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A. Allgemeine und physikaliscłie Cliemie.
J. J. van Łaar, Liber die Zustandsgleichung fester Słoffe (Metalle) in Zusammen- 

hang mit dereń Zusammendruckbarke.it und mit dem Druck- und Temperaturkoeffizient 
dieser Grafie. (Vgl. S. 1514.) Mathemat.-physikal. (Koniaki. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1303— 20. 1925. Tavel sur Clarens.) K . W o l f .

Hubert Thomas Stanley Britton, Untersuchung einiger basischer Kupfersalze auf 
elektromełrischem 1Yege und vom Stand punkt der Pliasenregel. Die Cu'-Konz. bei der 
Fallung von C!ł<S'0.,-Lsgg. mit NaOH wird durch olektrometr. Titration m it Hilfe der 
Kette Cu | 0,01-mol. CuS04, x  NaOH | gesiitt. KC11 n. KC1, ł ig 2Cl2 | Hg untersucht; fiir 
x .=  0 ist bei 20° die EK . =  — 0,006 V, woraus sieli fur das Normalpotential Cu ->- Cu"
0,343 V berechnet, in Obereinstimmung mit JELLINEK u . G o r d o n  (Ztsehr. f. pliysik. 
Ch. 112 . 214; C. 19 2 4 . II. 2731). Der Verlauf der Titrationskurve, Aussehen u. Zus. 
des Nd. hangen yon der Gesehwindigkeit des NaOH-Zusatzes ab. Sobald Abseheidung 
beginnt, wird die Cu-Elektrode, wahrscheinlich infolge Eintritts der Rk. Cu" -j- Cu 
2 Cu’ unzuverlassig; sie gibt wahrend der Fallung erheblich kleinere, naeh beendeter 
Fallung erheblich grófiere Cu'-Werte, ais sieh unter der Annalime aussclilieBlicher
B. von 4 C u 0 -S 0 3 berechnet. Dalier ist auch der von J e l l i n e k  u . G o r d o n  (1. e.) 
unter ahnliehen Bedingungen bestimmte Wert 1 ,7-10-13 fiir das Loslichkeitsprod. 
des Cu(OH)2 fehlerhaft; aus den Messungen des Vf. ergibt sieh, in annahernder Uber- 
einstimmung mit A llm a ,n d  (Journ. Chem. Soc. London 95 . 2151; C. 1 9 1 0 . I. 728) 
die GroCenordnung 10_2°. —  Es werden femer die Gleichgewiehte CuO— S 0 3—HaO 
u. CuO—HC1—H 20  bei 25° u. die Rkk. zwischen Ca(NO,),2 bezw. CuBr2 u.'NaOH unter- 
sucht. Im  System CuO— S 0 3—W. geht die Farbę des Bodenkorpers mit steigendem  
S 0 4-Gehalt von braunsehwarz in blaugriin iiber; CuO wird crst gel., wenn die feste 
Phase das Verhaltnis 1 S 0 3: 4 CuO erreioht hat, bis dahin enthalt die farblose fl. 
Phase weder Cu" noch SO /'. Das bas. Sulfat 4 CuO ■ SOz ■ 4 II.fi (ygl. S. 735) iindort 
beim Koehen seine Farbę nieht, wird aber durch Alkalien in ahnlich gefiirbte, starker 
ba8. Prodd. (Gemische von 4 C u 0 -S 0 3-4 H 20  mit hydrat. CuO) venvandelt. Andere 
definierte bas. Sulfate existieren bei 25° nicht. —  Der Beginn der Abseheidung von  
bas. Cu-Chlorid aus CuGł^-Lsgg. durch NaOH oder N H 3 u. die Beschaffenheit des 
Nd. weehselt mit der Misehungsgescbwindigkeit u. der Konz. Im System CuO—HC1— 
H20  enthalt die fl. Phase erst CuCl2, wenn 0,5 HC1 auf 1 CuO kommen, von da ab 
besteht die feste Phase nur aus dem bas. Chlorid 4 CuO-2 IIC l-3 11 f i ,  wahrend sie 
sieh vorher aus versehiedenfarbigen Sehichten von griinblauem bas. Chlorid u. dunkel- 
braunem hydrat. CuO zusammensetzt. Das bas. Chlorid u. die Prodd. m it mehr ais
0,315 Aquivalcnten Cl auf 1 Cu gehen leicht kolloidal in Lsg. —  Bei langsamem Zusatz 
von NaOH zu Cu(N03)2-Lsgg. ist die Fallung yollstandig u. tritt alkal. Rk. ein, wenn 
1,5 Aquivalente NaOH auf 1 Cu kommen. Der Nd. hat die Zus. 4 CuO-2 HNOa'2 H f i ,  
ist unl in W., schw&rzt sieh beim Koehen u. wird durch Alkalien viel leichter zersetzt 
ais das bas. Sulfat oder Chlorid. —  Aus CuBr2-Lsgg. scheidet NaOH hellblauea, 
amorphes in W. unl. bas. Bromid ab, das CuO u. HBr im Verhaltnis 2 :1  enthalt; es 
wird durch Koehen nicht yerandert. Das bas. Nitrat u. Bromid gehen bei der Be- 
handlung mit W. leicht in kolloide Suspensionen iiber. — Wegen der Ahnlichkeit der 
Verbb. 4 CuO ■ S 0 3 • 4 H 20 , 4 CuO-2 HC1-3 H ,0 , 4 CuO • 2 HBr • ( ?)H20  u. 4CuO-
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2 H N 03- 2 Ha0  in Zus. u. Aussehon u. wegen ihrer Sehwerloslichkeit sind sie nioht 
ais Doppelsalze im gewohnliehen Sinne sondern ais Komplexverbb. des Cu(OH)2 auf- 
zufassen. (Journ. Chem. Soo. London 127- 2796— 2807. 1925.) K r u g e r .

Hubert Thomas Stanley Britton, Eleklrometrische Untersuchung der Rwktionen  
zmschen Alkalien und Silbemitratlosungen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Anderung der 
[Ag‘] wahrend der Titration von A gN 03-lsg .  m it NaOH wird mit Hłlfe der Konzen- 
trationskette Ag | 0 ,1-n. A gN 03 | gesatt. K N 03 | 0,02-n. A gN 03, x eem 0,1-n. NaOH | 
Ag untersucht; fur die EK. der K ette Ag | 0,1-n. A gN 03 | gesatt. KNO:) | n. KC1, 
Hg2012 I Hg ergibt sich bei 20° 0,456 Volt. Boi NaOH-Zusatz is t der Nd. anfangs 
wciB, braunt sich dann bald u. bleibt bis zu einem betrachtlichen NaOH-t)berschuB 
teilweise kolloidal gel.; Ag20  scheint A gN 03 zu adsorbieren u. dadureh peptisiert zu 
werden. So erklart sich, daB der 1. Teil der Titrationskurvo zu liohe Werte fiir das 
Loslichkeitsprod. des AgOH liefert; der spatere Ycrlauf ergibt [Ag’] - [O H ']=  1,51 • 
10~8, in guter Ubereinstimmung mit B o t t g e r  (Ztschr. f. physik. Ch. 4 6 . 521. 1903; 
C. 1 9 0 4 . I. 777). Die von J e l u n e k  u .  G o r d o n  (Ztschr. f. physik. Ch. 1 12 . 207; 
C. 1 9 2 4 . II. 2731) aus dem Potential Ag | Ag20 , x  NaOH gefundenen, niedrigeren 
Zahlen beruhen auf der Unzuyerlassigkeit der Ag-Elektrode in Ggw. von Ag20 , indem 
letzteres auf Kosten der Elektrode red. wird; Grand zur Annahme yersohiedener Modi- 
fikationen desA g20  (vgl. R o r d a m ,  Kong. Danske Yidensk. Meddelelser 3. Nr. 7. 1920; 
C. 1 9 2 2 . III. 46) besteht nicht. Die vom Vf. fiir yersehiedenc Stadien der Titration 
bereehnete EK. der Kette Ag | Ag20 , NaOH ! H2 betragt im Mittel 1,167 V, wahrend 
nach der von N e r n s t  u. W a r t e n b e r g  (Ztschr. f. physik. Ch. 56 . 534; C. 1 9 0 6 . II. 
380) angegebenen EK. der Knallgaskette u. der von L e w is  (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 28 . 158; C. 19 0 6 . I .  1404) berechneten EK. der K ette Ag | Ag20 , NaOH | 0 2 
der Wert 1,180 V zu erwarten ware; sie ist auch kleiner ais die von L u t h e r  u. PO
KORNY (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 57- 290; C. 19 0 8 . I. 1371) gemessene Anfangs- 
spannung, liegt aber zwischen den Werteń von R o r d a m .  Die hóchsten Werte werden 
unmittelbar nach der Fallung des Ag20  erhalten.

Vf. untersueht ferner mit Hilfe der O-Elektrode die pn bei der Titration von 
A gN 03-Lsg. mit N H 3. Die pa steigt zunaohst schnell bis ca. 9, dann nur noch langsam, 
Kurvenknickpunkte liegen bei 1 u. 2 Moll. NH3 auf 1 Ag. Die Abscheidung von AgOH 
im ersten Teil der Titration ist unvollstandig u. bleibt bei Zusatz geringer Mengen 
H N 03 ganz aus; feuchtes Ag20  lost sich leicht in vęrd. N H 4N 0 3-Lsg., wenn auf
1 Mol. AgOH 1,1— 1,2 Moll. NHjNO,) kommen, die relativ liohe [Ag‘] solcher Lsgg. 
weist auf die B. stark dissoziierter Monoammino- oder Diamminosilberkomplexe hin. 
Die Entfernung von Ag’ durch Komplexbildung geht auch daraus hervor, daB die [Ag ] 
bei steigendem Zusatz von NaOH u. N H 3, trotz der unvollstandigen Fallung im letz- 
teren Fali zuiiiiclist fast ident. ist. Vf. nimmt an, daB wahrend des Zuxatzes der ersten 
beiden Mole NH;1 folgende Rkk. eintreten: A gN 03 +  NH4OH AgOH +  NH4N 0 3 
u. A gN 03 +  2NH3 Ag(NH3)2N 0 3; aus semen Messungen u. den Daten von B r u n i  
u . L e v i  (Gazz. chim. ital. 47- 259; C. 1918- I. 1137) ergibt sieli, daB bei weitgehender 
Variierung des Verhaltnisses N H 3:Ag der Bruch [Ag‘] ■ [NH3]2/[Ag(NH3)2] eine Kon
stantę K  — 2 ,2 -10"8 ist; einen ahnlichen Wert bereclmet Vf. aus den Messungen jener 
Autoren an ammoniakal. A gN 02-Lsgg. (K =  2,5- 10_s). Auch BoDLANDER u . FlTTIG 
(Ztschr. f. physik. Ch. 39 . 597; C. 19 0 2 . I. 556) u. E u l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 
1854. 2878; C. 19 0 3 . H . 932) fanden an ammoniakal. Lsgg. von AgCl2 bezw. Ag20  
Dissoziationskonstanten des Ag(NH3)2 von gleicher GróBenordnung. Es ist dies eine 
weitere Stiitze fiir die B . komplexer Ag(NH3)2 -Kationen. Die Base Ag(NH3)2OH ist 
wahrscheinhch viel starker ais N H 3, so daB das Salz Ag(NH3)2N 0 3 in Lsg. existenz- 
fahig ist. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2956—70. 1925. London, Imp. Coli. of 
Science and Techn.) KRUGER.
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John Stanley Carter, Der Effekt des Ausaalzens. Der Einflup von Eleklrolyten 
a uf die Lóslichkeit von Jod in  Wasser. Yf. bestimmt die Lóslichkeit von in wss., 
m it der betreffenden Saure schwach angesauerten Lsgg. von NaCl, N aN 03, Na^SO^, 
NaH 2POt  u. in H„SOi u. H N 03. Die Lóslichkeit von J2 in W. bei pn =  5 betragt 
bei 25° 1,321 mmol/1. Bei Ggw. von N aN 03, N a2S 0 4 u. NaCl (unter Beriicksichtigung 
der B. von NaClJ2) gilt bis zur Sśittigungskonz., bei Ggw. von NaH2P 0 4 bis auf die 
konżentriertesten Lsgg. der Ausdruck von S e t s c h e n o w  (Ztsóhr. f. physik. Cli. 4.
117. [1889]): s — s0 (s u. «0 =  Lóslichkeit in der Elektrolytlsg. bezw. in W., 
c =  Konz. des Elektrolyten; ausgedriickt diiroh das Vol. der Lsg.). Die Lóslichkeit 
des J s in H2S 0 4 fallt bei steigender Saurekonz., eine einfacho mathemat. Beziehung 
besteht aber nicht. Die Lóslichkeit in H N 03 hat bei 10° ein Maximum bei ca. 25°, 
ein Minimum bei ca. 50% H N 03 u. nimmt dann schnell zu; bei 35° steigt sio durchweg 
mit der Saurekonz. (Journ. Cliem. Soc. London 127- 2801— 66. 1925. Leeds, Univ.) K r.

Jean Linard, Untersuchungen iiber die Theorie konzenlrierter Losungen. II. 
(1. vgl. T im m erm ans, Buli. Soc. Chim. Belgiąue 30. 276; C. 19 2 2 . I. 310). Vf. priift 
die Formel von M o rtim er  (Journ. Americ. Chem. Soc. 44 . 1416. 45 . 633; C. 1 9 2 3 .
I. 1385. III. 1586) log G — — 1 /T '), worin G die Konz., <3 die Schmelz-
warme der gol. Substanz, Ił die Gaskonstante, T  der F . des reinen Lósungsm., T' der 
F. der Lsg., /  ein von don „inneren Drucken“ des Gelósten u. des Lósungsm., in be- 
stimmter Weise abhangiger Koeffizient ist, an binaren Gemischen organ. Substanzen. 
In einfachen Fallen (keine Additionsverbb. usw.) wird dio Formel bestatigt gefunden, 
wobei aber Vf. fiir die Q des Anilins 1529— 1633 cal/Moi. (statt der experimentcll be- 
stimmten 1950—2513 cal/Moi. ansetzt, fiir die Q des Athylendibromids 2911— 2987 
(exp. 2390—2540), des CGlt 870, des Chlorbenzóls 1785, des o-Chlortoluols 2550 cal/Moi.
— Es wurden 3 Systeme mit Additionsverbb. untersucht: Nitrobenzol-Anilin (Yerb. 
aus jo 1 Mol.), Bzl.-CClt (Verb. aus je 1 Mol.), Nitrobenzol-CCl4 (Verb. 4: 1 u. 2: 3 Mol.), 
dann cyclo-Hexan-Am\m, ęyclo-Hexan-Nitroben7,ol, Naphthalin-oyclo-Rexa.n (Eutek- 
tikum bei •—5,6° u. 5,6 Mol.-°/0 Naphthalin), Nitrobcnzol-Bzl. (Eutektikum bei —24°/0 
u. ca. 51°/o Nitrobenzol), Bzl.-Anilin (Eutektikum bei — 28,2“ u. ca. 35% Bzl.), Anilin- 
m-Toluidin, Athylendibromid-CCl., (Eutektikum bei — 48° u. 18,4%), Athylendibromid- 
Chlorbenzol (Eutektikum bei — 55° u. 17% Athylendibromid), o-Chlortoluol-Chlor- 
benzol (Eutektikum bei —70,7° u. 59,4% Chlorbenzol), p-Nilrotoluol-cyc\o-~Kexan 
(Eutektikum bei — 7,5° u. 90% cyclo-Hexan), p-Toluidin-cyc\o-ilcxan  (Eutektikum 
bei — 6,2° n. 10% p-Toluidin), p-Toluidin-Bzl. (Eutektikum bei — 5,2° u. 20,2% p-Tolu- 
idin) u. p-Nitrotoluol-Bzl. (Eutektikum bei — 8,5° u. 23,4% p-Nitrotoluol). (Buli. 
Soc. Chim. Belgique 34 . 363— 98. 1925. Briissel, Univ. librę.) BlKERMAN.

Wid. Persehke und Tschufarow, Verteilung eines Gemisches zwischen zicei 
niehlmischbaren Losungsmitteln. Vff. bestatigen durch Unterss. an einigen Systemen 
den Satz von N e r n s t , daB bei der Verteilung eines Gemisches mehrerer Stoffe 
zwischen 2 nichtmischbaren Lósungsmm. jede einzelne Molekiilgattung sich so verteilt, 
ais ob die andere nicht zugegen ware. —  Versuchstemp. 15°. Fur den Vcrteilungs« 
koeffizienten von Essigsdure zwdschen W. u. Amylalkohol finden Vff. 0,920, fiir / / 20 2
0,142. Bei Anwendung eines Gemisches von CH3COOH u. H20 2 werden fast die 
gleichen Werte (0,944 u. 0,130) erhalten. Der Koeffizient von H 20 2 zwischen W. 
u. A. wird zu 0,043, der von CH3COOH zu 0,470 bestimmt. Das Gemisch gab 0,044 
u. 0,490; die Unterschiede liegen wiederum innerhalb der Grenze der Versuchsfehler. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151 . 121—26. Swerdlowsk, Polytechn. Inst. am Ural.) U l.

F. H. Constable, Unbewegliche Atomgruppen mit starken spezifischen aufieren 
Feldern,als Ursache der kałalytischen Wirksamkeit. (Vgl. S. 10.) Die Ursache der katalyt. 
Wirksamkeit von Cu bei der Zers. von A . in Aldehyd u. Wasserstoff wird untersucht. 
Elektrolyt. abgeschiedenes Cu, mechan. bearbeitetes Cu u. ferner solches, das durch 
Red. mit Hydrazinhydrat gewonnen wurde, erwies sich ais katalyt. unwirksam bei
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Tempp. bis z u 370°. Dic Prufung auf dio katalyt. Wirksamkeit geschah in diesen, wie 
in den folgendcn Filllen in einfacher Weise durch tJberleiten von reiuem A.-Dampf 
iiber die Cu-Proben, die sieli in einem Verbrennungsrolir befanden, u. durch fraktio- 
nierte Dest. des erhaltenen Kondensates, u. Prufung des ersten Anteiles mit p-Nitro- 
phenylhydrazin auf Aldehyd. — Die Gewinnung von akt. Cu konnte auf yerschiedenen 
Wegen gesehehen; einnial durcli rasehe Kondensation von Cu-Dampf, oder ferner besser 
noeli durch Uberlciten von NH3 iiber Cu-Drahtnetz, welches auf 820° erhitzt ist, korumt 
man zu solchen akt. Modifikationen. U. Mk. erwies sich das Cu ais schwammig u. feinst 
vertcilt, jedoeh ging dieses unregelmaflige Aussehen bei langerer Benutzung ais Kata- 
lysator bei 220—270° in ein regclmaBiges iiber; die Wirksamkeit des Cu wurde aber 
hierdurch in keiner Weiso geschwacht. Es zeigte sich allgemein, daB die der Erhitzung 
in NH3-Strom folgende Beliandlung ohne EinfluB auf die katalyt. Wirksamkeit ist.

Cu, das durch Red. von Cupri- oder Cuprooxyd mit CO erhalten wurde, war, wenn 
die lleduktionstemp. 320° betrug u. Red. u. Oxydation mehrmals mit einander ab- 
wechselten, von hoher kntalyt. Wirksamkeit. Durch therm. Zers. von Cu-Formiat, 
Acetat, Propionat, Butyrat u. Valerat im C 02-Strom wurden gut wirksame Prodd. er
halten, im N2-Strome dagegen erhielt Yf. nur wenig wirksame Prodd., wcil dio ais 
Katalysatorgift wirkenden Fettsauren nieht v8llig entfernt werden konnten. Wenn man 
die soeben genannten Salze vorsichtig auf der Innenwand eines Rohres antrocknen 
luBt u. das Rolir dann erhitzt, erhiilt man Cu-Haute von sehr groBer Wirksamkeit. 
Nicht ganz so akt. war das Cu, daB durch Zers. von Cu-Salzen zwei- u. dreibas. Sauren 
zu erhalten war. Auf Grund dieser Ergebnisse wird eine theoret. Deutung der Verss. 
gegeben. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 1 10 . 283—301. Cambridge, St. John’s 
Coli.) H a a s e .

Robert S. Livingston und W illiam  C. Bray, D ie kałalyliache Zersetzung von 
lVasserstoffsuperoxijd in einer sauren CMor-Chloridlosung. (Vgl. Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47- 2069; C. 1925. II. 1653.) Berichtigung einer Rechnung, die auf das End- 
ergebnis ohne EinfluB ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 405— 06. Berkeley [Cal.], 
U niv .) J o s e p h y .

J. Hulton Wolfenden, Kritische Potentiale des Wassersloffs in  Gegemcart von 
Nickel- und KupferJcatahjsaloren. Vf. benutzt eine ganz ahnliehe Versuchsanordnung, 
wie sie von ANDREWES, D a v i e s  u . HORTON (S. 2170) beschrieben ivurde. Es werden 
die Messungen der Ionisation von Wasserstoff in Ggw. von Nickel u. Kupfer angegeben; 
aus dem Vergleich dieser Resultate wird geschlossen, daB an der Katalysatoroberflache 
beachtliehe Mengen von atomarem Wasserstoff zugegen sind. (Proc. Royal Soe. London 
Serie A. 1 10 . 464— 76. N. J. Princeton Univ.) H a a s e .

Cyril Norman Hinshelwood und Robert Emmett Burk, Die Beziehung zwischen 
homogenen und katalytischen Reaktionen. Die kaialytische Zersetzung von Jodwasser- 
słoff an einer Platinóberjlache. (Vgl. H i n s h e l w o o d  u . P r i c h a r d ,  S. 299.) Der 
Zerfnll von H J  an erhitztem Pt-Draht ist unabliangig vom Druck, also ein weiteres 
Beispiel fiir Gaszerss., die ais homogene Rk. bimolekular, ais heterogene Rk. mono- 
molekular verlaufen. Der Mechanismus ist wahrscheinlich einfaoh H J  =  H  -j- J. 
H  wirkt verzogemd. (Journ. Chem. Soc. London 1 27 . 2896— 2900. 1925. Oxford, 
Balliol Coli. u. Trinity Coli.) K r u g e r .

James Younger Macdonald und Cyril Norman Hinshelwood, Bildung und 
Wachsen von Silberkeimen bei der Zersetzung von Silberoxalat. Vff. untersuchen die 
Gescliwindigkeit der Zers. von Ag2C2Oi  beim Erhitzen im Vakuum durch Messung 
des Druckes der entwickelten Gase in bestimmten Zeitintervallen. Der Zerfall erfolgt 
naeh der Gleichung Ag2C20  , =  2 Ag +  2 C 02; er wird durch Ag-Keime, die sich 
wahrend der Rk. im Raumgitter des Ag2C20 4 bilden, katalyt. besehleunigt. Bei AgsC20 4, 
daa aus AgNOa-Lsg. mit Na2C20 4 bei UberschuB an AgNOs gefallt wird, ist die Zer- 
setzungsgeschwindigkeit d xjd t geringer u. viel gleichmaBiger ais bei Prodd., die bei
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UbersehuB von Na2C20.1 erhalten worden sind; die Art der adsorbierten Ionen schoint 
also eine Rolle zu spielon. Im Anfangsstadium gilt der Ausdruck d x/d t k (x -f- x0), 
(x0 kleine, die Anfangsgeschwindigkeit bestimmende Konstantę), im spateren Ver- 
lauf bestclit keine einfaclic Beziehung. Mahluńg der Krystalle erlioht die Zcrsetzungs- 
geschwindigkeit, aber bringt die Autokatalyse nicht zum Verschwinden. Der Tem- 
peraturkoeffizient zwischen 100 u. 150° ist ca. 2,7. 0 2 u. Luft verzogern den Zerfall; 
hieraus, sowio aus dem EinfluB adsorbierter Ionen wird gesohlossen, daB dic katalyt. 
wirksamen Ag-Keime zuerst an der Krystalloberfliiche entstehen mussen. (Journ. 
Chem. Soc. London 127- 2764— 71.1925. Oxford, Balliol Coli. u. Trinity Coli.) K r u g e r .

Don M. Yost, K atalyse durch Silberion bei der Oxydalion von Chromisalzen durcli 
Peroxyschwefdsaure. Die Existenz dreiwertiger 8ilbe.rverbinduntjen. Der Ausdruck 
„Peroxysaure“ wird zur Untersclieidung von gewohnlichen Verbb. hóherer Wertig- 
keit, wie Percklorat, Permanganat etc., fur solche Sauren gewahlt, die die Peroxyd- 
gruppe enthalten. Genau miifite denmach die Uberscliwefdsaure, H2S20 8, Peroxydi- 
schwefelsaure genannt werden u. die Carosche Siiure Pcroxymonoschwefelsaure, der 
Kurze halber nennen Vff. H2S20 8 Peroxyschvjefelsaure. — Vff. messen die Iłeaktions- 
geschwindigkeit zwischen H2S20 8 u. Cr2(SOt )3 bei Ggw. von Ag-Salzen ais Kataly- 
sator bei 25 u. 35°. Dio Rk.

3 S20 8" +  2 Cr'" +  7 H20  =  6 S 0 4" +  Cr20 ,"  +  14 H' 
wurde durch Zusatz einer genugenden Menge Chloridion, das alles Ag ais AgCl ent- 
fernte, gestoppt, u. Cr20 7" wurde unter gewissen Bedingungen durch Vanadylsulfat, 
V 0 S 0 4, quantitativ zu Cr”' reduziert, ohne daB S2Os" angegriffen wird. Auf diese 
Weise konnte der Yerlauf der Rk. verfolgt werden. Es ergab sich, daB die Rk.-Ge- 
schwindigkeit proportional der 1. Potenz der S20 8"-Konz. u. der Ag'-Konz. ist, abcr 
sie ist unabhangig von der Konz. des Crm -Ions u. wird aueh von der [H ] nicht sehr
beeinfluBt. Diese Befunde deuten darauf hin, daB das Ag-Ion durch B. eines drei-
wertigen Ag-Salzes ais Zwischcnverb. ais Katalysatortrager wirkt, u. daB die Rk. in 
2 Stufen verlauft:

1. S2Os"  +  Ag' =  2 S04" +  Ag’”
2. 3 Ag'” +  2 Cr"' +  7 H20  =  Cr20 ,"  +  3 Ag' +  14 H'

Die erste dieser beiden Rkk. muB langsam verlaufen u. dio Gesamtreaktionsgesehwindig- 
keit bestimmen, wahrend die zweite sehr schnell stattfinden muB. Die Geschwindig- 
keitskonstante betragt bei 25° 0,333, bei 35° 0,765 bezogen auf 1 Min. u. Konz. in Mol. 
pro 1 Lsg. Daraus ergibt sich der Temp.-Koeffizient der Rk. zu 2,30. —Der SchluB 
auf das dreiwertige Ag wurde noch bestatigt durch Unters. des schwarzen Nd., der 
sich beim Mischen von K 2S20 8 m it einem Ag-Salz bildet. Dieser Nd. ist ein Hydro- 
lysenprod. der Zwischenverb., die in Baurer Lsg. die Peroxysulfatrk. katalysiert. Bestst. 
des Verhaltnisses der Oxydationswrkg. zu dem Ag-Gehalt der Verb. einerseits u. des 
Verhaltnisses der Aquivalente des zerstorten Peroxysulfats pro Aquivalent Ag, das 
ais schwarzer Nd. ausfiel, ergaben, daB die Verb. ein Oxyd von dreiwertigem Ag (Ag20 3) 
war, das bas. Sulfat (wahrscheinlich auch mit dreiwertigem Ag) enthielt. Das drei
wertige Ag ist in Form des festen Oxyds u. des Salzes in stark sauren Lsgg. existenz- 
fahig. Der schwarzo Nd. wurde in W., konz. HC1, H N 03 u. HC104 suspendiert oder 
gel. u. erwies sich ais sehr kraftiges Oxydationsmittel: Chloride wurden unter Cl2-Entw. 
oxydiert, Chromisalze zu Chromat, Manganosalze zu Permanganat u. M n02 u. NH3 
zu N2. Die Substanz ist kein Peroxyd vom Wasserstoffperoxydtypus, denn mit Ti- 
Salzlsgg. gibt sie keine Farbung; sie ahnelt den Oxyden von dreiwertigen Co, Tl u. 
Au. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48 .152—64. Pasadena [Cal.], Inst. ofTechnology.) Jos.

A j. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.
Irśne Curie, Darstdlung und Reinigung des akłiven Niederschlags des Radiums bei 

langer Exposition. Vf. gibt zunachst eine zusammenhangende Darstellung der Methoden,
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die im Radiuminstitut in  Paris zur Messung des langlebigen Nd. des Ra (Ra D, Ra E  
tind Po) iiblich sind (vgl. C. r. d. 1’Acad. des scicnces 176 . 1463; C. 19 2 3 . III. 1536 
u. Frau Cu r i e , Journ. de Chim. pliysique 22 . 143; C. 1 9 2 5 . III. 135). Sodann 
schildert Vf. eingehend die von ilu- ausgefiihrtc Reinigung u. Trennung der einzelnen 
Kórper des langlebigen Nd. Bei Behandlung der zerstoBenen Emanationsrohrchen 
m it h. verd. Kónigswasser gelit Ra D (isotop mit Pb), Ra E (isotop mit Bi), Po u. Pb, 
ferner etwas Alkali vom Glns u., da sieli bei dcm Einpressen der Emanation mittels 
einer (juecksilbersiinle in den Róhrchen kleine Hg-Tropfchen kondensieren, Hg mit 
seinen Verunreinigungen Cu u. Pb in Lsg. Zur R e i n i g u n g  d e s  a k t .  N d .  
wird durch Fallung mit NH;l von Alkali u. Cu getrennt. Die aus der li. salzsaureu 
Lsg. des NH3-Nd. mit H2S gefallten Sulfide werden mit einer Lsg. von Ammonsulfid 
u. uberschiissiger KOI! behandelt, wodurcli Hg ais letzto Verunreinigung in Lsg. 
geht. Die ungelóst gebliebenen Sulfide werden in Kónigswasser gel. (Das Filtrat 
der H2S-Fallung ist oft noch akt., die Fallung ist dann zu wiederholen.)

T r e n n u n g  v o n  Ra D, Ra E u. Po: Die Anwendung der Elektrolyse dureli 
elektr. Strom z. B. in salpetersaurer Lsg. mit Goldelcktroden fiihrt zu keiner brauch- 
baren Trennung. Nur das Pb wird bei geniigend langer Dauer quantitativ an der 
Anodę abgeschieden. An der Kathode wurde eine Diffusion des Po in das Gold 
beobaclitet. — Eine teilweise Trennung laGt sieh durch K r y s t a l l i s a t i o n  
crzielen. Nach Auflósung der Nitrate in schwach anges&uertem W. wird dureb Zu- 
gabe von reiner HNO:) das in konz. H N 03 wl. Pb(N 03)2 zu mógliclist langsamer 
Krystallisation gebracht. Entfernung der FI. mittels Pipette u. rasclies Wasehen 
durch Dekantieren mit k. reiner HNO:r Ergebnis: in der Lsg. °/10 Po u. Ra E u. 
weniger ais 1/20 Ra D. Die Anwesenheit einer geringen Menge Al in der Lsg. begiinstigt 
die Trennung. — Zur besten Trennung fiihrt das N i e d e r s e h l a g e n  a u f M e -  
t  a 11 e n. Radium E  kann frei von Ra D, aber mit mittelmaBiger Ausbeute auf Ni 
in schwach salzsaurer Lsg. abgeschieden werden. Polonium schlagt sieh auf allen nicht 
edleren Metallen nieder. Vf. laCt in schwach salpetersaurer Lsg. nach Zufiigung eines 
Tropfens HC1 eine diinne Silberfolie iiber Naclit drehen u. spiilt dann die Folie ab. 
Po schlagt sieli fast quantitativ ohne Ra D u. Ra E nieder. Die Silberfolie wird in 
verd.'HNO# gel., mit groBem t)berscliuB von HC1 Silberchlorid gefallt u. nach dem 
Absitzen die Lsg. abpipettiert. Aus dem AgCl wird durch Digerieren mit w7. maBig 
konz. Konigsw. noch eingeschlossenes Po vollstandig herausgel. Bei grofien Aktivitiits- 
stiirken (iiber einige tausend elektrostat. Einheiten pro qcm des Tragers) tritt bei 
obigem Verf. B. von S c h w a r z e m  Silberox_yd auf, das die Abscheidung v e r h i n d e r t  u. 
Adsorption der anderen Korper bewirkt. In diesem Fali wird das Po am besten in 
essigsaurer Lsg. nach Zufiigen einer Spur HC1 auf einer geniigend groGen Silberfolie 
abgeschieden. Eventuell gebildetes Silberoxyd wird in Chlorid verwandelt u. das Po 
wie oben herausgel. Auf N i ist die Abscheidung noch giinstiger, die Auflsg. des Po 
aber schwieriger. Bei geringer Substanzmenge wird zweckmaGig die auf ein sehr 
kleines Vol. konz. akt. Lsg. mittels einer feinen Pipette auf die Silberflache getropft 
u. nach einigen Stdn. ebenfalls mit der Pipette gewaschen. Bei einer Aktivitats- 
stiirke von ca. 1000 elektrostat. Einheiten pro qmm, die 10-s  g Po pro qcm entspricht, 
ist die Tragerflache trotz aller VorsichtsmaGregeln leicht geschwarzt. Aus einem 
Vergleich mit Nickelschichten von derselben GróBenordnung (erhalten durch kathod. 
Zerstaubung auf Glas) schlicGt Vf. auf sichtbare Poloniummengen. (Journ. de Chim. 
physique 22 . 471—87. 1925. Paris, Radium-Institut.) E r b a c h e r .

A. Mietlie und H. Staminreich, Ober die Destilhtion von goldhałtigem Queck- 
silber. Polemik gegen R ie s e n f e l d  u . H a a s e  (vgl. S. 1362). (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 59. 359— 62. Charlottenburg, Techn. Hochschule.) JOSEPHY.

R. A. Millikan, Hochfreąuenzstrahlen kosmischen Ursprungs. (Proc. National 
Acad. Sc. Washington 12 . 48— 55. — C. 1926 . I .  1129.) H a n t k e .
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W. Mund und E. Ęogaert, Ober die Veranderung der Benzoldumpfe unter Ein- 
wirkung von a-Teilchcn. (Vgl. S. 831.) In einem komplizierten App. (Abb. im Original) 
wurde die Druckabnahme des .BzZ.-Gases bei 100° nacli 17 Stdn. langer Einw. von Nilon  
bestimmfc. Die zugesetzto Nt-Menge betrug 7,265-1014 Atonio, das Vol. des Bzl. 38 ccm. 
Es ergab sich, daB ein a-Teilchen 2.1-105 Bzl.-Moll. kondensierte, d. h. so viel, wie cs 
Ionenpaare erzengt. In der Tat war die kondensierte Mengo noch gróBer (um ca. 5%), 
ais dio Druckabnahme zeigte, weil das Bzl. auch gasfórraige Prodd. łieferte, die sich 
bei —78° noch nicht verfliissigen lieBen. Das Kondensationsprod. stellte eine ziihc, 
durchsiehtige, griinlichgelbc, scharf riechende M. dar. (Buli. Soc. Chim. Belgique 34. 
410— 15. 1925. Louyain, Univ.) BlKERMAN.

R . W . Gurney, D ie Zahl der Teilchen in den (H-Slrahlen-Spektren von Radium B  
und Radium C. D ie Arbeit bildet einen esperimentellen Beitrag zur Frage nach 
der Natur der kontinuierlichen |?-Strahlenspektreu von R aB  u. RaC. Wiihrend 
E l l i s  (Proc. Cambridge Philos. Soc. 21. 121; C. 1923. I. 879) annimmt, daB sic 
primiirer Natur sind, die cmittierten /9-Teilehcn also direkt aus dem zerfallenden 
Kern starmnen, vertritt M e it n e r  (Ztschr. f. Physilc 11. 49; C. 1923. I. 999) die 
Ansiclit, daB die /9-Teilchen erst sekundar in der Elektronenhulle des Atoms aus- 
gelost werden, in Wirklichkeit soli nach dieser Auffassung der kontinuierliclic 
Charakter des magnet. Spektrums nur durch eine zu geringe Auflosung vorgetauscht 
scin. Vf. untersucht das magnet. Spektrum yon RaB u. RaC (piantitatiy, indem er 
fur jedc Geschwindigkcit die Zahl der cmittierten Teilchen in einem hinter einem 
Spalt befindlichen Faradayzylinder miBt. W eitgehende Abanderungen der Vers.- 
Bediugungen fiiliren den Vf. zu dem SchluB, daB sowohl RaB wie auch RaC ein 
echtea kontinuicrliclies ^-Stralilenspekfrum emittieren. Das kontinuierliche Spektrum 
yon RaB hat sein Masimum bei 170000 V u. seine obere Grenze bei 650000 V, das 
von RaC besitzt ein Masimum von 400000 V  u. eine obere Grenze von 3150000 Volt. 
D ie Geschwindigkeitsverteilungskurven werden fur RaB u. RaC angegeben. D ie Zahl 
der (pro zerfallendes Atom) cmittierten Elektronen ist grćiBer ais eins. W eiter wird die 
wirkliche Zahl der Elektronen crmittelt, welche in den einzelnen Linien des Linien- 
spektrums von RaB emittiert werden. Daraus ergibt sich fUr dic Wahrscheinlichkeit, 
daB eine Keni-/-Strahlttng in einen (5-Stralil verwandelt wird, anstatt direkt ais 
/-Strahlung emittiert zu werden, das Verhiiltnis 1 : 7. SchlicBlich berechnet der 
Vf. die Wiirinewirkung von RaB -f- C zu 5,6 Cal pro Stunde u. g. Von diesem 
Wert fallen 1,3 Cal auf RaB u. 4,3 Cal aufRaC. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 
109. 540—61. 1925.) ' St e in e u .

Maurice de Broglie und Jean Thibaud, Tolalreflexion und Anderung des 
Brechungsindex der X-Strahlen in der Nahe einer AbsorptionsunsłeligkeU des Spiegels. 
Messungen der Totalrefloxion von Rontgenstrahlen (a-Linie der K-Serie von Wo, 
Mo, Cu) an yerschiedenen Spiegeln ergaben fur den Brechungsindes n mit der Drude- 
schen Dispersionstheorie iibereinstimmende Werte. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 
1034—35. 1925.) ■ B ik e r m a n .

Keivin Burns, Die roten Neonlinien. Yf. bestimmt durch eine groBe Anzahl 
von Messungen die Wellenliingen der roten Nc-Linien. Durch die erzielto t)berein- 
stimmung u. durch Vergleichung mit don Messungen anderer Autoren wird festgestellt, 
daB man bcrechtigfc ist, A in A. noch mit der 4. Dezimale anzugeben. (Journ. Opt. Soc. 
America 11. 301— 10. 1925.) K e l l e r m a n n .

F ran k  R.. W eston , Die Flammenspektren von Kohlcnmonoxyd und Wassergas II. 
(I. vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A. 109. 176; C. 1925. II. 2128.) Die friiher 
mitgeteilten Verss. werden mit einer neuen Anordnung wiederholt, die wesentlich 
lichtstarkere Spektra liefert. D ie bisherigen Resultate des Vfs. werden erneut 
bestfitigt. Yf. faBt das Ergcbnis seiner beiden Arbeiten dahin zusammen: Bei der 
Yerbrennung von reinem, ungetrocknetem CO in der Flammc verlaufen gleichzeitig



24 3 2  At . A t o m s t e d k t u k . R a d io c iie m ie . P h o t o c h e m ie . 1 9 2 6 . I .

ncbeneinander zwei Yorgfinge. 1. fiudet eine direktc Wirkung zwischen CO u. O., 
sfatt, diese fiilirt zur Ausstrahlung des kontinuierlichen u. Bandenspektrums u. der 
blanen Flamme. 2. findet eine Rk. zwischen CO u. H20  sfatt, die die Emission der 
Wasserdampflinien zur Folgę hat. Bei Zugabe yon IT;, zu dem reinen CO wird die
1.Rk. gegenuber der 2. zuruekgedrangt. Im Einklang damit steht die Beobachtung,
daB die Wasserdampflinien mit steigendem H2-Zusatz stiirker heryortreten, wShrend 
das kontinuierlicbe COSpektrum zuriicktritt. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 
1 0 9 . 523—26. 1925.) S te in e r .

łan  Sandeman, Das śekunddre Spektrum des Wasserstoffs bei hoheren Drucken. II. 
(I. vgl. Proc. Royal Soc. London. Serie A. 108. 607; C. 1925. II. 1930.) Um weitero 
RegelmaBigkeiten im sekundaren Spektrum des Wasserstoffs festzustellen, arbeiteto der 
Vf. wieder mit dem Bogenspektrum des Wassorstoffs bei hoheren Drucken. Mit Hilfe 
dieses Spektrums wurde eine P- u .  eine Ii-Serie ausgewahlt, die mit RlCHARDSON u . 

TANAKAS 83 Q zu der P-, Q- u. li-Kombination paBten, u. eng in Ubereinstimmung 
mit dom Kombinationsprinzip standen. Diese Bandę ist eine von den vier Banden, 
dereń Nullinien durch die Rydbergsohe Formel gegeben sind, wenn man n =  6, 7, 8, 9 
setzt; aus einigon schwachen Andeutungen heraus glaubt Vf. bereits auch eine Bando 
erhalten zu haben, bei der n — 10 ist. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 110. 326— 40. 
St. Andrews, Univ.) H a a s e .

F. H. Newman, D as Spektrum von Kalium bei niedrigen Spannungen. (Vgl. 
S. 311.) Mit Hilfe der ElektronenstoBmethode werden bei Spannungen, die unter- 
halb der Ionisierungsspannung des K liegen, verschiedene Linien des Spektrums 
angeregt u. in einem Spektrographen beobachtet. Bei 1,9 V tritt nur das 1. Glied 
der Hauptserie la  — 1 p, das Dublett X 7665 u. 7699 X auf; bei 3,3 V kommt das
2. Glied der Hauptserie l s  — 1 p, A 4044 u. 4047 X liinzu, bei 3,9 Y  ersclieint auch
das 3. Dublett X 3447 u. 3448 A. Bei 3,7 V erscheinen die Dubletts A 6936, 6965, 
6911, 6939 A, die ebenso wie die anderen Dubletts mit dem benutzten Spektrographen 
nieht aufgelost werden konnten; sie gehoren der diffusen bezw. seharfen Neben- 
serie an. Erreicht schliefllieh die die stoBenden Elektronen beschleunigende Spannung 
den Wert der Ionisierungsspannung von K, der 4,4 V betragt, so wird das ganze 
Spektrum ausgesandt. D ie Apparatur wurde auf ea. 245° gehalten, sodaB der 
K-Dampfdruek im Versuehsraum ungefahr 0,1 mm betrug. Auch sehon mit bloBem 
Auge konnte die Entwicklung des Spektrums mit steigender Spannung beobachtet 
werden. Bei niedriger Spannung war das Leuchten von rein roter Farbę u. nahm 
erst bei hoheren Voltzahlen die fiir K charakterist- yiolette Fiirbung an. (Pliilos. 
Magazine [6] 5 0 . 796—803. 1925.) S te in ek .

F. H. Newman, Das Spektrum des Rubidiums bei niedrigen Spannungen. Es wurden 
unter den gleichen Bedingungen wie bei don Messungen iiber das N a (vgl. S. 311) 
die Spannungen bestimmt, bei denen dio einzelnen Linien auftreten. Die das metali. 
Rb enthaltende Rohre wird auf 150° angeheizt u. das Rb einem Elektronenbombarde- 
ment ausgesetzt. Das gefundene Potential wurde durch die Best. des theoret. Ioni- 
s&tionspotentials joweils korrigiert. Es erschienen bei 1,7 V das Dublett A 7948 u. 
7800, hierauf wurde das Potential sofort auf 3,2 V gesteigert, wobei A 4216 u. 4202 
sichtbar wurden, wahrend in dem Zwischenraum bereits A 15290, 14754, 13667 u. 
13237 erschienen waren. Bei 3,6 V trat A 7758 u. 7619, sowie 7408 u. 7280, u. 3592 
u. 3587 auf. Bei 4,2 V war das Spektrum volIkommen. Die Spektrallinien erscheinen 
nlso schon, ehe das Ionisationspotential (4,16 V) erreicht ist. (Philos. Magazine [6] 
5 0 . 1276— 82. 1925.) E n s z l in .

W . C. M cduarrie, N otiz iiber die Spektra von Silicium und Aluminium. Von 
dem Spektrum des Si sind zwar zahlreiche Linien bekannt, doch lieBen sich bisher 
die Linien des neutralen Atoms nicht in ein Serienschema einordnen. Vf. erb Sit 
das Absorptionsspektrum yon Si, da Si-Dampf sich nur schwer erzeugen IsBt, mittels
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der Methode des Unterwasserfunkens. Bei ihm erscheinen hiiufig, wie besonders 
eingehend von E. B lo ch  u . L. B lo ch  (Journ. dc Physiąue et le Radium [G] 3. 309; 
C. 1923. III. 343) gezeigt wurde, die Linien des Elektrodenmetalls umgekehrt, also 
in Absorption, u. zwar handelt ea sich bei diesen Linien stets um die Bogenlinien. 
Ais Elektrodenmaterial benutzt der Yf. eine Legierung von ‘23% Si u. 77°/0 Al. 
Vom Si wurde in Absorption beobacbtet nur das p j/-M ultiplett yon 1 2528-516 
bis 2506-659 k ,  das erste Glied der scliarfen Nebenserie 2881-585 1. erschien 
dagegen in Emission oder allenfalls asymmetr. umgekelirt. Unter besonderen Be- 
dingungen wurden auBcr den von L. B l o c h  u . E. B lo ch  angegebenen Linien nocli 
12 weitere Absorptionslinien aufgefunden, die in einer Tabelle zusammengestellt sind. 
(Philos. Magazine [6] 50. 819—21. 1925.) St e in e r .

R. "W. Wood, Feinstruklur, Absorption und Zeemaneffekt der Quecksilberlinie 2536. 
Bei der Bedeutung, die der Hg-Linie 2536 in der Atomphysik zukommt, hiilt es 
Vf. fur wiinschenswert, ibre expcrimentelle Unters. moglichst yollstiindig zu Ende 
zu fiihren. Vf. beschreibt zunachst die benutzten Apparate. Es wurden 3 ver- 
schiedene Typen von Hg-Lampen verwendet. Vf. legt besonders Sorgfalt darauf, 
die Selbstumkehr der Linien zu vermeiden; zu diesem Zweck wird durch einen 
Magneten die Entladung an die W and des Lampenrohrs gedriickt, da die Kiililung 
der Lampe allein nicbt ausreicht. D ie Eeinstruktur wird mit zwei gekreuzten 
Lummer-Gehrcke-Platten aus Quarz im polarisierten Licbt der Linie untersucht. Die 
Hg-Linie 2536 besteht aus 5 Komponenten, die ungefiihr gleiehe Intensitiit u. die 
folgenden Abstśinde haben: 0,014; 0,010; 0,011 u. 0,011 A. Bringt man zwiscbeu 
Lampe u. Interferenzplatten ein mit Hg-Dampf gefulltes Absorptionsrohr, so er- 
scheinen statt der 5 nunmehr 10 Interferenzpunkte; die Mitte jeder der 5 Kompo
nenten wird also ungefiihr im gleichen Betrage absorbiert. D ie von dem Resultat 
des Yf. abweichenden Angaben yon N agaoka  (Japan. Journ. o f Physics 2. 121; 
C. 1924. II. 1890) iiber die Eeinstruktur finden ihre Erkliiruiig darin, daB bei dem 
von N a gaoka  benutzten Lampenmodell Selbstumkehr nicht yermieden war, diese 
ftthrt zu einer Verdoppelung der Interferenzpunkte u., wenn diese breit sind, zu 
einer teilweisen Verscbmelzung von 2 Punkten, die zu yerschiedenen Linien ge- 
horen. D ic Struktur wird dann yollstiindig entstellt. Durch Zusatz yon N 2 von 
30 mm Druck zu Hg-Dampf, dessen D. der Temp. yon 0° entspriclit, wird die A b
sorption der Linie 2536 ungefiihr um das zehnfachc yerbreitert. D ie Unters. der 
Linie 2536 im Magnetfeld fuhrte zu groBen experimentellen Schwierigkeiten. In 
Emission wird nur die Kompente 1 aufgespalten, wahrend die anderen Komponenten 
einfach bleiben. In Absorption liegen die Verhaltnisse komplizierter. Ihre ein- 
gehende Unters. u. Deutung sind einer wciteren Arbeit yorbehalten. (Philos. 
Magazine [6] 50. 761—74. 1925.) S t e in e r .

31. W. Wood, Optische Anregung des Quecksilberspektrums mit konirollierien 
Balinubergangen der Elektronen. D ie Arbeit bildet die ausfiihrliche Darstellung 
einer friiheren yorlStlfigen Mitteilung (Proc. Royal Soc. London, Serie A  106. 679; 
C. 1925. L 1383). Besonders zu erwithnen ist, daB das Liclit der die Resonanz- 
strahlung erregenden Lampe auch durch ein Cla-Filter homogen gemacht wurde. 
Perner wird der EinfluB eines Magnetfeldes auf die Intensitiitsyerhiiltnisse der opt. 
angeregten Linien eingehender untersucht. Das Anlegen eines Magnetfeldes an 
die Hg-Lampe yerhindert die Selbstumkehr der Linie 2536 u. erhoht damit ihre 
Absorption im ResonanzgefaB. D ie Zahl der Ubergange 1 S  — 2 p ,  wird also 
yermehrt. D ies bewirkt nun eine Anderung der Intensitatsverbiiltnisse der einzelnen 
Linien in dem opt. angeregten Hg-Dampf. Vf. findet, daB die Intensitfit von 
2356 1 .  sich yeryierfacht, die der anderen Linien sich yerachtfacht; die Intensitfit 
yon 3650 A. steigt BOgar auf das secbzehnfache. (Philos. Magazine [6] 50. 774—96. 
1925.) St e in e r .
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W. Jevons, Das Bundenspektrum von Zinnmonochlorid unler Darlegung von 
Isotojdeeffekłen. Zu diesen Vorss. diente im groBen u. ganzen die bereits friiher (Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 1 06 . 174; C. 19 2 4 . II. 1559) bescliriebene Anordnung. 
Das Spektrum der durch unkondensierte Entladung entstehenden Linien u. Banden 
wurde mit einem Quarzspektrographen aufgenommen. Es ergab sich, daB es móglich 
war, dio Mehrzahl der Hauptlinien der neuen Zinnchloridbanden in zwei S3'steme zu 
ordnen, dio Quantenzahlen der Banden jeden Systems zu bezeiclmen, diese mit Be- 
stimmtheit dcm Zinnmonochlorid, SnCl, zuzuschreiben, den Isotopieeffckt des Chlors 
n. in wesentlich schwaclierem AusmaBe den des Zinns, der viel komplizierter ist, zu 
erkennen. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 110 . 365—90. Woolwich, Coli.) H a a s e .

Henry G. de Laszlo, Die Absorptionsspektren und Aktivierungsslufcn von Naph- 
lludin und einigen Methyldermiten. Es werden die Absorptionsspektren des Naphłhalins 
u. eińiger M ethylderiw. untersucht. — Daraus ergibt sich beim Naphthalin, daB 
man fiinf Elektronenzustande des Mol. unterscheiden kann. Diesen rcrschicdenen 
Elektronenubergangen entsprechen die Absorption im Ultrarot, im Sicktbaren u. im 
Ultraviolett, sowie die Emission bei der Kathodenluminescenz u. Fluorescenz. Das 
Naphtbalindampfspektrum besteht ans einem Gebiet scharfer Banden mit Feinstruktur 
(?. 3200— 2820 A) u. ans einem Gebiet kontinuierlichcr, strukturloser Banden (?. —  2820 
bis 2500 A). Oberhalb X — 2820 werden die Banden kontinuierlich u. yerschwommen, 
was einer Verandemng im Mol. cntspricht, „Priidissoziationszustand“. Die Intensitat 
der Absorption steigt sehr schnell mit jeder weiteren Anregungsstufe des Mol. In Lsg. 
sind die Banden im ersten Teil sekarf u. sckmal, im zweiten breit u. yerschwommen. —  
Die Atomsehwingungen im Naphthalinniol. sind durck folgende charakterist. Periodon 
gegeben: a  =  474,4 cm-1 , /? =  203,4 cm-1 , y  =  62,7 cm-1 . Die Konstanten a  u. fi 
ersclieincn wieder in dem ultraroten Absorptionsspektrum, was ais Beweis fur ilire 
ltichtigkeit geltcn kann. Die Hauptfrequenz a  betriigt ctwa die Halfte von der des 
Bzl. — Die Feinstruktur einiger nltravioletter Naplithalindampfbanden kann man in 
eine Summę dreier Parabeln zerlegen. Das nach der klass. Theorie fiir symmetr. Krcisel 
daraus berechnetcTragheitsmoment ist zu klein (3,45 • 10”'10). Es wird die Ilypothese auf- 
gcstellt, daB bei solehen Molekeln die llbergange bei Rotationsanregung mehreren Quan- 
ten entsprechen, so daB das Tragheitsmoment ein Vielfaches des obigen Wertes ware. 
Es wird auf 96,10-10 g/qcm gcschatzt; daraus wird fiir das Braggsche Naphthalin- 
modell eine Entfernung der C-Atome voneinander bereehnet, die kleiner ist ais 1 A 
u. kleiner ais dio von BitAGG angenommene (1,54 A). Sie ist so klein, daB die auBeren 
Elektronenbalmen mehrerc C-Kernc umkreisen konnen. — Es besteht ein deutlicher 
Unterschied zwischen den Absorptionsspektren des a- u. fi - Meth ylnaph tlialins. Dic 
Spektren der /?-Verb. enthalten, wie das des Naphthalins, 2 Teile, von denen der 
erste stark, der zweite weniger — im Vergleich zu Naphthalin — nach Rot verschoben 
ist. Fiir die a-Verb. ist die Versehiebung im ersten Teil schwiieher ais im zweiten. —- 
Die Hexanlosungsspektren sind gegeniiber den Dampfspektren nach Rot yerschoben. —  
Die CH3-Gruppe wirkt verschmelzend auf die Struktur des Spektrums. Bei don Di- 
incthylnaphthalinen sind allc Banden des zweiten Teils in eine zusammengeflossen. 
Beim 2.6- u. 2,7-Dimelhyhiaphthalin besitzt 2,6 sehr ausgepragte Banden u. ist darin 
mit dcm p-Xylol vergleichbar. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 118 . 369— 414. 1925. Zuricli, 
Univ.) L asch .

B. H. Carroll, Die pholochemische Oxydalion von Leukobasen. Die photocliem. 
Oxydation von leuko-Malachitgriin, leuko-Brilliantgriin, leuko-Lichlgriln (Konden- 
sationsprod. von Benzylathylanilin u. Benzaldehyd) u. leuko-Furfurolgriin (Kon- 
densationsprod. von Dimethylanilin u. Furfurol) in Kollodium ist der Lichtintensitat 
proportional; eine Induktionsperiode tritt nicht auf. Wegen der schnellen Oxydation 
auch im Dunkeln sind die Leukobasenfilme fiir photograph. Zwecke nicht geeignet. 
Zusatz von Saure setzt die Geschwindigkeit der Dunkel- u. der Lichtrk. herab, Zusatz
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von Basen, besonders hetierocycl. u. aliphat. Amino, z. B. Chinolin, erhóht beide in 
gleichem MaBe, Salpetersiiureester wie Hexanitromannit lefcztere starker ais erstere. 
Die Bestandigkeit der Leukobasen waehst mit steigendem Mol.-Gew. der an den 
Amino-N gebundenen Gruppe. Nach dcm Trocknen der Filme nimmt die Empfind- 
lielikeit noch eine Zeitlang zu. (Journ. Physieal Chem. 30. 130— 33.) K r u g e r .

A. R. Olson und C. H. Meyers, Die Polymerisation und Hydrierung von Athylcn 
mittels angeregter Quecksilberalome. Vff. setzen Athylen u. cin Gcmisch von C2H4 u. / / 2 
bei Ggw. von Hg dem Licht einer Quarzquecksilberbogenlampe &us. Bei reinem C2Ha 
trat keine Rk. eiu, wenn die Linie 2536 A im Bogen umgekehrt war, was durch eincn 
Magneten verhindert wurde. Beim Beginn des Vers. nimmt der Druck zu, dann ab. 
In keinem Falle erreichte der Druck den Wert Nuli, es tritt also keine vollśtandigo 
Polymerisation ein. Der Enddruck entsprieht ungefiihr der Druckzunahme zu Beginn 
des Vers., die etwa 25°/0 des Anfangsdrucks bctrśigt. Neben dem irisierenden fcsteu 
Polymerisationsprod. liatte sieh wahrscheinlich C2/ /c gebildet. Bei der Rk. von C2H4 
mit H 2, die ebenfalls nur bei Anwresenheit der Linie 2536 A stattfand, ist bei allen 
Druckcn der Enddruck gleich dem Anfangsdruck des H 2. Dic Anfangsgeschwindigkeit 
der Rk. ist proportional der Quadratwurzel aus dem H 2-Druck. Demnach findet nicht 
die Rk. C2H., -)- H2 =  C2H0 statt, sondern die primarc Rk. ist Hg* +  H„ =  Hg 211 -f- 
lunet. Energio (* == angeregt). Dio Resonanz des Hg-Atoms entsprieht 4,9 V, die 
Dissoziution von H 2 3,1 Volt. Die iibersckiissige Energie wird zwischen Hg u. H nach 
dcm Momentensatz yerteilt. Der atomare H diffundiert aus dem Gebict, in dom er 
gobildet wird, u. die Diffusionsgeschwindigkeit bestimmt die Geschwindigkeit der 
Druckabnahme. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48 . 389— 96. Berkeley [Cal.], Univ.) Jos.

W. KrauBe, Einige Beitriige zur Kennlnis des optischcn Yerhcdtens der Tonerdc- 
faserit.. Die Doppelbreehung gewachsencr Tonerdeinsern, dic mit Fil. von vorschic- 
deriem Brechungsindex n imbibiert werden, hat im wciBen Licht bei n =  1,52— 1,54 
cin Minimum; dic nach- dćm Verschwinden der Stabehendoppelbrecliung iibrigblei- 
bende Doppelbreehung ist positiy in bezug auf die Wachstumsrichtung der Fasem. 
Die Restdoppelbrechung ist sehr gering u. nur an dickeren Schichten feststellbar; 
ihr Vorsprung ist noch ungeklart, da dic Róntgenaufnahme von Fasertonerde auf 
amorphe Teilchen hinweist. Wachs, Pamffin, Stearin, Celylalkohol u. Cliolesterin 
lassen sieli aus ihren Schmclzen, Guinarin, p-Kresol u. Nareein durch Krystallisation 
aus ihren Lsgg. in submkr. Krystalleii, die durch dic Struktur der Tonerdefasern 
orientiert werden, in die Zwischcnraume der Fasern einlagern; Ggw. von Cumarin 
u. p-Kresol ergibt Erliohung der Doppelbreehung ohne Anderung des Vorzeichens, 
die der ubrigen Stoffo negative Gesamtdoppelbrechung in bezug auf die Langsrichtung 
der Tonerdefasern. Die eingelagerten Stoffo ordnen sieli demnach mit ihrer Liings- 
richtung parallel der Wachstumsrichtung der Fasern. Praparate von gewachscner 
Tonerde -|- Cetylalkohol, aus denen erstere durch HC1 herausgelost wurde, zeigen 
positive Doppelbrecliung in bezug auf die Langsrichtung. Die Farbungen von Ton- 
crdefasem m it Kongorot u. Methylenblau sind dichroit., dicjenige mit Berliner Blau 
nicht. Einlagerung von J 2 in die Fasern bewirkt Erhóhung der Doppelbreehung. 
Bcim Behandeln der Praparate von Tonerde +  Cetylalkohol bezw. Tonerde +  Nareein 
mit wss. J-Lsg. werden nur die eingelagerten Krystalle gefarbt, ihre opt. Eigenschaften 
bestimmen den Charakter des auftretenden Dichroismus. Dichroit. Farbungen der 
Fasern mit Hg, Ag  u. A u  lassen sieh nach versehiedenen Methoden herstellen; durch 
die Farbung mit Ag u. Au findet Hcrabsetzung der Doppelbreehung statt; der Cha
rakter der durch Hg bewirkten Anderung der Doppelbreehung konnte nicht bestimmt 
werden. (Kolloidchcm. Beihefte 21. 282— 304. Jena, Univ.) KRUGER.
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Heinz Schmidt, Ober die elektrolytische Abseheidung von kohlenstoffhaltigem Eisen 

aus seinen Komplexverbindungen m it Carbonsauren. Die von S o n t a g  (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 30. 333; C. 1924. II. 917) ausgefiihrten Unterss. iiber die Abseheidung kohlen- 
stoffhaltigen Eisens aus Oxalat, Glykolat u. Succinat werden auch auf Carbonat, Cilral 
u. Tartrat quantitativ ausgedehnt, fur Succinat erweitert u. ais neu Formiat u. Acełat 
in den Bereich der Unterss. gezogen. Die Verss. mit Butyrat mifllangen. Die Bc- 
dingungen u. Ergebnisse sind in Tabellen enthalten. Es wurden nur die NH4-Salze 
bezw. ihre Komplexe, dereń Lsgg. durch Vermischen des Salzes mit der Saure mit 
Eisensulfat oder -chlorid erhalten werden, in Betracht gezogen. Quantitativ wurde 
die C-Mitabscheidung folgendermafien bestimmt: Die komplcxen Verbb. wurden der 
Elektrolyse unterworfen u. in dem auf einer Eisenkatliode bekannten C-Gehalts ge- 
wonnenen Metall-Nd. durch Verbrennung im 0 2-Strom der Gesamtkohlenstoffgehalt 
bestimmt. Der C im Fe ist hauptsachlich in einer Form vorhanden, die sieh durch 
verd. Sauren unter B. kohlenstoffhaltiger Gase zersetzt. Durch Zersetzungsspan- 
nungen konnten keine Red. oder Abseheidung unbekannter Ionen (z. B. ionisierten C) 
nachgewiesen werden. Es wurden auch keinerlei sonstige Abbauprodd. fcstgestellt 
mit Ausnahme der minimalen Red. von Oxalat u. Formiat. (Ztschr. f. Elektrochem. 
32. 33— 41.) S it t ig .

S. Glasstone, Uberspannung und Oberfldchenkrafte an der Bleikathode. (Ygl. Trans. 
Faraday Soo. 19. 808; C. 1924. II. 1444.) Vf. untersucht den EinfluB der Oberflachen- 
spannung des Elektrolyten auf die Uberspannung einer Pb-Kathode, indem die Ober- 
flaclicnspannung durch Zusatz bathoton. Substanzcn, wie A ., Methylalkohol, Essig- 
saure, i-Buttersaure, i-Butylalkóhol u. i-Amylalkohol, variiert wurde. Drei Typen von 
Elektrolyten dienten zur Unters. 1. H 2S 0 4-Lsgg., die etwa 1 g-Aquivalent pro 1 ent- 
hieltcn; 2. Pufferlsg., in denen pa von 3— 11 variiert wurde, u. 3. NaOH-Lsgg., die 1 g- 
Aquivalent pro 1 enthielten. Es wurde gefunden, daG Zusatz vou A., Methylalkohol 
oder Essigsaure zu wss. Lsgg. mit verschiedener [H'] nicht nur die Oberflachenspannung 
sondern auch die Uberspannung erniedrigt. Substanzen, welche in W. wenig 1. sind 
u. die Oberflachenspannung emiedrigen, wie i-Buttersaure u. i-Amylalkohol, bewirken 
anfangs ein Zunehmen der Uberspannung der Pb-Kathode, bei Zusatz gróBerer Mengen 
tritt dann wiedor ein Abfall der Uberspannung ein. Zur vollstandigen Theorie der 
tlberspannung miissen auch die Oberflachenkrafte, die an der Blasenbildung beteiligt 
sind, mit herangezogen werden. (Trans. Faraday Soc. 21. 36— 41. 1925. Exeter, Univ. 
Coli.) J o s e p h y .

Dayid Stockdale, Die Allotropie des Zinks. Tauchen 2 Elektroden desselben 
Metalles von konstanter Temperaturdifferenz in einen gecigneten Elektrolyten, so 
erfahrt die EK. bei Temperatursteigerung cine plotzliche Anderung, wenn bei einer 
der beiden Elektroden isotrope Umwandlung eintritt. Vf. yersucht dieses Prinzip 
zur Bestatigung des von B in g h a m  (Journ. Inst. Metals 24. 333; C. 1921. I. 348) ge- 
fundenen Umwandlungspunktes des Zn  zu verwenden. Die Elektroden befanden sieh 
in den Schenkeln eines elektr. heizbaren U-Rohres, ais Elektrolyt diente ein Gemisch 
von ZnCl2, Zn-Oxychlorid u. 10% ZnBr2. Wegen apparativer Schwierigkeiten waren 
die Messungen nicht besonders zuverlassig, machen aber die Existenz eines Umwand
lungspunktes bei ca. 315° wahrscheinlich. (Journ. Americ. Chem. Soc. 127- 2951—56. 
1925. Cambridge, Univ.) K r u g e r .

Alfred Francis Joseph und Henry Bowen Oakley, Die Wirkung von Kieselsaure 
auf Elektrdyte. II. (I. vgl. J o s e p h  u. H a n c o c k , Journ. Chem. Soc. London 123. 
2022. 1923; C. 1924. I. 1646.) Vff. ermitteln in jraisergrfewlsgg. mit verschiedenen 
Zusatzen von HC1 bezw. NaOH die [OH'] durch pn-Messung u. finden die Na-Silicat- 
konz. ais Differenz aus [Gesamt-Na] u. [NaCl] bezw. [OH']. Wird das durch S i0 2
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neutralisierte Na20  gegen idio pa aufgetragen, b o  entsteht eine Kurve mit einem deut- 
lichen Kniek bei N a20 : S i0 2 =  2: 1 ;  fur die 1. Dissoziationskonstante der Kiesel- 
saure ergibt sich ca. 10—1°, fiir die 2. ca. 10—12. Bei Behandlung von S i0 2 mit Lsgg. 
von NaOH, KOH, B a(0H )2 u. Ca(OH)i mit S i0 2 tritt sofort Neutralisation der Base 
ein, indem zunachst an der S i0 2-0berflaehe festes Silieat gebildet wird, das dann unter 
teilweiser Hydrolyse in Lsg. geht; der Umfang der Rk. liangt von der Art u. Konz. 
der Base, der Menge u. Feinheit des S i0 2 u. der Loslichkeit des betreffenden Silicates 
ab. Bei NaOH u. KOH ist die B. von festem Silieat sehr gering u. annahernd pro- 
portional der S i0 2-Mengc, Ba-Silieat geht dagegen nur zu 50%> Ca-Silieat gar nickt 
in Lsg. NaCl-Zusatz erhoht die Menge von festem Silieat. (Joum . Chem. Soc. London 
127- 2813— 18. 1925. Chartum, Wellcome Tropical Research Lab.) K r u g e r .

James Colvin, Das Ioiienaklifitatsprodukt von Wasser in Glycerin- Wasser-Oemischen. 
Die Aktivitaten yon H’ ii. OH' in Vioo-n- NaOH-Lsgg. mit yerschiedenem Glycerin- 
gehalt bis 40% werden bei 25° mit Hilfe der EKK. der Ketten (Pt) | H 2, Vio«'n> NaOH, 
Glycerin | gesiitt. KC11 n. KC1, Hg2Cl2 | Hg u. Ifg | HgO, Vioo'n- NaOH, Glycerin | ge- 
satt. KC11 n. KC1, Hg2Cl2 1 Hg bestimmt u. daraus das Ionenaktivitatsprod. von W. 
in den Gemischen berechnet; fiir die EK. der Ketto Hg | HgO, Vio'n- KOH | gesatt. 
KC11 n. KC1, Hg2Cl2 1 Hg bei 25° ergibt sich 0,1178 Volt. Mit steigendem Glycerin- 
gehalt sinkt die Aktiyitat der OH' u. wachst die Aktiyitat der H ‘, Dissoziationskon- 
stante u. Ionenaktivitiitsprod. des W. bleiben konstant. (Joum . Chem. Soc. London 
127- 2788—92. 1925. Liverpool, Univ.) K r u g e r .

Herbert S. Hamed, Der Aktwitalskoeffizient von Chlonuasserstoffsaure in konzen- 
trierten Losungen slarker Elektrolyte. Die EKK. von Zellen vom Typus H 2 | HC1 (m^, 
MCI (m2) | HgCl | Hg wurden bei konstantom (m, +  m2) gemessen. Die Reproduzier- 
barkeit der Resultate ist abhangig yon der Herst. der H-Elektroden. Um genaue 
u. reproduzierbare Werte zu erhalten, muCtc dio Elektrodę sofort nach dem Plati- 
nieren u. Waselien m it dest. W. in die H-Atmosphare der Zelle gebracht werden. 
Die Elektrodo muCte mit einer dunnen Schicht von Pt-Schwarz bedeekt sein, was 
durch Elektrolyse einer Lsg. von H 2PtCl0 (mit 0,5 g P t in 100 cem Lsg.) in einer 
Min. mit einer Stromdiehte von 0,3 Amp. pro qem Kathodenoberflache erzielt wurde. 
Mit diekeren Sehiehten Pt-Schwarz wurden weniger guto Resultate erhalten, in
gotem sind auch die fruheren Unterss. des Vfs. niclit genau genug (vgl. Joum. Americ. 
Chem. Soc. 42. 1808; C. 1921. I. 719. H a r n e d  u. B rum bauoh , Joum. Americ. 
Chem. Soc. 44. 2729; C. 1 9 2 3 .1. 806). Ais Elektrolyte dienten KOI, NaCl, LiCl. Die 
meisten Messungen sind innerhalb ^  0,2 mV genau, bei einigen betriigt die Fehler- 
grenze i  0,5 mV, was einem Fehler yon 1% beim Aktivitatskoeffizienten entspricht. 
Die Messungen ergeben, daC sich der log des Aktivitatskoeffizienten von HC1 bei 
konstanter Gesamtkonz. bis zu mx +  m2 =  3-mol. linear mit der Saurelconz. andert. 
Das besagt, daC in einem Gemisch bei gegebener Gesamtkonz. der log des Aktivitats- 
koeffizienten eines ein-einwertigen Elektrolyten eine lineare Funktion seiner Konz. 
ist. Fiir hohe Konzz. ist dieses nur ein Naherungssatz, der fiir niedrige Konzz. genau 
ist. — Die Ergebnisse des Vf., sowio dio von B r o n s t e d  u . La M e r  in sehr verd. 
wss. Lsgg. u. die von N o y e s  u . B a x t e r  in yerd. nicht-wss. Lsgg. u .  dio Berechnungen 
von S c a tc h a r d  fiir konz. Lsgg. in nicht-wss. Losungsmm. liefern eine uberraschend 
genaue Bestatigung der Theorie yon D e b y e  u . H u c k e l .  Vf. zeigt ferner, wie mit 
Hilfe dieser Theorie umgekehrt auch die Aktivitatskoeffizienten der Salze aus dem 
Gemisch berechnet werden kónnen. Die Rechnung wird sowohl an den ein-einwertigen 
Elektrolyten NaCl, KC1, LiCl ais auch an den zwei-einwertigen Salzen BaClz, SrCl2 
u. CaCl2 u. an HC1 im Gemisch m it den Erdalkaliehloriden durchgefuhrt. Rechnung 
u. Beobachtung (vgl. L u c a sse , Joum . Americ. Chem. Soc. 47- 743; C. 1925. I. 
2293) stimmen ausgezeichnet uberein. —  Auf Lsgg. yon Alkalihydroxyden kann die 
Theorie von D e b y e  u . H u c k e l  allerdings nicht ohne Einfiilirung eines neuen Faktora
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angewandt werden. (Journ. Americ. Clicm. Soc. 48 . 32C—42. Philadelphia [Pcmis.], 
Univ.) J o s e p h  y .

Thomas Kerfoot Brownson und Frank Maurice Cray, Die dektrische Leitfahig
keit von Chlorwasserstoff und Chlorkalium in Wasser und Aceton- Wasscrejemischen. Die 
Lcitfahigkeit von HCl u. KCl in A cetołi-Wassergemisclicn mit 5— 100% W. boi Verdd. 
von 10 bczw. 50— 10000 1 pro Mol wird bei 20° u. 25 gemessen u. die Aquivalentleit- 
fahiglieit / x  nnoh der Methodo von W a s h b u r n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 40 . 122; 
C. 1918. I. 1118) berechnet. Katalyt. Zers. des Acetons durch das Pt-Schwarz der 
Elektrode findet nicht statt. }.za von HCl ist in Gemischen von hohem Acetongehalt 
nur wenig verschiedcn von derjenigen von KCl, sie nimmt bis zu einem Minimum 
bei 85 Vol.-% Aceton ab u. dann wieder etwas zu. Aco von KCl hat ein Minimum bei 
40 Vol.-% W.; bei kleineren Verdd. V  ruckt das Minimum nach hóherem Aceton- 
gehalten u. fehlt fiir v 55 100 ganz. Der EinfluB der Temp. auf den Dissoziations- 
grad steigt mit Acetongehalt u. Elektrolytkonz. Das Ostwaldsche Verdunnungsgesetz 
gilt nicht, docli sind in den acctonreichen Gemischen die Abweichungen nur gering. 
(Journ. Chem. Soc. London 127- 2923—35. 1925. Woolwich, Roy. Arsenał.) K r u g e r .

T. E. Phipps, W. D. Lansing und T. G. Cooke, Temperatur-Leilfdhigkeilskuruen 
fester Salze. I. Die Halogenide von Natrium. Die eleklr. Leitfahigkeit der festen Na- 
Halogenide wurde iiber ein groBes Temp.-Intervall gemessen. Die pulverisierten Kry- 
stalle wurden unter starkem Druck zu semitransparcnten Platten gepreBt. Beim NaCl 
stimmte die Lcitfahigkeit solcher Platten sehr gut mit der von natiirlichen Krystallen 
iiberein. Fur NaCl, N aBr, N aJ  u. NaF  wird die Temp.-Abhangigkeit der spezif. Leit
fahigkeit źi durch Kurven mit \ /T  X 105 ais Abscisse u. log y. ais Ordinate veran- 
schaulicht. Diese Kurven setzen sich aus Geradenstiicken zusammen, die bei ver- 
scliiedenen Temp.-Punkten ihre Richtung andern. Es wird angenommen, daC in dem 
niederen Temp.-Gebiet (zwischen Zimmertemp. u. ca. 400°) nur das Na-Ion den Strom 
leitet, daC al>er bei hoheren Tempp. beide Ionen gleichzeitig leiten. Beim NaF mit 
dem liohen F. bei 992° deutet die Leitfahigkeitskurve darauf hin, daC sich das F-Ion 
unterhalb 800° nicht an der Stromleitung beteiligt. Beim N aJ u. NaF findet bei 
Tempp., die noch weit unter dem F. dieser Salze liegen, ein abnormes Anwachsen 
der Leitfahigkeit statt, was bei NaCl u. NaBr nicht beobachtet wurde. —  Vff. stellen 
eine Beziehung auf zwischen der Richtung der Leitfiihigkeitskurve u. der Heraus- 
losearboit eines Ions aus dem Gitter u. bereehnen die Werte fiir diese Arbeit. Es 
wurde gefunden, daB diese Arbeit in nahem Zusammenhang steht mit dem natiir
lichen Quant des Krystalls, das sich aus den spezif. Warmedaten ergibt. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 8 . 112— 25. Urbana [111.], Univ.) J o s e p h y .

Herbert S. Harned und Frank Evans Swindells, Der Aktwitdtekoeffizient von 
Lithiumhydroxyd in  ‘Wazser und in wasserigen Lithiumcldoridlósungen wid. die Disso- 
ziation von Wasser in Lithiumchloridló-sungen. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47- 
676. 930; C. 1 9 2 5 .1. 2293. II. 142). Vff. mcssen die EKK. der Ketten: H2 | LiOH(m2) | 
LixHg |iLiOH(m1) | H2; H21 LiOH(m0), LiCl(m) | LixHg | LiOH(m0) | H2; H„ | HCl(m0), 
LiCl(m) | AgCl | Ag u. bereehnen daraus die Aktiyitutskoeffizienlen von LiOH  in W. 
u .  in wts s . LiCl-Lsgg. verschiedener Konz. Die Daten sind tabellar. zusammen- 
gestellt. Ein Vergleich der Aktivitatskoeffizientenkurven (Abscisse:Konz.) von LiOH, 
KOH, NaOH lehrt, daB bei einer gegebenen Konz. die Aktivitatskoeffizienten in der 
Reihenfolge Li, Na, IC zunehmen, wahrend fur die Chloride die entgegengesetzte B e
ziehung gilt. —  Die Berechnung des Ionenaktivitatskoeffizienten u. der Ionenkonz. 
vou l)r. in /.tCi-Lsgg. zeigt, daB bei hoheren Konzz. (oberhalb 0,03 mol.) LiCl eine 
viel starkere Dissoziation des W. bewirkt ais NaCl u. KCl. Bei einer Konz. von 1,0-mol. 
LiCl-Lsg. ist die Dissoziation. des W. ani gróBten. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 .
126— 35. Philadelphia [Penns.], Univ.) JOSEPHY.
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Michiharu MizutaiTi, Die Dissoziation der schiuachen Eleklrolyte in  wasserig- 
alkoholischen Lósungen. III. u. IV. Mitt. (II. vgl. S. 26.) III. Die Beziehungen zwischen 
chemischer Konstitution und Alkoholempfindlichkeit der zweibasischen Sauren in Alhyl- 
alkolwl. Es werden dio Messungen der im Sinne des Vf. reduzierten Dissoziationskon- 
stantcn fiir wss.-alkoh. Lsgg. auf die zweibas. Sauren ausgodebnt. Das pn, welches in einer 
Lsg. von 0,02 Mol/l der betreffcnden Silurc mit 0,01 Mol NaOH bezw. mit 0,03 Mol 
NaOH in der wss.-alkoh. Lsg. gemessen wird, wird ais crste, bezw. zweite logarithm. 
Dissoziationskonstante bezeichnet. K  =  [H+] [Saure-Ionen]/[undissoz. Saure]. Bei stiir- 
keren Siiuren lautet die Formel K  =  [H+] ([Na-Salz] -}- [H+])/([freie, Saw ę] -  [H+])- 
Es wurden untersucht: Oxalsdure, Malonsdure, Bernsteinsdure, Glutarsdure, Apfel- 
sdure, Fumarsdure, Maleinsdure u. o-Phthalsdure. Das Ergebnis der Messungen war 
folgendes: Befinden sich beide Carboxylgruppen raumlich weit voneinander, so be- 
lialten sie angeniihert ihre Selbstandigkeit. Die A.-Empfindlichkeit beider Konstanten 
ist ziemlich dieselbe, u. zwar dieselbe wie die der zugehorigen einbas. Sauren. Jc naher 
beide Carboxylgrnppen sich innerhalb des Mol. befinden, um so stiirker sind die Ab- 
weichungen von dieser Regel, u. zwar wird in diesem Ealle die erstc Konstantę weniger, 
die zweite stiirker A.-empfindlich ais fur die entspreehcnden einbas. Sauren zu er- 
warten wiire. — Ais Erganzung der vorigen Mitt. werden noch die einbas. Sauren 
Glykolsaure u. Chloressigsdure untersucht. Der Unterschied der beiden ist in dem- 
selben Sinne wie der von Milchsaure u. Propionsaure. Die A.-Empfindlichkeit wird 
durch die Hydroxylgruppe bezw. Einfiihrung von Cl nur wenig verringert. Die absol. 
Grófle der Konstantę steht in keiner erkennbaren Beziehung zu ihrer A.-Empfindlich
keit. —  Zum Vergleich wurden noch Phenoł, Resorcin u. p-Chlorphenol untersucht. 
Die Unterschiede in  der A.-Empfindlichkeit zwischen Phenol u. Resorcin sind nicht 
groB. Der EinfluB des CJL ist aber deutlich u. in demselben Sinne wie bei der Essigsaure.

IV. Die Dissoziation der schwachen Eleklrolyte in Melhylalkohol. Die Vors.-An- 
ordnung war dieselbe wie fiir Athylalkohol. Von einbas. Sauren wurden untersucht: 
Ameisensdure, Essigsaure, Propionsaure, Buttersaure, i-Valeriansdure, Milchsaure, 
Glykols&ure, Salicylsdure, Benzoesdure, Monochloressigsdure. Ferner Phenol, Resorcin, 
p-Chlorphenol. Das allgcmeine Resultat ist, daB der EinfluB des Methylalkohols deni 
Sinne nach gleich ist dem des A., nur kleiner. Ebenso iindert sich der EinfluB der Ein- 
fuhrung von OH-Gruppen u. Cl in demselben Sinno, aber geringer ais bei A. Nur die 
Alkoholempfindlichkeit derPhenole ist inA. besonders stark, in Methylalkohol schwach. 
Von zweibas. Sauren wurden untersucht: Malonsaure, Bernsteinsdure, o-Phthalsaure, 
Apfelsaure, Fumarsdure, Maleinsuure. Auch hier ist der EinfluB des Methylalkohols 
uberall etwas kleiner ais der des A., die Wrkg. aber sehr ahnlich. Es wurden noch 
folgende Basen untersucht: N H 3, Methylamin, Dhnethylamin, Trimethylamin, Athyl- 
amin, Anilin, Methylanilin, Dimethylanilin, P yrid in  u. o-Toluidin. Wie bei A. ist 
die Steilheit der Kurven viel geringer ais fiir die Sauren. Bei den alkylierten Aminen 
u. Anilinen wird der Unterschied der Wrkg. von Methylalkohol u. A. deutlicher mit 
dem Grad der Alkyiierung. —  Im  allgemeinen ist dio Wrkg. des Alkoholgehalts der 
Lsg. auf verschiedene Sauren gleichfórmig. Durch einen bestimmten Alkoholgehalt 
wird die „reduzierte Dissoziationskonstante" fiir allo Sauren um etwa denselben Be- 
trag yerkleinert, was besagt, daB der Aktivitatsfaktor der undissoziierten Molekehi 
starker yerkleinert wird ais der der Ionen. Das ist nur eine andere Ausdrueksweise 
dafiir, daB im allgemeinen die freien Sauren in Alkohol leichter 1. sind ais in W., ihre 
Alkalisalze aber nicht. Entsprechend ist es fur die Basen u. ihre Chlorhydrate der Fali. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 118 . 318— 26. 327— 41. 1925. Nagoya, Japan, Biochem. Inst. 
d. Aichi-Medizin. Uniy.) L a s c h .

Paule Collet, U ber den konstanlen Paratnagnelismus der Losungen. (Vgl. 
W eiss  u .  C o l l e t ,  C. r. d. 1’Acad. des. sciences 1 78 . 2146; C. 1 9 2 4 . II. 810). Die tern- 
peraturunabhangige (14— 50°) paramagnet. Suszeptibilitiit des gel. I \2Cr20 j ftihrt zur
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atomaren Suszeptibilitśit % von Cr gleich 63,3 ■ 10~c. Die letztere fallt mit der £  yon 
Cr in festem K 2Crs0 7 (12— 90°) zusammen. £  von Co in gel. Luteokobaltichlorid ergibt 
sich zu 14,4-10-6 , gleiebfalls temperaturunabhiingig (14—50°). (G. r. d. l’Acad. des 
sciences 181. 1057— 58. 1925.) B ik e r m a n .

W . J. de Haas, G. J. Sizoo und H. Kamerlingh Onnes, Ober die magnetische 
Storung der Swpraleitung bei Quecksilber. II. (I. vgl. S. 1945.) Vff. setzen ihre 
Verss. fort ausgehend von der Annahme, daB der Charakter der Hysteresisschleife 
durch den Krystallisationszustand der kleinen Widerstande bestimmt wird. Es 
wird liierbei die Vorstellung pntwickelt, daB infolge der langsamen Abkiihlung in der 
Capillaren Einkrystalldrahtstuckchen entstehen, u. daB das Auftreten eines Sprunges 
die Folgę des plótzlichen Supraleitendwerdens eines solchen Rrystalles ist. In  Zu- 
sammenfassung ergibt sich, daB, falls man einen Supraleiter in einem yon Aniang an 
genugend starlcen Magnetfeld miBt, die Widerstandskurye eines Supraleiters ais 
Funktion der Temp. keine Anomalien zeigt. (Koninkl. Akad. van Wetensoh. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1321— 34. 1925.) K. W o l f .

P. Laffitte, Eaperimentdle TJntersucliungen iiber die Explosions- und Slofiwellc. Zu- 
sammenfassung der bereits referierten Arbeiten (C. r. d. PAcad. des scienoes 176. 
1392. 177. 178. 178. 1277. 2176. 179. 1394; C. 1923. III. 1200. 1381. 1924. II. 1303. 
1557. 1925. I. 1350) des Vfs. iiber die Bildung u. Fortpflanzung der Esplosions- u. 
StoBwelle u. die Spektrographie der Explosionen. (Ann. de Physiąue [10] 4. 587 
bis 694. 1925.) K a s t .

Eugen Ryschkewitsch und Friedrich Merck, Bestimmung des Schmelzpunktes von 
Graphitkohlenstoff. Vff. yerbesserten das von F a ja n s  u . R y s c h k e w it s c h  (Natur- 
wissenschaften 12. 304; Ztschr. f. Elektrochem. 31. 54. 63; C. 1924. II. 293. 1925.
II. 387) angewendete Verf. in Anlehnung an die Arbeit yon ALTERTHUM, F e h s e  u . 
P ir a n I (S. 1513). Es wird ais Schmelztemp. 3845° 4; 45 angegeben. (Ztschr. f. Elek
trochem. 32. 42—45.) . S it t i g .

W. Swietoslawski, Bemerkuhgen zu der Arbeit der Herren W. Jaeger und H. v. Stein- 
wehr: Uber die Festsetzung der Verbrennungsw<irmen von Normalsubslanzen. J a e g e r  
u. V0N St e in w e h r  (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 59; C. 1925. I. 992) wundem sich, 
daB nur der Wert von D ic k in s o n  fiir Benzoesaure von der Union „Internationale" 
de la Chimie pure et appliąuće ais Eichwert angenommen ist, wahrend der auf Eichung 
der P . T. B . basierte von E. F is c h e r -W r e d e  nur um l%o von dem neueren ab- 
weicht. Vf. bespricht die weiteren, modemen Messungen an Benzoesaure, Naphthalin 
u. Kohrzucker (Sw ie t o s l a w s k i  u. P o p o w , Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 46. 935; 
C .1915.1 . 943; Sw ie t o s l a w s k i , Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 2595; C. 1918.11.597; 
Sw ie t o s l a w s k i  u . St a r c z e w s k a , Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 654; C. 1925.
I. 187). Die Werte des Vfs. sind mit denen yon D ic k in s o n  so gut wie ident., aber 
anders ais die von F isc h e r -W r e d e . Seine Zahlen stimmen ferner mit denen von 
Ve r k a d e , Coops u . H a r t m a n n  (Rec. trav. chim. Paj-s-Bas 41. 241; C. 1922. IV. 
187) tiberein. Daraus geht unzweifelhaft heryor, daB die damaligc Eichung der 
P. T. R. zu einem um 3%q zu hohen Wert gefiihrt hat, auBerdem war die Benzoesaure 
von F isc h e r -W r e d e  nicht ganz rein und besaB eine um 2°/oo niedrige Verbrennungs- 
•n'arme; hier heben sieh die Fehler bis auf l% o heraus, bei Naphthalin u. Rohrzucker 
bleiben 3°/oo Differenz. —  Die Eichmethode der P. T. R. war nicht prakt., da die 
Unbekannte (der Wasserwert der Metallteile) nur Vl2 des gesamten Wasserwcrtes 
ausmaehte. Die Messungen sollten mit weniger Wasser, aber dem gleichen Zubehor 
wiederholt werden. (Journ. de Chim. physiąue 22. 583— 88. 1925.) W. A. R o t h .

L. I. Dana und H. Kamerlingh Onnes, Weitere Versuche m it fliissigem He
lium BA. Yorlaufige Bestimmungen der latenten V er da mpfungswdrm e von fliissigem  
Helium. Vff. beschreiben an Hand einer Skizze das benutzte Calorimeter. Die 
graph. Darst, der MeBergebnisse fuhrt zu einer Kurye, die die Yerdampfungswarme
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ais Funktion der Temp. darstellt u. in der Nahe von 3° K. ein Maximum aufweist, 
bei niedrigeren Tempp. wieder abnimmt. Vff. diskutieren die Arbeit von V e e - 
SCHAFFELT (Archives nćerland. sc. exact. e.t nat. [III. A.] 8. 109; C. 1925. I. 625), 
dessen Berechnungen fiir die Verdampfungswarme von H e (fest oder fl.) bei T  — 0 
ca. 3,50 Cal. ergaben, wahrend in der Nahe des absol. Nullpunktes die Verdampfungs- 
warme sieh mit der Temp. gemafl der Formel: L — 3 ,5-)- 1,25 T  andert. (Koninkl. 
Akad. van Wetenscli. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1335— 39. 1925.) Iv. W.

L. I. Dana und H . Kamerlingh Onnes, Weitere V er suche m it fliissigem He
lium B B . Vorlaufige Beslimmungen der spezifischen Warnie der Flussigkeit von flils- 
sigem Helium. (Vgl. vorst. Ref.) Die angewandto Methode bestand darin, daC dureb 
elektr. Widerstandserhohung eine bestimmte Warmemenge einer bestimmten Menge 
He zugefiihrt u. die Jiervorgcrufene Temp.-Erhohung aus der ErhShung der Dampf- 
spannung abgeleitet wurde. Skizze des Calorimeters im Original. Drei Versuchs- 
reihen zwisohen 2,4° u. 4° K. lieferten ziemlieh gut iibereinstimmende Werte. Zwischen 
2,5° u. 4° K . ergibt sieh csat =  0,222 T. Vff. setzen fiir dieses Temperaturgebiet 
Csat =  Oj,. Es zeigte sieh, daC bei He u. H eine ahnliche E n t a r t u n g  statt- 
findet, u. zwar ist die Entartung ais Funktion der reduzierten Temp. fiir He >  H. 
Ais MaC fiir eine Entartung der Fl. wird bei einem einatomigen verfliissigtcn Gas 
das prozent. Defizit der spezif. Wtórne Cv mit Bezug auf das Gesetz von D u l o n g  
u. P e t it  betraehtet. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 34. 1340—44. 1925.) K. W o l f .

C. H . M. Jenkins, Die Bestimmung der Dampflensionen des Quecksilbers, Cad- 
miums und Zinks durch eine modifizierte manomelrische Methode. Die Best. des Dampf- 
druckes von reinen Metallen oder Legierungen erfolgt in einem elektr. Widerstandsofen. 
Die zu untersuohende Metallprobe wird in ein V-fórmiges, etwa 1,6 cm weites Rohr 
gefiillt, dureb dessen einen verschmolzenen Sehenkel ein Thermoelement hindurcli- 
gefiihrt ist. D ie Hessung erfolgt durch Drehung des V-fórmigen Rohres, welches das 
geschmolzene Metali enthalt, u. Erniedrigung des auBeren Druckes bis das Metali in 
beiden Sehenkeln gleich hoch steht. Die Ablesung dieses Druckes ergibt den iiber der 
Schmelze befindlichen Druck. 3 Tabellen geben die bei Hg, Cd, Zn  erhaltenen Ergebnisse. 
(Proc. RojTal Soc. London. Serie A 1 10 . 456— 63. National Physical. Lab.) H a a .

John Smeath Thomas und W illiam  Francis Barker, Die Partialdrucke von 
Wasserdampf und Schwefelsauredampf iiber konzentrierten Losungen von Schwefelsaure 
bei hohen Temperaturen. Die Partialdrucke Ph,so4 u- Pir.,0 v° n u. Wasser
iiber 89— 99%'g- H 2S 0 4 bei 180— 300° werden nach der dynam. Methode bestimmt. 
Die in der Literatur angegebenen Werte von pn-sOj s'nd samtlich zu boch. D ie Ab- 
hangigkeit der Partialdrucke von der Temp. kann dureh die Rankinesche Gleiehung 
l ° g P — ol — P /r — y-log  r (a, /3 u. y  =  Konstantę) dargestellt werden; die Ab- 
hangigkeit von der Konz. entspricht quahtativ dem Ausdruck von D u h em -M ak gu les  
d log Pi^go, | d log M  =  d log Ph,,o | d  log (1 — M ) (M  =  molarer Anteil an H2S 0 4 
in dem fl. Gemisch), die quantitative Ubereinstimmung ist, wahrscheinhch wegen Dis- 
soziation des H 2S 0 4-Dampfes, nicht gut. Die Ph^so,* u- Pti2o-Isothermen andern 
bei 98,2% H 2S 0 4 (also etwa bei der Zus. des konstant-sd. Gemisches) die Richtung, 
die Isotherme des Gesamtdrucks P  hat hier ein Minimum. Die durch Extrapolation 
der P-Kurven auf 760 mm erhaltenen Kpp. der Lsgg. stimmen mit den allgemein 
angenommenen Werten nur uberein, wenn vollstandige Dissoziation des H2S 0 4- 
Dampfes vorausgesetzt wird. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2820— 31. 1925. Cape, 
Town, Univ.) KRUGER.

F. E. C. Scheffer und M. Voogd, Die Dampfdrucke des Broms. Es wurden die 
Dampfdrucke des Broms in 2 Apparaten, von denen der eine bis 3 at u. der andere 
iiber 3 at anwendbar war, bestimmt. Die krit. Temp. liegt bei 311° u. 102 at. Der 
Kp. ergibt sieh bei 760 mm zu 58,4° u. der F. zu — 7,6° bei 43,1 mm Dampfdruck.

VIII. 1. 158
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Die molekulare Vcrdampjungswarme wurde bei der Siedetemp. zu 7,27 Cal. bestimmt. 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 214—23. Delft, Techn. Hochschule.) E n s z l in .

E. R. Rushton und Farrington Daniels, Der Dampfdruck von Arsenlriozyd. Vff. 
messen den Dampfdruck von festem octaedr. u. fl. A .s20 3 bei hohen Tempp. bis zu 
ca. 500°, um daraus Kenntnis von den verschiedenen allotropen Formen des As20 3 
zu erlangcn. Die Messungen wurden mittels eines Diaphragmas nach G ib s o n  (vgl. 
Proc. Royal Soc. London 23. 1 [1912]) ausgefuhrt. Fur fl. As20 3 ergibt sieh die 
Dampfdruckgleiclning: log P  — — (2722/T) -f- G,513, die oberhalb von 315° gilt, 
sie ist aucli bis zu 275° abwiirts anwendbar fur As20 3, das zuvor von Tempp. ober
halb 315° abgekiihlt worden ist. Die Dampfdruekgleichung des octaedr. As20 3 ist 
log P  =  — (6G70/2') -f- 13,728. D ie octaedr. Form ist instabil, aber die Umwandlung 
gcht so langsam vor sieh, daB die Glcichung fiir gewóhnliches festes (octaedr.) As20 3 
bis zu 250° u. dariiber gilt, was von dem MaB des Erhitzens abhiingt. Beim Erhitzen 
hat A s20 3 etwas untcr 315° cinen unbestimmten Dampfdruck, der von der Umwandlungs- 
gesehwindigkeit in die bestandigere monokline Form abhangt. Die beiden allotropen 
Modifikationen seheinen feste Lsgg. miteinander zu bilden. Bei Abkiihlungs- u. 
Erhitzungskuryen konnte mittels Thermoelement in der Krystallmasse keine Um
wandlung festgcstellt werden, sie vollzieht sieli fiir diese Methode wahrscheinlich zu 
langsam. —  Der F. von octaedr. As20 3 liegt bei 275°, der von monoklinem ungeftihr 
bei 315°. Nach der Clausius-Clapeyronsclien Gleichung werden die Verdampfungs- 
warmen zu 31,5 fiir fl. As20 3, 77,1 fiir octaedr. u. 71 cal/g fiir monoklines As20 3 be- 
rechnet. Daraus ergeben sieh die folgenden Schmelz- bezw. U nurandlungsicarmen: 
octaedr. ->- fl. 45,G; monoklin ->- fl. 39; octaedr. ->- monoklin 6. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48 . 384— 89. Madison [Wise.], Univ.) J o s e p h y .

Fritz Bom , Die Messungen des Dampfdruckes ton Kohlensłoff. Die Arbeit ist eine 
Zusammenstellung allcr bisher vorliegenden Arbeiten u. MeCmethoden des Kohlen- 
stoffdampfdruekes. Die Ergcbnisse werden verglichen u. krit. besprochen. Die zahl- 
rciehen Literaturstellen siehe im Original. (Ztschr. f. techn. Physik 7- 24—31.) S ITT IG.

Hilyard John Eglinton Dobson, Die Parłialdrucke von wassrigem Athylalkohol. 
Vf. bestimmt die Partialdrucke von 11'. u. A. in Gemischen bis 90°/o A. bei 25° nach 
der dynam. Methode. Die Ergebnisse weichen von den Angaben von FOOTE u. 
SCHOLES (Journ. Americ. Chem. Soc. 33 . 1309; C. 19 1 1 . II. 1405) z. T. wesentlieh ab. 
(Journ. Chem, Soc. London 127- 2866— 73. 1925. Durham, Univ.) K r u g e r .

W ilfridLedbury und Ethelbert W illiam  Blair, Die Partialdrucke des Form- 
/  aldehyddampfes iiber wćisserigen Losungen von Formaldehyd. II. (I. vgl. L e d b u r y  

u. B l a ir , Journ. Chem. Soc. London 127- 26; C. 1925- I. 2149.) Im AnschluB an 
die fruheren Messungen bei 0 u. 20° w’erden die Partialdrucke p  von Formaldehyd iiber 
seinen wss. Lsgg. bei 35 u. 45° bestimmt u. der EinfluB von 3Iethylalkohol-Zusat7. 
weiter untersucht. Bei 35° stellen sieh die Gleichgcwichte n-CH20  =̂ = (CH20 )n viel 
schncller ein, ais bei tieferen Tempp., bei 45° oder bei Ggw. geringer Mengen CH3OH 
(CH30H /CH 20  =  0,13) prakt. sofort. Wegen zunehmendem Gehalt an Polymerisations- 
prodd. ist die Differenz zwischen den Partialdrucken in den konzentrierteren Lsgg. bei 
gegebener Temp. weniger ausgesprochen ais in den verdiinnteren Lsgg. Die Abhangig- 
keit von der Temp. wird durch den Ausdruck log p  =  a — iS/r wiedergegeben, worin a  
je nach der Konz. 9,5— 9,9 u. B  bis zu 40% CH20  ca. 2905 betragt. In 15%ig. Lsgg. 
von Formaldehyd in konz. bezw. in 60°/oig. Methylalkohol hat p  bei 20° den 5- bezw.
3-faehen Wert, ais in den entsprechenden wss. Lsgg. Die Erhohung des CH20-Partial- 
drucks durch geringe CH3OH-Mengen u. die Tatsache, daB Ggw. von CH3OH der 
Abscheidung von Paraformaldehyd in Formahnlsgg. entgegenwirkt, laBt schlieBen, 
daB CH3OH das Gleichgewicht zwischen monomolekularcm Formaldehyd u. seinen 
Polymerisationsprodd. zugunsten des ersteren verschicbt. (Journ. Chem. Soc. London
127- 2832—39. 1925. Ilolton Heath, Roy. Naval Cordite Factory.) K r u g e r .
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J. H. Perry und Ffank Porter, Die Dampfdrucke von festem und fliissigem Cyan- 
wasserstoff. (Vgl. S. 84G.) Vff. messen den Dampfdruck von festem Gyanwasserstoff V. 
von — 30,4° bis zum Tripelpunkt u. von fl. HCN vom Tripelpunkt bis zu -)- 27,32°. 
Die Daten sind tabellar. zusammengestellt, aus ihnen ergibt sich fiir den festen HCN 
die Dampfdruckgleichung

logio /%„„) =  9 .3 3 9 0 2 -  (1864,8/T), 
log10 P (mm) =  7,744603 —  (1453,063/2').

Der F . fiir fl. HCN wird zu — 14,86° bei einem Dampfdruck von 131,16 mm berechnet. 
Der ń. K p. ist -f- 25,65°. Mit Hilfe der Clapeyronsehen Gleichung wird die latente 
Sublimationswarme zu 316,13 cal/g, die latente Schmelzwarme zu 69,29 cal/g u. die 
latente Verdampfungswarme. zu 246,84 cal/g berechnet. Diese Werto werden mit dencn 
von H a r a  u . SlIINO.ZAKI (Joum . Chem. Ind. [Japan] 26 . 884) vcrglichen, dereń 
Dampfdruckwerte etwas niedriger ais die der Vff. angegeben sind. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48 . 299—302. Washington [D. C.], Bureau of Mines.) JOSEPH Y.

A 3. K o l lo id c h e m ie .  C a p ll la r c h e m ie .
W. Reinders, Die eleklrische Ladung kolloider Teilchen. Hinweią auf dio Dif- 

ferenz zwischen dem lunet, (tangential) u. elektromotor. (transyersal) gemessenen 
Potentialsprunge an der Grenzflache eines dispersen Teilchens u. des Dispersionsmittels.
An Stelle der klnss. Vorstellung von H e l m h o l z  muB eine diffuse Ionenschicht nach 
GOUY u . eine freie Ladung der kolloiden Teilchen angenommen werden. Dabei ergibt 
sich das Bedurfnis, statt des Potentialsprunges an der Phasengrenze die elektr. Ladung 
der Teilchen zu ermitteln. Bei Ionen von schweren Metallen wie Ag trifft die Formel 
von St o r e s  zu. Bei kolloiden Teilchen wirkt der Hof entgegengesetzt geladener Ionen 
hemmend au f die Bewcgung der Teilchen. D ie Berechnung der Ladung aus der Kata- 
phoresegeschwindigkeit nach S'1'OKES liefert dadurch zu niedrigo Werte. In der Formel 
von D e b y e  u . H u c k e l  kommt in dem zugefiigten Korrektionsglied der EinfluB der 
Elektrolytkonz. zum Ausdruck. D ie Best. der Ladung in einem Falle yon Seiten WlKT- 
GENS lieferte fiir den Korrektionsfaktor nach D e b y e  u. H u c ik e l  den Wert 30— 60. 
(Chem. Weekblad 23. 130—34.) G r o s z f e l d .

A. Gutbier, Zur Kolloidchemie des Wismuts. Mitarbeit Th. Kautter. (Vgl.
S. 848.) Die Schutzwrkg. von Hdmoglobin (0,1% Lsg.) bei Darst. von kolloidem B i 
durch Red. von B i(N 03)3-Glycerinlsg. mit N a2S20 4-Lsg. ist wenig befriedigend. Die 
erhaltenen dunkelbraunen Systeme unterliegen sohnell der Reoxydation, auch bei 
sofort angesetzter Dialyse. Dagegen liefert bei Ggw. von Hamoglobin die Red. mit 
Formaldehyd u. KOH bei Wasserbadtemp. bessere Ergebnisse. Die erhaltenen 
Systeme — sie reagieren schwach nlkal. — lasscn sich nach Dialyse zu sehwarzbrauncn 
Endprodukten konzentrieren, welche durch k. W. in den meisten Fiillen wieder voll- 
standig aufgenommen u. in sokundaro Systeme von gleichen Eigensehaften uber- 
gcfiihrt werden kónncn. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151 . 153— 56. Jena, Univ.) U l.

H. R. Kruyt und P. C. van der W illigen, Die Slabiliłdt von Suspensoiden -unter 
EińfłuĄ von Eleklrolytgemischen. (Vgl. S. 32.) Vff. gehen von dcm Gedanken aus, 
daB jeder Elektrolyt ,der die Ladung erhóht, den Grenzwert eines zweiten Elektro- 
lyten erhohen muB, denn je hoher die Ladung, um so weiter ist man von dem krit. 
Potential entfernt u. um so mehr muB von dem zweiten Elektrolyten zugefiigt werden, 
um letzteres zu erreiehen. Vff. untersuchten den Grenzwert des A s2S3-, IigS- u. 
Se-Sols, unter Anwendung von je zwei Elektrolyten: As2S3 [LiCl, MgCl2], HgS 
[K4Fe(CN)6, MgCl2; K3Fe(CN)6, MgCls ; K2S 0 4, MgCl2; KCI, MgCl2], Se [K4Fe(CN)6, 
MgCl2; K2S 04, MgCl2; KCI, MgCl2; K-Acetat, MgCl2]. Die Verss. wurden in der Art 
ausgoftihrt, daB zu 10 ecm Sol unter Umschutteln 1 ccm des ersten Elektrolyten 
zugegeben wurde, hierauf 5 ccm des zweiten Elektrolyten, in wechselnder K onz.; 
das Gesamtvol. war immer 16 cm. Die Beurteilung geschah stets nach einer Nacht
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Stehen (16 Stdn.). Es zeigt sich, daB der Zusatz von LiCl beim As2S3-Sol mehr MgCl, 
erfordert ais das reine Sol (antagonist. Wrkg.). Daaselbe Ergebnis zeigen dio Tabellen 
fiir das H gS-Sol: polyvalente Anionen wirken stabilisierend auf das Sol. Dio Flockungs- 
werte fur das Se-Sol zeigen, daB die antagonist. Wrkg. deutlich bei K,Fe(CN)0, schwacher 
bei KoS04 auftritt u. bei KC1 u. K-Acetat fehlt. Wahrend KOH die Ladung des Se- 
Sols erhóht, wird der Grenzwert von MgCl2 durch KOH nicht erhóht; dagegen liefert 
die Kombination KOH u. BaCl2 den erwarteten Effekt. —  Die Ergebnisse der Messung 
der k a t a p h o r e t .  G e s e h w i n d i g k e i t  des HgS-Sols in derselben Ver- 
dunnung wie bei den Ausflockungsverss. schlieBen sich obigen Resultaten an. 
K 4Fe(CN)0 bewirkt eine starko, KCl eine schwaeho Erhohung der Ladung. MgClz 
erniedrigt sofort die Laduiig. Dio Messung der kataphoret. Gesehwindigkeit des 
Se-Sols ist wiederum in Ubereinstimmung mit obigen Resultaten. —  Vff. untersuchten 
ferner Sole der Edelmetalle: Au-, Pt- u. ^jf-Sol zeigen keine antagonist. Wrkg. Ge- 
wfihnlich meint man, daB das OH-Ion die Stabilitat negativ geladener Solo erhóht, 
denn nach F r e u n d l ic h  (Ztschr. f. physik. Ch. 44. 152 [1903]) ist fur das Pt-Sol 
der Grenzwert fiir NaOH 130 Millimol, wahrend dieser fiir NaCl nur 2,5 betriigt. 
Merkwiirdigerweise ist fiir das Au-Sol eine ahnliche Zahl in der Literatur nicht zu 
finden. Vff. fanden fiir ein durch elektr. Zerstaubung hergestelltes Au-Sol ais Grenz
wert (nach 16 Stdn.) fiir KCl 26 Millimol, fiir KOH 20 Millimol. Bei einem analog 
hergestellten Ag-Sol, das zufalligerweise densclben Grenzwert 26 Millimol fiir KCl 
ergab, wurde wiederum fur KOH 20 Millimol gefunden. Es zeigt sich auBerdem, 
daB KOH nicht nur ungeeignet ist zwecks Herbeifiihrung der antagonist. Wrkgg., 
sondern sensibilisierend sowohl auf MgCla wie auf BaCl2 wirkt. Jede Annahme, 
ais miisse die Ladung der Edolmetallsole den absorbierten OH-Ionen zugesehrieben 
werden, ist abzulehnen. Vff. folgern, daB die Doppelschicht bei diesen Solen sich aus 
Komplexverbb. dieser Metalle aufbaut u. daB ein alkal. Milieu den Bau dieser Doppel
schicht sehr nachteilig beęinfluBt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, 
Wisk. en Nat. Afd. 34. 1240— 47. 1925. Utrecht, v a n ’t  H o F F -L ab .)  K. W o l f .

Mary Evelyn Laing, Instabile Zustande. von Nairiumbehenaildsungen. (Ygl. Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 109.28; C. 1925. II. 2134.) Beim raschenAbkiihlen 0,05 bis
0,5-n. Lsgg. von Na-Behenat auf Zimmertemp. konnen nur kurze Zeit bestandige, leicht 
bewegliche, klare Fil. erhalten werden, die beim Erhitzen auf 90° in eine steife isotrope 
Gallerte iibergehen; bei langsamer Abkuhlung entsteht die bei Zimmertemp. stabile 
Form, weiBes Gerinsel, das bei 88° zu einer durch einige Flocken milchig getriibten FI. 
schm., die sich bei 90° in 2 klare Schichten teilt; die obere Schicht wird bei 75° wieder 
fest, die untere erst bei mehrstdg. Stehen bei Zimmertemp. Elektrometr. OH'-Best., 
Messung der Leitfahigkeit u. der Gefrierpunktserniedrigung zeigen, daB die instabilen 
Lsgg. sehr stark hydrolyt. gespalten sind; sie enthalten wahrscheinlich hauptsachlich 
undissoziierte, neutrale, kolloide Na-Behenatpartikeln, die durch saures Na-Behenat 
peptisiert werden; die Instabilitat nimmt m it der Behenatkonz. zu. Die instabilen
0,2-n. Lsgg. gehen bei 90° in eine klare, isotrope Gallerte iiber. In den stabilen Lsgg. 
tragt das Seifengerinsel, vielleicht durch die Ionen der an seiner Oberflache bestehenden 
elektr. Doppelschicht, zur Leitfahigkeit bei. Na-Behenatlsg. trennt sich bei Zusatz 
von NaCl in 2 Schichten u. wird erst bei 100° wieder homogen. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 2751— 55. 1925. Bristol, Univ.) K r u g e r .

Mona Adolf, Physikalische Chemie, der Globulinę. VH. U ber das Verhalten von 
Saure- und Laugenglobidin bei Salzzusalz. (VI. vgl. Kolloidchem. Beihefte 20. 288; 
C. 1925. I. 1956.) In der vorliegenden Mitt. wird der EinfluB von Salzen auf die H"- 
Aktivitat, die elektr. Leitfahigkeit u. die Wanderungsgeschwindigkeit der Olóbulin- 
ionen in Lsgg. von Saure- u. Laugenglobulin untersucht. Salze yermindern die H - 
A k tm tat Ch von Saureglobulin; an den Beispielen Globulinchlorid -j- KCl u. Globulin- 
phosphat -{- KCl wird gezeigt, daB die Cn-Abnahme auch bei Berucksichtigung einer
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Veranderung der Aktivitat der Saure durch den Salzzusatz bestehen bleibt u. eine 
Funktion der Salzkonz. ist; sie wird wahrscheinlioh durch die Verringerung der Hydro- 
lyse des Saureglobulins infolge B. einer Salz-SauregIobulin-Verb. erklart. Die Wirk- 
samkeit der Salze fallt in der Reihenfolge' Na-Citrat !> Na2S 0 4 >  NaCl; Na-Citrat 
beseitigt die saure Rk, fast vollkommen, ohne daB jedoch Globulin ausfallt. Dio durch 
Salze herbeigefiihrte, mit der Zeit wachsende Leitfahigkeitsverminderung A (Summę 
der Einzelleitfahigkeiten — Leitfahigkeit des Gemisches) von Saureglobulinlsgg. nimmt 
bei steigender Salzkonz. zu, soheint aber bei SalziiberschuB einem konstanten End- 
wert zuzustreben; sie kann nur tcilweise auf die Abnahme der Ch u .  der freien Ladung 
des Globulinions zuriickgefuhrt werden, sondern weist auf eine chem. Rk. (Komplex- 
bildung) zwischen Siiureglobulin u. Salz hin. Bei Ggw. aquivalenter Mengen von KC1 
u. LiCl in Globulinchloridlsgg. ist A gleich, woraus geschlossen wird, daB nur Cl' vom  
positiven Globulinion gebunden wird, wahrend K ’ bezw. Li’ abdissoziiert. Mit stei
gender Wertigkeit des Salzanions bezw. -kations nimmt A zu. ICCl bewirkt in Glo
bulinchloridlsgg. Abnahme der freien Cl'-Aktivitat, die einem im SalziiberschuB kon
stanten Minimum zustrebt; bei einer KCl-Konz. von 0,2-n. verschwindet eine Cl'-Menge, 
die derjenigen der urspriinglichen Globulinchloridlsg. entspricht. Uberfuhrungsverss. 
an Lsgg. von Globulinchlorid mit verschiedenen Zusatzen ergeben, daB Salze die Wan- 
derungsgeschwindigkeit des Globulinions lierabsetzen; die Wirksamkeit steigt mit 
wachsender Wertigkeit des Anions u. m it fallender Wertigkeit des Kations; K ,S 0 4 
u. Na-Citrat rufen sogar Umladung hervor. Auch bei AusschluB einer Abnahme der 
freien Ladung der Globulinionen durch SalziiberschuB oder B. von schlechter 1. Saure- 
globulin ist in Lsgg. von Globulinchlorid u. -phospliat eine Abnahme der Yiscositat 
durch Neutralsalze nachzuweisen.

In Na-Globulinatlsgg. vermindert Salzzusatz die OH'-Aktivitat Coh in einem 
mit der Wertigkeit des Kations steigendem Grade; in einigen Fallen tritt sogar saure 
Rk. ein. Die CoH-Abnahme laBt sich nicht nur durch Zuriickdrangung der Hydrolyse 
erklaren, sondern ist ais Beweis fur die B. einer komp!exen Salz-Na-Globulinatverb. 
anzusehen, bei der ein betrachtlicher Teil des Salzes ionogen gebunden ist. Infolge B. 
solcher Komplexe bleibt dio Leitfahigkeit von Na-Globulinatlsgg. schon bei kleinen 
Salzzusatzen hinter der berechneten Summę der Einzelleitfahigkeiten zuruck u. zwar 
um so starker, je hoher die Wertigkeit des Kations ist. Ggw. von Salzen fiihrt femer 
Abnahme der Wanderungsgcscliwindigkeit, bisweilen sogar Umladung der negativen 
Globulinionen herbei; die Wirksamkeit steigt mit der Wertigkeit des Kations u. fallt 
mit zunehmender Wertigkeit des Anions. [Cl']-Mcssungen mit der Kalomel-Elektrode 
in neutralen Na-Globulinatlsgg. m it verschiedenen Zusatzen lassen auf eine unter 
Cl'-Abspaltung erfolgende komplexe Bindung von Hg2Cl2 an negative Globulinionen 
schlieBen. (Kolloidchem. Beilicfte 21 . 241— 81. Wien.) K r u g e r .

Neil K. Adam, Robert S. Morrell und Ronald G. W. Norrish, Vergleich der 
Methoden zur Hesm ng der Polariłdt von Oberfldchen. Vff. bestimmen die Polaritat 
der Oberflachen von Olas, Stearinsaure, Paraffin  u. verschiedenen Lacken durch 
Messimg des Kontaktwinkels (vgl. A d a m  u . J e s s o p ,  Journ. Chem. Soc. London 127 . 
1863; C. 19 2 5 . II. 2239) u. der katalyt. Aktivitat fiir die Rkk. C2H4 -)- Br2 u. C2II4 +  Cl2 
(vgl. N o r r i s h ,  Journ. Chem. Soc. London 123 . 3006. 1923; C. 1 9 2 4 . I. 1764) u. ver- 
gleichen die Ergebnisse mit der Neigung der Lacke, in feuchter Luft „Hauch zu be- 
kommen“ . Die Messung der Kontaktwinkel muB unmittelbar nach der Immersion 
in W. erfolgen, da langeres Einweichen zu niedrige Werte gibt. Dio Resultate der 
beiden Methoden entsprechen einander nicht; Stearinsaure hat ein nur wenig groBeres 
Attraktionsverm6gen fiir W. ais Paraffin, aber eine bedeutend hohere katalyt. Ak- 
tivitat; Glas hat geringere katalyt. A ktivitat ais Stearinsaure aber starkeres Attrak- 
t.ionsverm6gen fur W. Wahrscheinlioh kónnen bei den Katalysoverss. die reagierenden 
Molekeln bis zu einer gewissen Tiefe in die Lackschicht eindringen u. auch nach innen
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gekehrte polare Grtippen erreiohen. Die Grófie des Kontaktwinkels gegen W. u. die 
Neigung zum Anlaufen gehen parallel. (Journ. Chem. Soc. London 127- 2793—-95. 
1925.) K r u g e r .

Otto Bliih, Untersuchung von Kolloidpartikeln in Wechsdfddern verschiedener 
Fr^qtienżeii. (A nn. de r Physik [4] 7 8 . 177— 94. 1925. — C. 19 2 0 . I .  1373.) L a s c h .

Helmut Mommsen, V er suche iiber den Einflu/3 der Wasserstofjionenkonzentration 
au j die. Dialyscgeschiuindigkeit. B e t h e  (Ztsclir. f. physik. Ch. 112. 250; C. 1924. II. 
2639) u. T e r a d a  (Ztsclir. f. physik. Ch. 109. 199; C. 1924. II. 596) haben fiir die 
Diffusion in capillaren Riiumen von Membranen eine Formel aufgestellt, die fiir Nicht- 
elcktrolytc mit der Praxis gut ubereinstimmt, von der aber Elektrolyte deutliche Ab- 
weichungen zeigen. — Die Ionen werden niimlich in ihrer Durchtrittsgeschwindigkeit 
durch Andcrung des pn-Wertes sehr deutlich beeinfluBt, was nicht allein auf eine 
Durchlassigkeitsanderung der Membran zuriickgefuhrt werden kann, u. zwar aus 
folgenden Griinden: Beim Durchpressen von reinem W., Ycoo"11, NaOH oder /̂soo-11- 
HCl durch Pergamenthiilsen ist ein Unterschied in der Durchtrittsgescliwindigkeit 
nicht featstellbar. Nichtelektrolyte, wie Harnsloff u. Traubenzucker werden in ihrer 
Dialysegechwindigkeit durch alkal. Milieu nicht beeinfluBt. Bei saurer Rk. ist meist 
eine geringe Steigerung der Dialysegeschwindigkeit bemcrkbar, die aber nicht ins 
Gewicht fallt. — Bei Elcktrolyten beschleunigt eine Steigerung des pn die Dialyse 
von Anionen, Yerminderung des ph die Dialyse von Kationen. — Es ist nnzunehmen, 
daB Ladungsanderungen der Membran, die auf Anelektrolyte keinen oder nur einen 
geringen EinfluB gewinnen konnen, Ursache der Erscheinungen bei Elektrolyten sind. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 118. 347—56. 1925. Frankfurt a. M., Inst. f. animal. Physiol., 
TlIEODOR-STERN-Haus.) LASCH.

Luigi De Caro, Ober jUembrangleichgcu;ichle in der Physiologie. I. Gleichgewicht 
zwischen Losungen von Oelatinechloriden verschiedener Konzentraticm. Wie stellt sich 
das Membrangleichgewicht ein, wenn sich auf beiden Seiten einer Membran Kolloid- 
elektrolyte verschiedener Konż'. befinden ? Theorie u. experimentelle Prufung fiihren 
zu dem Ergebnis, daB ein Gleichgewicht sich einstellt, bei dem die Konz. des nicht- 
diffusiblen lons gleicli der Differenz der Konz. der beiden nicht diffusiblen Ionen ist. 
Der hóhere osmot. Druck herrscht da, wo auch die hóliere Konz. des nicht diffusiblen 
lons sich befindet. Membranpotential wiichst m it der GróBe der Konz.-Differenz 
der nichtdiffusiblen Ionen. (Arch. d. science biol. 7- 128— 42; Ber. ges. Physiol. 32. 
407. 1925. Neapel, Istit. di fisiol. Ref. KAISER.) OPPENHEIMER.

Ernest W alter John Mardles, Qudlung und Dispersion einiger kolloider Sub- 
stanzen in Ather-Alkoholgemischen. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 2244. 1924; 
C. 1925. I. 1054.) Der Quellungsgrad von Cellulosenitrat u. -aedat u. Zanzibar-ifoyori 
in A .-A . u. in Anisol-Benzylalkohol hat bei bestimmter Zus. des (Juellungsmittels 
ein Maximum; dies liegt fiir Cellulosenitrat u. A.-A. (in Ggw. von etwas W.) bei 50 Vol.-°/0 
A., fiir Zanzibar-Kopal u. A.-A. bei 30V ol.-°/0 A. Der Quellungsgrad von Cellulose
nitrat in Phenol-Amsol u. von vulkanisiertem Kautschulc in A.-A. fallt kontinuierlich 
mit dem Phenol- bezw. dem A.-Gelialt. An den Beispielen: Celluloseacetat +  Anisol- 
Benzylalkohol u. Kopal +  A.-A. wird gezeigt, daB das optimale Quellungsmittel zu- 
glcich das beste Lósungsm. ist. Die Viscositat der Sole von Nitrocellulose in A.-A., 
A.-Benzylmethylather, A.-Anisol hat etwa bei der Zus. des Gemisches mit hóchstem 
Lósungsvermógen ein Minimum, die Differenz zwischen den DD. des Lósungsm. u. 
des Sols ein Masimum. Die Oberflaclienspannung von A., A. u. seiner Gemische mit 
A., Benzylmethylather u. Anisol wird durch zahlreiche kolloide Substanzen •— Cellu- 
Ioseuitrat, Drachenblut, Iiupferoleat, Tannin, Kauriharz, Nachtblau, Schcllack, K-Oleat- 
u. -Stearat, 31 astix — etwas erhóht, Chlorophyll ist wirkungslos. —  Das gesteigerte 
Ouellungs- u. Lósungsvermógen von Gemischen erkliirt Vf. daniit, daB dic eine, sclbst 
wenig reaktionsfahige Komponento einerseits ais Yerdunnungsmittel wirkt u. die
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Assoziation der andcren Komponento mit reaktionsfiihigon Gruppen lierabdriickt, 
u. daB sio.fem cr auch, u. zwar offenbar in cinfacken molekularen Verlialtnissen, in 
die aus den Molekcln der letzteren u. den Kolloidteilchen gebildoten Komplexe ein- 
tritt. (Journ. Chem. Soc. London 127- 2940— 51. 1925. London, Univ.) K r u g e r .

Alexander Gorbatschew, E in Nachtrag zur Arbeit „Ein Versuch zur Herleilung 
der Adsorplionsisothermen“ . Vf. gibt einen Nachtrag zu seiner Arbeit (Ztschr. f. physik. 
Ch. 117- 129; C. 19 2 5 . I I .  2134). Die kinet. Bctrachtung des Gleichgewichts zwischen 
einer gasformigen Phase u. einer Adsorptionsschicht ergibt die Glcichung;

~ i i ’ A oder x =
M  ist eine Konstantę, C die Gaskonz. in der Gasphase, A  die Arbeit, welclie 1 Molekel 
beim Verlassen des Adsorbentcn gegen die Adsorptionskrafte leistet, d K /d  x die Feld- 
spannungsabnahme bei Adsorption eines Molekels. Aus dieser u. aus der Gleichung von
G. S c h m id t  x  =  C-M /K  leitet Vf. die Isotherme von L a n g m u i r ,  von R e i c h i n s t e i n ,  
die Isothermen von S c h m id t  u. von F r e u n d l i c h - B o e d e k e r ,  ferner die Isotherme 
von W i l l i a m s  u . die von G ib b s  ab. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 18 . 357— 60. 1925. 
R eval.) L a s c h .

Nikolai Schilow und Sophie Pewsner, Adhasionskrdjte in Lósungen. VI. Ex- 
perimentelles iiber die Adsorption aus gemischten Losungsmitteln. (V. vgl. S. 1381.) 
Es wird die Adsorption duroh Kohle aus gemischten Lósungsmm. bei folgenden Salzen: 
CoCl2, M nCl2, CaCl2, K B r, CuCl2, K J , CdJ2 u. folgenden Sauren: U 2SOv  H N 03, 
Benzoesaure, Salicylsaure, Ozalsaure, Weinsaure, Bernsteinsdure untersucht. Alle 
Verbb. wurden in Lsgg. angewendet, J  in V10’?- Die untersuchten Losungs-
mittelgemiseho waren A.-W., A.-A., Toluol-A., Toluol-A. — Die Kurven, welche den 
Zusammenhang zwischen der adsorbierten Menge u. der Zus. des losenden Gemisches 
darstellen, verlaufen von Fali zu Fali individuell, erinnern aber deutlich an die von D., 
DD., Oberflachenspannung, Leitfahigkeit u. andere in gemischten Lósungsmm. Sio 
liegen entweder zwischen don Werten fiir die reinen Lósungsmm. oder sie weisen 
einen Minimumbereich der Zwischenwerte auf, wie die meisten Salze in A.-W.-Ge- 
mischen. In Gemisehen, welche kein W. enthalten, durchlaufen samtliche Adsorptions- 
kurven einen Minimumbereich der Zwischenwerte. — Die Adsorption aus gemischten 
Lósungsmm. ist manchmal sehr schwach im Vergleich zu der aus reinen Lósungsmm. 
Besonders ist dics bei Benzoesaure u. Toluol-A. der Fali. Im allgemeinen sind die 
Zusammenhange nur qualitativer Natur u. lassen viele Abweichungen beobachten. 
Die Adsorptionsvorgiinge greifen tief in die molekulare Natur der drei beteiligten Stoffe 
ein, weshalb ein sehr kompliziertes Bild zu Standc kommt. (Ztschr. f. physik. Ch.
118. 361—68. 1925. Moskau, Physikal. chem. Lab. d. Russ. Wiss. Chem. Inst.) L a s c h .

B. Anorganische Chemie.
A. Kling und A. Lassieur, U ber den Wasserstoffexponenten des Kassers. Das 

in einer Pt-Apparatur dest. oder durch fraktionierte Krystallisation gcreinigte W. 
hat pa =  5,8 (colorimctr. oder potentiometr. naeh Zusatz von KC1 bestimmt). Ob- 
wohl das W. keinc C 02 enthalten konnte, wurde es mit Ba(01I)2 titriert; die bis zur 
Erreichung des Neutralpunktcs verbrauchte Barytmengo war ca. 5— 6-maI groBcr, 
ais der H2C 03 cntspreehen diirfte. (C. r. d. l’Acad. des scienccs 181 . 1062—64. 1925.) B i.

W illiam D. Harkins und Francis A. Jenkins, Die Trennung des Elementes 
Chlor in Isolope. Die leichte Fraldion. Den Vff. ist es gelungen, durch eine Reihe syste- 
mat. Diffusionsverss. durch die Wandę von porosen Porzellanpfeifenstielen Chlor 
vom At.-Gew. 35.418 zu crhalten. Dieser At.-Gew.-Wert ist um 0,039 Einheiten 
niedriger ais der gewóhnliche u. um 0,097 Einheiten niedriger ais der bisher bei der
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Isotopentrennung hóehste gefundene Wert von 36,515 (vgl. H a b k in s  u . B r o e k e r , 
Naturę 1 05 . 230; C. 1 9 2 1 . I .  697). Diese Differenz von fast l /io oder von 1 Teil auf 
365 stellt die hochste Differenz dar, die bislier in dem At.-Gew. eines Elementes ex- 
perimentell erzeugt worden ist. Die At.-Geww. wurden durch Beat. des Verhaltnisses 
der Gewichte von reinstem Ag zu sehr reinem AgCl in Quarzflaschen ermittelt, wobei 
weder Ag noch AgCl von einem GefaB in ein anderes gebracht zu werden brauchte, 
sondern alle Wagungen wurden im selben (JuarzgefaB ausgefiihrt. —  Die Diffusions- 
vorr. ist im Original genau beschrieben u. die Wrkg. der einzelnen Diffusionsverss. 
bereehnet, desgleichen ist dio Reinigung der zur At.-Gew.-Best. benutzten Sub- 
stanzen naher angegeben. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 58— 69. Chicago [111.], 
Uniy.) JOSEPHY.

Bernhard Neumann und Frederick Hauck, Die Konslitution des Chlorkalks. Vf. 
geht zunaehst auf die Unterss. mehrerer Forscher iiber die Zus. des Chlorkalks ein. 
Alle bisherigen Verss., die Konst. aufzuklaren, scheiterten wegen der Verwendung 
unreiner Ausgangsstoffe, hauptsachlich COa-haItigen Kalks u. C 02-haltigen Clilors. 
Unter Yerwendung von ganz reinem Kalkhydrat u. reinem Cl2 stellt Vf. Chlorkalk hor 
u. untersucht dessen Eigenschaften u. Konst. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: 
Bei langcm Stehen des Chlorkalks sinkt zuerst der Gehalt an bleichendem Cl, bleibt 
dann aber auf 39,0% stehen, wenn die GefaBe verschIossen sind. Bei offenstehenden 
Proben nimmt der Gehalt an bleichendem Cl dauernd ab. Im Sonnenlicht tritt Um- 
lagerung in CaCl2 u. Ca(C103)2 ein. Beirn Abblasen nicht gebundenen Chlors durch Luft, 
N 2 oder C 02 hinterbleibt stets ein Prod. mit 39,0% Cl. Das Verhaltnis von chloriertem 
Kalk zu unchloriertem wird stets wie 3:1 gefunden, der Chlorkalk bat danach dio 
Formel I. Ais Warmetonung fur l g  Chlorkalk werden 1 0 1 ,5 5 ^  0,7 cal, fiir l  g Cl

I  3 C a< Q p 1-CuO I I  3 C a < ^ C1-CaO-6ILO

252,0 i  2,0 cal erhalten. Feuchtes C 02, auch schon CaCOa im Kalkhydrat, bewirken 
eine vollige Umwandlung des bleichenden Cl in CaCl2. Auch durch Chlorierung unter 
Druck konnte nicht alles Kalkhydrat chloriert werden. Oberhalb 85° zersetzt sich 
Chlorkalk lebhaft. Chloriert man unter LuftabscbluB bei 65— 70°, so tritt im Ver- 
lialtnis 5:1 Chlorid u. Chloratchlor auf. Zum Beweise fiir die Giiltigkeit der yon  
ODLING (Handbuch der Chemie, deutsche Ausgabe I, 59 [1861]) angegebenen Formel 
Ca(OCl)Cl wurde reiner Chlorkalk unter LuftabscbluB auf 70— 80° erhitzt u. dabei 
in  CaCl2 u. Ca(C103)s im Verhaltnis 5:1 umgelagert. Dem reinen Chlorkalk kommt 
Formel I I  zu. (Ztschr. f. Elektrochem. 32 . 18—31.) S it t ig .

Ernst Schlumberger, Studien an tecJmischem Calciumcarbid. I. Vf. zeigt 
17 nach metallograph. Verf. aufgenommene Sehliffbilder von iećhn. Calciumcarbid mit 
yerschiedenem Gehalt an CaC2. Das Strukturbild wird in Beziehung zu dem yon R u f f  
u. F o r s t e r  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 3 1 . 321; C. 19 2 4 . I. 465) aufgenommenen 
Schmelzdiagramm des Systems CaO-CaC2 ( +  Verunreinigungen) diskutiert. Der mkr. 
Befund fiihrt zur Annahme einer eutekt. Zus. bei ■— 60% CaC2. Messungen des elektr. 
Widerstandes ergeben am selben Stuck nach verschiedenen Richtungen Unterschiede 
von 100— 200%. Die Abhangigkeit des Widerstandes vom CaC2-Gehalt zeigt folgendes 
Bild: Von 94% CaC2 (spez. Widerstand pro ccm-Wurfel a =  ~  450 Q )  abwarts steigt 
der Widerstand stark an u. erreicht bei 65— 70% sein Maximum. (a — ~  120,000), 
dann folgt rapides Absinken, so daB bei 40% a  =  1 — 4 £? betragt. Eine bundige 
Deutung stcht noch aus. Der Temp.-Kocffizient des elektr. Widerstandes ergibt sich 
aus der Formel: log a t =  log a0 (1— 0,0012 t). Auch die Azotierbarkeit des Carbides 
scheint strukturbedingt zu sein. Bei eutekt. Zus. ist die KorngróBe am feinsten, dio 
akt. OberfI&che mithin am groBten (mittl. c[) ~  1/30 mm); damit decken sich die Er- 
fahrungen der Praxis. (Ztschr. f. angew. Ch. 39 . 213— 20.) H e im a n n .
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C. Matignon und 'J. Cathala, Einwirkung des Phosgens auf Berylliumoxyd. 
Darstellung des Berylliumchlorids. Bei Erhitzung von BeO im COCl^- Strom bildefc 
sich BeCl2, das mit dem Phosgen entfernt wird, so daB dio Gewichtsabnahme des BeO 
ein MaB der Rk. ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt mit der Temp. (350 bis 
1000°) u. der Stromungsgeschwindigkeit von C0C12 (920— 1915 ccm/Std.) zu. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 1 81 . 1066— 68. 1925.) B ik e r m a n .

M. M. Windsor, Einige Doppelfluoride von Zirkon. Yf. stellt Doppelfluoride 
von Zr u. einigen organ. Basen dar durch Auflósen von Zr02 in H F u. Zugabe einer 
alkoh. Lsg. einer aquivalentep Menge der Base. D ie Salze wurden entweder durch 
Krystallisation erhalten oder durch Aceton ausgefiillt. Zur Ermittlung der Zus. 
wurden bestimmt Zr, F, N  der Base oder das Alkaloid aus der opt. Rotation der Salz- 
Isg. u. Krystallwasser.. .Folgende Zr-Doppelfluoride wurden erhalten: mit Anilin, 
(An)2H2ZrF6, Wurfel, m it Brucin (Bru)2H2ZrF6, Nadeln, mit Cinchonin (Cin)H2ZrF6, 
mkr. Wurfel, mit Chinin Ch(ZrF4)2, mkr. Wurfel, mit Chinidin, Chd(HZrF6), mkr. 
Wurfel, mit Strychnin (Str)3(HZrF6)2, lange, flachę Platten. Boi der Darst. des Anilin- 
salzes wurden nebcn den weiCen auch roto Krystalle erhalten, die von einem Doppel- 
fluorid eines Oxydationsprod. des Anilins herriihren mussen. Ein krystallin. Doppol- 
fluorid mit Cinchonidin zu erhalten, gelang nicht. Alle Salze waren 11. in h. u. k. W. 
u. in A., nur das Strychninsalz lost sich in k. W. nur langsam. (Journ. Amoric. Chem. 
Soc. 48 . 310—12. Lexington [Kent.], Univ.) J o s e p h y .

Samuel Glasstone und Ernest J. R iggS , Komplexbildung in Bleinitrallosungen.
II. Das qualernare System Kaliumnitrat-Bleinilrat-Bariumnitrat-Wasser. (I. vgl. 
G l a s s t o n e  u . Sa u n d e r s , Journ. Chem. Soc. London 123 . 2134; C. 1 9 2 3 . III. 1440.) 
Es werden die Gleichgewichte K N 0 3-B a(N 03)2-V?., P b(N 03\ - B a(N 03)2-W. u. K N 0 3- 
Pb(N 03)2-B a(N 03)2-W. bei 25° u. 50° untersucht. In den temaren Systemen kommen 
auBer den cinfachen Salzon das Doppelsalz 2 K N 0 3-B a(N 03)3 bezw. Mischkrystalle 
von P b(N 03)2 u. B a(N 03)2 ais feste Phasen vor; in dem ąuatemaren System Bcheinen 
Mischkrystalle von 2K N 03-B a(N 03)2 mit einem unter diesen Bedingungen allein 
nicht bestandigen Doppelsalz 2K N 03-Pb(N 03)2 aufzutreten. (Journ. Chem. Soc. 
London 127* 2846— 54. 1925. Exeter, Univ.) K r u g e r .

Hans Reihlen, U ber die cis-trans-Isomerie koordinativ vierwertiger Komplezsalze. 
Auf Grund theoret. Unterss. tiber dio Lagcrung der Liganden bei koordinativ vier- 
wertigon Schwermetallkomplexen zeigt Yf., daB die von SCHLESINGER (S. 44) ent- 
dcckte Isomerie bei Cu(2-)Verbb. nur durch Annahmc raumlicher u. zwar tetraedr. 
Lagerung der vier Liganden um das Cu-Atom gedeutet werden kann. Fiir das Drei- 
ringsystem, wie es bei Athylen-bis-[a-iminoessigsaure-]Cu vorliegt, mit drei asymmetr. 
Atomen: N, N  u. Cu, gibt es hierbei nur eine spannungsfreie Lage. Es herrschen die 
gleichen Verhaltnisse wie sie auch J. MEISENHEIMER (L ie b ig s  Ann. 4 3 8 . 217; C.
19 2 4 . II. 2323) fur_di-en-Sarkosin-Cobalt(3-)Chlorid annimmt. Die Pentamethylen- 
bis-[a-iminoessigsaure] kann zwei, die Heptamethylen-bis-[«-iminocssigsaure] drei 
Racemate geben. Dabei waren bei Polymethylenringen, die mehrere spannungsfreie 
Lagen einnehmen konnten, eigentlich noch mehr Isomero moglich, doch nimmt Vf. 
an, daB stets eine Lage stark bevorzugt ist. Komplizierter licgcn dio Vorhaltnisse 
bei don von S c h l e s in g e r  untorsuchten Sauren vom Typus CO OH • C • RRt • NH • 
(C'H2)n‘NHCRR1-COOH (Iminopropion- u. Imino-phenyl-essigsaure), welche vier 
asymmetr. Atome, je zwei untereinander gleiche N  u. C, enthalten. Hier sind keine 
isomeren Cu-Verbb. gefunden worden —  zwanzig waren theoret. moglich — , was Vf. 
dadurch erklart, daB die Konfiguration der beiden C-Atome schon vor der Komplex- 
bildung festliegt, u. deshalb imstande ist, die Konfiguration der N-Atome mit zu 
bestimmen. Dadurch wurde — wenn die Saure in der Mesoform yorlag, eine —, 
wenn sie ais Racemat yorlag, eine andere racem. Form so berorzugt, daB keine Iso-



24 5 0 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 . I .

mere entstolień. (Ztschr. f. nnorg. u. allg. Ch. 1 5 1 . 71— 76. Karlsruhe, Techn. 
HÓchsch.) U lm an n .

D. Organische Chemie.
C. A. Rojahn und Jos. Schulten, Ober die Verwendbarkeil des Lithiuma an Stelle 

von Natrium bei organischen Synthesen. Das benutzte Li von der Frankfurter M e t a l i -  
b a n k A.-G. konnte, da eine diinne Scliicht von Nitrid u. Amid vor weiteren Angriffen 
schutzt, ohne weiteren Schutz im Exsiccator aufbewahrt werden. Es war bis auf ge- 
ringe Mengen Ca u. Big rcin, enthielt aber an einigen Stellen harte, schwarze Einschliisse 
bis LinscngroCe, anseheinend von Amid u. Carbid, dic bei Schneiden usw. unter Funken- 
spriihen verbranntcn. Es wurden Vorss. mit diesem Li u. mit Na yergleichond an- 
gcstellt bzgl. folgerider Rkk.: 1. Veratherung mit A. —  2. Fittigsche KW-stoffsyn- 
thcse. — 3. Darst. von Saureanhydrid aus Chlorid u. Alkalisalz. — 4. Einfiihrung von 
Alkyl mittels der Alkaliacetessigester- u. -malonester. — 5. Kondensation mittels der 
Alkoholate. — 6. Perkinsche Zimtsauresynthese. — 7. Pinakonsynthese. — 8. Darst. 
von Orthoamciscnsaurcester. —  9. Ketonsynthesen mit Salzen von Fett- u. aromat. 
Sauren. — Ferner wurde Verwendung des Li statt Mg in der Grignardschen Rk. ohne 
Erfolg versucht. Meist wurden mit Li statt Na geringere Ausbcuten erreicht, bessero 
aber bei Alltylierung des Acctessigesters u. bei Darst. der Ketone (9.) Namentlich 
naherte sieh die Ausbeutc an Aceton aus Li-Acetat der theoret. (Vgl. auch K r o n ig  
Ztschr. f. angew. Ch. 37- 669; C. 1924. II. 1680.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 499 
bis 501.) S p ie g e l .

H. van de W alie und A. Henne, Die Slereoisomeren des Chlorjoddthylens. 
(Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 399—410. 1925. — C. 1926. I. 870.) Bkm.

P. Karrer, Die Konfiguration des d-Quercils. Es gelingt nicht, inakt. Inosit 
u. (Jucrcit mit Aceton oder Benzaldehyd zu kondensieren. Doch kann man fiir den 
cl-Quercit auf Grund des bekannten Tatsachenmaterials die Konfiguration auf zwei 
Mógliehkeiten einengen. Von den 10 theoret. denkbaren cis-trans-isomeren Formeln 
scheiden vier s. gebautc aus. Von den ubrigen kommen auf Grund des oxydativen 
Abbaus zu Schleimsaure nur I. u. III. in Frage. Ein Vergleich dieser Formeln mit 

OH OH

II / i \  H
V  H H \ j\ /

OHI OH1
II , / | i \  H
! /  H H \ l
\  II O l i /

O H \ | 1 /  Oli

ÓH H II.

OH|
OH
|

H / { ~ i \  II
! /  II H  \ |

! \  II O H / :
OH \ | 1 /  H

OH i i  i i i .

\  H O H / ;
O H \ ! _____i /  OH

11 II I.
der des akt. Inosits (II.) zeigt, daB alle drei in der Konfiguration samtlicher asymm. 
C-Atome ubereinstimmen. Bei I. u. III. fehlt nur ein OH. d-Quercit entsprieht also 
konfiguratiy dem akt. Inosit (Galaktosekonfiguration). Weitcr folgt, daB aus dem 
eingangs mitgeteilten Widerstand gegen Kondensationen keine Schliissc auf die 
Stellung der OH-Gruppen gezogen werden durfen. (Helv. chim. Acta 9. 116— 17. 
Ziirieh, Univ.) LlNDEŃBAUM.

F. G. Mann und W. J. Pope, (},f}',f}-"Triaminotriathylamin und seine hom- 
jilexen MetaUverbindungen. In Fortsetzung friiherer Unterss., dic das 1,2,3-Triamino- 
propan zum Gegenstand hatten (vgl. Proc. R oyal Soc. London, Serie A. 107- 80—92;
C. 19 2 5 . I. 1175) wird in analoger Wcise das -Triarninotridthylamin, N(CH,-
CHj-NHjJj auf seine Fahigkeit hin untęrsucht, mit dreiwertigen Metallcn Komplex- 
verbb. einzugehen. r̂on einer Herabsetzung der bas. Eigenschaftcn des tertiaren 
Aminoradikals kann im Gegensatz zu den AuBerungen RlSTENPARTS (vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 2 9 . 2530 [1896]) nicht die Rede sein. In allen Fallen, bei denen Koordi-
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j  imid wird zu % in ein weites GefaB gefiillt u. durch
4 eine. weite Róhre troekenes Ammoniak eingeleitet.

nation besfceht, verhalt Sich das Triaminotriathylamin ais ein v i e r bas. Amin. So 
konnten von den Vff. dargestellt werden: Salztypen, wio Dichlortriaminotridthylamin- 
platinidichlorid, [Cl8PfcN(CH2 • CH2 • NH2)3] • Cl2 (I) u. Triaminotridthylaminplatino- 
dijodid, [PtN(CH2-CH2-NH2)3] ’ J 2 (II). — Einfache tertiare Aminę (Triathylamin) 
yeranlassen im Gegensatz hierzu keine B. von koordinativen Verbb. Die Einfulmmg 
der drei Aminogruppen scheint ster. auf das tertiare N-Atom im Sinne einer Begiin- 
stigung der koordiriativen Neigung zu wirken, wenigstens bei I, wahrend diese Deutung 
bei II nieht moglich ist. — Zur Darst. von Triaminotriathylamin wurde yergeblieh 
yersucht, das ,vJ' -Tricyantriniethylamin  direkt zu reduzieren, wobei nur Zers.- 
Prodd. erhalten werden komiten. Es wurde daher wieder nach der Methode von 
RlSTENPART gearbeitet u. Verbesserungen erzielt besonders bei der Verseifung dea 
Triphthalimidotridthylamins. Triaminotriathylamin kann reagieren ais Triamin u, ais 
Tetramin. Wird eine konz. Lsg. der Base in verd. HC1 in A. gegossen, so entstęht das 
Trihydrochlorid, N(C2H.,NH2)3,3HC1, jedoch in konz. HC1 bei langsamer Krystalli- 
sation das Tetrahydrochlorid, N(C2H ,N H 2)34HC1,H20 . In  den dargestellten zwei Auri- 
chloriden, Platinichloriden u. Rhodioehloriden verhalt sich das Amin ais drei- u. vier- 
saurige Baśe. Bei der Koordination mit Metallen jedoch ist es ausschlieBlieli yier- 
saurige Base. Die koordinativen Verbb. mit zwei- u. dreiwertigem P t stellen neue 
Typen dar, indem sie die ersten dieser Art mit einem aliphat. Tetramin sind. Fiir das 
Triaminotriathylaminplatinodijodid (II) wird die Formulierung III yorgeschlagcn; 
doch sollen zur Klarung der Konst.-Fragen Mol.-Gew.-Bestst. abgewartet werden.

.................. V e r s u c h e .  Geschmolzenes Bromathylphthal-
1 “0 2H )̂3v\

III  i

Nach 8 Stdn. wird das Prod. viscos, u. nach dem 
Abkiihlen wird m it h. A. das pulverisierte Prod. extrahiert, wodurch unyerandertes 
Ausgangsmaterial von dem unl. Bk.-Prod. entfernt wird. Triphthalirnidotridłhyhimin 
wird aus Eg. umkrystallisiert u. zeigt dann F. 193° (korr.). — D ie Verseifung gesohieht 
yorteilliafter durch Kochen mit verd. HC1 (1:1) maBig wahrend 7 Stdn. Man kiihlt 
die klare Lsg. u. trennt von der ausgeschiedenen Phthalsaure; das eingeengte Filtrat 
wird in A. gegossen, wodurch das Trihydrochlorid, C6H21N 4C13, ais weiBes Pulyer aus- 
fallt. Bei langsamer Krystallisation: das Tetrahydrochlorid, C'6H2.,0N,,C14, F. 167— 169° 
unter Zers. —  Triaminolridthylamindihydrojodidmmohydrochlorid, N(C2HjNH2)3, 
2HJ,HC1, F. oberhalb 300°. — Tricarbamidolrialhylamm , N(C2H4N H -C O 'N H 2)3, 
sintert bei 140° u. schm. unter Zers. bei 1G7— 168°. — Verss., durch Erhitzen des Tri- 
aminotriathylamintrihydrochlorids liber den F. unter Abspaltung von NH4C1 zu 
N-Aminoathylpiperazin  oder Triathylendiamin  zu kommen, waren bis jetzt ohne 
direkten Erfolg. —  Aurichlorid des Triom in otria thyla m in trihydroch lorids, N(C2H4NH2)3,- 
3HCl,3AuCl3, orangefarbigeNadeln. —  Aurichlorid des Telrahydrochlorids, N(C2H4NH2)3, 
4HC1,2AuC13, schwąchgelbe Krystalle, F. 187— 189° unter Zers. —  Triaminotriathyl- 
aminmercurichlorid, N(C2H4NH2)3,3HCl,5HgCl2, farblose Nadeln, F . 202— 204° unter 
Zers. — lihodiochlorid des Triaminotriathylamintrihydrochlorids, 2N(C2H,i-NH2)3- 
(iIIC1,3RhCl2, ()H,0, sintert bei 257° u. schm. zu einer braunen Fl. bei 280°. —  Bhodio- 
cldorid des Tetrahydroćhlorids, N(C2H ,N H 2)3,4HCl,2RhCl2, schwach gelbgraues amor- 
phes Pulver ohne F. bis 300°. — Rutheniochlorid des Tetrahydroćhlorids, N(C2H4NH2)3, 
4HC1,2RuC13,2H 20 , bronzefarbene Krystalle, F. oberhalb 280°. — Plalinchlorid des 
Triariiinolriathylaminlrihydrocldorids, 2N(C2H4N H 2)3,6HC1,3PtCI2,3H 20 , dunkelrote 
Krystallblatter. —  Platinichlorid des Triaminotriuthylamintrihydrochlorids, 2(NC2H 4- 
NH2),6HCl,3PtCl,j,10H20 , orangefarbene Nadeln, dunkelt bei 225°, F. 231— 232° 
unter Zers. — Platinichlorid des Tetrahydroćhlorids, N(C2H4N H 2)3,4HCl,2PtCl1,10H 20 ,  
dunkelorangcfarbenc Krystalle, yerlieren W. bei 80°, dunkcln bei 2609 u. dann F. 271 
bis 273° unter Zers.
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Bei den nun aufgefiihrten metallkoordinierfcen D eriw . des Triaminotriathylamins 
ist die Abkiirzung „tren“ benutzt zur Bezeichnung eines Mol. N(C2H4N H 2)3. —  Di- 
chlortriaminotridthylaminplatinidichlorid, [Cl2P t tren]Cl2, orangefarbiges Pulver (aus h. 
W.), dunkelt bei 240°, F. 263— 266° unter Zers. —  Dichlortriaminotriathylamiriplatinidi- 
jodid, [CLPt tren]J2, dunkelroto Krystalle, dunkeln bei 225° u. Zers. bei 233—237°. —  
Dichlortriatnmotridthylaminplatiniplatmichlorid, [Cl2P t tren]PtCl0,2H 2O, orangebraune 
Krystalle, dunkeln bei 275°, F. 287— 280° unter Zers. —  Dichlortriamirwlriathylamin- 
plaliniplatinocyanid, [Cl2P t tren]Pt(CN)4, farblose Nadeln, dunkeln bei 225°, oder 
gelbe Krystalle, F . oberhalb 300°. —  Triaminolridthylaminplatinoplatinochlorid, 
[Pt trenJPtCIj, amorphes Pulver, sintert bei 265°, F. 270—275°. — Triaminotridthyl- 
aminplalinodijodid, [Pt tren]J2, cremfarbige amorphe Verb., dunkelt bei 260°, F. 267 
bis 269° unter Zers. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 109. 444—58.1925.) H o r s t .

P. Karrer und Harry Salomon, Ober die OlycerinphospTiorsauren aus Lecithin. 
Ein histor. Uberblick zeigt, daB die Chemie der Olycerinphosphorsauren erneuter Be- 
arbeitung bedarf. —  Vff. fanden zunachst ein gutes Verf. zur Trennung von glycerin- 
a.-p7iosphorsaurcm Ba (I.) u. glycerin-f}-phosphorsaurem Ba (II.). Letzteres bildet 
mit B a(N 03)2 ein ausgezeiehnet krystalhsiertes Doppelsalz der Zus. 2C3H7OsPBa, 
B a(N 03)2, von dem 100 Teile W. von 18° nur 0,8 Teile aufnehmen. DaB sich dieses 
Salz von der Saure ableitet, folgt daraus, daB die aus ihm frei gemachte Saure, das 
Ba-Salz u. der mtthylierte Dimethylesier (IV.) opt-.-inakt. sind, wahrend D eriw . der

I. CH2(OH) • CH(OH) • CH2(0 P 0 3Ba) anderen Saure, die kein
II. CH2(OH) • C H (0P03Ba) • CH2(OH) B a(N 03)2-Doppelsalz liefert,

UL CHa(OCH3) • CH(OCH,) • CH,[OPO(OCH3)s] opt.-akt. befunden wurden.
IV. CHa(OCH3)-CH[OPO(OCH3)2]-CH2(OCH3) Damit stimmt uberem, daB
V. CH3(OCH3) • CH(0CH3) • CHa(OPOsBa) " ls °n| , y.cenn "ac

3 3 '  “ F is c h e r  u . P f a h l e r  (Ber.
Dtsoh. Chem. Ges. 53. 1615; C. 1920. III. 826) synthetisierte a-Saure zur B. obigen
Doppelsalzes nicht befahigt ist, wohl aber synthet. bereitete f)- Saure. Die Konst.
beider Sauren ist damit unzweifelhaft festgelegt. B a il l y  (Ann. de Chimie [9] 6. 96;
C. 1917. I. 308) hat mit der Verteilung der Formeln das Richtige getroffen. Gleich
diesem Autor haben aueh Vff. mit ihrem neuen Verf. festgestellt, daB das glycerin-
phosphorsaure N a des Handels iiberwiegend aus dem Salz der /5-Saure besteht. Dio
SchwerlSslichkeit des Doppelsalzes erlaubt es, die 3̂-S au re  in einem Gemisch beider
Sauren annahernd quantitativ zu bestimmen. Man lost 1 g rohes Ba-Salz in 10 ccm
W., fiigt 0,8 g B a(N 03)2 in 10 ccm W. hinzu, saugt nach 12 Stdn. den Nd. ab, wascht
ihn m it 4 ccm eisk. W., A., A., trocknet, wiegt u. zahlt wegen der Lóslichkeit des
Salzes 0,2 g hinzu. Auf diese Wcisc konnte festgestellt werden, daB im Ei- u. Gehirn-
lecithin bedeutende Mengen (80% u- mehr) /?-Saure enthalten sind. AuBer Lecithin
wurden auch eine in A. wl. u. eine darin unl. Phosphatidfraktion aus Eiern („Kephalin“
u. ,,Sphyngomyelin“ ) untersucht; erstere enthielt mindestens 45%, letztere ca. 70%
/3-Saure. Auch in pflanzlichen Phosphatiden findet sich die /3-Saurc; ein aus Erbsen-
mehl estrahiertes Praparat ergab einen Gehalt von mindestens 30%. —  Die einander
widersprechenden Angaben iiber die opt. Aktivitat von rohem glycerinphosphor-
saurem Ba lassen den Verdacht aufkommen, daB dieselbe auf Beimengungcn anderer
Art zuriickzufuhren sei. Vff. haben sich daher bemiiht, ein einheitliehes Praparat
des a-Salzes (I.) zu isolieren, was erheblicho Schwierigkeiten bereitet, aber mittels
des Doppelsalzes der 3̂-Saure u. auf Grund der geringeren Lóslichkeit des a-Salzes
in h. ais in k. W. gelingt. I . hat sich zwar ais opt.-inakt. erwiesen, was obigen Ver-
dacht bzgl. Beimengungen bestatigt, aber der aus ihm leicht erhaltliche methylierłe
Dimethylester (III.) ist deutlich opt.-akt., u. zwar stets linksdrehend, gleichgultig,
ob er aus Ei- oder pflanzlichen Phosphatiden herrulirt. Der hochste beobachtete
Wert fiir die spezif. Drehung betrug —  3,2°, wahrscheinlioh liegt der der ganz reinen
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Substanz noch etwas hólier. Dagegen besaB das aus rohem Ba-Salz gewonnene Ester- 
gemisch eine 21/a- bis 5-jnal geringere Drehung, woraus von einer ganz anderen Seite 
her folgt, daB die Rohsalze Gemische von I. u. II. sind, in denen II. iiberwiegt. —  
Verss., die Konfiguration der a-Saure durch Abspaltung des Saurerestes aus III. u. 
Oxydation des entstandenen Glycerindimethylathers zum konfiguratiy bekannten 
Glycerinsauredimethylather zu bestimmen, scheiterten an der auBerordentlichen 
Bestandigkeit von III. gegen hydrolysierende Agenzien.

V e r s u c h e .  Ais Ausgangsmaterialien dienten eine groBe Zahl von Eilecithinen 
des Handels, ferner solche nach dem Verf. von E s c h e b  (S. 411) gewonnene, die wahr- 
seheinlich am reinsten sind. Sie werden mit k. 10%ig. Ba(OH)2-Lsg. verseift, tlber- 
schuB der letzteren mit C 02 entfernt, Filtrat mit A. gefallt, Nd. mehrmals umgefallt. 
Die Mutterlauge hinterlaBt beim Eindampfen einen Sirup von glycerinphosphor- 
saurem Cholin, aus dessen konz. wss. Lsg. eine alkoli. Ba(OH)2-Lsg. weitere Mengen 
des Ba-Salzes niederschlagt. Letzteres ist ein weiBes, in W. sil., amorphes Pulver. 
Verd. Lsgg. scheiden beim Koehen reines I. aus, aus konz. Lsgg. fallt melir oder 
weniger II. mit aus. —  Verb. 2C3H7OaPBa, B a(N 03)2. Zur Lsg. des rohen Ba-Salzes 
in 5— 10 Teilen W. gibt man die halbe Gewichtsmenge B a(N 03)2 in wenig h. W. 
Zur Analyse in viel h. W. losen u. einengen. Krystallin. Krusten. — Glycerin-fj- 
phosphorsdure. Man schiittelt das vorige eine Stde. mit etwas weniger n. H 2S 0 4, 
ais zumAusfallen von % des gesamten Ba' notwendig, filtriert, dunstet im Vakuum 
iiber P 20 E ein, lost in absol. A. u. dunstet das Filtrat nochmals ein. Sirup, reoht 
bestandig. —  Ba-Salz, C3H;O0PBa -f- H 20  (II.). Saure in A. losen, mit W. yerd., 
Ba(OH)2 bis zur alkal. Rk. zugeben, C 02 einleiten, Filtrat eindampfen. Sil. in W., 
mit A. Fallung. —  Dimelhylester des Glycerin-f3-phosphorsduredimethylathers, C,H170 6P 
(IV.). II. wird mit N a2C 03 oder N a2S 0 4 in das Na-Salz, dieses m it A gN 03 in das 
Ag-Salz iibergefuhrt (Fallung durch A. vervollstandigen), letzteres in 8 Moll. CH3J 
eingetragen, nach Zusatz yon 3 Moll. Ag20  gekocht. Schwach aromat, riechende 
FI., Kp.„,s 126— 128°, 11. in A., A., wl. in W. —  Glycerin-et.-phosphorsaurc# Ba  (I.). 
Man yersetzt 10 g rohes Ba-Salz mit ca. 3,4 g B a(N 03)2, saugt nach mehreren Stdn. 
ab, engt das Filtrat ein, laBt erkalten, filtriert nochmals, kocht einige Min., saugt 
den Nd. h. ab, wascht mit h. W. u. reinigt das Salz durch 5- bis 6-maliges L6sen in 
k. W., Filtrieren u. Kochen. — Einfacher ist dio Darst. des Dimethylesters des Glycerin- 
a.-phosphorsduredirnethyldthers, C7H170„P (III.). Zur konz. wss. Lsg. des rohen Ba- 
Salzes gibt man 2 Moll. A gN 03 u. das gleiche Vol. A. Der hellgelbe Nd. besteht aus 
dem Ag-Salz der a-Saure, wenig Ag-Salz der /3-Saure u. dem Ba-Doppelsalz der 
/3-Saure [infolge des bei der Umsetzung gebildeten B a(N 03)2] u. wird wie oben methy- 
liert. Kp.0,8 124—126°, [a]D20 =  —  2,63° bezw. — 3,28° (in A.), sonst vdllig wie IV. 
Ausbeute ca. 10%. (berechnet auf das ganze Salzgemisch), also ungefahr dem Gehalt 
des Lecithins an a-Saure (15— 20%) entsprechend. —  Verwandelt man jedoch das 
rohe Ba-Salz iiber das Na-Salz in ein Gemisch der Ag-Salze beider Sauren u. methyliert 
dieses, so erhalt man ein Estergemisch von [oc]d =  — 0,7° bezw. —  1,3°. Bei einem 
Gehalt von 80% an /J-Verb. wurde sich daraus fiir reines III. [<x]d =  — 3,5° bis
— 6° berechnen. —  Auch in dem aus Erbsenmehl extrahierten Phosphatid konnten 
erhebliche Mengen a-Siiure in Form des Esters III. nacbgewiesen werden; letzterer 
zeigte [a]D =  — 2,42° (in A.). —  Ba-Salz des Glycerin-rj.-phosphorsdurcdimeihyldlhers, 
CjH^OjPBa -f- H 20  (V.). Wurde bei der Hydrolyse yon III. ([a ]D =  — 2,63°) mit 
5%ig. HC1 (Rohr, 24 Stdn.) gelegontlich gewonnen. Blattchen aus 50%ig. A., sil. 
in h., weniger 1. in k. W. [a]nso=  + 3 ,1 1 ° (in W.), berechnet fiir wasserfreies Salz. 
(Helv. chim. Acta 9. 3—23.) L in d e n b a u m .

P. Karrer und P. Benz, Die Spaltung der Glycerin-a-pho.sphorsdure in  opłisch 
aklive Formen. Aus Acetonglycerin synthetisierte Glycerin-ai-phosphorsdure wird in 
das Ba-Salz ubergefiihrt. Zur Lsg. von 5 g desselben in k. W. gibt man 6,8 g Chinin-
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sulfat in sd. W., koclit u. filtriert. Die beim Erkalten ausfallenden Nadeln von 
głyeerin-a.-phosphorsaurem Chinin, (C20H2>O2N2)2, C3H90 6P, zoigten nach zweimaligem 
Umkrystallisieren aus W. F. 155°, [<x] d  = — 147,5° (in A.). Zur Zerlegung wurde 
das Salz in h. W. gel., Ba(OH)2-Lsg. bis zur alkal. Rk. zugesetzt, C 02 eingeleitet, 
Filtrat nach Extraktion mit Chlf. eingeengt u. das glycerin-OL-phosphorsaure Ba mit 
A. gefiillt. Es zeigte in 2°/0ig. wss. Lsg. im 2 dm-Rohr keine Drehung. Daher wurdo 
es nach dcm im vorst. Ref. angegebcnen Yerf. in den Dimethyłester des ł-Głycerin- 
a-phosphorstiuredanethylaliicrs, C;Hj,0„P, ubergefiihrt. Derselbe zeigte Kp.0,4 110°, 
[a]b == — 1,76° (in A.). Die Spaltung war also unvollkommen, da aus Lecithin dar- 
gestelltcr Ester einen Hochstwert von — 3,2° ergcbcn hatte. (I-Ielv. cliim. Acta 9. 
23—25. Zuricli, Univ.) LlNDENBAUM.

G. WeiBenberger, F. Schuster und H. Pamer, Zur Kennłńis organischer Molekuł- 
verbindungen. X II. Die Chloressigsauren und das Penlachlorathan. (X I. vgl. S. 2303.) 
Unterss. an den drei Chloressigsauren zeigten, daB die Mono- u. Dichloressigsaure mit 
Aceton, Essigsauremethyl- u. Athylester u. Athylather Molekulvcrbb. des Typus 1:1 
liefern, wahrend Trichloressigsdure eino nicht zu interpretierende Kurve gibt. Da die 
Gruppen =C C l u. —CC12 kein Restvalenzkraftfeld besitzen, so ist anzunehmen, daB 
in den zwei crsten Molekulverbb. das Carboxyl die Bindungsstelle abgibt u. das Cl 
lediglich aktivierend wirkt. Im Falle der Trichloressigsaure tritt dann che bereits 
friiher untcrsuchtc Gruppe —CCla in Konkurrenz mit dem Carboxyl, was die Resultate 
vcrschlciert. Andererseits zeigt Dichloressigsaure in Bzl. eine positive, Pentaclilor- 
(ithan dagegen eine negatiye Kurve, was, da das Carboxyl auf Bzl. nicht anspricht, 
die obigen Envagungen stiitzt. Da CC14 keine Molckiilverbb. liefert, erscheint es wahr
scheinlich, daB das Valenzzcntrum am C-Atom liegt u. zwar nur, wenn neben 3C1- 
Bindungen eine Bindung nach H oder C gerichtet ist. Pentachlorathan gibt in Aceton, 
Essigsauremethyl u. -athylester u. Athylather ncgative Kurren, welche Molekiilvcrbb. 
im Verhaltnis 1:1 wahrscheinlich machen. Femer wurden die Mischungswarmen der 
genannten Systeme untersucht u. im allgemeinen Ubereinstimmung mit den Resul- 
taten der Dampfdruckkurven erhalten, d. h. dem Minimum der Dampfdruckkurve 
entspricht ein Maximum der Warmctónung. Die spez. Warmen wurden fiir Penta- 
chlordlhan bei 18— 53° zu 0,219 u. fur Essigsauremeihylester boi 18—42° zu 0,502 ge- 
funden. (Monatshefte f. Chemie 46 . 281— 89. 1925.) T a u b e .

G- WeiBenberger, F. Schuster und H. Pamer, Zur Kemiinis organischer Molekuł- 
verbindwigen. X III. Sludien zur Berechnung von Dampfdruckkurven. (X II. vgl. vorst. 
Ref.) Yff. unterziehen das Funktionspaar pt =  7^(1 — x)a ; p 2 =  P„ xa von Ma r - 
GULES einer Nachpriifung an den binaren Systemen der Chloressigsauren u. dem 
Pentachlorathan (1. e.). Die Gleichungen liefern a  =  (Ig —  lg P,)/lg (1 —  * ) ,  doch 
konnten von 18 Systemen nur 6 in Ubereinstimmung mit dieser Formel gebracht werden; 
in samtliehen Fallen von Nebenvalcnzbetiitigung ist a  >  1. In den iibrigen 12 Systemen 
zeigt a  eine Kurve, dereń Maximum einem einfachen Molverhiiltnis entspricht. Da a  
bei Anniiherung an den reinen Stoff einem Grenzwert zustrebt, laBt sieh dieser durch 
graph. Extrapolation fiir den Molbruch 1 errechnen u. es folgt hieraus:

a  =  a -f- b {1—x)m z '1 
(vgl. Monatshefte f. Chemie 45 . 437; C. 1 9 2 5 . I I .  1425), wo a den Grenzwert, b eine 
Konstantę u. m  u. n die Molzahlen sind. Nach der so erweiterten Formel:

P l  =  P j  ( 1  —  X) a + b a - x ) m xn 

konnen von 18 Systemen 10 in befriedigende Ubereinstimmung mit der Mcssung ge- 
bracht werden. (Monatshefte f. Chemie 4 6 . 291— 94. 1925.) T a u b e .

G. WeiBenberger, F. Schuster und J. Lielacher, Zur Kenntnis organischer Molekul- 
verbindungen. XIV. Die Chlorphenole und das Bromoform. (X III. vgl. vorst. Ref.) 
Unterss. an den Systemen p-Chlorphenol in Aceton, Essigsiiuremethylester, Methyl-
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alkohol u. Bzl. zeigen, da'B sich das Chlorphenol qualitativ dem Phenol vollkommen 
analog verhalt, jedoch Molekiilverbb. vom Typus 1:1 bildet. Die Starkę des Rest- 
valenzkraftfeldes bleibt gegeniiber dem Phenol unverandęrt. Um weitere Aufsehliisse 
iiber die Gruppc — CC13 zu gewinnen, wurden ferner binare Systeme mit Bromoform 
untersueht u. zu diesem Zweck zunachst dio van der Waalschen Konstanten zu 
a  =  12,9, b =  0,0731 u. dio spez. Warme zu 0,124 bestimmt. In den Systemen Bromo
form- Aceton u. Bromoform-Essigsauremethylester decken sich die Dampfdruckkurven 
nach R aoult-V A N ’t H o f f  u. VAN L a a r  Yollkommen, cs liegt eine Molekulverb. 1:1 
vor. Im Falle des Systems Bromoform-Athylather liegt die van Laarsche Kurve ein 
wenig iiber der Raoult-van't Hoffschen, die Differenzkurven ergeben beide eine Molekiil- 
verb. 1:1. Die Stiirke des Nebenvalenzkraftfeldes ist im Bromoform betrachtlich 
schwacher ais im Chlf, . (Monatshefte f. Chemie 46 . 295—300. 1925.) T au b e.

G-.WeiBenberger, F. Schuster und J. Lielacher, Zur Kenntnis organischer Mólekill- 
verbindungen. X V . Arornatische Aminę. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Das System Anilin- 
Aceton zeigt eine Molekiilverb. 1:1 an, die Dampfdruckkurven nach RAOULT-VAN'’T 
H o f f  u. VAN L a a r  fallen zusammen. Im System Anilin-Essigsauremethylester zeigt 
die Differenzkurvc ein Minimum bei 0,4, die Kurye der Misehungswarme ein Maximum 
bei 0,6. Die Verschiebung wird durch Assoziation der Komponenten hervorgerufen; 
es liegt eine Molckulverb. 1:1 vor. Das System Anilin-Methylalkohol liefert nur nach 
VAN L a a r  eine negative Kurve, welclie eine Molckiilverb. 1:1 anzeigt. Im System  
Anilin-Chloroform fallen die bercchneten Kurven mit den experimeńtell gefundenen 
zusammen, es liegt somit keine Molekiilverb. vor, die Misehungswarme ist dement- 
sprechend unmeBbar klein. Das System Anilin-Benzol liefert positiye Differenzkurven, 
was auf Assoziation hindeutet. Die Systeme Dimethylanilin-Aecton, Essigsauremethyl- 
ester u. Methylalkohol sind im Gegensatz zu den Kurven des unsubstituierten Amins 
positiv. Das System Dimethylanilin-Chloroform besitzt eine Molekiilverb. 1:1, das 
Maximum der Warmetónung ist nach 0,6 verschoben (s. o.). Das System Dimethjd- 
anilin-Benzol zeigt positive Differenzkurven, Molekulverbb. liegen nicht vor. Im  
allgemeinen Terhalten sich die aromat. Aminę den Phenolen analog, die N H 2-Gruppo 
ist bzgl. des Restvalenzkraftfeldes der OH-Gruppe gleiehzusetzen, der Ersatz der 
H-Atome des Amins durch Alkyl entspricht der Veratherung des phenol. Hydroxyls; 
das Restvalcnzkraftfeld der aromat. Amino u. ihrer D eriw . ist bedeutend schwacher 
ais das der Phenole. (Monatshefte f. Chemie 46 . 301—07.1925. Wien, Univ.) T aube.

Louis Longchambon, Uber die Weinsauren. Es ist Vf. gelungen, die bisher 
scheinbar noch niemals in absol. reiner Form erhaltene anti-Weinsaure v8llig rein 
darzustellen, u. zwar sowohl wasserfrei ais mit 1H20 . Sie yerhalt sich also nach 
dieser Richtung wie die Traubensaure. Im AnschluB an diese Verss. konnte auch 
die d-Weinsaure in ein Hydrat ubergefiihrt werden. —  anti-Weinsaurehydrat, C4H„O0 +  
1I20 . Man kocht d-Weinsaurc in ubersohussiger wss. NaOH ca. 3 Stdn., siiuert mit 
HC1 an, gibt CaCl2 zu, zerlegt die Ca-Salze mit H2SO., (1: 1 Vol.) u. engt die FI. ein. 
Beim Erkalten fiillt fast samtliche Traubensaure aus, nach weiterem Einengen das 
anti-Weinsaurehydrat, das zur Trennung von CaS04 noch mehrfach umkrystallisiert 
wird. GroBe trikline Tafeln, a : b : c =  0,6424: 1: 0,7925, a  =  90° 16', /3 =  96° 31', 
y  =  75° 46', F. oberhalb 120° im Krystallwasser, D. 1,668. — Wasserfreie anli- 
Weinsaure. Durch Krystallisieren aus stark schwefelsaurer Lsg. oder besser aus W. 
oberhalb 50°. Orthorhomb. Oktacder, a : b :c =  0,9467: 1: 1,2265, F. 159— 160°,
D. 1,737. —  d-]Veinsdurehydrat. Durch Impfen einer gesatt. Lsg. bei 0° oder tiefer 
mit einem Krystall des Hydrats oder einem solehen von saurem Li-Tartrat. Ortho
rhomb. Krystalle, a : 6: c =  0,4716: 1: 0,5304, D. 1,582, linksdrehend wie die Krystalle 
der wasserfreien Form. Verliert das H:0  sclion bei Zimmertemp. (C. r. d. 1'Acad. 
des sciences 182 . 473—74.) LiNDENBAUM.
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A. R. Bowen, H. G. Shatwell und A. W. Nash, Die thermische Zersetzung der 
Cellulose unter hydrierenden Bedingungen. Behandlung der Cellulose (Baumwolle) 
mit H ohne Katalysatoren: Die Baumwolle wurde in einer H-Atmosphare 9 Stdn. 
bis zur Maximaltemp. yon 429° erhitzt. W&hrend der Verss. nahm der Druck in dem 
benutzten Autoklaven um durehschnittlioh 3,5 at zu; demnach ist kein H yerbrauclit 
worden; oder die aus der Baumwolle entwiekelte Gasmenge ist gróBer ais die absor- 
bierte H-Menge. Das Gas bestand aus H  (90— 99°) mit geringen Beimengungen von 
CO;, CO u. CH4. An fl. Prodd. wurden etwas Leichtól u. Teer erhalten. — Behandlung 
der Cellulose mit H  in Ggw. von Katalysatoren: Ais Katalysatoren wurden Nickel- 
oxalat u. Ferrivanadat venvandt, die auf der Faser gefallt wurden; danach wurde 
die Cellulose bei 110° getrocknet. Die Maximaltemp. bei der Einw. yon H betrug 400 
bis 440°. In Ggw. von Nickel wurde fast die gesamto Cellulose in Fil. oder Gase um- 
gewandelt, wahrend der Vanadiumkatalysator geringero Wirksamkeit zeigte. Der 
m it N i erkaltene Teer (22,9 g aus 100 g Cellulose) war yollstandig in Chlf. 1.; D .15,6
1,0840; Gehalt an Carbonsauren: 0, an Phenolen: 2,31%, an Neutralól: 76,85%. 
Das Neutralól bestand nicht aus reinen KW-stoffen, sondern war sauerstoffhaltig 
(1,2— 5,9% O). — Destruktive Dest. yon Cellulose: Yon den yerwandten K ataly
satoren (Niokeloxyd, Ferriyanadat u. Vanadinpentoxyd) yerursacht NiO die grofite 
Gasentw. u. den groBten Koksriickstand. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 507— 11. 526.
1925. Birmingham, Univ.) Za n d e r .

P. Bilion,' Ober die Reduktion von Oximen mit Natrium und absolutem Alkohol. 
Zerlegung der so erhaltenen racemisclien Aminę in ihre optischen Antipoden mittels 
d-Weinsaure. Vf. hat Ozime yon Ketonen der allgemeinen Formeln Ar-CO -Ar' u. 
Ar-CO-Alk mit Na u. absol. A. nach dem vor einiger Zeit (C. r. d. 1'Aead. des sciences 
179. 1054; C. 1925. I. 483) angegebenen Verf. zu rac. Aminen reduziert. Die Aus- 
beuten betragen 85% u. mchr. — p-Tolylphenylaminomellian. Aus den stereoiso- 
meren p-Tolylphenylketoximen. Kp.760.296°, Kp.14 172°. Wurde auch krystallisiert 
erhalten. F. 40°. Hydrochlorid, F. ca. 250° (Zers.). —  p-Anisylphenylaminomethan. 
Aus den stereoisomeren p-Anisylphenylketoximen. Kp.30 205°. Hydrochlorid, F . 190° 
(bloc Maąuenne). —  1-Phenyl-l-aininoathan. Aus Acetophenonoxim. Kp.760 183°, 
Kp.22 84°. Hydrochlorid, F. 158°. — 1-Phenyl-l-aminopropan. Aus Propiophenonoxim. 
Kp.jeo 206°, Kp.19 88°. Hydrochlorid, F. 194°. — 1-Phenyl-l-aminóbutan. Aus Propyl- 
phenylketoxim. Kp.7ll0 220°, Kp.14 102°. Hydrochlorid, F. 265°. —  l-Phenyl-2-methyl-
1-aminopropan. Aus i-Propylphenylketoxim. Kp.jeo 213°, Kp.14 95°. Hydrochlorid, 
F. 275°. — Von diesen Aminen ist bisher nur das 1-Phenyl-l-aminoathan in die opt. 
Antipoden zerlegt worden (vgl. Loven', Ber. Dtsch. Chem. Ges. 29. 2315 [1896]). 
Vf. hat auch das 1-Phenyl-l-aminopropan durch fraktionierte Krystallisation des 
d-Tartrats, F. 166°, aus absol. A. zerlegt. d-Amin, [ oc] d  =  + 9 °  30'. l-Arnin, 
[oc]D =  — 10° 30'. d-Hydrochlorid, F. 180°. l-Hydrochlorid, F. 195°. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 182. 470—73.) L indenbaum .

Franz Hein und W. EiCner, Ober das Tetraphenylchrom, {C^H^Cr. VI. Mitt. 
Ober chromorganische Verbindungen. (V. vgl. H e i n  u . S p a e te ,  Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57- 899; C. 1924. III. 939.) Von den Organochromyerbb. haben die Tetra-phenyl- 
chromsalze besonderes Interesse wegen ihrer B. aus dem Pentaphenylchromhydroxyd, 
ihrer relativen Bestandigkeit u. bzgl. der Wertiglceit des Cr. Nach yielen Verss. gelang 
es, das der Base (C6H5)4CrOH u. ihren Salzen zugrunde liegende Badikal, das Tetra
phenylchrom, (C6H5)4Cr, der ersten eigentlichen Organoehromyerb. durch Elektrolyse 
des (C6H6)4CrJ in fl. NH3 mit Hilfe des von SCHLUBACH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 
2818; C. 1922. I. 315) empfohlenen App. m it auswechselbarer Kathode darzustellen. 
Das (CeH6)4Cr scheidet sich ais kupferroter, glanzender oder orangeroter, krystallin. 
Belag auf der Kathode ab, der leicht Diphenyl abspaltet u. im frischen Zustand glatt 
unter B. yon (C6H5)4CrOH in A. in Lsg. geht. Die intensiye Farbę des (C6H5)4Cr, ebenso
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dio des Hydroxyds u. der’Salzc, zeigt den Chromophor-Charakter des Radikals. Das Cr 
scheint in der Verb. yierwertig zu sein. Da mangels eines geeigneten Lósungsm. Mol.- 
Gew.-Bestst. nicht ausgefiihrt werden konnten, halfcen dio Verff. es fiir notig, dem 
Tetraplienylchrom die Formel [(C6H5).,Cr]n zu geben, wobei n im Vergleich mit den 
analogen Pb- u. Sn-Verbb. gleieli 2 sein kónnte, u. im Hinblick auf die farbigcn Hexa- 
aryldiphenylplumbane (K r a u s e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 173; C. 19 2 0 . I. 705) 
glauben sie, daB sieh in indifferenten Medien Dissoziationsgleichgewichte mit der mono- 
meren Form einstellen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59 . 362— 66. Leipzig, Univ.) B r a u n s .

S. Nametkin und D. Kursanow, Die Dehydratation des Benzylalkohols nach der 
Xanthogenatniethode. Bei den bisherigen Verss. zur Dehydratation des Benzylalkohols 
wurden zu stark wirkende W.-Abspaltungsmittel angewendot u. keine eindeutig 
definierbaren Rk.-Prodd. erhalten. Vff. versuchten die in anderen Fallen schr gut 
bewaln'te Tschugaeffsche Xanthogenatmethode. Die Zers. des Benzylxantliogen- 
suuremethylesters beim Erhitzen ergab Stilben, wahrscheinlich entstanden durch Zu- 
sammenlegung je zweier bei der Rk. frei werdender Radikale C8H5—CH—. —  Benzyl- 
xanthogensaureinethylesler, C0H10OS2, aus der Sa-ure mit Methylsulfat, aus A. u. A., 
F. 29°. —  Benzylxantliogensaureiithylester, C10H12OS2, wie vorst. Verb. aus Diathyl- 
sulfat, gelbcs Ol, Kp.u  170— 171°. — Benzylxanthogensdureamid, C8H0ONS, aus dem 
Methylester u. alkoh. N H 3, aus A., F. 61,5— 62°. —  Verb. CiaH„eS, ais Nebenprod. 
der Zers. des C0Hi„OS2, welches bei 350° nicht iiberdestillierte, 11. in Chlf., wl. in Bzl. 
u. Essigester, swl. in A. u. A., aus Bzl. ais hellgelbe Substanz, F. 184— 185°. (Journ. 
f. prakt. Ch. [2] 112 . 164— 68. Moskau, Univ.) L e h m a n n .

S. Nametkin und Lydia Briissowa, U ber die quantitative Bestimmung von un - 
gcsattigten Kohlenwasserstofjen in  Oegenwarł von gesdttigten und tricyclischen; zugleich 
ein Beilrag zur Losung der Frage nach der Richtung der Dehydratation der Alkohole. 
In der von PlULESCHAJEFF gefundenen Rk. zwischen A.- u. Chlf.-Lsgg. von Benzoyl- 
hydroperoxyd mit KW-stoffen ist eine sichere Methode gegoben, um zu entscheiden, 
ob ein KW-stoff eine D O p p e l b i n d u n g  oder einen d r e i g l i e d r i g e n  R i n g  
enthalt. Die Anwendung der Methode auf die bei der Dehydratation von Alkóholen 
gebildeten KW-stoffc liiBt erkennen, ob dio Rk. zur B. einer l,2-Doppelbind»mg 
gefiihrt hat oder in Richtung 1,3 unter B. eines dreigliedrigen Ringes vor sieh ge- 
gangen ist. Bei einigem tlberschuB von Bcnzoylhydroi)eroxyd verlief die Rk. mit 
ungesatt. KW-stoffen quantitativ, wahrend die isomeren tricycl. KW-stoffe, wic- 
Tricyden, cyclo-Fenchen unter gleichen Bcdingungen mit Benzoylhydroperoxyd gar 
nicht reagierten. Die Menge des nicht verbrauehtcn Benzoylhydropcroxyds ist 
titrierbar, und somit ist die Methode zu einer schnellen Best. der Richtung des Verlaufs 
der Dehydratation anwendbar; auBcrdem kann sie zur Best. der Zahl der Doppel- 
bindungen in einem KW-stoff dienen. Von der Chlf.-Lsg. des Benzoylhydroperosyds 
mit 0,4— 0,5% akt. O wurde die doppelte theoret. Menge mit jo 0,2—0,3 g KW-stoff 
2—3 Tage lang steheji gelassen und ein Leervers. daneben angesetzt. Nach Zugabc 
von KJ-Lsg. u. 10%ig. H 2S 0 4 wurde titriert. An einer Reihe von Beispielen wird 
die Brauehbarkeit der Methode dargelegt: Menthen wurde zu 99%> Limonen (Schimmel) 
zu 100% oxydicrt; Tricyclen cnthiclt 3,5% ungesatt. KW-stoff, wahrscheinlich 
Camphen; Fenchócyden (cyclo-Fenchen), C10H le, war fast reiner tricycl. KW-stoff; 
a.-Methylcamphen, F. 44—48°, enthielt 98% ungesatt. KW-stoff u. 2% vermutlich 
von Methylcyden, F. 110,5— 111°. —  Bornylen, aus A., F. 101,5— 102,5°, enthielt 
80% Bornylen u. 20% Tricyden; von einem Gcmisch von gesatt. u. ungesatt. KW- 
stoff (Menthan u. Limonen) wurde durch Benzoylhydroperoxyd nur der ungesatt. 
KW-stoff oxydiert. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112 . 169—76. Moskau, Univ.) L e h m .

S. C. J. 01 iv ier, Uber die Einfiihrung von zicei Atomen Brom in Acet-m-toluidid. 
Fiir die aus Acet-m-toluidid darstcllbarcn Dibromverbb., l-Methyl-3-amino-4,6-dibrom- 
benzol (I) u. l-Methyl-3-amino-2,6-dibrombcnzol (II), geben N e v il e  u . W in t h e u

V III. 1. 159
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(Ber. Dtscb. Chem. Ges. 13. 971 [1880]) F. 74,6—75,5° bezw. F. 33—35° an. Vf. 
findet fiir I  76—77°, fiir I I  dagegen 66,5—67°; N e y il e  u . W in t h e r  haben statt
I I  offenbar ein eutekt. Gemiseh von I  u. I I  in Hiinden gehabt. — Die Behandlung 
yon m-Toluidin in essigsaurer Lsg. mit 2 Moll. Br ergab grofic Menge Tribrom-m- 
toluidin; dagegen entstanden bei Verwendung von Aeet-m-toluidid, ebenfalls in 
essigsaurer Lsg., keine nennenswerten Mengen des Tribromdcriy.; dementspreehend 
ist die B. des Monobromderiy. nur gering. Nach dem Abkiihlen u. liingerem 
Stehenlassen wird mit alkoh. Kalilauge yerseift, W . zugesetzt, mit H jS04 neutrali- 
siert, der A. yerdampft u. filtriert. Ausbeute an Rohprod. ca. 93% der Theorie. 
Fraktionierte Krystallisation ergab I  (F. 76—77°); aus den Mutterlaugen wurde ein 
Prod. yom F. 33—35° isoliert (eutekt Gemiseh yon I  u. I I ;  ygl. N e y il e  u. W in t h e r ,
1. c.). Verss., das Gemiseh durch fraktionierte Krystallisation aus A. zu trennen, 
waren ohne Erfolg. D ie Isolierung von I I  gelang sehlieBlich durch Fraktionierung 
des nicht yerseiften Rohprod. (Gemiseh der Dibromacet-m-toluidide) aus A. Aus 
den ersten Fraktionen wurdel-Methyl-3-acetylamino-d,6-dibrombenzol, F. 171,5—172,5°, 
swl. in k. A., isoliert, das bei der Verseifung I  ergab. Aus den Mutterlaugen wurde
l-Mcthyl-3-acetylamiiio-2,6-dibrombenzol, F . 117— 128°, erhalten, farblose Nadeln aus 
A ., 11. in A ., das bei der Verseifung I I  ergab. Gesamtausbeute an I I  ca. 10%. 
Die Konstst. von I u. I I  wurden durch Uberfiihrung in 2,4-Dibronibenzoesaure, 
F. 172,5— 173,5°, bezw. 2,6-Dibrombenzoesaure, F. 150—151°, bewiesen. — Fiir die 
Gemische von I  u. I I  wird die F.-Kurve gegeben , aus der sich ergibt, daB die 
yon N e v il e  u . W in t h e r  erhaltene Verb. (F. 33— 35°) das eutekt. Gemiseh yon I  
u. I I  mit ca. 55°/0 I  darstellt. (Rec. trav. cliim. Pays-Bas 44. 1109— 12. 1925. 
Wageningen.) ZANDER.

L. E lio n , Hitteilung iiber die Chlorienmg der o- u. p-Ammobenzoesdure. Beim 
Einleiten yon Chlor in Anłhranilsaure in Eg.-Lsg. unter Wasserkiihlung entsteht 
bald ein N d., der nach Zusatz yon Natriumsulfitlsg. abfiltriert, gewaschen u. mit 
NaOH wieder in Lsg. gebracht w ird .' Das gleichzeitig in geringen Mengen ent- 
standene 2,4,6-Trichloranilin bleibt hierbei ungelóst u. wird abgetrennt. Nach dem 
Ansauern fallt die 3,5-Dichlor-2-aminobenzoesaure, C;H50,N C 1,, in 75% Ausbeute 
der Theorie aus, kleine, farblose Nadeln aus A., F. 231°. — 3,5-Dicldoracetylanthranil, 
CjiHjOjNCIs, aus yorigem durch %-stdg. Kochen mit Acetanliydrid, Tafeln aus A., 
F. 151°. — 3,5-IHchlor-2-acetylaminobenzoesaure, C0H,O;)N C l,, aus yorigem durch 
Kochen mit yerd. NaOH, in dem bald Lsg. eintritt, u. Ansauern, farblose Nadeln 
aus A., F. 203°. — 3,5-Dichlor-4-aminobenzoesaure, analog der Anthranilsiiure aus 
p-Aminobenzoesaure, Ausbeute ca. 35% der Theorie; die Ausbeute ist hier geringer, 
da sich groBere Mengen 2,4,6-Trichloranilin bilden. D ie in p-Stellung zur Amino- 
gruppe befindliche Carbosylgruppe wird demnach leichter durch Cl yerdriingt ais 
die o-stJindige. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 44. 1106—08. 1925. Utrecht, Uniy.) Ż a n d .

Geza Zemplen, Bemerkungen zur Arbeit von Ernst Waser: Untersuchungen in  
der Phenylalaninreihe. VI. Decarbozylierung des Tyrosins und des Leucins. Vf. weist 
die yon W a s e r  (S. 1400) an seinem Verf. zur Darst. von Tyram in  geiibte Kritik 
zuriick. In der Patentschrift ist yon Diphenylmethan nicht die Rede, sondern von 
Diphenylamin, welchcs besondere Vorteilo bictet. (Helv. chim. Acta 9. 115. Buda- 
pest, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

L. Ruzicka nnd E. A. Rudolph, Hohere Terpenverbindungen. X X V II. Zur 
Kennlnis der Azulene. (XXVI. vgl. R u z ic k a ,  M e y e r  u . P f e i f f e r , S. 374.) Die 
Unters. des biauen KW-stoffs Azulen bietet erstens wegen seiner auffallenden Farbung, 
zweitens wegen seiner móglichen Beziehung zu den Sesąuiterpcnen Interesse. Denn 
das Azulen ist isomer mit dem Cadalin, u. bei der Deliydrierung mancher Sesqui- 
terpene mit S entsteht eine blaue Substanz mit den Eigenschaften des Azulens (ygl. 
R u z ic k a ,  P o n t a l t i  u. B a l a s ,  Helv. chim. Acta 6. 859; C. 1924. I. 43). Vff.
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haben den KW-stoff auBer aus Schafgarbenol auch aus Kamillenol isoliert, welches 
mindestens 4,5% davon enthalt u. wohl das azulenreichsto ather. Ol sein dttrfte. Die 
Azulen© beider Herkunft sind vóllig ident. D ie Formel CUH1S wurde durch Analysen 
des iiber das Pikrat gereinigten KW-stoffs, des Pikrats u. Styphnats bestatigt. Dio 
von K rem ers  (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 717; C. 1923. III. 48) aufgestellto 
Konst.-Formel ist zweifellos unrichtig. Ein derartiges Benzofulvenderiv. kónnto 
hóchstens gelb sein u. sollte glatt zu Methylphthalsaure oxydiert -werden, wahrend 
Vff. mit alkal. KM n04-Lsg. weder eine Phthalsaure noeh Aceton erhielten, sondern 
nur C 02 u. ein Gemisch niederer Fettsauren. Daraus folgt, daB Azulen keinen aromat. 
Ring entha.lt. —  Verss., das Azulen mittels HC 02H zu isomcrisieren, waren ohne 
Erfolg. —  Nicht ganz zutreffend sind auch die Angaben von S h e r n d a l u . K r e m e r s  
iiber dic Red. des Azulens. Mit Na tritt sowohl in feuchtem A. wio in A. Entfarbung 
ein, aber definierte Prodd. konnten nicht gefaBt werden. Erfolgreichcr war die Red. 
mit N a u. Amylalkohol. Es entsteht ein Hezahydroazulen (allerdings nicht ganz
O-frei erhalten), also ein Isomeres der gewohnlichen Sesąuiterpene. DaB aber kein 
Hydronaphthalinderiv. vorliegt, zeigt die Dehydrierung mit S, welche viel energischer 
yerlauft wie bei den Sesąuiterpenen u. Azulen zuruokliefert. Die Oxydation des 
Hexahydroazulens mit alkal. KMn04 ergab nichts Brauchbares. — Bei der katalyt. 
Hydrierung des Azulens soli nach SHERNDAL ein KW-stoff CjjH^, nach K rem ers  
C15H28 entstehen. Beide Autoren haben die Formeln nur aus dem H-Verbrauch er- 
schlossen u. geben tibrigens iibereinstimmende physikal. Konstanten au. Vff. fanden, 
daB die Formel C15/ / 26 richtig ist u. die Mol.-Refr. am besten fiir einen bicycl., einfach 
ungesatt. KW-stoff stimmt. Diese KW-stoffe scheinen also eine schwer hydrierbare 
Doppelbindung zu enthalten, wie manchmal bei hoheren Terpenverbb. beobachtet.

Zur Entscheidung der Frage, ob das Azulen zu den Sesąuiterpenen Beziehungen 
hat, wurden die blauen KW-stoffe naher untersucht, welche R u z ic k a  u. P o n t a l t i  
(1. c.) durch Dehydrierung oiniger Sesąuiterpene erhalten hatten. Die aus Euca- 
lyptusglobulus-Ol u. Guajol gewonnenen Prodd. (Eucazulen u. Guajazulen genannt) 
besitzeń zwar die gleiche Zus. u. fast denselben Kp. wie das Azulen aus Schafgarben- 
oder Kamillenol (von nun an Chamazulen genannt), aber die FF. der Pikrate u. Stypli- 
nato zeigen, daB die KW-stoffe verschieden sind. Ob auch Eucazulen u. Guajazulen 
unter sich verschieden sind, ist noeh ungewiB. Besonders wertvoll ist dio B. eines 
Azulens aus dem wohldefinierten, obwohl seiner Konst. nach unbekannten Guajol, 
einem bicycl., einfach ungesatt. Alkohol der Formel C^H^O. Aus scinem Anhydri- 
sierungsprod., Guajen, erhielten Yff. durch gemaBigte Hydrierung ein Dihydroguajen. 
[Guajol selbst ist zu einem Tetrahydroguajen hydriert worden, was wieder auf eine 
schwer hydrierbare Doppelbindung schlieBen laBt.] Da dieses nun fast die gleichen 
Konstanten aufweist wie obiges Octohydrochamazulen, so diirften auch dieses u. mithin 
das Chamazulen selbst bicycl. sein. Auch die prakt. Identitat der Absorptionsspektra 
beider Azulene (vgl._imten) la.Bt auf iliren sehr ahnlichen Bau schlieBen. Auch das 
Guajazulen liefert ein Octohydroderiv., das nach der Mol.-Refr. bicycl., einfach un
gesatt. ist, muB also gleichfalls bicycl. sein. Es erhebt sich nun die Frage, ob die 
beiden Azulene skelettident., d. h. nur durch verschiedene Lage der Doppelbindungen 
voncinander abweichend, oder skelettisomer sind. Im  ersteren Falle sollten die De- 
hydrierungsprodd. der Octohydrodcriw. ident. sein. Es ergab sich jedoch, daB 
Octohydrochamazulen von S in Chamazulen, Octohydroguajazulen (u. auch D i
hydroguajen) in Guajazulen zuruckverwandelt werden. Daher diirften die beiden 
Azulene skelettisomer sein, falls nicht etwa die Doppelbindung der Octohydroderiw. 
eine verschiedene Lage aufweisen sollte.

Vf. besprechen sodann dio Arbeit von HERZENBERG u . RUHEMANN (S. 1336) 
u. sind der Ansieht, daB dereń Folgerungen bzgl. der Identitat ihrer auf verschiedencn 
Wegen gewonnenen blauen KW-stoffe der Nachpriifung durch Yergleich der Pikrate
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u. Styphnate bediirfen. —  Die Absorptionsspektra des Chamazulens u. Guajazulens 
(naheres vgl. Original) sind prakt. ident. Da die Octoliydroderiw. nur eine gering- 
fiigige Absorption im auBersten Ultraviolett aufweisen, so muB man schlieBen, daB 
die Absorption der Azulone im siehtbaren Teil nur durch die Anordnung der Doppel- 
bindungen, nicht durch das C-Geriist bedingt ist. Aus der Identitat der Spektra 
im siehtbaren Teil darf nicht auf Identitat der KW-stoffe geschlossen werden, viel- 
mehr ist eingehende Unters. im auBersten Ultraviolett erforderlich. —  Aus den bis- 
lierigen Unterss. gelit nur hcrvor, daB die Farbę der Azulene durch eine unbekannte 
Gruppierung von 5 C-Doppelbindungen (olrne aromat. Ring) in einem bicycl., dem 
mancher Sesąuiterpene nahestehenden C-Geriist bedingt wird. Ein stark ungesatt. 
Zentrum (z. B. 3-wertiger C) kommt nicht in Frage, da Entfarbung erst nach Auf- 
nahme von 4— 5 H eintritt.

V e r s u c h e .  Chamazulen, C16H18. 1. Aus Schafgarbenól. Dieses wird frak-
tioniert, die Fraktion Kp.12 110— 170° mit PAe verd., unter starker Kiihliuig wenig 
H 3P 0 4 (D. 1,7) zugesetzt, B Min. geschiittelt, absetzen gelassen, Siiureschicht mit 
Eiswasser u. A. zerlegt. Das Prod. wird im Vakuum oder mit Dampf dest., in sd. A. 
in das Pikrat iibergefuhrt, dieses mit w. 5%>g- Na OH zerlegt, Prod. in A. aufgenommen, 
dest. 2,8 kg Schafgarbenól lieferten 46 g reines Azulen. — 2. Aus Kamillenól. Wird 
vorher nicht dest., sonst wie beschrieben. Ausbcutc 4,6%. Kp-u 159°, D .418 0,9881. 
Pikrat, C21H 210 ,N 3, schwarze Nadeln aus A., F. 115°. Styphnat, schwarze Krystall- 
chen aus A. oder CH3OH, F. 95— 96°. — Eucazulen, C15H18. Die Fraktion Kp.12 121 
bis 135° des Eucalyptusglobulus-Ols wird weiter fraktioniert u. jede Fraktion fur 
sich mit S in bekannter Weise dehydriert. Die Dehydrierungsprodd. werden gemeinsam, 
wie oben auf Azulen yerarbeitet, doch ist hier langeres Schiittcln mit H3P 0 4 erforderhoh. 
Ausbeute 2— 3% obiger Fraktion. Kp.0,5 ca. 135°. Pikrat, C21H210 7N3, schwarze 
Nadelchen aus A., F. 118— 120°. Styphnat, aus A. oder CH3OH, F. 122—23°. —  
Gmjaziden, C[5H18. Aus Guajol nach R uziC K A  u. PoNTALTl (1. c.) dargestelltes 
Guajen wird mit S dehydriert'. Weiter wie oben. Ausbeute 20% (auf Guajen be- 
rcchnet). Kp.u  164°, D .418 0,9759. Pikrat, C21H 2l0 7N 3, schwarze Nadelchen, F. 122°. 
Styphnat, schwarze Nadelchen aus CH3OH, F. 105— 106°. — Hexahydrochamaziden, 
Ci5H21, nach Dest. iiber Na Kp.0,i 94— 95°, D .42° 0,9177, nn20 =  1,5200. Enthielt 
noch iiber 1% O, der auch durch mehrfache Dest. iiber Na u. K  (hierbei stets starkę 
Zers.) nicht entfernt werden konnte. — Octohydrochamazulen, C15H2(i. Durch Hydrieren 
in k. Essigester ( +  Pt) bei 0,1 at tlberdruck. Entfarbung erst nach Aufnahme von 
ca. 2,5 H 2. Diinnes Ol, Kp.13 119— 121°, D.420 0,8932, nn20 =  1,48 56, oxydabel. —  
Octohydroguajazulen, CltlH26. Darst. analog bei 60°. Kp.u  123— 125°, D . / 0 0,8872, 
nn20 =  1,48 34, oxydabel. Entfarbt Br in CS2 sofort unter HBr-Entw. — Dihydro- 
guajen, Cl5H2(). Darst. in k. Essigester. Kp.15 124— 125°, D.42° 0,8955, nD20 =  1,48 94. 
(Helv. chim. Acta 9. 118— 40.) L indenb aum .

L. Ruzieka und Fr. Liebl, U ber die Konstitution der Teresanlalsaure. Zunachst 
sei bemerkt, daB die Formeln I. (,,Camphenform“ ) u. II. (,,Campherform“), welche 
S e m m le r  fiir die Teresanlalsaure offen gelassen hat, nur zwei verschiedenc Schreib- 
weisen ein u. derselben Formel sind. — Aus der C 02-Abspaltung zu Santen ergibt 
sich, obwohl die Konst. des letzteren feststeht, weder die Stellung des C 02H noch 
die L age des aus Wahrscheinlichkeitsgriinden angenommenen Dreiringes. Schon 
S e m m le r  u . B a r t e l t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3101 [1907]) haben die Stellung 
des C 02H aufzuklaren versucht. Sie erhielten vom Teresantalsauremethylester aus 
iiber das Teresantalol (den II. entsprechenden Alkohol) durch Einw. von PC15 auf 
dieses n. R ed . des Chlorids einen fl. KW-stoff, den sie zwar ais Teresantalan bezeichnen, 
der jedoch ein ungesatt. Isomeres des festen Tricyclens (III.) ist, wahrseheinlich durch 
Ringsprcngung bei der Chlorierung entstandeu. Vff. erhielten nun tatsachlich III., 
ais sie das Teresantalol zum Teresantalal (dem II. entsprechenden Aldehyd) oxy-
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dierten u. dessen Semicarbazon nach dem Verf. von W o l f f  spalteten. III. lieferte 
mit Eg.-H2S 0 4 i-Bornylacetat, dieses i-Borneol (IV.) u. letzteres durcli Oxydation 
Campher. Das C 02H befindet sich demnach an der in II. bezeiekneten Stelle. Noch

an das C-Atom 2 beweist, daB dieses ein Bestandteil des labilen Ringes sein muB. 
Damit ist die Richtigkeit der Formel II. auBerst wahrscheinlich geworden. — Tere- 
santalal. Eine Lsg. von Teresantalol (dargestellt nach S e m m le r  u . B a r t e l t )  in 
Bzl. wird mit einer Lsg. von K 2Cr20 7 in verd. H2S 0 4 mehrere Stdn. geschuttelt, dann

auf dem Wasserbad erhitzt, mit Soda versetzt u. der rohe Aldehyd ubergefiihrt in 
'das Semicarbazon, Cu H17ON3, Nadelchen aus CH3OH, F. 217°. —  Tricyclen (III.). 
Aus dem Semicarbazon m it NaOC2H5-Lsg. (Rohr, 180°, 8 Stdn.), mit W. verdiinnen, 
mit PAe. ausziehen. Kp. 150— 152°, F . ca. 55° (statt 64°), wahrscheinlich verunreinigt 
durch Camphen. (Helv. chim. Acta 9. 140— 44. Ziirich, Techn. Hochsch.) Lb.

P. Schlapfer und O. Stadler, TJntersuchungen iiber den Cuprenteer. Beitrag 
zur Kehnlnis pyrogener Acetylenkondensationen. Bei der techn. Gewinnung des Cuprens 
durch Oberleiten von Rohacetylen iiber Cu bei ca. 300° entsteht ais Nebenprod. eine 
teerartige Fl., die Vff. ais Cuprenteer bezeichnen. Nach Angaben des Elektrizitats- 
werkes Lonza, welches Vffn. das Untersuohungsmaterial zur Verfugung gestellt hat, 
erhalt man 75— 80% Cupren, 5,5— 7% Cuprenteer u. 13— 17% Abgase. tlber die 
chem. Natur des Cuprens herrscht noch volliges Dunkel, es besteht aus hockmole- 
kularen KW-stoffen mit wechselndem C- u. H-Gehalt, reaktionstrage, unl. — Vff. 
haben sich eingehend mit dem Cuprenteer befaBt. Er ist grunlichblau, ziemlich 
leichtfl., neutral, stark ungesatt. D .15 im Mittel ca. 0,89. Eine Probe enthielt 
89,38% C, 9,78% H, 0,04% S, 0,80% O -j- N. Verbrennungswarme pro g =  10329 cal. 
Der Teer wurde durch fraktionierte Dest., zuerst unter at-Druck, dann im gewShn- 
lichen Vakuum, schlieBlich im Hochvakuum, in eine Reihe von Fraktionen zerlegt, 
dio ais Vorlauf, Benzol-, Toluol-, Xylol-, Mesitylen-, Naphthalin- u. Methylnaphthalin- 
fraktion bezeichnet wurden. Zur Trennung der KW-stoffreihen u. Isolierung bezw. 
Identifizierung einzelner KW-stoffe dienten chem. u. physikal. Verff. Einzelheiten, 
Tabellen, Kurven vgl. Original. Zuasmmenfassend ist zu sagen, daB der Cuprenteer 
ein ausgesprochen aromat., aber stark ungesatt. Teer ist. Der Hauptanteil besteht 
aus gesdtl. arennat. KW-stoffen der Benzol- u. Naphthalinreihe nebst wenigen Vertretern 
der Anthracenreihe. Der Benzol- u. Naphthalinkern ist ein- u. mehrfaeh durch CH3, 
C2H6, selten C3H7 substituiert. Ais zweitwichtigste Kórperklasse sind Olefine u. S ty  role 
vorhanden; Hexen, Hepten u. Octen wurden nachgewiesen, hóhere Olefine liegen niclit 
vor. Nur der Vorlauf enthalt geringe Mengen Paraffine. Dieser Befund erkliirt, daB 
der Teer auch keine Ringverbb. mit langeren Seitenketten enthalt. Zur B. hoherer 
Paraffine fehlt ja auch yon Anfang an der H. Der Yergleich mit aus Acetylen nach.

nicht einwandfrei bewiesen ist die Lage des Dreiringes, aber die Anlagerung des OH
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anderen Verff. u. bei hóhercn Tempp. gewonnenen Teeren zeigt, daB sick der Cuprenteer 
von diesen durch semen groBen Gehalt an ungesatt. Bestandteilen unterscheidet, der 
wesentlich auf die niedrige Bildungstemp. zuriickzufiihren ist, wahrend das Cu nur 
physikal. zu wirken scheint. — Von besonderem Interesse ist, daB in den hoehsd. Frak- 
tionen (Kp.0,5 86— 125°) ein Mauer KW -sioff enthalten ist. Zur Isolierung desselben 
liaben sieh Vff. des fiir das Azulen angegobenen Verf. bedient. Es geniigt, auf die Ab- 
handlung von RuziCKA u . RuDOLPn (vorvorst. Ref.) zu verweisen. Die Ausbeute aus 
den genannten Fraktionen betrug 2,2— 2,5%. Der KW-stoff zeigte Kp.o>7 95— 100°,
D .16 0,9889, 91,25% C, 8,61% H , Mol.-Gew. 170,3. Wird durch Red. entfarbt, nimmt 
4Br additiv, lB r  substitutiv auf. Pikrat, sehwarze Nadeln aus A., F. 118°, mit 58,29% C 
u. 4,72% H. Es scheint sieh danach um den K W -slojf Cu Hle, ein nachst niederes 
Homologes des Azulens, zu handeln. — Bei der Einw. von konz. II2SOj auf die ver- 
schiedenen Cuprenteerfraktionen tritt schon in der Kalte teilweiso Kondensation der 
Olefine u. Styrole mit den aromat. KW-stoffen zu ca. 100° hoher sd. Prodd. ein, z. B .: 

CHS • CH2 ■ CH2 • CH2 • CH : CH2 +  C8H6 =  CH3 • CH2 • CH2 • CH2 • CH(C„H5) • CH, .
Diese Rk. diirfte auch bei der iibliehen Reinigung yon KW-stoffgemischen mit 

konz. H2S 0 4 eine Rolle spielen u. kann Analysenfehler verursachen (vgl. Sc h u t z , 
B u s c h m a n n  u. W is s e b a c h , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56. 871; C. 19 2 3 . H . 1125). 
Bei der Benzol- u. Toluolfraktion bilden sieh Kondensate zwischen Bzl. u. Toluol einer- 
seits, Hexen u. Hepten andererseits, bei der Xvlol- u. Mesitylenfraktion zwischen den 
aromat. KW-stoffen einerseits, Oeten u. styrolartigen KW-stoffen andererseits. Ana- 
Iysen u. Konstanten dieser Prodd., die mehr oder weniger komplizierte Gemisehe dar- 
stellen, vgl. Original. (Helv. chim. Acta 9. 185— 99. Ziirich, Techn. Hochsch.) L e.

H. Rupe und F. Fehlmaim, tlber neue Derwate des Campholcarbirwls. Das 
Campholcarbinol, C9Hi,-CH 2(OH), das RUPE u. L a UGER (Helv. chim. Aeta 3. 272;
C. 1 9 2 0 .1. 800) aus dem Campholsiiurephenylester dargestellt haben, liiBt sieh ebenso- 
gut aus dem Athylester gewinnen, wenn mąn die alkoh. Lsg. von 70 g schnell zu 65 g Na 
flieflen laBt, mit Dampf dest. u. das PTod. iiber die Phthalestersiiure reinigt. Dabei 
entsteht auch etwas neutraler Phthalester des Gamphólcarbinóls, CeH4(CO2C10H19)2, der 
bei der Dampfdest. der alkal. Fl. zuriickbleibt, Nadeln aus verd. A., F. 80°, meist 11., 
wird von sd. alkoh. KOH verseift. Gesamtausbeute an Carbinol 55%. — Camphol- 
Irommethan, CeH 17-CH2Br. Aus dem Carbinol mit gesatt. Eg.-HBr (100°, 16 Stdn.). 
Beim Verjagen des A. darf die Temp. nicht iiber 60° steigen. Diinnes, unangenehm 
riechendes Ol, Kp.B 94— 95°, zers. sieh an Luft u. Licht. Bei Dest. unter at-Druck fast 
yóllige HBr-Abspaltung. — KW -stoff C10H1S. Durch Sehiitteln des vorigen m it Ag- 
Acetat in Eg. Nach Dest. iiber N a K p..12 164°. —  Behandolt man das Bromid mit Mg 
(durch C2H5Br aktiviert) in sd. A. u. fraktioniert nach nblieher Zerlegung das Rohprod., 
so besteht die erste Fraktion, Kp.9 46— 48°, aus einem Gemisch der KW-stoffe C19H1S 
u. G10H20. D ie dritte Fraktion liefert bei nochmaliger Dest. den K W -stoff C«0H:iS (Wurtz- 
Fittig-Synthese), dickes, angenehm terpenartig riechendes Ol, Kp.10 177— 178°. —  
Campholmethylanilin, C8HI7 • CH2 • NH ■ CeH5. Aus dem Bromid u. Anilin (150°, 20 Stdn.). 
Ein Vorlauf vom Kp.s 46— 50° besteht aus obigem KW-stoff Ci0H18. Hauptprod. ist 
ein dickes, gelbliches Ol, Kp.9 173°, das allmahlich erstarrt; haarformige Krystalle aus 
PAe., F. 59°, meist 11. Hydrochlorid, C19H2eNCl, m it HCl-Gas in A., Nadeln, F. 156° 
(Zers.), 1. in k. W., beim Erwarmen Hydrolyse. Nitrosamin, gelbes Ol, nicht unzers. 
destillierbar. — Den mehrfach erwahnten KW-stoff C10H1B hat auch B riellm ann (noch 
nicht veróffentlicht) aus Campholcarbinol u. ZnCl2 oder besser sirupóser H3P 0 4 erhalten; 
addiert in Eg. HBr, u. dieses Bromid gibt mit Anilin obiges Anilid. —  Campholcarbinol- 
phenylthiourethan, C6H4-NH-CS ■ OC10H19. Mit Phenylsenfol (Rohr, 120— 130°, 16 Stdn.). 
Nadeln aus Bzn., dann 80%ig. A., F. 101°, wl .in k. Bzl., Bzn., sonst 11. —  Zur Darst. 
der folgenden Gamphólcarbinolester erhitzt man je 1 Mol. Carbinol u. Saurechlorid mit 
2 Moll. Pyridin 2 Stdn. auf dem Wasserbad. Opt. Unters. derselben vgl. nachst. Ref. —
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Aceiat, Ci2H220 2, Kp.0 101*, angcnelim riechend. — Propionat, C13H 210 2, Kp.10 112°, sehr 
angenehm riechend. —  CamphocarbonsaureesUr, C21H310 3. F. 145°, mcist 11. FeCI3 farbt 
die alkoh. Lsg. griin bis yiolett. — Phenylacełat, C18H 280 2, Kp.u  191°, scliwach riechend.
— Hydrozimlsaureester, C19H280 2, Kp.12 206°,' geruchlos. —  Zimtsaureester, c 13h 26o 2) 
Kp.u 217°, Kp.0,s 148°, fast geruchlos. —  p-Niłrobenzoat, CnH 230 4N, gelbliehe Nadeln, 
F. 95°, mit Wasserdampf fliichtig, von starkem Bliitengeruch. —  p-Aminobenzoat, 
CuH^OjN. Aus dem yorigen mit FcCI2 u. HCl. Kp.13>5 242— 243°, zu wachsartiger M. 
vom F. 74° erstarrend, meist 11., von nur scliwach anasthesierender Wrkg. Hydrochlorid, 
mit HCl-Gas in A., Nadelchen, F. 140— 146° (Zers.), unbestandig.

Campholmethylketon. Darst. nach R u p e  u . K l o p p e n b u r g  (Helv. chim. Acta 2. 
366; C. 1919. H I. 522), jedoch in Bzl.-—  Ais Ncbcnprod. entsteht dabei Verb. (C10H17O)2, 
vielleicht Dicamphoyl, mit Dampf nicht fliichtig, Kp.u  200— 215°, Tafeln aus verd. A., 
F. 67°. Gibt mit PC15~ das' CMorid C„0H3ZOGl, Nadeln aus A., F . 117°. — Campholacyl- 
bromid, C3H17-CO-CH2Br. Aus obigem Keton mit Br in k. Eg. D ie Rk. erfolgt plótzlich 
nach ca. 1 Stde. In W. gieGcn, Rohprod. mit Aufsatz fraktionieren. Kp.12 138— 142°, 
F. 35°, 11., von aromat. Geruch, die Haut reizend, m it Dampf langsam fliichtig. Zers. 
sich an Luft u. Licht. —  Campholacyldibromid, Cn H18OBr2. Aus dem yorigen mit Br 
in CS2 oder direkt aus dem Keton mit stark 2Br2. Nadeln aus 80%ig. A., F . 52°, K p.l2 
164°, 11. — Camphoylcarbinolacelat, C0H17 • CO • CH2 ■ OCOCIŁ,. Aus obigem Bromid mit 
K-Acetat u. wenig Eg. (140°, 16 Stdn.). Angenehm riechendes Ol, Kp.12 146°. —  
Camphoylcarbinoll C0H 17 • CO • CII2(OH). Durch 1/ 2-std. Kochendcs vorigenm it 1,5% HCl 
enthaltendem CH3OH. Nach Yakuumdest. Reinigung iiber das Benzoat, das mit methyl- 
alkoh. KOH verseift wird. Schwach riechendes Ol, Kp.n  123°, m it Dampf etwas fliichtig. 
Gibt eine Yerb. mit CaCl2. —  Benzoat, C18l i 210 3. Darst. in Pyridin (Wasserbad). Blatt- 
chen aus verd. A., F. 82°, 1. in k. A., Aceton, Bzl., Chlf., Eg., in h. A., CH3OH, Lg. —  
Phenylacełat, ClcH20O3, gelbliches, fast gerucliloses Ol, Kp.la 224°. —  Camphoylcarbinol 
nird durch Na-Amalgam in A. oder Al-Amalgam in feuchtem A. zu Campholmethyl
keton reduziert, wobei zweifellos das Glykol ais Zwischenprod. anzunehmen ist:

C9II17• ÓO• CHa(OH) ->  C0H I7-CH(OH)-CH2(OH) ->• C0H n .CH-CH2 -y  C0II17-CO-CH3
—6  1

Verb. C0H„-CO'CH(OCH3)2. Aus Campholacyldibromid u. sd. 20%ig. methylalkoh. 
KOH ( l /2  Stde.). Gelbliches, unangenehm riechendes Ol, Kp.12 128— 130°. Reduziert 
Fehlingsche u. alkal. Ag-Lsg. Semicarbazon, F. 181°. —  Campholacylphłhalimid, 
C19H230 3N. Aus dem Bromid u. Plithalimid-K in sd. A. (10 Stdn.). Gelbliehe Blattchen 
aus 80%ig. A., F. 98— 99°. —  N-Campholacylphthalaminsaure, C^H^OiN. Durcli 
Ijosen des vorigen in methylalkoh. KOH, Zusatz yon W. u. HCl. Nadeln aus A., F. 143° 
(Zers.). — CampholacylaminhydrocMorid, C9H 17-C0-CH2(NH2),HC1. Aus dem yorigen 
mit sd. 20%ig- HCl. Sandiges Pulver, F. 229° (Zers.), 11. in W., A. —  Campholacylamin. 
Durch Schiitteln des yorigen mit verd. NaOH u. A. Bei der Vakuumdest. bleibt ca. 
die Halfte ais zahes, nicht destillierbares Ol zuruck. Stark bas. riechendes Ol, Kp.12,5 128°. 
Geht an der Luft bald in ein zahes, gelbes Ol iiber. —  Phenylthiohamsłoffderh'., 
C18H2,ON2S. Mit Phenylsenfól. Blattchen aus verd. A., F . 105° (Zers.). —  Camphol- 
acylmethylamin, C9H17-CO-CH2-NH(CH3). Aus dem Bromid mit k. 33%ig. alkoh. 
NH2(CH3)-Lsg. (24 Stdn.). Hellgelbes, nach Pyridin u. Campher riechendes Ol, Kp.n  
123°. Ausbeute nur ca. 60% (Riickstand ygl. unten). Hydrochlorid, ClaH21ONCl, mit 
HCl-Gas in A., unl. in A., Chlf. —  Phenylthiohamstoffderw., C^H^ONjS, Blattchen 
aus verd. A., F. 147°. —  DicampholacylmelhylaminhydrocMorid, (C9H17• CO • CH2)2N • 
CH3,HC1. Aus obigem Dest.-Ruckstand mit HCl-Gas in A. Blattchen aus Chlf. +  A.,
F. 199°, 11. auCer in A., Bzn. D ie/rete Base ist ein stark bas. riechendes Ol. —  Dicamphol- 
acylanilin, (C8H17-CO • CH2)2N • C6H6. Mit Anilin (100°, 14 Stdn.). Nadelchen aus yerd. 
Eg., F. 212°, unl. in Sauren. —  Campholacyltrimethylammoniumbromid, [C8Hj7-CO-CH2-
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N(CH3)3]Br. Mit 33%ig. alkoli. N(CII3)3-Lsg. (100V 3 Stdn.), mit A. fśillen. Krystalle 
aus w. Chlf. -j- wenig A., mit A. auskochen, F. 230° (Zers.), 11. auBer iii A., Bzn., bestandig.
— Campholacylpyridiniumbromid, [C8Hi7-CO-CH2-NC6Hi;]Br. Mit Pyridin. Blattclien 
aus A .-[-A ., F. 214°, unl. in A., Bzn. Die wss.Lsg. liefert mit NaOH die freie Pyridinium- 
base, goldgclb, krystallin., 11. auBer in W., unbestiindig. —  Einw. von Mg in A. auf das 
Bromid liefert nacli ublicher Zerlegung nur wenig Campholmethylketon (aus der 
Grignardverb.). Im librigcn wurde gelegentlich sehr wenig einer Verb. C*3Hi0O2 isoliert, 
Krystalle aus verd. A., F. 82°. C2H5MgBr wirkt auf das Bromid nur schwach ein. —  
Oxymethylencamphólmethylketon, C9H17 • CO • CH : CH(OH). Zur ath. Lsg. des Ketons 
gibt man trockenes NaOC2H5 u. laCt Amylformiat zutropfen, schiittelt mit W., athert 
aus, siiuert an u. nimmt in A. auf. Schwach riechendes Ol, Kp.12,5 122— 123°, 11. Ferri- 
salz ziegelrot. Cu-Salz, grunblaue Nadelchen aus verd. A., 11. auBer in W., zers. sich 
allmiihlich. — Camphoyldthylalkohol (Campholacylcarbinol), C0H17 • CO • CII2 ■ CH„(OH). 
Durch Hydrierung des vorigen (-f- Ni) in 65%ig. A. Dickliches Ol, Kp.13 146— 14S°. 
(Helv. chim. Acta 9. 80— 97.)- L in d e n b a u m .

H. Rupe und J. Perret, Uber optisch aktire Ester des Camphoylcarbinols und 
des Camphoylathylalkohols. (Vgl. vorst. Ref.) Vom Camphoylcarbinol wurden einigo 
weitere Ester nach dem Pyridinverf. dargestellt. —  Propionat, OyHjjOj, fast geruch- 
loses Ol, Kp.u  157°. — Butyrat, Ci5H2(10 3, schwach aromat, riechendes Ol, Kp.n  167,5°. —  
Hydrozimtsaureesler, C20H28O3, Kp. im Hochvakuum 136— 138°. —  Wahrend das 
Carbinol selbst wesentlich zu Campholmethylketon reduziert wird (vorst. Ref.), erhiilt 
man aus dem Acetat gróBere Mengeri von Camphólglykol, C0II17 • CH(OH) • CH,(OH). 
Der Ester wird in k. 70%ig. A. unter Riihren mit 2°/0ig. Na-Amalgam behandelt, wobei 
weitere Mengen wss. A. zugefugt werden miissen. Dauer 3 Tage. Man gibt W. zu, athert 
aus, siiuert an u. athert wieder aus. Der erste ath. Auszug liefert Campholmethylketon, 
der zweite das Glyltol. Kp.9 146°, Nadeln aus verd. A., F. 108°, sil., von schwach terpen- 
artigem Gerueh, mit Dampf fluchtig, langsam 1. in verd. Lauge. Ausbeute bis zu 42%- — 
Diacetat, C15H260 4. Mit sd. Acetanhydrid. Dickes, orangegelbes, angenehm terpenartig 
riechendes Ol, Kp.0 205— 207°, 11. —  Monóbenzoat, C18H 260 3. Darst. in Pyridin (Wasser- 
bad). Ol, Kp.12 198—199°. Spaltet bei der Dest. etwas Benzoesaure ab. —  Das Glykol 
wird von H N 0 3 (D. 1,36) bei vorsichtigem Erwiirmen zu Camphoylcarbinol oxydiert. 
Abspaltung von H 20  aus dem Glykol gelang nicht. —  Neu dargestellt wurde das Campliol- 
carbinolbutyrat, Ci4H20O2, Kp.n  128,5— 129°, meist 11. —  Oxymetliylencampholmeihyl- 
keton. Die Darst. wurde noeh verbessert. Ni-Salz, hellgriine Nadelchen, wl. in A., A.,
11. in Pyridin. —  Benzoat, C19H 240 3. Darst. in Pyridin bei 40° (3 Stdn.). Bliittchen aus 
verd. A., F. 65°, 11. auBer in W. Zers. sich allmahlich unter Abspaltung von Benzoesaure 
u. B. des unten beschriebenen Tricamphoylbenzols. — Hydroziintsdureester, C21H280 3, 
gelbliches, aromat, riechendes Ol, Kp.10 216— 218°, zersetzlich. — p-Toluidinderiv., 
C0HI7 ■ CO ■ CH : CH • NH • C6II4 • CH3. Aus dem Na-Salz der Oxymethylenverb. u. 
Toluidinliydrochlorid in wenig k. W. Gelbe Blattchen aus A., F . 80° (Zers.). — Tri-

ester, zwl. inA .,E g., sw l.inBzn. DieleichteB.dieserVerb. bewirkt, daBdieOxymethylen- 
verb. sich nie vóllig in Alkali lost. Eine ath. Lsg. der letzteren gibt mit festcmK2C 03 unter 
spontaner Erwarmung 40% des Kondensationsprod. —  Camphoylathylalkohol laBt sich 
nicht gut mittels der Ester reinigen, weil diese bei der Dest. u. Verseifung teilweise Siiure 
abspalten unter B. der unten beschriebenen polymeren Mcthylenverb. Er wird ganz 
rein erhalten, wenn man ilin mit dem gleichen Gewieht CaCl2 verreibt, bis alles fest ist, 
die CaCl2-Verb. unter Bzl. pulvert, mit Bzl. wascht u. mit W. zerlegt. Kp.12 143°, 11.

CO-0,11,7

camphoylbenzol, C36HM0 3 (nebenst.). Entsteht 
immer in einer Menge von ca. 10% bei der Darst. 
der Oxymethylenverb. u. wird aus dem ather. Aus
zug der alkal. FI. isoliert. Federformige Nadehi aus 
Bzn., dann A., F. 136°, 11. in A., Bzl., Aceton, Essig-
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aufier in W. — Phenylthitrurethan, C19H2, 0 2NS. Mit Plienylsenfól (130— 140°, 16 Stdn.). 
Nach Verreiben mit Bzl. gelbliche Bliittchen aus A., F. 154°. — Acełat, C14H240 3. Nach 
dem Pyridinverf. Schwach riechendes Ol, Kp.12 159°, 11. aufier in W. — Propionat, 
C]6H260 3, Kp. im Hochvakuum 93— 94°, fast geruchlos. Spaltet bei Dest. unter 12 mm 
Propionsaure ab. —  Butyrat, CI6H280 3, Kp. im Hochvakuum 104— 106°. — Bcnzoat, 
ais Rohprod. dunkelgelbes Ol, 11. Spaltet auch bei Dest. im Hochvakuum Benzoesaure 
ab. —  p-Nitrobenzoat, C^H^OjN, Bliittchen aus yerd. A., F. 51°, sil., bestiindig. —  
Camphoyiathylbromid, C9H17 • CO • CH2 • CH2Br. Aus dem Alkohol mit gesatt. HBr-Eg. 
(Rohr, 100°, 4 Stdn.). Kp.* 130— 131°. —  Polymeres Methylencampholmethylketon, 
[C„H17'CO-CH : CH2]x. Erw&rmt man Camphoylathylalkohol mit 75°/0ig- H2S 0 4 
(Wasserbad), so scheidet sieh allmalilich ein dunkelrotes Ol ab. Auf Eis gieBen, in A. 
aufnehmen. Der A. hinterlaBt eine kolophoniumartige M. WeiBes, amorphcs Pulver 
aus A. +  A., F. iiber 250°. Wird mit Bzl. durchscheinend, dann klebrig, lóst sieh erst 
bei liingerem Kochen; die erkaltete Lsg. ist dickfl. u. scheidet nichts aus. Mol.-Gew.- 
Best. in sd. Bzl. ergab x  =  4 — 7. — Verss. zur Gewinnung der monomeren Methylen- 
verb. fuhrten nicht zum Ziel. Mit k. 75%ig. oder w. 40%'g- H 2SO,j, siruposer H3P 0 4, 
methylalkoh.. KOH liefert Camphoylathylalkohol auch hauptsaclilich obiges Polymere, 
jedocli wurde bei verschiedenen Vcrss. daneben ein Destillat vom Kp.0 115— 140° er- 
halten. Zerlegung in weitere Fraktionen u. Analysen derselben ergaben, daB das Destillat 
eine ca. 8%ig. Lsg. der Methylcnvcrb. in Camphoylathylalkohol darstellt. Camphoyl- 
iithylbromid ist gegen alkoh. KOH ziemlich bestiindig, gibt aber mit sd. Anilin reiclilich 
polymere Methylcnverb. .

In der folgenden Tabelle sind die Werte fiir D .430 u. [a]ir° der in vorst. 
u. dieser Arbeit beschricbenen Alkohole, Ester u. Bromide zusammengestellt.

Substanz | D i20, | [«]D20 Substanz D .20! [«]»*’

Campholcarbinol * . . . 
Essigsfiureester . . . .  
Propionsiiureester . . . 
Buttersaureester. . . .  
Benzoesiiureester* . . . 
PhenylessigeSureester. . 
Ilydrozimtsaurecster . . 
Zimtsiiureester . . . .

0,9433
0,9341
0,9280

1,0042
0,9988
1,0167

67,18
46,72
46,60
45,04
47.81 
36,62
33.81 
41,25

Benzoesaureester* . . 
PhenylessigsSureester . 
Hydrozimtsitureester . .*

0,8948
1,066S
1,0566
0,8935

38,33
49,90
45,27
43,92

Oxymethylencampholme- 
thylketon . . . . 0,9946 59,85

Camphoylathylalkohol . 
EssigsSureester . . . 
PropionsSureester. . . 
Buttersaureester . • .

0,9947
1,0103
1,0006
0,9886

52,94
43,35
42,48
40,64

Camphoylcarbinol . . . 
EssigsSureester . . . .  
Propionsaureestcr . . . 
Buttersaureester . . .

* 10°/oig. Bzl.-Lsg.

1,0002
1,0256
1,0155
1,0021

87,16
63.28
62.28 
58,32 Campholglykol * . . . 

Campholacylbromid * 
Campholacyldibromid * . 
Camphoyiathylbromid .

0,8863
0,9055

1,2042

47,60
63.77 
73,75
49.77

Im Original sind auch die Drehungen fiir die Strahlen C, E ^g u. F  angegeben. Die 
Drchungcn der Ester sind stets kleiner ais die der Alkohole. Ferner zeigt sieh auch liier 
wieder (vgl. R u P E  u. ScHAERER, S. 1401), daB bei langeren Ketten die rein aliphat. 
Ester immer starker drehen ais die m it endstandigem C6HS, welch letzteres mit der Ent- 
feraung vom asymm. Komplex rasch seine Wrkg. verliert. Die Unters. der Rotations- 
dispersion ergab im allgemeincn n. Verhaltnisse. Die Konstanten betragen im Mittel: 
in der Campholcarbinolreihe A20 =  0,02780, /.% =  679,1, [a]p : [a]c — 1,933, P. R . D. =  
113,0; in der Camphoylcarbinolreihe ź 20 =  0,01434, Au S== 699,1, [a]F : [a ]c  =  1.875, 
P. R. D. =  83,24; in der Camphoylathylalkoholreihe źl02 =  — 0,0129, Aa == 742,1, 
[k ]f : [a]c =  1,778. Unbedeutendc Anomalien zeigen der Campholcarbinolzimt- 
saureester, das Camphoylcarbinolbenzoat u. das Camphoylathylalkoholacetat. Das
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Camphoyloarbinol selbst gab Zahlen, die von denen der Ester stark abweichen, wofiir 
yorlaufig die Erklarung fehlt. (Hclv. chim. Acta 9. 97— 115. Basel, Univ.) Lb.

V. Grignard und J. Savard, tlber das Vor1commen des naturliclicn i-Ptdegons. 
Isólierung des cr.-(i-) und /?-(geicohnlichen) Ptdegons und ilirer Enole in reincr Form. 
(Vgl. S. 1539.) Nachdem I. c. gezeigt worden war, daB natiirliches Pulegon aus einem 
Gemiscli von gewóhnlichem u. i-Pulegon besteht, ist jetzt auch die Trennung der 
beiden Isomeren gelungen auf Grund der bekannten Tatsache, daB nur Pulegon eine 
Bisulfitverb. bildct. Man schiittelt das Gemisch mit 2 Voll. N aH S03-Lsg. (36° Bć.) 
u. 0,5 Vol. A., filtricrt die Krystalle nach Maflgabe ihrer B. ab u. verfahrt m it dem 
Filtrat unter Erneuerung des N aH S03 so lange in gleicher Weise, bis sich keine Kry
stalle mehr abscheiden (mindestens einen Monat). Die Krystalle werden mit A. ans- 
gezogen, die Lsg. mit W. gefallt u. nebst den Mutterlaugen ausgeathert. Zur Ent- 
femung der letzten Spuren Pulegon wird das rohe i-Pulegon mit Al-Amalgam beliandelt 
(ygl. H a r r ie s  u . R o e d e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 32 . 3357 [1899]). Ausbeuten bei 
Prodd. yerschiedener Herkunft 16 u. 18%, also genau ubereinstimmend mit dem 
Ergebnis des Ozonyerf. (S. 1539). Das reine nałiirliche i-Pulegon (nach dem Ozonyerf. 
100%ig.) besitzt Kp.5 78°, D .144 0,9097, nD14 =  1,46332, [a ]D = +  34,03°. Semi- 
carbazon, P. 172°. Hydróbromid, F. 48°, gibt leicht HBr ab. Letzteres konnte neben 
dem Pulegonhydrobromid (F. 40— 41°) auch aus dem urspriinglichen Pulegongemisch 
isoliert werden. Diese beiden 8-Brom-p-menthanone-(3) reprasentieren entweder 
enantiomorphe oder geometr. isomere Formen. Das zum Vergleich aus dem Hydro- 
bromid vom F. 40—41° nach H a r r ie s  u. R o e d e r  (1. c.) synthetisierte i-Pulegon 
besaB Kp.6 81°, D .14j 0,9097, nD14 =  1,46335, [a]n = — 7,13°. Semicarbazon, F. 173 
bis 174°. Die Werte glcichen den obigen bis auf die Drehung; 1-i-Pulegon racemisiert 
sich iibrigens freiwillig. —  Das aus der Bisulfityerb. regenerierte reine nałiirliche P u
legon besitzt Kp-o 88—89°, D .134 0,9346, nu13 =  1,48940, [a]D =  +  21°. —  Aus diesen 
reinen naturlichen Ketonen wurden nach dem friiher (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 79 . 
1573; C. 1 9 2 5 . I. 954) angegebenen Verf. die Enole dargestellt. a-Enol, Kp.e 80—81°,
D .144 0,8965, nn11 =  1,46732, [a]D = —  4,3° (in ca. 5%ig. Toluollsg.). Das Enol aus 
synthet. i-Pulegon besaB bis auf die Inaktiyitat dieselben Konstanten. —  fi-Enol, 
Kp.e 88°, D .134 0,9160, n 13n =  1,48312, [a ]D = +  24,6° (in ca. 5%ig. ToluoUsg.). Da 
beide Enole eine Exaltation der Mol.-Refr. anfweisen, enthalten sie wahrscheinlich 
beide eine Konjugation, woraus zu folgern ware, daB die Enolisation in beiden Fallen 
nicht in demselben Sinne yerlauft. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 2 . 422— 25.) Lb.

M. O. Forster und P. P. Shukla, tlber die Konstitulion von Manasses Oxy- 
camphcr. (Journ. of the IndianInst. of Science 8. 267—273.1925. —  C. 1 9 2 6 .1. 642.) Lb.

Peter George Carter, Henry George Smith und John Read, Die Einwirkung von 
Phosphorsaure auf gewisse Terpene und veruxmdie Verbindungen. l-OL-Phellandren 
(an20 =  — 77,05°) wurde langere Zeit mit Phosphorsaurelsg. (D. 1,75) geschiittelt, 
wobei Isomerisation, Racemisierung u. Polymerisation crfolgte. Die zuriickerhaltene 
Terpenfraktion betrug 56% des Ausgangsmaterials u. war opt. fast inakt.; die Haupt- 
bestandteile waren anscheinend a-Terpinen  u. y-Terpinen. Ais weiteres Prod. wurde 
ein rechtsdrehendes Diterpen, C20H 32, erhalten, Kp.le 182— 184°, welches moglicher- 
weise auch ein Gemisch yerschiedener Diterpene darstellt. Verss. mit anderen Ter- 
penen fuhrten zu ahnlichen Ergebnissen; nur waren die physikal. Konstanten des 
Diterpens je nach Herkunft yerschieden.

D ie B. des Diterpens ist allem Anscheine nach nicht auf Polymerisation zuriick- 
zufiihren, sondern auf die Kondensation eines Terpenmol. mit einem intermediar ge- 
bildeten Terpenhydrat (yielleicht Piperitol) unter Austritt eines Mol. W. Bromwasser 
wird durch das Diterpen entfarbt. Krystallisierte D eriw . des Diterpens wurden jedoch 
nicht erhalten. a-Terpinen u. Piperiłon werden durch Phosphorsaure nur in ganz
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Ditcrpen  aus: Roh-
ausbeute Kp. n D™ D .a°, Mol.-

Refr.

1-K-Phellandren 40% 182—184°/10 mm 1,5171 +14,96° 0,9257 89,05
Ol aus Eucalyptus

diyes . . . . 50 193— 195%4 u 1,5178 +13,20° 0,9245 89,25
Ol aus Eucalyptus

+  3,28°phellandra . . 40 194—196%., t) 1,5173 0,9272 88,91
Ol aus Melaleuca

acuminata . . 45 ' 191— 193%2 n 1,5183 +  1,00° 0,9303 88,73
d-TAmonen , . . 75 192—194%3 n 1,5186 +  0,16° 0,9278 89,04
d-Pinen . . . . 75 179—-181°/,3 u 1,5157 — 0,10° 0,9315 88,27
l-Pinen . . . . 75 197—200%, jj 1,5186 +  0,07° 0,5)290 88,96

89,20Cineol ...................... -•60 193-195% . u 1,5169 +  0,00° 0,9236
geringem MaBe yeriindert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 543— 47. 1925. Sydney, 
Univ.) Z a n d e r .

M. B usch, tjber Phenolalkylierung. D ie Tatsache, daB ein u. dasselbe Phenol 
ein Alkyl je nach dessen Natur am O oder am C aufnimmt, liiOt sich nur durch 
die Annalnne intermediiirer Anlagerungsprodd. erkliiren, bei denen der EinfluB 
beider Komponenten aufeinandcr zum Austrag kommen kann. Beim Diphenyl- 
methylclilorid u. -bromid entstehen in Ggw. von Phenolen intensiy gefiirbte Schmelzen 
dieser Anlagerungsprodd. (Halochromie), die sich mit fortschreitender Rk. aufhellen 
u. bei Beendigung der Halogenwasserstoffabspaltung ihre Farbę mehr oder weniger 
verloren haben. Beim p-Oxybenzaldchyd u. p-Oxybenzoesaureathylester wurden der- 
artige Anlagerungsprodd. in fester Form isoliert. Das Anlagerungsprod. aus p-Oxv- 
benzaldehyd u, Diphenylmethylbromid ist dunkelrosa gefśirbt; beim Umkrystallisieren 
aus sd. Bzl. oder A. wird es farblos u. geht unter HBr-Abspaltung in 3,8-Dibenz- 
hydryl-4-oxybenzaldehyd iiber. D ie Zus. des Additionsprod. ist: 3-Benzhydryl-4- 
oxybenzaldehyd +  Diphenylmethylbromid, da schon beim Yermischen der beiden 
Komponenten bei Zimmertemp. lebhafte H Br-Abspaltung einsetzt, so daB das 
Additionsprod. Oxybenzaldehyd -{- 2 Diphenylmethylbromid nicht gefaBt werden 
konnte. — Nach allen bisherigen Erfahrungen iiber die Phenolalkylierung kann 
gesagt werden, daB mit steigender Valenzbeanspruchung die Tendenz zur C-Alky- 
lierung vorherrsclit. D ie Natur des Halogens scheint keine wesentliche Rolle zu 
spielen, da sich Diphenylmethylbromid wie das Chlorid verhiilt. D ie Homologen 
des Phenols, Kresole, Xylenole u. Naphthole, verlialten sieli im allgemeinen wie 
Sas Phenol selbst, dagegen tritt bei mehrwertigen Phenolen die Neigung zur Di- 
substitution stiirker liervor; so ergibt Hydrochinon 95% Disubstitutionsprod. u. nur 
5% Monoprod. Denselben EinfluB zeigt die Einfiihrung yon Halogen in den Plienol- 
kern. D ie isomeren Nitrophenole, die ais Alkaliphenolate O-Ather liefern, reagieren 
in freier Form ganz yerschieden. p-Nitrophenol liefert ein zweifach im Kern sub- 
stituiertes D eriv., o-Nitrophenol reagiert iiberhaupt. nicht, u. m-Nitrophenol liefert 
in guter Ausbeute den O-Ather (m-Nitrophcnolbcnzhydrylathcr). — D ie O-Benz- 
hydryliither der Phenole werden bequem mit Diphenyldiazomethan erhalten. Die 
bei dieser Rk. entstehenden Ather zeichnen sich in den meisten Fallen durch gutes 
Krystallisationsyermogen aus. D ie Ausbeuten sind yerschieden; wShrend sie in 
Ggw. yon elektronegatiyen Gruppen in o- oder p-Stellung (Nitrophenole) fast ąuanti- 
tatiy sind, betragen sie in anderen Fallen nur 10%• Mehrwertige Phenole reagieren 
nicht unter Atherbildung. — D ie O-Ather lassen sich nicht in die entspreehenden 
C-substituierten Verbb. umlagern; W anderung des Alkyls in den Kern findet nicht 
statt. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1145—46. 1925. Erlangen.) Z a n d e r .

G. Davis Buckner, Phermlphłhalol, seine Herstdlung und seine Wirhung auf 
Oxydąsen und Perozydasen. Da Pheiwlphthalól, C20H 18O3, nach der Yorschrift yon
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B a e y e r  (L ie b ig s  Ann. 202 . 87. [1880]) nicht erhalten wurde, wird eine neuc ein- 
fache Metliode der Darst. mitgeteilt. '2 g Phenolphihalin, CjoHjjO*, werden in 
500 ccm sd. W. suspendiert u. durch Zutropfen von 50%ig. Essigsaure in Lsg. gebracht. 
Zu der sd., auf dem gleichen Vol. gehaltenen Lsg. werden im Laufe von 3 Stdn. 500 g 
4%ig. Na-Amalgam in kleinen Anteilen gegeben, wobei die Lsg. durch weiteren Saure- 
zusatz stets schwach sauer gehalten wurde. Nach Verdiinnen mit so viel W., daB die 
Fl. milehig getrubt war, lieB man uber Nacht stehen. Der krystallin. Nd. wurde durch 
Umfallen aus seiner Lsg. in h. Eg. mit W. gereinigt; schwach gelbliche Prismen, 
F. 190°. 0,01 g Phenolphthalol in W. suspendiert u. A. bis zur vdlligen Lsg. zu-
gegeben, farbt sich nicht mit NaOH; die alkal. Lsg. wird durch K3[Fe(CN)0] tiefrosa; 
beim Stehen an der Luft oder unter Einw. einer Osydase wird Phenolphtalein gebildet, 
was durch die Farbung mit NaOH nachgewiesen werden kann. Die Rk. ist auBerst 
cmpfindlich; Blut kann noch iu einer Verdunnung 1:5000000 nachgewiesen werden. — 
D ie Molluske Tapes deeussatus oxydierte das ihr injizierte Phenolphthalol nicht. 
Weder in frischen oder getrockneten Organen, noch im Blut dieser Mollusko konnie 
eine Osydase oder eine Peroxydase nachgewiesen werden. (Amer. Joum. Physiol. 
7 4 . 354— 58. 1925. Kentucky, Landwirtsch. Versuchsstat.) H e s s e .

L. Bert und P. Ch. D orier, Uber das echte u-Naphthylfiropin. (Vgl. B e r t , 
D o r ie r  u . L a m y , S. 2329.) cc-co-Chlorallylnaplilhałin, C,9H7 • CIL • C II: CIIC1. Man 
bereitet «-Naphthyl-M gBr, gibt Toluol zu, dest. den A. ab u. liiBt bei ca. 100"
0,75 Mol. 1,3-Dichlorpropen eintropfen. Hellgelbes, schwach riechendes Ol, Kp.u 170° 
(korr.), D .°4 1,196, D .‘34 1,185, n D13 —  1,632. — Eclites u-Naphthylpropin, CI0H7- 
C H j-C iC H . Durch Eintropfen des vorigen in eine Suspension yon 2,5 Moll. 
NHjNa in X ylol bei 120°, letzteres im Vakuum abdest., mit eiskalter verd. Saure 
zerlegen. Nach Reinigung uber das griinlichgelbe Cu-Salz hellgelbes 01, vom Ge- 
rueh des Phenylpropins u. seiner Ilomologen, beim Riihren schSumend, Kp.,5 154° 
(korr.), D .0, 1,066, D .134 1,056, nD13 = -1 ,6 3 0 . Ag-Salz, C13H3Ag, A gN 03, weifi. — 
Beide Verbb. weisen eine auch bei anderen Naphthalinderiyy. beobaehtete starkę 
Exaltation der Mol.-Refr. auf. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1600—02. 1925. 
Faculte des Sciences de Clermont-Ferrand.) L in d e n b a u m .

Paul Ruggli und Marc Reinert, tjber Phenyl-f}-naphthylacetylen. 5. Mitt. 
iiber Acetylendtrimie. (4. vgl. RUGGLI, Helv. chim. Acta 3. 559; C. 19 2 0 . III. 458.) 
Ais Ausgangsmaterialien fur nachfolgende Unterss. dienten das Benzyl-a- (I) u. -fi-napJi- 
thylkelon (II). Aus Phenylacetylchlorid, Naphthalin u. A1C13 soli nach G e a e b e  u . 
B u n g e n e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 12 . 1078 [1879]) ein Keton vom F. 57° ent- 
stehen. Yff. haben jedoch gefunden, daB ein Gemisch beider Isomeren yorliegt, die 
mittels der Pikrate getrennt werden kónnen. AuBerdem arbeitet man bei der Darst. 
besser in CS2. Die Konst. beider Verbb. folgt aus der Oxydation zu a- bezw. /3-Naph- 
thoesaure. Ais Zwischenstufen entstelien dabei die Phenylnąphlhylglyoxale (Analoga 
des Benzils). Bei der Einw. von PC15 auf II wurde nicht das Dichlorid, sondern sofort 
die um HC1 armere Verb. C'6/ /6 • C H :CCI ■ CWIJ7 erhalten, welche von methylalkoh. KOH  
u. sogar yon KOH +  NaOH bei 210° nicht angegriffen wird. Die Abspaltung von HC1 
gelang schlieBlich mit KOH in Pyridin; letzteres bildet walirsclicinlich zunachst ein 
Additionsprod. mit der Chloryerb. Das Phenyl-(S-naphthylacetylen bat keinen stark 
ungesatt. Charakter, doch konnte mittels k. konz. I i2S 0 4 HaO addiert u. das R k .- 
Prod. mit II identifiziert werden. Ferner wird die Konst. des KW-stoffs durch eine 
von A. Jenny ausgefiihrte, noch nicht yeróffentlichte andersartige Synthese be- 
statigt. — Aus II u. PBr5 bildet sich infolge der leicht erfolgenden Dissoziation des 
letzteren die Verb. Cc/ / 5 • CH Br ■ CO ■ CltiH1. Die Stellung des Br folgt daraus, daB es 
leieht gegen OH ausgetauscht u. die so entstehende Verb. zum ,,Benzil“ osydiert wird. —  
In der oo-Reihe konnte auch die Verb. CBHs 'CH2-CCli -C10H7 gefaBt werden. Die
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Darst. des Phenyl-a-naphthylacetylcns gelang nicht, da das Cl hier noch viel fcster 
haftet.

Vo r s u c li e. Benzylnaphthylketone (I +  II). Aus 30 g Phenylacetylchlorid -f- 24 g 
Naphthalin in CS2 mit 35 g A1C13, uber Naeht stehen lassen, % Stde. koehen. Kp.n 237 
bis 243°, bald erstarrend. — Benzyl-p-napMiylketonpikrat, CMH17OgN3. Man lost das 
vorigo mit Pikrinsaure in sd. Bzl. u. saugt den Nd. bei 30° ab. Gelbe Nadelchen aus A.- 
F. 142,5— 143,5°, U. in A., w. A., Bzl. —  Benzyl-f}-naphlhylketon, C8H5-CH2-CO-C10H7 
(II). Aus dem Yorigen mit sd. Sodalsg. Nadelchen aus A., F. 99—99,5°, U. in A., Bzl., 
Chlf., h. A. H 2S 0 4-Lsg. orangefarbig. — Phenylhydrazon, C21H20N 2, Krystalle aus Eg., 
F. 165— 167°, aus Pyridin - f  W., F. 170— 171°. — Oxim, C18H15ON, Nadelchen aus 
verd. A., F . 128—129,5°, 11. in A., A , Bzl., Chlf. — Bcnzyl-y.-naphthylketonpikrat, 
C21H170 8N3. Aus der Mutterlauge des /3-Pikrats. Gelbe Nadelchen aus A., F. 101 
bis 102°. —  Benzyl-a-naplithylketon, Cj8H „ 0  (I). Man entfem t aus der Mutterlauge 
des jS-Pikrats das Bzl. im Vakuum u. zerlegt den Ruckstand mit Soda. Blattchen 
aus A., F . 66— 67°, sil. in A., Bzl., Chlf., h. A. H 2SO.,-Lsg. griinstichig gelb. — Phenyl
hydrazon, CsjHjdNj, aus Eg., dann A., F. 101— 101,5°, zwl. in A., A., 11. in Eg., Bzl., 
an der Luft zerflieCend. — Oxim, C]8H15ON, Krystallchen aus verd. A., F. 148— 152° 
(Zers.), zl. in A., Bzl., Chlf., w. A. —  Phenyl-fi-naphthylglyoxal, C8H5-CO-CO-C10H7. 
Aus II in Pyridin m it KM n04 in W. +  Pyridin (Wasserbad). Gelbe Nadelchen aus 
verd. A., F . 86,5—87,5°, 11. in A., A., Bzl. — fi-Naplilhoesaure. Aus der Mutterlauge 
des yorigen nach Eindampfen u. Ansauren. Nadelchen aus verd. A., F. 181,5— 183°. —
2-Phenyl-3-[fi--Miphthyl]-chuiox{din, C21H16N 2. Aus obigem Glyoxal u. o-Phenylen- 
diarnin in sd. A. Hellgelbliche Nadelbiischel aus A., F. 108— 110°, meist 11. —  1-Phenyl-
2-[f}-7iaphthyl]-2-chlorathylen, C0H5 ■ CH: CCI - C10HT. Aus II u. PC15 in sd. Chlf. (x/2 Stde.), 
dann in Eiswasser -f- A.. Krystalle aus A., F. 116— 117°. Entfarbt KM n04 erst nach 
ca. 2 Min. —  Phenyl-p-naphthylacetylen, C6II5-C: C-C10H7. Aus dem yorigen mit' 
festem ICOH in sd. Pyridin (2 Stdn.), mit W. ausspritzen. Krystalle aus A., F . 115 
bis 116°. Entfarbt KMń04 nach ca. 1 Min. —  1-Phenyl-l-brom-2-[f]-naphthyl]-atha- 
non-(2), C6H5-CHBr-CO-C10H7. Aus II u. PBr5 in k. Bzl. (2 Tage) oder in sd. Chlf. 
<v2 Stde.). Krystalle aus A., F . 111— 111,5°. —  l-Phenyl-l-oxy-2-[f}-naphłhyl]-atha- 
non-[2), CisH140 2. A us dem yorigen mit sd. methylalkoh. KOH, dann mit wenig W. 
yerdiinnen. Krystalle aus A., F. 151—152°. Wird von Cr03 in Pyridin (Wasserbad) 
zu Pheny 1-/3-naphthylglyoxal osydiert. —  Die folgenden Verbb. werden analog aus 1 
dargestellt. —  Phenyl-y.-naphthylglyoxal, CiSH120 2, gelbe Nadelchen aus verd. A.,
F. 101,5— 102°. —  oL-Naphlhoesaure, Nadelchen aus W., F . 159°. —  2-Plienyl-3- 
[<x-naphthyl]-chinoxalin, C21H10N2, gelbliclie ICrystalle aus A., F. 137— 139°, U. aufier 
inPAe.— l-Plienyl-2-[c/.-napldhyl]-2-cMomlhylen,C18I i13Cl. MitPCl6b eil00°(lY jS td n .), 
dann 200° (Va Stde.), wobei P0C13 uberdest. Dickes gelbes Ol, Kp.n 228—233°, 
nicht ganz rein, enthalt wahrscheinlich etwas der folgenden Verb. H atte nach 7-std. 
Koehen mit KOH in. Pyridin erst ca. 10% Cl abgegeben. — 1-Phenyl-2- [y.-naph!hyl]- 
2,2-dichlorathan, C6II-• CH2■ CC12■ C10H,. Aus I u. PC15 in sd. Chlf. (30 Min.). Krystalle 
aus A. -[- PAe., F. 102° unter HCl-Entw., wenig haltbar, nicht vóllig rein erhalten. 
Geht durch Erhitzen auf 120— 130° u. mehrfache Vakuumdest. in das vorige uber. —  
l-Phenyl-2-[dibrom-x-naphthyl]-2-bromathylen, C6H5• C H :CBr■ CJ0H-Br2 (?) .  Aus I u. 
PBr6 (Wasserbad, dann 180°, 1 Stde.). Krystalle aus Eg., F. 170— 171°. — 1-Phenyl- 
l-brom-2-[a.-naphthyl]-athanon-{2), Ci8HI3OBr. Mit PBr5 bei Zimmertemp. Krystalle 
aus A., F. 63—64°. —  l-Phenyl-l-oxy-2-[a-n(iphthyl]-alhanon-(2), C18H140 2, Nadelchen 
aus A., F. 105— 105,5°. Liefert mit h. verd. NaOH a-Naphthoesiiure. (Helv. chim. 
Acta 9. 67—79. Basel, Univ.) L in d e n b a u m .

E. Gysin, Uber Dekahydronaphthalin und seine Subslitutionsprodukte. Vf. hat 
die bereits von B o r s c h e  u . L a n g e  (L ie b ig s  Ann. 4 3 4 . 219; C. 1924 . I .  321) aus- 
gefiihrte Chlorierung des Dekalina erheblich yerbessert. Nach einer Reihe von Verss.



2 4 7 0 D. O b g a n ib c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 . I .

(Tabellen im Original) kat es sich zur Erreichung einer intensiven Wrkg. ais am besten 
erwiesen, das Dekalin direkt durch das der Bombę unter hohem Druek entstromende 
Cl zu zeretauben u. das Gemisch in Ggw. yon 1% J  mit elektr. Licht zu bestrahlen. 
Hierfiir wurde ein geeigneter App. konstruiert (beschrieben in der Dissertat. des Vfs.). 
Das Rk.-Prod. wird m it W. u. Soda gewaschen, iiber CaCl2 getrocknet u. im Vakuum 
fraktioniert. Mit 5 Kilo Cl2 lassen sich 1,5 Kilo Dekalin in ca. 5 Stdn. chlorieren. Man 
erhalt 2-Chlordekalin u. 2,3-Dichlordekalin. Beispiel: 270 g Dekalin lieferten 20 g 
Dekalin, 120 g Chlordekalin (Kp.18 110— 125°), 25 g Gemisch, 60 g Dichlordekalin 
(Kp.jg 148— 152°), 120 g hóher sd. Prodd. Obiger App. eignet sich auch vortrefflich 
zu anderen Chlorierungen (ais Beispiel ist p-Cymol angefuhrt). — Vf. hat eine Reihe 
von Substitutionsprodd. aus Chlordekalin dargestellt. —  Dekalin-2-carbonsaure. Der
1. c. angegebenen Darst. ist niehts liinzuzufugen. Verss., m it KCN in sd. A. das Saure- 
nitril zu erhalten, lieferten nur gewisse Mengen Octalin. Auch AgCN fiihrte nicht zum 
Ziel. — Negatiy verliefen auch Verss. zur Darst. von Dekalinsulfonsaure, Dekalin- 
diearbonsaure u. Dekalylamin. — Verb. C10H17-CeHs. Aus Chlordekalin, Bzl. u. A1C13 
(Wasserbad, 1J/ 2 Stdn.). El., Kp.ls 170—180°, zunachst griin, blau fluorescierend, 
nach 24 Stdn. dunkelgelb, violett fluorescierend. — Verb. G10H17-G6H4-CH3. MitToluol. 
Kp.]s 180— 190°, gelb, yiolett fluorescierend. —  Verb. C10H17- CeH3(CH3)2. Mit m-Xylol. 
Kp.jg 182— 192°, yiscos, yiolett fluorescierend. —  Verb. C10H17-CaH3{CH3)(C3H7). Mit 
p-Cymol. Kp.ls 192— 212°, hellgelb, sehr stark yiolett fluorescierend. — Verb. C10H17 • 
GaHt -OCMs. Mit Anisol. Kp.la 185— 195°, gelb, blau fluorescierend. —  Verb. C10/ / I7• 
CeUs(OGH3)2. Mit Resorcindimethylather. Kp.lg 225— 235°, orangegelb, griin fluores
cierend.—  Verb. C10H17-CeH3{OGH3)2. Mit Hydrochinondimethylather in CS2. Kp.1B 208 
bis 225°, hellgelb, stark blaugrun fluorescierend. —  Verbb. G\0H17-C10H7. Mit Naph- 
thalin in CS2. Kp.18 240— 280°, allmahlich erstarrend. Ein Teil lóst sich in w. CH3OH 
u. bildet weiBe Blattchen, F. 62°. Der Rest liefert aus Bzl. griingelbe Blattchen, F. 68°. 
(Hely. chim. Acta 9. 59— 67. Genf, Univ.) L in d e n b a u m .

R. Eder und O. Manoukian, Untersuchun/jen iiber Derimte des fi-Methyl- 
anthrachinons. VII. Ober einige Nilroderiwite des l-Oxy-3-methylanthraćhinon$ und 
Umicandlungsprodukte derselben. (VI. vgl. E d e e  u.. H a u s e e , Hely. chim. Acta 8. 
140; C. 1 9 2 5 .1. 2223.) Im AnschluB an die Nitrierung des 2-Methylanthrachinons (ygl. 
4. Mitt.; C. 1 9 2 4 . I. 2695) haben Vff. die des l-Oxy-3-meihylanłhrachinons untersucht. 
Es war zu erwarten, daB letzteres gleich dem 1,3-Dimethylanthrachinon (vgl. ScHOLŁ, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 3 . 353 [1910]) nur homonukleare N 0 2-Derivv. liefem wiirde. In  
der Tat wurden ais Hauptprod. das 2,4-£>initroderiv., ais Nebenprodd. das 2- u. 4-Mono- 
nitroderiv. erhalten. DaB samtliche Substituenten im gleichen K em  stehen, folgt 
daraus, daB die Mononitroderiw. zu dem genannten Dinitroderiy. weiternitriert 
werden u. letzteres yon alkal. KM n04-Lsg. zu Phthalsiiure oxydiert wird. Das Dinitro
deriy. konnte durch Austausch der N 0 2-Gruppen gegen OH, allerdings mit geringer 
Ausbeute, in Methylpurpurin ubergefuhrt werden. —  Die Konst. der Mononitroderiw. 
wurde durch Red. zu den Aminoderiw. u. Vergleich letztcrer mit dem l-Oxy-3-methyl-
4-aminoanthracMnon [F. 258° (korr.)] von ULLMANN u . SCHMIDT (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 52 . 2112; C. 1 9 2 0 .1. 528), dessen Konst. feststeht, entschieden. Dieses Amin 
haben Vff. auch aus dcm im D.R.P. 131402 beschriebenen l-Amino-4-brom-2-melhyl- 
anłhrachinon (F. 245— 246°, nicht 215— 216°, wie im Patent angegeben) nach dem Verf. 
des D . R. P. 203083 dargestellt. Es erwies sich ais ident. mit dem Amin aus dem einen 
der beiden N itroderiw ., womit auch die Konst. des anderen ohno weiteres gegeben ist.

V e r s u e h e .  l-Oxy-3-melhylantlirachinon. Aus Phthalsaureanhydrid, m-Kresol u. 
Borsaure nach BENTLEY, G a e d n e b  u . W e iz m a n n  (Journ. Chem. Soc. London 91 . 
1626 [1907]. Anhydrisierung der Oxymethylbenzoylbenzoesaure mit 1 Teil Borsaure,
2 Teilen Monohydrat u. 10 Teilen 20%’g- Oleum (Wasserbad, 4 Stdn.), Rohprod. mit 
Soda auskochen. — l-Oxy-3-meihyl-2,4-dinitroanlhracMtwn, C15H80 7N2. Aus dem
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vorigen in 4 Teilen konsS. H 2S 0 4 mit 1 Teil K N 0 3 (Wasscrbad, 5 Stdn., iiber Nacht 
stehen lassen). Gelbe, perlmutterglanzende Nadcin aus Eg., F . 275— 276° (Zers.), 
swl, in k. konz. H 2S 0 4, bestandig gegen sd. H N 0 3 (D. 1,3). Na-Salz, mkr. fleischrote 
Nadeln. — l-Oxy-3-methyl-2,4-diaminoanthrachinon. Aus dem yorigen mit sd. 5%ig. 
NajS-Lsg. Tiefviolotto Nadeln aus Eg., F. 259—260°. H 2S 0 4-Lsg. orangerot. —  
Methylpurpurin (l,2,4-Trioxy-3-methylanthrachinon), C15H10O6. Das Dinitroderiy. mit 
NaOH in CH3OH 15 Stdn. koehen, CH30 H  mit Dampf abtreiben, ansauern, Rohprod. 
(infolge Red. durch CH30 H  hauptsiichlich aus Aminoverbb. bestehend) mit konz. 
HC1 u. Eg. im Rohr 6 Stdn. auf 190° erhitzen, W. zugeben, Prod. mit Bzl. auskoehen, 
Bzl.-Lsg. mit 5%ig. Sodalsg. ausschutteln, mit Eg. fallen. Nach Vakuumsublimation 
Krystalle aus Bzl., F. 231— 232°. Lsg. in Soda rosarot, yiolettstichig, in H 2S 0 4 carmin- 
rot, in organ. Ldsungsmm. gelb. Ba-Salz, yiolette, swl. Nadeln. — Darst. der Mono- 
nitroderiw . wie oben, jedoch m it weniger K N 0 3 u. bei Zimmertemp. Rohprod. in 
80—100 Teilen sd. Eg. lósen; beim Erkalten scheidet sich Dinitroderiy. aus, ebenso 
zunachst nach Einengen; spater folgen die Mononitroderiw. Trennung durch ab- 
weehselnde Behandlung mit Aceton u. Eg. —  l-Oxy-3-methyl-2-nitroanthrachinon, 
C^HjOjN, hellgelbe Blattchen aus Aceton, F . 272— 273° (Zers.). Wird von sd. NaOCH3- 
Lsg. kaum yerandert. — l-Oxy-3-methyl-2-aminoanthrachinon, C^HnOjN. Mit N a2S. 
Violette Nadeln aus Eg., F. 238°. H 2S 0 4-Lsg. orangegelb. —  l-Oxy-3-methyl-4-nitro- 
anthrachinon, hellgelbe Nadeln, F. 241— 242°, leichter 1. in Aceton ais das Isomere. —
l-Oxy-3-methyl-4-aminoanthrachinon. 1. Aus dem vorigen mit Na2S. Rotyiolette 
Nadeln aus Eg., F . 253— 254°. H 2S 0 4-Lsg. orangerot. 2. Aus l-Amino-4-brom-2- 
methylanthrachinon m it Borsaure in Monohydrat (90— 100°, dann 110— 115°, je 
6 Stdn.). F. 251°; Misch-F. 252— 253°. (Helv. chim. Acta 9. 51—59. Zurieh, Techn. 
Hochsch.) L in d e n b a u m .

J. P. W ibaut, U ber die Darstellung von N-Methylpyrrolidin durch katalytisclie 
Hydrierung von N-Methylpyrrol. D ie Red. der Pyrroline zu Pyrrolidinen mit 
nascierendem H  gelin g tn ich t; dagegen liefert die katalyt. Hydrierung mit Pt-Oxyd- 
Katalysatoren gute Resultate. D ie Hydrierung des N-M ethylpyrrols verl5uft zwar 
langsam; die Ausbeute ist aber gut, u. das N-M ethylpyrrolidin  wird leicht in reiuem 
Zustande erhalten.

E x p e r i m e n t e l l e r  T e il .  D ie Red. des N-Methylpyrrols zu N-Methylpyrrolin  
mit Zn u. IIC1 bei Zimmertemp. yerlief glatt; bei Verss. zur weiteren Red. des 
N-Methylpyrrolins mit Sn u. HC1 oder N a u. Alkohol blieb das Ausgangsmaterial 
uuyeriiiidert. — Katalyt. Hydrierung: Der Pt-Katalysator wurde durch Schmelzeu 
von Platinchlorwasserstoffsiiure mit N aN 03 dargestellt; ais Liisungsm. wurde Eg. 
yerwandt; der Il-Uberdruck betrug etwa 20 cm W . 8,1 g  N-Methylpyrrol in 40 ccm
Eg. (-{- 3,0 g  Katalysator) nahmen in 41 Stdn. 4,5 1 H  auf (theoret. 4,48 1). Er-
hohung der Temp. auf 50° war oline EinfluB auf die Hydrierungsgeschwindigkeit. 
Ausbeute 74,8°/0 der Theorie an N-Methylpyrrolidin, Kp. 78—80°. Reinigung iiber 
das Pikrat (F. 225°,' korr.). (Rec. tray. chim. Pays-Bas 44. 1101—05. 1925. Amster
dam, Uniy.) Za n d e e .

J. van  der Lee, Darstellung von Indol aus a>,o-Dinitrostyrol. co,o-Dinitro-
styrol wurde durch yerschiedene Mittel reduziert, wobei ais Endprod. der Rk. 
Indol isoliert wurde. Der Reaktionsyerlauf ist anseheinend folgender: Die erste 
Reduktionsstufe ist das ft),o-Diaminostyrol, welches unter NHa-Abspaltung in co-Oxy-
o-aminostyroL iibergeht; dieses lagert sich in o-Aminophenylacetaldehyd um, welches 
sich unter Wasseraustritt zu Indol kondensiert. — Die Red. des Dinitrostyrols mit 
Eisenpulyer u. Essigsaure bei 90° ergab 9,4% der theoret. Ausbeute an Indol, die 
Red. mit Zinkstaub u. Essigsaure in ath. Lsg. ergab 11% der theoret. Ausbeute. 
Mit Al-Amalgam wurde ebenfalls Indol erhalten; die Ausbeute wurde hier nicht 
bestimmt. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 44. 1089—92. 1925. Leiden, Uniy.) Z a n d e e .
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H. J. B ack er und C. H . K. M ulder, Einige Oxyderivate des lfi,4-T riazols. 
Fiir das aus Benzaldehyd-(2- methylsemiearbazon) durch Oxydation erhiiltlicke
2-Met1iyl-5-phenyl-3-oxy-l,2,4-triazol kommen die tautomeren Formen I ,  I I  u. I I I  
in Frage. Da dieses Triazol schwach saure Eigensehaflen besitzt u. sich in verd. 
Alkalien lost, ist Formel I  (Enolform) den auderen yorzuziehen. D ie Nitrosierung 
gelang nicht; die Nitrierung ergab keiu N i tram i n , sondern ein in der p-Stellung- 
der Phenylgruppe substituiertes Mononitroderiy. D ie anderen dargestellten Triazole 
ergabeu ebenfalls keine Nitramine. — Von den 3 Diphenyl-3-oxy-l,2,4-triazolen, 
IV , V u. Y I, ist bisher nur IY  bekanut. V  u. V I lassen sich aus Benzaldehyd- 
(2-phenylsemicarbazon) bez w. (3-plienylsemicarbazon) darstellen. D ie Existenz dieser
3 Isomeren yeranschauliclit die Verfinderlichkeit des 1,2,4-Triazolkerns.

N r = = iC -0 H  HN,------ -|CO Nn-------,CO
C A - d A j N - C H ,  Cl3II5 • cL ^^Jn  • GH3 ( Ł . d M j f . C H ,

N N  NH
Nn------nC-OII N f= ^ C -O I I  C6H5-N,------- i,C-OH

C eH ^ t^ J  JN -C .H . C ,H , .a  T I 1
N -C 0H S N

V e r s u c h s t e i l .  2 :Methyl~o-p->ncthoxyphe>iyl-3-oxy-lr2,4-triazoł, C10III1O2N3, aus 
p-Anisaldehyd-(2-mcthylsemicarbazon) (F. 192°) durch Oxydation mit alkoh. Ferri- 
cliloridlsg. bei 110—120° (EinschluBrohr), weifie Nadeln aus 50%ig. A ., F. 223,5°; 
schwach sauer, 1. in NII3 u. Alkalien. — Piperonal-{2-metliylsemicarbazon), Ci0HnO3N3, 
aus Piperonal u. 2-Methylsemicarbazid, Nadeln aus A ., F. 226°. — 2-Methyl-5- 
{methylendioxyphmyV)-3-oxy-lfi,4-triazol, C10II0O3N3, aus yorigem durch Oxydation, 
Nadeln aus A ., F. 273°. — 2-Methyl-B-p-nitrophenyl-3-oxy-l,2,4-triazol, C0H8O3N 4, 
aus 2-Methyl:5-phenyl-3-oxy-l,2,4-triazol (I) durch Nitrierung mit IIN 03 -f- H2S 0 4 
(kurze Zeit auf 100° erhitzen u. eingieBenJin Eiswasser), yerhiilt sich wie eine 
einbas. Siiure. — 2,5-DipJienyl^3-oxy-l^Sl4-triazol) CwH n ON3 (Y), aus Benzaldehyd- 
(2-phenylsemicarbazon) (F. 152°) durch Oxydation mit alkoh. Ferrichloridlsg. (2 Stdn. 
125°), N adeln, F . 234,5°. — Benzaldehyd-(3-phenylseniicarbazon), CuH13ON3, aus 
Benzaldehyd u. 3-Phenylsemicarbazid, Nadeln, F . 177°. — 4,5-Diphenyl-3-oxy-l£,4- 
itriazol, Cu IIn ON:l, atis yorigem durch Oxydation, Nadeln, F. 260—261°. (Rec. tray. 
chim. Pays-Bas 4 4 . 1113—17. 1925. Groningeu, Uniy.) Z a n d e r .

H einrich  B iltz  und H elm ut H anisch , V er suche zur Herstellung von 8-Alkyl- 
allanloinen; zugleich ein Beiłrag zur Kenntnis von Hydroxonsaure und 5-Amino- 
hydantoin. Verss. zur Herst. methylierter Allantoine haben bisher nur zu soviel, 
namlich 8, M ethyl-Deriw. gefuhrt, ais der Formel eines Oxy-acetylcn-diureins fiir 
das Allanłoin entspricht, wahrend Unterss. iiber das Allantoin u. seine Alkylabkomm- 
linge fiir jenes die alte Grimauxsche Formel ergeben hatten, nach der im ganzen 
14 Methylabkommlinge moglich sind. Die Bemuhungen der Vff. zur Darst. noch 
fehlender Methylallantoine waren ergebnislos. — Bestiitigt wird die B. von Allantoin 
aus alloxamaurem Harnstoff und Harnstoff, dagegen nicht die B. von Allantoin aus 
freier Alloxansiiure u. Harnstoff nach B e iir e n d  u. Z ie g b r  (L ie b ig s  Ann. 4 1 0 . 
340; C. 19 1 6 . I. 45). Verss., Allantoin ais das Saureamid der Hydroxonsaure aus 
dereń Estem  herzustellen, miClangen ebenfalls. Hergestellt wurden einige Salze 
der Hydroxonsdure; Methylammoniumsalz, CjHjOjN;, • NH3 • CH3; 11. in W., wl. in 
CH3OH u. A. — Bariumsalz, (C4H40 4N3)2Ba, H20 . — Dikaliumsalz, C4H30 4N3K2) H20 ,  
Zers. bei 313°. — Verss., 5-Aminohydantoin aus Hydroxonsaure durch Abspalten 
von CO,, sowie durch Red. von Allantoxaidin oder aus i-Cyansaureestern u. Allan- 
toxaidin oder aus Alloxansaure u. NH3 herzust., miBlangen. —  5-Acelylaminohydantoin, 
C5H ,0 3N 3, aus Diacelylaminohydantoin durch 20std. Koc hen mit W., 11. in W., wl. 
in CH3OH u . A., F. 218— 219°. —  3-Methyl-5-acetylamhwhydantoin, C„H90 3N 3, aus
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vorst. Verb. mit Diazomethan, 11. in CH3OH u. A., F. 210°. — Sałze des 5-Acetyl- 
aminohydantoins: Na-Salz, C6H0O3N3Na, II20 , 11. in W., F. (undcutlicli) CC— 10G°. 
Ag-Salz, C6H60 3N3Ag, H20 . —  Salzsaures 5-Aminóhydantoin, aus der Diacetyl- 
oder Triacetylyerb. mit CH3OH u. HC1. Verss. zur Herst. der freien Base aus dem 
Chlorid mit Ag20  oder NaOH miBIangen. —  Aus 3-Methylallantoin wurde 3-Methyl- 
oxonsiiure hergestellt. — Methylesler der 3-Methyloxonsaure, Zers. bei 214° unter 
Abspaltung von C 02 u. B. von Methylallantczaidin, 1. in W. u. CH30H , wl. in A. —  
Dimethylallantoxaidin aus 3-Methyloxonsaure u. Diazomethan oder aus Allanto- 
xaidin-Ag-Salz mit CH3J, F. ,164°. —  co-Methylbiuret wurde durck Biuretspaltung 
des 3-Methylallantoxaidins erhalten u. ais oj-Nitroso-w-methylbiuret vom F. 139° 
identifiziert. —  3-Methyl-hydroxonsaure, C6H70 4N 3, aus 3-methyloxonsaurem K. u. 
Na-Amalgam, 11. in wl. in CH3OH, swl. in A., F. 24C— 247°. — N H 4-Salz. 
C6H60 4N3,N H 4-H 20 , Zcrs.-Punkt 2C0°. — K-Salz, C5H60 4N3K, H 20 , bei 270“ Braun- 
farbung, einige Grado hóher Aufschaumen. — Ag-Salz, C5H60 4N3Ag, Zers. 192°. —  
Ba-Salz, (C6H60 4N 3)2Ba, Zers. oberhalb 265°. —  Pb-Salz, (C5H60 4N3)2Pb, Zers. 350°. —  
Athylester, C7Hu 0 4Ń 3, 11. in W., CH3OH; wl. in A., Essigester, F. 172— 173°. —  
Methylester, C6H0O4N3, 11. in W., CH3OH, wl. in A., Essigester, F. 210—211°. —
l-Acetyl-3-melhyl-5-acelylaminohydantoin, C8Hu 0 4N 3, aus 3-Methyl-5-acetylamino- 
hydantoin u. (CH3COO)2 oder aus l-Aeetyl-5-acetylaminohydantoin mit Diazo
methan oder aus l,3-Diacetyl-5-acetylaminohydantoin wie bei yorst. Verb. oder 
aus 3-Methyl-hydroxonsaure mit (CH3COO)2, 11. in W., (CH3)2CO, CH3OH, wl. in 
A., Chlf., swl. in Bzl., unl. in A. —  Salzsaures 3-Methyl-5-aminohydantoin, C4H j02N3, 
HC1, aus C8Hu 0 4N 3, 11. in W., wl. in CH3OH, A. — Perchlorat, C4H70 2N 3, HC104, 
aus Eg., F. 222°, 11. in W., CH3OH, (CH3)2CO, wl. in A., Eg., unl. in Bzl., Chlf. —  
Rhodanat, C6H80 2N 4S, F. 188— 189°, 11. in W., CH30 H , wl. in A. — 3-Methyl-allan- 
toin, aus C4H70 2N 3, HC1 mit KCNO, F. 225°. —  Aus C4H70 2N3, HC1 konnte weder 
mit AgaO noch Ag2C 03 die freie Base 3-Methyl-5-aminohydantoin, C4H70 2N3, ge- 
wonnen werden, mit MgO wnrde sie in geringer Ausbeute erhalten, 11. in W., CH3OH 
mit griiner Fluorescenz, wl. in A. Umsetzung mit Alkyl-i-cyanaten gelang nicht. 
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 138— 63. Breslau, Univ.) L e h m a n n .

P. Karrer und H . Lier, Zur Kenntnis des Gypsopkilasapogenins. II. (I. vgl. 
K a r r e r , F io r o n i , W id m e r  u . L i e r , Helv. chim. Acta 7■ 781; C. 1924. II. 988.) 
Die in der 1. Mitt. dem Albsapogenin auf Grund der Oxydation u. der CO-Abspaltung 
durch konz. H 2S 0 4 erteilte Formel muB geandert werden, da auch das Albsapogenoł, 
das Albsapogeninoxim, die Albsapogeninsaure u. das Albsapin unter der Einw. von 
konz. H2S 0 4 CO abspalten. Bedenkt man ferner, daB auch a-Oxycarbonsauren zur 
CO-Abspaltung unter denselben Bedingungeu befilhigt sind, so kann zwischen den 
Formeln einer oc-Oxy- u. a-Ketocarbonsaure eine Wahl noch nicht getroffen werden. 
Die Tatsache, daB auch die Albsapogeninsiiure leicht CO abgibt, wiirde zu dem SchluB 
zwingen, daB im Albsapogenin der ganze O auf die drei letzten C-Atome der Seiteu- 
kette yerteilt ist. Danaeh waren zwei Formeln moglich:

C25H41-C H (0H )-C 0-C 02H oder C25H41-C 0-C H (0H )-C 02H.
Es ist bisher nicht gelungen, diese Formeln durch weiteren Abbau der Albsa- 

pogeninsaure zu stiitzen. Die Oxydation fiihrt zu mehreren O-reichen Prodd. Dic 
Red. ergab eine gut krystallisierende Verb., yiclleicht C27/ / 420 2 oder 6'2;/ / 410 2, dic 
weder Lacton- noch Ketoneigenschaften aufweist. Bei der Oxydation des Albsa- 
pogenins entstehcn auBer der Albsapogeninsaure noch andere Verbb., die sieh in der 
-Mutterlauge befinden u. von denen eine der wahrscheinlichen Formel C20Z/40O0 iso- 
liert wurde. Sie ist eine einbas. Saure u. scheint auBerdem zwei CO-Gruppen zu ent- 
halten.

V e r s u c h e. Aus der Albsapogeninsaure erlialt man mit k. konz. H2S 0 4 in 
der Kalte oder in sd. Eg. eine Verb. mit 78,5— 78,9% C u. 9,7— 10,2% H. Sie bildet

VIII. 1. 160
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nikr. Nadeln aus Eg., F . 306°, 1. in li. Eg., k. Bzl.'u. CHBr3, wl. in A., entfiirbt nicht 
K M n04 in k. Eg., gibt auch mit w. konz. H2S 0 4 keinc Gasentw., reagiert nicht 
sauer. —  Verb. C2,H i20 2 oder Cl27//,,,0 2. Durch 7-std. Kochen von Albsapogenin- 
saure mit amalgamiertcm Zn u. konz. HC1 in Eg. Krystalle aus Eg., F. 314° nach 
Sintern, 1. in h. Eg., Bzl., Chlf., swl. in A., unl. in W. Reagiert nicht sauor, wird von 
ad. NaOH nicht verandert. —  Verb. C'2a//,10O6. Man oxydiert Albsapogenin nach den 
Angaben der 1. Mitt. u. gieOt dio Mutterlauge von der Albsapogeninsaure nach 
zweitagigem Stehen in W. Niidelchen aus Eg., dann achtmal ans A., F. 226°, 11. in
A., Eg., zl. in A., Bzl., unl. in W. Durch Titration.gefundenes Mol.-Gew. 493 statt 448. 
Gibt. ein Dioxim. Neutralisiert man die alkoh. Lsg. mit alkoh. NaOH, dunstet im 
Vakuum ein, lost in A. u. fallt mit HC1, so erhalt man aus A. Nadeln derselben Zus., 
aber vom F. 235° u. Mol.-Gcw. 587. (Helv. chim. Acta 9. 26— 30. Zurich, Univ.) Lb .

Jean Roche, tfber Methamoglobinbildung. D ie Wirkung von H ydrozylam in auf das 
Blułpigment. Bei Mengenverhaltnissen, die 10 mg N H 2OH auf 10 ccm Oxyhamoglobin- 
Lsg. (respirator. Kapazitat 18) nicht iibersteigen, bestehen streng gesctzmafiige Be- 
zichungen zwischen der zugesetzten Menge N H 2OH, der Menge des gebildcten Methiimo- 
globins u. N H 3 u. des frei werdenden N. Ebenso entstehen proportional dem N H 2OH- 
Zusatz Nitrate, die Red. des Oxyhamoglobin halt Schritt mit der Hydroxylaminzers. 
Bei groBeren N H 2OH-Mengen komplizieren sich die Verhaltnisse. Die Methamoglobin-B. 
bleibt bei 80% stehen. Die N-, NH3- u. N 0 3-Produktion wird gesteigert-, bis die Hydr- 
oxylaminmengo 20 mg erreicht hat. Die Zers. von N H 2OH bleibt infolge der Ver- 
anderung der aktuellen Rk. bei Benutzung des Chlorhydrats stehen. Femer kann fest- 
gestcllt werden, daB die Red. von Oxyhamoglobin u. Methamoglobin zu Hamoglobin 
nur wahrend der N H 2OH-Zers. verlauft, die Zunahme des N u. N H 3 bei UberschuB des 
Reagens nur bei alkal. Rk. zu bemerken ist u. daB die B. neuer Methamoglobinmengen 
nach erneutem Hinzuftigen von Oxyhamoglobin, wenn die Methamoglobin-, N- u. 
NH3-Produktion stehen geblieben ist, n,ur einsetzt, wenn das Ganze alkal. gemacht 
wurde. Fiir die Vorgange wird die Gleichung:

IINHjOH +  6HbOa =  5HbO +  Hb +  2N2 +  3(NH4)N 03 +  NH3 +  9H 20  
aufgestellt. (C. r. soc. de biologie 93. 1377— 78. 1925. StraBburg, Inst. de chim. 
biol.) Op p e n h e im e r .

Maurice Nicl0UX und Jean Roche, Studie iiber die Reaktion von Ferricyankalium  
auf Hamoglobin, Ozyhamoglobin, Kohlenozydhamoglobin, und iiber den Sauerstoffgehall 
des Methamoglobins. Auf Grund der quantitativen Auswertung der Resultate der 
eudiometr. CO-Best. bei Einw. wechselnder Mengen K 3Fe(CN)6 auf die genannten 
Hamoglobinyerbb. werden die Vorgange durch folgende Gleichungen wiedergegeben: 

HbCO +  2K3Fe(CN)6 +  1C20  =  HbO +  2K4Fe(CN)6 +  CO 
H b 02 +  2K3Fe(CN)9 +  K 20  =  HbO +  2K4Fe(CN)6 +  0 2 

Hb +  2K3Fe(CN)„ +  K 20  =  HbO +  2K4Fe(CN)6 
Die Ergebnisse beweisen aufs neue, daB das Methamoglobin die Hiilfte des Sauerstoffs 
von Oxyhamoglobin besitzen muB. (C. r. soc. de biologie 93. 1373—76. 1925. StraBburg, 
Inst. de chim. biol.) • O p p e n h e im e r .

E. Biochemie.
E ,. E n zym ch em ie.

Richard W illstatter und Eugen Bamann, Zur Kenntnis der Hefemaltase. VI. Mitt. 
(V. ygl. Ztschr. f. physiol. Ch. 134. 224; C. 1924. II. 344.) In der Arbeit werden eine 
Anzahl von Beobachtungen mitgeteilt, welche fiir die Best. der Maltase wesentlich 
sind. Die direktc Vergarung der Maltose wird wahrscheinlich gemacht. Es werden 
MaBe fiir die Maltase gegeben. Es werden neue Methoden zur Herst. der Enzymlsgg. 
aus Hefe beschrieben. —  Entgegen den Angaben von R o n a  u . M i c i i a e l i s  (Biochem. 
Ztsclir. 58. 148; C. 1 9 1 4 .1. 565) bezw. W i l l s t a t t e r  u . S t e i b e l t  (Ztschr. f. physiol.
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Ch. 115. 199; C. 1921. 111. 1435) wird das Optimum der Hefemaltase bei pu 6,75— 7,25 
gefunden; pa =  6,1 ist sehon erheblich ungunstiger ais neutrale Rk. u. pu — 7,5 ist 
viel gunstiger ais ph =  6,1. Wichtig ist d ie . Verwendung reiehlicher Puffermengen, 
da die Iiefeautolysate bei der Maltosespaltung infolge proteolyt. Vorgange śauerer 
werden. —  Maltase aus Hefen u. Autolysatcn (frisch u. gealtert) folgen zwisehea 30 
u. 60% Maltosehydrolyse der von W lLLST A T T ER , O PPENHEIM ER u. S T E IB E L T  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 110. 232; C. 1921. I. 93) aufgefundenen, von dem monomolekularen 
Reaktionsverlauf abweichenden Zeit-Umsatzkurve. Im  Zustande der Tonerdeabsor- 
bate (oder wenn Tonerde in die Maltaselsg. eingetragen wird) u. in den hieraus ge- 
wonnenen Elutionen folgt die Maltase nicht mehr der fur Hefe bezw. Autolysat be- 
obaehteten Kinetik; aus dieser zweiten Zeit-Umsatzkurve ergeben sich dann fiir auf- 
einanderfolgende Beobachtungszeiten Halbspaltungszeiten, die im Verlauf der Spal- 
tung stark ansteigen, also ungunstiger werden. Es wird gezeigt, daB diese Erscheinung 
nicht auf Zerstorung des Enzyms beruht. Diese Anderung der Kinetik kann auch 
beim Filtrieren der gealterten Autolysate eintreten; laCt man das Filtrat 4— 6 Stdn. 
stehen, so findet haufig wiederum eine Anderung der Kinetik in Richtung auf die 
ursprunglieho Kinetik statt. Es kommt auch vor, daB die Maltase in Tonerdeadsor- 
baten u. vor allem in Restlsgg. diesen beiden Kurven nicht unterliegt u. sich auch 
nicht ein u. demselben weiteren Zeitgesetz fiigt. — Diese Veranderliehkeit der Kinetik  
sowie die Tatsache, daB in allen yorsichtig bei 0° aufbewahrten Hefeausziigen die 
Wrkg. der Maltase ansteigt, fiihrt dazu, daB man Maltasewerte, aber nur scheinbare 
Maltaseeinheiten bestimmen kann. Unter Maltasewert (M.-W.) wird das 1000-fache 
des reziproken Maltasezeitwertes (vgl. V. Mitt., 1. e.) yerstanden. Ais scheinbare 
Maltaseeinheit, M.-[e]. wird die Enzymmenge bezeiehnet, dio 2,5 g Maltosehydrat in 
50 ccm Lsg. bei ph =  6,8 u. 30° zu 50% in 1 Min. spaltet; d. i. die Enzymmenge in 
1 g Trockensubstanz vom Zeitwert 1. Maltasewert (M.-W.) ist die in 1000 g Trocken- 
hefe enthaltene Anzahl von M.-[e]. Der Ausdruck M.-[e]. wird erganzt durch die An- 
gabe der zugrundeliegendcn Kinetik [ej], [e2]. lM .-[e]. ist in30— 40 g Trockenhefe vom  
Maltasezeitwert 30— 40 oder vom Maltasewert 33— 25 enthalten. Um bei den Verss. 
der Trennung von Saccharase u. Maltase (vgl. nachst. Ref.) die Enzyme mit gleich- 
artigen MaBen zu messen, wird die Saccharasevergleichseinheit (S.-V. E.) eingefiihrt, 
d. i. die Enzymmenge, welche 2,375 g Rohrzueker in 50 ccm bei 30° u. pH =  4,3 zu 50%  
in 1 Min. spaltet; 1 S.-V. E. (entspr. 0,12 S.-E.) ist z. B. in 2 g Trockenhefe vom  
Invertin-Vergleichszeitwert 2 (entspr. Zeitwert 333). —  Um den Naehweis der direkten 
Biosegarung zu vervollstandigen, wird die Methode der Maltasebest. in der Hefe 
(II. Mitt.) erneut gepriift; die friiheren Angaben werden bestatigt; es wird empfohlen, 
die zur Verflussigung der Hefe erforderliche Einw. von Essigester auf 10— 15 Min. 
auszudehnen u. die Puffermenge auf 1 g Phosphatmischung fiir je 100 ccm Best.-Lsg. 
zu erhohen; Zusatz von 5— 6 Tropfen Toluol auf 100 ccm ist zur Verhinderung jeglieher 
Garung erforderlich. — Weitere Methoden werden ausgearbeitet, bei denen die Hefe 
mit Diammonphosphat oder mit NaCl abgetótet u. verflussigt wird. Man verreibt 
10 g abgepreBte Hefe mit 1 g  feingepulvcrtem Diammonphosphat bis zu der in 8 bis 
10 Min. erfolgten vollstandigen Yerfliissigung, verd. m it W. auf 50 ccm u. tragt je 
20 ccm in die Maltosclsg. ein. Zur Verfliissigung durch rein osmot. Yorgange kdnnen 
auch 10% NaCl vom Gew. der Frischhefe angewandt werden. Nach 10—30 Min. wird 
verd. u. mit etwa 10 ccm l% ig. NH3 fiir je 1 g Frischhefe neutralisiert. — Die direkte 
Vergarung der Maltase wird nochmals gepriift, u. zwar an maltasearmen Brennerei- 
hefen sowie an Brauereihefen, dereń Maltasegehalt beim Yerf. der Invert.inverminde- 
rung (vgl. S. 2207) %Terringert war. Es ergab sich, daB die Garung dabei stets schneller 
verlauft ais die Hydrolyse der Maltase. Eine Brennereihefe, welche eine Halbspal- 
tungszeit fiir Maltose von 100000 Min. hatte, zeigte unter den gleichen Bedingungen 
eine Halbgiirzeit von 242 Min. Die Maltose wird also (ebenso wie von anderen Brannt-
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iveinhefen) in Zeiten vergoren, in denen die Hydrolyse des Malzzuckers keino Rolle 
spielt. Bei dera Verf. der Invertinverminderung wird auch der Maltasegehalt ver- 
ringert, z. B. vom Zeitwert 42 auf Zeitwert 2000 (wahrend gleichzeitig der Invertin- 
zeitwert von 36G auf 3000 sinkt). Der hieraus berechneten Halbspaltungszeit fiir Mal- 
tose von 4000 Min. cntspricht eine Halbgiirzeit von 167 Min. Jedoch sind diese Zahlon 
nicht direkt ycrgleichbar, da infolge der Neubildung der Gehalt an Maltase steigt u. 
ara SchluB der Giirung dcm Zeitwert 106 entspricht. Unter diesen ungiinstigen Bc- 
dingungen steht dann der Halbgarzeit von 212 Min. dio Halbspaltungszeit von 167 Min. 
gegeniiber. Vff. machen darauf aufmerksam, daB man besser die Zeiten der 1/8-Giirung 
bezw. %-Spaltung vergleicht; auch ist unberiicksichtigt, daB die Maltase boi der Garung 
infolge der Vergarung der die Maltase hemmenden Glucose starker wirken kann, ais 
die Maltasebest. anzeigt. Es ist also sehr wahrscheinlioh, daB Maltose direkt vergoren 
wird (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 115. 199; C. 1921. III. 1435).

In Fortsetzung friiherer Arbeiten iiber Invertin (Saccharase) (LlEBIGs Ann. 425. 1: 
C. 1922. I. 200) wird die Herst. von Enzymlsgg. aus Hefe studiert. Wesentlich fiir 
Herst. von Enzymlsgg. hóherer Reinheitsgrade ist es, die Freilegung eines Enzymes 
von den gesamton Vorgiingen der Hefeautolyse soweit ais móglich zu trennen. Die 
besten Enzymlsgg. erhalt man, wenn man die Hefe in unverd. Zustand mit einem 
Zellgift (z. B. 100 ccm Essigester auf 100 g Hefe) yerfliissigt, nach etwa 1/ i  Stde. mit 
W. verd., abzentrifugiert u. nun nach erneutem Zusatz von Essigester den Hefen- 
riickstand etwa einen Tag lang autolyaiert. Bei dieser energ. Abtotung der Hefe u. 
besonders infolge der Abtrcnnung des Verflussigungssaftes findet im Gegensatz zu 
der friiher iiblichen langsamen Vergiftung bei Behandeln mit W. -f- ZeOgift ein nur 
geringfiigiger enzymat. Abbau des Hefeinhaltes statt, so daB nur etwa 1/20— Yio der 
Hefe-M. (anstatt etwa lj 2 beim alteren Verf.) in Lsg. geht. — Den besten Weg zur 
Gewinnung von Maltase u. Saccharase stellt die Verfliissigung mit Diammonphosphat 
dar; hierzu wird die scharf abgepreflte^ nicht weniger ais 25—27% Trockensubstanz 
enthaltcnde Hefe mit 10% ihres Gew. an fein gepulvertem Phosphat verriihrt u. nach 
1 Stde. mit W. (der 10-fachon Menge des Trockengew.) ohne vorhorige Neutralisation 
verd.; nach 5— 8 Stdn. ist dio Maltase quantitativ in Lsg. gegangen. — Maltaselsgg. 
halt man am besten standig bei 0° (nicht nur im Eisschrank!). Bei Zimmertemp. ist 
die Maltase nur schlecht haltbar. Die bei 0° stehenden Lsgg. hielten sich mehr ais 
1 Woche; ihr Maltasegehalt begann am 2. oder 3. Tage zuzunehmen u. stieg bis zu 67% 
des urspriinglichen Wertes. Es ist moglich, daB diese bei Saccharase von den Vff, 
nie beobachtete Erscheinung durch Veranderung oder Ausscheidung eines hemmenden 
Bcgleitstoffes bedingt ist. Man beobachtet beim Stehen der Lsgg. die B. eines feinen 
Nd.; dieser hat jedoch keine die Maltase hemmende Wrkg. Die Annahme der Neu
bildung von Enzym ist unwahrscheinlich, da unter Bedingungen, bei denen reichliche
B. yon Saccharase beobachtet wird, namlich bei Giirfiihrung unter niedriger Konz. 
an Zucker, der Maltasegehalt nur wenig steigt; auch bleibt die Maltasemenge beim 
Losen aus der Hefe anseheinend konstant. — Da bei den Reinigungsoperationen alkal. 
u. saure Mittel angewandt werden, untersuchen Vff. den EinfluB der Rk. auf die Halt- 
barkeit. Es ergab sich, daB pH =  4,5 u. 8,3 bei Tempp. von wenig iiber 0° einige Stdn. 
lang mit nur etwa 7% Verlust ertragen werden; dieser Verlust laBt sich durch Ab- 
kiirzen der Operationen u. Arbeiten bei 0° auch noeh yermeiden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
151. 242— 72.) H e s s e .

Richard W illstatter und Eugen Barnami, Trennung von Maltase und Saccharase.
V II. M iłł. iiber Maltase. (VI. vgl. vorst. Ref.) In der Arbeit ist es gelungen, die nahe 
verwandten Carbohydrasen aus Hefe, Maltase u. Saccharase, durch yerfeinerte Ad- 
sorptionsmethoden zu trennen. Hierbei wurde z. T. mit Tonerdesorten der Ar
beiten von R. W i l l s t a t t e r , H . K r a u t  u . O. E r b a c h e r  (vgl. S. 1374) ge- 
arbeitet. Diese adsorbierten im Gegensatz zu den gewóhnlichen Tonerdesorten die
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Maltase reiehlieh, wahrend Saccharaac nur sparlich adsorbiert wurde. Es ist auf diese 
Weise gelungen, die Adsorption auswahlend zu gestalten. Ebcnso konnte die Elution 
auswahlend gestaltet werden, da Maltase u. Saccharase durch sehwach alkal. oder 
neutrales Phosphatgemisch gleichmaBig eluiert werden, wahrend primares Alkali- 
phosphat fast nur die Saccharase eluiert u. dabei der groBte Teil der Maltase im Ad- 
sorbat yerbleibt. Zur Beurteilung des Wertes von Adsorptionsmitteln muB man daher 
die Adsorbentien an verschiedenen Enzymen priifen. — Angewandt wurde 1. Tonerde C, 
2. ein sehr raseh hergestelltes Tonerdegel Al(OH)3, 3. Tonerdegel 2 nach Alterung 
von einem Tag oder einigen Tagen, 4. Tonerdegel von der Formel A102H. Dieses 
reagiert weder mit 38%ig. HC1 noch mit 4°/0ig. NaOH; es hat von den genannten 
Tonerdesorten die beste Adsorptionsfahigkeit fiir Maltase, aber nur eine yerschwin- 
dend geringe Adsorptionsfahigkeit fiir Saccharase. Diese ausgesprochene Selektiyitat 
bei Mangel an chem. Reaktionsfahigkeit zeigt, daB nicht die sauren oder bas. Eigen- 
schaften der Tonerde, sondom noch nicht genau definierte Affinitatsverhaltnisse fiir 
die Adsorptionswrkgg. bestimmend sein mussen. Bei den genannten Adsorptions
mitteln steigt die Bevorzugung von Maltase gegenuber Saccharase in der Reihenfolge 
1—4 an. "Der Adsorptionswert der' Tonerden fiir Maltase ist bei 1 funfmal besser 
ais bei 4; Saccharase wird aber von 4 25mal schlechter ais von 1 aufgenommen. 
Andere Metallhydroxyde boten keine Vorteile. Kaolin, das mit HC1 behandelt war 
und dann yollstandig ausgewaschen wurde, adsorbiert die Maltase aus den Auto- 
lysaten yiel reichlicher ais die Saccharase; jedoeh wird die Maltase in diesen Ad- 
sorbaten bald zerstórt, wahrend sie in Tonerdeadsorbaten bemerkenswert haltbnr 
ist. —  Zur Befreiung der Saccharase yon der Maltase wurden Inyertinlsgg. (am 
besten aus invertinreichsten Hefen) m it denjenigen Tonerdesorten behandelt, welche 
die Maltase bevorzugt adsorbieren. Maltase wird frei von Saccharase erhalten, 
wenn aus dem mit einer geeigneten Sorte Tonerde hergestellten, nur geringe Mengen 
Saccharase enthaltenden Adsorbat bei. 0° die Saccharase mit primarem Phosphat 
eluiert wurde und dann erst die Maltase mit Diammonphosphat frei von Saccharase 
eluiert Wurde. Adsorptionen u. Elution der Maltasen mussen stets bei 0° yorgenommen 
werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 273—85. Miinchen, Lab. d. Akad. d. Wissen- 
schaften.) H e s s e .

Richard W illstatter, Karl Scbneider und Erwin W enzel, Zur Kennłnis des 
Im ertins. X II. Abhandl. (X I. ygl. S. 2207.) Dicsc ais AbschluB der yorliegenden 
Reihe von Mitt. gedachte Arbeit bringt weitere Verbesserungen der Adsorptions- 
methoden u. der Reinigung der Saccharase. D ie Methode wurde so entwickelt, daB 
man jetzt in kurzer Zeit zu Inyertinpraparaten von S.-W. — 5 gelangt, was friiher 
nur nach langwiorigen Operationen moglich war. Es gelingt namlich durch weitere 
Verbesserung des Freilegungsyerf. (s. unten) Hefeausziige mit S.-W. 0,5— 1 zu er
halten; diese Saccharasewerte betragen das 10— 20-fache der S.-W. der in den friiheren 
Mitt. (1. c.) beschriebenen invertinreichsten Hefen. Durch Dialyse steigt die Konz. 
des Enzynis auf S.-W. 2,5 (Zeitwert 0,40). Aus diesem gimstigen Ausgangsmaterial 
lieBen sich jedoch wider Erwarten keine Praparate mit besonders hoher Enzymkonz. 
erhalten; bei Adsorptionen wurden nur Praparate mit dem iibliehen Grenzwert des 
Saccharasewertes, namlich etwa S.-W. =  5, erzielt. Auch die Vomahme der fraktio- 
nierten Autofyse der Hefe bei Zimmertemp. sowie die Vermeidung der Alterungs- 
prozesse andern hieran niehts. Die Zus. der Invertinpraparate wird nicht beeinflufit 
durch Vornahme der Autolyse in  der Warme oder in derKalte, wohl aber dadurch, ob 
die Autolyse rasch mit unverd. Hefe (X . Abh.) oder langsam nach Verdiinnen yor
genommen wird; die energ. Abtótung der unyerd. Hefe mit Toluol fiihrt (auch in der 
Warme) zu schonender Freilegung, wahrend bei der langsamen Autolyse die Abbau- 
enzyme starker arbeiten u. eine weniger auswahlendeEntleerung der Hefe u. einstarkerer 
Abbau des Saccharasekompleses erfolgt. Noch reiner trhalt man dann die Saccharase,
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wenn man sio nach W i l l s t a t t e r  u .  B am ann (yoiyorst. Ref.) durch auswahlende Ad- 
sorption von Maltase bezw. dereń Inaktivierungsprod. befreit. —  Der Vergleich der nach 
diesen u. nach den friihcren Methoden hergestellten Praparate zeigt, daB in nach den 
jctzigen Methoden hergestellten Autolysaten u. Praparaten die Aggregate der Saccharase 
mit ihren Begleitstoffen mehr geschont sind, wahrend bei den langdauernden Autolysen 
die naturlichen Eńzymkomplexe verandert werden unter Wechscl ihrer Begleitstoffe. 
Die neuen Praparate sind daher auch bestandiger. — Wie bereits gesagt, kommt man 
mit den Adsorptionen an Tonerde u. Kaolin zu Praparaten, die den Grenzwert S.-W. =  5 
nicht wesentlich uberschreiten, wobei das Enzym so fest mit seinen Koadsorbentien 
yereinigt ist, daB es bei Adsorption an Tonerde das Verh. eines einheitlichen Stoffes 
zeigt'. Durch Fiillung dieser Praparate mit Tannin bei 0° u. Isolieren aus dem Nd. 
laBt sich aber eine weitere Steigerung auf S.-W. == etwa 9 erhalten. Auch lassen sich 
die durch Kaolin u. Tonerde gereinigten u. so nicht weiter zu reinigenden Invertin- 
praparate durch fraktionierte Adsorption an einen in der Lsg. erzeugten Nd. von Pb- 
Phosphat weiter reinigen. Es werden Praparate mit S.-W. =  etwa 10 erzielt. Gleich- 
zeitig findet dabei eine Trennung yon den Inaktivierungsprodd. des Enzyms statt. —  
Der Gehalt an Tryptophan  bezw. an einem es enthaltenden Peptid ist in den Prapa
raten wechsclnd u. auoh nicht fiir dio Bestandigkeit wichtig. E s wurden jetzt Praparate 
erhalten, dio bei den Saccharasewerten 8,4, 11,9 u. 9,7 auf 1 S.-E. 0,12, 0,16 u.
0,18 mg Tryptophan cnthielten. Wenn auch die Forderung von E u l e r  u . JOSEPHSON  
(Ztschr. f. physiol. Ch. 145. 130; C. 1925. II. 1604) nach reproduzierbaren Methoden 
zur Entfernung des Tryptophans unter Beibehaltung der A ktiyitat der Praparate 
nicht erfiillt ist, so ist doch nachgewiesen, daB der Gehalt an irgendeinem bestimmten 
Peptid fiir die Zus. der Saccharase nicht wesentlich ist. —  In den Arbeiten iiber 
Saccharase ist es gelungen, zu zeigen, daB man jeden einzclnen der mit der Saccharase 
yergesellschafteten u. ais Koadsorbentien wirkenden Begleitstoffe fiir sich von dem 
Enzym trennen kann. Ein abtrennbarer Beglęitstoff ist fiir die Zus. des Enzyms ais 
bedeutungslos anzuschen, auch dann, weńn er etwa EinfluB auf Affinitatsverhaltnisse 
oder Hemmungserscheinungen hat. Die bei den Reinigungsyornahmen gewonnenen 
Erfahrungen machen es wahrscheinlich, daB die Natur des kolloiden Tragers yerander- 
lich ist. Das Enzym vermag seine Aggregato zu wechseln. „Es erscheint nur noch 
nicht ais erroiehbar, die chem. wirkende akt. Gruppe, die man das eigentliclie Saccharase- 
molekiil nennen sollte, unter Erhaltung der Wirksamkeit von den schiitzenden Kol
loiden vollkommen abzutrennen."

Y e r s u c h c .  Es werden eine Anzahl von Verss. mitgeteilt, die eine Verbesserung 
der Autólysate bezwecken. Ais zumeist angewandto Methode wird die Methode der 
X . Abh. angegeben, die in Fiihrung der Brauereihefe bis zu einem Zeitwert von etwa 20, 
Abtótung in unverd. Zustand mit Toluol bei 30°, Verdiinnen mit dem gleichen Gewicht 
W. nach 1 Stde. u. Neutralisieren mit verd. NH3, Abtrennung der neutral gehaltenen 
Vorfraktion nach 2 weiteren Stdn., Freilegung des Invertins in 8— 24 Stdn. bei 30° 
mit einer Ausbeute von 95% des nach Abtrennung noch yorhandenen (das sind 85%  
des gesamten) Invertins besteht. Das mit der doppelten oder yierfachen W.-Menge 
verd. Autolysat wird nun zunachst mit der Zentrifuge abgetrennt u. danach durch 
geringes Ansauem mit Essigsaure von EiweiB yollstandig befreit. Fur Arbeiten mit 
Saccharase, bei denen Ggw. von Hefegummi u. Peptiden nicht stort, wird Anwendung 
dieser Autólysate empfohlen. Die Autólysate (mit Zeitwert 2— 1) sind bei einem Gehalt 
von 1 S.-E. in 40 ccm so gut wie farblose, wasserklare Lsgg., die erst nach Eindampfen 
(auf 1 S.-E. in 2—4 ccm) griinlichgelb u. etwas triib werden. Eingetrocknet sind es 
hygroskop., sandfarbige Pulyer; Millon-Rk. ist positiy, kann aber bei Dialyse oder 
bei Fallung mit A. oder bei einmaliger Adsorption an Kaolin yerschwinden. Ein Au
tolysat vom Zeitwert 1,19 enthielt (bezogen auf Trockengewicht) 7,3% Hefegummi u. 
1,10% Tryptophan, d. i. je 1 S.-E-. 4,35 mg bezw. 0,65 mg. Nach 3-wćichentlicher Dialyse
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war die Konz. yerdreifacht (Zeitwert 0,39—0,40), der Tryptophangehalt in % des 
Troekengewichtes fast unverandert, aber auf 1 S.-E. bereehnet zuriickgegangen. 
namlich auf 0,23 mg. Dio auf 1 S.-E. treffende Tryptophanmenge ist 4-mal kleiner 
ais in den besten Praparaten der VIII. Abh. (Ztschr. f. physiol. Ch. 142. 257; C. 1925. 
I. 1747). Eur Adsorption an Kaolin sind diese dialysierten Autolysate ungeeignet, 
da das Invertin im Adsorbat z. T. zerstort wird. Praparate hoheren Reinhoitsgrades 
werden erhalten, indem man ohne Dialyse an Kaolin oder ohne Dialyse nach Fallung 
mit A. an Tonerde adsorbiert. Die letzte Methode lieferte ein Praparat von S.-W. 7,31 
(Zeitwert 0,137), dessen Zeitwert prakt. infolge der Verluste bei Dialyse (6%) u. Elektro- 
dialyse (8°/o) 0,158 betrug; es'war frei yon Hefegummi u. enthielt 2% Tryptophan. —  
Inyertin ist mit Tannin bei gewohnlichen Bedingungen nicht, wohl aber bei Ernied- 
rigung der Temp. auf 7°, arn besten auf 0°, fiillbar; die Fallung ist stark yon der Konz. 
des Tannins u. weniger 'von der des Enzyms abhangig. Boi gewohnlicher Temp. ist 
das Inyertin gegen Tannin sehr unbestandig; die Zerstorung kann durch rasches 
Arbeiten bei 0° yerringert werden. D a die Adsorption an Tonerde durch Tannin nicht 
gestórt wird, sondern nur der Adsorptionswert stark erniedrigt wird, kann man das 
Enzym yon Tannin trennen, indem man die Lsg. des Nd. mit Tonerdo versetzt; dabei 
gelit das Tannin mit an die Tonerde, nicht aber in die Elution mit Diammonphosphat. 
Wahrend auf diese Weise der Hefegummi ganz entfernt wurde, betrug der Tryptophan - 
gehalt eines Praparates von S.-W. 9,43 (Zeitwert 0,106) 5,9%- — Wahrend es 
friiher nicht gliickte, inaktivierte u. akt. Saccharase zu trennen, zeigen Vff. jetzt, 
daC man dies durch eine fraktionierte Fallung mit in der Lsg. erzeugtem Bleiphosphat 
(u. zwar in allen untersuehten Fiillen) erreichen kann; zur systemat. Fraktionierung 
erwies es sich giinstig, eine ausprobierte Menge Ammonphosphat zu der konz. Invertin- 
lsg. zu setzen u. dann aus einer Biirette unter starkem Schiitteln Pb-Acetatlsg. zu- 
zugeben. (Pb-Acetat allein ruft nur in Autolysaten, nicht aber in reineren Saccharase- 
lsgg. einen Nd. heryor.) Die ersten Fraktionen des Nd. enthielten entweder inakt. 
oder nur wenig akt. Enzym. Dabei gelang es, das Inyertin in tryptophanreichere u. 
-armere Fraktionen zu zerlegen. Im AnsehluB an diese Verss. werden die seit der Arbeit 
yon E u l e r  u . JOSEPHSON (1. c.) erhaltenen Praparate u. ihr Tryptophangehalt zu- 
sammengestellt. Es ergibt sich, daB kein Zusammcnhang zwischen den Saccharase- 
werten u. dem Tryptophangehalt besteht. —  Das tryptophanhaltige Peptid laBt sich 
aus den Enzymkomplexen durch Leueylglycin, Leucylglycylglycin u. Glycyltyrosin 
yerdrangen; die Fraktionierung mit Hilfe des Bleiphosphat-Nd. ergibt Anteile, die 
stark weehselnde Mengen Tryptophan enthalten. —  Bei der fraktionierten Adsorption 
wurden haufig BestandigkeitseinbuBen beobachtet; es laBt sich zeigen, daB die Saccha
rase zwar einer oder mehrerer kolloider Schutzstoffe bedarf, daB jedoch dies sicher 
nicht Hefegummi oder tyrosin- oder tryptophanhaltiges Peptid sind. —  Die Hoehst- 
werte der nach dem Bleiphosphatverf. erhaltenen Praparate waren S.-W. (11,9) bei 
einem sehr unbestandigen u. S.-W. 9,6 u. 9,7 (dieses mit 3,5% Tryptophan) bei sehr 
bestandigen Praparaten. Bei einem mit Tanninfallung hergestellten Praparat wurde 
S.-W. 9,41 erreicht. Der N-Gehalt dieser Praparate betrug 8,20, 8,92 bezw. 9,52%- — 
Reinere Praparate von S.-W. =  5 ergaben im C-Gchalt keinen bemerkenswerten Unter- 
schied gegenuber friiiieren Praparaten von S.-W. 2,0, 1,17, 5,0 u. 3,45. Der Unter- 
schied im N-Gehalt war groB. Friiher war bei Praparaten mit S.-W- 3,45, 5,0 u. 4,17 
der Gehalt an N zu 17,5, 12,7 u. 4,8% gefunden worden. In zwei Praparaten, dem 
schwerst adsorbierbaren Anteil einer Fraktionierung mit S.-W. — 5,0 u. dem leichtest 
adsorbierbaren Teil der gleichen Fraktionierung mit S.-W. =  4,55 wurden gefunden 2,9 
bezw. 1,7% Tryptophan; 0,94 bezw. 8,57% Asche, 45,96 bezw. 40,20% C, 7,30 bezw. 
6,37% H, 9,90 bezw. 7,72% N. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 1—30. Miinchen, Lab. 
Akad. d. Wiss.) H e s s e .
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Hans v. Euler und Ragnar Nilsson, Zur Keinjlnis der Oxydo-lteduMase {Dekydro- 
gernse) der Hefen. I I . (I. vgl. S. 1212.) Dio vorliegendo Untcrs. erstreckt sieh auf die 
ais von der Co-Zymase verschieden erkannte Co-Keduktase. Es werden Vorarbeiten 
7.u ihrer Reinigung u. quantitativen Charakterisierung beschrieben. D ie Wrkg. der 
Reduktase wurde an der zur Entfarbung von Methylenblaulsg. (0,5 g in 1000 ccm W.) 
gebrauchten Zeit gemeasen. Biokatalysator Z  aus Hefe oder Gcrstenkeimlingen (E u l e r  
u. Sw a r t z , Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 146; C. 1924. II. 2769) kann die aus 
der Hcfe fortgewaschene Co-Reduktase ersetzen. Der Gluhruckstand des Biokataly- 
sators hatte keine Wrkg. — Co-Reduktase konnte in Muskelsaft nacligewiesen werden; 
sie wurde nicht gefundcu iu den durch 4-std. Extraktion mit sd. W. aus Birnen, Kar- 
toffeln oder Salatblattern erhaltenen Lsgg. —  Formaldehyd hemmt die Reduktaso; 
die geringe, durch Acetaldehyd bewirkte Hemmung kann auf Versehiebung des ph be- 
ruhen. Die beiden Aldehyde iiben auch in Ggw. von Co-Reduktase keine beschleu- 
nigende Wrkg. aus. —  Wird die Hefe zunachst 30 Min. lang auf 40° erwarmt, so be- 
obachtet man eine wesentliche Beschleunigung der Reduktasewrkg. —  Es wird ge- 
zeigt, da fi diese Oxydo-Reduktionssysteme auch Nitrate reduzieren konnen. (Ztschr. 
f. physiol. Ch, 151. 155— 64. Stockholm, Hochsch.) H e s s e .

Ernst W aldschmidt-Leitz und Anton Sehaffner, Zur Kenntnis des Dana- 
erepsins. V. M itt. zur Spezifitat tierischer Proteasen. (IV. vgl. S. 1664). Naclidem es in 
dieser Arbeit gelungen ist, das Darmerepsin von den geringen Mengen von Trypsin  zu 
trennen, ergab der Vergleich von Darni- u. Pankreaserepsin, daB keine Anhaltapunkte 
fiir eine Verschiedenheit der beiden Enzyme melir vorliegen, sondern daB sie ais ident. 
zu betrachtcn sind. Trypsin u. Erepsin sind scharf yoneinander zu unterscheiden. 
Erepsin ist nur zur Spaltung von einfachen Pepiiden befahigt (vgl. III. Mitt.), die 
yon Trypsin nicht angegriffen werden. Es ist noch nicht erkannt, ob die spezif. Wrkg. 
des Trypsins sieh auf dio Abspaltung gewisser besonderer Proteinbausteine bezieht 
oder ob sie sieh etwa bei einer bestimmten Lange der Polypeptidkette oder bei be- 
sonderen cycl. Strukturen geltend macht. "Da die Wrkg. des Trypsins unter Abspaltung 
von Aminosauren erfolgt (vgl. III. Mitt.), kónnen die von HERZOG, A b d e r h a l d e u  
oder BERGMANN vertretenen Vorstellungen iiber die Struktur der Proteine bezw. 
ihrer Bausteine nicht zutreffen. —  Die Aminosaurentitr&tion in 90%ig. A . wird durch 
die bei der Messung des Erepsins notwendige gróBere Konz. an Phosphat (da dieses 
in A. wl. ist) gestort; man kann aber dio Titration ebensogut in  80— 85%ig. C H 3O H  
vomehmen; bei dieser Konz. wurde kein Nd. der Phosphate beobachtet. — Das Opti
mum der Wrkg. gegen Leucylglydn  u. Glycylglycin liegt, wic schon D  ERN BY (Biochem. 
Ztschr. 81. 107; C. 1917. II. 111) angegoben hat, bei p h  7,8. Man muB zur Konstant- 
haltung der [H  ] grófiere Puffcrmengen anwenden. Fiir Pankreaserepsin wurde in 
der II. Mitt. das gleiche Optimum gefunden. — Unabhangig von der [H  ] verlauft 
die Spaltung von Glycylglycin nach der Reaktionsgleichung erster Orclnung. Im  
Bereich der Enzymmengen 1:10 wird fiir Darmerepsin Proportionalitat von Enzym- 
menge u. Reaktionsgesehwindigkeit gefunden. Damit werden die Befunde von 
D e r n b y  (1. c.) im Gegensatz zu denen von A b d e r h a l d e k  u . F o d o r  (Ferment- 
forschung 1. 533; C. 1917. I. 311) bestatigt. Nur bei ganz kleinen Enzymmengen 
wird die Proportionalitat nicht gefunden. — Zur Best. des Erepsins werden 0,001 Mol =
0,1320 g Glycylglycin in 5,00 ccm 0,2-mol. Phosphatpuffer von ph =  7,8 gel. u. die 
Lsg. durch eine in einem Vorvcrs. in Ggw. von Enzymlsg. ermittelte Menge 0,2-n. NaOH 
(gewóhnlich 1,80 ccm) wieder auf pn =  7,8 gebracht; nach Zusatz von Enzymlsg. 
wird auf 10,8 ccm aufgefullt; nach der Versuchszeit bei 30° wird die Enzymwrkg. 
durch Eintragen in 130 ccm CH3O H  unterbrochen u. nach Zusatz yon 1,0 ccm 0,5°/oig. 
Lsg. von Thymolphthalein 20 ccm W. mit 0,2-n. 90%ig- alkoh. KOH bis zur 
schwachblauen Farbung des Indicators titriert; der in der Leerbest. ermittelte Alkali- 
verbrauch wird in Abzug gebracht. Stórungen der Methode durch Salze (vgl. D e r n b y ,
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1. c.) sind nicht in Betmcht zu ziehen. Die Enzymmenge ist so zu wahlen, daB der 
Reaktionskoeffizient erster Ordnung zwischen 0,005 u. 0,0005 licgt; die Spaltung soli 
GO°/o nicht iiberschreiten. Ais Erepsin-Einheit (Er.-E.) wird das 1000-fache der- 
jenigen Enzymmenge bezeichnct, fiir die unter den angegebenen Bedingungen sieli 
der Reaktionskoeffizient 0,001 ergibt; dieser gibt dann die Anzahl von Enzymem* 
heiten in der untersucliten Probe an. Erepsin-Wert (Er.-W.) ist dic Anzahl von Enzym- 
cinheiten in 1 g Praparat. — Erepsinlagg. werden am besten durch Extraktion der 
Schleimhaut (z. B. 100 g) mit 87%ig. Glycerin (500 ccm) erhalten. Glycerin stabili- 
siert das in wss. Lsgg. wenig haltbare Enzym. Vorsichtiges Trocknen der Schleimhaut 
mit Aceton u. Ather fiihrt zu' fast yollstandiger Zerstórung des Enzyms. — Fallen der 
Enzymlsgg. mit verd. Siiure oder Ausfallen des Enzyms selbst mit A. oder Aussalzen 
mit (NH4)2S 0 4 sind zur Reinigung des Enzyms ungeeignet.— Das Adsorptionsvcrhaltcn 
des Darmerepsins gleicht dem des Pankreasercpsins. Eine wesentliche Steigcrung der 
enzymat. Konz. wurde bei den Adsorptionen (mit Tonerde oder Kaolin) nicht erreicht. 
Dagegen wird bei der Adsorption an Tonerde eine Befreiung des Erepsins von Trypsin 
bewirkt, da Trypsin aus saurer Lsg. von Tonerde kaum aufgenommen wird; die 
Elution mit 0,2-mol. Phosphatpuffer (ph == 8,2) enthalt etwa 80°/o des ureprunglich 
vorhandenen Erepsins u. kein Trypsin. —  Das vom Trypsin befreite Erepsin spaltet 
Alanylglycin, Leucylglycin, Olycyltyrosin, Glycylglycin u. Leucylalanin, dagegen werden 
Pepton, Clupeinsulfat, Thymushiston, Casein, Fibrin, Gliadin, Zein, Eieralbumin u. 
Ricinusglobulin nicht gespalten, wie das in der III. Mitt. bereits fiir Pankreaserepsin 
gezeigt wurde. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 31— 55. Miinehen, Lab. der Akademie d. 
Wissenschaften.) H e s s e .

St. J. Przylecki, Der Abbau der Hamsdure bei den Wirbeltieren. I. Uber ein 
neues Ferment: die Allanloinase. Der Frosch scheidet geringe Mengen Hamsaurc aus 
(pro 100 g Tier 0,04 mg pro Tag). Auch im Hunger tritt Hamsaure im Urin auf. 
(Endogener Ursprung damit erwiesen). Aus subeutan injizierten Purinbasen wird 
Hamsaure gebildet. Abbau von Hamsaure durch Harnanalyse nach Injektion be- 
stimmter Mengen Harnsaure nachgewiesen. Der Abbau geht uber Allantoin, Harn- 
stoff bis zu N H 3. Dialursaure u. Alloxan treten ais Intermediarprodd. nicht auf. 
Allantoinabbau erfolgt durch ein Ferment, Allanloinase, das sieli bis zu einem ge- 
wissen Grad entsprechend bekannten Verff. reinigen laBt. Ggw. von 0 2 ist beim Allan
toinabbau zu Harnstoff u. NH3 erforderlich. Ais N-freies Endprod. konnte Oxal- 
siiure nachgewiesen werden. (Arch. internat, de physiol. 24. 238— 64; Ber. ges. Phy
siol. 32. 638— 39. 1925. Poznan, Laborat. de physiol. fac. dc med. Ref. B a k k a n .) O p p .

H. W. van Urk, Beilrag zur Frage-. Ist die Fermentwirkung ais eine kolloidchemische 
aufzufassenl ( Unlersuchungen an Pepsin.) Die Unters. der Viscositat von Pepsin- 
HCl-Lsgg. im Ostwaldschen Viscosimeter ergab, daB Pepsinlsgg. bei pH =  1,7 ein 
Masimum u. bei pn =  0,6—0,3 ein Minimum der Viscositat zeigen; das Maximum 
fiillt etwa mit dem Optimum der Pepsinwrkg. zusammen. —  Bis zu einer Konz. von 
ttl/2 konnte kein EinfluB von Neutralsalzen (NaCl, K 2S 0 4, K J, KC1, KBr, KNOa, 
KCNS) auf die Viscositat der Pepsinlsgg. gefunden werden. (Biochem. Ztschr. 165. 
358— 63. 1925. Helder [Holland], Marinehosp. z. Willemsoord.) HESSE.

Shizuaki Tamura, W ei ter er Beitrag zur Kenntnis des Verlaufs der fermentatiren 
Polypeplidspaltung. Glykokoll, d-Alanin, dl-Alanin Glutaminsaure hemmen die Gly- 
cyltyrosinspaltung durch HefepreBsaft u. Erepsin. d- u. dl-Milchsauro hat keinen 
EinfluB. (Acta scholae med. Kioto 6. 441— 47. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 640. 1925. 
Kyoto, Med. chem. Inst. Ref. F e l i x .) OPPENHEIMEK.
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W. S. Ujm , Der Einfłu/3 von Salzen auf die V er anderung der Zdlsaftkonzentration 
bei Pflanzen. Der Konz.-Anstieg des Zellsaftes, wenn Parenchymzellen von Blattem  
in verschiedenen Konzz. von NaCl-Lsgg. gebraeht werden, ist groBer ais es der Konz. 
der AuBenlsg. entsprioht. Die Erscheinung kann durch einfache Permeabilitat nicht 
erklart werden. NaCl u. KC1 einerseits, CaCl2 u. MgCl2 andererseits wirken antagon. 
Yermutlich hiingt die Erhohung des osmot. Druckes mit Erscheinungen zusammen wie 
z. B. der B. von Monosacchariden aus Starkę, kurz es handelt sich unter obigen Be- 
dingungen vielleicht um Neubildungen von osmot. wirksameri Substanzen. (Studies 
from the plant physiol. laborat. 2. 5— 25; Ber. ges. Physiol. 32. 507—08.1925. Prag, 
Charles univ. Ref. W a l t e r .) Op p e n h e im e r .

A. Dean, Dispersitatsgrad der Lipoide. Eine stiirkere Dispergierung der Fette 
ist bei der Keimung des Samens (Juniperus wurde untersucht) u. in  anderen Ge- 
weben der Pflanzen bei gesteigerter Lebenstatigkeit zu beobachten; umgekehrt ver- 
groBem sich die Lipoidteilchen in alterndcn Zellen. (Baton. gaz. 7 9 . 334— 38; Ber. 
ges. Physiol. 32. 459. 1925. Chicago, Hull. botan. laborat. Ref. F r e y .) O p p e n h e im e r .

Kurt Mothes, Die Bedeutung der Saureamide fiir den Stickstoffwechsd der hóheren 
Pflanze. Die Theorie, nach der Asparagin nur ein Abbauprod. des ReserveeiweiBes 
ist u. zur Translokation des N  dient, ist abzulehnen. Vf. unterstiitzt die Ansicht, nach 
der im Auftreten von Asparagin ein Entgiftungsvorgang fur das beim oxydativen  
EiweiBabbau auftretende N H 3 zu erblieken ist. In den Verss. wird morgens u. abends 
in den Blattem Gesamt-N, EiweiB-N u. 1. N  bestimmt. In letzterem wurden pra- 
formierter N H 3-N, abspaltbarer Amid-N u. Rest-N (Aminosauren, organ. Basen) 
getrennt. EinfluB der Kohlehydraternahrung auf den N-Stoffwechsel wurde studiert. 
Bei Kohlehydratmangel steigt die N H 3-Menge. Kohlehydratzufuhr ermoglicht die 
Asparagin- bezw. EiweiBsynthese. (Ztschr. f. wiss. Biol., Abt. E: Arch. f. wiss. Botanik 1. 
317— 20; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 526— 27.1925. Leipzig, Botan. Inst. Ref. S t r a u s s .) O p p .

Robert B. Dustman, Begleilumslande bei der Absorption mineralischer Stoffe 
durch Pflanzen. Es ergeben sich maBige Schwankungen der [H‘] in den Pflanzen- 
prefisfi.ft.en bei yerschiedenem Ca-Gehalt der Nahrlsgg. —  Aus der C 02-Ausscheidung 
von Pflanzen mit yerschiedenen Wurzelsystemen laBt sich die Bedeutung der Auf- 
schlieBungsfahigkeit fiir minerał. Stoffe erkennen. (Botanical Gazette 79 . 233—64; 
Ber. ges. Physiol. 3 2 . 516. 1925. Chicago, Hull botan. lab. Ref. ARNBECK.) Op p .

K. Ludewig, Beitrage zurn Studium der Błattrollkrankheit der Kartoffd. 1. Ober 
die Wirkung von Saldósungen auf die Ableitung der in  Blattem rollkranker Kartoffd- 
pflanzen gestauten Starkę. Nachprufung u. Bestatigung der von HlLTNER (vgl. 
Prakt. Blatter fiir Pflanzenbau u. Pflanzensohutz 1 9 1 9 . 15) angegebenen Beobachtung.
— 2. U ber den Einflufi der Phosphor- und Kalidungung auf die Błattrollkrankheit der 
Kartoffd. Durch P 20 6- u. K-Gaben lieB sich die Krankheit nicht bekampfen, ent- 
gegen den Feststellungen H il t n e r s  u . S c h e w e s . (Landw. Jahrbb. 63. 277 
bis 303.) T r e n e l .

G. J. Harrison und C. J. King, Das Alter von Samlingen ein Faktor in  der 
Empfindlich keit von M ais gegen Natriumehlorid. Die Empfindlichkeit von Mais- 
samlingen gegen NaCl nimmt zunachst mit fortsehreitender Entw. ab, nach Ent-w. 
des 1. Blattes jedoch wieder zu. (Journ. Agricult. Research. 31 . 633— 40. 1925. 
Unit. Stat. Dep. of Agricult.) T r e n e l .

Mato NikoliC, Beitrage zur Physiologie der Spaltoffnungsbewegung. I. Der Einflufi 
von. Sauren auf Transpiration und Spaltoffnungsbewegung. Sauren beeinflussen den 
Abbau der Starkę in den Sckliefizellen. Durch Erhohung des osmot. Drucks wird 
ein Offnen der Stomata yeranlafit, womit der transpirationsfordemde EinfluB erklart 
ist. Organ. Sauren erhohen die Transpiration starker ais HC1 u. H2SO*. (Beitr. z.
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bofcan. Centrbl. 41. 309+-26. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 766. 1925. Ref. W a c h t e r . 
(3raz, Pflanzcnphysiol. Inst.) OPPENHEIMER.

August Rippel, Notiz iiber die Verarbeitung von Thioharnstoff durch Aspergillus 
niger v..Tgh. Im AnschluB an die Befunde yon NICOLAS (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
180. 1286; C. 1925. II. 1367), daB Thioharnstoff von Soja-Ł/rease nicht angegriffen 
wird, teilen Vff. Verss. iiber Einw. von Asp. nigcr auf Thioharnstoff mit. Es ergab 
sich, daB der Thioharnstoff zwar schwierig, aber deutlich nachweisbar von Asp. niger 
angegriffen wird, wobci S zu II2S 0 4 oxydiert wird. (Biochem. Ztschr. 165. 473—74. 
1925. Gottingcn, Univ.) HESSE.

H. Jastrowitz und M. Weinberg, Untersuchungen uber Abbauprodukte des 
Tuberkelbacillus. I I . M itt. EnteiweiBung der Tuberkulinpraparate zeigt, daB die Pro- 
teinfraktion mit der eigentlichen tox. Wrkg. des Tuberkulins nichts zu tun hat. Aus 
einigen Prodd. lieB sich' eine Albumosenfraktion isolieron, dereń Wirksamkeit der des 
Tuberkulins entspricht. Wcitere Fraktionierung durch Methylalkohol gelang nicht. 
Die Tatsache, daB die Wirksamkeit aber in eine Lsg. des Praparats in 75% A. iiber- 
ging, licB an Deuteroalbumose C erinnern. D a —  allcrdings schwacher —  auch der 
methylalkoh. Peptonfraktion tox. Eigenschaften zukommen, wird yermutet, daB es 
sich beim Toxin des Tuberkuhns nicht um eine einheitlicho Substanz handelt. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 48. 392— 410. Halle, Med. Poli- u. Kind.-Klin.) O p p e n h e i m e r .

R. Dujarric de la Riviere und Et. Roux, tJber die Wirkung einiger cliemischer 
Agentien auf die Flockung von Anlimeningokokkcnscrum. Im  weiteren Vcrfolg der Be- 
obachtung iiber die Flockungserscheinungen von genanntem Serum in Ggw. yon 
Benzoeharz u. Meningokokkenextrakten, wird festgestellt, daB das Optimum der 
Flockung bei dem System: Harz Zimtsdure -(- Benzoesdure eintritt; wahrend
Zusatz einzelner Stoffe die Flockung nur mangelhaft begunstigt. Dic [H ] spielt keine 
entscheidende Rolle. (C. r. soc. de biologie 94. 244— 46. Paris, Serv. du Dr. L . M a r 
t i n .) O p p e n h e i m e r .

Robert L. Starkey, 1. Zur Physiologie des ThiobaciUuS thiooxydans, eines auio- 
thropischen Bacteriums, das in saurem Medium Schwefd ozydiert. II. Uber die C- und 
K-Nahrung des Thiobacillus tliiooxydans, eines autothropisćhen Bacteriums, das in saurem 
Medium Schwefel ozydiert. I. Der genannte Bacillus wird auf einem Nahrboden aus 
(NH4)2S 0 4, K H 2P 0 4, CaCl2, M gS04, F eS 01( S bezw. Na2S20 3 u. W. gezogen. Es ent- 
steht H 2S 0 4 bis zu 2,08-n. (10,2%). Saurebldg.- u. Bakterienwachstumskurve ver- 
laufen analog. Abhangigkeit der Saurebldg. yon der Konz. der S-Verb. wird be- 
sprochen. Die bei der S-Oxydation frei werdende Energie wird zu 4,3— 5,4% zur 
Assimilation von C benutzt, die nur in Ggw. von C 02 vor sich geht. Steigender C 02- 
Partialdruck steigert die S-Oxydation. II. Glucose kann ais C-Quelle dienen, aber 
nur in Ggw. von S, dessen Oxydation dem Glucoseyerbrauch parallel geht. Citronen- 
saure, Nitrate usw. kónnen die Oxydation stóren. Ais N-Quelle kommt nur N H , in 
Betracht, das der Bacillus aber auch in den kleinsten Mengen ausnutzen kann. Glyko- 
koll unterbindet die Oxydationen, Pepton, dessen N H 3-Verunreinigungen yerwertbar 
sind, setzt sie deutlich herab. (Journ. of bacteriol 10. 135— 63; Ber. ges. Physiol. 32. 
647— 48.1925. New Brunswick, Dcp. of soil chem. a. bacteriol. Ref. B r e g m a n n .) Op p .

Emil Abderhalden, Ergdnzung zu der Mitteilung „Zur Kenntnis der Biokatalysa- 
toren des Kohlehydratumsatzes“ . I I I .  Yon Hans v. Euler und K arl Myrbdck. Vf. betont, 
daB er gegeniiber der Zitierung seiner Angaben durch v. E u l e r  u. My r b a CK (S. 1833) 
den Eindruek, ais habe er „dem Insulin  selbst, d. h. dem in ihm enthaltenen, im Kohle- 
hydratstoffwechsel des tier. Organismus wirksamen Prinzip, eine beschleunigende 
Wrkg. auf dio alkoh. Garung zuerkańnt“, ausschalten wolle. Die Befunde des. Vfs., 
daB Insulin eine ganz geringe Beschleunigung der Garung in den ersten 2— 9 Stdn. 
ausiibe, konnten noclimals bestatigt werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 165— 66. 
Halle, Uniy.) HESSE.
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Gaston Parturier, Oholesterin. Vegetatives Nervensystem und endokrine D rilm u  

Ubersichtsarbeit. D ie gegenseitige Abhangigkeit der genannten Faktoren wird dar
gestellt. (Rev. de mćd. 42. 81— 100. 1920; Ber. ges. Physiol. 32. 554— 56. 1925. Ref. 
S c h m it z .) Op p e n h e i m e r .

W itold Rawita-W itanowski, Die Beziehungen zwischen Wirkung und Kon- 
stiiution der acylierten Aminoalkohole. E in  Beilrag zum Wirkungsmechanismus des 
Hormons der Darmbeiuegung. D ie Intensitiit der Wrkg. am Rattendarm u. Froschherz 
lieB sich in folgender Reihe darstellen: Acetylcholin'> Acctylmelhylkolamin >  Acetyl- 
dimethylkólamin >  Acetylkólamin. (Trav. de l’inst. M. N e n c k i  36. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 32. 675. 1925. Ref. K o p e ć .) Op p e n h e i m e r .

Yutaka Harada, Weitere Studien iiber die Zerstorung des Adrenalins im  Orga- 
nismus. (Vgl. Mitt. a. d. med .Fak. d. Kais. Univ. Tokyo 31. 339. 1924; C. 1925- II. 
1457.) Eine spezif. Fahigkeit der Leber oder irgendeines Bauchorgans, Adrenalin zu 
zerstoren, laBt sich nicht nachweisen. Es bleibt nur noch ubrig, anzunehmen, daB das 
Adrenalin rasch von den synipath. innervierten Organen aufgenommen u. zerstort 
wird, dabei ist zu bedenken, daB sich bei biolog. Priifung ein ,,Verschwinden“ des 
Adrenalins erweisen kann, ohne daB es chem. verschwunden ist. (Mitt. a. d. med. 
Fak. d. kais. Univ. Tokyo 32. 409— 29. Ber. ges. Physiol. 32. 602. 1925. Ref. From- 
h e r z .) Op p e n h e i m e r .

Karl Csepai und St. WeiB, Ober den kardiovascularen Anlagonismus von In 
sulin und Adrenalin. Auf der Hóhe der Insulinwrkg. ist die Blutdrucksteigerung auf 
Adrenalin geringer; sie ist aber gesteigert, wenn bei stiirkerer Koblehydratzufuhr die 
Blutzuckersenkung ausbleibt. Veranderung der Adrenalinempfindlichkeit ist also 
keine direkteWrkg. des Insulins. (Wien. Areh. f. inn. Med. 10. 195— 200; Ber. ges. 
Physiol. 32. 546. 1925. Budapest, I. med. Klin. Ref. F r o m h e r z .) Op p e n h e i m e r .

Alfred Gigon, t/ber das, Insulin.- ■ Unter Insulinwrkg. nimmt der Gesamt-C 
des Blutes um 0,48 g pro 100 g ( =  4°/0) ab, wahrend der Blutzucker nur um 0,049 
abgenommcn hat. Yfi nimmt an, daB unter Insulin eine Substanz im Blut yerschwindet, 
die kein Traubenzucker, Milchsaure, Acetaldehyd oder „Proteidzucker“ ist. (Sehweiz. 
med. Wochenschr. 54.1126— 29.1924; Ber. ges.Physiol 32. 545.1925. R ef.LESSER .) Opp.

Leonard Brałune, Einige rnikrores-pirametrische Versuche iiber die Wirkung des 
Insulina auf die Gewebeatmung. Vf. wiederholt u. bestatigt die Verss. A i il g r e e n s  
iiber die Beschleunigung der Oxydation durch Insulin. (Methylenblaumethode mit 
dem Thunbergschen Mikrorespirometer.) (Acta med. scandinav. 62. 188— 96. Ber. 
ges. Physiol. 32. 545. 1925. Lund, Physiol. Inst. Ref. L e s s e r .) Op p e n h e i m e r .

David L. Drabkin und H. Shilkret, Insulinanhydramie und Wasseraufnahme. 
Die Rk. diirstender u. reichlich mit W. versehener Hunde auf Insulin ist bzgl. Hypo- 
glykiimie die gleiche. Aber die Bluteindickung ist bei ersteren grófler u. der todliche 
Ausgang nach Yerss. mit groBen Insulingaben auch mit Zuckerzufuhr nicht zu ver- 
meiden. (Proc. of tho soc. f. exp. biol. a. med. 22. 369—71. 1925; Ber. ges. Physiol. 
32. 775. 1925. Ref. L e s s e r . New Haven, Laborat. of physiol. chem. Yale Univ.) Opp.

Paolo Introzzi, Die Wirkung des Insulins auf die alimentdre Hyperglykamie und 
Glucosurie. Trotz Insulin kommt es bei Galaktosezufuhr zu Galaktosurie. Ver- 
mutlich wird die Ausnutzung dieses Zuekers durch Insulin nicht beeinfluBt. (Pro
bierni d. nutriz. 2. 51— 65. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 775. 1925. Ref. L e s s e r . 
Payia, Istit. di chim. med. univ.) O p p e n h e im e r .

I. Simon, Der Gehalt des Kórpers an Saccharose und Glucose, untersucht mit der 
Gefrierpunktsbestimmung der Organe. Die molekulare Konz. der Organe bezw. des 
Serums steigt nach Injektion der beiden Zucker. Bei Glucose ist die Erhohung im 
Herzen, bei Saccharose im Serum am starksten. Unterss. iiber die Ruckkehr zu n.
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Verhaltnissen. (Arch. &ie seienze biol. 7- 109— 27; Ber. ges. Physiol. 32. 426—27. 
1925. Sassari, Istit. di materia med. e di farmacol. Ref. Fr. N. S c h u l z .) O p p .

Georges Fon te s und Alexandre Yovanovitch, Sind Ammonjumsalze im Blut ? 
Die Prufung der Frage, warum die Antworten auf die Titelfrage so Yerschieden lauten, 
ergibt, dafi dio Widerspriiche der Wahl eines ungeeigneten Alkalizusatzes zum 
Blut u. fehlerhafter Blutentnahme zuzuschreiben sind. Technik der Vff., die sich 
in yielen Kontrollverss. ais die beste erwies: 100—250 ccm Blut werden unter IC- 
Oxalat in 60— 100 Sek. aufgefangen, in einen grofien Dest.-Kolben ubcrgefuhrt 
u. sofort mit 1/ 20 des Vol. gesatt. LiC03-Lsg. versetzt, im Vakuum bei einej 
Temp. nicht iiber 50° innerhalb 30 Min. dest. Einigc Tropfen Oktylalkohol vcr- 
hindern das Schaumen. Ein kleiner UberschuB 1/70‘n- HC1 zum Destillat, der mit 
»/,o-n. NaOH zuriicktitriert wird. Kontrolle mit N e s s l e r s  Reagens, daB keine 
andere fliichtige Base gefaBt wurde. Im arteriellen Blut sind 0,1 mg N H 3 pro Liter, 
im venósen 0,05 mg. Da nach P a r n a s  u . H e l l e r  an der Luft Blut bei 20° um
0.07 mg N H S reicher wird, ist zu schlieBen, daB das kreisende Blut k e i n o Ammonium- 
salze enthalt. Aueli im Hungerzustand wird keine N H 3-Vermehrung gefunden. 
Venoses Blut wird -auBerhalb der GefaBc rascher an N H a reicher ais arterielles. Zum 
SchluB theoret. Besprechung der Entstehung der Ammoniumsalze im Harn u. des 
Harnstoffs. Die bisherigen Theorien bediirfen nach dem obigen Befund der Revision. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 7- 1044—55. 1925. StraBburg, Inst. de Chim. biolog.) O p p .

K. Lueille Me Cluskey, D ie Verteilung der Phosphoreerbindungen im  Blut bei 
Tuberlculose. Im P-Stoffwechsel treten Veranderungen bei Tuberkulose auf, die sich 
in Verschiebungen der Wertc fiir Total-P, Lecithin-P u. saurel. P  im Plasma u. Zellen 
auBem. Aus den Veranderungen lassen sich Schliisse fiir die Prognose ziehen. (Journ. 
Lab. Clin. Medicine 10. 466—74.1925. Chicago, Lab. of the Municip. Tuberc. san.) O p p .

Loeper, Decourt, 01ivier und Lesure, Hamolyse und Aminosauren. (Vgl. 
S. 1837.) Blutgerinnsel hat einen hoheren Aminosauregehalt ais Serum. Wahrend 
der Resorption von Hamatomen, von Blutextravasaten oder injizierten Blutmengen 
ist der Gehalt des Blutes an Aminosauren erhoht. (C. r. soc. de biologie 94. 271— 72.) O p p

Loeper, Decourt und Lesure, U ber die Aminos&urebildung in  der M ilz. (Vgl. 
vorst. Ref.) Das Blut der Milzvene ist reicher an Aminosiiure ais das der Milzarterie. 
Nach Milzentfernung ist das Blut des Vers.-Tiorcs armer, nach Adrenalininjektion 
(Kontraktion der Milz!) reicher an Aminosauren. (C. r. soe. de biologio 94. 272— 73. 
1925.) O p p e n h e im e r .

Rene Fabre und Henri Simonnet, Beitrag zur Kenntnis des Hamatóporphyrins.
1 .: Ober einige optische Eigenschaften dieses Farbstoffs. Anwendung auf die Bestimmung
des Hdmatoporphyrins in der Harderschen Driise der iceipen Ratte. II.: U ber die sensi- 
bilisierende Wirkung des Hdmatoporphyrins auf die roten Blutlcorperchen. (Buli. Soe. 
Chim. Biol. 8. 56—66. — C. 19 2 6 .1. 1223.1603.) L in d e n b a u m .

F. V les und A. de Coulon, ffber pliysikalisch-chemische FAgenschaftcn geiuisser 
Serumbestandteile. Die Sera n. u. kranker Menschen werden nach Gerinnung unter 
Eis u. Gewinnung durch Zentrifugieren, yerd. u. unter yerschiedenem p lt (5—12) 
der Kataphorese unterworfen u. alsdann mit A.-Aeeton (1:1)  behandelt, wobei nach
24 Stdn. ein Nd. u. Flocken erhalten werden (vgL ahnliclie Unterss. mit Muskeln, 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1924. 182; C, 1924. II. 2060), die unter ver- 
schiedenen pathol. Umstśinden yerschiedenes Verh. zeigen, bezw. unter yersehie- 
denem pn entstehen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1189—91. 1925.) Op p .

Charles Powell W hite, Die Bezugskoeffizienten des Harnes mit besonderer Be- 
riicksichtigung des Carcinoms. Der Bezugskoeffizient zeigt die Abhangigkeit eines 
Hambestandteils von den Veranderungen eines andern an. Bei hohem Koeffizienten 
hangt die Ausscheidung der betreffenden Substanzcn gesetzmaBig yoneinander ab, 
u. zwar liegcn bei positiyen Koeffizienten die Yeranderungen in gleicher, bei negatiyem
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in entgegengesetzter Richtung. Ham stoff steht in Beziehung m it Kreatinin, P 0 4, 
K  u. ph, Kreatinin mit K, Na, Cl u. W., Hamsaure mit P 0 4 u. pa, bei Carcinom auch 
m it Ca. S 0 4 hat Beziehungen zu Mg u. K , P 0 4 zu K , Ca u. Mg, usw. Ammonium ist 
bei Gesunden bcsonders verbunden mit schwachen Sauren u. Alkalcscenz, bei Krebs- 
kranken mit starkcn Sauren u. Aciditiit. (Joum . of pathol. a. bacteriol. 28. 211—31; 
Ber. ges. Physiol. 32. 598. 1925. Manchester, Christie hosp. a. Helen Swindells cancer 
research laborat. Ref. PlNCUSSEN.) OPPENHEIMER.

M isao H onda, Unlersuchung des H am s gravider Frauen. (Vgl. Journ. of biochem.
2. 351.1923; C. 1 9 2 4 .1 . 1223.) Im Harn einer Graviden wurden nachgewiesen Histidin, 
Arginin, Łysin , Alanin, Leucin, Prolin, Phenylalanin, Kreatinin  u. Hijypursaure. 
Zweifclhaft ist dic Anwesenheit von Valin, i-Leucin u. Redudonovain (K u t s c h e r ). 
Kreatin  fehltc. (Act. schol. med. Kioto 6. 405— 13. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 598. 
1925. Kioto, Frauenklin.) Op p e n h e im e r .

A lois V elich , Die Milchsekretion ohne Schwangerschafł. Besprechung bisheriger 
Beobachtungen aus der Literatur u. eigener Feststellungen. In den meisten Fallcn 
handelt es sieh um Erregung der Milchdriisen unter dem Einflusse von inneren Sekreten 
aus den Ovarien. (Le Lait. 6. 1— 8. 102—07. Prag, Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

Ch. Porcher und A . T apem oux, W irkunydes Aderlasses auf die Milchsekrdion. 
Der EinfluB auf Milchmenge u. Fettgehalt ging nicht iiber dio n. Schwankungen hinaus. 
(Le Lait. 5. 965— 68. 1925.) Gr o s z f e l d .

R obert E ieh loff, Uber dem, Einflufi der Verfulterung gekochter Miłch an jungę 
Tiere auf die Entwicklung ihres Organisnms. Vgl. Unterss. an einemWurf junger Hunde. 
Nach tJberwindung des Widerwillcns gegen gekochto Milch nehmen die mit gekochter 
Milch emahrten Tiere stiirker zu ais dio mit roher Milch gefiitterten. Fibrin-, Asehen-, 
EiweiBgehalt des Blutes (bezw. des defibrinierten Blutes) ist geringer, das Knochen- 
mark ist blutarmer, dio Knochenasche geringer ais bei den Rohmilchtieren. Die Ur- 
sache wird in Veranderungen des Caseins gesucht. (Milchwirtsch. Forseh. 2. 233—44; 
Ber. ges. Physiol. 32. 538. 1925. Ref. A r o n .) O p p e n h e i m e r .

E m ile  E. T erroine und A nne-M arie M en d ler , Uber den Einflufi des Zu- 
satzes stickstofffreier Nahrungsmittel zur Milch au f den Umfang der Stickstoffretention 
im Verlauf des Wachstums. Verss. am jungen Schwein mit fettfreier, kilnstlich  
fettreich gemachter Milch, oder mit Milch, der Mehl zugesetzt ist, zeigen, daB die 
N-Iletention keinesfalls allein eine Funktion des N-Gehalts der Nalirung ist. D ie 
Zus. des EiweiB im Korper ist ein komplexes Phiinomen, das durch Fett u. Kohlc- 
hydrate grundsatzlich beeinflufit werden kann. D ie Milch ist fiir das Wachstum  
des Vers.-Tieres nicht das Optimum eines Nahrungsmittels, sie laBt sieh — auch 
unter voller WUrdigung der Toleranz-, Aufnahme- u. Verdauungsfahigkeit — durch 
Zusatz N-freier Substanzen yerbessern. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. 1176—79. 
1925.) Op p e n h e im e r .

C harles R ich et, (Jardner und G oodbody, Wirkung der Zirkonium-, Titan- 
und Mangansalze au f die JErncihrung. In langfristigen Hundeverss. haben die 
Citrate der genannten Elemente keinen tox. EinfluB erkennen lassen. T i u. Zr 
haben yielleicht einen gunstigen EinfluB auf den Ernalirangszustand der Tiere. 
Mn iibte auf das Korpergew. eine Wrkg. aus, die stark abhangig war von der 
Menge, die yerabfolgt wurde. (1 g tiiglich: Abnahme; 1 g alle 4T age: Zunahme.) 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 1105—06. 1925.) O p p e n h e im e r .

H ans K aiser, Uber Vilamine. Vortrag anlaBl. der Griindg. der Ortsgruppe 
Heidelberg d. dtsch. pharmaceut. Ges. Der Vortragendc bringt zuerst AUgemeines 
iiber dio houtige Einteilung u. Bezeichnung der Vitamine. Noch am ungeklartesten 
ist dio Chemie der Vitamine. Auch iiber die Wirkungsweiso herrschen bis jetzt nur 
Theoricn. Sind die Yitemino Erganzungsstoffe, die entweder der Entgiftung oder 
der Ernahrung dienen, oder sind sie notwendig, um lebenswichtige Funktionen im
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Gang zu halton ? HimVeis auf die Arbeiten von K a r r e r  u . H e s s  (Cyanwasserstoff- 
blockade der G'ewebsoxydasen). BuR G I stellte sieh die Aufgabe, die funktionellen 
Eigensohaften der Vitamine zu prufen u. fand, daB Vitaminextrakte ini menschlichen 
Organismus wahrscheinlich eine Schutzwrkg. auf das Atmungszentrum der Morphin- 
lahmung gegenuber zoigen. Zum SchluB mahnt Vf., die zurzeit massenhaft auf den 
Markt gebrachten Vitaminpraparate nur mifc sehr groCer Vorsichfc aufzunehmen. 
(Suddtseh. Apoth.-Ztg. 66. 23—24. 1926.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

E. C. van Leersum, Nomenklatur von Vitaminen. (Science 62. 494. 1925. —  
C. 1926. I. 1227.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Kurt Scheer, Uormone und Vitamiite. 2. Mitt. Uber die Wirkungsweise des 
W achstumsvitainins auf das Wachstum. (1. vgl. S. 2116.) Aus Hefe gewonnene, an 
Vitamin B bezw. D yeiche Fraktionen wirken auf Kalbsmuskel u. Gelatine stark 
ąuellungsfordernd, ganz ahnlich der Thymusdriisonsubstanz. Dio wachstumsfórderndo 
Wrkg. beruht bei beiden Prodd. wahrscheinlich auf der ąuellungsfórdemdon; zwischen 
beiden wird eine innere Verwandtschaft angenommen. (Jahrb. f. Kinderheilk. 108. 
171—79; Ber. ges. Physiol. 32. 772.1925. Ref. A r o n . Frankfurt a. M., Univ.) S p i e g e l .

Łuigi Scotti-Foglieni, Ober die Hitzebest&ndigkeit der Vitamine. Kleie (Vit- 
amin B) u. Milch (Vitamin A) vcrlieren bei der iiblichen Erhitzung im Autoklaven, 
bezw. bei der iiblichen Stcrilisation ilire Wirksamkeit bei avitaminot. Tieren (Maus 
bezw. Ratte). Wird aber Kleie u. Milch in einem geschlossenen Metallzylinder, aber 
in sonst gleicher Weise erliitzt, dann bleibt der Faktor B u. teilweise auch der Faktor A 
wirksam, woraus Vf. schlieBt, daB dio Temp. allein nicht die Wirksamkeit zerstoren 
kann. (Boli. d. soc. med. chir. 37- 183— 92; Ber. ges. Physiol. 32. 544—45. 1925. Pavia, 
Laborat. di patol. gen. ed istol. Ref. L a q u e r .) Op p e n h e im e r .

Gladys Annie Hartwell, Geschlechtsunterschiede im  Bedarf nach gewissen Nahrungs- 
bestandteilen wahrend des Wachsens. Mannliche Ratten zeigen bei Zugabe von Weizen- 
keimlingsextrakten oder Vitamin-B-haltigen Stoffen Erhóhung der Wachstumsąuote. 
Weibchen bleiben in ihrem Waehstum unbeeinfluBt. Mannchen haben somit groBeren 
Bedarf an Vitamin B. Bei Gelatinezusatz zur Kost entstehen n. Wacha tu msku rven 
d e r beiden Geschlechter. Bei Glutenzusatz wachsen die Gcschlechter gleich stark, 
d as  Mannchen bleibt also gegen die Norm zuruck. (Brit. journ. of exp . biol. 2. 323— 30; 
Ber. ges. Physiol. 32. 542. 1925. London, Kennington, Physiol. laborat. household a. 
soc. science D ep. R ef. R o m e is .) O p p e n h e im e r .

Ira A. Manville, Pathólogische Veriinderungen an weifien Iiatten, die m it einer 
Viłamin-A-armen Kost aufgezogen wurden. Vitaminmangel macht sieh bei ausgewach- 
senen Tieren weniger bemerkbar ais bei Jungen. (Arch. of internat, med. 35. 549— 56; 
Ber. ges. Physiol. 32. 543. 1925. Portland, Dep. of physiol. univ. of Oregon med. school. 
Ref. Ma n c k e .) Op p e n h e i m e r .

C. M. Jackson, Spontan-Nephritis und kompensatorische Nierenhypertrophie bei 
Albinoratlen nach Vitamin-A-armer Emahrung. Die Nierenentziindung wird auf eine 
Infektion zuriickgefiihrt, die auf dem Boden der herabgesetzten Widerstandsfahigkeit 
der Gewebe infolge Vitamin-A-mangel sieh ausbreitete. (Proc. of the soc. f. exp. biol. 
a. med. 22. 410— 13; Ber. ges. Physiol. 32. 542. 1925. Minneapolis, Dep. of anat. uhiv. 
of Minnesota. Ref. H e y m a n n .) Op p e n h e im e r .

L. Randoin und A. Michaux, Glykogenreserven und arterielle Glykamie (eftek- 
tive und proteidischc) im Yerlauf des experimentellen Skorbuts. Der Blutzucker, der 
Eiweiflzucker des Blutes, der Glykogengehalt der Lebcr u. der Muskeln werden 
bei Meerschweinchen, die unter n. Nahrung u. yitaminfreier Nahrung stehen, be
stimmt, wobei festgestellt wird, daB der Glykogenvorrat im Skorbut yermindert ist, 
aber nicht yollkommen schwindet. {C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 1179—81. 
1925.) Op p e n h b im b k .
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G. M ouriąuand und Leulier, Auitaminoae C  (mit und ohne Tubcrkulose) und 
der Cholesteringehalt des Blutes und der Nebenmeren. (Vgl. S. 1838). Obwohl im 
Blut erkennbare Unterschiede des Cliolesteringehalts zwischen n. u. ayitaminot. 
Meerschweinehen nicht gefunden werden (ygl. C. r. d. l'Acad. des scienes 180. 1699; 
C. 1925. II. 2000) zeigt der Cholesteringehalt der Nebennieren bei akuter wie 
chroń. Avitaminosc C an, daB im Cholesteriustoffwechsel Storungen ernster Art 
vor sich gehen, dio durch Tubcrkulose yerschlimmert werden. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 181. 434—35. 1925.) O p p e n h e im e r .

Arthur Israel und Robert Frankel, V er suche iiber den Einflufi der Avitaminose 
auf die Heilung von Knochenbriichen. In 3 Versuchsreihen von je drei jungen mami- 
lichen u. wciblichon Meerschweinehen, denen die gleiclie Fraktur am linken Ober- 
schenkel móglichst in der Mitto der Diaphyse beigcbracht wurde, wurde der EinfluB der 
Ernahrung auf die Heilung der Fraktur studiert. Die l.R eihe diente zur Kontrolle und 
wurde mit Hafer, Mohrruben u. Heuhacksel erniihrt, bei der 2. Reihe wurdo statt Mohr- 
riiben Citrone in einer Verdimnung von 1:30 gegeben u. bei der 3. Reihe das Vitamin C 
ganz fortgelassen u. dafiir nur W. angeboten. Bei den Normaltieren u. Citronen- 
tieren war nach 5— 6 Wochen die Konsolidation eingetreten. Dio yollstandig avitami- 
not. Tiere starben meist zwischen dom 21. u. 28. Tage an Skorbut, die Bruchheilungs- 
vorgiinge waren in dieser Zeit vóllig lahmgelegt. Bei yitaminarmer Ernahrung (\7er- 
fiitterung von Citronensaft in Verdiinnung 1:60 statt Mohrruben) gelang es, eine 
Fraktur in das klin. Bild einer Pseudarthrose umzuwandeln. Entzieht man n. er- 
niihrten Tieren 14 Tage nach dem Oberschenkelbruch das Vitamin C yollkommen, 
so erfolgt anfangs die n. Knochenregeneration, erst nach 8-wochiger Avitaminose 
untcrlag jedoch der schon geheilte Bruch dem zohrenden Aufbraueh des Nahrschadens, 
es trat im Callus eine Spontanfraktur auf. Hingegen ist eine skorbut. Fraktur heilbar, 
wenn man rechtzeitig den Tieren n. Kost gibt. (Klin. Wehschr. 5. 94— 97.) H i.-K ff.

Jaroslav Kriźenecky und Jan Podhradsky, Einige Experimente iiber die 
stimulierende Wirkung der Yitaińinpruparate auf das Wachstum. Nachweis der Wachs- 
tumsbeschleunigung bei Mausen, Kaninchen u. Hiiimern durch Verabreichung von 
Rioklein, Zooklein I  u. II. Das Praparat Zoosan versagte. In quantitativer Hinsicht 
sprechen die einzelnen Tierarten verschieden an. (Zeitschr. f. Tierzucht u. Ziichtungs- 
biol. 3. 189—207; Ber. ges. Physiol. 32. 540. 1925. Briinn, Sekt. f. Ziichtungsbiol. milhr. 
zootechn. Landesforschungsinst. Ref. K o p e ć .) OPPENHEIMER.

John W. Gowen, J. M. Murray, M. E. Gooch und Forrest B. Ames, Bachiłis, 
ultraviólettes Licht und Mileh. Dio Tatsache, dafi ultraviolettcs Licht die Rachitis 
yerhindem oder hoilen kann, fiihrte zu der Hypothese, daB die Behandlung des Mutter- 
tieres mit ultraviolettem Licht eine Vermehrung der antirachit. Substanz in seiner 
Mileh bewirken kann. Zum Beweis wurde die Milch von bestrahltcn u. nicht be- 
strahlten Kuhen an raohit. Kuken yerfuttert. Die Darreicliung der Milch bestrahlter 
Kiihe konnte die Rachitis zum Stillstand bezw. zur Ausheilung bringen, wahrend die 
Milch der unbestrahlten Tiere keinen EinfluB zeigte: klin. u. rontgenolog. schritt die 
Rachitis weiter fort. (Science 63. 97—98.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

J. S. Hughes, R. W. Titus und J. M. Moore, Ullraviołettes Licht und anti- 
rachitisches Vitamin in Hiihnereiem. An 4 Versuchsreihen von Hennen wurden die Unterss. 
angestcllt. Gruppe 1 erhielt dircktcs Sonnenlieht u. taglich Hóhensonne fur 30 Mi- 
nuten, Gruppe 2 durch Glas gefiltertes Sonnenlieht u. Hóhensonne, Gruppe 3 direktes 
Sonnenlieht, Gruppe 4 durch Glas gefiltertes Sonnenlieht. Um den antirachit. Vitamin- 
gehalt der Eier dieser Tiere zu priifen, -wurden sie an Kuken yerfuttert, die bei einer 
bestimmten Grundnahrung nach otwa 6 Wochen an einer Rachitis erkranken wurden. 
Bei Fiitterung der Eier von Gruppe 1 u. 3 zeigte sich ein vóllig n. Wachstum, bei 
Beigabe der Eier der Gruppe 2 zur Grundnahrung wurde eine geringe Rachitis be- 
obaehtet, bei Zugabe von Gruppe 4 entstand eine hochgradige Rachitis. Aus diesen
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LJnterss. folgt, daB def antirachit. Vitamingchalt der Eier von der Bestrahlung der 
Hennen mit ultraviolettem Licht abhangt, wenn ihr Futter an dieser Substanz gering 
ist. Lebertran {'/2 ccm taglich pro Henne yerfuttert) hat dieselbe Wrkg. auf die Eier 
wie direkte Sonnenbestrahlung. (Science 62; 492—93. 1925.) H ir s c ii-K a u f f m a n n .

Philip Eggleton und Leslie J. Harris, UUravioleties Licht und antiskorbutisches 
Vitamin. (Vgl. auch S. 157.) Vff. fanden, daB fiir die Synthese des Vitamins G in 
der Pflanze Licht nicht notwendig ist im Gegensatz zum Vitamin A, das zu seiner B. 
in der Pflanze stets Licht gebraucht. — Ultrayiolettes Licht kann den Ausbruch des 
Skorbuts bei Tieren, die eine Skorbut erzeugende Nahrung erhalten, nicht verliindern,
a,uch einen bereits bestehenden Skorbut nicht heilen. — Wird das Vitamin C z. B. 
durch Hitze zerstort, so kann es durch ultrayiolettes Licht nicht regeneriert werden, 
auch findet bei Hóhensonnenbestrahlungen einer an Vitamin-C reichen Nahrung keino 
Vermehrung des antiskorbut. Faktors statt. (Brit. Medical Journal 1925. II  989 
bis 91.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

S. Kozowa, M. Kusonoki und N. Hosoda, U ber den Rest-N des Blutes bei 
menschlicher Beriberi und bei Avitaminose von Kaninchen. Der Rest-N ist in beiden 
Fallen erhóht. (Japan. med. world 5. 83—86; Ber. ges. Physiol. 32. 544. 1925. Osaka, 
II. med. clin. Ref. F e l i x .) OPPENHEIM ER.

Elia Liberopulo, Versuche iiber den Chemismus des Magens in bezug auf die 
Nahrstoffe, die Wirkung des Kochens und den Einflu/3 von Adrenalin, Atropin und Strych
nin. Das Verhaltnis des proteolyt. Ferments zu HC1 oder Gesamtaciditat des Magen- 
saftes u. yon dieser zum Verdauungsvermogen ist, wie aus 1584 Probeanalysen ge- 
schlossen wird, sehr wechselnd. Auch Arzneimittel wie Adrenalin u. Atrcrpin wirken 
nicht regelmaBig. (Rif. med. 41. 435—37; Ber. ges. Physiol. 32. 564. 1925. Genova, 
Istit. di patol. spec. med. dimonstrat. Ref. RO SENTH AL.) O PPENHEIM ER.'

Gosta Becker, Untersuchungen iiber Acidosis. Bei einseitiger Bułter- oder 
iSchiijcmefeiidmt zeigen CO2-°/0 des Blutes keine Unterschiede. ^S-Oxybuttersaure- 
mengen im Blut waren wahrend der Schweinefettperiode groBer ais wahrend der Butter- 
periode. (Duodecim. 40. 329— 56. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 550. 1925. Ref. 
Y l p p ó .) Op p e n h e i m e r .

Roger S. Hubbard und Floyd R. Wright, Einflufl von Ueinen Natrium- 
dicarbonatgaben auf die Ausscheidung von Acetonkorpem. Acetonkorperausscheidung 
wird durch 1,3 g NaHC03 (6— 10 Tage lang gegeben) bei einer D iat yon ca. 60—90 g 
Kohlehydrate, ca. 60 g Protein u. 180— 200 g F ett gesteigert. (Ann. of clin. med. 3. 
■634—41; Ber. ges. Physiol. 32. 550. 1925. New York, Clifton Springs. Ma g n u s - 
L e v y .) O p p e n h e im e r .

N. Jean Novello und Carl P. Sherwin, Das Verhalten einiger heterocyclischer 
Yerbindungen im Stoffwechsel. Imidazol yermelirt bei Kaninchen die Harnsaureaus- 

•scheidung, nicht aber die Sulfate u. Glukuronsaure. 1/3 der Substanz erscheint un- 
yerandert im Harn. P yridin  erscheint im Hundeham ais Methylderiy., im Kaninchen- 
harn wurde kein'Paarungsprod. gefunden. Pyrrol licB beim Kaninchen kein Ent- 
giftungsprod. entstehen. Pikrinsaure wird ais Pikraminsaure ausgeschieden. (Proc. 
of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 394; Ber. ges. Physiol. 32. 553. 1925. New York, 
Chem. research laborat. Fordham uniy. Ref. K a p f h a m m e r .) Op p e n h e im e r .

Gustav Embden und Herbert Hentschel, Uber Phosphorsaureabspdltung nach er- 
miidender Arbeit von Froschmuskeln. Es wird nachgewiesen, daB bei liingere Zeit 
fortgesetzter Reizung isolierter Froschmuskeln sowie ganzer Froschschenkel eine 
■den Kontraktionszustand uberdauernde Abspaltung von anorgan. H3P 0 4 statthat. 
Schon friiher war dieser Befund an Warmblutern gemacht worden; am Frosch wurde 
eine Vermehrung der H3P 0 4 bisher nur beobachtet, wenn die chem. Yorgange bei 
der Kontraktion móglichst schnell durch sofortiges Abtóten des Muskels unterbrocheu 
worden waren. Dagegen hatten P a r n a s s  u. WAGNER, sowie L a q u e r  keine Zu-
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nalime der H3P 0 4 in vollig ermiideten Mustęlri feststellen konnen. — In der Versuchs- 
anordnung wurde gewohnlich ein GastroenemiuB oder Semimembranosus sofort auf 
den Gehalt anPhospliat yerarbeitet, der symmetr.M. nach Reizung entweder mitEinzel- 
induktionsschlagen (55 pro Min.) mit zumeist abgeblendeten SchlieCungsschlagen 
oder nach tctan. Reizung. Die Belastung war beim Gastrocnemius 25, beim Semi
membranosus 25/3 g; die Reizstarke war maximal. —  Der H3P 0 4-Gehalt war nach 
275 Einzelreizen nicht regelmaBig, jedoch immer nach 550, und zwar um 4,7— 8,3%, 
yermehrt. Die Abspaltung stieg mit zunehmenden Reizschlagen u. botrug maximal 
bei einem noch nicht yollig ermiideten Muskel 31,4%, im Durchschnitt etwa 20%  
des Ruhewertcs. Dasselbe Resultat wurde auch am ganzen Frosch erhalten. Die 
GróCe der Abspaltung steigt mit der Belastung. —  Bei tetan. Reizung yon Gastro- 
cnemien wurde erst eine Abspaltung bei Mindestreizungen yon 3 X je 60 sec. Dauer 
mit je 60 sec. Pause erhalten. Die Zunahme botrug bei beliebig lange fortgesetzter 
Reizung nio mehr ais 11,7%. Das Verh. des Semimembranosus ist komplizierter. 
Bei kurzer Reizung (12— 20 sec.) war im gereizten u. ungereizten Muskel der H3P 0 4- 
Gehalt nicht merklich yeriindert, bei mittlerer Reizdauer (etwa 1 X 60 scc.) wurde 
deutliche Abnahme, bis 7,1%, und bei langerer Reizung wie beim Gastrocnemius 
Zunahme bis 14,8% gefunden. Die Abnahme des H3PO.,-Gchalts wird nach D e u t ic k e  
durch die Synthescfórderung der Zuckerphosphorsaure durch das Lactation erkliirt. 
Das Fehlen dieser Synthese im Gastrocnemius fand bisher keine Deutung. Auch 
bei tetan. Reizung ganzer Froschschenkel bis zur yólligen Ermiidung war der H3P 0 4- 
Gehalt im Gastrocnemius erhoht.

Die in mit Einzelschlagen oder tetan. gereizten Muskeln abgespaltene H3P 0 4 
wird bei 2-std. Erholung der Muskeln in 0 2 entweder ganz oder teilweise zu Lacta- 
cidogen oder einer lactacidogenahnliehen Substanz resynthetisiert. Dieser Wieder- 
aufbau kann auch in H 2 erfolgen, da er nicht, wio das Verschwinden der Milchsiiure, 
an eine Oxydation gebunden ist. Jedoch yerliiuft unter aeroben Bedingungen die 
Umwandlung der abgespaltenen H3P0., zu Lactacidogen leiehter ais in der Anaero- 
biose. Von E m b d e n  u . L a w a c z e c k  (Biochem. Ztschr. 127. 181; C. 1922. I. 1250) 
war gezeigt, daB die bei einer einzelnen Reizung abgespaltene H3P 0 4 auBcrordentlich 
schnell resynthetisiert wird. DaB nach langerer angestrengter Arbeit der Vorgang 
der Lactacidogenspaltung yoriibergehend irreversibel wird, kann nach E m b d e n  u . 
JOST (Dtsch. med. Wehschr. 51. 636; C. 1925. II. 946) ais der Ausdruck von alterungs- 
artigen Kolloidzustandsanderungen angesprochen werden. Die ganzliche oder teil
weise Riickbildung in der Erholung zeigt, daB es sich um eine n. Begleiterscheinung 
bei der Ermiidung handelt. Dementsprechend scheint ein langsameres Reiztempa 
eine geringere H 3P 0 4-Abspaltung herbeizufiihren. Bei gleichem Reiztempo wiesen 
in Luft oder in H2 gereizte Muskeln starkere Abspaltung auf ais in 0 2 gereizte. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 151. 167— 202. Frankfurt, Inst. f. vegetative Physiologie, Univ.) L o h .

Manfred Altmann, Uber den EinflufS der Temperatur auf die Phosphorsaurebildung 
bei ermudender Muskelarbeit. Fiir die H3P 0 4-Abspaltung bei ermudender Arbeit 
des Froschmuskels (Gastrocnemius) erwies sich auch die Temp. von EinfluB (vgl. 
yorst. Ref.). Beim Aufbewahren der ruhenden Muskeln bei den Versuchstcmpp. 
von 5° u. 25° trat nur ein geringfugiger Unterschicd im H3P 0 4-Gchalt ein. Nach 
der Reizung mit 800— 900 Einzelschlagen (Reizfreąuenz 45 u. 55 pro Min.) wies der 
„Wannmuskel“ gegeniiber dem „Kaltmuskel“ einen Mehrgehalt yon 2,0— 15,0%. 
H3P 0 4 auf. Bei dem letzteren traten im Gegensatz zum ersteren stets deutliche 
Verkurzungsruckstande auf. Die Zubildung an H3P 0 4 im Kaltmuskel selbst betrug
3,7— 7,7% bei 900 Einzelschlagen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 203—08. Frankfurt, 
Inst. f. vegetative Physiol., Univ.) L o h m a n n .

G. Embden, H. Hirsch-Kauffmann, E. Lehnartz und H. J. Deuticke, Uber den 
Yerlauf der Milchsaurebildung beim Tetanus. Unter anaeroben Bedingungen ent-



1 9 2 6 . I. Es. T ie k p h y s io l o g ie . 2 4 9 1

stammt dio bei liinger 'andauernder Arbeitsleistung freiwerdende Energie der Milch
saurebildung aus Kohlenhydraten. Diese Tatsache entscheidet jcdoch nicht, ob die 
im Kontraktionsaugenblick freiwerdende Energio aus der gleiclizeitig crfolgenden 
Milchsaurebildung herrubrt oder ob im Kontraktionsmoment potcntielle Energio in 
kinet. iibergeht, so daB das Wesen der Kontraktion auf einen physikal. Vorgang, auf 
Zustandsanderungen an den EiweiBkolloiden, zuriickzufuhren ist. In diesem Eallo 
koinzidiert die Milchsaurebildung nicht mit der Kontraktion. —  Da es experimentell 
nicht gelingt, dio Milchsaurebildung nach einer cinzelnen Zuckung zu bestimmen, 
wurde mit kurzeń Tetaui von 5— 10 sec. Dauer gereizt, der eino Muskel sof ort nach 
der Reizung in fl. Luft yersenkt, der andere nach einer Erholungszeit von 5— 30 sec. 
Zu jeder Best. wurden die Gastrocnemien u. Semimembranosi von 6— 12 Froschen 
yerwendet. Die Muskeln wurden teils unbelastet, teils mit Belastung yon 17 oder
25 g gereizt. Der Roizstrom (direkto Reizung) war stets so stark, daB der Muskel 
sich maximal kontrahierte. Die Muskeln erschlaffton sofort nach der Unterbrechung 
des Stromes; mancbmal blieb ein gewisser Verkurzungsruelcstand zuriick. Es wurde 
oft bei Rollenabstand 0 des Induktionsapp. gereizt. Die Feblerbreite der Bestst. 
war hóchstens 8— 10%. — Von 34 Verss. war der Milchsauregehalt 22-mal yermehrt 
(bis zu 50%, zumeist etwa 30%), 11-mal innerlialb der Fehlerbreite unverandert 
und einmal yerringert. Die nachtragliche Milchsaurebildung in den positiven Re- 
sultaten iibertrifft die anaerobiot. Milchsaurebildung in der Ruhe um das Mehrhundert- 
fache. Die Vff. sehen die Milchsaurebildung nicht ais Folgę einer t)berreizung an. 
Auf Grund dieser Ergebnisso scheinen die Energieąuellen der Muskelkontraktion in 
noch unbekannten exotherm yerlaufenden chem. Rkk. zu bestehen, oder physiko- 
chem. (kolloidchem.) Natur zu sein. Im letzteren Falle kame den chem. Rkk. mit 
entweder oxydativem oder garungsartigem Charakter nur die Bedeutung der Wieder- 
aufladung eines sich im Kontraktionsaugenblick entladenden physiko-chem. Ak- 
kumulators zu. Die Nachbildung der Milchsaure kann mit der verzógerten anaeroben 
Warme yon H a r t r e e  u . H il ł  in Zusammenhang gebraeht werden. Doch ist das 
Auftreten einer yerzogerten Warme infolge Milchsaurenachbildung nicht notig, da 
dereń therm. Effekt ganz oder teilweise durch die kolloidchem. Vorgange kompensiert 
werden konnte. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 209—31. Frankfurt, Inst. f. vegetative 
Physiol., Univ.) L o h m a n n .

Otto Meyerhof und K. Lohmann, tlber die Vorgange bei der Muakdermudung. 
Die Unterss. befasson sich mit der Milchsiiurekonz. u. der Wasserstoffzahl im ruhenden, 
ermiideten u. starren Muskel, mit den Puffersubstanzen im Muskel, mit dem zeitlichen 
Zusammenhang von Kontraktion u. Milchsaurebildung u. mit der Anderung der ch 
bei der Spaltung des Hexosephospliats. — Die Wasserstoffzahl des Muskels erwies 
sich weitgehend bestimmt durch den Gehalt an Milchsaure. Zur Messung der [H‘] 
wurde zumeist der ruliende, ermiidete oder auch starre Muskel in sehr gut gekuhltem W. 
mit Sand fein zerrieben u. nach Abzentrifugieren des Gewebes die pn-Messung mit 
der Cbinhydronelektrodc yon B iilM A N N  unter Verwendung yon Goldelektroden aus- 
gefiihrt. Die durch das Zerreiben bedingte Milchsaureneubildung betragt bei ruhender 
Muskulatur nur 0,02%• Das „physiol.“ Ruheminimum war fiir Sommer- u. Herbst- 
frósche 0,02—0,03%, fiir Frósche, die 6— 8 Monate gehungert hatten, 0,01—0,02%  
Milchsaure bei einem pn yon im Mittel 7,3. Das Maximum bei yollstandiger Er- 
mudung war 0,4— 0,45%> Ph  =  6,4, bezw. fiir Hungerfrosehe 0,16— 0,30% Milchsaure 
(bei tetan. Reizung mit 15— 20 Sek. Intervall), bei Chloroformstarre 0,5— 0,6, ph  =  6,0 
bezw. 0,3%. Der geringere Milchsauregehalt bei den Hungerfroschen ist mit einer etwas 
geringeren Pufferkraft yerbunden. Die Yeranderung der ch im Muskel bei Ermiidung 
u. Starre wird aussehlieBlieh durch Milchsaure herbeigefuhrt; denn zu der Suspension 
nicht ermiideter Muskulatur hinzugefiigte Milchsaure ergab dieselbe Verschiebung 
der [H ] wie eino entsprechende Menge spontan gebildeter Milchsaure. —  Zur Unters.
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der Puffersubstanzen im Muskel wurden symmetr.- ruhende u. ermudete Muskeln zu- 
nachst mit A., dann mit W. extrahierfc u. in den Extrakten sowie im unl. Ruckstand 
vergleichend die Ascho sowie z. T. auch die Phosphate bestimmt. Im alkoh. Extrakt 
ermudeter Muskeln ist der Gehalt an Asehe wegen der Lóslichkeit des Alkalilaetats 
in A. erhoht. Die Bereohnung ergibt, daB die Milchsiiure bei der Ermiidung eine etwa 
aquivalente Basenmenge aus dem in A. unl. Anteil der Muskelsubstanz freimaeht, 
so daB die aquivalente Asehenzunahme des alkoh. Extrakts annahernd der Milchsaure- 
bildung boi der Ermiidung entspricht. Zusammen mit Bestst, des Aschenverlustes 
u. des P-Gehaltes im wasserlósliehen u. wasserunloslichen Anteil des Muskelriickstandes 
ergab sich, daB die Hiilfte (bis zwei Drittel) der Milehsaure sich mit Protein u. der 
Rest mit Pliosphat- umsetzt. Dieses Resultat entspricht dem Ergebnis von An d r e w s , 
B ea ttie  u. Milroy  (Bioehemical Journ. 18. 993; C. 1925. I. 400), daB die Puffer- 
kapazitat des PreBsaftes von Pferdemuskeln gegen 200°/o hoher ist ais der Phosphat- 
gehalt. Ferner wurde beobachtet, daB beim Filtrieren von in gesiitt. NaCl-Lsg. oder, 
weniger gut, in dest. W. zerriebener Muskulatur aus ermiideten Muskeln das Melir- 
fache an Filtrat erhalten wird ais aus nicht ermudeten, in denen durch Alkaliabgabe 
das Protein durch Annaherung an den isoelektr. Punkt instabil wird, wobei wahr- 
scheinlich eine Deliydratation stattfindet, die yielleicht mit positiver Warmetonuug 
verkniipft ist.

EM BD EN  hatte gefunden, daB im groBcren Teil einer Versuchsreihe mit Frosch- 
muskeln, dio 5— 10 Sek. tetan. direkt gereizt waren, der Milchsauregelialt der Muskeln, 
die s o f o r t  nach der Reizung durch Eintauchen in fl. Luft getotet wurden, geringer 
war ais in den Muskeln, die sich nach der Reizung noch 10— 30 Sek. arob oder anarob 
erholt hatten, u. schlieBt daraus (Dtsch. med. Wehschr. 51. 636; C. 1925. II. 946), 
daB die Energie der Muskelkontraktion nicht auf Kosten sich im Kontraktionsaugen- 
blick abspielender chem., sondern exotherm verlaufender kolloidchem. Prozesse ent- 
stande. Vff. finden dagegen, daB innerhalb der mittleren Fehlergrenze der Milchsiiure- 
best. von 0,0011% °der 2—3% der gesamt yorhandenen Milehsaure die Milchsaure- 
bildung stets mit der Kontraktion koinzidiert, wenn die Muskeln „physiol.“ , d. h. 
entweder indirekt gereizt werden oder auch direkt mit Stromen, die nur eine eben 
maximale Kontraktion hervorrufen. Nur in den Verss., in denen mit ubermaximaleu 
Stromen direkt gereizt wurde, trat eine Nachbildung von Milehsaure in der Erholungs- 
zeit auf. Die Verss. wurden so angestellt, daB die Muskeln isoton. oder isometr. 5 bis 
15 Sek. gereizt wurden, dann ein Muskel sofort in fl. Luft getaucht, der andere nach 
einer Erholungszeit von 10— 150 Sek., zumeist nach 20— 30 Sek. Die Unterbrechung 
des Reizstromes u. das Toten der ersten Muskelreihe (je 3 Gastrocnemien) erfolgte 
bei den isometr. Reizungen mechan. synchron. Die Milchsaurezunahme betrug bei 
physiol. Reizung in 10 Sek. unter verschiedenen Bedingungen 0,015—0,028%; bei 
iibermaBiger Reizung in 9— 16 Sek. 0,028—0,074%; die Milchsaurenachbildung in 
der Rulie war hier 0,015— 0,030%> etwa 30— 90% der im Tetanus gebildeten Mileh
saure. Gegen eine Nachbildung von Milehsaure spricht auch der Yers., daB in einem
4 Sek. langen Tetanus bei isometr. Kontraktion u. indirekter Reizung von iibermaxi- 
maler Starkę 0,027%, im s. Muskel nach 8 Sek. 0,033% Milehsaure gebildet wurden. —  
Demnach wird die bei unphysiol. Reizung auftretende Extramilchsaure von den Vff. 
auf eine Schadigung des kontraktilen App. zuruckgefiihrt. In Verss., in denen der 
isometr. Koeffizient der Milehsaure (K m=  g SpannungXcm  Muskellange: mg Mileh
saure) bestimmt wurde, konnte gezeigt werden, daB diese Extramilchsaure fiir die 
Arbeitsleistung yerloren ist, sie also eine Vergeudung darstellt. K m war bei normaler 
Reizung 128— 152, bei iiberstarker Reizung nur 56— 108. Die letzteren Werte hangen 
wohl mit der Kontrakturspannung zusammen, indem der Muskel nach den ersten 
iibermaBigen Reizen crst allmahlich in die Ruhelage zuriickgekt (etwa nach 40 bis 
50 Einzelreizen). Schon an diesem Punkt unterbroehene Yerss. ergaben sogar K m-
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Werte von 31 u. 38. iBei s&mtlichen Reizverss. war zu beachten, daB die Inten- 
sitat des Reizstromes und erst reoht die Stromdichte bei direkter Reizung mit farad. 
Induktionsstromcn nur in weiten Grenzen reproduzierbar ist, da z. B. schon eine kleine 
Verstellung im Kontakt des Neefsehen Hammera die mittlere Stromstarke im Primar-* 
kreis im Verhaltnis 1:2 zu andern yermag. Ais Ergebnis bestatigen die Befunde die 
Hill-Meyerhofsche Ansebauung, daB nicht die Milchsaure b i 1 d u n g , sondem - e n t- 
f e r n u n g ais Restitutionsvorgang aufziifassen ist. In t)bereinstimmung mit dieser 
Deutung der MilchBaurenachbildung ais Oberreizung stehen neue myotherm. Messungen 
von H a r t r e e  u . FURUSAWA, nach denen nach einem Tetanus von xfm Sok. mit ttber- 
masimal starken Induktionsstromen im Sartorius in dem sonst warmefreien Intervall 
unmittelbar im AnschluB an die Kontraktion eine Extrawarme auftrat, die zwischen 
34— 80% der initialen Warme betrug.

Nach Verss. E m b d e Ns iibertrifft haufig im Moment der Kontraktion die Ab
spaltung anorgan. Phosphats aus dem Lactacidogen die Milchsaurebildung. Die An- 
nahme, daB die Abspaltung des Phosphats in hoherem MaBe ais die Milchsaure an 
der Verschiebung der [H ] bei der Kontraktion beteiligt sei, wird ais irrtumlich zu- 
ruckgewiesen, da die zweite Dissoziationskonstante der Phosphorsaure etwa 700-mal 
schwacher ist ais die Dissoziationskonstante der Milchsaure. Fiir die Spaltung der 
Hexosephosphorsaure kommt nur die zweite Konstantę in Betracht, weil eine Ab
spaltung des primaren H-Ions, also der freicn Saure, bei der Hydrolyse der Hexose- 
phosphorsaure, die im ruhenden Muskel bei einem pn von 7,0—7,4 ais Alkalisalz vor- 
liegen diirfte, wenig verstandlich erscheint. Zur Priifung wurde eine 1/12-m. Lsg. von Ka- 
Hexosediphospliat durch 11-stg. Erhitzen auf 110° unter vólligem 0 2-AbschluB in die 
Komponenten gespalten. D ie Wasserstoffzahl verschob sieh bei dieser Spaltungsart nur 
geringfugig, von pn =  7,4 auf 7,0 bezw. 7,0 auf 6,4. Die Best. der CH-Verschiebung 
bei Zusatz von 0,044-m. Milchsaure zu gespaltenem u. ungespaltenem Hexosephosphat 
ergab, daB dio Pufferkapazitat des gespaltenen Hexosephosphats etwas ansteigt. Dabei 
war im Endeffekt die [H’] dieselbe, ob dio Milchsaure zum gespaltenen oder ungespal- 
tenen' Hexosephosphat hinzugegeben wurde. Phosphatpuffer verhielt sieh wie ge- 
spaltenes Hexosephosphat. Auch diese Verss. bestatigen, dafi die Sauerung im Muskel 
bei der Ermiidung ausschlieBlich durch Milchsaure verursacht wird. (Biochem. Ztschr. 
168. 128— 65. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biologie.) L o h m a n n .

H. W . K ranz, Experimentelle Unłersuchungen iiber den Einflufi relativ kurz- 
weiliger ullraroter Słrahlen auf das Attgc mit besonderer Beriicksichligung der Cystein- 
real-łion der Linse. Wellen von 670— 700 kónnen neben Rkk. des Sphincter Linsen- 
triibung an der lebenden Linse durch Warmewrkg. hervorrufen; in der Vers.-An- 
ordnung werden Tempp. bis zu 65° erreicht u. der Koagulationspunkt fiir LinseneiweiB 
liegt bei 50° (in W. unl. Albumoid), 72° (a-Krystallin) u. 63° (/3-Krystallin). Eine Be- 
eintriichtigung der cysteinhaltigen Linsenkrystalline durch ultrarote Strahlen lieB 
sieh nicht bcobachten. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 74. 56— 68; Ber. ges. Physiol. 
32. 618— 19. 1925. Giessen, Univ.-Augenklinik.) O p p e n h e im e r .

Ach. d’Haenens, Die Verteilung des Arsens nach inlravenoser Injeklion. Milz 
u. Lunge enthalten absolut fast dio gleiche As-Menge. Die Leber halt relatiy geringere 
Mengen fest. Nach Neosalvarsan- u. Na-Cacodylatinjektionen verschwindet As rasch 
aus dem Blut, langer verweilt es nach Na-Arseniatzufuhr. Nach Zusatz von Cacodyl, 
Atoxyl, Arrhenal, Liqu. Fowleri zu geschlagencm Rinderblut ist alles As im Serum 
zu finden. Bei Fallung von Serum, das mit As Yersetzt ist, durch halbgesatt. 
(NHj)2SO, geht kein As in den Nd. Auch das 10-fache Vol. A fallt kein As. (Arch. 
internat, de pharmacodyn. et de thćrapie 30. 291—309. 1925; Ber. ges. Physiol 32. 
668. 1925. Ref. B e h r e n s .  Louvain, Laborat. de thćrap.) O p p e n h e im e r .

A. Lacassagne, J. Lattes und J. Lavedan, Experimentdle Studien der bio- 
logischen Wirkungen des in den Korper eingefiihrten Polonivms. Po totet in Mengen
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yon 500 elektrostat. Einh. injiziert Kaninchen nach 6—12 Tagon. Schwero Ver- 
anderungen des Blutes, der Organe, besonderś der Nieren, ais Ausscheidungsorgane 
wurden gesehen. Studicn uber die Verteilung des Po (Paraffinschnitte des Organs 
auf phothograph. Platten gelegt, lassen je nach Schwarzung auf den Po-Qehalt sclilieBen) 
lassen erkennen, daB die Tubuli contorti der Nieren, die reticuloendothelialen Zellen 
des Darms u. das Alveolarepithel der Lunge bevorzugte Speicherungsplatze sind. 
(Journ. de radiol. et d’ólectrol. 9. 67—82. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 667—68. 1925. 
Ref. B e h r e n s . Paris, Inst. du radium.) O p p e n h e im e r .

C. Pulcher, Die Wirhrng des Aihyłalkohols auf den Muskel in  Beziehiing zur 
Temperatur. Bei Durehstrómung yon Froschen mit A. treten bei Kiihlhaltung im 
Muskel Kontraktionen auf u. die durch elektr. Einzelreize ausgelosten Zuekungen 
nehmen tetan. Charakter an. Uber 18° sind nur narkot. Wrkgg. zu beobachten. 
(Arch. di scienze biol. 7- 143—49; Ber. ges. Physiol. 32. 503. 1925. Ref. W a c h - 
HOLDER. Turin, Istit. di fisiol.) OPPENHEIMER.

Moa Fujiharasa, Uber das Schicksal des parenieral eingefiihrien Zuckers bei Siiuge- 
tieren. Zucker oder reduzierende Substanzen lieBen sieh im Hungerzustand der Tiere 
wTeder im Harn noeh im Darm naeliweisen. Nach intravenoser Traubenzuekerinjektion 
tritt in yordem abgebundenen Darmstiicken (oder Magen) Zucker auf. (Okayama- 
Igakkai-Zasshi 1925. 507—12; Ber. ges. Physiol. 32. 776. 1925. Ref. SCHULZ. Oka- 
yama, Pathol. Inst.) OPPENHEIMER.

Jesse L. BoILman. Ezperimentelle Beobachtungen 'iiber die therapeuiische W irk
samkeit des Traubenzuckers. Der giinstige Effekt yon Traubenzuekerinfusionen laBt 
sieh experimentell naeh Leberexstirpation, bei Anlage einer ECK-Fistel, bei Chlf.- 
u. P-Vergiftung, bei uram. Zustanden, nach Nierentransplantation demonstrieren; 
er ist zuruckzufiihren auf die EiweiBeinsparung, auf die Yollkommenheit der Fett- 
siiureyerbrennung u. anderer tox. Substanzen u. auf die Kuppelung tox. Stoffe in 
Form yon Glucuronsiiuren, schlieBlieh auf die diuret. Wrkg. Reinheit des Zuckers 
ist Bedingung, da Verunreinigungen tox. Symptome auslosen. (Surg. elin. of North 
America 5. 871 — 79; Ber. ges. Physiol. 32. 673— 74. 1925. Ref. H i l d e -
b r a n d t .) Op p e n h e im e r .

Lise Emeriętue, Untersuchungen iiber den Nahrwert des Inulins und inulinhalliger 
Leguminosen. Von Mausen wird Inulin unverandert mit den Faees wieder ausgesehieden. 
Meerschweinehen resorbieren Inulin, konnen sogar im Magen sehon Inulin in Fruktose 
umwandeln. (Ann de physiol. 1. 123— 31. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 538. 1925. 
Paris, Sorbonno Laborat. de physiol. Ref. K a p f h a m m e r .) O p p e n h e i j i e r .

Alfredo Chistoni, Uber die sehundare Dissoziation komplexer łon en im Organismus. 
Aus der Wrkg. von Kaliumkupferci/anid auf den isolierten Darm ist zu sclilieBen, 
daB in Beruhrung mit Gewebe eine Dissoziation in Cu++ u. CN— erfolgt, u. daB je 
nach Konz. die Wrkg. des Anions oder des Kations iiberwiegt. (Ach. d. scienze biol. 
7- 1— 7. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 666— 67. 1925. Camerino, Istit. di farmacol. 
Ref. K a is e r .) O p p e n h e i m e r .

I. Kuroda, Beiirage zur Kenntnis der physiologischen Wirkung einiger Glyozalin- 
derivate. Vorl. Mitt. Glyom lin  (Imidazol) erregt die glatten Muskeln, Olyoxalin- 
aldehyd wirkt zentral reflexsteigernd, dann lahmend, Glyozalincarbonsaure ist fast 
unwirksam, OxymethyIglyoxalin hat eine abgeschwiichte Glyoxalinwrkg. (Journ. of 
biophysics 1. 14— 15. 1923; Ber. ges. Physiol. 32. 669. 1925. Ref. F r o m h e r z . Tokyo, 
Gen. meet., physiol. soc.) O p p e n h e im e r .

A. Brissemoret, Bemerkung iiber „Anti-Opiujn“ -Pflanzen. Der Vorschlag mit 
Berberinzuiuhi Morphiomane zu behandeln, der auf konstitutionstheoretische Vor- 
stellungen zuriickging, speziell auf dem Umstand fuBte, daB Berberin an Stelle der 
gesatt. Bindung der Phenanthrenderiyy. yom Typus des Morphins eine Athylengruppe
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(Stilben) besitzt, hat zu prakt. Erfolgen gefiihrt. (C. r. soc. de biologie 93. 1341— 43. 
1925.) O p p e n h e im e r .

Leo Deckers, Chloroform und Ather. Erforderliche Mengen fur die verschiedenen 
Stadien der Narkose. Mit der Dauer der Narkose erniedrigen sich die Konzz., bei 
denen Anasthesie aufrecht erhalten bleibt beim A. auf 25%, beim Chlf. auf 35%  
des Anfangswertes. (Aroh. internat, de pharmacodyn. et de thćrapie 30. 229—49. 
1925; Ber. ges. Physiol. 32. 674. 1925. Louvain, Laborat. de thćrapeut. Ref. 
S c h u b e l .) Op p e n h e i m e r .

H. C. Rolnick, Ezperimentdle Untersuchuwjen an Vas defer&ns. Die Wirkung 
von Antisepticis. Mercurochrom, Mercurophen, Meroxyl, Kollargol u. Chlorazen hinter- 
lassen an dem sonst zu starker Regenerationsfahigkeit neigenden Samenstrang- 
epithel in IConzz., die iiber der therapeut. liegen, schwerste Zerstorung u. Oblitcration. 
{Journ. of uroi. 12. 445— 77. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 636. 1925. Chicago, Dep. 
of genito-urin. surg. Ref. KORNITZER.) OPPENHEIMER.

A. Richard Bliss, jr., Eine pharmacodynamisćhe Untersuchung iiber die an- 
łhelmintischen Eigenschaften von zwei Chenopodiumolen. Das Chenopodiumól aus 
den Pflanzen, die in „Middle Western states“ kultiviert werden, ist gegen Ascariden 
ebenso wirksam wie das Ol aus „Maryland". (Journ. Lab. Clin. Medicine 10. 456 
bis 461. 1925. Memphis, Labor. Phys. a. Pharm. TJniv. Tennesee.) O p p e n h e im e r .

Tsunematsu Tsurumaki, Experimenlelle Studien iiber die Wirkung vcm Ozon 
auf das durch gewisse Gifte ermudete oder beeinfluflte Herz. (Vgl. S. 1596.) Fcststellung 
der Wrkgg. des Ozons auf das durch K, Campher, Acetylcholin, Pilooarpin, Digitoxin, 
Atropin u. Adrenalin geschadigte Froschherz. (Acta seholae med. Kioto 7. 113— 21. 
1925; Ber. ges. Physiol. 32. 664. 1925. Ref. S c h u b e l . Kyoto, Pharmol. inst. imp. 
univ.) O p p e n h e im e r .

Rene Hazard und L. J. Mercier, Wirkung des Atropins auf den Herzrhylhmus. 
(Vgl. S. 1597.) Wird Atropin in kleinen Dosen u. regelmaBigen Abstandcn — also 
„fraktioniert" —  einem Hunde eingespritzt, so ist die Wrkg. auf den Herzrhythmus 
grundsatzlich anders, ais wenn die Gesamtmenge mit einem Małe injiziert wird. Bei 
„fraktionierten“ Gaben wird der Vagus auch gelahmt, nie tritt aber Beschleunigung, 
śtets stiindige Abnahme der Freąuenz auf. (C. r. soc. de biologie 94. 254— 55. Paris, 
Labor. de pharmac. Fac. de mód.) Op p e n h e im e r .

Sanya TJeda, Phannakologische Untersuchungen an Herzstreifen nach Loewe.
II. Mitt. Versuche bei Kalium. (Vgl. S. 1597.) KCl wirkt auf den Herzmuskel nur 
lahmend, auf das Reizleitungssystem erregend. Die K-Kontraktur kommt nur in 
Ggw. von Ca zustande, das die Kontrakturbereitschaft bedingt. Die Kontraktur 
seibst ist durch die Reizung des Leitungssystems hervorgerufen. (Acta seholae med. 
Kyoto 6. 333— 57. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 666. 1925. Ref. B r a u n . Kyoto, 
Pharmak. Inst.) O p p e n h e im e r .

Carl F. Cori 'und Gerty T. Cori, tlber den Kohlenhydratstoffwechsd maligner 
Tumoren. (Vgl. S. 975.) Tumoren haben einen niedrigercn Traubcnzuckergehalt 
ais n. Gewebe. Der Gehalt nimmt nach intraperitonealer Injektion des Zuckers zu. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 254— 55. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 496 
fcis 497. 1925. Ref. L a s n it z k i . Buffalo, Stat. inst. study of malignant. dis.) Op p .

Ruth C. Theis und Stanley R. Benedict, tJber die anorganischen Besłandteile 
des Carcinomserums. Nur der Ca-Gehalt des Serums von Carcinomkranken ist herab- 
gesetzt. (Journ. of cancer researeh 8. 499— 503. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 497. 
1925. Ref. L a s n it z k i . New York, Cancer researeh, mem. hosp.) O p p e n h e im e r .

Masao Yamauchi, Studien zur Geschwulstimmunitat. IV. Mitt. Immunisierungs- 
versuche m it Thorium X . Th X  kann Tiere aleukocytar machen. Die durch Th er- 
zielte Immunitat gegen maligno Tumoren ist geringer ais nach anderen Mafinahmen.
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(Zeitsehr. f. Krebsforecli. 2 1 . 230— 40. 1925; Ber. -ges. Physiol. 32. 498. 1925. Ref. 
HERBERT K a h N. Frankfurt/Main, Staat. Inst. f. exp. Thcrap.) OPPENHEIMER.

A. H. RoiSo und L. M. Correa, Das uUrafiltrierbare Calcium im  Serum Krebs- 
kranker. 62% des Gesamt-Ca im Careinomserum sind ultrafiltrierbar, womit gegen- 
iiber n. Seren kein wesentlicher Unterschied erkennbar ist. (Boi. del inst. de med. 
exp. 1. 340— 43. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 761. 1925. Ref. R o f f o .) Op p e n h e i m e r .

A. H. Roffo, Das lipolytische Verhaltnis und der Wassergehalt in normalen und 
•pathologischen Oeweben. W.-Gebalt u. Cholesteringehalt von Tumor u. Tumortrager 
werden in Beziehung gesetzt. (Boi. del inst. de med. exp. 1. 333—39. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 32 . 761. 1925. Ref. R o f f o .) O p p e n h e im e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. A. Metz Laboratories, Inc., New ifork, ubert. yon: Charles W. Hooper,.

Jamaiea, New York, V. St. A., Herstellung eines Analgeticums. Eine Lsg. yon MgSOi  
oder MgCl2 in W. wird mit einer kleinen Menge eines Alkaminesters einer aromat. Saur& 
in zugeschmolzenen Glasampullen sterilisiert. — Z. B. lóst man in 100 ccm dest. W. 
50 g M gS04, 7 II20  u. 2,5 g p-Aminobenzoesauredidthylaminoalhylestermcmochlorhydrat, 
bezw. 25 g u. 1,25 g, u. sterilisiert die Lsgg. in zugeschmolzenen Glasampullen. Durch 
den Zusatz des Alkaminesters wird die analget. u. anasthesierende Wrkg. des MgSO„ 
wesentlich gesteigert u. yerlangert. Es findet in Form von subeutanen oder intra- 
muskularen Injektionen therapeut. Verwendung. An Stelle des obigen Alkaminesters 
lassen sich auch das Chlorhydrat des Zimtsaurediathylaminopropylesters, sowie das Sulfat 
des p-Aminobenzoesaure-y-di-n-butylaminopropylesters verwenden. Eine aussalzende 
■\Vrkg. der Mg-Salze auf die Alkaminester tritt beim Loscn in W. nicht ein. (A. P.
1  5 6 3  0 8 7  vom 22/1. 1925, ausg. 24/11. 1925.) S c iio t t l a n d e r .

Charles Raymond Downs, New Haven, Connecticut, V. S t. A., Herstellung eines 
blutstillenden Mittels. Man mischt Phthalylperoxyd u. Phthalsaure mit einem indifferenten 
FjSlmittel, wie Talk, Ton oder Asbest. —  In kleinen Mengen auf die Haut gebracht, 
bringt das Pulver hartnackige Blutungen sofort zum Stillstand. Der hierbei freiwerdende 
0 3 wirkt gleichzeitig sterilisierend. (A. P. 1 563  3 4 6  vom 12/8. 1924, ausg. 1/12. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Jacciues W olf &  Co., Pasaic, New Jersey, ubert. von: Sełman A. Waksman, 
New Brunswick, New Jersey, Y. St. A., Herstellung eines festen Enzympraparates. 
Weizenkleie oder Apfeltrester werden mit W. gemischt, das Gemisch ca. 1 Stde. mit 
Dampf sterilisiert u. die Maische auf 30° abgekuhlt. Hierauf gibt man eine wss. Auf- 
schwemmung von Schimmdpilzsporen, wie aspergillus oryzae oder aspergillus flu m s  
liinzu u. laflt die geimpfte Maische bei 30° ca. 40— 48 Stdn. stehen, bis kein weiteres 
Wachstum der Kulturen zu bemerken ist, worauf die M. gegebenenfalls getrocknet 
w d .  Alsdann wird die M. mit W. ausgelaugt, der Auszug filtriert u. mit frischen Pilz- 
kulturen yersetzt. Nach 1— 2 Stdn. dampft man das W. aus dem Gemisch soweit ab, 
daB der Riickstand nur noch ca. 5°/0 W. enthalt. Das diastat. u. proteolyt. Eigenschaften 
besitzende Prod. findet ais K larm ittd  fiir Fruclitsafte, sowie zu therapeut. Zwecken gegen- 
D yspepsie  Verwendung. (A. P. 1  5 6 4  385  vom 11/8. 1922, ausg. 8/12. 1925.) S c h o t t l .

H. A. Metz Laboratories, Inc., New York, ubert. von: Charles W. Hooper, 
Jamaiea, New York, V. St. A., Herstdlung bestandiger, steriler Morphinlosungen. Mail 
yersetzt eine Lsg. yon Morphinsulfat in W. mit N aH S03 u. gegebenenfalls M gS04, 
sowie p-Armnobenzoesaurediathylaminoiithylesterchlorhydrat, fiillt die Mischung in 
Ampullen u. erhitzt diese nach dem Zuschmelzen 15—30 Minuten in sd. W. — Das 
M gS04 wirkt nicht nur wie das N aH S03 oxydationshindemd beim Sterilisieren der 
Morphinlsg. sondern auch bei der Verwendung synergist. Der Alkaminester steigerfc 
die analget. Wrkg. des Morphins bei subeutanen Injektionen u. yerhindert eine Ge-
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wohnung an das Morphin, sowie dessen bekannte Nebenwrkgg. Die Lsg. ist langere 
Zeit haltbar u. jederzeit gebrauchsfiihig u. verursacht keine Infiltrationen oder Nekrosen. 
(A. P. 1 563 086 vom 8/10. 1924, ausg. 24/11. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Aktiebolaget Pharmacia, Liljeholmen, iibert. von: Lars Flod<iuist, Stockholm, 
und Inge Gustafsson Blomąuist, Stocksund, Schweden, Antiseptisch und anasthe- 
sierend wirkendes Arzneimittd. (A. P. 1 569 956 vom 20/9. 1923, ausg. 12/1. 1926. —  
C. 1925. II. 749.) S c h o t t l a n d e r .

Vincenzo Cesa, Hoboken, New Jersey, V. St. A., Heilsalbe, bestehend aus zu 
Schaum geschlagenem EiweiB, S chweines ch mai z u. S-Bliite. —  Das Prod. findet bei 
Hautausschlagen aller Art, Pickeln u a w. therapeut. Verwendung. (A. P. 1 566 271 
vom 8/4. 1921, ausg. 22/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Joseph L. Smith, Denver, Colorado, V. S t. A., Masse zur voriibergehenden FilUung 
von Zahnkanalen, bestehend aus Bienenwachs, Vaseline, MgO, Na-Diborat u. NaHC03. —  
Hierbei wirkt das NaHC03 neutralisierend auf die Sauren der Mundhohle, das Na- 
Diborat verhindert die Dunkelfarbung der Zahne durch das NaHC03, u. das MgO wirkt 
schmerzlindernd. (A. P. 1 564 375 vom 30/6. 1923, ausg. 8/12. 1925.) S c h o t t l .

John T. Leland, Herman, Minnesota, V. St. A., Hersldlung eines Zahnreinigungs- 
m ittds. Man fiillt in eine zusammendriickbare, doppelwandige Tube mit 2 Austritts- 
offnungen, u. zwar in den inneren kleinen Behalter, eine fl. Pastę aus CaC03, krystallin. 
J  u. Glycerin, in den auBeren groBeren Behalter dagegen NaCl, S ta rk ę , etwas krystallin. 
Menthol u. fl. Seife. —  Zum Gebrauch driickt man die beiden Bestandteile aus der Tube 
auf eine Zahnburste. Beim Zahnebiirsten Tollzieht sich dann die Mischung der beiden 
Pasten unter B. von N aJ, J-Starke u. etwas freiem Cl2. Das Mittel wirkt sowohl bak- 
tericid u. prophylakt. gegen Kropferkrankungen, ais auch bliiuend auf den Zahnsehmelz. 
(A. P. 1 5 6 6  218 vom 17/8. 1922, ausg. 15/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The Special Chemicals Company, iibert. von: Robert S. Black, Highland Park, 
Illinois, V. St. A., Zahnreinigungsmittd, bestehend aus dem Lacton der Galactonsaure, 
Bi-Subnitrat, A. u. Vasclińe. (Can. P. 250 376 vom 13/8. 1924, ausg. 2/6. 1925.) SCH.

The Special Chemicals Company, iibert. von: Carl Pfanstiehl, Highland Park, 
Illinois, V. St. A., Zahnreinigungsmittd, bestehend aus den iiblichen indifferenten Fiill- 
mitteln, einer wss. Lsg. yon Galactonsaurelacton u. Apfelsaure. —  Letztere dient dazu, 
dem Lacton seine urspriingliche Aciditat wieder zu yerleihen. (Can. P. 250 377 vom  
13/8. 1924, ausg. 2/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

J. N. A. Sauer, Amsterdam, Aktive Kohle fiir medizinische Zwecke. Vegetabil. 
Stoffe werden gegebenenfalls nach oder unter Zusatz anorgan. Stoffe yerkohlt, durch 
ein aktiyierendes Gas aktiyiert, wobei man das Materiał durch ein eingeblasenes Gaa 
oder auf mechan. Weise in Suspension oder Bewegung erhalt. (E. P. 243 801 vom  
4/9. 1924, ausg. 31/12. 1925. Zus. zu E. P. 174702; C. 1922. II. 1096.) K a u s c h .

G. Analyse. Laboratorium.
M. Speter, Gerat zur gleichzeitigen Bestimmung verschiedener Schmelzpunkte. 

(Chemisch Weekblad 23. 135. — C. 1926. I. 1236.) Gr o s z f e l d .
E m il WeiSS, Eleklrisch geheizter Trichler fiir fillrierende Medien. Der einfache 

Apparat soli das Arbeiten mit Gelatine u. Agar yereinfachen. (Journ. Lab. Clin. 
Medicine 10. 499— 500. 1925. Chicago, Loyola Univ., Dep. of Path. a. Bacter.) Opp.

Carl W. Keuffel, E in  Spektrophotometer fiir direkłe Ablesung. Beschreibung 
eines App., der gleichzeitig Helligkeit u. Farbę einer Probe zu messen gestattet. (Journ. 
Opt. Soc. America 11. 403—10. 1925.) K e l l e r m a n n .

T. Thorne Baker und L. F. Davidson, Eine einfache Photometereinrichtung 
zur Absorptioiismesswig im Ulirauioletten. Das Prinzip der yon den Vff. benutzten 
photometr. Methode besteht in der photograph. Aufnahme einer Anzahl von gleichen
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Absorptionsspektren mit zugehorigen Yergleichsspektren; lctztere sind naeheinander 
in meBbarer W eise in ikrer Intensitiit abgcstuft. Indom man fiir eine bestimmte 
W ellenlange die Schwiirzung des Absorptionsspektrums in die Schwiirzung der in 
bekannter W eise abgestuften Vergleiehs3pektra einordnet, liiBt sich die Absorption 
an dieser Stelle des Spektrums angeben. D ie Anordnung der Vff. erfordert aułier 
einem Quarzspektrograpken nur zwei planparallele Quarzzellen C, u. C, fiir Losungm. 
(Vergleichsspektrum) u. Lsg. (Absorptionsspektrum) u. eine einfache mecban. An- 
ordnung, die dafiir sorgt, daB abwechselnd Ct u. C2 vor den Spalt gebracht werden, 
derart, daB das Licht, das durch C\ geht, nur die obere Halfte u. das, welehes 
durch Cj geht, jeweils nur die untere Iliilfte des Spaltes bestrahlt. Durch einen 
rotierenden Sektor kann das Ycrgleiehsspektrum alleiu in meBbarer W eise ge- 
sehwiiclit werden. (Journ. Scient. Instruments 3. 13—15. 1925.) St e in e r .

Stab des Versuchslaboratoriums der General E lectric  Co., Photoelektrische 
Photometrie. D ie umfangreielie Zusammenfassung beriehtet vor allem uber die 
Verbesserung der zur photoelektr. Photometrierung benutzten Photozellen u. uber 
die Erfahrungcn, die mit ihnen bei der Photometrierung von Gluhlampen gewonnen 
wurden. Der Photozelle wird eine Form gegeben, bei der es vermieden ist, daB 
stark beliehtete Teile der Zellenwand in ungeniigendem Kontakt mit der Kathode 
sind. Der Photostrom wird nunmehr der Strahlung besser proportional ais fruher. 
Yollstandige Proportionalitiit konnte jedoch nicht erreicht werden. Weiter wurde 
festgestellt, daB die eliarakterist. spektrale Empfindlichkeit von yersebiedenen Zellen 
von demselben Metali nicht die gleiche ist. Der Versuch, die Zellen zur absoluten 
Messung zu benutzen, wrurde daher aufgegeben; sie wurden nur noch zum Yergleicli 
yon Lampen yon nahezu derselben Intensitiit u. Farbę yerwandt. D ie Methodeu 
zur Untersuehung der Gluhlampen werden ausfuhrlich besclirieben. Zur Charak- 
terisierung einer Gliililampe ist wesentlieb der dem Auge siclitbare T eil der aus- 
gestrahlten Energie, der sogenannte Liclitstrom. Es wird ein Lichtfilter angegebeu, 
daB die spektrale Empfindlichkeit einer Rb-Zelle so abiindert, daB sie der des menseli- 
liehen Auges sehr nahe kommt. Besouders brauchbar erwies sich das Wratten- 
filter Nr. 9. Dieses absorbiert alles Licht yon W ellenlangen 4(i00 k ,  wahrend 
es oberhalb 5200 A. nur wenig absorbiert. (Journ. Scient. Instruments 3. 2—6. 
38—42. 77—86. 1925.) S t e in e r .

Amerikanische Optische Gesellschaft, AusschuB fiir die Fortschritte auf 
dem Gebiet der Radiometrie und Photometrie, Berichl vom Oktober 1924. Kurzer 
Bericlit uber dio in den Jaliren 1923 u. 1924 erscliienenen einschlagigc-n Veroffent- 
liehungen. (Journ. Opt. Soc. America 11. 357— 69. 1925.) K e l l e r m a n n .

P. Reiss, Redukiion der Indicaioren ais Ursache von Tiiuschung bei der Messung 
ton pa auf colorimełrischem IVege. Bei Verwendung von Kresylblau, Nilblau, Brom- 
phenolblau u. Bromkresolpurpur ist die Red. des Farbstoffs inncrhalb bestimmter 
PH-Intervalle zu berucksichtigen. (C. r. soc. de biologie 94. 289—90. StraBburg, 
Inst. de Physique biol.) OPPENHEIMER.

Hippolyte Copaux und Andre Copaux, A u f die Verwendung der pholoelektrischen 
Ketle gegriindete Bestimmungsmetlwde der gefurbten Gase utid ihre Anwendung auf die 
nitrosen Dampfe. Eine liehtempfindliche Elektrodo wird mittels einer konstanten 
Lichtąuelle beleuchtet, wobei das Licht ein Rohr passieren muB, durch welehes Luft- 
iTOj-Gemische yerschiedener Zus. durchgefuhrt werden. Vergleicht man die jedem 
Gemiseh entsprechende Stromstarke mit der chem. bestimmten Zus. des Gemisches, 
so bekommt man eine Kurve, die die Best. des N 0 2-Gehaltes einer unbekannten 
Mischung auf Grund der Angaben des lichtelektr. Stromes ermóglicht. Die Kurye 
kann mit hoher Genauigkeit (0,05%) ermittelt werden; sie ist bei 11 u. 17° gleich. —  
Der Absorptionskoeffizient von N 0 2 nimmt bei hoher Verd. stark zu, was mit der Dis-
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soziation der farblosen iN20 4-Moll. in gefarbte N 0 2-Moll. bei Verd. in Einklang stekt. 
(C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1058— 60. 1925.) BlKERMAN.

E lem en te  und anorganische V erbindungen.
A. Besombe, Ober die Bestimmung des Eisens mit Hilfe von Bichromat. Der 

Umschlag der Titration des Fe mit K 2Cr20 7 tritt nur langsaiii ein (Indicator K3Fe(CN)0). 
Aus den Gleichungen Iiber dio Reaktionsgesehwindigkeit ergibt sich, daB eine Ver- 
mehrung der Fe "-Ionen den Ein tritt des Umschlags beschleunigt. Es wird folgcndes 
Verf. yorgeschlagen. Die Lsg. des Fe-Salzes wird auf 5 ccm konz., SnCl2 bis zur Ent- 
farbung zugegeben u. nach dem Erkalten mit 10 ccm einer 5%ig. Lsg. von HgCl2 ver- 
setzt u. mit K2Cr20 7 titriert. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 338—41. 1925. Charleroi, 
Univ.) E n s z l i n .

K. Swoboda uńd' R. Horny, Die Bestimmung des Cers im  Edelstahl. Nach 
Ubcrpriifung yersehiedener anderer Metlioden wird die Fallung des Cers ais Fluorid 
empfohlen. Ausfiihrung: 2 g der Probe werden in 60 ccm HCl ( 1 : 1 )  unter Erwarmen 
gel. Aus einem Tropfflaschchen wird genau so yiel H N 03 zugesetzt, wie zur Oxydation 
des Fe u. W erforderlich. Zur h. Lsg. Zusatz von 60 ccm Weinsaure-Lsg. (25%) u. 
30—35 ccm salzsaurer SnCl2-Lsg. (10%)- Es folgt Fallung mit konz. NaOH in geringem 
tlberschuB u. Oberfuhren in 500 ccm-MeBkolben. Nach Abkuhlung Zusatz von 10 ccm 
A. u. Auffullung zur Markę, Filtration durch 2 ineinandergelegte Faltenfilter. 250 ccm 
des Filtrats werden mit HCl bis zur deutlich sauren Rk. tropfenweise versetzt u. zum 
Sieden erhitzt. Entfernen der Flamme u. Fśillcn des Ce durch Zugabe von 2 g festem  
(NH4)F. Die iiberstehende Fl. wird mit NH3 neutralisiert u. mit 1—2 Tropfen HCl 
angesauert u. der Nd. 1 Stde. absitzen gelassen. Filtrieren durch Barytfilter unter An- 
wendung yon Filterschleim u. Auswaschen mit h. (NH4)F-haltigen (3 g/l) W. bis zur 
Alkalifreiheit. Veraschen u. Gliihen im Pt-Tiegel, Wiegen ais C e02 (Faktor =  0,8142). 
(Ztschr. f. anal. Ch. 67- 386—98. Lab. der B ó h l e r w e r k e  A.-G., Kapfenberg, 
Ósterreicli.) H e im a n n .

John H. Hastings, Bestimmung von Zinh im  gcrostelen Erz. 0,5 g werden in  
verd. HCl gel., ohne zu kochen auf 5 ccm konz., mit NH4CI u. NH,OH etwa yorhan- 
denes Fe gefallt u. nach dem Filtrieren mit Methylorange ais Indicator eben neutrali
siert. Die Farbung wird mit einigen Tropfen Br entfernt, dio Lsg. gekoeht u. mit 
K 4Fe(CN)8 in einigen Tropfen einer 5%ig. Lsg. yon U 0 2(N 03)2 unter Zusatz von 50 ccm 
einer l% ig- Lsg. von Natriumliyposulfit titriert. Dio Einstellung der Lsg. erfolgt 
mit reinem Zn, welches wie das zu untersuchende Erz behandclt wurde. Ist Mn vor- 
lianden, so m rd dieses yor der Titration durch Persulfat oder Br gefallt. Das un- 
gerostete Erz muB erst mit 5 g KC103 u. 10 ccm H N 0 3 abgeraucht werden. (Engin. 
Mining Journ.-Press 121. 247— 48.) E n s z l in .

Geo. W. Sears, Kritische Untersuchungen der Schmelze von Erzen seltener Metalle.
II. Die Trennung von Tantal und Niob. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47- 922; 
C. 1925. II. 389.) Vf. untersucht die Pyrosulfatschmelze von Tanialil u. Columbii. 
Die Verss. zeigten, daB die Schmelzdauer u. das Verhaltnis der FluBmittelmenge zur 
Erzmenge keinen grofien EinfluB auf die Lóslichkeit der gebildeten Ta- u. Nb-Verbb. 
ausiiben. Eine gróBere Rolle spielt die Temp., bei der die Schmelze ausgefiihrt wurde. 
Zur Prufung von Nb u. Ta wurde dio abgekuhlte Schmelze mit W. behandelt, der ungęl, 
Riiekstand wurde in einer Pt-Schale mit H F (1:1) behandelt, die Lsg. auf 1—2 ccm 
cingedampft, abgekiihlt, KCl-Lsg. zugesetzt u. Ta ais K2TaF7 nachgewiesen. Nb 
wurde durch dio Farbśinderung durch Red. mit Zn oder Sn nachgewiesen. Zur Tren
nung yon Ta u. Nb ist konz. H 2SO., viel geeigneter ais HF. Konz. H 2SOj kann mit ł/3 
ihres Vol. mit W. verd. werden, ohne die lósende Wrkg. auf Nb zu yerlieren; gegen Ta 
wird sie bei niederen Konzz. etwas woniger aktiv. Eine yollstandige Trennung von Ta 
u. Nb wird mit konz. H 2SOj erreicht, wenn die Schmelze zwischen 835 u. 875° aus-
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gefiihrt wird, dann befindet sieh Nb in der Lsg.-, Ta im Riickstand. K . 6-n. H 2SO.j 
hat keinen Einflufi auf dio Nb-Lsg., in li. Lsg. erfolgt yollstandige Ausfallung. Vf. 
gibt folgende Arbeitsvorschrift: Die abgekiihlte M., die bei 835—875° geschm. worden 
war, wird mit W. ausgelatigt u. aus dem Tiegel entfernt, filtriert, der Ruckstand durch 
Dekantation mit h. 3-n. HC1 gewaschen u. so von Fe u. Mn befreit. (Dio gewóhnliche 
verd. 6-n. HC1 lost etwas Nb.) Der weifie Ruckstand wird in einem "Becherglas m it 
einem Gemisch von 1:1 HjSO., auf dem Sandbad erhitzt, bis das Sicden aufhort. Dann 
wird das Gemisch durch ein Asbestfilter gesaugt, der Ruckstand mit k. 6-n. H 2S 0 4 
gewaschen, bis die Waschfl. mit NH40 H  keinen Nd. mehr gibt. Auf diese Weise wird 
Nb yollstandig gel., wahrend Ta im Ruckstand bleibt. — Wahrscheinlich werden bei 
der Pyrosulfatschmelze Tantalate u. Niobate gebildet u. nicht Sulfate oder Doppel- 
sulfate. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 343— 48. Reno [Nev.], Univ.) J o s e p h y .

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Deutschland, Glas- oder Quarzgef&pe. (F. P. 
596273 vom 4/4. 1925, ausg. 20/10. 1925. D. Prior. 5/4. 1924. — C. 1925. I. 1113 
[D. R. P. 407 021].) K u h l in g .

Hermann W eisz, Wien, TaglichtfiUer. Man miseht mit molekulardispersen 
oder kolloidalen Lsgg. von Metallen oder Metallverb. gefarbtes, gepulvertes Glas oder 
dgl. mit einem Bindemittel (Canadabalsam o. dgl., Acetylcellulose, unsclimelzbare 
Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodd. oder andere Emulsionskolloide oder leicht 
schmelzende Glasfliisse). (E. P. 215 752 vom 5/5. 1924, ausg. 9/7. 1924. Oe. Prior. 
9/5. 1923.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir Nautische Instrumente G. m. b. H., Kieł, Verbrennungskammer 
fiir die Entdeckung von brennbarem Gas in der AtmospMre u. dgl. Die Kammer, in der 
durch elektr. erhitzto Faden oder Driihte, elektr. Funken o. dgl. die Verbrennung cx- 
plosiver Gasgemische erfolgt, besteht wenigstens z. T. aus sehr porósem Materiał, so daB 
einerseits der zur Explosion erforderliche Druck in der Kammer nicht entstehen kann, 
andererseits die Yerbrennung nicht nach aufien dringen kann. (E. P. 213 587 vom  
26/3. 1924, ausg. 28/5. 1924. D. Prior. 26/3. 1923.) ' K a u SCH.

H. Angewandte Chemie.
IV. Wasser; Abwasser.

Henry C. Parker und John R. Baylis, Mitteilungen iiber die Wasserstoffionen- 
konzentration von Trinkwasser. Textliche u. bildliche Beschreibung eines mit Kalomel- 
zellen u. Tungsten-Elektroden ausgeatattetcn App. zur dauernden, automat. Kontrolle 
des pn, der sieh in .den Montebellowasscrwerken von Baltimore bewahrt hat. (Journ. 
Amer. Water Works Assoc. 15. 22— 34. Philadelphia, Pa., Research Department, 
L e e d s  & N o r t h r u p  Co., sowie Baltimore, Md., Water Department.) Sp l it t g e r b e r .

H. A. Lilly, SlerilisatioJi mit frisch hergestdltem Hypochlorit. Das durch Einw. von 
freiem Cl2 auf Lsgg. von kohlensauren oder atzenden Alkalien entstehende Hypo
chlorit setzt sieh unter Freimachung von 0 2 zu Alkalichlorid um. In den F iltem  der 
Stadt Badin gcniigte schon die Anwendung von 0,3 mg/l Cl2 aus Hypochlorit, um die 
Keimzahl von urspriinglich 50 auf 0— 2 herunterzusetzen. —  Der App. wird unter 
Beigabe einer Skizze naher beschrieben. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 15. 
60— 61. Badin, N. C., Tallassee Power Co.) S p l it t g e r b e r .

Lucien Cavel, Uber den Stickstoffverlust bei Reinigung der Abwasser nach dem 
Verfahren der aktivierten Schldmme. Man bestimmt die gesamte N-Menge in mit wenig 
Ammoniumsalz yersetzten Abwassern, vermischt sio mit dem aktivierten Schlamm, 
leitet die Luft so lange durch, bis sie kein NH3 mehr enthalt u. bestimmt den von der 
Luft mitgerissenen u. im Gemisch gebliebenen N . Es stellt sieh heraus, daB ein be-
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trachtliclier Teil (bis iibfer 40°/o) des N  bei dieser Behandlung verschwindet. Vf. glaubt, 
daB er in der Form des freien N 2 entweieht. In der teclm. Praxis ist der Verlust ge- 
geringer, weil die Behandlung der Abwasser mit dem aktm erten Schlamm nicht so 
lange dauert. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 181. 1101—03. 1925.) B ikerm an .

O. H aem pel, Die Einuńrkung ton bei der Pajńerfabrikalion venvendeten Farb- 
stoffen auf die Tierwelt des Wassers. Verss. an den empfindlichen Formen: Gammarus 
pulex, Limnaea stagnalis u. Ovata, Planorbis, Epliemera sp., Tubifex, Trutta iridea, 
den weniger empfindlichen: Gyclops sp., Ostracoden, Simocephalus u. Chydorus, Culcx 
u. Tendipeslarven, Goera; den widerstandsfahigon: Asellus aąuaticus, Sialislarye. 
Verd. 1 : 105 — 1 : 10°. Ais unschadlich erwiesen sieh die Farbstoffe: BaumwoUrot 4B , 
Oramje. I I , Neufuehsin 90, Safranin OF, Naphthamin liON , ais sehwaeh giftig: Auramin 
conc., Canarygdb 40, ais starker giftig: MethyUiolett 34 B  80, ais stark giftig: Viktoriablau 
B extra, Brillantgrun Jcryst., Benzólgriin EO. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuB- 
mittel 50. 423— 26. 1925. Wien, Hochsch. f. Bodenkultur.) G r o s z f e l d .

K arl Keiser, Vergleichende Untersuchungen iiber die Oxydierbarkeit des Wassers 
nach dem Yerfahren von Kubel-Tiemann und die Bestm m ung des Chlorbindungs- 
vermogens. D er Einfiup der Rohwasserchlonmg au f die Filterliiiigkeit. Seitdem 
auch in Deutschland die Behandlung des fiir Wasseryersorgungszwecke bestimmten 
FiuBwassers mit Clj sieh einzubiirgern beginnt, hat die moglichst genaue Best. der 
gesamten organ. Substanz des W. fur die Praxis gro Be Bedeutung gewonnen. Die 
Verss. des Vf. zeigen, daB die Werte fiir Osydierbarkeit u. Chlorbindungsvermogen 
mit einander parallel gehen, solange es sieli um W . handelt, in dem keine oder 
nur geringe Mengen yon EiweiBzerfalls-Prodd. enthalten sind. Bei derartigen 
W W . lassen sieh beide Methoden gleich gut yerwenden u. durch einander ersetzen. 
Anders liegen die Yerhaltnisse, wenn unter den organ. Substanzen des W . sieh 
Zersetzungsprodd. von EiweiBstofFen finden oder in ihnen nach Lage der Verhiilt- 
nisse zu yermuten sind.

In diesem Falle gibt die Best. des Permanganatyerbrauchs keinen genugenden  
AufsehluB iiber die organ. Verunreinigung eines W ., da die in Frage kommenden 
Stoffe von Permanganat nicht angegriffen werden. Dagegen besitzen wir dann in 
der Ermittlung der Chlorzahl ein V erf., das ein zureichendes Bild von der Be- 
schaffenheit eines W. u. eine Grundlage fiir die Bcmessung der zur Desinfektion 
des W . bestimmten Clj-Menge zu geben yermag. — Es wurde ferner nachgewiesen, 
daB durch die Chlorierung des Eohwassers vor dem Filtern die Filtriertiitigkeit 
beeinfluBt werden kann, wahrend die Oxydierbarkeit eines W . durch den Zusatz 
kleiner Mengen von freiem Cla noch nicht yeriindert w'ird. (Gas- u. Wasserfacli 
69. 41—43. 65—69. Hamburg, Hygien. Staatsinstitut.) SPU TTG ERBER .

H. Noll, Bemerkungen zu dem Aufsatz von Gustav Alsłerberg „Methoden zur Be- 
stimmung von in Wasser gelostem elementaren Sauerstoff bei Gegenwart von salpelriger 
Saure. Vf. widerlegt die Einwande von ALSTERBERG (Biochem. Ztschr. 159. 36; 
C. 1925. II. 1084) gegen die Harnstoffmethode von L e h m a n n  u . N o l l  u . gegen die 
Korrektionsmethode yon W INKLER u. N o l l  bei der Best. von in W . gel. elemen- 

-tarem Sauerstoff bei Ggw. von H N 0 2. (Biochem. Ztschr. 165. 497— 99. 1925. Ham
burg, Hygien. Staatsinst.) L a s c h .

Karl Schnetzer, Obersedlitz b. Aussig a. E. (Tschechoslowakei), Verhiitung des 
Kesselsteinansalzes in Dampfkesseln, Vb-dampfern, Vorwarmern u. dgl. B eidem Y erf. 
des Hauptpat. wird der Strom abweehselnd, yon yerschiedenen Anschliissen aus, in 
yerschiedenen Riclitungen durch den BehSlter geleitet. Es wird dadurch erreicht, 
daB die Wrkg. des Stromes langs der ganzen Behalterflache erfolgt. (ScłlWZ. P. 
112752 yom 28/7. 1924, ausg. 16/11. 1925. Tschechoslow. Prior. 5/4. 1924. Zus. 
zu Schwz, P. 107069; C. 1925. I. 1517.) Oe l k e r .
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P. Preiss, Katernberg b. Essen, Reinigen von Abfallfliissigkeitcn. — Zwecks Ent- 
fernung von Phenolen u. seinen Homologen aus Abwiissern u. dgl. behandelt man 
diese im Gegenstrom mit geeigneten, in Dampfform befindlichen Losungsmm., 
wie B zl., Trichloriithylen u. dgl. (E. P. 241682 vom 19/9. 1924, ansg. 19/11.
1925.) Oe l k e r .

V. Anorganische Industrie.
A. A. B low ski und J. H. Bon, Entfarbungskohlen. VfF. untersuehten eine 

Reihe bekannter EntfSrbungskohlen auf i liro Brauchbarkeit mit dem Resultate, daB 
sie alle holic Entfarbungskraft u. liohe Asćhenabsorption ergaben. Zwei Proben 
zeigten scblechte Filtrationsfiihigkcit. W eitere Verss. bezweekten den Ersatz von 
Knoehenkohle durch andere Kohlcn in der Zuckerraffination. Zurzeit yerdient 
Knochenkohle noch den Vorzug, jedoeh diirfte dieser bald von den anderen 
Kohlen eingeholt werden. (Ind. and Engiu. Chem. 18. 32 — 42. Crockett 
[Calif.].) G-rimme.

A. C. Thaysen, Die Bildung ton  Wasserstoff durch M  ikroorganismen. Die gro fi -
gewerblich durchgefuhrte Vergarung der Kohlehydrate zu Butylalkohol liefert H 2 ais 
Nebenprod. In einem iibliehen Ansatz fallen z. B. auf 1 t  Mais 343 cbm H 2 an, oder 
in einer kleineren Anlage mit 20 t  verarbeitetem Mais pro Tag bereits 6860 cbm. 
(Chemistry and Ind. 45. 71— 72.) H e im a n n .

Turę R ob ert H aglund , D er Ilaglund-Prozefi zur eleklrotliermisćhen Herstellung 
von reinem Aluminiunioxj/d. Das Verf. von H a g l u n d  besteht im Zusehlag von 
15—25°/o A13S3 zum Bauxit, wodurch die Arbeitstemp. bedeutend yerringert wird 
(F. von A12S3 =  1100°, von A120 3 =  2200°). Dio Sulfid-Osydsehlacke ist sehr fl. 
u. liiBt sich leicht abziehen. AuBerdem kry stalli siert aus ihr A120 3 in tadellosen 
Krystallen. Die erkaltete Schlacke wird zerldeinert u. mit W . behandelt, wobei 
AljSj gcmiiB der Gleichung A12S3 - |- .6 H 20  =  2Al(OH)3 +  3IIaS zerfalU. II2S 
wird aufgefangen u. zur Herst. von neuem A12S3 verwandt. Das verbleibende Ge
misch von krystallisiertem Al2Os, Al(OII)3 u. den geringen Verunreinigungen wird 
in geeigneten App. meehan. getrennt, das A120 3 wird mit w. II,SO, gewaschen u. 
getrocknet. Al(OH)3 kann kalziniert u. auf Al oder Al-Salze yerarbeitet werden.
— Die Herst. von A12S3 geschieht im Sinne der Gleichung:

A120 3 -f- 3C  +  3FeS =  A12S3 +  3 CO +  3 Fe.
(Ind. and Engin. Chem. 18. 67—68. Stockholm [Schweden].) G r im m e .

Tubize Artificial Silk Co of America, Delaware, ubert. von: Emile Bindschedler,
Lansdowne, Pennsylvau., und Edward W. Rugeley, Hopewell, Virginia, Schwefdwasser- 
stoffgas. (A. P. 1 565 894 vom 15/4. 1924, ausg. 15/12. 1925. — C. 1925. II. 594.) K a .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, Ohio, ubert. von: Henry Howard, Clove- 
land, Natriumthiosulfat. Man liiBt S im Status molekularer Unterteilung aus Na2S 0 3 
einwirken. (A. P. 1570  253 vom 13/1. 1925, ausg. 19/1. 1926.) K a u s c h .

H. Petersen, Berlin-Steglitz, Schwefelsaure. Man stellt H 2S 0 4 aus S 0 2-Gasen u. 
Nitro- oderNitrosyl-H2SO,, inScHMlEDELsWalzenapp., K e l l e r s  Spruhapp., Sprinklem  
usw. her. (E. P. 244 764 vom 11/12. 1925, Auszug veroff. 10/2. 1926. Prior. 16/12.
1924.) K a u s c h .

Merrimac Chemical Company, Woburn, iibert. von: Frank G. Stantial, Mel- 
rose, und John H. Ciarkę, Winchester, Mass., Schwefelsaure. (Can. P. 246 420 
vom 10/3. 1924, ausg. 27/1. 1925. —  C. 1923. IV. 449.) K a u s c h .

American Lnrgi Corporation, New York, ubert. von : Hans Klencke, Frank
furt a. M., Schwefelsaure. (A. P. 1 5 6 1 9 8 5  vom 28/3. 1924, ausg. 17/11. 1925. —
C. 1924. II. 1384 [D. R. P. 398 318].) " K a u s c h .
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Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelsto£aktieselskab, Christiania, iibert. von: 
Ivar Wafrid Cederberg, Berlin-Steglitz, Ammoniaksynthese. (Can. P. 250 080 
vom 27/9. 1924, ausg. 26/5. 1925. — C. 1935. I. 747.) K u h l in g .

Luigi Casale und Rene Leprestre, Rom, Apparat zur Ammoniaksynthese. 
(Schwz. P. 96 869 vom 1/12. 1920, ausg. 16/11. 1920. — C. 1 9 2 4 .1. 1250.) K a u s c h .

Pittsburgh Platę Glass Co., Pittsburgh, iibert. von: Hugh A. Galt, Akron, 
Ohio, Ammomaksodaverfahren. Man mischt rohes NH3, konz. NaCl-Lauge u. schwaches 
COa-Gas, leitet dann starkes C 02 in das Gemiseh u. caleiniert das dabei erhaltene 
NaHC03. (A. P. 1570  299 vom 1/5. 1922, ausg. 19/1. 1926.) K a u s c h .

Stockholms Superfosfat Pabriks Aktiebolag, Stoekholm, und Henrik Gustav 
Allan Ramsay, Linkoping, Schweden, Stickozyde. (Can. P. 249 391 vom 20/9.
1923, ausg. 5/5. 1925. —  C. 1924. I. 1702 [H. G. A. R a m s a y ].) K a u s c h .

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, N. Y., iibert. von: Pierre 
E. Haynes, N. Y., Helium aus Naturgas. (Can. P. 245 587 vom 12/5. 1924, ausg.
23/12. 1924. — C. 1925. I. 2502.) K a u s c h .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, iibert. von: C. Lonrens, 
Adsorptions- und Entfarbungskohle. (Schwed. P. 58137  vom 17/11. 1922, ausg. 
20/1. 1925. D. Prior. 26/5. 1922. —  C. 1923. IV. 478 [J. N. A. Sa u e r ].) K a u s c h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Christiania, iibert. yon: Birger 
Pjeld Halvorsen, Oystein Ravner, Christiania, und Hans Joachim Falsk, Not-
todden, Norwegen, Tonerde aus Tonerdeniłraten. (Can. P. 251775 vom 2/6. 1924,
ausg. 14/7. 1925. —  C. 1925. I. 1785 [F. P. 581865].) K a u s c h .

American Lurgi Corporation, New York, iibert. von: Heinrich Specketer, 
Gustav Miinch und Fritz Rossteutscher, Griesheim a. M., Aluminiumchlorid. 
(Can. P. 244 933 vom 15/5. 1924, ausg. 2/12. 1924. — C. 1924. I. 1252 [ C h e m .  
F a b r i k  G r i e s h e i m - E l e k t r o n ] . )  K a u s c h .

Samuel Marshall Evans, Essex Felis, N. J., Bleiozyd. P b S04 wird in fein 
verteiltem Zustande mit einer geringen Menge yon fein verteiltem Pb gemischt u. 
die Miscliuhg in der Lsg. einer Alkalibase gekocht. (A. P. 1570 438 vom 5/3. 1923, 
ausg. 19/1. 1926.) K a u s c h .

Eagle Picher Lead Co., Cincinnati, iibert. yon: John Ahlum Schaeffer, 
St. Louis, John Henry Calbeck und Bernard Sylyester W hite, Joplin, V. St. A., 
Basisches Bleisulfał. (Can. P. 249 345 yom 18/6. 1924, ausg. 5/5. 1925. —  C. 1925.
II. 86.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
R. D. Rege, Industridle Abfalle ais D iingem itłd: I. Ajowan- und Mohuakuchcn.

II. Nulzbarmachung von Kehricht. I . Die analyt. Unters. ergibt, daB Ajowankuehcn 
ais Dungemittel brauchbar ist, daB dagegen Mohnakuchen wegen seines Saponin- 
gehalts, der die Nitratbildung yerhindert, nicht in Frage kommt. —  II. Dic Zers. 
des Kehrichts unter yerschiedenen Bedingungen wird analyt. yerfolgt, ohno daB 
yorlaufig Sehliisse fiir dio prakt. Anwendung des Kehrichts gezogen werden konnen. 
(Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 245— 65. 1925. Ind. Inst. of Sc. Ban- 
galor.) T r e n e l .

Horace J. Harper, Der Ammoniakgehalt des Bodens in seiner Beziehung zum 
Gesamt-Sticksloff, Nilratgehalt und Bodenreaktion. Zwischen dcm Ammoniakgehalt 
einerseits u. dem Gesamt-N-, Nitratgehalt u. der Bodenrk. andererseits konnte keine 
Beziehung nachgewiesen werden. (Journ. Agrieult. Research. 31. 549— 53. 1925. 
Jowa, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

J. T. Scott, Der Einflu/3 der H'-Ionenkonzentration auf das Wachstum der Fusa- 
rium lycopersici und auf Tomatenfaule. Zum Zwecke der Bekampfung von Tomaten- 
faule durch Fusarii studiert Vf. die Abhangigkeit des Wachstums yon der [H'] der
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Nahrlsg. in Reinkulturen u. von der Rk. des Bodens, in dem die mit Fusarium lyco- 
persici infizierten Tomaten aufgezogen wurden. 1. Bei den Kulturverss. wurde ein 
Minimum zwischen pn 5,3 bis 5,8 beobachtet, das beiderseits —  bei pn 4,5 bis 5,3 
und ph 5,85 bis G,85 —  durch Maxima begrenzt wird. 2. Die Vegetationsverss. er- 
gaben jedoch das Minimum der Tomatenfiiule bei einer Bodenrk. von ph 6,4 bis 7,0, 
das auch hier beiderseits von Maxima eingeschlossen wird. Vf. glaubt danach, die 
Tomatenfaule durch entsprcchende Auswahl des Bodens hinsichtlieh seiner pa be- 
kampfen zu konnen. (B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 533— 34. 1925. Exp. Stat. 
Rec. 51. 51. 1924.) T r e n e l .

S. B. Hendricks, A. M. Bacot und H. C. Young, Die rclaiive Giftigkeit von 
Calciumarsenatcn. D ie mit Heuschrecken u. Baumwollrusselkiifern ausgefiihrten 
Verss. ergaben, daB im ersteren Palle die Giftigkeit mit dem CaO-Gehalte im 
Molekuł abnimmt, wobei kilnstlicher Zusatz yon Ca(OH)2 ohne EinfluB war. Im 
zweiten Falle erwiesen sich alle sauren Arsenate giftiger ais die bas., welche un- 
bescbadet des Yerhaltnisses CaO : As20 5 im Molekuł yon gleicher Wrkg. waren. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 50—51. Tallulah [La.].) G r im m e .

E. R. de Ong, Kaliumxanthogenate ais Bodenrauchei-ungsmittel. Kaliumsantlio- 
genat spaltet in saurem Medium Xanthogensaure ab, welche bei maBiger Temp. in 
CSa u. A. zerfiillt. Natriumxanthogcnat yerhiilt sich iihnlich. Diese Eigenschafteu 
machen die Verbb. auBerst brauchbar zur CS3-Beliandlung von yerseuchten Acker- 
boden, da man die Gaben besser dosieren u. yerteilen kann, ohne Gefahr zu laufeu, 
die Kulturpflanzen zu sehadigen. NSheres im Original. (Ind. and Engin. Chem. 
18. 52—55. Berkeley [Calif.].) G r im m e .

J. Bodn&r und Alexander Terenyi, Beitrage zur Biochemie der Wirkung von 
Quecksilberverbindungen auf die Steinbrandsporen des Weizeiis. Vorl. Mitt. (Vgl. auch
S. 770.) Die Verss. ergaben, daB eine in W. dissoziierende Hg-Verb. [Hg(C2H30 2),j 
wie Cu-Verbb. keimungshindernd wirkt. Yon den schwach dissoziierenden, einfachen 
anorgan. Hg-Verbb. haben . die Lipoidyerbb. HgCl2, HgBr2 eine tótende Wrkg. auf 
Sporen, Hg(CN)2 ist wirkungslos, weil cs nicht dissoziiert u. kein Lipoid ist. Ais 
kleinste, Sporenkeimung yerhindernde Menge in 10 ccm Ca(N03)2-Nahrłsg. bestimmten 
V ff.: Hg(CN)2: 0,79; Hg-Acetat: 0,32; HgCl2: 0,22; HgBr2: 0,11 mg. Auch im giin- 
stigsten Falle ist mehr Hg nótig ais Cu. (Chem.-Ztg. 50. 109— 10. Budapest u. Debrecen, 
Uniy.) J u n g .

R. N. Chapman und A. H. Johnson, Anwendungsmdglichkeiten und Grenzen 
von Chlorpikrin ais ein Begasungsmittel bei Cerealien. Chlorpikrin ist ein starkes 
Insektengift; dio todliche Dosis fur plodia interpunctella Huebn. war 32 g pro cbm. 
Da Chlorpikrin die Garung im Mehl yerzógert, muB so beliandeltes Mehl geniigend 
gelijftet werden, wodurch es yollstandig vom Chlorpikrin befreit wird. (Journ. 
Agricult. Research. 31. 745— 60. 1925. Minnesota, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

Theodore Parker, Arsenhaltige und arsenfreie Insektenbekampfungsmittel. Die 
„Apfelpanik“ und ihre Lehren. AnliiBlich der Vergiftungen, die durch GenuB von 
Apfeln, die mit arsenhaltigen Insektenbekampfungsmitteln behandelt waren, in 
London yorgekommen sind, bespricht Vf. die Anwendung von arsenfreien Mitteln, 
die den Entomologen in Phenol- u. Phenanthrenderiyy. zur Yerfiigung stehen. (Chem. 
Trade Journ. 78. 251—53.) T r e n e l .

W . Deckert, Befall von Tabak m it Speckkiifeni (Dermestes vulpinus F.). Die 
Kafer waren von auBen her in die Ballen gelangt. Die restlose Vernichtung ohne 
Schaden fiir den Tabak gelang mittels Durchgaswng mit 2%ig. U CN . (Ztschr. f. Unters. 
Ńahrgs.- u. GenuBmittel 50. 426. 1925. Hamburg.) G r o s z f e l d .

J. B. Lindsey und J. G. Archibald, Der Wert von Calciumphosphat ais Futter- 
zusatz fiir Milchkiihe. Vorl. Mitt. Der EinfluB yon Ca-Phosphat auf Aussehen, 
Gesundheitszustand, Kórpergewicht, Milchproduktion, Zusammensetzung der Milch
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prśigte sieli nicht deutlich aus. (Journ. Agricult. Research. 31. 771— 91. 1925. 
Massachusetts Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

J. Hudig und C. W . G. Hetterschy, E in Verfahren zur Bestimmung des Kalk- 
zustandes in Humus-Sandbóden. (Bestimmung der Wasserstoffionenkonzenlralion in  
Bodenatifschwemmungen.) Beschreibung einer Apparatur zur elektrometr. Titration 
von Boden mittels der Chinhydronelektrode. (Landw. Jahrbb. 63. 207— 18.) T r e n e l .

E. W. Bobko und D. L. Askinasi, Bestimmung der A bsorptionskapazitat und des 
U7igesdttigkeitsgrades der Boden. (Ztschr. f. Pflanzenernalir. u. Dungung. Abt. A.
6. 99— 126. 1925. — C. 1926. 1. 2045.) T r ś n e l .

Br. Tackę und Th. Arad, Studien iiber die Acidital der Moorboden. 1. Die Be- 
slimmung der Gesamlaciditat nach Tackę-Siichting. Aus dem Vergleich mit anderen 
Methoden zur Best. der Aciditiit von Moorboden schlieBen Vff., daB ihr eigenes Verf. 
das beste zur Best.'der „Gesamtaciditat“ ist. (Ztschr. f. Pflanzenernalir. u. Dungung 
IAbt. A], 6. 295—306.) T r e n e l .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Christiania, tibert. von: Peter 
Tomy Axelsen, Rjukan, Norwegen, Dungemittel. (A. P. 1567  408 vom 14/1. 1924, 
ausg. 29/12. 1925. —  C. 1924. I. 2535.) K un l in g .

American Cyanamid Company, New York, tibert. von: Kennet F. Cooper,
Great Neek, New York, V. St. A., Verfahren zum Vemichten von Ungeziefer aller Art. 
Man yerwendet hierzu eine an feuchter Luft gasfórmige HCN  entwickehide Verb. in 
Pulver-, Flocken- oder Blattchenform, die in die Insektennester oder Mauseldcher Usw. 
eingebraclit wird oder mit der die zu schiitzenden Pflanzenteile bestiiubt werden. —  
Besonders eignet sich hierzu rohes Ga(CN)2, das an feuchter Luft allmahlich unter B. 
von gasfórmiger HCN u. Ca(OH)2 bezw. CaC03 zers. wird. Gegebenenfalls kann man 
auch Mischungen yon CaCl2 u. NaCN an Stelle des Ca(CN)2 verwenden. (Can. P. 251 951 
vom 28/7. 1924, ausg. 21/7. 1925. P. P. 581 278 vom 5/5." 1924, ausg. 26/11. 1924.) Sen.

Harry C. Young, St. Louis, Missouri, ubert. von: W alter C. 0 ’Kane, Durham, 
New Hampshire, und Paul Moore, Washington, Columbia, V. St. A., Schwefel in  kdloi- 
daler Form enthaltendes fungicides und insekticides Mitteł. (Can. P. 249 162 vom 12/6.
1923, ausg. 28/4. 1925. —  C. 1925. I. 1006.) S c h o t t l a n d e r .

California Spray-Chemical Company, W atsomille, Ćalifornia, V. St. A., Insek
ticides Mittel, bestehend aus wss. Emulsionen gereinigtcr Petrolcum-KW-stoffe u. einem 
fliichtigen organ. Lósungsm., mit oder ohne Zusatz anderer insekticider Mittel. —  Man 
reinigt Petroleumdcstillate in iibhcher Weise durch Dest., Behandeln mit rauchender 
H2S 0 4, Ncutralisieren der Saure, Wasserdampfdest. u. Filtrieren. Das Prod., ein farb- 
loses, durchsichtiges bei gewóhnlicher Temp. geruchloses u. nicht fliichtiges Ol, D. 0,8917 
bis 0,8092 (27— 43° Be.), ist frei von ungesatt. KW-stoffen u. S, u. nicht viscos. Man 
verwendet es entweder fiir sich ais Spritzmittel fiir die Pflanzen, oder emulgiert es mit 
W., unter Zusatz von Schutzkoiloiden, wie Sulfitcelluloseablauge, Starkegummi oder 
Dextrin, u. fliichtigen Verdunnungsmitteln, wie gereinigtem Petroleum, das nocli un- 
geaatt. K\V-stoffc enthiilt. Gegebenenfalls setzt man der Emulsion noeh eine wss. 
Suspension von Pb3(As01)2 zu. Die Emulsion wird ebenfalls ais Spritzmittel yerwendet. 
Schadliche Nebenwrkgg. auf die Pflanzen iiben die Mittel nicht aus. (E. P. 245 179 
Tom 18/8. 1924, ausg. 28/1. 1926. F. P. 586 567 vom 8/9. 1924, ausg. 30/5. 1925.) S c h .

V in . Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
V. Kulebakin und w. Wolkow, Uber die Quer- und Axialmagnelisierung der 

JMsenstabe. Die Permeabilitat hat in Eisentelegraphendrahten bei Quermagneti- 
sierung einen 2—5mal kleineren Wert ais durch die gewohnlichen die Methoden bei Axial- 
magnetisierung bestimmt wird. Es wird eine Methode zur genauen Best. der magnet. 
Eigenschaften von Eisendriihten unter den im Betrieb yorhandenen Magnetisierungs-

VIII. 1. 162
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bedingungen, bei StromdurchfluB, also (Juermagnetisierung, beschrieben. (Elektro- 
techn. Ztschr. 47- 126— 29. Staatl. Elektrotechn. Experimental-Institut, Moskau.) W i.

— , Eine Legierung von gro/kr Permeabilitat und geringer Hystcresis. Von der 
Guttapercha Company o f W harf Road, City Road, London wird neuerdings eine 
Legierung yon Ni, Cu u. Fe unter dem Namen „Mumełal“ in den Handel gebracht. 
Diese Legierung zeichnet sieli durch folgende Eigenschaften aus: 1. groCe magnet. 
Permeabilitiit auch bei kleinen Feldsliirken. 2. grofien spezif. Widerstand. 3. dnrch- 
auflerordentlich geringen Hysteresisverlust. D ie Legierung ist dem weichen Fe in 
allen Eigenschaften uberlegen mit Ausnahme ihres geringen Sattigungswertes der 
magnet. Induktion. (Journ. Seient. Instruments 3. 24—25. 1925.) St e in e r .

Minerals Separation Ltd., London, ubert, von: Cornelius Herman Keller 
und Carl Pierce Lewis, San Francisco, Konzentration von Er zen durch Flotation. 
(E. P. 223 860 vom 6/5. 1924, ausg. 17/12. 1924. A. Prior. 23/10. 1923. —  C. 1926.
I. 1279 [A. P. 1 560 170].) Oe l k e r .

Alois H elfenstein und Helfenstein-Elektro-Ofen G. m. b. H ., Osterroich, 
Ansfuhrung chemischer, besonders metallurgischer Verfahren. (F. P. 597 837 vom 
24/3. 1925, ausg. 30/11. 1925. Oe. Prior. 24/3. 1924. — C. 1925. II. 592 [Schwz. P. 
109 529].) K u h l in g .

J. G. Platon, Nióvre, Frankreich, Enłschwefeln von Eisen. Das geschmolzene 
Fe wird m it Strómen yon Luft oder inertem Gas behandelt, welche dicht unter der 
Oberflache in das Metallbad eingeblasen werden. (E. P. 245 083 vom 3/12. 1925. 
Auszug veroff. 17/2. 1926. Prior. 27/12. 1924.) K u h l in g .

Chicago Crucible Co., ubert. von: David H. Crosser, Chicago, Behandlunrj 
von Eisen. Um Cr, Al, Mn, Si o. dgl. gleichmaCig mit Fe zu legieren, werden die 
Elemente, gegebenenfalls in Form von Ferrochrom, Ferromangan u. dgl. gepulvert, 
m it Ton gemiseht, dio Miscliungen zu Briketts geformt u. in das geschmolzene Fe  
eingetragen. (A. P. 1568  271 vom 29/8. 1924, ausg. 5/1. 1926.) K u h l i n g .

Heinrich Lanz, iibert. yon: Karl Sipp, Mannheim, Graues Gufieisen. (A. P. 
1564  284 yom 15/5. 1924, ausg. 8/12. 1925. —  C. 1925. I. 2467.) K u h l i n g .

Isaac M. Scott und Samuel Peacock, Wheeling, V. St. A., Enlphosphom vcm 
Eisen und StaM. Dem im offenen Herd mit bas. Futter geschmolzenen Fe oder Stahl 
wird eine sauerstoffhaltige Chromyerb., zweckmaBig ein chromhaltiges Eisenerz, zu- 
gefiigt. Das Cr wird durch den L uft-02 zu Chromat osydiert, welches seinerseits unter 
Mitwirkung yon CaO den yorhandenen P in Ca.3(PO,,),2 verwandelt. Die Entphosphorung 
schreitet weiter fort ais die yon Mn bewirkte. In der Schlacke yorhandenes CaCr04 
kann durch Verschmelzen mit N a2SO., ais Na2Cr04 gewormen werden. (A. P. 1568186  
vom 7/3. 1925, ausg. 5/1. 1926.) K u h l in g .

W estinghouse Electric & Manufacturing Co., iibert. von Guerney H. Cole, 
Forest Hills Borough, Hiłzebehandlung bon Stahl. Die zu behandelnden Stahłstiicke 
werden in langsamem ZeitmaB auf Wagen durch lange Ofen bewegt, wobei fiir miiBigen 
Zutritt von 0 2 (Luft) u. dafiir gesorgt wird, daB die Erhitzung des Stahls 700° nicht 
libersteigt. Die elektr. Eigenschaften des Stahls werden durch diese Behandlung 
wesentlich yerbessert. (A. P. 1569355 vom 21/12. 1920, ausg. 12/1. 1926.) K u h l in g .

Samuel Peacock und Nelson E. Cook, Wheeling, V. St. A., Entgasen von Stahl. 
Geschmolzener Stahl wird mit wasserfreien Natriumaluminaten oder -silicaten, besonders 
Na3A103, yersetzt. Der Zusatz bcwirkt die Verfliichtigung von gel. bezw. gebundenem 
CO, N 2 u . H 2, sowie die Red. von yorhandenem FeO. (A. P. 1570176 vom 3/3. 1925, 
ausg. 19/1. 1926.) K u h l i n g .

Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, iibert. von : Óystein Rayner, 
K ris tian ia , Verdichten non Zinkddmpfen. (A. P. 15 6 2 4 7 3  vom 7/3. 1921, ausg . 
24/11. 1925. — C. 1922. II. 697.) K u h l in g /



1920. I. Hvm. Me t a l e u r g ie ; Me t a l l o g r a p iiie  u s w . 2507

Goro Matsukata, Tokyo, Japan, iibert. von: James W. Neill, Pasadena, V. St. A., 
Gewinnung von Kwpfer. Mittels Sauren aus Erzen gewonnene kupferhaltige Lsgg. 
werden iiber Koks o. dgl. filtriert, welchcr Fe in feiner Yerteilung cnthalt. Das in 
metali. Form auf dem Koks niedergeschlagene Cu wird im Kuppelofen unter Zusehlag 
von FluBmitteln ausgesehmolzen u. gegossen. (A. P. 1 568 464 vom 20/4. 1925, ausg. 
5/1. 1926.) K u h l in g .

National Trust Co. Ltd., Toronto, iibert. von: Robert Lee Peek, Ottawa und 
Torgny Frederick Torell, Aylmer, Kanada, Aufarbcitung Tcupferhaltiger Nickdsteine. 
Durch Einw. von Saure, besonders H 2S 0 4, aus den Steinen erhaltene, Salze des Cu u. 
N i enthaltendo Lsgg. werden mit den ausgelaugten Steinen im Uberschufi behandelt. 
Cu wird in metali. Form niedergeschlagen u. durch Ni ersetzt. Dio erhaltenen Lsgg. 
dienen zur Herst. von Reinnickel. (A. P. 1 5 6 9 1 3 7  vom 26/8. 1920, ausg. 12/1.
1926.) ' ‘ ' K u h l in g .

Gustav Schreiber, Griesheim a. Main, und Adolf Beck, Schwanheim a. Main, 
Behandlung von geschmolzenem Magnesium. (Can. P. 249 945 vom 11/6. 1924, ausg. 
26/5. 1925. —  C. 1924. II. 755 [D. R. P . 387 979].) K u h l i n g .

Julius Ziiblin und Rudolf Gautschi, Singen, Deutschland, Herstellung von 
Aluminiumfolien. Vor dem Mehrfachwalzen werden die Walzen des Streckwerkes 
in beliebiger Weise, z. B. mittels elektr. Widerstande, auf eine Temp. von 60— 90° 
erhitzt, wobei das zum Einfetten benutzte Ol verdampft. (Schwz. P. 113 204 vom  
26/3. 1925, ausg. 2/1. 1926.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. von: Edwin F. Kingsbury, 
Rutherford, V. St. A., Legierungen. (A. P. 1 5 6 1 2 4 7  Tom 7/9. 1923, ausg. 10/11. 
1925. —  C. 1925. I. 2467.) K u h l i n g .

Isabellenhiitte G. m. b. H ., iibert. von: Friedrich Heusler, Dillenburg, Be
handlung von Kupferlegierungen. (A. P. 1 559 963 vom 29/8. 1921, ausg. 3/11. 1925. —■
C. 1921. IV. 801.) K u h l in g .

Orkla Grube-Aktiebolag, Lokken Verk, iibert. von: Harald Pedersen, Trond- 
hjem, Norwegen, Behandlung von Kupfereisenlegierungen. (A. P. 1562  472 vom  
16/4. 1924, ausg. 24/11. 1925. —  C. 1925. II. 2187.) K u h l in g .

Emile Conti, Alfortville, iibert. von: Charles Alexandre Fontane, Paris, 
Legierungen. (A. P. 1563079 vorri 2/2. 1924, ausg. 24/11. 1925. —  C. 1925. I. 2726 
[Schwz. P. 107 906].) K u h l in g .

W. C. HeraeuS G. m. b. H ., iibert. von : Ernst Haagn, Hanau, Legierungen. 
(A. P. 1566  534 vom 21/8. 1924, ausg. 22/12. 1925. — C. 1925. II. 348 [D. R. P. 
412135].) K u h l in g .

Goldsmith Bros. Smelting & Refining Co., iibert. von: M elvinM . Goldsmith, 
Chicago, V. St. A., Legierungen, bestehend aus 65— 85% Os, 10— 20% Rh u. 3— 10% Ni. 
Die Legierungen eignen sieh zur Herst von Federspitzen. (A. P. 1 569 921 vom 16/11.
1923, ausg. 19/1. 1926.) K u h l in g .

James J. Mee, Hamilton, V. St. A., Legierungen, bestehend aus W, V, Cr, C, S, 
Cu, Fe u. gegebenenfalls Ir, bezw.. W, Mo, V, Cr, Co, Cu, C u. Fe. Die Legierungen 
sind gegen oxydierende Einfliisse sehr bestiindig u. sehr bruchfest. Hauptbestandteił 
ist W, erhalten werden sie durch Zusammenschmelzen der Bestandteile. (A. P. 1 569 996 
vom 6/2. 1925, ausg. 19/1. 1926.) K u h l in g .

Merco Nordstrom Valve Co., San Francisco, iibert. von: Ernest Greenway 
Jarvis, Buffalo, V. St. A., Legierungen. (Can. P. 249 608 vom 11/6. 1924, ausg. 
12/5. 1925. —  C. 1925. II. 985.) K u h l in g .

Soc. an. Nieuport-Astra, Issy-les-Moulineaux, Frankreich, Legierungen. (Schwz. 
P. 112834 vom 5/1.1925, ausg. 1/12.1925. F. Prior. 23/1.1924. — C. 1925. I. 1239 
[F. P. 576 225].) K u h l in g ,

162*



2 5 0 8 Hlx. O k g a n is c h e  P r a p a r a t e . 1 9 2 6 . I .

Henri Paul Soulie-Cottineau und Jean Franęois Paul Bernand, Frank- 
reioli, Wiedergeioinnen von Metallen aus AbfaUen. (F. P. 597 091 vom 7/3. 1924, 
ausg. 12/11. 1925. — C. 1925. II. 984 [E. P. 230 471].) K u h l in g .

F. M. Becket, New York, Behandeln von Metallbadem. (E. P. 237 088 vom
9/7. 1924, ausg. 14/8. 1925. —  C. 1925. I. 2725 [F. P. 583 511].) K u h l in g .

Pittsburgh Research Corp., Pittsburgh, iibert. von: Joseph L. Dixon, New  
York, Metallreinigung. Bei der Reinigung von Metallen im elektr. Ofen wird eine 
Mehrzahl von Elektroden verwendet. Einigen von diesen wird Strom yon niedriger, 
anderen Strom von hoherer Spannung zugefiihrt. Es werden gleichmaBigere Er- 
gebnisse erzielt ais bei Verwendung von Strom gleicher Spannung. (A. P. 1569 464
yom 5/9. 1919, ausg. 12/1. 1926.) K u h l in g .

IX. Organische Praparate.
Kenneth K. K elley , Thermodynamische Erwagungcn uber den synthełischen 

Mcthanolprozefi. A uf Grund theoret. Erwagungcn u. prakt. Verss. kommt Vf. zu 
dem Resultate, daB das Optimum der Methanolsynthese bei 600—900° u. 150 at 
Gesamtdruck liegt. (Ind. and Engin. Chem. 18. 78. Stanford [Calif.].) G b is im e .

A. B. Lorges, IHe Jlerstellung der Benzoesowe. Zusammenfassende Darst. 
(Rev. de chimic ind. 36. 10—14.) J u n g .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., iibert. von: Mathias 
Pier, Heidelberg, und Carl Muller, Mannheim, Darsiellung von Metlianol. Man laBt 
auf Gemische von CO mit einer iiberwiegenden Menge von Ih  bei hóherem Druck u. 
hoherer Temp. Kontaktmassen einwńrken, die bei den Arbeitsbedingungen nicht zu 
Metali reduzierbare 0 2-Verbb. von Metallen enthalten. —  Ais Kontaktmassen kónnen 
auch Gemische von nicht reduzierbaren Oxyden mit einem Metali verwendet werden. —  
Solche Verbb. sind z. 33. Oxyde, Hydroxyde oder Carbonate der Alkali-, Erdalkali- u. 
Erdmetalle, ferner Gemische von MgO oder A120 3 m it den Oxyden des Pb, Bi, Tl, Zn, 
Cd, Cu, Sn, Sb, Si, B, Ti. Fe, Ni u. Co diirfen hochstens nur in geringen Mengen vor- 
handen sein, da sie leicht zur B. yon CH4 oder anderen KW-stoffen fuhren. Die in den 
Kontaktofen eingefiillten Katalysatoren werden in korniger oder stuckiger Form an- 
gewendet. Die innige Misehung verschiedener Katalysatoren erfolgt durch gemeinsame 
Fallung oder Schmelzung oder Verruhren des einen Stoffes in der Lsg. oder Schmelze 
des anderen. Ferner kann man Trager, wie Asbest, benutzen. Das CO kann auch 
wahrend der Rk. dureh Eimv. von H2 auf C 02 erzeugt werden, so daB es in dem urspriing- 
lichen Gasgemisch teilweise oder ganz durch C 02 ersetzt sein kann. Ferner kann dieses 
H 2-reiche KW-stoffe, wie CH4, N2 u. dergleichen enthalten. Die innezuhaltenden Tempp. 
liegen zwischen 300 u. 600°, bei besonders akt. Massen auch unter 300°. Der Druck 
wird zweckmaBig iiber 50 at. gehalten. Der entstandene CH/JH, der auch andere 0 2- 
haltige organ. Verbb. enthalten kann, wird ohne Aufhebung des Druckes durch Kiihlung, 
z. B. in mit Raschigringen gefiillten Tiirmen, oder durch Waschung mit W. oder anderen 
Fil. abgeschieden. Folgende Beispiele sind angegeben: Ein 75 Teile l l 2 u. 25 Teile CO 
enthaltendes Gasgemisch wird unter 500— 1000 at. Druck bei 550° iiber Kalikalk oder 
ein Gemiseh gleicher Teile KOH u. A120 3 geleitet. Das austretende Gasgemisch scheidct 
beim Abkuhlen unter Druck eine aus C H /Jll, neben geringen Mengen anderer Alkohole 
u. oft etwas W., jedoch keine oligen Beimengungen enthaltende FI. ab. — Beim Stromen 
eines 22°/0 CO, 3% C 02, 71% H2 u. 4% N 2 enthaltenden Gasgemisches unter 180 at. 
Druck bei 520° iiber MgCrOj oder eine gekornte Misehung von PbO u. A120 3 mit etwas 
KOH scheiden sich beim Abkuhlen reichliche Mengen von Alkoholem, besonders CH3OU, 
ab. — ClhOH  ais Hauptprod. entsteht auch beim tlberleiten eines Gcmenges von 
20% CO, 3% C02, 4% CH4 u . C2H6, 70% H 2 u. 3»/0 N 2 unter 800 at. Druck bei 350 
bis 400° iiber MgO oder ZnO u. KOH oder RbOH bezw. dereń Carbonate. —  Gute Aus-
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bcuten an CH3OH erhiift man ferner beim Uberleiten eines Gasgemenges von 90 Teilen 
H2 u. 10 Teilen CO iiber ein inniges Gemisch von Cu u. A120 3, durch Anżiinden einer 
Mischung von CuO u. Al-Pulver an der Luft oder in indifferenter Atmosphare gewonnen.
— Ais Katalysatoren lassen sich auch Cemische von K-, Cs- oder Rb-Verbb. mit z. B. 
den Oxyden des U, Al, Cr, Mn, Ce, La, Th, Zr oder Y, femer Gemisehe oder Verbb. 
von ZnO mit CuO, A120 3, BaO, seltenen Erden, Cr20 3, MgO, Mo-Oxyd, Mn20 3, Ta-Oxyd, 
Ti-Oxyd, Vanadinsaure, Wo-Oxyd, oder Sb-Oxyde mit BeO, oder Th-Oxyd-haltige 
Wo-Faden oder metali. Mo oder Tl mit Al20 3-Gehalt yerwenden. Ein gut wirksamer 
Katalysator entsteht schlieClich beim Eintragen von ZnO, Mn20 3 oder den Oxyden 
des Tl, Ce, U, Th, Zr, in geschmolzenes K 2Cr20 „  weiterem Erhitzen, Ausgiefien auf 
Metallbleche, Zerkleinern, gegebenenfalls Auslaugen des KOH mit W. oder Red. 
(Can. P. 251483 v.oro-7/ll. 1923, ausg. 7/7. 1925. E. P. 229 714 vom 23/8. 1923, 
ausg. 26/3. 1925. F. P. 571 354 vom 1/10. 1923, ausg. 16/5. 1924. D. Priorr. 22/2. 
u. 19/3. 1923. Oe. P. 101 331 vom 26/9. 1923, ausg. 26/10. 1925. D. Priorr. 22/2. 
u. 19/3. 1923. Schwz. P. 107 200 vom 26/9. 1925, ausg. 16/10. 1924. D. Priorr. 
22/2. u. 19/3. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., iibert. von: Mathias 
Pier, Heidelberg, Martin Miiller-Cunradi, Gustav W ietzel und Karl Winkler, 
Ludwigshafen a. Rh., Kalalytisclie Darstellung eines Methylalkohol enthaltenden Pro
dukt e3 aus Ozyden des Kóhlenstoffes. Gemisehe von GO oder C 02 u. / / 2 werden bei 
hóheren Tempp. u. Drucken mit geeigneten Katalysatoren behandelt. Die zur Um- 
setzung dienenden Gasgemische miissen nicht nur yon den gewóhnlichen Kontakt- 
giften, sondern auch von den fliichtigen Fe-Verbb. yollstiindig befreit sein. — Der 
Reinigung der Gase geht zweekmaCig eine Behandlung mit Dampf in Ggw. von 
Kontaktmassen yoraus. —  Das Verf. ermoglicht die Verwendung der verschiedensten 
teehn. Gase. ZweekmaCig soli in ihnen der Gehalt an H 2 den an CO iiberwiegen. 
Man kann z. B. Wassergas mit 40% CO, 55% H2, 4% N 2 u. 1% KW-stoffen, oder 
Kohlendestillationsgase,' wie Leuchtgas, Kokereigas, Tieftemperalurgas oder Gemisehe, 
denen man gegebenenfalls fehlende Bestandteile, wie H2 oder CO zusetzen oder iiber- 
schussige Mengen daraus entfernen kann, bis die gewiinsehte Zus., z. B. auf 1 Vol. 
CO 3— 4 Voll. H 2, erreicht ist. Nachdem die Hauptmenge der Verunreinigungen 
sowie ungesatt. u. aromat. KW-stoffe in ublicher Weise abgeschieden sind, lśiCt man 
COS u. andere organ. S-Verbb. durch akt. Kohle absorbieren oder zers. sie mit Natron- 
oder Kalikalk. Ferner kann man die Gase in der Hitze iiber eine alkal. M. oder mit 
Wasserdampf gemischt iiber einen zur teilweisen Umsetzung des CO mit W.-Dampf 
zu C 02 u. H2 geeigneten Katalysator leiten, wobei die organ. S-Verbb. unter B. von 
leicht entfembarem H2S zers. werden. Zur yólligen Befreiung der Gase von Fe- 
Carbonyl leitet man sie durch eine Schicht einer fiir Fe-Carbonyl besonders aufnahme- 
fiihigen akt. Kohle oder fuhrt sie in der Hitze iiber eine Cu-haltige M. oder einen 
Vorkontakt u. entfernt den gegebenenfalls entstandenen Fe-Nebel durch Filtcr. Die 
Reinigung des Gasgemisches kann unter gewóhnlichem Druck oder nach erfolgter 
Kompression bewirkt werden. Die yerwendeten Katalysatoren werden ebenfalls 
zweekmaCig von S u. anderen sehadlichen Bestandteilen frei gehalten, wenngleich 
bei einem Gehalt der Katalysatoren an starken Basen oder solche bildenden Elementen 
geringe Mengen S, Cl2, P, As, meist nicht oder nur wenig schadlich wirken. Zwecks 
Verhinderung erneuter Verunreinigung der gereinigten Gase durch fluchtige Fe- 
Verbb. iiberzieht man den Reaktionsraum sowie metali. Teile in ihm mit gegen CO 
widerstandsfahigen Stoffen, wie Cu. Ais Hauptprod. entsteht bei dem Verf. GH3OH 
neben anderen 0 2-haltigen organ. Verbb. (Can. P. 251485 vom 7/11. 1923, ausg. 
7/7. 1925. E. P. 228 959 vom 23/8. 1923, ausg. 12/3. 1925. F. P. 571285 vom 
29/9. 1923, ausg. 14/5. 1924. D. Priorr. 5/4. u. 11/4. 1923. Schwz. P. 107 391 vom  
26/9. 1923, ausg. 16/10. 1924. D. Prior. 5/4. 1923.) Sc h o t t l a n d e r .
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S. Karpen & Bros, Chicago, Illinois, tibert. T o n :  Carnie B. Carter u n d  Albert
E. Coxe, Pittsburgh, Pennsyłvania, V. S t. A., Iierstdlung von Alkoholem. Monohalo- 
genicrtc KW-stoffe werden mit Alkalihydrosyden oder -carbonaten, bezw. Erdalkali- 
hydroxyden, W. u. geringen Mengen eines Alkohole auf ca. 100° unter Druck u. unter 
zeitweiser Entfernung von Alkohol aus dem Reaktionsgemiscli, derart, daB die Konz. 
des Alkohols in der Mischung unterlialb 20% hegt, erhitzt. — Die gleichzeitige B. von 
Athern wird so wesentlich ziiruckgedrangt. Z. B. wird CH3C1 mit einer Lsg. von NaOH 
in 5%ig. CH3OH 1 Stde. unter Druck auf 100° erhitzt. Betragt der Gehalt an CH3OH 
in der Lsg. 10— 15%, so wird abdest. u. das Gemisch von CHaOH u. Dimethylather in 
ublicher Weise fraktioniert. (A. P. 1 566 818 vom 28/8. 1922, ausg. 22/12. 1925.) S c h .

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, tibert. von: Carnie B. Carter, Pittsburgh, 
Pennsylyania, V. St. A., Iierstdlung von Methylal. Man laBt ein Gemisch von C H fih , 
CH3OH u . Alkalihydroxyd bei Tempp. oberhalb 60° aufeinander einwirken. — Z. B. 
werden CH3OIl, NaOH  u. GHtCls ca. 40 Min. unter Druck auf 100— 125° erhitzt, 
worauf man das in einer Ausbeute vou ca. 85% entstandene Methylal CH2(OCH3)2 
in geeigneter Weise aus dem Reaktionsgefafi entfernt. (A. P. 1566  819 vom 26/7. 
1924, ausg. 22/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Elektrizitatswerk Lonza, Basel, Schweiz, Herstettung von Metaldehyd. Man 
behandelt Acetaldehyd mit solclien Katalysatoren, die bei Verwendung des Met- 
aldehyds zu Bronnstoffzwecken restlos yerfliichtigt werden oder auf den Metaldehyd 
in der Kalte keine schadliche Wrkg. ausuben. — Solche Katalysatoren sind Salze 
organ. Basen mit starken Sauren, 0 2-haltige organ. Yerbb., die mit Halogenwasserstoff- 
siiuren Oxoniumsalzo liefern, Ammoniumsalze oder andere anorgan. D eriw . des 
NH3, wie z. B. KH.,Br, Hydrazinchlorhydrat, Pyridinbromhydrat, Harnstoffchlor- 
hydrat, Diphenylthioharnstoffbromhydrat, Halogenhydrate von Alkylaminen u. des 
C8Hj2N4, Pyridinperbromid, Tetraathylammoniumtrichlorid, tribromessigsaures Chi
nolin, das Chlorhydrat des Auisaldehyds, das Bromhydrat des Benzalacetophenons, 
Thiophen, Salze des HydroxyIamins oder der Nitrilotrisulfosaure m it starken Sauren. 
ZweckmaBig yerwendet man den CHICHO u. die Katalysatoren in wasserfreiem 
Zustand u. setzt zur Begtinstigung der Wrkg. der letzteren einen kleinen Uberschufj 
einer starken Saure zu. Die Ausbeuten an Metaldehyd sind so sehr gut. Das Verf. 
bietet den Vorteil, daB der mit diesen Katalysatoren hergestellte Metaldehyd Prefllinge 
liefert, die sich bei der Verbrennung nicht mit einer Schicht kohliger Stoffe bedecken, 
wodurch die restlose Verbrennung des Metaldehyds selbst behindert wtirde. (F. P. 
587 261 vom 1/9. 1924, ausg. 15/4. 1925. D. Prior. 23/6. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, Y. St. A., Iierstdlung 
von reinem CrotonaldeJiyd. Man erhitzt reines oder CHgGHO u. Salze enthaltendes 
Aldól unter etwas vermindertem Druck, unter LuftausschluB auf 165° nicht wesent
lich ubersteigende Tempp. — Das Aldol muB in einer indifferenten Gasatmospliare, 
wie N2 oder C2H2, hergestellt u. gelagert sein u. in das ReaktionsgefaJ3 ebenfalls 
unter moglichstem LuftausschluB ubergefiihrt werden. Wahrend der Erhitzens leitet 
man in den Kessel Dampf oder N s, wrodurch gleiehzeitig der gebildete Crotonaldehyd 
entfernt wird. Die austretenden Dampfe werden ebenfalls unter LuftausschluB ge- 
sammelt, kondensiert u. das Kondensat fraktioniert. Der so gewonnene reine Croton
aldehyd eignet sich besonders zur Hydrierung u. liefert hierbei hohere Ausbeuten an 
Butyraldehyd u. n-Butylalkohol ais der in ublicher Weise dargestellte. (E. P. 
242 521 vom 31/3. 1925, ausg. 3/12. 1925. F. P. 595 962 vom 31/3. 1925, ausg. 
13/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The Commercial SoIvents Corporation, Terre Haute, Indiana, tibert. von: 
Clarence W. Hancock, Peoria, Illinois, V. St. A., Iierstdlung von Butiersaure. Man 
yersetzt fl. Butylaldehyd mit Mn-Butyrat, yerteilt die kolloidale Lsg. uber einer M. 
mit groBer Oberflache u. leitet durch die M. bei 21—40° solange ein freien 0 2 ent-
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haltendes Gas, bis der'groBte Teil des Aldehyds zu Buttersaure oxydiert ist. (Can. P.
249 868 vom 30/5. 1924, ausg. 19/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Losungen von Blausdure. Gasformige CNH wird in wss. Lsgg. geleitct, welche CaO 
u. Alkalisulfat unter solcken Bcdingungen enthalten, daB sich kein Doppelsalz von  
Alkalisulfat u. Ca abscheidet. Hierzu wird entweder bei Tempp. von hochstens 15° 
gearbcitet, oder die K onz. des Alkalisulfats niedrig gehalten. (E. P. 245 152 vom  
23/12. 1925. Auszug veroff. 17/2. 1926. Prior. 23/12. 1924.) K u h l in g .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Clarence 
G. Derick, Thomas H. Leaming und Walter M. Ralph, Buffalo, New York, 
V. St. A., Hersłellung von 2-Amino-l-mdhoxty-4-mdhylbenzol. Man gibt bei ca. 40 
bis 50° zu einem Gemisch von 4-Methyl-2-nilro-l-oxybenzol, Dimethylsulfat u. W. 
allmiihlicli eine wss. ŃaOH-Lsg. u. erhitzt das entstandene 4-M dhyl-2-nilro-l-mdhoxy- 
benzol mit einer was. Lsg. von Na2S2 bezw. Na2S u. S. —  Bei der Red. des Nitromethyl- 
athers ist es wesentlicli, die Na2S2-Lsg. allmahlich zu der h. wss. Suspension des Nitro- 
methyliithers zuflieBen zu lassen, um eine heftige Rk. zu yermeiden. Nach beendeter 
Red. wird mit Wasserdampf dest., wobei das 2-Amino-l-mdhoxy-4-methylbenzol,
F. 48— 50°, rein u. in guter Ausbeute erhalten wird. (A. P. 1 5 6 4 2 1 4  vom 9/3. 1920, 
ausg. 8/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Karl Friedrich Schmidt, Heidelberg, Herstdlung von Derivaten des hypothetischen 
Imins, einsćhliePlićh vo?i Aminen und dereń Substitutionsprodukten. Man behandelt 
ICW-stoffe oder dereń D eriw ., wie Aldehyde oder Ketone, mit N3H  in Ggw. vou 
konz. Mineralsauren. (Hierzu vgl. auch Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 704; C. 1924.
I. 2603.) —  Folgende Beispiele sind angegeben: Ruhrt man eine Lsg. von N3H in Bzl. 
kraftig bis zur Beendigung der N 2-Entw. mit wenig konz. H2SOf, oder siruposer H3P 0 4, 
so erhalt man Anilin. —  Analog erhalt man aus p-Xylol das 2-Amino-l,4-dimethyl- 
benzol (p-X ylid in ). —  Aus Acdaldehyd, N3H in ath. Lsg. u. konz. H2S 0 4 unter Eis- 
kuhlung entstehen 64°/0 Acelonilril, Kp. 79°, u. 20% N-Mdhylforniamid. — Benz
aldehyd wird durch in Bzl. gel. N3H u. konz. H 2S 0 4 unter Kiihlung in 70% Benzo- 
nitril, Kp. 189— 193°, u. 13% Formanilid, Kp. 278— 282°, iibergefiihrt. Bei An- 
wendung groBerer Mengen konz. H2S 0 4 iiberwiegt die Menge des F o r m a n i l id —  
Aceton gibt mit N3H in Ggw. eines starken Uberschusses an konz. Saure quantitative 
Ausbouten an N-Methylacetamid, —  Benz.ophe.non mit in Bzl. gel. N3H  in Ggw. konz. 
H2S 0 4. ebenfalls quantitativ Benzanilid, aus A. Krystalle, F. 180°. —  Tropft man eine 
Lsg. von cyclo-Hexanon u. N3H in Bzl. langsam in mit Bzl. uberschichtete konz. 
HnSOj unter Eiskiihlung, so hort die N 2-Entw. nach Beendigung des Eintragens der 
benzol. Lsg. auf. Die saure Schieht scheidet nach dem Verd. mit Eiswasser u. vor- 
siclitigem Ncutralisieren mit konz. NaOH-Lsg. ein Ol ab, das nach Aufnahme in 
Chlf. u. Abdest. des letzteren ais in allen Losungsmm. II. Sirup zuriickbleibt. Man 
verd. diesen mit W- u. fallt das ais Nebenprod. entstandene c/.,p,cyclo-Pentamelhylen- 
tetrazol mit gesatt. HgCl2-Lsg. aus, behandelt das Filtrat mit H2S u. dampft es ein. 
Der Riickstand wird entweder durch Dest. oder Umkrystallisieren gereinigt. Man 
erhalt so reines e-Leucirdactam, F. 65°. (A. P. 1 564 631 voin 8/5. 1925, ausg. 8/12.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Philip A. Kober, Hastings-upon-Hudson, New York, V. St. A., Herstdlung des 
Nalriumsalzes der 4,4'-Dioxy-3,3'-diami7ioarsmobenzolmonoformaldehydsvlfoxylsmre in 
reiner Form. Eine wss. Suspension von Dianiinodiozyarsenobenzol wird mit der be- 
rechneten Menge 2-n. NaOH gel. u. die Lsg. bei Tempp. unterhalb 20° mit einer wss. 
Lsg. von for>naldehydsulfoxylsaurem N a  versetzt. Nach %-std. Stehen wird mit 
5-n. HC1 bis zur kongosauren Rk. yersetzt, wobei die freie Formaldehydsulfoxylsdtire 
ausfallt. Der filtrierte u. mit dest. W. gewaschene Nd. wird mit W. zu einer dicken, 
gleichmaBigen Pastę angeschlammt u. mit einer zur yollstandigen Lsg. unzureichenden
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Menge gesatt. Na2C03-Lsg. versetzt. Man filtriert die neutrale Lsg. von dem ungel. 
Anteil ab, zweckmśiBig durch Watte, u. verdampft im Vakuum von 2— 10 mm Hg- 
Druck bei 58— 80° zur Troekne. Man erhalt ein von iiberschiissigem freiem Alkali, 
von A. u. S-haltigen tox. Verunreinigungen freies Prod., das in zugeschmolzenen, 
m it indifferenten Gasen gefiillten Ampullen aufbewalirt wird. (A. P. 1564  859 
T o m  12/4. 1920, ausg. 8/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Philip A. Kober, Hastings-upon-Hudson, New York,' V. St. A., Herstellung der 
Ghlorhydrate des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzols in reiner Form. 3,3'-Diami?io- 
4,4'-dioxyarsenobenzol wird in W. suspendiert u. in 2-n. NaOH gel. Zu der Lsg. gibt 
man sd. W. u. soviel 5-n. HC1, daB die gesamte Base gefallt wird. Der Nd. wird 
filtriert u. mit dest. W. gewaschen, wobei er frei von S-haltigen Vcrunreinigungen 
erhalten wird. Man verreibt zu einem steifen Brei u. gibt eine zur vollstandigen Lsg. 
unzureichende Menge 5-n. HC1 hinzu. Die entstandene Lsg. des Monochlorhydrats 
wird durch Watte filtriert u. entweder im Vakuum unter 2— 10 mm Hg-Druek bei 
50— 80° zur Troekne eingedampft, das bestandige, gelbe, pulverfórmigc Prod. ist 
in W. etwas leichter 1. ais das Dichlorhydrat, oder durch Zugabe der bcrechneten Menge 
5-n. HC1 in das Dichlorhydrat ubergefiihrt, das ebenfalls im Vakuum zur Troekne 
eingedampft wird. Das Veif. vermeidet vollig die Verwendung von A. oder A. ais 
Fallungsmittel, so daB weniger tox. Prodd. erhalten werden. (A. P. 1 564 860 vom 
12/4. 1920, ausg. 8/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The W ellcome Foundation Ltd. und W illiam  Herbert Gray, London, Dar- 
stellung eines Derivates der p-Aminophenylstibinscture. Das Na-Salz der p-Amino- 
phenylstibinsaure wird in wss. alkal. Lsg. mit Glucose behandelt. —  Z. B. wird 
p-acelylaminophenylslibinsaures N a  bis zur vólligen Verseifung mit b°/0ig. NaOH- 
Lsg. erhitzt. Nach dem Filtrieren wird mit CH3C 02H schwach angesauert, der Nd. 
abfiltriert, sorgfaltig mit W. ausgewaschen u. in einem Gemisch von 10%ig. NaOH 
u. 40%ig. wss. Glucosdsg. gel. Nach 3-tagigem Stehen wird das Gemisch genau mit 
konz. HC1 neutralisiert u. in 96°/oig- A. eingegossen. Nach 1-std. Stehen wird das 
ausgefallene Na-Salz des Glucosids der p-Aminophenylslibinsaure der Zus. C36H490 22- 
N3Sb3Na filtriert, erst mit 50%ig-> dann mit 96%ig. A. grundlich ausgewaschen u. 
iiber H2S 04 im Vakuum getrocknet. Es ist ein schwach gelbliches, in W. mit nentraler 
Bk. 11. Pulver, an der Luft ziemlich bestandig, wird jedoch besser in einer N 2-Atmo- 
sphare in zugeschmolzenen Rtihrchen aufbewahrt u. findet gegen Kala-Azar u. andere 
Tropenkrankheiien therapeut. Verwendung. (E. P. 234 677 vom 12/8. 1924, ausg. 
25/(3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von : Homer 
W. Hillyer, Farmington, Connecticut, V. St. A., Herstellung ton Alkalisalzen aro- 
matischer Sulfosduren. Man behandelt wss. Lsgg. von Ca-Salzen aromat, Sulfos&uren 
der Benzolreihc mit NaCl, KC1 oder NH4C1 in solchen Mengen, daB nicht nur eine 
Umsetzung der Ca-Salze, sondern auch Fallung oder Krystallisation der entstandenen 
Alkalisulfonate aus der wss. Lsgg. erfolgen kann. — Das Verf. vermeidet die Ycr- 
wendung starker Sauren zur Zers. der Ca-Salze bezw. diejenige von Na2C 03 u. dio 
Entfernung des unl. CaC03 aus den Lsgg. der Alkalisulfonate. Aus den neutralen 
oder nahezu neutralen Lsgg. der Ca-Sulfonate erhalt man yielmehr unmittelbar dic 
festen Alkalisalze, die abfiltriert u. zur Entfernung anhaftender Ca-Salze (CaCl2 oder 
unverandertem Ca-Sulfonat) mit einer konz. Ałkaiichloridlsg. gewaschen werden. 
Beispiele fiir die Herst. des Na-Salzes der Benzolsulfosdure, des Na-Salzes der Chlor- 
benzol-p-sulfosdure u. des Na,- K -, V / /4-Salzes der 2-Nitro-l-chlorbenzol-4-sidfosdure 
aus den entsprechenden Ca-Salzen sind angegeben. (A. P. 1 5 64239  vom 3/1. 1920, 
ausg. 8/12. 1925.) Sc h o t t l a n d e r ,

Alois Erlach, Wien, Darstellung von Hydrochinon durch Osydation von Anilin 
mittels Cr03 in scliwefelsaurer Lsg. u. darauffolgende Red. des Chinons, dad. gek
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daB das bei der Oxydation entstehende Chinon durch Wasserdampfdest. im Vakuum 
unter Zusatz von H3B 0 3 abgeschieden u. sodann in bekannter Weise, z. B. mit S 0 2, 
zu Hydrochinon reduziert wird. — Z. B. wird in 25°/0ig. H 2S 0 4 gel. Anilin  bei 5 bis 
10° mit wss. Na2Cr20 7 yersetzt u. nach 12 Stdn. bei gleicher Temp. nochmals Na2Cr20 7 
zugegeben. Nach Zusatz von H3B 0 3 u. weiteren 4 Stdn. wird das Gańze in kleinen 
Anteilen der Wasserdampfdest. im Vakuum unterworfen. Nachdem das ganze 
Reaktionsgemisoh in das DcstillationsgefaB eingetragen wmrde, dest. man noch 
ca, % Stde. weiter, wobei die Konz. der H 2SO,, auf etwa 60% steigt u. das gesamte 
Chinon mit der H3B 0 3 in die Vorlage iiberdest. Der Temp.-Unterschied zwischen 
dem Blaseninnern u. der Vorlage soli 30° betragen. Der Riickstand wird nochmals 
mit Na2Cr20 7 oxydiert u. dann dest. Die yereinigten wss. Destillate werden mit 
fl. S 0 2 behandelt. Nach 1 Stde. wird die PI. eingeengt, wobei H 3B 0 3 m it dem Wasser- 
dampf iibergeht u. em eut yerwendet werden kann. Nach dem Erkalten der konz. 
PI. krystallisiert das Hydrochinon in langen Nadeln aus u. ist nach einmaligem Um- 
krystallisieren handelsiiblich rein. Seine Ausbeute betriigt 65—80% des Anilin- 
gewichtcs. Das Verf. erubrigt die Verarbeitung groBer Pliissigkeitsmengen u. die 
bisher erforderliche Extraktion des Hydrochinons mit A. (Oe. P. 98 418 vom 21/4. 
1923* ausg. 10/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vonn. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
Darsldlung von Saticylsdure-n-bulylester. Salicylsaure wird nach den iiblichen 
Methoden mit n. Butylalkohol yerestert. — Z. B. wird eine Lsg. yon Salicylsaure 
in n. Butylalkohol mit trockenem HCl-Gas gesatt., hierauf 3 Stdn. unter RiickfluB 
auf 120° erliitzt u. alsdann auf Eis gegossen. Die ólige Schicht wird mit W. n. verd. 
Na2C03-Lsg. gewaschen u. im Vakuum fraktioniert, Der Salicylsdure-n-butylesler, 
angenehm riecliendes Ol, wl. in W., 1. in organ. Losungsmm., Kp. 128°, findet in der 
Riechstoffinduślrie Verwendung. (F. P. 595 871 vom 27/3. 1925, ausg. 10/10. 1925.
D. Prior. 11/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

La Industrial Resinera-Ruth, S. A., Bilbao, Spanien, iibert. von: Carl Ruder, 
Niimberg, Darstellung eines Gemisches von Camphen w id i-Bornylesler aiis Pirien- 
chlorhydrat. (Can. P. 247 784 vom 30/5. 1924, ausg. 17/3. 1925. —  C. 1925.
I. 1013.) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leterkusen b. Koln a. Rh., Her- 
stelkmg von Aminoalkylaminonaphthalinsulfosduren. (E. P. 230457 vom 4/3. 1925, 
ausg. 29/4.1925. D. Prior. 4/3. 1924. — C. 1925. II. 1807 [A. P. 1 543 569].) S c h o t t l .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, ubert. von: Walter 
M. Ralph, Buffalo, New York, V. St. A., Herstellung von 4-Nitro-l-acetylamido- 
naphthalin-6(7)-sulfosdure. Ein Gemisch von l-Acetylaminonaphthalin-6- u. -7-sulfo- 
sdure ( =  Acetyl-Clevesaure) wird in schwefelsaurer Lsg. mit Salpcter-Seliwefclsaure 
behandelt u. das Nitroprod. in eine wss. Lsg. von Na2C03, dessen Menge zur Neutra- 
lisation der Nitrosulfo.saurc ausreicht, eingetragen. —  Z. B. wird trockene 100%ig. 
l-Aininonaphthalin-6(7)-sulfosdure mit Eg. u. Na-Acetat 24 Stdn. unter RuckfluB- 
kiihlung u. Ruhren bis zur Beendigung der Aeetylierung erhitzt, hierauf die uber- 
schussige CH3C 02H  abdest. u. der Kesselruckstand abgelassen, abgekiihlt u. erstarren 
gelassen. Das Prod. enthalt lióchstens 1— 2% unacetylierten Ausgangsstoff. Das 
Na-Salz der so entstandenen l-Acetylaminmaphthalin-6(7)-sulfosdure wird in H2S 0 4 
66° Bó in kleinen Anteilen eingetragen u. das Gemisch bis zur Lsg. der Acetylverb. 
bei 15° geruhrt, wozu ca. 24 Stdn. erforderlich sind. Wahrend der letzten 4 Stdn. 
wird Luft durch die Lsg. geblasen, wodurch eine wesentliche Ausbeutesteigerung 
crzielt wird. Die durch KiihlscHangcn auf 0° abgekiihlte Lsg. laBt man dann in ein 
Gemisch von 48% konz. H2S 0 4 u. 46% H N 03 einlaufen, wobei die Temp. 10° nicht 
iibersteigen darf. Nach 5-std. Einlaufenlassen wird noch 1 Stde. weiter geruhrt. 
Alsdann tragt man das Reaktionsgemisoh in ein Gemisch yon NasC03, wenig W. u.
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viel Eis allmahlich ein, riilirt andauernd bei Tęmpp. unterhalb 20°, bis allcs eingetragen 
ist u. dann noch weiterc 24 Stdn. Hierbei scheidot sioh langsam das Na-Salz der 
4-Nitro-l-acetylamidonaphthalin-6(7)-sulfosaure aus, infolge der aussalzenden Wrkg. 
des bei der Neutralisation der H 2S 0 4 entstandenen Na2S 0 4. Das Gemisch des Na- 
Salzes der Nitrosulfosaure u. des Na2S 0 4 wird abfiltriert, zur Entfemung des Na2S 0 4 
mit wenig W. aufgeriihrt u. noehmals abfiltriert. (A. P. 1 566 425 vom 29/11. 1920, 
ausg. 22/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, ubert. von: Orin
D. Cunningham, Buffalo, New York, V. St. A., Herstełlung von 2-Aminocmthra- 
chinon. Antliraehinon-2-monosulfosaurc wird mit wss. N H 3 in Ggw. von BaCl2 u. 
NH4C1 unter Druck auf hóliere Tempp. erhitzt. — Z. B. wird das Na- oder Ba-Salz 
der Anłhrachinon-2-sulfosaure mit BaCl2 u. NH4C1 sowie 23%ig. wss. NH3 unter 
Ruhren im eisernen Autoklaven wahrend 18— 20 Stdn. auf 180— 185° erhitzt. Das 
iibersehussige NH3 wird abgeblasen u. aufgefangen, das rohe 2-Aminoamthrachinon 
abfiltriert u. nacheinander mit sd. N a2C03-Lsg., mit verd. HC1 u. mit W. gewaschen. 
Die Ausbeuten betragen mehr ais 82%, wahrend bei Abwesenheit von NH4C1 nur 
ca. 74% der Theorie an 2-Aminoanthraehinon erhalten werden. (A. P. 1 564 210 
vom 7/6. 1921, ausg. 8/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r . •

British Alizarine Company Ltd., John Anderson und W illiam Hay-
wood Dawson, Manchester, Darstellung von Leuko-l,4,5-trioxyanthrachinon. Man 
reduziert l,4,5-Trioxyanlhrachinon  mit N a2S20 4 in alkal. Lsg. — Z. B. wird das Tri- 
oxyanthrachinon in wss. NaOH gel. u. auf 40° erwiirmt. Hierauf gibt man das N a2S20 4 
hinzu, erhóht die Temp. auf 60° u. łmlt hierbei bis zur vollstandigen Red. Beim Ein- 
gieBen der Lsg. in verd. H2S 04 fallt die Leukoverb. aus, die abfiltriert, gewaschen u. 
getrocknet wird. Es werden so besonders gute Ausbeuten erhalten. (E. P. 234 263
vom 6/5. 1924, ausg. 18/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Claude Robert Smith,• Washington, und Theodore John Dosch, San Fran
cisco, California, V. St. A., Herslelłung ton  D ipyridylen. N a wird mit einem groBen 
UberschuB von Pyridin behandelt, bis das gesamte N a verschwunden ist, das Gemisch 
unter LuftausschluB im geschlossenen GefaB auf 110— 135° erhitzt, abgekUhlt, trockener
0 2 oder Luft in das GefaB eingelcitet u. das iibersehussige Pyridin durch Dest. ent- 
ferot. — Z. B. laBt man Na auf trockenes P yridin  24 Stdn. oder langer einwirken, 
erhitzt dann im Autoklaven unter LuftabschluB ca. 8 Stdn. auf 115° oder 2 Stdn. 
auf 125°, kiihlt auf 90— 100° ab u. leitet solange trockenen 0 2 oder Luft in den Auto- 
klaven, bis die Farbę der Mischung von blau nach braun umgeschlagen ist. Hierauf 
wird das iibersehussige Pyridin abdest. u. das Gemisch von D ipyridylen  u. NaOH 
in iiblicher Weise getrennt. Das in einer Ausbeute von ca. 90% erhaltene Gemenge 
von hauptsachlioh 2,2',- 3,3'- u. 3,4'-D ipyridyl neben wenig 4,4'-D ipyridyl findet an 
Stelle von Nicotin ais insekticides M ittel Verwendung. (E. P. 228 849 vom 5/8.
1924, ausg. 8/4. 1925. Canad. Prior. 8/2. 1924. F. P. 579 456 vom 5/3. 1924, ausg. 
17/10. 1924. Canad. Prior. 8/2. 1924.) SCHOTTLANDER.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, u b e rt. v o n : Hermann
Fritzsche u n d  Paul Schadeli, B asel, Schweiz, Ozynaplithylsubstitutionsprodukte
des 1,3,5-Triazins. (A. P. 1 566 742 vom  26/3. 1925, ausg. 22/12. 1925. —  C. 1925.
II. 780 [Schwz. P. 107 619 usw .].) S c h o t t l a n d e r .

S. Karpen & Brothers, Chicago, Illinois, ubert. von: Carnie B. Carter, Pitts- 
burgh, Pennsylvania, V. S t. A., Verfahren zur Trennung von Hexamethylentetramin 
und AmmoniumcMorid. Das durch Einw. von N H 3 auf CH2C12 entstandene Gemenge 
wird dadurch getrennt, daB es mit konz. wss. NH3 extrahiert, wobei das NH4C1 
gel. wird, wahrend das CaHn Ni  zurtickbleibt, mit wss. verd. NH3 gewaschen u. ab
filtriert wird. (A. P. 1 5 66821  vom 26/7. 1924, ausg. 22/12. 1925.) S c h o t t l .
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S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, iibert. von: Camie B. Carter, Pittsburgli, 
Pennsylyania, V. St. A., Herslellung von Hcxamethylente.tra.min und Ammoniumchlorid. 
Man erhitzt ein Gemiscli von CH2Gl2 m it einem groBen Uberschufi von wss. NH3 
(300— 400% der theoret. erforderlichen Menge) unter miiCig erhohtem Druck bis 
zur yolligen Umsetzung auf 100°, gibt die Fl. in einen gekiililten Behalter u. iiber- 
sattigt mit NH3-Gas. Der Nd. von GtH12Ni  wird abfiltriert, gewaschen u. getrocknet. 
Aus der Mutterlauge dest. man das N H 3 ab, kiib.lt die Fl., wobei die Hauptmenge 
des NH^Cl ausfallt u. abfiltriert wird. Man wascht u. trocknot den Nd. u. dampft 
aus dem Filtrat einen Teil des W. ab, worauf man die Lsg. von NII4C1 u. etwas CjH^N^ 
in einem neuen Ansatz ais Lósungsm. fiir das CH2C12 wieder yerwendet. (A. P. 
1566 822 vom 26/7. 1924, ausg. 22/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Julius Obermiller, Einige Bemerkungen iiber den farbaufhellenden Einflufs von 

Sidfoxylgruppcn bestbnmtcr Slellung bei Azofarbstoffen. Zu den Arbeiten von 
W a n n e r  (Ztsehr. f. angew. Ch. 38. 513; C. 1925. II. 1095) teilt Vf. mit, daB er 
auch in verscliiedenen Fiillen liypsochromc Wirkung bei der Einfulirung von Sulf- 
oxylgruppen ( =  Sulfogruppen) in Azofarbsloffe beobachtet hat. Mono-, Dis- u. 
Trisazofarbstoffe, die ais Endkomponente die p-Naphtliol-6-sulfonsaure (Seliaffersche 
Siiure) trugen, waren stets etwas aufgeliellter, ais wenn sie mit dem nicht sulfo- 
nierten fi-Naplithol abschlossen. Iliernach wirkt die Sulfogruppe in der 6-Stellung 
des (9-Nnphthols hypsoehrom. Entsprecliend sind die Azofarbstoffe mit der 
fj-Naphthol-6,8-disulfonsaure (G-Siiure) etwas aufgehellt gegenUber den Azofarbstoffen 
mit der fi-Naphthol-8-sulfonsaure (Croeeinsiiure). (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1044.
1925. Miinchcn-Gladbacli.) Z a n d e r .

B. Brauner, Farben Jur die Zuckerfabriken. Vf. erortert die Verwendung von  
Farben ais Schutzanstriche in den Zuckerfabriken vom techn. u. wirtschaftl. Stand- 
jjunkte aus beim Einkauf u. bei der Verwertung. (Ztschr. f. Zuckerind. d. Cechoslovak. 
Rep. 50. 173— 76. 181— 83. Prag.) R u h l e .

Marthe Madeleine Labitte, Seine, Frankreich, Oauffrieren und Bedrucken von 
Waite w id  uhnlichen Stoffen. Die in Stiicke geschnittcne W atte wird auf ein Weiden- 
geflecht gelegt u. zur Verminderung des Gummigehaltes in einem Verdampfer mit einer 
9%ig. Lsg. von A. auf etwa 90° erhitzt; nach dem Trocknen unter Luft- u. LichtabschluB 
werden die Stiicke mit einer Mischung aus 300 g calc. Magnesia, 200 g Talk, 200 g fein  
pulverisierter, weiBer Seife u. 300 g Starko arrf beiden Seiten cingestaubt; man gauffriert 
dann durch Pressen bei etwa 90°, dio Stiicke werden dann auf dom Weidengcflecht ge
trocknet, zur Erzeugung von farbigen Drucken yerwendet man mit EiweiB angeriebene 
Farbstoffe. (F. P. 596 066 vom 26/1. 1925, ausg. 15/10. 1925.) F r a n z .

Societe d’Exploitation des Procedes Escaich, Paris, Farben und Bedrucken mit 
anorganischen Farbstoffen. (Holi. P. 14 068 vom 20/11. 1923, ausg. 15/12. 1925. —  
C. 1925. I. 1654.) ' F r a n z .

Miltiade Vassiliou, Seine, Frankreich, Nachahmen von Breitschwanzpelzen. WeiB- 
gare, gereinigte Antilopen- oder Gazellenfelle werden Schwarz gefiirbt, mit EiweiB oder 
Chromgelatine appretiert u. getrocknet, luerauf werden die Haare mit einer Biirste 
oder einer geeigneten Vorr. in dio gewiinschte Richtung gebraeht u. gauffriert. (F. P.
595 292 vom 20/1. 1925, ausg. 30/9. 1925.) F r a n z .

Valentin Andrianoff, Seine, Frankreich, Mischung zur Erzeugung von Relief- 
mustern auf Gewebe, Papier, Leder oder anderen biegsamen Stoffen. Man yermiseht eine 
Lsg. yon Kautschuk in einem rasch verdunstenden Lósungsm. mit Ollack, Leinólfirnis 
u. ZinkweiB. Der Misclnmg kann man einen Farbstoff zusetzen oder man bringt den
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Farbstoff nach dem Auftragen der Misehung auf- das Gewebe durch Aufstauben auf; 
dio aufgetragenen Master werden nach dcm Troeknen nicht rissig u. brechen nicht. 
(F. P. 596 720 vom 15/4. 1925, ausg. 30/10. 1925.) F r a n z .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, iibert. von: 
W ilhelm  Herzberg, Berlin-Wilmersdorf, und Gerhard Hoppe, Berlin-Treptow, Farb- 
słoffe. (A. P. 1 556 326 vom 12/12.1924, ausg. 6/10.1925. —  C. 1 9 2 6 .1 .1050.) F r a n z .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Eifinder: Oscar 
Kaltwasser, Berlin, Hans Oehrn, Charlottenburg, und Hermann Kirchhoff, Berlin- 
Lichterfelde, Darstellimg von o-Oxyazofarbstoffen. (D. R. P. 423 091 KI. 22a vom 29/7.
1924, ausg. 18/12. 1925. — C. 1926. I. 1047.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., iibert. 
von: Richard Stiisser, K6ln-Deutz, Disazofarbsloffe. (A. P. 1 560 949 vom 15/4. 1924. 
ausg. 10/11. 1925. —  O. 1924. II. 2424.) F r a n z .

Graselli Dyestuff Corporation, New York, V. St. A., iibert. von: Georg Kranz- 
lein, Martin Corell und Robert Sedlmayr, Hochst a. M., Deutschland, Anthrachinon- 
farbsloffe. (A. P. 1 564 584 vom 27/9.1923, ausg. 8/12.1925. — C. 1924 .1. 710.) F r.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: Bertram Mayer 
und Jakob Wiirgler, Basel, Schweiz, Indigoide Farbstoffe. (A. P. 1 561 560 vom 4/1.
1924, ausg. 17/11. 1925. — C. 1924. II. 10 2 7 .)  F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., iibert. von: Arthur 
Liittringhaus, Hugo W olff, Mannheim und Heinrich Neresheimer, Ludwigshafen 
a. Rh., Benzantlironderkate und Kiipenfarbstoffe. (A. P. 1 564 423 vom 26/4.1923, ausg. 
8/12. 1925. — C. 1924. I. 448.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Louis Haas, Paris, Frankreich, und Em il Reber, Basel, Schweiz, Schicefelfarbstoffe. 
(A. P. 1 565 736 vom 7/5. 1923, ausg. 15/12. 1925. — C. 1924. I. 2013.) F r a n z .

W ilhelm Eberlein, K ochel, Farblacke. {Schwz. P. 112 606 vom  4/8. 1923, 
ausg. 2/11. 1925. —  C. 1925. II. 1392' [D. R. P. 415 203].) K u h l in g .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Jean-Ch. Bongrand, Die Arbeiten uber den Kautschuk und seine Industrie. 

E tn Beldtigungsfeld fur die Ghemiker in Frankreich. Yf. gibt zunachst einen AbriB 
der Geschichtc des Kautschuks u. seiner Anwendungen, bespricht sodann den tlber- 
gang zur Plantagenwirtschaft. Es wird die Gewinnung u. Bearbeitung des Kautschuks 
auf den Plantagen geschildert. Sodann werden die Arbeiten uber die physikal. u. 
chem. Eigenschaften des Kautschuks besprochen. Dabei wird der Einw. der Halogene, 
der salpetrigenSaure, der Reduktionsmittel u. der Metallo kurz gedacht. Es folgen Aus- 
fuhrungen iiber die Yulkanisation u. die Vulkanisationsbeschleuniger, iiber die Kaut- 
schukwarenfabrikation u. die Verwendung von nicht koaguliertem Latex, sowie iiber 
die industrielle Kautschuksynthcse. (Chimie et Industrie 14. 823—38. 1925.) A c k .

H. Pohle, Kautschuk ais Dispersionsmittel. Der an Modellverss. festgestellte 
Feinheitsgrad aus verschiedenen Fiillstoffen weicht in der Prasis wegen der „Pak- 
kungsfeinheit“ der yerschiedenen Fiillstoffe stark ab. Fiillstoffe, welche m it Kaut- 
scliuk die hochst dispersen Systeme geben, neigen im trockenen Zustand zur B. groBcr 
Sekundarteilchen (Zusammenbacken). —  Nahere Best. der Dispersionszustiinde ist 
moglich durch Messung der Lichtadsorption in diinnen Schichten. Man kann damit 
auch den MischungsprozeB verfolgen. Vf. ist nicht der Ansicht GREIDERs, der die 
Festigkeit durch Koagulation bei der Yulkanisation erklart. Es kann namlich keine 
Verschiebung der Lichtadsorption durch Vulkanisation festgestellt werden. (Kolloid- 
Ztschr. 38. 75— 76. Hannover.) L a s c h .

O. de Vries, Das spezifische Gewicht von Hevea latex. Einige weitere Angaben 
iiber Latex m it niedrigem Kautschukgehalte und einem hoheren spezifischen Geidclite ais



1 9 2 6 . I . H xu. K a u t s c h u k ; G u t t a p e r c h a ; B a l a t a . 2 5 1 7

Wasser. Die alteren Literaturangaben iiber Latex mit D. iiber 1 sind samtlich ais un- 
riclitig anzusehen. Eine D. hoher ais 1, kommt jedoeli vor, wenn durch das Żapfsystem 
oder andere physiolog. Faktoren der Kautsehukgehalt unter 17°/0 sinkt. Angabe eines 
Beispieles (D. 1,004, Kautschuk 14°/0). Die D.laBt sieh nach derMisehungsregel (Serum
1,020, Kautschuk 0,914) berechnen. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 10. 
1— 14 [16— 23] Buitenzorg.) G r o s z f e l d .

St. Reiner, Einflufi der Komgrófie auf die Aceton-Extrakticmszeit. Nach der An- 
schauung von S p e n c e  u . S c o t t  dauert die Extraktion des Harzes aus Kautschuk mit 
Aceton sehr lange. Vf. untersucht diese Verhaltnisse bei Para yerschiedener Korn- 
grofie (Durchmesser der Scheibchen von 18,1— 6,8 mm). Von Wiehtigkeit ist dio 
gleichmaCige Stromungsgesehwindigkeit des Acetons u. die Anwendung eines Rtthr- 
werks bei der- Extraktion. Mit abnehmender KorngroBe stellt sieh das Gleichgew. 
schneller ein, so daB bei entsprechend kleiner KorngroBe des zu extrahierenden Kaut- 
sehuks weniger ais die bisher iiblichen 8— 10 Stdn. Extraktionszeit nótig sind. (Kaut- 
schuk 1926. Januar 5— 6.) E y e r s .

H. L. Curtis und A. T. Mc Pherson, Didektrlzitatskcmstante, Leistungsfaklor 
und Widerstand von Kautschuk und Guttapercha. Vff. untersuchen Kautschuk u. Gutta
percha auf DE., Leistungsfaktor u. Widerstand. Sie finden, daB die DE. bei K aut
schuk um den Wert 2,4 schwankt, boi Guttapercha etwa zwischen 2,56 bis 3,01 je 
nach Harzgehalt. Die dielektr. Verluste, gemessen durch den Leistungsfaktor, 
schwanken bei guten Kautschuksorten u. Guttapercha nur wenig. Der Widerstand 
bei Kautschuk liegt in der GróBenordnung 1014 Ohm, bei Guttapercha ebenso u. 
steigt nur fiir gereinigte um eine Zehnerpotenz an.

Bei Vulkanisaten beobachten sie mit zunehmendem S-Gehalt ein Anstcigen der DE. 
bis zu einem Gehalt yon 8% S; ahnlich yerhiilt sieh der Leistungsfaktor, walirend 
der Widerstand annahemd konstant bleibt. Fiillstoffe erhohen die DE. erheblich, 
ebenso den Leistungsfaktor. Besonders hervorgehoben seien: Gasrufi, Bleiglatte,
ZnO u. Se. Quarz hat eine schwache Wrkg., erhoht dafur aber den Widerstand. Die 
Einw.' von H20  auf Vulkanisate erhoht die DE. ebenfalls, der Leistungsfaktor steigt 
bis zu einem Maximum, geht aber dann nahezu auf seinen Anfangswert zuriick, wahrend 
der Widerstand mit steigender Einw. fallt.

Vff. ziehen aus ihren Beobaehtungen den SchluB, daB Gummiisolierung fiir See- 
kabel der Guttaperchaisolierung iiberlcgcn ist. Die App. u. MeBmcthoden, mit denen 
die Resultate gewonnen wurden, sind am Anfang der Arbeit eingehend beschricben. 
(Department of Commerce. Technologie Papers of the Bureau of Standards. 19. 
No. 299. 54 Seiten. 1925.) E v e r s .

—, Die dektrischen Eigenschaften yon Kautschuk und Guttapercha. Gekiirzte Mit- 
teilung der Unters. iiber die elektr. Eigenschaften des Kautschuks u. der Guttapercha, 
(Department of Commerce. Technologie Papers of the Bureau of Standards 19. No. 299.
1925. India Rubber Journ. 71- 235— 43.) E v e r s .

R. Houwink, Neue Harlgummi-Prufvorrichtungen in der Schopper-Alaschine. 
E s werden zur Priifung der Qualitat des Hartgummis einige neue Vorr. beschrieben; 
u. zwar ein App. zur Best. des Biegemoduls, ein App. zur Best des Widerstandes gegen 
Druck u. ein App. zur Best. der Hiirte des Hartgummis. (India Rubber Journ. 71. 
227— 28.) E v e r s .

The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Sidney 
M. Cadwell, Leonia, New Jersey, Vulkanisationsbeschleunigung. (A. P. 1 564 825 vom  
15/5. 1922, ausg. 8/12. 1925. —  C. 1925. II. 361.) F b a n z .

Rudolf Ditmar, Graz, Herstdlung von Kautschukartikdn. Zur Verhutung der 
Koagulation vermischt man Kautschukmilch mit etwa 0,1— 10% Glycerin, man gibt
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dann die Zusatzstoffe, wie Sehwefel, ZnO, Kaolin, Cement, Gips, Zellstoffwatte, Baum- 
wollabfallwatte usw. zu, trocknet looker u. formt u. vulkanisiert; zum Impragnieren 
zieht man die Gewrebe durch eine Diisenbatterie, aus der die mit Glycerin u. den cr- 
forderlichen Zusatzstoffen versetzte Kautschukmilch gleichmaCig auf das Gewebe auf- 
gespritzt wird, nach dem Trocknen wird vulkanisiert; dio mit Glycerin versetzte Kaut- 
schukmilch kann man auch auf Papier, Pappe, Mórtelbewurf, Ziegel usw. aufspritzen. 
(Oe. P. 99 664 vom 27/11. 1923, ausg. 10/4. 1925.) F r a n z .

Gustav Hakanson. Viskafors, Schweden, Gemusterte Fonnen fu r die Herstellung 
von Weichkautschtikgegenstdnden. (A. P. 1 550 160 vom 23/11. 1923, ausg. 18/8. 1925.
— C. 1925. II. 245.) F r a n z .

Jean Joseph Henri Frossard, Seine, Frankreicli, Kautschukmischungen. Man 
vermischt Kautschuk mit etwa 10% Schmirgel; dio Mischung dient zur Herst. von 
Schuhsohlen, Radreifen usw. (F. P. 586 089 vom 13/6. 1924, ausg. 14/3. 1925.) F r.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Scheunert, Uber die Vitamine und ihr Verhalten bei der Herstellung von Kon- 

serven. Zuniichst AUgemeines iiber die Einteilung der Vitamine. Bei der Konservie- 
rung der Nahrungsmittel ist es wichtig, die Empfindlichkeit der Vitamine gegen die 
hierbei móglichen Einww. zu betrachten. In Frage kommt vor allem die Einw. 
der Hitze auf die Vitamine, ihre L6slichkeitsverhaltnisse u. ihr Verh. bei der Trock- 
nung. Am wenigsten empfindlich ist das Vitamin A , das bei Anwendung nicht zu 
hoher Tempp. (120°) unter LuftabschluB keine erhebliche Yerminderung seines Ge- 
haltes erfahrt, nur bei Trocknung wird vor zu langcr Ausdehnung der HeiBluftbe- 
handlung gcwarnt. Bei Vitamin B  besteht eine viel groBerc Empfindlichkeit gegen 
Tempp., die iiber 100° liegen, u. gegen Auswaschgefahr wegen seiner Wasserloslichkeit. 
Am allerempfindlichsten ist das Vitamin C, bei dem eine sehr leichte Osydierbarkeit 
ii. Wasserloslichkeit vorhanden ist, so daB cs schon beim Stehen an der Luft zerstórt 
wird. Hier wird man daher, den VerkochprozeB u. die Auslaugung moglichst ver- 
meiden u. die Sterilisation unter strengstem LuftabschluB moglichst miki gestalten. 
Nur unter diesen MaBnahmen wird man die yitaminreichste Konserve erhalten. (Kon- 
serven-Ind. 13. 37— 38. 46—48. 64— 66.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

J a v illier , K ann man die Mehle au f kiinstUchcm Wege entfarbcn und rei fen 
lassen? Von den uberhaupt in Frage kommenden gasformigen Yerbb. (Cl2, NC13,
0 3, NOC1, nitrose Gase), Fil. (H20 2) u. festen Korpern (Benzoylperoxyd) darf der 
Gebraueh von Cl2 u. NCla nur in ganz yereinzeltcn Fallen zugelassen werden; jede 
Behandlung des Mehles ist deutlich zu kennzeichnen. (Ann. des Falsifications 18. 
580—95. 1925. Paris, Landwirtschaftliches Institut.) Sp l i it g e r b e r .

C.B.M orison und M .R.Reeser, Kochsalz. An Gesclimacksproben wurde gefunden, 
daB in Kochsalz fu r Backzwecke Gehalte an CaCl2 unter 0,6%, an MgCl2 bis zu 0,8%, 
an MgCl2 -)- CaCl2 bis zu je 0,5% noch keinen bitteren Geschmack bedingten. Die 
zugesetzte Salzmenge betrug 1,75% des Mehles. In Handelssalz wurden nicht mehr 
ais 0,15 bezw. 0,14% CaCL bezw. MgCl2 gefunden. (Baking Technology 5. 23— 25:) Gd.

Artur Fom et, Tabellarische Ubersicht iiber die gebńiuehlichsten Spezial-Konsum- 
brote. D ie tJbcrsicht enthalt Angaben iiber Reinigung des Korns, Art der Vermahlung, 
Mehlanteil, Kleieanteil, Behandlung der Kleie, Lockerungsmittel, Backart, Backzeit, 
Farbę der Krume, Feinheitsgrad des Brotes, Lockerungsgrad u. beabsichtigten physiol. 
Effekt von Kommi/3-, Sclirot-, Graham-, Finkler-, Schliiter-, Klopfer-, Steinmetz-, Simcms-, 
Growitt-, Hdlamin-, WitUamin-, Treydtamin-, Dreikornbrot u. Pumpernickd. (Volks- 
ernahrung 1. 105— 07.) GROSZFELD.

Hanns Eckart, Untersuchungen von Apfelsaften w id Pektinerzeugnissen des 
Handds. Untersuchungsergebnisse von Handelspraparaten. Der Pektingehalt nach 
der Calciumpektatmethode scheint heute den besten MaBstab fiir die Gelierfiihigkeit
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zu geben. Fiir die Beurteilung des Handelswertcs spiclt neben der Preisfrage die satte 
Gelierfahigkeit im Endprod. die ausschlaggebende Kolie, daneben aber die Zus. des 
Extraktes. Nach der Pektinwertziffer beurteilt liandelt es sich bei den techn. Apfel- 
saften Nollco u. den zugehórigen Pektinpraparatcn nur um verschieden stark konz. 
Safte; dagegen weisen die Prodd. der Pomosinwerke u. auch dio amerikan. Douglas- 
Prdparałe eine Pektinanreicherung auf. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 
405— 15. 1925. Munchen, Betriebslab. der Fa. J o h s . E c k a k t .) G r o s z f e l d .

H. Eckart und A. Diem, Beitrage zur Unłersuchung von Fruchłsaften. Zur 
richtigen Beurteilung sind ■ auBer den analyt. Untersuchungsergebnissen eine Reihe 
von fur jede Ernteperiode fórtlaufend u. systemat. zu ermittelnden Erfahrungsdaten 
notwendig. Angabe solcher fiir Himbeermuttersaft der Ernte 1925. Die Anwendung 
des Refraktomeiers hat sich besonders fiir die Praxis ais Schnellmethode bewahrt. (Kon- 
serven-Ind. 13. 83— 85.' 92— 93.) G r o s z f e l d .

P. Martell, Vanille und Vanillin. Behandelt werden Gewinnung der Vanille, 
Behandlung der Vanilleschoten nach der Ernte, Handelssorten, Vanillingehalt, Halt- 
barkeit u. Verfalschungen der Vanille. Hinweis auf die Bedeutung des kunstlichen 
Yanillins. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 415— 20. 1925.) GROSZFELD.

J. Prescher und R. Claus, Kiirzere Mitteilungen aus der P razis. Eine Anzahł 
von Kakaofellproben war frei von Alkali, enthielt aber, anseheinend von Natur aus, 
deutliche Mengen (10 mg/100 g) CaO. —  Eine angebliche BleiweiPfarbe war eine An- 
reibung von Leinol (32,70°/0) mit LithoponweiB. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuB
mittel 50. 429— 30. 1925. CIeve.) G r o s z f e l d .

J. Prescher und R. Claus, Die Verwendung gefritleler Glastiegel bei der Abscheidung 
der Digitoninsteride zwecks Priifung von Fetten auf Phylosłerin. Die Verwendung der 
Tiegel erfordert folgende Abanderung des Yerf.: Man fallt im Scheidetrichter mit ge- 
kiirzter AbfluBrohre bei 75°, lilBt das klare F ett von dem sich oben ansammelnden Nd. 
moglichst ab, behandelt dann mit Chlf., CC14 oder Trichlorathylen, laBt abermals ab
u. bringt dann crst den Nd. mittels A. auf den Tiegel (1 O 3/2 —  3) von 25 ccm Inhalt. 
Zum Absaugen der Sterinacetatkrystalle dient besser der feinporigere Tiegel 1 O 3/5— 7. 
Die Glasfilter bieten den Yorteil, daB man Reinigen u. Auswaschen der Ndd. besser 
verfolgen kann. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 420— 23. 1925. Cleve u.
Goch, Staatl. Chem. Untersuchungsamt.) G r o s z f e l d .

A. Goske, Die Bestimmung des Asćhengelialtes der Mehle. Durch Mischen von
1,5 gfein  gepulvertem Bimsstein mit 0,8— 1 g Mehl, Anfeuchten mit W., Trocknen u. 
Veraschen gelang in etwa 1/.1 Stde. restlose vóllig kohlefreie Veraschung. (Ztschr. f.
Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 428— 29. 1925. Miilheim (Ruhr), Chem. Unter
suchungsamt.) G r o s z f e l d .

H. Liihrig, Ober den Nachweis kleiner Mengen Arsen im Kakao. Da Mg2As20 7 
gluhbestandig ist, kann man 15 g Kakaopulver 10 ccm W. -f- 0,5 g MgO +
5 ccm konz. H N 03' eintrocknen, verasehen, mit HCl aufnehmen, mit H 2S 0 4 wieder 
eindampfen u. dann nach M arsh  priifen. Noch 0,3 mg As in 100 g Kakao lieBen 
sich so leicht nachweisen. Einfacher kocht man nach REINSCH 15 g Kakao mit 
75 ccm HCl (16°/0ig) in Ggw. von Cu-Blech ( 1 x 4  cm) 20— 25 Min., wobei As 
dunkel schwarze bis leicht graue Belage bewirkt. Priifung derselben durch vor- 
sichtige Sublimation (Oktaeder), wie naher beschrieben wird. Die untersuchten 
Kakaoproben waren As-frei. (Pharm. Zentralhallo 67- 1— 3. Breslau, Stadt. Unter
suchungsamt.) G r o s z f e l d .

John F. Norton und Margaret Seymour, Untersuchung iiber Kułturmedien 
zur Schatzung des Bakteriengehaltes der Milch. VorschriftsmaBiger Fleischextrakt- 
Agar, entwasserter Ndhr-Agar u. entwasserter Milchpepton-Agar erwiesen sich ais 
etwa gleich befriedigend* Weniger bewahrtc sich Ayers Milchptdver-Agar, zumal
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wegen dessen schwieriger Zubereitung. Kcdbflejfich-Aufgu/) ist ais Medium niclit zu 
empfehlen. (Amer. Journ. Publ. Health 16 . 35—39. Chicago, Univ.) G r o s z f e l d .

Arnold R. Tankard, Bemerkung iiber das M Urierverfakrm zum Messen der 
Schmutzstoffę in Milch. Das liierfiir iibliclie Verf. zum Sammcln u. Sichtbarmachen 
des Milchschmutzes auf einer Filterscheibe ist nicht quantitativer Art, weil nicht 
alle Schmutzteile durch das Filter zuriickgehalten werden u. weil ein Messen oder 
W iigcn des zuriickgehaltcnen Schmutzes nicht moglich ist. Das Verf. gibt nur niitz- 
liche Anhaltspunkte vorl8ufiger Art iiber den Grad der Yerschmutzung. (Analyst 
51. 31.) R C h l e .

R. Richard, Analyse non M ilchpulver.: Beitrag zur Frage der Feti- und Wasser- 
bestimmung. Nach W e ib t j l l  (AufschluB mit HC1) wurden bei 8 Proben 0,6— 1,9%  
mcbr F ett gefunden, ais durch direkte Extraktion. Besehreibung des Teichertschen 
Verf. Bei der Best. des W. ist zu beachten, daB Milclipulver sehr hygroskop. u. sein 
Wassergehalt (n. 5— 7%) von der Luftfeuchtiglceit abhiingig ist. (Le Lait. 6. 80— 88. 
Briissel, hópitaux.) G r o s z f e l d .

Rudolf Wildt, Beitrdge zur Kenntnis der Schardinger- Realdion. Betrachtungen 
iiber die Beeinflussung der Rk. durch Erkrankungen, Sexualrhythmus u. Fiitterung 
des dio Milch liefemden Tieres. Rk. yerzógert bei Kolostralmilch, beschleunigt zur 
Zeit der Brunst u. Beginn der Griinfutterung. (Milchwirtsch. Forsch. 2. 249— 59. 
1925; Ber. ges. Physiol. 32. 456. 1925. Ref. P esch e ic . Miinchen, Tierhyg. Inst.) Opp.

Alfred George Maunder Stabback, Streatham, Konservierung rem Nalur- 
produkten, ivie Fruchle, Bliiten und Eier. Man uberzieht die Prodd. mit einer diinnen 
Sehicht eines Gummis (Traganthgummi) im Gelzustande. Dcm Gummi wird eine 
hygroskop. u. antiseptische anorgan. Substanz (H„S04) zugesetzt. (E. P. 212 979 
vom 18/12. 1922, ausg. 17/4. 1924.) K a u s c h .

Johannes Petrus Hennanus Jansen, Schiedam, Holland, und Hendrik 
Christianus Jansen, Delft, Holland, Aufbewahrung terderblicher Gilter in geschlossenen 
Gefa/3en unter Einlagcrung eines porósen mit einem hygroskop. Salz getrankten Bloeks 
aus Ton, Papier, Asbest usw. (E. P. 216 212 vom 23/2. 1923, ausg. 19/6.1924.) K a u s c h .

Kellogg Company, Battle Creek, ubert. von: John Leonard Kellogg, Battlo 
Creek, Michigan, Nahrmittel aus Kleie. (A. P. 1 5 6 4 1 8 1  vom 26/10. 1922, ausg. 1/10.
1925. —  C. 1924. II. 2709.) O e l k e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, ubert. von: Otto 
Stiner, Alfred Hauswirth, Bem, und Alfons Gams, Basel, Schweiz, Haltbares, 
polyvalentes Yiiaminmalzprajwrat. (A. P. 1568196 vom 18/1.1919, ausg. 5/1. 1926. —  
C. 1921. IV. 821.) S c h o t t l a n d e r .

Naamlooze Vennootschap Noury & Vander Landis Handelmaatschappij, 
Deventer, iibert. von: Thilo Kroeber, Berhn-Westend, Behandlung von Mehl und 
Miihlenprodukten. (A. P. 1565 375 vom 29/4. 1925, ausg. 15/12. 1925. — C. 1925.
I. 2124. [F. P. 579 040].) ' O e l ic e r .

Oelwerke Noury & Van der Lande G. m. b. H., Emmerich a. Rh., und 
Thilo Kroeber, Charlottenburg, Behandlung von Mehl und Mehlprodukien. (E. P. 
213268 vom 19/3. 1924, ausg. 21/5. 1924. D. Prior. 19/3. 1923. —  C. 1925. I. 2124 
[F. P. 579 040].) _ K a u s c h .

Robison Foreign Patents Co., Detroit (Michigan, V. St. A.), Behandlung von 
Kaffee. (Oe. P. 101660 vom 3/9. 1920, ausg. 25/11. 1925. A. Prior. 24/10. 1917. —  
C. 1921. II. 970 [E. P. 157 493].) Oe l k e r .

Walter Rougier Bramwell St. John Gates, Guildford, Surrey, Milchpraparale. 
Man mischt ein Kohlehydrat oder Mischungen, die solche enthalten, mit F ett u. erhitzt 
das Gemisch so hoch, daB es pasteurisiert oder sterilisiert ist; dann wird der Wasser-
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gehalt durch langeres Erhitzcn bei niedrigcrer Temp. verminderfc u. Milchpulver dazu 
gemischt. (E. P. 215 039 vom 20/12. 1922, ausg. 29/6. 1924.) K a u s c h .

Hoyberg Co. A /S., Danemark, Feltbeslimmung bei der Erzeugung von Butter. 
(F. P. 596 583 vom 11/4. 1925, ausg. 27/10. 1925. Dftn. Prior. 16/4. 1924. — C. 1925.
I. 1824.) K a u s c h .

X V m . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Maurice Deschiens, Das Celluloseacetal und seine induslriellen Anwendungen. Zu- 
sammenfassende Besprechung an Hand des Schrifttums u. der Patentschriften. Im  
vorliegenden Teile werden die gesohichtliche Entw. des Verfs., die Acetylierung der 
Cellulose, die Hydrolyse der Celluloseacetato u. dio zur Acetylierung erforderlichen 
Katalysatoren besproclien. (Rev. des produits chim. 29. 5— 8. 37— 42.) R u h l e .

Ernst W ilke-Dórfurt, A. Simon und E. Gtihring, tlber das Auflreten von Stick- 
oxyd, Kohlenoxyd und Blausdure im  Zersdzungsrauch von Triolin. Triolin  entwickelt 
nach den Verss. der Vff. (App. zur Best. u. zu Tierverss. ist im Original beschrieben) 
beim Verbrennen oder bei der schon bei 125° beginnenden Zers. giftigen Rauch, der 
verhaltnismaI3ig hohen Gehalt an NO, CO u. HCN  aufweist. Nach einem Vers. ist 
anzunehmen, daB ein Teil der HCN durch sekundiire Rk. zwischen NO u. C entsteht. 
Triolin gibt bereits bei 20° Stickoxyde an strómende Luft ab. (Ztschr. f. angew. Ch. 
39. 196—98. Stuttgart.) J u n g .

Gugnolio Piana C., Chiavazza, Biella, Italien, ubert. von: Vittorio Piana, 
Chiavazza, Italien, Behandlung von Seidencoconabfallen. (A. P. 15 6 5 1 9 6  vom 21/3.
1923, ausg. 8/12. 1925. —  C. 1924. I. 2757.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir Mechanische Zellulose m. b. H ., Koln, iibert. von: Johann 
Jacob Gahler, Herisau, Schweiz, Herstdlung von Ilalbsloff fiir  die Cdluloseverarbeilung. 
(E. P. 216533 yom 26/5. 1924, ausg. 16/7. 1924. D. Prior. 25/5. 1923. — C. 1925.
I. 2519.) Ma i .

Beckwith Box Toe Ltd., Sherbrooke, Quebec, Canada, iibert. von: Albert 
Lewis Clapp, Danvers, Mass., V. St. A., Pappe. (Can. P. 249 329 vom 16/5. 1924, 
ausg. 5/5. 1925. —  C. 1925. I. 1147.) O e l k e r .

Gesellschaft fiir Mechanische Zellulose m. b. H., Koln, iibert. von: Johann 
Jacob Gahler, Herisau, Schweiz, Herstdlung von Papier. (E. P. 216 532 vom 
26/5. 1924, ausg. 16/7. 1924. D. Prior. 25/5. 1923. —  C. 1925. I. 2269.) M a i .

Societe Industrielle pour 1’Application de Brevets et Procedes, Rueil (Seina 
et Oise), iibert. von: Jaąues Edwin Brandenberger, Neuilly sur Seine, Frankreich, 
Behandlung von Cdhdosdiydraten. (Can. P. 249 916 vom 4/9. 1923, ausg. 19/5. 1925. —
C. 1923. IV. 860.) '  Oe l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a, Rh., Herstdlung gefarbler 
Hassen aus CeUuloid oder cdluloidartigen Stoffen. Man vermischt Nitrocellulose- oder 
Celluloseaeetatmassen mit organ. Farbstoffen, die in den zur Herst. der Celluloseester- 
massen dienenden organ. Losungsmm. unl. oder nahezu unl. sind, man vermischt z. B. 
Celluloid auf Mischwalzen solange mit einem unl. organ. Farbstoff, bis die erhaltene M. 
mit einem den Farbstoff nicht lósenden Losungsm. eine Lsg. liefert, aus der sich der 
Farbstoff auch bei langerem Stehen nicht absetzt, bei dieser Arbeitsweise kann man 
an Stelle der unl. organ. Farbstoffe auch anorgan. Farbstoffe verwenden; die Lsgg. der 
so gefarbten Massen kann man zum Uberziehen von Leder, Holz, Glas, Metallen, Papier, 
Faserstoffen usw. verwenden; die kiemach erhalthchen gefarbten eelluloidartigen 
Massen sind infolge der feinen Verteilung der unl. Farbstoffe durchsichtig, die Lsgg.
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liefem Ubcrziigo, dio trotz der Durchsichtigkeit der benutzten gefarbten Massen, ein 
gewisses DeckvermSgen besitzen, diese Erscbeinung ist die gleicke m e bei dem Tyndall- 
phanomen. (P. P. 588 903 vom 15/11. 1924, auśg. 18/5. 1925. D. Priorr. 26/6. u. 
10/10. 1924.) F r a n z ,

Jacąues Delpech, Ille-et-Vilaine, Verarbeitung von Kunstseide aus Nilrocełlulose 
oder Cdluloid. Um dio Entflammbarkeit der Nitrocelluloseseide wahrend der Ver- 
arbeitung herabzusetzen, trankt man di© Kunstseide mit Lsgg. feuersiohermaohender 
Salze, wie Phosphaten, Boraten, Oxalaten usw., oder mit einer Glycerinlsg., man kami 
auch der Nitrocelluloselsg. 2% Glycerin zusetzen; nach der Yerarbeitung der Kunst
seide durch Yerspinnen oder Verweben m it pflanzlichor odor tierischer Faser werden 
die feuersichermachonden Salze durch Waschen mit W. wieder entfenit. (F. P. 598 748 
vom 2ó/ó. 1925, ausg. 23/12. 1925.) F r a n z .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Henry E. van Derhoef, Rochester, New York, 
V. St. A., Herstdlung von gewalzłen Filmcn, Man vereinigt zwei Filme aus verschiedenen 
Cellulosederhrv., z. B. einen Cellulosenitratfilm mit einem Celluloseacetatfilm oder einem 
aus einem in W. unl. Cellulosealkylather hergestcllten Film usw., indem man dic ge- 
gossenen Filme nur so weit trocknen laBt, daB sie sich ohne Schadigung von der Unter- 
lage entfemen lassen, diese Filme, die noch einen Teil der benutzten Lósungsmm. ent
halten, werden durch Walzen zusammengepreBt, nach dem Vordampfen des Restes der 
Lósungsmm. erhalt man einen klaren fest zusammenhaftenden aus mehreren Schichten 
bestehenden Film. (A. P. 1 540 822 vom 27/6. 1924, ausg. 9/6. 1925.) F r a n z .

Societe Chimique des Usines du Rhone, Paris, ubert. von: Nicolas Benoit 
Grillet, Neuilly, Frankreich, Gelluloseester. (A. P. 1 566 398 vom 22/11. 1924, ausg. 
22/12. 1926. —  C. 1925. II. 2331.) F r a n z .

Władimir Plinatus, Schweiz, Herstdlung von durchsichtigen Massen, Filmcn, 
Platten aus kolloidalen Dispersionen von anorganischen oder organisćhen Celluloseestern. 
Man dispergiert CellulosenitrafJ oder -acetat auf mechan. Wege unter Erwarmen in W. 
unter Zusatz eines Gelatinierungsmittels, Glycerinester anorgan. oder organ. Sauren. 
Die M. kann man nach dem Entfernen des W. auf Filme, Platten usw. yerarbeiten. 
(F. P. 581183 vom 9/8. 1923, ausg. 24/11. 1924.) F r a n z .

Władimir Plinatus, Schweiz, Losen und Oelatinieren von Cdtuloseestem. Man 
vermischt Cellulosenitrat oder -acetat mit Emulsionen von Glycerinestem organ. Sauren 
in W. (F. P. 581 651 vom 14/8. 1923, ausg. 3/12. 1924.) F r a n z .

W ładimir Plinatus, Schweiz, Herstdlung von marmor-, holzahnlichen oder geaderten 
Massen aus Cdluloseestem. Cellulosenitrat, Celluloseacetat wird unter AusschluB von  
Campher auf piast. Massen verarbeitet, man verwendet hierzu die Ester von mehr- 
wertigen Alkoholen, Zucker usw. mit organ, oder anorgan. Sauren, -wie Essig-, Oxal-, 
Milch-, Wein-, Benzoe-, Phthał-, Salicyl-, Naphthensaure. Man stellt mit Hilfe dieser 
Grundmasse mehrere Yerschieden gefarbte Mischungen her, walzt zu diinnen Blattchen  
aus u. walzt dann auf die ais Grund dienende Schicht dio in entsprechende Stuckc ge- 
schnittene anders gefarbten Plattchen oin. (F. P. 581 652 vom 14/8. 1923, ausg. 3/12.
1924.) F r a n z .

The Viscose Developement Co. Ltd. und Charles Frederick Cross, England, 
Herstdlung haltbarer schrumpffahiger Stoffe aus Cdlulosehydraten. Die aus Cellulose- 
santhogenat gewonnenen Gebilde werden mit einer Lsg. von 22 Teilen ZnCl2, 22 Teilen 
Glycerin in 56 Teilen W. getrankt ti. nach dem Abtropfen oder Abschleudern an der 
Luft getroeknet, die so erhaltenen Gebilde sind lange Zeit haltbar, vor dem Gebrauch 
werden die zugesetzten Stoffe durch Waschen mit W. entfernt, sie veriialten sich dann 
wie frisch hergestelltes Cellulosehydrat; das Yerf. eignet sich besonders zur Herst. von 
Flaschenkapsdn, Filmen, Kunstfaden usw. An Stelle des ZnCl2 kann man die Chloride 
des Ca, Mg usw. verwenden, etwa vorhandene Mineralsaure kann durch Zusatz essig-
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saurer Salzo neutralisiert werden. (F. P. 597 738 vom 7/5. 1925, ausg. 27/11. 1925.
E.Prior. 12/5. 1924.) F r a n z .

Max Ow, Wien, Lósen von Celluloseestem und Cdhdoseathern. (Oe. P. 99 665 vom 
24/3. 1924, ausg. 10/4. 1925. —  C. 1925. II. 872.) F r a n z .

American Rubber Company, East Cambridge, iibert. von: Charles H. Dennison, 
Quincy, Massachusetts, V. St. A., Herstellung von Kunstłeder. (A. P. 1 532 234 vom  
27/8. 1921, ausg. 7/4. 1925. —  C. 1925. I. 2425.) F r a n z .

Masarek & Spoi, Tschechoslowakei, Kunststoffe, Man vermischt Holzmehl, Mais- 
B ti ir k e ,  Kolophonium u. W. u. formt in der Presse. Man vermischt z. B. 25 Teile Holz
mehl, 20 Teile Maisstarke, 7 Teile Kolophonium u. 48 Teile W., die Mischung wird in 
eine geheizte Form gebracht, wobei sich die Starkę in Kleister verwandelt, alsdann 
wird 2— 5 Minuten geprćBt. (F. P. 598 368 vom 19/5.1925, ausg. 15/12. 1925, Tschech.- 
Slowak. Prior. 22/5. 1924.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
E. Zimmermann, Das Vorkommen und die Unschadlichmaćhung des im Oriibenwasser 

der linksrheinischen Zechen auftretenden Bariumsulfats. Die im rhein.-westfal. Schiefer- 
gebirge vorkommenden Schwerspatgange sind urspriinglieh aszendenter Natur, ent- 
stammen in der Hauptsache den Diabaseruptionen des jungeren Devons u. den Basalt- 
ergussen des Tertiiirs u. CJuartars u. haben sich in dem aus der Umlagerung alterer 
Gebirgsscliichten hervorgegangenen Buntsandstein angereiehert, bis der Schwerspat 
von dort wieder zu Wanderungen gezwungen worden ist. —  Die in den abgepumpten 
Grubenwassem auftretenden Ba-Lsgg. yerursachen erhebliche Schaden, insbesondere 
Rohryeratopfungen, dereń Verhiitung mfjglich ist durch Einbau von Kiesfiltem zwecks 
Zuriickhaltung des bereits unl. gewordenen BaSOa, durch Abfangen der Ba-Lsgg. an 
bestimmten Stellen, mogliclist getrennt von den sulfatreichen sonstigen Gruben- 
wassern, endlich durch Verdunnen der Ba-haltigen Wasser mit Salzsolen, wodurch" 
die LOslichkeit von B aS 04 erhoht wird. (Gliickauf 62. 270— 74. Berlin.) Sp l.

J. Gwosdz, Die M ittd  zur Ennóglichung einer Verwendung von backenden Brenn- 
stoffen im Oaserzeuger. Vf. erórtert verschiedene Mittel, um das Zusammenbaeken der 
Kohle im Gasgenerator zu yerhuten: Brennstoffaufgabe in dunnen Schichten, mechan. 
Riłhren u. langsames Erwiirmen des Brennstoffs auf 450— 500° in einem besonderen 
Sehwelsehaeht. Letzteres Verf. hat sich bei der Power-Gas-Corporation sehr gut be- 
wahrt. (Dio Warme 49. 75— 76. Berlin.) N e id h a r d t .

Kausch, Neuerungen auf demGebiele der Erzeugung von Wasser- und Generatorgasen. 
Obersicht tiber die im Jahre 1925 in Deutschland patentierten Neuerungen auf oben- 
genanntem Gebiet. (Wasser u. Gas 16. 449— 54. Berlin.) S f l it t g e r b e r .

Alice Hamilton, Pani Reznikoff und Grace M. Burnham, Tełradthylblei. 
Die Vff. beanstanden das Gutachten des „Bureau of Mines“, das zur Freigabe des 
urspriinglieh vcrbotenen Tetraathylblei ais Zusatz zu den Motorbrennstoffen fuhrto. 
Die Ungiftigkeit des Stoffes, wie er in den Auspuffgasen erscheint, ist sicher nicht 
bewiesen. (Journ. of the Americ. med. assoc. 84. 1481— 86; Ber. ges. Physiol. 32. 
667. 1925. Ref. F l u r y .) Op p e n h e i m e r .

G. Polysins EisengieBerei und Maschinenfabrik, Dessau, Verfahren, die fliissige 
Schlacke von Gaserzeugem und Kohłenstaubfeuerungen auf Portlandzement zu verarbeiten 
nach Patent 421427, 1. dad. gek., daC die Erwarmung der fl. Schlacke u. die Zu- 
teilung der Zuschliige in einer oder melireren sich drehenden Kammern erfolgt. —
2. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daD die Kammern aus 
sieh drehenden, in Hohlachsen gelagerten, mit Schamotte ausgekleideten Hohlkugeln 
o. dgl. oder Trommeln runden oder eekigen Querschnitts bestehen. —  Die Mischung
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der Schlacke mit den Zusohlagon Yollzieht sioh vollkommener ais bei dem Verf. gemaB 
dcm Hauptpatent, auch dic Warmeverteilung ist gleichmaBiger. (D. R. P. 423 793 
KI. 80b vom 5/5. 1922, ausg. 11/1. 1926. Zus. zu D.R.P. 421 427; C. 1926. I. IG95.) K u.

Humphreys & Glasgow Limited, Westminster, und John Morrell Rusby, 
Philadelphia, Vergasung bituminoser Kohle o. dgl. (E. P. 216 021 vom 2/8. 1923, 
ausg. 12/6. 1924. — C. 1925. I. 2204.) Ma i .

Regenerative Coal Gasification System Lim ited, Manchester, iibert. von: 
Morris W illiam Travers, London, und Frank W illiam Clark, Lymm, Cheshire, 
Gas aus Kohle. Man blast Luft durch h. Koks u. leitet die dabei entstchenden Gase 
durch einen Regenerator, in dem sio yerbrannt werden. Alsdann blast man Wasser- 
dampf durch den Koks u. das dabei erhaltene Wassergas durch den Regenerator. 
Ein Teil des darin erhitzten Gases wird direkt unten in die Kohle u. der Rest in eine 
Kammer geleitet, die durch die Blasegase erhitzt u. in die Ol eingefiihrt wird. (Can. P. 
2 4 5  9 7 7  vom 20/6. 1924, ausg. 6/1. 1925.) " K a u s c h .

L’Air Liquide, Societe Anonyme pour l ’Etude et l ’Exploitation des Pro- 
cedes G. Clande, Paris, iibert. von: George Claude, Paris, Leucht- und Koksofengas. 
(Can. P. 248 884 vom 24/10. 1924, ausg. 21/4. 1925. —  C. 1924. II. 1541.) K a u s c h .

Le Roy Wilbur Heffner, East Norristown Township, und W illiam  Tiddy, 
Jeffersonville, Pennsylvania, Y. St. A., Verfahren zur Abscheidung von Phenolen aus 
Gaswasser oder andern phenolhaltigen A bwdssern. Man unterwirft die phenolhaltigo 
Fl. bei ca. 98° der Dest., gegebenenfalls unter Zusatz von konz. NH3, wobei die Phenole 
mit dem NH3 ausgetrieben werden, trennt die Dampfe von den Phenolen durch Ein- 
leiten in NaOH-Lauge oder durch Uberlciten iiber Absorptionskohle u. fiihrt einen 
Teil der gereinigten NH3-Dampfe in dio Destillierblase zuruck. —  Die Phenolatlaugen 
kónnen in iiblicherWeise auf freie Phenole, die von den Phenolen befreite Fl. auf 
wss. N H 3 oder (JTHjoSO., verarbeitet werden. Enthalt das phenolhaltige Abwasscr, 
z. B. die bei der Herst. von harzartigen Kondensationsprodd. aus Phenolen u. CH20  
abfallende Fl., kein N H 3, so muB dieses vor der Dest. dem Abwasser zugesetzt werden. 
(A. PP. 1 5 6 6 7 9 5  u. 1566  796 vom 16/12. 1924, ausg. 22/12. 1925.) S c h o t t l .

V. L. Oil Proeesses Ltd., Owen David Lucas und Ernest Lawson Lomax, 
London, JRaffinieren ton  Kohlenwasserstoffen. (E. P. 223 066 vom 14/11. 1923, ausg. 
6/11. 1924. —  C. 1924. II. 2379.) ' K a u s c h .

Fred Curtis Thomley, London, Frank Ford Tapping und Otto Reynard, 
London, Herstellung von Emulsionen aus Pech und anderen unverseifbarcn Stoffen. 
(E. P. 219348 Yom 26/1.1923, ausg. 21/8.1924. — C. 1925 .1. 2522 [F .P . 583759].) Oe.

Clark T. Henderson und Ludwig Rosenstein, San Francisco, Califomia, 
V. St. A., Holzkonservierung. Man impragniert das Holz mit einer Emulsion von 
wss. Lsgg. tox. Salze in  Asphaltól. — Z. B. wird das Holz zunachst bei 80° bis 115° 
gedampft, dann kurze Zeit im Vakuum behandelt u. dann unter Druck bei 50— 105° 
mit einer Emulsion impragniert, die man durch Einriihren einer wss. 70%ig. ZnCl2- 
Lsg. in mit Naphthensulfosaure ais Dispergiermittel yersetztes Asphaltól erhalten 
kann. Das ZnCl2 laBt sieh durch NaF, HgCl2 oder andere tox. Salze ersetzen. Das 
Verf. eignet sieh besonders zu bestandigen Impragnierungen von Eisenbahnsehwellen. 
(A. P. 1565  503 vom 21/6. 1922,.ausg. 15/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Larrowe Construction Co., Detroit, Michigan, iibert. von: Edwin H. Crofoot, 
Mason City, Iowa, Antigefrierldsung. Man verwendet in einem Radiator Abfallfl. der 
Zuckerextraktionsverff. (konz. Steffensches Abwasser). (Can. P. 251 530 vom 12/6.
1924, ausg. 17/7. 1925.) K a u s c h .

Printod in Oera.nj SchluB der Redaktion: den 15. Marz 1926.


