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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Charles Moureu, Albin Ilallcr. (1849—1925.) Nachruf. (Ann. de Cłiimie [10]

4. 5—8.) Bikkrman.
Guiseppe Oddo, Mein periodisches System der Elemcnte und die elektrischc 

Konstitution der Atonie und ihre Valcnz. AusfUhrliche Erliiuterungen zu dem vom 
Vf. schon friihcr (vgl. Gazz. chim. ital. 50. II. 213; C. 1921. I. 550) veroflcntlichton 
period. System. (Gazz. chim. ital. 55. 149—74.) GÓ t t f r i e d .

F. H. Loring, Valenzbeziehungen: Ein Element der Ordnungszahl Nuli und von 
einem Atomgeivicht Eins. Vf. kniipft au eine Bemcrkung von K d t i i e r f o r d  (Proc. 
Royal Soc. London Serie A. 97. 374; C. 1921. I. 117) an, in der die Mogliclikeit 
der Existenz eines Elements betont wird, bei dem der II-Kcrn besonders innig mit 
einem Elektron yerbunden ist, so daB sein iiuBercs elektr. Feld prakt. nicht in Er- 
scheinung tritt u. das Element sowohl spektroskop, kaum nachweisbar ais auch 
befiihigt wiire, frei durch die iibrige Materie hindurchzutreten. Auf Grund von 
kombinierten Bctraehtungen iiber die Stellung der Elemcnte im period. System u. 
ihren gegenseitigen Valenzbeziehungcn folgert Vf., da8 die Existenz eines derartigen 
Elemcntes nicht unwahrschcinlich ist. (Chcm. News 131. 50—52.) F r a n k e n b u r g e r .

Charles P. Bmyth, liefraktion und Elektronenbindung in Ionen und Molekiilen. 
Vf. Iegt die Bezieliungen zwischen der Mol.-Refr. Mco fur uncndlich groCc Wcllen- 
liingen u. der Bindungsstiirke f  eines Elektrons in einem łon bez w. Mol. dar: 
es ist f  =  4 71 N,)-n-eijs Moo; wobci N0 =  Avogadroschc Zahl, n =  Zahl der 
im betrefFenden Mol. vorhandenen, yerschiebbaren Elektronen u. e —  Elementar- 
ladung iat. Es wird auf die Obereinstimmung dieser Beziehung mit den von F a ja n s  
u. Joos (Ztschr. f. Physik 23. 1; C. 1924. I I .  156) sowie von B o r n  u . I I e i s e n b e r g  
(Ztschr. f. Physik 23. 388; C. 1924. I I .  425) entwickclten Gedankengiingen hin- 
gewiesen. Auf Grund obiger Formel wird die Bindungsenergie der „Yalenzelek- 
tronen“ in verschiedenen, edelgasiihnlichen Ionen u. in Yerbb. berechnet (He bis 
Ce+ + + +( Halogenwasserstoffe, Ilalogenmoll., einfache, doppeltc, 3-fache C—C-

/ HBindung, II—II-Bindung, Bindungen usw.). Kann die Bindungskraft f  fiłr

cin einzelnes Valenzelektron rechnerisch nicht isoliert werden, so wird der Beitrag 
zur Gcsamtrefraktion, der von einer bestimmten Elektronengruppe des Mol. geliefert 
wird, ais eine umgekehrt proportionale MafigroBe fur die, auf die betreffenden 
Elektronen ausgeubten Bindungskriiftc angesehen. Ilierbei ergibt sich die Gesetz- 
miiBigkeit, daB bei ungesiitt. Yalenzen die auf die Elektronen ausgeubten Krafte 
gering sind u. daB im allgemeinen die Kriifte, welche auf die zwischen den Atomen 
einer Verb. „verteilten“ Yalenzelektronen ais auch auf die nicht ais Valenzelek- 
tronen sich betśitigenden auBeren Elektronen einzelner Atome oder Ionen einwirken, 
um so stiirker abnelimen, je groBer die Anzahl der unter diesen AuBenelektronen 
befindlichen Elektronenschalen ist u. um so stiirker zunehmen, je hiihcr die Kern- 
ladung bei gleichbleibender Zahl der inneren Elektronenschalen ist. (Philos. Magazine 
[6] 50. 361—75. Princeton [N. J.].) F r a n k e n b u r g e k .
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C. N. Hinshelwood, Notiz zu Herm Garners Abłiandlung iiber das kritischc 
Inkrement bei ćhemisćhen Reaktionen. Yf. legt dar, daB bei „irreversiblen“ bimole- 
kularen Rkk. in Gasen die Geschwindigkeitskonstante K  sich durch die Beziehung 
1 = 2  X  StoBzahl X  e~Q'RT X  P  darstellen liiBt. Hierbei bedcutet e-Q/RT den 
Bruchteil von Moll., dereń Energie im Temp.-Gleichgewicht groBer ais die zur Voll- 
ziehung der chem. Rk. beim einzelnen ZusammensloB notige Mindestenergie Q 
( =  krit. Inkrement) ist, P  bedeutet die Wabrscheinliclikeit, daB bei einem Einzel- 
zusammenstoB derartig aktivierter Moll. die Rk. eintritt. Vf. weist darauf hin, daB 
P  in der GroBenordnung von 1 liegt. Da die StoBzabl proportional Y~T ist, so 
kann man die obige Formel in der Form:

K  =  const X  1/ T - l - W T  oder ^  +  Q IRT*

scbreiben u. liieraus Q berechnen. Vf. wendet sich gegen die von Gąhneb ver- 
tretene Ansicbt (Pliilos. Magazine [6] 49. 463; C. 1925. I. 1840), daB eine derartige 
Best. von Q aus dem Temp.-Koeffiz. der Reaktionsgeschwindigkeit unrichtig sei, da 
P  eine unbekannte Funktion der Temp. ist. Vf. bemerkt hierzu, daB P  eine, fiir 
den einzelnen ZusammenstoB geltende GroBe ist u. daB der Temperaturbegriff fur 
derartige molekulare Einzelprozesse sinnlos ist, sobald fiir die innere Energie der 
zusammenstoBenden Moll. Bedingungen gegeben sińd (in diesem Fali, daB sie y  Q 
ist). Die aktiyierten Moll. haben stets dieselbe „Temp.“ unabliiingig von der 
Gesamttemp. des Gases; nur ihre relative Zabl ist je nach der GroBe der letzteren 
durcli die statist. Verteilungsgesetze gegeben. (Philos. Magazine [6] 50. 360—61. 
Osford, Trinity Coli.). F r a n k e n b u r g e r .

G. van Lerberglie, Affinitdt uncl Reaktionsgeschwindigkeiten idealer Gase und
Dampfe. Die maximale Arbeit bei der B. fl. Phasen wird fiir den Fali bereclinet, 
daB diese in Form von Tropfchen mit dem Radius r auftreten. Es wird be
merkt, daB fiir das Yerhaltnis von Kondensationsgesebwindigkeit u. Yerdampfungs- 
geschwindigkeit die Differenz der thermodyn. Potentiale von Dampf u. Fl. in ana- 
loger Weise maBgebend ist, wie bei Gasreaktionen die maximale Arbeit fiir das Ver- 
haltnis der Geschwindigkeiten von Kombination u. Dissoziation. (Buli. Aead. roy. 
Belgiąue, Classe des sciences [5] 11. 241—48.) Cassel.

H. F ischvoigt und F. K oref, Yersuche iiber das Weiłerwaclisen von Mełall-
krystallen durch Abscheidung aus der Gasphase. II. (I. vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 
2 8 . 511; C. 1 9 2 3 . I. 1009.) Aus einer Ha-WCl|,-Atmosphiire wird das Metali auf 
W-Einkrystalle niedergescblagen, u. der W-Krystall wiichst weiter. Um von vorn- 
herein biegsame Anwaeliskrystalie zu erhalten, muB das Gasgemisch stark mit Hs 
verd. werden. Es gelingt auch, audere Metalle aus einer Gasatmosphiire auf W- 
Einkrystallen einkrystallin abzuscheiden. Am besten gluekte die EinJcrystallbe- 
waclisung bei Mo u. Ta, wiihrend V, Cr, Fe, Zr u. Ti unbefriedigende Resultate 
ergaben. Es wird hieraus geschlossen, daB einkryatallines Aufwaebsen fremder 
Metalle bei geringen Abweicbungen des Gitterparameters stattfinden kann. (Ztselir. 
f. techn. Physik 6. 296—98.) IIan tke .

G. I. Taylor und C. F. E lam , Die plastisclie Dehnung und das Rei/Sen von 
Aluminiumlcrystallen. AnschlieBend an eine friihere Arbeit der Vff. (Proc. Royal 
Soc. London, Serie A 102. 643; C. 1923. I. 1560) wird eine groBere Anzahl von 
.4i-Einkrystallsfaben bei versc.hiedenen Dehnungsgraden u. beim ReiBen untersucht. 
Die piast. Dehnung der Einki-ystalle ging in allen Fallen so vor sich, daB im Ein- 
klang mit dem friiheren Befund eine (lll)-Ebene sich ais Gleitebene u. eine [110]-Rich- 
tung sich ais Gleitrichtung betiitigte. Befinden sich zwei (lll)-Ebenen unter gleichem 
Winkel zur Delmungsachse, dann setzt ein Gleiten nach zwei Gleitfliiclien ein, indem 
sich nocli die zweite (lll)-Ebene ais Gleitebene betatigt. Doch ist die Gleit-
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beanspruchung der ersten Gleitebene starker ais die der neu hinzugekommencn 
Gleitebene. Bei der weiteren Dehnung behalten beide Gleitebenen nicht den 
gleichen Winkel zur Achse bei. Doch konnte der Vorgang des doppelten Gleitens 
nicht eingehender untersueht werden, da bald nach dem Einsetzen einer zweiten 
Gleitfliiche der Brucli des Stabes eintritt. An Hand der Verss. entwickeln Vff. 
einc ReiBtheorie, dereń drei wesentliche Punkte sind: 1 . Aus dem Dehnungs- 
diagramm ergibt sich, da8 das ReiCen eines Al-Einkrystalles nicht eintreten kann, 
wenn fur den Gleitvorgang nur eine einzige Gleitflache zur Verfiigung steht. 
2. Schon aus den geometr. Bedingungen ergibt sich, daB das ReiCen um so eher 
erfolgt, jcleiehter sich eine zweite Gleitflache ausbildet. 3. Beim Ausbilden einer

zweiten Gleitflache reiBt der Stab dann, wenn den Wert 1 erreicht. (g =o d 6
Dehnung, S  =  Belastung. (Proc. Royal Soe. London, Serie A 108. 28—51.) Be.-Ro.

B. Eoresti, Untersuchungen iiber Kałalyse mittels fein verteilter Mełalle. III. 
Absorptionswarmc von Wasserstoff an Nickel. (II. ygl. Gazz. cliim. ital. 54. 132;
C. 1924. I. 2228.) Vf. untersueht das Absorptionsyermogen des Ni an Wasserstoff 
u. die dabei auftretende Absorptionswiirme an zwei Arten von Ni. Das eine wurde 
durch Red. des NiO mittels Hs bei 300°, das zweite bei 350° dargestellt. Ferner 
untersueht Vf. Absorptionsyermogen u. Absorptionswiirme bei verschiedenen Tempp. 
des Ni u. zwar zwischen 0° u. 300°. Im ersten Falle ist ein deutliches Nachlassen 
der Absorptionsyermogen u. damit der Absorptionswiirme bei dem bei 350° redu- 
zierten Ni naclizuweisen. Im zweiten Fali weist Vf. experimentell nach, daB bei 
dem bei 300° eyakuierten Ni die Absorptionswiirme des H2 bedeutend hoher ist 
ais bei dem bei 0° eyakuierten Ni. Die betr. Werte fur Qv sind 16175 bezw. 10460. 
Bei dcm bei 350° reduzierten Ni sind die entsprechenden Werte 15620 (bei 304°) 
u. 11395. — Nochmaliges Erhitzen des Ni auf 400—420° erniedrigt die entsprechenden 
Werte. Bei dem bei 300° reduzierten Ni ist Qv bei dem bei 300° eyakuierten Ni 
16175, nach Erhitzen auf 400—420° nur 15230, nach Erhitzen auf 450—470° 14615. 
Yf. fiihrt diese Erscheinungen auf einen yeriinderten Yerteilungszustand des Ni 
zuriick. (Gazz. chim. ital. 55. 185—201.) G o t t f r i e d .

A ,. Atomstruktur. Radiochem ie. Photochem ie.
A. S. Russell, Umicandlung von Quecksilber in Gold. Zu den Verss. der Um- 

wandlung von Hg in Au nach M iethe bezw. Nagaoka u. dereń Deutung durch 
So d d y  (Naturę 114. 244; C. 1924. II. 1431) bemerkt Vf., daB die Mogliclikeit der 
Umwandlung eines Atomkerns in den des niichstniederen Elemcnts durch Absorption 
eines Elektrons wohl am besten entdeckt werden kann, wenn beide Kerne stabil 
sind. Dies tritt am klarsten dann ein, wenn die beiden Elemente isobar sind u. 
zwar, da gerade Massenzahlen sich bei nicht radioaktiyen Elemente yon ungerader 
Ordnungszahl nicht finden, bei Isobaren yon ungerader Massenzahl. Diese gibt 
es bei den Massenzahlen 205 u. 199. Es diirfte sowohl ein TJ-Isotopes wie auch 
ein Pif-Isotopes von der Massenzahl 205 existieren wie auch ein Au- u. ein Hg- 
Isotopes yon der Zalil 199. A ston (S. 1502) fand ein Hg-Isotopes 199 u. aus 
dem At.-Gew. 197,2 des Au ist auf 2 Isotope, 197 u. 199, zu schlieBen. Yf. folgert 
daraus, daB die Umwandlung yon Pb in Tl genau so moglich sein muB wie die 
yon Hg in Au. (Vgl. dazu Smits u . K arssen  S . 1411). Es ist moglich, daB die 
Umwandlung yon Pb in Tl durch obigen ProzeB schon in der Natur vorgekommen 
ist. (Naturę 116. 312. Oxford, Christ Church.) B e h r l e .

G. Shearer, U ber die Intensitdtsuerteilung im Rontgenspektrum gewisser organischcr 
Verbindungen mit laiigen Ketten. Yf. gibt eine mathemat. Interpretation des Intcn- 
sitiitsyerlaufes in den einzelnen Ordnungen der Reflexionsmaxima yon organ. Verbb. 
mit langen Kohlenstoffketten, wie KW-stoflen, aliphat. Siiuren, Alkoholen, Estem u.
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Ketonen, dcren Krystallstruktur friilier untersucht wurde. (Vgl. MOLLER, Joum. Chem. 
Soc. London 123. 2043; C. 1924. I. 891.; S i i e a r e r ,  Joum. Chem. Soc. London 123. 
3152; C. 1924. I. 892; M O l l e r  und S i i e a r e r ,  Journ. Chem. Soc. London 123. 
3156; C. 1924. I. 892; S a v i l l e  und S i i e a r e r ,  S . 264; M O l l e r  und S a v i l l e ,
S. 265). Vom rontgenograpb. Standpunkt werden diese Verbb. dabei in zwei Gruppen 
eingeteilt. Solche, bei welchen die gemessene Gitterperiode der Liingenstruktur 
eines Mol. entspricht u. solche, boi welchen zwei Moll. in dem Netzebenenabstand 
liegen wttrden. Die teilweise Strukturfaktorbildung bestStigt die eben friiher gc- 
machten Annahmen des Vfs. (1. c.). Eine yollsUindige Best. der Krystallstruktur 
dieser Verbb. war aber noch nicht moglich. (Proc. lloyal Soc. London Serie A. 
108. 655—66.) B e c k e r .

W illiam  Duane, Die Berechnung der zerstreuenden Wirkung von Rdnlgcn- 
strahlen in eincm Krystall. Vf. diskutiert die Abhiingigkeit der Streuung in einein 
Kry stall von dessen Symmetrie u. wendet die Fouriersche Reihenentwicklung zur 
Berechnung der Streuung in einzelnen Punkten des Krystalls an. Neben den 
anderen bekannten Korrektionsgliedern bei der Berechnung der Intensitatsmaximii 
ist noch eine weitere Korrektion anzubringen, welclie die Streuung des Ilontgen- 
straliles im Krystall (iihnlich der Fraunlioferschen Streuung) beriicksiclitigt. (Proc. 
National Acad. Sc. Washington 11. 489—93. Harvard Univ.) B e c k e r .

R. J. H avighurst, Die Verteilung der Streulcraft im Natriumchlorid. Vf. bc- 
reclinct an Hand der von D u a n e  (vorst. Ref.) entwickelten Theorie die Verteilung 
der Elektronendichte im iVaCi-Krystall. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 
502—07.) B e c k e r .

R. J. H avighurst, Die Verteilung der Streukraft in einigen Krystallen. In 
Fortsetzung der vorst. Arbeit werden die Elektronendiclitcn in KJ, NHtCl, NHtJ, 
Diamanł berechnet. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 507—12. IIarvard 
Univ.) B e c k e r .

H enry E. H a rtig , Die scheinbarc Durchlassigkeit von langsamen Elektronen
durch Aluminiumfolien. Von einer Gliihkathode ausgcliende Elektronen werden durcli 
ein Fcld beschleunigt u. treffen auf eine yli-Folie von 0,0003 cm Dicke auf. Hinter 
dieser Folie befindet sieli in 1 mm Abstand eine Ni-Auffangplatte, welche mit einem 
Elektrometer verbunden ist. Das Yerhiiltnis der Elektronen, welche die Auffang- 
platte erreichen zu jenen, welche die Folie erreichen, zeigt bei 8 V ein Masimum. 
Bei Verwendung eines verzogernden Potentials erreichen alle jenc Elektronen die 
Auffangplatte, dereń Gesehwindigkeit kleiner ais 10 V ist, selbst wenn die primare 
Gescliwindigkeit 1600 V betriigt. Es sclieint somit Al eine selektiye Durchlassig
keit fur langsame Elektronen zu zeigen, ahnlicli wie dies bei Edelgasen der Fali 
ist. Wurden zwei Al-Folien ubereinander gelegt, danu war der Effekt nur 10—J- 
mal so groB wie bei Verwendung einer einzigen Folie. AuBer den durchgelasscnen 
langsamen Elektronen erreichen noch Photoelektronen die Auffangplatte, welche 
von den an der Ruckseite der Folie ausgelosten weichen Rontgenstralilen herriiliren. 
Bei Anlegung eines verzogernden Potentials an die Auffangplatte werden haupt- 
siichlich Pliotoelektronenstrome gemessen. Aut diese Weise wurde die K u  a. K(j 
Linie des Al bei 1490 u. 1560 V. bestimmt. (Physical Review [2] 26. 221—31. 
Univ. of Minnesota.) B e c k e r .

P ie rre  Auger, U ber die experimentelle Erforschung der Emissionsrichłung von 
Photoelektronen. Vf. vergleicht die Forderungen der Theorie (vgl. S. 1508) mit 
eigenen (C. r. d. l’Acad. des sciences. 178. 1535; C. 1924. II. 581) u. fremden 
Messungen. Die esperimentelle Kurve „Zahl der sekundaren Elektronen-Winkel 
mit dem erregenden R6ntgenstrahl“ ist gegen die theoret. um ca. 16° zu den kleineren 
Winkeln liin yerschoben. — Die tertiaren Elektronen werden in allcn Richtungen
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mit der gleichen Wahrscheinliclikeit ausgesandt (vgl. C. r. d. l’Acad. des seiences. 
1 8 0 . 65; C. 1 9 2 5 . I. 1385). (C. r. d. l’Acad. des seiences. 1 8 0 . 1939—41.) B k m .

Paul D. Foote und F. L. M oh ler, Photoeleklrische Ionisierung von Casium- 
dampf. Nach der Metliode yon H e r t z  (Physikal. Ztselir. 18. 307; C. 1924. I. 4G0) 
u. K in g d o n  (Physical Beview [2] 21. 408; C. 1924. I. 7) wird die photoelektr. 
Ionisation in Cs-Dampf gemessen. Das Prinzip dieser Methode bestelit darin, daB 
ein GlUhelektronenstrora dureh die Anwesenheit positiver Ionen verst!irkt wird. 
Es wird nun die Anderung eiues Gliihelektronenstroms wiihrend der Belichtung 
von Cs-Dampf dureh eine Quecksilberlampe ais Funktion der angelegten Spannung, 
Temp. deą Gliihdralites u. Dampfdrucks gemessen. Femer wird der photoelektr. 
Effekt in seiner Abhangigkeit von der Wellenliinge der primiiren Strahlung bestimmt- 
Mit zunehmender Wellenliinge nimmt die Ionisation im Cs-Dampf zu u. erzielt bei 
3184 A (Grenze der Ilauptserie) ein scharfes Maximum. Mit weiterhin zunehmender 
Wellenliinge nimmt die Ionisation wieder ab. Mit der Theorie steht die Ionisation 
oberhalb von 3184 JL nieht im Einklang. Man kann jedoch annehmen, daB diese 
langwellige Strahlung angeregte Atome erzeugt, welehe dureh ZusammenstoB mit 
anderen Atomen genugend Energie aufnehmen, um ionisiert zu werden. Diese; 
Versuehsanordnung kann aueh fur photometr. Zwecke verwendet werden. (Physical 
Rcview [2] 26. 195—207. Washington, Bureau of Standards.) B e c k e r .

J. F. Lehmann und T. H. Osgood, Die in Luft dureh vollstandige Absorption 
langsamer Elektroncn herrorgerufenc Ionisation. Vf. bestimmt die mittlere Anzahl 
der Ionen, welehe bei der Absorption langsamer Elektroncn in Luft ausgeliist 
werden. Elektronen, welehe von eiriem Wolframdraht emittiert werden, passieren 
eine Kapillare u. treten von hier in die mit Luft gefiillte Ionisationskammer ein. 
Die Anzahl der pro Elektron gebildeten Ionen ist klein. Bei 200 V. Anfangsenergie 
der Elektronen entstehen 5,8 Ionen pro Elektron, bei 1000 V. Anfangsgesehwindig- 
keit 45 Ionen pro Elektron. Die mittlere, zur B. eines Ions Yerbrauehte Energie 
niihert sich mit zunehmender Geschwindigkeit der Elektronen dem Ionisierungs- 
potential von 17 V. Bei einer Geschwindigkeit von 200 V. werden pro łon 35 V., 
bei 1000 V. pro łon 22 V. gebraucht. (Naturę 116. 242. Cambridge.) B e c k e r .

F. H. New m an, Niederspannungsbogen in Rubidiutn und Caesiumdćimpfen. In 
Fortsetzung der Verss. mit Na- u. K-Dampf (S. 451) bestimmen Yff. die Ziind- u. Brenn- 
spannungen fur Niederspannungsbogen im Rb- u. Cs-Dampf. Auch hier zeigt es 
sich, daB die ZUndung des Bogens bei einem tiefer ais das Ionisierungspotential der 
Atome liegenden Potential und das Weiterbrennen des einmal gezundeten Bogens 
bei einer noch niedrigeren Spannung zu erfolgen vermag. Sind die Metallatome 
infolge von Resonanzstrahlung vom Potential E r in metastabilem Zustand und ist 
E0 —  Austrittsenergie der Gliihelektronen, so erniedrigt sich die Zundspannung Z  
gegeniiber dem Ionisierungspotential E t auf den Wert Z  =  E t — E r — E0. Nach 
erfolgter Ziindung verandern sich die Verhaltnisse des Bogens insofern, ais daB 
die in Nachbarschaft der Kathode entstandenen negativen Raumladungen dureh 
die positiven Ionen neutralisiert werden u. hierdureh die Elektronenemission des 
Gliihfadens stark anwiichst. Weiterhin bildet sich eine Yerstiirkung des Kathoden- 
falls infolge einer Ansammlung positiver Ionen in der Umgebung der Kathode aus; 
beide Effekte erleichtern die Ionisierung der zur Resonanzstrahlung angeregten 
Atome im einmal gezundeten Bogen. Das Ionisierungspotential des Rb ist 4,16 V, 
das Resonanzpotential 1,59 V, somit ist die minimale Zundspannung Z =  (2,57 — E0) V 
u. analog fur Cs Z  —  2,43 — E 0 V. Bei hoher Temperatur des Gliihfadens u. 
hoher D. des Metalldampfes erzielen Vff. Ziindungspotentiale fur Rb- bezw. Cs- 
Dampf von 3,2 bezw. 2,7 V. (Philos. Magazine [6] 5 0 .  463—70. Exeter, Univ.) F r k b .

Allan C. G\ M itchell, Die Aktiviening yon Wasserstoff dureh angeregte Queek- 
silberatome. Vf. untersucht die Yersuchsbedingungen, unter welchen JIi bei
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wechaelndem Druck u. Zusiitzen von 02 u. Ar durch die Ggw. von Hg-Atomen akti- 
yiert wird, welcho durcli die Bestralilung mit der 2537-Linie angeregt worden 
■waren. Ea wird da3 Liclit einer Quarzlampe auf das Reaktionsrohr fallen gelassen, 
welches von einem elektr. Ofen umgeben war. Das Reaktionarohr wurde dann 
mit einem Gaagemisch von bekannter Zua. gefiillt u. aua der Druckiinderung 
wahrend der Rk. dereń Verlauf beatimmt. In einem seitlichen Anaatz dea Reak- 
tionarolirea befanden aieli 2 ecm Hg, dessen Dampf dureh die Quarzlampe an- 
geregt wurde. Wurde Ha u. 0 2 allein ohne fremde Zusiitze in daa Reaktionsrolir 
eingelaaaen, dann zeigte sich ein konstanter zeitlieher Abfall dea Druekea. Bei 
konatantem Partialdruck dea 0 2 verliiuft die Rk. de8to aebneller, je mebr IIS dem 
Gaagemisch zugeaetzt wird. Die Ggw. von Ar bałt die Rk. auf. Sie yerzogert 
aie desto melir, je groBer die Ar-Konz. im Gaagemisch ist. — Die Abnahme der 
Reaktionsgeachwindigkeit mit zunehmendem O,-G eh alt erkliirt aieb daraua, daB 0S 
niebt aelbat durch StoBe mit den angeregten Hg-Atomen aktiviert wird u. ao ein 
Teil der Energie in zwecklosen StoBen verloren geht. Ahnlich erklśirt aieb die 
verzogernde Wrkg. des Ar. Dieaes nimmt einen Teil der Energie der Hg-Atome 
im 2j?3-Zustand auf, ao daB dieae niebt mehr den II2 aktivieren konnen. Weiter 
konnte der aktiyierte Wasseratoff atomarer Natur aein. Bei einem DreieratoB zweier 
H-Atome mit einem Ar-Atom entstehen dann vielleicht wieder Hj-Moll. Doch ist 
der Mechanismua dieaer Rk. noch nicht yollst&ndig gekliirt. Das Optimum der 
Reaktionsgeschwindigkeit trat bei einem Partialdruck von 0,01 mm 0 2 u. 0,6 bis
0,7 mm H2 ein. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 458—63. Cal. Inat. of 
Technology.) B e c k e r .

F reda Hoffmann, Uber Beschleunigung von Kanalstrahlen. Mit Hilfe eines 
longitudinalen elektr. Feldes werden die aus dem Entladungsrohr in daa holie 
Vakuum austretenden Kanalstrahlen zu liohen Geschwindigkeiten beaehleunigt. Die 
Geachwindigkeit der schnellaten Kanalstrahlen betrug 3 • 108 cm/sec. Trotz des 
auBeraten Vakuums ist der Geschwindigkeitazuwachs der Kanalatrahlen im elektr. 
Feld nur ein Brucliteil dea theoret. zu erwartendeu Wertea. Die atark beachleu- 
nigten Kanalstrahlen sind prakt. homogen. Szintillationen konnten bei den achnellen 
Kanalstrahlen nicht beobacbtet werden. (Ann. der Physik [4] 77. 302—12.) S t e in e b .

W. W ien, Zur vorstehenden Arbeit von Freda Hoffmann „Uber Beschleunigung 
van Kanalstrahlen“. Yf. hiilt das Ergebnia der vorstehenden Arbeit, daB die 
Kanalatrahlen im elektr. Feld im auBeraten Yakuum nicht die theoret. zu erwartende 
Beschleunigung erfahren, fiir unverstandlieh u. nimmt daber eine experimentelle 
Nacbprufung mit etwas veriinderter Apparatur vor. Vf. findet im Gegensatz zur 
yorstehenden Arbeit tjbereinstimmung zwiacben zu erwartender u. gemeaaener Be- 
sebleunigung. Die ubrigen Reaultate der yorstehenden Arbeit bleiben unyerandert 
erhalten. (Ann. der Physik [4] 77. 313—16.) S t e i n e r .

G erhardK irsch, Uber den Yorgang bei der „Atomzertriimmerung“ durch a-Strahlen. 
(Vgl. S. 452.) Yf. fiihrt yerschiedene Grunde experimenteller Natur dafiir an, daB 
bei der Atomzertrummerung durch a-Teilehen dieses yoriibergehend in den ge- 
troffenen Kem eintritt, worauf dieser unter spontaner Abspaltung einea H-Partikels 
„explodiert“. Dieae Anaicht wird vor allem durch Nacbpriifung der Energiebilanz 
beim Zertriimmerungsyorgang sowie durch die Beobachtung der Abaorptionskurven 
der entatebenden H-Strahlen gestutzt, Vf. legt dies fiir den Zerfall von N, u. Al 
dar. In weiteren Ausfiihrungen werden die Fragen nacb dem Aufbau der Atom- 
keme erortert. (Physikal. Ztsehr. 26. 457 — 65. Wien, II. Physikal. Inst. d.
U n iy .)  FRANKENB0RGER.

D. Skobeltzyn, Die effekłive Wellenlange von y-Strahlen. Vf. bespricht die 
Differenz der efFektiyen Wellenlange yon /-Strahlen, die sich aus der Arbeit vou 
G b a y  (Naturę 115. 13; C. 1925. I. 932) u. des Yf. (Ztsehr. f. Pbysik 28. 278;
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C. 1925. I. 13) ergibt. Wiihrend G r a y  ais effektive Wellenlange 0,008 JL anniirunt, 
findet Vf. 0,02 X. (Naturę 116. 206—7. Petersburg, Polytechn. Inst.) B e c k e r .

Guatav M ie, Bremsstralilung wid Compionsche Słreustrahlung. Die Licht- 
emissionstheorie von B o h r , K r a h e r s  u . S l a t e r  kann nur dann die Rontgen- 
bremsstrahlung erklaren, wenn auch die freien Elektronen versehiedene innere Zu- 
stande annebmen konnen. Die Bremsstralilung wird durch StoBe erster Art hervor- 
gerufen, welche die freien Elektronen des Kathodenstrahls selber anregen. Die 
Comptonsclie Streustrahlung ist die Fluorescenzatrahlung der durch opt. Rcaonanz 
angeregten freien Elektronen. Sie geben RiickstoBelektronen, wenn sie ungestort 
zu Ende strahleu. Wenn die Strahlung vorzeitig durch einen StoB zweiter Art 
unterbrochen wird, entstehen schnelle Pliotoelektronen. (Ztschr. f. Physik 33. 33 
bis 41. Freiburg i. Br., Physikal. Inst.) B e c k e r .

0. K. De Foe und G. E. M. Jaunoey, Yeranderter und utwerdnderter Streu- 
koef/izient von Ilontgensirahlen in der Materie. (Vgl. S. 450.) VfF. bereebnen das 
Verhaltnis der Streuungskoeffizienten der yerschobenen u. unveranderten Linie beim 
Comptoneffekt. Die Streuung an Cu wird ais Beispiel angefiihrt, (Proc. National 
Acad. Sc. Washington 11. 517—20. St. Louis. Washington, Univ.) B e c k e r .

G. E. M. Jauncey und 0. K. D eEoe, Das Wiedcrerscheinen der Energie ais 
charakterisłische Ronłgenstrahlung, wenn Ronłgenstrahlen von Kupfer absorbiert 
werden. Nach derselben Methode wie zur Bereclinung der Streuungskoeffizienten 
der beiden Linien des Comptoneffektes (vgl. vorst. Ref.) lfiBt sich ąuch der Fluo- 
rescenzkoeffizieni: der absorbierten Strahlung bereclmen. Die Verss. wurden an 
Cu durehgefuhrt. Der sphar. Massenfluorescenzkoeffizient ergab sich zu Fjo =  
1,80 pro g, der wahre Absorptionskoeffizient r ję  =  8,8 pro g fur eine Strahlung 
von 0,385 A, eine Kupferfolie von 0,0025 cm Dicke u. einen Einfallswinkel von 
90°. Der Fluorescenzkoeffizient betrUgt also unter diesen Bedingungen 20% des 
Absorptionskoeffizienten. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 520 — 22. 
Harvard Univ.) BECKER.

Samuel K. Allison und W illiam  Duane, Eine experimentelle Bestimmung der 
kritischen Anregungsfreąuenz beim Auftreten der Fluorescenzrontgenstrahlung. Vff. 
bestimmen die primare Anregungsspannung einer Rontgenrohre mit Wolframanti- 
kathode, welche eine Silberplatte ais Streustrahler bestrahlt, wenn die K-Serie des 
Ag gerade auftritt. Es zeigt sich, dali die gesamte K-Serie der Fluorescenzstrah- 
lung des Ag dann emittiert wird, wenn die primare Strahlung der Rontgenrohre 
mit der Wolframantikathode Wellenlangen enthalt, welche kleiner ais die krit. 
Absorption des Ag sind. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 485—89. 
Harvard Univ.) B e c k e r .

E rik  Backlin, Das K aiii-Dublełt der leichteren Elemente und die Abhangigkeit 
der Rdnłgenspektren von der chemischen Bindung. (Vgl. S. 1335.) Mit Hilfe sehr 
groBer Glanzwinkel werden die K ai_ ai Dublettenabstiinde der Elemente 20 (Ca) 
bis 13 (Al) bestimmt. Triigt man den Dubleltenabstand ais Funktion der Ordnungs- 
zahl des betreffenden Elements auf, dann ergibt sich eine leicht gekrummte Kurve. 
Fiir die Elemente 19 (K) u. 17 (Cl) wurden kleinere Werte gemessen, ais von 
lriihercn Autoren angegeben ist. Die neuerdings gemessenen Zahlen reihen sich 
gut in die Kurve ein. Weiter wurde ein EinfluB der chem. Bindung der emit- 
tierenden Substanz auf das Kal_ al Dublett festgestellt u. eine kleinc Verschiebung 
der Emissionslinien bei verschiedenen Verbb. nachgewiesen. So betragt die Yer- 
schiebung der isT„-Linien bei Al-Al,0 3 1,72 XE, Si-Si0.ź 2.34 XE, P  (rot)-PjOs 2,72 XE 
u. S-BaSOi 3,05 XE. Diese Verschiebung mit dem Ubergang zu einer anderen 
chem. Bindung steht mit der von L lN D H  (Ztschr. f. Physik 31. 210; C. 1925. I. 
1944) an den Absorptionsbandkanten beobachteten Verschiebung iiberein. Im Fali 
der Absorptionsbandkanten ist die Wellenlangedifferenz etwa zehnmal so groB. Je
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mchr sich die Ubergiinge dcm Kern niiliern, desto kleiner wird der EinfluB der 
chcm. Bindung. Dadurch wiire der kleine Wert bei der Versehiebung der jBTa-Linie 
gegenuber der Verschiobung der Absorptionsbandkanten durch die chem. Bindung 
zu erkliiren. Die Zunahme der Verschiebung mit stcigender Atomnummer tritt bei 
den B a n dkanten nicht a u f . (Ztsehr. f. Physik 33. 547— 56. Upsula, Physikal. 
Inst.) B e c k e r .

' R. A. M illikan und I. S. Bowen, Neuc Aufschliissc uber Zioei-Elektronen spriinge. 
Vff. verweisen darauf, daB die im HeiBfunkenspektrum studierten Atome bezw. 
Ionen derselben Elektronenkonfiguration, also z. B. Na, Mg+, Al+ + , Si+ + + usw. 
(=  „1 Valenz-Elektron-Atome") auch beziiglieh ihres opt. Spektrums dem im Rontgen- 
gebiet festgestellten Gesetz der „irreguliiren Dubletta“ gchorchen, d. h. ein ge- 
gebener Linientyp in den betreffenden Spektren liegt bei Freąuenzen, dereń Wert 
linear mit der Ordnungszalil ansteigt. Fiir die „2Valenz- u. 3 Valenz-Elektronen- 
Atome“, also z. B. Mg, Al+, Si+ + u. Al, Si+ usw. finden Vff. eincn weiteren typ. 
Effekt, niimlich ein eng gestreiftea Linienaggregat (— flag). Es lśiCt sich zeigen, 
daB dicse Linicnaggregate durch den glcichzeitigen Sprung zweier Elektronen ver- 
ursaclit sein miissen. Die fiir dieselben geinessenen Freąuenzen stellen die Summę 
der von beiden Elektronen betiitigten Energiegewinne beim Doppelsprung dar. 
Vff. diskutieren niiher die Energieniveaus, zwisehen denen der gleiehzeitige Sprung 
der beiden Elektronen stattfmdet u. legen auf Grund atomtheoret. Betrachtungen 
dar, in welcher Weise es zu einem solehen Doppelsprung kommt. VfF. werfen die 
Fragc auf, ob es angesichts dieser Tatsache, daB ein gleichzeitiger Sprung zweier 
Elektronen die Emission einer inonochromat. Strahlung verursaclit, uberhaupt 
moglich ist, mittels Fcststellung der Freąuenzen emittierter Lichtwellcn auf die 
cncrget. Yeranderungen der Lage eines e in z e ln e n  oszillierungsfaliigen Korpers 
inncrhalb eines Atoms Riickschlttsse zu ziehen. (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 11. 329—33. California-Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

Paul D. Foote, T. Takam ine und R. L. Chenault, Die Anregung vcrbotener 
Spcktrallinien. Vff. diskutieren die Fiille, in welchen das Bohrsche Auswahlprinzip 
nicht befolgt wird u. beobachten eine Anzalil von verbotenen Linien bei Hg, Cd u. 
Zn im positiven Raum einer Entladungsrohre mit Gliihkathode, kleinem Spannungs- 
abfall u. niedrigom Druek. Diese verbotenen Linien zeigten die hochste Intensitiit 
bei einer Stroinstiirk von 250 Milliamp./qcm. Mit zunehmender Stromstiirke nimmt 
ilire Intensitiit rasch ab. (Pbysical Review [2] 26. 165—75. Washington, Bureau of 
Stańdards.) B e c k e r .

R,. Meoko, Zum Nachwcis des Verschiebungssatzes bei JBandenspektra. Vf. weist 
die Gultigkeit des Yerschiebungssatzes, welcher besagt, daB das Funkenspektrum 
eines Atoms mit dem Bogenspektrum der im period. System vorangehenden Elemente 
gewisse Ahnlichkeiten aufweist, aucli fiir Bandenspektren nach. Die Ahnlichkeit 
des Spektrums eines ioniserten Mol. mit dem des entsprechenden Mol., welches das 
im period. System vorangeliende Element enthiilt, wird an den Beispielen C+ O u. 
BO, sowie N +N  u. CN gezeigt. Die Bandenspektren des C+0  u. BO lassen sich 
durch 3 Energieterme darstellen, dereń GroBen fast gleieh sind. Desgleielien lassen 
B ie l i  fiir die Spektren von N+N u. CN 2 Terme mit amnihernd gleichen Werten 
aufstellen. Da siimtliche 4 Moll. 13 Elektronen enthalten, nimmt Yf. an, daB 
2 Elektronen die K-Schale der beiden Atome aufbauen, 8 Elektronen eine gemein- 
8ame Aehterschale bilden, u. das 13. Elektron ais Leuchtelektron das Mol. umkreist. 
Der Vergleich der Bandenspektren zeigt nur, daB die Erhohung der Kernladung 
von 13 auf 14 keinen wesentlichen EinfluB auf die Freąuenz besitzt. Die groBere 
Ahnlichkeit von C+0  mit BO ais von C+0  mit CN zeigt, daB die Ionisierung des 
CO auf Kosten des C-Atoms vor sich geht. (Naturwissenschaften 13. 698—99. 
Bonn, Physikal. Inst.) B e c k e r - R o s e .
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H. Deslandres, Erganzende Untersuchungen iiber die Struktur utid die Ver- 
teilung der Bandenspektren. Vf. setzt seine Studien iiber die GesetzmaBigkeiten der 
Bandenspektren fort (vgl. S. 1655); er bebandelt nun das infrarote Bandenspektrum 
des NH3 auf Grund der Messungen eon S c h i e r k o l k  (Ztschr. f. Physik 29. 277; 
C. 1925. I. 467). Auch hier findet Vf. die gesetzmaBige Beziehung der Freąuenzen 
der Absorptionsmaxima von der „Grundfrequenz“ 1062,5 A.  wieder; auch die Inter- 
valle zwisehen den sekundiiren Maxima geniigen der Regel. Weiterhin werden 
vom Geeichtspunkt des Vf.s aus die infraroten Spektren yon HF, HC1 u. IIBr 
diskutiert; es wird festgestellt, daB die Bandenfreąuenzen der einzelnen Vcrbb. mit 
der Grundfreąuenz derart yerkniipft aind, daB sie sich dureh Quotienten daistellen 
lassen, dereń Zahler die Grundfrequenz u. dereń Nenner die Ordnungszahl des 
sebwereren, in den betreffenden Verbb. enthaltenen Atoms ist. Vf. gibt eine, im 
wesentliehen im Rahmen der friilier von ihm entwiekelten Vorstellungen enthaltene 
atomtheoret. Theorie des Emissionsmechanismus der Bandenspektren. (C. r. d. 
l’Acad. des seiences 181. 265—71.) F b a n k e N b t j e g e k .

A. C. Menzies, Regelmapigkeiten optischer Abschirmungskonstanten. Mittels An- 
wendung der RelatiyitStsformel fur Dubletts und Tripletts: !) v — K  (Z  — a)4, 
worin 8 v  das Frequenzintervall zwisehen den Linien der Multipletts, Z  die Ord
nungszahl des betreffenden Atoms und K  eine umgekehrt proportional der Haupt- 
(juantenzahl yariierende Konstanto bedeutet, werden die Abschirmungskonstanten s 
fiir Gruppen von Atomen berechnet. Es zeigt sich, daB innerhalb einer yertikalen 
chem. Untergruppe des period. Systems s direkt proportional mit der Ordnungszahl 
sich iindert und zwar sind diese Anderungen fur mehrere dieser Untergruppen an- 
nahernd gleich beiin Ubergang yon einem Element zum benachbarten; so ergibt 
sich fiir Anderungen von Z  um 8, 18 und 32 Einheiten eine Anderung des s-Wertes 
um 5, 13 und 23 Einheiten. Die so erhaltenen Werte stimmen mit den nach ein- 
fachen Ubcrlegungen zu erwartenden iiberein. Die Bedeutung der Formel wird im 
Hinblick darauf diskutiert, ob die Multipletts eher magnet, ais relatiyist. Ursaehen 
ihre Entstehung yerdanken. (Philos. Magazine [6] 50. 414—22. Leeds, Uniy.) Fu KB.

A rthur Bram ley, Multiplettstruktur. Mathemat. Entwicklungen, in denen mittels 
quantenmaBiger u. atomtheoret. Ansiitze die Freąuenzinteryalle zwisehen den Einzel- 
linien der Multipletts yerschiedener Atome berechnet werden. Ein Vergleich der 
bereehneten mit den experimentellen A  y-Werten fiir Alkali- und Erdalkaliatome 
zeigt befriedigende (jbereinstimmung. (Philos. Magazine [6] 50. 375—81. Princeton, 
Uniy.) F r a n k e n b u r g e r .

G. GianfraneescM, U ber die Theorie des Zeemaneffekts. Bemerkung zu der 
Notiz von H ic k s . (S. 1336.) (Naturę 116. 207—8. Rom, Uniy.) B e c k e r .

R. de L. Kronig, U ber die Intensitat der Mehrfachlinien und ihrer Zeeman- 
komponenten. n .  (I. vgl. S. 7.) Es werden die Intensitiitsyerhiiltnisse in normalen 
Multipletts hoherer Stufe korrespondenzmaBig behandelt u. gezeigt, warum sich der 
Giiltigkeitsbereich der Formeln auch auf dieses Gebiet erstreckt. Weiter wird yer- 
sucht, einen Zusammenhang zwisehen der GroBe der Multiplettinteryalle u. dem 
Auftreten yon Storungen festzustellen. (Ztschr. f. Physik 33. 261—72. Kopenhagen, 
Uniy.) B e c k e r .

0. W. Richardson, Struktur im sekundaren Wassersto/fspektrum. Vf. setzt die 
Aufziihlung der Linien des sekundaren Wasserstoffspektrums (ygl. S. 137) und dereń 
Einreihung in Serien fort. Hiebei werden yerschiedene numer. Beziehungen der 
Einzelterme festgestellt. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 308. 553—61. London, 
Kings Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

T. Tanaka, Wellenlangen von zusatzlieh auftretenden Linien im Viellinienspek- 
trum des Wasserstoffs. Vf. bringt eine Aufziihlung zahlreieher (563) schwacher 
Spektrallinien, die im Yiellinienspektrum des Wasserstoffs neben den starkeren



1930 At. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1925. II.

Linien nocli auftroton. Dic entsprcchenden, von M e r t e n  gemachten Aufnalimen 
sind mittels oines Konkavgittcrs gemacht; dic Anregung des Wasserstoffs erfolgt 
bei rclatiy hoher Stromdichte in einer, mit enger Kapillare yersehenen Yakuum- 
rohre. Um allc, von Verunreinigungen herstammcnden Linien ais solehe auszu- 
schalten, wird eine Priizisionsbcst. der OH-Banden ausgefiihrt, indem das Licht einer 
Knallglasfiamme mittels eines Quarzspektographen spektr. aufgelost wird. Durch 
Ycrgleich der letzteren Aufnahme mit dem Viellinienspektrogramm des Hs gelingt 
dic Feststelluug, daB keine der Linien des Ilj-Spektrogramms mit den OH-Linien 
der Kontrollaufnahme ident. ist. Auch von anderen Verunreinigungen hcrriihrendc 
Linien sind nicht naclizuweisen, liochstens eine dem Hg zuzuschreibende Linie. 
Die McBgenauiglceit betriigt etwa ±  0,04 A. Gewisse (etwa 10) von iindern Autoren 
beobaclitcte Linien sind nicht feststellbar; entweder riihren sie also von Verun- 
reinigungcn her odcr sic treten unter anormalen Bedingungen auf. Die Mcssungen 
er8trecken sich von X =  6572,01 bia X —  3952,48 k . (Proc. Royal Soc. London. 
Serio A. 1 0 8 . 592—606. London, Kings College.) F r a n k e n b c r g e r .

ła n  Sandeman, Das sekundare Spektrum des Wasserstoffs bei hoheren Drucken. 
Vf. pliotographiert das in einer H2-Atmosphare zwischen W-Elcktrodcn sich aus- 
bildende Bogenspektrum und findet, daB es sich wesentlicli von dem bei niedrigeren 
Drucken erhaltenen Viellinienspektrum unterseheidet. Vor allem wird eine, bei 
4582,58 k  beginnende, gegen Violett zu abscliattierte Bandc isoliert. Bei Anwen- 
wendung der Formel von K r a m e r  u . P a u li ergibt sich fiir das TrUgheitsmoment 
des die Bandę emittierenden Mol. der W ert 19,326 X 10—41 gcma, was mit dem fiir 
ein stat. Modeli eines H3-Mol. berechneten Wert ubereiustimmt. Die von Richard- 
s o n  u. T a n a k a  gefundcnen Serienkombinationen finden sich in der gleichen Inten- 
eiUitsycrteilung in dcm untcrsuchten Bogenspektrum vor. (Proc. Royal Soc. London. 
Serie A. 108. 607—16. St. Andrews, Uniy.) F r a n k e n  b u r g e r .

Georga R. H arrison und J. C. S la ter, Linienbreiten und Absorptionmahr- 
scheinlichkciten in Natriumdampf. Vff. berechnen aus friiheren esperimentellen 
Mcssungen (vgl. S. 1331) den tlieoret. Wert der Halbwertsbreite einiger Absorptious- 
liuien der Hauptserie des Na. Die Yerbreiterung der ersten Linie ist etwa 100-mal 
so stark, wie man aus dem Starkeffekt erwarten wiirde. Die Breite der andereu 
Linien nimmt mit zunehmender Termnummer stark ab, wenn man mit lioheni 
Dampfdruck arbeitet. Bei niedrigem Dampfdruck tritt die entgegengesetzte Er- 
scheinung ein. Die Vcrbreiterung bei hohem Dampfdruck riihrt von der Anwesen- 
heit zwciatomiger Moll. her. Die Obergangswahrscheinlichkeit A tj u. B ij aus einem 
Zustand i in den Zustand j  ist nur lUo yon jener, welche man in einem Gas von 
gcwolinlichen atomaren Vcrhiiltnissen erwarten wiirde. Die Halbwertsbreite yariiert 
anniihcrnd mit der Quadratwurzel aus der Anzahl der absorbierenden Moll. Mit 
zunchmendem Dampfdruck nehmen die Na^-Moll. zu u. erreichen bei 600° einen 
Hoclistwert, Daraus kann geschlossen werden, daB die Dissoziationsenergie des 
Na, beim absoluten Nullpunkt negatiy ist. (Physical Reyiew [2] 26. 176—SS. 
H A R V A RD -U niv.) B e c k e r .

S. P ina de Rubies, tfber das Bogenspektrum des Scandiums. VfT. benutzt ein 
von URBAIN erlialtenes Priiparat von Sc-Oxalat, fuhrt es in Acetylacetonat iiber, 
das mehrfach im Vakuuni sublimiert und umkrystallisiert wird nnd wandelt es in 
Oxyd um. Letzteres wird im Lichtbogen zur Emission seines Spektrums erregt. 
Es werden die ?, A 3000 X bis auf 0,1 1. bestimmt, der mittlere Fehler fiir die 
Linien kleinerer Wellenliingen betragt etwa 0,03 JL Es werden tabellar. 1S4 ge- 
messene Linien nebst ihren Iutensitaten aufgeruhrt. (C. r. d. l'Acad. des Sciences 
181 . 10S—10.) F r a n k e n b c r g e r .

H. Schmidt-Reps, U ber das ultrarote Emis?ionsvermdgen einiger Oxyde. Chrom- 
oxyd, Ceroxyd, Thoro.ryd u. Auennasse (Thorosyd -f- l °/0 Cerosyd) werden bei yer-
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schiedcnen Tempp. zwischen 1000 u. 2000° auf ihr Emisaionsyermogen von ultra- 
roten Strahlen untersucht. Mit dem Spiegclspektrometer von R u b e n s  wurden die 
Stralilen der Lielitąuellen auf die Lotstellen eines Thermoelements konzentriert u. 
die Spannung des Elementa, die durch eine Kompenaationsmethode gemessen wurde, 
beatimmt. Es konnten siimtliche Spektralbereiehe beobacbtet werden. Die erhal- 
tenen Wer te wurden wegen des Verlustes durch Reflexion u. Absorption so korri- 
giert, wie es infolge einer Eicliung mit der Strahlung eines schwarzen Korpers 
sich ais erforderlich erwies. Die Ergebnisse sind auf 10% im ultraroten u. auf 
15% im sichtbaren Liehte genau. Auermasse u. Thoroxyd zeigen in der Absorp- 
tionakuryę atarke Selektivit!it der Strahlung, wShrend das Absorptionsyermogen von 
Chromoxyd u. Ceroxyd nicht so stark yeriinderlich ist. (Ztaehr. f. teehn. Physik
6. 322—25.) H a n t k e .

31. V. Zumstein, Das Absorptionsspektrum von Sleidampf im Ultraviolett. Es 
wird bei Tempp. bis 1600° das Absorptionsspektrum des Pb zwischen 5000 u. 
2000 A bestimmt. Dabei werden 34 Linien yermessen u. eingeordnet, von dcnen 
20 neu sind. Ferner wird das Bogenspektrum des Pb bei 100 Ampćre bis 2000 k  
aufgenommen. (Physical Review [2] 26. 189—94. Uniy. of Michigan.) B e c k e r .

W. F. M eggers, Multipletts im Spektrum des ionisierten Vanadiums. (Vgl. 
S/890.) Es werden 33 Multipletts des Vanadinspektrums angegeben, die ais Korn- 
binationen von Quintett- u. Triplettermen gedeutet werden. (Ztschr. f. Physik 33. 
509—28. Washington, Bureau of Standards.) ' B e c k e r .

J. C. McLennan und A. B. McLay, Uber das Serienspektruni des Goldes. Vff. 
untersuchen das Spektrum des Au, um aus den sich ergebenden Serienbeziehungen 
Aufschliisse iiber die Struktur dea Au-Atomes zu erhalten. Es wird eine Metliode 
angegeben, mittels derer die Linienabsorption durch metali. Dampfe von Au, Ag 
und Cu im Schumanngebiet (kurzwelligen Ultrayiolett) gemessen werden kann. Es 
werden die yerschiedenen Wellenlangen und ihre Deutung auf Grund des Serien- 
8chemas tabellar. aufgefiihrt; wie gemiiB der Bohrschen Theorie zu erwarten ist, 
stellt das Bogenspektrum eine Kornbination von Dublettsystemen dar. Es wird 
gezeigt, daB zwischen den Termsystemen des Au I , Cu I  u. Zn II enge Analogien 
beatehen, die fur die Systeme des Ag I  und Cd II nicht zu gelten scheinen. 
Aus den Beobachtungen liiBt sich schlieBen, daB die Ionisierungsspannung dea 
Au-Atoms 9,25 V betriigt. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 108. 571—82. (Toronto 
Uniy.) F r a n k e n b u r g e r .

G. B ruhat und M. P an th en ie r, Theoretische Untersuchung der Bandę 320 fi fi 
des Schwefelkohlenstoffs. (Vgl. S. 891.) Vf. stellt fest, daB der Dampf des CS* ein 
Bandenspektrum in Absorption aufweist, welches in Einzellinien aufloabar ist; er 
berechnet die Feinstruktur derselben. Die Breite des Absorptionsgebietes des fl. 
CSa betriigt etwa 220 A.; ihre Struktur laBt mit Sicherheit daraufachlieBen, daB sie 
durch eine Uberlagerung der bei der Verfliissigung sich yerbreiternden Absorptions- 
linien des CSa-Dampfes entsteht. Vf. ordnet die Linien in 5 Terme ein, bestimmt 
den Extinktionskoeffizienten zu 0,02 u. berechnet hieraus die anormale Dispersion; 
diese stimmt mit den beobachteten Werten befriedigend uberein. (C. r. d. l’Acad. 
dea seiences 181. 104—05.) . F r a n k e n b u r g e r .

Frederick  K. Bell, Die infraroten Absorptionsspektren von organischen Ammo- 
niakderivaten. I. Anilin und einige Mono- und Dialkylaniline. Zur Unters. gelangten 
die Absorptionsspektren von Anilin u. einigen Deriyy. im Gebiet zwischen 1,0 bis 
12,0 ft, nachdem Vf. auf die analyt. Bedeutung der genauen Kenntnis der Spektren 
dieser Verbb. wegen ihrer Rolle in der Biologie u. Medizin yerwiesen bat. Es 
folgt genaue Besehreibung u .. Abbildung der Apparatur. Die Spektren wurden 
gemessen bei Anilin, Monomethylanilin, Dimethylanilin, Methylathylanilin, Mono- 
ćithylanilin, Didthylanilin, Mono-n-propylanilin, Di-n-propylanilin, Mono-n-butylanilin,
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Di-n-butylanilin u. i-Amylanilin. Dic substituierten Anilinę haben mit Anilin 
folgende Banden gemeinsam: eine dunkle Bandę bei 6,1 f i ,  hellere Banden bei 2,3 / i ,  

5,1 f i ,  10,0 f i  (nur Diathylanilin hat diese Bandę nicht), 6,6 f i  u. 8,6 ;u. Die 11,3 ju- 
Bande des Anilins ist bei den substituierten Anilinen nach 11,5 oder 11,6 f i  ver- 
schoben, mit Ausnahme des Di-n-propylaniline, w o zwei Banden, 11,3 u. 11,7 fi, 
ersclieinen. Die 3,2 jti-Bande des Anilins erscheint bei alleu Deriw. konstant bei
3.3 fi. Zwischen 3,5 u. 12,0 fi sind alle untersuehten Spektren ziemlich iihnlich; die 
groBten Untersehiede liegen zwischen 2,7 u. 3,4 f i .  C o b l e n t z  ( C a r n e g i e  Inst. 
Pub. 35 [1905]) hat sehon erkannt, daB die 2,98 f i - Bandę des NH, nicht dem W., 
welches eine Bandę bei 3,0 fi hat, zuzuschreiben ist; bestiitigt wird diese Ansiclit 
durch die Absorptionskurven des Anilins u. der monosubstituierten Anilinę, die 
alle zwischen 2,7 u. 2,9 f i  eine deutliclie Bandę zeigen; beim Anilin ist diese Bandę 
sehr dunkel, bei den Monoalkylanilinen bedeutend heller, wahrend sie bei den Di- 
alkylanilinen prakt. fehlt. NH3 hat bei 2,98 fl eine einzelne dunkle Bandę; durch 
Einfuhrung einer Phenylgruppe wird diese Bandę nach 2,8 f i  yerschoben u. auf- 
gehellt, wahrend gleichzeitig die Benzolbande 3,25 fi erscheint; durch Einfuhrung 
eines Alkyls wird die 2,8 a-Bande noch heller, wahrend die Benzolbande nach
3.3 f i  Yerschoben wird; bei Einfuhrung eines zweiten Alkyls yerschwindet die 2,8 f i -

Bande, wiihrend die 3,3 f i - Bandę dunkler wird. Die 3,3 f i - Bandę der Mono- u. 
Dialkylaniline ist das Mittel zwischen der 3,25 /i-Bande des Bzl. u. der 3,43 /i-Bande 
des Methyls u. kann ais Kombination dieser beiden Banden aufgefaBt werden. — 
Die yorliegenden Daten ermoglichen die qualitative spektroskop. Unterscheidung 
des Anilins von sekundtiren u. tertiaren Alkylanilinen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
47. 2192—207. Baltimore [Maryland], J o h n  H o p k i n s  Univ.) Z a n  d e r .

T. Thorne Baker und L. F. Davidson, Anderungen in der Vlłraviolełtabsorption 
der Gelatine. Yff. stellcn fest, daB das Absorptionsspektrum der Gelatine im Ultra- 
yiolett in charakterist. Weise sich andert, je nachdem, auf weleher Seite des iso- 
elektr. Punktes sie sich befindet. Dies deutet darauf hin, daB die yerschiedenen 
p//-Werte mit einer Anderung des chem. Charakters yerkniipft sind. Nimmt man 
den isoelektr. Punkt zu 4,7 an, so tritt nach dessen Uberschreitung eine deutliclie 
Zunahmc der Absorption der Gelatine von 3500 k. gegen Rot zu ein, wahrend eine 
Yerminderung des p// - Wertes eine Zunahme der Absorption im Gebiet der kiirzeren 
Wellenliingen bewirkt. (Naturę 116. 172.) F r a n k e n b u r g e r .

R ichard  Gans, Die molekulare Lichłzerstreutmg in fesłen isołropen Korpern und 
Fliissigkeiten. (Ygl. S. 1509.) Theoretisch. (Ann. der Physik [4] 77. 317—24.) Stei.

Charles Cheneveau, U ber einige Eigenschafłen optisch triiber fester Harze. 
(Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 136; C. 1925. I. 1847.) Die kunstlichen 
oder naturlicben opt. triiben Harze gehorchen den allgemeinen Gesetzen opt. triiber 
Medien mit groBen Teilchen, insbesondere gilt die Rayleighsche Absorptionsformel 
fur yerschiedene Farben. (C. d. l’Acad. des sciences 180. 1105—6.) C a s s e l .

C. Y. B.aman und L. A. Ramdas, Die Zerstreuung des Lichtes mi Flilssigkeits- 
Grenzfliichen und ihre Beziehimg zur Oberfltichenspannung. I. Vff. untersuchen die 
opt. Eigensehaften der Grenzflachen von Fil.; in yorliegender Abbandlung werden 
die Vorgiinge an metali. Fil. behandelt. Die Yerss. werden mit Hg-Oberfliichen 
ausgefuhrt; das Metali wurde durch chem. Methoden u. wiederholte, sorgfaltige 
Dest. im Vakuum yon Staub u. anderen, die Oberflaeheneffekte storenden Substanzen 
befreit. Bei starker Beleuchtung mit einem Strahlenbundel wird das Licht nach 

. allen Ilichtungen hin zerstreut; dies ist yermutlich durch die Warmebewegung der 
Moll. yerursacht, wie sie sich in der Oberflachenspannung der FI. bemerkbar macht. 
Die Intensitiit der bliiulich weiBen Opaleszenz der bestrahlten Hg-Oberflaclien wird 
gemessen u. im einzelnen beschrieben, wie der Polarisationszustand u. die Inten- 
sitiitsyerteilung des nach yerschiedenen Richtungen abgebeugten Lichtes mit
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Anderungen des Polarisationszustandea u. der Einfallariclitung des auftroffenden 
Lichtstrahles yariieren. Vff. zeigen photograph. Aufnalimen der Zeratreuunga- 
ersclieinungen. (Proc. Royal Soc. London, Serio A 108. 561 — 71. Caleutta, 
Univ.) F r a n k e n b u b g e r .

Bergen Davis, Eine Beziehung zwischen den kritischen Połenłialen und den 
Brechungsindices der Elemente und Verbindungen. Die Lorentzsche Diapersions- 
formel enthiilt die krit. Reaonanzfreąuenzen. Vf. bereclinet aus der Dispersiona- 
formel den Brechungsindex von Hs, Zn, Cd, Hg, C, N2, 0 2, S, Cl2, Br2, J2, indem er 
das gemessene Resonanzpotential in die Formel einsetzt. Es wird eine gute Uberein- 
stimmungiinit den gemessenen Werten erhalten. Bei den Edelgasen He, Ne, A stimmt 
die Formel jedocli nicht. Ferner wird bei einer Anzabl von Verbb. der Brechungsindex 
bereclinet, indem angenommen wird, daB die BildungawSrme sieb aus der Energie- 
iinderung der Yalenzelektronen ergibt u. daB bei Beriicksicbtigung dieser Voraus- 
setzung der Brecliungsindex einer Verb. additiv aus den Brechungsindices der 
einzelnen Komponenten berechnet werden kann. Die Bereclinung stimmt bei 
folgenden Verbb. gut mit den experimentellen Messungen uberein: N.jO, HX03, 
IIjO, H20 2, C2H5OH, CH3OH, Essigsiiure, Athylenoxyd, n-Butylalkoliol, Bzl., Pentan, 
Hexan, Dekan, HC1, CHC13, C2HSC1, CC14, CaCl4, CHBr3, C2H5Br, IIBr, CH8J,
C,HSJ , I-I2S, S02, S03, CS2, H2S04. (Physical Reyiew [2] 26. 232—40. Columbia, 
Univ.) B e c k e r .

M. Rakusin, U ber das oplische Drehungsvermogen der Arabinsdure und der 
Arabinate der Alkalimetalle. Gumrni arabieum ([«]D =  —24,8°) wurde mit HC1 be- 
handelt u. die Arabinsdure mit A. gefallt. [«]D =  —27,86°. Die [«]D der Arabinate 
der Alkalimetalle ist geringer ais die der Arabinsaure; sie steigt gesetzmiiBig mit 
dem At.-Gew. des Metalls. [«]D des Li-Salzes =  —17,81°; NII4- =  —19,81°; 
Na- =  —21,67°; K- =  —23,06°. (Biocbem. Ztschr. 160. 285—87.) L o h m a n n .

W . K apuscinaki, Die Fluorescenz des Cadmium-Dampfes. Vf. untersuclit die 
Fluoreacenz von Cd-Dampf, indem in emen sorgfaltig von Gasen befreiten Quarz- 
kolben einige mg Cd bineindest. werden, das QuarzgefiiB zwecks Verdampfung des 
Cd erbitzt wird u. mittels einer Quarzlinse das Lieht eines kondensierten Funkens, 
Lichtbogens oder einer Hg-Lampe dureb das GefaB geworfen wird. Es tritt liierauf 
eine blaulicbe Fluorescenz des Cd-Dampfes auf; sie beginnt von einer Temp. von 450° 
an sicbtbar zu werden u. verstarkt sieli mit Steigerung der Temp. auf 600—750°; bei 
hoheren Tempp. ist sie infolge der Temp.-Strahlung des Ofens schwer zu beobacliten, 
jedocli sclieint sie bis 950°, wenn auch schwacher, noch vorhanden zu sein. Sowolil die 
kondensierten Funken zwischen Cd-, Zn-, A1-, Mg-, Cu-, Pb-, Sn-, C- u. Fe-Elektroden 
ais auch Fe- u. Cd-Bogen, aowie die Hg-Lampe yeranlassen das Auftreten der 
Fluorescenz. Besonders stark wird sie durch das Licht der Cd-Funken, sehr 
schwacli nur durch das der Mg-Funken, garnicht durch das des Kohlebogens angeregt. 
Das Erregungsgebiet der Fluorescenz sclieint also ziemlich breit zu sein, liegt aber 
sichcr unterhalb 3000 X, da Uviolglas an Stelle von Quarz die Fluorescenz sofort 
erloschen liiBt. Zugabe geringer Mengen anderer Gase schiidigt ebenfalls die 
Fluorescenz: die beim 14std. Erhitzen des QuarzgefłiBes mit einer Gasflamme durch 
die Quarzwand einditfundierende, geringe Mcnge von H2 yernichtet die Leucht- 
erscheinung vollstandig. Die spektrograph. Analyse des Fluorescenzspektrums laBt 
ca ais breites, kontinuierliches, von 5000—3950 A rcichendea Band erkennen, dessen 
Maximum bei etwa 4630 A liegt u. das allmahlich an Intenaitat nach der kurz- 
welligen Seite hin sich abschwiicht. Dieser Typ des Spektrums ist dem Fluorescenz- 
spektrum des Hg-Dampfes analog. (Naturę 116. 170. Warschau, Univ.) F r b u .

K. F. Bonhoeffer, Chemilwninesceńzen mit aktivem Wasserstoff. (Vgl. Ztschr. 
f. physik. Ch. 113. 199; C. 1925. I. 347.) Vf. beobachtet ausgesprochene Chemi-
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luminesccnzen bei der Beriihrung des akt. Wasserstoffes mit erhitztem Glase — 
Emission der D-Linie, Auftreten eines metali. Besclilages durch Red. des Glases — 
mit Alkalimetallen u. Hg, die sich unter katalyt. Entaktiyierung des Gases ent- 
sprechend erhitzen, Fluorescenzen u. Phosphorescenzen mit Anthracen, sulfid. Phos- 
phoren — ausgenommen die Tiedeschen Pliospliore — u. erhitztem (Juarzglas. Es 
zeigt sich, daB zur Anregung der genannten Erscheinungen direkte Beriihrung mit 
dem akt. Gase notig ist; werden die betreffenden Stoffe in diinnwandige Quarz- 
gefiiBe eingeschmolzen in den Gasstrom gebraclit, so bleibt jeglicher Effekt ans. 
Dasselbe erfolgt durch „Ausfrieren“ u. durch Einfuhren eines Pt-Drahtes vor der 
Rk.-Stelle, wiihrend durch Zusatz von wenig 0 2 eine Belebung der Erscheinungen 
bewirkt wird. Aufnahmen mit einem Steinheilschen Quarzspektrographen ergeben, 
daB der akt. Wasserstoff selbst im Ultraviolett mit der Wasserbande 3064 JL nacli- 
leuclitet u. daB bei Hg — jedoch nur iiber dem kondensierten Metalle — die 
Hydridbanden gemeinschaftlich mit der Resonanzlinie 2537 auftreten. Bei Na 
kommt das zweite Glied der Hauptserie 3303 — wolil infolge zu geringer Inten- 
sitiit — nicht zur Abbildung. Wird der Meclianismus der Lichtanregung so ge- 
deutet, daB jeweils zwei freie Att. in einem DreierstoB mit einem dritten zusammen- 
treffen, wobei dieses dritte einen Teil der Rekombinationswarme gequantelt aufnimmt 
u. dadurcli das Fortbestelien der geb. Mol. ermoglicht, so befriedigt das fur die 
Anregung der .D-Linie u. der Wasserbande, fiihrt jedoch beim Hg zu wider- 
sprechcnd hohen Werten der Dissoziation des Hs, eine Schwierigkeit, aus der aller- 
dings, soli nicht die angenommene Atomaritiit des akt. Wasserstoffs fallen gelassen 
werden, die Konstruktion stark endotliermer, metastabiler Hg-Hydridgebilde, die zur 
Anregung der Linie 2537 fiihrcn konnten, herauszulielfen sclieint, jedoch, weil sie 
an der Erfahrung nicht priifbar ist, yon Vf. nicht weiter diskutiert wird. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 116. 391—400. Berlin-Dahlem, Kaiser WiLHELM-Inst. f. physik. 
Chemie u. Elektrochemie.) G o l t e u m a n n .

E rnest Orlando Lawrence, Der lichłelcktrische Effekt in Kaliumdampf ais 
eine Funktion der Freąuenz des Lichtes. Vf. bestimmt den im K-Dampf auftretenden 
lichtelektr. Effekt ais Funktion der Wellenlange der erregenden Strahlung. Zwecks 
Vermeidung storender thermion. Effekte und durch „Streulicht“ an den Elektroden 
der Ionisierungskammer bewirkter Photoeffekte ist die Versuchsanordnung derart 
gewiihlt, daB ein Strahl von Jf-Dampf erzeugt wird, der sich an einer mit fl. Luft 
gekiihlten Flachę niederschlagt. Ein von einem Fe-Bogen stammendes, durch einen 
Monochromator auf Bereiche yon 40—80 A besehranktes Strahlenbiindel wird 
mittels einer opt. Anordnung von Quarzlinsen und Blenden derart quer durch den 
K-Dampfstralil geworfen, daB reflektierte und Streustralilung sowie eine Beleuch- 
tung der Elektroden der Ionisierungskammer nach Moglichkeit yermieden wird. 
Nacli Durchtritt durch den Dampfstralil tritt der Strahl in eine lichtelektr. Zellc; 
in dieser wird seine Intensitat mitels Photostromes bestimmt. Die positiven Ionen, 
die sich infolge eines lichtelektr. Effektes im K-Dampf bilden, werden in einer 
Ionisierungskammer mittels eines besclileunigenden Potentials zu einer Auffangplatte 
getrieben; die Intensitat dieses Photostroms wird ebenfalls mittels Elektrometers 
gemessen. Es zeigt sich, daB Strahlung von A 7, >  2610 A. keinen ionisierenden 
Effekt im K-Dampfstrahl hervorruft, und daB die von diesem Scliwellenwert ab 
einsetzende Ionisierung um so intensiver wird, je kiirzer die Wellenlangen der 
erregenden Strahlung sind. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch mit der Bohr- 
schen theoret. Deutung der spektr. Daten fur atomares K, welche einen lichtelektr. 
Sehwellenwert yon 2856 A erwarten liiCt. Eine Deutung des experimentellen Be- 
fundes ware die, daB im K-Dampf Aggregate yon K-Atomen, yermutlich IŁj-Molekeln 
yorhanden sind, dereń Dissoziationsenergie etwa 0,4 V betragt und daB diese Moll. 
leichter zur lichtelektr. Ionisierung zu bringen sind ais die IC-Atome. Auch spektr.
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Daten sprcchen fiir das Vorhandensein mehratomiger Moll. in Alkalidiimpfen. 
(Philos. Magazine [6] 50. 345—59. Yale, Univ.; Sloane Lab.) F r a n k e n b u r g e r .

R udolf Suhrmann, Rotę Grenzc und Austrittsarbeit lichtelektrischer Elektronen. 
Es werden die liehtelektr. Empfindlichkeitskurven von Pt, Au u. Ag bei verschic- 
dener Gasbeladung aufgenommen u. unter Anwendung der Theorie der Gliih- 
elektronen auf den lielitelektr. Effekt „liehtelektr. Geraden“ berechnet, welche fiir 
das liehtelektr. Yerli. eines Metalles charakterist. sind. Aus den Konstanten dieser 
Geraden kann man die Austrittsarbeit liehtelektr. Elektronen u. die rote Grenze 
beim absol. Nullpunkt bereclinen. Mittels der „liehtelektr. Geraden“ kann man 
eine Temperaturskala definieren u. Photozellen ais Gesamtstralilungspyrometer be- 
nutzen. Die Ergebnisse sind ausfiihrlich in Kurven u. Tabellen wiedergegeben. 
(Ztsehr. f. Physik 33. 63—84. Breslau.) B e c k e r -R o s e .

H. D em ber, Uber eine Beeinflussung der lichtelektrischen Elektroncnemisńon 
durch Bestrahlung mit Kathodenstrahlen. Vf. untersucht die Beeinflussung der 
liehtelektr. Elektronenemission durch Bestrahlung mit Kathodenstrahlen, indem er 
einmal den reinen liehtelektr. Strom bei Bestrahlung einer Al-Platte mit Licht, daa 
zweitemal den sekundiiren Elektronenstrom beim Bombardement der Al-Platte mit 
Kathodenstrahlen u. das drittemal den gesamten Elektronenstrom bei Bestrahlung 
der Al-Platte mit Licht u. Kathodenstrahlen miBt. Es zeigt sich, daB die Elek
tronenemission bei Bestrahlung mit Licht u. Kathodenstrahlen groBer war ais die 
Summę dieser beiden Einzelwirkungen, indem noch ein liehtelektr. Zusatzstrom 
hinzukommt. Dieser Zusatzstrom zeigt in seiner Abhiingigkeit vom Gliihelektronen- 
strom ein Maximum, was dafiir spriclit, daB eine bestimmte Liehtintensitat nur eine 
bestimmte Anzahl von Elektronen auslosen kann. Wiihrend der Bestrahlung mit 
Kathodenstrahlen erstreckt sich die liehtelektr. Empfindlichkcit des Al bis zu den 
roten Lichtstrahlen. Das mit Elektronen bombardierte Metali niihert sich also in 
seinen liehtelektr. Eigenschaften den Alkalimetallen. (Ztsehr. f. Physik 33. 529 bis 
532. Dresden, Techn. Hochschule.) B e c k e r .

Z. Gyulai, Zum Absorptionauorgang in lichtelektrisch leitenden NaCl-Krystallen. 
(Vgl. S. 454.) Yf. vermiBt die Kurve der selektiyen opt. Absorption im liehtelektr. 
leitenden NaCl, nachdem der Krystall yorlier mit liehtelektr. wirksamen Licht be- 
strahlt worden war. Gegeniiber dem unerregten NaCl zeigt die Absorptionskurve 
des erregten Krystalls eine Erniedrigung im Maximum u. eine Verbreiterung gegen 
das langwellige Ende des Spektrums. Man kann die sich iiberlagernden Absorp- 
tionskurven der erregten u. unerregten Zentren rechner. voneinander trennen u. 
ihr Zahlenyerhaltnis bestimmen. Maximal konnen 60% der yorhandencn Zentren 
erregt werden. Wie die selektiye Absorption beruht auch die Wrkg. von lang- 
welligem Licht, welches den erregten Krystall in den unerregten Anfangszustand 
zuriickversetzt u. im elektr. Feld den positiven PrimSrstromanteil flieBen laBt, auf 
quantenhafter Lichtabsorption. Dabei liefert ein h v  des langwelligen Lichtes im 
positiven Primiirstrom eine Elektrizitiitsbewegung von der gleichen GroBe, wie ein 
hv  des kurzwelligen Lichtes bei der Auslosung des negatiyen Primarstroms. 
(Ztsehr. f. Physik 33. 251—60. Gottingen, Univ.) B e c k e r .

A2. E lektrochem ie. Thermo chemie.
Alfred W olf. Eine Theorie der elektrischen Leitfahigkeit in Metallen. Es wird 

eine Theorie unter der Annahme abgeieitet, daB d ie  Elektronen eine k in e t .  Energie 
besitzen, welche sich aus der thermoion. Austrittsarbeit berechnen litBt u. daB sie 
sićh in Bahnen bewegen, welche e in  Gitter m it k o n sta n te D  Gitterabstiinden bilden. 
Die Reclinung wird an Na, K, Cu, Ag, Au durchgefiihrt. (Physical Review [2] 26. 
256—60. Univ. of Pennsylyania.) B e c k e r .
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E. T. L attey , Der Durchgang ei?ies Wechselsłromes dureh Scliwcfelsiiure. Vf. 
untersucht die elektr. Bedingungen beim Durchgang eines Wechselstromes durcli 
wB. H2S04; infolge der Polarisationserscheinungen yermag die elektrolyt. Zelle, je 
nach Vorbehandlung der yerwendeten Pt-Elektroden und nach der Freąuenz des 
angelegten Wechselstromes hierbei ais Kondensator zu wirken. Die Kapazitat C, 
die Periodizitat p und der Widerstand S  scheinen dabei dureh die GcsetzmiiBig- 
keiten- p C — A -f- p B  und p S  =  D  yerknupft zu sein, wobei A, B  und D 
Konstanten sind, dereń GroBe dureh die Natur der Elektrodenoberflachen bestimmt 
ist. (Philos. Magazine [6] 5 0 . 4 4 4 — 53. Oxford, The Electric. Lab.) F r b r .

Stefan M eyer, Bemerkung zu den Magnetisierungszahlen seltener Erden. Er- 
giinzend zu seiner friiheren Arbeit (Physikal. Ztschr. 2 6 . 51; C. 1 9 2 5 . I. 1569) weist 
Vf. daraut hin, daB die von ihm benutzten Priiparate seltener Erden geringe Bei- 
mengungen auderer seltener Erden besaBen, was einige Anderungen fiir die Magne
tisierungszahlen bezw. die Magnetonenzalil mit sich bringt. (Physikal. Ztschr. 26. 
478—79. Wien.) F r a n k e n b u r g e r .

M arcel Peschard, Uber die Magnełisierung der Eisen-Nickellegierungen (Para- 
magnetische Eigcnschaften). (Vgl. S. 1661.) Unters. der magnet. Eigenschaftsande- 
rungen von Fe-Ni-Legierungen bei verschiedenen Tempp. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 181. 99—101.) F r a n k e n b u r g e r .

W. T. David, Der Ein fiu fi infraroter Strahlung au f die Verbrennungsgeschwmdig- 
keit entziindbarer Gasgemische. Vf. unternimmt Verss., um die Frage zu ent- 
seheiden, ob Eintritt infraroter Strahlung in entziindbare Gasgemische die Vcr- 
brennungsgeschwindigkeit zu erhohen vermag. Die Gasgemische sind in Bomben 
enthalten; die naeh erfolgter elektr. Zundung sich ergebende Yerbrennungs- 
geschwindigkeit wird durcli Verfolgung des Druckanstiegs mittels eines opt. Indi- 
cators bestimmt. Es werden 2 Versuchsanordnungen beniitzt. In der einen wird 
die Strahlung eines elektr. geheizten Ni-Clirom-Drahtes dureh ein Fluorit- oder 
Quarzfenster in das ExplosionsgefaB geworfen. Die Verss. werden derart aus- 
gefuhrt, daB die Zeitdruckkurven miteinander yergliehen werden, welehe 1. ohne,
2. mit eintretender infraroter Strahlung von dem explodierenden Gemisch erhalten 
werden. In der zweiten Anordnung werden die Gasgemische in einem GefśiB zur 
Explosion gebracht, dessen Innenflachen Yersilbert sind u. daher dureh Polieren 
oder BeruBen derart veriindert werden konnen, daB sie die von den brennenden 
Gasen emittierte infrarote Strahlung reflektieren oder absorbieren. Es werden die 
Zeitdruckkuryen fiir die Explosionen im polierten u. beruBten GefiiB miteinander 
verglichen. Es werden Verss. mit Hs/Luft, CO/Luft u. CH4/Luftgemisclien aus- 
gefiihrt. In allen Fallen, in denen die yon aufien eingestrahlte (Anordnung 1) 
oder ycrstiirkte (Anordnung 2) Strahlung derart beschaffen ist, daB sie von den 
brennbaren Gasen absorbiert zu werden yermag, erfolgt eine Erholiung der Ver- 
brennungsgescliwindigkeit. Demnach scheint die intramolekulare Energie (Rotations- 
u. Schwingungsenergie) der reagierenden Moll. der oder einer der ausschlaggebenden 
Faktoren beim Verbrennungsvorgang zu sein. (Proc. Royal Soc. London, Serie A 
1 0 8 . 617—27. Leeds, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

0. C. de C. E llis  und R.. V. W heeler, Flammenbcicegung in geschlossenen 
Gefiifsen. Beschreibung u. Wiedergabe von Lichtbildaufnahmen zur Ermittlung der 
Zeit u. des Weges der Fortpflanzung von Flammenerscheinungen, wie sie beim 
,Entziinden explosivcr Gasgemische dureh den elektr. Funken in geschlossenen 
Raumen auftreten. Die Aufnahmen erfolgten in Abstitnden von 4,58 Millisekuuden 
bei 1,69 Millisekuuden Belichtungsdauer in wagerechter u. senkreehter Ebene in 
kugelformigen u. cylindr. GefaBen unter Verschiebung der Zundstelle. (Fuel. 4. 
356—61. Dep. of Fuel Techn., Sheffield Uniy.) AYo l f f r a m .
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H arald H elberg, JErstarrungskurve der Losungen von Natńumnitrit in Wasser. 
Die Eisausscheidung findet in 9,8°/o'g- NaNOa-Lag. bei —5,0° statt, in 12,65°/0ig. bei 
—7,0°, in 16,l°/0ig. bei —10,0°, in 17,35°/0ig- bei —11°, in 20,35°/0ig’. bei —14°, in 
30,8°/0ig. bei —20,5°; durcli Estrapolation findet man die Zus. des Kryohydrats 
(38,0°/o NaN02) u. seinen E.: —26°. Die molekulare Depression betriigt 1,82—1,98°, 
hat also die iiblichc GroBe, wodurch die entgegengeaetztc Bebauptung O s w a l d s  
(Ann. de Cbimie [9] 1. 31; C. 1 9 1 4 . I. 1151) widerlegt wird. (Ann. de Chimie [10]
4 . 121—25. Rjukan, Chem. Lab. der Nitratfabriken.) B ik e r m a n .

K. N esselm ann, TJber die spezifische Warnie von Luft. Aufbauend auf die 
Ergebnissę von R. P l a n k  (Ztschr. f. teelin. Physik 5. 397 [1924]), daC sich die

spezif. Wiirme von Wasser damp f  \x. Ammoniak ais Funktiori von v T n+l u. fi — — ~~

darstellen liiCt, findet Yf., daB die spezif. Warme yon Luft im Bereich von 0—200 at 
u. —79,3 bis —f-250° sich mit genugender Genauigkeit berechnen liiBt nach der

Gleicbung: cp —  cp° -f- • (Ztschr. f. techn. Physik 6. 151— 53.

Danzig, Techn. Iiochscliule.) H a n t k e .

W itold  Jazyna, Bemerkung iiber die C„ T- oder C„ O-Diagramme und iiber die 
wahre (augenblicklielie) spezifische Warme. Zur Bereclmung der mittleren spezif. 
Wiirme Cm aus den c 2-Diagrammen miissen diese planimetriert werden. Man kann 
aber auch die wahre spezif. Warme c aus den Cm T- oder Om 0-Diagrammen be- 
berechnen. (Ztschr. f. techn. Physik 6 . 261—62.) B e c k e r .

M. Grenet, U ber die Riickverwandlung in den stabilen Zustand unter Wiirnie- 
absorption in chemischen Systemen bei der Abkiihlung. Die Arbeit bescliiifligt sich 
mit den Zustandsiinderungen eines Stoffes bcim Abkublen u. insbesondere mit den 
bei diesen Umwandlungen auftretenden calorischen Effekten. Vf. zcigt, daB unter ge- 
wissen Bedingungen bei der Abkiihlung von W. in der Niihe von 4° der Vorgang 
mit Wiirmeabsorption verbunden ist, desgleicben die Umwandlung von c)'-Eisen 
in /-Eisen bei Abkiihlung von 1450° auf 925°. (Rev. de Metallurgie 22. 472 
bis 475.) H a n t k e .

Germaine M archal, Untersuehungen iiber die Zersetzung der Metallsulfate durch 
Warnie. Die fur die thermodynam. Behandlung der Dissoziation notige Bildungs- 
wiirme yon BeSOśi wurde aus folgenden neu gemessenen Wiirmetonuugen berechnet:

1. BeO (fest) +  2 HF (gel.) =  BeF, (gel.) +  Ii,O +  23,3 Cal.
2. Be0-II20  (fest) +  2HF (gel.) =  BeF„ (gel.) - f  2II20  -f- 20,35 Cal..
3. BeO-IIjO (fest) +  2IIC1 (gel.) =  BcÓl, (gel.) +  2II20  +  13,65 Cal.
4. BeS04 (gel.) +  BaCl2 (gel.) =  BcCl2 (gel.) +  BaS04 (gefiillt) +  6,97 Cal.
5. BeSOj^HjO (fest) -j- nNaOH(gel.) =

Na2S04 (gel.) +  BeO (gel.) +  H20  +  (n— 2) NaOII +  17,5 Cal.
6. BeS04 (fest) -}- n NaOII (gel.) =

Na.2S04 (gel.) - f  BeO (gel.) +  H20  +  (n— 2)NaOH +  34,5 Cal.
7. BeS04 *411.0 (fest) +  aq =  BeS04 (gel.) - f  1,5 Cal.

Das mit Bc0-H20 bezeichnete gefallte Berylliumliydroxyd enthielt zufolge der 
Analyse 1,14 H,O.- Man muBte im Vers. 7. die Liisungswiirme des hydratisierten 
Salzes bestimmen (was die Best. der Hydratationswiirme aus 5. u. 6. notwendig 
machte), weil das wasserfreie Sulfat sich zu triigc auflost. Fiir die Bildungswarme 
des festen BeO wird 131,3 Cal. (vgl. C o p a u x  u . P h i l i p p s ,  C. r. d. l’Acad. des 
sciences 1 7 6 . 579; C. 1 9 2 3 . I .  1387) angenommen; iibrige Wiirmetonungen werden 
der Thermochcmie von B e r t h e l o t  entnommen. Fiir die BildungswSrmo yon BeS04 
ergibt sich 273,3 Cal. Mit Hilfe des Thomsenschen Wertes fiir die Losungswśirme
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von BeO in H2S04 berechnet sieli diese BilduDgswiirme zu 272,9 Cal. Es folgt fur 
die Dissoziation:
BeS04 =  BeO +  S03 — 49,8 Cal.; JBeS04 =  BeO +  S02 +  ‘/20 2 — 72,4 Cal.

Aus den Losungswarmen von KjS04, BeS04 u. des Doppelsalzes K2S04-BeS04 
wurde gefunden: K2S04 +  BeS04 =  K2Be(S04)2 +  8>4 Cal.; desgleichen fur 
BeS04 -f- K2S04 -j- 2H20  =  BeS04-K2S04-2H20  -f- 14,7 Cal. — Der Mitteilung 
geht voran eine ausfuhrliehe Literaturubersicht bezgl. der Warmezersetzung der 
Sulfate. (Journ. de Chim. physiąue 22. 325—48. Paris, Collćge de France.) Bik,

Georges B oitard, Die chemische Theorie der korrespondierenden Zusłande. Da 
das Gesetz der ubereinstimmenden Zustande nicht erfiillt wird, so muB die Zu- 
standsgleichung melir ais 3 individuelle Parameter (T„ pc, vc) entlialten; da es fur 
Korper derselben Familie (C0H6Br, C6H6F  usw.) beinahe erfullt ist, so sind der 4. 
u. folgende Parameter nieht streng iudividucll, sind yielmehr eine Eigenschaft der 
Korperklasse. — Fiir die GrćiBe I>lpc'Ve (L die VerdampfungswSrme, p c u. vc krit. 
Druck bezw. Vol.) wird dic Bezeichnung „reduzierte Verdampfungsw;irme“ ein- 
gefuhrt. (Journ. de Chim. physique 22. 349—52. Saint-Contest.) BlKERMAN.

A. Leduc, Die Formeln oda• Gleichungen fiir den Gaszusland. Histor. Buck- 
blick auf die Eutw. der Zustandsgleichungen bis van d e r  W aals u. Clausios, 
Aufstellung einer empirischen Gleichung, welche sich den Beobaehtungen an C02 
gut anschlieBt, Diskussion der neueren Formeln von Kam m erlingii Onnes, Eein- 
GANUM u. a. insbesondere der auf der Assoziationsliypothesc beruheuden Gleichung 
von J. DUCLAUX. (Bev. gón. des Sciences pures et appl. 36. 166—69. 197—205. 
Paris, Univ.) CASSEL.

Aa. K olloidchem le. Capillarchemie.
G. Stadników und N. Gawrilow, Methode zur technisclien Ilcrstellung kolloider 

Eisenhydroxydlbsungcn. Die Methode beruht auf der Osydation einer Eiscnbicarbonat- 
losung mit Chloneasser oder UGIO. Die Eisenbicarbonatlsg. wird durch Einw. von 
C02 oder C02-haltigen Rauchgasen auf unter W. befindliche Eisenspane oder eiserne 
Abfalle hergestellt. Dic Lsg. der HCIO kann durch Einw. von C02 oder C02- 
haltigen Rauchgasen auf eine Lsg. von Chlorkalk erhalten werden. Die Lsgg. yon 
kolloidem Eisenhydroxyd konnen nach D. R. P. 362739 (C. 1923. II. 1045) zur 
Koagulation von Torfmassen (Hydrotorf) zu ihrer kiinstlichen Entwasserung ver- 
wendet werden. (Kolloid-Ztschr. 37. 40—46. Karpowsches chem. Inst. des obersten 
Yolkswirtschaftsrats u. chem. Lab. des Hydrotorfs Moskau.) L a s c u .

N. Gawrilow, Herstellung kolloider Ei$enhydroxydlosungen durch Oxydation des 
Eisenoxydulbicarbonats. Die Oxydation von Ee{IIC03)., durch 0 2 oder Luft geht 
yerhaltnismiifiig langsam vor sich. Wird zuerst die zur Peptisation notige Mcnge 
HC1 liinzugefiigt, so fiudet eine Oxydation des entstandenen FeClt uberhaupt nicht 
statt. Durch kleine Mengen FeCt, tritt bei der Oxydation keine Peptisation ein, 
beim Hinzufiigen groBerer Mengen entsteht Eisenhydroxydsol. — Bei Anwendung 
energischerer Oxydationsmittel zu Beispiel I /202 konnen kolloide Eisenhydroxydlsgg. 
aus Fe(HC03)2 leieht erhalten werden. Es bildet sich eine weiBe yoluminose Massc, 
die durch Zusatz von FeCl3 ais Pcptisator kolloid wird. Der Gehalt des Peptisątors 
muB auf FeCl3 gereclinet etwa 7°/0 des gesamten Fe ausmachen. (Kolloid-Ztschr. 
37. 46—50. Chem. Lab. des Hydrotorfs Moskau.) L a s c e .

D. T. Mac Dougal und B. L. Ciarkę, Die hydrophile Wirkung von Ionen auf 
Agar und auf Bestandleile des Protoplasmas. YS. untersuehen die Q u e llfa h ig k e it  
von Ag ar gelen u. gemischten Agar-G*eto<tnegelen in sehr verdd. Elektrolytlsgg. 
Es zeigen sich merkliche Untersehiede in der Wrkg. der Anionen u. Kationcn im 
Sinne der Hofmeisterschen Reihe. Sowohl bei den reinen ais aueh bei den ge-
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mischten Gelen ist die Quellung in wss. Lsgg. yon Arninosauren am groBten. 
(Science 6 2 . 136—37. Desert Labor.) K ro g er.

K arl Schultze, Capillaritat und Benetzung. Yf. schlSgt die Bezeichnung 
„ C a p illa rra u n ic “ fur geschlossene Riiume von capillaren Dimensionen, vor u. 
die Bezeichnung „ C a p illa re n " , fur Riiume capillarer Dimensionen, die irgendwo 
eine Offnung haben, ganz unabhiingig von der Gcstalt. Ist die (juerschnittslinie 
iiberall ein Kreia, ao bat man es mit „echten“ Capillaren zu tun; ist die Quer- 
schnittslinie an einer Stelle geoffnet, so wird aus der geschlossenen eine ofłene 
Capillare (Lorenz, Kolloid-Ztschr. 3 5 . 358; C. 1 9 2 5 . I. 2422.) Mehrere offene 
Capillaren bilden gemiaclite Capillaren. —• Zur Berechnung der Steighohe in 
geschlossenen gemischten Capillaren dient folgende Formel 271 r a  =  71 r s h Q g. 
G — die auf Liingeneinbeit wirkende Spannung, U =  Steighohe, Q =  I), der FI., 
r =  Radius, g =  Erdbesclileunigung. Daraus gcht heryor, daB die Steighohe bei 
echten Capillaren am geringsten ist. Bei diesen ist die Steighohe abhiingig yom 
Querschnitt im Meniskusatand u. eine Anderung dea Querschnittea oberhalb deaaelben 
ist ohne EinfluB, bei gemischten Capillaren dagegen ist eine Anderung von EinfluB, 
weil die Fliissigkeitsarme in den geiinderten Querschnitt hineinreichen. Es wird 
eine Methode angegeben, bei der man durch Heberwrkg. dicse Erscheinung beobachten 
kann, ferner eine Methode bei der durch Losungsyorgiinge die Reichweite der 
Meniskusarme beobachtet werden kann. — Fur die Fliissigkeitsfiillung fBenetzung) 
von gemischten Capillaren ist die Lage der Capillaren nicht gleichgiiltig. Auch 
die OberflSchenapannung kann eine Rolle spielen u. zwar je groGer die Oberflachen- 
spannung desto schwerer die Fiillung der Capillaren, was an A. von yerschiedenen 
Konzz. bewiesen wurde. — Vf. unterscheidet spezif. Benetzbarkeit u. effektive 
Benetzung. Die schwere Benetzbarkeit von RuB u. Torf wird hauptsiichlich durch 
Luftadsorption yerursacht (ygl. E h ren b e rg  u. S chu ltze , Kolloid-Ztschr. 15 . 183). 
Die Benetzung von Chemikalienpulyern macht T raube (Chem.-Ztg. 1 9 2 4 . 633; 
C. 1 9 2 4 . 2366) von der Loaliclikeit abhiingig. Die effektiye Benetzung ist nur yon 
der jewcils herrschenden Druckyerteilung abhiingig. (Kolloid-Ztachr. 3 7 . 10—17. 
Hamburg, Hygien. Staatsinst.) Lasch.

N. R. Dhar und A. C. Chatterji, Theorien der lAesegangńngbildmig. (Vgl. 
Kolloid-Ztschr. 31. 15; 3 4 . 270; C. 1 9 2 3 . I. 488; 1 9 2 4 . II. 1062; Journ. Pliysical 
Chem. 2 8 . 41; C. 1 9 2 5 . I. 205.) Yf. unterscheidet zwei Klassen von Lieaegang- 
ringen, u. zwar solche, bei denen auf eine Niedersclilagaschicht eine niederschlags- 
freie Zone folgt u. solche bei denen die Ringe aus einem koagulierten Sol beatehen 
u. darunter sich eine Schicht peptisiertes Sol befindet. Die Theorie besagt, daB 
die Ringe durch Koagulation eines peptisierten Sola gebildet werden u. daB die 
koagulierten Maasen dieaelbe Substanz aus benachbarten Sehichten adsorbieren u. 
niederschlagen. Es werden Verss. mitgeteilt, um diese Theorie zu stiitzen. Folgende 
Sole werden yon ihren friscli gefiillten Ndd. adsorbiert u. koaguliert: As.,Só, MnO.,, 
BaSOt, Ni(01I)it HgO, Co(OIf),, Fe(OJI)3, HgS, ZnS  u. FeS. Bei CaS, Sb,S3, Ag.,8 
ist dies nieht der Fali. Diese bilden dann wahrscheinlich Ringe vom zweiten Typus. 
Es werden die entsprechenden Yerss. beschrieben u. tabellar. wiedergegeben. — 
Ferner werden Ringbildungen in anderen Gelen untersucht. In Stiirke-Gelen bekommt 
man Ringbildung durch PbS^ AgJ, IIgS.t, Jf«3(P04)2, Sr^PO ^, in Si0.t-Gelen durch 
AgCl, AgJ, PbClit PbSOi u. die Phosphate yon Cu, Ca, Sr, Ba, Mn. — In Agar 
durch AgCl, PbCrO4, Hg2OrOA, CoCrO„ AgJ, PbJ.,, ITgJ,. — Rythm. FSllungen 
bilden sich auch in Sand, Kieselgur u. anderen Substanzen. Vff. sind der Meinung, 
daB alle wl. Stoffe in dem entsprechenden Gel Liesegangringe bilden konnen, aber 
nur bei wenigen Rkk. wie Ag.2Cr04 sind die Zwischenraume frei yon der unl. 
Komponente. Wl. O s t w a l d  (Ztschr. f. physik. Ch. 2 3 . 365 [1895]) erkliirt die Ring- 
bildung ais Ubersiittigungserscheiuung, doch apreclien yiele Beobaehtungen dafiir,
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ęlaB sich die Substanzen in kolloider Lsg. befinden, so zum Beispiol geniigen nicht 
so kleine Mengen wie bei gesiitt. Lsgg., um Ag2Cr04 zur Koagulation zu bringen. 
Auch die Moglichkeit der B. von zwei Ringsystemen (vgl. L ie s e g a n g , Kolloid- 
Ztsclir. 16. 76) spricht gegen die Ostwaldsehe Theorie. (Kolloid-Ztsclir. 37. 2—9. 
Allahabad u. Lucknow [Indien].) L a sc ii.

Ju lius K leeberg, Berylliumverbindungen ais Adsorptionsmiłłel. Es wurde das 
Hydroxyd, Carbonat u. Borat des Berylliums untersueht. Be(OII)2 dargestellt aus 
BeCl3 u. konz. NH3-Lsg. unter COa-AusschluB. Ais Adsorbendum wurde Eosin, 
Methylenblau, Kongorot, Essigsiiure, ferner Amylase aus Pankreas u. Inyertin aus 
Ilefe yerwendet. — Das wirksamste Adsorbens ist Be(OII)2. Es adsorbiert Kongorot 
u. Amylase sehr gut, die anderen Priiparate kaum oder gar nicht. Seine groBte 
Wirksamkeit hat es in frischem Zustande besonders in statu nascendi. In der 
Basizitat stelit es zwisclien Tonerde u. Eisenliydroxyd. (Kolloid-Ztsclir. 37. 17—18. 
Miinchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) L a s c ii.

W. D audt und H. Ew est, Einige TJntersuchungm iiber die Entfernung wid 
das Yerhalłen von an Glasobcrflachen adsorbierten Gassclńchtcn. Es wird die Gas- 
abgabe verschieden yorbeliandelter Glasoberfliiclien walirend des Eyakuierens ver- 
folgt. Die Verss. wurden mit Gliihlampenkolben yorgenommen, die mit yerschie- 
denen Wasehfll. gereinigt u. auf eine bestimmte Temp. (100—400°) geheizt waren. 
Die Drucke wurden mit einem Ionisationsmanometer, dessen Eichung u. Gebraucli 
beschrieben werden, gemessen. Es wird nach dieser Methode (Hg-Diffusionspumpe) 
ein Druek yon 4-10- 5 mm bei h. Kolben erreicht, d. h. bei diesem Grenzdruck be- 
steht Gleiehgewicht zwisclien Gasabgabe u. Absorption. Am besten gelingt die 
B e se itig u n g  d er G a sh a u t durch yorheriges Erhitzen des GefiiBes in Na-Atmo- 
spliSre bis diclit an den F. des Glases u. naehfolgendes Pumpen bei der gc- 
wiiuschten Temp. Die Verss., die Haut durch Elektronenbombardement zu ent- 
fernen, lieferten weniger giinstige Kesultate. Wiilirend des Pumpens abgeschmolzene 
Kolben zeigten starkę Druekerholiung, die auf die Gasabgabe des schmelzendeu 
Glases zuriickzufuhren sind. Weiter wird ein „Nacligasen“ der abgeselimolzencn 
Kolben festgestellt, wenn diese nachtriiglich wieder erhitzt werden. Diese Gas- 
reste konnen mit fl. Luft nicht ausgefroren werden, sie bestehen walirscheinlicli 
zum groBten Teil aus Luft. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 329—32.) H a n t ic e .

J. M ukherjee, Die WirJcung von Kieselsiiurc auf Elektrolyte. Yf. ftthrt dic 
Differenz zwischen seinen Verss. (Naturę 115. 157; C. 1 9 2 5 . I. 1436) u. jenen yon 
J o s e p h  (Naturę 115. 460; C. 1 9 2 5 . I. 2543) auf die in beiden Piilleti yerschiedene 
Darstellungsweise der Kieselsśiure zuriick. (Naturę 116 . 313—14.) B e c k e r .

M. B-akuain und A. Nesmejanow, U ber das Verhalten des Kaólins gegen 
ivdsserige Losungen von Alkohol und einigen Salzen. Beitrage zur Kenntnis der 
negativen Adsorption. VIII. (Vgl. S. 533.) Frisch gegluhtes Kaolin rief in wss. 
Lsgg. von A. u. yerschiedenen anorgan. Salzen keine Konzentrationsyeranderung 
lieryor. Friihere Ergebnisse mit NaCl- u. CuS04-Lsgg., in denen eine negative 
Adsorption beobaehtet wurde, waren nicht reproduzierbar. (Bioehem. Ztschr. 160. 
288—90. Moskau, I. Uniy.) LOHMANN.

Adolf Jezler, Ter suche iiber Jodbindung. I. Mitt. Jodbindung an aromatische 
Korper. Modellyerss. an PhenoZ-W.-Systemen u. an Serum ergaben ubereinstimmend: 
Die Bindung des J  ist eine Funktion von pH; im sauren Gebiet lierrscht die 
adsorptiye, im alkal. die chem. Jodbindung vor. Die adsorptiye Bindung ist 
auBerdem abhiingig vom Dispersitittsgrad des EiweiBes. Bei gleichem pH u. gleichem 
Dispersitiitsgrad ist die Jodbindung auBerdem noch durch die qualitative Zus. des 
Ionenmilieus beeinfluBbar. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 6 . 486—99. Basel, 
Uniy.) W o l f f .
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Em il H atschek, Die Elastizitat von Ammoniumoleatlosungen und die variable 
yiscositiit zweiphasiger Systenie. Im AnscliluB an eine Arbeit von F r e u n d ł ic h  u . 
K o r e s  (S. 274) teilt Vf. mit, daB Anunoniumoleat bei sebr niedrigen Konzz. ca.

n. ausgesprochene Elastizitat besitzt, was an einem einfacben Yers. (Zuriick- 
scbnellen nacli rotierender Bewegung) bewiesen wird. — H u m p h r e y  u . Vf. (vgl. 
Proc. Physical Soc. London 28. 274 [1916]) haben an einer Suspension yon Beis- 
stdrke in einem CCl,-Toluolgemiseh (wo man keine Elastizitat annehmen kann) eine 
mit steigendem Schergefiille abnehmende Viscositiit nachgewiesen. Um die Teil- 
clien bilden sich vermutlich sehr labile Hiillen von unbeweglicher Fl., die bei zu- 
nehmendem Schergefiille abgebaut werden, bei abnehmendem wieder anwachsen. 
Diese Hypothese ist auf alle dispersen Systeme anwendbar, doch konnen 
noch andere Faktoren sich bemerkbar maclien. (Kolloid-Ztschr. 37. 25 — 26. 
London.) ' L a s c h .

F. D ienert, Die aklwen Schlamme vom kolloidchemischen Standpunkt. (Vgl.
S. 1552.) Die akt. Schlamme sind negativ geladen, ebenso das nicht aktive Mn02; 
letzteres reinigt das triibe Abwasser im G-egeńsatz zu den Schliimmeri. Dies zeigtj 
daB ein elektronegatives Pulver auch elektronegatiye Kolloide adsorbieren kann. 
Bei den akt. Schlilmmen scheint ihre koagulierende Wrkg. von ihrer oxydierenden 
Kraft abh&ngig zu sein; in dem Falle, wo dieselben NH3 oxydieren, hat ihre 
koagulierende Kraft den hochsten Wert erreicht. Die akt. Schlamme besitzen in 
yerschiedenem MaBe die Fahigkeit, den Bakterienschlamm abzufiltrieren, in jedem 
Falle wird durch Durchliiftung diese Fiihigkeit gefordert. Durch Zusatz yon H2S04 
oder A12(S04)3 erhalt man aus Abwiissern akt. Schlamm, der bedeutend bessere 
Eigenschaften besitzt in bezug auf Filtrationsgeschwindigkeit; auch die Temp., bei 
der die Fiillung erfolgt, ist von EinfluB. (Rey. gćn. des Colloides. 3. 193—99.) I I a.

B. Anorganische Chemie.
Ignacio Puig, Die Darstellung von Schwefelwasserstoff in den Laboratorien. 

Bei der Darst. von Schwefelwasserstoff bildet sich bei Ggw. yon Fe2S im benutzten 
Schwefeleisen neben H2S auch II, oder S bei Verunreinigung mit FeSa, die beide 
storend wirken konnen. In dem vom Yf. beschriebenen App. von B r o w n  u . 
K e e n o y  wird die B. dieser Stoffe yermieden. Ais besonderer Vorzug des App. ist 
zu erwSlmen, daB die in Rk. tretende IIaS04 stets frisch ist. Der II2S-App. von 
P. S az, der ebenfalls beschrieben wird, hat seinen Vorteil darin, daB der Behiilter 
fiir das FeS, das walirend der IIjS-Entw. mit HsS04 betropft wird, leicht gereinigt 
werden kann, u. daB die in der Saure unl. Verunreinigungen unsehadlich gemacht 
werden. (Quimica e Industria 2. 141—44. Barcelona, Inst. Quim. de Sarria.) H a n .

F. Sommer, 0. F. Schulz und M. Nassaii, Uber die Sulfoperamidsaure. Die 
Darst. der reinen O - substituierten Hydroxylaminisomonosulfosaure, kurz Sulfo
peramidsaure genannt, erfolgt durch langsames FlieBen yon Chlorsulfonsaure auf 
Hydroxylaminsulfat. Nach dem Erwarmen auf 100° fallt die Saure aus; es wird 
noch 5 Min. erhitzt, bis die Ziihigkeit des anfangs diinnen Breies nicht mehr zu- 
nimmt. Nach Erkalten des Rk.-Gemisches im Exsiccator wird es in eisgekulilten
A. eingetragen. Die gut yerriebene Aufschlammung der Saure in A. wird ab- 
gesaugt u. uber P20 6 im Exsiecator auf bewahrt. Man erhalt die Saure krystallisiert, 
wenn man sie in gut getrocknetem, eisgekiihltem Methylalkohol lost, wobei keine 
Temp.-Steigerung eintreten darf, die. Lsg. filtriert u. in das doppelte Vol. yollig 
trocknen Chlf, tropfen laBt. Die Krystalle, langgestreckte Prismen, zeigen zwischen 
gekreuzten Nikols Interferenzfarben. Die Saure ist sehr hygroskop. u. geht all- 
malilich in IIydroxylaminbisulfat iiber. Sie kann jodometr. bestimmt werden nach 
einstdg. Einw. auf eisgekuhlte KJ-Lsg. in yerd. H3S04. Eine 20°/oig. Sulfo-
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peramidsaurelsg. ist bei 0° nacli 24 Stdn. nur zu 5% hydrolyt. gespalten, nach 
8 Tagen zu 25%; eine mit Na OH neutralisierte Lsg. war dagegeu nach 24 Stdn. 
bei 0° sclion zu 23% zers. Ahnlich wie mit W. (Glciehung 1) reagiert die Saure 
mit Alkoholen (Gleichung 2) nach einstdg. Erhitzen auf dem Wasserbad unter B.
(1) NHjO-SOj-OH +  H20 =  NH20H-II„S04
(2) NHjO-SOj - OH +  CsH5OH =  HsC20  • SOa • OH • NH„OH
von alkylachwefelsauren Hydroxylaminsalzen, die nach Abtreiben des iiber- 
schiissigen Alkohols mit A. ausgefiillt wurden. Mełhyl- u. athylscliwefclsaures 
Hydroxylamin wurden auf diese Weise rein dargestellt. Durch Schmelzen der 
Sulfoperamidsaure mit Plienol bei 80° erhśilt mail nach Entfernen des uberschiiasigen 
Phenols u. Krystallisieren des Ruckstandes aus einer A.-Bzl.-Lsg. (1:2) reiues 
p-plicnolsulfosaures Hydroxylamin, das sich wahrseheinlich uber das isomere 
phenolschwcfelsaure Hydroxylamin bildet. Mit Aldehyden u. Ketonen bildct die 
Sulfoperamidsaure die bisher unbekannten Oximsulfosauren, die in Form der K-Salze, 
H-R-C—NO-SOs-OK bezw. R-R-C—N 0-S 02-0 K , isoliert wurden. Es wurden 
dargestellt die oximsulfosauren K-Salze von Acełaldehyd, Benzaldehyd, Salicyl- 
aldehyd, Zimtaldehyd, Aceton u. Acetophenon. Die oximsulfosauren Salze oxydiercn 
HJ, sie sind bestSndig gegen Alkali, beim Kochen mit Saureii zerfallen sie in der 
Weise, daB bei den Aldehyden Aufspaltung in Nitril u. Sulfat stattfindet, daneben 
Riickspaltung in Aldehyd, NH2OH u. l l2SO.,, bei den Ketonen findet nur Riick- 
spaltung statt. — Zur Darst. der festen Salze der Sulfoperamidsiiure wurde die eis- 
kalte alkoh. Lsg. der Saure mit NaOH neutralisiert, beim Absaugen yerpuffte das 
Salz plotzlicli, in der blaulichen Rauchwolke lieB sich der Gerueh nach N3U  wahr- 
nehmen u. bei Absorption der Zers.-Gase konnte in minimaler Menge das Ag-Salz 
des Azoimids nachgewiesen wrerden. Das NH4-Salz yerpuffte ebenfalls, das Anilin- 
salz zers. sich sogar in propylalkoh. Lsg. unter Gasentw. u. Wiirmetonung. Y£F. 
erkliiren die alkal. Zers. der Sulfoperamidsaure in ILjSO*, NH3 u. N2 flber den ein- 
fachsten Stickstoffwasserstoff, das Imid, nach dem Scliema:

H2N -0-S 0 2-0H — >- H2S04 +  NH u. 3NH — y  N, +  NH3.
Den explosiven Charakter schreiben Y£f. einer Verb. zu, die durch yoriibergehende 
salzaTtigc Bindung des Imids durch Nebenyalenzen an die Sehwefelsaure entsteht. 
Nach Angaben yon A n g e l i  (Samml. chem. u. cliem.-techn. Vortriige S. 25) u. den 
Befunden der Yff. unterscheiden sich die isomeren HydroxylaminmonosulfosSiuren 
dadurch, daB die N-substituierte Nitroxyl, die O-substituierte Imid liefert. LiiBt 
man eine wss. Lsg. der Sulfoperamidsaure in sd. h. Alkalilsg. tropfen, so bildet 
sich Hydrazin, das ais Benzalazin isoliert wurde. Die B. yon N2H4 wird durch 
R k . von NH3 mit NH erkliirt Demnach muBte cs moglich sein, organ. Aminę mit 
Sulfoperamidsaure, ahnlich wie mit Chloramin (vgl. R a s c h ig , Schwefel- u. Stickstoff- 
Studien 1924. 78; C. 1924. H. 162), hoher zu amidieren, u. es gelang den Vff. auch, 
Anilin, Sulfanilsaure, Anthranilsdure, Piperidin, Benzylamin, Methylamin u. Athylen- 
diamin in guter Ausbeute in die entsprechenden Hydrazine uberzufuhren, u. zwar 
sind dazu nur Sąuiyalente Mengen Sulfoperamidsaure u. Amin notig. Auf diese 
Weise wurde z. B. das Athylendiamin in das bisher unbekannte 1-Hydrazin- 
2-aminoathan, NH2NII • CII, • CH2 -NH2, iibergefuhrt, das ais Dioialat isoliert wurde,
11. in warmem W. u. warmem A., unl. in Chlf. u. A . Es diente ais Ausgangsprod. 
zur Darst. des Dipib-ats, F. 166° unter Zers., 11. in A ., Alkoholen, h. W., durch- 
sicbtige gelbe Krystalle, schwacher Pleochroismus; des Dichlorids, Zers. bei 200 bis 
205° unter Gasentw., 11. in W., Aceton, Bzl., unl. in A . u. Chlf., Krystalle doppel- 
breehend. Mit Benzaldehyd u. Salicylaldehyd gibt 1 IIydrazin-2-aminoathan olige 
Kondensate. In reiner Form wurden dargestelltl-Benzalhydrazino-2 -aminoathanoxalat, 
HsC20 , ■NH2CH„CH2NHN : IICCaHr„ F. 150—152° unter Zers., u. das l-o-Oxybcnzal- 
hydrazino-2-aminoathanoxalat, ILC.O,•NH2CILCH2NHN:llC-Cl!IIłOH. Die Aldehyd-
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yerbb. red. Fehlingsche Lsg. in der Kiilte nur langsam, beim Erliitzen in W. wird 
Aldehyd abgespalten, beim Abkiihlen krystallisieren Verbb. yersehiedener Zus. u. FF. 
aus, die Fehlingsche Lsg. in der Kiilte reduzieren. Die reinen Aldeliydyerbb. zers. sich 
in feuchtcr Luft. — Die Hydrazinsynthese wurde quantitativ verfolgt. Bei Ver- 
wendung eines NII3-tJberschusses ist die Ausbeute ziemlich konstant, bei 0° u. 
25 Moll. NIL, betrug sie etwa 50%. Amidierung organ. Aminę wird am besten bei 
Siedehitze yorgenommen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 7 . 142—55. Berlin.) Jos.

F. Raschig, Chlorimidodisulfosaures Kalium. Bei dem Vers., das K-Salz der 
Hydrazintetrasulfosiiure dureh Oxydation von imidodisulfosaurem K nach der Glei- 
ehung: 2IIN(S03K)a +  NaOCl =  N,(S03K);l +  NaCl +  11,0 zu gewinnen, ent- 
stand statt des erwarteten Prod. chlorimidodmilfosaures K, C1N(S03K)2, in wasser- 
klaren Krystallen. Mit saurer KJ-Lsg. wird sofort Jod frei, u. es bildet sich 
imidodisulfosaures K. Das chlorimidodisulfosaure K zers. sich bei gewohnliclier 
Temp. selbst im Exsiccator, wobei Chlorstickstoff auftritt. Die Zers. wurde bei 180° 
quantitativ verfolgt. Die Hauptrlc. yerlSuft so, daB fast der ganze Cl-Gelialt der 
Substanz u. mehr ais der 3. Teil des N-Gehalts ais Elemente abgespalten werden, 
da sich bei dieser Temp. NC1S sofort zers. Die beiden dureh den Austritt des N 
frei werdenden KS03-Gruppen schlieBen sich an 2 N(S03K)2-Reste u. bilden mit 
diesen nitrilosulfosaures K  N(S03K)3, das sich beim Kochen mit W. in amidosulfo- 
saures K u. KHS04 spaltet. — NH3 reagiert mit chlorimidodisulfosaurem K in dem 
Sinne, daB dabei imidodisulfosaures K u. Chloramin entsteht, dieses liefert mit 
iibersehUssigem NH3 Jlydrazin. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 7 . 1—4. Ludwigs- 
liafen a. Rh.) JOSEPHY.

G erhart Jander und Lothar Brandt, Uber amphołere Oxydhydratc, dereń 
alkalische Losungen und Alkalisalze (Isopolysauren und isopolysaure Salze). III. Mitt. 
Uber die ans wafirig-alkalisclien Losungen sich abscheidenden Alkalianłimonate. (II. ygl.
S. 535.) Die Darst. der Na-Pyroantimonatc erfolgte folgendermaBen: Sb wurde 
aus 1 1 FI., der ca. 1,94 g Sb enthielt, dureh H2S gefallt, Sb2S3 wurde mittels 
Membranfilter abfiltriert u. ausgewaschen, bis es chlorfrei war. Der Nd. wurde 
ohne Spiilfl. in einen Erlenmeyerkolben gebracht u. mit wecliselnden Mengen 
(10—100 ccm) reinster 1/,0-n. NaOH unter Erwarmen gelost. Schwach getrubte 
Fil. wurden dureh Glaswolle-Asbest klar filtriert, die Filtrate auf 180 ccm verd. u. 
bei yerschiedenen Tempp. mit je 20 ccm 10°/oig. H20 2 yorsichtig unter Innehaltung 
der gewiinschten Temp. oxydiert. Die ausfallenden, krystallin. Na-Pyroantimonate 
haben keine konstantę Zus., ihr Alkaligehalt wachst mit der NaOH-Konz. der 
Mutterlauge u. mit abnehmender Temp. Fast stets ist Na^O : Sb20 5 ]> 1. Ein Na- 
Pyroantimonat mit Na^O: Sb20 6 =  1 wird bei Siedetemp. in einer Lsg. erhalten, 
die nur wenig freies NaOH enthiilt. Der W.-Gehalt der Antimonate hiiugt 
ebenfalls von der Temp. u. den Konzz. in der Mutterlauge ab, die bei 0g 
hergest. Priiparate haben 7—8, die bei 80° 6—6,4 Moll. Krystallwasser. Durcli 
Umkrystallisicren aus li. W. — die Salze losen sich selten vollig klar — werden 
Salze derselben Zus. aber mit anderer Krystallform erhalten. Diese Befunde 
beweisen, daB die Best des Sb ais Na-Pyroantimonat nicht zuverlSssig ist. — 
Li-Pyroantimonat wurde ahnlich wie das Na-Salz dargestellt. Das iT-Salz lieB sich 
nicht in der entsprechenden Weise gewinnen, denn bei der Abkiihlnng der oxy- 
dierten Lsgg. schied sich stets Iv2S04 ab. Zu seiner Darst. wurde SbjOs, das aus 
gereinigtem SbCl3 hergestellt war, getrocknet u. in wechselnden Mengen cliem. 
reiner KOH gel. u. mit 30%'g- H20 2 yollstandig oxydiert. Die K-Pyroaniimonate 
sind sehr schwer gut krystallin. zu erhalten. Nur bei einem ganz bestimmten 
KOII-UberschuB der Mutterlauge wurden bei yorsichtigem Einengen bei niederen 
Tempp. 2 gut ausgebildcte Krystallformen erhalten. Bei anderer OH'-Konz. scheiden 
sich meist ziihklebrige gummiartige MM. ab, die beim UmrUhren mit einem Glasstab
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seidenartigen Glanz haben, allmiihlich gehen sie in harte, porzellanartige Krusten 
.iiber. Bei fast allen Praparaten ist das Verhiiltnis K20 : Sb20 6 naliezu 1. Die 
krystallinen Modifikationen sind unbestiindig u. yerwittern, ihr urspriinglicher 
W.-Gehalt (ca. 9 Moll.) ist hoher ais der der gummiartigen Massen. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 147. 5—15. Gottingen, Univ.) J o s e p h y .

P. H erasym enko, Untersuchungcn an Losungen von Mannitaluminatcn. Mittels 
der kryoskop. Methode liiBt sich zeigen, daB selbst in konz. Lsgg. von Na-Aluminat 
nur die folgenden Ioncn vorliegen: Na', Al(OIl)4' u. OH'. Die Gefrierpunkts
erniedrigung der Aluminatlsg. wird also durch die Gleichung:

A t 0 =  1,86° ([Na] =  +  [Al(OH)/] +  [OH'] - f  [NaOH]) 
gegeben. Da nun ein geringer Zusatz von Mannit zu dieser Lsg. eine Verkleinerung 
der Gefrierpunktserniedrigung heryorruft, so folgt 1. daB sich Komplexverbb. 
bilden, 2. daB diese nicht die Ionen jAl(OH)4-Mj' entlialten. Um ein Bild von der 
Zus. der entstandenen Komplexionen zu bekommen, setzt Vf. die nach Zusatz yon 
Mannit beobachtete Gefrierpunktserniedrigung:

A  ż, =  1,86° ([Na'] +  [Al(OH)/] — x  - f  [OH'] — y  - f  z +  [NaOH]).
(x =  Konz. der Aluminationen, y  =  Konz. OH , die in den Komplex eintrcten, 
z —  Konz. des Komplex-Ions.) Nimmt man fur das Komplex-Ion die Zus.

(Al(OH)3)a • Me • OH't + . an, so folgt schlieBlich: 1 =  =  *•

(M —  Konz. des Mannit) Es zeigte sich, das k unabhangig ist von der Al-Konz., 
dagegcn bestimmt wird durch die Summę [OH'] -f- [Al(OH)'4], k wachst, wenn 
diese Summę groBer wird. Konstruiert man die Kurven aus A t0 — A t t gegcn [M], 
so weisen diese ein Maximum auf. Es liegt ungefiihr bei dem Punkt, wo [M] =  
Vs ([OH'] -)- [Al(OH)/]) ist. Al(OII)3 fallt stets dann aus, wenn ein UberschuB von 
Al(OH)4' iiber OH' vorhanden ist u. eine so groBe Menge Mannit zugefiigt wordcn 
ist, daB durch die B. der Komplexionen die OH' verbraucht worden sind. Vf. nimmt 
dalier an, daB sich yorherrschend das łon Al(OH)s - M• (OH')a bildet. Wenn [OH'] 
[Al(OH)4'], s o  bilden sich auch Ionen, die auf 1 Al melirere Moll. Mannit u. OH' 
enthalten. — Leitfiihigkeitsmessungen in NII3 zeigten, daB die Aciditiit des Mannit- 
Aluminat-Komplexes. 3-10—10 ist. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 44. 435—46. Prag, 
Karl-Uuiv.) O u l e .

A lfred Stock, Paul P raeto rius und Otto PrieB, Die Darstellung des Bcrylliums. 
Vff. gingen darauf aus, die eleklrolyt. Darst. des Be bei so hoher Temp. vorzu- 
nelimen, daB das Metali yon yornlierein fl. abgeschieden u. in kompakter Form 
erlialten wUrde. Ein geeigneter Elektrolyt fand sich in Gemischen von Be- u. Ba- 
Fluorid. Diese geben klare, leichtfl., liinreichend luftbestiindigc Schmelzen, ver- 
dampfen bei 1350° noch nicht allzu stark u. lassen sich gut elektrolysieren. — Die 
Beinigung des Berylliummaterials erfolgte zuerst durch Uberfiihrung des kiiuflichcu 
Oxyds (mit 0,5—5,5°/0 A120 3 u. selir wenig FejOg) in die bas. Acetate (Rohoxyd in 
Essigsiiure gel. u. mit Eg. eingedampft); die Dest. der.Acetate (bei 340°) ergab ein 
sehr reines Prod. Da das Verf. nur fur kleinerc Mengen anwcndbar ist, wurde 
die Beinigung der Hauptinengen des kauflichen Oxyds iiber die bas. Chloride yorge- 
nommen, die durch Soda u. Einleiten von C02 in die bas. Carbonate ubergefuhrt wurden; 
das bas. Be-Carbonat ging hierbei groBtenteils in Lsg., wahrend Al u. Fe ais Oxy- 
hydrate ungel. zuriick blieben. Die Lsg. wurde zur Entfernung von Fe-Resten 
noch mit H2S behandelt, znr Entfernung yon Al-Resten mit IICl bis zum Auftreten 
eines bleibendcn, neben Be noch Al u. etwas Fe enthaltenden Nd. (bas. Be-Car- 
bonat) yersetzt. Zur Ausfallung des Be wurde das Filtrat bis zu deutlich saurer 
Rk. auf Methylrot mit HC1 yersetzt; die im Nd. enthaltenen Alkalimengen lieBen 
sich nur schwer durch W. auswaschen. Das so erhaltcne, bei 150—160° getrock- 
nete Be-IIydroxyd entbielt 55—65°/o BeO, kein oder nur spurenweise Alkali, ca.
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0,l°/o A1j03 u. Spuren Fe20 3. — Zur Uberfuhrung in die Fluoride wurde das Be- 
IIydroxyd oder -Oxyd in reiner FluBsaure gel. u. mit Na.,C03 oder BaC03 veraetzt, 
zur Troekene gebraclit u. zur Entfernung von W. zuerst langsam erhitzt u. schlieB- 
lich iiber dem Gebliise geschm. — NaBeFe3, F. unterbalb 500°, verdampft bei 900° 
schon stark, eignet sich nicht zur Elektrolyse, die oberlialb 1300° verlaufen muB. 
BaBeFit F. oberlialb 1000°, erstarrt bei 999—1000° krystallin.; die Yerdampfung 
ist bei 1000° noch ganz gering, bei 1150° betrachtlicher. BaBc.iFe, F. ca. 900°, 
vcrdampft leichter ais das vorige. — Bei der Elektrolyse diente ein Tiegel aus 
Achesongraphit, welclier den Elcktrolyten aufnahm, ais Anodę; dieser stand in 
einem weifen Cu-Blechzylinder, der mit dcm positiven Pol der Stromąuelle (110 Volt 
Gleichstrom, Stromstiirke bis 120 Amp., Regulierwiderstand von ca. 10 Ohm) ver- 
bunden ist; der Zwischenraum ist mit Kryptol ausgefullt. Dic ICathode bestand 
aus einem Eisenrohr von 15 cm Liinge, 1 cm SuBerer Wcite u. 1—2 mm Wand- 
stiirke. Die Elektrolyse wurde mit dem niedrigschm. NaBeF, begonnen; ist dieses 
geschm., wird BaBeP4 zugesetzt u. die Kathode in die Schmelze getaucht. Hat 
der Elektrolyt die erforderliche Temp. von 1350° erreicbt, wird die Elektrolyse 
zwecks Saubcrung der Kathode von der ersten sclilackendurchsetzteu Be-Scliicht 
fiir kurze Zeit unterbrochen; nach der Siiuberung der Kathode beginnt die eigent- 
liclie Elektrolyse. Man liiBt die von einem krfiftigen II20-Strom durchflossene 
Kathode wenige mm in den Elcktrolyten eintauchen, Temp. 1350° (ca. 50 Amp., 
S0 Volt), u. triigt alle paar Min. BaBe2F0 nach. Nach 3 Stdn. wird die Elektrolyse 
unterbrochen u. die Kathode mit dem daran liaftenden, schnell erstarrenden Be- 
Regulus herausgezogen, der mit mechan. Mitteln (notigenfalls Hammer u. MeiBel) 
entfernt wird. Beim zweiten u. dritten Teil der Elektrolyse wird wieder NaBcF3 
zugesetzt, um die Schmelze leichtfl. zu erhalten; wahrend der Elektrolyse wird 
wieder, wie vorher (1350°, 60—65 Amp., 65—70 Volt), alle paar Min. BaBe,Fe zu
gesetzt; Dauer je 3 Stdn. Nach diesen 3 Elektrolysen hat der Grapliittiegel meist 
so stark gelitten, daB er zu weiteren Elektrolysen nicht gut zu yerwenden ist. Die 
Fe-Kathode ist haltbarer. Die Ausbeute an metali. Be bctriigt 38—44% (auf das 
angewandte Materiał bereclinet) u. 45—o 1 °/0 (unter Beriicksichtigung des im Schmelz- 
kuchen verbleibendcn Riickstandes). Ein groBer Teil der angewandten Fluoride 
geht durch Yerfluclitigung verloren. — Das Innere des Be-Regulus ist ebenso 
metali, wie die Oberfliiclie (die anhaftende Schlacken- u. Oxydliaut der letzteren 
springt leicht beim Abklopfen mit einem Hammer ab) u. einschluBfrei. D .19 ca. 
1,842. Das Be liSlt sich in lose yerschlossener Flasehe jahrelang unyeritndert 

, blank, unter W. wird dic Oberfliiche ein wenig blind. An Yerunreinigungen ent- 
hielt das Be nur Fe (einige 7 i o o %  bis 0,4°/0), Ba garnieht oder nur qualitativ nacli- 
weisbar, dagegen kcin Al u. Na.

Die analyt. Best. von Al neben Be: Von den drei untersuchten VerfF. (P a r - 
so n s  u. B a r n e s , Journ. Americ. Chem. Soc. 28. 1589; Ztschr. f. anal. Cli. 46. 
292; C. 1907. I. 67; W e n g e r  u. W A h r MANN, An. chim. analyt. appl. [2] 1. 337; 
C. 1920. II. 680; A t a c k , Journ. Soc. Chem. Ind. 34. 936; C. 1916. I. 176) erwies 
sich das zweite ais wenig empfehlenswert; ant besten eignete sich das letzte, weil 
cs die Best. geringer Al-Mengen (colorimetr.) erlaubte. Zur quantitativen Best. des 
Al wurde cs folgendermaBen modifiziert: Die zu untersuchendc, moglichst ncutrale 
Lsg. wird auf ca. 10 ccm gebraclit, gleich im Zentrifugenglas mit 10 cem Alizarin- 
reagens (s. weiter unten) yersetzt u. 48 Sdn. stehen gelassen. Man zentrifugiert 
danach 5 Min., wobei sich der Al-Lack gut absetzt; die geringen in der iiber- 
stehenden FI. scliwimmenden Flockchen von Al-Lack sammelt man durch Filtrieren 
der FI. durch ein Glaswollefilter. Den Nd. ubergieBt man mit 5°/0ig. NH4-N03- 
Lsg. (Priifung auf Al-Vcrunreinigung!) u. wascht durch Umruhren. Zentrifugieren 
u. Auswaschen wird so lange fortgesetzt, bis die Waselifl. nach dcm Zentrifugieren
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farblos odcr nur schwacli rotlich ist u. mit NaOH nur gcringe Blaufiirbung gibt. 
Alsdann wird der Al-Lack im Zentrifugenglas u. auf dem Glaswollefilter in verd. 
NaOH gel. u. die Lsg. so verd., daB sic bei 100 ccm Gesamtyol. ca. 5 ccm 2 -d .  

NaOH-Lsg. [entlia.lt. — Zur Herst. des Alizarinreagens lost man 100 g NH4-N0s 
u. 4 g alizarinsulfonsaures Na (jedes fiir sich) in wenig W., vereinigt die unfiltrierten 
Lsgg., verd. auf ca. 350 ccm, yersetzt mit 50 ccm Eg. u. 50 ccm 2-n. NH3-Lsg., 
fiillt auf 500 ccm auf u. filtriert nach friihestens 24 Stdn. 10’ccm Lsg. geniigen fur 
2 mg AL — Ais Vergleichslsg. wurde eine Lsg. von 0,3 g alizarinsulfonsaurem Na 
in 1 1 W. ycrwandt; von ihr wurden 10 ccm mit 25 ccm 2-n. NaOH versetzt u. auf 
500 ccm aufgefullt. Der „Al-Wert“ wurde durch colorimetr. Vergleich mit Al- 
Lacken von bekanntem Al-Gehalt ermittelL Die neutralen Vergleichslsgg. sind 
lange Zeit lialtbar, die alkal. nur kurze Zeit. — Bei Ggw. von Fe bleibt das Verf. 
so lange brauchbar, ais weniger Fe ais Al yorlianden ist. Der Fe-Alizarinlack 
fiillt mit dem Al-Lack zusammen aus; durch besondere Best. des Fe (z. B. colori
metr. ais Rhodanid) erhiilt man dann den Al-Wert. Bei Ggw. von yiel Fe selieidet 
sich der Fe-Lack weniger gut ab. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 1571—80. Berlin- 
Dahlen, Kaiser-Wilhelm-Inst. fur Chemie.) Z a n d e r .

F. Zambonini und G. Carobbi, Beitrag zum Studium der Chromate der Metalle 
der Ccrgruppc. (Vgl. S. 149.) Vff. erlialten durch Zusammenschmelzen von LaCl31 
PrCl3, NdCl3 u. K2Cr04 in einem elektr. Ofen bei 600—700° La(Cr04)s, gelbcs 
Krystallpulyer, PrJ(CrO,1)3 grasgriine Prismen, Nd2(Cr04)8 gelbes Krystallpulyet. 
Dureli doppelte Umsetzung der betr. Nitrate mit einer fast gesatt. Lsg. von KjCrO, 
bei 10° erlialten Vff. La2(Cr04)3-IT20 , Pr2(Cr04)3-10H ,0, Nd,/Cr04)3-10H20 u. 
Sm2(Cr04)3-9H20. Alle .diese Ilydrate liaben die Neigung, allmahlicli einen Teil 
ihres Krystallwassers zu yerlieren.. Bei La u. Sm bildet sich nach langerem Stehen 
das Chromat mit 6 Mol. 1I20. Nicht gegliickt ist Vff. dic Darst. von Ce2(Cr04)3, 
weder wasserfreien noch wasserhaltigen, ansclieinend wegen dessen leichter Zer- 
setzliclikeit durch H20. (Rend. della R. Accad. delle Scienze fisiche e matemat. di 
Napoli. [3.]. 31 . 8  Seiten. Sep.) G o t t f r ie d .

I. A rvid H edvalł, Platzwecliselreaktionen beim Erhitzen von Sulfiden, Carbiden, 
Silicidcn, Phosphiden, Silicaten und Spincllcn zusammen mit Erdalkalioxyden. Vor- 
liiufige Mitteilung. (Vgl. Journ. Physical Chem. 2 8 . 1316; C. 1 9 2 5 . I. 2485.) Es 
werden die Rkk. der Oxyde des Ba, Sr, Ca u. Mg mit ZnS, AgtS  u. Cii^S im 
0 2-Strom untersueht. Die Umsetzungen yerlaufen nach der Gleichung z. B.: 
CaO -f- ZnS 2 0 2 =  CaS04 -f- ZnO. Beim ZnS steigen die Reaktionstempp. in 
der Rcihenfolge Ba, Sr, Ca, Mg. Es wird festgestellt, dafl keine oder nur gauz 
minimale S02-Bildung nach der Gleichung ZnS +  1 lI^Oi — ZnO -j- S02 stattfindet. 
Beim Ag2S liegen die Verhiiltnisse iihnlich wie beim ZnS. Die Verss. mit Cu2S 
zeigen, daD BaO bei 342° reagiert, d. h. normal, wśihrend die anderen Oxyde bei 
377° reagieren. Auf Grund friiherer Erfahrungen schliefit Vf., daB Cu.2S  kurz unter- 
lialb 377° einen Umwandlungspunkt besitzen muB. Auch in dieser Rk. spielt B. 
von S02 keine Rolle. Verss. mit CrbCit FeSi, u. Ca3Pt, die ebenfalls mit den 
Oxyden von Ba, Sr u. Ca im 0 2-Strom erliitzt wurden, zeigen, daB die Rkk. unter
B. yon Carbonat, Silicat u. Phosphat yerlaufen, z. B.: 2 CaO -)- FeSi2 -j- 5l/90  == 
2 CaSi03 -)- '/s Fe20 3. Beim Erhitzen der Silicate Wollastonit, En&tatił, Sillimanit, 
JSJiodonit mit Erdalkalioxyden im N2-Strom findet ebenfalls Platzwechsel der Metalle 
statt nach dem Schema: MO -j- MeSiOs =  MeO +  MSi03. Die untersucliten 
Spinelle (minerał. Zinkspinell, CoO - Al203, CuO ■ Al^O^, Chromeisenstein, Co O - ć>203) 
reagieren nach der Gleichung z. B .: CaO CoO • AL20 3 =  CaO • A120 3 -f- CoO. 
Die Reaktionsintensitiit dieser StofFe ist bedeutend kleiner ais die der ubrigen 
untersuchten Salze. (Syensk Kem. Tidskr. 3 7 . 166—73.) H a n t k e .
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F ritz  Paneth  und E rich  T hilo , Uber neue Verbindungen von Nick cl und 
Kupfer mit Diacetyldioxim. Vff. stellen durch IJberleiten cincs trockenen Stromca 
IICl-Gas iiber Ni-Diacetyldioxim, (C4H70 2N2)2Ni (I), dessen clilorwasserstoffsaures 
Salz, (II), dar. Das blaugraue Pulver wird beim Reiben leiclit
elektr. u. liaftet dalier a n  den Glaswanden, in trockner Luft i s t  es bis 100° be- 
stiindig, in Zimmerluft zers. es sieb. Von A., W., NH3, C6H6NH2 u. anderen Basen 
wird ee unter HCl-Abgabe wieder in das Ni-Diacetyldioxim zuriickyerwandelt, mit 
(NH4)aS gelit es iiber I  in  NiS iiber, mit a c e to n ig e r  Br-Lsg. w ir d  es B chw arz  u. lost 
sich mit rotbrauner Farbę darin. Ais bestes Losungsm. erwies sich trockenes Aceton, 
in dem eą sich wie in MethylSthylketon u. Essigester mit blauer Farbę lost, aber 
langsam in die hellgriine Verb. (C4Ha0,tN2NiH.fi)C% (III) ubergeht. Die Verb. I I  
wird auch noch durch Einleiten von HCl-Gas in eine Suspension von troclcenem I  
in absol. A. oder durch Kochen einer acetonigen Lsg. von NiCl2 mit Diacetyl- 
dioxim gewonnen. Dasselbe Salz wurde aus h. Aceton auch in dunkelblauen Kry- 
stallen crbalten. Durch Kochen von I I  in Aceton wird I I I  erlialten. Die liierzu er- 
forderliche Wassermenge wird entweder durch eine Mesityloxydkondensation des 
Acetons frei, oder sie ist yon yornberein im Aceton yorhanden, sie macht nur 0,1% 
des Losungsm. aus. Die Lsg. yon I I  ist griin, beim Abkiihlen wird sie wieder 
blau. Bei Bamtlichcn Operationen auch beim Abhebern der Krystalle wurde Zu- 
tritt von Luft yermieden. An der Luft, in A., W., Essigsaure u. Basen, in konz. 
II2S04 u .  (NH,)2S tritt Zcrs. ein. Acetonige Br-Lsg. ist ohne Einw. Bei trockenem 
Erhitzen iiber P20 6 im Valcuum wird bei 118° 1 Mol. H20 abgegeben, dabei ent- 
stclit die gelbgriine Verb. (C4 iZ8 Og ;Aj A7?) C7S (TY), die sich an der Luft, in W., A., 
wss. Nil,OH u. anderen Basen zers. In den meisten organ. Losungsm. sind I I I  
u. IV unl. Bei liingcrem Erhitzen in trockenem Aceton nimmt IV wieder 1 Mol. 
W. auf u. geht also wieder in I I I  iiber. — Beim Uberleiten von trockenem NH3 
nimmt I I  2 Moll. NH3 auf, NII,C1 wird abgespalten, alles Ni bleibt ais I  zuriick;
I I I  nimmt unter Warmeentw. 4 Moll. NH„ auf u. gibt 1 Moll. H.O ab, eine karmin- 
rote Substanz entstelit, die durch 3 Min. langes Kochen in W. NH3 u. Cl abgibt u. 
walirscheinlich in C4H„OsNsNi(OH2)2 ubergeht, bei langerem Kochen zerfallt diese.
IV nimmt 3,1—5,5 Moll. NH3 auf, ohne W. abzugeben. Alle NH8 enthaltenden
Verbb. sind rot. — Aus entwSissertem CuCl2 u. Diacetyldioxim wurde die blau- 
griine Verb. (C, JIa O., N 2 Cu) C% (V) dargestellt, die auch durch Uberleiten von 
trockenem HCl-Gas uber Cu-Diacetyldioxim gewonnen werden kann. Die Verb. ist 
an der Luft bestandig, Ln yiel W. zers. sie sich unter Abspaltung yon HC1 u. 
CuClj aber nur bis zu einem Gleichgewicht, das durch Zugabe yon CuCl2 ver- 
schoben werden kann. Die trockenen Krystalle zers. sich erst bei 210—220°, sie 
sind 11. in A. u. Aceton, unl. in Essigester u. A., in Siiuren wird Diacctyldioxim 
in weificn Flocken abgescliieden, daB dann weiter zers. wird. Aus den Rkk. 
dieses Cu-Salzes wird gefolgert, daB die Haftfestigkeit des Diacetyldioxim am Cu 
wesentlich geringer ist ais am Ni, damit stelit im Einklang, daB andere Verbb. yon 
Cu mit Diacetyldioxim ais die genaunten nicht erlialten werden konnten, obgleich 
alle den Ni -Verbb. entsprechenden Methoden yersucht wurden. Die I I  ent- 
sprechende Verb., die auch beim Co existiert, scheint beim Cu nicht zu existieren. 
Die Konst. der dargestellten Verbb. wird diskutiert, es ergibt sich die in den 
Formeln zum Ausdruck gebrachte: IV u. V ais Einlagerungsprod. des Dioxims in 
die Metallchoridc, I  u. das Cu-Diacetyldioxim ais Innerkomplexsalz, I I  ais Salz 
der Base Ni-Acetyldioxim oder ais Einlagerungsprod. yon 2C4HS02N2 in NiCl2. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 147. 196—216. Berlin, Univ.) J o s e p h y .

F ritz  P aneth  und Eugen R abinow itsch, Uber die Gh~iq)pe der fluchtigen 
Hydride. 1. Die Arten der Hydride. Vff. unterscheiden drei Arten: die fluchtigen 
Hydride (Typus C1H), die salzartigen Hydride (Typus LiH) u. die metallartigen
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Hydride (Typus CulI). Ea acheint, daB jedea Element nur iniatande iat, eine Art 
von Hydriden zu bilden, u. daB aeine Stellung im period. Syatem dafiir entscbeidend 
iat, welehe Art diea iat. Alle mit H beladenen Metalle konnen in eine ayatemat. 
Gruppe zuaammengefaBt werden, die im Gegenaatz atebt zu den fliichtigen u. salz- 
artigen Hydriden. Wenn man betonen will, daB es sich bei der Absorption des 
II durch Pd, Fe usw. um keine stocliiometr. chem. Verb. liandelt, ist yielleielit die 
Bezeichnung Absorptionsverbb. brauchbar, wiihrend in Adsorptionsverbb. eine durch 
chem. Krafte bedingte u. den eigentlichen Verbb. sehr nahestehende Art von Ad- 
aorption angenommen wird. — Vorliegende Arbeit aoll featstellen, ob sich die Kon
stanten der einfachen fliichtigen Hydride so verlialten, daB man von einer einheit- 
lichen Gruppe reden darf. — Die Nachpriifung des Kp. von GcII4 (vgl. Schenck 
u. Im ker, Ree. trav. chim. Pays-Baa 41. 569; C. 1923. I. 25) ergab, daB eine 
Nachpriifung der Literaturangaben sehr wunschenswert ist. — 2. Reindarst. des 
Gelfj (mit W. Hakcn) (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1877; C. 1925. I. 31). 13. 
aus GeO.j in konz. II2S04, Verd. u. Elcktrolyse zwischen Pb-Elektroden; Kp. —88,5°. 
In einer Tabelle werden die Sattigungsdrucke dea Gell, von —147 bis —87° an
gegeben. Im Gegensatz zu Schenck u . Im ker, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 271;
C. 1925. I. 1482 ist GeH.,, eine sehr bestSndige Yerb., die aich nicht einmal im 
Gaazustand im Laufe einiger Stdn. zera.; in kondenaiertem Zustand bei der Temp. 
der fl. Luft sind sogar so labilc Vcrbb. wie TeH2, BiH3 oder SnH4 unbegrenzt 
haltbar. Aus einer Fig. im Original geht hervor, daB der Kp. dea GeH4 gut den 
Kpp. der hoheren Ge-IIydride (vgl. D e n Ńi s , C o re t, Moore, Journ. Americ. Chem. 
Soc. 46. 657; C. 1924. I. 2677) entspriclit. Die molekulare Verdampfungswarme 
des GcII4 ist 3,65 kg-cal.; F . —164,8°. — 3. Die therm. Konsianłen der fliichtigen 
Hydride. Aus einer Zuaarnmenatellung der FF. u. Kpp. der fliichtigen Hydride u. 
graph. Daratst. ergibt sich, daB sie in allen Gruppen dea period. Systems mit der 
Periodennummer steigen; in erster AnnSlierung ist der Anstieg lincar. Alle Kuryen 
sind den Kuryen der FF. bczw. Kpp. der die Perioden abaclilieBenden Edelgase 
parallel. In jeder Periode aind die Hydride der IV. Gruppe nUchst den Edelgasen 
am fliichtigsten, dann kommen die Mono-, dann die Tri- u. dann die am lióchsten 
ad. Di-IIydride; der Yerlauf der Kpp. entspricht auch dem Verlauf der Kpp. der 
freien Elemente Ne, Fe2, 0 2, N2. Die Konstanten der Hydride konnen demnach 
aus der Lage dea hydridbildenden Elementes im period. System berechnet werden. 
Durch Extrapolation der Kpp. ergibt aich fiir PbH , 260° abs. =  —13°, BiH 6 295° 
abs. =  +22°, PoH2 310° abs. — -j-37°. — Uber Abweiehungen, die durch eine 
nicht geniigend genaue Best. der Konstanten hervorgerufen sein konnen, vgl. Original.
— Die therm. Konstanten dea monomolekularen H20, FH u. NHS konnen mit 
weniger Willkur ais biaher estrapoliert werden, fiir IFasseł- Kp. 170° abs., F. 130°, 
fur Fluorwasserstoff Kp. 140°, F. 110°, fiir Ammoniak Kp. 145°, F. 85°. — In einer 
Tabelle werden die Verdampfungswarmen der Hydride beim Kp. angegeben, die 
noch sehr unsiclier sind. Yif. haben deshalb- fiir alle Hydride, fiir die es moglich 
ersehien, die logarithm. Dampfdruckgeraden gezeichnet u. aus ihrer Neigung die 
\  erdampfungawarmen beim Kp. ber. Die molelcularen Verdampfunyswarmen er- 
gaben so fiir:

CII4 1,95 n h 3 5,6 OII2 9,8 FH (7,2)
SiH4 3,05 p h 3 3,7' s h .2 4,7 C1H 3,95
GcII4 3,65 AsH3 4,25 SeII2 4,9 BrH 4,0
SnII4 4,5 Sbl-I3 ? Tell2 5,5 JII 4,75

Die Neigung zur Asaoziation nimmt in der Gruppe der fliichtigen Hydride in 
der Richtung yon F  nach links u. nacli unten ab, so daB in der oberen Reihe 
merkliclie Asaoziation bia zum dritten Glied (NH3), in der zweiten nur noch bis 
zum zweiten Glied (SH2) stattfindet. — Fiir SbH, u. FH ist die Berechnung un-
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miiglich, da die Dampfdruckkurvcn hieryon nocli liicht aufgęnommen wurden, fiir 
FH ist der Wert yon G u n t z  (C. r. d. l’Acad. des scienccs 96. 1659) eingesetzt. —
4. Andere Konstanten der fliichtigen Hydride. Die Molekularvolumina der Hydride 
żeigen einen Yerlauf, der dem der Kpp. parallel ist u. in derselbcn Beziehung zu 
den entsprechenden Konstanten der Edelgase steht. Einen analogen Verlauf zeigen 
auch die Brechungsindices. Ein Vergleich der Bildungswarmen der Hydride ist 
nicht ąuantitatiy durchfiihrbar. Audi ein genauer Vergleich der Zersetzungs- 
tenijpp. ist schwer durchfiihrbar. — Uber die pharmakolog. Wrkg. des Ilydride 
ygl. P a n e t h  u. J o a c h im o g l u , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 1925; C. 1925. I. 
113. Die Giftigkeit der fliichtigen Hydride liiingt nicht mit der Giftigkeit 
des liydridbildcnden Elementes in anderen Yerbb. oder in freiem Zustande zu- 
sammen. Wahrscheinlich nimmt ihre Giftigkeit in der Richtung vom SII2 zum 
PbH,, zu. — Yff. weisen noch auf die RegelmiiBigkeit in der AciditSt der Hydride 
u. darauf hin, daB AgNOz mit allen Ilydridcn auBcr denen der ersten Horizontal- 
reihe charakteristische, auBer AgCl, Fiiltungen gibt u. so ein allgemeines Reagens 
auf Hydride darstellt. — In jeder Hinsicht erweisen sich also die fliichtigen Hydride 
ais eine einheitliche Familie. So weit ihre Eigenscliaften zahlenmiiBig ausdriick- 
bar sind, ilndern sich die Werte sehr regelmiiBig innerhalb der einzelnen Perioden 
u. Gruppen des natUrlichen Systems. Ilierbei tritt eine unyerkennbare Ahnliclikeit 
ihrer physikal. Konstanten mit denen der Edelgase in die Erscheinung. Diese er- 
streckt sich sowohl auf die absoluten AYerte der Konstanten, wie besonders auf 
ihre gesetzmiifiige Anderung mit der Periodennummer. — 5. Yergleicli der fliichtigen 
Ilydride mit anderen fliichtigen Yerbb. Theoret. Erorterungen, die im Original nach- 
zulesen sind. — Offeubar gehoren fliichtige Hydride u. fliichtige Halogenide in den 
rechten Gruppen des langperiodigen Systems ebenso zu einem Strukturtypus, wie 
in den linken Gruppen die salzartigen Hydride in jeder Hinsicht sich den typischen 
Salzen zuordnen lassen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1138—63. Berlin, Uniy.) Bu.

D. Organische Chemie.
M errill A. Youtz, ■Schnelldarstellung von Cetylalkohol. Entgegen den Angaben 

in der Literatur kann Walrat leicht u. schnell yerseift u. der Cetylalkohol mit PAe. 
extrahiert werden. Nach dem vom Vf. beschriebenen Verf. konnen mehrere hun- 
dert g innerhalb weniger Stdu. mit gewohnlichen App. hergestellt werden. Ein 
Gemisch yon 100 ccm 95%'g. A. u. 100 g Walrat werden im Dampfbad bis zum 
Schmelzen des Wachses erhitzt u. langsam mit 12 g KOH in 10—12 ccm W. ver- 
setzt (Riihren oder Schiitteln), 15 Min. weiter erhitzt u. bewegt, in einen Scheide- 
trichter von 11 Inhalt gegossen, mit 75 ccm A. u. 200 ccm W. nachgespiilt u. noch 
warm mit 400 ccm PAe. extrahiert. Bildet sich ein Gel oder eine Emulsion, werden 
noch 10 ccm A. zugesetzt, bis sich die PAe.-Scliicht gut abscheidet. Durcli drei- 
malige Extraktion mit PAe. wird prakt. der ganze Cetylalkohol gewonnen. Die 
Reinigung erfolgt am besten dureh Uberfiihrung in das Acetat, F. 22,7°, Kp.5 184°, 
korr.; Reinigung des Alkohols dureh Umkrystallisation ist mit groBen Verlusten 
verbunden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2252—54. Standard Oil Co. Whiting 
[Indiana]). Z a n d e r .

Le Roy S. W eatherby, L illian  M clhraine und David. M atlin, Butyrin. 
Der bisher zu 285° angegebene Kp. des Butyrins ist zu niedrig; die Praparate, an 
denen diese Bestst. ausgefuhrt wurden, enthielten oflenbar noch niedrigere Ester. 
Bei einem reinen Priiparat ergab sich der Kp. zu 305—310°, Kp.15 ca. 190°, D.21
1,027. Bei tiefen Tempp. wird das Butyrin ziihfl., ist aber bei — 75° noch nicht 
fest; ist farblos, hat einen charakterist., doch nicht unangenehmen Geruch u. 
bitteren Gesclimack. — Der Yerlauf der Yeresterung des Glycerins mit n-Butter-
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saure wird unteraucht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2249—52. Los Angelos, 
Univ. of South. California.) Z a n d e r ,

Georg Scheff, Beitrag zur (kcydation der Oxalsaure durcli Kaliumpermanganat. 
(Ygl. G o m b o s , Biochem. Ztaclir. 151. 1; C. 1924. II. 2353.) Bei liingerer Einw. 
von Na-Oxalat in Ggw. von II,S04 auf iiberschiissiges KMnO., bei 70° wird mehr 
IvMn04 reduziert ais dem Verhiiltnis: 2 Mol. Permanganat auf 5 Mol. Osalsiiure ent- 
spricht. Bei derselben Versuchsdauer ist die Menge des reduzierten KMn04 der 
verwendeten OxalsSurc proportional. — Das iiberaehussige KMnO., wurde titrimetr. 
u. spektropliotometr. bestimmt. Die giinstigste Spektralstelle liegt bei 565,0 p.u, 
das Absorptionsverhaltnis ist hier gleieh 0,000121. (Biochem. Ztschr. 160. 390—97. 
Budapest, Physiol.-chem. Inst.) L o h m a n n .

E m ile Yotoćek und R. Lukeś, U ber die Oxydation der Zuckeralkohole unter 
Berucksichtigung stereochemischer Gesichtspunkte. Zuckeralkohole, die ein unsymmetr. 
gebautes Mol. besitzen, sollten bei der Oxydation je 2 Aldosen u. zwei 2-Ketosen 
liefern, je nachdem der Angriff am CŁ oder C0, bezw. C4 oder C6 erfolgt. Vff. 
priifen diese Frage am Sorbit. Dieser sollte einerseits Glucose u. Fructosc liefern, 
was bekannt ist, andererseits Gulose u. Sorbose. In der Tat konnten Vff. das
2. Zuckerpaar in Form ihres gemeinsamen Phenyl-Osazones naeliweisen, das sich 
auf Grund sciner leichten Loslichkeit in Aceton vom Glucosazon bequem abtrennen 
liiBt. — Die Oxydation wurde mit Br in wss. Lsg. bei 60° ausgefiihrt. — Die bei 
der friiher behandelten Osydation des Arabits aufgetretenen DifFerenzen bei der 
Ausbeute-Best. a) mittels der Furfuroldest., b) mittels Diphenylbydrazin diirften im 
gleichen Sinue zu deuten sein. (Hec. trav. chim. Pays-Bas. 44. 345—51. Prag, 
Tschech. Polyteclinikum.) Ohle.

Hans v. E uler, Arne Ólander und E rik  Rudberg, Zur Theorie der Katalyse.
I. Kinetik der Mutarotation. In Bestittigung der Theorie, daB die in homogener 
Lsg. wirksamen Katalysatoren eine Rk. in dem MaBe beschleunigen, ais sie die 
Konz. der reaktionsvermittelnden Ionen des Substrates erhohen, wurde durch neue 
PrSzisionsmessungen der Mutarotationsgeschwindigkeit der Glucose gezeigt, daB die 
experimentell ermittelte Aktivitiits-pH-Kurve in vollstiindiger Cbereinstimmung mit 
der sich aus der Theorie ergebenden Formel steht:

*i +  h  +  +  rii ' CH'] +  )

in welcher K„ u. K h die Dissoziationskonstanten der Glucose ais Siiure bezw. Bnse, 
r<;l u. rq\  die spezif. Reaktionsfahigkeit der Glucoseanionen u. Kationen bedeuten. — 
Aus der Theorie ergibt sich die Moglichkeit, elektrolyt. Dissoziationskonstanten, 
dic wegen ihres geringen Betrages den iiblichen Messungsmethoden nicht mehr 
zuganglich sind, kinet. zu bestimmen. Fiir die bas. Dissoziation der Glucose wurde 
der Wert 2 -10—18 fiir 5,2° gefunden. — Die spezif. Reaktionsfahigkeit der Glucose- 
ionen bei der Mutarotation in wss. Lsg. wurde fiir die Temp. 5,2° zu rq =  40 ge
funden, die lialbe Umsatzzeit dieser Ionen demgemiiB zu 0,45 Sekunden. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 146. 45—68. Stockholm, Hochschulc.) OuLE.

Thomas M artin  lo w ry , Studien uber dynamische Isomerie. Teil XVIII. Der 
Mechanismus der Mutarotation. (XVn. vgl. S. 718.) Yf. lehnt die Auffassung von 
B a k e r ,  I n g o l d  u . T e o r p e  (Journ. Chem. Soc. London 125. 2 6 8 ; C. 1924. I. 2242) 
ab, daB die Mutarotation der Zucker oline Vermittlung eines Katalysators, ins- 
besondere ohne Ggw. von W ., stattfindet. Er nimmt yielmehr an, daB die Muta
rotation der Zucker in iihnlicher Weise zustandekommt wie die Hydrolyse der 
Ester. Danach geht das Zuckermol. durch katalyt. wirkende Zusatze von Siiuren 
oder Basen oder Yerunreinigungen in den Ionenzustand iiber gemaB dem Schema:
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(Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 1371—85.) O h l e .

Thomas M artin  lo w ry  und Evan M atthew  Richarda, Studien uber dyna- 
tnisclie Isomerie. Teil XIX. Versuche zur Aufhebung der Mutarotation der Tetra
methylglucose. (Vgl. yorst. Ref.) Aus der in der yorstehenden Arbeit entwickelten 
Theorie der Mutarotation ergibt sich, daB das W. an der Rk. teilnimmt. Es ist 
demnach zu priifen, ob 1. die Mutarotation in wasserfreien Medien unterdrtickt 
werden kann, 2. ob andere Losungsmm. die Rolle des W. iibernehmen konnen. 
Ais Testsubstanz wurde Tetramethylglucose gewahlt, die einer auBerordentlich griind- 
lichen Reinigung u. Trocknung untcrworfen wurde. In der Tat gelang es, bei 
Anwendung von sorgfiiltig getrocknetom Chlf. die Mutarotation zu ycrhindern. Aller- 
dings setzte in diesem Fali aueh nach Zusatz von Spuren von W. oder Pyridin 
keine Mutarotation ein, so daB Vff. annehmen, daB das durch Zers. des Chlf. ent- 
stehende C O C lais Katalysatorgift wirkt. — Beim Uzi. liegen die Yerhaltnisse 
komplizierter. Denn selbst das sorgfaltigst gereinigte u. getrocknete Losungsm. 
verhindert nicht die Mutarotation, obgleich es gelang, k bis auf 0,0001 lierab- 
zudriicken. Die Gesehwindigkeit in feuchtem Bzl. wechselt stark. Bei Siittigung 
mit W. wurden gefunden 0,0003 u. 0,0011, bei I la lb s S t t ig u n g  0,0008 u. 0,0005. 
Jedenfalls scheint das Bzl. noch Yerunreinigungen zu enthalten, die katalyt. wirksam 
sind. Wurde zu dem stark getrockneten Bzl. W. zugegeben, so stieg k von 0,0001 
auf 0,018, woraus der EinfluB des W. deutlich heryorgeht. — In trocknem JEssig- 
ester b lie b  die Drehung der Tetramethylglucose ca. 10 Stdn. konstant u . fiel dann 
auBerst langsam. VfF. nehmen an, daB der Beginn der Mutarotation durch Ent- 
stehung von Verunreinigungen bewirkt wird. In Ggw. yon W. setzt die Muta
rotation sofort ein, wenn aueh sehr yiel langsamer wie beim Bzl., da in diesem 
Falle aueh das Athylacetat W. anlagert, u. dadurch die auf den Zueker wirkende 
M. an W. herabsetzt. — Bei Lsgg. von Glueose in CII,/JII oder Tetramethylglucose 
in CE3OH u . A. wurde keine Aufhebung der Mutarotation beobachtet. In trocknem 
Pyńdin yerliiuft die Mutarotation der Glueose sehr langsam, die der Tetramethyl
glucose tritt erst nach einiger Zeit ein, woraus heryorgeht, daB aueh hier Kata- 
lysatoren eine Rolle spielen. Vff. teilen auf Grund dieser Ergebnisse die Losungsmm. 
in bezug auf ihre Rolle bei der Mutarotation in 3 Klassen ein. 1 . Inaktive Losungsmm., 
z. B. Chlf., die keine katalyt. Eigenscbaften liaben, 2. amphohjt. Losungsmm., z. B. 
W., die ais yollstandige Katalysatoren wirken, 3. Losungsmm., wie Pyridin, die 
ais solche keine Katalysatoren sind, aber in Ggw. eines Hilfskatalysators katalyt. 
Eigenschaften entfalten. Diese gemiscliten Katalysatoren sind yiel wirksamer wie 
die allein wirkenden Losungsmm. der 2. Klasse. (Joum. Chem. Soc. London 1 2 7 . 
1385—1401. Cambridge. Univ.) O h l e .

Hans H einrich S chlub ach und K urt M aurer, Synthese von Polysacchariden.
I. Synthese einer i-Trehalose. Die Kondensation von Tetracetyl-d-glucose mittels 
benzol. HC1 ohne u. mit wasserentziehenden Mitteln oder Katalysatoren erwies sich 
ais ungeeignet zur Darst. von Verbb. des Trehalosetypus. Die Kondensation er- 
reichte keinen hoheren Betrag ais 10% u. ging yielfach wieder bei liiugerer Einw.
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zuriick, gemessen mittels des Reduktionsverf. v o n  W il ł s t a t t e r  u . S c h u d e l . 
Besser gelingt die Kondensation mit geschmolzener Tetracetylglucose u. ZnCl2, dic 
bis zu 50% an Disaccharid ergab. Zur Abtrennung des Disaccliarids wurde das 
Reaktionsgemisch der erschopfenden Methylierung mittels Dimetliylsulfat u. NaOII 
unterworfen. Das Ocłamethyldcrw. des Disaccliarids bezw. Disaccliaridgemisclies 
zeigte eine viel geringere Reclitsdrehung ais die zum Yergleich dargestellte Octa- 
methyl-c(,u-trehalose. Audi bei der Hydrolyse dieser Yerbb. wurden abweicliendc 
Resultate gewonnen. Die Octamethyltrehalose lieferte in einer Ausbeute von 73°/0
2,3,5,6-Tetramethylglucose. Auf Grund der Enddreliung der Ilydrolysenfl. mu lito sie 
sogar quantitativ entstanden sein. Demnacli besitzen die Glucosekomplese in der 
natiirlieben Form der Trelialose die n. l,4-oxyd. Struktur. Dagegen konnte bei der 
Hydrolyse des syntliet. Prod. die 2,3,5,6-Tetramethylglucose nur in einer Ausbeute 
von 17,5% isoliert werden u. die Dreliung des restlichen Anteils liiBt auf das 
Vorhandensein anderer Methylglucosen schlieBen. — Da wiilirend der Kondensation 
der Tetracetylglucose Essigsaure abgespalten wird, kónnen sieb natiirlich aucli Di- 
saccliaride von anderem Typus bezw. Trebalosen mit anderer Ringstruktur bilden. 
Trotzdem nebmen Vff. an, daB in der Hauptsacbe a,^-Trelialose entstanden ist, da 
die Drebung des synthet. Disaccliaridgemisclies in der Nalie des von H u d s o n  be- 
reclineten Wertes fiir diesen Zucker liegt. — Die besten Ausbeuten an Konden- 
sationsprod. wurden erbalten durcli 2 Min. lange Einw. von 2 g ZnCl2 auf 5 g gc- 
sclimolzene Tetracetylglucose bei 140° u. Extrahieren der Miscliung mit sd. Bzl. — 
Octametliyl-i-trelialose, CJ0H38On , Sirup, Kp.0i015 160°, nD50 =  1,4626, [a]D20 =  —(-82,8° 
(Bzl.; c =  0,64). — Octamethyltrehalose, aus natiirliclier Trelialose, Sirup, Kp.003 170", 
nDs° =  1,4598, [«]D30 =  -j-199,8° (Bzl.; c =  0,626). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
1178—84.) O h l e .

Hans H einrich  Schlnbach und W olfgang R auchenberger, Synthesen von 
Polysacchariden. II. U ber die Galaktosidoglucose von E. Fischer und E. F. Arm
strong. (I. vgl. yorst. Ref.) Die synthet. Galaktosidoglucose von F i s c h e r  u. Amr- 
STRONG wird yielfach ais ident. mit Melibiose bezeiehnet, obgleicli FlSC IIER  diese 
Identitiit niemals behauptet hat. Um diese Frage definitiy zu entscheiden, wurde 
das synthet. Prod. der erschopfenden Metylierung unterworfen. Das Octamethyl- 
deriv. war sirupos u. weder mit Octamethylmelibiose, die in sclionen Krystallen er- 
halten werden konnte, noch mit Octamcthyllactose ident. Bei der Hydrolyse lieferte 
das Octamctliylderiy. des synthet. Disaccliarids neben 2,3,4,6-Tetramethylgalaktose, 
identifiziert ais Anilid, eine sirupose Trimetliylglucose, die auf Grund ilirer Drehung 
weder mit 2,3,6- noch mit 2,3,5-Trimethylglucose ident. ist. Da die synthet. 
Galaktosidoglucose ein Osazon zu bilden vermag, kann der Galaktosekomplex nicht 
am O! oder 0 2 liaften. Es karne demnacli fiir das Prod. die Konst. einer 2,5,6- 
Trimethylglucose in Frage. Jedoch ist dic Einheitlichkeit des Prod. nicht sicher. 
Die Konst. der synthet. Galaktosidoglucose bleibt also noch ungewiB. — Die hicr 
yorgenommene Reaktionsfolge stellt eine tjberfuhrung der Pentacetylgalaktose vom 
F. 142° in 2,3,4,6-Tetramethylgalaktose vor. Unter der Yoraussetzung, daB wiilirend 
dieser Umwandlung die O-Briicke keine Versehicbung erfaliren hat, sind den 
4 Pentacetylgalaktosen folgende Konstst. zuzuerteilen. u  -1,2,3,4,6 - Pcntacetyl- 
d-galaktose-(l,5y [u]D —  —(—106,0°, die entsprecliende (9-7erb. [«]D =  —(—7,5iłf 
a-l£,3,o,6-Pcntacciyl-d-galaktose-(l,4y [«]D =  -{-61° u. der entsprechenden fi-Terb. 
[«]D =  —42°. — Octamethylgalaktosidoglucose, Cł0H3sOn , Sirup, Kp.0i05 160°, nDS0 =
1,4660, [«]DS0 =  +8,39° (W.; .c =  0,7149), =  -6,15° (96°/0ig. A.';' c =  1,1385), 
=  —12,21° (Bzl.; c == 0,9008). Die bei der Hydrolyse dersclben anfallende Tri- 
methylglucosc wurde in das Methylghtcosid iibergefuhrt, das durch Dest. im Hoch- 
yakuum gereinigt wurde. Es zeigte nn”° =  1,4548. Die daraus regenerierte Tri- 
niethylglucose zeigte nDS0 =  1,4762, [«]D20 — -{-35,8° (CH3OH; c =  1,2). — Hep ta-
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methyl-R-methyhnclibiosid, C20H3iJO,„ aus PAc. Nadeln vom F: 98,5°, Kp.0i01is 163°, 
V 0=  1,4602, [«]D20 =  +1,0416 (96°/0ig.A.; c =  1,0272), =87,72 (Bzl.; c =  1,0374). 
(Ber. Dtscli. Chem. Ces. 5 8 . 1184—89. Munchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) Óiile.

P. K arrer und H. I llin g , Połysaccharide. XXX. Zur fermentativen Spaltung 
der Geruętcellulose. (XXIX. vgl. Heh'. chim. Acta 7. 1039; C. 1925. I. 656.) So- 
wohl Viscosecellulose wie Kupfercellulose wird vom Hepatopankreassaft der Wein- 
bergschnecke yollstandig vcrzuckert. Auch aus Ca(NCS)2-Lsgg. umgel. Cellulosc 
wird von diesem Enzym weitgehend abgebaut. Mit ZnCl2 kalt behandelte Watte 
.wird dagegen viel sehwerer angegriffen. Das Optimum der Schncckencćllulase liegt 
bei pn 5,28. — Auch in Wiirmern u. anderen Ayertebraten haben VfF. eine Cellulase 
angetroffen. (Kolloid-Ztschr. 3 6 . Erg.-Bd. 91—95.) O u l e .

P. K arrer und H. Illing1, Połysaccharide. XXXII. U ber die Kinełik des enzy- 
matischen Celluloseabbaus. (XXX. ygl. yorst. Ref.) Beim enzymat. Abbau yon aus 
Kupferoxydammoniak umgefiillter Baumwolle mit Hepatopankreassaft yon Helis 
pomatia tretcn ganz iihnliche GesetzmiiBigkeiten auf wie beim Abbau des Łichenins. 
Dic Enzymlsg. wurde durch Auflosen yon 1,2 g Trockenenzyin in 120 ccm W. be- 
reitet u. gelangte bei pn =  5,28, der optimalen [II'], zur Einw. Bei der Auswertung 
der Resultate wird angcnommen, daB die hoher molekularen Spaltstiicke schneller 
abgebaut werden ais die Cellulose, so daB das Reduktionsyermogen der Rcaktionsfl. 
fast ausschlieBlich der .Glucose zuzuschreiben ist. In dem untersuchten Spaltungs- 
bereich von ca. 7—38°/0 u. bei Variation der zugesetzten Enzymmenge vom 1 - bis 
auf das 8-fache wird durch die doppelte Enzymąuantitiit jeweils das 1,45—1,65-fache 
derjenigen Cellulosemenge yerzuckert, die durch die einfache Enzymmenge fer- 
mentiert wird. Der Reaktionsverlauf entspricht in dem untersuchten Bereicli nur 
anniihcrnd dem der inonomolckularen Rk. Besser fiigt er sich streckenweise der 
Sehiitzschen Regel ein. (Ilely. chim. Acta 8. 245—47.) OnLE.

P. K arre r und H. L ię r , Połysaccharide. XXXIII. U ber einen neuen Zucker 
aus Lichenin: Lichołriose. (XXXII. ygl. yorst. Ref.) Wie bercits friiher mitgeteilt, 
laBt sich der essigsauren Schneckenfermentlsg. durch wiederholte Behandlung mit 
Al(OII)„ dic Cellobiase yollstiindig entziehen. Eine derartig yeriinderte Enzymlsg. 
greift Lichenin noch kraft.ig an. Unterbriclit man die Rk., wenn das Reduktions
yermogen der Hydrolysenfl. etwa dic Halfte des groBtmoglichen betriigt, so enthiilt 
die FI. neben wenig Glucose u. anderen Prodd., die Fchlingsche Lsg. noch .sehr 
wenig reduzieren u. keine krystallisierbaren Osazone geben, ein neues Trisaccharid, 
die Lichotriose, die ais solclie noch nicht isoliert werden konnte, aber ein charak- 
terist. Osazon liefert. Aus h. W. Nadeldrusen yom F. 178°, [a]D =  —46,47° (A.). 
Beim Trockpeu oberflachliche Briiunung. (Hely. chim. Acta 8. 248—49. Zurich, 
Uniy.) . . Oiile.

A. Kovacłie und E. Tricot, Versuche zur Darstellung von synthetischem Benzol 
durch Kondensation von Acetylen unter dem FAnflufi der Warnie. (Vgl. Chimie ct 
Industrie 13. 361.; C. 1925. I. 2552.) Zur Verhinderung der Zers. des Acetylens in 
seinc Elemente haben YfF. Verss. unternommen unter Yerwendung eines Rohres 
mit festor Fiillung u. mit Benutzung einer Vorr. analog der kalt-warmen Rohre von 
St. C l a iu e -D e y i l l e . Ihre Versuchsreihe abschlieBend, kommen Vff. zu dem Urteil, 
daB in prakt. Ilinsicht eine Yerwirklichung der pyrogenen Sy.ntliese des Benzols 
yorliiufig nicht moglich sein wird. Die Bedingungen sind in beiden Fiillen reclit 
kompliziert, besonders im ersten Fali, weniger nach dcm „kalt-warmen Rohrprinzip“. 
Doch werden dort groBe Wiirmebetrage zur Heizung der App. benotigt. Durch 
die ausgeschiedene Kolilc treten Verstopfungen der Apparateteile ein, wodurch 
haufiges Reinigen notig wird, was den ProzcB stort, besonders wenn von der fest- 
gefullten Rohre Gebrauch gemacht wird. Die Kondensation des Acetylens durch 
Pyrogenisation soli in erster Linie das Ergebnis einer groBeren Zahl yerschiędener

VIt. 2. 130
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Rkk. (nicht aufeinander folgender Rkk.) sein, entsprechend der allgemeinen Gleichung: 
n • C2H2 — C2nH2n. (Chimie et Industrie 13. 537—47.) H o r s t .

Charles P revost, Uber Methylphenylbutadiin. Das bekannte Tełrabronńd
■ [CHBr\ ■ CII3 liefert mit sd. alkoh. KOH einen KW-stoff vom Kp.16 128,5°, 

der bei starker Abktihlung fest wird. Aus der teilweise geschm. M. lassen sich 
grofie Krystalle auslesen, die nach mehrfacher Wiederholung des Verf. konstant 
bei 22,3° schm. Es liegt reinea Methylphenylbutadiin, C„H6-C • C-C i C-CH3, vor.
D .S14 0,9745, nD21 =  1,6368, M„ =  51,53 statt 45,678, in fl. Form farblos, kaum 
viseos, von aromat. Geruch, stark lichtbrechend u. lichtzerstreuend, ausgezeichnet 
durch leichte B. mehrere Gramm schwerer orthorhomb., recbtwinkliger Tafeln. 
Letzterc sind einachsig fiir den Strahl D, zweiachsig fur die anderen Strahlen u. 
bieten daher prachtige Figuren zwischen gekreuzten Nicols. Yersetzt man eine 
Lsg. in CCI., bei 15° yorsichtig mit Br, so werden genau 4 Atome aufgenommen 
zum Tetrabromid, wahrscheinlich C0H5-CBr : CBr-CBr : CBr-CH3, schm. bei 97,7°. 
In Chlf. ohne besondere Yorsicht entsteht ein Gemisch isomerer Tetrabromidc, aus 
dcm sich durch fraktionierte Krystallisation aus Bzn. u. Eg. ein Prod. vom F. 127 
bis 131° isolieren lieB. Theoret. sind 4 Formen mdglicli. (C. r. d. l’Acad. des 
scicnccs 180. 1851—53.) Lindenbaum.

S. Keim atsu und S. Kakinum a, U ber einige Derivate der Phenylarsinsaure. 
d-Oxy-l,3-phenylendiarsinsaure entsteht durch Diazotieren von d-O.ry-3-aminophenyl- 
arsinsaure u. Kuppeln mit alkal. Arsenitlsg. nach dem Verf. von B a r t  (L iebig s  
Ann. 429. 57; C. 1923.1. 237). Isolierung in Form des Na-Salzes, C6H3(0H)(As03HNa)I, 
krystallin. Pulver. Dieses liefert mit HN03-H2S04 (erst 0—5°, dann 50—60°)
o-Nitro-4-oxy-1.3-phenylendiarsinsaure, hellgelb, krystallin., verkohlt iiber 300°. — 
Nitrierung von 2-Oxyphenylarsinsaure ergibt 5-Nitro-2-oxyphenylarsinsaure, gelbe 
Krystalle, F. 247° (Zers.), die von Na-Amalgam reduziert wird zu 5-Amino-2oxy- 
phenylarsinsaure, C6H80 4NAs, Krystalle, die sich an der Luft rasch schwSrzen u. 
bei 200° yerkohlen. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. No. 520. 2—3.) L b.

Kozo K ash im a, Synthese der N,N'-Dimethylensulfonate von o-, m- und p- 
Diaminoarsenobenzol. Vf. bescheibt die Darst. von Dimethylensulfonaten der o-, 
m-, u. p-Diaminoarsenobenzole, die auf ihre Wirksamkeit gegen Sypliilis untersucht 
werden sollen. — 2-Nitrophenylarsinsaure, C6H0O6NAs, aus o-Nitroanilin nach 
S c h m id t  (L i e b i g s  Ann. 421. 172; C. 1921. I. 133) mit der Abanderung, daB die 
SSure zum SchluB mit HaS04 gefallt'wird, fast farblose Nadeln, F. 231°, Ausbeute 
85%. — 2-Aminophenylarsinsaure, CeHsOsNAs, aus vorigem durcli Red. mit 4°/0ig. 
Na-Amalgam in methylalkohol. Lsg. (12 Stdn. unter baufigem Schutteln auf 55—60° 
erhitzen, RuckfluB); wegen der groBen Loslichkeit der Siiure in W. ist dic Iso- 
lierung schwer, am besten erfolgt sie durch Einengen der wss. Lsg. im Yakuum 
auf dem Wasserbad, Fallung der Saure ais Ba-Salz (Zusatz von A.) u. Zers. des 
Ba-Salzes durch 5-n. H2S04, F. 153—154°, Ausbeute 75°/0. — 2,2'-Diaminoarseno- 
benzol, Cj^II^NjAs^, a) aus 2-Nitrophenylarsinsaure durch Red. mit Na-Hydrosulfit, 
b) aus 2-Aminophenylarsinsaure durch Red. mit unterphosphoriger Saure, gelbes 
krystallin. Pulver, das sich bei 115—125° zers., fast unl. in Mineralsauren. — 
N ,N ' - Dimethylensulfonsaure des 2,2' - Diaminoarsenobenzols, C1„H10O0NiS.!As2 =  
H 08S • CH2. NH • C0H4 • As : As • CGH, • NH ■ CH2 • S03H, aus yorigem durch Kon- 
densation mit Formaldehyd u. NaIlSOs (-f- HC1), ais Gemisch mit ilirem Nąj- 
Salz erhalten. — 3,3'Diaminoarsenobenzol, C,2H 12N2As2, aus 3-Aminophenylarsin- 
saure durch Red. mit unterphosphoriger Saure, gelbes Pulver, unl. in W. u. organ. 
Losungsmm.; Dihydroehlorid, grau. — Na^-Salz der 3,3'-Diaminoarscnobcnzol-N,N- 
dimethylensulfonsaure, C,2H]4O0N2S2As2Na2, aus yorigem mit Formaldehyd u. NaHSOj, 
braungelbes Pulyer, 11. in W., red. J-Lsg. — d,4'-Diaminoarsenobenzol, C1<2H,._,N,,ASjr 
aus 4-Aminophenylarsinsaure durch Red. mit unterphosphoriger Saure (KJ ais Kata-
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lysator), gelb, unl. in W. u. den gewohnlicben organ. Liisungsmm. — Na^-Salz der 
d,l'-Dianńnoarscnobenzol-N,N'-dimethylcn$ulfons(iurc, C12H 140 8NaSsAs.!Naj, aus vorigem 
durch Kondensation mit Formaldehyd u. NaHSOa (-(- HC1), rotlichgelb, 1. in W., 
red. J-Lsg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2207—11. Washington [D. C.], U. S. 
Public Health Scrvice, Div. of Pharmaeol., Hygien. Lab.) Z a n d e b .

A. Porai-Koschitz, Uber die Ileduldion der Nitrosophenole mit Sehwefelalkalien. 
Es werden zwei gute YerflF. zur techn. Darst. von p-Aminophenol aus p-Nitroso- 
phenol beschrieben. — 1 . Man lost p-Nitrosophenol in der ca. lOfachen Menge NII4OH 
(D. 0,94) u. sitttigt moglichst scbnell mit H,S, wobei die Temp. durch maBige 
Kiihlung .auf 45—50° gehalten wird. Das kein NH4-Salz bildende p-Aminophenol 
fiillt fast rein (F. 182—183°) aus. Ausbeute ca. 80°/o. Da das NH4OH nicht ver- 
braucht wird, kann die Mutterlauge noch 2—3 mai benutzt werden, so daB mit 
150 Teilen NH4OII (D. 0,94) ca. 45 Teile p-Nitrosophenol reduziert werden konnen. 
Es hat sich ubrigens gezeigt, daB nur ca. % des Nitrosophcnols den H2S zu S, 
der Rest zu S02 osydiert. — 2. In einen Bottich mit Ruhrwcrk u. Abzug gibt 
man eine Lsg. von 11 Teilen 620/'0ig. N&jS in 20 Teilen W., darauf ziemlich schnell 
das p-Nitrosophenol (nicht trocken, nur abgcsaugt), wobei die Temp. auf 45—50° 
gehalten wird, nacli crfolgter Lsg. 11  Teile (NII4)jS04 in 16,5 Teilen W. Nach 
yolligcm Erkalten wird das p-Aminophenol sofort abgesaugt. F. 178—180°. Aus
beute 90—93%. Das wiihrcnd des Prozesses entwickelte u. in der Mutterlauge 
cntlialtene NHa kann wiedergewonnen werden. Das Verf. eignet sich auch zur 
Darst. von Aminokresolen u. -naphtholen. (Chem.-Ztg. 49. 595—96. Leningrad, 
Technol. Inst.) LlNDENBAUM.

F rederick  Daniel Chattaway und George David P arkes, Die Einwirkung 
von Aziden auf Toluchinon. Zur Darst. von Toluehinon empfehlen Vff. folgendes 
Verf.: Die eisgekiihlte Lsg. yon o-Toluidin in H2S04 wird unter heftigem Rularen 
mit feingepulyertem KaCr50 7 in kleinen Anteilen yersetzt u. 12 Stdn. stehen gelassen. 
Das abgeschiedene Toluchinon wird mit Uberhitztem Wasserdampf dest., u. zwar in 
kleinen Anteilen, wodurch starkere Zers. yermieden wird, die yermutlich von der Dauer 
des Prozesses abhiingig ist. — Eine Lsg. yon 10 g Toluchinon u. 10 g Phenylazid 
in trockenem Bzl. wird 20 Stdn. bei 50° erhitzt. Der dunkelbraune Nd. wird mit 
Bzl. u. A. gewaschen u. der Riickstand, Phenylaziminotoluchinon, C13Hu O,N3 (I), 
aus h. Aceton umkrystallisiert, gelbe Platten, F. 206°. — Bei liiugerem Erhitzen 
mit Bzl. oder kiirzere Zeit mit Anilin yerliert die Vcrb. N2 u. geht in Phenyl-cyclo- 
iminotoltfchinon, C13Hu 0 2N (II), schwachgelbe Nadeln aus h. Bzl., F. 130°, iiber. — 
Aus o-Tolylazid u. Toluchinon (aquimol. Mengen) in Lsg. yon Chlf. wird o-Tolyl- 
aziminotoluclńnon ais mikrokrystallines Pulyer yom F. 155° erhalten. Da es beim

CO CO

Umkrystallisieren N2 yerliert, gelang seine Rcindarst. nicht yollkommen. —-Erhitzt 
man 2 Moll. Toluchinon mit 1 Mol. o-Tolylazid in Bzl. 10 Stdn. unter RiickfluB, so 
erhiilt man aus dem dunkelbraunen harzigen Riickstand mit A. ein gelbes, mikro
krystallines Pulyer von o-Tolyl-cyclo-wiinotoluchinon, C14H,3OsN. F. 139°, aus A., 
Bzl. u. nochmala A. goldgelbe Nadeln. Die Yerb. zeichnet sich durch groBte 
Stabilitlit gegen yerschiedene Reagenzien aus.

Auch andere Azide geben beim Kochen ibrer Lsgg. in trockenem Bzl. solche 
Kondensationsprodd. mit Toluchinon, wobei aber nur die cyclo-Iminotoluchinone 
rein isoliert werden konnen, da die primiir entstelienden Aziminotolucliinone zu 
instabil sind u. N2 abspalten. — p-Chlorphenyl-cyclo-iminotolućhinon, C13H10O2NCl,

130*
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F. 180°. — 2,4-Dichlorphenyl-cyclo-iminotohichinon, C12H(10 2NC12, F. 209,5°. — 2,5-Di- 
chlorphenyl-cyclo-iminotoluchinon, F. 229°. — p-Bromphenyl-cyclo-iminotoluchinon, 
C13II10O2NBr, F. 185°. — 2,4 - DibrompJienyl- cyclo-iminotoluchinon, CI3II0O2NBr2, 
F. 216°. — 2,4,6-Tribroniphcnyl-cyclo-iininotoluchinon, C13II80 2NBr3, F. 171°. Alle 
dicae Verbb. krystallisieren aus Bzl. oder A. iu kleinen gelben Platten oder Nadeln. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 1307—11. Oxford, Queens and Keble Coli.) H o kst .

Jam es E rnest H um phries, H enry H um ble und Roy Evans, Die Einwirkung 
■uon Halogenen auf Phenylhydrazone. II. Die Einwirkung von Chlor. (I. vgl. Jouru. 
Chem. Soc. London 123. 1766; C. 1923. III. 1409.) Bei der Einw. von Chlor auf 
Phenylhydrazone in k. CCI., erfolgt die Substitution im Benzolkern nicht wie beim 
Brom atomweiae naeheinander, sondern die Chlorierung fuhrt direkt zum 2,4-Di- 
chlorderiy. R ll'C : N-NH-C6H3C12, u. kann sogar noch zu einer weiteren Stufe, dem
2,4,6-Triehlorphenylhydrazon, gcbracht werden, wohingegen die Brpmierung bei 
dem Dibromderiy. stchen bleibt. — Benzaldehydphcnylhydrazon wird dureh eiuen 
tjberschufi von Cl in das Tetrachlorderiy., C0H6'CC1: N -N H ••C8H^C13, yerwandelt, 
,das auch ąuantitatiy aus Benzaldćhyd-2)4,6-trichlorphenylhydrazon u. Cl gebildet 
werden kann. Das Trichlorderiy, kann nur in Ggw. von HC1 weiter ehloriert 
werden. — Das primSre Prod. der Chlorierung ist ein gelbes, oft unbestandiges 
Prod., Uhnlich wie es bei der Bromierung auch erhalten wurde. Es bestelit aus 
dem Ilydrochlorid des Chlorplienylhydrazons oder aus einer Mischung mit dem 
Ausgangsmaterial. Die Stabilitiit gegeniiber yerseifenden Mitteln hangt nicht allein 
von der Konst., sondern auch von der BasizitSt der betreffenden Prodd. ab.

V ersu ch e : Die Chlorierung der Phenylhydrazone in Lsg. von CC14 wird bei 
Tempp. von —5 bis —10° yorgenommen. Gewohnlich steigt die Temp., wobei ein 
unbestiindiger, liarziger Nd. gebildet wird, der in A. gel. u. aus diesem Losungsm. 
gewonnen wird. Die Identitiit der Endprodd. wurde auch dureh Yergleiche mit 
synthet. Pniparaten erwiesen. — Aus Acetonphenylhydrazon erhiilt man ein schwacb- 
gelbes, kryst. Primiirprod., yermutlich das Hydrochlorid des Acetonmonochlorphenyl- 
luydrazons. Dureh Addition von A. zu der abgeklihlten, yorher erhitzten alkoli. 
Lsg. entstelit ein Gemisch der Ilydrochloride von Plicnylhydrazin u. 2,4-Dichlor- 
phenylhydrazin. — Aus Acetophenonphenylhydrazon erhiilt man uber die alkoh. Lsg. 
des primiiren Prod. Acotophenon-2,4-dichlorphenylhydrazon, C14HI2N2C12, gelbe Nadeln, 
F. 85°. — Aus letzterer Yerb. entsteht mit wciterem Cl bei Zimmertemp. innerhalb 
24 Stdn. Benzopheno7i-2,4,6-trichlorphcnylhydrazon, Ć19H 13N2C13, F. 106°. — Die Prodd. 
der Chlorierung von Benzaldehydphenylhydrazon mit 1 Mol. Cl konnten nicht ge- 
trennt werden. Mit 3 Moll. Cl wurde die Verb. C0H5• CCI: N • NIT • CaH3C!2 (2:4), 
ce-Chlorbenzaldehyd-2,4-dichlorphenylhydrazon, F. 90°, u. mit wciterem Cl die Tetra- 
chloryerb. a-Chlorbe»zaldehyd-2,4,6-trichlorphenylhydrazo?i, C„H3-CC1:N -NH • C0H2C)3, 
gelbe Nadeln F. 98°, erhalten. — Ausgehend yom Bcnzaldehyd-2,4-dichlorphenyl- 
hydrazon\r\iTicn da.rgcatc]lt:m-Chlorbenzaldehyd-2,4-dichlorphcnylhydrazo>i,Ci;ill,j^iC\z,
gelbe Prismen, F. 127° u. p-Chlorbenzaldehyd-2,4-dichlorphcnylhydrazon, weiCe Nadeln, 
F. 117°. — Aus Benzaldehyd-2,4,6-trichlorphenylhydrazon wird die oben bescliriebcnc 
Tetrachloryerb. C,jH5-CC1 : N^NH-CuHs-C^, yom F. 98° erhalten, die mit Zinkstaub 
in li. A. reduziert wird zu 2,4,6-Trichlorphenylhydrazinhydrochlorid, C^HjCla-NH- 
NH2, HC1, wohl eine der besten Methoden zu seiner Darst. — Beuzaldehydphenyl- 
hydrazon w'ird durcli Zinkstaub in alkoh. Lsg. nicht reduziert, wie dies bei den 
Chlorderiw. der Fali ist, welehe das II-Atom der urspriinglichen Aldehydgruppe 
dureh Cl ersetzt haben. — Auf ihre friihere Ver6ffentlichung (ygl. 1. c.) Bezug 
nehmeud, teilen Vff. mit, daB die Auffassung der Verb. CsH5*CBr: N-NH-C0H3Br2 
(weiBe Nadeln F. 114°) ais p-Brombenzaldehyd-2,4-dibromphenylliydrazon dureh ClUSA 
Y e c c h io t t i  (Gaz. chim. ital. 46. 240; C. 1916. II. 476) irrig ist. Letztere Yerb.
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haben Vff. dargeatcllt u. gefundcn, dali sic bei 128° sclimilzt u. von gclboraugener 
Farbę ist. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 1304—07. Abcrdeen, Univ.) H o r s t .

Charles Barkenbus und John B. Holtzclaw, JEinigc neue substituierte Benzyl- 
ester. Zweck der Unterss. war die Darst. des Benzoesćiure-p-carboxijbenzylesters, 
der jedoch nicht in reinem Zustande erhalten wurde. Bei Verwendung des Na- 
Salzes des p-Carboxybenzylchlorids an Stelle von Benzylchlorid (nach der Methode 
von G o m b e r g  u . B O c iil e r , Journ. Amcric. Chem. Soc. 42. 2059; C. 1921. I. 143) 
wurden stets Gemische erhalten. Beim Erhitzen der wss. Lsg. des Na-Salzes des 
p-Carboxybenzylchlorids entstand der p-Chlormethylbcnzoesaure-p-carboxybenzylester 
nach der .Gleichung: 3NaOOC.C0H4-CII2Cl +  11,0 — y  2NaCl - f  Na00C-C6II4- 
Cir3OII +  HOOC-C0H4.CIIj -OOC-C„II4-CHjC1. In alkal. Lsg. wird dieser Ester 
verseift unter B. von p-Carboxybenzylalkohol (Na-Salz). Mit Hilfe des Na-Salzes 
ist (wegen der gleiclizeitigen Ggw. von Cl im Benzylchloridkern) demnacl) die Darst. 
von Estern unmoglich. — Weiterhin wurde die direkte Yereaterung des p-Carboxy- 
benzylalkohoh, versucht, der aus p-Carboxybenzylchlorid durch Hydrolysc mit verd. 
NaOII gewonnen wurde. Bei Yermeidung eines Uberschusses von NaOH findet 
nur geringe Esterbildung (vgl. G O n t h e r , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 23. 1061 [1890]) 
statt. Mit Acetylclilorid ergab dieser Alkohol den Essigsaurc-p-carboxybcnztjlcstcr ais 
krystallisierte M. Bel den Verss., den entspreclienden Benzoesaureester darzustellen, 
wurden stets Gemische erhalten, aus denen der gesuchte Ester nicht in reinem 
Zustande isoliert werden konntc. — o-Cyanbenzylcldorid ergab mit Na-Acetat u. 
Na-Benzoat beim Erhitzen die entsprechenden Ester, Essigsdurc-o-cijanbenzylester 
u. Benzocsaure-o-cyanbcnzylestcr. Bei den Verss., in dem crsteren von diesen beiden 
die Nitrilgruppe in absol. A. zu verseifen unter gleichzeitiger Yeresterung der 
entstehenden Carboxylgruppe, wurden jedoch nur Phthalid u. Essigester erhalten.

Y e rsu c h s te il . p-Cyanbenzylchlorid, aus p-Tolunitril (100 g) durch Einleiten 
von Cl (bei 120—130°) bis zur Aufnahmc von 30 g (Daucr ca. 2 Stdn.), F. 77—78° 
aus A., Ausbeute 58,7%; die Aufarbeitung des Waschalkoliols bringt die Ausbeute 
auf 70%; dabei wurde noch etwas p-Cyanbenzalchlorid isoliert. — o-Cyanbenzyl- 
clilorid, aus o-Tolunitril durch Chlorierung bei 140—150°, F. 60—61°, Ausbeute 
61,7%. — p-Carboxybenzylchlorid, aus p-Cyanbenzylchlorid durch Erhitzen mit 
50°/„ig. H2S04 (Olbad 110-120°, 6 Stdn.), F. 199—200° aus A., Ausbeute 76,5%. — 
p-Carboxybenzylalkohol, aus vorigem durch Suspendierung in W. u. genaue Neutrali- 
sation mit NaOH (Phenolpbthalein ais Indicator), die Lsg. wurde unter RUliren 
zum Sieden erhitzt, wobei 10%ig. NaOH in dem Mafie, wie sie verbraucht wurde, 
nachgegeben wurde, F. 178—179° aua W., Ausbeute 72,9°/0. — p-Chlonnethylbenzoe- 
saure-p-carboxybenzylestei-, C10III3O4Cl, ausp-CarhoxybenzylchloriddurchNeutralisatiou 
mit 10%ig. NaOH in der Kiilte, Filtrieren u. Erhitzen zum Sieden (10 Min.), weifie 
Nadelu aus A., F. 221°, Ausbeute 52,1%, unl. in W., 1. in A. u. Alkali; bei der 
Hydrolyse entsteht quantitativ p-Carboxybenzylalkohol. — Essigsdure-o-cyanbenzyl- 
esler, C,0H2O2N, aus o-Cyanbenzylchlorićl u. Na-Acetat in wss. Lsg. (4 Stdn. bei 
100—110°, Riihren), Ausbeute 55,9%, schweres, farbloses Ol von scliwach aromat. 
Geruch, Kp.24 180—182°, unl. in W., 1. in den gewohnlichen Losungsmm. — Benzoe- 
saure-o-cyanbenzylester, C15Hu0 2N, aus o-Cyanbenzylchlorid u. Na-Benzoat (7 Stdn. 
bei 100—110°, Riihren), weifie, krystallin., geruchlose M., F. 54—55°, Ausbeute 
34)8%. — Essigsaure-p-carboxybenzylesłer, C10H10O4, aus p-Carboxybenzylalkohol u. 
Acetylchlorid, weifie M. aus A. -)- PAe., F. 123—124°, Ausbeute 58,6%, unl. in 
W., 1. in den gewohnlichen Losungsmm. u. Alkali. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 .  
2189—92. Lexington, Univ. of Kentucky.) Z a n d e r .

J. van Alphen, U ber die EinwirJcutig van Keten auf Oxybenzoesauren und ihre 
Ester. Wahrend Keten mit Phenolen nicht reagiert (vgl. Rec. traw chim. Pays- 
Bas 43. 861; C. 1926. I. 80), wird die Addition durch COsH oder C02R in be»
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stimmter Stellung begiinstigt. — Leitet man iiberschlissiges Keten in eine Jith. Lsg. 
von Salicylsaure, laBt iiber Nacht stelien u. yerdunstet, so erhalt man quantitativ 
Acetylsalicylsdure. — m-Oxybenzoesiiure reagiert aueh in Ggw. von HC1 nicht. — 
p-Oxybenzoesaure liefert nur eine kleine Menge p-Acetoxybenzoesaure. — Aus Sali- 
cyhaurenwthylester u. tn-Gxybenzoesdureathylester erhalt man quantitatiy Acetylsalicyl- 
sduremethylcster u. m-Acetoxybenzoesduredthylester, 01,111204, Krystalle, F. 35°, L 
auBer in W. — p-Oxybenzoesduredtkylester reagiert aueh in Ggw. von HC1 nicht. 
Von den Estern yerhalten sich also, entgegen der Regel, die o- u. m-Verb. gleich, 
wiihrend die p-Verb. abweicht. — Gallussaure reagiert nicht. — Das Keten stellt 
Vf. durch Leiten yon Aceton durch ein mit Porzellanscherben gefulltes u. auf 100° 
erhitztes Porzellanrohr dar. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 838—40. Leiden, 
Univ.) Likdenbaum.

F. Wessely, Untersuchungen iiber u-Amino-N-carbonsdureanhydride. I. Yf. ver- 
folgt den Verlauf der von L e u c h s  (vgl. L e u c h s  u . G e i g e b ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
4 1 . 1 7 2 1 ; C. 1 9 0 8 . II. 39) zuerst beobachteten Umwandlung des N-Glycincarbon- 
saureanhydrida (Dioxo-oxazolidin) (I), sowie die von C u r t i u s  (vgl. C u r t i u s  u . 

S i e b e e ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 5 . 1 5 4 3 ; C. 1 9 2 2 . III. 499) studierte Rk. (II) 
unter verschiedenen Rk.-Bedingungen. — Glycincarbonsaureanhydrid, C3H30 3N. Man 
wascht das Rohprod. mit Essigester u. friert das gel. Anhydrid durch COa-Aeeton- 
gemisch aus. In Aceton monomolekular 1. — N-Carboxyl-N-phenylglycinanhydrid. 
Carbomethoxy-N-phenylglycin, dargestellt aus dem Methylester, Kp-19 1 68—171°, wird 
mit S 0 C 1 2 chloriert u. 1 Stde. im Vakuum auf 50° erhitzt. Ausbeute 80°/0- F. 142° 
unter Abspaltung von C O a unter B. eines festen Korpers. — Phenylalanin-N-carbon- 
saureanhydrid. Die nur mit NajS04 getrockneten Jith. Lsgg. der Benzylmalonacid- 
saure ( C u r t i i j s  u. S i e b e r  1. c.) polymerisieren sich infolge des W.-Gehalts zu dea

i 0< C0- ^  ™ < c? m
X O —CH2 ^C H j i  NH i i

I I  0 < C° - r  K- NH»>- COa +  NIIj • CHR- CO -NHR—
CO—CHR

sogenannten polymeren Anhydriden. Zur Darst. des einfachen Anhydrids ist 
Trocknung mit P20 6 notig. — Glycinankydrid (III). B. beim Stehen des Glycin- 
N-carbonsiiureanhydrids in feuchter Luft, entspricht den Angaben von L e u c h s  (1. c.). 
In organ. Losungsmm. unl., in gesehmolzenem Phthalsaureanhydrid keine Zers., 
aueh nicht beim Erhitzen mit verd. HC1 unter Druck. Dem polymeren Anhydrid 
sind wahrscheinlich geringe Mengen polypeptidartiger Substanzen beigemengt. Ver- 
groBert man bei Zimmertemp. die W.-Menge, so entstehen neben dem polymeren 
Anhydrid groBere Mengen Glykokoll u. yerschiedene Polypeptide, die jedoeh nicht 
in analysenreinem Zustande isoliert wurden. Bei Ggw. von HC1 begiinstigen schon 
geringe Aciditatsgrade das Auftreten yon Amino-N (B. von Glykokoll). Daneben 
entstehen polypeptidartige Substanzen. Bei der Zers. mit verd. Alkali wird die B. 
von Glykokoll zur Nebenrk. Bei der Zers. von Glycincarbonsaureanhydrid mit 
wss. Aminosaurelsg. erfahrt der Amino-N eine Abnahme u. bei Verwendung von 
d-Alanin Anderung des Drehungsyermogens, wahrscheinlich infolge Polypeptid-B. 
Durch Einw. von Glykokoll auf N-Carboxyl-N phenylglycinanhydrid konnte reines 
N-Phenylglycylglycin erhalten werden. Ausbeute aus 0,5 g Anhydrid 0,2 g. Kry- 
stallisiert ans h. W., F. 148°. — N-Phenylglycinamid. B. aus dem Anhydrid mit 
25°/0ig. wss. NHa, F. 136°. N-Plienylglycindthylamid, Ci„HhON2, Krystalle aus Chlf. -f- 
PAe., F. 53—54°. Phenylglycin-Methylanilid, C15Hi6ONa. ' Krystalle aus wss. A., 
F. 118°. Phenylglycinpiperidid, C13H,8ONa, Krystalle aus verd. A., F. 102—103°.
Ter tiarę Aminę reagieren mit Anhydrid nicht. N-Phenylglycylglydnathylester, 
Ci2H,0ON2, Krystalle aus yerd. A., F. 88°. Beim Yerseifen entsteht N-Phcnyl-
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glycylglycin (vgl. oben) vom F. 148°. — N-Phcnylglycyl-l-tyrosinathylester, C19H2a0N2,
B. aus einem Anliydrid u. Tyrosiniithylester in Chlf.-Lsg., Krystalle aus Essigeater, 
F. 155—156". — Auch mit Formamid, H2N-CHs-CH2OH, H ,N ■ CII2■ CII(OC2Hs)2, 
tritt Rk. unter Kolilensiiureabspaltung ein, jedoch nicht mit Mercaptan. (Ztschr. f. 
physioL Ch. 1 4 6 . 72— 90. Berlin-Dahlem, Kaiser WiLn.-Inst.) G u g g e n i i e i m .

Harold Hibbert und C. Fauline Burt, Benzoylhydropei-oxyd: Darsłellung und 
Anwendung zu organischen Synlhcsen. Benzoylhydroperoxyd ist zur Synthese organ. 
Oxyde u. Glykole geeigneter ais Permanganat, unterchlorige Saure, Halogen usw., 
da die Osydation in Abwesenheit von W. in organ. Loaungsmm. ausgefiihrt werden 
kann, aua denen die Reaktionsprodd. leichter isoliert werden konnen. Da Benzoyl- 
hydroperoxyd in Ggw. von Alkali sehr unbestandig ist, muB die Darat. so aus- 
gefiihrt werden, daB sich keine Spuren Na-Peroxyd in Lag. befinden, wenn daa 
Benzoylhydroperoxyd in Freiheit gesetzt wird; dicses wird beim Hinzufugen der 
was. Lsg. des Na-Salzes des Benzoylhydroperoxyda zu einem geringen UberschuB von 
HsS04 erreieht, da Bcnzoylperoxyd unter diesen Bedingungen beatSndig ist. — 
120 g Benzoylperoxyd werden in 1,5 1 A. gel., auf —5° abgekiililt u. nacli u. nach 
unter Riihren mit 10%>g. Na-Athylatlsg. (aua 11,5 g Na in 110 ccm absol. A.) ver- 
setzt (innerhalb ca. 15 Min., ao daB die Temp. nicht iiber —5° ateigt). Nach 
weiterem Riihren (15 Min.) werden 300 ccm Eiawasser zugesetzt, worauf das Na-Salz 
vollatiindig in Lag. geht, withrend der Benzoesaure&thyleater im A. yerbleibt. Die 
waa. Lsg. des Na-Salzes wird tropfenweiae zu 240 ccm 20°/oig. IIjSO, zugesetzt 
(0°, Riihren) u. die sich auascheidende Schicht von Benzoylliydroperoxyd dreimal 
mit Chlf. extrahiert; Auabeutc 90%- — Fiir Styrol wird eine neue Darst. (aua 
Phenyleaaigsaurephenylathylester durch therm. Zers.) beschrieben. Die Zers. des 
Estcrs (KpM_ 3 177—178°, Ausbeute 88% aus /5-Plienylathylalkohol u. Phenylessig- 
saure in Ggw. von H2SO() verliiuft bei ca. 320° naeli folgender Gleichung:

C6Hj • CH2 • COO ■ CH, • CH2 • CaH„ — >• CJL.-CH : CII2 +  C0H5-CH2-COOH.
Die Zers. wurde durch 11-std. Dest. von 120 g des Estera unter gewohnlichem 
Druck bei 315—320° vorgenommen. Aus dem Destillat wurde die Saure mit NaOH 
entfernt, Ausbeute 60% Styrol, Kp. 144—145°. — Styroloxyd, aus yorigem u. Benzoyl- 
hydroperoxyd in Chlf.-Lsg. (24 Stdn. bei 0° stehen lassen), Kp. 192—194°, Ausbeute 
75%. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 .  2240 — 43. New Haven [Conn.], Y ale  
Uniy.) Zander.

Hans Stobbe und Eduard Farber, Photodimere einiger y-Ketopentadienderivatc. 
Das schon von P r a e t o b i u s  u . K o r n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 3 . 2745; C. 1 9 1 0 .
II. 1610) durch Belichtung des Dibenzalacetons (I) (in Ggw. yon Uranylsalz) ge-
CH • CH * CH*CO-CH• CH• C II wonnene Bisdibenzulciceton von

C H • CII.(III CO CH-PH r TI nebenst Konst- erIlieltcn Vff- bei06t l5 OM b li GU OH. OH • O0Hs der Beatrahlung einer benzol. Sus-
pension der SnCl4-Verb. yon I ,  (C6H5• CH : C1I• CO • CH : CH• C..H5)2• SnC^• C,Ii6, 
mit Sonnenlicht; die Ausbeute ist wegen der B. yon harzigen Nebenprodd. geringer 
ala in Ggw. ron Uranylaalz. Die Lichtabaorptionskuryen zeigen, daB auch hier, 
wie bei anderen Photopolymerisationen zu cyclo-Butanderiw., die Polymerisation 
mit einer Bleichung yerbunden ist; das dimere Prod. absorbiert im Yergleich zu I  
um durchachnittlich 200 Schwingungaeinheiten weiter nach dem kiirzerwelligen 
Ultrayiolett, daa tiefe Band von I  kehrt in yerbreiterter u. abgeflachter Form wieder.
Die Depolymeriaation des dimeren Prod. zu I  erfolgt durch Erhitzen iiber den
F. (248"), durch konz. H2S04 bei Zimmertemp., durch Trichloressigsaure (-{- wenig 
W.) von ca. 25° ab, schlieBlich auch durch Bestrahlung mit der Quarzquecksilber- 
lampc. Das durch langwelliges Licht erzeugte Dimere wird demnach durch kurz- 
welliges Licht wieder in das Monomere zuriickyerwandelt; die Einstellung des
Gleichgewichtes hangt yon der Wellenlange ab:
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langwćlligcs Licht
Dibenzalaceton (gelb) <.....  ................. *" Bis-dibenzalaceton (farblos)

kurzwclliges Licht

iH-p-anisdlaceton (II) bildet beim Erhitzen oder Belichten Shnliche Ilarze wie
I  (vgl. H erzog u . K re id ł, Ztschr. f. angew. Cb. 35. 465; C. 1923. II. 339); da- 
gegen ist es in Form seiner Uranylyerb. (vgl. P k ae to riu s  u . K orn, 1. c.) u . seiner 
von den Yff. dargestcllten SnCl4-Verb., (CILO • CcII4 • C II: CU • CO • C II: CII • C„II;, • 
OCH3)»-SnClj, reclit liebtbestiindig (nur geringe Verbarzung); ein dimeres Prod. 
wurde nicht gebildet. Dieser photochem. Uuterscliied der beiden Ketone beruht 
auf der Triigheit von I I  fiir Additionsrkk. — S trau s  (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 37. 
3294; C. 1904. II. 1040) berichtet iiber die Versehiedenheit im photochem. Yerh. 
des Dimethyl- u. des Diatlajlesters der y-Ketopentadiendicarbonsaure; nur der Di- 
methylester vcrliere im Sonnenlicht seine gelbe Farbę unter B. einer gesfitt., 
offenbar polymeren Verb. von F. 240—241°. Durch Best. des Mol.-Gew. in Athyleu- 
bromid erkennen Vff. dieses Polymerisationsprod. ais dimere Verb. u. sclireiben ihr
H.COOC-CH-CII-CO-CH.CII-COOCH. nel3enst Konst. zu. Im Gegensatz zu I 

i i - i i  ist die Dimerisatiou nicht unter Betatigung
H3COOC • CH • CH • CO • CH • Cli • COOCH3 von nur einer Athylengruppe des Mono-
meren, sondern unter totaler AbsSttigung aller yier Atliylcngruppen zweier Moll. 
des Monomeren erfolgt. Fiir die angegebene Konst. spricht der groBe Unterschied 
im Lichtabsorptionsvermogen der monomeren u. der dimeren Verb. (Absorptious- 
kurven im Original). Im Gegensatz zu den Ausfiihrungen von S t r a d s  erleidet 
auch der Diiitliylester durch Einw. von Sonnenlicht Verharzung, jedoch langsamer 
ais der Dimethylester u. unter tiefergehender oxydativer Spaltung; das Harz enthalt 
eine Keton- oder Aldeliydsiiure.

V ersuche. Bis-dibenzalaceton, aus der SnCl4-Verb. des Dibenzalacetons durch 
Bestrahlung, das sich zuerst. bildende dunkelbraune, nach Benzaldehyd riechende 
Harz liefert nach der Zers. mit verd. IIC1 ein schwarzes, zahes Prod., das nach 
dem Auskochen mit A. (Entfernung yon Benzaldehyd u. unyerUndertem Keton) 
durch Behandlung mit sd. Eg. in Lsg. ging, F. 248° aus Amylacetat, 1. in konz.
II.2S04 mit gelber Farbę, wahrend das Monomere mit konz. H2S04 blutrote Fiirbung 
gibt (Nachweis des Monomeren neben dem Dimeren). — Di-p-anisalacetonstanni- 
chlorid, rotyiolettes Pulyer, F. 173°. — Dimerer y-Ketopentadiendicarbonsaure- 
dimetliylester, (C0H,00 5)2, aus dem Monomeren durch Bestrahlung, F. 239—240°. — 
Der Diatliylester der Ketopentadiendicarbonsaure, F. 49,5—50°, yerwandelt sich bei 
liingerer Sonnenbestralilung in ein gelbbraunes zahes Harz yon stark saurer Bk., 
welches nach dem Aufnehmen mit W. feuchtes Ag-Oxyd red. u. mit Phenylhydrazin 
einen Nd. gab. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1548—53.) Z a n d e r .

B.. Stoermer und P. Klockmann, Zur Kenntnis der Tnixinsaure. IX. (VIII. 
vgl. S t o e r m e r  u. B a c k ż r ,  Ber. Dtsch. Chom. Ges. 57. 15; C. 1924. I. 761.) Durch 
Darst. der noch fehlenden strukturisomeren Ester-, Amid- u. Anilidsauren liabeń 
Y ff. auf einem anderen Wege wic friihcr (vgl. S t o e r m e r  u . S c h o l t z ,  Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 54. 85; C. 1921. I. 493) die Richtigkcit der Stereoformel der ^-Truxin- 
siture erwieśen. — Das unten geschilderte Verh. der Anilidsauren u. ihrer Ester 
kann seinen Grund mir darin haben, daB die den Anilidrest tragende COOH- 
Gruppe in beiden Siiuren yerschiedenartig gebunden ist, entsprechend Formel I. u.
II. — Die Isomerie aller Ilalbeater, Ilalbamide usw. der £-Truxins;iurc kann nur 
dadurch zustande kommen, daB die COOII-Gruppen, die die Substituenten tragen, 
unsymm. stehen zu dem auf derselben Seite der Ringebene liegenden C0H5, u. daB 
alle mit a bezw. b bezeichneten I)eriv v\ den Substituenten unter sich an gleicher 
Stelle tragen. — Aus einer Diskussion der Konst. der isomeren Ester-, Amid- u: 
AuilidsSuren schlieBen Yff., daB die mit a bezeichnete COOII-Gruppe dem Phenyl
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direkt benachbart, daB b-Carboxyl zu ihm in Diagorialstelluiig befindlicb ist u. daB 
deu a-Halbestern iisw. die Forinel Ł, den b-Derivy. die Formel III. żukommt.

H II H H
I. 1 1I II. 1 . .?

h 3 /~ ~ / C.H. / /
/ /  CO-R / /  CO OH

io o n , T

!
t  CO.-R ,'i rt

H
iu .  I
c 0h 5 /

H
H

H i0011
C0H4

CO

V ersuohe. £-Truxinsiiure, B. nach dem Schema: S-Truońnsdurc — y  NII4- 
Salz — >- £-Truxinsiiureimid -— y  £-Truxinamidsiiure — y  Verseifung durch Losen 
in Eg., Einleiten von HNOa u. Ausfiillen mit W. — S-Truxinanilidsdure, aus der 
()-Siiure mit Anilin bei 160—170°, F. 225°. Gibt mit Na-Acetat u. Acetanliydrid 
bei 150° £-Triucinsaurephenylimid, F. 180—181°. — Gibt mit 40°/oig. alkoli. KOH 
ein Gemisch von d-Truxinanilidsaurc u. £-Tt~uxm-b-anilidsaure, C2JH210 3N (II., 
11 =  N H .0 0H6), wl. in sd. A., das Na-Salz ist swl. in Sodalsg., aus Epichlorhydrin 
schm. die Siiure bei 237°, meist swl. Gibt mit sd. Eg. das ^-Phenylimid. LiiBt 
man das Phenylimid oder die b-Anilidsaure 24 Stdn. mit 40°/oig. alkob. KOII stelien, 
ist nur J-Anilidsiiure zu isolieren. — £>-Triixin-a.-anilidsaurc, C24H210 3N (I.), aus 
£-Siiureanliydrid mit Anilin auf dcm Wasserbade; weiBe Nadeln; aus A., F. 214°,
11. in A., Eg., Sodalsg.; gibt mit sd. Eg. das ^-Phenylimid; blcibt bei 4-tiigigem 
Stehen mit 40°/oig. alkoli. KOH vóllig unycriindert, wird bei 5-std. Kochen verseift 
u. zu der tj'-Truxinsiiure umgelagert. — a,-Melhylester der ^-Tntxin-\>-anilidsaure, 
aus der b-Saure mit CH3OH u. HC1 oder mit Diazometlian oder mit Dimcthylsulfat; 
aus Eg. oder Aceton, F. 244°, 1. in CH30H. — £-Truxin-3.-anili(haure-b-methylesler,
B. nur mit Diazometlian oder Dimcthylsulfat; Nadeln, aus Eg. oder Aceton, F. 234°; 
wl. in CH3OH, swl. in A., unl. in Bzl. — Verestert man die a-Anilidsiiure mit 
CH3OH u . HC1, so entsteht ein Gemisch, aus dem sich nur der b-Anilidsiiure- 
a-methylester (F. 244°) isolieren laBt; derselbe entsteht auch aus dem Phenylimid 
mit gesiitt., methylalkoh. IIC1. — Die Verseifung beider Ester durch k. 40%ig- 
alkoli. KOH fiihrt in jedem Falle zu einem Gemisch von b-Anilidsaure u. c)'-Truxin- 
anilidsiiure oline B. von a-Anilidsiiure. — £-Truxin-a-anilidsiiure gibt in Eg. mit 
N20 3 bis zur Grunfiirbung die £-Truxin-a.-nitrosoanilidsaure; gelb, amorpli; zers. 
sich nach dem Abpressen auf Ton; kuppelt in wss. Lsg. mit R-Salz unter tiefer 
Rotfiirbung; die pulyerfórmig liinterbliebene Verb. gibt beim Erhitzen mit W. N 
ab, wobei Phenolgeruch auftritt. — Nitroso-b-anilidsaure, C24H20O4N2, B. aus dem 
Na-Salz der b-Anilidsiiure beim Eintragen in mit Na0 3 gesiitt. Eg., aus k. Eg. u. 
W., zers. sich von 70° an unter Abgabe von N20 3, unter Braunfiirbung bei 130°, 
sclim. bei ca. 190°; der Riickstand gibt beim Auskochen mit Sodalsg. £-Phenylimid 
(F. 179°); aus der Sodalsg. fiillt ein Gemisch von £-Siiure mit wenig Anilidsiiure.
— Die NitrosoańilidsSure gibt mit 30%ig- k. KOH £-Truxinsiiure nach dem An- 
siiuern, das Filtrat gibt beim Kochen Phenol u. kuppelt, alkal. gemacht. mit R-Salz.
— Die Nitrosouerbb. der beiden Anilidsaureester, C2BH,20 4N2, sind bestandig, auch 
der a-Anilidsaureester; um die Verseifung der Estergruppen zu yermciden, wurden 
beide durch sd. 107oig- Sodalsg. zers. Aus dem b-Nitrosoanilidsiiure-a-methylester 
erhiilt man die von S t o e r m e r  u. ScnOLTZ (1. c.) bei partieller Esterifizierung der
i,-Siiure erhaltene £-Truxin-a,-methylestersaure yom F. 198° (1. c. steht infolge eines 
Druckfehlers 168°), dieselbe entsteht auch aus £-Truxinsaureanhydrid mit sd. CIljOH; 
aus der isomeren Nitrosoyerb. entsteht die b-Estersiiure yom F. 201°. — Die 
b-Estersaure gibt mit Thionylchlorid u. Bcliandlung des Chlorids mit Anilin den 
a-Anilidsaure-b-metbylester vom F. 234°, die a-Methylestersiiure ebenso den £-Truxin-
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b-anilidsiiure-a-methylester vom F. 244°. — S-Truońnamidsaure, CI3H,-03N, aus 
<5-Truxinsiiurediamid mit sd. 100/„ig. alkoh. KOH; weiBe Nadeln, aus verd. Aceton, 
F. 189°; sil. Entsteht aueli aus £-Siiureimid mit sd. 10°/0ig. alkoh. K01I. — 
£-Tnańn-b-amidsaure (vgl. 1. c.), wl., Na- u. NH4-Salz wl. bezw. fast unl.; Blattchen, 
aus Aceton -(- wenig W., F. 225—226° (Zers.), bei langsamem Erhitzen 222°. Wird 
bei ca. 10-std. Kochen mit verd. Essigsaure ohne Umlagerung zu £-Truxinsuure 
verseift, durch 5 Min. langes Kochen mit 10%ig- alkoh. KOH zu (5-Amidsaure um- 
gelagert; k. 40#/„ig. alkoh. KOH ist ohne Eimv. — Lt-Truxin-2.-amidsdurc, c 18h „ 03n, 
aus £-Saureanhydrid in Bzl. -j- NH3; weiBe Nadeln, aus verd. Aceton, F. 204°; 11., 
auch in NH3 u. 10°/oig- Sodalsg.; das Na-Salz ist in W. leichter 1. ais das der iso- 
meren Saure; wird durch Eg. u. HN02 zur £-Truxinsaure yerseift, auch mit sd. 
50%ig. Essigsaure, dagegen durch 10°/0ig. alkoh. KOH, auch sd., weder yerseift, 
noch umgelagert. — Die b-TruxinamidsSure kann durch CH,OH -f- HC1, oder Di- 
methylsulfat nicht verestert werden, nur mit Diazomethan oder durch Erhitzen des 
Ag-Salzes mit CH,OH u. CH3J ; h-Truxinamid$dure-3.-methylester, Cl0H19O3N, weiBe 
Nadeln, aus CH3OH oder Aceton, F. 195°; gibt beim Verseifen in Eg. mit HNO, 
die a-MethylestersSure (F. 197°, I., K =  OCH3). — z.-Tnurinamidsdurc-h-methylcstcr, 
Ci9H100 3N, aus der a-Amidsaure in Soda mit Dimethylsulfat; Nadeln, aus C1I30H 
(wl.), F. 212°. Verestert man die a-Amidsaure in k. CH3OH -f- HC1, so entsteht 
a-Amidsauremethylester (beim Behandeln mit Sodalsg.); aus der Sodalsg. fiillt beim 
Ansauem £-Truxin-b-amidsaure aus. — Der a-Amidsaure-b-methylester gibt in Eg. 
mit N j03 bis zur Griinfarbung die £-Tnucin-b-methylcsteisaure (F. 201°); sie ist 
ident. mit der aus dem a-Anilids2ureester erhaltenen; aus dem b-AmidsSureester 
entsteht ebenso die a-Methylestersiiure vom F. 198°. — Das Si-Methylester-b-chlorid, 
F. 104—105°, u. das b-Mełhylesłer-a.-chlorid, F. 120°, entstehen aus den Estersauren 
in Bzl. mit sd. Thionylchlorid. — Beide Chloride geben mit NH3 die isomeren 
Amidester. — £-IIalbłruxinonsdure, C18H,40 3 (III.); aus £-Truxinsiiurechlorid mit 
A1CJ3 in sd. CS2; Schuppen, aus verd. A., F. 158°; bestandig gegen Permanganat,
11. in A., Bzl., 1. in A., unl. in PAe.; Oxim, C13III60 3N, aus verd. Aceton, F. 220° 
(im yorgewarmten Bad); 1. in A., unl. in Bzl. — Mełhylester, aus Bzl. -f- PAe., 
F. 88°, 11., nur unl. in PAe. Derselbe Ester wurde aus £-Truxin-b-methylester-a- 
chlorid mit A1C13 u. CS, erhalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1164—78. Kostock, 
Uniy.) B uscu.

E. E. Blaise und M. Montagne, Uber die Umlagerung von Dialkyl-cyclo- 
hexenonen in Dialkylbenzole. Methylathyl-cyclQ-hexenon (vgl. B l a i s e ,  C. r. d. l’Acad. 
des sciences 17 3 . 313; C. 1 9 2 1 . III. 1355 u. S. 723) addiert nicht HBr, wenn man es 
mit der bei 0° gesatt. wss. Saure behandelt. Wird es mit der 4-fachen Menge der bei 
Zimmertemp. gesatt. Saure im Bohr 4 Stdn. auf 100° erhitzt, so bilden sich zwei 
Schichten. Nach Neutralisieren u. Extrahieren mit A. erhalt man bei der Vakuum- 
dest fast ąuantitatiy o-Methylathylbenzol, C9H12, Kp.!0 62—63°, D .4-ł'7 0,8786, nD =  
1,50198, Md =  40,34 statt 40,35. Gibt bei der Oxydation mit KMnÓ4 o-Phthal- 
saure. Die Dehydratation des Hexenons erfolgt tibrigens noch leichter, wenn man 
des Keton selbst mit HBr sattigt. Der Mechanismus der Rk. bleibt noch auf- 
zukliiren. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 122—24.) L in d e n b a u m .

Pierre Bedos, Uber ein neues racemisches Menlhon wid die beiden entsprechenden 
stereoisomeren Menłhole. Einw. yon i-C3H.MgBr auf die beiden 2-Chlor-5-methyl- 
cyelo-hexanole, Kpp.14 95—97° u. 103— 105° (ygl. G o d c h o t  u . B e d o s ,  C. r. d. l’Acad. 
des sciences 1 7 8 . 1184; C. 1 9 2 4 . II. 185) liefert 2 neue stereoisomere Menłhole, die 
zwar selbst wegen unyollkommener Trennung der Chlormethyl-cyclo-hexanole nicht 
ganz rein, aber leicht in reine Alloplianate, FF. 133 u. 177°, uberfuhrbar sind. 
L&Bt man andererseits i-C3H7MgBr auf A %-Methyl-cyelo-liexenoxyd (ygl. GODCHOT u. 
B e d o s ,  C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 5 . 1411; C. 1 9 2 3 . III. 132) einwirken, so
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erhalt man nur das dem hoher sd. Chlormęthyl-cyclo-hexanol entsprechende Menłhol, 
C10H20O, schwach nach Minze riechende FI., Kp.u 92°, D .2020 0,901, nD20 =  1,45786, 
Md — 47,22 statt 47,55; Phenyluretlian, F. 109—110°; AUophanał, F. 177°. Verss., 
aus den beiden Allophanaten die Menthole mit sd. KOH zu regenerieren, lieferten 
auffallenderweise dasselbe TJrethan, F. 117—118°. — Beide Menthole geben bei der 
CrOa-Oxydation dasselbe Menthon, C10H,8O, gelbliche, nach Minze riechende FI., 
Kp.13 81—82°, D .,016 0,891, nD“> =  1,4444, M„ =  45,94 statt 46,215. Die ublichen 
Deriyy. krystallisieren nicht. Das Óxim, C,0H19ON, Kp.)0 124—125°, D .13,3 0,9502, 
nD13 =  1,4787, M„ — 50,29 statt 50,48, wird reduziert zura Menthylcunin, C10H21N, 
nach Meerwasser riechende FI., Kp.10 79—80°, D.S526 0,849, nD25 =  1,45116, MD == 
49,17 statt 49,40; PhmylhamsWffderiv., F. 122°, vollig dent. Prod. aus beiden Men- 
tholen, was aueh die Identitat der Menthone bestatigt. — Bei der Red. des Men- 
thons nach den yerschiedensten Ver(F. wurde immer nur das oben beschriebene 
reine Menthol erhalten. — Die Unters. scheint die Existenz der yon der Theorie 
geforderten 4 rac. Menthole u. 2 rac. Menthone zu bestatigen. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 181. 117—19.) L in d e n b a u m .

Ossian Aschan, Hypołhcłisches beziiglich der biologischen Entsłehung der Harz- 
siiurcn, Die Ilarzsauren sind am nachsten yerwandt mit den Diterpenen, man ge- 
langt formell von letzteren zu ersteren, wenn man ein CH3 durch CO,H ersetzt:
C19H39.CH3 ----y  CI9HS0.COSH. Wahrscheinlich hangt die biolog. Synthese sowohl
der Terpene wie der Ilarzsauren mit der B. des C-Kerns des Isoprens zusammen, 
der sich aucli im i-Pentan des kaukas. Petroleums wiederfindet. Vf. ist neuerdingg 
der Ansicht, daB dieser Kern in der Pflanze durch Aldolkondensation yon Aceton 
u. Acetaldehyd, Red. der Aldehydgruppe u. Abspaltung yon 2 H20  entsteht. Analog 
wurde sich aus Brenztraubensaure u. Acetaldehyd eine «-Vinylacrylsiiure bilden. 
Weiter wird gezeigt, wie aus 2, 3 u. 4 Moll. Isopren Korper yom Typus Dipenten, 
Sesąuiterpen u. Diterpen, aus 3 Moll. Isopren u. 1 Mol. «-Vinylaerylsaure ein Korper 
yom Harzsauretypus heryorgehen. Die Formel des letzteren fallt nahe zusammen 
mit der yon VlUTANEN ( L ie b ig s  Ann. 424. 166; C. 1921. III. 1419) fiir die Pin- 
abietinsaure aufgestellten Formel. (Chem.-Ztg. 49. 689—91. Helsingfors, Univ.) L i .

Robert Downa Haworth und Herbert Sheppard Pink, Die Einwirkung von 
Phosphorpenlachlorid auf 2-i-Nitroso-l-hydrindone. Ais Zwischenprod. der Darst. 
yon 4,5-DimethoxyhomophihaIsćiurc aus 2-i-Nitroso-5,6-dimethoxy-l-hydrindon in ath. 
Lsg. mit PClj haben P e r k i n  u . R o b i n s o n  (ygl. Joum. Chem. Soc. London 91. 
1082; C. 1907. II. 601) 4,S-Dimełhoxyhomophthalimid (I) yermutet. Durch die vor- 
liegende Unters. konnten Vff. jetzt dartun, daB dies nicht zutrifft u. ais Zwischen
prod. das 2-Carboxy-4,5-dimethoxyphenylacetonitril (II) anzusehen is t  Durch alkal. 
Hydroperoxyd wird I I  in d)5-Dimethoxyhomophthalamidsaure (III) yerwandelt, die 
durch Erhitzen schlieBlich in I  iibergeht. Verb. I  ist eine unl. hochsehmelzende 
Substanz, die ident. ist mit dem Prod. der Hitze-Einw. auf das NH4-Salz yon 4,5-Di- 
methoxyhomophthalsaure. — Zwischenprod. der Einw. von PC15 auf 2-i-Nitroso-
1-hydrindon ist das o-Carboxyphenylaeetonitril, das durch alkal. Hs0 2 in 'Homo- 
phłhalimid ubergefulirt wird. — Aus 2-i-Niłroso-5,6-methylendioxy-l-hydrindon erhalt 
man das 2-Carboxy-41o-methylendioxyphenylacetonitril u. weiterhin hieraus 4,5-Me- 
thylendioxyhomophthalamidsaure u. 4,5-Methylendioxyhomophthalimid.

CH„
CH30 - r ^ \ , - C H 2- CN CII30 ‘i rCH2• CO -NH,

NH c h 3o-'v ^ J - c o 1h  c i i3o .L ^ ^ J-co2h

V ersuche: o-Carboxyphenylacełoniłril, farblose Nadeln, F. 126° (Zers.) aus h. 
W. — Hieraus in alkal. Lsg. mit 3°/0ig. H20 2 bei Zimmertemp. (6 Stdn.) die Homo-



1964 D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 19 25. n.

phthalamidsaure, farblosc Nadeln aus h. A., F. 186°. — Durch Erhitzen letzterer bei 
200° bis zum Aufhoren der C02-Entw. entsteht Homophthalimid, schwach gelbe 
Nadeln, F. 233° aus Eg. — 2-Carboxy-4,5-dimetlioxyphenylacetonitril, CnHn 0 4N (II), 
lange farblose Nadeln aus verd. A., F. 164—165° (Zers.). — Hieraus durch Kochcn 
mit verd. HoSOj oder NaOH Verseifung zur 4,5-Dimethoxyhomophtlialsaure, Nadeln,-
F. 223—224° aus li. A. — Mit alkal. II20 2 aus I  entsteht analog 4,5-Dimetlwxy- 
liomophthalamidsdure, C,,H130 5N (III), Prismen, F. 204° (Zers.) aus A. — Durch 
kurzes Erhitzen von I I I  beim F. bildet sich 4,5-Dimethoxyh<miophthalimid, 
CltHn 0 4N (I), schwach gelbe Nadeln, F. 245°, aus Eg. — 2-Carboxy-4,5-metkylen- 
dioxyphemylaćetonitril, C10H7O6N, Prismen aus viel A., F. 195—196° (Zers.). Wird 
leielit verseift zu 4,ó-Melhylendioxyho>nophthalsdure, F. 236°. — 4,5-Methylcndioxy- 
liomoplithalamidsaure, CI0H9O6N, Prismen aus viel A., welche bei 230° erweichen, bei 
280° dunkeln u. bei 295° schmelzcn. — 4,5-Methylcndioxyliomophthalimid, C10H,O4N, 
gelbe Prismen aus Eg., F. 295°, durch Erhitzen der vorigen Verb. bei 200° wahrend 
15 Min. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 1368—71. Oxford, D y s o n  PkiiriŃs 
Lab.) H o r s t .

Edward de Barry Barnett, James Wilfred Cook und Marcus Aurelius 
Matthews, U ber den Mechanismus von Substilutionsrcaklionen im aromatischen 
Kem. IV. (III. vgl. S. 1157.) Vff. haben das Verh. des l,S-Dichloranthracen- 
dichlorids (I) u. -dibromids (II) gegen orgdn. Basen untersucht. Dabei konnen 4 ver- 
schiedene Rkk. eintreten: 1. Abspaltung yon Halogen u; B. von 1,5-Dichlor- 
anthracen (cis-Rk.). Diese Rk. begleitet hiiufig andere Rkk., sie tritt fast aus- 
schlieClieli ein bei der Umsetzung von II mit CH3NH, in Toluol bei 100°, (C„H5)2KII 
oder C0H6N(CH3)2 (Wasserbad; mit ersterer Base entsteht in geringer Menge ein 
Cl- u. N-haltiges Nebenprod. vom F. 280—285°), a-Picolin bei 50—60°, Chinolin bei- 
Zimmertemp. I  neigt weniger zu dieser Rk., z. B. werden mit C6HeN(CII3)2 beide 
Cl-Att. substituiert. — 2. Konfigurationsweehsel, Abspaltung yon H Hal u. B. von
1,5,9-Trihalogenanthracen (trans-Rk.). Diese Rk. tritt selten ausschlieBlich ein, 
bildet indessen die Hauptrk., wenn man I  mit Piperidin oder Chinolin in Xylol 
kocht. Die Abneigung gegen diese Rk. ist ein Hauptargument fiir die cis-Struktur 
von I u. II. — 3. Ersatz beider Ilalogene durch Aminreste u. B. der Verbb. III 
(cis-Rk.). Diese Rk. erfolgt regelmSBig bei Einw. eines primiiren aromat, oder se- 
kunduren alipliat. oder aromat. Amins auf I oder II. Dieselben Prodd. bilden sich 
hSufig aus l,5-Dichlor-9,10-dihydroanthrachinyldipyridinmmdibromid (IV, ygl. I. Mitt) 
u. aromat. Basen, allerdings entstelien hierbei auch lfi-Dichloranthranylarylamine 
vom Typus V (vgl. unten unter 4); Es ist bemerkenswert, daB aus Anthracen- 
dibromid u. 9,10-Dihydroanthrachinyldipyridiniumdibromid nur die Verbb. V ent- 
stehen (ygl. II. Mitt.). Den Verbb. III muB dic cis-Form zugeschrieben werden,

ein cinfacher Substitutionsyorgang. Dagegen ist ihre B. aus IV mit einem Konfi- 
gurationswechsel yerbunden, da IV nach der I. Mitt. eine trans-Verb. ist. Da eine 
Arylaminogruppe kaum einen kleineren Raum einnehmen dtirfte wie die Pyridinium- 
gruppe, so liegt hier ein Fali vor, in dem eine ster. weniger in eine ster. mehr 
gebinderte Form ubergeht. An welcher Stelle der Konfigurationsweehsel eintritt, 
bleibt eine offene Frage. Da die Verbb. III sich nicht aus dem ungechlorten Di- 
pyridiniumaalz bilden, so miissen die Cl-Att. eine entsprecliende Rolle spielen. —
4. Ersatz eines Halogenatoms durch einen Aminrest, Konfigurationsweehsel u. Verlust 
yon H Hal unter B. yon V (trans-Rk.). Diese Rk. ist ais Nebenrk. bei der Einw. 
yon Aminen auf IV sehon oben erwahnt; Hauptprod. ist 1 ,5-Dichloranthranyl-

HC-NRR'(H) in  x<>x
HC-NRR'(H)

V X < |> X  
CII

C • NRR'(H) da sie keine Neigung zur Wieder- 
herstellung der Briickenbindung 
zeigen, z. B. mit sd. alkoh. HC1. 
Ihre B. aus I u. II ist demnach
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pyridiniuinbromid (trans-Rk.). Im iibrigen wurde sie nur bei der Umsetzung yon
II mit m-Nitranilin festgeatellt; ais Nebenprod. entstelit 1,5-D.ichloranthraeen, sodaB 
liier gleichzeitig cis- u. trana-Rk. eintritt. — NH3, N(C2II4)3, N(C3H7)3 u. N-Methyl- 
piperidin reagieren nicht mit I u. II.

V ersuchc. l,5-Dichlor-9,10-letramethyldiamino-9,10-dihydroanthracen, C1SH20N2C12 
(nach III). Durch Einleiten von NII(CIi3)2 in eine Suspension yon II in Bzl. bei 
60°. Krystallin. Pulyer aua Pyridin-A., dann A-, F., 175° (Zera.). — 1,5-Dichlor- 
9,10-tetradthyldiamino-9,10-dihydroanthracen, C22I;I28N2C12. Mit NH(CjHę)i ohne 
Losungam. bei Zimmertemp. Platten aua A., F. 130°. .■— l,5-Dicldor-9,10-dipiperi- 
dino-9,10-dihydroąnthracen, C24HS8N2C12, krystallin. Pulyer aus Pyridin, F. 195°. —
1.5-Dichlor-9,10-dianilino-9,10-dihydroanthracen, C20H20N2C12. 1. Aua I  oder I I  mit
Anilin (Wasserbad). Reinigung iiber das Chlorh^drat (F. 175—180°), Zerlegung 
deaselben mit Pyridin. 2. Aus IV mit Anilin in sd. A. Trennung vom 1,5-Di- 
chloranthrauylpyridiniumbromid mit sd. W. Krystallin. Pulyer aus Aceton-A., 
F. 211°. — l,5-I>ichlorr9,10-di-p-toluidino-9,10-dihydroanthracen, C28II24N2C12, F. 190°.
— l,5-Dichlor-9,10-di-N-methylanilino-9,10-dihydroanthracen, .C28H2lNaCl2, Krystalle 
aus Pyridin, F. .245° nach Dunkelfiirbung bei 230°. — 1,5-Dichlorąnthranylatńlin, 
■C20H13NC12 (nach Y). Aus IV mit sd. Anilin (3 Min.). Nach Auskochen mit yerd. 
HC1 gelbe Nadeln aus Eg., F. 177°. Wird nicht aus 1,5-Dichloranthranylpyridinium- 
bromid oder der Dianilinoyerb. I I I  mit sd. Anilin erlialten. — 1,5-Dichloranthranyl-
o-toluidin, C2]Hi5NC12, gelbe Nadeln aus Eg., dann Methyliithyiketon — yerd. A., 
F. 189°. — 1,5-Dichloranthranyl-ni-nitranilin, CioII120 2N2Cl2. 1. Analog den yorigen 
in sd. A. 2. Aus I I  u. m-Nitranilin in Toluol (Wasserbad). Gelbe Nadeln aus 
Aceton, dann Eg., F. 268°. — l,5-Dichlor-9,10-telramctIiyldiaminodiphcnyl~9,10-di- 
hydroanthracen, C30II28N2C12. Aus I  u. C„H5N(CII3)2 (Wasserbad). Mkr. Platten
aus Pyridin, dann Toluol, F. iiber 300°, von bas. Charakter. — l,5-Dichlor-9,10-di- 
hydroanthrachinyl-9,l()-dipij>-idinmmdichlorid, C24H18N2C14. Aus I  u. Pyridin (Wasser- 
bad). Kryatęillin. Pulyer aus A.-A., zera. sich beim Erhitzen, sil. in W., A. —
1.5-Dichlorantliranylpyridiniun\ćhlwid, C1£,H12NC13. Aus dem yorigen mit verd.
NH4OII. Gelber Nd., F. ca. 330°, wl. in W.

N ach trag . S02, II2S, Na2S, Na-Acetessigester, Na-Malonester u. C0II5MgBr
reduzieren II zu 1,5-Dichloranthracen. (C2II5)2S u. Mg wirken nicht ein. Bzl. -)- 
A1C13 yerharzen. — 1,5-Dichlorantlironitril, C16H7NC12, bildet sich aus II u. wss. 
KCN-Lsg. in sd. A. Orangefarbige Nadeln aus Eg., dann Pyridin, F. 230—242°. 
(Rec. tray, chim. Pays-Bas 44. 818—26. London, Sir John Cass Techn. Inst.) Lii.

G. Bargell.ini und P. Leone, Glykoside der Chalkone. (Ygl. B a b g e l l i m ,  
Gazz. chim. ital. 44. II. 520; C. 1915. I. 790.) Darst. neuer Glykoside von Clial- 
konen durch Kondensation yon aromat. Aldehyden mit dem Glykosid des p-Oxy- 
acetopheno)i8 (Piceiri). Versa., durch Kondensation yon Picein mit dem Glykosid 
des Salicylaldehyds (Elicin) ein Glykosid mit zwei Glucoseresten darzustellen, hatten 
keine Erfolge. Dic dargestcllten Glykoside geben mit konz. H4S04 gelbe oder 
orangerote Farbungen, wie die Chalkone im allgemeinen. Mit yerd. Siiuren erfolgt 
in der Ilitze Zers. Die Kondensationcn erfolgen nach dem Schema: (C0IIn 0-)0 ■ 
C0lI4(p)COCH3 +  OHC-R == (C0H II0 6)0-C„H4(p)C0CH =  CHR +  H20.

V e rsu c h s te il. Die Kondensationen des Piceins (F. 193—194°) mit den Alde- 
hyden wurden in alkoh. Lag. in Ggw. von NaOH yorgenommen. Statt des Piceins 
konnte auch dessen Tetraacetylderiy. (Tctraacetylglykosid des p-Oxyacetophe>ions,
F. 172—173°) zur Kondensation yerwandt werden; unter glęiehzeitiger Yerseifung 
der Acetylgruppen entstanden dieselben Prodd. wie mit Picein. — Glykosid des 
4'-Oxychalkon$, C21II220 7, aus Tetraacetylpicein u. Benzaldehyd in alkoh. Lsg. 
(+  40’1/oig. NaOII) (12 Stdn. bei gewohnliclier Temp. stehen laasen) u. Ansauern 
mit HC1, hellgelbe Krystalle aus A., F. 195°, 11. in A., wl. in Aceton, unl. in A.
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— Glykosid des 4'-Oxy-4-methoxychalkons, C21H240 8, aus Tetraacetylpicein u. Anis- 
aldehyd, heUgelbe Nadeln aus A., F. 183°, wl. in k. A., 11. in h. A., unl. in A. u. 
Aceton. — Glykosid des 4,4'-Dioxy-3-methoxychalkons, C22H240<„ aus Tetraacetyl
picein u. Vanillin, goldgelbe Nadeln aus A., F. 193°, wl. in k. A., zl. in h. A., 
unl. in A. u. Aceton. — Glykosid des 4'-Oxy-3,4-methylendioxychalkons, C22H!209- 
H20, aus Tetraacetylpicein u. Piperonal, gelbe Krystalle, F. 181°, das Krystallwasser 
wird bei 100° abgegeben, wl. in Aceton u. k. A., 1. in k. A., unl. in A. — Glykosid 
des Furfuryliden-p-oocyacetophenons, C19H!(,06-H20, aus Tetraacetylpicein u. Furfurol, 
goldgelbe Krystalle aus A., das Krystallwasser wird bei 100° abgegeben, unl. in 
W., Aceton u. A., 11. in A. — Glykosid des Cinnamyliden-p-oxyacetophenons, C23H2ł07, 
aus Tetraacetylpicein u. Zimtaldehyd, F. 185° aus A., unl. in A., wl. in Aceton, 11. 
in A. u. Essigsiiure. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2. 35—39. Rom, 
Univ.) Z a n d e b .

R. Locąuin und R. Heilmann, Vber die Zersetzung der Pyrazoline durch 
freiwillige Qxydation. Die Beobaehtung von M aire (Buli. Soc. Cbim. dc France [4]
3. 278 [1908]), daB sich Fyrazoline in Ggw. poroser Korper unter N-Entw. zers., 
wird bestatigt. Nach einer gewissen Zeit hort die N-Entw, auf, bald erhalt man 
kaum 0,5%, bald bis zu 5°/0 des berechneten N. Menge u. Temp. des porosen Korpers 
spielen keine Rolle, es handelt sich um einfache Katalyse einer Zers., dereń Ur- 
saehe noch nicht feststeht. — Vff. sind dann der Beobaehtung von C urtius u. 
seinen Schiilern (vgl. W irsing, Journ. f. prakt. Ch. 158. 532 [1894]) nachgegangen, 
daB sich Pyrazoline an der Luft oder mit Oxydationsmitteln gelb farben u. N ent- 
wickeln. In der Tat ist die Oxydation durch O (auch Luft) so heftig, daB die Temp. 
auf 130° steigen kann; ein mit einem Pyrazolin getranktes Stiick Papier bildet an 
der Luft dicke Rauchwolken. Bei langsamer Osydation mit O unter Eiskiihlung 
tritt Gelbfarbung, B. von N u. W. ein, u. die FI. riecht schlieBlich deutlich keton- 
artig. Tatsiichlich entstelien Ketone, aber die Rk. verliiuft nicht gleichartig.
3,5,5-Trimethylpyrazolin liefert reichlich das entspreehende ungesatt. Keton, also 
Mesityloxyd, aber Pyrazoline von hoherem Mol.-Gew. liefern hauptsachlich die ent
sprechenden gesiitt. Ketone, z. B.: 3-Methyl-B-i-propyl- u. -i-lnitylpyrazolin — Y 
Methyl-i-amyl- u. -i-hexylketon. Die Ausbeute betragt nur 15—20%, auBerdera 
bilden sich hoher sd. bas. Prodd. Ahnliche Ergebnisse werden mit milden Osy- 
dationsmitteln wie Hs0 2 oder K3FeCy6 erhalten. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 181. 
120—22.) - Lindenbaum.

Paul Pfeiffer, TJber eine Yerbindung aus Veronal und Pyramidon. Durch 
Krystallisation eines Pyramidon-Veronalgemisches aus h. wss. Lsg. erh&lt man eine 
Verb. aus je 1 Mol. der Komponenten; lange Nadeln, die bei 113—115° zu einer 
truben FI. schmelzen, yollig klar erst bei 140°. Es handelt sich um eine inhomogen 
schmelzende Substanz, in Ubereinstimmung mit dem Verlauf der Erstarrungskune  
von Veronal-Pyramidonschmelzen, welche auf dem einen vom Eutektikum aus- 
gehenden Ast einen Knickpunkt aufweist. In W. ist die Verb. klar 1., in Bzl. Zers. 
unter Abscheidung von Veronal. (Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 98—102. Bonn a. Eh., 
Univ.) G u g g en h eim .

B. Sjollema und L. Seekles, iiber die Kondensation von F)ioxyaceton wid 
Methylglyoxal mit Thioharnstoff. Erhitzt man Dioxyaceton mit Thioharnstoff in 
Pyridin oder besser absol. A. unter Druck auf 120°, so erhalt man mit schlechter 
Ausbeute dieselbe Verb., die in weit besserer Ausbeute aus Methylglyoxal u. Thio- 

• harnstoff entsteht. Das Diosyaeeton muB also Umwandtung in Methylglyoxal er- 
litten haben, wie sie auch unter der Wrkg. von H2S04 eintritt (vgl. PlN K U S, Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 31. 36 [1898]). Obige Verb. ist ident. mit dem von JOHNSON 
(Journ. Biol. Chem. 11. 100 [1912]) aus Alanin u. NH4-SCN dargestellten S-Methyl-
2-thiohydantoin (I. oder II.), das, entsprechend seiner B. aus Methylglyoxal, auch
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nach III. formuliert werden kann; ebensowohl sind Formeln mit SH bercchtigt, 
wic die B. eines Disulfids zeigt. — Verss., in I. S dureh O zu ersetzen, hatten 
keincn Erfolg. Mit 10°/0ig. HN03 entsteht Nitropyruvinureid (IV., vgl. D avidson 
u. Johnson, Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 565; C. 1 9 2 5 . I. 1729). Mit 30%ig. 
H20 , erhiilt man auBer einem Polymerisationsprod. (ygl. unten) yiel S, H2S04, 
CH3-C02H, (NH4)sC03, H-COjH u .  ais Zwischenprod. Aeetylharnstoff. SchUttclt 
man eine wss. Lsg. von I. mit frisch gefiilltem HgO bei 50°, so bildet sich das 
Disulfid V. Auch J  -f- NaOH u. Luft -f- NaIIC03 oxydioren zu V., polymerisieren 
aber gleichzeitig. Die Wiederuberfiihrung yon V. in I. dureh Red. ist sehr 
schwierig,. gelang aber schlieBlich mit einem groBen UberschuB von Na^SO, in 
alkal. Lsg. nach F o lin  u . Looney (Journ. Biol. Chem. 51. 427; C. 1 9 2 2 . IV. 349). 
Die Bindung der S-Atome in V. folgt auch daraus, daB es in wss. Lsg. von Nitro- 
prussidnatrium, NH4OH -(- festem (NII4)2S04 nicht, I. dagegen tiefrot gefiirbt wird. 
— I. zeigt groBe Neigung zur B. eines Polymerisationsprod., dem yielleicht 
Formel VI. zukommt, analog dem Dipyruyinureid von Davidson u . Johnson (1. c.). 
Eine Mol.-Gew.-Best. war wegen Unloslichkeit der Substanz nicht moglich.
OC-------CH-CH, I I O - C = C - C I I 3 IIO-CH---- C-CH, OC------- C:CH(N02)
HN-CS-NH I. HN-CS-ŃI-I II. HŃ-CS-ft III. IIN-CO-NH IV.

HO • CH-------C—CH—C(CHj)—CH • OH
HŃ • CS • ŃII I-IN • CS • ŃH

Dioxyaceton wird dureh Oxydation yon Glycerin nach B e r tra n d , aber besser 
mittels Acetobacter suboxydans, dargestellt. Nach 20 Tagen bei 27° ist die Rk. be- 
endet. — Methylglyoxal. Aus dem yorigen nach P inkus (1. c.) unter Zusatz von 
A12(S04)3 oder neuerdings nach F isch er u .  Tatjbe (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 
1502; C. 1 9 2 4 . II. 2242). — o-Mcthyl-2-thiohydanioin oder 2-Thio-4-oxy-5-methylimid- 
azolin, C4H0ON2S (I.—III.). Am besten dureh Zusatz yon Thioharnstoff u. etwaa 
verd. H2S04 z u  der nach PlNKUS erhaltenen Lsg. des yorigen; die Krystalle werden
nach einigen Stdn. abfiltriert, da sich bei weiterer Einw. ein Nebenprod. bildet.
Nadelbuschel aus W., F. 164° (korr.), zl. in W., 11. in A., Aceton, wl. in A., Chlf., 
Bzl.. PAe. Ag-Salz, C4H6ONsSAg, weiBes Pulyer, zers. sich bei ca. 260°. Hg-Salz 
weiB (seheidet bald Hg ab), Cu-Salz gelb. — Vcrb. (CtR aON3S)t (VI.?). Bildet sich, 
wenn man eine wss. Lsg. des yorigen mit HsS04, Na,C03 oder NaIIC03 yersetzt 
u. stehen laBt. WeiBes Pulyer, zers. sich yon 270° ab, unl. auBer in Laugen u. 
NH4OH. — Disulfid C J I^O .N A  (V.), Wurfel aus W., Zers. bei ca. 260° nach 
Dunkelfarbung yon 240° ab. — Nitropyruvinureid, C4H30 4N3 (IV.), Prismen aus-
W. oder A., F. 236 oder 246° (korr., Zers.) je nach Art des Erhitzens, von sufiem
Geschmack. Lsg. in NaOH gelb, beim Erhitzen NH3-Entw. Gibt nicht die Rkk. 
einer am N haftenden N 02-Gruppe. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 4 4 .  827—37. 
Utrecht, Tierarztl. Uniy.) Lindenhaum.

C. W eygand, Uber die einfaclisten O-Alkylather des Benzoylacetons und uber 
das Mełhylphenylisoxazol. Von den O - Athylathern der beiden Enolformen des 
Benzoylacetons, CaH5-C(OC2H5) : CH-CO-CH3 (im folgenden kurz B-Ather =  Ben- 
zoylenolather genannt) u. C6H6-CO • CH : C(OC2Hs) • CII3 (A-Ather =  Acetylenol- 
iither), ist der erstere von R u h e m a n n  u .  W a t s o n  (Journ. Chem. Soc. London 8 5 .  
1180; C. 1 9 0 4 . II. 1215) dargestellt; den letzteren erhielt C l a is e n  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 4 0 .  3909; C. 1 9 0 7 . II. 1511) bei der Behandlung des Benzoylacetons 
mit Orthoameisensaureathylester u. FeCl3; mit Ilydroxylamin gab der A-Ather nicht 
das Methylphenylisoxazol yom F. 68° (I.) wie der B-Ather, sondern ein Isoxazol 
vom F. 42° (H.). Die Nachpriifung der Verss. von C l a i s e n  ergab, daB auch in 
diesem Falle der B-Ather entsteht, nicht wie yon C l a is e n  angenommen, der A-Ather;

V.
HO • Cl

i
N :

:C-CH,
C-NH
6-
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mit IIydroxylamin erhielt Vf. stots das Methylphenylisoxazol vom F. 68°; in den 
Mutterlaugen fanden sich schon einige nicdriger schm. Prodd., doch gelang es nic, 
das Isosazol vom F. 42° zu isolieren. — Bei allcn yerss., mtiglicherweise dcu 
A-Ather zu erlialten, entstand stets der B-Ather. Zur Unters. gelangte die Darst. 
des O.-Methylathers des Benzoylacetons aus: 1. Benzalacetondibromid u. Na-Methyląt,
2. Phenylacetylacetylen u. Methylalkohol, 3. Benzoylaceton u. Diazomethan, 4. Ben- 
zoylaceton u. Ortlioameisensauremethylester u. 5. dem Na-Salz des Benzoylacetons
u. Dimetliylsulfat. Bei allen Rkk. entsteht der B-Ather, C0H6-C(OCH3) : CH-CO- 
CH3. Danacli liegt allen bisher bckannten 0-Alkyliitliern des Benzoylacetons die- 
selbe Enolforni (Benzoylenolform) zugrunde. Einen weiteren Beweis fiir die Konst. 
der B-Ather ergab die Ozonisierung; die Zers. des gebildeten Ozonids mit W. ergab, 
wie erwartet, Benzoesaureester; der A-Ather hiitte Essigsaure ergeben mussen. — 
Die Wiedergewinnung des Isoxazols von C l a is r n  (II.) gelang sclilieBlicli beim Be- 
handeln von Phenylacetylacetylen mit Hydroxylamin in schwacli alkal. Lsg., F. 42°, 
Kp. 234°. Ob diesem Isoxazol wirklich die Konst. II. zukomuit, liiBt sich noch nicht 
mit Sicherheit sagen.

Y ersu ch e  (mitbearbeitet von Leo Frieling). Die Reinigung des Benzoyl
acetons erfolgte durch Fraktionieren im Yakuum, wobei es farblos erlialten wurde, 
ICp.,3 135°, Kp.JS 161°, F. 56°, bei schnellem Erhitzen F. 61°. — Benzotjlacelon-O- 
methylather: 1. aus Benzalacetondibromid u. sd. alkoh. KOH-Lsg., nach dem Ab- 
kuhlen Einleiten von C02, Filtrieren (KBr) u. Verdampfung des Methylalkohols im 
Vakuum; das so erhaltene gelbe Ol wurde nochmals mit KOH beliandelt (*/» Stde. 
RiickfluB), Kp.,, 150°, enthielt noch Spuren Br; 2. aus Phenylacetylacetylen u. Na- 
Methylat (zum Sieden erhitzen), Neutralisieren mit Essigsaure u. EingieBen in W., 
Kp.,0 135—142°; 3. aus Benzoylaceton u. Diazomethan in iitli. Lsg., Kp.,, 148—149°;
4. aus Benzoylaceton u. Ortlioameisensauremethylester in metliylalkoh. Lsg. (-|- etwas 
FeCl3) (wenige Min. zum Sieden erhitzen) u. EingieBen in 2-n. NaOH; 5. aus Na- 
Benzoylaceton u. Dimetliylsulfat, gelbes Ol, Kp.10 154—155°, Ausbeute schlecht — 
Benzoylaceton-O-athylather: 1. aus Benzoylaceton u. OrthoameisensUurciitliylester 
nach C laisbn (1. c.), Kp.12 158°, farblos u. fast geruchlos; 2. aus Benzalaceton
dibromid nach R u h e m a n n  u. W a t s o n  (1. c.), Kp.n 160°, gelb gefiirbt. —  Methyl- 
phenylisoxazol vom F. 68°, wurde aus allen O-Methylathern durch Einw. von NH3OH- 
Chlorliydrat erhalten; in alkal. Lsg. verliiuft die Rk. in anderer Rielitung^ ist jedocli 
noch nicht aufgeklSrt. — Die Ozonisation des Benzoylaceton-0 methylathers in 
CCI,- Lsg. (Dauer 2 Stdn.) ergab ein stecliend riechendes gelbe3 01, das bei der 
Zers. mit W. BenzoesSuremethylester ergab. — Methylphenylisoxazol vom F. 42", 
aus Phenylacetylacetylen u. NIIaOH-Chlorhydrat (-(- NaOH), Kp. 234°. (Ber. Dtacli. 
Chem. Ges. 5 8 . 1473—82. Leipzig, Univ.) Z a n d e r .

R obert Fergus H unter, Bromienmg von 4'-Amino-l-plienyl-5-methylbcnzthiazol 
und yon 1,1-Bis-benzthiazol. (Vgl. S. 1161.) Dem Prod. der Bromierung (Dibromid) 
von Dehydrothiotoluidin (4'-Amino-l-phenyl-5-methylbenzthiazol) in Eg. (G a t t e r m a N, 
Ber. Dtscli. Chem. Ges. 2 2 .  422 [1889]) kann die Konst. (I.) nicht zukommen, da 
explosive Eigenschaften, die der Gruppe : NBr entsprachen, nicht yorliegen u. die 
Verb. relatiy bestiindig ist. Da Siiuren oder Alkalien leicht D e h y d ro th io to lu id in  
unter Abspaltung von HBr zuriickbilden, diirfte ein Perbromid der Konst. (II.) in 
Frage kommen. Desgleichen wird f i ir  die Tctrabromyerb. des 1 ,1 -Bisbenzthiazols

C6H5. C : CH .- .C • CHS
i. " i i

C0H5- C • CH : c • c h 3
ii :

II. Nr--------- O
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die Konst. (III.) angenommen. — Fiir die Darst. von Dehydrothiotoluidin iat ein 
Gemisch yon A. u. Bzl. ais Losungsm. besser ais A. u. Aceton. Ais Losungsm. fiir 
die Bromierung nimmt man statt Eg. yorteilhaft Chlf., aus welchem das Dibromid in 
dunkelbraunroten Korncrn krystallisiert, F. 190° (Sintem). — Die Bromierung von
1,1-Bisbenzthiazol (Darst. aus Acetanilid u. S durch 30-std. Erhitzen beim Kp.) ist 
in alkoh . Lsg. nicht moglich; man suspcndicrt die Verb. in C hlf., behandelt 
mit Brom u. erwarmt noch ł/j Stde. auf dem Wasserbad. Nach dem Filtrieren u. 
Abkiihlen krystallisieren rotbraune Nadeln des Tetrabromids, C14H8N2Br4Sj, wclchcs 
bei ca. 170° Brom yerliert, schwach gelb wird u. yermutlicb den wahren F. ober- 
halb 300° hat. Wahrend des Einwiegens yerliert das Tetrabromid schon Brom. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 1318—20. London SW. 7, Imp. Coli. of Sc. and 
Technol.) H o r s t .

G. Bargellini, B-Phmylcumaririt. Nach der von B a r g e l l i n i  u . L e o n a r d i ,  
B a r g e l l i n i  u . F o r l i - F o r t i  (Gazz. chim. ital. 41. I. 737. 747; C. 1911. II. 1441. 
1442) beschricbenen u. von S o n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 821; C. 1918. II. 
368) modifizierten Methode wurde 4,6,4'-Trioxy-fi-phenylcu>narin, Clf,H10O6, aus 
Phloroglucin u. 4 - Oxybenzoylacetonitril synthetisiert. Ais Kondensationsmittel 
konnen sowohl Halogenwasscrstofftauren ais auch Eg. yerwandt werden; nach 
4—5 Stdn. Erhitzen wird in W., das etwas S02 enthalt, eingegossen u. der gelbliche 
Nd. abfiltriert, strohfarbene Nadeln aus yerd. Essigsiiure, F. 285—288° (Zers.), unl. 
in W., Bzl. u. PAe., 11. in A., Essigsiiure u. Aceton, 1. in konz. HaSOł u. NaOH 
mit gelber Farbę. — Triacełyldeńv., C2tHIC0 8, weiBe Nadeln aus A., F. 185—187°.
— 4,6,4'-Trimcthoxy- ft-phenylcumarin, C18H,60 5, mit Dimcthylsulfat, weiBe Nadeln 
aus verd. A., F. 259—251°, unl. in Bzl. u. W., 11. iń A. u. Essigsiiure. (Atti R. 
Accad. dci Lincci, Roma [6] 2. 32—35. Rom, Uniy.) Z a n d e r .

Robert Forsyth, Charles Ignatius Kelly und Frank Lee Pyman, i-Chinolin- 
Derivałe. IX. Darstellung und Iteduklion von i-Chinolin und seinen Dcrwałen. 
(VIII. vgl. P y m a n ,  Journ. Chem. Soc. London 107. 176; C. 1915. I. 951.) Reines 
i-Chinolin kann in nahezu theoret. Ausbeute (96°/0) zu Tetrahydro-i-chinolin reduziert 
werden. Die Red. von 1-Benzyl-i-chinolinjodmełhylat ergab l-Benzyl-2-methyltetra- 
hydro-i-chinolin in 85%ig. Ausbeute. Aus 1-Benzyl-i-ćhinolin wird allein 1-Benzyl- 
1^,3,4-tetrahydro-i-chinolin erhalten. Dann wurde der EinfluB von Methoxy- 
Substituenten untersucht: 6,7-Dimethoxy-i-chinolingah 6,7-Di»iethoxy-l^,3,4-(etrahydro ■ 
i-chinolin in 94%ig. Ausbeute u. die Red. yon 6,7-Dimethoxy-i-ehinolinjodmethylat 
fiihrt nur zu 6,7-IHmełhoxy-2-methylłełrahydro-i-chinolin. — Die 1 -Benzyl- wie auch 
die 6,7-Dimethoxygruppe haben also keinen EinfluB auf die B. yon Nebenprodd. 
z. B. des Payintypus bei der Red. von Deriw. des i-Chinolins.

V ersuche. Die Darst. von reinem i-Chinolin (Kp. 242°, korr. u. F. 24°, korr.) 
aus den rohen Pyridinbasen des Steinkohlenteers (4°/0 Ausbeute) wird beschrieben. — 
Die Red. wurde yorgenommen, indem die Substanz in A. mit HC1 u. Zinn 12 Stdn. 
unter RuckfluB auf dem Wasserbad gekocht wurde. Tetrahydro-i-chinolinhydrochlorid, 
F. 196—197°. — Die yerschiedenen VerfF. zur DarBt. von 1-Benzyl-i-chinolin wurden 
nachgearbeitet u. dasjenige yon D e c k e r  u . P s c h o r r  (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 
3397; C. 1904. II. 1317) durch Einw. von Benzylmagnesiumchlorid auf N-Mełhyl-
i-ehinolin u. Dest. von 1-Benzyl-i-chinolinjodmethylat ais am yorteilhaftesten ge- 
funden. — Die Red. des Hydrochlorids (im Vakuum getrocknet F. 185—187° korr.) 
mit Zinn u. HC1 (21 Stdn.) ergab l-Benzyl-1^2,3,4-tetrahydro-i-chinolin. — Hydro- 
jodid, C,eHnN ,H J, F. 167—168,5° (korr.), farblose Prismen aus W. — Die Base 
selbst ist ein farbloses yiscoses 01. — Pikrał, dunkelgelbe prismat. Nadeln, F. 166 
bis 167° (korr.) aus A. — Durch Methylierung der 1-Benzylyerb. mit Methyljodid 
wird das l-Benzyl-2-methyltctrahydro-i-ćhinolin erhalten, dessen Pikrat den F. 165 
bis 166° (korr.) zeigt. — Dieselbe Verb. wird auch erhalten durch die Red. von
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1-Bcnzyl-i-chinolinjodmethylat. — Zur Darst. yon 6,7-TJimethoxij-i-chinolin werden 
Yeratrumaldeliyd u. Aminoacetal einige Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt. Yera- 
tnjlidenaminoacetal, C16H23 0 4N, schwach gelbe Blattchen F. 61—62° (korr.). Es wird 
in alkoh. Lsg. mit Na u. A. reduziert zu Yeratrylaminoacetal, C16H260 4N, Kp.15 208° 
(korr.), welches mit konz. II2S04 u. Arsensiiure in 21%ig. Ausbeute in 6,7-Dimethoxy- 
i-chinolin yerwandelt wird. — Hydrochlorid, Nadeln (aus A.), F. 221° (korr.), wenn 
wasserfrei. — Freie Base, Prismen F. 93° (korr.). — Jódmethylał, ClaH1402NJ, 
Nadeln, F. ca. 256° (Zers.). — Red. der reinen Base ergab 6,7-Dimethoxy- 
1^3,3,4-tetrahydro-i-chinolinhydrochlorid, CUH160 2N,HC1, farblose Blfittchen, F. 262° 
(korr.), aus W. — Pikrat, gelbe Nadeln, F. 202—203° (korr.), aus A. — Freie Base, 
farblose Platten aus Chlf., zieht leicht C02 an. — Durch Red. von 6,7-Dimethoxy- 
i-chinolinjodmethylat erhalt man 6,7-Dimethoxy-2-methyl-lJ2,3,4-tetrahydro-i-chinolm, 
F. 83—84°, dessen Pikrat, F. 158° (korr.), isoliert wurde. — Hydrochlorid, F. 217 
bis 218° (korr.). (Journ. Chem. Soc. London 127. 1659—67. Manchester, Univ.) IIo.

R obert Downs H aw orth und W illiam  H enry P e rk in ju n ., Synthetisehe Ver- 
suche in der i-Chinolingruppe. I. Yff. yersuchen, von Deriw. des 6,7^2',3'-Tetra- 
methoxy-2-bcnzyl-ly2,3,4-tctrahydro-i-chinolins (I) zu Bcrberinalkaloiden vom Typus II 
zu gelangen. Die Synthese von I  liiBt sich bequem auf folgendem Wege durch- 
fiihren. Aus 6,7-Dimethoxy-i-chinolin u. 2,3-Dime£hoxybenzylbromid entsteht das 
i-Chinoliniumbromid III, dessen i/;-Base IY iiber das •^/-Cyanid Y u. das i-Chino- 
lon YI in I iibergefiihrt wurde. Alle Verss., I in II umzuwandeln, blieben er- 
folglos. CII40  u. Acetaldehyd reagieren nicht mit I, ebensowenig Sulfoessigsiiurc. 
Daher wurde I iiber das Dihydro-i-cliinoliniumjodid YII, die entsprecliende i/;-Base 
YIII, -t^-Cyanid (IX) in das i-Chinolon X transformiert. YIII reagiert mit CH3N0a 
unter B. des Nitromethylderiv. XI, das jedoch bei der Red. CH3NH2 abspaltet unter 
Riickbildung von YIII. Ebenso yerhalt sich 6,7-Methylendioxy-2’,3'-dimethoxy-2- 
benzoyl-l-nitromcthyl-l£,4,4-tetrahydro-i-chinolin (XII). Dagegen liiBt sich Anhydro- 
cotarninnilromethan sowohl in saurem, wie alkal. Milieu zu Anhydrocotaminmethyl- 
amin (XIII) reduzieren. — Durch Einw. von IICl-Gas unter FeuchtigkeitsabschluB 
auf IX einen RingschluB herzustellen, gelang nicht. In einigen Fiillen bildete sich 
dabei das Tetramethoxyłjcnzylietrahydro-i-chinolincarboxylamid (XIY). Ebensowenig 
gelang die Oxydation yon IX zu dem 1-Cyan-i-chinoliniumjodid. Mit MgClI3J 
setzte sich IX zum Tctramethoxybc7izylmethyltetrahydro-i-chinolm (XY) um, das bei 
der Oxydation eine Substanz lieferte, die nicht die erwartete reaktionsfiihige CH3- 
Gruppe enthielt. — Das Amid XIY konnte aueh auf anderem Wege dargestellt 
werden. 6,7-Dimetlioxy-i chinolin liefert mit KCN u. Benzoylclilorid Dimethoxy- 

" cyanbenzoyldihydro-i-chinolin (XYI), das von IICl leicht zu Benzaldehyd u. Dimeth- 
oxy-i-chinolincarboxylamid (XYII) zerlegt wird. XVII kondensiert sich mit 2,3-Di- 
methoxybenzylbromid u. das Rk.-Prod. liefert bei der Red. XIY. X1Y kann nicht 
zur entsprechenden Siiure yerseift werden.

V ersu ch e . Bei der Darst. groBerer Mengen von 2,3-Dimethoxybenzaldehyd 
aus o-Yanillin mit (CH3)sS04 u. methylalkoh. KOI! entstand ais Nebenprod. 2,3-Di- 
methoxybenzaldehyddimethylacetal, C„H10O4, Ol vom Kp.n 134--1360. — 2,3-Dimeth- 
oxybenzylbromid, C9IInOsBr, aus dem Alkohol in Bzl. mit HBr-Gas. Ol, das in der 
Kiilte erstarrt. F. 27—29°. Reizt stark die Schleimhiiute. — 6 ,7# ,3,-Tetramethoxy-
2-benzyl-i-chinoliniumbromid, C20H82O4NBr (III), aus A. +  A. lange Nadeln vom 
F. 114° (Sintern von 109°), 11. in W., A., CHsOH, Aceton. Die Lsg. in konz. II2S04 
gibt nach Vertreibung des Br durch Erwfirmen mit HN03 blutrote Farbung. Jodid 
yon III, aus CH3OH Prismen, F. 204—205°. Perjodid, aus A. diinne griine Nadeln 
vom F. 159—160°. — 1 - Oxy-6,7^',3'-tetramelhoxy-2-benzyl-lJ!-dihydro-i-chinolin, 
CioH230 6N (IY), aus III mit einem groBen tlberschuB von KOH, gelatinoser Nd.,
11. in verd. Sauren, wird aber yon NII3 oder K-Aeetat nicht gefallt. LI. in organ.
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oder Bzl. Autoxydation zu TI. Die Lsg. in H2S04 wird mit
Doppelsalz mit SnCl2, aus IT  mit verd. HC1 -f- SnCls; aus W.

Prismcn vom F. 163—164°. — l-Cyan-6,7fi',3'-tetrametlwxy-2-benzyl-lJZ-dihydro-i- 
chinolin, C2,II220 4N2 (T), aus Bzl. Nadelchen vom F. 120—122°, 1. in A., wl. in Bzl.,
PAe. In W. unter Zers. 1.; spaltet in Ggw. von Feuchtigkeit oder verd. Siiuren
leiclit HCN ab. — 6,7f i  fi-Tetramethoxy-2-benzyl-l-i-chinólon, C20H21O6N (TI), aus 
I I I  durch Oxydation mit wss. alkal. K3Fe(CN)6-Lsg. oder mit sd. alkoh. KOII. Aus 
CH3OII Prismen vom F. 171°, wl. in A., k. Bzl., A., 1. in Eg. u. konz. Mineral- 
sauren, fiillt mit W. wieder aus. — 6,7J2',3'-Tetramethoxy-2-benzyl-l^,3,4-tełrahydro- 
i-chinolin, C20II26O4N (I), durch Red. von I I I  mit granuliertem Sn in sd. alkoli.- 
wss. HC1. Aus CHjOH Prismen yom F. 112—113°, 11. in Bzl., Chlf., Aceton, wl. 
in A., PAe. Gibt in konz. H.,S04 mit HN03 blutrote Farbung. Doppelsalz mit 
Stannoclilorid, aus W. Pliittchen vom F. 109—110°. — 6,7J?,3'-Tetramethoxy-2- 
benzyl-3,4-dihydro-i-chinolmiumjodid, C20II240 4NJ (Tli), aus I  mit alkoh. J-Lsg. in 
Ggw. von K-Acetat. Aus A. gelbe Rhomben vom F. 200° (Rotfarbung), wl. in k. 
W., A. — l-Oxy-6,7Ji',3'-tetrametlioxy-2-bmzyl-l£,3,4-tetrahydro-i-chinolin, CJOHS50 6N 
(.TUI), aus T H  iiber das Chlorid. Amorpher Nd., 11. in A., Bzl., Chlf., Aceton, 
A., wl. in PAe. In A. griine Fluorescenz. In II2S04 mit HN03 blutrot. Pilcrat, 
aus A. gelbe Nadeln vom F. 135° (Zers.). Doppelsalz mit ZnCl2 aus CII30H  matt- 
gelbe Oktaeder vom F. 158—160°. — 6,7j?,3'-Tetramethoxy-2-benzyl-3,4-dihydro-l-i-
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chinolon, C20H23O6N (X), aus Y II mit ad. alkoh. KOII, aus CH3OH Prismen vom 
F. 160°, 11. in A., A., Bzl., fast unl. in PAe., 1. in Eg. u. konz. Mincralsiiuren, wird 
daraus mit W. wieder gefiillt. — 6,7^',3'-Tetrametlioxy-2-benzyl-l-nitromethyl-l^,3,4- 
tetrahydro-i-chinolin, C21H20O6Ń2 (XI), aus CH3OH Nadeln vom F. 111—112°, 1. in 
h. A., Bzl., Chlf., wl. in A., swl. in PAc.; 1. in Eg. u. konz. Mincralsiiuren, unl. in 
verd. Mit h. konz. Siiuren Ruckbildung von V III. Gibt ein Na-Salz. — 6,7-Me- 
thylendioxy-2',3'-dimethoxy-2-benzyl-l-niłro7nethyl-l^,3,4-łełrahydro-i-chinolin, C20H,2' 
OaNj (XII), aus Norhydrohydrastinin mit 2,3-Dimethoxybenzylbromid u. Umsetzung 
des Rk.-Prod. mit CH3N 02 in CH3OH u. KOH. Aus A. Nadelchen vom F. 135 
bis 136°. — l-Cyan-6,7^1',3'-tclrainetlioxy-2-bcnzyl-lJ!)3,4-tctrahydro-i-chinolin,
04Na (IX), aus VII mit KCN, aus A. Wiirfel vom F. 125°, 11. in Bzl., Clilf., h. A., 
wl. in A., PAe. In A. griine Fluorescenz. Wird von Mineralsauren leicht in VIII 
zuriickyerwandelt. Gibt in Bzl. mit J  ein schwarzes Perjodid, aus dem mit SO, 
V II entsteht. — 6,7^',3'-Tetramethoxy-2-benzyl-l-methyl-ly2,3,4-tetrahydro-i-cMnoKn, 
CSiHj,OłN (XV), aus IX  mit MgCH3J  in Anisol. 01. Pikrat, aus A. Nadeln voin 
F. 157—158°. — l-Cyan-6,7-dimethoxy-2-betizoyl-1^2-dihydro-i-cMnoHn, C19II,a03Nj 
(XVI), aus A. Nadeln vom F. 164°. — l-Cyan-6,7r2',3'-tetramethoxy-2-benzoyl-lr2-di- 
hydro-i-chinolin, C21H20O6N2, aus 6,7-Dimethoxy-i-chinolin, 2,3-Dimethoxybenzoyl- 
chlorid u. KCN. Aus Eg. Nadeln vom F. 184°. — 6,7-JCHmethoxy-i-chinolin-l-carb- 
oxylamid, C12H 110 3N! (XVII), aus XVI oder vorst. Verb. in Chlf. mit HCIGas bei 
—15°. Aus A. lange Nadeln vom F. 168—169°, 11. in h. W. Doppelyerb. mit 
HgClj, aus W. lange Nadeln. XVII konnte nicht zur entsprechenden Saure ver- 
seift werden. Jedoch liefien sich geringe Mengen der 6,7-Dimethoxy-i-chinolin- 
carbonsaure aus den bei der Aufarbeitung angefallenen ammoniakal. Mutterlaugen 
yon XYII isolieren. — 6)7£’,3'-Tetramethoxy-2-benzyl-1^2!314-tctrahydro-i-chinolin-l- 
carboxylamid, C21H20O6N2 (XIV), aus IX  in Anisol mit HCl-Gas in Ggw. von ZnClj. 
Aus Bzl. Nadeln vom F. 192°. — 6 ,7£ ,3"-Tetraniethoxy-2-benzyl-i-chinolimumbromid- 
l-carboxylamid, C31H230 6N,Br, aus XVII u. 2,3-Dimethoxybenzylbromid. Braunes 
Pulver; schm. nicht bis 250°.- Liefert bei der Red. mit granuliertem Sn u. methyl- 
alkoh. HC1 XIV. — Anhydrocotarninmetliylamin, C,3H,80 3N2 (XIII), durch Red. 
der entsprechenden Nitroverb. mit Na-Methylat u. Zn-Staub bei 60°. Die Red. ge- 
lingt auch mit SnCl2 -f- HC1 in der Kiiltc. 01. Dichlorhydrat, aus A. -f- A. lange 
Nadeln vom F. 227°. Pikrat. F. 200° (Zers.), durchweg swl. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 1434—44.) O h l e .

Robert Downs Haworth, William Henry Perkin jun. und JohnRankin, 
Synthełische Versuche in der i-Chinolingruppe. II. (I. ygl. vorst. Ref.) 3,4-Dimethoxy- 
benzylbromid, C„Hu O,Br, Ol, das allmahlich erstarrt. Zersetzt sich bei der Dest. 
im Vakuum unter HBr-Abspaltung u. GrunfSrbung. Reizt die SchleimhSute im 
Gegensatz zu seinem 2,3-Isomeren nur schwach. — 6,7,3',4'-Tetramethoxy-2-benzyl- 
i-chinoliniumbromid (entsprechend I I I  der yorst. Arbeit), C20HS2O4NBr, aus W. 
Nadelbiischel vom F. 137—138°. Jodid, aus CH30H  lange, diinne, mattgelbe Prismen 
vom F. 203—204°. — l-Oxy-6,7,3',4'-tetratnethoxy-2-benzyl-lJ2-dihydro-i-chinolin (ygl. 
IV), C20H230 6N, flockiger Nd. — 6,7,3’,4'-Tełranicthoxy-2-benzyl-l-i-chinolin! C20H210 6N, 
aus 20%ig. HC1 mit wenig A., Nadeln vom F. 128—129°. — l-Gyan-6,7,3’,4’-tetra- 
methoxy-2-benzyl-l£-dihydro-i-chinolin, C21H220 4N2, 01, das beim Reiben erstarrt 
Aus sehr verd. KCN-Lsg. allmfihlich Nadeln vom F. 117° (Zers.). Zersetzt sich in 
Ggw. von W. u. verd. Siiuren sehr leicht. — 6,7,3', 4' Tetramethoxy-2-benzyl- 
l£,3,4-tetrahydro-i-chinolin, C20H2sO4N, aus A. Prismen yom F. 93°. Verhiilt sich 
wie I  des yorst. Ref. — 6,7,3',4'-Tetramethoxy-2-benzyl-3,4-dihydro-i-chinoli7iiun\jodid 
(entsprechend VII), C20H21O4NJ, orangefarbige Krystalle yom F. 184—185°. Per
jodid, C,0H2łO1NJ3, aus Anisol braune Nadelchen vom F. 160°. Chlorid, aus W. 
grofie, gelbe Rhomben (krystallwasserhaltig) yom F. 52—56°. — l-Oxy-6,7,3’,4'- tetra-
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methoxy-2-be)izyl-l£,3,4-tetrahydro-i-chinolin (entsprechend YIII), C80H,6O5N, amorph.
— 6,7,3',4-Tetramethoa^/-2-benzyl-l^,3,4-tetrahydro-l-i-chinolin (entsprechend X), 
CjdHjjOjN, aus A. bernsteinfarbige, rhomb. Krystalle vom F. 116°. — 1-Cyan- 
6,7,3’,4'-tetramethoxy-2-be7izyl-lJ!,3,4-telrahydro-i-chi7iolin, CS,HS40 4NS, aus A. Wiirfel 
yom F. 98°, 11. in A. mit griiner Fluorescenz. — 6,7,3',4'-Tetramethoxy-2-benzyl-
l-nitromethyl-l,2,3,4-tetrahydro-i-chinoli7i, CslH2eO0Nj, aus CII3OH Nadeln yom 
F. 148—149°. Spaltet bei der Red. ebenfalls CH,NH, ab. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 1444—48.) O h l e .

R obert Downa H aw orth und W illiam  H enry  P erk in  ju n ., Synłhetische 
Ver8uche iif, der i-Chinólingruppe. Teil III. u. IV. (II. ygl. yorst. Ref.) Da bei 
der Kondensation yon Vcratrylnorhydrohydrastinin (I) mit CHaO u. HC1 Tetrahydro- 
l//-berberin (II) u. nicht das erwartete Tetrahydroberberin (III) entsteht, yersuchten 
Vff., dieses Ziel auf indirektcm Wege zu erreichen. Zuniichst wurde aus I  dureh 
Nitrierung in Eg. 6-Nitroveralrylnorhydrohydraslini7i dargestellt, das zwar mit CII, O 
reagiert, aber kein 6-Nitrotetrahydroberberin liefert. Noch merkwiirdiger ist das 
Verh. des entsprechenden Br-Deriy. (IV), das dureh direkte Bromicrung yon I  nur 
in schlechter Ausbcute entsteht, aber dureh Kondensation yon Homopiperonylamin
u. 6-Bromhomoyeratrumsfiure leicht zugiinglich ist. IY  gibt wohl leicht ein 
Kondensationsprod. mit CHsO, das jcdoch yon HC1 wieder in die Komponenten 
zerlegt wird. Das 2-For77iylderiv. yon IV geht dagegen mit POCl3 in Toluol u. 
folgende Red. mit Zn-Staub u. HsS04 unter AbstoBung des Br in Tetrahydro- 
ip-berbcrin uber. Bei der Einw. yon POCl3 in Toluol auf 2-Formylverałryl7xorhydro- 
hydrasłi7mi entstand in guter Ausbeute Dihydro-ij)-berberi7i (Y). — Zur Unter- 
seheidung der Basen der Berberin- u. i^-Berberinrcihe benutzen VfF. ihr Verh. 
gegen HNOa. Da in den Basen der Berberingruppe eine p-Stellung zur 0CH3- 
Gruppe frei ist, werden sie leicht nitriert u. geben nach der Red. mit Zn-Staub u. 
HC1 in alkoh. Lsg. mit FeCl3 eine blaue Ffirbung, wiihrend die Deriw. des 
1̂ -Berberins dabei weitgehender Zers. anheimfallen.
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Y ersuche. 6'-Nitroveratrybiorhydrohydrasii7ii7i (entsprechend IV), CI9II20OGN2, 

aus I  in Eg. mit HN03, die mit Harnstoff yorbereitet war, bei 0°. Aus A. matt- 
gelbe Prismen vom F. 149—150°. Fiirbt sich an der Luft allmShlich griin. Gibt 
nach der Red. mit Zn-Staub u. HC1 in alkoh. Lsg. mit FeCl3 griinlichblaue 
1'arbung. — 6-Nitrotetrahydroberberx7i, CsoH2CI0 6Ns, aus Tetrahydroberberin mit 
HNOa in Eg. Aus A. oder Bzl. ledergelbe Nadelchen yom F. 185°. Gibt nach 
der Red. die gleiche Farbenrk. wie yorst. Yerb. — 6'-Bromhomoveratroylho7no-
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piperonylamin, C10H 10O5NBr, aus Homopiperonylamin u. 6-Bromhomoveratrumsiiure 
‘/j Stde. bei 180°. Aus A. grofle, rechtwinklige Platten vom F. 159—160°. Die 
dazu benotigte 6-Bromhotnoveratrunisaure wurde durcb Bromieren von Homo- 
Ycratrumsiiure in Eg. bereitet. Aus W. umgelost, F. 115°. — 6'-Bromveratrylnor- 
hydrohydrastinin (IT), C]9H20O4NBr, aus dem Saureamid mit POCl3 in sd, Toluol
u. folgende Eed. mit Zn-Staub u. H2S04. Aus CII3OH lange Nadeln vom F. 159 
bis 160°. Chlorhydrat aus W. Nadeln vom F. 260—262°. Pikrat aus A. orange- 
farbige Nadeln vom F. 174—175°. — Das aus IY. in CH3OH mit CH20  gewonnene
2-0xymethylderiv., 01, gibt ein Pikrat, aus CHsOH gelbe Nadeln vom F. 154—155°.
— Dihydro-'ifj-berberin hat den F. 154—155°, nicht 165—167° u. N-o-Nitrobenzoyl- 
norhydrastinin den F. 160—161°, nicht 154°.

IV. Vff. yersuchen die Umwandlung von Papaveraldin (I) in Corydalin (II). 
Zu diesem Zweck liefien sie auf I  1 Mol MgCHsJ  in Anisol einwirken, wobei cin 
orangefarbiges Additionsprod. ausfiel, das mit HC1 in die Komponenten zerfieL 
Wurden 2 Mol MgCH3J . angewendet, so entstand ein grauer Nd., der bei 'der 
Zerlegung mit HC1 nicht das erwartete Methylpapayerinol (III), sondern 7-des- 
Mcthylmcthylpavaverinol (IV) lieferte. Diese VerS/ zeigt auffallenderweise keinen 
Phenolcharakter. Sie lost sich in Alkalien nur in Spuren u. lSBt sich weder 
methylieren noch acetylieren. Mit Phenylisocyanat, sd. Acetanhydrid oder sd.
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konz. Siiuren geht sie in Anhydro-7-des-methyhnethylpapaverinol (V) uber, das eben- 
falls keinen Pbenolcharakter zeigt. Bei der Red. mit Sn u. IIC1 liefern IV u. V 
ein Gemisch von Basen, aus dem 7-des-Methylmethylpapaverin (TI) isoliert werden 
konnte. Dieses wird von denselben Agenzien zum 7-des-Mcthylmethyltctrahydro- 
papaverin (VII) reduziert, eine starkę Base, die aber keinen Pbenolcharakter trSgt. 
Mit CH20  u. HCl geht sie in 7-des-Mcthyl-ifj-corydalin (VIII) iiber, das die typ. Rk. 
der 'iMReihe gibt (vgl. Teil III.). Von Jod oder Hg"-Acetat wird V III zu Dihydro- 
7-dcs-methyl-ifj-dehydrocorydaliniumsalzen (IX) osydiert, die mit konz. Alkalien in 
ein Gemisch von 7-des-Methyl-\p-corydalin (VIII) u. ICcto-7-des-methyl-ip-corydalin (X) 
umgewandplt werden. Das Chlormethylat von V III wird von sd. KOH zu Anliydro- 
7-des-mcthyl-ip-corydalin (XI) aufgespalten. — Verss., die beiden Modifikationen des
d-Mełhyltełrahydroberberins (XII) durch Entfernung der CII2<[q - Gruppe mittels
alkoh. KOH u. nachfolgender Methylierung in Corydalin umzuwandeln, blieben 
orfolglos.

V ersuclie . 7-des-Methylmethylpapaverinol (IV), C2„H210 5N, aus A. mit PAe. 
Nadelchen vom F. 114—116°, in verd. Siiuren gelb 1. — Anhydro-7-des-metliiyl- 
methylpapaverinol, C20H19O4N (V), aus*CII3OII Nadelchen vom F. 151°. Chlorhydrat, 
hellgelbe Nadeln. Pikrat, aus CH30II, Nadelchen vom F. 110—112° (Zers.). Per- 
chlorat. aus verd. CH3OH hellgelbe Platten vom F. 150°. Die Base kann mit KOH 
bei 180° yerschmolzen werden, ohne daB Zers. eintritt. — 7-des-Methyhnethyl- 
papaverin, C20H2IO4N, aus A., Nadeln vom F. 148°. Seine Salze sind amorph. — 
7-des-Methylmethyltetrahydropapaverin, Ci0II25O4N (VII), aus verd. A. lange, dunne 
Nadeln vom F. 64—65°. Pikrat, aus A. orangefarbige Nadeln vom F. 225° (Zers.). 
Nitrosamin, C20H2.,O5N2, aus CH30H  lange Nadeln vom F. 124; gibt die Lieber- 
mannsche Rk. — 7-dcs-Methyl-ifj-corydalin, Ca,II260 4N (VIII), aus A., dann aus 
CHjOH, Prismen vom F. 150—151°. Jodmethylat,' C22H280 4NJ, aus W. hexagonale 
Prismen vom F. 250°. Chlormethylat, aus A. mit A. kleine Wiirfel vom F. 253° 
(Zers.). Jodhydrat, aus W. kurze Nadeln vom F. 242°. — Dihydro-7-des-methyl- 
ifj-dehydrocorydaliniumjodid, C21H240 4N J (IX), gelbe Nadelchen vom F. 250°. Perjodid, 
aus A. lange, braune Nadeln vom F. 210°. Chlorid, gelbe Nadelchen vom F. 235°; 
(Zers.) seine gelbe Lsg. in konz. H2S04 wird mitNaN03 leuchtend smaragdgriin—>■ rot. 
Keto-7-des-methyl-yj-corydalin, C21II230 6N (X), aus A., dann aus Eg. lange Prismen vom 
F. 210°. Besitzt keine bas. Eigenschaften u. Jihnelt sehr dem Oxyberberin. — An- 
hydro-7-des-methylmethyl-ilJ-corydalin, C22H270 4N (XI), harzartige M., 1. in A. Chlor
hydrat, aus CH3OII mit A. Nadelchen vom F. 228° (Zers.). Jodhydrat, aus W. 
Nadelchen vom F. 232°. Pikrat, aus A. lange, gelbe Nadeln mit 2 Moll. Krystall- 
alkohol, F. unscharf zwischen 130—165°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1448 
bis 1453. 1453—62.) Ohle.

Johannes Sybrandt Buck, William Henry Perkin jun. und Thomas 
Stevens Stevens, Synthese des 2,3,10,11-Bismethylendioxyprotoberberins und des 

>4 -Bismethylendioxyprotopapaverins. (Vgl. vorst. Ref.) Ais Protoberberin u. 
Protopapaverin bezeichnen Vff. die dem Berberin u. Papaverin zugrunde liegenden 
unsubstituierten Basen entsprcchend den Formeln I  u. I I . Die Synthesen wurden 
nach den gleichen, bereits in friiheren Arbeiten dargelegten Gesichtspunkten durch- 
gefiihrt. Ilomopiperonoylhomopipcronylamin, aus Homopiperonylsaure u. Homo
piperonylamin 2 Stdn. bei 190°, liefert mit POCl3 in sd. Toluol 6,7,3',4'-Bismethylen- 
dioxy-3,4-dihydroprotopapaverin, C1SH]?0 4N (III), Nadeln vom F. 92—96°, gereinigt 
iiber das Phosphat, das aus A. mit A. krystallisiert. Die Base wird an der Luft 
schnell osydiert. Ist 11. in A. u. in verd. Siiuren mit gelber Farbę. Pikrat aus A., 
mit Eg. hellgelbe Nadeln vom F. 220° (Zers.). — Daraus durch Red. mit Zn-Staub
u. verd. H2S04 6,7,3',4'-Bismethylendioxy-l^,3,4-tetrahydroprotopapaverin, C18H170 4N
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HCOH

(IV), aus A. groBe Krystalle vom F. 84—85°, durchweg 11., scheidet sich aber meist
olig aus. Ditnkelgelb 1. in konz. H ,S04, auf Zusatz von KNOs rotlich braun. Sulfat, 
wL in k. W. Jodhydrat, aus W. Nadelchen vom F. 250—254°. Pikrat, aus A. mit 
Eg. orangefarbige Nadelchen vom F. 210° (Zers.). — Daraus in methylalkoh. Lsg.
mit CH,0 in Ggw. von KHC03 2,3,10,11-Bismethylendioxijtelrahydroprotoberberin,
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C19H „04N (Y), aus yiel A. Nadelclien vom P. 214°. Biiiunt sich langsam an der 
Luft, ist wl. in A., Aceton, leichter in Bzl., 11. in Chlf., Eg. Die Lsg. in Eg. farbt 
sich auf Zusatz von HjS04 gelb, dann mit KNOa rot. Die Base unterscheidet sich 
vom Tetrahydro-t^-berberin u. Tetrahydro-i^-epiberberin durch die geringe Loslich- 
keit in A. u. den sehr hohen F. — D.araus durch Oxydation mit J  in alkoh. Lsg. 
in Ggw. von Na-Acetat 2,3,10,11-Bisniethylendioxyprotoberberiniumjodid, C10I I 14O4NJ 
(VI), leuchtend gelbc Stiibchen, die sich oberhalb 300° zers. ohne zu sclim. Schmeckt 
intensiy bitter. Durchweg swl. Chlorid, aus verd. HC1 gelbe Nadeln mit 2 Mol. 
Krystallwasscr, von denen 1 Mol. bei 110°, das 2. beim Umliisen aus Acet- 
anhydrid abgegeben wird. Zeigt keinen F., Zers. oberhalb 300°. Pikrał, aus viel 
Eg. orangegelbe Nadeln, die sich bei 260° schwitrzen u. bei 310° explodieren. Es 
enthalt im Gegensatz zu den Pikraten des Berbcrins, -^/-Berberins u. 1^-epi-Ber- 
berins kein Krystallwasser. Von h. NaOII wird YI in ein Gemisch von 2,3,10,11- 
Bi$methylendioxyoxyprotoberberin (YII) u. 2,3,10,11-Bismethylmdioxydihydroproto- 
bcrbeńn (YIII) iibergefiihrt. YII, C19H130 5N, aus Eg. hellgelbe Niideichen, F. ober
halb 270°, unl. in verd. Mineralsauren, scheidet sich aber zum Unterscliied von 
Oxyberberin u. Oxyepiberberin aus Eg. ais Base, nicht ais Acetat ab. Die Lsg. in 
50°/oig. HjS04 wird mit IIN 03 briiunlich yiolett. — Y III, Cl9H 160 4N, aus Aceton 
gelbe Biattchen yom F. 161—164°, 11. in Aceton mit griiner Fluorescenz. Die dunkel- 
gelbe Lsg. in HsS04 wird mit KN03 rotlichbraun. Pikrat, aus Eg. kleine goldig- 
braune Prismen, Zers. iiber 240°.

Aus I I I  entsteht durch Autoxydation in Sth.-mcthylalkoh. Lsg. 6,7,3",4',-Bis- 
methylcndioxy-9-keto-3,4-dihydroprotopapaverin, C,8H130 6N (IX), neben yiel teerartigen 
Prodd. Aus CII3OH langc Nadeln vom F. 136°. Sie ist offenbar ident. mit der 
von D e c k e r , K r o p p , H o y e r  u . B e c k e r  (L ie b i g s  Ann. 395. 299 [1913]) a is  I I I  
bescliriebenen Substanz. Ist durchweg 11., ebenso die intensiy gelb gefiirbten Salze. 
Lost sich in sd. Acctanhydrid smaragdgrun. jodhydrat aus A.-A., kleine, gelbe 
Prismen vom F. 216—219° (Zers.). Pikrał, aus A.-Eg. kleme orangegelbe Platten 
vom F. 202° (Zers.). Oxim, CI8H14OsNs, aus CH30H  Pulyer vom F. 235° (Zers.), 
durchweg wl., in IIaS04 orangegelb. — 6,7,3',4’-Bisniethylendioxy-9-ketoprotopapa- 
verin, C18Hn 0 6N (X), aus IX  mit sd. methylalkoh. KOH. Aus A. feine Nadeln 
vom F. 186°, 11. in Eg., woraus es mit W. wieder ausf&llt. Bildet gelbe Salze. 
Tief orangerot 1. in konz. H3S04, blaBgriin in sd. Acetanhydrid. Jodhydrat, kleine 
gelbe Prismen vom F. ca. 230° (Zers.). Wird yon sd. W. yollig hydrolysiert. 
Pikrat, aus A.-Eg. kurze, gelbe Prismen yom F. 240° (Zers.). Oxim, C18IIu 0 5N5, 
aus A. Biattchen vom F. ca. 275° (Zers.). Wahrend die von S t o c h l i k  (Monatshefte f. 
Chemie 21. 814 [1900} zitierte Red. yon Papaveraldin mit Zn-Staub u. Eg. nur 
schlechte Ausbeuten an Papaverin liefert, gelingt damit die Red. yon X leicht bis 
zum 6,7,3',4'-Bismethylendioxy-9-oxyprotopapaverin, C1BIIls0 5N (XI), aus Bzl. kurze 
Prismen vom F. 169—170°, 11. in Chlf., swl. in PAe., 1. in konż. H4S04 mit tief 
blauyioletter Farbę, die mit KNOa in gelblichbraun umschlagt. Die Salze sind zl. 
in W. u. krystallisieren schwer, wie beim Papayerinol. Behandelt man X I mit 
HBr-Eg. 12 Stdn. bei Zimmertemp. u. red. dann mit Zn-Staub, zuletzt bei 50°, so 
resultiert 6,7,3',4-Bismethylmdioxyprotopapaverin, CI8H,30 4N (XII), aus Bzl. Nadel- 
buschel vom F. 170—172°, U. in Chlf. Mit HiS04 intensiy blaulichyiolett. Pikrat, 
aus A. kleine gelbe Prismen yom F. 199—202° (Zers.). — Die Red. yon Papaverinol 
zu Papaverin gelingt nach dem gleichen Verf. sehr gut. Dabei scheidet sich diese 
Base ais swl. ZnBrs-Doppelsalz aus. — Bei der Oxydation von Tetrahydropapavcrin 
mit J  in sd. A. entsteht ais Hauptprod. 6,7,3',4'-Tetramethoxy-9-keto-3,4-dihydro- 
protopapaverin, das bereits friiher durch Autoxydation des entsprechenden Benzyl- 
dihydro-i-chinolins erhalten worden war. Daneben wurden aus den Chlf.-Mutter- 
laugen in sehr geringer Menge 2 schwach bas. Substanzen yon den FF. 300 u. 163
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bis 167° erlialten. (Journ. Cliem. Soc. London 1 2 7 . 1462—72. Osford, D y so n  
P e r k i n s  Lab.) O u l e .

Jessie Stewart, a-Acenaphthochinolin. Zur Darst. von a-Accnaphthochinolin,
C,6HnN (I), wird Amino-5-acenaphthen, das nach S a c h s  u . M o s e b a c h  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 44. 2855; C. 1911. II. 1693) gewonncn wird, mit Nitrobenzol, Glycerin 
n. konz. H2S04 am RuckfluB erliitzt ( S k r a u p ) ,  zunachst gelinde, spater 3—4 Stdn. 
zwischen 150—160°. HeiB in W. gegossen, ais Chromat isoliert u. dieses mit 
warmer verd. Sodalsg. zers., entstelit die Verb. ais unl. dunkelgefarbte Base, die

mit W. gewaachen, in h. HC1 gel. u. mit 
II0 2C COaH Tierkohle entfarbt wird. Uber das Hydro-

chlorid erlialt man I  in farblosen Nadeln 
vom F. 61—62°. — Pikrat, CaiH 140 7N4> 
mkr. gelbe Nadeln, F. 234° aus h. A. 
Die Oxydation von I  in Lsg. von Eg. 
mit K2Cr20 7 (2 Stdn.) fiihrt zu der 
a  - Naphthochinolin - 6 , 7 -  dicarbonsaure, 

C15H90 4N (II), weiBe Platten. Bei 150° gelit die Dicarbonsaure in ihr Anhydrid 
iiber. Durch Dcst. mit Natronkalk entsteht a-Naphthocliinolin, F. 49—50° (aus 
PAe.). — Pikrat, F. 191—192°. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 1331—32. London, 
Bedford Coli.) H o r s t .

Elizabeth Stuart Gatewood, Die Einwirkung von Alkali auf substituierte 
Earnsduren. II. l,3,7-Trimełhyl-9-phenylhamsaure. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. 

.Soc. 45. 3056; C. 1924. I. 1541.) Die Zers. der 1,3,7-Trimełhy 1-9-phenylliarnsaure (I) 
durch Alkali erfolgt nach folgendem Scliema:

H3CN-CO HaCNII— CO I I  II3CNH-CO

I  OC C—NCH„ t o ,  IlĆ—NCH3 -5*%- 1 Y  HOC-NCH,
I II >CO +  '  | >C O  | >CÓ

H3CN—C—NC6Hs II3CNIL OC—NC0H5 OC-N CcH5
^A lkali ^Alkali

CH3NHj +  CO, +  H j C — N C H 3 H3CNH—CO +  NIICHS
| > c ó  c o  c o

I I I  o c —NC0H5 ć o o i i  n h c „ h 5
I  kann dargestellt werden: aus 9-Phenylharnsaure mit Methyljodid, F. 260° 

aus A.; mit Dimetliylsulfat verlSuft die Methylierung schneller u. bei niedrigerer 
Temp., in beiden Fallen ist die Methylierung nicht quantitativ; ferner aus 7-Methyl- 
9-phenylharnsaure, l,7-Dimethyl-9-phenylharnsaure oder l,3-Dimethyl-9-plienyl- 
harusiiure mit Dimethylsulfat; bei letzterer verlauft die Methylierung in wenigen 
Min., das Prod. ist sehr rein; die beiden anderen werden langsamer u. u n v o lls ta n d ig e r  
metliyliert. — 2g  I  wurden mit 50 ccm 2-n . NaOH bis zur Lsg. gekocht; nach dem 
Ansauern mit verd. HNOa u . Einengen im Vakuum scliied sich l-Mełhyl-3-phenyl- 
hydantoylmetliylamid, C13H130 3N3 (II), ab, Ausbeute ca. 65°/0, feine Nadeln (iu 
Buscheln) aus W., F. 163—164°, 11. in A., Chlf., Essigester u. Aceton. — 1-Mctlujl-
3-phenylhydantoin (III), aus yorigem durch Zers. mit Alkali (0,4 g in 2 ccm 4-n. NaOH) 
unter Abspaltung von C02 u. Methylamin, nach dem Ansiiuern mit Essigsaure 
schieden sich Nadeln ab, F. 107—108° aus W.; Oxals:iure war im Filtrat nicht 
naclizuweisen. Dieselbe Verb. wurde auch aus Methylphenylliydantoinsaure durch 
Kochen mit 200/o'g- HC1 erhalten, F. 108—110°; ist bestS.ndiger gegen Alkali ais
3-Phenylhydantoin. — Methylphenylliydantoinsaure, C10H 12O3N,, aus Sarcosin u. 
Phenyl-i-cyanat in alkal. Lsg. u . Ansauern mit verd. H2S04, F. 150° (Zers.), n ich t 
F. 102°, wie P a a l  u . G a u s e n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 8 . 3233 [1895]) angeben. —
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Methylphmyloxyhydantoylmethylamid, Ci2H 130 4N3-1H20  (IV), [aus I I  dureh Oxydation 
mit H j02 in alkal. Lsg. (Temp. unter 10°) u. Ansiiuern nach 5 Min. mit verd. HC1,
F. 195—196° aus wss. A., enthiilt ein Mol. Krystallwasser, das beim Trocknen bei 
100° abgcgeben wird. — Bei der Einw. von Alkali auf IV (0,1 g Substanz in 1 ccm
4-n. NaOH) bildete sich sofort ein Nd. (gleiehzeitig starker Geruch nach Metliyl- 
amin), der sich ais N-Methyl-N'-phenylharnstoff, F. 150°, erwies, Ausbeute 88%. Aus 
dem Filtrat wurden nach dem Ansiiuern mit verd. Essigsiiure Mcsosalsfiure u. 
Mesoxalsauremethylamid ais Phenylhydrazone isoliert. — Verss., 3-Phenylhydantoyl- 
methylamid auf folgcndcm Wege zu syuthetisieren, fulirtcn nur bis zum Phenyl-

COOCJL COOC2II5 COOC2H6 c o n h c i i 3
I I I

CH-NH. — y CH-NHCONHC6H6 — >- CH—NH SŁHS’*. C H -N II
I l I > c o  I > c o
c o o c 2h 5 c o o c 2h 6 c o —n c 0h 6 c o —n c 8h 6

ureidomalonester, CI4H,8OtN2, aus Aminomalonester u. Phenyl-i-cyanat, feine Nadeln, 
aus A. dureh Zusatz von W. gefiillt, F. 112—114°. Der 3-Phenylhydantoylester 
konnte nicht aus yorigem erhalten werden; dureh Kochen mit 20%ig. HC1 entstand
3-Phenylhydantoiu, F. 153—154°. — Phemjlureidomalonsauremethylamid, C12H,80 8N4)
aus dem Ester mit Methylamin, F. 225° aus W. — l,3-Dimethyl-0-allylpseudoharn- 
saure, C10H14O4N4, aus Dimethyluramil in n. KOI! u. Allyl-i-cyanat (Temp. unter 5°)
u. Ansiiuern mit verd. HC1, F. 190° (Zers.) aus W., die Schmelze ist erst gelb u. 
wird dann dunkelrot (charakterist. fiir Paeudoharnsiiuren). — l,3-Dimełhyl-9-ałlyl- 
harnsaure, C10I i12O3N4, aus yorigem dureh Kochen mit konz. HC1 u. Einengen der 
Lsg., F. uber 280°, aus W. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2175—81. New Hayen 
[Conn.], Yale Uniy.) Zander.

Elizabeth Stuart Gatewood, Die Einwirkuny von Alkali au f substituierte 
Ilarnsauren. III. 1,3,7,9-Tetramethylharnsaure und 1,3,9-Trimethylharnsaure.. (II. ygl. 
yorst. Ref.) Die Bezieliungen zwisehen der Konst. yon substituierten Harnsiiuren u. 
ihrer Stabilitiit gegen Alkali werden erortert; neben der Aciditfit (je geringer die 
Acidititt, desto schneller die Zers.) spielt hierbei auch die Stellung der Substituenten 
im Pyrimidin- oder Imidazolkern eine Kolie. — Ferner gelangte die Einw. yon Alkali 
auf 1,3,7,9-Tełramełhylharnsaure (I) u. 1,3,9-Trimethylharnsaure (II) zur Unters. I  wird 
dureh sd. Alkalilsg. augenblicklich zers. (geringe Aeiditiit), pn =  5,67). Die Zers. 
yerliiuft nach folgendem Scliema:
H3CN-CO h sc n h —c o  h 3c n h —c o

I  OC C—NCH, COo +  I I I  I-1Ć -N C H 3 IV HOC—NCH3
I II >CÓ +  I > c o  I > c o

H3CN—C—NCH3 HjĆNH, OC—NCH2 OC—NCH3
^/Alkalt | Alka11

c h 3n h 2 +  c o 2 +  i i2c - n c h 3 h 3cni-i—c o  +  n h c h 3
y  | c o  y i  c o  ę o

OC—n c h 3 c o o h  ŃHCHj
Die Zers. yon I I  yerliiuft nach dem auf der folgenden Seite stehenden Scheina.
Um zu bestimmen, an welcher Stelle der Purinring zuerst aufgespalten wird, 

wurden Verss. unternommen, dureh milde Behandlung yon I  u. I I  Zwischenprodd. 
zu isolieren; die Zers. nalim jedoch stets den sclion angegebenen Verlauf.

V e rsu e h s te il. 1,3-Dimethylhydantoylmethylamid, C,IIn 0 3N3 (III), aus I  (5 g) 
dureh Kochen mit 25 ccm 4-n. NaOII (sofort Geruch yon Methylamin) u. Ansauern 
mit yerd. HNOa (C02-Entw.), F. 179—180° (nach yorherigem Sintern bei 175°) aus 
Aceton. — 1,3-Dimethylhydantoin (V), aus yorigem dureh Einw. von Alkali (Entw. 
yon Methylamin), wurde jedoch nicht rein erhalten. — l,3-Dimethyl-o-oxyhydantoyl-
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H3CN—CO II H.CNH—CO HjCNH—CO

HSCN—C—ŃCHj

OC C—NH
I II >co\r_ n _ v r iH

NnOH*- CO, +  VII H C -N H  
+  I >CO

H3CNH2 OC—n c h 3

11,0,

I I  I I
COOH CO CO COIX H C -N H

I >co
OC—NCH,

methylamid, C7Hu0 4Na (IT), aus III durch Oxydation mit H20 2 in alkal. Leg. 
(Temp. unter 15°), Ansauern mit verd. HC1, F. 164—165° (nach vorherigcm Sintern 
bei 155°) aus Essigester. — Nach der Behandlung von IY mit 4-n. NaOH u. An- 
sauem mit Essigsaure wurde Mesoxalsauremełhylatnid (VI) ais Phenylhydrazon 
(F. 167 — 168°) isoliert. — 3-Methylhydantoylmethylamid, CaH,>03N3 (VII), auB
1,3,9-Trimethylharnsiiure durch Beliandlung mit 4-n. NaOH (‘/s Min. kochen), Ab- 
ktthlen u. Ansiiuern mit verd. H2S04 (COa-Entw.), F. 235—237° aus A., 11. in W., 
zl. in A., unl. in Aceton u. Essigester. — Methylhydantoincarbonsaure (IX), aus VII 
mit Ba(OH)j (auf 80° erwiirmen), AnsSuern mit verd. HsS0o  F. 129—130° (Zers.) 
aus W. — Methylharnstoff, aus Y II durch Einw. yon 4-n. NaOH (Wasserbad er- 
wSrmen), F. 102°; daneben entstand OxalsSure in 88% Ausbeute. — 3-Methyl-
5-oxyhydantoylmethylamid (VIII), aus VII durch Oxydation mit H2Oa in alkal. 
Lsg. (Temp. unter 15°) u. Ansauern mit verd. HC1, F. 194° aus W. (nach vor- 
herigem Sintern bei 190°). (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 2181—89. New Haven 
[Conn.], Yale Univ.) Z a n d e r .

David Davidson und Oskar Baudisch, U ber die Oxydation von i-Barbitur- 
siiure. Eine neue Klasse indigoider Verbindungen. Die fruher aufgestellte Hypothesc 
B a u d i s c h 8  (Journ. Biol. Chem. 6 0 .  155; C. 1 9 2 4 . II. 983), aus TJracil konne bei 
der Oxydation iiber i-Barbitursaure eine bicycl. Verb. entstehen, analog der B. von 
Indigo aus Indol iiber Indoxyl, wird durch yorliegende Arbeit bestUtigt. Durch 
Oxydation der i-Barbitursiiure mit K3[FeCN6] wird eine gelbe Verb. erhalten, die 
dem IndigweiB entsprechende 4,4'-Di-i-barbitursaure (I. bezw. II.) u. daraus durch 
weitere Behandlung mit HN03 oder Brom der scharlachrote Urindigo, Di-uracyl- 
4,4'-indigo (III.) der erste gefarbte Vertreter einer neuen Klasse von Perimidin- 
indigoiden.

Y ersuche. i-Barbitursaure, C4H40 3N2. (Vgl. B e h b e n d  u. R o s e n , L ie b ig s  
Ann. 2 5 1 . 239 [1889]). Aus Nitrouracil mit Sn u. HCl neben 5-Aminouracil. — 
Di-i-barbitursdure, C8H0OaN4. Aus i-Barbitursaure u. K3[FeCN6] in KOH-Lsg. 
neben Dialursaure u. Ausfallen des roten Dikaliumsalzes, C8H40 8N4K2, mit verd. 
Essigsaure zitronengelb. Swl. in Losungsmm., 1. in konz. H2S04, fallt beim Ver- 
diinnen wieder aus. Mit verd. Alkalien B. von rotem Alkalisalz, das sich im ttber- 
schuB von Alkali mit stark griiner Fluorescenz lost, durch Einleiten von COj aus- 
fSlIt. Die Saure reduziert AgN03-Lsg. in der Kfilte, gibt Murexidprobe, mit 
DiazobenzolsulfosSure u. Na^COs zuerst keine Rk., beim Stehen weinrote Fiirbung,
F. nicht unter 310°. — Di-uraeyl-d,4'-indigo (Urindigo, C8H40 6N4, III.). Aus Di-
i-barbitursaure u. Brs unter heftigem Schiitteln. Scharlachrot, F. nicht unter 310°;
11. in konz. H2S04, daraus durch W. fSllbar. L. in IINOs unter Weiterosydation;
1. in Bromwasser; durch Behandlung dieser Lsg. mit Ba(OH), wird Ba-dialurat er
halten. — Mit Alkali Zers. des Urindigos; durch Neutralisierung der Lsg. u. Zu-
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satz von FcCl3 entsteht ein tiefblaues komplexes Ferrisalz eines 5-Oxyderiv. von 
TJracil. Die Lsg. enthiilt wahrscheinlich den durch Hydrolyse entstandenen B-Oxy- 
uracil-4-aldehyd, CsII,0 4Na. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1685—88. R o c k e f e l l e r - 
Inst. f. med. Forschung.) S c iiu s t e r .

Paul Pascal, Uber neue von den Triazinen abgeleitete Ei$enkomplcxe. Die 
Triazintricarbonsdure, C3N3(C02H)3, ist zur B. komplexer Eisen- u. ICobaltsalze be- 
fiihigt, die nach Konst. u. Eigenschaften den komplexen Metallcyaniden analog 
sind. Die Auffassung letzterer ais Dcriw. einer liypothet. Tricyanwasserstoffsiiure, 
(CNH)3, hat daher ihre Berechtigung. — Die Lsg. des K-Salzes obiger Siiure gibt 
mit einem Fem-Salz einen ledergelben Nd., der sich wieder lost, bis die gelbbraune 
FI. den Komplex Fe[CaNa(C02)3]slK3 =  Fe(CN • CO,)6K3 enthfilt. Sie wird von 
Rhodanid kaum, von Ferrocyanid blau, von NII4OH rot gefiirbt. Ein tłbcrschuB 
des K-Salzes maskiert das Fe vollig, u. allmiihlich fiillt (manchmal krystallisiert) 
das orangegelbe Salz Fe(CN■ COt)eKs -f- 24II.fi aus, das man ais Kaliumferricyan- 
carboxylat bezeichnen konnte. Ist kein uberschtissigcs K-Salz yorhanden, so 
scheidet sich das Doppelsalz Fe(CN■ CO.J^Fe -J- 4Fe(CN-COi)&K3 -f- 40IT.fi aus. 
Das urspriingliche Fe-Salz u. seine Komplexe sind iiuBerst lichtempfindlich, die 
Farbo schlfigt nach Sicnabraun um, geht aber im Dunkeln langsam zuriick. Ein 
damit priipariertes Papier liefert scharfe Positiye. — Mit Fen-Salz erhiilt man keinen 
Nd., sondern eine ungemein intensive carminrotc Fiirbung, A. fiillt das stets un- 
reine, weinhefefarbige Salz Fe(CN-CO^t Ku das dem Ferrocyanid entspricht Die 
L s g . zeigt FeH-Rkk. u. scheidet allmiihlich yiolettc Krystalle von [Fe[CN■ CO^^t ■ 
KtFe 2 4 I I f i , fast unl. in W., nicht lichtempfindlich, aus; das Salz wiire ais
Ferrosokaliumferrocyancarboxylat zu bezeichnen. — Die Zersetzlichkeit des Triazin- 
komplexes folgt erstens aus der B. von Metallionen, zweitens aus dcm leichten 
Obergang in Cyanameisensiiure. W. Alkali setzt das Metali ais IIydroxyd, den N 
ais NH3 u. den C ais Oxalat quantitativ in Freiheit. In saurem Medium liiBt sich 
der C mit KMn04 titrieren. (C. r. d. lAćad. des sciences 1 8 0 . 1850—51.) L i n d .

Jean Regnier, Uber die spontane Hydrolyse der Cocainbase in wćipriger Losung 
bei gewdhnlicher Temperatur. Die wss. Lsgg. des freien Cocains veriindern sich in 
der Dunkelheit u. bei gewolinlicher Temp. schnell unter B. yon Methylalkohol u.
1-Benzoylekgonin. Diese Zers. macht sich deutlich bemerkbar durch den Verlust 
des Aniisthesierimgsyermogens, durch das Sinkcn von pH, durch das Steigen der 
Oberflacheuspannung u. durch den Verlust der Eigenschaft, J-JK-Lsg. zu fiillen. 
In einigen Tagen ist die Hydrolyse yollstiindig. Es ist moglich, daB diese Er- 
scheinung eine prakt. Rolle spielt bei der Erhaltung der Lsgg. des Cocainchlor- 
hydrats. Die Tatsache, daB eine Lsg. von Cocainchlorhydrat in dest. W. saucr ist, 
crscheint wohl begriindet; die sauere Rk. wiire eine Folgę des Freiwerdens von 
HC1. Es scheint, ais ob die frei gewordene Cocainbase einer Hydrolyse selbst bei 
Laboratoriumstemp. unterliegt. (Buli. Sciences Pharmacol. 32. 405—12.) D i e t z e .

Francis Lions, ‘WiHiani Henry Perkin jun. und Robert Robinson, Strychnin 
und Brucin. Teil III. Die Stellung der Methorylgruppen im Brucin. (II. vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 1751; C. 1 9 2 4 . II. 2520.) Da die beiden Methoxyl- 
gruppen des Brucins vermutlich an ein u. dcmselben Bcnzolkern haften, stellten 
Vff. einige einfachere Modelle, die die wrahrscheinlichen Strukturelemente des 
diesbeziiglichen Teilstuckes des Brucins enthalten, niimlich die 4 N-Acetyldimeth- 
oxydimethyltetrahydrochinolinc I —IV, dar u. studierten ihr Verh. bei der Einw. 
von HNOa. Ilire Darst. erfolgte aus den entsprechenden Dimethoxyanilinen mit 
Acetylaceton, Red. u. Acetylierung der jeweiligen Rk.-Prodd. Nur zur Darst. von
II  muBte die Methode insofern modifiziert werden, ais der RingschluB hier eher 
nach C5 ais nach C3 stattfindet. Durch Blockierung von Cs durch Br konnte jcdoch 
die Rk. im gewiinschten Sinne geleitet werden. Yon diesen 4 Isomeren gibt nur
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I I I  mit HN03 eine Rk., die mit der des Brucins yergleichbar ist. Auch 6-sub- 
stituierte 3,4 - Dialkylosyarylanilide liefern eine ganz ahnliche Rk. mit UNO, 
z. B. 5-Brom-4-acetylaminoveratrol, 6-Acetylaniinohonioveratrol, Acetylaminosafrol u. 
ó-Acetylamino-4-allylveratrol. Vff. ziehen daraus den Schlufl, daB sich im Brucin 
die beiden OCH3-Gruppen am gleichen Bzl.-Ring, u. zwar in o-Stellung zueinander 
befinden u. die vom Brucin abgeleiteten Chinone o-Cliinone sein miissen. Ist dieser 
Bcnzolring nur noch an zwei weiteren Stellon substituiert, so miissen sich die Sub
stituenten gemiiB T anordnen. — 2'-Niłro-3',4'-dbnethoxy-S-benzyliden-l-hychindon 
(VI) liiBt sich nicht zum entsprechenden Amin bezw. Chinolinderiv. red., wiilirend 
diose Umwandlung beim 6'-Nitro-3',4'-dimethoxy-2-benzyliden-l-hydrindon (VII) olme 
Schwierigkeit durchfiihrbar ist.
CHs O c h . c h 3 CH30 CH • CH3 c h -ch3

r O y ^ c H ,  c^ o^ ^ c h , c n 3o ^ ^ c i i a 
I I k ą  I ^ ^ J c h . c h 3 c n / j t ^ i ^ J c i r - c ą

CII30  N-CO-CH, N-CO-CH3 N-CO-CH,,
c h -c h 3 c h  c h ,

1v^ c h ,  ch . o^ y ®
c h 3o^ O c h . c h 3 c h 3o^ / L n -  c h 30 ^ ^  ć o ----

c h 3o n o ,
CO-CIL

CB- ° l W f  T  | I f m l  T “  CH Of^ .O H ,C H = C H ,
c h 3o L  A  c o  — L  J  L  c h  c i i 3oL^ > n o 2

NH
V ersuche. 2,5-Dimetlioxyanilin, aus Nitroliydrochinondimethyliither durch 

Red. mit Fe-Spanen u. verd. Essigaiiure bei 80 -  95° unter starkem Turbinieren, 
Ausbeute insgesamt 90°/0 der Theorie. Daraus durch 30 Min. langes Kochen mit 
Acetylaceton: (3-2,5-Dimethoxyanilinopropenylmethylketon, C13Hn 0 3N (YIII), aus A. 
hexagonale Platten vom F. 55°. Wird von verd. SSuren leiclit wieder in die Kompo- 
nenten zerlegt. — 5,8-Dimethoxy-2,4-dimethylchinoli>i, C13H10O2N, aus Y III durcli 
10 Min. langes Erhitzen mit konz. IL,S04 auf 100°. Aus verd. A. oder Essigester 
diinne Nadeln vom F. 107°, m&Big 1. in Bzl. oder Chlf., wl. in A. Seine Salze sind 
intensiy gelb. Sulfat, Nadeln. CIriorhydrat, aus Aceton Nadeln vom F. 235—237° 
(Zers.), wl. in k. W. Pib-at, aus A. klcine Prismen vom F. 190°. — 5,8-Diniełhoxij-
2,4-dimethyl-lJi,3,4-tetrahydrochinolin, C13H190 2N, durch Red. vorst. Yerb. mit Na u. 
A., geruchloses, yiscoses 01 vom Kp.l0 170—172°, mit Wasserdampfen fluchtig. Das 
Chlorhydrat gibt mit FeCl3 in der Kalte keine Farbung, in der Wiirme Perman- 
ganatfarbe, die nach rotliclibraun verblaBt. Mit końz. HN03 oder vcrd. HN03 +  
NaNOj blutrote Farbę. — Acetylderw. I, Ck,H2i0 3N, aus Bzl. -{- Lg. rhomb. Platten 
vom F. 85—86°, fast durchweg 11., 1. in konz. H2S04 gelblichgriin — ->- griin — f
braun, in der Hitze rotlichyiolett — > r o t ----y  orange. — 6-Nitro-l-acctyl-5,8-(h-
methoxy-2,4-dhncthyl-lfi,3,4-tctrahydrochinolin, C16H20O5N2, aus I  in Eg. mit HN03 
(D. 1,42), aus Essigester -f- Lg. lange, breite Nadeln vom F. 127°. Die gelbe Lsg. 
in konz. H2S04 wird von K2Cr20 7 nicht veriindert. — 6-Amino-l-acetyl-5,8-dvnetli- 
oxy-2,4-dimethyl-1.2,3,4-tetrahydrochinolin, CI5H22 0 3N2, durch Red. vorst. Verb. nut 
Fe-SpSnen u. verd. Essigsaure. Sirup. Acetylderiv., C17H210 4N ,, aus Eg. -f- PAe. 
kleine Prismen vom F. 171°. — o-Brom-4-aminoveratrol, aus seinem Acetylderiv. 
mit methylalkoli. KOH, Neutralisierung mit C02. Chlorhydrat aus CH3OII, Prismen 
vom F. 216—218° (Zers.), wl. in k. W., in h. \V. Zers. unter PurpurfSrbung, ist da- 
gegen in sd. konz. HC1 bestśindig. — fi-6-Brom-3,4-dimcihoxyaniUnopropenyhnethyl- 
kełon, C13H160 3NBr, aus yorst. Yerb. mit Acetylaceton durch yorsiclitiges, 10 Min.
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langes Kochen, aus yerd. A. Nadeln vom F. 78—79°. — 8-Brom-5,6-dimetlioxy-2,4- 
ditńełhylchinolin, C13H140 2NBr, aus vorst. Yerb. mit konz. H2S04 zunSchst bei 0°, 
schlieBlich bei 60°, aus yerd. CHjOH hellgelbe Nadeln, vom F. 74—75°; Salze gelb. 
Chlorhydrat, aus Aceton dunnc lange Prismen yom F. 13(5—138°. — 5,6-Dimethoxy-
2,4-dimethyl-l^,3,4-tetrahydrochinolin, ClaHIS)0 2N, hellgelbes 01 vom Kp.,0 166—167°. 
Das Chlorhydrat gibt mit FeCl3 Rotfiirbung. Gibt ein orangegelbes, oligcs Nitros- 
amin. Acetylderw. (II) krystallisiert nicht; gibt in IiaS04 mit HN03 intensiye rot- 
braune Fśirbung, in Eg. mit IIN 03 Gelbfiirbung. — (i-3,4-Dimcthoxyanilinopropenyl- 
inethylketon, C,3Hu 0 3N, aus Essigcster -|- Lg. kleine Prismen vom F. 79°. — 
6,7-Dimethoxy-2,4-dimethylchinolin, C13II160 2N, aus Aceton rhomb. Prismen vom
F. 81,5—82°. Liefert im Gegensatz zu den yorher beschriebenen Isomcren keine 
gcfiirbtcn Salze. Chlorhydrat, aus Aceton, Pulyer vom F. 286° (Zers.). Pikrat, aus 
Aceton gelbe Nadeln vom F. 239°. — 6,7-Dimethoxy-2,4-dimcthiyl-lfi,3,4-tctrahydro- 
chinolin, CI3H,90 2N, hellgelbes, yiscoses 01 yom Kp.12 186—189°, das allmShlich er- 
starrt; aus Lg. faserige Nadeln yom F. 73—74°. Pikrat, goldgelb, F. 145° (Zers.).
Chlorhydrat gibt mit FeCl3 rein oliygriine Farbę, in der H itz e ---->- matt citronen-
gelb. Gibt ein gelbes Nitrosamin. — 1-Acctyl-G,7-dimeihoxy-2,4-dimcthyl-lJ2,3,4-tcira- 
hydrocliinolin, C15I1210 3N (III), aus Lg. rhomb. Prismen vom F. 118°. Die matt- 
gelbe Lsg. in konz. H2S04 wird auf Zusatz einer Spur HN03 glanzend orangerot, 
die Farbę yerblaCt jedoch sclineller wie bei Brucin. Die lik. tritt auch in Eg.-Lsg. 
ein. — fi-2,3-Dimethoxyanilinopropenyhnethylketon, C13Hn 0 3N, mattgelbes Ol, das 
an der Luft schnell orangerot wird. — 7,8-Dimethoxy-2,4-dimethylchinolin, C,3HI50 2N, 
hellgelbes, yiscoses 01 yom Kp. 189—191°. Chlorhydrat, aus Aceton hellgelbe 
Prismen yom F. 145°. — 7,8-Dimethoxy-2,4-diincthyl-ljZ,3,4-tetrahydrochinolint 
C13C190 2N, 01 yom Kp,12 168—170°. Acetylderw., C15H210 3N (IV), aus PAe., dann 
aus verd. CH3OH. Nadeln yom F. 98—99°, aus A. mit W. rhomb. Platten. Die 
Lsg. in Eg. gibt mit wenig IIN 03 keine Fiirbung. — 3-Nitro--4-allylveratrolr 
CuH130 4N (IX), aus Eugenolmethyliither in Eg. mit HN03 (D. 1,42) bei ca. —15°; 
aus PAe. citronengelbe Nadeln yom F. 44°. Leuchtendrot 1. in konz. II2S04. 
Daraus durch Red. mit SnCl2 u. HC1 in Eg. 5-Amino-4-allylveratrol. Acetylderw., 
Ci3II170 3N, aus yerd. CH30H  oder Essigcster -j- Lg. Nadeln vom F. 126—127°. 
Gibt in H2S04 oder Eg. mit HN03 die typ. Brucinrk. — 2'-Nitro-3',4'-dimetlioxy-2- 
bcnzylidcn-l-hydńndon, C18H,50 6N (VI), aus 2-Nitroveratraldchyd u. a-Hydrindon 
in Eg. mit IICl-Gas. Aus A. gelbe Prismen yom F. 156—176°. Wahrscheinlich 
ein Gemisch von Stereomeren. Lsg. in II2S04 orangerot. Ist nicht reduzierbar. — 
ff-Nitro-3',4'-dbncthoxy-2-benzyliden-l-hydrindon, C18II150 6N (VII), analog dargestellt, 
aus Pyridin mit. A. braunlicligclbe Nadeln yom F. 211°. Lsg. in konz. II,S04 
leuchtendrot. Daraus durch Red. in Eg. Diniethoxyindenochinolin, aus Bzl.-Lg. 
Krystalle yom F. 188—190°. Chlorhydrat, aus yerd. HC1 kleine Prismen yom F. 251 
bis 252°, in A. intcnsive blaulichrote Fluorescenz. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 
1158—69. Oxford, Univ., Manchester, Uniy.) O h l e .

Edmund. S p e y e r  und Hans Rosenfeld, Darstellung von Monobrom- und Mono- 
chlorkodein und ihr Verhalten bei der katalytischen Reduktion. (V gl. Ber. Dtsch. 
Chem. G es. 5 7 . 1427; C. 1 9 2 4 . II. 2042.) Die Darst. vom Monochlorkodein nach 
A n d e r s o n  ( L ie b ig s  A n n . 7 7 . 369 [1S51]) fiihrt leicht zu amorplien Prodd. V ie l 
siclierer gelingt seine Gewinnung durch Einw. v o n  300/oig. auf eine L s g . von 
Kodeinchlorhydrat in 30°/0ig. IICOOH. Ganz analog liiBt sich Monobromkodein dar- 
atellcn. Bei der Hydrierung desselbcn mit Pd-Kohle wird 1 Mol. H2 schnell auf- 
genommen unter B. von Monobromdihydrokodein, dann langsam ein weiteres Mol. 
II, unter Ersatz des Br gegen II, wobei Dihydrokodein resultiert. Beim Monochlor
kodein geht die Hydrierung nur bis zum Monochlordihydrokodein. Monochlorkodein, 
aus A . Nadeln yom F. 175—176°, [«]D10 =  —147,21° (A .; c =  1,0048). — Mono-
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bromdihydrokodcin, C19H2J0 3NBr, aus A. Oktaeder vom F. 190°. — Monochlordihydro- 
kodein, C18H ,j03NCl, aus A. Oktaeder vom F. 196°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
1110—13.) Ohle.

Edmund Speyer und Hans Rosenfeld, Uber die Einwirkung von Thionyl- 
chlorid au f Kodein und seine Isomeren. (Vgl. vorst. Ref.) Die Umwandlung von 
a - in ft-Chlorokodid liiBt sich in guter Ausbeute u. ohne Zers. durch Erhitzen der 
«-Verb. in Tetralin oder noch besser in Brombenzol ausfuhren. — Mit SOCl^ ent- 
steht aus Kodein u. np-Kodcin a-Chlorokodid, aus i-Kodein u. Allo-rjj kodein {3-Chloro- 
kodid. Die B. des letzteren aus Kodein u. i^-Kodein mittels rauchender HC1 ver- 
lSuft also augenscheinlich iiber die «-Verb. Das friiher erwfihnte Allo-i^-chloro- 
kodid ist ident. mit |?-Chlorokodid. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1113—16.) O h le .

Edmund Speyer und Hans Rosenfeld, Einwirkung von Natriumhydrosulfit 
a u f Bromkodeinon. (Vgl. yorst Ref.) Beim Kochen von Bromkodeinon mit Na- 
Hydrosulfit entsteht eine amorphe Base, die sich in NaOH unter Rotbraunfiirbung 
lost. Aus dieser Lsg. scheidet sich spontan eine neue, krystallisierte Base, ClsHn OsN, 
aus A. Prismen vom F. 240—41° ab, unl. in fixen Alkalien. P ikrat, Ci4H24O]0N„ 
aus Eg. Nadeln. Zers. gegen 210°. Jodmethylat, C,0H84O3N J, amorph. Oxim, 
C^HjjOjNj, aus A. mit Chlf. Pulver vom F. 266 — 270°. Die CO-Gruppe u. die 
O-Brucke sind in dieser Base also noch yorhanden. Erst bei ihrer elektrolyt. Red. 
an priiparierten Pb-Elektroden entsteht ein amorphes Prod., das in Alkalien 1. ist. 
Dic Base wird auf katalyt. Wege mit Pd nicht weiter reduziert. Moglicherweise 
liegt ein Dihydro-xp-kodeinon vor. — Von Na u. Na-Amalgam in alkoli. Lsg. wird 
Bromkodeinon nicht angegriffen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1117—19.) OlIŁE.

Edmund Speyer und Hans Rosenfeld, Uber das Dihydrothebenin und seinen 
Abbau. (Vgl. vorst. Ref.) Die Red. des Thebenins (I) gelang nur mittels Na-Hydro- 
sulfit. Das resultierende Dihydrothebenin (II) zeigt in seinem chem. Verh. groBe 
Ahnlichkeit mit der Muttersubstanz; es liiBt sich weder acetylieren, noch benzoy- 
lieren. Es gibt ein krystallisiertes Chlorhydrat u. addiert CHaJ  unter B. des Jod- 
hydrats einer tertiaren Base. Die erschopfende Methylierung scheiterte an ikrem 
phenol. Charakter. Daher wurden die OH-Gruppen mit Dimethylsulfat u. NaOH 
methyliert u. das entstandene Methimnethylsulfat des Dimethoxydihydrothebenins (III) 
in sein Jodid ubergefuhrt. Das daraus mit AgaO bereitete Ammoniumhydroxyd 
zerfiel beim Kochen mit Alkali in Trimethylamin u. Methoxydihydrothebenol (IT) 
unter gleichzeitigcr Vcrseifung einer Methoxylgruppe. Ein Vers., 1Y mit HJ u. 
rotem P zu Dihydropyren zu reduzieren, lieferte nur eine sehr geringe Menge eines 
01 es, das ein krystallisiertes Pikrat gibt.

CHgOlf
II

CH3 -NH • CH2 • CH3 •N H ' CHi • CH,
JOH

|H.

CH3On
CH,

III
iHs

(CH3)3N • CHj • Clij
so 4h  U !0CH3 'OCH.

V crsuche. Dihydrothebeninthiosulfat, (CI8H310 3N)j-H2Sa0 3, aus einer sd. wss. 
Lsg. von Thebeuinchlorhydrat durch portionsweise Zugabe von Na-Hydrosulfit, bis 
die rotbraune Farbę in Hellgelb umschliigt, unter Abscheidung eines gelben Oles,
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das bei weiterem Zusatz vou Na-Iiydrosulfit wieder gel. wird. Beim Erkaltcn 
Krystallisation. Aus vcrd. A. Prismen vom F. 194—195°. — Dihydrothebenin, 
CjgHjjOgN -(- II20  (II), aus einer Lsg. des yorst. Salzes in Aceton mit wss. NH„ 
u. Ausfallen mit W.; Stiibcben, Zers. bei 147—148°, durebweg fast unl.; 11. in fixen 
Alkalien. Ćhlorhydiat, aus W. gelbliche Blattchen, Zers. bei 237—238°. — N-Methyl- 
dihydrothcbeninjodhydrat, C10II2403N J, aus II mit CII3J  1 Stde. boi 100°. Aus W. 
Blattchen vomF. 130—131°.—Dimethoxydihydrothebeninmeihinmethyls\dfat,Q.n \ l ;ilO-11$,§ 
(III), aus A. mit wenig W. verfiłztc Nadeln, Zers. bei 270—271°, sil. in W ., swl. 
in absol. A. — Dbnethoxydihyd>-othebcninniethinmcthyljodid, CJ2II30O3NJ, aus A. mit 
A. Nadeln, ^ers. bei 245°. — Methoxydihydrothebenol, C,8H180 3 (IY), aus Eg. Siiulcn 
vom F. 133—134°, unl. in Alkalien. — Aus IY mit rotem P  u. H J (D. 1,7) 4 Stdn. 
bei 220° entstand ein in A. 1., grunlicli fluorescierendes 01, das im Vakuum bei 
300—310° iiberging u. ein Pikrat lieferte, aus A. Nadelchen, Zers. bei 212—214°. 
(Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 1120—24.) O h l e .

Edmund Speyer und Hans Hosenfeld, i)ber dic Eimuirkung von Bromcyan 
auf Thebain. (Vgl. yorst. Ref.) Bei der Einw. von BrCN auf Thebain in Chlf. 
hatte v. B r a u n  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 47. 2312; C. 1914. II. 938) neben einem 
Br-haltigem Ol in sehr geringer Menge eine kryatalliaierte, Br-freie Verb. isoliert, 
der er die Zus. Ci0H20O3N2 zuschrieb. Dic glciche Substanz entsteht in wesentlich 
besserer Ausbeute, wenn man die Umsetzung in w. Eg. yornimmt, jedoch kommt 
ilir nicht die obige Formel zu. Sie erwies sich yielmehr ala Nor-cyan-łhebenin, 
C1»H10O;lN:i (I). Yff. nelimen dalier an, daB das Thebain bei dieser Bk. zuniichat

in Thebenin ubergelit, das in statu nascendi mit BrCN reagiert Mit Thcbenin 
selbst bildet BrCN nicht die Verb. I. Auch die Verscifung von I  zum Northebenin 
gelang nicht. Bei der Waaaerstoffkatalyse nimmt I 4 Ha auf unter gleichzeitiger 
Abspaltung der CN-Gruppe ais CH20  u. NHa u. B. eines oligen, primaren Amina, 
das ein krystallisiertes Jodmethylat (II) liefert. Der Abbau desaelben zu einem 
N-freien Korper scheiterte. — Nor-cyan-thebcnin, C18H10O3 (I), krystallisierte aus 
der rubinroten Lsg. von Thebain u. BrCN in Eg. auf Zusatz yon W. aus. Aus
A. Blattchen vom F. 146—147°, 1. in fixen Alkalien. Bei der Verseifung mit sd. 
25°/0ig. ITjSOj , yerd. IICI oder Essigsaure, entstand stets ein in Chlf. 1. braunes 
01, das auch keine krystallisierten Deriw. lieferte. — Die bei der Hydrierung von
I in 10%ig. Essigsaure mit Pd-Kolile erhaltene oligc Base, 1. in Chlf., gab keinc 
krystallisierten Salze. Aua ihrer alkoh. Lsg. mit CH3J  das Jodmethylat, CłoH2l)OjNJ
II, aua A. Blattchen vom F. 298—299°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1125—28. 
Frankfurt a. M., Uniy.) O h l e .

^ ° '  ^ai1̂  uu(l Margarete Schon, Untersućhungen an eleklrolytfreien, wasser- 
lóslichen Proteinen. III. Salzeiweifiuerbindungen (ZnClt). (II. ygl. Biochem. Ztschr. 
152. 360; C. 1925. I. 530.) Die Beziehungen yon hochgereinigten in W. 1. EiweiB- 
korpern zu Neutralsalzen — liicr ZnCl2 — werden mit Hilfe physikal.-chem. 
Methoden neu unteraucht. Von EiweiBkorpern wurden dabci yerwendet Serum- 
albumin au8 Pferdescrum, Glutin aua Gelatine u. Oualbumin aus Huhnereiern. Sic 
wurden alle durch Dialysc u; Elektrodialyae aorgfaltig gereinigt, auf ihren Rein- 
heitsgrad durch Leitfahigkeits- u. Cl-Ionen Mesaung konirolliert u. waren frei yon 
Alkali- u. Saureprotein. Die Wcchselwrkg. yon EiweiB u. ZnCl2 in was. Lsg.

VII. 2. 132



1980 D. O k g a n is c h e  C h e m i e . •1925. H.

wurde jcweils dureh Leitfiibigkeitsmessung, H-Ionen- u. Cl-Ionenmessung, Uber- 
fuhruhg u. Flockungsreihen untersuclit. ZnCL gibt mit den angefuhrten Proteinen 
reversible Verbb., die den Alkali- u. Erdalkaliprotcinen an die Seite zu stellen sind.

Das pliysikal.-chem. Vcrli., insbesondere die Leitfśiliigkeit von ZnCl2-Lsgg. iu 
dem Konz.-Gebiet 5 X  10—2-n. bis 5 X  10—3-n. wird nachgepriift. Die Ilydrolyse 
ist gering, die spezif. Leitfiihigkeit auch innerhalb langerer Zeit konstant. Der 
Grenzwert der molekularen LeitFiihigkeit bei 25° ergibt sich dureh Extrapolation zu 
260,5, dnrch Bereclinung der Zn-Ionenbewcglichkeit aus der H- u. Cl-Ionenaktivit!it 
erhiilt man 260,304. Die [H‘] wurde gemessen nach der Poggendorfschen Kompen- 
sationsmethode, die Cl-Ionenkonz. poteutiometr. mit einer kleinen Kalomelolektrodc. 
Erstere ist stets sehr gering, letztere wurde in Sericnyerss. ermittelt mit einer Gc- 
nauigkeit von 5°/0 fiir die daraus nach der Formel:

K - IO 2 C c l v cl —  C H u n  
u7 =  ------------ ~ ~ -------------- berechnete Zn-Ioncnbeweglichkcit.

Oę| —
(K — spezif. Leitfiihigkeit, vcl =  Bcwegliclikeit des Cl-Ións =  75,2, uJt =  Be- 
weglichkeit des II-Ions =  350, uZa =  Beweglichkeit des Zn-Ions; siimtliche Werte 
bei 25°). uZn =  55,10. — Die Wecliselwrkg. von ZnCl2 u. Albuminlsgg. wurde au 
2 yerscliiedenen Albuminkonzz. (0,8 u. 1,086%) u- 6 yerscliiedenen ZnClj-Konzz. 
(4,838 X  18~3-n. bis 58,05 X  10~3-n.) untersuclit. Sie setzt sofort nach Zusammen- 
geben der Lsgg. ein, wie sich durcli die Abnahme der spezif. Leitfiihigkeit zeigt u. 
ist nach 8 Stdn. beendet. Die Leitfiihigkeitsmessungen wurden dalier mit nicht unter 
8 Stdn. alten Lsgg. ausgefUhrt. Der EinfluB der H-Ionen tritt infolge ilircr geringen 
Konz. ganz. zuruck gegeniiber dem der Zn- u. Cl-Ionen. Das gebundene Cl wurde 
berechnet, indem man die Cl-Ionen in der Kombination von den Cl-Ionen im rcinen 
Salz abzog u. durcli den Aktivitiitsgrad des reinen Salzes dividierte. Bei gleichem 
Albumingchalt nimmt mit abnelimendcr Salzkonz. die gebundene Cl-Mcnge absol. 
ab, betriigt aber einen groBcren Bruchteil der Gesamt-Cl-Menge. Die Binduug 
strebt einem Maximum zu, das pro g Albumin bei ca. 3,7 X  10—1-n. Cl liegt 
Diescr Wert spriclit dafur, daB das Albumin mit ZnCls reagiert wie mit Ag- u. 
Alkalisalzen u. nicht wie mit Fe-, Cr- u. U 02-Salzen. Bei gleichcr Salzmenge u. 
steigendem EiweiBgehalt nimmt die Cl-Bindung absol. zu, aber uiclit proportional 
der Stcigerung des Albumingehalts. Fiir die Eigenleitfiiliigkeit des Albumins wird 
eine Korrektur angebracht. Wie uZn , so wird uKomb berechnet; da sieli fiir das 
Zn-EiweiBion hohere Werte ergeben wie fiir das Zu-Ion, wird auf Ioncnneub. 
geschlossen. UKomb> zeigt einen Anstieg zwisehen 2 X  10~a u. 8 X  10—3-n. ZnClj 
mit folgendem Wiederabfall, was mit einer Zone der Hcmmung der Ilitzekoagulation 
des Albumins bei Zn-Cla-Ggw. zusammcnfiillt. Im Uberfuhrungsapp. zeigt die 
ZnClj-EiweiBkombination kathod. tjbcrfuhrung. Eine Bereclinung des Albumin- 
Mol.-Gew. aus dem Maximum der Cl-Bindung liiBt darauf sclilicBcn, daB mchrere 
Salzmolekiile auf 1 Zn-EiweiBmolekel entfallen.

Das Glutin wirkt im allgemeinen ebenso wie Ser-Albumin, doch steht es bei 
gewiclitsprozentigem Yergleich in seiner quantitativen Wrkg. liinter dem S e r-Albumin 
zuruck, sowohl in der Fahigkeit, das Cl zu binden ais auch in der Leitfiihigkcits- 
yerminderung. Das Oval-Albumin unterscheidet sich prinzipiell vom Ser-Albumiu 
u. Glutin dureh die Art seiner Cl-Bindung — diese steigt auch relativ mit Er- 
hohung der Salzkonz. —■ durcli seine anod. Wanderung u. dadurch, daB es bei 
Zimmertcmp. u. Erhitzen nur eine Flockungszone aufwcist. — Bei der theoret. Aus- 
wertung der Yerss. wird Zwitterioneubildung im Sinne Bjereum s (Ztschr. f. physik. 
Ch. 1 0 4 . 147; C. 1 9 2 3 . I. 1575) in Erwiigung gezogen. (Biochem. Ztschr. 153. 
253—84. 1924.) Sen c s te r .
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A rttu ri I. V irtanen und H. K arstrom , Quanlitalive Enzymbeslmmuhgeii an 
Mikroorganismen. I. Der Katalasegehalt der Bakterien. Die katalat. Fiihigkeit 
(Kat. f.) der Bakterien wird gekcnnzeichnet durcli den Auadruck Kat. f. =  Reak- 
tionskonstante lc: Zellenzahl. Vff. halten es fiir besser die enzymat. Wirksamkeit 
pro Zelle anzugeben u. sie nicht auf die Gewichtseinheit zu beziehen, da es scheint, 
daB der Katalasegehalt von der GroBe der Zellen unabhiingig ist. Die Spaltung, 
welche sich durch die Gleichung fiir monomolekulare Rk. gut darstellen lSBt, ver- 
liiuft ara besten bei pn 6,—8,0; VfF. nelimen alle Verss. bei pjj =  6,5 u. 0° vor, da 
bei alkal. Rk. 1I.20 2 spontan gespalten wird. — Der Katalasegehalt ist ziemlich 
unabhangig vom Alter der Bakterien. In iilteren Kulturen kann man infolge der 
starken Autolyse der Zellen die Zellen nicht mehr ziihlen. — Bei Zimmertemp. 
unterliegt die Katalase rascher Zcrstorung. — Die Reaktionskonstante muB, urn 
vcrgleichbare Werte zu crhaltcn, innerhalb einer kurzeń Zeit ermittelt werden. — 
Die Reaktionskonstante ist unabhangig von der Substratkonz. u. proportional der 
Zellenzahl. Kat. f. ist daher ais ein MaB des Katalasegehaltes anzusehen. Durch 
Trocknen, Erwarmen oder durch Protoplasmagiftc wird Kat. f. nicht erhoht. — 
Ggw. von Glueose in den Niihrlsgg. hat bei der Mehrzahl der untcrsuchten Bak- 
terien keincn EinfluB auf die B. von Katalase; bei M. Freudenreichii u. B. Zopfii 
wurde in Ggw. von Glueose ein Sinken des Katalasegehaltes beobachtet. Es wurde 
die Kat. f. einer Anzahl yon Bakterien untersucht; die erlialtenen Werte schwauken 
zwischen 0,01*10—° (in einem Falle 0,004-10-9) u. 0,62• 10 °. — In B. prodigiosum 
u. B. lactis amari wurde bei Zuchtung uuter anaeroben Bedingungen ein liohercr 
Gchalt an Katalase gefunden ais bei aerober Zuchtung. — Die Katalase lebender 
Baklerien gelit nur in minimaler Mengo in die wss. Lsg. iiber. (Biochem. Ztsehr. 
161. 9—46. Helsinki (Finnland) Lab. d. Buttercxportges. Valio m. b. H.) H e s s e .

Erich Klopstock und A. Buschke, Uber Vorko»nnen und Bedeutung von Fer- 
menten in der menschlichen Haut. Unterss. iiber den Lipase-, Phenolase-, Trypsin-, 
Diastase- u. AT«cZcascgehalt der Haut von verschiedenen Korpcrstcllen. Fiir einzelne 
Fermente ergehen sich deutliclie, fiir andere keine Unterscliiede. (Dermatol. 
Wchschr. 7 9 . 1485 — 87. Berlin, R uD O L F -Y iR C H O W -K rankcnh .; Ber. ges. Physiol. 
31. 714. Ref. J a c o b y . )  O p p e n h e im e r .

A. Rabbeno, Uber die mutmafilichc Beteiligung dei• Katalase an oxydativen 
Prozcssen. Die Katalase beeinflufit in keiner Hinsicht den Gaswechsel von Muskel- 
brei, aueh dann nicht, wrenn andere Substanzen peroxydaseartiger Natur (Hiimatin) 
zugesetzt werden. (Arch. internat, de physiol. 2 4 , 119—44, 1925; Turin, Laborat 
de.physiol.; Ber. ges. Physiol. 31. 713. Ref. I I a f n e r . )  O p p e n h e i m e r .

F. Jlaignon, Neuc Unłersuchutigen iiber die Elektrolyse der Enzyme und ikr 
Gehalt an Phosphorsaure und Siliciuni. (Vgl. S. 1447.) Langere Zeit fortgesetzte 
Elektrolyse fiihrt zu yolliger Unwirksamkeit der Enzyme. Dies scheint nicht auf
B. von Hemmungsstoffen (1IC1, II2S04 usw.) zu beruhen. Man stellt das Unwirksam- 
werden in dem Augenblick fest, in dem die unter der Wrkg. der Elektrolyse auf- 
tretenden Flocken nicht mehr mit dcm Strom wandern. Es handelt sich yermutlich 
bei der Zerstorung der Enzymwrkg. um eine elektrolyt. Dissoziation der organ.- 
minerał. Gruppe der Enzyme. — Untersucht wurden Pankreassaft, Malzamylase u. 
Enzyme tier. Gewebe. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 51—54. Paris.) H e s s e .

J. Smorodinzew und Y. Danilow, Der Ein fiu [i versehiedener Praparate der 
Chiningruppe auf die fermentativen Funktioncn des Organismus. III. M itt Der Ein fiu fi 
emiger Chinin- und IIarnstoffvcrbindungen auf die Pankreaslipase. (II. vgl. Biochem. 
Ztsehr. 1 4 0 . 12; C. 1 9 2 3 . III. 1371.) Untersucht wurde die Spaltung von Tiiacelin
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durcli Glycerinextrakt aus Ochscnpankrcas. Dic Spaltung yerliiuft auch in Ggw. 
von Chinin oder Harnstoff nach der Gleicliung fiir monomolekulare Rk. Chinin- 
chlorid fordert in Konzz. yon 0,22—0,05% die Wrkg. der Lipase; bei einer Konz. 
von 0,01% in der Yersuchslsg. kann keine Aktiyierung mehr beobacbtet werden. 
Yon Chininsulfat fórdern 0,026—0,013%ig. Lsgg., wahrend die Wrkg. bei 0,007%ig. 
Lsgg. nicht mehr bcobachtet wird. Die Wrkg. der Aktivatoren ist nicht sehr groli.
— Die Doppelycrb. Chinin -J- Harnstoff liemmt in Klengen yon 0,16—0,4%; sie 
hebt bei einem Gehalt von 0,6% die Wrkg. der Lipase auf; bei 0,08% ist sie 
unwirksam.'— Freier Harnstoff hat keinen EinfluB auf dic Lipase. Dagegeu ver- 
zogern Chlorid u. Nitrat iu Konzz. yon 0,07—0,017 bezw. 0,08—0,02%; die Salzc 
sind in Mciigen yon 0,009 bezw. 0,01% ohne Einw. auf Lipase. — An der Wrkg. 
der Alkaloidsalze sind Anionen u. Kationen beteiligt: die S04"-Ionen erlioheu die 
aktmerende Wrkg. des Chinins, wahrend die IlarnstofTsalze im Doppelsalz diese 
Wrkg. unterdriicken. — Die Wrkg. des Chinins auf Lipase ist geringer ais die 
friiher (1. c.) fcstgestcllte Wrkg. auf Amylasc u. Trypsin. (Bioclicm. Ztschr. 161. 
178—94. Moskau, Tropeninstit. am Komm. d. off. Ges.) H e s s e .

L. Hugouneną und J. Loiseleur, Uber die Uberlagerung der Erscheinungen der 
elekłiven Dissoziation und Adsorption in den proteolytischen Diastasen. Unterwirft 
man Pepsin solehen Rkk., die das NH, festlegen (Diazotierung, Acetylierung, 
Methylenisierung), so wird seine Wirksamkeit nicht yermindert; unterwirft man 
aber Proteine den gleichen Rkk., so wird ihre Yerdauung durch Pepsin beinahe 
aufgehoben. Beim Trypsin liegen die Verhiiltnisse genau umgekelirt. Vcrss. an 
Peptiden vervollstandigen das Bild: Benzoylglycylglycin mit besetztem SHj wird 
nicht yon Pepsin, wohl aber yon Trypsin angegriffen; die umgckehrte Erschcinung 
bietet der Glycylglyciniithylester mit freiem NH,, obwohl hier der Vers. mit Trypsin, 
da im alkal. Medium, wegen etwaiger Verseifung des Esters nicht ganz eindeutig 
ist. Im Pepsin, das im HCl-Medium wirkt, sind offenbar die N ll2-Gruppcn be- 
langlos, man konnte es schemat, ais P—COaII auffassen, sein elektronegatiyer Tcil 
bindet das Na' des NaCl, u. das Cl' wirkt auf das NPI2 der Proteine. Umgekebrt 
wiire das im alkal. Medium wirkende Trypsin ais T—NIL aufzufassen, sein elektro- 
positiyer Teil bindet das Anion der Soda, u. das Na' wirkt auf das C02li  der 
Peptide. Es handelt sich demnaeh um eine elektiye Bindung yon Ionen, u. die 
Verdauung der Proteine yollzieht sich naclieinander durch zwei Ionen yon ent- 
gcgengesetztem Zeichen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 149—51.) LindenbauM.

G. Marinesco, Ncue Beitrage zum' Studium der Jłolle der Oxydcisen bei den 
Phdnomcnen des Lebens des Neurons. Unterss. iiber das Vork. der Oxydasen in 
den einzelnen Teilen der Nervenzellen. Vermutungen iiber dic Bedcutung der 
Fermente bei Regeneration u. Neurotropismus. (Schweiz. Arch. f. Neurol. u. 
Psychiatrie 15. 3—26. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 708. Ref. J a c o b y . )  O p p e n h .

Ludwig Pincussen, Uber Yeranderunyen des Fermentgehaltes des Blutes. I. Mitt. 
Eduardo Coelho, Die Beeinflufibarkc.it der Nuclease und Lipase. Zur Aufkliirung 
der Frage, ob dic Ggw. von Nuclease u. Lipase im Blut von der inneren Sekretiou 
abhiingig ist oder ob diese Fermente aus zugrunde gegaugenen Zellen stammen, 
wurden Injektionen yon Stoffen yorgenommen, welche entweder eine pharmakolog. 
Beeinflussung des sympath. bezw. parasympatb. Systems bewirken oder andererseits 
der sog. Reiztherapie dicnen. — Injektion yon Adrenalin oder Pilocarpiu (auch in 
Ggw. von K oder Ca) yerursachten keine Veriindcrung des Gehaltcs an Nuclease 
im Blut Hieraus kann mit Vorbehalt geschlossen werden, daB es sich bei den 
n. Nucleasen des Blutes um nicht durch die innere Sekretion beeinfluBte Zellfermente 
handelt. Praparate der Reiztherapie (Novoprotin, Yatren-Casein) bewirken nach 
Injektion eine Hcmmung der Nuclease. Yf. glaubt, daB irgendwelche den Abbau 
hindernde Ilemmungsstoffe auftreten. — Bestrahluug der Yersuclistiere bewirkt
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Zunahme der Spaltung. — Injektion von Adrenalin bezw. Adrenalin +  Ca" bewirkt 
eine Hemmung der Lipase, was also auf eine innersokrctorische Einw. schlieBeu 
liiBt. Die Shnliche Wrkg. des Piloearpins ist niclit so ausgepriigt. Injcktion von 
Novoprotin fordert die Lipase. — Die nach Injektion yon Yatrcn-Casein beobaehteten 
Ilemmungen der Lipase u. Nuclease sind walirscheinlicli auf die Ggw. yon J  
zuriickzufiiliren. (Bioeliem. Ztschr. 161. 71—79. Berlin, Urbankrankenli.) H e s s e .

Shuzo Kimura, Beitrage zur Kenntnis der Serumprotease. IX. Mitt. Uber die 
ICaolinadsorbierbarkeit der Se>-ump?-otease und Antiprotease. (III. ygl. Tohoku Journ. 
of exp. Med. 4. 671; C. 1925. I. 1614.) Das autolyt. Serumferment wird yon Kaolin 
leicht, der anfiproteat. Faktor niebt adsorbiert. (Tohoku journ. of exp. med. 5. 340 
bis 350. 1924. Sendai. Med. Klin.; Ber. ges. Pliysiol. 31. 715. Ref. Ja co isY .)  O pp .

H. C. Sherman, M. L. Caldwell und N. M. Naylor, E in fiu fi von Tryptophan 
und anderen Aminosaurcn au f die Stabiliłiit und enzymatische A ldw ita t der Pankreas- 
amylasc. In reinem W. gel., yerliert bei 10° Amylase etwa 1/0 ihrer Wirksamkeit 
in 4 Stdn. u. etwa die Halftc in 24. Sowohl in Ggw. wie in Abwesenheit yon 
Salzen ist der Temp.-EinfluB stiirker ais bei anderen chem. Rkk. Bei 25° ist in 
2 Stdn. schon die Hiilfte, in 4 s/a > bei 40° in 1 Stde. die totale Wirksamkeit yer- 
lorcn. Wenn im W. sich das Optimum einer NaCl- u. NajHP04-Konz., bei opti- 
malcm pn  (6,9) befindet, dann wird die Zerstorungsgcschwindigkeit wesentlich ge- 
hemmt. Diese Beobachtungen, die fiir die amylolyt. wie fUr die saccharogenet. 
Partialfunktionen in gleicher Weise gelten, sprechen dafiir, daB die Inaktiyierung 
wcnigstens zu einem Teil dureh liydrolyt. Vorgiinge bedingt sind. Zusatz yon 
Aminosfiuren scliiitzt nun vor der Inaktiyierung. Die Versuchsergebnisse der Verff. 
machen es walirscheinlicli, daB das Ferment selbst ein Protein ist, das bei der 
Ilydrolyse Aminosiiuren entstehen laBt. Auf diese Weise soli Aminosiiurezusatz 
der Ilydrolyse Einlialt tun u. die Wirksamkeit sehutzen. Da Tryptophan seine 
Sehutzwrkg. in den ersten 30—40 Min. der Yerss. zeigt, wird yermutet, daB diese 
Aminosiiure im Fermentmolekiil yielleicht so gebunden ist, daB es nicht in den 
ersten Stadien der Ilydrolyse abgespalten wird. Nach liingerer Zeit (50 Min.) liiBt 
sich auch eindeutig die Sehutzwrkg. des Tryptoplians demonstrieren. Zum SchluB 
wird eine Zusammenfassung der Arbeiten yon S h e r m a n  u. Mitarbeitern gegeben 
u. gesagt, daB die analyt. Unterss. wie die Verss. mit ycrschiedenen Antiseptica u. 
Studien iiber den EinfluB der Wiirme u. Aminosiiuren die EiweiBnatur der Pan- 
kreasamylase ziemlich sicherstellen. PrUfungen des isoelektr. Punktes werden in 
Aussicht gestellt. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 47. 1702—9. New York, Dep. of 
Chem. Columbia uniy.) O p p e n h e i m e r .

E 3. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
Willem Rudolfa, Einwirkung von Wasser und Salzlosung au f die Absorption 

un.d Keimung von Samen. Vf. untersuehte die stimulierende Wrkg. yon MgSOj, 
NaN03, Ca(NOa)3, NaCl, K2C03, KC1, KHsPOj, KN03 in steigenden Konzz. auf die 
Keimung vorgequollener Samen. Vergleichende Keimungsyerss. wurden nach Quellung 
in dest. W. und mit Samen, die nicht yorgcąuollen waren, unternommen. Weiter wurde 
der EinfluB der Temp. auf Quellung, Keimung, Stengel- und Wurzelentwicklung 
gepriift. An Samen wurden yerwendet: weiBe Lupinen, Wassermelonen, Erbsen, 
Buchweizen, Sojabohnen, Weizen, Mais, Bohnen, Luzerne u. Raps. Die Auskeimung 
gesehah zwisehen einer Doppellage Filtrierpapier. Am stiirksten sehiidigend wirktc 
KjC03-Lsg., eine Anzahl yon Samen erzeugten nur Stengel, keine Wurzeln. Auch 
Ca(N03)2 hat eine seliadigende Wrkg. auf fast alle gepriiften Samen mit Ausnahme 
von Mais, dessen Keimung im Vcrgleich zu den in dest. W. kcimenden Samen, in 
allen angewandten Konzz. gestcigert wurde. Ebenso bewirkte MgS04 eine Stimu- 
lation bei Mais, wShrend Lupinen geringfugig geschiidigt wurden. Letztere keimten
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besser und erzeugten langere Wurzeln in NaN03-Lsgg. mittlerer Konz. Walir- 
scheinlich bedingt der osmot. Druck innerhalb d. Samen, yerglichen mit dem der 
auBerhalb befindliclicn Lsg., eine Stcigerung der Absorption. Absorption, Keimung 
und Wurzelwachstum verringerte sich mit steigernder Konz. der Salzlsgg. vcr- 
glichen mit dest. W. Ein dauernder Kontakt mit den Salzlsgg. schSdigt Keimung 
und Wurzelwachstum. Der EinfluB der Salzlsgg. auf die Keimungsgeschwindigkcit 
ist bei allen untersuchten Samen nicht gleicli; wUlirend bei Mais und Eibsen, in 
NaN03-Lsg. vorgequollcn, die Keimung um 24 Stunden yerlangsamt wird, keimtcn 
Weizen und Luzerne rascher ais bei den entsprechenden Verss. in dest. W. (Soil 
Science 2 0 .  15—37.) B r a h m .

R. A. Brink, Vorlaufige Studie iiber die Rolle von Salzen fiir das Waclistum von 
Pollenschlauchen. (Vgl. Journ. Gen. Physiol. 6 . 677; C. 1 9 2 4 . I I .  2271.) Pollen der 
Platterbse u. von Nicotiana Sanderac ais Kontrolle werden in ein Niihrmedium mit 
15% Rohrzucker ais Grundlsg. gebraclit u. Na-, K -, L i-, Mg-, Ba-, Sr-, Ca-, Al-, Ce-, 
Cu-, N i-, Mn-, Fe- u. J?u-Salze oder Salzgemische zugesetzt. MaBstab ist die Lange 
der Kcimschliiuclie, da es verhiiltnismiiBig lelcht ist, Pollen zum Keimen zu bringeu, 
dagegen schwierig, das Wachstum aufrecht zu erlialten. NaCl, KC1 u. LiCl wirkten 
fast stets schadigend; MgCl2 u. BaCl2 sind* offenbar 15-mal so giftig wic die eben 
genannten Alkalien, SrCla ist weniger giftig ais diese Erdalkalien; CaCl2 wirkt 
fordernd. Den EinfluB Uben die Kationen aus. Die Ergebnisse bei Nicotiana sind 
grofitenteils die gleichen, nur wirkt auch Ca liier giftig. (Botan. gaz. 7 8 . 361—77.
1924. Madison, Uniy. of Wisconsin; Ber. ges. Physiol. 31 . 543—44. Ref. G l e is - 
b e r g .) ' W o l f f .

Joseph M. Ginsburg1, Zusammensetzung und Aussehen von Sojapflanzen auf 
KuUurliisungen gewachsen, von denen jeder ein anderes wesentliclies Element fchlle. 
Yf. stelltc Ycrss. an, um das Verhaltnis der wichtigstcn minerał. Elemente u. 
physiolog. Charakteristica von Sojapflanzen festzustellen, die in Nahrlsgg. bis zur 
Rcifung gewachsen waren. Es wurden 8 yerscliiedene Lsgg. benutzt, dereń jede so 
zusammengesetzt war, daB ein wichtigcs łon fehlte. Ais Testlosung diente eine 
Lsg., wclehc K, Ca, Mg u. Fe ais Nitrat., Sulfat und Pliosphat entliielt. Bei einer 
Lsg. war das K durch Na ersetzt. Die Sojapflanzen wurdeu auf Asclie, N, Ca 
und Mg analy8iert. Patholog. Veranderuugen traten besonders beim Fehlen von 
Ca auf, dann folgten solche beim Fehlen von N, K, Mg, S, Fe u. P. — Na scheint Iv 
nur zur Zeit der Bliite ersetzen zu konnen. Pflanzen, die in P-freier Lsg. gc- 
wachsen waren, bildeten keine lebensfiihigen Samen. Die Anderungen im Aschen- 
gehalt wurden yon 8,61 % beim Fehlen von P, bis 18,41 % beim Fehlen yon Mg 
gefunden, gegeniiber 13,31% bei den Normalpflanzen. Alle Pflanzen, die in un- 
yollstiindigen Kulturlosungen gewachsen waren, mit Ausnahme solcher beim Fehlen 
von S, zeigten hohere Ca-Absorption und geringere N- u. Mg-Absorption ais dic 
Normalpflanzen. (Soil Science 2 0 .  1— 13.) B r a h j i .

J. S. Petrus Blumberger, Theońen iiber die Kohlcnsdureassimilation. Zusammen- 
liangonde ausfuhrliche Darst, der iilteren u. neueren Erkliirungsyerss. (Chem. 
Weekblad 22. 425—36.) G r o s z f e l d .

Norman Ashwell Clark, Die Entstehungsgeschwindigkeit der Wasserlinse ais 
eine Funktion der Intensitdt und der Dauer der Lichteinwirkung. Verss. mit Lemna 
major in Niihrlsgg. ergaben, daB die Entwicklung zunalim, wenn die Lsgg. standig 
durch 400—900-kerzige Lampen erhellt wurden. Dic entstandene Menge erwies sich 
a’.s der Lichtmenge direkt proportional, u. auch proportional der Lichtintensitiit 
Eisenphosphat schadete den Pflanzen bei Dauerbeleuclitung, FeCI3 dagegen nicht. 
(Journ. Physical Chem. 2 9 . 935—41.) H a a s e .

Fernand Arloing und Chavanne, Einfluf) der Elektrolyte und der Wasser- 
stofponenlionzenłration des Milieus a u f Bakłeriophagen. (Ygl. S. 47.) Elektrolyte
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sind fiir die Erscheiuung der Bakteriopliagic notwendig, aber es scheinen dic'ein- 
zclnen Na, K, NHłr Li oder Mg keine spezif. Bolle zu śpielen. Die lyt. Wrkg. 
(ritt unabhiingig von pu auf, auch bei saurem Milieu. (C. r. soe. de biologie 93. 
531—32. Lyon, Laborat. dc mód. exper. et de bactśriol.) O p Pe n i i e i m e r .

E. Aubel und J . Salabartan, Die Bedeutung der durch den Colibacillus auf 
Kosten der Glucose gełrennł enlwickellen Produkte. (Vgl. S. 196.) Feststellung der 
Bedingiingcn, unter dcnen vom Colibacillus auf glucosebaltigen Nahrbodcn das 
eine Mai Milchsaure, das anderc Mai Brenztraubensaure entwickelt wird. Bc- 
sprechung der intcrmediarcn Vorgauge unter Beriicksiclitigung der tlierm. Ersclici- 
nungen fiir das biolog. Gesclichen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1784 bis 
1786.) ' O p p e n h e i m e r .

Oscar W. Richarda, Dic Wirhmg von Calciunmdfat auf Wachstum und Fcr- 
mentation von Hefe. Es ergab sieli, daB sowolil fur das Hefewachstum wic fiir 
dereń fermentatiye Fahigkeit die optimale CaS04-Zusatzkonz. 0,0001 mol. betriigt. 
Es wird daran erinnert, daB W. sehr haufig eine groBere Mengc besitzt.. (Joum. 
Americ. Cliem. Soe. 47. 1671—76. Eugcne, Oregon, Dep. of zoolog.) O p p e n h e i m e r .

C. N euberg und M. Kobei, Weiłeres zur Phosphorylierung des Zuckcrs. Bei 
den friihereii Verss. (vgl. Biochem. Ztschr. 155. 499; C. 1925.1. 2082) konnte gezeigt 
werden, daB Yerestcrung der Phosphorsaure mit Zucker keine Schwermetallkatalyse 
darstellt. Es wird nun gefunden, daB die Ggw. von Na4Pa0 T weder die Vergiirung 
uoch die Phosphorylierung der Zucker hemmt. Entsprechend den friiheren Yerss. 
uiit KCN yerzogert Pyrophosphat in neutralcr Lsg. nicht merkbar, wahrend in 
alkal. Lsg. eine geringe Ycrzogcrung der biocliem. Phosphorylierung zu beobachten 
ist. Auch diese Vcrss. zeigen also, daB entionisierbarc Metalle, insbesonderc Fe, 
bei der Phosphorylierung keine Rollc spiclen. (Biochem. Ztschr. 160. 464—66. 
Berlin-Dalilem, Kaiscr Willielm-Inst. f. Biochem.) H e s s e .

C. Neuberg uud A. Gottschalk, Uber Apozymase und Cozymase. Zur Lelire 
von der Phosphorylierung. (Vgl. N e u b e r g  u. K o b e l , Biochem. Ztschr. 155. 499;
C. 1925.1. 2082.) Die Unterss. uber dic Yercsterung von Phosphorsaure mit Zucker 
unter dem EinfluB verschicdener Ilefearten u. -priiparate hatten folgende Ergeb- 
nisse. Frische Ober- u. Unterliefen phospliorylieren zumeist nicht oder nur spuren- 
weise. Der Zusatz eines Zcllgiftcs wic Toluol stcigert die Veresterungsfahigkeit.
— Trockenpraparatc von untergiirigcn Hefcn verestcrn zugefugtes PhoSphat. quanti- 
tativ mit den vorhandenen Kolileuhydraten. Durch Auswaschen mit W. (1 Teił 
Trockenhefe, 20 Tcile Leitungsw., 40 Min. gertihrt) buBen die Trockenilntcrhefen 
die Fahigkeit zur Phosphorylierung ganz ein. Zusatz yon Kochsaft aus untcrgiiriger 
Hefe (== Coferment der Giirung =  Cozymase) bcwirkt ein Zuruckkehren der durch 
Auswaschen yerloren gegangenen Ffiliigkeit. — Trockcnpriiparatc von obergUrigen 
Heferi verestcrn den Zucker nur in geringem MaBe (10—20'’/o). Durch Zugabe von 
Coferment ^ ird hier keine Anderung bewirkt. Es konnte gezeigt werden, daB dies 
auf dem Fclilen des anderen Teiles der Zymase, der Apozymase, beruht. — Aceton- 
Dauerpriiparate von Unterhefen bewirken vollstiindige Veresterung von zugcfiigtem 
Phosphat mit Kohlenliydrat. Durch Auswaschen kann diese Fahigkeit dem PrUparat 
V611ig genommen werden. — Aceton-DauerprSparatc von Oberhcfen, die Zucker 
nicht zu yergaren yermochten, phospliorylieren schwacli oder garnicht; man kann 
aber stets durch Zugabe von Coferment 90—95% Phosphorylierung erzielen. — Aus 
diesen Yerss. gelangen Vff. zu dem SchluB, daB die Phosphorylierung an die Ggw. 
von Cozymase u. eines weiteren Bestandteiles der Zymase gebunden ist: Apozymase 
(d. i. ein durch Dialyse, Ultrafiltrafion oder Extraktion von Cozymase befreiter 
Zymasebestandteil) -|- Cozymase bilden zusammen die komplexe giirtiiehtigc Zymase.
■— Die Erscheinungj daB die ausgewasehene (also cozymasefreie) Trocken-Unterlicfe 
bei steigendem Zusatz von Cozymase in zunchmendem MaBe die Yercsterung be-
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wirkt, wird ais Euler-Effckt bezeichnet. — Die Befunde gestatten audi, schiirfer 
ais bisher moglich żwischen der natiirlichcn sieli intermediiir abspielenden Phos- 
pborylierung u. der esperimentell lieryorzurufenden Pbospliorylierung zu untcr- 
seheiden. Die siebtbare Beladung mit Phosphorsiture yollzielit sich unter dem Ein
fluB von Aeeton-Daucrhefe, Troekenhefe, HefepreB- u. Macerationssaft u. frisclicr 
Hefe in Ggw. eines Zellgiftes (Toluol, Phenol) in der Suspensionsfl. quantitativ oder 
fast quantitatiy, wenn Zucker, Pliosphat, Cozymase u. Apozymasc (bezw. Gesamt- 
zymase) in geniigend enge Beriihrung treten. Eine Anhiiufung von Zymophosphat 
findet also nur mit besonders hergerieliteten Hefepraparaten u. in Ggw. abnormer 
Mengen von Phosphat sowie bei Einstellung des Reaktionsoptimums der Phosphatesc 
(pji =  6,4) statt. Lebende frische Ilefen wirken bei ausgesprochen sauerer Rk.; 
da bei ilinen also keine Anreicherung an Zj’mophospliat stattfinden kann, nelimcn 
VfT. an, daB die Pbospliorylierung, wenn sie mit dem Giiryorgang unlosbar ver- 
bunden ist, sich intrazelluliir abspielt. Die extrazelluliire Anhiiufung der Zucker- 
phosphorsiiureester ist also ein unpliysiolog. ProzeB. — Durch Verss. wurde gezeigt, 
daB Muskelkoehsaft* nicht-phosplioryliercnde Accton-Oberliefe befiihigt, zugefiigtes 
Phosphat zu 50—60% mit Zucker zu yerestern. Damit ist gezeigt, daB das Cofcr- 
ment der tier. Zelle in gleicher Weise wie die Cozymase der Hefe die intermediiirc 
Verestcrung des Zuckers bewirkt. (Biochem. Ztsehr. 161. 244—56. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W il h e l m -Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

S. Kostytschew und M. Afanasiewa, Uber die Ałmung der Mikroben der 
Milchsauregarung. Bact. lacti acidi Leiclim. u. Bac. caucasicus liaben ais cinzigc 
Energiequelle die Giirung. Diese Energiequelle kann nicht durch die Atmung 
crsetzt werden, aueh nicht bei starker Luftzufuhr. (C. r. d. TAcad. des sciences. 
■181. 61—62. Paris.) H e s s e .

L. Rosenow, Neuc Bcitrcige zur Fragc iiber den Ein fiu p  des Tlujreoidins auf 
die alkoholische Giirung. II. (I. vgl. S. 931.) KSufliehes Thyrcoidin (in Tablcttcn) 
wurde mit W. ausgekoclit u. mit A. u. A. gewasclien. Der in k. u. w. W. unl. 
krystalline Ruckstand liiBt die alkoli. Giirung unbeeinfluBt oder vermindert sie. Der 
wss. Extrakt der Tabletten enthiilt dagegen Verunreinigungen, die die Giirung bc- 
schleunigen. (Biochem. Ztsehr. 1 6 0 . 269—71. Mińsk, Physiol. Inst.) L o h m a n n .

Hans v. Euler und Thor Lovgren, D ie durch Vorbehandlung heruorgerufent 
Giirfdhigkeił frischer Jlefe fiir Galakłose und die Konstanz dieser Eigenschąft. (Vgl. 
E u l e r  u . N i i .s s o n ,  S. 47.) Durch Yorbchandlung einer Brauereioberliefe mit 
Galaktose liiBt sich wie bei Untcrhefe ( E u l e r  u . E m b e r g ,  Ztsehr. f. Elektroelicm. 
2 4 . 173; C. 1918 . II. 289) eine Giirfaliigkcit fiir diesen Zucker erzielcn. Docli 
erreiclite diese nic 507o der fiir Glueose gefundenen. Die Giirfiihigkeit der Hefe 
gegen Glueose ging wfihrend der Anpassung an Galaktose im Yerhiiltnis 55: 30 
zuriick. Bei der Weiterbehandlung der angewolinten Hefe in Glucoselsg. trat cin 
Ruckgang der GSrfiihigkeit fiir Galaktose nicht ein, aueh wenn die Zeit der Riick- 
bchandlung, Abgewohnung, dicjenige der Anpassung — 282 Stdn. — erreiclite oder 
ubertraf. Naclidem die mit Galaktose vorbeliandclte Hefe in Glueose zuriick- 
gebracht «’ar, stieg die Giirfiihigkeit fiir Galaktose immer nocli wesentlich an. 
(Ztsclir. f. physiol. Ch. 1 4 6 . 44—62. Stockholm, Hoehscli.) G u g g e n h e im .

E5. Tierphysiologie.
Emil J. Baumann und Louise Hunt, Uber <lic Beziehungen der Thyreoid- 

sekretion zu spezifiscli dynamischer Wirkung. Nach yollkommener Entfernung der 
Scbilddruse erlischt die spezif. dynam. Wrkg. der yerabreichten Glueose. Z unahm e 
u. Abnahme der spez. dynam. Wrkg. liiuft ziemlich parallel der Futterung, partiellen 
Entfernung der DrUse. etę.. Mitl'pter wirkt im beschriebencn Sinn a u e h  KJ an
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Stelle von Thyreoidsubstanz. (Journ. Biol. Chem. 64. 709—2G. New York, Montc- 
fiore Hosp.) Op p e n h e i m e r .

Edward C. Kendall, Einflufi der ScMlddrii.se a u f die Oxydation im Tierkorper. 
(jberaicht iiber die Thyroxinforschung anliiBlieh der Chandler Lecture. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 525—34. Rochester, Mayo Found.) W o l f f .

Hanus Lohr und Walter Ereydank, U ber die Wirkung des Thyroxins au f 
den mcnsclilichen Organismus. I. Mitteilung. D ic Becinflussung des rcspiratonschen 
Stoffweclisels durch Thyroxin. Synthet. Thyroxin ist nach Priifung am respirator. 
Stoffwcchsel sehr wirksam. Bei n. Individuen wird der oxydative StofTwecliscl 
nach 2 mg intrayenos um rund 25% , nach 3 mg bis um 50% erhoht. Dic Wrkg. 
intramuskuliirer u. intravenoser Injektion ist nur zcitlich yerschieden. Die StofF- 
wechselstcigcrung beginnt bei cinigcn Fiillcn schon nach 2 Stdii., meist nach 9 bis 
10 Stdn. u. halt 24—48 Stdn. an, biswcilcn aber auch 10 Tagc. Mit der gesteigerten 
Oiydation geht vcrmehrte Ventilation parallel. Die Korpertemp. verhalt sich ver- 
schieden, aber auch SteigerUng ist unabliungig von der Oxydationsvcrmehrung. 
Blutdruck u. Herztatigkeit bleiben unbecinfluBt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 
429-42. Kiel, Univ.) W o l f f .

Edward C. Kendall, Eine quantitative Untersuchung der jihysiologischen W ir- 
kung des Thyroxins. Thyroxin wirkt ais Oxydationskatalysator. Es kommt im 
Organismus in einer reduzierten Form (das aus der Driise hergcstellte Priiparat) u. 
einer osydierten Form («-Oxyindolpropionsiiure mit geschlossenem Pyrrolring) vor. 
Es entsteht eine Yerb. mit offener Kette an Stelle des Pyrrolrings (Aufspaltung 
zwischen dcm N u. C des Benzolkerns unter Anlagcrung von 2 II-Atomen). Oxy- 
dationspotentialunterscbicd der beiden Verbb. 0,3 Volt. Reduzierte Verb. mit 
offener Kctte u. das um 2 II iirmerc Zwisehenprod. sind ohne pliysiol. Wrkg. 
Verb. mit geschlossenem Pyrrolring bewirkt Blutdruckscnkung, Puls- u. Atem- 
beschleunigung u. Stoffwechselsteigerung. (Proc. soc. f. exp. biol. a. med. 22. 
307—8. 1925. Rochester, Mayo Found; Ber. ges. Physiol. 31. 640. Ref. F ro m -  
u e rz .)  O p p e n h e i m e r .

Rene Hazard und L. J. Mercier, Wirkung von Tropin (Base) a u f die Sekrc- 
lion der Glandula submaxillaris. Tropin fiilirt zu einer Sekretionshemmung. (C. r. 
soc. de biologie 93. 518—20.) O p p e n h e i m e r .

Louis Jung, Die Rolle des Speichcls bei den wichligsłen Uausłieren. In vivo 
ist dic amylolyt. Kraft des Speichels beim Hunde u. Wiederkauern gleich Nuli, 
unbedeutend beim Pferd, etwas groBer beim Schwcin u. Kaninchen. (C. r. soc. de 
biologie 93. 526—28. Lyon.) O p p e n h e i m e r .

Minko Dobreff, Experimcnielle Unłersuchungen iiber die Wirkung des Brcnn- 
nesselsekretins a u f die Gallensekretion. Urtica dioica-Sekretin ist ein wirksames 
Cholagogum; es wirkt stark stimulierend auf die Wasserabsonderung u. dic Aus- 
Bcheidung fester Bestandteile. Auch die Bliitter von Urtica urens enthnlten ein 
wirksames Sekretin, das aber nur etwa so stark wie Spinatsekretin wirkt. Aus 
alten Blattern hergestelltes Sekretin ist weniger wirksam. Die Sekretine sind haltbar 
(3 Monate beobachtet). Das die Gallen- u. Magensaftsekrction steigernde Agens der 
pflanzliclien Sekretine ist wahrscheinlicli das gleiche. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 
46. 243—62. Berlin, Charite.) W o l f f .

Robert K. S. Lim, A. C. Ivy und J. E. Mc Carthy, Bcilrage zur Physiologie 
der Magensaftsekrction. I. Magensaftsekretion nach lokaler (mechanischer und che- 
mischer) Beizung. (Vgl. L im , Amer. Journ. Physiol. 69. 318; C. 1924. II. 1948; 
Ygl. auch S. 197.) Bei Mcnscli u. Hund ruft mechan. Dehnung des Magens Se- 
kretion hervor, ebenso von der Magenschleimhaut aus rolicr Fleischsaft, fi-Alanin, 
Histamin, ebenso (aber nicht so stark) konz. AfaCZ-Lsg., 50%ig. Glucoselsg., Liebigs 
Fleischcxtrakt. Rohrzuckcr, Fett, Starkę sind ohne Wrkg. W. erregt in Mengen, die
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Dehnung bcwirken. Atropin oder Einfulirung von Fett in den Darin hemmt allc 
diese Ileize; von der Magensclilcimhaut aus wirkt Fett nur leicht hemmend. Allc 
Reize, die Magensaftsekretion hervorrufcn, wirken durcli Vermelirung des Blut- 
stroms durcli die Magendriisen. (Quart. journ. of exp. pliysiol. 15. 13—53. Chicago, 
Univ.; Ber. ges. Physiol. 31. 572—73. Ref. S c i i e u n e r t .) W o l f f .

A. C. Ivy, Robert K. S. Lim und J. E. Mc Carthy, Beitrage zur Physiologie 
cler Magensaftseh-etion. II. Die intestinale Pliase der Magensekretion. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Die Speiserolire wurde direkt mit dcm Duodenum verbundeii. Der so iso- 
lierte Magen sezerniert nach 1—3 Stdn. bei gomischter Mahlzeit infolge der Wrkg. 
der Verdauung8prodd. (Peptone, Aminosiiure, Aminę), aber nicht der urspriinglichcn 
Bestandteile der Nahrung. Auch W. kann vom Darm aus unter bestimmten Be- 
dingungen magcnsafttrcibend wirken. (Quart. journ. of exp. physiol. 15. 55—68. 
Chicago, Univ.; Ber. ges. Physiol. 31. 573. Ref. S c i i e u n e r t . )  W o l f f .

John J. Abel und E. M. K. Geiling, unter Mitwirkung von G. Alles und 
A. Raymond, Untersucliungen uber Insulin. I. Is t Insulin eine unbestiindige Schwefd- 
verbindungl Das in den Handel kommendo Insulin (Lilly) mit 8—12 Kaninchcn- 
einheiten pro mg trockener Substanz, das mindestens sclion -1—5 mai beim isoelektr. 
Pnnkt umgefallt ist, stellt ein Gemisch aus krystallin. Aminoaiiuren, eiweiCfihnl. 
Fraktionen mit vcrschiedenem S- u. wenig P-Gehalt oder mit niedrigerem S- u. liohcm 
P-Gchalt dar. Es wurde durcli Ausfiillung mit ‘/o'11- Pyridinlsg. aus ‘/„-n. Essig- 
siiurelsg. (5—6mal) u. Zentrifugieren von 35—40% unwirksamen Bestandteilen 
befreit u. bei Zimmertemp. im Luftstrom getrocknct. Das fein gepulyerte Prod. 
wird in moglichst wenig 90°/0 ig. C0H5(OH) gcl., zentrifugiert u. der teerartige 
Niedersclilag mćhrfach mit 90°/o ig. Phcnol extrahiert. (Er cntlmlt viel P, wenig 
von labilem Sj. Aus der Lsg. wird Insulin durcli dest. W. ausgefiillt, indem Phenol 
sieli vollig lost, u. zentrifugiert. Es ist jctzt niclit melir Yollkommen 1. in verd. 
Essigsiiure. (Total S : 1,47, P  0,43°/„). Der in 7,-n. Essigsiiure gel. Anteil wurde 
wieder mit ‘/0-n. Pyridin oder mit NaCl gefiillt. Er ist in Essigsiiure leichter 1 
geworden. gibt jetzt erst eine ganz klare Lsg. u. fiillt leicht dureh NaCl. Diescs 
wird dureh Losen in scliwach cssigsaurem W. u. Wiederfiillung mit I/0-n. Pyridin 
entfernt. — Die Wirkungsstiirke betrug 40 Einheiten pro mg; P  i  0,01—0,04, 
Gcsamt-S 2,25—2,79%. Wenn man dieses Insulin 15 Min. mit */l0-n. Na^COj Lsg. 
unter RiickfluB kocht, geht eine betriiclitlielie Mcnge S aus loekerer Bindung 
(1,1—l,3% von 2,7 Gesamt-S) beim Ansiiuern ais ITaS fort. D ie W irkungsstiirke  
is t s te ts  p ro p o r tio n a l dem G e h a lt an d iesem  lo c k e r  g eb u n d en cn  S. 
Alle anderen unwirksamen oder schwach wirksamen Fraktionen liatten wenig locker 
gebundenen S (0,3—0,5°/o). — So erkliirt sich das Unwirksamwerden der Insuliulsg. 
beim Kbclien mit Alkalien. — Es scheint also, daB dieser lockere S ein wichtiger 
Bestandteil des Insulinmol. ist. Immerliin liiBt sich noch nicht aussclilieBen, daB 
gleichzeitig mit einem dieśen S enthallenden Prod. immer das eigentlichc Insulin 
ausfiillt u. adsorbiert u. zerstiirt wird; doch ist diese Auffassung nicht walirschcin- 
licli. — Beim Erhitzen in Soda wird NIT3 nicht abgespalten. — P ist im Insulin 
selbst nicht entlialten. — Das bisher reinste Insulinpriip. iihnelt den Thiopoly- 
peptiden u. Thiopiperazinderiw. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2 5 . 423—48. 
Pasadena, Gates Chem. Lab.) MttLLER.

Walter Stix, Yorlaufige Mitteilung iiber ein Produkt mit Insulinwirkung. Der 
Umstand, daB Insulin bei der Formoltitration NaOH verbraucht, ohne sich jedoch 
iihnlich wie Aminosaurcn oder Polypeptide ycrestern zu lassen, liiBt es moglich 
efscheinen, daB im Insulin ein sekundiires oder tertiares Amin vorhanden ist. Hier- 
mit stiinde auch im Einklang die Fiihigkeit des Insulins, mit Br aus Eg-Lsg. u. J 
aus JK-Lsg. lockere Additionsprodd. zu bilden. Ferner die B. eines farblosen Nd. 
mit Meycrsćhem Reagcns. Nach der Rk. mit Zn u. HC1 liiBt sich ein krystallisićrtes
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N-haltigcs Bromderiy. isolieren. Bei der Oxydation mit KMn04 scheincn ćstcr- 
artigc Vcrbb. zu cntstclien. Bei der trocknen Dest. cntsteben Prodd., welche die 
Pyrrol-Rk. geben. (Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 143—46.) G u g g e n ii e im .

Leo Bleyer, Zur Kenntnis der Melallsakiuirkung au f die H^O^-Zersetzung durch 
Blut. (Vgl. S. 664.) Untersucbt wurde die Wrkg. anorgan. Salze (Cbloridc von Li, 
Na, K, Rb, Cs, Ca, Mg, Ba, Mn, Co, Ni, ITg, Cd, Rb, Ce, La, Al, Fe, Zr, Ti, die 
Nitrate yon Ag, Pb, Sr u. Bi, sowie BeS04, NaaMó04 u. KSb02) auf die Katalase 
des Kaninebenblutes. Bei denjenigen Salzcn, dereń Lsgg. sauer reagieren, wurde 
die Lsg. mit NaOII auf pn  6,2 gebracht; dabei konnten einzelnc Salze nur in 
solchen Mengen untersucbt werden, bei denen noch keine Fiillung der Hydroxyde 
crfolgte. Fast alle Metallsalze bemmen. Die geringste Hemmung bewirken die 
Chloride der Alkalimetalle. Eine Beziebung zwischen hemmender Wrkg. u. Valenz 
wurde nicht gefunden. Fordernd wirkten BeS04, FcCls, A1C13, wenn ihre Lsgg. 
nicht neutralisiert wurden u. ilirc Wrkg. mit der gleich saueren Lsgg. oline Salz- 
zusalz yerglichen wurden. — Die fur die Hemmung durch Salze erlialtenen Kuryen 
Shneln don Dissoziationskurven. — Die Spaltung von HaOa durch Katalase yerliiuft 
nach der Formel der bimolekularen Rk. (vgl. R o n a  u. D a m u o y ic e a n u ,  Biochem. 
Ztschr. 134 . 20; C. 1 9 2 3 . I. 975). Zusatz von LaCl3, Sr(N03)2 oder KSbOj bcwirkt 
auBcr der Vcrringerung der Wrkg. auch eine Verschiebung des Reaktionsyerlaufes; 
die Rk. „blieb annahernd andcrthalbmolekular." Eine Selbstrcgeneration nach der 
Yergiftung mit HgCl2, LaCl3 oder KSb0.2 wurde nicht beobachtet. — Die Spaltung 
von HaOa durch Na.2Mo04 (ohne Ferment) yerliiuft etwa nach der Schiitzschen Regel. 
Nł2Mo04 -f- Katalase addieren ihre Wrkgg. nicht, da sich dic Hemmung der Fer- 
mente durch das Salz u. die Zers. von H20.2 durch das Salz uberlagern. — FeCl3 
spaltct II20 2 nach der Gleicliung fur monomolekulare Rk. Die gleichzcitige Wrkg. 
von FeCl3 u. Ferment war bei einer Konz. von 0,1 Millimol FeCl3 wegen der stark 
saueren Rk. des Salzes nicht yerfolgbar; mit geringeren Salzmengen, welche allein 
nicht mehr katalytisch wirken, wurde die erw&hnte Aktiyierung des Enzyms beob
achtet. (Biochem. Ztschr. 161. 91—103. Kopenhagcn, Staatl. Scruminst) H e s s e .

G. Pighini und M. De-Paoli, iiber die Bczichungcn zwischen der Schilddriisc 
md dem Cholestcrin- und Phosphaiidstoffweclisel des Blułes. Durch Schilddriiscn- 
zufuhr werden alle stark lipoidhaltigcn Organe in Mitleidenschaft gezogen. Es 
werden Ersclieinungen beobachtet, dic tcils primarer, teils sekundiirer Natur sind, 
feils mittelbar, teils unmittelbar von der wirksamen SchilddrUsensubstanz abhiingen. 
(Biochem. e terap. sperim. 12. 49—71. 1925. Reggio Emilia, Istit. psicliiatr. S. Lazzaro; 
Ber. ges. Physiol. 31. 606—8. Ref. S c h m itz . )  O p p e n h e i m e r .

Herbert Davenport Kay, D er Phosphorgehalt des Blutes von Wiedcrkduern. 
Dic P-Verteilung im Blut in anorgan. u. organ, liydrolysicrbaren u. nicht- 
liydrolysicrbaren P  ist so, daB z. B. Ziegcn prakt. keincn nicht-hydrolysierbaren P 
besitzen, weder im Gcsamtblut, noch in den Korperchen, wiihrcnd Scliafe u. Rind- 
vieh wenig haben. Die Mcnge des durch Knochenenzym hydrolysierbaren P  ist 
fur alle genannten drei Ticrarten gering, etwa dic Hiilfte der anderer Tierarten. 
(Biochemical Journ. 19 . 447—49. Cambridge, Biochem. Lab.) W o l e f .

Alma Hiller, G. C. Linder und D. D. van Slyke, D ie reduzierenden Substanzen 
des Blułes. Wenn Blut der Hcfefermenticrung bei 38° u. Bedingungen, die eine 
totalc Zer8torung von Glucosc herbeifuhren, ausgesetzt ist, bleibt ein Rest redu- 
zierender Substauzcn zuruck, welche eine Reduktionsfiihigkeit fiir Ferricyanid u. 
Cu entspr. 0,01—0,03 Glucoseśiquivalenten besitzen. Durch Herbeifiihrung eines 
Insulinchoks gelingt es, das Blut frei yon fermentierbarem Zuckcr zu erhalten, es 
besitzt aber dann noch die nicht fermentierbaren, reduzierenden Substanzen. Eine 
liolie Rcduktionskraft wurde in Fiillcn yon Glomerulonephritis mit hoher N-Retention
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gcsehcn. Fcrmenticrungsyerss. identifiziercn dic ursfichlichc Substanz mit Glucose. 
(Journ. Biol. Chem. 64. 625—38. R oC K EFE Li,E R -Inst. for med. research.) O p p e n h e im e r .

E. M eulengracht und Poul Iversen , Der Blutżucker bei pernizioser Anamie. 
Die bisweilen auftretende Erhohung berulit auf der der Krankheit zugrundc 
liegenden Intosikation. (Dtscli. Arch. f. klin. Med. 1 4 8 . 1—9. Kopenhagen, Bispe- 
bjerg-Hosp.) W o l f f .

L. Emmett Holt, jr., Yictor K  l a  Mer und H. Bruce Chown, Unter- 
sucliungen iiber die Calcifikation I. u. II . M itt. I . D ie Lbslichkeitsprodukte von 
sekundarem und tertiarem Calciumpliosphat unter vcrschiedencn Bedingungen. II. Das 
verzogerte Gleicligewieht zwisclien den Calciumphospliaten und seine biologiselie Be- 
dcutung. (Unter Mitarbeit von J. Gittleman.) Alle Yerss., dic Loslichkcit von 
Ca^PO,,),, durch Analyse der iibcrstchenden Lsg. festzustcllcn, sind zu yerwerfcn. 
Beeintrachtigung der Resultate durch Ilydrolyso, Auftretcn primiir. u. sekund. 
Phosphats; Unmoglichkcit, mit den dcrzcitigcn Mcthodcn dic gelosten Mcngcn in 
stark alkal. Liisungsmm. zu bestimmen. Eine indirckte Methodc, dic iiber die Los- 
lichkeit u. die yariierenden Dissoziationsyerhaltnisse Aufschluli geben soli, wird 
ausfiilirlich besclirieben; sie berulit auf der Titration yon II3P 04 durch CafOII)*, 
der Best. von pH, P, (P04"‘) etc. in der Fl.tin ycrschiedenen Augenblicken der Ncu- 
tralisicrung. Die Titrationskurycn yon H3P 0 4 durch NaOH u. Ca(OH)2, wie sic 
W end t u. C larke  (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 5 . 882; C. 1 9 2 4 . I. *166) angegeben 
haben, ■werden ais solclic bestiitigt u. die cliarakterist. Unterschiede u. dereń Bc- 
deutung besprochcn. Auch die UnregelmaBigkeiten, die im Augenblick, in dem 
das erste Aąuiyalent II3P 04 neutralisiert ist u. sich erstmalig ein Nd. bei Ca(OII),- 
Zusatz zeigt, sind reproduzierbar u. werden mit der spSter biolog, bedeutsamen 
Erkliirung begriindet, daB sich das Glcichgewicht zwisclien Lsg. u. Nd. erst nach 
u. nach u. in mehreren Phascn ausbildc. Wiihrcnd bei Zimmcrtcmp. dic kleinercn 
Wellcn in der pn -Kurye um p n =  4,5 lierum nach einigen Tagen sclnvindcn, 
bleibcn dicsc bei Korpertcmp. (38°) bestclien, selbst nach monatelangem Schiitteln. 
Aus den Analysen des Nd. zwisclien dcm Zusatz vou 1,2—3,0 Aquivalenten Ca(OII)j 
geht mit Sicherheit lieryor, daB der Nd. aus tert. Phosphat bcstcht (Ca : P =  i  1,94). 
Zwisclien den Aquivalentcn 1,07 u. 1,11 entsteht ein krystallin. Nd., der nach dcm 
Ca : P-Verh<’iltnis (=  1,29) ais CaIIPO.( angcsproclien werden muB. Auf Grund 
dieser Tatsachen lassen sich die Konstanten fiir die Losliclikeitsprodd. von Ca3(P04)j 
u. CaHP04 bestimmen. Die Formel fiir die Bercclinung der P 0 4"‘-Ioncnkonz. aus 
den analyt. gefund. Wertcn fiir P- u. H-Ionen wird abgelcitet u. Begrundungen fiir 
die Bcnutzung der KK. der einzelnen Phospliate gegeben. (Dic Formel fiir [PO/"] 
vgl. S. 1690.) In tabellar. Ubcrsiclit werden dann die Beziehungcn zwischen pn u. 
dcm Teil der yom Gcsamtphosphat ais [P04"'] ionisiert ist, gcbracht. Die Los- 
lichkeitsprodd. des tert. Ca-Phospliats sind inkonstant u. nekmen ab, je melir II3P04 
durch Ca(OII)2 neutralisiert wird. Stark beinfluBt wird die Loslichkeit durch die 
Ggw. anderer Salze. Die Thcorie dieser Erscheinung wird behandelt u. gczcigt, 
wic der EinfluB formclmaBig esakt (Korr. Massenwirkungsformel) zu crfassen 
ist. Im Einklang mit den theoret. Ausfiihrungen werden dic Werte fiir die Los
lichkeit yon Ca3(P04)2 in reincn Salzlsgg. u. im Serum gegeben. Ais SchluBabschuitt 
Besprechung einiger Eigcntiimlichkeiten yon Ca-PufFersystcmen.

II. Mit der Basis obiger experimenteller wic mathemat. Ergcbnisse wird gezeigt, 
warum die Nd.-B. yon tert. Ca-Phosphat langsam vor sich geht, u. daB dic Lsg. 
dieses Salzes yiele Tage iibersiittigt bestchen kann. Quantitative Betraclituugen 
unter bestimmten, wohldefiniertcn Bedingungen bezgl. des Mengenyerhiiltnisses yon 
HsP0 4 u. Ca(OH)3 lassen den Aufschub des endgiiltigcn Glcicligcw. iu 2 Erschei- 
nungen: 1. in der yorubergehenden B. eines Nd. yon sekund. Phosphat u. 2. in 
der an sich langsamen Ausfallung yon Ca3(P04)2, die kinet. ais eine Rk. 5. Ordnung
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aufzufassen ist, bcgriłndet crscheincu. Damit ist ycrstiindlich, daB Serum mit tert. 
Ca-Phospliat iibcrsiittigt ist, — u. zwar bis zu 200°/0. Dic Ubcrsattigung wird 
sofort durch Schutteln mit Caa(POj)3 bescitigt. Dann fiillt der Ca-Gelialt des 
Serums von der Norm yon 10—11 mg°/0 auf 7 mg%, jenes Nivcau, das iu der Lite
ratur ais fiir die Tetanie charakterist. beschricben wird. Es erhcllt liieraus die 
biol. Bedeutung der physiolog. Ubcrsattigung, dic im Original besprochcn wird. 
Zum ScliluB wird eine liypothct. Voratcllung entwickclt, wic diese in vitro durch 
Mischung mehr oder weniger konz. Lsgg. yerstiindlichc Ubcrsattigung im Organis- 
mus uberhaupt zustandc kommen kann. (Journ. Biol. Chem. 64. 509—G5. 567—78. 
Baltimore, Jonfcs H o p k in s , Univ.; New York, Columbia Uniy.) O p p e n h e i m e r .

L. Emmett Holt, jr., Untersuchungen iiber die Calcifikation. I I I . Eine quan- 
titalwe Untersuchung iiber das Gleichgewicht, das an die Calcifikation gekniipft ist. 
(II. ygl. yorst. Ref.). Die in Arbeiten auderer Autorcn niodergelegtcn Werte fiir 
Ca u. P im Blut yon rachit. Kindcru in ycrschiedenen Stadien der Kranklieit, ferner 
dic Wertc, die bei cxperimcnteller Rattenracliitis gewonnen wurden, werden benutzt, 
um mit den in der 1. Mitt. entwiekelten Formeln das Vcrlialtnis der Ionen u. Los- 
lichkeitsprodd. in entspr. patholog. Fiillcn zu bestimmou. Das Ioncnprod. [Ca++]s X  
[P04‘"]2 ist bei aktiyer Rachitis klcincr ais in der Norm oder bei .Tendcnz zur 
Hcilung. Aber selbst bei Rachitis ist unter Bcriicksichtigung der Konstantę 
fiir dic Losliclikeitsprodd. (1 X  10—2°) das Ioncnprod. nicht unerhcblich groBcr 
ais das, wclches fur das Ausfallcn des tert. Phosphats notig wiire. Die Rcgel- 
mSBigkcit der Erschcinung spriclit fiir cin pathogenet. bedeutungsyollcs Moment. 
Die Calcifikation ist nicht eingestellt, sic geht nur viel langsamer vor sich. Thcoret. 
Auscinandcrsctzung, warum das Prod. [Ca++]3 X  [PO /”]3 im Blut cin besseres 
Kritcrium ist fiir die Gesehwindigkcit der osteogenen Cft-Ablage u. damit fiir die 
Rachitis, ais das Prod. C X  P- (Journ. Biol. Chem. 64. 579—87. Baltimore, J o h n s  
H o p k in s ,  Univ.) O p p e n h e i m e r .

Hermann Hueck, Zur Untersuchung der Eiweifikoiyci■ des Blutes I. Zwischen 
den Refraktometcrwerten vou natiyem (d. h. durch spontanes Auspressen nach 
crfolgter Gcrinnung) u. defibriniertem (d. h. aus defibriniertem durch kiinstlichc 
oder spontane Sedimcnticrung der Zcllelementc gewonnenen) Serum ergeben sich 
Uuterschiede, u. zwar zcigt letzteres durchwcg nicdcrerc Wertc ais das natiye. 
Untcrschiedc schwankcn, in °/0 EiwciB ausgcdriickt, zwischen 0 u. 20. Walir- 
scheinlich wird durch das Schlagcn beim Defibrinicren, der liingercn BcrUhrung 
mit Luft, aus dem Korpcrćhen C02 ausgetricbcn, ein Vorgang, der mit einer Ent- 
quellung, Wasscraustritt ins Blut u. dadurch EiweiBkonz.-Verminderung yerbunden 
ist. — Prisches u. gestandenes Serum zeigt ebcnfalls Unterschiede. Das gestandene 
ist mcist hoher konzentriert. Nach yollendeter Gcrinnung lassen sich im Serum 
Scliichteu mit deutliehcn Konz. - Differenzcn nachwciscn. Notwcndigkcit, bei 
Unterss. jedes Serum, das langer auf dcm Blutkuchen ycrwcilte, grundlich zu 
mischen. Die Schichtung entsteht dadurch, daB sich das yom Blutkuchen aus- 
gepreBtc Serum in den einzelnen Phascn des Prozcsscs ungleichmiiBig yerliiilt 
Refraktometr. Unterss. mit Vollblutserum u. Plasmascrum, die ycischieden lange 
Zeit nach der Entnalmic u. Gcrinnung gepruft wurden, zcigen, daB kaum eine 
Blutprobe der anderen gleicht, aber prinzipielle Unterschiede zwischen den beiden 
Scrumarten, wie sic yon anderer Seite behauptet wurden, bestehen nicht. — Zum 
SehluB krit. Bcsprcchung der gebrUuclilichen Refraktomctcr u. Viscosimeter mit 
dcm Ergebnis, daB dic auf der R o u R E R sc h e n  Berechnung sich aufbauenden Albu- 
miiiglobulinbcst. „nur mit groBter Yorsiclit” aufzunehmen sind. (Biochem. Ztschr. 
159. 89—106. Rostock, Chir. Uniy.-Klin.) ' O p p e n h e i m e r .

Hermann Hueck, Zur Untersuchung der Eiweifikorper des Blutes. II. Mitt. 
Eimńrkung gerinnwigshcmmender Salze a u f Plasma und Sez-um. (I. ygl. yorst. Ref.)
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Die Refraktometerwerte von nativcm Serum u. solchem aus defibriniertem Blut sind 
meist wesentlicli voneinandcr yerschieden. Mittcls des Refraktometcrs liiBt sich 
fast stets eine Schichtung des Serums nacliweisen, das spontan nach der Gerinnung 
des Blutes aus dem Blutkuchen geprcBt ist. Bei Entnahme groBerer Blutmengen 
sind die einzelnen Proben fast ausnahmslos im Grade der Konz. yerschieden u. 
zwar die letzten hoher konz. ais die ersten. W s s . Na-Citrat\sgg. in steigender Konz. 
gehen refraktometr, aus einer linearen Kurye in eine leichte Abbiegung (relatiy zu
niedriger Wert) infolge stiirkerer Ionendissoziation bei starken Verdd. iiber. Bei
Zusatz von 0,2°/0ig. Na-Citrat zu Vollblut werden refraktometr, fehlerliafte Plasma- 
werte gewonneu. Bei Wechsel in der Konz. des Na-Citratzusatzes wechselt aucli 
dessen EinfluB aiif die Refraktion. (Biochem. Ztsehr. 160. 183 — 98. Rostock, 
Univ.) W o l f f .

D. Adlersberg und M. Sugar, Oberflachenspannungsstudien. I. Mitt. Uber den 
Tagesablauf der Oberflachenspanming im H am  bei pathologischen Zustanden (mit Aus- 
schluj) von Lebererkrankungen.) Es werden Kurven vom Tagesablauf der Ober- 
fliichenspannung des Ilarns bei yerschiedcnen Krankheiten • besehrieben. (Ztsehr. 
f. d. ges. exp. Medizin 46. 466—85. Wien, Uniy.) W o l f f .

D. Adleraberg und E. Singer, Oberjlćichenspannungssludien. II. Mitt. Uber die 
Oberfldchenspannuug des Serums bei normalen und pałhologischen Zustanden. (Ztsehr. 
f. d. ges. exp. Medizin 46. 500—17. Wien, Uniy.) W o l f f .

Erwin Becher, Sludien iiber Chromogenc in Serum und Ham von Nieren- 
kranken und iiber die Entstehung der hellen Harnfarbe bei Schrumpfnieren. Im hellen 
Ilarn u. im Blut schwcr insuffizienter Schrumpfnierenkranker konnten Urochromogen 
u. weitere Chromogenc (wahrscheinlich zum Teil Tryptophanderiw.) nachgcwiesen 
werden, aueh in Essudaten u. Gewebsextrakten. Das Auftreten der Chromogenc 
im Blut geht parallel mit der Rctention yon Indican, Phenol, p-Kresol, Diphenoleu 
u. aromat. Oxysiiuren. (Dtsch. Arch. f. klin.Med. 148. 46—57. Halle, Med.Klin.) W o l f f .

Erwin Becher und Fritz Koch, Uber die pathogenetischen Bcziehungen zwischen 
ećliter Urdmie und den bei Nicreninsufficienz im Blut retinierten Substanzen. Bei 
Niereninsuffizienz besteht ein Parallelismus zwischen eclit uriiin. Symptomen u. der 
Hohe der Blutplienolc (Phenol, Kresol, Diphcnolen aromat. Oxysiiuren). Den 
Phenolen scheint eine besondere pathogenet. Bedeutung fiir das Zustandekommen 
der eehten Urfimie zuzukommen. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 148. 78—85. Halle, 
Med. Klin.) W o l f f .

Alfred E. Koehler und Raymond J. Reitzel, Die Wirkung von pn auf clie 
Saucrsto/fzehrung von Geicebe. Yersehiedenc Gewebe besitzen yerschiedene Oxydations- 
gesehwindigkeit aueh bei gleichem pH. Anderungen der Rk.-Bedingungen wirken 
in allen Fiillen aber gleichmiiBig, in dcm Sinne, daB alle Gewebe ein Optimum in 
der niiclisten Umgebung der n. Blutrk. haben u. bei Abweichung von diesem ent- 
sprechend die 0 2-Konsumgeschwindigkeit yerlangsamen. (Journ. Biol. Chem. 64. 
739—51. Boston, C. P. Huntington Memor. Hosp. Haryard Uniy.) O p p e n h e im e r .

Frederick S. Hammett, Eine biochemische Untersucliung iiber Knochenwaehstum.
I. Verandcrungen der Aschenbestandteile, der organisehen Substanzen und des Wassers 
wahrend des Waehstums (Mus noroegicus albinus). Aualyt. Unterss. yerscliiedener 
Knochen in miinnlichen u. wciblichen Rattcn im Alter yon 23—150 Tagen. (Journ. 
Biol. Chem. 64. 409—28. Philadelphia, Wistar Inst. of Anat. a. Biol.) O p p e n h .

P. Maze, Der Einflufi von Fluor und Jod auf die Fortpflanzungsfunktionen bei 
Ratten und das Wachstum der Jungtiere. Wiihrend bei Trockenmilchfiitterung mit 
Fettzusatz die Ratten sich nicht fortpflanzen, werfen die unter gleichen Bedingungen 
gehaltenen Tiere bei einem Zusatz'yon 1% CalłPO^ 0,1% NaF, 0,05 KJ reichlich 
Jungę. Fur dic Lactation spielt das Fett eine groBcre Rolle ais die Mineralsalze. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences. 180. 1683—84.) O p p e n h e im e r .
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Otto Warburg, U ber Milclisaufebildung beim Waclislum. Dic vou Jcnscnschcn 
Rattensarkomen in glucosehaltiger Ringcr-Bicarbonatlsg. gcbildete Milchsdurc wurde 
ais Zn-Lactat, (C3II50 3)2Zn 2H ,0, isoliert, [«],, =  —8,6°. — Der Stoffwechsel
des Rousschen Iluhnersarkoms stimmt mit dcm der bisber untersuchtcn bosartigen 
Tumorcn uberein. Es bildet pro Stde. anaerob 12%, acrob 8% scines Gewiehts 
an Milchsiiure. — Die in Biochem. Ztschr. 15 2 . 51. 309; C. 1 9 2 5 . I. 1351. II. 945 
nach der Henderson-IIasselbalchschen Gleichung berechneten pn-W erte mussen um
0,25 ycrkleincrt werden. (Biochem. Ztschr. 1 6 0 . 307—11. Berlin Dahlem.) Loii.

H. C. Sherman und E. L. Mac Leod, Der Calciumgelia.lt des Korpcrs in Bezic- 
hung zum Alle/-, Wachstum und Nahrung. (Journ. Biol. Chem. 64. 429—459. New 
York, Columbia Univ. Depart. Chem.) OPPENHEIMER.

Wendell H. Grifflth, Bcmerkung iiber die Becinflussung der llippursauresgnthesc 
durch dic Nahrung. Es wird rechnerisch wie experimentell nachgewicsen, daB die 
Methode yon S n a p p e r  u. L a q u e u r  (Biochem. Ztschr. 14 5 . 32; C. 1 9 2 4 . I. 2292) 
zur Best. der Ilippursaurc nur bei ganz bestimmten pH richtige Wertc gibt, da im 
Ilarn, der sowolil Hippursiiure wie dereń Salze enthalt, im besten Fali bei pu =  3,0 
eine nur anniihernd yolllcommene Extraktion der yorhandenen Hippursiiuremolekule 
erreiclit wird. A b d e r h a l d e n  u. W e r t h e i m e r  (Arcli. ges. Phys. 2 0 6 .  '460; C. 
1 9 2 5 . I. 703), die die Hippursiiurebildung durch Mehl- oder Gcmuscfutter becin- 
flussen zu konnen glaubten, haben diese Tatsachcn nicht beachtct u. haben bei 
ihren Bcstst. im alkal. Ilarn, wie er bei Gemusefutterung entsteht, einfacli nicht 
alle Ilippursaurc erfaBt. Ihre Schlusse sind dcshalb unzutreffend. Es wird nacli- 
gewiesen, daB auch grunc Gemiisenahrung die Hippursaurebild. nicht beeinfluBt. 
(Journ. Biol. Chem. 6 4 . 401—08. St. Louis, Depart. Biol. Chem.) O p p e n h e i m e r .

T. Kalin, Aktive Protoplasmamassc und Reservealbumine. Im Ilunger tritt eine 
 ̂erSnderung des VerhSltnisscs: Gesamtprotcinc zu Nucleinsiiure auf, u. zwar im

Sinne einer relatiyen Vermehrung der Letzteren. (C. r. d. l’Acad. des sciences
1 8 0 . 1685—87.) O p p e n h e i m e r .

N. U. Dhar, Die Funldioncn des Insulins, der Vitaminc und der Hormonc vom 
katalytischen Standpunkt aus. Insulin entfiirbt eine KMn04-Lsg. Bei Ggw. von 
Reduktionamitteln werden Stiirke, Zucker u. andere derartige Stoffe durch Luft- 
durchlcitung oxydiert. In Analogie damit meint Vf., daB beim Diabetes der Trauben- 
zucker u. dic Fette in Blut u. Geweben mangelhaft oxydiert werden. Insulin 
befordere u. bescbleunige die Oxydation des Traubenzuckers durch Luft bei An- 
wesenheit von Enzymen. — Aus dem gleiclien Ocdankengang heraus empfiehltVf. 
Fe-Praparate bei der Behandlung des Diabetes! — Vita»iin A  beschleunigt die 
Fettoxydation. Yitamin B  u. yielleicht auch Yitamin C die Kohlcnhydratyerbrennung 
im Organismus. — An Vitamin B u. yielleicht an Vitamin C reiclie Nalirungsmittel 
solltcn danach Heilmittel bei Diabetesbeliandlung sein! — Alle Ilormone sind nach 
Ansicht des Vf. allgcmeine Beschleuniger von allerlei Rkk., wie Oxydationen,
llydrolysen im tierischen Organismus. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 1 2 . 217
bis 225.) M O l l e r .

N. B,. Dhar, Viiaminmangel und perniziiise Anamie. (Vgl. yorst. Ref.) Perni- 
ziose Anamie soli nach theoret. Annahme des Vf. durch Fehlen von Vitamin B u. C 
in der Nahrung cntstelien. Sie hat in ihren Symptomen angcblicli viel Ahnlichkeit 
mit den Avitaminosen wie Skorbut, Pcllagra. — M an sollte yersuchen, die perni- 
ziose Anamie durch yitaminreichc Ernfihrung zu heilen! (Chemie d. Zelle u. Gewebe
12. 225—27. Allahabad.) M O l l e r .

Alexander Palladin, Beitrage zur Biochemie der Avitaminosen. Nr. 6. Alesander 
Palladin und K atharina Kratinow a, Uber den Einflufi der Maisnahrung auf die 
Stickstoff-, Kreatinin- und Kreatinausschcidung bei Kaninchen und auf die Gewichts- 
kurve des Meerschiceincliens. Zur Biochemie der Bcllagra.. (Ygl. S.. 838.) .Bel Maisr,
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nahrung niinmt der Gehalt des Harns an N stiindig zu. Dic Vcrsuclistiere (Kaninchcn 
n. Meerschweinchen) nelimen ab. Der ungunstige EinfluB wird yerstarkt durch 
Vorbehandlung des Mais im Autoklaycn. Dic Wrlcgg. sind nicht auf Vitaminmangel 
(es fehlt C u. cs bcstcht eine Armut.an A), sondern auf biolog. Minderwertig- 
keit, auf die Mindcrwcrtigkeit der MaiseiweiBe (41°/0 Zein!), zuruckzufiiliren. Durch 
Vitaminmangel wird die ungeniigende Ausnutzbarkeit aber yerstarkt. (Biochem. 
Ztschr. 159 . 179—91. Charków, Forschungsanst. f. Biochemie.) O p p e n h e i m e r .

H. C. Sherman und F. I>. Mac Leod, D ic Bezielmngen von Yitamin A zu 
Wachstum, Fortpflarizuńg und Lebensdauer. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 1658 
bis 62. New York, Dep. of Chem. Columbia uniy.) O p p e n h e i m e r .

H. C. Sherman und L. B. Storms, D er Iiorpervorrat an Yitamin A, wic cr
durch Altcr und anderc Bedingungen becinflufit wird. Mit 6 Monaten sind dic Organc 
der Ratten am yitaminreichsten. Schon miiBig starkę Unterscliicde in dem Yitamin- 
gehalt der Nahrung zeitigen deutliche Unterscliicde im Vorrat des Organismus an 
Vitamin A. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 1653—57. New York, Dep. of Chem. 
Columbia uniy.) OPPENHEIMER.

F. Yerzdr und A. Beznak, Dic Bindung des Cholesłerins im Ncrvensystem bei 
Mangel an Yitamin B . Die Resultatc sind prinzipiell dic gleichen wie in der 
friilieren Mittcilung (S. 204), die Wertc aber hoher u. die Unterscliicde zwischen 
freiem und gebundenem Cholesterin nicht so groB wie in der erwiihuten Arbeit. 
(Mitt. d. II. Abt. d. wisssch. Stefan Tisca-Ges., Debrcczen. Heft 4. Ber. ges. 
Physiol. 3 1 . 553-54. Ref. V e r z Ar .) W o l f f .

Mouriąuand, Leulier, Michel und Idrac, Avitaminose C und Cliolesterinsaure. 
(Vgl. S. 61.) Akuter u. chroń. Mangel an Vitamin C beeinfluBt den Cholesterin- 
gelialt des Blutes nicht mcrkbar. Dic Wcrte liegen innerhalb der n. Schwankungeu. 
(C. r. d. l’Acad. des scicnces 1 8 0 . 1699—1701.) O p p e n h e i m e r .

Herbert M. Evans und George 0. Burr, D as „an tisterilefe ttlo slich e  Yitamin E. 
Eingehende Beschreibung der physiol. Eigenschaften des frulier Vitamin X genannten 
accessor. Niilirstoffs, der besonders auf Keimdrusen u. Gcschlechtsfunktion der 
Ticrc wirkt. Physikal. u. chem. wird festgestcllt, daB Yitamin E in der reinsten 
bisher erhaltenen Fraktion yollkommen misclibar ist mit Methylalkohol, A., A., 
Pentan, Bzl., Aceton, Athylacetat, CS2. Es ist unl. in W., bemerkenswert bestandig 
bei Ilitze, gegen Licht u. Luft, bei n. Temp. auch gegen Sauren u. Alkali. Der 
Gang einer Reinigung zcigt am besten die Eigenschaften. Es blieben bei der Reihe 
nach entsprechend erfolgten Eingrilfen an Weizenkeimen wirksam: der Soshlet- 
A.-Extrakt, das Unyerseifbare (Kalt-Einw. von 20% KOH in A.), das in k. Pentan 
Geloste, der hciBe Methylalkoliolauszug, die k. CHaOH-Lsg., das mit PAe. Aus- 
geschiittclte, die durch Digitoninfiillung von Stcrinen befreite Partie, dereń durch 
alkoh. KOH unyerseifbarer Anteil, der nochmals durch Digitonin yon rcstlichcn 
Sterinen befreit u. mit h. CH3OH behandelt wurde. Bei der Dcst. der methylalkoli. 
Lsg. (5—10 mg wirksam!) im Vakuum ergab Fraktion I  (bis zu 200°) geringe, 
Fraktion II (200°—233°) u. III (iiber 233°) sehr starkę Wirksamkeit. (Proc. National 
Acad. Sc. Washington 11. 334—341. California, Uniy.) O p p e n h e i m e r .

H. C. Sherman und H. E. Munsell, Die quantitative Bestimmung von 
Yitamin A. Die Methodc bedient sich der bei Vitammverss. iiblichen Priifung an 
Ratten u. liiuft auf eine yergleichende Kontrolle des Korpergewiclits bezw. dessen 
Zunalime hinaus, wobei die gerade ausrcicliende Menge einer yitaminlialtigcn 
Nahrung mit einer Standardkost yerglichen wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
1639—'AG. New York, Dep. of Chem. Columbia-Uniy.) Ol>I>EJ' HEIMER-

H. C. Sherman und L. C. Boynton, Quantitativc Ycrsuchc iiber das Auftrctcn 
und die Yerteilung von Yitamin A  im Korpcr und den Einflufi der Nahrung. Mit
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Hilfe der im vorst. Ref. angcdeutetcn Methode wird der Vitamingelialt der Organe 
von Ratten durcli Fiitteruug an andere Tiere bestimmt u. die VerSnderungen dureh 
yitaminreiehe bezw. arme Nahrung gepriift. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 47. 1646 
bis 1653. New York. Dep. of Chem. Columbia univ.) O p p e n h e i m e r .

Charles W. Greene und Hiram M. Currey, D er mittlere respiratorische Gas- 
wechsel bei Hunden wdhrend der Stickoxydnarkose. Die verschicdenen Stadien der 
Narkose bei Einatmung von NaO u. 0,-Miscliung werden je nach der Konz. des
O, erhalten. 3,6% Oa liiBt yollige MuskelcrsclilafFung zu. Gehalt der Ausatmungs- 
luft an Oj bei Jeichter Narkose 8,01—9,41°/0, bei mittclstarker 3,88—5,20%• 3 bis 
4 %  O, geniigen zur Aufrechterlialtung der Funktionen. (AtcIi . intern, med. 3 5 . 
371—78. 1925. Columbia, Dep. of physiol. a. pharmacól. scliool of med. Ben ges. 
Physiol. 3 1 . 636. Ref. K r z y w a n e k . )  O p p e n h e i m e r .

M. Wierzuchowski und S. M. Ling, Tierische Calorimetrie. 29. Uber Fett- 
produktion bei einem jungen kastrierten Sehwein. Unter M itarbeit von James Even- 
den. (28. vgl. R a p p o r t ,  W e i s s  u . C s o n k a ,  Journ. Biol. Chem. 6 0 .  583; C . 1 9 2 4 .
II. 1950.) Stoffwechselunterss. an wachsenden Schweinen. MilclieiweiBkorper. 
werden retiniert, wenn Milch u. Stiirke ais Grundnahrung gegeben werden. Bei 
Stiirke u. Glucosezufuhr — eine groBere Stiirkefiitterung war . yorausgegangen —- 
steigt der Stoffweclisel um 100°/0 uber den Grundstoffwechścl. In solchen Fallen 
ist aber nicht nur die Wiirmeproduktion yerdoppelt, sondern es werden auch Kohle- 
hydrate in Fett umgewandelt, in einem Umfang, der im calor. Aquivalent das 2 ‘/2- 
fache des Grundstoffwechsels betriigt. Der respirator. Quotient kann dann bis 1,58 
ansteigen. Die Fcttproduktion kann 0,9% des Tiereigengewichts in 24 Stdn. be-: 
tragen. (Journ. Biol. Chem. 6 4 . 697—707. New York, Cornell Uniy.) O pp.

Trilock Nath Seth und James Murray Lnck, D ie Beziehung zwisehen Stoff- 
weehsel und spezifisch-dynamischer Wirkung der Aminosauren. Die Befunde von 
B a n g  (Biochem. Ztschr. 7 4 .  278; C* 1 9 1 6 . II...99) an Kaninchcn uber den. holien 
Gehalt an Amino-N im Kreislauf nach Zufuhr von Glykokoll oder Alanin bei nicht 
bedeutendem Anstieg des NHa-N werden bestatigt u. dureh Yerss. an Kaninclien 
u. Hunden, auch mit Histidin, Leucin, Tryptophan, Glutaminsaure, Asparaginsdure 
u. Cystin erweitert; jedoch sind bei diesen die Steigerungen nicht so stark wie bei 
den erstgenannten u. zwar in der genannten Reihenfolge immer schwScher.. Aller- 
dings ist bei Histidin der Hamstoff-N auch nach 6 Stdn. nicht erhoht, jedoch 
deutlich bei den anderen genannten Aminosauren. Die spezif.-dynam. Wrkg. einer 
Aminosiiure liiuft proportional mit ihrer Fąhigkeit zur Steigerung des NH,-N des 
Blutes entsprechend der Resorption im Magen u. Darm. (Biochemical Journ. 1 9 . 
366—76. Cambridge, Biochem. Lab.) W O LFF.

Alezander Palladin, Beitrage zur Frage nach dem Zusammenhang von Kreatin- 
und Kohle/ihydratstoffwechsel. Bei Kohlenhydrathunger u. wenig EiweiB im Futter 
trat im Hundeharn Kreatin auf, aber nicht bei eiweiBreicher Nahrung (wohl weil 
das uberschussige EiweiB hier sich in Kohlenhydrate umwandelt); bei Fleisch- 
fiitterung ist im Harn Kreatin ektogenen Ursprungs (aus dem Fleische) enthalten. 
Bei weiBen Ratten sind die Verhaltnisse ahnlich; gibt man ihnen wieder Kohlen
hydrate, so hort die Kreatinausscheidung im Harn auf. Ahnlich auch bei Meer- 
schweinchen, bei denen aber auch bei iiberschUssiger EiweiBzufuhr die Kreatin
ausscheidung anhalt. Gtycennfiitterung bei Hunden bringt das Kreatin zum Ver- 
schwinden; das Glycerin diirfte sich demnach wohl in Kohlenhydrate umwandeln. 
Nach Milchsauregabea fallt die Kreatinausscheidung sofort ab; auch die Milchsaure 
diirfte sich somit in Zucker umwandeln. (Biochem. Ztschr. 161. 139—56. Charków, 
Med. Inst.) W o l f f .

Charles Kayser und Eliane Le Breton, Regulationsmeehanismus des Purin- 
stofficechsels und Diabetes insipidus. Die Annahme yon C a m u s , R o u s s y  u. G o u r n a y

v n . 2. 133
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(C. r. d. FAcad. des sciences 1 8 0 . 172; C.' 1 9 2 5 . I. 2235); daB im Tuber cińereum 
ein Zentrum fiir die Regulation des PurinstofFwechsels sitze, kann nicht bestatigt 
werden. (Widerspruch in den gefundenen Harnsiiurewerten bei genuinem u. ex- 
perimentell erzeugtem Diabetes insipidus, die scheinbar auf mangelhafte Methodik 
der Harnsiiurcbest. zuriickgehen.) Das Yerhiiltnis der Oxypurinc zur Harn- 
saure ist abhiingig von der Diurese. Bei Polyurie wird die Oxydation in d e r  
Niere verhindert u. das Yerhiiltnis zugunsten der Oxypurine yerschoben. Die 
Annahme einer Verbindung des den Wasserliaushalt regulierenden Zentrums mit 
den den Purinstoffwechsel regulierenden Yorgiingen ist iiberfliissig. (C. r. d. 
l\Acad. des sciences 1 8 0 . 1794—96.) O p p e n h e i m e r .

William C. Rose und Kenneth G. Cook, Die Beziehung ton  H istidin  und 
Arginin zum Kreatin- und Purinstoffwechsel. Stoffwechselunterss. an wachsenden 
Rattcm N-Zufuhr durch Casein, hydrolysiertes Casein u. hydrolysiertes, aber 
durch den K osSEL-K U TSĆ H ER -ProzeB  yon H istidin  u. Arginin befreites Casein. 
Casein, wie hydrolysiertes Casein fiihrte zu stiindig zunehmenden Mengcn yon Ge- 
samt:jB'reatinin, AUantoin u. Harnsatire im Harn (proportibnal dem zunehmenden 
Korpergewicht). Bei histidin- u.' argininfreiem Casein sank die Allantoinausschei- 
dung um 40—50°/o. Der Gewichtsyerlust durch partiellen Nahrungsmangel u. 
diese Storung des Purinstoffwechscls sind nicht koordiniert. Bei einer Nahrung, 
der nur Tryptophan fehlt, tritt Gewichtsyerlust, aber keine Anderung der Allantoin- 
oder Harnsiiureausacheidung ein. Wiihrend Histidinzusatz- zur Nahrung die Aus* 
fuhrwerte, die durch das Fehlen yon Histidin u. Arginin yeriindert wurden, wieder 
zur Norm zuriickfuhrt, bleibt Argininzusatz giinzlićh wirkungslos. Histidin ist also 
wahrscheinlicli ein intrayitales Ausgangsprod. fiir die Purine. Der Umstand, daB 
der Argińingehalt der Nahrung keine Beziehung zum Kreatinhaushalt zeigt, kann 
darauf zuruckgefiihrt werden, daB keine Nahrung wirklich yollkommen arginin- 
frei war. (Journ. Biol. Chem. 64. 325—38. Urbana [111.],' Lab. of phys.-app. 
Chem.) O p p e n h e im e r .

Georg Erie Simpson, Harnausscheidung von weinsauren Salzen nach Einfiihrung 
bei Tieren. Bis zu 88°/0 der subcutan in neutraler 10°/oig. Lsg. in Form des Na- 
Salzes bei Kaninchen, Katzen u. Hunden eingefuhrten d-W einsaure werden im 
Ilarn ausgeschieden. Nach Eingabe per os wird besonders bei Kaninchen, aber 
auch bei Hunden weniger im Harn gefunden. Ein Teil wird im Darm bakteriell 
zerstiirt. — Bei chroń. Zufuhr u. erreichter Gewohnung wird nicht etwa mehr 
Weinsiiure in den Geweben durch Oxydation zerstort. Die Harnausscheidung ist 
unyerSndert wie bei einmaliger Zufuhr. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 25 . 
459—66. M c G ill  Uniy. Montreal.) M O l l e r .

A. Adler, TJler Verhalten und Wirkung von Gallensaurcn im Organismus. 
Eine experbnentclle und klinische Studie. Die Best. der Oberfiiichenspannung mittels 
der AbreiBmethode nach B r i n k m a n  u. v a n  D a m  (Miinch. med. Wchsćhr. 6 8 . 1550; 
C. 1 9 2 2 . II. 298) ist klin. gut brauchbar. Zur Best. ihrer Capillaraktiyitiit miissen 
Korperfll. moglichst friscli u. unfiltriert zur Unters. kommen. Intrayenose Injektion 
von 10 ccm 10%'g- Natrium cliolacicum oder 20 ccm Na-Dehydrocholat ist unschiidlich. 
Zusatz steigender Mengen von gallensauren Salzen in yitro zu Blutserum, Harn 
oder Galie bewirkt nicht einen kontinuierlichen Abfall der Obcrfliiclienspannnung 
(O.-Sp.), die bisweilen sogar deutlich erhiiht wird. Daraus muB auf eine „Regu- 
lation der Oberflachenaktivitat“ geschlossen werden. Dieses Yerli. ist am deut- 
lichsten bei Galie, am geringsten bei H arn ; Serum nimmt eine Mittelstellung ein. 
Kolloidale Cholestcrinlsg. yerhiilt sich ahnlicli, Lecithin nicht. Oberfliichenaktive 
Substanzen konnen die Viscositiit erhohen oder yermindern; Gallens&urca wirken 
erhohend bei kolloidaler Cholesterinlsg., Blutserum, Galie, Harn. Diese Viscositats- 
erhohung ist der Ausdruck fiir starkę Hydratation durch die Cliolate. An die
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liydratisiertcn Choleaterinteilchen werden die capillarakt. Gallenaiiuren adaorbiert 
u. so an ihrer Anreicherung an der Oberflaehe der betreffenden FI. yerhindert, 
d. h. ihrc Capillaraktiyitat wird gebremat. Die schiitzende Wrkg. dea Choleaterina 
konute ao erklart werden. Lecitliin zeigt dieae Eigenacbaften nicht. Alle Metlioden 
dea Gallenaaurenachweiaea, die aich auf dereń oberfliichenaktive Eigenacbaften 
stiitzcn, aind zur exakten Best. des Gallensiiuregehaltea unbrauchbar; positiyer Aus- 
fall zeigt hochatcns die Ggw. von Cholaten an, der negative Befund beaagt abcr 
nicht daa Gcgenteil. Injektion von gallensauren Salzen au Menachen zeigt eben
falls oft keine ęntsprechende Erniedrigung der O.-Sp. in Blut u. Harn. In einzelnen 
Fiillen treten nach intrayenoser Gallenaiłuredarreichung Erhohung der O.-Sp. im 
Blute u. Herabaetzung im Harn wechaelnd ein; oft umgekelirtes Verh.; jcdenfalls 
wird aber die Gallenaekretion vermehrt u. die Galie dabei crheblich farbstoffreicher. 
Der Bilirubinspiegel u. hiiufig auch der Choleaterinapiegel des Blutes sinkt nach 
Injektion hochprozentiger Cholatlsgg., inabesondere nach „Decholin“ \ der Bilirubin- 
gehalt dea Harnes steigt 4—10 Stdn. nach Injektion an; aomit findet nach Injektion 
eine Ausachwemmung der retinierten Gallenbeatandteile auch durch die Nieren 
atatt. Die Ausscheidung des Tetrachlorphenolphihaleins durch die Galie wird bei 
glcicbzeitiger Mitinjektion yon Gallensauren beim n. wie leberkranken Menschea 
erheblich beschleunigt. Auch die n. Ausscheidung diesea Farbstoffea ist unter dem 
EinfluB von Gallensauren yerstiirkt. Tetrachlorphenolphthalein allein bewirkt aber 
auch achon vermelirten GallenfluB. Die motor. Erregung dea Dickdarma durch 
Gallenaiiuren ist von therapeut. Bedeutung (abfiihrende Wrkg. infolge Vagus- 
rcizung?). (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 6 .  371—424. Leipzig, Med. Klin.) Wo.

Toshihara Nomura, Uber Cholesterinestersynthese im  Orgąnismus. Im Pankreaa- 
extrakt ist ein Ferment yorhanden, das Choleaterinester aus seinen Komponenten 
aufbaut. Kleine Gallenmengen fordem die eaterbildende Wrkg. Brutschrank- 
aufenthalt (24 Stdn.) hebt die Wirksamkeit auf. Beyersible Adsorption dea Fer- 
ments durch Tierkohle oder Kaolin. pg- Optimum-Neutralpunkt. (Tohoku journ. of 
exp. med. 5. 323—39. 1924. Sendai, Med. Klin.; Ber., ges Physiol. 31. 687. Ref. 
J a c o b y .)  O p p e n h e i m e r .  '

N. Henning, Expcrimentelle Untersuchungeii iiber Anderungen von Wasserstoff- 
ionenkonzentrationen im  lebeńden Orgąnismus. An der weiBen Maua gelingt es nicht, 
durch nicht todliche Gaben von HC1 intrayenos pH der Organe zu iindern, ebenao 
nicht mit NaOII. Auch in Depots in der Muakulatur wird Saure u. Alkali in
2—3 Stdn. neutralisiert, pH bieibt dann einige Zeit auf 7,6 (ń. =  7,0—7,3). (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 4 6 . 459—65. Berlin, Inat. „ R o b e r t  K o cH“ .) W o l f f .

Herman Beerman, Einige physiologische Wirkungen des Schwefelwasserstoffs. 
Aus Versa. an niederen Tierarten wird geachloaaen, daB die Wrkg. von HsS auf 
der leichten Eindringbarkeit in lebende Zellen u. auf dem achwach sauren Charak
ter, der auch noch in achwach alkal. Medium Ggw. von freiem HaS ermoglicht, 
beruht. Reihenfolge der Empfindlichkeit yerachiedener Protozoen fiir II2S die 
glciche wie fiir COs, anders ais die fiir Mineralsiiuren. HaS bewirkt intracellulare 
Aciditat durch Eindringcn von lIaS-Moll. u. darauffolgende Spaltung in H'-, SH'- 
u. S"-Ionen. (Journ. of exp. Zool. 4 1 . 33—43. 1924. Pliiladelphia, Zool. lalaorat.; 
Ber. ges. Phyaiol. 3 1 . 718—19. Ref. F l u r y . )  O p p e n h e i m e r .

Carl Voegtlin, J. M. Johnson und Helen A. Dyer, Die Wirkung von K upfer 
und Gold au f das Protoplasma. In der Abaicht, den oligodynam. Erscheinungen mit 
Metallen nachzugchen, wird u. a. festgeatellt, daB Gluthation u. auch Cysteiri, beide in 
ihrer reduzierten Form, mit CuS04 u. AuCIa reagieren u. Cu- bezw. Au-Derivv. bilden. 
Daraus wird geachloaaen, daB die tox. Wrkg. dieaer Metalle in einer Storung des
Oluthationgleichgewichta -j- H2 beruht u. der Tod der Mikroorganismen
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bei der Oligodynamie ein.Spezialtyp einer Erstiekung sei. In der Tat konnte auch 
gezeigt werden, daB gleiclizeitige Gluthationinjektion (10 mg pro 1 Mol. Cu) mit der 
minimal todlichen Dosis von Na-Cupritartrat an der Ratte den letalen Ausgang ver- 
hindert. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 344—45. Hyg. Labor. U. S. 
Public. Health Service.) O p p e n h e i m e r .

Carl Voegtlin, J. W. Thompson und Edith B. Dunn, Durch Glycerin hetiior- 
gerufene JTyperglykamie. Bei hungernden Kaninchen fiihrt Glycerinzufuhr zu einer 
erheblichen Hyperglykiimie, damit wird Glycerin-Umformung in Glucose angezeigt 
(vgl. S. 199.) (Journ. Biol. Chem. 64. 639—42. Washington, U. St. Publ, Health' 
Sery. Divis. of Pharmac.) O p p e n h e i m e r .

Bordas, Franęois-Dainville und Boussel, Entfernung der Benzoesaure und 
der Benzoałe aus dem Korper. Benzoesaure u. Na-Benzoat sind geruchlos u. haben 
fast keinen Geschmack, sie dienen dahcr bekanntlich zur Konseryierung von GenuB- 
mitteln; Na-Benzoat dient bei Halserkrankungen ais Medikament. Da es aber 
Ahnlichkeit mit Na-Salicylat besitzt, war es wichtig festzustellen, ob es keine 
SchSdigungen der Nierenwege heryorruft. In den meisten Fallen yerscliwindet der 
Stoff schnell innerhalb eines Tages. Bei standigen Gaben tritt eine Anhiiufung auf, 
yerbunden mit mehr oder minder schweren Schfidigungen des Korpers. Daher er- 
scheint der GenuB mit Benzoesauren oder Benzoaten bezw. Salicylaten konser- 
yierter Nahrungsmittel nicht giinstig zu sein. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 
304—6.) H a a s e .

F. Knoop und M. Gehrke, Uber die Ckcydation von Essigsaure, Aceton und 
Toluol. Nach mehrwochentlicher Einw. von Hs0 2 auf Essigsaure bei 37° mit oder 
ohne Zusatz yon FeSO< lieB sich weder bei neutraler noch bei saurer oder alkal. 
Bk. eine bemerkenswerte Umwandlung in BernstcinsSure feststellen. 96—98°/0 der 
ĆHjCOjH blieben unyerandert. Die geringen Mengen von Oxydationsprodd. lieBen 
sieli nicht nalier charakterisieren, durch die Pyrrolrk. von N e u b e r g  jedoch ais 
4-gliedrige Carbonsiiure erkennen. Einmal lieB sich auch Weinsaure nachweisen. 
Aceton rcagiert mit H sO, leichter ais Essigsaure. Aus 15 g bildeten sich bei
2-wochentlichem Stehen bei 37° 551 mg BohsSure, wovon nach JORGENSEN (A b d e k -  
h a l d e n ,  Handbuch der biochem. Arbeitsmethoden, 1. Aufl., Bd. II, S. 32 u. 37) 
498 mg ais WeinsSure, 21 mg ais Apfelsaure u. etwa 6 mg ais Bernsteinsaure erkannt 
wurden. Letztere lieB sich isolieren, wenn die iibrigen Sauren nach V. D HEYDE 
u. S t e i n e r  mit KMn04 wegoxydiert wurden. — Nach Verfiitterung von 7 g Toluol, 
dic in 2 Tagen einem Hunde per os eingegeben wurden, lieBen sich 12 g Hippur~ 
saure aus dem Harn isolieren. Dagegen werden nach Verfutterung von Dibenzyl, 
Benzhydrol u. Dcsoxybenzoin keine merklichen Mengen von Benzo- bezw. Hippur- 
sSure gebildet. Nach Eingabe von 66 g Dibenzyl fanden sich 2 g unyeriindert im 
Harn, neben einer geringen Menge Stilben u. Benzhydrolglucuronsaure. Das Stilben 
entsteht wahrscheinlich direkt durch Dehydrierung des Dibenzyls, das Benzhydrol 
durch Anlageruńg von W. an das Stilben. Doch ist auch eine sek. B. des Stilbens 
aus Benzhydrol moglich. Stilben u. Benzoin yerwandeln sich im Organismus in 
Benzhydrol. Entgegen SlEBURG u. H a r l o f f  (Ztschr. f. physiol. Ch. 108. 195 j
C. 1920. III. 565) konnte die B. yon o-Benzylbcnzoesdure nach Verfutterung yon 
Dibenzyl nicht beobaclitet werden. Samtliche Feststellungen sind dahin zu deuten, 
daB der Oxydation des Toluols im Tierkorper keine Dehydrierung zu Dibenzyl 
yorangeht. (Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 63—71. Freiburg i. B., Uniy.) GuGGENH.

T. Gordonoff und T. Hosokawa, D ie Wirlcung von Chlorophyll au f das Nerv- 
Muskdpraparat. (Vgl. S. 209.) Wie an anderen isolierten Organen steigt auch am 
Nery-Muskelpraparat die Leistungsfahigkeit durch Chlorophyllgaben erheblich. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 454—58. Bern, Uniy.) W OLFF.
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E. C. Bayley, J. C. Davis, W. Whitman und F. H. Scott, D ie Wirkung des 
Pituitrins a u f das B lut und a u f die Bildung von Lymphc und H am . Wrkg. von 
Pituitrin auf das Blut ist unbedeutend; der Lymphstrom wird wie die Urin- 
ausscheidung gehemmt. (Proc. soc. f. exp. biol. a. med. 2 2 . 312—14. 1925. 
Minneapolis, Dep. of pliys., Minnesota-univ.; Ber. ges. Physiol. 31. 600. Ref. 
F r o m h e r z . )  O p p e n h e im e r .

Charles "W. Greene, H. M. Currey, E. E. Dezheimer, E. B. Hanan und
D. L. Harlan, D ie Yerteilung von Stickoxydul und Sauerstoff im Hundeblut wahrend 
der Betaubung. i (Vgl. S. 2001.) Bei vollstiindiger Betaubung fanden sich im Blut 19 bis 
27 Vol.-°/0 NjO. (Arch. intern, med. 3 5 . 379—88. 1925. Columbia, Dep. of physiol. 
a pharmacol. school of med.; Ber. ges. Physiol. 31. 636. Ref. S c h o e n .)  O p p e n h .

Sakuji Ko dama, Beitrag zur Wirkung der Athernarkose au f. die Adrenalin- 
sekretion der Nebenniercn. II. Mitt. (I. vgl. Tohoku Journ. of exp. med. 4. 601; 
C. 1 9 2 5 . I. 117.) Tcchn. Verbesserungen; Ergebnisse wie friiher. (Journ' of 
biophysies 1. 79—82. 1924. Sendai, Univ.; Ber. ges. Physiol. 31 . 638. Ref. 
F r o m u e r z . )  • W o l f f .

S. Loewe und F. Lange, Einige Beobachtungen iiber Oxalatwirkungen a u f nervose 
Zentralfunktioncn. Intravenose Oxalatgaben fiihren bei decerebrierten Katzen zur 
Steigerung der Tonusrcflęx. (Folia neuropathol. estoniana 3 /4 .  370—75. 1925. 
Dorpat, Pharmakol. Inst.; Ber. ges. Physiol. 3 1 , 633. Ref. L o e w e .)  O p p e n h e i m e r .

Hinz und Silberatein, Untersuchungen ant Kymographion iiber die W ertigkń t 
von Oleum Clienopodii und seinen Bestandteilen Ascaridol und Paracymol im Ver- 
gleich zu Thymol und Santonin. Thymol erweist sich am Blutcgelpriiparat wirk- 
samer ais Santonin u. Ol. clienopodii. Entscheidung uber die klin. Wirksamkeit 
bleibt offen. (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. 5 2 . 1—17,■ 1925. Berlin, Pharmakol. 
Inst. tieriirztl. Hochsch.; Ber. ges. Physiol. 31. 720. Ref. W o l f f . )  O p p e n h e i m e r .

H. Chiari und R. Rigler, Zur Frąge der Beziehung zwischen Warmeregulation 
und Zucker stoffwechsel: D ie Beeinflussung des Blutzuckers durch Fiebcrmittel der 
Pyrazolongruppe. Pyramidon in kleinen Dosen (z. B. 0,1—0,2 g fiir den Menschen) 
senkt den Blutzuckerspiegel bis zu 30 mg-0/, nach intrayenćiser wie oraler Zufuhf, 
aueh bei Diabetes, abgesehcn von den sehwersten Formen. Stcigt man niit der 
Dosis, so steigt der Blutzucker erheblich (statt weiter abzufallcn); beim pankreas- 
losen Hund tritt nur diese Wrkg. ein, aueh nach kleinen Dosen. (Ztsehr. f. d. ges. 
exp. Medizin 4 6 .  443—53. Wien, Univ.) . W o l f f .  ,

P. Poincloux, Quecksilb(r und Arsenik wirken a u f Syphilis und Nagana, wenn 
in Dampfform eingeatmet. Die. tierexperimentellen Infektionen bei Kaninchen u. 
Mausen sollen durch Inhalation von Hg (sojgar sehr rasch) u. durch Asa0 3 zur 
Heilung gebi;acht werden, was um so bemerkenswerter wUre, ais mit letzterem bei 
Nagana mit anderer Applikationsart nichts erreicht wird. (C. r. sóe. de biologie-93. 
487—89. Paris, Laborat, de M. L e v a d i t i . )  O p p e n h e im e r .

Benjamin Sacks, Beobachtungen iiber die Gefafircaktionen des Menschen a u f  
Infundin (Pituitrin), mit besonderer Beriicksichtigung des Verhaltens von Capillaren 
und Venchen. Hypopliysenestrakte wirken unmittelbar auf die arteriellen wie 
venosen Capillaren. (Heart 11. 353—70. 1924. New York, Cardiae. dep. univ. coli. 
hosp.; Ber. ges. Physiol. 3 1 . 640. Ref. E b b e c k e .)  O p p e n h e im e r .

A. D. Maedonald, D ie Wirkung des Adrenalins am durchstromten Fischherzen. 
Pharmakolog.-physiolog. Studien iiber die BeeinfluBbarkeit des Fischherzens (in 
situ kiinstlich durchstromt) durch Elektrolyte u. die vegetativen Gifte Pilocarpin, 
Atropin u. insbesondere Adrenalin. (Quart. journ. of exp. physiol. 15. 69—80. 
1925. Plymouth, Marinę biol. laborat.; Ber. ges. Physiol. 31 . 639—40. Ref. F ro m -  
HERZ-) O p p e n h e im e r .
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F. Koelsch und H. Ilzhofer, Eine eeliene Gelegenheit zur.Bleivergiftung. Blei- 

schadigung bei Arbeitern, die kiiDstliehe Chinchillapelze yerarbeitet hatten. Diese 
Pclze werden aus Kaninehenfellen dureh Farbung mit Bleiacetat hergestellt u. ent- 
hielten auf 100. g Feli 0,81—4,62 g Pb. (Miinch. med. Wcbsebr. 72. 1466 bis 
1467.) M e i e r .

W. Arndt und P. Manteufel, Die Turbellarien ais Trager von G-iften. Es 
wird der Nachweis erbraeht, daB Ausziige einiger Arten von Strudelwurmern mit 
•physiol. NaCl-Lsg. Giftwrkg. entfalten. Von einigen konnte die geringste todlicbe 
Menge fiir bckannte Laboratoriumstiere festgestellt werden. (Arbb. a. d. Rcichs- 
gesundheitsamt 56. 10—23. Berlin, Bakt. Abt. d. R.G.A. u. Zool. Mus.) Opp.

H. J. Stander, Eine chemisehe Studie iibcr einen F ali von Chlorofornwergiftung. 
Nach Chlf.-Ńarkosen ist eine an Kohlehydrat reiche (u. Milch), an Fetten arme 
Diat zu empfehlen. (Buli. of the J o h n s  H o p k i n s  Hosp. 35. 46—49. 1924; Ber. 
ges. Physiol. 31. 637. Ref. S c h O b e l .)  O p p e n h e i m e r .

G. Analyse. Laboratorium.
Erich. Muller und F. Friedricha, E in praktisches Gassaugrohr.' Verbesserung 

des Gassaugrohrs (ygl. M O l l e r ,  Ztschr. f. Elektrochem. 26. 76; C. 1920. II. 549), 
bei der der Hahn zwei entgegengesetzt konisch gebohrte Locher hat, wodurch der 
Hahu wesentlich kleiner gebaut werden konnte. Das Gas geht auch dureh ein 
enges Loch, wenn das Sperrwasser dureh das zweite abflieBen kann. Der Ver- 
bindungsstutzen ist iiber dem Habn angebracht. Zum Yergleichen zweier Gas- 
mengen (bei elektrolyt. Arbeitcn) kann man 2 Rohre in einer pneumat. Wannę auf- 
stellen u. mit einem einzigen NiveaugefaB dureh ein Dreiwegstiick yerbinden. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 38. 724—25.) J u n g .

R.-Schwarz, Filterkonusse aus porosem keramischeti M ateriał. Die Porzellan- 
manufaktur W. H a l d e n w a n g e r ,  Spandau, stellt eińen Konus aus hochporoser M. 
her, der anstelle eines Papierfilters in einen Trichter eingesetzt wird; zum Absaugen 
wird ein konischer Gummiring um den oberen Rand gelegt Die Filtergeschwindig- 
keit ist wenig geringer ais dio eines Papierfilters. Schleimige Ndd. filtrieren glatt; 
der Nd. laBt sich leicht yom Filter abheben. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 748.) J u n g .

GuBtav F. Hiittig und Hans Kiikenthal, Qy.arzgera.te m it filtrierenden Boden. 
(Vgl. H O t t i g  u . N e t i e ,  Ztschr. f. anal. Ch. 65. 385; C. 1925. I. 2321.) Das 
Jenacr Glaswerk S c h o t t  & G e n .  stellt Quarztiegel mit porosen Boden, durchsichtige 
aus Bergkrystall u. durchscheinende aus Quarzgut her. Der Tiegel behalt Gewichts- 
.konstanz, auch bei einer iiber dio analyt. Yerff. hinausgehenden Beanspruchung. 
Die Durchlaufsgeschwindigkeit ist ‘/i bis' a/3 derjenigen der Asbestgoochtiegel; ihr 
entspricht eine hohere Leistung im Zuruckhalten feiner Suspensionen. (Chem.-Ztg. 
49. 716. Jena, Uniy.) JUNG.

W. Friedrichs, Zur Theorie der Wasserstrahlpumpe. Es werden allgemein 
giiltigę Differentialgleichungen fiir die Wirkungsweise der Wasserstrahlpumpe ab- 
geleitet u. die Dimensionierung einer Normalpumpe fur yerschiedene W a s se r le i tu n g s -  
netze sowie die Konstruktion einer Spezialpumpe fiir hohe Leistung angegeben. 
(Ztschr. f. techn. Physik 6. 361—65.) B e c k e r .

L. Zakarias, Die Kolloidfiltration. (Druckdialyse und Entęuellungsfiltration.) 
Vf. yerwendet ais Stiitzsubstanz zur Herst. yon Kolloidfiltern unglasierte Porzellan- 
unterlagen (ygl. Kolloid-Ztschr. 35. 179; C. 1924. II. 865), Die in den Capillaren 
dieser „festen Membran" befindliche Luft (Capillarluft) bietet bei der Filtration 
groBen Widerstand (Eyakuieren u. Ye.rdrangen dureh W.). — Ais Auflage auf die 
Porzellanfilter wird 5°/0 Eg.-Kollodiumhaut yerwendet („halbfeste Membran")., Die 
Filtiationsgeschwindigkeit wachst bei derselben halbfesten Membran mit der Poren-
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weite der Unferlago. Die Pcrmeabilitiit, Delinbarkeit u. ZerreiBfestigkeit der Mem
bran liaugt ab von der Form, Dicke u. dem Aggregatzustand der Gelmizellen. 
Durch Adsorption des Kolloids konnen die Capillaren des Filters yercngt werden.
— Durch Qucllung der Membran werden dic Poren erweitert u. die Diclite herab- 
gesetzt. Da dabei auch die Liinge der Capillaren yergroBcrt wird, nimmt die 
Filtrationsgeschwindigkeit durch Qucllung nicht immer , z u .— Man kann auch 
Kolloidfilter ohne halbfcstc Membran, z. B. mit BaS04 u. fester Unterlage her- 

, stellen. (Kolloid-Ztschr. 3 7 . 50—58. Prag.) L a s c h .
John H. Yoe, Ein beąucmer Reibungsstromungsmesser fiir kleine Mengen von 

słromenden Gasen. Ein neuer Reibungsstromungsmesser fur Gaac wird bcschrieben, 
der, da er ganz aus Glas besteht, fiir alle Gase geeignet ist u. es gestattet mit sehr 
kleinen Gasmengen zu arbeiten. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 432. Urny. of 
Virginia.) R e in e r .

G. S. Adair, Eine kritisclie TJnteręuchung der direkten Methode zur Messung des 
osmotischen Druckes von Hamoglobin. Yf. gibt einen llberblick iiber die bei osmo
metr. Messungen yorkommenden Abweichungen u. diskutiert die yerschiedenen 
Metlioden u. Fehlerquellen derselben. Besonders werden die Kriterien behandelt, 
welche eine Unterscheidung zwischen den waliren osmot. Drucken von den zeitlich 
yeriinderlichcn DifTusionsdrucken u. „falschen Gleichgewichten11 gestatten. Vf. be- 
.schreibt Verss., in denen es gelingt, in gewissen Losungsmm. osmometr. Messungen 
mit Hamoglobin auszufiihren, welche den 3 Kriterien, namlich der BestSndigkeit, 
Reyersibilitiit u. Repróduzicrbarkeit geniigen; dic derart gemessenen Drucke konnen 
daher ais „wahre osmot. Drucke-1 geltcn. Dic Ablcsungen bleiben 9 Wochen lang 
innerhalb (3°/o konstant; in den AuBenfll. sind keine Protein-Zersetzungsprodd. nach- 
zuweisen. Bei strenger ttberprufung der Versuchsbedingungen u. der Einstcllutig 
wahrer Gleichgewichtszustande erscheint die beschriebene osmometr. Methode zu- 
yerlassig; nach Anwendung yerschiedener Korrekturen gibt sie bis auf 0,1 mm 
genaue Resultate, was einer Gefrierpunktsdepression von einem '/iooooo0 entspricht. 
(Proc. Royal Soc. London, Serie A 1 0 8 . 027—37. Cambridge, Kings Coli.) F rb u .

S. B. Leiter, Milcroskopbeleuchtung ynittels eines Quarzbloekes. Infolge seines 
geringen Absorptionsyermogens eignet sich ein Quarzblock gut in folgender An- 
ordnung zur Mikroskopbeleuchtung. Ari Stelle eines Linsensystems,- welchcs das 
Licht von der Lampe auf den Objekttisch wirft, wird ein Quarzstab direkt von der 
Lampe zum Objekttisch gefuhrt. Da das Licht yon den Wanden des Stabes nach 
innen reflektiert wird, wird das Lichtblindel im Stab zusammengehalten, ohne yiel 
an IntensitUt einzubilBen. Der Vcrlust ist kleiner, ais wenn das Licht von einem 
Spiegel reflektiert' wird. (Journ. Opt. Soc. America 11. 187—89. Schencctftdy, 
General Elektric Co.) ' • B e c k e r .

Albert Bjórkeson, Rontgenstrahlung aus heifien Funken. Ein Slegbahnscher 
Vakuumspcktrograph wird an eine Funkenkammcr angesChlosscn u. der Funken 
mit hohen Kapazitaten gezundet; Bei Verwendung yon Ag, [Al, Si, S  u. Cu ais 
Elektroden u. Gips ais Gitterkrystall konnten das L-Spektrum des-Ag . u. die IC- 
Spektren der iibrigen Metalle aufgenommen werden. Bei diesen Spektren wurde 
nicht die geringste Verschiebung oder Verbreiterung der Linien beobachtet. (Proc. 

•National Acad. Sc. Washington 11. 413—15. Cal. Inst. of Technology.) B e c k e r . .
Domingo Giribaldo, Rationelle Angabe fiir die aktuelle Reaklion der Losungen. 

Weil die Sorensensche Bezeichnung der aktuellen Rk. mit pn begrifflich u. in der 
Benntzung angeblich Schwierigkeiten bietet, wird yorgeschlagen, sich einer Aus- 
drucksweise zu bedienen, die im Neutralpunkt den Wert ±  0, nach der sauren 
Seite die Werte bis -|-16 nach der alkalischen bis —16 hat. Der Ausdruck ist 
durch log [H]/[OH] gegeben u. bekam das Symbol 1H/OII. Da log [H]/[OH] =  
^°g [H] — log [OH] u. log [OH] =  log K w  — log [H] ist, wobei K w  die Disso-
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ziationskonstante des W. darstellt, erhiilt mim 1 II/OH =  2 Jog II • log Kw- Man 
. hat alśo den Logarithmus der gefundeńen [H] zu suchen, fur diesen die lialbe arithmet. 
. Summę von 1 H/OH u. log K w  einzusetzen u. sucht hierfiir den arithmet. Wert, der

dem erhaltenen log entspricht, denn log [H] =  * Ij ~ł~ l°g _ Beispiele u. ta-a
hellar. Vergleiche der alten u. neuen Bezeichnung, die den Vorteil der letzteren 
dartun sollen. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7 . 652—64. Montevideo, Inst. de Chim.) Opp.

I. M. Kolthoff, Die Titrałion von Jodid mit Jodat. Daa Verf. von L ang 
(Ztschr. f. anorg. ii. allg. Ch. 144. 75; C. 1925. I. 2637) liefert bei Nachpriifung 
geńaue Werte, wenn dic FI. an HC1 mindestens 1—1,2-n. ist. Personliche Be- 
lastigung durch den HCN wurde auch bei yielen Titrationen tiiglich nicht be- 
obachtet. Wenn man an Stelle von Stiirke ais Indicator CC14 verwendet u. bis zum 
Verschwinden der yioletten Farbc titriert, kann noch 0,1 mg J  bis auf X °/0 genau 
titriert werden. Ebenso scharf ist dic umgekehrte Titration yon Jodat mit Jodid, 
besonders geeignet zur Mikrotitration von gebundenem Jod. (Pharm. Weekblad 
62. 878—82. Utrecht, Univ.) G r o szfeld .

E. O tt, Uber exakte gasanalytische Methoden. Die Bestimmung der schweren 
Kohlenwasserstoffe. Vf. schildcrt unter seiner Leitung ausgefuhrtc Verss. von Hans 
Deringer iiber die Fehler bei der Best. schwerer KW-stoffe mit rauchender H2S04 
u. konz. Br-Wasser. Danach eignet 25°/0ig. rauchende HsS04 sich besser ais konz. 
Br-W^sser, weil sic bequemer zu handhaben ist, geringere Absorptions- u. Desorp- 
tionsfehler. yerursacht u. das C2H4 besser, Bzl. vollstfindig aufnimmt. Zur Absorp
tion erwies sich eine. unbewegtc glasstabgefullte Pipette geeigneter, ais eine ge- 
wohnliche bewegte. — Pur die Reindarst. von Cltt u. sowie fiir die Absorp
tion von CO durch ammoniakal. CujCL, werden Yerbesserungen angegeben. (Gas- 
u. Wasseirfach 68. 367—69. Ziirich.) BORNSTEIN.

H. Deringer, U ber exakte gasanalytischc Methoden. Die Bestimmung der schweren 
Kohlenwasserstoffe. Ausfuhrliche Verss. uber Keindarst. der im Leuchtgase ent- 
haltenen Einzelgase u., ihre. Einw. auf konz. H,S04 u. Br-W., die sich nicht kurz 
wiedergeben lassen. (Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfaclim. 5. 27—34. 
49—57. 72—77. 105—9. 139—47.) BOr n s t ę in .

Elem ente und anorganlsche Verblndungen.
.'W ilhelm Steuer, Bestimmung von Sauerstoff und Stickstoff im Elektrolyt- 

Wasserstoff des Bandels. Zur Best. des O, in Elektrolytwasserstoff benutzt man 
2 Hempel- oder Winklerbiiretten, die durch eine Quarzcapillare yerbunden sind. 
In der Mitte der Capillare liegt ein Platindralit. Man erhitzt die Capillare mit 

..einem Sparbrenner u. druckt das Gas langsam zweimal hin u. her.. Nach Zusatz 
von Oj bestimmt man in derselben Weise H,. Man kann umgekehrt den H2-Gehalt 
im Ęlektrolyt-H, bestimmen. (Chem.-Ztg. 49. 713. Breslau, Techn. Hochsch.) Ju.

G. Heyne, Uber die Bestimmung kleiner Verunreinigungen in Argon und Stick
stoff. Es werden einige neue VerfF. angegeben u. der Genauigkeitsgrad iilterer 

. Verff. nachgepruft zur Best. kleiner Yerunreinigungen in Ar u. jY2 , wie sie zum 
Fiillen der Gliihlampen dienen. P h y sik a l. M ethoden : durch spektr. Unterss. 

.waren noch 5-10- 3 Vol.-°/<, H, feststellbar. Die Entladungsspannungen bei der
• Glimmentladung werden' durch H, u. Os beeinfluBt. Bei Messungen des Spitzen- 
entladungsstroms in Na lassen sich O, u. W.-Dampf erkenneń. 0 4, W.-Dampf, 
KW-sto£fe bewirken in N, Nachleuchterscheinungen, Ar u. H, nicht. Durch Ver- 
gleiehen der Warmeleitfahigkeit yon reinem Ar u. Hs mit durch H3 yerunreinigtem 
Gas lieBen sich noch 0,01 Vol.-°/o Hs feststellen. Bei Anwesenheit brennbarer 
Gase wurden diese an P t ais Katalysator yerbrannt u. desseu Temp.- oder Wider-
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standserhohung gemessen. Mittels Interferometer (F. LOWE, Physikal. Ztschr. 11. 
1047. [1910]) lassen sich 0,01—0,02 Vol.-% H, in N, messen. — Chem. M etlioden:
O, wird nacbgewiesen, wie bekannt, durch Rauchbildung an P. O,, CO, u. W.- 
Dampf bewirken Anlauffarben bei auf Rotglut erhitzten Wolframdrahten u. machen 
einen Na-Spiegel blind. Tribrenzćatechinferrosaures Na wird durch Spuren yon 0 2 
rotgcfiirbt. Qualitativ u. quantitativ wird H2 nacbgewiesen durch Oberleiten uber 
CuO u. Wfigen des enstandencn W. Die durch Red. bewirkte Griinf&rbung der er
hitzten WOs ist ein empfindlicber Nachweis fiir H,. Erhitztes Cd- u. Ag-Wolframat 
werden durch H, blau infolge W ,06-Bildung. H, bildet durch beigemischtes Cl 
HC1, durch AgN03 nacbzuweisen. Aus KW-stoffen durch Verbrennen mit O, ge- 
bildete CO, wird in Barytlauge aufgefangen u. titrierL CO, C,H, u. 0,11* setzen 
sich mit J ,0 5 zu CO, u. J  um, das titricrt werden kann. Eine Tabelle enthJilt die 
Zusammenfassung iiber die Untersucbungsmethoden, die Empfindlichkeiten u. 
Stortifogen. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 290—92. Berlin, Osram-Konzern, Studien- 
gesellsch.) S i t t i g .

F. Skaupy und F. Bobek, Die Trennung von Ed.elga.8en durch Gleichstrom- 
entladung. Interfcrometrischc Bestimmung von Edelgasgemisclien. Die Beobachtung 
S k a u p y s , daB sich Edelgase in Gleicbstromroliren entmischen, indem sich das 
schwerer ionisierbare Gas an der Anodę anreichert, wurde benutzt zur Ausarbeitung 
eines Vcrf., moglichst yollkommen die Ede.lgase zu trennen. Zur Analyse wurde 
das bekannte Interferometer yon LOwe (Physikal. Ztschr. 11. 1047. [1910]) ver- 
wendet, das gestattete, ein .Ar-iZe-Gemisch bei Drucken bis zu 5 mm auf ^  7i°/o 
genau zu analysieren. Fiir die Verss. diente ais Entladungsrohre ein Glasrohr,

. dessen beide Enden je eine Glaskugel bildeten, von denen die eine eine Na-Kathode, 
die andere eine Eisenblechanode enthielt. Das Gasgemisch wurde in der Mitte 
der mit Gleichstrom von 900 V Netzspannung betriebenen Rolire zugefuhrt. Die 
Probcn wurden aus den Kugeln mit der Toplerpumpe abgezapft. Zus. des Ar-He- 
Gemisehes, Gasdruck in der Robre u. StromstUrke wurden yariiert. Die Trennung 
ist um so yolikommener, je geringer der Druck u. je groBer die Stromstiirke ist. 
Unter anderen ergab sich bei.zwei Verss. bei: 5 u. 4 mm Druck, 0,5 u. 0,8 Amp. 
u. 8 u. 12% Ar-Gehalt in He yollkommene Reinigung von Ar. B ei. JJe-Ne- 
Gemischen muBten wegen des kleineren Unterschiedes der Brechungsindizes groBere 
Stromstarken u. noch kleinere Drucke angewendet werden. (Ztschr. f. techn. Physik
6. 284—87. Berlin, Osram-Konzern, Studienges.) S i t t i g .

W. W. Loebe und W. Ledig, Uber eine Methode zur Bestimmung des Edel- 
gasgehaltes von Gasgemischen. Es wird ein Verf. u. eine Apparatur zur Best. des 
Edelgasgehaltes yon Gasgemischen beschrieben, die beruhen auf der Messung des 
Druckes yor u. nach der Entfernung der Verunreinigungen im Glimmstrom mit 
Alkalielektrode (ygl. W a r b u r g , Ann. der Physik 11. 1 [1890]). Das Alkalimctall 
(K oder Na) wurde aus einem Salpeterbad durch elektrolyt Leitung durch die auf 
350° geheizte Glaswand der Entladungszelle eingefiihrt. Die zwischen dem Salpeter
bad u; der inneren Elektrode des GlasgefaBes angelegte Gleiehspannung betrug 
500 Volt. Die Methode liefert reclit genaue Werte, auch bei geringem Edelgas- 
gehalt, wie z. B. bei Luft (ygl. M. P ir a n i  u . E. L a x , Ztschr. f. techn. Physik 3 . 
232 [1922]). (Ztschr. f. techn. Physik 6. 287—90. Berlin, Osram-Konzern.) S i t t i g .

S. Aoyama, Titrimetrische Bestimmung der Ortho-, Pyro- und Metaphosphor- 
saure im Gemisch. Die neutrale Lsg. des Sfiuregemisches in 50%ig- A. wird mit 
einer gemessenen Menge '/io'n- AgN03-Lsg. yersetzt, der Nd. abgesaugt u. im 
Filtrat die iiberschussige Ag-Lsg. bestimmt. Verbrauchte Ag-Lsg. == a ccm. Die 
wss. Suspension des Ag-Salzes wird mit H,S behandelt u. das Filtrat bei unter 40° 
eingeengt. Nun titriert man mit Vio‘n- KOH erst mit Methylorauge (yerbraucht 
b ccm), dann weiter mit Phenolphthalein (yerbraucht c ccm). Bezeichnet man mit
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• *, y  u. z  die ccm 7,0-n. KOH, welche der Orłho-, Pyro- u. Mctaphosphorsćiure ent- 
: bpreehen, so hat man die 3 Gleichungen:

3x +  4y - \ - z  =  a; i - f  2y +  z =  b; 2x  +  i y  -f- z =  c.
1 (Journ. Pharm. Soc. Japan 1 9 2 5 . Nr. 520. 7.) L in d en b au m .

Iv a r  Bang f, Eine Mełhode zur quantitativen Bestimmung des Ar sens. Die 
Methode ist analog der Methode von K jel d a h l  fiir Best. des N. Das As wird 
unter Kochen mit HC1 ais AsC13 in eine Vorlage dest. u. dort titrimetr. bestimmt. 
Eine Yoraussetzung fiir die Ausfiihrung ist, daB die der Dest. yorangehende naase 
Verbrennung der Substanz so geleitet wird, da8 bei der Dest. nur As bezw. dic 
Titration nicht storende Stoffe iibergehen. Die Ausfiihrung des Verf. ist folgende.

: In einem 300 ccm Kjeldahlkolben wird die Substanz mit 20—22 ccm konz. (As-frcier) 
HjSO., iibergossen u. das Gemisch bis zur beginnenden Verkohlung mit einem Mikro- 
brenner erliitzt. Dann wird aus einem Tropftrichter mit z>weifach rechtwinklig 
gebogenem AusfluBrohr tropfenweise IIN 03 zugegcben; dies setzt man fort bis die 
Fl. ganz klar wird u. hellgelb gefarbt ist. Man erhitzt stiirker; wird dabei dic Fl. 
wieder braun, so muB der Zusatz von HN03 wiederhplt werden, bis alle organ. 
Substanz verbrannt is t Die HN03 u. die gebildete NitrosylscliwefelsSure werden 
nun durch Kochen der mit W. verd. Fl. vollig vertrieben. Fiir die jetzt folgende 
Dest. dient ais Vorlage ein Frcseniuskolben (mit seitlichem Ansatz), der mit 30 ccm 
•20% ig. NaOH (nitritfrei), 100 ccm W. u. 2 Tropfen Phenolplithaleinlsg. beschickt 
ist u. in einer Schalc mit k. W. stclit. Zur Red. der Arsensiiure zu dem dcstillicr- 
baren AsC13 gibt man in den Kjeldahlkolhen 30 ccm W.,- 1 Tcelóffel Ferrosulfat

• (Oder Mohrsches Salz) u. nach Abkiihlen 20 g reines KC1 u. 2 g KBr. Der Destil-
■ lationsaufsatz wird mit Gummistopfcn (kein Glasschliff!) mit dem Kolben verbuuden. 
Die Stopfen legt man yorher einige Tage in konz. HC1. Die Dest. setzt man so 
lange fort, bis dic zuniichst in der Vorlage auftretende rote FSrbung plotzlich 
wieder yerschwindet. Nach Zusatz von NaHCOa, JK  u. Starkelsg. titriert man mit

■ Vsoo"n• Jodlsg. (1 ccm entspr. 0,1875 mg As). — Das Verf. wurde ■ sowohl mit As- 
■Lsgg. ais auch mit Geweben (Tapeten, Wollfilz, Teppiche usw.), Harn, Bier, W. u. 
■Nahrungsmitteln ausgefuhrt. (Biochem. Ztschr. 161. 195—209. Lund, Univ.) H esse .

W. Jakow enko, Gasometrischc Caldumcarbidmcłhode zur Bestimmwig der 
Feuchłigkeit. Durch eine geeignete Yorr. (Abb. in der Quelle) wird l g  Substanz 
mit gepulycTtem CaC, in Beriihrung gebracht u. nnmittolbar iiber Hg oder NaCl- 
Lsgi, mit C,H, gesStt., aufgefangcn. Durch Eintauchen des Reaktionsrohrchens in 
ein Sandbad yon 100° wird die Rk. zu Ende gefiihrt u. abgelesen. Berecbnung 
gemaB Gleichung: CaC, -J- 2H20 =  Ca(OH)a +  CaH ,. Das Yerf. erfordert einen 
Zeitaufwand yon nur 10—15 Min. Das kiiufliche Carbid wird auf seinen Wirkungs- 
wert mit 0,7—1,0 g (NH4)2Ga0 4-H20  zuyor eingestellt, Verschiedenheiten in Carbid- 
sorten des Handels. Mit yorstehender Wasserbest werden an Mehl, Brot, Butter, 
Kresollsg., Mortel genaue Ergebnisse erhalten. Salze mit groBer Dampfspannung 
(NaJS01 • IOHjO; Na1C03*10H20) wurden bei gewohnlicher Temp. entwassert, anderc 
[(NH4)2C.,04-H20] erst bei 100°, MgS04.7H 20j FeS04.7H ,0, CuS04-5H20  selbst
bei 150° noch nicht.---- Bei der Einw. des CaC2 auf kolloide Stoffe ist die Gasentw.
•zuerst heftig, dann nbnehmend, auf krystallisierte Hydrate dagegen gleiehmaBig mit 
■konstanter Geschwindigkeit Daher mufi die Bindung des W. in beiden Stoff- 
gruppen eine yerSchiedene (adsorptiy bezw. chem.) sein. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- 
ń. GenuBmittel 49. 360—70. Leningrad, Mediz. Militiir-Akademie.) G roszfeld .

Pariselle und Lande, Uber die Mitrei/iung des Magnesiums durch Aluminium 
in ammoniakalischem Medium. Nachdem Vff. gefunden hatten, daB Magnesiuni in 
Ggw. yon Aluminium ąualitatiy manchmal unbemerkt bleibt, haben sie den EinfluS 
der NH4C1-Menge avif die FSllung untorsucht. An einer Lsg. yon je Y s o o  Mol. 
Al5(S04>3 u. MgS04 im Liter wurde bei Yerwendung der stets gleichen Menge
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N 11,011 (4-fache theoret Menge) folgendes festgestellt: 1. Al2(SO()3 allein wird von
■ NHjOII nicht quantitativ-gefiillt, sondom erst in Ggw. von uberschussigem NH4C1.
2. Schon weniger ais 1 Mol. NII4C1 auf 1 Mol. MgS04 geniigt, um die-Fiillung 
durch NII4OH zu verliindern. 3. Das Gemisch der Sulfate wird yon NH4OH in 
Abwesenheit von NH4C1 yollstSndig gefiillt. In Ggw. von NII4C1 wird das Mg so 
lange quantitativ mitgerissen, ais des ersteren Menge 8 Moll. auf jedes Mol. Sulfat 
nicht iiberschrcitet; bei wachsender NII4Cl-Menge yermindert sich die MitreiBung 
u. wird prakt. 0 bei 100 Moll. NH4C1 auf 2 Moll. Sulfatgemisch. — Vff. haltcn es 
fiir wahrscheinlich, daB sich bei Mangel an NH4C1 Mg-Aluminat (Spineli) bildet. 
(C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 116—17.) L in d en b a u m .

Schiirmann und Schob, Bestimmung Ideincr Magnesiummengen in Kupfer- 
Zinklegierungen. (Mitt. Matcrialpriifgs.-Amt GroB-Licherfelde. 4 2 .  53—54. — C. 
1 9 2 5 . I I .  1545.) G r z e n k o w sk i.

James K endall und B everly L. C iarkę, Die Trennung der seltenen Erden 
nach der Ionenwanderungsmethode. Yff. arbeiten eine Methode zur Trennung yon 
seltenen Erden aus, welche iihnlich einem friiher yerwendeten Verf. (Próc. National 
Acad. Sc. Washington 1 0 . 458; C. 1 9 2 5 . I. 604) darauf beruht, daB Ionen mit ver- 
schiedener Wanderungsgesehwindigkeit eine lange, mit Agar-Agar gefullte Rohre 
durchwandem miisseń, wodurch eine teilweise Trennung des schneller wandemden 
Ions vom langsamer wandemden łon crzielt wird. Die Verss. werden an Ge- 
mischen yon Y-Er, Nd-Pr, Gd-Sa durchgefuhrt u. in allen drei Fallen ein be- 
merkenswerter Reińheitsgrad erzielt. Bei Verwendung einer Apparatur mit groBerer 
Ausdehnung, um die zu durchlaufende Strecke zu yergroBern, konnte die Reinheit 
noch gesteigert werden. Die Trennung von lIf-Zr-Gom\schcn nach dieser Methode 
soli begonnen werden. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 393—400. 
Columbia Uniy.) , B e c k e r .

E rnst K lim a, Manganbestimmung in mit Kobalt hochlegici ten Śpezialstahlen. 
Zu den Ausfuhrungen von M it s c i ie k  (Chem.-Ztg. 4 9 .  315; C. 1 9 2 5 . I. 2639) tcilt 

.Vf. das yon W a ld  ausgearbeitcte Verf. zur Best. von Mn in Stahl, Róh- u. Spicgel- 
eisen mit, dąs unter dcm Namen Volhard-Waldsches bekannt ist. Es sieht eben
falls den Zusatz von Mn04, die jodometr. Riicktitration u. die Yerwendung an- 
gesiiuerter Natriumacetatlsg. vor. — Erwiderung yon MlTSCHEK. Das Volhard- 
Waldsclie Verf. ist fiir Co-lialtige Legierungen unbrauchbar. (Chem.-Ztg. 4 9 .  709. 
Mahr. Ostrau, C. S. R.) J u n g .

W ilfred W. Scott, Bestimmung von Blei in kleinsten Mengen in Backpuher, 
Kalk, Alaun, Tartraten, Citraten und Carbonaten in Gegenwart von Eisen und Kvpfer. 
(Vgl. S. 1882.), Dic Best. des Pb ais Sulfid auf colorjmetr. Wege gibt genaue Werte 

.in Ggw. yon Ca, Al u. wenig Fe .u. Cu bei derUnters. yon Phosphatcn, Chloriden, 
Sulfaten u. Carbonaten u. von organ. Sauren, im Gemisch mit organ. Stoffen wie 
Starkę, Meble u. a. Die Empfindlichkeit des Verf. schwankt bei einer 10 g-Probe 
vou 0,01°/0—0,0005%. Das Verf. beruht auf der Unloslichkeit des PbS04 in yerd.
H,SOj in Ggw. von A. im Vergleich zu den Sulfaten der anderen hier in Betracht 
kommenden Metalle, die darin 1. sind, dem Losen des unl.;PbS04 in ammoniakal. 
NH4-Acetat u. Uberfiihrung in PbS durch ein 1. Sulfid. Fe u. Al in Form gelati- 
noscr unl. Verbb. storen die Lsg. des PbS durch ammoniakal. NH4-Acetat, Starkę 
nach dem Kochen ebenfalls. Fe in der Lśg., auch im Ferrożustande in Ggw. yon 
uberschussigem KCN macht die colorimetr. Best des Pb unmoglich, da es mit einem
I. Sulfide FeS bildet. Ferroeisen ist in ammoniakal. NH4-Acetat 1., was durch
WeinsSure erleichtert wird. Ca-Salze storen in der Pb-Lsg. nicht, auch Cu nicht, 
yorausgesetzt, daB yor der Zugabe eines 1. Sulfides KCN zugesetzt wurde. (Chem. 
News. 131, 17—20.) RttnLE.
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Eduard Z intl und August Rauch, Standardisicrung von Titantrichloridlosungen 
und polentiometrische Titration des Kupfers. (Vgl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 
397; C. 1925. I. 133.) Zur Herst. einer 710-n. TiCl3-Lsg. diente eine 15%ig. eisen- 
freie TiCl3-Lsg. von Kah lba um , die mit ausgekochtem W. verd. u. filtriert wurde. 
Mit 3°/0 freier HC1 wurde die hydrolyt. Abseheidung der TitansSure yerhindert. 
Die Titrierfl. wurde in einer Ha-Atm. aufbewalirt, ihre Haltbarkeit wird durch die
0.-Freiheit dea Ha bedingt. TiCl3-Lsgg., die aus nicht gereinigtem (Fe-haltigem) 
Kahlbaum-Praparat hergestellt waren, konnten direkt potentioraetr. mit Bichromat 
titriert u. so eingcstellt werden. Die Titrationakurye hat 2 Potentialspriinge, der
1. entspricht der yollstandigen Red. des Bichromats, der 2. der des Fe(III)-Salzes. 
Eine aus reinem TiCl3-6HaO liergestellte MaBfl. konnte nicht nach dieser Methode 
standardisiert werden. — Zur Titerstellung gegen Fe(III)-Salz diente eine ca. '/io'n- 
Eisenalaunlsg. 25 ccm dieser Lsg. wurden mit 110 ccm 30%ig. HC1 u. 150 ccm W. 
yeraetzt u. in der Hitze unter COa mit TiCl3 titriert, der Potentialsprung zeigt dic 
vollstiindige Red. des Fe'" an. Bei der Riicktitration mit */io'n< KaCra0 7-Lsg. werden
2 Umschlagspunkte erhalten, der 1. nach Oxydation des uberschUssigen TiCls, der
2. nach Oxydation von Fe”. Die zwischen den beiden Umschlagspunkten verbrauchte
KaCra0 7-Mcnge entspricht dem yorhandeńen Fe. Durch Wiederholung des Verf. 
erhiilt man fur dieselbe Eisenmenge mehrere Wcrte fiir den TiCl3- u. den KaCraO,- 
Verbrauch. Bei der Titerstellung mit der Eisensalzlsg. allein muB yorher der Luft- 
sauerstoff durch */4-stdg. Kochen unter COa entfernt werden, oder man gibt zu der 
auf 80° erhitzten Lsg. TiCl3, daa entstandene Fe(II)-Salz absorbiert den 0 „  u. nach
2 Min. wird es durch konz. Bichromatlsg. unter potentiometr. Kontrolle wieder 
oxydiert. Bei der Titration mit TiCls ergeben sich dann wieder 2 Umschlagspunkte, 
einer nach der Red. des uberschUssigen KaCra0 7, der 2. nach der Red. yon Fe"’. 
Der Endpunkt der Red. stcllt sich nur langsam ein. — Sćhneller u. besser erfolgt 
die Titerstellung gęgen Kupfer-(II)-salzlsg. (ygl. Zin t l  u. W a t t e n b e r g , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55. 3366; C. 1923. II. 76), die Fe-frei gemacht ist u. 4—8% HC1 ent- 
halt. Der Oj muB wie bei der Einstellung gegen Fe(III)-Salz entfernt werden, 
sonst erhalt man zu hohe Werte. Das uberschUssige TiCl3 wird mit KBr03 oder 
KaCraO, potentiometr. zurucktitriert. Cu kann auf diese Weise bei Ggw. von Hg, 
Pb, Cd, Sn u. As bestimmt werden, wenn nach Entfernung des Luftaauei-atoffs die 
niederen Oxydationastufen yon Hg, Sn u. As vor der Titration mit TiCl3 durch 
KBrOs in die hoheren iibergefuhrt werden. Fiinfwertiges Sb u. Fe'" werden bei 
der Titration mit dem Cu mitbestimmt. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 281 
bis 88.) • JosEfHY.

Eduard Zintl und August Rauch, Potentiometrische Titration des Wismuts 
bei Gegenwart anderer Metalle. (Ygl. yorst. Ref.) Die von den Vff. ausgearbeitete 
Methode zur potentiometr. Titration von B i (ygl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 
397; C. 1925. I. 133) ist aueh bei Ggw. anderer Metalle zur Best. yon Bi geeignet. 
So erhalt man bei Ggw. von Fe"'-Salzen oder Cu”-Salzen 2 Potentialspriinge, der 
■1. entspricht der Red. von Fe'" zu Fe" bezw. yon Cu" zu Cu', der 2. d e r  Red. yon 
Bi‘" zu Bi, bei Cu geht die Red. noch weiter, ein Teil des Cu' wird durch TiCl3 
-zu Cu red., doch stcllt sich dabei ein Gleichgewicht ein. Zusatz yon NaCl yer
hindert die Ausscheidung yon Cu mit Bi; in eaaigsaurer Lsg. lJiBt aich Bi nicht 
potentiometr. neben Fe u. Cu bestimmen. Bei Ggw. yon Fe- oder Cu-Salzen braucht 
der Oa der Lsgg. nicht durch Auskoclien entfernt zu werden, da er vom ent- 
stehenden Fe (II)- bezw. Cu (I)-Salz absorbiert wird. Bei der Bi-Titration in salzsaurer 
oder esaigsaurer Lsg. wird bei Abwesenheit yon Cu oder Fe 1,2% TiCl3 zuyiel ge- 
braucht, bei Ggw. yon Cu oder Fe betragt die Abweichung nur 0,6°/o- Beide Diffe- 
renzen sind innerhalb der Fehlergrenzen so konstant, daB sie ais empir. Koirektions- 
faktoren gebraucht werden konnen. Sie miissen in der Natur der Rk. begriindet
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aein, denn sic treten auch bei Bi-Proben auf, die nach den Mcthoden, wie sie fiir 
die At.-Gew.-Be8t. iiblich sind, gereinigt sind. — Pb stort die Bi-Titration nicht. 
Bei Ggw. von Sn laBt sich Bi nur in cssigsaurer Lsg. titriercn. Ggw. yon Cd stort 
die Bi-Best. in salzsaurer Lsg. nicht, in h. essigsaurer Lsg. fallt TiCl3 metali. Cd 
aus, doch ist die Fallung nicht quantitativ. Da Cd viel unedler ais Bi ist, miiBte 
theoret. die Bi-Titration auch in cssigsaurer Lsg. ausfiihrbar sein, sie liefert jedoch 
zu hohe Werte, weil etwas Cd schon mit dem Bi zusammen ausfiillt. Bei Ggw. 
von As20 , erhiilt man cbenfalls zu hohe Werte, man oxydiert daher zu H3As04 u. 
titriert unter Yorschaltung von Fe (Ill)-Salz. Sb stort sowohl in der 3- ais auch in 
der 5-wertigen Form die potentiometr. Bi-Best. (Ztschr. f, anorg. u. all. Ch. 14 6 . 
291—98. Miinchen, Bayer. Akademie der Wissenscli.) J o s e p h Y.

K. Agte, H. Schónborn und K. Schróter, Uber die Besłimmung der Kom- 
gro/ie von Wolframpulver. Es werden melirere VerfF. zur Best. der KorngroBe von 
Wolframpulver untersucht. Rolie Mittelwerte ergeben sich bei der FeBtstellung des 
Klopfvolumcns u. der Einschuttdichte. Genauer werden bcsclirieben 1. die Farb- 
stoffadsorptionsmetliode, 2. die Best. durcli die Auflosungsgcschwindigkeit mit chem. 
Mitteln, 3. die Berechnung aus der Fallgescliwindigkcit u. 4. die mkr. Ausmessung 
der Pulverkorner. Die erste Methode griindet sich auf die Erfahrung, daB die 
Menge des adsorbierten Farbstoffes der Obcrfliichc des Pulyers proportional ist. 
Verss. mit Mcthylenblau in wss. Lsg. fiilirten nicht zu konstanten Werten wegen 
geringer Oxydation des Wolframs dureh W. Unter den chem. Verff. der Messung 
der Auflosungsgeschwindigkeit erwies sich ais zweckmśiBig Schiitteln in NHS u. Oj 
u. Best. der 0,-Abnalime. Aus Messungen der Fallgeschwindigkeit in W., die ein- 
gehend beschrieben werden, wurde die KorngroBe berechnet nach der Stokeschen 
Formel unter der hierfur notigen Yoraussetzung, daB die Teilchen klein genug sind, 
um mit konstanter Geschwindigkeit, d. li. also nicht beschleunigt zu fallen, u. daB 
sie cinigermaBen kugelformig sind. Die Ausmessung u. Mkr., wozu die Pulver in 
weicheres Metali (Kupfer) gebettet wurden, erwies sich cbenfalls ais brauchbar. 
(Ztschr. f. techn. Physik 6 . 293—96. Berlin, Osram-Konzem, Studienges.) SlTTIG .

Eduard Z in tl und August Rauch, Potentiometrische Tiłrałion des Goldes. (Ygl. 
HOn ig s c h m id  u. Z i n t l , S. 1507.) TiCls reagiert mit AuCla in salzsaurer Lsg. bei 
gewohnlicher Temp. ziemlich langsam, bei 70° sehr rasch unter.B. von Au” u. 
dann Ausfiillung von metali. Au, das sich ais lehmfarbenes Pulyer absetzt. Bei 
Ggw. von freiem Halogen entsteht erst nach dessen yollstJmdiger Red. Au”. Dic 
Potentialkurye hat bei Ggw. von Halogen 2 Sprunge, den 1. bei der Red. des 
Halogens, den 2. nach der yollstfindigen Red. zu metali. Au, ein Potentialsprung 
der die Red. zu Au" kennzeichnen wurde, tritt nicht auf. Trotzdem die Titrations- 
kurye einige UnregelmaBigkeiten aufweist, sind die Umschlagspunkte doch sehr 
scharf, so daB das Verf. auch zur Best. sehr kleiner Au-Mengen geeignet ist. Die 
Lsg. muB 4—10% HC1 enthalten, HNOs darf nicht in der Lsg. yorhanden sein. 
Um sicher zu sein, daB alles Au ais Au"' in der Lsg. ist, wird yorher mit Bromat 
oxydiert. Hg, Sn u. Pb storen die potentiometr. Au-Best. nicht. Au u. Cu lassen 
sich auf diese Weise nebeneinander bestimmen, die Cu"-Red. setzt erst ein, 
wenn die Au "-Red. beendet ist. Im Fali einer Cu- u. Fe-freien Au-Lsg. kann 
Titration des Au u. Einstellung der TiCl3-Lsg. in einer Operation erfolgen, wenn 
man der AuCl3-Lsg. ein bekanntes Vol. CuS04-Lsg. zur Titerstellung zusetzt. Fe'” 
u. Au lassen sich in 5°/o HC1 enthalten der h. Lsg. nicht nebeneinander, sondern 
nur ais Summę bestimmen. Zusatz yon viel H3P 04 bewirkt Komplcxbildung der 
Fe -Ionen, so daB die Red. zu Fe” eben nach der yollstSndigen Red. des Au'" zu 
Au beginnt, wShrend der Titration fallt langsam Ti-Phosphat aus. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 1 4 7 . 256—61. Miinchen, Baycr. Akad. d. Wissensch.) J o s e p h y .
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H. Michel und G. Riedel, Die praktische Auswertung der Absorptionsuerhall- 

nisse der Edelsteinezu ihrer Erkennung und Bcstimmung. Zur Unterscbeidung'vofi 
Edclsteinen gleielier Farbę, aber verseliiedener Art wurden die Absorptionsverhalt- 
nisse yon einer Hauptfarbe angehorigen Steincn spektr. festgelegt u. eine Serie yon 
Lichtfiltern angefertigt. Bei dem zur Prttfung mit den Lichtfiltern konstruierten 
App. von der -GrdBe einer Taschenlampe sind mehrere Lichtfilter iiber der . Licht- 
quelle drehbar montiert. Der App. wird demnachst yon den opt. Werken 
C. R e iCHBRT, Wien VIII, Bennogasse in den Handel gebraeht. Durch Kombination 
mit einer Dichrolupe laBt sich ein Unterschied in der Wrkg. der Filter in ver- 
schiedeneri Schwingungsrichtungen. feststellen, ebenso polarisierte Luminescenz- 
erscheinungen. Eine Tabelle griiner Steine u. ihrer Surrogate ist beigefugt. (Mitteil. 
„Staatl.“ Teelin. Yersuchsamts. 14. 46—51. Wien.) J u n g .

Bestandtelle Yon Pflanzen und Tłeren.
Nikolai Bezsaonow, Die Jendrassik-Beaktion fiir wasserlosliches Yitamin B. 

Zur kritischen Untersuchungyon Yictor. E. Lcvine. (Ygl. L e y in e , Journ. Biol. Chem. 
62. 157; C. 1925. I. 2498.) Prioritatsanspriiche fiir die Behauptung, daB die 
JENDRASSIK-Rk. fur in W. 1. Yitamin B n ic h t  spezif. sei, aber yon Phenolen, 
insbosondere o- u. p-Polyphenolen leicht gegeben werde. (Journ. Biol. Chem. 64. 
589—90. Colombes, Labor. biol. Chem.) Op p e n h e im e r .

Yictor E. Levine, Die Jendrassik-Iieaktion fiir Yitamin B  bezilglich der Arbeiten 
Don Bezssonow und von Levine. Entgegnung auf yorst. M itt Betonung der 
tTbereinstimmung gewisser die Rk. mit Ferriferricyanid gebender Korper bezgl. ihrer 
Alkaliempfindlichkeit, die ja fiir Vitamin B typ. sei. (Omaha, Scliool of med. 
Creighton Univ.; Journ. Biol. Chem. 64. 591—93.) Op p e n h e im e r .

Siegfried Graff, Der colorimctrische Nachweis von Zelloxydase unter optimakn 
Bedingungen. (Zugleich ein Beitrag zur Technik der Gewebsfixation.) Histolog.-techn. 
Angaben iiber die Osydaserk. in Gewebschnitten, besonders uber die sog. „Nadi-Rk.“ 
Bei unter optimalen Bedingungen angestellten Rkk. liiBt sich zwischen „labilen“ u. 
„stabilen Oxydasen“ kein Unterschied feststellen. Die Begriffe sind fallen zu lassen. 
In den yerschiedenen Zellen ist der Oxydasegehalt nicht cjualitatiy, sondem nur 
quantitativ ycrschieden. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 35. 481—87. 
1925. Hohkaido. Pathol. Inst. Uniy. Sapporo; Ber. ges. Physiol. 31. 713. Ref. 
J acoby .) Opp e n h e im e r .

L. Rosenthaler, Uber den Einflufi einiger N-haltiger Stoffe auf Glucose- 
bestimmungen. D er EinfluB yon N H 4-Salzen , A sparagin , G lyk okoll, Harnstoff, 
Hippursiiure u. Pepton auf G lucosebestst. nach den Verff. yon A llih n -A m b U h l,  
R upp-L ehm ann, v . F e l l e n b e r g ,  M o h r  (B e r tr a n d ), W i l l s t a t t e r - S c h u d e l  in 
der Abanderung yon A u e r b a c h -B o d la n d e r  u. P a v y - S a h l i  wurde nachgepruft. 
In den m eisten Fallen wurde der B efund erhoht, bei H arnsaure erniedrigt. (Pharm. 
Zentralhalle 66. 517—20. Bern.) D ie tz e .

G. Reif, Uber eine neuartige Anwendung der Phosphorwolfram- und Phosphor- 
molybdansaure zur Beslimmung der Harnsaure in Milch und Blut. Die Zus. Na- 
Wolframat 3,0, Na-Phosphat 2,0, Molybdansaure 2,05, W. 25,0 ist fiir den Nach
weis u. die quantitative Best. yon Harnsaure in Milch u. Blut besonders geeignet, 
da die Violettfarbungen klar u. bestandig sind. Wss. Harnsaurelsgg. mit stufen- 
wciser Abweichung um je 0,5 mg in 100 ccm liefern eine mehrere Woehen unver- 
andert haltbare Vergleichslsg. Mit diesem Reagens sind noch deutlicli nachweisbar 
(Yerdiinnungsyerhaltnis dahinter) Aceton 1 : 20, Cystin 1 : 400, Besorcin 1 : 500, 
Kreatiuin 1 : 600, Tryptophan 1 : 800, p-Eresol 1 : 1200, Kreatin 1 : 2000; Alloxan 
1 : 4000, AXloxanthin 1 : 5000, Indol, Skatol 1 : 250000, Hydrochinon, B ren zca tech in  
1 : 300000, Gallussaure, Gerbsaure, Adrenalin 1 : 500000, Harnsaure 1 : 150000.
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Die meiaten' im Blut yorkommenden StofFe, die die Harnsiiurebest. storen końnteuf; 
lassen sieli durcli Ausseliutteln mit Chlf. bescitigen. (Biochem. Ztschr. 1 6 1 . '128. 
bis 138. Berlin, Reiclis-Ges.-Amt.) W o l f f .  :

M. W ichert und Fr. Russjajewa-Oparina, Untersuchungen iiber den Oholesłćrin- 
und Bilirubingehalt des Duodenalsaftes. Method. Ergiinzungen zu den Bestst. Voa 
Bilirubin (Hymaus v. d. Bergh) u. Cholcsterin (Grigaut). Bei Gewinnung des 
Duodenalsaftes ist durch IICl-Applikation sofort zu neutralisieren, da sonst OsydatiOn 
des Bilirubina. Duodcnalsaft zur Cholestcrinbcst. mit Alkali in alkohol. Lsg. yerseift,
A.-Extraktion, A.-Ruckstand mit Gemisch von A. u. Alkali ubergossen, im Wasserbad 
getrocknet, anschlicBend Trocknung bei 100° 1 Stde. lang, Trockenriickstand mit 
PAe. (3 mai) u. dieser Riickstand mit Chlf. extrahiert (Entfcrnuiig der Gallenfarb- 
stofFe). Fortfahren wie Originalmethode mit Benutzung des Authenrieth-Colorimcters~ 
Im Weitercn pathogenet. u. diagnost. Ausfiihrungen an Hand der Vers.-Resultate. 
(Arch. f. VerdauungBkrankh. 3 4 . 175—87, 1925. Moskau, Med. Klin. I.; Ber. gćs. 
Physiol. 31. 692—93. Ref. S tr a u s s .)  O p p en h e im er.

G-. H ubert, Die mikroskopische Priifung der organisierten ITarnsedbnente. {Neuer 
modus faciendi der Darstellung.) Bei der mkr. Priifung der Ilarnndd. yerwendet 
man gewohnlich nach dem Dekantieren oder Zentrifugieren eine spitze Pipette. Yf.. 
empfiehlt hierzu leere neue Ampuilen von 1 ccm zu yerwenden; die damit zu.er- 
haltenden Tropfchen sind ’ aufierordentlich klein u. zur mkr. Besiehtigung sehr ge- 
eignet. Die Ampuilen kann man auch fiir andere Zwecke in der Mikroanalyse 
anwenden, ferner fur Mileh, Blut, Serum, fl. Exsudate u. dgl. (Buli. Sciences, 
Pharmacol. 3 2 .  412— 13.) D ie tz® .

T. Addis, Ilarnstoffbcstimmungen in Blut und llarn. Reagentien: 1. Ureaselsg.. 
Nicht uber 1 Jalir alte Jackbohnen werden zerkleinert. 10 g Pulyer mit 100 ccm W. 
‘/i Stde. in den Brutschrank u. filtriert. Filtrat wird ais „Urease" bezeiclinęt. Lsg. 
muB taglich frisch bereitet werden. Zur Inaktiyieruńg wird zu 45 ccm- „tTrease“ 
5 ccm l°/0ig. IIgCi2-Lsg. zugesetzt. 2. Pufferlsg. 180 ccm einer Lsg. aus l,4°/aig.' 
Na-Pyrophosphat u. 0,2°/oig. H3P 0 4 -f- 90 ccm '/io"n- NaOH werden mit 45 ccm 
0,2°/oig. Lsg. yon RosolaSure in 70°/0ig. A. auf 18 1 aufgefullt. 3. Ver- 
gleichslsg.: 100 ccm 0,3°/oig. Lsg. yon reinem HarnstofF in 1/ioo*r‘> HC1 werden 
mit 100 ccm l/ioo'n- NaOH yersetzt u. auf 1 1 aufgefttllt. 4. Vioo'n- Ba(OH)j. Titer-' 
stellung mit saurcin K-Phthalat. 5. 7 i o ' n -  HC1 (nur annahernd genau,’ aber gegen 4.- 
eingestellt). 6. KaC03, gesiitt. Lsg. eines NH3-freien Priiparates. Verf. fiir Harn: 
Der Harn wird auf einen Gehalt zwischen 0,3—0,9°/0 HarnstofF gebracht. In
3 Erlenmeyerkolben von 250 ccm kommen je 100 ccm Puffer, 5 ccm Harn, u. wenn 
FI. nicht yon selbst rosa gefiirbt, soyiel 7,0-n. NaOH, daB die Rosolsiiure eben 
umschliigt. In Flasche I 2 ccm inaktiye „Urease“, in II 2 ccm „Urease“ u. 5 ccm 
Verglcich8lsg., in III 2 ccm „Urease“. 45 Min. bei 20° stehen lassen. In jede 
Flasche 2 Tropfen 0,5°/o>g- Methylorangelsg. u. titriert Flasche I  mit l/10-n. HC1. 
(Erst Farbumschlag, dann Fallung eines Eiweifies aus der „Ureasc“, dann Umschlag 
des Methylrots.) Wenn „Urease“ gut ist, dann muB I genau 5 ccm Vio"n- HC1 
mehr yerbrauchen ais III. Jetzt Best. des Alkaligehalts des Harnsr 2 ccm inakt. 
„Urease“ zu 100 ccm W., Methylorange u. Rosolsiiurezusatz werden titriert, der er- 
haltene Wert von dem der Best. von I  abgezogen. Dieser Harnwert u., der der. 
„Urcase“ yon der fiir Kolbcn III ermitteltcn Zahl abgezogen, wobei sich die Menge 
der durćh NII3 aus HarnstofF neutralisierten HC1 ergibt. 1 ccm ł/10-n. HC1 ent-'. 
spricht 3 mg HarnstofF. Verf. fiir Blut: In 2 Durchluftungsrohre je 2 ccm Blut- 
(Pipette 3 mai mit je 2 ccm PufFerlsg. spiilen), in 2 andere nur 6 ccm Pufler, dann 
in alle 4 je 2 ccm „Urease11. VerscliluB mit Gummi u. 1 Stde. bei Raumtemp. 
stehen lassen. In 4 andere Rohre gibt man je 10 ccm Vio_n- HC1, die durch 
Methylrot stark gefarbt ist u. so yiel ausgekochtes W., daB die Schicht 6 cm hoch
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ist. Es wird weiter je 1 Urease- u. 1 Saurerohr an den Durchliiftungsapp. 
(5,5 1 pro Min.) hintereinander geschaltet. Ureaserohr im letztcn Moment geoftnet 
u. mit 16 ccm K2C03 (s. o.) u. einigen Tropfen Caprylalkohol beschickt. Nach 
30 Min. alles NH3 iibergegangen. Titration durch Ba(OH),. Unterschied im SJiure- 
yerbrauch der „Urease“- u. der Blut-Ureaserohr-Harnstofigehalt. (Journ. of laborat. 
a. clin. med. 1 0 . 402—9. 1925. San Franzisko, Dep. of med. Stanford uniy. med. 
school; Ber. ges. Physiol. 31 . 275. Ref. S c iim it z .) ' O p p e n h e i m e r .

Aufrecht, Uber Melanin und deśsen Nachweis im Ham. Melaninnachweis im 
Harn u. Ycrmeidung von Verwechslungen desselben mit anderen dunkclgcftirbtcn 
im Ilarn erscheinenden Stoffen. (Pharm.-Ztg. 70. 1161—62.) Meier .

Erwin Becher, Die Diazo- und Urochromogenreaktion im Blułfiltrat bei Nieren- 
insufficienz, ihre Erklarung und klinische Bedeutung. Ein Beilrag zur Kenntms 
des Blułchemismus bei Azołamie. Bei schwerer Niereninsufficienz ergibt das Tri- 
ćhloressigsiiureblutfiltrat deutliclie Diazo- u. Urochromogenrk. Es entsteht nicht 
die rote, sondern eine braune Diazork. (sekundare Farbenrk. bei alkal. Rk.). Die 
Rk. ist klin. nur zum Nachweis einer schweren Niereninsufficienz geeignet. Das 
n, Blutfiltrat zeigt mit Diazobenzolsulfosiiure nur eine geringe gelbliche Farbung 
Bei alkal. Rk., die jedoch allmiililich u. bei Erwarmen auch braunlich wird. 
Wahrscheinlich kommen fiir die schwache Rk. im n. Blutfiltrat AminosSurcn 
(Tyrosin u. Histidin) in Fragc. Bei schwerer Niereninsufficienz' spielen Mono- u. 
jDiphenole fiir die Diazork. keine nennenswerte Rolle. Eine gewisse Bedeutung 
kommt den aromat. Oxysiiuren zu. Einen wesentlichen Anteil der Rk. bilden nicht 
mit Wasserdampf fliichtige u. nicht in A. 1. Substanzen, die wahrscheinlich in der 
Oiyproteinsiiurenfraktion eńthalten sind. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1 4 8 . 10—18. 
Halle a. S., Med. Klin.) W OLFF.

J. W . Sale, Bericht iiber die Radioaktwitat von Arzneimitteln und Wasser. Aus- 
fiłhrliche Beschreibung der Bestimmungsmethode mit Abb. des App. (Journ. Assoc. 
Ófficial Agricult Chemists 8. 531—35. Washington, Bureau of Chcmistry.) G r o szf .

C. Massatach, Zur Kenntnis der. Hefepraparałe unter Beriicksichtigung ihrer 
Aufnahme in das Arzńeibuch. Die Vorschlage von S c h O n n i g e r  (S. 489) werden 
vervollstiindigt. 1. Faex medicinale darf keine fremden Bestandteile u. Mk. auf- 
weisen, weder unangenehm noch bitter schmecken oder fischiihnlich riechen; bei 
Best. der Giirfahigkeit sollen 0,5 g Hefe mit 15 ccm Niihrlsg. nach 3 Stdn. im Gfir- 
rohreben nach F i e b i g  mindestens 5 ccm CO, entwickeln. Darf beim Trocknen 
(100—105°) hochstens 10% an Gewicht yerlieren u. beim Verbrennen unter Zusatz 
yon NH4-N03 hochstens 11% Riickstand hinterlassen. — 2. Faex pro pilulis. Darf 
nicht mehr giirfahig sein; Priifung im Garrohrchen. — 3. Eactractum faecis. Lsg. 
von 5 g in 45 g W. soli D. 1,035—1,045 haben. 20 ccm der Lsg. zur Priifung auf 
As u. Schwcrmetallc (mit H ,S  bezw. AgN03) u. zur Identitatspriifung. Yerlust beim 
Trocknen hochstens 25% u. beim Verbrennen hochstens 31°/0. (Pharm. Ztg. 7 0 . 
1037—38. Charlottenburg.) D ie t z e .

J. H. Lorenzen, Die Priifung des Nałriumchlorids auf einen Gehalt an Eisen. 
NaCl zu sterilen Lsgg. zur intravenosen Injektion darf kein F e enthalten, da sich 
die Lsgg. sonst durch Ausflockung triiben. Zur Priifung auf F e liiBt man 1000 ccm 
10%ig. NaCl-Lsg. 24 Stdn. stehen, filtriert die Lsg. durch Wattepfropfen, sammelt 
das ausgeschiedene Oxychlorid, wascht es auf der Watte mit 200 ccm W., kocht 
die Watte nebst Nd. mit 3 ccm W. u. 1 ccm HC1, sowie etwas KC103 einige Min. 
u. prttft die Lsg. mit Ferrocyankalium, sowie mit Rhodanammonium. (Apoth.-Ztg. 4 0 . 
819. Berlin-WeiBensee, AUGUSTE-YIKTORIA-Krankcnhaus.) D ie tz e .
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II. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

W. Heucke, Die Dampfwirtschaft in chemischen Bełrieben. (Metallborse 15. 
1877—78. 1905—00. 1933—34.) B e h r l e .

Hans Ih. Bucherer, Uber die grundlcgcnde Bedeulung der Materialfragc beim 
Bau von Apparatcn fur dic chemische Industrie. Vf. wcist auf dic Wichtigkeit der 
chem. Matcrialpriifung liin u. erkliirt ca fiir wuusclienswert, daB Erfahrungcn Uber 
die schadigenden Einw. chem. Agenzien auf das Materiał der App. der Allgemein- 
heit zuganglich gemaclit werden. (Apparatebau. 37. 205—6.) J u n g .

Julius Muller, Hannoyer, Zcrlegung von puluerigen Gcmengen rerschiedeti grofier 
Teilchen einfaclier oder gcmischter Stoffe nach Korngrofie, wobei das Gemcngc mit 
einer wss. Lsg. organ., dic Oberflachcnspannung des W. erniedrigender Nichtelcktro- 
lyte, insbesondere hydrophiler Kolloide, behandclt wird, dad. gek., daB man dic 
Trennung der einzelnen Fraktioncn mit Hilfc einer Sclileuder bcwirkt, welche eine 
Abfuhrung der einzelnen Fraktionen gestattet, wobci man gegebenenfalls die aus 
dem pulverigen Gemcngc u. der Lsg. der Nichtclektrolytc bestehende Mischung 
vor dem Schleudern neutralisiert oder schwacli alkal. macht. (B. E. P. 417925 
KI. 12d vom 3/6. 1921, ausg. 22/8. 1925.) K a usc ii.

Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H., Charlottcnburg, und H. Eohmann, 
Saarbriicken, Betricb elektrischer Gasreinigungsąnlagen, dad. gek., daB die Temp. 
des Eohgascs u. die Zusammcnballung der in ihm enthalteuen Schwebeteilehen vor 
dem Eintritt in den Eeinigcr durch an sich bekannte Methoden, z. B. durch 
Zuaatzatoffe, nach den Angaben von Meflvorr. beeinfluBt wird, deren Lago im 
Gasweg so gewahlt ist, daB die auf ihre Angaben von Iland oder selbsttatig cr- 
folgcnde Bceinfluaaung die jeweils gemessene Gasmenge trifft. — Es laBt sich auch 
bei Schwankungen des urspriinglichen Eohgaszustandes eine gleichmaBige un- 
gestorte Absclicidung crzielcn, bei der keine Spannungarcgelung erforderlich ist. 
(B. E. P. 416661 KI. 12 e vom 4/11. 1922, ausg. 23/7. 1925.) KOitling.

Koppers Co., Pittsburgli, V. St. A., iibert. von: G. E. Seil, Newark, N. J., 
Gasi-einigung. (E. P. 235125 vom 10/6. 1924, Auszug vcroff. 29/7. 1925. Prior. 6/G.
1924. -  C. 1925. L 2674.) K a usc ii.

Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H., Charlottcnburg, Einrichiung zim  
Abreinigcn von Spriihelektroden bei der elektrischen Gasreinigung, mittels einer von 
ihrem riickwartigen, durch die AuBenwand ragenden Teil elektr. getrennten StoB- 
stange, dad. gek., daB der zur Trennung crforderliehc Isolator in einem GehSuse 
angeordnet ist u. daB dic fiir den yorderen Teil der StoBstange crforderliehc Durcli- 
trittsoffnung, die so weit ist, daB Elektrizitat zwischen Stange u. Gehausewand nicht 
iibergehen kann, durch eine an der Stange angebrachte Platte o. dgl. staubdiclit 
vcrschlieBbar u. nur wahrend des Reinigungavorganges selbst vorubergehend geofFnet 
ist (B. E.P. 418007 KI. 12e vom 17/1. 1924, ausg. 20/8. 1925.) K a usc ii.

Louis B. Fiechter, Neuewelt b. Basel, Senkrecht stehendes TrommelfiUer fiir 
Gase. 1. Senkrecht stehendes Gasfilter, bei dem daa Filtermaterial durch cincn ais 
Ilolilzylindcr auagebildcten Filterkorper hinabgleitct, den das Gas von innen nach 
auBen durchzielit, dad. gek., daB die AuBenseitc des Filterkorpers aus treppenartig itber- 
einanderstehenden Eingen u. die Innenseite aus wagercchten ringformigen Bodcn- 
stttckcn gebildet ist, auf dencn das Filtermaterial sich seinem Bćischungawinkel 
entsprechend einstellt. 2. gek., durch eine in der Langsaclisc des Holilzylinders 
angeordnetc Dreliwellc, dic mit Abstrcichcrn zur Abschalung des am meisten mit
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Staub beladonen Filtermaterials in Verb. stcht. (D. R. P. 418008 KI. 12c vom 17/5.
1923, ausg. 22/8. 1925.) K a u sc ii.

H erm ann Stegmeyer, Charlottenburg, Riihrwerk mit 'acźeniriscK arbeitendem 
Fliigclrad-Iiiihrwerkzetig, dad. gck., daB die Acbse der Ruhrwerkzeugs um etwa ein 
Drittel dea GefiiBradiits von der Hauptaclise des zylindrischen Ruhrbeliiilters ent- 
fernt u. ortsfest am GefiiBboden angeordnet is t (D .R .P . 417808 KI. 12 e vom 
10/12. 1919, ausg 26/8. 1925.) K a u sc ii.

Johannes PreB, Darmstadt, Walzentrockner. Der mit zwei oder melir Walzen, 
von denen eine verschiebbar ist, versehene Unterdrucktrockner ist dad. ausgezciclinet, 
daB Antrieb u. Lagerung der Walzen sieb im Unterdruckraum befinden, Dampf- 
eingang u. Abwasserausgang der yerscliiebbaren Walze im Unterdruckraum bc- 
weglicli mit den festen Rohrleitungen fiir Dampf u. Abwasser vcrbunden sind u. 
die Dampfstopfbuelisen fur den DampfeinlaB u. den WasserauslaB aufierlialb des 
Unterdruckraumes liegen. (D .R .P . 416140 KI. 82a vom 27/8. 1922, ausg. 8/7. 
1925.) O e l k e r .

Pilade Barducci, Mailand, Einriihtung zum Trocknen naeb Pat. 344009, gck. 
durcli Blasoffnungen in den dem Trockcngut zugekchrten Seitenwiinden u. Saug- 
offnungen in den Stirnwiinden der Beliiftungsvorr. (D .R .P . 417567 KI. 82a vom 
16/4. 1922, ausg. 15/8. 1925. Ital. Prior. 12/9. 1921. Zus. zu D. R. P. 3 4 4 0 0 9 ; C. 1922.
II. 243.) Oe l k e k .

Techno-Chemical Laboratories Ltd., London, Walzentrockner mit parallelcn 
Rillen in der Ober flachę der Walzen, dad. gck., daB die Rillen einen dreieckigen 
Quersehnitt besitzcu, wobei die anfangs parallelcn Seitenwande der Rillen sich 
nach auBen erweitern u. die aneinandcrstoBenden Seitenwande benachbarter Rillen 
einen Grat bilden. — 2. dad. gek., daB zwei zusammenarbeitende Trommeln mit 
Rillen yerselien sind. — Die Rillen konnen yersetzt zueinander scin u. die Grate 
des einen Walzenkorpers in dic Rillen des anderen Walzenkorpcrs eingreifen. 
(D .R.P. 417633 KI. 82a vom 15/10. 1922, ausg. 15/8. 1925. E. Prior. 15/10. 1921 
u. 24/4. 1922.) ' O e i-k e r .

W illiam  Swan E llio tt, V. St. A., FliUsigkeitreiniger. Der App. bestelit aus 
der Kombination yon zwei Erhitzern, so daB die in der FI. enthaltene Luft aus- 
getrieben wird unter beąuemer Kontrolle. (F. P. 592 004 yom 26/12. 1924, ausg. 
22/7. 1925.) K a u s c ii .

Badisehe Anilin- & Soda-Fabrik, (Erfindcr: Alwin M ittasch und Josef
Jannek), Ludwigshafcn a. Rh.). Yerfahren zur Absorption sowie zur Durclifiihrung 
katalgtischer Reaktionen. Die Vcrwendung yon alkal. Auszugen aus Humuskohle, 
d. i. einer Braunkohle yon liohem Ilumingehalt, unmittelbar oder der daraus ge- 
wonnenen Trockenprodd. oder der aus ihnen dureb Ansauern erhaltenen Fiillungeu 
bezw. der Lsgg. zur Absorption yon Gasen, Dampfen, Fil. u. festen Kiirpern sowie 
zur Durchfuhrung katalyt. Rkk. (D .R .P . 418032 KI. 12e yom 27/2. 1923, ausg.
25/8. 1925.) K a u sc ii.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
G. Gehlhoff, 0. R icklefs und W. Schreiber, Warmetechnische Untersuchungen 

am Glasofen. II. Die Yergasung von Rohbraunkolile im Siemensgenerator mit 
Treppenrost. (I. ygl. Ztschr. f. tcchn. Physik 5. 278 [1924].) Aus einem mit Roh- 
braunkohle beschickten Siemensgenerator werden an yerscliiedenen Stellen des 
Innercn Gasproben entnommen u. analysiert Gleichzcitig wird mit einem Thermo- 
element die der Stelle entsprecliende Temp. gemessen. Die Ergebnisse werden so 
dargestellt, daB in das Scliema eines Generators Isothermen u. Kurven gleiclier 
CO- u. C02-Konz. gezcichnet werden, die fiir jede Arbeitsperiode ein yerscliiedenes 
Bild geben. An diesen Zeichnuńgen werden die Bewegungen der Mśximalfemp. u.
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der Hoclistkonzz. von CO u. CO.) Btudicrt. Das COj-CO-Gleichgewicht wird im 
ProzeB prakt. erreicht. — Dic Zus. des Endgaaes in Abhiingigkeit von der Hochst- 
temp. wird untersuclit u. gefunden, daB mit steigender Temp. der Heizwert des 
Gases cbenfalls stcigt. Der chem. Wirkungsgrad der Vergasungsanlage, bezogen 
auf den oberen Ileizwert, wird berechnet u. die Bilanz der bei der lik. entstehen- 
den Stoffe gezogen. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 338—51.) H a n t k e .

G. Gehlhoff und M. Thomas, Schnellkiihlung von Glas. An Glasstiibcn werden 
die Tempp. yolliger Entspannung in Abhiingigkeit yon der Anheizzeit mittels einer 
opt. Methode bestimmt. Dcsgleiehen wird die Ktihltemp., d. li. die Temp., bei der 
das Glasstuck aus dcm Ofen entfernt werden kann, ohne daB beim Abkuhlen an 
der Luft neuc Spannungen auftrcten, in Abhiingigkcit yon der Kulilgcschwindigkeit 
festgestellt. Bei diesen Verss. ergibt sich, daB eine fiir die Kiihlung giinstigste 
Entspannungstemp. u. Ausgangstemp. existiert. Es wird weiterhin der EinfluB yon 
Oxyden, dic in der Glasfabrikation eine Rolle spielen, auf die Entspannungstemp. 
Btudicrt. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 333—38. WeiBwasser, O.-L.) H a n t k e .

N. Seljakow, L. S tru tinsk i und A. Kraśników, Zur Fragc nach der Struktur 
des Glases. Erwciterter Iuhalt der friihercń Arbcit von S eljakow  u . S t r u t in sk i  
(S. 682), welclic dureh ausfiihrlichc Angaben des Zahlcnmaterials ergiinzt ist. Die 
untersuclitcn Gliiser wurden in keinem Fali yon krystallincr Struktur gefunden. 
Die Existenz der krit. Temperaturgebiete im Glas ist auf Molekularanderungen 
zuriickzufUlircn. Riintgcuunterss. zeigen, daB in entglastem Glas kcine Krystalle 
irgend einer SiOa-Modifikation enthalten sind, sondern daB die Krystallinterferenzen 
auf Silicate zuruekzufuhren sind. Neu wurde dic Struktur des fl-Christobalits be
stimmt. Das kub. Elcmcntarparallclcpiped cnthiilt 8 Si02-Moll. u. besitzt eine Kantcn- 
liinge von 7,1 A. Die Atomkoordinatcn sind: 8 Si (0 0 0), (0 ‘/a 7i)» (‘/a 0 ’/»), (7a 7a 0)>
(7< lU V, (7* 7« 7A e/4 3U 7<), (•/« 'U 74); 16 o  («/, V, V, (7a •/. V, (7.7a7«), (‘/." /.‘tó, 
V. 7. Vsł, ( V / .7 J ,  (7s7s 7a), (78 7878), (7« 7s 7«), (78 7« 78), (ł/.7 .V A  C‘/8 7 .7»), 
(Va7.7J, (7s 7s 7b)- Der u-Christobalit krystallisiert ebenfalls kub. u. entliiilt 
8SiO,-Moll. im Elementarparallelepiped, dessen Kantenliinge 6,94 A betriigt. B ei  
Quarz wurde die bekanntc Struktur bestiitigt, Tńdymit konnte nielit bestimmt 
werden. (Ztschr. f. Physik 33. 53—62. Petersburg, Physikal. Techn. Bonteninst.) B e .E o .

M. P iran i und H. Schónborn, Die Bestimmung der elektriselien Durchschlags- 
festigkeit von Glasern und keramisclien Sto/fen. In die Enden zweier Elektroden 
wird die zu untcrsuchende Glasperlc eingcschmolzen u. zwisehen ilinen eine Spannung 
von 800 V angclegt. Die Apparatur befindet sich in einem elektr. Ofcn, dessen 
Temp. gemessen wird. Dic nach dem Anlcgen der Spannung bis zur Entladung 
yerstreiehende „Durchsehlagszeit“ wird gemessen. Sie ist yon der Temp. logarithm. 
abhiingig. Zwisehen der Durchschlagatemp., das ist die Temp., bei der nach 10 Sek. 
die Entladung erfolgt, u. der LcitfShigkeitstemp. (bei der dic spezif. elektr. Leit- 
fahigkeit des Glases einen Wert von 1000-10 10 1/^3-cm besitzt), besteht eine lineare 
Bezichung. Eine Abweichuug von diesem VerhSltnis bei hoheren Tempp. (500 
bis G00°) wird durcli sprungliafte Zunahme der elektr. Leitfiihigkeit erklart. Die 
Methode wird auch zur Priifuiig keramischcr Stoffe yerwendet u. die dabci erhaltcncn 
Resultate fiir die Durehsehlagstempp. werden angegeben. Auch fiir diese Stoffe 
scheint die Bezichung zwisehen elektr. Leitfiihigkeit u. Durchsclilagstemp. zu gelten. 
(Ztschr. f. techn. Physik 6. 351— 54.) H a n t k e .

C. J. Tidy, Ccmaes Bay, Anglesey, Kaltglasur fiir Zement, Mortel o. dgl., be- 
stehend aus einer Mischung von Portlandzement, Ala0 3 u. gesehmolzencm wasser- 
haltigem CaCl2, welehe teilweis oder yollig mittels Fe,03, Cr20 3, PbCr04, RuB o. dgl. 
gefiirbt sein kann. Gegenstiinde mit gliinzendcr Oberfliiche werden erhalten dureh 
Aufbiingen der noch fl. Kaltglasur auf eine Glasplatte oder iihnlichc glatte Boden-

134ł
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fliichc einer Form, u. nach teilwciscm Erhiirtcn der Glasur Aufbringen des z. B. aus 
Zement u. Sand bestehenden Fiillkorpers. Fiir matte Oberfliichcn wird die Glasur 
auf den eben trocken gewordenen Fullkorper aufgebracht. (E. P. 234707 yom 
12/11. 1924, ausg. 25/6. 1925.) KOhling.

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Verapiegeln von 
Glas- oder anderen Oberflachen atts nichtleitenden Sto/fen, dad. gek., dali man diese 
vor dcm Aufbringen der Yerspiegelungsfl. mit einer diinnen Formaldchydlsg. be- 
handelt. — Das Verf. ist einfacher ais die bekannten Ver£f. zur Vorreinigung zu 
ycrspiegelnder Fliichcn u. sehr wirksam. (D. R. P. 417787 KI. 32 b vom 19/3. 1922, 
ausg. 18/8. 1925.) KOiiung.

Alphonse F lo ren t Eyssen, Holland, Mctallisicrcn von Porzellan und Glas. 
Die zu mctalliaierendcn Gegenstiiude werden, z. B. mittcls Sandstrahlgebliises, auf- 
gerauht, u. es wird dann mittels einer Messingbiirste eine geringe Menge Glycerin, 
Glykol o. dgl. auf ihnen yerrieben, in welchem ctwas AgN03 gel. sein kann. Auf 
dcm so crzeugten diinnen Mcssingbclag kann ein Kupferuberzug dadurcli erzeugt 
werden, daB man den Gegcnstand mittels Kupfcrdrahtes mit einem Stromkreis vcr- 
bindet u. ihn in einer sauren Lsg. von CuS04 gegen eine 1’latte von Cu ais Kathode 
yerwendet. Der Gegcnstand kann dann noch yersilbert, yernickelt usw. werden. 
(F. P. 589697 yom 27/11. 1924, ausg. 3/6. 1925. Holi. Prior. 15/2. 1924.) KOhling.

Illinois-Paciflc Glass Company, iibert. ven: K enneth M. Henry, San Fran
cisco, Wiedererldtzen von Glas. Es wird schnell auf etwa 540° erhitzt, bei dieser 
Temp. etwa 15 Min. lang erhaltcn, dann in der Art, daB die Temp. je Min. um 6° 
sinkt, auf etwa 425° u. von da an rascher abgekiihlt. Schlieren yersehwinden bei 
dieser Behandlung. (A. P. 1540264 vom 11/10. 1922, ausg. 2/6. 1925.) KOuling.

C. Pontoppidan, Holtc, und H. P. Bonde, Kopenhagen, Aluminiumzement. 
Aluminiumreiche Zemente werden im Drcbofen unter Bcdingungen gebrannt, unter 
dencn kein Schmelzen eintritt. Zu diesem Zweck wird die Flamme so angeordnet, 
daB sie die Orte, welche die Zemente durchlaufcn, nicht bespiilt, oder sie wird 
mit einer Lulthulle umgeben oder mit uberschiissiger Luft yerd., oder es wird der 
Teil des Ofens, der den Flammcngrund umgibt, gekiihlt. (E. P. 235138 vom 11/2.
1925. Auszug yerofF. 29/7. 1925. Prior. 5/6. 1924.) KOiiung .

Eduard Thirs, Hamburg, Herstellung von Bausteinen aus Flugasche, dad. gek., 
daB an Stelle von CaO, Zement usw. Leukolith (Anhydrit) ais Bindemittel yerwendet 
wird. — Leukolith ist im Gegensatz zu allen bekannten Bindemitteln gegen die in 
der Flugasche enthaltene SO, widerstandsfiihig. (D. R. P. 415766 Ivl. 80b vom
8/1. 1924, ausg. 29/6. 1925.) KOuling.

H enry Silbermann, Berlin - Lichtcrfclde, Herstellung von Bindemitteln fiir 
Zement, Morlel usw., yon Klcbstoffen sowie von wasscrdichtenden Anstrichen unter 
Verwendung yon Zellstoffablauge, dad. gek., daB die Zellstoffablaugc allein oder 
im Gemisch mit anderen Zusatzen, wie Wasserglas, Tonerde-, Natron-, Ilarzseife, 
mit Oxydationsmitteln, wie Chlorkalk, Peroxyden usw. behandclt wird. — Die 
Oxydationsmittel bewirken erhohtc Bindekraft u. Widerstandsfiihigkeit gegen Luft- 
sauerstoff, Feuclitigkcit usw. (B. R. P. 399 020 KI. 80b yom 8/1. 1921, a u sg . 28/7.
1925.) KOiiling.

Deutsche Ton- & Steinzeug-W erke A.-G., Charlottenburg, Herstellung poroser 
Korper aus Magnesia, dad. gek., daB man einer M. aus Magncsiumsilicat MgC03 
oder Mg(OH)a oder ahnlich wirkende anorgan. sowie organ. Magnesiumyerbb. zu- 
setzt, so daB durch die iibliche keram. Behandlung ein Gemisch yon Magnesium- 
silicat u. MgO entateht. — Die M. besitzt hocliste Widerstandsfiihigkeit u. groBc 
Plaatizitiit; sie eignet sich aueh zur Ilerat. yon Diaphragmen u. dgl. (D. R. P-
416901 KI. 80b yom 2/7. 1921, ausg. 31/7. 1925.) KOntJNG.
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W. Calderwood, London, itnd A. E. "Webb, Gt. Misseuden, England, Pflaster 
fiir Tcnnisplatzc usw., bestchcnd aus gemahlenen Muschelsclialcn u. einem cin 
fossiles Harz, wie Kopal, ein Minerał- u. gegebenenfalls ein pflanzliclies Ol ent- 
haltendem Bindemittel. (E. P. 234714 vora 18/11. 1924, ausg. 25/6. 1925.) KO.

C. B. E ilbert, New Orlcans, V. St. A., Asphaltpflaster. Die vom Staub befreitc 
Stralie wird zuniiclit mit einer Mischung von Asphalt u. leichtem Mineraliil u. dann 
mit einer Mischung von Asphalt u. schwerem Mineralol iiberzogen, welche sich mit 
der ersten Schicht verbindet. Das Ganze wird schlieClich mit Gesteinspulyer be- 
dcckt. (E. P. 234891 vom 3/3. 1924, ausg. 2/7. 1925.) KOhling.

R obert Elexei', Frankreich, Gefonntc Masscn. Zemcnt wird mit Knochen- 
oder Hornmchl oder mit iu W. gcl. Knochenleim u. mit dem in W. gel. Acetat 
eines Metalles, yorzugsweise Al-Acetat gemiacht, u. die breiftirmigo M. geformt. 
Nach dcm Abbindcn besitzen die Erzeugnisse Hiirto u. WiderBtandsfiiliigkeit der 
Zemcntgegeustiiude, zcichnen sich aber vor diesen durch glatte gliinzende Ober- 
flaclien aus. (P.P. 589538 vom 14/10. 1921, ausg. 30/5. 1925.) K Ohung.

Alexandre Bigot, Frankreich, Gcformlc Massen. Glitscr, Schlacken, vulkan. 
Gcsteinc u. dgl. werden gemahlen, mit W. oder wss. I.agg. von Siiuren, Basen oder 
Salzen beliandelt, unter Zusatz von W. u., wenn erforderlich, geringer Mengen 
klcbender Stofte, wie fester Ton, Wasserglaa, Leim, Gummi, I)cxtrin, Caaein o. dgl. 
geformt, getrocknct u. auf Rotglut erhitzt. Zur Verbilligung konnen die Rohstoffc 
vor dem Formen mit Sand, Ziegelmchl o. dgl. vermischt werden. Es werden sehr 
hartc, gegen Einflitsae yerachiedener Art aehr widcrstandsfiihige MM. erhalten, 
welche glasiert werden konnen u. ais Bauatoffc, GefaBe u. dgl. yerwendbar sind. 
(P.P. 589558 yom 22/11. 1924, ausg. 2/6. 1925.) K O h l i n g .

VIII. Metallurgie; Metallograpłue; Metallverarbeitung.
Konrad Hofmann, Zum licduktionsmeclianismus dci■ Eiscnoxydc im stromenden 

Gasc. II. (I. vgl. S. 1591.) Auf Grund der Tataache, daB im Fe-IIochofenprozep 
das Fea0 3 leicliter reduzierbar iat ala das minder liolie Oxyd Fe30,, hat Vf. Verss. 
zur Red. von Fe^Oj u. Fe30 , mit Hilfe von stromendcm II ausgefuhrt u. festgestellt, 
daB eine stufenweiae Red. — wie sie nach den bekaunten Ergebniascn der Gleich- 
gcwichtalehre anzunehmen iat — nicht stattfindet. Es werden ferner dic Einfliiaac 
bchandelt, die den glattcn Reduktionsyerlauf storen. Die Ergebnisse der Verss. sind 
in Diagrammen u. Tabellen zusammengestellt. (Ztachr. f. angew. Cli. 38; 715—21. 
Breslau.) LOder.

0. F ligge, Dic ■Yerwendwig von Schrott im Kupolofcn. Vf. beapricht die Ver- 
wertung der yerschiedenen Sorten Schrott bei der Erzcugung von GuBeisen im 
Kupolofen. Um dabei den S-Gehalt niedrig zu halten, wird der Gebrauch einer 
Soda Aache empfohlen, mit der gute Erfolge erzielt wurden. (Zentralbl. d. Hiittcn 
u. Walzw. 29. 396—99. Berlin.) L O d e r .

J. H. W hiteley , Die Schwankuiigen des Schwefelgehalls in sauren Siemens- 
Martin-Stahlschmclzungen. Yf. uuterauchte dic Bedingungen, unter denen im sauren
Siem ens-M artinofcn eine S-Aufnahme durch das Bad stattfindcn kann u. gelangt
zu dem SchluB, daB man wahrend des ganzen Schmelzyorganges eine reduzicrende 
Atmosphiire moglichst yermeiden soli, um die S-Aufnahmc liintanzuhalten. (Stahl 
u. Eiscn 45. 1431.) L O d e r .

Tsutom Kase, Das Gleichgewichts-Schaubild des Systems Eiscn-Kohlenstoff- 
hickel. Das System Fe-Ni wurde nachgcpriift u. dic unbcgrenzte Loslichkeit yon 
/-Fe u. |9-Ni ineinander bestiitigt. Die Umwandlungstempp. in dic bei gewiihn- 
licher Temp. stabilen Krystallarten wurden nachgemessen. Mit C bildet Ni ein 
Eutektikum mit 2,22°/, C, F. 1318°. Bei dieser Temp. nimmt es 0,55% C unter 
Slischkrystallbildung auf, bei Zimmcrtemp. nur 0,25% C. Die Existenz eines Nickel-
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karbids ist zweifclliaft. Mit steigcndem C-Gelialt der Ni-Mischkrystalle sinkt die 
magnet. Iutcnaitiit, wie dereń krit. Punkt. Im ternSren System Fe-Ni-C exiatiert 
ein biniires Eutektikum aus Fe-Ni-Kristallen u. C, dessen C-Gelialt mit steigendem 
Ni-Gehalt sinkt. Dic Fe-Ni-Krystalle loscn bei gewohnliclier Temp. mit zunehmen- 
dem Ni-Gehalt steigende Mengen C in fester Lsg. auf, bis bei 30% Ni die mm 
nicht weiter steigende Mcnge von 0,30% C erreicht wird. Der Gefugebestandteil 
Zementit existiert bis zu Gchalten von 30% Ni. Die sogenannte A,-Umwandlung 
der Fe-Krystalle sinkt mit steigendem Ni-Gehalt, um bei etwa 10% Ni zu ver- 
sehwinden. Der C-Gelialt des Eutektoides Perlit sinkt mit steigendem Ni-Gehalt 
bis auf 0,307o bei 35% Ni. (The science reports of the Tolcohu imp. univ. 14. 
173—217. Sendai [Japan].) L O d e ii .

Kótaró Honda, Dic Bildung von Martensit in Kohlenstoffstahlcn. Vf. he- 
schreibt den Zerfall der /-Fe-C-Misclikrystalle (Austenit) in dic uustabilo Form des 
Martensits u. die stabile des Perlits. Die B. des Martensits u. acinc Iliirte werden 
besonders beriieksichtigt. (The science reports of tlić Tókohu imp. univ. 14. 165 
bis 172. Sendai [Japan].) L O d e ii .

J. Seigle, Priifungen an zahem Słahl mit kombinierten Bcanspruchungcn. Vf. 
unterwirft Stiibc aus zahem, getempertem sowie aus geliiirtctem Slahl einer Be- 
haudlung mittels Torsion und gleiclizeitiger Liingsdehnung sowio Stauehung und 
beobachtet dic Veriinderungen der meclian. Eigenschaftcn der Probestucke. (C. d. 
r. 1’Acad. des sciences 181. 98—99.) F r a n k e n b u r g e r .

B,ichard Thews, Bleischlacken. (Vgl. S. 982.) (Metallborse 15. 1798—99. 
1853—54. 1909.) B e i ir l e .

A. Sulfrian, Die Ycrarbcitung des Aluminiums. (Metallborse 15. 1630—31. 
1686-87. 1741—42. 1793-94. 1821—22. 1849-50.) B k h r i .E.

Lucien Leroux, Die Edclmetalle. Das Platin. Es werden besproclien die 
W . des Pt (Ural, Kolumbien, Siid-Afrika u. a.), seine Gewinnung u. Trennung von 
don es begleitenden Metallen, die Verwendungsartcn des Pt u. die es ersetzenden 
Legierungen, sowie die Aufbereitung der Pt-Abfiille. (Ind. chimiąue. 12. 295—97. 
355—56. Paris.) E O i il e .

Y. Fischer, Die Glcichgcwichtsbedingungm fiir Metallegierungcn im fliissigen 
und festen Zustand mit einer Anwendung auf Gold-Silbei-legieningen. Auf Grund 
der Gibbsschen Fordcrung, daB im Gleichgewiclit die tliermodynam. Potentialc 
gleielier Bestandteile im fl. u. festen Zustand glcich sein sollen, werden sie fiir 
Gold u. Silber bereclinet. Aus diesen erhalt Vf. die Gleichgcwichtsbedingungen 
fiir beide Stoffe in einer Legierung bei bestimmter Temp. Die Resultate werden 
mit Yersuclisergebnissen von W O sx  u. D u r r e r  (Forscliungsarbeiten auf dcm Gebiet 
des Ingenicurwesens, Ileft 241, 23 [1922]) yergliclien. Zwischen den esperimentellen 
Befunden dieser Autorcn u. den Berechnungen des Vfs. besteht eine gute Uber-
einstimmung. (Ztschr. f. teclm. Physik 6. 103—6.) H a n t k e .

V. Fischer, Die Gleichgcicichtsbedingungcn von Wismut-Cadmium und Blci- 
Antimon im fliissigen und festen Zustand. In den Legierungen, mit denen aich die 
Arbeit beschiiftigt, sind die Komponenten im fl. Zustande in allen Verhiiltnissen 
mischbar, im festen Zustande dagegen vollstandig unl. ineinander. Es werden fiir 
diesen Fali die Gleichgcwichtsbedingungen bereclinet u. die Schmelzdiagramme der 
Legierungen aufgestellt. Die Resultate werden mit den Versuchsergebnissen von 
W C s t  u. D d r r e r  (Temperatur-Warmeinhaltakurven wiclitigcr Metallegierungcn, 
Berlin 1921, 10 u. 22) yergliclien. Zwischen beiden Befunden wird eine gutc Uber-
einstimmung konstatiert. (Ztschr. f. tccliu. Physik 6. 146—49.) H a n t k e .

W illy  Haas, Uber Ahminiumlegierungen und ihre Venvendung. Vf. gibt eine 
kurze Ubersicht fiber einigc der gebriiuchliclisten Al-Legiorungen mit ihren 
charakterist. Festigkcitswerten. (GieBereiztg. 22. 491—93. Berlin.) LCD Kii.
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R. Becker und F. Born, Uber eine Methode zur Mesaung der clektrischen An
izotropie in einer Richtung gewalzter Bleehe. Die elektr. Leitfiihigkeit anisotroper 
Bleclie wird untersucbt u. eine Methode angegeben, dic den Vergleich der elektr. 
Leitfiihigkeit in den yerschiedenen Riclitungen geatattet. Die Vcrss. mit Wolfram- 
bleehen, die nach einer Riclitung gewalzt sind, ergeben einen Unterschied von ca. 
5°/0. Dic Messungen sclieinen auf eine groBere Leitfiihigkeit senkreclit zur Walz- 
richtung hinzudeuten. (Ztschr. f. teclin. Physik 6. 356—58.) H a n t k e .

Th. Neeff, Beitriige zur Metalluntersuchung mittels Rontgenstrahlen. Es wird 
der EinfluB der yerschiedenen Faktorcn, welche bei der Durchleuchtung yon Metall- 
blockcn mit Rontgenstrahlen eine maBgebende Rolle spielen, bestimmt. Diesesind: 
Kontrastwrkg., kleino Schwiirzungsunterschiede in der photograph. Platte, Wrkg. 
von Verstiirkerfolieu, Wrkg. verscliicdcner photograph.Entwicklungsweiscn, Anderung 
des Brennflccks auf der Antikathode, Spannung an der Rontgcnrohre, Fokusdistanz, 
Wrkg. u. Beseitigung der Strcustrahlung, Bereclinung u. Konstruktion von Streu- 
blenden. Weiter werden Aufnahmen von fehlerhaften dicken Mctallstiickcn unter 
Innehaltung dieser VorsichtsmaBregcln gezeigt. Materialfehlcr von 0,3 mm in 
100 mm Al, u. 0,15 mm in 60 mm Fe konnen noch sichtbar gemacht werden. (Ztschr. 
f. techn. Physik 6. 208—16. 250—58. Stuttgart, Techn. Hoehschule.) B e c k e r .

H. W eiss, Die Yericcndung von Rontgenstrahlen zur Untersuchung von Legie- 
rungen. Vf. bcspricht die Yerwendbarkcit der Rontgcnstrahlenanalyse bei mctallo- 
graph. Unters. u. die dabei gebriiucliliche bekannte Methodik. Ais Beispiel werden 
u-Bronze u. eine Anzahl von /ly-zltt-Lcgierungen untersucht. «-Bronze sind Cu-Sn- 
Legierungen yon 0—10% Sn. Es wurde in allen Fiillen das reguliir fliichen- 
zentrierte Cu-Gitter gefunden, in dem die Sn-Atome die Cu-Atome teilweise yertreten. 
Dabei steigt die Gitterkonstante von 3,604 k ' fiir 0% Sn auf 3,695 k  bei der an 
Sn gesiittigten Bronze an. Proben, welche in Luft u. im Vakuum geschmolzcn 
wurden, zeigten keincn nennenswerten Unterschied. — Die Gittcrkonstanten der 
Misclikrystalle der Ag-Au-Reihe yerhalten sich streng additiy zu den Gitterkon- 
stanten der einzelnen Komponcnten. Die friiher von Mc K e e i ia n  (Physical Review. 
[2] 20. 424; C. 1924. I. 746) gefundcnen Maxima bei Ag3Aut, Ag,,Auj u. Ag3Au7 
konnten mit einer genaueren Vcrsuclisanordnung nicht bcstiitigt werden. (Proc. Royal 
Soc. London Serie A. 108. 643—54.) B e c k e r .

R obert J. Anderson, Untersuchung von Aluminiumblockcn mit Rontgenstrahlen. 
Es werden /U-Formstiieke mit harten Rontgenstrahlen durchleuchtet, um Fehler im 
GuB aus dcm yerschiedenen Absorptionsyermogcn des Al u. der Einsclilusse fest- 
zustellen. (Foundry 53. 606—08.) B e c k e r .

H. PreulJler, Zur Frage der bildsamen Formańderung. Vf. betraclitet die 
Gesetze, die bei der bildsamen Formiindcrung maBgebend sind: die reine Form- 
iinderungsarbcit u. das ideale Formiinderungsgesetz, den EinfluB der PrcBflaehen- 
reibung, das Gesetz des kleinsten Widerstandes, die Bildsamkeit usw., sowie ihre 
Anwendung auf die Vorgiinge des Schmiedens, Pressens u. Walzens. (Stabl u. 
Eisen 45. 1422—28. Gerlafingen.) L O d e r .

Hans A. Horn, Uber dic Schiceifituig einiger Nichteisenmetalle. Vf. bchandelt 
die Scliweipung ycrbleiter, yerzinkter u. yerzinnter Eisenbleche, yon Pb, Zn, JSri u. 
Neusilber. (Apparatebau. 37. 218—19. Oberfrohna, Sa.) J u n g .

— , Gasausscheidwig und fehlerhafte Gufistiicke. Es werden die Ursachen der 
Gasbilduug beim GicBenj der EinfluB der Formsande (trockene u. nasse Formen) 
besprochen u. einige prakt. Beispicle zur Verhutung yon FelilguB angegeben. 
(GieBereiztg. 22. 494—98. Berlin.) L C d e r .

K arl M eller, Liehtbogenschicei/iung von Gu/ieiscn. Vf. bespricht die ver- 
schicdcncn Artcn der SchweiBung yon GuBeisen unter besonderer Berticksichtigung
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der LichtbogenscliweiBung u. ihrer Yorteile. (Zentralbl. d. HUtten- u. Walzw. 29. 
392—96. Siemensstadt.) L C d k k .

E. Fr. Russ, Der Induktionsofen zim  Schmelzen von Messing. (Zentralblatt d.
HUtten u. Walzw. 29. 311— 14. 329— 33. — C. 1925. II. 1383.) L0DER.

Douglas H. In g a ll und H. Field, Untersuchungm uber das Abschiefern beim 
Hammern. Vff. untcrsuehen die Eigenschaften, welche das Abscliuppcn des Fe 
beim Hammern begUnstigen. Diese sind: liolier S- u. Si-Gelialt, eine Temp. yon 
etwa 950°, sehnelles yorangehendes Erhitzen, bis sich Anlauffarben zeigen. Die 
Schuppenbildung scheiut durch Osydation des Metalls heryorgerufen zu sein. 
(Foundry 53. 618—21.) B e c k e r -R o s e .

Hans Casael, Ein Vorschlag zur Minderung der Korrosion in Wasserleitungcn, 
welchc aus verschicdenartigen Metallrohrcn zmammengesetzt sind. Wenn in einer 
Wasserleitung ein Cu- u. ein Fe-Teil (Rohr) aneinander stoBen, so setzt eine heftige 
Korrosion ein. Yf. empfiehlt in solchen Fiillen zwischen das Cu- u. das Fe-Rohr 
ein StUck Pb-Rohr zu setzen, wodurch die EMK zwischen Cu u. Fe zwar nicht 
herabgcsetzt, der clcktr. Widerstand des Cu-Fc-Elementes durch die riiumliche 
Entfernung der „Elektroden“ aber so groB wird, daB die die Korrosion licryor- 
rufenden Strome sehr gering werden. Das Pb ist ais indifierenter Korper anzu- 
sehen, da es sich mit einer diinnen PbOa-Schicht uberzieht. (Korrosion u. Metall-
scliutz. 1. 75. Berlin.) L O der.

E rik  L iebreich, Zur Frage der Entsteliungsursachen der punktformigen 
Korrosionser8cheinungen. Yf. kritisiert die Ansicht von Mc K a y , wonaeli ais Ur- 
sache fUr die Entstehung von punktformigen Korrosionen in Fe-Rohren (B. yon 
Warzeń) die PotentialdifFerenz in Betraeht kommt, die durch den Konzentrations- 
unterschied der Lsgg. im Rohr u. innerhalb der Warze entsteht. Da die Korrosions- 
produkte alkal. reagieren, ist diese Theorie abzulelinen. Yielmehr bildet sich durch 
Verunrcinigungen oder Ggw. von Chloriden zuniichst eine Unterbrechung in der 
glcichmafiigen Rostschiclit im Innern des Rohres. Da der durch die Oxydation 
des Fe frei gewordene H vom Rost okkludiert wird, liegt ein galyan. Element
II-Flussigkeit-Fe vor, das an der betreffenden Stelle weitere Korrosion einleitet u. 
Yertiefungen heryorruft. (Korrosion u. Metallschutz. 1. 67—69. Berlin.) L O der.

F. Myliua, Die oxydische Kochsalzprobe fiir Aluminium. (Korrosion u. Metall
schutz. 1. 70—73. — C. 1925. II. 428.) L D p e r .

H ubert Schulz, Uber Kon-osionen von Eiscnrohrcn durch Wasser im Speisc- 
wasseruoricarmer (Economiser). Vf. gibt einige Betriebscrgebnisse bezuglicli der 
Korrosion von guB- u. schmicdeeisernen Rohren im Economiser bekannt. (Korrosion 
u. Metallschutz. 1. 73—75. Braunschweig.) L O der.

Justin  Jeffery, Chico, Kalifornien, Schweifien von Gu/ieiscn. D a s  VersehweiBen 
erfolgt im Lichtbogen unter Verwendung einer guBeiserneu, mit einer Mischung 
von Fes0 3, Boras, NajC03 u. CaO Uberzogenen Elektrodę, wclche das SchweiB- 
mittel liefert. Der Oberzug entwickelt beim Gebrauch ein Schutzgas. (A. P. 
1541507 yom 26/12. 1922, ausg. 9/6. 1925.) K O h l i n g .

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin-Gesellschaft), Berlin, Aufbereilung 
von Erzen, Kohle, Graphił. — Bei der Schwimmaufbereitung der genannten Stoffe 
wird eine Flotationszelle durch eine schriige Querwand in zwei miteinander durch 
einen unteren und oberen Spalt in Verb. stehende Kammem geteilt, von denen die 
untere alś Rtihrzelle, die obere ais Schaumzelle derart wirkt, daB das gesamte iu 
der Ruhrzelle befindliche Materiał in die Schaumzelle durch den oberen Spalt aus- 
getragen wird, wahrend Gangart und die tibrigen, nicht in den Schaum ge- 
gangenen Materialtcilchen im Kreislauf durch den unteren Spalt zur Ruhrzelle 
wieder zuriickflicBen, wobei die Zirkulation des TrUbestromes in der Schaumzelle
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durch cinc vor dcm obcrcn Spalt angcordnetc yerstellbaru Leitwand bceinfluBt 
wird. — Es wird nicht nur ein schSrfercs und gleichmiiBigeres Ausbriugen ais mit 
den bisher ycrwcudcten App. crreicht, son dera es wird auch der Durclisatz auf 
das Vier- bis Funffache erhoht. (D. R. P. 416284 KI. l a  vom 8/7. 1923, ausg.

Y irg il M iller, Salt Lakc Ciły, und H enry Duke Ballow, Lcvan, Utah, Be- 
handlung von Erzen. PbCO, u. ZnjSiO^ cnthaltcnde Erze werden zwecks Konz. des 
Pb auf eine Teinp. crhitzt, welche gcniigt, das PbCO„ in PbO zu ycrwandeln. Das 
PbO erfahrt dadurch eine Erhohung des spcz. Gcwiclites, die zu sciner Trennung 
von den ubrigcn Bestandteilcn benutzt wird. (A. P. 1546854 vom 29/11. 1924, 
ausg. 21/7. 1925.) O e l k e h .

Fr. Krupp Grusonwerk A. G., Magdeburg-Buckau, Ubert. von: F. Johannaen, 
Clausthal i. Harz, Aufarbeiten sulfidiseher Erze und metallurgiseher Erzcugnisse. 
Fluchtige Metalle, wie Zn, Pb, Sn, Bi, As, Sb u. dgl. enthaltende Erze uaw. werden 
mit einem Reduktionsmittel, wic Kohle, u. wenn erforderlich, mit einem Erdalkali 
yermischt u. die Mischungen auf 1250—14000 erhitzt, wobei dic genanntcn Metalle 
dest., wiihrcnd der Scliwefel sich mit dem Erdalkali yerbindet. Dic Metalle werden 
wiihrcnd der Dest. oder in einem anschlicBenden Verf. oxydicrt. (E. P. 234826 
vom 28/5. 1925, Auszug yeroft'. 22/7. 1925. Prior. 30/5. 1924.) K O h l i n g .

Ture R obert H aglund, Schwedcn, Metalle oder Legicrungen aus oxydischen 
Erzen. Zur Red. der oxyd. Erze dicncn metali. Ca, Mg, Al, auch Si, Mn, B usw. 
bezw. dereń Carbide, welche durch starkes Erhitzen, zweckmaBig im Lichtbogen- 
ofen aus zu Stucken geformtcn Mischungen der Oxyde dieser Elemente mit Koks, 
Kobie, Graphit u. dgl. erlialten werden. Die B. dieser Metalle u. ihrc Einw. auf 
dic oxyd. Erze, wic Chromit, Eisenerz usw. erfolgt innerhalb e in es  Ofens, wobei 
dic Bedingungen so gewShlt werden, daB dic entstehende Schlackc zur Ilerst. von 
Portland- oder Aluminiumzement gccignet ist. Gegcbenenfalls ist zu diesem Zwcck 
SiOa u. A120 3 oder ein an SiO, oder AljOa reiclier StofF zuzusetzen. Ais FluB- 
mittel konnen Sulfide des Ca, Mg oder Al oder Sulfide anderer Elemente, wic FeS„ 
o. dgl., zugesetzt werden, welche mit den oben erwahnten Stoffen Sulfide des Ca, 
Mg oder Al bilden. Ist die Ilerst. von Ca, Mg oder Al cnthaltender Legicrungen 
beabsiclitigt, so sind die Mischungen der Oxyde dieser Metalle mit Koks usw. im 
UberschuB zu yerwenden. (F. P. 589006 yom 15/9. 1924, ausg. 22/5. 1925.

Hans Fleissner, Ósterreich, Bchandeln von Eisenerzen. Die Erze werden unter 
Uberleiten inerter oder chem. wirksamer Gase, z. B. Wasscrdampf, N2 oder Luft, 
abgerostet, wobei die beabsichtigte Zersctzung, z. B. die Abspaltung von COa aus 
Spateisenstein, bei wesentlich tieferer Temp. ais in ruhender Atm.» erfolgt. Beim 
Uberleiten reduzicrcnd wirkender Gase, z. B. Wasscrdampf, oder oxydierender, z. B. 
Luft, entstehen Erzeugnisse, welche magnet, gcschieden werden konnen. Gegebenen- 
falls kann abwechselndes tjbcrleiten von reduzierenden u. oxydierenden Gasen an- 
gezeigt sein. (F. P. 589473 yom 24/11. 1924, ausg. 29/5. 1925. D. Prior. 28/7. 
19240 K O h l i n g .

L. P. Basset, Paris, Gewinnung von Metallen, besonders Eisen und Legierungen 
aus Erzen. Gemische der Erze mit Kohle u. gegebenenfalls FluBmitteln werden 
im Drehofen einer zweizonigen Flamme entgegengeleitet. Die Flarnme wird aus 
Brcnnstoff, yorzugsweise fein yerteilter Kohle u. Luft erzeugt, in der dem Brenncr 
zunSchstliegenden Zone wird der Brcnnstoff zu COa yerbrannt; in der zweiten Zonc 
wird diese CO, durch iiberschussigen BrennstofT zu CO reduziert. In dieser Zone, 
welche die Erzmischung zunaclist durchwandert, findet Red. zu Metali statt, in der 
folgenden Zonc wird letzteres gescbmolzcn. (E. P. 234853 yom 2/G. 1925, Auszug

22/7. 1925.) O e l k e b .

Schwed. Prior. 8/10. 1923.) K O h l i n g .

veróff. 29/7. 1925. Prior. 2/6. 1924.) K O h l i n g .
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Anton Apold und Hans Fleissner, Ósterreich, Rosten von Eiscnerzen. Beim 
Rosten von gegebcncnfalls mit Brennstoff yermischtcn Eiscncrzcn unter unzu- 
reichendem Luftzutritt entsteht CO, welches yerbrannt wird. Die erzeugte Warnie 
dient zum Erliitzen weiterer Mengen abzurostender Eiscnerze. (F. P. 589472 vom 
21/11. 1924, ausg. 29/5. 1925. Oe. Prior. 22/10. 1924.) K O h l i n g .

Carl Ehrenberg, H erm ann W iederhold, Fiirstcnwalde, Carl Krug, Maz 
Gerhard Holsboer, Berlin-Fricdenau, K arl Fischer, Zehlendorf, und Studien- 
gesellschaft fiir Ausbau der Industrie  m. b. H. Berlin, Entschwefehingsmittel fiir 
Eisen u. sonstige Metalle, 1. besteliend aus Alkali- u. Erdalkalisalzen der Humin- 
siiurcn. — 2. dad. gek., daB die Salze der Huminsiiuren vor der Verwcndung ver- 
schwelt werden. — 3. dad. gek., daB die Salze der Huminsiiuren schon beim 
Verhttttcn den Erzen zugesetzt werden. — Die Entschwefelung yorliiuft lebhafter 
ais bei Yerwendung anderer Alkali- oder Erdalkalivcrbb. (D. R. P. 417 448 K I. 18b 
yom 28/9. 1923, ausg. 11/8. 1925.) K O h l i n g .

Alexander Zerkow itz, Berlin, Mechanisclier Etagenrdstofen zum Rosten von 
Pyńten u. dgl., dad. gek., daB unter Fortfall besonderer Ubertrittsiiffnungen fiir 
Gas u. Luft, z. B. bei einem Fiinfetagenofen, am iiuBeren Rand des zweiten u. 
yierten Etagcngewolbes eine geringe Anzahl von zugleich Rostgas u. Rostgut iiber- 
fiihrcnden, aus Schamotte oder Fe bestchenden Hiilsen eingebaut sind, die mit 
ihrer Oberkante mit der Gewolbeoberkante abschnciden, aber mit ihrer Unterkante 
soweit aus dem Gewolbe herausragen, daB noch eine freie Unterfahrung durch die 
Reehen- bezw. Riilirarme der darunterliegenden Rostkammern moglich ist u. in dem 
dritten u. fUnften Etagengewolbe cinc trichter- oder zylinderformige, zentral gelegcne, 
ebenfalls zugleich Rostgas u. Rostgut uberfiihrende Iliilse angeordnet ist, die wie 
die ersteren mit der Gewolbeoberkante abschneidet u. unterfahren werden kann. — 
Der Ofen ermogliclifc eine leichte Wartung u. bietet giinstige Wiirmeisolierung. 
(D. R. P. 415849 K I. 40a vom 13/11. 1921, ausg. 2/7. 1925.) K O h l in g .

Alec J. Gerrard, Chicago, iibert. von: Samuel Peacock, Wheeling, V. St. A., 
Herstellung von Eisen urnl Stalli. Rolierz oder stark schwefelhaltige eisenfiihrende 
Rohstoffe werden im Hochofen unter Zusatz von ycrhiiltnismSBig geringen Mengen 
CaO u. einem Alkali- oder Erdalkalichlorid, yorzugsweise NaCl oder KC1 reduzierend 
yerblasen. Unter B. einer leicht (1. Schlaeke u. Abdest. nahezu des gesamten P u. 
Schwefels entsteht ein Fe, welches 0,1—0,4°/0 C u. nur Spuren Si, P  u. Schwefel 
enthillt. Die Schlaeke ist zur Glasbereitung geeignet. (A. P. 1533262 vom 6/12.
1922, ausg. 14/4. 1925 u. A. P. 1534244 vom 14/3. 1924, ausg. 21/4. 1925.) K O iil .

Anton Titze und K arl Swoboda, Kapfenberg, Steiermark, Beseitigung von 
Schlackenablagcrungen, die beim Giefien von Eisen- und Stalilblocken vomehmlich an 
der Oberflache* entstehen, durch Zugabe eines Gemisches von Thermit u. eines 
sehlackenverdunnenden Mittels, dad. gek., daB ais schlackenverdunnender Zusatz 
Alkalifluoride mit oder oline Alkaliehloride, gegebenenfalls unter Zusatz vyon Alkali- 
silicaten, in die GuBform vor dem AbgieBen u. wiihrend des AbgieBens eingefuhrt 
werden. — Es bildet sich eine Schmelze, welche die Schlackenrcste rasch u. voll- 
stiindig lost. (D. R. P. 417344 KI. 18b vom 28/8. 1924, ausg. 10/8. 1925. Oe. Prior. 
30/8. 1923. K O h l in g .

American Manganese Steel Company, ttbert. von: W esley G. Nicols, 
Chicago, V. St. A., Hitzebehandlung von Manganstahl. Der Stalil wird in einen 
hoch erhitzten elektr. Ofen gebraeht, der Heizstrom abgestellt, wieder e in g esch a lte t, 
wenn die Tempp. des Ofens u. des Stahls sich ausgeglichen haben u. nim all
miihlich auf die crforderliche Ilochsttemp. erhitzt. (Can. P. 241066 v o m  20/7. 1923, 
ausg. 24/6. 1924.) K O h l in g .

H arry Howard Stout, Douglas, V. St. A., Yerwertung kupfcrhaltiger Schlacken. 
Die schmelzfl. Scblacke wird mit Fe yermischt, welches in der Schlacke vor-
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liandenes Cu aus seincn Vcrbb. in metali. Form aussclieidet. Es ist zweckmiiBig, 
Fe zu yerwenden, dessen F. uuterhalb der Temp. der geschmolzeuen Sclilaeke 
liegt, bei Yerwendung lioher sehm. Fe ist zu yermeidcn, daB die Temp. der 
Sehmelze zu weit erniedrigt wird. Zur Beschleunigung der Umsetzung kann man 
dic Mischung mittels hochschm. ciserner Gcriite yerriihrcn. (A. P. 1544048 vom 
23/11. 1921, ausg. 30/6. 1925.) KOhling.

United Alloy Steel Corporation, New York, ubert. von: John  Thomas Hay, 
Kanton, V. St. A., Bcizcn von Chromstalil. Der sorgfiiltig gcwaschcne u. gebiirstete 
Stahl wird einige Zcit mit 10°/oig- wss. II Cl bei etwa 80° erhitzt, gewasehen u. 
datin 20 Min. mit etwa 40° w. „handelsublicher" IIN03 behańdelt. Der Stahl er
hiilt dadurch ein silbergliinzendcs Aussehen u. wird rostbestiindig. (A. P. 1542451 
vom 19/1. 1925, ausg. 16/6. 1925.) KOhling.

Siemens & Halske A.-G., Bcrlin-Siemensstadt (Erfinder: E m il Duhme, Berlin), 
Vorricl\tung zur Erzeugung von Elektrolyteiscn unter Verwendung yon Magnet- 
feldern, 1. gek. dureh die Anordnung yon einem oder melirereu magnet. Feldern, 
dereń D. nach der Kathode hin abnimmt. — 2. dad. gek., daB unterhalb des GcfiiB- 
bodens cin oder mehrere Magneto angeordnet sind. — 3. dad. gek., daB Magneto 
innerhalb des Elektroly tbudes angeordnet sind. — Dic Verunreinigung des Elektrolyt- 
eisens u. die sogenanntc Knospenb. durcli anod. frei werdende Kohlenstoff- bezw. 
Graphitteilchcn wird yermieden. (D. R. P. 416082 KI. 18b vom 23/6. 1923, ausg. 
6/7. 1925.) K O h l i n g .

Th. Goldschmidt A.-G. (Erfinder: Ludwig Schertel), Essen-Ruhr, Verhiittung 
von Zinnerzen mit wcrtvollen Nebenbestandteilen, dad. gek., daB man das Erz nacli- 
einander 2 an sich bekannten Behandlungswciscn unterwirft, niimlicli 1. einer 
reduzierenden Erliitzung auf eine noch nicht zum Zusammensintcrn der Gangart 
fiilirendc Temp. mit sich daran ansclilieBender Auslaugung des durcli dic reduzierende 
Erliitzung in metali. Form iibergcfiihrtcn Sn, u. 2. ein Verschmelzen unter Zusatz 
von die wertyollen Bestandteilc an sich ziehenden Stoffen, bchufs UberfUhrung der 
wertvollen Bestandtcile, wic z. B. Ag, in eine Pb-Ag- oder eine Cu-Ag-Legicruug 
o. dgl. — Das Auslaugen des metali. Sn erfolgt mittels gecigneter Losungsmm., wie 
IIC1, SnCl,, FcCl.i, ein Oxydationsmittel enthaltcnde Natroulauge oder, yorzugsweise, 
chlorhaltiger HC1. (D. R. P. 417741 K1.40a yom 3/5. 1923, ausg. 19/8.1925.) KO.

Joseph T. Terry, Alliambra, James E. Lacy und R ichard  H. Lacy, Los 
Angeles, Kalifornien, Behandlung von Kupfererzen. Kupfcr- u. gcgebenenfalls 
Silberyerb., wie Carbonatc, aber keiue Sulfide enthaltcnde Erze werden feiu gc- 
pulyert, mit verd. II2S04 behańdelt, u. CaO, CaC03, Na.jC03 o. dgl. zugegeben. 
In die Mischung wird Acetylen geleitet u. das Erzeugnis unter Yerwendung von 
Kreosot oder Krcsol ais Scliaummittel dem Schaumschwimmyerf. unterworfen, wo
bei die Acetylidc ubergclien. (A. P. 1541292 yom 29/10. 1924, ausg. 9/6. 1925.) K0.

Joseph T. Terry, Alhambra, Jam es E. Lacy und R ichard  H. Lacy, Los 
Angeles, Kalifornien, Anreicherung von Kupfererzen. Kupfer ais Metali enthaltendes 
Erz wird fein zerkleinert, mit einer wss. ammoniakal. Lsg., welehe etwas gel. Cu 
cnthiilt, ubergossen, C.JL eingeleitet u. das Erzeugnis dera Schaumschwimmyerf. 
unterworfen. Wiihrend der Behandlung mit CjjHj bedecken sich die Kupfcrteilchcu 
des Erzes mit einer diinnen Schiclit yon Acetyleukupfer, welehe ihre Abtrcnnung 
von der Gangart usw. mittels des Schaumschwimmyerf. wesentlicli erleichtert. (A. P. 
1541293 yom 29/10. 1924, ausg. 9/6. 1925.) K u h l in g .

Joseph T. Terry, Alhambra, Jam es E. Lacy und R ichard H. Lacy, Los 
Angeles, Kalifornien, Aufarbeiten von Erzen. Cu, Ag, Hg u. dgl. cnthaltende Erze 
werden mit II4S04 oder HC1 ansgelaugt, dic crhaltenc Lsg. mit einem geringen 
UberschuB yon Fe(OII)3 yermischt, C31L eingeleitet u. das entstandene Kupfer-
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bezw. Silberacetylid von der Lsg. getrenut. Das Acetylid wird dann mit Wasser- 
glas oder Na2S gemischt, getroeknet u. geschmolzen, wobei ohne Explosionsgefahr 
metali. Cu bezw. Ag entsteht. Statt der Behandlung mit Wasserglas oder Na^S 
konnen die Acetylide aueh ’ der Einw. von SOa, C02 oder IIC1 unterworfen oder 
im Vakuum erhitzt oder in Siiure gel. u. dann elektrolysiert werden. (A. P. 1544197 
vom 29/10. 1924, ausg. 30/6. 3925.) K O i i l in g .

Pr. Curtius & Co., Dcutschland, Ausziehcn von Kupfer aus abgerosteten Pyrilen. 
Die ausreiehend zerkleinerten abgerosteten Pyritc werden entweder magnet, ge- 
schieden oder durch Sicben in Anteile von verschiedener KorugniCe zerlegt. Den 
nicht magnet. Anteilcn u. den kleinstkornigen Anteilen wird das Cu durch Aus- 
laugcn mit gegebcncnfalls angesiiucrtem W. entzogen, die magnet, bezw. grob- 
kiirnigen Anteile enthalten das Cu in einer nicht oder schwer auslaugbaren Form 
u. werden deslialb vor dem Auslaugen clilorierend geriistet. Die nicht auslaug
baren Anteile konnen auch dadurch auslaugbar gemaclit werden, daB man sie mit
frischem Pyrit mischt u. die Mischung rostet. (E. P. 589824 yom 28/11. 1924,
ausg. 5/6. 1925. D. Priorr. 10/3., 1/5. u. 24/10. 1924.) K O h l in g .

N. Y. P h ilips’ Gloeilam penfabrieken, Holland, llerstellwig von Wolfram- 
pulver. Gcsclimolzene Alkaliwolframate, yorzugsweise W 01Lii, oder besser, niedrig 
schm. Gemische yon Alkaliwolframatcn, z. B. die bei etwa SOO” schm. eutekt. 
Mischung yon W 04Li, u. W 04K, oder eine bei 050° schm. Mischung von WOjNa, 
u. W 04Kj werden, zweekmiiBig in QuarzgefSBcn mit Wolframclektroden, etwa 2,75 V 
u. etwa 5 Amp. je qcm bei oberlialb 900° liegenden Tempp. elektrolysiert. Um das 
Entstchen yon Wolframbronzen zu yerliindcrn, ist etwas Atzalkali oder Alkaliper- 
oxyd zuzugeben. (F. P. 589601 voni 24/11. 1924, ausg. 2/6. 1925. Holi. Prior. 
27/6. 1924.) ' K O h l i n g .

Gósta Sandstrom, Berlin, Heizkorpei- fiir aluminothermische ReaJctionen, 1. dad. 
gck., daB sic ais Hohlkorpcr ausgebildet sind u. aus oxydulfreiem Cu, Ag, Nickel- 
stalil oder Monelmetall bestehen. — 2. Hohlkorpcr nach Ansprucli 1 ais Gliihpistons 
fiir Gliihkopfroholmotoren u. dgl., dad. gek., daB der in das Innere des Gliihkopfe3 
ragende Teil des Gliihpistons aus Ag, Chromnickelstahl oder Monelmetall bestelit, 
wahrend der auBerhalb liegende Teil des Gliihpistons aus einem anderen, die Warnie 
gut leitendeu Materiał bestelit. (D. E. P. 417713 K I. 40a vom 19/6. 1923, ausg. 
17/8. 1925.) K O h l i n g .

Brodde E. E. Uhodin. Caldwell, V. St. A., Magnesium am Legierungen. Legie- 
rungen yon Mg mit alkalil. Metallen, wie Zn, werden in geschmolzenes Alkali ein- 
getragen, die Mischung bis zum Eintritt der exotherm. ycrlaufcnden Rk. erhitzt u. 
das sich auf der Obcrflache sammclnde Mg abgcschopft. Das Metali ist sehr rcin. 
(A. P. 1539955 yom 13/5. 1924, ausg. 2/6.1925.) K O h l in g .

F riedrich  Lau, Liineburg, Reinigung von JEdehnetaUabfdlleu, dad. gek., daB 
dic Abfiille mit Borax, NaNOa, u. einer reiclilich bemessencn Mengc yon NH4C1 
yersclimolzen werden. — Die Edelmetalle werden ais kompakter Begulus erhalten 
u. konnen sofort yon neuem verarbeitet werden. (D. R. P. 415720 K I. 40 a vom 
24/2. 1924, ausg. 29/6. 1925.) K O h l i n g .

American Sm elting and Refining Company, New York, iibert. von: Henry 
W. Kaanta, El Paso, V. St. A., Aufarbeitung Edelmetalle fiihrender Erze. Dic Erze 
werden mit W. yermahlen, mit Cyanalkali, gegebenenfalls unter Zusatz von Kohlcu- 
teer oder einem anderen „collccting“-Mittel anhaltend yerruhrt, hierauf ein Fallungs- 
mittel, wie Zink- oder Aluminiumstaub, ein Alkalisulfid oder Fallungskohle zu- 
gefugt, ii. nach emeutem anlialtendem Verriihren unter Zusatz eines Schauuimittels, 
wie Terpcntinol, dem Schaumschwimmyerf. unterworfen. (A. P. 1539120 yom 11/6. 
1924, ausg. 26/5. 1925.) KOHLING.
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Aladar Pacz, Clevcland Heiglits, V. St. A., Aluminiwn-Siliciwn-Lcgierungen u)ul 
Yerfahren zu ihrer Ycredelung. (D. IŁ. P. 417773 K I. 40b vom 14/11. 1920, ausg. 
15/8. 1925. A. Prior. 13,2. 1920. — C. 1921. II. 1058.) K O h l i n g .

Antoine Negui, Frankrcich, Herstellung almniniumlialtiger Legierungen. Der 
hiichst Bclim. Bcstandteil der Legierung wird zum Gliihcn, aber nicht bia zum 
Schmelzen erliitzt u. eine geringere Menge Al hinzugefiigt, wodureh die oberfliicbliche 
Oxydschieht des hoch schin. Bestandtcils reduziert wird u. infolge der stark exothcrm. 
Ek. das Gemiseli schm. Das entstandene A120 3 sammelt sieli an der Oberfliiche 
u. schiitzt die Sehmelze vor Oxydation. Der Rest des Al u. dic wciteren Bestand- 
teile der Legierung werden dann zugegeben. In dieser Weisc ist aus einer auf 
Rotglut erlńtzten Miacliung von Cu-Ni u. Cu-V durch allmiihlichen Zusatz von Al 
u. wciteren Zusatz von Mg eine Al, Cu, Ni, V u. Mg cntlialtcndc Legierung 
hergcstellt worden. (F. PP. 589223 u. 589224 vom 2G/1. 1924, ausg. 25/5. 
1925.) K O h l i n g .

A. L. Pocock, C. T. Calver und W. H. W atkins, London, Melalle und Legie
rungen. Um die Eigenschaftcn bleifreicr Metalle oder Legierungen, z. B. Al oder 
Legierungen von Al u. Cu zu andern oder anderc Metalle, wie Cr, Fe oder W 
mit ihnen zu legicren, wird unter dic Oberfliiche der gesclimolzenen, zweckmiiBig 
mit einem FluBmittel, wie NIIjCl oder Borax, bcdeckten Metalle usw. gepulvertes, 
gegehenenfalls mit Cd, Ca, Cr, Cu, Au, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn o. dgl. gemischtes oder 
legiertes Te eingcfiihrt. (E. P. 234547 vom 27/2. 1924, ausg. 25/6. 1925.) K O h l i n g .

E. I. du. Pont de Nemours & Company, V. St. A., Legierungen bestelicml 
aua 82—96,5% Cu, 3—15% Si u. 0,5—3% Mn. Die Legierungen sind durch groBc 
Bestiindigkcit gegen HC1 u. IIsS04 u. liohe Zugfestigkeit ausgczeichnet. (F. P. 589307 
vom 21/10. 1924, ausg. 27/5. 1925.) K O h l i n g .

In ternational N ickel Company, V. St. A., NickelJcupferlegierungen aus sul- 
ftdisclwn Erzen. Sulfide von Cu u. Ni euthaltendc Erze werden in der Bcssemer- 
birne geblasen, dann abgerostet, bis der Gehalt an Sehwefel auf ctwa 0,25% vęr- 
ringert ist, zweckmiiBig noch h. mit Kobie, Koks, Pech o. dgl. gcmiseht, gcgliiht, 
das Erzcugnis in einen, vorztigsweise elektr. Ofen mit bas. Futter ubcrgefiihrt u. 
unter Zusatz eines bas. Mittels, z. B. einer Mischung yon gemahlenem Kalkstein u. 
FluBspat von neuem gegliiht, wobci sich der Gehalt an Sehwefel auf weniger ais 
0)01 % verriugert. (F. P. 589638 vom 25/11. 1924, ausg. 2/6. 1925.) K O h l i n g .

Bert Mace Huff, H aro ld  A. Arnold, Detroit, und M aurice E. F itzgerald, 
Pontiac, V. St. A., Legierungen. Die Legierungen, welche in ublicher Wcise durch 
Zusammenschmelzen ihrer Bcstandteile gcwonnen werden, cnthalten bis 50% Co, 
bis 35°/0 Cr u. bis 15°/o W, gegebcnenfalls neben geringen Mengen Mn, Si, Fe, C, 
Ni, Ca, Mg u. P  ; sie sind sehr bart u. ziih, unmagnet. u. besonders zur Ilcrst. 
schneidender Werkzeuge geeignet. (A. P. 1543921 vom 28/1. 1924, ausg. 30/6. 
1925.) K O h l i n g .

Milton John R osencrantz, New York, Legierungen, bestehend aus 40—80% 
Ni, 10—30% Cr u. gegebenenfalla 5—15% Si. Zur Ilerst. werden diese Stoffe in 
emem feuerfesten Tiegel zusammengeschmolzen u. zu der Sehmelze vorher ge- 
schmolzenes Ferrozirkonium u. gegebcnenfalls Mo in geringerer Menge gegeben. 
Zr u. Mo diencn anscheinend ais Desoxydationsmittel, in der fertigen Legierung 
linden sie sich nicht. Dic Legierungen sollcn vorzugsweise mit anderen Legie
rungen oder mit Metallen yerschmolzen werden, dereń Festigkeit gegen chem. 
Einww. u. mcclian. Bearbeitbarkcit sie erhohen. (A. PP. 1544036 u. 1544037 
vom 13/6. 1919, ausg. 30/6. 1925.) K O h l i n g .

Henry H. Smith und Anna H. Smith, Berwyn, Y. St. A., Herstellung von 
Bronze. Etwa 40 Tcile Sn, 10 Teile Zn u. 1 Teil Phosphorkupfer werden zusammen- 
gesehmolzen u. das Erzeugnis, gcschmolzcn oder in Stiicken, zu einer aus 306 Teilen
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Cu u. 4 Teilen II3B03 bestelienden Sclimclze gegcbcn. Man kann dicse Sclnnclze 
auch mit 178,5 Teilen einer fruher bereiteten fertigen Mischung vcrschmelzen. Die 
Erzeugnisse zeielinen sich durch GleichmiiBigkeit aus u. sind ais Lagcrmetalle gut 
verwcndbar. (A. P. 1544108 vom 11/12. 1923, ausg. 30/0. 1925.) K O i i l in g .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen-Ruhr, Ilochbleilialtigc Lagermeiall-Legiemng, 
gek. durch einen Zusatz yon P  sowie von Fc in geringen Mengen. — Der Zusatz vou 
P erhoht dic Hiirtc u. dic Betriebssicherheit der Lager, der von Fe setzt die 
Sprodigkeit der Legicrung herab u. erhoht ihre Ziihigkeit. (D. R. P. 417166 
K I. 40b vom 21/4. 1920, ausg. 7/8. 1925.) K O i i l in g .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen-Ruhr, llocbbleilialtigc LagermctaU-Lcgierung 
gemiiB Patent 408229, gek. durch einen mit dem Cu erfolgenden Zusatz von As 
oder von As u. P. — As iibt dieselbe Wrkg. aus wie der P  gemiiB dcm Yerf. des 
Hauptpatcntes. (D. R. P. 417337 KI. 40b vom 18/6. 1921, ausg. 10/8. 1925. Zus. 
zu D. R. P. 4 0 8 2 2 9 ; C. 1925. I. 1526.) KOlILING.

W estfiilische Stahlgesellscliaft Ossenlerg & Co., ITagcu i. W., Bcliandlung,
besonders Schmelzen von Metallen. Dic Bcliandlung geschielit unter einer yorzugs- 
weise niedrig sclim., aber hocli sd., nicht metali. Schicht, welche zweckmiiBig aus 
Mischungcn, besonders eutekt. Mischungcn von Ilalogensalzen, Carbonaten oder 
Oxydcn der Alkali-, Erdalkali- oder Leiclitmetalle besteht, denen gcgcbenenfalls 
noch Reduktionsmittel zugefiigt sind. Das Schmelzen dieser Schicht u. der Mctalle 
erfolgt mittels elektr. Widcrstandsheizung; zu diesem Zweck sind dic Inncnwiinde 
des yerwendeten Ofens elektr. leitend gemacht, indem sic in einer reduzierenden 
Atm. bei hoher Temp. mit Aluminiumpulver bchandelt worden sind. Das zu 
behandclndc Metali kann ais Elektrodo diencn, kann aber auch von den die 
Elektrizitiit leitenden Ofenwiinden isoliert scin. (Schwz. P. 110000 vom 25/10.
1923, ausg. 1/5. 1925. D. Prior. 31/10. 1922.) K O i i l in g .

Georg Gotz, Miinchen, Erzcugung ein es festliaftendcn Kiqjferiiberzuges auf Alu
minium durch Behandeln mit Kupfersulfatlsg., dad. gek., daB dic Kupfersulfatlsg. 
in kocliendem u. konz. Zustand yerwendet wird u. der Aluminiumgegenstand vor 
Einbringen in die Kupfersulfatlsg. kurze Zeit mit kochender Kupfernitratlsg. be- 
handelt war. — Auf den so erzcugten Ubcrzug lassen sich andere Metallschichten 
in bekaunter AYeise aulbringen. (D. R. P. 416422 K148b vom 16/5. 1924, ausg. 
.15/7. 1925.) K O i i l in g .

W illiam  Guertler, Charlottenburg, Oberfldchenveredelung von■ Metallen durch 
Auf bringen von Ubcrzugen, welche Mo oder W enthalten, wobei dic MetallmischuDg 
in Pastenform aufgebraclit wird, dad. gek., daB in der Pastę entlialtcne yerbrenn- 
bare Elemente, deren Anwesenheit bei der spiiteren Legierung nicht wiinsclicns- 
wert erscheint, z. B. C oder Scliwefel, zuniiehst durch eine Erhitzung in osydicren- 
der Atm. beseitigt werden, worauf dann crst bei liohen Tempp. die Red. des 
Ubcrzugmetalles hcrbeigefuhrt wird. Durch das Ycrf. konnen Gegenstiindc aus Ni, 
Cu, Fe oder deren Lcgierungen fiir viele chcm. u. dgl. Zwecke verwendbar gemacht 
werden, fiir welclic aie an sich nicht brauchbar sind. (D. R. P. 416852 KI. 48b 
vom 26/4. 1922, ausg. 31/7. 1925.) K O h l in g .

L. D. Hooper, Malvern, England, Uberziige aus Silicium, Siliciumlcgieningen 
oder Siliciden. Das Silicium usw. wird a u fg e s p r i tz t .  Erfolgt das A u fsp r i tz e n  unter 
holiem Druck u . mit groBer Gcschwindigkeit, so kann ein Luftstrom ais S p ritzm itte l 
benutzt werden, bei geringerem Druck u. Gescliwindigkeit ist ein nicht oxydierendes 
Gas, z. B. No oder CO zu yerwenden, auch hoher zu erhitzen. Wenn die zu bc- 
liandelnde Oberflaclie zur unmittelbaren Aufnahme der Schicht nicht geeignet ist, 
so ist sic zuniiclist mit einem Ubcrzug von Pb, Sn, Cu oder Al zu yerschcn oder 
es ist mit dem Si usw. ein FluBmittcl, wie ein Alkalimetall, -halogcnid, -aluminat,
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-borat, -oxyd oder -hydroxyd, cin Aluminium- oder ein Zinklialogenid aufzuspritzeu. 
(E. P. 234969 yom 3/5. 1924, ausg. 2/7. 1925.) K O h l i n g .

H arold A. Jackson, Ilderton, Kanada, Lotfliiasigkeit, bcsteliend aus einer li. 
gesiitt. Lsg. von ZnCl„ welche auf 94 Teile ZnCl2, 2 Teile Natriumtetraborat u.
4 Tcile Glycerin enthiilt. (Can. P. 241012 yom 23/8. 1923, ausg. 24/6'. 1924.) KO.

Ohio Brass Company, V. St. A., Metallurgischcs Ycrfahren. (Teilref. nach 
Schwz. P. 108113 vgl. C. 1925. I. 2653.) Nachzutragen ist: Eine geeignete Er- 
hitzungstemp. ist 649°. Das in der beschriebcnen Art abgekiihlte Erzeugnis wird 
durch Sandstralilgebliise, Siiurebchandlung o. dgl. sorgfiiltig gercinigt u. dann, 
zwecks Vcrzinkung, entweder in cin auf 420—462° erhitztes Bad von fl. Zn ge- 
taucht, nach ausreichendcr Einw. vom iiberschussigen Zn durch Abschleudcrn 
o. dgl. befreit u. an der Luft oder durch Eintauchen in W., Ol usw. gehartet, oder 
es wird in einer gedrehten Trommcl bei 349—377° init Zinkstaub bchandclt. 
(F.P. 588956 vom 30/7. 1923, ausg. 18,5. 1925.) K O h l i n g .

Akt.-Ges. fiir E lektrochem ie, Westhoyen, Galvanisches Plattieren von Blechen, 
dad. gek., daB die Bleche in flacher Lage durch eine Ileihc von Walzcnpaaren, 
welche auBcrhalb des Elektrolyten liegen u. mit dem Kathodcnstrom yerbunden 
sind, transportiert werden, wiihrcnd sie innerhalb der Elektrolyten durch Gabeln 
oder Stangcn aus Glas oder anderem isolierendem Materiał Fuhrung zwisclien den 
Anoden erlialten. — Das Verf. gestattet dic Verwendung yerschicdcner Bader u. 
Spiilungen in einem stetigen Arbcitsgang. (D. R. P. 415146 KI. 48a vom 1/8. 1924, 
ausg, 13/7. 1925.) K O h l i n g .

Charles Tschaeppat, B c x , Scliweiz, EleMrohjlischc Herslellung von Mctall- 
blechen. Die Bleche werden auf einem endlosen, ais Kathode dicnenden Eisen- oder 
besser Kupferband erzeugt, das sich iiber 2 Rollen bewegt u. mit scinem unteren 
Teil in den Elektrolyten taucht. Nach dem Vcrlassen des Bades wird das Band 
durch eine, zweckmaBig elektr. IIeizvorr. gefulirt, wobei der Metalliiberzug seine 
Sprodigkeit verliert, so daB cr von der Kathode abgelost u. auf cincr Trommel 
aufgewickclt werden kann. Die Buckseite der Kathode wird mit einer Isolierschicht 
hedeekt; statt dessen konnen langs der Biindcr der Kathode aucli 2 Beihen von 
Lochem erzeugt werden, wclclic mit Isolierstoft’ gefiillt werden, so daB auf den 
niedergeschlagenen Blechen AbrciBlinien entstehen. (Schwz. P. 109931 vom 2/2.
1924, ausg. 1/5. 1925.) K O h l i n g .

Thomas R utm ann, iibert. von: Samuel Daniels und A rthur C. Zimmer- 
®an, Dayton, V. St. A., Bchandeln von Metallen. Zwecks Yerringerung der 
Porigkeit u. Erhohung der Bestiiudigkeit gegen zerstorende Einflusse werden Al, 
Mg oder Legicrungen dieser Metalle, gegebenenfalls nach vorangehendem liingercm 
Erhitzen auf 500—600° h. oder k. in Wasserglaslsg. getaucht, einige Zeit mit dieser 
erwarmt, aus der Lsg. cntfernt u. mit der anliaftenden Lsg. liingere Zeit bei IGO 
bis 200° erhitzt. (A. P. 1540766 vom 23/2. 1923, ausg. 9/6. 1925.) K O h l i n g .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

0. L. Sponsler, Rontgenstrahlenzerstreuung durch Pflanzenfasern. Yf. unter- 
suclit Ramie, H anf u. andere Pflanzenfaserstoffe nach der Pulvermethode mit mono- 
chromat. MolybdUnstrahlung. Die yon ihm yermessenen Netzebenenabstiinde 
stimmen mit den yon H e r z o g  u . JANCKE (Ztschr. f. Pliysik 3. 196; C. 1921. I. 
~>64) angegebenen Werten in ctlichen Einzelheiten nicht uberein. Eine Tabelle, die 
die Unterschicde zum Ausdruck bringt, ist im Original angegeben. (Naturę 116. 
243. Los Angeles [Cal.] Uniy.' B e c k e r -R o s e .
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M. Polanyi, Ein Dehnungsapparat fiir Fciden und Driilitc. Es werden einige 
iiltere Festigkeitsprufcr fiir Fiiden u. Driilite beschriebcn. Da dicsc niclit den An- 
forderungen in bczug auf Empfindlichkeit entsprachen, wurde ein neues cmpfind- 
liclies MeBinstrument zur Dehnung yon Drdhlen u. Fciden vom Yf. u. seiuen Mit- 
arbeitern konstruiert, das im yorliegendon Aufsatz beschrieben wird. (Ztschr. f. 
techn. Physik 6. 121—24. Berlin-Dahlem, Kaiser W i l h e l m -Inst. fiir Faserstoff- 
chemic.) H a n t k e .

J. K arger und E. Schm idt, Uber die Dehnung von Einzelfasern uncl -haartn. 
Mit Hilfe dea v o n  P o l a n y i  (vorst. Ref.) beschriebenen App. wrerden Dchnungs- 
kuryen yerschiedener Fasern (Ramie, Baumwolle, Kamelhaar, Wolle, Naturseide, 
Yiscose) aufgenommen. Dabei zcigt es sich, daB jede Substanz eine charakterist. 
Dehnungskurve besitzt. Der EinfluB der Feuchtigkeit auf die Dehnungskurvcn 
wird studiert. Die Kuryen einiger Substanzen (z. B. Baumwolle) bleiben in ihrer 
Lago u. Richtung unyeriindert; es tritt aber infolge einer Erhohung der ReiBfcstig- 
keit eine Verliiugerung der Kurye cin. Bei anderen Substanzen (Wolle, Kamcl- 
liaar) Sndert sich auch die Form der Kuryen. Ein EinfluB der Dehnungsgeschwindig- 
kcit auf den Debnungsyorgang lieB sich nicht sicher erkennen. Nach zwei Methoden 
wird der Elastizitdtsmodul fiir Seidc zu 715 kg/qmm u. fiir Wolle zu 470 kg/qmm 
bestimmt. AuBerdem wird dic ZerreiBarbeit u. der elast. Anteil an der Brucli- 
dehnung u. ZerreiBarbeit experimentell festgestcllt. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 
124—35. Berlin-Dahlem, Kaiser W iL H E M -In st. fiir Faserstoffchemie.) H a n t k e .

W. Spóttel, Uber dic Ursachcn der Allwordenschen ReaMion. Die iiber die 
Rk. gemachten Yeroffcntliehungen werden besprochen. Mkr. Bilder cigener Ver- 
suchsergebnisse werden mitgeteilt. Die Rk. ist unbedingt an die Oberhautzellen 
gebunden. (Textilber. iib. Wisscnsch., Ind. u. Handel 6. 359—63. 439—40. Halle- 
Saale.) S0vern.

F ried r. von HóBle, 'Wiirttembcrgische Papiergcschichłe. (Forts. zu Wchbl. f.
Papierfabr. 56. 196; C. 1925. I. 2267; Wchbl. f. Papierfabr. 56. 461—66.608-12. 
715—17.) S0VERN.

Friedrich  von HóBle, Bayerischc Papiergeschichte. (Forts. v. Papierfabr. 23. 
75; C. 1925. I. 1824.) (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. 
Ingcnieurc 188—91. 262—66. 321—25. 370—73. 388—90.) S0vebn.

Pradel, Neues von der Sulfitlaugen- Verbrennung. Besehreibung der Yerteilungs- 
vorr. der A.-G. K u m m l e r  & M a t t e r , Aarau, Schweiz (D. R. P . '405724) fur Sidfit- 
lauge zur Ycrbrennung, die aus einer kugelfórmigen Diise, die in einem gekuhlten 
Teil gelagert ist, bestelit. D. R. P. 410699 schiitzt genannter Firma ein Verf. zur 
Yerhiitung des Zusammenbackens durch Beimischung eines Gases in fein yerteilter 
Form. (Apparatebau 37. 221—22. Berlin.) JuNC.

H arold Lionel Brandon, iibert. von: A rthur George H arring ton , London, 
England, Wasserdichtmachen von Gewcben. (A. P. 1535999 vom 1/12. 1924, ausg. 
28/4. 1925. — C. 1925. I. 797.) F ba n z .

Atlas Powder Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: G ilbert C. Bacon, 
Stamford, Connecticut, V. St. A., Uberziehen von Gewebe. Man iiberzieht G ew cbc, 
die mit Indantlirenfarbstoffen gefarbt oder bedruckt worden sind, mit einer diinncn 
Pyroxylinlsg. (A. P. 1545935 vom 3/1. 1925, ausg. 14/7. 1925.) F r a n z .

Erw in N aefe, Berlin-Britz, Verfahren zum Schiitzen von Rauchiuaren, Wolle 
oder aus Tierhaaren hergestellten Gegensłandcn gegen Mottenfrap, dad. gek., daB eine 
Sb-haitige Seife in Bzn. gel. wird u. zum Impragniercn yerwendet wird. — Z. B. 
wird Sba0 3 mit konz. KOH erwiirmt u. die Lsg. mit Olsaure oder anderen yerseif- 
bareh Fetten versetzt, u. zwar so, daB die Fettsiiusen im tjberschuB y o rh an d en  
sind. Die Lsg. der Seife in Bzn. dient zum Tmpr!ignicren der gegen MottenfraB
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zu schiitzenden Gegcnstiiude. (D. R. P. 416706 KI. 451 vom 9/9. 1924, jiusg. 24/7. 
1925.) SClIOTTLANDEli.

Kosmos G. m. b. H. Rud. Paw likow ski, Gorlitz, Plansichter, insbesondere fiir 
die Papier- und Zellsto/f-Fabrilcation. (D. R. P. 416429 KI. 55 d vom 22/9. 1922,
ausg. 20/7. 1925.) O e i .k e r .

Emerich Markoczi, Budapest, Sfephan J. Adam, New York, Felix  R. W iesner 
und Hugo M echwart, Budapest, Erzeugung von Papier aus słrohartigen Rohsto/fen. 
(D. R. P. 413318 KI. 55b vom 11/10. 1922, ausg. 7/5. 1925. Ungar. Prior. 14/4. 
1922. — C. 1925.' II. 503.) Oelkeb.

American Cellulose & Chemical M anufacturing Company, Ltd., New York,
V. St. A., iibert. vou: Camille Dreyfus, Basel, Schweiz, Celluloscerzcugnisse. Man 
beliandclt Cellulose, wie Baumwollgewebe, -garn, Papier usw. mit einer Mischung 
von konz. II2S04 u. einer nicht mehr ais 15% W. enthaltenden Essigsaure, Ameisen- 
siiure, Propionsaure, Oxalsaure, u. entfernt die Sfturen durch Waschen; man be- 
handelt z. B. ein Baumwollgewebe mit einer Mischung von gleichcn Teilen konz. 
1ISS04 u. gewohnlicliem Eg. wiihrend 2 Min., dann wird mit W. go waschen u. die 
letzten Siiurereste durch Behandeln mit sehr verd. NH, entfernt, das Gewebe wird 
dann getrocknet u. erforderlichenfalls gepreCt oder kalandert. (A. P. 1546211 vom 
1/2. 1922, ausg. 14/7. 1925.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Cellulosederivate. Man behandelt Cellulosexanthogeu- 
siiure oder Cellulosexaiithogenate in saurer, neutraler oder alkal. Lsg. mit einer 
MouohalogeufettsJiure, wie Monochloressigsiiure, «-Brompropions<'iure, a-Brombutter- 
saure; je nach der Menge der yerwendeten Halogcnfettsauren erhalt man Cellulose- 
deriw., die in W., wss. Lsgg. von Ammoniak, alipliat. oder aromat. Basen, wss. 
Alkalien 1. sind, aus dieseu Lsgg. kann man KunstfSden, Filme o. dgl. herstellen, 
ais Fallmittel yerwendet man Sauren, Essigsaure, saure Salze, Ammoniumsalze, A. 
oder Aceton. (E. P. 231800 vom 22/5. 1924, Auszug yeroif. 27/5. 1925. Prior. 4/4.
1924.) F r a n z .

Charles F rederick  Cross, London, und A lf Engelstad, Christiania, Norwegen, 
Zellstoff und Lignonkorpcr aus Holz und holzhaltigen Rohsloffen. Zu dem Ref. nach
B. R. P. 401418; C. 1924. II. 2217 ist naclizutragen, daB die Entfernung der IT2S04 
aus der wss. S02-Lsg. u. der Lsg. der Lignonderiw. durch Fallung mit BaSOa ais 
BaS04 erfolgt. —  Die konz. oder żur Trocknc eingedampften Lsgg. der Lignon- 
deriw. finden ais Gerbmitłel Verwendung u. zeigen dlesbzgl. gegenuber der ge- 
gewolmlichen Sulfitcelluloseablauge eine iiberlegene Wrkg. (E. P. 202016 vom 
8/5.1922, ausg. 6/9. 1923. F. P. 570022 vom 22/8. 1923, ausg. 22/4. 1924.) S c h o t t l .

Friedrich Bergius, Berlin, Behandlung der bei der Hydrolyse von Cellulose ent- 
stehenden Produkte. Man vermischt die Prodd., z. B. die durch Hydrolyse von 
Holz erhaltenen Zuckerlsgg. zwecks Abtreibung der zur Hydrolyse benutzten fliicli- 
tigen Sauren (HC1), mit einem fl. Hitzetriiger, z. B. h. 01, welcher weder mit den 
Prodd. homogene Miscliungen bildet, noch die fluchtigen Sauren absorbiert, trennt 
deu Hitzetrager nach der so bewirkten Verdampfung des W. u. der Saure von der 
1’1., erhitzt ihn von neuem in einem Warmeaustauschapp. u. benutzt ihn dann zum 
Erhitzen friseber Lsgg. (A. P. 1547893 vom 3/9. 1921, ausg. 28/7. 1925.) Oe l k e r .

Paul Deriveau, Eugene de Fersen, Fernand Fieschi, Edouard Lancesseur, 
Augustę Potelund Paul W atel, Paris, Herstellung organische}- Sauren aus Natron- 
zellstoffablaugc. Die yon Cellulose befreite Ablauge wird mit Oa oder diesen eut- 
haltenden oder entwickelnden Gasen, mit oder ohne Zusatz yon Katalysatoren, im 
gcschlosseńen GefaB erhitzt. — ZweckmaBig setzt man zu den oxydierend wirkenden 
Gasen zwecks Verliinderung des Eintrocknens eine genugende Menge Wasserdampf. 
Ais Katalysatoren eignen sich Pt oder andere Metalle dieser Gruppe in beliebiger
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Form, Cr, .Cu, Co, Mn, Al, Ni, die Oxyde dieser Metalle, Fe-Oxyde, Carbide des 
Al, Zu u. P , Chloridc u. Bromide der Metalle, Salze des Ce, Mn u. Pb. Die 
Katalysatoren konnen ais solche, in kolloidaler Lsg. oder auf indifferenteu Triigern, 
wie Kieselgur, Asbest, Bimssteiu, Koks, Yerwendung finden. Die Oxydationsprodd. 
bestehen aus deu Na-Salzen der Ameisensiiure, Essigsiiure u. Oxalsiiure. (F. P. 
563747 vom 21/(3. 1922, ausg. 12/12. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours &Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Johannes 
M. Kessler, West Orange, New Jersey, V. St. A., Wiedergeińnnung von Essigsiiure 
in hochprozentiger Form aus Essigsiiure entlialtenden Acetylcelluloselosungen. Man 
neutralisiert die in einer solchen Lsg. entlialtene, von der Veresterung der Cellulose 
herriihrende, ais Katalysator yerwendete HsS04 mit Na-Acetat u. spriiht das Ge- 
miseh auf eine bewegliche belieizte Oberfliiche, erhitzt den hierbei gebildeten Film 
bis der griiBte Teil der in ihm entlialtenen freien CII3C02II yerdampft ist u. behańdelt 
den in geeigneter W. zerkleinerten Film zur Entfernung des N&,S04 mit W. — 
Z. B. wird eine rohe Acetylcelluloselsg. entlialtend 1000 Teile CH3C02H, 160 Teile 
Acetylcellulose, 100 Teile W. u. 20 Teile H2SO., mit 36 Teilen Na-Acetat behańdelt, 
bis die gesamte H2S04 inNajS04 umgewandelt ist. DasGemiscli flieBt alsdann auf eiue 
belieizte Trommel oder ein beheiztes endloses Band, die in einer geschlossenen 
Kammer unter gewohnlichem oder vermindertem Druekc rotieren bezw. hindurch- 
gefiihrt werden. Der entstandene diinne Acet.ylcelluloselilm wird abgezogen. Er ent- 
hiilt naliezu keine frcie CII3C02II mehr. Zur Entfernung des NajSO.,, des Na-Acetats 
u. des Restes CH3C02H wird der in kleine Stiicke geschnittene Film liingere Zuit 
in W. geweicht. Die freiwerdenden CH3C02H-Diimpfe werden dureh Absaugeu 
oder einen Luftstrom aus der Kammer in einen Kondensator bezw. in eine Ab- 
sorptionsfi. geleitet, dereń Kp. versehieden von demjenigen der CH3C02H ist, so 
daB eine Trcnnung dureh Dest. leicht erfolgen kann. (A. P. 1546902 vom 21/5. 
1919, ausg. 21/7. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

V ereinigte Glanzstoff-Fabriken A.-G., Elberfeld, und F ritz  Paschke, Ober- 
bruch, Wiedergewinnung von Essigsiiure in hochprozentiger Form aus Essigsiiure 
euthaltenden Acetylcelluloselosungen. Man yermiseht die Lsgg. mit einer gesiitt. 
Salzisg., preBt die entstandene Gallerte gelinde aus, durehfeuehtet den PrcBkuchcn 
mit einer gesiitt. Salzisg., preBt ihn stiirker aus, durehfeuehtet den RUekstand mit 
W. u. wiederholt das Auspressen. — Man yermiseht z. B. eine 85% łreie CH3C02II 
entlialtende Acetylcelluloselsg. unter Rtihren mit ca. dem gleichen Yol. einer gesiitt. 
Na-Acetatlsg. Die entstandene Gallerte wird gelinde ausgepreBt, der PreBkuchen 
wieder mit gesiitt. Na-Acetatlsg. yermiseht u. stiirker ausgepreBt. Der Ruckstand 
wird dann mit W. durehfeuehtet u. noch 2-mal stark ausgepreBt. Die yereinigten 
FU. enthalten 50% C1I3C0.1II. An Stelle des Na-Acetats kann man K-Acetat, 
MgS04 oder andere 11. Salze yerwenden. Das Auspressen der Gallerte kann auch 
dureh Ausschleudern ersetzt werden. (E. P. 235727 yom 3/7. 1924, ausg. 16/7. 
1925; F. P. 582554 yom 5/6. 1924, ausg. 22/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

B ritish  X ylonite Company, Ltd. und W. H. Simmons, Hale End, Esses, 
Caseinmassen. Man yermiseht Casein mit einer wss. Emulsion yon Kautschuk oder 
mit Kautsehukmilch, so daB das Prod. hoehstens 5%, zweckmiiBig nur 1—2%, 
Kautschuk cnthiilt, die Kautschukmilch kann yulkanisiert sein, der M. konnen bis 
zu 10% Fuli- u. FarbstofFe zugesetzt werden. (E. P. 232011 vom 15/3. 1924, ausg. 
7/5. 1925.) F r a n z .

Georg Honsberg, Miinchen, Wiederverarbeitimg der Abfalle von trockenem 
gehiirteten Kunsthorn aus Casein und Leim dureh Pressen der zerkleinerten Abfalle 
in erhitzten Formen, dad. gek., daB die Formen wiihrend des Pressens evakuiert 
werden. — Hierdureh wird erreicht, daB dic Casein- bezw. Leimteilchen sich zu
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einer festen, zusammenhiingenden M. yereinigen. (D. R. P. 417456 KI. 39 a vom 
14/9. 1923, ausg. 11/8. 1925.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
C. H. Lander und Margaret Eishenden, Rauchloser Heizstoff: Dic jetzige Lage 

und kiinftige Moglichkciten. (Vgl. S. 1114.) Angaben iiber Menge u. Vcrteilung 
der in England geforderten Steinkohlen u. Betraclitungen iiber die Vorteile der 
Herst. u. Verwendung von Gas u. Koks oder Ilalbkoks statt der Eolikolile ais Brenn- 
stoff. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 375—82.) B O r n s t e i n .

W. Grofl, Aufbereitung von Steinkohlen auf Grund physikaliicher Eigenscliaften 
ihrer Gemengteile, dargestellt nach dcm gegemcartigen Stande der Technik. B e s p r ic h t  
dic je tz t  iiblichcn App. u. Vcrff. der Kohlenaufbereitung: Setzmaschinen, Ilerd- 
waschung u. Saudscbwimmverf., sowie Fliehkraftseparation u. trockene Ilerdauf- 
bereitung fiir grobere Kohlen u. das Schaumschwimm- u. Trent-Amalgamverf. fiir 
Feinkohlen u. Schlamme. (Gliickauf 61. 917—24; Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 
975—80.) B O r n s t e i n .

W. R. Chapman, Gepuherter Brennstoff fiir Kessel und Ófen, I. Vorteile der 
Staubfeucrung: Anwendbarkeit auf einen groCen Bereich yerschicdcner Brennstoffe, 
Yollstimdige Verbrennung, einfachc Kontrolle u. Regelung, Aufrechterhaltung von 
Wirkungsgraden iiber 80°/0 auch bei liolier Uberlastung, Miiglichkcit plotzlicher 
Spitzenicistungen. — Hochstgehalt an HaO, Feinlieitsgrad der Pulverisierung, 
Fiirdcr-. Speise- u. Mischanlagen, Brenner, Anforderungen an den Verbrennungs- 
raum. (Fuel. 4. 340—43. Dep. of Fuel Techn., Sheffield Univ.) W o l f f r a m .

R. A. Mott, Bauartcn von Nebenprodukt - Kokso fen. VII.—IX. Mitt. (VI. 
vgl. S. 1323.) Beschreibung, Abbildungen u. Sclinittzeichnungen folgender Ofen- 
bauarten: ,.Simplex“, „Huessener", „Coilin“, „Wilputte“, „Koppers“ (mit nach unten 
koniach verjiingten Kammern), „Becker", „Otto“, „Simon-Carves“ u. Piettc. (Fuel.
4. 310— 21. 344— 52. 373—81. Depart. of Fuel Technol., Sheffield University.) W f .m .

E. Audibert und A. Raineau, Dic deutschen Forschungen iiber die Destillalion 
der Kohle bei niedrigen Temperaturen. Auszugsweise Wiedergabe der Veroffcnt- 
lichungen des Kohlenforschungsinstituts in Miihlheim a. Rh. in der „B ren n sto ff-  
chemie" u. den „G esam m elten  A b h an d lu n g en  zu r K e n n tn is  d er K oh le“. 
Zum SchluB Anerkennung der gcleisteten Aufkliirungsarbcit u. Bedauern dariibc]', 
daB nicht die Gewichtsmengen der erhaltencn Prodd. angegeben u. auch von den 
deutschen Fabriken, welche nach den neuen Verfahren im GroBbetrieb arbeiten, 
nicht zu erlangen sind.. (Fuel. 4. 176—78. 222—26. 255—58. 307—10. 362—66.) W fm .

Joseph D. Davis, P. B. Place und P. Edeburn, Verkokungswarme von Kohle. 
Bćst. der Reaktionswarme fiir amerikan. Kohlen verschiedener Art bei Verkokungs- 
tempp. bis 650°. Beschreibung der benutzten App. u. der Arbeitsweise (in N-, IIS- 
u. C02-Atmosphiire). Vergleich der Ergebnissc mit der Summę der Reaktions- 
warmen der Einzelvorgiinge u. mit derjenigen der mechan. bezw. pliysikal. trenn- 
baren Einzelbcstandteile (Anthraxylon; Fiisain, Durain, Clarain, Yitrain). (Fuel. 4. 
286—99. Bureau of Mines, Pittsburgh.) W o l f f r a m .

H. 0. Askew, Bcmerkung iiber die anorganischen Bestandteile einiger Kohlen 
von Neuseeland. Es wurde Avoca-, Mossbank- u. Coal Creek Flat-Kohle mit 
NhjS04 u. ’/ 10-n. MgCl2-Lsg. behandelt; es gingen dabei in der Hauptsache vcr- 
haltnismiiBig groBe Mengen CaO u. MgO in Lsg., SiOa nur wenig, Sulfate u. Chloride 
nur in Spurcn. Es findet yermutlich ein Basenaustausch statt von Na,0 gegen CaO 
u. MgO aus komplexen Silicaten u. von MgO gegen CaO u. yielleicht auch etwas 
Na,0. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 276. Christchurch [N. Z.].) R O h le .

H. Blomberg, Versuche iiber Feuchtigkeitsatifnahme von Kohlenstaub. Beim 
Lagern in wassergesattigter Atmosphare bei 19° erreicliten 3 Proben gepulyerter u.
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gctrocknetcr SteińJęohlen nach 4 Tagen den Gleicligewichtszustand mit 2,5—3°/0 
hygroskop. W. Brawikohlen crreichten ihn erst nach 6—8 Tagen mit etwa 10% W. 
(AEG Mitt. 1925. 260—62.) J u n g .

F. S. Sinnatt und J. G. King, Einiges iiber die Teer- und Ólgewinnung aus 
Słeinkohle. Eine sehr ausfuhrliche Behandlung der bekannten Teer- u. Óldest.-Yerf. 
aus Steinkolilc. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 413—24.) R e i n e r .

A. Brittain, F. M. Rowe und F. S. Sinnatt, Untersuchung 'iiber die Teerole 
der Ticfteinpcraturverkokung von Kohle. (Fortsetzung von S. 1401.) Schiitzung der 
Menge von Naphtheńen u. Paraffinen, Best. ungesStt. KW-stoffe, Trennung von 
Naphtalinen u. Antliracenen, Benzin-KW-atoffe, Phenole oder Hydróxy-Verbb., 
Phenolester, Na-Basen; wss. Destillate, Basen. — Zusammenstellung der Untcrs.- 
Ergebnisse bei der Trennung der Bestandteilc von zwei Tieftcmp.-Ólcn durch 
Extraktionsmethoden. (Fuel. 4. 299— 306 u. 337— 340.) W o l f f r a m .

Eugen K&rp&ti, Yerfahren zur vollkommenen Aufarbeitung von kreosotrekhen 
Teerolfraktioticn. Das Verf. bcsteht darin, daB die Phenole der Teerolfraktionen in 
nichtfluchtige Kondcnsationsprodd. ubergefiłhrt werden. Ais Kondensationsinittel 
dienen konz. H2S04 oder Formaldehyd. Bei der Verwendung von HaS04 werden 
nach Beendigung der Phenolkondensation die mit II2SO, bedeutend langsamer 
reagierenden oligen Bestandteilc durch Hochyakuumdest. gewonnen. Ais Nebenprodd. 
entstehen sehr brauchbare gerbstoffahnliche Substanzen. Bei der Vcrwendung 
von Formaldehyd entstehen bakelitartige Kondensationsprodd., yon denen das 01 
auch mit uberhitztem Wasserdampf getrennt werden kann. (Chem. Rundschau 
Mitteleuropa u. Bałkan 2. 229—30. Budapest.) R e in e r .

Otto Dommer, Uber die Gaswcrkskonlrolle vom Anfang bis zum Ende. Systc- 
mat. Darst. der bei der Gasfabrikation dauernd notigen Kontrollmethoden mit bc- 
sonderem Eingelien auf einige neu konstruicrte App. dafiir. (Gas- u. Wasserfacli 
68. 257—58. 279—81. Karlsruhe.) B O r n s t e i n .

L. R. Dunn, Braunkohlen von Neuseeland. Einige Auslaugversuche mit Avoea-, 
Mossbank- und Coal Ci-eek Flatkohlcn. Das Auslaugen geschah mit W. u. */ioo'n' 
IIjS04. Am auffalligsten war der beim Auslaugen mit W. bewirkte schnellc 
RUckgang des Alkalis der Asche u. die Zunahme des Gelmltes der Asche an S03. 
Diese Zunahme wird yermutlieh bewirkt durch Hydrolyse der S-haltigen Ulmin- 
stoffc der Kohle unter der Einw. des li. W. u. anschlieBcnde Oxydation des S durcli 
die Luft. Behandluug mit '/100-n. H2S04 yerminderte den S-Gehalt der Kohle bc- 
triichtlicli, weil die Sśiure die Hydrolyse der bas. Ulmate yerliindert u. somit der 
Verlust der Kohle an S ais Alkalisulfat u. nicht durch den Zugang an S aus den 
Ulmaten yerdcckt wird. Sehr bemerkenswert ist die deutliche Abnahme an Asche 
iiisgesamt, besonders bei Behandlung mit HjS04. Das Vcrliiiltni3 SiO, zu AL03 in 
der Asche nimmt durch Auslaugen mit W. ab, mit H2S04 deutlicli zu. (Journ. 
Soc. Chem. Inst. 44. T. 274—75. Christchurch [N. Z.].) RtłHLE.

—, Dic wirtschaftliche Yerbrennung von lufllrockenem Torf in Feuerungen von 
Grofikesseln. Zur Yerfeuerung von Brenutorf unter GroBkesseln industriellcr 'Werkc 
ist die yom Vf. beschriebenc Schaclit-Kettenrostfeuerung yon T. M a k a h ie FF be- 
sonders geeignet. (Arch. f. Warmcwirtsch. 6. 185—86.) B ó RNSTEIN.

E. Belani, Yom „Dirschenol11 bis zum „T h i o s e p t Óltechn. Betrachtung uber 
die Entw. der Tiroler Ólschieferindustrie. (Petroleum 21. 1439—40. Villach.) RD-

L. Singer, Iferstellung von Benzin durch Kracken schwcrcr Ole. Zusam m en- 
fassende Darst. der Verff. an Hand der Patentschriften. (Petroleum 21. 1433—38. 
Wicn.) R C h le .

Louis Dal Prato, Dissoziation schwerer Petrolole bei geicohnlichem Dnick. Vf. 
hat einen Katalysator aus Metallspanen gefunden, durch den bei einer Temp. vou 
550—600° u. Atm.-Druck die Dampfe schwercr Mineralolc, die zusammen mit iiber-
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hitztem W.-Dampf dariibergeleitet werden, in leichte Ole zerlegt werden konnen. 
(Buli. Fćdćration Industr. Cliim. de Belgiąue 1925. 16—20. 80—83.) B O r n s t f .i n .

A. Ssachanen, Uber den Zustand der Asphalłene und Erdolharze in Erdolen 
und Erdolproduktcn. Es wurden Asplialtene mit PAc. (Kp. bis 50°) aus vcr- 
scliicdenen Erdolen u. Erdolprodd. von Baku u. Grosny gefiillt. Dabei konnen 
auch wl. Paraffine gefiillt werden, besonders aus stark paraffinhaltigen Erdolen u. 
Miisuten. llichtige Werte fiir die Asplialtene kann man deshalb nur erhalten, 
indem man die Ndd. noch mit A. oder PAe. auszielit. Asplialtene aus yerschiedenen 
Erdolen zeigten zum Teil sehr iilmliclie Beschallenheit, einige enthielten auch 
Carbene. Blasenasphalt wurde von einer Fabrik aus Goudron durcli oxydierende 
Wrkg. der Luft bei 300—350° wiihrend 12—24 Stdn. gewonnen. Beim Blasen wird 
cin Teil der Asplialtene in Carbene ohne Yeriinderung yon D., Jodzahl u. elemcn- 
turer Zus. yerwandelt. Die Lsgg. der Asplialtene in Chlf., Bzl. u. CS2 lassen sich 
hochstens bis 30—40% anreichern; sie sind dann so ziihe, daB eine weitere Kon- 
zentrierung unmoglicli wird. Beim Erwiirmen oder Ausdampfen dieser Lsgg. kann 
man aber vicl stiirkerc, ganz homogeue Lsgg. von Asphalten bekommen; die Los- 
liclikcit der Asphaltene in den genannten Losungsmm. ist danach unbegrenzt; die 
Lsg. ist mit yorheriger Quellitng yerbunden u. es entstehen kolloidale Lsgg. 
Asplialtene sind auch in geschmokenen Erdolharzen u. in sehr schweren Sclimier- 
olen yollig 1. Man kann annehmen, daB die Carbene nur kolloidale Modiiikationen 
der Asphaltene sind. Die Quellung der Kolloide ist eine cxothcrm. Erscheinung, 
wcshalb sich dic Asphaltene unter Entw. von Wiirme losen; Asphaltene aus 
Goudron von Grosny entwickelten bei Lsg. in Chlf. u. Bzl. etwa -J- 10 cal. auf 
1 g Asphalten. Weitere Bemerkungen betreffen den Zustand der Asphaltene in 
Erdolen u. Erdolprodd., die Bcscliaffenheit von Goudronen u. natiirlichen u. kiinst- 
lichen Asphalten (stark disperse kolloidale Lsgg. von Asphalten in Harzen u. 
schweren Ólen) u. die Koagulation der Asphaltene. (Petroleum 21. 1441—43. 
Grosny.) ItO llL E .

M. Eakusin, Uber natiirlichc und kiinsllichc Losungen des Paraffms. Vf. disku- 
tiert an Zahlen u. Versuclisergebnissen die merkwurdigen Loslichkeitsunterschiede 
des 1’araffins in naturlichem Robol u. Rohol, das kiinstlich aus seinen Destillatcn 
zusammengesetzt ist. (Petroleum 21. 1498—99. Moskau.) IIeiner.

v. d. Heyden und Typke, Die Vertecnmgszalil von Transformatorenolcn. (Vgl.
S. 1001.) Verss., die „Scliiedsmethode" zur Best. der Yerteerungszahl (Einleitcn 
von 02 120 Stdn. bei 70° in 150 g 01) abzuiindern, durch Verkiirzung der Vcrsuchs- 
zeit, Yerringerung der,Olmenge oder Umgehung der 0 2-Einleitung, zeigten, daB 
dic Ergebnisse ungiiiistig waren u. die angegebene Methode sich ais die giinstigste 
erwcist. (Elektrotechn. Ztaclir. 46. 889—93; Petroleum 21. 1377—S3. Berlin-Ober- 
ochoneweide.) BOrnstein.

E. 0. Easser, Ncuc Ycrsuclic zur Beinigung und Wicdergewinnung von Schmicrol. 
Es ist insbesondere die auf die Verw. des Layalseparators gegriindete Methode 
kurz erliiutert. (Olmarkt 7 . Nr. 31. 1—2.) H e l l e r .

A. Grebel, Die guten Ersatzmotorole und besonders dic synthetisch dargesłelltcn. 
Dic Betrachtung der yerschiedenen — aus PHanzen erlialtenen, durch Uinwandlung 
von Mineralolen -durch das Crackingyerf. oder H-Aiilagerung erzeugten oder synthet. 
dargestellten — Motorenole fiihrt Vf. zu dem Ergebnis, daB fl. Ole, dic direkt mit 
PAe. konkurrieren konnen, folgende Bedingungeu erfullen mussen: O Gelialt unter 

/o, H-Gehalt zwischen 7 u. 16%; unterer Heizwert iiber 7000 W.-E. pro 1 der 
Ph; Wiirmetonung pro cbm mit der theoret. Luftmenge (ber. auf dampfformiges 

■) iiber 750 W.-E.; Entflammungspunkt unter, aber moglichst nahe an —f-20°; Ver- 
•aufspreis fiir 1000 W.-E. moglichst zwischen dem von 1000 W.-E. aus Petroleum 
u. dem yon 1000 W.-E. aus PAe. (Chaleur et Ind. 6. 273—82.) B O rnstein.
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Tewes Ernst, Wai-meuńrtschaftskontrolle. Probenahme der Brennstoffe, Unters. 
der Abgasc, Unters. des Spcisewaasers und die Nutzanwend. der hierdurch gcfundenen 
Bctriebszahlen sind geschildert. (Scifensieder-Ztg. 5 2 . 6 7 5 — 76, 6 9 8 — 99.) H e l l e r .

G. E. Fozw ell und R. V. W heeler, Kokspriifung. I. Beschreibung der Ver- 
fahren u. App. zur Entnalime genauer Durehschnittsmuster, sowie zur Ausfiihrung 
der folgenden Bestst.: Walne u. sebeinbare D., Porositiit, Bruehfestigkeit, Hartę 
(Zerdriiekbarkeit im Hoehofen), Schlagfestigkeit, Brennbarkeit. (Fuel. 4. 353—56. 
Dep. of Fuel Techn., Sheffield Uniy.) W o l f f r a m .

R ichard von DaUwitz-W egner, Die Messung der Yiscositat, namentlich von 
Schmierdlen. (Vgl. S. 957.) Yf. bespricht die Bedeutung von Viscositatsmessungen 
in der Schmiertecknik u. besehreibt ein neues Viscosimeter, das die Abhiingigkeit 
der Yiscositat vom Druck ermittelt. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 221—25.) B e c k e r .

Paul W. Kunze, Drcsden, Bindemittel fiir Briketlierungszwecke. Zur Herst. 
desselben ycrsetzt man Siiureharze, d. h. Riickstiinde der Schwefelsaureraffination 
yon Tecr- u. Mineraloldestillaten, mit Kalk, erhitzt die M. auf 200—250° u. bc- 
liandelt sie dann eine Zcit lang mit Luft. (A. P. 1547252 vom 22/1. 1924, ausg. 
28/7. 1925.) O e l k e r .

Ludwig Weber, Berlin-Wilmersdorf, Brikełtieren von Kok, 1. dad. gek., daB 
unter Zusatz eines geeigneten Bindemittels nur solche PreBdriieke yerwendet 
werden, dic zur Formgebung eben liinreichen, jedoch zum Austrciben der Luft aus 
dcm Formling und zum Eintreiben des Bindemittels in dic Brennstoffporen unzu- 
rcichcnd sind. — 2. dad. gek., daB die Brikette aus rippenartigen Teilstucken auf- 
gebaut werden, die, durch schmale Stege miteinander yerbunden, zwischen sieli 
Luftraume freilassen. — Die natiirliche Porigkeit des Brennstoffs bleibt im wesent- 
liehen erlialten und dic Poren werden nicht durch das Bindemittel yerkleistert. 
(D .R.P. 416387 KI. lOb vom 11/9. 1924, ausg. 16/7. 1925.) O e l k e r .

Maurice Bevaux, Paris, Koiwerterartiger Desłillałionsofen fiir die Dest. von 
kolilenwasserstoffhaltigen Materialicn, gek. durch ein zylindr. oder prismat Rohr 
von im Verhiiltnis zu seinem Quersclinitt groBer Liinge, das um eine Querachsc 
drehbar ist, wobei der eine von den beiden hohlen Tragzapfen zur Einfuhrung des 
Ileizmittels u. der andere zur Abfuhrung des Heizmittels nebst den Destillations- 
erzeugnissen dient u. das Heizmittel im Innern des Ofens durch ein Biindel von 
durchlochten Rohren yerteilt wird, das an der Ofcnwand ycrteilt ist, wahrend dic 
Destillationserzeugnisse von einem iiber die ganze Lange des Ofens reicheuden u. 
mit dem hohlen Abzugzapfen yerbundenen Sammler aufgenommen werden. — Es 
wird eine glciehmaBige Erliitzung des Materials erzielt, die Entziindung der gas- 
formigen KW-stoffe yermieden u. infolgedessen die Gewinnung eines glcichmaBigen, 
primiiren, von den anderen Kondensaten leicht zu trennenden Teeres ermoglicht. 
(D. R. P. 414489 KI. lOa vom 14/2. 1924, ausg. 4/6. 1925. F. Prior. 4/2.1924.) Oe l k e r .

Leo Steinschneider, Brunn, Miihren, Vorrichtung zum Ausbringen der bei der 
Desłillałion von fliissigen Kolilemeasserstoffen entstehenden festen Riicksłande (Koks) 
aus słehenden Retorten durch kettenartig miteinander yerbundene ReiBkorper, dad. 
gek., daB die bei weiteren Retorten zweckmSBig mit Fliigeln yersehenen ReiBkorper 
in Form einer yerkiirzten Kette zusammengehalten, freihangend in den Retorten an- 
geordnet sind, so daB dic Kettenglieder durch Zugwirkung in yorher bestimmbaren 
ZcitrSumen ihre Breehwirkung nebeneinander auf den Koks ausiiben. — G egcniiber 
almlichCn bekannten Vorr. wird der Vorteil erzielt, daB das Brechcn des Kokses 
in von yornhercin bestimmbaren Abstiinden mit verhaltnism;iBig geringem Kriift- 
aufwande ermoglicht wird u. daB infolgedessen beliebig dicke Koksschichten zer- 
triimmert werden konnen. (D. B,. P. 417606 KI. 23b vom 11/12. 1920, ausg. 15/8. 
1925.) O e l k e r .
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Kohlenscheidunga-Gesellschaft m. b. H ., Berlin, iibert. von: Georg Can- 
tieny, Berlin, Destillałion bitumindser Stoffe bei tiefer Temperatur. Um das %u- 
sammenbaekeu der bituminosen Stoffe bei der Dest. zu yerliindern, werden sie in 
Ggw. vou Koks in der Retorto bewegt. (A. P. 1547027 vom 15/5. 1024, ausg. 
21/7. 1925.) O e l k e r .

Fritz Caspari, Gelsenkirchen, Tieftempcraturverschwelung minderwertiger Brenn- 
sloffe. Bei der Yerschwelung von Braunkohle, Torf u. dgl. an fliichtigen Bestand- 
teilen u. 0,-reichen Brennstoffen durch AuBenbelieizung werden vor oder wiilirend 
des im gesamten Verlaufe drucklos durchgefiihrten Prozesses so viel teerige Stoffe. 
in das Scliwelgut eingefiihrt, daB sich einerseits praktisch staubfreie, hochkonz., 
an O u. COa-arme Gase ergeben u. anderseits der Scliwelriickstaud verbessert bezw. 
brikettierfiihig gemacht ist. (D. R. P. 417212 KI. lOa vom 28/9. 1923, ausg. 8/8.
1925.) O e l k e r .

Eugen Weiss, Budapest, Yerschwelen von festen Brennstoffen im Drehrolir- 
ofen. (D.R.P. 417688 KI. lOa vom 21/1. 1921, ausg. 14/8. 1925. — C. 1924. II. 
2443.) O e l k e u .

Bernhard Ludw ig, Miinchen, Troekenkiihlung lici/jer Koksmassen mittels im 
Kreislauf Uber eine Wiirmeaustausclivorr. gefiihrter Gase oder Diimpfe, wobei die- 
selben zwangsweise durch die li. Koksmassen hindurchgetrieben werden, 1. dad. 
gck., daB die Koksmassen in einem zur Koksfiirderung dienenden LoschgefiiB 
mitergebracht sind u. mittels leiclit lćisbaren, am letztereu oder am Losehwagen an- 
geordneten dichten Verschlusses, z. B. absenkbarer Hauben, unter event. Einfahren 
in eine yerschlieBbare Kammer zwangsweise in den Kreislauf eingefiihrt werden. —
2. dad. gek., daB bei Yerwendung von Dampf ais Trockenkiihlmittel der durch 
Entweichen, Kondensation oder Abfulirung entstandene Verlust an Loscbmittel 
durch Aufschiitten von W. auf die h. Koksmassen ausgeglichen wird. — Vorteilhaft 
werden die Gase oder Diimpfe abwechselnd von zwei gegeniiberliegenden Seiten 
lier in die Koksmassen eingefulirt u. durch diese hindurchgetrieben, um ein mog- 
lichst gleiclimiiBiges Durchdringeu der Koksmassen zu erzielen. (D. R. P. 417163 
KI. lOa vom 20/2. 1916, ausg. 7/8. 1925.) O e l k e r .

G. Polysius, Dessau, Nutzbarmachung der im Koks enthallenen W  dr me. Bei 
dem an sich bekannten Verf., bei dem der Koks unter LuftabschluB einer sich 
drehenden Kuhltrommel aufgegeben wird, in der er mit einem inerten, sauerstoff- 
freien oder sauerstoffarmen Gas vorteilhaft im Gegenstrom beliandelt wird, kiihlt 
mau die Trommel von auBen mittels W., wobei die inerten Kiihlgase vor ihrem 
Eintritt in die Trommel vorteilliaft ein Medium passieren, welches die von der 
Kohle lierruhrenden schiidliehen Bestandteile in an sich bekannter Weise absor- 
biert. — Das Verf. gestattet die Behandlung groBer Koksmengen in ununter- 
brochenem Betrieb unter gunstigster wiirmewirtschaftlicher Wrkg. (D. R. P. 417 506 
K). 10 a vom 31/12. 1922, ausg. 12/8. 1925.) O e l k e r .

Friedrich G-oldschmidt, Essen-Altenessen, Destillałion von Wasehol, 1. dad. 
gek., das das gewonnene Vorprodukt mittels des vom Wiischer kommenden Waschols 
erhitzt u. dadurch Bzl. u. Toluol ausgeschieden wird. — 2. dad. gek., daB dem 
Vorprodukt mittels Dampf zugleich mit dem Bzl. u. Toluol oder in einem beson- 
deren nachgesehalteten App. das Xylol u. Solyentnaphtha entzogen, u. das zuruck- 
bleibende Wasehol dem Hauptstrom des Waschols wieder zugesetzt wird. — Das 
bei dem bisher iiblichen Verf. eintretende Dickfliissigwerden des Waschols wird 
vermieden. (D.R.P. 417340 KI. 12r vom 31/7. 1924, ausg. 15/8. 1925.) O e l k e r .

Markus Brutzkus, Ziirich, Gewinnung von Wassergas aus fliissigen Kohlen- 
wasserstoffen z. B. aus Erdol, Braunkohlen- u. Steinkohlenteeren u. dereń Destil- 
lationsriiekstiinden nach Pat. 405974, dad. gek., daB die Vergasung im Innem yon 
Kolbenmaschinen yorgenommen wird. — 2. dad. gek., daB der SpaltungsprozeB
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wiihrend des Expansionshubes erfolgt. — 3. dad. gek,, daB dem Gemisch wiihrend 
der Rk. WSrme zugefulirt wird, falls der ProzcB endotliermiscli vcrliiuft. — Die 
Wiirmcerzeugung kann durch tcilwcisc Yerbrennung im Zylinder bcwirkt werden, 
oder sic kann durch Beimengung eines KW-stoffs erfolgen, dessen Spaltung stark 
cxothermisch verlfiuft. Fcrner kann die Energie zum Antreiben der Kolbenmaschine 
durch den SpaltungsprozeB selbst erzeugt werden. (D. R. P. 415214 KI. 46d vom 
18/9. 1920, ausg. 17/6. 1925. Zus. zu D. R. P. 4 0 5 9 7 4 ; C. 1925. I. 1927 u. F . P. 
592255 vom 23/12. 1924, ausg. 30/7. 1925.) O e l k e h .

Julius Pintsch A.G., Berlin, Ubert.. vou: Hans Rosenthal, Berlin, Destillation 
von Ólschiefer und ahnliclien bituminosen Brennstoffen. (A. P. 1538954 vom 24/3. 
]'J22, ausg. 26/5. 1925. — C. 1924. II. 2443.) O e l k e r .

Georges Baume und Soc. de Recherches e t de Perfectionnem ents Indu- 
striels, Frankr. (Seine), JOctraktion von Ólschiefer, Ólsanden u. dgl. Man behandclt 
das Gut mit einer wss. FI., der man eine kleine Menge eines Emulgierungsmittels, 
z. 15. Seife, ein Alkaliresinat oder anderer, die Oberflitchenspannung der FI. beeiu- 
flussende Substanzen zugesetzt bat. — Gegebenenfalls setzt man der FI. aucli 
ńocli Stoffe zu, welche die Eigcuschaft haben, Petroleum zu losen, wie z. B. Tri- 
ohlorfithylen, oder die Olpartikelehen zu agglomerieren, wie pulverisierte Kolile 
u. dgl. (F. P. 589710 vom 16/1. 1924, ausg. 7/6. 1925.) O e l k e h .

Georges Baume und Soc. de Recherches e t de Perfectionnem ents Indu- 
striels, Frankreicli (Seine), Extraktion von Ólschiefer, Ólsanden u. dgl. Die nach 
dem Hauptpat. zur Extraktion verwendete FI. kann saucr oder alkal. sein u. ihrc 
Temp. wird moglielist niedrig gelialten. — Die Sande etc. werden zweekmiiBig vor 
dem Einbringen in das Bad mit dcrselben FI. maceriert. — Der bei dem Verf. 
erlialtcne Riickstand kann fiir den StraBenbau Yerwendung finden. (F. P. 29373 
vom 11/6. 1924, ausg, 25/7. 1925. Zus. zu F. P. 589 710; vorst. Ref.) O e l k e k .

Simplex Refining Company, San Francisco, V. S t A., Spallcn von Eriol. 
Bei der Umwandlung von schwcren KW-stoffen, insbesondere des Erdols, in leiclite 
unter Durchleiten des O le s  im Kreislauf durch cin geschlossenes Rohr, erfolgt die 
Erhitzung des Rohres an einem yerengtcu Teil dessclben, so daB das Ol auf dem 
Wege durch den erhitzten Teil unter hoherem Druek stelit u., in Schaum yerwau- 
d e l t ,  diesen Teil mit groBer zunehmender Gesehwindigkeit durehstromt, wiihrend 
an einer anderen erweiterten Stelle des Rohres die gebildeten leicliteren Ole in 
Dampfform entnommen u. die Riickstiinde, welche Verunreinigungen enthalten, die 
nach dem Yerdampfen zuriiekbleiben, entweder ganz oder teilweise in den Kreis
lauf zuriickgepumpt werden. — Die zur Durchfiihruug des Yerf. dienende Vorr. 
besteht im wesentlichen a u s  einer mit regulierbarcr Feuerung u . Speiscpumpe aus- 
gerusteten Rohrschlange, einem daran anschlieBenden, erweiterten, im Inneren breite 
Flachen bietenden Raum u. einem an die Speisepumpe angescblossenen S e h e id e ra u m , 
wobei diese Einriehtungen zu einem Ringsystem yereinigt sind. (D. R. P. 417138 
KI. 23b vom 14/11. 1915, ausg. 7/8. 1925.) O e l k e r .

Gulf Refining Company, Pittsburgli, Pa., Ubert. von: Lyle Stocton A bbott, 
River Edge, Vcrbesserung von minderwertigen Pelrolcumiilen durch Kracken. Mau 
zerstiiubt das Ol in einem Strom boch erhitzter indifferenter Gase in solcher Menge, 
daB die Temp. der Mischung etwa 1100° F. erreicht, kUhlt dann die Mischung, ent
fernt etwaiges Kondensat u. wiischt die ubrigen gebildeten Gase u. Diimpfe nut 
einem hoehsd. Ol. (A. P. 1547191 vom 20/9. 1920, ausg. 28/7. 1925.) O e l k e k .

K arl Fuchs, Orsoya, Rumanien, Heizuorrichlung, insbesondere fiir die jPeiroleum- 
dęstiUation. (D. R. P. 416685 KI. 23b vom 9/1. 1924, ausg. 22/7. 1925. Oe. Prior. 
13/1. 1923. — C. 1925. I. 809. [Oe. P. 97691].) O e l k e b .
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