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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
M. E. L em bert, i Die Hypotliesc von Prout iibcr das Urelement. Beschreibung 

der Wandlung der Proutschen Hypotliese seit ihrer Aufatellung u. Gegeniiber- 
Btellung mit den gegenwartigen Ansichten iiber den Bau der Elemente (Vcrh. d. 
naturw. Ver. Karlsruhe 27. 67—83. 1922; N. Jahrb. f. Minerał 1925. I. 449. Ref. 
M. H e n g l e in .) E n s z l in .

E ich ard  Sw inne, Periodiselies System und elelctronenisomcre Elemente. Vf. 
bringt tabellar. die Elektronenyerteilung des period. Systems, die auf Boirn, S t o n e r  
u. So m m e r f e l d  fuBond, gleiclizeitig den physikal. Forschungsergebnissen Kechnung 
tragt u. den chem. Anforderungen geniigt. Zweifelhaft bleibt immerbin die 
Elektronen- u. Quantenzahlzuordnung bei einzelnen Zwischenschalenelementen. Vf. 
nimmt „Elektron enisomerie" an, u. diskutiert die energet. Verhiiltnisse ihrer B. 
(vgl. S. M e y e r , Physikal. Ztsehr, 2 6 . 51; C. 1 9 2 5 . I. 1569). Es ist zu unter- 
acheiden zwischen Isomeren, welche in einem therm.-statist. Gleichgewieht mit den 
Atomen im Normalzustande stehen, bei denen ein „ungehemmtes“ Gleichgewieht 
yorliegt, u. zwischen solchen, die ais „gehemmtc“ Gebilde zu bezeichnen wiiren, 
u. von denen der dem Gleichgewieht nicht entsprechende Anteil, dank dem viel 
zu groBen Energieunterschied gegenuber den Atomen im Normalzustande in diese 
uberzugehen bestrebt ist. Auch gewisse experimentelle Erfahrungen sprechen naeh 
Vf. fiir die Existenz von Elektronenisomeren bei den Nebenfamilien, so die 
Resultate der magnet. Unterss. Fe-Dampf ist eine abgeschlossene Untergruppen- 
besetzung zuzuschreiben, im Gegensatz zu metali. Fe. Die Passm tiit, welche bei 
den Zwischenschalenelementen auftritt, deutet Vf. dureh Annahme einer Oberflachen- 
haut, bestehend aus dem gleielien Metali mit etwas anders auf die Untergruppen 
verteilten Valenzelektronęn u. deshalb abweichendem elektrochem. Potential, be- 
einfluBliar durch Gase, chem. Agentien u. dergl. Auf die Eolle, welche gerade 
dieae Elemente oder ilire Verbb .ais Katalysatoren spielen, wird hingewiesen, u. wie 
aucli die Fiirbung der Ionen der Nebenfamilienelemente, auf Elektronenisomerisierung 
zuruckgefiihrt. (Ztsehr. f. Elektrochem. 31. 417—23. Berlin, Siemensstadt-Werner- 
werk-) U l m a n n .

G. Grube und M. Staesche, Die Bestimmung chemischer Gleichgewichtc zwischen 
verschiedencn Oxydationsstufen durch elektromotorische Messungen. II. Mitt. Das 
Gleichgewicht zwischen zwei-, drei-, vier- und siebenwertigem Mangan in phosphor- 
saurer Losung. (I. Mitt. vgl. G r u b e  u . H u b e r iOH, Ztsehr. f. Elektrochem. 2 9 . 8 ;
C. 1923. III. 279.) Das Potential der blanken Pt-Elektrodę in an II3P 0 4 37,8-n., 
an lin 11 u. Mn" 1 je 0,01-n. Lsg. betriigt (gegen Ili-Elektrode) bei 12° -f- 1,221 V, 
in einer an Mn111 u. Mnlv je  0,01-n. Lsg. -|- 1,526 YolL Die Anderung des Potentials 
fflit Yerschiebung des Konzentrationsverhaltnisses Mn11: Mn111 bezw. Mn111: MnIT 
crfolgt gemiiB der Nernstschen Formel. Man kann also die Gleichgewichtskonstante 
& == [Mn ]-[Mn""]/[Mn" ']2 ausrechnen u. daraus den Zerfallsgrad des Mangan-
(3)-phosphats. Er ergibt sich zu 0,30 in 45,0-n. H3P 0 4, zu 0,15 in 42,5-n. Ii3P 0 4,

0,024 in 40-n. II3P 0 4, zu 0,0035 in 37,5-n. H3P 0 4, zu 0,0033 in 35-n. II3P 0 4, zu
0,0089 in 32,5-n. H3P 0 4, zu 0,026 in 30,0-n. H3P 0 4 (12°, die Bruttokonz. von Mn: 

g-Atom/l.). Der Zerfallsgrad steigt bei Abnahme der Mn-Konz. au, sein Mini- 
VII. 2. 141
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mum wird in an Mn 0,005-n. Lsg. zur 30-n. II3P 0 4 verschoben. Das Mangan-(3)- 
u. Mangan-(4)-phosphat wurden aus Mn3(P04), u. KM n04 nach den Gleichungen 
4 Mn" -)- MnV!I — >- 5Mnin u. 3 Mn11 -|- 2Mnvn — y  5Mnlv dargcstcllt. — Ver- 
diinnte Mangan-(4)-phosphatlsgg. sclieiden in mchreren Monaten quantitativ MnPOt • 
JLtO aus, der Gleichung 4MnIV — y  3Mnm -f- Mnvn gemiiB. In an Mn u. H3P 0 4 
stiirkeren Lsgg. stellt sich ein Gleichgewicht her. Seinc Konstantę wurde nacli 
obigem Ycrf. ausgerechnet. Fiir den Zerfallsgrad von Mangan-(4)-phosphat ergab 
sich 0,0000038 in 45,0-n. H3P 0 4, 0,0021 in 37,5-n. II3P 0 4, 0,086 in 32,5-n. H3P 0 4,
0,079 in 25,0-n. II3P 0 4, 0,16 in 20-n. H3P 0 4 (bei 12° u. Bruttokonz. von Mn gleich
0,01 g-Atom/1.). Das Potential Mn"’/Mn,T ist in 45,0-n. H3P 0 4 -f- 1,237, in 20-n. 
H3P 0 4 +  1,475 V; das Potential MnIT/Mnv" ist bezw. —j-1,668 u. -{-1,547 V gleich. 
Der Zerfallsgrad des Mangan-(4)-phosplmts ist aucli von der Bruttokonz. des Mn 
abhiingig. (Ztschr. f. Elektrochem. 31 . 362—71. Stuttgart.) B ikerm an.

F . H. Constable, Die Wirkung von Verdiinnungsmitteln a u f die Anfangsstadien 
einer katalytischen Reaktion. Bei der Dehydrierung von Alkohol durch Kupfer 
wird die Reaktionsgescliwindigkeit durch Ggw. von W. herabgesetzt. Vf. bringt 
den Vorgang in eine mathemat. Fassung u. vergleicht die sieli hieraus ergebenden 
Resultatc mit der beobachteten Verminderung der JReaktiotisgeschwindigkeił. Die 
tjbereinstimmung zwischen Berechnung u. Erfahrung ist gut. (Naturę 116. 278 
bis 279. Cambridge St. J q h n s  Coli.) H a n t k e .

R ich a rd  C. Tolm an, Der Mechanismus der chcmisclien Reaktion. Vf. diskutiert 
die verschiedenen Mechanismen der chem. Aktivierang u. ihrc Bedeutung fiir die 
chcin. Rkk. Nur auf Grand der Strahlungstheorie lassen sich alle typ.-chem. Rkk, 
durch den gleichen Aktirierungsmechanismus erklSren. (Journ. Americ. Cliem. Soc. 
4 7 . 1524—53. Pasadena [Cal.], In s t of Technol.) J o s e p h y .

C. D ru ck er, Molargewichtsbeslinmung in gemischten Losungsmitteln. Durch 
Verss. an Gemischen Methylalkohol-CSi stellt Vf. fest, daB die Nernstsche Theorie 
der Ebullioskopie an Gemischen von Losungsmm. in diesein Falle nicht gilt. Ais 
Ursache wird die Ver8nderung der Dampfzus. erkannt, die je nach dem verwandten 
Zusatze, Diphenylamin, Azobenzol, Naphthalin, Acetanilid, Natriumjodid u. Harn- 
stoff, verschiedene GroBe u. yerschiedene Richtung hat. Diese Veriinderung der 
Dampfzus. steht in engem Zusammenhang mit dem Einflusse der Zusśitze auf die 
Mischungstemp. Dieselbe yeriindert sich durch ZusStze in der Richtung zu dem- 
jenigen zusatzfreien Gemische hin, dessen Dampfmolenbruch der gleiche ist wie 
der der Lsg. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 1 . 409—12. Leipzig, Univ.) U l m a n n .

A. Th. yan  TJrk, i i  ber die Kohasionskrdfte von Fliissigkeiten. Mathemat. 
(Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, W isk. en Natk. Afd. 34. 351 
bis 359.) K. W o l f .

E rn s t Cohen und H. R. B ru ins, Piezochemuche Studien. XXVII. Der Zu
sammenhang zwischen Diffusionsgcschtcindigkeit, Viscositdt und aufic>-em Druck. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 114. 441—52. *— C. 1 9 2 5 . I. 462.) K. W O LF.

E rn s t Cohen und J. C. van  den B osch, Piezochenmche Studien. X XVIII. 
Loslichkeitsbestimmung bei hohem Druck mittels eleklrischer Widerstandsbestimmung. 
(XXVII. vgl. vorst. Ref. vgl. auch C o h e n ,  M o e s v e l d  u . H e l d e r m a n ,  Koninkl. 
Akad. v a n  W e te n s c h .  Amsterdam, W is k . en Natk. Afd. 3 3 . 450; C. 1 9 2 4 . II. 1245.) 
Vff. beschreiben ein elektr. Verf., das die Losliclikeitsbestst. bei hohen Drucken 
mit derselben Genauigkeit wie bei 1 at. Druck auszufiihren gestattet, an Hand der 
Lbslichkeit8bestst. des Thallosulfats (aus metali. Tl, KAHLBAUM -Berlin) bei Drucken 
zwischen 1—1500 Atm. u. 30,00°. Der Druckkoeffizient der Loslichkeit des Thallo
sulfats bei 30,00° ergibt sich bei 1 Atm. Druck zu 0,003 295°/0/Atm. Ais Nachteile 
des Verf. wird angegeben, daB es sich nur bei Elektrolyten anwenden laBt u. daB 
es infolge der langen Zeit, die das Erreichen des Losungsgleichgewichtes in An-
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spruch nimmt, selir zeitraubend ist. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 453—84. Utrecht, 
v a n ’t  H o F i’-L a b .)  K . W o l f .

Ce cii H. Deach, Die Chemie der festen Stoffe. Vf. w cist hin auf die Bedeutung 
des festen Aggregatzustandes in der Metallurgie, der Baustoffchemie, der Keramik 
u. der Herst. u. Bearbeitung schwer schmelzender Metalle, wie z. B. Wolfram. Vf. 
spricht weiter kurz von Krystallbildung u. dereń Waclistum. ZunSchst der Keim, 
dann entsteht durch Auftreffen neuer Moll. eine ungeordnete Adsorptionascliicht, 
die sieli dann erst in eine geordnete Schicht von mol. Dicke umwandelt, wenn ge- 
nttgend adsorbiert ist. Von besonderer Bedeutung fiir das Verh. fester Stoffe sind 
die Yerunreinigungen, besonders wenn dieselben nur wenig oder begrenzt 1. sind. 
Die sogenannten Atzfiguren u. die Figuren, die raan durch Krystalldeformation er- 
hiilt, konnten einigen AufschluB geben. Im folgenden werden die Diffusion im 
festen Zustande, die Starkę u. Stabilitflt der festen Stoffe u. ihre ErklSrungen kurz 
gestreift. Die Unterss. T a m m a n n s  uber die festen Lsgg., die Rontgenstrahlanalyse 
u. die Eigcnschaften der OberflSche werden erwahnt. (Chem. Trade Journ. 77. 
266—68. Chemistry and Ind. 44. 907—13. 924—29.) IlAASE.

J . Czochralaki, Die Beziehungen der Metallographie zur physikalischen Forschung. 
Vf. gibt eine geschichtliche (jbersieht uber die Beziehungen der Metallkunde zur 
Physik. Insbesondere wird die Erzeugung von Einkrystallen, die inneren u. auBeren 
FlieBerscheinungen der Metalle u. die Methodik der Ilontgenanalyse naher erortert. 
(Naturwissenschaften 13. 425—32. 455—64. Frankfurt a. M.) L O d e r .

T heodor S te inebach , Uber die Bestimmung der Elastizitats- und Torsions- 
koeffizienten von Steinsalz und Syfoin bei łiefen Temperaturen. Elastizitatsmodul u. 
Torsionsmodul von Steinsalz u. Sylvin werden bei Zimmertemp. u. bei der Temp. 
der fl. Luft gemessen. Die fur den absol. Nullpunkt extrapolierten ElastizitSts- 
moduln betragen in Richtung der Wurfelnormalen fiir Steinsalz: E w ab8 =  5,27-10 
fiir Sylyin: al)3 =  4,71 • 10", in Bichtung der Rhombendodekaedemormalen
fur Steinsalz: E R abs — 3,91 • 1011. Die entsprechenden Torsionsmodulen in Eich- 
tung der Wurfelnormalen sind fur Steinsalz: abs =  1,41*10" u. fur Sylvin:
Tw nbs =  0,695* 10“ . Die Temperaturkoeffizienten der Moduln sind nahezu tem- 
peraturunabhangig, was die Eztrapolation auf den absol. Nullpunkt aus den ge- 
messenen W erten bereclitigt. Vf. weist darauf hin, das eben dieser Umstand das 
Vorgehen von S i.a te r  (Physical Review [2] 23. 488; C. 1924. II. 147) rechtfertigt, 
der aus Messungen der Kompressibilitat zwischen -j-30 u. -f-750 den Temp.-Koeffi- 
zienten bestimmt u. auf den absol. Nullpunkt estrapoliert. Die Genauigkeit der 
ermittelten W erte betragt hochstens einige Prozent. (Ztschr. f. Physik 33. 664 
bis 680.) S te in e r .

M. P o lan y i und Gk Sachs, Uber elnsłische Hysteresis und innere Spannungen 
in gebogenen SteinsalzkrysłaUeti. Es werden Durchbiegungs- u. Spannungsverss. an 
polierten u. an bei 600° gegluliten Steinsalzst&bchen vorgenommen. Bei gegliihten 
Steinsalzkrystallcn liegt die Elastizitatsgrenze sicher unter 200 g/qmm, oberhalb 
dieses W ertes tritt eine bleibende Verformung ein. Die polierten Stabchen zeigten 
die erste Verformung unterhalb 500 g/qmm. Die Gesamtformanderungen bis zum 
Bruch des Stabchens sind bei den gegliihten Steinsalzkrystallcn groBer. Die bleibend 
verformten Stabchen zeigen elast. Hysteresis. Das Ilookesche Gesetz ist nur fur 
den aufsteigenden Ast der Hysteresisschleife erfullt. Es sind also die elast Forrn- 
anderungen bei Belastung der Spannung proportional, bei Entlastung dagegeii 
niclit. Lost man die Oberflaclienschicht p iast gebogener Steinsalzstabe durch W. 
ab, so treten Bewegungen auf, die das Vorhandensein von inneren Spannungen 
beweisen. (Ztschr. f. Physik 33. 692—705.) S t e i n e r .
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F. R inne, Studicn iiber chemische Wirkungen an Krystallen. 8. Losungs- und 
Waelistumserscheinungen ani Borax. Von R u d o lf  Grafe. (7. vgl. Ber. Siiclis. Ges. 
Wiss., Math.-phys. KI. 74. 319; C. 1924. I. 154). Atzverss. an Boraxkrystallen in 
dest. W. bei 17—18° in 40" Atzfiguren, welclie vollkommen der monoklin-holoedr. 
Syminetrie entspreclien. Ebenso liefcrten Losungsvcrss. an Kugeln u. Wurfeln u. 
Wachstumsverss. an Kugeln diesen Symmetriegrad. (Ber. Siichs. Ges. Wiss., 
Math.-phys. KI. 76. 275—93.) E n s z l in .

F rie d r ic h  R inne, Bemerkungen zu den experimentellen Erfahmngen von A. Gcller 
iiber das Fliepen nałiirlicher Salze und zu den von ihm und O. Miigge aus den ge- 
wonnenen Dalcn gezogenen Sclilufifolgcrungen. Vf. kann sich den Auslegungen von
O. M Og g e  (S. 1023) u. A. G e l l e r  iiber die geolog. Deutung der von A. G e l l e r  
(Ztschr. f. Krystallogr. 60. 414. 1924; C. 1925. I. 830) nieht anschlieBcn, da die 
von letzterem benutzte Versuehsanordnung nicht den in der Natur vorkommenden 
Verhaltnissen entspriclit. Es wird das FlieBen von Einzelkrystallen mit dem von 
Aggregaten, der EinfluB der Hohe des Probckorpcrs auf den FlieBdruek u. der 
EinfluB der Zeit besproehen. Vf. glaubt, daB die W erte fiir die FlieBdrucke etwa 
100-mal zu lioch sind infolge der ungiinstigen Anordnung der Apparatur (AusfluB- 
offnung). Dieselben stimmen aueh nieht mit den von J o f f Ć (Ztschr. f. Physik 22. 
286; C. 1924. I. 2853) erhaltenen uberein. (Ber. Siichs. Ges. Wiss., Matli.-phys. 
KI. 77. 25—35. Leipzig, Univ.) E n s z l in .

L. E b ert, Dielektrische Versuche iiber den Molekularzustand geloster Stoffe, ins- 
besondere von Sduren. Es wurde die DE. der HC1- u. der HC1 -}- A.-Lsgg. in Bzl. 
gemessen. Der Anteil von IICl an der Molekularpolarisation stimmt in Abwesen- 
heit des A. mit der Molekularpolarisation des gasformigen HC1 Uberein: durch 
Auflsg. in Bzl. wird also keine Anderung hervorgerufen. Die Molekularpolarisationen 
von IICl u. A. bei gleichzeitigem Auflosen in Bzl. crseheinen bedeutend erhoht, was 
auf die B . von Oxoniumsalz [C^H^On^^Cl' hinweist. In Medien kleiner DE. er- 
hohen die Salze die DE., weil sie durch Coulombsche Anziehung zu dipolartigen 
Gebilden gekuppelt sind. (Naturwissenscl.aften 13. C81—82. Kopenhagen.) B k m .

M ary W . P o rte r, E in  Beiłrag zum Studium der optischen Eigenscliaften von 
Mischkrystallen. Monokline Mischkrystalle aus Ammonium-Magnesiunmdfał u. 
Ammonium-Magnesiumehromat werden auf die Abliangigkeit ihrer opt. Eigenscliaften 
von ihrer Zus. mit dem Polarisationsmikroskop u. dem Abbćschen Refraktometer 
untersuclit. Es werden die VerSnderung des Krystallbaus mit der Zus. der Misch
krystalle u. die opt. Anomalien genau studiert. Eine Proportionalitiit zwischen 
Refraktionsindex u. Mischvcrhaltnis wird nicht gefunden. Es wird weiterhin fest- 
gestellt, daB die Zus. der aus einer Lsg. sich abscheidenden Krystalle eine andere 
ist ais die der Lsg. Die Konz.-Yerhaltnisse werden graph. dargestellt. — Dieselben 
Uńtersuchungen werden mit einem anderen Salzpaar, Ammonium-Magnesiumehromat 
u. Rubidium-Magnesiumchromat angcstellt. Diese Mischkrystalle unterscheiden sich 
von den ersten dadurch, daB die auskrystallisierenden Salze dieselbe Zus. haben 
wie die Lsgg. Bei den Refraktionsindizes wird ein lineares Verhaltnis zwischen 
Hauptrefraktionsindex u. der Zus. der Mischkrystalle gefundeu. Die Refraktions
indizes der anderen Achsen zeigen eine andere, nicht lineare Abhiingigkeit. (Proc. 
Royal Soc. London Serie A. 109. 78—98. Osford, Somerville Coli.) H a n t k e .

R yósaburo  H a ra  und H eim a Sinozaki, Die katalytische Oxydation von Blau- 
saure. (Ygl. aucli S. 1591.) Es wird die Oxydation von Blausaure bei verschiedenen 
Tempp. untersucht. Einem Luftstrom wird ein bestimmter Prozentsatz HCN bei- 
gemengt, das Gasgemiseh in einem Ofen bei versehiedcner Stromungsgeschwindigkeit 
erhitzt u. das Endgas analysiert. Ais Katalysator befindet sich ein Pt-Netz im Ofen. 
Durch Yariation aller Bedingungen (Gasgeschwindigkeit 20—1120 ecm/min/qcm, 
lem p. 400—1000°, HCN-Konz. 2—40°/0) kommen die YfF. zu folgenden Ergebnissen.
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Die Oxydation der Blausiiure zu NO bcginnt bei 450—500°; dicser Punkt ist fast 
unabliiingig von der Stromungsgesehwindigkeit. Bei uber 800° beginnt die Ausbeute 
an NO zu fallen, in Abliiingigkeit von der Geschwindigkeit des Gasstromes. Je 
groBer diese ist, bei desto lioheren Tempp. beginnt der Abfall der NO-Ausbeute. 
Der Abfall wird dadurcli erkl&rt, daB HCN bei hoher Temp. zu Nj verbrannt 
wird. Dic Isothermen fiir NO-Ausbeute — log Gasgeschwindigkeit sind innerhalb 
des Temperaturgebietes 500—800° gerade Liuien. Bei den Isothermen oberhalb 
850° treten Unr<łgelmiiBigkeiten auf, die durch Na-Bildung zu erklaren sind. — Bei 
der Variation der IICN-Konz. im Gasstrom zeigt sieli, daB Konzz. von 4—8%  t>c* 
genugenden Tempp. (ca. 700") ca. 90% Ausbeute ergeben. Hohere Konzz. ais 8% 
yermindern die Ausbeute enorm. Bei 15°/0 HCN betrfigt die Ausbeute weniger ais 
10% NO. Bei 30°/o IICN bestehen die Beaktionsprodd. zum gróBten Teil aus 
Cyanuraiture, H3C,Ns0 8, u. Cyamelid, (IICNO)„. — Es werden verscbiedene Moglich- 
keiten des Reaktionsvcrlaufes diskutiert. Ais Reaktionsschema wird die Gleichung:
2 HCN +  5 0  =  2 NO +  2 CO - f  H ,0  +  138100 cal aufgestellt, die unter Be- 
rucksichtigung der bei ungeniigeuder Osydation auftretenden Reaktionsprodd. dic 
groBtc Wahrscheinlichkeit fiir sich liat. Die katalyt. Oxydation von NH3 wird in 
Parallele zu der untersuchten Rk. gestellt. (The technology reports of tlie Tóhoku 
imp. univ. 5 . 71—113. Kogakushi.) łlANTKE.

A,. Atomstruktur. Radlochem le. Photochem le.
J . F ran ek , Quanlcnchcmischc Probleme cliemischer Rcaktioncn. Vortrag uber 

die Bohrsche Theorie, photochem. Rkk., Chemilumincscenz, Notwendigkeit der 
DreierstoBe bei der Molekiilbildung aus Atomen, weil die Energie des aus den 
Atomen primiir cntstandenen Gebildes niclit der ąuantenmaBig geregelten Energie 
des stabilen Mol. entsprechen u. weil der EnergieiiberschuB weder durch Strahlung 
abgegeben noch in kinet. Energie umgewandelt werden kann. (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 31. 350—57. Gottingen.) B ik e r m a n .

R,. K. C h a tu rv ed i, Uber eine ernstliche Scliwierigkeit w  der Bestimmung der 
Zalil der vom Bohrschen Atom ausgcstrahlten Schwingungen. Nach der urspriing- 
lichen Bohrschen Theorie sendet das Elektron eines Atoms nur wiihrend des 
Sprunges von einer hoheren Quantenbahn auf eine niedrigere Strahlung aus. Vf. 
berechnet die Zeitdauer des Sprunges u. die sich daraus ergebende Anzahl von 
Schwingungen des ausgcstrahlten monocliromat. Lichtes. Ihre Zahl ist so klein, 
daB sie im allgemeinen niclit ausreicht, um der Strahlung einen monocliromat. 
Charakter zu yerleihen u. bleibt weit hinter der von M ic h e l s o n  experimentell er- 
mittelten Zahl von kohiirenten Schwingungen zuruck, die von einer Lichtąuelle 
ausgesandt werden. (Ztschr. f. Physik 3 3 . 660—63.) S t e i n e r .

Otto S tern , Uber das Gleichgeiuicht zwischen Materie und Strahlung. Vf. ver- 
suclit die Gesetze der Thermodynamik auf die Umwandlung von Materie in Strah
lung anzuwenden, bci Annahme, daB der ProzeB revcrsibel verlaufe. Es ergibt 
sich, daB bei ca. 100 Millionen Grad sich 1 Elektron im ccm im Gleichgewicht be- 
fande; fiir H-Kerne miissen die Tempp. noch sehr viel hoher sein. Die aus der 
Bereclinung zu ziehenden Folgerungen befriedigen nicht. (Ztschr. f. Elektrochem. 
31. 448—49. Hamburg.) U l m a n n .

H aw k sw o rth  C ollins, Die Struktur des Zinks. Yf. berechnet aus relativen 
Voll., Bildungs- u. Neutralisationswarmen, daB dem Zn  die atomare Zus. K, C, N 
zukommt. (Chem. News 131. 145—49. Cambridge.) J o s e p h y .

0. H ónigschm id  und E. Z in tl , Uber das Atomgeicicht des von A. Miethe und 
S .  Stammreich aus Quecksilber gewonnenen Gołdes. VfF. bcrichten iiber die An- 
wendung der potentiometr. Titration des Au (vgl. Z i n t l  u. R a d c o  S. 2013) zur 
At.-Gew.-Best. des von M i e t h e  u . S t a m m r e ic h  aus Hg gewonnenen Goldes; die
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Ergebnissc der Arbeit sind bereits nach Naturwissenschaften 13. 644 (S. 1507) 
wiedergegeben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 147. 262—65. Munchen, Bayer. Akad. 
d. Wisa.) J o s e p h y .

A. G aschler, Die, Umwandlung von Uran in Uran X . Im AnsehluB an fruliere 
Verss. iiber Umwandlung von Hg in Au (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 666; C. 1924.
II. 1661) unterwarf Vf. Uranoxyd der s to B w eise n  Einw. liochgespannter Strome 
u. erliielt eine Zunahme der Radioaktiyititt. Diese betrug an der fi- u. /-Strahlen- 
intensitiit gemessen 1,4—20 mai mehr ais die des mit seinen Zerfallprodd. im Gleich- 
gewicht stehenden Uranoxyds. Sie stieg proportional der yerwendeten Energie u. 
der Zeit an. Die Apparatur bestand aus einem engen Rohr aus gesclimolzenem 
Quarz in vertikaler Stcllung, in dem die untere der beiden Wolframelektroden ganz 
von Hg bedeckt war. Auf der Oberflitehe des Hg war eine yerhiiltnismaBig 
diinne Schicht von Uranoxyd. Der fur den Funken zu durclischlagende Raum 
zwischen der W- u. der IIg-Uranoxydelektrode betrug etwa 15 cm, die Intensitat 
der Entladung 0,3—0,4 Amp. Nach 30 Stdn. wiederholter elektr. Entladungen 
konnte yerhfiltnismSBig starkę u. zunehmende Radioaktiyitiit festgestellt werden. 
W urde die behandelte Quarzrohre auf eine pliotograph. Platte gelegt, so trat nach 
6 Stdn. Schwiirzung auf. — Der Inhalt der (Juarzrolire wurde in HNOs gel. u. 
nach allen bekannten Methoden das entstandene U X  vom unyeranderten U ge- 
trennt. Das Umwandlungsprod. zeigte die Halbwertszeit des UX.

Bessere Ergebnisse lieferte die Versuchsanordnung nach N a g a o k a  (S. 1249), 
nach der schon nach ‘/i Stde. die Entstehung von yerhiiltnismaBig groBen Mengen 
von U X  gezeigt werden kann. Hierbei gingen die elektr. StromstoBe zwischen 
einem diekwandigen Quarz- oder PorzellangefiiB zwischen einer W- Spitze u. Hg, 
das mit einer diinnen Schicht von Vaseline u. Uranoxyd bedeckt war. Der Uber- 
zug hat cinen so hohen elektr. W iderstand, daB der Elektrodenzwischenraum zur 
Erzielung yon Funken bedeutend yerringert werden muB. Das Verf. bietet 
den Vorteil der Energiekonz. auf sehr kleinera Raum. (Naturę 116. 396—97. 
Berlin W  30.) B e h r l e .

E. H. B oom er, Ve>-suche iiber die chemisclie Aktw itat des Heliums. Durch 
intensiyes Elektronenbombardement yon He bei niedrigen Drucken in Ggw. eines 
erhitzten IF-Fadens erhiilt Yf. eine Verb. He^W, was durch zwei yerschiedene 
Analysenmethoden sichcr gestellt wird. Vf. arbeitet mit einem Strom yon 1000 V. 
u. 5 Milliampere u. gibt die genaueren Bedingungen, unter denen die B. yon W He2 
stattfindet, an. . Diese Substanz ist bei gewohnlicher Temp. bestUndig, im Gegen- 
satz zu anderen Verbb. des He, die Vf. ebenfalls erhalten zu haben glaubt. Es 
sind dies die Helide des Hg, .7, P  u. S, welche nur bei der Temp. der fl. Luft stabil 
sind. Der Theorie des Vfs. zufolge ist das reagierende He das mctastabile, das 
in seinen Eigenschaften dem Wasserstoff iihnelt. (Proc. Royal Soc. London Serie A 
109. 198—205.) H a n tk e .

G-. J 003 , Queeksilberhelid. Vf. sucht die Verss. von M a n l e y  (Naturę 114. 861. 
115. 337. 947; C. 1925. I. 826. 1968. II. 906) iiber die B. von Quecksilbcrheliden 
im Glimmlicht daraus zu erklSren, daB angeregte metastabile He-Atome entstehen. 
Durch ElektronenstoB kann He in den energiereiclien 2 s-Zustand uberfiihrt werden, 
dcm eine relatiy lange Lebensdauer zukommt. Dieses (He)2j iihnelt mehr einem 
H- oder Li-Atom ais einem Edelgas. Das Quecksilberhelid durfte nun dadurch 
zustande kommen, daB ein angeregtes (He)2ł-Atom mit einem (Hg)2j)3-Atom zu- 
Bammentrifft. Ein ZusammenstoB mit einem (He)l s -Atom ist auch moglich, doch 
unwahrscheinlich, daB sich daraus das Helid bildet. Denn die von M a n l e y  be- 
obachtete Zunahme des Brecliungsindex spricht fiir die Mitwirkung des (He)2j. 
Die Helide mussen sehr energiereich sein, denn die gemessenen Anregungsspannungen
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ergeben fiir die Rk. (Hg)2jJ3 -f- (IIe)2 i— (Hg)is — (IIo)^ s  =  4,66 -j- 19,75 Voltelek- 
tronen, was einer Reaktionswarme von 561000 eal/Mol. entspricht. Die Berttck- 
sichtigung der Deformationsarbeit Hndert an der GroBenordnung nichts. Rein 
therm. konneu diese Rkk. nie eingeleitet werden, da nacli dem Boltzmannschen 
Prinzip das Verhiiltnia der He-Atome iu beiden Zustiinden:

- t V -22DbOO

( c'2« K T  T

ist. Unter 100000° kann aber keine merkliche Konz. von (He)2> auf therm. W eg er- 
reicht werden, wenn nicht dureh Entladungen dio Vorbedingungen geseliaffen 
werden. (Naturwissensehaften 13. 697—98. Jena, Physikal. Inst.) B e c k e r -R o s e .

R . W . R id in g  und E. C. C. B a ły , Das Auftrełen von Helium und N em  in 
Vakutimrohren. Es wird festgestellt, daB in einer Entladungsrohre durch Elektronen- 
bombardement, wenn die Antikathode mit einer Nitridscbicht bedeckt ist, Jfs, 
Ile u. Ne entstehen. VfT. benutzten ais Antikathode cin Al-BIech (spiiter eine Mg- 
Antikathode), das mit einer diinnen Sehicht Mg3Nt versehen ist. Die Verss. ge- 
schahen in Hj-Atmosphiire erfolglos, mit Erfolg in 0 2. Die elektr. Entladung dauerte 
90—100 Stdn. In Abwesenheit der Nitridsehieht bildeten sieli die Edelgase nicht, 
die Ubrigens von den Elektroden u. der Glaswandung leiebt okkludiert wurden. 
Vff. sehliefien aus ihren Verss., die die Arbeiten von C o l l i e , P a t t e b s o n  u . M a s s o n  
(Journ. Chem. Soc. London 1 0 3 . 419; C. 191 3 . I. 2012 u. Proc. Royal Soc. London 
Serie A 9 1 . 30; C. 1 915 . I. 77) bestatigen, daB das Ar-Atom durch Kathoden- 
strahlen in II2 u. He zertriimmert wird. Die B. von Ne kommt vermutlich dadurch 
zustande, daB es aus den hochaktivierten He-Atomen synthetisiert wird. (Proc. 
Royal Soc. London Serie A 1 0 9 . 186—93.) H a n t k e .

N. S eljakow  und A. K raśn ików , M n  neues -Dublett der Elemente Mn und 
Cr, Es ist gelungen, das in der K- Serie bei Kp, liegende Dublett fur die Elemente 
Mn u. O  vollst!indig zu trennen. Bei Fe liiBt sich keine meBbare Trennung er- 
reichen, wenn auch eine Andeutung vorlianden war. Yon den beiden Wellerilangen 
K p  u. Kfil (Bezeichnung nacli S ie g b a u n ) des Dubletts wird Kp, folgendermaBen 
angegeben: Mn, ?./1, =  1910,24 X.-E.; Cr, =  2085,01 X.-E. Das Intensitats- 
verhaitnis der beiden Linien des Dubletts ist bei Mn: K/i, : K^, =  2 :1 .  (Ztschr. 
f. Physik 33. 601—05.) S t e i n e r .

P. Jo rd a n , Bemerhtngen zur Theońe der Atomstniktur. Im AnschluB an A r
beiten von P a u l i  (Ztschr. f. Physik 31 . 765; C. 1 9 2 5 . I. 2358) u. H e i s e n b e r g  
(S. 1255), die eine Theorie der Multiplettstruktur u. der Zeemaneffekte in engem 
AnschluB an die Stoncrsche Form des period. Systems entwickeln, wird eine Zu- 
ordnung der einzelnen Spektraltcrme in den Spektren 1. Stufe zu den verschiedenen 
Einstellungskombinationen der Valenzelektronen vorgeschlagen, dio zu wesentlich 
bestimmteren Aussagcn gelangt ais sie bisher moglich waren. (Ztschr. f. Physik 
3 3 . 563—70.) S t e i n e r .

R. M ecke, Zwn Wcsen da• Dublettslruktur einer Klasse von Bandenspektren. 
(Vgl. S. 1928.) Vf. weist nach, daB die von L a n d ć  abgeleitete Formel fiir die 
Proportionalitat der Aufspaltungen der Dubletterme bei den Alkalimetallen auch 
fiir die Erdalkalihalogcnide gilt. In den Fallen, wo das Alkalielement gerade 
zwischen den beiden andern Elcmenten steht, ist das Verhaltnis der Dublett- 
aufspaltung konstant: CaCl/K =  1,32; SrBr/Rb =  1,35; Baj/Cs == 1,36. Unter 
der Annahme, daB die Rydbergterme angewandt werden konnen, sind die an- 
genaherten W erte fiir die efTektive Orduungs- u. Quantenzahl berechnet. Ahnliche 
Konstanz bestelit aucli bei den Erdalkalifluoriden. (Naturwissensehaften 13. 755 
bis 756. Bonn, Univ.) J o S E n i y .
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T. Bonina, Intenńtatsverhaltnisse einiger Interkombinałionsliriien. Die Intensitiit 
der Interkombinationslinien von Hg 1 P  — n d i,  1 P  — n dt , 1 P  — n D  wurden 
gemessen u. mit benaehbartcn Singulettlinieu vcrglichen. Die Interkombiuations- 
linien zeigen mit zunehmender Laufzahl » eine sehnellere Intensitatsabnahme ais 
die Singulettlinien. (Ztschr. f. Physik 33. 058—59.) S t e i n e r .

H. H ón l und F. London, Uber die Intcnsitaten der Bandenlinien. Vff. leiten 
Intensitatsgesetze fiir die Bandenlinien mit Nullzweig ab. (Naturwissensehaften 13. 
756. Ztschr. f. Physik 33. 803—09. Miinehen, Univ.) J o s e p h y .

E. Back, Regelwidrige Zeemaneffektc von Multiplełts. I . Slufe. Es wird der 
Zeemaneffekt an den von R u s s e l l  u . S a u n d e r s  (Astrophys. Journ. 61 . 3 8 ; C. 1 9 2 5 .
I. 2209) nachgewiesenen „neuen Termen11 des Ca experimcntell untersucht. Die 
Anaiysc der Messungen ergibt, daB sich die neuen Terme im Magnetfeld gegenilber 
den GesetzmaBigkeiten der alten Terme regelwidrig verhalten. 1. folgen einige 
Terme nicht der Landeschen Aufspaltungsformel, vielmehr liegt nur eine partielle 
GUitigkeit vor, wiihrend sie nacli den bislierigcn Erfahrungen entweder ganz 
(Multipletts I. Stufe) oder garnicht (Multipletts lioherer Stufe) zutrifft. 2. wird das 
Auswahlprinzip m' —  m ±  o oder 1 (>» aquatoriale Quantenzahl) in der Weise 
durchbrochen, daB gewisse nacli diesem Prinzip erlaubte Ubergiinge verboten sind. 
Dem entspriclit cin Ausfall von Zeemankomponenten in gewissen Termkombina- 
tionen. Diesem Tatbestand wird durch ein zusatzliche3 Ubergangaverbot Rechnung 
getragen. Mit diesen beiden Regelwidrigkeiten ist weiterhin eine Abweichung in 
der Intervallregel yerbunden. (Ztschr. f. Physik 33. 579—600.) S t e i n e r .

R aym ond T. B irge, Weitcre Spektren, verbunden mit Kohlenstoff. Bemerkung 
zu der Arbeit von J o h n s o n  (S. 889) uuter Hinweis auf die friihcre Notiz des Vfs. 
(vgl. S. 2045). (Naturę 116. 207.) B e c k e r .

F ra n k  R. W eston, Die Flammenspektren von KoMenoxyd und Wassergas. I. 
Es werden die Flammenspektren von reinem CO u. von Mischungen Ton CO u. H % 
untersucht. Der iiuBerste ultrayiolette Teil des kontinuierlichen CO-Spektrums wird 
mit zunehmer II2-Konz. yerkurzt, allmiililich wird das charakteristisclie kontinuier- 
liche u. Bandenspektrum des CO giinzlich ausgcloscht u. die W asserbanden treten 
deutlich heryor. Weiterhin werden die Spektren der CO-Flamme in verschiedenen 
Gasen (Luft, Os -f- 4 Ar, Oa getrocknet, ungetrocknet u. mit 6% 0 3 versctzt, Stick- 
oxyd) bei Atmosphfirendruck beobachtet. In feuchtem 0 2 werden Aufnahmen des 
CO-Spektrums bei Drucken zwisclien 765 u. 61 mm gemacht. Dabei wird mit ver- 
mindertem Druck das Bandenspektrum immer deutlicher, wiihrend die Intensitiit 
des kontinuierlichen Spektrums abnimmt. Die Wasserdampflinien treten iibcrall 
auf. — Das Bandenspektrum von in Luft brennendem CO wurde von A. F o w le r  
ausgemesscn u. ist in der Arbeit in Tabellenform angegeben. — Ober den Ver- 
brennungsprozcB wird gesagt, dafi einerseits eine direkte Rk. zwischen CO u. O* 
stattfindct, die das kontinuierliche u. Bandenspektrum des CO u. die blaue Farbę 
der Flamme hervorruft. Andererseits reagiert auch CO u. II20  miteinander, woher 
die Wasserdampflinien im Spektrum herriihren. Der Grund dafiir, daB das konti
nuierliche CO-Spektrum uberhaupt auftritt, wird in der Rk. zwischen 0 2 u. CO 
yermutet. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 1 0 9 . 176—86.) H a n t k e .

P. H. van  C itte rt, Zur Messung der Feinstruktur der Wasserstofflinien mit 
der Lummer-Gehreke-Platte. Theoret. Betrachtungen Uber Messungen von Abstiinden 
u. Iutensitiiten von Spcktrallinicn mit u. ohne die Lummer-Gehrckeplatte, aus denen 
Vf. schlieBt, daB alle Messungen G e h r c k e s  u . L a u e s  von H a mit der L.-G.-Platte 
zu kleine Abstiinde ergeben liaben, weil nicht alle positiven Korrektionen, welche 
notwendig sind, beriicksichtigt wurden. Eine Entscheidung uber die Richtigkeit 
der Theorie von S o m m e r f e l d  ist also auf Grund dieser Messungen nicht moglicli. 
Mit dem Interferometer von F a b r y  u. P e r o t  lassen sich exakte Messungen aus-



1925. II. A,. A t o m s t r u k t u r .  R a d io c i i e m ie .  P h o t o c h e m i k .  2129

fiiliren, wenn die erhaltene Schwiirzungakurye in eine Intensitiitakurye umgesetzt 
u. diese dann weiter umgereclmet wird. (Ann. d. Physik [4] 77. 372—80. Utrecht. 
U n iv .) U l m a n n .

F. W. Oudt, Messung der Intensitatsverhdltnissc von Dubletten von Alkalimetallen 
in der Ilauptserie. Ea werden Measungen der IntensitiitsycrluiUnisse von Rb- u. 
Cs-Dubletts in der Ilauptserie ausgefiihrt. Das Verhiiltnis der Rb-Dubletts betragt 
in der Bunsenflamme 4215 ii :  4202 A =  1 : 2. Die Meaaung des zweiten Cs-Dubletta 
in dem Leuchtgas-Luftgebliise liefert sehwankende Werte, im Bogen erhiilt man fur 
das IntensitiitsyerhiiUnis 4593 A: 4555 A =  1: 2. Mit BerUcksiehtigung der Messung 
von F r e r ic i is  (Ztschr. f. Physik 31. 305; C. 1925. I. 1946) am K-Dublett sclieint 
es sicher zu sein, daB allgemein das Intensitatsverhiiltnis der Dubletts in der Haupt- 
aerie der Alkalimetalle 1: 2 ist. (Ztschr. f. Physik 33. 656—57.) S t e i n e r .

S. B a rra tt ,  Die Absorptionsspcktren von gęińischten Metalldampfen. II. Die 
Spektren von fliichligen Verbindungen zwischen Magnesium und den Alkalimetallen. 
(I. vgl. Proc. Royal Soe. London, Serie A 105. 221; C. 1925. I. 615.) Mg u. Alkali
metalle werden zusammen zurn Sieden erhitzt u. die Metalldtimpfe in IIa- u. Ar- 
AtinosphSrc auf ihrc Spektra untersucht. Beim Mg - Na-Spektru m findet Vf. eine Bandę 
bei 52H0,8 A , die weder dem Mg- nocli dem N aSpektrum  angehort u. sclion von 
L iv e in g  u . De w  a r  (Proc. Royal Soc. London 27. 350 [1878]) beobachtet wurde. 
M g-K-Dampf hat drei Banden bei 6549,7 A, 4611,6 A u. 5150,4 A, zwei andere 
Banden, die 0- c.) erwiiłmt wurden, sind nicht fcstzuatellen. Im Mg-Rb-Spektrum  
findet Vf. im Sichtbaren eine Absorptionsbande, die dem Rb angehort, aber bisher 
noch nicht besclirieben iat, u. eine andere bei 4728,1 A, die nur in Ggw. von Mg- 
Dampf auftritt. Das Mg-Cs-Spektrum zeigt zwei Abaorptionsbanden bei 5706 A u. 
4839,2 A. — Aus dem Auftreten der bescliriebenen Abaorptionabanden achlieBt Vf., 
daB im dampfformigen Zuatand zwischen den Alkalien u. dem Mg Y erb b . entatehen, 
dereń Zua. aber nicht ermittelt werden konnte. Da die Banden sowohl in IIa- ais 
auch Ar-AtmospliSre auftreten, glaubt Vf., daB Ggw. von Ha zum Entstehen der 
Alkali-Mg-Verbb. nicht erforderlich ist. (Proc. Royal Soc. London Serie A 109. 
194—97. London, Univ. Coli.) I I a n t k e .

K. B ech e rt und L. A. Som m er, U ber das Bogetispekłrum des Nickels. N i 
hat ungeradzahlige Struktur. Der Grundterm des Spektrums ist ein /"-Term des 
Triplettsystems.' Alle Termo sind yerkelirt; das magnet. Moment im Grundzustand 
betragt 5 Bolirache Magnetonen. Auch in Einfachlinienaystemen konnen „ge- 
strichene" neben ,^nngestrichenen“ Termen vorkommen. SSmtliche eingeordnete 
Ni-Linien werden gebracht. (Ann. der Physik [4] 77. 351 — 71. Munchen, 
Univ.) U l m a n n .

E. Gross und A. T eren in , Die Feinstruktur von optisch angeregten Speklral- 
linien. Das durch die Strahlung einer Queekailberlampe angeregte Linienspektrum  
von Hg-Dampf zeigt eine bedeutend einfachere Struktur ais gewohnlich, indem 
einige der bekannten komplexen Hg-Linien sieli nur in wenige Komponenten auf- 
losen lassen. Die Abweaenheit einiger dieaer Satelliten wird ao gedeutet, daB 
diese nicht auf Isotopie zurttckzufuhren sind. (Naturę 116. 280. Leningrad, Opt. 
Inst.) I I a n t k e .

Leon. Bloch, und E ugene B loch , Neue Unlersuchungen iiber einige Funken- 
spektren im  Schumanngebiet. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciencea 179. 1396; 180. 
133; C. 1925. I. 1386. 2286.) Eine Zusammenstellung der von Vff. bisher yer- 
offentlichten Arbeiten iiber Fe, Ni, Co, W, Mn, Cr, Cu, Ag, Au  u. Pt. (Journ. de
Physique et le Radium [6] 6 . 105—20. 154—65.) K. W O LF.

R. L adenburg  und H. K opferm ann , Die anomale elektrische Doppelbrechung 
des Natriumdampfes. YfF. haben die elektr. Doppelbrechung dea iVa-Dampfcs fur 
Wellenlangen der unmittelbaren Umgebung der D4-Linie (/.0 +  ‘/jo A) aufgefunden;
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an der D,-Linie ist sie in Ubereinstimmung mit andersartigen Verss. L a d e n b u r g s  
nicht zu erkennen u. sicher kleiner ais l/10 des Effektes an der D2-Linic. Die 
quantitative Messung der Doppelbrechung u. des daraus berechneten Untersehiedes 
der elektr. Verschiebung der beiden Komponenten der D2-Linie erlaubt, im An- 
sehluB an theoret. Uberlegungen von K k a m e k s  die elektr. Aufspaltung der Niveaus 
der p- u. s-Terme des Na, aus denen die D-Linien entstehen, abzuleiten. ' (Sitzungs- 
ber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1925. 420—24. Berlin-Dahlem, Kaiser W i l h e l m - 
Inst.) J o s e p h  y .

K a rl F . L indm an, Einige neue Versuche iiber die durch tetraedrische Molekiil- 
modelle erzeugte Rotałionspolarisalion der elekłromagnetischen Wellen. Vf. zeigt, daB 
mit isotropen, aktiven Modellsyatemen ausgefiihrte Verss. die friiher (Acta. Acad. 
Aboensis Mathematica et Physica 3; C. 1925 .1. 2288) an einzelnen Molekiilmodellen 
erhaltenen Resultate quantitatiy bestStigen. (Ann. der Physik [4] 77. 337—50. 
Ib o , Akad.) U ł m a n n .

H. Z ocher und K. Coper, Uber die Erzeugung opłischer Alcłwitał an Silber 
durch zirkular polarisiertes Licht. Den Vff. ist ca gelungen, bei Silberchlorid- 
schichten durch Beliclitung mit zirkular polarisiertem Licht zirkulare opt. Asymmetrie 
zu erzeugen, diese besteht sowolil in eincr opt. Aktiyitiit, d. h. in einer ver- 
schiedenen Brecliung yerschieden zirkularen Lichtes, die ftn einer Drehung der 
Schwingungsrichtung erkannt wird, ais in einem zirkularen Dichroismus oder 
Cotton-Effekt, d. li. einer verschiedcnen Absorption yerschieden zirkularen Lichtes. 
Die Verss. sind genau beschrieben u. die Ersclieinung wird durch die Anordnungen 
des metali. Ag in der AgCl-Schicht erkliirt, indem auch Anordnungen yorhanden 
sind, die Rechts- bezw. Linksschrauben darstellen. Ferner deuten Vff. auf einen 
Zusammenliang der zirkularen Asymmetrie molekularer Komplexe mit der chem. 
Asymmetrie der Flora u. Fauna hin. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1925. 
426—31. Berlin-Dahlem, Kaiser WiŁHLEM-Inst.) J o s E P n Y .

K. R . R am anathan , Die Stm ktur des Benzols und cyclo-ITexans und ihre optische
Anisotropie. (Vgl. auch S. 131.) Aus Verss. iiber die Depolarisation des Lichtes
in Benzol- u. cj/cZo-lfcKmdiimpfen werden SchlUsse iiber die rfiumliclie Struktur der 
Molekule dieser Korper gezogen. (Naturę 116. 279—80. Rangoon, Phyaics Dep. 
Uniy. Coli.) IlANTKE.

E v an  M atthew  R ich a rd s  und Thom as M a rtin  Low ry, Die Rotationsdispersion 
organische)- Verbindungen. XVII. fi- und 7l-Sulfonsaurederivate des Camphers. 
(XVI. vgl. F a u l k n e r  u . L o w r y , S. 718). In Ubereinstimmung mit den friiheren 
Unterss. dieser Reihe, nach denen eine einfache Formel, die nur einen Nieder- 
frequenzterm enthiilt, geniigt, um die Rotation von jr-Deriyy. dea Camphers aus- 
zudriicken, stimmen auch beim u-Broj)icampher-7i-ammonimmdfonat, C10H 14BrO • S 02 • 
ONH4, die experimcntell (in W.) gemessenen W erte mit denen uberein, die nach 
der Gleichung a  =  22,015/(ż.2 — 0,09668) erhalten werden. Die Dispersions- 
konstante =  0,09668 0- —  0,3109) hat die fiir die Ketogruppe niedrige Fre- 
quenz. Das g!ciche wurde beobachtet bei dem u-Chlorca»ipher-7t-ammoniumsulfonat, 
C10H UC10 • S 02 • ONH,, dessen Rotationsdispersion durcli die Gleichung:

u  = .  17,677 /(P.2 — 0,09946) 
ausgedriickt ist, von der sich der W ert =  3154 k .  ąbleitet (sichtbare u. photo- 
graph. Beobachtungsregion). Fiir u-Bromcampher - 71 - sulfonsaureathylchloramid, 
C 10H uB rO ■ S02• N Cl■ C jll, u. cc-Bromeampher-TZ-sulfonsauredichloramid, C10H 14BrO- 
SOj-NClj, wurden analog die W erte der Dispersionskonstanten ermittelt zu 
A0a =  0,09969 (P. =  3157 A.) bezw. V  =  0,10719 (ż.0 =  3200). Die Dispersion 
eines isomorplien Gemisches der stereoisomeren ct,u'-Broin-chlorcampher-H-sulfon- 
amide, CIOII13ClBrO -SOa-NHj, erwies sich ais komplex. — Es zeigt sich auch hier 
wieder bei den ir-Deriw. wie friiher bei den einfachen Br-Deriyy. ein starkes Vor-



1925. H. A a. K o l l o id c h e m i e . C a p il l a r c h e m i e . 2131

herrschen der Niederfreąuenzterm, der gegenttber der Ilochfreąuenzterm rem ach  - 
lassigt werden kann.

Die ^9-Deriw. daliingegen yeranlassen eine Schwiichting der Rotation, so ist 
z. B. die opt. Dreliung der Reychlerschen Camphcrs-ulfonsiiurc, CIOH,,,0 • S02 • O li in 
W. [«]5(01 =  -(-30,4°, =  —{-70,7° klein gegeniiber derjenigen von Campher

=> -{-52,34°, [M]6m => —|—79,7°. Die Dispersion der Siiure ist deutlich 
komplex u. iihnelt in dieser Hinsicbt dem Campher selbst. Ungiinstig war der 
Vers., aus einer .Gleichung die Rotationswerte lierzuleiten, denn die beobacliteten 
Werte waren fast doppelt so groB wie die erreehneten spezif. W erte. — Dic «-Derivv. 
der Reychlerschen ^9-Sulfonsaure zeigen hohere Rotationen ais die Mutterverb. 
a-Chlorcampher-fl-kaliumsulfonat, C10II 14ClO-SO2-OK [«]540t =  +77,4°, [M ]3161 =  
+236° u. ci-Bromcampher-fi-kaliunmdfonat, C10Hu -BrO-SO.2-OK, [ u \m  —  -{-111,3°, 

=  —1—389° (also hoher ais Campher). Die Dispersionen dieser beiden Salze 
sind komplex, aber normal. — Das Sulfonamid der Reychlerschen Siiure, CI0III6O- 
SOj'N H 2, ist fast inakt., [«]MIU =  -f0,4°. Das Anliydroamid der Reychlerschen 

Saurc (nebenst.) zeigt eine Rotation ([<z]5101 =  —35,9°, 
C J Iy - C H , [il/]5101 =  —76,5) derselben GroBenordnung ais die Stamm-

OaS—N—Ć verb. aber von umgekehrtem Vorzeichen. Durch den Er-
satz der Keton-Doppelbindung des Camphers durch ein 

Imidokettenglied im gesclilossenen Ring wird der Niederfreąuenzterm in der Dis- 
persionsgleiehung derart yerkleinert, daB er zu yernaehlSssigen ist. — Beim Ver- 
gleich der Rotationsdispersion u. der Absorption wird wie in friilieren Ffillen eine 
Diskrepanz von nahezu 100 A. zwischen den Wellenlangen der entsprechenden 
Reihen beobachtet. In  8 Tabellen des Originals werden genaue Daten mitgeteilt 
u. anschlieBend die experimentellen Daten ausfiihrlich besproelien. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 1503—14. Cambridge, Univ.) H o r s t .

F . Y U s und E. Y e llin g er, Uber das Drehungsver>ndgen organischer Vcrbindungen 
in Funktion des pB : Weinsaure. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 841—45. —
C. 1925. I. 2359.) L in d e n b a u m .

F e l i s  Schm ieder, Uber die Ókonomiekoeffizienten der Phosphore. Vf. gibt auf 
Grund der Differentialgleichung der Anklingung von L e n a r d  eine neue Methode 
zur Best. des Ókonomiekoeffizienten der Phosphorescenz (oder Fluorescenz) an. Der 
„Ok“ ist das Verhaitnis der Energie des ausgestrahlten Lichtes zur Energie des 
zur Erregung verbrauchten Lichtes. Die Messungen der a-Banden von CaBi, 
ZnCu u. CaCu mit den erregenden Wellenlangen von 365 u. 435 [X[i werden tabellar. 
u. graph. gebraelit. Sie zeigen, daB der Lichtenergieumsatz in Phosphoren voll- 
kommen durcli die GroBe der wirkenden Lichtąuanten bestimmt ist; fiir je  ein ab- 
sorbiertes Lichtąuant erscheint ein emittiertes. Die Vorstcllung vom „tlierrn. Uher- 
schuB“ gewinnt durch die Unterss. vom Vf. eine neue Stiitze. (Ann. der Physik
[4] 77. 381—416. Heidelberg, Univ.) U l m a n n .

A2. K olloidchem ie. Capillarchemie.
N o rb e rt Kiih.nl und W olfgang  P au li, Beitriige zur allgemeinen Kolloidchemie. 

XIV. Konstitution und Stabilitat von Eisenoxydsolen. IV. (XII. vgl. P a u l i  u. 
R o g a n , Kolloid-Ztschr. 35. 131; C. 1924. 11.2517.) Vłf. untersuchen die physikal.- 
cliem. Eigenschaften von peptoiden (durch Peptisation von Fe(0H )3 mit FeCl3 her- 
gesteliten) F e ^ -S o le n ,  um durch Vergleich mit frUheren Ergebnissen an hydro- 
lytoiden Fea0 3 Solen Einblick in die topochem. Anordnung der Molekeln u. Kom- 
plexe im Solteilchen zu gewinnen. Mit NHS gefalltes u. vollig Cl-frei gewaschenes 
Fe(OH)3 wurde durch tagelanges Kochen mit 10°/0ig. FeCl3-Lsg. peptisiert, der 
Dialyse unterworfen u. bei Solen von verschiedener Dialysierdauer [Fe], [Cl], [H'], 
[Cl*], Flockungswert durch ICjSO,, LeitfShigkeit u. absolute Wanderungsgeschwindig-
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keit U der Kolloidteilchcn bei 25° bcstimmt u. unter Berucksiclitigung der vor- 
handenen IICl die sclieinbare Aquivalcntbeweglichkeit w u. der selieinbare Disso- 
ziationsgrad u  (Konz. an akt. Cl: Gesamtchlorkonz.) bereehnet. Wfihrend bei dem 
nicbt dialysierten Sol A  nach der GroBe u. dcm Gang der tł-W erte bei Verd. u. 
dem niedrigen Flockungswert auf B. anderer Ionen geschlossen werden muli, sind 
in den dialysierten Solen B, C u. E  (m =  ca. 45, unabhiingig von der Vcrd.) nur 
Cl' ais negative Ionen vorhanden. Die absol. Wanderungsgeschwindigkeiten U 
ergebcn sich bei den dialysierten peptoiden, wie bei den hydrolytoiden Solen zu 
43—45-10- s  cm/sec; lctztere zeigen im Mittel den 10-facbeu Fe- u. den 20- u. 
mehrfachen Cl-Gehalt ais crstere. Es gclang, durch fortschreitende Dialyse des 
peptoiden Sols die Leitffihigkeit bis auf ca. 5 • 10 a herabzudrucken, wobei U von 
>/, bis auf 7 n  fiillt; bei den hydrolytoiden Solen ist a  unabhiingig von der Dialy- 
sicrdauer */5 bis '/«• Der ionogene Antcil beidcr Solarten ist bei miiBiger Dialyse 
gleich, fiillt aber bei weitgehender Reinigung bei den hydrolytoiden viel stiirker 
ais bei den peptoiden. Die Elektrolytempfindlichkeit der peptoiden Sole steigt mit 
fortschreitendcr Dialyse erheblich. YfF. bestimmen aus der Cl-Konz. im Flockungs- 
filtrat die gesamte Chlorersetzbarkeit u. dicjenige im Solteilchen selbst bei Flockung 
mit KsS 04 u . Na-Oxalat; wie bei den hydrolytoiden Solen ist Oxalat wirksamer ais 
Sulfat; die Chlorersetzbarkeit ist aber im allgemeinen geringer u. unabhiingig von 
der Dialysierdauer, wiihrend sie bei den hydrolytoiden bei der Dialyse abnimmt. 
Aus der yerschiedenen GroBe der Chloryertretbarkeit, der leichteren Augreifbarkcit 
der hydrolytoiden Sole bei Membranhydrolyse u. besonders aus den groBen Unter- 
schieden im Verhiiltnis der ionogenen akt. u. inaktiven Anteilc nach extremer 
Dialyse wird auf konstitutive Verschiedenheiten beider Solarten geschlossen. Auf 
Grund ultramkr. Best. der Teilchenzahl u. unter Berucjcsichtigung der Cl'-Aktivitiit 
ergibt sich, daB z. B. bei Sol JE mit der Ladungszahl 6088 nur •/„ der Oberfliichen- 
atome aktive Ladungstriiger sind; da der inakt. ionogene Anteil des Cl nocli zu 
65% substituierbar ist, nehmen Yff. an, daB eine Tiefenwrkg. des flockenden Ions 
ins Raumgitter des Kolloidteilchens eintritt, indem etwa J/4 der Oberfliichenatome 
ais Neutralteile vorliegen u. entsprechcnd viel ionogene Komplexe in tiefereu 
Schichten eingeschlossen sind. (Kolloidchem. Beihefte 2 0 .  319—37. Wien, Univ.) K r C .

N o rb e rt K ułin l und W o. P au li, Bcitrage zur allgemeinen Kolloidchemic. XV. 
Der Aufbau der Heteropeptoide. 1. [AlFe]-Oxydsole. (XIV. vgl. vorst. Ref-) Durch 
Peptisation von gefalltem Al(OH)3 mit FeCl3 bezw. von Fe(OH)3 mit AlCl3-Lsg., 
wobei teils das Hydrosyd in dic kochende Chloridlsg. eingetragen, teils das Chlorid 
portionsweise der kochenden Hydroxydsuspension zugesetzt wurdc, u. anschlieBende 
Dialyse erhielten YfF. heteropeptoide (Al -f- Fe)-Oxydsole, bei denen das Metali des 
peptisierenden Chlorids in groBen Mengen (bis uber 100%) in die Solteilchen ein- 
getreten ist. Die analyt. Zus. samtliclier Sole schwankt nicht erheblich; die durch- 
weg niedrigen Flockungswerte mit KaS 04 liegen etwas unterhalb des Cl-Gehalts. 
Aueh die absoluten Wanderungsgeschwindigkeiten U  der Kolloidteilchen weiclien 
wenig voneinander ab u. betragen, unabhiingig von der Verd., 40—44,4 em/sec 10—5. 
Der Dissoziationsgrad u  u. die Chlorersetzbarkeit ist jedoeli bei frisch nach der 
Dialyse untersuchtcn u. bei gealtcrten Solen merklich yerschiedcn. Bei letzteren 
tritt Flockung ein, wenn der uberwiegende Anteil des akt. Cl durch (S04)" oder 
(C20 4)" ersetzt ist; sie sind viel stiirker dissoziiert u. zeigen bei Verd., walirschein- 
lich infolge Komplexaufspaltung, relatiy hohe Leitfiihigkeit u. steigende Werte 
der scheinbaren Aquivalentbeweglichkeit u. Die Dichte der Kolloidteilchen schwankt 
nach der Ilerstellungsart der Solc. Die auf Grund ultramkr. Ziiblung berechnete 
Kantenliingc der (wurfelformig gedachten) Teilchen u. der mittlere Abstand der 
Fe- bezw. Al-Atome weichen untereinander u. von den bei liomopeptoiden Fe20 3- 
Solen gefundcncn nicht erheblich ab; unter Berucksichtigung der Cl'-Aktivitat



1925. II. A,. K o l i . o i d c h e u i e .  C a p i l l a r c u e j i i e . 2133

ergibt sieli, daB nur ein kleincr Teil der Obcrfliiche von den vorhandencn akt. 
ionogeneu Komplexen beansprucht wird. Die heteropeptoiden Sole unterseheiden 
sich von den liomopeptoiden Fe20 3-Solen durch einen relativ geringen ionogenen 
Anteil (FeOCl bezw. A10C1), der zudem in stSrkerem Gradc iu akt. Form vorliegt, 
entsprechend liohe Elektrolytempfindliclikeit, Neigung zur Komplexaufspaltung bei 
Verd. u. groBere Chlorer3Ctzbarkeit. Hieraus ist zu schlieBcn, daB der heterogeue 
Solaufbau sich aueli iu den oberflachlichen ionogenen Komplexen geltend macht, 
wofiir ferner die rotorangene Durchsichtsfarbc u. die griine Farbę der Teilchen 
im Ultramikroskop spricht. Wahrscheinlieli erfolgt bei der langwierigen Pepti- 
sation B. von Mischkrystallen, u. ea stellt sich unabliiingig vom Wege schlicBlicli 
ein Gleichgewieht ein, so daB die Endprodd. im Aufbau u. Eigenschaften weit- 
geliend ubereinstimmen. (Kolloidchem. Beihefte 2 0 .  338—55.) K R0G ER.

A. P apayanno , Physika.ltich-chemi.sche Untersuchung iiber die Beaktion des 
kolloidalen Benzoeharzes, das System Benzoeliarz-Globulin. Serienunterss. iiber die 
Fiillbarkeit von Globulin mit u. oline Benzoeliarz bei verschiedenen p (I . (C. r. soc.
de biologie 9 3 . 590—92.) O p p e n h e i m e r .

E o b e r t K en w o rth y  Schofield und E rie  E e ig h tly  K ideal, Die kinetische 
Theorie von Oberflaehenschichten. I. Die Oberflachen von Losungen. Vff. geben 
einen Uberblick iiber die Traube-Langmuirsche 'J'heorie der Oberfliichenschicht, die 
aber die experimentellen Ergebnisse nicht geniigend gut wiedergibt. Dćshalb wird 
eine andere Gleichung, analog der Amagatschen Gasgleiehung fiir holie Drucke, 
abgeleitet u. an Daten, die andere Autorcn fiir die GrenzflSchen Wasser-Luft, 
Wasser-Benzol, Wasser-Quccksilber erhalten haben, gepruft. Die Gleichung lautet 
F(A  — B) =  x  B  T\ in ilir ist F  =  cr0 — a, A  die von einem Gr.-Mol. ein- 
genommene Flachę, B  dieselbe GroBe bei hohem Druck u. l/a: ein MaB fiir die 
seitliche Molekularkohiision. Fiir B  ergeben sich fiir einige Fettsauren (Butter- 
sdure, Valeriansa,ure, Capronsaure u. die entsprechenden i-Verbb.) an Wasser-Luft- 
u. Wasser-Benzol-Grenzflachen Werte von 25 k . , die L a n g m o ir s  Orientierungs- 
liypotliese stutzen. Die Werte fiir x  waclisen mit der Liinge der Kohlenstofi'kette. 
Aus den Ergebnissen wird gesclilossen, daB die untersuchten capillaraktiyen Stoffe 
in einmolekularer Schicht adsorbiert werden, u. daB ihre Wrkg. auf die Ober- 
Hiichenspannung ihrer Warmebewregung zugeschrieben wTerden muB. (Proc. Royal 
Soc. London, Serie A 1 0 9 . 57—77.) H a n t k e .

B oris I l j in ,  Adsorption und Oberflachenenergie an dej- Trennungsgrenzc ver- 
schiedener Phasen. Vorl. Mitt. (Vgl. S . 1513.) Es wird gezeigt, daB die Gleicliungen 
von G ib b s  u. S z y s z k o w s k i  auch fiir die Oberflachenenergie an der Trennungsgrenze 
fest-gasformig gclten. Die Priifung der Formeln geschieht an Messungeu von 
A. T i t o f f  (russ. Dissert. 1910) u. L a m b  u. C o o l id g e  (Journ. Americ. Chem. Soc. 
4 2 . 1146; C . 1 9 2 0 . III. 682), aus denen hervorgeht, daB der Verlauf von Q (Ad- 
sorptionswiirme) in der Abhiingigkeit von der Konz. der Gasphase C der Formel 
von S z y s z k o w s k i  geliorcht. Vf. kommt zu dem SchluB, daB an der Grenzfliiche 
von zwei oder mehr Phasen eine gegenseitige „Phasenaktivitat‘( vorhanden ist, ein 
Begriff, der niiher definiert wird. Mit dieser Auffassung lassen sieli einige Eigcn- 
schaften der Oberflachenenergie von Fil. erkliiren. (Physikal. Ztsehr. 2 6 . 497—501. 
Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik.) H a n t k e .

W illia m  D. H ark in s  und G eorge L. C lark, Die Wirkimg von Natriumhydr- 
oxyd a u f die Oberfldchenspannung einer Losung von Natriumnonylat. Eine 0,1-mol. 
Lsg. vou Na-Nonylat hat bei 20° eine Oberfliichenspannung von 20,2 Dyn pro cm, 
das ist die kleinste, bislier bekannte Oberfliichcnspannung einer verd. wss. Lsg. 
Zusatz von 0,008 mol. NaO H  erhoht die Oberfliichenspannung auf 48,8 Dyn pro cm. 
Stiirkere NaOH verursacht einen linearen Abfall der Oberflaehenspannung. Die 
auBerordentlicli geringe Oberfliichenspannung der 0,1-mol. Na-Nonylatlsg. wird
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durch eine Oberfliiclicnhaut von Salz Siiure, letztere ist durch Hydrolyse ent- 
standen, heryorgerufen; Zusatz einer Base driingt die Hydrolyse zuriick, daa Salz 
allein bewirkt keine so groBe Oberflachenspannungserniedrigung, ais wenn auch 
Siiure in dem Oberfliichenfilm ist, weiterer Basenzusatz erhoht die Konz. des Salzes 
in der Oberfliichenhaut u. somit die Verminderung der Oberflaehenspannung. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1854—56. Chicago [111.], Univ.) J o s e p h y .

M ary E v ely n  L aing , Die Zusammensetzung von Seifenschichłen. In einer Na- 
Atmosph&re wird die Zus. von Seifenschaum mit Hilfe opt., elektr. u. direkt chem. 
Methoden untersucht. Es wird fęstgestellt, daB der Schaum nicht aus freier 01- 
saure besteht, sondern aus einer sauren Na-Yerb. von der Zus. Na-Oleał X  0,61 
Ólsaure. Das Besultat steht in guter ttbereinstimmung mit den Annalimen anderer 
Autoren. (Proc. Royal Soc. London, Serie A 1 0 9 . 28—34.) H a n t k e .

N. A. J a jn ik  und K. S. M alik , U ber die Viscosilat und dereń Tenipcratur- 
abhangigkeit von wasserigen, reinen Seifenlosungen. Zur Verwendung gelangten Lsgg. 
von reinem Na-Palmitat u. von Na-Stearat, beide liergestellt durch Umsetzung der 
in 98°/0ig- A. gel. reinen Siiuren mit etwas mehr ais der aquivalenten Menge Na.aC03. 
(Druckfehler im Original! Eeferent.) Die Viscositfitsmessungen erfolgten im Prinzip 
nach S c a r p a  u. F a r r o w  (Gazz. chim. ital. 40. 271 [1910]): es wurde die Zeit i, 
gemessen, inncrhalb dereń die F I. beim Aufziehcn durch eine senkreeht angeordnete 
Capillare eine an dereń oberem Ende befindliehe Kugel fiillt, u. ferner die AusfluB- 
zeit t, desselben Vol. unter dem Druck der F I. Die Viscositat ist proportional 
t X  t ■ Untersucht wurden die Konzz. zwischen */4-n. u. Va<’n- bei 60°, 70° u.t, -j- tj

80°. Aus den in Tabellen u. Diagrammen wiedergegebenen Daten geht heryor, 
daB die Viscositat mit der Konz. zunSchst allmiihlich, dann schnell zunimmt. 
Steigerung der Temp. erniedrigt die Viscositat. Die Stearatlsgg. weisen durchweg 
die hoheren Werte auf. Vff. schlieBen, daB mit abnehmender Konz. der kolloide 
Anteil leicht u. stark abnimmt. (Kolloid-Ztschr. 3 0 . 322—27. Lahore, Indien.) He.

A lezander G orbatschew , Ein Versuch zur Herleitung der Adsorptionsisothcrmen. 
Die Arbeit beschiiftigt sich mit den verschiedenen Mogliclikeiten, den Adsorptions- 
vorgang in eine exakte Fassung zu bringen. Es werden die Formeln fur die 
Adsorptionsisothermen, wie sie von einigen Autoren gegeben werden, abgeleitet u. 
untereinander yerbunden. (Ztschr. f. physik. Ch. 117. 129—42.) H a n t k e .

B. Anorganische Chemie.
E. Noack. TJbcr die Zersetzung von Schwefelchlariir mit Wasscr. W enn man 

annimmt, daB bei der Wechselwrkg. von SO, u. I I2S je ein Mol. HjSOs u. H ,S 
miteinander reagieren, kommt man nach: H S O 3 +  H,S HjSjOj - f  II40  zu 
der Zwischenyerb. 1T,Ą0S, die ais S,(OH), aufgefaBt werden kann. In dieser 
Form erscheint sie analog dem Schwefelchlorur SaCl,, von dessen Zers. im W. 
AufschruB iiber die bisher unbekannte Verb. erwartet wird, da sie sich bei 
dessen Hydrolyse: SjCl* +  2 H ,0  — Sj(OH), +  2HC1 bilden konnte. — S4Clj 
wurde durch Uberleiten von trockenem Cl2 iiber frisch gesehmolzenen, reinen S 
dargestellt, das so erhaltene Hohprod. wurde mit einem llbcrschuB von reinem S 
zweimal im trockenen N,-Strom fraktioniert dest. u. das erhaltene Prod., das etwas 
zu yiel Cla enthielt, nochmals im Vakuum iiber S destilliert. Ilein qualitativ lassen 
sich bei der Zers. von S,C12 in W. neben HCl, S, S0 lt E tS  u. H2S 04 nachweisen, 
nach einigen Tagen war in dem sauren Rk.-Gemisch auch H^SbOA nachweisbar. 
Die B. von SOa u. H2S kann durch die Zers. von S2(0II)2 HaS -)- SOs erkliirt 
werden. Die quantitative Unters. der Hydrolyseprodd. ergab, daB mehr HaS04 ent- 
standen war ais bei der Ek. zwischen SOa u. HaS in Wackenroderscher FI. auf-
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tritt. Durch Zugabe von S zum S,CL, kann die HaS 04-Menge etwas herabgesetzt 
werden, was auf ein Gleichgewicht zwischen S2C12 einerseits mit einer oxydierend 
wirkenden, hoher chlorierten S-Verb. (oder Cl2) u. andererseits mit einer Cl-iirmeren
S-Verb. (oder S) deutet. Bei Ggw. von II2S entsteht mehr elementarer S, weniger 
H2S04 u . Polythionsiiuren ais bei der Zers. in reinem W., bei Ggw. von S 02 fiillt 
kaum S aus, II2S 04- u. Polythionsiiuren sind stiirker vorhanden. Ausgehend von 
dem Gedanken, daB die Zwischenyerb. yielleieht nur bei Ggw. von W. so un- 
bestiindig sei, ycfsuchte Vf. die Vcrb. H2S20 2 durch Einw. von S 02 auf 1I2S bei 
Abwesenheit von W., darzustelleu, diese Verss. fiihrten aber zu der glatten Um- 
setzung 2 II2S -(- S 02 — y  2 II20  —f- 3 S. Die B. von Polythionsiiuren durch Ek. 
von H ,S u. SOa ist also an die Ggw. von W. geknupft. Ferner untersucht Vf. 
noch die Mogliclikeit, ob sich H2S20 2 nicht etwa durch Einw. von S auf Hs0  bezw. 
OH' bildet, u. wiihlt dazu die Umkehrung dieses Vorganges, die Rk. zwischen Thio- 
sulfat u. HaS, diese flihrt nur zu folgendem Glcichgewicht: S20 3" 2HaS 
4S -f- 2 OH' -f- II20 , das man sich ttber die Zwisehenverb. yerlaufend denken 
konnte. Zur Rk. zwischen Na^SjO,, u. HjS ist wedcr Erhitzen noch groBere S20 3"- 
Konz. notig. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 6 . 239 — 62. Dresden, Techn. 
Hochscli.) JOSEPHY.

M ax B odenste in , P au l H a r te c k  und E m anuel P a d e lt, Clilorhexoxyd. Bei 
der photochem. Zers. von ClOt beobachteten Vff. die B. von Chlorhexoxyd CL2Oa, 
eines tief braunroten Ols. Vff. beschreiben den App., in dem CIO, dargestellt, durch 
Belichtung zers. u. also C120„ gewonnen wurde, dessen Formcl sowohl durch 
Analysen ais auch durch kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in CClt bestimmt wurde. C120 8 
ist viel schwerer fliiclitig ais alle iibrigen Chloroxyde u. liiBt sich daher leicht von 
ihnen befreien, sein Dampfdruck betrSgt bei Zimmertemp. 1 mm. Der F. wurde 
zu —1 ° bestimmt, die Krystalle haben die Farbę des KsCr2Oj. Die Best. der D. 
lieferte 1,65 i  0,05. Mit W. reagiert C120 0 wie ein Gemisch der Anhydride von 
IIClOj u. HC104, nach der Neutralisation mit KOH wurde allerdings weniger KC10a 
gefunden ais einem Gemisch aus gleichen Teilcn C120 6 u. C120 7 entsprechen wurde, 
was auf die leichte Zersetzbarkeit von Chlorat zuriickgefiihrt wird. Die Zugabe 
von W. zu CljOj muB mit groBter Vorsicht geschchen, um Explosionsgefahr zu ver- 
meiden. Bei Beruhrung von C12O0 mit Holz u. beim Eintropfen in A. auch bei 
—78° trat heftige Explosion ein, wiihrend andererseits reines Cl2Oe bis 40° ohne 
sehr rasche Zers. erwiirmt werden kann u. bei Zimmertemp. nach vielen Tagen 
noch nicht vollig zers. ist. Im Gemisch mit anderen Cliloroxyden hat C120 6 groBe 
Neigung zu explodieren. — Vff. haben ferner noch einc anderc Bildungsweise des 
Cl2Oc gefunden: durch Belichtung eines Gemisches von mindestens 20% 0 3 u. 
Cl2. Bei Ggw. von Spuren von Feuchtigkeit bildeten sich hier wie auch im 1 . Verf. 
Krystalle von HC104-H20 ,  die durch ihren F., ferner ais K-Salz u. durch IJber- 
fuhrung in AgCl identifiziert wurden. Dieselben Krystalle traten auf, wenn feuchtes 
0 3 mit Cla im Dunkeln auf 50° erwiirmt wurde. CL20 6 bildete sich im Dunkeln 
auch unter AusschluB von Feuchtigkeit nicht, da es im Dunkeln etwa ebenso 
schnell in Cl2 u. 3 0 , zerfiillt, wie es sich bildet, wiihrend seinc B. im Licht 
schneller erfolgt, u. zwar erfolgt sie im roten Licht, das von Ozon absorbiert wird, 
nicht im blauen, das von Chlor absorbiert wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 7 . 
233—44. Berlin, Univ.) JOSEPHY.

D. Y orlander, W e rn e r  S elke und G eorg KreifJ, U ber den doppelbrcćhenden 
wcificn Phosphor. Es wird der U m w a n d lu n g s p u n k t  des gewohnlichen, opt. 
isotropen, weiBen P  in eine doppelbrechende Form bestimmt u. eine Anordnung 
zur mkr. Best. von Erstarrungs-, Schmelz- u. Umwandlungspunkten bei tiefen Tempp. 
be8chrieben. — Der verwendete P  war unter Chromsiiurclsg. gesclimolzen, zweimal 
mit W.-Dampf dest., u. im mit C02-Gas gefUllten Vakuum iiber P 20 6 getrocknet
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worden. Er wurde in COa-Gas zwischen 2 Deckgltischen aufgeschmolzcn u. unter 
dem Kuhl-Polarisations-Mikroskop bei steigender Temp. untersucht. Die Umwandlung 
tritt scharf cnantiotrop mit steigender u. fallender Temp. ein. Der Umwandlungs- 
punkt wurde unter dem Kuhl-Polarisations-Mikroskop oder mittels Zeit-Temp.- 
Kurven ubereinstimmend zu — 68° gefunden. Messungen bei sinkender Temp. 
ergeben beim Arbciten mit dem Kuhl-Polarisations-Mikroskop Uberkuhlungen bis 
zu — 75°. Der von den Vff. bestimmte Umwandlungspunkt liegt um 9° hoher ais 
der von B r id g m a n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1344; C. 1914. II. 1025) an- 
gegebene. — Die K ry s ta l l fo r m  des opt.-anisotropen P  konnte nicht bestimmt 
werden. Vff. halten die trikline, tetragonale oder hexagonale Form fiir wenig 
wahrscheinlich, die rhomb. fiir moglich. — In Ggw. von CS„ wasserfreiem A. 
oder PAe. wird der reguliire, weiCe P  dauernd uberkiihlt u. liiBt die doppel- 
brechende Form nicht zur B. kommen. In fl. 0 2 sinkt weiBer P unter, erhiilt ein 
porzellanartiges, erdiges Aussehen u. wird spriide. W irft man kleine Stiicke 
brennenden P  in fl. 0 2, so erloschen sie; diejenigen, die am Rande haften bleiben, 
brennen lebliaft ab oder explodieren. — Eine dem doppelbrechenden P entsprechende 
Form des gelben As konnte bis zu Tempp. von — 190° nicht beobachtet werden, 
ebensowenig anisotrope Formen anderer regular krystallisierender Stoffe, wie Diamant, 
Au, NaCl, K J u. andere. (B er. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1802—06.) P a s c h k is -M u g d a n .

F. W . B ergstrom , Verdrdngung von MetaUen aus Losungen ihrer Salze durch 
weniga- elektropositwe Elemente. II. Die Heaktion zwischen den Amiden der Alkali- 
und Erdalkalimetalle und elektropositweren Elementen ais Zinn. (I. vgl. Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45. 2788; C. 1924. I. 742.) Vf. untersucht die Rkk. zwischen 
K N Il j oder N aN Il2 mit elektropositiyeren Elementen ais Sn oder Pb in fl. NH3. 
In der 1. Stufe der Rk. wird das elektropositivere Metali durch das weniger elektro- 
positive Metali ersetzt, wie durch das Schema Al -j- 3KNH2 A1(NH2)3 3K 
yeranschaulicht wird, in der 2. Stufe reagiert das entstandene Amid wieder mit 
dem Alkaliamid unter B. von Ammonosalzen (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
1545; C. 1924. II. 1780.) Im allgemeincn reagiert ein Metali umso schneller mit 
KNHj, umso elektropositivcr es ist. Kaliumammonolanthanit, La(N II K)a • 2—3NH3 
u. Kaliumammonocerit, Ce(NlIK)3-2—3N II3 wurden in unreinem Zustand dargestellt. 
Ga reagiert mit KNH2 wie La u. Ce langsam, wShrend Cd, Cr, Fe, Co, Mo, W  
u. Tl entweder gar nicht oder nur in sehr geringem MaBe mit KNII2 rcagieren. 
Mit fl. Amalgamen von Mg, Zn u. Cd reagieren die Lsgg. yon KNHa u. NaNH2 
sehr schnell. Vf. yermutet, daB der Mechanismus der Rkk. wss. Basen mit Al 
oder Zn derselbe ist wie mit Amiden in fl. NHS. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
1836—41. Stanford [Cal.], Univ.) JOSEPHY.

H. K. Benson, Die Geicinnung von Natriumniirit mit H ilfe des Lichtbogen- 
prozesses. Aus N2 -j- 0 2 wird NO gebildet, u. ans NO mit uberscliussigem Luft- 
sauerstoff N20 3, wclches mit W . u. Soda, Natriumnitrit u. C02 bildet. So yerliefe 
ideał derProzeB; ein Teil des NO wird aber bis zum NO, oxydiert, u. so resultiert 
ein Gemiscli von NaNOa u. NaNOa. Durch gute Beobaehtung der Oxydations- 
vorg.'inge u. durch nachherige fraktionierte Krystallisation liiBt sich NaN02 in sehr 
reinem Zustande gewinnen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 48. 5 Seiten. Sep. New York, 
Columbia Uniy.) H a a s e .

G eorg v. H evesy und K en jiro  K im nra, Uber die Phosphate des Zirkons und 
Hafniums. Die Phosphate wurden aus den gereinigten Oxycliloriden durch Fiillen 
aus der Lsg. in IIC1 mit in HC1 gel. N a,IIP 0 4 dargestellt, durch Dekantieren gc- 
waschen, filtriert u. unterhalb 80° getrocknet. Die Gewichtsabnahme der Proben 
beim Erwarmen ist in einer Kurye wiedergegeben. Die gegluhte Substanz wurde 
mit Na2C03 geschmolzen, die Schmelze mit NaiC03-haltigem W. ausgelaugt u. nach 
Wiederholung des Yerf. in den Filtraten n aP 0 4 bestimmt. Der Riickstand wurde
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mit NaHSO, gcschmolzen, in l I 2SO,-lialtigcm W. gel. u. Zr bezw. H f ais Hydroxyd 
gefallt. Den Verbb. kommcn die Formeln Zr0(HaP 0 4)2 oder H f0(H ,P 04), zu. Auf 
Grund der Analyse kann man nicht entscheiden, ob dcm Nd. die Formel ZrO(IT.iPOJ).iI 
oder ZrtHPOj)^1 zukommr. Da (ZrO") sehr stabil ist, Zr"” in wss. Lsgg. praktisch 
nicht vorhanden ist u. in einer 6 -n. Siiure die Dissoziation des HaP 0 4' stark 
zuriickgedr!ingt ist, ist die Formel I  anzunehmen. — Hf0(HaP 0 4)2 ist weniger 1. ais 
Zr0(IIaP 0 4)a (Tabelle im Original). In C-n. Siiure ist das Verhaltnis der mole- 
kularcn Losliclikoiten 1 : 4, in 10-n. SSure 1 : 9. Zur Trennung durch fraktionierte 
Fiillung ist demnach die FSllung aus konz. Siiure crwiinscht. Trotz der geringen 
Loslichkeit des ZrOfHjPO,), in konz. Siiuren muB mit einem groBen Phosphattiber- 
schuB u. in der KSlte gefallt werden. Analog kann das H f bestimmt werden. Bei

einem Gemisch beider Elemente ergibt das Verhfiltnis

oder aus dem der Phosphate u. der Oxyde die Zus. des Gemisches. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 38. 774—76. Kopenhagcn, Univ.) J d n g .

W a lte r  N oddack, Id a  Taeke und Otto B erg, Zwei neue Elemente der Mangan- 
gruppe. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1925. 400—09. — C. 1925. II. 
796.) Jo s E p n Y .

E. C. B row n und J . B.. P a r tin g to n , Bleibórate. Ubcrsieht der bisherigen 
Yerss. zur Ilerst. yon Bleiboraten, insbesondere derjenigen von L e  C h a t e l ie r  u. 
T h o m p s o n  (Trans. Ceram. Soc. 18. 511. [1919]). Die Nachprufung letzterer ergab 
einen, wenn uberhaupt, nur sehr geringen positiyen Beweis fur die B. eines ein- 
fachen Bleiborates. Die Hauptschwierigkeit bildet 1 . der EinschluB yon Bleinitrat 
durch den Nd., das nur durch sehr ausgedehntes Waschen cntfernbar ist, u. 2. der 
Umstand, daB bei fortgesetztem Auswaschen das Dckantat milchig wird u. auch 
bei langem Stehen keine Neigung zum Absetzen zeigt, wahrend die ersten. Anteile 
vollig klar waren. Vf. schlieBt daraus, daB es sich um bas. Substanzen handelt, 
dereń Zus. von der Konz. u. Temp. der Rk.-Lsgg. sowie dem Grad der Auswaschung 
abhftngt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T  325—26. East London College, Uniyersity 
of London.) W o l f f r a m .

P. G. J .  G ueterbock  und G. N. N ick lin , Bemerkungen iiber die Eigensehaften 
von Zinn. Nach einer kurzeń Besprechung der Haupteigenschaften des Metalles 
wird die Wrkg. der Verunreinigungen besprochcn u. an Yerss. der EinfluB der 
Verunreinigungen auf F., mechan. Eigensehaften, D. u. Rostneigung gezeigt. Zusatz 
von Spuren von Yerunreinigungen zeigen allgemein eine HSrtewrkg. auf Sn; Spuren 
von Pb u. Cu andererseits machen das Metali weich, aber die HSrte steigt auch 
hier, wenn griiBerc Mengcn dieser Verunreinigungen zugegeben werden. Zusatz 
von Pb, Sb, Cu, Fe zu reinem Sn bewirkt ein Steigen der D., Spuren von Bi u. 
As erniedrigen, wahrend Spuren von S u. Zn keinen merklichen EinfluB haben. 
Die Neigung des Sn, beim Erhitzen an der Luft zu oxydieren, wird durch Fe am 
meisten yersrarkt, dann folgt Zn in der Wrkg. (Metal Ind. [London] 27. 118—20. 
143—44. C a p p e r , P a ss  & Son, Ltd.) W i i -k e .

D. Organisclie Chemie.
B. M eresh k o w sk i, Uber die Einwirkung von Brom a u f Kohlenwasserstoffe. 

Bromierung des i-Pentans. K r o n s t e in  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 1; C. 1921. I. 
400) war zu- Ergcbnissen gelangt, die von den unabhSngig dayon unternommenen 
Unterss. des Vfs. (L ie b ig s  Ann. 431. 113; C. 1923. III. 193) cxperimentell u. theoret. 
in mehreren Punkten abweiehen. Trimethylen- u. Propylenbromid sollen bei weiterer 
Bromierung ( +  Fe) ausschlieBlich Tribromhydrin geben, wahrend Vf. nur 70% des 
letzteren u. 30%  CH3* CHBr • CHBrs erhalten bat. Das Bromierungsprod. des

VII. 2. 142
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i-Butylenbromids soli ein einlieitliches Tetrabrombutan vom Kp.n  169—171° sein, 
wShrend Vf. zwei Prodd. mit den Kpp.I4 136° u. 150° isoliert bat. In der Reihe 
des i-Pcnłans hat KRONSTEIN vom Trimethyliithylenbromid aus ein fi. u. ein 
krystallisiertes Tribrom-i-pentan u. aus letzterem direkt ein Pentabrom-i-pentan, 
aber kein Tetrabromderiy., dagegen aus primSrem i-Amylelilorid direkt ein Tetra- 
brora-, aber kein Tri- oder Pentabrom-i-pentan erhalten. Von den beiden Tribrom- 
deriw ., die vordem schon mebrfacb bescbrieben worden sind, gibt K r o n s t e in  in 
Ubereinstimmung mit B a u e r  (L i e b i Gs Ann. 1 2 0 . 167 [1861]) dem fi. die a. Formel I. 
dem festen die s. Formel II.; nacb seiner Theorie sollte ubrigens Uber das Zwischen- 
prod. III. ausschlieBlich I. cntstehen. Vf. hat nun bei der Bromierung (-(- Fe) des 
Trimethylfithylenbromids nur das fi. Tribromderiy. erhalten u. fiir dieses durch 
Uberfuhrung in das Acetat V. u. den zugehorigen Alkohol, der bei der Oxydation mit 
KMn04 fast nur Essigsiiure u. COs , aber kein Aceton liefert, das von II. aus zu 
erwarten wiire, die Konst. IV. bewiesen. Das krystallisierte Tribromid von K r o n - 
s t e i n , das von anderer Seite aus Trimethylathylenbromid iiber III. dargestellt 
worden ist, besitzt zweifellos Formel I. — Bei weiterer Bromierung liefert IV. ein 
Tetrabromderiy. Von den 4 moglichen Formeln VI.—IX. konnte VIII. durch 
Synthese (von IV. aus) ausgeschlossen werden. Da das Prod. mit Zn-Staub etwas 
Isopren gibt, so enthalt es VI., aber hocliatens 10%. I™ wesentlichen besteht es 
aus V II., denn es konnte in das Diacctat X. u. das zugehorige Diol ubergefUhrt 
werden. — W as die Theorie von KRONSTEIN betrifft, so diirfte ein KW-stoff nur 
soviel Br-Atome aufnehmen, ais er C-Atome besitzt. Dagegen sprechen jedoch nicht 
nur zahlreiche bekannte Beispiele, sondern auch K r o n s t e in s  eigene Ergebnisse, 
so daB der von ihm ais Regel hingestellte Verlauf eher eine Ausnahme darstellt. 
Fcrner beweisen die Verbb. CII3 -CHBr.CHBrs u. CH2Br-CBr(CII3)-CIIBr, (Vf., 
1. c.), daB das Fe keineswegs vor mehrfacher Bromierung an cinem C-Atom schiitzt. 
Hingegen ist der vom Vf. erwiesene sukzcssive Verlauf der Bromierung des i-Pentans 
in guter Ubereinstimmung mit den yon ihm aufgestellten Regeln.

I. Clij • CBrs • CBr(CHa)2 VI. C IIjB r-C H B r-C B ^C H jl-C H ^r
II. CHjBr. CHBr • CBr(CH3)2 VII. CIL, • CHBr •CBrtCH.Br),,

III. CII3 • CBr : C(CH3), VIII. CH3 • CBra • CBr(CH3) • CIIsBr
IV. CH ,• CHBr• CBr(CH3)• CH„Br IX. CH3-CHBr. CBr(CH3)-CHBr,
V. CH3.CBr : C(CH3)-CH3-OCOCH3 X. CH3.CBr : C(CHs -OCOCH3)a
1^,3-Tribrom-ipcntan, C5II9Br3 (IV.). Aus 184 g TrimethylSthylenbromid u.

128 g Br (-|- Fe-Draht) auf dem W asserbad (45 Min.). Mit W asscrdampf kaum 
fliichtig. Kp.30 128,4°, Kp .17 117°, D .°4 2,11267, D .204 2,08212, naM =  1,55801, 
nD2,=  1,562278, ny?0=  1,58141, Mol.-Refr. 48,42 statt 48,58. — Acetat C:l I n O,Br (V.). 
Mit K-Acetat in sd. Eg. Angenehm riechendc FI., Kp.so 107—109°, D .°4 1,38054, 
D .204 1,35523, nj<> =  1,478108, nDs» =  1,480948, n™  =  1,49526, Mol.-Refr. 43,47 
statt 43,48. — Alkohol C J^O B r. Mit sd. 20% ig. wss. KOH. Kp .30 103 — 104°, 
D .°4 1,47238, D .!°4 1,44986, nQa° =  1,501123, nD2° =  1,50500, =  1,51164,
Mol.-Refr. 33,86 statt 34,11. — 1,(1)j),3-Tetrdbrom-i-pentan, CsH8Br4 (VII.). Aus 
130 g IV. u. 90 g Br (-{- Fe) auf dem Wasserbad (1 Stde.). Dicke, luftbestandige, 
bei — 80° glasig erstarrende FI., Kp .13 155— 156°, D .°4 2,41822, D .2°4 2,38358, 
n„2° =  1,60167, nD20 =  1,60519, n /°  =  1,62768, Mol.-Refr. 56,14 statt 56,35. -  
Diacctat C^H^O^Br (X.). Kp.I5 144—146°. Nicht ganz rein erhalten. — Dialkohol 
C J I ^ B r .  Mit sd. 10%ig. NaOH. Kp .15 154 — 156°. — Verb. CU3-CBr : C(CHJ- 
CH^Br. Man liiBt IV. auf KOII-Pulver tropfen (Badtemp. 155—160°, 100 mm) u. 
fiigt schlieBlich tropfenweise W. zu, um das Prod. vollig iiberzutreiben. Hygroskop., 
oxydable, die Schleimhaute reizende FI., K p .40 95,6°, Kp .!53 179,5° (scliwache Zers.), 
D .°4 1,77529, D .M4 1,74611, n„2° =  1,53725, nD'-° =  1,54141, n,,2° =  1,56145, Mol.- 
Refr. 40,99 statt 40,35. Reagiert nicht mit Zn-Staub in verd. A. bei Zimmertemp.,
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entsprcehend der nicht benaclibarten Lagę der Br-Atome. — 1^,3,3-Tetrabrom-i- 
pentan, C6HaBr4 (VIII.). Aus dem yorigen mit Br in Chlf. Kp.,, 146°, D .°4 2,36200, 
D.20, 2,32906, na20 =  1,59557, n D20 =  1,60157, n /°  =  1,62725, Mol.-Refr. 57,07 
statt 56,35. Das entspreehende Acetat (Kp.is 116-117°) wurde nicht weiter unter- 
sueht. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 861—71. Paris, Lab. d. Vfs.) L indenbaum .

W a lte r  S tau d t, Eine Methode zur Darstellung von Sarkosinester. CH3*NII* 
CHj.COO-C2H5, IIC1 entsteht, wenn man das aus HCHO, CH3.NH 2 u. KCN ge- 
bildete Nitril (D e ^ A p in e , Buli. Soc. Chim. Paris [3] 29. 1198; C. 1904. I. 354) nach 
K l a g e s  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 36. 1506; C. 1903. I. 1302) mit alkoh. HC1 ver- 
seift. — Zu 160 g (CH3NH2)2H 2S 04 u. 250 ccm 40°/oig. HCHO-Lsg. u. 100 ccm W. 
gibt man unter Umriihren u. Einleiten von COa 130 g KCN in konz. Lsg. Temp. 
nicht iiber 10". Nach einigen Stdn. cxtrahicrt man mit A. u. trocknet mit BaO. 
Der A. liinterliiBt 133 g Sarkosinnitril. Je  70 g werden mit 900 ccm A. -f- 500 ccm 
HC1 gesStt., der A. ca. 3 Stdn. eekocht, konz., vom NH4C1 abfiltriert, auf 300 ccm ein- 
geengt, wobei sich das reine Sarkosinesterchłorhydrat zum Teil abscheidet. WeiBe 
glanzende fettige Schuppchen, F. 121—122°, stark hygroskop. Ausbeute 62% d. Th. 
Ausbeute an freiem Ester, auf (CH3NH2)2H2S 0 4 berechnet ca. 40°/o d. Th. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 146. 286—89. Freiburg i. Br., Univ.) G u g g e n h e i m .

W ilh e lm  W e ltz ie n  und R u d o lf  S inger, Uber die Acetolyse der Cellulose. 
I. X III. Mitt. iiber Cellulose yon K u rt HeB u. Mitarbeitern. Nachtrag zu dem 
Ref. S. 159. Der Satz auf S. 160 oben: „Bei acetylfreier Cellulose besteht also 
ein zweiter W eg fiir die B. yon Cellobiose, niimlich der uber die Celloisobiose,“ 
konnte dahin yerstanden werden, daB sich bei acetylhaltiger Cellulose kein Celloiso- 
bioseacetat bildet u. der Verlauf der Rk. q u a l i t a t iv  ein anderer wurde. Das ist 
nicht der Fali; auch Acetylcellulose liefert Celloisobioseacetat u. Cellobioseacetat, 
die letztere nur in geringerem AusmaBe, entsprechend der in Frage stehenden Be- 
deutung des Acetylierungsgrades der Reaktionsprodd. — Das „also“ im folgenden 
Satz, sowie der Satz in der Mitte auf S. 160 „u. fiir letztere die Konst. angegeben“ 
(d. h. fiir die Celloisobiose) sind zu streichen. (L ie b i g s  Ann. 443. 71—112.) Z a n d .

Jo h n  W illia m  B a k e r , Die Bildung und Stabilitat von Spiroverbindungen. 
XII. Weitere Bcweise der multiplanaren Konfiguration des cyclo-Heptanringes. (XI. 
ygl. I n g o l d , L a n f e a r  u . T h o b p e , Journ. Chem. Soc. London 123. 3140; C. 1924. 
I. 1175.) Um weitere Bestiitigung der yon B a k e r  u . I n g o l d  (ygl. Journ. Chem. 
Soc. London 123. 122; C. 1923. I. 1119) ausgesprochenen multiplanaren Konfigu
ration des cycto-Jfej^Miringes zu erlangen, untersuchen VfF. die Einw. liydrolysierender 
Agentien auf den a,u'-Dibrom-cydo-heptan-l,l-dicarbonsdure<ithijlester (I) u. auf die 
cyclo-Heptan-spiro-l-methoxy-cyclo-propan-lJ!-dicarbonsaure, C,2Hls0 6(II), zumZwecke 
der Darst. yon Sauren des Typus I I I  oder IV.

CII2-CH2 .CH2 CH Br-C02C2H5 CH2-CH 2-CH2 C(0CH3)-C 02II
Ó h2 • CHj • CH2 CIIBr • COaCjHj Ć H j-C H j.C IL  Ó h .C 0 21I

t t t  p p / C(OH)-COłH  C 0 .C 0 2H
^  < C H . COlH e , c < c h 2. c o sh

CII2 .C H 2.C II2 CH -C02H CII2-CH2-CH2 C(0II)2.C 0 2II
Ć h 2. c h 2- c h 2>  ^ c h - c o j i  Ó h2- c h 2- c h 2 ^ c h 2. c o 2h
Die relatiye Stabilitiit der Sauren I I I  u. IV  laBt Schliisse zu uber die Spannungs- 

yerhaltnisse des cyclo-Heptanringes. Wenn dieser uniplanar wiire, so miiBte die 
resultierende OxyringsSure vom Typus I I I  stabiler sein ais das ihr entspreehende 
Analoge der cyclo-Hexanreihe. Ist der cyclo-Heptanring aber multiplanar u. somit 
nahezu spannungslos, so wird die Analogie mehr nach der cyclo-Pentanreihe vor- 
lianden sein u. die Ketosiiure IV  ware die stabilere Modifikation. — Die Ergebnisse 
der yorliegenden Unters. lassen klar erkennen, daB in dem cyclo-Heptanring keine

142*
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Spannung vorhanden ist, er somit multiplauarer Konfiguration ist. Denn die Kcto- 
siiure mit der offenen Kette (in ihrer hydratisierten Form) ist die stabilere Modi- 
fikation, wShrend die OsyringsSure in die Ketosiiure iibergeht. — Die Verseifung 
von I  mit methylalkoh. KOH (20 Min. RiickfluB) fiihrt zu I I ,  das in Rosetten voin 
F. 165° (aus A.-Lg.) erhalten wird. W citcre Verseifung vou I I  mit IIBr ergibt 
wenig der festen ciyclo-IIeptan-spiro-cyclo-propan-l,2-dicarbonsaure (F. 215°) u. ce,u'-Di- 
oxy-cyclo-heptan-l,l-diessigsdure (A'I), die fl. hydrat. Form der Ketosiiure IV. Die 
Siiure YI wurde iiber ihr Ag-Salz, Cu H 160,,Ag2, gereinigt u. identifiziert mit Semi- 
earbazid ais Mononairiumsalz der Semicarbazidsaurc, C12II 180 6NHNa, krystallines 
Pulver (Zers. 235") u. ais Dinatriumsalz der Scmicarbazidsaure, C,aH170 6NsNa (Zers. 
240°). — Die Yerseifung von I  mit 64°/0ig. wss. KOH ergab nur wenig (1%) der 
Oxyringsiiure I I I ,  dagegen ais weitaus groGeren Anteil die hydratisierte Keto
siiure YI neben einem Nebenprod., das aus einćm fl. Lacton’bestand. Durch die 
Einw. h. Alkalien wird somit das Gleichgewicht mehr nach der Ketosiiure hin ver- 
sclioben. — Bericlitigend teilt Vf. mit, daG die in seiner Veroffentlichung iiber 
„Ring-Ketten-Tautomerie“ (XIII.) (Journ. Chem. Soc. London 127. 985; C. 1925. I. 
805) auf S. 987 des Originals gegebene Konst. der Carboxy-2-bicyclo[4,l,0]-heptyl-l- 
essigsdure, C10IIu 0 4, F. 186° (im Original Formel X , im Ref. Formel Y1I) nicht 
zutrifft. Es liegt yielmelir eine lacton. Siiure vor, dereń Konst. u. B. noch auf- 
gekliirt wird. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1678—82. Leeds, Univ.) IIORST.

J . B ougau lt, Ę in  Bdspiel eines Ketonliydratoxyds. Uber dic Benzylphenyl- 
athylbernsteinsdurcn. (Vgl. S. 1597.) Die 1. c. schon angedeutete Synthese der 
Benyzlphcnylathylbernsteinsaurc wurde wie folgt ausgefiihrt: Von der Cinnamyliden- 
malonsSurc aus wurde die bekannte Phenyliithylbernsteinsiiure vom F. 136" (vgl. 
L ie b ig s  Ann. 306. 247 [1899J dargestellt. Ihr Methylester wird mit Benzaldehyd 
u. Na in A. kondensiert u. das Rk.-Prod. verseift zur Benzalphentjldthylbemstdn-

sdure (nebenst.), F. 161° nach Reinigung iiber das in 
CjHj-CH : C-COjH NII4Cl-Lsg. wl. NH,-Salz. Gibt mit Acetanliydrid 

C0II5 • CPIj • CHj • C H ■ COjII cin Anhydrid, F. 100°, aus dem die Siiure zuriick-
erhalten wird. Hydrierung mit Na-Amalgam liefert 

die 1. c. beschricbene Benzylphenyldthylbemsłeiusaure, F. 170°. Diese gibt mit 
Acetanhydrid bei 100° zwei verschiedene Anhydride, FF. 78 u. 74°, je nach dem man 
nur 15 Min. oder 24 Stdn. erhitzt. Aus dem crsteren erhalt man die Siiure vom 
F. 170° zuriick, aus dem letzteren eine isomere Siiure, F. 125°. Es handelt sich um 
zwei rac. Stereoisomere, denn beide konnen mit Strychnin zerlegt werden, u. in 
beiden Fiillen ist das Salz der 1-S!iure leichter 1. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 
247—48.) L in d e n b a u m .

H erm ann  Leuchs, Uber die Strukturformeln des Anthranils und der Anthroxan- 
siiure. Salze der Anthroxans8ure mit Brucin, Chinin u. Strychnin waren stets ein- 
heitlich u. opt.-inakt. u. man muB daraus auf raumliche Symmetrie der Anthroxan- 
siiure u. des Anthranils entsprechend Formel III. u. II. anstatt IV. u. I. (vgl. B a m - 
BEUGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 1664; C. 1909. II. 204) schliefien.

N N N N
I. C ^ / j ^ O  II. 0 , 1 1 , 0 0  III. CoH40 O  IV. CsH , / h o

CH CH C • CO,H C • COaH
V e rs iic h e . Anthroxansaure, Bmcinsalz C31H 310 ;N3 -[- H20 ,  Tafeln, aus W., 

F. 210 — 212° (Zers. nach Sintern von 200° an); zwl. in li. CII,OH. — Chininsalz, 
Nadeln, aus h. W., sintert von 190° an, F. 198-202° (Zers.); sil. in CH30H , daraus 
Prismen. — Slrychninsalz, CJ0H„.O5N3 -j- HjO, Prismen, aus h. W., sintert von 200° 
an, F. gegen 210—212° (Zers.). — Die NH4-Salzlsgg. gaben mit HC1 die Anthrosan- 
siiure zuruck. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1452—54. Berlin, Univ.) Busch.
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H erm an n  L euchs und P au l S ander, Uber die Isomerie bei N-Carbalkoxyl- 
derivaten von Dipepliden, die eine B-Aminosaure enthallen. (Vgl. L e u c iis  u . L a F o r g e , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 1 . 2586; C. 1 9 0 8 . II. 1020.) Auch bei Peptidderiw . aus 
^9-Aminosauren crgeben sich ganz die gleiclicn Verhiiltnissc hinsielitlich der Lactam- 
Lactim-Isomerie u. ilires merkwiirdigen Einflusscs auf die feste Bindung des 
N-Carboxyls, wie bei dem CarbSthoxylglycylglyein ester (1. e.). Nur dic B. vón 
Azlaetoneu wurde hicr nicht beobachtet.

V e rsu c h e . ^N-Carbomethoxyl-fi-aniinohuttcr siiure, C0H,,0.,N, aus Aminosaure, 
n-Lauge, chlorkohlensaurem Methyl u. cale. Soda; Nadeln, aus A., F. 90—91° (korr.); 
sil. in W . u. organ. Mitteln, swl. in PAe. — N-Carbomcthoxyl- fi-aminobutyrylamid, 
C0H„0:,Nj, aus der Siiure mit Thionylchlorid u. NII3; Nadeln, F. 141—142"; 11. in 
W., CH:(OH; swl. in A. — Carbomethoxijl-fi-aminobutyryl-N-phenylglycinester,
C,0H22O6N2, aus dem Chlorid der Siiure C^H^O^N in A. mit N-Phenylglycinester; 
Tafeln, aus A., F. 94,5—95,5°; sil. in A., swl. in W. — Das cntsprechcnde Glycin 
entsteht mittcls n-Lauge u. Siiure u. gibt mit N II3 das Salz C, Bliittchen,
aus CIIsOH-A., 11. in W., CH3OII; schwercr in A. — fi-Aminobutyryl-Nphenyl- 
glycin, C12H,6OsN2; aus dcm Diester mit n. KOII im Wasserbad. — Carbomethoxyl- 
fi-aminobutyrylglyciniithylesłer («-Reihe), C,0II]8O6N2, aus dem Chlorid der Siiure 
C0Hu O4N in Chlf. mit Glycinester; Nadeln, aus A. oder Essigester, F. 99—100°;
11. in A., zll. in W., wl. in A. — Die frcie Siiure CaIIu ObN t bildet Nadeln, aus 
Essigester, F. 135—136°; 11. in W., Alkoholen, kaum 1. in A. — Carbomełhooeyl- 
fi-amińobutyrylglycinniethylester (a-Reihe), C0H 10O6N2, aus der Siiure mit CH3OH-HCl; 
Nadeln, aus Aceton -f- PAe., F. 101—103°; 11. in A., W., wl. in A. — Carbo- 
methoxyl-fi-a>ninobutynylglycinamid («-Reihe), C8Hls0 4Na, aus Methyliithylcster mit 
CH3OH-NH„ Prismen, aus Essigester, F. 118—119°; sil. in W., A., swl. in Chlf. — 
JW-fi-Aminobutyrylglycin-N-carbotisiiuredunethylester (fi - Reihe), C0H 16OjN, , aus 
Methyliiihylester mit n. KOH u. Verestern; Nadeln, aus h. Toluol, F. 84—85°; 11. 
in A., W ., wl. in A. — fi-Ureidobutyrylglycinamid {fi-Reihe), C,HI4OsN ,, aus dem 
Dimethylester der ^9-Reihe mit CH3OII-NH3; Tafeln, aus absol. A. -f- 11*0, F. 
wasserfrei, 180—182°, wasscrhaltig wird es bei 95—100° £1., dann wicder fest; 11. 
in W. — N ,-Carbdthoxylglycyl-fi-aminobuttersdureester (a-Reihe), C1III20O6N2, aus 
/9-Aminobuttersaureester u. dem Chlorid aus Carbiithoxylglycin; Nadeln, aus Lg.,
F. 56—58°; sil. in Aceton, Alkoholen, zwl. in k. A. — Die freie Siiure gibt das 
NHj-Salz C0III0OŁN3, wasserlialtige Tafeln oder wasserfreie Prismen, aus CH3OH-A., 
ist hygroskop.; wird bei lioherer Temp. verSndert.— N'-Glycyl-fi-aminobuttersiiurc- 
N-carbonsiiurediiithylester (^-Rcihe), Cu HJ0O6N2, aus a-D iester mit n. NaOH bei 
100° u. Verestern; Nadeln, aus Lg., F. 103—104°; U. in A., wl. in W., swl. in A. — 
Ureidoacetyl- f i • aminobułtersdureamid Q?-Reihe), C7H u 0 3N4 , aus f i - Diester mit 
CHsOH-NH3; Blattclien, aus absol. A., entlialt 1 Mol. H20 ,  sintert um 95—100°, 
schm. gegen 172° (Zers.), sil. in W., wl. in A. — Carbathoxylglycyl-fi-aniinobułłer- 
8iiureamid (a-Reihe), C0IIu O4Ns, aus fó-Diester; Nadeln, aus Aceton, F. 130—131°; 
sil. in W., Alkoholen, swl. in A. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1528—34. Berlin, 
Univ.) B u s c h .

C harles D ufraisse und J . E . V ie l, Laborałoriumsnołiz. Uber u-Chlorstyrol. 
Davon ausgehend, daB u  - Chlorstyroi, CaH5C C l:C H 2, sehr wahrscheinlicli das 
primiire Einw.-Prod. von PC15 auf Acetophenon ist (vgl. BOURGUEL, Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 3 5 . 1629; C. 1 9 2 5 . I. 1291), u. daB es darauf ankommt, die 
Anlagerung des frei gewordenen HC1 zu yerhindern, haben Yff. das folgende 
Darst,-Verf. ausgearbcitet. — In einem mit Kuliler u. Tropftrichter versehenen 
Kolbcn vcrmischt man 260 g PC15 u. 250 g grobzcrkleinerte Glasscherben, gibt 
125 ccm PAe. (Kp. 50—8011) zu, erhitzt zum Sd. u. laBt, so schnell es der Riick- 
fluB gestattet, ein Gemisch von 150 g Acetophenon u. 225 ccm PAe. eintropfen.
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Nach Erkalten wird die Lsg. abdekantiert, der PAe. u. das meiste POCl3 im Vakuum 
aus einem Bad von 25° abdcst., der Riistand auf 1 kg Eis gegossen, das Ol mit 
NaIIC03 gewaschen, gctrocknet u. im Vakuum mit Kolonnc rektifiziert. Das Prod. 
wird wegen seiner Luftempfindlichkeit direkt in EinschmelzgefiiBen aufgefangen u. 
zugeschmolzen bis zur niichsten Rektifikation darin belassen. Ausbeute ca. 54°/0. 
Das reine fó-Chloratyrol bildet eine aromat, riechende FI., Kp.9 64°, F . —24 bis 
—23°, D.°< 1,1224, D.20-5, 1,1029, n D2°'6 =  1,5584, Mol.-Refr. 40,51 statt 39,94. 
Oxydiert sich an der Luft rapide unter B. von Benzoylchlorid, CH20  u. Konden- 
sationsprodd., ist aber auch im Vakuum nicht unbegrenzt lialtbar. Von alkoh. 
KOH wird das Cl sclbt beim Erhitzen unter Druck nur langsam eliminiert. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 3 7 . 874—79.) L i n d e n b a u m .

A, H a lle r  und R. C ornubert, U ber die Konstitution des durch Alkylierung 
■nach der Natriumamidmethode gewonnęnen Dimethyl-cyclo-pentanons und Dimethyl- 
cyclo-hexanons. (V gl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 9 . 315; C. 1 9 2 4 . II. 1580:) 
Zur endgultigen Feststellung der Konst. des durch direkte Methylierung gewonnenen 
Dimethyl-cyclo-pentanons wurde das Benzaldehyd-Kondensationsprod. CilHn Ot niiher 
untersuclit. Es bildet Nadeln aus A., F. 129,5° (korr.), derbe Krystalle aus Bzl. 
mit ‘/aC6H0, F. 114—115° (korr.). Die geschm. M. erstarrt glasig u. krystallisiert 
iiuBerst langsam. Vff. geben der Yerb., in Analogie mit iihnlichen Kondensations- 
prodd. von P e i r e n k o - K r i t s c h e n k o  u . V o r l a n d e r ,  die Formel I. eines Tetra-

hydropyrondcriv. Die schon 
1. c. angegebene B. von I. 

4 aus dem Methylierungs-Di-
methyl-cyclo-pentanon mit 

3 Benzaldehyd -j- HCl-Gas bei
•C„H5 —15° wurde nochmals mit

aller Sicherheit bestiitigt. 
Besonders eignet sich dafur 

der Nachlauf des Hauptprod. vom K p .745 145—148° (korr.). Daraus geht hervor, 
daB das Methylierungs-Dimethyl-eyclo-pentanon eine kleine Menge fó,a'-Dimethyl- 
deriy. enthiilt, — Letzteres kondensiert sich auch mit anderen aromat. Aldehyden. 
Mit p-Toluylaldehyd: Yerb. CiaH laOa, Krystalle aus A., F. 146° (korr.), 1. in A., sd. 
A., sil. in Bzl. Mit Cuminaldehyd: Yerb. C^H3iO ,̂ Krystalle, F. 192° (korr.), swl. 
in sd. A. — Das Methylieriinga-Dimethyl-cyclo-hacanon (vgl. C. r. d. l’Acad. des 
sciences 1 7 0 . 700; C. 1 9 2 0 . I. 891) hatte mit Benzaldehyd-IICl auBer dem Ben- 
zylidenderiy. zwei Verbb., angeblich beide von der Formel Coofl^O,, FF. 119—120° 
u. 196—197° (korr.), geliefert. t)ber die Verb. vom F. 119—120° vgl. naclist. Ref. 
Die andere Verb. wurde aus s. Dimethyl-cyclo-hexanon u. Benzaldehyd wie oben 
erhalten u. ist daher nach II. zu formulieren. Kp .!7 266—268° (korr.), Nadeln aus 
A., F. 197—198° (korr.), derbe Krystalle aus Bzl. mit 1C6H„, wl. in A. u. sd. A., 
sil. in Bzl. Das Methylierungs-Dimethyl-cyclo-hexanon enthiilt demnach cc,a- u. 
«,«'-Dimethylderiv. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1988—93.) L in d e n b a u m .

A. H a lle r  und S . C ornubert, Uber die Konstitution des durch Alkylicrung 
nach der Natriumamidmethode gewonnenen Dimethyl-cyclo-pentanons und Dimethyl- 
cyclo-hexanons. (Vgl. vorst. Ref.). Das Nebenprod. vom F. 119—120° (korr.) ist ein 
Deriv. des a-Methyl-eyclo-hexanons. — LiiBt man mol. Mengen des letzteren u. 
Benzaldehyd in CsH60Na-Lsg. 24 Stdn. stehen, so gewinnt man aus der erstarrten 
M. fast .nur Benzyliden-ct-methyl-cyclo-hexanon, F. 60°; Semicarbazon, F. 214—215°. 
Ein in schr geringer Menge isoliertes Nebenprod. vom F. 143—144° wurde nicht 
untersuclit. — Sattigt man jedoch das Gemisch derselben Komponcnten bei —15° 
mit HC1 u. liiBt 48 Stdn. stehen, so erliSlt man 2 Hauptprodd.: eine bewegliche FI. 
vom Kp.j5 182—183°, in der mittels des Semicarbazons obige Benzylidenyerb. er-

CIL
Hs

CH3

“ jCH,

.C-CIL
J 00  IC»HS • I IO ^ ^ J C H  • C0II5

H>CTIL |CH
CII3- C ^ ^ C -C  

I CO I 
CeHj.HCk^JCH 

O
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kannt wurde, u. eine gelbe, hoelist yiscose Fl. vom Kp.ss 240—260°. Krystallisation 
aus A. liefert Nadeln der Formel CtlHn Oa, F. 120° (korr.), wl. in k. A., sil. in k. 
Bzl., gebildet aus 2 Moll. Aldehyd -f- 1  Mol. Keton — 1 II20 . Aus Bzl. erhalt man 
bei ungestćirter Krystallisation groBe Krystalle mit 1 C6II6, F. 91—92°, nach Wieder- 
erstarren 108—118°, bei gestćirter Krystallisation solelie mit x/2 C„H6. Oxim, F. 224 
bis 226° (korr.). Danach ist die Verb. ident. mit dem eingangs angefiihrten Neben-

prod., u. Vff. geben ilir, analog den im vorst. Ref.
beschriebenen Verbb., Formel I. In der gleichen 

Ci ,011, Weise ist das Nebenprod. C2SIIu O-2 vom F. 148—150°
IIC C CII r‘ ^ cac*: ^es sc*ences 1^0. 973; C. 1920.

l 'c o "  I III. 85) zu formulieren, es leitet sich vom a,u '-  Me-
C0IL -HC-. Iqii . C0H6' tliylfithyl - cyclo - hexanon ab. Methyl- n -propyl -cyclo-

° hexanon gibt mit Benzaldehyd hauptsiichlich Benzy- 
liden-u,cc-methyl-n-propyl-cyclo-hexanont F. 25°, u. sehr 

wenig der Vcrb. C.lt 11.̂ 0.̂  F. 136—137° (korr.), nach I. ais Deriy. des «,«'-Methyl- 
n-propyl-cyclo-hexanons zu formulieren. — Das Benzaldehyd-HCl-Verf. gestattet 
somit die nach dem NH2Na-Verf. gewonnenen Alkylierungsprodd. zu charakterisieren 
u. die Zus. des urspriinglichen Gemisches zu erkennen. Dimethyl-cyclo-pentanon 
besteht zu hoclistens 5% aus dem s. u. zu mindestens 95% aus dem a. Dimetliyl- 
cyclo-hexanon zu mindestens 80'ł/o aus dem a. Isomeren u. enthiilt auBer dem s. 
Isomeren ein wenig «-Methyl-cyclo-pentanon. Das Verf. ist bzgl. beider Komponenten 
allgcmciner Verwendbarkeit fiihig. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 81—85.) Ll).

I . K ondakow  und S. S a p r ik in , Uber die Chemie der Terpene. II. Synthese 
der Diterpene. Geschichtlicher Teil. (I. vgl. S. 1031.) Ausfuhrlicher geschichtlicher 
Uberbliek mit Tabellen uber die Chemie der naturlichcn u. synthet. Diłerpene. 
Betreffs der letzteren ist zusammenfassend zu sagen: Die bisher bekannten physikal. 
u. chem. Angaben sind ungenugend u. wenig ubereinstimmend. Die opt. AktiyitSt 
der benutzten Monoterpene yerschwindet im allgemeincn bei der Polymerisation. — 
Die aus bieyol. Tcrpenen mit einer u. aus monocycl. Terpenen mit zwei Doppel- 
bindungen heryorgehenden Diterpene haben fast ident. physikal. Eigenschaften. — 
Die aus gesiitt. monocycl. Terpenen oder solchen mit einer Doppelbindung heryor
gehenden Diterpene haben niedrigere D.D. ais die yorigen u. sind opt.-akt. — Die 
unter der Bezeichnung „Kolophene“ beschriebenen Diterpene sind deutlich ver- 
schicden von einander. Die Semmlersehen Diterpene aus a-Pinen u. Kautschuk 
sind einander sehr. ahnlich. — Die synthet. Diterpene geben im Gegensatz zu den 
naturlichen im allgemeinen keine wohldefinicrten Deriyy. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 37. 918—34.) L in d e n b a u m .

G. V avon und P. P e ig n ie r , Uber die Dartlellung des aktiven i-Borneols. V£f. 
haben zwei brauchbare Verff. zur Darst. yon i-Borneol ausgearbeitet. — 1. Die 
Mg-Verb. aus Pinenchlorliydrat wird bei niedriger Temp. oxydiert (ygl. V a v o n  u. 
B e r t o n , Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 218; C. 1923. III. 304), das Gemisch 
yon Borneol u. i-Borneol in der Kiilte in die Na-Verbb. u. diese mit Phthalsaure- 
anhydrid in die Plithalate ubergefiihrt. Diese werden mit wss. NaOH bei -10° 
partiell (z. B. zu 56%) yerseift u. dadurch das i-Bomylphthalat yon 45% auf ca. 
88% augereiehert, da es yiel langsamer yerseift wird ais das Isomere. Nach mehr- 
faeher Krystallisation aus 65%>g- A. wird yerseift. Aus 3 kg Pinenchlorliydrat 
wurden 200 g reines i-Borneol erlialten. — 2. Man hydriert Campher in Eg. (-(- Pt) 
bis zur Aufnahme yon ca. l ‘ /3 Moll. II. Bei weiterer Hydrierung entsteht C10H18. 
Das beide Borneole (dayon ca. 90% i-Verb.) entlialtende Rk.-Prod. wird wieder in 
das Phthalatgemisch iibergefiihrt u. dieses durch Krystallisieren gereinigt. — i-Bor- 
nylphthalat, [«]578 =  —82“ (nach 1.), —85° 20' (nach 2.). i-Borneol, [«]578 =  —34°
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(nach 1.), —35° -10' (nach 2.). Samtliche Messungen in absol. A., c =  0,05. (C. r. 
d. 1. Acad. des sciences 181. 183—84.) L in d e n b a u m .

H erm ann Leuchs und K u rt W inzer, Uber die Umsetzung des 2-Benzyl- 
hydrindonphenylhydrazons mit Phenylhydrazin. Die fiir die aus 2-Benzyl-l-liydrindon 
mit Phenylhydrazin bei 130° erhaltene Verb. CJ#II2SN3 fruher (vgl. L E U C ns, W u t k e  
u. G ie s e l f .r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 6 . 2214; C. 1 913 . II. 771) in Betracht ge- 
zogenen Formeln treffen nicht zu. Ihre B. fiihrt iiber die Base Ca,H 17N (vgl. die 
Vers8.), die ihrer Formel nach einem Korper entspricht, der sich aus dem Benzyl- 
hydrindonphenylhydrazon durch Abspaltung von N il, nach der E. Fischerschen 
Indolsynthese ergeben muB. Es crfolgt also beim Erhitzen jenes Phenylhydrazons 
mit Phenylhydrazin zuerst eine Art Indolsynthese, u. das erste Prod. lagert sofort

Phenylhydrazin zu dem Korper C4#H15N3 an. 
VlF. nehmen an, daB der RingschluB nicht nach 
der tertiiiren CH-, sondern nach der CHS-Gruppe 
des Benzyls hin geht, die durch die Nfihe des 
C6II5 rcaktionsfahig gemacht iat. Demnacli wiirde 
ein Dihydrochinolinring entst&nden sein u. das Prod. 
wJłtc : fi,u-o-Bcnzylen-y-phe)iyl-ft,y-dihydrochinolin 
(s. nebenst.).

V ersu e lie . Verb. C ^H ^N ^, aus Benzylhydrindon -j- 4 Tin. Phenylhydrazin 
bei 130°; aus li. Toluol; gibt mit H2S 04 u. Fe(III)-Salz smaragdgriine Lsg.; bleibt 
mit CH3OII-NH3 bei 100° unverandert; mit Alkali in sd. A.: Anderung des F., 
aus h. Toluol, F. 195—204"; es liandelt sich yielleicht um raumliclie Umlagerungen, 
da das Mol. 2 oder 3 asymm. C-Atome enthalt. — Diacetylderiv. CwHt303N ,  aus 
Verb. CiBIi25N3 mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat bei 100"; Tafeln, aus A., 
F. 155—157°; wl. in w. PAe., Alkohole yeriindern ilin. — Monoacetylmethoxylverb., 
C 26HS30 2N, aus der Diacetylverb. beim Umlosen aus h. CtI3OII; Taleln, F. 164—166°;
11. in Chlf., zll. in A.; H2S 04 gibt eine schwach griingelbe Lsg., die mit Eg. farb- 
los w ird; alkoh. FeCl3 farbt nicht. — Honoacetyldthoxyldcriv. CiaU.lbOtN, B. ebenso 
mit A.; Tafeln, aus absol. A., F. 125—127°; 11. in A. — Das Diacetyl- u. das 
Acetylmethoxylderiv. geben in h. Eg. mit konz. HC1, auch mit Eg. allein oder mit 
Phenylhydrazin bei 130° Verb. C ^H ^O .N , Prismen, aus Aceton, F. 196—198"; 11. 
in Chlf., wl. in w. A.; alkoh. HC1 verathert den Korper nicht. — Bromid 
Cu ITu OtN B r, aus dem Diacetyl- oder dem Acetylmethosyl- oder dem Monoacetyl- 
korper in Eg. mit Br-Eg.; beim ersten u. letzten fallt ein Perbromid, rotliche 
K rystalle, F. ca. 170" (Zers.) aus; naćh Erhitzen auf 100° u. Versetzen mit SO, 
farblose Nadeln, aus h. CH3OH oder 30 Tin. h. Eg., sintert von 246° an, F. 251 
bis 253°; kaum 1. in A.; unl. in Laugen; alkoli. FeCl3 farbt nicht; das Br ist nach 
dem Verli. gegen Na-Athy)at aromat, gebunden. — Der Diacetylkorpcr gibt in Eg. 
mit Cl bei 20° bei langerem Einleiten das Chlorid CitH KO^NCU, Nadeln, aus w. 
A ., F. 265°, bei kiirzerem Einleiten das Chlorid Cn lI MOtNCl, Blattchen, aus A., 
F. 238°. — Dibenzoylverb. CatHi7OsN, aus Verb. CJ8H25N3 mit Beuzoesaureanhydrid 
u. Natriumbenzoat bei 100" neben a,b-Dibenzoylphenylliydrazin; Prismen, aus w. 
A., F. 191—193°; sil. in Chlf., 11. in w. Eg., zwl. in h. A.; unl. in 2-n. Lauge; 1. 
in H ,S 04 gelb, Fe(III)-Salz farbt dann schwach grfln. — Monobenzoylmethoxylvci'b.

aus der Dibenzoylverb. in sd. CH3OH; Tafeln, aus li. CII3OH, F. 163 
bis 164°; zll. in w. A., alkoh. FeCl3 farbt nicht. — Monobenzoylverb. C2ęIIi3OtN, 
aus der Dibenzoylyerb. in Eg. bei 100° +  12-n. HCl; Saulen, aus h. CH3OH, 
F. 160—161°; wl. in A. — Bromid C.Ml I ^ 0 2N B r, aus der Dibenzoylyerb. in Eg. 
mit Br; Prismen, aus h. Eg., F. 208—209°; sil. in Chlf., wl. in h. A. — Mono- 
phthaloylderiv., C30Hn O3N, aus PlithaM ureanhydrid u. Na-Acetat u. Verb. C28H25N3 
bei 130''; Tafeln, aus h. Eg., F. 256—258°; meist swl.; II2S 04 1. gelb, Fe(III)-Śalz
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fiirbt griinlich; danebcn entsteht a-Phthaloylphenylhydrazin. — Vcrb. C28H26N3 
gibt mit h. 12-u. HC1 7erb.' C3il I t7N,JICl, Prismen, aus Chlf. 2 Vol. A., F. 206 
bis 208° (Zers.); 11. in Chlf. Dic frcic Base C2SH l7N gibt aus w. PAc. farblose 
Prismcn, enthalt II20 , F. wasscrhaltig 110—115°, wasserfrei 123—124"; meist sil. 
Gibt beim Acetylieren Verb. CMHn 03N, wie beim Acetylieren von Vcrb. C28H2SNS, 
mit PhthalsSureanhydrid das Monophtlialoylderiv. aus C48H26N3. — Die Verb. 
CssH i7N gibt mit Phenylhydrazin bei 130° die Vcrb. C28H3SN3. — 2-Bcnzylhydrindon- 
phenylhydrazon gibt mit sd. 12 -n. HC1 Verb. C22H 17N,IIC1. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 5 8 . 1520—2?. Berlin, Univ.) Busuu.

M ircea Jonescu, U ber den additiven Charakter heterogener konjugicrter Syslcmc. 
Die Anlagerung von Verbb. mit akt. CHj-Gruppe an Benzylidcnindandion vcrlSuft 
im Sinne der Thieleschen Theorie. — Mit Malonester -f- Piperidin in absol. A. 
entsteht der fi-Phenyl-[}-indandionyl-u-carboxylpropionsiiurcdiiithylester (I.), Nadeln, 
F. 108°, iu Ggw. von NaOC2H5 der entsprechendo saure Ester, F. 112°, daraus durch 
Verseifung die Dicarbonsaure, F. 169°, u. aus dieser durch COs-Abspaltung die 
[j-Phcnyl-p-indandionylpropionsaurc, F. 173°. Siimtliche Verbb. geben orangefarbige 
alkal. Lsgg. Beim Erhitzen iiber den F. oder durch Einw. k. konz. H2S 04 gehen
I. u. der saure Ester in das Laclon II., gelbe Krystalle, F. 106°, unl. in Alkali, die 
Dicarbonsaure in das Lacton III., F. 154°, iiber. — Analog entsteht mit Acetyl- 
aceton -f- NaOC2H5 das l-Phenyl-l-indandionyl-2-acetylbutanon-(3) (IV.), Krystalle,

C8H4< p9> Ó H *C H (C 8H 6)'CH(CÓjCaH6)2 CliII1< C2 > C - C I I .  C6H5
T > C I I - C 0 2C2H5
L II. \ ) - < 5 o

C„H4< ™ > C - C H  • 0„H6 CaH<< g O > C H  • CII(C6H5) • CII(CO • CH3)2

m .  ) o - ł o CU'  IV-
' C O v  /-,rT n u  n u  t  n  tj ^ C O vV. c 6H4<  p~>CH—c h • c ,,h s VI. c j r << ^ > c ™ c - c j r 5

> C H  ° \  > C H
CH—C-OII ^C II—C-OII

PTT PO PTT PTT PTT R  1 1 1  “ DieSCS liCfert’ ES--HC1 im Rohr
3 erhitzt, cin Gemisch von l-Phenyl-3-oxydihydro-

Tin p /  I li \ p  o t t  fluorenon (V.), F. 200°. u. l-Phenyl-3oxyfluore-\AA/ non (VI.), gelb, F. 266°. -  Chinon u. Acctyl-
VII. CH CH CIT • CO • CH3 aceton kondensieren sich unter denselben Be-

dingungen zu Diacetyldioxyindacen (VII.), griine 
Krystalle, F. oberhalb 300° (Zers.), 1. in Alkalien mit intensiv violetter Farbę. 
(Buli. Soc. Chim. dc France [4] 37. 913—16.) L in d e n b a u m .

Dan R adu lescu , U ber die Farbung der Spirane. Es wird nachgewicsen, daB
das farbige „Indandionindan-2^-spiran“ (I.) von F e c h t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
4 0 .  3890 [1907]) kein Spiran ist, sondern die Konst. II. besitzt. I. muBte ais ^?-Di-
keton von Alkali zur betreffenden Siiurc aufgespalten werden (vgl. I I a d u l e s c u  u . 
T a n a s e s c d , Bulet. SocietaJ. de §tiinte din Cluj 1. 185; C. 1 9 2 3 . III. 137) u. un- 
empfindlich gegen Siiuren u. Ilydrazine sein. Die Vcrb. ist jedoch stabil gegen 
Alkali, wird von Siiuren zers., gibt ein Hydrazon u. mit alkoh. NH3 das cycl. 
Imin III. AuBerdem sind die bisher (Bulet. SocietSJ. de Sytiinte din Cluj 1. 335.

I. C6Hł< C O > C < CH2>CoHj IL C8H4< ^ > C - C H 2>CoH4

t t t  f i r r / C O ^ p ,  /C O x „/C II.2— C II-C II,111. C6II4< _ 0 > C ------C I W ,  7r IV. C,,II,< >C< i
'" N H —CII2 '  4 v C O / -CO— O

V- C(iH 1< ^ > C < ^ > C H  • CH3 VI. C0H4< ^ > C < ^ > C O
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628; C. 1923. III. 140. 1924. I. 2250) u. neuerdings dargestellten Spirane des 
Indandions farblos. Demnacli besitzt der Spiran-C keine chromophoren Eigen- 
schaften.

Indandion-y-valerolacton-2^-spiran (IV.), F. 120—121°. Aus 2-Allyl-2-carbox- 
ałhylindandion (F. 69") u. HBr (D. 1,78). — 5-Bromdcriv., F. 154°. — Indandion-
l-meihylindan-2,3-8piran (V.), F. 129—131°. Aus 2-Phenyl-2-allylindandion (F. 75°) 
iiber das Bromhydrat m itAlBrs. — Indandionindanon-2,3-spiran (VI.), F. 170—171°. 
Aus Phenylindandionylessigsdureathylester (F. 105°) mit IIaSO(. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 37. 916—18.) L in d e n b a u m .

F ritz  F e ig l und R iv a  K o b ilia n sk y , Uber Vorverbindungen bei der Ver- 
cstenmg von Ckcalsaure m it Phenolen. Zweck der Arbeit war die Isolierung von 
„Vorverbb.“ bei der Ein w. von Phenolen auf Oxalsdure, wie sie bereits in vielen 
anderen Fiillen bekannt sind. Unter der Annahme, daB die Anlagerung des 
Phenols (Ph) entsprechend den bisher beschriebenen Additionsverbb. mit Athern usw. 
(P f e i f f e r , Organ. Molekiilverbb. S. 253—55 [1922]) am doppelt gebundenen O der 
Carbonylgruppen erfolgcn diirfte, sowie bei Beriicksichtigung der Tatsache, daB 
saure Phenylester der Oxalsaure noch nicht gefunden wordcn sind, diirfte die Ver- 
esterung der Oxalsiiure (Oxs) iiber folgcnde Stadien vcrlaufen:
(1) lP h , 10xs — Y (2) 2Ph, 10xs — >- (3) 2Ph, 10xs, E — y  Phenyloxalat +  HjO 
(E =  Entwiisserungsmittel). Verbb. vom Typus 1 wurdcn mit Phenol, p-Kresol u. 
Hydrochinon crlialten, solclie vom Typus 2 mit Phenol, u- u. (3-Naphthol u. ar- 
Tctrahydro- ft-naphthol-, sie gehen durch Ein w. von POCl3 leicht in die betreffenden 
Ester iiber. Verbb. vom Typus 3 konnten nicht isoliert werden. Die Bindung der 
Moll. in den Vorverbb. diirfte durch Nebenvalenzbindung zwischen dem phenol. II 
u. dem Carbonyl-0 der Oxs erfolgen; dafiir spricht dic Unfiihigkeit von CaII5-0*CH8, 
CaH5'0 -C aH5 u. (C0IIs)2O zur B. von Vorverbb. sowie der Umstand, daB Oxalsiiure- 
ester noch Phcnole addieren konnen. Erhalten wurden: 2CuH 50 II-C 20 4(C6IŁ)a (I), 
2 C,,H5O II• C20 4(CII3)s (II), 2 CI0H u OH■ ą O ^ C J I ^ ( I I I )  u. 2 C10Hn OH ■ Ca0 4(CII3)2 (1Y). 
DaB sich die Vorverbb. gerade bei den Phenolen so leicht isolieren lassen, hangt 
offenbar mit der lcichten Beweglichkeit u. dem ungesiitt. Charakter des phenol. 
H-Atoms zusammen; dessen Besonderheit wird yerstandlich durch dic Annahme 
einer valenzmfiBigen Zugehorigkeit des O-Atoms zum gesamten Affinitiitsfeld der 
C-Doppelbindungen. Hydrierte Phcnole u. Alkohole gaben keine bestiindigen 
Additionsverbb. Bcmerkenswert ist, daB in der Reihe:

C J I60H , C A O , (V) — y  2C0HsOH,C8H8O4 (YI) — >■
CaII5• O • CO • CO • OCaH 5 (VII) — I  

die beiden ersten Verbb. rhomb. wie die Addenden, I I I  monoklin wic wasserhaltige 
Oxs u. I  wieder rhomb. krystallisieren (Krystallformen bestimmt von II. L e s t - 
MEYER). Wasser zers. alle Additionsverbb.

V e r s u c h s te i l :  Phenol-Oxalsdure Y. Darst. aus CuHj-OII u. entwasserter 
Oxalsiiure in aąuimolaren Mengen durch ls td . Schmelzen; Krystalle aus Eg.,
F. 98°. — Bisphenol-Oxalsaure YI. Man kocht die Bestandteile (Phenol im Uber- 
schuB) 3 Stdn. am RuckfluBkuhler; krystallin. Mehl, F. 127°, Ausbeute 95%. — 
Diphcnyloxalat Y II. Man triigt die Bestandteile in Pyridin ein u. fiigt 2 Moll. 
P0C13 zu. Ausbeute 50%; ident. mit Verb. von N e n c k i  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 
25. 282 [1882]). Aus YI u. P0C13 in Pyridin. — Blsphcnol-Diphenyloxalat I . Aus 
Y II u. iiberschiissigem Phenol in CC14 am RuckfluBkiihler, Krystalle, F. 106°. — 
Bisphenol-Dimethyloxalat I I .  B. analog I ; Krystalle, F. 123°. — B is ar-tetrahydro- 
@-naphthol-Oxalsaure, 2C 10H U-OH, CsH._,04. B. Im SchmelzfluB (Phenol im Uber- 
schuB); rhomb. Krystalle, F. 155°. — Bis-ar-tetrahydro-^-naphthyloxalat, C10H n -O- 
C 0-C 0-0*C lgH u . B. Mit 50% Aus"beute analog V II; monokline Krystalle, F. 149°. 
— Bi8-ar-tetrahydro-fi-naphthol-Diphenyloxalat I I I .  Krystalle, F. 122°. — Bis-ar-
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tetrahiydro-fi-naphthol-Dimethyloxalat IV. Krystalle, F. 147°. — Bis-jj-naphthol-Oxal- 
sdure u. Bis-a-naphthol-Oxalsdurc, 2C 10H7-OII, C2H20 4l dargestellt nach S m it h  
u. S t a u b  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 17. 1740 [1884]), zeigten die von dieseu 
Autoren angegebenen Eigenscliaften. — Di ft-naphthyloxalat, C10IT; - O • CO -CO- ()• 
CioH7. A us der Vorverb. u. POCl3 in Pyridin; Ausbeute ca. 50°/o; Krystalle aus 
Eg., F. 189°. — p-Kresol-Oxalsdure, CH3-C#H4-OH, C2H20 4. Aus 62 g p-Kresol u.
з,1 g Oxalsiiure bei Wasserbadtemp.; weiBe Krystalle, F. 56°. Trotz grofien tjber- 
schusses an Kresol gelingt nie die Isolieruug der Verb. vom Typus 2. — p-Tolyl- 
oxalat, CH3 • C„H4 ■ O • CO • CO • O • C,H4 • CII3. Durch Ein w. von POCl3 auf p-Kresol
и. Oxalsiiure in Pyridin; Krystalle aus absol. A., F. 147°. — IIydrochinon-Oxaisdurc,
C0H4(OH)j, C2Hs0 4. Durch Zusammensclimelzen von 2 Moll. Hydrochinon u. 1  Mol. 
OxalsSure u. Umkrystallisieren aus Eg., weiBe Nadeln, F. 197°. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1483—88. Wien, II. Chem. Univ.-Inst.) H e r t e r .

A. F ransaen , Uber die Eiiiwirkutig von Organomagnesiumverbindungcn a u f die 
Naplithochinone. I. Einwirkung von Phenylmagnesiumbromid a u f u-Naphlhochinon. 
Im Anfang wurden mol. Mengen a-Naphthochinon u. C&HhMgBr zur Rk. gebracht, 
so daB die Moglichkeit zur B. des einfachen Chinols gegeben war. Da aber auBer 
wenig des unten bescliriebenen Dicliinols nur ein Gemisch gefarbter Yerbindungen 
erlialten wurde, aus dem eine einheitliche Substanz nicht zu isolieren war, so wurde

in der Folgę immer mit 2 Moll. 
C6IIsMgBr gcarbeitet. — 1,4-Di- 
oxy -1,4- diphenyldihydronaphthalin, 
C22I I 180 2 (I.). Die ath. Grignardlsg. 
wird zum Sd. erhitzt, das «-Napl>- 
thochinon befindet sich in einem 
Soxhletaufsatz u. kommt so all- 

mShlich zur Rk. Zuerst bildet sich immer ein gruner Nd., der sehnell verschwindet, 
um in ein braunes, sehr yiscoscs Prod. iiberzugehen. Daneben entsteht bei weiterem 
Fortschreiten der Rk. ein fast farbloses korniges Prod. SclilicBlich verschwindet 
der griine Nd. immer langsamer, so dali die ganze zShe M. tiefgriin gefiirbt wird. 
Die ubliche Aufarbeitung u. umstandliche Reinigung mit A., A. u. Bzl. liefert mit 
geringer Ausbeute farblose, wahrscheinlich ortliorhomb. Prismen, F. 207—208°, zl. 
in Essigester, Bzl., Chlf., CC14, Aceton, wl. in A., A., Eg., fast unl. in PAe., be- 
merkenswerterweise unl. in Alkalien. — 1,4-Diphenylnaphthalin, C2SH16, entsteht 
aus I. durch Red. mit Zn-Staub in sd. Eg. (16 Stdn.). Das Rohprod. wird in Bzl. 
aufgenommen, der Riickstand dieser Lsg. nach Waschen mit Eg., W. u. sd. A. aus 
Chlf.-PAc. umkrystallisiert. Mkr. Nadeln, F. gegen 308°, 1. in Bzl., Chlf., wl. in
A., swl. in A., Eg., unl. in PAe., W. — Yon H J wird I. nicht angegriffen. — 
Acetyliert man I. mit Acetanhydrid -f- konz. H2S 0 4 (Wasserbad, 1  Stde.), so bildet 
sich unter Abspaltung von HaO u. mol. Umlagerung das Acetylderiv. des 2,4-Di- 
phenyl-l-naphthols, CJ4H 180 2 (nach II.), nach griindlicher Yorreinigung Kiystiillchen 
aus A ., F. 163°, 1. in Bzl., Chlf., sonst wl. Die Konst. folgt aus der Oxydation 
mittels Na2Cr20 7 in Essigsaure zu mol. Mengen o-Benzoylbenzoesaure u. Benzoe- 
siiure, wiihrend ein l,4-Diphenyl-2-naphtholderiv. o-Dibenzoylbenzol hatte liefern 
musBen. — 2,4-Diphenyl-l-naphthol, C22H 10O (II.). Aus dem yorigen mit sd. alkoh. 
KOH. Nadeln aus 70°/0’g. Essigsaure, F. 143—144°, 1. auBer in PAe., W. — Auch 
die Oxydation von I. unter denselben Bedingungen wie oben liefert glatt o-Benzoyl- 
benzoesaure u. Benzoesiiure (daneben in sehr geringer Menge ein rotes Prod., F. 
gegen 240"). Die auch hierbei eintretende mol. Umlagerung ist wohl zurtick- 
zufuhren auf das Bestreben von I., aus der chinoiden Form in die gewohnliclie 
Naphthalinform uberzugehen, wie es von den echtcn Chinolen her bekannt ist. — 
Yerss., beide OH-Gruppen in I. durch ein Deriy. zu kennzeichnen, waren olme Er-

C01I0
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folg; walirscheinlicli licgt ster. Behinderuug vor. (Btill. Soc. Chim. de France [4] 
37. 902—13. Luttich, Univ.) L in d e n b a u m .

R. Lantz und A. W a h l, Uber Darstellung und Eigenschaften der Arylimino- 
.naphtliochinone. (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 93; C. 1923. III. 1361.) 
Schon referiert nach C. r. d. 1’Acad. des sciences (vgl. S. 1156 u. vorhergehende 
Arbeiten). Nachzutragen ist: Gibt man zur Lsg. von l-Phcnylimino-2-naphtho- 
chinon in verd. Aceton einige Tropfen konz. HCi u. gieGt die alsbald entfiirbte Lsg. 
in Na-Acetatlsg., so erliiilt man einen roten Nd. des bekannten 2-Oxy-4-plienyl- 
imino-l-naphthochinons. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 890—901. Saint-Denis, 
Sociśtć des M atiires col. et Prod. chim.) L in d e n b a u m .

M ax P h illip s , Uber die Darstellung von 2-Aminoanthrachinon aus Phthalsaure- 
anhydrid und Chlorbenzol. Ein Gemisch von 1 Mol. Phthalsaureanhydrid u. 5 Moll. 
Chlorbenzol wird mit 1 Mol. AI2C10 versetzt u. bis zum Aufhoren der HCl-Entw. 
(ca. 8 Stdn.) auf dem Dampfbad erhitzt. Nach Zers. mit Eiswasser wird das Chlor
benzol mit Dampf iibergetrieben u. der Riickstand aus Soda umgefiillt. Die mit 
ca. 77°/0 Ausbeute erhaltene Chlorbenzoylbenzoesaure ist rein. Sie wird mit der
6-fachen Menge konz. H jS04 4 Stdu. auf 150° erhitzt, das Rohprod. mit Soda ge
waschen u. mit Bzl. extrahiert. Ausbeute an 2-Chloranthrachinon ca. 97%. Dieses
wird mit der 20-fachen Menge NH4OII (D. 0,90) 6 Stdn. auf 220° erhitzt, wofiir 
eine besondere Apparatur (Abbildung im Original) angegeben wird. Das erhaltene
2-Aminoanthrachinon ist von 95%ig. Reinhcit. Ausbeute ca. 91%- Die Anwendung
von Katalysatoren wie CuS04 +  5H20  oder Cu-Pulver (vgl. D. R. P. 295624 [1912]) 
ist nicht vorteilhaft; zwar wird der Umsatz des Chloranthrachinons etwas be- 
schleunigt, aber die Ausbeute an Aminoanthracliinon sinkt, walirscheinlicli infolge
B. von Oxyanthrachinon. (Journ. Ind. and Engin. Chcm. 17. 721—25. Washington, 
Bureau of Chemistry.) L in d e n b a u m .

M uncnari T anaka, Uber die Chinondiazide der Anthrachinonreihe. 2-Diazo-
3-nitroanthrachinon. Durch Diazotieren von 3-Nitro-2-aminoanthracliinon in konz.
1I,S04. Gelbe Nadeln, die bei 133° explodieren. — Anthrachinon-2,3-chinondiazid, 
CuH0O3N2 -(- % C 4II0O3 (I.). Man erhitzt in einem Bad 0,5 g (nicht mehr!) des 
vorigen mit 25 ccm Aeetanhydrid auf 95°, nimmt sofort aus dem Bad heraus u.

CO CO NH
HN

30 -  - ^ ^ V C'CHl
liiBt abkuhlen. Nach Waschen mit Aceton rote, metallgliinzende Krystalle mit 
%  Mol. Aeetanhydrid, Zers. bei 227° nach Braunfiirbung bei 160°, selir empfindlich 
gegen Alkali. Die Lsgg. sind rot. H2S 04-Lsg. blau, mit W. unveriindert fiillbar. 
Oxydiert Phenylhydrazin unter N-Entw. Kuppelt mit R-Salz langsam blau. —
2-Oxyanthrachhwnyl-3-hydrazin, C1(H 10O3Nj. Zur Suspension von I. in verd. NaOII 
gibt man Na.jS.jO., im tjberschuB, erwiirmt die fuclisinrote Lsg. auf ca. 60°, filtriert 
u. siiuert nach Erkalten an. Braunrote Nadeln aus Aceton, Zers. bei 335°. —
2-Methyl-o,6(ft,[3’)-anthrachinon-l-ox-3,4-diazin, C16III0O8N2 (II.). Durch Kochen des 
vorigcn mit Aeetanhydrid bis zur Entfiirbung. WeiBe Nadeln, F. 314°. — Anthra- 
chjnon-1,2-chinondiazid, C14H6OsN j -(-%  C<H60 3. Analog aus l-Nitro-2-aminoanthra- 
cliinon. Rote Bliittchen, dem Isomeren sehr ahnlicli. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
181. 180—82.) L in d e n b a u m .

R u d o lf  P u m m ere r, H ans P u ttfa rck e n  und P au l S ch o p flo ch er, Die Dc- 
hydrierung ton p-Kresol. 8. Mitt. uber die Oxydation der Phenole. (7. Mitt. ygl. 
P u m m e r e r , M e l a m e d  u. P u t t f a r c k e n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3116; C. 1923.
I. 57.) Fortsetzung der Unterss. uber das aus p-Kresol durch Oxydation mit
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K-Ferricyanid erhaltene Keton C14II 14Os , dem jetzt die Konst. I  zugeteilt wird. — 
Verschiedene andere mogliehe Fortnulicrungen des Ketons werden erortert. Die 
Chinoliitherformel O : C„II4 : (CII3) (O • C6II4 • CH3) sehied aus, da sich durch Red. kein 
p-Kresol zurttckgewinnen lieB. Die Ketoformel O : CBi r 4 : (II)(CILi -0 'C liH 1 -CII;)) 
ist unwahrseheinlieh, da diese mit Alkali die wahre Phenolform IIO ■ C0II4 • CIIS • O • 
C6H ,.C H 3 hUtte liefern miissen; das Aeetat dieser wahren Phenolform wurde auf 
auderem Wege synthetisiert u. lieferte bei der Verseifung ein in Alkali 1. Phenol, 
das aber leieht p-JCresol abspaltete u. infolgedessen nicht mit dem Keton C,4H 140 4 
ident. sein kann. Die Aufklśirung der Konst. gelang seblieBlich durch katalyt. 
Hydrierung u. durch weitere Unters. des aus dem Keton durch Umlagerung ent- 
stehenden zweiwertigen Phenols C14H 140 2. Bei der katalyt. Hydrierung nalim I  
nur 2 Mol. - Aquivalente Ha auf unter tjbergang in den sekundSren Alkohol 
Cu H 18Os (Il); auBer der Carbonylgruppe enthSlt 1 also nur eine reaktionsfiihige 
C-Doppclbindung, fiir die aus der Halochromie die «,^-Stellung zur Carbonyl
gruppe gefolgert wird. Die friiher unter Vorbehalt angenommene Formel mit drei 
Doppelbindungen ist hierdurch ais falsch erwiesen. — F ur die Konst. der durch 
Umlagerung aus I  entstandenen Verb. kamen zuniichst ncun yersehiedene Fonneln 
in Frage; von den ncun moglichen isomeren Phenolen, die dureh Austritt von 
2 Atomen H aus p-Kresol entstelien konnen, sind drei bekannt, 3,3'-Di-p-kresol, 
p,p'-Dioxy-«,^?-diphenyliithan u. 2-Methyl-5,4'-dioxydiphenylmethan. Nachdem V1T. 
die fehlenden sechs Phenole dargestellt haben, wurde das Phenol C14I Iu 0 1 ein- 
wandfrei ais Sfi-D ikresol (III) erkannt. Eine weitere Bestiitigung ergab sich bei 
der Oxydation des Dimethylathers des Umwandlungsprod., wobei Dimethoxydi- 
phenyldicarbonsaure (IV) entstand. Die Formel I  fiir das Keton erkliirt gut den 
Ubergang in das Phenol (III) uber das hypothet. Zwischenprod. V. — Zum SchluB 
yerweisen Vff. auf die merkwiirdige Tatsachc, daB trotz der H-Wegnahme aus dem 
aromat. p-Kresol unter weiterer H-Vcrschiebung ein hydroaromat. Keton entsteht. 
Bei der wichtigen Rolle, welche die Phenole ais Bausteine im Pflanzenkorper 
spielen, ist dieser eigenartige Reaktionsyerlauf von groBem Interesse, weil er auf 
mannigfache noeh unbekannte Reaktionsmoglichkeiten der Phenole schliefien liiBt.

V e rsu c h e . Alkohol C,t2r,80j (II), aus dem (aus p-Kresol durch Oxydation mit 
K-Ferricyanid 'entstandenen) Keton C,tH u O,(I) durch katalyt. Hydrierung in IIexa- 
hydrotoluol in Ggw. von Platinmohr (nach W i l i .s t a t t e r  u . W a l d s c h m id t - L e i t z ), 
wobei 2 Mol.-Aquiyalente H2 aufgenommen wurden; H-Aufnahme dariiber hinaus er- 
folgte nur langsam u. durch hiiufigere Reaktiyierung des Katalysators, Kp .3 159—163°, 
wurde nach eintSgigem Stehen fest, kleine, yerfilzte Nadeln aus PAe., F. 74°, 11. in A., 
Bzl., zl. in W.; Permanganat wird nur in Spuren entfSrbt, Bromwasser wird unter Ab-
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scheidung weiCer Flocken entfiirbt. — Urełhan, C41H230 8N, weiBe Krystalldrusen aus 
Lg., F. 131°. — 2,3'-Dikresol, C14H 140 , (III), a) aus I  in Eg.-Lsg. durch Umlagerung 
mittcls konz. IIC1 (10 Min. untcr RuckfluB zum Siedcn erhitzen) u. EingieBen in 
W .; b) aus I  durch Erhitzen auf 300°, fa3t farblose Krystalle aus Xylol u. Bzl.,
F. 158°. — Dimethoxydiphenyldicarbonsaure, C19II 140 6 (IV), aus dem Dimethylather 
von I I I  durch Oxydation mit KM n04 in alkal. Lsg. (5 Stdn. unter RuckfluB kochen) 
u. AnsiCuern mit verd. H2S04, weiBe, unregelmSBige Krystallplatten aus Eg., F. 263 
bis 264°. — Die Ncbenprodd. der Osydation des p-Kresols mit K-Ferricyanid: 
Auch hier entsteben die schon bei der Dest. bcobachteten Ncbenprodd., das zwei- 
wertige Phenol vom F. 194° u. das 3,3’-Dikresol (vgl. 7. Witt.). t)ber die Konst. 
des ersteren konnen noch keine Angaben gemacht werden; von letzterem wurde 
das Diacełał, F. 88°, farnkrautartige Aggregate aus A., u. der Dimethylather dar- 
gestellt, kleine, verfilzte Nadeln aus 70%'g- A., F. 61°, Kp.„ 175°, 11. in organ. 
Losungsmm., wl. in W. — Syntliese des 2^-D ikresols  (2,2'-Dimethyl-5,5'-dioxydi- 
phenyl): 2J2'-Dimethyl-5,3'-dinitrodiphenyl, aus o-Jod-p-nitrotoluol u. Cu-Pulvcr 
(letzteres bei 220° in die Schmelze des Diphenyla eingetragen), Steigerung der 
Temp. auf 235°, wo die Rk. einsętzt, u. weiteres Erhitzen auf 250° (20 Min.), 
Extraktion mit Bzl. (Fallung der Ncbenprodd. durch Zusatz des gleichen Vol. PAe.), 
gelbbraune Nadeln aus Eg., F. 177°, Ausbeute 60°/0- — 2J?-Dimethyl-5,5’-diamino- 
diphenyl, C14H 16N2, aus yorigem durch Red. mit SnCl2 u. HC1 (24 Stdn. Wasserbad), 
u. Fiillung der Base mit NaOH, hellgelbes 01, das in der Vorlage glashart wird, 
Kp.I9 225—228°, Ausbeute 78,5°/0; wurde erst nach der Uberfuhrung in das Di- 
hydrochlorid (farblose Prismen) u. Zers. des letzteren mit sehr wenig NH3 krystalli- 
siert erhalten, farbloses Krystallpulyer, F. 96—98°. — 2,2'-Di-p-kresol, aus yorigem 
durch Diazotierung u. Yerkochung, yollstfindige Reinigung gelang erst durch Subli- 
mation im Vakuum, derbe, farblose Prismen, F. 229°; krystallisiert aus A. in Prismen, 
gibt mit FeClj keine FSrbung, auch nicht mit P b 0 2 beim Kochen der benzol. Lsg., 
ist 11. in A. u. A., wl. in li. W., unl. in k. W . — Die Verss., das 2,2'-Dikresol aus 
o-Jod-p-kresol sclbst oder seinem Benzoat mit Cu- oder Ag-Pulver darzustellen, 
yerliefen ergebnislos. Das o-Jod-p-kresol wurde aus o-Amino-p-kresol durch Di
azotierung u. Umsetzung mit K J gewonnen, farblose Nadeln aus W ., F. 63—64", 
Ausbeute 17,5%, 11. in organ. Losungsmm. u. w. W ., wl. in k. W . — Benzoat, 
farblose Krystalle aus 70%ig. A., F. 53°. — Synthcse des ca-p'-Kresoxy-p-kresols, 
(p)-IIO • C J I4 • CH, • O • C6II4 • CII3: p-Krcsol-p'-acetoxybcnzyldther, CJ6H 100 3, aus p-Kresol- 
p'-aminobenzyl&ther durch Diazotierung in Eg. -{- verd. H2S04 u. Abstumpfung der 
IIsS 04 mit Na-Acetat, farblose, zentimeterlange Prismen aus 70%ig. A., F. 98°, 11. 
in A. Auch yorsichtige Verseifungsverss. spalten die Verb. unter B. yon p-Kresol 
(u. p-Oxybenzylalkohol?); jedenfalls ergab sich liieraus schon die Verschiedenheit 
dieses Phenols yon I . — Synthese des 3-Methyl-6,4'-dioxydiphenylmethans: (co-Mono- 
chlor-p-kresol)-carbonat, C16H 1S0 3C12 =  CO (O • CaH4-CH2Cl)2, aus Kresolcarbonat 
(Schmelze) durch direkte Chlorierung (bei 120—130"), bei der fraktionierten Dest. 
des Reaktionsprod. erfolgte Zers., Reinigung erfolgte deshalb durch Abpressen auf 
Ton u. Umkrystallisation aus PAe., Tafelchen, F. 95", Ausbeute an reiner Substanz 
39% , 11- in A., Chlf. u. Bzl. — 3Methyl-6,4'-dioxydiphenylmethan, aus Kresol- 
natrium (aus Kresol u. Na bei 100°) u. co-Monochlor-p-kresolcarbonat (Erhitzen der 
Schmelze 2—3 Stdn. am RuckfluBkuhler zum Sieden) u. EingieBen in W ., Ent- 
fernen des p-Kresols durch Wasserdampfdeat., Kp.la 227—235°, erstarrt in derVor- 
lage, f a rb lo s e  Prismen aus W., F. 135,5°, gibt mit FeCl3 in wss. Lsg. B la u fa rb u D g , 
konz. H ,S04 lost farblos, 11. in A. u. A., wl. in Bzl. u. PAe. — Diacetat, C18H 180 4,
F. 86°, aus A. — Dimethylather, mit Dimethylsulfat, farblose, yerfilzte Niidelchen 
aus A., F. 74°; dieser entstand auch aus JIethyldimethoxybenzoplienon (nach A u w e r s  
u. R i e t z , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3517; C. 1907. II. 1409, aus Anissilurechlorid
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u. p-Kresolmethyliither) durch Red. mit amalgamiertem Zn u. HC1 (5 Stdn. zum 
Sieden erhitzen), I ip .3 178—180°, erstarrte nach 2 Tagen in der Kiilte, lange, farb- 
lose Nadeln aus A., F. 74°. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 1808—20. MUnchen, 
Bayer. Akad. d. Wissensch., u. Greifswald, Univ.) Z a n d e b .

K  K unz und W . S tu h lin g e r, Uber komplexe Metalluerbindungcn des Indig- 
blaus. III. (II. vgl. K unz u. G O ntiieb, Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56. 2027; C. 1923.
III. 1474.) Bei der Einw. von Metallacetaten (Cu- u. Zn-Acetat) auf Indigblau unter 
geeigneten Bedinąungen entstehen dieselben Verbb., die nach den friiheren Mit- 
teilungen aus den Metallen erlialten worden waren, u. bei denen ein Ersatz von 
H-Atomen nicht angenommen wird. Trotzdem konnte die B. einer anuShernd 
theoret. Menge Essigsiiure nachgcwiesen werden. Der Mechanismus dieser Rk. ist 
noch nicht aufgekliirt; wahrschcinlich bestehen Beziehungen zu den Unterss. von 
KiiOnig (Ztschr. f. angew. Cb. 37. 667; C. 1924. II. 1680) uber die Zers. von 
Metallacetaten. Mit Mg-Verbb. konnten keine entsprechenden Komplexverbb. er- 
halten werden. N,N'-Diphenylindigo lieferte mit Cu-Acetat eine Komplexverb., 
welche auf 1 Atom Cu 4 Moll. N,N'-Diphenylindigo entliklt (Koordinationszahl 8 
fiir Cu). Die Rk. yerliiuft unter Farbvertiefung von Blaugriin nach Griin. Die 
Lsgg. dieses Korpers sind ebenso wie die der folgenden Komplexverbb. gegen 
Feuchtigkeit, Essigsiiure usw. sehr unbestiindig, wodurch ihre Isolierung mit 
Schwierigkeiten verkniipft war. — Mil FeCl3 entstehen im Gegensatz zu den Rkk. 
mit Acetaten unter Farbyertiefung A d d it io n s p ro d d .  von 1 Mol. des Salzes m it 
1 bezw. 2 Moll. des FarbstofFs. 7,T-Dimctliylindigo ergab in Acetonitril ais- 
Losungsm. ein Additionsprod. aus 2 Moll. Farbstoff Ą- lF eC l3, in Toluol ais- 
Losungsm. ein Additionsprod. auB je  1 Mol. beider Komponenten. Mit Ferriacetat 
oder mit Enol-Fe-Salzen konnten keine Rkk. erzielt werden. — Durch Einw. von 
Pyridin oder konz. NaOH auf das Additionsprod. aus je  1 Mol. N,N'-Diphenyl- 
indigo u. FeCl3 in iith. Suspension wurde ein rotes Zersetzungszwisehenprod. bc- 
obachtet, das aber sehr unbestiindig war; moglieherweise handelt es sich um eine 
komplexe Fe-Verb., die unter Herausnahme von Cl-Atomen entstanden ist (die 
Farbę der K- u. Zn-Verbb. des Farbstoffes sind intensiv rot). — Um den Einwand 
auszuBchlieBen, daB die Carbonylgruppen des Indigos die B. der IComplexverbb. 
verursachen, wurde auch eine O-freie', dem Indigo nahestehende Verb. untersucht: 
[2-Melhylindyl]-[2!-methylindolyde>i]-niethan (I). Ebenso wie bei den Indigoiden wurden 
auch hicr mit Cu- u. Ag-Acetat Komplexverbb. erhalten, die nur Cu bezw. Ag 
ohne Essigsiiurerest aufgenommen haben, wiihrend mit FeCl3 Additionsyerbb. ent
standen. Die Einw. von metali. Na-K in Xylol ais Losungsm. scheint in anderer 
Riclitung zu verlaufen; unter H-Entw. entsteht eine Alkaliverb., die wahrschcinlich: 
das Metali in der NH-Gruppe enthiilt, wiihrend fur die anderen Metallyerbb. die 
Annahme einer rein komplexcn Konst. groBc Wahrscheinlichkeit fur sich hat. Die
B. dieser Komplexverbb. macht es unwahrschcinlich, daB die Carbonylgruppen im 
Indigo den Sitz der Nebenvalenzkriifte darstellen. Offenbar kommen diese dem N 
zu, da der Thioindigo keine entsprechenden Komplexverbb. liefert. Der zuerst dar- 
gestellten Cu-Verb. kiime demnach die Konst. I I  zu, die sinngemiiB auf die anderen 
Typen zu iibertragen wiire. Diese Konst. trfigt auch der wechselnden BestSndig- 
keit der yerschiedenen Komplexverbb. Reclmung, indem die Rcataffinitiit des N 
durch die Carbonylgruppen, im N,N'-Diphenylindigo auBerdem durch die Phenyl- 
gruppen beeintriiclitigt wird; in I  ist ein derartiger EinfluB nicht vorhanden, dem- 
entsprechend sind dessen Komplexverbb. bestiiudiger. Im Einklang hiermit stehen 
vorliiufige qualitative Unterss. uber die Indigocarbonsiiuren. Umgekehrt miissen 
bei der B. einer Komplexverb. beim Indigblau die vorher intramol. gebundenen 
Valenzbetriige frei werden, aus dieser Annahme ergibt sich wohl auch eine Theorie 
der Ziukstaubindigokupe u. der elektrolyt. Red. des Farbstofis, die nur in alkal-
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Zinkoxydlsg. durchfuhrbar ist. Zum SchluB verwciscu Vff. auf die Bezieliungen 
zu den parallel laufenden Unterss. iiber die Komplexverbb. des Chlorophylls (vgl. 
K u n z  u . S e h r b u n d t , S. 2165).

NH NH

V e rsu c h e . Komplcxvcrb. des Indigblaus m it I I  Cu
Cu, G,,Hł0O.,N|Cu (II), aus Indigo u. Cu-Acetat 
in trockenem Pyridin ('/s Stde. erhitzen, bis die 
blaue Farbę der Lsg. in reines Griin iiber- 
gegangen ist) u. teilweises Abdampfen des 
Losungam., krystallisiert, war mit der aus Indigo 
durch Einw. von Cu-Pulver erhaltenen Komples-
verb. ident. Mit Zn-Acetat wurde ebenfalls eine Komplexverb. erhaltcn, die mit 
der frUher dargestellten ident. war, aber nicht rein isoliert werden konnte. Andere 
Metallacetate (die der alkal. Erden oder des Fe) konnten nicht zur Rk. gebracht 
werden. — Komplexvcrb. des N,N'-Diphcnylindigos mit Cu, (C28II 1110 1N2)JCu, aus 
N,N'-Diphenylindigo u. Cu-Acetat in trockenem Pyridin (in der Kfilte schiitteln, 
bis die blaue Farbę in ein reines Griin iibergegangen ist), Abdampfen des Losungsm. 
im Vakuum unterhalb 30° (AbscliluB von Feuchtigkeit!), Losen in Bzl. u. Fiillen 
durch Zusatz des gleichen Vol. PAe., krystallisiert. — Additionsverb. aus 2 Moll. 
7,T-Dimethylindigo u. 1 Mol. FeCl3, aus Dimethylindigo u. wasserfreiem FcC13 in 
Acetonitril ais Losungsm. (bei 30° schiitteln, bis aller FarbstofF in Lsg. gegangen 
ist), Filtrieren u. Einengen im Vakuum bei 30°, fast schwarze Krystalle, nur 1. in 
Acetonitril u. Chlf., durch W. erfolgt Zers. zum Dimethylindigo. — Additionsverb. 
aus 1 Mol. 7,7'-Dimethylindigo u. 1 Mol. FeCl3, wie voriges, nur mit Toluol ais 
Losungsm., dunkelgrune kleine Nadeln, leicht zersetzlich, selbst mit absol. A. — 
Additionsverb. aus 1 Mol. N,N'-Diphenylindigo w. 1 Mol. FeCl3, aus Diplienylindigo
u. FcCls in Acetonitril ais Losungsm., blauschwarze, glSnzende Krystalle aus Aceto
nitril, mit W. oder A. tritt sofort Zers. ein. — N,N'-Diphenyl-7,7'-dimethylindigo 
bildet analoge Komplexsalze wie N,N'-Diphenylindigo; mit metali. IC bildet dieser 
FarbstofF sofort einen selir unbestiindigen, roten Korper ^  JIjjO.jN.jIK, der auf
1 Mol. Farbstoff 1 Atom K enthSlt. — \2-Mcthylindyl]-[2'-mcthylindolydeii]-methan.
C,9H 1(iNa (I), aus 2-Methylindol u. AmeisensSure, Stehenlassen u. EingieBen der so 
erhaltenen roten Lsg. des ameisensauren Salzes in viel W ., Filtrieren, Fiillen des 
schwefelsauren Salzes im Filtrat mit HaS 04 (lange, rote Nadeln), Digeriercn des 
Sulfats mit NII3, wobei die freie Base in orangcgelben Krystallen erhalten wird,
F. 228°. — Cu-Verb., (C,,IIlaNs)Cu, aus I  u. Cu-Acetat in Pyridin (LuftabscliluB), 
griinlich metallgliinzendo Krystallflitter. — Ag- Verb., (C19H I0N,)Ag, mit Ag-Acetat, 
roter, unl. Korper. — FeCl^-Additionsverb., (C10H 10Ns)-FeCl3 , mit FeCl3 in Aceto
nitril (Schiitteln), Einengen im Vakuum bei 30", gliinzendc, griine Prismen, ist gegen 
W . bestiindiger ais die analogen Indigoderiw . (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1860 
bis 1868. Darmstadt, Techn. Hochsch., Inst. f. organ. Chem.) Z a n d e r .

R e in h a rd  S eka, Zur Kcnntnis heterocyclischer Ringsysteme. H . (I. vgl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1861; C. 1925. I. 75.) Bei den phenylsubstituierten Furan- 
deriw . geht der RingschluB im Gegensatz zu der Carbopyrotritarsaure leicht vor 
sich. Die 2,5-Dij)henylfuran-3,4 dicarbonsaure geht durch Einw. von Acetanhydrid 
leicht in ihr Anhydrid (I, X  =  O) uber (vgl. B a e y e r  u . P e rk in , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 17. 61 [1884]; P e rk in  u . Calm an, Journ. Chem. Soc. London 49. 166 [1886]). 
Durch Umsetzung m itHarnstoff u. Thiocarbanilid konnte jetzt daslm id (I, X  =  NII)
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bezw. das Phenylimid (r, X  =  N ■ C„IIc) gewonnen werden. Diese beiden konnen 
ais Vertreter einer Vereinigung eines Furanringes mit einem hydrierten Pyrrolring 
angesprochen werden. — Weiterliin wurde das Verh. des 2,5-Diphenylpy>Tol-3,4-di- 
carbonsaurediathylesters (vgl. K n o r r , LiEBiGs.Ann. 293. 76 [1896]) gegen Konden- 
sationsmittel untersuclit. Die aus dem Ester durcli Ycrseifung gewonnene freie 
Siture ging unter der Einw. von Aeetanhydrid in ilir Anhydrid (II) uber; dieses 
kann ais Yereinigung eines Pyrrolringes mit einem hydrierten Furanring angeselieu 
werden. — Die Uąterss. wurden weiter auf die Thioplienreihe ausgedelint. Durch 
Kondensation von Tliiodiglykolsaurediiithylester mit Diacetyl wurde die 3,4-Dimełhyl- 
łliiophen-2,S-dicarbonsaure gewonnen; die V erss., aus dieser durch COa-Abspaltung' 
u. Oxydation zur Thiophen-3,4-dicarbonsaure zu gelangcn, waren oline Erfolg, da 
die Carboxyle sehr fest gebunden sind. Durch Oxydation wurde die 4-Methylthiophen-
2.3.5-łricarbonsaure erlialten.

V e rsu c lie . 2,5-Diphcnylfuran- 
3,4-dicarbonsaureimid, C1BIIn 0 3N 
(I, X  =  NIT), aus 2,5-Diphenyl- 
furan-3,4-dicarbonsiiureanliydrid u. 
HarnstofF durch Erhitzen des trocke- 
nen Gemisclies auf 190 — 230°

• (l/2 Stde.), wobei Schmelzen, Braun- 
fiirbung, Entw. von NII3 u. sclilieB- 

lich Festwerden der Mi erfolgte, Nadeln aus Eg., F. 304—304,5°, 11. in Chlf., Eg. 
u. Pyridin, wl. in A., Bzl., unl. in Lg., Lsg. in konz. IIaS 04 ist gelbgriin mit griin- 
lichstichiger Fluorescenz. — 2,5-Diphcnylfuran-3,4-dicarbonsaurep}ienylimid, C21H ,60 3N 
(I, X =  N*C8H5), aus dem Saureanhydrid u. Thiocarbanilid durch Erhitzen des 
trockenen Gemisches auf 230—240° (1 Stde.), gelbe Nadeln aus Eg., F. 279—280°, 
unl. in Lg., 11. in A. u. A., die Lsgg. in A. u. Ainylalkohol fluoresciercn tiefyiolett, 
Lsg. in konz. IIaS04 ist dunkelgelb. — 215-Biphenylptjrrol-3,4-dicarbotisdwe, 
C19Hi30 4N , aus ihrem Diathylester (vgl. Z in c k e  u . F r a n c k e , L ie b ig s  Ann. 293. 
167 [1896]) durch Ycrseifung mit alkoh. Kali, F. 98° aus A., Lsg. in Aeetanhydrid 
ist farblos u. fluoresciort intensiv blauviolett, Lsg. in konz. IIaS 04 -f- Aeetanhydrid 
ist tiefsmaragdgriin u. fluoreseiert dunkelrot, beim Verd. mit W. fiirbt sich die
Lsg. kornblumenblau. Aus den Mutterlaugen der Verseifung des Diathylesters
wurde 2,5-Diphenylpyrrol (durch COa-Abspaltung gebildet) isoliert, F. 143,5°. —
2.5-Diphenylpy>Tol-3,4;dicarbonsaureanhydńd, Ci8H M0 3N (II), aus der Saure mit
Aeetanhydrid ( 11  Stdn. auf 48—50° erwiirmen), schwach gelblich gefiirbte Nadeln aus 
Aeetanhydrid (durch Yerdunsten de3 Lćisungsm.),, F. 268° (Zers.), 1. in Aceton, Eg. 
u. Aeetanhydrid mit intensiv blauvioletter Fluorescenz, unl. in Chlf., Lg., PAe. u. 
A. — 3,4-Dimethylthiophen-2,5-dicarbonsaure, C8II80 4S, aus Thiodiglykolsiiurediiithyl- 
ester, 1I6C2■ OOC-CH.j-S ■ CH2■ COO• C^IIj, u. Diacetyl in alkoh. Lsg. in Ggw. von 
Na-Athylat (5 Tage im Eisschrank stehen lassen), EingieBen in W. u. AnsSuern mit ' 
verd. HC1, aus NaHCOa mit verd. IIC1 ais wciBes korniges Pulver gefailt, F. 327 
bis 328° (Zers.). — d-Methijlthiophcn-2,3,5-tricarboiisaure, C8H80„S, aus yorigem durch 
Oxydation mit Permanganat in alkal. Lsg. (eine Woche bei Zimmertemp. stehen 
lassen), F. 258° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1783—87. W ien, II. Chem. 
Univ.-Labor.) • Z a n d e r .

H. P auly , Uber die DissoziałionsJconsłanten der Imidazol-4,5-dicarbonsaure. Er- 
widerung an L e h m s t e d t  (S. 1040). Nach A r r it e NIUS (Ztschr. f. physik. Ch. 5. 17 
[1898]) kann auch die Starkę von schwaehen, insbesondere auch amphoteren Siiuren, 
wie im yorliegenden Falle (Imidazol-4,5-dicarbo?isaure) durch die Leitfiihigkeit mit 
zuyerlassiger Genauigkeit nachgewiesen werden. Da das vom Vf. eingeschlagene ■ 
Verf. in den bekannten Lehrbiichern nur angedeutet ist, erfolgt nochmals die kurze 
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Beschreibung der angewandten MeBmethode (vgl. aucli B r e d i g , Ztschr. f. physik. 
Ch. 13. 288 [1894]). Zunachst wurde die mol. Leitfiihigkeit (fl) einer Lsg. bestimmt, 
die die fur die B . eines zweifachen Ną-Salzes tlieoret. erforderliehe Menge NaOH 
enthielt; diesc enthiilt natiirlieh iiberschiissige OH-Ionen. Alsdann wurde der 
t)berschuB an Alkali durch Zusatz freier Imidazoldicarbonsiiure genau neutralisiert 
(Phenolplithalein ais Indicator) u, von neuem das mol. Leityermogen (fi') ermittclt. 
Aus beiden Werten berechnet man den Grad x  der Hydrolyse nach der Gleichung (6 a) 
von B r e d ig  (1. c.) u. nach der Gleichung (10) die Dissoziationskonstante K. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 1791—92. Wurzburg.) Z a n d e r .

Jakob  M eisenheim er, Uber die Aufspaltung von Ringsystetnen. Gegeniiber 
den Angriffen von K u h n  u. E b e l  (S. 183) hiilt Vf. seine fruher (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 54. 3206; C. 1922. I. 348) entwickelte Ansicht iiber die Sprengung des Isox- 
azolringes aufrecht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58.1491—92. Tiibingen, Uniy.) H e r t e r .

A. Schónberg, Uber Thioketone. III. Mitt. iiber organische Schwefelverbindungen. 
(Experimentcll mitbearbeitet von Agnes R osenbach, H. K riill  und TJ1. Ostwald.) 
(Ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2133; C. 1925. I. 520.) Vff. untersuchen die B. 
von Thioketonen bei der Einw. von S auf Tetraarylathylene, die Molekiilverbb. 
der Thioketone u. die Einw. von H, Alkalimetall, Grignardreagens u. Fluoren auf 
Thioketone. — B. von Thioketonen bei der Einw. von S auf Atliylene: Bei einer 
Anzahl von Tetraarylatliylenen wurde yergeblich yersuclit, analog der B. von 
Ketonen durch Einw. von Luftsauerstoff £>C : C<^ -|~ Oj — >- 2 ^ > C :0 ) , Thio
ketone durch Einw. von S darzustellen. Dixanthylen wird jedoch bei der 
S-Sclimelze glatt zu Xanthion aufgespalten:

indifferent. — Molckiiherbb. der Thioketone: Eine Anzahl Thioketone bilden mit 
HgClj u. IIgBra farbige Molekiilyerbb., die aus je  einem Mol. beider Komponenten 
bestehen. Man erhalt die Additionsprodd. durch Vereinigung der Lsgg. ihrer 
Komponenten in A. Im Gegensatz zu den Sauerstoffketonen Ubt die Addition von 
Metallsalzen bei den Thioketonen eine hypsoclirome Wrkg. aus. Die Molekiilverbb. 
der Thiobenzophenone mit Hgn,)-Snlzen iihneln denjenigen der Xanthione; aus diesem 
Grunde werden den Molekiilyerbb. dieser beiden fihnliche Formeln zugelegt 
(A =  anorgan. Komponente):

Es ist wenig wahrscheinlicli, daB bei den Xanthionen die anorgan. Komponente 
am O des Pyronringes haftet. Wegen der Ahnlichkeit dieser Molekiilyerbb. mit 
denen der d-Thiopyrone, 4-Thiochromone u. -flavone (in bezug auf B., Zus. u. liypso- 
chromen Effekt) sind letzteren analoge Formeln zuzuteilen. Von 1,2-Diketonen 
wurden mit IIgnn-Salzen keine Molekiilyerbb. erhalten, wolil aber mit SnClj. 
Farbę u. Zus. dieser Diketone u. ihrer Additionsprodd. war bei: Benzil: gelb,

Luftfeuclitigkeit wprden diese Molekiilyerbb. schnell zers., durch Behandlung mit 
verd. wss. Alkali erhalt man die organ. Komponente zuriick. — Einw. yon Fluoren

plienylendiaryliithylene entstehen bei der Einw. yon Tliiobenzophenonen auf 
Fluoren (in der Schmelze) unter Abspaltung yon HsS:

0 < gt;> c , c<C;g;>0 - + S 8 . c<<g;>o.
Ahnliches gilt yon D eriw . des Disanthylens. Gegen Se yerhSlt sich Dixantliylen

C6H6- CO-CO • C„H6,SnCl4 : gelb , p -T o lil: gelb, CII,- C0IIr  CO • CO • C.H,- CII31 
SnCl4 :g e lb , p-Anisil: gelb, CH3O.C0H4.CO-CO-C9H 4-OCH3 ,SuC14 : rot. Durch

auf Thioketone: Die aus Fluoren u. Benzophenonen noch nicht erhaltenen Bi-
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K S c H ,  +  S : Ć >  HsS +  : Ó .
'-'a-11! ] iAr Ar

Aus Fluoren u. Dianisyl- bezw. Bis-(p-athoxyphenyl)-thioketon wurden so 
Biphenylendianisijlatlujl.cn bezw. Biphcnylcnbis-(p-athoxyplicnyl)-athylcn erhalten. — 
Einw. von Alkalimetall u. Origńardreagens auf Thioketone (yorlaufige Mitt.): Mit 
Alkalimetall wurden aus Thioketonen sehr luftempfindliche, farbige Prodd. (Metall- 
thioketyle?) erhalten; das Prod. aus K u. Dianisylthioketon ist rot. — Mit Phenyl- u. 
a-Naplithyl-MgBr bildet Dianisylthioketon in fith. Lsg. nach kurzer Zeit Krystalle, 
die kein Mg u. kein Halogen entlialten (Zers.-Punkt ca. 215°), offenbar Tetraanisyl- 
iithylensulfid (I.). Beim Erhitzen wird S quantitativ abgespalten unter B. von 
Tctraanisyldtliylcn; dicsclbe Yerb. entsteht auch bei der Red. des Tetraanisyl- 
iitliylensulfids. — t)ber die Red. von Thioketoncn ist bisher fast gar nichts be- 
kannt. Einige farbige Thioketone wurden mit Zn in Eg. (in Ggw. von wss. HC1) 
bis zur Entfiirbung beliandelt. Xanthion ergab bei dieser Behandlung Dixanthyl (II.).

Ar2C—CAra
1 Y

u .  k A J - c . i i .
II I I O

V e rs u c h e .  Xanthion, C13H8OS, aus Dixantliylen u. Schwefelblumen durch 
Erhitzen im Sandbad (COa-Strom) auf 270° (AuBentemp.), Ausbeute 80°/0- —
2.7-Dimethylxanthion, C,6I I 120 S , aus 2,7-Dimethylxanthon u. P 2S6 nach M e y e r  u. 
Sz a n e c k i (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 3 3 . 2580; C. 1 9 0 0 .  II. 904), Nadeln aus Lg., 
P. 188°, Farbę u. Fluoresccnz der Lsgg. iihnlicli dem Xantliion; liefert eine rotgelbe 
Molekiilyerb. mit IIgBra. — 4,4'-Diathoxy-5,B'-dimethylthiobenzophenon, HsC '(II4Cs0-) 
CaH3• CS • C0II3(• OCjIIj) • CII3, aus Thiophosgen u. o-Kresolathylfither nach G a t t e k - 
MANN (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 2 8 . 2872 [1895]); die Konst. wurde durch Ober- 
fuhrung mit wss. - alkoh. KOII (Erwiirmen der Lsg. bis zur Entfarbung) in 
4,4'Diathoxy-5,5'-dimethylbenzophenon, F. 105° aus Lg., u. Umsetzung des letzteren 
mit Na-Amid in Toluol (l'/a Stdn. unter RiickfluB erhitzen) bewiesen, wodurch das 
Keton in 4-Athoxy-5-methylbenzoesaure ubcrgefuhrt wurde. — fl-Naphthoflavon, 
C10H lsO2, aus Benzoylessigester u. ^-Naphthol in alkoh. Lsg. durch Einw. von 
P20 5 (langsam auf 170° erwiirmen), F. 164° aus A., Ausbeute 30% der Theorie. —
4-Thio-f}-naphthoflavon, C19H12OS (III.), aus yorigem u. P2S6 (Ólbad 160°, Ruhren), 
dichroit. Nadeln aus A., F. 149°, Ausbeute 30%; sein Pulyer ist griin, ebenso sein 
Dampf, die Lsgg. in A. u. Bzl. fluoreseieren stark; bildet ein gelbes Additionsprod. 
mit HgBra. — Molekiilverbb. aus Thioketoncn u. JIg‘u)-Salzen: Diese Yerbb. werden 
durch Vereinigung der gesatt. iith. Lsgg. beider Komponenten in Sąuimol. Mengen 
erhalten; sie sind wl. in A. u. geruchlos. — 4,4'-Dimethoxythiobcnzophenon, Molekiil- 
verb. mit ITgBrs ,C 16H u 0 aS-HgBr2, rotgelbe Nadeln; Molekiilyerb. mit IIgCl2, 
Ci5HlłOaS-HgCl2, rotgelbe, zusammengewachsene Prismcn. — 4,4'-Diatlioxythiobenzo- 
phenon,Molekiilyerb. mit HgBr2,C 17H 180 2S-HgBra, rotgelbeStabchen. — 4,4'-Diatlioxy- 
5,5'- dimcthylthiobenzophenon, Molekiilyerb. mit IIgBr2, C1„H2slOJS-IIgBr2, rotgelbe 
Stabchen. — Xanthion, Molekiilyerb. mit HgCl2,C13H8OS-HgClj, rotgelbe N adeln .—
2.7-Dirnethybcanthion, Molekiilyerb. mit HgBr2,C 16H 12OS-HgBr2, rotgelbe N adeln .— 
2,6-Dimethyl-4-thiopyron, Molekiilyerb. mit HgBr2, C?II80S ■ HgI5r,, farbloser Nd. — 
2,3-Dimethyl-4-thiochromon, Molekiilyerb. mit HgBr2, CnH 10OS-HgBr2, gelbgriine 
Prismen. — 4-Thio - fi-7iaphthoflavon, MolekUlyerb. mit HgBra,C 10H 12OS-HgBra, 
gelbe Stabchen. — 4,4'-Di>nethylbenzil, Molekiilyerb. mit SnCl,, C16H 140 2 • SnCl4, 
aus den Lsgg. beider Komponenten in CS2 (Eiskuhlung), gelb. — Anisil, Molekiil-

143*
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vcrb. mit SnCl4, G^Hj (0 4 ■ SnCl4, rote Krystalle. — Biphenylendianisylałhylen, C28II220 2, 
aus Piuoren u. Dianisylthioketon durch Erhitzen ohne Losungsrn. auf 270° (3 Stdn.), 
gelbe Nadeln aus A., F. unseharf bei 148°, Lsg. in konz. H2S 04 ist rot. — Bi- 
phenylcnbi$-(p-a.thoxyphcnyl)-athylcn, C30H2aO2, aus Fluoren u. Bis-(p-atiioxyphenyl)- 
thioketon, gelbe Krystalle, Lsg. in konz. HjSO., ist rot. — 9,9'-Dixanthyl, C20II,8Os, 
aus Xanthion durcli Red. mit Zn in Eg. (-J- HC1, D. 1,19), farblose Krystalle aus 
Eg., Ausbeute 1,4 g aus 4 g Xanthion. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1793—1801. 
Berlin, Techn. Hochsch., Organ. Labor.) Z a n  d e r .

K. y. A uw ers und R. K rau l, Zur Spcktrochcmie słiclcsłoffhalliger Yerbindungen. 
Die Unterss. iiber Spektrochemie u. Konst. mehrkerniger aromat. KW- stoffe (vgl. 
S. 469) wurden auf die entsprechend gebauten N-haltigen heterocycl. Systeme aus- 
gedehnt. Dazu waren gewisse Vorverss. am Anilin u. Diphenylamin erforderlieh. —
1. H a lo g e n d e r iw .  d es  A n ilin s . Zu den stiirksten opt. Unterscliieden zwischen 
ein- u. mehrkernigcn aromat. KW-stoffen gehort die Vcrminderung der Exaltation 
der Refraktion nur bei den letzteren durch Halogene. Diese Erseheinung findet 
sich, allerdings weniger stark, auch beim Anilin, besonders wenn das Halogen in 
die o-Stellung tritt. B r wirkt stiirkcr deprimierend ais Cl. Die Ursache liegt 
darin, daB durch den E iutritt des NH2 die opt. Neutralisation des Bzls. aufgehoben 
ist u. das Halogen nun ais storender Substitucnt wirkt, wie z. B. bei den Chlor- 
deriw . des Benzaldehyds (vgl. V. Au WERS, L ie b ig s  Ann. 422. 172; C. 1921. I. 
763), dessen akt. Konjugation mit der verschleierten Konjugation —C : C -N : : : : :  
des Anilins in Parallele tritt. DaB die Dispersion vom Halogen nicht beeinfluBt 
wird, entspricht ofteren Beobachtungen. Bemerkenswert ist, daB beim Zusammen- 
rucken der Substituenten D. u. n  fallen, wiihrend es bei den Benzolderiw. um- 
gekelirt ist. — Anilin, D.24 \  1,0188, nHo^ ‘ =  1,58334, E ^ 2̂  fur a  =  +0,81, 
fUr y - u  =  + 41% , E 2 J *  =  +0 ,9 . — o-Chloranilin. D .21'64 1,2114, nno2«  =  1,58813, 
E J £ - ,‘<’ fiir u  =  +0,60, fiir / —u  =  + 4 0 % ) E 2 d20 =  +0,65. — m-Chlorańilin.
D.2Ł34 1,2150, nHo51’8 =  1,59533, E 2 fur «  =  + 0 ,79 , fur y - u  =  + 4 2 % , 
E S j *  =  + 0,8 . — p - Ghloranilin. D .,M, 1,1435, nHo‘°° =  1,55762, E 2 im fur 
u  =  +0,99, fur f i - a  =  + 4 1 % , =  +0 ,8 . — o-Bromanilin. D.200, 1,5784,
n Ho2°'° =  1,61864, E 2 W* fur a  =  +0,44, fur ( i - c i  =  + 32% , E 2 J '  =  + 0,5 . -  
m-Bromanilin. D .u\  1,5910, nHe»» == 1,62839, E 2 U» fur a  =  + 0 ,5 4 , fur
7— u  =  + 41% , E 2 j a =  +0 ,6 . — p-Bromanilin. D.OT04 1,4970, nHe09-0 =  1,59080, 
E j g n .o fu,. u  = , -|-0,78, fur fi—a  =  + 43% , E ^ D-° =  +0 ,6 .

2. D ip h e n y la m in  u. D e r iw .  Experimentell ist zu bemerken, daB die 
Dispersion des Diphenylamins in Chinolin um ca. 20°/0 hoher gefunden wurde ais 
im SchmelzfluB (vgl. dazu K r o l l p f e i f f e r , L ie b i g s  Ann. 430. 186; C. 1923. I. 
1028). Die Exaltationen des Diphenylamins sind iiberraschend hoeh. Substituenten 
am N wirken deprimierend, u. zwar um so starker, je  schwerer sie sind; allerdings 
sind Alkylc u. Aeyle nicht ohne weiteres vergleiclibar. p-Stiindiges Cl ist hier wie 
beim Anilin ohne EinfluB. — Im folgenden bedeutet (Ch.) Best. in Chinolin. — 
Diphenylamin. Kp.I3 161,5°, F. 54°, D.1510, 1,0513, nne°4'° =  1,62808, E J Z ^ 0 fur 
a  =  +1,69, fur y — ci =  + 66% , E 2 j °  =  + 1 ,6 ; D.2°’s4 1,0932, nHo2"'9 =  1,63047,

so.8 fiir a  =  4 . lj63) fUr y_ a = = _fl02% , E 2 ^  =  + 1 ,8  (Ch.). — N-Methyl- 
diphcnylamin. Kp.n 142°, D .I5-°4 1,0562, nHels-° =  1,62483, E 2 lM fur u  =  +1,14, 
fiir y — c/, —  + 6 9 ° /0, E 2 D20 = + 1 ,2 5 .  — N  - Athyldiphenylamin. Kp.n  177°, 

,Kp.760 295-297°, D .1424 1.0479, nHe14'2 =  1,61048, E 2 U» fur u  =  + 0 ,76 , fur 
fi—a  =  + 5 0 % , E S S n20 =  +0,85. — N-Propionyldiphenylamin. K p.„ 188°, F. 68°,
D.°w4 1,0381, nIIe° «  =  1,55514, E 2 ™  fur a  =  + 0 ,8 8 , fiir f i - a  =  + 22% , 

== + 0 ,6 . — p-Chlordiphcnylamin. F. 74°, D.S3>24 1,1054, nHo23-2 =  1,62926, 
E 2 * w  fur «  =  +1,53, fur f i - a  =  + 8 9 % , E 2 ^  =  + 1 ,7  (Ch.).
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3. C a rb a z o l u. D c r iw .  Dic in Chinolin u. im SchmclzfluB erhaltencn
Wertc scheinen hier ubereinzustimmen (N-Athylcarbazol). Der Obergang vom Di- 
phenylamin zum Carbazol hat eine iihuliche opt. Wrkg. wie. der vom Diphenyl- 
mcthan zum Fluoren (vgl. v. Au w e r s  u. K r o ł l f f e i f f e r , L ie b ig s  Ann. 430. 
264; C. 1923. I. 1030), u. man darf daher folgern, daB das Carbazol auch kon- 
stitutionell dcm Fluoren entspricht, Substituenten wirken wie beim Diphcnylamin. 
Der uberraschend geringe EinfluB des NHa ist vielleicht auf das Chinolin ais 
Losungsm. zuriickzufiihren. — Carbazol. F. 238°, D .I7'54 1,1035, nIl017'5 =  1,63718, 
E 2 ™  fur u  =  +2,47, fur y - u  =  +116% , =  + 2 ,7  (Ch.). — N-Alhyl-
carbazol. Kp.10 192°, F. 67—68°, D .70'7, 1,0590, nHo70'7 =  1,63935, E 2 ™  fur 
u  —  +2,35, fur / - a  = + 1 0 5 % , M S j 0 =  + 2 ,3 ; D .1̂  1,1002, nn „1M =  1,63331, 
E 2 lM fur u  =  +1,90, fiir y - a  =  +106% , E l'S D20 =  +2 ,1  (Ch.). — N-Acetyl- 
carbazol. F. 76°, D.95̂  1,1612, nHe»°'° =  1,63993, E £ w  fur a  =  +1,82, fur 
f)—cc =  + 72% , E 2 ™  =  +1 ,7 . — 3-Chlorcarbazol. F. 192—193°, D.11̂  1,1244, 
nHe*M =  1,64164, - E S 19* fiir a  =  +2,40, fur y - a  =  +125% , =  + 2 ,6
(Ch.). — 3,6-Dichłórcarbazol. F. 202—203°, D.5M4 1,0918, h Il6650 =  1,61858, E 2 r*-'" 
fiir a  =  +2,39, fiir fi—u  —  +106% , E J S d10 =  + 2 ,4  (Ch.). — 3-Aminocarbazol.
D.‘«’74 1,1087, nIl010'7 =  1,64046, E 2 lal fur a  =  + 2 ,66 , fur fi— a  =  +113% , 
E 2 ™ = *  + 2 ,9  (Ch.).

4. A c r id in  u. D e r i w .  Uber Spektrochemie u. Konst. des Acridins vgl. die
kiirzliclie Mitt. der Vff. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 543; C. 1925. I. 1996). Da- 
selbst ist beim Diphcnylamin versehcntlich fiir E  ( 2 ^ der W ert von
E ( J E —J£a) eingesetzt worden. Die in Chinolin ermittelten W erte sind folgende: 
E 2 a =  +1,63, E 2 d =  +1,78, E ( 2 p  — =  + 9 0 % ; sie stimmen so noch
besser mit denen des ms-Dihydroacridins uberein. Die von P e l l i n i  u . L o i  (Gazz. 
chim. ital. 32. 197 [1902]) fiir letzteres in Bzl. beobachteten W erte sind sicher un- 
richtig, u. der Grund hierfiir liegt in den zu niedrigen Konzz. der untersuchten 
Lsgg. — DaB dem von B O R ScnE  (L ie b i g s  Ann. 377. 109 [1910]) synthetisierten
1,2,3,4-Tetrahydroacridin tatsachlich diese Konst. zukommt, geht aus der opt. 
ijbereinstimmung mit dem 2,3-Dimethylchinolin (vgl. unten) hervor, obwohl vou 
diesem nur die Eefraktion bestimmt werden konnte. — Acridin. D .I!>,74 1,1005, 
n0610'7 =  1,63780, E 2 ™  fUr a  =  +3,41, fur fi— a  =  +157% , E 2 ™  =  + 3 ,6  
(Ch.). — ms-Methylacridin. D .IM4 1,1070, nIIo10'° =  1,64287, E £ 1M fUr a  =  +3,04, 
fur fi — a  =  + 1 6 9 % , E S S Dm —  +  3,0 (Ch.). — ms - [DiathylmethyT] - acridin.
D.>°°»4 1,0253, nHo “ M =  1,63507, E 2 m * fur a  =  +2,98, fur fi—cc =  +167% , 
E 2 vi0 =  + 3 ,0 ; D .1™ 1,0931, nHe17*9 =  1,63325, E 2 ™  fur u  — +2,92, fur 
fi—a  —  +166% , E J £ b™ =  + 3 ,2  (Ch.). — ms-[a-Oxyathyl]-acridin. D .1(u4 1,1108, 
nIIo‘M =  1,63884, E J S 1M fur «  =  +2,60, fUr fi— a  =  +172% , E 2 ™  =  +2,9  
(Ch.). — ms-[fi-Oxyatliyl\-acridin. D .15,04 1,1105, nno15'° =  1,63734, E J S is,Q fiir 
u  —  +2,34, fur f i—u  =  +175% , E =  + 2 ,6  (Ch.). — ms-Diliydroacridin.
D .'«  1,1060, njl618,2 =  1,63597, E 2 lM fur u  =  +1,57, fur fi—a  =  + 8 1 %  (Ch.). — 
1 J3,3,4-Tetrahydroacńdin. D.0M4 1,0462, n ^ 00-5 =  1,59825, E 2 am i =  +1,52 (Ch.).

5. P y r id in  u. D c r iw .  Die W erte wurden zum Teil aus iilteren Beobachtungcn 
anderer Forscher crrechnet. Den theoret. Berechnungen wurden die fiir C~N ~C 
bereits friiher (vgl. v. A u w e r s  u. O i t e n s , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 57. 457;
C. 1924. I. 2351) mitgeteilten W erte zugrunde gelegt. Die Pyridinkorper zeigen 
das typ. opt. Verh. heterocycl. Substanzen, mehr oder weniger stark erniedrigte 
Refraktion u. fast n. Dispersion. Die starken Depressionen des Pyridins selbst 
beweisen, daB in seinem Ring dic unverbrauchte Yalenz in hoherem MaBe neu- 
tralisiert ist ais im Bzl., also weniger freie Yalenz zur Verfugung steht, was chem. 
in der sehwerercn Substituierbarkeit zum Ausdruck kommt. W urde man den Be-
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rechnungen die Riedelsclie Formel zugrunde legen, so wfirden zwar die Bc- 
obaclitungen mit der Theorie vorziiglich Ubereinstimmen. Gegen dieselbe spricht 
aber erstens, daB Tetrahydropyridinderiw. nicht die fiir die Konjugation 
—C : C—N : : : : :  zu erwartenden Exaltationen aufweisen, zweitens, daB an be- 
liebiger Stelle eintretende Alkyle die Depressionen der Stammsubstanz betrachtlich 
abachwSchen, eine typ. Eraeheinung fiir heteroeyel. Systeme, wie V. A u w e b s  u. 
Kohlhaas (Journ. f. prakt. Ch. 108. 321; C. 1925. I. 1194) z. B. fiir die Thiophen- 
reihe gczeigt haben. Das dort Gesagte gilt auch hier, u. die Ubereinatimmung 
spricht durchaua fiir dic Kornersche Pyridinformel. — Pyridin. Kp. 114—115°, 
D.“ '°4 0,9874, n lro“ '0 =  1,51189, E 2 U* fur a  =  —1,39, ‘fur y — a  =  —2%. — 
U-Picolin. D .20, 0,945, nD-'° =  1,501, E 2 W  fur u  = —0,80, fur y — a  =  + 0 % . — 
fi-Picolin. Kp. 144°, D.™  0,9599, n He'™ =  1,50594, E 2 1™ fUr a  =  —1,02, 
fur y —a  =  + 8 % . — y-Picolin. D.2°4 0.954, n„2° =  1,503, E ^ D12-6 =  —1,02. — 
a-Alhylpyridin. D .1-'0, 0,9441, nHe12il) =  1,50157, J<]JEu‘a fiir a  =  —0,86, fiir 
y - a  =  + 5 % . — fi-Athylpyńdin. D .,2-84 0,9466, nHo>-''8 == 1,50676, E 2 ' \ *  fur 
u  =  —0,07, fur y — a  =  + 6 % .— y-i-Propylpyńdin. D .15,8, 0,9382, nlto16'8 =  1,497 54, 
E 2 '* *  fur u  =  — 0,97, fur y - a  =  -f 4 % . — a,a '-Lutidin. D .16-44 0,9303, 
nJl015'4 =  1,49971, E ^ ' l6‘* fiir u  —  —0,50, fiir y — u  =  —|— 13°/0. — a,y-Lutidin.
D.204 0,933, n D2° =  1,501, E 2 0ufi —  —0,58. — a ,u ’-Methyldthylpyridin. D .lc,l4 0,9227, 
nHo10,t 49840, E S E '(*i fiir a  =  —0,42, fur y —a  =  -j-1%. — a-Methyl-y-athyl- 
pyridin. D .10,7, 0,9227, n ^ 10,7 == 1,49924, E J £ 'M fiir a  =  —0,37, fur y — a  =  
+  11%. — s.Kollidin. D .22- \  0,9166, nHe22’1 =  1,49770, fur a  =  —0,31,
fur y —a  =  + 18% .

6. C h in o lin  u. D e r iw .  Die gegeniiber dem Naphthaliu stark deprimicrte 
Rcfraktion u. schwach deprimicrte Disperaion des Chinolina zeigen, daB diesea opt. 
zum Naphthalin in demselben Verhiiltnis steht wie das Pyridin zum Bzl., u. mau 
darf daraus schlieBen, daB ca auch eiue dem Naphthalin analoge Konst. besitzt 
(einheitlichea System der 5 Doppelbindungen). In der T at ist ca gleich, ob ein 
Alkyl oder Cl in die eine oder andere Halfte dea Mol. eintritt. Auffallend ist nur 
die Depression der Rcfraktion durch CHS in 4, wiihrend die durch Cl in 8 dcm 
Verli. dea o-Chloranilina cntapriclit. Sonat ist Cl wirkungslos (Unterscliied von 
Naphthalin). — Chinolin. D .1744 1,0956, nJIo,7' ‘ =  1,62832, fur u  =  +0,95,
fiir y —a  =  + 5 6 % , E 2 d™ =  +1,05. — Gliinaldin. D.204 1,059, n D20 =  1,607, 
E 2 *m fiir u  =  +1,26, fiir y—a  = + 6 1 % ,  E J E ^"  =  +1,35. — 4-Mełhylchinolin. 
Kp. 258°, D .lł74 1,0888, nHo13-7 =  1,62221, E 2 ™  fur u  =  +0,75, fur y - a  =  
+ 5 5 % , E S ^ o  =  +0 ,8 . — 8-Mełhylchińolin. D .204 1,073, n„2° =  1,616, E 2 iM 
fiir a  =  +0,99, fiir y - a  =  + 59% , E ^ „ w =  +1,05. 7-Methylćhinolin. D.204
1,068, n Ds° =  1,615, JEJS’*-8 fiir u  =  +1,09, fiir y - u  =  + 6 1 % , E 2 ™  =  +1,15.
— O-Mełhylchinolin. D.™4 1,066, nDs° =  1,613, E ^ , - 3-0 fiir u  =  +1,17, fiir y - a
=  + 61% , E £ d-° =  +1,25. — 6-Propylchinolin. D .,5'84 1,0257, nHe15’3 =  1,59081, 
E J £ 's-3 fur a  =  +1,09, fiir y —a  =  + 6 1 % , _EJ?,,20 =  + 1 ,2 . — 3-n-Amylćhinolin.
D."5-7, 1,0030, nHe10,7 =  1,57628, E 2 ™  fiir a  =  + 1 ,0 0 , fiir f i - a  =  + 5 4 % , 
i? J ? D20 =  + 1 ,1 . — 2,3-Dimethylchinolin. F. 67—68°, D.0M4 0,9980, nHo00!> =  1,57681, 
E 2 u™  =  + 1 ,4 7 , =  + 1 ,2 5 . — 2,4-Dimethylchinolin. D.l^ \  1,0567,
nH013’65 =  1,61131, E S * * *  fur u  =  +1,12, fur f i - a  =  + 5 7 % , E 2 Di0 =  +1,15.
— 2-Chlorchinolin. F. 37-38°, D.5034 1,2174, nHo56'3 =  1,62101, E 2 5W fur a  =  
+1,06, fiir y - a  =  + 6 1 % , E 2 d-° =  +0,95. — 8-Chlorchinolin. Kp. 288°, D.,4-34 
1,2834, nHe143 =  1,64951, E 2 “* fiir a  =  +0,59, fiir y - «  =  + 56% , ^ X 20 =  
+0,65. — 6-Chlorchinolin. F. 44-45°, D.5W4 1,2146, nHe6°'4 =  1,61931, E 2 ^ x fur 
«  =  +1 ,08 , fur fi—a  =  + 5 4 % , E 2 ™  =  +0,95. — 5-Chlor chinolin. F. 31°,
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Kp. 270—271°, D.57’64 1,2158, nJIe570 =  1,01923, E S 61'* fur u  =  +1,04, fiir f t - a
-  + 5 6 % , E S ™  =  +0,95.

7. H y d r i e r t c  C h in o lin ę . W ie dic Theorie fordert, cntspreclien im opt. 
Yerh. dic Py-Tetrahydrocliinoline den alkylierten Aniliuen, die Bz-Tetrahydro- 
chinolinc den Dialkylpyridinen u. die Dekahydrochinoline den aliphat. Aminen. 
Die W erte des Bz-Tetrahydrochinaldins cracheinen etwas zu hoch. Dic Unter- 
schiede in den E S -W erten der einzeluen Arten von Hydrierungsprodd. sind groB 
genug, um die Gruppenzugehorigkeit bestimmen zu konnen. — 1^,3,4-Tełraliydro- 
chinolin. D .u'% 1,0605, n jj,14-8 =  1,59226, E S ' ifi fiir u  =  + 0 ,63 , fiir y - a  =  
+ 47% . — N-Methyldcriv. D.20, 1,021, nHo20 == 1,582, E J S 17'3 fur u  =■• + 0 ,94 , 
fur (}— u  =  + 50% . — 2-Methylderiv. D .‘« ,  1,0362, nJ[o10-4 =  1,58418, E S 1** 
fiir u  =  + 0 ,8 5 , fiir y — u  —  + 5 1 % . — 8-Methyldenv. D .U34 1,0457, nHe13-3 =  
1,58879, E S l3’3 fiir u  =  +0,75, fiir y —u  =  + 4 9 % . — 2,4-Dimcthyldcriv. D .18'7., 
1,0015, nII(1,M =  1,56378, E S"> -7 fiir a  =  +0,88, fiir / — «  =  + 4 7 % . — 2,6-Di- 
methyldcńv. D.57*°4 0,9710, nIIe57° =  1,54704, E S ™  fur a  =  +1,07, fur y —u  =  
+ 53% . — 2,4,5,8-Tetranietliylderw. D.10'3, 0,9871, n „ eIM =  1,55513, E S 1M fiir 
a  ==+0,72, fiir / —u  —  +-l2°/0. — 2-Phenyldeńv. D .15,74 1,1036, nHo15'7 =  1,63156, 
E S 15,7 fiir u  =  +0,82, fiir R— u  =  + 46% . — 5,6,7,8-Tetrahydrochinolin. I).10'*, 
1,0402, nHo‘°’9 =  1,55136, E S 1™ fiir a  =  —0,45, fiir f i - u  =  + 1 8 % . — 2-Methył- 
deriv. D .17'2, 0,9974, nJIo17'2 =  1,54088, E S 1™ fiir a  =  + 0 ,1 8 , fur y - a  =  
+ 28% . — 2,3,4-Trimethyldcrw. D .1204 1,0208, nIIa12-a =  1,55410, E S V̂  fur a  =  
—0,19, fiir / — u  =  + 2 3 % .— 2,4-DimethyldcJcahydrochinolin. D .17,°4 0,9209, nHo17’0 
=  1,48775, E 2 ilfl fiir u  =  +0,04, fiir y — u  —  + 4 % . — 2,3,4-Tńmełhylderiv.
D.>w4 0,9367, n ireI!l’0 =  1,49349, E S ™  fiir a  =  —0,32, fiir R— u  =  + 5 % . 
(Ztschr. f. physik. Ch. 116. 438—65. Marburg, Univ.) Lindenbaum .

Dan E adu lescu  und V ic to r Georgescu, Uber dic Km słiłution des Phthalhydr- 
azids. Uber die drci angeblicli verscliiedenen Verbb. yon der Zus. eines Phtlial- 
hydrazids vgl. M ih a il e s c o  u. F l o k e s c u  (Buli. Section scient. Acad. Roumainc 8. 
303; C. 1924. II. 1590). Yff. haben die drei VerfF. nachgearbeitet u. gefunden, daB 
die entstehenden Prodd. nach cin- bis zweimaligem Umkrystallisicren aus Eg. ident. 
sind. Die Eigenschaften der Verb. sind nur zu yereinbaren mit der yon F óRSTER- 
LING aufgcstellten Formel I. eines l,4-Dioxophthalazintetrahydrids bezw. den tauto- 
meren Formeln II. oder III. eines l,4-Dioxyphthalazins, u. zwar aus folgenden 
Griinden: 1. Farblosigkeit u. sehr hoher F., wiilirend ein N-Aminoplithalimid gelb 
sein u. niedriger schm. miiBte. — 2. Keine Rk. mit Aldeliyden jeder Art. —
з. Saurenatur, B. von Monometallsalzen. Dies erkliiren M i h a i l e s c u  u . F l o r e s c u  
mit Ringaufspaltung, dieVff. fiir ganz unwahrscheinlićh halten, da mit sd. Feliling- 
scher oder ammoniakal. Ag-Lsg. keine Red. eintritt, das Ag-Salz yielmehr auBerst 
stabil ist. Die Salze durften sich daher von der Formel II. ableiten. — 4. B. eines 
Mono- u. Di-O-methyliithers, entsprechend II. u. III. Ersterer hat zugleicli saure
и. schwach bas., letzterer nur bas. Eigenschaften. N-Methylierung nach I. er- 
scheint daher ausgeschlossen, da dic so gebildeten echten Siiureamide ebensowenig 
bas. sein konnten wie I. selbst. Die nur bas. Natur des Dimethylatlicrs ist ent- 
scheidend fiir seine Konst. u. damit auch fur die der Stammyerb., da nicht ein- 
zusehen wiire, weshalb ein N-Dimethylaminophtlialimid bas. Eigenschaften haben 
u. ferner nicht dieselbe Ringaufspaltung durch Alkali erleidcn sollte wie dic Stamm
yerb. Ubrigens spricht auch der starkę Abfall der FF. infolgc der Methylieruug 
(334°—232°—77°) fiir obige Auffassung. — 5. Aus der Lagc der FF. ergibt sich 
auch die Konst. der yerschicdcnen Acetylderiw. Diese schm. yiel niedriger ais die 
Stammyerbb., daher O-Acetylierung. I.—III. bildet zwei Diacetylderiw., ein stabiles 
von der Formel IV. u. ein etwas hoher schm. labiles yon der Formel V., ident. mit
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dcm von M i h a i l e s c u  u . F l o r e s c u  bescliriebenen Prod. Letztcres yerliert sclion 
beim Kochen mit A. das am N lmftende Acetyl u. geht in das von M i h a i l e s c u  
u. F l o r e s c u  beschriebene Monoacetylderiv. vom F .  170° iiber. Dem Acetylderiv. 
des Monomethyliithers entspriebt Formel VI. IV. u. VI. haben bas. Natur, ein 
weiteres Argument gegen ilire etwaige Auffassung ais D eriw . eines N-Amino- 
phthalimids. — 6. PC15 ersetzt ein u. zwei OH-Gruppen durch Cl. — 7. PaS6 er- 
setzt beide OH-Gruppen durch SIL 

T , C O. NE .  tt J3 (O H ):Ń  „ TT^C(OH):N
0 ‘̂ C O -Ń H  ' 0 ‘̂ C O ------NH ' c ^ C tO H O tŃ

r v  n r , C(0Ac):?  v  p ^ ^ O A O . N  .C(0C 1I3) : N IV. C6H4< # A c ) ; ^  V. C,H4< C0_ _ ^ >Ac VI. C0H4<C(OAc) ; ^

Phthalhydrazid, C8II60 2N2 (I.—IH.). Das Vcrf. von M i h I il e s c u  u . F l o r e s c u  
liefert ein sofort reines Prod. Monokline, stark liclitbrechende Krystalle, F . 333 
bis 334°, schwache einbas. Saure, wird aus alkal. Lsg. von C 02 gefiillt. Ag-Salz, 
C8II60 2N2Ag -f- H20 , trikline Krystalle, sehr licht- u. liitzebestiindig, gibt das HaO 
auch bei 150— 160° nicht ab. — l-[Mełhoxy-d-oxyphthalazin, C9H8OsNs. Mit 
(CII3)2S 0 4 .u. KOII. Krystalle aus A., F . 232°, 1. in Alkalien u. starken Siiuren, 
aus letzteren mit W. fiillbar. — Acetylde>~iv., CjtH^OjNj (VI.), Nadeln, F . 141°, uul. 
in W ., 1. in A. u. verd. Mineralsiiuren. — l,4-Dimethoxyphłhalazin, Cl0IT10O2N2l 
seidige Nadeln aus A., die sich allmalilich in mkr. Rhomboeder umwandeln, F . 77°, 
unl. in Alkalien, 1. in verd. Mineralsiiuren. Chlorhydrat, Nadeln aus konz. HC1. 
Chloroplatinat u. Chloroaurat, C20II20O4N4Cl3Au, von nicht n. Zus., swl., sehr be- 
stiindig. — DiacetylphthaUiydrazid, C12HI0O4N2. a) Stabiles Deriv. (IV.). Mit sd. 
Acetanhydrid u. Na-Acetat. Krystallin. Pulvcr aus A., F . 126°, 1. in konz. HC1, 
dann allmShlich Verseifung. b) Labiles Deriv. (V.). Mit Acetanhydrid allein, mit
A. ausfiillen. F . 134°, unl. in Siiuren. —  l-Oxy-d-chlorplithalazin, C8H60N 2C1. Mit 
PC16 -f- POCl3 (140°, 4 Stdn.), dann auf Eis. Der in A. unl. Teil bildet schwach 
cremefarbige Nadeln aus Eg., F . 274°. Der in A. 1. Teil ist ein Gemisch des Di- 
clilorderiv. u. von P-Verbb. des Monochlorderiy., aus dem dieses mit sd. Eg. isoliert 
werden kann. — 1,4-Dimercaptophthalazin, C8H0N2S2. Mit P 2S5 (200°, 6 Stdn.), den 
in verd. Alkali 1. Teil mit Siiure fiillen. Gelbe Krystalle aus Nitrobenzol, F .  262 
bis 265°, unl. in A. Nebenprod.: F . 175—177°, auch S-haltig. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 37. 881—90.) L in d e n b a u m .

Jam es W ilson  A rm it und R o b e rt R obinson , Polynuclearc hełerocyclische 
aromatisclic Typen. II. Einige Anhydroniumbasen. (I. vgl. Jouru. Chem. Soc. 
London 121. 827; C. 1923. I. 444.) Aufbauend auf ihrer Theorie der cycl. Kon- 
jugation u. der elektron. Sextettbildung in aromat, heterocycl. Systemen kommen 
Vff. zu der Uberlegung, daB eine Darst. von Kernen des Typus I  theoret. denkbar 
ist. Eine Verb., die solch einen Kern enthiilt, wurde dargestellt durch Konden- 
sation von 6-Aminopiperonal mit 3-Phenylindanon in alkoh. Lsg. durch KOII, wo- 
bei das Chinolinderiw I I  u. durch Zers. dessen Methylsulfats init h. wss.-alkoh. 
KOH die Anhydroniumbase I I I  gebildet wird. Fiir die aromat. Sextettbildung sind 
24 Elektronen verfugbar, wenn die freien Elektronen des N-Atoms mitgerechnet 
werden. Vff. schlagen vor, Verbb. der Klasse, die liier in Frage kommen, u. welche 
eine Zwischenstellung einnehmeu, zwischen den polarisierten aromat. Typen u. ncu- 
tralisierten chinonoiden Systemen, A n h y d ro n iu m b a s e n  zu nennen. — 3-Carbolin- 
methylhydroTiyd verliert II20  u. bildet ein Anhydrid: 3-Methyl-3-i-carbolin. Ent- 
Bprecheńd w ird auf indirektem W cg in der Chinindolinreihe durch Kondensation 
von O-Aminopiperonal mit Oxindol u. nachfolgcnder Behandlung des gebildeten 
Aminopiperonylidenoxindoh (IV) mit Metliylsulfat u. dann mit alkoh. KOH unter 
RingschluB (W.-Abspaltung) die Base Y  gebildet, dereń Konst. wie bei I I I  schon
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angedeutet, nicht seharf entschieden werden kann, ob cliinonoid oder polar aromat.
— Eine acharlaehrote Anhydroniumbase der 4-Carbolinrcilic (Harmintypus) wurde 
dargestellt durch Zers. von Phenyldiveratroloharmyrinmcthylsulfat mit KOH u. ent- 
spricht der Konśt. VI. Die Stellung der Nitrogruppe in Nitro-8-B-naphthochinolin 
(VII) wurde bestimmt durch die Beobachtung, daB das cntsprechendc Amino- 
naphthocliinolin durch Skraupsche Rk. in Naplhodichinolin (VIII) ubergcfuhrt 
werden kann, welclie Verb. man aucli erhalt aus 1,6-Naphthylendiamin. Durch 
Kondensation mię Benzoin entsteht aus Amino-8-fi-naphthochinolin ein Indolderiy. 
IX. Die Zers. dessen Methylsulfats liefert zweideutige Ergebiysse u. deutet auf 
Oxydationsvorgiinge. — Auch in der Indolophenazimeihe werden Anliydroniumbasen 
dargestellt u. untersuclit. Dic orangerote Base kann in ein stabiles Methylliydr-
o.\yd X ubergefiihrt werden. — Das Anhydropyranol (XI) kann die Konst. eines Phenol- 
bctains haben u. ist dann dic Anhydroniumbase, dic sich von dcm Ckcydiphcnyl- 
benzopyryliumhydroxyd ableitet. SolchermaBen ist auch ihr Verh. bei der Addition 
von Methylsulfat.

OH Ve r s u c h s t e i l .  7,S-Methylendioxy- 
11-phenylindenochinolin, C23HIIS0 2N (II), 
hexagonale Prismen oder mkr. Nadeln aus 
Bzl., F. 245—246°. Darst. aus 6-Amino- 
piperonal u. 3-Phenylindanon mit Hilfe von 
wss. KOH. — Hydrochlorid, Zers. 247°. — 
Pikrat, Zers. 236°, gelbe Nadeln. — Methyl
sulfat, C,6H2lOeNS, gelbe Nadeln aus A., 
F. 233°. — Methyljodid, sehwaeli gelbe 

Nadeln aus A., F. 241—242° (Zers.). — Anhydro-[7,8-methykndioxy-ll-phenylindeno- 
chinolinmethylhydroxyd], C2JII170 2N, griine, mkr. Nadeln, dunkeln bei 226°, F. 246 
bis 247° (Zers.), entsteht aus dem Methylsulfat durch Zusatz von KOII (5 ccm 
50°/„ig. Lsg.) zu der li. Lsg. — Pikrat, gelbe Nadeln, Sintern 221°, F. 226°. —
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Mcthyljodid, blaBgclbe Verb., die mit KOH in wss. Lsg. einen orangefarbenen, 
amorphen Nd. gibt. — 3-Methyl-3-i-carbolin, ClsH10Njj gelbe Prismen, F. 140°. Darst. 
durch Behandlung einer konz. wss. Lsg. des 3-Carbolinmethylsulfats mit 40°/0ig. 
KOH. Die Anhydroniumbase wird mit PAe. extrahiert, aus dem sie bcim Erkalten 
krystallisiert. — ff-Aminopiperonylidenoodndol, C16H I20 3Na (IV), tieforangerote Nadeln, 
Zers. 226°, aus Amino-C-piperonal u. Oxindol in CH3 • OH. — Pib-at, tiefgelbe 
Nadeln aus A., dunkeln bei 235°, kein F. bis 300°. — „Metliosulfat“, C18H180 7N2S, 
gelbe Nadeln aus 50°/o'g- A., dunkelt bei 289°, kein F. bis 300°. — 10,11-Anhydro- 
[7,8-methylendioxychinindolin-10-methylhydrOxyd], C17HI20 2N2 (Y), F. 244°, aus A., ist 
relatiy stabil u. kann sublimiert werden. Die Salze mit Mineralsauren u. das 
Pikrat sind gelbe Nadeln. — Anhydroniumbase, P y-N -Mcthylphenyldiveratrólo- 
i-harmyrin, C2(1Hai04Na (YI), scliarlachrote, prismat. Nadeln, die bei 140° dunkeln 
u. endlich bei 2G4° scbmelzen (Zers.). — Mcthyljodid, gelbe mkr. Nadeln, F. 266 
bis 267°. — Methylsulfal, C27HaaOgNaS, orangcgelbe Nadeln aus A. — 1,6-Naphtho- 
dichinolin, C10H10Na (V III), selwach gelbe Nadeln aus A., F. 183,5 — 184,5°. 
Darst. aus fi - Naphthochinolin, das nitriert u. dann der Red. mit kryst. N%S 
unterworfen wird. Die Nitroverb... wird in li. Anilin gcl. u. das NajS nach 
u. nach zugegeben, 30 Min. gekoclit, Anilin mit W asserdampf abdest. u. der 
Riickstand aus 30°/0ig. A. umkrystallisiert: Amino-8-fi-naphthochinolin, F. 158°. 
Das Dicliinolin crhalt man auf zwei Wegen. Ein Gemisch des Amins mit 
Nitrobcnzol, II2S 04 u. Glycerin wird nach Skuaup 6 Stdn. bei 150—160° im 
Ólbad erhitzt. Die Base wird mit A. wiederliolt cxtrahiert. Die zweite Methode 
besteht darin, daB man 5-Nitro-2-naphtliylamin nach u. nach zu 60%ig. Essigsiiurc 
u. Eisenspanen bei Wasserbadtemp. gibt. Nach Verscliwinden der roten Farbę 
wird W. zugegeben, 5 Min. erhitzt u. in verd. II2SO, filtriert: beim Erkalten farb- 
lose Nadeln des 1,6-Naphthylendiaminsulfats. Das Gemisch dieses Sulfats mitNitro- 
benzol, II2S04 u. Glyceriń wird 4*/a Stdn. bei 155—165° im Ólbad erhitzt. Man 
extrahiert mit A. die alkal. gemachte u. verd. Lsg., krystallisiert um aus Aceton, 
farblose Nadeln, F. 183,5—184,5°. — Sulfat, F. 268°. — [Diphcnyl-2', 3'-indolo-ff, 7"]- 
5,6-chinolin, C27H 18N2 (IX), farblose Bliittchen aus Nitrobcnzol, Zers. 298°. Darst. 
aus Amino-8-fi-naphthochinolin (seinem Dihydroclilorid) u. Benzoin durch 4-stdg. E r
hitzen bei 180—190°. Extrahicren mit siedendem Bzl. (10 Min.) u. den Riickstand 
mit wss. KOH beliandeln, schlieBlich aus Nitrobcnzol umkrystallisieren. — Acetat, 
gelbe Nadeln, Zers. etwa 300". — „Methosulfat“, C20II21O4N2S, aus b. A. stark gelbe 
Nadeln, die bei 165° scbarlachrot werden. Durch Zers. mit alkoh. KOH tritt B. 
eines Nd. aus mkr. Nadeln ein, die bei 225° unter Zers. scbmelzen, deren Konst. 
aber nicht gekliirt werden konnte. — 2,3-Dimethoxyindophenazin, C1(1H 130 2N3, gelbe 
Nadeln aus Toluol, F. 284°. Darst. aus 4,5-Dinitroveratrol durch Red. mit Zink- 
staub -(- Eg. u. Kondensation mit Isatin, wenn die Farbę der Red.-Lsg. von rot 
nach blaBgelb umschliigt. — Mineralsalze der Base sind prachtig gelb. — Hydro- 
chlorid, F. 290° (Zers.). — Pikrat, gelbe Nadeln aus Aceton, F. 254°. — „Melhosulfat“, 
C18H190 0N3S, Prismen aus CH3-OII, F. 247°. — 2,3-Dunethoxy-S (117)- methyl-i-indolo- 
phenazin, C17H ,60 2N3, scharlachrote Nadeln aus Bzl. durch yorsichtigen Zusatz von 
PAe., Siutern 257°, F. 261° oder Prismen aus A.; Darst. aus dem yorigen Methyl- 
sulfat durch W asserabspaltung mit KOH. — Methyljodid, tiefgelbe Nadeln, F. 205° 
(Zers.). — . Methylhydroxyd, C17H170 3N3, gelbe Nadeln, F. 278° (Zers.) wird aus dem 
Dimethoxyindolophenazinmethylsulfat erhalten bei Einw. von KOH in 50%ig. A. 
in der K filte . — Dbncthoxymethyl- i - indolophenazindimelhylsulfat, C21H 17Oi0N3S, 
orange Nadeln, F. 238°, aus A. — 2,3-Dimethoxy-6-methylindolophenazin-ll (o ?)- 
methylhydroxyd, C18H190 3N3 (X), gelborange Nadeln, F. 164°, aus A.; Darst. aus 
dem yorigen Dimethylsulfat durch Zusatz yon KOH zur h. Lsg. — 7-Methoxy-
4-phenylflavylitmisalzc werden erhalten aus Anhydro-[7-oxy-2,4-diphenylbenzopyranol-



1925. II. D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 21G3

1,4] in benzol. Lsg., z. B.: das „Methosulfal“, C23H2uO0S, F. 179°, gelbe Nadeln aus 
Bzl. — 7-Methoxy-4-phenylflavyliumferrichlorid, C22H 170 2Cl4Fe, F. 191°, gelbe Nadeln 
aus Eg.; der friihere F. yon 185° wird berichtigt. (Journ. Chem. Soe. London 
127. 1004—18. St. Andrews u. Manchester, Uniw.) I I o r s t .

Jo h n  P reed y  G riffiths und C hristopher K e lk  Ingo ld , Die Tautomcrie von 
Dyaden. IV. Neue Bestatigung der tautomeren Bewcglichkeit der 0.vime. (III. vgl. 
,E. II. I n g o l d , S. 802.) Durch die yorliegenden Verss. wird eine experimentelle 
Bestfitigung gegeben, daB die Isomerie u. die Bkk. der Oxime:

(I) [ H ] N :0  N -0[H ] (II)
auf Grund der Tautomerie von Dyaden erklart werden kann, wie sie auch zum 
Ausdruck kommt in der Auffassung der O- u. iV-Oximather gemiiB der Struktur I I I  
u. IV. — Physikal. Methoden erwiesen sich bei der Bewcglichkeit des Systems fiir 
ungeeignet. Zu einem Erfolg fiihrten die Veras., die sich auf die speziellen Eigen- 
schaften der Phthalaldchydmonoxime (V) griinden. W enn die Struktur —C II : NOH 
in V eine der tautomeren Formen der Oximgruppe ist, kann wie bei den Zuckern 
eine krystallisierte tautomerc cycl. Form VI erwartet werden. Sollte andererseits 
ein Isomeres der Konst. Y II in irgendwie betritchtlicher Menge nebenher yorliegen, 
so muBte dies in ebenso sicher nachweisbarer tautomerer Bingform V III  zu fassen 
sein. — Der einfache Obcrgang der Dyaden kann durch diese Ringschliisse infolge 
der B. deutlich voneinander untersclieidbarer Verbb. auf experimentell sichere 
Grundlage gesetzt werden. Die Verss. haben dies tatsiichlich bestatigt. — Die 
Ringverb. VI, die krystallisiert erhalten wurde, konnte in ihrer Konst. bestatigt 
werden u. zeigte die erwartete Analogie mit den reduzierenden Zuckern, die bc- 
kanuten Aldehydrkk. (der offenen Kettenform V), wie die B. des Semicarbazons IX  
u. andererseits die B. eines Methylderiy. X, das keine aldehyd. Eigensehaften auf- 
wcist u. von VI abgeleitet sein muB, wodurch in den Lsgg. die Ring-Ketten- 
Tautomerie erwiesen ist. Es lieB sich beweisen, daB die Ringform VI in der Lsg. 
ais Komponento Yorherrscht, da im Vergleich zur Schnelligkcit der B. des glykosid. 
Methylderiy. X das Semicarbazon IX  ungemein triige gebildet wird. Fiir die 
groBere Stabilitiit der Ringyerb. VI im Gleichgewicht ist auch bestiitigend das Verh. 
bei der Oxydation mit k. KMnO,, wobei ais Hauptprod. Anhydro-[ocarboxybenz- 
aldehydoxim] (.l-Oxo-2,3-benzoxazin) (XII) erhalten wird, hingegen nur wenig der 
OximsSure X I. — Die zweite Ringyerb. V II I  (eatsprechend der zweiten Oxim- 
struktur VII) konnte gleichfalls isoliert werden. Ihre Konst. wurde bestatigt durch 
die Red. zu Phthalimidin (XIII), wodurch der zugrunde liegende heterocycl. Ring 
bewiesen ist. Durch Oxydation wurde Phthalimid (XIV) erhalten. Verb. V II I  
reagiert jedoch nicht allein entsprechend dieser Formulierung. Sic ist tautomeren 
Umlagerungen (Triadcn, Tetraden) unterworfen, die durch die Gleichgewichte 
V III  V III  a =%> Y H Ib  yeranscliaulicht sind. Fiir alle diese Formen konnte 
die cxperimentelle Bestiitigung erbracht werden. Das gelbe Na-Salz u. das intensiy 
gefarbte Fe-Salz konnen nicht von V II I  jedoch von den beiden anderen Formen 
hergcleitet werden. Eines der beiden isomeren Methylderiyy. leitet sich zweifellos 
von Y H Ib  ab, denn es kann ohne yorherige Ilydrolyse nicht zu X II I  reduziert 
werden; es entspricht diese iY-iMethoxyvcrb. dalier der Formel XVb. Das andere 
Methylderiy. (Nebenprod.) leitet sich ais C-Methoxyverb. von V II I  oder Y lH a  ab, 
denn es liefert durch Red. O-Methylphthalimidin (XVI oder X Y Ia); dieses Methyl
deriy. wird den Formeln XV oder X V a oder wahrscheinlicher beiden entsprechen. 
O-Methylphthalimidin geht leicht in N - Me thylphthalimidin (XVII) uber.

V e rsu c h e . Phthalaldehyd (nach T h i e l e  u. G d n t i i e r , L i e b i g s  Ann. 347. 
107 [1906] bereitet) wird in CH3OH gel. mit Hydroxylamin in der Kśilte yersetzt u. 
nach wenigen Min. mit A. cxtraliiert. Nach Trennung yon dem isomeren Oxy
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I I I

IV

R-C-R ' 
Alk-N : O

R -C -R '
N-OAlk

•CH :N O [H ] ^
•CHO

j^ D y ad . Tautomorio

CH • 0[H]
C H : NOH
C H : N-NH»CO-NH,

>,-CH : NOH 
•COJI

V III  C(H) • OH

0> °  ^  
CH

NH

V III  a C-0[H] 

^  W :  O

V IIIb  C : O

N • 0[H]

XV CII-OCIL
3H(H) 

XVa C-OCII,

\ n  : O

XVI CH-OCH,

\ n

X V II co
Hltzo >N • CII,

CH.
indolosyd durch Krystallisation wird l-Oxy-2,3-benzoxazin, C8H ,0 3N, (VI) in Prismcn 
F. 114—115° erlialtcn. — l-Methoxy-2,3-benzoxazin, C9H9OaN, (X), Platten F. 77° aus
A. — l-Athoxy-2,3-benzoxazin wurde krystallisiert dargestellt wie dic vorige Verb., 
es wird leicht olig, wurde nicht analysiert. — Phthalaldehyd-l-oxim-2-semicarbazon, 
C9H 10OaN4, (IX), mkr. krystallines Pulver aus Essigester F. 235° (Zers.). — Phthal- 
aldehyd-l-oxim-2-p-nitrophenylhydrazon, Cu HI30 3N,, gelbe Prismen, F. 175° (Zers.) 
aus Essigester. — Durch Oxydation von VI in A. mit k. KM n04 (l°/0 >g- Lsg.) u. 
iiberschussigem MgS04 entsteht o-Carboxybenzaldoxim, (XI), F. 120° bezw. dic 
Anhydroverb. X II, F. 186°. — l(3)-Oxy-i-indol-2-oxyd (N-Oxyplxthalimidin), C8H ,0 2N 
(V III u. Isomere) kann nach verschiedenen, in Einzelhciten voneinander abweichen- 
den Methoden, bzgl. dcrer auf das Original hingewiesen sei, dargestellt werden u. bildet 
wolildefinicrte Prismen, F. 181° aus Chlf. — Red. yon V II I  in CH3-OH mit 3%ig. 
Na-Amalgam bei 50—60° fiihrt zu Phthalimidin (XIII) F. 150—151° (aus Bzl.). 
Quantitative Ausbeuten an X II I  werden auch erhalten durch Red. mit Zinkstaub 
in Eg. — Die Osydation von V II I  (A. ais Losungsm.) mit KM n04 fiihrt zu Benz- 
aldoxim-o-carbonsaure (XI) u. Phłhalimid, die auf Grund ihrer verschiedenen Los- 
liclikeit getrennt werden. — N-Mctlioxyphthalinud, CoHjOjN, (IX b), lange Nadeln 
F. 74° aus A.-Lg. — Mit Zinn u. HC1 gelingt die Red. zu Phthalimidin. Osydation 
von IX  b in neutr. Lsg. durch KM n04 in Ggw. von MgS04 fiihrt zu Oxy-i-indol- 
oxyd u. Phłhalimid. — l(3)-Methoxy-i-indol-2-oxyd, C9II0OsN , (XV oder XV a), 
Prismen F. 52—53° aus Lg. — Red. von XV bezw. XV a mit Zinkstaub in koehen- 
dcr Lsg. yon N II4C1 in CH30 H  fiihrt zu O-Methylphłhalimidin, C9H0ON, (XVI oder
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XYIa), F. ca. 40°, Neigung zur Ver{liissigung. Durcli Erhitzen in offener Rohre bis 
zur beginnenden Zers. tritt Umlagerung in N-Methylphihalimidin (XYII) ein. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 1698—1708. Leeds, Univ.) H o r s t .

K. Kunz und K. S eh rb u n d t, Beitrcig zur Kennłnis der komplexen Metali- 
verb\ndungen des Chlorophylls. I. (Die auffallende Ahnlichkeit der Chlorophylline 
mit den Metallverbb. indigoider Korper (vgl. S. 2151) gab die Veranlassung zu 
einer NachprUfung der Verhaltnisse beim Blattgriin. Ais Ausgangsmaterial dienten 
die beim alkal. Abbau des Chlorophylls erhaltenen Korper, die im engen AnschluB 
an die VorBchrifteu von W i l l s t a t t e r  aus Brennesseln gcwonnen wurden. Im 
Ycrgleich mit Indigo stellen Vff. fest, daB beide Farbstoffe, Chlorophyll u. Indigo, 
eine ausgesprochene Fiiliigkeit zur Ivomplexbildung zeigen, die sowohl zur Auf- 
nahme von Metallen ais auch zur B. von Molekiilverbb. analoger Zus. fuhrt. Die 
Rkk. yerlaufen unter Farbvertiefung, auf 1 Mol. des Metalles bezw. einer anderen 
Verb. entfallen im allgemeinen vier Pyrrolkerne, dereń N-Atome die Bindung ver- 
mitteln. Gegen Siiuren sind dic Komplexe selir empfindlich, gegen Alkalien 
ziemlicli bestiindig. Von den Chlorophyllkomplexen ist die K-Verb. die un- 
bestiindigste. Die Cu-Verb. ist selir bestiindig, wiihrend der Mg-Komplex des natur- 
lichen Farbstoffs zwischen beiden steht. Dic Schwermetallyerbb. wurden durch 
Einw. von Acetaten auf die metallfreien Porpliyrinc (meist in Form der Ester) dar
gestellt. Die Cu- u. Zn-Yerbb. enthaltcn 4 Pyrrolkerne auf 1 Atom des Metalls, 
nur die Cu-Verb. des Rhodoporphyrins enthiilt 8 Pyrrolkerne auf 1 Atom Cu, analog 
der Cu-Verb. des Phiiopbytins von W i l l s t a t t e r  u. S jO berg (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 138. 171; C. 1924. II. 1801); das Analogon zu letzterem bildet in der Indigo- 
reihe der N,N'-Diplienylindigo (vgl. S. 2151), in diesen Komplexen erreicht Cu 
die hohe Koordinationszahl 8. — Ebcnso wie bei den Indigoiden erfolgt auch bei 
den Porphyrinestern die Aufnalime von Metallen (K, Cu, Zn) in Xylol ais Losungsm. 
ohne Entw. von II. Die mit Cu erhaltene Komplexverb. ist mit der mit Cu-Acetat 
erhaltenen ident., sie enthiilt 1 Atom Cu auf 1 Mol. des Esters. Analoge, vorlaufig 
nur qualitativ untersuchte Erselieinungen konnten auch bei Einw. von Zn- oder 
Mg-Amalgam festgestellt werden, wiihrend die Einw. von Mg-Acetat auf Chlorophyll 
bisher zu keinem Ergebnis gefulirt hat. Mit ZnC03 bilden die Porphyrinester, 
ebenso wie Indigo, beim Schiitteln in benzol. Lsg. komplexe Zn-Verbb., die 1 Atom 
Zn auf 1 Mol. des Esters enthaltcn. — Die von W i l l s t a t t e r  (Liebigs Ann. 371. 
92; C. 1910. I. 829) in Pyridin-Lsg. dargestellte krystallisierte Fe-Verb. des Rhodo
porphyrins erwies sich bei der NachprUfung ais durch Fe-Salz verunreinigtes Aus- 
gangsmaterial. Die Einw. von FeCl3 auf den Porphyrinester in Acetonitril fiilirte 
dagegen zu einer Additionsverb. aus je  1 Mol. beider Komponenten, die sich in 
ihrer Zus. u. ihren Eigensehaften yollkommen an die entspreehenden FeCl3-Indigo- 
verbb. (vgl. S. 2152) anschlieBt. — Mit Ba(OH)2 entstehen unter Farbvertiefung 
Analoge zu den Komplexen, die W i l l s t a t t e r  bei der Einw. vou Alkalihydroxyd 
auf die Chlorophylline erhalten hat u. denen er Konstst. zuschreibt, in denen 
die Wasserstoffatome der Iminogruppen durch Alkalimetall ersetzt sind. Auch 
Indigo bildet entsprecliende Verbb. mit Alkalihydroxyd oder Ba(OH)a, denen 
jedoch K u n z  u. G O n th e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2027; C. 1923. HI. 
1474) die Konst. additiver Komplexverbb. zusclireiben. Wegen der gleicheu 
Eigensehaften dieser Verbb. aus Indigo u. Chlorophyll sind letzteren wahr- 
scheinlich auch analoge Konstst. ais A d d it io n s v e r b b .  zuzuschreiben. Eine 
Bestiitigung dieBer Annahme ergibt die Unters. der Einw. von Alkalimetall auf 
Chlorophyllderiw. in wasserfreien Losungsmm.; die Rk. erfolgt nur langsam oder 
gam icht, wiihrend sie unter der Annahme von sauer reagierenden Iminogruppen 
schneller zu erwarten wiire; auBerdem yerlief die Rk. ohne Entw. von H. — Die 
Parallele zwischen Chlorophyll- u. Indigometallyerbb. liiBt sich noch weiter auf
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den Yorgang der Salzbildung mit Mineralsauren ausdehnen, die in beiden Fallen 
unter Farbvertiefung verliiuft u. sich ais typ. Halocliromieerscheinung erweist. — 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daB bei beiden Farbstoffen (Indigo u. 
Chloropliyll) die B. von Komplexen unter Farbvertiefung yerlfiuft, wahrend um- 
gekelirt die Aufhebung des komplexen Zustandes zu einer Aufhellung der Farbę 
fiilirt.

V e rsu c b e . Pytroporphyrin. Darst. aus Brennesseln durch Extraktion mit 
80%ig. Aceton, Isolierung u. Reinigung des Rohchlorophylls u. Verseifung seiner 
alkoh. Lsg. mit 28%ig. methylalkoh. KOH; Ausbeute an Chloropliyllin-K ca. 3 g 
aus 1 kg Brennessel. Das K-Salz wurde im Autoklayen mit methylalkoh. KOH all- 
mahlich auf 200° erhitzt u. danach das Reaktionsprod. durch W. gefallt. Aus der 
iith. Lsg. des Rohprod. wurde die ais Nebenprod. entstandenc Dicarbonsaure 
Rhodophyllin mit 0,03°/oig. NH, extrahiert u. aus dem Ruckstand die Monocarbon- 
saure Pyrrophyllin durch PAe. gefallt; das entsprechende Porpliyrin wurde aus 
letzterem durch Lsg. in Eg., Yersetzen mit viel A. u. Extraktion mit 2%ig- HC1 
gewonnen, braunrote Prismen aus A. — Mełhylesier, rote Prismen aus Acetonitril. — 
Metallverbb. des Pyrroporphyrinesters: (Pyrroporphyrin) Cu, aus dem Ester u. Cu- 
Acetat in Acetonitril (Wasserbad 60—70° erwarmcn), rote Nadeln, die beim Er- 
warmen in Eg.-HCl bestiiudig sind; dieselbe Verb. wird bei der Einw. von Cu- 
Pulver auf den Ester (in benzol. Lsg. l ' / 3 Stdn. bei 100—120° schiitteln) erhalten. — 
(Pyrroporphyrin) Z n , mit Zn-Acetat oder ZnC03, wird durch HC1 leicht zers. — 
Bei der Einw. von metali. K auf den Ester iu Bzl.-Lg.-Lsg. erfolgt teilweise Ver- 
seifung des Esters neben einer geringen tiefergehenden Veranderung; 11-Entw. 
fand nicht statt; das Prod. hatte die Zus. C33H390 2N,K. — Rhodoporphyńn. Darst. 
aus dem ais Nebenprod. gcwonnenen Rhodophyllin (vgl. weiter oben) oder aus 
Chlorophyllin-K bei tieferer Temp., Lsg. iu Pyridin u. Fallung mit Eg., kleine 
Nadeln. — Methylester, mit methylalkoh. HC1, Verd. mit W. u. Extraktion mit 
Chlf., aus Acetonitril umkrystallisiert. — Die Metallverbb. des Rhodoporphyrins ent- 
stehen durch EingieBen der li. Lsg. des Porphyrins in die h. Lsg. des betreffenden 
Metallaeetats; Cu- u. Zn-Verbb., lange Nadeln, enthalten 1 Atom Metali auf 1 Mol. 
Ester. In der Kalte bildet sich mit Cu-Acetat eine einheitlicli krystallisierende 

.Verb. aus 1 Atom Cu u. 2 Moll. Ester. — Additionsverb. aus Rhodoporphyrinester 
u. FeCIy, (C asH ^ N j-F e C l,,, aus dem Ester u. FeCl3 in Acetonitril in der Kalte 
(Schiitteln, bis gerade vollkommene Lsg. eingetreten ist), Fallung der Verb. durch 
Zusatz von A., kleine, braunrote Nadeln aus Chlf., 11. in Acetonitril, wird durch 
W., Sauren u. Pyridin zers. — Atioporph.yrin wurde sowohl aus Pyrro- ais auch 
aus Phylloporphyrin durch Erhitzen mit Natronkalk (jeweils nur sehr kleine Mengen) 
dargestellt, Ausbeute 4—6% der Theorie. Bei der Einw. yon metali. K  auf die 
benzol. Lsg. des Porphyrins (50—60°, Dauer l ' / a-2 Stdn.) erfolgte Farbanderung von 
Gelbrot nach Rotyiolett, meist aber selmell dariiber hinaus bis Braunrot. H wurde 
liierbei nicht entwickelt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1868—76. Darmstadt, Techn. 
Ilochsch., Inst. fUr organ. Chemie.) ZANDER.

H ans F isch e r  und Georg N iem an n , Zur Kenntnis des G allen farb sto ffs. 
IX. Kleinere Mitteilungen. (VIII. vgl. Ztsehr. f. physiol. Ch. 137. 293; C. 1924.
II. 1206.) Die katalyt. Hydrierung des Bilirubins mittels Pd zu Mesobilirubin ver- 
lauft erlieblich rascher, wenn sie bei W.-Badtemp. yorgenommen wird; Ausbeute 
55%. C u -Ś a lz , C 55,62, II 5,44, Cu 11,34, N  7,68, O 19,92%, feine Prismen. Aus-- 
beute aus .100 mg Mesobilirubin hochstens 20 mg. Kein F. bis 350°. Krystallograph. 
Beschreibung durch S t e i n m e t z , vgl. Original. Unl. in den gebrauehlichen Lo- 
sungsmm. mit Ausnahme von Pyridin u. Eg. Absorption in Eg: I  634,7, II  580,3; 
in Pyridin I  661,1—620,5, I I  600,4—577,1. Aus den Analysen errechnet sich die 
Formel C26H,0NjCuO7 , fiir Bilirubinsaure -f- 2,4-Dimethyl-3-athyl-5-oxypyrrol
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: CH3C 0 0  HC27H38N30 6Cu, fiir Bilirubinsiiurc -f- i - Phonopyrrolcarbonsiiure, 
C2ŁH3sN3OaCu. Durch Einw. von Br in Chlf. -{- Eg. auf Mesobilirubin entsteht 
Brommesobittrubin, kleine Prismen aus A. -(- Chlf. Krystallograph. Untera. vgl. 
Original. LI. in allen Losungsmm. ausgenommcn Chlf. Aus eiucr friiher (Ztschr. 
f. Biologie 65. 163; C. 1915. II. 1105) dargestelltcn dem Mesobilirubin isomeren Verb. 
wurde mit HNOa MethylJitliylmaleinimid erhalten. Der fiir das Mesobilirubin 
charakterist. Ester war jedoch nicht gewinnbar. Das friiher (1. c.) beschricbene 
Kk.-Prod. aus C0H^CHO u. Bilirubinogen, walirscheinlich ein Kondcnsationsprod. 
aus CalT,JlO  u. Bilirubinsaure entsteht auch direkt bei der Einw. von C8H6CH0 
auf die durch Red. des Bilirubins mit Natriumamalgam gewonnene Lsg. des 
Mesobilirubinogens. Ausbeute 10% des Bilirubins. Die Verb. lieB sich nicht 
katalyt. hydrieren. Sie bleibt unyeriindert bei der Einw. von NaOCH3 bei 195°. 
Mit h. Eg -f- H J entsteht eine krystallisierte Ycrb. C'24.H"28iV202 (?), die aus sodaalkal. 
Lsg. mit A. isoliert wurde; feine farblose Nadelehen, trigonale Rliomboeder

• CIL • COOII wahrsclieinlich neben-

Siiure. Die Veresterung gelang nicht. Ehrlichsclie Rk. negatiy. Opt.-inakt. ebenso 
wie Mesobilirubinogen. Giirendc Ilefe yermoclite Mesobilirubinogen nicht merklicli 
zu yerandern. Die Yermutung K O sters (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 40; C. 1925.
I. 850), daB Mesobilirubinogen mit der Mol.-GroBe C33 nur ein Spaltprod. des Bili
rubina darstelle, wird auf Grund yerschiedener Uberlegungen entkriiftet, jedoch er- 
scheint es moglich, daB im Bilirubin ein Polymerisationsprod. yorliegt. Die bei 
der Einw. von HNOs auf Bilirubin entstehende Ycrb. G.II^NO., (H. F is c h e r  u . H a h n , 

Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 174; C. 1914. II. 404) stimmt nach Zus. u. Mol.-Gew. 
mit Methylvinylmaleinimid. Bei der Red. mit Al-Amalgam entsteht jedoch eine 
H-reichere V erb., die mit Methylathyhnaleinimid nicht ident. ist. Krystallkruste 
aus A., sublimiert in ąuadrat. Krystallen, F. 58—60°, farb- u. geruchlos. Fiir die 
nicht red. Verb. kommt Formel I ,  fiir die red. Formel I I  in Betracht. Bei der 
Einw. von Atliylenbromid auf Acetessigester u. nachheriger Umsetzung mit C6II6- 
NH'NII.2 entsteht Bis-(l-phenyl-4-inethylpyrazolyl)dthan, C22H2SN20 2 (III). Das
Einw.-Prod. von BrCH2CH2Br auf CH2C0-CH 2-C 00R  wurde bei 13 mm dest. FUr

die Umsetzung mit C0II5NH*NH2 wurde die bei 138—143° siedende Fraktion ver- 
wendet. — Bei Mykoporphyrin, dem Farbstoff der Penecilliopsis clavariaeformis 
Solms von R e i n k e  (A. du Jardin Botan. de Buitenzoorg 6. 73 [1887]) handelt es 
sieli nicht um ein Porpliyrin, da bei Zusatz yon Alkali der charakterist. Umschlag 
der Porphyrine nicht entsteht. Cu wird nicht komplex aufgenommen. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 146. 196—218. Munehen, Techn. Hochseli.) G u g g e n h e i m .

E m il A bderhalden , Bemerkung zu der Mitteilung von Stefan Goldschmidt und 
Christian Steigerwald: tlber den Abbau von Proteinen durch Hypobromit. Zu der 
Mitteilung yen G o l d s c h m id t  u . S t e ig e r w a l d  (S. 1169) teilt Yf. mit, daB er mit

aus CHjOII. Sie besitzt

stehende Konst. Beim 
Abbau entsteht 1 Mol. 
Imid u. 2 Moll. aaure 
Fraktion. Die Titration 
stimmt auf eine einbas.
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semen Schulern selion vor einiger Zeit umfassende Verss. uber das Verh. yon 
Diketopiperazinen, Dipeptiden bezw. allgemeiner Polypeptiden u. EiweiBstoften 
gegenuber yerschiedeucn Eingriffen ausgefiilirt liat, um die Struktur der Proteino 
zu ermitteln. Aus Dipeptiden konnten bei der Red. bestimmte Umwandlungsprodd. 
erlialten werden, ebenso aus Diketopiperazinen; im letzteren Falle entstanden die 
zu erwartenden Piperazine. Aus EiweiB u. Peptonen konnten gleicbfalls Piperazine 
gewonnen werden. Das bei der Osydation von EiweiB entstehende Oxamid wurde 
auch aus Diketopiperazinen erlialten, dagegen nicht aus Dipeptiden (mit Ausnahme 
vt>n Glycylglycin). Die yon G o ld sch m id t u . S te ig e rw a ld  eingeschlagene Arbeits- 
richtung wird yom Vf. bereits seit einiger Zeit yerfolgt. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 
58. 1821—22. Halle, Univ., Physiolog. Inst.) Z a n d e r .

J a n e t H o w ell C lark , Untcrsuchungen an beslrahlłen Proteinen. I. Koagulałion 
twn Eieralbumin durch ulłraviolełtcs Lichł und Hitze. Salzfreies Eieralbumin wird 
durch Adsorption ultrayioletten Lichts (Wellenlfinge <[ 320 fjjj) oder durch Hitze 
(100° C) so yeriindert, daB Koagulation stattfindet, wenn bei einer pH in der Niihe 
des isoelektr. Punktes bestrahlt oder erliitzt wird. In beiden Fiillen ist das Koagu- 
lationsprod. gleich. Bei pjj kleiner ais 4,4 u. groBer 5,6 bleibt die Lsg. klar, aber 
verliii.lt sich wie Globulin, einen Nd. bei Halbsattigung mit (NH4)3S04 oder bei 
Dialyse bildend. Trotzdem ist Strahlen- u. Hitzewrkg. nicht dasselbe; es gelingt unter 
ganz bestimmten pH- u. Temp.-Bedingungen das Albumin gegen Hitze durch Be- 
strahlung zu d e sensibiliereu, auBerdem zeigt bei pn  =  6,0 erliitztes Albumin im 
Gegensatz zu bestraliltcm eine starkę Zunahme der ViscositSt, u. anderseits bat 
bestrahltes Albumin (pn  =  6,0) eine deutlich Senkung der Oberflacbenspannung 
erlitten, wSlirend die Hitzeeinwrkg. keine solche Wrkg. entfaltet. Aus diesen Er- 
sclieinungen werden Schliisse auf den Mechanismus des Koagulations- bezw. 
DenaturierungsprozeB gezogen. (Amer. Journ. Physiol 73. 649—60. Jo h n s  H opkins 
Univ.) O ppenheim er.

E. Biochemie.
Louis L ap icąue , Ist die Zelle von einer scmipertneablen Membran urngebe/t ? 

Kritik der Hypothesen iiber die Zellgrenzen. (Ann. de physiol. et de physico-chim. 
biol. 1. 85—104. 1925. Paris, Laborat. de physiol. gćn. Sorbonne; Ber. ges. Physiol 
31. 724. Ref. v. B r Oc k e .) O p p e n h e i m e r .

Ame P ic te t, W e rn e r  S ch e rre r  und Louis H elfer, Uber die Gegenwart von 
Argon in den lebenden Zcllen. (Vgl. S. 732.) Zur Ermittelung der Quelle des 1. c. 
festgcstellten Argons wurden 0,9802 g im Vakuum iiber H2S 04 bei 25° getrocknete 
Hefe mit CuO im COs-Strom in iiblicher Weise yerbrannt, das erhaltene Gas nach 
Mischen mit O iiber KOH dem elektr. Funken ausgesctzt u. der O entfernt. Es 
blieben 0,30 ccm reines Ar zuruck. Ein zweiter Yers. yerlief ebenso. Darauf 
wurden einige Gewcbe tier. Ursprungs in gleicher Weise behandelt 1 g ge- 
trocknetcs Hammelhirn lieferte 0,86 ccm, 1 g aus Rinderblut gewonnener u. ge- 
trockneter Blutkuchen 0,84 ccm Ar. Es war nun festzustellen, ob das Ar ein inte- 
grierender Bestandteil der drei untersuchten Materialien ist oder seine Ggw. einer 
nur oberflachliclien Adsorption yerdankt. Zu diesem Zwecke wurden zwei chem. 
wohldefinierte Bestandteile des Blutes, Fibrin u. Hamoglobin, in yollig reiner 
Form u. lufttrocken der gleichen Behandlung unterworfen mit dem Resultat, daB 
keine Spur Ar aufgefunden wurde. Letzteres ist demnach zweifellos ein inte- 
grierender Bestandteil des Blutkuchens u. wohl ebenso der beiden anderen Mate
rialien. Yermutlich ist es in elementarer Form in den Zellen eingeselilossen u. wird 
erst nach ZerreiBung derselben frei. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. 236 
bis 238.) L in d e n b a u m .
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E a. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
L loyd  A rno ld  und E m il W eiB, Das Twort-d'Herellesche Phanomen. Ahnlich- 

keit der Bakteriophagen mit Toxinen und Fermenten. Bakteriopliagcnhaltige Fil. mit
A. (9 Teile) behandelt, geben einen Nd., der in NaCl-Lsg. 1. ist u. bakteriopliage 
Eigeńschaften besitzt. Wrkg. kann durch Bakterienpassage gesteigert werden. 
Herst. eines antilyt. Serums moglich (Einspritzung von durch Ilitze inaktiviertc 
Lyaine). Antibakteriophage Substanzen fallcn aus Antiserum mit der Euglobulin- 
fraktion aus. (Journ. of infeet. dćs. 35. G03—09. 1924. Chicago, Dep. of bacteriol. 
pathol. a prev. med., Layola univ. school of med.; Ber. ges. Physiol 31. 796. 
Ref. v . G u t f e l d .) O p p e n h e i m e r .

H. L ó ffle r und H. L ac ro ix , Ycrsuche. iibcr die Vererbbarkeit der den Verga- 
rungsvorgang beeinflussenden Eigcnschaften von Ilcfczellen. Verss. zeigten, daB bei 
zunelimendem Alter der Hefekulturen die B. von COs immer spiiter einsetzt. Je- 
doch wird bei geniigend langer Dauer der Giirung die Menge der gebildeten C 02 
nicht yerringert. (Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei u. Malzfabr. 53. 91—94. 101—03. 
162—64.) H e s s e .

R ic h a rd  K ulm  und F r ie d r ic h  E bel, Einwirkung von Jfefe a u f Glycidsauren. 
(Vgl. S. 183.) Durch untergiirige Hefe der L o w cn b riiu -A .-G ., Miinchen, wurden 
aus cis- u. trans-Glyciddicarbonsaure gleiehe COa-Mengen abgespalten. Aquimole- 
kulare Lsgg. von Brenżtraubensaure lieferten 2—4 Mai mehr COa. Dasselbe Ge- 
schwindigkeitsyerhaltnis ergab sich bei Anwendung von Trockenliefe u. yon Mace- 
rationssaften, die nach L e b e d e w  bereitet waren. Die angewandten Dicarbonsauren 
geben anschcinend unter dcm EinfluB der Hefefermente nur 1 Mol. COa ab ent- 
sprechend der Gleichung: HOOC-CII— CH-COOH — ->- HOOC-CH—CHa +  COs.

— Es gelang zwar nicht, kleine Mengen von Glycidmonocarbonsaurc neben viel 
Dicarbonsaure nachzuweisen; docli spricht fur die Garungsgleichung, daB Glycid- 
monoearbonsaure yon den untersuehten Hefcn nicht angegriffen wird u. sich im 
Gargut der Glyciddiearbonsauren kein Acetaldehyd nachweisen lieB. — In den 
Verss. wurden die K-Salze von trans- u. cis-Athylenoxyddicarbonsaure, Glycidsaure, 
Brenżtraubensaure u. Oxymaleinsaure yerwendet. Die Selbstgiirung der angewandten 
Hefen wurde gloichzeitig ermittelt u. beriicksichtigt. Kontrollyerss. mit durch Er- 
hitzen abgetoteter Ilefe lieBen keine COa-Entw. erkennen. Mit obcrgUriger Hefe 
der S in n e r  A.-G. jeagierten weder Brenżtraubensaure nocli die Glycidsauren. 
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 1447—49. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) Buscu.

A. G. G okhale, Mahudbluten ais Rohmaterial fiir den Acetongcimngsprozefi. Die 
Verss. wurden mit frischen, ungetrockneten, mit sonnengetrockneten Blliten, sowie 
Bliiten yerschiedener Herkunft gemacht. Die Verss. ergaben, daB frische, un- 
getrocknete Bliiten am meisten Aceton u. in kurzester Zeit abspalteten, trockene 
Bliiten dagegen brauchten zur fermentatiyen Spaltung 90 u. mehr Tage u. ergaben 
nur 5°/0 Aceton. Vf. zahlt die Bedingungen auf, die ohne EinfluB auf den Garungs- 
yorgang sind. Steigt dagegen die Maischekonz. uber 10—12%) so wird die Giirung 
gehemmt, in gewissen Grenzen aber iat zunehmende Acetonproduktion mit steigender 
Konz. zu beobachten. Starkę beeinfluBt die Fermentation nur unwescntlich. (Journ. 
of the Indian Inst. of Science 8. 84—87. Bangalore.) H a a s e .

G ilb e rt J . F o w le r  und Y. S ubram anyan, Untcrsuchungen iiber Aceton produ- 
zierende Organismen. Yf. benutzten den Bacillus granulobacter peetinoyorum, welcher 
wiihrend 7 Jahren, die er in einem Glasrohrchen eingcschlossen war, seine fermen- 
tatiye W rkg. nicht im geringaten eingebiiBt hatte. Das gebildete Aceton wurde 
ais Queckailberacetonylsulfat bestimmt. — Am besten wachsen die Organismen auf 
Getreidcmaischen, das unl. yegetabil. EiweiB des Kornś war zu ihrer gesunden
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Umwandlung notwendig. Ala naclifcrmentatiye Umwan diun gen sind Zunahmc der 
Aciditat u. Abnahme der Acetonmenge zu ncnnen. Ein Extrakt der Maliuabliitcn 
schien sich fermentatiy nicht in Aceton spalten zu lassen; die yerbleibende Maische 
ist auch nur teilweise fermentatiy zu spalten. Organiamen, die dem Weizmann- 
Bacillus ahnlich selien, sind in der Natur hiiufig, sie werden meist in Ggw. von 
Starkę gefunden. (Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 71—83.) H a a s e .

H ans v. E u le r  und R a g n a r  N ilsson , Garungsspaltung und Oxydation der 
Zymohexosen in He fen. I. Der gesamte durch Giirung u. Atmung bedingte Ver- 
brauch an Glucose wird bei der untcrsuchten Ilefe durch Zufuhr yon Luft oder 
N nicht heeinfluCt, Diese Erscheinung wird auch in Ggw. von FeS04 beobachtet. 
Ggw. von HsOj bewirkt yermutlich infolge geringer Vergiftung eine geringe Iler- 
absetzung des Glucoseyerbrauches. Innerhalb der Versuclisdauer war die Zalil 
der Zellen konstant geblieben. (Chemie der Zelle u. Gewebe 12. 238—42. Stock- 
liolm, Univ.) H e s s e .

A rth u r R . L ing, D inschew  R . N an ji und F re d e r ic  J. P aton , Studien uber 
Glykogen. I. Dic Natur des Ilefcnglykogens, seine Darstellung und seine Rolle im 
Hefenstoffwechscl. Glykogen wurde auf folgende Weiae gewonnen. 2 kg Trocken- 
hefe werden mit 10 1 kocliender 2°/0ig. NaOII extrahiert, dic von den Zellwand- 
bestandteilen getrennte Lsg. unter yermindertem Druck auf etwa 3 1 eingeengt; in 
diesem Stadium tritt B. eines Gels von Natriumnukleat ein , das durch Zusatz von 
Eg. gefiillt wird. Die mit NaOII neutralisierte Lsg. wird auf 500 ccm eingeengt 
u. mit soyiel A. yersctzt, daB die Lsg. 55% A. enthiilt. Das ausgeschiedene Gly
kogen liiBt man absitzen, wiischt mit 60%ig. A. u. lost den Nd. in h. W. Man setzt 
dann soyiel K2COa zu, daB dessen Konz. 60% betriigt. Nacli 2-stdg. Erhitzen im 
trockenen Wasserbad wird yerd., mit A. gefallt u. mit NaOII alkal. gemacht. Nun 
fiillt man das begleitcnde Mannan mit Fchlingscher Lsg., dekantiert yon der 
Mannan-Cu-Vcrb. u. dialysiert bis zum Verscliwinden aller Aschenbestandteile. — 
Zur Best. von Glykogen u. Mannan werden die Kohlenhydrate durch 3 stdg. Kochen 
mit 3%ig. II2S04 liydrolysiert u. die gebildete Glucose bestimmt. (Journ. Inst. 
of Brewing 31. 316; Wclischr. f. Brauerei 42. 205— 07.) H e s s e .

R osa Z ajdel und C asim ir F unk , Die Synthcse der Yitamine durch verschiedene 
Hefearten. (Chemie der Zelle u. Gewebe 12. 228—37. — C. 1925. II. 1178.) H e s s e .

E j. Tierphysiologie.
C. Dubois und M ichel P o lo n o v sk i, Uber die Wasserstoffionenkonzentration 

des Pankreassaftes. An Tieren mit Pankreasfistel wird der EinfluB yon Pilocarpin- 
u. jSWcrefininjektioncn auf pu des Drusensaftes studiert. (C. r. soc. de biologie 93. 
(332—33. Lille, Fac. de Mśd.) O p p e n h e i m e r .

L. B. N ice und A lm a J. N eill, Die Adrenalinicirkung a u f die Atmung. Die 
Wrkg. von Adrenalin auf die Atmung ist unabhiingig vom Blutdruck. (Amer. 
Journ. Physiol. 73. 661—64. Oklahoma, Physiol. Labor.) O p p e n h e i m e r .

Y oshio K aji und Tetsuo M aeno, Einflu/i von Adrenalin- und Pilocarpin- 
injektion a u f den Muskeltonus bei Tabes dorsalis. Beide steigern den Muskeltonus 
der hypoton. Tabiker. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 760—62. Fukuoka, 
Uniy.) W o l f f .

S chigeschi Ogawa, Uber Nebennierenadrenalin und Chlorofominarkose. Bei 
Narkose durch Chlf. werden der Adrcnalingehalt der Nebennieren u. die Adrenalin- 
sekretion zuerst gestcigert, spiiter yermindert; bei giinstigem Verlaufe tritt inner
halb 17 Stdn. wieder der n. Gehalt ein. Bei mit Adrenalininfusion in die Bauch- 
hohle yoTbehandelten Tieren tritt keine starkę Veranderung des Adrenalingehaltes 
der Nebennieren durch Narkose ein. Bei Ratten mit kauterisiertem Nebennieren
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mark tritt Narkosetod aclion nacli relatiy geringer Menge Chlf. ein. (Beitr. z. 
Physiologie 3. 111—34. Keijo, Med. Ilochsch.) W o l f f .

H. B e h re n d t und R . H opm ann, U ber eaperitnenłelle Beeinflussung der indi- 
rekten galvanischen Muskelerregbarkeił. Die Umstimmung dea Stoffwechaels naeh 
der alkalot. Richtung fiihrt zu geateigerter indirekter elektr. Muskelerregbarkeit, 
wic aicli durch Belastung mit NaJIC03 sowie durch subcutane Injektion von Thymo- 
glandol, Pituglandol u. Insulin  ergab. Bei der Acidose durch NJIt Cl-Gtibcn oral 
ist diese Errcgbarkeit vcrmindcrt. Te&tiglandol u. Epiglandol blieben unwirksam. 
Die pliarmakodynam. Beeinflussung des neuromuskulUren App. uber das vegetative 
Neryenaystem mittela Pilocarpin, Adrenalin u. Atropin gelingt nur selten; die Wrkg. 
ist dann gering. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 564 — 72. Marburg, Kinder- 
klinik.) W O LFF.

E m m erich  VOn H ay n a l, Elektrokardiograpliische Untersuchungen uber Insulin- 
wirkung a u f das Iferz. (Vgl. Klin. Wchsclir. 4. 403; C. 1925. I. 2388.) Insulin 
subcutan u. intrayenos ruft bei Kaninclien u. Menschen eine reyersible Form- 
yeranderung dea Elektrokardiogramms hervor, nicht beeinfluBbar durch yorlier- 
gehende oder nachfolgende Atropingnben oder Vagusdurclischneidung. Meist tritt 
eine geringe Beschleunigung, ausnahmsweise eine Verlangsamung des Rliythinus 
ein. Es diirfte sich um eine direkte Einw. des Insulina auf die Herzmuskelzellen 
handeln. (Klin. Wchsclir. 4. 1729—31. Budapest, Univ.) W o l f f .

Geza H eten y i, Weitere Beilragc zum Inmlinproblem. (Ygl. S. 312.) Die Primiir- 
wrkg. des Insulina ist omnizelluliir, ohne Beeinflussung vom yegetatiyen Neryen- 
system. Der hypoglykiim. Komples naeli Ubcrdosierung beruht au f einer Leber- 
sperre, die eine Versorgung der yollig entzuckerten Gewebe unmoglicli maclit. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 600—6. Budapest, Univ.) W o l f f .

Jo se f  Csapó und Geza M ihalovics, Die Saurebindung des Blutes bei gesunden 
und kranken Kindern. Festgestellt wurde die Gesamtsaurebindung dea Blutea u. 
Plasmas nacli B o sAn y i  u. C sa f ó  (Biochem. Ztschr. 353. 185; C. 1925. I. 2571) u. 
das Verhaltnis zwi8chcn Plaama u. Formelcmenten mit dem HSmatokriten. Bei 
gesunden Kindern bindet 1 ccm Blut 14 — 15 ccm, 1 ccm Plasma durchschnittlich 
7 ccm 7M-n. Saure. Die Siiuremenge auf 1 Vol.-% roter Blutkorperchen achwankt 
bci gesunden Kindern zwisclien 0,27—0,31 ccm 0-n. Saure (Saure-Erythrocyten- 
ąuotient). Bei Erkrankungen andern sich dieae Werte. (Biochem. Ztschr. 161. 459 
bis 464. Budapest, Uniy.) W o l f f .

M. N ech k o y itc li, Glucose und kolloidales Gleichgewicht der Lipoide. Glucose 
gibt nur einen schwachen Schutz fiir Lecithinlsgg., gegen in yitro fallcnde Stoffe 
[NH4)2S04, HNOa, Phosphorwolframsaure]; dagegen werden rote Blutkorperchen 
gegen hamolysierende Substanzen geschutzt, wenn sieli dereń Angriff gegen die 
EiweiBkorper der Oberflache richtct (A., Chloralhydrat, u. IIC1). Die Cblf.-Hamo- 
lyse geht auf Lipoidwrkg. zuriick u. wird durch Glucose kaum yerhindert. (C. r. 
soc. de biologie 93. 651—52. Belgrad, Instit. de physiol.) O p p e n h e i m e r .

K. L andste ine r und Jam es van  d er S cheer, Uber die Antigene der roten 
Blutkorperchen. II. Ausflockungsrcaktion mit alkoholischen Erythrocyteneoctraktcn. 
(Vgl. S. 315.) In Erganzung der Beobachtung, daB der A.-Extrakt von Erythrocytcn 
mit hamolyt. Immunsera JFlockungsrk. ergibt, werden eine groBere Anzahl ver- 
schiedener hamolyt. Immunsera mit alkoh. Extrakten von Blut yerschiedener Tier- 
arten gepruft u. festgestellt, daB die Rkk. in liohem Grade artspezif. sind. Neben 
homologen Rkk. sind auch lietcrogene gesehen w'orden, so daB auch auf dieae 
Methode die Existenz heterogener Antikorper sichergeatellt ist. Die gruppenspezif. 
Substanzen konnen durch A. von menschlichem Blut auagezogen u. durch Flockung 
mit gruppenspezif. Immunsera nachgewiesen werden. Entwicklung einer Hypothese
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iiber die Struktur celluliirer Antigeue. (Journ. Exp. Mcd. 4 2 .  123—42. R o c k e 
f e l l e r  Inst, f. med. research.) O p p e n h e i m e r .

M eta L. S chroeder und G. N. S tew art, Die sogenannłe „revei-siblc“ Hamo- 
lysis mit weiteren Beobachlungen iiber den Mechanismus der ITatnolysis. Mit Form
aldehyd fmerte, in ammoniakal. W. erliitzte Erythrocyten bekommen das Ausselien 
einer lackfarbenen (liiimolysierten) Lsg., sclieinen aber das Pigment wieder auf- 
zunehmen, wenn yerschiedene Lsgg. einwirken. Es liiBt sich leiclit zeigen, dali das 
Pigment die Zellen nic verlasscn hat. Genaue Feststellungen der elektr. Leit- 
fiihigkeit des Bluts oder einer Blutsuspension, des Serums oder der Suspensionsfl. 
,vor u. nach Hiimolyse durch Na-Oleat, Hitze, Saponin oder Immunserum, der Iliimo- 
globinkonz. in den genannten Testobjektcn u. des spez. Gewichtes. (Amer. Journ. 
Physiol. 7 3 . 505—29. W estern Reserye Univ.) O p p e n h e i m e r .

B. S barsky und L. Subkowa, Adsorption von Eiioeipabbauproduktcn durch die 
Formelemenłe des Blułes in vivo und in  vitro. 5. Mitt. Ein fiu ji des Chinins au f die 
Adsorption des Diphtherietoxins durch die Erythrocyten. (IV. vgl. S b a r s k y  u . 
M d c iia m e d o w , Biocliem. Ztschr. 155. 495; C. 1 9 2 5 . I. 2084.) Chinin hemmt die 
Wrkg. des Diphtherietoxins. Bei gleichzeitiger subcutaner Einfulirung yon Chinin 
u. einer letalen Tosindosis uberlebt das Tier. Demnach wird die von den Blut- 
korperclien stiirkcr ais das Toxin adsorbierte Substanz schon dadurcli zu einem 
Antitoxin. Zwischen der Menge der im Toxin enthaltenen EiweiBabbauprodd. 
u. seinen tox. Eigenscliaftcn besteht ein quantitativer Zusammenhang. (Biochein. 
Ztschr. 161. 406—15. Moskau, Komm. f. Volksges.) W o l f f .

L ill ia n  E. B ak er und A lexis C arrel, Die Lipoide ais wachstumshemmender 
Faktor im  Serum. Ais Ursaehc der Wachstumshemmung, die bei Serumzusatz zu 
Fibroblastenkulturen in vitro von C a r r e l  u. E b e l in g  bemerkt wurde, konnen die 
Lipoide angesprochen werden. Nachweis durch das Verh. lipoidfreien Serums 
einerseits u. durch die extrahierten Lipoide andererseits. (Journ. Exp. Med. 4 2 . 
143—54. Labor. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. Research.) O p p e n h e i m e r .

S te lla  L itarczek , Uber den Ein fiu fi einiger a u f den Parasympathicus wirkender 
Mittel a u f die Bildung der Antikorper (Agglutinine). Pilocarpin u. Eserin steigern 
die B. der Antikorper; gepriift an den Typhusagglutininen. (Ztschr. f. d. ges. exp. 
Medizin 4 6 . 656—65. Bukarest, III. Med. Klin.) W o l f f .

B e rn a rd  E. R ead, Chemische Zusammensetzung des Kamelharns. (Vgl. S. 1548.) 
Das Kamei secerniert keinen NH3, nur Spurcn yon Harnstoff, dagegen reiehlich 
Hippursśiure (135,10/, des Gesamtharn-N). Purinkorper u. Cliloride verhalten sich 
wie bei anderen Tieren. (Journ. Biol. Chem. 64. 615—17. Peking, Dep. of Pharinac. 
Pcking, Union Med. Coli.) O p p e n h e i m e r .

Georges F on tes und A lexandre  Y ovanovitch , Ein fiu fs des Hungers und der 
Saccharosezufuhr a u f die Uramie. Bcim Hunde nimmt im Verlauf der Inanition der 
Harnstoff zu; Saccharoseeingabe senkt den Harnstoffgelialt rascli zu Norm. (C. r. 
Soc. de biologie 93. 690—91. StraBburg, Inst. de chim. biol.) O p p e n h e i m e r .

Shozo Tauchiya, Studien iiber die Entleerung von Phosphorsaure mit dem Harne 
bei Psychosen. P sOs-Ausscheidung von Gesunden: 2,5—3,5 g pro 24 Stdn. (a/3 da- 
von ais K-, Rest ais Na- u. Ca-Salz). Anderung dieser W erte bei yerschiedenen 
Geisteskranklieiten, aber nicht bei allen u. zwar erhoht meist bei Errcgungs- 
zustiinden- (Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 9 0 .  235—247. 1924. Tokio, 
Gerichtl. med. Inst.; Ber. ges. Physiol. 31 . 772. Ref. S c h m it z .) O p p e n h e i m e r .

Shozo T suchiya, Untersuchungen iiber die Entleerung von Phosphorsaure durch 
den Ilarn bei Kaninchen, die mit Antihirnimmunserum behandelt wurden. Durch 
Injektion einer 10% Emulsion von Kaninchenliirn wird vom Meerschweinchen ein 
Antihiruserum erzeugt. Die P-Ausscheidung nach Injektion des Antihirnserums 
wird im Yergleich mit Milz u. n. Serum am Kaninchen festgestcllt u. fast stilndig
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hohere W erte ais an den Kontrolltieren notiert. (Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psy
chiatrie 90. 248—54. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 773. Ref. S c h m it z .) O p p .

Th. R o g a lsk i, Wirkung der Kohlensaure a u f die Entwicklung■ des Hiihnereis. 
Aufenthalt in COs-AtmosphSrc hemmt oder hebt die Entwicklung auf. (C. r. soc. 
de biologie 93. 706—08. StraBburg, Inst. d’embryol.) O p p e n h e i m e r .

P. C arnot und E. T erris , Die Gewichtszunahme, hervorgerufen durch KSrper- 
fliissigkeiten und Organextrakte, von in  Mast befmdlichen Tieren. EiweiBfreie Organ- 
extraktfll. von Mastschweinen rufen bei unyeriinderter Diiit bei Kaninchen betriicht- 
liche Gewichtszunahmen hervor. Therapeut. erfolgreiche Ausnutzung dieser Er- 
scheinung bei Kachektischen. (C. r. soc. de biologie 93. 606—06.) O p p e n h e i m e r .

Louis H. Jo rstad , Die Beziehung von Vitaminen zur lieaktion, die Stcinkohlen- 
łeer in tierischen Gewcben veranla/jt. Uuterss. iiber die Gewebsycriinderungcn u. 
Storungen in der Entw. des gesamten Tieres (Ratten) nach subcutaner Teerappli- 
kation. Vitamin A (groBe Mengen) yermag Zellen u. Tiere mehr oder weniger vor 
dem TeereinfiuB zu schiitzen. Vitamin B regt das sekundare Zellwaclistum an. 
(Journ. Exp. Med. 42. 221—29. St. Louis, Barmard Free Skin a. Cancer Hosp.) O p p .

H. S im onnet und L. R an d o in , Żur Frage der Yitamine. III. Der wasser- 
losliche Faktor B . Der Faktor B ist fiir den geordneten Ablauf der Stoffwechsel- 
vorgange notwendig. Es besteht eine besoudere Beziehung zu den Kohleliydraten. 
(Buli. Soc. Chem. Biol. 7. 678—747.) HOCk e l .

S. V agliano , Die BestandigJceił der antiskorbutischen Fahigkeiten des Orangen- 
sirups. Der Sirup, also der Zuckerzusatz, konseryiert fast yollkommen die anti- 
skorbut. Eigensehaften des Orangensaftcs sowohl nach Erhitzung, wie bei langerer 
Aufbewahrung. (C. r. soc. de biologie 93. 602—04. Athen, Labor. Cliu. med.) O p p .

H. v. E u le r  und E lsa  E rik so n , Zur Kenntnis der Waehstimsfaktoren. V. 
(IV. vgl. S. 1539.) Ein reines Handelspriiparat yon Glycerin zeigte sowohl im 
belichteten wie im unbelicliteten Zustande einen fordernden EinfluB auf das Waclistum 
yon Ratten, welclie mit einem Futter aus 20 Teilen Casein, 52 Teilcn Reisstarke, 
15 Teilen gehartetem SteinnuBol, 5 Teilen Salzgemisch Mc Collum, 5 Teilen Marmit 
-f- Zitronensaft ernahrt wurden. Die W rkg. war ungefahr so groB wie bei Winter- 
butter. OfFenbar handelt es sich um einen aus dem Fett stammenden Wachstuma- 
faktor, welcher bei der Darst. des Glycerins nur unyollstandig zerstort worden war. 
SteinnuBol, das in einer Schiclitdicke yon 2 mm in einem Abstand yon 25 cm 
40 Min. lang mit der Quarzlampe bestrahlt worden war, yerlor einen Teil seiner 
wachstumsfórderndeń W rkg. beim 6-wochentlichen Stehen in einer dunklen Flasche. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 241—46. Stockliolm, Ilochsch.) G d g g e n h e i m .

J. P. H e ttw e r und R. A. K riz, Hesorption von utwerdaułem Eiweift im Magen- 
darmkanal, naehgewiesen durch unmittelbare Anaphylaxiereaktion. Durch yoran- 
gegangene Pferdeseruminjektion sensibilisierte Meerschweinchen reagieren ana- 
phylakt., wenn eine genugend groBe Menge Pferdeserum in den Darm direkt, oder 
eine kleine Menge in eine abgebundene Darmschlinge eingespritat wird. Zur Re- 
sorption unyerdauten EiweiBes ist also nur ein etwas starkerer intraintestinaler 
Druck erforderlich. (Amer. Journ. Physiol. 73. 539—46. Milwaukee, Marquette, 
Uniy.) O p p e n h e i m e r .

A. G rig au t und J .  Dejace, Der Kreislauf der Fettsubstanzcn im Organismus. 
Nach Nerydurchschneidung nehmen die Gesamtfette, Cholesterin u. Lecithin im 
Muskel ab, bei Reizung der periplieren Stumpfes prompt wieder zu. (C. r. soc. de 
biologie 93. 586—89. Paris, Lab. de chim. du Prof. CnAUFFARD.) O p p e n h e i m e r .

M ontrose T. B urrow s und C harles O. Johnston , Eine experimentelle Unter- 
suchung uber die Beziehung des Ovariums zum Fettstoffweehsel. Mazolaol wird bei 
subcutaner Injektion nicht resorbiert u. yerursacht die Entwicklung eines lum ors. 
Die Yeranderungen, die der Tumor in seiner Entwicklung erfahrt, wenn mit dem
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01 ein Ovar-Extrakt eingespritzt, lassen den SchluB zu, daB der Eierstock einen 
zum Zellwacbstum anreizenden Stoff u. einen ebensolchen (bezw. den gleichen), 
der die Verdauung von lieterogenem 01 einleitet, besitzt. (Meersehweinchen- u. 
Rattenyerss.) (Journ. Exp. Med. 42. 215—20. St. Louis, Banard Free Skin a. 
Caneer hosp.) O p p e n h e i m e r .

K. H ajóa und L. K iir t i , Beitrage zur Patliogenese des Astlima bronclńale.
III. Mitfc TJntersućhungen iiber den llarnsaurestoffwcchsd. Astlimakranke aehciden 
die zugefUhrte Harnsiiure stark yerzogert aus, 'noch verstiirkt (u. U. bis zur voll- 
standigen Retention) nach Pilocarpin. Adrenalin yerkurzt die Zeit der Harnsiiure- 
ausscheidung. Die Retention ist nicht Ursache, sondern Folgę der yeriinderten 
Reaktionsfahigkeit des asthmat. Organismus. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 
625—32. Budapest, Univ.) W o l f f .

J . A belin , Uber den Kolilenhydrat-Phosphat-Stoffwechsel. Bei Zugabe yon 
Phosphat ist (in Gaswechselyerss. an Ratten) die Erhohung des respirat. Quotienten 
nach Kohlenhydratzufulir geringer ais oline Phosphat. W ie bei Glucose fallen auch 
die Yerss. mit Bohrzuckcr, Maltose, Llimdosc u. Reis aus. Nach Verfiitterung von 
Kohlenliydrat—Phosphat ist auch die B. yon Glykogen in der Leber yermindert 
gegeniiber der Verfiitterung yon Kohlehydraten allein, so nach Gemisch yon Phos
phat mit Rolirzuckcr, Glucose, Liivulose, Dioxyaceton u. Reis. (Klin. Wclischr. 4. 
1732. Bern, Physiol. Inst.) W o l f f .

J . A belin  und E. G oldener, TJber die Hyperglykanńe nach Lavulose und nach 
Kohlenhydratphosphat. Die Hyperglykiimie ist bei Phosphatzusatz in yielen Fiillen 
hoher u. tritt auch rascher ein ais olinc Phosphatgaben. (Klin. Wclischr. 4. 1733. 
Bern, Physiol. Inst.) W o l f f .

C. F. W ells  und B. A. D unbar, Eine Studie uber die wichtigsten P/lanzennahr- 
stoffe, die aus dem Dung von Milchhuhen wiedergewinnbar sind. Es ist eine yor- 
liiufige Mitteilung der Tatsache, daB mehr Kali u. Stickstoff in den FSces u. dem 
Urin gefunden werden ais Phosplior yon den aufgenommenen Pflanzen. Natiirlicli 
sind die absoluten Mengen yon der GroBe u. A rt des Tieres u. dessen Abschei- 
dungen abhiingig. W ahrend die Wiedergewinnung von P  parallel mit der Milch- 
produktion ging, geschah es fiir Kali u. Stickstoff hier im umgekehrten Verlialtnis.
(Journ. Agricult. Research 30. 985—88.) H a a s e .

V. B auer, Die Froschhaut ais Organ der Wasserresorption. I. Dic „irreciproke 
Permeabilitat“ der Hautmembran. Die „Seitigkeit“ (Irreciprozitat) der Froschhaut 
gegeniiber W . u. Salzlsgg. beruht auf SchSdigungen, die die Haut erfiihrt, sobald 
yon der physiol. Anordnung (Leitungswasser auBen, physiol. Salzlsg. innen) ab- 
gewichen wird. Diese Anschauung wurde mit dest. W . u. Zuckcrlsgg. nachgepruft. 
Die physiol. Seitigkeit der Froschhaut ist ais eine komplizierte Leistung anzusehen, 
ahnlich der Driisentatigkeit. (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 209. 301—32. Bonn, 
Physiol. Inst.) W o l f f .

St. W eiB und Z. B enkovicsj Die Wirkung des Calciumions a u f die Erregbar- 
keit des vegctativcn Nervensystcms. CaCl3 intrayenos setzt Wahrend der Dauer der 
Ca-Wrkg. die Adrenalinempfindlichkeit des yegetatiyen Neryensystems lierab; U r
sache ist das Ca-Ion oder die yon ilim yerursaelite Verschiebung des B lut-pjj. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 784—88. Budapest, Uniy.) W o l f f .

F . K noop und Jose G arcia B lanco , tiber die Acetyliening von Aminosauren 
im Tierkorper. Nach Verfiitterung yon Phenylketobuttersaure wird die gleiche 
d-AcetylphenylaminobuttersSurc ausgeschieden, welche nach Eingabe von synthet. 
d,l-Phenylaminobuttersaure im Harn auftritt. Dies deutet darauf hin, daB sich in 
beiden Fallen ais Zwischenprod. Ketosiiure bildet, welche dann unter Anlagerung 
v°n NH, acetylicrt wird. Wiire zuniichst die intakte rac. Aminosiiure ais solche 
in ihren beiden Stereomeren gleicbmiiBig acetyliert worden, so ware die Aus-
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scheidung eines einheitlichen d-Prod. nur moglieh gewescn, wenn die 1-Form leicht 
quantitativ verbrennlicli gewesen ware. Sowohl bei der freien Phenylaminobułter- 
u. Essigsdure, wie auch bei dereń Acetylderiw. erscheint jedoch die 1-Modifikation 
im Harn, was also im Gegenteil auf eine leichtere Verbrennliehkeit der d-Form 
hindeutet. Der Grad der opt. Reinheit hiingt von der yerfiitterten Menge ab. Bei 
grofieren Gaben bleibt stets auch ein Teil der d-Form unyerbrannt. Neben dem 
Acetylprod. fand sich im Ilarn  stets Oxy- u. KetosSure. Bei der Yerfutterung yon 
d,l-Acetylphenylalanin zeigtc sich die 1-Form, welche dem naturlichen 1-Phenyl- 
alanin entspricht, ebenfalls schwerer yerbrennlieh ais die d-Form. Nach der Yer
futterung von 9 g iu 60 Stdn. erschien im Harn die reine 1-Form. Wahrscheinlich 
sind' die Iminosauren die ersten Zwischenprodd. beim Abbau der Aminosiiuren. 
Wenn diese im Organismus auf die Vorstufe der EssigsSure, die Breuztraubensiiurc, 
stoBen, so bilden sie aus dicser EssigsSure, indem sie sich gleichzeitig zur Amino- 
siiure reduzieren u. mit der entstehenden Essigsiiure acetylieren. Bei der in der 
Natur nicht yorkommcnden Phenylaminoessig- u. Buttersiiure tritt dieser Rk.-Ver- 
lauf in den Vordergrund, weil die ersten unphysiolog. Oxydationsprodd. weniger 
rasch abgebaut wrcrden. So kann auch die Acetylierung des Bromphenylcysteins 
zu erkliiren sein, das, mit seinem S-Atom an den korperfremden Brombenzolkern 
gebunden, nicht in der iiblichen Weise oxydativ angegriffen u. weiter yerarbeitet 
werden kann. — d,l-Phenylacetylaminobuttersćiure. Zur Acetylierung kocht man mit 
einer zur Lsg. nicht geniigenden Menge Eg. u. yersetzt mit 1,1 Mol. (CII3C0),0. 
Nach Konz. u. Zugabe von Toluol krystallisiert das Acetylprod. quantitativ aus.
F. 149°. l-Phcnylacetylaminobuttersaure, F. 178°. d,l-Acett/lphenylalanin, Nadeln vom
F. 151°. l-Acetylphenj/laląnin, F. 170°, [«]D in A. =  —51,8°. Die Isolierung der 
Acetylprodd. aus dem Harn erfolgt wie friiher (Ztsehr. f. physiol. Ch. 71. 252; C. 
1911. I. 1524). (Ztsehr. f. physiol. Ch. 146. 267—75. Freiburg i. Br.) G u g g e n ii e im .

M. K ochm ann, Ubcr die Wir)cu?ig der Kationen der Ringerlosung a u f die glatte 
Muskulatur des Meersehweinchenuterus. Nach Verss. yon F rie d ric h  H olup. Eine 
yollstandig durch NaCl ersetzte Ringerlsg. wirkt tonussteigernd, bei Ersatz durch 
KC1 oder CaCl2 dagegen tonussenkend. NaCl-Vermehrung wirkt tonussteigernd bei 
KCl-Verminderung oder -Freiheit, senkend bei gleicliartiger Entfernung yon CaCL;. 
KCl-Yermehrung steigert bei NaCl-Entfernung, senkt bei CaClj-Entfernung. CaCla- 
Yermehrung steigert den Tonus bei KCl-Verminderung u. -Freiheit, senkt bei gleich- 
artiger NaCl-Entfernung. Zur n. Ringerlsg. zugesetzt wirkt NaCl tonussenkend, 
KC1 u. CaCl2 tonussteigernd. Ringerlsg. mit halbem K-Gehalt steigert etwas, mit 
‘/io CaClj-Gehalt senkt, K-freie steigert stark, Ca-freie senkt stark den Tonus. 
Sonst ist bei der Kationenwrkg. auch das Na zu beriicksichtigen, nicht nur K u. 
Ca. (Biochem. Ztsehr. 161. 390—400. Halle, Univ.) W o l f f . -

R. F e r ro u s  und A. L acassagne, Der Mangel an elekliver Aufnahmefahigfceit 
des Krebsgewebes fiir i?i den Organismus injizierte Radiumemanation. Best. des 
Emanationgehaltes der Organe von tumorbehafteten Ratten nach Injektion von 
10—20 millicuries. Der Gehalt fiillt in folgender Reihe: Leber u. Niere, Dann u. 
Lunge, Thymus u. Milz, Tumor, Myocard u. Nebenniere, Hirn. (C. r. soc. de bio
logie 93. 604—05. Paris, Lab. Pasteur de 1’Inst. du rad.) O p p e n h e i m e r .

R,. F e rro u x  und S. M u te rm ilch , Wirkung der Bestrahlwig mit Badium- 
emanation a u f die toxische Fraktion des Tetanustoxins. Quantitativc Unterss. iiber 
den EinfluB von u. y-Strahlen u. von y-Strahlen allcin auf die Toxinkonz. von 
Tetanustoxin bei yerschiedener Dauer der Bestrahlung. (C. r. soc. de biologie 93. 
608—10. Paris, Inst. Pasteur.) O p p e n h e i m e r .

S. M uterm ilch  und R.. F e r ro u z , Wirkung der Emanation a u f die Antigen- 
fraklion des Tetanustoxins. (Ygl. yorst. Ref.) W ahrend die tox. Anteile des Te-
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tanustoxins bei bestimmter Emanationsmenge zerstort werdeu, blcibt der Antigeu- 
cliarakter erhalten. (C. r. soc. de biologie 93. 611—12.) O p p e n h e i m e r .

C. Popescu-Ino testi, Die Wirkung dss Calciumions a u f das vegetative Nervcn-
system des Menschen. Angaben uber Wrkg. kleiner u. groBer Ca-Dosen bei intra- 
yenoser Injektion. (C. r. soc. de biologie 93. 752 — 54. Bukarest. III. clin. 
mód.) O p p e n h e i m e r .

B,. W . S euffert und Oskar U llrich , Urethan und Pankreasdiabetes. Der nach 
Verabfolgung von Urethan an phlorhicindiabet. Hunde im Harn erscheinende Extra- 
zucker ist keine Neoglucose, sondern wird durch eine spezif. Ausschwemmungs- 
wrkg. aus den BesUinden des Tieres genommen. (Beitr. z. Physiologie 3. 1—10. 
Berlin, Tieriirztl. Hochsch.) W o l f f .

U niroku  E u jita , Uber die Guanidinwirkung a u f den Muskeltonus. Die ton. 
Kontraktur u. die fibrilliiren bis fasciculiiren Zuckungen sind versehieden, nament- 
lich weil die Guanidinkontraktur durch Atropin, Nopocain u. Ourare leicht aus- 
geschaltet wird, die Zuckungen aber nur schwer. Angriffsstelle des Guanidins ist 
die Eintrittsstellc des Neryen; diese Kontraktur begleitet kein diskontinuierlicher 
Aktionsstrom. Bis zur yollstiindigen Degeneration des Neryen ist das Guanidin 
noch auf den Muskel wirksam. Novocain- u. Guanidinwrkg. sind antagonist.
Atropin, Hyoscyamin u. Curare schalten die Guanidinkontraktur sehr rasch, die
fibrilliiren Zuckungen aber kaum aus. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 46. 763—67. 
Eukuoka, Uniy.) W o l f f .

B/udolf E h ren b erg , Untersuchungen zum Verteilungsproblem. I. Mitt. Orga
nische Bleiverbindungen. (Kurze Mitteilung.) Triathylbleichlorid u. Triphcnylblei- 
chlorid wurden Kaninclien unter die Kiickenhaut gespritzt. Die Verteilung war 
(bei den nach 3 Tagen getoteten Tieren) yerschieden; die°Athylyerb. war im Blute 
stark nachzuweisen, die Phenylyerb. gar nicht, aber im Zentralneryensystem doppelt 
so stark angereichert ais die erstgenannte. (Biochem. Ztschr. 161. 337—38. Gottingen, 
Physiol. Inst.) W O LFF.

P. M eyer, Die positive dromotrope Wirkung des Atropins a u f die atrioventriku- 
lare Lcitfahigkeit in der Erregungsphase. Unterss. an patholog. Fśillen u. an Hunden 
mit der elektrocardiograph. Methode. (C. r. soc. de biologie 93. 668—72. StraB- 
burg, Med. Klin. B.) O p p e n h e i m e r .

S. H ozawa, Untcrsuchungen Uber die Wirkungen von Narkotica a u f den clek- 
trischen Leitungświderstand und die Polarisation der Froschhaut. Chlf., A. A., Ure
than in narkot. Konzz. rufen reyersible Permeabilitiitsiinderungen heryor. Tox. 
Dosen lassen die Permeabilitiit irreyersibel ansteigen. (Journ. of biophysics 1.
X L IX — LIII. 1924. Tokio, Gen. meet. physiol. soc.; Ber. ges. Physiol. 31. 742.
Eef. S c h il f .) O p p e n h e i m e r .

D. L aw row , Zur Frage nach der Beeinflussung der Wirkung von Medi- 
■ kamenten durch Lecithine. VI. (V. vgl. Biochem. Ztschr. 150. 177; C. 1924. II.

1825.) Die yorhergeliende wiederholtc subcutane Einyerleibung der Lecithine 
schwScht die allgemeine tox. Wrkg. des Morphins bei Kaninchcn u. Ilunden ab, 
wenn die Morphinmengen nicht zu groB sind. Vorhergeliende intraperitoneale Zufuhr 
der Lecithine wirkt ebenso, selbst einige Stdn. vor Gaben von 0,2 g/kg Morpliin, 
ebenso nachfolgende Lecithininjektion, wenn die Morphindosis nicht zu groB war, 
ebenso bei yorhergehender Injektion der Lecithine in die Vena jugularis. Dieser 
EinfluB der Lecithine liiingt yermutlich vor allem von ihrer lipoiden Natur ab. 
(Biochem. Ztschr. 161. 257—74. Odessa, Med. Inst.) W o l f f .

M aurice C. H a ll und E lo ise  B. Cram, IIexachlordthan ais Wumimittel, und 
die Beziehung seiner Loslichkeit zu seiner wurmvernichtenden Fahigkeit. Es wurden 
Verss. an Hunden gemacht, welche Kohlenstofftrichlorid (Hescachlorathan, C2C19) in 
groben Itrystallen, ais feines Pulyer zusammen mit Kicinusol, CaCJ0 in Kicinusol
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oder Chenopodiumol oder Kolilenstofftetraclilorid gel. enthielten. Alle Verss. ergaben, 
daB C2C16 kein gutes Wurmm. ist. Wenn man die Losliclikciten von CCI.,, CHCla, 
CjHjCIj u. CtC\a in W. betrachtet, so aieht man, daB ihre WirkBamkeit ais Wurmm. 
mit abnehmender Loslichkeit abnimmt. Ais Wurmm. kiimen nach Ansicht der Vff. 
nur Mittel in Frage, die losliclicr sind ais 1:1250 u. die hohen Cl-Gehalt aufweisen. 
Ais solcher StofF kiime Tetrachlórathylen in Betracht. (Journ. Agricult. Research. 
30. 949-53.) H a a s e .

L. Popoff, Die Wirkung des basisclien acctyloxyaminophcnylarsinsauren Wismułs 
bei Syphilis. Gute klin. Erfolge mit dem genannten Bi-Salz. (G. r. soc. de bio
logie 93. 577—78.) - O p p e n h e i m e r .

S. N icolau, A. D oskocil und I. A. G allow ay, Die Wirkung des basischen 
acctyloxyaminophenylarsinsauren Wismułs bei der experimentellen Nagana und Hiihner- 
spirillose. (Vgl. vorst. Ref.) Nacliweis der trypanociden u. spirilliciden Wrkg. in 
vivo. (C. r. soc. de biologie 93. 580—82. Inst. P a s t e u r .) O p p e n h e i m e r .

A. K otzareff, Bemerkung zu den Mitteilungen von A. Lacassaque und J . Lattes 
uber die elektive Haftfahigkeit und Giftigkeit des Poloniums. (Vgl. S. 1541.) Die 
biolog. Wrkg. von Po ist yerschieden von der der RaEm (Nt). Die Unterschiede 
sind auf fundamentale physikal. Verschiedenlieiten zuruckzufiiliren, die sich in der 
Giftigkeit u. dem therapeut. W crt ausdriicken. Es ist daher unzulassig, den Gc- 
brauch von RaEm zu yerwerfen, weil Po giftiger ist. (C. r. soc. de biologie 93. 
471—72. Paris.) O p p e n h e i m e r .

E. K anew akaja, Uber die funJctioncllen Eigcnschaften des Gefa/isysłems wid 
des Hcrzens bei chronischen Adrenalinyergiftungen. (Experimeutelle Untersuchung.) 
Am Kaninchen ist bei cliron. Adrenalinyergiftungen dic ReaktionsfShigkcit der 
GefiiBe fiir diese Verb. herabgesetzt oder fehlt ganz. W eitcr tritt eine Herzhyper- 
trophie auf, yerbunden mit rascher Ermiidbarkeit des Herzcns. Die anregende 
Wrkg. des Adrenalins auf ein derartiges isoliertes Herz ist herabgesetzt. Dic 
Odeme an den isolierten Ohren der Kaninchen bei chroń. Adrenalinyergiftungen 
konnen durch funktionelle Veriinderungen der GefiiBwand erklart werden. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 46. 66G—79. Petrograd, Mil.-med. Akad.) W o l f f .

M. K ohn-A brest, Uber die Fortschritte in der toońkologischen Chemie. Zu- 
sammenfassender Yortrag. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 773—812.) L i n d e n b .

. . .  Gr. Analyse. Laboratorium.
Ju a n  M ira, Die Mipstande der industriellen Analysen. (Quimica e Industria 2. 

174—76.) H a n t k e .
M aurice N iclouz, Die Messimg kleiner Yolumina in der Mikroanalyse. Der 

Gebrauch der Cornec-Cołtet-Pipette. Ein mit zwei ampullliren Erwciterungcn yer- 
sehenes capillares Rohr. Ermoglicht Volumenmessung zwischen 0,05 u. 0,1 ccm. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 7 . 750—752. StraBburg, Institut f. biol. Chemie.) H O c k e l .

R. F ric k e , Uber eine allgemeine Mełhode zur cxakten Untersuchung von Diffusions- 
vorgangen in  Gallerten. Zur Unters. von komplizierten DifFusionsyorgiingen in 
Gallerten, gibt Yf. einen mikrotomartigen App. an, welcher es gestattet, einen 
Diffusionsbereicli in beliebig kleine Schichten zu zerlegen, welche dann getrennt 
analysiert werden konnen. Nach dieser Methode wird das Herausdiffundicren yon 
NaCl aus Gallerte (Verss. yon 0. Suwelack), der umgekchrte Yorgang u. die Ver- 
haltnisse an den fortschreitenden Enden zwcier Liesegangscher „Ring“-Systeme 
(AgN03 in mit K2Cra0 7 beschicktc Gelatine) untersucht. Die Resultate werden 
tabellar. u. graph. gebracht. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 430—35. Munster i. W.) U l.

E. Z in tl, Neue potentiometrische Tiłrałionsmethoden. Nach Verss. von A. R auch. 
(Ztschr. f. Elektrochem.-31. 428—30. — C. 1925. II. 2012. 2013.) U l m a n n .
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H. Guinot, Mełhode m d  Lahoratoriumsapparat zur Enlwasscrung des Alkohols. 
Das techn. Verf. der Entwiiaserung des A. durch Deat. mit Bzl., wobei das W. im 
tief sd. tern aren Gemiach (18,5% A., 7,4 % W., 74,l°/o Bzl0 entweicht, kann auch 
im Laboratorium Verwendung finden. Das abdestillierte ternare Gemiach wird mit 
einer konz. K2C03-Lsg. behandelt, die daraus die Hauptmenge des W . auszieht; 
das heryorschwimmende A.-Bzl.-Gemisch wird in die Rcktifikationskolonne zuriick- 
gefiihrt. Die Konzentrierung der nuumelir verd. Pottaachelsg. wird durch bloBes 
Kochen erreicht. Yf. beschreibt einen App. fur kontinuierliehen Betrieb, der in 
1 Stde. 1 Liter 95°/0ig. A. vo]lst;'indig entwiiaaert. Auf 1 Liter A. werden 340 ccm 
Pottaschelsg. verwendct. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1008—13. Ver- 
suchslab. der Destillerie des Deux-Sćvrca.) B ikerm an.

H. S ieg le rschm id t, Apparat aus Quarzglas zur Bestimmung von Warnie- 
ausdelmungszahlcn bei hohen Tcmperaturen. Besclireibung einer Vorr. zum Messen 
der Ausdehnungszahl von festen Korpern, bei der diese statt in einem Flussigkeits- 
bad in einem elektr. geheizten Luftbad erwiirmt werden (vgl. Mitt. Materialpriifgs.- 
Amt GroB-Lichterfelde 40 . 215; C. 1923. IV. 1). Die zu untersucliende Probe iat 
zylindr. mit planparallel geschliffenen Stirnflachen u. befindet sich zwei Quarz- 
platten, dereń obere eine zylindr. Quarzglocke triigt, wiihrend die untere auf einem 
in der Glocke verschiebbaren Quarzstempel ruht. Bei der Erwiirmung wird die 
Glocke nach oben, der Stempel nach unten bewegt, u. die GroBe der Verschiebuug 
beider gegeneinander wird durch Spiegelapp. gemessen. Die Erwiirmung erfolgt 
durch einen elektr. Ofen, der aich iiber dem oberen Teil der Vorr. vertikal ver- 
schieben liiBt, wiihrend die Spiegelablesungen am unteren, nicht erwiirmten Teil 
stattfinden. Man kann deshalb bis in die Nśihe der Umwandlungstemp. des Quarzes 
in Kriatobalit (~  950°) erhitzen, oline die Schneiden u. SpiegelmeBapp. der Fein- 
ineBapp. zu gefiihrden. Die an einer Messingprobe erhaltenen Versuchsergebnisse 
werden mitgeteilt. (Ztschr. f. Instrumentenkunde 45. 374—78.) BO t t g e r .

W . A. E otll, Der Iiruppsche V2 A-Stahl ais Platinersatzstoff im chemischen Labora
torium. Vf. erortert die Brauchbarkcit des V2A-Stahles zu Calorimełerbomben (vgl. 
R o t i i ,  M a c h e l e i d t  u. W i l m s ,  Ztschr. f. angew. Ch. 34. 537; C. 1922. II. 4; 
R o t h ,  G i n s b e r g  u . L a s s ć  , Ztschr. f. Elektrochem. 30. 417; C. 1924. II. 2189) u. 
macht auf das Mikrocalorimeter von v. W a r t e n b e r g  u . H u s e n  (Ztschr. f. aDgew. 
Ch. 38. 184; C. 1925. I. 1768) aufmerksam. Beim Messen des Leitvermogens wird 
der W iderstandsdraht aus P t/Ir vorteilhaft durch V2 A-Stahldraht (Westfiil. Draht- 
industrie A.-G., Hamm) eraetzt, da er durch die Laboratoriumsluft ebenfalls nicht 
angegriffen wird. Bei Tondreiecken mit Driihten aus V 2 A-Stahl wird das Sprengen 
der Tonrohrchen durch das rostende Eisen vermieden. (Kruppsche Monatshefte 6. 
157—61. Braunschweig.) J u n g .

Bestandteile v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
R. Coąuoin, Besłitnmung des Golds in organischer Materie. Nach yollstandiger 

trockeucr Veraschung Zusatz von geniigend HC1, um die N itrate, so vollkommen 
ais es moglich iat, in Chloride uberzufiihren, uberschussiges HC1 verjagen, noch- 
maliges Gliihen. Bei nicht zu groBen Fe-Mengen zeigt die erkaltete M. einen 
charakterist. violetten Farbton schon bei kleinen Spuren von Gold. Der Tiegel- 
inhalt in W. aufgenommen, filtriert durch einen Tiegel, Waschen des Niederschlags, 
auflosen in Cl- oder Br-Wasser, Verdampfen des W ., yorsichtig in einem kleinen 
Porzellantiegel gluhen. Bei Ggw. von Au bleibt ein deutlicher violetter Farbton, 
der bis '/iooo lng siehtbar bleibt, wenn von einer Fliiche von 0,5 qcm abgedampft 
wurde. Oder nach dem ersten Gluhen wird 2—3 Tropfen HG1 zugesetzt, nach Lag. 
uberfuhren in einen Trockenschrank (100—105° im Maximum) bis zur yollkommenen 
TrOckenheit. Es kommt 1 Tropfen dest. W. u. ein kleiner Tropfen Essigsaure hinzu
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u. zuletzt 1 Tropfen Antipyrin-Lsg. (10 °/0)- Nach 2—3 Min. mkr. Feststellung der 
Goldchloridantipyrinkrystalle. Auf diese Weisc sind 0,01 mg bestimmbar. Nach 
Injektion eines Au-Na-Doppelsalzes (Hyposulfit) ist boreits 10 Min. spiiter Au iin 
Urin nachweiBbar. Die Ausscheidungsgeschwindigkeit des Au kann dann iiber 
mehr ais 48 Stdn. yerfolgt worden. (C. r. soc. dc biologie 93. 584—86. Paris, Labor. 
therap. Pac. de mód.) O p p e n h e i m e r .

U. N. B rahm achari, Ju d h is t ir  Das und P a rim a l B ikash  Sen, Clieinotherapic 
imd Anthnomerbindungen bei Kala Azar. VII. Teil. Nachiueis kleiner Antimonmengen 
in Gegenwart organischen Materials. (VI. vgl. S. 2067.) Zur Best. Von Sb ira Harn 
wird dieser eingeengt (50 ccm), 10 ccm HC1 zugefiigt u. Cu-Pliittchen in die Lsg. 
gebracht. Kochen bis alles Sb ais seliwarzer Nd. auf Cu. Plattchen werden mit 
dest. W . gewaschen u. mit K-Persulfat behandelt. W enn Sb in Lsg., dann mit 
kleinem UberschuB von Alkali gekocht, F iltration; Durcbleiten von S02 3—5 Min. 
Kochen mit HCL Diese u. SOa yertreiben, Kochen mit KOH (Fallung von Fe). 
Filtration. Ansiiuern des Filtrats mit HC1, auffiillcn auf 100 ccm, Zusatz von 
5 ccm 10°/oig. Gumtnilsg., H2S-Durchleitung u. colorimctr. Yergleicli mit Sb-Lsg. 
bekannten Gehalts. Faces nach Kochen u. erschopfender Extraktion in gleicher 
Weisc behandelt. (Indian jouru. of med. research 11. 417—19. 1923; Ber. ges. 
Physiol. 3L 635. Ecf. S c h n i t z e r .) O p p e n h e i m e r .

U. N. B rahm achari, S aroda C haran Chaudhury, Ju d h is tir  Das und P a rim a l 
Bikas Sen, Chemothcrapie mit Anthnomerbindungen bei Kala Azar. VIII. Teil. 
Quantitative Untersuclmngen iiber die Ausscheidung des Antimons (Brechweinstein und 
Harnsto/fstibamin). (VII. vgl. vorst. Itef.) B e st. der Ausscheidung yon Sb nach 
intrayenoser Injektion yon Brechweinstein u. der Ilarnstolfyerb. der p-Aminophenyl- 
stibinsaure (Stibamin) am Menschen. Im I-Iarn befinden sich nach 46 bezw. 
40 Tagen noch nachweisbare Sb-Mengen. (Indian journ. of med. research 11. 829 
bis 838. 1924. Calcutta, Med. coli. hosp.; Ber. ges. Physiol. 31. 635—66. Ref. 
B e h r e n s .) O p p e n h e i m e r .

K. B iirker, Einige Hilfsapparate zur Bluluntersuchung. Beschrieben werden ein 
App. zur Herst. von Blutausstrichen nach der Deckglasmethode, Doppeltrogchen 
aus Glas zur simultanen Fiirbung yon Deckglasausstrichen, ein Blutpipettenhalter 
mit Lupę, die Zahlkammer in der neuesten Form, ein Prufungsglas mit Fiill- 
pipetten, endlich ein App. zur Plasmagewinnung fiir die Befraktometrie. (P f l Cg e r s  
Arch. d. Physiol. 2 0 9 .  387—94. GieBen, Physiol. Inst.) W o l f f .

C. A ugustę und S. A u g u s tę , Die nephelometrische Mikrobestimmung des 
Harnstoffs. Ihre biologische und klinisclie Anwendung. E in Schnellverfahren zur 
Schatzung des Harnstojf'gehalts im Blut. 0,1 ccm Serum oder Lumbal-Fl. mit 0,1 W. 
verd., Zusatz yon 0,3 Eg. u. 0,1 essigsaurer Kanthydról-JjSg. (1:30). Nach einer 
Stde. nochmals 1,2 ccm Xanthydrol u. ebensoyiel Eg. Schutteln. Benutzung eines 
Colorimeters nach B a u d o i n  u . B e r n a r d .  Vergleich mit Lsg. bekannten Gehalts. 
Es wird in Konzz. yon 1 :1000 bis 1:10000 ein fur prakt. Notwendigkeiten aus- 
reichendes Resultat erhalten. II. Noch einfacher gestaltet sich das Verf., da statt 
Serum Gesamtblut genommen werden kann, auf folgendc Weise. 10 emm Blut 
(Fingerbeere) in 1 ccm 50°/0 Essigsiiure aufgenommen. Mischen u. mit der gleichen 
Pipette (Hamatimeterpipette) uberfiihrcn in ein kleines Probierrohrchen. 4 Tropfen 
Xanthydrol gelost in Metliylalkohol 1 :2 0  zusetzen, gut schutteln. Genau 3 Min. 
warten, dann Feststellung des Aussehens u. Auslegung des Ergebnisscs ohne Riick- 
siclit auf Veranderung nach der 3. Min. Ist die Lsg. klar, so ist die Azotamic n. 
u. ungcfalir 0,2°/oo- Bei ganz schwacher Trilbung ist eine Azotamie von annahernd 
0,5 °/00 anzunehmen. Bei ausgesprochener Trubung iśt sicher eine patholog. Azotamie 
yorlicgend. (C. r. soc. de biologie 9 3 . 639—40. 641—42. Lille.) O p p e n h e im e r .
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A lexandre  Y ovanovitch , Quantitative Mikrobestimmung des Ammoniaks. An- 
toendwig der quanłitałiven Ammoniakbestimmung im Urin.' Die vom Vf. angegebene 
Methode (C. r. soc. de biologie 92. 520; C. 1925, I. 2586) wird in zahlreichen 
Verss. einfach u. prakt. befunden. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 665—672. StraBburg, 
Institut f. biolog. Chemie.) HOCKKI,.

G eorges F on tes  und Luoien T h ivo lle , Die Bestimmung der Hdmaturic- wnd 
Kamoglobinurieintensitat. In der Norm enthiilt der Harn 0,5 mg Hiimoglobin im Liter. 
Durch die Fc-Best. mit bekanuten Methoden lassen sich bequem Schlusse auf die Hamo- 
globinmenge im Harn in patbolog. Fiillen ziehen. (56 g Pe =  15000 g Oxyhamo- 
globin.) (C. r. soc. de biologie 93. 689—90. StraBburg, Inst. de chim. biol.) O p p .

H. Saw asaki, Uber die Genauigkcit der Eicliung von Iltjpophysenprdparaten am 
isolierten Dterus. Zur zahlenmiiBigen Best, der Genauigkeit der Eichung von 
Hypophysenpr&paraten am isolierten yirginellen Meerschweinclienuterus wurden 
unbekannte Mengen eines Trockenpraparates aus Ilypophysenhinterlappen gegen 
bekannte Mengen des gleichen Priiparates geeicht. Setzt man die Bestst. fort, bis 
das Mittel der Abweichungen vom Mittelwert samtlicher Bestst. kleiner wird ais 
6,67]/n  — i (n —  Zahl der yerwandten Uterushorner), so betragt der wahrscliein- 
liche Fehler ca. 41/a% > 88% der Eicliungen ist die Abweichung kleiner ais
10%i im Mittel sind 2—3 Meerscliweinchen fur einc solche Eichung erforderlich. 
Die Methode von K o c o m a n n  ist weniger genau; man kann bei ihr aber auch 
groBere u. nicht yirginelle Tiere gebrauchen. (P f l Og e k s  Arch. d. Pliysiol. 209. 
137—69. Utrecht, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

R. Yladesco, Uber eine sehr einfaclie Methode, die das Studium der Fett- 
verteilung im tierischen Organismus erlaubt. In einen langhalsigen Kolben kommen 
10 g Gewebe, 5 ccm W., 20 ccm HNOa (konz.) Erhitzung unter standigem Schiitteln 
bis alle Gewebsteile gelost. Abkiihlen des Kolbens unter weiterem Schiitteln, um 
das Zusammenballen der Fetteile zu yermeiden. Filtrieren auf tariertem Filtrier- 
p a p ie r .  Trocknung bis z u r  Konstanz. W S g e n . Methode gibt hohere W erte ais 
z. B. die von K d m a g a w a -S u t o , soli aber fur groBere Eeihenunterss. an mehreren 
Organcn eines Tieres genugen. Belege. (C. r. soc. de biologie 93. 755—56. 
Bukarest, Labor. de chim. biol.) O p p e n h e i m e r .

Olof E ohde, Stockholm, Gasanalyse. (A. P. 1538592 vom 20/5. 1924, ausg. 
19/5. 1925. — C. 1925. II. 1298 [D. E. P. 415180].) K O h l i n g .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

W . S. C alcott, Yerfahren zur Priifung a u f Undichtigkeit an Druckapparaten. 
Zur Priifung auf Undichtigkeiten fullt man den Kesscl mit N II3 unter Druck u. 
sucht mit HCl-Diimpfen (Gegenblasen eines durch HC1 geleiteten Luftstroms) ab. 
Chem. Metallurg. Engineering 32. 707. Wilmington, Del.) J u n g .

— , Tankkonstruktion fur Phćsphorsaure. In der „Arlington Esperiment Station 
of the Bureau of Soils“ wurde gefunden, .daB yerglaste schalenformige Ziegel 
(,,vitrified shale brick“), yerlegt mit gewohnlichem Mortel auch bei hoherer Temp. 
yollstandig widerstandsfahig gegen iT3P 0 4 sind. (Chem. Metallurg. Engineering 
32. 708.) J u n g .

R u d o lf  Mewes, Theoretisch und praktisch wichtige Fragen der Gasverflussigung 
und Gastrennung. I. Verfliissigungsverfahren nach Linde. An der Hand von 
W. S c h C l e s  „Techniseher Thermo dynamik" behandelt Vf. die Warmebilanz-
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gleichiing der Verflussigung von Gasen. (Ztaehr. f. Sauerat.- u. Stickst.-Inst. 16, 
60—62. Berliu.) J ung.

M arcel Steffes, Die neue Sauerstoffanlage der Iluttengesellschaft „Terres Rouges“ 
a u f Werk Belval. Dic 1916 von der Geaellschaft fur L in d e s  Eiamaschinen in 
Hollriegelskreuth bei Miinchen gelieferte Anlage zur Gewinnung von 50 1/std. fl. 
Oj wurde im Jahre 1921 von der gleichen Firma in eine Anlage zur Erzeugung 
der gleichen Menge von g a s fo rm ig e m  0 2 mit 98% Reinheit umgebaut. Die C02 
der Luft wird mi^tels Durchleiten durch eine NaOH-Lsg., der Wasserdampf der 
Luft durch Absorption mittels CaCl2 entfernt. Der Trennapp. arbeitet gut, der 
abzichende N2 enthiilt nur wenig 0 2 mehr. (Ztsclir. f. kompr. u. fl. Gase 24. 
81—86. 97—100. Esch-Alz in Luxemburg.) S p l it t g e r b e r .

Y icto r M erz, Josef Merz wid sein Extrakteur. Nachruf auf den am 4. Febr. 
1925 verstorbenen Erfinder des nach ihm benannten Universal-Extrakteura, desaen 
Wirkungaweise kurz erliiutert iat. (Chem. Apparatur 12. 141—42. Briinn.) H e l l e r .

M elm s & P fe n n in g e r, K om m .-G es., Miinchen - Hirachau, Yorrichtung zur 
Reinigung von Gasen, inabesondere zur Ausachcidung in ilincn enthaltener feater 
oder fl. Teilchen, durch welche dic zu reinigende Gaamaasd im weaentliclien in 
axialer Kiclitung geleitet w ird, 1. dad. gek., dafi daa gauzc System, d. h. aowolil 
die auf der Drehachse getrennt yoncinandcr befeatigten, mit Gasdurclitrittsoffnungcn 
versehenen Einbauten, wie gelochte Scheiben u. dgl., ais auch der die Einbauten 
umgebende kegelformigc Mantel sich mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit 
drehen. — 2. gek. durch die Anordnung einea Pliissigkeitsyertcilera am Gaaeintritts- 
ende des Systems. — 3. dad. gek., daB das umlaufende System atatt der Scheiben 
Rohren, Kanale o. dgl. enthiilt, die knapp aneinandergebaut u. zwei- oder mebrfach 
liintereinander angeordnet sind. — 4. dad. gek., daB das umlaufende System aua 
Scheiben mit Rohrenbiindeln besteht, wobei die letzteren zwiachen je  zwei Scheiben 
eingebaut aind. — 5. dad. gek., daB die Rohrenden beiderscitig tiber die Scheiben 
vorstehen. — 6. dad. gek., daB daa umlaufende System statt der Scheiben Winkol- 
eiaen, Stiibe o. dgl. enthiilt, die nebeneinander u. veraetzt hintereinander angeordnet 
aind. (D. R. P. 417771 KI. 12e vom 12/10. 1920, auag. 22/8. 1925.) K a u sch .

A m erican  L u rg i C orporation , New York, iibert. von: F rie d ric h  P au l K ersch- 
baum , Frankfurt a. M., Zerlegung von Gasgemischen mit Hilfe fester Adsorptions- 
mbstanzen. Daa Gaagemiach wird mit cinem festen Adsorptionsmaterial in Bc- 
ruhrung gebracht, W-obci die Temp. innerhalb der Adsorptionazonc so tief gehalten 
wird, daB die B. einea Uberzugs auf dem Adaorptionakorper nicht stattfindet. (A. P. 
1547924 vom 9/6. 1924, auag. 28/7. 1925.) K a u sch .

Carbide and  C arbon Chem icals C orporation , New York, iibert. von: A rth u r
B. R ay , Rayaide, N. Y ., Ausscheidung von absorbierbaren Beslandteilen aus Gasen. 
Die h. Gaagemiache werden durch Einwirkenlasscn auf einen Absorptionskiirper 
abgekiihlt u. alsdann mit einem zweiten Abaorptionakorper in Beruhrung gebracht, 
der mit Kuhlgas behandelt w ird, wobei daa Gaagemiach erhitzt wird, worauf daa 
so erhitzte Gemisch mit dem crsten Absorptionskorper in Beriihrung kommt. (A. P. 
1548280 vom 12/11. 1924, ausg. 4/8. 1925.) K a u sch .

Gas R esearch  Company, Dayton, Ohio, iibert. von: H a rry  F. Sm ith , Dayton, 
Gasreinigung. Man liiBt das Gas durch ein Fascrdiaphragma stromen u. yerandert 
die wirkaamc Fliichc dieses Diaphragmas, um auf den beiden Seiten den Differential- 
druck konstant zu halten. (A. P. 1548288 vom 19/12. 1921, au8g. 4/8. 1925.) Ka.

A lcide Ju le s  Jo seph  Chenu, Billancourt, Frankreich, Regenerierung von Gas. 
Um yerunreinigte, leichte Gaae in Flugachiffen oder 8onatigen geschlossenen Be- 
haitern zu regenerieren, l&Bt man sie einen Kreislauf durchmachen, ohne die Hiille
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zu entspannen. Das unreine Gas wird unten abgczogen, wird durch cine Ręiniguńgs- 
vorr. geachickt u. oben wiedcr eingefiihrt in die Hiille. (A. P. 1549061 yom 31/8. 
1923, ausg. 11/8. 1925.) K a usch .

Jo h n  M orris "Weiss, New York, Entfernung von Schwefelkoldenstoff aus Gasen. 
Man bringt das Gas in cine was. Lsg. eines Amins (Anilin). (A. P. 1549426 yom 
29/3. 1924, ausg. 11/8. 1925.) K a u sc h .

A ir R eduetion  Company, Inc., New York, ttbert. von: C lande C. van  Nuys, 
New York, Verfliissigung und Trennung von Gasgcmhschen. Die Gasgemische werden 
der selektiycn Yerflussigung mit Retourlauf ausgesetzt u. die Eektifikation aus- 
gefuhrt unter Zerteilung der FI. in eine Vielzahl von Lagen, wobei diese der 
Kiihlwrkg. nicht langcr ausgesetzt wird. (A. P. 1548860 vom 9/9. 1920, ausg. 11/8. 
1925.) K a u sc u .

C larenc A. C handler, (C handler C onstruction  Company), East Bridgewater, 
Mass., iibert. yon: Jo seph  M itch e ll C handler, East Bridgewater, Kaltcerzcugcndes 
Mittel, besteliend aus CH3Br gegebenenfalls in Gemisch mit anderen Stoffen. Das 
Mittel wird durcli Kompression ycrflussigt u. dann durch Expansion wieder in Gas- 
form iibergefiihrt, wobei Kalte entsteht. (A. P. 1547202 vom 19/12. 1922, ausg. 
28/7.1925.) K a u sc h .

R ein h a rten -W erk , Chem ische F a b r ik  Ges. m. b. H., Miinchen, iibert. von:
G eorg R e in h a rt, Miinchen, Niclitkorrodierendcs Kiihlmittel, bestehend aus einer 
wss. Lsg. von MgCl2 u. CaCLj. (A. P. 1547445 yom 8/5. 1922, ausg. 28/7. 
1925.) K a u sc h .

L loyd H. R eyerson, Mineapolis, Minnesota, Katalysator, bestehend aus einer 
Metallschieht, die in Molckiildicke auf die Oberflachc von porosem Triigermaterial 
aufgebracbt ist. Die Poren dieses Triigers zeigen ultramilcroskop. Grolie. (A. P. 
1547236 vom 15/9. 1922, ausg. 28/7. 1925.) K a u sc h .

C harleton  E llis , Montclair, N. J., Katalysatormatcrial. Ni-Verbb. enthaltende
Ndd. werden gegebenenfalls nach dem Auswasclien mit 01 (gcsclimolzenes Paraffin) 
yermischt u. zwecks Austreibung des W. aus dem Ni(OH)2 erhitzt. (A. P. 1548872 
yom 7/4. 1921, ausg. 11/8. 1925.) K a u s c h .

Vn. Agrikulturcłiemie; Dungemittel; Boden.
Selm an A. W aksm an, Was ist Humus? Vf. bespricht die yerschiedencn 

Anschauungcn, die iiber das Entstehen u. die Natur der Humusbildung bcstelien, 
u. weist vor allem auf den cinen Punkt hin, daB ein Teil der organ. StofFe sclmell 
u. ein anderer sehr langsam zers. wird. Man konne nach Auffassung u. den Unterss. 
des Vfs. den Humusantcil in drei Gruppen zerlegeD, die in Alkali unl., dic in 
5°/» Alkali 1. u. durch S<'iuren ausfiillbare, die in Alkali 1. u. nicht durch Saurcn 
ausfiillbarc Gruppe. Die zweite Gruppe sei die interessanteste, sie enthalte 60 bis 
70% des organ. Materials n. Boden. Im folgenden werden kurz Methoden beschrieben, 
die zweite Fraktion zu trennen. Es wurden zwei Prodd. erhalten, ein stickstoff- 
rciches, das Lignin der naturlichcn, organ. Substanzen u. die-Zellen der Mikro- 
organismen enthaltend, u. eine Fraktion, die die Puffcrwrkg. eines Bodens bedingen 
soli. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 463—68. New Jersey, Agr. 
Expt.-Stat.) H a a se .

Selm an A. W aksm an, Die Bodenbeuolkerung. Eine kurze zusammenfassende 
Arbeit uber die den Boden beyolkernden Bakterien, Mikroorganismen n. Pilze, ilire 
Natur u. ihre Lebensbedingungen, sowie ihr Nutzen, wie Scliaden auf die Pflanzen 
oder die sieli dayon niihrenden Tiere. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 
476—81.) H a a se .

Oscar C. Bruce, Schwefel in Beziehung tu r  Alfalfaproduktion. Verss. wurden 
mit der Ackerkrume des oswegotonigen Lelims ęusgefuhrt, einem schwarzen,
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produktiven Boden. Die Analyse dieses Bodens ergab gute Durchsclinittswerte fur 
die wesentlichsten Pflanzenniihrstoffe. Schwefelgaben ubten auf Alfalfa in Bezug 
auf Ertrag oder Wurzelb. keinen bemerkcnswerteu EinfluB aus. Wenigstens ist 
Schwcfel auf diesem Boden kein wesentlicher Faktor im Alfalfawaclistum. W eder 
KnotchengroBe noch Anzalil an den Wurzeln wurde irgendwie bccinfluBt. (Journ. 
Agricult. Research. 30. 937—47. Agr. Coli. Kansas State.) H aase.

W. E. F isch e r und K. S charrer, U ber ein neues Yerfahrcn .der Saatgut beize. 
Vff. empfehlen TriohlorHthylen u. Tetrachlorkolilenstoff ais Saatgutbcizmittel, weil 
infolge des niedrigeren Kp. ais W., sie sclmeller ais dieses verdampfen u. so das 
sonst notwendige, umstiindliche Troeknen des Saatgutes vermeiden. Schadigende 
Wrkgg. wurden an Leinsamen nicht beobachtet, dagegen sogar eine stiraulierende 
Wrkg. (Chem.-Ztg. 49. 757—58. Weihenstephan.) I I a ase.

E. M. B ailey , TJntersuchung der Insekten- und Pilzvemichłungsmitłel. Im  ersten 
Teil dieser Arbeit werden die augenblieklich gultigen Gesetze u. Vorschriften iiber 
Pilzvernichtung u. Insektenbekiimpfung besprochen. Im zweiten werden die ein- 
zclneń Stoffe, die zur Bekampfung dienen, in ihrer "Wrkg. u. ihrer Anwendung ein- 
gehend bctrachtet. Untersucht wurden Bleiarseniat, Caseinpriiparate, die versprengt 
wurden, Kupferstaub, Seliwefelpraparate, Nicotin u. Tabakpriiparate, Tabak gesunder 
u. kranker, Kalk (ver3pritzt) u. zalilreiehe Miscliungen. (Report of tlie Connecticut 
agricult. experiment Station 47. 368—77. 1924. Sep. New Haven.) I I a a se .

P h ilip  G arm an, Die europiiische roić Milbe in Obsłgarten in Connecticut. Vf. 
besclireibt eingeliend Ausselien, Natur u. Waclistum der europiiischen roten Milbe 
(paratetranyehus pilosus). Scbon 50—100 Milbcn geniigen um die Bliitter der Obst- 
biiume zu braunen. Im Juli u. August sind die Feinde dieser Milbe zalilreich u. 
so verschwindet sie mitunter. Ais wirksame Bekiimpfungsmittel gibt Vf. das Be- 
sprengen der Biiume mit Kalk-Scbwefelmiscbungen an, ferner sollen gute Wrkgg. 
mit misebbaren Ólen erzielt worden sein. Nicotinzusatze sind unnćitig. Wenn 
aucli Kalk-Scbwefelmiscbungen bessere Wrkgg. erzieltcn ais Seifen, misebbare Ole 
u. Leinolemulsionen, so ist ihre Verwendung wegen der Beobacbtung vieler Einzel- 
heiten, die das Yerbrennen verhiiten sollen, scliwierig. (Report of the Connecticut 
agricultural experiment Station 47. 103—25. 1923. Sep. New Haven.) I I a a se .

B. H. W alden , Der Himbeerfrucht-Wunn. Eine wirksame Bekampfung der 
La'rven von Byturus unicolor gibt es ansebeinend noch nicht, wenn aucli die Be- 
handlung der Straueher yor dem Sprossen u. dem Erscheinen der Insekten durch 
Bleiarseniat in Form von Bestauben oder Bespritzcn auf Erfolg reebnen kann. 
Besser noch erschcint die Yernichtung der Larven durch Verbrennen in den Fruchten 
zu sein. (Report of the Connecticut agricult. expcriment Station. 47. 91—99. 1923. 
Sep. New Havcn.) I I a ase.

Vin. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
M aurice D erclaye, Entwicklung der Verwendung von Energie in  den Gas- und 

Dampfanlagen in der Eiscnindustric. Die Arbeit, die sieli mit der Encrgiewirtschaft 
eingehend beschiiftigt, ist mit reichem Tabellenmaterial yerseben. (Rev. de Mćtallurgie 
22. 313—32. 435—49.) AYilke.

B eram  S ak la tw alla , Gh-undlagen der Eisenmetallurgie. (Chemistry and Ind. 
44. 524—26. — C. 1925. I. 2256.) W il k e .

A lb ert Sauveur, Das Armco-Eisen. Die allmahliche Ausbildung des Vcrf. bei 
der A m e r ic a n  R o l l in g  M ili Co. wird beschrieben, die schlieBlich ermogliclite, 
im Martinofen dieses sehr reine Fe zu erhalten, das sehr bestSndig gegen Korrosion 
ist, eine hohe elektr. LeitfShigkeit besitzt usw. (Rev. de Mćtallurgie 22. 397 
bis 399.) W il k e .
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P e te r  B ardenheuer und Carl E bbefeld , Beitrag zur Analyse des Schwindungs- 
vorganges von weifiem und granem Gufsciscn. Die bisher zur Messung benutzten 
App. werden in bezug auf ihre Zuverliissigkeit betrachtet u. durch eine Apparat- 
yerbcsacrung der Vorgang noch bcsser zur Anschauung gebracbt. Die anfangliche 
Ausdelinnng stelit iu Beziehung zum Gasgehalt der Sebmelze. Yielleiclit ist die 
sprunghafte Abnabme der Gasloslicbkeit des Fe bei der Erstarrung eine Ursache 
der Ausdebnung. Nur im yorperlit. Teil der Schwindung, in dem der sekundiire 
Graphit zur Abscheidung kommt, bestelit ein Schwindungsunterschied zwischcn 
dem weiBen u. grauen Fe; die nacliperlit. Schwindung ist prakt. bei beideu Fe 
die gleiche. Es wurde allgemein gefunden, daB Elemente (Si), die die Abscheidung 
des sekundiiren Graphits fordem, eine Verminderung, solche, die sie crschweren 
(Mn), eine YergroBerung der yorperlit. u. damit auch der Gesamtschwindung be- 
wirken. Bis zu 3% P  beeinfluBt die Schwindung kaum, nur bei C-armem Fe tritt 
Herabsetzung der Schwindung ein. Im grauen Fe nimmt das SchwindmaB mit dem 
S-Gehalt stark zu. (Stahl u. Eisen 45. 825—34. 1022—27. Dusseldorf.) W il k e .

N o rris  C lem ents B a rn a rd , Der Schalengu/}. Die Maschinen, die zum GuB 
notig sind, die geeigneten Legierungen u. zwar mit Pb, Sn, Zn oder Al ais Haupt- 
bestandteil werden aufgeziihlt u. die Eigenscliaften u. Anwendungen angefuhrt, 
sowie die Sclialen werden besprochen. (Kev. de Mćtallurgie 22. 460—71.) W il k e .

K a rl Em m el, Niedriggekohlteś Gufieisen ais Kuppclofenerzeugnis. Vf. erliiutert 
die Vorteile von niedrig gekohltem GuBeisen u. seine Gew. nach dem Yerf. von 
T h y s s e n -E m m e l . E s werden die Betriebsergebnisse u. das Anwendungsgebiet be- 
sclirieben. (Stahl u. E isen  45. 1466—70. Mulheim [Ruhr].) LO d e r .

R. K iihnel, Der Aufbau hochiuertigen Gruficisens in  seiner Beziehung zur 
ćhemisclicn Zusammensetzung und zu den meclianischen JEigenschaften. Vf. erlautert 
die Beziehungen zwischen Aufbau u. chcrn. Zus. von GuBeisen, die Zusammen- 
hiinge zwischen Zugfestigkeit u. Hiirte, den EinfluB der Abkiihlungsgeschwiudigkeit 
auf die Hiirte u. Zugfestigkeit u. die Beziehung der Hiirte zum Aufbau sowie zur 
Abnutzungsbcstiindigkeit. (Stahl u. Eisen 45. 1461—66. Berlin.) LttD E R .

A lb ert Sauveur, Was ist Eisen, was ist Stahll 4 Arten werden unterschieden: 
liandelsiibliches Fe (Fe, so rein wie es ublichcrweise hergestellt wird), FluBeisen 
(handelsiibliches Fe im fliissigen Zustande hergestellt), Schmiedeeisen u. Stahl 
(schmiedbarc Fe-C-Legicrung mit im allgemeinen groBeren Mn-Mengen). (Kev. de 
Mćtallurgie 22. 355—56.) W il k e .

B. StrauB, Der nichtrostendc Stahl V 2A  und seine Anwendung im Apparatebau. 
(Vgl. auch S. 1560.) Zusammenfassende Darst. der Zus. u. des Gefuges des 
S ta h ls V 2 A ,  der besonders erforderlichen Warmverarbeitung (rasches Abkiihlen 
von hoher Temp.) u. der Widerstandsfiihigkeit gegen Eeagenzien (Tabelle im 
Original). Einige der von K r u p p  ausgefuhrten App. sind in Abbildungen dargestellt. 
Durch Hinzulegieren von Mo oder Cu wird fUr einzelne Agenzien besondere 
Widerstandsfiihigkeit erzielt. Die hohe Zaliigkeit neben chem. Widerstandsfiihigkeit 
maclit den Stahl besonders fiir Holliindermesser geeignet. Verss. haben seine 
Eignung fur das Giirungsgewebe u. zur Herst. von Bierfiissern ergeben. (Kruppsche 
Monatshefte 6. 149—57. Essen.) J u n g .

—, Werkzeuge aus Kohlenstoffstahl. Das neue, von der American Society for 
Steel Treąting empfohlene Verf. der Wiirmebehandlung wird in ihrem W ortlaut 
wiedergegeben. Es zerfiillt in 2 Teile: Normalisieren des Stahles vor dem Harten 
u. die Wiirmebehandlung. Einige allgemeine Bemerkungen sowie die Anwendung 
der C-Stiłhle u. die besondere Behandlung fiir bestimmte Werkzeuge ist zum SchluB 
angefuhrt. (Iron Age 116. 411—12.) W il k e .

H a ro ld  F u lw id er, Elektrisehes Anlassen von Stahl. In den letzten 4 Jahren 
hat sich allgemein das Anlassen im elektr. Ofen durchgesetzt, das zwar teurer ist
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ais in den anderen ófen, aber durcli sein sieheres Arbeiten weniger AusschuBprodd. 
liefert. Die 4 hauptsUchlichsten Ofentypen werden an Haud von Abbildungen 
kurz besprochen. (Iron Age 116. 342 — 44. General Electric Co. Schenectady 
[N. Y.].) W il k e .

H. A ltw ick er, Ubcr den Ein/lufi von Kupferoxydul a u f Elcktrolyt- und Raffinade- 
kupfer. (Metallborse 15. 1961—62. 1989—90. 2017—18.) B e iir l e .

F ra n k  E. Latfye, Die Chemie des Hybinette Niekelraffmationsvcrfahrens. (Vgl. 
S. 1486.) Das Vcrf. des Werkes der B r i t i s h  A m e r ic a  N ic k e l C o rp ., die in- 
zwiachen in Liąuidation gegangen ist, zu Deselienes, Quebec, in der Niihe der 
Stadt Ottawa, wird in chem. Ilinsicht beschrieben. Der Konverteratein enthiilt im 
Durchaclinitt etwa 53% Ni, 29% Cu, 17% S u. 0,2% Fe neben kleinen, aber wich- 
tigen Mengen A u, Ag u. Platinmetallen. Mineralog, beateht er aua Cu2S, Ni2S3, 
FeS oder Fe u. Ni. Nach der Zementation, das Materiał enthiilt 40% Ni, 42% Cu 
u. 17°/0 S, wird bci 730° gerostet, damit das sich zuerst immer bildendc NiS04 zer* 
stort wird. In der darauffolgenden Laugerei wird das Cu hcrausgelost u. elektro- 
lyaiert, wobei darauf geachtct werden muB, daB Ni nicht s to rt Dann wird der 
auagelaugte Stein im Anodenofen reduziert, u. daa Ni clektrolyt. niedergcachlagen. 
Daa Kathoden-Ni wird entweder in nicht verkleinertcn Blcchen verkauft oder in 
kleine Stiicke zerachnittcn. AuBerdem kiinnen die Kathoden in olgefcuerten Ófen 
geschmolzen u. dann in die gcwiinachte Form gcgoaaen werden. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 44. T  433—T  438. T  443—T  444.) W il k e .

R o b e rt J . A nderson , Porositatsbestimnmng in Aluminiumgufistucken. Die iu 
Praxia ublichen Unterauchungamethoden werden beachricben. 1. Der „offene“ Ycrs. 
mit einer Lag. von Metliylcnblau in Gasolin. 2. Metallograpli. Unterss. 3. Wasser- 
druckvers. (aueh A. u. Gasolin konnen liierzu benutzt werden). 4. Luftdruckvers. u.
5. Dampfdruckvera. (Metal Ind. [London] 27. 145—46.) W il k e .

L. G u ille t, J . G alibourg  uud M. B a lla y , Dic intcrkrystallinen Lunker. 
„Mikrolunker“. Nach der Erliiuterung der von Ch a r p y  eingefuhrten Bezeichnung 
wird daa Schrifttum ubcr interkrystalline Lunker- u. Saigerungserscheinungen be- 
aprochen u. unter vorliiufigcn Verziclit einer systemat. Unters. einige Fiille unter- 
sucht, z. B. bei Fe- u. Cu-Legierungen sowie Leichtmetallen, u. reicli illuatriert 
wiedergegeben. (Rev. de Mćtallurgie 22. 253—72.) W il k e .

W . H. Losee, Die Ilersłellung und die Anwendung von Stellił. Stellit iat haupt- 
siichlich eine Legierung aua Co, Cr u. W. Mit Stellit kann man bei Rotglut 
schneiden. Vf. besclireibt eingehend die Herst. dieser Legierung im clektr. Ofen. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T  451—52.) H aase .

Colin G. F in k  und C. H. E ld r id g e , Die Restaurierung von alten Bronzen. 
Da die starkę Zerstorung vor allem elektrolyt. Natur sein muB, so wurde die 
Wiederheratellung auf umgekehrtem Wege versucht durch Iieduzierung der sich im 
Laufe der Zeit gebildeten Metallyerbb. zu Metali. Ohne vorangehendc Reinigung 
wurde die Bronze ais Kathode in eine 2%ig. NaOH-Lag. gehiingt u. Fe-, Duriron- 
oder Pt-Anoden zu jeder Seite des Gegenstandes angebracht. Eine geringe Strom- 
atiirke 0,1—0,5 Amp. muB augewandt werden, da aonat dic starkę IIa-Entwicklung 
Teilc der angegriffeuen Oberfliiche mit wegreiBen wiirde. Nach sorgfaltigem 
Waschen wird die oberste Cu Schicht abgeburatet oder in verd. Siiuren abgeloat. 
Einige Mcthoden zum weiteren Schutz solcher wiederliergestellter Bronzen gegen 
Korrosion werden dann erwiihnt. (Metal Ind. [New York] 23. 272—73 u. Metal 
Ind. [London] 27. 141—42. Columbia Univ., New York.) W il k e .

H. W eiss, Die Riintgenspektrographie und die Mćtallurgie. Nach einer all- 
gemeinen Erliiuterung des Wesens der X-Strahlen wird das bisher Erreichtc bei 
den Unteraa. der Metalle, Lcgierungen u. den mcchan. Deformationen derselbcn

VII. 2. 145
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ausfiihrlich behandelt. (Rev. de Mśtallurgie 22. 333— 54. 450— 59 u. Rev. gen. des 
Sciences pures et appl. 36. 397— 404.) W il k e .

C. Irre sb e rg e r , Eine Tenipergiefierei neucster Anordnung. Vf. bescbreibt die 
TempergieBerei der P a c i f i c  M a lle a b le  C a s tin g a  Co., die nach den neustcn 
Erfahrungen eingerichtet ist. (Stalil u. Eisen 45. 1479—81. Dusseldorf.) LO der.

Th. K lingenste in , Ein neuer Ofen „Bauart Wiist“ zur Veredelung von Qualit!its- 
gu/3. Vf. beschreibt die verschiedenen Wege zur Veredelung von GuBeisen u. er- 
lJiutert den neuen Flammkuppelofen nach W U st, seine Bauart, Arbeitsweise, Be- 
triebsergebnisse u. Yorziige. (Stahl u. Eisen 45. 1476— 78. Zuffenhauaen.) LO d e u .

E. H óhn , U ber Foryn und Prilfung auiogen und elektrisch gesclmeifiter Probe- 
stabe. Die iibliche Stahlform bei ZerreiBproben wird fiir geschweiBte Probestabc 
ais ungeeignet bezeichnet, da Delinung u. Kontraktion nur beschrSnkten W ert bei 
geschweiBten StSben haben; fiir beide besteht der EinfluB der SchweiBnaht. All- 
gemein waren zu den Yerss. die Stabliiilftcn vor dem SehwciBen iiberall gleich 
breit, Anfangs- u. Endteile der SchweiBnaht wurden dann abgetrennt, da diese 
Teile der Naht stets felilerhaft sind. Die beim SchweiBen verdickte Naht wurdc 
dureh Bearbeitung der Staboberfliiche eben gemaeht. Fiir Kaltbiege-, Kerbselilag- 
u. Yerwindungsproben werden ebenfalls einige Vorsehliige gemaeht. (Ztsclir. Ver. 
Dtseh. Ing. 69. 1168—71. Ziirich.) W il k e .

M etallw erke  Oberspree, Aluminium-Spritz (Ferliggufi). SaudformguB, Kokillen- 
guB u. SpritzguB werden miteinander vcrglichen. Dureh Benutzung von Al fiir 
SpritzguB, mit einem geringen Zusatz von Cu, erhiilt man Stucke, die hohere 
physikal. Eigenschaften besitzen u. gegen Korrosion sowie Alterungserscheinungen 
geachutzt aind. Die von der AEG. hergestellten GuBstucke fiir die versehiedenaten 
Zwecke werden beschrieben. (AEG.-Mitt. 1925. 297—99.) W il k e .

Soc. an. La T iebaghi, Franłtreich, Vorrichlung zum Wasclicn nietallfuhrender 
und aknlicher Stoffe. Die Vorr. besteht aus einem Behiilter mit geneigtem Boden 
u. aiebfiirmigen Zwiselienwanden. An den Seiten- u. den Zwischenwiinden sind 
Yorspriinge angeordnet. Letztere bewirken beim Durchstromen der Mischung der 
zu waschenden MM. mit W. Wirbelbewegungen, welche die mechan. Aufloaung der 
MM. in ihre Einzelteile u. damit das Auawaachen begiinatigen. (F. P. 588881 vom
14/11. 1924, ausg. 16/5. 1925.) K O h l in g .

B eer, S ondheim er & Co., flbert. von: Jacob S im on, Frankfurt a. M., 
Chlorierendes Rosłcn von Pyritcn. Der yerwendete Ofen beaitzt einen mittleren 
pyramidenformigen u. einen ringformigen, ebenfalls geneigt angeordneten iiuBeren 
Rost, dureh welehen Druckluft eingefiihrt wird. Daa mit Salz u. gegebenfalls ge
ringen Mengen Kokspulver gemischte Gut wird von der Deckc des Ofens aus im 
Gegenstrom zur Druckluft zugefuhrt; nach dem Rosten fiillt es auf eine sich 
drehende Bodenflache, von der es dureh Abatreieher entfernt wird. (A. P. 1545359
vom 27/10. 1920, auag. 7/7. 1925.) K O h l in g .

D avid J. Giles, Latrobe, V. St. A., Stahllegierungen. Die Legierungen enthaltcn 
auBer Fe 0,2—5°/o U oder V oder beide, vorzugsweiae aber nur U, ferner 0,2 bis 
7% W  oder Mo, 0,2—5°/0 Co, 2—8% Cr, 0,15—3% Si u. 0,2—1,5% C. Besonders 
giinatige Eigenschaften besitzt eine Mischung, welche neben Fe 0,8% U, 6°/0 W, 
0,5% Co, 6% Cr, 1,5% Si u. 0,45% C enthalt. Die Legierungen laaaen aieh leicht 
bearbeiten u. aind besonders gegen wiederholte Hitzebehandlung bestandig. (A. P. 
1545094 yom 18/8. 1923, auag. 7/7. 1925.) K O h lin g .

D avid J. Giles, Latrobe, V. St. A., Stahllegierungen, welche neben Fe 2—7% 
W  oder Mo, vorzugsweiae ersteres, 0,2—5% Co, 2—8% Cr, 0,2—1,5% C u. 
gegebenenfalls bis zu 3% Si enthalten. Die Legierungen sind leicht zu bearbeiten
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u. gegen wiederholtes Erhitzen bestiindig. Besonders giinstige Eigcuachaften besitzt 
eine Legierung, welche uebeu Fe etwa 6% W, 0,5% Co, 7% Cr, 0,45% C u. 0,8% Si
enthalt. (A. P. 1545 095 vom 18/8. 1923, ausg. 7/7. 1925.) K O h l i n g .

N apoleon P e tin o t, New York, und Jo h n  Mc Connell, Canton, V. St. A., Des- 
oxydation von Stahl a u f o/fenem ITerde. Ais Mittel zum Desoxydieren des llolistahls 
wird eine in Forinen gegossene Legierung yerwendet, welclie neben Fe 5—20% Al,
5—15°/o Si u. 0,5—3% C enthalt u. infolge ihrer hohcren D. sieli im Bade gleicli- 
miiBiger yerteilt ais reines Al. Die weiteren Bestandteile der herzustellenden 
Stalillegierung werden in Form von Eisenlegierungen, wie Ferroehrom u. dgl., 
nach erfolgter Dcsoxydation zugefiigt. (A. P. 1545690 vom 11/2. 1924, ausg. 14/7. 
1925.) KOHLING.

T heodor Staub, Schweiz, Entgasen von geschtnolzenem Aluminium. Wiihrend 
das Metali sclim., wird eine entwiisserte Mischung von NaCl, CaCl3, KsS 04 u. 
Kryolith zugefiigt, welche sich mit den yorhandenen Gasen u. Al2Oa zu Schlackcn 
yerbindet, die an die Oberflaclie steigen u. leicht entfernt werden konnen. (E. P. 
591145 vom 6/12. 1924, ausg. 29/6. 1925.) K O h l i n g .

U. St. InduB trial A lcohol Co., ubert. von: Justus W. L ehr, Baltimore, 
V. St. A., Legierungen, bestehend aus 20—40 Teilen Ni, 1—6% Sn u. Cu in einer 
Menge, welche die der iibrigen Bestandteile zu 100 Teilen erganzt. Die Legieriyigen 
besitzen groBe mechan. Festigkeit u. sind auch gegen cliem. Einfliłssc bestiindig. 
(A. P. 1545838 vom 28/8. 1923, ausg. 14/7. 1925.) K O h l in g .

P io n ee r A lloy  P roducts Company, Ubert. von: W illia m  H. S m ith  und 
Charles M. C am pbell, CLeyeland, Legierungen. In einem Liclitbogenofen mit 
kohlenstofffreiem, zweckmaBig aus MgO bestehendem Futter wird Fe fur sich oder 
in Mischung mit einem oder inehreren anderen Metallen der Eisengruppe ge- 
schmolzen, die Schmelze dann mit einer die Elektrizitat bei hohen Tempp. leiten- 
den, strengfl. Schlacke bedeckt, welche den Lichtbogen an der unmittelbaren Be- 
riihrung mit dem Metallbad hindert, dann Cr in Form von Ferroehrom zugegeben, 
yerschmolzen u. gegossen. Die Schlacke besteht zweekmiiBig aus 80—90 Teilen 
CaO u. 20—10 Teilen FluBspat. Die Erzeugnisse sind von groBer Hartc u. Zahig- 
keit u. sehr bestiindig .gegen Siiuren u. Alkalien. (A. P. 1545705 vom 22/8. 1921, 
ausg. 14/7. 1925.) K O nL iN G .

O rkla G rube-A ktiebplag , Norwegen, Scheidung von Kupfereisenlcgicmngen. 
Die Legierungen werden gesclimolzen u. dann mit geschmolzencm Pb beliandelt. 
Es bildet sich kupferfreies Fe u. eine fl. Legierung von Pb u. Cu. Letztere wird 
bis anniihernd auf den F. des Pb abgekUhlt, wobei sich eine kupferreiche Blei- 
legierung abscheidet u. fast kupferfreies Pb hinterbleibt, das zu weiteren Scheidungen 
yerwendet wird. C-arme Legierungen von Cu u. Fe werden zweckmaBig mit etwas 
C angereicliert. (E. P. 591815 vom 21/1. 1925, ausg. 18/7. 1925.) K O h l i n g .

Jam es H. G ravell, Elkins Park, Pennsylyan., Rosłenłfeniungsmitłel, bestehend 
aus H3P 0 4, W. u . N aH jP04. (A. P. 1549410 vom 9/5.1922, ausg. 11/8.1925.) K a .

X V I. N ahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
0. R . B runkow , W . H. P e te rso n  und E. B. F red , Untersuchung iiber den E in fiu fi 

der Impfung a u f die Garung von Sauerkrauł. VfF. impften mit Strcptococcus laclis 
geschnittenen Kolii; diese Bakterie iinderte die n. Flora des Krautes u. ergab ein 
yollkommenes Prod. Die fremden Bakterien wurden zuriickgedrangt u. ihre Ggw. 
bei der Garung abgekiirzt. W ahrend der heftigsten GSrung war die Ggw. der 
zugesetzten Bakterien augensclieinlich, u. wurde im weiteren Yerlauf mit Hilfe der 
Plattenmethode, mikroskop, oder mit Hilfe von Zucker kontrolliert. Der EinfiuB 
der zugesetzten Bakterien machte sich auch in den Gfirungsprodd. geltend, indem
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mehr Milchsiiure u. weniger Eg. u. weniger A. festgestellt werden konnte, ais im 
ungeimpften Kohl. (Joum. Agricult. Research. 30. 955—60.) H a a s e .

H ein ric h  F in ck e , Uber die Eigcnschaften der Kakaobutter. (Vgl. S. 1637.) 
Im Gegensatz zu V a u b e l  (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 222; C. 1924. I. 2908) stellt 
Vf. fest, daB die in Z ip p e r e r , die Schokoladefabrikation (4. Auflage, Berlin 1924. 
53) angegebenen Kennzalilen ais zuverl&ssig gelten konnen. Die Spannung der 
Verseifungszahl kann vermutlich auf 192—196 oder 192—198 yerringert werden. 
Die Art der Gewinnung u. Behandlung der Bohnen iindert die Konstanten nicht. 
Hochstens konnen hei der Extraktion Nichtfcttstoffe ins Fett gelangen. Liegt eine 
solche Probc vor, so ergibt Losen in wenig PAc., Stehenlasscn, Filtrieren u. Ver- 
jagen des Losungsm. das reine Fett. Kakaobohnen oder -Erzeugnissc zieht man 
am besten mit wenig Ae. oder besser PAe. aus unter Verzicht auf restlose Gewinnung 
des Fettes. Die Art der Erstarrung, hockerig oder nicht, ist nur abliiingig von der 
Art des Erkaltens. Vf. gibt in einer Tabelle die Ergebnisse von 6 Betriebs- 
kontrollen u. von Verss. mit anormalem Materiał wieder. (Ztschr. f. angew. Ch. 
38. 699—701. Koln.) J u n g .

H en ri Stassano und A. P. R o lle t, Der Gasgehalt der pasteurisierteti Milch. 
Jinderungen chemischer Gleichgetńchte der Milch im Anschlu/s an die Wirkung des 
Vaki{ums und der Erliitzung (Pasteurisation). Vgl. Unterss. Uber den COs-, Os- 
u. N-Gehalt von roher u. pasteurisierter Milch. Nur der COs-Gehalt nimmt deut- 
lich ab. Unter bestimmten Bedingungen kann eine betriiclitliche Zunahme von O, 
erzielt werden. — Feststellungen inwiefern die Anderung des COa-Gelialts auf 
Acididiit wirken. (C. r. soc. de biologie 93. 716—18. 718—20. StraBburg, Inst. 
de chim.) O p p e n h e im e r .

G. A chard  und H. S tassano, Einige physiko-chemische Konstanten der rohen 
und nach verschiedenen Methoden pasteurisierten Milch. (Ygl. yorst. Eef.) pu  - Messungen, 
Best. der Leitfiihigkeit, Gefrierpunktserniedrigung, Dichtigkeit, Viscositat, Ober- 
fliichenspannung. (C. r. soc. de biologie 93. 708—10. StraBburg, Inst. de physiąue 
biolog.) ________  O p p e n h e im e r .

Levon A ra k e l A gopian, Paris, Gewinnung von Yitaminen. (D. R . P . 417 020 
KI. 12p vom 4/2. 1923, ausg. 8/8. 1925. F. Prior. 23/2. 1922. Zus. zu D. R. P. 415313;
C. 1925. II. 1638. — C. 1925. I. 1375 [E. P. 193831].) Sc h o t t l a n d e r .

T akam ine F erm en t Co., New York, ttbert. von: Jo k ic h i T akam ine jr., 
Clifton, N. J., V. St. A., Herstellung starkefreier Kleie. Man kocht die Kleie, ver- 
mischt sie mit diastatischen Enzymen, um die Starkę in Zucker u. Dextrine um- 
zuwandeln, u. wiischt dann diese Prodd. mit frischem W. aus. Der Ruckstand 
wird abgepreBt u. getrocknet u. kann dann ais laxierend wirkendes Nahrmittel 
fur Diabetiker verwendet werden. (A. P. 1543458 vom 14/9. 1922, ausg. 23/6. 
1925.) Oe l k e r .

Soc. Anon. des F ab riąn e s  de Chocolats e t Confiserie J . K laus, Le Locie, 
Neuch&tel, Schweiz, Herstellung von Schokolade. Die Kakaomasse wird unter 
starkom Rtthren in einem mit Wasserheizmantel yersehenen GefaB erhitzt, wobei 
tropfenweise Itakaobutter zugefugt wird. Wenn die Temp. infolge der Wrkg. der 
Riihrer steigt, wird die Temp. des Heizwassers yermindert. (E. P. 226044  vom 
1/1. 1924, ausg. 7/1. 1925. Prior. 19/12. 1923.) Oe l k e r .

P an i F unke  & Co. G. m. b. H ., Berlin, Hohler Terschlufistopfen aus Gummi 
fur Butyrometer, Fettpriifer u. dgl. Das in den Stopfen einsetzbare DruckstUck 
hat eine Hohlung, in die ein Stift eingesteckt wird, um den Stopfen zu yerlSngem 
u. seinen Durchmesser zu yerringern. (D. R. P. 416265 KI. 421 vom 5/11. 1924, 
ausg. 10/7. 1925.) Ma i.
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XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

E d u ard  R . B esem felder, Neues Verfahren zur sparsatnercn Hersłellutig von 
plasłischm Massen aus organischen Bindemitteln und darin unloslichen, vornehmlicli 
anorganischen Pulvern. Beschreibung eines Verf. zur Ilerst. plastischer MM., z. B. 
Kitt, nach D. li. P. 2(31240 u. 394104 (C. 1924. II. 1301), nach dem man daa 
anorgan. Fiillmittel durcli D&mpfe eines Losungsm. trocknet, das organ. Binde- 
mittel durch ein Losungsm. verd., mit dem Fiillmaterial zusammenknetet u. das 
Losungsm. abdestilliert. (Chcm.-Ztg. 49. 747—48.) J u n g .

0. M eier, Die Fabrikation des kiinstlichcn JJorncs (Galaliih). (Vgl. S. 622.) 
Kurzes Referat iiber die Trocknung u. Analyse des Caseins. Ferner wird die Be- 
schaffenheit der notigen Chemikalien fiir den GalalithprozeB, wie HsO, Formalde
hyd, Farben, Ersatz- u. FullstofFe besprochen. (Caoutchoue et Guttapercha 22. 
12790—94. 12830—3 5 . ) _________________ E y e r s .

A ctien-G esellschaft fu r A n ilin -F ab rik a tio n , Berlin-Treptow, (Erfinder: P a u l 
Onnertz, Berlin-Wilmersdorf und Benno Schw arzel, Berlin), Verfahren zum Schutze 
der tierischen Faser bei der Behandlung mit alkalischen Fliissigkeiten. Abiinderung 
des durch D. E. P . 359228 geschiitzten Verf., dad. gek., daG man den alkal. Fil. 
geschwefelte Phenole zusetzt. (D. R . P. 418110 KI. 29 b vom 22/8. 1924, ausg. 
25/8. 1925. Zus. zu D. R. P. 359 2 2 8 ; C. 1923. II. 1006.) K a u sc ii.

B ellm an  B rook  B leachery  Company, Fairyiew, iibert. von: Jo seph  P. Mil- 
lik en , Hasbrouck Heights, New Jersey, V. St. A., Abkochm wid Reinigcn von Baum- 
wóllgeioeben. Daa Baumwollgewebe wird vor dem Bleichen u. Mercerisieren von 
der Sengmaschine in ein h. Bad aus einer verd. Mineralsiiure, IIC1, gefiihrt, nach 
kurzer Zeit, etwa 1 Min., wird das Gewebe mit W. gewaschen, die Siiure durch 
Behandeln mit h. Alkalien neutralisiert u. gewaschen; das gereinigte Gewebe wird 
dann mercerisiert u. gebleicht. (A. P . 1540  491 vom 2/8. 1924, aus. 2/6. 
1925.) F r a n z .

P ercy  "W aentig und R ic h a rd  Z iegenbalg , Dresden, Aufschliefsung von Faser- 
pflanzen zwecks Gewinnung von Zellstoff unter Verwendung von Siiuren u. Cl, dad. 
gek., daB man die Rohstoffe zuniichst mit Siiuren ohne Zufiihrung von Wfirme u. 
dann in bekannter Weise mit Cl behandelt. (D. R. P. 397361 KI. 55b vom 5/7. 
1922, ausg. 21/8. 1925.) Oe l k e u .

A lsa Soe. Anon., Basel, Schweiz, iibert. von: Jaques E dw in  B randen- 
berger, Neuilly sur Seine, Frankreich, Glanzende hohle Kunstfaden aus Viscose. Man 
verwendet zur Herst. der Fiiden eine mittelreife Viscose, dereń Salzpunkt iiber 7 
liegt, der Salzpunkt ist die Zahl, welche der Konz. einer Kochsalzlsg. entapricht, 
die gerade ausreicht, um einen einfallenden Tropfen Yiscoselsg. zur Koagulation 
zu bringen; eine Yiscose mit einem Salzpunkt 7 wird durch eine 7 °/0'g- Koch
salzlsg. zur Koagulation gebracht. (A. P. 1544631 vom 30/1. 1924, ausg. 7/7. 
1925.) F r a n z .

E astm an  K odak  Company, iibert. von: P a n i C. Seel, Rochester, New York, 
V. St. A., Wicdergcwinnung von Essigsaure aus dem Celluloseacetatgemisch. Das aus 
dem Acetylierung8gemisch nach dem Verdampfen der Essigs&ure erhaltene grobe, 
noch etwa 30% EssigsSure enthaltende, pulverfórmige Celluloseacetat wird in einer 
Zerkleinerungsyorr. wiihrend der Zerkleinerung mit einem h. Luftstrom behandelt; 
aus dem mit den Essigsiiuredampfen beladenen Luftatrom wird die EssigsSure 
durch Kuhlen abgeschieden, die Luft wird dann wieder erwiirmt u. von neuem 
yerwendet. (A. P. 1536312 vom 2/4. 1924, ausg. 5/5. 1925.) F ra n z .
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Leon L ilienfeld , Wien, Cellulosederivate. Die durch Eiuw. von Ilalogenfett- 
siiuren auf Cellulosesanthogenate erhaltlichen Cellulosederiw. werden mit Ain- 
moniakderiw. behandeit, die noch mindestens ein yertretbares II-Atom entlialten ■ 
die Beliandlung mit den Ammoniakderiw., wie Anilin, o-Toluidin, Athylamin, Di- 
iithylamin, Methylamin, Phenylathylamin usw., kann erfolgen, nachdem die Cellu- 
losexanthogenatfettsiiureverbb. abgeseliieden sind, oder man liiBt sie auf das rolie 
Reaktionsgemisch einwirken, oder man gibt die Ammoniakderiw. bei dćr Herst. 
der Cellulosexanthogenatfettsauren vor, wiihrend oder nach dem Zusatz der Halogen- 
fettsiiuren zu; die Prodd. konnen durch Fallen mit Siiurcn oder sauren Salzen ab- 
geschieden werden, sie sind unl. in W., A., A., 1. in verd. Alkalien oder wss. NH3, 
Pyridin, Anilin, Chlorhydrincn; die Lsgg. konnen zur H erst von Kunstfiiden, 
Filmen usw. dienen. (E. P. 231801 vom 22/5. 1924, Auszug yeroff. 27/5. 1925. 
Prior. 4/4. 1924.) F r a n z .

A ctualite  I llu s tre e , Soc. Anon, Paris, Druckplatten. Man stellt aus einer 
erwfirmten weichen piast. M., wie Celluloseacetat, eine Matrize her, zur Herst. der 
Stereotypplatte yerwendet man eine piast. M., die bei einer niedrigeren Temp. er- 
weicht ais die Matrize; in die Stereotyplatte kann Metalldraht usw. eingebettet 
werden. (E. P. 234140 vom 19/5. 1925, Auszug veroff. 15/7. 1925. Prior. 19/5. 
1924.) F uan z .

loco  R ubber & W aterproofing  Com pany, L im ited , W .  H. N u tta ll  und
G. W. Jam es, Glasgow, Schichtenweise zusammengesctzte Massen. Schichten aus 
Gewebe, Papier, Asbest, IIolz, Leder, Kautschuk, Metallen werden mit Hilfe von 
Harzen, Ollacken, yereinigt, u. der erhaltene Gegenstand mit Papier, Baum- 
wolle usw., die mit farbigen Mustern yersehen sein konnen, iiberzogen. (E. P. 
234159 vom 23/1. 1924, ausg. 18/G. 1925.) F ra nz .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
D. J. "W. K reu len , Ein Beitrag zur Geschichte der festen Brennstoffe. Angaben 

iiber den Gebrauch von BrenustoiFen in der Zeit vor Chr. Geb., z. B. bei den 
Chiuesen zum Porzellanbrennen, in den Spruchen Salomos (Holzkohle), bei Tlieo- 
phrastus usw., bis zur Erfiudung der Dampfmaschine durch W a tt  u . der Herst. 
von Briketts etwa um die Mitte des yorigen Jahrhunderts. (Het Gas 45. 273—76. 
Rotterdam, Laboratorium voor Brandstoof-en olieonderzek ,,Gluckauf“). W o i.f f r a m .

D. StavorinU3, Die Rńnigung von Steinkolilc durch Schaumflotation. Be- 
schreibung der bisher ublichen Kohlenwiische, der Entw. des Verf. der Schaum
flotation u. ausfulirliche Scliilderung der Apparatur u. Arbeitswcise nach E lm o rk - 
D ie h l  auf Grund der Angaben yon K o p p e r s . (Het Gas 45. 266—70. Amsterdam, 
Westergasfabriek.) W o l f fr a m .

R. Lessing, Der Einfłufi von Aschenbestandteilen a u f den Verkokungsvorgang. 
Vf. behandeit ausfuhrlich zunachst den EinfluB des Aschengehalts der Kohle, 
lediglicli ais Ballast oder Verdiinnungsmittel betrachtet, wodurch ein Mehraufwand 
yon ca. 10% an Massenfordcrung, in Betrieb zu haltender Ofen u. an Arbeitslolin 
bedingt wird, den Gehalt der median: trennbaren Kohlenbestandteile, die erhćihten 
Abrieb u. damit wesentlich hoheren Grusanfall mit sieli bringende Yerminderung 
der Kokshiirte,' die Red. des festen C im Feuer, den Mehraufwand an Brennstoff
u. Kalkstein in Schmelzofen, die Verminderung der Verbrennungstemp. wie der 
absol. Warmemenge u. der Verbrennlichkeit des Kokses. Fem er wird die Einw. 
der einzelnen Aschenbestandteile, insbesondere der Pyrite, die katalyt. Wrkg. der 
Mineralanteile, der schadigende EinfluB auf die Wandę der Verkokungskammern, 
bei Schmelzprozessen usw. besprochen. (Journ. Soc. Cliem. Ind. 44. T. 345 
bis 350; Gas Journ. 171. 541—43.) W o l f fr a m .
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R. A. M ott und R. W ig g in to n , Die Beheizung von Kokso fen. Dic fort- 
schreitende Entw. hat die friihere Beheizung der Ofenkammcrn mittelst liorizontaler 
Heizkaniile ohne Vorws'irmung der Yerbrennungsluft fast yollstiindig zugunsten der 
yertikalen Anordnung yerdriingt, wobei die Kanale in rcgelmiiBigem Weclisel von 
den h. Verbrennungsga8en u. der zugefiihrten Luft durchstromt werden. Bei dieaer 
regeneratiyen Bauart wird die ftthlbare Warnie der Verbrennungsgase weitgehend 
ausgenutzt, die Flamnjentemp. erhoht u. auf diese Weise eine erhebliehe Ersparnis 
an Heizgas erzielt. Die Einzellieiten u. die melir oder weniger giinstige Anlage 
dieser neuen Beheizung bei den yerscliiedenen Ofenbauarten werden ausfiihrlich er- 
ortert. (Journ. Soc. Cliem. Ind. 44. T. 350—54. Department of Fuel Technology, 
The Uniyersity, Sheffield.) W o l f f r a m .

W illia m  A. B one, Die Zusammensetzung der Kolile. Verss. zur Aufkliirung 
des Entstehens u. des Aufbaues der Kohlensubstanz an Iland von Proben aus 
Kohlenlagern, welelie die yerscliiedcnsten Entwicklungsstufen, von Lignit u. Braun- 
kohle bis zum Anthraeit aufweisen, insbesondere der austral. Maryyalc-Morwell- 
bohrung im Staate Victoria. Die Verss. erstreckten sieh auf die Zerlcgung durch 
Erhitzen u. die Extraktion mit Pyridin-Chlf. sowie mit Bzn. unter Druck, letztere 
erscliien am yorteilhaftesten. Vf. kritisiert die Bezeiehnung der Kohlensorten nach 
ilirem Aussehen (Glanz-, Mattkohle) u. den einzclnen mechan. (Fusain, Durain, 
Clarain, Vitrain) oder durch Extraktion trennbaren Bcstandteilen u. warnt, besonders 
in der Diskussion, vor ubereilter Festlegung, che unsere Kenntnis yeryollkommnet 
ist, etwa mit griech. Buchstaben, die in der Chemie wie in der Physik wesentlich 
andere Bedeutung besitzen. (Journ. Soc. Chcm. Ind. 44. T. 291—299.) WOLFFKAM.

F ran z  Bóssner, U ber Kohlen- und Koks-Normung. Anregung zur Aufstellung 
von Normen fur Gaskohle u. Koks sowie Festsetzung geeigneter Priifungsmcthodcn. 
(Gas- u. Wasserfach 68. 507—8. Gaswerk Wien-Simmering.) W o l f f e a m .

M. K usnetzow , Zur Frage iiber die Natur der Steinlcohle. II. Die Ungesdttig- 
keit der Kohle. (I. vgl. Mitt. der Ingenieure von Sud-RuBland [russ.] 1919.) Urn 
die Ungesiittigkeit der Kohle zu ermitteln, wurde ihre Jodzahl bestimmt. Das 
Ergebnis hiingt — abgesehen von der Beschaffenhcit der Kohle — vom jodhaltigen 
Reagenz, vom Losungsm., von der relatiyen Menge der Kohle u. des Reagenz u. 
von der Reaktionsdauer ab. So betrSgt die Jodzahl einer zermahlenen u. bei 100° 
getrockneten Kohle, wenn auf 1 g Kohle 15 ccm CC14 u. 25 ccm Hiiblscher Lsg. 
genommen werden, nach* 1 Tage 14,1, nach 22 Tagen 42,8; wird die Hiiblsche Lsg. 
durch die Wijssche (20 g Chlorjod in 1 1 Eg.) ersetzt, so betragt die Jodzahl nach 
1 Stde. 11,7, nach 20 Stdn. 27,2, nach 15 Tagcn 40,9; wirkt auf 1 g Kohle 40 ccm 
einer 0,1-n. Lsg. von Chlorjod in CCI,, so betragt die Jodzahl nach 1 Stde. Einw. 
21,0, nach 1 Tage 27,7. W erden in die letztere Lsg. statt 1 g nur 0,5 bezw. 0,1 g 
Kohle eingetragen, so ergibt sieh die Jodzahl in 24 Stdn. zu 55,7 bezw. 205,0. 
Almliche Zunahme der Jodzahl bei Abnalime der relatiyen Kohlemenge wird auch 
in anderen Jodlsgg. beobaclitet. — Durch Messung der H J in der Lsg. wurde die 
Menge des auf Substitution yerbrauchtcn Jods bestimmt. Sie ist am geringsten bei 
Verwendung der Wijssclien Lsg., die also bei Analysen zu gebrauchen ist. Mit 
ihren Angaben stimmt auch die von der Kohle bei 120° aufgcnommene Sauerstoff- 
menge ttberein. Auf 0,1 g Kohle ist 15 ccm CClj u. 25 ccm Wijsscher Lsg. zu 
nehmen. Die Reaktionsdauer: 15 Tage. — Nach diesem Verf. wurden 13 Kohle- 
sorten untersucht, die Jodzalilen von 15,3 (Anthrazit) bis 160 (Gaskohle) ergabon. 
(Journ. chimiąue de 1’Ukraine 1. Techn. Teil. 65—83. [russ.]; Metallborse 15. 2164 
bis 2165.) B ik e rm a n .

M. N a p h ta li, 'Die Verolung der Kohle. Ubersicht iiber die Arbeiten von 
B e r g id 8  u . ihrc industricllc Auswertung. Der Ausdruck „Verolung“ stellt den 
Sachyerhalt klarer dar, wśihrend „Verflussigung“ yon L u m m ek  fiir den reincn C
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gebraucht wurdc. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fctte, Ole, Wachse, Harzc 32.

F re d e rick  G reenbaum , Calciumsalze der Tiefiemperaturteerphenole. Zur Horst, 
der Calciumphenolate erwies sich die doppelte Umsetzung der Natriumphenolate mit 
Ca(OH), ais ungeeignet. Beim Erhitzen der Phenole mit Kalkmileh erhiilt man 
Prodd. mit niedrigem Gehalt. Mit CaCI, in Verb. mit Ca(OII)2 wurden die Ausbeuten 
erhoht. In wss. Lsg. ist die Ausbeute besser ais in alkohol. Ein Gemisch von 
55''/o Calciumphcnolaten u. -15% CaO erwies sich ais unwirksam gegen Boli Weevil. 
(Chem.-Ztg. 49. 754. Philadelphia.) JtfNG.

J. E. H ack fo rd , Gaserzeugung aus schweren Heizolen dureh unvollkommene 
Verbrennung. Zusammenstellung des Schrifttums iiber Olgaserzeugung, Erorterung 
der Schwierigkeiten u. Unvollkommenheiten bei derartigen Anlagen unter ein- 
gehender Begriindung ihrer Ursachen. Beschreibung einer Versuchsanlagc, welche 
alle Nachteile yermeidet, fortlaufend ein nicht nur mit Generatorgas, sondern auch 
mit Stadtgas gleichwertiges Gas von bestSndigem Heizwert erzeugt u. demnSchst 
im groBen ausgefiihrt werden soli. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 299—305.) Wo.

J. Salk ind, Bleitetraathyl und seine Verwendung in Explosionsmotoren. Zu- 
sammenfassender Bericht. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstyo 8. 950—52.) Bik.

X av ie r L afargue, Die induslrielle Gewinnung von absolutem, Alkohol. Obersicht 
iiber die in Frankreich gebrSuchlichen Verff. zur Herst. von A. iiber 99,5%. Dieser 
wird ais Motorenbrennstoff verwendet, da nur absol. A. sich bei jeder Temp.
u. in allen Verhiłltnissen mit anderen Treibmitteln mischt. (La Naturę 1925. 
154—57.) B e h r l e .

F. C. W irtz , Mitteilung des Reichsinslituls fur Brennsto/fioirtsehaft. Beschreibung 
eines Aspirators zur Entnahme genauer Durchschnittsproben von Gasen auch aus 
unter Saugung stehenden Lcitungen u. Anfbewahrung der Muster ohne Ycriindc- 
rung ihrer Zus. (Het Gas 45. 263—66.) W o l f f r a m .

G eneral P e tro leu m  C orporation, Califomien, ubert. von: P au l W . Prutzm an,
Los Angeles, Californien, Entfdrben und Słabilisieren von Olen. Das zu reinigende
Ol wird mit einem gepulyerten festen Adsorptionsstoff gemischt, die Mischung wird 
in einem geschlossenen GefaB auf eine Temp. erhitzt, bei der das Ol sich mcrklich 
zersetzt Die h. Mischung wird mit Dampf behandelt u. schlieBlich der Adsorptions
stoff abgetrennt (A. P. 1547682 vom 19/4. 1921, ausg. 28/7. 1925.) K a c sc h .

J . H. B reg eat, Paris, Herabsetzung der Verdampfungsgeschu>indigkeit leicht- 
fliichtiger Kohlenwassersto/fe. (E. P . 230311 vom 9/5. 1924, ausg. 2/4. 1925. —

Louis F lo rim ond  B laringhem , Paris, Impragnieren von Holz. Man behandelt 
lebende oder frisch gefiillte Baume mit Alkalidichromatlsgg., deneu gegebenenfalis 
Alkalichloride oder -fluoride, bezw. Farbstofflsgg. zugesetzt werden konnen. — Das 
Verf. bezweckt eine Koagulierung des Zellinhaltes der Holzer, wie EiweiBstoffe 
oder reduzierender Zucker. Die Impriignierlsgg. konnen nach den ublichen 
Methoden, z. B. dureh Injektion, den Holzern einyerleibt werdeu. Dureh die Be- 
handlung wird einerseits die mechan. Widerstandsfahigkeit des Holzes wesentlich 
erhoht, andererseits erfordert die Dampfung etwa die halbe Zeit u. liefert nicht 
deformierbare Bretter. Will man biegsame Holzer gewinnen, so impragniert man 
zunSchst mit Dichromatlsgg., zerlegt das Holz in diinne Bliitter u. behandelt mit 
Alkalichlorid- oder -fluoridlsgg. nach. Das gebogene Holz behiilt dann dauernd 
seine Gestalt bei. Der Zusatz von Farbstofflsgg. erfolgt zwecks Beeinflussung der 
Farbung der HSlzer. (F. P. 561927 vom 8/2. 1923, ausg. 30/10. 1923.) Sc h o t t l .

198-200.) H e l l e r .

C. 1925. I. 454 [D. R. P. 405 534].) Oe l k e k .

Prioud in OBra.nj SchluB der Kcdaktion: den 16. Noyember 1925.


