz 
hoheren Gehaltes an A sche ais Supra-Norit. Auch Carho animalis Norgine adsor- 
bicrt selir gut. Carbo mcdicinalis Merck „Neu“ adsorbiert in yersehiedenen Fallen 
besser ais Carbo animalis Merck (aufier bei Strychninnitrat), stelit aber in Adsorptions
fahigkeit hinter den vorgenannten Kolilen zuriick. Strychninnitrat wird von Supra- 
Norit besser adsorbiert ais Morpliinchlorid. D ie Methylenblaumetliode zur Be- 
urteilung der Adsorptionsfahigkeit einer Kohle ist in der Form von W ie c h o w s k i 
ungeeignet, hat dagegen in der Form von J o a c iiim o g l u  orientierenden W ert. Ver- 
Underung der Ek. der Kohle nach der sauren Seite durch trockenes IIC1 ist sehr 
nachteilig fiir die Adsorption von Morphinchlorid. — Die Adsorption von Neutrąl- 
salzcn, w ie N a-Oxalat n. KCN , ist sehr gering. (Biocliem. Ztschr. 1 6 0 . 407— 16. 
Amsterdam, Univ.) W OLFF.

B. Anorganische Chemie.
D e F orcran d , Uber ein H ydra t des Xenons. Das Hydrat des Xenons bildet 

sich leicht in krystalliner Form bei 0° u. bei einem Druck von etwas 760 mm. Es 
werden die Dissoziationsdrucke des Hydrates bei Tempp. von 1,4—23,5° bestimmt 
u. daraus die Bildungswarme mit f l i i s s ig e m  W . zu -(-18,266 Cal. im Mittel be
stimmt. Der Dissoziationsdruclc von 760 mm wird bei — 1,13° erreiclit. Oberhalb 
24° ist das Xenonhydrat auch bei noch so holien Drucken uubestiindig. Fur die 
Bildungswarme mit f e s te m  W . werden —[-8,156 Cal. angegeben, woraus sich zu- 
sammen mit dcm W ert fiir fl. W . fiir die Zahl der gebundenen W assermolekcln 6,6 
erreclinet. Mit Bucksicht auf die Ungenauigkeit der Messungen wird dahcr das 
Xeno7iliydrat zu X -J -6 H 20  oder X -f-  711,0 angegeben. Mit EUcksiclit auf die Zus. 
der Hydrate von Ar (Ar -f- 5,5 IIsO) u. Kr (Kr -j- 5,08 1I20) (C. r. d. 1’Aead. des 
sciences 176 . 355; C. 1923 . I. 1147) sclilieCt Vf., daB bei den Hydraten der Edel- 
gase mit steigendem At.-Gew. des Gases auch der W assergehalt seines Hydrates 
steigt. Ebenso steigt die Stabilitiit des Hydrates gemessen durch den Dissoziations
druck bei 0°. Dieser betragt fiir Xenonhydrat 1,15 at, Kryptonhydrat 14,5 at, Argon- 
hydrat 98,5 at. Neonhydrat konnte selbst bei Drucken von 260 at noch nicht dar- 
gestellt werden. In den Stabilitatsverhaltnissen ist das Xenonhydrat dem H.2S- 
Hydrat am ahnliclisten. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 15—17.) St e in e r .

R a lp h  N . T rax ler  und F ran k  E . E . G erm ann, D ie Wirkung von rotem 
Phosphor a u f Jod  in organischen Losungsmitteln. (Vgl. Journ. Amer. Pharm. Assoc. 
13. 609; C. 19 2 4 . II. 1668.) G o r d o n  u . K r a n t z  hatten gefunden, daB roter P  
aus organ. Ldsungsmm. J2 absorbiert. W enn P  u. Jod zusammen in CS2 gebraclit 
werden, findet eine Ek. statt, wobci PJ3 gebildet wird. D ie Rk. ist vollst;indig, 
yorausgesetzt, daB genugend P yorhanden ist. W enn Feuchtigkeit zugcgen ist, 
reagiert das gebildete Jodid mit dem W . u. liefert H J u. II3PO_,, die beide von 
dem zuriickbleibenden P durch W aschen mit W . entfcrnt werdeu konnen. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoc. 14. 476—77. Boulder [Col.], Univ. o f Colorado.) D ie t z e .

R. F . H unter, D ie Einwirkung von Halogenen a u f Phosphorpentasulfid. I. Vor- 
Idufige Versuclie iiber die Bromiening von Phosphorpentasulfid. Vf. untersucht die 
Rk. zwischen P.,St  u. B rą_ in Chlf. D ie Verss. deuten auf lose Verbb. zwischen 
PsS5 u. Br, aber die Isolierung einer bestimmten Verb. gelang nicht. Es entstanden 
orangefarbene schlecht ausgebildete Krystalle, die an der Luft schnell Br abgaben 
u. durch SOa sofort reduziert wurden. Bei Anwendung eines Bra-Cberschusses 
entstand eine in feuchter Luft rauchende, rote Fl., die IIBr entwickelte u. im 
Vakuumexsiccator bei Zimmertemp. eingedampft wurde. Nahere Unters. der er- 
lialtenen Substanz gelang wegen der geringen Ausbeute nicht. (Chem. N ew s 131. 
38—39. Highbury.) ' J o s e p h y .
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H aw k sw orth  C ollins, Aktiver Wasserstoff'. Vf. lcitet rein reclincr. aus einer 
groBen Zahl experimentell bestimmter oder berechneter relativer Yoll. u. Bildungs- 
wiirmen her, daB jedes H-Atom eines Mol. fl. W . dcm aktiyen H einer SSure ent- 
spriclit, u. daB jedes H-Atom eines Mol. Krystallwassers dem aktiyen H einer 
Base entspricht. (Chem. N ews 131. 33—38. Cambridge.) J o s e p h y .

V. A uger, Uber einen neuen Typ der Alkaliborałe: D ie Pentaborate. Darst. des 
Kaliumpentdborats, K4B ,0O17-5H 2O oder KjHB50 ,,-2 H j0 . Aus einer Lsg., die einen 
groBen UberschuB an B20 3 u. KaB40 7 enthiilt, krystallisiert bei 115— 120° ein Salz 
in mkr. Prismen aus, das der Formel K tB 10On -511,0  entspricht. Das Studium 
seinei? W .-Abgabe fuhrt zu der um die Hiilfte yerringerten Formel KsHB6O0-2H ,O. 
Das Salz gibt zwischen 40 u. 110° 4 Mol. W . ab, das letzte Mol. beliśilt es bis 400°. 
Bis 360° nimmt das Salz das abgegebene W . an der Luft schnell wieder auf, 
wiihrend nach einer Erhitzung bis 400° die Hydratisierungsfahigkeit verloren geht.
— Das Pentaborat bildct sich auch leicht, wenn eine konz. K2B40 7-Lsg. in einem 
geschlossenen Rolir 10 Stdn. auf 115—120° erliitzt wird u. zur Anregung der 
Krystallisation yorher etwas Pentaborat hinzugefiigt wird. Das Kaliumpentaborat 
wird selbst von w. W . wenig angegriffen. Das Natriumpentdborat, Na3HB60 9-2H 20 , 
kann wie das K-Salz erlialten werden. Es ist niclit gelungen, es rein darzustellen, 
da seine Bestandigkeit bei Ggw. von W . geringer ist ais die des K-Salzes. (C. r. 
d. l'Acad. des sciences 180. 1602—04.) G b z e n k o w s k i .

W ilh e lm  Traube, E rn st B u rm eister  und R ich a rd  Stah n , Beitrage zur Chemie 
des zweiwertigen Chroms. D ie Gewinnung konz. ca. 30% CrCl2 Lsg. aus Chromi- 
ehloridlsg. durch elektrolyt. Red., ist unter erheblichem Zeitaufwand, aber unter 
leidlich guter Stromausbeute moglich. CrCla-Lsgg., die keine freie Saure enthalten, 
werden in 2—3faclier mol. Konz. quantitativ in CrCl2 uberfuhrt, wenn eine Strom- 
dichte von hochstens 0,175 Ainp./qdm eingehalten wird. Ais Elektroden dienten 
yorbehandelte Bleibleche. D ie Kathodenfl., die zur Fernhaltung von Luft mit Lg. 
uberschichtet war, befand sich in einer Tonzelle von 3,5 mm Wandstarke. D ie 
Tonzelle wurde in die Anodenfl. (verd. H2S 0 4), eingestellt. Tabellen iiber Dauer 
u. Ausbeute der Verss. im Original. — Aus so erhaltener ChromchlorUrlsg. wurde 
durch Elektrolyse metali. Cr hergestellt, bei gleicher Versuchsanordnung. Kathode 
Fe, Badspannung 2—3 Volt. D ie erhaltenen Ndd. enthielten im gunstigsten Falle 
88% Cr. Der Rest bestand aus CrO u. Crs0 3. Vorwiegend CrO wurde nach- 
gewiesen. Aus N H 3- u. KCN-haltigen Chromosalzlsg. konnte kein metali. Cr er- 
halten werden. D ie Absclieidung von Cr aus Chromosalzen bietet keine Vorteile.

Der Ubergang von Cr" in Cr"‘ erfolgt auch beim Kochen nur unyollstandig, 
dagegen unter stiirm. H2-Entwieklung quantitativ durch Zugabe einer Spur PdCl2- 
Lsg. Der entwickelte H2 wird gemessen u. hieraus die Menge des yorhandenen 
Chromosalzes bestimmt. Der Gehalt des krystallinischen Cr(HCOO)2 -f- 2H 20  wurde 
auf diesem W ege zu 25,34% Cr bestimmt. Aus Chromosalzen mit der berechneten 
oder einem geringem UberschuB NaOH gefallte Hydrosyde sind yon wechselnder 
Zus., entsprechcn jedenfalls niclit der Formel Cr30 4, sondern enthalten yorwiegend 
CrO. Mit einem groBen UberschuB 33% NaOH gefalltes Hydroxyd entwickelt bei 
der Fallung so yiel H2, ais dem Ubergang von Cr" in Cr"‘ entspricht. Der Nd. 
bestelit aus CrsOa. Durch Fallung von CrClj u. CrCl3 in molekularem Verhaltnis 
konnte keine Verb. erhalten werden, die der Zus. Cr30 4 entspricht.

Folgende neue Chromosalze wurden dargestellt: Violełtes Chronioformiat,
2 Cr(COOH)2 -)- H20 , konnte aus dem roten Chromoformiat, Cr(COOH)a -(- 2H 20 ,  
erhalten werden, durch kurzes Erwarmen yon 2 g des letzteren in 4 ccm luftfreiem  
W., das mit Lg. Uberschichtet war. Der niclit gel. Teil andert seine Farbę yon 
rot in yiolett. Bei diesem Punkt wurde die Lsg. rasch gekiihlt u. das Salz ab- 
gesaugt. Das yiolette Salz yerliert beim Erhitzen im N-Strom sein Kryslallwasser

VII. 2. 111
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bei 170°. Das H20-freie Salz nimmt anniiliernd 4 Moll. NII3 beim Uberleiten auf. 
Die Ammoniakate zersetzen sich an der Luft. — Chromo-pyridinformiat [Cr(py)]* 
(COOH)2, rote Tafeln, dureli Fiillen einer wss. Lsg. v. Chromoformiat mit Pyridin. — 
Chromo-pyridinchlorid, [Cr(py)a]Cl2 -f- 2H 20 ,  liellgrune Krystalle. — Chromoformiat- 
ammoniumcMorid, Cr(COOH)2 • NH,C1, liellblaues, etwas grilnstichiges Salz (Prismen). 
Aus NH.,(HCOO) u. CrCl2. — Chromoammoniumfluońd, CrF2-N H .,F-2H jO , liell- 
blaues Pulver, aus Cliromoacetat u. Ammoniumbifluorid. — Chromokaliumfluorid, 
C rFj-K F, liellblaues Pulver. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 147. 50—67. Berlin, 
Univ.) F r e it a g .

F r itz  E p h ra im , Uber Kobaltiake mit mehr ais sechs Molekiilen Ammoniak. 
Eine Anzalil von Kobaltiaken nimmt, wie Vf. gefunden liat, bei der Einw. von fl. 
oder gasformigem NH3 węitere Molekeln dieser Yerb. auf, dereń Zahl auf eine 
Kbbaltiakmolekel bis zu 10 betragen kann. Am groCten ist das Additionsverniogcn 
bei den Jodiden, am kleinsten bei den Chloriden, u. die Anzabl der aufgenommenen 
NILj-Molekeln ist bei den dreiwertigen Kobaltiaken (Luteo- u. Roseosalzen) am 
groBten. W as die Art der Bindung der neu aufgenommenen NH3-Molckeln an- 
betrifft, so spreclien dic meisten Tatsaclien dafiir, daB sio mit dem zentralen Co- 
Atom niclit in direkter Beziehung steben, daB yielmehr der urspriingliche Kobaltiak- 
rest unyeriindert eilialten bleibt u. die neuen NH3-Molekclu in weiterer Entfernung 
yon ibm ilircn Platz erlialten. Fur diese Auffassung spricht einmal die geringe 
Bindungsfestigkeit der neuen N H 3-Molekeln, die bewirkt, daB die Salze in einem 
nur engen Temperaturinteryall bestandig sind, sodann das Eintreten einer verhiilt- 
nismaBig nur geringen Farbenyeranderung bei ilirer Aufnahme in das Kobaltiaksalz, 
vor allem aber der Umstand, daB das Co-Atom wegen des kleinen Atomyol. dieses 
Metalls — es ist unter denjenigen der Metalle am kleinsten — kaum mit einer so 
groBen Anzahl von N H 3-Molekeln in dor gleiclien Spbare in Beriibrung treten 
kann, u. die weiteren Annalimen, das N H 3 bilde Doppelmolekcln, oder sei Packungs- 
oder yerfestigstes Solvat- oder cndlicli adsorbiertes NH3 wenig wahrsclieinlicli sind. 
Allerdings kann die Anlagerung des NH3 an den Kobaltiakrest im Hinblick auf 
scin groBes Vol. iiberraschen, da gerade die kleinen Kationen besonders zur NII3- 
Bindung befaliigt sind. Indes muB man bei der Betraclitung der Stabilitśit von 
Komplexverbb. zwei D inge unterscheiden, die bislier nicht hinreichend auseinander 
gelialten worden sind: die B in d u n g sm o g lic b k e it  u. die B in d u n g sfe s t ig k e it . 
Die letztere ist um so groBer, je kleiner das Zentralatom ist, die erstere liiingt von 
der OberfliichengroBe des Komplexkernes u. von dem Raumgebiete ab, welclies 
auBerbalb des Komplexkerns den angelagerten Partikeln zur Yerfugung steht. Ist 
der Kern groB, so beriihren viele Neutralteile seine Oberfliicbe direkt, u. der Faktor, 
welcher die Festigkeit vermindert, yergroBert somit die Bindungsmoglicbkeit. W egen  
der weiteren sieb aus diesem Unterscliied ergebenden Folgerungen muB auf die 
Abliandlung verwiesen werden, da eine auszugsweise W iedergabe der Ausfulirungen 
des Vf. nicht wolil moglich ist. Bei den neu dargestellten Ammoniakaten ist
wiederum der friihcr so oft beobacbtete EinfluB der Vorgescliichte des Salzes auf
die Fśiliigkeit, NH3 anzulagern, bemerkbar, der so groB werden kann, dali sich die
Abbaustufen iindern. Ferner ist aueh hier die Gewohnung der Substanzen an
den Abbau walirnehmbar derart, daB dieser sclion bei tieferen Tempp. weiter ver- 
lfiuft, wenn er einmal eingeleitet ist. Aueh das Auftreten fester Lsgg. spielt eine 
wiclitige Rolle. Im einzelnen ist aber der Abbau der Ammoniakate so verscliieden, 
daB sich bestimmte Regeln nicht aufstellen lassen.

Bei der Ausfiihrung der Vcrss., dic bei niederer Temp. erfolgen muBte, u. 
durch w elchc die infolge der Aufnahme von N H 3 eintretende Gewichtszunahinc, 
die zu der jcwciligen Zus. geliorige Dissoziationstemp. u. durch W agung der nocli 
in der Substanz yorhandene N II3-Gehalt festgestellt wurde, aus dem sich ihre
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Bruttozus. ergab, diente ein einfaelier, aus einem Glasrohr liergestellter App., der 
in der Abhandlung niiher beschrieben ist. D ie folgenden Ammine wurdcn dar- 
gestellt: 1. Luteosalze. Yom Luteokobaltchlorid, [Co(NH3)6]C13 , das H exa»m in, 
welclies bei —23° in daa Triammin  zerfallt. D ieses ergibt zwischen —12 u. —6° 
in einer Reihe fcster Lsgg. daa Diammin, aua dem bei —6° ziemlich scharf das 
bei -f- 24,5° zerfallende Monammin entsteht. Lułeokobalłbromid, [Co(NH3)0]Br3. 
D ie Existenz des Hexammins ist nicht ganz siclier. Bei —20° zerfallt das hohere 
Ammoniakat in das Triammin, daa noch »/» Mol NH3 zuriickhiilt u. bis 0° abgibt, 
Aua ihm entsteht bei 0° das zwischen 4,5 u. 10° yollig zerfallende Monammin. 
Lutcokoballjodid, [Co(NH3)6]J3, addiert bei —21° 10 Mol NH3, wobei daa goldgelbe 
Jodid rotlichgelb wird. Bei — 15,5° (bisweilen auch erst bei — 12,5°) entsteht aus 
diesem Dekammin  das Triammin von noch mehr rotlicher Farbę, welches bei -(-14° 
(nach vorherigem Erhitzen auf 17°) in daa wieder goldgclb gefiirbte Monammin 
ubergeht. Aus dieaer Verb. entweiclit zwischen -f-18 u. 21° eine kleine Mengc 
NH3, die Ilauptmenge aber (®/4 Mol) scharf erst bei 45,5° (nach vorheriger Uber- 
hitzung auf 51°). Das Auftreten fcster Lagg. ist bei diesen Verbb. nicht bemerk- 
bar. 2. Purpureoaalze. Nur daa Purpureojodid, [Co(NH3)6C1]Jj nimmt bei tiefer 
Temp. aua dem gasformigen NII3 0 Mol auf u. bildet ein Sexam m in, welclics daa 
NH3 bei —8° fast yollstiindig, viellcicht bis zur Entstehung eines Monammins, wieder 
verliert. Bei der Anwendung von fl. N H 3 treten andere Erscheinungen auf (vgl. 
die Abhandlung). 3. Roseosalze. Roseokobaltchlorid, [Co(NH3)sH20]C13. Das zinnober- 
rote Salz nimmt bei —21° 6 Mol N H 3 auf u. wandelt aich in das leuclitend purpur- 
rote Eexammin  um, welches bei — 12° N H 3 yerliert u. bei —8,5° in das weniger 
blau gefarbte Triammin ubergeht. D ieses wird iiber eine ausgedehnte gleiehmaBig 
yerlaufende Reihe fester Lsgg. hinweg, die bei 38,5° die Zua. dea Diamm ins er- 
reiclien, abgebaut; diesea geht dann abermals durch einen stufenweisen Zerfall in 
das dem Triammin nahezu gloich gefarbte Monammin iiber, welches bei 66° N Ii3 
zu verlieren beginnt. Enthalt es nur noch 1/2 Mol. davon, so rnischt sich dem NH3 
infolge Zera. des Roaeoaalzes etwaa W . bei. Roseokobaltbromid, [Co(NH3)6H30]B r3. 
Bei —21° werden unter betriiclitlicher Vermehrung dea Vol 10,7 Mol NH3 auf- 
genommen, yon denen bis —j—21° 7,7 Mol in einer Reihe feater Lsgg. entweiclien, bis 
das Triammin zuriickbleibt. D ie Reihe ist yielleicht in 2 Teile zu zcrlegen, dereń 
erster bis —2° reiehender mit dem Oktammin endet. Roscokobaltjodid, [Co(NH3)5* 
H20]J3. Bei — 18° werden nahezu 10 Mol N II3 aufgenommen. Der Abbau des 
Dekammins erfolgt im wesentlichen iiber feste Lsgg. u. macht die Existenz einea 
Hexammins u. eines Triammins wahrscheinlich. D ie genaue Erkenntnia wird dadurch 
erachwert, daB sich durch Eintritt yon J in den Kern Luteosalz bildet u. dem Roseo- 
salz beimischt. Daa am meiaten N H 3 entlialtende Prod. ist etwaa feuclit. 4. Croceo- 
salze. Nur das Oroceokobaltbrotnid, trans-[Co(N02)2(NH3)j]Br, nimmt bei —21° unter 
Yermehrung des Vol. N H 3 auf, wobei sich das braunlichgelbe Salz licll citronen- 
gclb fiirbt. D ie Addition betragt etwas mehr ais 1,5 Mol, yon denen der Uber- 
achuB iiber 1 Mol in einer regelmśiBigen Reihe fester Lagg. bis —j—11° abgegeben 
wird. Bei dieser Temp. findet eine stiirkere Entw. statt, die zu einem Gehalte von 
nur noch 0,3 g NH3 fiihrt. 5. Flayoaalz. Das Flavokobaltbromid, cis-[Co(N02)2- 
(NH3)4]Br bildet bei —21° ein Triammin , welches bei — 14° in das Ammin mit nur 
7 S Mol. NH3 ubergeht. D ieses ist bis -f-90 bestandig, yerliert dann alles NHS u. 
ist bei —|—10° frei yon N H 3. Das Flavokobaltjodid, eis-[Co(N02)2(NH3)4]J bildet bei 
—21° ein Diammin. Yon dem NH3 entweiclien 1,5 Mol zwischen —0,5 u. 4°, der 
Rest entweicht wenige Grad liohcr in einer kurzeń Reihe fester Lsgg. 6. Telra- 
niiritodiamminokobaltisaures K alium , [(N 02)4Co(NH3)2]K , bildet bei der Einw. von 
NII3-Gas bei —21° ein Diammin, dessen NII3 bei —8° restlos austreibbar ist. Aus 
fl. NH3 werden bei —21° 2,5 Mol aufgenommen, yon denen der UberschuB iiber

111 *
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2 Mol bei — 16° ausgetrieben wird. Bei —7° beginnt die Gasentw. wieder, bei 0° 
sind aber nocli 0,5 Mol NH3 yorlianden u. erst bei 16° ist das gesamte NH3 ent- 
wichen. — Einige Yerss. wurden mit LiC104 ausgefiihrt. Schon boi Zimmertemp. 
wird LiC10ł durch N H 3 in eine in der K iii te leicht bewegliche FI. ubergefiihrt. 
In der Kiiltemiscliung werden melir ais 6 Mol N II3 aufgenommen, von denen beim 
Erwarmen auf 40,5° der groCere Teil entweicht, so daB nur noch 2 Mol gebunden 
bleiben, wobei sich gleichzeitig Krystalle ausscheiden. D ie N H 3-Entw. laBt sich 
dann bis 39,5° zuriickverfolgen, u. diese Temp. ist wie beim N II4N 0 3 ein Tripel- 
punkt, bei dem die gesatt. Lsg. von LiC104 in fl. NH3 AtmosphSrendruck besitzt. 
Der Gehalt von 2 Mol NH3 entspricht also keiner Verb. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Cli. 147. 24—41. Bern, Univ.) BOt t g e r .

D. Organische Chemie.
A. E . W ood, Ilerstellung von Alkylsulfiden. D ie Entfernung yon Mercaptanen 

aus den Alkylsulfiden durch Schutteln mit NaOH ist niclit yollstandig, so gereinigte 
Sulfide enthalten immer noch nennenswerte Mengen derselben. Eine yollstiindige 
Reinigung wird erreicht, wenn das Sulfid im Vakuum uber fein yerteiltes Cu dest. 
wird. Bei Tempp. bis 125° bleibt Cu-Mercaptid im Riickstand, bei lioheren Tempp. 
zersetzt es sich nnter B. von Kupfersulfid u. dem entsprechenden Alkylsulfid. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2062. Mississippi, Coli. Clinton.) T a u b e .

P. P isch tsch im u k a , D ie Mercaptanbildung nach Kekule. D ie in manchen 
Lehrbuchern angefiihrte Rk.: 5 CtIIh0 1 [  -)- P jĄ  =  P20 5 -f- 5C2H6SH kann unter 
keinen Umstiinden yerwirkliclit werden. Bei der Rk. des A. mit krystallin. P2S5 
entsteht liauptsiichlich die Diathyldithiophosphorsaurc, (C2H6-0 )sP (-S H ): S, die auch 
bei Hydrolyse kein Mercaptan liefert, daneben HaS , W ., S , Polytliionsauren usw. 
(Journ. cliimiąue de 1’Ukraine 1. 87—89. Charków, ■Łandwirtsch. Inst.) B ik e r m a n .

W ald o  L. Sem on und V. R ich a rd  D a m ere ll, Einfachc H erstellungm eise von 
Dimethylglyoońm. (Ygl. Se m o n  u . D a m e r e l l , Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
1290; C. 1924. II. 651.) Systemat. Unterss. iiber die B. von Diacetylmonoxim  u. 
Dimethylglyoxim  lassen folgende Herstellungsweise ais die einfachste u. ergibigste 
erscheinen. Hethylathylkcton wird mit konz. HC1 bei 40—55° mit Atliylnitrit ver- 
setzt u. der sich bildende A. abgedampft, bis die Temp. in der Fl. 90° erreicht. 
Das Diacełylmonoxim  kann mit W asserdampf destilliert werden, zur Weiteryerarbeitung 
auf Dimethylglyoxim ist diese Reinigung jedoch nicht notig. D ie Lsg. yon Di- 
acetylmonoxim wird mit einer Lsg. von hydroxylaminsulfonsaurem N a einige Stdn. 
bei 70° behandelt, es fallt Dim ełhylglyoxim , F. 235—240°, aus. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47 . 2033—39. Chem. Lab. Uniy. W ashington, Seattle.) T a u b e .

G. G abel, Einige Umwandlungen der 2,3 - Hypogaasćiure. 2 ,3-JIypogaasdure, 
CI0Hj0O ,, aus K-Brompalmitinsuure nach P o n zio  (Gazz. chim. ital. 35. II. 132;
C. 1905. II. 755) dargestellt, addiert N20,, nicht, Brom nur sehr triige, geliort also 
zur stabilen Reihe der ungesatt. Siiuren (analog der Elaidinsśiure). F. des mit 
Brom in Chlf. entstandenen D ibrom ids: 65,5°. D ie Erwiirmung (50—60°) des Di- 
bromids mit 25°/oig- alkoli. KOI! u. Behandlung des Reaktionsprod. mit C 02 fiihrt 
zu einem bei 86° schm. Prod., unl. in W ., 1. in A., Bzl. — Der ubrige Inhalt der 
Mitteilung wurde schon friiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 579; C. 1925. I. 1974) 
referiert. (Journ. cliimiąue de 1’Ukraine 1. 81 ■—86. Charków, Inst. f. Volks- 
bildung.) B ik e r m a n .

W a lth er  T. G oebel, D eńvate der Citraconsaurc. I. D ie Synłhese der Methyl- 
weinsdure und die Zersetzung der Dioxymaleinaaure. Unter geeigneten Bedingungcn 
laBt sieli Oxycitrac<ni$aure (I.) zu Methyliceinsaure (II.) hydrolysieren. Vf. nimmt 
fur die Oxycitraconsaure die iraws-Formel an, w eil es nicht gelingt, ein Anhydrid
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davou herzustellen. D ic Oxydation der Methylweinsaure nach F e n t o n  mit II20 2 
u. F e  liefert Oxyket<methylbernsteinsaure (III.) u. diese unter COs-Verlust Milch- 
sdurealdchyd (IV.). Aus seinen Verss. sclilieBt Vf., daB die B. des Glykolaldeliyds 
nach F e n t o n  (Journ. Chem. Soc. London 87. 818; C. 1905. II. 456) durch folgendc 
Gleichung zu erkliiren ist:
HOOC• C(OH): C(OH) • COOII ->  HOOC• CO • CHOH • COOH ->  2 C 02 +  HCO ■ CHjOH.

CO OH n  II CH3-C (0H )-C 00H
’ ’ ■ -<■ n .  I

CH3 I. COOII H-C(OII)-COOII
III. HOOC-CO-C(CH3)(OH)-COOII IV. CII3-CHOH-COH

Citraconsaures Na liefert mit freier Hypoehlorsiiure Chlorcitramalsiiure, C5H70 6C1, 
ais Ba-Salz 4H 20 ,  isoliert. Verss., Chlorcitralmalsiiure direkt zur Methylwein
saure zu hydrolysieren, schlugen fehl, mit Ba(OH)2 entsteht Oxycitraconsdure, C6H0O6, 
ais Ba-Salz -f- 4H sO isoliert. D ie Hydratation mit verd. II^SO., liefert Methyl- 
weinsaure, C6II80 6, F. 100° Zers., 11. in W ., A., Aceton u. M ethylalkohol, unl. in 
A., Chlf., Bzl. u. PAe. Mit H20  u. Fe-Sulfat oxydiert, liefert diese eine Lsg., 
welche beim Erwiirmen C 02 cntwickelt u. Fehlingsche Lsg. reduziert. D iese Lsg. 
wird bis zum Verscliwinden von C 02 auf 60° crwarmt u. mit Phenylhydrazinacctat 
das Osazon des Milchsćiurealdehyds, aus 60% A. u. Bzl., F. 145— 146°, gefallt. D ie 
Oxyketomethylbernsteinsaurc ais Hydrazon oder Ba-Salz zu isolieren, gelang nicht, 
es konnte lediglich das Osazon der Dilcetobuttersaure vom F. 210° isoliert werden, 
welche Siiure durch Yerlust von 1 Mol. C 02 aus III. entsteht. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47 . 1990—98. R o c k e f e l l e r  Inst. New York.) T a u b e .

M arcel Frferejacąne, U ber die Struktur dci- Phenylhydrazone der Glucose. D ie 
Mutarotation der beiden Phenylhydrazone der Glucose wird durch Spuren von 
Saure stark besclileunigt, dagegen durch N H 3 aufgehoben. D ie Hydrazone werden 
bereits durch schwache Siiuren rasch zerlegt, so von Oxalsfiure u. sogar achon von 
Pikrinsiiure. Hydrolysiert man nun das u-Phenylhydrazon mit OxalsJiure, filtriert, 
fiigt NHa hinzu, so beobaclitet mau einen Abfall der Drehung. Es muB also 
a-G lucose bei der Hydrolyse entstanden sein. Das cz-Phenylhydrazon entspricht 
daher der «-G lucose. Bei der gleichen Behandlung des ft-Phenylhydrazons be- 
obachtet man auch einen Abfall der Drehung, also muB auch hier bei der Hydro
lyse u -Glucose entstanden sein. Das ^-Phenylhydrazon kann also nicht der 
(9-Glucose entaprechen. Vermutlich liegt es ais echtes Phenylhydrazon, nicht in 
der Cyclohalbacetalform, vor. (C. r. d. lA cad . des sciences 180. 1210—12.) O h l e .

D. H . B rauns, Optische Eotation und Atomdimension. IV. u. V. Mitt. IV. 
(III. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46 . 1484; C. 1924. II. 1175.) Vf. vergleiclit 
die spezif. Drehungen der M onohalogenacetylderiw. der d-Glucose, d-Fructose, 
d-Xylose u. l-Arabinosc u. findet, daB dic Drehungsdiffercnzen: Cl-Deriv.-F-Deriv. 
konstant sind, wenn man sie auf Grund der Braggschen Atomdimensionswerte 
reduziert. Das gleiche gilt fiir die Differenz Br-Deriv.-Cl-Deriv. Und zwar sind 
diese DifFerenzen Cl-F bezw. Br-Cl proportional den entsprechenden Differenzen 
der Braggschen Atomdurclimesser. Von Jodderiw . sind bisher nur die Jodtetr- 
acetylglucose u. die Jodtriacetyl-l-arabinose mit [« ]D20 =  -{-339,1° bekannt. Unter 
der Aunahme, daB die obige Konstanz auch fiir die Differenz J-Br gilt, ergibt sich 
fiir die Jodtriacetyl-l-arabinose eine um 4° hohere spezif. Drehung. D ie obige Be- 
zieliung zwischen Drehungsdifferenz J-Br u. der Differenz der Atomdurchmesser 
ist aber bei den J-Verbb. nicht mehr crfiillt. Vf. fiihrt diese Abweichung darauf 
zuriick, daB die Atomdurchmesser an anorgan. Verbb. bestimmt worden sind, die 
Atome aber in diesen Verbb., speziell ais Anionen, mehr oder weniger starkę 
Deformationen erleiden. Von diesem Fehler werden die organ. Jodyerbb. nicht
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betroffen. Sie durften dalier die zuyerliissigeren W erte liefern. Daraus wiirde 
folgen, daB die Deformierbarkeit der Atome in der Beilienfolge FI, Cl, Br, J an- 
steigt. — D ie spezif. Drehungen eiuiger Halogenacetylzucker wurden neu bestimmt. 
Chlortetracctylglucosc\ F. 75—76°, [« ]B2° =  166,15°; Bromtetracetylglucose: [« ]D20 =
-(-197,84°; Jodtetracetylglucose: F. 108—109°, [a]D20 = -(-2 3 7 ,4 3 °; Chlortriacetylxylose: 
F. 105°, [« ]D20 =  —(-171,23°; Bromtriacetylxylose: F. 101— 102°, [«]„20 =  -(-211,91°. 
Alle Drehungen in Chlf. bei c =  ca. 1,5, 4 dem-Bohr.

V. Vf. untersueht nun opt. akt. Halogenyerbb., in denen das Ilalogenatom  
durch Vermittlung von C-Atomen an einem Asymmetriezentrum liaftet u. zwar 
1. die Eeihe: Salicin, Monochlorsalicin, Monobromsalicin, Monojodsalicin, sowie ilire 
P entacetylderiw ., 2. die Eeihe: os-Pentacetylglncose, u-Fluoracetyltetracctylglucose, 
a-Chloracetyltetracetylglucose, a-Bromacetyltelracetylglucose. D iese Verbb. verlialteu 
sieli prinzipiell anders ais die in der vorst. Arbeit untersucliten. Hier sind nicht 
die Differenzcn der spezif. Drehungen, sondern die der Mol.-Drehungen proportional 
den Differenzcn der Atomdurchmesser der Halogenatome. In der crsten Klasse (ygl. IV) 
wirkt also jede Verb. auf den polarisierten Lichtstrahl nach MaBgabe seines Gew. 
mit bestimmten Aktivitiitsquanten, welclie proportional den Atomdimensionen steigen. 
In der jetzt untersucliten 2. Klasse wirkt dagegen jedes Molekuł ais Einheit, dereń 
Aktiyitat proportional den Atomdurchmessern der Halogenatome wachst.

V e r s u c lie .  Salicin, F. 201°, [« ]D20 =  —45,60° (abs. A.; c =  ca. 0,6). D ic 
Darst. seiner D er iw . geschah nach bekannten Verff. Monochlorsalicin, C13H 170 7C1- 
2H 20 , F. (wasserfrei) 164°, [«]„2° =  —52,66° (abs. A., c - 0,6). Monobromsalicin,
C13H „ 0 ,B r  • 2 HjO, F. (wasserfrei) 171°, [« ]D20 =  — 49,77° (abs. A., c =  0,8). Gibt 
bei 100° beide Moll. Krystallw. ab, wie die Cl- u. J-Verb. Monojodsalicin, C13H 170 7J • 
2H 20 , F. (wasserfrei) 191°, [a]„2° =  —47,95° (abs. A., c =  ca. 0,6). — Die daraus 
durch Einw. yon sd. Aeetanhydrid (2 Stdn. geniigf) entstehenden Acetylderiyy. sind 
Pentacetyl-, nicht Tetraeetylyerbb. Sie werden erst durch 5-stdg. Kochen mit 
1ji -n. II2SO., yollstiindig yerseift. Ihre Drehungen wurden durcliweg in Chlf. bei 
c =  8 bestimmt. — Pentacetylsalidn, C23II280 I2, F. 131— 132°, [« ]D20 =  — 18,34°. 
Pentacetylch lor salicin, C23H270 ,2C1, F. 157°, [«]D20 =  —22,31°. Penłacetylbromsalicin, 
F. 146°, [« ]D20 =  —21,96°. Pentacctyljodsalińn, F. 122°, [c ]Ds° =  —21,65°. — Die 
Ilalogenacetylderiw . der Tetracetylglucosc wurden durch Einw. der Halogenaect- 
anhydride auf Tetracetylglucosc in Ggw. von ZnCl2 dargestellt. Fluoraccłanhydrid  
wurde durch Dest. yon Fluoressigsśiure mit P 20 5 bei 2—3 mm dargestellt u. nach 
nochmaliger Dest. yerwendet. — u-Fluoracetyltetracetyl-d-ghicose, C10H21OnF, aus 
A. Nadeln vom F. 119°, [«]D2° =  -f92,65° (Chlf.; c =  ca. 3,6). ci-Chloracetyl- 
tetracetyl-d-glucose, C,0H21Ou C1, aus A. lange Nadeln vom F. 128°, [«]D20 =  +100,82°  
(Chlf.; c =  ca. 3,3). a-Bromacetyltetracetyl-d-glucose, C10H21OuBr, aus A., F. 116°, 
M b 20 —  -(-94,81° (Chlf.; c =  ca. 3,2). (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1280—84. 
1285—98. W ashington, Bureau of Chem.) Oh l e .

J. M. N e lso n  und Oscar B o d a n sk y , Die M ułarotałion ais ein Faktor in  der 
K inetik  der Invertasewirkung. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 62. 139; C. 1925. I. 851.) 
Um die GroBenordnung der durch die B. yon Inyertzucker bedingten Verzogerung 
bei der Hydrolyse von Kohrzucker durch Inyertase zu ermitteln, bedienen sich Vff. 
des folgenden Verf.: Sie bestimmen die Anfangsgeschwindigkeiten bei der Hydro
lyse von L sgg., die 1 , 2 , 3 usw. bis 12 g Eolirzucker auf 100 cem entlialten, u. 
fiigen diese W erte — auf die liochste Geschwindigkeit =  1000 umgerechnet — zu 
einer Kurve zusammen, die sie ais die Kurye der idealen Hydrolyse bezeichnen. 
D iese Kurye wiirde also den Yerlauf der Geschwindigkeitsiinderungen ausdriicken, 
wenn der bei der Hydrolyse entstehende Inyertzucker sofort u. kontinuierlich ent- 
fernt wurde. Fur den tatsachlichen Yerlauf der Hydrolyse wurde nuu friiher die 
empir. Bcziehung:
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(R) t  =  1 /n +  0,002642 p  — 0,000008860 2;'-’ — 0,0000001034 p j

abgeleitet, woraus sich durch Differentiation die jeweiligcn Reaktionsgeschwindig- 
keiten berechnen lassen. Auch dicse W erte, auf dic Hochstgcscliwiiidigkoit =  
1000 bezogen, werden zu einer Kurve (Prozente hydrolysierten Rohrzuckers ais 
Abszisse) zusammengestellt. Derartige Kuryen (aktuelle Kurven) werden fiir die 
Ilydrolyse von Lsgg. entworfen, die 8, 10 u. 12 g Rohrzucker in 100 ccm entlialten. 
Die Ordinatendiffercnz dieser beiden fiir eine bestimmte Anfangskonz. konstruierten 

.  Kurven (ideale — aktuelle) gibt daun fiir jeden Kuryenpunkt die Yerzogerung an, 
die die in diesem Punkt yorliegende Menge an Invertzucker hervorruft. Bei der 
Fermenthydrolyse einer L sg., die 1 0 g  Rohrzucker in 100 ccm enthiilt, betragt in 
dem Zeitpunkt, wo 80°/o des Rohrzuckers umgesetzt sind, die ideale Ilydrolysen- 
geschwindigkeit 836 Einheiten, die aktuelle 333 Einheiten. D ie Verzogerung yon  
503 Einheiten entspricht also der Wrkg. von 8,421 g Inyertzuekcr. Fiigt man nim  
zu einer Lsg. von 2 g Rohrzucker in 100 ccm W . 8,421 g Inyertzuekcr, dessen 
Mutarotation abgeklungen ist, u. bestimmt die Anfangsgescliwindigkeit boi der 
Hydrolyse dieser L sg., so findet man nicht eine Reaktionsgeschwindigkeit von 
333 Einheiten, sondern eine von 387 Einheiten. Der Gleichgewielitsinyertzucker 
beeinfiuBt also die Hydrolyscngeschwindigkeit in anderer W eise wie der nascierende 
Inyertzuekcr. Nach der oben angegebenen Metliode konstruieren nun Vff. die 
Kuryen fiir den hypothet. Hydrolysenyerlauf in Ggw. yon Gleichgewiclitsinyert- 
zucker. D iese Jf-Kuryen fallen nicht mit den aktuellen Kuryen zusammen, sondern 
liegen anfangs unterhalb, am SchluB oberhalb der aktuellen Kurye. D ie itf-Kurve 
schneidet die aktuelle Kurve stets bei derjenigen Rohrzuckerkonz. (4—5 g  pro 
100 ccm), bei der die ideale ICurye gerade zu fallen beginnt. Bis zu diesem Punkt 
yerliiuft die M -Kurye ais gerade Linie. Daraus folgt, daB die Verzogerung, die 
durch den Glcichgewichtsinyertzucker bedingt w ird, der Menge desselben pro- 
portional ist. Jenseits dieses Punktes laBt sich diese Beziehung nicht mehr er- 
kennen. Vff. zeigen ferner, daB die Verzogerung der ITydrolyscn yerschicden ist, 
je nachdem ob man u-,  (}- oder Gleichgewichtsglucose zusetzt. Dasselbe gilt fiir 
dic yersehiedenen Fructoseformen. Fiir hoher konz. Rohrzuckerlsgg. ais 12°/0ig- 
gclten dicse Beziehungen nicht mehr. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1624—38. 
New York, Columbia Uniy.) OnLE.

A lla n  "Winter R o w e  und B erth a  S. W ien er , D as relatwe Reduktionsvermdge>i 
einiger gewohnlicher Zucker. Im AnsehluB an klinische Arbeiten uber den Blut- 
zuckerspiegel nach Eingabe von Zuckern priifen Vff. das Red. -Vermogen ver- 
schiedeńer Zucker an Iland der Methoden yon F o l in  u . W u , sowie yon L e w is  
u. B e n e d ic t . E s ergaben sich folgende Verhaltniszahlen (fur Glucose —  100) : 1. 
Nach E o l in -W u . Ldvulose 90, Galakłose 77, Mannosc 55, Lactose 45 (86), Maltosc 
40 (76). D ie Zahlen in () sind auf aąuimolare Mengen bezogen. 2. Nach L e w is  
u. B e n e d ik t  : Mannosc 100, Liivulose 99, Galaktose 85, Maltosc 82, Lactose 76. Die 
Red.-Kraft yon Gemischen dieser Zucker mit Glucose ist dem Mengenyerhaltnis 
proportional. Auffiillig ist das Vcrh. der Mannosc bei den beiden Methoden. Der 
nach F o l in -W u erhaltene niedrige W ert ist in erster Linie auf die kiirzere Koch- 
dauer zurUckzufuhren. Dehnt man sie auch bei dieser Metliode bis zu 12 Min. 
aus, so steigen die Verhaltniszahlen a lle, insbesondere bei der Mannose, stark an. 
Diese Ergebnisse sind auch giiltig fiir Blutserum u. -plasma. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 1698—1701. Boston [Mass.], E v a n s  Memoriał Hosp.) O h l e .

R ich ard  F ran cis T w ist und Sam u el S m ile s , D er dirigierende Mnflufj der 
Mcthansulfonylgruppe. Nitrierung, Sulfierung u. Bromierung des Mcthylphenyl- 
sulfons (I) fiihren nur zu w-Deriyy. Ein nach p-Stellung lenkender EinfluB der 
Mcthansulfonylgruppe konnte nicht festgestellt werden. — Methyl-[nitro-3-phenyl]*
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sulfon, C7H ,0 <NS (II), farblose Nadeln F. 146° (aus li. W.) aus I  durch Nitricrung 
mit K N 03 u . H2S 0 4 (1 Stde., 90"). Auch aus Nitro-3-benzolsul/insaure wurde das 
Sulfon I I  erhalten durch Behandlung des Ag-Salzes mit Jodmethyl. Zum Ver- 
gleich wurden das Nitro-2- u. Nitro-4-deriv. dargestellt u. ilirc FF. 106 bezw. 141° 
bestiitigt. — [Nitro-3-plienyl]-sulfonessigs(iurc (III), F. ca. 62° aus li. W ., wird dar
gestellt durch Nitrierung der Phenylsulfoncssigsaure. Bei 150° geht rasch C 02 ver- 
loren; es hinterbleibt II . — m-Phenylendimethylsulfon, C8H 10O4S2 (IY), farblose 
Prismen aus h. Eg. F. 196°. Darst.: 1. aus Benzol-m-disulfonylchlorid durch Uber- 
fuhren in das Ag-Salz u. Behandlung mit Jodmethyl (in CH3 • OIT); 2. aus I , das« 
mit dem yierfachen Gewicht an Chlorsulfonsiiure 1 Stde. bei 110—120° erhitzt 
wurde. Zunachst entstelit Mcthyl-\_m-chlorsulfonylphenyT\-sulfon, C,H70 4C1S2 (Y), in 
farblosen Blattchen vom F. 94°. D as Sulfonylchlorid Y wird zum Mereaptan mit 
Sn u. HC1 reduziert, das bei 69° schm. u. in den Methylthioatlier Mcthyl-[m-mcthyl- 
mercaptophenyl\-sulfon, C8H ,00 2S2 (YII), farblose Blattchen aus PAe., F. 53°, ver- 
wandelt wird.

Zu obigem Mereaptan (F. 69°) gelangt man auch von der Lsg. des Sulfons Y aus 
durch Behandlung mit wss. N% S03, wodurcli die Sulfinsaure in Lsg. entsteht, die 
durch wenig H J in das Disulfoxyd: Metluylphenylsidfon-m-disulfoxyd, (CH3 • S 0 2 • 
CijHJj • S2Os, farblose Nadeln F. 200°, ubergefiihrt wird. Das Disulfoxyd wird von 
h. wss. KOH rasch angegriffen unter B. des Methylphenylsulfon-m-disulfids, (CH3- 
S 0 2 • C|jH4)2S j, schwach gelbe Nadeln (aus Aceton-W .) F. 120°, welches durch 
Hydrolyse das Mereaptan ergibt. — Die Oxydation des Thioathers Y I mit H20 2 
in Eg. fuhrt zu IY . — Methyl-\brom-3-phenyl]-sulfon, C ,H ,02BrS, F. 103°, wird 
dargestellt durch Bromieren von I  oder aus Brom-3-benzolsulfinsaure (F. 73°) durch 
Behandlung mit Dimethylsulfat. — Methyl-[brom-l-phenyl]-sulfon, C7H70 2BrS, wurde 
dargestellt aus dem Na-Salz der Bróm-4-benzolsulfinsiiure mit Methyljodid. Es 
schm. ebenfalls bei 103° (Misch-F. mit dem Brom-3-isomeren ca. 70°). (Journ. 
Chem. Soc. London 127 . 1248—52. London, K ing’s Coli.) H o r s t .

A. P rosk u riak ow  und G eorge W . E a iz is s , Quecksilbe>-deńvałc von Azo farb- 
stoffen. Eine Reihe von mercurierten Azofarbstoffen wird durch direkte Mercu- 
rierung mit Hg-Acetat hergestellt. Die chemotherapeut. Unters. zeigt, daB die tox. 
Wrkg. derartiger Verbb. geringer ist ais von anorgan. Hg-Yerbb., andererseits ist 
aber auch die antisept. "Wrkg. geringer. Das K-Salz des Chrysoins (aus p-Diazo- 
benzolsulfosaure u. Eesorcin), mit Hg-Acetat mereuriert liefert Dioxymercuridioxy- 
azobenzolsulfosaures - K , CI2H(,07N 2HgsSK =  K S 0 3 • C0H4 • N  : N  • CaH • (OH)2(4,6) • 
(HgOH)s (3,5), amorphes Pulyer, unl. in organ. Losungsmm., 1. in verd. NaOH. 
Das Na-Salz des Orange II (aus p-Diazobenzolsulfosiiure u. ^9-Naphthol) mit Hg- 
Acetat mereuriert liefert Dioxymerciiriazonaphtholbe7izolsulfosaure, C18H 120 6N 2SHgj, 
swl. in W ., 1. in verd. NaOH. Freie (5-Naphtholazobenzolsulfosaure (Orange II) 
wie oben mereuriert liefert Mercuri-bis-(oxymercuri- -naphtholazobenzolsulfosdure), 
C32H2jOI0N 4S2Hg3 =  C10H6OH(HgOH)N : N  • CaH4S 0 3 • H g • S 0 3 • C01I4 • N  : N  • (HgOH) • 
OH-CioH6, rotes, amorphes Pulver, unl. in organ. Losungsmm., 1. in verd. NaOH. 
Das Na-Salz des Tropacolins Y  (Oxyazobenzolsulfosiiure) liefert w ie oben mereuriert 
I>ioxymercurioxyazobenzolsulfosaurc, C12H 100 0SN2Hg2 =  HSO3-C0H4'N  : N • C0HaOII • 
(HgOH),, unl. in organ. Losungsmm., 1. in verd. NaOH, Na-Salz, 1. in W . Alizarin- 
gelb B. (Nitrobenzolazoaalicylsaure) liefert w ie oben mereuriert Mercuri-łńs-[nitro- 
benzolazosalicylsaure], C28H laOloN 0Hg, 11. in verd. NaOH u. Na ĵCO .̂ (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 4 7 . 1974—79. Dermatolog. Lab. Philadelphia.) T a u b e .
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M orris S. K harasch  uud M ild red  W a tk in s G ra fflin , Herstellung und Zer- 
sełzung von unsymmctrischen mercuriorganischcn Verbindungen. Eine Metliode zur 
Feststellung der relativcn N egativitiit organischer liadikale. (Vgl. Journ. Americ. 
Chem. Soc. 4 6 . 1211; C. 19 2 4 . II. 629.) W erden unsymm. organ. Mercurivcrbb. 
mit HC1 umgesetzt, so tritt folgende Rk. ein: R H g R ,- ) - IIC1->-RHgCl 11,11. Jc 
negativer ein am H g haftendes Radikal ist, lim so leichter wird obige Ek. eintrcten, 
man kann also durch Variation von R u. RŁ die Radikale nacli ihrer relativcn 
Negatiyitat ordnen. Im Falle der yorliegenden Unters. zeigt sich, daB Tolyl u. 
Phcnyl negativer sind ais 2,4,6-Trinitrophcnyl. D ie untersuchten Verbb. werden 
durch Elimination von C 02 aus den Hg-Salzen RCOOHgR! einiger Carbonsiiuren 
liergestellt, welche ihrerseits aus dem Ag-Salz der Carbonsiiure u. ClIIgR, cr- 
lialten werden. — 2,4,6-Triniirobenzocsduremethylmercuńsalz, C8H50 8N3H g =  (N 02)3- 
CjIIj • C 00IIgC II3, aus trinitrobenzoesaurem A g u. Methylmercurichlorid in Bzl., 
F. 165° (Zers.), 1. in h. Bzl., 11. in Aceton, wl. in A. u. A. Im Hochvakuum auf 
160— 162° erhitzt, yerliert die Yerb. C 02 u. liefert IIexanitromercnridiphenyl,
0 .2 1 1 4 0 !,N eHg, Sintcrung bei 200°, lialbfl. bei 210—217°, F. 245°, 1. in li. Bzl. u. 
Aceton, unl. in A. u. A. — Trinitrobenzoesaures A g u. Phenylmercurichlorid liefern 
in Bzl. 2,4,6-Trinitrobmzoesaures Phenylmercurisalz, Ci3H70 8N3Hg, F. 228°, 11. in 
h. Bzl., Aceton, unl. in A. u. A. Im Hochyakuum bei 222—228° liefert die Verb. 
Phenylmercuri-2,4,6-trinitrophcnyl, C12II ,0 6N3H g =  (NO2)3C0H2H g-C 6H6, F. 227,5°,
1. in b. Bzl. u. Aceton, wl. in A. u. A. Phenylmercuri-2,4,6-trinitrophenyl in A. mit
Mercurichlorid liefert Phenylmercurichlorid u. Triniłrophenylmercurichlorid, F. 200°, 
nach der Glcichung C6H2(N 02)3HgĆ6H6 +  HgCl2 ->  C6H6HgCl - f  (NO2)3C0H2IIgCl. — 
Trinitrobenzoesaures A g liefert mit Tolylmercurichlorid in Bzl. 2,4,6-Trinitrobcnzoe- 
saures p-Tolylm crcurisalz, Cu H90 8N3H g, F. 234—237°, 11. in h. B zl., 1. in Aceton, 
unl. in k. A. u. A. Im Hochyakuum, bei 200—232° liefert die Verb. p-Tolyl- 
mci-curi-2,4,6-trinitrophenyl, C13H0O0N3Hg, F. 203°, mit Mercurichlorid entsteht in A. 
Tolylmercurichlorid u. 2,4,6-Trinitrophenylmercurichlorid. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 7 . 1948—54. Uniy. Maryland, Coli. Park.) T a uise .

E. R . L ittm ann, D ie Herstellung von 3-Nitrophthalsdurc. Durch Nitrierung 
von Phthalsaureanhydrid mit Nitriergemiscli entsteht unter gceigneten Bcdingungen 
in Ausbeuten yon 85—90% der Theorie 3-Nitrophthalsaurc, aus Eg. F. 206°. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 1980—81. Terre Haute, Indiana.) T a u b e .

Isaac Y ance H opper, Semicarbazone des Benzoins. I. Vf. kann bei der Darst. 
des Benzoinscmicarbazons (I) aus Benzoin u. Semiearbazidhydrochlorid in wss.- 
alkob. Lsg. die Befunde von B il t z  u. Mitarbeitern (ygl. L ie b ig s  Ann. 3 3 9 . 243 
[1905]) bestiitigen, wonach sich ais Nebenprodd. D iphenyloxytriazin  (II, Ketoform) 
u. Diphenylimidazolon (III) bilden. Zur Erkliirung dieses Reaktionsyerlaufs nimmt 
Vf. an, daB Benzoin mit Semicarbazid nach Art einea a-Oxyketons mit Plienyl- 
hydrazin rcagieren kann, indem ea ein Deriy. dea entsprechenden Diketona liefert, 
wobei dic Oxydation der sek. Alkoholgruppe durch Semicarbazid bcwirkt, das 
hierbei zu NHa u. Ilarnstoff reduziert wird u. letzterer mit unyeriindertem Benzoin 
eine Kondensation eingeht, indem Diphenylimidazol gebildet wird:

I  +  NH2-NII-CO-NH2 — >- IV +  NH3 +  (NH2)2CO; IY — >  I I  +  H20 ;

C6H5.CH(OH).COC0H6 ^  C0H6C(OH):C(OH).C0H6 C°(Nn,),>- I I I  -f- 2H 20  
Benzoin reagiert in wss.-alkoh. Lsg. mit d-Benzylscmicarbazid unter B. (nicht von 
Oxytriazin) yon Benzildibenzylsemicarbazon (VII) ais Hauptprod. u. wenig Benzil- 
monobenzylsemicarbazo7i (VI) u. Benzoinbenzylsemicarbazon (V). Benzoin-<5-benzyl- 
semicarbazon u. 5-Benzylsemicarbazidhydrochlorid geben in alkoh. Lsg. Benzil- 
di-^-benzylsemiearbazon (unl.). Alinlich reagiert J-Phenylaemicarbazid. D ie Theorie 
von B il t z  (1. c.), daB I I I  durch Austritt yon Hydroxylamin aus Benzoinsemicarbazon
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entstanden sci, wird vom Vf. ycrworfen. AuBerdem fandV f., daB die Kondcnsation 
von Benzoin mit Semicarbazid in Lsg. von Pyridin ausgczeiclinete Ausbeuten an 
Semicarbazonen ergibt. D ie Hydrolyse der liier beschriebenen Semicarbazone mit 
A. u. HC1 fiihrt nach kurzer Zeit zu Benzoin im Gegensatz zu den Angaben von 
B il t z , der sofortige Eed. des Ketons zu Ilydrobenzoin beobachtet hat.

C0H6 • C—N • N H • GO C6n 6 . ę = N - N H  CSHS- C - N H
c 0h 6 - Ć i i - o i i  n h ,  c 6h 0 . c = n - c o  C A - O - N I - r

C6H6 • C—N *NH • CO C8H 6 -CH-OH
C6H5 -C 0 NH 3 O JI5 • i — N • NH • CO • N H  • CHa • C0H 6

C0HS• CO CGII5• C : N  • N H - CO • N il  • CH, • C0H6

C0H6 .C : N -N H .C O -N H -C H s -C6H s CaH6• G : N-NH -CO-NH-C1T 2 -C0H 6

V e r s u c h e . Vf. verfiihrt zur Darst. des Benzoinscmicarbazons (I) w ie folgt: 
Semicarbazidhydrochlorid (in W.) u. Benzoin (in Pyridin) werden kalt gemisclit, 
6  Tagc belassen u. in viel k. W . gegossen. Der Nd. besteht fast ausschlieBlicli 
aus I  (a-Form F. 205—206°). D ie ^-Form aus den Filfraten bildet farblose kub. 
Krystalle (aus A.) F. 186—187° (Zers.). Durch Hydrolyse entstelit aus beiden 
Formen Benzoin. — Bcnzildi-S-bcnzylsemicarbazon, C30H 28O2N„, kleine unregelmiiBige 
Schuppen, F. 239—240° aus Eg.-A. — Benzilmono-d-benzylsemicarbazon, C22H 190 2N 3, 
seclisseitige Platten, F. 198°. — Benzoin-d-benzylsemicarbazon, C22H210 2N8, entstelit 
aus den Komponenten a) in alkoh. Lsg. durch 9-tagiges Stelien bei Zimniertemp., 
bis die Absclieidung yon Benzildi-cf-benzylsemicarbazon aufhort. Man yerdiinnt 
das Filtrat mit W ., u. nach 1 Stde. sclieidet sich aus der nochmals filtrierten Lsg. 
das Benzoin-J-beuzylsemicarbazon aus; b) in Pyridinlsg. ist die Ausbeute (5 Tage) 
besser. Man krystallisiert die mit W . ausgefallte Yerb. zweimal aus A.: lange 
Nadeln F. 115°. — Benzoin-S-phenylsemicarbazon, C21H 190 2N3, «-Form  nach der 
A.-Mcthode: Nadeln F. 198° (Zers.) aus A. — Nach der Pyridininethode erhiilt man 
die u- u. ('J-Forin (Nadeln F. 169°). — Benzildi-d-plienylsemkarbązon, C28H24O2N 0, 
rliomb. Platten aus Eg. F. 253° (Zers.), aus Benzil in h. A. mit <J-Phenylsemi- 
carbazidhydrochlorid in wenig h. W . durch 3-std . Erliitzen unter RiickfluB. 
Ebenso entstelit diese Yerb. beim 2-std. Erliitzen (RiickfluB) yon Benzoin-J-phenyl- 
semicarbazon (in h. A.) mit (?-Phenylsemicarbazidhydrochlorid oder yon Benzoin  
(in h. A.) mit J-Phenylsemicarbazidhydrochlorid (3 Stdn.). (Journ. Chem. Soc. London 
127 . 1282—88. Glasgow, Roy. Techn. Coli.) H o r s t .

H en ry  G iłm an, N a th a n ie l J. B eab er und C harles H . M yers. D ie Beaktion  
zwischen Arylsulfonałen und. Organomagncsitimhalogenidcn. (Ygl. G il m a n  u . B e a b e r , 
Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 518; C. 1925 . I. 1705.) Arylester der p-Toluol- 
sulfonsiiure liefern mit Arylmagnesiumhalogeniden in Toluol Sulfone u. ais Neben- 
prod. Phenole. p-Toluolsulfoehlorid liefert mit 4,4'-Dioxydiphenyl, d,d'-Dioxy- 
diphcnyl-p-loluolsulfonat, C26II220 2 S2 =  CH3-C0H4'SO2OC8H4'C6ri4OSO2C0II4CH3 aus 
Bzl. F. 189—190°. Nach obiger Rk. werden hergestellt Phenyl-p-tolylsulfon, D i- 
p-tolylsulfon , p-Anisyl-p-łolylsulfon, C14H 140 3S , aus A. u. B zl., F. 159°, Ci-Naph- 
tliyl-p-tolylsulfon, C17H140 2S , aus 95% A. Platten, F. 119°. Ferner entstelit eine 
Reihe yon S-haltigen Verbb. die jedoch nicht identifiziert werden konnten. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 7 . 2047—52. Chem. Lab. Staats Coli. Jowa, Ames.) T a u b e .

K. K rassusk i, Uber die Einwirkung des Dimetliylamins a u f Trimełhyldthylen- 
oxyd. Je 1 Mol. Dimetliylamin (in 33°/0ig. wss. Lsg.) u. Trimethyliithylenoxyd 
werden yermischt, 3 Tage Jang im Rohr stehen gelassen u. darauf 4 Stdn. lang bei 
100° erhitzt. Zwei Scliicliten. D ie untere wird mit K2C 03 ausgesalzen u. zusammen 
mit der obereu fraktioniert: 2-Methyl-3-diinethylaminobutanol-{2), C7H17ON, Kp. 155 
bis 156,5°, D.°0 0,8817, D .2°0 0,8657. Hydroclilorid hygroskop. P ikrat, C13H20O8N„
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Oraugefarbene Tafelu (aus A.), F. 159 — 160°. (Journ. chimiąue dc 1’Ukraiue 1. 
65—67. Charków, Inst. f. Volksbildung.) B ik e r m a n .

K  K rasauski und A. K ip r ijan ow , Uber die Einuoirkung des D iathylam ins au f 
das Oxyd des Tiimethylathylens. (Vgl. vorst. Ref.) Nach demselben Vcrf. wurde

aus Diathylamin u Trimethyliithylenoxyd, (CII3),2C ^ 'Q ^ CH-CII3, 2-M etliyl-3-diathyl- 
aininobutanol-(2), C9HS10N , dargestellt: K p.„7 182— 184°, D."0 0,8721, D .20„ 0,8564, 
wl. in W . (namentlich in li. W.), 11. in A. u. A. Ilydroclilorid ist so liygroskop., 
daB eine Analyse nicht moglicli war. Chloroplatinał, 2C9H210 N  -f- HsPtCl0, orange- 
rote rhomb. Krystalle (aus W.), F. 175° (Zcrs.). P ib-at, C16H240 8N4, gelbc Schuppen 
(aus W.), F. 86,5°, wl. in h. W ., 11. in li. W . u. A. 5— D ie Ausbeute an 2-Methyl- 
3-di!ithylaminobutanol-(2) nimmt zu, wenn die relative Menge des Diathylamins
steigt (bis 3 Mol. auf 1 Mol. Oxyd), wenn die Konz. der wss. Diiithylaminlsg. ca. 
33% betrUgt (die stiirkeren Lsgg. sind viel weniger gunstig). Bei der Zimmertemp. 
gelit die Rk. prakt. nicht (5 Monate Versuchsdauer). D ic umgekelirte Rk. (Zers. 
des Aminoalkohols) ist bei 100° nicht merklieh. — Bei Einw. von Benzoylchlorid  
auf Sth. Lsg. von (CH3)jC(OII)-CIi[-N(CJH6)2]-CH3 wird das Ilydroclilorid des un- 
gesiitt. Amins (CRS\ C : C [ - C R„  C0H50NC1, erhalten: F. 149°, 11. in W., 
A. u. A. (Journ. chimiąue de 1’Ukraine 1. 68—74. Charków.) B ik e r m a n .

Gh G abel, D ie Wechselwirkung zwischen Athylenoxyd und Anilin. (Journ. 
chimiąue dc 1’Ukraine 1. 75—80. — C. 1925. I. 1979.) B ik e r m a n .

D avid  D o ig  P ra tt und R o b ert R o b in so n , Eine Synthese von Pyryliumsalzen  
des Anthocyanidintypus. VI. Polyoxyflavyliumsalze, die m it Chrysin, Apigenin, Loio- 
flavin, Liiteolin, Galangin, Fisetin und M orin verwandt sind. (V. vgl. Journ. Chem. 
Soc. London 127. 166; C. 1925. I. 2310.) Vff. beschreiben die den friiher (Journ. 
Chem. Soc. London 125. 200; C. 1924. I. 2708) untersuchtcn Methyliithcrn des 
Clirysinidins, Apigenidins, Luteolinidins entspreclienden Phenole, die durch Ent- 
methylierung der betreffenden Salze erhalten werden. 2-0xy-4,6-dimetlioxybenz- 
aldehyd wird in Ggw. von KOH kondensiert mit Acetophenon, Methoxy-4-aceto- 
phenon, Acetoveratron u. 2,4-Dimethoxyacetophenon zu verwandten Chalkonderiw., 
die durch gelindes Erhitzen mit Mineralsituren in Pyryliumsalze ubergefiihrt werden. 
Durch Entmethylierung mit HJ u. darauffolgende Zers. der Jodide mit AgCl 
werden die Chloride von Chrysinidin  (I), Apigenidin (II), Lotoflavinidin  (III) u. 
Lutcolinidin  (II1) erhalten. — Morinidinchloridpentamcthylather wird durch Konden- 
sation von 2-Oxy-4,6-dimethoxybenzaldehyd mit w-2,4-Trimethoxyacetophenon durch 
HCl in iith. Lsg. erhalten. Nach den bekannten Mctlioden wurden dann weiterhin 
dargestellt: Galanginidinchlorid (Y), Fisetinidinclilorid (YI) n. Morinidinchlorid (YII). 
Nur 1Y u. Y I geben die intensive FeCl3-Rk. charaktcrist. fiir Cyanidine. I, II , I I I  
u. IY  zeigen keine N eigung zur B. von Pseudobasen, hingegen werden Y, Y I u. 
Y II rasch in verd. Lsg. entfiirbt. D ie Farbrkk. mit verd. Sodalsgg. werfen ein 

Cl Cl

OH
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Liclit auf die K onst.— Fisetinidin u. Luteolinidin sind ein Cyanidin mit einer fehlenden  
OH-Gruppe. D ie gleicliformigen Rkk. ersterer Verb. mit Cyanidin deuten darauf, 
daB die einfluBlose Hydroxylgruppc in Stellung 5 sitzt. Cyaninchlorid hat dem- 
nach Konst Y III , doch bleiben noch einige Mogliclikeiten diskutabel fiir die An- 
gliederung des Zuckerrestes. — Morinidinchlorid kann nicht durch Ansiiuern aus 
der entfiirbten Lsg. wieder hergestellt werden. D ie Pseudobase unterliegt offenbar 
weiterer Veriinderung. Bei der Red. mit Zn-Staub in verd. HC1 entsteht eine farb- 
lose Lsg., die an der Luft nur wenig gefarbt wird. Durch A. erhalt man eine 
farblose Substanz (in Lsg. von verd. Alkalien blau bis gelbbraun). Cyanomaclurin, 
C15II,20 6, zeigt iihnliche Eigenschaften. Vff. vermuten, daB das Red.-Prod. von 
Morinidinchlorid yielleicht ident. ist mit einem Umwandlungsprod. von Cyanomaclurin 
unter dem EinfluB von Alkali. — 5,7,3',4'-Tetramethoxyflavyliumbromid ist nicht 
ident. mit der Verb. gleiclier Zus. aus Catechintetramcthyliither.

Cl Cl
O O

H O - i O i - ^ ^ - C c I i s  H O -

OH

i Y III
OH 0(C I2H210,o)

V e r s u c h s te i l .  D ic Mischung von 2-Oxy-4,6-dimethoxybenzaldehyd, Acetophcnon 
(in CH3-OH) u. w ss . KOH (8 g  in 12 ccm W.) wird 12 Stdn. boi 60° erwSrmt. Es 
wird zuniichst Phenyl-2-oxy-4,6-dimethoxystyrylkcton in gelben Blattclien vom F. 136° 
erhalten. Beim Erhitzen mit konz. HC1 erhalt man eine klare Lsg., aus der D i- 
metliylchrysinidinchlorid in orangeroten Nadeln ausgeschieden wird. Das trockene 
Chlorid wird mit Phenol u. HJ (50 ccm, D. 1,7) 20 Min. in neutraler Atmosphiire 
erhitzt. Beim Erkalten (Zusatz von A. u. W.): Chrysinidinjodid in priichtigroten 
Nadeln, das wiederum mit AgCl in verd. HC1 das Chlorid, C^HnOjCl, 2H sO (I), 
orangegelbe N adeln, gibt. Das Salz dunkelt bei 130°, aber schm. nicht his 300°.
— Perclilorat, orangegelbe Nadeln (aus Eg.), die bei 178° dunkcln u. bei ca. 185° 
unter Zers. schmelzen. — 5,7,4'-Trimcthoxyflavyliumchlorid u. Phenol werden mit 
IIJ (1,7) 25 Min. in neutraler Atmosphiire erhitzt. Das ausgeschiedene entmethy- 
lierte Jodid wird mit AgCl in das Apigenidinclilorid, C,5HU0 4C 1,2 HO (II), rotę 
Nadeln, die bei 180° duukeln, bis 300° nicht schmelzen, iibergefiihrt. — Perclilorat, 
orangegelbe Prismen (aus Eg.), die bei 190° dunkeln, bei 220° erweiclien u. bei 222° 
Zers. erleiden. — 2-Oxy-4,6-dimethoxybenzaldehyd wird zusammen mit 2,4-Dimetli- 
oxyacetophenon, ClI3-OII u. wss. KOH 8 Stdn. bei 60° erhitzt. Nach dem Verd. 
fiillt man das Chalkon mit Eg.: 2,4:-I>mełhoxyphenyl-[2-oxy-d,6-dimełhoxysłyryl]- 
kcton, krystallisiert aus CH3-OH in gelben Prismen, F. 154°, bildet ein rotes K-Salz 
u. wird beim Kochen mit HC1 in Ggw. von Eg. in 5,7r2\4'-Tetramcthoxyflavylium- 
chlorid, rote Nadeln (Zers. 134°) verwandclt; Ferrichlorid, C,0H 19O5Cl4Fe, rote Nadeln 
aus h. Eg., Zers 180°. — W ird letzteres Chlorid im Gemisch mit Phenol u. IIJ 
30 Min. in einer C 02-Atinosphare erhitzt, so erhalt man das Jodid u. hieraus lciclit 
das Chlorid des Lotofłavinidins, C15H U0 5C1, 2H 20  (III), orangegelbe Nadeln, die bei 
190° dunkeln u. bis 300° noch nicht schmelzen. — Die Entmethylierung von 
5,7,3",4‘-Tetramethoxyflavyliumchloińd ergibt nach Zusatz von H J Luteolinidwjodid
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in rotcn Nadeln, das w ic iiblich in das Luteolinidinclilorid, C15H lt0 6C l,2 H s0  (IV), 
rotbraune Prismen, ubergefiihrt w ird, das bei 200° dunkelt, aber bis 300° niclit 

. sehmilzt. — Eine Misehung yon 3,5,7-Trimethoxyflavyliumchlorid, Phenol u. IIJ 
wird 15 Min. in neutraler Atmospliiire gekoeht. Durch Zusatz yon A. wird das 
Galanginidinjodid, C15H u 0.tJ , IIJ , 3H 20 ,  in goldbraunen Platten, F. 145°, aus- 
gesehieden. Das cntspreehende Galanginidinchlorid, C,6II110 4C 1,2H 20  (V), kry- 
stallisiert aus verd. HC1 in roten Nadeln, die bei 160° dunkeln, aber bis 300° nicht 
schmelzen. — Durch Entmethylierung von 7-Oxy-3,3',4'-trimethoxyflavyliumchlorid 
(durch kochendes Gemiscli yon Phenol -j- IIJ, 30 Min.) wird iiber das Jodid das 
Fisetbiidinehlorid , C^II^OsCl, 0,511,0 (YI), in rotbraunen, prismat. Krystallen er- 
halten, die beim Erhitzen dunkeln, aber nicht schmelzen. Fisetinidinclilorid redu- 
ziert Fehlingsche Lsg. in der Kiilte. Von Cyanidin untcrschieden ist es dadurch, 
daB es 1. eingetaucht in ein Bad bis 220° nicht sehmilzt, 2. die Lsgg. der yioletten 
Farbbase roter sind ais diejenigen yon Cyanidin, 3. die blauc Farbę mit FeCIs beim 
Fisetinidin rascher yerblaBt, 4. die gelborangen Lsgg. der Fisetinidinsalze in H2S 0 4 
apfelgriine Fluorescenz zeigen, die beim Stehen weiterdunkelt, 5. die blauen alkal. 
Lsgg. des Fisetindins unbestiindiger sind ais jene des Cyanidins. — 3,S,7,2',4'-Penta- 
methoxyflavylumsalze werden erlialten, indem man durch eine Lsg. yon co-2,4-Tri- 
inethoxyacetophenon u. 2-Oxy-4,6-dimethoxybe>izaldehyd in reinem A. 11/2 Stde. lang 
HC1 leitet. Das Gklorid zers. sich bei 155°, krystallisicrt aus h. HC1 in Nadeln  
mit griinem Scliiminer. — Ferrichlorid , C20H21O0Cl,Fe, rote Nadeln {Zers. 194°). — 
W enn 3,5,7J2',4'-Pentamethoxyflavyliumchlorid mit Phenol u. HJ 20 Min. in neutraler 
Atmo8phiire erhitzt wird, erhiilt man sclilieBlieh das Morinidinclilorid, C15Hn O,,Cl, 
2 H ,0  (VII), Nadeln, die bei 100° dunkeln u. bis 300° nicht geschmolzen sind. A uf 
den Dichroismus der alkal. Lsg. u. das interessante Verh. bei der Red. sei hin- 
gewiesen. (Journ. Chem. Soe. London 127 . 1128—38.) I I o e s t .

D avid  D o ig  P ra tt und R ob ert R o b in so n , Eine Syntliese von Pyryliumsalzen  
des Anthocyanidintypus. VII. Die Darstełlung des Antliocyanidins m it H ilfe des 
2,4,6-Triacetoxybenzaldehyds. (VI. ygl. yorst. Ref.) 2,4,6-Triacetoxybenzaldehyd (I) 
reagiert mit co-Mctlioxyacetophenonderivv. in Ggw. yon IIC1 nach dem Schema: 

C H a C O O -.-^ -O -C O -C H , C O - <  uci

l^ ^ j-C H O  +  CH, • O • CHg

Ó-COCH,
O

CIIaCOO

k J J ^ C H 3 +  CH- C00H +  H“°-
Ó-CO-CH,

D ie mit A. aus dem Reaktionsgemisch ausscheidbaren Salze werden mit wss. 
alkoh. HC1 hydrolysiert. Vff. konnten so darstellen aus 2-Oxy-4,6-dimethoxybenz- 
aldeliyd u. der Ketonkomponente: Pelargonidinchlorid-3,4-dimethylather, Cyaniditi- 
chlond-3,3',4'-trim ethylather, Morinidinclilorid- 3 f l ,4'-irimethylather u. Delphinidin- 
chlorid-3,3',4',5'-tetramethylather. Von Pelargonidin wurden zwei neue Isomere syn- 
thetisiert. o-Methoxybenzoylchlorid u. ?»-Methoxybenzoylchlorid geben mit N a-a ,y -  
Di7nethoxyacetessigester in ath. Lsg. co-2-Dimethoxyacetophenon (II) u. co-3-Dimethoxy- 
aeetophenon (HI). D iese Ketone liefem  mit 2,4,6-Triacetoxybenzaldehyd durch Kon- 
densation, Hydrolyse u. Entmethylierung 3,5,7J2'-Tetraoxyflavyliumehlorid (IV) u.
3,5,7,3'-Tetraoxyflaviutnchlorid (V). Erstcres stelit in Beziehung zum Datiscetin u. 
wird demnaeh ais Datiscetinidinchlorid bezeiclinet.

V e r s u e h s t e i l .  Man bereitet 2,4,6-Triaeet.oxybenzaldehyd, C13I1120 7 (I), wie 
folgt: Zu Phloroglucinaldehyd u. K2C 03 gibt man Essigsiiureanhydrid, ruhrt 1 Stde.
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r O y O C H e  c h 3.0
L J - C 0 - C H a.0C H 3

ÓH
u. gibt dann W. zu. Mit CIi3 • OH extraliiert man hexagonale, farblose Prismon, 
F. 151°. — w-2-I>imethoxyacetophenon, C10H 12Os , stellt man dar durch Erhitzen 
eines Gemisches der Na-Verb. des «,y-Dim ethoxyaeetessigesters in atli. Lsg. mit
o-Methoxybenzoylchlorid 4 Stdn. atif dem Wasserbad. Das neutrale Prod. wird 
mit wss. KOII liydrolysiert (zuniichst 12 Stdn. in der Kfilte, dann 4 Stdn. bcim 
Kp.). Nach Erkalten mit R ,C 0 3 siittigen u. mit A. das Keton, Kp.I6 165°, extra- 
hieren; Semicarbazon, Nadelii aus W ., F . 137°. — A uf gleiche W eise entsteht aus 
«,/-Dim ethoxyacetessigester u. «ł-Methoxybenzoylchlorid ein gelbes 01: (O-3-Dimeth- 
oxyacetophenon (III), Kp.I8 155°, Semicarbazon, F. 128°, Nadeln aus verd. A. — 
Leitet man HC1 wiihrend -2 Stdn. durch ein Gemisch aus I  u. I I  u. Ameisensiiure 
u. liiBt 12 Stdn. stehen, so krystallisiert ais prSchtige rote Substanz (Nadcln) Datiscet- 
inidinchlorid-3£'-dimethyldther, C17H 150 6C1, dunkelt bei 250°, aber schmilzt nicht 
bis 280°. D ie Reinigung gescliieht durch mcbrfaches Umlosen aus alkoli. HC1. — 
Durch Entmethylierung erhiilt man das Datiscetinidinchlorid, C16H U0 6C1,H20  (1Y), 
rote Nadcln, die bei 240° dunkeln. D ic Farbę der alkoh. Lsgg. ist rot. Vergleiche 
mit anderen Pyryliumsalzen werden angestellt. — 5,7-Dioxy-3,3'-dimethoxyflavylium- 
chlorid, C17H ,60 6C1,H.20 ,  braunrote N adeln, wird dargestellt durch Kondensation 
von I I I  mit I  in Ameisensiiure durch HC1 (3 Stdn.). Das Salz dunkelt bei 195° 
u. zers. sich bei 225°. D ie alkoh. Lsg. ist kirschrot u. wird bcim Verdiinnen mit 
W . rasch entfiirbt. — Durch Entmethylierung mit H J in Ggw. yon Phenol (30 Min.) 
entsteht 3,S,7,3'-Tciraoxyflavyliumchlorid, CI5H n 0 5C l,H 20  (V), prismat. Nadeln (Zers. 
200°). D ie Farbę der alkoh. Lsg. gleieht dem Pelargonidin; durch eine Spur NaOII 
tritt dichroit. rotblaue Farbę auf. — Pdargonidinchlorid-3,3'-diinethyliilher, Cn II15Oj,Cl, 
Prismen, die bis 300° nicht schm elzen, entsteht durch Kondensation von ra-4-Di- 
methoxyacetophenon u. I  in Lsg. yon Ameisensiiure. — D ie Entmethylierung des 
Dimethyliithers liefert das Pelargonidinchlorid. — Morinidinchlorid-3^’,4'-trimcthyl- 
dther, C18IIn 0 6Cl, ziegelrote Nadeln aus li. IIC1, dunkelt bei 250°, schmilzt nicht 
bis 300°. D arst durch Kondensation von ro-2,4-Trimetlioxyacetophenon mit I  iu 
Ameisensiiure. — Perchlorat, mkr. carmoisinrote Nadeln (aus h. A.). — D ic Ent
methylierung des Chlorids fuhrt zu Morinidinchlorid von den bekannten Eigen- 
schaften (vgl. vorst. Ref.). — Cyanidincldorid-3,3’,-i'-trimethyldthci' , C18H170 (1C1 ■
1,5IIjO, Nadeln (Zers. 208°), entsteht aus ffl-Methoxy;icetoveratron nach den be- 
kannten Methoden u. wird mit Phenol u. h. HJ entmethyliert zu Cyanidinchłońd.
— Dclphinidinchlorid-S^j-i^S^tcłram ełhyldłher, C,6II10O7C l,2 H 2O, entsteht aus 
f<j-3,4,5-Tctramethoxyacetophenon u. I  in Ameisensiiure (21/, Stdn.) durch Einleiten 
von HC1, Nadeln aus yerd. HC1, die bis 250° nicht geschmolzen sind. Durch Ent
methylierung wird auf bekannte W eise das Delphinidinchlorid, C15II110 7C1,2H20 , 
flaclie Prismen, erhalten. — In jedem, einzelnen Fali wurden umfangreiche Unterss. 

■ uber die Farbrkk. angestellt, auf die hier nur hingewiesen sei. (Journ. Chem. Soc. 
London 127 . 1182-—90.) H o r s t .

T hom as M alk in  und R ob ert R o b in so n , Eine Syntliese von P yryliu m alzeti 
des Anthocyaińdintypus. VIII. Eine neue Synthese von Pelargonidinchlorid und voii 
Galanginidinchlorid. (VII. vgl. vorst. Ref.) Galanginidinchlorid-3-methyldther kann
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entwedcr aus 2,4,6-Triacetoxybenzaldehyd (Methode vgl. vorst. Eef.), oder auch 
nach dem folgenden Schema erhalten werden:

I I O - r ^ ^ - O H  CO-C6II5 '! > §
+  Ó-OCIL HO-fO ^ ^ . C 0H

OH H
^  T T  I 1 0  5

:i o c h  i  V n > ° - g h .
ó h

Das Oxymethylenderiv. (I) des «-M ethoxyacetoplienons ist eine krystalline 
enol. /Substanz, die leicht ais Na-Salz durch Kondensation des Ketons mit Ameisen- 
siiureiithylester in Ggw. von Na-Athylat erhalten wird. — W ird a>-4-Dimethoxy- 
acetoplienon mit Ameisensiiureatliylester kondeusiert, so entsteht ein oliges Oxy- 
m ethylenderiy., das, mit Pliloroglucin durch HC1 kondensiert, einen Pelargonidin- 
cJiloriddimethylather gibt, der dem aus 2,4,6-Triacetoxybenzaldehyd u. oj-4-Dimeth- 
oxyacetophenon sehr iihnlich war (vgl. yorst. Ref.), aber ohne 1H2O krystallisierte. 
D ie Verb. wird wohl mit etwas epi-Pelargonidindimethylather (IY) vermischt sein, 
dessen Entstehung Vff. wie folgt deuten:

H O , / > O H  f - ° H ^
I I I  | , C-OCIŁ,

+
ÓH c aH4 • o c h ,  ó ir  ć„h4 • o g ti3

Durch Entmethylierung u. Uberfiilirung in das Chlorid, erhielten VfF. ein Prod., 
das im wesentlichen den Eigenschaften des Pelargonidinehlorids entsprach, aber 
nur wenig des reinen Chlorids entliielt. D ie Reinigung gestaltet sich sehr muhsam, 
so daB Vff. im Hinblick auf den N acliteil, daB Gemische leicht gebildet werden, 
diese von BOl o w  stammende Methode der Antliocyanidinsyntliese niclit besonders 
empfelilen konnen.

Y e r s u c l i s t e i l .  Phenyl-[fi-oxy-u-rnethoxyvimjl\-keton, C10H ,0Oa (I), stellt*man 
dar aus 0]-Methoxyacetojihenon u. Ameisensaureathylesłer, die beide im Gemiscli (Eis- 
kiililung) zu einer Suspension von Na-Athylat in trockenem A. langsam zugegeben 
werden. Das orangefarbene Na-Salz scheidet sich nach 12 Stdn. aus, wird mit A. 
gewaschen u. in W . von 0° gel. u. mit der wss. Lsg. von Cu-Acetat gemischt. Das 
Cu-De-rw. C20H ,8OaCu sehmilzt bei 178° u. wird mit verd. H2S 0 4 in Ggw. von A. 
zers. Das Keton krystallisiert aus A. in fast farblosen, liinglichen Prismen, F. 112°; 
in alkohi Lsg. braunrote Fiirbung mit Ferriclilorid. — Die Darst. von Galanginidin- 
chlorid-3-methylather, C11SH 130 4C1,H20  (II), geschielit nach 2 Methoden. Durch eine 
Lsg. von 2 Jd,6-Tiiacetoxybenzaldeliyd u. co-Methoxyacetophenon in Ameisensiiure 
leitet man wahrend 3 Stdn. HC1. Nach 12 Stdn. wird mit A. das Oxoniumsalz 
ausgescliicden u. in bekannter W eise in das Chlorid ubergefulirt. Bei der zweiten 
Methode leitet man IICl wahrend 1 Stde. durch eine Lsg. yon I  u. Pliloroglucin 
in trockenem A. Das Perchlorat von I I  krystallisiert aus Eg. in tiefbraunen 
Prismen u. sehmilzt niclit unter 300°, yerkohlt jedocli leicht bei 255— 260°. — 
Durch Entmethylierung: Galanginidinchlorid, C,5H n 0 4C l-0,5H 20 , langliche Prismen.
— Aus 0}-4-Dimełhoxyacetophenon u. Ameisensiiureathylester in trockenem A. mit 
Na-Athylat entsteht Anisyl-[p-oxy-u-methoxyvinyl}-keton (III). Die isolierte Cit-Yerb. 
C22H2S0 8Cu, bildet blaBgrune mkr. Nadeln, Sinterung 163°, F. 170°. Das freie Enol 
krystallisiert nicht. — Die Kondensation mit Phloroglucin fiihrt zu unreinem 
Pelargonidinchlorid-3,4'-dimethylather, C17H160 6C1,H20 ,  der durch Entmethylierung 
in Pelargonidinchlorid, Ci5Hu 0 6C1,H20 ,  verwandelt wird, dessen Reindarst. trotz 
yielfacher Urnkrystallisationen nur recht unyollstiindig gelang, w ie Yergleiche dartun



1G80 D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 1925. II.

mit einem friłher (vgl. vorst. Eef.) dargestellten Praparat. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 1190—95. Manchester, Univ.) I I o r s t .

J. B. Conant, L. F . S m ali und B. S. T aylor, Elektrochemisclie Bezieliungen frcier 
Radikale zu  Halochromsalzen. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2460; C. 1924.
I. 1536.) D ie B. von Halochromsalzen liiBt sich durch die Gleichung:

Ar3C 0H  +  H X  ^  (ArsC)+ +  X -  +  IIjO 
ausdriicken. Potcntialmessungen der Kette:

P t+ C0Cl.,O2 Losungsm. I Losungsm. (C0H 5)3C Pt”
+  i +

0,01,(01-1), ir2so4 | i i 2s o 4 [(C0H6)3C]S04H
ergeben fiir Chloranil-Triphenylmethyl bei 23° + 1  E ° 1 berechnet aus der maximalen 
EMK. =  0,583, E \  extrapoliert =  0,593. Das Losungsm. bestelit aus 100 ccm Eg., 
26 ccm Brombzl. u. 15 ccm 98% H3S 0 4. Aus den Verss. folgt, daB Gemische von 
Triphenylmcthyl u. Triphenylmethylsulfat reproduzierbare Potentiale liefern. Nach  
der Titrationsmetliode erhfilt man ebenfalls fiir Triphenylmcthyl, Phenylxanthyl u. 
Phenyldhnethoxyxanłhyl iibereinstimmende Werte des Potentials. D ie Titration wird 
m itVCl2 ausgefiihrt, das betreffende Carbinol in Aceton oder Eg. mit verschiedenem  
W .- u. Mineralsiiurezusatz gel. Ais Einzelzelle dicnt eine Pt-Elektrode in einer 
gesiitt. Lsg. von Chloranil u. Tetrachlorhydrochinon in Eg. u. II2S 0 4. Fiir Tri- 
phenylmethyl erhalt mań iS°, =  0,493. Aus den Unterss. folgt, daB die Eed. von 
Carbinolen zu dissoziierten Athanen ein reversibler, die Red. zu undissoziierten 
Athanen ein irreversibler ProzeB ist. Ferner wird eine Methode zur Herst. von 
dissoziierten u. undissoziierten Athanen gegeben. Durch Eed. von Triphcnylcarbinol 
mit salzsaurem VClj entsteht in Ausbeuten von 86% Triphenylmethyl {Hexaphenyl- 
ałhan). (Die Ausbeuten werden indirekt durch die 0 2-Absorption bestimmt.) — 
«-Naphthyldiphenylcarbinol, in Eg. -j- H2S 0 4 mit V S 0 4 reduziert, liefert D i-u- 
naphthyltetraphenylathan in Ausbeuten von 85%• — 9-Phenyl-3,6-dimethoxyxanthyl- 
clilorid, mit verd. VC12 reduziert, liefert bei sehr sclineller Aufarbcitung 44% !ln 
9-Phenyl-3,6-dimethoxyxanłliyl, desgleichen 9-Phenyl-(ll-carbons:iuremethylester)-3,6- 
dimethoxyxanthylchlorid 51—54 % an 9-Phenyl-(ll-carbonsauremcthylester)-3,6-di- 
methoxyxanthyl. — Diphenylcarbinol, in HC1 +  Aceton mit VC12 reduziert, liefert 
Tełraphenyliithan, F. 200—203°, desgleichen aus Anisyl-cz-naphthylearbinol TJi-u- 
naphthyldianisylathan, C3(SH3()0 2 =  (Ci0H7)(CH3OCeH4)CH-CH(C10II7)(C0H4OCH3), aus 
Aceton, bei langsamem Erhitzen F. 226°, bei schnellem 180°, u. nach dem Wieder- 
erstarren F. 226°. Aus Xanthydrol in Aceton HC1 mit VC12 entsteht D ixanthyl, 
F. 204—205°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47 . 1959—74. Chem. Lab. IIa ry a rd  
Uniy.) T aube.

E. W ed ek in d , D as Aktivierungsproblem le i guartdren Ammoniumbasen m it 
einer Doppelbindung am Stickstoff. (53. Mitt. iiber das asymmetrische Stickstoffatom.) 
(52. vgl. "We d e k in d  u. U t h e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 470; C. 1925. I. 2162.) 
Nach yorliegcnden u. friihercn (vgl. B u c k n e y  u. J o n e s , Journ. Chem. Soc. London 
91. 1821; C. 1908. I. 263) Verss. bestelien keinerlei Anzeiclien fiir das Vorlianden- 
sein eines asymm. Zentrums in ąuarterniiren N H 4-Salzen mit N-Doppelbindung. 
Der N wird demnach erst asymm., wenn samtliche Valenzen durch unter sich ver- 
schiedene Eadikale besetzt sind entsprechend Formel I , wahrend NH,-Salze ent- 
sprechend I I  u. I I I  nicht zur Spiegelbildisomeric befiihigt sind.

1 [ b N d ] H1S - 11 [ b N c ] H1S> 111 | N  =  S] H1S
V e r s u c h e . Triphenyltetrazołium-d-camphersulfonat, Ci9H30N 4O4S , wl. in sd.

Aceton; Nadeln, aus Chlf., fiirbt sich am Licht gelb, dann ro t Bei der fraktionierten 
Krystallisation zeigten samtliche Fraktionen (in wss. Lsg.) Mol.-Eefrr., die nicht 
wesentlich von denen des d-Camphersulfosaureions abweielien; die durch Fallung
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mit KBr zurUckverwandelten Fraktionen sind inaktiy. [«]„ — 11,18°; [M]D == 59,25° 
(0,9080 g in 15 ccm W . -f- 5 ccm A.); nach Umkrystallisieren etc. iihnlich. — 
IHphenyltetrazolium-d-bromcąmphersulfonat, C29H20N.,O,BrS; wurde aus Essigester 
fraktioniert krystallisiert; [«]„ =  41,97°; [M]D =  255,6° (0,4146 g in 10 ccm A.-W.) 
etc. — Benzophenonphenylimidjodmethylat gibt mit Silbercamphersulfonat das 
d-Camphersulfouat, das sich aber in W . hydrolyt. spaltet unter B. von Metliylanilin- 
d-camphersulfonat, C17H250 jŃ S ; U —  0,44° (0,2956 g  in 10 ccm W.); [M]„ =  50,46°. — 
i-Chinoliniunijodidessigsaure-l-menthylester, C2IH28 0 2N J; gelbe Krystalle, aus sd. A., 
F. 164—166° (Zers.); der SchmelzfluB ist liellrot; 1. farblos in viel h. W ., daraus 
gelbe Krystalle, sintert bei 120°, F. 159—162°. — i-Ghinoliniumchlorideasigsaure- 
l-menthylester, C21H2e0 2NCl, farblose Krystalle, aus A. -f- A., 11. in k. W .; zers. 
sich bei 147— 150° teilw eise, schm. bei 189°. — i-Chinolinmmnitratessigsiiure- 
l-menthylester, C21H2B0 5N2, Nadeln, aus A. u. A ., F. 178°. — Das Chlorid zeigte 
M u  =  — 38,47° (0,4263 g  in 10 ccm 50°/„ig. A.), das Nitrat [a ]D =  —46,18° 
(0,2252 g  in 10 ccm CII30 H ); eine Trennung in Komponenten gclang nicht. — 
i-ChinoUnium-d-camphersulfonatessigsaure-l-menthylester, K rystalle, aus Essigester, 
F. 151—152°; ist inaktiv. — Ebenso negatiy verliefen Trennungsverss. mit dem 
nachstehenden Bornylester u. dem zugehorigen opt.-inakt. d-Camphersulfonat. — 
i-Chinoliniumjodidessigsdure-l-bomylester, CalHaoO?N J; gelbe Krystalle, aus sd. A., 
F. 2 03 -206°. — N itra t C ^E ^O .N ,, aus A. - f  A., F. 116— 118°; [u \D =  —21,46° 
(0,2283 g  in 10 ccm A.). — i-CJdnolinium-d-camphersulfonatessigsaure-l-bornylester, 
unl. in W ., F. 119—121°. (L ie b ig s  Ann. 4 4 2 . 119—29. Hann.-Munden, Forstl. 
Hochscli.; StraBburg i. E., Chem. Inst. der eliemaligeu Dtsch. Univ.) B uscii.

L ym an C lia lk ley  jr .,  Mercutierung von Methylenblau. Benzoylleukomethylen- 
N ,  N

-H g-

(C H ^ n /  ■
OlpH*)*

(CH3)2>
Cl

blau liiBt sich mit Hg-Acetat in 
Eg. mercurieren u. liefert Yerb. 
Cn Hn 0 3NsS H g , 1. in B zl., wl. in 
A. Die Mercurierung des Methylen- 
blauchlorids mit Hg-Acetat liefert 
Verb. C ^lI3iN liCl1S1 lig  u. Yerb. 
CloII13N3SClIIg. Vf. schliigt fiir die 
bciden letzten Verbb. die Formeln

I  u. I I  vor. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 2055— 61. Chicago, Illinois.) T a u b e .

E. W ed ek in d  und H. U th e , D ie Rolle der Solvat-Bildung beitn Zer fa li 
asymmetrischcr Amin-ammoniumsalze. (54. Mitteilung Ober das asynmetrische Stick- 
stoffatom.) (53. vgl. S. 1680.) Das d-M ethyl-phenyl-benzyl-[fi-(m ethyl-phenyl- 
amino)-athyl]-ammoniumnitrat zeigt in Anilin u. anderen Basen beschleunigte Zers. 
(vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58 . 470; C. 1925 . I. 2162). "Wird das Nitrat in Anilin 
gel. u. das Losungsm. bei erliohter Temp. im Hochvakuum yerjagt, so macht die 
Gewichtsabnahme der Lsg. nicht bei der angewandten Menge des Nitrata halt, 
sondern setzt sich gleiclimaBig fort, ohne daB das Anilin ganz verschwindet, somit 
tritt eine Zers. des Nitrats im Solvatzustande ein. Analoge Verss. mit Chlf. bei 
Zimmertemp. u. Wasserstrahlvakuum ergeben, daB die Gewichtsabnahme bei einem  
Verhaltnis 1 Mol. Nitrat zu 1 Mol. Chlf. halt macht u. der Riickstand krystallin. 
erstarrt. Unterss. des Drehungsvermogens des Nitrats ergeben eine auffallende 
Steigerung der spez. Drehung in Chlf., Anilin u. N-Methylanilin, auf die B. von

VII. 2. 112
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Solyaten zuruckzufiihren. Aueh Anderung der Konz. in Chlf. gibt einen starken 
Abfall der Drehung. Der beschleunigte Zerfall des Nitrats in Anilin ist somit 
darauf zuruckzufiihren, daB das Anilinat wesentlich unbestiindiger ist, ais das freic 
Nitrat u. ais Vorstufe des Zerfalles auftritt. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 1303—7. 
Hann.-Miinden, Forst.-Hochseliule). T a u b e .

W illia m  H erb ert Gray, Aromatische E ster von Acylekgoninen. D ie Ester des 
Benzoyl-l-ekgonins wurden im allgemeinen durch 7-std. Erliitzcn mit 1 Mol. NaOII,
3 Moll. Aralkylelilorid u, ctwas Pyridin auf 90— 120° dargestellt. Zu den Estern 
der anderen Acylekgonine gelangte Vf. durch Alkylierung von 1-Ekgonin oder 
d-i//-Ekgonin u. darauffolgende Acylierung. — Benzylbenzoyl-l-ekgonin, C23IE-0.,N, 
dickes Ól von tropinartigem Gerucli. Chlorhydrat, aus trocknem A ceton, F. 171°, 
sil. in W ., 11. in A. fa ]D =  — 18,62° (2%ig. wss. Lsg.). N itrat, aus Aceton Niidel- 
clien, F. 163° (Zers.). Sulfat, aus A. Platten, F. 206—208°, unl. in Aceton. Chlor- 
aurat, aus CH3OII glitzerndc Platten, F. 111°, unl. in W ., A., P A c., 11. in Chlf. 
oder Aceton. Cliloroplatinat, Niidelchen, F. 210° mit 2 Moll. Krystallw. Pikrat, 
aus li. A. Ól, das allmiihlich in Nadeln krystallisiert, F. 80°. — p-Nitrobenzylbenzoyl- 
l-ekgonin, C23H24O0N2, Sirup. Chlorhydrat, aus Aceton Blfittchen, F. 178,5°, 1. in 
40 Tin. W . yon 15°, 11. in Chlf., wl. in A. oder Aceton. [«]„ =  -{-17,98° in 2°/0ig. 
wss. Lsg. N itrat, seidigc Nadeln, F. 187°, fast unl. in W . Sulfat, aus A . Nadeln,
F. 195°. Chloraurat, aus CIT3OH,. Prismen, F. 154°. Cliloroplatinat, aus W . Platten 
mit 2% II.jO, F. 204—205° (Zers.), unl. in CH3OIT, A. Pikrat, aus A. Nadelbuschel,
F . 84°. — D ie Eed. zur entsprecliendcn Aminoyerb. schlug fehl. — o-Oxybenzyl- 
benzoyl-l-ckgonin, C23I i260 6N, aus Benzoylekgonin u. o-Aeetoxybenzylchlorid, Sirup. 
Chlorhydrat, Sirup. Pikrat krystallisiert. — Das zur Darst. der yorst. Verb. ver- 
wendetc o-Acetoxybenzylchlorid, C9IJ90 2C1, wurde aus Monoacetylsaligenin mit SOCl2 
in Di!itliylanilin (iiber Nacht bei Zimmertemp., dann 8,5 Stdn. bei 110— 120°) ge- 
wonnen. Schwacli, angenchm riechcndes Ol vom K p.14135°. — {J-Phenylathylbensoyl-l- 
ckgonin, C24H270 4N , aus A. N adeln, F. 100°. Chlorhydrat, aus Aceton Prismen,
F. 196°, 11. in W ., A.; [«]„ =  — 39,2° in 2°/0ig. wss. Lsg. Chloroplatinat, aus 
CH30 H  Platten, F. 210°. P ikra t, F. 66°. — u-Phcnylathylbenzoyl-l-ekgonin, 
C21II2-0 4N, Ól. Chlorhydrat, sebr zerflieBlicli, sil. in Aceton, dcsgleiclien Bromhydrat
u. Nitrat. Chloraurat aus A. diinne Platten vom F. 170°. — Phenyl-n-propylbenzoyl-
l-ckgonin, C25H 2aO.,N, Ól. — Chlorhydrat sirupos. — Benzyltropoyl-l-ekgonin, C25H290 6N, 
Ól. Chlorhydrat, Ól, wl. in W . Chloraurat, NSdelchen, F. 90°. Pikrat, F. 65°. — 
Benzyl-o-oxybenzoyl-l-ckgonin, C23H250 6N, Ól. Pikrat, Saulen, F. 67°. — Benzyl-2- 
oxy-3-methylbenzoyl-l-ekgonin, C.24H2y05N , Ól. P ikra t, F. 67°. — Benzyl-2-oxy-4- 
methylbcnzoyl-l-ekgonin, C24H270 6N, Ól. Pikrat, F. 70“.

Miniinal wirksame Konz.
Dosis letalis

Corneal Subcutan

Benzylbenzoyl-d-i//-ekgonin . . . 
^-Phcnyl;ithylbenzoyl-d - ip- ekgonin 
«-Phenyiathylbcnżoyl-l-ekgonin . . 
/J-Phenyl;ithylbenzoyl-l-ekgonin . .
Benzylbenzoyl-1-ekgonin......................
Benzylsalicyloyl-l-ekgonin . . . . 
/-Phenyl-n-propylbenzoyl-l-ekgonin  
o-Oxybenzylbenzoyl-l-ekgonin. . . 
Methylbenzoyl-1-ekgonin (Cocain) . 
Benzyl - 2 - oxy - 3 - methylbenzoyl -1 -

ekgonin ..................................................
p-Nitrobenzylbenzoyl-1-ekgonin . . 
Benzyltropoyl-l-ekgonin......................

0,05—0,025%  
0,1 —0,05 „ 
0,1 —0,05 „ 
0,1 —0,05 „ 
0,1 —0,05 „ 
0,1 —0,05 „ 

0,1 „ 
> 0 ,1  „ 

0,2 - 0 , 1  „

> 0 ,2  „ 
> 0 ,5  „ 

1,0 - 0 , 5  „

0,01 —0,005 % 
0,005—0,0025 „ 
0,005—0,0025 ., 
0,01 —0,005 „ 
0,01 —0,005 „ 
0,1 —0,05 „ 
0,1 —0,05 ,, 

> 0 ,1  
0,04 „

0,2 - 0 ,1  „ 
0,1 —0,05 „ 
0,05 —0,025 „

39 mg/kg 
18 „
18 „
16.5 „
33 „

ca. 90 „
45.5 „
50 „
25 „

ca. 50 „
,, 50 „
„ 40 „
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Benzylbenzoyl-d-ip-ekgonin, C23H2.0.,N , aus Benzyl-d-t^-ckgonin, Ol, mit Benzoe- 
siiureanliydrid in sd. Bzl. (6 Stdn.) 01. Chlorhydm t, aus W. Plattclien, F. 213° 
fast unl. in Aceton. N ilra t aus verd. A. Platten, F. 168°. Neutrales T artrat aus 
W. Nadeln, F. 155°, 11. in A. Sclileimsaures Sala, aus W . verfilztc Nadeln, F. 142 
bis 143°. P ikra ł, F. 80°. — fi-Phenylathylbenzoyl-d-ip-ekgonin, CuHjjO^N, Platten,
F. 63°. Chlorhydrat, aus Aceton seidige Nadeln, F. 197°, miiBig 1. in W .

Aus den in der umstchenden Tabellc angefiihrten pliarmakolog. wirksamen Dosen  
gelit hervor, daB die mit der COOII-Gruppe des Ekgonins veresterte Alkohol- 
komponente einen deutliehen EinfluB auf die pliarmakolog. Wirksamkeit ausiibt. 
(Jourh. Chem. Soc. London 127. 1150—58. London, W ellcome Chem. Res. Lab.) Oh l e .

M aurice N ic lo u x  und Jean  R och e, Uber den Gehalt des Methamoglobins an 
Sauerstoff. Vf. findet, daB Methamoglobin (I) die Iliilfte des OxyhSmoglobm-Oa 
enthiilt. tfberschussiges I  wurde mit Na-Hydrosulfit, das einer bekannten Menge
0 2 entsprach, zu Iliimoglobin reduziert u. dieses in CO-Hiimoglobin umgewandelt. 
Das Yerhaltnis CO : 0 2 war innerhalb der Yersuchsfehler genau 2. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 180. 1968—70.) L o h m a n n .

L. T h iy o lle  und J. R o ch e , Darstellung von krystallisiertem Oxyha>noglobin 
durch Ultrafillration. Gewaschenc rote Blutkorperchen werden in mogli clist wenig 
W . gelost; nach dem Abzentrifugicren des Stromas u. dei spontanen Red. des 
Oxyhiimoglobins zu Iliimoglobin wird durch 10%'g- Eg.-Kollodium Membrancn 
filtriert. Durch den auf */„ bis 1/3 eingeengten Riickstand wird nach D u d l e y  u . 
E van s (Biochemical Journ. 15. 487; C. 1921. III. 1283) 0 2 geleitet, bis nach wenigen  
Min. Oxyhiimoglobin ausfiillt. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 753—54.) LonMANN.

W ilh e lm  E lle r , Studicn iiber Huminsauren. VII. Einige Eigenschaften und 
ReaJclionen der Iluminsauren und Hutnine. (VI. vgl. L ie b ig s  Ann. 431. 177; 
C. 1923. III. 242.) D arst. von Huminen (bearbeitet von G. H elm rich ), aus Braun- 
kohlc aus der Grube „Maria Antonia1' bei Karbitz in Bohrnen durch Troeknen bei 
60—70°, Extrahieren mit sd. Bzl., Troeknen bei 60—70°, Schiitteln mit 2%ig. NaOII 
zur Entfernung der in Alkali 1. Huminsiiuren; Zus.: C 36,76, II 3,95, N  1,98, S 1,44, 
Asche 16,79. — Aus Hydrocliinon-IIuminsiiure bei 140— 150°, wobei ein groBer 
Teil in Alkali unl. u. demnach in Humin ubergegangen war; Zus.: C 60,77, 
112,28. — AuBer diesen Iluminen werden der Kalisehmelze unterworfen: natiirliche 
Huminsaure aus Ilumuskohle (vgl. L ie b ig s  Ann. 431. 159; C. 1923. III. 238), reine 
Hydrochinon-ILuminsaure (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1473; C. 1920. III. 636), 
unreine Hydrochinon-Huminsiiure, N-haltige Ilydrochinon-Huminsiiure u. unreine 
Kohleliydrat-Huminsiiure aus Rolirzucker (vgl. L ie b ig s  Ann. 431. 146. Anm. 1; 
C. 1923. III. 238). D ie aus den Huminen so gewonnenen „Huminsiiuren11 zeigten 
bei weitgehender iiuBerer Ahnlichkeit sehr starkę Unterscliiede in der Zus. gegen- 
uber den bekannten Huminsauren. Alle aus der KOH-Schmelze erlialtenen Prodd. 
zeigten einen wesentlicli hoheren C-Gehalt ais die verwendeten Ausgangsmatcrialien. 
Der Aschengehalt der Naturprodd. wird durch die Schmelze sehr stark yerringert, 
der N-Gehalt zwar yerringert, aber keineswegs eliminiert. DaB der N der Humin
siiuren erhalten bleibt, spricht fiir seine iiberwiegend konstitutiye Bindung. Die 
Behauptung, daB die Humine bei der KOH-Sclimclze in Huminsiiuron ubergehen, 
kann nicht aufrecht erhalten werden; sie haben wegen ihres gegeniiber den ecliten 
Huminsiiuren um ca. 10% erhohten C-Gehaltes eine Sonderstellung, sind*,aber 
nicht den Hymatomelansduren  zuzurechnen (vgl. IIo p p e-S ey ler , Ztschr. f. physiol.
Cli. 13. 66).

D ie alte Anschauung von VAN B e m m e l e n , daB das NII3 an die Humusstoffe 
adsorbiert wird, ist hochstens fiir einen Brueliteil des gebundenen N giiltig; der 
Hauptteil ist konstitutiy gebunden. — D ie Zus. der bei der Oxydation aus p-, o- 
ti. m-Aminophenol erhiiltlichen Huminsauren (bearbeitet yon D. K lem m ) iinderte

1 1 2 *
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sieli mit dem Osydationsmittel (Kaliumpersulfat, Luft-O, Ha0 2 u. anod. O) u. mit 
der Konz. des Alkalis. Es wurden so Huminsauren mit erlieblicliem N-Gehalt er- 
halten, nur ein T eil des N  wird ais NH3 abgespalten; sie zeigten iihnliclie Eigen- 
scliaften w ic die friilier (1. c.) bescliriebenen Phenolhumiusiiuren; sil. in Alkali, 
dispergieren in W ., A. u. CH3OH, unl. in anderen Losungsmm.; bei 100° Zers. 
unter Abspaltung von W. u. CO*; nelnncn nach der Befeuehtung m it Alkali O aus 
der Luft auf, geben Cl-Prodd.; Br-Lauge baut zu Bromoform u. CBr, ab; aus 
Phenylhydrazincarbamat wird dureli die Huminsauren N  entwickelt, besonders bei 
80—110°. W eiter wurden N-haltige Huminsauren aus Hydrochinon durch Osydation 
mit Kaliumpersulfat in ammoniak. Lsg. erhalten u. aus Huminsauren aus Milcli- 
zucker u. anderer Herkunft durch nachtriigliche Behandlung mit N H 3; naturlielie 
Huminsiiure aus Humuskohle wies beim Umlosen aus N H , keine Erhohung des 
N-Gelialtes auf. Bei dem Vers., den adsorbierten Anteil der an Huminsiiure an- 
gelagerten NH3 durch intensiye D ialyse zu entfem en, trat keine Verminderung des 
N-Gelialtes ein. Bei der Dcst. der yerscliiedenen Huminsiiuren mit starker KOH 
wurde nur ein Bruchtcil (8—3 2 % ' des gesamten N  abgespalten, der Hauptteil war 
fest gebunden; nur bei der naturlichen Ilumussiture wurde uberliaupt kein N ab- 
gespaltcn, wahrend hier sonst eine teilweise Abspaltung die llegel ist. — Danach 
muB zwischen Huminsiiuren u. NII3 eine chem. Bk. vor sich gclien, die Adsorption 
des NH3 nur eine untergeordnete Rolle spielen u. liochstens */3 des Gesamt-N um- 
fassen. — Bei der R ed . d er  H u m in s i iu r e n  d u r c h  HJ u. P , im Rohr bei 250° 
(bearbeitet von E . H aubold ), wurden Prodd. erhalten, die denen sehr iihnlich 
waren, die W il l s t a t t e r  u . K a lb  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2637; C. 1922. III. 
1288) aus Ligninen u. Kohleliydraten gewonnen haben. D ie Zus. der einzelnen 
Fraktionen, gleichviel aus welcher Klasse von Huminsiiuren, ist ziemlich konstant, 
das Atomyerhiiltnis CIIX schwankt zwischen CH1i63 u. CITIi(,0, im Mittel CIIli58; ein 
Yergleicli der Rk.-Prodd. ergab groBe Alinlichkeit in allcn Einzelhciten. Eine 
grundsiitzliche Yerschiedenheit zwischen den Reduktionsprodd: aus Huminsauren
u. denen aus Lignin oder Kohleliydraten ist niclit anzunchmeu; es ist aber fraglich, 
ob daraus auf strukturelle Alinlichkeit der Ausgangsmaterialien gesclilossen werden 
kann. — Die trockene Dest. der Huminsiiuren (bearbeitet von A. Schóppach) er
gab, in Ubereinstimmung mit S c h n e i d e r  (Abli. Kobie 3. 325; C. 1920 . II. 99) u. 
E r d m a n n  (Ztsclir. f. angew. Cli. 34. 309; C. 1921. IV. 535), daB aus den Huinus- 
stofFen nur sclir geringe Mengen an Tcer zu erhalten waren, u. diese somit nur in 
sehr beschranktem Umfange ais Tecrbildner bei der Yersclmelung von Kohlc an- 
zuselien sind. Aus Ilydrochinon-Huminsiiure resultierten 0 ,2 % , aus Kohleliydrat- 
Iluminsiiuren 0,4°/0 u. aus natiirliclier Huminsiiure 1,6% Teer, wobei in letzterer 
Zahl noch ein Teil Teer aus dem nie ganz zu entfernenden Bitumen der Braun- 
kolile mit enthalten ist. D ie erhaltenen Teere bestanden zu ca. 1/3 bis % aus 
sauren Bestandteilen, yielleicht phenolartigen Charakters. (L ie b ig s  Ann. 442 . 160 
bis 180. Jena, Univ.) B uscn .

E. Biochemie.
E ,. Enzym chem ie.

Joh n  B r o w n le e , Uber die Metlioden, die Gleichung von Michaelis iiber den 
Einfltl/} der Wasserstojfionenkonzentration a u f die Enzymwirkung an die Tatsaclim  
anzupassen: m it Erdrtenm g der Ergebnisse. D ie Gleichung von M ic h a e l is  fur den

Dissoziationswert eines Am pholyten l) o  —  ----------- j ?—  ------- ------------  gestattet

-------------------  1 +  Th T  +  1 7 CH]
‘) Es werden hier die von M i c h a e l i s  gewiihlten Buclistaben benutzt, wiihrend der 

Vf. andere Buclistaben walilt. Dor Rof.
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dic Konstruktion der Dissoziationsrestkurye (/)-Kurve) eines Ampholyten, wenn man 
den Ampholyten einmal ais Siiure mit den Dissoziatiouskonstanten K a u. einmal ais 
Base mit der Konstanten K b betrachtet u. die beiden fl-Kuryen yereinigt. Es wird 
eine Formel fiir die Dissoziationsrestkurye eines Ampliolyten abgeleitet, der gleich- 
zeitig zweibas. Siiure u. zweisaurige Base ist. Eine entsprechende Formel wird fiir 
die clektrolyt. Dissoziation amphoterer Molekularkomplexe (grouped molecules) ent- 
wickelt. D iese Gleichungen wendet Vf. an auf die pH-K urve der enzymat. 
Raffinosespaltung (K u r iy a m a  u. Me n d e l , Journ. Biol. Chem. 31. 127; C. 1921. III. 
187) sowie auf die Hitzezerstorung von Staphylolysin u. Diphtlierictoxin bei 
wechśeludem p n (W albom , Biochem. Ztsehr. 129. 393; C. 1922. III. 390). In 
einem Anhang, der die Bereclmungsweisen eingehend schildert, wird u. a. eine 
Zahlcntabelle zur Berechnung der am hiiufigsten vorkommenden Funktionen mit- 
geteilt. (Biochemical Journ. 19. 377—84. Mt. Yernon [Hampstead].) I I e s s e .

A. B lagow jeach tsch en sk i und F . S o ss ied o w , D ie spezifischc Wirkung von 
pfianzlichen Fcrmcnten I. D ic spezifischen Wirkungshedingungen von Saccharasen 
aus Blattern. D ie Unters. der Saccharasen der Blśitter yerschiedencr Pfianzen 
ergab, daB dic Saccharasen yoneinander deutlich yerschiedenc Optima ihrer Wrkg. 
haben. Untersucht wurden wss. Extrakte yon gepulyerten Bliittcrn. D ic Optima 
der Wrkg. sind: Prangos pabularia (eine Umbellifere) 6,6; Ungernia Scyerzoyii 5,0; 
Juglans fallax Dode 5,9; Yitis yinifera L. 5,0; Gossypium herbaceum L. 5,6; 
Gossypium hirsutum L. 5,0; Glycyrrhiza glabra L. 4,5; Platanus orientalis L. 4,5; 
Pyrus communis L. 6,2; Pyrus malus L. 5,6; Quercus pedunculata L. 6,5; Syringa 
yulgaris L. 6,2; Fraxinus sp. 6,2; Salicornia herbacea L. 6,2. (Biochemical Journ. 
19. 350—54.) H e s s e .

A. B la g o w jesch tseh en sk i und A. B ie lo z e r sk i, D ic spezifischc Wirkung von 
p/lanzlichen Fcrmcntcn I I . D ie spezifischen Wirkungshedingungen von Peptasen aus 
Blattern. (I. ygl. yorst. Ref.) Auch fiir Peptasen wurden die Optima der Wrkg. 
fiir yerschiedenc Pflanzen yerscliieden gefunden. Gefunden wurde fiir Astragalus 
Sieyersianus 7,7; bei den in der yorigen Arbeit untersuchten Pflanzen ergab sich 
bzgl.: 6,7; 8,0; 6,7; 7,7; 5,8; 5,8; 6,3; 4,5; 5,8; 4,5; 4,5; 7,7; 5,8; (Salicornia nicht 
untersucht). (Biochemical Journ. 19. 355—56. Taschkent, Univ.) H e s s e .

M u rie l W h e ld a le  O nslow  und M u rie l E la in e  R ob inson , Oxydationsenzyme.
VIII. D ie Oxydątion gewisser p-Oxyverbindungen durch pflanzliche Etmgme und ihre 
Beziehung zur Tyrosinase. (VII. ygl. Biochemical Journ. 18. 549; C. 1924. II. 1472.) 
W ie schon friiher gezeigt wurde, enthiilt die Kartoffel ein Oxydationssystem, be- 
stebend aus Oxygenase, Peroxydase u. einer Substanz vom Typus des Brenzcatechins. 
Unter der Wrkg. der Oxygenase kann diese aromat. Substanz zu einem Pcroxyd 
oxydiert werden, dessen O mittels der Peroxydase auf eine oxydierbare Substanz 
(Guajak) iibertragen wird. Mit Plienolen, die eine yom Brenzcatechin abweichende 
Gruppierung haben, konnte die Rk. nicht erhalten werden. Eine Ausnahme macht 
p-Kresol. Aus Verss. mit p-K resol u. Tyrosol (p-Oxyphenyliithylalkohol) ziehen Vff. 
den SchluB, daB diese Korper durch dic Oxygenase zu 3,4-Dioxytoluol bezw. 3,4-Di- 
oxyphenyliithylalkohol oxydiert werden. D iese Verbb. kiinnen dann Oa in der 
gleiehen W eise aktiyieren, w ie es durch die Brenzcatechinycrb. gescliieht. (Bio
chemical Journ. 19. 420—23. Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

Jam es M urray L uck und T r ilo k  N a th  S e th , D ie Phyńologie der Magen- 
iirease. (Vgl. S. 45.) Unter gcwohnlichcn physiol. Bedingungen diffundiert der 
Ilarnstoff in diejenigen Zellen der Magenschleimhaut, welche Urease enthalten. Bei 
durch A. narkotisierten Hunden wird eine gesteigerte DifFusion des Harnstofts be- 
obaclitet, die von einem Ansteigen des NH4-Gelialtes im Blute der Magenyenen 
bcgleitet ist. — D ie Aufnalime yon N II3-Salzen durch den Magen liat nicht ein 
Stcigen des IlarnstofFgehaltes im yenosen Blut zur Folgo. — Die Urease hat nur
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lokale Wrkg. — Aufgefangenes Blut yon Huuden, das bei —2 bis 0° aufbewahrt 
wurde, zeigt in 24 Stdn. keine Anderung des NH3-Gchaltes, wiihrend unter gleicben  
Bedingungen in Rattenblut der NIT3-Greli alt wiiclist. (Biocliemical Journ. 19. 357 
bis 365. Cambridge.) ' H e s s e .

M alcolm  Dixon, Sludien Uber Xanthinoxydasc. V. Dic Tatigkeit der Katalase. 
(IV. ygl. T h u r l o w ,  S. 406.) Bei Osydation yon Purinen in  Ggw. von Xanthin- 
oxydase unterliegt das Enzym im Laufe der Rk. einer Zerstorung. D ie Messung 
des aufgenommencn Os ist also kein MaB fiir die yorhandene Enzymmenge. Es 
wird gezeigt, daB die Zerstorung dureb bei der Rk. gebildetes H20 2 bewirkt wird. 
Man kann daber die Scbiidigung des Enzyms durcli Zusatz yon Katalase yerliindern; 
Katalase wirkt hier also im Sinne yon L o e w  (Ber. Dtseb. Chem. Ges. 35. 2487 
[1902]). (Biocliemical Journ. 19. 507— 12. Cambridge.) H e s s e .

H enry Borsook und H ardolpk W asteneys, D ic enzymatisćhe Synthese von 
Eiwcifi. IV. D er Einflufs der Konzentration au f die pcptischc Synthese. (III. ygl. 
Journ. Biol. Chem. 62. 675; C. 1925. I. 2011.) In einer geniigend yerdiinnten Lsg. 
peptischer Ilydrolysenprodd. aus Albumin ist die syntliet. Wrkg. von Pepsin der 
Verd. umgekelirt proportional. D ies gilt nicht fiir konz. Lsgg., in denen die Syn
these langsamer yerlJiuft. B ei Anderung der Konzz. des Enzyms zwischen 4 u.
0,05% schreitet bei 38° die Synthese bis zur B. von etwa 8% EiweiB vor. — Fur 
die Moglichkeit, daB wiilirend der Synthese Enzym yerschwindet, konnten keine 
Anlialtspunkte gewonnen werden. — Zugabc yon bereits synthetisiertem EiweiB 
oder genuinem EiweiB zu der Lsg. von Abbauprodd. -(- Pepsin hemmt die Syn
these. (Journ. Biol. Chem. 63. 563—74.) H e s s e .

H ardolph W asteneys und H enry Borsook, D ie enzymatisclie Synthese von 
Eiweif) Y. N otiz uber die synthetisicrende Wirkung von Trypsin. (IV. ygl. yorst. 
Ref.) Das Optimum fUr trypt. Synthese liegt bei pn  5,7. Bei neutraler oder alkal. 
Rk. findet neben der Synthese auch Hydrolyse statt. (Journ. Biol. Chem. 63. 575 
bis 578. Toronto, Univ.) H e s s e .

E. Lagranjje, D ie Enzymc des B . sinicus. Das Filtrat der Bouillonkultur des
B. sinicus entliiilt proteolyt. Fermente (Hydrolyse von Gelatine), ia&ferment (Milch 
ais Substrat); EiweiB wird nicht koaguliert; Monobutyrin wird nicht gespalten. 
Eigelb wird koaguliert; das hierbei wirksame Ferment, welclies Vitellase (yitellus 
=  Eidotter) genannt wird, wird bei Zimmertemp. in 20 Tagen, bei 56° in 1 Stde., 
bei 100° in 5 Min. zerstort. (C. r. soc. de biologie 93. 484—86. Paris, Instit. 
P a s t e u r . )  H e s s e .

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Charles E. T. Mann, D er Antagonismus zwischen Farben und anorganischen 

Salzen in ilirer Absorption durch Speichcrgcioebe. Adsorptionsyerss. an Scheiben von 
Ruben (Beta yulgaris) mit Methylenblau, Neutralrot, Orange G. u. Salzlsgg. (AlCla, 
MgCli,, N II^ l)  yersebiedener Konzz. Nacli Best. der Aufnahme aus reinen Lsgg. 
wird mit Mischungen yon Farben u. Salzen, beide einfach wie melirfach, gearbeitet
u. die Ergebnisse mit den kolloidcliem. Theorien uber die Plasmamembran erortert. 
(Ann. of botany 38. 753—77. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 544. Ref. G le i s b e r g . )  Opp.

R aoul Combes, Ubt das Licht eine direJit zersetzende Wirkung a u f das Chloro- 
phyll der B ldtter im  Herbst aus? (Vgl. S. 1176.) Vf. widerlegt durch zwei Ver- 

, suchsreilien die Hypothese yon W i e s n e r ,  welcher annalim, daB durcli das Licht 
stiindig Clilorophyll zerstort wird u. in der warmen Jahreszeit ebenso stiindig 
yon der Pflanze nachgebildet wird. Es ergab sich, daB das Gelbwerden der 
Bliitter yollig unabhiingig yon dem darauffallenden Lichte war, es erfolgte stets 
von den untersten Bliittern anfangend bis zu den hochsten Bliittern fortschreitend. 
Die heller gefiirbten Bliitter wurden schneller gelb gefiirbt ais die dunkleren,
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was yon den Nalirungsbedingungen abliiingig ist. (C. r. d. 1’Aead. des sciences
181. 129—30.) H a a s e .

L. R ubentschik, Zur Frage der Beziehungen der Urobakieńen zu organischen 
Verbindunge?i. (Vgl. S. 476.) Aus W . u. scliwarzem Sclilamm des Chadjibeylimans 
wurden im Jahre 1920 7 Arten Urobakterien isoliert, von denen eine sich ais ident. 
mit Urococcus urcae (ConN) B e i j e r .  erwies, die anderen ais Urobacillus psychrocar- 
tericus u. hesmogenes, Urobacterium amylovorum, citrophilum  u. aerophilum u. Uro- 
sarcina psychrocarterica benannt wurden. Sie konnen auf eiweiBlosen Medien 
wachsen u. Ilarnstoffgiirung heryorrufen, wenn ais N-Quelle IlarnstofF, ais C-Quellen 
yersehiedcne N-freie organ. Verbb. yorhandcn sind, docli ist die Energie des 
Wachstums auf eiweiBfrcien Niihrboden sehr gering. Zwiselien ihrer Ycrmehrungs- 
energie u. der Energie der HarnstofFgarung bestelit ein Parallelismus, so ist auch 
dic letzte weit bedeutender in eiweiBhaltigen ais in eiweiBfrcien Niihrboden. Nur 
der Bcijerincksclie Urococcus vermag IlarnstofF ais C-Qucllc zu yerwerten, nur Uro- 
bact. amyloyorum Starkę u. Dcxtrin. Jede Art hat ihre beyorzugte C-Quellc, u. es 
liiBt sich hierdurch Anhiiufung der einzelnen Arten errcichen. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 65. 1—15. Odessa [Ukrainę], W issenschaftl. Forsch.- 
Inst.) S p ie g e l .

G. Ruschmann und W. Bavendamm, D ic Flaćhsroste m it Plectridium pcctino- 
vorum (Bac. amylobacter A. M. et Bredemann) und Bacillus fclsineus Carbone. (Vgl. 
S. 1052.) D ie Bedeutung der beiden Rosteerreger wird eingehend besproclien, u. 
es wird neues Bewcismaterial dafiir erbracht, daB der Carbouesche Bacillus bei 
Ausfuhrung der Carboneroste nach den bestehenden Vorschriften in Deutschland an 
der Pektingiirung nicht beteiligt sei, yielmehr, selbst, wenn er in Reinkultur hinzu- 
gebraeht werde, der Konkurrenz der Amylobakterien unterliege. D ie moglichen 
Ursachen dieser Verscliiedenheit zwischen deutschen u, italien. Rosten werden er- 
ortert. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 65. 43—58.) S p ie g e l .

W. Ruhland, Beitrage zur Physiologie der Knallgasbakterien. Der EinfluB 
yerschiedener pH, die Bedeutung des Fe im Nahrmedium, der autotrophen u. 
heterotrophen Erniihrung fiir die II>-Gas oxydierenden Bakterien wird studiert u. 
die Frage der typ. Atmung yom energet. Standpunkt aus diskutiert. ^Jahrb. f. 
wiss. Botanik 63. 321—89. 1924; Ber. ges. Pliysiol. 31' 305. Ref. S O p fle .)  Opp.

Ph. Joyet-L avergn e , Uber dic Entwieklung der IApoide und die Geschlechts- 
bildung des Cytoplasmas bei den Sporozoarien. W eitere Beobachtungeu, die fiir den 
yermuteten Zusammenliang (ygl. C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 335; C. 1925. I. 
^SSJ śp^echen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1074—70.) S p ie g e l .

Hermann F ischer, D ie baktcriellc Schwcfeloxydation in Teichboden und ihre 
praktische Bedeutung. (Vgl. Zentralblatt. f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 54. 481;
C. 1922. I. 110.) D ic Sulfatbildung (Sulfurikation) spielt sich in Teichboden in 
ahnliclier W eise wie die Nitrifikation ab. Auch dort wirken yorziiglich autotrophe 
Mikroorganismen, welehe durch dic Alkalinitat von Boden u. W . in ihrer Tiitigkeit 
gefordert, durch Aciditiit dieser Medien u. durch organ. Substanzen gehemmt werden. 
Das tritt klar liervor, wenn man auf Erhaltung derBodenrk. Rucksicht nimmt, bei 
Zugabe von S u. H2S, dessen saure Eigenschaften durch die Pufłerwrkg. der 
Bodencarbonatc in ihrer Wrkg. auf die Bodenrk. stark gehemmt sind. Prakt. ist 
zu erwarten, daB durch die gebildeten S 0 4-Ionen betrachtliclie Mengen der fiir die 
Fiscliproduktion wichtigen I13P 0 4 aus den Bodenphosphaten in Lsg. gebraeht 
werden. Auch fiir die bei Teichdungungsverss. beobachtete Wirksamkeit von 
(NID^SOj, Kainit, Kieserit usw. kann die aufschlieBende Wrkg. der S 0 4-Ionen in 
Betracht kommen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 65. 35—42. 
Miinchen.) S p ie g e l .
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T. Saacharow a, Die Abhangigkeit der Denitri/ikationsgeschiuindigkeit von der 
Reaktion des M e d i u m D ie durch die Bakterien von v a n  I t e r s o n  u .  durch
B. Stutzeri bedingten Denitrifikationsprozesse stelien in strenger Abhangigkeit von 
der Rk. des Mediums. Rkk. bis pH =  5,8 hemmen stark, von 6,1 an laBt sich Be- 
schleunigung des Yorgangcs feststellen, das Optimum fur Zers. von H N 0 3 fand 
sich bei den Itersonbakterien bei 7,0—8,2, beim Stutzerschen bei 7,6, fiir Zers. yon 
Nitraten bei 7,9—8,2. Wcitere Steigerung hemmt die Denitrifikation, bei 9,6—9,8 
kommt sie zum Stillstand. D ie Zers. der Nitrite erfolgt am schnellsten unter 
gleichen Bedingungen wie diejenige der Nitrate. Nur tritt jene bei den Iterson- 
bakterien, namentlich bei pH — 7,3, etwas zurUck. In Sr(NO.,)a-Lsgg. erfolgt die 
Zers. der HNOs sehneller ais in K N 03-Lsgg. Vf. erklfirt dies im Zusammenhange 
mit der Tatsaclie, daB mit steigender Zers. von Cellulose in Lsgg. mit K N 0 3 nach 
wicderliolter Zugabe des Nitrats der hemmende Grad vou Alkaliuitiit sehr viel 
friiher erreicht wird ais in solchen mit Sr(N03)2, wo wl. Carbonate ausfalleu. — 
Die Ergebnisse sind von Bedeutung fur die Beurteilung der Gefahr, die in Uber- 
schreitung des Neutralpunktes bei Kalkdiingung liegt, ferner fUr die Ermittelung 
der einzelnen Bakteriengruppen bei Keimz&hlung im Boden. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk. II. Abt. 65. 15—35. Moskau, Univ.) S p ie g e l .

G eoffrey L ew is P eakett, Studien iiber das Wachslum der Hefe. I. u. II. Mitt. 
Der FAnflufs des angeiuandtcn Volumens des Kulturmediums. (Vgl. Biochemieal Journ. 
18. 866; C. 1925. I. 241.) In Abwesenheit von „Bios“ konnte kein EinfluB des 
Vol. auf das Wachstum der H efe beobachtet werden. In Ggw. yon Bios wurde 
hiiufig im groBten Vol. das beste Wachstum beobachtet; jedoch wurde keine ein- 
faehe Beziehung zwischen Vol. u. Wachstum ermittelt. D iese Ergebnisse stehen 
im Widerspruch zu R o b k i i t s o n s  Theorie eines extracelluliiren Autokatalysators fiir 
das Wachstum. — Berechnungen des Vfs. zeigen, daB zwischen den Verss. von 
P a s t e u r  u. L ie b ig  nur der Unterschied besteht, daB L ie b ig  im gleichen Vol. nur 
v i0 der yon P a s t e u r  angewandten Menge Ilefe  hatte. D ie vom Vf. crlialtenen 
Ergebnisse zeigen, daB dieser Umstand nicht fiir die yerschiederiartigen Ergebnisse 
der beiden Autoren yerantwortlich ist. W ahrscheinlich beruhen die Unterschiede 
auf Ggw.* yerschiedener Mengen „Bios“. — H. Eine wcitere N otiz iiber Allelokatalyse. 
Entgegen der Ansicht von R o b e r t s o n  (Biochemical Journ. 18. 1240 [1924]) wird 
gezeigt, daB auch in gewaschener Hefe die Erscheinung der Allelokatalyse nicht 
auftritt. (Biochemical Journ. 19. 464—73. 474—76. Oxford, Biocliem. Lab.) I I e s s e .

A rthur H arden, Garung durch Praparate von getrockneter Hefe. Im  Gegen- 
satz zu A b d e r h a l d e n  u. F o d o r  (Fermentforschung 5. 138; C. 1922. I .  646) bezw. 
S o b o tk a  (Ztschr. f. physiol. Cli. 134. 1; C. 1924. I. 2786), welche die Garung 
durch Trockenhefe nur auf dic lebenden Zellen zuruckfiihren, zeigt V f., daB luft- 
troekene Hefe eine bestimmte fcrmentatiye Kraft bat, die unabhangig von der Zahl 
der lebenden Zellen ist. — Lufttrockene H efe oder mit Aceton entwiisserte Hefe 
(Zymin) yerursachen in kleinem Yol. sofort eine lebliafte Garung, wiihrend in 
groBercmYol. eine starkę Verzogerung der Garung erfolgt. Zusatz von Hefeextrakt 
oder von Salzen (Acetate, Bicarbonate) yeranlassen auch in groBerem Yol. ein so- 
fortiges Einsetzen der Garung. (Biochemical Journ. 19. 477—83. Chelsea, L i s t e r -  
In st.) I I e s s e .

Es. Tierphysiologie.
B ela  Purjeaz j r . , Is t es moglich, durch Bitterstoffe (Amara) dic Sekretion des 

Magens zu beeinflussen? Verss. am Menschen mit Tinct. amara, T. cliinae comp. 
T. Nuc. yomic., Extr. Gentianae u. einigen anderen Drogen ergeben, daB durch 
die Bitterstoffe eine Anrcgung der Magensekretion nicht erfolgt. (Arch. f. Ver- 
dauungskrht. 34. 385—91.1925; Ber. ges. Physiol. 31. 573—74. Ref.ScHEUNERT.) Opp.
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A. Adam, Uber Insulinwirlcung bei Spasmophilie des Sauglings. Durch gleich- 
zeitige Gabe vou Traubenzucker u. Injektion von Insulin konnen Spasmophilie- 
symptome zum Yerschwinden gebracbt werden. (Klin. W clischr. 4. 1551—52. 
Hamburg, Kinderklinik.) MEIEB.

A. Desgrez, H. B ierry und F. E athery, Anorganisehe Phosphate und Insulin- 
hypoglykamie. Durch Injektion passender Mengen einer Lsg. von N ajH P 04<2Ha0  
u. K H ,P 04 von pH =  7,4, also anniihernd gleich dem des B lutes, konnte beim 
Ilunde die durch Insulin herbeigefulirte Hypoglykiimie yerstiirkt u. yerliingert 
werden. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 1554—57.) S p ie g e l .

D. A. Scott, D ie Einwirlcung von Trypsin a u f Insulin. (Vgl. E p s t e i n  u. 
R o s e n t h a l ,  Amer. Journ. Physiol. 71. 316; C. 1925. I. 1760). Insulin wird in 
vitro von Trypsin geschadigt oder bei liingerer Einw. auch ganz zerstort. Vollige 
Zerstorung erfolgt in 12 Stdn. bei pH 7,5 u. 40°. Unter den gleiclien Bedingungen 
wurde bei 0° nur ein geringer Teil der Wrkg. zerstort. Bei den teilweise durch 
Trypsin geschSdigten Insulinpriiparaten konnte durch halbstiindiges Erwarmen des 
Gemisches auf 80° bei pH 1,5 80% der urspriinglichen Wrkg. wiederhergcstellt 
werden. D iese W iederherstellung der Wrkg. wird auch durch sauren Alkohol 
(pi: lj5) bei Zimmertemp. oder durch Na-Benzoat bewirkt. — Trypsin wirkt auf 
Insulin zuniichst adsorbierend u. dann erst zerstorend. — Bei getrennter Injektion 
von Trypsin u. Insulin in Mengenyerhiiltnissen, die in vitro scliadigcn, erfolgt in 
vivo keine BeeintrSchtigung der Wrkg. von Insulin. (Journ. Biol. Chem. 63. 641 
bis 651. Toronto, Univ.) H e s s e .

KI. G ollwitzer-M eier, Uber einige Bcziehungen zwischen der Realction mul dem 
gesamten Ionengleichgewichł im Bluł. A lle Yeriinderungen der [H'] erweisen sich 
von Verschiebungen im Gleichgewicht der ubrigen Ionen begleitet, die aber niclit 
durchaus gleichartig zu sein brauchen. (Biocliem. Ztschr. 160. 433—41. Greifs- 
wald, Univ.) W o lf f .

A. Foerster und A. Forster, Blutzuckerspiegel und Carcinom. Das nach 
J. F r i e d e n w a l d  u. G . G r o o e  fur Carcinom charakterist., langsaine Absinken der 
durch Zufuhr von 100 g Traubenzucker erzeugten Ilyperglykśimie findet sieli zwar 
bei fast allen Careinomfallen (Ausnahme: Ca m am mae),-ist aber auch bei Chol- 
elithiasis, im Alter, u. bei Kacliexie yorlianden. (Klin. Wclischr. 4 . 1540 bis 
1543.) M e ie r .

A. Stasiak , Uber die Wirkung des Santonins au f den Blutzucker. Wird 
Kaninchen wiederholt N a santoninicum eryst. in Dosen von 0,20—0,40 g per os zu- 
gefiihrt, so treten charakterist. Folgen auf: Hypoglykamie, Hypotonie, geringe 
Paresen der liinteren Extremitaten. Dextrose subcutan fuhrt zu sehneller Erliolung. 
Die Leber wird degeneratiy ver!indert. (Biochem. Ztschr. 160. 298—306. Budapest, 
PhtER-PaZMAN Y-Univ.) WOLFF.

Max Kahn und R obert S. Postm ontier, Uber den Nichteiiceifisclnuefel des 
Blutes. Best. des NichteiweiBscliwefels (Trichloressigsiiurefallung) u. der Sulfat- 
schwefelsaure bei chirurg. Erkrankungen. N. W erte: 2—4 mg-*/, NiehteiweiB-S u. 
1—3 mg-% Sulfat-S. Bei Carcinom, Nierenleiden usw. wesentlich liohere Werte. 
(Journ. o f laborat. a. clin. med. 10. 317—20. 1925. New York, Dep. o f laborat. 
Beth. Israel hosp.; Ber. ges. Physiol. 31. 266. Ref. S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .

L. Random  und A. M ichaux , Anderungen des Harnstoffgelialtes im Blute des 
Meerschweinchens unter dem Einflusse einer durch Mangel an dem antiskorbutisehen 
Faktor aus dem Gleichgemchte gebrachten K ost. Dieser Gehalt wurde beim n., in 
natiirliclier W eise ernahrten Tiere zu durchsehnittlich ca. 0,36 g fur 1000 ecm 
Plasma ermittelt, bei kunstlicher Ernahrung mit einem Gemisch, das alle Grund- 
nahrstoffe auBer dem Faktor C enthiilt, unter Zugabe dieses Faktors in Fojm von 
taglich 2 cem Citronensaft fast ebenso, im Durchschnitt zu 0,38 g. Wurde der
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Citronensaft aus der kiinstlichen Nahruug fortgelasseu, so liiBt sich eine Abweichung 
im HarnstofFgehalt des Blutes gegen den 12. Tag erkennen, ivo aueh die yerschie- 
dencn Krankhcitssymptome einsetzen. Jcner errcicht durchschnittlich 0,50 g am
11. bis 16. T age, 0,80 am 16. bis 22. T age, scheint dann etwas zu sinken u. hiilt 
sich bis zum Eudc der Krankheit auf ca. 0,75 g. Vif. sehen in dieser Steigerung, 
von der noch fcstzustellen blcibt, ob sie auf einer Storung in der B. oder in der 
Ausscheidung beruht, jedenfalls nur eincn Ausdruck sekundiirer Storungen. (C. r. 
d. l ’Acad. des sciences 180. 1063—66.) S p ie g e l .

G. H. W h ip p le  und F. S. R ob sch eit-R ob b ins, Blutregeneration bei sekweren 
Anamien. I. Dic Grrundnahrung m it B rot und c.xperimenłelle MetliodUc. II. Giin- 
stiger Einflufi von Lcber, Harz und Skelettmuskel in  der D iiit. III. Griinstige Reaktion 
des Eiscns, Unwirksamkeit des Arsens und Germaniumdioxyds. IV. Fiitterung mit 
griłnen Pflanzen. Ausgedehnte, griindliche Vorarbeitcn crforderlich machendc Yerss. 
mit Ilunden, bei denen durch Blutabnahme ycrscliiedene Grade von kurzdauerndeu 
oder chronischen Anamien erzeugt wurden. Es stcllte sich lieraus, daB rcinc Brot- 
nalirung die Blutbildung nicht beeinfluBt, daB Leber, weniger ausgesprochen Herz 
u. Muskeln in der Nalirung ais die besten Blutbildner anzusprechen sind, daB Fe- 
Medikation nur bei chroń, Formen der Aniimie wirksam ist, yon As oder Ge nicht 
viel GUnstiges zu erwarten ist, daB schlieBlich von allen Sorten griiner Gemiisc 
nur der Spinat einen blutbildcnden Etfekt auszuuben scheint. Chlorophijll allein 
kann vom Hund zum A ufbau des Hiimoglobinrnolekuls nur in sehr beschriiuktem 
Umfang benutzt werden. (Amer. Journ. Physiol. 72. 395—435. Rochester, School 
of Med. a. Dentest.) O p p e n h e im e r .

K antaro Onohara, D er Ein/luf! von Anderungen im Koclisalz- und Wasser- 
gehalt der K ost au f das B lut und den Flussigkeits- und Salzaustausch zioischen 
Gewcbc und Blut. Beim Versuchshund sinkt im Zustand des salz- u. wasserreichen 
Organismus der NaCl-0/0-Gehalt des Blutes ein wenig ab, steigt nach Entzichung 
des NaCl, deutlich namentlich nach Entzichung von NaCl u. W . Blut u. Gewebe 
śindern ihren W .- u. NaCl-Gelialt jew eilig  im entgegengesetzten Sinne. (Biochem.
Ztschr. 160. 426—32. Berlin, Charite.) W o l f f .

Josep h  T. K in g , D er Einflup des Sekretins a u f das blutbildende Gewebe. Nach 
Injektion eines sauren Extralctcs aus der Darmschleimhaut wird eine Vermehrung 
der Blutzellen gefunden, die walirscheinlich aber nur relatiy ist (Vcrminderung des 
Blutplasmas). (Proc. o f the soc. f. exp. biol. a. med. 21. 342. 1924. Minncapolis, 
Laborat. o f physiol. chem. univ. o f Minnesota; Ber. ges. Physiol. 31. 258. Ref. 
B o rg e u .)  O p p e n h e im e r .

J. F orster  und F . K iss, Untersuchungen iiber die fordernde Wirkung des 
anamischen Blutes a u f die Blutkorperchenbildung. Blut arram. Tiere bat eine liiimo- 
poiet. Wrkg., die durch hiiufige Blutentnahmen gesteigert werden kann. (Biochem.
Ztschr. 160. 442—47. Budapest, PAzMANY-PŻTER-Univ.) W o l f f .

L. E m m ett H o lt  jr . ,  V icto r  K. La M er und H . B ruce C how n, D as Los- 
lichkeitsprodukt des tertiaren Calciumpliospliats und seine Bedeutung in biologischen 
Fliissigkeitcn. Best. des Loslichkeitsprod. von Ca-jfPOjj in einem System vou Ca- 
Salz u. NaaPO^ durch Analyse der iiber dem Bodenkorper stelienden FI. auf Ca 
u. P  nach Gleichgcwichtseintritt. Fiir [PO/"]-Menge galt die Gleicliung:

TPO '"1 __ ______________ [PJ • K t • K) • IC8______________
J - [H]3 +  [H]2. Ki +  [H] . KjK, +  K tKj • K3 ’ j

(K,, Ks , K3 =  die 3 D issoz.-K onstst. der Phosphorsiiure.) Fur [Ca+ + ] aualyt. 
ermittelte, 1. Ca-Menge eingesetzt. D ie auf diese W eise crlialtene „stochiometr. 
Konst.“ ist weitgehend vom Salzgelialt des Systems abhiingig. W enn nur Ca-Salze 
u. NaaP 0 1 vorlianden sind, yariiert K von 3,10 30 bis 3-10- 32 (38°). Bei anderen
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Salzen gestaltet sich der uegative Logarith.: 1/8 m NaCl-Zusatz 29,61, ,/s m Na2S 0 4 
28,33, 1/ ,0 m MgSOj 25,22, ohnc Zusatz 32,0. Im Serum ergab sieli 26,0. Gewohn- 
liclies Serum ist also bzgl. des Ionenprod. [Ca+ + ]3.[P 0 4"']2 stark iibersiittigt. (Proc. of 
the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 283—87. 1925. Baltimore, Dep. of pediatr. J o h n s  
H o p k in s  univ.; Ber. ges. Physiol. 31. 486—87. Ref. B e h r e n d t . )  O p p e n h e im e r .

R obert M eyer-Bisch und Franz Giinther, Untersuchungen an der Brustgang- 
lymphe des Hun des. I. Mitteilung. Uber die Injektionsuiirkung von Pepton bei 
wcchselndcr Dosierung au f die Zusammensetzung der Lyniphe. — II. Mitteilung. 
Uber die Wirkung intravends gegebener Dextrose und L dm lose au f die Zusammen
setzung der Lymphe bei wecliselnder Dosierung und verschiedener Infusionsgcsclmindig- 
keit. — III. Mitteilung. Uber die Wirkung von Koclisalz und N atrium sulfat a u f  
die Zisammensetzung der Lymphe bei wecliselnder Dosierung. I. Injcktion kleinster 
Peptonmengen (5 ccm einer l% ig . Lsg.) bewirkt eine Abnabme der Ausflufi- 
gescliwindigkeit der Lymphe, eine Verminderung ilires Gelialtes an EiweiB, Zucker 
u. Cl; der Ca-Gehalt niinmt dabei zu, bisweilen auch das K. D ieses Ergebnis be- 
statigt die schon friiher geauBerte Auffassung (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 24. 
381; C. 1921. III. 1211), daB bei Vcrwendung kleinster Mengen der Untersehied 
zwischen Lympliagoga I. u. II. Ordnung in wesentlichen Punkten versehwindet. 
Injektion von 10—30 ccm einer l% ig- Peptonlsg. bewirkt oline wesentliche Steigerung 
des Lymphflusses eine z. T. sehr wesentliche Zunahme des EiweiB- u. eine Ab- 
nahme des Ca- u. Cl-Gehaltes; Zuckergehalt unverandert. B ei groBeu Pepton- 
mengen niinmt der LymphfluB wesentlicli zu; die Yeranderungen im EiweiB-, 
Cl- u.. Ca-Gehalt sind die gleichen, der Zuckergehalt nimmt deutlich ab, der 
K-Gehalt zu.

II. Nach L:ivulose ist zumeist der Lymphkalk gesteigert, nach Dextrose ver- 
mindert. Alle ubrigen Yeranderungen in der Zus. der Lymphe verlaufen bei beiden 
Zuckern gleiclisinnig, deutlich abhiingig von der Menge der injizierten Substanz u. 
der Einlaufgeschwindigkeit der Lsg. Bei groBcn Zuckermengen nimmt der EiweiB- 
gehalt der Lymphe haufig ab, nach kleinen Mengen zu. Der Cl-Gehalt nimmt un- 
abhiingig von Dosierung u. Einlaufsgeschwindigkeit zumeist ab.

III. Injektion ldeiner NaCl-Mengen bewirkt Abnabme von AusfluBgeschwindig-
keit u. EiweiBgelialt der Lymphe, eine Zunahme yon K u. Ca. Bei groBen NaCl- 
Mengen nimmt Ca ganz gesetzmSBig ab. Klcine Mengen von N a2S 0 4 wirkeu wie 
gleiche NaCl-Mengen, groBe bewirken zumeist eine Steigerung des Lymphflusses, 
Abnahme des Cl u. Ca sowie des Zuckers. ( P f lO g e r s  Arch. d. Physiol. 209. 
81—91. „92— 106. 107— 19. Gottingen, Med. Klinik.) W o l f f .

Hans Schreiber und Franz Herrmann, Uber den M n fiu fi loslicher Campher- 
praparate au f das Gallensystem. Beitrag zur Becinflussung der Gallengangsmotilildt. 
Mit der Duodcnalsonde liiBt sich eine cliolagoge Wrkg. des Pfefferminzols, aber 
nicht des Thymianols nachweisen. 50%ig. Campherlsgg. in ath. Olen (PfefFerminzol, 
Fenehelol) lahmen lange die Gallenwege ohne nachfolgende Polycliolie. 20%ig. 
Campherlsg. in PfefFerminzol fiilirt zu kiirzerer Lahmung der Gallenwege, gefolgt 
von deutlicher Polycholie. (Ztschr. f. klin. Med. 101. 529—39. Frankfurt a. M., 
Univ.) _ W o l f f .

Justus Schneider, Untersuchungen iibei• die Viscositat menschlicher Synouia. 
Die Viscositiit wecliselte bei wahllos gewonnenen Proben zwischen 3,9 u. 1490. 
(Biocliem. Ztschr. 160. 325—32. Wurzburg, Univ.) W o l f f .

G-. Davis Buckner, J. H olm es M artin und A. M. Peter, D ic Wirkung von 
Calciumcarbonatzusatz zu Nalirung von Hennen a u f Gcwicht, Eiweifi- und Calcium- 
gehalt des D otter und des Wcifscn ihrer Eier. (Ygl. S. 737.) Die gunstige Wrkg. 
des in Form gepulyerter Austerachalen gebotenen CaC08 auf die genannten Faktoren 
(auBerdem noch auf die Zahl der gelegten Eier) liiBt sich zahlenmiiBig durch
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Yariation der Yersuchsbedingungen zeigen. (Amer. Journ. Physiol. 72. 458—63.

Gabriel Bertrand und H irosi Nakamura, Untersuchungen iiber die pliysio- 
logischc Bedeutung des Eisens und Zinks im Vergleicli. In ahnliclier W eiae wie 
friiher (vgl. B e r t r a n d  u. B e n z o n , Ann. Inst. Pasteur 38. 405; C. 1924. II. 489) 
fur Zu wird die Bedeutung kleiner Mengen yon Fe in der Nahrung von MSusen 
jetzt naeligewiesen. Sic maclit sieli liicr aber in geringerem Grade u. nur bei 
T ieren , die ani 26. Lebenstage isoliert wurden, geltend. (Ann. Inst. Pasteur 39. 
698—707.) S p ie g e l .

I. N. Kugelm ass und I. Mc (łuarrie, D er Russeleffekt, nielit ultraviolettes Licht 
is t verantwortlich fur die Verdnderungen, welche antirachitische Substanzen a u f der 
photographischen Platte heruorbringen. D ie Ansicht der V ff., daB die Racliitis 
heilenden Stoffe ultrayiolette Stralilen aussenden (Science 60 . 272; C. 1925. I. 539) 
wird aufgegcben; es zeigtc sieli bei genau kontrollierter Versucbsteclinik, daB 
reduzicrcnde Diimpfe, nicht Strahlung, auf dic photograph. Plattcn einwirkten. 
(Science 62. 87—88. Yale Uniyers.) llttCKEL.

Bernard Fantus, Neues Licht iiber Lebertran. Lebertran ist besonders wert- 
yoll bei Racliitis. Vitamin D  u. ultrayiolette Strahlen heilen Racliitis; ultrayiolette 
Strahlen produzieren Vitamin D. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 592—95.) D ie .

G. Kato und S. Shirai, Dic Lokalisation der Yitaminwirkung. D ie Frage, wo 
die Wrkg. eines yitaminhaltigen Reisklcieextrakts angreife, wenn die Fortpflanzungs- 
gcschwindigkeit der Neryenerregung, die bei Beriberi yermindert ist, nach kurzester 
Frist bei einmaliger Injektion auf den u. Wert gebracht w ird, wird mit Tauben 
am in situ priiparierten Neryus ischiadicus, der in Reiskleieextrakt-Ringerlsg. ge- 
badet wird, dahingohend entschieden, daB der Angriffspunkt peripher zu suchen 
ist. (Journ. of biopliysics. 1. X X IX —X X X I. 1924. Tokio, Gen. meet. physiol. soc. 
1923; Ber. ges. Physiol. 31. 550. Ref. W ie la n d . )  O p p e n h e im e r .

Giuseppe V ercellana, Uber den Gchalt an Anti-Beri-Beri- und Anti-Skorbut- 
Vitarnin (B u. C) frischer und konscrviertcr Tomaten. Verss. an Tauben u. Meer- 
scliweinchen. Fleisch u. Saft yon Tomaten sind reich an Yitamin B. Scliale u. 
Kerne (diese am Meerschweinchen tox. wirkend) enthalten walirscheinlicli keine 
Vitamine. Tomatenkonseryen, mit Ausnahme eines yon unreifeń Friicliten im 
Vakuum hergestellten Priiparats, haben so gut wic kein Vitamin B melir. Vitamin C 
am reichlichsten im Fleisch u. Saft, weniger in der Schale, gar nicht in den 
Keruen u. Konscryenpriiparaten. (Giorn. di clin. med. 5. 456—64. 1924. Parma, 
I s t  di patol. gen.; Ber. ges. Physiol. 31. 239. Ref. L a q u e k .)  O p p e n h e im e r .

Arthur UL. Yudkin, Versuche iiber Augencrkrankungm bei ohne Vitamin A  
crndhrten Ratten. (Arch. of ophthal. 53. 416—25. 1924. New Hayen, Yale uniy. 
Dep. of pathol. u. bacteriol.; Ber. ges. Physiol. 31. 551—52. Ref. A s c i ie r .)  Opp.

C. E. Bloch., Weitcre klinische Untersuchungen iiber Krankheiten im  Anschlufi 
an Vitamin-A-Mangel. Storungen der Fettyerdauung konnen, trotz reichlicher Zufulir 
yon Yitamin A , zu einer Verarmung des Korpers am fettloslichen Faktor fiihren. 
(Am. journ. o f dis. of cliildr. 28. 659—67. 1924. Kopenliagen, rigsliosp.; Ber. ges. 
Physiol. 31. 551. Ref. G y o rg y .)  O p p e n h e im e r .

Paul W eis, Der Ein fiu fs der Tiergrdfie a u f die Oxydationsgeschwindigkeit im  
uberlebenden Gewebe. Im uberlebenden Warmblutergcwebe nimmt die Oxydations- 
geschwindigkeit mit zunelimender TiergroBe ab. Das uberlebende Gewebe junger 
Tiere zeigt eine liohere Oxydationsgeschwindigkeit ais das ausgewaclisener Tiere, 
Vogcl eine hohere ais Siiugetiere gleicher GroBenordnung. Demnach gehort eine 
bestimmte, yom Neryensystem unabliiingige EnergieweehselgroBe des Gewebes zu 
den fundamentalen Arteigenschaften. ( P f lO g e r s  Arch. d. Physiol. 209. 32—48. 
Kiel, Uniy.) W o l f f .

Kentucky, Agricult. Exp. Station.) Op p e n h e im e r .
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Orla-Jensen und Bernhard Spur, Ubcr die Yerdaulichkcit frischer und an- 
gesauerter Milch. Frische sterilisiertc Milch, mit 0 —1,5°/0 Milchsaure u. 0—0,3% IIC1 
augesiiuert, wird mit Pepsin (0,2%) bei 37° gehalten. Best. von pi( u. nach 3 bis 
24 Stdn. dea Verhiiltnisses von im Filtrat gel. N  zu Gesamt-N. Verdauung hangt 
nicht n u r  von pa , sondern von der spezif. Natur der Siiureradikale ab. (Lait 4. 
845—47. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 237. Ref. M a n c k e .)  O p p e n h e im e r .

C. F. M onroe, Der Calcium-, M agn esiu m P h osph or- und Schwefcistoffwcchscl 
bei Milchlciihen, die holie und niedrige Proteinrationen erhiellen. 8 Stoffwechselverss. 
Bei reichlicher Nahrung mit hohem Proteingchalt Ca-Ansatz, bei niedriger Ration 
trotz 'hoherem P- u. Ca-Gehalt negative Ca-Bilanz. (Journ. of dairy science 7.
58—73. 1924. W ooster Dairy husbandry dep. Ohio agricult. exp. stat.; Ber. ges. 
Physiol. 31. 237. Ref. K r z y w a n e k . )  O p p e n h e im e r .

Angelo K yrilow , t/ber das Vorkommen und die Bcdcutung von Lipoidcn im  
Tliymus. Mit dem Alter nelimeu Cholesterinester u. Cholesterinfettsauregemische 
im intrathymischen Fettgewcbe zu. (Zeitschr. f. d. ges. Anat. Abt. 2. Zeitschr. f. 
Konstitutionslelire 10. 460—81. 1924. Frankfurt a. M., Seuckenberg. pathol. In st.;
Ber. ges. Physiol. 31. 276. Ref. B o r g e r . )  O p p e n h e im e r .

Tschudi St. Madsen, Untersuchungen iiber die Verteilung des Reststicksto/fs und 
llarnstoffs im Organismus. In den Organen ist zu untersclieiden der n. Organ-N 
(Extraktiv-N) u. der Retentions-N. In der Norm ist der Retentions-N in den Organen 
hoher ais im Blut. Zwischen Extrakt-N u. Blut-N besteht in gewissen pathol. 
Fallen ein konstantes Yerliiiltnis, so daB die Best. des Rest-N zwar keine direkte 
Aufkliirung iiber die Gesamtretention gibt, aber ein ungefahres Bild entwirft. 
(Med. rcv. 40. 370—80. 1923. Bergen, Med. Abt. Kommunalkrankenh.; Ber. ges. 
Physiol. 31. 267. Ref. S c iio lz .)  O p p e n h e im e r .

A ngelo Laverm icocca, D as Verhalten von Fetl und Glykogen in  den Knorpeln  
im Anschluf) an die Durchschneidung der Ncrven. Nach Nervendurchschneidung 
kommt es zu einem Scliwund von Fett u. Glykogen im Knorpel. (Arcli. di ortop. 
40. 411—97. 1924. Mailand, Istit. rachitic e cliu. ortop.; Ber. ges Physiol. 31. 501 
bis 62. Ref. L a q u e r .)  O p p e n h e im e r .

A. H. Roffo und L. M. Correa, Uber die Elektrolytenadsorption durch normales 
und pathologisclies Gewebe in  vitro. Fein zerriebenes Gewebe durch Gaze geprcBt 
u. iu 5 ccm einer Cu-Lsg. (1%0) eingetragen, u. bei 37,5° auf bewahrt. Alle 10 Min. 
durchschuttelt, nach %— 12—24 Stdn. zentrifugiert u. im aliquoten Teil der Lsg. 
Cu jodometr. bestimmt. Verss. mit C uS04, CuCl2, Cu(N03)2, Cu-Acetat u. -Selenat. 
Auf die Adsorption haben die Anionen entschcidenden EinfluB, insofern Tumor- 
gewebe z:B . SOt- u. SeOt-Verbb. elektiy adsorbierte, von den andern Salzen aber 
nicht mehr ais n. Gewebe. Unterschiede bei den verscliiedenen Gewebsarten sind 
vorhanden. (Biol. del inst. de med. 1. 103— 10. 1924. Spanisch; Ber. ges. Physiol. 
31. 528—29. Ref. F a r k a s . )  O p p e n h e im e r .

F il. Bottazzi und L. de Caro, Ubcr die durch verschiedene physikalische und 
chemisclie Einwirkungen verursachten Verdnderungen des elektrischen Widerstandcs 
der Muskeln. I. Es wird der elektr. Widerstand von Muskcln festgestellt, dic ver- 
schieden lange Zeit verachiedcnen Tempp. ausgesetzt waren. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [6] 1. 573—78. Neapel, Lab. di Fisiol.) I I u c k e l .

F il. Bottazzi und L. de Caro, Noclimals iiber die durch Losungen von ver- 
schiedenem p n - W ert verursachten Veranderungen des elektrischen Widerstandcs der 
Muskcln. (Vgl. vorst. Ref.). Vff. geben hier noch dic Ergebnisse von Verss. mit 
Citronensaure -f- N aIIS04 u. Essigsaure +  NaCaHaOa. In Zusammenfassung diescr 
u. der friiliereu Resultate gelangen sie zu folgenden Schlussen: 1. D ie Binde- 
gewebsmembranen (Netz, Perikard, sehnigcs Zentrum des Zwerchfells) bieten der 
Elcktrizitiit viel geringeren Widerstand ais der Muskelteil des Zwerchfells. Der
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Unterschied ist wahrscheinlich teilweise bedingt durch dessen groBere D icke, zum 
Teil aber u. hauptsiichlich von den Muskelfasern mit ilirer im Ruhezustande iiuBerst 
geringen Durchliissigkeit. Da dic genannten Bindegewebsmembranen nach 10 Min. 
langem Erwiirmen auf 70° nur eine iiuBerst geringe, gewissermaBen zu ycrnacli- 
liissigende Yerminderung des elektr. Widerstandes zeigen, muB die groBe Ver- 
minderung beim Zwerchfell unter iihnlichen Bedingungen vermehrter Durchlitssig- 
keit der Muskelfasern zugcschrieben werden. — 2. Der Gang des elektr. W ider
standes bei dcm uberlebenden Zwerchfell in konstanter Temp. (24,5°) ist merkwiirdig, 
anfangs geringes Sinken, dann betriichtlichcs Steigen, schlieBlich stiindiges u. starkes 
Sinken. Wiihrend die beiden ersten Stadien nicht leiclit zu deuten sind, zeigt das 
letzte zweifellos eine fortschreitcnde Stcigcrung in der Durchliissigkeit der Muskel- 
fasern an, dic mit dem progressiycn todlichen Zerfall der Gewcbsclemente zu- 
sammenfiillt. — 3. Sowohl bei der Warme- ais auch bei der Kiiltekontraktur, mehr 
noch bei beiden Artcn der Starre, findet sich Verminderung des Widerstandes, 
hochstwahrscheinlich auch liier ais Ausdruck yermehrter Ionendurchliissigkcit der 
Muskelfasern, die ihrerseits eine Folgę der Vcriinderung im Kolloidzustande durch 
Dispcrsitatsycrminderung der Teilchen bei einem gewissen Entwiisserungsgrade ist. 
Die sowohl durch Erwiirmung w ie durch Abkuhlung erreiclibare Aggregation er- 
folgt um so leichter, je iirmer an Elektrolyten die EiweiBlsgg. sind u. je  niiher dem 
isoelcktr. Punlcte ihre EiweiBkorper sich befinden. Iiierzu mag die B. von Milch- 
siiure bei der Warme- u. Kiiltestarrc beitragen. D iese Erkliirung kann nicht fiir 
dic Kiiltekontraktur gelten, w eil niedrige Tempp., sow eit sic nicht Gefrieren des 
Gewebes bedingen, B. yon Milchsiiure hindern. — 4. Bzgl. yerschiedener [H’] zeigt 
der elektr. Widerstand des Muskelgewebes eincn Mindestwert entsprechend p g  =  4,6 
bis 5,1, wobei nach Q u a g l ia r ie l i.O die Muskeln auch das Minimum yon Imbibition 
haben; zwischen beiden Werten ist demgemiiB der isoelcktr. Punkt der Muskel- 
kolloide zu suchen. Innerhalb dieser Grenzen stcigt der Widerstand in gewissen  
Fiillen von einer Seite zur anderen entseliieden an, wiihrend er sich in anderen zuerst 
erhebt, um nach Errcichung eines Maximums wieder abzunelimen. AuBer durch 
dic Stcigcrung der Durchliissigkeit kann die Vermindcrung des Widerstandes yiel- 
leiclit auch dadurch mitbewirkt werden, daB der jene heryorrufende W echsel des 
kolloiden Zustandes auch eine Yermehrung der Ioncnkonz. in dcm ncu bedingten 
System heryorruft. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 1. 635—38.) S f ie g e l .

E m ile F. Terroine und Jean Roche, Ursachen der Unłerschiede in der Inten- 
ń td t der elementaren Atmung der Gewebe. D ie fruher bei den yerschicdenen Kalt- 
blUterarten gefundenen Unterscliiede zwischen den Intensitiiten der Atmung yon 
ycrschiedenen Organgeweben (ygl. C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 225) in yitro 
scheinen mit dem Gehalte dieser Gewebe an EiweiBstofFen einerseits, an P-lialtigen 
Lipoiden andcrerscits in Beziehung zu stehen, so daB sich in erster Anniiherung 
das Gesetz formulieren liiBt: D ie Atmungsintensitiit in yitro ist direkt proportional 
dem Prod. aus EiweiB- u. Lipoid-P-Gchalt. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 
1061—63.) S f i e g e l .

Toshiro Kaneko, Uher Sauerstoffverbravcli und Durehblutungsgro/je des Auges. 
Die 0.,-Abgabe des Blutcs im Auge des Hundes wrird durch Messung der Differenz 
des Oą-Gehaltes der Arteria carotis u. einer Yena yorticosa bestimmt. D ie Oj-Aus- 
nutzung betriigt bei Tageslicht 4,79 Yol.-°/0j steigt bei starker Beleuclitung auf ca. 
das 5-fache, bei Erwiirmung auf das Doppelte u. sinkt etwas bei Abkuhlung. D ic 
DurchblutungsgroBe iindert sich im gleiehen Sinne. Der 0 2-Verbrauch des Auges 
betriigt bei Ruhe 0,275 cmm/Min., steigt bei starker Beleuchtung auf das 17-faclie 
bei Erwiirmung auf das 3—4-fache u. sinkt bei Abkiihlung um ca. 30%. ( P f lO g e r s  
Arcli. d. Physiol. 209. 122—30. Berlin, Kaiser W iLHBEM -Inst. f. Arbeitsphysiol.) W o .
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M inko DobrefF, JJber den Ein fiu [i chronischen Sacchańngenusses a u f die Magen- 
saftbildung. Verss. am Ilunde mit Pawiowscher Fistel crgaben, daB durch chroń. 
GenuB von Saccharin in den beim Gebraucli durch Menschen ubliclicn Mcngen 
die auf eine bestimmte saccharinfreie digestiyc Reizung des Magens erfolgende 
Magensaftsekretion nicht yermindert wird. Eine funktionelle Schadigung der 
Magendriisen durch solchen Saccharingebrauch liiBt sich also nicht nachweisen. 
(Arcli. f. Hyg. 95. 320—30. Berlin, Univ.) S p ie g e l .

Guido Yernoni, U ber die Bildung schiuarzer Jlumoglobinfarbstoffe in vitro. 
Bei der Beliandlung von Gewcben mit Formaldehyd entstehen oft Pigmente, dereń 
Herkunft aus dcm Blut hier sichergestellt wird. Das Pigment entstelit nicht mit Milch-, 
Glyoxyl-, Brenztrauben-, Oxal-, Malon- oder andern organ. Sauren, ebenso wenig 
mit Acetaklehyd u. Essigester, dagegen erwiesen sich Acetessigester, Malonester u. 
Acetylaceton, frcilich weniger stark ais Formaldehyd, dessen Wrkg. durch etwas 
Eg. oder Propionsiiure begiinstigt wird, ais Pigmentbildner. (Sperimentale 79. 
5—21. 1925. Florenz, Istit. di patol. gen. e batteriol.; Ber. ges. Physiol. 31. 489—90. 
Ref. S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .

Lewis W ebb H ill, Pigment und Eisen in der K ost der K inder. Ihre Bezie- 
hungen zur Hamoglobinbildung. Unterss. iiber den Fe- u. Hiimatmbedarf der 
Kinder, den Fe-Gehalt der Brustmilch u. anderer Nahrungsmittel. (Boston med. a 
surg. journ. 191. 342—46. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 546. Ref. N a ss a u .)  Opp.

Paul W el3 und A dolf T h ie le , D er Ein/lup der Eontgenstrahlen a u f Eiiucifi- 
korper. II. Mitteilung. (I. vgl. W e l s ,  P f l O g e r s  Arcli. d. Physiol. 199. 226;
C. 1923. III. 574.) Mittels einer einfaehen m edian. Yorr., die das Ultramikroskop 
fiir quantitative Unterss. iiber den Losungszustand der EiweiBkorper zu benutzen 
gestattet, ergab sich , daB schon nach weit innerhalb der therapeut. Maximaldoseu 
liegenden Stralilendosen eine Aggregatbildung in Globulinsolen nachzuwcisen ist, 
die sich auf der sauren wie der alkal. Seite des isoelektr. Punktes findet u. dalier 
vom Vorzeiclien der elektr. Ladung der EiweiBtcilchen unabhangig ist. Eingriffe, 
dic den Losungszustand der EiweiBkorper yeriindcrn, yerandern auch dic Stralilen- 
wrkg. auf die EiweiBkorper (z. B. Anderung der [H ‘] ,  Zusatz yerschiedener Kat- 
ionen.) ( P p fO g e r s  Arcli. d. Physiol. 209. 49—64. Kiel, Med. Klin.) W o l f f .

Augustę Lum iere und M arcel Sors, Ein fiu ft der Einfiihrung von Basen und 
Sauren in den Organismus. Verdnderungen des Koeffizienten. Verss. an Meer- 
schweinclien. D ie intrayenos eingespritzte Menge N aIIC 03, dic eine dem Blutyol. 
entspreehende Menge dest. W. auf pH =  12,0 bringen wiirde, setzt das Blut unmittelbar 
nach der Injektion auf pn =  9,6. Nach 2—3 Stdn. ist der n. W ert wieder erreicht. 
Bei Saure, die cntspreclicnd auf 2,0 einstellen mttBte, sinkt der pi[-Indcx auf nur 
5,6. SSure wirkt tox. durch Prazipitatbildung (Reizung der endoyasculśiren Neryen- 
enden). D ie Lungencapillaren lialten das Prazipitat zuriick, dalier ist Siiureinjektion 
ins reclite Ilerz unachadlich, ins linkę Ilerz, wenn Priizipitatteile ins Gehirn kommen 
todlich. (Arch. internat, de pharmacodyn et de thćrap. 30. 157—69. 1925. Lyon, 
Laborat. A. L u m ić r e  de physiol. cxp. et de pharmacodyn; Ber. ges. Physiol. 31. 
262—63. Ref. S e l ig s ia n n .)  O p p e n h e im e r .

G. Zickgraf, B eitrag zur Geschichte der Kieselsauretherapie. Entw. der S i0 2- 
Therapie mit Natrium silicicuin puriss. M e r c k  oder mit an SiOs angereicliertem 
Brunnenwasser. Namentlich bei Tuberkulose soli die fibroplast. u. leukocytakt. 
Wrkg. giinstig sein. (Zentralblatt f. inn. Med. 46. 725—30. Bremerliayen.) W o l f f .

Tenji Mashima, Uber die erregende Wirkung des Kaliumions a u f das Herz. 
(Journ. o f biophysics. 1. 21—23. 1923. Tokio, physiol. In st;  Ber. ges. Physiol. 31. 
594—95. Ref. L e h m a n n .)  O p p e n h e im e r .

K. Grassheim und G. von der W eth, Uber die Wirkung des Strontiums au f  
das Herz. Am n. schlagenden Froschlierzen yermag Sr das Ca 111 allen Funktioncn
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voll zu ersetzen. Schiidigt man das Herz durch Ca-Enfziehung, so vermag Sr diese 
Schadigungen sehneller u. intensiyer zu beseitigen ais isotone Ca-MengeD. Die 
systol. Kontraktionsphase wird im Gegeusatz zu Ca verliingert. Nach muskuliirer 
Vergiftuug durch Chloramin konnen Ca wie Sr — wenn iiberhaupt — in gleiclier 
W eise wiederbelebend wirkeu. Bei Yergiftuug mit Chloralhydrat wirkt Sr noch 
wiederbelebend, wenn Ca versagt. Durch Sr wird in gleichen Zeiten, bei gleicher 
Schlagfolge infolge yerbesserter muskuliirer Kontraktion die Ilubhohe des Herzens 
u. so aucli die Herzleistung yergriiBert. Am gescliadigten Herzcn kann Sr unter 
bestimmten Bedingtmgen sensibilisierend fur Ca wirken. D ie Ubcrlegenheit des Sr 
gegenuber dcm Ca u. seine nachhaltigere Wrkg. berulit auf einer festeren Ver- 
ankerung des Sr am Herzen. ( P f lO g e r s  Areli. d. Physiol. 209. 70—80. Berlin, 
Charitó.) W o l f f .

K eiich i Sunada, I. TJntersuchungen uber die Wirkung des Magnesiumions au f  
den Skelellmuskel des Frosches. MgCL in Konzz. von 0,2—0,5 Millimol steigcrt die 
Erregbarkeit ąuergestreifter Muskeln. Hohere Konzz. (iiber 0,9 Millimol) fuhren 
zu einer Yerminderung. (Journ. o f biophysics. 1. 155—62. 1924. Tokio, physiol. 
Inst.; Ber. ges. Physiol. 31. 537. Eef. S im o n so n .)  O p p e n h e im e r .

H ideo Wada, Uber den M n/lup von Radium auf Kdrpergcwicht und B lutbild  
bei inłrauenoser und peroraler Zttfuhr zum Korper. I. Kaninchenyers. mit Injektion 
yon RaBr bei 100—1000 Maclie-Einheiten pro kg cinmalig intrayenos Zunahme, bei 
grofieren Mengen Abnahme des Korpergewiclits. Auch im Blutbild W rkgg., die 
abhangig sind von der DosengroBe. (Strahlenther. 19. 383—91. 1925. Berlin, pathol. 
Inst.; Ber. ges. Physiol. 31. 486. Ref. L O d in .) O p p e n h e im e r .

J. Jo lly , Akułe Involution von Tlujmus durch eine Injektion von Alkohol. W ie  
durch Rontgenstralilen konnen auch durch A.-Injektionen (aber auch durch HC1 u. a. 
tox. wirkende Substanzen) ccllulare Verśinderungen im Thymus, besonders dessen 
Rinde (Nekrosen, Mitosen usw.) erzielt werden u. zwar schon in ausgesprochener 
W eise nach 2 Stdn. Der Gruud der Erscheinungen ist noeli niclit gekliirt. (C. r.
soc. de biologie 93. 478—80.) Op p e n h e im e r .

Klaus Hansen, Fkcperimentellc Untersuchung en uber Gewohnung an Alkohol bei 
Menschen. Zwei 20jiŁhrige Versuchspersonen, die nocli nie A. in irgcndwelcher 
Form genossen liatten, erhielten 3—4 W ochen tiiglich 0,5 absol. A. pro kg Korper- 
gewicht. Wiihrend die Alkoliolkurye des Blutes sich bei der einen Yersuclisperson 
konstant hiclt, sank sic bei der anderen im Laufe der Versucliszeit etwas, was auf 
eine gesteigcrte Alkoliolyerbrennung infolge yon Gewohnung bezogen wird. (Bio- 
chem. Ztschr. 160. 291—97. Oslo, Uniy.) WOLFF.

J. W. Howard und F. D. Stim pert, D ie desinfizierende Wirkung und Giftigkeit 
von Trichlor-i-propylalkóhol. T richlor-i-propylalkohol hat sowohl eine groBere 
desinfizierende Wrkg. wie auch eine groBere Giftigkeit ais i-Propylalkohol. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoc. 14. 487—89. Uniy. of Montana.) D i e tz e .

Kazutoki Takenaga, Zur Frage der peripheren Gefafiwirkung des Senfoles. 
Die Rotung durch Senfolwrkg. an den Pfotenballen yon Katzen kann nicht durch 
Axonreflexe bedingt sein, da sie auch nach Cocainisierung u. nach Degeneration 
der sensiblen Neryen eintritt. (PFLtlGERs Arch. d. Physiol. 2 0 9 . 131—34. Berlin, 
Kaiser W iLHELM -Inst. f. Arbeitsphysiol.) W o l f f .

Kurt F e l is  Franke, Uber Hyperthyreoidismus nach Geb-aucli von Lipolysin. 
Mehrere Fiille von Hyperthyreoidismus bei nicht durch den Arzt kontrollierter 
Verwendung von Lipolysin. (Dtscli. med. Wchsclir. 51. 1279—81. SchloB Hornegg
a. Neckar.) M e i e r .

Erw in Rabau, Versuche mit der intravenosen Somnifennarkose. Intrayenose 
Injektion yon Somnifen (Diathylbarbitursiiure u. i-Propylallylbarbitursiiure) macht 
zwar mcist ausreichende Narkose, doch folgen irnmer starkę Nachwirkungen, teils
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mehrtUgige Somnolenz, teils licftige Erregungszustiindc. (Miinch. med. Wchachr. 72. 
1295—96. Berliu-Moabit.) M e ie r .

F. W idal, P. Abrami, Diaconescu und Gruber, Verdauungsh(imoklasie und 
willkiirliche Anderungen des Tomis des vegetativen Nervcnsystems. (Vgl. C. r. d. 
lA cad . des sciences 180. 782.) Auch bei zeitweiliger Erholiung des Sympathicus- 
tonus durch Atropin oder Adrenalin zcigte sich keine notwendige Beeinflussung 
der hiimoklas. Probe durch diesen Zustand. (C. r. d. 1’Acad. des scicnces 180. 
999—1000.) S p ie g e l .

Martin M eyer, Gardan. E in  Beitrag zur Kombinationstherapie. G a r d a n  
(Pyramidon -(- Novalgin) zeigt die W rkgg. der beiden Komponenten in verstarktem 
MaBe. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1281. Berlin.) M e ie r .

K  K aiser, Uber Calciumdiuretin. Eine bei dem Yerf. auftretende GefiiB- 
neurose, die anderer Behandlung trotzte, wurde durch Ca-Diuretin in kurzer Zeit 
zum  Verschwinden gebrachi. (Klin. W chschr. 4. 1574.) M e ie r .

T. F ujii, Uber die H ypergly kamie w id  Glykosurie durch Diuretin bei der Katze. 
(Journ. o f biophysics 1. V. 1923. Tokio, Gen. mcet. physiol soc. 1922; Ber. ges. 
Physiol. 31. 588. Ref. F r o m u e r z . )  O p p e n h e im e r .

A. G oldinger, Cehasol in  der Behandlung cntziindlicher Erkrankungen des 
weiblichen Genitale. Gute Erfolge bei spezifischen u. unspezifischen eitrigen Er
krankungen. (Wien. klin. W chschr. 38. 866—67. Wr.-Neustadt, Krankenh.) M e ie r .

C. L evad iti , Die Heilwirkung von basisehem Wismutacetyloxyaminophenyl- 
arsenat bei experimenłeller Syphilis. Aus konz. wss. Lsgg. von Na-Acetyloxyamino- 
phenylarsenit (Na-Stovarsol) u. K-Na-Bismutotartrat wurde ein in W . unl., in Laugen 
J. weiBgelblichcr Nd. von bas. Bi-Acetyloxyaminophenylarsenat, (OH)(4)(CHSCONH)(3) • 
C6H3(l)AsOgH • Bi(OIi)2 erhalten. Es heilte bei intramuskulSren Injektionen in wss. 
Suspension (1,5 mg/kg Tier) sowie in Óllsg. (41 mg/kg) expcrimentelle Syphilis bei 
Katiinchen; ferner wirkte es bei Nagana von Mausen u. gegen Spirillosen bei 
Hulmern (3,6 mg/kg). (C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 1971— 72.) L o h m a n n .

L. Fournier und A. Schwartz, D ie Heilwirkung von basisehem Wismutaeetyl- 
oxyaminophenylarsenat bei Syphilis. (Vgl. vorst. Ref.) Bericht uber die gute Heil- 
wrkg. von bas. Bi-Acetyloxyaminophenylarsenat bei Syphiliskranken. Es wurden
2 ccm einer 10°/0ig. Lsg. in Ol (0,984 g B i u. 0,36 g  As) intramuskular injiziert.
(C. r. d. TAcad. des sciences 180. 1973— 74.) L o h m a n n .

W alter Sauer, Uber Blutdruckherabsetzung m it Nitroskleran  (Tosse). Gute 
Wrkg. bei 5 Fallen von Hypertonie, subcutan u. intravends anwcndbar, keine 
Nebcnwrkgg. (Dtsch. med. W chschr. 51. 1281. Berlin-Lankwitz, Krankenh.) M e ie ii.

A dolf W aldeck, Untersuchungen iiber die Bedeutung eines neuen Silberpraparates 
fur die Therapie der Hundestaupe. Durch Behandlung mit intramuskularer Injektion 
einer vom Vf. hergestellten Silbersuspension (entspr. 0,1—0,2 g  Ag) wurden 17 von 
18 Fallen katarrhal. Staupe innerhalb 12—24 Stdn. geheilt. (Dtsch. tierarztl. 
Wchschr. 33. 523—24. Hannover, Tierarztl. Hoehschule.) M e ie r .

A. R othstein , Zur Pyotropinbeliandlung des Ilautkrebscs. Zwei Hautcarcinome 
wurden durch Pyotropin zum Yerschwinden gebracht, Behandlungsdauer 6 Wochen,
3 Monate. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1282.) M e ie r .

6. Analyse. Laboratorium.
d’H u art , Uber die Absorption des Wasserdampfes und anderer Diimpfe durch 

die Oberflaehe des Glases. D ie bekannte Erscheinung, daB die Oberflache von Glas 
W asserdampf absorbiert, wurde folgendermaBen naher untersucłit. Ein Rundkolben 
aus Thuringer G las, der an dem unteren Ende zu einer weiten Rohre ausgezogen  
u. abgeschmolzen war, so daB dieser Teil beąuem in ein DewargefaB getauclit

VII. 2. 113
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werden konnte, war mit einem Manompter yerbunden, das zur Best. des Druckes 
im Kolben dienen sollte. Der Kolben, dessen Vol. genau ausgemessen war, wurde 
bis zu '/looo mm ausgcpumpt u. dureli Zerbreclien einer kleinen Ampulle eine be- 
kannte Wassermenge m in den Kolben gebraelit, dessen unteres Ende bis —80° 
abgckiililt wurde. Darauf wurden samtliche Halinę geselilossen, nur der Zugang. 
zum Manometer blieb frei, u. der Kolben in ein Bad von konstanter Temp. ge
braelit. Das Manometer zeigte alsdann einen Druck h an, der kleiner war, ais der
fiir das Yol. des Kolbens bereclinete. Dem Druck li entsprach eine yerdampfte
Wassermenge m' und die Differenz m — m' war gleicb der yon der Oberfliichc des 
Glases absorbierten Wassermenge. Letztere wuclis proportional der Oberfliiche des

Glases u. dem Druck des Wasserdampfes. 
D ie Dampfe anderer Fil. wurden von 
Glas selilceliter oder gar nicht absorbiert. 
Das war der Fali z. B. bei A ., Clilf., 
Bzl. u. Toluol. — Der App. kann zur 
Best. der Feuclitigkeit in Gasen, des II 
in organ. Substanzen nacli der Yerbren- 
nung des II zu H_,0 u. der D D . leiebt 
fluelitiger Fil. yerwendet werden. Lctz- 
terc Messungen werden nach obiger Art 
genauer ais nacli der Methode yon V ic- 
t o u  M e y e r .  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
180. 1594—96.) G r z e n k o w s k i .

B. K oh ler , Mitteilung iiber eine tno- 
difizierte Form des E rtraktionsapparates 
nach Soxhlet. Der App. (Fig. 3) wird 
wśilirend der Extraktion bei P  in der aus 
der Abbildung ersichtliehen Stellung ein- 
geklemmt. Danach bringt man ilm in 

dic punktierte Lage, um das Losungsm. nach E  abdest. zu konnen. D ie getrennte 
Anordnung von A  u. E  gestattet aucli Estraktion bei bestimmter Temp. (Collegium 
1925. 187—88.) R ie s s .

H . TJlich, iiber die Messung sehr lioher Elektrolytwidcrstande m it H ilfc der 
Kohlrausclischcn Methode. (Zusatz zu S. 583.) D ic Verstarkungsmethode von L o r e n z  
u. K l a u e r  zur Messung lioher Elektrolytwidcrstande fiihrt nur dann zu Irrtumern, 
wcun unbeaelitet gelassen w ird, daB ein sclileclites Minimum an einer falsclicn 
Stelle lłegt. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 117. 156.) J o s e p h y .

H . Schulz, Kalkspatlinsen ais Polarisatoren. Bericlitigungen zur Arbeit von 
S ohD tz (S. 1197). (Ztschr. f. Physik 33. 183—84. Berlin, C. P. G oerz-A .G .) Bkm.

Joh n  B r ig h t Ferguaon, Bcmcrkung iiber den Gebraucli eines Lichtfilters beim Liter- 
ferometer. Das Licht einer Wolframlampe wird durch Lsgg. yon K2Cr20 7 u. N d(N 03)3 
durcbgeschickt, welclie den gclben u. blauen Anteil absorbieren u. das rote u. grune 
Licht rein durchlassen. (Journ. Washington Acad. of Sciences. 15. 279. Toronto, 
Univ.) E n s z l i n .

R . G-. F ra n k lin , R . E. W . M addison und L. R eev e , Studien iiber die experi- 
mentelle Technik der Photochemie. II. D ie Bestimmung der Energieverteilung und 
der. Gesamtenergie der Strahlung einer QuccJcsilberdampf lampę. Vff. besebreiben eiu- 
geliend iliren fiir die Messung benutzten App. Sie diskutieren die VorsichtsmaB- 
regeln, die notig sind, um bei Verwendung einer Thermosaule die Thermostromc 
fremden Ursprungs zu yermeiden. Fem er werden untersuclit die Einfliisse der 
Breiten der im Spektroskop yorhandenen Spalte, die durch Reflexion entstehenden

Fig. 3.



Yerluste u. die Korrektion fiir die infrarote Stralilung, die das Wasserfilter durcli- 
liiBt. (Joun. Physical Chem. 29. 713—26.) K e l l e r m a n n .

N. Tananajew, Elemente der mafianalytischen Berechnungcn. Allgemcine 
Formelu u. Anwendungen. (Journ. chimiąue de 1’Ukraine 1. 90 — 99. Kiew, 
Polytechn.) B ik e r m a n .

Karl Binder, Tribrenzcatechinferrisaurcs K alium  ais Indicator in  der Acidi- 
und Alkalimetrie. (Ergiinzung zu S. 487.) Bei den prakt. Yerss. benutztc Vf.
l,25°/o'g- was. Lsgg. d. K-Salzes d. Tribrenzcatechinferrisiiure, u. zwar 1 Tropfen 
bei Titrationen mit Vio’u- Lsgg., 2 Tropfen bei ‘/6-n. Lsgg., 5 Tropfen bei Lsgg. 
u. 10 'tropfen bei ‘/i-n. Lsgg. Im ersten Satz des 2. Abschnitts des Referats ist 
„infolge der B. von freier 11“ zu streichen. (Ztschr. f. anal. Ch. 66. 1— 13. 
Stuttgart.) G o t t s c h a l d t .

Gk Vortmann, U ber eine Methode von allgemeiner Anwendbarkeit zur Elem entar- 
analyse au f nassem Wege. D ie von S t r e b i n g e r  angegebene Methode zur Best. des
O in organ. Verbb. (Ztschr. f. anal. Ch. 58. 97; C. 1919. IV. 172) wird auch auf 
dic Analyse des C u. II angewandt. D ie Substanz wird mit einer bekannten Menge 
IvJ03 u .  1I2S 0 4 erliitzt u. dic gebildete C 02 in einem Natronkalkrohr aufgefangen. 
Zur Zuruekhaltung des bei der Rk. frciwerdenden J2 wird eine mit KJ besehickte 
Waschflasche yorgeschaltet u. eine mit Glaswolle gefiillte U-Rohre, dereń eine 
Halfte mit A gN 03-Lsg. u. dereń andere Hiilfte mit konz. H2S 0 4 befeuchtet ist. Die 
gebildete Menge C 02 u . ' der Verbraueh an K J 0 3, das zur Oxydation notig war, 
wird direkt bestimmt u. daraus der Gehalt der Substanz an C, H  u. O berechnet. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 66. 272—75. W ien, Techn. Hochsch.) G r z e n k o w s k i .

Caaimir Funk und Staniałaś K on, Eine vereinfachte Methode der Mikro- 
verbrennung: D ie Mikro-Dennstedt-Methode. Zur Mikroanalyse organ. Verbb. wird 
die Dennstedtmethode empfohlen, dereń Ausfuhrung an anderer Stelle veroffcnt- 
licht werden soli. Es werden liier nur die hauptsiichlichsteu Vorteile aufgeziihlt, 
die darin bestehen, daB die Verbb. in dcm fast leeren Vcrbrennungsrohr gut be- 
obachtet werden kiinnen. Ferner ist die Aufnahmefaliigkcit des Absorptionsapp. 
recht groB, so daB 30 u. mehr Yerbrennungen liintereinander gemacht werden 
konnen. AuBerdcm ist die Methode leicht erlernbar. (Science 61. 659. Warschau, 
Hygien. Inst.) G r z e n k o w s k i .

Harald N ielaen, Ein einfaches Gasealorimeter. Besehrcibung u. Handhabung 
eines einfachen, aber genau arbeitenden Gascalorimeters, das mit den im Labor. 
vorhandencn Hilfsmitteln selbst angefertigt werden kann. (Gas Journ. 171. 107 
bis 109.) “ W o l f f r a m .

— , Gasabsorjations-Pipette. Beschreibung einer neuen Pipette zur Absorption 
einzelner Gasbestandteile mit Zweiwegehalm u. besonderem QuecksilberabschluB. 
(American Gas Journal 123. 53—54.) W o l f f r a m .

Franklin  W . Marah, E in  Versuch m it A scarit, ein Absorptionsmittel fiir 
Kohlendioxyd , sein eigner Trockner. Das Mittel ist eine besondere Mischung von 
NaOH mit Asbest, das in der Analyse von Stalilen ausgezeichnete Erfolge gehabt 
haben soli bei einer Absorptionszeit von 5— 10 Min. D ic Nachpriifung durch Vf. 
bestiitigte die Feststellungen von S t e t s e r  u. N o r to n  (Iron Age 1918. 22/8.), w e 
nach Ascarit keines sich anschlieBenden Trockners bedarf, wenn der Durchgang 
der Gase nur wiihrend ycrhaltnismiiBig kurzer Zeit erfolgt. Wenn dagegen der 
einzelne Vers. liingere Zeit andauert, wie z. B. bei der Best. der C 02-Erzeugung 
des Bodens (bis 48 Stdn.), so ist Ascarit wegen Yerlustes an W . mit dem durch- 
gehenden Gasstrome nicht zu brauchen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 
8. 442—44.) R O iile .
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Elem ente und anorganische Verbindungen.
J o se f  v . B ie sk e y , D er cinalytiśche Nachweis der Anionen. Das charakterist. 

Verh. der Anionen Osydations- u. Eeduktionsmittcln gegeniiber fiihrt zu einer 
neuen Metliode des analyt. Nacliweises der Anionen. D ie Anionen werden in drei 
Gruppen eingeteilt: 1. reduzierende, 2. oxydierende, 3. indifferente Gruppe. Zur 
reduzierenden Gruppe gehoren diejenigen Anionen, die in wss. Lsg. reduzierend 
wirken. Um auch Anionen mit schwacherer Eeduktionsfahigkeit siclier erkennen 
zu konnen, wird ais Gruppenreagens das starkę Oxydationsmittel KM n04 angewandt, 
das noch den Vorteil hat, durch das Yerschwindeu sciner intensiven Farbę bei An- 
wesenlieit eines Eeduktionsmittels den A blauf des Prozesses sichtbar zu machen. 
D ie reduzierende Gruppe umfaBt diejenigen Anionen, die mit II2S 0 4 angesiiuert 
1—2 Tropfen der 1/10-n- KMn04-Lsg. k. oder erwarmt entfiirben. Zu dieser Gruppe 
gehoren die folgenden Anionen: J', Br', Cl', [Fe(CN)J"", SCN', S", SO /', S20 3", 
N O /, HaPOa', IIP 03", (C0II4)OIICOO', C20 4", C0II6O7" u. C4II4O0". Je nach der 
Sclmclligkeit der Entfiirbung der Lsgg. konnen di.e genannten Ionen der Stufen- 
folge I vom J' bis zum (C0II4)CHCOO' u. der Stufenfolgc II Br', Cl', H2P O /, 
IIPO /', (CJIJOIiCOO', C.20 4", C0II50 /"  u. C0lI4O /' zugeordnet werden. Diejenigen 
Anionen, die eine mittelmiiflige ReduktionsfShigkeit aufweiscn, befinden sich sowohl 
in der Stufenfolge I wie II, entsprechend der Tatsache, daB die KM n04-Lsg. einmal 
moinentan, ein andermal langsamer yerbrauclit wird je nach der Konz. der Anionen. 
Verschwindet die Farbę der Lsg. nach Zugabe von KM n04-Lsg. u. tritt gleich- 
zeitig eine neue Farbę auf, so zeigt diese Erscheinung die Anwesenheit eines freien 
Ilalogenelementes an, das durch seine charakterist. Fiirbung mit CC14 nachgewiesen  
werden kann. Tritt mit KM n04 nur Entfiirbung ein, so wird zu einer neuen Probe 
1—2 Tropfen einer FcCl3-Lsg. gegeben. Durch dic entstehende Fallung oder Farbę 
konnen die anderen anwesenden Anionen kcnntlicli gemacht werden.

Die oxydierende Gruppe umfaBt diejenigen Anionen, dic in wss. u. mit verd. 
IL S 0 4 atigesiiuertcr Lsg. imstande sind, aus einer verd. (l°/0ig.) KJ-Lsg. Jod aus- 
zuscheiden. Zu dieser Gruppe gehoren folgende Anionen: M nO/, O Cl', Cr20 7", 
Cr04" ,'N 0 2', BrOa', JOs', C103', [Fe(CN)J", N 0 3'. Nach Zugabe der KJ- u. Stfirkelsg. 
konnen bei Anwesenheit oxydierender Anionen folgende Fiille eintreten: 1. B. einer 
blauen Fiirbung, 2. Erscheinung einer braunen W olke, 3. keine Farbiinderung. Tritt 
die blaue Farbę auf, so wird eine neue alkal. Probc mit Starkę- u. KJ-Lsg. ver- 
sehen. Scheidct sich Jod ab, so kann MnO.,' oder O Cl' anwesend sein , was aus 
der ursprunglichen Farbę der Lsg. lciclit zu erkennen ist. Findet keine Jod- 
abscheidung statt, so wird der schwefelsauren Lsg. F eS 04-Lsg. zugegeben. Eine 
graugriine Fiirbung zeigt Cr04" bezw. Cr2Or" an, eine gelbe oder braune Farbę 
das B r03' oder NOa', die mit Iiilfe von CC14 unterschieden werden konnen. W enn 
F eS 0 4 keine Farbanderung hervorruft, so kann noch das J 0 3' resp. C103' anwesend 
sein. Wird die Lsg. zum Sieden erhitzt u. sofort abgekuhlt, so erscheint dic Farbę 
des zugegebenen CC14 violett, wenn die ursprungliche Lsg. J 0 3' entlia.lt, das CC14 
bleibt farblos, wenn C103' vorlianden ist. — Das Auftreten der braunen W olke ist 
charakterist. fiir OC1'. — Die indifferente Gruppe bilden die A nionen, die in wss. 
Lsg. weder reduzierend, noch oxydierend wirken. Hierzu gehoren: SiF0", S 0 4", 
P O /", SiO /', OH', CO/', BO /", F ,  CH3COO', OCN', CN', Cl' (letzteres nur bei 
niedriger Konz.). D iese Anionen werden nach der alten Fiillungsmethode mit 
BaC]s- u. A gN 03-Lsg. nachgewiesen. (Chem. Eundschau Mitteleuropa u. Bałkan 2. 
105—07. 119—23. Budapest, Univ.) G r z e n k o w s k i.

Otto R u ff und B runo H irsch , Studien iiber die frdktionierte Fallung. I. Ihre  
Abhangigkeit von Ldslichkcitsprodulden, Dissoziationskonsianten, Zustandsformen der 
Bodenkorper u. a. In Anbetracht des teclm. Interesses wurden die Miigliclikeiten 
untersuelit, Metalle aus gemeinschafdiclicn Lsgg. ihrer Salze durch fraktionierte
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Piilluug mit (OH)', (C03)", (S)", zu treimen. D ie Forderung der Theorie, daB fur 
das Ergebnis der Trennung die Loslichkeitsprodd. der ausfallenden Yerbb. maB- 
gebeud sind, wurde gepriift: 1. An den Umsetzungen der gefiillten IIydroxyde, 
(evtl. bas.) Carbonate u. Sulfide von Mn, Cd, Ni, Fe(2), Zn, Pb, Cu, Ag, Cr, Al, 
Fe (3). 2. Durch Unters. der IIydroxydcarbonat- u. Sulfid-Ndd., die bei der frak- 
tionierten Fiillung von je 2 der angefuhrten Metalle enthaltenden Salzlsgg. gewonnen 
wurden. Es ergab sich, daB der Theorie entspreehend fraktionierte Fiillungen mit 
Erfolg in dem durch die Loslichkeitsprodd. der ausfallenden Ndd. yorausbestimmten 
Sinne ausgefiihrt u. bis zu den durch den Quotienten dieser Loslichkeitsprodd. gekenu- 
zeichneten Konz.-Yerhiiltnissen in der Mutterlauge fortgesetzt werden konnen, yoraus- 
gesetzt, daB sich bei der Fallung weder Mischkrystalle noch adsorptive oder nach 
stocliiometr. Verhiiltnissen zusammengesetzte Verbb. bilden. Falls durch Ilydrolyse 
oder Oxydation, besonders der Sulfide, das Loslichkeitsprod. anderer Verbb. wŚhrend 
der Fraktionierung uberschritten wird, so findet eine Verunreinigung des urspriing- 
lielien Nd. mit diesen Verbb. statt. Adsorptionscrsclieinungen erwiesen sich nur 
von untergeordneter Bedeutung. Mischkrystallbildung ist ungemein selten. Be- 
sondere Yerhaltnisse wurden bei der Trennung von Mn u. Zn mit (S)" gefunden. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 146. 388—410. Breslau, Anorg. chem. Inst. d. Teehn. 
Hochsch.) F r e it a g .

W. Geilmann, Beiłriige zur mib-ochemischen Bestimmung des Schwcfels. I. Dic 
Bestimmung des Schwcfels in leicht loslichcn Sulfiden. In Einwagen yon 1— 10 mg
ist durch Titration mit J  u. Na^SoOj-Lsg. der S in 11. Sulfiden mit einer der
makrochem. Analyse gleichen Genauigkeit bestimmbar. D ie t[i0-n. J-Lsg. enthielt 
im Liter 25 g KJ, um die Fliichtigkeit des J einzuschriinken u. die Empfindlichkeit 
der J-Stiirkereaktion zu steigern. Na.2S20 3-Lsg. wurde durch Verd. einer iilteren 
Viu’U. Lsg. mit ausgekochtem II20  bereitet. D ie Vorratsfiasche mit J-Lsg. muB vor
der Entnahme gut umgeschuttelt werden, um den durch Diffusion des J in den
uberstehenden Ilaum entstehenden Fehler zu kompensieren. Der Gehalt der titrierten 
Lsg. an freier HC1 soli moglichst niedrig gehalten werden. Na.2S20.,-Lsg.
wurde mit KM n04 u. K2Cr20 7-Lsg. eingestellt. In einem 50 ccm Erlenmeyer-
kolben, mit eingeschlifienem Stopfen wurden 1—2 ccm 2-n. IIC1 u. 3—5 ccm 1/!0-n. 
J-Lsg. gegeben. D ie Sulfidlsg. aus einer Pipette eingebracht, yerschlossen, um
geschuttelt, nach 10 Min. J-UberschuB zurucktitriert. Feste Substanzen wurden in 
den Kolben geschiittet unter moglichst schnellem SclilieBen desselben. D ie Priifung 
des ausgeschiedenen S auf adsorbiertes J verlicf negatiy. Untersucht wurden: 
H2S-W asser, Na.2S -f- 9 aq, MnS, A12S3, sublimiertes SiS2. D ie Ausfiihrung von 
Blindverss. ist erforderlich, die MeBgeriite sind durch alkal. KM n04-Lsg. zu entfetten. 
ZnS konnte, da es nicht selinell genug in der J-Lsg. 1. ist, nicht bestimmt werden. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 324—28. IIannover, Techn. Hochsch.) F r e it a g .

R. Strebinger und I. P o llak , D ie ąuantitatwe Mikrobestimmung der Chloridc, 
Bromide, Jodide ncbencinandcr. Es wird yersucht, die Ilalogene mikroanalyt. 
quantitativ zu trennen. D ie Trennung des J ’ von B r' u. Cl' durch Fallung ais TU, 
sowolil in alkohol-, ais auch in acetonhaltiger L sg., ist nur bei der Makroanalyse 
anwendbar, da das T U  bei Mengen unter 20 mg infolge seiner schwachen Wasser- 
loslichlccit die Kesultate erheblich beeinfluBt. — Y erss., das Jod auf elektrolyt. 
W ege an einer Ag-Elektrodc abzusclieiden, fiihrten zu keinem gunstigen Ergebnis.
— Sehr gut verwendbar fiir Mikrojodbest. ist die Fiillung des Jods mit PdCl2. A uf 
diese W eise konnen noch Jodmengen yon 0,3 mg ąuantitatiy bestimmt werden. Die 
genaue Analysenyorschrift wird gegeben. — Die mikroquantitative Best. von Jod 
u. Chlor nebeneinander gelingt leicht, wenn in einem Teil der Probe die Summę 
des Halogensilbers AgCl -f- A gJ in der iiblichen W eise bestimmt wird u. in dem 
anderen Teil das Jod ais PdJ2 gewogen wird. Nach Umrechnung des J2 auf A gJ
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wird dieses von dem Summengewiclit des Halogensilbers abgezogen u. dann dic 
Menge Chlor herechnct.

D ie mikrochem. Trennung yon Jod u. Brom ist der yorangehenden Best. des 
J' neben Cl' analog. Sie unterscheidet sich nur durch die Fallung in stark saurer 
L sg., die notig ist, urn die wahrscheinliche Absorption des Br' durch das PdJ2, 
die zu liohe Jodwerte heryorruft, zu yermeiden. D ic direkte Methode der mikro- 
analyt. Best. des Br' u. Cl' ncbcncinander, bei der aus dem Gemisch von Chloriden 
u. Bromiden mit KMnO., u. CII3COOH das Brom in Freilieit gesetzt u. durch Dest, 
von der chloridhaltigcn Lsg. getrennt wird, fuhrte infolge der Apparatur zu nega- 
tiven Ergcbnissen. Bei pcinlich genauem Arbeiten ist folgende indirekte Methode 
brauchbar: Es wird zuniichst die Summę der Halogensilbersalze bestimmt u. der 
Gehalt des Halogensilbers an Ag auf elektrolyt. W ege festgestellt. Zu dem Zweck 
wird der gewogene Nd., bestehend aus AgCl u. AgBr, in KCN gcl. (3—4°/0ig- Lsg., 
dic zur Elektrolyse auf das 3-faehe Vol. verd. werden muB) u. elcktrolysiert (3,5 bis
4 V u. 0,1—0,2 Amp.). Das Abwaschen der Elektrodę nach beendeter Elektrolyse 
wird oline Stromunterbrecliung yorgenommen durch Zufiihrung von dest. W . u. 
gleichzcitigcr Entfcrnung des Elektrolyts, da in dein Moment, wo die noch mit 
KCN-Lsg. behaftete Kathodc mit der Luft in BerUhruug kame, sofort A g gel. 
wurde. (Mikrochemie 3. 38—59. W ien, Teclin. Ilochsch.) G r z e n k o w s k i.

E. S c l iu l e k , Uber die Bestinmmng des Jodidions. Das von L. W . W in k l e r  
angegebene Verf. der Jodidbest., bei dem das J' in schwach saurer Lsg. mittels 
frisclien Cl-W. zu J 0 3' oxydicrt u. letzteres nach Entfernung des Clj-Uberschusses 
auf jodometr. W ege ermittelt wird (Ztschr. f. angew. Ch. 28. I. 49G. 532;
C. 1916. I. 268. 809) kann bei Anwescnheit von Bromiden keine Yerwendung finden. 
Fur die Analyse jodid- u. bromidlialtiger Salze hat Vf. 3 Verff. ausgearbeitet. Verf. I 
wird in Fiillen angewandt, wo das Alkalijodid neben Alkalibromid uberwiegend 
ist, oder wo der Jodgelmlt von Alkalijodiden bestimmt werden soli. Das Salz- 
gemenge wird in W . gcl. u. die neutrale bezw. schwach saure Lsg. mit so viel 
frischem CL,-W. yersetzt, bis die braune Farbo der Lsg. eben yerschwindet, oder 
bei Vorliandeusein von Bromiden in Citronengelb umschliigt. Zu der Lsg. wird 
0,20 g festes KBr u. 10 ccm 5%ig- Phenollsg. gegeben u. umgeschUttelt; danach 
fiigt man 0,5 g  festes KJ hinzu u. siiuert die Fl. mit 5 ccm 20°/0'g- H3P 0 4 an. Das 
ausgeschiedcne Jod wird mit 1/10-n. Na2S»03-Lsg. u. Stiirkelsg. titriert. — Yerf. II 
findet Anwendung zur Best. geringer Jodmengen in Jodid-Bromidsalzgemisclien 
(Mineralwiisser). D ic 50 ccm betragende neutrale L sg., die 0,1— 5 mg J2 u. nicht 
mchr ais 0,20 g KBr enthalt, wird mit 1—2 Tropfen n. IIC1 u. so lange langsam 
mit Bra-W. yersetzt, bis die Fl. stark gelb ist. Nach 10 Min. werden 1—2 ccm 
5°/0ig. Phenollsg. zugefugt, durchgeschuttelt, dann 0,1 g KJ u. 5 ccm 20°/0ig- H3P 0 4 
hinzugegeben. Das ausgeschiedene Jod wird wie oben titriert. — Das Verf. III 
eignet sich fur kunstliehe Bromsalze des Handels. Das Salzgemenge, das 0,01 bis 
50 mg J2 u. Alkalibromid bis zu 5 g enthalt, wird in W . gel. u. mit Hypobromitlsg. 
im UberschuB yersetzt. Das ungebrauchte Hypobromit wird mit 2— 10 ccm 5°/0ig. 
Phenollsg. entfernt u. die Lsg. mit HC1 u. Methylorange bis zur bleibenden Rot- 
fiirbung titriert. Nach sofortiger Zugabe yon 0,5 g festem KJ u. 5 ccm 20%ig. 
II3P 0 4 wird das ausgeschiedene Jod titriert. (Ztschr. f. anal. Ch. 66. 161—69. 
Budapest, Univ.) G r z e n k o w s k i .

W. H. Ross, R. M. Jones und A. R. Merz, D ie gewiehisanalytische Bestimmung 
der Phosphorsawe. Es wurde untersucht, welchcn EinfluB die Rk. der Lsg. vor 
dem Fiillen mit alkal. MgO-Mischung auf das Ergebnis austtbt. Es ergibt sich in 
Ubereinstimmung mit Mc C a n d le s s  u. B o r t o n  (Ind. and Engin. Chem. 16. 1267;
C. 1925. I. 1230), daB die besten Werte erhalten werden, wenn die MgO-Mixtur 
zu einer neutralen Lsg. gegeben wird, wie dies auch in den offiziell yorgescliriebenen
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Verff. angegebcu ist. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 3. 407 — 9.
Washington, D. C.) RttHLE.

C. M. B ib ie , Eine, Abanderimg des officiellen Yerfahręns nacli Lindo-Gladding  
zur Bestimmung des Kaliums. Es wurde bemcrkt, daB nach Auslaugen von Ge- 
mischen saurer Phosphate u. K-Salzcn mit sd. W. u. Fiillung der erhaltenen Lsg. 
mit NHS u. N H ,-0xalat noch wechselnde Mengen P20 6 im Filtrate bleiben, die die* 
Genauigkeit der K20-B estst. beeintriiehtigen. Vf. schliigt deshalb vor, nach der 
Ausfiillung mit NH3 u. N H 4-Oxalat geniigend gcpulvertes MgO zuzusetzen, um 
auch ,die P20 5 zu entfcrnen. Vergleichsunterss. ergaben, daB die nach dem ab- 
geanderten Verf. erhaltenen W erte im Mittel 0,19% hćiher waren ais die nach dem 
ursprUnglichen Verf. erhaltenen u. damit bei Mischungen bekannten Gelialtes den 
theoret. W erten niilier kommen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 8. 420 
bis 423. Nashyille [Tcnn.].) R O hle.

N. Tananajew, Nachweis von Calciumion m it H ilfe des gelbcn Blutlaugensalzes 
und der Essigsaure. D ie Ca" enthaltende Lsg. wird mit gleichem Vol. einer gesiitt. 
Lsg. des K tFe(CN)a u. einigen Tropfen Eg. versetzt: weiBcr Nd. D ie Essigsiiure 
durch NH.,C1 zu ersetzen ist nicht empfehlenswert. (Journ. chimique de l’Ukraine 1.
101. Kiew, Polytechn.) B ik e r m a n .

Franz M eyer, Eisenoxydulbestimmwigsapparat. Das im Huttenlaboratorium 
bei den FeO-Bestst. zum Fernhalten von Luftsauerstoff benutzte Bunsenyentil bat 
den Nachtcil, daB beim Abkuhlen im Losungskolben ein Vakuum entsteht, das oft 
ein Platzen des Kolbens yerursacht. Es wird deshalb ein neuer App. yorgeschlagen, 
der von der Firma Dr. C a r l  G o e r c k i ,  Dortmund, geliefert wird. Er besteht aus 
einem Erlenmeyerkolben mit einem Aufsatz, der mit gesatt. N aIIC 03-Lsg. gefiillt 
ist. Der im Erlenmeyer beim Losen des Erzes entstehende Uberdruck entweicht 
durch ein Ventil. W ird der Kolben nach dem Losen des Erzes in W . gekiihlt, so 
schlieBt sich das Yentil infolge des Unterdruckcs u. saugt durch ein Ilcberrohr 
NaIIC 03-Lsg. an, die mit der im Erlenmeyer befindliehen HC1 C 02 entwickelt u. 
so fur Aufliebung des Vakuums sorgt. (Chem.-Ztg. 49 . 622. Dortmund.) G r z e n k .

W . M arckwald und H. Gebhardt, Uber die gewichtsanalytisehc Bestimmung 
des Zinks mittels Cyanamid. A uf Gritnd von Vorverss., bei denen Z nS04-Lsgg. 
von zweifacher Konz. nach Zusatz wechselnder Mengen von N H 4C1 u. NH3 durch 
5%'g- NCNH2-Lsg. gefiillt, die Ndd. durch Gliihen in ZnO iibergefuhrt u. ais 
solehes gewogen wurden, geben VfF. die folgende Yorsclirift zur JBest. des Zinks an. 
Zu der nahezu neutralen Zinksalzlsg. fiigt man fiir je 0,1 g  Zn etwa 1—2 g NII4- 
Salz (am besten das Acetat), dann soviel verd. NHa, bis der entstandene Nd. sich 
wieder auflost u. die FI. schwach alkal. reagiert (uberschussiges N II3 ist zu ver- 
meiden), verd. auf 100—700 ccm u. fiillt mit NCNHj in reichlichem UberschuB. 
Der Nd. wird digeriert, durch ein Barytfilter filtriert oder in einen Filtertiegel ab- 
gesaugt, mit schwach ammoniakal. W . ausgcwaschen, getrocknct u. gegliiht. 
Kontrollanalysen zeigen die Brauchbarkeit des analyt. Verf. Das Vcrf. zur Darst. 
der Lsg. von NCNH, aus KalkstickstoiF wird angegeben. Um Zn u. Ni zu trennen, 
fiigt man zu der mit N II4-Acetat oder -Rhodanid (auf je 0,1 g  N i -f- Zn 0,5— 1 g) 
versetzten, annahernd neutralen Lsg., die auf 100—500 ccm verd. wurde, NCNIL  
im UberschuB u. dann tropfenweise verd. N H a, bis rotes Lackmuspapier geblitut 
wird. Der rein weiBe Nd. ist ZnCN2. Man liiBt ihn bei gewolinliclier Temp. ab- 
sitzen, filtriert u. wSscht mit NH4-acetathaltigem W . aus. Im Filtrat wird das N i 
ais Nickcldimetliylglyoxim gefiillt. Auch Cd wird nach Zusatz von N il,C l u. NH3 
durch NCNHo quantitativ ais CdCNa gefiillt. Man lost den Nd. nach dem Aus- 
waschen in verd. HC1, verdampft, raucht den Riickstand mit H2SO., ab u. wiigt ais 
C dS04. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 147. 42—49. Berlin, Uniy.) B o t t g e r .
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H ein r ich  B ii t z ,  Quantiłative Analyse von zinnhaltigen Legierungen , besonders 
von Weifhnetallen. G e w ic l i t s a n a ly s e  d es  W e iB m e t a lle s .  D ie bei der Ana
lyse des WeiBmetalles haufig auftretenden Feliler riihren von der unyollstandigen  
Abtrennung des Sn u. Sb von den iibrigen Metallen her. Beim AufsehluB mil 
H N 0 3 cnthalten dic Oxydc des Sn u. Sb wesentliche Mengen der anderen Metalle, 
so daB der Riickstand mit S u. Na^CO,, geschmolzen werden muB. Ein unmittel- 
barer AufsehluB des WeiBmetalles mit der Schwefel-Sodaschmelze fiihrt bei richtiger 
Arbeitsweise zu guten Resultaten. Bei der Auflosung der Legierung in H N 0 3-!IC1 
u. der darauffolgenden Neutralisation mit polysulfidfreiem Na2S unter Zusatz yon 
Weinsaure wird festgestellt, daB groBere Mengen Sn in den Nd. gehen, eine Er- 
sclieinung, dic sclion fruher yon II EN Z (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 37 . 1 ; C. 19 0 3 .
II. 1257) u. T r e a d w e l l  erwalmt worden ist. Sehr bequem ist folgender AufsehluB: 
Dic Legierung wird mit IIN 0 3 osydiert u. zur Trockne gedampft. D ie gepulyerte 
SI. wird dann mit der 8-fachen Menge krystallisiertem Na^S geschmolzen. Um zu 
yermeiden, daB etwas Sn bei den ungel. Sulfiden bleibt, wird die Schmclze mit 
starlcer (NH.,),,S-Lsg. erwarmt u. langsam abgeraueht, damit das Cu nicht in Lsg. 
gelit. Der Riickstand wird mit sd. W . aufgenommen u. nach Zugabe w'eniger g  
NH4N 0 3 ’/s— 1 Stde. nalie dem Sieden gelialten. D ie Sulfide yon P b, Cu, F e, Zn 
werden abfiltriert, gewasclien u. w ic ublicli analysiert. Das Filtrat wird nacli der 
Henzschen Vorsclirift untersucht. An Stelle des yon I I e n z  benutzten Ofcns ver- 
wendet Vf. ciuen einfaclien Asbestofen, in dem der Gooclitiegel erliitzt werden 
kann. Die Herst. wird bescliriebcn. — Der AufsehluB mit dem Na^S-IIydrat wird 
weiter auf P h o s p h o r z in n  u. te c lin . Sn angewandt.

T i t r i c r a n a ly s e  d e s  W e iB m e ta lle s .  D ie Sehwierigkeiten, die die Zinn- 
titration bereitet, fallen w eg, wenn statt mit Jodlsg. mit Vi<rn- K B r03-Lsg. unter 
Zusatz yon KJ ais Indicator titriert wird (Oe s t e r iie l d  u. H o n e g g e r , Hclv. chim. 
Acta 2. 398; C. 1919. IV. 522). Das Verf. yersagt aber leiclit, wenn die Stanni- 
salzlsgg. reduziert u. dann erst titriert werden. D ie Hauptfehlerąuelle liegt in der 
unyollstandigen Red. des Sn"", da es — w ie Verss. ergeben liaben — nicht gelingt, 
Sn (IV) unmittelbar durch ein Metali yollig zu Sn (II) zu reduzieren; yielmelir muB 
das Sn zunaclist ais Metali ausgefiillt u. der Metallscliwamm wieder ais Sn" in Lsg. 
gebracht werden, worauf die Lsg. mit ‘/io'11- K B r03-Lsg. titriert werden kann. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 66. 257— 72. Breslau, Uniy.) GRZENKOWSKI.

J. H e s lin g a , D ie Analyse von Weiflmetallen. ZweckmaBigster Analysengang: 
1 g Legierung in 15—20 ccm IL S 0 4 gel., einige Min. sd., abkiililen lasscn, mit W . 
auf 150 ccm bringen, 5 ccm HC1 zusetzen, S 0 2 sd. yerjagen, iu C 02-Atmospliiire 
abkiililen, mit K B r03 (0,1-n.) titrieren (Metliylorange ais Indicator), Ergebnis: S b .— 
Fl. von P bS04 abfiltricren, bei yiel Sn auf 500 ccm bringen, dayon 100 ccm oder 
mehr -f- 80 ccm konz. HC1 3 g Zn k. einwirken lassen , inzwischen aus Bombę 
C 02 einleiten u. nach Kochen, bis II2-Entw. aufhćirt, in stromendem W. schncll 
abkiihlen lasscn u. mit 0,1-n. Jodlsg. titrieren. Einstellung des Titers gegen reines 
Sn. — Zur Pb-Best. 1 g  Legierung mit 20 ccm H2S 0 4 erhitzen, bis P b S 04 yollig  
wciB ist, auf 60° abkiililen lassen, 50 ccm W . yorsiclitig zuflicBen lassen, einige 
Min. kochen, um Sb2(S04)3 in Lsg. zu halten, absetzen lassen, auf 60° abkiililen, 
durch Gooclitiegel dekantieren, Nd. noclimals mit 10 ccm II2S 0 4 iibergiefien, einige 
Min. kochen, nach Abkiililen 30 ccm W . zusetzen, wieder einige Min. kochen, dann 
auf 60° abkiililen lassen, filtrieren, auswaschen mit yerd. H2S 0 4, schlieBlich mit 
wenig W ., gliilien im Luftbade, wiigen. — Zur Cu-Best. 1 g  Legierung in wenig 
II2S 0 4 losen, eben durchkochen, von P b S 04 abfiltrieren, Filtrat nach Zusatz yon 
HC1 unter Durchleiten yon C 02 kochen, um S 0 2 zu yertreiben, auf 400 ccm verd. 
nach Zusatz yon KJ mit 0,1-n. Na2Sa0 3 titrieren. — Geuauigkeit bis auf ’/j°/o der
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Gesamtmengc des yorhandenen Sb, Pb u. Sn. (Chem. W eekblad 22. 409 — 12. 
Amsterdam, Lab. vau de Bataafsche Petroleummaatsehappij.) G r o s z f e l d .

Bestandtelle von  Pflanzen und Tieren.
E. Canals und R. Genevet, D as destillicrte W asser in der Biologie. [II']- u. 

Leitfahigkcitsmcssungen von ein- ;t. mehrfach destilliertem W . (Buli. Soc. Chim. 
Biol. 7. 673—77.) L o h m a n n .

Stephen Popoff und M. J. Mchenry, Eine einfache und schnelle cleklromcirischc 
Bestimmung von Alkaloiden ohnc Anwendung von Wasserstoffclektroden, Es ist 
moglich, Alkaloide oder dereń Salze elektrometr. zu titrieren unter Venvendung  
eines einfachen Pt-Drahtes. Zwei Brecbungen werden erhalten, wenn ein Uber- 
scliuB von Siiure zum Alkaloid gegeben wird; die erste entsprieht dem tjberscliuB 
an Siiure, die zweite der Umwandlung des Salzcs zum Alkaloid. Das Verf. ist 
einfaeber u. schneller ais die Anwendung der Wasserstoffelektrode u. der Chin- 
hydronelektrode. (Journ. Amer. Pharm. Assoe. 14. 473—7G. Univ. o f Jowa, Jowa 
City [Jowa].)  ̂ D i e tz e .

S. N ish i, Eine neue Methode zur Bestimmung geringer CO.yMengen und der 
COt-Produktion von Algen unter dem Einflufs des IAchtcs ais Reiz. (Vgl. S. 1705.) Zur 
Yermeidung von C 02-Verlust bei Titration des Ba(OII)2-Restes mit Siiure in Ggw. von 
BaCOa Anderung der Methode von W a r b u r g .  C 02-Absorption in einem Pettenkoffer- 
Rohrclien, in welchetn Ba(OII)2-Lsg. quantitativ vom Niederscblag durch Piltration 
getrennt wird. Vcrss. mit Algcn. Best. von C 02 in Licht u. Dunkelheit. Bascher 
W echsel von Dunkel u. Ile ll yermehrt COa-B ld g .; bei Dauerbelichtung keine, im 
Dunkeln konstantę C 02-Produktion. (Journ. o f biophysics. 1. X V —XVI. 1923. 
Tokio. Gen. meet. physiol. soc. 1922; Ber. ges. Physiol. 31. 538. Ref. S c iió n .)  Opp.

Erich Cohn und A lfred W agner, U ber die Mikrobestimmung des Trauben 
zuekers nach dem Ycrfahren von I. Bang. Nachprufuug der Best. des Trauben- 
zuekers im Blut unter Berucksichtigung der gegen die Methode erliobenen Einwiinde 
u. der Modifikationen, vor denen ais SchluBergebnis gewarnt wird, weil die Methode 
allcn Anfordcrungen bis zu 0,035°/0 geniigt, besonders wenn das zweite yon B a n g  
angegebene Verf. benutzt wird. Reine Reagenzien, Benutzung von n. Pipetten er- 
forderlicb. Piiiparate des Handels — abgesehen von dem selbst herzustellendcn 
K J03 — genugen. Fiir Heizung des Dampfentwicklungskolbens am geeignetsten 
der gewohnliche Bunsenbrenncr. Erhitzungszeit genau 4 Min. Unterbrecliung des 
Siedens durch Senkung des Kolbens, so daB oberer von FI. freier T eil noch vom 
Dampf durchstromt w ird, dann Zusatz der H2S 0 4 u. gelindes Schwcnken. Alles 
Ubrige genau nach B a n g s  OrigiDalyorschriften. (Biochem. Ztschr. 1 6 0 . 43—51. 
Breslau, Chem. Abt. physiol. Inst.) O p p e n h e im e r .

Richard v. Bodo, Jodidbestimmung im Harn. 25 ccm klarcn bezw. durch 
Filtrieren u. Zentrifugieren geklarten Harnes (Hundeharn yerbraucht bisweilen, 
aueh bei Abwesenheit von J 0,1—0,4 ccm Na2S2Oa, was durch Zusatz von
1,0 Carbamid yermieden wird) werden mit 50—60 ccm '/io'n- A gN 03 u. 5 ccm 
n-H N 03 Yersetzt, 12—24 Stdn. im Dunkeln steheu gelassen, durch aschefreics Filter 
gegossen, mit dem Filter (moglichst w enigN d.) in 100 ccm W. aufgeschwemmt, mit 
ca. 1 ccm n-H Cl, Bimsstein u. zweimal ca. 15 ccm frisch bereiteten Cl-W assers 
versetzt, auf freier Flamme gekocht, bis jedesmal das Cl entwichen ist (Kontrolle 
mit Methylorange), abgekiihlt, filtriert, das Filtrat mit 20 ccm 20°/0ig. reinster HaP 0 4 
angesSuert, mit 20 Tropfen 10%ig. KJ-Lsg. u. 1—2 ccm 1%'g- Stiirkelsg. yersetzt 
u. nach 10 Min. mit ‘/ l0- bis VI00-n. Na2S20 3 titriert. Bei beeudeter Titration schliigt 
die blaue Farbę in Rot um (Methylorange). (Biochem. Ztschr. 1 6 0 . 386—89. Pćcs, 
Uniy.) W o l f f .
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Y ittore Zamorani, Terfdhren zur quanłitativen Bilirubinbesłhnmung im  Me- 
conium und in  den Fdces des Sduglings. Gewogene Menge Meconium oder FSces 
mit gemessener Menge NaCl-Lsg. fein verriebcn. Zu 1 cem kommen 2 ccm A. u.
1 ccm Diazoreagcns. Einige Minuten stelien lassen u. zentrifugieren. Bleibt die 
FI. unklar, muB liltriert werden (mit der groBten Vorsieht wegen Verdunstung). 
Colorimetrie gegen dic von v a n  B e r g h  angegebenc Rliodaneisenlsg. Angaben iiber 
die Bilirubinausscheidung in den ersten Lebenstagen. Urobilin u. Urobilinogen 
tritt erst nach einigen Tagcn auf. Bilirubin ist nacb einem Jahr nur nock in 
Spuren zu finden. (Riv. di clin. pediatr. 23. 0— 19. 1925. Genua, Istit. di clin. 
pediatr.; Ber. ges. Physiol. 31. 254. Ref. S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .

R. Lenk und F. H aslinger, Rotitgenwntersuchungen an normalen und kranken 
Bronchien nach Fullung m it Lipoidol. Gleichzcitig ein Beilrag zur Pathologic der 
Lungcninfillratc. Es konnen dadurch, daB zur Unters. des Broncbialbaums ein- 
gefuhrtes Lipoidol bis in die Lungenalyeolen gelangt, in vollkommen gesunden 
Lungen Bilder erzeugt werden, die Befunden bei krankliaften Veranderungen sehr 
iihnlicli sind. D ie in die AlvTeolcn gelangtcn Lipoidolmengen werden nicht w ic die 
in den Bronchien in wenigen Stdn. ausgeliustet, sondern verschwinden erst nach 
W ochen, wohl durch Resorption. D as Hineinbringen in die Alveolen ist wegen  
Bronchopneumoniegefahr zu vermeiden. (Klin. W chschr. 4. 1533—35. W ien, Allg. 
Kraukenhaus.) M e ie b .

J. L. A. Peutz, Farbstoffausscheidung ais Metliode zur funktioncllcn Leberunter- 
suchung. Tetraclilorphenolphthalcin wird in der Hauptsache lediglicli durch dic 
Leber ausgeschieden u. bei deutlichen u. ausgebreiteten Leberleiden stets im Blut- 
serum retiniert, zuweilen aber auch schon bei geringeren. D ie Schiidlichkeit der 
Substanz ist nicht so groB, daB man deshalb den Vers. unterlassen sollte. — Ge- 
priift wurde auch Azorubin, dessen Ausscheidung aber durch die Duodenalsonde 
festgcstellt werden muB u. das ferner den Nachteil hat, tcilw eise auch durch die 
Niere ausgeschieden zu werden. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 69. II. 809-—18. 
s’Gravenhagc, R. K. Z ie k e n h u is .)  S p ie g e l .

M. "Weili, Zur Frage der Diazoreaktion und ihrer Bedeutung bei der Tjungen- 
tuberkulosc. Quantitative Yerfolgung der Diazoreaktion diirfte im Gegensatz zu 
dem heute meist geiibten ąualitatiyen Nachweis iiber den Yerlauf der Krankheit, 
bei der die Rk. eintritt, gewisse Anhaltspunkte geben. (Dtscli. med. "Wchschr. 51. 
1278—79. Wien.) M e ie b .

L. Plantefol, A pparat zur Bestimmung der Kohlensaure und des Sauerstoffs der 
L uft (Abanderung des Apparats von Laulanie). Fortsetzung von S. 964. (Buli. Soc. 
Chim. Biol. 7. 638—51.) L o h m a n n .

Joseph L. Mayer, Verlust bcimVerbrennen von Talk. DerVerlust beimVerbrennen 
von Talk ist sehr viel geringer, wenn ein Bunscnbrcnner angewendet wird (0,87 bis
0,93%) ais bei einem Mekerbrenner (2,80—2,68°/0). D ie Resultate sind prakt. dieselben, 
ob die Analyse in Pt oder in Porzellan ausgefiihrt wird. Um iibercinstimmende 
Ergebnisse bei Anwendung eines Mekerbrenners zu erhalten, ist der T iegel 1—2 mm 
iiber der Heizquelle anzubringen. In Fiillen einer Streitfrage ist genau anzugeben, 
ob ein Bunsen- oder ein Mekerbrenner gebraucht wurde. (Journ. Amer. Pharm. 
Assoc. 14. 587—88. Louis, K. L ig g e t t  Co., N ew  York.) D ie t z e .

Th. Sabalitschka und C. Jungermann, Eine einfache Bestimmung des Alkaloid- 
gehaltes von Semen Strychni und Strychnos-Praparaten. D ie durch PAc. entfetteten, 
mittelfein gepulverten Samen werden mit NaOH verrieben, mit CaS04 getrocknet, 
mit A.-Chlf. ausgeschiittelt, Filtrat wird mit IIjSOj ausgeschiittclt u. mit
‘/,0,,-n. Lauge titriert, Methylrotlsg. (0,1 zu 100 A.) ais Indicator. In gleichcr W eise 
wird der Alkaloidgehalt in 25 oder 10 g  Tinct. Strychni u. in 1 g  Estractum  
Strychni bestimmt. (Pharm. Zentralhalle 66. 145—50.) D ie t z e .
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Aldo Patta, Beobachtimgen iiber cliemische Versuche m it Arsenobenzolen w ita ' 
besonderer Beriicksiclitigung des Indexes D . M. Der Index D. M. soli nach D e  
M y t t e n a e r e  (Journ. Pharm. de Belgiąue 5. 357; C. 1923. IV. 516) ein MaB fiir die 
Giftigkeit von Arsenobenzolpraparaten sein. Dcmgegeniiber stellt Vf. in Uber- 
einstimmung mit V a l e u r  u. LANNOY (Journ. Pharm. et Chim. [8] 1. 5; C. 1925.
I. 1426) fest, daB selbst unter Einhaltung derselben Bedingungen bei denselben 
Priiparaten im allgemeinen scliwankende AYerte erhalten werden, u. daB auch ab- 
gesehen davon der D. M.-Wert keine einwandfreien Anhaltspunkte fiir die Giftig- 
keit der Priiparate liefert. D ie an einem Priiparat erhaltenen D. M.-Werte waclisen 
mit der Dauer des Erhitzens mit Essigsiiure, was wahrscheinlich auf einer fort- 
schreitenden Zerselzung des Priiparates bei der vou D e  M y t t e n a e r e  angegebenen 
Behandlungsweise beruht. (Bollettino Chimico Farmaceutico 64. 417—24. Pavia, 
Pharmakolog. Institut.) HOCKEL.

II. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine cliemische Technologie.

W . Ishew ski, Uniwertung der calorischen Werte. Vortrag iiber die Fortschritte 
der Warmeteclmik. (Journ. chimiąue dc 1’Ukraine. Techn. Teil. 1. 29—39. Kiew.) Bkm.

E am esohl & Schm idt Akt.-Ges. & Carl Schm itz, Oelde, W estf., Schleuder- 
trommel m it Yorschlammraum und Einsatztellern. Es sind auf dem ganzen Umfang 
des Verteilers, u. zwar in seiner PaBfliiche, kiinstliche Durchfliisse vorgesehen, die 
einander gleich sind u. in ihrer Gesamtmenge groBeren Durchstromungsąuerschnitt 
haben, ais die Undiehtigkciten zwischen Verteilcr u. Trommelbodensitz betragen 
konnen. — Es wird dadurch erreicht, daB die einstromende Fl. auf ihrem W ege 
nach auBen uberall gleichc Widerstande findet, so daB die Taschen glciehmaBig 
gefiillt werden u. infolgedessen Sehwankungen der Trommel nicht eiutreten konnen. 
(D. E,. P. 416528 KI. 82 b vom 3/4. 1924, ausg. 18/7. 1925.) O e l k e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eli., 
Bespannung von Drehfilterlrommeln mittels schraubenformig aufgewickclter Streifen, 
dad. gek., daB jedc W indung des schraubenformig aufgewickeltcn Streifcns dic 
yorhergehende zum Teil iiberdcckt. (D. E. P. 416945 KI. 12d vom 28/10. 1923, 
ausg. 31/7. 1925.) K a u s c ii .

Otto Nordstrom , Sundsvall, Scliwcden, A pparat zum Entfernen rauch- oder 
staubformiger Bestandteile aus Gasen. 1. bestchend aus einem mit durchloclierteu 
Wanden yerschenen Filterschacht, durch den ein Filtermaterial allmitlilich hindurch 
sinkt, wiihrend die Gase quer durch den Scliacht geleitet werden, dad. gek., 
daB an die Austrittsoffnung fiir das Filtermaterial ein mit aufwiirts gerichteter vom 
Filterschacht unabliangiger Luftstromung arbeitender Luftkanal angesclilossen ist, 
der cinen zur .Aufnahme des aus dcm Scliacht lieraustrctenden Filtermatcrials 
dienenden, treppenformigen Boden besitzt, welclier an jeder Stufe LufteinlaB- 
offnungen aufweist. — 2. dad. gek., daB die GroBe der Austrittsoffnung des Schachtcs 
einstellbar ist. — 3. dad. gek., daB die untefste Stufe des treppenformigen Bodens 
drehbar gelagert ist u. mit einem feststelienden Abstreifer zusammenwirkt. (D. E. P. 
416491 K I. 12e vom 26/9. 1923, ausg. 16/7. 1925.) K a u s c h .

Melms & P ienninger, Komm.-Ges., Munehen-Hiracliau, Yorrichtwng zum 
Zerstduben einer Fliissigkeit in Gase in einem Gasstrom, dad. gek., daB zum Zer- 
stiiuben der Fl. eine mit lioher Umfangsgeschwindigkcit sich dreliende Schauflung 
u. zum Fordcrn des Gases eine mit niedrigerer Umfangsgeschwindigkeit sich drchende 
Schauflung dient, wobei beide Schauflungen auf einer gemeinsamen W elle sitzen. 
(D. E. P. 416492 KI. 12e vom 7/12. 1922, ausg. 16/7. 1925.) K a u s c h .
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Pilade Barducci, Mailand, Troćkenkammer, nacli Pat. 34-1009, dad. gek., daB 
die Liiftungsvorr. im Falirzeug in jcder Seitenwand teils Blas- teils Saugoffnungen 
fiir die Luft besitzt, — Dadurcli wird erreicht, daB der Luftstrom, anstatt w ie bei 
der Einrichtung nach dcm Ilauptpat. nur in der Liingsrichtung der Kammer sieli 
zu yerbreiten, den seitlich vom Liifter mit Trockengut ausgefullten Raum im Kreis- 
lauf durclistreicht, u. zwar in melir oder weniger senkrechter Richtung quer zur 
Bewegungsrichtung des falirbaren Liifters. (D. R. P. 416312 KI. 82 a vom 16/4.
1922, ausg. 13/7. 1925. Zus. zu D. R. P. 344009; C. 1922. II. 243.) O e l k e r .

StickstofFwerke G. m. b. H., Spandau, Verfahren zur beschleunigłen K rysia lli- 
sałion langsam kryętalłisierender Salze, aus Lsgg. mittels Zusatzes von anderen, die 
Loslichkeit lierabdriickenden Salzen, dad. gek., daB die Lsgg. der beiden Salzc 
zuniichst in den ubersiitt. Zustand Ubergefiihrt u. darauf in an sich bekannter 
W eise mit Hilfe yon Druckluft zerstiiubt werden. (D. R. P. 417 017 KI. 12 c vom 
3/8. 1924, ausg. 4/8. 1925.) K a u s c h .

Badische A nilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Bernhard  
M oll, Mannheim), Yorricldung zum Riihrcn einzudampfender Fliissigkeiten , 1. dad. 
gek., daB die bei der Vcrdampfung innerhalb der Fl. auftrctenden Gas- bezw. 
Dampfblasen innerhalb der Fl. gegen Prallfliiehen oder Sammelraume, bestehend 
aus cinem oder mehreren in das KochgcfiiB fest eingebauten Schneckcngiingen, 
gefiihrt werden, die zweckmiiBig nach der Mitte des GefiiBes zu dachartig abfallen.
2. dad. gek., daB statt der Sclineckengiinge eine in die zu yerdampfendc Fl. ein- 
tauchende Glockc yerwendet wird, die zweckmiiBig unten gezahnt ist. (D. R. P. 
416668 KI. 12a vom 28/7. 1923, ausg. 21/7. 1925.) K a u s c i i .

Christian Christiana, Berlin-W ilmersdorf, Vorrichiung zur Regclung des 
Wasserstandes in Verdampfern, in denen eine Lsg. eingedampft wird, 1. dad. gek., 
daB die auBerhalb des GefiiBes gelegene Regeleinrichtung mit dem Dampf- u. 
Losungsraum derart yerbundeu ist, daB eine stiindige Kondcnsation von Dampf u. 
Ruckfiihrung des Kondcnswassers durch die Wasseryerbindungsleitung in das GefiiB 
erfolgt. — 2. dad. gek., daB eine besondere Kuhlfliiche zur Kondensation des 
Dampfes angebraclit ist. — 3. dad. gek., daB in der Wasseryerbindung eine Quer- 
schnittserweiterung sich befindet, die bei allzu starkem Steigen des W asserspiegels 
im EindampfgefiiB den Zutritt von Lauge in die Regeleinrichtung yerhindert. —
4. dad. gek., daB dic Erweiterung fiir sich absperrbar u. mit einer Reinigungs- 
óffnung yerschen ist. (D. R. P. 416943 KI. 12 a vom 20/3. 1924, ausg. 4/8. 
1925.) K a u s c h .

Therm al Industrial and Chemical tT. I. C.) R esearch Company, Lim ited  
und John Stanley Morgan, London, D esłillałion m it H ilfe von W asserdam pf zum 
Trennen der Bestandteile einer FL, die aus mehr ais zwei Bestandteilen zusammen- 
gesetzt ist, 1. dad. gek., daB Wasserdampf durch eine Teilmenge der Mischung liin- 
durchgeleitet wird, so daB wenigstens zwei Bestandteile yerdampft werden, daB 
ferner die Mischung des Wasserdampfs u. der Diimpfe so behandelt wird, daB 
wenigstens einer der Bestandteile der Ausgangsfl. yerfliissigt wird, u. daB der 
Wasserdampf dann durch einen anderen Teil der Ausgangsmischung liindurch- 
geleitet wird, um wenigstens einen Bdstandteil der Mischung zu yerdampfen, wobei 
die Behandlung des Wasserdampfs u. der Dampfe u. das Durclileiten des Dampfes, 
wenn notig, wiederholt wird. — 2. Dcstillation einer fliissigen Jliscliung, dic mehr 
ais zwei Bestandteile enthalt, unter Verwendung von iiberhitztem Wasserdampf, 
dad. gek., daB die Mischung mit iiberhitztem W asserdampf destilliert wird, das 
Gemisch von Wasserdampf u. Diimpfcn durch einen Kiihler hindurchgeschickt 
wird, der die Dampfe allein kondensiert u. daB der zuriickbleibende Wasserdampf 
auf eine Temp. uberliitzt wird, die unterhalb derjenigen des ersten Uberhitzens 
liegt, u. das Kondensat aus den ersten Diimpfcn mit diesem uberhitzten Wasser-
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dampf dcstilliert wird, wobei der W asserdampf in ahnlieher W eise so oft w ie er- 
forderlicli wieder bcnutzt wird. — 3. dad. gek., daB die fi. Misehung zuerst oline 
W asserdampf destilliert wird, um eine entsprecbende Fraktion zu erhalten, daB 
darauf der Riickstand mit uberhitztem W asserdampf destilliert wird, u. daB der 
W asserdampf nacli Trennung von den yerflussigten Diimpfen zur Wasserdestillation 
der erstgenannten Fraktion verwendet wird. — 4. dad. gek., daB der W asserdampf 
zum SchluB kondensiert u. seine latente Wiirme an die zu destillierende FI. abge- 
geben wird. (D. R. P. 416944 KI. 12a vom 24/1. 1923, ausg. 4/8. 1925. E. Prior. 
13/11. 1922.) K ausch.

Bayerische Stickstoff-W erke Akt.-Ges. (Erfinder: Paul M angold), Berlin, 
Regencńwung von K atalysatoren  aus Cu-, Fe-, N i-, Cr- u. anderen Schwermetallen 
bezw. dereń Oxydcu oder Oxydulen oder von MM., die diese Metalle oder dereń 
Oxyde oder Oxydule enthalten, u. welche durch Ek. mit gasformigen S-Verbb. zum 
T eil oder yollig infolge Umwandlung in Sulfate an ihrer Wirksamkeit yerloren 
haben, 1. dad. gek., daB das in der M. enthaltene Metali durch Erhitzen mit Alkali- 
hydroxyd-, Alkalicarbonat-, Alkalidicarbonatlsgg. in die urspriinglieli katalyt. wirk- 
same Yerbindungsform ttbergefuhrt wird, wobei gleichzeitig der S durch Uberfiihren 
in 1. Sulfate auswaschbar wird. — 2. dad. gek., daB man bei Verwendung von Atz- 
alkali die Behandlung der Katalysatormasse statt bei erhohter Temp. in der Kiilte 
yornimmt. — 3. dad. gek., daB man dic Behandlung der Katalysatormasse bei hoherer 
Temp. unter Druck yornimmt, wodurch sich die W rkg. auch auf das Innere der 
Kontaktmasse erstreckt. (D. R. P. 416451 KI. 12g vom 6 /4 . 1922, ausg. 16/7 . 
1925.) K a u s c h .

IV. Wasser; Abwasser.
W . Gordon Carey, D ie Branchbarkeit des Wassers von Ost-Durham zur Kessel- 

speisim gu nd zu andem  Zwecken. Das W . von O s t-D u r h a m  wird aus dolomit- 
haltigem Untergrund zwischen den Flussen T y n e  u. T e e s  gepumpt u. enthiilt 
412 mg/l Abdampfruckstand, besteliend aus Nitrat-N 3,3, Albuminoid-N 0,004, 
Nitrit-N 0, N H 3 0, CaO 135,5, MgO 64,1, Cl 32,4 u. S 0 3 44,9 mg/l. D ie Arbeit 
behandelt nacheinander die Eignung des W . zu Trinkzwecken, in der Hauswirt- 
scliaft u. zur Kesselspeisung, insbesondere noch die Enthiirtung mit Zeolithen, die 
Entolung des Kondenssy. u. die Entfernung der gel. Gase. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
44. T. 286—90. Newcastle.) S p l i t t g e r b e r .

Bruno Rewald, tjber die Reinigung des Wassers m it Permutit. Allgemein- 
yerstiindliche Schilderung der Wasserentliiirtung mit Permutit unter Beifiigung yon  
Skizzen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 445—46. Hamburg.) S p l i t t g e r b e r .

K. M orawę, Vakuumentsa.uerung. D ie Tatsacbe, daB yiele Yakuumentsiiuerungs- 
anlagen im Betrieb unbefriedigend arbeiten, ist nicht auf das Verf. an sich, sondern 
auf die AuBeraelitlassung der physikal. Grundlagen durch den Konstrukteur zuriick- 
zufiihren. Werden diese Grundlagen aber beachtet, dann wird auch ein be- 
friedigendes Ergebnis erzielt, w ie Vf. durch Hinweis auf ein prakt. Beispiel er- 
liiutert. (Gas- u. W asserfach 68. 442. Berlin.) S p l i t t g e r b e r .

P h ilip p e Bunau-Varilla und E m ile Techoueyres, iiber die induzierłe Anti- 
sepsis oder, anders ausgedriickt, iiber dic aus der Ferne, ohne stoffliche Beruhrung 
von einer sehr verdiinnten Natriumhypochloritlosung a u f eine Bakterienaufsehwemmung 
ausgeiibte mikrobicide Wirkung. B u n a u - V a r i l l a  hat 1916 gefunden, daB schon ca.
0,1 mg Cl pro Liter in Form yon NaClO geniigen, um Trinktcasser zu sterilisieren. 
Hierfiir konrite die iibliche Oxydationstheorie zur Erkliirung nicht geniigen , Yff. 
nchmen an, daB das Mol. NaClO, indem es die organ. Substanz angreift, Stralilungen 
von analoger Wrkg. auf das Mikrobenleben wie die ultrayioletten Stralilen aus- 
sendet. D iese Ansicht wird gestiitzt durch Ergebnisse vou Verss., bei denen die
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Wrkg. auf durcli Quarzw;inde getrenntes W. erwiescn wurde. (C. r. d. l ’Acad. 
des sciences 180. 1615—18.) S p ie g e l .

M. Beck, Uber eine einfachc A rt zur Feststellung der Yerschmutzung und der 
lld r te  non Gebrauchsutassem beim Gebrauch zu DesinfeMionslosungen. D ie Arbeit 
bringt zunaclist eine Nachpriifung, geringfugigc Abiinderung u. Empfelilung des 
Verf. von D a r I n y i  (Dtsch. med. Wclischr. 51. 23; C. 1925. I. 1516) u. gibt dann 
einige Anhaltspunkte, um mit Hilfe der Schaumbildung, dic bei Zusatz der offi- 
zinellen spirituosen Seifenlsg. zu naturliclien W w. entsteht, sich uber den Hiirte- 
grad der W w. oberfliichlich zu unterrichten. (Der prakt. Desiufektor 17. 127— 28. 
Stade.) S p l i t t g e r b e r .

W estbóhm ischer B ergb au-A ktien-V erein  D irektion  der Schatzlarer 
K ohlenwerke, Schatzlar, Tscbechoslowakische Republik, Ausscheidung oliger Sub- 
stanzen aus mit Calciumhydroxyd versetzten Kondensicassern bei gleiclizeitiger Er- 
warmung u. nachheriger Abfiltrierung des oligen Riickstandes, dad. gek ., daB zur 
Herst. der Ca(OH)a-Lsg. ein Teil des Kondenswasscrs selbst verwendet wird, 
welches mit Kalk gcsiitt. in der notwendigen Menge dem zweiten Teil dieses W . 
zugefiihrt wird, wo es bei gleichzeitiger Erwarmung die gewunschte Ausscheidung 
bewirkt. (D .R .P . 416255 KI. 13b vom 7/2. 1924, ausg. 10/7. 1925.) O e l ic e r .

W ilh elm  Schneider, D uisburg, Voirichtung zum Reinigen von Speisewasscr 
durch Erhitzcn mittels D am pf, dad. gek., daB der geschlossene Behiilter zur Senk- 
rechten geneigt stelit u. durch eine Seheidcwand in eine Hfilfte zur Aufnahme der 
Heizschlangen u. in eine andere Halfte zur Entnahme des gekliirten Speisewassers 
geteilt ist. — Es werden Warmeverlustc nach Moglichkeit yermieden. (D. R. P. 
416074 KI. 13b vom 2/7. 1924, ausg. 9/7. 1925.) O e l k e r .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
B. W aeser, D ie Gewinnung von Harnstojf. Kurze Darst. der tccbn. Verff. 

zur Herst. des ais Dungemittel wiclitigen Harnstofłs. (Metallborse 15.1716— 17.) B e h .
R. Marlin Barnette, Synthetische Calciumsilicate ais Quclle fiir Diingc!;alk.

I. Vergleich des Einflusses von synthetischen Calciumsilicaten au f das P/lanzen- 
wachstum m it an dereń Kalkformen. Im allgemeinen erweisen sich kiinstliche Silicate 
ebenso wirksam wie dic iiblichen Kalkformen. Untersuclit wurden: Dicalcium- 
silicat (CaO)2SiOj u. „Limosil“ (entstehend bei der Gewinnung von K2C 03 aus 
Glaukonit, vermutlich ein Monosilicat -j- 3% freiem Ca in Form yon Hydrat). 
(Soil science 18. 479—91. 1924. Princeton [N. Y.], Agricult. exp. stat.; Ber. ges. 
Physiol. 31. 234. Ref. G le is b e r g . )  O p p e n h e im e r .

Friedrich Glanz, Nachwirkung des Eunstdungenersuches m it verschiedener 
llodenbearbeilung vom Jahrc 1923. Es wird an Mehrertriigen bis zu 10% die Uber- 
legenheit der „Wulilkultur" gegeniiber dem „W enden“ durch den Pflug nach- 
gewiesen. (Ztschr. f. Pflanzenernalir. u. Diingung Abt. B. 4. 354— 60.) T r e n e l .

Edward M. Crowther, N otiz uber die Ausnutzung der organischen Stickstoff- 
verbindungen in  Topfversuchen. Aus Glykokoll u. NaNOg wird uber die Halfte des 
zagefiigten N in der Pflanze wiedergefunden, Natronsalpeter wird noch durch 
Glykokoll iibertroflen; scliwefelsaures Ammonium, Acetamid u. EiweiB werden bis 
zu 44%, Pyridin, Na-Urat u. -Cyanid etwa zu 30°/0 ausgeniitzt. Aromat. Aminę er- 
gaben infolgc tox. W rkg., besonders auf die Keimung niedrige W erte; Hydrazin 
ist wirkungslos, Nitrobenzol yerhiudert die Keimung in allen Fallen. D ie Verbb. 
wurden ais 0,5 g  N auf 10 kg Boden gegeben, Vers.-Pflanzen: Gerste u. weiBer 
Seuf. (Journ. Agricult. Science 15. 300—302.) T r ć n e l .

Edward M. Crowther, Weitere Yersuche uber die Wirkung, die die Beseitigung 
des loslkhen uum us a u f dic Fruehtbarkeit des Bodens ausubt. Topfyerss. mit
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schwerem Lehm- u. Gartenbodcn, dereń Humus durcli Alkuliextraktion entfernt 
worden ist, crgaben kein eindeutiges Bild; die ais Trockeusubst. bestimmtc Ernte 
wird durch die Vorbeliandluug auf dcm schwereu Boden meist erhobt, auf dem 
Gartenbodcn jedoch meist yerringert; auch die N-Best. der Trockcnsubstanz ergab 
wechselyolle ReBultate. D ie physikal., chem. u. biolog. N eb en w rk gg . der Vor- 
bebandlung ycrbindern, aus den Vcrss. auf die Bedeutung des Humus fur das 
Pflauzenwaebstum zu sclilieBen; Versuclispflanzen: W eizen, Roggen, Gerste u. Senf. 
(Journ. Agricult. Science 15. 303—6. Soil Phys. Dep. Rothamsted Exp. Stat.) T r ć n e l .

M ax T ren e l, H at die Bodenrealction auch in  der praktischen Landwirtschaft 
den Einflup, der ihr au f Grund von wissenschaftlichen Vegetatio)isversuehen zu- 
geschrieben w ird ? Durcli Bodcnrk. Bestst. in KCl-Kaltigen Bodenaufscblammungen 
mit dem elektrometr. tragbaren Geriit des Vfs. (S. 233) wird im engen Einyernelimen 
mit prakt. Landwirten gezeigt, daB es wahrseheinlicb is t, die Ernten steigern zu 
konnen, cntweder durch Anpassung der Bodenrk. an die anzubauende Kulturpflanze 
oder durch cntsprecliend gewiihlte Fruchtfolge. D ie Unterss. bestiitigen i. a. das 
Ergebnis wissenscliaftlicher Vegctationsverss. fiir die landwirtsćhaftliche Praxis. 
Folgende Tabelle gibt das Resultat ubersichtlich:

Kulturpflanze licobachtete Wachstums- 
breite zwischen p It

W ahrseheinliches 
Optimum bei p^

K a r t o f f e l ............................................ 4—8 5—6
Ilafcr .................................................. 4—8 5—6
Eoggen .................................................. 4—7
A Y eizcn.................................................. 4—8 6—7
G e r s t e ................................................. 5—8 7—8
Z uckerrU ben....................................... 6—8 6—7
L u p i n e n ............................................ 4—6 4—5
Erbsen .................................................. 5 - 8 6—7
R o tk le e .................................................. 5 - 8 6—7

Roggen zeigte kein Optimum. — Obwohl 20% von 1589 Bestst. ausgesprochen 
saure u. 40% schwachsaure Rk. ergaben, konnten patliolog., in die Augen fallende 
Veranderungen der Kulturpflanzen in keinem Falle eindeutig auf saure Bodenrk. 
zuruckgefiihrt werden, wolil aber auf schlechte Wasserfuhrung, Ortstein, mangelnde 
Liiftung, tier. Scliiidlinge. — D ie Empfindliclikeit der keimenden Pflanze ist gegen 
schwachalkal. Rk. groBer ais gegen saure. In kolloidreichen Boden kann die 
Bodenrk. jalirelang konstant bleiben; der EinlluB saurer Dungemittel ist auf solehen 
Boden gering. Sandboden dagegen zeigen meist sehr wechselyolle Rk. Vielfach 
wurden alkal. reagierende K-Dungesalze festgestellt. Von der Bodenbearbeitung 
scheint die Rk. nicht eindeutig abzuliangen; wichtig ist, daB die Bodenproben frisch 
untersucht werden. (Ztschr. f. Pflanzeuernalir. u. Diingung Abt. B. 4. 340—53. 
PreuB. Geol. Laudesanstalt Berlin.) T r ĆNEL.

Amar N ath Puri, Yersuelie uber die Wechseltcirkung zwischen Boden und ver- 
diinnten Sauren. 50 g carbonatfreier Boden (mit 30,39°/o Tongehalt) werden 2 Stdn. 
mit 200 ccm verd. Siiuren verschiedener Konz. geschiittelt u. nach 24-std. Stehen 
in einer abpipettierten Probe der nicht adsorbierte Restbetrag titrimetr. bestimmt. 
Die Rk. gehorcht in heryorragender Anniiherung der Freundlichschen Adsorptions- 
formel, in der n
fiir IIjS 04 ............................................ 3,07

C itr o n e n s a u r e ............................3,07
HNO, 2,30

fur H C 1 ................................................2,14
ii II3P 0 4 ...........................................2,35

Essigsaure .................................1,69
ist. D ie Rk.-Fiihigkeit des Bodcns ist gegen dreibas. Siiuren am groBten, ain 
klcinsten gegen einbas. — Verss. mit yerschiedenen Fraktionen, die durch
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Scdimentation gewonncn wurden, zeigen, daB mit steigender OberfliichengroBc die 
Adsorption zunimmt u. daB n fur die verseliiedenen Fraktionen denselben W ert 
hat. — Sind JT,, K 2, K 3 . . . die Werte fiir K  der verschiedenen Fraktionen (in 
der Freundliclischen Formel) u. »»„ mit m3 die entspreebenden Feuehtigkeitsgebalte 
(in %), die der Boden in einer Atmosphare von 50% relativer Feuelitigkeit an- 
nimmt, so gilt die interessante Bezieliung: =  K.Jrn^ — K 3lm3 ■ • • —  konst.
Danaeb ist die Weehselwrkg. zwischen Boden u. verd. Siiuren eine Oberflachen- 
erscheinung. (Journ. Agrieult. Science 15. 334—42. Soil Phys. Dep. Rotbamsted 
Exp. Stat.) TrĆNEL.

Amar N ath Pnri, Kritisclie Unłersuchung des Hygroskopizitdtskoeffizienten des 
Bodens. Unter Einhaltung sorgfaltiger YorsichtsmaBregeln bestimmt Vf. den 
Feucbtigkeitsgebalt von Boden, den diese bei 15,0, 20,2, 25,0 u. 29,7° nach ver- 
schiedener Einw.-Zeit (bis zu 24 Tagen) in mit W .-Dam pf gesiittigter Luft annehmen 
u. stellt fest, 1. daB die ublicbe Rk.-Zcit von 12—24 Stdn. zu kurz ist, um endliche 
Werte zu erhalten, 2. daB diese endlichen W erte mit steigender Temp. kleiner 
werden, 3. daB jedocli in den Anfangsstadien der W.-Adsorption der Feuchtigkeits- 
gehalt mit steigender Temp. wiichst. Danaeb ist der W ert des Ilygroskopizitiits- 
koeffizienten ais Bodeneharakteristikum zweifelhaft. (Journ. Agrieult. Science 15. 
272—83. Soil Phys. Dep. Rotbamsted Exp. Stat.) T r ć n e l .

James H endrick und George N ew lands, D ie mineralogische Zusammen- 
setzung von schottischen Boden. D ie mineralog. Analyse der Fraktion „Feinsand" 
ergibt, daB dic scliott. Boden — besonders des Sudens — reicli an unzersetzten 
Silicaten sind u. nach ihrem Gehalt an Orthoklas, Quarz u. Eisensilicaten klassifiziert 
werden konnen. (Journ. Agrieult. Science 15. 257—71. Soil Res. Dep. Nortli of 
Scotland Coli. o f Agr., Aberdeen.) T rćN E L .

M. I. W olkoff, Wirkung von Eisen- uud Aluminmmsalzen a u f die Phosphor- 
aufschliefiung aus Boden und Quarzsand nach Behandlung mit Tennesseephosphat 
oder Doppelphospliat. Verschiedene mit Tennesseephosphat oder Phosphorsaure be- 
haudelte Boden geben in Ggw. von Al- oder Fe-Salzen unter sonst gleichen Be- 
dingungen mit 0,2-n. H N 0 3 verschicdcne P-Auszuge. So druckte z. B. eine Miscbung 
von CaC03 F eG ||, dic mit Tennesseephosphat yorbehandeltem Kieselmehl zu- 
gesetzt waren, dic P-Gewinnung auf 89% , Zusatz von FeCl3 -)- A1C13 auf 93,6% 
herunter. Vermutliche Griinde: dic verschiedenen Doppelsalze von Phosphorsaure 
sind weniger 1. ais dic Einzelsalze. F eA l(P 04)2 ist weniger 1. ais F e P 0 4 oder A1P04. 
(Soil science 18. 469—78. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 235. Ref. G le is b e r g . )  Opi’.

Krieg, Schddlingsbekampfung m it arscnhaltigen K odem . Anfiihrung der Haupt- 
gruppen von tier. Schadlingen, fiir welclie nach prakt. Erfahrungen, hauptsiichlich 
des Auslandes, die Anwendung derartiger Koder in Betracht kommt, u. ihrer Zus., 
die sich nach Art des Schadlings durch Beriicksichtigung seiner besonderen Ge- 
schmacksrichtung richten muB. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk., II. Abt. 65.
59—62. Kreuznach.) S p ie g e l .

Wm. Goodwin und H. M artin, Unłersuchung iiber dic chemischen Ve>-dnderungen, 
die bei der Mischuńg von Calciumsulfid mit B leiarseniat in  Zerstdubimgsmitteln cin- 
treten. D ie W eehselwrkg. zwischen Kalksehwefel u. saurem Bleiarseniat ist klein 
u. ohne EinfluB auf die chem. Eigenschaften beider Bestandteile der Mischung. A uf 
die Bliitter zerstiiubt, tritt Zers. des Arseniats dadurch ein, daB die CO, der Luft 
aus den oxydierten u. hydrolisiertcn Polysulfiden II2S freimacht, dic nun ihrerscits 
auf das Arseniat einwirkt. D ie erhohte pilzvertilgende Kraft der Mischung kann 
durch die Ggw. von 1. Arseniaten u. Thioarseniaten erkliirt werden; die insekten- 
totende Eigenschaft des Bleiarseniats erscheint durch Zugabe von Kalksehwefel 
nicht wesentlich yerstiirkt. Da auf der Blattoberflache durch COa bezw. II2S 1.
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Arsenik entsteht, ist Vorsicht beim Gebraucli der Misehung geboten. (Journ. 
Agrieult. Science 15. 307—26.) T r ć n e l .

H erbert Ernest W oodm an, D er N(ihrwe>'t von frisch in  Mieten ńngelagertcm 
R aigras und Klee. Fiitterungsverss. an Schafen mit in Mieten frisch eingelagertem 
Raigras u. Rotklee zeigen, daB von der Trockensubst. 47,56%, von EiweiBstoffcn 
nur 12,55% verdaut werden. Der bemerkenswerte niedrige Wert der EiweiBaufnahme 
wird in 1. Linie auf die hohe Temp. (bis 80°) der Mieteneinlagerung, in 2. Linie 
auf die nasse W itterung bei der Ernte zuriickgefiihrt. (Journ. Agrieult. Science 15. 
327—33. Inst. for the Study of Anim. Nutrit. Cambridge Univ.) T b ć n e l .

Gordon Hart, D ie Bestimmung des nutzbaren Sliekstoffs in gcmischtcn Diinge- 
mitteln durch das offizicllc ncutrale Permanganatverfahren, wic es in  F lorida aus- 
gefuhrt wird. D ie Scheidung des von der Pflanze nutzbaren organ. N  gewisser 
Diingemittel von dem von der Pflanze nicht ausnutzbaren ist Gegenstand vor- 
liegender Unters. Es wird das in Florida vorgeschriebene neutrale Permanganat- 
verf. empfohlen mit der Abiinderung, daB fiir eine Unters. eine Probe yon 1 g 
dient (ygl. Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists 7. 379; C. 1924. II. 1625). 
Bei Unters. nach diesem Verf. von mehr ais 300 Proben haben nur wenige eine 
irgend betritchtliclie Menge (0,40%) unl. N  gezeigt; die meisten der Bestst. zeigten 
davon weniger ais 0,1%. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists 8. 417—19. 
Tallahassce [Fla.].) R O i i l e .

K. Taranów, Zur Methodik der Bestimmung der Gesamtphosphoi-saurc im Boden.
5 g Boden wird dreimal mit IIN 0 3 (D. 1,4) befeuclitet u. jedesmal schwach erhitzt 
bis zum Aufhoren der Stickoxydentw. Alsdann -wird die Probe stiirker erhitzt (15 
bis 20 Min.), dann mit 10%ig IIN 0 3 zur Ausfiillung der Kieselsiiure behandelt, mit 
H N 0 3 (D. 1,4) auf dcm Wasserbad erwiirmt u. mit W . ausgezogen. H3P 0 4 wird 
im Auszug nach NYSSENS oder nephelometr. bestimmt. (Journ. chimiąue de 1’Ukraine 
Teclin. Teil. 1. 50—62. Charków.) B ik e r m a n .

Densch und Pfaff, Versuche zur Bestimmung des Ndhrstoffbedurfnisses der 
Boden durch Gefa/]versuche nach Mitscherlich nebst einigen Bemerkungen zur Methode 
Neubauer. Durch GefiiBverss. mit Boden verschiedener Herkunft bestiitigen Yff. 
die Giiltigkeit des sogenannten Wrkg.-Faktorengesetzes von M it s c h e r l ic h  an Ilafer 
u. Gerste fiir N  u. P20 6-DUngung. Bzgl. der Kornerertriige erfiillten die Diingungs- 
verss. in hervorragender Annaherung die Gleichung lg  A  — y  =  lg A  — c (a; -f- b), 
in der A  den Hoehstertrag, b die yorhandene Nahrstoftmenge, c den Wrkg.-Faktor 
u. y  den durch die Dungung erzielten Ertrag angibt; auch der absolute W ert der 
Wrkg.-Fitktoren c y  =  0,122 u. cPt0s =  0,60 war reproduzierbar. D ie durch Ge- 
fiiBverss. ermittelten W erte stimmten mit den Ergebnissen auf dem Felde in guter 
Annaherung uberein; kalkarme saure Boden verhalten sich naturgemaB anders. — 
Die Methode nach N eu b au eu  zur Best. des K- u. P s0 5-Bedarfs des Bodens er- 
fullte die auf sic gesetzten Iloffnungeu nicht. Irgend eine Grenzzalil, bei weleher 
eine K-Diingung nicht mehr notwendig wiire, lieB sich nicht feststellen, „geschweige 
denn der Grad der K-Bedurftigkeit der einzelnen Boden“ ; das gleiche ungiinstige 
Urteil gilt fiir die P^Oj-Best. nach N eu baueb . (Ztschr. f. Pflanzenerniihr. u. 
Dungung Abt. B. 4 . 321— 39.) T r ć n e l .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
Schim m el & Co., Atherische Ole. Andropogonole (W. J. van E erde, Proef- 

schrift Leiden 1924): Ol von Andropogon odoratus in 0,3% Ausbeute; citronen- 
gelbes, scliarf u. bitter schmeckendes 01; D .16 0,9352, nD20 =  1,48511, ctoi0 =  —37°22/ 
(unter « D wird im Folgenden das opt. Drehungsyermogen im 100 mm-Rohr ver- 
standen), SZ. 5,5, VZ. 43,72, YZ. nach Aeetylierung 155,55, freie Alkohole (Ci0H IaO)

Y H . 2. 114



1714 H X1II. A t h e r is c h e  O le ; R ie c h s t o f f e . 1925. n .

23,31%) gebundcne Alkohole 10,51%, p-Methoxyzimtsiiure 0,79% (doppelter F. 168 
u. 183°); fcrner wurden in dem Ol nachgewiescn l-Camplien, l-cc-Pinen, l-Borneol, 
Geraniol, Buttersaure u. ein niclit idcntifizierter Aldehyd. — Orangefarbenes Ol von 
Andropogon inłermedius, D .20 0,9850, <z„2° =  —9,50°, n D'20 =  1,5018, SZ. 15,65, 
YZ. 72,64 (nach Acetylierung 176,64), frcie Alkohole (C10H ISO) 36,15% , gebundene 
Alkohole 15,68%; das Ol enthielt l-Limonen, Essig- u. Butters&ure. — Ul von 
Cgmbopogon Nr. 2, l).-°  1,0242, « D2° =  +1 ,17°, nD2° =  1,5162, SZ. 9,65, VZ. 24,50 
(nach Acetylierung 95,12) freie Alkohole (C10H 18O) 23,48%, gebundene Alkohole 
4,08% > Elemicin 51,08% (Nachweis durch Oxydation zu Trimethylgallussiiure); 
ferncr Buttersaure, Ameisensaureester u. Trimethylgallussaurealdehyd(?). — Ol von 
Cgmbopogon procerus, D .20 1,0334, « D20 =  —8,25°, nD20 => 1,5183, SZ. 12,20, 
VZ. 36,99 (nach Acetylierung 124,68), freie Alkohole 29,70% , gebundene Alkohole 
8,33%, Elemicin 34,90°/0; ferner Piuen(?), Aineisen- u. Butteraiiurc, Propionsiiure- 
ester u. Trimetliylgallussiiurealdchyd. — Ul aus Bliiten von A m ica montana, 0,14%  
Ausbeutc, oliybraune M., E. 32°, D .35 0,9052, SZ. 113,4, EZ. 23,8 (nach Acetylierung 
58,8); in 95%ig. A. infolge hohen Paraffingehaltcs nicht klar 1. — Asanlol. A us
beutc 8,54%, D .15 0,9218, a D —  + 5 °2 8 ', nD20 =  1,49696; 1. in 3,5—4 V o l. u. mehr 
absol. A. — Atlas- Cedernol (R. Tflassy, Buli. Soc. Sciences nat. du Maroc 1924)
D. 0,8384—0,9587, u  =  + 3 5 ,2 7  bis +49 ,23°, u =  1,5061— 1,5132, SZ. 0,50—2,16, 
EZ. 3 ,7 5 -8 ,8 6  (nach Acetylierung 28 ,26-40,01); 1. in 1—6 Vol. 90%ig. A. — Ul 
von Cgmbopogon cacsius (Buli. Imp. Inst. 22. 268 [1924]), D .15 0,924, u n =  — 39,85°, 
ii,, — 1,486, SZ. 1,0, EZ. 9,4 (nach Acetylierung 91,0 entsprechend 26,8% Geraniol), 
Aldehyde 3%; unl. in 70%ig. A. — Ul von Cgmbopogon giganteus (Buli. Imp. Inst. 
22. 270 [1924]), D .15 0,950, « D20 =  —42,65°, nDs° =  1,493, SZ. 5,8, EZ. 9,7 (nach 
Acetylierung 194,0) Aldehyde 10%; 1. in 2 u. mehr Yol. 70%ig. A. — Ul von 
Dacrydium Franklini (Buli. Imp. Inst. 22. 277 [1924]), D .15 1,040, u  =  — 3,75°, 
n D =  1,533, SZ. 0,8, EZ. 0,9 (nach Acetylierung 11,2); 1. in 1,5 Vol. 70%ig. A.; 
90% des Ols hatten Kp.765 250—253 u. bestanden im wesentlichen aus Metliyl- 
eugenol. — Ul von Eucalyptus dwes. D .16 0,9188, ctv =  —46° 55', nD20 =  1,48577; 
klar 1. in jedem Verhiiltnis in 90%ig. A., 1. in 0,5 Vol. 80%ig. A., starkę Phellandrenrk., 
50% sind A 1-Menthenon-3 (Piperiton). — 6 l von Eucalyptus p iperita  (A. R. P enfold  
u. F . R. M orrisson, Proc. Roy. Soc. N . S. W . 58. 124 [1924]), durch Dampfdest. 
in 2 -2 ,5 %  Ausbeute, D .15 0,8924—0,9016, u  =  —52,0 bis —64,6°, n„2° =  1,4805 bis 
1,481, 1. in 5,3—9 Yol. 70%ig. A.; enthalt 42—48% / / ‘-Menthenon-3 u. Phellandren.
— Fenchelol aus der Krim (B. N . R utow ski u. P. P. le o n o w , W iss. Chern. Pharm. 
Inst. Moskau, 1924. 68), in 0,61% Ausbeute erhalten; D .20., 0,9705, a D =  +12,15°, 
nD =  1,5405, SZ. 0, E. + 4 ,2 °; 1. in 6,3 Vol. 80%ig. A. u. in 22,0 Vol. 70%ig. A.; 
enthalt 46,7% Anethol, ferner u-Phellandren, Methylcliamcol u. Anisaldehyd. Ein 
durch Extraktion gewonnenes Ol hatte D .2°4 0,9430, a D —  + 9 ,3 5 ° , nD'-° =  1,5384, 
SZ. 0,94. — Kiefernnadelb ’1 (J. M aisit, Lettlands Pharm. Journ. 1924. 171),
D. 0,871—0,894, « D =  + 2 °2 6 ' bis + 1 4 °2 0 ', EZ. 12,07—27,4; walirend dieses Ol 
aus cinem Gemiscli von Kiefern- u. Rottannennadeln dest. war, hatte cin nur aus 
Kiefernnadeln destilliertes Ol: D. 0,869, [a]D + 0 ° 4 0 ' , SZ. 0,79, EZ. 18,63; enthalt
6,51% Bornylacetat. — Sibir. Fichtenzapfenol. D .15 0,9538, u B =  — 32°5'; nicht 
yollig 1. in 10 Vol. 80%ig. A ., SZ. 5,6, EZ. 113,9 entsprechend 39,9% Ester be- 
rechnet ais Bornylacetat. — Ol der Beeren von Jtiniperus excelsa (B. N. R utow ski 
u. I. W. W inogradow a 1. c. S.‘ 62), in 1,06 u. 1,2% Ausbeute, D .20, 0,8882 u. 
0,9458; a D =  + 2 0 ,3 4  u. 20,35°; nD =  1,4740 u. 1,4835, SZ. 1,7 u. 10,15, EZ. 30,56 
u. 57,62; EZ. nach Acetylierung 79,45 u. 156,19; 1. in 5,7 u. 0,4 Vol. 90%ig. u. in 
17,5 (6,9) Vol. 80%ig. A. Nachgewiesene Bestandteile: a-Pinen, Camphen, Borneol, 
ein Aldehyd, cin Phenol u. Essigsiiure. — Atherisches Kokomufiol. Kokosfett wurde 
vor Yerseifung mit Wasserdampf behandelt, wobei ein rautenartig riechendes Ol
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mit einem stark nach Methylamylketon riechenden Vorlauf erhalten wurde; in einer 
Fraktion yon Kp.s 31—34° konnte dieses Keton nachgewiesen werden. — Ver- 
schiedene authent. Cayenne-Linaloeole (A. C h iris, Les Parfums de France 1924. 
50) hatten folgende die sónst angegebenen Grenzen uberschreitenden Konstanten:
D .16 0,880—0,886, « D10 =  —9 bis — 12°, 92,2—93,9% CI0H ,8O; danach empfiehlt es 
sich, die in der Literatur fur dieses 01 angegebenen Grenzkonstanten zu erweitern 
auf: D .X6 0,870—0,886, ccD =  —9 bis — 19°. — M andarinen-Petitgrainol, soli aus 
unreifen Fruchten gewonnen sein; blaBgelbliche, blaulich fluorescierende Fl. von 
scliwachem etwas neroliartigem Geruch; D .15 0,8615 (0,8585), a D =  -f-57°27' 
(+ 58° 57'), n D20 =  1,47867 (1,47662), SZ. 1,5 (0,7), EZ. 11,2 (8,4); 1. in 5 (5,5) Vol. 
u. mehr 90%ig. A .;’ (dic cingeklammerten Zahlen beziehen sich auf ein anderes 
Muster). Vom eigentlichen Mandarinen-Petitgrainol, d. li. dem Destillat aus den 
Blattern des Mandarinenbaumes weichen die Zahlen stark ab. — Ól von Melaleuca 
erubcscens (A. R . P en fo ld , Proc. Roy. Soc. N. S. W. 58. 182 [1924]) aus Bliittem u. 
Zweigen in 0,33—0,62% Ausbeute; D .16 0,9030—0,9103, a  —  —0,65 bis -f-5,25°, 
EZ. 1,72—13,46 (nach Acetylierung 30,36—52,94), 1. in 1,7 u. 2 Vol. 70°/oig. A., Ge- 
halt an Cineol 43—56%; enthalt ferner: a-P inen , Dipenten mit kleinen Mengen 
Limonen, « -Terpineol, ein Sesąuiterpen u. eine kleine Menge eines Phenols. — 
Ól von Melaleuca hypericifolia (A. R . P e n fo ld , 1. c. 185), aus Blattern u. Zweigen 
durch Wasserdampfdestillation in 0,13—0,16% Ausbeute; D .15 0,9161—0,9239, 
u  =  + 1 ,5  bis + 2 ,5 ° , nD-'° =  1,4592— 1,4650, 1. in 1—1,1 Yol. 70%ig. A., EZ. 6,46 
bis 8,92 (nach Acetylierung 18,2—23,05); Cineol. 64—68%, enthalt 0,1% «-Piuen, D i
penten (-j- wenig Limonen), ein Sesąuiterpen, 0,1 % eines Phenols, eine kleine Menge 
eines Paraffins vom F. 60°. — Melissenol (A. C hiris, 1. c. 152), braunes Ol in 0,112%  
Ausbeute vom E .+ 1 2 0, D .15 0,9578, a  =  ± 0 ° , SZ. 40,88, EZ. 18,20 (nach Acetylierung 

.135,8), 1. in 1,5 Yol. 90%ig. A. bei 18° (in 10 Vol. 90%ig- A. mit leichter Triibung) 
u. in 0,5 u. mehr Vol. 95%ig. A. — Muskateller Salbeidl (A. C h ir is , 1. c. 263),
D .15 0,964 u. 0,897, =  — 13° (—170 52'), SZ. 0,42 (0,42), EZ. 152,2 (110,6) (nach
Formylierung 255,6 u. 236,25), Estergehalt (ClsHsoOs) 53,27 (38,71%), freie Alkohole 
(C10H 18O) 32,56 (39,18)%, gebundene Alkohole 41,86 (30,42)%, Gesamtalkohole 74,42 
(69,60)%. — Nelkenstielol (A. C h ir is , 1. c. 152), D .15 1,053, nD20 =  1,53638, 
VZ. 15,4, 1. in 2 Vol. 65°/0ig- A. (trube mit 7 Vol.), Eugenolgelialt 88%• — Ul von 
Ocimum americanum, D .15 0,953, czD24 =  + 2 ,7 5 ° , n D24 =  1,511; Thymol u. andere 
Phenole waren nicht vorhanden. — Ól von Ocimum canum (L. S. G lich itch , 
Parfums de France 1924. 314), E. - f6 ,2  (6,3°), D .15 0,9870 (0,9942), « D23 =  — 5°4' 
(—3»50'), n DS0 =  1,52492 (1,52494), 1. in 1— 1,5 Vol. 75%ig. A ., SZ. 0,42 (0,70), 
EZ. 186,2 (194,6), EZ. nach Formylierung bei Zimmertemp. 280,0 (273,67), Ester 
(ais Methylcinnamat ber.) 54,19 u. 56,3%, freie Alkohole (Cl0H 18O) 29,99 (25,18)%. 
Das Ól enthielt: 1% Eucalyptol, 25% 1-Linalool, 2% Esdragol, 0,570 Geraniol, 1% 
andere Alkohole (Terpineol?), 55% Allozimtsaure- u. Zimtsauremetliylester, 0,5% 
Fettsaureester C„— C8, 10% bicycl. 1-Sesquiterpen, 4% anscheinend tricycl. d-Sesqui- 
terpen. — Patchouliol (Buli. Imp. Inst. 22. 271 [1924]). D .16 0,940—0,969, « D20 =  
—47,56 bis —51,8°, nD2° =  1,502— 1,509, SZ. 1,3—3,2, EZ. 3 ,0 -5 ,3 ;  nach A . C hiris 
(l. c. 49): D .15 0,9717 (0,9622), a D13 =  —54° 50' (—50° 32'), n D20 =  1,51024 (1,50930), 
SZ. 7,0 (0,56), EZ. 4,55 (3,5), 1. bei 16° in 0,5 Vol. (in 1,2—6 Vol. mit Triibung) u. 
in 6 Vol. 90%ig. A. — Salbeiol (0. D afert u. J. M auerer, Ztschr. f. landw. Vers.- 
Wesen Deutschosterr. 1923. 101); aus getrockneter Salvia officinalis in 1,3% Aus
beute; D .20 0,8079, k d20 =  — 4° 3', n D20 =  1,4644, Siiure 0% , Ester 12,41%, 
EZ. 35,47. — Ól von Thuja gigantea (B. N . R u to w sk i u. S. A. B usse, Chem. Pharm. 
Inst. Moskau, 1924, 19); durch Wasserdampfde3t. in 1,2% Ausbeute; D .20j0 0,9125, 
u D =  — 1,50°, n D20 =  1,4550, SZ. 0,38, EZ. 12,79, EZ. nach Acetylierung 33,02, 
Carbonylzahl nach W a lt o e k  261,3, 1. in 0,3 Vol. 90%'g- u. in 1,5 Vol. 70 ’/ô g- A-i
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das 01 cnthielt Sabinen, u-Tliujon, Thiijylalkohol, u. einen aliphat. Ester; Kp.14 70 
bis iiber 95°. — Ól von Thuja occidenłalis (Rutowski u. Busse, 1. c.) 0,082% Aus- 
beute; D .2°so 0,8993, u D =  + 1 5 ,5 9 ° , n D =  1,4810, SZ. 0,54, EZ. 23,26, EZ. nach  
Acetylierung 49,55, Carbonylzahl 43,7, 1. in 4,5 Vol. 90%ig. u- in 25 Vol. 80%ig. 
A.; Kp.jo 55 bis iiber 60°. — Ól von T lw ja  ońentalis (Rutowski u. Busse, 1. c.); 
aus Zweigspitzen u. Bliittern iu 9,12% Ausbeute; D .2020 0,87955, a B —  + 13,78°, 
nD20 =  1,4792, SZ. 0,34, EZ. 15,14, EZ. nach Acetylierung 37,2, Carbonylzahl 0, 1. 
in 8,5 Vol. 90%ig. A., nachgewiesen wurden d-«-Pinen, ein Sescjuiterpenalkohol u. 
vielleicht Caryophyllen; Kp.!5 50 bis iiber 120°. — Thujaholzol aus Thuja occiden- 
talis in Amerika unter dcm Namen weiBes Cedcrnol\ D .15 0,9500, «„  =  —22°6', 
nD20 =  1,50790, SZ. 0,9, EZ. 4,1 (nach Acetylierung 29,9), 1. 'in 9— 10 Yol. 90%ig. 
A., Kp.r01 265—290°. —  Ysopol (B. N . R utow ski u. I . W . W inogradowa, Chem. 
Pharm. Inst. Moskau 1924. 34). D .2°, 0,9573, a D =  — 19,29°, nD=  1,4805, SZ. 4,03, 
EZ. 35,86, EZ. nach Acetylierung 98,02, 1. in 0,9 Vol. 80%ig. u. 1,4 Vol. 70%ig. 
A.; nachgewiesen wurden: u- u. ^-Pincn, Camphen, l-Pinocamphon, ein Aldehyd, 
ein Alkoholgemiscli (l-Pinocampheol cntlialtend), Essigsiiure u. ein Sesąuiterpen. — 
A. Chiris (Parfums de France 1924, 321) scliliigt nach neuen Unterss. folgende 
Konstanten fur Ysopol vor: D .15 0,927—0,969, SZ. bis 4, EZ. bis 33. — Zimtblatterol 
(L. S. Glichitsch, Parfums de France 1924. 66) enthielt 50% freies Eugenol, 1,5%  
Terpene (vor allem l-/?-Phellandren), 1% freies 1-Linalool, 0,5% Safrol, 6% u-  u. 
^-Caryophyllen, 1% gebundenes Eugenol (wahrscheinlich Acetyleugenol), 7% freier 
u. gebundener Zimtalkohol, 2% nicht identifizierte Alkohole (Phenylpropylalkohol?),
0,2% Zimtaldeliyd, 27% Benzylbenzoat. D ie Eugenolbest. mit NaOH sollte nur in 
der KSlte ausgefiihrt werden. B ei geringem Gehalt an Eugenol wird ein Zusatz 
von PAc. empfohlen. — Z'dtwersamenol (B. N. R utow ski u. P. P. Leonow, Chem. 
Pharm. Inst. Moskau 1924. 49); D .254 0,9211, u D =  — 3,19°, n D26 =  1,4650, SZ. 2,8, 
EZ. 12,1, EZ. nach Acetylierung 38,0, 1. in 0,5 Vol. 80%ig. u. 1,1 Vol. 70%ig. A., 
enthiilt 84,25% Cineol; Kp.35 unter 85 bis iiber 185°. (Geschiiftsber. Ausgabe 
1925. 3—98. Miltitz b. Leipzig.) H e s s e .

R oland E. Kremers, Ól von Acliillea millefolium, L . 1922. D ie Unters. ergab 
eine groBere D. u. einen groBeren Prozentsatz an Borneol ais bei den Proben von 1916 
n. 1919. A is einziges Keton wurde Thujon identifiziert; doch konnte es seltsamer- 
weise nicht ais Bisulfitverb. isoliert werden. Fenchon fehlt. Das Verli. von Azulen  
gegen KM n04 wurde bestatigt. Essigsdure wurde ais Anilid identifiziert. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoc. 14. 399—401. W isconsin Pharm. Exper. Stat.) H o r s t .

Ch C. Jenison und R. E. Kremers, Sludien im  Gemis Mentha. VI. D as  
fliichtige Ol einer A rt von japaniseher Pfefferminze, geicachsen bei der Wisconsin 
pliarmazeutischcn 7ersuclisstation zu Madison. D ie Art einer sogenannten japanischen 
Pfefferminze, die in der W isconsin pharmazeut. Versuchsstation angebaut wurde, 
lieferte ein ath. Ol, das reichlich d-Pulegon cnthielt. L-Limonen ist der einzige 
andere Bcstandtcil des Oles, der sicher identifiziert wurde-. Sorgfiiltiges Nach- 
forschen nach Mentlion u. Menthol hat die Ggw. dieser Stoffe nicht ergeben. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoc. 14. 495—98. Univ. o f Wisconsin.) D i e tz e .

W yatt W . Randall, Eine Untersuchung iiber die Drehung von Citronenol bezie, 
siifiem Orangenol in alkoholischer Losung. An genauen Verss. wurde gefunden, daB 
sich der Gehalt (Raumliundertteile) an Citronenol bezw. Orangenol ergibt, wenn 
man dic Drehung bei 20° im 200 mm-Rolir (Kreisgrade) durch 1,14 bezw. 1,81 teilt; 
gefundene Schwankungen genannter Divisoren 1,140—1,141 (2 Proben) bezw. 1,808 
bis 1,834 (4 Proben). (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 8. 206— 14. Balti
more, Bureau of Chemistry.) G r o s z f e l d .
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Carl P raetoriu s, Taugcrhiitte, Gewinnung eines reinen, wasserklaren Terpentin- 
und K ienols, dad. gek ., daB wiihrend der Beheizung der Retorte u. der dadurch 
bedingten Trockeudest. vou auBen dem Retorteninhalt Ktthlfl. zugefuhrt wird. — 
Zur Durchfiilirung des Verf. wird in die Retorten ein mit feiuen Offnungen oder 
Diisen verselienes Rolir eingefiihrt, welchem von einem Kessel W . oder eine andere 
geeignete Fl. zugefUhrt wird. (D. R . P . 4 1 4 2 0 4  KI. 23 a vom 23/2. 1922, ausg. 
4/6. 1925.) Oe l k e k .

. XVI. Nakrungsmittel; Genulłmittel; Futterm ittel.
K. K rassu sk i, Uber die Herstellung von Phytin  in  Charkoiv. Geschichfe der 

wiihrend des Krieges entstandcnen Fabrikation. •— Das aus Flaclisolkuclien gc- 
wonnene Phytin entliiilt 1,3—1,4 C auf 1 Atom P  u. kein Fe, ist farb- u. geschmack- 
los, neutral. •— Yerss. an Ilunden ergaben: bei FUtterung mit Phytin nimmt das 
Gewicht schneller zu, yerdriingt der Harnstoffstickstoft' im Harn den Purinstickstoff, 
steigt die Aśsimilation von S u. P, verschiebt sich das Verhiiltnis der roten zu den 
weiBen Bliitkorperchen zugunsten der roten, wird die D. des Blutes erhoht. (Journ. 
chimiąue dc 1’Ukrainc Techn. Teil. 1. 11—28. Charków.) B ikerm an .

A. J. L ie th , Neue Metliode der Kokosnufoerarbeitung. Vf. beliandelt das 
Fruchtfleisch wiihrend des Trocknens zu Kopra mit S 0 2, um Schimmel u. Kiifer 
fernzuhalten. (Umschau 29. 657—59.) B e iir l e .

C. R o b ert M oulton  und W . S. R itc h ie ,  Zitsammensetzung des Fleisclies des 
Taubenkiikens und der Taube. D ie Unters. des Fleisclies von ersterem (letzterer), 
Gewicht etwa 500 g (etwas uber 500 g) ergab: W . 72,85 (72,64), Atherextrakt 7,52 
(4,31), Asche 1,17 (1,29), P  0,234 (0,272), davon in A. 1. 0,0202 (0,0114) =  Lecithin
0,537 (0,314), Gesamt-N 2,794 (3,466), in W . 1. Stoffe 5,10 (6,55), in W . 1. Asche 
1,11 (1,12), in W . 1. N  0,563 (0,795), Globulin-A-N 0,114 (0,214), Albumin-N 0,109 
(0,228), Protcosen-N 0,031 (0,037), Pepton- u. Pcptid-N 0,111 (0,043), Aminositure- u. 
Extraktiv-N 0,198 (0,273), Globulin-B-N 0,153 (0,213)°/0. Im ganzen, abgeschcn vom 
Fett- u. Lccitliingehalt, bat sich der Ńiilirwert des Kukens gegeniiber der Taube 
nicht ais wesentlicli griiBer ergeben. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemiśts 8. 
158—60. Chicago, Inst. o f Amer. Meat Packers u. Columbia, Agricultural Expcrim. 
Station.) G r o s z f e l d .

C. R o b ert M ou lton  und E . G. S ie v e k in g , D ie Aminosauren in  der Globulin-
Albuminfraktion von Rindfleisch. An 13 Proben (Tieralter 0—57 Monate, 1 Oclisen- 
fleiscli, 1 Gefrierfleiscb) folgende N-Verteilung: NH3-N 6,33—7,83, Gesamthumin-N
1,81 — 3,98, Arginin-N 11,77 — 14,74, Cystin-X 0,78 — 1,06, Lysin-N 11,83 — 14,83, 
Histidin-N 3,47— 7,60, Monoaminosiiuren, Amino-N 49,19—59,25, Monoaminosiiuren, 
Nichtamino-Ń 0,15—3,73, Summę 96,45— 102,92%; Cystin aus S-Best. 2,08—3,36, 
W . in der lufttocknen Probe 7,92— 16,46, Asche 0,36—2,15, Gesamt-N 12,86— 15,21%. 
Alter, Fettgelialt oder iiuBerste Entkraftung waren oline EinfluB auf dic N-Ver- 
teilung in den Aminosauren. —  Yergleicliende Verss. mit Gelatine u. Casein werden 
beigefiigt. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 8. 155—58. Chicago, Inst. of 
Amer. Meat Packers.) G r o s z f e l d .

D. B. D ill und P. B. Clark, E ine Bemerkung Uber den Tndolgehalt in Biichsen 
eingemaeliter (canned) Krustaceen. Indol scheint kein n. Bestandteil des Langusten- 
fleisches zu sein. Sein Y. in eingemachtem Krustaceenfleiseh kann so erkliirt 
werden, daB das Indol aus dem Verdauungskanal beim Kochen in das Fleisch 
iibergelit, w ie dies bei einem Vers. mit Langusten nachgewiesen werden konnte. 
(Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 8. 449—51. San Francisco [Calif.].) RClILE.

R aym on d  H e r tw ig , Wirkung des' Lagerns au f die Zusammensetzung einer 
Eicrteigware und Beurteilung des Grades der Zersetzung der Lipoide. D ie beim 
Lagern bekanntlich eintretende Abnabme des Lecithins (Lipoids) oder der Lecithin-
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P j0 6 macht die Beurteilung einer unbekannten Probe einer Eierteigware (noodle) 
unsicher. Vf. gibt die W erte der Unters. einer Probe wiihrend verschiedener 
Zeiten des Lagerns (1 Monat nacb Herst. bis 22 Monate) nach den yorgcscliriebcnen 
VerfF. (Assoc. Official Agr. Chemists, Methods 1925. 232) u. erortert an Hand dieser 
u. 14 weiterer Proben die Beurteilung, die sich besonders auf das Verhiiltnis 
..Lipoide zu Fett“ stutzt, das bei frischen Proben wenig iiber 1 (1,1— 1,2) betrSgt 
u. in dem MaBe ‘wie die Lipoide abnehmen auf 1 u. darunter fallt. (Journ. Assoc. 
Official Agricult. Chemists 8. 435—39. Washington [D. C.].) R O h le .

S. A. A sd e ll, D er Beginn der Milchbildung bei Kuh und Ziege. Im 1. Teil 
yerfolgt Vf. analyt. die Eutersekretion einer Farsę wahrend ihrer ersten Trachtigkeit. 
In der Mitte der 18. W oche yeriindert sich plotzlich der Charakter der sekretierten 
FI.; sie wird viscos u. besteht im W esentlichen aus Globulin. Entsprechende 
Unterss. bei Ziegen zeigen, daB auch hier die Globulinsekretion etwa in der Mitte 
der Trachtigkeitsperiode eintritt. Das Auftreten von Globulin kann — sofern die 
Tiere gesund sind — ais ein erstes Kennzeiclien der TrSchtigkeit angesehen 
werden. Der Anreiz zur erhohten Euterdriisensekretion zu Anfang der 2. Hillfte 
der Trachtigkeit wird mit der beginnenden stiirksten W achstumszeit des Foetus in 
Beziehung gebracht u. diskutiert. — Im 2. T eil werden zahlreiche Beispiele fiir 
vorzeitige Milchbildung bei jungen Ziegen u. jungfriiulichen Fiirsen gegeben. A uf 
Grund der angegebenen Tatsachen lelint Vf. die Theorie ab, nach der durch den 
Fotus ein Hormon gebildet wird, das die Milchbildung verhindert. (Journ. Agricult. 
Science 15. 358—73. Anim. Nutrit. Inst. Cambridge Uniy.) TrĆN EL.

A. M. Leroy, W as ein tiiehtiger Milch- und Butterpriifer wissen mu fi. (Vgl. 
L e Lait 5. 34; C. 1925. I. 2122.) Ausfiihrliche, leicht yerstiindliche Darst. der 
Milch- u. Butterkunde. Yorschriften uber Behandlung yon Milcliyieh u. Milch- 
gewinnung. (Le Lait 5. 278—301. 400—28. 518—40.) G r o s z f e l d .

W. Grimmer und Bruno W agenfiihr, Beitrage zur Chemie der Kdsereifung.
2. M itt Caseoglutin findet sich nicht nur im Emmentaler, sondem auch in Tilsiter 
Kiisen u. Weichkiisesorten. D a der S-gehalt des isolierten Prod. 0,695% niedriger, 
der fiir N  16,04% hoher gefunden wurde ais durch iiltere Autoren wird „Caseo- 
glutin“ ais eine Gruppe von Substanzen definiert, die in der elementaren Zus. 
schwanken, die aber bei ihrer Herkunft aus Kase das gemeinsame Merkmal haben, 
daB sie in wss. A. 1., in W . unl. sind. Frisches Caseoglutin auch 1. in yerd. Essig
saure, konz. Siiuren u. Alkalien in der K&lte, in verd. Alkalien in der Warme; 
in denat. Zustand unl. in Essigsaure, J. in Eg. Spezif. Drehungsyermogen jo nach 
dem Losungsm. yerscliieden. In Eg. — 69,25°, in NaOH —82,9 (im Verlauf von 
Stdn. sich erhohend auf — 101,5°). Ais Bausteine wurden gefunden: Alanin, Yalin, 
Leucin, i-Leucin, Phenylalanin, Tyrosin, Prolin, Oxyprolin, Glutaminsiiure, Histidin, 
Arginin, Łysin u. Tryptophan, letzteres 3 mai hoher ais im Casein. Da der S- 
gehalt nicht ebenfalls das 3fache des Caseins betriigt, muB Caseoglutin ein Gemisch 
S-freier u. S-haltiger Komponenten des Caseins darstellen. (Milchwirtsch. Forsch.
2. 193—98. 1925. Konigsberg, Milchwirtsch. Inst.; Ber. ges. Physiol. 31. 492. 
Ref. P e s c h e c k .)  O p p e n h e im e r .

Jam es EL H orton , Eine Verfluchtigungsmethode zur Bestimmung von F luorid  
in Ba.ckpul.ver. D ie Próbę wird mit IIaS 0 4 in Ggw. von S i0 2 aufgeschlossen,
das SiF4 durch eine Reihe yon W aschlsgg., um HC1, H N 0 3 u. S-Verbb. zu ent- 
fernen (Ag2SOł in H,SO<, Cr03 in H2S 0 4, Rohre mit Glaswolle) schlieBlich in W . 
aufgefangen u. die H F titriert. Abb. der gesamten Vorr. in der Quelle. Von zu- 
gesetzten Mengen N aF u. CaF2 wurden 90,0—93,7% zuriickgefunden. (Journ. Assoc. 
Official Agricult. Chemists 8. 101—5. W ashington, Bureau of Chemistry.) G r o s z f e l d .

L. H. B a iley  und J. K. Morton, Bericht iiber Backpulver. Zur Pb-Besł. wird 
das elektrolyt. Y erf., im. einzelnen niiher beschrieben, empfohlen. Zur Best. des
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COj, wofiir das yolumetr. Verf. sich besonders eignet, kann statt der NaCl-Lsg. 
mit Vorteil NajSO^Lsg. yerwendet werden. Zur Best. der Neutralisationszahl von 
CafójPO J, yerfahrt man wie folgt: 0,84 g mit 25 ccm W . u. 5 Tropfen Phenol- 
phthaleinlsg. yersetzen, mit 0,5-u. NaOH bis schwach rosa titrieren, 1 Min. sd., h. 
bis schwach rot zu Ende titrieren. (Journ. Assoc. Official Agrieult, Chcmists 8. 
91— 100. W ashington, Bureau o f Chemistry.) G r o s z f e l d .

L. H . B a ile y , D ic N eutralitatszahl yon Monocalciumphosphat. Man ycrsteht 
daruuter die Tcile N aH C 03, die mit 100 Teilen Monocalciumphosphat in wss. Lsg. 
bei Kochtemp. reagieren; sie ist wegen der etwas schwankenden Zus. des Phos- 
phates selbst wechselnd u. erfordert deshalb bei der Herst. von Backpulvem  die 
Best. Dazu wird vorgeschlagen: Man mischt 26,73 g  N aH C 03 mit 41,77 g  C aH P0o  
u. wenn erwiinscht noch mit 31,50 g Starkę u. hiilt das Gemiseh trocken. 1 g  
davon werden in 100 ccm W . gekocht, bis die C 02 entwiclien ist; nach dem Ab- 
ktthlen bestimmt man p n . D ie zubereiteten 100 g  Backpulver haben einen gesamten 
COj-Gchalt von 14°/0; die Neutralitatszahl ist 64, pH =  7,0. Sollte p H einen anderen 
W ert geben, so mischt man neue Backpulver mit je  naclidem mehr oder weniger 
CallP.Oj, al3 bei n. Zus. des Phosphates erforderlich wiire. D ie pH - W erte konnen 
durch Bęst. der ruckstiindigen C 02 kontrolliert werden; bei p H =  7 soli keiue 
ruckstSndige COs vorhandcn sein. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Cliemists 8. 
444—47. W ashington [D. C.].) 110HLE.

K. G eorge F a lk , Zcrsetzung von Fleischerzcugnissen. Zusammenfassende Darst. 
Zur NH3-Best. wird die Permutitmethode von F o l in  u. B e l l  (Journ. Biol. Chem. 
29. 329; C. 1917. II. 771) empfohlen. Zur weiteren Auswertung der ubrigen Ana- 
lysenergebnisse ist Kenntnis der Vorgeschiehte des Fleisches (Zcit, Temp., Art der 
Aufbewahrung usw.) notig. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists 8. 160—65. 
New York City, H a r r im a n  Research Laboratory, R o o s e v e l t  Hospital.) G r o s z f e l d .

D. B. D i l l ,  Bestimmung des Salzgehaltes von Muschełn. Sie erfolgt ofters bei 
Schellfisch, besonders bei frisch geschaiten Austern, wenn WUsserung vermutet 
wird, also die Behandlung des Fleisches mit W . u. damit verbundenem Auslaugen
1. Elektrolyte. Der Salzgehalt des Molluskenfleisches wird gewóhnlich aus dem 
Cl-Gehalte der Asche berechnet; dies ist aber nicht ganz zuycrliissig, wegen der 
Verluste an Cl, die beim Veraschen eintreten. Es wird deshalb empfohlen, das 
Verasclien unter Zusatz von NaiCOs vorzunehmen (5 ccm 5-n. N ajC03-Lsg. auf 5 g, 
eindampfen, verkohlen u. bei schwacher Rotglut veraschen), die Asche zu wagen 
u. dann mit H N 0 3 aufzunehmen u. das Cl wie ublich zu titrieren. Zieht man von 
der A sche die zugesetzte Menge Na^C03 ab, so erhiilt man einen gut augeniihertcn 
Wert fiir den Aschengehalt. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chcmists 8. 447— 48. 
San Francisco [Calif.].) RO h l e .

R aym on d  H e r tw ig  und L. H . B a ile y , Schnellverfahren zur Bestimmung des 
Gesamttrockenruckstandcs in Eiern. Es werden yerwendet Al-Schalen, 55 mm Durch- 
messer, 15 mm lioeh, mit dicht an der Innenseite angepreCten Deckeln; fiir jede 
Best. werden Mengen, die etwa 2 g Trockenriickstand entsprechen, yerwendet. 
Von fl. E i wagt man angenahert 5 g  der homogenen M. ab, trocknet vor durch 
halbstdgs. Erhitzen auf dem sd. Wiisserbade u. erwUrmt dann auf 112— 117° im 
Trockenofen, der mit Ventilation yersehen ist, wahrend etwa 3 Stdn. Man bedeckt 
die Sehale, laBt im Exsiccator erkalten u. wagt. Vom T r o c k e n  e i nimmt man 
etwa 2 g  der fein zerkleinerten u. gut gemisebten Probe u. yerfahrt wie oben an- 
gegeben. Das Vortrocknen auf dem Wasserbade unterbleibt; getrocknet wird im 
Ofen 1 Stde. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists. 8. 451—54. Washington 
[D. C.].) R O h l e .

L. E. B opst, A. L. F le n n e r  und 0 . H . R ein m u th , D ie Wirkung der Tempe
ratur und des verminderten Di'uckes in der Bestimmung des Wassergehaltes von
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Futterstoffen. Untersucht wurden Alfalfamehl, reine W eizenkleie, Baumwollsaat- 
mehl, Melassepferdefutter, Leinsaatolmehl, Hiihnerfutter. Es wurden von jedem  
Materiał 2 g  Proben' in Al-Schalen, 2 ‘|4 Zoll im Durchmesser, lI/ le Zoll tief, ab- 
gewogcn u. im Wasservakuumofen bei 98,5° wahrend 16 Stdn. bei absol. Drucken 
von 30 Zoll ITg (Atmospliiirendruck) bis hinab zu 2 Zoll erhitzt. Das Ergebnis der 
Yerss. ist, daB eine Verminderung des Druckes unter 18 Zoll absol. nur w enig oder 
keine prakt. Wrkg. liat, daB ferner nach Eintritt des Gleichgewichts bei einem 
Drucke von 18 Zoll Hg weiteres Erhitzen nur kleine Betrage W . entfernt. Ferner 
bietet Erhitzen auf 100° bei Atmospharcndruck keine Gewtihr fiir ein prakt. Verf. 
der Wasserbest., durch Erhitzen ferner auf iiber 100° wśihrend 1—4 Stdn. ist eine 
Wasserbest. nicht nioglicli. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists. 8. 354—57. 
Maryland [Md.].) ROiii.E.

H erbert Ernest W oodman, Kritische Untersucliung der Mełhoden, die fu r die 
„Futter“-Analyse angewendet loerden m it Beaclitung besonderer chemischer Merk- 
male der „sauren“ Futterbereitung. D ie untersuchten Methoden geben, wenn sie 
zur Analyse .,saurer“ Futtermittel angewendet werden, keine zuverlilssigen Er- 
gebnisse infolge der storenden Ggw. merklicher Mengen von organ. N II4-Salzen. 
Es wird deshalb 1. vorgesclilagen, neben den nichtfluchtigen Siiuren nur die Summę 
der freien u. gebundenen fliichtigen Siiuren zu bestimmen, 2. eine allgemein an- 
wendbare modifizierte Methode angegeben. (Journ. Agrieult. Science 15. 343—57. 
Inst. for the Study of Anim. Nutrition, Cambridge Univ.) ThĆNEL.

Robert Speidel, Calmbaeli b. W ildbad, Biiclise ausgebildetes Luftfdter fiir 
Vorr. zum Konservieren von Nahrungsmitteln nach Pat. 409071, dad. gek., daB die 
Buclisen Siebboden zur Aufnahme eines keimteitenden Jlittels enthalten. — 2. dad. 
gek., daB das keimtotende Mittel in der Biiclise zwischen zwei Scliicliten aus Filter- 
materiai angeordnet ist. —  D iese Anordnung hat den Yorteil, daB stets eine aus- 
reichende Impriignierung des Filtermaterials gesichert ist, so daB keine lebenden 
Keime in den Kuhlraum gelangen konnen. (D. R. P. 416 643 KI. 53 e vom 26/9.
1923, ausg. 21/7. 1925. Zus. zu D. R. P. 409 071; C. 1925. I. 2739.) O e l k e r .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
B ergius, Die Yerftussigung von Kolile. Besclireibung der liingjalirigen Vor- 

verss. u. Studien zur Aufklarung der Konst. der Kolilen u. ihres Verli. bei der 
Anlagerung von II2 unter Druck bei erliohter Temp. Besprechung der bei der 
Hydrierung entstelienden Prodd. u. ilirer Eigenschaften bei yerscbiedenen Kohlen- 
sorten. Scliilderung des von der B e r g in  A.-G. in Mannheim-Rhcinau im GroB- 
betriebe kontinuierlich durchgefuhrten Yerf. u. der angewandten Apparaturen. 
(Het Gas 45. 225—33.) W o l f f r a m .

Frank Eleock, Heizung voh Yertikalretortcn m it Kohlengas. Um entsprechend 
der dauernd steigenden Absatzmogliclikeit mehr Koks zum Yerkauf verfiigbar zu 
haben, hat man bei den Gaswerken in Ottava, Ont. die Herst. von W asser- u. 
Generatorgas aufgegeben u. auf Grund mehrmonatlicher Verss. mit wirtschaftlicliem  
Erfolge die Vertikalretortenofen mit Kohlengas beheizt. (American Gas Journal 
123. 68— 69; Gas Journ. 171. 331—32.) W o l f f r a m .

H. K iem stedt, Wasclwlfragen. I. Besprechung der bislierigen selir von 
einander abweichenden Areroffentlichungen iiber die Ursachen der mehr oder weniger 
schnellen Verdickuug des Benzolwaschols. Folgerung: Der Verdickungsvorgang 
eines Benzolwaschols liegt in der urspriinglichen Beschaffenheit desselben begriindet 
(z. B. Unterschied zwischen Teer- u. Paraffinol), ist jedoch hinsiclitlich der Ge- 
sehwindigkeit des Verlaufs abhiingig von der Betriebsweise u. der' Beschaffenheit 
des auszuwaschenden Gases. (Brennstoffchemie 6. 185—188.) W o l f f r a m .
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K . H . R aupp, Yerwendung von Haschig-Hingen bei rotierenćlen Wdschern. Vf. 
bericlitet iiber die guten Erfahrungen, die er mit Raschig-Ringen bei rotierenden 
Wiiscliern gemaeht bat; es konnen nur Sehwarzblcc.hringe yerwendet werden, da 
Porzellan oder Tonringe bei Drehung der Tronimel zerbrechen. (Gaś- u. Wasaerfach. 
68. 438—39. Gorlitz.) Ń e id h a r d t .

M ax B erger, E tw as iiber Ammoniakanlagcn. Beschreibung der Apparatur zur  
Herst. von Salmiakgeist aus Gaswasser. (Apparatebau. 37. 171— 72.) N k id u a r d t .

T. L ew is B a iley , D ic Ąbwasscrfrage bei Ammoniak-Destillationsanlagcn. Durch 
die zunehmende Verwendung von Vertikalretorten, dereń wrss. Kondensate wesent- 
lich 'inchr Phenole u. andere saure Teerbestandteile entlialten, hat die unbedingt 
erforderlichc Bcscitigung derselben aus den Destillationsabwassern wcsentlicli 
grofiere Bedeutung erlangt. D ie bisher dafiir benutzten Verff. werden bcsprochen. 
Zur Fernhaltung der Thiocyanate u. Thiosulfate wird Red. derselben im Rohgas u. 
sorgfaltiger AbsehluB der Aufbewahrungsbehiilter gegen Luftzutritt empfohlen. 
(Chem. Trade Journ. 77. 36—37; Gas Journ. 171. 282—85.) W o l e f r a m .

M. Ch,. D escham ps, Kontrolle der Gaserzeugwig. Beschreibung eines Gas-
brenners, der eine mit Skala yersehcne, durch Mikrometerschraube fcinregelbare 
Vorr. fiir die genaue Einstellung der Luftzufuhr u. ein die Hiihe des inneren 
Flammenkonus begrenzendes Magnesiastabchen besitzt. Bei jedem W echsel der 
Beschaffenheit des Gases muB zur Erlialtung der gleichen Holic des Konus die 
Luftzufuhr entsprechend geiindert werden. Mittels Tabellen kann der jeder Stellung  
der Skala entsprechende Brenn- u. Heizwert ermittelt werden. (Gas Journ. 171.
232.) _________ W o l f f r a m .

„H anna11 B r ik e tt ie r u n g sg e se llsc h a ft  m. b. H., Berlin, Ilerstcllung von Brcnn- 
stoffbrikełłen aus Kolilenklein nach Pat. 411449, 1. dad. gek., daB der Sulfitablauge 
vor dem Zusetzen zur Kolile Casein hinzugesetzt wird. — 2. dad. gek., daB man 
die fertig vermisclite M. vor dem Pressen mehrere Stunden stchen liiBt. — 3. dad. 
gek., daB man der fertig gemischten M. W asserdampf zufiihrt u. dann die Briket- 
tierung unmittelbar anschlieBt. — Die so erhaltenen Brikette sind selbst in W . 
formbestiindig u. yerbrennen ohne jede Schlackenbildung. (D. R . P. 41 6 9 4 2  
KI. lOb vom 14/11. 1924, ausg. 3/8. 1925. Zus. zu D. R. P. 411449; C. 1925. 
■I- 371.) O e l k e r .

F arb en fab rik en  vorm . F r ied r . B a y er  & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: A lfred  E n g e lh a rd t, W iesdorf, Eigenheim), Restloses Aufarbeiłen der 
Kohlendestillationsgase. Man scheidet aus dem entteerten Gas nacheinander den 
HsS (durch Oxydation ais S), das NH3 in Lsg. oder ais Salz, die Bzl.- oder Bzn.- 
KW-stoffe in fraktionierter Form, die Olefine ais solche oder ais Halogenide ab, 
fiilirt CO u. H in CH4 iiber U. isoliert u. trennt die daraus erhaltlichen D eriw ., 
z. B. Halogenkorper. (D. R . P. 4 1 4 2 0 5  KI. 26d vom 15/6. 1921, ausg. 26/5. 
1925.) Oe l k e r .

D eu tsche E rdól-A kt.-G es., Berlin-Schoneberg, Enlwasserung von Koks, Halb- 
koks o. dgl., dad. gek., daB man das noch w. Gut unmittelbar nach seiner Ab- 
loschung in einer sich drehenden Schleudermaschine behandelt. — Es wird eine  
bedeutend stiirkere Entwiisserung erzielt ais beim Zentrifugieren von bereits ab- 
gekuhltem Koks. (D. R . P . 4 1 7 0 1 4  KI. lOa vom 24/9. 1924, ausg. 4/8. 1925.) Oe .

Linke-H ofm ann-Lauchham m er A.-Gk, Berlin (Erfinder: Ernst Borchert, 
Groba-Riesa), Veredelung des Heizgases fiir Regaieratwofen. Es werden je nach 
der aus der Natur der Ursprungsstoffe u. der Erzeugungswcise sich ergebenden 
Gaszusammensetzung W asserdampf oder • kohlenstoffhaltige Stoffe oder beides in 
solchen Mengen in den Ofen eingefuhrt, daB ein miiglichst vollkommener 
WassergasprozeB (C +  HsO —  CO +  Ha oder C +  2 H ,0  =  C 02 -)- 2IIj) mit
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entsprechender HeizwerterhShung, Yermehrung u. Trocknung des eingefUhrten 
Frischgases sich yollzieht. (D. B . P. 416405 KI. 26a vom 10/12. 1924, ausg. 15/7, 
1925.) O e l k e r .

W ilh elm  Bertelsm ann, Waidmannslust, Austcasehen von Cyanverbindungen, 
Ammoniak und Scliwefelwassersto/f aus Gasen tnittels eisenoxydulhaltiger Losungen,
1. dad. gek., daB die benutzte WaschflUssigkeit durch Behandelu mit einer geeigneten 
Siiure bei gewohnlicher Temp. yon Sulfiden u. Carbonaten befreit u. nach etwaigem  
Abtrennen der unl. Cyanyerbb. von neuem zum W aschen des Gases benutzt wird.
— 2. gek. durch eine derartige Bemessung der anzuwendenden Menge u. eine 
derartige Beschaffenheit der regenerierten WaschflUssigkeit, daB von dem vor- 
handenen H2S mehr ausgewaschen wird, ais dem im Gas enthaltenen N H a Squivalent 
ist. — 3. dad. gek., daB die genannte Beschaffenheit der WaschflUssigkeit durch 
Zusatz von NH3 zu letzterer oder zum Gas herbeigefUhrt wird. (D. B. P. 415206  
KI. 26 d vom 16/2. 1923, ausg. 16/6. 1925.) O e lk e r .

Deutsche Erdol-Akt.-Ges., Berlin-Schoneberg, Veredelung des Bitumens der 
Braunkohle mittels Dest., dad. gek., daB das Rohmaterial fur die Dest. dadureh 
yorbereitet wird, daB man es zunachst moglichst yollstiindig yerseift u. das Ver- 
seifungsprod. in au sich bekannter W eise mit SSure zerlegt u. aussauert, worauf 
das so erhaltene Gemisch von freien Montansiiuren u. freien Montanalkoliolen der 
gemeinsamen Dest. unterworfen u. hiernach durch Auskrystallisieren aus Losungsm., 
Raffinieren mit II2S 0 4 oder Bleicherde in an sich bekannter W eise weiter gereinigt 
wird. — Das Verf. bezweckt, Verluste bei der Reinigung des Montanwachses moglichst 
zu yermeiden. (D. B . P. 416144 KI. 12 o vom 18/3.1923, ausg. 9/7. 1925.) O e l k e r .

J. B. Hinman, Indianopolis, Indiana, Brennstoff. Abfallstoffe, wie Sagemehl, 
Mflll, Papierabfalle usw. werden mit feuchter lelnnartiger Erde yermahlen, mit oder 
ohne Zusatz von Torf, Roholen o. dgl. D ie M. wird dann einer Prcssung unter
worfen, um die Feuchtigkeit zu entfernen, u. mit einer yerbrennliclien Hulle um-
gebcn. (E. P. 230252 vom 25/2. 1924, ausg. 2/4. 1925.) O e l k e r .

H ugo Hutz, MUnchen, Raffination von Mineralolen, Urteeren u. dgl. Man
erwitrmt die getrockneten Destillate der Ausgangsprodd. mit Alkalimetallen, dereń 
Amalgamen, Alkoholaten oder anderen, das Alkalimetall nur locker gebunden 
enthaltenden Yerbb. auf. Tempp. von etwa 100—300° unter gleichzeitigeńi Einleiten 
von indiftcrenten Gasen, im besonderen H „ oder unter anderem AusschluB der 
Luft, bl&st liierauf bei gewohnlicher oder etwas erholiter Temp. Luft durch das 
Ól, filtriert ab oder bringt das alkaliunlosliche Ól durch W . zur Abscheidung. 
(D. B . P. 412671 KI. 23b yom 28/11. 1923, ausg. 23/4. 1925. Zus. zu D. R. P. 
374928; C. 1923. IV. 346.) O e l k e r .

Benzonaphth&ne, Mailand, Hersłellung von fliissigen Kolilenwasserstoffen und 
Gasen. Um aus schweren Mi?ieralolen bezw. Fetten animal. oder yegetabil. Ursprungs 
pctroleumartige Fil. u. ein Leucht- oder Heizgas hcrzustellen, erhitzt man die Ole etc. 
mit C e02 u. red. Cu auf eine Temp. von 450—600° u. unterwirft sie dann der Einw. 
von ThOj u. red. N i bei der gleiehen Temp. Die Diimpfe werden in einem Kon
densator auf 30° abgekuhlt, wobei sich ein fl. K W -stoff abscheidet. D ie aus dem 
Kondensator entweichenden DSmpfe werden weiter der Einw. vom Fe20 3 u. red. 
N i bei 200° unterworfen u. dann auf 15° gekuhlt, wobei eine weitere Menge fl. 
KW-stoffe abgeschieden wird. Die hierbei nicht kondensierten DSmpfe werden 
schlieBlich mit Fe20 3 u. red. Fe bei 250—300° behandelt u. auf 10° gekuhlt, von 
der sich dabei noch abscheidenden Fl. getrennt u. fur Heiz- oder Leuchtzwecke 
verwendet. (E. P. 231157 vom 10/3.-1925, Auaz. veroff. 13/5. 1925. Prior. 24/3. 
1924.) • O e l k e r .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: A. E. Pew, Bryn Mawr, und H. Thomas, 
Ridley Park, Pa., Y. St. A., Destillieren von Kolilenwasserstoffen zwecks Herstellung
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von Schmierolcn. Man leitct das 01, z. B. Rohol, in diinncn Scliichten tiber die Rohre 
eines durch Quecksilberdampfe erhitzten Wiirmeaustausehapp. u. leitet die erzeugten 
DUmpfę durch Kondensatoren nach unter yermindortem Druck stelienden Sammel- 
bassins. — Es konnen auch mchrere Warmeaustauschapp. beniitzt werden, welche 
durch Anwendung von unter yerscliiedenem Druck stelienden Quecksilberdiiinpfen 
auf verschiedenc Tempp. gebraeht werden. (E. P. 230821 vom 7/3. 1925, Auszug 
veroff. 6/5. 1925. Prior. 17/3. 1924.) O e lk e k .

M. J. H eitm ann, Potschappel-Freital b. Dresden, Schmienniłłel, welches aus 
einer’ Etnulsion von Mineralolen u. mehr ais 50% W . bestelit. Ais Emulgierungs- 
mittel werden polymerisierte Ole (Voltolole), W ollfett, W ollfettalkoliole u. Montan- 
wachs yerwendet. Zur Herst. der Etnulsion mischt man entweder das W . u. das 
Emulgicrungsmittel in zerstaubter Form mit dem 01 oder man fiilirt Dam pf durcli 
einen Injektor in das Gemiscli von Mineralol u. Emulgierungsmittel ein u. ver- 
mischt dann mit einer weiteren Menge W . (E. P. 232259 voin 14/4. 1925, Auszug 
veroff. 10/6. 1925. Prior. 10/4. 1924.) O e lk e r .

Joseph Dreyfus, Frankreicb, Reinigung von gebrauchten Schmierolcn unter Ver- 
wendung eines Gemisclies einer oder mehrerer adaorbierender Erden u. eines oder 
niehrerer Elektrolyte (Sulfate, Phosphatc, Tellurate, Seleniate usw.) (P .P . 589207  
vom 24/1. 1924, ausg. 25/5. 1925.) K a u s c h .

Sharples Specialty Co., Philadelphia, Ubert. von: P. T. Sharples und L. D. 
Jones, Philadelphia, Reinigen von Ulen, insbesonderc gebrauchten Schmierulen. Die 
Ole werden zentrifugiert oder in fein verteiltein Zustande mit Gasen, oxydierenden 
oder chem. Mitteln beliandelt. Man kann auch beide Metlioden miteinander koin- 
binieren. (E. P. 231877 vom 2/4. 1925, Auszug veroff. 4/C. 1925. Prior. 2/4.
1924.) O e l k e h .

Hugo Strache und Giinther Polcich , W ien, Ycrfahren und Ofen zur Holz- 
verkohlung. — Die Verkohlung erfolgt mittels in Wiirmespeichern uberhitzten 
Dampfes, welchem Luft beigemischt wird u. zwar teils im Warmespeielier, teils im 
Verkohlungsraum. — Der zur Durchfuhrung des Yerf. dienende Ofen u. der Wiirme- 
spcicher besitzen zwischen der Blechyerkleidung u. der Mauerung einen Eingraum, 
der von der eingeleiteten Luft durchspiilt wird. Es wird eine groBe Ersparnis an 
Dampf erzielt. (D. E . P. 409475  KI. lOa vom 24/11. 1922, ausg. 9/7. 1925. 
Oe. Prior. 13/11. 1922.) O e lk e b .  •

Carl Jager G. m. b. H. (Erfinder: Franz Pohl), Dusseldorf-Derendorf, Im- 
pragnierungs- und Konsermerungsmittel fiir Gesteine, Faserstoffe, IIolz und andere 
Cellulósearten, 1. bestehend aus Naphthensauredestillationserzeugnissen, die fiir sich 
oder zusammen mit anderen Konscrvierungsmitteln Yerwendung finden. — 2. dad. 
gek., daB 61- u. fettlosliche Farbstoffe gleiclizeitig yerwendet werden. — Die ver- 
wendeten Destillationserzeugnisse besitzen nicht den widerlichen Geruch der rolien 
Naphthensiiuren u. iibertragen ilin deshalb auch nicht auf die mit ihnen behandelten 
Stoffe. (D .E .P . 415842 KI. 80b vom 12/11. 1922, ausg. 1/7. 1925.) K O h lin g .

Carl Jager G. m. b. H. (Erfinder: Franz Pohl), Diisseldorf-Derendorf, Im- 
2>ragnierungs- und Konservierungsmittel fiir Gesteine, Faserstoffe, IIolz und andere. 
Cellulósearten nach Pat. 415842, dad. gek., daB an Stelle der Naphthensauredestil- 
lationserzeugnisse ihre yerseiften Destillationserzeugnisse fiir sich oder mit anderen 
Konseryierungsmitteln yerwendet werden. — 2. dad. gek., daB die Impragnierung 
u. Konseryierung bei Ggw. minerał., 61- u. fettl. Farbstoffe erfolgt. — 3. dad. gek., 
daB eine Naclibehandlung mit verd. Sauren u. saureabspaltenden Mitteln erfolgt. — 
Die yerseiften Destillationserzeugnisse emulgieren mityerwendete olige Konser- 
yierungsmittel, wie Carbolineum, Phenolharze u. dgl. (D. E . P. 415843 K I. 80b vom 
7/10. 1923, ausg. 1/7. 1925. Zus. 2u D.R.P. 41584-2; vorsł. Ret.) K O h lin g .
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Lucien D egas, Frankreich, Brenngas fiir Motor en. Man yerbrennt ein Ge- 
misch von Holz- u. Mineralkohle. (F. P. 589376 vom 2/2. 1924, ausg. 28/3.
1925.) K a o sCi i .

XXIV. Photographie.
F. C. Toy, Uber die Verwendung kauflieher P latten zur Unter.mchung des latenten 

photograpMschen Bildes. Auf Grund mathemat. Ubcrlegungen kommt Vf. zu dem 
SchluB, daB die Schwarzungsverhaltnisse von Emulsionen durch die Dicke der 
Schiclit grundlegend beeinfluBt werden. Nimmt man zwei verseliiedene monoebromat. 
Stralibingen an, so werden die Absorptionskoeffizienten yerschieden sein, aber auch 
die Durchlassigkeitskoeffizienten. D ie Strahlung mit dem hShereu Absorptions
koeffizienten wird bei tieferem Eindringen in die Scliicht schneller bis zum Schwellen- 
wert sinken ais die andere; der Gesamtcffekt kann daher bei der letzteren groBer 
werden, wenn die Schicht dick genug ist. Im Vergleieh zu der Einscbichtplattc 
zeigt also die Yielschichtplatte umgekebrtc Schwiirzungsyerhaltnisse. Die Ober- 
legungen werden durch Esposition mit den Strahlungen 4358 u. 3650 A. der Hg- 
Lajnpe an gewohnlichen Platten bcstiitigt. Es ist daher nicht angfingig, zur Unters. 
der fur die li. des latenten Bildes notigen Energie dio gewohnlichen kauflicheri 
Platten zu yerwenden. (Pbilos. Magazine. [6.] 49. 1104—12.) K ellEKM ANŃ.

F rank  E. Hoss, D ie Eigenschaften der photograplńschcn Besensibilisatoren und 
die a u f den Platten durch lokale Desensibilisation verursachte Distorsion. Durch 
Desensibilisatoren wird die Empfiudlichkeit der Korner nur bis zur Eigenempfind- 
liclikeit des AgBr geschwiiclit; durch Oxydationsmittel wird lediglich die den 
Kernen zuzusehreibende erhohte Empfindlichkeit weggenommen. Bei kurzer Be- 
handlung fallt die Empfindlichkeit auf den 100. Teil, auf nocli geringere Werte, 
wenn das Osydationsmittel in der Schicht yerblcibt. D ic Erseheinungen lassen 
sich in einfacher W eise durch Zerstorung der Kerne deuten. Sehwierigcr zu 
erklitren ist die durch Metallsalze u. Farbstoffe bewirkte Desensibilisation. Es 
liegt hier eine Katalyse vor, die yon auBerordentlich geringen Mengen yerursacht 
wird. Wahrend Oxydationsmittel ein sclion gebildetes latentes Bild zeratoren, 
bceinflussen Salze u. Farbstoffe nur die Empfindlichkeit der Korner. Vf. studiert 
eingehend die desensibilisiereude Wrkg. von CuS04. Kurze Bader iindern den 
Gradationswinkel y  nicht, bei langeren wird y  kleiner, wenn CuS04 in der 
Scliiclit bleibt. Durch Auswasclien wird y  wieder gesteigert; erfolgt das Aus- 
waschen vor der Esposition, so steigt y  stark, erfolgt es erst vor der Entwicklung, 
so ist die Steigerung klein. Farbstoffe greifen das latente Bild nicht an, die 
Charaktcristiken der damit beliandelten Platten selien iihnlich aus, w ie die mit 
CuSO., desensibilisierten. Cr03 zerstort das latente Bild u. setzt auBerdem die 
Empfindlichkeit herab. Bei einer so desensibilisierten Platte werden zwei grad- 
linige Stucke in der Charakteristik erhalten, zunachst bei kurzeń Belichtungen ein 
sehr kleines y , dann eine plotzliclie Steigerung fiir liingere Belichtungszeiten. — 
Bei lokaler Desensibilisation, w ie sie in der astronom. Photographie oft gebraucht 
wird, muB mit Distorsion gerechnct werden. D iese ist am groBten am Bandę des 
desensibilisierten Flecks; durch W ascheu der ganzen Platte kann sie yermieden 
werden, allerdings wird dadurch der Grad der Desensibilisation herabgesetzt. 
Distorsion wird auch yermieden, wenn man nach der Exposition mit C r03 desen- 
sibilisiert, docli ist dieses Verfahren weniger empfehlenswert. Auch die GriiBe 
des desensibilisierten Flecks ist yon EinfluB: bei hinreichender GroBe ( >  40 mm) 
ist die Distorsion so klein, daB sie selbst bei den feinsten astronom. Aufnalimen 
yernaehlitssigt werden kann, (Astrophys. Journ. 61. 337—52.) K e l l e r m a n n .

P r l u t e d  i u  G a r m a n y SchluB der Redaktion: den 12. Oktober 1925.


