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A. Allgemeine und płiysikalisclie Cłiemie.
—, Sir George Beilby 1850 - 1924. Nachruf. (Proc. Eoyal Soc. London Serie A 

109 . I—XVII.) H a n t k e .
— , Sir Thomas Edward Thorpe 1845—1935. Nachruf. (Proc. Eoyal Soc.

London Serie A 109. XVIII—XXIV.) H a n t k e .
Em. Śvagr, Vorlesungsversueh zur Darstellung von Salpetersaure aus der Luft. 

Eine mogliclist einfache Apparatur zum Gebrauch an Mittelschulen wird beschrieben. 
(Chemickć Listy 19. 128—29. 1925.) Sto ja n o v A.

Alfred. Stock, Der Triumph des Kohlenstoffes. IIervorhebung des Unterscbieds 
zwischen dem Koblenstoff u. der Mannigfaltigkeit seiner Verbb. u. den iibrigeu 
Elementen, der zwar kein prinzipieller, sondern nur ein groflenmiiBiger ist, u. der 
Bedeutung der Elektronenrkk. fur die Erweiterung der Chemie nacli verschiedenen 
Seiten. (Naturwissenschaften 13. 1000—1003. 1925. Berlin-Dahlem.) J o s e p h y .

A m aldo P in tti, Eine didaktische Darstellung der Elemente. Die Elemente 
sind auf einer Spirale, an dereń Anfang der H stebt, derart angeordnet, daB die 
einzelnen Gruppen auf einzelne Eadien zu liegen kommen. (Gazz. chim. ital. 55. 
754—57. 1925.) G o t t f r ie d .

Georg Joos, Zur Frage nacli der Natur der chemischen Bindung: der Bau von 
SiClt. Auf Grund der Messungen von F o w ler  (Philos. Transact. Eoy. Soc. 
London A 2 2 5 . 1; C. 1925 . II. 889) iiber die Spektren von Si bereclinet Vf. die 
beim Zusammentritt der Ionen Si+ + + + u. 4 Cl-  freiwerdende Energie U  zu 2307 
Cal./mol. Andererseits laBt sieb aus dem tetraedr. Modeli des SiCl4 dieselbe GroBe 
ais Summę der Potentiale aller zwischen den Ionen wirkenden KrUfte bestimmen. 
Die Entfernung der in den Ecken des Tetraeders befindlichen Cl-Ionen vom Mittel- 
punkt betrśigt nacli Krystallgitterberechnungen 2,59 X. Mit Hilfe dieser GroBe 
ergibt die Berechnung von U den Wert 2847 Cal./mol. Bei etwas (7%) groBeren 
Dimensionen des Modells wird die Diskrepanz zwischen den beiden Werten ver- 
ringert. Infolge verschiedener Unsielierheiten wird aber die Ubercinstimmung ais 
genugend bezeichnet. (Physikal. Ztscbr. 2 6 . 734—37. 1925. Jena, Phys. Inst. d. 
Univ.) H a n t k e .

Leon Schames, Ubcr die Ableitung der Zustandsgleicliung aus der spezifischen 
Warme. Nacli Messungen von A magat an WasserstofF bat die Kurve der idealen 
Ausdelinung parabol. Charakter. Mit ihrer Hilfe gelangt Vf. zu einer Zustands- 
gleiclmng, dereń Lsg. bei Kenntnis der spezif. Warnie cp prinzipiell moglich ist. 
(Physikal. Ztsclir. 26. 731—32. 1925. Frankfurt a. M.) H a n t k e .

Richard C. Tolman, U ber die Ableitung der Gleicliung fur den Temperatur- 
effelct auf die Reaktionsgescliwindigkeit. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1524; 
C. 1925 . II. 2122.) Vf. leitet die AiTheniussche Gleicliung:

— d C/d t =  k C  =  k 'e ~ W R r >-C, 
welclie die Gescliwindigkeit einer monomolekularen Ek. erster Ordnung in Ab- 
hangigkeit von der Temp. T  u. der Aktmerungsenergie E  darstellt, ab, ohne be- 
sondere Voraussetzungen iiber die Geschwindigkeit u. den Mechanismus der Akti- 
vierung zu maclien. Es wird nur vorausgesetzt, daB die unaktivierten Moll. sieli
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iu einem statist. Gleicbgewicht befmden, u. daB dic spezif. Geschwiudigkeiten, mit 
dcneu die Moll. vou eincm Zustand in einen auderen ubergeben, durcli den Verlauf 
der Rk. nieht beeinfluBt werden. — Die Gleichung:

— d C / d t  =  k C C ' =  k'T"‘" e- ^ E + E">lBT^.CO', 
welebe die Rk.-Gesehwindigkeit einer bimolekularen lik. zweiter Ordnung mit der 
Temp. u. der Aktivierungsenergie verbindet, wurde sowohl unter der Yoraus- 
setzung, daB die Moll. bereits vor dem zur Rk. fiihrenden ZusammenstoB aktiyiert 
waren, ais auch unter der Voraussetzung, da8 Aktiyierung u. Rk. an denselben 
ZusammenstoB gebunden aind, abgeleitet. Zwischen den beiden versehiedenen 
Voraussetzungen iiber den Aktiyierungsmschanismus bei bimolekularen Rkk. liefert 
die Arbeit also keinc Entscbeidung. Vf. neigt jedoeli dazu, der ersten Annahme 
die groBere Wahrseheinlicbkeit zuzusprechen. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 47 . 
2652—61. 1925. Pasadena [Cal.], Inst. of Technol.) J o s e p h y .

Ignacio P u ig , Bcstimmung der Koeffizienłen in den chemischen licaktioncn 
durcli positwe und negatwe Valenzen. Fortsełzung von S. 1094. Die im 1. Teil der 
Arbeit gegebenen Regeln werden angewandt zur Best. der Valenzen von Metal- 
loiden oder Metallen, die in Verb. mit Sauerstoff einen Teil des Anions bilden. 
Daraus werden die Koeffizienten der betr. Stoffe in den in Frage kommenden Rkk. 
ermittelt. Dieses Verf. zur Feststellung der Valenzen wird dann auf andere zu- 
sammengesetzte Anionen ausgedehnt, in denen an Stelle von Sauerstoff andere Ele- 
rnente auftreten. Aucli einige Reaktionsgleicliungen aus der organisehen Chemie 
werden nach dieser Metbode abgeleitet. Sodann bespriclit Vf. einige Ausnahmen 
von den Regeln zur Koeffizientenbest., zu denen besonders die Stoffe, in denen 
2 Sauerstoff- oder Schwefelatome untereinander gebunden sind, geboren. (Quimiea 
e Industria 2 . 309—12. 1925. Tortosa.) H a n t k e .

H. K repelka und N. N ik o lić , Rewision des Alomgewichtes des Aluminiums 
(III). Analyse des Aluminiunichlorids. Die yorlaufigen Resultate von R ic h a r d s- 
K h e p e l k a , erhalten bei der Analyse des AlBrs — At.-Gew. 26,963 — werden be- 
stiitigt. (Cbemickó Listy 19. 158—63. 1925.) Sto ja n o v a .

K. C. K ar, Die kitietische Theońe der Kompresńbilitat der Losungen und 
binareń Fliissigkeiłsgemische. II. (I. vgl. Pliysikal. Ztschr. 2 6 . 465. 1925; C. 1925.

II. 2042.) Fur verd. Lsgg. wird eine Gleichung von der Form  ̂ ^   ̂^

aufgestellt, in der fi die kub. Kompressibilitat, k die Konz. des gel. Stoffes dar- 
stellen. Die Iudiees k u. 0 bezieben sicb auf Lsg. bezw. Losungsm. Die mit 
dieser Formel fiir einige Salzlsgg. berechneten (9-Werte werden den experimentellen 
Ergebnissen gegeniibergestellt, mit denen sie in gutem Einklang sind. — Fiir Chloro- 
form-Schwefelkohlenstoff- u. Essigsaure- TFassergemische werden ebenfalls die Kom- 
pressibilitiiten ermittelt. Im ersten Fali (nicbt misehbar) paBt sicb die Gleicbung 
den Beobachtungen gut an, im 2. Fali (misehbar) zeigen sich erbebliehe Differenzen 
mit den Tatsaclien, welche durch die auf verd. Lsgg. begrenzte Gultigkeit der 
Formel ihre Erkliirung finden. (Physikal. Ztsebr. 2 6 . 737—39. 1925. Kalkutta.) H a n .

Ricardo Gans, Eine Bemerkung iiber pseudoisołrope und pseudofliissige Korper. 
Yf. beantwortet die Frage, ob es pseudofliissige Korper gibt, d. h. makroskop. fl. 
Substanzen, die aus ungeordneten festen Krystallen bestehen, verneinend. Aus 
seinen Bereehnungen geht yielmehr heryor, daB ein „pseudofliissiger" Korper sehon 
mikroskop, eine Fl. ist, u. daB ein fester Korper, der aus ungeordneten Krystallen 
besteht, immer einem isotropen Korper aquivalent ist. (Contribueióu al Estudio de 
las ciencias fis. y  mat. 3 . 435—40. 1925.) H a n t k e .

Ernest Sydney H edges und Jam es E ckersley  Myers, Die pcriodische Kry- 
stallisation reiner Stoffe. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 127 . 1013; C. 1925. II.
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892.) Vff. beobacliteten mkr. rythm. Krystallisation von Cr-Alaun u. JBa(NOs).lt 
wenn sehr diinne Hiiute ilirer wss. Lagg. schnell eingedunstet werden; Cr-Alaun 
tritt dabei in der metastabilen, spliiirolith. Form auf. Die period. Krystallisation 
von Benzoesdure aus H2S 0 4 -f- A. ist dagegen niclit nur ein Oberflachenefłekt. 
Werden 5 g Benzoesaure mit 12—20 ccm einer Mischung gleicher Voll. H2S 04 u.
A. erwarmt u. laugsńm abkiihlen lassen, so bilden sieh in der ganzen M. wie 
Zwiebelschalen -angeordnete, bis zu 1 em entfernte KryBtallschiehten aus. Vff. 
halten es fur wahrscheinlich, daB period. Phiinomene allgemein an die Ggw. meta- 
stabiler Systeme gebunden sind. (Journ. Chem. Soc. London 1 27 . 2432—34. 1925. 
Manchester, Univ.) KeOger.

E-obert W alter, Zur Kenntnis der flussigen Mischkrystalle. Wahrend die Er- 
scheinung, daB zwei an sich nicht krystallin-fliissige (im folgenden kr.-fl. abgekiirzt) 
Substanzen im Gemisch kr.-fl. Erscheinungen zeigen konnen, ais ein Beweis fur 
die Natur kr.-fl. Phasen ais Emulsionen (vgl. G. Tammann, Aggregatzustande, 
Leipzig 1922, S. 286) angeseben wurden, konnte durcb vorliegende Verss. das Auf- 
treten kr.-fl. Eigensebaften bei der Miscbung von Substanzen ais eine Folgę von 
Misehkrystallbildung zweier latenter kr.-fl. Phasen erwiesen werden. — Der gesuchte 
latente F. I (<,) eines Korpers ergibt sich aus dem bekannten F. I (ij) eines bei- 
gemischten chem. iłhnlichen Stoffes u. dem gefundenen F. I. des Gemisches (/«,) 
nach der Formel ■ tl =  t2 — [100 (ia —tm) : ej, wenn c, die molekulare Konz. des 
untersuchten Korpers in Mol.-0/,, bezeichnet. —- Das Auftreten kr.-fl. Eigenschaften 
bei Gemischen von an sich nicht kr.-fl. Substanzen liiBt sich folgendermafien er- 
kliiren: Die Substanzen, die solche Gemische geben, sind sehr gut krystallisierende 
Stoffe, meist aromat. Carbonsauren, die eine Unterkiihlung ihrer Schmelze nicht 
zulassen. Eine ihnen etwa eigentumliche monotrope kr.-fl. Pliase, die nach ihrer 
chem. Konst. wohl zu erwarten ist, bleibt infolgcdessen latent, wenn aucli ihr F. 
gar nicht tief unter der festen Phase liegt. Werden aun 2 chem. ahnliclie Sub
stanzen dieser Art gemischt, so kann der Misch-F. der festen Phasen, der ja in 
den meisten Fallen gegen die FF. der reinen Komponenten erniedrigt ist, unter den 
Misch-F. der kr.-fl. Phasen sinken, der bei chem. verwandten Korpern zwischen 
den beiden latenten kr.-fl. FF. der reinen Komponenten liegt; ein solches Gemisch 
wird dann enantiotrop kr.-fl. erscheinen. — Die Yersuchsergebnisse sind in 3 Tabellen 
zusammengestellt, die aus dem Original zu ersehen sind. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 
58. 2303—10. 1925. Halle a. S., Univ.) B u sc h .

S. V alen tiner, U ber die Loslichkeit der Edelgase in Wasser. Es wurde die 
Loslichkeit von Ne in einem Gemisch von 30% He u. 700/o Ne neu bestimmt. In- 
folge der geringen Loslichkeit des Gemischs konnte nur die GroBenordnung u. der 
Gang mit der Temp. festgestellt werden. Ne u. wahrscheinlich auch He zeigen Abnahme 
der Loslichkeit mit steigender Temp., u. zwar liiBt sich die Temperaturabhangigkeit

der Loslichkeit ausdriicken dureh die Gleichung T 2 =  ao +  ai (T  — 273);

worin l die Ostwaldsclie Loslichkeit, a0 u. ax Konstantę, dereń Werte mit dem 
At.-Gew. in Beziehung stehen, bedeuten. Wahrscheinliehe Werte fiir die Loslich
keit von Ne in W. sind bei 0° 0,022; 17° 0,018; 45° 0,013 u. fiir He bei 0° <  0,012; 
17° 0,011 u. 45° <  0,010. (Die PrcuB. Bergakademie zu Clausthal. Festselirift.
1925. 414—28. Sep.) E n s z l in .

Fritz Ephraim  und Ernst Seger, Besteht ein Zusammenharig zwischen Los
lichkeit und Festigkeił der Krystallwasserbindung? Nachgepriift an Salzen aroma- 
tischer Sulfonsauren. Ein solcher Zusammenhang schien moglich bei der Auf- 
fassung der Loslichkeit ais Folgę der Umhullbarkeit der Salzmoll. mit HaO-Moll. 
(vgl. Ber. Dtscli. Chem. GeB. 56 . 1530; C. 1923 . III. 598). Bei besonders fest ge- 
bundenen Krystallwassermoll. sollte die Bindung von „Wasserschwanzen“ wegen
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des Dipolcharakters des W. begiinstigt Bein. Wie aus Tabellen u. Kuryen itn 
Original heryorgelit, ist bei der Benzolsulfonsaure u. Naphthalin-2-sulfonsaure in der 
Tat ein leidlicher Parallelismus zu erlcennen, jedoch in umgekehrter Richtung, ais 
erwartet wordcn war: nicht die am leicbtesten, sondern die am schwersten 1. Salze 
halten das Krystallwaaaer am festesten. Die Salze der Naphthalin-l-sulfonsMire 
yerlialten sicb umgekelirt, hier sind diejenigen am łeiehtesten 1., die bei der 2-Sśiure 
am schwersten 1. sind; der Parallelismus zwischen Haftfestigkeit des Krystallwassers 
u. Loslichkeit ist hier nocli weniger ausgepragt. Ein EinfluB des Atomvol. des 
Metalls auf die Haftfestigkeit der Neutralteile, wie bei den Ammoniakaten, wird 
bei den Hydraten nicht gefunden. Wahrond bei den Ammoniakaten die An- 
ziehung der NH3-Moll. iiberwiegend durch das Metallatom stattfindet, greift bei den 
Hydraten aucli der Saurerest an den HaO-Moll. mit an, so daB sich die „Wasser- 
schwfinze" ebenso gut am O-Atom des Krystallwassers ansetzen konnen, das sich 
am Kation befindet, wie an den H-Atomen, die am Anion liaften. Bei parallelem 
Verlauf diirfte das Solyatwasser iiberwiegend dem Kation, bei entgegengesetztem 
dem Anion zugeordnet śein. — Die Loslichkeitskurven der Salze der Benzolsulfon- 
u. Naphthalin-2-sulfonsaure verlaufen bis 80° ungekniekt (mit Ausnahme des Cu- 
Salzes der ersteren Saure) u. uberschneiden sieli niemals. Die Loslichkeit nimmt 
ab in der Reihenfolge: Cu, Cd, Zn, Mn, Ni, Mg, Co; bei der Naphthalin-l-sulfon- 
siiure (nur bei 17° bestimmt) dagegen: Mg, Co, N i, Cu, Cd, Zn, Mn. Man kann 
die Salze in 3 Gruppen teilen, 11.: Cd, Cu; zl.: Mn, Zn; w l.: Mg, Co, Ni. Inner- 
halb dieser Gruppen kann Platztauseli stattfinden. — Die relative Haftfestigkeit 
des W. wurde in heizbaren Exsiecatoren iiber P20 6 bestimmt. — B e n z o ls u lf o n 
sau re  S a lze  (vgl. E p h ra im  u . P f i s t e r ,  H elv . chim. Acta 8 . 229; C. 1925 . II. 
180). Es wurde aucli ein Cd-Salz mit 6H20  erhalten. Siimtliclie Salze sind bei 
75° yollig entwassert. Die ILO-Abgabe verlauft stets bei e in  er Temp. zu Ende. 
Nur das Cu-Salz gibt eLnen T eil bei niedriger Temp., den Rest erst bei 75° ab; 
damit hangt zusammen, daB seine Loslichkeitskurye bei ca. 50° einen Knick auf- 
weist. Die Gesehwindigkeit der Entwasserung ist recht yerschieden. Die am 
schwersten zu entwassernden Salze (Co, Ni) nehmen wasserfrei das W. aus der 
Luft am schnellsten wieder auf. — N a p h th  a lin -2 -s u lfo n s a u r e  S a lze  
(E p h ra isi u . P f i s t e r ) .  Das Cu-Salz liefert bei andauerndein Erhitzen mit W. ein 
bas. Salz; es ist auch das einzige, das nicht in ein  er Stufe entwśissert wird, ver- 
liert bis 80° 4HaO (Farbung weiB), bei 130° den Rest (Farbung eitronengelb). Auch 
das Mg-Salz wurde mit 6H20  erhalten. Im Einklang mit der schwachen Farbung 
der Salze tritt eine Anzahl von Ionenrlck. mit Yerzogerung ein, z. B. die Fallung 
des Cu-Salzes mit (NH4)2S. Wiederaufnalime des W. durch die entwiisserten Salze 
wie bei der yorigen SSure. — N a p h th a lin -1 -s u lfo n s a u r e  S a lze  (ygl. F ierz  
u. W e is s e n b a c h , Helv. chim. Acta 3. 312; C. 1 9 2 0 . III. 383). Konnen auch aus 
dem Ba- oder Na-Salz u. Metallsulfaten erhalten werden u. bilden feine Blśittchen, 
Co-, Mg- u. Cu-Salz (grau) auch grobe Nadeln. Alle Salze enthalten 6H20 . Ihre 
Loslichkeit bei 17° gibt folgende Tabelle wieder (Normalitat =  Grammatom Metali pro

Salz
von

g wasserfreies 
Salz im Liter Normalitat Salz

von
g wasserfreies 
Salz im Liter Normalitat

Mg 69,78 0,1591 Cd 45,08 0,0856
. Co 64,17 0,1356 Zu 6,59 0,0137

Ni 49,78 0,1052 Mn 4,79 0,0102
Cu 46,47 0,0972

Liter). Die Salze des Cd, Mg, Ni, Co geben das W. bei 90° noch nicht yollig ab, 
so daB im Trockenschrank weiter erhitzt werden muBte. Das Cd-Salz erlitt jedoch
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keinen Gewichtsverlust mcbr, Ni- u. Co-Salz zersetzten sich. Die Wasseraufnalimc 
der entwiisserten Salze erfolgt viel langsamer ais bei den anderen Siiuren. (Helv. 
chim. Acta 8 . 724—39. 1925. Bern, Univ.) L in d e n b a u m .

I. M. K olthoff, Die Erklarung der j\Teutralisationskurven von Misćhungeti von 
Borsćiure mit mehrwertigen Alkolwlen. Durcli geeignete Umformung kann man aus 
den Gleiehungen des Massenwirkungsgesetzes u. der Neutralisationskurve einbas. 
komplexer Siiuren den Dissoziationsgrad u. den Grad der Komplesbildung errechnen. 
Ausgehend von den Unterss. von V e r k a d e  (Ree. trav. chim. Pays-Bas 4 3 . 879; 
C. 1925. I. 849) u. v a n  L ie m pt  (Ree. trav. cbim. Pays-Bas 3 9 . 358; C. 1921. IV. 
226) ergibt sieli fur den Dissoziationsgrad in Lsgg., welche H3B 0 3 u. weniger ais 
20% Glycerin entbalten, der Wert 3 • 10-7  u. fur den Grad der Komplexbildung 
ungefabr der Wert 0,9. Andere melirwertige Alkohole bilden mit H3B 03 nur 
mehrbas. komplese Siiuren, die auf ein Mol. Alkohol mehrere Mole H3BOa ent- 
halten. (Ree. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 975—82. 1925. Utrecht, Univ.) E n s z l in .

Arthur E. H il l  und Frederick  W . M iller jr., Ternare Systeme. III. Silber- 
perchlorat, Tohiol und Wasser. (II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1132;
C. 19 2 4 . II. 1306.) Die Losłichkeit von Ag CIO.v in Toluol wurde zwischen —73,5 
u. -(-75° bestimmt, sie betrSgt bei 25° 50,3%- Unterhalb von 22,0° besteht der 
Bodenkorper aus AgC104 • C7H8. Das terniire System AgClO,-Toluol-W. wurde von 
seinem Eutekticum bei —94° bis zu -J-91,75° untersucht. Es wurden 7 Quintupel- 
punkte bestimmt u. 20 Gleichgewicbte mit 4 Phasen gefunden. Die Losłichkeit des 
AgCIO.i in Toluol niinmt mit dem Wassergehalt zu, ebenso die des Hydrats 
AgC10.i-H20  (vgl. 'Tabellen u. grapli. Darst. im Original). (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 7 . 2702—12. 1925. New York [N. Y.], Univ.) J o s e p iiy .

P. E.amdohr, Beobachtungen an Magnetit, Ilmenit, Eisenglanz und Uberlegungen 
iiber das System Fe0-Fe20 3-Ti0.2. Um die Mischbarlceit im System Fe0-Fe..>03-Ti02 
aufzukliiren, wurde eine gro Ge Anzahl von Mineralien, besonders Ausscheidungen 
in Eruptivgesteinen mkr. untersucht. Im Teilsystem Fe^03-Fe30Ą ist zwischen 
Hiimatit u. Magnetit eine betraehtliche Mischungslucke. Eine Mischbarkeit auf 
beiden Seiten des Systems von wenig Prozenten scheint wahrscheinlich. Die natiir- 
lichen Magnetite sind oft meehan. Gemenge von FeaO., u. Fe30 3, sie sind zum Teil 
martisiert. Im Teilsystem Fe.fi.{-FcTiO^ ist bei der Biklungstemp. sowohl von der 
Seite des Magnetits wie der des Ilmenits weitgehende Mischbarkeit vorhanden, 
welche bei Titanomagnetitmischkrystallen bei rascher Abkuhlung beliebig lange 
erhalten bleibt^ wiihrend bei langsamer Abkuhlung Entmischung unter B. von innigen 
Verwachsungen von Magnetit u. Ilmenit eintritt. Bei gewohnlicher Temp. sind einige 
°/o% FeTi03 in Magnetit u. Fc30., im Ilmenit 1. Im System FeTi03-Fe,,03 ist bei 
hoher Temp. unbesehriinkte Mischbarkeit yorlianden. Die Mischkrystalle sind bei 
rascher Abkuhlung ebenfalls unbeschriinkt haltbar, bei langsamer tritt Entmischung 
ein, aber schwerer ais im yorigen System. Fes0 3-arme Krystalle sind deutlich zonar 
gebaut, woraus geseblossen wird, daB der F. des reinen FeTi03 niedriger ist ais 
der Fea0 3-haltiger Mischkrystalle. Zu genauen Unterss. uber die Systeme FeTiOa- 
TiO2 u. TiO.rFe.fi.j rcichte das Materiał nicht aus. (Die PreuB. Bergakademie zu 
Clausthal. Festschrift 1925 . 307—41. Sep.) E n s z l in .

F. Zambonini und R. GL Levi, Uniei-sucliungen iiber den Isomorphismus der 
Molybdate der selłenen Erden mit denen des Calciums, Strontiums, Bariums und 
Bleies. II. (I. vgl. S. 573.) Messungen iiber die Struktur der Molybdate des Ca, 
Sr, Ba u. Pb. (Atti R. Aead. dei Lincei, Roma [6] 2. 225—30. 1925.) G o t t f r ie d .

F. Zambonini und G. Carobbi, Die Doppelsulfate der seltenen Erdmetalle und 
der Alkalimetalle. III. Doppelsulfate des Lantlians und Natriums. (H. vgl. Atti R. 
Accad. dei Lincei, Roma [5]. 33. II. 246; C. 1925. I. 1576.) Bei der Unters. des 
Systems La^SOj.,—Na2S 0 4—H20  erhielten Vff. bei 25° nur ein Doppelsalz von der
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Zus. 1—1—2. Die Verb. iat stabil in BerUhruug mit einer Leg., dic 0,13—16,28% 
NftjSO., u. 0—0,19% La2(S04)3 enthalt. Bis z u einer Temp. von 150° verliert das 
Salz das Kiystallwasser niclit; der Yerlust an W. betriigt etwa 0,5%, d. i. soviel, 
ais bei den Analysen des Salzes an W. zuyiel gefunden wurde; es handelt sieli 
dabei wahrscheinlich um hygroskopisches W. (Atti R. Aeead. dei Lineei, Roma 
[6]. 2. 300—02. 1925.) G o t t f r ie d .

G. S cagliarin i und E. Brasi, Additionsverbindungen der Halogerńdc des Zintis 
und Tiłans mit organisclien Basen. Dargestellt wurden folgende Verbb.: 4SnClt ' 

(Co/Tein)-CHCk-, 28nBrt . 3 0 , 1 1 ^ 0 ,  ■ 3 CIICl,; SnJ,. (Hexa-
methylentetrammin) • 5 CIIBr3; SnJi • 5 ■ 8 CIIBr3; TtC74 • 12 CaR uI\\ • 3 CECls \
TiJĄ'4C6HnNt '5CH Br3. Die Darst. geschah so, daB eine k. gesatt. Lsg. der Base 
in Chlf. bzw. Bromoform mit einer ebenfalls k.-gesiitt. Lsg. des Metallkalogens in 
denselben Losungsmm. gemischt wurden, worauf sofort die Absclieidung der 
Additionsverb. erfolgte. (Atti R. Aecad. dei Lineei, Roma [6] 2 . 269 — 74. 
1925.) G o t t f r ie d .

W. A ltham m er, U ber die graphische Darstellung ąuaternarer und quinarer 
Systeme. Vf. betraehtct die grapli. Darst. ąuaternarer u. ąuinarer Systeme unter 
Yoraussetzung von konstantem Druek u. Temp. Es zeigte sieli, daB die Darst. in 
Form eines gleiehseitigen Dreieeks vor der eines Quadrates im allgemeinen vorzu- 
ziehen ist, da die Konjugationslinien im ersten Falle gerade Linien, im zweiten 
Hyperbeln sind. Nur bei reziproken Salzpaaren sind beide Arten gleiehwertig. 
(Kali 19. 197—200, 223—26. 1925. StaBfurt-Leopoldshall.) LOd e r .

W ilh elm  Traube uńd W illi L ange, Beitrage zur Kenntnis der Reduktions-, 
Oxydations- und Autoxydationsvorgange. A. Uber die reduzierenden Wirkungen der 
Chromoxydulvcrbindungen. (Nacli Yerss. yon R ichard Stahn.) Besonders wirk- 
same Reduktionsfiihigkeit zeigt das durch ganz allmahlichen Zusatz von NaOII oder 
NH3 z u  einer moglichst neutralen Chromoehlorid- oder -sulfatlsg. gefSllte Chrom- 
oxydulhydrat. Die FI. darf dabei erst zum SchluB alkal. werden. Es gelingt so, 
aucb Siiurcn, die sonst relativ bestfindige Chromsalze bilden, durch Chroinoxydul 
zu reduzieren. — Oxalsdure wurde mit Chromosulfatlsg. u. NII3-F1. am RuckfluB- 
kiihler zu Glykolsaure reduziert, die ais Ba-Salz isoliert wurde. Ausbeute, auf 
CrSO.v bereehnet, 26%- — Kaliumcyanid gab, mit CrCl2 u. einem UberschuB NaOII 
eingekoeht, Methylamin neben etwas NII3 (aus hydrolyt. Spaltung der IICN), die 
in PICI aufgefangen wurden. Ausbeute, auf CrCla bezogen, 44% Methylamincblor- 
bydrat. — Kdliumrhodanat wurde unter denselben Bedingungen zu 1I2S u. Methyl
amin reduziert. — Kaliumazid u. CrCL geben sehon bei 0° heftige Gasentwicklung. 
Unter Zugrundelegung der Zers.-Gleicliung N3II -f- Hj == N, -[- NII3 wurden bei 
einem Yers. 94,2% NH3 u. 86,5% N2 der Theorie gemessen. — Mit iibersehiissiger 
Chloressigsdure gekocht, zeigt sieh neutrale CrS04-Lsg. yollstSndig osydiert, ohne 
daB sich II, entwickelt. Die Lsg. enthalt neben HC1 erhebliehe Mengen Fssig- 
saure. Aus 1 g Monoehloressigsiiure konnte 0,5 g  Ag-Acetat erhalten werden. —
4,5 g  Benzaldehyd gaben nach 8 std. Koehen mit CrCl2-Lsg. 1 g Benzylmkoliol.

B. U ber die durch Fe>'rohydroxyd und Ferrocarbonat in Anwcsenheit von Palla
dium bewirkte Zersetzung des Wassers. (Teilweise nach Verss. von R ichard Justh.l 
Mangano- u. Stannoverbb. sind nicht geeignet, bei Ggw. von Platinmetallen u. 
Tempp. bis 100° W. zu zersetzen. Dagegen sind sd. Lsgg. von FeSOi , denen ca. 
90% der zur quantitativen Ausfiillung yon Fe(OH)2 berechneten Menge NaOH zu- 
gesetzt sind, in Ggw. kleiner Mengen Pd (1 mg) befahigt, soviel W. zu zersetzen, 
daB Fe(OH)j zu Fe3Oj osydiert wird. Die 8quivalente Menge H2 wird frei u. ge
messen, wobei sieh im Durchschnitt vieler Verss. 92—93% der Theorie ergaben. 
Wenn Soda zur Fallung yerwendet wurde, war der H2 C02-lialtig. Die yollstiindige 
Osydation erforderte bei 1 g FeS04 ca. l l/4 Stdn. Wahrscheinlich ist das Pd
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chem. aktiy beteiligt in dem Sinnc, daB erst die exotherm yerlaufende Entsteliung 
von Pd-Wasserstoff die W.-Zers. durch Fe(OH)a ermoglieht. Das durch Siittigung 
des Pd mit H2 eingetretene Glcicligewicht wird wiihrend der langen Yersuehsdauer 
durch Dissoziation u. Entweichen von H2 gestort, wodurch Gelegenheit zu neuer 
W.-Zers. gegeben wird. Nachgewiesen wurde, daB die Zers. von der Pd-Menge 
abliiingig ist u. daB ein mit IL noch nieht gesiitt. Pd-Mohr beim Koehen mit W. 
bis zu einer bestimmten Grenze kontinuierlich H2 abgibt.

C. U ber das Verhalten des Kolilenoxyds zu Wasscr bei Gcgemcart von Palladium. 
Die Annahme einer wasseranlagemden Wrkg. von Pd, wie sic W ie la n d  zur Er- 
klarung der sauerstofffreien Oxydation von CO unter yorubergchender B. von 
Ameisensaure macht, erscheint den Vff. zu wenig begriindet u. sie wiederholen die 
Wielandschen Verss. unter Bedingungen, die quantitative Abfangung evtl. ge- 
bildeter Ameisensaure gestatten. Anstatt mit W. lassen die Vff. CO u. Pd-Wasser- 
stoff mit wss.-alkohol. NaOH reagieren, naehdem in Vorverss. festgestellt wurde, 
daB Na-Formiat unter gleiehen Bedingungen in N5-Atmosphare geschiittelt, keine 
Veriinderung erleidet. Beim Seliutteln obigen Systems mit CO tritt reiclilichc 
Carbonatbildung auf. Der Pd-Wasserstoff nimmt noch mehr Ho auf, aber es findet 
sich k e in e  Spur y on  A m e ise n sa u r e , bezw. wenn der Lsg. vor dem Schiitteln 
bereits Formiat zugesetzt war, findet sich dieselbe Menge nach Beendigung des 
Vers. wieder. — . Quantitative Unstimmigkeiten (zuvicl H2 u. zu wenig CO,,) werden 
folgendermaBen erkliirt. Der tJberschuB des beim Ausgliihen des Pd-Mohrs cr- 
haltenen H2 iiber die nach CO +  H20  =  C03 +  H2 bcreclinete Menge rUhrt yon 
Oxydation des A. lier. In mehreren Yerss. wird aber nachgewiesen, daB dabei 
keine Spur von C02 entsteht. Das Manko an CO wird durch die starkę Absorp- 
tionsfahigkeit von Pd, gleichgiiltig ob H2-haltig oder nieht, fur CO erklart. Die 
Vers.-Ergebnisse IIarbecks u. L u n ges werden fiir fe u c h te n  Pd-Mohr u. 
fe u c lite  Gase bestiitigt. Da im Verh:iltnia zur nachfolgenden Oxydation die Auf- 
nahme des CO sehr rasch erfolgt, kann bei der 1—2 Stdn. wiihrenden Vers.-Dauer 
nieht die ganze, durch Verringerung des CO-Vol. festgestellte CO-Menge wieder 
abgegeben u. ozydiert werden. Auch beim Ausgliihen des feuchten, CO u. H., 
enthaltenden Pd-Mohrs wird die Differenz an CO nieht quantitativ zuriickgewonnen, 
da ein Teil sich nach CO -)- HsO =  C02 +  H2 umsetzt. Die Angabe W ie la x d s , 
daB beim Gliihen yon Pd-Wasserstoff im C 02-Strom erhebliche Mengen CO gc- 
bildet werden, konntc mit feuchten Materialien nieht bestatigt werden. Die Vff. 
sind vielmehr_ der Ansiclit, daB das von W ie l^ d  gefuudene CO yorher im Pd- 
Mohr absorbiert war. — Die Ansicht der Vff. iiber die durch Luftsauerstoff er- 
folgende Osydation von CO bei gewohnliehcr Temp. ist die, daB die Ggw. yon Pd 
die Sauerstoffmoll. aktiviert, so daB direkte Oxydation eintritt,' oline den Umweg 
iiber die viel langsamer yerlaufende W.-Zers. in gekoppeiter Rk. mit Entstehung 
von Pd-Wasserstoff.

D. U ber die Autoxydation aliphałischer, Kup fer i/i komplcoccr Bindung ent- 
lialtender Amino- mul Poli/hydroxylverbindungen. (Nach Yerss. yon P. Baumgarten.) 
Die Moll. des NIf3, der Aminę, aliphat. Aminosauren u. aliphat. Polyhydroxyl- 
verbb., erlangen die Fiihigkeit zu Autoxydation, wenn sic Cu bezw. CuO in kom- 
plexer Form in sich aufnehmen. Yoraussetzung ist einc gewisse OH'-Konz. Der 
Luftsauerstoff kann in seinen oxydativen Wrkgg. nieht durch gebundencn 0 2 ersetzt 
werden, abgesehcn yon den stiirksten Oxydationsmitteln. Ammoniakal. CuO-Lsg. 
gibt bei LuftabschluB u. 36—40° selbst mit Chlorat, Chromat u. Nitratlsgg. kein 
Kitrit. Dagegen ist das Zustandekommen der Autoxydation niclit an fixe Alkalien 
oder Erdalkalihydroxyde gebunden. Diese, ais OH'-Lieferanten, konnen durch 
organ. NHj-Basen ersetzt werden. Wenn Glycerin in 10°/0i". Tetraiithylammonium- 
hydroxydlsg. nach Zusatz yon Cu(OH)2 mit 0 2 gesehuttelt wird, so wird reichlich
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0 2 absorbiert. Dabei entstehen keine C02 u. Oxalsaure, wie bei Yerwendung von 
Ba(OII)2, sondern nur Ameisensaure. Aueh aua Mannit konnte nach gleicher Be- 
handlung nur diese Saure isoliert werden. — Glykokollkupfer gab bei Oxydation 
durch Luftsauerstoff in Cu(OH),,-haltiger ,(C2H5)4.NOH-Lsg. NH3, CO., u. Ameisen
saure. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2773 — 90. 1925. Berlin, Ćhem. Uniy.- 
Inst.) H a km s .

K shitindra Mohan Chakravarty und Jnanendra Chandra Ghosh, Kata- 
lytische Bildung von Methan aus Kohlenoxyd und Wasserstoff. I. u. II. Mitt. Fur 
die Bk. CO -f- 3H2 =  CH4 -f- II20  wird ein Katalysator hergestellt, der bei An- 
wendung des stoehiometr. Verhaltnisses der Gase seine AktiyitSt monatelang un- 
yeriindert erhiilt. Er besteht aus Zuckerkohle u. N i u. wird dargestellt durch Er- 
hitzen einer Mischung yon konz. Zuckerlsg. u. Ni-Aeetatlsg. bei LuftabachluB bis 
zur yollstSndigen Verkohlung des Zuckers u. nachfolgender Reduktion des Prod. 
mit EŁj bei 250°. Dieser Katalysator, dessen Wrkg. durch Ceroxyd noch erhóht 
wird, unterdruckt ganzlich die Rk. 2 CO =  C -f- COa u. yerhindert dadurch das Ab- 
setzen yon C auf der Ni-Oberfliiehe u. die damit yerbundene Giftwrkg. Durch 
Variation der Gasstromungsgescliwindigkeit wird festgestellt, daB eine krit. Ge- 
sehwindigkeit existiert, unterhalb derer in den Reaktionsprodd. kein CO auftritt. 
Sie steigt mit steigender Reaktionstemp. Bei der Rk. wird im untersuchten Temp.- 
Interyall (300—400°) ein erheblicher Betrag CO,, (bis 10%) gebildet. Dieser Vor- 
gang yerliiuft gemSB den Rkk.:

2 CO +  2H 2 =  C02 +  C1I4 u. C +  2II20  =  C02 +  2H„.
Fiir die Gleicligewichtsiinderungen werden entsprechend den in Frage kommenden 
Rkk. nach dem 3. Hauptsatz Gleichungen aufgestellt.

II. HcrstelluM) von mełhatireichen Heizgasen. Zur Umwandlung yon Blau- 
wassergas (CO-reich) in carburierłes Wassergas nach der Gleichung:

2 CO +  2H2 =  COj-f- CH4 
wird der EinfluB von Zucker-Ni-Katalysator "u. die Wrkg. des Zusatzes von 
anderen die Rk. befordernden Substanzen (Promoter) studiert. Ais besonders 
geeignete Promoter erweisen sich bei der Benutzung yon Z/iickerkohle Ceroxyd 
u. Vanadinsdxire mit einer oberen Temp.-Grenze von 500°. Neben diesen beiden 
Substanzen ist aueh Fe,>Os yon forderndem EinfluB, doeh yerliiuft in diesem 
Fali die Rk. teilweise nach der Gleichung: CO +  3H 2 =  CH4 -f- H20 . Die 
bei 406° u. ziemlieh groBer Stromungsgeschwindigkeit erhaltenen Gasmischungen 
liabcn ungefahr die Zus. des carburierten Wassergases, sie enthalten nur betracht- 
lich mehr C02, so daB ihre Verbrennungswarmen unterhalb der yon carburiertem 
Wassergas liegen. Die gesamte Rk. yerlauft zu gewissen Teilen nach den bereits 
angefiihrten llkk., dereń Anteil auf Grund der Yerss. berechnet wird. (Quarterly 
Journ. Indian Chem.-Soe. 2 . 150—56. 157—64. 1925. Dacca, Univ.) H a n t k e .

Jnanendra Chandra Ghosh und Jogendra N ath Chakravarty, Die Dehy- 
drierung von Methylalkoliol und Formaldehyd mit Kupfer ais Katalysator. Eine 
Studie der Gleichgewichtsbedingungen des Systems: HORO =%= CO +  Ą -  1“ einem 
elektr. Ofen, in dem sich in einem Glasrohr mit Cu-Formiat getriinkter Bimsstein 
befand, wurde nach Reduktion des Formiats zu Cu Dampf von Methylalkohol fiir 
langere Zeit auf eine bestimmte Temp. (150—340°) erhitzt. Nach Einstellung des 
Gleichgewiehts, das an einem Manometer beobachtet wurde, wurde die Analyse 
der Dampfe auf JETS, CHt, CO, C0.2, CH30 H  u. CH^O yorgenommen. Hieraus wurde 
der Partialdruek jedcr dieser Substanzen im Gasraum ermittelt. Aus den Glei
chungen : CH30H  CHOH -j- 1I2 u. CIIOH =%= CO -f- H2 wurden die Reaktions- 
konstanten berechnet. Unter Zugrundelegung der 1. Gleichung ergibt sich keine 
befriedigende Ubereinstimmung zwischen beobachteten u. den nach der Nernstschen 
Formel berechneten Werten. Dagegen steht die aus den Partialdrucken nach der
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2. Gleicliung berechnete Konstantę in bestem Einklang mit der unter Benutzung 
der Formel log K p =  —11800/4,571 T  -f- 1,75 log T  — 0,001 T  -j- 0,3 erhaltenen 
Werte. In dieser Gleicliung ist fiir die chemische Konstantę des CO der Wert von 
2,7 benutzt worden. : Yff. schlieBen aus ihren Verss., daB die Deliydrierung von 
CH20  reversibel ist, wflhrend die Gleichgewiehtsbedingungen fur die Deliydrierung 
von CH3OH niclit mit dem in iiblicher Weise hergestellten Cu-Katalysator fest- 
gelegt werden ionnen. (Quarterly Journ. Indian Cbem.-Soc. 2 . 142—49. 1925.) H a n .

Gordon W illiam  D orrell, Die Katalyse der Reaktion zwischen Athylalkohol 
und Ammoniak durch Aluminiumoxyd. Vf. untersucht die B. von C.2II5‘N1I2 aus 
A.-Dampf u. NH3, indem er ein h. Gemisch beider Gase mit N2 iiber AL20.3 leitet, 
in Abliiingigkeit von Temp., Berulirungsdauer u. Mengenverhiiltnis der reagiercnden 
Bestandteile. Der Katalysator wurde aus einem durch NH3 gefiillten Hydroxyd 
durch stufenweises Giuhen bereitet. Die optimale Temp. der Aminbildung ist 300". 
Mit siukender Stromungsgeschwindigkeit der Gase fallt die Ausbeute, da C2HS-NII2 
selbst unter den Versuclisbedingungen in betriiclitlichem MaBe in C.JI4 u. NI13 
zerfttllt; eine Zers. des NII3 durch den Katalysator findet niclit statt. Erhohung 
des Vcrliiiltnisses A. : NH3 begiinstigt die Entstehung sekundiirer u. tertiiirer Amino. 
NH3 wird durch frisch hergestelltes A120 3 betrachtlicli adsorbiert; Vergiftung des 
Katalysators tritt nicht ein, dagegcn wurden bisweilen Aktiyierungaerschei- 
nungen beobachtet. (Journ. Chem. Soc. London 1 27 . 2399—2407. 1925.) K r Og er .

Oswald Silberrad und Charles A. Silberrad, Selen ais Chloriibcrtrdger. 
(Vgl. O. S il b e r r a d , C- A. S il b e r r a d  u . P a r k ę , Journ. Chem. Soc. London 127. 
1724; C. 1925 . II. 2195.) StCl4 wirkt, entgegen den Angaben der Literatur, bei 
der Chlorierung von sd. Toluol im Dunklen oder im Licht ais Chlorubertrager; 
es begiinstigt die Kemsubstitution gegeniiber der Seitenkettensubstitution u. erhoht 
aucli etwas die Gesamtmenge des in einer bestimmten Zeit eintretenden Cl. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2449—50. 1925. Buekhurst Hill [Essex], The Silberrad 
Research Labor.) K r o g er .

George L. Clark, P. C. Mc Grath und M. C. Johnson, Der Mnflufs der X- 
Stralilen auf den Platinkontakt bei der katalytischen Reaktion der sehwefligen Sdure. 
Vf. stellt zwecks weiterer Klarung der Arbeiten von S chw arz u. K l in g e n f u sz  
(Ztsclir. f. Elektrocliem. 2 8 . 472. 29 . 470; C. 1923 . I. 577. 19 2 4 . I. 392) Yerss. ttber 
Verauderungen der katalyt. Wirksamkeit des Pt-Kontaktes bei der Oxydation von 
SOs zu SOt durch Beliandlung mit X-Strahlen an. Die Versuchsanordnung wird 
im einzclnen beschrieben. Die Bcstrahlimg des Katalysators in trockeuer Luft 
bleibt ohne EinfluB auf denselben, nacli Bestrahlung in feuchter Luft tritt eine 
voriibergehende Erhohung seiner Wirksamkeit fiir die Oxydation von S 0 2 zu S 0 3 
auf, worauf dann ein Abfall unter die Wirksamkeit eiutritt, die er im nicht be- 
strahlten Zustand aufweist. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 646—51. 
1925. Mass., Inst. of Technol.) F k a n icenburger .

L. A. W elo und Oskar Baudisch, JEisenoxyde in einigen neuen katalytischen 
Reaktionen. (Science 6 2 . 311—12. 1925. — C. 1925 . II . 1580. 2041.) S c h u st e r .

Shigeru Komatsu und B unkichi M asumoto, Untersuehungen iiber die kata- 
lytische Wirksamkeit. X. Eine vergleichende Untersuehung der katalytischen Wirksam
keit von reduziertem Kitpfer, reduziertem Nickel und Thoriumoxyd. I. Die katalyt. 
Wirksamkeit von red. Cu, red. Ni u. 27iOs bei 200—300° gegeniiber Jfexahydro- 
phenol wurde untersucht, indem in jedem einzelnen Falle die Ausbeuten an Reaktions- 
prodd. bestimmt wurden. Ais Reaktionsprodd. traten auf: Phenol, cyclo-Hexanon 
(diese beiden durch Dehydrierung), cyclo-Hexan, Di-cyclo-hexylather (diese beiden 
durch Dehydratation); ais sekundiire Reaktionsprodd. traten daneben Bzl. u. Dodeka- 
hydrotriphenylen (F. 224—225°) auf. — Ais Katalysatoren wurden yerwandt: Ni, durch
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Red. von reinstem NiNO., mit H bei 280—300°; Cu, aus Cu-Sulfatlsg. u. Laugc, 
Gliihen u. Red. mit H bei 180—200°; ThOa, aus Th-Nitrat durch Gliihen. — 
Folgende Tabelle zeigt die Yerhaltnisse der Ausbeuten an Osydations- u. Dehydra- 
tationsprodd.:

Osydation Dehydratation Oxydation
Dehydratation

Ni 200“ .................................... 94,2 Mol.-% 5,8 Mol.-°/0 16,24
Ni 300°.................................... 95,6 „ 4,4 „ 21,73
Cu 200"..................................... 63,4 „ 36,5 „ 1,74
Cu 300°..................................... 59,4 „ 40,6 „ 1,46
ThO, 200° ..................................... 62,2 „ 37,8 „ 1,65
T h02 300°..................................... 10,9 „ 89,1 „ 0,12

Die Menge des umgewandelten Hesahydrophenols betrug bei 200° mit Ni 34%, 
mit Cu 67% u. mit ThOs 22°/0; die wirksamste Temp. liegt fiir Cu bei 200°, fiir 
ThOa bei 300° u. fiir Ni zwischen 200 u. 300n. (Memoirs Coli. Science Engin. Imp. 
Univ. Kyoto, Serie A. 9 . 15—21. 1925.) Za n d e r .

H. S. E irst und E. K. R ideal, Eine Obcrf! ach en k/t ta łyse bei photochemischen 
Prozessen. YfF. untersuchen die katalyt. Wirksamkeit von Metallen, wie Fe, Cu, 
Cd u. Ag, wenn diese mit der Hg- oder Cd-Dampflampe oder dem Fe-Bogen be- 
atrahlt werden, u. finden — moglicherweise wegen der schwachen Intensitiit der 
Resonanzlinien dieser Metalle in den angewandten Bogen — keine besonderen 
Zeichen fiir Katalyse. Sehr deutlich trat indessen die katalyt. Wirksamkeit bei Hg 
auf, das mit dem mit W. gekiihlten Hg-Bogen bestrahlt wurde, so z. B. bei der 
Vereinigung von Hs u. 0 2. Hier ist die Anderung der Rk. Geschwindigkeit pro- 
portional der 1. Ordnung der Hg-Oberfliiche. Ahnliche Wrkg. wurde bei amalga- 
miertem Ag ais Katalysator gefunden, wiihrend amalgamiertes Messing nur wenig 
wirksam ist. In diesem Fali ist Zn u. nicht Hg der in der Oberflśichenschicht 
vorherrschende Bestandteil. Autoverzogerung tritt ein, wenn CII,fi u. seine Poly- 
merisationsprodd. sich aus CO u. IL, auf der vorher reinen Hg-Oberfliiche konden- 
sieren. Obgleich C2£T4 bei Abwesenheit von Hg lichtempfindlich ist, reagiert os 
mit II2 mit beschleunigter Geschwindigkeit bei Ggw. einer bestrahlten Hg-Oberfliiche. 
Die Beobachtung der katalyt. Wrkg. der Hg-Oberfliiche bei photochem. Gasrkk. 
liefert eine Erkliirung fiir die haufig festgestellten hohen Rk.-Geschwindigkeiten. 
(Naturę 116. 899—900. 1925. Cambridge, Univ.) J o s e p h y .

A ,. A t o m s t r u k tu r .  R a d lo c h e m ie .  P h o to c h e r n ie .

L. Birckenbach und S. V alen tiner, U ber die Umwandlung von JSlementen. 
YfT. bombardierten in einer Metallrontgenrohre nach IIadding, in welclier Tl auf 
Ag aufgeschmolzen war u. die Antikathode darstellte, Tl mit Elektronen. Die 
Priifung auf etwa entstandenes Pb u. Hg gescliah durch Rontgenspektralanalyse. 
Die Expositionszeiten waren bei 0,8 Milliampere u. 50000 Yolt etwa 32 Stdn. Es 
gelang auf diesem Weg nicht, eine Umwandlung von Tl in Hg oder Pb festzustellen. 
(Die PreuB. Bergakademie zu Clausthal. Festschrift. 1925 . 136—40. Sep.) E n sz ł in .

A. M iethe, Zusammenfassetide Mitłeilungen iiber den derzeitigen Stand der Er- 
kenntnis der Goldbildung aus Queclcsilber unter der Wirlcung elektrischer Entladungen. 
Yortrag (vgl. Naturwissenschaften 13. 635; C. 1925 . II. 1507 u. S. 845). (Physikal. 
Ztschr. 2 6 . 842—43. 1925. Berlin.) J o s e p h y .

E. H. R iesen feld  und W. H aase, U ber die Desłillation von goldhaltigem 
Qitecksilber. (Vgl. Naturwissenschaften 13. 745; C. 19 2 5 . II. 1730.) VfF. besclireiben 
zuerst eine Mikromethode zur Best. so kleiner .4u-Mengen im lig , wie bei der 
Dest. des Hg mit iibergehen konnen. Hg wurde durch Behandeln mit Au-freier,



1 9 2 6 .  I .  A j. A t o m s t r t jk t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1 3 6 3

lialogenfreicr konz. UNO;,, die mit W. im YerhSltnis 1 :4 vcrd. war, bis auf einen 
Rest von 1—2 g gelcist. Die iiber dem ungel. Hg befindliehe Lsg. darf nur Mercuro- 
nitrat enthalten, darnin wird die Lsg. unter Riihren auf dem Wasserbad erwarmt, 
damit das H gN 03 das zunfichst in Lsg. gegangene Au red., welches von dem im 
UbersehuB vorhandenen metali. Hg unter 13. von Amalgam gel. wird. Das Au 
bleibt also im ungel. Hg zuriick. Die so erhaltene Au-haltige Hg-Kugel wurde in 
einen kleinen J3,uarztrichter gebracht, der vorher mit einer dUnnen, yon allen Yer- 
unreinigungen befreiten Asbestschicbt versehen worden war, u. der durch Trocknen 
bei 100° u. nacliheriges Gliihen vor dem Gcbliise zur Konstanz gebracht wurde. 
Durch Zutropfen von verd. UNO., wurde das Hg in Lsg. gebracht, dabei zerfiel 
der Tropfen sclilieBlich, u. es blieb metali. Au u. ungel. Queeksilbernitrat auf dem 
Trichter zuriick. Letzteres u. die am Asbest noch anhaftende HNOs wurden durch 
Zutropfen von dest. W. hcrausgewaschen. Das Au blieb in Form kleiner, gelber 
Flitterehen zuriick, von denen die groBeren mit bloBem Auge sichtbar waren. 
Nach mehrmaligem sorgfiiltigen Absaugen des Waschwassers wurde das Quarz- 
tiegelchen mittels Pinzette auf ein Cu-Drahtgestell gebracht u. darauf bei 100° ge- 
trocknet. Dann wurde das Trichterchen in einen zur Schlinge gebogenen Pt-Draht, 
der an einen Glasstab angeschmolzen war, welcher an einem Stativ horizontal be- 
festigt war, gebracht u. so durch ein Gebliise zur Konstanz gegluht, dann an der 
Luft auf weniger ais 100° abkiihlen gelasseu, u. dann in ein 2. Cu-Gestell gebracht 
u. in diesem bis zur Wiigung im Essiccator aufgehoben. Zur Trocknung u. 
Wagung darf nicht das gleielie Kupferdrahtgestell benutzt werden, denn beim 
Trocknen nimmt es infolge Oxydation langsam an Gewicht zu. Die Wagung 
wurde auf einer Kuhlmannschen Mikrowage ausgefiihrt. Der marrimale Wagefehler 
betrug.3 //g.

Dic Dest. des Hg wurde in 2 ycrscliiedenen App. yorgenommen; der 1. bestand 
aus einem Dest.-Kolben nach W etzel  (Glas u. Apparat 1925 . 51; C. 1925. II. 
2498), der mit einer auswechselbaren Yorlage yerbunden war. Yon dieser fuhrte 
ein kurzer Drucksclilauch zu einem Luftpumpenaggregat von Y ołm er-L a n g m u ir . 
Zwischen Vorlage u. Pumpe wurde eine mit fl. Luft gekuhltc Hg-Falle eingeschaltet, 
die yerliinderte, daB Hg-D;impfe aus der Pumpe in die Yorlage zuruckstiegen. Der 
Dest.-Kolben wurde durch eine elektr. Ileizplatte so erwarmt, daB 150 g Hg pro 
Stde. uberdest. Die Temp. der Dampfe im oberen Teil des Kolbcns betrug 70—80", 
so daB die Dest. bei weniger ais 0,1 mm Hg erfolgte. Bei dem 2. App. befanden 
sich im Dest.-Kolben 2 Rolire, das eine fuhrte zu dem Hg-Yorratskolben, das 
andere endigte im Kolben in ein feinporiges Glasfilter u. bildete auBerhalb des 
Kolbens einen etwa 50 cm langen Luftkiihler, an den sich eine ausweehselbare 
Yorlage ausehloB. Die Dest.-Geschwindigkeit war so gering, daB bei ununter- 
broclienem Betricb nur etwa 1 kg pro Woche uberdest. Der gesamte App. war 
zuvor mehrmals mit Konigswasser ausgekocht, Fettdichtungen an den Schliffcn 
waren yermieden. Diese hielten bei standigem Betrieb der Pumpe dauernd einen 
Druck von etwa ‘/iooo mnl Hg in der Yorlage. — Bei den ersten Yerss. wurde Au 
in Hg gel., nach 24-std. Schiitteln dic Au-Konz. bestimmt, dann fraktioniert dest. 
u. in den einzelnen Fiaktionen u. im Ruckstand das Au bestimmt. Die ersten 
Verss., in denen nicht darauf geachtet worden war, daB bei der Analyse das Hg 
in der Lsg. nur ais Mercuronitrat yorhanden war, fiihrtcn zu schwankenden Er- 
gebnissen, es wurde weniger Au wiedergefunden ais angewandt wTurde. Bei den 
folgenden Verss. wurden diese Fehlerquellen yermieden, u. es wurde nun kein 
Verlu8t mehr an Au beobachtet. 10 kg r e in s te s  H a n d e ls ą u e c k s i lb e r  wrurden 
zuniichst in der 1. Apparatur bis auf 500 g abdest. In ca. 3 kg des ubergegangenen 
Hg wurde die Au-Konz. zu 1,35 X  10—7 u. 9,13 X  10—a gefunden. Der Rest 
wurde in demselben App. znm 2. Mai dest. bis auf einen Riickstand yon wenigen g,
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in 3 kg des Destillats wurde die Au-Konz. zu 6,00 X  10—8 bestimmt, Die letzten
3 kg wurden im App. 2. zum 3. Mai dest., wobei nur wenige g Riickstand blieben. 
In dem ganzen Destillat betrug die Au-Konz. 1,4 X  10“ DieseYerss. bestatigeu, 
daB auch bei langsamer Dest. yon Hg ,,im Vakuum, bei dem ein Verspritzen des 
l ig  ausgeschlossen ist, Gold in sehr geringen Mengen mit den Ilg-Dampfen iiber- 
geht. Die Au-Konz. wird in den Hg-Diimpfen um so kleiner, je Au-freier das zur 
Dest. benutzte Hg war. Da Mie t h e  u. S tam m reich  das von ihnen zur Darst. 
von Au benutzte Hg zuyor nur zweimal in der ublichen Weise dest. hatten, so 
halten Vff. es fiir moglich, daB dieses Hg noch Au-haltig war. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 282S—34. 1925. Berlin.) J o s e p h y .

Stam m reich , Qitecksilberdestillation. (Ygl. M ie t h e  u . S ta m m b eic h , S. 845.) 
Der experimentelle Befund, den R i e s e n f e l d  u . H a a se  erhielten (Naturwisscn- 
schaften 13. 745; C. 1925. H . 1730) kann nur durch einen mechan. Effekt erkliirt 
werden, der in dem MitreiBen kleiner Amalgamtropfen durch den Hg-Dampfstralil 
bei nieht ganz zwcckmiiBig geleiteter Dest. besonders im Endstadium sehr leicht 
eintritt, da die auBerdem noch vorliandene Mogliclikeit des Bestehens eines Amal- 
gams konstanter Zus., welches, ohne diese zu iindern, in den dampfformigen Zu
stand ubergeben kann, weder beim Au noch wahrsclieinlich bei irgendeinem 
anderen Metali ais yorliegend nachgewiesen werden konnte. Fur die Versuehsergeb- 
nisse, die T ie d e ,  S c h ł e e d e  u. G o ld s c h m id t  erhielten (Naturwissensehaften 13. 
745; C. 1925 . II. 1730), yermag Yf. keine Erklarung zu geben. (Physikal. Ztsclir. 
2 6 . 843—44. 1925.) B O ttg e b .

H aw ksworth Collins, Die Struktur von Zinn. Vf. berechnet aus relatiyen 
Yoll. u. Bildungswitrmen die atomare Zus. des Sn zu ZrSi. (Chem. News 131. 
403—05. 1925.) J o s e p h y .

j .  E. Lennard-Jones, Uber die Krćifte zwischen Atomen und Ionen. Die 
friiheren Unterss. des Yfs. (vgl. S. 580) werden auf kryptoniihnliche u. xenoniihn- 
liche Ionen ausgedehnt. Aus der Kompressibilitiit von RbBr u. seiner Krystall- 
konstante wird fiir Rb (d. li. fiir die Kryptongruppe) ais Wert fiir n =  10 (in 
X • »—» ais abstofiende Kraft zwischen Ionen) gefnnden. Aus den entsprechendeu 
Daten fiir CsJ ergibt sieli fiir die Ionen der Gruppe Te , J—, Cs+ , Ba+ +  
n =  11. Mit Hilfe dieser Werte werden die Kraftkonstanten X fur die Ionen 
der Kr- u. Xe-Gruppe abgeleitet. Weiterhin werden die n-Werte fiir die Ge- 
setze, die zwischen den Ionen yerschiedener Gruppen gelten, ermittelt u. die 
„Durchmesser“ der Gasatome a ,  die eine Funktion von n sind, berechnet. Fur 
die Halogenide der Alkalien berechnet Vf. die Atomabstande u. die Kompressibili- 
tśiten u. yergleicht sie mit beobachteten Wertcn; die Ubereinstimmung ist mit 
wenigen Ausnahmen recht gut. Weitere Bereehnungen mit Hilfe der Kraft- 
konstanten beziehen sich auf die Krystallenergie yon Alkalilialogeniden, d. h. die 
Arbeit, die zur Entfernung aller in 1 Gr.-Mol. enthaltenen Ionen in die Unendlich- 
keit notwendig ist. Die Bereehnungen der Atomabstande im Krystall fiir Salze 
von diyalentem Typ stimmen niclit so gut wie die fiir monovalente Ionen mit 
der Messung iiberein. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 1 0 9 . 584—97. 1925. 
Cambridge Triuity Coli.) H a n t k e .

M artin R usch , Uber das Yerlialten der Gasatome gegenuber langsamen Elek- 
tronen. Bei niedrigem Gasdruck (10—3—10~ 2 mm Hg) yon Argon, Krypton, Neon 
u. Wasserstoff werden die Geschwindigkeitsverteilungskurven yon Elektronen auf- 
genommen, die durch eine Quarz-Quecksilberlampe auf einer kleinen Zn-Kugel er- 
regt werden u. auf eine zu dieser konzentr. Messingschale ais Auffangelektrode 
gelangen, nachdem sie ein Blendensystem passiert haben. Aus der fiir 2 D ru ck er  
u. _?)2 ermittelten Anzalil von Elektronen -i, u. i2, die ihr Ziel erreichen, wird nacli
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der Forinel i2 =  i t 'e~  “ Pl d̂ der Wirkungsąuerschnitt (Ra m sa u e r , Jahrb. d. 
Radioakt. u. Elektronik 19. 345; C. 1924 . I. 384) a des betreffenden Gases ermittelt 
u. diese GroBe in Ablńingigkeit von der Elektronengeschwindigkeit «  2 Yolt) 
grapk. aufgetragen. A U. Kr zeigen bei 0,7 bezw. 1,1 Volt ein deutliches Minimum, 
H a u . Ne einen steten Abfall mit abnehmender Elektronengeschwindigkeit, (Physikal. 
Ztschr. 26 . 748—51. 1925. Tiibingen.) H a n t k e .

A. J. Dempśter, Die freie Wegliinge langsamer Protonen in Helium. Die freie 
Wegliinge langsamer Protonen betriigt in Ile  von einem Drack bis zu 0,5 mm Hg 
16 cm. Da nach der lunet. Gastheorie schnell bewegte Teilcben bei diesem Druck 
eine freie Wegliinge von 1,5 mm baben, mussen die Protonen ungebindert durcb 
mehr ais 100 He-Atome gehen. Durcb Protonen von langsamer Geschwindigkeit 
werden demnacb keine freien Elektronen erzeugt, was auch aus Energiebetracbtungen 
der Ionisationspotentiale von He u. Ha folgt. — Einfacb geladene He-Atome 
scheinen neutralisiert zu werden, da sie mit wacbsendem Drućk rasch yerschwinden. 
Geladene Ha-Molekiile verschwinden bei hoherem Druck ais geladene He-Atome. 
(Naturę 116. 900—01. 1925. Chicago, Univ.) J o se p iiy .

R obert W. Lawson, Die durch Radium frei werdende Energie. Yf. bereebnet 
die durch 1 g Ra, das frei von seincn Zeriallsprodd. ist, frei werdende Warme. 
Dabei wird fur die Anzahl Z  der pro sec durch 1 g Ra emittierten y-Quanten so- 
wohl der Wert (1) von G e ig e r  (Ztschr. f. Physik 21. 197; C. 19 2 4 . I. 1481), 
Z  =  3,40 X  1010 ais auch der Wert (2) von H e s s  u. L a w so n  (Philos. Magazine 
[6] 4 8 . 200; C. 19 2 4 . II. 1555), Z  —  3,72 X  10l°, eingesetzt. Unter Voraussetzung 
yon (1) ergibt sich die GesamtwSrmeentwicklung von 1 g Ra I I  =  23,28 cal/Stde., 
unter Voraussetzung von (2) H  =  25,47 cal/Stde. Nach esperimentellen Ergeb- 
nissen von H e s s  (Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien 121. 1419 [1912]) liegt der 
Wert 25,2 cal/Stde. wahrscheinlich noch etwas unter dem waliren Wert, dabei ist 
die Warmeentwicklung durch y-Strahlen noch yernacblassigt worden, welche nach 
neueren ^-Strahlenabsorptionsmessungen 0,947 cal/Stde. betriigt. Ein Vergleich der 
Ergebnisse von Experiment u. Theorie fiihrt Vf. dazu, den Wert Z  — 3,72 X  1010 
ais richtig anzusehen. — Die Werte, die den verschiedenen Konstanten bei der 
Bereehnung zugrunde gelegt sind, sind im Original angegeben. (Naturę 116. 897 
bis 898. 1925. Sheffield, Univ.) J o se p u y .

S. C. Lind und D. C. B ardw ell, Die ehemische Wirkung von durch a-Teilchen 
erzeugten Gasionen. VI. Reaktion der Oxyde des Kohlenstoffs. (V. vgL Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2003; C. 1 9 2 4 . II. 2515.) Der Rk.-Mechanismus einer 
binaren Verb. Ax unter dem EinfluB von a-Stralilen kann durch folgendes 
Schema angegeben werden:

(1) AXB U + . [ « ]  =  U XĄ )+  +  ( - )  (2) {AXB„)+ Ax B u =  (AXB, ) + .
Die nfichste Stufe ist von dem freien Elektron (—) abhangig. Wenn kein Gas mit 
einer Affinitiit zu freien Elektronen anwesend ist, ist die niichste Stufe:

(3 a) (AXBII)„+ +  ( - )  == (AxB X ;  
bei Ggw. eines solcben Gases wie z. B. 0 2:

(3 b) 0 2 +  ( - )  =  0 2“  u. (4) Oa“  +  «  Oj =  (Oa)“ „ + Ł.
Wenn alle freien Elektronen vom Oa eingefangen sind, Oa— zu bilden, dann ist 
Osydation der Verb. Ax B„ die notwendige Folgę, yorausgcsetzt, daB das łon 
i.AxB u)+ oxydabel ist. Vff. yerfolgen die Rkk. in Gasen, die mit RaEm vermischt 
sind, durch DruckJinderungen bei gewohnliehen u. tiefen Tempp. u. durch Analyse 
der gebildeten Gase. Es wird das Verhaltnis der Anzahl (M) der reagierenden 
Moll. zu der Anzahl (2V) der durch «-Strahlen gebildeten Ionenpaare bestimmt. 
Die Unterss. wurden yorgenommen an der Zers. von CO u. C02, Red. yon CO u. 
COj durch Ą  u. Osydation yon CO mittels Oa. Bei der Zers. yon CO nahert sich
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das Verh;iltnis (— itfCo/^co) ^ein Wert'2, anfangs ist es et w as groBer, gegen Ende 
der Rk. wird es kleincr. Neben COa u. C wird an den GefaBwanden eine Verb. 
abgeschieden, die wahrscheinlich ein Suboxyd des Kohlenstoffs ist. — Bei der 
Osydation von CO unter dem EinfluB von a-Strahlen wurde das Yerbaltnis 
(— AftC0 + 0,)/N(CO + O..)) ~  6 gefunden, was so erkliirt wird, daB aus CO+ u. 0 2+ 
oder Oa~  positive u. negatiyc Ionenkomplese (CO • Oa • CO)+ "• ~ gebildet werden, 
von denen je 2 miteinander unter B. von 4COa reagieren. Die Geschwindigkeit 
der Rk. 2 CO -{- 0 2 wurde bei der Temp. der fl. Luft halb so groB gefunden wie 
bei 25°, was beweist, daB Feuchtigkeit fur Ionenrkk. nielit notig ist. — CO u. Ha 
verbinden sich bei gewohnlicher Temp. unter dem EinfluB von c-Strahlung unter
B. einer festen weiBen Substanz, die nicht identifiziert wurde. Ihre Zus. iat un- 
gefahr die eines Polymeren des Formaldehyds. Das Yerlialtnis:

( ^(CO + H,)/^(CO + H,)) =  3 
konnte nicht gedeutet werden. — COa wird durch «-Strahlen nicht zersetzt. Yff. 
nehmen folgende Ionenrkk. an:

COa+ +  COa =  (COa-COa)+ u. (COa-COa)+ +  ( - )  =  2COa.
Gemische von H2 u. C 02 reagieren unter B. von W. u. wahrscheinlich Kohleu- 
hydraten, sehr wenig CO. CH4 wurde nicht gefunden. — Die If/i^-Yerhiiltnisse 
fiir die yerschiedenen Gemische von COa u. Ha, CO u. IIa u. von CO u. Oa be- 
weisen, daB in allen 3 Fallen die Io n en  der reagierenden Substanzen chem. akt. 
sind, u. zwar sind positiye u. negative Ionen gleicli akt. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 2675—97. 1925. Washington [D. C.], Fixed Nitrogen Res. Lab.) Josephy.

E . Kallm ann und H. Mark, Uber einige Eigenschaften der Compton-Strahlung. 
Nach dem Korrespondenzprinzip wird erwartet, daB die Eigenschaften der Compton- 
Streustrahlung analog den Eigenschaften sind, welche die Streustrahlung eines 
klass. sehwingenden, mit bestimmter Geschwindigkeit bewegten Elektrons haben 
wurde. Yff. erbringen die experimentelle Bestatigung, daB die korrespondenzmaBig 
zu erwartende lineare Polarisation der Compton-Streustrahlung tatsiichlich cintritt. 
Vff. charakterisieren die Compton-Stralilung wie folgt: strenge Giiltigkeit der 
Quantengesetze, durch die Energie u. Impuls der Streustrahlung u. der Elektronen 
festgelegt werden. Die Schwingungsrichtung der gestreuten Strahlung stimmt mit 
der der einfallenden Strahlung uberein. Bei dem Compton-StreuprozeB treten keine 
Interferenzmaxima auf. Die Abhangigkeit der Intensitat dieser Strahlung vom 
Winkel zwischen Streustrahlung u. primiirer Strahlung scheint an /-Strahlen iihn- 
lich der zu sein, wie man sie in der klass. Theorie bei der Streuung an einem 
bewegten Elektron zu erwarten hat. (Naturwissenschaften 13. 1012—15. 1925. 
Berlin-Dahlem.) Josephy.

Raymond T. B irg e , Das Kraftgesetz und die Gro fie zweiatomiger Molekule, 
bestimmt nach ihren Bandenspektrm. Vf. berechnet die Konstanten des Kraft- 
gesetzes aus der Rotations- u. der Vibrationsenergie fiir den Anfangs- u. End- 
zustand der zweiatomigen Molekiile von CN, CuH, N2 u. Na+ mit Hilfe der 
Bandenspelctren. Die Unterschiede, die sich zwischen den Rotations- u. Vibrations- 
werten ergeben, liegen innerhalb der Fehlergrenzen. Ferner zeigt Vf., daB D ie k e s  
Deutung der Bandenspektren nicht polarer Molekule (vgl. Ztschr. f. Physik 31. 326;
C. 1925. I. 1947), die das Tragheitsmoment auf 1ji seines vorher angenommenen
Wertes reduzierte, zu einem 4-mal so groBen Wert fiir die Konstantę des Kraft- 
gesetzes fiihrt wie der, den man aus der Rotationsenergie nach der ii 1 teren Theorie 
erhiilt. (Naturo 116. 783—84. 1925. Univ. of California.) Josephy.

R ita  Brunetti, Fortdauernde Absorption langs einer optischen Serie und Struktur 
der Absorptionsdiskmitinuitat bei hoher Freyuenz. Vf. versucht, gestiitzt auf einige 
experimentelle Tatsachen innerhalb der opt Serie, eine genauere ErklSrung der
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Feinstruktur der Absorptionsbanden bei hoher Freąuenz zu geben. (Atti I{. Accad. 
dei Lineei, Roma [6] 2 . 252—50. 1925.) G o t t f r ie d .

H. Deslandres, Ergdnzende Untersuchungen iiber die Struktur und, Verteilung 
der Bandenspektren. Yf. yerweist auf seine bisberigen Feststellungen iiber die Be- 
deutung einer Grundfreąuenz [v — 1062,5) fur den Aufbau der Banden- u. aucli 
zablreicber Linienspektren (vgl. S. 384) u. diskutiert die atompbysikal. Deutung 
dieses Befundea.-- Er fiibrt aus, wie eine solehe sieb geben liiBt, wenn man das 
Planekscbe Wirkungsąuantuin mit den Freąuenzenergien in Beziekung setzt u. an- 
nimmt, daB das Coulombscbe Gesetz bei selir geringen Abstiinden elektr. geladener 
Teilclien, wie sie im Atomkern yorhanden sind, in spezieller Weise modifiziert werden 
muB. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 410—12. 1925. F r a n k e n b c r g e r .

D. C. Duncan, Die Anregung des Stickstoffspcktrums durch Elektronenstofi. Die 
nach zwei Methoden durchgefiihrte Unters. der Anregung des N2-Spektnt»is zeigte, 
daB die 1., 2. u. 4. positiye Bandę unter dem Ionisierungspotential ersclieinen u. 
einem neutralen Mol. zukommen, welchem auch drei Systeme niederen Potentials 
im Ultrayiolett angehoren. Die negatiyen Banden ersclieinen oberhalb des Ioni- 
sierungspotentials mit dem Ionisierungsgrad zunehmend; sie werden yon einem 
ionisierten Mol. emittiert. Die neucn Bander im Ultrayiolett yerschoben sieh gegen 
rot. (Astrophys. Journ. 62 . 145—67. 1925. Pennsylyania, Uniy.) Ulmann.

"W. K apuscinski, Die Linien fluorescenz des Cadmiumdampfes. (Vgl. Naturę 
116. 170; C. 1925. II. 1933.) Bei der Fortsetzung seiner Unterss. legt Vf. be- 
sonderen Wert auf die Reinheit des Cd-Dampfes. Beim allmahlichen Erholien der 
Temp. wurde zuerst die Fluorescenz bei 350° (Cd-Dampfdruck 0,2 mm) beobachtet. 
Ais Lichtąuelle diente ein kondensierter Funken zwisehen Cd-Elektroden. Die 
Intensitfit der Fluorescenz nimmt mit steigender Temp. zu, die Farbę ist anfangs 
blaugriin u. wird bei 600° blau. Die griine Farbę riihrt von der starken Emission 
des 1. Triplets der Hauptserie des Cd-Bogenspektrums her. Im ultrayioletten Teil 
wurden noch andere Fluorescenzlinien gefunden. Es ist moglieh, daB auch die 
Linien 2748,7 u. 2573,1 A, die zum Funkenspektrum des Cd gehoren, in der Fluorca- 
cenz bei holieren Tempp. (von 750° ab) auftreten, sie sind sehwer zu erkennen, da 
sie in das Gebiet der intensiyen ultrayioletten Bandenfluorescenz fallen. — Das 
Triplett im siclitbaren Gebiet u. die Resonanzlinie 3261 erscheinen aueh bei An
regung durch eineu Cu-Funken u. mit groBerer Intensitiit ais durch Cd-Funken 
bei Anregung durch einen Al-Funken. Fe-, Pb- u. Hg-Funken rufen ebenfalls 
Emission des -Triplets heryor. Das Anregungsgebiet der Fluorescenz muB also 
ziemlich breit sein, aber zum groBten Teil unterhalb 2000 JŁ iiegen, wo das Al- 
Spektrum starkę Linien aufweist. Andererseits beaitzt das Pb-Spektruin unterlmllj 
2170 1. keiue starken Linien, trotzdem regt der Pb-Funke die Fluorescenz des 
sichtbaren Triplets des Cd an. — Verunreinigungen haben groBen EinfluB auf die 
Emission der Linien. Die Intensitiit hiingt auch yon dem GefiiB ab. Bei einem 
neuen GefiiB, daB weder Spuren yon Hg-Dampf noch okkludierte Gase enthielt, 
wurde das sichtbare Triplet durch Cd- u. Al-Funken erst bei 700° angeregt. 
(Naturę 116. 863—64. 1925. Waraaw, Uniy.) J o s e p h y .

Ronald G. W. Norrish, Eine neue Auffassung der photochemischen Yereinigung 
von Wasserstoff und Chlor. (Vgl. N o k r is i i  u. R id e a l ,  Journ. Chern. Soc. London 
127. 787; C. 1925.11. 139.) Im ersten Teil der Arbeit entwiekelt Vf. eine Theorie 
iiber den Meehanismus der photoehem. B. von 1ICI aus II., u. Cl2, die die ver- 
schiedenen in der Literatur mitgeteilten Ersclieinungeu — Induktionsperiode, Ein-- 
HuB der Trockuung, henimende Wrkg. yon H2 u. Os auf einlieitlicher Grundlage 
zu erkliiren yermag. Yf. nimmt an, daB die primiire photoehem. R k., eine durch 
Quantenbeziehungen geregelte Dissoziation des Cls in 2 Cl, nur an der GefiiBober- 
fliiche u. nur unter der katalyt. Wrkg. yon W. stattfindet; dann folgen sekundiire
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Kettenrkk. im Nernstsehen Sinne, die in der ganzen Gasmasse fortschreiten. Aus 
den Zablenangaben yon Co e h n  u . J u n g  (Ztschr. f. physik. Cb. 110. 705; C. 1924 .
II. 1314.) liiBt sich nfimlich berccbnen, da8 die Reaktionsgeschwindigkeit yom 
Partialdruck p w des yorhandenen W. unabhiingig ist, solange ais die GefaB- 
wiinde von einer monomolekularen W.-Hąut bedeekt sind, abfiillt, wenn die Haut 
ungesiitt. wird (pw 10-4  mm Hg) u. bei yollkommener Trocknung (j}„, ~  10~T mm 
lig) Nuli wird. Wahrscheinlieh bilden 8icli entweder intermediiir lose Komplexverbb.
T T  p i

die im Licht unter der Ein wrkg. von OberfUichenkriiftcn in H20  u. 2 Cl

dissoziieren, oder der gleiebzeitige EinfluB von Oberflachenkriiften u. von W.-Moll. 
erteilt dem Cl2 induzierte Polaritat, die seine Dissoziation erleichtert. Nur im 
Ultraviolett geniigt die eingestrahlte Energie, um die Ele. CL — >- 2 Cl in der ge- 
samten Gasphase aucli bei yollstiindiger Troeknung herbeizufuhren. Die Cl-Atome 
yeranlassen dann Reaktionsketten, die erst aufhoren, wenn die akt. Zentren (II 
oder Cl) dureb Auftreffen an die GefśiBwande oder, seltener, dureli ZusammenstoB 
miteinander zerstort werden. Die pbotoehem. Indulction wird ais Vergiftung der 
wirksamen OberMcbe durch fremdo Stofte — z. B. Adsorption yon NH3 — ge- 
deutet. Die dureb Licht aktiyierten CI2 geben bei Ggw. von 0 2 u. IL an diese 
ihre Energie ab; beide Gase wirken daher antikatalyt. Vf. leitet aus seiner Theorie 
fiir die Reaktionsgesehwindigkeit die Gleichung

d [HC1] / dł =  JT.J-[H2][C12.?/([H2][0 2] +  i)(a[Cl2] +  &[HS]) 
ab, worin J  die Lichtintensitiit, K , i ,  a u. i  Konstantę bedeuten; a u. 6 sind yon 
ahnlicher Grofienordnung; k  ist im allgemeinen klein gegen [H2] [Os]. Der Ausdruck 
gibt die Messungsergebnisse yon Cuap.man (Journ. Chem. Soc. London 12-3. 3062; 
C. 19 2 4 . I. 1334) gut wieder.

Im zweiten Teil der Arbeit untersucht Vf. experimentell die Induktion bei 
Ggw. yon NII.j in Abhangigkeit von der NHS-, Cl2- u. H2-Konz. u. yon der Gro Be 
der GefaBoberflśiclie. Der Beginn der Rk. wird an der plotzlichen Druekzunahme 
des Systems gemessen; bei Unterbrechung u. Wiederholung der Belicbtung tritt 
keine zweite Induktionsperiode auf. Die Dauer der ursprunglieben Induktions- 
periode ist unabhangig yom Ii2-Druek, dem NH3-Druck direkt proportional u. 
nimmt niit sinkendem Cl2-Druck erst langsam, dann schnell zu. Wahrscheinlieh 
wird das an den GefiiBwiinden adsorbierte NH3 zunachst durch aktiyiertes Cl2 
nach der Gleichung 2NIL, -|- 3 C1.2 =  Na -f- 6HC1 zerstort; die B. yon NH.,ci 
konnte aueh analyt. nacligewiesen werden. Die Rk. zwischen Cl2 u. NH3 ist keine 
homogene Gasrk., sondern findet ebenfalls nur an der bestralilten Oberflaclie statt. 
Vf. entwiekelt fiir die Dauer T  der Induktionsperiode den Ausdruck: T  == a p v  
(1 — l)jP)ls;  dabei sind p u. P  die Drucke des NH3 bezw. Cl2, v u. s Yol. u. 
Oberflaclie des ReaktionsgefaBes u. a u. b Konstantę. Die Formel steht mit den 
Yersuchsergebnissen in gutem Einklang. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2316 
bis 2334. 1925. Cambridge, Uniy.) K rO geii.

Jnanendra Chandra Ghosh und Jadulal H ukherjee, Uber die phołochemische 
Reaktion zwischen Brom und Weinsdure in wćifrriger Losung. Weinsaure u. Brom 
reagieren nach B u n s e n  u . R oscoe (Ost w a l d !  Klassiker S. 92 Nr. 34, photochem. 
Unterss. yon B u n s e n  u. R oscoe) unter B. yon HBr, C02 u. Aldehydtartronsdure. 
Diese Rk. wird ais photochem. Rk. untersucht. Ais Lichtąuelle dient eine 1000 c. p. 
Pointolitelampe, aus dereń Licht ein Spektralbereich von 450—490 m [i heraus- 

■filtriert wird. Die Rk. gcht in einem Thermostaten vor sich, der auf 0,1° konstant 
erhalt.en wird. Die Br2-Menge kann jodometr. bestimmt werden, die IntensitSts- 
messungen werden wie iiblich mit einer Thermosśiule yorgenommen. Unterhalb 40° 
ist die Geschwindigkcit der Dunkelrk. sehr gering. In Ubereinstimmung mit 
B d n se n  u . R oscoe finden Yff. bei mittlerer Lichtintensitiit die Induktionsperiode
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aelir lang. Im spiiteren Vcrlauf (nach 150 Miu. Beliehtung) gehorcht die Rk. 
dem Gesetz der monomolekularen Rkk. YfT. finden, daB die Geschwindigkeits- 
konstanten fiir unendliche Weinsiiurekonzz. gleich u. von der Br2-Konz. unabliiingig 
sind, u. daB die Lebenadauer von angeregten Br2-Moll. fiir hćihere Anfangskonzz. 
geringer ais fiir kleine ist. Aus einem Vers., bei dem nacb Beliehtung von 5 Min. 
das Rk.-GefiiB im Dunkeln aufbewahrt wurde, konnte eine lebhafte Nachwrkg. 
beobachtet werden. Die Geschwindigkeitskonstante dieser Dunkelrk. war be- 
trfichtlich groBer ais die unter denselben Bedingungen bei der photoehem. Rk. er- 
haltene. Daraus sclilieBen Yff., daB eine intermediare Verb. zwiaehen Br2 u. Wein- 
saure unter dem EinfluB des Liehtes entsteht, die sich im Dunkeln mit groBer 
Geschwindigkeit zersetzt. Aus dieser Folgerk. erklaren Vff. die beobaclitete In- 
duktionsperiode. Die Zahl der pro absorbiertes Quant umgesetzten Br,-Moll. betriigt 
bei niedriger Br2-Konz. 12, bei hoher 4. Aus entsprechenden Yerss. geht heryor, 
daB die Geschwindigkeitskonstante durch Polarisation des Liehtes nicht beeinfluBt 
wird. Die Existenz eines Temperaturkoeffizienten ( =  1,7 bis 2) wird nach T olm an  
(Journ. Americ. Chem. Soe. 45. 2285; C. 1924. I. 2406) erkliirt. (Quaterly Journ. 
Indian Chem.-Soc. 2. 165—78. 1925. Dacca, Univ.) IIa n t k e .

E. C. C. B a ły  und E lizabeth  S idney Semmens, Selektive W irhmg von polari- 
siertem IAcht auf Starkekorner. (Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie B 97. 250; 
C. 1925. I. 1331.) Entgegnung auf die Einwande N e il so n  J o n e s , welclier die 
selektiye Hydrolyse von Stiirkekornern bei Anwesenheit kleiner Mengen Diastase 
nicht auf die Wrkg. polarisierten Liehtes zuriickgefuhrt sehen will, sondern auf 
andere Umstande,' die yon den Yff. ais sekundar bezeichnet werden. Vff. be- 
schreiben in Kiirze ihre Yerss. u. ihre Untersuchungsmethoden, u. sie zitieren 
eine Reihe von Arbeiten, die sich mit iihnlichen Gegenstiinden befassen. Zum 
SchluB geben sie eine ErklSrung fur die miBlungenen Verss. von N e il so n  J o n e s . 
Sie aehen das MiBlingen in der Verwendung von Gelatine, welclie die unein- 
geschrankte Wrkg. des polarisierten Liehtes verhindert. (Naturę 116. 817. 1925. 
Liyerpool u. London.) H aase .

Ricardo Gans, Die Molekulardiffusicm des Liehtes in isotropen festm  Korpern 
und in Fliissigkeiten. (Vgl. Contribución al estudio de las Ciencias fis. y mat. 3 
365; C. 1925. II. 1509). Beim Durchgang von Licht durch Fil., Gase u. Dampfe 
tritt eine teilweise Depolarisation des Liehtes ein, die auf Anisotropie beruht. Zu ihrer 
Erkliirung leitet Vf. durch komplizierte Reehnungen Gleichungen fiir den Absorptions- 
koeffizienten u. den Depolarisationsgrad von in festen Korpem diffundiertem Licht 
ab. Durch Ubergang yom festen zum fl. Kiirper in den Endgleichungen gelangt 
Vf. zu Resultaten, die mit der Erfahrung in gutem Einklang, aber in Gegensatz zu 
den Ergebnissen E in s t e in s  (Ann. der Physik [4] 33. 1275 [1910}) stehen. (Contri
bución al estudio de las Ciencias fis. y  mat. 3. 441—49. 1925.) H a n t k e .

Hans Zocher, jjber die optisehe Anisotropie selektiv alsorbierender Stoffe und 
iiber meehanische Erzeugung von Anisotropie. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 98. 293; 
C. 1922. I. 438.) Vf. leitet den Verlauf von Diehroismus u. Doppelbrecliung aus der 
Dispersionstheorie ab. Bei dem einfachen Diehroismus wird im roten Gebiete die 
starker absorbierte Schwingung starker, im blauen Gebiete schwśicher gebrochen 
ais die schwach absorbierte. Diese Regel wurde bei einer Anzahl von Solen mit 
nicht kugelformigen Teilchen u. ca. 50 mechan. anisotrop gemachten FarbstoiFen 
yersehiedener Konst. bestiitigt. Die mechan. Erzeugung der Anisotropie geschieht 
durch Polieren einer eingetrockneten Farbstoffschicht, z. B. des Benzopurpurins, 
in einer Richtung. Dieser Polierdichroismus beruht wahrscheinlich auf Gleitungen 
u. ist meist positiy. Die deformierten Farbstofle zeigen die yerschiedensten Re- 
krystallisationen. Auch in anorgan., stark absorbierenden StoiFen liiBt sich durch 
Polieren Anisotropie erzeugen, z. B. in OuO, Cu20, CuS, Roussinschem Sals, Se,

VIII. 1. 89
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J, C (EuB), Al, Pb, Cu, Ag u. Au. Bei den beiden letzten war das Vorzeichen des 
Dichroismus im langwelligen Gebiet positiy, im kurzwelligen negatiy. Bei Ag hiingt 
die Aniaotropie yon der TeilcbengroBe der ais Ausgangssubstanz angewandten Ag- 
Sole ab. Sogar so harte Stoffe wie Glas konnen durch Eeiben anisotrop gemacht 
werden. Bei den meisten anorgan. u. organ, festen Stoffen liifit sich in der Ober- 
fliiche eine durch Methylenblau oder Neutralrot nachweisbare Aniaotropie erzeugen. 
(Naturwissenschaften 13. 1015—21. 1925. Berlin-Dahlem.) J o s e p iiy .

A j . E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .

E obert Saxon, Scliwefelsaure aus einer vierfachen Mischung. Bei der Elektro- 
lyse liefert Eisenammoniumsulfat Fe(OH)s u. H2S 04, an der Kathode wird NH3 u. 
Ha, an der Anodę wird Oa entwickelt. Vf. schaltet 2 Elektrolyte hintereinander,
1. Ferroammoniumsulfat, 2. CuS04 u. Ferroammoniumsulfat u. erhalt im 1. 9% ig., 
im 2. 12°/0ig. H2S 04. Wenn ein Gemisch aus aquivalenten Teilen NiSO.„ CuS04, 
(NH4)aS 0 4 u. FeS04 hinter Eisenammoniumsulfat geschaltet wird, wird in dem vier- 
fachen Gemisch nacli 7-std. Elektrolyse 19% ig. I12S 0 4, in der Eisenammoniumsulfat- 
sg. 14%ig. HjS04 erhalten. (Chem. News 131. 372—73. 1925. Vict.) J o s e p h y .

R obert Saxon, Dic Erzeugung von Scliwefelsaure durch Elektrolyse. (Vgl. yorst. 
Eef.) ll^SOi wird durch Elektrolyse eines Gemisches iiąuimolarer Teile CuS04 u. 
NII,-Al-Alaun in wss. Lsg. dargest. Nacli 7 Stdn. wird eine 17% ig. Lsg. er
halten. (Chem. News 131. 385—86. 1925.) J o s e p h y .

R obert Saxon, Die. elektrolytische Abscheidung iion Kupfer. (Vgl. S. 313.) Bei 
der Elektrolyse von Malachit oder reinem Kupfercarbonat bei Ggw. von NH4C1 u. 
Ca(OII)a entstelit das blaue CuCl3-4NH3, das durch den Strom zers. wird, so daB 
sich Cu abscheidet. Bei der Elektrolyse einer gesittt. CuS04-Lsg. entstcht wegen 
der anwesendcn Verunreinigungen schwammiges Cu, die Kohleanode wird durch 
den frciwerdenden 0 2 angegriffen. Bei Ggw. von NH4C1 wird an der Anodę Cl2 
frei, das die Kolile nicht angreift; an der Kathode wird II,, NH3 u. Cu abge- 
schieden. Zusatz von Ca(0H)2 bewirkt B. von CaCl2 u. CaS04 u. Fiillung von 
Cu(01I)2, das sich im NH4OH lost, Cu wird aus der Lsg. elektrolyt. abgeschiedeu. 
Am besten scheidet man Cu durch Elektrolyse eines Gemisches iiąuimolarer Teile 
CuS04, NHjCl u. NaCl ab. (Chem. News 131. 225—26. 1925.) J o s e p h y .

C. J. de Gruyter, Elektromotorisches Verhalten des Aluminiums. Der F. des 
Al wurde zu 657° bestimmt. Al eignet sich zur Eichnung von Thermoelementen 
besser ais Sb, da kcine Unterkiihlungsersclieinungen bei ihm eintreten. Das 
Temp.-Konz.-Diagramm des Systems Al-IIg gibt keinerlei Anhaltspunkte fiir die 
Existenz einer Verb. von Al mit Hg oder fiir einen Umwandlungspunkt. Es konnten 
aber bei Zimmertemp. Mischkrystalle mit etwa 8% Hg erhalten werden. Dic Passi- 
vitat des Al muB der geringen Geschwindigkeit der Rk. Alg — y  A l+ + + g -j 3 © s 
zugesclirieben werden, da dasselbe bei diesen Unterss. nie mit einer Oxydschiclit 
bedeckt war. Der beste Katalysator dieser Ek. ist zur Zeit Hg, wahrend Al(OH)3 
u. Nitrate ais negative Katalysatoren wirken. — Es wurde das Potential des reinen 
u. amalgamierten Al in Ggw. von yerschiedenen Elektrołyten bestimmt. Die Lsgg. 
der Elektrolyte miissen frei von Os sein, welcher das Potential stark lierabsetzt, 
weshalb ein dauernder Strom von Na durch die Lsg. gehcn muB, auBerdem muB 
die Elektrode vor den Verss. poliert, geiitzt, mit HC1 u. mit dest. W . gut ge- 
waschen werden. Das Potential von reinem Al gegen W. betriigt — 0,8 Volt. In 
einer Lsg. von AlCL, wird es mit steigender Konz. an A1C13 negativer, auch zeigt 
es in Abhiingikeit vom Sauregrad bei 0,1-n. HC1 ein Minimum. Es wurde weiter- 
hin der EinfluB der Konz. der Elektrolyte u. des SJiuregehalts bestimmt. In HC1 
(1,124) ist amalgamiertes Al im Anfang negatiyer ais reines, wird aber nach einiger
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Zeit positiyer (-f- 8 Milliyolt). (Rec. txav. chim. Pays-Bas 44. 937—09. 1925. 
Amsterdam, Univ.) E n s z l in .

A. P ontrem oli, Uber die Orientierung in einem konsłanten clektrischen oder 
magnetischen Feld le i ' der Hypothese der molekularen Anisotropie. Vf. weist nach, 
daB nicht nur die gcauchte ausgezeiclinete Richtung existiert, sondem aucli, daB 
sie nicht abhangig ist von der Intensit&t des Feldes, noch von der mehr oder 
weniger groBen dielektr. oder diamagnet. Asymmetrie. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [6] 2. 328—31. 1925.) G o t t f r ie d .

G. B reit, Die Versuche von Głaser und die Orientierung der Molekeln in einem
magnetischen Feld. Anknupfend an die Verss. von G la ser  (Ann. der Physik [4] 
75. 459; C. 1925 . I. 626) iiber die diamagnet, SuszeptibilitKt von H 2, N2 u. COs 
leitet Vf. einige GesetzmiiGigkeiten ab, die die Orientierung von Moll. im magnet. 
Felde beherrschen. Die Resultate stehen teils in Ubereinstimmung mit den Glaser- 
schen Befunden, teils differieren sie von ihnen. (Journ. Washington Acad. of 
Science 15. 429—34. 1925. Washington, Carnegie Institution.) H a n t k e .

W . L. W ebster, Magneto-Striktion in Eisenkrystallen. Es wird der EinfluB 
eines magnet. Feldes auf die Dimensionen yon Eisenkrystallen untersucht. Es 
zeigt sich, daB der Effekt langs der 3 Richtungen im Krystall yerschieden ist. 
Liings der 1,0,0-Achse findet bei wachsender Stiirke des magnet. Feldes zunehmende 
Verliingerung statt, in der 1,1,1-Richtung tritt Verkiirzung ein u. fiir die 1,1,0-Achse 
ist bei schwaclien Feldcrn Liingenzuwachs, nach eingetretener magnet. Siittigung 
Liingenabnahme zu bcobachtcn. Diese Resultate stimmen gut mit der Beobaclitung 
(Proc. Royal Soc. London. Serie A. 1 0 7 . 496; C. 1925. I. 1953) iiberein, daB der 
Eisenkrystall sehr leicht parallcl zur 1,0,0-Achse magnetisiert wird. Vf. nimmt an, 
daB der Effekt der Magneto-Striktion in engstem Zusammenhang mit der Orientie
rung der Atome im magnet. Feld stelit. Die fiir einen Weicheisenstab erhaltene 
Kurve (Verlangeruug/Intensitiit des magnet. Feldes) wird durch die ungeordnete 
Verteilung von kleinen Krystallen erklart. Verss., die umgekehrt den Effekt der 
Ausdehnung auf die Anderung des Magnetfeldes behandcln, bestatigeu die nach 
der anderen Methode erhaltenen Ergebnisse. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 
1 09 . 570—84. 1925. Cambridge, Trinity Coli.) H a n t k e .

H. K am erlingh Onnes, Jean B ecquerel und W. J. de H aas, Uber die
magnetische Drelmng einiger paramagnetischer Nineralien bei sehr tiefen Temperaturen. 
Die Vcranderung der magnet. Drehung des Lichts einiger paramagnet. Mineralien 
wie Tysonit, Paińsit, Bastnaesit u. Xenotim, welche beinahe' umgekehrt proportional 
der absol. Temp. ist, wurde bis 4,2° absol. (fl. He) yerfolgt u. die Giiltigkeit des 
Gesetzes auch bei diesen Tempp. bestiitigt. Nach dcm roten Teil hin scheinen sich 
die Beziehungen etwas zu yerschieben. Die Messungen sind aber nicht genau 
genug, um dies eindeutig zu beweisen. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 181. 838—41. 
1925.) E n sz l in .

W. P. Jorissen, Der Eińflu/S, welchen brennbare oder nicht brennbare Gase auf 
die Explosionsgrenzen von Mischungen von Gas und Luft ausuben. VI. Die graphische 
Darstellung. (V. vgl. J o r isse n  u . On g k ie h o n g , Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 814;
C. 1925. II. 1415.) Es werden die Grundlagen der graph. Darst. angegeben u. die 
bisherigen Ergebnisse eingeordnet. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 1039—47. 1925. 
Leyden, Uniy.) E n s z l in .

R obert W right, Selektive Ldsungsicirkung. IV. Kryoskopie in gemischten Lo- 
sungsmitteln. (III. ygl. Journ. Chem. Soc. London 125. 2068. 1924; C. 1925 . I. 
330.) Vf. untersucht die Anderung des Gefrierpunktes yon binaren Fliissigkeits- 
gemischen bei Zusatz von Stoffen, die nur in einer der beiden Fil. 1. sind, an den 
Beispielen: JBzl., CClt , Chlf., Metliylsalicylat bezw. Monobromnaphthalin in Nicotin- 
W., Citronensaure, Weinsaure, (kcalsaure bezw. CdJ2 in ^l.-Bzl.; HgCl2 bezw. CdJ2

89*
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in Aceton-Bzl.; Oxalsaure, Citronensiiure, Weinsaure bezw. W. in A .-Athylendibromid. 
Es zeigt sich, daC die Ggw. der Semiaolute durchweg den Gefrierpunkt der Kom
ponentę, in der sie 1. sind, erhoht. Ist dagegen der dritte Stoff in beiden Fil. 1., 
wie in den Fallen Acetanilid, Benzoesaure, Pikrinsdure, Naphthalin u. Phenantliren 
in A.-Bzl., so wird bei kleinen Konzz. des Zusatzes der Gefrierpunkt der besser 
losenden Komponente erhoht, in hoheren Konzz. aber erniedrigt. Die Erseliei- 
nungen werden durcli Annahme von Solvatbildung gedeutet. Die Best. des Ge- 
frierpunktes eines Gemisches zweier Losungsmm. bei verschiedener Konz. des gel. 
Stoffes gestattet daher, das Losungsyermogen beider zu yergleichen. Vf. findet, 
daB Methyl-, Propyl- u. i-Butylalkohol stiirkere Yerwandtsehaft fur A. ais fur Bzl., 
die hoheren A. u. die aromat. Verbb. allgemein stiirkere Verwandtschaft fiir Bzl. 
besitzen. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2334—38. 1925. Glasgow, Urny.) Kntf.

H arold  B. D ixon und Gilbert Greenwood, iiber die Schallgesclnoindigkeit in 
Gasmischungen. Nach der Methode der Kundtschen Staubfiguren wurde die Schall- 
geschwindigkeit in verschiedenen Gasmischungm unter besonderer Beriicksichtigung 

Q -a O '.b
des Verhaltnisses y  — ---- y- , ermittelt (C„ u. Cv spezif. Wtirmen des4 Cv-a -f- Cv -6 p *
Gases A, G,' u. 0 /  spezif. Wiirmen des Gases B, a u. b Volumina von A  u. B  in
der Mischung). Ais Medien wurden benutzt NII3 u. Mischungen yon 1Ł> u, 02,
C02 u. JTj, CO,, u. u. Luft, CO u. ATS. Die fiir yerschiedene Zus. der Medien
erhaltenen Werte der Schallgeschwindigkeit sind graph. wiedergegeben. (Proc.
Royal Soc. London. Serie A. 1 0 9 . 561—69. 1925.) H a n t k e .

A. B alandin, Bereclmung ciniger charakteristischen Konstanten des freien Am- 
moniums. (Ygl. Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 6 .1 2 3 ; C. 1925 . II . 878 u. Ztschr. f. Physik 
2 6 . 145; C. 1 9 2 4 . II. 1665.) Vf. berechnet auf Grund der friiher abgeleiteten 
Formeln fiir die BildungswSrme des freien Ammoniums aus den Elementen den 
Wert — 17800 cal, ferner fiir sein Mol.-Vol. 47,9 ccm u. fiir D. im festen Zustand 
0,356. (Ztschr. f. physik. Ch. 118. 114—18. 1925. Moskau.) G o t t f e i e d .

L. T ieri, Bestimmung der Avogadroschen Konstantę mittels Losungen dialysierten 
doppelbrechenden JSisens. Yerschiedene Arten dialysierten Eisens werden in Kii- 
yetten gefiillt u. die Doppelbrechung in einem magnet. Feld von 4000 GauB bei 
23° in yersehieden hohen Flussigkeitsschichten gemessen. Hieraus, aus der Teilchen- 
groBe u. der Fallgeschwindigkeit errechnet Vf. die in der Formel:

B - T b x ^ -
N = — ----------------------

g- n r 9 (A — 3) g h

benotigten Werte und kommt so zu Werten yon N  — 66 ■ 102i u. 50* 1022. (Atti
B. Accad. dei Lincei, Roma [6]. 2. 331—34. 1925.) G o t t f r ie d .

George Calingaert und D. S. Davis, Dnick-Temperatur-Tabellen. Ausgedehnte 
Reihen. Graphische Tabellen, welche auch extreme Tempp. u. Drucke beruck- 
sichtigen. (Ind. and Engin Chem. 17. 1287—89. 1925. Cambridge [Mass.] u. Bur
lington [ V t.].) G r im m e .

J. J. van Laar, U ber die kritischen Temperaturen und Drucke der Alkalihaloide\ 
auch aus der molekularen Oberflachenspannung, und theoretische Betrachtungen iiber 
den Temperaturkoeffizient dieser Grojle. 3. Aufsatz. (2. ygl. S. 601.) Durch Be- 
rechmmg findet Vf. Tk =  1/3,04-j410 u . p kAt =  Ij/4370 v0. Die Zahlenwerte yon 
A, Ti,, p kai u. log.10 p kat fiir die Alkalihalogenidc werden gebracht. Es zeigt sich, daB 
die .A-Werte (LiF u. NaF ausgenommen) sich nicht weit vom Mittelwert 19000 
entfernen u. die 2VWerte in der Nalie yon 2750° abs. liegen. Ein ausgesprochenes 
Masimum ist bei Na, ein Minimum bei Br zu bemerken. — Aus theoret. Betrach-
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tungen der Dampfdruckgleichung lcitet Yf. die yerbesserte Formcl log10 =  
(C'10ium — 5,92) -f- cpi0 (Tk — l i )  ab (im Mittel (pla =  0,0003). Weitere Uber- 
legungen zeigen wieder, daC die Dampfdruck- u. cliem. Konstantę bei prakt. allen 
Tempp. nur vom Logarithmus des krit. Druckes abhiingen u. nicht -in Beziehung 
zum „Warmetheorcm“ steben. — Vf. stellt die Werte des Verhiiltnisses Tk: T, 
tabellar. zusammen, das Mittel bctriigt 1,70. — Berecknung der krit. Temp. ans 
den molaren Oberfliichenspannungen u. Vergleicb mit dem von Yf. auf ganz anderem 
Wege gefundenen Werte fur die Alkalihalogenide zeigt mit Ausnahme von LiCl, 
NaCl, IlbCl u. NaBr geniigende Ubercinstimmung. — Theoret. Betracbtungen der 
molekularen Oberfliichenspaunung fiibrt Vf. zu einer Formcl fur dessen Temperatur- 
koeffizienten 0  3,44/:r0-a0/a* •&*/&„. Daraus berecbnet sieh fUr gewohnliche Stoffe
0  =  2,1 u. fur die (total dissoziierten) gesclimolzenen Alkalihalogenide 0  =  0,82. 
Dabei fand Vf. fiir die wirklichen Radien der Alkaliionen: L i r — 10 '3 - 0,51, 
Na 0,62, K  0,78, Rb 0,83, Cs 0,89. — Vf. kommt zum SchluB, daB geschmolzene 
Elektrolyte ais gewohnliche Grenzstoffe (y — 1) betrachtct werden konnen, so daB 
z. B. bk : b0 =  2 y  =  2 bleibt. Aber a0 : ctu ist nicht =  1,6, sondern =  1, weil 
auch r ' : r  nicht == 1, sondern =  2,7 ist. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 324 
bis 352. 1925. Tavel sur Clarens.) Ulmann.

John W arren W illiam s, Eine Untersucliung der physikalischen Eigenschaften 
von Nitromclhan; Vf. untersucht die spezif. Wiirme, den Dampfdruck, die D. u. 
das Absorptionsspeklrum des Nitrometlians, CII,NO,, um daraus AufschluB iiber die 
Konst. der Vcrb. zu. crhalten. Die spezif. Wiirme cp wurde zwisclien 15 u. 65° in 
Temp.-Intewillen yon 3—6° bestimmt; iiber die Ausfiihrung der Best. vgl. W il 
liam s u. D a n ie l s , Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 903 (C. 1924 . II. 13). Je nach- 
dem ob das Nitromethan zuyor getrocknet war oder nicht, oder ob P20 6 oder CaCl2 
ais Trockcnmittel angewandt wurde, werden yerschiedene spezif. Wiirmekuryen er- 
haltcn, alle weichen indessen von dcm n. Yerlauf solcher Kuryen ab, was auf das 
Yorhandensein yerschiedener Molekulgattungen in der FI. liindeutet. Wcnn Nitro
methan mit P.20 5 getrocknet worden ist, hat die Kurye bei 30° ein Minimum; wrenn 
cs mit CaCl2 getrocknet worden ist, nimmt die spezif. Wiirme im ganzen Temp.- 
Bereich mit steigender Temp. ab. Ohne Trocknung liegt das Minimum bei 30°, 
durch Zusatz von 0,20% W. wird es nach 40° yerschoben. Spuren yon W. be- 
wirken groBere RegelmiiBigkeit der Kuryen. Die Dampfdruckkurye zeigt ganz n. 
Yerlauf. Die D . wird durch die empir. Gleiclmng:

•D'., (20  — 101°) =  1,1668 — 0,001358 t — 0,0„55 <2 
wiedergegeben, auch der Temp.-Koeffizient der D. zeigt keine dem der spezif. 
Wiirme entsprechende Abweiclmng. Die Dampfdichte wurde bei 108,7° zu 0,001972 
bestimmt. — Beim Trocknen des Nitrometlians mit P20 6 bildet sieh ein Gel. Wahr- 
scheinlich wird das in fein yerteiltem Zustand yorhandene P20 5 von einem schiit- 
zenden Film aus H3P 0 4 umgeben, so daB es dann nicht mehr trocknend wirkt. 
Wenn die W.-Menge so gering ist, daB sieh das Gel nicht bilden kann, u. die FI. 
6 Monate lang intensiy getrocknet wird, so steigt der Kp. um 0,5°. Die Absorption 
des Nitrometlians ist bei 3670 JL prakt. yollstiindig. Die yersehiedenen Arten des 
Trocknens bewirken beziiglich der Absorption keine Unterschiede. (Journ. Americ. 
Chcm. Soc. 47. 2644—52. 1925. Madison [Wisc.], Uniy.) Josepiiy.

A a. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l la r c h e m ie .

Otto S liib , TJntersiichung von Kolloidpartikeln im Wechselfeld. (Vgl. S. 1121.) 
Es werden die Bewegungen yon Kolloidpartikeln im Wechselfeld mit yerschie- 
denen Freąuenzen untersucht, u. gefunden, daB die Wasserhulle der Partikel, nach 
dem Stokeschen Gesetz der scheinbare Radius, mit steigender Frequenz kleiner 
wird. (Physikal. Ztschr. 26. 722—24. 1925. Prag.) E n s z l in .
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R ichard W illstatter , H einrich  Kraut und Otto Erbacher, Uber isomere 
Hydrogele der Tonerde. VII. Mitt. uber Hydrate und Hydrogele. (VI. vgl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1491; C. 19 2 4 . II. 2126.) Nacli demVorbild der Darst. der 
Monozinnsaure (1. c.) wird versucht, die den Al-Salzen zugrunde liegende Baae 
Monoalwniniuniorłhohydroxyd rasch freizulegen u. zu iaolieren. — 100 ccm 10°/oig. 
NH3 in 600 ccm W. von 63°, das 22 g (NH^SO,. enthSlt, geben bei 58° mit 
150 ccm einer w. Lsg. von 76,7 g Ammoniakalaun u. Nachbehandlung mit NH3-W. 
in der Zentrifuge bei moglichster Abkurzung aller Operationen das a-Hydroxyd 
Al(OH)s ; weiBes, flockiges u. etwas piast. Gel; 7 Priiparate enthielten 51,7—54,4% 
W. (anstatt 52,9% her. auf A120 3); 6 andere wiesen zu liohen W.-Gehalt auf in- 
folge Anwendung von kalterem NH3-W. — Dic «-Vcrb. yerwandelt sich unter W. 
bei Zimmertemp. oft in einigen Stdn. oder an einem Tage in ein zweites (i-IIydr- 
oxyd um; kompakte M. yon gelbstichigem, piast Gel; zum Nachweis u. zur ąuanti- 
tatiyen Schiitzung des Anteils yon fi in Gemischen mit a  dient die Erhitzung mit 
NH3, wonach u  noch den W.-Gelialt von gegen 50%, fi den Gehalt yon 27% be- 
sitzt. Mit der Umwandlung des «-Hydrogels in fi ging in allen Fallen eine an 
den aceton-getrockneten PrSparaten bestimmbare Verminderung des W.-Gehaltes 
einher. Es ist nicht wahrscheinlieh, daB das ^?-IIydroxyd zu den einfachen Ortho- 
Verbb. ziihlt. Es ist wohl besser ais ein Hydrat von Polyalummiumhydroxyd zu 
yerstchen von der Formel 4Al(OH)3—3H20 , daB durch Hydratisierung die prozent. 
Zus. von u  annelimen kann u. sich melir u. mehr der Formel 4Al(OH)3—3H20  -f- 
313^0 niihert; das Erhitzen mit NH3 bewirkt liier den Austritt yon Hydratwasser, 
witlirend es bei Ortholiydroxyden nur Dispersitiitsanderungen heryorruft. — Das 
^j-Hydroxyd yerwandelt sich beim Aufbewahren unter W. allmahlich (in ea. 3 bis 
4 Monaten) in ein y-Aluminiumliydroxyd, das aceton-trocken der Formel A1(0H)3 
cntspriclit; es erscheint ais das stabile Isomere yon u  u. geht wahrsclieinlich aus 
(j durch Hydrolyse licrvor. Mit der Umwandlung yon «  in y  ist eine Abuahme 
der bas. u. sauren Eigenschaften yerbunden; wShrend das «-Orthohydroxyd schon 
in k. 0,1 %ig. HC1 u. in 0,4%ig. NaOH 1. ist, wird das j'-Hydrogel selbst von 
20%ig. HC1 u. yon 4%ig. NaOH in der Kalte nicht gelost. Dieser groBe Unter- 
schied liiBt sich kolloidchem. nicht erkliiren. Dispersitatsyerminderung ist dafur 
nicht yerantwortlicli; denn es geht aus quantitativem Vcrgleicli des Adsorptions- 
yermćigens liervor, daB die /?- u. /-Hydrogele in ihrer Adsorptionswrkg. auf Iiwertin 
die «-Verbb. erreichen oder iibcrtrefFen. — u- u. ^9-IIydrogel sind ais Vcrbb. yon 
gleiclier Zus. u. yerscliiedenen chem. Eigenscliaftcn zu erkliiren. Ihre Unterschiede 
sind entweder auf Isomerie zuruckzufiihren, bedingt durch yerschiedenen Bau des 
Moleltiils Al(OH)3 oder auf Polymorphie, yerschiedene Lagerung der Molekule 
Al(OH)3 gegeneinander. — Bei der Verwandlung von fi in y  nelimen die piast. 
Eigenschaften des Gels ab unter B. einer weiBen, floekigen, noch etwas piast. 
Suspension. — Durch Abśinderung yerschiedener Umstiinde bei der Fiillung u. bei 
der Nachbehandlung wurde gepriift, wodurch Abweichungen u. UngleichmaBig- 
keiten in den Eigenschaften u. in der Zus. yon Aluminiumliydroxyd C, das man fur 
Anwendungen zur Adsorption yon Enzymen darstellt, yerschuldet werden. Einzel- 
heiten ygl. Origmal. — Die scharfste Unterscheidung der drei fi- u. j'-Hydr- 
oxyde bestelit in der Einw. von 10%ig. NH3 bei 100°; a  u. y  werden dadurcli im 
wesentlichen unter Erhaltung ihrer Zus. mineralisiert, fi dagegen liefert ein wasser- 
iirmeres Gel. — Das mineralisierte Ilydrosyd ist ein rasch absitzendes, grobes, 
kreideweiBes Pulyer. Seine bas. u. sauren Eigenschaften sind noch schwaelier ais 
die von es ist unl. in k. HC1, in w. 5%ig. in 4 Stdn., in w. 20%ig- in 30 Min., 
in 37%ig- in 12 Min.; 1. in 4%ig. sd. NaOH (9 Min.). Das Rk.-Prod. aus fi ist ein 
grausticliig gelbliches, piast. u. noch ziemlicli kompaktes Gel der Zus. 4A1(0H)3— 
3 ILO, in der anseheinend ein einheitliches Tetraalwniniumhydroxyd yorzuliegen
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scheint; es ist 11 o cli weniger reaktionsfahig ais das sehr schwach bas. u. sehr 
schwach saure /-H ydroxyd; es ist in HC1 nock schwerer 1. ais y, in k. unl., in h. 
10°/oig' in 100, in 30%>g- in 30 Min. u. im Gegensatz zu y  auch in h. NaOIł unl. 
(Ber. Dtscli. Chem. Ges. 5 8 . 2448—58. 1925.) B u s c h .

R ichard W illstatter , H einrich  Kraut und Otto Erbacher, tibcr ein Toner de- 
gel von der Formel AIO-OII. VIII. Mitt. iiber Hydrate und Hydrogele. (VII. vgl. 
vorst. Ref.) Werden die Orthohydroxyde des Al u. anderer Tonerdegele mit NH3 
unter rascher Steigerung der Temp. auf 250° erliitzt, so bildet sich aus den ganz 
verschiedenen Gelen dasselbe neue, dessen Zus. mit guter Annaherung der Formel 
des Aluininiummetahydroxyds AlO-OH entspricht. Dieses Kolloid stiitzt die in den 
Arbeiten der VfF. vertxetene Auffassung von der Existenz bestimmter chem. Verbb. 
unter den Hydrogelen, u. fiir die Anwendung bei den Enzymen ist e3 durch sein 
in besonderem Mafie auswahlendes Adsorptionsyermogen von grofiem Nutzen. Es 
bildet ein graustichiges, eher piast, ais flockiges Gel ohne bas. oder saure Eigen- 
schaften. Die Reaktionstragheit des y-Hydroxyds u. des Polyaluminiumhydroxyds (A) 
wird noch ubertroffen. Es ist weder in k. nocli in w. HC1 1., auch nicht in konz., 
oder in 40/0ig. NaOII. Die Indifferenz gegen SSuren u. Alkalien hat keinen Zu- 
sammenhang mit der Dispersitat des Metaaluminiumhydroxyds; das mineralisierte 
«-Hydroxvd ist yiel reaktionsfahiger ais dieses Meta-Gel. — Sein W.-Gehalt bleibt 
in trockner Luft in einem Bereich von melir ais 200° unyeriindert. — Aluminium- 
metahydroxyd ist ein sehr schlechtes Adsorbens fiir Invertin. Zu den Verss. (mit
E. W enzel) diente Invertin vom S.-W. 2,5 u. 5,3; der Adsorptionswert des Meta- 
gels war hochstens ‘‘/.o* yon dem der gealterten Tonerde C. — Dagegen gibt ein 
besseres Bild von der eigentttmliclien Adsorptionswrkg. dieses Gels die Priifung 
mit Hefeautolysaten, die, unter bestimmten Bedingungen gewonnen, alle Maltase 
der Hefe zusammen mit Saccharase enthalten. Aus einer solchen Lsg. adsorbiert 
das Metaliydroxyd die Saccharase 25-mal, die Maltase aber nur 5-mal schlechter 
ais ein gewohnliches Tonerdegel. Von den anderen Tonerdegelen kommt dem 
Metahydroxyd dic ‘̂-Modifikation sehr nahe. — Die selektiye Adsorptionswrkg. 
des AlO-OH erlaubt daher, zwei einander so nahestehende Carbohydrasen wie das 
rolirzuckerspaltende u. das malzzuckerspaltende Enzym quantitativ zu trennen. — 
Fiir die selektwe Adsorption sind danacli weder elektropositiye oder -negative Art, 
noch Oberfiachenwrkg. bestimmend, sondern Affinitatsyerlialtnisse, die noch nicht 
genau definicrt werden konnen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58 . 2458 — 62. 
1925.) _ B u sc h .

R ichard W illstatter , H einrich  Kraut und K arl Lobinger, Z w  Kenntnis 
der Kieselsaure. IX. Mitt. iiber Hydrate und Hydrogele. (VIII. vgl. yorst. Ref.) 
Fiir die Kieselsaure ergibt sich das Bild einer molarloslichen, sehr leicht dialysie- 
renden, mit Wasserdampfen etwas fluchtigen, sich leicht kondensierenden Saure 
(vzl. M tliu s  u . 'G roschuff, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39 . 116; C. 1 9 0 6 . I. 639). 
Es laBt sich beweisen, daB Kieselsauren von einfaclier Struktur existieren, u. zwar 
nicht nur eine einzige. Denn VfF. beobachten rascli dialysierende u. langsam 
dialysierende eć-Sauren; Vff. erklaren sie ais Honokieselsaure u. ais Oligolcieselsauren, 
die aus wenigen Moll. ersterer heryorgelien. Ihnen stehen die durch weiter fort- 
geschrittene Kondensation gebildeten Glieder der ^5-Gruppe, PolyJcieselsauren, gegen- 
iiber. — a-Kieselsaure-Lsgg. erhalt man nach E b ler  u. F e l ln e r  durch Leiten 
eines Luftstromes durch sd. Siliciumchlorid u. Entfernung des HC1 mit AgaO. Die 
letzten HCl-Anteile lassen sich in einigen Stdn. durch Dialyse entfernen. — Die 
«'Kieselsaurelsgg. wurden bei 15° im Hochyakuumdestillationsapp. auf einen Gehalt 
von 5—70/o Si02 eingedampft. 3Va—5°/o SiOj entlialtende Lsgg. geben, bei 5—8° 
aufbewahrt, ca. 2 Tage lang keine Fallung mit frischer EiweiBlsg. Nach Beginn der 
Fallbarkeit durch EiweiB blieb eine 3,5°/0ige Lsg. weitere 5 Tage klar, u. sie
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gelatinierte erst 3 Tage spiiter. Eine 7%ige Lsg. wurde iiber Nacht dickfl. u. 
erstarrte dann rascli zu einer festen Gallerte. Es kam vor, daB Gelatinierung ein- 
trat, oline daB yorher durch die EiweiBrk. die Umwandlung in fi nachweisbar war.
— Zur AusfSllung der Kieselsaure ist Vcrsetzen mit NII3 u. viel k. NHtCl das 
beste Mittel. Die Analyse solcher Gele in acetongetrocknetem Zustand ergab keine 
hoheren W.-Gehalte ais 22°/0 (ber. auf S i02), gewohnlich W.-Gehalte zwischen den 
fur II2Si20 6 u. II4Si80 8 ber., wahrend die Zus. der von Schw arz  u. Me n n e r  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 73; C. 1925. I. 943) acetontrockcn analysierten Kieselsiiuren 
zwischen ILSiO., u. H2Si30 7 liegt. Die frischen a-Lsgg. werden durch viel Aceton 
nicht getriibt; durch Aceton -f- viel A. oder PAe. bei tiefer Temp. wird nur 
schwierig wasserhaltige Kieselsaure ausgefiillt u. zwar fi. — Die Diffusionsgescliwin- 
digkeit von Kieselsaure, die im Dialyaator mit klaren Lsgg. beobaclitet wird, hiingt 
von ihrem Alter ab. Die Unterscliiede der Versuchsdauer zwischen gut gelungenen 
Darstst. u. schlechten Priiparaten, die schon beim Eindunsten fi zu bilden beginnen, 
lagen in den Grcnzen von ca. 3 bis etwas iiber 6 Stdn. — Schon einige Stdn. 
geniigen, um rasch diffundierende a-Siiure in langsam diffundierende «-Saure 
iibergehen zu lassen. — Dest-Verss. bei Innentempp. yon 15—26° an der Hocli- 
yakuumpumpe zeigen eine geringe Fliichtigkeit, die Monokiesels3ure bei niederer 
Temp. eigen ist. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2462—G4. 1925. Miinchen, Bayer. 
Akad. d. Wiss.) B u sc h .

A. Kuhn und K. P irsch , Beitrdge zur Kolloidchemie des Wismuts und seiner 
Vcrlindungen. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 310; C. 1925. II. 527.) Vff. geben Me- 
thoden zur Herst. moglichst konz. Sole des B i u. seiner Verbb., die fur therapeut. 
Zwecke (Luesbehandlung) wichtig sind. Sie wenden ais Dispersionsm. yielfach 
Ole an, was fur therapeut. Anwendung yon Vorteil ist. — Bei der Herst. von Bi- 
Metallsolen wurde an Stelle der friiher (Vanino, L otterm oser) angewendeten 
Zinnsaure, Natriumhydrosulfii ais Keduktionsmittel angewendet, wodurch es gelang, 
stabile Sole von 3,5 mg Bi in 1 ccm herzustellen. — Bi-Sulfidsole konnen ohne 
Schutzkolloid nicht in hoherer Konz. dargestellt werden. Bei Anwendung yon l °/0 
Gummiarabicum gelangten VfF. zu einem stabilen Sol yon 10 mg Bi in 1 ccm. — 
Wismuisulfojodidsole, BiSJ, wurden hergestellt, indem B iJs, NaJ u. CH3COSH in 
den Lsgg. der Schutzkolloide zur Ek. gebracht wurden. Bei Anwendung von 
0,5% Gummiarabicum wurde ein Bi-Gehalt 0,3 mg/ccm, bei 0,5% Kamoglobin
1,6 mg/ccm, bei 0,25% Gelatine 0,3 mg/ccm erreicht. — Durch Eintragung von Bi- 
Verbb. in Wollfett (Adeps lanae) u. nachfolgendem Zerreiben des abgekiihlten Ge- 
misehes (fl. Luft) gelang es hocli disperse Zerteilungen herzustellen, die in Sesamol 
gel. ziemlich stabile Solc gaben. Auf diese Weise wurden Wsmtifewi/ifJ-BiSJ- u. 
BHOH^-Sołe gewonnen, mit einem Gehalt von 12—16 mg/ccm bei 15—20% Schutz
kolloid. — Ferner wurden elektr. Zerstaubungen im Gleichstrom ausgefuhrt. Nach 
der Bredigschen Methode wurden stabile Sole mit 8 mg Bi/ccm u. 5% Wollfett, 
ferner 0,6 mg Bi/ccm u. 1% Kautschuk-Athersol ais Schutzkolloid hergestellt. — 
Nach einer Methode von T h e  S v e d b e r g , (Meddel. Nobelinst. Stockliolm 5. 4. [1910]) 
bei der der Lichtbogen in einer GasatmosphSre eingeschlossen ist, gelang es zwar in 
W. nicht, wohl aber in Sesamol mit 5% Wollfett ein stabiles Sol yon 6 mg Bi/ccm 
zu gewinnen. (Kolloidchem. Beihefte 21. 78—96. 1925. Leipzig, Pliysikal.-chem. 
lnst. d. Univ.) L a sch .

Leopold Fuchs und W o. Pauli, Beitrdge zur allgemeinen Kolloidchemie. XVII. 
Zur Analyse und Konstitution des kolloiden Goldes. III. (XVI. vgl. Kolloid-Ztschr. 
36. Erg. Bd. 334; C. 1925. I. 2539.) Vff. haben bei einer groBen Reihe von Gold- 
solen den Nachweis erbracht, das mit fortschreitender Dialyse H' auftreten (vgl. 
P a u li u. K a u tzk t, Kolloidchem. Beihefte 17. 294; C. 1924. I. 285). Die GroBen- 
ordnung der [H-] betragt sowohl bei Formol ais auch bei II2-Solen 1 • 10“ 6 n. Die-
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selbe Erscheinuug tritt aucli bei Ag-Solen auf (vgl. P a u l i  u. E r la c i i ,  Kolloid- 
Ztschr. 3 4 . 213; C. 1 9 2 4 . II. 1164). Nach Voratellung der Vff. sind die Gold- 
teilchcn de8 Sols yon einer Oberflachenhiille ionogener Au-Komplexe bedeekt, 
dereń Dissoziation sic, ihre ncgatiye Ladung yerdanken u. ais dereń positiye Gegen- 
ionen eben jene H' aufzufassen sind. Um das zu beweisen, muB das V. anderer 
Kationen im Goldsol u. die Moglichkeit einer Zuordnung der H‘ zu anderen yor
handenen Anionen ausgesclilossen werden. Diesen Beweis erbringen VfF. durch 
zablreiche mikrochem., mikroelektrolyt., ultramkr. Analysen u. Leitfahigkeitsbstst. 
von Goldsolen. (Metbodik im Original). Die in Betracbt kommenden Anionen Cl', 
CO,,", S i02" sind teils nieht naehweisbar, teils in so geringen Mengen yorhanden, 
die nieht ausreichen wiirden die H’ zu decken. Ais urspriingliche Gegenionen der 
II' im nieht dialysierten Sol werden K' angenommen, die dem zugesetzten K2C 03 
entstammen, ais Ergebnis des nieht ganz zu Ende gegangenen Reduktionsprozesses 
bei der Solbildung. Mit fortschreitender Dialyse wandern die K' durch Membran- 
hydrolyse mit OH' ab. — Ordnetman die gefundenen ET den Kolloidteilchen ais Gegen
ionen in den hochgereinigten Solen zu, dann wiirde man durch Feststellung der 
Teilehenzahl die Ladungszahl (LZ) eines Teilehens erhalten. Wegen zahlreieher 
Fehlerąuellen sind diese aber nur Schiitzungswerte u. zwar sind diese viel zu hoch, 
weil nieht alle Teilehen im Ultramkr. zur Zahlung gelangen, sondern ein groBer 
Teil ais inyisible Teilehen yorliegt. Aueh diirften nach Berechnungen nur % bis 
*/.» der OberfłSchenatome aktiye Triiger von Ladungen sein u. durch diese wird 
die Aufladung u. Wanderungsgeschwindigkeit der Goldteilehen bestimrat. — Der 
Schwellenwert der Flockung findet sich bei beiden Goldsolarten fiir A1C13 u. BaCl2 
in engen Grenzeu schwankend. Samtliche titrierbare H' gehen in das Flockungs- 
filtrat iiber. (Kolloidchem. Beihefte 21. 195—240. 1925. Wien, Univ.) L a sc h .

Alan B. W eir , Die Koagulation einer kolloidalen Losung durch Wassersto/f- 
ionen. Die Flockung eines Sols von Preufiisch Blau durch 1IC1, H2S 04 oder 
Citronensiiure erfolgt bei naliezu gleicher p n , Essigsiiure fallt sehon in merklich 
alkalischerer Lsg.; in allen Fallen adsorbiert das Koagulat in geringem MaBe H' oder 
Siiuremoll. Dagegen ist das Adsorptionsvermogen des Farbstoffs fiir Oxalsdureion.cn 
sehr stark, wodureh sich dereń peptisierende Wrkg. erklart Durch Peptisation 
von gefalltem PreuBisch Blau mit ILO^Oj u. folgende Dialyse hergestellte Sole 
konnen durch H2C20 4 uberhaupt nieht, auf anderem W ege bereitete erst bei un- 
gewobnlich niedriger pH ausgeflockt werden. (Journ. Chem. Soc. London 127. 
2245—48. 192p. Southampton, Univ.) K r Ug er .

W olfgang Ostwald und Anna Steiner, Beitrdge zur Kolloidchemie von Ifumus- 
sdure und Torf. (Vgl. Kolloid-Ztscbr. 3 6 . 342; C. 1925 . II. 1735.) I. K o l lo id 
chem. U n ter ss . an H u m u ssa u rep r iip a ra ten . Yff. geben eine Ubersieht iiber 
die Ausgangsmaterialien, aus denen Humussauren durch Extraktion oder chem. 
Einw. gewonnen werden konnen u. iiber die von Oden angegebene Systematik u. 
Nomenklatur. — Zur Darst. der Humussiiurepraparate wurde Torf mit NH3 extrahiert, 
der Extrakt mit HC1 gefallt u. der Nd. durch Dialyse weitgehend von Elektrolyt 
befreit. Dabei geht die Humussiiure fast vollstandig in den Solzustand iiber. Die 
so hergestellten Sole sind l —2 Monate haltbar, werden durch Alkalien u. alkal. 
reagierende Salze peptisiert, durch Siiuren u. Salze geflockt. Die elektrolytarmen 
Sole diffundieren nieht in Gelatinegallerten, die peptisierten langsam. Durch Elektro- 
phorese kann man das Sol ohne Scliadigung auf die Halfte einengen, indem es mit 
negativer Ladung wandert. — Uber Unterss. der Oberfliichenspannung u. Schaum- 
bildung vgl. Kolloid-Ztschr. 3 6 . 342 (C. 1925 . II. 1735). — Ultrafiltrate der Humus- 
sSuresole sind bestiindiger, gegen Flockungsm. weniger empfindlich u. wandern 
ebenfalls anod. Ihre Oberflachenspannung ist gleich der des W. — Zur Unters. 
der Flockungsyerhaltnisse wurde Yiscosimetrie angewendet. Es zeigte sich, daB
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sich die Humuaaauresole in bezug auf ihre Flockbarkeit wie negativ geladene 
Hydroxydsole z. B. MoO, u. V20 6 yerhalten (vgl. F r e u n d l ic h  u , L e o n h a r d , 
Kolloidchem. Beihefte 7 . 179. 195; C. 1915. II. 781.) Der Viscosit&tsanstieg durch 
Floekungam. erfolgt im allgemeinen so raach, daB er zeitlich nicht yerfolgt werden 
kann, u. fiillt dann zu einem Endwert ab, der aber noch viel holier ist, ais der des 
entspreclienden elektrolytarmen Praparafcs. Deshalb erhiilt man um so hohere 
Werte, je schneller die erste Messung erfolgt. Der Endwert ist bei gegebener 
Konz. fur jedes Flockungam. charakterist. Fiir hohe Salzkonzz. sind die Kuryen 
regelmaBig abfallend, fiir niedrige unregelmaBig. Die Flockungswrkg. yon Sauren 
yerlauft ungcfiihr in der Reihenfolge ihres Dissoziationsgrades. Die Reihe der 
Flockungswerte von Salzen steigt mit der Wertigkeit. — Bei geflockten Humus- 
siiuren besteht kein einfacher Zusammenhang zwischen Yiscositiit u. Sedimentationa- 
yolumen wie bei Torfauapensionen (ygl. Ostw ald  u . W o l s k i , Kolloid-Ztschr. 3 0 .
3. 187; C. 1 9 2 2 . IV. 390.)

II. A n g e w a n d te r  T e il:  Im Hinblick auf das Problem der Torfenłwasserung 
wird noch der EinfluB der Elektrolyte auf den Torf selbst u. seine W.-Bindung 
untersucht. Im allgemeinen finden sich bei Torfsuspensionen dieselben Flockungs- 
yerhaltnisae wieder. Die Flockungawrkg. kann charakteriaiert werden durch 
Steigerung der Viacositat u. durch VergroBerung der Filtriergeschwindigkeit. Zu 
diesen Verss. wurde frischer Torf in der Kolloidmiihle nach P la uso n  gemahlen u. 
in dem vom Vf. (Kolloid-Ztschr. 36 . 46; C. 1925. I. 2098) beseliriebenen App. die 
Filtriergeschwindigkeit gemessen. Die Viscositiitszunahme bei der Flockung berulit 
auf der B. groBerer „Sekundarteildhen11, ebenso die Vergrofierung der Filtrations- 
geschwindigkeit. Diese konnen sich noch zu hiihercn Aggregaten yereinigen (Ein
fluB mechan. Vorbchandlung auf die Viscositiit geflockter Humussauresole u. Torf
suspensionen). Durch Zusatz kleiner Alkalimengen lassen sich die geflockten 
HumussiiureprSparate wieder peptisieren. Freies Chlor ist ein besonders wirkaames 
Flockungsmittel. — Neutrale, stark saure u. alkal. Hutnussaurcpriiparate zeigen die- 
selbe Oberflachenspannung wie W. — Beim Trocknen von Torf iiuBert sich die 
Wrkg. flockender Zusatze darin, daB hartere u. dichtere Trockenprodd. erhalten 
werden, wcun schon der Trocknungsvorgang durch Schrumpfung yerlangsamt 
wird. (Kolloidchem. Beihefte 21. 97—170. 1925. Physikal.-chem. Inst. d. Univ. 
Leipzig.) L a sch .

Erich. Heymann, Dialyse und Ultrafiltration, EleJctrodialyse und Elektroultra- 
filtrałion — ein Yergleich. Zweck der Arbeit ist die rechner. Abschatzung der 
Faktoren, die bei den yier in der Uberschrift angegebenen Entsalzuugs- bezw. 
Krystalloidentfernungsmethoden den Effekt herbeifiiliren, u. femer ein Vergleich 
der Leistungsfiihigkeit dieser Methoden bezuglich der Geschwindigkeit der Ent- 
salzung bezw. der Entfernung der Krystalloide. Vf. weist nach, daB die Entfer- 
nung von Elektrolyten aus einem Sol durch Elektrodialyse u. Elektroultraflltration 
etwa 100 mai so schnell erreicht wird ais durch reine Dialyse u. etwa 10 mai so 
schnell ais durch reine Ultrafiltration. Die Entfernung yon Niclitelektrolyten ge- 
lingt mit Hilfe der Ultrafiltration je nach dem Mol.-Gew. u. der Natur der dis- 
persen Phase etwa 5—50mal so schnell ais mit Hilfe der Dialyse. Was die Zweck- 
miiBigkeit der einzelnen Methoden zur Entfernung yon Krystalloiden anbetrifft, 
zeigt Vf., daB zur Entfernung eines Gemisches yon ionisierten und nicht ionisierten 
Krystalloiden aller Arten aus einem Sol die Elektroultraflltration allen anderen 
Methoden iiberlegen ist. — Bei der esperimentellen Priifung der Rechnung ergibt 
sich eine Ubereinstimmung in der GroBenordnung; die beobachteten Entsalzungs- 
bezw. Kryatalloidentfernungszeiten sind jedoch siimtlich groBer ais die errechneten. 
(Ztschr. f  physik. Ch. 118. 65—78. 1925. Frankfurt a. M.) G o t t f r ie d .

Vladim.fr I lo r a y e k , Die Permeabilitał von Kalium und Calciumionen. Die
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Seealge Caulerpa prolifa-a wurde in Seewasser, dem verschiedene Mengen CaCl., 
zugesetzt waren, gebracht. Das Gleichgewicht zwischen der Lsg. u. dem Zellsaft 
stellt sicb innerhalb der ersten 16 Min. ein. Je mebr Ca zugesetzt wird, desto 
weniger K  u. desto mebr Ca dringt in die Zellen ein. Wenn der Zuwaclis der 
Konz. an Ca bober ais 32% war, begann K aus der Zelle auszutreten (Exosmose). 
Zum Vergleieh wurde der Yers. mit Gelałinełafehi wiederholt. Aueh bier steigt 
die Menge der. yon der Gelatine aufgenommenen Ionen mit der Konz. der Lsg. 
Die zunebmende Konz. e in e s  Ions in der Lsg. bat aber keinen EinfluB auf die 
Menge des anderen Ions, das von der Gelatine aufgenommen wird. (Naturwissen- 
scbaftl. Sammlung 1. 6 Seiten. 1925. Sep. [Tsebecliisch]. Aus d. Pflanzenphysiolog. 
InBt. d. Masaryk-Uniy. Prag.) L a sc h .

Hyotaro Azuma und Naoto Kam eyam a, Potcnlialdijferenz und Gleichgewicht 
zu beiden Seiten einer lialbdurchlassigen Kollodiummembran im Fali Nairiumchlorid- 
Kongorot. Es wurden die Potentialdifferenzen u. die Ionengleiehgewiebte an einer 
halbdurclilassigen Kollodiummembran bei wss. Lsgg. von NaCl u. NaCl -f- Kongorot 
gemessen. Unter der Annahme, daB Kongorot ais ein uniyalenter Elektrolyt ioni- 
siert u. daB das Gesetz von G. N. L e w is  iiber die Starkę der Ionen gilt, stehen 
die Befunde im Einklang mit den thermodynam. Gesetzen von der Gleiehwertig- 
keit des NaCl zu beiden Seiten der Membran. (Philos. Magazine [6] 50. 1264—76. 
1925. London, Univ.) E n s z l in .

L. Itlichaelis und A k iji Filjita, Untersuchungen iiber elektrische Erscheinungen 
und Ionendwchlassigkeit von Membrawn. VII. Mitt. Die Permeabilitat der Kollo
diummembran fiir mehrwertige Kationen. (VI. vgl. S. 595.) Einwertige Kationen 
permeieren dureli vollig ausgetrocknete Kollodiummembranen (vgl. IV. Mitt. S. 26), 
am leicbtesten das H-, am schwersten das Li-Ion, dessen Pcrmeabilitiit noch soeben 
ineBbar ist. Die Anionen u. die melirwertigen Kationen sind prakt. undurchgangig. 
Der bei 3- u. 4-wertigen Kationen gefundene Potentialunterschied berulite auf der 
Hydrolyse der verwendeten Salze, so daB die Lsgg. bei verschiedener Konz. ais 
H-Ionenkonzentrationsketten vorlagen. (Biochem. Ztschr. 164. 23—30. 1925. Nagoya 
[Japan], Aiehi-Med. Univ.) L o h m a n n .

M. Samec, Studien iiber Pflanzenkolloide. XVI. Verhalten der Starkekomponenten 
zu Jod und ihre kolloide Schutzwirkung. Nach Versuchen von R. Klem en. (XV. vgl. 
Kolloidchem. Beiliefte 19. 203; C. 1 9 2 4 . II. 443.) An eingehenden Verss. mit den 
einzelnen Starkekomponenten wurde festgestellt, daB fiir die Verscbiedenheit der 
Jodfarbe weder der Dispersitiitsgrad (im Gegensatz zu H er z fe l d  u . K l in g e r , 
Biochem. Ztschr. 1 0 7 . 268 [1910]) noch die hohe Ilydratation, noch die Paarung 
mit II3P 0 4 oder S i02 (im Gegensatz zu K a r r e r , Ztschr. f. angew. Ch. 35. 89;
C. 19 2 2 . III. 603), noch das kolloide Schutzvermogen gegeniiber Au (im Gegensatz 
zu H a r r is o n , Ztschr. f. Chem. u. Ind. der Kolloide 9 . 5; C. 1911. II. 1434) ver- 
antwortlieh zu inachen sind. Die Ursaclie der verschiedenen Jodfarbe kann nur 
entweder in der organ. Konstitution der betreffendcn Grundkorper oder in der 
Struktur des kolloiden Molekiilaggregates liegen. — Die von der wss. Lsg. der 
einzelnen Stiirkekomponenten aufgenommene J-Menge ist fiir die einzelnen Korn- 
bestandteile yerschieden. Bei gleicher KJ-Konz. sorbieren die Amylokorper melir 
J ais die Erythrokorper. — Die J-Aufnahme der Amylokorper wachst mit 
steigender JK-Konz. bis zu einem Maximum. Durch Altern bis zur sichtbaren 
Koagulation wird sie nieht wesentlich geiindert, sinkt aber beim Erliitzen der Lsg. 
auf 120°. Mit zunehmender Dispersitat steigt die J-Aufnahme. — Das Amylopektin 
sorbiert weniger J ais die Amyloamylosen, das Sorptionsvermogen der aus dem 
Amylopektin erhSltlichen Sole ist um so geringer, je liingere Kochdauer fiir die 
Isolierung notig war. — Das Jodbiudungsvermogen der Erythroamylosen fallt mit 
zunehmender MolatgroBe. — Es wird durch KJ gesteigert. Der J-haltige Komplex
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wird im Gegensatz zu den Amyloamylosen durch iiberschiissiges KJ nicht gefiillt.
— Die 1. Starken u. die Dextrine sorbieren im allgemeinen um so wenigcr J , je 
weiter dic mittlere MolatgroBe gesunkcn ist. — Die Amyloamylosen schiitzen 
kolloides Au besser ais die Erythroamylosen. Mit steigender Dispersitiit steigt auch 
die Schutzwrkg. (Kolloidchem. Bcihefte 21. 55—77. 1925. Laibacli, Univ.) L asch .

Jnanendra N ath M ukherjee, Uber die Natur der hydrolytischen Adsorption 
mit Bezug auf die Adsoiption von Elektrohjten und Wassei'. I. Allgemeine tlieoretisehe 
Einfulirung. Die Bezeichnung „hydrolytische Adsorption11 wird auf solehe Fiille 
angewandt, wo Sśiuren oder Basen durch eine Kk. zwischen neutralen Salzlsgg. u. 
unl. Salzen, die in W. keine saure oder alkal. Rk. geben, in Freiheit gesetzt werden. 
Dabei braucht der Austausch niclit in stochiometr. Verliiiltnis von statten zu gehen. 
Vf. diskutiert zuerst den Fali, wo das A n io n  einer Saure primiir durch den Ad- 
sorbenten adsorbiert ist u. in Rk. mit einem Ncutralsalz tritt. Hier bat die adsor- 
bierende Oberfliiche, die in Bezug auf die Adsorption eine Siittiguugskapazitiit 
besitzt, durch die in der primiiren Ilaut der Doppelscbicht durch chem. Kriiftc fest- 
gchaltenen Anionen eine negative Ladung. Die in der auBeren beweglichen ITaut 
der Schicht befindlichen II-Ionen werden leicht durch die Kationen des Neutral- 
salzes ersetzt. Das adsorbicrendc System hat also dic Eigenschaften einer Siiure, 
doch bestehen keine stochiometr. Beziehungcn zwischen Adsorbent u. ersetzbaren 
H-Ionen. Analog dem besprochcnen Fali liegen die Verhiiltnisse, wenn vom Ad- 
sorbenten an Stelle des Anions einer Saure das K ation  einer Base primiir adsorbiert 
wird. Verss. mit BaSOi u. ahnlichen Salzen, die in Ggw. einer Siiure gefiillt sind, 
bestiitigen die Theorie. Am Beispiel des BaSO., wird gezeigt, daB von diesem nicht 
nur Ba- u. S 0 4-Ionen, sondern auch Elektrolyte, die eines von diesen beiden Ionen 
enthalten, adsorbiert werden, in der Weise, daB das Ba- oder S04-Ion primiir

gebunden wird: [(BaSO.,)*, (II20)j,, Ba"]+ . Aus diesem u. dem analogen

Komplex, Ln dem das S 04-Ion primiir adsorbiert ist, entsteht durch Hydrolyse freie 
Siiure bezw. Base, wTie Verss. mit BaS04 beweisen.

Weiter wird die selektive Adsorption der Io n cn  des W a sse r s  behandclt. 
Das adsorbierende System ist elektr. geladen, die GroBe der Ladung ist abhiingig 
von der Alkali- bezw. Siiurekonz. der umgebenden Lsg. Je nach der adsorbierten 
Ionenart hat es die Eigenschaften einer Saure oder Base. Bei der Adsorption von 
W a sse r m o ll. in der Primfirschicht ist ein geringer Bruchteil der Moll. dissoziiert, 
das System hat bei geringem UberschuB einer Ionenart bas. oder sauren, bei 
gleicber Ycrteilung beider amplioteren Charakter. Vf. behandclt dann die Frage, 
ob die in der primiir adsorbierten Schicht vorhandenen Ionen durch andere Ionen 
ersetzbar sind u. bespricht die prinzipiell moglichen Fiille. Verss. mit K. C. Bhatta- 
charya, B. G. Ghosh u. K. K. M urti iiber die Adsorption bei hydratisiertan SiOa 
zeigen, daB in Kontakt mit Lsgg. von NaCl, KC1, BaCl2, RbN03, K N 03, LiCl, L iN03 
ein Anwachsen der negativen Ladung des SiO, stattliat, was am meisten beim Li der 
Fali ist u. iiber Na, K, Rb, Ba abnimmt. Dieselbe Zunahme der negatiyen Ladung 
tritt bei Zusatz yon Anionen in der Reihenfolge Oxalat ]>  Sulfat ]>  Chlorid >  Bromid 

Nitrat ein u. weist auf die primiire Adsorption dieser Anionen hin. — Weitere 
Yerss. beschiiftigen sieli mit der Best. des Totalbetrages der ersetzbaren H-Ionen, 
dabei wird festgestellt, daB dieser nicht in stochiometr. Verliiiltnis zum angewandten 
Adsorbenten steht. Andererseits kann SiOs auch Siiure adsorbieren. Die Mengen 
der aufgenommenen Siiure u. der ersetzbaren H-Ionen betragen 2,7—4,2 -10 1 g/Mol. 
H-Ionen. Dieselben Verss. mit MnOa bestiitigen die Theorie des Yfs. ebenfalls. 
Auch Yerss. von B a r tell  u. Mil l e r  iiber hydrolyt. Adsorption yon Zucker durch 
Kobie (Journ. Physical Chcm. 28 . 992; C. 19 2 4 . II. 2321) werden lierangezogen, 
um die Theorie des Yfs. zu illustrieren.
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Wahrend sieli die bisherigen Uberlegungen u. Verss. nur mit der monomole- 
kularen Seliiebt, in der die Moll. durch chem. AffinitSt festgehalten werden, u. der 
bewegliclien auBeren Haut der Doppelscliicht, in der sich die Ionen mehr oder 
weniger frei bewegen, beschaftigen, bespricht Vf. nun die im gewolinlichen Sinne 
vom S i02 adsorbierte Scliicht von Wassermoll. u. ihren EinfluB anf die analyt. Best. 
der Adsorption im Sinne des Vfs. In engem Zusammenhang mit den beschriebenen 
Vorgangen steht auch der Basenaustauscli im  Erdboden, den Vf. kurz streift. (Quarterly 
Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 191—224. 1925. Calcutta, Univ. Coli.) H a n t k e .

W ikolai Sch ilow  und Boris Nekrassow, Adhdsionskrafte inLosungen. V. Stu- 
dien iiber die Adsorption von komplcxcn Yerbindungen. Vff. untersuchen die Ab- 
sorption von Schoniten, Cupriammoniumyerbb. u. kompl. Cobaltiionen durch Kohle. 
Untersucht wurden MeS04(NII4)»S04 • 6H20  (M =  Ni", Zn", Mg", Mn", Cd”, Co", 
Fe", Cu"), [Cu(NH3)4]S04 .H a0 , [Cu(NH3)4]Cl2 • H.O, [Co(NH3)0]C13, [Co(NH3)6N 0 2]Cl2,
1,6 bzw. 1,2 — [Co[NH3)4(N02)3]C1, [Co(NH3)3(N02)3], Na[Co[NII3)2(N02)4], Na3[Co(NOs)6]. 
In allen Fallen findet eine Spaltung der komplesen Molekule bei der Adsorption 
statt, nachher werden die Spaltungsprodukte jedes fiir sich adsorbiert. Die Metali - 
ionen der Schonite bilden nach ihrer Adsorbierbarkeit eine Reihe, welclie einen ge- 
wissen qualitativen Zusammenhang mit den Erniedrigungen der Loslichkeit der be- 
treffenden Sulfate bei der B. ihrer Ammoniumdoppelsalze aufweist. Bei der Ad
sorption der Cupriammoniumyerbb. wird ais Spaltungsprodukt wahrsclieinlich das 
komplexe łon [Cu(NH3)2]" ais freie Base adsorbiert. Die komplexen Cobaltiionen 
werden bei der Adsorption zu Cobaltoionen reduziert, wobei ais Endprodukt stets 
[Co(NH3)s]" adsorbiert wird. Das iiberschussige N1I3 bleibt ais Ammoniumsalz in 
der Lsg. Ferner wird aus den Verbb. mit komplexen Cobalti-Anionen Caboltiion 
viel starker adsorbiert ais Natriumion. (Ztschr. f. physik. Ch. 118. 79—88. 1925. 
Moskau.) G o t t f r ie d .

B. Anorganisclie Chemie.
G. Bruni, Schwcfdcldoriir und Schwefel. Gegeniiber H u f f  u. G olla  (Ztschr. 

f. anorg. u. allg. Ch. 138. 33; C. 1924 . II. 1570) wcist Vf. darauf hin, daB er in 
Gemeinschaft mit A m adORI bereits vor 5 Jahren die Existenz von Polythionchloridcn 
in Lsgg. yon S  in 62CT2 in yerschiedenen Losungsmm. bewiesen hat (ygl. Gazz. 
chim. ital. 5 0 . I. 97; C. 1 9 2 0 . III. 760). Bei der Bereehnung der Zus. lieB sich 
auf Polythionchloride bis zu S4C12 schlieBen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 
387—88. 1925. Mailand, Polytechnicum.) J o s e p h y .

Israel T o g e l, Die Konsłiłułion der Thionsduren. (Vgl. S. 332.) Vf. scliliigt
folgende Konst.-Formeln fur die Dithionsmire u. die Polytldonsauren vor:

S0 2. 0 t i  s o 2- o h  s o 2- o h  s - s - s ^ s ° 3'o h
Ś02-0H  S 02 • OH ' ^ S 0 2-0II ' • SOj-OII

Dithionsaure Trithionsaure Tetrathionsaure Pentathionsaure.
Nach diesen Formeln miiBte die relatiye Stabilitat mit der Reihe Di-, Tri-, Tetra-, 
Pentathionsaure abnehmen. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2248—49. 1925. London, 
Uniy.) J o s e p h y .

Lothar W óhler und W . Schaffer, Ein neuer Sulfatsalpeter des Ammoniaks.
Diammonium-hydro-sulfato-nitrat, NH4H S04-NH4N 0 a, wird erhalten durch Yersetzen 
von 1 Mol 93°/0ig. HsS 04 mit 2 Moll. NH4N 03 Pulyer (33 g) im Wasserbad bei 50°. 
Beim Abkiihlen krystallisiert das neue Doppelsalz aus. Beim Erwarmen tritt wieder 
Lsg. bei 25° ein. Sehr hygroskop., durchsichtige klare Tafeln, 3—4 mm lang u. breit, 
die bei 87° schmelzen. — Das neue Doppelsalz ist in W. unyerandert 1., wic sich 
durch Analyse yon Lsg. u. Bodenkorper ergibt. Die Losliclikeitskurye bei 20—60° 
wird bestimmt. Das Sattigungsgebiet wurde bei 25° festgestellt durch Aufnahme
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der Losliehkeitsisotherme von NH4N 0 3 mit steigcndcm Zusatz yon HaS04. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 149 . 389—94. 1925. Darmstadt, Techn. Hochschule.) F r e it a g .

W ilh elm  Strecker und fW erner Ebert, Uber Tellurstickstoff. Yerss. mit 
Te-Halogenidlsgg. u. N1I3 zur B. von Te3N., fiihrten nicht zum Ziel. Erst durch 
Rk. von trockenen Te-Halogeniden mit fl. NH3 unter AusschluB von W. gelingt 
es, Prodd. von einigermaBen konstanter Zus. herzustellen. Ais wahrscheinliehste 
Bildungsgleichung ist zu betrachten: 3TeBr4 4" 16NH3 =  Te3N4 -j- 12NH4Br, 
obwohl die Rk. nicht vollstiindig verl;iuft. Die Rk. stellt eine Ammonolyse dar. 
Ein Teil des Halogenids wird in bas. Salz umgesetzt, TeBr, -f- 4NH3 =  TeBrN 
-J- 3 NH.jBr, was daraus heryorgeht, daB die erhaltenen Prodd. stets einen geringen 
aber ziemlich konstanten Halogengehalt aufwiesen, der durch Wasehen mit fl. NIL, 
nicht zu entfernen war, also nicht von NH4-Salz hcrriihren kann, da dieses in fl. 
NHS 1. ist. — Der Tellurstickstoff ist ais ein Gemisch von Te3N4 (TellurnitTid) u. 
ammoniakbas. Salz aufzufassen, von denen nach den Analysen Te3IIal0N2 am wahr- 
scheinlichsten ist. Uber die mogliehe Konst. des 2T%A74 werden Betrachtungen 
angestellt.

V ersu eh e: Durch Uberleiten von trockenem NH3 bei 0° iiber TeCl4 (3 Std.) 
wurden 5—6 Moll. NH3 aufgenommen, wobei ein einheitlich gelb aussehendes Prod. 
erhalten wurde, das an der Luft im Verlauf von 3 Wochen weiB wurde u. dann 
aus TeOa u. NH4C1 bestand. — Zur Darst. von Te3N4 wurde trockenes TeBr, in 
einer Spezialapparatur mit fl., wasserfreiem NH3 umgesetzt u. das entstandene 
jSTH.,-Salz mit fl. NH3 estrahiert. Der Riickstand bestand aus Te3N., im Gemenge 
mit NH.-bas. Salz. — Solatige Te3Ń4 mit NH3 befeuchtet ist, ist seine Esplosions- 
neigung gering. Bei raschem Erliitzen explodiert das Priiparat mit scharfem Knall u. 
hoher Brisanz, desgleichen wenn man die Substanz auf ein auf 200° erhitztes Pb-Blech 
legt. Beim Vers., die Explosionstemp. im Pb-Block zu bestimmen, zerfiel die Substanz 
allmahlich u. gab ein dunkelrotes lockeres Pulver, das nicht mehr explosiv war. CIa-Gas 
sofort Explosion, Bra fl. ebenfalls. Konz. IIaS 0 4 bringt auch nicht vollig reine bewirkt 
Pr&parate sofort zur Detonation. Mit HC1, H N 03 explodiert nur das vollig reine 
Praparat. Eg., A., Bzl. bewirken keine VerSnderung. Es gelang nicht, ein der 
Formel Te3N4 entsprechendes reines Priiparat darzustellen, dasselbe war stets mit 
ziemlich konstanten Mengen NH4-bas. Salz verbunden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
2527—39. 1925. Marburg, Univ.) F r e it a g .

Ludw ig W o lf und K athe Ristau, Beitrage zur Chemie des Phosphors. I. Uber 
den farblosen Phosphor. Vff. beschreiben eine Apparatur, mittels dereń es moglich 
ist, reinen farblosen P unter AusschluB von Luft u. Feuchtigkeit mittels Dest. im 
Vakuum darzustellen u. den so gewonnenen reinen P ebenfalls unter AusschluB 
von Luft u. Feuchtigkeit chem. Rkk. zu unterwerfen. Operationen, die nicht im 
Vakuum vorgenommen werden konnten, weil sie nur bei hoheren Drucken ver- 
laufen, wurden in einer N-Atmospliare ausgefiihrt. Deshalb war die Yorr. zur 
Darst. des reinen P  mit einer solchen zur Gemnnung von reinem N  aus Bomben-N 
unter Yerwendung von gliihendem Cu, Trockenmitteln u. Ti-Nitrid yerbunden. 
Ferner wird ein Verf. zur Gewinnung von reinem farblosen P aus seiner gesiitt. 
Lsg. in Bzl. u. zur Darst. groBerer farbloser Krystalle von etwa 1 cm Durchmesser 
beschrieben, die im Dunkeln unter reinem N oder im Vakuum bei AusschluB von 
Luft u. Feuchtigkeit unbegrenzt haltbar sind. Geschmolzener reiner P ist im ganz 
reinen Zustand eine wasserklare farblose Fl., die sehr stark zur Unterkiihlung 
neigt, u. bei dereń Erstarren man entweder eine wasserklare, durchsichtige, farb
lose M. oder ein undurchsichtiges, weiBes, offenbar fein krystallin. Prod. erhiilt. 
Er ist aufierordentlich lichtempfindlich u. farbt sich im festen wie im geschmolzenen 
Zustand im Sonnenlicht schon in etwa 15 Sek. gelb. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
1 49 . 403—12. 1925. Berlin, Uniy.) BOt t g e r .
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Henry W hitaker, Reinigung von Phospliorpentoxyd. Vf. beachreibt einen App. 
zur Reinigung von P206 durch Sublimation im 0 2-Strom, der sich von dem yon 
F in c h  u . P eto (Journ. Chem. Soc. London 121. 692; C. 19 2 2 . III. 1283) beschrie- 
benen hauptsiichlich durch die Verwendung eiserner T-Stiicke, die Art der Dicli- 
tungen u. die Einfullyorr. unterscheidet, u. in 2'Stdn. aus 200 g unreinem P20 6 
ca. 70 g gereinigtes liefert. Zur Priifung wird das P2Or, am besten in W. gel. u. 
mit HgCl2-Lsg. gekocht; Treibung oder Nd. von Hg2Cl2 zeigt die Ggw. niederer 
Oxyde an. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2219—21. 1925. Leeds, Univ.) Ku.

Margaret Carlton, Ein neues Peroxyd des Bariums. Durch Fiillung von 
Ba(OH)2-Lsg. mit uberschussigem 30%'gen H20 2 bei 15°, Waschen des Nd. mit k. 
W. u. kurzes Trocknen iiber P20 6 wurde ein neues Bariumperoooyd ais gelbliches, 
nicht krystallines Pulver gewonnen, das sich nicht ohne Zers. yollstiindig ent- 
wiissern liiBt; beim Stehen wird es dunkler u. geht allmiihlich in B a02 iiber. Es 
enthiilt weder freien noch chem. gebundenen H20 2; mit salpetersaurer KJ- oder 
KBr-Lsg. oder starker IICl reagiert es viel lebhafter ais B a02, beim Erhitzen mit 
Schwefelblumen entsteht kein S 02. Die Analyse ergibt anniihernd die Zus. Ba03. 
(Journ. Chem. Soc. London 127 . 2180—84. 1925. London, Imp. Coli. of Science and 
Techn.) K r Og e r .

Paul Haenni, Das Bor im Aluminium und seinen Verbindungen. Das Al wird 
zur Darst. der Legierungen in einen Tiegel 4 Stdn. bei 1400° mit B  zusammen ge-
schmolzen. Legierungen von 1,7—8,5°/0 B haben bei 565° ein Eutekticum. E s
wurden die mechan. Eigenschaften der Legierungen von 0—4% B'im  System B-Al 
u. von 0—8% B u. 4,8—12% Cu im System Al-Cu-B, sowie von 2,5—13% Si u.
0—1,6% B im System Al-Si-B bestimmt. Dabei wurde festgestellt, daB das B die
Bruchfestigkeit u. Hiirte verschlechtert u. die Dehnbarkeit yerringert. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 181. 864—66. 1925.) E n s z l in .

S . Sw inne, Zioei neue Elemente-. Masurium und Bhenium. Prognose der 
beiden Elemente 43 u. 75, Masurium u. Bhenium u. ihre Auffindung durch 
N o ddack , T ackę  u. B er g  (vgl. Naturwissenschaften 13. 567; C. 1925 . II. 796). 
(Ztschr. f. techn. Physik 6. 464—G5. 1925.) J o s e p h y .

J. H eyrovsky, Das Yorkommen von Dwimangan (Ordnungszahl 75) in Mangan- 
salzen. (Vgl. D o le jse k  u. H eyro vsky. S. 859.) Yf. widerlegt die Einwśinde von 
Campbell (vgl. S. 860). Die Uberspannung von H an der reinen Hg- Tropfkałhode 
ist so groB, daB in den Lsgg., aus denen sich daa Dwimangan abschied, erst bei 
— 1,3 bis — 1,4 V die Abscheidung des H2 begann, also erst nach dem Ab- 
scheidungspotential (—1,00 V) des Elements 75. Eine Anderung der [H‘] von 
0,1-n. auf neutral hat keinen EinfluB auf den Buckel der Polarisationskurven, den 
Vf. dem Element 75 zuschreibt. Die Polarogramme yon Lsgg. der Sublimate 
fliichtiger Chloride einer an Element 75 reichen Fraktion zeigen genau denselben 
Buckel, ohne daB Sin in den Lsgg. yorhanden ist. Die B. von MnCl4 an der 
Hg-Kathode ha.lt Yf. fiir unmoglich. Vf. weist ferner auf die Stromspannungs- 
kurven mit der Hg-Tropfkathode in Na^SO, hin (ygl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 
493. 600; C. 1925. II. 1258). (Naturę 117. 16. Prag, Uniy.) J o s e p h y .

Gerald Druce, Das Vorkommen von Dwimangan (Ordnungszahl 73) in Mangan-
salzen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. lehnt die Einwiinde C a m p b e lls  gegen die Arbeit 
von D o l e j s e k  u. H e y r o y s k y  ebenfalls ab u. weist auf seine eigenen Unterss. 
mit L o r in g  (ygl. S. 858) hin, die das V. des Elements 75 in Mn-Salzen bestiitigen. 
(Naturę 117. 16. 1925.) Jo sE P n Y .

E. J. W eeks und J. G-. F. Druce, Die festen Hydriire des Arsens, Antimons und 
Fiswnib. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127 . 1799; C. 1925 . II. 2253.) Das feste 
As2H2 erhalt man bei der Elektrolyse eines Alkalisalzes unter Anwendung einer 
As-Kathode mit einer Stromdichte yon 0,1 Amp. pro qcm oder man yersetzt eine
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verd. salzsaure Lsg. yon AsC13 mit SnCl2. Eg bildet sich ein brauner Nd. von 
Ab2Hs. Im letzten Fali betriigt die Ausbeute 93%. Beide Praparate sind unter 
Mkr. amorph, an der Luft bestiindig, oxydieren sich beim Erhitzen u. sind wcder 
in W., noch Sauren, noch Alkalien auBer H N 03 u. Konigswasser 1. Sb.,1^ wird 
ebenfalls elektrolyt. gebildet. Es wird durch Waschen mit h. SUure gereinigt. 
Weiter entsteht es durch Einw. yon nascierendem Hs auf Sb-Salze. Es ist amorph, 
nur in HNOa 1., beim Erhitzen im Ha-Strom zur Rotglut zersetzt es sich. 3Sb2H2 =  
4 Sb -(- 2SblI3. Beim Erhitzen an der Luft auf 170° tritt Osydation zu Sb ein. 
Mit geschmolzenem K N03 reagiert es heftig. Bi^TI  ̂ bildet sich nicht durch Elek- 
trolyse, wohl aber durch nascierenden H2. Es ist ein graues Pulyer. (Rec. tray. 
chim. Pays-Bas 44. 970—74. 1925. London.) E n sz l in .

S. Ramachandran, Die Beaktion zwischen Wismułłrisulfid und Salzsaure. 
(Vgi. S. 861.) Die H2S-Entw. aus BL,S3 u. HC1 beginnt bei um so holieren Tempp., 
je geringer die HCl-Konz. ist. Bei der HCl-Konz. 1 :5  aq beginnt die HsS-Entw. 
bei 40°; bei 1 :10  aq bei 55°; bei 1 :16  aq bei 70°. HC1 wirkt in allen Konzz. 
auch bei Zimmertemp, auf Bi2S3 ein. Reines Bi2S3 wurde aus einer scliwach 
sauren Lsg. yon BiCJ3 gefiillt u. der Nd. erst nach 48 Stdn. abfiltriert. Die 
liingere Beriihrung mit der Ausgangslsg. ist ohne Einflufi auf die Einw. der HC1. 
(Chem. News 131. 386. 1925. Ceded Districts Coli.) J o s e p h y .

Lothar W óhler und L. Metz, Die Trennung der Platinbcimetallc. Auf Grund 
ausfiihrlicher Yerss. bringen Vff. ein Trennungsyerf. fiir die Pt-Metalle, welches 
sich auch bei komplizięrten Gemischen bewiihrt liat. Durch nitrose Gase wird Os 
yerfliichtigt, durch Auszug des reduzierten Riickstandes mit yerd. Konigswasser Pt 
u. Pd  herausgelost. Aus dieser Lsg. durch Fiillung mit konz. NH4C1 das Pt vom 
Pd getrennt. Bh erbiilt man durch Schmelzen des unl. Riickstandes mit Bi, wobei 
aus dem riickstandigen Gemisch sich das Bu  durch NaOH-Schmelze oder durch 
alkal. Cl2-Dest. entfernen liiBt, wahrend Ir  hinterbleibt. — Yerss. zeigen, daB Os 
sich durch Verfliiehtigung ais 0 s 0 4 bei der D est mit saurem Permanganat oder 
mit Chromschwefelsaure yon anderen Metallen trennen liiBt, auch bei Ggw. yon 
Te oder Pb, nicht bei Ggw. von Ru. Besser ais in 0 2 yerlauft die Trennung 
durch Yerfliichtigung in nitrosem Gase; Te, Ru u. sogar Sulfide storen hierbei 
nicht. Die Best. von Os in Ggw. von Nitrat u. Nitrit wird nach Red. derselben 
mit Deyardascher Legierung yorgenommen. Bei 520° entsteht aus Os in NO 0 s0 2, 
eine beąueme Darst. dieser Verb. In N»0 yerfliichtigt sich Os noch schwerer ais 
in Oj, dagegen sehr leicht ais 0 s 0 4 in N 0 2 bei 275°. Unter letzteren Verhiilt- 
nissen bildet Te ais unbestandige Zwischcnstufe langsam TeO, welches oberhalb 
370° in TeOj u. Te zerfiillt. — Rh liiBt sich yon Ru oder Ir durch Schmelzen mit 
mehr ais der 20-fachen Menge Bi trennen, indem es dadurcli in H N 03 1. wird. 
Bei nur 10-facher Bi-Menge bildet sich BhBi2> silbergraue Nadeln, in konz. HNOs 
unl., in Konigswasser rot 1. Vom Ir liiBt sich Rh durch tjberfuhrung in die yollig 
wasserfreien Komplexe: Na3BliCla bezw. NatIrCl trennen. Der Ir-Komplex ist 11. 
in Aceton-A. (1 : 1), worin der Rh-Komplex unl. ist.

Schmelzendes NaOII schlicBt Ru bei 550° wesentlich zu 1. Ruthenat auf, einen 
kleinen Rest zu in H N 03 1. RuOa. Ir wird yon schmelzendem NaOH, sehr im 
Gegensatz zu KOH, nicht gel., nur zu in IIN 03 unl. Ir(OII)i oxydiert; nicht wie 
Cla us (Beitr. z. Chemie der Pt-Metalle) anninrmt zu Ir(OH)3. Rh geht im Gegen
satz zu den Angaben von Cla u s  beim Schmelzen nicht in das R h02 iiber, sondern 
in Bftj03. Schmelzendes K2CO3 lost Ir infolge hoherer Schmelztemp. noch starker 
ais KOH, schmelzendes Na.2C03 wiederum lost nur wenig Ru auf, wrenn auch mehr 
ais NaOH. Liegt metali. Ru in feiner Verteilung vor, so liiBt es sich unmittelbar 
bei der Dest. durch alkal. Clj in fliichtiges JStt04 uberfiihren unter Umgehung der 
oxydierenden Schmelze. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 297—323. 1925.) U lm .
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Lothar W óhler und Ph. B alz, Bildung und Zersetzung der Natriumkomplexe 
von Platin- und Iridiumchloriden. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Dissoziation der be
li annten Na-Komplexe des Ptly- u. Ptn-Chlorids, sowie des IrIV- u. Irm-Chlorids, 
yeriindert sich der Cl2-Druck kontinuierlich mit dem Clj-Gehalt des Riickstandes, 
oder bei gleichem Cls-Druck von 1 at der Cl2-Gelialt mit eteigender Temp. Es 
ergibt sich daraus, daB die dissoziierenden Komplexe mit den Dissoziationsprodd. 
eine biyarianteJLsg. bilden. Die Chlorierung yon Metali bei Ggw. yon NaCl gibt 
genau die gleiehen Yerhaltnisse u. Gleichgewichte wie die Zers. Die Kuryen 
dieser Abhangigkeiten sind ohne Knickpunkte. Neue Wertigkeitsstufen der ein- 
fachen Cloride lassen sich nicht erkennen. Na2PtClA bildet sich unterhalb 660°, 
oberhalb 800° enthalt die Schmelze nur Na^PtCl^. Na^IrCl^ ist bia 570° bestandig, 
oberhalb 800° ist nur NasIrCla naehweisbar, zwischen 950—1000° beginnt sich 
metali. Ir abzuscheiden. Zur Best. yon IrIV neben Ir111 in den Komplexlsgg. wird 
mit N&jSuOj titriert, zweckmśiflig mit elektrometr. Erkennung des Umschlages. 
(Ztsclir. f. auorg. u. allg. Ch. 149 . 353—58. 1925.) U l m a n n .

Lothar W óhler und E. M uller, Die binaren Bromide und Jodide des Platins. 
(Ygl. vorst. Ref.) Unter Benutzung des heterogenen yollstandigen Gleichgewichtes 
bei konstantem Halogendruck gewinnen Vff. Platintribromid, PtBr3 u. Platintryodid, 
PtJs. — Die Reindarst. yon PtBr.t aus H2PtBr0 wird durch Erhitzen auf 285—310° 
im Brs-Strom erleichtert. — PtBr3 entsteht aus H2PtBr0 im Br2-Strom bei 335°, 
schneller bei 360°; die Verb. ist griinschwarz; durch W. k. schwer benetzbar, 
schneller 1. beim ErwUrmen, Rk. sauer; wl. mit gelber Farbę in A., ebenso in 
Essigester, A. fiirbt sich nicht; in HBr k. wl., rascher beim Erwarmen mit gelb- 
oranger Farbę. Mit Alkalibromiden entstehen dunkelfarbige Komplexe, das Cs- u. 
Bb-Salz ist dunkelgriin u. zerfallt bald in die bestandigeren Komplexe der Seiten- 
stufen. Das K-Salz zerfallt sofort. Durch langdauemdes Erhitzen yon PtBr4 auf 
335° erhalt man eine feste Lsg. der Zus. PtBr, -|- 2PtBrs, bei steigender Temp. 
wird weiter Br2 abgegeben, bis bei 368° wieder Gewichtskonstanz eintritt: PtBrs. 
Die Zersetzungstemp. des PtBr3 liegt zwischen 405 u. 410°, doch ist hierbei das 
PtBrs nicht siclier erhaltlich, da der Temperaturgiirtel seiner Bestandigkeit sehr 
schmal ist. — P łJ t laBt sich leicht aus Pt-Molir u. gesatt. J-Dampf im Druckrohr 
bei 240—300° gewinnen, desgl. PtJ3 bei 350—400°. PtJ2 kann nach dieser Dar- 
stellungsmetliode nur bei uber 410° erhalten werden, oder aus Metali in gesatt. 
J-Dampf bei 3 at u. 350°, aber auch hier nur seliwierig. Das PtJ3 ist graphit- 
ahnlicli schwarz, wie die anderen Jodide in W., A. u. Essigester unl., in A. ist 
nur PtJ4 wl. Mit J2-W. u. JK bilden alle drei Jodide tiefbraune Komplexlsgg. — 
Graph. stellen Vff. die Existenzgebiete der wasserfreien Chloride, Bromide u. 
Jodide des Pt zusammen. Fiir die Existenz der Monohalogenide PtJ u. PtBr ergab 
sich kein Anhalt. Die Zersetzlichkeit nimmt yon den Chloriden iiber die Bromide 
zu den Jodiden zu. Wahrend bei den Chloriden die Unterschiede der Eigen
schaften in den einzelnen Stufen sehr groB sind, ist dies bei den Bromiden weit 
weniger der Fali, am wenigsten bei den Jodiden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
149. 377—86. 1925. Darmstadt, Techn. Hochsch.) Ui-mann.

Raymond. Charonnat, Uber die komplexen Verbindungen der Ruthcniumchloride. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1271; C. 1925 . II. 910.) B r ig g  (Journ. 
Chem. Soc. London 127 . 1042; C. 3925 . II. 910) behauptet, daB die Koordinations- 
zahl des RuIV groBer ais 6 sei. Er bestimmt sie zu 7 u. 8. Yf. gelang es nun, 
durch Sattigen einer lli0-n. Lsg. von [RuCl6(H20)]K2 mit HC1 die Verb. [RuCla]Kt ■ 
Ą O  in roten Blattchen darzustellen, welche bei 120° ihr W . yerlieren. Diese sind 
den Verbb. des Ir u. Rh yollkommen analog gebaut. Das [RuCl6(H20)]K2 yerliert 
sein W. erst zwischen 140 u. 180°. Ebenso wurde das Ammoniumsalz erhalten 
[PuCl^iNIft), ■ O. Durch Red. der RuCl4-Lsg. u. Yersetzen mit NaCl erhielt Vf.

YI1I. 1. 90
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dag eehr 11. [Ii«C/6]j\To;l -1211,0, welches nur scliwer krystallisiert. Die geringste 
Spur Siiure zera. den Komplex. Das Salz hat groBe Aknlichkeit mit dem ent- 
spreehenden des Eh. Es ist dunkelrot, rhomboedr., verliert sein W. bei 130° u. 
yerwittert an der Luft raseli. Konzentriert rnati eine rote, reduzierte Lsg. yon 
RuC14 ohne Zusatz yon NaCl, so erhiilt man im Vakuum iiber II^SO, dunkelrote, 
sehr zerflieBliehe Nadeln der Zus. Damit glaubt Vf. die Koordi-
nationszahl von 6 bestiitigen zu konnen. (C. r. d. l’Acad. des seienees 181. 866—67. 
1925.) E n s z l in .

0. Mineralogische nnd geologisclie Chemie.
S. B,, Savar, Ein- neues optisches Phanomen, welches zweiaclisige Krystalle zeigen. 

Mathemat. Behandlung der von R am an  u . T amma entdeckten Tatsache, daB diinne, 
geeignet gesehnittene Pliittchen zweiaehsiger Krystalle reelle, aufrechte u. kontinuier- 
liehe Bilder von hellen Objekten zeigen. (Philos. Magazine [6] 50. 1282—95. 
1925.) E n sz l in .

Ernst Mohr, Uber den Zusammenhang zwischen der Struktur und den morpho- 
logischen Merkmalen des Diamanten. E s werden einige Projektionen des Diamant- 
gitters auf (100), (110) u. (111) beschrieben u. die Symmetrieaehsen u. -ebenen 
nach der Lage ihrer Schnittpunkte in 2 Gruppen, dereń eine der hexakistetraedr. 
u. dereń andere der ditrigonal-skalenoedrischen Klasse angehort, eingeteilt. Es 
wird die Gestalt, GroBe u. Lage der Rauingitterzellen angegeben u. kleine Krystall- 
modelle, wie Tetraeder,'Oktaeder, Rhombendodekaeder u. Wiirfel samt ihren Koin- 
binationen daraus aufgebaut. Alle Modelle werden durch Uąuidistante Trennungs- 
fugen parallel den Oktaederfliichen in gleichdicke Schichten zerlegt. (Erklarung 
der Spaltbarkeit u. der Hauyschen Dekrescenzen.) Es lassen sieh so alle morpholog. 
Eigenschaften des Diamanten aus dem Raumgitter u. Zellmodell ableiten. (Abhandlg. 
d. Heidelberger Akad. d. Wissenschaften. Abt. A. 19 2 4 . 39 Seiten. Sep.) E n s z l in .

Louis Longchambon, Uber den Cristobalit. (Vgl. C. r. d. l ’Acad. des sciences
1 8 0 . 1855; C. 1925 . II. 1018.) Vf. geht auf die Verss. der Best. der Umwandlungs- 
tempp. von Cristobalit in Tridymit ein, welche meist an natiirlichen Krystallen, 
dereń Reinheit unbekannt ist, ausgefiihrt wurden. Seine Yerss. an synthet. Materiał 
u. yollkommen homogenen Krystallen ergaben Verz6gerungserscheinungen. Beim 
Wiederabkuhlen ist die Art der Umwandlung yollkommen yergndert gegeniiber dem 
Erbitzen. Dies liifit sieh beliebig oft beobachten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences
181. 614—16. 1925.) E n sz l in .

T allio  Carpanese, Epidot vom Monte Rosso di Yerra (G-ruppe des Monte Rosa).
(Atti R. Accad. dei Lineei, Roma [6] 2. 276—83. 1925.) G o t t f r ie d .

R,. Gaubert, Uber dic Identitat des fasi-igen Limonits mit dem Goethit. Auf 
Grund der opt. u. pbysikal. Eigenschaften des fasrigeu Limonits yersehiedener Her- 
kunft sehlieBt Vf., daB es sieh um yerunreinigten Goethit handelt. Beim Atzen 
desselben mit HC1 u. H2F2 treten schmiilere oder breitere Zonen yon Verunreini- 
gungen zutage. Der hohere Gehalt an W. beim Limonit beruht auf der gruCereu 
Adsorptionsfiihigkeit der Fasern oder auf dem EinschluB wasserreicher Silicate. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 869—72. 1925.) E n sz l in .

A. Boldyrew , Krystallographische Untersuchung des Tschewkinits. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1 9 2 4 . 257—88. — C. 1 9 2 6 . I. 866.) B ik e r m a n .

L. Kaufman, Uber die chemische Zusammensetzung des Tschewkinits. (Vgl. yorst. 
llef.). Die Analyse ergab: SiO, 19,22%, ThO, 0,80%, TiO* 17,22%, AL03 3,86%, 
Fe20 3 4,50%, Yta0 3 1,25%, C e,03 18,58%, L a.0 , (u. Oxyde der Lanthangruppe) 
22,70%, FeO 7,24%, MnO 1,34%, CaO 3,34%, HaO 0,67%, K20  0,37%, Ka20  0,42%. 
(Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 19 2 4 . 315—20.) B ik e r m a n .
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W. K ryshanowski, Tschewkinit aus Ilmen-Gebirge (Ural). (Vgl. yorst.Rcf.). Mine
ralog. Beschreibung des Fundortes. — Im Gegensatz zu anderen Tschewkiniten 
findet mit dem Tschewkinit aus Ilmen-Gebirge kein Aufblahen u. Aufleuchten vor 
der Lotrohre statt. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1 9 2 4 . 321—26.) B ik ek m a n .

Franz B aier, Die Gohlwascherci am Rhein. Geschielite der Goldwaseherei, 
insbesondere der am Rhein. (Chem.-Ztg. 4 9 . 1069—71. 1925. Konstanz.) J u n g .

L. V. z ar. H iih len , Kalisalze im siidlichen TJralgebiete. Angaben iiber das V. 
von Salzen mit bohem jSTCZ-Gehalt, bei wenig Mg-Verbb. u. wenig Sulfaten, in ver- 
schiedenen Gegenden RuBlands, besonders im eudlicben Uralgebiet, an der Ost- 
grenze des ehemaligen perm. Beckens. (Kali 19. 234. 1925. Berlin.) U lm a n n .

W. B. H icks, Kalilagerstatten in Nebraska. In den iiber 100 abfluBlosen Salz- 
seen reiehern sieh die 11. Salze an, in denen aus verwitterten Feldspiiten u. Rliyolit- 
tuffen viele Kalisalze enthalten sind. Die Scen enthalten zwischen 1 u. 10% fester 
Bestandteile. Eine Durehschnittsanalyse yon 10 Seen ist: K 17,72; Na 24,72; CI 
4,90; S 04 9,64; C03 28,56; HCOa 14,41 u. S i02 0,05 an festen Bestandteilen. (N. 
Jahrb. f. Minerał. Abt. 13. 1925 . II. 102—6.) E n s z l in .

Ernst Fulda, Die Temperatur bei der Bildung der deutschen Zechsteinsalze. 
(Vgl. Ztschr. Dtsch. Geol. Ges. 7 6 . 7; C. 1 9 2 4 . IV. 2741.) Vf. sucht das V. einer 
Temp. von mindestens 83°, welche zur B. der deutschen Kalisdlzlager geherrscht 
haben muB, zu erkliiren. Es wird gezeigt, daB bei gleieher Wiirmezufuhr die 
Temperatursteigerung in einer Lsg., wegen ibrer geringeren spezif. Warme, groBer 
ist ais die in W. Dazu kommt noch, daB eine Lsg. einen niedrigeren Dampfdruck 
ais W. besitzt, daher weniger Verdampfungswiirme abgibt. Eine noch hohere Er- 
wiirmung tritt ein, wenn die Lsg. von einer dttnnen Salzhaut bedeckt ist, wodurch 
die Verdunstung noch weiter eingescbriinkt wird. Anwendung dieser Beobachtungen 
auf die Laugen des Zechsteinbeckens lassen es nach Vf. moglich erseheinen, daB 
damals ein Klima berrschte, welches keine intensivere Sonnenbestrablung besaB, 
ais die heutigen Wiistengebiete. (Kali 19. 213—16. 1925. Berlin, PreuB. Geol. 
Landesanst.) U l m a n n .

A. Grumbrecht, Alte und neue Probleme des Iłammelsbergcs. Besprechung der 
geolog. Verh;iltnisse des Rammelsbergs, des Bergbaus u. Hiittenbetriebs, der chem. 
u. physikal. Zus. der Erze, der yerschiedenen Aufbereitungsarten u. ihrer Wirt- 
schaftliehkeit mit genauen Berechnungen. (Die PreuB. Bergakademie zu Clausthal. 
Festschrift. 1925 . 206—54. Sep.) E n s z l in .

E rich  Stach, Zur Petrographie und Entstehung der Peifsenberger Pechkohle. 
Nach Mikropliotogrammen des Vfs. wird die v. Gumbelsche Auffassung der Holz- 
struktur der bayr. Pechkohle, welche aueh Gerinnungsstrukturen zeigt, beatiit.igt. 
Die Moore, aus denen die Kohle entstanden ist, sind keine Sumpf-, sondern Wald- 
standmoore. (Ztschr. Dtsch. Geol. Ges. Abt. A. 7 7 . 260—99. 1925.) E n sz l in .

J. Duclaux und P. Jeantet, Durchldssigkeit der naturlichen Wasser fur die 
ultravioletten Strahlen. Die Durchliissigkeit eines Wassers fiir das ultrayiolette 
Licht in Schichtdicken von 10 cm gibt haufig Anhaltspunkte fiir die Verwendbar- 
keit desselben zu GenuBzwecken. Chem. reines W. lJiBt Strahlen bis 1900 X in 
einer Sehicht von 10 cm durch. Die gewohnlichen Salze beeinflussen diese nieht 
wesentlich. Ein Gehalt von 3 mg NHa im Liter yermindert dieselbe auf 2000 A. 
Proteine, Albuminę u. andere Ns-haltige Stoffe yermindem dieselbe ebenfalls sehr 
stark. Nitrate u. Nitrite zeigen ebenfalls das „Absorptionsspektrum des N2“. Die 
Undurchlas3igkeit kann wie bei FluBwasser usw. bis zurn Opakwerden steigen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 630—31. 1925.) E n sz l in .

W . R. G. A tkins und H. W. H arvey, Die Anderung gewisser Salze, die zum 
Pflanzenwachstum im Meere gebraucht werden , mit der Tiefe. Vif. untersuchen die 
Anderung yon p n , P.jOL, Nitratsticksto/f u. SiOt mit der Tiefe im Meereswasser.

90*
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pH nirnmt mit der Ticfe bis zu 3000 m yon 8,35 auf 7,87 ab. P .0 6 steigt von 0 
auf 88 mg in 1 cbm bis zur selben Tiefe. Beim Nitrat-N2 werden bis zu 100 m 
Tiefe schwankende Werte erhalten, yon da ab nelimen die Werte zu, bei 3000 m Tiefe 
werden ca. 265 mg Nitrat-Ns pro cbm gefunden, von SiO.> sind in dieser Tiefe 
pro cbm 1200 mg, wiibrend in den hoheren Regionen bis zu 150 m 220 mg gefunden 
werden. (Naturę 116. 784—85. 1925. Plymouth, Marinę Biol. Labor.) J o s e p h y .

J. H. Jeans, Durchdringende Sohenstrahlung und Jcosmische Physik. Nach Vf. 
hat die durchdringende Hohenstrahlung ihren Ursprung in der Vernichtung von 
Sternmaterie, sie wird durch Quanten von der Wellenlfinge 1,3 X  10—13 cm gebildet. 
Jedes Quant wird durch die gleichzeitige Zerstorung eines Elektrons u. eines Protons 
erzeugt. Beim ZusammenstoB mit Materie kann die Strahlung entweder absorbiert 
oder zerstreut werden. Bei Absorption eines Quants wird ein Atom mit einer 
Geschwindigkeit, die 0,999 999 85 mai so groB ist wie Lichtgeschwindigkeit, aus- 
gestoBen. Wenn dieses ein anderes Atom trifft, wird ein neues Quant von der- 
selben Wellenliinge wic die der urspriinglichen Strahlung emittiert. Bei Absorption 
u. Rcemission bleibt also die Hartę ungeBndert. Bei Zerstreuung wird die Strahlung 
weicher, die Wellenlange groBer, bis sie in gewohnlielie Warmestrahlung umgewandelt 
wird. Vf. zeigt, daB diese Hypothese die kosm. Erscheinungen der GroBenordnung 
nach richtig wiedergibt. (Naturę 116. 861. 1925.) J o s e p h y .

D. Organiście Chemie.
J. D. Main Smith,' Atom und Molekularasymmetrie. M ann u . P o p e  (Chemistry 

and Ind. 4 4 . 833; C. 1925 . II. 2041) haben die Theorie des Yfs. (ygl. S. 294) an- 
gegriffen, nach der in jeder opt. akt. chem. Verb. sich ein Zentral- oder Kernatom 
befindet, um welches sich die Asymmetrie des Molekuls gruppiert. Ais Gegen- 
beweis fiihren M ann u . P o p e  die von ihnen hergestellte 2-Methyl-cyclo-hexyliden-

4-essigsaure (Formel nebenst.) an, indem 
C H ^ g ^ C H j  C H ^ g — o^COOH sje behaupten, daB sich fiir diese Yerb.

H ^  CHj C 2 (4) (8) ein solches Kernatom nicht nachweisen
lasse. Yf. weist ais Eutgegnung nach, daB 

in der genannten Verb. die C-Atome (1), (4) u. (8) Kernatome im Sinne seiner 
Theorie sind u. daB die opt. Aktiyitat der Yerb. auf sie zuriickzufiihren ist. Ferner 
schlagt er vor, den Ausdruck asymmetr. oder disymmetr. durch enantiomorph zu 
ersetzen. (Chemistry and Ind. 4 4 .1107—10.1925. Edgbaston, Uniy. Birmingham.) T a u b e .

F. W . K lingstedt, Uber die Nitrosat-Bildung bei Olefmen. Um zu erfahren, 
ob die Nitrosat-B. zur Best. yon KW-stoffen, dereń Doppelbindungen zwischen 
einem sek. u. tert. bezw. zwei tert. C-Atomen liegen, dienen kann, wurde dieselbe 
aus dem Trimethylathylen u. dem 2-Methylpenten-{2) nalier untersucht. — Die Aus- 
beute des Bisnitrosats, das teils mit einer Lsg. yon reinem i\r204, teils mit den in 
der Olefinlsg. aus Amylnitrit u. HNOa entstehenden Stickoxyden erhalten wurde, 
ist nicht nur yon der Temp. u. der Zeit, yon der ąualitatiyen u. quantitativen 
Zus. des Rk.-Gemisclies abhangig, sondern auch von der absol. GroBe der reagie- 
renden Miseliung. — Bei Verwendung yon reinem N30 4 in A. oder PAe. ist die 
Ausbeute des Amylenbisnitrosats lOmal kleiner ais die, die man aus entsprechenden 
KW-Stoffmengen mit Amylnitrit u. H N 03 bei — 10° erhalten kann. — Verss. mit 
dem Hexen u. freiem Na0 4 in PAe. bei -f- 3 bis 10° ergaben bedeutend hohere 
Ausbeuten an Bisnitrosat. — Da sich die Best. der Olefinmenge auf Grund der 
Ausbeute an Bisnitrosat ais sehr unsicher erwiesen hatte, wurde yersucht, die Best. 
dadurch auszufuhren, daB mit Hilfe einer geeigneten organ. Base die gesamte ent- 
stehende Nitrosatmenge ais festes Nitrolamiu isoliert u. bestimmt wurde, da nach 
W allach  (Liebig s  Anu. 3 0 6 . 281 [1899]) die aus den Bisnitrosaten entstehenden
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Nitrolamine monomolekulare Yerbb. sind u. nach Sc h m id t  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 35. 2336; C. 1 9 0 2 . II. 433) die bei der Addition von nitrosen Gasen ent- 
steliende blaugriine Fl. der Hauptsache nach aus der monomolekularen Form des 
dimeren Nitrosats bestcht. Im Gegensatz zu S ch m id t  (1. c.) wurde jedoch fest- 
gestellt, daB die Hauptmasse des fl. Anteils keiue zum Bisnitrosat fiihrende Poly- 
merisationsfahigkeit besaB u. daB die bei der Einw. von N20 4 erhaltenen fl. 
Additionsprodd. der Ilauptsache nach aus Stoffen bestehen, die anders gebaut sind 
ais das monomolekulare, sich leicht polymerisierende Nitrosat (vgl. S chaarsch m idt  
u. H o f m e ie r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58 . 1047; C. 1925 . II. 634.)

Y ersuche. Trimethylathylen gibt mit Amylnitrit u. H N 03 (D. 1,4). Bisnitrosat; 
das abfiltrierte 01 verliert allmahlich seine dunkelgrune Farbę u. wandelt sich unter 
schwacher Gasentw. allmahlich in eine gelbe Fl. um. — 5,5 g Bisnitrosat u. 6,5 ccm 
Anilin geben in A. Amylennitrolanilin mit 80% Ausbeute; F. 140°, aus verd. A.
— Das durch Einw. von Anilin bezw. p-Toluidin auf die blaugriine Fl. entstandenc 
Prod. war ein braunes 01, aus dem weder festes Nitrolamin isoliert, noch festes 
Chlorid mit HC1 in ath. Lsg. niedergeschlagen werden konnte. Aus der mit Anilin 
dargestellten fl. Amylenverb. wurde eine N-lialtige, dunkelrote Pt-Verb. erhalten, 
die anders ais die aus den festen Nitrolaminen darstellbaren Hexachloroplateate 
zusammengesetzt ist. — Jleccen gibt in Eg. mit Amylnitrit u. H N 03 bei — 15°
2-Methylpentcn-{2)-nitrosat, CaII,.,,04N2, u. ein blaugriincs 01, das sich beim Stehen 
wie die entsprccliende Amylverb. veriindert; F. 116° (korr.), reine Nadeln, aus 
Bzl. -j- PAe. — Das feste Bisnitrosat gibt mit Anilin u. A. auf dem Wasserbade 
Hexennitrolanilin, 'C12H18ON2; Nadeln, aus 30%ig- A., F. 86°. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58 . 2:563—70. 1925. Helsingfors, Univ.) B u sc h .

Fritz G. M iiller, Elektropyrogene Zersetz-ung des Athylalkohols. Vf. hat einen 
kriiftigen elektr. Flammenbogen in fl. Athylalkohol brennen lassen, so daB die Zers. 
bei selir hoher Temp. unter Mitwrkg. elektr. Krafte stattfand. Apparatur u. 
Arbeitsweise werden ausfiihrlich beschrieben. Die Spaltungsprodd. werden der 
Einw. von Warme u. Elektrizitiit schnell entzogen, da sie den Flammenbogen so- 
fort yerlassen u. durch den umgebenden sd. A. abgesclireckt werden. Verdampfen- 
der A. u. W. werden durch RiickfluBkuhlung zuriiekgehalten, die fliielitigen Prodd. 
durch Kiihlung bis auf —80° kondensiert. Erhalten ■wurden: 1. Gase: H, CO, 
CaHa, C2II4 u . gesatt. KW-stoffe; 2. fl. Kondensate: Aeetaldehyd, Diacetylen u. 
hohere Acetylene; 3. Riickstande: W., Graphit, wenig teerige Prodd. Uberraschend 
ist die trotz _ der hohen Temp. geringe Teerbildung. Neu ist die Isolierung von 
Diacetylen, wenn auch in geringen Mcngen (ca. 0,3% A- Acetylene), gebildet nach 
der Gleicliung: 2C2H5OH =  2H 20  —(— 3 H2 —f- C,H2. Es ist moglich, daB sich 
dieser KW-stoff auch sonst bei pyrogenen Zerss. ais Zwischenprod. bildet. Er 
miiBte sich bei seiner Empfindlichkeit gegen hohere Temp. rasch polymerisieren 
oder mit gleichfalls entstandenem CJI, reagieren, z. B.: C4H2 +  3C2I12 =  C10H8 
(Naphthalin) oder 2 C4II2 3C2H2 =  CUH10 (Anthracen) usw. (Helv. cliim. Acta. 
8. 821—25. 1925.) L indenbatjm .

Fritz G. M iiller, iiber das Diacetylen (Butadiin). Das Diacetylen, C4H2, haben 
mit Sicherheit zuerst L espih a u  u. P r 6 vo st  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 
704; C. 1925 . II. 1594) in Hiinden gehabt, ohne daB es ihnen gelungen ware, die 
Substanz selbst zur Analyse zu bringen. Diese Lucke hat Vf. mittels des nach 
vorst. Bef. gewonnenen KW-stoffs ausgefiillt. Zur Isolierung desselben wird das 
Gemisch der fl. Kondensate mit k. ammoniakal. Ag-Lsg. behandelt, das gelbe Ag- 
Salz mit konz. HC1 im C02-Strom zerlegt (zum ScbluB erwiirmen), das Gas iiber 
KOH aufgefangen u. iiber konz. NaCł-Lsg. aufbewalirt. Es liegt ein Gemisch von 
Diacetylen mit Acetylen u. lioheren Acetylenen vor, aus dem das reine Diace
tylen mittels der Hoełwakuumapparatur von Stock (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54.
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Abt. A. 142; C. 1921. III. 208) isoliert wurde (Einzelheiten vgl. Original). Waaserhelle 
(in einem Falle liellblaue), leicht bewegliche FI., beim Abkuhlen weiBe Krystitll- 
clien, F. — 36 bis — 37°, verdampft sehr leicht. Dampfdruck des festen Prod. 
bei —40° 66,2 mm, des fl. Prod. bei 0°„466,7 mm. Daraus berechnet sich Kp.7C0 
13,6°, direkt nielit bestimmbar, da oberhalb 0° schon Polymerisation beginnt. Die 
Dampfe riechen nicht unangenehm u. yerbrennen mit stark ruBender Flamme. 
Verbrennung einer unbestimmten Menge ergab C :H  =  1 : 0,496 (statt 1:0,5). Die 
CH-Best. wurde erst ausgefiihrt, nachdem die in ein Kugelrohrchen eingeschlossene 
Substanz sich nach ca. 14-tiigigem Stehen zu einer festen M. polymerisiert liatte. 
Das Mol.-Gewr. wurde durch Dampfdruckmessung einer bestimmten Menge in einem 
yollig evakuierten Yol. bei Zimmertemp. zu 51,3 gefunden. Entfiirbt rasch soda- 
nlkal. KMn04-Lsg. Absorbiert sehr heftig 6 Br zum Hexabromid, C4II2BrG (Le spie a u  
u. P rćvost), rhomb. Tafeln aus Bzl. oder PAe.. Niidelchen aus Eg., F. 181° (korr.), 
unl. in W., zl. in Bzl., PAe., Eg., 11. in A., A., Chlf., Aceton; reagiert sehr lang- 
sam, aber deutlich mit KMn04, enthalt also noch eine Doppelbindung (Formel mit 
oiTener Kctte). Cuprosalz braunrot, Ag-Salz gelb, wird allmiililich braun, beide 
explosiv. Aus letzterem mit J-Lsg. Dijoddiacetylen, F. 93°, esplodiert bei 95° 
(Ba e y e r : F. 101°; L e s p ie a u  u. P r ć y o s t : F. 98°). Bemerkenswert ist die Neigung 
des KW-stofis zur Polymerisation. Schon nach weuigen Min. (etwas langsamer im 
Dunkeln) wird die Fl. gelblich, dann gelb u. braun, nach Tagen oder Wochen 
schwarzbraun u. fest, schm. dann nicht bei 350°, ist ganz unl. u. yerpufft beim Er- 
hitzen im Rohrehen. (Hely. chim. Acta 8 . 826—32. 1925. Winterthur, Tech. 
nikum.) L in d e n b a u m .

Hans Erlenm eyer, Trełen bei der Kolbesclien elektrochemischen Kohlemcasser- 
stoffsynthcse freie Alkylradikalc auf? K a u f l e r  u. H e r z o g  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
4 2 . 3858 [1909]) hatten aus der B. von CH3J bei der Elektrolyse von K-Acetat in 
Ggw. von J gefolgert, daB das Athan durch Vereinigung zweier freier CH3- 
Kadikale entstcht. Vf. hat bei eingehender quantitativer Naclipriifung dieser Verss. 
gefunden, daB das CH3J (bezw. CH3Br) mit einer Stromausbeute von nur ca. 0,5% 
gebildet wird, die weit unter der fiir die B. der Nebenprodd. der Kolbesclien Syn- 
these von P e te p .s e N (Ztschr. f. physik. Ch. 33. 108 [1900]) festgcstellten Strom
ausbeute (2—3%) bleibt. Fiir die B. der Methylhalogenide ist das intermediare 
Auftreten von Peressigsaure yerantwortlich zu machen (ygl. F ic h t e r ,  Trans. Amer. 
Electr. Soc. 45 . 143; C. 19 2 4 . II. 631), welche mit Halogenwasscrstoff wie folgt 
reagiert: CH3-COOOH +  HX =  CH3X - f  C02 +  H20 . In der Tat hat Vf. aus 
Peressigsiiure u. NaBr in Eg. CH3Br in Form von Trimethylphenylammonium- 
bromid (F. 204°) erhalten. Bei der K-Aeetatelcktrolyse enthalt die Lsg. in der Um- 
gebung der Anodę Bicarbonat u. erwSrmt sich, so daB aus dem entstandenen Car- 
bonat u. dem zugesetzten J oder Br die B. von KJ oder KBr erfolgen kann. Da 
auBerdem in der der Anodę zunachstliegenden Schicht aus den Salzen freie Sauren 
entstehen, so liegt das Zusammentreffen yon Peressigsiiure mit HJ oder HBr im 
Bereiche der Mogliclikeit. Die B. yon Peressigsaure an der Anodę ist zwar noch 
nicht esperimentell bewiesen, aber die B. yon Persulfaten, Percarbonaten usw. ist 
durchaus analog u. kann ais Stutze obiger Annahme dienen. Damit werden die 
Bedcnken gegen die Perosydhypotliese von F ic u t e r  (1. c.) gegenstandslos. (IIelv. 
chim. Acta 8 . 792—97. 1925. Basel, Univ.) L in d en b a u m .

P. A. Levene und H. L. H aller, U ber die konfigurative Verivandtschaft zwischen 
13-Oxybuttersaure und Miłchsaure. Nach der Umwandlung yon l-^-O.Tybuttersiiure 
in 1-Propylenglykol (ygl. S. 51, ferner K a r r er  u . K l a r e r , Helv. chim. Acta 8 . 
393; C. 1925 . II. 1268) haben Yff. auch Miłchsaure ([«]DJ» =  +0,7°) durch Red. 
ihres Athylesters ([«]D20 =  —2,5°) mit Na u. A. in ein Propylcnglykol yon gleicher 
Drehungsrichtung ([«]D20 =  -(-0,6°) ubergcfiihrt. Letzteres besitzt also dieselbe
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Konfiguration wie die Milehsaure. Eine Milchsliure u. eine (3-Oxybuttersaure ent- 
sprechen konfiguratiy einander, wenn beide in ein u. dasselbe Glykol iibergefiihrt 
werden konnen. (Science 6 2 . 356. 1925. The R o c k efeller  Inst.) L in d e n b a u m .

David A. Fail*weather, Elektrosyntliese der n -Duotriakontandicarbonsdurc. 
(Ygl. Proc. Roy. Soc. Edinburgh 45 . 23; C. 1925 . II. 1595.) Die Synthese der
n-Duotriakontandicarbonsaure nach der Gleichung:

2C2II60aC-.(CH2)16.C 00K  =  2K +  2COa +  C2H,OOC-(CH2)32-COOC4H5 
geiingt wie folgt: Hexadecandicarbonsaurediiithylester wird in viel A. gel. u. bei 
5° mit so viel NaOH yersetzt, ais notig ist, um % der Mengc halb zu verseifen.
Die Temp. wird 3 Tage bei 5° u. eine Woche bei 10—15° gchalten. Das aus-
gefallene Di-Na-Salz wird abfiltriert u. aus dem Filtrat das Na-Salz des Athylesters 
isoliert. Durch Fallen mit HC1 erhiilt man den sauren Ester der Hexadecandicarbon- 
siiure, aus verd. Methylalkohol F. 71°, Ag-Salz. Die Elektrolyse des Mono-Na-Salzes 
wird in verd. A. mit Pt-Elektroden u. 2—3 Amp. bei 70—75° ausgefiihrt. Es ent
steht n-Diwtriakontandicarbonsmredidthylester, G,8H7lO.,, F. 80° (korr.), wl. in A., 
PAe. u. A. Beim Vcrseifen mit KOH das K-Salz, C34H6,04K2, daraus mit C02 die 
freie Sdure, aus Chlf. F. 123° (korr.). (Proc. Boy. Soc. Edinburgh 45. 283—85. 
1925, Edinburg, Univ.) T a u b e .

Fr. Pachlopnik, Uber die Herstellung der Asparaginsaure aus Asparagi?i. Sie 
erfolgt durch Hydrolyse des Asparagins mit verd. H N 03 (auf 10 g Asparagin 
5,66 g HNOs auf 100 ccm verd. wahrend 4 Stdn.). Die iiberschiissige HNOs neutrali- 
siert man mit NH3 u. laugt das NH^NO,) mit 96%ig. A. aus, womit die durch die 
Loslichkeit der Asparaginsaure in W. entstelienden Verluste vermiedcn werden. 
Die erhaltene SSure ist sehr rein; ihre Menge entspricht etwa 93% der Theorie. 
(Listy Cukroyarnickć 43 . 348; Ztsclir. f. Zuckerind. d. cechoslovak. Kep. 5 0 .  
139—41. 1925.) ROhle.

P. A. Levene, Die konfigurativen Bcziehungen der Zucker, Oxysaxiren, Amino- 
sauren und Ilalogensauren. Kurze zusammenfassende Darst. der bisherigen Er- 
folge der Stereochemie. (Chem. Rey. 2. 179—216.1925. R o c k efeller  Ins.. f. Med. 
Research.) Oh l e .

H. Colin und A. Chaudun, Uber die Konstantę der Zuekerliydrolyse. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 3 7 . 1224—27. — C. 1925 . I. 930.) Oh l e .

E m il H euser und N orbert H iem er, Uber die Depolymerisation der Cellulose. 
Um AufschluB iiber die MolekulargroBe der Cellulose zu erlangen, studieren Vff. 
systemat.-die Methylierung der Cellulose u. yerschiedencr mehr oder weniger weit 
abgebauter Umwandlungsprodd. u. die Eigenschaften der erhaltenen Methylderiw. 
Diese D eriw . wurden gcwiihlt, weil sie in wss. Lsg. keine Assoziationserscheinungen 
zeigen u. dalier eine richtige Best. des Mol.-Gew. gestatten.

Methylierung von Kupferammoncellulose. Verwendet wurde eine gereinigte agypt. 
Baumwolle, die aus ihrer Lsg. in ammoniakal. Cu-Lsg. sofort nach der Auf lsg. 
mit COj gefiillt worden war. Zur Methylierung diente Dimethylsulfat u. NaOH, 
u. zwar auf 1 C(.Hl0O5 1 NaOH u. bei den ersten Methylierungen 5 Mol. Dimethyl
sulfat, spiiter 8—10 Mol. u. daruber. Die NaOH wrar bei den Methylierungen 1—5 
18—25°/0ig., bei den weiteren Operationen wurde der Gelialt an NaOH alhnahlich 
bis auf 60% gesteigert. Temp. ca. 60". Vor jeder Methylierung lieli man das 
Praparat in NaOH vorquellen. Nach 26maliger Methylierung wurde ein Prod. mit 
ca. 45% OCHs erhalten, fiir Trimethylcellulose ber. 45,58%. Die Stufe der Mono- 
methylcellulose wurde bereits bei der 2. Methylierung uberschritten, die der Di- 
methylcellulose bei der 5. Methylierung erreicht. Die weitere Methylierung schreitet 
dann sehr langsam fort, nach der 9. Methylierung enthalt das Prod. 2,5 CHsO-
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Gruppen. Die Losliclikeit der Methylierungaprodd. in W. von 15—17° ateigt mit 
zunehmendem OCIT3-Gelialt zuniiclist an, erreicht nach der 3. Methylierung ca. 65%, 
fallt dann wieder ab u. wird bei der 13. Methylierung wieder 0. Die Losliclikeit 
in Eg. erreicht bereits nach der 1. Methylierung ca. 38%) bleibt dann bis zur Di- 
methylatufe nahezu konstant, um danii rascli bis auf 100% zu steigen. Auch in 
Chlf., Di- u. Tetraclilorathan, sowie iu Pyridin steigt die Losliclikeit mit wachsendem 
OCII3-Gehalt u. erreicht bei der Trimethylstufe 100%. In A., CII30H  u. Aceton 
sind alle Prodd. unl. — Methylierung von Kupferammoncellulose in Form von Stapel- 
fasei-. Es wird angenommen, daB durch daa liingcre Verweilen der Cellulose in 
der ammoniakal. Cu-Lsg. u. durch die Regeneration mit MineralsHuren eine weitcr- 
gehende Depolymeriaation der Cellulose erreicht wird ais unter den im yorigen 
Abschnitt angegebenen Bedingungen. Die Ergebnisse der Methylierung stehen mit 
dieser Annahme im Einklang. Schon nach der 5. Methylierung wurde ein OCHs- 
Gehalt von 35,66% erzielt, das Prod. loste sich bei 15—17° zu 80% in W., bei 0° 
yollst&ndig. Yff. nehmen an, daB die Auflsg. der Methylcellulosen in k. W. auf 
einer Hydratbildung beruht u. nennen diejenige Temp., bei der yollige Auflag. er- 
folgt, Loaunga- oder Hydratationatemp. Es zeigte sich, daB dic Methylcellulosen 
je nach der Vorbchandlung der zu ihrer Darat. yerwendeten Cellulosen eine ver- 
achicdene Hydratationstemp. besitzen. Sie steigt mit abnehmendem Polymeriaationa- 
grad. Umgekelirt verhalt aich die Erweichungstemp. der verscliiedenen Methyl
cellulosen. Geringe Unterschiede im OCII3-Gehalt der PrSparate sind dabei bclanglos, 
ebenso die geringen Aschemengen (ca. 0,1%)- Die Loslichkeit in Eg. betrug 50%. 
In Pyridin war das Prod. vollig 1. Fiir die Mol.-Gew.-Best. wurde daa Prod. durch 
wiederholtes Umfallen aus W. gereinigt u. durcli folgende Daten charakterisiert: 
OCH3-Gehalt 37,46%, Aschc 0,082%, Losungstemp. 8 — 12°, Erweichungstemp. 
258—201°.

Methylierung von Hydrocellulose aus Kupferammoncellulose (Stapelfaser). Die 
Kupferammonstapelfaser wurde nach K n o e v e n a g e l  u . B usoh  mit trocknem HC1 
behandelt, wobei sie sich viel widerstandsfiihiger erwiea ais die Viscosestapelfaaer. 
Erat nach 48-std. Einw. war das Prod. in 10%ig. NaOH yollig 1. geworden. Auch 
ist bei diesem Prod. die Zertriimmerung der Faserstruktur nicht soweit vorgeschritteu 
wie bei der Hydrocellulose aus Yiacoseatapelfaaer. Das mit W. gewaacliene Prod. 
wurde ais Na-Verb. der Methylierung unterworfen, u. zwar auf 1 CBHI0O5 mit
4—5 NaOH u. 4—5 Moll. Dimethylsulfat. Nach 5maliger Methylierung wurde ein 
Prod. mit 36,2% OCH3 erhalten, das nach der Reinigung durch folgende Zahlen 
charakterisiert wird. OCH„ 37,17%, Aschc 0,095%) Losungstemp. 12—15°, Er
weichungstemp. 245—250°. Die Depolymcrisation der Cellulosesubstanz ist also 
hier schon weiter fortgeschritten ais bei dem Ausgangsmaterial. — Methylierung 
regenerierter Yiscosecellulose. Das Auagang8material wurde aus Yiacose mittleren 
Reifungsgrades durch Eintropfen in ad. W. ais feines, gut filtrierbares Pulver ge- 
wonnen. Vor der Methylierung 24-std. Quellung in 25%ig. NaOH, wobei ein Teil 
unter weiterem Abbau in Lsg. geht. Das davon befreite Prod. wird in iiblicher 
W eise, aber gleich von Anfang an, mit 50%ig. NaOH methyliert. Nach 3 Ope- 
rationen u. folgender Reinigung erlialt man ein Methylprod. von 38,8% OCH3, 
0,15% Asche, Losungstemp. 8—12°, Erweichungstemp. 235—240°. — Methylierung 
von Hydrocellulose I  aus Tiscosestapelfaser. Diese Hydrocellulose wurde aus der 
obigen Viscosecellulose durch 3-std. Einw. von trocknem IlCl erhalten u. gab bereits 
nach der 3. Methylierung (mit nur 25%ig. NaOH) folgendcs Prod.: OCH, 36,07%) 
Losungstemp. 48—53°, Erweichungstemp. 220—225°. Eine durch 53-std. Einw. von 
HCl-Gas auf Viscosecellulose erhaltene Hydrocellulose I I  zeigte auffiilligerweise 
keine hohere Kupferzahl ais die Hydrocellulose I (7,4), lieferte aber schou in einer 
einzigen Operation (mit 12%ig. NaOH) ein Methylprod. mit 39,65% OCII3, Losungs-
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temp. 50—55°, Erweichungstemp. 200—205°. — Methylierung von verseifter Acetyl- 
cellulose (Cellulose A). Die Darst. erfolgte nach H ess u . W e ltz ie n  (Liebigs Ann. 
4 3 5 . 1; C. 1924 . I. 787). Schon nach 3 Methylierungen in der ublichen Weise 
lieferte eB ein Prodi von 0CH3 39,00%, Losungstemp. 30—35%, Erweichungstemp. 
240—245°. Die leichte Metliylierbarkeit der Cellulose A liegt also nieht in einer 
Eigentumlichkeit des von H ess angewandten Methylierungsverf. (mit geschm. 
Ba(OH)a- 10II20), sonderu in der Darst. der Cellulose A. Wahrend der Acetylieruug 
mit Acetylchlorid diirfte durch die auftretende HC1 aucli eine Depolymerisation 
der Cellulose eingetreten sein, weshalb aueh die Cellulose A in Alkalien 1. ist. — 
Methylienmg von Cellulosedextrin. Das Dextrin wurde durch 1-std. Behandlung von 
gereinigtem Linters mit 72—74%ig. II2S 04 nach Ost u . M O hlm eister gewonnen. 
Nach 3maliger Methylierung wurde ein Prod. von OCH3 32,2°/0, Losungstemp. 
70—75°, Erweichungstemp. 200—205° erhalten, das sich in W. unter Opalescenz 
lost. Dehnt man die Einw. yon HjS04 liinger aus (bis zu 10 Stdn.), so erhalt man 
bei der Methylierung der entstandenen Dextrine Prodd., die in W. 11. sind u. durch 
Erhitzen der Lsg. nieht mehr abgeschieden werden konnen. — Die direkte Methy
lierung von Baumwollcellulose aus Linters (gereinigt nach Jlobinoff) fiihrte nach
4 Operationen zu einem Prod. von OCII3 32,82%, Asche 0,34%, Erweichungstemp. 
sehr unscharf bei ca. 350°. Es besitzt noch yollstiindig die ursprungliche Faser- 
struktur, lost sich aber nur zu 15% in k. W. In W. von 0° u. in organ. Losungsmm. 
starkę Quellung. — Aus dem vorstehenden Materiał erkennt man, daB mit steigender 
Wirksamkeit der Vorbehandlung 1. die Erweichungstemp. der Methylprodd. fallt,
2. ihre Losungsteirip. steigt u. 3. die Methylierung selbst glatter yerliiuft. Die 
Einw. der NaOH auf die Cellulose wahrend der Methylierung diirfte kaum ins 
Gewicht fallen, da bereits in der 1. Etappe alkaliunl. Prodd. entstehen. — Ferss. 
zur Entfeniung des Bed.-Vermogens von Hydrocellulose. Sie gelingt nieht mit sd. 
Fehlingscher Lsg. Die Cu-Zahl konnte nach dem Verf. von Schw albe nur von
9,6 auf 3,3—3,4 herabgedruckt werden, wiihrend mittels der Lsg. von B raid y (Rev. 
gen. mat. color. 25 . 35; C. 1921. IV. 62) die Cu-Zahl bis auf 1 herabgedruckt 
werden kann. Mit der so gereinigten Substanz erhielt man aueh nach der Scliwalbe- 
schen Methode wiederum die Cu-Zahl 3,4. Das Auftreten des Red.-Vermogens ist 
also augenscheinlich durch eine Einw. der Fehlingschen Lsg. u. der Ferrisulfat- 
sehwefelsiiure wiihrend der Best. zu erkliiren, die in dem MaBe zunimmt, wie der 
Depolymerisationsgrad der untersucliten Cellulose steigt. Nach dem Verf. von 
■W eltzien u. Nakamura (Liebigs Ann. 4 4 0 . 290; C. 1 9 2 5 .1. 949) zeigte die oben 
erwiibnte Hydrocellulose von der Cu-Zahl 1 kein Red.-Vermogen. Da das Red.- 
Vermogcn jedenfalls von weit abgebauten Celluloseprodd. herriihrt, dereń Methyl- 
iither in h. W. 1. sind, so durften diese durch das angewandte Reinigungsverf. 
aus den oben bcschriebeneu Methylcellulosen entferut worden sein. — Darst. von 
Trimethylcellulose. Auf Grund theoret. Erwiigungen u. Literaturangaben machen 
sich Vff. etwa folgendes Bild von dem Methylierungsyorgang. In der 1. Phase, 
etwa bis zur Stufe des Monomethylathers findet heterogene Methylierung statt, d. h. 
das Prod. besteht aus unangegriffener Cellulose u. Gemischen yersehieden weit 
methylierter D eriw . In spateren Stadien erfolgt die Methylierung gleiclimaBig, so 
daB die Prodd. der Di- u. 2,5-Stufe ais einheitliche Stoffe bezw. ais Gemische der 
gleichen Methylierungsstufe erseheinen. Vff. konnten niimlich eine Methylcellulose 
mit 43,3% OCIIj, durch Extraktion mit W. in eine 1. u. eine unl. Fraktion zerlegen, 
die beide nahezu den gleichen OCHs-Gehalt des Ausgangsmaterials aufwiesen. Bzgl. 
der Hydrolyse des Dimethylsulfats, durch die der Methylierung ein groBer Teil der 
Substanz entzogen wird, stellen Vff. fest, daB sie durch Salzzusatz zuriickgedrangt 
wird. — Vff. haben nun yersucht, ihre Kupferammoncellulose, Kupferammoncellulose- 
stapelfaser u. Hydrocellulose I  aus Yiscosestapelfaser bis zur Trimethylstufe zu
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methylieren, erreiehten indesson bei den beiden ersten Prodd. nach 12 Opcrationen 
nur Priiparate mit 44,9% bezw. 43,4% OCH3. Nur im letzten Fali konnte unter 
Anwendung festen NaOH nach 8 Methylierungen die Tristufe mit 45,42% erreieht 
wrerden. Das Prod. (Erweichungstemp. 215—220°) war in organ. Losungsmm. yoll- 
standig 1., in W. niclit ganz unl. — Erschopfende Methylierung von Cellulose durch 
Akiivierung ihrer Hydroxylgruppen. Vff. erreichen, ausgehend von Acetylderiyy. 
der Cellulose, durch gleiehzcitige Verseifung der Aeetylgruppen u. Methylierung 
der entstehenden OH-Gruppen in statu nascendi eine sehr schnelle u. yollstiindige 
Methylierung. Dabei zerfiillt jeder MetliylierungsprozeB in 2 Phasen. In der 1. 
wird zur Untcrstiitzung der Verseifungsrk. A. zugefiigt. So wurde die Dimethyl- 
cellulose aus Yiscosecellulose iiber das Aeetylderiy. in 2 Methylierungen in Trimethyl- 
cellulose (OCH3 — 45,42%) ubergcfuhrt. Triacetylcellulose lieferte nach demselben 
Verf. in 3 Etappen eine Trimetbylcellulose (OCH3 =  44,98%). Dieses Praparat 
war auch in k. W. zum groBten Teil 1. Erweichuugstemp. 220—225°. — Die Mol.- 
Gewio. der Methylcellulosepraparate wurden in wss. Lsg. kryoskop. bestimmt u. die 
Ergebnisse mit den andern Eigenschaften der Ausgangsmaterialien bezw. ihrer 
Methylderiyy. in Tabellen u. Kurven yerglichen. Fiir die in W. unl. bezw. nur 
teilweise 1. Methylverbb. der nur wenig depolymerisierten Cellulosen werden die 
Mol.-Geww. aus diesem Vergleich durch Extrapolation gewonnen. Es'ergibt sieli 
so fiir Baumwollcellulosc (gereinigt nach R obinoff) 0—8000, fiir Kupferammonccllu- 
lose (mit C02 gefiillt) ca. 4000, fiir Kupferammoncellulosestapelfaser 3280, fur Ilydro- 
celhdose aus KupfcrammonceUulosc 2680, fiir regeneriertc Yiscosecellulose 2270, fiir 
nerseifte Acełylcellulose (Cellulose A) 2210, fiir Hydrocellulose I  aus Viscosestapelfa$er 
15S0, fiir Itydrocellulosc I I  aus Viscosesłapelfaser 1260, fiir Cellulosedextńn I  900, 
fiir Ilydroccllulose I I I  aus Viscosestapelfaser 800. Yfr. yergleichen ihr Depolymeri- 
sationsscliema mit den Ergebnissen yon St a u d in g e r  u . L u t h y  (Hely. chim. Acta
8 . 41; C. 1925. I. 1582), die beim Studium des Oxymethylens erzielt worden sind, 
u. kommen zum ScliluB, daB bei der Cellulose ganz analogc Verhaltnisse yorliegen. 
(Cellulosecliemie 6. 101—22. 125—32. 153—66. 1925. Beil. zu Papierfabr. 23.) O hle.

E. H euser, Uber die Depolymerisałion der Cellulose. (Vgl. vorst. Ref.) Der 
Inhalt dieses auf der 30. Ilauptyersammlung der deutschen BussEN-Gesellschaft 
fiir angewandte physikal. Chemie gehaltenen Vortrags deckt sieh mit den Ergeb
nissen der yorstehenden Arbeit. (Ztsehr. f. Elektrochem. 31. 498— 502. 1925. 
Berlin.) Oh l e .

Kurt HeB, Bemerhmgen zu der Abhandlung ron E. Heuser: „ Uber die Depolg- 
merisatirm der Celhilose“. (Vgl. yorst. Ileff.) Auf Grund seiner in den Arbeiten 
(Lie b ig s  Ann. 435. 1. 442. 46. 443. 17; C. 1924. I. 751. 1925. I. 1700. II. 159) 
niedergelegten Erfalirungen liiilt Vf. Mol.-Gew.-Bestst. nach R a o u lt-B eckm ann  
zur Charakterisierung von Cellulosepriiparaten in bezug auf eine charakterist. Mole- 
kulargroBe fiir ungeeignet. Die Priiparate yon H e u s e r  konnen keinen Anspruch 
auf chem. Einlieitlicbkeit erheben, womit die aus iliren Eigenschaften gezogenen 
SchluBfolgerungen hinfiillig werden. (Ztsehr. f. Elektrochem. 31. 613—14.1925.) Oh l e .

Han3 Eduard Fierz-D avid und Max H annig, Uber die Destillation von 
Cellulose, Holz und ahnlichen Sto/fen unter Wassersłoffdruck mit Katalysatoren. 
Die Mitteilungen, welche Vff. iiber das BERGIUS-Verf. (Dest. yon Kohle unter H- 
Druck) aus der Technik erhielten, lieBen es wunsehenswert erscheincn, die in den 
P a te n tsc h r if te n  enthaltenen Behauptungen naclizupriifen. Gleichzeitig sollten 
Cellulose u. iihn liche  Prodd. dem Verf. unterworfen werden, um aus diesen Verss. 
Riickschliisse auf den yiel yerwiekelteren Fali der Kohle zu ziehen. Vff. benutzten 
einen eigens fiir ihre Verss. gebauten, besonders kriiftigen Gaskompressor, der es 
erlaubte, in kurzer Zeit bedeutende Gasmengen zu bewaltigen, u. auf einen Druck 
von ca. 4000 at berechnet war. Es wrurden jedocli bei den Verss. niemals
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Drucke yon iiber 400 at yerwendet. Das zu dest. Materiał wurde in kleinc 
Zylinder gepreCt u. in ein M a  n  N ii s i  r a n  N - Ii. o h r eingefiillt. Der DeBt.-App. bestand 
aus einem mit Eisenfeile gefiillten HuGERSHOFF-Yerbrennungaofen, die Konden- 
sationsanlage aus 4—6 leeren Flasclien mit 10—15 angeschlossenen Gaswasch- 
flascben, von denen die ersten in Eiswasser, die folgenden in C 02-A. standen. Auf 
die ausfiihrlich beschriebenen Verss., die mit Cellulose, Starkę, Lignin u. Ilolzscliliff 
angestellt wurden, kann liier niclit naher eingegangen werden. Die kurz zusammen- 
gefaBten Ergebnisac aind folgende: Ohne Katalysatoren yerlauft die Dest. unter 
einem H-Druck bis zu 300 at nicht anders ais ohne H. Zusatz von Fe(0II)3 ist 
ohne Wrkg., da die Ked. zu Fe erst bei so hoher Temp. erfolgt, daB die Haupt- 
zers. des Materials dann schon beendot ist. Cu(OH)3 wird zwar bei geniigend 
tiefer Temp. reduziert, u. die VerfluelitiguDg der Cellulose konnte auch bis zu 80°/,, 
getrieben werden, aber es wurde dabei ein unbrauclibarer Teer erhalten. Wesent- 
lich giinstiger wirkt Ni. Man schlagt es ais Ni(OII)2 auf dem Materiał (Cellulose, 
Holzsehliff) nieder, saugt ab, wascht, trocknet u. preBt unter 150—200 Atm. zu 
Zylinderchen zusammen. Starkę u. Lignin werden trocken mit Ni(OH)2 yermischt 
u. nicht gepreBt. Bei den Verss. wird die Temp. zunachst so gehalten, daB das 
Ni(OH)2 reduziert ist, bevor die Zers. der Substanz einsetzt, was an den Druck- 
yer&nderungen leicht zu erlcennen ist. Gleich nach Beginn der Zers. wird auch 
mit dem Abblasen begonnen, um die Zers.-Prodd. der h. Zone zu entziehen. Bei 
gut gelungenen Yerss. sind die letzten Mengen Destillat olig, nicht schwarz, u. der 
teerige Antcil schwimmt ais gelbes bis braunes Ói auf der wss. Schicht. Geruch 
angenehm aromat, nicht brenzlig. Die austretenden Gase riechen Chlf.-abnlich, 
siiBlich. Weitere Aufarbeitung durch Aufnehmen des Teers mit A., Behandeln der 
iith. Lsg. mit Bisulfit, Soda, NaOH. Die wss. Schicht wird ausgcathert bezw. mit 
K2C03 ausgesalzen. — Bei der Verwendung yon Ni werden die genannten Mate- 
rialien fast quantitativ in fl. u. gasformige Verbb. ubergefiihrt, wenn die Ni(OH),,- 
Menge nicht weniger ais ca. 16a/o betragt. Sehr bemerkenswert ist, daB, wie aus 
den sorgfaltigen Gasanalysen folgt, keine oder nur ganz untergeordnete Eed., d. h. 
kein nennenswerter Verbrauch an II eintritt. Folgende Zers.-Prodd. wurden nach- 
gewiesen: 1. W.-, 2. aromat. Phenole, meist Homologe des Xylenols, Guajacols usw.;
3. fliichtigc organ. Sauren yon der Ameisensaure bis zur Valeriansaure; 4. zalilreiche
o-Diketonc (Diacetyl); 5. sehr wenig Ketone (Accton, Methyliithylketon, cyclo-Pen- 
tauon); 6. zahlreiche Alkohole (immer CH3OH, ferner A., i-Propylalkohol, cyclo- 
IIexanol, Furfuralkohol); 7. yiel homologe Furane\ 8. reichlicli Dioxy-cyclo-pentan, 
CjH^Oj, Kp.['t 72°, D .15 1,0320, nD20 =  1,44977, fast geruchlos, 1. in W.; 9. Gase, 
hauptsachlich CO, C02 u. CH.,, wenig C2H3. Der Teer unterscheidet sich dem- 
nach weitgehend yom gewohnlichen Ilolzteer. Ubrigena enthiilt dieser, wie Vff. 
besonders festgestellt liaben, ebenfalls Furane, die man bisher ubersehen bat, weil 
sie bei der Reinigung mit konz. HjSO  ̂ zerstort u. weggel. werden. — Verss., die 
unter denselben Bedingungen mit yerschiedenen Gaskohlen ausgefiihrt wurden, 
gaben ganz ungiinstige Resultate. VfF. glauben daher nicht, daB das B e r g iu s - 
Verf. techn. Interesse besitzt. (Helv. chim. Acta. 8. 900—23. 1925. Zurich, Techn. 
Hochscli.) Lindenbaum.

L. Birckenbach und K. K ellerm ann, Uber Ilalagenc und Pscudohalogene. 
Zu dem Referat nach Ber. Dtseh. Chem. Ges. 68. 786 (C. 1925 .1. 2686) ist folgendes 
nachzutragen: Selenocyan, (SeCN)2, bildet mit KJ eine Anlagerungsyerb. KJ(SeCN)2. 
Erst ein UberschuB yon (SeCN)2 macht J2 frei. Es wurde durch potentiometr. 
Titration die Existenz der Anlagerungsyerbb. K J 3; K{SeCN)J.2; K(SeCN)2J  u. 
K(SeCN)3 in Lsg. festgestellt. Diese Polyhalogenide sind in einem A.-A.-Gemisch 
leichter 1. ais die n. Halogenide. Hóhere Polyselenocyanide scheinen nicht haltbar 
zu sein. Es tritt Zers. des (SeCN)a ein. Yerss. zur Darst. des Radikals der Stick-
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stoffwasserstoffsiiure, N3, yerliefen ergcbnislos. (Die PreuB. Bergakademie zu Claus- 
thal. Festschrift. 1925 . 109—23. Sep.) E n s z l in .

M artin Schenck. TJber die Bildung des symmetrischen Trimethylguanidins durch 
TJmaminierung. W ie bei den friilier , besehriebenen Rkk. (ygl. Ztsehr. f. pliysiol. 
Ch. 7 7 . 328; C. 1912. I. 1819) entsteht s-Trimethylguanidin bei Einw. von CH3NH.> 
auf JCN, CH3.NH .C(:NH)NH CH3, CH3NI1 • C(: NH)NH2 u . H2N • C(: NH)NH2. 
Zur B. aus Jodcyan muB dieses mit einem groBeren UberschuB yon Methylamin 
auf 130° erhitzt werden, Ausbeute 55%. Es bildet sieli dann zuerst Dimethyl- 
guanidin nacb den Gleichungen:

JCN +  2NII„CII.i =  CH3NH-CN +  NII2CH3-HJ u.
CH3NH.CN +  NH2CH3.H J =  HN:C(NHCH3)2-IIJ.

Dieses gelit dann unter intermediSrer B. eines unbestandigen Tetraaininomethan- 
deriv. in s-Trimetliylguanidin iiber nach folgendem Schema:

Tr\t—c ^N H C EI3 __ , I" HaN ^Q ^-N H C H 3l . CH N __ p ^ N H C H 3
^NHCH3 > Lch3h n > ° ^ n h c h 3 I _  — c < n i- ic h 3

Ahnliche Zwisclienprodd. konnen auch bei der B. aus CH3NH • C(: NIIjNEL u. 
IŁN • C(: NH)NH2 angenommen werden. Es liandelt sich offenbar urn eine von den 
Ek.-Bedingungen abhangige Grleichgewichtsrk., eine „Umaminicrung11, die bei Einw. 
von NH3 auf die methylierten Guanidine auch im riicklaufigen Sinne yerlauft u. 
in der B. von Glykocyamin aus Guanidincarbonat u. Glykokoll, sowie in der B. 
von Phenylamino-di-p-tolylguanidin aus CcIl6NH-NH2 u. Di-p-tolylguanidin (Schall , 
Journ. f. prakt. Ch. [2] 61. 440; C. 1 9 0 0 . II. 49) Analoga besitzt. (Ztsehr. f. 
physiol. Ch. 1 5 0 . 121—32. 1925.'Leipzig, Uniy.) G u g g e n h e im .

H. B iltz  und A. B eck , Einwirkung von Plienyl-i-cyanat auf Methylharnstoff. 
Da G atew ood (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 407; C. 1925. I. 1703) einwandfrei 
das co-Phenyl-a)'-methyl-biuret hergestellt hat, dieses aber nicht mit dem von 
J e lt s c h  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56. 1925; C. 1923. III. 1311) isolierten Prod. 
ident. ist, so muB letzteres das isomere co-Phenyl-?ns-methyl-biurct sein. Bei der 
Wiederholung der Jeltsehschen Verss. ergab sich, daB bei der Einw. von Phenyl- 
i-eyanat auf Methylharnstoff beide Isomeren entstehen, dereń Konst. durch Priifung 
ihres Verh. gegen IIN 02 bestatigt wurde. Das Gatewoodsche Prod. nimmt NO am 
endstiindigen methylierten N auf, das Jeltschsche wird nicht nitrosiert, woraus auf 
Mittelstellung des Methyls zu schlieBen ist. — co-Phmyl-ms-methyl-biuret, C0Hu O2N3. 
Das schwerer 1. Einw.-Prod. von Plienyl-i-cyanat auf Methylharnstoff, Nadeln aus 
W., F. 183°. — co-Phenyl-oo'-methyl-biuret, C9Hu 0 2N3. Aus dem Filtrat des yorigen 
Korpers bzw. durch Einw. von Methyl-i-cyanat auf Phenylharnstoff, wobei mehrere 
noch nieht aufgeklarte Nebenprodd. entstehen. Aus Aceton -j- W ., F. 132—133°. 
Wl. in W. u. A., 11. in w. A., Aceton, Chlf., Bzl., kaum 1. in PAe. — co-Phenyl- 
of-mclhyl-(o'-nitroso biuret, C0HI(l0 3N,. Prismen oder Nadeln aus CH3OH +  W. 
Zers.-Punkt 126° (kurzes Thermometer) unter lebhaftem Aufschaumen. Wl. in W., 
A., 1. in A., Aceton, Chlf., Bzl., kaum 1. in PAe. Liebermannsclie Rk. positiy. 
(Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 2187—90. 1925. Breslau, Uniy.) S ch uster .

Fritz Zetzscke und M arcel Naclimann, Untersuchungen iiber organische Phos- 
phorsaureverbindungen. I. Zur Bildung primdrer Phosphorsdureester. Zur Darst. pri- 
mdrer Phosphorsdureester haben sich Vff. des A glĄ P 04, d. li. einer Lsg. yon Ag3PO.i 
in uberscliussiger HjPOj, bedient. Da die Rkk. in der siruposen Siiure trage ver- 
laufen, empfielilt es sich, nach Lsg. des Ag3P 0 4 auf eine ca. 50%ig. Saure zu ver- 
diinnen u. zur Erhohung der Loslichkeit der organ. Komponente wenig A. zuzu- 
fiigen. Leicht reagierende Halogenide werden unter Kuhlung zugefiigt. Obwolil 
in den meisten Fallcn die berechnete Menge yon Halogensilber abgeschieden wird, 
sind die Ausbeuten an Estern sehr gering, da diese yermutlich yon der iiber- 
schiissigcn Saure schnell yerseift werden. Yerss. zur Gewinnung yon Dipliosplior-
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saureestern mittels Athylenbromid u. Shnlicher Dihalogenide ergaben, daB in den 
faBbaren Prodd. nur ein Halogen durch den Phosphorsiiurerest ersetzt war. Audi 
hier sind die Ausheuten gering, obwolil der groBte Teil des Ilalogens abgespalten 
wird. Die Diphosphorsiiureester sind gegen Saure also noch unbestiindiger. Ohne 
Resultat blieben Verss. mit o-Nitrobenzylchlorid u. l-Jodpropandiol-(2,3). — Ba-Salz 
der Benzylphosphorsaure, C7H70.;PBa. 7,7 g Ag3P 0 4 werden in 12 ccm 84 °/0 ig.
H:)PO., bei 60—70° gel., mit 8 ccm W. verd., unter Eiskuhlung Lsg. von 6,3 g 
Benzylchlorid in 20 ccm A. allmśihlicli zugegeben. Mit A. ausziehen, iith. Filtrat 
verdampfen, Ruckstand mit Ba(OH)2-Lsg. behandeln, eindampfen. 100 g Lsg. yon 
24° enthalten 0,3685 g Salz. Ais Nebenprod. entsteht eine angenehm riechende 
Fi. — Ba-Salz der Allylphosphorsaure, C3H50 4PBa +  H20 . Mit Allyljodid. Ent- 
fernung des Ag durch H2S. — Ba- Sa l z  der l-Bromathanol-(2)-phosphorsaure., 
CjII^O.jBrPBa - \ - 11,0. Mit Athylenbromid. Durchscheinende, brocklige M. — 
Ba-Salz der l-Jodpropandiol-[2,3)-phospliorsaure-{3), C3H60 6JPBa +  C2H6OH. Mit 
Dijodoxypropan (Jothion). Aus A. -(- A. schwach braunliche, brocklige M., die an der 
Luft klebrig wird. — Ba-Salz der l-Brompropanol-(3)-pliosphorsaiire, C3H60 4BrPBa -j- 
C2H50H. Mit Trimethylenbromid. Aus A. -f- A. durchscheinende, brocklige M. — 
Die Ausbeuten lagen zwischen 9 u. 17%. (Hely. chim. Acta 8 . 943—45. 1925. 
Bern, Univ.) L in d e n b a u m .

Shozo YamagTiclii, Katalyłische Mnwirkung yo n  rcduziertem Kupfer auf Benz- 
aldoxime. (Uber die Beckmannsćhe Umlagcrung, XIII.) Durch die Anwendung von 
red. Cu ais Katalysator ist es Vf. gelungen, bei den Benzaldoońmen die Beekmann- 
ącke Umlagerung durckzufuhren, d. h. sie in Benzamid umzulagern. — 15 g «-Bcnz- 
aldoxim (bezw. 10,5 g ^?-Benzaldoxiin) ergaben beim Uberleiten iiber red. Cu in 
Ggw. von H bei 200°: 2,0 g (bezw. 1,0 g) Benzamid, 0,8 g (bezw. 0,75 g) BenzoesSure,
0,9 g (bezw. 0,62 g) Benzonitril u. 0,35 g (—) N H ,; daneben entstanden Benzaldehyd 
u. Bcnzylamin. Die Reaktionsprodd., ausgenommen die beiden letzten, sind durch 
Beckmannsche Umlagerung aus den Osimen entstanden. Die ('3-Form wird offenbar 
primar zum groBeu Teil in die fó-Form yerwandelt; letztere wird durch die katalyt. 
Wrkg. des Cu zum Saureamid isomerisiert, welches dann weiter in Benzonitril u. 
Benzoesiiure zers. wird. (Memoirs Coli. Science Engin. Imp. Uniy. Kyoto, Serie A.
9. 33—36. 1925.) Za n d e r .

H. Rupe und H. V og ler , Uber die Reduktiou von aromatisclien Nitrocyan- 
verlńndungen. (Ygl. R u p e  u. Gisig e r , Helv. chim. Acta 8 . 338; C. 1925. II. 1358.) 
Die Red. von- Nitrocyanderiw. der Benzolreihe mit H (-)- Ni) ergab, daB zwar das 
N 02 stets leicht reduziert wird, daB aber das gebildete NH2 auf das CN eine um 
so stSrkere schiitzende Wrkg. ausubt, je nalier die beiden Gruppen zueinander 
stehen (Fernwrkg). Befmdet sich eine Gruppe CH2-CN in p  zum NOa, so wird 
das CN zu CH2'.NH2 reduziert; stehen dieselben Gruppen in o zueinander, so wird 
das CN nicht angegriifen. Ein CN fiir sich in p oder m zum N 0 2 wird zu C H : NH 
reduziert u. weiter zu CIIO -j- NH3 hydrolysiert; ein CN in o zum N 0 2 wird nur 
in C0-NH 2 ubergefiihrt. Bei einer o-nitrierten Schiifschen Base wird die Doppel- 
bindung in n. Weise hydriert.

V ersu ch e . Die Substanzen werden in einem passenden Gemisch von A., 
Essigester u. W. (in einzelnen Fallen ohne W.) in Ggw. von Ni-Katalysator (2- bis 
2,5-fache Menge der angewandten Substanz) mit H geschuttelt, nach beendigter 
Eed. flltriert u. die Losungsmm. durch Dampfdest oder Eindampfen entfernt. —
o-Niłrobenzylcyanid. Das dunkle Rohprod. wird sofort mit Acetanhydrid im Vakuum 
eingedunstet u. liefert o-Acetaminobenzylcyanid, Nadeln aus yerd. A. (Tierkohle),
F. 120°. — p-Nitrobenzylcyanid. Nach einiger Zeit muB nochmals frisches Ni zu- 
gesetzt werden. Erhalten p-Aminophenylathylamin, KIL • C6H[. C ii. -C nj-N IIj, Ol, 
Kp.,, 147—149°, wird an der Luft rotbraun. Dihydrochlorid, C8HUN2C12, Nadelclien



1 3 9 8 D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

aus A., F. 280°. — p-Nitrobenzonitril. Durch Dest. von p-Nitrobenzamid mit P20 5. 
Wegen geringer Losliclikeit der Substanz wird das W. erst nach Aufhoren der 
crsten H-Aufnahme zugefiigt. Erhalten p-Aminobenzaldehyd in Form seines Hydro- 
chlorids, CTH80NC1, durch Einleiten ypn HC1 in die atli. Lsg. des Rohprod., braun- 
rot, amorph. Der Aldehyd reduziert ferner ammoniakal. Ag-Lsg., laBt sich diazo- 
tieren u. kuppeln, gibt ein Phcnylhydrazon (gelbe Bliittchen, F. 175°) u. ein Oxim 
(F. 122—123f). — m-Nitrobenzonitril liefert ebenso m-Aminobenzaldehyd, gelbe 
Flockeu aus Bzl-Toluol -j- Bzn., nach Trocknen bei 60—70° ganz unl. Reduziert 
ammoniakal. Ag-Lsg. Acetylderw., CsH8OjN, Nadeln aus A., F. 122°. Semicarbazon, 
C3H)0ON4, gelbbraune Nadeln, Zers. iiber 280°. Oxim, gelbbraune Bliittchen aus 
A., F. 195°. — o-Nitrobeiizoniiril. Red. ohne Zusatz von W. Erhalten Anthranil- 
sdureaniid, C7HsONs, Krystalle aus verd. A., F. 110°, 11. in A., Essigester u. Sfiuren. 
Wird von Alkali zu Anthranils&ure, von verd. HC1 zum Hydrochlorid des anthranil- 
sauren Ammoniums yerseift; letzteres bildet priichtige monokline Prismen, a : b : e  —
0,4566:1:1,4362, D. 1,1744, na =  1,536, ny =  1,664 fiir weiBes Licht (iiber weitere 
krystallograph. Daten vgl. Original). — a-Nitrobenzalanilin, NO, ■ C6H4 • N : CH • C0I i., 
liefert o-Aminobenzylanilin, NHa • CSH4 ■ NH • CHa ■ C0H6, Nadelchen aus verd. A.,
F. 32°. — o-Nitranilin wird glatt zu o-Phenylendiamin reduziert. (Helv. ehirn. 
Acta 8. 832—38. 1925.) L in d e n b a u m .

H. Rupe und A lbert M etzger, Die katalytisclie lieduklion einiger Oyan- 
verbindungen des Nąphthalins. Die schiitzende Wrkg. des NH2 auf den CN-Rest 
bei der katalyt. Red. (vgl. vorst. Ref.) wurde auch in der Naphthalinreihe be- 
obachtet, indem mehrere Nitronaphihonitrile nur zu den entsprechenden Amino- 
naphthonitrilen reduziert werden konnten. Auch nach Einftihrung von Benzoyl in 
das NH, erfolgt keine weitere Red. Vorliiufig kann fiir die Erscheinung keine 
Erklarung gegeben werden. — Bei Ersatz des NH2 durch Br, OH oder SOsH fallt 
die Sehutzwrkg. fort, das CN wird reduziert, aber Natur u. Stellung des anderen 
Substituenten beeinflussen den quantitativen Verlauf der Rk. (vgl. dazu R u pe  u . 
B e c h e b e b , Helv. chim. Acta 6. 880; C. 1923 . III. 1468). So liefern 5-Brom-
1-naphthonitril u. o-Brom-2-naphthoniiril 12,1 u. 15,0°/o Aldehyd, 46,5 u. 62,5% 
primare Base, 7,1 u. 2,5% sekundare Base. l-Cyannaphthalin-4-sulfosaure gibt 
nur primare, o-Oxybcnzonitril nur aekundare Base.

Y ersu ch e . Die Redd. wurden auagefiihrt, wic im vorst. Ref. angegeben. —
5-Nitro-l-naphthonitril niramt 60% von 3 Hs auf u. gibt 5-Amino-l-naphfhonitril, 
CnHgNj, griinlichgelbe Nadeln aus W., F. 137°, 11. in A., A. — Benzoylderiv., 
C13H12ON2, pcrlmutterglanzende Bliittchen aus A., F. 211—212°, 11. in h. A., Eg., 
Essigester, unl. in A., BzL, Bzn. Nimmt kein II auf. — 5-Nitro-2-naphthonitril 
liefert o-Aminb-2-naphthonitril, CnHaN2, nach Reinigung iiber das Hydrochlorid 
gelbe Nadeln aus verd. Essigsaure, F. 141—142°. — l-Nitro-2-naplithonitril nimmt 
die fiir 3H a berechncte Menge H auf unter B. yon l-Amino-2-naphthonitril, CUHSN2, 
Nadelchen aus A., F. 191—192°. — Das Na-Salz der 1-Cyannaplithalin-i-sulfosaure 
lagert in wss. Lsg. 81% von 2 H2 an u. gibt 1 ■Naplithomethylamin-4-sulfosmirc, 
C„Hn0 3NS, Niidelcheu aus W. Na-Salz, mkr. Nadelchen, sil. in W. Ba-Salz, 
C22HJ()0 0N2S2Ba, Nadeln aus W. — 5-Brom-l-naphthonitril. Durch Bromieren von 
«-Naphthonitril in CS2. Nach der Red. (Aufnahme von fast 2 H>) wird mit HC1 
angesauert. Bei der Dampfdest. geht 5-Brom-l-naphthaldehyd, CnH,OBr, iiber, 
nach Reinigung iiber das Semicarbazon Nadelchen aus A ., F. 102—103°, 11. in li. 
A., A. Semicarbazon, C12HI5ON3Br, Nadelchen aus Eg., Zers. bei 257—259°, wl. in 
n. A., Essigester, unl. in A., Bzl., Bzn. Omni, CuH80N Br, Nadeln aus verd. A.,
F. 133—134°, 11. in A., A., Essigester, h. Bzl., Bzn. — Der Riickstand yon der 
Dampfdest. ist zum groBten Teil in sd. W. 1., die Lsg. liefert 5-Brom-l-naphtho- 
methylaminhydrochlorid, CuHuNClBr, Nadelchen aus W. -(- etwas HC1. Nitrat,
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CnIIn0 3N2Br, Nadelchen aus W., wl. Saures Chcalat, C13H 120.,NBr, swl. Freie 
Base, Cn H1(JNBr, Nadelrosctten aus A.-Essigester, Zcrs. bei 141°, zwl. in A., Bzn. — 
Der in W. unl. Teil liefert nacli Waschen mit A., Schiitteln mit verd. NaOH u. 
Essigester Di-[5-brom-1-naphthoniethyl]-amin, C22Hl7NBr.,, Bliittclien aus Essigester,
F. 142°. Hydrochlorid, C23H1BNClBr2, Niidelchen. Niłrat, C22H180 3N2Br2, Niidelchen, 
swl. Ckcalat, swl. — 5-Brom-2-naphthmiitril nimmt ca. 90% von 2 H2 auf. —
5-Brom-2-napMhalAeliyd, C„H7OBr, nach Reinigung iiber das Oxim Nadelchen aus 
A., F. 78°. Oxim, CuH8ONBr, Nadelchen aus A. oder Bzn., F. 178°, 11. in A., 
A., Essigester, Bzn. Semicarbcizon, C12H l0ON3Br, Nadelbiischel aus Eg., F. 270". 
Phetiylhydrazon, C17HlsN2Br, Nadeln aus A., F. 151°, 11. in A., A., KW-stoffen, 
wird ain Licht gelb, dann rot. — o - Brom - 2 - naphthomethylaminhydrochlorid, 
CnHnŃClBr, Nadeln aus verd. HC1. N itrat, CuHnOjNiBr, Nadelbiischel aus W. 
Saures Oxalat, C13H12OtNBr, Nadelchen, wl. in k. W. Freie Base, CnH10NBr, 
Nadelchen aus A.-Essigester, F. 111—112°, 1. in li. A., Essigester, Bzn., wl. in A. — 
Di-[5-brom-2-naphthomethyl]-aminhydrochlorid, C22H13NClBr2, nach Waschen mit A. 
graues, unl. Pulver. — o-Oxybenzonitril nimmt 91% von 2 H, auf. Das Filtrat yom 
Ni gibt ein Ni-haltiges Prod., aus dem das Ni mittels Oxalsaure abgeschieden wird. 
Danach resultiert reines 2,2'-Dioxydibenztylamin, ChH ,50 2N, mkr. Nadelchen, F. 162°. 
Liefert ein Nitrosamin, braune Flocken. (Helv. chim. Acta 8 . 838—48. 1925.) Lit.

H. Rupe, A. M etzger und H. Y ogler, Uber die Jiedukłion einiger aliphatischer 
Oyamerbindungen. Reduktion von Cyanacetylhamstoff. Cyanacetylhanistoff (I.) nimmt 
in Ggw. von Ni 1H2 auf u. liefert Uraeil (V. oder VI.). Ais Zwischenstufen sind 
II u. III. bezw. IV. anzunelimen. — Auch Acetobenzylcyanid (VII.) addiert nur lH a. 
Ais Hauptprod. entsteht Benzylmethylkeion, doch wurden auch geringe Mengen des 
Aldims' VIII. aufgefunden. Letzterea ist das primUre Red.-Prod., wird zum Aldehyd 
hydrolysiert u. aus dessen Oxymethylenform Ameisensiiure abgespalten. — Propio- 
nitril nimmt nur wrenig H auf, ohne daB das CN angegriffen wird, in Uberein
stimmung mit den Erfahrungen yon v . B r a u n ,  B l e s s i n g  u . Z o b e l  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 56. 1993; C. 1923. III. 1471). Dagegen wird n-Butyleyanid glatt zur 
sekundiiren B asc reduziert, analog dem i-Butylcyanid (vgl. R u f ę  u . H o d e l ,  Helv. 
chim. Acta 7. 1023; C. 1925. I. 497). — Aus denVerss. folgt, daB die Regel, nach 
welclier aliphat. Nitrile ausschliefilich zu sekundiiren Aminen hydriert werden, nur 
fiir die einfachen CN-Deriw. der K W -stoffe gilt.

I. NH2.CO-NH-CO-CH2.CN CO-CH.-CH CO • CH : CII
V. i ii VI. i i

II. NH2 • CO -NH • CO -CH, • CH : NH N H -C O -N  N H -C O -N H
III. N H ,• CO• N H • CO• CH,• CHO C,H6.CH-CN C„H6 CH-CH : NH
IV. NHa-CO-NII-CO-CH: CH-OH VII. C0-CH3 VIII. CO-CH3 

V er8u che. . Cyanacetylhamstoff (I.), mcist swl., 11. in li. W. Wird daher in
W. bei 60—70° unter 1,2 at hydriert, indem durch eine eingefiihrte Heizschlange 
Dampf eingeleitet wird. Auf 1 Teil Substanz werden 2 Teile Ni benutzt. Das er- 
haltene Uraeil, CJIjOjN, (V. oder VI.), bildet Nadelchen aus W., Zers. bei 320 bis 
330°. — Acetobenzylcyanid (VII.) wird in A. -j- 0,1 Vol. W. hydriert. Das Filtrat 
vom Ni liefert durch Ansiiucrn mit IIC1 u. Dampfdcst. Benzylmethylketon, C0Hu,O, 
nach Reinigung iiber die Bisulfitverb. Kp.10 98—100°; Semicarbazon, C10H 13ONS, 
Prismen aus A., F. 188—189°; Phetiylhydrazon, perlmuttergliinzende BlSttclien aus 
verd. A., F. 85°. Durch Auskochen des Ni mit Essigester-A. erhalt man a-Acelo- 
phenylacetaldim, Cl0Hu ON (VIII.), blattrige Drusen aus Essigester-A., F. 96n. — 
Hydrierung von n-Butylcyanid in A., Essigester W. ergibt Di-n-amylamin, 
heringartig rieclicndes 01, Kp.i2 95—97°. Hydrochlońd, C10H24NC1, aus verd. A., 
Zers. bei 275°. Saures Oxalat, C12H250 4N, amorph, F. 210—211". Nitrosamin, olig. 
(IIelv. chim. Acta 8. 848—52. 1925. Basel, Univ.) L in d e n b a u m .
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Ernst W aser, Untersuchungęn in der Phenylalaninreihe. VI. Deearboxylierung 
des Tyrosms und des Leucins. (V. vgl. W a s e r  u . B r a d c h l i ,  Hely. chim. Acta 7. 
740; C. 19 2 4 . II. 947.) D ie  Patentsclirift yon Z e m p lŻ n  (D.Il.P. 389881; C. 1924 .
II. 888) u. die Mitteilung von J o h n s o n  u . D a s c h a v s k y  (Journ. Biol. Chem. 6 2 . 
725; C. 1925. II. 1054) yeranlassen Vf. zur Bekanntgabe der folgenden Unterss. — 
Tyrosin lsBt sich sowohl ohne ais mit Warmeubertrśiger decarboxylieren. Im 
ersteren Falle wird es in einem besonderen App. (vgl. Original) in kleinen Mengen 
auf eine elektr. auf 310 bis scblieBlich 340° gebrachte Heizplatte aufgetragen, 
wahrend gleichzeitig eyakuiert wird. Der ubersublimierende Teil des Tyramins 
wird in Vorlagen mit verd. HC1 aufgefangen. Da stets ein gewisser Teil verkolilt 
u. die kohlige M. die Wśirmezufuhr behindert, konnen nieht mehr ais 30 g Tyrosin 
auf einmal verarbeitet werden. Ausbeute nieht iiber 75%. — Viel besser arbeitet 
man mit Wiirmeubertrager. Am besten eignet sich dazu Fluoren, das gegenuber 
dem Diphenylmethan (1. c.) die Reaktionsdauer betrachtlich abzukiirzen erlaubt, in
dem bis zu 500 g Tyrosin in % his 1 Stde. decarboxylicrt werden konnen. Wegen 
starker Sublimierbarkeit des Fluorens muB im geschlossenen App. gearbeitet werden. 
Derselbe (vgl. Original) besteht aus einem eisemen, innen — da Fe die Ausbeute 
stark herabdriiekt — mit Al iiberzogenen Topf yon 2,5—3 1 Inhalt; durch den 
massiycn, luftdicht schlieBenden Deckel gehen Riihrer mit Hg-Dichtung, Riick- 
fluBkuhler (Mantel mit iiberliitztem Dampf durchstromt), Thermometer u. Einfiill- 
trichter. Man erhitzt 1200—1500 g Fluoren auf 280—290° u. trfigt 400—500 g 
Tyrosin in Portionen yon ca. 10 g pro Min. ein u. gieBt scblieBlich die Sclimelze 
auf Kupferblech aus. "Man kann nun die M. mit verd. HC1 auskochen, eindampfen, 
das Hydroclilorid aus konz. NaCl-Lsg. umkrystallisieren (nach yolliger Reinigung 
aus A. -{- A. F. 271—272° [korr.]), mit konz. NajSOj-Lsg. in Tyraminsulfit (Niidel- 
ehen aus A. -}- A., F. 297—298° [korr.]) uberfiihren u. dieses mit Soda zerlegen. 
Besser kocht man die Fluorenschmelze mebrmals mit W. aus, dampft im Vakuum 
u. II-Strom ein u. dest. das Tyramin im Vakuum (App. vgl. Original). Kp.26 2 05 
bis 207°, Kp.2 165—167° (korr.), F. 164,0—164,5° (korr.). Ausbeute nieht unter 90%. 
Das Fluoren ist nach dem Trocknen wieder gebrauchsfertig u. wird erst nach
3—4-maligem Gebrauch aus A. umkrystallisiert. Verlust sehr gering. — Erhitzt 
man Leuńn fiir sich oder ais Ba-Salz oder gemischt mit Eisenfeilen im Vakuum, 
unter gewohnlichem Druck oder im Autoklaven, so erhiilt man neben dem ge- 
wiinschten i-Amylamin erhebliche Mengen yon Nebenprodd., besonders Leucinimid 
u. i-Butyleyanid. Dagegen ist die Ausbeute an i-Amylamin fast ąuantitatiy, wenn 
man Leucin in die dreifache Menge auf 120° erhitztes Fluoren eintriigt u. die Temp. 
auf 180°, schlieBlich 235° steigert. Ein Teil des i-Amylamins dest. iiber u. ver- 
wandelt sich in Carbonat. Die Sclimelze wird mit yerd. HC1 u. W. ausgewaschen 
u. die Lsg. bis zur Krystallisation eingedampft. Das i-Amylaminhydrochlorid bildet 
Nadeln oder fettige Blatter, F. 220°. (Hely. chim. Acta 8. 758—73. 1925.) L in d e n b .

Ernst Waser, A. Labouchfere und H. Sommer, Untersuehungen in der Phenyl
alaninreihe. VII. Synthese des l-3,d,5-Trioxyphenylalanins. (VI. ygl. vorst. Ref.) 
Diese Synthese, analog der des l-3,4-Dioxyphenylalanins von W a s e r  u . L e w a n 
d o w s k i  (Hely. chim. Acta 4 . 657; C. 1 9 2 2 . I. 857; ygl. ferner S c h a a f  u . L a b o u -  
c i i ć r e ,  Ilely. chim. Acta 7 . 357; C. 1 9 2 4 . I. 2599), durchliiuft folgende Stufen:

OH OH OH
' i !

N O ^ / ^ N O ,  OH-

k /  ^
CHr CH(NH,)-COsH ÓHS • CH(NHS) • C02H CII2 ■ CH(NH2) • C021I

l-3,5-Diniłrołyrosin (I.). Die Vorschrift yon J o h n s o n  u . K o h m a n n  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 3 7 . 1870; C. 1915. II. 1008) wurde so weit yerbessert, daB sich



10 g Tyrosiu auf eiumal uitriereu lassen. VorteiIhafter ist es uber, nach beendeter 
Nitrierung (Temp. niclit iiber 0°) so viel starkę NaOII zuzusetzen, daB das Mono- 
natriumsalz vou I., gcmiacht mit G-lauberaalz, ausfallt, letzteres mit wenig W. zu 
entfernen, das Na-Salz aus mogliclist wenig W. umzukrystallisiercn (rote Niidel- 
clien), mit HCl zu zerlegen u. das Prod. aus W. (-j- wenig Tierkoble) umzukrystalli
sieren. Ausbeute 40°/o- Farbt sieli bei 150° rot, zers. sich iiber 200°, verpufft bei 
raschem Erliitzen- auf 230°, 1. in ca. 60 Tcilen sd., 120 Teilen k. W. — 1-3,5-Di- 
aminotyrosin (II.). Durch Hydrierung yon I. (-]- Pt) in salzsaurer oder schwefel- 
saurer Lsg. (3 Aquivalente Siiure), nachhcr im Vakuum u. H-Atm. eindampfen. 
Ilydrochloricl, sehr hygroskop. Nadeln; die Lsg. wird an der Luft sehr rasch braun 
bis sehwarz. Sulfat, ebenso. Die Lsg. der aus demselben mit BaC03 erhaltenen 
freien Base ist SuBerst oxydabei, gibt mit FcC13 rote, dann yiolette Fiirbuug, die 
durch Na-Acetat nicht yerandert, durch Soda, NaOH, NH40 H , Na2HPO, beseitigt 
wird. Mit Millonscliem Reagens gelbliche, beim Koclien briiunliche Fiillung. —
l-S,4,5-Trioxyphenylalanin (III.). Siimtliche Operationen miissen in H-Atm. aus- 
gefiihrt werden. Das Sulfat von II. wird mit Ba(N02)2 tetrazotiert, die Lsg. in sd. 
CuSOj-Lsg. einlaufen gelassen (teilwcisc Red. zu Cu,0), nach Erkalten II,,S ein- 
geleitet, dann BaC03 zugesetzt, Filtrat mit H8SO., von etwas Ba' befreit, filtriert, 
im Vakuum verdampft. Riickstand zers. sich bei raschem Erliitzen zwischen 225
u. 230°, ist sehr liygroskop., 11. in W. (im Gegensatz zu Schaaf u . Labouchere,
1. c.), etwas 1. in A. Die wss. Lsg. iiirbt sich an der Luft rapide dunkel. Ein 
Vergleich der Farbrkk. mit denen des Pyrogallols bcweist das Vorliegen eines 
Deriy. des letzteren. Fiirbung mit FeCl3 rotyiolett, rasch braun, mit FeCL -j- NaOH 
rot, -{- Na.2C03 dunkelrot, -j- Na-Acetat indigoblau, -j- Na2H P 04 rotyiolett, mit Di- 
azobenzolsulfosiiure in Sodalsg. braun. Mit Millonscliem Reagens gelbliche, li. 
braune Fiillung. Lsg. in konz. IINr0 3 briiuiilichgelb, darauf mit NaOH dunkelbraun. 
Tyrosinaserk. iiber riitlich, braun zu dunkelbraun. (Helv. cliim. Acta 8. 773—79. 
1925. Ziirich, Univ.) LlNDENHAUM.

K ashichi Ono, Untcrsuchungen iiber Camplierole. III. u. IV. Mitt. III. Ein- 
wirlcung von Oxalsiiure auf Terpinhydrat. Durch Einw. yon verd. Oxalsatirelsg. 
auf Terpinhydrat erfolgt Dehydratation zu cc-Terpincol, wobei gleichzeitig geringe 
Mengen des .9-Isomeren auftreten. Die besten Ausbeuten wurden bei 5-std. Er- 
liitzen von 1 Vol. Terpinhydrat mit 2 Voll. einer 5%'g- Oxalsiiurelsg. auf 100° 
erzielt.

IV. Uber die Einwirkitng von japanisćhem saurem Ton auf Terpinhydrat und 
Terpineol. 400 g Terpineol wurden wie fruhcr (Meruoirs Coli. Science Engin. Tmp. 
Uniy. Kyoto. Serio A. 7. 350 [1924]) mit 600 g japau. saurem Ton behandelt u. das 
erhaltcne Ol (200 g) fraktioniert dest., wobei ais Iluuptreaktionaprodd. p-iLenthan, 
Kp. 168—170°, u. p-Oymen erhalten wurden. 300 g Terpinhydrat ergaben bei gleicher 
Behaudlung mit 600 g Ton 178 g Ol, dessen Ilauptbestandteile die gleichen waren 
wie beim Terpineol. Offcnbar erfolgt demnach primar Wasserabspaltung (Ter
pinhydrat — y  Terpineol — >- A l'‘i(;,,-p-Jlentliadien), danach Hydrierung bezw. 
Dehydrierung (p-Menthan -<—  z /I''l!!,,-p-.Menthadien — ->• p-Cymen). (Memoirs Coli. 
Science Engin. Imp. Uniy. Kyoto. Serie A. 9. 75—79. 153—59. 1925.) Zandeb.

Hans Rupe und M argrit Schaerer, Ester des Camphylcarbinols. (Vgl. R upk
u. Vonaesch, Liebigs Ann. 442. 74; C. 1925. I. 1709.) Vff. liaben eine Anzahl

von Estern des Camphylcarbinols (nebenst.) auf
_____qj„j_____CH-CH.(OH) opt-Verli. untersucht. In diesein Ketoalkohol

I CII C CII " befindet sich das CO in jj zum CHa(OH), auBer-
I 3 i a dem zwischen zwei a. C-Atomen. Da das eine

CH, ClCH.)—CO derselben erst bei der Red. des Oxyinethylen-
camphers a. wird, so wiireu zwei opt. isomere

v h i . i .  9 i

1920. I .  r>. O k g a n i s c h e  C h e m ie . 1401



1402 D . O b g a n is c h e  Ch e m ie . 1926. I.

Camphylcarbinole zu er war ten. Es konnten jedoch niemals zwei yerschiedene 
Verbb. isoliert werden. Auffallenderweise tritt nun der i-Bultersaureester in zwei 
Formen auf, yon denen die eine (feste) rein isoliert werden konnte. Da die fl. 
Phase 13° hoher drebt, so ist noeb eine zweite, niedriger scbm. u. bedeutend starker 
dreliende Form anzunebmen. Ob auch zwei Propionsaurecster existieren, ist noeb un- 
gewiB. Jedenfalls ist es nicbt ausgesehlossen, daB das sebeinbar einheitliebe Carbinol 
aus zwei opt. Isomeren bestelit, obwohl es merkwiirdig ist, daB nur selten zwei 
Ester beobaclitet werden. — Im allgemeinen sind diese Ester sebr empfindlicli u. 
nur im Hocbyakuum leidlicli unzers. destillierbar, da sie leiebt in R»COsH u. 
Metbylencamplier zerfallen. In opt. Beziehung zeigen sie ein weitgehend n. Yerb. 
Wie dic Tabelle ersehen laBt, weicben dic einzelnen Drehungcn wenig yoneinander 
ab, kein einziger Ester weist eine starkere Anomalie der Iiotationsdispersion auf. 
Die Konstanten stimmen sebr miteinander iiberein, wenigstens fiir die in Substanz 
untersuckten Ester, u. betragen im Mittel: [«]* : [«]c =  2,36; ?.a =  591,5; A20 =
0,09271; P. R. D. =  180,06. Das Carbiuol sełbst ist nicht mit einbezogen, da es eine 
besondere Stellung einnimmt. Die Konstanten fiir Methylencampherderiyy. sind so- 
zusagen ident. mit obigen. Etwas starker differieren die Konstanten bei Unters. in 
10%ig. Bzl.-Lsg., also auch hier erheblicber EinfluB des Losungsm. Der Unter- 
scbied fiir [u]D'i0 der reinen Substanz u. ihrer 10°/oig. Bzl.-Lsg. nimmt mit steigendem 
Mol.-Gew. ab. — Tragt man die Werte fiir 1 : [a] iiber die fiir A2 auf, so erhalt 
man fiir den Propion- u. i-Buttersaureester keine geraden Linien, wenn auch die 
Abweicliungen nur gering sind. .Da das Carbinol mehrere a. C-Atome enthalt, so 
existiercn yielleicht zwei Kurven der Rotationsdispersion, die nicht ganz gleichartig 
yeriaufen. — Der Benzoesaureester drebt etwas schwacher ais der Hexahydrobenzoe- 
sdureesłer (umgekehrt wie bei den Menthylestern derselben Sauren), offenbar wieder, 
wie oft beobaclitet, infolge der Haufung ungesatt. Gruppen (CO u. C6H5-C0). Er- 
satz von C8Hj durch CH3 laBt die Drehung stark ansteigen, nur in groBter Nabe 
zum a. Komplex ist C0H5 wirksamer (Benzoe- u. Essigsaureester).

Substanz Formel
Kp. im 
Iloch- 

yakuum
D.20,

[«] 20
D

in Substanz 
0,5 dm-Rolir

in 10°/oig. Bzl.- 
Lsg. 1 dm-Rohr

Camphylcarbinol . . . . C iiH .A — — 62,22° —
Ameisensaureester . . . c18i i18o3 — — — 18,13°
Essigsaureester..................... c 13h 20o3 — — 53,78 25,85
Propionsaureester I . . . ChHj20 3 63° 1,0430 55,37 16,15

II . . . 63 1,0420 54,75 17,22
i-Buttersaureester (Gemisch) 61 1,0217 56,16 —

„ (fest) . . i) — — — 23,48
(flO- ■ • )) — — — 36,85

Buttersaureester . . . . a 73 1,0254 53,45 33,35
n-Valeriansaureestcr . . . cI6h 20o3 82 1,0140 49,18 29,57
Hexahydrobenzoesaureester c 18i-i28o3 95 1,0507 49,49 32,16
Benzoesaureester . . . . c 1si i22o2 — — — 29,14
Phenylessigsaureester . . C10H24O3 120 1,0902 40,94 26,59
Hydrozimtsaureester . . . CgoHggOg 141 1,0791 38,56 27,43
Zimtsaureester..................... CaoH2J0 3 145 1,1004 46,06 21,82
Crotonsaureester . . . . c 16h 22o3 79 1,0506 56,52 34,30
Sorbinsaureester . . . . c i:ii2a 99 1,0433 54,55 33,86

V ersu ch e . Zur Darst. der Ester werden die Saurechloride, nur im Falle der 
Propionsaure das Bromid, benutzt. Die Chloride der ungesatt. Sauren werden aus 
den Na-Salzen u. PC13 in A. dargestellt. Da es nicht gelang, das in der kauflichen 
Crotonsaure enthaltene Halogen zu entfernen, wurde Crotonaldeliyd mit O in einem
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mit Raschigringen bescliickten Trockenturm nach dem Gegenstromprinzip oxydiert. 
Ausbeute an Crotonsiiure ca. 43% (vgl. D o c iiesn e  u . D e l ć p in e , Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 35. 1312; C. 1925. I. 217). — Man lost 1 Mol. Campbylcarbinol in 
l ' /4 Moll. Pyridin, liiBt unter Kiililung das Saurechlorid zutropfen, erhitzt nach 
Stehen iiber Nacht auf dem Wasserbad, gibt yerd. HC1 zu, iithert aus, behandclt 
die ath. Lsg. mit verd. NaOH, dann mit K H S04-Lsg. u. fraktioniert die Ester im 
HochvakuumŁ „Letztcrc sind meist leicht bewegliche Fil., 11. in A., A., Bzl. Pro- 
pionsaurcestcr, Krystalle, F. unscliarf 28—36°. i-Buttersaureeste>• erstarrt in Wochen 
tcilwci.se zu Krystallen, F. 31,5—33°. Zimtsaureester, dickfl., zwl. in A. Croton- 
saureester, nicht ganz Cl-frei erhalten. Sorbinsmreester, gelb, wl. in A., sehr 
empfmdlich, schon nach wenigen Tagen in festes Harz vcrwandelt. (Helv. chim. 
Acta 8. 853—65. 1925. Basel, Univ.) L in d e n b a u m .

Shigeru Komatsu und Masao Knrata, Untersuchungen in der Campherreihe.
V. Optische Isomcrisation von l-Menthon. Durch Ggw. von red. Cu wurde 1-Menthon 
leicht isomerisiert, wśilirend geringe Mengen Alkali (aus dem Glas) kcincn beson- 
deren EinfluB ausiibten. Vff. bestatigen die Ansicht von B ec k m a n n  (L ie b ig s  Ann. 
250. 352 [1888]), nach welcher die Isomerisation durch Ketoenolwechsel der Gruppe
— CH—CO — (1-Menthon — y  ^ 3-j?-Menthenol-3) erfolgt. — Durchleiten yon
l-Menthon ([«]„ =  — 26,34°) d u r c h  ein Glasrohr bei 300—305° ergab Gemische 
von 94,3—95,4% 1-Form u. 5,7—4,6% d-Form, w a h r e n d  beim Uberleiten des Men- 
thons in Ggw. yon red. Cu bei 200° ein Gemisch ([«]„ =  -j- 0,92°) yon 48,4%
1-Form u. 51,6% d-Form erhalten wurde. — Umwandlung vcm l-Menthon in Thymol 
durch die Kontaktwirkung von reduziertem Kupfer. Eine Bestatigung der oben be- 
śchriebcnen Ketoenolumwandlung des 1-Menthons ergab die katalyt. Zers. des 1-Men- 
thons i n  Ggw. von red. Cu bei l i o h e T e n  Tem pp. (300°), wobei Thymol, CI0H14O, 
F. 50,5°, Kp. 232—233° (I), in 70% Ausbeute neben geringen Mengen z/3-p-Men- 
then (II) (3%) u. Cymen (III) (22°/0) erhalten wurde. Das Katalysat yon 90 g  
Mentlion ([a]D == — 27,12°) ergab bei der Dest. folgende Fraktionen: Kp. 165 bis 
170°: 1,4 g II; Kp. 170—173° : 15,2 g III  (-}- etwas II); Kp. 180—220° u. Kp. 220 
bis 232°: 2,8 bezw. 4,8 g hauptsachlich I; die letzte Fraktion erstarrte krystallin 
u. ergab 38,7 g I. — Cu bewirkt demnach neben der Oxydation auch Dehydra
tation des intermediar gebildeten ^ 3-p-Menthenols-3 (B. yon Thymol u. z /2'*-p-Men- 
thadien); letzteres wird durch die Ein w. des Katalysators weiter in Cymen u. z /3-p- 
Menthen ubergefiihrt. (Memoirs Coli. Science Engin. Imp. Uniy. Kyoto. Serie A. 
9. 23—27. 1925.) Z a n d e r .

Hans Heinrich Schlubach und Fritz Mergenthaler, Uber die Mono- und 
Dimethoxy-pilcrinsauren und ihre Chloride. Ausgchend yon dem Gedanken der evtl. 
I so lie r u n g  e in e s  su b s t itu ie r te n  P h c n y lr a d ik a ls  wurde die Ahnlichkeit 
yon Deriyy. des s.-Trinitrobenzols mit denen des Triphenylmethans benutzt, rnn 
Neigung zu Dissoziation zu priifen. Die Mol.-Gew.-Priifung yon Hexanitrodiphe)iyl 
ais Dimerem des angenommenen Trinitrophenyls in sd. Nitrobenzol lieB keine An- 
zeichen yon Dissoziation erkennen. Die Substitution der beiden im Trinitrochlor- 
benzol noch freien H-Atome durch Methoxylgruppen wurde gewahlt, um die Tendenz 
eytl. zu yerstarken. In der Mono- u. Dimethoxypikrinsdure u. dereń Chloriden ist 
aber dic erwartete "Wrkg. nicht eingetreten. Die Leitfahigkcit ist durch Einfuhrung 
der Methoxylgrupppen stark erniedrigt u. bei den Chloriden nicht mehr meBbar. 
Auch die Rk.-Fahigkeit der Cl-Atome ist so beeintriichtigt, daB selbst nach U llm ann  
eine Rk. nicht crzwungen werden kann.

V ersu c lie . 2,4,6-Trinitroresorcinmonomethylather, C,H5OgN3, aus Tetranitro- 
phenol (Tafeln aus trockenem CHC13, F. 139°) u. Na-Methylat in absol. Methyl- 
alkohol. Statt, wie B l a n k sm a , mit wss. wird mit gasformiger HC1 angesauert. 
Zusatz yon Lg. zu der im Vakuum eingeengten Lsg. scheidet die Yerb. ais Krystalle

91*
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vom P. 87,5° ab (aus trockeuem CIIC13). Ausbeute 62°/0. LI. in A., A., Aceton, 
achwerer iu Bzl., zwl. in CIIC13. Mit PC15 niclit chlorierbar. — 3-Chlor-2,4,6-trini- 
troanisol (Monometlioxypikrylchlorid), C;II.,0;N3C1, durch Nitrierung von m-Chlor- 
anisol bei —15° u. nachtriigliches kurzea Erwiirmen. Krystalle aus A., F. S6°, 
Ausbeute Gl,5°/0. — l-Oxy-3,5-dimethoxy-2,4,6-trinitrobenzol wurde aus 1,3,5-Trinitro- 
benzol erhalten, das in 3,5-Dinitroaniaol ubergefiihrt wurde (Ausbeute 84%). Dieses 
wurde nach G atterm ann eutmethyliert zu 3,5-Diuitrophenol (F. 123—124°, Aus
beute 80%) u. dieaca nach Blanksm a nitriert mit der Abweicliung, daB das Phenol 
iu IIaSO,-Lsg. in die Nitrieraaure getropft wurde. Ausbeute an Pentanitrophenol 
52°/0. Dic Uberfiihrung iu Dimethoxypikrinsaure geschah mit Na-Methylat, sehwefel- 
gelbe Nadeln aus W., F. 70,5°. Ausbeute 70%. Das zugeliorige Chlorid 5-Chlor-
2,4,6-tńnUroresorńndimethyldther konnte ebenfalls nicht aus voriger Verb. mit PC15 
erhalten werden. Vielmehr niuBte yon 1,3,5-Trichlorbenzol ausgegangen werden, 
das zum ł,3,5-Triehlor-2,4-dinitrobenzol nitriert wurde, F. 131—131,5°. Ausbeute 82%. 
In Bzl.-Lag. mit Na-Methylat veraetzt, gab diesea l-Cldor-3,o-dimethoxy-2,4dinitro- 
benzol, C8H7O0N2Cl, groBe hellgelbe Prismen aus 01101,, F. 220°, Auabcute 34,7%. 
In der Mutterlauge war Dinitroresorcindimetliylather (F. 169°) entlialteu. Die 
weitere Nitrierung geschah in einer Nitriersiiure aus rauchender ILSO., u. reinster, 
iiber 1I2S 04 dest., IIX 03 zu l-Chlor-3,5-dimethóxy-2,4,G-tńnitrobenzol, C8H60 8N3C1. 
Krystalle aus Methylalkohol. F. 88,5°. Auabcute 83,6%. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58. 2732—36. 1925. Munchen, Bayr. Akad. d. Wiaseusch.) Harms.

Hermann Mohler, Einwirjcung pyridinischer Losungen von Benzoin und von 
aromatischen Aldehyden auf Kupfcrmetall. (Vgl. S c h a a f ,  Helv. chim. Acta 6. 535; 
C. 1923. III. 1073.) Beim Erliitzen von Benzoin in Pyridin mit Cu bilden sieli 
tiefblaue Krystalle, welchc schon beim Waschen mit A. u. A., weiter im Esaiccator 
iiber 1I2S 04, noeh schneller bei 140° u. mit sd. W. unter Verlust von Pyridin liell- 
griin werden. Sie sind unl. in W., Bzl., Bzn., swl. in A., i-Amylformiat, Dimethyl- 
anilin, wl. in Toluol, Aceton, 1. in Chinolin, Pyridin, Piperidin, Benzaldehyd, 11. in 
NH,01I. Mit verd. Mineralsiiure wird Benzoesiiure abgeapalten. — Zur Erkliiriuig 
der Rk. hat Yf. durch Serienyerss. im Thermostaten die mittlere Aufltisungs- 
geachwindigkeit (A. G.) von Cu in piridin. Benzoinlsg. ais Quoticnt aus der gel. 
Cu-Menge in die erforderliche Zeit bestimmt. Im Gegensatz zur Auflsg. des Cu 
in toluol. Benzaldeliydlsg. (1. c.) sind hicr dic Werte nur in der ersten Zeit an- 
niiliernd konstant u. erfahren dann eine Zunalime. Durch Parallelyerss. unter Dureli- 
leiten von Luft bezw. N u. in zugeschmolzeneu Ampullen wurde festgestellt, daB 
der O fiir das Gelingeu der Rk. notwendig ist, daB derselbe jedoch nicht einfach 
katalyt. wirkt, aondern sich an der Rk. beteiligt. Ferner zeigtc sich, daB gealterten 
Benzoinlagg. eine hohere A. G. fiir Cu zukommt ais friscli dargesteilten. Zur Er- 
mittlung dea wirksamen Osydationsprod. wurden vergleichende Yerss. mit pyridin. 
Lsgg. von Benzil, Benzoesiiure u. Benzilaiiure angestellt. Benzil besitzt eine viel 
geringere Cu-losende Wrkg. ais Benzoin u. kommt daher nicht in Frage. Dagegen 
ist die A. G. des Cu iu den beiden Situren bedeutend, u. die Auflsg. des Metalls 
iat auch liier an die Ggw. von O gckniipft. Die mit Benzilsaure erhaltenen Kry- 
8talie sind griin, die mit Benzoesiiure erhaltenen tiefblau u. ident. mit dcm Prod. 
aus Benzoin. Die Analysen der pyridinfreien Verb. atimmen auf Cu Ui0O;Cu. Das 
Endprod. der Einw. von Cu auf pyridin. Benzoinlsg. ist alao Cupńbenzoat -j- Kry- 
słaUpyridin. — Mit der GroBe der Cu-Oberflache nimmt sowolil die A. G. dea Cu 
ala dic Oxydationsgeschwindigkeit dea Benzoins zu, letztere auch durch Zusatz von 
Cu-Benzoat-Pyridin oder dessen pyridin. Lsg., d. li. von Cu'. Die Kombination 
Cu, O Pyridin ist ein System von starker Oxydationswrrkg. Das Pyridin spielt 
lceine indifterente Rolle, denn die A. G. de3 Cu in pyridin. Benzoinlsg. ist bedeutend 
groBer ais in Lsgg. mit z. B. Toluol, A., Chinolin, Piperidin. Die Osydation des



Benzoins zu Benzoesiiure durcli O ist mi die Ggw. des Cu gebuudcu, wiihrend die 
Siiure nur in Ggw. von O oder reduzierbaren Substanzen mit Cu reagiert. Die 
Verss. bestiitigen daher die bekannte Erscheinung, daC, wenn ein Metali unter 
Oxydation oder Red. in Lsg. gcht, seine A. G. yergroBert wird. Yorlicgende Rk. 
faBt Vf. iils eine heterogene, gekoppelte Rk. mit mindestens zwei Induktions- 
erscheinungen auf. — Im AnscliluB an diese Verss. wurde die A. G. des Cu in 
pyridin. Lsgg. aromat. Aldehyde gemessen. Ais Endprodd. entstehen aueh hier 
die Cu-Salze der betreffenden Sguren. Die A. G. ist keine konstantę GroBe, son- 
dern erfalirfc wie beim Benzoin eine Beschleunigung. Ihre GniBc ist einerseits 
durch die OxjTdationsgeschwindigkeit des Aldehyds, andererseits durch die Cu- 
losende Wrkg. der Saure bestimmt. Die untersuchten Aldehyde lieBen sich mit 
abnehmender A. G. des Cu in folgende Reihc ordnen: Zimt-, Benz-, p-Toluyl-, 
Anis-, p-Dimethylaminobenz-, p-Nitrobenzaldehyd. In Einklang hiermit wird p-Nitro- 
benzaldeliyd von sd. IINOa kaum angegriffen. (IIelv. chim. Acta 8. 740—57. 1925. 
Basel, Urny.) L in d e n b a u m .

L. Blangey, iiber die Diazotierung des Pilcramids. M is s l in  (Helv. chim. Acta
3. 62G; C. 1921. I. 22) bat Pikramid in einem Gemiscli von Eg. u. Monohydrat 
diazotiert. Vf. bat gefunden, daB der Eg. entbehrlich ist u. die Diazotierung bei 
liingerer Dauer der Einw. aueh in gewohnlicher konz. HaS 04 gelingt. Man lost 
2,9 g NaNOa in.25 ccm konz. II2S 04, riihrt unter Eiskiihlung 9,2 g Pikramid ein u. 
dann bei Zimmertemp. weiter, bis eine mit Eis verd. Probe keine Nitritrk. mebr 
gibt (ca. 24 Stdn.). Es entsteht ein gelber Brei der Diazoverb. Ersetzt man die 
konz. IL S04 durcli Monohydrat, so yerliiuft die Diazotierung noch langsamer, jedoch 
gestattet die Bestiindigkeit der Diazoverb. Erwiirmen auf 35—40° (ca. 24 Stdn.). Man 
erlia.lt .eine klarc Lsg. Beim AusgieBen auf Eis wird die Diazoyerb. unter B. eines 
klebrigen gelben Nd. sofort zerstort, doch tritt dabei — im Gegensatz zu Miss l in

— keine UNO., auf, erst nach Behandeln mit Soda u. Wiederansiiuern erhśilt man 
starkę Nitritrk. Die Diazogruppe ist nieht mehr yorhanden. Aus dem Gemiseh 
konnen Pikrinsiiure u. Pikramid isoliert werden. Letzteres war, wie die Farbstoff- 
ausbeuten (ygl. unten) zeigen, nieht etwa ais solehes in der HaS04-Lsg. yorhanden. 
Zur Darst. der FarbstolFe lost man die Komponento in Eg., A., CH3OH oder in ge- 
wissen Filllen aueh in konz. ILSO.,, woraus folgt, daB die Diazoverb. selion in der 
lI2S 04-Lsg. yorliegt u. nieht erst beim Verdiinnen mit W. oder organ. Losungsmm. 
entsteht. Bemerkenswert ist, daB die Sulfosśiuren des cr-Naphthols u. «-Naphthyl- 
amins — im. Gegensatz zu denen der ^5-Reihe — die Diazoyerb. in IIsS 04-Lsg. 
energ. zers. Siimtliche Farbstoftc werden schon yon w. verd. Sodalsg. gespalten, 
indem aucli hier der bekannte lockernde EinfluB der N 02-Gruppen zur Wrkg. ge- 
lungt. — Farbstoffe: Mit ft-Na/phthoL Durcli Eintropfen der Diazoyerb. in die eis- 
gekulilte Eg.- oder CII3OH-Lsg. Ausbeute 80—81°/0. Aus o-Dichlorbenzol, F. 290 
bis 292° (Zers.) (.Mis s l in ). — Mit 2,6-Napldholsulfonsaure. Man liiBt eine Lsg. des 
Na-Salzcs der Saure in konz. 1I2S 04 zur Diazoyerb. flieBen u. gieBt die carmiurote 
Lsg. in W. Orangegelbes Pulyer aus W. Lsgg. in W. u. A. orangegelb, mit 
Alkali blau. H2S 04-Lsg. blaurot. FSrbt Wolle aus saurem Bad orangefarbig. — 
Mit 3,6-Naphthylavńnsulfonsai(re. Der Farbstoff entsteht noch nieht in der I12S 04- 
Łsg., sondern erst beim AusgieBen auf Eis. Nach Umfallen aus W. -f- NaCl 
yiolettschwarzes Pulyer aus angesiiuertem W. Lsgg. blaurot, mit Alkali blau. 
HjSO.,-Lsg. orangefarbig. Fiirbung auf Wolle yiolett. (Hely. chim. Acta 8. 780—83. 
1925. Zurich, Techn. Hoclisch.) L in d e n b a u m .

Hans Fischer und Bruno W alach, Synthese des 2,4-Dimethyl-5-carlathoxy- 
3-vinyl-pyrrols und seine Uberfiihntng in Krypto-pyrrol. (Vgl. S. 91.) Die Vff. ver- 
einfacliten die Darst. des 3,4-Dimethyl-o-carhdthoxypyrrol-3-aldehyds auf folgende 
Weise: Durcli konz. H2SO,. wird aus 2,4-Dimcthyl-3,5-dićarbathoxypyrrol auffallender-
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weise die /?-standigeGruppe yerseift. Die exha\tene2,4-Dimethyl-o-carbathoxy-3-carbon- 
saure zeigt, in Campher nach E ast bestimmt, das doppelte Mol.-Gew. Bei trockener 
Dest. spaltet sie leiclit die 5-COOII-Gruppe ab zu 2,4-Diniethyl-5-carbathoxypyrrol, aus 
dem, in Ggw. von etwas W., auf bekaimte Weise der Aldehyd erhalten wird. Die 
aus diesem mit Maloiisdure (-j- Piperidin) erhaltene 2,4-Dimetkyl 5-carbathoxypyrrol- 
3-acrylsaure gibt beim Erhitzen im Yakuum CO, ab zu 2,4-Dimethyl-3-vinyl-5-car- 
bćithoxypyrrol. In Fortfiihrung der neuen Synthese wird Kryptopyrrol selbst er
halten, wenn die nach Verseifen mit NaOII aus 2,4-Dhnethyl-3-vi)iyl-S-carbathoxy- 
pyrrol erhaltene freie Siiure katalyt. reduziert wird. Die 2,4-Dimethyl-3-tithylpyrrol-
5-carbonsdure spaltet sofort CO, ab u. gibt Kryptopyrrol. Verss., die ungesatt. 
Seitenkette mit Na- oder Al-Amalgam zu hydrieren, waren yergebens. Auch HJ 
in yerschiedenster Konz. reduzierte die Viny]gruppe nicht, sondern spaltete sie ab. 
Mineralsiiuren yerharzten, Eg. -f- HBr fiihrte in konz. Zustand zu Verkohlung, 
verd. zu Polymerisationen oder Kondensationen.

V e r su c h e . 2,4-Dimethyl-S-carbdthoxypyrrol-3-carbonsdure, C10HIS0 4N. Nadeln 
aus Eg., Aceton oder viel A., F. 273°. Mol.-Gew. C,0IL6OsN,. Im Yakuum bei 
raschem Erhitzen sublimierbar. Bei gewohnlichem Druck erhitzt, spaltet sie C02 
ab. Ausbeute an 2,4-Diniethyl-5-carbathoxypyrrol bis 70%- — 2,4-Dimethyl-S-cai-- 
bdthoxypyrrol-3-acrylsdure, C,2H)&0 4N, aus Methylalkoliol, F. 240° (Zers.). Ausbeute 
fast ąuantitatiy. Ebenfalls mittels Malousiiure wurden erhalten: 2,4,5-Trimethyl- 
pyrrol-3-acrylsaui-e (F. 203°) u. 2,4 Dimethyl-o-dthylpyrrol-3-acrylsdure (F. 205°). —• 
Obige Aerylsaure gibt beim langsamen Erhitzen klęiner Portionen auf 220° Sublimat 
von 2,4-Dimethyl-3-vinyl-5-carbdthoxypyn-ol, CnHlsO,N. Bhomb. Prismen aus verd. 
A., F. 112°. LL. in A., Eg., A., Bzl., wl. in Lg. u. W., fast unl. in PAe. Aus
beute ca. 70%- Ehrliehsche Rk.: k. negatiy, b. positiy, jedoch Blaufiirbung. 
Krystallograph. Unters. von S t e in m etz  s. Original. —  2,4-Dimethyl-3-vinylpyrrol-
5-carbonsaure, CBHu 0 2N , aus yorst. Verb. mit sd. alkoh. NaOII. Hygroskop. 
Krystallbliittcben, F. 101—102°. — 2,4-Dimetliyl-3-athyl-5-carbdthoxypyrrol, CuH170 2N, 
durch Hydrierung der analogen Vinylverb. (s. o.) in methylalkoli. Lsg. mit 2% Pt- 
Mohr. Nadeln aus verd. A., F. 94°. — Kryptopyrrol durch Hydrierung der Vinyl- 
carbonsiiure in Methylalkoliol mit 100/o Pt-Mohr. Isoliert ais Pikrat vom F. 135°. 
Ausbeute fast quantitafiv. — Bei Aufarbeitung des Ek.-Gemisches yon 2,4-Dimethyl- 
3-vinylpyrrol-5-carbonsiiure u. HJ (D. 1,96) in Eg. wurde Dimethyłpyrrol erhalten, 
dessen Pikrat bei 91° sckmolz. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2818—22. 1925. 
Miinchen, Teehn. Hchscb.) H arm s.

A. Bistrzycki und Joseph E isi. Uber die JEinwirkung verschiedener Diamine 
auf NaphthaJsdureanhydrid. Im AnschluB an friihere Arbeiten ( B is t r z y c k i  u. Lecco, 
B istr zy c k i u. F a s s l e r ,  Ilely. chim. Acta 4. 425. 6. 519; C. 1921. III. 168. 1923. III. 
1083) haben Vff. die Einw. von Hydrazin, Athyleudiamin u. aromat. o-Diaminen auf 
Naphthalsdureanhydrid (I) untersucht. — Auś I  u. Ilydrazinacetat in Eg. erhielten 
O stk o  g o  vicir u. M ihailescu  (Gazz. chim. ital. 41. II. 757 [1912]) N-Aminonaplithal- 
imid (II.). Das isomere 1,8-Naphthalhydrazid, CI2H30 2N2 (III.), entstelit aus I  mit 
1,5 Moll. N2H4-Hydrat in sd. A. Schwach gelbliche Blattchen aus h ., Nadeln aus 
k. A., F. 254—255° nach yorheriger Dunkelfiirbung, swl. in sd. W. (mit schwach 
saurer Ek.), unl. in sd. Sodalsg., 11. in w. yerd. Lange (daraus durch C02 fallbar) 
■u. k. yerd. HC1. H2S 0 4-Lsg. fluoresciert blau. Bestandig gegen sd. alkoh. KOII. 
Wird von Cr03 oder KMn04 zu I  osydiert. Verbindet sieh weder mit einem 
zweiten Mol. I  noch mit Benzaldehyd, yerhalt sieh also wie Phthalhydrazid (uber 
dessen Konst. ygl. Eadulkscu  u. G e o r g e s c u ,  Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 
881; C. 1925. H. 2159). Bemerkenswert ist, daB III. zweimal zu yerschiedenen 
Zeiten u. dann bei emeuter Darst. stets H. (F. 262°) statt IU. erhalten wurde. Die 
beiden Verbb. sind aber zweifellos yerschieden; Misch-F. 242°; II. gibt eine Ben-
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zylidcnyerb. u. ein Monoacctylderiy, (F. 260—201°). Dagcgen liefert III. ein Di- 
acetylderiv., CI0HI2O4N2, Prismen aus Eg., F. 214—215° (Braunfarbung). — N-[1-Naph~ 
thoyl]-athylendiamin-8-carbonsaure, C02H • C10II0• CO • N U • CEL• CHa -NHj. Zur sd.
allcoh. Suspension yon I  gibt man langsam eine alkoh. Lsg. yon 1,5 Moll. Atliylen- 
diamin u. liiBt sofort erkalten. Nadelchen, Zers. bei 196—197°, nicht umkrystalli- 
sierbar, da in niedrig sd. Losungsmm. wl., von hoher sd. in die Komponenten ge- 
spalten, ebenso von Soda u. HC1. IT2S 0 4 Lsg. gelblich mit stark blauer Fluores- 
cenz. Pb-Salz, (C^H^OjN^Pb, amorph. — 1',8'-Naphthoylcn-1 £-imidazoldihydrid-{4,;'>),

CmIIi0ON, (IV.). Aus dem yorigen bei 230—240° (10—15 Min.). Griinstichig gelbe, 
u. Mk. farblose Nadelchen aus Eg. oder Nitrobcnzol, F. 179—180° (Zers.), wl. in sd. 
A., Bzl., Lg., unl. in k. Lauge, 1. in verd. HC1, daraus durch Lauge, jedoch nicht 
durch NH4OH ftillbar. HsSO.,-Lag. fluoresciert blau. Bestandig gegen sd. alkoh. 
KOH. — Die yon A n d e r l in i  (Gazz. chim. ital. 24. I. 405 [1894J aus Phthalsaure- 
anhydrid u. Athyleńdiamin dargestellten Verbb. sind zweifellos unriclitig formuliert 
(vgl. Original). — N’aphłhal-2’-aminoanilidsaurc, C02XI• C10H0 • CO -NH • C6II4 -N il,. 
Wie oben mit o-Phenylendiamin. Kanariengelbe mkr. Nadelchen aus A . oder Bzl., 
F. 236—238° (Zers.) nach yorherigem Verlust yon W., wl. in A., Chlf., Bzl. IL S04- 
Lsg. orangegelb. Wird schon yon k. Bicarbonatlsg. u. yerd. IIC1 teilweise in die 
Komponenten gespalten. Ag-Salz, C18H 130 3N2Ag, amorph. — 1’,&-Naphthoylen-l£- 
benzimidazol, C18H t0ON2 (V.). Darst. wie bei IV. Griinstichig gelbe Nadeln aus Eg. 
oder Bzl., Blattchen aus Acetanhydrid, F. 189°, 11. in h. Eg., zl. in Bzl., wl. in A., 
Aceton. H2S 04-Lsg. griinstichig gelb. Bestandig gegen wss. u. alkoh. Lauge, 
NaOCsH6, Anilin, Phenylhydrazin, Zn-Staub u. Eg. — Die aus den obigen Sauren 
durch Abspaltung yon nur 1H80  zu erwartenden Zwischenprodd. konnten nicht ge- 
faBt werden. Z. B. wird die Phenylendiaminyerb. yon sd. A. nicht ver£ndert, yon 
sd. Propylalkohol sofort in V. iibergefiihrt. — Lmino-2'-napMhyI]-napJithab
amidsaure, C22HI0O3N, (VI.). Mit 1,2-Naphthylcndiamin. Mkr. Blattchen aus A. 
oder Chlf., F. 143—144° bei Eintauchen in ein Bad yon 135°, wl. in A ., swl. in 
Chlf., unyeriindert 1. in k. yerd. Sodalsg. H2S 04-Lsg. braunlich orangerot. Ag-Salz, 
C22II150 3N2Ag, flockig. Die Annalime, daB das NII2 in fi die Addition yermittelt, 
wird weiter unten begriindet. — l\S'-Naphthoylcn-l^-a-naphthimidazol, C22H,2ONs 
(VII.). Aus VI. bei 230—250°. Mkr. brSunlich orangefarbige Nadelchen aus Eg., 
F. 238—239° (Zers.), wl. in h. A., Aceton, zl. in Eg., 11. in Nitrobenzol, etwas 1. in
h. yerd. HC1. Il2S 04-Lsg. braunrot. — N-[l'-Amino-2'-naphthyl\-phthalamidsaure, 
Ci8H140 3Nj (analog VI.). Wie VI. aus Phthalsfiureanhydrid. Nadelchen aus A.-A., 
Zers. bei 205° nach Gelbfarbung von 160—170° ab, zwl. in A ., wl. in Chlf., U. in 
Nitrobenzol, 1. in yerd. Sodalsg. u. HC1. Ag-Salz, C18Hls0 3NsAg, amorph, sehr lieht- 
empfindlich. — Zur Eliminierung des NH2 wurde die Saure durch Schiitteln mit 
12°/0ig-. HC1 in das Hydrochlorid iibergefuhrt u. dieses in sd. A. +  einigen Tropfen 
HC1 mit Amylnitrit behandelt. Erhalten wurde die N-[fi-NaphfhyJ]-phthalamidsaurc 
von P iu t t i  (Gazz. chim. ital. 15. 480 [1885]), aus A. -{- W ., F. 198—200° (Zers.). 
Auf Grund dieses Befundes wurde der Saure VI. die analoge Konst. erteilt. — 
1 '# -Benzoylen-lJ2-a-7iaphthi>nidazol, C18HI0ON2 (analog VII.). Darst. bei 270—280°.

III. IV.
,C = N .C H a
CO • N • CHS
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Orangogclbo Niidelchen aus E g .- |-W ., P. 208° unter Dunkelfarbung, 11. in sd. Eg.

Cli. Granacher, Uber Anhydride yon  Aminosaurederwatcii. (Vg. IIelv. chim. 
Acta 8. 211; C. 1925. I. 2229.) KABl&B u. G r a n a c h e r  (Hclv. chim. Acta 7. 763; 
C. 1924. II. 985) liaben gezeigt, daB N-substituierto Hippursfiuręainide von PC16 in 
D eriw . des 5-Chlorimidazols (I.) ubergefulirt werden. Da in diesen das Cl nicht 
gegen OH austauschbar ist, yersuchte Vf., die gesuchten Imidazolone aus denselbcn 
Ausgangsmaterialien unter Ersatz des PCI- durch P20 6 zu erhalten. lis ergab 
sich jedoeh, daB P20,3 viel weniger energ. wirkt u. die Rk. audcrs ais erwartet 
verlfiuft. Aus 2 Moll. Ilippursaweathylamid  (II., Enolform) entsteht unter Austritt 
von 211,0 eine gclbe Vcrb., der Vf. Formel IV. erteilt. In erster Phase bildet 
sich III., dessen CII.2-Gruppe nochmals mit II. rcagiert. Formel IV. erkliirt allc 
Eigenschaften der Verb. recht gut: Farbę, starkę Basizitiit, leichte Spaltbarkeit in 
Athylamin, Glykokoll u. die Ketobase V. Lctztere ist hellgelb u. nur schwach 
bas., wodurch die Annahme einer Athyliminogruppe in ihr — u. damit auch in 
IV. — eine Stiitze erhiilt, denn nach der tautomeren Formel mit einer Athylainino- 
gruppe miiBte die Verb. wohl farblos u. stark bas. scin. V. ist wie alle Oxazol- 
derivv. leicht aufspaltbar zit VI. Letzteres ist gegen Siiuren recht bestiindig, wird 
aber von li. verd. Allen li sehr leicht in II. u. Benzoesiiure gespaltcn. Verss., VI. 
vom Benzoylessigester aus zu syntlietisieren, ftihrten nicht iiber den Ester VII. 
hinaus, da letzterer bei der Einw. von NIPC^H; unter Abspaltung des Benzoyls 
glatt in II. iibergefulirt' wird. VII. wird von verd. Alkali der gleichen Konz., wie 
sic fiir die Spaltung von VI. diente, glatt in Benzoesaure u. Ilippursiiure ge- 
spalten. Da VI. u. VII. auch mit FeCl3 ahnliche Farbrkk. geben, so besteht bzgl. 
der konstitutiyen Analogie beider Yerbb. kein Zweifel.

2MPhenyl-4-[glykokolldtkylamidimino]-benzyl-S-dthyliminooxazolin, C2iHJ4OsN4(IV.). 
Aus II. mit der 4—0-fachen Menge P20 . in Chlf. (Wasserbad, 7-—S Stdn.), mit 
Eiswasscr schiitteln, wss. Lsg. mit A. waschen u. mit NaOH fallen. Goldgelbe 
Bliittclien aus CII3OH, F. 143—144°, 11. auBer in W., U. in verd. Siiuren, bestiindig 
gegen Alkalieu. — 2-Phe7iyl-4-benzoyl-5-athylminooxazolm, C^IT^O^N, (V.). Aus
IV. mit f>°/0ig. HC1 (Wasserbad, 5 Stdn.), Bohprod. nach Umlosen aus CH3OH mit 
2°/0ig. NaOH erwiirmeu, nicht Gelostes aus verd., dann reinem CIl3OH urn- 
krystallisieren. Ilellgelbe Niidelchen, F. 112°, unl. in verd. Siiuren u. Alkalien. 1. 
in konz. HC1 (gelb). Alkoli. Lsg. gibt mit KOH tiefgelbc, mit FeCl3 intensiy griine 
Fiirbung. — u-Bmzoyllńppursa/uredthylamid, C18IIls0 3N2 (VI.). Aus IV. oder V. mit 
20°/0ig. HC1 (Wasserbad, 1—2 Stdn.). Nadeln aus CHsOH, F. 197—198°, unl. in W., 
wl. in A., 11. in A., Eg., laugsam 1. iu li. Alkali unter Zers. Mit FeCl3 in A. all- 
mahlieh tief yiolettrot. Nicht acetylierbar. — a-Aminobenzoylcssigsaureatliylester- 
hydroclilońd. Benzoylessigester wird iu die i-Nitrosoverb. iibergefiihrt u. diese mit 
SnCl2 -f- etwas Sn in konz. HC1 (Wasserbad) reduziert. Nach Entzinnung u. 
Vakuumyerdampfung gelbliclie krystallin. M., sil. in W. — a-Benzoylhippwsawe-

wL in A., Bzl., swl. in Lg., wl. in konz. IIC1. JI2S 0 4-Lsg. orangefarbig. (Hely. 
chim. Acta 8. 810—20. 1925. Freiburg [Sehweiz], Uniy.) Lindenbatw .LlNDENTSAUjr.

c 6h 5- 
O

o
NH— CH-CO-C0H, 

CcII.,-Ć0 CO-NH-C2H5
NH— CH-CO-C.TL 

V II. i iąn.-co co2c,.n3
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(ithylester, C16H170 ,N  (VII.). Aus dem vorigen mit C0H5COC1 in sd. Bzl. (16 Stdn.). 
Nadelchen aus A., F. 128—129°, unl. iu W., wl. in k. A. Mit FcC13 in A. all- 
maijlicli intensiy rot. (IIelv. chim. Acta S. 865—73. 1925.) Ltndenbaum.

Ch. Granaoher, V. Schelling und E. Selilatter, Uber Anhydride von Amino- 
S(iurederivaten. (Vgl. vorst. Ref.) Zwecks Gewinnung der noch unbckannten 
1,2-Disnbstitutionsprodd. des Imidazolons-(5) vom Typus I. liaben Vff. versucht, 
das 2-Phenylimidazolon-(5) von Kai;REI! u. G r a n a c h e r  (IIelv. cliim. Acta 7. 763; 
C. 1924 . II. 985) in Form seines Na-Salzes zu allcylieren. Mit CH3J wurde jcdoch 
nicht der N-Methyliitlier (nach I.), sondern der O-MethylStlier (II. oder III.) er- 
haltcn, dessen Konst. aus seiner glatten Spaltung (durch HC1 1 : 1) in NH3, Benzoe- 
saure u. Glykokollmetlndesterhydroehlorid folgt. — In den 1,2-Disubstitutionsprodd. 
des 5-Chlorimidazols vom Typus IV. (1. c.) lSBt sich das Cl nicht gegcn OH aus- 
tauschen. Nur bei der Red. mit Na in A. wird das Cl entfernt, gleichzeitig aber 
das Itingsystcm aufgespalten. Aus IV. (R u. R' =  C(jHs) erliiilt man Phenylbenzyl- 
(ithylcndiamin (V.) u. ais Nebenprod. die Base VI., deren B. so zu crkliiren ist, 
daB ein Teil von IV. sich unter Abspaltung von Benzaldehyd zers. u. dieser sich 
mit V. kondensiert. In der Tat erhiilt man VI. leielit aus V. u. Benzaldehyd in 
w. A., andererseits wird VI. von Siiuren (selbst Pikrinsiiure) sehr leieht in diesclbcn 
Komponenten gespalten. — Auch der Benzoylglycyhjlycinesicr (VII.) liiBt sich iu 
eine Verb. vom.Typus IV. uberfiihren, nicht jedoch infolge seiner Schwerlosliclikeit 
das zugeliorige Anilid. — Die B. der Verbb. IV. ist nicht etwa an die Ggw. des 
Benzoylrestes gebunden, denn auch Acetyhjlydndthylamid u. Acetylglycinanilid 
(VIII., R =  GjHj bezw. CJL) sind zu demselbcn RingschluB befahigt. Bcnzoyl- 
glycylleudnester (IX.) u. das zugeliorige Athylamid (X.) liefern so geringe Mengen 
von Basen, daB diese bisher nicht isoliert werden konnten.

N,p— ,CH2 N r——-,CH2 Njr-— r.CH N,r——tiCH
iv- c l ^ ' J c o  d|iT-- g J ^ ^ c -o c h 3 c ci i3 • o l ^ j i c  • o ch3 R '- c l^ j J c - c i

N-R NH N-R
CJJ, • CHS • N|— - ,CIIa y . c 0H- • CIL-NII ■ CH2 • CII2 • XII ■ 0,11,

O J !,• H < x J c H 2 VII. C6H5• CO • N H • CII,• CO ■ N H • CII, • CO, CUL
N-CJLj VIII. CH3 • CO • NH • CII, • CO • NH • R

IX. CcH3• CO -NH- CH2• CO -N H • 011(0,11,,) • C02C.,1I5 
X. C,H, • CO • NH ■ CH. • CO • NII • CH(C4H0) • CO • NH ■ C2IIS 

2-Phenyl-S-methoxymidazol, C,0H,0ON2 (II. oder III.). 2-PhenyIimidazolon-(5) 
wird mit 1 Mol. XaOC2II5 gel., der A. im Vakuum entfernt n. der Riickstand mit 
1 Mol. CII3J in Bzl. gckocht. Rohprod. in sd. W. losen, Filtrat nach Zusatz von 
K2C03 ausatliern. Blfittchen aus W., F. 56—58°, 11., langsam 1. in verd. HC1. —
l-Benzyl-2,3-diphenylimidazolidin, C22H22N2 (VI.). Das durch Red. von 1,2-Diplienyl-
5-chlorimidazol u. Aus&thern der wss. Lsg. erhaltene Rohprod. erstarrt teilweise 
krystallin., die feste M. wird vom 01 (V.) abgesaugt. Bliittrige Nadeln aus CH3OH,
F. 123°, wl. in W., k. A. — Phenylbenzylathylendiamin, C15H 18N2 (V.). Die wss. 
Lsg. desselben Red.-Gemisches wird mit HC1 angesiiuert, auf Wasserbad erhitzt, 
Benzaldehyd mit A. entfernt, alkal. gemacht u. ausgeiithert. 01,- Ivp.13 214—216°, 
nach lfingerer Zeit erstarrend, 11. auBer in W., starkę Base. Dipikrał, C2;H210 14N8, 
gelbe Nadeln aus CH30H , F. 158—160°. Dipikrolonał, C30H3,0 10N10, liellgelbe 
Nadeln aus A., F. 215—217°. — Benzoylglycylglyeinathylesłer (VII.). Nach F is c h e r  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38 . 614 [1905]). Die Ausbeute an Hippurylchlorid ist 
besser, wenn man das Rohprod. mit Chlf. ausschiittelt. — 2-Phenyl-5-chlorimidazol-
1-essigsaureaihylester (nach IV.). Aus VII. mit 2 Moll. PCI- in Chlf. (Wasserbad), 
wss. Lsg. mit Soda fiillen, ausatliern. Gelblichcs 01. Pikrat, C19H1(;05N6C1, gold- 
gelbe Nadeln aus methylalkoh. Lsg., F. 140—142°. — 2-Phenyl-S-chlorimidazol-
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1-essigsdureamid, Cu H10ON3Cl. Aus dem yorigen mit konz. alkob. NH3 (Zimmer-
temp., 24 Stdn.). Nadelchen aus W., F. 253° nacli Sintern bei 248°. Hofmannscher 
Abbau gelingt nielit, da die Verb. von wss. Bromlauge nicht angegriffen wird. Mit 
Br in NaOCH3-Lsg. entsteht nur das Bromdeńv., CnH0OlSr3ClBr, blattrige Nadelchen 
aus A., F. 264° nach Sintern bei 260°,"l. in yerd. Siiuren. — Acetylglycinathylamid, 
C6H120 2N2 (VIII., R =  C2n s). Aus Acetylglycinester u. wasserfreiem NIIaC2H5 
(Rohr, Zimmertemp., 24 Stdn.). Fettige Bliittchen aus Toluol, F. 144°, 11. in W., A., 
wl. in Bzl., Toluol, Chlf., unl. in A. — l-Athyl-2-methyl-5-chlorimidazol, C6H0N2Cl 
(nach IV.). W ie ohen. Eigentiimlich pyrroliihnlieh riechende Fl., Kp.,,, 101°. 
Pikrat, C12H120 ,N 6C1, gelbe Niidclchen aus yerd. A., F. 154°. — Acetylglycinanilid, 
C10H12OsN2 (VIII., R == C6H5). Wie oben mit sd. Anilin. Mkr. Nadelchen aus 
Xylol, dann W., F. 191°. — l-Phenyl-2-methyl-5-chlorhnidazol (nach IV.). Pikrat, 
C1(sH ia0 7N5Cl, tiefgelbe Nadeln aus A ., F. 176°. — Benzoylglycylleucinatliylester, 
CI7H2l0 4N2 (IX.). Aus Hippurylehlorid u. 2 Moll. Leucinester in A., mit W. aus- 
schiitteln, Ruckstand der iith. Lsg. auf 120° erhitzen. Zahfl. honiggelbe M., nach 
sehr langer Zeit erstarrend, 1. in A., A., Chlf. — Benzoylglycylleucindtliylamid, 
Ci7H2,0 3N;, (X.). Aus IX. analog VIII. Nadelchen aus Eg., F. 209°, 1. in A., 
Chlf., h. W. u. Eg., unl. in A., Bzl. (Hely. chim. Acta 8. 873—83. 1925. Zurich, 
Univ.) L in d e n b a u m .

G. W ittig , Zur Erscliliejhmg der Benzo-y-pyrone. In Gemeinschaft mit 
Fr. Bangert und H. E. R ichter. In Erganzung einer fruheren Mitteilung (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 88; C. 1924. I. 776) wurde festgestellt, daB bei der Konden- 
sation von JEssigsaureanhydrid u. Na-Acetat mit o-Acetophenolen neben den ent- 
sprechenden Deriyy. des CJiromons u. Cumarins auch 3-Acetochromone entstehen, 
durch dereń Aufspaltung dann die Chromone sich bilden. — Bei der Einw. von 
EssigsHureanhydrid u. Na-Acetat auf das o-Aceto-p-b-esol (I) muBte das 2,6-Di- 
methyl-3-acetochromo7i (II) entstehen, das aber bei der Aufbereitung des Reaktiong- 
gemischs mit Na-Alkoholat zu 2,6-Dhnethylchromon abgebaut wurde. I I  lieB sich 
durch Rk. von Acetanhydrid u. Na-Acetat mit dem o-Oxyphenyl-l,3-diketon I I I  
synthetisieren u. zeigte bei Behandlung mit Ketonreagenzien nur gegeniiber Hydroxyl- 
amin starkę Reaktionsfahigkeit. Mit diesem bildet es schon in essigsaurcr Lsg. ein 
mit Bzl. leicht trennbares Gemisch des Mono- u. Dioxims. Demgegenuber oximiert 
sich das 2,6-Dimethylchromon nur in alkal. Lsg. Bei der Oximierung des Reaktions- 
gemischs aus I  u. Essigsiiureanhydrid (-f- Na-Acetat) erhielt mau 51% nn den 
beiden Oximen, womit die Entstehung von I I  bewiesen ist. Der Ruckstand nach 
Abtrennung dieser Oxime lieferte, nach der Na-Alkoholatmethode aufgearbeitet,
2,6-Dimcthylchromon u. 4,6-Dimethylcumarin (TV). Auf Grund der Fahigkeit der 
Chromone, Oxoniumverbb. zu bilden, konnen sie leicht von den Cumarinen getrennt 
werden. Durch Abselieidung mittels des HCl-Anlagerungsprod. u. dessen Wieder- 
zers. wurde mittels dieser Methode das 2,6-Dimethylchromon in 16% Ansbeute er
halten, wahrend sich an 4,6-Dimethylcumarin 24% ergaben.

A u fk la r u n g  d es R e a k tio n sm e c h a n ism u s . Die B. des 2,6-Dimethyl- 
chromons muB durch innere Kondensation des Acetophenolesters l a  unter II20-Ab- 
spaltung erfolgen, da fur eine Entstehung uber ein Diketon (III) keine Anhalts- 
punkte yorliegen. — Schwieriger ist die Erklarung der B. des Acetochromons I I  
aus dem o-Aceto-p-kresol. Aus einer Reihe von Moglichkeiten lieB sich die B. des 
Oxychromanons Ib  ais Zwischenphase sicher stellen, wenngleicli Ib  nicht isoliert 
werden konnte. Der Beweis gelang damit, daB die B. yon 2,6-Dimethylchromon 
beim Erhitzen des o-Oxyphenyl-l,3-diketons I I I  mit Propionsaureanhydrid u. Na- 
Propionat sich nur bei Annahme eine3 Zwischenprod. I b ,  nicht aber durch einen 
intermediSren Propionsaureester yon I I I  erklaren laBt. SchlieBlich konnte ein
2-Oxychromanon ausgehend vom 2-i-Butyro-4-chlorphenol dargestellt werden, da
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hierbei dic ILO-Abspaltung durch die Methylgruppen yerhindert wird. Es entstand 
der Essigsaureester des 2-Oxy-2,3,3-ińmethyl-6-chlor-8-acetochromanons, der mit h. 
NaOH 3-Aceto-5-chlorsalicylsaure u. Methyl-i-propylkełm lieferte. Fiir weitere 
Zwischenglieder der B. von II  aus I  lassen sich Wahrscheinlichkeitsargumente 
anfiihren. Die B. des Enolprod. I c  ist ais unwahrscheinlich anzunehmen, besser 
liiBt sich Id  rechtfertigen, bei dem dann die Acetylgruppe unter B. yon I I  an das 
benachbarte C-Atom mit dem groBten freien Affinitiitsbetrag (nach T h ie le )  springt. 
Man kann sich aueh beim 2-Oxychromanon eiuen Teil enolisiert yorstellen, wobei 
dann Addition von (CIT3C0)20  an die Doppelbindung u. darauffolgende Abspaltung von 
CH3C02II u .  H20  anzunehmen wiire. — Fiir die B. des 4,6-Dimethylcumarins (1T) 
aus I  wird die Erkliirung von v. K o s t a n e c k i  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 102 
[1902]) durch die Yersuchsergcbnisse niclit gestiitzt, u. es bleibt ais einzige Mog- 
lichkeit die Kondensation iiber den Ester von I ,  wobei es nahe liegt, wie bei der 
Chromonbildung ein ketoliihnliches Zwischenprod. anzunehmen.

G ii lt ig k e it  der C h ro m o n -C u m a r in -S y n th esc . Mittels Essigsaureanhydrid 
u. Na-Acetat lassen sich alle Phenole innerhalb 4—25 Stdn. kondensicren. Yom 
Resorem ausgehend gelangte man aueh zu Benzodi-y-pyronen. Mittels A1C13 lieB 
sich das Acełat des 2-Metliyl-7-oxycliromons in das 2-Mcthyl-7-oxy-8-acctochromon (Y) 
uberfuhren, dessen Konst. (Acetylgruppe in 8 u. nieht in 6) dadurch bewiesen wird, 
daB bei sciner Zera. das 2,6-Diaceto-l,3-dioxybenzol entsteht. Wurde Y mit (CH3C0)20  
u. Na-Acetat behandelt, so entstand scblieBlich das a,a'-Dimethyl-{3'-acetobenzodi- 
y-pyron (YI). Durch Kondensation der entsprechenden o-Acylphenolc mit (CH3C0)20  
u. Na-Acetat erluilt man in guter bezw. fast theoret. Ausbeute in 3-Stellung sub- 
stituierte Chromone wie aueh die 2-Pbenylchromone (Flavone) u. 2,3-Diphenyl- 
chromone. — Bei o-Chloracetophenolen ergab die Rk. Gemiselie, wobei zu berttek- 
sichtigen war, daB hier bei Einw. von Na-Acetat in alkoh. Lsg. Cumaranone ent- 
stelien. Man behandelte daher auf letzterem W ege hergestelltes 4-Chlorcumaranon 
(L ie b ig s  Ann. 405. 370 [1914]) mit (CH3C0)20  u. Na-Acetat, wobei man das Acełat 
des 3-Oxy-4-chlorcumarons erliielt, daa mit konz. I12S 0 4 den Auagangskorper zuriick- 
bildet, mit verd. Siiuren aber das rotc 2-Kcto-l,2'-dehydro-lt2 ‘-di-[4-chlorcmnara7i] (YII) 
liefert. Das Rk.-Gemisch von o-Chloracctophenolen mit Siiuren behandelt ergab 
aber bei der Digestion mit NaOH nur 2-Methyl-3,6-dichlorchromon u. 2-Methyl-3-oxy- 
6-chlorcTiromon: cumaronśihnlicho Prodd. fehlten. — o-Bromacełophenol lieferte den 
Eaaigaiiureeater des Chromonols Y III, wodurch aueh Chromonole jetzt gut erhiiltlich 
sind. — 2-Substituierte Chromone werden glatt erhalten, wenn man die 3-Stellung 
(z. B. mit CH3) besetzt. Man hoffte, aus den zugehorigen Estern der o-Acylphenolo 
mit (CH3C0)20  u. Na-Acetat die H20-Abspaltung zum Pyronring durclifiihren zu 
konnen. Ea trat aber stets Umesterung ein, u. es wurde z. B. aus dem Fropionat 
des 2-Propionyl-d-chlorphenols einheitlieh; das 2,3-Dimethyl-G-chlorchromon statt des
2-Athyl-3-methyl-G-chlorchromons erhalten.

D ie  E in w . von  S a u reestern 'ru. N a a u f  o -A c e to p h e n o le  (vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 88; C. 1924. I. 776) fiihrte leicht zu o-Acetylacetoplienolen, die bei 
Behandlung mit Siiuren den Pyronring schlieBen, was zur Darst. von Benzo-/-pyronen 
mit unsubstituierter 3-Stellung ausgenutzt wurde. Hierbei ergeben sich nur 
Scliwierigkeiten bei Phenolen mit ungesiitt. Substituenten. Einw. von Eatcrn der 
Ameisensaure auf o-Acetophenole lieferte Chromone mit unbesetzter 2- u. 3-Stellung.

V ersu ch e . 2-Acetylacełophenol, Ci0H10O3 (IX). Ans o-Acetophenol u. Essig- 
eater (-)- Na). Aus Bzl. yerfilzte Nadelchen, F. 90,5—91,5°. Daraus mit konz. 
IIjSO, bezw. aus Eg. Mineralsiiurc das 2-Methylchromon. — 2-Methyl-3-aceto- 
chromon, CxaHI0O8. Aus IX mit sd. (CH3C0)20  u. Na-Acetat (2 Min.). Nadeln, 
F. 88,5—89,5°, kaum 1. in Bzn., 11. in Bzl., A., Eg. — 2-Acetylaceto-6-methylplienol 
(ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 21; C. 1925. I. 1203), aus 2-Aceto-6-methylphenol.



Nadelu, F. 85—86°.. Daraus 2,8-Dimethy'lchromon, aus A. Nadeln, F. 111—112“. — 
2-Acelylacelo-5-mcthylphenol, Cn II120 3. Aus 2-Aceto-5-methyIphenol. Nadeln aus 
Bzl., F. 76—77°. — 2,7 -Dimetkylchromon, C^HujCj. Nadeln aus Schwerbzu., 
F. 97,5—98,5°, Kp.!5 192—193°. — 2%7-Dmetliyl-3-acetoćhromon, C,3II12Os, Nadeln 
aus Schwerbzn., F. 107,5—108,5°. —v’ 2,6-Dbiiethyl-3-acetochromon, Ci3HI20 3 (II). 
Aus III  in einer Ausbeute von 85—90%. Nadeln aus verd. A., F. 114,5—115,5°.— 
2-Acetylaccto-3,o-dimethylphenol, C12H ,,0 3. Aus 2-Aceto-3,5-dimelhylphenol. Nadeln 
aus verd. A., F. 116—117°. — 2,5,7-Trimethylch'omon, C,,,H120 2. Kp.15 177°, Nadeln 
aus Schwcrbzn,, F. 55—56°. -— 2 lS,7-Trimcthyl-3-dćetochromon, C^H^Os. Nadeln 
atts verd. A. oder Schwerbzn., F. 112—113°. — 2-Acetylaceto-l-naplilhol, Ct.,H,20 3. 
Aus 2 -Aceto-l-naphthol, Ausbeute 85 — 90%. Intensiy gelbe Niidelclien aus 
Schwerbzn., F. 110,5—11.1,5°. — 2-Melhyl-[L^-naph/ho--/-pyi-on], C^HioOj. Farblose 
Nadelelien aus verd. A . oder Scbwerbzn., F. 174—174,5°. — 2-Methyl-3-aceto- 
[1,2-naplitlio-y-pyroii], CIOII,20 3. Nadeln aus Scliwerbzn., F. 143—144°. — 1-A.cetyl- 
aceto-2-naplitliol, ChH 12Os. A us l-Aceto-2-naphthol. Fast farblose Nadeln aus 
Bzl., F. 152° (Zers.). — 2-Meikyl-[2)l-naphiho-y-pyron]. Aus verd. A. F. .164°. -—
2-Methyl-3-aceto-[2,L-napldho-y-pyi-im]. Farblose Nadeln aus konz. A., F. 156—157° 
(vgl. Schneider u. Kuxau, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 2306; C. 1922. I. 98).

E in w . von  E s s ig s iiu r e a n liy d r id  u. N a -A c e ta t  a u f o -A c e to p h e n o le  
Dic Yorschrift zur Kondensation von 2-Accto-d-methylphcnol (I) (ygl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 92; C. 1824. I. 776) wird vcrbcssert. Die Trennung des Reaktions- 
gemisches erfolgt durcli Einw. von NHaOH,IICl. — Monoxim des 2,6-Dimethyl-
3-acetochromons, C13Hi!,03'N. Gelbe Nadeln aus verd. CH30H , F. 100—.100,5°. 
Verss. zur Abspaltung der Oximgruppe scheitertcn. — Dioańm des 2,6-Dimethyl-
3-acelochromons, C13H;lO:)N2. Aus Eg. F. 222—224° unter Dunkelfarbung u. Gas- 
entw. — Die Kondensation von 2-Aeetophenol ergab etwas 2-Methyl-3-acełochromon 
u., nach der Na-Alkoholatmethode aufgearbeitet, 4-Methylcumarin, Nadeln F. 78—79", 
2-Acctylacetophenol u. 2-Methylchromon. — 2 - Aeeto • 6 - methylphenol liefcrte 
2,8-Dimethylchromon in 35% Ausbeute u. 4,8-Dimethylcumarm in 15%, Nadeln 
aus A., F. 112—113°. Boi Zers. des Kondensats crhiilt man daueben 3-Methyl- 
salicylsdure. — 2-Aceto-5-methylphenol ergab 20% 2,7-Dimethylchromon u. 12% 
4,7-Dimetliylcwnarin, Nadeln aus A., F. 132°. Sd. NaOII bildete aus dem Kondensat 
d-Methylsalicylsaure. — 2-Aceto-3,5-dimethylphenol liefertc 2,5,7-Trimethyl-3-aceto- 
ehromon n(ń>en2,5,7~TrunetJiylcln-onwn, dessen salzsaures Oxoniumsalz, C12H120 2,HC1, 
F. 152° (Zers.), ziemlicli bestiindig ist. Sd. 2-n. NaOII bildet nur wenig 4,6-Dimethyl- 
salicylsaure. — Aus 2-Aceto-l-uaplithol wurden 64% an 2-M ethyl-3-aceto- 
[l,2-naphtlio-7-pyron] gewonnen. Sd. 2-n. NaOII lieferte l-Oxy-2-naphihoesaure, 
ohne daB ein Cumarinprod. nachzuweisen 'war. — l-Aceto-2-naphthol ergab 35% 
an 2-Metliyl-3-aecto-[2,l-naplitho-/-pyron] neben 2-Methyl-[2,l-naphtho-j'-pyron]. —
2-Aceto-G-mtrophenol, C8tI;04N. Aus 2-Acetophenol u. 1IN03 in Eg. Gelbliclic 
Nadeln aus verd. CH3OII, F. 98,5—99,5°. — 2-AMio-4-methyl-6-niirophenol, C,H30 4N. 
Aus 2-Aceto-4-methylpheuol mit KNOa u. verd. HaS 04. Gelblichc Nadeln aus vera. 
A., F. 130—130,5°. Nitrierung von 2-Aceto-4-methylphcnol u. -4-methyl-6-nitro- 
phenol mit konz. IIN 03 bildet 2-Aceto-4-mcthyl-x,6-dinitropIienol (bezw. das Nitro- 
keton des 2-Aceto-4-methyl-6-nitrochinols), C8HsO0N2, Prismen aus A., F. 147—147,5°.
— 2,6~Dimetliyl-3-Meło-S-nitrochromon, C13Hu 0 5N, aus2-Aceto-4-methyl-6-nitrophenol. 
Braune Nadeln aus CH30H , F. 146,5—147,5°. — 2-Aceto-l,4-dioxybenzol, C8H80 3. 
Durch Erhitzen von Hydrochinondiacetat mit A1C13. Ilellgelbe Krystalle aus 
CH3OH, F. 197,5—198,5°. Daraus das Acełat des 2-Methyl-3-aceło-0-oxychromons, 
CuHijOj. Nadeln aus Bzl. u. Bzn., F. 120—121°. Daraus 2-Methyl-3-aceto-6-oxy- 
chromon, C12Hl0O4. Nadeln aus CH3OII, F. 215—216°. Daraus mit sd. konz. Soda- 
lsg. 2-Methyl-6-oxyclu-omov, Nadeln aus CIJ30H , F. 241 — 242?. — 4,6-Diaceto-
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1.3-dioxybenzol. Aua Resorcindiaeetat iu Nitrobzl. mit A1CI.,. Aus A. F. 177—178°. 
Kondensationsverss. erfolglos. — 2- Methyl - 7 - oxy-8-acetochromon, Ci,HI0O4 0  )• 
Nadeln aus CH30H , F. ISO — 187°. Daraus mittels Na-Alkoholat 2,4-Diaceto-
1.3-dioxybenzol, CI0H100 4, Nadeln aus CH3OH, F. 88—89°. — a ,a ’-Dirnethyl-ft'-aceto- 
[ibenzo-lji,5,6-di-(y-pyron)], Cl6H,„03 (TI). Nadelchen aus Eg., F. 210—211".
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Propionat des 4-C’hlorphenols, C0H0O2Cl. Aus 4-Chlorphenol u. Propionyl- 
chlorid. Ol vom Kp. 231—236°. Hieraus mittels A1C13 (130 — 140°, l ' /2 Stdn.)
2-Propionyl-d-chlorplienol, C0H9O3Cl (X), Nadeln aus verd. CII..OH, F. 56,5—57,5°. — 
Propionat des 2-Propionyl-4-chlorphcnols, Ci2H,30 3C1. Aus 11-Propiophenou u. 
Propionylclilorid (-[- CaCL,, 110°, 2 Stdn.). 01, Kp.u 170°. — 2,3-Dimcthyl-6;ćhlor- 
chromon, Nadeln aus CH30H , F. 106—107°. — 2-Athyl-3-mełhyl-6-chlorcliromon, 
CiaHuOaCl. Aus X mit Propionsiiureanhydrid u. Na-Propionat. Nadeln aus 
Schwerbzn., F. 66—67°. — 2-Chlormethyl-3-methyl-6-chlorcliromon, CnIi30 2Cl2. Aus 
X mit Chloracefylchlorid u. CH2ClC02Na. Nadeln aus Bzl.-Bzn., F. 125,5—126,5°. —
з,G-Dimcthyl/lavon, C1;H140 2. Aus 2-Propionyl-4-methylphenol, Benzoesiuircanhydrid
и. Na-Benzoat. Nadeln aus CH3OII, F. 93°. — n-Butyrat des 4-Chlorphenols. 
C1(,HU0 2C1. Aus 4- Chlorphenol u. u-Butyrylchlorid. Ol vom Kp. 249—251°. 
Hieraus 2-n-Butyro-4-chlorphenol, C10IIn 02Cl, aus verd. CII3OH F. 49—505. —
2-Mełhyl-3-ałhyl-6-chlorchromoti, Ó,2IIU0 2C1. Nadeln aus CIT3OH, F. 103—104°. —
3-Athyl-t>-methylflavon, C,sHItsOa. Aus 2-n-Butyro-4-methylplienol, Benzoesaure- 
anhydrid u. Na-Benzoat. Glauzende Nadeln aus CH3OII, F. 73—74°. — 3-n-P>-opyl- 
6-methylflavon. C10H,sOa. Aus 2-n-Valeryl-4-methvlphenol. Kp.12 265°, Nadeln aus 
CHsOH, F. 77—78°. — 2-i-Valeryl-4-melhyljihenol, C19H I80 2. Aus 2-i-Yaleryl-
4 - methylphenol. Krystalle aus A . , F. 150°. — 2 - Plicnylaceto - 4 - chlorphenol, 
CmHu 0 2C1 (XI). Aus 4-Chlorphenolmethylathcr u. PhenylcBsigsiiurechlorid (-{- A1CL). 
Kp.30 2S0—285°, Nadelchen aus CH„OH, F. 66—67°. Hieraus 2-Methyl-3-phmyl- 
(i-chlorchromon. C10HuO2Cl. Bliittchen aus verd. CHaOH, l 1. 127—128°. — 2,6-Di- 
methyl-3-phenylchromon, Ci;HuOa. Aus 2-Phenylaceto-4-methylphenol, Acetanhydrid 
u. Na-Acetat. Kp.,„ 229- 230°, Krystalle aus Schwerbzn., F. 91°. — 2,3-Diphenyl- 

Aus X I, (C0H5C0)2O u . Na-Benzoat. Niidelchen aus 
A., F. 178—179°. Spaltuug mit 40%ig- KOII ergibt das K-Salz des 2-Oxy-5-chlor- 
desoxybenzoins, 5 - Chlorsalicyhanre u. Benzoesaure. — Oxim des 2,3-Diphenyl-

G-chlorchromon, C21II,a0 4Cl.



6-chlorchromons, C311I140 2NC1. Soliwacli gelbe Nadelchen aus CH3OH, F. 206 bis 
206,5°. — 2)3-Diphenyl-6-methylchromon, Ci2H10O2. Nadeln aua A., F. 170°. —
2-Siyryl-3-phenyl-6-methylcliromon, C21H,80 2. Aus 2-Phenylaceto-4-methylphenol, 
Zimtsaureanhydrid u. zimtsaurem Na. „ Ahscheidung ais Perchlorat; asbestartige M., 
F. 179°. — 2-Metlujl-3,6-dichlorchrornon, C10H6O2Cl2. Aus 2-Chloraceto-4-chlorphenol. 
Gelbliche Bliittchen aus CH3OH, F. 155,5—156,5°. — 2,6-Dunethyl-3-chlorchromon, 
CjjHgOgCl. Aus 2-Chloraceto-4-methylphenol (neben 2,6-Dimethyl-3-oxychromon). 
Aus yerd. A. F. 145—146°. — JBromacetat des 4-Mełhylphenols, C9IT0O2Br. Aus 
p-Kresol u. Bromacetylbromid. Kp,00 180—181°. Daraus mit A1C13 2-Bromaceto- 
■i-methylphenol, C9H90 2Br. Nadeln aus yerd. CHsOH, F. 45,5—46,5°. Hieraus das 
Acetat des 2,6-Dimethyl-3-oxychromons, CJ3H120 4, Nadeln F. 119,5 — 120,5°. —
2,6-Dimethyl-3-oxychromon, Cn lI10O3. Glanzende Nadeln aus A., F. 188—189°. 
Bestiindig gegen sd. Alkalien. — Acetat des 3-Oxy-d-chlorcumarons, C10H7O8Cl. Aus
4-Chlorcumaranon. Kp.i0 165—167°, F. 30,5—31°. — 2-Keto-lJŹ'-dchydro-l,2'-di- 
\jl-chlor cumaraii], CleII80 3Cl:i (VII). Aus yorst. Verb. oder aus 4-Chlorcumaranon. 
Eote Nadelchen yon Seidenglanz, F. 210—211° bei Einbringen in ein auf 200° ge- 
heiztes Bad. Bei langsamem Erhitzen Gelbfarbung bei 190°, u. dieses Polymere 
Bchm. bei 321°. — Semicarbazon des d-Chlor cumar anons, C9H80 2N3C1, Nadeln aus 
viel A., F. 237—238° (Zers.).

Acetat des 2-Aceto-d-chlorphenols, C10H9O3Cl. Aus 2-Aceto-d-chlorphenol (XII) 
u. Acetylchlorid (-}■-CaCL,). Kp.un(cr mm 156—157°. Daueben bildet sich 2-Methyl- 
3aceto-6-chlorchromon, C12H90 3C1. Seidengliinzende Nadeln aus yerd. CH3OH, 
F. 126,5—127°. — Einw. yon PropionsSureanhydrid u. Na-Propionat (109°, 5 Stdn.) 
auf XII oder dessen Acetat (Umesterung!) lieferte im Verhiiltnis 4 :1  das 3,d-Di- 
methyl-6-chlorcumarin, CnH9OjCl, Bliittchen aus Schwerbzn., F. 140—141°, u. 2-Athyl-
6-chlorchromon, CnH00 2Cl, Nadeln aus Bzn., F. 137—138°. X II mit n-Buttersaure- 
anhydrid u. Na-n-Butyrat lieferte 2-n-Propyl-3-n-butyro-6-chlorchromon, CI(jHj703C1, 
Nadeln aus PAe. F. 65—66°, neben einer geringen Menge offenbar yon 3-Athyl- 
d-methyl-6-chlorcumarin, F. 120—125°. — Benzoylchlorid mit Na-Benzoat u. XII 
erhitzt ergibt ein Gemisch yon 6-Chlorflavon u. 3-Benzoyl-6-chlorflavon, das beim 
Kochen der alkoh. Lsg. mit NaOC2H6 ubergeht in 2-Benzoylaceto-d-chlorphenol, 
C^Hj^gCl, Tafelehen aus A., F. 107—108°. Daraus mit konz. II2S04 6-Cklorflavon, 
C16H90 2C1, Nadeln aus CH30H , F. 181°. — Benzoat des 2-Benzoylaceto-d-chlorphenols, 
C21H160 4C1. Nadeln aus CII3OII, F. 128,5—129,5°. — 6-Methylflavon. Aus XII 
Kp.ia 235°. — 2-Formyl-aceto-d-chlorphenol, C9H ,03C1. Aus X II u. Ameisensaure- 
ester (-}- Na). Nadeln aus yerd. CH3OH, F. 148—149° (Zers.). Dieses Osymethylen- 
deriy. lost sich in konz. H ,S04 mit schwacher gelbblaulicher Fluoreseenz u. gibt 
beim Ausspritzen mit W. das 6-Chlorchromon, Nadeln aus A., F. 137—138°. —
3-IJhenyl-d-mcthyl-6-chlorcumarin, C ^ H j^ C l. Aus XII, Phenylessigsiiurechlorid u. 
Phenylacetat (2 Stdn., 180°). Seidengliinzende Nadeln aus A., F. 190,5—191,5°. Ein 
Chromon entstand nicht. — 2-Benzoyl-d-chlorphenol, C15HtJ0 2Cl (XIII). Aus 4-Chlor- 
phenolbenzoat. Blattchen aus CH3OH, F. 93—94°. Daraus d-Phenyl-6-chlorcumarin, 
C16H90 2C1. Seidengliinzende Nadeln aus A., F. 147—148°. — 3,d-Diphenyl-6 chlor- 
cumarin. C21H J30 ;1C1. Aus X III, Phenylessigsiiurechlorid u. Na-Phenylacetat. 
Schwachgelbe Nadeln aus A., F. 163,5—164°.

Einw. yon sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat auf den Methyliither des 2-Aceto-3,5- 
dimethylphenols blieb ohne Rk. — Methyl-[2-acetylaceto-3,5-dimethylphenyl\-ather, 
C13HI60 3. Aus o-Aceto-symm-xylenolmetbylśither u. Essigester (-}- Na). Kugelige 
Aggregate aus Schwerbzn., F. 59—60°. Erhitzen mit (GE^COJjO u. CH3C02Na ergab 
Schmiere. — Methyl-[2-aceto-d-chlor-5->nethylphenyI]-ather, C10H nO2Cl. Aus der Na- 
Verb. des 2-Aceto-4-chlor-5-methylphenols (XIY) mit (CH3)sS 0 4. Nadeln aus Bzn., 
F. 79—80”. — Acetat des 2-Aceto-d-chlor-5-methylphenols, C,,HU0 2C1. Aus XIY mit
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Acetylchlorid. Kp.ls 165—167°, Nadeln aus PAc. F. 35—36°. Kondensationsycrse. mit 
dieser Verb. bestiitigten die Annalime, daB die Chromon-Cumarin-Kondensation iiber 
denEster deso-Acetophenols geht. Verss.,dasNa-Acetat durchPa0 6, konz.HaS 04,ZnCla 
zu ersetzen, lieferteń Sclimieren, aus denen das Zers.-Prod. des Chromons, 4-Methyl-
5-chlorsalicylsaure, erhalten werden konnte. Wurde das Acetat mit Propionsaure-
anhydrid u. Na-Propionat erhitzt. so lieB sich im mit NaOII gekochten Nd. Methyl- 
iithylketon ais p-J^itrophenylliydrazon nachweisen. Filtrieren u. Ansauem lieferte 
die 4-Methyl-5-chlorsalicylsaure u. 3 ,4 ,7-Trimethyl-6-chlorcu7narin, CiaHu OaCl, Nadeln 
aus A., .F. 162—163°. — Acetat des 2-Methyl-4-acetophenols, Cu Hls0 8. Aus 2-Methyl-
4-acetophenol. Krystalle aus Schwerbzn., F. 60—61°. Daraus mit Propionsiiure
anhydrid u. Na-Propionat durch Umesterung das Propionat des 2-Melhyl-4 aceto- 
phenols, Ci2H 140 8, Ol, Kp.14 168—169°. — Semicarbazon des 2-Methyl-4-acetopJienol- 
propionats, C13H17OsN3. Aus A. F. 192—193° (schwache Zers.) — Verss., aus 2-Acetyl- 
accto-4-inethylphenol (XY) das 2-Oxy-2,6-dimetliylchromanon zu gewinnen, scheiterten, 
es wurde nur Ausgangsprod. u. 2 ,6-Dimethylchromon erhalten. — Acetat des 2-Brom- 
aceto-4-methylphenols (?). Aus 2-Bromaceto-4-methylphenol, (CHsCO)aO u. CII3C02Na. 
Bei 14 mm Druck geht ein Ol yon 150—210° iiber u. zeigt ziihe Konsistenz. — 
Einw. von Propionsiiureanhydrid u. Na-Propionat auf XY liefert neben 2 ,6-Dimethyl
chromon daa 2 ,6-Dimethyl-3-propio7iylchromon, C14Hi40 8, Nadeln aus verd. A., F. 81 
bis 82°. Ergibt mit sd. Sodalsg., 2,6-Dimcthylchromon. — Essigsaureester des 2- Oxy- 
2,3,3-trimethyl-6-chlor-8-acetochromanons, C10H1!OtlCl. Aus 2-i-Butyro-4-chlorphenol 
mit (CH3C0)20  u . CH3C02Na. Kp.12 176—179°, Nadeln aus CH30H, F. 79,5—80°. 
Spaltung mit NaOH ergab Methyl-i-propylketon (ais p-Nitrophenylhydrazon isoliert) 
u. 3-AcetoS-chlorsalicylsaure, C9H70 4C1, Nadeln aus verd. A., F. 173—174°. (L ieb ig s  
Ann. 4 4 6 . 155—204. 1925.) B e h r le .

Georg W ittig , Darstellung von Benzo-di-[y-pyronen~\. (Vgl. yorst. Eef.) Von 
Propionylresorcinen ausgehend, gelangt Vf. zum u,fl,eć-Tetram ethyl-\benzo-l,6;
3,4-di-(y-pyron)] (I) u. zum u,fi,u',8'- Tetramethyl-[benzo-l,6; 3,2-di-(y-pyron)~\ (II).

Y ersu c lie . (Mit- 
bearbeitet von H. E. R ich  • 
ter.) Besorcindipropionat, 
CiaH140 4. Aus Resorcin 
u. Propionylchlorid, Kp. 
297—298°. Daraus durch 
Erhitzen mit ZnCl2, 4,6- 

Dipropionylresorcin, 
CiaHI40 4. Nadeln aus A., 

F. 125—126°. Hieraus mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat (170°, 4 Stdn.) a,ft,a',(J'- 
Tetramcthyl-[benzo-l,6-,3,4-di-(y-pyron)2, C16H140 4 (I). Verfilzte Nadeln aus A., F. 271 
bis 272°. AUgemein zwl. — u,u'-Diphcmjl-$ ,(¥-dimethyl-[benzo-l,6\3,4-di-(y-pyron)], 
Cj8Hi80 4. Analog mit (CsH6C0)a0  u. Na-Benzoat (200°, 3'/2 Stdn.). Verfilzte Nadeln 
aus Bzl. -f- Bzn., F. 261—261,5°. — 2,3-Dhnethyl-7-oxychromon, Cn H10O3. Aus
6-Propionylresorcin mit (CH8CO)jO u. Na-Acetat (160—170°, 3 Stdn.). Schwach 
gelblichc Niidelchen aus A., F. 257—258°. — Hieraus mit Propionsiiureanhydrid u. 
Na-Propionat das Propionat des 2,3-Dimethyl-7-oxychromons, C14H140 4. Gliinzende 
Blitttchen aus A ., F. 75,5—76,5°. Daraus durch Erhitzen mit A1C13 2,3-Dimctliyl-
7-oxy-8-propionylchrotnon, C14Hi40 4 (III). Yerfilzte Nadeln aus A ., F. 161,5—162°.
Liefert mit (CH8CO)aO u. Na-Acetat a,(3,u',fi'-Tetramethyl-[benzo-l,6\3£-di-(y-pyron)], 
C,6H140 4 (II). Scidcngliinzende Nadeln aus A., F. 188—191°. — II  u. I I I  liefern 
bei 3-std. Kochen mit alkoh. NaOCaH6 das 2,6-Dipropionylresorcin, CnH140 4, Nadeln 
aus CH30H, F. 82°, was die 8-Stellung der Propionylgruppe bei III  erweist. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 59 . 116—19. Marburg, Uniy.) B e h e le .



Cli. Granaclier, A. Ofner und A. Klopfenstein, iiber die Verwendung des 
Rhodanins su organischen Synthesen. VI. Chinrliodin. (V. vgl. Granauuer, Mahai; 
u. Gero , Hclv. chim. Acta 7. 579; C. 1924. II. 40.) Das o-Nitrobenzcilrliodanin 
(5. Mitt.) wird von Fe(OH)2 in alkoh. Lsg. zum o-Aminobenzalrhodanin reduziert. 
Arbeitet man jedocli in was. Lsg. (1. c.), so erhSlt man beim Ansiiuern eine um 
IIjO iirmere Verb., der nach lSildungsweise, Eigenschaften u. Abbau Formcl III. 
zukommt. Da fertig gebildetes o-Aminobenzalrhodanin durch wasserentziehende 
Mittel (z. B. Acetanhydrid) nicht in III. iibergefiihrt wird, so ist anzuuehmen, daB 
der sebr alkaliempfiudliclie Rhodaninring clurch die Soda geoffnet wird u. dann 
RingscliluB in anderer Richtung erfolgt (Zwischcnstufen I. u. II.). Damit steht im 
Einklang, daB o-Aminobenzalrhodanin nach kurzem Koehen mit yerd. Sodalsg. beim 
Ansauern III. liefert. III., von VfF. Chinrliodin genannt, bildet Salze u. Atlier, die 
sieli yon der tautomeren Formcl IV. ableiten, u. ist ein sebr bestiindiges Ring- 
system, das von sd. konz. Laugen nicht zerstort wird. Erst in der Alkalischmelze 
erleidet es Abbau zum 3-Sidfhydrylcarbosłyril bezw. 3-Sulfhydryl-2-chinolon (V. bezw. 
VI.) u. schlieBlicli zum Carbosłyril. — N-Alkylchinrhodine (nach III.) konnten durch 
Red. yon o-Nitrobenzal-N-alkylrhodaninen nicht erhalten werden, jedoch leiclit 
durch Kondcnsation von o Aminobenzaldeliyd mit N-Alkyl(Aryl)rliodaninen. Sie 
werden in der Alkalischmelze ebenfalls zu V. (VI.) abgebaut. — Ein salzbildendes 
Cliinrliodinderiy. mit NIIs-Gruppe wurde vom 2,4-Dinitrobenzaldehyd aus zu syn- 
thetisieren yersucht, docli gelaug bier der RingscliluB nicht.
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Chinrliodin, C10H„N2Sa (III. oder IV.). Man yerfalirt zuniichst genau wie bei 
der Darst. der «-Indolcarbonsaure (5. Mitt.), setzt aber an Stelle der NaOH noch 
90 g Soda zu, saugt ab, siiuert das Filtrat mit yerd. HC1 an, lost den Nd. in sd. 
20%ig. NaOH, yerd. mit W. u. fiillt mit HC1. Hellgelbe Bliittclien aus Eg., braun- 
rote Nadeln aus Amylalkohol, F. 295°, unl. in W ., 1. in A., Amylalkohol, Eg. 
Kuppelt nicht mit Diazolsg., reagiert niclit mit sd. Anilin. K-Salz, C^H-N^SoK-f- 
2HjO, stroligelbe Nadeln, gibt mit K3FeCy0-Lsg. ein unl. Disulfid. — Benzylthio- 
iither, CI7H,sN^S4 (nach IV.). Durch Schiitteln des K-Salzes in W. mit Beuzyl- 
chlorid. Strohgelbe Nadeln aus Amylalkohol, F. 145°. — 3-Sulf-hydryl-S-chinolon, 
C9II,ONS (V. oder VI.). Man tragt III. (IV.) in 50°/oig. NaOII bei 120° ein u. 
steigert die Temp. iu 15 Min. auf 180°, lost in W ., filtriert u. siiuert mit HC1 vor- 
siebtig an. Mkr. Nadeln aus Eg., F. iiber 350°, unl. in A ., A ., Bzl., Aceton, wl. 
in Eg., Amylalkohol, 11. in Alkali. Der iu Alkali wl. Anteil der Sehmelze ist das 
zugeliorige Disulfid, 1. in A., Amylalkohol, Eg., Pyridiu. Bei langerem Ver- 
schmeken bis zum kluren FluB erhalt man nach Ansauern, Filtrieren u. Eindampfeu 
reiclilich Carbosłyril,- F. 199°. — 2-Chinolon-3-mctlujltliiodtlicr, C101I0ONS (nach VI.). 
Mit (CIL)aSO., u. verd. KOII. Nach Koehen des Rohprod. mit wenig A. Nadeln 
aus Amylalkohol, F. 274° (Zers.), unl. in W ., A., Aceton, Bzl., Lg., Alkali, wl. in 
A., 1. in Eg., Amylalkohol. — Benzylłhiodlher, O^H^ONS, Nadeln aus Amylalkohol,
F. 234°. — N-Athyl-2-chinolon-3-benzylthioather, C,5IIn 0NS. Aus dcm yorigen mit
G,IL,J u. sd. 20%ig. NaOH. Wiirfel aus Eg., gelbliche Nadeln aus A., F. 138°, 11.
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in A ., Eg., Amylalkohol, Bzl., Aceton, wl. in Lg., unl. in W. — N-Mełhylckin- 
rliodin, CUII8N2S2 (nach III.). Aus o-Aminobenzaldehyd u. N-Methylrliodanin in 
Eg. -(- Na-Acetat (Wasserbad), nach Abscheidung des Prod. Acetanhydrid zugeben 
u. bis zur Lsg. koelien. Hellgelbe Nadeln, F. 205°, unl. in W., wl. in A., zl. in Eg., 
Amylalkohol. — N-Atliylchinrliodin, Ci2II,0N2S2. Analog in sd. Eg. obne weiteren 
Zusatz. Nadeln aus Acetanbydrid, F. 155°, unl. in W., A., wl. in A., 11. in Amyl
alkohol. — N-Plienylchinrhodin, C10IIi0N2S2, Tafeln aus Amylalkohol oder Acet- 
auhydrid, F. oberhalb 285°, unl. in W ., A., 1. in Eg. — N-Benzylchinrhodin, 
C,7H12N2S2, gelbliche Nadeln aus Acetanhydrid, F. 233°. — 2,4-JDinitrobenzal- 
N-tithylrliodanin, C12H90 6N3S2. Aus 2,4-Dinitrobenzaldehyd u. N-Athylrhodanin in 
sd. Eg. Rotbraune Nadelchen aus Eg., F. 133°, 11. aufier in W., Lg., Alkajien. —
2,4-Diaminobenzal-N-athylrhodanin, Ci2Hi3ON3S2. Eine h. alkoh. Lsg. des vorigen 
wird in sd., mit NH4OH vcrsetzte FeSO,-Lsg. gegossen, Nd. mit A. ausgekocht, 
Lsg. mit W. gcfallt. Mkr. rotyiolette Prismen aus Eg., F. 223°, unl. in W ., 1. in 
A., Eg. — IHacełylverb., C18H170 3N3S2, mikrokrystallin. gelbbraunes Pulyer aus Eg., 
F. 272°, zl. in A. (Helv. chim. Acta 8. 883—92. 1925. Ziirich, Univ.) L in d e n b a u m .

Heinrich B iltz und Ernst Peukert, 3-Athylharnsaure und 3-Athylxanthin. 
Die 3-Athylharnsaure wurde dargestellt, um die Einw. des Alkyls in 3-Stellung bei 
der B. von D eriw . zu untersuchen. Von ihr leiten sich die gleichen Verbindungs- 
typen ab wie yon der 3-Methylharnsaure. — V ersu ch e . co-Oyanacetyl-co'-athyl- 
hamstoff, C0H9O2N3. Aus Athylhamstoff u. Cyanessigsaure in Essigsiiureanhydrid. 
Prismen aus sd. W. F. 167°. Wl. in k. W ., in h. W. mit der Loslichkeit 6, wl. 
in A., unl. in A ., PAe. — l-Athyl-6-aminouracil, C0Ii9O2N3. Durch Umlagerung 
des vorigen Korpers mittels NH3. Zer8.-Punkt 282°. Wl. in k. W., 1. in h. W. mit 
der Loslichkeit 2. Wl. in A., Essigester, Aceton, Bzl., A., PAe. — 1-Athyl-S-nitroso-
6-aminouracil, C8H80 2N4. Rotyiolette Prismen aus sd. W. Zers.-Punkt 249°. Wl. 
in k. W ., in sd. W. 1. mit Loslichkeit 1, sehr wl. in A ., 11. in Sauren u. Laugen.
— N H fSalz, C0Hu O8N5. Ziegelrote Prismen. Zers.-Punkt 255°. LI. in W ., A.
— l-Athyl-S,6-diaminouracil, C6H,00 2N4. Aus der Nitrosoyerb. durch Red. mit Di- 
ammoniumsulfid. Gelbe Krystallsiiulen aus W. Zers.-Punkt 270° (Dunkelfarbung 
ab 250°). Kąum 1. in k. W., 1. in sd. W. mit der Loslichkeit etwa 0,8, gelbe, nach 
Griin fluorescierende Lsg.; unl. in Aceton, A., PAe., 11. in Sauren u. Laugen. —
l-Athyl-6-aminouracil-5-athylurethan, C9H140 4N4. Aus Athyldiaminouracil u. Chlor- 
ameisensaureathylester. Prismen aus W. F. nicht festzustellen, da oberhalb 150'’ 
RingschluB zu 3-Athylhamstoff erfolgt. Wl. in k. W., in sd. W. 1. mit der Loslich
keit etwa 0,67. Wss. Lsg. zeigt schwache Fluorescenz nach Gran. Wl. in A., unl. 
in A., PAe., Bzl., 11. in Sauren u. Laugen. — 3-Athylharnsaure, C-H80 3N4 -}- H20 . 
Prismen aus sd. W. (-{- HC1). Zers. bei 360°. Das Krystallwasser entweicht bei 
140°. Wl. in k. W., 1. in li. W. mit der Loslichkeit etwa 0,5, 1. in Eg., unl. in A., 
A., PAe. — 3-Athyl-l,7,9-triniethylhanisaure, C10HI4O3N4. Methylierung mit Diazo- 
methan. Rhomboeder aus A. F. 240°. Bei hoherer Temp. Sublimation. —
3-Athyl-5(4)-chlor-i-harnsaure, C7H70 3N4C1. Durch Clilorieren yon 3-Athylharnsaure. 
Krystalle. Rotung ab 150°, weiterhin Dunkelfarbung. Zers. durch W. in Hamstof}' 
u. Athylalloxan. Red. zu 3-Athylharnsiiure. — 3-Athylharnsaureglykohnethylhalb- 
ather, C3H,20 5N4. Aus Athylchlor-i-harnsSure u. CH3OH. Prismen aus sd. W. 
Zers.-Punkt 195° (Rotung ab 180°). Wl. in k. W., 1. in sd. W. mit der Loslichkeit 
etwa 5; 1. in A., unl. in A., Bzl., PAe. Red. zu Ilydantoin. — 3-Athylhamsaure- 
glykolathylhalbdther, C9H14Ó5N4. Krystalle. Zers.-Punkt 189°. — 3-Athyl-8-chlor- 
xanthin, C7H -02N4C1. Aus 3-Athylharnsaure u. POCI.,. Nadeln aus W. Zers.- 
Punkt 295°. Wl. in k. W ., 1. in sd. W. mit der Loslichkeit etwa 0,77, wl. in A., 
unl. in Chlf., PAe., 11. in Eg., 1. in verd. Laugen u. Mineralsiiuren. Keine Neigung 
zur Salzbildung. Ruckbildung der 3-Athylharnsaure durch Erhitzen mit Laugen. —

VIII. 1. 92
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3-£thylxanthin, C7H80 9N4. Aus Athylclilorxanthin durch Eed. mit HJ. Prismen 
aus W. Zers.-Punkt 299°. Wl. in k. W ., 1. in sd. W. mit der Losłichkeit etwa
0,4. — 3-Athyl-8-thioharnsaure, C;H80 2N4S. Aus 3-Athyl-8-chlorxanthin u. KHS. 
Prismen aus W. Zers.-Punkt 365—370°. Wl. in k. W., I. in sd. W. mit der Los- 
lichkeit etwa 2. Wl. in A ., Bzl., unf. in Aceton, Essigester, Chlf., PAe., 1. in 
Laugen u. h. MineralsSuren. — 3-Athyl-l,7-dimethyl-8-ćhlorxanthin, C9HU0 2N.,C1 -f- 
HsO. Prismen aus W. F. 112°. L. in k. W ., 1. in sd. W. mit der Losłichkeit 
etwa 7. — 3-Athyl-l,7-dimethytednihin, C0HlsO2N4. Nadeln aus A. +  A- F. 128°, 
LI. in den iiblichen Losungsmm., weniger in A., PAe., sublimierbar. — Perchlorat. 
Tafelchcn. Explodiert heftig oberhalb 300°. — 3-Athyl-l,7-dimethyl-8-thio]iarnsaure, 
C8H120 2N4S. Prismen aus W. F. 272°. Wl. in k. W., 1. in h. W., h. Eg., A., unL 
in A., PAe. — 3,7-Diathyl-8-chlorxanthin, C0Hn0 2N4Cl. Nadeln aus A. -f- A.. F. 238°, 
Sil. in W., A., Bzl. Wl. in A., PAe. — 3,7-Didthyłhainsdure, C0H,2O2N4S. Blattchen. 
F. 350°. — 3,7-Didthylxanthin, C0H12OsN4. Prismen aus W. F. 183°. Bei hoherer 
Temp. Sublimation. Sil. in W., A., 11. in Bzl., Chlf. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
2190—99. 1925. Breslau, Uniy.) S c h u s t e r .

A. Windaua, Uber die Reindarsteliung des Digitonins und iiber die Neben- 
saponine des Digitalissamens. Im Digitonin des Handels sind etwa 70—80% Digitoninr 
10—20% Gitonin u. 5—15% andere Saponinę yorhanden. Das nach K ilia n i (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 51. 1613; C. 1918. II. 1036) dargestellte Digitonin enthalt stets 
geringe Mengen Gitonin. Zur Reinigung beniitzte Vf. gemeinsam mit Shah die 
Fallbarkeit des Digitonins aus wss. Lsg. mit A., wobei sich dieses rascher ab- 
scheidet ais Gitonin. Man lost das Rohprod. zu 5% in W. von 85° u. yersetzt 
nach dem Erkalten mit uberschussigem A. Die nach 30 Min. abgeschiedene Fallung 
wird nochmals in gleicher Weise umgefallt. Die in den Mutterlaugen des Digitonins 
yerbliebenen Saponinę wurden mit Amyl-A. ais Additionsyerbb. abgeschieden u. 
nach K ilia n i (1. c.) auf Gitonin yerarbeitet, das hierin zu 50—60% yorhanden 
war. Die Nebensaponine lieBen sich nicht direkt nachweisen. Ihre Genine bilden 
jedoch bei der Oxydation mit II2Cr04 keine Gitogen- oder Digitogensaure wie- 
Gitogenin u. Digitogenin (W ille r d in g , Dissertation Gottingen 1923, LiNSERiy 
Dissertation, Gottingen 1925), sondern nentrale Prodd., ein Diketon C2aH3s0 4 
(W eil, Dissertation Gottingen 1922) u. spurenweise ein Monoketon C28H40O3.
Ersteres entstammt wahrscheinlich einem Genin C20II42O4 

CHOH CHOH CHOH

H,C

CH
ĆH

h 2c

CH, oder h »C
CH
I

(I oder II), letztcres- 
CH2

CHOH

CioHio^ Ci8H280 2
einem Genin C20H43O3. Das V. des 3-wertigen Alkohols Digitogenin C28H420 5, der 
beiden 2-wertigen Alkohole C20H42O4 u. des einwertigcn Alkohols C26H420 3 steht 
in Analogie zu dem V. von Trioxycholansaure Ca4H40O6 (CholsSure), von 2-Dioxy- 
cholansauren C24H40O4 (Desoxycholsaure u. Anthropodesoxycholsaure) u. yon Mono- 
oxycholansaure C24H40O3 (Lithocholsaure) in Rinder- u. Menschengalle. — Diketon 
CjuHjjgO.,, B. bei der Oxydation yon Rohdigitogenin mit H2Cr04, Krystalle aus 
A. PAe., Aceton u. CH3OH. F. 227—228°. Dioocim, C20H,!)O.lNi,, feine Nadeln 
aus CH3OH, Zers. zwischen 250 u. 254°. Bisweilen wurde ein Diketon vom F. 199° 
isoliert, das sich sclion beim Erwarmen mit 10-n. KOH in das Diketon vom F. 227° 
umlagerte. — Monoketon C2aS i0O3, Blattchen aus der Mutterlauge des Diketona,. 
F. 204—205°, (Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 205—210. 1925. Gottingen, Univ.) Gu~
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Ch. Granacher, i i  ber die alkoholyłische Eiwtifśspaliung. I. (Vorl. Mitt.). Die 
von F isc h e r  begriindete Anschauung, daB die Proteine sich aus polypcptidartig 
yerbundenen Aminosauren aufbauen, ist durch die neueren Forschungen zweifel- 
haft geworden, u. man diskutiert die Moglichkeit, daB labile heterocycl. Ring- 
systcme im EiweiB yorkommen konnen (Tr o en seg aa r d ). Yon dem Gedanken 
ausgehend, daB nur in moglichst neutralem Medium yerlaufende Abbaumethoden 
neues Licht-auf. die Konst. der Proteine werfen konnten, hat Vf. dic Wrkg. yon 
organ. Stoffen auf darin suspendierte EiweiBkorper untersucht u. gefunden, daB 
Athylalkolwl fiir sich allein ein auffallendes Losungs- u. Spaltungsyermogen fiir 
EiweiBstoffe besitzt. Werden 200 g Giinsefedern mit 1 1 gewohnlichem A. im 
Autoklaven 2 Stdn. auf 170—175° erhitzt, so zeigt sich nach dem Abkiihlen fast 
kein Druck, u. die Fedcrn sind bis auf Verunreinigungen gel. Die braune Lsg. 
reagiert schwach alkal. u. riecht nach NH3, H2S u. organ. S-Verbb. Beim Abdest. 
des A. in verd. HC1 hinein schliigt sich im Kuhler NH4-Carbonat oder -Carbamat 
nieder; die abgespaltene NH3-Menge betriigt 1,5—1,8% der Federn. Der Riickstand 
bildet nach Erhitzen im Vakuum auf dem Wasserbad eine hellbraune, sprode, 
blasige, in A. wieder yollig 1., hygroskop., leicht yerschmierende M. mit ca. 15% 
Gesamt-N u. nur 0,7% Amino-N (nach v a n  S l y k e ). Sie ist zu ca. % in sd. W. 
mit braungelber Farbę 1., die Lsg. gibt mit Ninhydrin keine Rk., mit CuS04 u. 
NaOH undeutliclie Braunrotfarbung. Extrahiert man die Lsg. erschopfend mit A., 
so erhalt man aus letzterem wenig krystallin. Prodd., Gemisch yon Diketopiperazinen 
(Hauptprod. F. 280—282°), u. viel sirupose Substanzen. Letztere sind im Vakuum 
destillier- u. fraktionierbar. Fraktion 130 — 140° (5 mm) ist ein dickes 01 mit 11,5% N, 
in AY. 1., daraus mit K2C03 fallbar, gibt weder mit Cu(OII)s noch mit Ninhydrin 
typ. Farbung, mit iith. Pikrinsaure wenig oliges Pikrat; nach Kochen mit HC1 u. 
Entfernen der Siiure Ninhydrinrk. stark positiy, Farbung mit CuC03 tiefblau. 
Fraktion 180—200° ist halbfest, enthalt 12,5% Gesamt-N u. 0,5% Amino-N; es 
konnen also keine Aminosiiureester yorliegen.

Weiter wurde untersucht, ob bei der Alkoliolyse unter obigen Bedingungen 
Polypeptidbinduugen leicht gel. werden. Das ist nicht der Fali. Benzoylglycyl- 
leuciniithylamid, C6H. • CO • N il • CII,, • CO • NH • CH(C4H9) • CO • NH • C2H5, F. 209°, bleibt, 
mit A. im Rohr 10 Stdn. auf 170—180° erhitzt, unyerSndert. — Benzoyldiglycyl- 
glycin, C0II5 - CO - [NH • CIIS • C0]3 • OH, F. 218—219°, liefert mit l% ig. alkoh. NH3 
(Rohr, 175—185°, 4 Stdn.) hauptsachlich den Ałhylesłer, CI6H 190 6N3, aus W., F. 175 bis. 
176°. — Diglycylglycin gibt unter denselben Bedingungen neben viel amorphen, in A. 
unl., schwer filtrierbaren Prodd. etwas Glycinanliydrid (vgl. dazu F is c h e r , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 37. 2501 [1904]). (Helv. chim. Acta 8. 784—91. 1925. Zuricb, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Shoyo Sakaguchi, Uber die Bindungsweise und quantitative Bestimmung des 
Arginins im Proteinmolekule. (Vgl. Journ. Biochemistry 5. 13. 25; C. 1925. II. 
1547.) Vf. beschreibt dic Farbrk. auf Proteine mit Hypochlorit u. a-Naphthol ais 
colorimetr. Bestimmungsmethode fiir Arginin. Da die Rk. nur Arginin mit frei 
endendem Guanidinrest anzeigt, u. das so gefundene Arginin mit dem nach v a n  
S l y k e  bestimmten ubereinstimmt, so folgt, daB der Guanidinrest des im EiweiB 
yorhandenen Arginins sich im allgemeinen im freien Zustande befindet. Die Rk. 
wird wie folgt ausgefiihrt: 5 ccm 1% Proteinlsg., 2 ccm 15% NaOH, 5 ccm 0,15% 
a-Naphthollsg u. eine, nach der EiweiBart gewiihlte Menge 0,3-n. Hypochlorit 
werden gemischt u. 40 Min. bei 2—4° gehalten. Nach Ablauf dieser Zeit wird der 
Inhalt des Glases auf 250 ccm aufgefiillt u. die Farbintensitat colorimetr. bestimmt. 
Yf. gibt eine Tabelle fiir die geeignetesten Hypochloritmengen bei yerschiedenen 
Proteinen an. (Das Hypochlorit muB indiyiduell nach dem Arginingehalt dosiert 
werden, wcil bei einem groBeren UberschuB leicht Osydation des zu bestimmenden

92*
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Farbstoffes eintritt.) Ais Yergleicbslsg. dient nicht eine reine Argininlsg., sondern 
-eine 1% Edestinlsg., welche ais 100 angenommen wird. Die so ermittelten rela- 
tiven Werte werden dann fur gleiche EiweiB-N-Mengen umgerechnet, um mit dem 
Prozentsatz des Arginin-N gegen Gespntprotein-N direkt yergleiclibar gemacht zu 
werden. Gliadin u. Zein geben nach der beschriebencn Methode einen zu hohen 
Argininwert. (Journ. Biochemistry 5. 133—42. 1925.) T a u b e .

Shoyo Sakaguchi, Uber Dearginoprotein. (Vgl. vorst. Ref.) Werden 'Proteina 
in stark alkal. Lsg. so lange mit NaOCl oder NaOBr beliandelt, bis die oben (vgl. 
yorst. Ref.) erwShnte Farbrlc. ausbleibt, so wird der Argininteil des Proteins des- 
amidiert u. es entstelien Verbb., die Vf. Dearginoproteine nennt. Dearginoproteine 
aus Casein, Oualbumin u. Edestin liergestellt zeigen analoges Verh. Sie sind in 
angcsauertem W. unl. u. zeigen die Proteinfarbrkk. nur noch iiuBcrst schwach. 
Durch Pepsin werden sie schwer, etwas leicliter durch Trypsin yerdaut. 1 g 
Dearginocasein yerbraucht 21,08 ccm 7icrn* Ba(OH)2 (Phenolphthalein), 1 g Deargino- 
edestin 24,48 ccm u. 1 g Dearginooyalbumin 21,91 ccm Vio'n- Ba(OH)a. Die Hydro- 
lyse des Dearginocaseins liefert Alani7i, Yalin, Lcucin, Prolin, Phmylalanin, Asparagin- 
saure, Glutaminsdure u. Łysin. 50 g Casein werden mit wenig Alkali in 500 ccm 
W. gel. u. unter Eiskuhlung mit 200 ccm 30% NaOH u. portionsweise mit 6% 
NaOCl-Lsg. bis zum Verschwinden der «-Naphtholrk. yersetzt (ca. 600 ccm NaOCl). 
Die Lsg. wird zuerst gallertartig, zum SchluB wieder fl., A. oder A. yerhindert 
Schaumbildung durch den entweichenden N2. Man fiigt Na-Bisulfit hinzu u. macht 
mit 30% Eg. schwach alkal. oder neutral u. dialysiert einige Tage gegen Leitungs- 
wasser. Das Dialysat ‘wird stark yerd. u. mit verd. H2S04 angesauert, der Nd. in 
Alkali oder NH3 gel. u. die Umfallung noch zweimal wiederholt. Der resultierende 
Nd. wird mit W. bis zum Verschwinden der Sulfatrk. gewaschen, mit A. yermischt, 
abgesaugt u. getrocknet. Ausbeute 6—7% des angewandten Caseins. Weitere Be- 
handlung dieses Priiparates mit Hypochlorit andert seine Eigenschaften nicht me lir. 
Die Einw. von NaOBr fiihrt zu einem ahnlichen Prod., in dem lediglich der Cl- 
Gehalt durch Br ersetzt ist. Die Proteinrkk. fallen wie folgt aus. Biuretrk. positiy, 
doch yerfarbt; Millons Reagens gibt einen weiBlichen Nd., welcher beim Koehen 
schwach braunlich wird; Xanthoproteinrk.: beim Koehen mit H N 03 schwach gelb, 
mit NHS jedoch nicht orange; Adamkiewiczsche u. Hopkin-Colesche Rkk. yollig 
negatiy. Paulysche Diazork. positiy, PbS-Rk. negatiy; Molische Bk. negatiy; 
a-Naphtholrk. negatiy. (Journ. Biochemistry 5. 143—57. 1925.) T a u b e .

Shoyo Sakaguohi, Uber die Spaltung des Proteinkorpers durch Alkali. (Vgl. 
yorst. Bef.) Unterss. der Zers.-Geschwindigkeit yerschiedener Protdne durch 
%-n. NaOH bei 100° mit der «-Naphtholrk. (ygl. Journ. Biochemistry 5. 13. 25; 
C. 1925. II. 1547) yerfolgt, zeigen, daB das Arginin der Gclatine schneller ab- 
gespalten wird ais das der ubrigen EiweiBstoffe. Um die schSdliche Wrkg. des 
entstehenden H2S auf die Farbrk. zu yermeiden, wurde die zu untersucliende Lsg. 
mit Phosphorwolframsaure gefallt, der Nd. ausgewaschen u. in yerd. NaOH gel. 
Bei Gelatine yersehwindet die Farbrk. nach 5 Stdn., bei den ubrigen Proteinen 
erst nach 7, dagegen beim freien Arginin schon nach 3 Stdn., somit wird der 
Guanidimest des freien Arginins leichter von Alkali angegnften ais das im Protein- 
mol. gebundene. Die Spaltungsprodd. zeigen bei der Untcrs. des Amino-N u. des 
durch Phosphorwolframsaure fallbaren N, daB bei Gelatine der Wert fiir den Amino-N 
des Spaltungsprod. groBer sowie der des durch Phosphorwolfromsaurc fallbaren 
N kleiner ist ais bei den ubrigen Proteinen. Das Salmin, ein dem Clupein nahe- 
stehendes Protein yerbSlt sieh der Gelatine analog. Unterss. der Zers.-Geschwin
digkeit unter obigen Bedingungen yon Proteinabbauprodd. zeigen, daB Prodd. der 
Saurespaltung am schnellsten, darauf folgend solche der Trypsin- u. Pepsinyer- 
dauung die Fśihigkeit zur Cć-Naphtholrk. yerlieren. Bei geeigneter Behandlung kann
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man den Guanidinrest des Arginins in einigen Proteinen durch Alkali yollstiindig 
abspalten, ohue daB die Peptidbindungen zerstort werden. 1 kg Casein wird mit
5 1 n. NaOH bis zum Verschwinden der «-Naphtholrk. erhitzt (20 Stdn.) u. mit verd. 
H2S 0 4 angesauert. Man rcinigt den Nd. durch Umfitllen. Ausbeute 10%- Biuretrk., 
Millonsche, Paulysche, Adamkiewicz-Hopkinssche u. PbS-Rkk. positiv, «-Naphtholrk. 
negatiy. Das Deguanidocasein zeigt nach der Fisclierschen Methode untersucht: 
1,5% Alanin, 4,0°/0 Aminovalerians(iure, 10,7% Leucin, 3,6°/0 Prolin, 1,0% Asparagin- 
saure, 12,1% GMatninsdure, 4,6% Tyrosin, 2,6% Łysin, 3,2% Phenylalanin. (Journ. 
Biochemistry 5. 159—69. 1925. Tolcyo, Biochem. Inst. der Univ.) T a u b e .

Em il Abderhalden, TVeitere J3j'gebnissc auf dem Gebietc der Erforschung der 
Struktur der Eiweifistoffe. Zusammenfassende Wiedergabe der Arbeiten des Vfs. 
u. seiner Mitarbeiter (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 290. 144. 219. 234. 145. 308;
C. 1925. II. 39. 922. 923. 1446.) (Naturwissenschaften 13. 999 — 1000. 1925. 
Halle.) J o s e p h y .

E. Biochemie.
Ernst Wertheimer, U ber die irreziproke Permeabilitat tierisclier Membranen 

fiir Gase. Versuche an der Frosehhaut und Froschlunge. (Vgl. P f l u g e r s  Areh. d. 
Physiol. 208. 669; C. 1925. II. 1282.) Sauerstoff in statu nascendi dringt durch 
die Froschhautmembran von auBen nach innen, dagegen nieht umgekehrt, C02-Gag 
nur yon innen nach auBen. Bei Membransacken aus Froschlunge dringt C02-Gas 
nur von auBen nach innen ein, Sauerstoff in statu nascendi von auBen nach innen 
auffallend starker ais umgekehrt (wenn so iiberhaupt); das gleiche gilt fiir NH3-Gas. 
Die auf yerschiedene Weise abgetotete Membran (aus Lunge, Frosehhaut) zeigt 
nach wie vor die irreziproke Permeabilitiit fiir die erwfihnten Gase in yoller 
Schiirfe. (PFLtlGERs Arch. d. Physiol. 209. 493—98. 1925. Halle, Univ.) W o l f f .

Ernst W ertheim er, Weitere Untersuchungen an lebenden Membranen. Die 
Seiten gescliichteter, lebender Membranen sind Orte yerschiedener Ionenkonzz. So 
ist an der Froschhautmembran die [H‘] iu der Umgebung der AuBenseite groBer 
ais die an der Innenseite; bei der Froschlunge ist die Umgebung der Innenseite 
saurer ais die der AuBenseite. Entgegengesetzt yerhalt sich die Cl-Konz. Bei 
ktinstlicher Zugabe von Ionen kann man dementsprechende Beobachtungen machen. 
Die einseitige Konzentrierung (irreziproke Permeabilitat) erscheint ais polarisator. 
Ionenkonzentrationsanderung. — Der zu erwartende stiirkste Beduktionsort an der 
„Membrankathode" befindet sich bei der Frosehhaut an der AuBenseite, bei der 
Froschlunge an der Innenseite; fiir den Oxydationsort an der entgegengesetzten 
Seite fehlt noch der siehere Nachweis. Nach Abtotung der Membran ist keine 
Reduktion mehr nachweisbar. (P f l Ogkp.s Arch. d. Physiol. 210. 527—44. 1925. 
Halle, Univ.) W o l f f .

Josef Spek, Uber den heutigen Stand der Probleme der Plasmastrukturen. 
(Naturwissenschaften 13. 893—S00. 1925. Heidelberg.) J o s e p h y .

E 2. P f la n z e n c h e m ie .

C. Sauvageau, Uber die Lokalisation des Broms bei einer Florideenalge 
(Antitlianmionella sarniensiś Lyle).. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 263;
C. 1925. II. 2212.) Diese Meeresalge enthiilt in ihren Zellen, welche aus zwei Ab- 
teilungen bestehen, Brom. Dasselbe ist nieht ais Bromid yorhanden, sondern, wie 
durch die rasche Fiirbung yon ammoniakal. Fluorescein wahrscheinlieh gemacht 
wird, in auBerst labiler Bindung, die es leicht ais Br2 frei werden laBt. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 181. 841—43. 1925.) E n s z l in .

B. Sanjiva Bao und John Lionel Simonsen, Vorkommen von Silvestren. 
Unterss. des scliwed. Fichtennadeloles yon Pinus sylyestris zeigten, daB dasselbe
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kein Silyestren, wie friiher angenommen, enthalt, sondern daB sich dieses aus dem 
urspriinglich yorhandenen d-z/:J-Caren durch die zur Isolierung yerwandte IIC1 
bildet. Silvestren gibt in Essigsaureanhydrid mit einem Tropfen H2S 0 4 eine tief- 
blaue Farbę, welche jedoch yon der;, in Frage kommenden Fraktion des Roholes 
nicht gegeben wird. Das untersuchte 01 enthielt reichliche Mengen d-A3-Caren ais 
Nitrosat, F. 147,5° (Zers.), isoliert, jedoch keine Spur Silvestren. Da A 3- u. z/4-Caren 
mit HC1 leicht ein Gemisch yon Silyestrendiliydrochlorid u. Dipentendiliydrochlorid 
liefern (ygl, Journ. Chem. Soc. London 121. 2294; C. 1923. III. 375), so erscheint 
es wahrscheinlich, daB Silyestren nicht ais solches in den Roholen yorkommt. Eine 
Unters. an einem 01 yon Pinus pumilio zeigte ebenfalls die Abwesenheit yon Sil
yestren, bei Ggw. groBerer Mengen z /3-Caren.
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Wenn, wie hiiufig angenommen, Terpene u. Seaąuiterpene sich durch Polymeri
sation von Isopren bilden (I, I I ,  I I I  u. IV), 'macht das Auftreten yon Silyestren 
in der Natur theoret. keine Schwierigkeiten, wohl aber, wenn man die B. desselben 
tiber die Geraniolkette (T) (aus 2 Isoprenmoll.) annimmt, welche Annalime die 
Theorie der Seaąuiterpene weitgehend yereinfachen wurde. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 2494—99. 1925. Bangalore, Ind. Inst. fur Wissensch.) T a u b e.

Hubert Bradford V ickery, Einige stickstoffhaltige Besłandłeiłe des Saftes der 
Luzerne. VI. Asparagin und Aminosauren in der Imzerne. (V. ygl. S. 136.) Aus 
der Asparagin u. freie Aminosauren entlialtenden Fraktion wurden fernerhin iaoliert 
Asparaginsaure, Tyrosin, Phenylalanin, Leucin, Valin, Serin u. Alanin. Die letzten 
beiden, bisher nach Kenntnis der VfF. in Pflanzenaiiften nicht nachgewiesen, wurden 
in Form der «-Naphthylhydantoinsiiurederivv. identifiziert. Die nach der Hydro- 
lyse gefundene Asparaginsaure ist wahrscheinlich auf urspriinglich yorliandenes 
Asparagin zu beziehen, das auBerdem mindestens 55°/0 des Amid-N der Amino- 
siiurefraktion bedingt. (Journ. Biol. Chem. 65. 657—64. 1925. New Hayen, Connec
ticut Agrie. Exp. Stat.) S p ie g e l .

D. Satyanarayana N aidu, Besłandteile der ,,Tintennufi“ : Semecarpus ana- 
cardium IAnn. Die Unters. ergab, daB der Stzende Saft des Perikarps der Frucht 
yon Semecarpus anacardium Verbb. enthalt, die in dem Saft yon Anacardium offi- 
cinale nicht yorlianden sind. Es wurden isoliert: Brenzeatechin, 0,4°/o, ein neues 
Phenol, das Anacardol, C18H30O, 37,3°/0, das der Triiger der iitzenden Eigenachaften 
des Saftea ist, zwei PKenolcarlonsauren C ^Sla0 6 u. Dagegen gleicht das
nicht fluchtige 01 der Kerne dem Kernol yon Anacardium occidentale.

E x p e r im e n te lle r  T e il. Aus dem Perikarp der NuB wurden durch A. oder 
PAe. ca. 20% eines dicken, dunklen Oles gewonnen. Durch Vakuumdest. daraus 
4,5—6% hellgelbes 01. Kp.7 240—243°. Fśirbt sich an der Luft schwarz, besonders 
bei Ggw. yon Alkali. (Bei Extraktion yon Perikarp samt Kern muB durch Be- 
handlung des Extraktes mit A. daa darin unl. Kemol von dem Perikarpol getrennt 
werden.) Raaclies Arbeiten erhoht die Ausbeute. SZ. 99,3, VZ. 334,2, JZ. 262. Bei
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sorgfiiltigcr Fraktionierung des gelben Óles wird Anacardol, C18H30O, erhalten.
D.1M15i5 0,9693, nD25 =  1,5078, Mol.-Gew. in Eg. unter N =  275. Addiert kein 
Brom. Loat sich in allen organ. Losungsmm., unl. in W. Lsg. in A. farbt sich 
rasch dunkel, gibt mit FeCl3 dunkelgrune Farbung u. Fallung. Lsg. in trockenem 
A. entwickelt mit Na H2. — Acetylverb., C20H12O2', n„2li =  1,4875. — Pikrat. Aus 
verd. A. weiBe Nadeln, F. 100—101°. — Das Brenzeałechin wurde isoliert aus dem 
Perikarpol -durch Extraktion mit W. — Der alkoh. Auszug des Riickstandes nach 
■der PAe.-Extraktion enthalt die beiden Carbonsauren, die mit Hilfe der yersehie- 
-dcnen Losłichkeit ihrer Ba-Salze getrennt werden. — Saure Cnl f 100 5. Gelbe, kleine 
Krystalle aus A., F. 196—200° (Zers.); 1. in Essigester, Aceton, wl. in Bzl. Ba-Salz, 
unl. in BaCl2-Lsg. Lsg. in A. farbt sich yiolett mit FeCl3. Kuppelt mit Diazo- 
yerbb. — Acetylderw. (?), F. 126—127°. — Benzoylderw. (?), F. 142—143°. — Brom- 
de>iv., C1,II11Br50 5, F. 160—161°. — Mit Dimethylsulfat wurden erhalten ein neu- 
traler Korper, F. 120—121° u. ein saurer Korper, F. 161—163°. — Saure C15S , 40 5, 
F. 210—215°. Ba-Salz 1. in BaCl2-Lsg. Lsg. in A. fiirbt sich rotbraun mit FeCl3. — 
Nach der Extraktion mit PAe. u. A. gibt der Riickstand an W. eine Saure u. einen 
Zucker ab. Phenylosazon aus A., F. 211—212°. — Die Kerne der NuB liefern mit 
A. extrahiert 29,2% eines nicht fliichtigen roten Óles. D l5,5,66 0,9277, n„60 =  1,4574, 
SZ. 23,9, VZ. 216,5, JZ. 101,4. (Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 129—41. 
1925. Bangalore, Indian Inst. of Science.) S ch u ster .

A lexander K iesel, Beitrag zur Kenntnis der chemischen Bestandłeile der Myxo- 
mycetenfruchtwandung. Die Wandung der Fruchtkorper des Sehleimpilzes Lycogala 
epidendron, die 3,63% N, 3,98 % ather. Prodd. u. 2,84% Asche enthielt, war zu 
50,59% aus in W. unl. Polysacchariden zusammengesetzt, von letzteren wurden 
13,70% durch 2%ig. Saure, 36,8% erst durch 16—18%-ig. II2S 04 in Glucose ver- 
wandelt. 27,63% der Wandsubstanz erwiesen sich auch gegeniiber starkerer H2S 04 
resistent. Durch Alkalischmelze bei 160—180° gingen 98,1—99,3% in Lsg., im 
unl. Teil waren weder Cellulose noeh Chitin nachweisbar. D ie N-haltigen Poly- 
saccharide lieBen sich durch 8%'g- NaOH von den unl. N-freien Kolilenhydraten 
trennen. Der unl. Riickstand repriisentiert 90,5% der gesamten ais Glucose nach- 
weisbaren Polysaccharide. Langere Einw. von h. 8%ig. u. l% ig- NaOH zerstort 
einen Teil der durch Saure leicht hydrolysierbaren Kohlenhydrate. Die durch 
Saure schwer hydrolysierbaren Kohlenhydrate erwiesen sich gegen Alkali ziemlich 
resistent. Vorbehandlung mit verd. SSure ‘erhoht die Angreifbarkeit durch Alkali in 
betrachtlichem MaBe. Fur das durch Siiure schwer hydrolysierbare auch in h. 
8%ig. NaOH nur unyollstandig gel. Polysaccharid wird die Bezeichnung Myxo- 
glucosan yorgeschlagen. Ein Teil des N wird schon durch 1% NaOH ais NH3 in 
Freiheit gesetzt. Beim Koehen mit 8% ig. NaOH u. bei der Alkalischmelze werden 
18,5% des Gesamt-N ais NH3 abgespalten. Saure 1. durchschnittlich 66,7% ćles 
Gesamt-N. Nach aufeinanderfolgender Einw. von li. 1 % ig. NaOH, 2%ig. HC1, 
u. l% ig. NaOH blieb noch 0,59% des Gesamt-N ungel. Die Ggw. von EiweiB 
lieB sich nicht eindeutig feststellen. Die Biuretprobe war unsiclier oder negatiy. 
Pepsin-HCl rief dagegen die Loslosung eines Teils des N heryor, was die An- 
wesenheit yon Protein wahrscheinlich macht. (Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 102 bis 
117. 1925.) G u g g e n h e im .

A lexander K iese l, Untersuchungen iiber Protoplasina. Uber die chemischen 
Bestandteile des Plasmodiums von Reticularia lycoperdon. Das Plasmodium des 
Sehleimpilzes Reticularia lycoperdon enthalt : 17,85°/0 01, 4,67% Lecithin, 0,58% 
Cholesterin, 2,74% reduzierende Kohlenhydrate, 5,32% losliche Kohlenhydrate ohne 
Glykogen, 15,24% Glykogen, 1,78% schwer hydrolysierbares Polysaccharid, 12,00% 
N-haltige Extraktiystoffe, 20,65% Eiweift, 8,42°/o Plastin, 3,68% Nucleinsaure, 1,20%
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der Leeithoproteide, 5,87% unbekannte Stoffe. (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 150. 149 bis 
J76. 1925. Moskau, Timiriaseff-Forschungsinst.) G u g g e n h e im .

E a. Pilanzenphysiologle. Bakteriologie.
A. Blagowjesciitscilenski und A. Beloserski, Uber die Wasserstoffionenkon- 

sentration in wasserigen Aussugen aus den Bldttern einiger Bergpflanzen. Es wurde 
nach der Indicatorenmethode (Neutralrot) die pIT in wss. Ausziigen zalilreiclier 
Pflanzen bestimmt. Auf der Holie von 1400 m betriigt pH durclischnittlich 3,68, 
auf der Hohe 2400 m durclischnittlich 3,33. (Buli. de l’CJniv. de l ’Asie centrale 
(Taehlcent) 7. 14—17. 1924. [russ.].) B ik e r m a n .

A. Toschtschewikowa, Uber die Uniwandlung der Proteine bei der Eeimung der
Samen. Die Samen von Latliyrus sinensis L. u. Dolochos melanophthalma D. C. 
keimten im dest. W. im Dunkeln. Das Verbiiltnis des Gesamt-N zum Amino-N 
nahm zuerst ab, daun zu; es fand also zuerst yorwiegend der Zerfall des EiweiB 
statt, danń die Synthese. Im wss. Auszug nimmt der Amino-N wiihrend der Kei- 
muug standig zu, die Menge der in W. bezw. in 5°/0ig. NaCl 1. bezw. unl. Pro
teinę anderte sich unregelmtiBig. (Buli. de l'Univ. de lA sie centrale (Tachkent) 7.
43—45. 1924. [russ.].) B ik e r m a n .

Siegfried Strugger und Erie dl "Weber, Starkeabbau in Mesophyll- und 
Schliefszellen. Vff. untersuchen den EinfluB von KC1 u. CaCl2 auf den ^tóriegehalt 
in SchlieBzellen u. im Mesophyll yon Ratiunculus ficaria L. KC1 u. CaCla wirken 
auf den Starkeabbau der SchlieBzellen antagonist., auf den der Mesophyllzellen in 
verschiedenem MaBe. " Dadurch wird die Ansicht von S c h m e t z  bestiitigt, nacli der 
die Starken der SchlieBzellen u. 'des Mesopliylls in ihrem Verli. gegen AuBen- 
faktęren sich prinzipiell voneinander untersclieiden. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 43. 
431—36. 1925.) T r ć n e l .

J. Bodn&r, Biochemie des Phosphorsaurestoffwechsels der hoheren Pflanzen. 
I. Mitt. Uber die enzymatische Uberfuhrung der anorganischen Phosphorsaure in 
organisćhe Form. Vf. gibt eine ausfiihrliche Zusammenstellung der Literatur iiber 
die Enzymologie des Phosphorsaurestoffwechsels der hoheren Pflanzen u. der Hefe. 
Scine Unterss. bestatigen, daB wie in der Hefe auch im Erbsenmehl (Viktoriasorte) 
ein Enzym yorhanden ist, das zugesetztes Na^HPO., in organ. Form, walirscheinlich 
in einen Phosphorsaureester, uberzufiihren vermag. Bei 20—21° waren durch 5 g 
Erbsenmehl nach 3 Stdn. 5,9, nach 6 Stdn. 13,8 u. nach 24 Stdn. 50,2 mg, bei 30° 
nach 6 Stdn. 24,9 mg anorgan. gebundenes P20 6 in die organ. Form ubergefuhrt. 
Durch Hitze sowie durch Extraktion mit CII3OH wird das Mehl inaktivierf. (Bio- 
chem. Ztschr. 165. 1—15. 1925. Budapest, Debrecen, Szeged.) L o h m a n n .

J. Bodnar und Piroska Hoffner, Beitrage zur biochemischcn Kenntnis der post- 
mortalen Pflanzenatmung. Die Mehle gut keimender Erbsen- (Viktoriasorte) u. 
Lupinensamen wurden mit wenig W. durchfeuclitet u. die Atmungsprodd. bestimmt. 
In Luft wurde unabhiingig von der Yersuchsdauer (6—20 Stdn.) mehr COs u. A. 
gebildet ais iu H,. Das Verh!iltnis A. : C02 der anaeroben Atmung der Mehle 
stimmte mit dem der alkoh. Giirung der Hefe iiberein. A.- u. C02-Ausscheidung 
werden durch KH2P 0 4 stimuliert. — Das tliermolabile Enzym der Mehle kann 
durch Dialyse durch Pergamentpapier yon dem tliermostabilen Coenzym getrennt 
werden. Die Atmung des Riickstandes ist fast Nuli. Wss. aufgekochter Mehl- 
extrakt aktiyiert den Riickstand u. stimuliert das natiye Mehl. — Erbsen-, Lupinen- 
u. Weizenmehl enthalten wie ihre wss. Extrakte die Carboxylase. Neben der zum 
Teil gesteigerten Atmung konnte durch Zusatz von Brenztraubensśuire u. brenz- 
traubensaurem Na dementsprechend Acetaldeliyd nachgewiesen werden. Bei Erbsen
mehl gelingt der Nachweis jedoch nur in schwach saurer Lsg., da hier in schwach 
alkal. die Umwandlung des Acetaldehyds, walirscheinlich in A. u. Essigsiiure,
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durcli Wrlcg. einer Aldehydmutaśe intensiyer ist ais bei den anderen Melilen. — 
Die Wrlcg. von Trockenhefeextrakt aut' die Melde u. ihre Extrakte entspricht der 
des brenztraubensauren Na. Neben yermehrtem C02 entsteht ebenfalls Acetaldehyd. 
Das Coenzytn der Hefezymase kann das der Samenpflanzenzymase nicht ersetzen. 
Vff. fiihren die stimulierende Wrkg. des Trockcnhefeestrakts auf die postmortale 
Pflanzenatmung dalier nicht auf ein Enzym, sondern auf einen Gelialt des Extrakts 
an solchen Substanzen (Brenztraubensiiure?) zuriick, aus welchen durch die Einw. 
der Pflanzenmehlcarboxylase CO., u. Acetaldehyd entstehen konnen. (Biochem. Ztsclir. 
165. 145—67. 1925. Budapest, Debrecen, Szeged.) L o h m a n n .

Shigeru Komatsu und Choji Tanaka, U be r dic Chemie der japanischen P/lan- 
zcn. III. Chemische Entwicklung im Waclisłum von Bambusscho/iliugen. (II. ygl. 
K o m a tsu  u. U eda, Memoirs Coli. Science Engin. Imp. Univ. Kyoto. Serie A. 7. 
7; C. 1 9 2 4 . I. 922.) Im Juni gesammelte BambusschoBlinge wurden in je 5 Teile 
zerschnitten u. analysiert. Nachdem die Peuchtigkeit bestimmt war, wurden im 
wss. Extrakt bestimmt: reduzierende Zucker (mit Fehlingscher Lsg.), Pentosen (Dest. 
mit HC1, Best. des Furfurols mit Phlorogluein), Hexosen (Difterenz der gesamten 
reduzierenden Zueker u. Pentosen), 1. N (mit konz. H2S 0 4, ais NII3), 1. u. unl. An- 
teile. Im 95°/0ig--alkoh. Extrakt des in W. unl. Riickstandes wurden die 1. N-Verbb. 
u. Fettsubstanzen, in dem in W. u. A. unl. Riickstand Cellulose, Lignin, Pentosan, 
Proteine u. Asche bestimmt. Die oberen (jiingeren) Teile der SelioBlinge enthalten 
ara wenigsten Mono- u. Polysaccliaride, dagegcn die groBten Mengen an N- u. Fett- 
verbb. Die sich hier yollziehenden chem. Umwandlungen sind dieselben wie bei 
der Keimung vón Samen. In den unteren (alteren) Teilen sind weniger Proteine,
1. N-Vcrbb. u. Fettverbb. vorhanden, dagegcn melir Poły- ais Monosaceharide 
(Metabolismus). Die untersten Teile enthalten Chlorophyll (Assimilation der CO.,). 
Der Pentosegehalt ist in allen Teilen konstant, wiihrend der Pentosanhemiccllulose- 
gehalt mit dem Alter des betreffenden Teiles ansteigt. Der Aschengehalt schwankt 
stark, nimmt jedocli mit dem Alter ab; am meisten Asehe enthalten die Teile, in 
welchen die lebenden Zellen am zahlreichsten sind. (Memoirs Coli. Science Engin. 
Imp. Univ. Kyoto. Serie A. 9. 1—14. 1925.) Zander.

Heinrich Wagner, Beziehungen des Wachstums der Pflanzen zur physikalischen 
Chemie. Darst. des „Wirkungsgesetzes der Wachstumsfaktoren“ von M it s c h e r -
i ,ic h  an Beispielen ais Sonderfall des Massenwirkungsgesetzes von G u l d b e r g  u. 
W aage mit Polemik gegen R ip p e l . Das Waehstum der Pflanzen beruht auf 
Ltisungserscheinungen der Niihrstoffe; da die Niłhrstoffaufnahme an chem. Rkk. 
gekniipft ist, so muB sie dem Massenwirkungsgesetz folgen. Die Geschwindigkeit der 
Zunahme an Massc wiihrend der Yegetation ist fiir jede Pflanzenart spezif. u. kon
stant. Die mathemat. Formulierung des Gesetzes soli yorliiufig nur der wissenschaft- 
lichen Erforsehung der Niihrstoffaufnahme aus dem Boden dienen. Das Waehstum 
der Pflanzen in seiner Abhiingigkeit von der Zeit wird mathemat. am besten nach 
B a u l e  ais eine Funktion der Funktion der Zeit /"[oc (<)”] ausgedriickt. (Landw. 
Jahrbb. 62 . 785—807. 1925.) T r ć n e l .

F. Boas und F. Merkenschlager, Reizverlust, hervorgerufen durch Eosin. 
Noch in Verdunnung von 1 : 640000 hebt Eosin den Geotropismus von Keim- 
wurzeln der Gerste auf, ohne daB das Waehstum selbst gehemmt wird. Zur Aus- 
losung des Phanomcns geniigt ein 21/2std. Baden in einer Eosinlsg. 1 : 10000. 
Stiirkere Gaben schiidigen die Wurzelspitze ersiclitlich erst nach einigen Tagen. 
Das ageotrop. Waehstum tritt am besten im Dunkeln ein u. hat seine Ursache also 
nicht in photodynam. Wrkgg. des Eosins. Fluorescein zeigt dieselbe Erscheinung, 
jedoch erheblich abgeschwacht. Methylviolełt ruft Reizyerlust u. Wachstums- 
hemmung heryor. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 4 3 . 381—90. 1925. Hoehsch. Weihen- 
stephan.) T r ć n e l .
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Jacąues J. Bronfenbrenner und Charles K orb, Studien iiber den d'Eerelle- 
schen Bakteriophagen. IV. Zur Einhcitlichlceit des Baktcriophagcn. (IEL vgl. S. 701.) 
.Lyt. Filtrate mit Aktiyitiit gegen Bac. dysenteriae S h ig a , B. coli, Bac. pestis cayiac 
u. Staphylococcus zeigten verschiedone Widerstandsfiihigkeit gegen Anderungen 
der [H'], auch noch dann, wenn sie wiederholten Passagen durch Kulturen anderer 
Baktericn ais derjenigen, gegen die sie zunachst wirkten, unterzogen waren. Dies 
dilrfte fiir eine Vielheit der Bakteriophagen sprechen. (Journ. Exp. Med. 4 2 . 821 
bis 828. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. rea.) Sp ie g e l .

F. d’H ere lle , Die Natur des Bakteriophagen. Zusammenstellung der Er- 
fahrungen, nach denen das bakteriophage Korpercheń ein selbstiindiges, diskon- 
tiuuierliches Wesen mit Ffihigkeit der Assimilation im heterogenen Milieu u. der 
Anpassung, sowie den daraus folgenden Eigenschaften der Vermehrung u. der Ver- 
iinderlichkeit ist. Er hat somit das Kriterium der Lebewesen u. diirfte seiner 
auBerordentlichen Kleinheit wegen (GroBenverhiiltnisse nalie denen des EiweiBmol.) 
wahrscbeinlich das einfachste Lebewesen daratellen. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Parasitenk., I. Abt. 9 6 . 385—98. 1925. Alexandrien, Agypt. internat. Sanitatsamt.) Sp.

W aldem ar Gohs, Eine neue Theorie der Bakteriophagenwirkung und ihre Be- 
ziehung zu Immunitat, Anaphylaxie und Vcrdauung. II. Mitt. Theorie der Bakterio
phagenwirkung. (I. Ygl. S. 1217.); Es wird folgende Theorie aufgestellt: 1. Das 
d’IIerellesche Plianomen ist eine Dystrophie der Bakterienzelle, die auf die anomale 
Tatigkeit der Zellfermente (yitale Autolyse der Zelle) zuriickzufiihren ist u. dereń 
Folgę der Zerfall der Zelle in ' ihre Bausteine (strukturspezif. im Sinne A b d e r - 
h a l d e n s , dem weiteren Abbau widerstehende Gruppen) bezw. partieller Zerfall des 
Zellplasmas (uleerierender ProzeB) ist. Diese von auBen in die Zelle eingefuhrten, 
fiir ihren Bau spezif. Gruppen (,,Lysokinase“) yerankern sieh infolge ihrer Affinitat 
zu entspreebenden Teilen des Protoplasmas an diese, storen die n. Tatigkeit bezw. 
das Gleichgewicht der Zelle u. gewahren den X-Fermenten der Zelle den Zutritt 
zu den empfindlichen Gruppen des EiweiBmol., wodurch totaler oder partieller 
Zerfall des Protoplasmas cutsteht. Die strukturspezif. Gruppen werden frei u. 
werden weiter von den sieli yermehrenden Baktericn aufgenommen. Der Bakterien- 
zerfall breitet sieli aus, wodurch die Vermehrung des lyt. Agens entsteht. „Lyso- 
kinase“ ist ein Begriff fiir siimtliche aus den zerfallenden Bakterien herrulirenden 
strukturspezif. Gruppen, welclie die Affinitiit zu ihrer Muttersubstanz beibehalten, 
besteht demnacli aus „Partiallysokiuasen“, die yerschiedenen Teilen des Zellplasmas 
entspreclicn u. ąualitatiy u. quantitativ yersebieden sind. — 2. Die kleinen Mengen 
der Lysokinasekorper wirken aktiyierend auf die X-Fermente der Zelle u. ver- 
ursaehen dereń rasclie Autolyse, die groBen Mengen derselben Korper liingegen 
liemmen die FermenttStigkeit der Zelle. (Fiir diese Verschiedenheit der Wrkg. 
kleiner u. groBer Mengen wird eine meehan. Erkliirung yersuclit.) — 3. Der Zer
fall der Bakterienzelle in ihre Bausteine entsteht durch einen fermentativen ProzeB, 
der bei bestimmter Konz. der Zerfallsprodd. zum Stillstand lcommt, so daB die 
noch am Leben gebliebenen Bakterien nicht mehr weiter aufgelost werden u. sieh 
zu Sekundarkulturen yermehren. — 4. Lysoresistenz u. lysogene Eigenschaft der 
Sekundiirkulturen sind auf die spezif. Adsorption (in physikal.-chem. Sinne) bezw. 
Verb. der Lysokinasekorper zuriickzufuhren. — 5. Der Zerfall der Bakterienzelle 
unter Wrkg. der Lysokinasekorper geht yor Erreichung der Maximalkonz. in 
anderer Weise yor sieh ais nachher. Im ersten Falle ist die Ursache des Zerfalls 
(mit Entstehung der Lysokinasekorper) die Aktiyierung der FermenttStigkeit, im 
zweiten gehen die Bakterien (oline Entstehung jener Korper) infolge Hemmung der 
Fermenttatigkeit zugrunde. — 6. Die antilyt. Wrkg. der Sera ist auf die im Serum 
yorhandenen gegen X-Fermente der Bakterienzelle wirkenden Antifermente u. eine
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eytotox. Wrg. zuriickzufiiliren. — 7. Dic Łysokinasekorper ais fiir das Zellplasma 
spezif., normalerweise von der Zelle wahrscheinlieh synthet. gcbildete Gruppen ge- 
horen zu dem Bedarf der Zelle u. konnen gelegentlich (bei gedampfter Ferment- 
tiitigkeit) ais Wuchshormone (D o e r r ) wirken. — 8. Die mit Lysokinase beladenen 
Zellen gelangen in einen Ruliezustand, der auf die Abscbwaeliung der Ferment- 
tiitigkeit zuruckzufuhren ist. Von einer Schleimkapsel umgeben, die gro lic Mengen 
von s p e z i f .z u .  dem Bedarf der Zelle gehorigen, dem weiteren Abbau wider- 
stehenden Gruppen entbiilt, werden die Zellen wenig akt. u. aucli wenig empfind- 
lieh gegen iiuBere schadliche Einfliisse, aucli gegen die AngrifFsstoffe des tier. 
Organismus (Zustand „passiver Resistenz“). (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. 
Therapie I. 45 . 269—95. 1925.) S p ie g e l .

Oskar A cklin , Zur Biochemie des Bacterium pyoeyaneum. Beitrag zur Frage 
seines Stoffwechsels und dessen Bezieliungen zur intramolekularen Atmung. NaNOs 
ais einzige N-Quelle u. Na-Lactat ais einzige C-Quelle ermoglichen relatiy rasches 
u. uppiges Wachstum des B. pyoeyaneum. Dabei ist jeder Bestandteil der Niihrlsg. 
von Braun u .  C ahn-Bronner (vgl. Zentralblatt f .  Bakter. u. Parasitenk., I. Abt. 
86. 1. 196; C. 1921. I. 914. III. 234) lebenswichtig auBer NaCl, das anscheinend 
nur die Geschwindigkeit der Farbstoffbildung beeinfluBt. Die Umsetzung der 
N-Verbb. erfolgt yerhaltnismiiBig langsam, HNOs wird zu ca. 100% in HNOs tiber- 
gefiihrt, diese -anscheinend nur in geringerem MaBe abgebaut. Beim Nitratabbau 
sollen aber aueh noch alkal. Prodd., wahrscheinlieh NH3, gebildet werden. Das 
Alkalischwerden der Niihrlsg. spricht fiir Abbau der sauren Komponente bei m/10- 
Phosphatpufferu. m/lO-Phosphat-Carbonatpuffer, wobei die aufverschiedene pH-Werte 
eingestellten Niihrlsgg. nach gleichen Wachstumszeiten gleichen Endwert erreichen; 
m/5-Phosphatgemisch kann prakt. ais konstanter Puffer angesehen werden. Wachs- 
tumsbreite pn =  5,6—8,1, Optimum 6,4—8,1 u. hoher, Optimum fiir Denitrifikation
7,4—9,0. In der alkal. Phase ist aueh die B. des Farbstoffs begiinstigt. — Fiir 
Wachstum u. Farbstoffbildung ist hauptsaehlich die Art der N-Quelle (am giinstigsten 
Pepton) maBgebend. Von C-Quellen vermag Brenztraubensaure, die sonst erst spiit 
auftretende Farbstofibildung bei Nitrat zu beschleunigen. Diese tritt unter den 
Dissimilationsprodd., besonders im System Nitrat-Milchsiiure ais Zwischenprod. auf. 
Von ilir aus setzt aueh die assimilator. Phase ein, indem durch Kombination von 
ihr mit NH3 Alanin gebildet wird. Andererseits erfolgt aueh weitere Dissimilation 
zu C02 u. CH3-CHO, der weiterhin zu Essigsiiure oxydiert oder nach der Rk. von 
Cannizzaro . zu C2II5-OII u. CH3-C02H umgelagert wird. — Im System Pepton- 
Milchsiiure werden in 2 Tagcn unter B. von viel NH3 sowohl die biureten N-Yerbb. 
ais aucli die primiir vorhandenen Aminosiiuren abgebaut, wobei die Millonsche Rk. 
liefernden giinzlich eliminiert werden. In diese Phase fiillt kriiftige Farbstofibildung. 
Das weiterhin gcbildete BaktcrieneiweiB baut sich in erster Linie auf Kosten des 
NH3 auf. — Fiir einige Systeme werden quantitative Bilanzen aufgestellt.

Die Verss. iiber die intramolekulare Atmung werden auf die Red. yon Nitro- 
anthrachinon begriindet. Dereń GroBe ergibt sich nieht proportional der Keimzahl, 
sondern steht nur in Zusammenliang mit der Vermehrungsgeschwindigkeit. Nur 
unter bestimmten chem.-pliysikal. Voraussetzungen kann intramolekulare Atmung 
auf diesem Wege nachgewiesen werden. Zu diesen Voraussetzungen gehort die 
Abbaugeschwindigkeit in den yerschiedenen Systemen; maximaler Nitroreduktions- 
effekt wurde in Systemen mit geringer Abbaugeschwindigkeit beobachtet, bei ge- 
steigerter Umsetzung (Pepton) wird diese mittels Luftatmung durchgefiikrt. Bzgl. der 
Einzelheiten u. theoret. Erorterungen muB auf das Original yerwiesen werden. — 
SchlieBlicli wird nachgewiesen, daB B. pyoeyaneum aucli in chem. einfachen, von 
albumot. N freien Kulturfll. die Yirulenz u. die Fiihigkeit zur B. von tox. Prodd. 
behSlt. (Biochem. Ztschr. 164 . 312—70. 1925. Ziirich, Techn. Hochsch.) S p ie g e l .



1428 E 3. PrLANZENPHYSIOLOGIE. BAKTERIOLOGIE. 1926. I.

G. M ezzadroli, Uber zuckerinvertierende Bakterien wul uber ihre teclinische 
Verwendung zur Herstellung von Fettsauren, vor allem von Milcli-, Essig- und Butter- 
saure, Aceton, Athyl- und Butylalkohol und Mannit. Auf Grund des Schrifttums 
u. eigener Verss. bringt Vf. eine Zusammenstellung von Bakterien der Coli-Gruppe, 
welche Zueker unter B. yon Fettsiiuren u. spez. Alkoholen zers. (Giorn. di Chim. 
ind. ed. appl. 7. 563—68. 1925. Bologne.) G r im m e .

IŁ. Pons, Wirkung des Yersinschen Bacillus auf die hauptsachlichsten Kohlen- 
hydrate. Unterss. an 16 Stammen des Yersinschen Pestbacillus, von Menschen in 
Cochinchina u. Kambodscha isoliert, zeigen iibereinstimmend Nichtyergiirung yon 
Lactose u. Saccharose, Vergiirung yon Maltose u. Glucose ohne Gasbildung. Mannit- 
agar wurde, ebenfalls ohne Gasentw., nur von einem Teil (2/3) der Staninie un- 
mittelbar nach der Isolierurig angegriifen, von allen nach 6-monatlicher Auf- 
bewahrung in eihaltigem NShrboden. (Ann. Inst. Pasteur 39. 884— 87. 1925. 
Saigon, Inst. Pasteur.) S p ie g e l .

I. M akrinow, Untersuchungsmethoden der Milchsaureenzyme. In Anlehnung 
an die Veroffentlichung von W e ig m a n n  (Enzykl. d. Milchwirtschaft) unterscheidet 
Vf. „echte“ u. „fakultative“ Milchsiiurebakterien. Am Niihrboden aus wss. Gerste- 
auszug, Pepton, Milchzucker, Manganpepton, NH,MgPO„ CaC03, MgPO.t u. K2H P04 
entwickeln die „echten“ Bakterien fast aussehlieBlicli Milchsiiure, wobei die Aci- 
ditfit der Lsg. auf ein bleibendes Maximum ansteigt, wahrend die „fakultativen“ 
aus EiweiB yerscliiedeno Siiuren, Ester u. Alkohole abspalten u. die hohe Aciditiit 
der Lsg. nicht lange aufrecht erhalten konnen. Die „echten“ Bakterien yerbrauchen 
nur Hesosen, aus den Alkoholen nur Mannit, wahrend die „fakultativen“ auch 
Pentosen, Glyccrin, Erythrit usw. yergaren. (Archiyes des Sciences biol. [russ.] 
24. 217—30. 1924. St. Petersburg, Inst. f. esper. ed.) B iic e e m a n .

Hugo H aełm  und Hans Berentzen, Starkeabbau durch das System: Neutral- 
salze Aminosauren -J- Pepton. II. Zur Kenntnis der Beaktionen plastnophiler 
Stoffe, Zymoreaktionen. (I. ygl. IIaehn, Biochem. Ztschr. 135. 587; C. 1923. III. 
565.) Die Bk. wurde, besonders auch in der Herst. der Reagentien, so aus- 
gearbeitet, daB stets positiye Ergebnisse erreicht wurden. Die diastat. Kraft nach 
W o h l g e m u t h  ergab sich dann in 45 Stdn. bei 40° zu 0,2. Schiitteln mit C0.2, II2, 
Leuclitgas behindert, solclies mit Luft beschleunigt die Hydrolyse. Thymol wirkt 
etwas hemmend, CPIJ3 bei Erbaltung yolliger Sterilitat nicht. Die Mitwrkg. etwa 
in der Stiirke noch yorliandener Amylase konnte durch Verss. mit grundlich ge- 
reinigten Stiirkesorten ausgeschlossen werden. Amylosc wurde durch das „Normal- 
system“ ziemlich gut abgebaut, Amylopektin dagcgen nur in ganz geringcm BlaBe. 
Es sclieint also jenem System die fiir Amylase charakterist. yerfliissigende Kraft 
fiir Pektine zu fehlen. DenigemaB wurde Biedermannsche Sturkelsg. bereits in 
3 Stdn. bis zum Verschwinden der J-Rk. abgebaut. Eine weitere Aktiyierung des 
„Normalsystems" gelang nicht durch Zusatz yerseliiedener organ. Stoffe, weder 
oberfliichenaktiyer noch ausgesprochen physiol. wirksamer. Es wurde ferner der 
katalyt. Charakter des Systems durch den Nachweis, daB eine gewisse Hydrolyse 
auch ohne dasselbe stattfindet, begriindet, u. es wurden Verss. zur ąuantitatiyen 
Best. der Abbauprodd. angestellt. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 286—316. 1925. 
Berlin, Inst. fiir Garunęsgewerbe.) Sp ie g e l .

Otto H eyerhof, Uber den Ein/luf! des Sauerstoffs auf die alkoholischc Garimg 
der Hefe. (Naturwissenschaften 13. 980—84. 1925. — C. 1926. I. 702.) J o s e p iiy .

Otto Warbnrg, Uber die Wirkung der Blausaure auf die alkoholische Gdrung. 
Durch Messung der Adsorption yon Aćetonitril u. HGN  an Mercksche Blutkohle 
u. Best. der garungshemmenden Wrkg. der HCN auf lebende Hefe u. Hefesaft 
nach v . L e b e d e w  wurde gefunden, daB die giirungshemmende Wrkg. yon I/ioo_n- 
HCN etwa 200-mal starker ist ais ihrer Adsorptionskonstante entspriclit. Die
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Hemmung ist in  lebender Ilofe (50—90%) geringer ais im PreBsaft (90%). HCN 
wirkt also nicht 'unspezif. wie die Narkotica auf die Giirung ein, sondem chem. 
(Biochem. Ztschr. 165. 196—202. 1925. Kaiser W iLH ELM -Inst. f. Biologie, Berlin- 
Dahlem.) L o h m a n n .

J. Bodnar, Charlotte Szepessy und Johann Ferenczy, Die Anwendung der 
Neubergsehen Acetaldehydabfangmethode bei der allcoholischen Giirung lioherer Pflanzen. 
Nach friiheren. Unterss. der Vff. wird der Befund von N e u b e r g  u .  G o t t s c h a ł k  
(Biochem. Ztschr. 1 6 0 . 256; C. 1925 . II. 1452), daB bei der anaeroben Atmung von 
Erbsensamen A. iiber Acetaldehyd gebildet wird, bestatigt. (Biochem. Ztschr. 165. 
16—22. 1925. Budapest, Debrecen, Szeged.) L o h m a n n .

Carl Neuberg und Genia Perlmann, Verlauf der alkoholischen Ziickerspalłwtg 
in Gegenioart von Schwefehoasserstoff und Cyanwasscrstoff'. Fiir die Yerss. wurden 
frische ober- u. untergiirige Ilefen u. PreBsafte nach v. L e b e d e w  verwendet. H2S 
u. HCN hemmen deutlich die Wrkg. der Hefezymase, die aber selbst im H2S-Strom 
u. bei 1/60-n. KCN nicht zum Yerschwindcn gebracht wird. Dic Zcitdauer der 
yolligen Vergarung einer zugesetzten Zuckermenge ist bei Zusatz yon H2S etwa
5 mai, bei HCN etwa 10 mai gróBer ais ohne Zuaatz. Es ist unentschieden, ob die 
Schadigung am eigentlichen Haupttriiger der Fermentwrkg. oder an begleitenden 
Hilfsstoffen ansetzt. (Biochem. Ztschr. 165. 238—44. 1925. Kaiser WiLHELM-Inst. 
f. Biochemie, Berlin-Dahlem.) L o h m a n n .

Erwin N egelein , iiber die Wirlcung des Schwefelwasserstoffs auf chemische 
Vorgange in Zellen. 10—5-n. JJ2S  hemmt die Atmung giirender Hefe yollig, 10 °-n. 
H2S ist ohne deutliche Wrkg. Auf die Giirung selbst wirkt erst eine Konz. von
6 -10—3-n. H2S ein. Es gelingt so, mit Hilfe von H2S die Atmung der Hefe von 
ihrer Giirung zu trennen. HCN liebt die Hefeatmung in einer Konz. von 10—4 
MoL/1 auf. — Bei der Chlorella wird die CO-j-Assimilation von 10—6 m, die Nitrat- 
assimilation von 10—4 m ILS yollkommen gehemmt; dagegen wird ihre Atmung, 
ebenso wie durch HCN, durch 10—4 m 1I2S beschleunigt. Es besteht also ein weit- 
gehender Parallelismus zwischen der Wrkg. yon HsS u. HCN. (Biochem. Ztschr. 
165. 203—13. 1925. Kaiser WiLHELM-Inst. f. Biologie, Berlin-Dahlem.) L o h m a n n .

N. L. Sóhngen und K. T. W ieringa, Penneabilitałsbestimmimg mit Saccharo- 
myces eerevisiae. (Pre/shefe der Ned. Gist- en Sjńritusfabriek.) Um den Transport 
des W. in die Zelle u. aus ihr genau zu messen u. auch das Imbibitionswasser in 
der Zellwand zu bestimmcn, schien der Weg geeignet, der Fl. eine Verb. zuzufiigen, 
die nicht in .die Zelle eindringt, den osmot. Druck der Fl. nicht nennenswert be- 
einfluBt u. leicht ąuantitatiy bestimmt werden kann, auch durch die Zelle nicht 
adsorbiert wird. Nachdem Verss. mit zahlreichen Farbstoffen, die teils adsorbiert 
wurden, teils ihre Farbę iinderten, so daB colorimetr. Best. unmoglich wurde, u. 
mit Starkę, die an der Oberflache der Hefezellen adsorbiert wird, gescheitert waren, 
erwies sich Gelatine ais geeigneter Stoff. Verschieden konz. Lsgg. von Lactose 
oder NaCl, zum Teil auch von Harnstoff in 0,5%ig. Gelatinelsg. wurden mit ge- 
wogenen Mengen Hefe yerrieben u. dann sofort oder nach yariierenden Zeiten ab- 
zentrifugiert, auf Gehalt an Gelatine u. dem anderen gelosten Stoff untersucht. 
Pro g Hefe mit einer Oberflache von 1 qm diffundieren in 48 Stdn. ca. 0.25 mg NaCl 
u. 3,2 mg Harnstoff, die Diffusionsgescliwindigkeit betriigt fiir letzteren wiihrend der 
ersten 24 Stdn. 2,2 mg, wiihrend der letzten 1 mg pro g Hefe. Das Imbibitions
wasser zeigte wechselnde Werte. (Koninkl. Akad. yan Wetensch. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 34 . 999 — 1003. 1925. Wageningen, Landbouwhooge- 
school.) S p ie g e l .

E 4. T ie r c h e m ie .
Hans Fischer, Hans Hilmer, Fritz Lindner und Bruno Putzer, Zur Kenntnis 

der naturliclienPorphyrine. XVIH.Mitt. ChemischeBefunde bei einem Fali vonPorphyri-
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ra»-ie(PETRY). (XVII. vgl.S. 957). Bei der chem.Unters. derLeichedesPorphyrinurikers 
P e t r y  konnten aus den meisten Organen Porphyrine in krystallisiertem Zustande 
isoliert werden. In der mahagonibraunen Haut lieB sich jedoch kein Porphyrin nach- 
weisen. In den Knochen fand sich Uroporphyrin, jedoch kein Koproporphyrin. 
Injiciert man Uroporphyrin einem Kaninchen, so fixiert es sich yorzugsweise an 
den Knochen, 0,05 g geniigen, um die Knochen eines 170 g schweren Meer- 
sehweinchenskelettes zu fiirben. Mit Koproporpliyrin erhiilt man keine Farbung. 
Das Knochenmark enthielt Uro- u. Koproporpliyrin, ca. 0,06% Fe, u. viel EiweiB. 
Im Knochenmark, in der Galie u. im Knochen lieB sich spektroskop, ein Streifen 
bei 644,3 (in Ae; 25% HC1 bei 628) feststellen, wahrscheinlich yon prirnar vor- 
handenem Kammererporphyrin herriihrend. An yerschiedenen Stellen fanden sich 
Cu-Salze der Porphyrine. Die Galie enthielt reichlich Koproporphyrin, neben den 
n. Gallenfarbstoffen Bilirubin u. Bilicyanin, das Blut n. Hiimin, Koprohamin nur 
unsicher, dagegen Koproporphyrin, kein Uroporphyrin. Koproporphyrin fand sich 
in fast allen Organen, im Darm zum Teil ais Cu-Salz. Die Milz war besonders 
groB u. enthielt Koproporphyrin, einen bei alkal. Ek. tluchtigen grunen Farbstoff 
mit Absorptionsstreifen I 578,0, II 559,9, U l 533,3, IV 494,5, einen in A. uul. braunen 
Farbstoff. Leber u. Niere enthielten Uroporphyrin, wenig Kopro- u. Kammerers 
Porphyrin, Cu-Salz aber kein Koprohamin. Trotz dem relatiy geringen Blutfarb- 
stoffgehalt des frischen Muskels bildeten sich bei der Faulnis betrachtliche Mengen 
von Porphyrin, wahrscheinlich Hamatoporphyrin, da Koproporphyrinester nicht 
isoliert werden konnte. Die friiher yertretene Anseliauung, daB bei der Porphyri- 
nurie die Porphyrine allein dureh Abbau des Muskelfarbstoffs entstiinden, kann 
nicht in yollem Umfang aufrecht erhalten werden, wahrscheinlich liegt die Haupt- 
bildungsstatte der Porphyrine im Knochenmark, indem n. Hiimin unter Abspaltung 
von Fe in Kammerers Porphyrin iibergeht, das dann weiter in Koproporphyrin u. 
Uroporphyrin ubergefuhrt wird. Bei der Porphyrinurie wiire dann dieser n. Pro- 
zeB patholog. gesteigert. Gegen diese Auffassung spricht das, wenn auch weniger 
reiehliche V. yon ionisiertem Fe in der Milz, Leber, Lymphdrusen, Pankreasdriise, 
Niere u. Muskulatur u. die Unwahrscheinlichkeit eines derartig allgemeinen Hiimo- 
globinzerfalls. Es scheint daher naheliegend anzunehmen, daB bei der Porphyri
nurie die n. Hiimoglobinsynthese im Knochenmark beim Uro- u. Koproporphyrin 
stehen bleibt. Ob bei dem analysierten Porphyrinuriker Koprohamin anwesend 
war, wird unentschieden gelassen, da krystall. Koprohamin nicht isoliert werden 
konnte, dagegen sind Anhaltspunkte fur dessen V. im Blut, Lunge u. Leber ge- 
geben. (Ztschr. f. physiol. Ch. 150 . 44—101. 1925. Miinchen, Techn. Hoch-
sch.) G u g g e n h e im .

P. A. Levene, Die Mucoproteine der Schnecken, Helbs aspersa und JIelix 
pomatia. Die alte Angabe von H a m m a r st en  (P f l Og er s  Arch. d. Physiol. 36. 
373 [1885]), daB im Schleim u. FuB der Schnecke einerseits, im Korpergewebe 
andererseits 2 yerschiedene Typen von kohlenhydrathaltigen Proteinen yorhanden 
sind, wird im wesentlichen bestśitigt. Das Mueoprołein des Schleims gehort zu der 
Gruppe, die sich von Muccńtinschwefelsaure ableitet; eine Substanz von dereń Eigen
schaften wurde eiweiBfrei u. bis auf Verlust eines Teiles ihres H2S 0 4-Eadikals 
unyerandert isoliert, gab bei teilweiser Spaltung ein Disaccharid, Mucowi, u. bei 
yolliger Spaltung Chitosamin u. eine fliichtige Siiure in einer itenge, die 1 C2H ,0  
auf 1 N entspricht, bei Dest. mit HC1 Furfurol. Die Ausbeute an diesem aus Mucosin 
entsprach der Theorie von gleichen Verhaltnissen von Glueuronsiiure u. Chitosamin, 
doch ist es zweifelhaft, ob es sich wirklieh um Glueuronsiiure oder um Galakturon- 
saure oder eine andere Verb. dieses Typus liandelt. Die fragliche Substanz ist 
gleieh allen anderen Mucoitinschwefelsauren unl. in organ. Losungsmm. mit Ein- 
schluB yon Eg., in W. u. Alkalien, ]. in starken Mineralsauren. Sie ist in diesen
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Lsgg. rechtsdrehend. Glucuronsaureprobe mit Naplithoresorcin positiy, Fehlingsche 
Lsg. erst nach Spaltung rcduziert. — Das komplexe Kohlenhydrat, das aua dem 
Mucoprotein des Fu/ies isoliert wurde, glieh demjenigen aus dem Schleime, enthielt 
aber eine kleine Menge eines anderen Polysaecharids, das reichlicher im Schnecken- 
kiirper yorhanden ist u. wohl dem Sinistrin H a m m a r st en s  entspricht, yermutlich 
nieht so rein wie von diesem erhalten wurde. Es war wl. in W., 11. in starken 
Mineralsiiuren, aueh in gewissem Grade in Alkalien. Die Lsgg. waren meist zu 
opak, um zuyerliissige Best. des Drehungsyermogens zu gestatten; so weit eine Er- 
mittelung moglicli war, erschien die Substanz rechtsdrehend, einige Małe inaktiy. 
Ggw. kleiner Mengen N u. S zeigte, daB noch etwas Mueoitinschwefelsaure zugegen 
war. Die Spaltung ergab maximal 60% (ais Glucose berechnet) eines Mono- 
saccharides, daB sich ais Galaktose erwies, u. 20—30% Essigsaure, die Substanz 
kann mit Recht ais „tier. Gummi“ bezeichnet werden. Sie wurde aueh aus dem 
h. wss. Auszug, aus dem „Glucoprotein" H a m m a r st en s  nach dem Verf. yon P f l Og e r  
u. N e r k in g  gewonnen. Da H a m m a r st e n  bei der Spaltung dieses Prod. Glykogen 
erhielt, hangt dessen Ggw. yielleicht yon dem Ernahrungszustande der Tiere ab. 
Moglicherweise ist aueh in den Geweben ein zweites Polysaccharid yorhanden (das 
aus den Spaltprodd. gewonnene Phenylosazon war hiiufig opt.-inakt. u. yom F. 202°), 
docli konnte nach Oxydation mit H N 03 nur Schleimsaure mit Sicherheit isoliert 
werden. — Die,Unterss. wurden hauptsiichlich an Helix aspersa durchgefuhrt, die 
weniger eingehenden an II. pomatia zeigten Ubereinstimmung. (Journ. Biol. Chem. 
65. 683—700. 1925. R o c k e fe l le r  Inst. f. med. res.) S p iegel.

Jean Verne, Neiie Pigmentprobleme. I. Die Melanogcnese. Ausgewahlte Kapitel 
uber die chem. Einteilung der Pigmente u. die Melaninbildung (Melanogenese) in 
chem. u. histolog. Beziehung aus einem in Druck befindlichen Buch des Vfs.: Die 
Pigmente im tier. Organismus: Chemie, Morphologie, Pliysiologie, Ethologie. 
(Rev. gćn. des Sciences pures et appl. 36. 631—43. 1925.) L o h m a n n .

H einrich  W ieland und Clemens Schópf, Uber den gelben Fliigelfarbstoff des 
Citronenfalłers (Gonepteryx rhamni). FUr die Pigmente der Sehmetterlingsflugel 
wird der Name Lepidopterine oder allgemeiner Pterine yorgeschlagen, der Fliigel- 
farbatoff des Citronenfalters ais Xanthopterin bezeichnet, da die Elementaranalyse 
auf Xanthin -|~ H , C5H50 2N4, stimmende Werte ergibt. Die Eigenschaften des

Korpers lassen auf ein
/NH—CO OC—HN>. Polymeres schlieBen. Vff.

I  O C / .CII-----N N------IIC \CO ziehen Formel I  in Er-
\ NH- Ć H -  NH> C ' C < H N - H Ć - H n /  wSgung. -  Der Farbstoff

wurde in der Weise iso
liert, daB die Fliigel von 500 Gonepterix rhamni (Gewicht 7,4 g) mittels A. yon 
Fetten u. Wachsen befreit, dann mit NII3-Lsg. extrahiert wurden. Durch Ein- 
dunsten iiber KOH u. H2S04 wird das Xanthopterin neben yiel amorpher Sub
stanz erhalten, die mit W. weggel. wird. Durch Losen in IICl u. Ausfallen mit 
Na-Acetat wird der Farbstoff gereinigt. Krystallisiert wird er aus dem Ba-Salz ge
wonnen, das aus der Lsg. des amorphen Xanthopterins in NH3 u. Ba(OH)s dar- 
gestellt wird. Man lost das Ba-Salz in HC1 u. f&Ut es mit Na-Acetat aus. — Xanłho- 
pterln, (C.H6OaN4)2. Orangebraune rundę Aggregate- Farbt sich von 270° ab 
langsam dunkler, yerliert dann die gelbe Farbę, yerkohlt selir langsam yon etwa 
360° ab, ist bei 410° noch nieht geschmolzen. Gibt beim Abdampfen mit H N 03’ 
Murexidrk., ist oxydierbar, reduzierbar, 1. in verd. NH3 u. NaOH, in uberschussiger
2-n. HC1, unl. in k. W., 1. in li. W. mit griiner Fluorescenz. — Ba-Salz, C5H30 2N4- 
Ba -f- 3H20 . Nadeln. (Abbildungen des Xanthopterins u. des Ba-Salzes des 
Xanthopterins im Original.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2178—83. 1925. Freiburg, 
Uniy.) SCHUSTER.
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Zdenko Stary, Uber die Elementarzusammensetzung des Haares. Gewaschenes 
u. entfettetes, sowie gewaschenes u. nach Pepsin- u. Trypsinbehandlung mit A. 
extrahiertes Haar, ergab nach dem Trocknen bei 110° fiir C 49,73—50,72°/0, fiir 
H  6,37—6,81%, fiir N 16,15—16,5ą%, was nicht iibereinstimmt mit den von 
R u t h e r f o r d  u. H a w k  (Journ. Biol. Chem. 3. 459; C. 1 9 0 8 . I. 967) angegebenen 
Werten. (Ztschr. f. physiol. Ch. 150 . 202—04. 1925. Prag, Univ.) G u g g e n h e ih .

Hans SchmalfuB und Hans W erner, Uber das Hautskelett von Insekten. I. 
Mit k. u. sd. W. sowie mit sd. A. lieBen sich aus Flugeldecken des Maikiifers Ex- 
trakte gewinnen, in denen mittels der FeCl3-Probe sowie mit Fermentpriifstreifen 
vom Mehlkafer u. vom Pfauenauge die Ggw. von o-Dioxybenzolen nachzuweisen 
war. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2763—64. 1925.) S p ie g e l .

Es. Tierphysiologie.
Tomio Fukui, Uber den Koldenliydrciluerlust der Leber hyperthyreoidisierter 

Uatten. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Wertbestimmung von Schilddriisen- 
praparaten. Verfiitterung von entfetteter Schilddrusensubstanz, einem daraus durch 
Alkalieinw. gewonnenen in W . 1. Priiparat, von Jodalbacid, Thyreoglandol (Roche, 
Grenzach), Tiiyreoideatabletten R ichter , Thyraden, Jodothyrin, Thyreoidin F reund 
u. Redlich  sowie Merck, Thyreosan an Ratten; es tritt konstant Abnalime des 
Gesamtkolilenhydratwertes der Leber ein, nur Thyreoglandol Grenzach u. Thyreoidea- 
tablettcn R ichter  mit auffallend geringem Jodgehalt waren unwirksam. N aJ  hat 
auf den Kohlenhydratgehalt der Leber keinen EinfluB. A uf Grund der Einw. auf 
die Leber liiBt sich eine Wertbestimmungsmethode ausarbeiten. A uf den Gesamt- 
kohlenhydratwert in den Muskeln ist Verfiitterung von Schilddrusensubstanz ohne 
EinfluB. Zwischen Jodgehalt u. W irltsamkeit der einzelnen Praparate besteht im 
allgemeinen kein Parallclismus. Auch Jodalbacid, eine jodhaltige EiweiByerb. 
w irkt wie Schilddrusenpriiparate; allerdings war der Jodgehalt hier ein mebrfacher 
der anderen Priiparate. (Pp l Ogers Arch. d. Physiol. 2 1 0 . 410—26. 1925. W ien, 
Physiol. Inst.) W o l f f .

Tomio Eukui, Zur Frage einer Beziehung der ITypophyse zum Kohlenhydrał- 
stofficechsel. Injektion von Vorder- oder Hinterlappenextrakten (Piługlandol, Eypo- 
physin, Pituiłrin, Vorderlappenexłrakt Sanabo) hat bei n. gefiitterten Kaninchen 
keinen merklichen EinfluB auf den Gesamtkohlenhydratgelialt der Leber. Die 
Wrkg. von Schilddriisenpriiparatcn (vgl. vorst. Ref.) wird durch gleichzeitige In- 

jektion von Hypophysenextrakten nicht beeinfluBt. (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 2 1 0 . 
427—31. 1925.) W o l f f .

W ilhelm  W eitz und "Wilhelm Kissling, Uber die Rolle des Kochsalzes in 
der D iat der Hyperaziden. Aus den Verss. der Yff. geht hervor, daB NaCl die 
Sekretion des Magens herabsetzt u. nur bei starkerer Konz. in geringerem Grade 
die Magenentleerung verzogert. Demnach sollte bei Hyperaciditiit der NaCl-GenuB 
nicht eingeschriiukt werden. (Munch. med. Wchschr. 72. 2177—78. 1925. Tubingen, 
Univ.) F r a n k .

E. Speranskaja-Stepanowa, Zur Physiologie der Hautdriisen des Frosches. 
III. Uber den Mechanismits der Wirkung von BaCl} auf Hautdriisen bei allgemeiner 
und lokaler Sekretion. Die Einspritzung von BaCl2-Lsg. in die Lymphe eines 
Frosches ruft eine erhohte Tiitigkeit der Hautdriisen des ganzen Korpers hervor. 
Das BaCl2 wirkt dabei nicht humoral, sondern durch Erregung des Ruckenmarks. 
Die in der Nahe des Impfortes stattfindende „lokale11 Sekretion wird gleichfalls 
nur zum geringen Teil durch direkte Wrkg. des BaCL, auf die Driisen, hauptsacli- 
lich aber auf dem Nervenwege erregt. (Archives des sciences biol. [russ.] 2 4 . 179 
t is  192. 1924. St. Petersburg, Inst. f. esper. Med.) B ik e rm a n .
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H. Benmer und B. Kornhuber, iiber die Wirkung des Dijodtyrosins im Stoff- 
wechsel und bei Myxodem. Klin. Yerss. mit Jodgorgon (Herst. Fa. K a t h e ), einem
3,5-Dijodtyrosin. Weder im Stoffwechselyers. noch bei klin. Prufung zeigte das 
Dijodtyrosin Wrkgg., die denen des Schilddriisensekrets ahnlieh sind. Das Jod
gorgon kann daher nielit ais Ersatz von SchilddriisenprSparaten dienen. (Miineh. 
med. Wchsehr. 7 2 . 2057. 1925. Konigsberg, Univ.) F r a n k .

G. Schkawera und B. Ssentjurin, Uber die Wirkung des Adrenalins auf Blut- 
gefafic zu verseliiedenen Zeiten seiner Anioesenhńt im Geuiebe. Der durch Blut- 
gefiiBe eines uberlebenden isolierten Organs (Ohrmuschel des Kaninchens, Niere 
des Hundes) stromenden Ringer-Lockeschen Fl. wird Adrenalin zugesetzt u. darauf 
die Stromungsgeschwindigkeit, die yon der lichten Weite der BlutgefiiBe abhiingt, 
bestimmt. Die stiirkste yasomotor. Wrkg. iibt das Adrenalin im Anfang aus (Sta
dium des Eintretens ins Gewebe), bei weiterer Wrkg. des Adrenalins dehnen sieli 
die GefaBe wieder aus (Siittigungsstadium der Gewebe); wird nun eine adrenalin- 
freie Lsg. durehgeleitet, die das Adrenalin ausspiilt, so tritt — bei liohen Konzz. 
der yorher benutzten Adrenalinlsg. — eine neue Kontraktion ein (Austretenstadium), 
die meist lange dauert, was die Triigheit bezeugt, mit der das Gewebe das auf- 
genommene Adrenalin freigibt. (Archiyes des Sciences biol. [russ.] 2 4 . 249—57.
1924. St. Petersburg, Inst. f. exper. Med.) B ik e r m a n .

Alexander Palladin und Wera Tichwinskaja, Zur Frage da- Wirkung des
Adrenalins auf die Sticksto/f-, Kreatinin- und Kreatinausscheidung. Tiigliche 
Adrenalininjektionęn in allmahlich steigenden Dosen sind bei n. ernahrten 
Kaninchen ohne EinfluB auf die Ausscheidung des Gesamt-N u. Kreatinins; bei
2-mal t&glicher Injektion mit rasch erhohten Einzeldosen werden die genannten 
Substanzen yermehrt ausgeschieden, auBerdem tritt Kreatin im Harn auf. (P f l Og er s  
(Arch. d. Physiol. 2 1 0 . 436—41. 1925. Charków, Forsehgsanst. f. Biochem.) W o l f f .

H. Zwaardemaker, Durch l-Adrenalin nach der Alpliaseite und durch d-Adrenalin
nach der Betaseiłe verschobcner Ausschlag in radiophysiologischen Gleichgeuńchten. 
Die Cberschrift gibt den Inhalt gut wieder. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 34 . S72—73. 1925.) S p ie g e l .

Em il Abderhalden und Ernst Gellhorn, Vergleichende Yersuche uber die 
Wirkung von l- und d-Adrenalin unter verschiedenen Bedingungen auf den Gaswechsel 
normaler und thyreopriver Mause. (Vgl. P f l JJg er s  A rc h . d. P h y s io l. 206. 154; C.
1925. I. 550.) d- u. 1-Adrenalin rufen nach subcutaner Injektion qualitativ die
gleiche Anderung des Gaswechsels heryor. In kleinen Konzz. wird der 0 2-Ver- 
brauch gesteigert, in groBen unter gleichzeitigem Abfall der Korpertemp. yermindert. 
Quantitativ bestehen aber groBe Unterschiede, da 1-Adrenalin 10 mai so stark wirkt 
wie d-Adrenalin. Durch hfiufige Injektionen von d- oder 1-Adrenalin tritt Gewoh- 
nung fur 1-Adrenalin ein, so daB an sich todliche Gaben nur die sonst fiir kleine 
Adrenalinmengen charakterist. StofFwechselsteigerung heryorrufen. Die Adrenalin- 
resistenz ist nach Schilddrusenentfernung bedeutend gesteigert Durch Ermiidung 
der Tiere wird die Giftigkeit von Adrenalin erheblich gesteigert, wobei wiederum 
thyreopriye Tiere sich resistenter zeigen. (P f l Ctgers Arch. d. Physiol. 2 1 0 . 462 
bis 476. 1925. Halle, Physiol. Inst.) W o l f f .

S. van Creveld und E. van Dam, Der EinflufS, den alkoholische Pankreas- 
extrakte (Insulin) auf die Art ausiiben, in der die Nieren auf Traubenzucker reagieren. 
Wenn man bei Durchstromung von Froschnieren zu genau i£quilibrierten Lsgg. von 
Salzen alkoh. Extrakt yon Froschpankreas (nach Einengung) oder Insulin hinzufugt, 
lUBt die Niere erst bei hóheren Zuckerkonzz. ais n. Zucker hindurchtreten. Das 
gleiche wurde bei Froschen gefunden, denen der Extrakt einige Zeit vor dem Tode 
injiziert worden war. — Die Ursache liegt nicht in einer Bindung des Zuckers an 
irgend einen Stoff, auch nicht in einer stereometr. Umlagerung des Traubenzucker-
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mol., durch die die opt. Drehung yermindert wird u. die Nierenperineabilitat etwa 
verringert wurde. (Archives nćerland. d. Physiol. de l ’honime et des animaux 10. 
323—39. 1925. Groningen.) MOl l e r .

0. Pico-Estrada, V. Morera und E. Althauz, Wir hm  g von Insulin auf die 
Glykolijse in vitro. Bei Tierblut war dic Glykolyse in vitro bei 37° yicl starker 
(15%)) wenn die Tiere Insulin bekommen hatten, ais n. (7% in 5 S(dn.). — Bei 
Blutzuckerwerten unter 0,5%0 war die n. Glykolyse 20, unter 0,5%0 11,5%. (C. r. 
soc. de biologie 93. 971. 1925. Rosario.) MOl l e r .

N. Piccaluga und S. Cioffari, Wirkung von Insulin auf Tumorentransplaniate. 
Bei mit Tumorgewebe geimpften Mausen bcwirkt Insulin anfangs eine Verzogerung 
des Tumorenwachstums; doch eignet sieh eine chroń. Insulintherapie nicht etwa 
ohne weiteres zur Beliandlung von Tumorkranken. Diese Verhiiltnisse sind noch 
zu wenig gekliirt. (C. r. soc. de biologie 93. 1118—19. 1925. Buenos-Aires.) MO.

R. Wernicke, E. Savino und C. Scotti, Wirkung von Insulin auf die 2leaktion 
des Blutes beim Kaninelien. (Vgl. C. r. soc. de biologie 92. 896; C. 1925. II. 477.) 
Nach Injektion von 3 klin. Einlieiten Insulin steigt pn um etwa 0,20 beim 
Kaninehenblut. Ursache ist Hyperyentilation bei den hypoglykam. Krampfen. 
Wenn durch Traubenzucker die Krampfe gleichzeitig verhindert werden u. die 
Hypoglykamie beseitigt wird, tritt doch Steigcrung der pH um 0,17 ein. (C. r. soc. 
de biologie 93. 1120. 1925. Buenos-Aires.) M u l l e r .

Ernst Laqueur und S. E. de Jongh , Uber die indwiduelle Empfindlichkeit 
der Kaninelien gegen Insulin. Zugleich ein Beitrag zur Eieliung der Praparate. In 
543 Einzclinjektionen an 136 Kaninelien wurde festgestellt, daB beim gleichen 
Indiyiduum dic Abweichungen in der Intensitiit der Blutzuckersenkung u. im Auf- 
treten von Krampfen nach der gleichen Insulindosis unter genau gleichen aufieren 
Bedingungen u. bei genau gleicher Ernahrung recht bedeutend sein konnen. 
Moglicherweise spielen klimat. Einflusse mit. — Interindmduelle Unterschiede 
sind bei Verss. am gleichen Tage nicht so groB wie. an verscliiedenen Tagen. — 
Die Abweichuugen sind bei jedeni Insulinpriiparat in gleicher Hohe zu finden. — 
Man sollte also Arbeiten iiber Insulin, die mit wenigen Kaninelien gemacht sind, 
iiberhaupt nicht mehr beaehten. (Biocliem. Ztsehr. 164. 308—37. 1925. Amster
dam.) M u l l e r .

Ernst Laqueur und S. E. de Jongh, Uber Beslimmung der Wirkungsstarke 
von Insulin (Eichung) und die neue klinische Einlieit. (Vgl. vorst. Ref.). E ich u n g  
e in e s  u n b ek a n n ten  P ra p a ra tes :  Viele Kaninelien zur gleichen Zeit mit der 
gleichen Dosis behandcln. Wechseln der Dosen u. Tage. Charakteristicum bleibt 
die Tiefe der Blutzuckersenkung auf 45 rng-% (0,40—0,49). Krampfe treten meist 
bei 30 mg-% ein. Ais erledigt kann die Eichung geltcn, wenn 15 von 20 Tieren 
bei der gleichen Dosis bis an die Krampfgrenze kommen u. der Rest auch deutliclie 
Blutzuckersenkung aufweist. Doch Yerliiuft die Eichung selteu so glatt. Man wird 
gelegentlich alle Yerss. eines Tages ausschalten mussen. — N a e h e ic liu n g :  Je
6 Tiere an 2 aufeinander folgenden Tagen u. je 3 Tiere mit der Krampfgrenzdosis 
u. der eines Standardpriiparates iu 1 ccm spritzen. Wiederholung nach 8 Tagen 
mit den gleichen Tieren, die umgetauscht werden. Die Abweichungen diirfeu 
nicht mehr ais 10% betragen. K lin is c h e  E in lie it :  1/8 mg des internationalen 
Standardpraparats. Dies ist */*» mg. 1 ccm enthalt dann 20 Einlieiten. Man soli 
angeben, wie vicle Tiere zur Eichung benutzt sind u. wie viele die Krampfgrenze 
erreicliten. (Biocliem. Ztsclir. 164. 338—43. 1925. Amsterdam.) MO LLER.

Ernst laqueur und S. E. de Jongh, Yerlialtnis von Dosis und Blutzucker
senkung (Konzentrationswirkungskurve) und Schwellenwert des Insulins. (Vgl. yorst. 
Ref.). Es gibt keine Beziehung zwischen Dosis u. Wrkg. sehleclithin, sondern nur
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zwischen Dosis u. dem Grade einer hestimmten Wirkungsart bei bestimmter Zu- 
fiihrungsform u. der gleichen Tierart. So kann man Blutzuckersenkung nicht mit 
Beseitigung der Glykosurie eines Diabetikers vergleichen. — Dann kann beim 
Blutzucker nur der Beginn der Scnkung oder die Zeit des Tiefstandes oder die 
Dauer der Senkung verglichen werden. — Vff. benutzten nur den tiefsten Stand 
innerhalb von 4 Stdn. ais Kriterium. — In 144 Verss. mit l/2—2 Einheiten an den 
gleichen 24 -JDagen fanden sic einen sehr Aachen Verlauf der Blutzuckerkurye. Be- 
sondere Abweichungen wurden ausgesehaltet. — Ais S c h w e lle n w e r t  des ge- 
sunden nuchternen Menschen wird die kleinste Dosis angesehen, die innerhalb
2 Stdn. pro ccm eine Blutzuckersenkung von 0,06—0,15 mg lieryorbringt. (9 Personen 
mit indiyiduellen Differenzen bis 400°l0). — Auch beim Diabetiker bewirkt die 
Schwankung im Schwellenwert groBe Differenzen in der Wirkungsstiirke. (Biochem. 
Ztschr. 164. 344—56. 1925. Amsterdam.) M O ller.

A. Grevenstuk, S. E. de Jongh und Ernst Laąueur, Uber den Einftufi von
Kohlenhydraten, Fetten und Eiweifi auf die Empfindlichkeit gegen Insulin. (Vgl. 
yorst. Ref.). An Ratten wird die Insulinwrkg. beurteilt durch die GroBe der Temp.- 
Senkung. Kolilenhydratkost erholit die Empfindlichkeit, Fettreielitum kann sie 
yermindern. Docli ist die Beziehung nicht ganz einfach u. nicht klar zu iiber- 
sehen. — Die Empfindlichkeit desselben Indiyiduums wechselt stark (vgl. A b d e r - 
h a l d e n  u . W e r t h e im e r , P f l Og er s  Arch. d. Physiol. 2 0 3 . 439. 2 0 5 . 547; C. 1924 .
II. 500. 1925. I. 547. G igon, Ztschr. f. klin. Med. 103. 17; C. 1925 . I. 1758.) 
(Biochem. Ztschr. 164 . 357—70. 1925. Amsterdam.) MtJLLER.

B. A. Houssay, P. Mazzocco und C. T. R ietti, Die Glykamie und das
Glykogen bei den Kroten nacli Entfernung der Hypophyse oder Yerletzung des Gehirns. 
Bei Bufo marinus sinkt das Blutzuckerniyeau yon 254 mg °/00 auf 180 nach Ent- 
fernung der Hypophyse, auf 230 nach Craniotomie. Die starkę Senkung trat auch 
nach Stich in die Gegend des Infundibulums oder Entfernung des Drusenteils der 
Ilypophysis ein. — Das Leberglykogen steigt bis 11%» f^llt in der ersten Woche 
nach Entfernung der Hypophyse oder Stich ins Infundibulum oder Exstirpation 
des Driisenanteils der Hypophyse auf 3,5—4°/0- — Das Muskelglykogen iinderte 
sich nicht. (C. r. soc. de biologie 93 . 967—68. 1925. Buenos-Aires.) MOl l e r .

B. A. Houssay, P. Mazzocco und C. T. R ietti, Wirkung von Insulin auf 
Kroten nacli Entfernung der Hypophyse oder Yerletzung der Infundibulargegend. 
(Vgl. vorst. Ref.) Nach Insulin ist die Blutzuckersenkung bei Kroten ohne Hypo
physe noch tiefer ais n. u. der Anstieg erfolgt langsamer. — Das Leberglykogen 
zeigte keine anormale Abnahme, gelegentlich blieb es durch Insulin auf n. Hohe. 
(C. r. soc. de biologie 93. 968—69. 1925. Buenos-Aires.) M u l l e r .

D. de la  Paz, Uber zentrale BlutzucUerregulation und ihren Meclianismus. 
Wahrscheinlich besteht ein „Blutzuckerregulationszentrum“ im Hirnstamm, das vom 
GroBhirn gehemmt werden kann. Sinkt die Konz. des Blutzuckers unter die Norm, 
so regt dieses Zentrum die Zuckerproduktion an; es dfimpft entspreehend bei Hyper- 
glykamie. Die Nebennieren sind fiir die Blutzuckerregulation nur insofern von 
Bedeutung, ais sie mit dem Zentrum in Verb. steheu u. yon diesem beeinfluBt 
werden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 9 . 318—31. 1925. Wien, Pharmakol. 
Inst.) W o l f f .

Hans Hausler, Uber Glucoseaufnahmc durch Rinderblutkorperchen. In dem 
Glucoseaufnahmeyermogen yon Rinder- u. Menschenblutkorperelien besteht kein 
qualitativer Unterschied. Auch Rinderblutkorperchen nehmen Glucose auf, aber 
ausschlieBlich bei einer 0,5% nicht iiberschreitenden AuBenkonz. Bei sehr hoher 
AuBenkonz. nehmen auch Menschenblutkorperchen keine Glucose auf. Da aber 
menschliche Korperchen in den Glucoselsgg., aus denen sie nicht mehr aufnehmen,
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sehwellen, Rinderkorperchen nicht, so diirfte es sich nicht um die gleiche Art von 
Ilemmung handeln. (P f l Og er s  Arch. d. Physiol. 210. 557—60. 1925. Graz, Phar
makol. Inst.) W o l f f .

Hans Hausler, Uber das Vorkommen zweier verschiedena• Arłen von Glucose- 
schtcund bei Menschenblutkorperchen und ilire wechselseitigen Beziehungen. Bei einer 
GlueoseauBenkonz. von 0,2—1,0% wird von Menschenblutkorperchen annahernd 
ein gleicher %ig. Anteil der Glucose adsorbiert; yon dieser schwindet ein Teil 
aus dem Gesamtblut sofort, u. zwar ist dieser „Anfangsschwund" um so kleiner, 
je. geringer die adsorbierte Glueosemenge ist. Die Glykolyse ist um so geringer, 
je groBer der Anfangsschwund ist u. umgekehrt. Im Gegensatz zur Glykolyse tritt 
der Anfangsschwund sofort ein u. ist sofort beendet (auch bei Zimmertemp.). Mit 
der Glykolyse hat er die Empfindlichkeit gegen FNa u. Oxalat gemein. (PFLtiGERs 
Arch. d. Physiol. 210. 561—65. 1925. Graz, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

Hans Hausler und Raoul Margarido, Uber Beeinflussung der Glucoseaufnahme 
von Menschenblutkorperchen durch Narkotica und Lipoide. Ólsaures N a, Thymol, 
Campher, i-Butylurethan, A. u. Athylurethan hemmen in niedrigen, fordern in hoheren 
Konzz. die Glucoseaufnahme in die menschlichen Korperchen. Diese Yerbb. hemmen 
u. fordern auch (in gleicher Konz. wie bei der Glucoseaufnahme) den durch Sehiitteln 
der Korperchen bedingten Hiimoglobinaustritt. (P f l OGEP.s Arch. d. Physiol. 210. 
566—75. 1925. Graz, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

James A. Hawkins und James B. Murphy, Die Wirkung von Athylurethan- 
narkose auf das Sdurebasengleichgeioicht und den Zellgelialt des Bluts. In der ersten 
Stde. der Urethannarkose steigt der C02-Gehalt des Blutes u. der pH-Wert, um 
sich bis zu 48 Stdn. iiber der Norm zu halten, u. etwa nach 24 Stdn. ein Masimum 
zu durchlaufen. Wiihrend dieser unkompensierten Alkalosis nehmen die Lympho- 
cyten im Blut ab, die Leukocyten zu. (Kaninchenyersuche.) (Journ. Exp. Med. 42. 
609—18. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) O p p e n h e im e r .

E. Sluiter, Weitere Mitteilung iiber den vermeintlićhen ffinflufi von Fructose auf 
die Blutgerimiung. (Vgl Koninkl. Akad. van Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 34. 486; C. 1926. I. 152.) Ein chem. reineB krystallisiertes Priiparat von 
Fructose (yon K a h l b a u m  aus Inulin hergestellt) brachte weder in Citrat- noch in 
Phosphatblut oder -plasma Gerinnung zuwege. Dieser Unterschied gegenuber der 
aus Rohrzucker hergestellten I-Iandelsfructose konnte beruhen: 1. auf einem yer- 
schiedenen Yerh. beider auf Grund anderer Atomgruppierung, was unwahrscheinlich 
ist u. auch mit dem nahezu gleichen Drehungs- u. Reduktionsyermogen beider nicht 
in Einklang steht; 2. darauf, daB das Handelsprod. auBer Ca, dessen Menge zu gering 
schien, um Gerinnung zu ergeben, noch eine andere die Gerinnung beeinflussende 
Verunreinigung enthielte. Vf. fand nun in diesem (von der Scheringschen Fabrik) 
auBer der geringen Menge Ca noch 0,64% MgCl, u. ferner, daB MgCl2 in dieser Menge 
in Citrat u. Phosphatblut u. -plasma, nicht aber in Oxalatblut Gerinnung ergab. 
Mg scheint aus der Ca-Citratyerb. das Ca frei zu machen. Sr wirkt wie Ca, wird 
auch durch MgCl, aus Citrat freigemacht. (Koninkl. Akad. yan Wetenseh. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Aid. 34. 949—50. 1925. Amsterdam, Uniy.) S p i e g e l .

0. Pico-Estrada und V. Morera, Verteilung des Traubcnzuckers zwischen 
Plasma und Erythrocytcn bei tiormalen Tieren. Im Oxalat-Plasma yon Hunden u. 
Kaninchen ist in den Erythrocyten 53—57% des Zuckergehalts des Plasmas, bei 
Fluoridplasma des Kaninchens 85%, in Kiilte-Paraffin-Plasma 32%. — Die die 
Gerinnung hemmenden Mittel beeinflussen also die Permeabilitat der Erythrocyten 
fiir Traubenzucker. (C. r. soc. de biologie 93. 971—72. 1925. Rosario.) MOl l e r .

Erwin Becher und Elfriede Herrmann, Die gebundenen und freien Amino- 
sauren des enteiweifiten Blutes bei Krankheiten, insbesondere bei Leukamie. Vorl. 
Mitt. Im frisch entnommenen Blut machen fluchtige bas. Substanzen bei der
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Folinschen Aminosiiure-N-Best. so wenig aus, daB sie auBer acht gelassen werden 
konnen, sowobl unter n. Verhliltnissen wie bei Krankheiten. Zunahme der freien 
Aminosauren findet sich besondcrs bei Leukamien mit hohen Leukocytenzahlen, im 
kurz vor dem Tode entnommenen Blut, manchmal bei akuten Infektionskrankheiten 
u. bei essentieller Hypertonie. Die beim Stehen des Blutes u. Serums auftretende 
Zunahme des Amino-N beruht nicht auf der B. fłtichtiger bas. Substanzen, sie tritt 
auch im steril entnommenen u. aufbewahrten Blut auf u. liort nach einigen Tagen 
auf. Im Blut konnten auch bei Krankheiten keine hoheren EiweiBprodd. (Peptone) 
nachgewiesen werden. Bei Zunahme der freien Aminosauren des enteiweiBten 
Blutes sind auch die gebundenen in ungefahr demselben Verhaltnis yermehrt. Bei 
Niereninsuffizienz kann man Zunahme des gebundenen ohne Zunahme des freien 
Aminosaure-N finden, wahrscheinlich ist der Anstieg des gebundenen Aminosaure-N 
dann auf gepaartes Glykokoll zu beziehen. Die stiirksten Steigerungen der gebun
denen Aminosauren sieh bei Leukamien, bei fieberhaften Erkrankungen, Leber- 
krankheiten u. anderen. Vff. weisen auf den Parallelismus im Harnsiiure- u. Amino- 
sauregehalt des enteiweiBten Blutes hin u. machen auf einige Fehlerąuellen bei der 
Best. der freien u. gebundenen Aminosauren des enteiweiBten Blutes aufmerksam. 
(Munch. med. Wchschr. 7 2 . 2178—81. 1925. Halle, Univ.) F r a n k .

Donald D. van Slyke, A. Baird Hastings, Cecil D. Murray und Julius 
Sendroy jr., Un tersuchungen iib er Gas- und Elektrolytengleichgewichte im Blut. 
VHI. Die Verteilung von Wassersto/f- , Chlorid- und Dicartionationen in lnit Sauer- 
stoff behandeltem und in reduziertem JBhite. (YII. vgl. H a s t in g s , Se n d r o y  jr., 
Mu r r a y  u. H e id e l b e r g e r , Journ. Biol. Chem. 61. 317; C. 1 9 2 4 . II. 2593.) V a n  
Sl y k e , W u u . M c L ea n  (Journ. Biol. Chem. 56 . 765; C. 1923 . IH. 1581) batten 
gezeigt, daB, wenn man mit r das Verhaltnis der Summen aller einwertigen Ionen 
in den Korperchen (c) zu denen im Serum (s) bezeichnet, in erster Annaherung gilt

[H I  [Cl]. [HC03]5 , , rtJTTL,
~  CHI — [Cl], —  [HCOs], ' L J‘ ’

worin [BHb]c die Menge der durch das Hamoglobin in den Korperchen gebundenen 
Base bedeutet. Es wurde jetzt die Verteilung nicht nur in mit 0 2 behandeltem, 
sondern auch in reduziertem Blute bestimmt u. dabei der vorausgesehene Effekt 
der Eed. [r niiher an 1 infolge Verminderung der durch Hamoglobin gebundenen 
Base) in der erwarteten GroBe bestatigt gefunden. H‘-Aktivitat in reduzierten Zellen 
u. Serum wurden direkt bestimmt, ferner p^, der Hasselbalchschen Gleiehung fur 
den Zellinlialt. Durch Benutzung dieses Wertes bei Berechnung der H’-Aktivitaten 
nach IlASSELBALCHs Gleiehung in oxygeniertem Blut, wo die Hj-Elektrode nicht 
verwendet werden kann, konnten auch hier die Aktivitaten auf Grundlage ge- 
messener H'-Aktivitaten gebracht werden. Es wurde auch versucht, aus dem Ver- 
haltnis den Verteilungsquotienten von H‘-Aktivitaten u. Cl- u. HCOs-Konzz. zwischen 
Serum u. Zellen die relatiyen Aktiyitatskoeffizienten fiir Cl' u. HC03' in beiden zu 
bestimmen u. auch die Cl'-Aktivitaten direkt elektrometr. zu bestimmen, was aber 
in Ggw. der BluteiweiBstoffe auf Schwierigkeiten stieB (vgl. W a r b d r g , Biochem. 
Ztschr. 16. 153; C. 1923 . I. 128). — Bei der Best. der Chloride in den Zellen 
konnten jetzt mit Hilfe des Verf. von v a n  S l y k e  (Journ. Biol. Chem. 58 . 523; C.
1924. I. 2896) genaue Werte erlangt werden. — Die Verteilungsverhaltnisse er
gaben sich nun, wie folgt:

[% ]■ _  n 77 __n fi? CHCOaŁ
[«H -1 ’ [Cl], ’ [HC03], •

Der Aktivitatskoeffizicnt von HC03 im Serum, errechnet aus den ermittelten Werten 
von [HaC03], [BHC03] u . pH, fand sich in Beziehung zu der Ionenstarke in der 
Weise, wie sie fiir Salzlsgg. nach der Theorie von D e b y e  u. H C c k e l  (ygl. H u c k e l ,
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Physikal. Ztschr. 2 6 . 93; C. 1925. I. 1684) yorausgesagt ist, fiir die Zellen aber 
ergab die Berechnung der Ionenstiirke weit groBerc Aktivitiit ais dic gefundene, 
so daB angenommen werden muB, daB in den Zellen unbekannte Faktoren entweder 
die Aktiyitatskoeffizienten oder die mit der H2-Elektrode bewirkten Ablesungen 
beeinflussen. (Journ. Biol. Chem. 65; 701—28. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. 
res.) Sp ie g e l .

George Hunter und Blythe A. Eagles, Die Isolierung einer bisher unbekannten 
Substanz aus Blut und ilire Bedeutung fiir die gegenwartigen Methoden zur Bestimmung 
der Ilarnsaure. In Verfolg der Beobaclitungen yon B u ljier , E a g les  u. H u n ter  
(Journ. Biol. Chem. 63. 17; C. 1925. I. 2102) wurden aus Schweineblut 2 nieht 
eiweiBartige Substanzen isoliert, die beide mit den Harnsaurereagenzien eine Blau- 
farbung geben, von denen die eine hauptsśichlich fiir die DifFerenz der „HarnsSure- 
werte“ bei der direkten Methode gegeniiber denen der indirekten yerantwortlich 
sein diirfte. Diese Substanz von der Zus. C0HnO3No, fiir ein einfaches Pyrimidin- 
nucleosid gehalten, findet sich aueh im Blute anderer Tierarten u. in dem des 
Menselien, in diesem gewohnlicli zu 10—12 mg fiir 100 ccm, u. zwar ausschlieBlieh 
in den Blutkorperehen. — Verb. Caff{{OaN2> mkr. Krystalle (aus konz. h. wss. Lsg. 
nach Zusatz von viel A.), Briiunung von ca. 250° an, F. 269—270°, [«]D27,5=  — 115,0°, 
sil. in W.; wl. in h. A., entfiirbt Br, J, KMnO., (nach yólliger Siittigung mit Br bleibt 
die Blaufarbung mit Phosphor- oder Arsenwolframsaure aus), HAuCls fallt dichten 
braunen Nd., Pikrinsaure erst in yerhaltnismiiBig konz. Lsgg. Das Diazoreagens 
von K o e ss le r  u .  H anke gibt Gelbfiirbung in auBerst verd. Lsgg. ohne Proportio- 
nalitat zum Gehalt. ' Weylsche Probe positiv (blaugriin). Starkę Farbung mit 
Pikrinsaure -j- NaOH. Mit J -}- KOH sebon in Kalte B. yon C1IJ3. EiweiBproben, 
Reduktionsprobe, Phloroglucin- u. Orcinprobe auf Pentose, Muresidprobe, Proben 
mit FeCl3, K2S20 8, Nitroprussid -J- NH3 negatiy. (Journ. Biol. Chem. 65. 623—42. 
1 Tafel. 1925. Toronto [Canada], Uniy. of Toronto.) S p iegel.

Dana W . Atchley und Em ily G. Nichols, Der Einflup der Eiweifikonzentration 
auf die Leitfahigkeit menschlichen Serums. Nach den Feststellungen yon P a l m e r , 
A t c h l e y  u. L o e b  (Journ. Gen. Physiol. 4. 585; C. 1 9 2 2 . III. 798) ist die Ver- 
anderung der Leitfiihigkeit yon Salzsgg. durch Zusatz von wachsenden Mengen 
EiweiB wahrscheinlieh die Resultante von 2 Wrkgg., der Steigerung der Leitfahig
keit durch die EiweiBionen u. ihrer Verminderung durch unionisiertes EiweiB. 
Dieser GesamteinfluB kann bestimmt werden nach der Fonnel

O . - C L  100 
a  ' p

C, — Leitfahigkeit der Salzlsgg., C,„ — Leitfahigkeit yon Salzlsg. -j- EiweiB, 
P  =  % EiweiB). Nach ihr erreehnet sich aus den Ergebnissen yon B u g a r szk y  
u. T a n g l  (PFLtJGERs Arch. d. Physiol. 72 . 531 [1898]) K  durchsehnittlich zu 1,36 
statt 2,50, aus denen von G ram  u. C o l l e n  (Journ. Biol. Chem. 57 . 477; C. 1924 .
I. 1245) zu 1,57 statt 2,2. VfF. fanden mit 3—4 Tage gegen 0,80/„ig. NaCl-Lsg. von 
pn =  7,4 dialysiertem menschlichem Blutserum den Wert 1,58. (Journ. Biol. Chem. 
65 . 729—34. 1925. New York, Columbia U niv.; Presbyterian Hosp.) Sp ie g e l .

L. M ichaelis und S. Kawai, Die Aktwitat des Natriums im Blutserum. Mittels 
derselben Methode wie N e o h a u s e n  (ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 1411;
C. 1923 . II. 1051) gelangen Vff. zu dem gleichen Resultat (ygl. N e u h a u s e n  u. 
M a r sh a l l  jr., Journ. Biol. Chem. 53 . 365; C. 19 2 3 . I. 1605), daB namlicli die 
Aktiyitat des Na im Serum dieselbe ist wie die einer NaCl-Lsg. von gleicher 
Na-Konz. Die erwahnten Arbeiten waren ilmen bis zum AbschluB der eigeuen 
entgangen. (Biochem. Ztschr. 163. 1—7. 1925. Nagoya [Japan], Aichi-Medizin. 
Uniy.) S p ie g e l .
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S. Schmidt, Mełallsalze und Antikorper. Gegeniiber einzelnen MiBerfolgen, 
die in der Literatur oder durch priyate Mitteilungen bekannt wurden, bestiitigen 
die hier angefiihrten Verss. die Angaben W a lbo m s  iiber die stimulierende Wrkg. 
von MnCl2 auf dic Produktion yon Antikorpern bei diphtcrieimmunisierten Pferden u. 
Ziegen, bei letzteren allerdings in viel geringerem Grade, ais von W a lb u m  gefunden 
wurde. Bei diphtherieimmunisierten Schafen haben Ba u. Pb stimulierende Wrkg. 
auf B. von Antitoxin. Bei diphtherieimmunisierten Pferden sind alle Metalle der 
Ca- u. Mg-Griippe auBer Sr wirksam. Bedeutsam ist die Rolle der richtigen 
Dosierung des Mctalles, u. es besteht ein gewisses Verhiiltnis zwischen dem Anti- 
korperbildungsyermogen des Tieres u. seiner Rk. gegeniiber dcm Metali. Dieses 
spielt yielleicht hauptaachlich eine Rolle ais „AbstoBer" schon fertig gebildeter 
Antikorper, nielit oder jedenfalls in geringerem MaBe durch Ncubildung von Anti
korpern. (Ztsehr. f. Immuuitatsforsch. u. exp. Therapie I. 45. 305—22. 1925. 
Kopenhagen, Statens Seruminst.) Sp ie g e l .

D. W right W ilson, W. L. Long, H. C. Thompson und Sylva Thurlow, Yer-
anderungen in der Zusammensetzung des Harnes nach Muskelubung. Nach kurzeń 
Perioden starker Anstrengung wurde der Harn in Zwisehenraumen von 10 Min. 
gosammelt. Es ergab sich Abnahme des Harnyol., Zunahme der [I-I'], yermehrte 
Ausscheidung von Siiure u. NH3 sowie von Phospliaten bei Sinken der Chloride. 
Alle diese Abweichungen erreichten ihr Maximum innerhalb 20—30 Min., n. Werte 
folgten nach 40—90 Min., wenn die Arbeit 1—2 Min. gedauert liatte. (Journ. Biol. 
Chem. 65. 755—71. 1925. Philadelphia, Univ. of Pennsylyania.) Sp ie g e l .

S. H. L iljestrand uud D. W right W ilson, Die Ausscheidung von Milclisaure 
im Harn nach Muskeliibung. (Ygl. vorst. Ref.) Kurzes Ref. nach Proc. of the soc. 
f. exp. biol. and med. ygl. C. 1925. II. 668. Nach angestrengter Arbeit von 2 bis
3 Min. erreichte die Milchsiiureausscheidung ihr Maximnm mit 86—630 mg in der 
zweiten 10 Min.-Periode, n. Werte stellten sich nach 30—50 Min. ein. Die Gesamt- 
menge der nach einer Arbeitsperiode ausgeschiedenen d-MilchsUure betrug 140 bis 
1370 mg. Eine 2. Arbeitsperiode kurz danach lieferte iihnlielie Werte. (Journ. 
Biol. Chem. 65. 773—82. 1925. Philadelphia, Uniy. of Pennsylyania.) S p i e g e l .

W . A rc h a n ie lsk i, Die Konzentration der Wasserstoffioncn in einigen Saften 
des Magendarmkanals des Hundes. Die [II'] wurde potentiometr. bestimmt. Im 
Darmsaft betriigt pK 8,5 fiir den natiirlichen, ca. 8,27 fiir den durch HgCl erregten 
oder bei Katarrh abgeschiedeueu Saft. Der pankreat. Saft hat pIt von 8,41—8,53. 
Pu des Speichels aus Parotis =  8,47. (Archiyes des Sciences biol. [russ.] 24. 163 
bis 167. 1924. St. Petersburg, Inst. f. exper. Med.) Bikerman.

E. Grafe, H. R ein w ein  und Singer, Słudien uber Gewebsatmung. II. Mitt. 
Die Atmung der iiberlebenden Warmbliiterorgane. (Ygl. Dtsch. med. Wclischr. 51. 
640; C. 1925. II. 202.) Nach den Unterss. der Vff. iiber die Gewebsatmung, ferner 
nach denen yon W a r b u r g , W e l s , M e y e r h o f , W in t e r s t e in  u . B a s s , B a l z e r , 
sinkt der durchschnittliche Oa-Verbrauch yerschiedener iiberlebender Organe mit 
zunehmender GroBe der Tiere nur wenig: yon 0,20 ccm Oa pro g Trockensub- 
stanz/1 Min. auf 0,12 beim Ochsen. Diese selir geringe Abnahme der Gewebs
atmung mit der GroBe der Tiere ist ais eine ererbte Protoplasmaeigenschaft zu 
betrachten. Dcmgegeniiber steht die ungleieli hohere Abnahme der Atmung des 
Gesamtorganismus, yon ca. 0,20 bei der Maus auf 0,006 beim Ochsen. Das Ver- 
haltnis 0 2-Verbrauch der iiberlebenden Organe: Oa-Verbrauch des lebcnden Tieres 
steigt also yon 1,0 bei der Maus auf 20,0 beim Ochsen an. Die angegebenen 
Werte sind nur der GroBenordnung nach giiltig. — Im lebenden Organismus mussen 
also besondere Einrichtungen yorlianden sein, welche die Eigengewebsatmung dem 
Energiebedarf des Organismus anpassen. Die mit der GroBe der Tiere ansteigenden
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Diimpferwrkgg. werden ais Arbeitshypothese auf das Zentralneryensystem zuriick- 
gcfiihrt. (Biochem. Ztsehr. 165. 102—17. 1925. Rostoek, Uniy.) L o h m a n n .

Gladys Annie Hartwell, Kurze Notiz iiber eine iechnisehe Yerbesserung bei dem 
Gebrauch kiinstlich hergestellter Nahrungsgeniische. Yf. yersucht, den alten Feliler 
der kiinstlich hergestellten Nahrungsgemische zu yerringern, daB bislier eine zwar 
konzentrierte, aber sclilackenarme Nahrung den Tieren yerabreicht wurde. Sie 
suclit sieb hier den natiirlichen Nahrungsgemischen — im wesentlichen durch.Er- 
wsirmen u. durch teilweise Verkleisterung der Starkę — anzupassen u. beweist die 
Richtigkeit ihrer Auffassung durch eine Reihe yon Tieryerss. (besseres Waclistum 
der Tiere ais bisher). (Biochemical Journ. 19. 729—32. 1925.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

George A. Olson und J. L. St. John, Der Nahrwert von Weizen: I. Die 
Wirkung von verschiedenen Natriummengen im Weizenfutter. An Fiitterungsyerss. 
mit Ratten studieren Yff. den EinfluB von zusiitzlichen NaHC03-Gaben. Gewichts- 
zunalime u. Fortpflanzung der Ratten wurden sehr giinstig beeinfluBt bei einem 
optimalen Zusatz yon 0,53%; 0,78% wirkten bereits ungiinstig. (Journ. Agricult. 
Research 31. 365—74.1925. Agric. Exp. Stat. State College of Washington.) T r ż n e l .

E. B. Hart, H. Steenbock, C. A. Elvehjem und J. W addell, Eisen bei der 
Ernahrung. I. Uber alimenłare Anamie bei ausscliliefilieher Milchdiat und die Yer- 
wertung des anorganischen Eisens fiir die Hamoglobinbestimmung. Bei Kaninchen, 
die eine ausschlietiliche Kuhmilch-Na-Citrat-Nahrung erhielten, entwickelte sieh 
eine alimentiire Anamie (niedriger Hiimoglobin- u. Erythrocytengehalt des Blutes). 
Der Grundnahrung zugegebenes- anorgan. Eisen (Fe20 3) kann allein diese Anamie 
nicht heilen. Anorgan. Eisen hingegen gleichzeitig gereicht mit frischem Kolii 
oder alkoh. Ex trakt yon gelbem Maismehl kann das Auftreten einer derartigeu 
Aniimie yerhiiten resp. sie heilen. Ebenso kann eisenfreies Chlorophylł in Ggw. 
von anorgan. Eisen eine solche Anamie ausgleichen. (Journ. Biol. Chem. 65 . 67 
bis 80. 1925. [Wisconsin, Madison, Univ.].) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Hermann Ilzhófer, Versuche uber Ernalirung mit vegetdbilischer Rohkost bei 
gei8iiger und korperlieher Arbeit. Stoff- u. Gaswechselyerss. an einer Person (P otz), 
die ihren Calorienbedarf bei leichter, yorwiegend geistiger Beschaftigung, aber 
auch bei gleichzeitiger maBiger Muskelarbeit durch eine im wesentlichen aus 
frischem u. getrocknetem Obst bestehende, statt Brot nur geschrotete Haferkorner 
enthaltende Kost deckte, zeigten den Calorienyerbrauch nicht wesentlicli unter dem 
allgemein giiltigen n. Wert, bei 54,5 kg mittlerem Korpergewicbt 1800—2100 Rein- 
calorien mit 27,6 g resorbierbarem EiweiB. (Arcli. f. Hyg. 9 6 . 102—21. 1925. 
Milnchen, Uniy.) Sp ie g e l .

Friedrich Potz, Bakteriologische Sluhluntersuchungen bei einer Ernahrung mit 
rohen Yegetabilien. Wahrend der am Vf. durchgefuhrten Stoffwechselyerss. (ygl. 
yorst. Ref.) angestellte bakteriolog. Unterss. der Stuhle ergaben in diesen starkę 
Verminderung des Bakteriengelialtes, siiurebildendes B. coli u. alkalibildendes B. 
alkaligenes in ungefahr gleichem Mengenyerhaltnis. B. coli yerscbwand withrend 
kurzer Zeit yollstiindig (nach reichlich aufgenommenem Honig u. dadurch herbei- 
gefiibrter saurer Giirung). Es wurde ein bislier unbekannter Anaerobier gefunden, 
der in Blutbouillon u. gewohnlichem Agar Gas bildet. (Arch. f. Hyg. 96 . 122—24. 
1925. Muncben, Uniy.) ■ Sp ie g e l .

Herbert W illiam  Southgate, Notiz iiber die Wirkung hoher Teniperaturen auf 
den Gehalt an accessorischem Nahrstoff von Lebertran. Die antiracliit. u. waehs- 
tumsfordernden Faktoren des Lebertrans scheinen yollkommen zerstort zu werden, 
wenn Lebertran unter LuftabschluB auf 300° erhitzt wird. Bei mehrere Stdn. 
langem Erhitzen auf 200° yerschwinden diese beiden Faktoren nur ganz langsam 
u. pari passu. Fiir diese Zerstorung bei hohen Tempp. ist das Hinzutreten yon 0 2
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yon auBen nicht notwendig. (Biochemical Journ. 19. 733—36. 1925. Sheffield, 
Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

R alph H oagland und George G. Snider, Yitamin A  in Bind-, Schweine- und 
Hammelfleisch. Ari Fiitterungsyeras. mit Ratten wird gezeigt, daB sowolil Rind-, 
ais auch besonders Schweinefleisch yerhiiltnismiiBig arm an Yitamin A sind. Erst 
bei zuaiitzlichcn Rindfleischgaben von 50—95% zum yitaminfreien Grundfutter, 
zeigten die,Ratten normales Wachstum. Die Verss. mit Hammelfleisch ergaben 
wecliselyolle Resultate; wiihrend drei von 6 Fleischproben noch iirmer an Vitamin A 
ais Schweinefleisch waren, erwiesen sich zwei andere yitaminreicher ais Rindfleisch. 
(Journ. Agricult. Research 31. 201—21. 1925. U. St. Dep. of Agric.) T r ć n e l .

V. G. H e lle r , C. H. Mc E lroy  und B ertha G arlock, Der Einflufi der 
Bakterienflora auf den biologisclien Nachweis des Vitamins B. Ratten, die unter ge- 
wohnlichen Laboratoriumsbedingungen gehalten werden, reagieren auf yitaminfreie 
Kost nicht so schnell wie andere Tiere bei gleieher Diiit, die aber auf Roste gesetzt 
wurden. Fiittert man im Wachstum stehen gebliebene Tiere mit Fiices, so wird 
das Wachstum beschleunigt. Die Sporen bildenden Organismen synthetisieren u. 
speichern anfangs Vitamin B im Intestinaltraktus. Tiere, die auf fester Grundlage 
gehalten wurden, so daB sie ihre Fiices wieder yerzehren konnen, zeigen ein kon- 
tinuierliches Wachstum walirscheinlich infolge der Zugabe yon Vitamin B, das aus 
den Fiices stammt. Erhalten die Tiere Fiillsel in irgend einer Form, so wachsen 
sie besser ais ohne diesen Zusatz; besonders Zusatz von Agar-Agar bestiitigt diesen 
Erfolg. Extrakte aus yerschiedensten Formen des Fiillsels zeigen, daB die Sub- 
stanzen trotz ihrer Vitaminfreiheit eine bessere phys. Bedingung fiir die Tiere 
schaffen. (Journ. Biol. Chem. 65. 255—64. 1925.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

E. V. Mc Collum, N ina Simmonds, J. Ernestine Becker und P. G. Shipley, 
Studien lei experimenteller Rachitis. 26. Eine aus gereinigten Nahrungsstoffen zu- 
sammengesetzte Nahrung zur TJntersuchung des Yitamins D  mit Hilfe der „Linien- 
prole“. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 64. 161; C. 1925. II. 1462.) Vff, stellten ver- 
schiedene Nahrungsgemisclie zusammen, die esperimentell Rachitis erzeugen sollten, 
um fiir weitere Unterss. des Yitamins D ais Grundlage zu dienen. (Journ. Biol. 
Chem. 65. 97—100. 1925.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

N. R. Dhar, Yitaminmangel ais Ursache bei Krebs und Augenkrankheiten. (Vgl. 
Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 225; C. 1925. II. 1999.) Durch Literaturangaben 
u. Erfahrungen des prakt. Lebens begriindet Vf. seine Ansicht, daB auch Krebs, 
besonders Zungen- u. Magenkrebs mit Verdauungsstorungen in Zusammenhang 
steht, die yermutlicli auf Ayitaminose, besonders auf Mangel an Vitamin B u. C 
zuruckzufuliren sind. Es wiirde hochstwalirscheinlich dadurch mangelhafte Oxy- 
dation u. Assimilation der Nahrungsmittel herbeigefulirt. Nachtblindheit u. andere 
Augenkrankheiten, die in Indien unter der iirmeren Beyolkerung sehr yerbreitet 
sind, sollen mit dem Mangel an Vitamin A in den zur Verfiigung stehenden 
Nahrungsmitteln in Zusammenhang stehen. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 317 
bis 322. 1925. Allahabad [Indien], Univ.) S p i e g e l .

H ellm nt Mara, Untersuchungen iiber den Wasserhaushalt. I. Mitt. Die Blut- 
verdiinnung nach Fliissigkeitsaufnahme. Durch Trinken auch nur kleiner Fliissig- 
keitsmengen erleidet der Wasserhaushalt, besonders der Austausch zwischen Blut 
u. Gewebe, einen AnstoB, der zu komplizierten Vorgiingen ftihrt. Nach der Fliissig- 
keitsaufnahme tritt rascli eine starkę initiale Blutyerdiinnung auf, der nach einer 
Remission ein erneuter Abfall der Ilamoglobinwerte folgt. Nach 5 Stdn. ist der 
Niichtemwert wieder erreicht. Die Yerd. ist nicht allein durch Resorption des 
getrunkenen W. bedingt, denn noch nach Aufnahme yon nur 50 ccm W. wird die 
Blutmenge um ungefiihr 350—400 ccm yermehrt. Die Diurese im Trinkyers. erfolgt 
nicht in einfaclier Abhiingigkeit yon der Blutyerdiinnung, sie beginnt zuweilen erst
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nach Ablauf der initialen Verd., ihr Verlauf entsprieht durchaus niclit dcm der 
Blutverdiinnung. Die Aufnalime klciner Fliissigkeitsmengen fiihrt zwar zu einer 
Verminderung der Hiimoglobinwerte, aber nicht zur Diurese. Die Blutmenge, die 
Fiillung der GefiiBbahn, ist iu viel groBerem MaBe Schwankungen unterworfen, 
ais man sich im allgemeinen yorstellt. (Klin. Wchschr. 4-. 2339—42. 1925. Bonn, 
Univ.) F r a n k .

0. K lein, Studien iiber den Wasserweehsel beim Diabełes mellitus, sowie uber 
die Einwirkung des Insulins auf denselben. III. Langerdauemde Beobachtungsperioden 
und weitere TJntersuchungen iiber die durch das Insulin erzeugten Wasseruerschiebungen. 
(II. vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43 . 665; C. 1925 . I. 2319.) Bei schwerem 
Diabetes u. einer Diat, die viel Kohlcnhydrat u. EiweiB entliiilt, bei stiirkerer 
Polyurie u. Glykosurie wird NaCl nach einmaliger Zufuhr ohne erhebliche W.- 
Ketention retiniert. — Bei Obergang von NaCl-reicher zu NaCl-armer Kost u. um- 
gekehrt reagiert der W.-Weclisel des Diabetikers triiger ais n. — Unter Insulin 
yerhalten sich Diabetiker dagegen wie Kranke mit latentem Odem: schnelle Bk. 
des W.-Wechsels auf NaCl-Anderungen in der Kost. — Bei Iierabsetzung der 
NaCl-Zufuhr geht die erzielte Gewichtszunahme in kurzer Zeit zum Teil yerloren. — 
Bei unter 5—6 g-NaCl-Zufuhr crfolgt der Gleichgewiclitsanstieg durch Insulin nur 
sehr langsam u. iu geringem Grade. — Der „WasserstoB11 nach V o l iia r d  wirkt 
beim Diabetiker wie beim Ódemkranken. Dagegen wird bei Insulin u. Kohlen- 
hydratzulage W. eher retiniert nach einmaliger starker W.-Zulage. — Die Diuretika 
der Puringruppe bewirken beim Diabetiker mit Insulin reichliche W.- u. Salz- 
diurese, Abfall des KorpergcwiChts. — Sinken des Blutzuckers u. Forderung des 
Glykogenansatzes durch Insulin fiihrt zu Abstrom von W. aus dem Blut, erhohter 
Speicherung von W. in der Leber. Mobilisierung von Zucker u. Glykogen bewirkt 
Abgabe yon W . aus der Leber iu das Blut. — Bei insulinrefraktiiren Fiillen fehlt 
nebeu der Glykogenanreicherung auch die Bluteindickung u. der Abstrom des W. 
aus dem Blute. — Pluriglanduliire Diabetesfiille zeigen nach Insulin einen auderen 
Mechanismus des W.-Wechsels ais pankreatogene Falle. Doeh stchen Ilemmung 
des Glykogenabbaus u. Ilemmung der W.-Abgabe immer in Wecliselbeziehung. — 
Bei Lebererkrankungen tritt die Funktion der Leber ais Organ des W.-Wechsels 
klar in Erscheinung. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 7 . 309—24. 1925. Prag.) MC.

N. Kotschnew, Zur Kenntnis des intcrmediaren Kohlehydratstoffwechsels. Es wurde 
der Zuckergehalt im Blut der Yena hepatica u. der Yena portae lebender Hunde 
wahrend der Verdauung bestimmt. Im ersten Stadium, dessen Dauer von der Art 
der Kost abliangt, wird von der Leber nicht der gesamte Zucker der Vena portae 
festgehalten, im zweiten Stadium ist der Zuckergehalt yor u. hinter der Leber gleich, 
im dritten wird der uberschussige Zucker des Blutes von der Leber wieder auf- 
gesaugt. (Archiyes des Sciences biol. [russ.] 24 . 231—42. 1-924. St. Petersburg, 
Inst. f. exper. Med.) B ik e r s ia n .

N. Heianzan, Uber die Ionenuńrlcung auf die Leberfunklion und den Zucker- 
stoffwechsel. I. Mitt. Elekłrolytemoirkung auf die sekrctorische Leberfunklion. II. Mitt. 
EUktrolytenwirkung auf den Zuekerstoffwechsel. III. Mitu Die Wirkung des Ca und 
Na auf die Leberfunktion in bezug auf den Zuckersto/fwechscl. I. Durch KC1 wird 
die Gallenmenge erhoht u. die Farbstoffausscheidung (Indigoearmin) beschlcunigt; 
CaCl2 wirkt umgekehrt; NaCl yermindert nur die Gallenmenge, liiBt aber die Farb- 
stoffausscheidung unbeeinfluBt. KC1 u. CaCL wirken also offenbar spezif. auf die 
sekretor. Leberfunktion ein, wfihrend die heminende Wrkg. der NaCl-Injektion auf 
die Gallcnabsonderung nur eine allgemeine Salzwrkg. ist. — II. Intrayenoae CaCl2-
u. NaCl-Injektionen bewirken in bestimmter Dosierung beim n. niichterneu Kaninchen 
eine Ilyperglykamie, KC1 u. MgCl. dagegen lassen den Blutzucker unbeeinfluBt. 
Bei gleichzeitiger Gabe yon Zucker u. CaCl2 tritt eine Senkuug, dann eine Steige-
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rung der hyperglykam. Kurve ein, NaCl, KC1 u. MgCl2 yerlialten sieli umgekehrt. 
Werden die Salzlsgg. aber zeitlich vor der Zuckerlsg. gegeben, so wirkt Ca steigernd, 
Na, Mg u. K senkend auf den Blutzucker. Adrenalinverarmung des Organismus 
(Nebennierenexstirp!ition) yerraindert die blutzuckersteigernde Ca-Wrkg. — III. Zum 
Zustandekommen der Ionenwrkgg. auf den Blutzucker ist das Vorhandensein der 
Leber, aber nicht des Leberglykogens, erforderlich. Auch die Adrenalinhyper- 
glykamie ist_an die Leber gebunden. (Biochem. Ztschr. 165. 32—56. 57—80. 81—89. 
1925. Berlin, Pathol. Inst der Charite.) W o l f f .

Richard P rigge , Expetimentelle Untersucliungen uber den Zusammenhang 
zwischen Immunitat und Cholesterinstoffwechsel. Ein Zusammenhang zwischen der 
Hiimolysinbildung des Kanincliens gegen Hammelblut u. seinem Cholesterinstoff
wechsel ist zwar wahrschcinlich, wird aber durch zalilreiche interferierende 
physiol. u. pathol. Einfliisse verwischt. (Ztschr. f. Ilyg. u. Infekt.-Krankh. 1 0 5 . 299 
bis 306. 1925. Frankfurt a. M., Iust. f. exp. Tlier.) W o l f f .

M ortimer Frhr. v. Falkenhausen, Untersucliungen uber den Eiweifistoffwechsel 
beim eżperimentellen Panh-easdiabetes. Die Aminosiiureausscheidung im Harn des 
n. Hundcs steht bei gleichmiiBiger, N-arnier ErnShrung in einem konstanten, in- 
dividuell yerschiedeneu Yerliiiltnis zum Gesamt-N (P/2—6°/0, selten bis 8°/0). Im 
Hungerstoffwechsel yerandert sich das konstantę Verhaltnis nicht. Nach voll- 
stiindiger Pankreasexstirpation tritt trotz hohen Ansteigens des Gesamt-N eine 
wesentliche Mehrausscheidung yon NIL-N im Hungerzustand nicht auf, sodaB das 
Verhilltnis NIL-N ^Gesamt-N erheblicli sinkt. Die ubernormal abgebaute EiweiB- 
, menge wird also anscheinend restlos desamidiert im Interesse der B. von Zucker. 
Offenbar aus analogen Griinden werden kiinstlich beigebrachte Aminosauremengen 
vom diabet. Organismus in groBerem MaBe verarbeitet ais vom n. Bei teilweiser 
Pankreasesstirpation tritt im Hungerzustande fiir kurze Zeit eine absol. u. relative 
Hyperaminoazidurie ais Folgę yerstiirktcn EiweiBzerfalls bei fehlender bezw. un- 
erheblicher EiweiBzuckerbildung auf. Bei yerstarktem EiweiBzerfall infolge anderer 
Ursaclien findet sich ebenfalls absol. u. in maBigem Grade relatiye Hyperamiuo- 
azidurie. Unterbindung u. Durehtrennung der Pankreasausfuhrungsgiinge bewirkt 
weder sofort noch spater nach Atropliie des aziuosen Teils der Druse Storungen 
im Hunger-EiweiBstoffwechsel. Insulin wirkt beim Pankreasdiabetes auf die Stor
ungen im EiweiBstofFwechsel langsamer ais auf die im Kohlenhydratstoffwechsel. 
Die absol. Aminosiiureausscheidung iindert sich dabei nicht erheblich. Auf Rest- 
N u. NHj-N* im Blut wirkt Pankreasexstirpation zeitweilig steigernd, Insulin be
wirkt, namentlich beim Best-N, ein Absinken. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 
109 . 249—75. 1925. Breslau, Med. Poliklinik.) W o l f f .

J. E llinghaus, E rich  M uller und H. Steudel, Untersucliungen uber den Sto/f- 
wechsel des Saugtings. Mikrobestst. des Gesamt-N, des NH3, Harnsiiure-, Kreatin-, 
Kreatinin-, Aminosiiure- u. Harnstoff-N in der Milchnahrung u. im Harn dreier n. 
Siiuglinge, sowie des Kot-N ergaben fiir den kindlichen Stoffwechsel ungefahr 
gleiche Verhiiltnisse wie fiir den Erwachsenen. Geringe Abweichungen erklSren 
sich durch das starkę Wachstum des kindlichen Organismus. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 1 50 . 133—4S. 1925. Berlin, Waisenhaus Rummelsburg u. physiol. Inst. d. 
Univ.) G u g g e n h e im .

K okich i Koizum i, Uber Syntliese und Abbau der Phosphatide im Tierlcorper. 
Vf. gibt eine zusammenfassende Darstellung der Arbeiten uber den Lccitldnstoff- 
wechsel u. untersucht die Funktion des Darmepitliels bei der Lecithinsynthese, sowie 
das Yerliiiltnis der Lecithinbildung in yerschiedenen Organen bei der Fettresorption. 
Durch direkte Unters. des Chylus nach der Futterung mit Fett findet Vf. bei Hunden 
eine Zunahme der Phosphatide. Diese Zunahme beginnt gleichzeitig mit der Fett-
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bildung in der Darmschleimhaut, u. zwar 2—3 Stdn. nach der Fiitterung. Sie tritt 
nie spater auf ais das Pett, zeigt nicht wie das Fett eine besonders steile Kurve, 
vielmehr liat die Kurve einen langen, Aachen Riicken. Daraus folgt, daB die Phos- 
phatide sich wahrscheinlieh in der Darmschleimhaut bilden. Das gebildete Phos- 
phatid, ein dem Lccitbin ulinliclies Monoaminomonophosphatid enthalt N, P u. Cholin 
im gleichen Verhiiltnis wie .Lecithin, fiillt aber nicht mit alkoh. CdCl2-Lsg. oder 
Aceton. Die Lecithinbildung selbst geht hauptsSchlich in der Leber vor sich, 
in dem die Jodzahl des Leberlceithins besonders hoch ist. 3—5 Stdn. nach der 
intrayenosen Erafiihrung von Lecithin findet Vf. in der Leber Zunahme des Lecithins
u. der Fette, sowie Zunahme des anorgan. P  im Blutserum. Es geht somit eine 
Fcttsynthese aus dem zersetzten Lecithin vor sich — in der Leber besteht ein 
Gleichgewicht zwischen Fett u. Lecithin. (Journ. Biochemistry 5. 171—84. 1925. 
Mukden, Med. Chem. Inst.) T a u b e .

I. M. Rabinowitch, llarnstoffproben fiir Niereninsuffidenz. I. Unter Mitarbeit 
von Althea B. Fritli. Wenn Harnstoff per os n. Personen yerabreicht wurde, die 
wenigstens 12 Stdn. vorher keine Fl. erhalten liatten, so ergab sich bei Ausschaltung 
von Proben mit polyur. Rk. der Variationskoeffizient fiir den „Faktor" prakt. 
ident mit demjenigen fiir die „Konstantę11 (vgl. A u s t in , St il l m a n  u . v a n  Sl y k e , 
Journ. Biol. Chem. 4 6 . 91; C. 1921. III. 377). Dies traf auch bei 40 Fśillen von 
Ałbuminurie unter gleichen Bedingungen zu. Da das Ilarnyol. bei Berechnung der 
Konstantę wesentlich ist, bei Berechnung des Faktors aber nicht in Betracht 
kommt, so kann seine Wrkg. auf die Harnstoffausscheidung unter den gescliilderten 
Bedingungen prakt ycrnaehlassigt werden. Die Ausscheidungsfahigkeit der Nieren 
erscheint ais beherrschender Faktor fiir den Wert des Yerhaltnisses TJjB (U,—  mg 
Harnstoff in 100 ccm Harn, B  desgleichen in 100 ccm Blut), das ais Probe auf die 
Nierenwirksamkeit eine gute Grundlage hat. (Journ. Biol. Chem. 65. 617—22.
1925. Montreal [Canada], Montreal Gen. Hosp.) S p ie g e l .

M as Baur, Studien iiber die Diinndarmperistaltik. H. Mitt. Die peristaltischen 
Vorgange unter der Mnwirkung salinischer Abfuhrmittel. (I. ygl. Arch. f. exp. Pa- 
thol. u. Pharmak. 1 0 0 . 95. 1923; Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 4 4 . 540; C. 1925. II. 
1064.) Untersucht wurden yerschiedene konz. A7a25,0.1-L3gg. u. hyperton. NaCl- 
Lsgg. am Meerschweinchen- u. Katzendiinndarm. Es entsteht eine starkę primare 
Erregung u. eine entsprecliende Melirforderung. Dieser „abfiilirenden" Wrkg. folgt 
eine Hemmung der Bewegungsvorg:inge am Darm mit einer yerminderten Forder- 
leistung. Hierbei ist sowohl die spezif. Wrkg. der salin. Salze wie auch die Hyper- 
tonie der Salzlsgg. beteiligt. Die Erregung, yon der die Darmmuskulatur bei der 
ersten Beriihrung mit der hyperton. Salzlsg. betroffen wird, u. der Reiz des ein- 
tretenden groBen Fiillungsyol. werden am ganzen Tier bei geringeren Salzkonzz. 
iiberwiegen u. einen beschleunigten Transport des Darminhaltes zur Folgę haben. 
Je hoher die Salzkonz., desto spater tritt die Abfiihrwrkg. ein. GroBe Gaben eines 
abfiihrenden Salzes ohne geniigende Beigabe von Fl. beschleunigen den Transport 
des Darminhaltes nicht melir. Je groBer die Salzkonz., desto langer die Hemmungs- 
periode. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 09 . 22—34. 1925. Kiel, Uniy.) W o l f f .

Th. Barsony und L. v. Friedrich, Pharmakodytiamische Untersuchungen am 
Magen. II. Mitt. Die Papaverinwirkung auf den menschlichen Magen. (I. ygl. Dtsch. 
Arch. f. klin. Med. 145. 196; C. 1925 . II. 946.) Papaverin iibt auf Magentonus, 
Peristaltik, SchlieBung oder Óffnung des Pylorus wie auf die Magenentleerung 
keinen rontgenolog. feststellbaren EinfluB aus, auch nicht in tibern. groBen Dosen; 
es andert auch die Magensaftsekretion nicht wesentlich. (Arch. f. klin. Med. 149. 
117—21. 1925. Budapest, Charitó-Polikl.) W OLFF.

J. BL Hayman und Isaac Starr, Versuche iiber der Ferteilung des Blutes auf 
die Glomemli bei der Saugeiierniere. Durch intrayitale Ffirbung (Injektion in die
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Aorta) gelingt es bei Benutzung von „Janus-Griin B “, die Glomcruli besonders zu 
kennzeichnen, welche im Injektionsmoment am Kreislauf teilnehmen. Unter n. Be
dingungen ist die Zahl innerhalb einer gewissen GroCenordnung gleich. (Angaben 
iiber die Zśihlmethode u. mikroskop. Technik.) NierengefaB erweiternde Stoffe wie 
Coffdn yermehren die Zahl der blutrcichen Glomeruli, nierengefaByerengernde, wie 
Adrenalin u. CO.x (Einatmung) yermindern sie. (Journ. Exp. Med. 4 2 . 641—59. 1925. 
Pliiladelphia, Labor. of Pharmac. of the Uniy. of Pennsylyania.) OPPENHEIMER.

H. Simmel und G. Riintscher, Die Priifung der Nierenfunktion durch Be- 
stimmung des Harnstoffs im Speichel. I. Mitt. Bei N-Retention weist der Harnstoff- 
anteil des Gewebs-RN die relatiy starkste Steigerung auf. Die Best. des Speichel- 
harnstoffs gibt ais Indicator der Speicherung harnfiihiger Substanzen in den Geweben 
ein deutlicheres Bild von der Uberschwemmung des ganzen Korpers mit Stoffen, 
welche eigentlich ausgeschieden werden sollten, ais es die Blutunters. geben konnte. 
(Dtsch. med. Wchschr. 51. 1909—10. 1925. Jena. Medizin. Poliklinik.) HOCk e l .

W. E. Garner, Der Mechanismus der Muskelkontraktion. Die Hauptpunkte der 
Theorie sind diese: Auf den anisotropen Abschnitten der Muskelfibrillen wird auf 
einen Reiz liin eine monomolekulare feste Schicht einer Fcttsiiure (Stearinsaure), 
yielleicht aueh von EiweiB, gebildet, die unter dem EinfluB der aus labilen Formen 
des Glykogens entstandenen Milchsaure aus den Fettsaureestern freigemacht wurde. 
Dieser Ubergang in die freie Saure ist mit einer Verkiirzung in der Riclitung der 
opt. Achse yerbunden; denn je 2 der langgestreckten Kohlenstoffketten der F e tt -  
siiu r e e ste r , dereń Carboxylgruppen sich in Juxtaposition befinden, stehen se n k -  
re ch t zu den Flachen, die ihre Endgruppen enthalten, wahrend dieser Winkel bei 
den S iiuren  etwa 55—60° ist. Durch Neutralisation der Milchsaure mit dem Alkali 
der krystallincn FI. erschlafft der Muskel (ygl. H i l l ,  S. 431). (Proc. Royal Soc. 
London Serie B 99 . 40—56. 1925. London, Uniy. Coli.) L o h m a n n .

L. N. Katz und C. N. H. Long, Milchsaure im Herzmuskel der Saugetiere.
I. Das Beizmaańmum. Die Tatigkeit des Herzmuskels wird sclion durch kurz- 
dauernden 0 2-Mangel (ca. 1 Min.) (reycrsibel) stark geschiidigt, wahrend die des 
Skelettmuskels (Gastrocnemius) hierdurch.unberiihrt bleibt. Die zu yergleichenden 
Myogramme wurden stets an demselben Tiere (Ratten, Kaninchen, Katzen) nach 
physiolog. Decapitation bei kiinstlicher Atmung ohne Isolierung der Muskeln auf- 
genommen. Beim Herzen wurden entweder die Herzschlage selbst aufgezeichnet 
oder die Reizung erfolgte wie beim Gastrocnemius elektr. mit 40—110 Sehlagen in 
der Min. oder aueh mit kurzeń Tetani. — Das Milchsśiuremaximum nach Reizung 
ist im Herzmuskel geringer ais im Skelettmuskel. Die Reizung geschah ebenfalls 
nach Decapitation im Tiere selbst moglichst isometr., beim Gastrocnemius direkt 
oder indirekt, beim Herzen nach Ermiidung ebenfalls elektr., bis es nieht melir 
anspracli. Die Verss. wurden z. T. ohne Asphyxie zu Ende gefuhrt, z. T. wurde 
der Herzmuskel aueh mit KCN bezw. Adrenalin yersetzt. Das Reizmaximum 
schwankte beim Skelettmuskel bei direkter Reizung zwischen 0,189 u. 0,314%, bei 
indirekter zwischen 0,164 u. 0,224%, der Mittelwert von 20 Verss. war 0,252%. 
Wurden die Pt-Elektroden wahrend der Reizung auf dem Muskel nieht bewegt, 
so war das Maximum infolge „Blockierung“ geringer. Beim Herzen schwankte 
das Maximum (im Mittel 0,072%) bei den yerschiedenen Tieren starker, zwischen 
0,043 u. 0,130%. Nach Abzug des „Ruhe“-Wertes, beim Herzmuskel ca. 0,028%) 
beim Skelettmuskel 0,056%, ist die Milchsaurezunahme bei letzterem 41/smal groBer 
ais bei ersterem. — Zur Erklarung dieses bedeutenden Unterschiedes schlieBen Vff. 
eine nieht yollstandige Ermiidung aller Herzfibrillen aus; sie ,deuten ihn mit einer 
groBeren Empfindliehkeit des Herzmuskels gegen eine hohere H'-Ionenkonz., yer
bunden mit einer geringeren PufFerkraft. (Proc. Royal Soc. London, Serie B 9 9 .
8—20. 1925.) L o h m a n n .
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H. J. G. Hines, L. N. Katz und C. N. H. Long, Milchsaure im Herzmuskel 
der Sćiugetiere. II. Das Macńmum der Tołenstarre und der normale Glykogengehalł. 
(I. ygl. vorst. Ref.). Nach 3-std. Behandlung von Herz- u. Skelettmuskeln (Katze) 
bei 37° betrug das Milchsauremaximum beim Herzen im Mittel (7 Verss.) 0,23°/o, 
beim Skelettmuskel 0,52%. Das Yerhaltnis war also 1 :2,3. In Phosphatpuffer 
(Pu — 8,0) mit 0,2% Coffein waren die Werte (5 Verss.) 0,32 u. 0,60%, bezw. 1:1,9. 
Da nach friiheren Unterss. durch Coffein die Gesamtmenge der Milchsiiurebildner 
glykolysiert wird, betriigt das Reizmaximum (s. yorst. Ref.) beim Herzen 22%, beim 
Skelettmuskel 42% der wirklieh yerfugbareu Milchsiiuremenge. — Zur Best. des 
Glykogens nach PklOgep. wurde wie bei der Best. der Milchsaure die Glykogenolyse 
durch mogliclist schnelles Abtiiten der Muskeln in unterkiihltem A. weitgehend zu- 
riickgedrangt. Fiir das Herz wurden im Mittel (10 Verss.) 0,138%, fiir den Skelett
muskel 0,554% Glykogen gefunden. Der hohere Milchsiiurewert der Coffeinstarre 
wird durch den Gehalt der Muskeln an niederen Kohlehydraten u. Lactacidogen 
erkliirt, der im Herzmuskel hoher ist ais im Skelettmuskel. (Proc. Royal Soc. 
London. Serie B. 9 9 . 20—26. 1925.) L o h m a n n .

L. N. K atz, P łiy llis  Tookey K erridge und C. N. H. lo n g ,  Milchsaure im 
Herzmuskel der Sdugetiere. III. Yerdnderungen in der Wasserstoffionenkonzcntration. 
Vorl. Mitt. (II. ygl. yorst. Ref.). Mit der Glaselektrode yon K e r r id g e  (ygl. S. 443) 
wurde die H'-Ibnenkonz. des Herz- u. Skelettmuskels unter normalen Bedingungen, 
nach dcrErmiidung durch Reizung, in derTotenstarre u. nach Zusatz b ek an n te rM en g e n  
Milchsaure zum Muskel gemessen. Nach Ermiidung ist der Skelettmuskel etwa um 
P n  =  0,2 saurer ais der Herzmuskel, in der Totenstarre um etwa 0,4. Die Puffer- 
kraft des Herz- zu dem des Skelettmuskels yerhiilt sich maximal bei pH =  6,3 an
nahernd wie 1 :2 . — Aus den direkten Milchsiiure-Bestst. u. den indirekt aus den 
P u -M essu n g en  u. den Pufferkuryen gefundenen Werten folgt, daB in den Muskeln 
aussclilieBlich Milchsaure gebildet wird. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 89. 
26—27. 1925. London, Dep. of Physiol., Uniy. Coli.) L o h m a n n .

E rw in N eg e le in , Uber die glykolytische Wirkung des embryonalen Geivebes. 
Die Tumorzellen sind aus stark glykolysierendcn normalen Zellen abzuleiten. 
Da dann die Glykolyse nur durch Befruchtung besclileunigt wird, miissen nach 
dieser Theorie normale w a c h se n d e  Zellen existieren, die ahnlicli wie Ratten- 
carcinome u. -sarcome anaerob zu glykolisiercn yermogen. Diese Zellen wurden 
in der iiuBeren Haut der Fi-uchtblase von Ratten gefunden. — Uber Methodik ygl. 
Biochem. Ztschr. 158. 121 (C. 1925. II. 476). Bei der anaeroben Glykolyse yon 
Rattenembryonen in glucosehaltiger Ringer-Bicarbonatlsg. oder besser in in- 
aktiyiertem Pferdeserum war maximal fiir einen Erobryo von 0,47 mg Troeken- 
gewicht (in N2 gebildete Milchsaure in emm : mg Gewebe X  Stdn.) 32, ein 
Wert, der dem Mittelwert der Tumorglykolyse entspriclit; er war bei einem 10,6 mg 
scliweren Embryo 7,5. Mit steigendem Embryogewicht ist die Abnalime der 
Glykolyse fiir einen gleichen Zuwachs an Gewicht um so kleiner, je iilter der 
Embryo ist. — war fiir die iiuBere Hiille der Fruchtblase maximal bei einem
1,71 mg schweren Embryo 48,9; dieser Wert ubertrifft also betrachtlich die Hochst- 
werte der Tumorglykolyse, 40—42. Auch liier ist die Abnalime der Glykolyse, 
wenn auch weniger ausgepriigt, um so kleiner, je schwerer der Embryo ist. So 
war Q ^  der Fruchtblase bei einem 250 mg schweren Embryo noch 28,3. — Hoden, 
Leber, einige mg scliwere Rattenembryonen, sowie die Fruchtblase glykolysieren 
aerob mehr oder weniger stark in Ringerlsg. Diese schadigende Wrkg. hat in 
Serum nicht statt. Dagegen ist die aerobe Glykolyse von sehr ltleinen Embryonen 
von 1 mg Gewicht u. darunter auch in Serum sehr erheblich; bei einem 0,11 mg 
schweren Embryo war QJ  12,8. Diese Schiidigung bestcht auch bei Ersatz des
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Serums durcli Fruclitwasscr, jcdocli nicht, wenn der Stoffweclisel der Embryoncn 
bei uneroffneter Fruchtblase gemessen wird. Rattenernbryoiien scheinen also in 
keinem Stadium der Entwicklung aerob zu glykolysieren. Dasselbe muB aucli fiir 
die Retina gelten; bei der anscheinend sebr empfindliclien Retina der Warmbluter 
(Kanincben, Meerschweinclien, Iliiliner, Ratten) war 45, dagegen bei der weniger 
empfindliclien Froscbretina nur 0,66. Es ist unwahrscheinlicb, daB sich die Kalt-
u. Warmblirternctzhaute grundsiitzlich verschiedcn yerlialten. (Biocliem. Ztschr. 
165. 122—33. 1925. Kaiser WiLHELM-Inst. f. Biologie, Berlin-Dahlem.) L o h m a n n .

S higesh i Ogawa, Mcpcrmentelłe TJntersuchung en iiber die Funktion der Epithel- 
korperchen. I. Mitt. Epithelkorperchen und Scliilddrusen in ihren Beziehungcn zu 
Fraktwheilung und Knochenkalk. Nach Exstirpations- wie Yerfiitterungsverss. 
wirken das Hormon der Epithelkorperchen u. das der Schilddriise bezgl. ihrer 
Wrkgg. beim Ansetzen von Kalk am Knochen einander entgegengesetzt. Das 
Hormon der Epithelkorperchen bcschlcunigt den Kalkansatz am Knochen, das der 
Scliilddriise liemmt ihn. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 109. 83—107. Keijo 
[Japan], Med. Akad.) W o l f f .

R obert Elm an und P h ilip  D. Mc M aster, Physiologie und Pathologie des 
Urobilins. V. Dic Beziehungcn zwischen Urobilin und den Bedingungen, die ei?ien 
vcrstarkten Zerfall roter Blutkorperchen hcrvorrufen. (IV. vgl. Journ. Exp. Med. 42. 
99; C. 1925. II. 1612.) Neue Beweise, daB der Darm die einzige Bildungsstatte 
des Urobilins ist. So lange die Gallengiingc nicht infiziert sind, ist die Anwesen- 
heit von Pigment in Galie u. Urin abhangig yon der Passage der Galie durch den 
Darm. Die Tiere, die durch Gallengangintubation alle Galie abgenommen be- 
kommen u. infolgedessen urobilinfrei sind, bleiben es auch bei starkem Blutzerfall 
nach intravenoser Injektion yon W. oder ihres eigenen, in vitro liamolysierten 
Blutes, oder nach Einw. von Na-Oleat, bezw. Toluylendiamin. Entsprecbende Resultate 
werden bei den Beobachtungen, die sich auf den EinfluB yon Blutextravasaten auf 
Bilirubinproduktion u. Urobilinbildung beziehen, gemacht. (Journ. Exp. Med. 42. 
619—40. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) Op p e n h e im e r .

R oger Douris, Die Sauerstofftherapie. Der Sauersto/fentwickler von Agasse- 
Lafont und Douris zur Yenoirklichung dieser Tlierapie. Nach Besprechung der
0 2-Tliernpie u. ihrer Indicationeu wird ein App. besclirieben u. abgebildet, in dem 
der O., aus der berechneten Menge II20 2 mittels einer Tablette von KjCr^O, ent- 
wickelt u. durch einen ais Waschflasche mit l/20-n. NaOH-Lsg. oder W. aus- 
gebildeten eingeschliflenen Stopfen u. ein Rohrclien mit hydrophiler Watte zur 
Spritze geleitct wird. (Buli. Sciences Pliarmacol. 32. 577—85. 1925. Nancy, Fac. 
de pharin.) S p ie g e l .

E. K eeser und J. Keeser, Zur F>-age der Arsengewdhnung. Vff. glauben wie 
J o a c h im o g lu  (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 79. 419; C. 1916. I. 625), daB die 
Gewohnung an As^Oa auf zunehmender Resistenz der Darmscbleimhaut gegenuber 
der entzundungserregenden u. nelcrotisierenden Wrkg. des As20 3 u. dadurch be- 
dingter relativ geringerer Resorption, wenigstens bei gepulvertem AsaOa, beruhe. 
Jedocli ist diese Gewohnung nur bcsclirankt u. gegenuber gel. Asa0 3 unzureichend. 
Eine Beteiligung der Lungc an der As-Ausscheidung konnte nicht nachgewiesen 
werden, dagegen wurden in den Haaren zweier an As20 3 gewohnter Hunde so 
bedeutende Mcngen As gefunden, daB dic Haare zweifellos eine bedeutende Rolle 
bei der Ablagerung u. Aussclieidung des As spielen. (Arcli. f. exp. Pathol. u.
Pharmak. 109. 370—77. 1925. Berlin, Pliarmakol. Inst.) W o l f f .

W . Denis und S tella  Leche, Uber die Verieilung injizierter Sulfaie in Ge-
weben. (Ygl. D e n is , Journ. Biol. Chem. 55. 171. 183; C. 1923. III. 686.) Unterss. 
an Hunden nach intrayenoser Einspritzung yon liyperton. Na2S 0 4-Lsgg. zeigten, 
daB S04" yon den Geweben wenig absorbiert wird, wiihrend der Sulfatgehalt im
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Blute noch nach 2 Stdn. bis 10-mal so hoch wie zu Beginn gefunden wurde. (Journ. 
Biol. Chcm. 65. 565—70. 1925. New Orleans, Tulane Uniy.) S p ie g e l .

F. Haffner und R. Simon, Bcstimmung der Calciumionenkonzentration mittels 
Farbindikatoren, mit eineni Beitrag zur Frage des Ionengleichgewichts im Organismus. 
Die [Ca"] lliBt sieh analog der [II'] mittels Farbstoffsauren colorimetr. bestimmen, 
die mit Ca undissoziierte Verbb. eingehen. Am besten fiir biol. Nahrlsgg. bewiihrte Bich 
Dicinilbraun M R. Die uberlebcnde Froschmuskulatur besitzt gegenuber der [Ca"]- 
Yermehrung in anorgan. Nahrlsgg. keine mit ihrer Pufferwrkg. fur pn  yergleichbare 
Pufferungsfiihigkeit. Die Ca-Wrkg. auf die Weite der FroschgefaBe u. auf das 
Frosehherz wird durcli Erhohung der Alkalescenz trotz Abnahme der pćCa yerstiirkt, 
was ais Sensibilisierung des Wirkungssubstrates fiir Ca durch OH-Ionen aufgefaBt 
wird. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 109. 129—42. 1925. Mimchen, Pharmakol. 
Inst.) W o l f f .

Herbert W illiam  Southgate, Die Wirkung des Alkohols bei Menschen und 
Tieren unter verschiedenen Diatbedingungen mit einigen Bemerkungen iiber das Schicksal 
des Alkohols im Organismus. Die starkere Wrkg. des A. auf niichternen Magen 
wird bestatigt. Ferner wird das Schicksal des A. im AnschluB an Nahrungszufulir 
untersucht u. festgestellt, daB das Yerschwinden des A. aus dem Blute unabhangig 
yon der Konz. ist, wenn einmal die masimalste A.-Konz. im Blute erreicht ist. Uber 
das Verbleiben dieses yerschwundenen A. im Organismus kann nichts Sicheres 
ausgesagt werden. Etwa 1—6 Stdn. nach A.-Aufnahme ist die A.-Konz. des Urins 
40—50°/o hoher ais im Blute. Von dem zugefuhrten A. werden etwa 3—5% im 
Urin ausgeschieden. "(Biochemical Journ. 19. 737—45. 1925. Sheffield, Uniy.) Hi.-Ka.

Keizo Misaki, Studien iiber die teilweise Bromierung des Phlorrhizins. III. Mitt. 
(II. ygl. Journ. Biochemistry 5. 1 u. 9; C. 1925. II. 1528.) Vf. untersucht das friiher 
(1. c.) bescliriebene Bromphlorrhizin auf seine physiolog. Wrkg. hin u. findet, daB bei 
Kaninchen erst Dosen yon 1,0 g bei subkutaner Injektion Glucosurie heryorrufen, 
wahrend Phlorrhizin selber sehon in Mengen yon 0,025—0,006 g wirkt. Der Zucker- 
gehalt im Blut ist weder yermehrt noch herabgesctzt. Das Dibromphlorrhizin wurde 
in 5% Sodalsg. oder in Suspension in 20 ccm Olivenol subkutan injiziert u. nach
6 Stdn. der Harn untersucht. (Journ. Biochemistry 5. 287—91. 1925. Okayama, 
Med.-chem. Lab.) T a u b e .

L. K ofler und R. Kaurek, Uber den Einflufi von Saponinen auf die Besorption 
von Strophanthin und Digitoxin. Bei Froschen u. Mausen wird durch gleichzeitige 
Verabreichung von Saponinen (Primulasaure, Saponin, puriss. alb., Senegin, Gypso- 
philasaponin) die Wrkg. yon stomachal zugefiihrtem g-Strophanthin u. Digitoańn 
wesentlich gesteigert. Bei Kaninchen ist der EinfluB der Saponinę auf die Tosizitat 
des Strophanthins zweifelhaft; Digitoxinverss. wurden hier nicht angestellt. (Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 109. 362—69. 1925. Wien, Pharmakognost. Inst.) W o l f f .

Alfredo Grossoni, Die „Bilease Serono“ bei Darmerkrankungen. Das Mittel, 
welches alle Bestandteile der Galie enthalt, befindet sieh in keratinisierten Kapseln, 
so daB es vom Magensaft nicht angegriffftn wird. Die Kasuistik der damit be- 
handelten Falle bestatigt den Nutzen der Opotherapie mittels Lebersekrets. Es ist 
angezeigt bei zahlreichen Darmerkrankungen, die auf ungeniigender Lebersekretion 
beruhen. Irgendwelche Intoleranzerscheinungen wurden nicht beobachtet. (Rassegna 
Clin. Terap. e Scienze aff. 24. 294—97. 1925. Milano, Osp. Maggiore.) S p ie g e l .

Johannes M uller , Vergleiehende Untersuchungen iiber die narkotische und 
toxische Wirkung einiger Halogen-Kohlenwasserstoffe. Nach Yerss. mit der Narkose- 
flasche nach FtlHNER an der weiBen Maus (Vergleichssubstanz: Chlf.) war Methylcn- 
chlorid etwa 3,5 mai weniger wirksam ais Chlf. Bzgl. der Narkose wie histolog. stimmen 
Handels-CHaCl2 u. Solasthin nicht miteinander uberein; letzteres erregt starker; beide
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haben keine todlichen Nacliwrkgg. Die Organbefunde von SoMsthintieren waren wie 
die n. Miiuse, die nacli Handels-CH3Cl2-Narkose niiherten aich denen nach Chlf. Die 
narkot. Wirksamkeit steigt in der Keilienfolge: Propylchłorid, Athylbromid,
Methylęnchlorid, Athylidenchlorid, Propylbromid, Dichlordthylen, Tetrachlormethan, 
Athylenchlorid, Chlf., Tetrachlorathan, die Toxizitiit in der Reihe: Propylchłorid, D i
chlorathylen, Athylidenchlorid, Methylenchlorid, Propylbromid, Athylenchlorid, Athyl
bromid, Chlf., Tetrachlormethan, Tetrachlorathan. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 
109. 276—94. 1925. Leipzig, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

W ilhelm  Wagner, Experimentelle Uniersuchungen iiber die Wirkungen der 
Lokalanasthetika Psicain und Tutocain. In der Infiltrations- wie in der Oberfliichen- 
anSsthesie (Menseh bezw. Kanincliencornea) ist die wirksame Konz. des Psieains 
ca. ebenso groB wie die des Cocains, die des Tutoeains dagegen yiermal kleiner. 
Die Dosis letalis minima ist beim Tutocain einmal, beim Psicain doppelt so groB 
wie beim Cocain. Psicain ruft eine yerhaltnismaBig starkę Reizung u. Hyper&mie 
des Gewebes hervor, Tutocain nicht. Die Kombination der Praparate mit Adrenalin 
ergibt eine Verl&ngerung der Anasthesie ohne daB die Konzz. yerriugert werden 
kónnen. Zusatz von K 2SOt yerstSrkt bei beiden Verbb. die Infiltrationsanasthesie 
iiber das arithmet. Mittel liinaus. Bei der Oberflachenanasthesie bedingt ein ge- 
ringer Phenohusatz eine Potenzierung der Anasthesie. Bei der Aufbewahrung von 
Lsgg. tritt nach 1—2 Tagen Zers. u. Unwirksamkeit ein. Im isolierten Frosch- 
herzen werden beide Praparate iihnlich schuell zerstort wie Cocain. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 109. 64—73. 1925. Halle, Uniy.) W o l f f .

Rudolf Dreikurs und Otto Sperling, Uber die Kombination von Schlafmitteln 
mit Coffein. Vorl. Mitt. Bei einer Reihe von Schlafmitteln wirkt Zusatz von Coffein 
schlaftórdernd, die Wrkg. ist abhfingig vom einzelnen Krankheitsfall. (Wien. med. 
Wcbschr. 75. 2725. 1925. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

N. Holtmann, Uber die Bedeutung des Lobelin-Ingelheim in der Chirurgie bei 
Narkose-Apnoe und Kollapszustanden. Vf. wendete das Lobelin-Ingelheim an bei 
Atemstillstand wiihrend Athernarkosen, bei Kollaps nach Lumbalaniisthesie u. nacli 
Morphin-Atropin-Injektionen. Die Wrkg. trat in allen Fallen schlagartig ein, sie 
war stets zentral im Sinne einer Anregung. (Klin. Wchschr. 4. 2346—47. 1925. 
ELiSABETH-Krankenh.) F k a n k .

Hans Januschke, Eine besondere Art von Sedativmitteln: Krampfstillung durch 
Adonis vernalis und Digitalis. Ais krampfstillend bewiilirte sich eine Kombination 
yon Adonis yemalis mit Digitalis, besonders, wenn es sich darum liandelte, patholog. 
Nervenfunktionen durch Herz- oder Kreislaufmittel zu regulieren. (Wien. med. 
Wchschr. 75. 2725. 1925.) F r a n k .

Erwin Adler, Corydalon, ein neues Mittel gegen Neurosis cordis. Vf. empfiehlt 
Corydalon, ein Kombinationspriiparat aus Phenacetin, Coffein. natr. benzoic. u. 
Extract. belladonnae, ais Sedatiyum u. Analgetikum bei Herzneurose. (Dtsch. med. 
Wchschr. 51. 2034. 1925. Berlin.) F r a n k .

Heinrich Biberfeld, Zur Kalktherapie (Helfenberger Calciuminjektion). Bericht 
iiber Helfenberger Calcium, das nach Unterss. von W. H e u b n e r  eine etwa 20°/oig. 
Lsg. des Ca-Salzes der einfachsten Mannitschwefelsaureverb. sein soli. Es bewUhrte 
sich fiir intrayenose Ca-Injektionen, seine Wrkg. ubertrifft die der einfachen CaCL- 
Injektionen dadurch, daB es zu einer mehrere Stdn. anhaltenden Aufhebung des 
Schmerzgefiilils fiihrt. (Therapie d. Gegenwart 66 . 565—68. 1925. Berlin, Krankenh.
a. Friedrichshain.) F r a n k .

A. T. Todd, Experimentelle und klinische Untersucliung von „Mercurochrom“. 
„Mercurochrom“, ein Dinatrium-dibrom-oxymercurifluorescein, erwies sich ais ein 
kraftiges Antiseptikum yon geringer Giftigkeit u. schneller u. energ. Tiefenwrkg. 
EiweiB wird nicht gefiillt, die wss. schwach saure oder alkal. Lsg. hiilt sich, yor
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Licht gescliiitzt, langere Zeit. Ein gewisser Gebalt an Siture erholit die antisept. 
Wrkg. des Mercurochrome, neutrale Lsgg. haben nur geringen Desinfektionswert. 
Seine Ilauptyerwendung findet es in der Urologie. (Lancet 209. 1017—19. Bristol, 
Univ.) ,, F r a n k .

Josef Schaffler, Klinische Erfahrungen iiber neuere, der Anthrachinongruppe 
angehorende Priiparate. Es werden eine Keihe aus pflanzlichen Prodd., haupt- 
sachlich aus Cascara sagrada u. Cortex frangulae, hergestellter Abfiihrmittel 
angefiihrt u. in ihrer klin. Wrkg. besprochen. (Therapie d. Gegenwart 66. 569—72.
1925. Budapest, Uniy.) F r a n k .

Erich Schafer, Klinische Erfahrungen mit dem neuen Arsenpraparat „Albert 102“. 
Ein abschlieBendes Urteil iiber „Albert 102“ kann noch nieht erfolgen, vor allem 
miissen erst eine grofiere Reihe florider Sypliilitiker a u s s c l i l ie B lic h  u. ohne 
Kombination mit andern Mit tein nur mit „Albert 102“ behandelt werden. Es wirkt 
auf die Spirochiiten inkonstant, die Beeinflussung der Serum-Rk. ist unsicher u. 
unyollkommen. Nebenwrkgg. kommen aueh bei „Albert 102“ vor. (Klin. Wchschr. 4. 
2347—49. 1925. Gottingen, Uniy.) F r a n k .

08tm.B.nn, Klinische Studien iiber dieWirkungendes Tetrophans. Mit Tetrophan, einer 
Dihydronaphthacridinmesoearbonsiiure, wurden yon Vf. bei Behandlung yon Ta- 
bikern deutlicli in Erscheinung tretende Besserungen erzielt. (Dtsch. med. Wchschr.
51. 2030—31. 1925. Schleswig, Landesheilanstalt.) F r a n k .

Behrend Behrens, Untersuchungen iiber Aufnahme, Ausscheidung und Yer- 
teilung kleinster Bleimengen. Durch teilweisen oder yolligen Ersatz des gewohn- 
lichen Pb durch seine Isotopen kann die Empfindlichkeit der Pb-Best. so gesteigert 
werden, daB aucli die geringen Mengen bei der chroń. Pb-Vergiftung ąuantitatiy er- 
faBbar sind. Unter Verwendung der radioakt. Pb-Isotopen der Thoriumreihe 
(Thorium B) werden Verss. an Miiusen u. Katzen angestellt. Danach wird PbCl2 
peroral sehr langsam resorbiert; Maxirnum: 10% nach 10 Stdn. Bei Zufuhr kleinster 
Mengen ist die ResorptionsgroBe der zugefiihrten Menge proportional, bei hoheren 
Gaben nimmt sie relatiy ab, wohl weil der Darm in der Zeiteinheit nur eine be- 
schriinkte Pb-Menge aufnehmen kann. Die Ausscheidung erfolgt hauptsSchlich 
mit dem Kot, weniger mit dem Harn, nieht mit der Ausatmungsluft. Die GróBe 
der Ausscheidung ist bis zu einem gewissen Grad der Pb-Konz. im Korper pro
portional; sie ist in den ersten 24 Stdn. hoeh u. fiillt dann ziemlich jSh ab. Das 
Pb findet sich namentlich in Leber, Nieren, Knoclien, Darm. (Arch. f. exp. Pathol.
u. Pharmak. 109. 332—57. 1925. Konigsberg, Pliarmakol. Inst.) W o l f f .

Ernst Lichtenstein, Erfahrungen mit Nitroskleran. Vf. sieht auf Grund seiner 
klin. Erfolge im Nitroskleran, oral, parenteral oder intrayenos appliciert, ein wert- 
yolles Mittel zur Bekiimpfung der Arteriosklerose u. der genuinen Hypertonie. 
(Dtsch. med. Wchschr. 51. 2077—78. 1925. Berlin, Uniy.) F r a n k .

Gustav Kiihl, Uber die pharmakologische Auswertung von Atropin- und 
Scopolaniinlosungen wid dereń Haltbarkeit. Das Verf. beruht auf der antagonist. 
Wrkg. yon Atropin u. Scopolamin gegen Vagusreize; es wird hier ein chem. 
Vagusreiz (Acetylcholin) am Blutdruck der Katze beobachtet. Kleinste Mengen der 
genannten Alkaloide konnen noch ausgewertet werden. Die Salze der beiden 
Alkaloide erleiden bei saurer u. alkal. Rk. (pu — 3,2 bis 9,2) wiihrend 30 Min. 
keinen Wirksamkeitsyerlust; sie sind also relatiy alkalircsistent, (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 109. 295—99. 1925. Freiburg, Pharmakol. Inst) W o l f f .

Oscar W yss, Untersuchungen iiber Dehnung und Belastung des Skelettmuskels 
bei der Acetylcholinkontraktur und beim Tetanus. Acetylcholinkontraktur u. sub- 
maximaler Tetanus yom gleichen Verkurzungsgrad ergeben etwa gleich groBe 
Spannungen. Die Dehnungskuryen yerlaufen fiir beide Kontraktionsformen etwa
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geradlinig, u. U. parallel. (PFLttGERs Arch. d. Physiol. 210. 586—97. 1925. Ziirich, 
Physiol. Inst.) W o l f f .

E. N avratil, Uber humorale Ubertragbarkeit der Herznervenivirkung. IX. 
Campher und Yagus. Teilweise nach Versuchcn mit 0. Heesch. (VIII. vgl. W it a - 
NOWSKI, P f l Cg e r s  Arch. d. Physiol. 208. 694 [1925].) Campher steigert anfangs 
u. iiberhaupt bei niedriger Konz. die Erregbarkeit des Vagus fiir Reize, hebt sie 
aber bei hoherer Konz. auf. Davon unabhiingig entfaltet der Campher eine zweite 
Wrkg., niimlich er setzt die Zuganglichkeit des Herzens fiir depressor. Giftwrkgg., 
also auch fiir die des Yagusstoffes herab bezw. hebt sie auf. (PFLtJGEBs Arch. d. 
Physiol. 210. 550—56. 1925. Graz, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

Banse, Uber das neue percutane Campher-Crtiajacolpraparat „Permeatin“. Klin. 
Bericht uber Permeatin (Herst. Ca r l  W. K l e e m a n n , Hannover). Das Praparat 
dient zur Inuuktionskur bei Tuberkulose u. besteht aus Campher u. Guajacol. valer. 
in Verreibung mit Wollfett. Vf. konnte einen gunstigen EinfluB des Medikaments 
bei 10 Lungentuberkulosen feststellen. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 2035—36. 1925. 
Hannover.) F r a n k .

Charles C. H askell, Eine Vergleichung der Wirkung der Pituitrinlosung und 
des Mutterkorns auf den isolierten menschlichen Uterus. D ie Ergebnisse stimmen 
mit denen des Yfs. auf den Uterus von Katzen u. Hunden uberein u. zeigen, daB 
Pituitrin mehr geneigt ist ais Mutterkorn, eine bestandige Kontraktion des Uterus 
zu bewirken. Es konnte keine Grundlage gefunden werden fUr die Festsetzung, 
daB niedrige Konzz. von Pituitrinlsg. n. Kontraktionen des Uterus anregen. Die 
Wrkg. der Pituitrinlsg. auf den isolierten menschlichen Uterus erklart die un- 
giinstigen Resultate, welche der klin. Anwendung des Mittels folgen. (Journ. Amer. 
Pharm. Assoc. 14. 665—69. 1925. Med. Coli. of Va., Lab. der Pharmakologie.) D ie t z e .

W olff berg, Dionin in der Augenheilkunde. Genaue Angaben uber die Art der 
Anwendung, wobei Vf. jetzt hauptsiichlich die „Dionin-Augenkompretten MBK“ 
benutzt, die beobachteten Erscheinungen u. die Indikationen. Es wird besonder3 
heryorgehoben, daB das Mittcl auf erkrankte Augen sturmischer wirkt ais auf gesunde. 
Es ist in der Augentherapie ein Mittel, das erhohte KraftiiuBerung der Zellen 
bewirkt. Das von G r a e f e  ais unangenehme Nebenwrkg. angegebene heftige Niesen 
durfte nur bei Einpulyern mittels Pinsels auftreten; Vf. verwendet ein am Ende 
mit indifferenter Salbe in Beruhrung gebrachtes Stabehen. (E. M e r c k s  Jahresber. 
38. 3— 10. 1925.) S p ie g e l .

Francesco Rovida, B as „Jodcoleol Serono“ bei den Formcn chirurgischer 
Tuberkulose bei Kindern. Das PrSparat wird angelegentlich empfohleu. Es gelingt 
damit den Organismus unter stiindiger J-Wrkg. zu halten, ohne daB Jodismus auf- 
tritt. (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 24. 276—80. 1925. Milano, Ospedale 
dei barabini.) S p ie g e l .

Hermann Kunz-Krauae, Uber eine Doppeluergiftung durch arsenhaltige Pott- 
asche aus dem Jahre 1709 und Uber den Nachweis von Ogan in der Pottasche. Ein 
Beitrag zur Geschichle der Intoańkationen. Vf. berichtet- uber einen Vergiftungs- 
fall nach G m e l in s  „Allgemeiner Geschichte der tier. u. minerał. Gifte (Erfurt 1806 
bei F r ie d . Aug. K n ic k ). Da bei der Herst. von „Kalium carbonicum e tartaro11 bei 
Ggw. organ. Substanzen lciclit Cyanide u. Cyanate entstehen konnen, empfiehlt 
Vf. die Priifung auf beide, wobei die Priifungsforderung bei Cyanid verscharft 
werden muB. (Pharm. Zentralhalle 66. 797—800. 1925. Dresden-A.) J u n g .

Giirich, Herzmuskelveranderungen bei Leuchtgasvergiftung. Bericht iiber 4 tod- 
lich verlaufene Leuchtgasvergiftungen. Die charakterist. Veranderungen der Herz- 
muskulatur werden angefiihrt u. an Abbildungen erlautert. (Munch. med. Wchschr. 
72. 2194—97. 1925. Hamburg, Eppcndorfer Krankenh.) F h a n k .
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Cecil K. Drinker, D ie W irksamkeit der Sauerstoff-Kohlenstoffdioxydbehandlung 
bei Kohlenoxydvergiftung. Dic Behandlung durch Einatmung eines Gemiscbes von 
95°/0 0 2 u. 5°/0 COa ist jetzt seit 2 Jahren in Gebrauch. Die auf Grund einer 
Eundfrage yon 180 Organisationen eingegangenen Auskiinfte zeigen das Verf. ais 
besonders yorteilhaft bei milder Gasyergiftung zur Behebung oder Verhinderung 
yon Kopf8chmerz, Schwindel usw. In ernsteren Fiillen, bei deuen die Atmung 
aber noch im Gange ist, erfolgt schnelle u. griindliche Wiederbelebung. Hat die 
Atmung aufgehort, so erweist sich die Kombination der Einatmungsbehandlung mit 
kiinstlieher Atmung ais zweckmaBig. — In einem beigefiigten Schreiben auBert 
sich B. B. Sayers dahin, daB zwar das obige Gemiscli etwas schneller ais Oa fiir 
sich CO aus dem Blute (5-mal statt 4-mai so schnell wie Luft) austrcibt, daB 
aber prakt. reiner 0 2 ebensogut wie die Mischung wirkt. (Journ. Ind. Hygiene 7. 
539—58. 1925. Boston [Mass.], H a r v a r d  School of public health.) S p ie g e l .

J. M. Bogoff und Jos. De N ecker, Dei- E in fiu fi der Nebennieren a u f die 
Morphingiftigkeit. Die sich widersprechenden Angaben iiber die Morphinempfind- 
licbkeit nebennierenloser Tiere in der Literatur, erklarten sich aus der Verschieden- 
heit des Zeitpunktes, in denen experimentiert wurde. Wartet man die 10 Tage 
nach Ncbennierenentfernung, in denen die Tiere gegen jeden Eingriff hochempfind- 
lich sind, ab, so laBt sich keine hohere Morphintoxizitat mehr feststellen. (Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 243. 1925. Cushing Labor. of exp. Med. Western 
Reserye Uniy.) O p p e n h e im e r .

Ernst Joel und Eritz Arndts, Beiirage zur Pharmakologie der Korperstellung 
und der Labyrinthreflexe. XIX. Mitt. Morphin. (XIII. ygl. S. 722.) Auch bei 
Katzen kann man durch 0,1—0,2 mg/kg Morphin ein leichtes narkot. Stadium 
heryorrufen; die gewohnlich beobachtete Erregung ist somit nur ein Ausschnitt 
aus dem gesamten Vergiftungsbilde. Nach Exstirpation des GroBhirns yersetzt 
Morphin Katzen wie Kaninchen in einen Erregungszustand, u. zwar schon in Dosen, 
die bei unyersehrten Tieren die Bewegungskoordination nicht storen; bei Katzen 
kommt noch eine Morphinstarre hinzu, ahnlieh der Enthirnuugsstarre. Wird auch 
das Mittelhirn entfernt, so yerursachen die im yorhergehenden Vers. krampf- 
erregenden Dosen nur eine Neigung zu yermehrten Laufbewegungen. Dekapitierte 
Katzen reagieren auf Morphin weniger ais decerebrierte. Sonach scheiut das 
GroBhirn bis zu einer gewissen Dosierungsgrenze die Morphinkrampfe hemmen zu 
konnen. (P f l Og er s  Arch. d. Physiol. 210. 280—93. 1925. Utrecht, Pharmakol. 
Inst.) W o l f f .

B. Galli-Valerio, Einige Beobachtungen iiber giftige Tiere. Sammelbericht iiber 
Vorkommen yon giftigen Sclilangen, Kroten, Raupen, Milben u. Larycn, ihre physio- 
log. W rkg., Gegenmittel u. Vorbeugungsmittel. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 685—87; 
701—03. 1925.) G r im m e .

Piętro B ig in e lli, Beobachtungen iiber die Ursachen der Ha/fkrankheił. Krit. 
Bericht iiber die einschlagigen Veroffentlicbungen. Es handelt sich sicher um Ver- 
giftungen durch As-Verbb., wahrscheinlich Arsine u. Sulfarsine, welche mit Ab- 
wassern aus chem. Fabriken in das Haffwasser gelangt sind. (Giorn. de chim. ind. 
ed ap p l. 7. 568—71. 1925. Rom.) G rim m e.

D. Lieber, Uber die Einwirkung der Bontgenstrahlen a u f den Organismus, 
besonders a u f Carcinome. Vorl. Mitt. Vf. geht yon folgenden Uberlegungen aus: 
gewisse Tumoren wachsen nur dann, wenn anormale Durchlassigkeitsyerhaltnisse 
an den Zellwanden dies moglich machen; durch Rontgenbestrahlung wird die iiber- 
maBige DurchlSssigkeit der Zellmembranen zunachst yoriibergehend dem n. MaBe 
infolge yon Heranziehung von Ca aus dem Blutplasma genahert. Bei dem „Fest- 
legen“ von Ca braucht es sich nicht nur um quantitative Anderung des Ca-Ge- 
haltes des Gcsamtblutes zu handeln, sondern die Rontgenbestrahlung ruft eine
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Anderung der im ganzen Diffusionssystem yorhandenen elektr. Ladungen heryor, 
die Anderungen in der lokalen Verteilung des Ca zur Folgę haben muB. Diese 
Ladungs- u. Diffusionsyerhaltnisse sind bei Tumortragern in bestimmter Weise 
gestiirt u. konnen durch Rontgenstrahlen dem n. Werte geniihert werden. Vf. 
zieht weiterhin den Antagonismus zwischen K- u. Ca-Ionen lieran. Nach W a t e r m a n  
(Biochem. Ztsehr. 133. 535; C. 1923. III. 322) findet man bei sehnell wachsenden, 
malignen Tumoren hohen K- u. niedrigen Ca-Gehalt, bei yerlangsamtem Waehstum 
u. vor allem bei degeneratiyen Vorgangen dagegen eine erhebliche Zunahme von 
Ca. Dies kann erklart werden durch Anderung des Milieus oder durch Aufnahme 
u. Verteilung in der Tumorzelle. Die Best. des Polarisationswiderstandes bei Tumor- 
geweben, die einen Einblick in den Zustand der Grenzfliichen gewahrt, zeigt, daB 
CaCl2-Durchstromung den Polarisationswiderstand gegeniiber physiolog. Fil., der 
auf ein Minimum gesunken ist, bedeutend steigert u. sogar auf das Niyeau n. 
Gewebe bringen kann. Vf. erscheint die Inangriffnahme des Tumorproblems yon 
der Unters. der mikrochem. Yerhaltnisse aus bei der Kombination: Einfiihrung 
bekannter Substanzen in den Organismus u. Rontgenstrahleneinwirkung aussiehts- 
yoll. (Ztsehr. f. Krebsforsehung 21. 11 Seiten. 1925. Irftisbruck, Zentralrontgen- 
institut. Sep.) H O c k e l .

D. Lieber, Physikalisch-chemische Wirkung der Rontgenstrahlen. (Vgl. yorst. Ref.) 
Yf. yertritt die Anschauung, daB die Rontgenstrahlen an den Membranen u. den Phasen- 
grenzfliichen des Organismus einwirken, woraus sich Anderungen in den osmot. Ver- 
haltnissen ergeben, dereń letzte Folgę eine biolog. Wrkg. ist. Es wird in manchen 
Fallen moglich sein, die durch die Rontgenbestrahlung heryorgerufenen Anderungen 
in den Elektrolytlsgg. des Organismus mit Hilfe mikrochem. Methoden nachzuweisen. 
Vf. denkt besonders an Anderungen im Gehalte an K u. Ca, welche hinsichtlich 
der Membran durcblassigkeit antagonist. wirken, indem Ca yerstopfend, K lockernd 
wirkt. Y f. erblickt in einer geeigneten Kombination von Rontgenbestrahlung mit 
mikrochem. Unterss. u. eventuell mit Injektion geeigneter Lsgg. unter Riicksicht- 
nalime auf die Lehren des Donnanschen Gleicbgewichts die Moglichkeit einer 
neuen Forschungsmethode. (Strahlentlierapie 18. 9 Seiten. 1924. Innsbruck, 
Zentralrontgeninstitut. Sep.) IluCKKL.

O. D. Lieber, Physikalisch-chemische Wirkung der Rontgenstrahlen im Organis
mus. III. (Vgl. yorst. Reff.) Vf. wies durch Yerss. an Ratten u. Meerschweinchen 
nach, daB bei der n. unbestrahlten Haut eine deutliche Ansammlung von K in den 
HaarbSlgen-yorhanden ist, wahrend bei der mit Rontgenstrahlen behandelten Haut 
ein fast yollkommenes Verschwinden des K aus der Umgebung des Haarbalges 
stattfindet. Die unbestrahlte, behaarte Haut lieB eine netzartige Einlagerung von 
Ca erkennen, die HaarbSlge u. -wurzeln wiesen fast gar kein Ca auf. Nach der 
Bestrahlung -war die geordnete Anordnung des Ca nicht mehr yorhanden, dagegen 
war es gegen die Haarbiilge u. besonders gegen die Epidermis hin yerdichtet. 
Diese Verss. zeigen, daB durch die Einw. der Rontgenstrahlen dort, wo yorher 
Mangel oder Anhaufung yon gewissen Stoffen herrschten, diese yerschwinden oder 
eine Umordnung der Lagerung eintritt. Hoclistwahrscheinlich wirken die Rontgen
strahlen an den Membranen, welche die osmot. u. elektr. Gleichgewichtsyerhśiltnisse 
beherrsehen. (Strahlentherapie 20. 10 Seiten. 1925. Innsbruck, Zentralrontgen
institut. Sep.) HttCKEL.

G. Analyse. Laboratorium.
J. D. Main Smith, Fortschrittc m it analytischen Ticgeln. Zur Best. der Alkali- 

u. Erdalkalimetalle ais wasserfreie Sulfate durch Abrauclien eignen sich diese 
Tiegel, dereń Deckel innen aufsitzt u. auBerdem am Rand mit Lochem yersehen 
ist, Behr gut. Ein Spritzen durch zu rasches Erliitzen schadet nicht u. doch ist
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durcli die Locher die Moglichkeit des Entweichens der Diimpfe gegeben. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 44. T 539—40. 1925.) E n s z l in .

A. R. Pearson und J. S. G\ Thomas, Eine einfache Form eines Apparats zur 
Gaszirhdation. Die Zirkulation eines abgesclilossenen Gasvol. wird durch die 
Oscillation einer, in einem U-Rolir befindlichen Hg-Masse herbeigefulirt; zum Antrieb 
dient heiBe Luft. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2450—51. 1925. London, South 
Metropolitan Gas Co.) K u Og u r .

H. C. Stephenson, Ein Spritzflaschcmentil. Das Ventil besteht aus einer oben 
verjungten Glasrolire, welclie unten eine Einscbniirung besitzt. In der Bohre sitzt 
eine zweite, enge Bohre, welclie unten mit einer Kugel gegen die Einscbniirung 
ais Riickschlagyentil wirlccn kann u. oben lierausragend einen Gummiring tr&gt, 
mit dem man durcli Herunterdriicken des Innenrohres luftdichten VerschluB lier- 
stellen kann. Das Mundstiick ist seitlich an das auBere Bohr angesetzt. Bei 
gewohnlichem Gebrauch hiilt man durch Druck den GummiyerschluB geschlossen; 
soli jedoch der Luftdruck in der Flasche fiir kontinuierliclies Spritzen ausgenutzt 
werden, so entfemt man gleichzeitig Mund u. Finger, worauf die Kugel, ais Biick- 
sclilagyentil wirkend, dić Flasche nach auBen abschlieBt. (Chemistry and Ind. 44. 
1112. 1925.) T a u b e .

E. W . Horst, Das Lockern von fesłsitzenden Biirełłenhahnen. Nach dem Be- 
handeln mit verd. HC1 oder II20 2 u. UbcrgieBen des Hahngehauses mit h. W. setzt 
man den Wulst des Hahngehauses auf eine ausgebohrte Iliilse aus Hartholz, u. 
klopft mittels eines konisch ausgebobrten, iiber das AusfluBrolir gestiilpten Kohres 
durch leichte Hammerschlage das Kiiken aus dem Gehause heraus. (Skizze im 
Original.) (Chem.-Ztg. 49. 1057. 1925.) J u n g .

Sylvester Boyer, Galliiimęuarzthermometer mit Einteilung bis 1000°. Die Eigen- 
schaften des Ga (F. 29,7°, Kp. ca. 1700°) machen es brauchbar zur Fiillung weit- 
reichender Thermometer. Das Thermometerrohr muB aus reinem Quarz bestehen, 
welcher mit polymerisiertem Holzol transparent gemacht wird. Zur Beinigung des 
Ga von Osyden behandelt man mit HC1, bis die Oberflache gl&nzend geworden ist, 
liiBt unter der Saure erstarren, trocknet mit Filtrierpapier, erhitzt in geeignetem 
Vakuumapp. (sielie Original) u. fullt in das Quarzrohr. Die Skaleneinteilung stellt 
man in Yergleich mit einem Thermoelemente her u. fiirbt die Graduierung mit 
einer Mischung von Sand u. CuO, welche Tempp. bis 1000° oline Yerfarbung aus- 
bfilt. (Ind. and Engin Chem. 17. 1252—53. 1925. West Lyan [Mass.].) G r im n e .

A. G. Peterkin jr. und S. W. Eerris, Die Vahmmdestillationsprobe. Probe- 
destst. werden mit Vorteil im Vakuum ausgefuhrt, da man liierbei besser iiberein- 
stimmende Besultate erhalt. Vf. beschreiben hierfur einen prakt. App. gemaB 
den Yorschlggen des Bureau of Min es (Bulletin 207). (Ind. and Engin Chem. 17. 
1248—49. 1925. Philadelphia [A.].) G r im m e .

E. Belani, Das Skalenviscosimeter. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 1220—23. 1925. 
Villach. — C. 1926. I. 729.) SOv e r n .

E. F. Bnrton und B. M. Reid, Bcstimmung des Absetzens kolloidaler Teilchen 
mit Hilfe von elekii-ischen Wechselstromfeldern. Die Brown sclie Bewegung ver- 
hindert bei Kolloiden das Absetzen der Teilchen nach dem Gesetz der Schweru. 
Vff. untersuchen nun Kupfersollsgg. im Wechselstromfeld. Dazu verwenden sie 
einen App. bestehend aus einem groBen U-Kohr, dessen Boden durch einen 
Halin T  mit einem Steigrohr F  in Yerb. steht. An den Seitcn des U-Eohrs sind 
kleinere U-formig gebogene Rohrcn angebraclit, welche in einem Kolbchen mit den 
Elektroden enden. Das U-Bohr wird bei geschlossenem Halin mit Leitfiihigkeits- 
wasser gefiillt. In F  kommt die Sollsg. Durch vorsichtiges UfFnen steigt dieselbe 
in das U-Bohr. Es wird die Spannung angelegt u. das Wandern der Grcnzflache
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beobachtet. Fiir die yerschiedenen TeilchengroBen laBt sieh so die Brown Bche 
Bewegung (v B) u. die Sedimentationsgesehwindigkeit (vs ) bereehnen. Fur die 
TeilehengroBe 1*10—6 ist vB 20-10- 6 u. vs  1,7-10 5 u. fiir 1-10~ 6 ist vB 60-10- 6 
u. vs  0,017 *10—0 ein, pro sec. (Philos. Magazine [6.] 50. 1221—26. 1925.) E n s z l in .

H. J. W ing und T. J. Thompson, Ein Thermoregulałor. Der prakt. App. 
zeichnet sieh dadurch aus, daB im ganzen System keine Luft vorhanden ist, wo
durch Oxydation des Hg eintreten konnte. Man erreicht dies durch Zugabe von 
Toluol bezw. trockenem II2 yor dem Zusehmelzen des frischgefullten App. Die 
Anfertigung gelingt leicht nach der Figur des Originals. (Ind. and Engin Chem. 
17. 1242. 1925. Lincoln [Nebr.].) G r ih m e .

A. H. W. Aten und P. J. H. van Ginneken, Eine Wassersto/felektrode fiir 
fliefiende Fliissigkeiten. Es wird die in Ztsehr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1925. 260; 
C. 1925. II. 1101 besehriebene H2-Elektrode zur Best. der H'- u. OH'-Ionenkonz. 
im Laboratorium fiir Lsgg. von H Cl u. NaOH, sowie fur elektrometr. Titrationen 
angewandt. Mit derselben wird die pH fur Mischungen von K H 2POt u. Na2HPOt , 
die p0H fur solche yon N H t O H  u. N H tCl, sowie fiir reine Zuckerhgg. bestimmt. 
Aus der Kampagne 1924—25 werden Bestst. der p0ix fiir SSfte u. Lsgg. bei der 
Saturation u. Sulfurierung angegeben. (Eec. tray. chim. Pays-Bas 44. 1012—38. 
1925.) E n s z l in .

A. Y. Blóm, D as Polarisationsmikroskop ais Laboratoriumsinstrument. (Vgl. 
S. 1005.) Das Polarisationsmikroskop eignet sieh zum Nachweis krystalliner oder 
kryptokrystalliner Substanzen neben isotropen Korpern, z. B. Nachweis yon Spuren 
Bleioxalał in Bleisuł>oxyd. Bei Anwendung eines Kompensators, der die Inter- 
ferenzfarbe Himmelblau II. Ordnung heryorruft, leuchten alle anisotropen Teilchen 
gelb auf u. die Auszalilung ist ohne Tischdrehung moglich. Der App. wird yon 
der Firma C. R e ic h a r t , Wien, gebaut. (Chem.-Ztg. 49. 1057. 1925.) J u n g .

N. Schoorl, E in Lichtfilter fiir die Polarimetńe. Das yon C oebergh unter- 
suchte Lichtfilter Nr. 5, Lsg. yon 8,8 g CuS04 • 511,0 u. 9,4 g K2Cr20 7 in 200 ccm 
W., laBt fast genau Licht yon der Wellenlange des Na-Lichtes hindurch, wenn ais 
Lichtąuelle eine gewohnliche Metalldrahtlampe yon 50 Kerzen mit Mattglaskugel 
dient u. das Licht eine Schicht yon 2 cm Dicke jener Lsg. passiert. (Chem. Week- 
blad 22. 604. 1925. Utrecht, Uniy.) S p iegel.

S. Valentiner und M. Roasiger, Bemerkungen zur lichtelektrischen Phołcnnetrie. 
Es werden die theoret. Grundlagen der photoelektr. MeBmethoden zusammengestellt 
u. einige Kaliumzellen mit Argonfiillung untersucht, von denen eine ausgesprochene 
Sattigungserscheinungen zeigte. Ihre Ermiidungserscheinungen erfolgten bereits 
nach etwa einer Minutę. Vff. bestimmten die Abhiingigkeit der Photostromstarke 
von der Belichtung u. zeichneten sie graph. auf. Die Sattigungserscheinungen 
lassen Bich durch lgngere Belichtung, ohne die Belegung unter Spannung zu halten, 
zum Verschwinden bringen, also durch langcs Stehen am Tageslicht. Es tritt 
dann wieder Proportionalitat zwischen Belichtung u. Photostrom ein. Heryor- 
gerufen werden konnen die Sattigungserscheinungen durch kurze Glimmentladungen, 
welche man durch die Zelle schickt. Man legt dabei am besten den positiyen Pol 
einer Batterie an die Belegung an. (Die PreuB. Bergakademie zu Clausthal. Fest- 
schrift. 1925. 429—44. Sep.) E n s z l in .

H. B. Dorgelo, Die photographische• Spekłralphotometrie. Es wird eine Uber- 
sicht iiber die Eigenschaften der photograph. P lałte  u. iiber einige Methoden zur 
Messung des Intensiłatsverhalłnisses von Spektrallinien mit kleinem u. groBem Wellen- 
langenunterschied gegeben. Dann wird die Energieverteilung von Lichtąuellen u. die 
Konstruktion u. Anwendung einiger Mikrophotometer behandelt. Weiterhin werden 
einige Resultate der photograph. Spektralphotometrie besprochen. Daran knupfen
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sich Bemerkungen iiber die SchwSrzung der pliotograph. Platte durch Rontgen
strahlen u. ihre Anwendung zu Intensitiitsmessungen. Die Arbeit enthalt eine Fiille 
yon Literaturzitaten. (Physikal. Ztsehr. 26. 756—94. 1925. Eindhoyen, Natuurkundig 
Lab. der P h il ip s ’ Gloeilampenfabr.) H a n t k e .

Hans T. Stern, Die colorimetrische ps -Priifung von Wasser oder ungepufferten 
Losungen. Bromthymolblaus verschiedener Herkunft zeigten bei Lsg. im gleichen 
dest. W. ziemlich abweichende pJ£-Werte. Es gelingt eine zur Priifung ungepufierter 
Lsgg. geeignete Lsg. herzustellen, indem man Alkali bis zu rein dunkelgriiner 
Farbung zufiigt. Diese Lsg. ist aber wenig bestiindig, u. die damit angesetzten 
Proben zeigen bei einigem Stehen yermehrte Aciditat. VerlaBlieher ist p-Nitro- 
phenol in neutraler Lsg. C04 der Luft scheint die Priifung mit beiden Indicatoren 
nicht zu beeinflussen. (Journ. Biol. Chem. 65. 677—81. 1925. Bloomfield, P l a u t  
Res. Lab. of L e h n  u. F i n k , Inc.) Sp ie g e l .

W. Allner, Uber eine neue Methode zur Messnng von Staub in Luft- und In- 
dustriegasen. (Ztsehr. f. angew. Ch. 38. 1170—71. 1925. — C. 1925. II. 2076.) J u n g .

Francisco Espańa, Dic Analyse von Filtrierpapier. Es werden Methoden zur 
Untersuchung von Filtrierpapier auf Asehengehalt, Filtrationsgeschwindigkcit, die 
Fahigkeit, feinkornige Ndd. zuriickzuhalten, u. die GleichmaBigkeit des Papiers 
angegeben. (Quimiea e Industria 2. 329. 1925.) H a n t k e .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .

Hans SchmalfuB und Hans W erner, Qualitativer Nachweis des Sauerstoffs. 
Ein Beilrag zur Priifstreifenmethodik. Um in sauren Gasen wahrend einer Rk. 
Auftreten, Verscliwinden oder Abwesendsein von 0 2 zu erkennen, wird seine Eigen- 
schaft benutzt, sich mit NO zu yerbinden. Yff. konnten noch 0,01 Vol.-% 0 2 nach- 
weisen. — An die Wand eines mit 1 ccm W. beschickten GefiiBes wird ein mit 
Diphenylaminschwefelsaure getrankter Filtrierpapierstreifen geheftet, das GefaB 
evakuiert, dann etwas NO eingelassen, das au3 Nitrit u. FeS04 hergestellt u. uber 
Pyrogallolkali aufgefangen u. damit geschuttelt worden war. Darauf liiBt man das 
zu prufende Gasgemisch ein. Bei Ggw. von 0 2 farbt sich der Streifen tiefblau. 
Zur Entgiftung des App. wird nach dem Vers. 2 Min. lang eyakuiert. (Journ. f. 
prakt. Ch. [2] 111. 62—64. 1925. Hamburg, Uniy.) S c h u s t e r .

Leo Pick, TJber ein cinfaches Mittel zur Yerhinderung des Siedeverzuges bei der 
Ammoniakdestillation unter Anwendung der Mikro-Ejeldahlmethode. Es wird die 
Anwendung einer Messerspitze pulyerformiger Holzkohle, die ein sehr lebhaftes u. 
regelmiiBiges Sieden heryorruft, empfohlen. (Listy Cukroyarnicke 43. 557; Ztsehr. f.
Zuekerind. d. ćechosloyak. Rep. 50. 141— 42. 1925.) RO h l e .

L. Wein, Der Nachiceis des Kohlenoxyds in Grubenwettern, Brandgasen und 
Nachschwaden. PdClj in 5%ig. Lsg. eignet sich zum Nachweis von CO in Gruben
wettern usw. Ein Gehalt von 0,02—0,03% wird noch siclier nachgewiesen. Brand- 
gase, welche iiber 1% H, enthalten, lassen sich derart nicht untersuchen, auch 
miissen die ungesiitt. schweren KW-stoffe yorher mit Br entfernt werden. In 
Sprengstoffnachschwaden muB erst etwa yorhandener HaS entfernt werden. (Gliick- 
auf 61. 1623—25. 1925. Beuthen [O.-S.].) E n s z l in .

Th. Dóring, Fortschritte auf dem Gebiete der Metallanalyse im Jahre 1924. 
(Chem.-Ztg. 49. 1009-12. 1030-33. 1037-40. 1045—48. 1061—64. 1072—73. 
1925.) J u n g .

S. Hemandez 01iva, Zusammenstellung von Analysenmethodcn zur Bestimniung 
des Gehalts von llandels-Natriumhydrosulfit (Na^S^Oj. (Quimica e Industria 2. 313 
bis 316. 1925. San Feliu de Llobregat.) H a n t k e .

K. A. Hofmann, Fridolin Hartmann und Ulrich Hofmann, Die Bestimniung 
von Perchlorat im Chilcsalpeter auf Gfrund der Fallung von Methyhnblau. Die
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Methode gestattet, die prakt. wichtigen iTCT04-Gehalte des Chilesalpeters (0,4—0,8%) 
sicher u. schnell zu bestimmen, wobei ihr zugute kommt, daB der groBe UberachuB 
an Salpeter die Genauigkeit durch Herabdruckung der Loslichkeit des Farbstoff- 
perchlorats unterstutzt. Eine gesatt. Methylenblauperchloratlsg. gestattet sogar die 
Best. bis zu 0,04% herab. — Ais Farbstofflsg. wird eine 0,l%ig. Lsg. von Methglen- 
blau B  extra, C10Hj8N3SC1, der Badischen Anilin- u. Sodafabrik (ais MB bezeichnet) 
benutzt; der zu-untersuchende Salpeter in 20%ig. bezw. fiir genauere Unterss., be- 
sonders in Nahe der 0,5% KC10,-Grenze, in 10%ig. Lsg. Gemessen wird zur 
ersten Annaherung die AusfSllungsgeschwindigkeit derFarbstoffperchloratkrystallchen. 
Genauer wird der Vergleich des mit dem Filtrat getrankten u. getrockneten Filter- 
papiers mit Standardpapieren, bezw. der colorimetr. Yergleich des Filtrats mit Farb- 
stofflsgg. Die Genauigkeit betriigt bei hinreichender Ubung in dem fiir die 
Technik wichtigen Gebiet um 0,5% KC104: +0,05% . Chlorate bis zu 1%, Jodate, 
Perjodate u. Chloride in den Konzz., wie sie im techn. krystallisierten Chilesalpetcr 
yorkommen, beeintrachtigen das Ergebnis ebensowenig wie die gewohnliehen 
Schwankungen der Zimmertemp. — Die Fiillung enthalt neben dem Perchlorat des 
Farbstoffes auch dessen Nitrat, u. zwar bedeutend mehr, ais aus KC104-freier Sal- 
peterlsg. yon gleicher Konz. ausfallen wurde. Die F a llu n g  aus N a N 0 3-L sg g . 
erfolgt bis zu 10% NaN03 nach dem Loslichkeitsprod. des FarbstofFnitrats. Dariiber 
tritt noch Aussalzung durch W.-Bindung seitens des NaN03 hinzu. Bei kleinem 
KC104-Gehalt der Salpeterlsg. (0,4°/0 fiir 10%ig. u. 0,25% fur 20°/oig. Salpeterlsg.) 
ist die mitfallende Wrkg. des Nitrats so groB, daB sie die fallende Wrkg. von Per- 

.chlorat bis zur Unkenntlichkeit uberdeckt. — Andererseits tritt in s a lp e te r fr e ie n  
KC104-Lsgg. bei Konzz. noch keine Fallung auf, die in Ggw. yon NaNOs schon 
yiel FarbstofF ausgefailt hatten. Bei steigendem KC104-Gehalt wird zwar zunehmend 
Farbstoff gefailt, aber das Prod. [KC104][MB] konyergiert erst bei sehr niederen [MB] 
zur Konstanz, was auf anormale Dissoziation des Methylenblauchlorids oder andere 
Komplikationen schlieBen laBt u. dieses zur Best. kleiner KC104-Konzz. ungeeignet 
macht. Die zur Best. yon 0,05—0,2% KC104 erforderlichen Bedingungen: normale 
elektrolyt. Dissoziation u. Freiheit des Methylenblauperchloratnd. yon anderen 
Salzen erfullt am besten eine Lsg. von Methylenblaupcrchlorat selbst. Es lost sich 
zu 0,21 -10 ■* M ol./100 ccm W. bei 17,5—18°. Das Loslichkeitsprod. ist — in W.
u. 0,01—0,l%ig. KC104-Lsg. — 0,044 u. kann durch Salpeterlsgg. (durch 30%ig. 
Salpeterlsg. auf 0,005) stark gedriickt werden, so daB das Methylenblauperchlorat 
zur Best. sehr kleiner [KC104] im Salpeter auBerst gceignet ist. Die Methode ist 
dieselbe wie oben, nur yerwendet man 40- bezw. 60%ig. Salpeterlsgg. u. yergleicht 
die Filtrate mit 0,001%>g. Farbstofflsgg. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2748—54. 
1925. Berlin, Techn. Hochsch.) H a r m s .

H. N oll, D ie Trennung kleiner Mengen Calcium von grofieren Mengen Magnesium 
im TFasser. (Vgl. E o d t  u . K in d s c h e r , Chcm.-Ztg. 48. 964; C. 1925. I. 871.) Fiir 
die Trennung kleiner Ca-Mengen yon groBeren Mengen Mg im W. kann das Oxa- 
latyerf. benutzt werden, wenn die Best. in 200 ccm W. ausgefiihrt wird u. der 
Gehalt Mg 125 mg nicht ubersteigt. Wasser mit hoherem Mg-Gehalt mussen ent- 
sprechend yerd. werden. (Chem.-Ztg. 49. 1071—72. 1925. Hamburg.) J u n g .

W. Manchot und F. Oberhauser, Uber Verfahren zur mafianalytischen Be- 
stimmung von Eisen in  salzsaurer Losung. (Vgl. Japan. Journ. of Chem. )39. 40;
C. 1925. I. 125.) Das neue Verf. beruht darauf, daB man die salzsaure Lsg. nach 
Zusatz yon KF mit Br ojcydiert u. das uberscbiissige Br mit iiberschiissiger 
arseniger Saure versetzt, die mit Br zurucktitriert wird. Statt des KF kann man 
soyiel Phosphorsaure zugeben, daB die Lsg. 2—10% 1I3P 0 4 enthalt. (Ztschr. f. 
anal. Ch. 67. 196 — 97. 1925. Miinchen.) G o t t f r ie d .
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0. H ackl, Beitrage zur Grundlegung einer genauen Bestimmung des Eisen- 
oxyduls in unloslichen Silicaten. In seiner letzten Arbeit (S. 447) hatte Vf. fest- 
gestellt, daB bei dem AufschluB mittels HF-H2S 04 eine ziemlich konstantę O .Ty
ci ati on des Eisenoxyduls eintritt. Diese Oxydation hat Vf. yersueht, durcli Zugabe 
von K2Cr20 , unschadlicli zu macben. Die bis jetzt angestellten Verss. ergaben, 
daB Ferricisen aueh in Ggw. yon HF durch NH3 quantitativ gefallt wird, daB bei 
der Fallung des Ferrieisens durch NH3 oder K2C03 in Anwesenheit von Ghromat 
geringe Chromspuren mitgerissen werden, glcichyiel ob HF yorhanden ist oder 
nieht. —  Ferner bestimmte Vf. die Empfindlichkeitsgrenze der Rk. mit AgNOs auf 
Chromat in essigsaurer Lsg.; sie liegt bei etwa 0,2 mg K,Cr20 7, bzw. 0,3 mg K- 
Monochromat in 10 ecm. Ferner stellt Vf. fest, daB weder die Rk. auf Chromat 
mittels AgN03 noch die colorimetr. Chrombest. durch KF gestort wird. (Ztschr. 
f. anal. Cli. 67. 197—204. 1925. Munchen.) G o t t f r ie d .

G. E. E. Lundell und H. B. R now les, Die Bestimmung von Uran. Zur Best.
des U  benutzen Vff. die ubliehen Methoden, Fallung ais Diammoniumuranat,
(NH4)2U20 7, u. Wagung ais Z7308 u. andererseits Red. mit Zn u. Titration mit 
KMnOt. Vff. zeigen, daB unter Innehaltung besonderer VorsichtsmaBregeln diese 
Methoden quantitative Werte liefern. Die Analysen wurden mit einer schwefel- 
sauren Lsg. von Uranylsulfat ausgefiihrt, das aus U30 8 hergestellt war, welches 
durcli Fallen mit Cupferron nach H o lla d a y  u. Cunningham (Trans. Amer. Electr. 
Soc. 43. 329; C. 1924. II. 1247) erhalten worden war. Bei der yolumetr. Best. 
darf nieht wie ublieh bei 60—80° reduziert werden, sondern die Red. soli in verd. 
scliwefelsaurer Lsg. (1 : 20) bei Zimmertemp. im Jonesreduktor yorgenommen 
werden. Um das zu weit reduzierte U wieder bis zur 4-wertigen Stufe zu oxy-
dieren, wird die Lsg. an der Luft geriihrt, oder es wird einige Min. lang Luft
hindurchgeleitet. H F  scheint diese Oxydation etwas zu hemmen. Das U (IV) wird 
mit KMn04 titriert. Die Modifikation der grayimetr. Methode besteht darin, daB 
in die Lsg. vor der Filtration aufgeweichtes Papier getan wird. Der Nd. wird an 
der Luft gegliiht. — VfF. geben ferner noch eine Methode zur Best. des Gehalts 
an 770, im U30 8. Das U30 8 wird in HF -f- H2S 04 im Pt-Tiegel aufgelost, dann 
zu einer gesiitt. Borsaurelsg. gegeben u. mit KMn04 titriert. Der Gesamtgchalt an 
U kann dann bestimmt werden durch Eindampfen der titrierten Lsg. bis zum Ent- 
weichen yon Schwefelsauredampfen, Yerdunnen u. Red. wie bei der beschriebenen 
yolumetr. Methode. Wenn HF vor der Red. nieht entfemt wird, konnen die Werte 
etwas zu hoch ausfallcn. Al, Zr, V u. Ti storen die Bestst. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 2637—44. 1925. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) J o s e p h y .

Karl Je llin ek  und Johannes Czerwiński, Uber die Titration von Quecksilber 
mit Oyankalium, Blei mit Arseniat und Eisen mit Thiosulfat in Erwiderung auf eine 
Abliandlung von E. Rupp mit W. Wegner und P .  Maihs. (Vgl. R u p p , W e g n e r  u. 
M a ih s , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 313; C. 1925. II. 1298.) In einer ein- 
gehetiden Besprechung der von R u p p  u. seinen Schulern ausgefiihrten Verss. wird 
auf den Unterschied hingewiesen, der zwischen der Fallung des lig  Cl t durch KCN  
in der Siedeliitze u. derjenigen bei gewohnlicher Temp. besteht. In der Siede- 
hitze ist die Rk. zwischen HgCl2 u. KCN beim Phenolphthaleinumschlagspunkt 
yollstandig. Verunreinigendes KOIl u. K2C03 stort die Rkk. nieht, sondern ge- 
langt zur yolligen Auswrkg. gegenuber HgCl,, wenn man die Versuchsumstande 
zweckmaBig wablt. Die Titrationen mit Phenolphthalein in der Kaite sind sowohl 
mit reinem KCN ais mit alkalihaltigem unzweckmaBig, weil der C02-Gehalt des 
W . zu leicht stort. Verss., eine K2C03-haltige Lsg. yon KCN mit HgCla in der 
Siedehitze auf Yerschwinden der Phenolphthaleinrotung zu titrieren, zeigten, daB 
dies nieht moglieh ist, weil die Rotung, die durcli Zusatz yon etwas uberschiissigem 
IIgCl2 soeben fortgenommen wurde, nach einigem Koclien wieder auftritt, eine Er-
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scheinung, die sich nach abermaligem Zutropfeln von HgCl2-Lsg. wiederliolt. Wegen 
der Erklarung vgl. die Abhandlung. Auf die Titrationen yon Zn, Ni, Co durch 
KCN  in ammoniakal. Lsg. kann die Yerunreinigung des KCN durch KOH keinen 
EinfluB ausuben. Die Wiederliolung der Yerss. iiber die Titration des Pb mit 
Na3AsQ| ergab, daB dieses Verf. sehr gut brauchbar ist, daB dagegen die Anwen- 
dung des K3As04 an Stelle des Na-Salzes unstatthaft ist, weil die yerbrauehte 
Menge KsAsO, zwar von der Verd. unabhUngig ist, sich aber mit der absol. Menge 
Pb u. der Fiillungsgeschwindigkeit iindert. Die erneute Prufung der Best. des 
Fe'" durch NąjSj03 gemiiB der Gleicliung:

2FeCl3 +  2Na2S20 3 =  2FeCl2 +  2 NaCl +  N a^O *  
ergab, daB man zum Verschwinden der Ferritliiosulfatfarbung dann Squivalente 
Mengen FeCl3 u. Na2S20 3 yerbraucht, wenn man zu 20 ccm der etwa 0,1-n. FeCl3- 
Lsg. 1 ccm 2-n. HC1 fugt, bei 60—65° bei dem Endyol. 80 ccm bis zum Ver- 
schwinden der Rotyiolettfiirbung titriert u. 0,25 ccm Thiosulfatlsg. subtrahiert. Bei 
der Titration mit Methylenblau ist die Abhangigkeit des Indicatorumschlags von 
der Konz. der freien H2S20 3 zu berucksichtigen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 
359—76. 1925. Danzig, Techn. Hochsch.) BOt t g e r .

A lexander Sm ith R ussell und D erek Curtis Evans, Bestimmung von in 
Quecksilber gelosten Metallen. Schnellmethode zur Reinigung von Quecksilbcr. Samt- 
liclie Metalle, -die elektropositiyer sind ais Mg auBer Co gehen, ohne von Hg be- 
gleitet zu werden, rasch ais Sulfate in Lsg., wenn die betreffenden Amalgame mit 
achwefelsaurer KMnO^, Fe,(SOĄ)3- oder Z7036'0,-Lsg. geschiittclt werden; der Punkt, 
bei dem yollstiindige Reinheit des Hg erreicht ist, gibt sich durch Auflosung seiner 
Oberflfiche in Blasen zu erkennen. Die Reihenfolge, in der die Metalle gel. werden, 
weicht von der elektrolyt. Spannungsreihe ab u. ist Zn, Mn, Cd, Tl, Sit, Pb, Cu, 
Cr u. Fe, Bi, Co, Hg, Ni, unabhangig von der Natur u. der Temp. des Osydations- 
mittels u. der Ggw. anderer Metalle. Im allgemeinen wird eine der Menge des 
gel. Metalles entsprechende Menge KMn04 oder Fe2(S04)3 red.; eine Ausnahme 
machen bei KMn04 nur Zn u. Fe, bei Fc2(S04)3 nur Fe. U 02S04 wird nur durch 
Zn, Cd, Sn u. Pb quantitatiy zur yierwertigen Stufe reduziert, auch bei diesen ist 
aber das Reduktionsvermogen nicht 100%, d. h. es wird mehr Sulfat gebildet, ais 
Oxydationsmittel yerbraucht. Aus Co- u. Ni-Amalgam geht Hg mit in Lsg., schwerer 
ais Co u. leichter ais Ni. Cr wird nicht zu Sulfat, sondern zu feinyerteiltem CrO 
osydiert. Yff. erklaren das ungleiclie Reduktionsyermogen der Metalle gegeniiber 
KMn04, Fej(S04)3 u. U 0 2S 04 durch ihre yerschiedene Uberspannung; Voraussetzung 
fiir ein Reduktionsyermogen von 100% ist, daB die Ionen des Oxydationsmittels 
durch H‘ schnell reduziert werden u. daB das Metali ein scblechter Katalysator 
fur die Rk. 2 H  -> H2 ist. Fiir diese Annahme spricht auch die Tatsache, daB Pb, 
Cd, Fe u. Sn das Reduktionsyermogen yon Zn wenig oder gar nicht Sndern, wahrend 
W, Mo u. Pt (d. h. Metalle mit kleiner Uberspannung) es betrachtlich herabsetzen. 
VfF. geben im AnschluB an ihre Beobachtungen 1. eine rasche Methode zur analyt. 
Best. fremder Metalle in Hg, 2. ein Yerf. zur schnellen Reinigung von Hg an.

Zur Best. yon Bi, Cd, Cu, Pb, Mn u. Sn in Hg wird das Amalgam mit 10-n. 
Fej(S04)3-Lsg. in Ggw. yon 2-n H2S 04 geschuttelt, bis sich die Oberflache in Blasen 
auflost; bei Zn ist 10-n. KMn04-Lsg., die an 1I2S 0 4 2-n ist, anzuwenden. Bei der 
Analyse von Fe-Amalgam nimmt man einen UberschuB yon KMn04, behandelt die 
red. Lsg. 1 Min. mit l% ig. Zn-Amalgam, dekantiert ab, wiischt mit verd. II2S 04 
nach u. titriert die gesamte Fl. mit 10-n. KMn04. Vff. finden fiir die Losłichkeit 
von Sn bezw. Fe in Hg bei 15° die Werte 0,61 bezw. 0,00 140%.

Zur Reinigung wird Hg zunachst durch Leder gepreBt, mit einer Mischung 
gleicher Voll. 9-n. II2S 04 u. gesatt. KMn04-Lsg. bis zur B. yon Blasen auf der 
Hg-Oberflache geschuttelt, mit k. W. gewaschen, mit 10-n. KMn04 in Ggw. yon
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2-n H2S 0 4 bis zu Ende bebandelt, nochmals mit k. W. gewasclien u. durch Leder 
gepreBt. Fe2(S04)3 u. besonders Gemisehe von Fe2(SOł)3 u. KMn04 wirken noch 
schneller ais KMnO,. Das Yerf. ermoglicht die yollstandige Entfernung von Zn, 
Cd, Sn, Pb, Bi, ohne daB Verluste an Hg eintreten. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 2221—30. 1925. Oxford, Lee’a Labor.) K r * g e r .

Ernesto Azzalin, TJber die Mełhode von Feigl zur Bestimmung des Kupfers. 
Verss. des Vfs. ergeben, daB die Best. des Cu ais Cu-Benzoinomm (vgl. F e ig l, 
Ber. Dtseli. Chem. Ges. 56. 2083; C. 1923. IV. 908) nicht ąuantitatiy ausfallt. 
Gliiht man dagegen den Nd. u. bestimmt das Cu ais CuO, so fallen die Resultate 
quantitativ aus. Dagegen ist die Metliode nicht anwendbar bei Ggw. anderer 
Metalle. Untersucht wurden Gemisehe von Cu-Fe, Cu-Zn, Cu-Pb u. Cu-Sn. Die 
Cu-Werte liegen durcliweg — oft um Prozente — zu hoch. (Annali Chim. Appl. 
15. 373—77. 1925. Padua.) G o ttfr ie d .

A. Girard und E. Fourneau, Uber eine neue Mełhode von grofier Emjpfindlich- 
keit zur Auffindung, Trennung und Bestimmung des Wismuts. Die Methode griindet 
sich darauf, daB BiJ3 mit organ. Basen schon rot gefarbte Komplese selbst in 
groBter Verdiinnung bildet. Vff. fanden ais geeignetste aus einer Reihe von Basen 
das Tetracetylammoniumliydroxydt dessen Jodwismutat, (C16H33)4ON, BiJ3 am starksten 
gefiirbt ist. Nach der Zerstorung der organ. Substanz durch H2S 04 u. H N 03 wird 
der zur Trockne yerdampfte Riickstand in W. aufgenommen mit einer Lsg., welche 
20% Natriumformiat, 3% KJ, 0,5°/o NajS03 u. 0,5% HCOOH enthalt, zur Red. 
etwa vorhandenen Fe, yersetzt. . Nach der Zugabe der Base wird der Komples mit 
Bzl. ausgeschuttelt u. im Colorimeter bestimmt. Etwa yorhandenes Fe, welches J2 
in Freiheit setzen wiirde, wird durch das Formiat reduziert, so daB eine Storung 
durch BraunfSrbung nicht zu befiirchten ist. (C. r. d. l ’Acad. des aciencea 181. 
610—11. Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1669—73. 1925.) E n s z l in .

Jos. Hanns und Ant. J ilek , Reduktion der Wismutsalze mit Hydrazinhydrat 
und Titration von metallischem Wismut. Bei der Red. von BiCla mit Hydrazin
hydrat in der Siedehitze bei Ggw. von NH4C1 erhalt man O-freies Bi, das nach 
dem Durchlaufen der Rk.: Bi -j- 3Fe"' =  Bi'" -)- 3Fe" mit n/10 KMn04 titriert, 
richtige Resultate liefert. Liegt Bi ais BiOCl vor, so wird in HC1 (1 : 1) gel., ein- 
gedampi't u. iu Ggw. von NII4C1 mit Hydrazinhydrat reduziert. Auch in Ggw. von 
Pb bis zu 5% kann man Bi so direkt bestimmen; ist aber mehr ais 5% Pb vor- 
lianden, so muB Bi zuerst ais BiOCl abgeschieden werden. (Chemieke Listy 18. 
8—12. 1925. Prag, Techn. Hoclischule.) St o ja n o v A.

W. Manchot, G. Grassl und A. Schneeberger, Uber das Glcichgewicht 
Metallchlorid -f- Schwefelwasserstoff -j- Metallsulfid +  Salzsiiure und darauf be- 
mhende Trennungen. Versuehe mit Cadmium, Wismut und Blei. Untersucht werden 
die Gleichgewiehte:

CdCL, - f  H2S ^  CdS +  2HC1, 2BiCl3 +  3HsS ^  BiaS3 +  6HC1 
bei verschiedenen HCl-Konzz., ferner die Trennung des Cd von Hg, Sb, des Bi 
vom Hg u. des Pb yom Hg. Die Vers.-Temp. bei den Gleichgewichtsverss. war 
20n, der HaS-Uberdruck =  35 cm WassersSule. Bei dem Gleichgewicbt:

CdCl2 +  HsS ^  CdS +  2HC1 
ist die Grenze, bei welcher das Cd gerade noch ausfallt, bei etwa 5 Volum- 
prozent HC1, der Punkt, bei welcher prakt. kein Cd mehr ausfiilit bei 9,3% HC1. 
Wird nicht mit H2S-Uberdruck gearbeitet, so ist die H2S-Konz. etwas niedriger u. 
dementspreehend die HCl-Wrkg. starker, was eine VergroBerung des Gebietes der 
Nichtfallbarkeit u. eine Verkleinerung des Gebietes der vollst;indigen Fallbarkeit 
zur Folgę liat. Erhohung der Vers.-Temp. auf 50° hat eine Verklcinerung des 
Gebietes der vollstandigen Fallbarkeit zur Folgę. Bei dem Gleichgewicht:

2 BiCl, +  3HaS Bi2S3 +  6HC1
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rcicht das Gebiet der yollstiindigen Fiillung bis zu 14% HC1; von etwa 16,4°/0 HC1 
tritt keine Fiillung mebr ein. Bei der Trennung des Cd vom Hg fallt man das Hg 
bei einer HCl-Konz. von 19%, wiischt mit IlCI derselben Konz. den Nd. aus u. 
bestimmt im Filtrat.das Cd. Zur Trennung des Cd vom Sb fallt man das Sb in 
einer siedendheiBen Lsg. mit 8% HCl-Gebalt mittels ILS, verd. mit h. W. bis zu 
einem HCl-Gebalt von 4,5%, leitet noebmals H2S ein, filtriert ab, wiischt mit 
4,5% ig- HCL.u. bestimmt das Cd im Filtrat. Die Trennung des Bi vom Hg ge- 
schielit durch Ausfiillen des Hg ais Sulfid aus einer Lsg., die 18% HC1 enthalt, 
Waschen mit 18°/0ig. HC1, dann mit h. W. In ebenfalls 18%ig. salzsaurer Lsg. 
geschieht die Trennung des Pb vom Hg. Das bei dieser Konz. zuerst ausfallende 
PbCl2 lost sich wieder auf. Mittels II2S wird das Hg ais Sulfid gefallt, wahrend 
im Filtrat das Pb ais Sulfat bestimmt werden kann. (Ztschr. f. anal. Ch. 67. 177 
bis 195. 1925. Miinchen.) G o t t f r ie d .

A. Troller, Die Unterscheidung der echten und der kiinstlichen Perlen. Vf. be- 
schreibt ein opt. Verf., welches echte u. kiinstliche Perlen zu unterscheiden ge- 
stattet. Dicses liiBt sich nur auf durchbohrte Perlen anwenden u. beruht auf der 
Yerschiedenheit der strukturellen Anordnung der Perlsubstanz. (La Naturę 1925. 
359—61.) E n s z l in .

O r g a n is c h e  S u b s ta n z e n .
I. M. Ko-lthoff, Eine einfache Tiłrationsmełhode zur Bestimmung von Nitro- 

benzol. In einen Erlenmcyerkolben mit eingeschliffenein Stopfen gibt man 25 ccm 
ulkoli. Nitrobenzollsg., 5 ccm 4-n. NaOH u. darauf tropfenweise soyicl starkę TiCl3- 
Lsg., bis der schwarze Nd. wenigstens 2 Min. bleibt. Der Kolben bleibt dann 
geschlossen 5 Min. stehen u. wird darauf geoffnet so lange umgeschwenkt, bis alles 
schwarze Ti(OH)3 durch Luftosydation in weiBes Ti(OH)4 iibergegangen ist. Dann 
Betzt man 0,5—1 g KBr, 10 ccm 4-n. HC1 u. 25 ccm 0,1-n. KBrOa zu, verschlieBt 
u. liiBt 5 Min. stehen, darauf wird 1 g KJ zugefiigt u. der JodiiberschuB nach 
2 Min. mit Thiosulfat zuriicktitriert. 1 ccm 0,1-n. KBr03 =  2,05 mg Nitrobenzol. 
Ergebnis 99°/0 der Einwage, die walirscheinlich noch etwas W. u. Nitrotoluol ent- 
hielt. Hinweis auf die Bedeutung des Verf. fiir toxikolog. Unterss. (Chem. Week- 
blad 22. 558—59. 1925. Utrecht, Univ.) G k o s z f e l d .

Ernest C. Crocker, Systematischer Nachiueis von Aldehydspuren. Gefarbte Fil. 
•  miissen vor der Prufung dest. werden, die Rkk. werden dann mit dem Destillate 

ausgefiihrt. Ausprobiert wurden die Geruchsprobe, die Rkk. mit Fuchsin, Resorcin, 
Phloroglucin, Guajacol, Anilin u. die Ag-Red. bei den aliphat. Aldehyden Form
aldehyd, Acetaldehyd, Heptaldebyd u. Duodecylaldehyd, sowie bei den aromat. 
Aldehyden Furfurol, Benzaldehyd, Anisaldehyd, Salicylaldehyd, Vanillin, Piperonal 
u. Zimtaldehyd. Die erlialtenen Resultate sind in Tabellen mitgeteilt. Hervor- 
gehoben sei, daB die Phloroglucinprobe eine Unterscheidung zwischen aliphat. 
(weiBe Triibung) u. aromat. Aldehyden (Farbrkk.) gestattet. Niiheres im Original. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 1158—59. 1925. Cambridge [Mass.].) G r im m e .

Joel B. Peteraon, Eine qualitative Probe auf die Abwesenheit von Citrat oder 
Tartrat in Mischungen. Reagentien: 1. Eine Lsg. yon 0,116 g Natriumsalicylat in
1 Liter W. — 2. Yerdunnen yon 1 ccm FeCls-Lsg. mit 50 ccm W., zugeben yon 
NH3 unter Schutteln, bis der Nd. sich eben wieder lost, zugeben yon 1 Tropfen 
Eg. u. auffiillen auf 100 ccm (muB jeden Tag frisch bereitet werden!). Zur Aus- 
fiihrung der Best. gibt man in 2 Colorimeter je 25 ccm W., 1 ccm A., 1 ccm 
Salicyllsg. u. 1 ccm Fe-Lsg. Zugeben yon Citrat oder Tartrat oder der unbekannten 
Lsg. zu einem Colorimeter, auffiillen auf 50 ccm u. umschiitteln. 0,0002 g Citronen- 
siiure oder 0,0006 g Kaffeincitrat oder 0,0003 g Kaliumbitartrat geben eine noch 
eben sichtbare Opalescenz. Hohere Konzz. yerśindern die blaue Farbę der Lsg. in 
Gelb. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1146. 1925. Chicago (111.].) G b im m e .
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Yuzuru Okuda, Neue Bestimmungsmethoden des Cysteins. (Vgl. Journ. Coli. 
Agric. Tokyo 7. 69; C. 1925. I. 1232.) 10 ccm einer Lsg. yon Cystein in 10°/o HCl 
oder H2S 04 -werden mit 10 ccm einer 20% NaBr-Lsg. yersetzt u. mit 7a0-n. KBr03 
(8,35 g KBr03 auf 1000 ccm) auf schwach gelb titriert. Die Farbę muB 5 Min. 
bestUndig sein. 1 ccm 7 !#-n. KBxOs entspriclit 0,00606 g Cystein. Die K-Bromatlsg. 
bałt sieh in dunklen Flaschen gegen 6 Monate. Die Titration beruht auf folgenden 
Gleichungen:

5NaBr - f  KBrOa +  6 HCl =  5NaCl - f  31I20  +  6 Br +  KC1,
CH2.(SH).CH-(NH)2.COOH +  6 Br +  3HaO =  CHj^SOjEO-CH^NHj).

COOH +  6 HBr.
Die Methode yersagt, wenn in der zu untersuclienden FI. Cystin, Tyrosin, Histidin 
oder Tryptophan anweaend sind. Mit Jod reagiert dagegen unter geeigneten Be- 
dingungen nur Cystein, wahrend alle ubrigen Aminosiiurcn oder Proteinspaltstiicke 
indifferent sind. Es laBt sieh jedoch keine stochiometr. Gleichung wie oben auf- 
stellen, sondern die Titration muB nach einem empir. Faktor berechnet werden. 
20 ccm einer Standardlsg. von Cystein in 2°/0 HCl (0,01 g enthaltend) werden mit
5 ccm 5% KJ-Lsg. u. 5 ccm 4% HCl yersetzt u. mit ‘/aoo"11' K J03 (2,14 g KJOa 
auf 1000 ccm) auf schwach gelb titriert u. sofort nach der Titration die Temp. der 
Lsg. abgelesen. Es ist yorteilhaft, sieh eine Temp.-Kurye zu zeichnen, weil die 
yerbrauchte Menge KJOa mit der Temp. yariiert (s. folgendes Ref.). Die Titration 
selbst wird wie folgt ausgefiihrt: Die Substanz, 0,005—0,05 g Cystein enthaltend, 
wird in 20 ccm reiner, genau 2% HCl gel., mit 5 ccm 5% KJ-Lsg. u. 5 ccm genau 
4% HCl yersetzt, mit ll300-n. K J03 auf schwach gelb titriert u. sofort die Temp.

der Lsg. abgelesen. Bei 17,5° berechnet sieh das Eesultat =  g

Cystein in 20 ccm. (Journ. Biochemistry 5. 201—14. 1925.) T a u b e .

Yuzuru Okuda, Neue Bestimmungsmethode von Cystin in Proteinen. (Die Jod- 
methode.) (Vgl. yorst. Ref.) Die Methode beruht darauf, daB das Cystin durch 
nascierenden H, zu Cystein reduziert wird, welches wie oben mit K J03 titriert 
wird, wUhrend andere Aminosauren nach der Behandlung mit nascierendem H2 
nicht mit KJOs reagieren. Zunaehst wird eine Standardlsg. yon Cystin hergestellt, 
indem 1,01 g Cystin in 50 ccm ca. 5% HCl gel. u. mit wenigen Dezigrammen Zn- •  
Staub 30 Min. bei Zimmertemp. unter haufigem UmschUtteln behandelt werden. 
Darauf wird filtriert, nachgewaschen u. auf 100 ccm aufgefiillt. 1 ccm der so er- 
haltenen Lsg. wird mit 19 ccm genau 2% HCl, 5 ccm 5% KJ u. 5 ccm genau 4% 
HCl yersetzt u. mit 7soo"n- K J03 auf schwach gelb titriert Nach der Titration 
wird sofort die Temp. der Lsg. abgelesen. 1 ccm 7soo‘n- KJ03 entspriclit 0,0101 g  
Cystin. Yf. gibt eine Kurve der Abhangigkeit der yerbrauchten Menge KJOs von 
der Temp. Die Unters. des Proteins gestaltet sieh wie folgt: 1—5 g des Proteins 
werden mit dem dreifachen Gewicht an konz. HCl (1,19) riickflieBend 20 Stdn. ge- 
kocht. Enthalt die Lsg. mehr ais 6 g HCl, so wird der UberschuB im Vakuum 
abdest. Die Lsg. wird mit W. yerd., durch Koehen (30 Min.) mit Tierkohle ent- 
farbt, filtriert u. nachgewaschen. Das Filtrat wird bei Zimmertemp. mit wenig 
Zn-Staub yersetzt, 30 Min. unter haufigem Umschutteln stehen gelassen, filtriert u. 
auf 100 ccm aufgefiillt. In 1 ccm der Lsg. wird dic HCl durch Titration bestimmt 
u. die Gesamtlsg. durch 20% NaOH (oder wenn notig HCl) genau auf 2% HCl 
gebracht u. zur Kontrolle noch einmal mit l/10-n. NaOH naehtitriert. 20 ccm dieser 
Lsg. werden mit 5 ccm 5% KJ u. 5 ccm genau 4% HCl yersetzt u. mit '/aoo"11- 
KJOa auf schwach gelb titriert. Nach der Titration wird sofort die Temp. ab

gelesen. Bei 17,5° enthalten die 20 ccm Lsg. =  g Cystin.
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Die Methode bestimmt Cystin Cystein, doeli laCt sich die Abwesenheit des 
letzteren dadureh feststellen, daB man zum salzsauren Hydrolysat wenige ccm KJ 
u. einen Tropfen K J03 hinzufiigt; bei Abwesenheit von Cystein farbt sich die Lsg. 
gelb. Die Rk. ist empfindlicher ais die Nitroprussidrk. Evtl. kann man durch 
Titration eines nicht reduzierten Hydrolysates das Cystein allein u. durch die Diffe- 
renz das Cystin bestimmen. Die Temperaturkurve fiir die oben erwahnte Standardlsg. 
enthalt ungefahr folgende Werte: 15° =  4,55 ccm; 17,5° — 4,65; 20° — 4,75; 
25° =  5,20; 30° =  6,00 ccm. (Journ. Biochemistry 5. 217—27. 1925. Fukuoka, 
Biochem. Lab. der Univ.) T a u b e .

Arthur W. Dox, Barbitursauren und die Pikrinsaurereaktion. Wahrend Barbitur- 
u. Thiobarbitursaure die fiir Diketopiperazine ais charakterist. angesehene Farbrk. 
gibt, ist diese negativ mit Mono- u. Dialkylbarbitursaure u. mit Parabansaure. Ver- 
setzt man die tief gefarbte Lsg., welche man bei Einw. von Pikrinsaure -|- Alkali 
auf Barbitursaure erhalt, mit Sulfanilsaure -j- NaN02, so kuppelt sich die gebildete 
Pikraminsfiure zu einem gelben Farbstoff, der sich in haarfeinen Nadelchen — unl. 
in A., A., Eg., Pyridin, 1. in Alkali, konz. H2S 04 — abscheidet; kein F. bis 250°. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 118—120. 1925. Beitrag Nr. 35 aus dem Depart. of 
Chem. Research, P a r t e , D a v is  & Co.) G u g g e n h e im .

Paul Fleury, Einioirkung von Qu.ecksilbersalzen auf substiUderte Barbitursauren 
(Yeronale) und-analytische Anwendungen. Diathyl-, Phenylathyl-, Butylathyl-, i-P>-o- 
pylallyl- u. Diallylbarbitursaure geben in wss. Lsg. auf tropfenweisen Zusatz saurer 
oder jieutraler Mercurisulfatlsg. in der Kalte gelatinose weiBe Ndd., die, — bei den 
letzten beiden Sauren nur im friscli gefallten Zustand —, schon in Spuren HC1 sil. 
sind. Mit HgCl2-Lsg. konnen Ndd. demnach nur bei Yerwendung der Na-Salze erhalten 
werden. Abweichend davon geben jedoch i-Propylallyl- u. Diallylbarbitursaure, mit 
gesatt. HgCls-Lsg. auf dem W.-Bad erhitzt, Ndd., von denen der letztere bereits in 
der Hitze ausfallt. Es besteht die Moglichkeit, Diallyl- neben Diathylbarbitursaure 
so nachzuweisen. (1 mg neben 25 mg). Dagegen verhindert Diathylbarbitursaure 
(1 mg) yollig die B. des Nd. von 1 mg i-Propylallylbarbitursaure in gesatt. HgCls-Lsg.

V er su c h e . Reagenzien: Saure HgS04-Lsg. aus 50 g HgO, 200 ccm reine 
H2S04 (D =  1,84) u. 11. dest. W. Neutrale H gS04-Lsg.: 70 g kristall. HgS04, 
45 ccm reine H4S 04 (D =  1,84), mit dest. W. zu 1 1 aufgefullt. Letztere Lsg. ar- 
beitet empfindlicher. Die Zahlen in () beziehen sich auf saures Reagenz. D i
athylbarbitursaure ist bei 15—20 Min. Wartezeit nachweisbar bis 1:10000 (5000); 
i-Propylallyl- u. Phenylathylbarbitursaure 1 : 33000 (33000); Butylathylbarbitursaure 
1:50000 (25000); Diallylbarbitursaure 1:80000 (25000). Letztere mit HgCI2 
1:125000; i-Propylallylbarbitursaure mit HgCl2 1:16600. Die generelle Zus. der 
Ndd. ist: n Mole substituierte Barbitursaure (im folgenden mit SB bezeichnet) • mHgO. 
Aus Phenylathylbarbitursaure wird erhalten: 3 SB -2,5 HgO. Beim Waschen wird
0,5 HgO abgegeben, die durch Beriihrung mit H gS04-Lsg. wieder eingefiihrt werden 
konnen. Diathylbarbitursaure gibt mit neutraler H gS04-Lsg.: 3 SB-2,5 HgO; mit 
saurer 3 SB-2 HgO. Die Zus. der mit Butylathylbarbitursaure erhaltenen Ndd. 
ist stark von den Konzz. abhangig. Gefunden wurde z. B. 3 SB -2,25 HgO. i-Pro
pylallyl- u. Diallylbarbitursaure geben Ndd., die wahrscheinlich HgO adsorbiert 
halten. Bei ersterer wechselt die Zus. zwischen 3 S B -2,5 HgO u. 3 SB -3 HgO; 
bei letzterer zwischen 3 SB>3 HgO u. 3 SB-6 HgO. Zudem sind sie sulfat- u. 
wasserhaltig: z. B. 3 SB-5HgO-0,55 H gS04-5H20 . Die Ndd. sind auBer in HC1— 
die der allylsubstituierten Sauren nur in konz. — auch in KCN-Lsg. 1. In dieser 
Lsg. laBt sich das Hg mit AgNOs titrieren, jedoch erhalt man bei den Ndd. der 
Allylbarbitursauren um 20—30°/0 zu niedrige Werte, da sie das Hg z. T. komplex 
enthalten u. erst nach Behandlung mit konz. 1IC1 die richtigen Werte geben. — 
Die mit HgCl2 erhaltenen Ndd. sind regelmafiig Adsorptionsyerbb., dazu chlor-
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u. wasscrhaltig', z. B. 3(SB, 2HaO) 3,5 HgO, HgCl2 aus Diallylbarbitursaure; 1. in
h. konz. HC1 u. KCN, quantitativ nur durch sehr groBen CberschuB HgCl2 aus- 
fallbar. i-Propylallylbarbitursaure gibt: 3(Sb-H20)'4,5 HgO*l,5 HgClj, 1. in k. 
konz. EC1 u. KCN. Nicht quantitativ fiilibar. (Journ. Pharm. et Chim. [8.] 2. 465 
bis 476. 1925.) H a r m s .

Bene Fabre, Uber ein Verfahren zur spektrophotometrischen Bestimmung von 
Losungen fluorescierender Korper. (Vgl. B a y l e , P a b r e  u . G e o r g e , Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 37. 98; C. 1925. I. 1565.) Vf. hat bereits friiher das Fluorescenz- 
spelctrum einer Reihe krystallisierter Substanzen unterBucht. Nunmehr wird yer- 
sucht, die spektrophotometr. Methode zur quantitativen Best. fluorescierender Stoffe 
auszubauen. Bekanntlich ist die FluorescenzintensitSt nicht proportional der Konz. 
der Lsgg., sondern bei einer optimalen Konz. erreicht die Fluorescenz die maii- 
male Intensitat. Es ist daher erforderlich, mit der zu untersuchenden Lsg. 2 Bestst. 
auszufiihrcn: eine mit der unyerd. Fl., die andere nach einer Verdunnung auf die 
Halfte, um aus der Iutensitatsanderung zu ersehen, ob man sich diesseits oder jen- 
seits der optimalen Konz. befindet. — Best. des Hydrastinins. Fluorescenz des 
Hydrastinins in schwefelsaurer Lsg., wahrnehmbar noch bei sehr groBer Verdiinnung. 
Vf. gibt yerschiedene Kuryen an, die die spektrale Verteilung der Fluorescenz- 
intensitat bis zu einer Verdunnung yon '/aooooo darstellen. Maximum aller Kuryen 
bei A =  5,300 JL Maximale Intensitat der Fluorescenz fiir A =  5,300 %. liegt bei 
der Verdiinnung ljKV). Ferner stimmen die Fluorescenzkuryen fur die Yerdunnungen 
Vaooo u- Ysooo iiberein. Verd. man eine Lsg. yon. 1/2000 auf die Halfte, so steigt die 
Intensitat der Fluorescenz fur A =  5,300 %. von 3,75 auf 3,80 Einheiten, ent- 
sprechend der Intensitat einer Konz. yon 7-iooo> wahrend die Intensitat einer Lsg. 
von Konz. ‘/sodo nach ihrer Verdiinnung auf die Halfte von 3,75 auf 3,25 Einheiten 
fallt. — Best. des Chinins u. Chinidins. Fiir eine schwefelsaure Lsg. des Chinins 
Masimum der Kuryen ebenfalls bei A =  5,300 k ,  maximale Intensitat bei einer 
Konz. ‘/.„o. Die spektrophotometr. Bestst. wurden bei einer Verdiinnung yon Yioo 
l 1*3 Îaoooo ausgefiihrt. Die Kuryen gestatten, die Ausscheidung des Chinins durch 
Harn, Speichel, Milch zu yerfolgen. — Best. des Fluoresceins. In ammoniakal. Lsg. 
des Fluoresceins Maximum der Kuryen bei A =*5400 k ,  maximale Intensitat bei 
einer Konz. lj nta, die spektrophotometr. Bestst. wurden ausgefuhrt bei einer Ver- 
diinnung von ‘/ioo bis l/ioooo- (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1304—10. 1925. 
Paris, Lab. d'Identite Iudiciaire.) O h l e .

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .

W. Denis und Stella Leche, Eine Methode zur Bestimmung der Gesamtsulfale 
in Geweben. Die fein zerkleinerten Gewebe werden mit verd. HC1 (annahernd n.) 
im Autoklayen 1 Std. auf 200° erhitzt (oder 2 Std. auf 150°), aus der zentrifugierten 
u. filtrierten Lsg. wird S 04" ais BaS04 gefallt. Cystin gab bei dieser Behandlung 
keine Spur von Ba-Nd. (Journ. Biol. Chem. 65. 561—63. 1925. New Orleans, 
Tulane Univ.) Sp i e g e l .

N. Schoorl und H. Begemann, Mikrobestimmung von Kupfer auf jodometri- 
schem Wege. Zur Best. des Cu im Blut der Weinbergschnecke wurde folgendes 
Verf. ausgearbeitet. Die organ. Substanz wurde in 2 ccm Blut durch Erwarmen 
u. Abrauchen mit je 5 ccm H1S04 u. H N 03 zerstort. Die beinahe neutrale Asche, 
welche auBer Cu nur Fe, Ca, Na u. K enthalt, wurde in ein besonders gebautes, 
in einer Skizze angegebenes ElektrolysiergefaB gebracht, mit einigen Tropfen H2S 04 
u. HNO, u. 20 mg Harnstoff yersetzt, das Cu mit einer Spannung von 3—4 V 
niedergeschlagen u. gewogen. Das Cu wird yon der Elektrode mit H N 03 abgelost, 
die Lsg. yerdampft, mit verd. Essigsaure aufgenommen u. unter Zusatz yon 0,3 g 
NftjHPO, oder NajFa, um eine Nebenwirkung etwa noch yorhandenen Fe auszu-
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schlieBen, u. einiger ccm n.-KJ-Lsg. mit 0,001-n.-Ną,S2Os ais CuJ titrimetr. bestimmt. 
Es lassen sich so Cu-Mengen von 0,05—0,5 mg auf l °/0 genau bestimmen. Beim 
Zusatz von Na2H P04 u. Na^Fj kann die neutrale Sulfatasche auch direkt ohne 
EntfernuDg des Fe titriert werden. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 1077—86. 1925. 
Utrecht, Univ.) E n s z l in .

I. M. Kolthoff, Die elektrometrische Titration von Alkaloiden und die Reaktion 
vo>i Alkaloidsalzen. Ubersicht iiber die yorhandenen Methoden dieser Bestst., denen 
Vf. besondere Bedeutung gegeniiber den iiblichen chem. Titrationsmethoden nur 
da beimiBt, wo es sich nicht um farblose oder wenig gefarbte Lsgg. handelt. In 
einer Tabelle werden die Dissoziationskonstanten einer Anzahl Alkaloide u. die 
pH-Werte ihrer Salze in V100 -molaren Lsgg. angegeben u. erlautert. (Pharin. Weck- 
blad 62 . 1287—93. 1925. Utrecht, Univ.) S p ie g e l .

P. Bourcet, Uber die Bestimniung des Atropins. 100 g pulyerisierte Drogę, 
die yollig durch ein 80-Mascliensieb geht, werden mit 20 g zu unfuhlbarem Pulyer 
verriebenem CaO gleichmaBig yerrieben u. im Soxhletapp. mit A. erschopft. Der
A. wird mit 2°/0ig. HC1 ausgeschiittelt, die filtrierte wss. Lsg. mit NaOII alkal. 
gemacht u. mit Chlf. ausgeschiittelt, dieses iiber ein Filter mit wasserfreiem NaaC03 
filtriert. Der Auszug wird durch Dest. aus gewogenem Kolben vom Chlf. befreit, 
der Ruckstand bei 100° getrocknet u. gewogen: Gesamtmenge nichtfluchtiger Al
kaloide. Dann wird 5 Stdn. auf 120° gehalten, um etwa yorhandenes Hyoscyamin 
zu isomerisieren, mit absol. A. aufgenommen u. das Alkaloid durch eine ath. Lsg. 
von Oxalsaure gefŚUt, das filtrierte u. mit A. gewaschene Oxalat bei 100° getrocknet 
u. gewogen. (Buli. Sciences Pharmacol. 3 2 . 585—88. 1925.) Sp ie g e l .

E. Sluiter, Capillaranalyse von Blut. (Archiyes nćerland. d. Physiol. de 1’homme 
et des animaux 10 . 340—61. 1925. Amsterdam, Uniy. — C. 1926 . I. 184.) S p ie g e l .

Ernst Komm, Eine einfache Mikromethode zur Zucker-, im besonderen Blut- 
zuckerbestimmung. (Ztsehr. f. angew. Ch. 38 . 1094—96. 39 . 56. 1925. Dresden- 
WeiBer Hirsch, L a h m a n n s  Sanatorium. — C. 1926 . I. 184.) F r a n k .

B. Glassmann, Uber eine neue einfache colorimetrische Mikromethode zur ąuan- 
titativen Bestimmung des Blutzuckers und Beitrdge zur Physiologie des Blutzuckers.
I. Mitt. LiiBt man iiberschussiges Resorcin auf Glucose bei Ggw. von HC1 in der 
Hitze einwirken, so fiirbt sich die Lsg. gelb unter B. von Anhydrodiglucoseresorcin, 
CI8H2SOio (vgl. E. F isc u e r  u. J e n n in g s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 7 . 1355). Die 
Verb. ist 11."in A. u. Epichlorhydrin, unl. in k. u. swl. in h. W. Da die Intensitiit 
der Gelbfiirbung sich proportional dem Glucosegehalt erwies u. da sich noch 0,01 mg 
damit feststellen lieBen, wurde die Rk. zu einer colorimetr. Mikrobest. des Blut
zuckers ausgearbeitet. Auch andere Kohlenhydrate, Fructose, Oalaktose, Saccharose, 
Rhamnose, Xylose, Arabinose, Maltose, Glykogen u. Dextrin, geben beim Erliitzen 
mit salzsaurem Resorcin gefarbte Lsgg., zum Teil mit B. von Sediment. Acetessig- 
siiure, Milchsiiure u. Aceton geben keine Farbungen. Zur Blutzuckerbest. werden
0,1 ccm Blut auf Bangscliem Filtrierpapierstreifen aufgesogen, mit A. extrahiert, 
der A. yerjagt, mit 2 ccm einer l%ig- 'vss- Resorcinlsg. -}- 4 ccm 25°/0ig. HC1 ver- 
setzt. 1 Stdn. in sd. W.-Badc erhitzt, u. nach Filtration die gefarbte Fl. mit einer 
in der gleichen Weise behandelten 0,5% ig- Glucoselsg. colorimetr. yergliclien. 
Techn. Einzelheiten ygl. Original. Da Dextrin u. Glykogen, sowie auch gepaarte 
Glucuronsiiuren in A. unl. sind, erhiilt man nach dieser Methode den Blutzueker 
frei yon reduzierenden Substanzen. Colorimetr. Blutzuekerbestst. an normalen 
niichternen Personen ergaben im Gegensatz zur hcrrsclienden Ansicht, welche auf 
reduktometr. Bestst. beruht, in 45% der untersuchten FSlle, keine oder nur Spuren 
von Glucose. Das Sinken des Blutzuckers nach Insulindarreichung beruht nielit 
auf dem Sinken eines normalen Blutzuckergehaltes unter einen bestimmten Wert,
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sondern auf der Wrkg. eines Giftes, welcbes sieli im Blute unter der Einw. des 
Insulins anhfiuft, u. welełies Gift durch Glucose oder seine Spaltungsprodd. neu- 
tralisiert wird. Ais Mittel aus 9 Bestst. von niichternen zuckerpositiyen Blutproben 
ergab sich 0,077% Glucose u. ais Mittel 11 Bestst. nach Mahlzeiten 0,118%- Blut- 
u. Harnzuekerbestst. bei Diabetikem ergaben, daB zwischen Hyperglykamie u. 
Glucosurie kein Parallelismus besteht, daB aber eine hohere Hyperglykamie einer 
hoheren Glucosurie zu entspreehen scheint. Bei vergleielienden Blutzuekerbestst. nach 
der colorimetr. Methode u. nach der Mikromethode von J. B a n g  bei Diabetikern u. 
gesunden Personen ergab sich, daB im Diabetikerblut die Bangsche Methode reduzie- 
rende Substanzen mitbestimmt, die an Quantitat den wirklichen Zuckergehalt iibertreffen 
konnen, im Blut gesunder Personen jedoch liegen die Differenzen der nach beiden 
Methoden ermittelten Blutzuckerwerte innerhalb der Fehlergrenzen beider. Beim Huhn 
wurde ala Mittel aus drei Unterss. der Blutzuckerwert zu 0,112% ermittelt. A. extra- 
hiert aus den Erythrocyten des Schafblutes keine Glucose; hamolysiert man jedoch 
zuniichst die Erythrocyten, so ergeben sich, colorimetr. bestimmt, fast gleiche 
Zuckerwerte im Serum u. in der korrespondierenden Erytlirocytenlsg. Da der Blut- 
zucker mit dem Resoreinreagens rascher reagiert ais reine Glucose, wird geschlossen, 
daB er mit dieser nieht ident. ist, sondern eine besondere reaktionsfiihige Form 
desselben darstellt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 16—43. 1925. Odessa, Pathol.- 
chem. Lab. d. 3. Sowjeten-Hosp. u. chem.-bakteriolog. Lab. d. siidwestl. Eisen- 
bahnen.) G u g g e n h e im .

Ben K. Harned, Der Zuckergehalt des Blutes. Vff. benutzen das Verf. yon 
F o l in  u. W u  nach yorheriger Behandlung des Blutes mit Hg(NOs)2-Lsg. Die Fil- 
trate yon dem dadurch entstandenen Nd. enthalten N nur in Form yon Nitrat, sind 
daher frei yon yielen, wenn nieht allen bei der Zuckerbest. storenden Nichtzucker- 
stoffen. In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen yon B e n e d ic t  (Journ. Biol. 
Chem. 64. 207; C. 1925. II. 843) werden die Blutzuckerwerte um durchsclinittlieh 
17—25% niedriger ais nach der Originalmethode gefunden. (Journ. Biol. Chem. 
65. 555—60. 1925. Memphio, Uniy. of Tennessee.) Sp ie g e l .

P. J. Teding van Berkhout, Bestimmung des Traubenzuckers, des Nicht-Emeifs- 
Stickstoffs, der Hamsaure und des Gesamtphosphors im Blut gesunder Menschen, die 
in den Tropen leben und des avitaminotischen Vogels. Nur im etwas hoheren Gesamt- 
P-Gehalt des Blutes weichen die in trop. Gegenden wohnenden Eingeborenen oder 
Europiier yon der Norm ab. — Bei ayitaminot. Hahnen fanden 3ieh ganz n. Blut- 
werte. — Bei den ayitaminot. Tauben war meist Hyperglykamie yorhanden. 
(Arehiyes neerland. d. Physiol. de 1’homme et des animaux 10. 303—22. 1925. 
Batavia.) MOl l e r .

W. A utenrieth und K arl Dorn er, Uber die Darstellung von Oxyhamoglobin 
aus Menschenblut und seine Bestimmung in absoluten Mengen. Yff. konnten fehler- 
hafte Eiehung der Hiimomcter dadurch yermeiden, daB sie diese mit reinem, aus 
Menschenblut hergestellten Oxyfiamoglobin eichten. Der Blutfarbstoff wird dann in 
absol. Werten angegeben, also Gramme Hamoglobin in 100 ccm Blut. Das reine, 
aus Menschenblut hergestellte Oxyh;1moglobin lieB sich jedoch nieht direkt zur 
Eiehung massiyer Farbkeile oder solcher Keile, die mit einer haltbaren roten 
Farblsg. gefullt sind, yerwenden, derart, daB man das Oxyhiimoglobin des Blutes 
ais solches colorimetr. bestimmen konnte. W ie bei den bisher gebrauchlichen 
Hamatinyergleichskeilen muBten die Oxyhamoglobinlsgg. mit 0,1 n.-HCl in Lsgg. 
von salzsaurem Hamatin ubergefiihrt werden. Bzgl. Einzelheiten der Herst. des 
Oxyhiimoglobins u. der Eiehung der Yergleichakeile wird auf das Original ver- 
wiesen. (Munch. med. Wchschr. 72. 2043—45. 1925. Freiburg i. B., Uniy.) F r a n k .

W .  Archangelski, Spektrophotometrische Methode zur quantitativen Bestimmung 
des Ammoniaks im Blut. Die zu untersuchende Korperfl. wird in einem beąuemen
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App. mit Soda yersetzt u. durch Erwiirmung auf 50° u. Zerstaubung von NH3 be- 
freit, das entwickelte NH3 in verd. HaS 04 eingefangen u. mit Nesslerreagenz ver- 
mischt; man yergleicht im yerfeinerten Colorimeter die Farbung der Lag. mit der 
einer Bezugalsg. — Die NH3-Menge im auBerhalb des Organismus aufbewahrten 
Blut (Hund, 37°, Zusatz yon Na-Oxalat) schwankt in ersten 24 Stdn. unregelmaBig, 
wenn das Tier gesund ist, nimmt zu bei Tieren ohne Parathyroid u. nur mit l/s der 
Sehilddriise.. .(Archiyes des Sciences biol. [russ.] 2 4 . 169—78. 1924. St. Petersburg, 
Inst. f. esperim. Med.) B ik e r m a n n .

E. Manoilow, Eine chemische Blulreaktion zur Rassenbestimmung beim 
Menschen. Vf. hat eine Methode ausgearbeitet zur chem. Differenzierung des Blutes 
•yersehiedener Rassen, die er bisher bei Menschen russ. u. jud. Abstammung zur 
Anwcndung brachte. Ais Reagentien dienten: 1 °/0ig. alkoh. Lsg. yon Methylen- 
blau, l%ig. Lsg. yon Kresylyiolett, %—l°/o*o- Lsg. von AgN 03, 40°/0ig. IIC1 u. 
l°/0ig. wss. KMnO.,-Lsgg. Die Lsgg. werden in bestimmter Reihenfolge u. Menge 
naclieinander angewandt. Die Farbę Kresylyiolett yerschwindet im jiid. Blute 
yollstiindig oder fast ganz u. man erhiilt eine blaBblaue bis schonblaue Farbung, 
im russ. Blute yerschwindet Kresylyiolett teilweise oder bleibt sehr oft ganz un- 
yeriindert, so daB man eine blaurotliche bis rotliche Farbung erhalt. Vf. nimmt 
an, daB die Orydationsprozesse im jiid. Blute schneller vor sich gehen ais im 
russischen. Mit obiger Rk. kann man in 91,7% der Falle jiid. Blut yon russ. unter- 
scheiden. Bzgl. Einzelheiten des Verf. ygl. Original. (Miinch. med. Wclischr. 7 2 . 
2186—88. 1925. Petersburg.) F r a n k .

"William C. Stadie und Effie C. Boss, Eine Mikromethode zur Bestimmung 
von Basen in Blut und Seriitn und anderen biologischen Sto/fen. Das Verf. lehnt 
sich an dasjenige von F is k e  (Journ. Biol. Chem. 4 7 . 59. 51. 55; C. 1921. IV. 773. 
19 2 2 . II. 1206) an, bestimmt aber das aus den Sulfaten mit Benzidinhydrochlorid 
gefiillte Benzidinsulfat nicht direkt, sondern indirekt durch Titration eines Teiles 
des Filtrats u. Vergleieh mit dem Titer der benutzten Benzidinlsg. Das Yerf. ist 
bei Abwesenheit groBerer Phosphatmengen bis auf 1% genau. Bei Ggw. groBerer 
Phosphatmengen erfolgt dereń Beseitigung in iihnlicher Weise, wie yon F is k e  an
gegeben. (Journ. Biol. Chem. 65. 735—54. 1925. Philadelphia, Uniy. of Pennsyl- 
vania.) S p i e g e l .

Hans J. Fucha, Uber eine chemische Diagnose maligner Tumoren. Bringt man 
Serum mit arteigenem Fibrin unter sterilen Kautelen zusammen, so yerschwindet 
weder das Fibrin, noch lsBt sich eine Anreicherung des Serums an nicht koagulier- 
barem N nachweisen. Dagegen besitzt das Serum von Tragern maligner Tumoren 
die Fahigkeit, aus n. mensclilichem Blut gewonnenes Fibrin abzubauen. Vf. gibt 
eine kurze Ubersicht seiner Methode. (Klin. Wchschr. 4. 2350. 1925. Breslau, 
Uniy.) F r a n k .

J. Ellinghaua, Eine einfache Modifikation der Harnstoffbestimmung nach Folin. 
Modifikation der yon F o l i n  u. B e l l  (Journ. Biol. Chem. 2 9 . 329; C. 1917. II. 771) 
u. F o l i n  u. Y o u n g b u r g  (Journ. Biol. Chem. 3 8 . 111 ;',C. 1 9 2 0 . IV. 462) ausgearbeiteten 
Verff. zur Best. yon NH3 u. Harnstoff, darin bestehend, daB man zuerst das vor- 
gebildete NH3 nach F o l i n  u. B e l l  (1. c.) bestimmt, u. dieses in Abzug bringt von 
der NHa-Menge, welche man erhalt, wenn man 2, 5 oder 10 ccm eines auf das 
10-fache verd. Harnes mit NH3-freier Urease beliandelt u. nach der Umlagerung 
des Harnstoffs die Lsg. nach dem Permutityerf. yon F o l i n  u. B e l l  (1. c.) analysiert. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 150 . 211—14. 1925. Berlin, Uniy.) GtJGGENiiEiii.

Paul Hirsch-Mamroth, Weitere Magensaftuntersuchungen mit dem Pepsinometer 
unter Ausschaltung des okkulten Blutes. Magensaftunterss. mit dem Pepsinometer 
(ygl. Dtsch. med. Wchschr. 51. 511; C. 1925 . I. 2327) bewahrten sich weiter ais
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zuyerlassig. Das sich haufig im Mageninhalt findende okkulte Blut ist vor der 
Unters., am bestcn mit H20 2, auszuaehalten. Ein regelm&Big erhohter Pepsingehalt 
im Mageninhalt von Uleuskranken konnte nicht festgestellt werden. (Dtseh. med. 
Wchschr. 51. 2078—79. 1925. Berlin.) F r a n k .

F. M. H ildebrandt, Labcn-atoriumsreinkulturapparat. Der App. stellt eine 
Verb. von Kulturyorratsflaache mit Verteilervorrichtung dar u. gestattet die Ent- 
nahme von Reinkulturproben ohne Beruhrung mit der AuBenluft. Alles nahere 
zeigt die Fig. des Originals. (Ind. and Engin Chem. 17. 1279. 1925. Baltimore 
[MD.].) G rim m e .

L. L endle, U ber die Wertbestbnmung von per os vcrabreicktcn herzigirksamcn 
Ghicosiden am Froscli. Kuraresierte Frosche sind gegen letale Digitalisdosou 
ebenso empfindlich wie n. Frosche. Strophantliin u. Digiłalcin yerlieren bei 
peroraler Darreichung am Frosch viel an Wirkungsstarke, wiihrend bei Digitoańn, 
Yerodigen (u. Scillitoxin?) die letalen Dosen bei peroraler u. subcutaner Injektion 
nicht yiel unterschieden sind. Convallamarin steht nach seinem Wirkungsyerlust 
in der Mitte. Digitalis wird ais Pulyer u. ais Infus per os ziemlich in gleicher 
Starkę ausgenutzt. (Areh. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 109. 35—49. 1925. Kiel, 
Uniy.) W o l f f .

L. R osenthaler, E in  Beitrag zur Untefsuchung von Aspirintablełten. Yon den 
Tabletten wurden die Gewichte bestimmt; 1—2 Tabletten wurden in einem Kolbchen 
iuit 30 g Ae. iibergossen, nach mehreren Stdn. wurde die ath. Lsg. durch kleines 
Filter in eine tarierte Krystalliśierscliale filtriert u. durch Naehwaschen auf 200 g 
gebracht. Die Lsg. wird im Vakuumexsiccator zur Gewiclitskonatanz getrocknet. 
Aspirintabletten entliielten Weizenstiirke, gefiilschte Kartoffelstarke. Von dem ge- 
samten Schaleninhalt wird der F. bestimmt. — 0,25—0,3 g Tablettenpulyer erwiirmt 
man kurz mit 20 g gegen Phenolphthalein neutralisiertem A ., fiigt 40 ccm 1/10-n. 
alkoh. KOPI zu u. erhitzt mit kleiner Flamme 1 Stde. unter RiickfluB; man titriert 
nach Zusatz yon 100 ccm ausgekochtem W. mit */io'n- Siiure bis zur EntfJirbung, 
die sich auch nach 10 Min. nicht iindern darf. (Pharm. Zentralhalle 66. 629—31. 
1925. Bern.) D ie tz e .

Franz K ón ig , Bestimmung des A dsorptionswcrtcs verscldedener Kohlepulver. 
Man priift den Adsorptionswert fiir HgCl2 :0,2 g bei 120° getrocknete, fein gesiebte 
Kohle schiittelt man mit 200 ccm lji0-n. HgCl.,-Lsg. (40 ccm */10-n. HgCl2 -(-160  ccm 
dest. W.) 5 Min. in Glasstopselflasche. Die ersten 25 ccm Filtrat werden yerworfen; 
100 ccm Filtrat mit 1 g KJ u. 15 ccm KOH (15°), geschUttclt bis zur Lsg. des HgJ2. 
Zusatz von 4 ccm IICHO, leichtes Umschwenken; Hg -{- 12 ccm Eg. 40 ccm 
Yio-n. Ja-Lsg. Diese wird mit Thiosulfat zuriicktitriert; man subtrahiert letztere 
von 40, multipliziert mit 2. Die erhaltene Zahl ccm l li0-n. J2 ist zur Bindung des 
nicht adsorbierten Hg erforderlich. 1 ecm == 1 ccm HgCl2 =  13,57 mg IIgCl2. 
40 ccm Vi0-n. HgCl2 =  542,8 mg HgCl2. Der auf 1 g Kohle umgerechnete Wert 
gibt den Sublimattiter an. Carbo medicinalis Merck hat den Titer 841. (Pharm. 
Zentralhalle 66. 645—48. 1925. Miinchen, Stadt. Krankenhaus.) D ie tz e .

H. Angewandte Chemie.
VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

A. Berge, Magnesia ais keramisches Bohmaterial. (Kali 19. 241—43. 285—88.
— C. 1925. I. 152.) U lm a n n .

— , Das Ausschleifen von holilen Glasgegenstandcn und Lochem. (Glas u. Apparat
6. 179.) J u n g .
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B. Waeser, Die Aufspalłung vom Chlornatrium in freies Alkali und Salzsaure 
im Hinblick auf die Yerwendung von Steinsalz in der Glasindustrie. (Metallborse

Oskar Lecher, Moderne Glasgemenge. (Vgl. Metallborse 15. 1662; C. 1925. II. 
1888.) Bebandelt FarbglKser insbesondere Selenrubin, gelbe u. braune Gliiser, gelbe 
Silberlasur. (Metallborse 15. 2109—10. 2333—34. 2781—82. [1925.] Cottbus.) B e iib l e .

Otto Bartsch, Uber die Einwirkung von Glassehmelzflussen auf feuerfeste Bau
stoffe. Die Hiifen werden von den Rolistoffen des Glassatzes (Carbonatc, Nitrate, 
Bleiosyd, Borsiiure usw.) energisch, aber nur fiir kurze Zeit angegriffen. Der An- 
griff durch die Schmelze ist milder, aber von langer Dauer u. ein pliysikal. Losungs- 
vorgang. Deshalb ist Yerglasung der Hafenwand u. schnellcs Einschmelzen er- 
forderlich. Die glasige Grundmasse des Ilafentoncs (FluGmittel) geht in den GlasfluB 
iiber, das krystallin. Mullitgeriist der Wandung reichert sieh an. Das Eutektikum 
des 4-Stoffsystems von der Zus. 65,27 S i02, 16,98 A120 3, 5,08 CaO, 12 K20  schmilzt 
bei 1180° u. kann in Glasschmelzen auftreten. Es konnen naturlich noch groCere 
Tonerdemengen gelost werden. Dem stelit die geringe Auflosungsgeschwindigkeit 
entgegen. An der Grenzschicht zwischen Wand u. Schmelze bilden sieh hocliton- 
erdehaltige, viscose, Mullit enthaltende Massen, zuweilen auch Korund, besonders 
bei tonerdereichen Tonen. Diese Grenzschicht schiitzt die Wandungen. Weicht 
die D. der Grenzschicht von dem der Schmelze ab, so sucht die Grenzschicht sieh 
nach oben oder unten zu verschieben, was zur Freilegung ungeschiitzter Fliichen 
fiihrt. Bei Ubergang der Grenzschicht in die Glasmasse bilden sieh hartnackige 
Schlieren. Deshalb ist der tonerdearme GroBalmeroder Ton fiir Hiifen besonders 
geeignet. Bindeton u. Schamottc sollten iihnliche Zuss. haben. Geringe Porigkeit 
ist unerlatilich. Hohlriiume im Hafen bedingen Angriffsmoglichkeiten. Homogene 
Hiifen sind am ehesten durch GieBverfaliren herstellbar. (Glastechn. Ber. 3. 249 
bis 265. 1925.) S a l h a n g .

J. Bronn, Gegenstande aus geschmolzenem Magnesit. Vf. behandelt die Herst. 
von Tiegeln aus geschmolzenem Magnesit (Firma F r it z  H a i i  i i , Dusseldorf) u. die 
Beeinflussung der Feuerfestigkeit durch Zusiitze (vgl. Feuerfest 1. 48; C. 1925. I I .  
1302). Die Ilaltbarkeit der Tiegel bei geschmolzenem u. iiberhitztem Pb war gut. 
Vf. teilt Analysen des Materials durch I I e l m u o l z  mit. Bei 2000° wirkt C redu- 
zierend; besonders groB ist die Affinitat der Tiegel-M. zum S des KohlengrieGes. 
Bei holien Tempp. muB der Tiegel in Magnesiapulver in einen Kohle- oder Graphit- 
tiegel eingebettet werden. (Chem.-Ztg. 49. 1053—54. 1925. Hannover.) J u n g .

Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektrische Gliihlampen m. b. H. (Er- 
iinder: Heinz Nachod), Berlin, Jlerstełlung von roten Glasuren und Emaillen mittels 
chromsaurer Salze, dad. gek., daB einem bas. Grundglas auBer den Chromaten, ins- 
besondere Bichromatcn, wic K2Cr20 7, noch ein oder mehrere Triibungsmittel zu- 
gesetzt werden. — Eine gcmiiB der Erfindung liergestellte Glasur war selbst bei 
V20 mm Dicke in der Durchsicht ganz rot gefiirbt. Das Verf. ist z. B. fiir diinn- 
wandige Glaskolben geeignet. (D. B.. P. 421424 KI. 80b vom 27/5. 1924, ausg. 
11/11. 1925.) K O h l in g .

Ciarkę C. Minter, New York, Atzen von Glas. Ais Atzmittel wird lsa>C03 
oder besser Iv2C03 verwendet. Die Salze werden entweder in eine h. Flamme ge- 
blasen, mittels welcher die zu atzenden Glasteilc erhitzt werden, oder sie werden 
geschmolzen u. das an den zu iitzenden Stellen hocli erhitzte Glas in die Schmelze 
getaueht. (A. P. 1556796 vom 27/5. 1921, ausg. 13/10. 1925.) K O i i l iŃG.

„Metallique“ Spolećnost S. B.. 0. Podniky Pro Pokovovani und Soc. „Dural“ 
Kommand Spoi, Epstein & Spoi, Tschechoslovakei, Schutzschichlen fiir Spiegel 
und Beflektoren. Die Silber- bezw. Zinnschichten der Spiegel u. Reflektoren werden

15. 2165. [1925].) B e h r l e .
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zunachst mit einem Laek iiberzogen u. dann wird nach dem Spritzyerf. eine Metall- 
scliicht anfgebracht. (E. P. 594142 vom 26/2. 1925, ausg. 7/9. 1925. Tschech. Prior. 
23/7. 1924.) K O h lin g .

Compagnie des Lampes, Frankreich, Herstellung schlierenfreien Glases fiir 
optische ZwecJce. Die Herst. erfolgt innerhalb eines senkrecht angeordneten zylind- 
rischen Behalters, der entweder yollstandig aus Pt-Ir oder aus W  mit innerem 
Schutziiberzug aus Pt-Ir gefertigt ist. Der obere Teil des Zylinders ist trichter- 
formig erweitert, der untere yerengt. Der rein zylindrische Teil ist mit 2 ttber- 
einander liegenden Heizdrahtwickclungen, der yerengte mit einer dritten Heizdraht- 
wickelung yersehen. Im oberen Teil des zylindr. Rohrs befindet sich eine in senk- 
rechter Richtung bewegliche Ruhryorr. Unter der AusfluBoffnung ist eine heb- u. 
senkbare Schale zur Aufnahme gesehmolzenen Guts angeordnet. Die Yorr. wird 
bis zum oberen Rande mit dem Ansatz gefiillt, die im yollig zylindr. Teil befind- 
lielie M. unter Riihren yerschmolzen, der untere Teil des Zylinders stSrker erhitzt, 
dann die AusfluBoffnung durch Erhitzen des Inhalts iiber den F. frei gelegt u. 
nach Auslauf einer ausreichenden Menge Sehmelze durcli Abstellen der Heizung 
wieder geschlossen. (F. P. 594354 vom 23/1. 1925, ausg. 11/9. 1925. A. Prior. 
25/1. 1924.) K O hling .

G. B. R iley, London, Glasgegenstande. 2 Lagen yon Glas werden durch ein 
Bindemittel, wie Pech, Bienenwachs, Celluloid o. dgl. yerbunden. Zu diesem 
Zweck sind die Riinder der Glaslagen umgebogen u. aufgerauht. Das Yerf. dient 
zur Herst. von opt. Linsen, Windscliirmen u. dgl. (E. P. 237179 vom 13/5. 1924, 
ausg. 14/8. 1925.) K O h l in g .

Compagnie Eranęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Quarzglasstabe und Bohren. In der Mitte eines zylindr. Behalters mit 
feuerfestem Boden u. Seitenwanden befindet sich ein senkrecht angeordneter Ileiz- 
stab aus Kohle o. dgl. mit StromanschluB. Der zwischen diesem Stab u. den 
Wanden befindliehe Raum ist mit Quarzpulver gefiillt. Durch eine in der Seiten- 
wand angebrachte Óffnung ragt ein Rohr aus schwer schmelzbarem Stoff in den 
Ofen, in dem ein Stab aus W, Mo, Kohle o. dgl. beweglich angeordnet ist. Mittels 
dieses Stabes wird von dem dem Heizwiderstand benachbarten Teil der Quarz- 
fiillung, der nach Einschaltung des Stromes piast, wird, ein Anteil abgezogen u. 
je nach der Geschwindigkeit des Ziehens ais Stab oder Róhre erhalten. (F. P. 
595044 yom 7/3. 1925, ausg. 25/9. 1925. A. Prior. 8/3. 1924.) K O h lin g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, ubert. von: L. B. Miller, 
Lynn, V. St. A., Quarzglasstabe. In einem zylindr. Ofen wird Quarz erweicht u. 
mittels eines Kolbens aus einer am unteren Ende des Ofens angeordneten Duse 
in Stabform herausgepreBt. Von diesem Stab werden mittels Schere Stiieke passen- 
der Lange abgeschnitten, im Augenblick des Schneidens yon einem yon der Schere 
bewegten Halter erfaBt u. bis zum Erkalten in hangender Lage gehalten. (E. P. 
237264  vom 15/7. 1925. Auszug yeroff. 9/9. 1925. Prior. 18/7. 1924.) K0HLING.

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, ubert. von: P. K. Devers, 
Lynn, V. St. A ., Quarzglas. Die zu sclimelzenden Quarzstiicke befinden sich in 
einem zylindr. Tiegel, der innerhalb eines eyakuierbaren Behalters auf einem 
Trager ruht u. von einem elektr. Ofen umgeben ist. Nach dem Erweichen wird 
durch einen beweglichen Kolben auf die Quarzm. ein starker Druek ausgeiibt, der 
gegebenenfalls die M. durch Bodenoffnungen des Tiegels in Stabform austreibt. 
Die Erzeugnisse sind frei von Luftblasen. (E. P. 2 4 0489  yom 28/9. 1925. Auszug 
yeroff. 18/11. 1925. Prior. 27/9. 1924.) K O h lin g .

Compagnie Eranęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Quarzgefa{ie. Yon einem gemaB dem Hauptpatent bergestellten Błock
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Quarzglas werden Stiieke geeigneter Grofie abgetrennt- Die Stiicke werden bis 
zum Erweichen erhitzt, in Formen gebraeht u. gepreBt. (F. P. 29522 vom 8/10.
1924, ausg. 22/8. 1925. A. Prior. 9/10. 1923. Zus. zu F. P. 5+9241; C. 1923. 
IV. 12.) K O h l in g .

Hermine Morin-Krop, Osnabriick, Hcrstellung einer stein- oder porzellanartigen 
Masse. (D. B. P. 421422 K I. 80b vom 13/11. 1923, ausg. 11/11. 1925. Schwz. 
Prior. 13/11. 1922. — C. 1924. II. 1263.) KtłHLiNG.

B. Bell, Halifax, England, Feuerfeste Gegenstande. Reiner, wenigstens 50°/o S i02 
enthaltender Ton wird bei 35—40° getrocknet, durch ein feines Sieb gerieben, mit 
W. yon etwa 38° yerriihrt, dic Mischung durch Leinen gefiltert u. absetzen gelassen. 
Der Bodensatz wird unter hohem Druck geformt, sehr langsam bis auf 750° u. 
dann rascher auf mindestens 1300° erhitzt. (E. P. 236063 vora 13/8. 1924, ausg. 
23/7. 1925.) KtlHLiNG.

Aime Savy, Frankreich, Peinigungsmittel fiir Glaś, Mannor usic. Man liiBt 
eine Alkalilsg. (NąjC03, K2COs, NH3) auf reines oder unreines Harz oder ein harz- 
artiges Prod. in der Warnie einwirken u. fiigt W. hinzu. (F. P. 596763 vom 22/7.
1924, ausg. 31/10. 1925.) K a u s c h .

Carl Eiedler, Wien, Verlńittung von Magnesitsand, dad. gek., daB der Sand 
mittels Chlormagnesiazementes yerstiickt wird u. die Stiicke gemeinsam mit dem 
natiirlichen Magnesit in mit stiickigem Materiał zu beschickenden Ófeu gebrannt 
werden. — Im Rohzustand kann Magnesitsand nicht gebrannt werden, da der Sand 
den Feuergasen den Durchzug yerwehrt. (D. B. P. 421428 KI. 80b vom 24/7.
1924, ausg. 12/11. 1925. Oe. Prior. 26/7. 1923.) KO h l in g .

Richard Gran, Dusseldorf, Hcrstellung eines salzwasserbestandigen Zementes 
aus Hochofenschlackc, dad. gek., daB die Hochofenschlacke mit hochtonerdehaltigem 
Klinker oder mit geschmolzenem Tonerdezement yermahlen wird in gleichem
Mischungsyerlialtnis wie es bei Hochofen- u. Eisenportlandzement iiblich ist. — 
Die Erzeugnisse haben fur alle Bauzwecke geniigende Festigkeit, besitzen hohere 
Salzwasserbestiindigkeit ais reine Tonerdezemente u. sind billiger ais diese. (D. R. P. 
421776 KI. 80 b vom 11/3. 1923, ausg. 17/11. 1925.) K O h l in g .

Charles B. HiHhouse, New York, Zement. Eisenerz wird mittels Kohle u. 
CO in ein schwammformiges Reduktionserzeugnis yerwandelt, letzteres unter Zusatz 
einer zur Zementbildung nicht ausreichenden Menge CaO geschmolzen, Fe u. 
Schlacke getrennt u. letztere bei gesteigerter Temp. mit weiteren Mengen von CaO 
yerschmolzen. (A. P. 1555283 vom 5/12. 1921, ausg. 29/9. 1925.) K O h l in g .

James J. Connelly, Chicago, Gegenstande aus Zement. Aus IIolz u. Papier 
wird eine breiformige M. hergestellt, diese getrocknet, fein gemahlen u. mit einem 
Mineralfarbstoff innig gemischt. Ferner wird Ton o. dgl. mit einem Mineralfarb- 
stoff gefarbt, gebrannt u. fein gemahlen. Angemessene Teile beider Pulyer u. ge- 
gebenenfalls Sand o. dgl. werden mit Kalk- oder Magnesiazement u. der erforder- 
lichen Menge W. gemischt, die Mischung geformt u. abbinden gelassen. (A. P. 
1556759 vom 5/9. 1923, ausę. 13/10. 1925.) KJj h l in g .

J. J. Hendrickx und Etablissements Poliet et Chansson, Paris, Zement. 
Der Brennstoff, der zur Beheizung eines Drehofens dient, in dem Zement gebrannt 
wird, wird mit so yiel CaO oder Kalkstein gemischt, daB die entstehende Asche 
dieselbe Zus. besitzt wie der erbrannte Zement. (E. P. 237182 vom 23/2. 1925, 
ausg. 14/8. 1925.) K O h l in g .

Erederic Guillanme Goetzmann, Frankreich, Portlandzement und Scliwefel- 
saure. Gips oder wasserfreies CaS04 wird mit Ton, Sand u. wenig Kohle gemischt, 
das Gemisch so weit zermahlen, daB hochstens 8% Ruckstand auf einem Sieb von 
4900 Maschen auf den qcm yerbleiben, leicht angefeuehtet u. sodann bei 1400 bis
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1500° in einem Dreli o fen erhitzt. Die in dem Ofen erzeugten S 02-Gase werden 
aufH sS 0 4 yerarbeitet. (F. P. 596423 vom 3/4. 1925, ausg. 23/10. 1925. K a u s c h .

C. H. Carey, Lewes, England, Wasserfester Zementmorłel. Mischungen von 
Harz, Talg, einem pflanzlichen oder tier. Ol, einem Alkalicarbonat oder -hydroxyd 
u. W. werden gckocht. mit der Lsg. eines Metallsalzea, wie Alaun, yermisclit, 
welche einen Nd. erzeugt, dieser gcwasehen u. entweder zu Kugeln geformt oder 
getrocknet, gemalilen u. mit trockenem gesiebtem Sand yermischt. Die Erzeugnisse, 
falls geformt naeh Erweichen durch kocliendes W., werden dem gegen Feuchtig- 
keit zu dichtendem Mortel beigemischt. (E. P. 240386 vom 9/5. 1925, ausg. 22/10. 
1925.) K O h l in g .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen a. Rh. (Erfinder: 
Hermann von Kfeler, Leverkusen, und Julius Drucker, Koln-Mulheim), Her- 
steUung eines Magnesiazementes, 1. dad. gek., daB ein Chlormagnesiumkristallbrei 
oder fl. wasserhaltiges MgCl2 mit MgO im gewunschten Verhiiltnis gemischt u. das 
so erhiiltliche Pulyer auf Tempp. uber etwa 250° erhitzt wird. — 2. dad. gek., daB 
fl. wasserhaltiges MgCls u. MgO durcli gleichzeitiges Zerstauben gemischt u. dem 
Gemisch zwecks Trocknung li. Gase entgegengefiilirt werden. — Abgebundener 
Magnesiazement oder aus Magnesiazement hergestellte MM., wie Steinholz, werden 
durch Erhitzen auf etwas mehr ais 250° regeneriert. (D. R. P. 421987 KI. 80b 
vom 21/2. 1924, ausg. 21/11. 1925.) K O i il in g .

Edwin C. Eckel, Washington, Schnelzzemenł. Zementansatze iiblicher Art 
werden vor oder wahrend des Schmelzens mit kiinstlich liergestellten Verbb. des 
Ti yersetzt. (A. P. 1555405 yom 13/4. 1925, ausg. 29/9. 1925.) K O h l in g .

Soc. an. des Ciments Franęais et Bureau d’0rganisation Economiąue, 
Frankreich, Schmelzzcment. Die Herst. des Schmelz-(Aluminium-) zements erfolgt im 
Drehrohrofen. Die Sehmelze liiBt man in diinnfl. Zustand, dicht unterhalb der 
heiBesten Zone des Ofens durch die freie Luft hindurch auf eine Forderyorr. 
flieBen, so daB eine Art Abschrecken stattfindet. Das hat zur Folgę, daB ein voll- 
kommen gleichformiges Erzcugnis erhalten wird. (F. P. 592824 vom 9/4. 1924, 
ausg. 11/8. 1925.) KO h l in g .

Speranza Seailles, Frankreich, Metallisiereti von Zementflachen. (F. P. 2 9 7 8 3  
yom 31/5. 1924, ausg. 11/7. 1925. Zus. zu F. P. 583351; C. 1925. I. 2721. — C. 1925.
II. 1889 [D. R. P. 415765].) KO h l in g .

Augustę Dulac, Frankreich, Uberzug zum Dicliten und Undurchlassigmachen 
von Gefa^en zur Aufnahme von Mincralolen oder dereń Derivaten. Man iiberzieht 
die armierten ZementgefaBe o. dgl. innen mit einer einige Millimeter starken 
Scliiclit eines Gemenges aus Zement, Sand, Mennige, gekochtem Leinol u. W. 
(F. P. 596629 yom 15/4. 1925, ausg. 28/10. 1925.) K a u s c h .

Erik Christian Bayer, Kopenhagen, Herstellmg von porosen Baustoffen.
(D.R..P. 421777 KI. 80b yom 9/9. 1923, ausg. 17/11. 1925. D.'in. Priorr. 11/9. 
1922; 8/3. u. 2/5. 1923. — C. 1924. II. 1393.) KO h l in g .

George A. W alkłey, Westfield, V. St. A., Leichłe Baustoffe. Ton wird mit 
fein yerteilter Kohle oder einem anderen brennbaren Stoff u. gegebenenfalls Schwefel 
oder Boras gemischt, die Mischung getrocknet u. dann rasch auf Tempp. von 950 
bis 1050° erhitzt, aber nicht so hocli, daB die M. yerglast. Sie besitzt dann porige 
Beschaffenheit. (A. P. 1556268 vom 23/1. 1920, ausg. 6/10. 1925.) K O h l in g .

Rekord-Cement-Industrie G. m. b. H., Frankfurt a. M., und Oskar Tetens, 
Oerlinghausen, Herśtellung von Kunststeinen. (D. R. P. 408577 KI. 80 b yom 7/3.
1923, ausg. 13/11. 1925; Zus. zu D. R. P. 407534; C. 1925. II. 2291. — C. 1925. II. 
1382). K O h l in g .

Schaffer Poidometer Company, ubert. von: W aller Crow und John
C. Schaffer, Pittsburgh, V. St. A., Feuerfestc Ziegel. Mischungen yon dolomit.



1 9 2 6 .  I . H t,.  Glas; Keramik; Z e m e n t ;  B a u s t o f f e . 1 4 7 3

Kalkstein, Ton u. geringen Mengen von Feldspat u. Eisenerz werden nali gemahlen, 
im feuehten Zustand im Drehrohrofen bis zum Sintern erhitzt, die Erzeugnisse mit 
Pulver der gleichen Zus. gemiseht, geformt u. bis zum beginnenden Sehmelzen er
hitzt. (A. P. 1553143 vom 14/9. 1920, ausg. 8/9. 1925.) K u h l in g .

E.. Schoenhoefer, Braunschweig, Bindemittel. Asclie oder Flugstaub von der 
Yerbrennung von Holz, Torf, Kohle, Selilamm, Olschiefer u. dgl., Schlacken u. 
Flugstaub -von- metallurg. Arbeitsgangen, Layen u. dgl. werden, gegebenenfalls 
unter Erliitzen u. unter Zusatz geringer Mengen von Atzalkalien, Salzen des Mg, 
Ca, Al oder Fe, von Fe20 3 oder Alkalisilicat feucht vermahlen u. geknetet. Die 
Erzeugnisse konnen mit Fullstoffen, wie Kies, Sand, Bimsstein, Asehe, Asbest, Holz- 
mehl, Torf o. dgl. vermischt u. zu Kunststeinen u. dgl. yerarbeitet werden. (E. P. 
235257 vom 12/2. 1924, ausg. 9/7. 1925.) K O h l in g .

National Limę Association, iibert. von: Major E. Holmes und Gaił J. Fink, 
Washington, V. St. A., Schnełl abbindender Mortel. Mortel wird mit Kryolith yer- 
mischt. Die Abbindezeit verringert sich entsprechend der Hohe des Zusatzes. Fiir 
viele prakt. Zweeke ist ein Zusatz von 5% Kryolith zu einem aus 1 Teil Ca(OH)2 
u. 3 Teilen Sand bestehendem Mortel geeignet. Wiihrend letzterer fur sich in etwa 
24 Stdn. abbindet, erfolgt das Abbinden bei der kryolitlialtigen Miscliung innerhalb
9 Stdn. Misehungen mit 20% Kryolith binden in 25 Min ab. Gegebenenfalls kann 
die Abbindezeit durch Zusatz von Leim, Casein, getrocknetem Blut u. dgl. ver- 
langert werden. — Ahnliche Wirkungen erzielt man durch yermischen yon Mortel 
mit natiirlichen oder kunstliclien Zeolithen (Alkalialuminiumsilicaten. (A. PP. 
1554183 vom 22/5. 1923 u. 1554184 vom 19/7. 1923, ausg. 15/9. 1925.) K u h l in g .

S. T. Nielsen, Nyliuse, Danemark, Kaltebestandige Bindemittel. Mortel u. dgl. 
wird mit Magnesiumchloridlsg. vermischt, z. B. 100 Raumteile Mortel mit 3 Raum- 
teilen einer 18%ig. Lsg. von MgCl2. (E. P. 240041 vom 23/12. 1924, ausg. 
15/10. 1925.) K O h l in g .

Edward Arthur Sawkins, London, Kunststeinmasse aus Steinmehl u. einem 
sorelzementartigen Bindemittel, wie gebranntem Magnesit u. NaHC03, dem auch 
andere, die Bindung u. Festigkeit fordernde Salze zugesetzt sein konnen, dad. gek., 
daB die M. zu 85% aus Schiefermehl besteht. — Die M. kann unmittelbar auf 
FuBboden yerstriclien oder fiir yerschiedene Zweeke, z. B. zur Herst. yon Bau- 
steinen in Formen gebrauclit werden. (D. B.. P. 421147 KI. 80b vom 6/10. 1922, 
ausg. 6/11. 1925.) K O h l in g .

American Plastic Produkts Corporation, iibert von: Christian Jaeger, 
Flusliing, New York, Plastische Massen. Man vermischt Siigemehl, Strohabfalle, 
Starkę, Kolilenasche, Harz, Litliopone, Eisenclilorid u. W. u. formt in der Warme 
unter Druck; die Mischung dient zur Herst. von Kunstholz, Platten, Behaltern usw. 
(A. P. 1553820 vom 28/1. 1922, ausg. 15/9. 1925.) F r a n z .

Din Christopher Lohmann, West Milton, Ohio, Warmeisolierende Masse. Man 
yermischt 10—12 Teile Weizenmehl mit W. u. erhitzt zum Sieden, liierzu gibt man 
50—60 Teile Zellstoff u. 25—75 Teile Ton, die Mischung wird dann zu Blocken 
oder Platten geformt, die zum Bekleiden von Gebauden usw. dienen konnen. 
(A. P. 1554358 vom 5/3. 1923, ausg. 22/9. 1925.) F r a n z .

British Chemical Products und W. Everitt, Isleworth, England, Belag fiir 
Tennisplatze, Fufiwege u. dgl. Sand, Granitpulyer, Kies, Sandstein o. dgl. wird mit 
einem wasserunl., in einem fliichtigen Losungsm., wie Solyentnaphtha, gel. Binde
mittel, wie Harz, u. gegebenenfalls Petroleum, Terpentin u. einem Farbstoff ge- 
mischt. Nach dem Aufbringen auf die zu belegenden Platze oder Wege yerdunstet 
das Losungsm. u. der Riickstand nimmt porige Beschaffenheit an. (E. P. 236345 
vom 24/5. 1924, ausg. 30/7. 1925.) K O h l in g .
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VII. Agrikulturcłiem ie; Dungemittel; Boden.
E. G. D oerell, Fntwieklung des Ycrbrauches an Phosphorsaurcdungern m der 

Tschechoslowakei. Es wird statist. gezeigt, daB in der Tscliechoslowakei der Ver- 
braucb an Superphosphat absolut u.’’ auch relatiy dem Tbomasmchl gegeniiber im 
Steigen begriffen ist. (ErnShrung d. Pflanze 21. 208. 1925.) T r ć NEL.

W. H. M aclntire und W. M  Shaw, Der Einflufi der Unterbringungstiefe auf 
die Zersetzung von gemahlenem Kalkstein und Dolomit in verschiedenen Feinheits- 
graden. Yff. untersuchen die Zers. yon gemahlenem Kalkstein, Dolomit — gebrannt 
u. ungebrannt — nach 4 Jahren in ihrer AbhSngigkeit vom Feinheitsgrad u. der 
Unterbringungatiefe in einem bisher niemals gekalkten, schwach sauren Cumber- 
land-Lehm (pir in wss. Suspension 6,23). Die Kalkgaben wurden im Yerhliltnis 
von 2000 Pfd. CaO zu 2 Millionen Pfd. Boden angewendet. Durch ein 10—20- 
Maschennetz gesiebter Kalkstein wird in der Krume nur sehr wenig zersetzt, im 
Untergrund ist die Zers. 8 mai so groti. Vom „20—40 Maschenmaterial" werden 
etwa 85%. noch feineres Materiał wird praktisch yollig zersetzt. Im Untergrund 
war die Zers. des Carbonats stets groBer. Kalkstein wird leichter zersetzt ais 
Dolomit, letzterer erreichte sein Maximum erst bei dem Feinheitsgrad eines 80 bis 
200 Maschensiebes in der Krume sowohl ais im Untergrund. (Soil Science 20. 
403—15. 1925.) T rćn e l.

O. N olte, Ycrsuche zum System Aereboe-Wrangell. Aus den Feldyerss. geht 
heryor, daB die Ausnutzung der Bodenphosphorsaure durch hohe N-Gaben nicht 
gesteigert wird. Da:' jede Verbesserung eines Minimumfaktors die EmteertrSge 
crhoht, haben Hochstemten die Anwendung ausreichender Mengen aller Pflanzen- 
niihrstoffc zur Yoraussetzung. (Bie d . Zentralblatt f. Agrik. - Ch. 54. 494—95. 
1925.) T r ć n e l .

Ray E. Neidig und H. P. Magnus on, Alkali-Untermichungcn. III. Ist Gerste 
gegen Alkalisalze im IdaJio-Boden empfindlich? (II. vgl. Soil Science 19. 115; C. 1925.
II. 597.) Vff. untersuchen Keimung, Waehstum u. Ertrag von yerschiedenen Gersten- 
sorten in VegetationsgefSBen unter Zusatz von NaCl, Na^COj u. NajSO^, allein u. 
kombiniert in steigenden Konzz. angewendet. Die Ergebnisse sind nicht eindeutig; 
im allgemeinen wirkte Na,C03 giftig, NaCl wachstumfordernd; N;ijS04 allein zeigte 
keine charakterist. Einw. (Soil Science 20. 367—84. 1925. Idaho Agric. Exp. 
Stat.) T r ć n e l .

Earl S. Johnston, Yergleichende Untersuchungen von sechs Nahrlosungen in 
bezug auf das Kartoffelwachstum in Sandkulturen. Versuchspflanze: Irish Cobbler 
Kartoffel in irdenen GefaBen von 9 kg Quarzsand Inhalt mit 150/0 Wassergehalt; 
Best. der Ernte ais Gesamt-Trockengewicht. Folgende Nahrsalz-Kombinationen er- 
gaben die besten Ernten: Ca(NOs)s, KH2P 0 4, MgS04 u. Ca(N03)2-KjS04, Mg(II2P 04)2. 
Die Niihrslsgg. mit hohem N-Gehalt zeigten das beste Waehstum, sofern der N 
nicht an Mg gebunden war; ais bester N-Trager erwies sich Ca(N03)s vor K N03 
oder Mg(NOs)2. (Soil Science 20. 397—401. 1925. Maryland Agric. Exp. Stat.) TrćN.

Mochinaga Nakagawa und W. Benade, Uber einige Fragen zur Keimpflanzen- 
metliode nach Neubauer. 1. Am 14. u. 15. Tag nach dem Ansetzen der Yerss. ist
der Hohepunkt der Nahrstoffaufnahme erreieht. 2. Bei hoherer Temp. u. in stiir-
kerem Licht erscheint zwar das Waehstum der Pflanzchen yerstarkt, die Aufnahme 
yon K  u. P  ist jedoch die gleiche. 3. Beim blinden Vers. sind die Nahrstoffyerluste 
bei ein u. dersclben Sorte konstant. 4. Verss. mit yerschiedenen Weizen-, Gersten- 
u. Hafersorten zeigen, daB das Ergebnis der Keimpflanzenmethode von der yer- 
wendeten Sorte abhangt. (Landw. Jahrbb. 62. 809—24. 1925.) J o s e p h y .

P. L. Gile und J. G. Smith, Kolloidale Kieselsaure und die Phosphorsawe- 
wirkung. An Topfyerss. in Sand mit Hirse werden die Unterss. von L em m e r m a n n
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u. W ie s z jt a n n  (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung A 4. 265; C. 1925. II. 229) 
bestStigt, nach denen zusiitzliche SiOs-Gaben die Pliosphorsaurewrkg. erheblich 
steigern. Besonders deutlich zeigte sich die Wrkg. der SiO, bei Anwendung 
naturlicher Rohphósphate; sie war erheblich geringer, wenn saure Phosphate be- 
nutzt wurden; doch iat die SiOa-Wrkg. den angewendeten S i02-Mengen nicht 
proportional. Ein gemiachtes Fe-Al2Oa-SiOa-Gel wirkte nicht giinatig. Analyt. wird 
gezeigt, daB - .durch die S i02-Gabe die Losliclikeit der Rohphosphate — die der 
sauren Phosphate jedoch nicht — erhoht wird, waa mit dem Ergebnis der 
Vegetationsversa. in tjbereinstimmung ist. Vff. glauben danach, der Auffaaaung 
von L e m m e b m a n n  u . W ie sz m a n n  widersprechen zu miiaaen, daB die S i02 „P20 6- 
sparend11 wirke. (Journ. Agricult. Research 31. 247—60. 1925. Bur. of Soils. U. St. 
Dep. of Agric.) T r ć n e l .

J. E. Greaves und D. H. Nelson, Der Einflu/S der Bewdsserung und der 
Diingung auf die Zusammensetzung des Maiskorns. Auf einem kalkreiclien Boden 
wurde durch die Bewaaaerung der Asehengehalt dea Maiakorns erhoht u. der 
N-Gehalt verringert. Durch Stalldung wurden alle Beatandteile stark vermelirt. 
(Journ. Agricult. Research 31. 183—89. 1925. Utah Agric. Exp. Stat.) T r ź n e l .

I. Makrinow und M. Stepanowa, Ausnutzung der sticksto/fbindenden und der 
cellulosezersetzenden Bakterien fiir die Bodendiingung. Vegetationsverss. mit Hafer 
ergaben, daB ' gleichzeitig wirkende Azotobacter u. celluloseyergarende Bakterien 
dem kiinstlichen Boden aus Torf u. Sand geniigend N aua der Luft verschaffen 
konnen. Der UberschuB an N gegen die nicht geimpften Proben betrug im Boden 
2,3 mg pro 1 g, in der Pflanze 3,5 mg pro 1 g, die Ernte wurde um 257% geateigert. 
Dem Boden wurden vor dem Vers. iibliche Mineralsalze zugefiihrt, aehr wichtig 
iat die Ggw. von CaC03, weil die Cellulosebakterien Siiuren produzieren, wahrend 
das Azotobacter saureeinpfindlich ist. (Archives des Sciences biol. [russ.] 24. 259 
bis 270. 1924. St. Petersburg, Inst. f. exper. Med.) B ik e r m a n n .

N. Rex Hunt, P. G. 0 ’Donnell und Rush P. Marshall, Desinfektion von 
Boden mit Dam pf und chemischen Mitteln in besonderer Bezugnahme auf den 
Kartoffelkrebs. I. Der Erreger des Kartoffelkrebsea — Synchytrium endobioticum 
[Schilb.) — wurde in infizierten Boden erfolgreicli mit Wasserdampf u. schneller 
noch durch Chemikalien bekiimpft. Sublimat, CaCl2, CuS04, Soda, NaF u. S 
wurden trocken, Rohole unverdiinnt angewendet, da W. in der befallenen Gegend 
scliwer zu beschaffen war. NaF, Schwefelbliite yerhinderte das Wachstum der 
Kartoffel, ebenso CuS04 in Krystallen, Kalkschwefel, Soda u. Natriumchromat. Die 
gunatigstcn Ergebniase wurden mit trockenem Sublimat, Bordeaux-Łsg., Ol u. 
„cleaning 8olution“ erzielt. II. Vff. unterauchten ferner Temp. u. Eindringunga- 
tiefe bei yersehiedenen Dampfdrucken u. III. die Durchdringungskraft der an
gewendeten Salze in ihrer Abhiingigkeit von Feuchtigkeitsgehalt u. Art dea Bodens, 
Zusatze von NaCl u. Na.2S 04 zu Sublimat bezw. CuS04 wirkten in dieser Hinaicht 
gunstig. IV. Die Nachwrkgg. der chem. Bodenbehandlung wurden 3 Jahre ver- 
folgt; in yielen Fallen war die tox. Wrkg. der Bekampfungsmittel meist schon im
2. Jahr nach der Behandlung verschwunden, nur „cleaning 8olution“ NaF, S u. 
Kalkschwefel yerhinderten noch im 3. Jahr daa Kartoffel wachstum. (Journ. Agri
cult. Research 31. 301—63. 1925. Unit. Stat. Dep. of Agric.) T r ć n e l .

E. G. Doerell, Zum Kapitel der Bodenreaktion. Bericht iiber eine Gutsauf- 
nahme hinsichtlich der Bodenrk. mit Hilfe des Marckschen Uniyersalindicators. 
(Ernahrung d. Pflanze 21. 221—23. 1925.) T r Łn e l .

Charles F. Shaw, Zwei kolloidale Boden von ungewohnlichen Eigenschaften. 
Zwei Bodenproben, die eine aus Hawaii u. die andere aus dem trockengelegten 
Bett des Lower Klamath Lake zeigten ungewohnlich groBe Wasserkapazitaten (yon
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134—540°/o)» ohne da8 ablaufendes Wasser auf dem Felde sichtbar gewesen wiire. 
Die lufttrockenen Proben hatten noch 8—10% W. Der Gliiliyerlust der ersteren 
Probe war 31,2%, der der letzteren 38—54%; die anorgan. Subst. setzte sieh iiber- 
wiegend aus S i02 (fast 40%) u. aus selir wenig Tonerde u. Basen zusammen. Der 
trockene Hawaii-Boden war łeichter ais W. (D. 0,39), der feuclite nur wenig 
schwerer (D. 1,105). (Soil Science 20. 419—23. 1925. Uniy. of California.) T r ć n .

L. C. W heeting, Der Einflufi der Wasserbindung auf die Stabilitat kolloidaler 
Bodenldsungen. Vf. untersucht die Wasserbindung in Boden unter Zusatz von 0,2 
n NajCOj, Pb(N03)a, A]a(S04)3 bei — 4° mit Hilfe der Dilatometermethode nach 
Bouyoucos. Aus dem Vers.-Ergebnis wird gefolgert, daB Dispersion u. Ausflockung 
negatiy geladener Bodenteilchen von der gebundenen Wassermcnge abhśingig sind. 
(Soil Science 20. 363—66. 1925. Michigan Agr. Exp. Stat.) T r ć n e l .

H. N. B atham , Die Nitrifikaiion in Boden. Zu je 100 g lufttrockenen, ge- 
siebten Versuchsboden — łeichter Lehm mit der Bk.-Zahl pn 6,35 — werden in 
sterilisierten GefiiBen 0,5 g CaC03 u. folgende neutralisierte Aminosśiuren gegeben: 
Phenylalanin, Leucin, Tryptophan, Tyrosin, Cystin, u. a-Alanin. Nach einer Inku- 
bationszeit yon 30 u. 40 Tagen — bei optimalem Wassergehalt u. Zimmertemp. — 
wurden die gebildeten Nitrate im Vergleich zu (NH4),SO.i nach der Methode von 
S c h l o e s in g  bestimmt. — Keine der angewendeten Aminosśiuren erreicht unter den 
Vers.-Bedingungen den Nitrifikationsgrad des (NH4)jS04; an der Spitze steht das 
Tryptophan, was der Vf. auf die Ggw. des ringformig gebundenen N zuriickfuhrt; 
dann folgen Phenylalanin, «-Alanin u. Leucin mit etwa gleichem Niitzungsgrad; 
Tyrosin u. schlieBlich Cystin stehen am Ende der Eeihe. Danach scheint die 
Nitrifikation reiner organ. N-Verbb. vom C-N-Verhaltnis unabbSngig zu sein. (Soil
Science 20. 337—51. 1925. Dep. of Agric., Unit. Prov. India.) T r ć HEL.

G. H. Co ors und L. J. Klotz, Die stickstoffhalłigen Bestandteile von Selleric 
im gesunden und leranken Zustande. Vff. untersuchen analyt. die Veranderungen 
der N-Verbb., die beim Befall der Sellerie mit Cercospora apii Fres. u. Septoria 
apii Chester eintreten. In kranken Blattern ist der Gesamtgehalt an N kleiner ais 
in gesunden; in kranken Blattern wurde Nitrit nachgewiesen. Im kranken Materiał 
war der Gehalt an Ammoniak-, Humin- u. EiweiB-N groBer ais im gesunden; fur 
Aminosaurcn, SSureamide u. NichteiweiB-N gilt das Gegenteil. Ein alinliches
analyt. Bild zeigt „mosaikkranker“ Spinat u. Kolii, der von einer unbekannten 
Krankheit (von J o d id i  beschrieben) befallen ist, woraus geschlossen wird, daB auch 
diese Krankheiten parasit;ircr Natur sind. (Journ. Agricult. Research 31. 287—99.
1925. Uniy. of New Hampshire.) T r ć n e l .

"Walter Carter, Die Eimoirkung von niederen Temperaturen auf Bruehus ob- 
jectus, einen Samenschadling. Erst Tempp. unter —10°, bei einer Einwirkungs- 
zeit von 12 Stdn., uberwinden die Widerstandskraft des Insekts in allen semen 
Entw.-Stadien. (Journ. Agricult. Research 31. 165—81. 1925. Univ. of Minne
sota.) T r ć n e i ,.

W . A. B,oach und Wm. B. Brierley, Schicefelbehandlung des Bodens gegen die 
Warzenkrankhńt. Behandlung des Bodens mit S gegen die Warzenkranklieit der 
Kartoffeln hatte keine guten Erfolge. (Naturę 116. 865. 1925. Harpenden, Rothanisted 
Exp. Station.) J o s e p h y .

R. H. Simon und C. J. Schollenherger, Die Aceton-Methode zur Schcefel- 
Extraktion in Anicendung auf Boden. Vf. extrahiert 20 g trockenen u. gesiebten 
Boden yersebiedener Herkimft unter Zusatz von 0,05 g S u. CaS04 in einem Ex- 
traktionsapp. 4 Std. mit 50 ccm Aceton u. bestimmt den extrahierten S nach der 
Oxydation mit Permanganat ais BaS04, um die Vollstandigkeit der Extraktion nach- 
zuweisen. Nach einer Inkubationszeit von 8 Wochen waren 86,8% S oxydiert;



1 9 2 6 .  I . Hyjjj. M e t a l l u r g i e  ; M e t a l l o g e a p h i e  u sw . 1 4 7 7

12,3% wurden dureli Aceton-Extraktion nachgewiesen; die fehlenden 0,9% werden 
auf H2S-Verluste zuruckgefiilirt. (Soil Science 20. 393—96. 1925. Ohio Agric., 
Exp. Stat.) T rćN E L .

VIII. metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
B. Osann, Riickblicke und AusblicJce im Eiscnhiittenwesen und im Eiscnhutten- 

hoclischulwesen. - Anregungen fiir die Gestaltung des Unterrichts im Eisenhiitten- 
wesen u. Besprechung der Probleme der Iloehofenyorgange. (Die PreuB. Berg- 
akademie zu Clausthal. Festsclirift. 1925. 267—306. Sep.) E n s z l in .

Col. B. I. B o llin g , Magnetisćhe Trennung. Besehreibung der Aufbereitung 
von Erzen durch magnet. Trennung u. des neuesten Standes derselben. (Chem. 
Trade Journ. 7 7 . 681—82. 1925.) E n s z l in .

H. Madei, Zur Fragc der rechnerischen Erfassung des Aufbcreitungscrfolgs. 
Kritik der yon L u y k e n  u. B i e r b r a u e r  (Metali u. Erz 22. 415; C. 1925. II. 2324) 
gegebenen Formel zur Berechnung des Aufbereitungserfolgs. Erwiderung yon 
W. L u y k e n .  (Metali u. Erz 22. 601—02. 1925.) E n s z l i n .

H. Tiedemann, Aufbereitungsmethoden, insbesondcre Schaumschv;immverfahrcn 
und elektroosmotische Ton- und Kaolinreinigung. Vf. geht im AnschluB an die 
Arbeit von W o l f  (ygl. S. 1024) naher auf die Erzzerkleinerung ein. In den Ver- 
einigten Staaten erfolgt die Zerkleinerung meistens stufenweise; man unterscheidet 
ein Grob- u. ein Feinmahlen. Das erstere wird in sieblosen Kugelmuhlen, das 
letztere in Kohrmiililen ausgefiilirt, die in geschlossenem Kreislauf mit Dorr- 
Klassierern arbeiten. Der Dorr-Klassierer laBt sich jedem gewiinschten Durchsatz 
u. Feinheitsgrad anpassen. — Beziiglich der Entwiisserung yon Kohlenschlammen, 
Erzkonzentrate u. -berge wird der Dorr-Eindieker heryorgehoben. Hierbei Ifiuft 
die Triibe kontinuierlieh iu der Mitte zu. Die festen Teilchen sinken zu Boden, 
werden dort durch ein langsam rotierendes Kriihlwerk nach der Mitte zu einer 
Austragsoffnung transportiert, durch die sie mittels einer Dorrco-Diaphragmapumpe 
abgesaugt werden. Der so ausgebraehte Schlamm enthalt nur noch etwa 40—60% W . 
u. kann leiclit in Trommelfiltern yollig entwassert werden. (Metali u. Erz 22. 
550—52. 1925.) K. W o l f .

E. Bormann, Der Einflufi des Verschmekens von Schrott im Socliofen auf den 
Ofengang und die Wirtschaftlichkeit der Roheisenerzeugung, Yf. gibt eine krit. Be- 
trachtung uber das Verf., Fe-Schrott im Hochofen zu yerarbeiten. Die Wirt
schaftlichkeit ist dureli eine mogliche Ersparnis yon 30% Koks u. eine Steigerung 
der Erzeugung um 60% gegeben. Hiergegen fallen die Nachteile: Schwieriger 
Transport des Schrotts, hoherer Kuhlwasseryerbraueh, ungleichmiiBige Zus. kaum 
ins Gewicht. (Stalil u. Eisen 45. 2041—49. 2085—91. 1925. Hordę.) L O d e r .

Hanns Hermann, Neuartiger Schmelzofen zur Erzeugung von Graugufś. Vf. 
beschreibt einen Schmelzofen mit Kohlenstaubfeuerung fiir GrauguB, erortert die 
metallurg. VorgSngc u. die Wirtschaftlichkeit. (GieBereiztg. 22. 749—53. 1925. 
Berlin.) L O d e r .

Heinrich Kreutz von Scheele, Elektrische Roheisendarsłellung in llametcoski 
{Finnland). Vf. beschreibt eine Anlage kleiner elektr. Lichtbogenofen zwecks 
Darst. yon Rolieisen aus Erzen. Es wird in erster Linie ein graues Eisen mit
3,5% C, 2,5% Si, 0,2—0,3% P erschmolzen. Jahreserzcugung 5000 t. (Stahl u.
Eisen 4 5 . 2013. 1925. Dusseldorf.) L O d e r .

Konrad Hofmann, Die Entwicklung der Roheisenerzeugung innerhalb der letzten 
Jahrzehnte in technischer und ćhemisćhmetallurgisćher HinsicM. II. Der Elektrohoch- 
ofen. [I. ygl. S. 1026.] (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1085—88. 1925. Breslau.) J u n g .

K. Von Kerpely, llochwertiges Gru/ieisen mit erhohtem Kohlenstoff- und Phos- 
phorgehalt ais Elektroofcnerzeugnis. Vf. betrachtet den EinfluB des C, P, Si auf
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die Eigenschaften des GuBeisens, weist dann aber an Hand yon umfangreichen 
Betriebsergebniasen nacb, dafl in erster Linie aueh die Uberhitzungstemp. der 
Sclimelze die Qualit!it des GuBeisens beeinfluBt. (Stalli u. Eisen 45. 2004—08. 1925. 
Berlin.) *> LO d e r .

Arthur Jung, Die Erzeugung von Prefimutterneisen im Konverter. Die Be- 
traclitungen beziehen sich auf PreBmutterneisen, das durch Abbrechen der Schmel- 
zung wahrend der Entphosphorung gewonnen wird u. zwar bei einem hochphos- 
phor- u. meist aucli hochmanganhaltigen Miachereisen. Es werden die Anforde- 
rungen an die Eigenschaften der PreBmutterneisen gekennzeichnet in bezug auf 
Sprodigkeit u. Hartę. Es werden alle Moglichkeiten der BeeinflusBung des Phosphor- 
u. Mangangehaltes bei abgebrochenen Schmelzungen klargelegt, das Verh. beider 
Bestandteile im Konyerter u. in der Pfanne wird untersucht. Zalilentafeln ent
halten die Durchachnitte der P- u. Mn-Gehalte der Fertigproben. Einhaltung 
moglichst niedriger Temp. ist wichtig wegen des Stehena des Blockes sofort nach 
dem beendigten GieBen. (Stalli u. Eisen 45. 1915—17. 1925.) S i t t i g .

H. Jungbluth, Die verzogerte Auflosung kornigen Perlits beim Umwandlungs- 
punkt. Die friihere Ansicht, daB der perlit. Zementit bei konstanter Temp. in Lsg. 
geht, wird durch folgende neue Ansicht ersetzt: Handelt es aich um kornigen 
Perlit, dann erleidet das Inlosunggehen dea Zementits Yerzogerungen. Die Tąt- 
aache des yerzćigerten Losens des kornigen Perlits lafit sich mit dem Doppel- 
galvanometer auf der Differentialkuryc nach Sa l a d in  (Erklarung im Original ent
halten) zeigen, indem man ais' Probekorper ein' Stiick Stahl mit kornigem, ais Ver- 
gleichskorper denaelben Stahl mit streifigeni Perlit nimmt. Das Yerauchsmittel war 
Stahl mit 0,8% C. Die Proben sind so geachaltet, daB ein Warmeverbrauch der 
Versuchsprobe auf der Erhitzungskurye einem Ausschlag nach rechts, ein aolcher 
der Vergleichsprobe einem solchen nach links entspricht. Eine Kurye (mit der Temp. 
ais Ordinate u. der Zeit ais Abszisse) bestatigt die theoret. tJberlcgung. (Vgl aueh 
A. LUNDGREEN, Jernlc. Ann. 75. 16. [1920].) Die Verss., die B. kornigen Perlits 
beim Anlasscn yon Stahl zu erkennen, gestalteten sich schwieriger, da zur genauen 
Beobachtung dea Effektea moglichst grobkorniger Perlit yorliegen muB, was 
bei nur angelassenem Stahl nieht der Fali iat. (Stahl u. Eisen 45. 1918—19. 
1925.) S it t ig .

0. Lechner, Untersuchungen von Gattierungen mit Gufibriketts, verrosteten und 
unverrosteten Stahlbriketts. Vf. schmolz im Kupolofen Briketta von Spanen aus 
GuBeisen, yerrostetem u. unyerrostetem Stahl u. untersuchte den EinfluB dieBer 
Zusatze auf die chem. Zus. u. die meelian. Eigenachaften dea erschmolzenen Metalls. 
Aueh der EinfluB auf das Gefiige wurde festgestellt. (Stahl u. Eisen 45. 1802—09.
1925. Nurnberg.) L O d e i!.

Arthur Crowfoot, Entwicklung der Kupfererzkonzentration in Morenci, Ariz. 
Es wird die Entw. der Aufbereitungsanlagen einer Kupferhutte innerhalb yon 
19 Jahren beschrieben. (Engin. Mining Journ.-Press 120. 884—90. 1925.) E n s z l in .

0. Bauer und 0. Yollenbruck, Temperaturgrenze der Bildsamkeit von Bronze 
mit 20 % Zinn. (Naturwissenschaften 13. 1030 — 31. 1925. — C. 1925. I. 
2042.) J o s e p h y .

Richard. Mailander, Der Einflufi der Probenbreite auf die Kerbzahigkeit von 
Flufmisen. Yf. untersucht den EinfluB der Warmbehandlung des Werkstoffs, Ver- 
suchsgescliwindigkeit u. Yersuchatemp. auf die plotzliche Anderung der Kerbzahig
keit yon Flufieisen. Die „Arbeitsschnelligkeit" (nach M o se r ) wachst mit der Temp. 
u. jede Probeform bedarf einea Mindeatbetrages daran, um bei der Kerbbiegeprobe 
die groBtmogliehe Formanderung zu erzielen. Uberateigt die Arbeitssehnelligkeit 
diesen Betrag, ao erweist aich daa FluBeisen ais zah, unterschreitet sie ihn — sei
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es durch Verfinderung der Querschnittsform oder Anderung der Versuchstemp. —, 
so tritt eine plotzliche Ab n ab me der Kerbziihigkeit ein. Es hiingt also nicht nur 
von der Vorbehandlung, sondern auch von der Probeform ab, bei welclier Temp. 
das Eisen in der Kalte sprode wird. Je breiter die Probe, desto hoher ist diese 
Temp. (Kruppsehe Monatshefte 5. 16—21. 1924.) B e h r l e .

M. Moser, Aus dem Anwendung sgebiet des 2kveiprobenkerbschlagversuches. Es 
wurde die Annahme yon Ma il a n d e r  (ygl. yorst. Ref.), daB die mit steigender Vers.- 
Temp. zu- u. wieder abnehmende Schlagarbeit yon der Anderung der Arbeits- 
schnelligkeit des Stoffes abhangt, nachgepriift u. die Arbeitssclinelligkeit u. Arbeits- 
konstante abhSngend yon der Vers.-Temp. untersucht u. bei beiden eine Abhiingig- 
keit in gleicher Richtung festgestellt. Ais Anwendung ergibt sich die Moglichkeit, 
ohne Benutzung metallograph. Hilfsmittel den Zustand eińes Werkstoffes festzu- 
stellen, die Ursachen seiner Schadigung zu crkennen u. Mittel fur Abhilfe zu 
wahlen. (Stahl u. Eiscn 45. 1879—81. 1925.) S it t ig .

"Willi Claus, 2źwickauer Giefsereikoks. Vf. gibt eine Uberaicht iiber die Eigen- 
schaften des neuen Zwickauer GieBereikoks, sein Verh. im Fe-Kupolofen u. im 
Tiegelofen fur Nichteisenmetalle. (GieBeroiztg. 22. 758 — 62. 1925. Meerane
i. Sa.) L O d e b .

E. Piwowarsky, Die thermisclie Schmelzbehandlung und ihre Anwendung auf 
den Tempergufj. (Vgl. Stahl u. Eisen 45. 1455; C. 1925. II. 2228.) Vf. stellt den 
EinfluB der Uberhitzung yon TeniperguBschmelzen auf das Yerh. des erstarrten 
Metalles fest u. fand folgendes: Uberhitzt man die Charge auf 1400—1500°, so 
wird der Carbidzerfall beim nachfolgenden Gliihen yerzogert. Erhitzt man auf 
Tempp. unter 1300° u. iiber 1500°, so tritt das Gegenteil ein. Je hoher die Er- 
hitzung getrieben wird, desto groBer wird die Neigung der beim nachfolgenden 
Gliihen ausgeschiedenen Kohle, sich fein auszubilden. Der Arbeit sind eine Reihe 
Diagramme u. Schliffbilder beigefiigt. (Stahl u. Eisen 45. 2001 — 04. 1925. 
Aachen.) L O d e e .

— , Dauerformen fiir Gufieisen. Es wird eine Ubersieht iiber die Moglichkeit, 
Dauerformen fiir GuBeisen anzuwenden, gegeben, auch die auftretenden Fehler 
erortert. (GieBeroiztg. 22. 754—57. 1925. Berlin.) L O d e b .

W. Kramer, Verzinnmaschinen fiir Bandeisen. Vf. gibt eine Beschreibung 
yon Verzinnungsmaschinen fiir Bandeisen, erortert den Arbeitsvorgang u. die Wirt- 
schaftliehkeit elektr. Beheizung. (Stahl u. Eisen 45. 2049—52. 1925. Ferdinands- 
berg [Banat].) L O d e e .

Hans Engel und Yictor Froboese, Unłersuchungen zur Klarung der Blei-
verfliichtigung beim homogenen Yerbleien und Błeilołen unter Verwendung verschie- 
dener Geblaseflanmen. Die Uberfiihrung yon Pb in die Luft ist am stśirksten bei 
Anwendung einer mit 0.2-UberschuB brennenden Knallgasflamme, am schwiichsten 
bei KW-stoffe enthaltenden Flammen, wie bei der schwachweiBlich brennenden, 
nicht ruBenden Acetylenflamme, liiBt sich auch bei Anwendung der Hs-0 2-Flamme 
durch Carburieren stark lierabdriicken u. ist gegeniiber der Knallgasflamme bei der 
Leuclitgas-Os-Flamme nur gering. Ais Ursache dieser Unterschiede erscheint nach 
den Erorterungen die B. einer CO-II2-Zonc bei Ggw. yon KW.-Stoffen. Bleiwasser- 
stoff konnte in den Verbrenuungsgasen nicht nachgewiesen werden. Das Pb wird 
yielmehr hauptsachlicli ais sehr feiner PbO-Nebel der Luft beigemischt, der sich 
in dieser lange Zeit schwcbend erhalt. (Arch. f. Hyg. 96. 69—101. 1925. Reichs- 
gesundheitsamt.) S p i e g e l .

A. Westerkamp, M n neues homogenes Verbleiungsverfahrcn. „Dr. Sp e n g l e e s  
homogene Verbleiungsessenz“ (yertrieben durch Dr. K a b n b a c h , W e in b e e g e r

& B l u m e  G. m. b. H., Magdeburg) ermoglicht homogene Verbleiung ohne Verzin- 
nung. (Chem.-Ztg. 49. 1056. 1925. Magdeburg.) J u n g .
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K. K. Jarvinen, Loslichkeitsversuche mit Kochkesselmetallen und die Bestimmung 
der gelosten Metalle. Die fruheren Unterss. (Ztachr. f. Untera. Nahrga.- u. GenuB- 
mittel 45. 190; C. 1923. IV. 672) wurden ergiinzt; ea wurden dieamal die Metall- 
bleelie in den Lsgg. erhitzt; an Lsgg. wurden verwendet 5°/0ig. NaCl-Lag., l% ig. 
HC1 u. eine Lsg. von 400 g Zucker u. 15 g Citronensiiure in 1 1. Die Best. der 
gel. Metalle gescliah colorimetr., worttber sich Vf. eingehend yerbreitet. Die Zucker- 
lsg. wurde dazu zuvor mit H2S 04-IIN03 zu gleiclien Teilen yerbrannt. Es ist die 
Loslichkeit von Sn, Ni, Al u. Messing etwa von derselben GroBe, wie fruher (1. c.) 
gefunden wurde; gewalztea reineres Fe loat aich viel weniger ala GuBeiaen. Cu 
loste sich viel weniger ala fruher gefunden wurde, wohl infolge anderer Yersuchs- 
anstellung. Die Zuckerlsg. loat im allgemeinen mehr ais die Salzlag. Die geringste 
Loslichkeit zeigten einige Sorten Mcsaing u. Cu-, Ni-, Zn-Legierungen, wie Miinz- 
nickel u. Alpaka. (Ztachr. f. Untera. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 221—25. 1925. 
Helaingfora [Finnland].) RO h i .e .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
John B. Speakman und A. E. B attye, Anomale Adsorption von Farbsloffen 

durch Wolłe und Baumioolle. Anomale Adaorption (vgl. B il t z  u . S t e in e r , Ztachr. f. 
Chem. u. Ind. d. Kolloide 7. 113; C. 1910. II. 1268) beruht darauf, daB die 
Adaorption nicht unter solchen Bedingungen durehgefuhrt wurde, daB nur die 
Konz. dea FarbatofFa abgeiindert wurde. Die Acidititt der Lag. wiichat atiindig 
mit der Konz. dea Farbatoffs, dadurch ainkt die Ladung auf dem Adsorbens, wo- 
von die Adaorption teilweiae abhiingig ist. Die Adaorption beruht auBer auf der 
Ladung dea Adsorbens auf den Kraften, welche fiir n. Adaorption in Betracht 
kommen. Anomale Adaorption ist die Summę dieser beiden Wrkgg. (Journ. Tex- 
tile Inst. 16. T 53—60. 1925.) SOv e r n .

P. H eerm ann und H. Sommer, Die Wirkung ultravioletter Strahlen auf Farb- 
stoffsysteme. (Vgl. Chem.-Ztg. 48. 834; C. 1925. I. 442). U-Liclit ist ein brauch- 
bares Mittel zur Best. dea Lichtechtheitagradcs gefitrbter Papiere. In einigen 
Fiillen wurde ein Erholen der mit U-Licht behandelten Fiirbungen bei liingerem 
Vcrwcilen im Dunkeln beobachtet. Der von K e r t e s z  beobachtete Wollscliwund 
wurde sowohl an den mit direktem Tageslicht ais mit U-Licht beatrahlten Proben 
beatiitigt. Die an aich aehr waach- u. lichtechte Anthrachinongrilnfiirbung wurde 
beim Waschen der belichteten Proben faat vollatandig zeratort. (Mitt. Material- 
priifgs.-Amt Berlin-Dahlem 42. 84—87. 1925.) St)VERN.

B ichard  Feibelm ann, Alctivin und Perborat. Kritik an den Ausfuhrungen 
W a e se r s  (S. 1040). (Chem.-Ztg. 49. 1020—21. 1925.) Juxg.

A lbert Scheurer, Alizańnrot und -rosa. Verfahren zum Entfernen des Eisens. 
Wiischt man auf der Faaer fisiertca A1C13, so bildet sich baa. Chlorid, welchea die 
Fixierung iiberdruckten Alizarinyioletta yerhindert, man erhiilt nur Kosa oder Rot. 
Man lost z. B. Al2Cl;i(OH)4 in Essigsiiure u. mischt diese Lsg. mit der Al-Acetat- 
beize. Kleine Mengen Fe, die sich in den Druckfarben finden konnen, beeintriicli- 
tigen die Reinheit dea Rot oder Rosa nicht mehr. (Buli. Soc. ind. Mulhouae 91. 
473. 1925.) S (1v e r n .

Arthur Scheunert und Joseph Frossard, Vei-fahren zur Erzielung weifier und 
bunter Effekte auf Geweben, die mit Schwefelfarbsto/fen gefarbt sind. Die besten 
Ergebniase lieferte eine Reaerve aua MnCl2 u. ZnO. Vorachriften fUr yerschiedene 
Reaeryen werden mitgeteilt. Von Beizenfarbatoffen, die durch MnCl2 oder ZnCla
nicht gefiillt werden u. aich durch 1—2 Minuten dauernde Paasage durch den
Mather-Platt fmeren lassen, sind gceignet Alizaringelb, Alizarinblau, Alizarin- 
yiridin u. die Phenocyanine. Die Fiillung bas. Farbstoffe durch ZnCl3 liiBt sich
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durch Zusatz von Eg. u. Phenol oder Resorcin zur Druckfarbe yerhindern, ais ge- 
eignct werden bezeiehnet Setocyanin, Thioninblau, Flayophosphin u. Indulin- 
scharlacli. Praparieren des Gewebes mit Na-Naplitbolat ergibt bessere Fisierung 
der Farbstoffe durch Neutralisieren der Aciditiit des ZnCl2. Losen des S-Farb- 
stoffes in Na,S u. NajC03 gibt tiefere Tone ais Losen in Hydrosulfit. Die Reserven 
sind auch anwendbar unter vielen Farbstoffen, welche durch alkal. Hydrosulfit in
1. Leukoyerbb.- ubergefiihrt werden. Besonders unter Dianthrenblaufiirbungen 
wurden gute Resultate erzielt. Bas. Farbstoffe lassen sich auch neben Azofarb- 
stoffen durch Na-W olframat fisieren. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 91. 551— 57 
1925.) S0YERN.

Manufacture Em ile Zundel und Louis Lantz, Anwendung von Natriumsilicat 
zum Drucken von Kiipenfarbstoffen. Na._,SiO:>-Lsg. von 35° B. ist yorteilhafter ais 
K2COs. Die Lsg. ist durch Dekantieren oder Filtrieren leicht yon festen Tcilchen 
zu befreien, es liiBt sich eine betriichtlichc Menge Farbstoff in sie einbringen. 
(Buli. Soc. ind. Mulhouse 91. 559—60. 1925.) SOy e r n .

W illiam  S. Denham und Thomas Lonsdale, Die Liclitrefleańon von gldnzen- 
den Sto/fen. Betrachtungen iiber Lichtrefiesiou von zylindr. Fliichen. Opt. ergibt 
sich dasselbe, wie wenn Liclit von Metalldriihten reflektiert wird. Ahnliche Effekte 
zeigen sich bei der Reflektion yon Gespinstfasern. (Journ. Testile Inst. 15. T. 453 
bis 463. 1924.) ' St)VERN.

Seheiber, Neues iiber Titanweifi. Eigenschaften u. Herst. des TitanweiB 
werden besprochen. Patentliteratur. (Farbę u. Lack 1925. 515 — 16. 527. 
Leipzig.) S&v e r n .

Bonus, Anilinschwarz. AuBcr der Verwendung von Anilinschwarz in der 
Fiirberei u. der Chemie des Farbstoffs wird die Herst. von Anilinschwarzlacken 
besprochen. (Farbę u. Lack 1925. 517—18.) SOv e r n .

W. J. Smart, Die Trubung von Laeken. Vf. beschreibt die Erscheinung des 
Triibwerdens von Lacken u. Mittel zu ihrer Yerhinderung. (Metal Ind. [New York] 
23 . 367. 1925. Long Island [New York].) L O d e r .

Alb. Frumentor, • Uber Grundierungsmittel. Die yerschiedenen Mittel u. die 
fiir sie yerwendeten Stoffe werden besprochen. (Farbę u. Lack 1925. 529—30. 
543—44.) St)VERN.

Hans W olff, Versuche zur Kurzpriifung von JRostschutzfarben. Vf. berichtet 
uber Verss,, die sich mit der RiBbildung von Lackanstrichen (Rostschutzfarben) 
befassen. Insbesondere wurden die Einfliisse des Lichtes (ultrayiolette Strahlen) 
u. der Feuchtigkeit untersucht. (Korrosion u. Metallscliutz 1. 130—32. 1925. 
Berlin.) L O d e r .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
Giovanni B.omeo und TJgo Giuffrfe, Uber die dtherischen Ole von Katzen- 

minze, Polei und Dosten. 1. Katzenminze, Calamintha Nepeta yar. canescens aus 
Messina. Das gelbbraunc Ol hatte D I5 0,9227, « D:i0 - f - 14,33°, nD26 1,4792, Loslich- 
kcit in 70% ig- A. 1 :3 . Es enthiilt Ester 0,67%, gebundene Alkohole 0,53%, Pu- 
legon 48,94%, andcre Ketone 2,38%, freie Alkohole 17,97%. Bei der Red. mit 
Na -j- A. absol. findet infolge B. von ^-Menthol Umkehrung yon u D in — 14,36° 
statt. — 2. Polei, Mentha Pulegium yar. hirsuta. Fast farbloses Ol mit D„i 0,9392, 
u dW +  26,5°, nach Red. u. Acetylierung « D — 27,30°, nD25 1,4802, Loslichkeit in 
70%ig. A. 1 :2 . Es cnthSlt Ester 0,88%, gebundene Alkohole 0,70%, freie Al
kohole 9,36%, Pulegon -f- Piperiton 66,08%, andere Ketone 2,52%. — 3. Dosten, 
Origanum yirens aus der Umgegend yon Messina. Gelbbraunes 01 ,D 15 0,9226, 
(in~° — 2,10°, nD23 1,4943. Loslichkeit in 75%ig. A. 1 :3 , Ester 0,52%, Phenole

VIII. 1. 96
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44,65%. — Im Original in Tabellen Vergleich mit Ólen anderer Herkunft nuch 
Angaben des Schrifttums. (Annali Chim. Appl. 15. 363—73. 1925. Mcssina.) G b im m e .

Bijoor Sanjiva Rao und J. J. Sudborough, Eachigrasol. Die Bltttenkopfe 
des Kachigrases, Cymbopogou caesins, liefern mit W.-Dampf dest. ca. 1,3% 01. 
Tabellar. Zusammenstellung der analyt. Daten einer groBeren Reihe von Proben, 
die denen des Ingwergrasoles (Cymbopogou Martini) gleichen. Das Ol enthalt 
Dipentm, IAmonm, Geraniol u. Perillaalkohol. Das 01 reiferer Bliiteu enthalt mehr 
Alkohole u. weniger Terpene u. ist mehr 1. in 70% A. Beim Alteru des Óles 
nimmt der Brecliungsindes zu, die Drehung ab, ohne daB sich der Gehalt an Alko- 
liolen andcrt. (Journ. of the Indian Inst. of Science 8 . 9—27. 1925. Baugalore, 
Indian Inst. of Science.) S c iiu s t e e .

S. Narayana Iyer, J. J. Sudborough und P. Ramaswami Ayyar, Argemoneol. 
Die Samen von Argemone mexieana Linn. (Stachelmohn) liefern mit PAe. extrahiert 
29,4% eines hellgelben Óles. D .26 0,9209, nD°° == 1,4601. SZ. 190, Jodzalil 121, 
Acetylzahl 39. Verseifung des Óles mit alkoh. NaOH ergibt 93,0% Fettsauren; 
davon sind 13,9% gesśitt. u. 86,1% ungesatt. (Pahnitinsdure 7,95%, Stearinsaure 
5,95%) Palmitooleinsawe 5,87%, Olsaure 21,79%, Linolsdurc 48,02%, Linolensdure 
0,58%, JRicinolsaure 9,84%.) Das gereinigte Ol wird bei 180° iiber Ni hydriert. 
Die nD/Jodzahlkurve gleicht der von Bapsol. Das vollstandig hydrierte 01 wurde 
verseift, die Fettsauren in die Methylester ubergefuhrt u. diese fraktioniert. Es 
enthalt nur Pahnityl- u. Stearylglyceride. Das Ol wird gegen Hautkrankheiten ver- 
wendet. (Journ. of the..Indian-Inst. of Science 8 . 29—38. 1925.) S ch u ster .

Bijoor Sanjiva Rao, J. J. Sudborougli und H. E. Watson, Angaben iiber 
einige indische alherische Ole. Es wurden eine Reihe ather. Ole ind. Pflanzen ver- 
gleichend untersucht, Die Ole wurden durch Wasserdampfdest. aus den Pflanzen- 
teilen gewonnen. — F a m ilie  P in a c e a e :  Callitris rhomboidea, Bl&tter, 0,17% Ol;
D .16j6 0,8715, nD25 =  1,4703, [«]D2'r’ =  —29,1°, VZ. 47,1, Estergehalt des Óles (fasc 
nur Geranylacełat, C10H17OCOCH3), 16,5%! auBerdem fast 50% Terpene. — F a m ilie  
G ram in eae. Jnchigras, Blttten; D .16,5 0,9200, nDM =  1,4849, [«]D25 =  —40,0°,. 
VZ. 5,9, enthalt 29,2% Alkohol Cl0TIlBO. — Botlmgras, Blttten; 0.'%  0,9038, nD'-5 =
1,4748, [«]D23 =  -j-39,3°, VZ. 44,7, Alkohol Cu,IIViO 36,5%- — Bodegras, Blttten:
D .1515 0,9231, nD25 =  1,4831, [«]D25 =  -24 ,7° , SZ. 1,3, VZ. 45,7, Alkohol Ci0IIlsO 
34,4%. — Yetineria zizanoides, Wurzeln; 0,2—0,79% 01. Die folgenden Werte 
schwanken etwas, je  nach Vorbehandlung der Wurzeln. D .15,- 1,0008—1,0040, nD2,i 
=  1,5191—1,5214, [a]D25 =  +24,2° bezw. —65,0°, SZ. 21,4 bezw. 41,2, YZ. 29,7 bis 
33,8, Alkohole CVoH.n O 43,4 bezw. 64,8%. — A ro id ea e . Acorus Calamus, Kalmus, 
Wurzel getrocknet; 1 ,5-3,5%  01; D.>% 1,0694, nD2i =  1,5030, [«]D23 =  - f  6,2», 
SZ. 1,4, YZ. 5,1. Enthalt keine unter 130° 10 mm sd. Anteile. — Z in g ib er a ce a e .  
Zingiber officinale, Ingwer, Wurzelstoek getrocknet; 2—3% 01, D .I515 0,8822, nD25 
=  1,4898, [a]D26 =  —39,2°, SZ. 2,1, EZ. 7,7; das goldgelbe 01 enthalt nicht die 
scharf schmeckenden Stotle des Ingwer, da diese nicht fliichtig sind. — Ourcuma 
Zedoaria, Wurzeln, getrocknet; 1,01% griinlichbrauncs Ol; D .I5,5 0,9863, nD25 =
1,5024, SZ. 2,1, VZ. 9,8. — Elełłaria Cardamomum, FrUehte; 6% 01; D .,5U 0,9326 
bezw. 0,9349; nD25 == 1,4610, [«]D25 =  +44 ,0  bezw. -(-31,4°, SZ. 0,6 bezw. 1,3, 
YZ. 120,6 bezw. 156,4. Fiir eine Reihe von Proben, die von unreifen Frtteliten 
stammten, wurden etwas abweichende Werte gefunden, namentlich fiir [«]D25 
niedrigere Werte.

P ip e r a c e a e . Ciibeba offidnalis. Friichte; 11,85% Ól; D .‘% 0,9167, nD26 =
3,4894, [a]n25 =  —29,9°, VZ. 0,5. — L a u ra cea e . Cinnamomum Camphora. 01 
wurde aus fast allen Pflanzenteilen gewonnen. Wurzeln 6,04% (Campher 1,91%), 
Blatter 1,2% (0,9%), dicke Aste 0,93—2,0% (0,30%), diinne Aste 1,03% (0,06%). 
Tabellar. Zusammenstellung der analyt. Daten fiir eine groBe Reihe von Ólproben.
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Die Ole aus Wurzeln, Stamm u. Asten enthielten wenig Safrol. — R u taceae . 
Zanthoxylum lihetsa. Friichte (Karpelle), trocken 5,8% Ol; D .1515 0,8562, nD25 =
1,4663, «„** =  —32,6°, SZ. 1,2, VZ. 5,9. Das Ol bestand zu 90% aus Terpencn 
(Sabinen). Die Samen gaben kein fliichtiges 01, dagegen bei Extraktion mit PAe. 
29,7% 01. — Citrus B igaradia. (Bittere Orange.) Das 01 wurde aus dem PreB- 
saft der Fruchtschalen mit A. extrabiert. 0,25—0,32% 01; D .1M,5 5 0,8629—0,8658, 
nD25 =  1,47.39—1,4749, u nl:‘ =  —j-84,7—86,3°. Aus den Kernen der bitteren Orange 
wurde durcb Atherextraktion ein Ól gewonnen (30,5%). D .151S 0,9243, nD'° =  1,4650, 
SZ. 3,1, VZ. 198,5, JZ. 94,0. — U m b e llife r a e . Ćońandrum satwum, Friichte, 0,25% 
01; D .15I6 0,8721, nD25 =  1,4576, ccj* =  +13,7°, SZ. 0,26, YZ. 31,0. Das ind. 01 
enthalt mehr IAnaloylacetat ais das europiiische. — Ouminum Oyminum, Kiimmel, 
Friichte, 2,35% 01; D .1513 0,8945, nD26 =  1,4910, ttD25 =  + 3 ,6 . Enthiilt yiel Ter- 
pene; minderwertig. — Anethum Sowa. Diii, Friichte. 3,19% Ól; enthalt viel Dill- 
Apiol\ nach dessen Entfernung sind dic Konstanten nahe gleich denen des europa- 
ischen Óles. — Foeniculum Panmorium, Fenchel, Friichte; 0,53—0,7% 01; D .1515 
0,9744-0,9767, nD23 =  1,5355—1,5383, =  + 11 ,7—16,9°; enthiilt iiber 70%
Anetliol. Bei den vier untersuchten Umbelliferen ergaben die ind. Pflanzen nied- 
rigere Olausbeuten ais europiiische. (Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 143 
bis 188. 1925. Bangalore, Inst. of Science.) Sc h u s t e r .

B. Sanjiva E ao, P. B. Panicker und J. J. Sudborough, Atherisches Ól von 
Cyperus rotuiulus. Aus den Knollen von Cyperus rotundus wurde das 01 durch 
Wasserdampfdest. gewonnen (0,53—0,86%). D .,5,515 6 0,9829—0,9907, nD25 =  1,5126 
bis 1,5156, a D25 =  +20,1 bis +42 ,8  (Ól aus dem Sudan ist linksdrehend.) SZ. 2,1 
bis 3,4, YZ. 11,7—16,1, VZ nach Acetylierung 66,5—98,1. Fraktionierung unter 
yermindertem Druck. Dic niedrigen Fraktionen entlialten wenigsten 2 SSesąuiterpene, 
dereń Mol.-Refr. 65,5. Die yorhandenen Alkohole reagieren nicht mit Phthalsiiure- 
anhydrid u. sind vermutlich tertiiir. AuBer Alkoholen enthalten die hoheren Frak
tionen groBere Mengen yon K\Y-stoffcn. (Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 
39—47. 1925. Bangalore, Inst. of Science.) S c h u s t e r .

Ricardo Sola Suris, Rosmarin und sein ćitherisches Ól. Vf. schildert dic Gewinnung 
von iither. Ól aus Rosmarinus officinalis, wie sie in der Proyinz Jaen (Spanien) 
heute ausgefiihrt wird. Sodann bespriclit er hiiufig yorkommende Fiilschungen des 
Prod. u. ihren analytischen Nachweis. (Quimica e Industria 2. 318—21. 1925. 
Barcelona.) H a n t k e .

R oy Gardner, Das dtherische Manuka-Ul (Leptospermum scoparium.) (Vgl. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 43. 34; C. 1924. I. 2641.) Der bereits friiher beschriebene 
rosenartig duftende Alkohol wurde ais Citronellol erkannt. Dio Ggw. von Zimt- 
siiureiitliylester konnte nicht bestiitigt werden; es handelt sieli yielmehr um Citro- 
nellyl-cinnamat. Es konnte ferner i-Buttersiiure u. ein Sesąuiterpenalkohol nach- 
gewiesen werden. Leptospermol erwies sieh ais einbas. Siiure. Das Sescjuiterpen 
(yorliiufig Manuken genannt) ist seinen physikalischen Konstanten nach identisch 
mit Eudesmen, gibt aber im Gegensatz zu diesem nur ein Monohydrochlorid. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 44. T 528—30. 1925. Dunedin, Neu-seeland.) H e l l e r .

G. Dupont, Die Terpentinole. Vf. erortert kurz die Grundlagen der beiden 
Verff. yon Va v o n  u. von D a r m o is  zur Best. der Bestandteile der yerschiedenen 
Terpentinole nach Art u. Menge, besclireibt kurz seinen Destillierapp. zur Zerlegung 
der Terpentinole in ihre Bestandteile u. gibt eine Zusammenstellung der yerschie
denen Terpentinole u. ihrer Zus. (Buli. de 1’Institut du Pin 1925. Nr. 10. Miirz; 
Ind. chimiąue 12. 486. 1925. Bordeaux.) R O h l e .

Otto Gerhardt, Neue Wege der Technik des Fixierens von Geriichen. Die Be- 
deutung der Fixatore. Sie lassen sieh in natiirliche u. kiinstliche oder in duftende
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u. duftlose Fixatore einteilcn. Die mit Eigenduft yersehenen Stoffe sind neuerdings 
besonders viel yerwendet. Es wird iusbcsondcre auf das Fixiermittel „Protofixin“ 
desYfs. hingewiesen. (Dtsch. Parfiimerieztg. 11. 239—41. 1925. Seifensieder-Ztg. 53. 
4—5. Leipzig, S loneck& C o., A.-G.)? H e lle r .

Charles H. L aw all, Ein 7icucs Eniulsionsmiłieł fiir atherische Ole. Eine 
Mischung von 20% gepulyertem EiereiweiB mit 80 v. H. gepulyertem Wcinstein 
besitzt ein liohcs Emulsionsyermogen fiir Ole achwerer ais W., z. B. Oleum Sassafras, 
Wintergriinol oder Nellcenol. Man bringt 100 ccm dieses Oles mit 1 g Emulsions- 
mittel u. 100 ccm W. zusammen u. sehiittelt 1 Min. kraftig. Fiir ather. Ole, die 
leichter sind ais W ., braucht man 2,5 g Emulsionsmittel. ■ (Journ. Amer. Pharm. 
Assoc. 14. 703—04. 1925. Philadelphia [Pa.], Kescarch-Lab.) D ie t z e .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
W ilh elm  Gredinger, Wie gro (i sollen bezw. diirfen die unbesiimmbaren Ver- 

lustc in einer Rohzucker- resp. gemisckten Fabrilc sein? In einer ganz neuzeitlich 
eingerichteten Fahrik, die vom Vf. geleitet wurde, haben sich in 3 Kampagncn 
(1922/23, 1923/24, 1924/25) die unbestimmbaren Verluste zu 0,38, 0,40 u. 0,50% 
Zucker auf Riibe ergeben. Die beiden ersten Werte sind normal, der etwas hohere 
dritte Wert ist durch starkes Yerderben der Riiben gegen Ende der Kampagne 
(Ende Januar) infolge von Witterungseinfliissen bedingt. In 2 anderen Zucker- 
fabriken haben sich 1924/25 diese Yerluste zu 0,988 u. 1,14% Zucker auf Riibe 
gestellt, was viel zu jioch ist iu auf mangclhaftes Arbeiten beider Fabriken zuriick- 
zufiihren ist. (Ztschr. f. Zuckerind. d. cecliosloyak. Rep. 50. 133—36. 1925.) Ruh.

Paul B ecker, Uber die Entwicklung dej- deutsehen Riihenzuckerindustrie. Ge- 
sehichtlicher tjberblick. (Chem. Apparatur 12. 94—95. 115—16. 1925. Cothen in 
Anhnlt.) R u u l e .

K arl F ólsche, Die Enhuickhmg der Sehioemme bis zur Elfa-Anlage in Riiben- 
zuckerfabriken. Zusammenfassende Betraehtung der Bestrebungen, durch Beseitigung 
yon Riibenhaeke u. Gabel jede Verletzung der Riibe im Fabrikbetriebe zu yerhindern. 
(Chem. Apparatur 12. 95—97. 105—07. 124—25. 1925. Halle-Saale.) ROh l e .

F. N eu w irtll, Uber elektrometrische Feststellung der Yitalitiit des pflanzliclien 
Gewebes und das Messen der Toodzitat einiger Gifte gegeniiber der Riibe. (Vorliiufige 
Mitt.) Zwei Steeher in Form von Messerklingen, der eine aus Zn, der andere aus 
durch geschmolzenes AgCl depolarisiertem Ag wurden in einem schlechtleitenden 
Halter gabelformig befestigt u. in Riibcngewebe eingestochen. Die Stromstiirke 
dieses Elementes, die sich mit den Anderungen des Widerstandes im Gewebe be- 
deutend andert, wird mittels Galyanometers gemessen. Dieser Wideratand sinkt 
mit Abnahme der Yitalitiit; es handelt sich um eine spezif. yitale, auch ohne 
Immersionswrkg. (nach OsTERHO0X, Cambridge) sich einstellende R k. Bei den an- 
gewandten Giften erhohte sich das Leityermogen am schnellsten bei SOs u. NH3, 
dann CS3, A., Chlorpikrin, C02. Dampfe yon Naphthalin, Solyentnaplitha u. a. 
achadigten das Gewebe nicht. (Ztschr. f. Zuckerind. d. cecliosloyak. Rep. 50. 
129— 30. 1925.) R O h le .

J ir i Yondrak, Uber Vcrdnderungen in der Zusammcnscizung gefrorener Riiben. 
Es wurde festgestellt, daB sich in gefrorenen Riiben wahrend des Lagerns der 
Gehalt an Inyertzucker yermutlich infolge Wirksamkeit der Inyertase etwas ver- 
mehrt. In gefrorenen, dann aufgetauten u. nach einigen Tagen wieder gefrorenen 
Riiben findet eine schnellere Inyersion statt. (Listy Cukroyarnicke 43. 555; Ztschr. 
f. Zuckerind. d. cechosloyak. Rep. 50. 130—32. 1925.) R O h l e ,

A. Stutzer, Ertragssteigerungen beim Zuckerriibenbau durch Beizmitłel. Durch 
Beizmittel — bei Uspulun bis zu 33% — wurden Ertrag u. Zuckergehalt der
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Zuekerriiben erheblicli gcsteigert. (B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 497—98. 
1925.) T r ż n e l .

A. Gehring1, TJber die Belcdmpfung des Wurzćlbrandes der Riiben durch Bcizung. 
Die Temp. spielt bei Vegetationsverss. mit gebeizten Riiben anscbeinend eine Rolle; 
ao versagte Uspulun in der Bekiimpfung des Wurzćlbrandes ansclieinend deslialb, 
wcil die Pflanzen infolge der Reizwrkg. des Beizmittels und der hoheren Temp. 
sich so schnell entwickelten, daB N/ihrstoftmangel eintrat. Dadurch wurden die 
Pflanzen so geschwiicht, daB sie fiir Wurzelbrand anfallig blicben. (B ie d . Zentral- 
blatt f. Agrik.-Ch. 54. 498—99. 1925.) T r ĆNEL.

H. S. Paine, B. C. S ib ley  und J. C. Keane, Wasscrstoffionenkonzentration in 
llubenzuckerfabrikssafien. Ein Bericht iiber eine vorlaufige Unters%icliung dariiba• in 
ZuckcrfabriksflUssiglceiten mit einigen Schlufifolgerimgrn. Auszug. Es wurden plan- 
miiBige elektrometr. Messungen der plr u. zum Vergleiche Titrationen der Safte in
2 Rubenzuckerfabriken wiihrend der Kampagne 1923 angestellt, die aber noch 
weitere Unterss. erfordern, um die Yorziigc der elektrometr. Best. der plt sicher 
zu stellen. Thymolblau- u. Thymolplithaleinpapier ist in einigen, nicht aber in 
allen Fiillen geeignet. Die allgemcine Anwendbarkeit solcher Papiere muB erst 
nochniiher untersucht werden (vgl. Faets about Sugar 20. Nr. 33. 15/8. 1925.) (Journ. 
Franklin Inst. 200. 677. 1925.) R U h l e .

A. Herzfeld, Die Priifung der Saftgewinnung mil dem Philipp-Forstreuterschen 
Apparat in der Zuckerfabrik Obernjesa durch das Institut fur Zuckeńndustrie. Es 
wird zuniichst eine Beschreibung der Einrichtung der Zuckerfabrik in Obernjesa, 
sowie des Philipp-Forstreuterschen App. der stetigen Diffusion gegeben u. an- 
schliefiend die Ausfiihrung u. der Ausfall der Priifung dicses App. eingehend be- 
sprochen. Nach den Ergebnissen hat sich der App. ais durchaus betriebssicher 
erwiesen. (Dtsch. Zuckerind. 50. 1621—28. 1925.) RUhle.

A. A. B low sk i und A. L. H olven , Wasserstojfionenkonzentration ais Basis 
der Alkalitatskontrolle bei der Raffination. Zuckerrohsiifte enthalten gewisse Puffer- 
substanzen, welche die Ergebnisse der Alkalitiitskontrolltitration ungiinstig beein- 
flussen. Yft’. schlagen deshalb vor, pn colorimetr. zu bestimmen durch Zusatz von 
Methylrot, Bromthymolblau u. Phenolphtlialein, welche pJf von 4,5—10 anzeigen. 
Ais Vergleich dienen entsprechend gefarbte Celluloidtafeln. Die geringste Sucrose- 
inversion bezw. Glucosezers. findet bei pH 7 statt, so daB es sich empfiehlt, auf 
diesen Punkt durch Behandeln mit Kalklsgg. yon 2° Brix einzustellen. (Ind. and 
Engin Chem. 17. 1263—66. 1925. Crockett [Calif.].) Gkimme.

Sidney M aurice N e a le , Die Elaslizitdt und Zugfcstigkeit von Starkę. Um 
Anhaltspunkte daftir zu haben, wie ais Schlichtmittel verwendete Starken sich 
physikal. yerhalten, wurden reine Stiirkepasten u. Mischungen mit anderen Schlicht- 
oder Appreturmitteln zu diinnen Filmen eingctrocknet u. untersucht. Die ElastizitUt 
eines Stiirkefilms ist im allgemeinen sehr iihnlich der eines ductilen Metalls. Mais-, 
Getreide- u. Sagostarkefilme haben im allgemeinen ident. elast. Eigenschaften. Bei 
niedriger Fcuchtigkeit sind die Filme sproder. Oxydation u. Hydrolyse der Starkę 
oder Zusatz von Sauren oder Alkalien vermindert die Festigkeit. Geringe Mengen 
Seife setzen die Festigkeit weitgehend herab. Glycerin, Ricinusol oder Talg machen 
den Film wcich, sind von diesen Stoffen mehr ais 5% anwesend, so sinkt die 
Festigkeit. Ein Film mit 4,6% Japanwachs ist YerhiiitnismiiBig schwach u. briichig. 
(Journ. Textile Inst. 15. T. 443—52. 1924.) SOv e r n .

Hanns Eckart, Eine Bestimmungsmęthode von Starkę in Pektinsdftcn. (Chemie 
d. Zelle u. Gewebe 12. 243—47. 1925. — C. 1925. II. 2106.) Sp ie g e l .
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XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
W alter Obst, Zur Chemie der Fette und Ole. Dic Arbeiten von E ib n e r  u .  

scincn Mitarbeitcrn baben die Kenntnis iiber Chemie u. malteclinisches Yerh. yieler 
Ole sehr gefordert, was an Beispielen dargetan wird. (Allg. Ol- u. Fett-Zrg. 22. 
700—01, 728. 1925. Altona-Babrenfeld.) H e l l e r .

P. M artell, Zur Geschichte der Seifensiederei in Wiirttcmbcrg. Geschichtliches, 
insbesondere uber das Zunftwesen. (Seifensieder-Ztg. 52. 965—67. 1925.) H e l l e r .

C. Stiepel, Uber die Untersuchung von Katalysatorfett. (Vorlaufige Mitteilung.) 
Bei Verss., das in Katalysatorriickstiinden yorhandene Fctt dureli direkte Verseifung 
zu gewinnen, wurden in den Unterlaugen groBere Mengen (bis zu 1,8%) briiun- 
lieher, zalifliissiger Fettmassen gefunden, die sich ais Oxyfettsiiuren mit niedriger 
Jodzahl u. hoher SZ. erwiesen. Im Ausgangsmaterial waren sie nicht yorhanden, 
miissen sich also bei Hydrierung gebildet liaben. Naeh N o r m a n n  kann im II 
yorhandener O die durch den Katalysator adsorbierten liochmolekularen Fette oxy- 
dieren u. dadurcli zur B. der Oxyfettsiiuren Veranlassung geben. (Seifensieder-Ztg.
52. 967—68. 1925. Berlin.) ' H e l l e r .

F. H. Rhodes und J. D. Cooper, jr., Einflufi von gelben und braunen Eisen-
oxydfarben auf den Verlauf der Oxtjdation von Leinol. Die Verss. ergaben, daB 
Oclter die Troeknung zunSclist yerlangsamt, spater beschleunigt. Vff. fiihren dies 
darauf zuriick, daB der Ocker zunachst vom Ol adsorbiert wird, spater bilden sich 
katalyt. wirkende Eisenseifen. . Gebrannte Sienna u. Umbra sind yon geringer 
Einw. auf den Anfaiig der Osydation, spiiter findet Beschleuuigung statt durch 
sekundare B. yon Mn-Verbb. aus dem Mn-Gehalte des Farbstoffs. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 1255—57. 1925. Ithaea (N. Y.].) G r im m e .

W . G., Aufarbeitung der Abfalle von kaUgeriihrten Kolcosolseifen. Dies geschieht 
ani einfachsten auf halbwarmem Wege. Bedingung ist yollstiindige Lsg. der Stucke. 
Mit Lauge von 30° Be wird dickgesotten u. alsdann mit 30-gr;idiger K2C03-Lsg. 
verd. Weitere seifensieder. Einzelheiten iiber Fiillungen sowie Abrichtung. (Seifen- 
sieder-Ztg. 52. 947—49. 1925.) H e l l e r .

J. L ieblein , Glanz und Geschmcidigkeit bei pilierien Feinseifen. Hoher Glanz 
berulit auf Wasserarmut. Der hierdurch bedingte hohere Druck in der Strang- 
presse yermiudert dic Gesehmeidigkeit, wenn die Zus. uneinlieitlich ist. Vf. gibt 
Iiinweise auf richtige Handhabung, Zu trockue Seife wird dureli Zusatz frischer 
Grundseife korrigiert. Zu hoher Gehalt des Ansatzes an Cocosol ist yerderblich. 
Maximum 12%. Harzzusiitze oder Mityerwendung von Casein sind gleiclifalls 
empfelilenswert. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 689—90. 1925.) H e l l e r .

G. K nigge, Dic Herstellung der Grundseife fiir die Feinseifenfabrikation. Eoh-
stoffe, Ansatz, Vorreinigung u. Arbeitsgang sind kurz beschrieben. (Allg. Ol- u. 
Fett-Ztg. 22. 712-13 . 727—28. 743—44. 755—56. 1925.) H e l l e r .

E osa lie  M. Cobb, Einige Allerungserseheinwigen an Seifenlosungen. Die Ver- 
anderlichkeit der Emulsionsfiihigkeit, das ist das Verh;iltnis der Aquiyalente 
N aC l: Na-oleat, bei dem eben Aussalzung stattfindet, u. der Schaumkraft von Na- 
oleatlsgg. mit dem Alter wird unter exakten Bedingungen untersucht. Temp., C02 
u. in geringerem Grade O sind liierauf von EinfluB. Die Emulsionsfiihigkeit ver- 
iindert sich innerlialb einer Stde. um 10%, die Schaumkraft einer Lsg. yon Ilandels- 
seife bis zu 25% innerhalb '/a Stde. Wurden die Yerss. iiber 12 Stdn. ausgedehnt, 
so zeigte sich ein period. Fallen u. Wiederansteigen der Emulsions- u. der Schaum- 
kraftgroBen, das auBerhalb der Fehlergrenzen liegt. Dies ist wielitig fiir yergleicliende 
Unterss. yerschiedener Stoffe, da unter Umstiinden Maxima u. Minima in Parallele 
gesetzt werden. Die Erkliirung fiir das Altern wird in fortschreitender Hydrolyse
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der Lsgg. gefunden. (Ind. and. Engln. Cliem. 17. 1134—35. 1925. Cambridge, Mas- 
sacbussets.) H e l l e r .

Ad. W eit er, Uber Verseifung unter Druck. Aus eigner Erfahrung teilt Vf. 
melirere Bedenken gegen die von L o f f l  empfohlene Druekverseifung mit. Mit- 
teilungcn, wie dennoeh bei 3 at die Verseifung gelingt. Die Kosten dieses Verf. 
sind jedoch nieht viel geringer ais die der n. Verseifung. Vf. empfiehlt Verseifung 
in groiien offenen GefiiBen mit naelifolgendcm Durehpumpen der Seife durch cr- 
hitzte Rohrschlangen bei 150°. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 685—86. 1925. 
Crefeld-Bheinhafen.) I I e l l e k .

3. A ., Palnikernolfettsaure und Iiokosblfcttsdurc. Sie entstammen meist der 
Kaffination der betr. Ole. Erorterung der ihre Qualitat bedingenden Umstiinde.
(Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 673—74. 1925.) H e l l e r .

R udolf Deckert, Ncuere Verwendungsgebiete des Trichlorathylens. Nach Vf. 
beanstandet man die Zersetzlichkeit des Tri heute nieht mebr. Durch seine hohere
D. u. Kp. ist es dem CS2 u. dem Bzu. iiberlegen. Vorselnift zur Darst. einer 
alkoh. Na-Scifenlsg., die mit Tri eine in W. in jedem Yerhiiltnis 1. Emulsion gibt. 
Dieses „wasserlosliehe Tri“ findet in der Textilindustrie ausgedehnte Yerwendung, 
ferner zu Reinigungszwecken der verschiedensten Art. (Seifensieder-Ztg. 52. 975 
bis 976. 1925. Miinehen.) H e l l e r .

S. A., Oxydierte Trane fiir die Lederindustrie. Sie werden von der Ilaut sehr 
leicht aufgenommen. Ihr Emulgierungsyermogen ist groBer ais das der Bohtrane. 
Besehreibung ihrer Gewinnung, der Yerwendung u. Angabe einiger erprobter Vor- 
schrifteu fiir Degras-kompositiouen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 22. 688—89. 1925.) H e .

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

D. Anthony-Langsdale, Wasserdichtmachen von Geweben. Die hierfur ver- 
wendeten Mittel werden besprocheu. Heryorgehoben wird ein Yerf., nach welchem 
Wolle gcclilort u. danaeh mit Seifen behandelt wird u. ein anderes, welches kolloi- 
dale A12(OH)0-Lsg., MgSO., u. Seifen benutzt. (Journ. Tcxtile Inst. 15. P. 598—602.
1924.) SOVERN.

F. Tara&oire, Selbstcntzundung von Baumwolle, die mit Mrnisfarben oder den 
zu ihrer Herstellung dienenden Sto/fen imprngniert ist. Verss. mit verscliiedenen 
Olen, Yerdiinnungsmitteln u. Fasern werden mitgeteilt. (Rev. des produits chim. 
28. 689—91. 1925.) SU\t?rn.

F rederick  Thomas Peirce, Der Einflufi der Feuchtigkeit auf die elastischen 
Eigenschaften roń Baumwolle. Die Stan-heit roher Baumwollhaare bei 20n. 
Schieankmgcn in der Starrheit bei 20°. Die Starrheit des Haares wurde bei ver- 
sehiedenen Feuchtigkeitsgehalten bei 20° gemessen. Die Beziehung zwischen Starr- 
heit u. Feuchtigkeit wird durch eine s-formige Kurve veranschaulicht, der Wert bei 
100°/o reiativer Feuchtigkeit ist weniger ais '/o von der bei trockener Luft. Wasser- 
dampf in der Luft beeinfluBt die elast. Eigenschaften der Baumwolle nur indirekt, 
die direkte Ursache ist die absorbierte Feuchtigkeit. Temperaturerhohung setzt die 
Starrheit bei konstanter Feuchtigkeitswiederaufnalime lierab, das wird nur teilweise 
ausgeglichen durch Abnahme der absorbierten Feuchtigkeit, wenn die relative 
Feuchtigkeit konstant bleibt. Schwankungen in der Starrheit beruhen bei den 
einzelnen Haaren hauptsiichlich auf yerschicdener Ilygroskopizitfit. (Journ. Textile 
Inst. 15. T. 501—18. 1924.) SC v e r n .

Constance B irtw ell, Douglas A. Clibbens und Bert P. R idge, Die chemische 
Analyse von Baumwoll-Oxycellulose. I. (Vgl. Brit. Cotton Indus. Research. Assoc., 
Shirley Inst. Mem. 2. 227; C. 1924. II. 2713.) Die Bezieliungen von Cu-Zahl,
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Metliylenblauabsorption u. Yiscositiit zur Reinheit des durch Abkoehen u. Bleichcn 
erzielten WeiB, zur Bestiindigkeit des WeiB, zu der Mogliehkeit, gleiclimiiBige 
Fiirbungen zu erzielen, zum Fehlen von Eigenschaften, die die Echtheit der Farb
stoffe herabsetzen konnen u. zu moglichst geringer Festigkeitsabnahme werden be
sprochen. (Journ. Textil Inst. 16. T.' 13—52. 1925.) SOy e r n .

F e lix  Driessen, Augenblickliche Schwćichung der Baumwollgewebe durch Dehy- 
dratisienmg bd erhohter Temperatur. Mit Na-Ci trat u. Al-Acetat bedruckte Stiieke 
zeigten sich nach Behandlung iu der Mansardę augenscheinlich stark angegriffen. 
Bei der einige Zeit spater vorgenommcnen Unters. auf dem Schopperschen Dynamo - 
meter ergab sich, daB keine Schwiichung vorlag. Bei weiteren Verss. wurde ge
funden, daB die Festigkeitszalilen weitgehend yon der Feuclitigkeit u. der Temp. 
abhSngig sind. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 91. 475—78. 1925.) StlYERN.

John B. Speakm an, Dic Dehnbarkeit der Wollfaser. Die Dehnbarkeit vou 
Wolle in Luft, die mit Wasserdampf bei 16° gesiitt. ist, ist konstant. Die 
prozent. Dehnbarkeit ist 69,8 4: 0,17. (Journ. Testile Inst. 15. T. 529 — 32.
1924.) Su Y ERN.

H. Prelinger, Mcftinsirumenie bei der fabńkmafsigen elektrolytischen Alkali-
chloridzerlegung. Bei Besprecliung des Wirkungsgrades der Elektrolytanlagen wird 
darauf hingewiesen, daB die "Wirtsehaftliclikeit einer Anlage nicht allein durch den 
Amperewirkungsgrad gegeben ist, sondern daB auch die Energieausbcute zu be- 
riicksichtigen ist. Notige MeBinstrumente sind ein selbstregistrierender Kilowatt- 
zahler fiir Drelistrom, je Umformeraggregat ein Volt- u. Amperemeter, je Umformer- 
aggregat ein Glcichsfrom-Kildwattmeter, je Aggregat cin Gleichstrom-Ampere- 
Stundenzahler. (Zellstoff u. Papier 5. 401—03. 1925. Gratkom-) S O y e rn .

Ism ar Ginsberg, Die in der Papierindustrie verioendeten Farbstoffe. Die sauren,
bas., S- u. direkten Farbstoffe werden besprochen. (Rev. gen. des Matióres colo- 
rantes etc. 1925. 261—63.) SO v e r n .

B,obert F ischer, Bemerkungen zu dem Aufsatze von E. Beri und W. Pfann- 
miiller „Die Entfernung der Druckcrschwarzc von Altpapier.“ Die von B e r l  u. 
P f a n n n O l l e r  (S. 271) yorgesclilagene Aufarbeitung wurde mit auBerordentlichen 
Kosten verbundcn sein. Fiir Zeitungsdruckfarben kamen in der Vorkriegszeit u. 
kommen heute nur Harzfirnisse in Frage; Teerprodd. waren nur in der Kriegs- u. 
Nachkriegszeit iiblich. (Ztsclir. f. angew. Ch. 38. 1160—61. 1925.) J u n g .

F riedrich  H uth , Ilerstellung melierter und marmorierter Papicre auf der 
Papiermaschine. Besprecliung yerschiedener Verff. nach der Patentliteratur. (Zell
stoff u. Papier 5. 440—43. 1925.) StrYERN.

E. H oyer, Uber die stufenwdse Sortierung des Holzschliffes. Ein amerikan. 
Yerf. ist beschrieben. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieure 716—17. 1925.) SOYERN.

Y ittore B,avizza, Celluloidindustrie in Italien. Eingehende Beschreibung der 
Celloidinfabrik vou Castiglione Olona an der Hand sehr instruktiyer Bilder. (Giorn. 
di cliim. ind. ed appl. 7. 576—80. 1925.) G rim m e .

H. P ostl, Yulkanfiber - Fabrikation. Die Fabrikation ist in allen Einzelheiten 
beschrieben. (Papierfabr. 2-3. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In
genieure, 709—13. 1925.) S u y e r n .

P, M. Hoffmann Jacobsen, FestigJceitspriifungen von Zellstoffen. (Vgl. R ieth , 
Papierfabr. 23. 525; C. 1925. II. 2328.) Die NullreiBlange nimmt durch die Mahlung 
des Stoffs im Ilollander im Anfang sclmell zu u. sinkt dann langsam ab. Es wird 
erortert, weshalb man nicht masimale Null-ReiBliinge ais Norm nimmt. (Papier
fabr. 23. Yerein der Zellstoff- u. Papier - Chemiker u. -Ingeniere 717—18.
1925.) SOy e r n .
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Carl Gr. Schwalbe, Die Bestimmung der Alpha-Cellulose. (Vgl. Papierfabr. 23. 
477; C. 1925. II. 2329.) Dic Ergebnissc der Waentigsehen, Jentgenselien, der 
Kommissionsmethode u. dreier aus Fabriklaboratorien stammender Methoden werden 
mitgeteilt. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
697—705. 1925. Eberswalde.) S0VERN.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. W . F oos, Beitrage zur Klarung der Briketticrung der Braunkohle. Vf. be- 

reehnet den mittleren spezif. Druek bei B. eines Braunkohlenbriketts in der Brikett- 
presse zu 400 kg/qcm, maximal zu 1200 kg/qcm. Einem 0,5 kg Brikett werden 
ca. 8,04 WE. zugefuhrt, das bedeutet Temp.-Erhohung der Brikettmasse um 42,6°. 
Die Brikettkolile, welche mit 40° in den PreBklotz gelangt, erwiirmt sich auf 
ca. 82,6°, in der iiuBeren Glanzschicht des Briketts bis iiber 250°, so daB partielle 
Vcrkokung u. Umlagerung des Teers u. W.-Gelialtes zwischen Glanzhaut u. Kern 
stattfindet. Exakte therm. Yerss. hieriiber fehlen. (Braunkohle 24. 753. 1925.) N e u s z .

Czerniak, Ncuzeitliche Gesichtspunkte fiir dic Aufbereitung und Verwertung von 
Feinkolile. Besprechung neuzeitlicher Aufbereitungsmethoden von Kohlengrus u. 
Kohlenstaub. (Berg- u. huttenmiinn. Jahrb. Leoben 1925. S. 1; Gluckauf 61. 1632 
bis 1634. Ref. W O s t e k .) E n s z l in .

Gustav M iiller, Universal-Gasivasch-Luftreinigungs- wid Trockenkolonne. Die 
vor mehreren Jaliren von S p a n g  konstruierten Zweikammer- u. Vierkammertiirme 
werden mit Normalschliffen versehen, so daB die Kammern in jeder beliebigen Zu
sammenstellung yerwendet werden u. einzeln crsetzt werden konnen. Der App. 
(Lieferant: G ustav MttLLER, Ilmenau i. Thiir.) kann auch zur Entw. kleiner Gas- 
mengen u. gleielizeitiger Reinigung yerwendet werden. (Chem.-Ztg. 49. 1056. 1925. 
Ilmenau i. Thiir.) J u n g .

Sven Oden, Torf und Torfpróblcmc in Schiceden. Es wird die Entsteliung der 
Torflager, die Konst. u. chem. Zus. des Torfs, sein Verh. beim Trocknen u. Pressen, 
sowie beim Verkoken behandelt. (Fuel 4. 505—27. 1925.) E n s z l in .

E. B ottin i, Uber Humusphosphate. GemiiB dem Vorsclilage D u m o n ts  wurden 
50 g Torf mit 250 ccm 2%ig- KOH mehrere Stdn. unter ofterem Umruhren stehen 
gelassen, die FI. auf 500 ccm auffullen u. iiltrieren. 200 ccm Filtrat mit 200 cem 
Monoealciumphosphatlsg. (0,2867°/0ig.) yersetzen, braunen Nd. bis zur neutralen Rk. 
ąuswasclien, trocknen. Das Prod. enthielt 5,98% Gesamt-P20 5 u. 3,19°/„ N. Wieder- 
holung desTers. mit typ. Humusbestandteilen ergab bei reiner Humussiiure, Croton- 
saure, Zimtsiiure keinen Nd. von P20 6-baltigen Prodd., wahrend mit Guanin u. 
IIypoxanthin geringe weiBe P20 5-haltige Ndd. auftraten. Auch die anorgan. Basen 
des Humus wirkten negatiy, so daB angenommen werden muB, daB die B. yon 
Humusphospliat ausselilieBlich auf Absorptionswrkg. der kolloidalen Huniussubstanz 
beruht, wobei kein wohldefiniertes chem. Prod., soudern eine ungleichmiiBige 
Mischung aus Calciumhumat, Dicalciumpliosphat u. Tricalciumphospliat entsteht. 
(Annali Chim. Appl. 15. 358—62. 1925. Turin.) G r im m e .

Edward H. Zeitfuchs, Thermische Ausdelmung von kalifornischen Petroleumolen. 
Da kaliforn. Petroleum lioherc Thermalausdehnung hat ais die Ole aus anderen 
Distrikten, so reichen die ublichen Tabellen bis 100° nicht aus. Vf. hat die Werte 
bis ca. 400° experimentell bestimmt u. teilt diese iu Zahlen- u. Kuryentabellen mit. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 1280—83. 1925. Richmond [Calif.].) G r im m e .

J. B. H il l  und S. W. Ferris, Beziehungen zwischen Siedepunkt und einigen 
anderen Eigenschaften von Petroleumprodukten. Die Werte der Yakuumdestillations- 
probe in Vergleicli gesetzt zu Viscositat, I), u. nD geben typ. Kuryen fiir die 
einzelnen Petroleumarten, wodurch sich die yerscliiedenen Sortcn gut untersebeiden
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lassen. Kuryentabellen im Original. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1250—52. 1925. 
Philadelphia [PA.].) Gr im m e .

J. Marcuason und W . Bauerschafer, Kałalytische Bildung von FJrdolkohlen- 
wassersłoffen aus Fetłen. Die Umwandlung der Fette erfolgt schon bei weit 
niedrigeren Tempp., ais M a il h e  (C. r. d. 1'Aead. des sciences 177. 202; C. 1923. 
IV. 503) sie anwandte. Das von ihm erhaltene Gemiseli ist ein sekundiires Zers.- 
Prod.; primiir entstehen schwere Ólc. Nach dcm Erhitzen von Leinol oder Talg 
mit Kieselgur oder NaCl am RuckfluBkiihler nicht iiber 300° bestand das Unycr- 
seifbare aus gesiitt. u. ungesatt. KW-stoffen, enthielt nach der Aeetylzahl AA. u. 
nach der Aeetylzahl der hydrierten Prodd. noch Ketone. Bei der fraktionierten 
Dest. gingen bis 300° 18°/0 Petroleum iiber. Gegeniiber den naturlichen Mineral- 
olen weisen die Kunstprodd. hoheren Gehalt an ungesatt. KW-stoffen, AA. u. 
Ketonen auf. (Chem.-Ztg. 4 9 . 1045. 1925. Berlin-Dalilem.) J u n g .

Jacąue C. M orrell und Gustav E gloff, Sclmefclsaureabsorption und Jodzalden 
von vcrschiedenen Petroleumproduktcn und von Crackdestillaten daraus. Zur Best. 
der H2S04-Absorption wurden 5 ccm Ol mit 4 ccm H2S 04 (D. 1,84) in einem 
10 ccm-Rohre mit Einteilung geschiittelt u. darauf zentrifugiert. Ablescn der Holie 
der beiden Schicliten. Die Jodzahlcn wurden nach H a n u s  bestimmt. Zablreichc 
Bestst. ergaben, daB die H 2SO.,-Absorption schnell brauclibare Werte zur Best. des 
Gelmltes an ungesatt. KW-Stoffen gibt. Die zahlreichen Tabcllen sind im Original 
einzuselien. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1259—61. 1925. Chicago [111.]. G r im m e .

Manfred D nnkel und Myron H eyn, Welclic Aussichłen bictct das Bergin- 
verfahren fur die deutsche Ólversorgung’t Yon den in Deutschland ublichen Yerff. 
zur Gewinnung yon Mineralolen aus Kolilc bietet das Bergbwerf, Yerfliissigung 
der Kohle nach B e r g iu s , bei weitem die besten Aussichten. Durchschnittlich 
yerhalt sieli die Menge 11. Brennstoffe aus Kohle beim Verkoken, Verscliwelen u. 
Berginyerf. wie 2,5 : 8 : 45. AuBerdem liefert gerade das Berginverf. Ole von 
giinstiger Qualitiit. Die Menge besonders der lioclisd. Plienole, die den Urteer 
wertlos machen, ist nur gering. AuBerdem sind 60—70% der Plienole Carbolsiiure 
u. Kresole, die am eliesten teebn. Yerwendung finden. Die wertyollsten niedrigsd. 
Denaturierungsbasen fehlen allerdings ganz, dafiir machen jedoch in der Anilin- 
Toluidinfraktion die primiiren Basen etwa */3 aus. Die Neutraliile sind yorwiegend 
aromat., Cumarone u. Indene fehlen, u. die Menge der polymerisierbaren u. ver- 
harzenden Verbb. tritt gegeniiber anderen Tceren stark zuriick. Der S-Gehalt der 
Neutraliile ist gering. Die Berginijlbenzine sind eine gute Ergiinzung des Kokerei- 
bzl., sie sind besonders wertyoll fiir den Motor. Die nachsthoheren Fraktionen 
sind durch niedrigen Zundpunkt u. holien Ileizwert fiir den Verbrennungsmotor 
geeignet. Leuehtole liefert das Berginyerf. nicht. Die yiscosen lioclisten Fraktionen 
scheiden neben etwas Paraffin einen krystallinen Eiickstand aus (Carbazol, 
Plienantbren, Anthracen etc.). Diese Substanzen mogen yielleicht aus dem zur 
Ilerst. des Pasteols benutzten Ol stamnien. Vff. baben nur 01 aus einer einzigen 
Kohle mit einem einzigen Pastećil untersucht. Die Aufarbeitung der hochsten 
Fraktionen auf Schmierole ist yorliiufig schwierig, u. der Kaffinationsyerlust ist 
groB. Dabei wird nicht die Qualitiit yon Mineralschmierolen erreicht. — Wenn 
auch das Rk.-Prod. wasserstoffreicher u. sauerstoffarmer ist ais die Ausgangs- 
substanz, so lialten Yff. die Bezeichnung „Hydrierung" fiir das Berginyerf. nicht 
fur richtig, da keine Anlagerung von II an aromat. Bindungen stattfindet. (Natur- 
wissenschaften 13. 1021—24. 1925. Breslau.) JosErHY.

Hans C. Staeger, Methoden zur Priifung von Transformałorenolen. Krit. Be- 
sprecliung der yerschiedenen angewandten Priifnngen zur Wertbest. yon Trans- 
formatorenolen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1272—75. 1925. Baden [Schweiz].) Gri.
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—, Filier fiir Schmierbl. Es werden an Haud von 3 Abbildungen die von 
H e l e -Sh a w  erfundeneu Stream-Linefilter erortert, die von der Stream-Line Filter 
Company, Ltd., 64, Victoria Street, Westminster, SW. 1, gebaut werden. Diese 
Filter eignen sieli bcsonders fiir Ole, die C-Teilclien in kolloidaler Verteilung ent
halten, u. besonders bei Diesel- u. anderen Innenverbrennungsmaschinen abfallen. 
(Brewers Journ. 61. 552—53. 1925.) RO h l e . ■

R affaełe Ariano, Die Antidetonanlien. An der Hand des umfangreichen 
Schrifttums beselireibt Yf. die Yorgiinge, welehe das Klopfen von Automobilmotoren 
auslosen. Die yerachiedenen empfohlenen u. erprobten Gegenmittel werden be- 
sprochen, desgl. die Theorien ihrer Wirksamkeit. (Giorn. di Chim. ind. ed appl.
7. 573—75. 1925.) G r im m e .

J. H. Erydlender, Tctradthylblei. Seine Verwendung ais Antiklopfmittcl in 
Explosionsmotoren. Die yersehiedenen, gegen das Klopfen des Motors vorge- 
sehlagenen Mittel werden besprochen. Angaben iiber Herst. von Tetraiithylblei 
u. Theorie der Antiklopfmittel. (Rev. des produits chim. 28. 685—88. 1925.) SOv.

Arthur Lazar, Uber schwefclhaltige Kohlemoasserstoffole. Yf. erortert kurz das 
Y. schwefelhaltiger KW-stoffe u. dann die Best. des S in KW-stoffolen, wofur das 
Verf. von I I e s l in g a  (Chem. Weekblad 22. 98; C. 1925. I. 1927) empfohlen wird, 
das vom leiclitesten Bzu. bis zum Asphalt mit gleicher Zuyerlassigkeit angewendet 
u. in sehr kurzer Zeit ausgefuhrt werden kann. (Asphalt- u. Teerindustrie-Ztg. 25. 
964—65. 1925. Sep. Berlin-Friedenau.) RU b l e .

E. S. Squire, Schwefel im Petroleum. Eine neue analglische Methode. Der 
Gehalt an S in den Olen wird durch Durclileiten der Verbrennungsgase durch 
10 eem einer VIGO"13 .-Lsg. von Na^CO., mit einem Gehalt von 3,5 g KJOa u. 25,0 g 
KJ pro Liter bestimmt, welclier auBerdem noch einigc Tropfen einer Starkelsg. 
zugegeben werden. Das Ol, welches nieht niehr ais 0,25% S enthalten soli — bei 
hoheren Konzz. wird eine 'lM-n.-hsg. Na2C03 mit 3,28 g K J03 u. 37,7 g KJ pro 
Liter yerwandt — wird in eine Lampe eingewogen, angeziindet u. die Flamme auf 
nichtleuchtend eingestellt. Ein angegebener App. gestattet nun die Verbrennungs- 
gase durch die Lsg. zu leiten. Den Vers. liiBt man so lange gehen, bis die Lsg. 
eben beginnt, sich unter B. von Jodstitrke blau zu farben. Das unyerbrauchte Ol 
wird zuriickgewogen u. aus dem 01verbrauch der Gehalt an S errechnet. (Chem. 
Trade Journ. 7. 692. 1925.) E n s z l in .

Max Pernecker, Zur Bestimmung von Wassersto/f und Metlian im Leuchtgas. 
Im Gegensatz zu S t e u e r  (vgl. S. 800) erzielt A7f. durch gemeinsame Verbrennung yon 
CO, CIIt u. 1I.2 geniigend exakte Resultate, bei denen der errechnete Heizwert von 
dem nach J u n k e r  bestimmten um liochstens 20 Calorien differiert, bei einem n. 
Leuchtgas mit hochstens 6% CO. (Chem.-Ztg. 49. 1073. 1925.) J u n g .

E. Ott, Zur Bestimmung von Wassersto/f und Metlian im Leuchtgas. (Vgl. St e d e r , 
S. 800.) 1. Es ist leicht, CO u. II,, zusammen bei 300° mit Os iiber Pt quantitativ 
zu yerbrcnnen, ohne daB 6 'iT , mitverbrennt, Das Yerf. erfordert l ig  ais Sperrfl. 
zur Vermeidung yon Verlusten an CO.,. 2. Fiir techn. Arbeiten empfiehlt sich die 
Absorption des CO mit CuCl u. Yerbrennung des H2 bei 300°, des CH4 bei Rot- 
glut. 3. Die Verbrennung iiber CuO ist ebenso gut u. beąuemer. 4. Die gemein- 
sehaftliclie Vcrbrennung yon l l 2 u. CH4 mit 0 2 iiber Pt oder CuO liefert un- 
genauere Werte ais 1 aucli mit Hg ais Sperrfl., weil die Verluste an C02 mit dem 
Partialdruek wachsen (Diffusion durch Sehlauche, Absorption durch Cu u. CuO). — 
Gegeniiber P e r n e c k e r  (yorst. Ref.) hat S t e u e r  reclit; die Vcrbrennung aller 3 Be- 
standteile zusammen liefert die schlechtesten Resultate. Selbst fiir reines Leuchtgas 
ist 6% CO yiel zu niedrig. Der Yergleich mit dem gefundenen Heizwert ist nieht 
beweiskriiftig, weil bei der Berechnung der genaue Gehalt an Bzl,, Athylen u.
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Athan unbekannt ist. Beweis licfert nur die Analyse genau beltaunter syntlie- 
tischer Gemische. (Chem.-Ztg. 49. 1073—74. 1925.) J u n g .

W ilh elm  Steuer, Zur Bestimmung von Wasserstoff und Methan im Leuchtgas. 
Erwiderung an P e r n e c k e r  u . O t t  :(vorst. Reff.). Das Verf. ist mit reinen Gasen 
nachgepriift worden. Die Ergebnisse crscheinen demnfichst. (Chem.-Ztg. 49. 1074.
1925.) J u n g .

XX. SchieO- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
L. Birckenbach und W . R órig, Versućhe zur Anderung der Brisanz vou 

Sprcngstoffen. Es wurde untersucht, ob dureli Misehkrystall- oder Doppclsalzbildung 
die Brisanz der Sprengstoffe beeinfluBt wird. Zu diesem Zweck yersucliten Vff., 
ob Bleiazid, Pb(N3)2 (MoL-YoL 60,72) mit Pb Cl, (Mol.-Yol. 47,20), PbBrt (MoL-Yol. 
55,52), Pb.L (Mol.-Vol. 74,85), Pb[CNOk, Pb(CNS), (Mol.-Vol. 84,55), Ag Cl (Mol.- 
Vol. 24,18) Mischkrystalle oder Doppelsalze bildet. An Stelle des Pb(N3)2 kann 
auch Ca(Ns)it Sr(N3\  (MoL-Yol. 73,85), 5a(jNr3)2-J5TsO oder AgNs treten. Die kleinste 
Molvolumdifferenz besitzt das Pb(N3)2 mit PbBr,. In dem untersuchten System 
erfolgte nic Mischkrystallbildung. Zur Unters. des Systems Ag N3-Ag Cl wurden im 
Dunkclraum Lsgg. von NaCl u. NaN3 u. NaCl -j- NaN3 in gleichen Mengen mit 
solchen von A gN 03 gefallt, die Ndd. gut ausgewaschen, in wss. NH3 gel. u. das 
NH3 verdunstet. Mischkrystalle bilden sich ebensowenig, wie im System Pb(N^t- 
Sr(N3)2, welche auf 3 Wegen — durch Ausfallen durch Diffusion einer Lsg. von 
Sr(N3)2 in eine solche von Bleiacetat; langsame fraktionierte Fiillung; Lsg. von 
Pb(N3)2 in einer h. Lsg. von Sr(N3)2 u. Bleiacetat — untersucht wurde. In den 
Systemeu Pb(Ns),£-PbCL u. Pb{N^-PbBr., wurde Doppclsalzbildung festgestellt. Ge- 
trocknete Ndd. des Doppelsalzes von Pb(N3)2 mit PbBr2 explodierten mit einem 
10 kg Fallhammer aus 100 cm Hohe nicht mehr, wahrend das Doppelsalz mit PbCL 
mit demselben Hammer aus 65 cm Hohe u. reines Pb(N3)., mit einem 2 kg Hammer 
aus 35—40 cm Ilohe bereits explodiert. Das Doppelsalz mit PbCl., enthalt etwa 
50°/o PhCl2, das mit PbBr2 etwa 50% PbBra. Die Krystalle des ersteren wurden 
gemessen. Es sind klar durehsichtige, lange, monokline Nadeln mit a : b : c =
1.2347:1:1,7177 u. fl — 101° 4' nach Unterss. von R a m d o h r . (Die PreuB. Berg- 
akademie zu Clausthal. Festschrift. 1925. 124—35. Sep.) E n s z m n .

G. St. J. Perrott, Eigenschaften der Sprengstoffe mit fliissigem Sauerstofl'. Das 
Bureau of Mines hat Unterss. iiber die Faktoren angestellt, die die Lebensdauer 
der Patronen, die mit fl. 0 2 gefiiilt sind, beeinflussen u. die Beziehungen zwischen 
Explosionsstśirke u. 0 2-Gehalt bei verschiedenartigem Kohlezusatz u. bei ver- 
sehiedenen Ladediehten zu erforschen gesucht. Folgende SchluBfolgerungen konnen 
aus den Unterss. mit L. O. X. Patronen gezogen werden: 1. Mischungen, die grobe, 
nichtabsorbierende Teilchen enthalten wie Kohlenstaub, detonieren niedrig zwischen 
1000—3000 m/sec., 2. Mischungen mit Ol u. Kieselgur bei rund 3200 m/sec.
3. Mischungen mit 01 u. MgC03, die bis zu 40% Ol enthalten, bei rund J000 m/sec. 
Die Starkę der Detonierung wird durch die Feinlieit der Bestandteile bestimmt, 
z. B. detoniert eine Mischung aus 20% LampenruB u. 80% Holzstoff bei 4800 m/sec., 
wShrend LampenruB allein zwischen 4200 u. 5000 m/sec. liegt, steigend mit der D. 
von 0,23—0,32. Bei Anwendung von GasruB steigt die Starkę auf 4900—6200 m/sec. 
mit steigender D. (Mining and Metali 6. 618—19. 1925. Pittsburgh, Pa.) W i l k e .

J. E. Crawshaw und G. W . Jones, Ein Apparat zum Studium der Gase von 
Explosivstoffen, welche im geschlossenen Baum uerpuft sind. Es werden die friiheren 
Verss. zur B est der Zus. der Explosionsgase besprochen. Vff. haben einen um- 
fangreichen App. zusammengestellt, welcher gestattet, Ladungen, wie sie in der 
Praxis angewandt werden, ohne Gasverlust zur Explosion zu bringen u. die ent-
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standenen Gase zu untersuchen. (Engin. Mining Journ. Press. 1 2 0 . 965—67. 
1925.) E n sslin .

Domenico Lodati, Zum Thema: 'Einflufi des Sonnenlichts auf Triniirotoluol. 
Im Gegensatz zu K ra u z  u . T u r c k  (Ztschr. f. d. ges. SehieB- u. Sprengstoffwesen 
2 0 . 49: C. 1925 . II. 375) fuhrt Vf. die Zers. von Triuitrotoluol unter dem EiufluB 
von Sonnenlieht nicht auf Oxydationsvorgiinge sondern auf interne Umlagerungen 
verhunden _mit.N-Verlust zuriick. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 572. 1925. 
Pavia.) G r im m e .

H. B. Dunnicliff, Die Bestimmung von Sulfaten in Schiefibaumwolle. (Gun- 
COTTON). Nach eingehender Erorterung des Verf. an Hand der angestellten Unterss. 
wird folgende Ausfiihrungsart ais beste empfohlen: Man erwarmt 5 g  der Probe 
vorsichtig mit 50 ccm A. R. H N 03 (D. 1,400) auf dem Wasserbade bis zur Lsg., 
gibt nach dem Abkulilen 1 g NaC10s zu, dampft auf einem Sandbade zur Trockne
u. erhitzt den Riickstand im Luftschranke bei 120° '/2 Std. Man beliandelt den 
Riickstand mit 20 ccm A. R. HC1 u. 0,5 g NaC103 u. dampft wieder, wic oben, im 
Sandbade zur Trockne u. erhitzt auf 120° '/a Std. Dies in HC1 Aufnehmen u. 
Trocknen wird 2 mai wiederholt. Den Riickstand behandclt man dann nochmals 
mit 20 ccm HC1 u. 0,5 g NaC103, dampftTauf dem Sandbade zur Trockne, lost den 
Riickstand in W., dem man 1 ccm konz. PICI zugegeben bat, koelit u. filtriert. Man 
wiischt mit h. W. nach, gibt zum Filtrate 20 ccm gesSttigte NII.,Cl-Lsg., 1 ccm 
konz. HC1 auf je 100 ccm Lsg. erhitzt zum Kochen u. gibt langsam unter Ruhren 
30 ccm sd. 10°/0ig. BaCL-Lsg. zu, bringt wieder zum Kochen u. laBt uber Nacht 
stehen. Das Gesamtvol. soli etwa 400 ccm betragen. BaS04 wird wie iiblicli be
stimmt. Ein blinder Vers. ohne SchieBbaumwolle muB nebenlier ausgefiihrt werden. 
(Analyst 5 0 . 543—47. 1925. Lahore [Punjab, Indien].) ROh l e .

W ilh elm  Eschbach und W alter Friedericli, Troisdorf b. Koln, Sprenglcapsel, 
bestehend aus einer Aluminiumhulse mit einer Ladung aus Bleiazid oder Bleiazid- 
gemischen. — Ein ReiBen des Metalls beim Anwiirgen der Hiilse an die Ziindschnur 
ist infolgc der Dehnbarkeit des Al ausgeschlossen. (D. B. P. 4 2 0 0 1 2  KI. 78e vom 
2/12. 1919, ausg. 15/10. 1925.) Oe l k e r .

Sprengluft-G esellschaft m. b. H., Berlin, Ilerstcllung von kohlensłaub- und 
schlagwetłcrsicheren Sprcngluftpatronen, dad. gek., daB dem C-Trager zwei dissoziier- 
bare Salze, z. B. NH4C1 u. CaC03, im stochiometr. Yerhiiltnis beigegeben werden, 
welche bei, der durch die Detonation hervorgerufenen Rk. intermediar (NH4)2C03
u. auBerdem ein undissoziierbares Salz (CaCLj) bilden. (D. B . P. 4 2 0 2 1 8  KI. 78 e 
vom 17/11. 1923, ausg. 22/10. 1925.) Oe l k e r .

Soc. Les P etits F ils  de Franęois de W endel et Cie., Hayange, ubert. von: 
Guillaume W eber, Hayange, Frankreicli, Sprengstoff aus fltissiger Luft und Ab- 
sorptionskorpern. (A. P. 1 5 5 5 8 0 6  vom 25/8. 1921, ausg. 29/9. 1925. — C. 1921. 
IV. 1074.) Oe l k e r .

E. I. du Pont de Nem ours & Company, Wilmington, Del., Ubert. von: 
Harold A. L ew is, Woodbury, New Jersey, V. St. A ., Explosivstoff, welcher da- 
durch erhalten wird, daB man ein Glykol mit weniger ais 5 C-Atomen im Molekuł 
mit einer aromat. Nitrochlorverb., z. B. Dinitrochlorbenzol, kondensiert u. das Kon- 
densationsprod. nitriert. Bei Verwendung von Athylenglykol u. Dinitrochlorbenzol 
wird auf diese Weise Trinitrophenosyathylnitrat erhalten. — Der Korper eignet 
sich zur Fiillung von Sprengkapseln u. dgl. (A. P. 1 5 6 0 4 2 6  vom 26/1. 1925, ausg. 
3/11. 1925.) O e l k e r .

E. I. du Pont de Nem ours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Robert
C. Moran, Woodbury, New Jersey, Explosivstoff, welcher dadurcli erhalten wird, 
daB man ein Aminoderiv. eines alipłiatischen Alkohols mit einer aromat. Nitrochlor-
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yerb. kondensiert u. das Kondensationsprod. mittels einer Misclnmg von l i2S 0 4 u. 
IINO3 nitriert. Z. B. kondensiert man 2,4-Dinitroclilorbenzol mit Aminoathyl- 
alkohol zu Dinitrophenylaminoathanol u. erliiilt aus diesem durch Nitrieren Triui- 
trophenylnitraminpiithylnitrat. — Der Korper ist besonders zur Ladung von Spreng- 
kapseln u. dgl. geeignet. (A. P. 1560427 vom 26/1. 1925, ausg. 3/11. 1925.) O e l k .

C. Claessen, Berlin, Sprengkapseln, welche ais Initialladung Bleiazid u. Blei- 
trinitrorcsorcinat, evtl. im Gemiscli mit anderen Nitrokorpern, wie Tetranitromethyl- 
anilin oder Nitropentaerythrit, enthalten. (Schwed. P. 56575 vom 9/4. 1919. D. Prior. 
27/7. 1918.) O e l k e b .

Les P etits F ils  de Francois de W endel & Cie., Hayangc (Franki-.), (Er- 
findcr: W . Weber), Sprengmittel. (Schwed. P. 57328 vom 16/6. 1920. E. Prior. 
25/10. 1915. — C. 1921. II. 678. [0- R- P- 300630.].) Oe l k e r .

Conrad ClaeBen, Berlin, Herstellung von Initialzundmitteln, insbesondere 
Ziindsiitzen, Sprengkapseln u. Detonatoren, gek. durch dic Vcnvendung von Acetyl- 
acetonsuperoxyd ais Hauptladung, Aufsatzladung oder Beimengung. — Der Korper 
ist nicht besonders empfindlich gegen Reibung u. Schlag, also nicht sehr gefiilirlich 
bei der Handhabung; dagegen ist er durcli Funken- u. Flammenziindung leicht 
zur Detonation zu bringen. (D. E. P. 419556 KI. 78e vom 8/3. 1925, ausg. 2/10. 
1925.) O e l k e r .

Trojan Pow der Company, New York, iibert. von: W alter 0. S nelling, 
Allentown, Pa., V. St. A ., Ziindschnur, weche aus einem Pulyerkern besteht, der 
yon einem unyulkauisierten yulkanisierbarem Materiał, dcm ein Vulkanisierungs- 
mittel beigemischt wird, umgeben ist. — Die Yulkanisierung erfolgt beim Gebrauch 
der Ziindschnur durch die Hitze des brennonden Pulyerkerns u. es bildet sich da- 
bei eine feste Hiille, welche die ubrigen Bestandteile der Ziindschnur fest zu- 
sammenhiilt. (A. P. 1561366 vom 2/3. 1925, ausg. 10/11. 1925.) Oe l k e r .

L. W óhler, Darmstadt, Priifung von Sprengstoffen. Eine Anzahl Sprengstoffe 
yerschiedener Sprengkraft liiBt man gegen eine Bleiplatte esplodieren. Der zu 
untersuchende SprengstofF wird unter gleichen Bedingungen zur Esplosion gebracht
u. der Eindruck der Plattc mit den von den bekannten Sprengstoffen bewirkten 
yerglichen. (E. P. 235525 vom 11/3. 1925. Auszug yeroff. 9/7. 1925. Prior. 16/6.
1924.) KtłHLING.

XXII. Leim; Gelatine; K lebm ittel usw.
Chaplin T yler, Angewandte Wissenschaft bei der Gelatinefabrikation. Be- 

schreibung der Gelatinelierst. bei der Atlantic Gelatine Co. Die in Streifen zer- 
schnittenen u. gewasclienen Rindshautstuckc werden innerhalb 2—4 Monaten unter 
4—5maliger Erneuerung der Kalkmilcli geiischert. Die entkalkten, gewaschenen 
Stiicke werden in 3—4 Stufen bei steigender Temp. (60—88°) innerhalb 8 bis
10 Stdn. ausgeschmolzen. In Vakuumapp. aus Al wird die filtrierte Lsg. von ca. 
4 auf 14°/0 eingedampft, in Kiihlraumen zum Erstarren gebracht 11. bei 32—38° 
innerhalb 12 Stdn. von 85 auf 10% Feuelitigkeit getrocknet. (Chem. Metallurg. 
Engincering 32. 553—56. 1925.) R ie s s .

H. A. Kraus, Uber die Amoendung von Ozon in der Lederleim- und Gelatine- 
industrie. Nach Yerss. des Vfs. lassen sich minderwertige Hautabfiille durch Ozon- 
behandlung in einen yerarbeitungsfahigen Zustand iiberfuhren. Nach dem durch
D. R. P. 413683 (C. 1925. II. 378) geschutzten Verf. werden die Hautstiicke in ge- 
selilossenen Beluiltern mit Ozon oder hochozonisierter Luft behandelt. Die Ozon- 
behandlung kann auch zweckmiiBig in geeigneten Waschmaschinen wahrend des 
n. Arbeitsganges yorgenommen werden. Die Ozonkosten sind sehr niedrig, so 
daB die Wirtschaftlichkeit des Verf. aufier Frage steht. (Chem.-Ztg. 49. 880—81.
1925.) ' R ie s s .
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XXIV. Photographie.
Kodak Ltd., London, iibert. von: S. E. Sheppard, Rochester, V. St. A., Sensi- 

bilisatoren. Sensibilisierend, besonders auf Halogensilberemulsionen, wirken, zum 
Teil schon in sehr kleinen Mengen Vcrbb., in denen ein zwciwertiges Element der 
Schwefelgruppe mit einem nichtmetall. Element durch doppelte Bindung yerbunden 
ist, welclies seinerseits noch wenigstens eine Atomgruppe bindet. Vorzugsweise 
kommen Verbb. in Betracht, bei denen eine der an das nichtmetall. Atom gebun- 
denen Atomgruppen auf Halogcnsilbcr chem. einwirkt, z. B. unter B. 1. Komplexe. 
Geeignet sind z. B. Allyl- u. Phenylsenfiil, Phenylthioharnstoff, Thioharnstoff, 
Thiocarbanilid, Thiosulfat, Thioform- u. Acetamid, Allyl-isoselen- u. -tellurcyanat, 
Kaliumtcllurcyanid, AllyltellurharnstofT usw. Gelatine, welche mittels dieser Verbb. 
sensibilisiert werden soli, wird zweekmaBig vorher mit Oxydationsmitteln, wie NaO 
behandelt. (E. P. 235211 vom 5/6. 1925. Auszug veroff. 6/8. 1925. Prior. 6/6.
1924.) KtfHLING.

Jenny Leyde, Ósterreich, Filme fiir farbige kinematographischc Bilder. An-
einandergrenzende, in der GroBe den Teilbildchen entsprechende Fliichen der 
Filme werden mit alkoh. Lsgg. von in W. nicht oder wenig 1. Farbstoffen getrankt, 
welche beim Verdunsten des A. sehr diinne Schichten der Farbstoffe hinterlassen, 
welche ais Lichtfilter wirken. Der Ton der Farbstoffe wird entsprechend den 
Farben der iiblichen Lichtfilter gewiihlt. Man kann auch Lsgg. von Stoffen zur 
Triinkung yerwenden, welche wie Pinaflayol u. Pinazlayol die Halogensilberscliicht 
fiir yerschiedene Teile des Spektrums empfindlich machcn. (F. PP. 594417 u. 
594418 vom 19/2. 1925, ausg. 12/9. 1925. Oe. Prior. 9/10. 1924.) KOhling.

Leonar-W erke Arndt & Łówengard, Wandsbeck, Ilerstellimg eines Selenton- 
bades fiir photographisćhe, silberhaltigc EntwicJdungs- und Kopierpapiere, dad. gek., 
daB man Se durch Kochen in wss. Lsg. von Na..,C03 unter Zusatz von Ilydrosulfit- 
salz in Lsg. bringt. — Die erhaltlichen Selcntonbiider sind erheblich stiirker ais die 
bekannten. (D. R. P. 419428 KI. 57b vom 17/7. 1924, ausg. 29/9. 1925.) K u hling .

K alle  & Co. A.-G., Biebricli a. Rh., Entwickeln von Kopien aus Diazo- 
verbindungen und kupplunysfiihigen Komponenten durch Einw. von gasformigem 
NH.,, dad. gek., daB man das Ammoniakgas innerhalb eines geschlossenen Raumes, 
in dem die Kopien entwickelt werden, aus NIL, entwickelnden Stoffen oder Ge- 
mischen herstellt. — Das Verf. zeichnet sich durch Einfachheit u. Billigkeit aus. 
(D. R. P. 419987 KI. 57b vom 4/12. 1923, ausg. 13/10. 1925.) K Oiiling.

Kurt Peters, Miinchen-Gem, Tonung von Silberbildern, dad. gek., daB das 
Tonungsbad auBer Salzen der Leicht- u. Schwermetalle Verbb. enthiilt, welche 
durch Einw. von-salpetrigsauren Salzen auf unterschwefligsaure Salze in schwach 
saurer Lsg. gebilclet werden. — Salze des Mo, W, Ni u. Co wirken unter diesen 
Bedingungen wie Goldsalze. (D. R. P. 421011 ICl. 57b vom 6/11. 1924, ausg. 4/11.
1925.) KOhling.

Diirener Fabrik praparierter Papiere R enker & Cie., Niederau, Rhld.,
Herstellung eines positwen Eisenblaupapieres (farbige Linien auf weiBem Grunde) 
gemaB Pat. 403902, gek. durch die Yerwendung yon Schwermetallsalzen, die durch 
Licht reduziert werden u. mit gelbem oder rotem Blutlaugensalz gefiirbte Verbb. 
ergeben, bezw. einer Mischung derartiger Scliwermetallsalze u. der in der Patentschrift 
403 902 beschriebenen Ferrisalze. — Geeignete Scliwermetallsalze sind Salze des 
Cu, Mo u. U. (D .R .P . 419177 KI. 57 b vom 28/3. 1925, ausg. 24/9. 1925. Zus. zu
D. R. P. 403 902; C. 1925. I. 797.) KOHLING.

F ritz  H ildebrandt, Dresden, Photographisclier Etilwickler zur Entwicklimg bei 
hellem Licht, dad. gek., daB die Lsg. eines hochkonz. Entwicklers eine Lsg. eines
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konz. Desensibilisators unter Beimiscliung eines kolloiden, das Ausfloeken des 
Desensibilisators yerhindernden Stoffes enthalt. — Ais kolloide Stoffe konnen 
Dextrin, Gummi arabłeum u. besonders Wasscrglas yerwendet werden. (D. R. P. 
419179 K I. 57b yom 23/11. 1924, ausg. 21/9. 1925.) K O h l in g .

Friedrich  Johann Jacob Stock, Munehen, Deutseliland, Wiederbrauchbar- 
niachen und Auffrischen von Kincmatograplicnfilmen. Alte, spriide gewordene Filme 
werden mit ąuellenden oder oberfliichlieh ycrfliissigend wirkenden Stoffen behandelt
u. dann getrocknet. Der gereinigte Film wird z. B. auf der Emulsionsseite mit 
einem etwa 60—70° warmen Quellungsmittel, wie W. u. Essig- oder Citronensiiure, 
bespriiht, der FI. konnen gerbend wirkende Stoffe, wie Chromalaun zugesetzt 
werden, der Film wird hierauf einem warmen Luftstrom ausgesetzt; die Riickseite 
des Films wird dann mit einem Losungsm. fiir Celluloid, dem geringe Mengen 
eines Gelatinierungsmittels zugesetzt werden konnen, behandelt, man yerwendet 
z. B. Aceton, Acetessigsiiureathylester, Methanol, dem man ais Gelatinierungsmittel 
Phthalsiuireiithylester zusetzt. (A. P. 1543301 yom 24/4. 1923, ausg. 23/6. 
1925.) F k a n z .

Paul Specklin, Frankreieh, Filme fiir Schnellrbntgenaufnakmen. Dem Film- 
korper werden Stoffe einyerleibt, die unter der Einw. der Rontgenstrahlen Strahlen 
aussenden, welche die Wrkg. der Rontgenstrahlen yerstiirken. Geeignet sind 
W 04Ca, Pt(CN)4Ba, ZnS, Chininsulfat, Eosin, metali. Zn, Cu, Ni, Fe u. dgl. Die 
Belichtungszeit wird durch diese Stoffe erheblich abgekurzt. (F. P. 591629 vom 
8/1. 1925, ausg. 11/7. 1925.) K u iil in g .

W alther T raxl, Wien, Entsilbern von Altfilmen. Das Entsilbern erfolgt 
mittels verd. (3—6°/0ig-) H N 03, welche etwa l°/0 MnS04, 1% CuS04 oder, yorzugs- 
weise, 1—2°/00 K2Crs0 7 enthalt. Das in der salpctersauren FI. gel. Ag wird mittels 
HC1 oder 1. Chloriden ausgefiillt. (Oe. P. 100855 vom 8/4. 1924, ausg. 10/9.
1925.) KtlHLiNG.

M imosa A.-G., Dresden (Erfinder: E. Loening), Photographische Naćlibildung 
von Strichzeichnungcn u. dgl. (Schwed. P. 57939 yom 25/6. 1923, ausg. 2/12. 1924.

L. Pepe und D. de N agy, London, Photomcchanisclie Druckplatten. Zur Herst. 
der lichtempfindlichen Schieht wird Milchcasein, Gluten, Fibrin o. dgl. in yerd. 
Alkali oder NEL, gel., vom Ungel. geschieden, mittels Oxyglutarstiurc gefallt, ge- 
waschen, in Glutaminsiiure u. NH3 gel. u. nach Zusatz yon Serum u. Glycerin mit 
einem Chromat yermischt. (E. P. 236621 yom 4/4. 1924, ausg. 7/8. 1925.) ICOhl.

Eastman Kodak Company, iibert. von: M ilton B. Punnett, Rochester, V. St. A., 
Zur Bcreitung von Hartungsbadern fiir photographische Ziceckc geeignete Mischung. 
‘2 Teile Chromalaun werden mit 1 Teil gemahlenem, rohen NaHSO., gcmiseht. Die 
M. yerliert beim Stehen etwa 8% an Gewicht Sie wird dann gepulyert. Zum 
Gebrauch lost man sie in W. u. setzt die Lsg. dem Fixierbad zu. (A, P. 1544936  
yom 20/8. 1924, ausg. 7/7. 1925.) K O i il in g .

Alphonse Salerni, Frankreieh, Rauchfdngcr fiir Blitzlichtpulver mit einem 
Rauchfangbehiilter iiber dem oder um das Behalterchen mit dem Blitzlichtpulver. 
(F. P. 591828 yom 21/1. 1925, ausg. 18/7. 1925.) K a u s c h .

Anna P etron ella  Cram er-van D eventer, Buitenzorg, Java, Niederliindisch 
Ost-Indien. Konseruieren und Schiitzen von Gegenstanden aller Art. Man uberzielit 
die Gegenstande mit einem luftdicht schlieBenden Uberzug yon Kautschukmilch. 
Das Verf. eignet sich zum Konservieren yon frischen Friichten, FAern usw., zum Ver- 
kapseln yon Flaschen, Ubcrzichcn yon Photographien usw.; der Uberzug lsBt sich 
leieht abziehen. (A. P. 1548776 yom 28/9. 1923, ausg. 4/8. 1925.) F k a n z .

C. 1925. I. 1836.) KO h l in g .

Printod in Germany SchluB der Redaktion: den 18. Januar 1926.


