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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
R. J . Meyer, Die Deutsche Nom&ijdałur-Koinmission. Vf. gibt einen histor. 

t)berblick iiber die moderne chem. Nomenklatur u. weist auf einige allgemeine Grund- 
satze der anorgan. Abteilung der Deutschen Nomenklatur-Kommission hin. (Natur- 
wissenscliaften 14 . 269—71. Berlin.) JO SE PH Y . '

C. G. Bedreag, Physikalisches System der Elemente. II . Im  AnsehluB an friihere 
Arbeiten (C. r. d. 1’Aead. des scienees 179. 766. Ann. scient. Univ. Jassy 13. 62; C. 1924.
II. 1877. 1925. I. 2141. 325) gibt Vf. eine diskutierende Darst. der Periodizitat der 
chem. Elemente unter besonderer Beriicksichtigung der modernen Theorien der Atom- 
struktur u. der Spektren. E r ziihlt die nach dem von ibm vorgeschlagenen Scłiema 
in 6 Perioden, sowie 18 Kolonnen u. 18 Pamilien eingeteilten Elemente auf u. entwirft 
ein Schema der Verteilung ihrer Elektronenhiille je nach der Valenz, m it der sie sieli 
betatigen. Die Variationsmoglichkeiten der Yalenzbetatigung werden m it ent- 
sprechenden Abweiehungen numer. GroBen bei der Entw. Fourierscher Reihen in 
Analogie gesetzt. Die bei versckiedener Valenzbetatigung eines Elementes vor sieli 
gehenden Umordnungen in seiner Elektronenhiille sind m it Energieanderungen ver- 
kniipft, dereń GróBen Vf. auf andere Weise aus thermochem. Daten gewinnt; aueli 
sollen die mit diesen Energieanderungen aquivalenten h r-W erte m it den Absorptions- 
banden der betr. Verbb. in enger Beziehung stehen. W eiterhin wird die Moglichkeib 
einer elektrostat. Berechnung der versehiedenen Energieniveaus der Elemente diskutiert 
u. mit den Diskontinuitaten der K- u. L-Absorption in Parallele gesetzt; im iibrigen 
die von B o h r, SoMMERFELD u. a. entwickelten Anschauungen geschildert. Femer 
glaubt Vf. im Voltaeffekt ein Mittel zu finden, m it dessen Hilfe die Elektronenanord- 
nungen in den auBersten Niveaus sieli prazisieren lassen. (Ann. scient. Univ. Jassy 13. 
315—45.) F r a n k e n b u r g e r .

C. G. Bedreag, Der Volta-Effekl. Yf. stellt Bezieliungen zwischen dem Volta- 
effekt u. dem „physikal. System der Elemente" (vgl. vorst. Ref.) her, indem er einen 
Parallelismus zwischen dessen Grofie u. der Stellung der betreffenden Elemente in 
diesem System konstatiert. Andererseits hangt er aber auch noch in komplizierter 
Weise von der molekularen Bindung der Atome n. dem Vorhandensein einer mono- 
oder multimolekularen Adsorptionsschiclit von Gasen ab. Der Yoltaeffekt ist eine 
komplexe Funktion der Energie, welche beim Elektrizitatsubergang aus einer Ober- 
flache in eine andere geleistet werden niufl; ein eindeutigeres Bild der dabei vor sich 
gehenden Energieumsetzungen gibt der photoelektr. bezw. der m it X-Strahlung hervor- 
gerufene lichtelektr. Effekt. (Ann. scient. Univ. Jassy 13 . 346— 59. Univ. Jassy.) F r b u .

Kurt Hess, Zur Raumchemie der Sticlcstojfverl)indungen. Vf. gibt einen geschicht- 
lichen Uberblick iiber die Stereochemic der Śtickstoffverb., die fur daa fiinfwertige, 
also koordinativ vierwertige N-Atom zu demselben Modeli wie beim C-Atom fuhrt. 
Die Existenz yon Isomeren besteht auch hier nur dann, wenn alle vier Valenzen im 
Kation mit yerschiedenen Radikalon besetzt sind. Schwieriger ist es, ein Modeli fur 
den koordinatiy dreiwertigen Stickstoff aufzustellen. Auf Grund eigener Verss. iiber 
djl-.Methyl i-pelletierin u. d,l-Methylconhydrinon (vgl. H e s s  u . G ra u ,  L lE B IG s Ann. 
441. 101; C. 1925. I. 1319) kommt Vf. zu der Ansicht, daB das abweichende Verh. des 

0°rd>nativ ungesatt. N-Atoms nicht so aufzufassen ist, daB in koordinatiy ungesatt.
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N-Verbb. die Valenzen in einer Ebene liogen. F ur diese Verbb. miissen besondere 
dynam. Verhaltnisse beriicksiohtigt werden. Eine Priifung duroh Spaltungsyersa. 
infolge Autoraccmisierung isfc liier nicht moglieh. Die raumliche Wirkungsweise kann 
aber in Verb. m it dem raumlich starren C in doppelter Bindung oder in besonderen 
Ringanordnungen m it ihm in Erscheinung treten. (Naturwissenschaften 14. 183—88. 
Berlin-Dahlem.) JO SEPHY.

F. A. H. Schreinemafeers, Gleichgewichłe in  Systemen mil Phasen, die durch 
eine halbdurchldssige Wand getrennt sind. XIV. (X III. vgl. S. 2281.) Es werden 
einige Eigensehaften der isoton. Kurven in Drcistoffsystemen m it zwei fl. Phasen 
abgeleitet. (Koninkl. Akad. van Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 
36— 47.) S a h m e n .

Hermann Mayer, Die Grofie der Energieąuanten im Vergleich zu den lei chemischen 
ReaklionenfreiwerdendenEnergiemengen. Eswerden die Energieąuanten fiir die einzelnen 
Wellenlangen des Spektrums in Grammealorien umgerechnet u. m it der Ayogadrosohen 
Zahl multipliziert. Aus einer Tabelle des Originals kann ersehen werden, daB im ultra- 
roten Gebiet die Warmetonungen geringer sind, ais die sonst bei chem. Rkk. pro Mol. 
auftretenden. Im  siohtbaren Gebiet entsprechen sie etwa denselben, wahrend sie im 
Ultraviolett bedeutend grófier werden u. .fur Róntgenstralilen das 103-faoho derselben 
betragen. Nach dem Einsteinsehen Quantenaquivalentgesetz gehen nur Vorgange 
vor sich, bei denen das aufgenommene oder abgegebene Energiecjuantum mindestens 
der Anregung eines Mol. entspricht. Bei pliotoehem. Rkk. muB ein primare Energie 
aufnehmender ProzeB angenommen werden, welcher haufig in einer endothermen 
Rk. wie Brs =  2Br — 46000 cal sich auBert, u. diese Rkk. kónnen jiu r durch Strahlen 
ausgel5st werden, dereń Energie groB genug ist; d. h. N h v  muB, in Grammcalorieen 
ausgedriickt, groBer sein ais die Warmetonung der Rk. Voraussetzung dabei ist, daB 
tias Licht absorbiert wird. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 306—08. Dusseldorf.) E n sz lin .

S. C. Roy, Ober das Gesełz und den Mechanismus einer monomólekularm ReaMion. 
Vf. weiBt auf die Analogie z\vischen photoelektr. Elektronenemission u. pliotoehem. 
Rk. einerseits u. thermochem. Rk. u. therm. Elektronenemission andererseits hin u. 
zeigt, daB die Wrkg. einer Strahlung hoher Temp. auf ein kaltes System nicht dieselbe 
sein kann wie die Wrkg. einer Strahlung, die m it einem System im Temperaturgleich- 
gewicht steht. Yf. betrachtet dann den Mechanismus einer 'pliotoehem. monomolehularen 
R k . : [A -B] A  -f- B, in der die einzelnen Glieder aktiviert sind. Die Gleiehung, 
die er hierfur ansetzt, lautet: h v 1/2/a  v2 -j- 0 ,  worin /j, die reduzierte M. der reagie- 
renden Bestandteile, v die Geschwindigkeit, m it der bei einer Dissoziation die Molekuł- 
komponenten auseinanderfliegen, u. 0  die Trennungsarbeit bedeuten. Die Strahlung, 
die diese Dissoziation liervorruft, besteht, wie Vf. auseinandersetzt, nicht aus einem 
bestimmten h v, sondorn alle h v, die innerhalb eines bestimmten Bereiches liegen u. 
ein gewisses h v0 iiberschreiten, sind an der Rk. beteiligt. Fiir die Reaktionsgeschwindig- 
keit, die nur von der Energiedifferenz des n. u. aktivierten Zustandes abhangt, leitet 
Vf. eine Gleiehung ab. Diese wird an einigen Rkk.:

N20 5 — »• N A  +  O u. PH 3 — > P  +  3 H 
sowie einigen Rkk. von Estern in Lsg. gepriift u. in guter Ubereinstimmung mit den 
esperimentell bestimmten Gesehwindigkeiten gefunden. Eine neuere Unters. von
D . SMITH (Journ. Americ. Chem. Soe. 47. 1862; C. 1925. H . 2194) iiber den Zerfall 
von S 0 2C12 in S 02 u. Cl2 schlieBt sich gut an die Berechnungen des Yfs. an. (Proc. 
Royal Soc. London Serie A. 110. 543—60. London, King’s Coli., Phys. Research 
Lab.) HANTKE.

Alfons Klemenc, MetaUe und Salpetersaure. E in Beiirag zur Kennłnis hełero- 
gener Reaktionen. In  fruheren Arbeiten ha t Vf. gefunden, daB die reine H N 03 zur 
Nitrierung u. Oxydation unwirksam ist. (K LEM EN C u . SCHOELLEB, Ztschr. f. anorg. 

•u. allg. Ch. 141. 231; C. 1925. I. 942.) Sie empfangt ihre Reaktionsfahigkeit erst
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durcli Zusammentreten m it H N 0 2 zur sogenannten E-Siiure. Auf Grund dieser 
Auffassung versucht Vf., die Kinctik der Auflósung von Metallen in HKOa quanti- 
tativ zu erfassen. Es wird dio Nernst-Brunnersche Formel fur heterogene Rkk. m it 
einer Erweiterung benutzt, dereń Zulassigkeit an dem Beispiel der Auflósung von 
J  in K J  nachgewiesen wird. Es gelingt so dem Vf., den Vers. von D r a p ie r  (Buli. 
Soe. Chim. Belgiąue 27- 142; C. r. d. l’Aead. des seiences 158. 338 [1914]) betreffend 
das Verh. von H N 03 gegen Cu zu deuten. Der genannte Autor hatte  feststellen 
konnen, daB die Auflosungsgeschwindigkeit eines in H N 0 3 rotierenden Cu-Zylinders 
mit wachsender Rotationsgeschwindigkeit abnimmt. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 
150—55. Washington I). C., Nat. Research Council.) H e im a n n .

P. W. Bridgman, Einige ‘physikalische Eigenschaften von Einkrystallen von W, 
Sb, Bi, Te, Cd, Zn und Sn. (Vgl. S. 1513.) Es wird ein Verf. zur Darst. von Einkrystallen 
beschrieben, wobei ein besonderes SchmelzgefaB verwendet wird. Vf. ha t dann die 
physikal. Konstanten, nilmlich die lineare Kompressibilitat, die elast. Konstantę, den 
linearen Ausdehnungskoeffizienten, spezif. elektr. Widerstand, Temp.- u. Druek- 
koeffizienten des Widerstandes von Einkrystallen der Metalle Zn, Cd, Bi, Sb, Te, Sn 
«. W bestimmt. (Ztschr. f. Metallkunde 18. 90—91. Berlin.) L u d e r .

K. Spangenberg, Neuere Untersuchungen zum Wachslum und zur Auflósung 
von Krystallen. (Vgl. Ztschr. f. Krystallogr. 61. 189; C. 1925. I. 2282.) Zusammen- 
fassender Vortrag iiber die Untcrss. des Vfs., von V a l e t o n  u .  anderen uber das Wachs- 
tum u. die Auflósung von Krystallen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 304— 06. Kiel.) E n s z .

R. Macheleidt, Die Dichten icdpriger Lósungen in graphischer Darstdlung. (Vgl. 
Kali 18. 238; C. 1924. II. 1960.) Ausbau der in einer friiheren Abhandlung geauBerten 
Erwagungen. Der EinfluB der Konz. auf die D. wird rechner. erfaBt. Eur die einzelnen 
Lsgg. werden auf der einen Seite einer Geraden die Konz. u. auf der anderen die dazu 
gehórigen Werte der D.D. aufgetragen, so dafi es móglich ist, m it Hilfe dieser Ein- 
tcilung, wolche fiir jeden Stoff verschieden ist, bei Kenntnis der einen GroBe die andere 
sofort abzulescn. Der EinfluB der Temp. wird durch die Projektion von raumlichen 
Koordinaten in dio Ebene wiedergegeben. (Kali 20. 74—78. 88— 92. Wieseck bei 
GieBen.) _ E n s z l in .

S. K. Tweedy, Theorien der Katalyse. Literaturzusammenstellung. (Chemistry 
and Ind. 45. 77— 80. 157— 59.) H a a s e .

G. R. Levi, Verschiedene Arten Thoriumoxyd und dereń kalalytische Wirkung bei 
dtr Dehydralalion des Alkohols. (Vgl. S. 2529.) Die von den Vff. untersuchten PriŁ- 
parate waren: 1 . Thoriumhydrat, lufttrocken, 2. Thoriumhydrat, bei 80° getrocknot,
3. Ihoriurnhydrat, bei 120° getrocknet, 4. Tlioriumozyd aus dem Hydrat, bei 340° 
getrocknet, 5. Thoriumoxyd, aus dem Hydrat, bei 1050° getrocknet, 6 . Thoriummeta- 
oxyd, aus dem O salat durch Erhitzen auf 750°, 7. Thoriummetaoxyd, aus dem Ni tra t 
durch Erhitzen auf 750°. — Das Thoriumhydrat wurde durch Eallen einer Lsg. von 
Th(S04)2 mit Ammoniak erhaltcn. Die durch Erhitzen auf niedrigere Tempp. erhaltenen 
Praparate enthielten aus diesem Grunde noch Ammoniumsalze (bis 2,4%). Die Wirk- 
sarukeiten der Katalysatoren wurden bei 340° bestimmt. Die Uberleitung des A. 
geschah im C02-Strom, ebonso die Uberfiihrung des gebildeten Alhylens in das Azo- 
tometer. Aus den Versuchsergebnissen ergeben sich folgende Beziehungen iiber die 
yerschiedenen Praparate: Das n. Thoriumoxyd u. das Metaoxyd sind krystallin u. 
ident. Das sogenannto Metaoxyd ist demnach keino besondere Form. Es existiert 
nur eine amorpho Form des ThOz, die auch iiber 300° bestandig ist. Das nach den 
gewóhnlichen Darstellungsmethoden erhaltene Tlioriumhydrat ist amorph u. geht 
beim Erhitzen auf 300° in die amorphe Form des T h0 2 uber. Die krystalline oder 
amorphe Struktur des Thoriumoxyds hat keinen bemerkenswerten EinfluB auf die 
dehydratisierende Wrkg. der betreffenden Katalysatoren. (Atti R. Accad. dei Linćei, 
Borna [6] 2. 419—22. 1925. Mailand, Politecnico.) Za n d e r .
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C. Sandonnini, Reaklionen in  Gegenwart von Kohle. Die zu den Verss. verwandte 
Kohle war aus kanad. Pappelholz durch Tieftemperaturdest. gewonnen, boi 850° mit 
Wasserdampf gewasehen, m it sd. HC1 behandelt u. danach wieder mit Wasserdampf 
bis znra Verschwinden der Chlorrk. gewasehen. Die so erhaltene Kohle enthielt nur 
Spuren Kieselsiiure. Zn den Verss. wurde sie fein gepulvert. — Eine in einem (Juarz- 
gefafi bofindliche schwaeh sd. VlO -n. Lsg. von Oxalsaure wurde 3 Stdn. lang der Einw. 
einer Bogenlampe ausgesetzt, wobei keine merkbare Veriinderung eintrat. Nach 
Zusatz versohiedener Mengon Kohle erfolgte aueh nur geringe Zers., die hauptsiiehlicli 
der Adsorption durch die Kohle zuzusehreiben war. Der Zusatz von Uranylsulfat 
yerursachte dagegen erhebliche Zers., die aber boi gleiohzeitigem Zusatz von Kolile 
u. Uranylsulfat bis auf ungefahr die Halfte Zuriiekging. — Weiterhin wurde die Rk. 
zwisehen p-brombenzolsulfonsaurem Kalium  u. KOH fiir sich u. in Ggw. von Cu u. 
Kohle unter Beliehtung u. im Dunkeln untersucht. Die Wirksamkeiten von Kohle 
u. Lieht, jedes fiir sich, sind nur gering; ebenso iibt die Kombination von beiden 
keine besondere Beschleunigung auf die Rk. aus. Cu allein wirkt zicmlich beschleunigend; 
die Wrkg. wird durch die Ggw. von Lieht stark erholit. Die Wrkg. der Kombination 
von Kohle u. Cu ist schon im Dmikeln viol intensiver ais die Summę der Einzelwrkgg. 
beider Komponenten. Die Kohle wirkt hierbei nicht katalyt., sondern durch ihre 
groCe Oberfliiclie indirekt (auf die Verteilung des katalyt. wirksamen Cu). Von ver- 
schieden dargestellten Cu-Praparaten erwies sich Picardkupfer ais dem durch Red. 
m it Hyposulfit erhaltenen Cu iiberlegen. (Atti R. Aecad. dei Lincei, Roma [6] 2. 
427—32. 1925. Padua, Univ.) Z andf.r.

-iaSS3
L . AndruSSOW, u ber die katalytische Ammonialcoxyd<dion. (Vgl. S. 2677.) Es 

worden die Einfliisse der Temp. u. der Stromungsgeschwindigkeit auf die katalyt. 
Oxydation des NH3 untersucht, u. das Verh. der reinen Komponenten (NO, NH3 u. 
NO -f~ NH3) an derselben Kontaktsubstanz gepriift. Die Wrkg. des Katalysators 
ist von seiner Oberflache abhangig u. erreicht ihr Maximum erst nach einigen Verss. 
Bei der Verbrennung des NH3 m it Luft tr i t t  schon bei 160° eine Rk. ein. Bei 300° 
betr&gt die Ausbeute an NO 9°/o N2. Bei 550—600° tr i t t  eine Abhangigkeit der Aus- 
boute von der Yerweilzeit am K ontakt cin. Die Ausbeuten an NO fallen nach Erreichcn 
eines Maximums bei einer Temp., welche tim so hoher ist, je kleiner die Verwcilzeit 
ist. Bei 1000° konnten so noch Ausbeuten von 90% erreicht werden. Bei niedrigen 
Tempp. bildet sich fast ausschlieBlich N2. Bei 400° ist die Menge unzersetzten NH3 
schon sehr klein u. iiber 550° ist das Hauptprod. der Umsetzung NO. Der Zerfall des 
NH3 am P t  ist insofern stark von der Kontaktsubstanz abhangig, ais die Netze, welche 
eine schleehte Ausbeute bei der Verbrennung geben, eine hohe Zers. des NH3 geben. 
Diese tr i t t  schon etwas unter 480° ein, dann steigt, der Dissoziationsgrad rasch an. 
NO zers. sich an Platinkontakten schon unterhalb 500°. Treffen nun NH3 u. NO bei 
diesen Tempp. zusammen, so findet unter Erhohung des Zersetzungsgrads beider Stoffe 
eine Verbrennung sta tt. Der Grad der Zers. in %  wurde bereclinet. E r betragt bis 
45°/o- Ais Verbrennungsprodd. des N H 3 m it Luft konnten NO u. NO, bestimmt werden. 
Eine Red. leieht oxydierender Lsgg. tr i t t  nicht cin. Hydroxamsaure konnte nicht be- 
obachtet werden. Der Mechanismus der Oxj-dation geht stufenweise wahrscheinlich 
Ober das Nitroxyl HNO. Die Ergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt u. graph. 
aufgezeichnet. (Ztsohr. f. angew. Ch. 39. 321—32. Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) ENSZŁIN.

A ,. Atom struktur. R adiochem le, Photochem le.
H. G. Grimm und A. Sommerfeld, U ber den Zitsammenhang des Abschlusses der 

Elektronengruppen im Atom mit den ckemischen YalenzzaJden. Yff. stellen Beziehungen 
zwisehen den spektroskop, ermittelten Anordnungen der AuCenelektronen, sowie 
der S truktur der darunter befindlichen „Rum pfe“ der Atome der einzelnen Elemente
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u. dor chem. Yalenzbetatigung derselben auf. Die spektroskop. Darlegungen griinden 
sich aiif einer, naker ausgefuhrten Klassifizierung der Serienbezeichnungen, bei welcher 
samtliche, fur dio Energieniveaus der betreffenden Atome maBgebenden Terme Be- 
riicksichtigung finden. In  Verfolg der von S t o n e r  gegebenen Theorie laBt sioh der 
Abschlufi einer Untergruppe des period. Systems dureh die Qiiantenzahl j  =  0, d. h. 
gesamtes Impulsmoment des Atoms =  0 kennzeichnon; auch fiir die einem solchen 
AbschluB unmittelbar folgenden oder vorangehenden Elemente laBt sick der j-W ert 
aus der Systematik des period. Systems bestimmen. Die diese Satze bestatigenden 
spektroskop. Tatsachen werden erganzt. Das verschiedene spektroskop, u. chem. Ver- 
halten von Ag einerseits, Cu u. Au andererseits durck den spektroskop. Charakter 
des Grundterms der vorhergelienden Elemente erklart: im AnsehluB an die Verschieden- 
lieit des spektroskop. Verhaltens der vorhergehendon Elemente Ni u. P t  einerseits, 
Pd andererseits neigen Cu u. Au zu „unabgeschlossenen Zustanden“ m i t ; =  3 oder 4, 
das Ag+-Ion zu der bei ihm stabilsten Anordnung m it j  —  0. Eine weitere, eingehend 
durch tabellar. Materiał gestiitzte Betrachtung des ehem. Verhaltens der einzelnen 
Elemente laBt erkennen, daB neben der Tendenz zur B. der „Edelgaskonfiguration“ 
von 8 u. 18 Aufienelektronen aueh die B. von „Z\veicr-“ u. „Vierersehalen“ angestrebt 
wird, dereń bevorzugte Statiiłitat aus der Stonerschen Untergruppeneinteilung (die 
auf spektroskop. Daten beruht) ebenfalls hervorgeht. So tr it t  die Tendenz zur B. von 
Zweierschalen neben der, bei maximaler Valenzbetatigung sich kundtuenden Erstrebung 
der Aehter- bezw. Acktzehnersehale bei der Valenzbetatigung der Elemente der so- 
genannten Nebenreihen licrvor; in manchen Fallen sclieint sie stabiler ais die Edelgas- 
konfiguration zu sein. Die Untersehiede, die zwischen analogen Verbb. chem. ver- 
wandter Elemente bestehen, konnen oftmals auf die Verschiedenheit des Atomrumpfes 
zuruckgefuhrt werden, der imter den analog gebauten AuBcnelektronensckalcn liegt. 
Fiir die Tendenz zur B. von Yierersehalen sprechen die seharfen Untersehiede zwisehen 
der 4. u. folgenden Gruppe des period. Systems, sowie die Tatsache, daB diejenigen 
chem. Vcrbb., in dereń Moll. die Gesamtzahl der Valonzelektronen =  8 ist, in einer 
analog dem Diamanten gebaute K rystallstruktur sich aufbauen u. nicht mittels hetero- 
polarer, sondern „homoopolarer“ Bindung zusammenhalten; die Deformation der 
Elektronenbahnen scheint bei ihnen zum Umklappen des Ionen- in ein Molekiilgitter 
gitter zu fiihren. So scheint in Verbb. wie A1N, BeO, ZnS dieselbe Elektronenkonfigura- 
tion wie beim Diamanten vorzuliegen. Endlieh wird nock mittels energet. Dberlegungen, 
vor allem auf Grund von Kreisprozessen gezeigt, daB das Zustandekommen polarer 
oder nichtpolarer Bindungsart quantitativ  vom Energicgehalt insofern abhangt, ais 
^ich stets diejenige dieser beiden Móglichkeitcn einstellt, bei der die freie Energie 
des entstehenden Gebildes den kleineren W ert besitzt. (Ztschr. f. Physik 36 . 36—59. 
Wiirzburg, TJniv. Miinchen, Inst. f. theor. Physik, TJniv.) F r a n k e n b u e g e r .

P- A. M. Dirac, QuantenmeclianiJc und eine yortiMjige Unłersuchung des Wasser- 
stoffatoms. Mathematisch. (Proe. Royal Soc. London Serie A. 1 1 0 . 561—79.) H a n t .

Viktor Trkal, Zur Dynamik des Hdiumatoms. Vf. leitet eine Gleichung fiir die 
Gesamtenergio des neutralen HdiuniaAoms ab, indem er vom singularen Fali des 
Dreikórperproblems ausgeht, der dadurch gekennzeichnet ist, daB die Summę der 
Quadrate der Entfernungen der beiden Elektronen vom Kern zu jeder Zeit konstant 
ist. Der erhaltene Ausdruck konnte einen m it den experimentellen Ergebnissen 
'ibereinstimmenden W ert liefern, doeh bestehen noch einige rechnerische Schwierig- 
keit-en. (Ztschr. f. Physik 36. 194—214. Prag, Inst. f. theoret. Physik d. tschechischen 
Karls-Univ.) H a n t k e .

Hawksworth Collins, Die Struktur von Jod. Aus Werten iiber relative Voll. u. 
ildungswarmen wird die atomare Zus. des Jods zu Na4Cl berechnet. (Chem. News 

132. 165—70.) J o s e p h y .
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Erich Regener, Beitrag zur Aufkldrung der „Subelektrone?i“. Unter Benutzung 
von Vcrsuclien von R. Sanzenbacher. Der Ubergang aus dem „Elementarąuantum- 
gebiet" mit n. Ladungen in das „Gebiet der Subclektroncn", den sog. krit. Teilchen- 
radius, wird dureh Ladungsmesaungen an einzelnen verdampfendcn Hg-Teilchen, bei 
denen sich dieser tJbergang automat. vollzicht, verfolgt. Je  nachdem ob ein kleiner 
Hg-Vorrat vorsicbtig oder etwas stśirker erhitzt wird, werden stabile oder stark ver- 
dampfende Hg-Teilchen erhalten. Die Ladungsmessungen ergaben, daB die stabilen 
Teilchen, wenn sie geniigend klein sind, die Elomentarladung unterschreiten, wahrend 
die atark verdampfenden Teilchen die Elomentarladung meiat behalten, auch wonn 
sie dureh Verdampfen in das Subelektronengebiet der kleincn Radien gelangt sind. 
Die Versa. wurdon in C 02, Luft u. H 2 auagefiihrt. Wahrend in C 02 u. Luft die Ladung 
bei kleiner werdendem Toilehenradius konatant blieb, tra t  in H 2 bisweilen der Fali 
ein, daB die Ladung m it sinkondem Radiua abnahm, was Vf. auf Stórung der Ladungs
messungen in dor Oberflachenachicht des Teilchens zuriickfuhrt. Da der Verdampfungs- 
prozeB auf den Ladungswert der Teilchen keinen EinfluB bat, so kónnen diese Mes- 
sungen zum Beweis fiir die Nichtoxistenz der Subelektronen dienen. (Naturwissen- 
schaften 14 . 219—23. S tuttgart.) J o se ph y .

Hertha Sponer, Zur Frage der Dissoziationsarbe.it von Stickstoff und Sauerstoff. 
H o g n e s s  u . L u n n  (Pliysical Review [2] 2 6 . 786 [1925]) fanden, daB bei 17 V nur 
N2+-Ionen u. von 24 V ab dancben auch N+-Ionen auftreten. Vf. nimmt an, daB die 
Differenz von 24— 17 V (16,5 V nach neueren Messungen der Vf. [vgl. S. 1106]) zur 
Anregung des Molekulions verwandt wird. Unterhalb 24 V kann das Molekiilion 
nicht ao dissoziieren, daB cin Atomion dabei auftritt, denn das Molekiilion muB ais 
Energio mindestens die Dissoziationsenergie u. die Ionisierungsenergie einea NAtoms 
enthalten, um bei einem ZusammenstoB m it einem N2 ein Atomion liefern zu konnen. 
Die Differenzenergie 24— 16,5 =  7,5 V wiirde die Dissoziationsarbeit des Molekulions 
bestimmen. Die entsprechonde Betrachtung wird fur das Molekiilion des 0 2 angestellt, 
u. die yerschiedenen Werte der Dissoziationsarbeit einiger Forscher werden diskutiert. 
(Naturwissenschaften 1 4 . 275. Berkeley [Cal.], Univ.) JOSEPHY.

Dragolioub K. Yovanovitch, Untersuchungen iiber Mesothor 2. Vf. gibt eine 
umfassende Zusammenstellung bekannter u. (seit 1921) selbst ausgefiihrter neuer 
Unterss. ubor MaTh 2. C h e m .  D a r s t .  v o n M s T h 2 .  Vf. benutzt zur Vermeidung 
einer Ansammlung von Ammonsalzen, die bei der von O. H a h n  angegebenen Metkode 
stattfindct, die bekannte Unlóaliclikcit von Ra u. MaTh 1 bezw. Lóalichkeit ihrer 
Folgoprodd. (auBer ThX) in konz. HC1. Unter standigem Erhitzen auf dem Wasser- 
bad wird das Gemisch Ba, R a u. MaTh 1 (evtl. auch Ac) in sehr wenig reinem W. vollig 
gel. u. dureh Zutropfen von reiner konz. HC1 die B. von groBen BaCL-Krystallen 
einschlieBend Ra, MaTh 1 u. ThX bewirkt. Unterbrechung des Erhitzens beim Auf- 
wallen der FI. infolge HCl-Entw., Zufiigung von HC1 bis zum doppelten Yol. u. Ent- 
fernung der uberstehenden FI. nach Absitzen (15 Min.) der Krystalle mittels Pipette. 
In  den ICrystallen MsTh 1 m it noch 40—50°/o MsTh 2. Dureh dreimalige Wieder- 
holung des Prozesses m it den gctrockiieten ICrystallen wird das gesamte MsTh 2 nut 
RdTli, akt. Nd. von Ra u. Th, wenig BaCl2 u. Spuren von R a u. MsTh 1 herausgel. 
Erneuerung der Fallung alle 2 Tage (MsTh 2 wieder m it MsTh 1 im Gleichgewieht) 
walirend eines Monats fiihrt prakt. zur Entfernung von RdTh, der langlebigen Tochter- 
substanz des MsTh 2. (Das in  den Krystallen befindliche ThX zerfallt infolge Trennung 
von RdTh ganz.) Die zuletzt erhaltene Lsg. wird nach Zufugen von 0,5 mg seltener 
Erden der Ce-Gruppe (oder Al, Fe) ais Trager fast zur Trockne eingedampft u. nach 
Aufnahme in h. W. das gesamte MsTh 2 m it reinem NH3 in der Warme gefallt, die 
Spuren BaCl2, Ra u. MsTh 1 bleiben in der filtrierten Lag. (Bei Unterlassung des 
oben angefiihrten ófteren Umkrystallisierens «drd RdTh hier durcli Auflosung des 
Nd. in verd. HNOs, Neutralisation m it NH3, Zufugen von wenig Th u. Fallung mit
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H 20 2 boi 60° abgetrennt.) SchlieBlich wird der akt. Nd. des Ra nack Zufugen von
1 ccm einer 5°/0ig. Bi- u. Pb-Lsg. durch Fallung m it H2S entfem t u. aus dem F iltra t 
die seltenen Erden m it M sTh 2 ais Oxalate gefallt. Gesamtdauer der Darst. ca. 1,5 Stdn. 
Die Best. der Halbwertszeit von MsTh 2 dureli den Vf. ergibt T  —  C,18h in guter 
Ubereiiistimmung m it O. H a h n  T  =  6,2h (vgl. Physikal. Ztschr. 9. 24G [1908]) u. 
Mc Coy u. V io l  T  —  6,14h (vgl. Philos. Magazine [6 ] 25. 350; C. 1913. I. 291.)

Vf. gibt sodaun eine zusammenfassende Darst. der chem. Eigensohaften von 
MsTh 2 u. berichtet iiber ausgefiihrte A d s o r p t i o n s T o r s s .  Die durch tJber- 
schuBvon NH3 in der Warme gefiillten Hydroxyde von Fe, Al, Ce, La, Pr, Nd, Sm, 
Yt u. Er u. die durch Oxalsaure aus schwach saurer Lsg. in der Warme gefiillten Oxalato 
von La, Ce, Pr, Nd, u. Sm adsorbieren das gesamte in der Lsg. enthaltene MsTh 2; 
das in schwach salpetersaurer Lsg. durch H 2Oa gefallte T h(0H )4 u. die durch H aS in 
saurer Lsg. gefaEten Sulfide von Hg, Pb u. Bi adsorbieren MsTh 2 nicht (vgl. Mc Coy 
u. V iol, 1. c.). Bei Abtrennung des Ce von den seltenen Erden La, Nd, Pr, Sm aus 
der Lsg. der Nitrate sowohl durch Fallung m it Ammoniumpersulfat ais auch durch 
Auflosen aller m it soKwachem UbersohuB von KOH gefallten Hydroxyde auBer Ce 
mittels Einleiten von Chlor erfolgt keine Adsorption von MsTh 2 an das Ce. Verss. 
iiber fraktionicrte Fiillungeń' der seltenen Erden La, Pr, Nd u. Sm durch NH3 sowie 
durch Oxalsaure in schwach salpetersaurer Lsg. bei Ggw. von MsTh 2 ergeben dessen 
Anreicherung in den letzten Fraktionen (mit dem La) u. zeigen Nichtyorliegen einer 
Isotopie u. noch starkere Basizitat des MsTh 2 gegeniiber den angewandten Triigern. 
Bekanntlicłi wird durch konz. K 2S04-Lsg. aus der Lsg. der Nitrate von La, Pr, Nd 
u. Sm der gróBte Teil von La u. P r gefallt. Bei fraktionierter Fallung in Ggw. von 
MsTh 2 enthalt die erste Fraktion die Hauptmenge des MsTh 2. Bei fraktionierter 
Krystallisierung der Doppelsalze vom Typ M(N03)3-2 NH4N 0 3 +  4 H 20  durch Ein- 
engen des in konz. H N 0 3 gel. Gemisches von La m it P r oder Nd oder m it beiden u. 
dazu noch Sm bei Ggw. von Ammonnitrat enthalten die entsprechenden Fraktionen 
immer einen annahemd gleich groBen mit steigender Fraktionierung langsam ab- 
nehmenden Anteil von MsTh 2. Eine Isomorphie des MsTh 2 m it den Salzen der 
seltenen Erden besteht also nicht.

Im 3. Kapitel beschreibt Vf. eingehend die von ihm u. J. d’E spine angestellten 
Unterss. iiber das /5-Strahlenspektrum des MsTh 2 (C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 
1811.179. 1162; C. 1924. II. 1311. 1 9 2 5 .1. 1046) u. gibt insbesondere eine ausfuhrliche 
Darst. der verwandten App. Das von B la c k  .(Proc. Royal Soc. London Serie A 106. 
632; C. 1925. I. 466) mitgeteilte Spektrum von 31 Linien weist fur die schnellsten 
Linien einen Ho-W ert von 6842 entsprechend einer Energie von 1 537 000 V auf. 
Fiir die vom Vf. gefundenen noch schnelleren ^5-Strahlen werden je tzt folgende Hg- 
Werte angegeben: 10 060, 16 668, 21 276 u. 28 200 entsprechend Energien von 2,6-108, 
4,2'10a, 5,9-10° u. 8.106 Volt. Der kontinuierMche Untergrund beginnt erst von Hg =  
6842 an abwarts. Die Entstehung der auBerordentlich schnellen /S-Strahlen sucht 
Vf. in Anknupfung an die auf den Comptoneffekt beruhende Meitnersche Deutung 
des kontinuierlichen j8-Strahlenspektrums (Ztschr. f. Physik 19. 307; C. 1924. I. 
2563) durch die weitere Annahme zu erklaren, daB die Comptonsche Streuung nur 
iu einer oder mehreren ausgezeichneten Richtungen erfolgt. (Journ. de Chirn. phy- 
8ique 23. 1—37.) E r b a c h e r .

Victor F. Hess, Ober den Ursprung der Hóhemtrahlung. Yf. wendet sich gegen 
die Einwande, die HOFFMANN gegen die iibliche Berechnungsart der ionisierenden 
Wrkg. einer gleichmaBig verteiltcn radioaktiven Substanz aus der Eveschen Zahl u. 
dem Absorptionskoeffizienten vorgebracht hat, femer auch gegen die Auffassungen in 
bezug auf die Ionisation in geschlossenen GefaBen. Aus den Ausfiihrungen HOFFJLANNs 
ginge kein biiiidiges Argument gegen die Existenz einer Hóhenstrahlung hervor, sondern 
nur, daB die Bcstst. des Absorptionskoeffizienten dieser Strahlung noch unsicher siad.
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Der Unterschied im Durclidringungsvcrmógon der Strahlungen in Erdnahe u. in gróBerer 
H 6he wird m it einem Vorgang, ahnlich dem des Comptoneffektes, erklart, indem an- 
genommen wird, daB dio harte Primarstrahlung in weiche y-Strahlung umgewandelt 
wird. Die in Erdnaho vorgenommenen Absorptionsverss. koiuit.cn keine abweiclienden 
Resultate liefern, da der Anteil an harter Primarstrahlung zu gering ist, um ausschlag- 
gebend die Kurven zu beeinflussen. Vf. sehlagt fiir dicse noch wenig erforschte Strahlung 
den Namen „U I t r a - G a m m  a s t r a  h l u n  g“ vor. (Physikal. Ztschr. 27. 159—64. 
Graz, Univ. Phys. Inst.) H a a s e .

E. Rupp, Interferenzunlersuchungen an Kanalstrablen. Vf. sucht iiber die Zeit, 
wahrend welcher ein opt. angeregtes Atom im Anregungszustand yerbleibt (Verweil- 
zeit) u. iiber seine Abklingzeit naheres festzustellen, indem er dic Interferenzfahigkeit 
von abklingenden Kanalstrablen beobachtet. Mittels der Michelsonschen Interferenz- 
anordnung, die niiher bescliriebcn wird, werden Wasserstoff- u. Quecksilberkanalstraklen 
untersucbt. Es werden sowohl die apparatiyen, ais auch die spektralen Griinde fiir 
das Verschwinden der Interferenzstreifen im einzclnen diskutiert. Ais gróBterreichte 
Interferenzlange werden fiir Hg 15,2 cm, fur Hg 546 /u/u, 62 cm gefunden. Diese gróBt- 
crreichte Intcrferenzweglange bleibt im Abklingleuchten wahrend einer liingeren Kanal- 
strahlstrecke l unverandert erhalten. Das Verhaltnis dieser Kanalstrahllange l zur 
Strahlgeschwindigkeit v l/v =  2-10~8 sec fiir Hg 546 fjtfj, u. l/v =  2,8-10~8 sec fur Hg 
g ibt unter der Annahme, daB Interferenz nur móglich ist zwischen Lichtąuantcn- 
stiicken aus ein u. demselben Atom den W ert einer Mindestabklingzeit. Eine VerweU- 
zeit konnte aus den Interferenzbeobachtungen nicht festgestellt werden, ohne dafi 
dadurch die Frage nach dem Bestehen zweier Zeiten — Abklingzeit u. Verweilzeit — 
entschieden wiire. Im  weiteren bestinnnt Vf. die Koliarenzlange des Lichtes im Umlade- 
leuehten in Abhangigkeit vom Gasdruck im Beobachtungsraum u. von der Strahl
geschwindigkeit. Im  3. Abschnitt wird nachgewiesen, daB die Wellenflaehe des Lichtes 
bewegter Atome um weniger ais x/120 fiir Hg u. 1/ 260 fur Hg 546 ju/u, von der Wellenflaehe 
ruhender lichtemittierender Atome abweieht. Ferner befaBt sich Vf. kurz mit dem 
Polarisationszustand des Kanalstralillichtes. (Ann. der Physik [4] 79. 1—34. Heidel
berg.) F ran k en b u p .g e r .

Helmuth Kuleukampff, Vergleichende Untersuchungen iiber die Energie nnd 
die luftionisierende Wirkung von Róntgenstrahlen rerschiedener Wellenlangen. Vf. stellt 
gleichzeitige Messungen der Energie von Rontgenstrahlen verschiedener Hiirte u. der 
von ihnen in einer definierten Luftstrccke bewirkten Ionisierung an, um dio GroBe des 
Energiebetrags e zu bestimmen, der zur Bildung je eines lonenpaars e rfo rd e rlieh  ist 
u. festzustellen, ob e m it der Wellenlange der X-Strahlung yariiert. Die Messungen 
der Strahlungsenergie erfolgen mittels einer cmpfindlichon, m it einem P a n z e rg a lv a n o - 
meter verbundenen Thermosaule; Theorie u. Ausfiihrung derselben sind eingehend  
behandelt. Die Strahlung ist aus Griinden der Intensitatsverhiiltnisse nicht streng 
monochromat.; es wird die Gesamtstrahlung yersehiedener Antikathodenmetalle in 
Verbindung m it passenden Filtern benutzt, wobei jeweils die betreffende jftTa-Lmie 
vorwiegend ausgesondert wird. Die spektrale Zus. dieser Strahlungen wird jeweils 
m it einem Ionisationsspektrometer ermittelt. Hierdurch lassen sich die Abweichungen 
von einem m it monochromat. Strahlung arbeitenden Verf. rechner. b eriick sich tig en , 
vor allem feststellen, welcher Bruehteil der auffallenden Strahlung bei der Erwarmung 
der Thermosaule bezw. bei der Ionisierung der Luftstrecke wirksam ist. Es zeigt sich, 
daB e im Bereich von 0,56—2 A von der Wellenlange (auf 5%  Genauigkeit) unabhangig 
ist u. 35 J r  5 Volt/Ionenpaar betriigt. (Ann. der Physik [4] 79- 97—142. Miincken, 
Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.) FRAMKENBURGER.

Hartmut Kallmann und Hermann Mark, Uber einige Eigenschaften der Compton- 
strahlung. (Vgl. S. 1366.) Eine Unters. des Scbwingungszustandes, der Interferenz
fahigkeit u. der Intensitat der GomptonstraJdung fiihrte zu den Ergebnissen, daB die
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Schwingungsrichtung des sekundiiren Strahls durch die der einfallenden Welle be
stimmt ist, d. h. beide sind gleieh. Verss. iiber die Interferenzfahigkeit zeigten, daB 
im Gegensatz zu der gewohnlichen Streustrahlung zwischen der einfallenden Welle 
u. den von den Krystallatomen ausgehenden Streuwellen bei Comptonstrahlung 
keine Koharenz existiert. In  tjbereinstimmung m it COMPTON (Philos. Magazine 
[6] 41. 749; C. 1921. I II . 919) finden Vff., daB bei der Bestrahlung von L i mit ZnKn- 
Strahlung die Intensitat bei Streuung von iiber 90° wieder ansteigt. (Ztschr. f. Physik 
36. 120— 42. Berlin-Dahlem, K.-W.-I. f. phys. Chemie u. Elektrochemie u. f. Faser-
stoffchemie.) H a NTKE.

C. Gr. Barkla und S. R. Khastgir, Das J-Phanomen in Rontgenstrahlen. I I .  An- 
wendung auf gestreułe Rontgenstrahlen. (I. vgl. Philos. Magazine [6] 49. 1033; C. 1925-
II. 886. u. S. 2649.) Vff. versuchen den Comptoneffekt durch das J-Phanomen zu er- 
klaren. (Philos. Magazine [6] 50. 1115—34. 1925.) B e c k e r .

C. G. Barkla und Gladys I. Mackenzie, Notiz iiber die Uberlagerung von Rontgen- 
spektren wid iiber die Streuung. Das J-Phdnomen. I II . (II. vgl. vorst. Ref.) Bei der 
Uberlagerung zweier Streustrahlungen resultiert nicht ais A k tm ta t die Summę der 
Akti-sitaten beider Einzelstrahlungen. An Hand dieser Erscheinungen wird das so- 
genannte J-Phanomen diskutiert. (Philos. Magazine [7] 1. 542—53. Edinburgh,
Univ.) • Bec k er .

H. Stnmpen, Vber die Intensitat ton Róntgenspektrallinien in Abhdngigkeit von 
der Erregungsspannung. Vf. untersucht die Abhangigkeit der In tensitat von Rontgen- 
spektrallinien (Ka des Mo, K-x u. Kjj des Cu, u. L.. des W) von der Erregungsspannung 
im Bereich hoher Spannungen, indem er die, mittels eines naher beschriebenen Stein- 
salzspektrographen gewonnenen, zur Orientierung photograph. festgelegten mono- 
chromat. Linien bzgl. ihrer Ionisierungsfahigkeit vergleicht. Bei niederen Spannungen 
bis zum etwa 4'/;-fachen Betrag der Anregungsspannung der betreffenden Linien 
wachst die Linienintensitat m it dem Quadrat der Spannung an; der Anstieg wird dann 
allmahlieh langsamer, was Y e rm u tlic h  auf die Absorption der entstehenden Strahlung 
im Antikathodenmaterial zuruckzufiihren ist. Die In tensitat der Linien der X.-Serien 
zeigt einen emeuten starkeren Anstieg ,wenn die Anregungsspannung der Linien der 
A’-Serie des betreffenden Materials uberschritten wird; dies laBt gewisse Rucksehliisse 
auf den Mechanismus der Anregung der X-Strahlung im Einzelatom ziehen. (Ztschr. 
f. Physik 36- 1—17. Bonn, Univ.) ~ F p.a n k e n b u r GER.

Ivar Waller, Zur Theorie der Róntgenrefleiion. Yf. untersucht den Ubergang von 
dem bei einem kleinen Krystallstiick gultigen Gesetz fur die reflektierte Intensitat 
zum entsprechenden Gesetz bei einem groBen, ideał regelrcaBigen Krystall. Reflejions- 
formeln eines idealen Krystalls werden vom Yf. fur yerschiedene Falle aufgest*Ut- 
(Ann. der Physik [4] 79-* 261—72.) Ułmanw*

Walter Heitler, Zur Thermodynamih und Statistik der Quantenproze&se. (Beitrag 
zur Intensitalafrage der Spektrallinien.) Bei der thermodynam. Behandlung der 
Strahlungsgleichgewichte wird die Strahlung ais selbstandiger chem. Stoff angesehen 
u- das Massenwirkungsgesetz angewandt. dabei wird fur die Konzz. der Begriff der 
A ktm tat eingefuhrt („aktive Phasendichte“ ); die statist. Behandlung der Prozesse 
fuhrt zu einem Ausdrnck fiir die „thennodynam . Wahrscheinlichkeit1' eines Prcrzesses. 
Dieser wird auf die Intensitaten zweier versehiedener Serien angewandt. (Ztschr. 
f. Physik 36. 101—19. Munehen, Inst. i. theoret. Physik.) H an tjce .

Helmut HonL Zum IntemitatsprMem der Spektrallinien. Xach der Annahme, 
daB die Intensitaten der Einzellinien nicht nur in  rationalen Zahlenverbaltnissen zu- 
emander stehen, sondem sich auch durch rationale Funktionen der Quantenzahlea 
darstdlen lassen, konnte die Eindentigkeit der Intem itatsfonneln fur Multipietts tł. 
Banden bewiesen werden. {Ann. der Physik [4] 79. 273—323. Munehen, Inst. f. theoret. 
Physik.) ExszliX.
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Albrecht Unsold, Ober die TermgrdfSen der Serienspektren. (Vgl. S. 15.) Die 
TermgroBe von nichfc in  den Atomrumpf eindringenden Balmen ist abhangig von 
der Polarisierbarkeit des Atomrumpfcs. Diese wird unter Voraussetzung einer ver- 
einfachenden Annahme berecbnet u. auf die Spektren von H e, der Alkalien u. Erd- 
alkalien angewandt. (Ztschr. f. Physik 36 . 92—100. Miinehen, Inst. f. theoret. 
Phys.) H a n t k e .

Charles E. Deppermann, Einige Studien iiber den Stark-Effekt. Yf. benutzt 
eine diinne 10 cm lange Kathode u. laBt die Entladung zwischen 2 Siheaplatten vor 
sich gehen. Der Effekt ist von derselben GróGenordnung wie bei Anwendung einer 
Lo Surdo-Rohre, dereń Durchmcsser gleich dem Plattenabstand ist. Zur Beobach- 
tung des Effektes an Kanalstrahlen empfiehlt Vf. eine Anordnung, bei der sich die 
Hilfselektrode in der Achse einer langen, hohlzylinderformigen, durchloehten Kathode 
befindet. Fiir das Zn-Triplett 1 s — 1 p  findet Yf. keinen Effekt im Gegensatz zu 
dem Befund von N a g a o k a  u . Su g iu r a  (Japanese Journal of Physics. 3. 45; C. 1924.
I I . 1477.) (Astrophys. Joum . 63. 33—47.) L e s z y n s k i.

F. Reiche, Ober Beziehungen zwischen den ObergangswahrscheMichkeilen beirn 
Zeemaneffekt (magnetischer f-Summensatz). (Naturwissensehaften 14. 275—76.
Breslau.) JOSEPHY.

A. Fowler, Das Spektrum des ionisierten Sauersloffs (O I I ) .  Im  Bercieh von 
/  6750 bis A 1950 wurde das Spektrum des ionisierten Sauerstoffs in Entladungsrohren 
(Capillaren) untersucht, die aufgefundenen Linien (ca. 400), die dem einfach ioni
sierten Sauerstoff zugeschrieben wurden, sind tabellarisch zusammengestellt. Das 
Spektrum besteht zum groBen Teil aus Dubletts u. Quartetts, (moglicherweise auch 
Sestetts), dereń Terme bestimmt wurden. Fiir die Ionisierungsspannung des Sauer
stoffs erhalt Vf. 30 Volt, wiihrend sich aus den Sternspektren ein W ert von 31 Volt 
herleitet. Ein Vergleich m it dem Spektrum des Stickstoffs (N I) zeigt eine weit- 
gehende Almlichkeit zwischen beiden. (Proc. Royal Soe. London Serie A. 110.
476—501. South Kensington, Imperial Coli.) H a n tk e .

William W. Watson und Philip Rudnick, Das Bandenspekłrum des Magnesium- 
łiydrids. Vff. arbeiten m it einem Mg-Bogen in H. Vff. bestatigen u. erganzen die 
von A. F o w l e r  (Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London A. 
2 0 9 . 447; C. 1 9 1 0 . I. 1217) gefundenen Wellenlangen. Die Banden sind nicht auf 
MgH2, sondern auf das MgH-Ion zuriickzufiihren, da die allgemeine Struktur wie 
auch der Isotopeneffekt auf einen dipolaren Kórper schlieBen laBt. (Astrophys. 
Joum . 63 . 20—32.) L e s z y n s k i .

C. C. Kiess und O. Laporte, Verschobene Serien im Spektrum des Chroms. Im 
Bogenspektrum des Chroms muB nach den tlberlegungen der Vff. ein °*S'-Torm vor- 
handen sein, der sich jedoeh aus den bckannten Linien des Cr I I  nicht ermitteln laBt. 
Eine Rechnung zeigt, daB die vermuteten Linien in  der Gegend von 2035 A. liegen 
miissen. Eine Unters. des Spektrums in diesem Bereieh bestatigte die Vermutung 
u. ergab die Esistenz eines Tripletts, dessen Grundterm ein 6<S-Term ist. Hieraus 
schlieBen Vff., daB der normale Zustand des Cr+ *S ist (funf 33 Elektronen). Zum 
SehluB geben Vff. eine Zusammenstellung der Normalzustande der Elemente der 1. 
u. 2. langen Periode des period. Systems. (Science 63 . 234—36. Washington, Bureau 
o f , Standards.) H a n t k e .

Frederick K. Bell, Die infraroten Absorptionsspektren yon orgatiischen De>i- 
vaten des Ammoniaks. II. a-Naphthylamin und einige Mono- undjpialkyl-a-naph- 
thylamine (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2192; C. 1925. II. 1931.) Es 
wurden die Absorptionsspektren von gescbmolzenem a-Naphthylamin bei 60”, von 
Methyl-a-naphthylamin, Dimethyl-a-naphthylamin, Athyl-a-naphthylamin u. Diiithyl- 
u-naphthylamin im Bereieh y o n  2—12 fi aufgenommen, ferner von fi-Naphthylamin 
bei 125°. Kuryentafeln ygl. im Original, die Kurye fiir ^-Naphthylamin ist nicht
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wiedergegeben. — a-Naphthylarnin zeigt Banden bei 2,9, 3,2, 5,1, 5,4, 6,1, 6 ,8, 7,1, 
7,7, 8,5, 8,9, 9,1, 9,8 fj,, was gegcnuber Naplithalin Verringerung der Strahlen- 
durchliiasigkeit erweist. - Im iibrigen besteht weitgehender Parallelismus zu den 
Verhaltnissen bei Benzol u. Anilin. — Die Kurven der alkylierten a-Naphthylamine 
zeigen geringe Abweichungen hauptsachlich nm 2,8—3,4 y, u. um 6,1 /z; die Diffe- 
renzen sind ebenfalls den Erseheinungon bei den Alkylanilinen analog. — Die 
Kurve des fi-Naphthylamins ist der des a-Napbtliylamins auffallend iilmlich, so da8 
-von Messungen der Alkyl-(?-naphthylamine abgesehen wurde. (Journ. Americ. 
Cliem. Soc. 4 7 . 3039—45. 1925. Baltimore [Maryland], JonN S HoPKiNs‘Univ.) Og.

Clyde W. Mason, Slruklurelle Farbm der Jnsekten. I . Was die Farben der Insekten 
anbetrifft, so wird von dem Vf. festgestellt, daB alle weiCen Farben bei Insekten 
strakturelle Farben sind; perlenartiger oder metallartiger Luster wird durch par- 
allele durchscheinende Hauto hervorgerufen; ein Tyndallblau konnte nur bei einigen 
wenigen Insekten festgestellt werden, blaue Pigmentfarben dagegen scheint es iiber- 
haupt bei Insekten nicht zu geben. Ferner kónnen strukturelle Bedingungen das 
Aussehen von Pigmentfarben sebr wesentlich andern. (Journ. Physical Chem. 30. 
383—95. Cornell Univ.) H a a s e .

Helene Rieth, Ober die kun-stliche Doppdbrechung in  zylindrischen Olaskorpeni 
bei Einwirkung duflerer Drucke. Mathemat. Behandlung des Problems der raumlichen 
u. quantitativen Yerteilung der in zylindr. Glaskórpem durch yerschieden wirkenden 
ąuBeren Druck bewirkten Doppelbrechung; entsprcchende, m it opt. Methoden aus- 
gefiihrte Verss. erweisen tj b crei ns t i ni m u ng m it der Theorie. (Ann. der Physik [4] 79. 
145—7G. GieBen.) F b a n k e n b u e g e r .

Y. Rocard, Diffusion des Lichles in  Fiiissigkeilen. (Vgl. C.T. d. l’Acad. des sciences 
181. 212; C. 19 2 5 . II . 1657.) Die Messungen des Depolarisationsgrades q des durch 
FU. zerstreuten Lichtes konnen aus opt. Griinden betrachtliche Fehler aufweisen. Bei 
Ausschaltung dieser Fehlerąuellen fand Vf. (weiBes Licht) fiir CGll o =  0,106, fiir Bzl. 
Q — 0,438. — Bedeutet 0 eine vom Molekularfeld abhangige u. m it Hilfe der krit. 
Opalescenz ermittelbare GroBe, so ist q — g0 +  6 (2  — o„ — o02)- ^Ian kann o0, die 
Depolarisation in Abwesenheit des molekularen Feldes, aus der Kerrkonstante oder 
der Elektrostriktion berechnen. Die Ubereinstimmung m it der Erfahm ng ist gut. — 
Fur das Verhaltnis der Lichtzerstreuung in zwei Fil. wird gleichfalls eine Formel ab- 
geleitct. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 2 . 690—91.) B ik erm an .

R- Ladenburg, Die diamagnetische und paramagnetische Drehung der Polarisations- 
ebene. Vf. bespricht die Unterschiede zwischen der diamagnct. u. paramagnet. Drehung 
der Polarisationsebene. Bedeutet v die Freąuenz der einfallenden Lichtwelle u. vt 
die Eigenfreąuenz der schwingenden Elektronen, so ist die diamagnet. Drehung 
(gewóhnlicher Faradayeffekt) proportional l/(v 42 — V2)2, ałso s. zu v( u. stets von 
gleichem Vorzeichen, die paramagnet. Drehung dagegen ist proportional zu 1 / (Vj2— V2), 
also a. zu vf u. negativ, wenn v >  vt. Die letztere Erscheinung ist ais anomale Rotations- 
dispersion an fl. 0 2 u. an paramagnet. Salzen wie z. B. an Ca-Salzen beobachtet worden. 
Die paramagnet. Drehung ist ferner wie die paramagnet. Suszeptibilitat umgekehrt 
proportional der absol. Temp. (Physikal. Ztschr. 26 . 685—86. 1925.) St e i n e r .

M. Travni2ek, Beitrage zur Kennlnis der Samariumphosphore. Von Samarium- 
pho&phoren stellt Vf. Erdalkalisulfidphosphore u. solche von Mg her. Zur Darst. ersterer 
"Trd fur móglichst gleiehmaBige Verteilung des Sm im Gemisch der verschiedenen 
Komponenten gesorgt u. im elektr. Ofen bei ca. 800—900° gegluht. Die besten Prodd. 
hatten die Zus.: 3,2 g CaO +  1,85 g S +  0,08 g LiF +  0,3 g Starkę +  0,03 mg Sm, 
20 Min. Gelbglut; 3,0 g SrO +  1,2 g S +  0,08 g LiF +  0,3 g Starkę +  0,2 mg Sm, 
20 Min. helle Rotglut; 5,4 g BaO +  146 g S Ą- 0,1 g N aF +  0,05 g K F  +  0,5 mg Sm,
10 Min. Rotglut. Die Darst. der Magnesiumsulfidphosphore. erfolgte nach T ie d e  u. 
S c h łe e d e  (Ann. der Physik [4] 67 . 573; C. 1 9 2 2 . I II . 905), nur wurde s ta tt Anwendung
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eines CS2-N2-Stroracs yollstiindig wasserfreier CS2-Dampf in einer (Juarzrohre iiber 
gliihendes MgS04 geleitet. In  Glasrohren eingeschmolzen zeigten dic Priiparate auch 
nach Jahren keine Vermindcrung ih T e r  Lcuchtfahigkeit.

Die Beobaclitung des Phosphoresccnzspektrimis nimm t Vf. immer wahrend 
daucrnder Belichtung, wozu konvergent gemachtes u. entsprechend filtriertes Licht 
einer Bogenlampe oder QuaTz-Hg-Dainpflampe diente, vor. Ein kleiner, innen ver- 
silbertor Hohlkegel konzentriert ais Liehtsammler alle fur die Erregung wirksamen 
Strahlen auf eine kleine Phosphorf lachę. — Die Unterss. des Vfs. zeigen, daB alle Sulfid- 
phosphore im Emissionsspektrum eine typ. dreiteilige Gruppierung besitzen. Die erste 
langwelligste Teilgruppe a.a besteht aus zwei bezw. drei Doppelbanden, die mittlere 
Gruppe c/.b bildet eine Dublette im Orangerot, die Gruppe a.c im Griingelb ist von ahn- 
lieher Struktur. Die einzelnen gemessenen Linien, wie auch andere Beobaclitungsdaten 
werden tabellar. gebracht. — Wenn m it Licht verachiedoner Beseliaffenheit erregt 
wird, so fallen besonders bei den Ca- u. Sr-Phosphoren groBe Unterschiede in den 
Intensitaten der einzelnen Linien auf. Auch beobachtet Vf. relatiye Helligkeits- 
anderungen einzelner Linien beim Erhitzen. E s ergibt sich, daB den oinzelnen Linien, 
trotz ihrer Zusammengehórigkeit doch eino gewisse Selbstandigkeit zukommt. Eine 
Erklarung fur dieses merkwiirdige Verh. der untersuchten Phosphore wird versucht.

Neu stellt Vf. yon Samariumoxydpkosphoren die des Mg u. Be dar, u. zwar dureh 
Gliihen der entsprechenden m it Sm vcrsetztcn Chloride (1 g MgCl2 bezw. BeCl2 +
0,8 mg Sm). Es sind weifie, kriimeligc Massen, welche grimlichgelb nachleuchten. 
Das Spektrum der Sauerstoffphosphore zeigt im allgemeinen ahnliehen Charakter 
wie die Sulfidphosphore. Die beobachtcten Banden werden gebracht. — Einen dureh 
die M.-V.-Bogenlampe ełregbaren BaOSm-Phosphor erhielt Vf. dureh Gliihen von 3 g 
BaCOa -{- 1 g Ba(N03)2 +  0,05 g Li2C03 - f -0,25 ing Sm, 20 Min. Rotglut. — In 
bezug <iuf Richtung, RegelmaBigkeit u. GroBe der Lageanderungen der untersuchten 
Phosphorescenzbanden konnte m it anderen Sehwermetallen kein Analogon gefunden 
werden. Die Diskontinuitat des Spektrums liegt zweifellos in der besonderen Be- 
schaffenheit des Sm-Atomes, denn dieses besitzt m it anderen seltenen Erden auch 
die Eigensehaft, in Lsg. u. ais festes Salz ein charakterist., aus sehr schmalen Banden 
bestehendes Absorptionsspektrum zu zeigen. Die Lage der Banden ist sehr wesentlich 
dureh das Mol.-Gew. der Grundsubstanz bedingt, wobei der Sinn der Verschiebung, 
ob gegen langere oder kiirzere Wellenlangen, dureh das Gattungsatom bestimmt wird.

Die Frage nach dem Zentrum der Trager des Lumineseenzvorganges sucht V f. 
dureh Unterss. an Sm-Mischphosphoren zu klaren. Darunter werden Phosphore ver- 
standen, die aus verschiedenen Kombinationen verschiedener Metalle der Grundsubstanz, 
der Gattungsatome u. des wirksamen Metalles bestehen. Eine einfaehe, eindeutige
Sclireibweise fiir diese Mischphosphore wird vorgesehlagen, z. B. j^CaSr JSSm +  L ^ -

Im  Phosphorescenzspektrum dieser Phosphore erscheinen nicht z. B. die Banden 
des CaSSm- u. SrSSm-Phosphors gleichzeitig nebeneinander, sondom es wird nur 
ein einfaches Spektrum em ittiert, im Aussehen u. dem Charakter nach ganz gleich 
beschaffen wio die der einfachen Phosphore, nur etwas versehoben. V e rm e n g t man 
dagegen CaSSm- u. SrSSm-Phosphore in fe m  pulyerisiertem Zustande, so zeigen 
diese ,,Gemengphosphore“ , wie zu erwarten, die Spektren der Einzelphosphore un- 
beeinfluBt voneinander in yoller Reinheit. Die In tensitat u. Dauer des N a c h le u c h te n s  
ist bei den Mischphosphoren groBer.

Aus Unterss. an Phosphoren, die groBere Mengen inaktiyes Fullmaterial (5IgO> 
T h0 2 usw.) enthielten, wo aber trotzdem die Lage der Banden unverandert blieb, 
folgert Yf., daB die spektrale Lage der analogen Phosphorescenzbanden den Zusammen- 
hang m it der chem. Konst. zum Ausdruck bringt, u. zwar auch derart, daB z. B. der 
Ersatz eines jeden Ca-Atomes im wirksamen Zentrum eines CaSSm-Phosphors dureh
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ein Sr-Atom sich durch eine Anderung des Emissionsspektrums bemerkbar macht 
u. diese um so starker wird, je gróBer die mógliche Zahl der Substituenten wird. Weiter 
zeigt auch die Aufnahme der Luminescenzspektren von Sm in den Sulfaten von Mg, 
Ca u. Ba, CaF2 u. ZnS, daB nur durch die Bindung des Sm-Atoms an das Gattungs- 
atom die typische Form der Emission entsteht. Ais Trager der Emission kommt 
also nur jener Teil des Zentralmol. in Frage, welcher die chem. V erb.: wirksames 
Metali-Gattungsatom enthalt. Durch die GroBe der Bindungsenergie: Gattungs- 
atom-Grundmetall u. der Form des Feldes wird die Konfiguration der Elektronen- 
bahnen des Sm-Atomes bestimmt u. ihre Bewegungsfreiheit eingeschrankt, was sich 
sowohl in der Yerscliiebung der Hauptdublette wie auch in kleinen Anderungen des 
Spektrums zu erkennen gibt. Vf. kommt zum SchluB, daB eine gewisse Anzahl Moll. 
der Grundsubstanz direkt m it dem Zentralatom verbunden sind. Diese Zone ist fiir 
die Lage der Emissionsbanden bestimmend. Weitere Anlagerungen werden nur fiir 
die Aufspeicherung jener lichtelektr. Quanten Bedeutung gewinnen, welche bei Er- 
regung aus der ersten Zone entweichen. Diese entfemteren Zonen bestimmen dann 
im wesentlichen nur die Dauer der Phosphorescenz u. sind die Ursache der verschieden 
groBen Energieisolation.

Auf einen bemerkenswerten Zusammenhang zwisehen der Phosphorescenz- 
intensitat bei den CaSrSSm-Mischphosphoren u. den einfachen Phosphoren gegen- 
iiber der therm. Emission von elektr. geladenen Teilchen (vgl. Sp a n n e r , Ann. der 
Physik [4] 75. 609; C. 1925. I. 607) aus einfachen Erdalkalioxyden u. von Gemengen 
solcher macht Vf. aufmerksam. Es erweist sich, daB ein Atom bei Anlagerung fremder 
Atome unter Umstanden mehr Elektronen emittieren u. besser zur lichtelektr. Er- 
regung u. Lichtemission veranlaBt werden kann, ais wenn es sich unter gleichartigen 
Atomen befindet. (Ann. der Physik [4] 79. 237—60. Graz, Physikal. Inst.) U l .

Antonio Carrelli, U ber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der słrahlenden Energie 
in einem fluorescierenden Dcimpf. Rein theoret. Abhandlung. (Rendiconto Accad. 
Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 31. 50—55. 1925.) Go t t f r ie d .

S. Valentiner und M. Rossiger, Die Energieausbeute der FluorescenzstraJilvng 
von Fluoresceinlosungen bei anłistokesscher Erregung. (Vgl. S. 1455.) An Lsgg. von 
Fluorescein (10-s g/ccm) wurde m it monoehromat. Erregung ( Quecksilberlampe 
546 m u  u. 436 diu) die Energieausbeute der Fluorescenzstrahlung bestimmt. Das 
Ergebnis der Unterss. ist eine volle Bestatigung des friiher gefundenen starken Energie- 
ausbeute-Abfalls, wenn Teile des erregten Fluorescenzspektrums kurzwelliger sind 
ais die erregende Strahlung. Vff. suchen diesen Befund zu deuten u. kommen dabei 
zu einer Verwerfung der Hypothese, daB fiir die Emission der „antistokesschen“ 
Glieder die Warmeenergie des Mol. ais Energiequelle in Betracht kame. Sie zeigen 
vielmehr, daB die Ausstrahlung der kurzeren Wellen der Fluorescenzbande durch eine 
sukzessive Aufnahme zweier Quanten (dereń v  innerhalb der Bandę liegt) erfolgt. 
Hierdurch erklart sich auch die Verringerung der Energieausbeute, die noch durch 
andere Oberlegungen plausibel gemacht wird. (Ztschr. f. Physik 36. 81—91. Claus- 
thal, Phys. Inst. d. Bergakademie.) H a x t k e .

E. Gaviola, Die Abklingungszeiten der Fluorescenz von Farbstofflosungen. Yf. 
gibt eine Abandenmg der Yersuehsanordnung von A b r a h a m -L em OINE an, bei der 
das elektr. Feld in der ICerrzelle durch ungedampfte elektr. Schwingungen erzeugt 
^ iid ; ais Lichtąuelle dient eine Kohlenbogenlampe. Slit Hilfe dieses modifizierten 
App. wird die Abklingungszeit x  der Fluorescenz der Lsgg- von Uranin u. Rhodamin B  
m W. u. Glyeerin unter verschiedenen Bedingungen untersueht. r  ist von der Konz. 
u. der Temp. ziemlich unabhangig, aber bei Rhodamin B in W. erheblich kleiner ais 
m Glyeerin. Die vom Yf. gefundcnen r-W erte liegen zwisehen 1 u. 5 • 10—9 sec, sind 
also erheblich kiirzer ais diejenigen von GOTTLING (Physical Review. [2] 22. 566;
C. 1924. I. 2568); die Unterschiede sind vielleicht durch die verschiedene Farbę der
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erregenden Strahlung zu erkliiren. — Dio Anwendungsmógliehkeit der gleichen An- 
ordnung zur Messung der Lichtgeschwindigkeit wird diskutiert. (Ztschr. f. Physik 
35. 748—56. Berlin, Univ.) K r u g e r .

D. M. Nelson, Photographische Spektren der Triboluminescenz. In  einen besonders 
angegebenen App. gelang es dem Vf., Tribolumineseenzspektren zu photographieren. 
Es wurden so dio Spektren von Sphalerit (ZnS) von der Horn Silver Mine, Utah, weleher 
schon boim Beruhren m it dem Finger diese Erscheinung zeigt, von FluBspat von Haddan 
Neck, Conn. u. von kunstliohem ZnS aufgenommen u. m it dem Spektrum des Ho ver- 
gliehen. Die erhaltenen Spektren sind kontinuierlich. Das Spektrum des Sphalerits 
geht von 6100—5700 A, das des FluBspats von 5900—5600 A u. das des klinstliehen 
ZnS von 6500—5225 A. Danaeh ist die Farbę des Lichts bei der Triboluminescenz 
immer dieselbe, d. h., die A rt der Anregung ha t keinen EinfluB auf die Farbę, wohl 
aber auf die In tensitat des Lichts. AuBerdem ist in einer Tabelle die Art der Tribolumi
nescenz von Dolomit, Fluorit, Hexagonit, Pekolit, Talk, Tremolit, Willimit u. Wolta- 
stonit verschiedener Herkunft angegeben. (Joum . Opt. Soc. America 12. 207—15. 
Bloomington, Indiania. Univ.) ENSZLIN.

A. Predwoditilew und A. Witt, Zur Frage nach der photodektrischen Ermiidung. 
U nter der Annahme, daB die photoelektr. Ermiidung im wesentliehen auf der Ad- 
u. Absorption von Gasmolekeln u. Gasionen auf der Oberflache des photoakt. Metalls 
beruht, wird ein mathem. Ausdruck fiir den Zusammenhang zwischen der Ausbeute 
des Lichtes u. der Menge des adsorbierten Gases abgeleitet. Messungen der zeit- 
lichen Anderung des Photostroms von Zn  u. Sb nach der Methode von Stoletow  
ergeben, daB die Adsorption nach der Gleiehung d Cjd t — q (Ccc— O)2 erfolgt 
(Goo= Adsorptionskapazitiit, q — Adsorptionskoeffizient), u. daB q von der mechan. 
Bearbeitung des Metalls unabhangig ist. (Ztschr. f. Physik 35. 783—91. Moskau, 
Univ.) K r ug er .

A 2. E lek tro ch em ie . T herm ochem ie.
Eugenie siegler, Verteilungsgleichgewicht, Dissozialionsgrad und eleklromotorische 

Kraft. Vf. beweist esperimentell den fiir die Nemstscho Theorie der Elektrodenpoten- 
tiale wichtigen Satz, daB nach Einstellung des Verteilungsgleichgewichtes eines Elek- 
trolyten zwischen 2, gegenseitig nicht mischbaren Lósungsmm., sein Dissoziationsgrad 
in beiden der gleiche ist. Dies geschieht 1. auf direktem Wege, indem die Verhaltnisse 
W oo  fur beide Lósungsmm. gemessen werden. 2. Weiterhin wird es durch die Konstanz 
des gegenseitigen Yerhaltnisses der spezif. Leitfahigkeiten fiir versehiedene Konzz. 
bewiesen. Die Kruger-Waldensehe Formel ist nur fiir stark dissoziierte, nicht fiir sehr 
schwach dissoziierte giiltig. Die elektromotor. K raft zwischen zwei Phasen ist nach 
Einstellung des Verteilungsgleichgewichtes gleich Nuli. Zwischen den D ie lek triz itiits -  
konstanten von Fil. u. den Potentialwerten von Metallen in demselben bcstcht ein 
Parallelismus, der auch fiir Fliissigkeitsgemischc sich ais giiltig erweist. (Ann. scient. 
Univ. Jassy 13. 360—90. Jassy, Univ.) F r a n k e NBUROER.

P. Fischer, t)ber die eleklrische Leitfahigkeit von festen Salzgemischen. Die Leit- 
fahigkeit folgender Salzgemische bei Tempp. unterhalb der FF. wurde gemessen: 
A gJ +  AgBr, A gJ  +  K J , A g B r + K B r , A g B r+  PbBr2, Cu2Cl2 +  PbCl2 sowie 
CuS S. Das Gemiseh CuS -(- S leitete metallisch, die ubrigen e le k tro ly tisc h . 
Das Ohmsche Gesetz war nicht anwendbar. Die GróBen der Leitfahigkeit gegen 
Gleichstrom waren m it wechselndem Vorzeiehen von denen fiir Wechselstrom ver- 
schieden. Geschmolzene Gemische ergeben andere W erte ais gepreBte. Ein Zu
sammenhang zwischen den Diagrammen der Leitfahigkeit u. denen der therm. Ana- 
Iyse konnte nicht festgestellt werden. Die Verss. beweisen die Unmoglichkeit, etwas 
liber den Gang der Leitfiihigkeitskurrai von Gemischen vorauszusagen. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 32. 136—43. Kiew.) H e im a n n .
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Chr. Roos, tiber die Erhohung der Leitfahigkeit fester Dielektrika bei Bestrahlung 
mit llonlgemlrahlen. Vf. untersucht Schwefel, Harlgummi, Parajfin u. Bernstein auf 
ihre Leitfahigkeitsanderntfg bei der Bestrahlung m it Rontgenstrahlen. Diese werden 
durch Filter bekannten Absorptionsvermógens nach Móglichkeit monochromatisiert 
u. bzgl. ihrer Intensitat durch Messungen ihrer Ionisierungsfiihigkeit in einer Luft- 
Ionisierungskammer bestimmt. Die Messungen der in den bestrahlten Isolatoren auf- 
tretcnden Strome erfolgt elektrometr. — Wahrend beim Schwefel die Bestrahlungs- 
leitfahigkeit keine Anzeichen eines Sattigungswertes zeigt, liefem Paraffin, Hartgummi 
u. Bernstein typ. Sattigungsstromkuryen. Weiter wird die Bestrahlungsleitfahigkeit 
in Abhiingigkeit von der H artę der yerwendeten Róntgenstrahlung untersucht u. mit 
der Leitfahigkeit der Luft verglichen. Die Leitfahigkeiten steigen beim S linear m it 
der angelegten Spannung an, gehorchen also dem Ohmsehen Gesetz; bei den iibrigen 
Stoffen ist eher von einer, leicht zu sattigenden „Ionisation“ zu sprechen. Die Leit- 
fahigkeitsanderungen wachsen proportional m it der Intensitat der absorbierten Strah
lung an. Die Wellenlangenabhangigkeit der erzeugten Leitfahigkeiten ist im allgemeinen 
eine andere wie bei d er ' Luftionisation; sie steigt dieser gegenuber m it abnehmender 
Wellenlange der X-Strahlung starker an. W ahrend beim S nur die bei kurzer Be
strahlung auftretenden Strome diesen Regeln gehorchen u. nach langerer Bestrahlung 
Ermudungs- u. andere Sekundareffekte auftreten, ist dies bei den anderen Isolatoren 
nicht der Pall. Beim S ist die Erhohung der Leitfahigkeit bei 100° etwa doppelt so 
groB ais bei 18°. GróBenordnungsmaBig ist die Schwefelleitfahigkeit bei dunnen Isolator- 
sehichten wesentlich gróBer ais die der iibrigen untersuchten Substanzen. (Ztschr. f. 
Physik 36. 18—35. Bonn, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Hugo Decker, Die magnetische Susceptibilitat von waprigen Losungen der Salze 
sdlener Erdm. Nach einer Differcntialmethode wurde die Magnetisierbarkeit der 
seltenen Erden bestimmt. Die gefundenen W erte stimmen m it den vorhandenen gut 
uberein: Die Susceptibilitat der Salze in wss. Lsg. ist gleich der der Salze in Rrystall- 
form. Bei der Berechnung der WeiBsehen u. Bohrschen Magnetonenzahl nach der 
Langevinschen Formel ergibt sich keine Ganzzahligkeit. Im  folgenden bedeutet die 
erste Zahl die Anzahl der WeiBsehen, die zweite in Klammer die der Bohrschen Magne- 
tonen. Sie betragen fiir Ce™ 10,45 (2,10), Pr 16,95 (3,41), Nd  17,13 (3,45), Sm  8,08 (1,63), 
Eu 19,68 (3,96), Ga 39,08 (7,86), Tb 48,52 (9,76), Dy 53,95 (10,85), Ho 51,64 (10,39), 
Er 47,42 (9,54), Yb 22,36 (4,50), Cp 6,08 (1,22). (Ann. der Physik [4] 79. 324—60.) E n s z .

W. Nemst und W. Orthmanu, Die Verdiinnungsicdrme von Salzen bei sehr 
kleinen Konzenłrationen. Nach der Theorie von D e b y e  u . H u C K E L , wie auch nach 
der alteren von J .  C h . G h o s h ,  sind dio auf hinreichend kleine Konzz. bezogenen 
Verdiinnungswarmen nur von den Ladungen der Ionen abhangig, muBten also fiir 
analog gebaute Elektrolyte, ebenso wie die osmot. Drucke, verd. Lsgg. gleich groB 
sein. Vff. priifen diese Forderung der Theorie nach der von V. STEIN W EH R zur 
Messung kleiner Verdunnungswarmen ausgearbeiteten elektrotherm. Methode (Ztschr. 
f. physik. Ch. 38. 185; C. 1901. II. 724). Dic Ergebnisse stehen in krassem Gegen- 
satz zu den Forderungen der Theorie, auch wenn die Debyeschen Formeln, wie das 
m noch nicht veroffentlichten Arbeiten yon D e b y e  u . von B jE R R U M  geschehen ist, 
durch Beriicksichtigung der Elektrostriktion korrigiert werden. Wegen des engen 
Zusammcnhanges zwischen Verdiinnungswarme u. osmot. Arbeit glauben Vff. infolge 
des Versagens der Theorie im 1. Fali auch die Anwendbarkeit im 2. Fali ais mehr 
oder weniger zufallig bezeichnen zu kónnen. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 
1926. 51— 56.) L e s z y n s k i .

Th. Ionesco, Die Schallgeschwindigkeit in Fliissigkeiten; Zusammenhang m it der 
Verdampfungswarme. Vf. beschreibt eingehend die bisherigen Verss. zur Best. der 
Schallgeschwindigkeiten in Fil. u. schildert hierauf eine von ihm entwickelte, sehr 
exakte Methode zur Messung dieser GroBen. Sie beruht auf einer, mittels Mem-
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1) ran en aichtbar gemacliten Fortpflanzung elaat. W ellen in Fliissigkeitssaulen; die 
Registrierung der Membranbewegungen erfolgt mittels Spiegeln u. photograph. Auf- 
zeichnung. Es werden die Sehallgeschwindigkeiten in W., A., Aceton, A., Xylol, 
Bzl. u. Petroleum bestimmt. Die Beziehung v =  ] / 1 (v =  Schallgeschwindigkeit,
l —  Verdampfnngswiirme) gilt fiir einige Fil. bei gewohnlicher Temp.; bei erhohter 
Temp. niihern sich die Werte der nach dieser Formel berechneten Scliallgeschwindig- 
keiten denjenigen, die aus dem Elastizitatskoeffizienteu der Fil. erreclinet werden.

Die Formel v =  J/ ~ p ^  iat fiir alle n. Fil. giiltig (a  =  Ausdehnungskoeffizient).

Auch die Konstantę b der van der W aalsschen Gleichung laBt sich mittels der

Best. von v auf Grund der Beziehung v =  j / 1 ^  g- berechneu. Kinet. Uber-

legungen zeigen, daB die Schallgeschwindigkeit in einem Gas gleicli der wahr-

scheinlichsten Molekulargeschwindigkeit Z7,, in demselben, multipliziert mit
m

ist fiir Fil. modifiziert sich diese Beziehung zu v —  fp _ ~y

Der Binncndruck P  steht mit V in folgendem Zusammenhang: P  =  — •vi.

Der Geschwindigkeitsverlust u  der Molekeln, die aus der FI. in den Dampfrauni 

austreten, ist V  =  Vp | / (Ann. scient. Univ. Jaasy 13. 278—314.) Frbu.

K. Schreber, Die Abhćingigkeit der dektromotorischen Kraft der Akkumulałoren 
vom Sdurereichtum. Zur Klarung der Streitfragc, ob der aus einer Lsg. entstehonde 
Dampf die Temp. des aus dem reinen Lósungsm. bei gleichem Druck entstehenden 
Dampfes besitzt (F a r a d a y ) oder die Temp. der Lsg. (GAY-LUSSAC), bcrcchnet Vf. 
aus alten Vers.-Reihen yon D o l e z a l e k  u . T h ib a u t  die EMK. gegeneinander ge- 
schalteter Akkumulatoren m it Sauren yerschiedenen Reichtums. Nur mit FARA- 
d a y s  Annahme werden gut stimmende Werte erhalten. Vf. folgert: Der aus einer 
Lsg. entstchende Dampf ist gesśitt. (Ztschr. f. Elektrochcm. 32. 143—49.) H eim .

K. Schreber, Gleichung zwischen osmotisćhem Druck und Siedepunktsencarmung 
naeh Arrlienius. Ais Folgerung aus der vom Vf. bewiesenen Annahme FARADAYs 
iiber die Temp. des Dampfes uber einer Lsg. (vgl. vorst. Ref.) ergibt sich: Der osraot. 
Druck im Osmometer wird nicht nur einseitig an der auswalilend durchlassigcn Wand 
durch den hydrostafc. Druck der Flussigkeitssaule kompensiort, sondern auch gegen 
den Dampfraum hin findet er seine Gegenwirkung, u. zwar durch den I n t e n s i t a t s -  

unterschied, der sich aus der unterschiedlichen Temp. von Dampf u. Lsg. ableiten 
laBt. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 149—50.) HeiMANN.

B. ADorganische Cliemie.
A. W. Browne und Frank Wilcoxon, Słickstoffwasserstoffsdure ais Desohation-s- 

produkt von Ammonosalpetersdure, hydrazosalpetriger Sdure und ammonohydrazo- 
salpetriger Saure. Experimentdle Bildung von Natriumłrinitrid durch Ammonolyse 
von Natriumnitrat mit Nalriumamid. Vf. zeigt, daB naeh bekannten c x p e rim e n te lle n  
Einzelheiten eine nahe Verwandtschaft zwischen der Sticksloffwasserstojfsaure u. der 
salpetrigen Saure bestehen muB. Zur Darst. von N3H  aus H N 02 werden Deriyy. 
des Hydrazins angowandt, das ahnlich wie W. u. NH3 die Basis eines Systems von 
Sauren, Basen u. S a lz e n  bildet. Die Stickstoffwasserstoffsaure kann ais eine sal- 
petrige Saure dieses Systems, ais hydrazosalpetrige Sdure, angeselien werden. Sie
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kann aus n. hydrazosalpetriger Saure, N(N2H3)3, durch Hydrazinabspaltung abgeleitet 
werden. N(N2H 3)3 — >- N3H -|- 2 N2H4. Nach F r a n k l in  (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 46. 2137; C. 1925. I. 4) kann Stickstoffwasserstoffsaure auch ais Ammonosalpełer- 
saure angesehen werden. Andererseits laBt sich dio Stickstoffwasserstoffsaure auch

N-NH j
aus der n. ammonountersalpetrigen SSure herleiten n " — >- N3H 4 - N I I 3. Da

N -N H ,
aber bei der Zers. der organ. D eriw . dieser Silure, den Tetrazenen, keine N3H auftritt, 
so muB man sićh die Stickstoffwasserstoffsaure vom i-Tetrazen, H N :N -N H -N H 2, 
einem empir. Isomeren des Tetrazens, abgeleitet denken. Sowohl Tetrazen ais auch 
i-Tetrazen kónnen ais gemisehto ammonohydrazosalpełrige Sduren angesehen werden. 
Von anderen Betrachtungen aus ist Vf. schon fruher (vgl. B r o w n e  u . Oy e r m a n , 
Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 285; C. 1916. I. 825) zu der Annahme gekommen, 
daB sich bei der B . von N3H  boi der Einw. von einigen Oxydationsmitteln, dio koinen 
N enthalten, auf N^ll^ intermediar i-Tetrazen bildet, wahrend bei der Einw. anderer 
Oxydationsmittel auf N2H4, wobei NH3 u. N» aber wenig oder keine N3H  gebildet 
wird, Tetrazen ais Zwischenprod. angenommen wird. Von diesem Standpunkt konnen 
alle Methoden, dio bisher zur B . oder Darst. von N3H benutzt wurden, so aufgefaBt 
werden, daB zuerst SolVolyse einer Osysaure des Stickstoffs oder ihrer D eriw . m it 
intermediarer B. einer n. Sauro, die zum Ammoniak-, Hydrazin- oder zu beiden 
Systemen gehórt, u. dann Desolvation dieser Saure eintritt. — Stickstoffwasserstoff
saure kommt in Zus. u. Charakter den ,,Ansolviden“ der Ammonosalpeter-, liydr- 
azosalpetrigen u. ammonohydrazosalpetrigen Saure nahe, bisher sind aber das „An- 
ammonid“, Stickstoffpentanitrid, N :N (N 3)2, u. das „Anhydrazid“, N3-N2-N2-N3, 
nicht isoliert worden.

A m m o n o l y s o  v o n  N aN 03. Vff. untersuchen die Rk. zwischen N aN 03 
u. NaNH2 bei hoheren Tempp. u. Atmospharendruek in Ggw. u. Abwesenheit von 
fl. NH3, die zur B. von Natriumłriniłrid fiihrt. Beim vorsichtigen Erhitzen von 
NaNH2 im Ni-Tiegel u. allmahlichem Zugeben von pulverisiertem N aN 03 zu der 
geschmolzenen M. tra t heftige Rk. ein, NH3 wurde frei, Funken entstanden u. bis- 
weilen gliihte ein Teil der ganzen M. Diese letzte Erscheinung schien dio 2. Stufe 
der Rk. einzuleiten, in der sich die anfangs gebildeten Prodd. wieder zersetzten. Um 
eine gute Ausbeute an NaN3 zu erhalten, konnto nicht das NaNH2 des Handels ver- 
wandt werden, sondern es muflte reines NaNH2 durch t)berleiten von NH 3 iiber metali. 
Na hergest-ellt werden. Nach der Rk. m it N aN 03 wurde das feste Prod. der Hydro- 
lyse unterworfen. Das Trinitrid wurde in der Lsg. grayimetr. ais Ag-Salz bestimmt. 
Die hdchste Ausbeute wurde bei 175° erhalten, sie betrug 65,7% der theorot. nach 
der Gleiehung NaN03 +  3 NaNH2 =  NaN3 +  3 NaOH +  NH3 zu erwartenden. Hohere 
lempp. begunstigen dio therm. Zers. des NaN3, das anfangs wahrscheinlich in theoref. 
Menge gebildet wird. — Bei der Rk. von NaNO2 u. NaNH2 t r i t t  naeh einigen Sck. 
heftige Detonation ein, NaN3 wird nicht gebildet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 
682—90. Ithaca [N. Y.], Co r n e l l  Univ.) J o s e p h y .

6. de Hevesy, Unlersuchungen iiber die Eigenschajten des Hafniums. In  dieser 
Monographie sind die bisher in Danemark ausgefiibrten Arbeiten iiber das H f  uber- 
sichtlich zusammengestellt u. erganzt. E in einleitendes Kapitel iiber die Stellung 
der Metalle der seltonen Erden im period. System u. iiber die mutmaBliche N atur dea 
fehlenden Elementes m it dem At.-Gew. 72 u. ein SchluBkapitel iiber dio Entdeckung 
des Zr u. iiber die friiheren Verss., in den Zirkonmineralien neue Elemente zu ent- 
decken, sind hinzugefugt. Eine auszugsweise Wiedergabe der zahlreichen Einzel- 
angaben, iiber die zum Teil schon fruher Mitteilung gemacht wurde, ist nicht móglich; 
Nachstehend wird deshalb im AnschluB an die einzelnen Kapitel der Monographie 
(mit Ausnahmc der beiden schon genannten) auf diejenigen Stellen liingewiesen, an

VIII. 1. 196
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donen uber die einsclilagigen, in verscliiedencn Zeitscliriften veroffentlichten Arbeiten 
bcrichtet wurde. Die Veroffentlichung erfolgte, wo nichts anderes angegeben ist, 
von 6 . V. H e v e s y  oder von D. COSTER oder von beiden Autoren gemeinsam. Ent- 
deckungsgeschichte: C. 1923. I. 1005. III . 10G. 354. 991. 1349. 1385; C. 1925. II. 
1739. Eigenscliaflen: C. 1923. I. 1265; C. 1924. I . 2854. H . 1152; C. 1925. I. 479. 
1109. 1110. 1857. 1967. 2136. II. 713. 1297. 1739. 2011. Spektrum, H a n s e n  u. 
W e r n e r , C. 1923. 1 .1068. 1924. I. 1152. II . 431. 1914. 1925. II. 138. 1297. Hf- 
Gehalt des Żirhons: C. 1924. I. 432. 534. 1151. 1152. 1976. 2087. 1925. I. 1888. 
1889. 2396. H e v e s y  u . J a n t z e n , C. 1924. I. 534. 1647. II . 450. 1901. 2235. 
(Kong. Danske Videnslc. Meddelelser. Mathematisk-fysiske Meddelelser 6 . Nr. 7. 1 bis 
149. 1925.) B ottg er .

Peter Fireman, Oxydation von metallischem Eisen durch einen Luflstrom in 
Gegenwart von Eisensalzen. (Vgl. S. 37.) Bliist nian durch ein Bundcl von Eisen- 
drahten, welches in einer Ferrosalzlsg. liegt, andauernd Luft hindurch, so beobaclitet 
nian schon sehr bald die B. von gelben Oxydationsprodd., welche bei langerer Einw. 
eine rotbraune Farbung annehmen. Die genaue Analyse ergab einen Gehalt von 83,79% 
Fe20 3, 2,53% S 03, 0,07% Si02 u. 13,63% W. S 03 u. S i02 sind ais Verunreinigungcn 
anzusprechen, so daB die Verb. ais echtes Ferrioxydinonohydrat anzusprechcn ist. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 286— 87. Trenton [N. J .  J.) Grim m e .

Rene Girard, tJber die Einuńrkung von Natriumchloridldsungen auf die Eisen- 
melalłe. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 215; C. 1925. II. 1892). Vorss. uber 
die Loslichkeit von Eisen in 2%ig- Lsgg. von NaCl (Meerwasser) ergaben in luftfreien 
Lsgg., daB sowohl Stahl, wie Gu fi eisen gleichmilBig angegriffen werden u. in einer be- 
stimmten Zeit gewisse Gewichtsverluste crleiden. In  lufthaltigen Lsgg. zeigt der Stahl 
einen n. Gewichtsverlust, es tr i t t  aber starkę Korrosion desselben ein. GuBeisen wird 
ebenfalls angegriffen. Die Gewichtsabnahme fallt bis zu einem Minimum nach einem 
Monat, steigt dann wicder u. wird nach 6 Monaten konstant. Die Metalle bedecken 
sich dabci m it einer Schutzschicht, welche beim GuBeisen fester ais beim Stahl an- 
haftet. Korrosion tr i t t  bei GuBeisen nicht ein. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181- 
552—55. 1925.) E nsz lin .

B. M. 0 ’Harra, Oxydation des Zinkdampfes durch KoMendiozyd. Die Ursachcn 
zur Entstehung des Zinkstaubs unterscheidet Vf. ais physikal. (Verdichten des gas- 
fórmigen, m it CO geinischten Zn-Dampfcs infolge zu langsamer Diffusion nach den 
Wanden der Yorlagc, wobei nahezu reines, von ZnO fast freies metali. Zn entateht) 
u. ais chem., unter dencn die Oxydation des gasformigen Zn durch C 02 gemiiB des 
umkehrbaren Vorganges ZnO +  CO Zn +  C02 die wiehtigste ist. Die zu der 
Einw. von C02 auf Zn erforderliclie Konz. des C 02 nimmt, wie diesbeziiglicho Verss. 
zeigten, m it steigender Tomp. zu. Bei 750° wird ZnO selbst bei Ggw. groBer Mengen 
C 02 durch C reduziert, in dem kalteren Teil des ReaktionsgefaBes erfolgt aber Riick- 
bildung des ZnO. Mit waclisender relativer Menge des C02 nim m t das Gewicht des 
m einer gegcbencn Zeit reduzierten ZnO ab, u. bei Ggw. von 90%  CO, sind die auf 
cinander folgonde Oxydation u. Red. nur nocli an dem Transport des ZnO von dem
h. nach dem kalteren Teil des ReaktionsgefaBes erkennbar. Bei Tempp- zwisehen 
750° u. Zimmertemp. wird das gesamte C 02 in CO umgewandelt, wenn die fiir diese 
Rk. zur Verfiigung stehende Zeit hinreichend groB ist. Auch CO vermag das gas- 
fórmige Zn zu oxydieren; diese Oxydation ist jedoch prakt. bedeutungslos. (Chem. 
News 132. 138—41. Bureau of Mines, Vereinigte Staaten.) BoTTGKR.

W. Fraenkel und A. Stern, Uber Oóld-Nickdlegierungen. Es wurde das System 
Au-Ni therm. u. mkr. untersucht u. im Gegensatz zu friiheren Arbeiten fe s tg e s te llt, 
daB Au u. Ni nicht eutekt. krystallisieren, sondem eine unbegrenzte Reihe von Misch- 
krystnllen bilden. Die Schmelzkurve weist ein Jlinimum vron 950° bei Konzz. ' 011
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13—20% Ni auf. Der Nachweis der Misclikrystallbildung wurde dadurcli erbrackt, 
daB samtliche Sclimelzen dureli geniigend langes Tempera homogene Struktur an- 
nahrnen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151 . 10B— 8. Frankfurt a. M.) L u d e r .

G. Mineralogische nnd geologische Chemie.
Georg Kalb, Das System As-Sb in  der Natur. Auf Grund erzmikroskop. Unterss. 

wird angenommen, daB das System As-Sb bei hOlieren Teinpp. eine luckenlose Reihe 
von Misclikrystallen bildet, welche sich bei niedrigen Tempp. entmischen. Auf eine 
derartige Entstehung deuten die natiirlichen W .  von Allemont, Dauphinć. Dieso 
zeigen eino innige Verwaebsung von As u. Sb, wobei die Spaltrisse naeb (0001) oline 
Unterbreehung oder Ablenkung durch beide Komponenten durclilaufcn. Die Zus. 
der einzelnen Stucke ist sehr yerschieden. Eine zweite Art der Ausbildung m it ebenfalls 
sehr wechselnden Mengenverhaltnissen, aber einem Oberwiegen des Arsengehalts, 
bilden die dichten, meist schaligen MM. von Andrcasberg u. Przibram. Bei diesen 
handelt es sich wahrscheinlich um eine Krystallisation aus einem Gel bei niedrigen 
Tempp. (Metali u. Erz 23. 113—15. Koln, Geolog. Inst. der Univ.) E n s z l in .

Georg O. Wild und.R . Klemm, Mitteilung iiber speklroskopische Untersuchungen 
an Mineralien. VII. JRoter Spineli. V III. Rubin und IX . Alezandrit. (VI. vgl. S. 2318.) 
Zwei rote Spindle unbekannten Fundorts enthielten bei der Unters. neben den Linien 
des Al, Mg u. Ee die Linien des Cr u. Vd. Bei einem Stuck waren auBerdem noch Linien 
von Cu, Ni, Zn, Sn, Ti u. Mn zu erkennen. — Es wurden das Spektrum eines Siam- 
Rubins mit dem eines syntliet. verglichen, wobei sich vdllige Obereinstimmung dersclben 
ergab. In dem syntliet. sind die Cr-Linien etwas starker. Vd fehlt. Ein liellroter Rubin 
von Montana zeigt auBer Cr keinerlei Verunreinigungen. Die Linien des letzteren sind 
trotz der helleren Farbę intensiver u. in gróBerer Anzahl vorhanden. Zwei Stucke 
natiirhchen Alemndrits unbekannter Herkunft, ein smaragdgrimes u. ein rotyiolettes 
wurden untersucht. Beide sind stdrk eisenhaltig. Ersteres enthiilt vor allem Cr u. Zn, 
letzteres Mg u. Mn in ziemlicher Menge, sowie Ni, Co, Ti, Pb u. Vd. (Zentralblatt f. 
Min. u. Geol. Abt. A. 1 9 2 6 . 29—33. Idar a. d. Nahe, Inst. f. Edelstcin-Forsch.) E n s z .

Antonio Pauly, Bolwianil wid Silesit, zwei neue Mineralien der bolivianischen 
Zinnlagerstatten. Die Zinnerzlagerstatten, welcho an saure Eruptivgesteine gebunden 
sind, werden in verschiedene Typen eingeteilt. Der Bolwianit ist ein sulfidisches Minerał 
u. gehort zur Klasse der Blenden. E r bildet schone scliwarze Drusen u. hat die Zus. 
35% Sn, 25% Cu u. 33% S. Daneben ist oft noch bis 10% Fe vorhanden, aucli licB 
sioh Ge nachweisen. Hiirto 4—5. D. 4,1. Die Krystalle zeigen Rhomboederfliichen 
u. sind trigonal, der Strich briiunlichgelb. Das Minerał verw ittert leicht zu Zinn- u. 
Kupfersulfat. 10% der bolivian. Zinnerze werden von Silesit, einem Zinnsilicat, mit 
etwa 55% Sn gebildet. Seinen Namen ha t dies Jlineral von dem Prasidenten Boliviens
H. S il e s . D. 5. Harto ungefahr 6 . Es bildet feinkórnige, hornartige, m att hellgelbo 
undurchsichtige Aggregate. Silesit kommt meist in der Zementationszone vor u. ist 
wahrscheinlieh ein Gel. Beim Zerkleinern der Erze neigt er zur Schlammbildung, wo- 
dnreh sich bedeutende Aufbereitungsverluste ergeben. HoMzinn liefert 60%  der Zinn- 
erze Boliviens. Es verhalt sioh zum Kassiterit wie Chalcedon zu Quarz u. kommt in 
sekundaren Gangen vor. D. 6,5. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1 9 2 6 . 43— 46. 
La Prensa [Buenos Aires].) E n s z l ik -

Georg Kalb und Maximiliane Bendig, Cuban oder Chahnersitt Chalmersit ist 
ident. mit Cuban, wodurch der jungere Name Chalmersit ais iiberflussig zu streichen ist. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt, A. 19 2 6 . 25. Berlin.) E n s z l in .

C. W. Davis, Die Zusammensetzung und das Alter von Uranmineralien von Katanga, 
'id-I)akola und Utah. Nacli den iiblichen yerschiedenen Methoden wird das Alter 

des Uraninit von Katanga aus dem Yerhaltnis P b : U zu 665 Millionen Jahren ais
196*
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Masimum bestimmt. Th. wurdo in diesem Minerał nicht gefunden, was dafiir spricht, 
daB Th nicht aus U entsteht. Wenn das Pb nicht anderen Ursprungs ist, so ist dieser 
TJraninit das iilteste bis je tzt bekannte Uraninineral. Das Verhaltnis P b : U in dem 
Asphaltit von U tah spricht fur eine Umbildung dessclben dureh h. Lsgg., wobei das 
Pb u. He entfernt wurdon, so daB das Verhaltnis mir die seit dieser letzten Veranderung 
yerflossene Zeit angibt. (Amer. Journ. Science, SlLLIMAN [5] 11. 201—17.) E n sz l in .

S. Iimori, Radioaktive, manganhaltige Knollen von Tanókami, Provinz Orni. 
In  einem FluBbett wurden dunkle Konglomerate gefunden, welche aus Quarz u. anderen 
Mineralięn, die dureh Oxyde des Mn yerkittet sind, bestehen. Der 1. Anteil derselben 
zeigt eine schwaeho Radioaktiyitat. Es gelang nicht, irgendwelcho radioaktiyen Elemente 
nachzuweisen. (Scio. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 4. 79—83. Buli. Chem. Soc. 
Japan  1 .  43— 47.) E n sz l in .

Georg Kalb und Emil Meyer, Die Nickel- und Kobaltfiihrung der Knottenerz- 
lagcrstaite von Mechemich. Ein kleiner Teil der aufboreiteten Erze, welcher reich an 
Kupferkies ist, h a t einen hohen Gehalt an Ni u. Co. Es gelang nun, einige Krystalle, 
welche einen zonaren Aufbau m it pentagondodekaedr. Form haben, zu isolieren. Das 
Minerał ha t die Zus. (Ni,Fe,Co)S2 m it einer geringen Vertretung dieser Metallo dureh 
Cu. Das nickelarme Erz ist Kobaltnickelpyrit, das nickelreiche wahrschcmlich Bravoit. 
Die Mineralien sind vermutlich Mischungsglieder der Mischkrystallreihe FeS2-(Ni,Co)S2. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 26—28. Koln, Univ.) E n sz l in .

Walther Fischer, Die Helmnlagerstatte von Casa La Plata (Sierra de Córdona, 
Argenlinien). Der Helvingang im Paragneis ist ein umgewandelter Pegmatitgang. 
In  ihm treten Biotit, Chlorit, Muskovit, Feldspdte, Granat, Vesuvian, Flufisjpat u. Helvin 
auf. Letztorer ist dunkelbraun m it fettigem Glanz. Harto 6,5. D .14 3,289. Licht- 
brecliung <  1,740. Dio bis 1,5 cm groBen Tetracder haben die Zus. BeO 12,20, MnO 
30,79, FeO 14,75, ZnO 4,89, MgO 2,24, S i02 32,65 u. S 6,01%. Vf. hat dureh LSslich- 
keitsverss. in verschiedenen Agentien versucht, dio Bindung des S zu bestimmen u. 
findet, daB derselbe wahrschoinlich sulfid. an Mn, Fe oder auch Zn gebunden ist. Ais

I  [Bc(Si04)3] [pe,Mn)SZn)s 11 (In’, Mn’) ^
Formel wird fiir Helvin I u. fiir Danalith II vorgeschlagen. (Zentralblatt f. Min. u. 
Geol. Abt. A. 1926. 33— 42. Dresden.) ' E n sz l in .

S. Tomkeieff, Kaolinhaltige Knollen aus den Kóhldagem von Newcastle. Die 
septor. Toneisensteine enthalten Knollen, welche m it Kaolin u. Calcit gefullt sind. 
Besprechung ihrer Bildungsart. (Proc. Univ. Durham 7- 101—02. 1925.) E n s z ł in .

Georg Frebold, Uber die rontgenographische Unterscheidung der Hydroxyde des 
Eisens in Erzlagerstditen. (Vgl. S. 1789.) Mit Hilfe der D e b y e -S c h e r re rm e th o d e  wurdo 
eine Reihe von oxyd. Eisenerzen untersucht u. festgestellt, daB unter den Osyden 
Eisenglanz, Hydrohdmatit u. roter Olaskopf eine dem kiinstlichen Fe20 3 gleiche Stmktur 
haben. Die Hydroxyde kónnon in 2 Reihen m it yerschiedener rhomb. Struktur ern- 
geteilt werden. Gleiche Struktur haben Goethit, Lepidokrokit, Xanthosiderit u. brauner 
Glaskopf, wahrend der Bvbinglimmer das einzige Glied der zweiten Reihe darstellt. 
(Metali u. Erz 23. 115—17. Hannoyor.) ENSZLIN.

G. M. Schwartz und R. J. Leonard, Die Verwitlerung uon Spodumen in der 
Elta Mine, Black Hills, S . D. Es wird der Yerlauf der Verwitterung eines S p o d u m en s 
aus einem Pegm atit mikroskop, u. chem. verfolgt. Das frische Materiał hat dio Hartę
6,5 u. die Lichtbrechung a  =  1,660, /? =  1,667 u. y ■—  1,672. Diese nehmen mit der 
Vcrwitterung, welche in der Hauptsache auf einer Wegfuhr von SiOa u. LiaO berulit 
erstere sinkt von 62,91% auf 47,20%. letzteres von 6,78% au  ̂0,28% —> 11 • erreiehen
die Werto 2,5 bezw. fur die Lichtbrechung 1,541—1,563. LiaO wird dureh K:0  u. 
teilweise dureh MgO ersetzt. Die Verwitterungslsgg. sind Tagowasser. (Amer. Journ. 
Science, SlLLIM A N  [5] 11. 257—64. Minneapolis, Univ.) ENSZLIN.
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Clarence S. Ross, Neplidit-Hauyn Alnoit von Winnett, Montana. Beschreibung 
eines Alnoits, welclier zu 5%  aus unbestimmbarer Grundmasse, 35% Oliyin, 16% Phlo- 
gopifc, 11% Hauyn, 17% Melilit, 4%  Nephelin, 5%  Augit, 6%  Magnetit u. 1% A patit 
besteht. Es wird soine Entstehung besproehen. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [5] 11. 
218—27. Washington, W. S. Geol. Survey.) E n s z l in .

Ernst Nowack, Die Kołilenvorlcommen Albaniens. (M ontan. Rundsch. 18. 
G9—84. W ien.) B e h r l e .

W. Obrutschew, Lagerstaiten von Erdol und Asphall in der Dsungarei (Nordwest- 
China). (Neftjanoe Chozjajstwo 9. 757—G6 . 1925.) B ik e r m a n .

P. Balavoine, Monographie der Qudlen des Sal&ve. E s werden die chem. Datcn 
von 62 sehr kalkreichen Quellen des grofien u. ldeinen Saleve angegeben. Der Trocken- 
ruckstand bei 180° betragt zwischen 12 u. 585 mg pro Liter. (Arch. Sc. phys. e t nat. 
Geneve [5] 8. 23—32.) E n s z l in .

Emanuele Quercigh, tlber Schwefdsden von Vvlcano (aolische Inseln). Vf. 
besclireibt zwei Arten von Schwefelselen, eine amorplie u. eine krystalline ^3-Modi- 
fikation. Der Gehalt an Selen der ersten A rt ist stark schwankend zwischen 83 u.
90,5 Gew.-% Selen. Sie ist braunrot, beginnt bei 100° weich zu wcrden u. geht all- 
mahlich. in fl. Zustand iiber; sie verbrennt leicht m it charakterist. Flamme unter 
Geruch nach Rettich u. S 02 ohne Hinterlassung eines Riickstandcs. Die /?-Modi- 
fikation besteht in der Hauptsache aus S (98—99%) etwa 1% So u. Spuren von Te. 
(Rendiconto Aćcad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 31 . 65—69. 1925.) G o t t f r .

D. Organische Chemie.
Josef Heuberger, Noliz iiber die EigenscJiaflen von Nalriumnitromcthan. Vf. 

weist dringend auf die Gefahren beim Arbeiten m it Natriumnitromothan hin u. fiihrt 
aus, daB zwar das m it A. gewaschene u. im Vakuumexsiccator getroclmete Salz gegen 
Schlag mit dem Hammer unempfindlich ist, daB es aber bei Beruhrung m it feuehtcm 
Filtrierpapier unter Feuererscheinung heftig explodiert. Gemische von A. u. W. im 
Verhaltnis 1: 3 wirkcń wie W. Wahrscheinlich tr i t t  heun Befeuchten teilweise Lsg. 
u. Umwandlung der aci-Form ein, u. die dabei entwickelte Warme reieht zum Ein- 
leiten der Explosion hin. Beim Lósen geringer Mengen des Na-Salzes (0,5 g in 50 ccm 
W. oder verd. Saure) unter Umriihren u. Kiihlen tr i t t  entgegen den Angaben N e f s  
keine Zers. ein. Beim Arbeiten m it Na-Nitromethan ist daher Befeuelitung irgend- 
welcher Art, selbst durch NieBen oder Husten in der Nahe des Salzes zu yermeiden. 
(Sven8k Kem. Tidskr. 38 . 29—30. Upsala, Univ.) B o t t g e r .

Frederick Henry Mc Dowali, Die HersteUung von Athylenbromhydrin. Nach der 
Methode von R e a d  u. W il l ia m s  u . R e  a d  u . H ook  (Journ. Chem. Soc. London
111. 240 u. 117. 1214; C. 1918. I . 75 u. 1921. I. 208) zur Herst. yon Alhylenbrom- 
hydrin werden die Komponenten gasfórmig in den Reaktionsraum eingefiihrt, wobei 
cm Teil des Athylens unyerandert von der Luft mitgerissen wird. Vf. andert aus 
diesem Grunde das Verf. in der Weise ab, daB das Br aus einem Tropftrichter unter 
die Oberflache der heftig geruhrten wss. Lsg. langsam eingetropft wird, wodurch sich 
die Br-Zufuhr besser regulieren laBt u. kein uberschiissiges Athylen yerbraucht wird. 
(Journ. Chem. Soc. London 1926. 499—500.) " T a u b e .

R. R. Renshaw, N. Bacon und J .  H. Roblyer, Die Grundiage fiir die physiologische 
Wirksamkeit einiger Oniumverbindungen. IV. Die Schwefel-Analoga des Cholins. 
(IH. ygi. R e n s h a w  u . W a r e , S. 1525.) Es wurden zwei geschwefelte Cholinderiw. 
dargestellt. — Ozyałhyldimethylsulfoniumjodid, C4H n 0 S J  =  (CH3)2S(J)CH2-CH2OH, 
^us Dimethylsulfid u. /]-Jodathylalkohol bei mehrtagigem Stehen im Dunkeln u. 
-immertemp., bildete ein farbloses Ol, das im Vakuumexsiccator in Nadeln krystalli-
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sierte, sehr hygroskop. u. zersetzlich war. — Acetozymethyldimethylsuljoniumbromid, 
C6Hn 0 2SBr =  (CHs)2S(Br)CH2OOCCH3, aus Dimothylsulfid u. Brommethyl-acetat 
flachę Nadeln, F . 104° (korr.), 11. in W. u. Methylalkohol, liatte eine intensive Muscarin- 
wrkg. (ygl. H u n t  u. RENSHAW, Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 25. 315;
C. 1925. II . 1466), aber keine Nicotinwrkg., wahrend die entsprechende Ammonium- 
verb. diese letztere Eigenschaft deutlich zeigte. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 
517—20. New York, Univ.) W inkelm ann .

Fritz Zetzsche und E. Zurbriigg, Uniersuchungen iiber organiscke Phosphorsdure- 
rerbindungen. I I .  Einige Ester des Nilro-i-butylglycerins. (I. vgl. Zetzsc h e  u. 
N a c h m a n n , S. 1396.) Die Phospliorylierung des Nilro-i-butylglycerins (I) nach 
dem Verf. von F is c h e r  u . P f a h l e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 53. 1615; C. 1920.
III . 826) fiihrt zu zwci verschiedenen Yerbb., je nachdem man unter AusschluB von 
W. oder in Ggw. von wenig W. arbeitet. — Nitro-i-bulylglycerin-[bi-cyclo-pliosphat], 
C4H 60 6NP (II.). Zu 0,1 Mol. I  in 60 ccm trockenem Pyridin liiCt man bei —10°
0,1 Mol. POCl3 in 20 ccm Pyridin tropfen, lafit 1 Tag bei Zimmertemp. stehcn 11. 
gieCfc in 500 ccm Eiswasser +  120 ccm 25%ig. H 2S04. Prismen aus W., F. 243°, 
wl. in k. W., A., A. 100 ccm sd. W. oder A. lósen 3 g . Sehr bestandig gcgen Sauren, 
dagegen schon von k. Soda verseift. Ausbeute 62%. — Nilro-i-bulylglycerinphosphor- 
saures Ba, C4H 80 8NPBa (III.). Zunachst wie beim vorigen Vers., nur wird der Lsg.

CHa-0  III. NO, • C(CII2 • OH), • CII, • O ■ P O < Q > B a
II. NOa • C ^C H a • O—PO

ch , • o/  iv . n o 2 • C(Ch2 • 0H)<^g2; £>PO • o c6h 5 .
yon I 1 ccm W. zugesetzt. Nach EingieGen in die verd. Saure m it 0,15 Mol. Ag2C03 
schutteln, Ag* m it I i2S, S04"  m it Ba(OH )2 cntfernen, uber Tierkohle absaugen, im 
Vakuum bei 40° eindampfen. Nach mehrfachem 'Umfallen aus W. (Tierkohle) +  A. 
weiC, krystallin. Wird von Alkalien sehr leicht verseift u. zers. Ausbeute 22%. — 
Nitro-i-butijlglycerin-[phenyl-cydo-phospIiat], C10H 12O,NP (IV.). Zu 0,1 Mol. I  in 
20 ccm Chinolin gibt man 0,1 Mol. Phenylphosphorsauredichlorid (vgl. A u te n r ie tH  
u. B o l l i ,  S. 628) in 20 ccm Chlf., fiigt nach 24 Stdn. noch Chlf. zu, wascht mit l%ig. 
HC1, NaHCOj-Lsg. u. W., trocknet iiber Na2S 04 u. verdunstet. Nach 4-wdchigem 
Stehen im Vakuum iiber P 20 5 u. Paraffin hellgelbes Ol, im Vakuum nicht unzers. 
sd., 11. aufler in W. Wird von Alkalien verseift u. zers. — Nilro-i-bulylglycerin- 
[anilido-cyclo-phosphat], CI0H wO6N2P  (nach IV., NHC6H 5 fiir OC8H6). Zu 0,01 Mol. 1 
in 10 ccm Pyridin gibt man 0,01 Mol. Anilidophosphorsauredichlorid (1. c.) in 10 ccm 
Chlf., setzt nach 2 Tagen W. zu, athert aus u. schiittclt die ath. Lsg. m it verd. H2S04, 
wodurch die Verb. sich abscheidet. Rotliche Nadeln, F. 192—194° (Zers.), 11. in A., 
Aceton, Essigester, wl. in A., Chlf. Ausbeute 35%. (Helv. chim. Acta 9. 297—300. 
Bem, Univ.) LlNDENBAUM.

Marcel Guerbet, Vber die unsymmeirisclien Dialkylarsinsauren, insbesandtre die 
Methylathylarsinsaure. Die bisher unbekannte Methyldlhylarsinsaure, (CH3)(C2H5)- 
As02H, hat Vf. in Anlohnung an das Verf. von A u g e r  (C. r. d. l’Acad. des scicnces 
137. 915 [1903]) wie folgt dargestellt: 47 g Methylarsenoxyd, 29 g C2H5C1 u . 50 g 
KOH in 230 ccm A. von 76° werden in einer Bierflasche 12 Stdn. im sd. Wasserbad 
erhitzt. Nach dem Erkalten so lange C02 einleiten, bis Phenolphthalcinpapier nicht 
mehr gerótet wird, Salze absaugen, m it A. wasclien, A. im Vakuum abdest., Riick- 
stand m it Bzn. auskochen, in A. lósen, m it C02 zerlegen, F iltra t im Vakuum eindampfen, 
Riickstand aus Bzn., dann W. oder A. umkrystallisieren. Monokline Bl&ttchen, 
F . 120—121°, stark u. unangenehm rieehend, Kopfschmerz venirsachend, an feuchter 
Luft zerflieBcnd, 11. in W., A., 1. in sd. Bzn., unl. in A. Einbas. Saure (Phenolphthalein). 
Stabil gegen H N 03, Cr03, KM n04, S 02, FeS 04. W ird von phosphoriger Saure wahr- 
scheinlich zu Methylathylarsenoxyd, yon unterphosphoriger Saure zu As20 3 reduziert.
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K- u. Na-Salze, Nadeln, zerflioBlich an feuchter Luft, 11. in W., A., werden yon C02 
in alkoh. Lsg. zerlegt. — Mittels Propylehlorid wurde ebenso Mełhylpropylarsinsdure 
dargestellt. (C. r. d. 1’Aćad. des seiences 182. 638—40.) L in d e n b a t jm .

James Denis Mounfield und John Kerfoot Wood, Die Wirkung von Hitze auf 
CMoralJiydrat. Um die Temp. zu ermitteln, bei welcher Chloralhydrat zu dissoziieren 
beginnt, habon Vff. dilatometr. u. tensimetr. Unterss. angestellt. Chloralhydrat ver- 
andert sein Vol. bei 32°, aueb wenn die Substanz einige Tage bei 20 oder 40° gehalten 
u. dann erwarmt bezw. abgekuhlt wird. Die tensimetr. Messungen zeigen keinen 
Knick in der Dampfdruckkurye in der Nałie von 32°, woraus erhellt, daB die Anderung 
bei dieser Temp. keine Anderung der Modifikation, sondern den Anfang der Disso- 
ziation darstellt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 498—99. Manchester, Univ.) T au .

Lespieau, Ober die Einwirkung von Acrólein auf die gemischte Dimagnesiumverbm- 
dung des Acetylens. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1606; C. 1925. I. 947.) 
Die 1. c. beschriebenen Yerss. m it der gemischlen Di-Mg-Verb. des Acetylens wurden 
auf Acrólein ausgedehnt u. gaben analoge Resultate. Das erste Prod. ist Penłeninol, 
CHi C-CH(OH)-CH: CH2, schwach stechend riechende FL, Kp. 128,5—129°, D .=3
0,9175, nD“  =  1,4525, 1. in W. Wird von anliaftendem Acrólein durch Dest. iibor 
KOH befreit. LaBt sich m it 30%ig- Br-Lsg. in Chlf. gut titrieren; 2 Br werden rapide, 
die folgenden 2 Br etwas langsamer aufgenommen. Die weitere Aufnahme erfolgt 
so langsam, dafi der Punkt naeh Addition yon 4 Br gut zu erkennen ist. Im  ganzen 
werden 6 Br addiert unter B. der Verb. C5HąOBre, Prismen aus A., F . 77—79°. — 
Das zweite Prod. ist die schon von D u p o n t (Dissert., Paris [1912]) beschriebeno 
Verb. CH2‘. CH-CH(0II)-G  : C-CH(OH)-CH: CH%. Dest. auch im Yakuum nicht 
ganz ohne Zers. Addiert 6 Br unter B. der Verb. 6'8ff10O2fir0, Krystalle aus Eg., 
F. 196—197,5°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 637—38.) L in d en b au m .

R. Dietzel und R. Krug, Optische Uniersuchungen uber die Milchsaure und ihre 
Anliydride. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 264. 117—31. — C. 1925. 
II. 1144.) L in d e n b a t jm .

R. Eder und F. Kutter, Gleichgewicht von Milclisćiure und Milchsaureanhydrid 
in Uandelsmilchsdure. Naeh den yorliegenden Literaturangaben ist der Gehalt der 
Handehmilchsaure an anJiydrisierter Sdure — unter dieser ist nur Lactylmilchsaure, 
CH3 • CH(OH) ■ CO • O • CH(CH3) • C 02H, zu yerstehen — von der Konz. u. dem Altcr 
der Saure abhangig. Vff. haben diese Verhaltnisso an Mustern reinster Milchsaure 
der Byk-Guldenwerke von 100, 90, 80 u. 50°/o Totalsauregehalt eingehend unter- 
sucht. Diese 4 Sauren wurden erstmals 45 Tage naeh der Darst., dann in Inter- 
yallen von je 60 Tagen untersucht u. hierdurch von neuem bestatigt, daB der An- 
hydridgehalt eine Funktion der Konz. ist u. sich beim Aufbewahren eyentuell andern 
kann. — Zur Yerfolgung des Saure-Anhydrid-Gleichgewichtslbeim Verdunnen m it 
W. wurden aus obigen 4 Sauren hergestellte Sauren yon 80, 50 u. 20°/o Gehalt in 
bestimmten Zeitintervallen untersucht. Die Besultate sind im Original in Tabellen 
u. Kuryen dargestellt. Es hat sich folgendes ergeben: 1. Das yor der Verdiinnung 
bestehende Yerhaltnis von Saure zu Anhydrid yerschiebt sich durch Yc.rdunnung 
nicht momentan. 2. Das Verhaltnis yerschiebt sich bei Zimmertemp. infolge Yer- 
seifung des Anhydrids allmahlich zugunsten eines hóheren Gehaltes an freier Saure. 
Die Verschiebung yerlauft zuerst relatiy rasch u. yerlangsamt sich dann immer mehr. 
Naeh 20 Tagen ist der Anhydridgehalt um mindestens die Halfte zuriickgegangen. 
Es gilt das Massenwirkungsgesetz naeh der Gleichung:

2CH3-CH(0H)-C02H  CH3-CH(0H )-C0-0-CH (CH 3)-C02H  +  H 20 .
3' Fiir jede Konz. gibt es einen bestimmten Gleichgewichtszustand, auf den sich Lsgg. 
von gleiohem Gesamtsauregehalt, aber anfanglich yerschiedenen Anłiydridgehalten 
allmahlich einstellen. Diese Gleichgewichtszustande liegen ungefahr wie folgt (samt* 
liche Zahlen ais Milchsaure berechnet):
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Gesamtsiiuregehalt Freie Siiure: Anhydrid

ca. 80 % ca. 62 :18 °/0
)i 50 „ „ 46,5: 3,5 „
„ 20 „ „[19 ,6 : 0,4 „

4. Bei Zimmerterop. 
wird daa Gleichgewicht 
erst in ca. 100 Tagcn, 
bei 1 0 0° schon in ca. 
12 Stdn. erreicht. 5. 
Nach Erreiehung des 

Gleichgewichts iindert auch eine hoherc Temp. das YerhSltnis nicht mehr, sofern 
Vcrdampfen vermieden wird. (Helv. chim. Acta 9. 355—64. Ziirich, Techn. 
Ilochsch.) L in d e n b a u m .

F ritz  Zetzsche imd M as H uhaeher, Einige. Umwandlungsprodukte des Dibenzoyl- 
d-weinsdureanhydrids. Dibenzoyl-d-weinsdureanhydrid, C18H 120 7 (I). Durch all- 
mahliches Erhitzen von Weinsaure u. Benzoylchlorid auf 150°. Nach Waschen mit 
Lg. Nadeln aus Xylol, F . 173°, [<x]d20 == +141,98° (in Aceton, p  =  1,1190, d =  0,7931). 
Geht an der Luft langsam in das folgende uber. — Dibenzoyl-d-weinsdureltydral, 
C^H^Oj, H 20 . Aus I  m it sd. W. (l/a Stdo.). Nadeln aus Bzl., F. 88—90°, [gc]d18 =  
—115,78° (in A., p  =  2,1075, d — 0,8144), 11. in A., Xylol, wl. in Chlf. — Dibenzoyl- 
d-weinsaure, C18H I4Ofl. I  wird in verd. NH4OH gel. u. unter Kiihlung m it HC1 gefallt. 
Aus Chlf. zunachst Gallerte, die beim" Schiitteln m it Lg. nach Wochen in ein aus 
Nadelchen bestehendes Pulver tibergeht. F . 138—140°, [oc]d20 =  —118,51° (in A., 
p —  4,9011, d =  0,8170). Bildet m it sd. W. wieder das H ydrat. — Mg-Salz, C18Hi20 8Mg. 
Durch Kochen des H ydrats m it Mg in 80%ig. A. Warzeń, Zers. von 220° ab,[a]D20 — 
— 104,15° (in W., p =  1,8680, d =  1,0033). — N H ^Salz, CleH 2IJOgN2. Durch Ein- 
leiten von NH3 in die Chlf.-Lsg. des Hydrats. Aus verd. A., Zers. von 190° ab, 
[cc]d16 =  —151,80° (in W., p =  0,8316, d =  0,9991). — Dimetliylester, C20H 18O8. Aus I, 
dem Hydrat, der Saure oder dem Monomethylester (dieser aus I  m it sd. CH3OH, 
unl. in W., zers. sich bei der Vakuumdest.) m it CH3OH HCl-Gas. Nadeln aus A., 
CH3OH oder Lg., F. 132°, [a ]D18 =  —93,70° (in Bzl., p  =  4,2815, d =  0,8915). — 
Mit Anilin liefert I  je nach der Temp. verschiedene Verbb. — Anilinm lz des Dibenzoyl- 
d-tvei7isduremonoanilids, C^H^O-Nj. Durch Eintragen von I  in  Anilin u. Erwiirmen 
auf hochstens 80° (einige Min.), Nadeln m it A. waschen. Aus Chlf., F . 152°, [a]D20 =  
—78,24° (in A., p  =  1,4561, d =  0,8601), U. auCer in  W. Wird schon von k. Laugcn 
>i. Carbonaten (wie I  u. die Saure) unter Abspaltung von Benzoesaure verseift. — 
Dibenzoyl-d-weinsdureplienylimid, C2iH 170 6N. Durch Einleiten von HCI in die Chlf.- 
Lsg. des vorigen, F iltrat einengen. Nadeln aus A., Aceton, Chlf. oder Acetessigester, 
F. 173°. Bei der Darst. aus I  u. Diphenylharnstoff nach V a l l e e  (Ann. Chim. et 
Phys. [8] 1 5 . 368 [1908]) entsteht ais Nebenprod. Anilinomaleinanil (vgl. unten). 
Trennung durch fraktionierte Krystallisation aus A. — E rhitzt man I  mit Anilin 
auf 160— 170° u. halt einige Min. auf dieser Temp., so fallen beim Erkalton zu e rst 
weifle Nadelchen aus, die schnell abfiltriert werden, dann gelbe Blattchen. Beide 
Yerbb. werden aus A. umkrystallisiert. Die weiCe ist Weinsauredianilid, CiaHJ0O4N2,
F. 268—270°; die gelbe ist Anilinomaleinanil, CiSH 120 2N2, F. 235°. — Die drei letzten 
Verbb. entstehen gleiohzeitig, wenn obiges Anilinsalz 1 Stde. auf 153° erhitzt wird. — 
Bei der Red. des Anilinomaleinanils m it Zn-Staub in sd. Eg. oder Na in A. wurde 
Oxanilid crhalten. — Verss. zur Darst. des Dibenzoylweinsauredichlorids waren er- 
folglos. Mit 1 Mol. PC15 reagiert I  kaum. Mit 3 Moll. PC15 (Rohr, 130°, 3—4 Stdn.) 
entsteht ein Gemisch von Benzoylchlorid u. Chlorfnmarsduredichlorid, das z w a r  selbst 
nicht getrennt werden konnte, aber nach Kochen m it A. bei der Dest. 2/3 Benzoesaure- 
athylester u. 1/3 Chlorfumarsaurediathylester lieferte. (Helv. chim. Acta 9. 291—97. 
Bem, Univ.) fi L i n d e n b a u m .

L. Vanino und O. Guyot, t)ber Salze der Anhydromethylencitronensaure. Nach 
ca ner tabellar. Zusammenstellung der in Lsgg. von Cilarin (vgl. S. 2393) mit vcr- 
schiedenen Salzen erhaltbehen Fallungen beschreiben Vff. die folgenden Salze: Li-Salz,
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Li2C,H60 7-3 H ,0 , aus der durch HC1 aus Citarin freigemachtcn Siiurc u. LiC03, prismat., 
nicht hygroskop. Tafeln, 1. in ł/* Teil W., wl. oder unl. iu organ. Lósungsmm. Bei 
Kochen der wss. Lsg. Gerueh nach CH20 . — Mg-Salz, MgC;H 0O7• 2 H 20 , krystal- 
lisiert aus Lsg. von Citarin 1: 1 nach Zusatz von k. gesatt. MgS04-Lsg., wl. in W., 
unl. in organ. Lósungsmm. — Cu-Salz, CuC,H0O7 • 2 H 20 , nach V a n in o  u . M. S c h e ib l e  
(noch nicht yeróffentlicht) durch Zusatz von konz. Citarinlsg. zu iiberschiissigor konz. 
CuS04-Lsg., wl. in W., unl. in organ. Lósungsmm. — Mn-Salz, MnC,H60 ?-3 H 20 , 
Darst. wio bei Cu-Salz, Saulen, U. in W., wl. in  organ. Lósungsmm. — Cr-Salz, 
Cr2(C7H60 7)3-2 H 20 , aus konz. Citarinlsg. u. k. gesatt. Lsg. von Chromalaun nach 
rnehrstdg. Stehen, blaugraue Nadeln, ctwas 1. in k., unl. in h. W., unl. in organ. 
Lcisungsmm. — Co-Salz, CoC7H 60 7 • 3 H 20 , Darst. wie beim vorigen m it Co(N03)2, 
rote Kryatalle, 11. in W. — Ni-Salz, NiC7H«07 • 3 II20 , hellgriine, zugospitzte breite 
SpieCe, 1. in W. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 264. 113—17.) Sr.

P. Kar r er, K. Eseher und Rose Widmer, Uber die Konfiguration der d-Glutamin- 
saure, des d-Omithins und d-Lysins. Nachdem KARRER (Helv. chim. Acta 6 . 957; 
C. 1924. I. 751) die Konfiguration der 1-Asparaginsaure aufgeklart hatte, haben Vff. 
das gleiche fur die natiirliche d-Glutaminsdure angestrebt. Der zunachst eingeschlagene, 
vom Serin ausgehende Weg ist durch folgendes Schema gekennzeichnet:

CH2(OH)-CH(NH2)-CO„H CH2C1-CH(NH2,HC1)-C02CH3 — y  
CH2C1-CH(NH-C0C6H6)-C02CH3 —y  CH(C02R)2-CH2-CH(NH-C0C6H6)-C02CH3 -•> 

C02H • CH2 • CH2 • CH(NH2) • c o 2h .
Er fiilirte nicht zum Ziel, denn die letzte Phase ist von volliger Racemisierung be- 
gleitet, so daB mir inakt. Glutaminsauro erhalten wurde. — Darauf wurde m it mchr 
Erfolg das Verf. von K a b r e r  u . S c h l o s s e r  (Hely. chim .Acta 6 . 411; C. 1923-
III. 228) auf die Acetylverb. des naturlichen d-Glulamins ubertragen u. dessen Abbau 
zu d-a,y-Diaminobuitersaure erreicht:

CONH2 • CH2 • CH2 • CH(NH2) • c o 2h  — y  c h 2(NH2) - c h 2- c h ( n h 2) -c o 2h .
Diese bildet m it der d-Diaminopropionsaure (aus 1-Asparagin, 1. e.), dem naturlichen 
d-Omithin u. naturlichen d-Lysin  eine homologe Reihe:

c h 2( n h 2) • c h ( n h 2) • c o 2h  — y  c h 2( n h 2) - c h 2- c h ( n h 2) -c o 2h  — >•
CH2(NH2) • [CH2]2 • CH(NH2) • C02H  — y  CH2(NH2) • [CH2]3-CH(NH2) -C02II.

Es galt nun, die drei hoheren Glieder m it dem ersten konfigurativ zu verbinden. 
ErfahrungsgemaB drehen die einer homologen Reihe opt.-akt. Verbb. angehorenden 
Glieder in gleichem Sinne, obwohl die Drehung nicht stotig zu- oder abnimmt, sondern 
an beliebiger Stelle ein Maximum erreicht. Da nun salzbildende Gruppen Kom- 
plikationen hervorrufen konnen, so wurden die NH2-Gruppen benzoyliert u. die 
C02H-Gruppen verestert. So ergab sich folgendes: 1 . Die vier Sauren drehen ais 
Hydroehloride rechts. 2 . Ilire N-Dibenzoylmethyl- u. -athylester drehen (erstere in 
C-'H3OH, letztere in A.) samtlich links, letztere etwas schwacher ais erstere; unter 
sich wcichen die Drehungen der Methylester einerseits, Athylester andererseits wenig 
vonemander ab. Daraus folgt, daB die vier Sauren dieselbe Konfiguration haben. 
d-Glutaminsaure, d-Omithin u. d-Lysin schlieBen sich dam it konfigurativ an dio 
mit 1 bezeichneto Reihe der naturlichen Aminosauren an. Dasselbe gilt wahrscheinlich 
auch fur das natiirliche 1-Prolin, da es aus d-Omithin dargestellt werden konnte 
(nachst. Ref.). — Die in der Reihe der naturlichen Aminosauren bisher gewonnenen 
Resultate werden iibersichtlieh zusammengestellt (vgl. Original). Nebenbei wird 
vorgeschlagen, die Zugehorigkeit opt.-akt. Yerbb. zu einer bestimmten ster. Reiho 
■Jłit X u. q, dagegen m it d u. 1 nur die Drehungsrichtung zu bezeichnen (z. B. natiir- 
liches Alanin =  A-d-Alanin). Es ist bisher gelungen, von den Bausteinen des EiweiB 
alle auBer Valin, i-Leucin, Tryptophan u. Oxyprolin konfigurativ unter sich u. m it 
fmfacheren Alkaloiden zu verbinden, so daB man drei Gruppen m it Angehórigen 
geicher Konfiguration unterscheiden kann: 1 . d-Alanin, 1-Serin, 1-Cystin, 1-Asparagin-
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siiure, 1-Asparagin, 1-Histidin, 1-Leucin, d-Glutaminsaure, d-Glutamin, d-Ornithin, 
d-Lysin. 2. 1-Phenylalanin, 1-Tyrosin, l-Dioxyphenylalanin. 3. 1-Prolin, 1-Hygrin- 
saure, 1-Staohydrin, 1-Nicotin. DaB die drei Gruppen ster. ubereinstimmen, ist wabr- 
sohoinlich (vgl. den oben erwahnten Ubergang d-Ornithin — >• 1-Prolin), ebenso dafl 
obige vier lconfigurativ noch unaufgeklarten Saurcn Bieli einfiigen werden.

Die von CLOUGH (Journ. Chem. Soe. London 113. 526; C. 1 9 1 9 .1. 713) aufgostelltc 
Regol, daB die Drehungen der natiirliehen Aminosauren durch Salze, Anderung des 
Losungsm., Acetylicrung gleiehsinnig beeinfluBt werden, ha t Ausnahmen, wie ubrigens 
aus der Arbeit von CLOUGH schon hervorgeht. In  yorliegender Arbeit werden dio 
Drehungen des d-Alanins, l-Leucins u. l-Tyrosins, ihrer N-Acetylderiyy. u. dereń Methyl- 
ester vergliehen u. gefunden, daB diese Umwandlungen beim Alanin u. Leucin mit 
Drehungsabnahme, beim Tyrosin m it Drehungszunahme verbunden sind. — Ncbenbei 
wird mitgeteilt, daB das von K a r r e r , J a g g i  u . T a k a h a s h i  (Helv. chim. Acta 8 . 360; 
C. 1925. I I . 1269) beschriebenc l-2,5-Dimełhyl-4-benzoylamino-5%>xyhexen-[l) bei der 
Oxydation m it Ozon auBer HCHO u. H C 02H  auch Aceton ergab. Es liegt also wahr- 
seheinlieh ein Gemisch von A 1- u. Zi2-Verb. vor.

V e r s u c h e .  d-Acetylglutamin, G^HjjO.jNj. Man lóst d-Glutamin in n. NaOH, 
sehiittelt m it Acetylchlorid (inA. gel.) u. n. NaOH (portionsweiso), dampft die schwach 
angesauerte wss. Lsg. im Vakuum bei 40° ein u. kocht m it A. aus. Nadeln aus A., 
F. 199°, 11. in W., 90°/oig. A., weniger in absol. A., fast unl. in A., Essigester. [a] D21 — 
—12,5° (in W .).— d-u.,y-Diaminóbultersaure. Aus dem vorigen m it 5Moll. Ba(0H )2 u. 
2 Moll. Br (80°, 1 Stde.). Nach Entfernung von Ba‘ m it C02 u. H 2S04, Br mit Ag2C03, 
Ag’ m it H2S im Vakuum bei 40° stark einengen, m it konz. HC1 kochen, im Yakuum 
yerdampfen, m it absol. A. Schmieren beseitigen, in W. m it AgaO behandeln, Ag' ent- 
fernen, einengen, Oxalsauro zufugen. Oxalat, Ci0H 22O8N4, Tafeln aus W., Zers. bei 205°. 
[cc]d1s ~  + 7 ,8° (in W.). Dem Racemat iihnlich (ygl. F is c h e r ,  Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 34. 2900 [1901]). Fur das Hydroclilorid bereehnet sich [<z]d =  +8,2°, bestiitigt 
durch Umwandlung des Oxalats m it CaCl2. Die HCl-Lsg. gibt m it Phosphorwolfram- 
saure weiBen Nd. — d-Dibenzoyl-a.,y-diaminobultersaure, C18H 180 4N2. Durch Benzoylie- 
rung des Oxalats (Rk. stets alkal.), m it HC1 fallen, Benzoesaure m it sd. Lg. entfernen. 
Nadelchen aus A. -f- W., dann A., F. 149°, 11. in h. A., swl. in W., unl. in Lg. [oc]d1b — 
—18,15° (in NaOH), [a ]D15 =  —16,36° (in CH3OH). — Metliylester, ClsH20O4N2. In 
CH3OH m it ath. CH2N2-Lsg. Nadelbuschel. [a]D 17 =  —22,74°, [a]c, k, f  =  —19,66°, 
—30,83°, —34,41°. — Athylester, O^H^O^Ną. Mit Diazoathan. Nadeln aus A., F. 133 
bis 134°, 11. in A., Essigester, fast unl. in W., A. [<x]d18 =  —11,74°, [a]c, e, p — —10,44°, 
— 13,05°, —13,92°. — d-Dibenzoyl-a.,(}-dia?ninopropionsaure. Durch Benzoylierung 
des Diaminopropionsaurehydrochlorids (K A R R E R  u. ScHLOSSER) wie oben. Nadelchen 
aus A. +  W., dann A., F. 156— 157°. [a ]D18 =  —28,06° (in NaOH), [cc]d16 =  —23,9° 
(in CH3OH). — Metliylester, C18H 180,1N2, Nadeln, F. 153— 154°, 11. in A., Essigester, 
fast unl. in W., A. [a ]D16 =  —21,58°, [a]c,E,F =  — 17,62°, —25,55°, —28,63°. — 
Athylester, C19H20O4Nj, Nadeln, F. 151°, 11. in A., Essigester, unl. in A. [a]D18 =  —13,3°, 
t« ]o ,B ,F = —11.51°, —15,5°, —16,83°. — d-Ornithursaure. [a]i)ls =  +10,1° (in 
NaOH), [<x]d15 =  —1,6° (in CH30H ). — Methylester, C20H 2,0 4N2, Nadelchen, F. 145 
bis 146°. [« ]D17 = — 13,24°, [a]C)E)F =  —11,48°, — 15,45°, —16,34°. — Athylester, 
C21H 240 4N2, Nadeln, F . 155°. [a ]D18 =  —8,64°, [<x]c, E =  —7,74°, —10,02°. — d-Lysur- 
saure. [a ]D20 =  +3,07° (in NaOH), [<x]D15 == —8,59° (in CH3OH). — Methylester, 
C2iH 240 4N2, aus A., F. li4 °. [a ]D17 =  — 18,62°, [a]0> E> F =  — 15,15°, —22,52°, —26,84°.
— Athylester, C22H 260 4N2, F. 101°, sil. in A., Essigester, unl. in W., A. [<x]d10 =  —16,24°, 
W o ,f ,f  =  — 13,81°, —19,49°, —22,74°. — d-Acetylglutaminsdure, C7Hu 0 5N. Aus 
d-Glutaminsaure in verd. NaOH m it Acetanhydrid, m it H 2S 04 fallen, im Vakuum 
yerdampfen. Aus A., F. gegen 195°. — d-c/.-Benzoylamino-fi-cMorpropioiisauremelhyl- 
ester, CUH120 3NC1. Aus d - a  - Amino - fi - chlorpropionsauremcthylesterhydrochlorid
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(F is c h e r  u . R a s k e , B er. Dtscli. Chem. Ges. 40. 3723 [1907]) in  NaHC03-Lsg. m it 
Bonzoylchlorid (Rk. stets alkal.). Nadeln aus Lg., F . 114°, 11. in A., sd. Lg., wl. in A. 
[«]d18 =  +16,2° (in A.). — Glutaminsaurehydrochlorid, C5H90 4N,HC1. Das yorige m it 
Na-Malonester in A. 2 Stdn. kochen, F iltra t im Vakuum eindampfen, m it 25%ig. HC1 
2 Stdn. kochen, Benzoesaure entfernen, auf einige ccm einengen, m it HC1 sattigen. 
F. 195°, opt.-inakt. Ebenso fallt der Vers. in Bzl. aus.

(Mit W. Jaggi.) N-Benzoylasparagin wurde analog dem Acetylasparagin ( K a r e e r  
u. S c h lo ss e r )  dem Hofmannschen Abbau unterworfen u. lieferte die dort beschriebene
l-GlyoxaUdon-(2)-carbonsdure-(5), C4II60 3N2, aus W., F . 185° (Zers.). — (Mit W. Klarer.) 
d - Diaminopropionsauremethylesterhydrochlorid, C4H 10O2N 2,2HCl. Dureh Einleiten
von HC1 in die methylalkoh. Lsg. der d-Diaminopropionsaure. Krystalle, Zers. boi 
ca. 183° nach Erweichen bei 170°. [>.]d15 =  +18,51° (in W.). — Dipeplid aus d-Diamino- 
propionsauremethylester. Der vorige freie Ester wird bei Zimmertemp. 5 Tage stehen 
gelassen, zahe M. m it absol. A. verrieben, amorphes Pulver iiber P 20 5 getrocknet. 
[a]u20 =§ ca. +20° (inW .). Pikrat, C7HlcO3N,,2C0H3O,N3, aus 50°/„ig. A., F . 200—210° 
(Aufschaumen) nach Dunkelfarbung bei 170—180°. — (Mit Herbert C. Stonn.) 
d-Acetylalanin, C5HB0 3N. Aus d-Alanin in NaOH m it Acetanhydrid, ansauem, mit 
Essigester ausziehen. Krystalle aus Essigester +  Bzl., F . 116° nach Sintern, 1. in W., 
A., wl. i n l .  [oc]D16 =  —45,59“ (in W.). — Methylester, C6Hu 0 3N. Mit CH2N2. Nach 
Hochvakuumdest. gelbe FI. [o.]d16 — —64,30° (in W.). — l-Acetylleucin, C8H 150 3N. 
Darst. analog. Krystalle aus W., F. gegen 167° nach Sintem bei 155°, nach Wieder- 
erstarren F. 155°, 1. in A., fast unl. in A. [oc]d16 =  —12,09° (in A.). — Methylester, 
C9H170 3N, Krystalle aus Bzl.-Lg., F. 74—75° nach Sintern, wl. in  W., A. [«]d16 — 
—17,22° (in W.). (Helv. chim. Acta 9. 301—23.) LlNDENBAUM.

P. Karrer und Maximilian Ehrenstein, Zur Kennłnis einiger naturlićher Amino- 
sduren. Nach F is c h e r  u. W e ig e r t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 3776 [1902]) wird 
inakt. Lysursaure (Dibenzoyllysin) dureh HC1 zu einer Monobenzoylverb. verseift, 
dio von Phosphorwolframsauro nicht gefallt wird. v. B r a u n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
42. 844 [1909]) glaubt, daB in dieser Yerb. das a-Benzoyllysin yorliegt, denn er hat 
das inakt. e-Benzoyllysin auf eindeutigem Wege synthetisiert, u. dieses wird von Phos- 
phorwolframsaure gefallt. Auf opt.-akt. Materiał iibertragen, sollte man bo vom akt. 
a-Benzoyllysin dureh successiven Austauscli des NH2 gegen Br u. H  zum akt. Norleucin 
golangen konnen. Yff. erhielten jedoch ein akt. Bromid, das sich beim Erhitzen iiber 
den F. leieht racemisierte u. nun m it der y.-Brom-s-benzoylaminocapronsaure (II.) von 
V. B ra u n  (1. c.) ident. war. Femer lieferte es bei der Red. inakt. s-Benzoylamino- 
capronsaure (III.), ident. m it der von v. B ra u n  beschriebenen Verb. Das Verseifungs- 
prod. der Lysursaure ist folglich d-e-Benzoyllysin (I.), wird ubrigens auch von Phosphor- 
wolframsaure gefallt. Auch bei der alkal. Verscifung der Lysursaure m it 0,25-n. Ba(OH )2 
(Wasserbad, 3 Tage) bildet sich I., wahrend SoR E N SEN  (Ztschr. f. physiol. Ch. 76. 
5“ [1911]) unter diesen Bedingungen aus der Ornithursaure das a-Benzoylornithin 
erhalten hat, — I. liefert m it C6H5NCO glatt IV. u. dieses das akt. Hydanioin V. (rac. 
Verb. vgl. v. B ra u n ) . Es gelang nicht, letztere Verb. in akt. Norleucin iiberzufuhren, 
denn beim Kochen m it starker Sauro racemisiert sie sich ohne Abspaltung des Benzoyls.
— S o r e n s e n  (C, r. du Lab. Carlsberg 6 . 137 [1905]) h a t inakt. a-Benzoylomithin 
iiber die a-Benzoylamino-<5-oxyvaleriansaure in d,l-Prolin ubergefiihrt. Bei der t)ber- 
tragung auf akt. Materiał erhielten Vff. (ołme Isolierung der reinen Oxysaure) neben 
viel d,l-Prolin wenig einer akt. Substanz, die zwar nicht rein isoliert, aber hinreichend 
ais l-Prolin charakterisiert werden konnte.

V e r  s u c h e. d-Lysursaure. Dureh Benzoylierung von d-Lysindihydrochlorid 
nach F is c h e r  u. W e i g e r t  (1. c.). Krystalle aus verd. A., F .  149—150°. Drełmng 
'gl- vorst. Ref. — d-e-Benzoyllysin, CI3H 180 3N 2 (I.). Darst. entsprechend der inakt. 
Verb. (I. c.). Krystalle aus W ., F .  235°. [a]n13 =  +20,12° (in n. HC1). — Opt.-akt.
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OL-Brom-e-benzoylaminocwpronsaure, C13H 160 3NBr (II .). Man lóst I. in 20%ig. HBr, 
gibt Br zu n. leitet unter Eiskiihlung NO ein, entfarbt schlieClicli m it S 0 2. Nadeln 
aus yerd. A., F. 128,5— 129°. [a]DI8-s =  —29,15° (in A.). W ird wenige Grade uber 
dem F. wieder fest ii. schm. dann bei 164—165°. Die alkoh. Lsg. ist je tzt inakt. Es liegt 
die d,l- Verb. yor, Krystallo aus A. vom gleiehcn F. — e-Benzoylaminocapronsaure (UL).

I. II.
CH2(NH. C 0 ą n 6) -[CHJ,- CH(NHS) • COaH CH2|NH • COC0H6) • [CIL,]3 • CHBr • CO,H

CH, (NH • COC,, II,) • [CHO, • ĆH------- CO
III. CH3(NH-C0CaH 5)•[CH1]ł -C03H  Y.. 6 ^  ^ H . G 0 . ^ . Coir.

IV. CHS(NH • COC0II6) • [CH,]:J • CH(NH • CO • NH- C0H5) • C02H 
Aus II. in verd. A. m it Na-Amalgam u. verd. H 2S 0 4 (Eiskiihlung). F. 76—79°. — 
Phenyl-i-cyanat des d-s-Benzoyllysins, C20H 23O,iN3 (IV.). Aus I. in  n. NaOH mit C6H5- 
NCO (Eiskulilung), m it HC1 fallen. Aus Essigester gallertig, F. 128—130° (Zers.). — 
Hydanioin des d-e-BenzoyUysins, C20H 21O3N3 (V.). Aus IV. m it sd. 12%ig. HC1 (2 Stdn.). 
Nadelohen aus wss. A., F . 145°. [<x]d16 == —45,84° (in A.). Geht m it sd. HC1 (bis zu 
20%ig.) in d,l-Verb. iiber, Nadelohen aus wss. A., F . 156,5—157°. — d-a-Benzoyl- 
omithin, C12HI60 3N 2. Arginin ■wird in Ornithin, dieses in  Ornithursaure (aus A., F. 185 
bis 186°, Drehung vgl. vorst. Ref.) iibergefiihrt u. letztere nach SoRENSEN (1. c.) ver- 
seift. Aus W., F . 224—226°. [oi]d2° =  +8 ,03° (in W.). — Prolin. Ersatz des NH2 
im vorigen durch OH nach SoRENSEN. Die <x-Benzoylamino-<5-oxyvaleriansaure 
(zaher, glasig erstarrender, linksdrehender Sirup) wurde m it H J  (D. 1,96) 3 Stdn. auf 
120—140° erhitzt. Nach Entfem ung von Benzoesaure, J ,  H J  wurde neutralisiert, 
eingeengt u. m it CuC03 gekocht. Trennung der Cu-Salze m it sd. A. Der ungel. Teil 
lieferte in W. m it H 2S eine inakt. Lsg. Aus der alkoh. Lsg. schied sich beim Eindunstcn 
d,l- Prolinkupfer, C10H 16O4N 2Cu, ab, blaue Blattchen u. Saulenbuschel. SchlieClicli 
hintcrblieb wenig eines blauen, sehr hygroskop. Salzes. Daraus in W. m it H2S links- 
drehende Lsg., m it H 2S04 u. Phosphorwolframsaure Nd. Das nach Eindampfen er- 
haltene Prod. war sehr hygroskop., in A. 1., durch A. fallbar, gab Ficlitenspanrk. u. 
Fallung m it Pikrinsaure. (Helv. chim. Acta 9 . 323—31. Zurich, Univ.) LlNDENB.

M. B ridel und C. Bśguin, Vber die Einwirhung von Manddemulsin auf l-Arabinose 
in  athylalkóhólisclien Losungen von verschiedenem Gehall. Lsgg. von l-Arabinose iii 10, 
20, 30 u s w .  bis 95°/0ig. A. wurden m it Emidsin versetzt u .  auf 33° erwarmt. D r e h u n g  u .  

Reduktionsvermogen nehmen sehr langsam, aber stetig ab. Die Bk. war auch nach 280 Ta- 
gcn (Emulsin mehrmals erneuert) nicht beendigt. Mit der Starkę des A. ( a u s g e n o m m o n  

60%ig. A.) nimmt die Wrkg. zu; nach der angegebenen Zeit waren in 40°/oig. A. 3,9, 
in 95%ig. A. 68,3% l-Arabinose umgewandelt. Da l-Arabinose, obwohl recktsdreliend, 
von der 1-Glykose abgeleitet wird u .  in der 1-Reihe die schwacher drehenden G ly k o s id c  

m it a  bezeichnet werden, so beruht obige Rk. auf der B. von a -A th y l- l-a ra b in o s id  
(vgl. dazu H u d s o n ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 47 . 265; C. 1 9 2 5 . I. 2547). (C. r. d . 
1’Acad. des sciences 1 82 . 659—61.) LlNDENBAUM.

P. A. Levene und H. A. Sobotka, Ober die a- und (i-Formen der Zucker und der 
Zuckerderimte. Da Vff. der Hudsonschen Regel zur Best. der a- u. /?-Formen kein 
unbedingtes Yertrauen schenken, suchen sic nach einer anderen Methode, die ihnen 

H - C - O H  HO—C - H

HĆOH i n  HCOH
HOCH ?  HOÓH

i. _ J  ----------------------  ICH„OH—CHOH—C--------1 CH.OH—CHOH--C-------1

H H
weniger willkurlich erscheint. Sie fiiliren zu diesem Zweck, die a-/i-Isoroerie auf eine 
cis-trans Isomerie zuriiok, wobei sie die Ringebene ais Bezugsebone wahlen. Beispiels-
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weise teilen sie der a -d-Glucose die Formel I, der /5-I'orm I I  zu. Diese Isomerie w&ro 
derjenigon von Malein- u. Fumarsaure vergleichbar u. miiBte daher in gewissen Regel- 
m&Bigkeiten der phyśikal. Eigensohaften zum Ausdruck gelangen. Mit der experi- 
mentellen Priifung dieser Theorie sind sie noch beschiiftigt. (Science 63. 73—74. 
R o c k e f e l l e r  Inst.) O h l e .

William Charlton, Walter Norman Haworth und Stanley Peat, Eine Priifung 
der Strukturformd fiir Glucose. Vff. untersuchen die Beziehungen, die zwischen der 
Ringstruktur eines Zuckers u. der seines Lactons bestehen. Vollstandig methylierte 
Lactone, die durch Methylierung u. darauffolgende Oxydation m it Br-Wasser aus 
den stabilen Zuckern entstanden sind, zeigen eine auBerordentlich schnelle Ab- oder 
Zunahme ihres spezif. Drehungsyermógens in W. oder wss. A. Diejenigen Lactone 
dagegen, die sich von den labilen oder y-Zuckern ableit-en, andern ihre spezif. Drehung 
sehr langsam. — Wie aus der graph. Darst. der Drehungen der Lactone der Tetra- 
bezw. Trimethylzucker ersichthch ist, gehorcn die Lactone, die sich von der stabilen 
Glucose, Galaktose, Mannose, Arabinose u. Xylose ableiten, einerseits u. die Lactone 
der entsprechenden y-Zucker andererseits zu ein u. demselben Typus. Da die arnylen- 
oxyd. Struktur der stabilen Arabinose, Xylose, Galaktose u. die butylenosyd. der 
entsprechenden y-Zucker feststeht, so folgt auch fur die zu den stabilen Zuckern 
gehórigen Lactone die amylenosyd., fiir die zu den y-Zuckern gehorigen Lactone 
die butylenoxyd. Struktur. Aus Analogiegriinden folgern Vff. daher fur das Lacton
(I) der normalen Tetramethylglucose die amylenoxyd. Struktur. Dieselbe Struktur 
kommt dann auch der Tetramethylglucose (II) u. der Glucose (III) selbst zu. Ans
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denselben Griinden folgt fiir Tetramethj'1-y-glucose die S truktur IY. — Eine Stiitze 
findet diese Annahme in der Tatsache, daB das bei der Oxydation der 2,3,6-Trimethyl- 
glticose entstehende y-Laclon naeli vollstandiger Methylierung mit dem Lacton, das
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sich von der normalen Tetramethylglucose ahleitct, nicht ident. ist, wohl aber mit 
dem, das aus der y-Form der Tetramethylglucose entsteht. — Fructose kommt in 
der N atur ais y-Form im Rohrzucker, in  der Raffinose u. ini I n u l in  vor. Die Oxy- 
dation der Tetramethyl-y-fructose aus Rohrzucker ergal>, dafi dieser Zueker die am3'len- 
oxyd. Struktur besitzt. (Vgl. H a w o r t h  u. M i t c h e l l , Journ. Chem. Soc. London 
123. 301; C. 1923. I II . 1002.) I r v i n e  u. P a t t e r s o n  (ygl. Journ. Chem. Soc. London 
121. 2696; C. 1923. OT. 1066) geben fur die nonnalc Tetramethylfructose, die sich 
von keinem naturlieh yorkommenden Kohlenliydrat ableitet, die butylenosyd. Form 
an. Daraus seheint heryorzugehen, daB in der N atur sowohl Aldosen ais auch Ketoscn 
ais <5-Oxyde auftrct.cn. Berucksichtigt man die neuen Ergebnisse fiir die Struktur 
der Zueker, so kommt man zu 3 Formulierungen, V, VI, VII, fiir die wichtigsten 
Disaceharide.

V e i s u c h e ,  Telrametbyl-d-gluconsdurelacUni. Kp.0j05 100°. no =  1,4532. Eine 
wss. Lsg. war nach 24 Stdn. zu 90% in die freie Saure iibergegangen. Das 
Phenylhydrazinderiv. , C16H 26O0N2, aus A. +  PAe. F. 109—112°. — Teiramethył- 
y  - gluconsdurdacton aus 2,3,6-Trimethylglucose. Kp.0i02 92—96°. [o.]d =  +  49,7°.
(CH30 H ; c = 2 ,0 ) .  Naeh der Verdunnung des A. m it W. (44%) nach 3 Stdn. 
+48,9°. Nach 2 Tagen geringe Anderung dieses Wertes. Eine Titration ergab, daB 
30% des Lactons ais freie Saure yorlag. Das Phemylhydrazid, C16H260 6N2, aus A. 
F. 130— 133°. Dasselbe y-Lacton wurde auch aus Tetramethyl-y-glucose liergestellt. 
[oc]d =  + 48° — y  -j-39,60 in 20 Tagen. — Tetramethyl-d-galaMonsaurelacton. Fiir 
c = 0 ,9 5  in W .: [oc]d =  + 1 6 1 ,1 °— >-+27,2° in 22 Stdn. — Trimethyl-y-arabon- 
saureladon. In  W. [<x]d= — 12,0— >-—25,1° in 20 Tagen. (Journ. Chem. Soe. 
London 1926. 89—101. Durham, Univ.) B erend .

Edmund Langley Hirst, Die Struktur der normalen Monosaccliaride. IV. Glucose. 
(III. vgl. S. 2790.) Zur Konstitutionsormitt-lung oxydiert Vf. Tetramethylglucose 
m it H N 03 (D. 1,420). Sowohl eine 2,3,4,6-(I) ais auch eine 2,3,5,6-Tetramethyhrerb.
(II) mii 13 te dabei primar Telramethylgluconsaure u. daraus I  d-Dimethoxybemstein- 
sdure (III) oder inaktive Xylolrimathoxyglutar.sdwe (IV) ergeben, je nachdem ob die 
Sprengung der C-Kette zwischen dem 4. u. 5. oder 5. u. 6. C-Atom stattfindet. Auch II 
miifite unter denselben Bedingungen Dimethoxylem$tein$aure, dagegen ais zweites 
Spaltstiick Methozymalon-sdure (V) ergeben. — Die Oxydation yerlauft einh e itlich  
olme erhebliche B. von Nebenprodd., wahrend diese bei der Oxydation mit HN03 
(D. 1,2) gebildet werden. Es resultiert in guter Ausbeute ein Gemisch yon d-Dimeth- 
oxybernsteinsaure u. Xylotrimethoxyglutarsaure. Die Trennung der beiden Sauren 
gelingt iiber die Diamide. Da keine Methylwanderung wahrend der Oxydation em- 
getreten ist, so folgt aus don Oxydationsergebnissen, daB 2 ,3 ,4 ,6 -Tetrame(hylglucose 
yorliegt, u. ihr dementsprechend die amylenoxyd. S truktur zukommt. — Wahrend 
die 2,3,6-Trimethylglueose bei der Oxydation m it IIN 0 3 (D. 1,2) bei G0° Dimethyl- 
zuekersaure ergibt (ygl. I r v in e  u . H ir s t , Journ. Chem. Soc. London 121. 1222;
C. 1922. I II . 1331), resultiert aus der Tetramethylglucose unter denselben B e d i n g u n g e n  

Tetramothylgluconsaure u. wenig Dimethoxybernsteinsaure. LaBt man H N 03 (D. 1,2) 
langere Zeit bei erhóhter Temp. auf Tetramethylglucose einwirken, so entsteht Oxal- 
saure, wenig oder gar keino Trimcthoxyglutarsaure u. ais Hauptprod. Dimethoxy- 
bernsteinsaure. Die Oxydation m it KMnO., in alkal. Lsg. ergibt Oxalsaure u. Di- 
methoxybemsteinsaur e.

V e r s u c h e .  Dimethosybernsteinsaure u. Trimethoxyglutarsaure werden von 
H N 03 (D. 1,42) bei 100° nicht angegriffen. — 5 g reiner Tetramethylglucose werden 
in  40 ccm HNOa (D. 1,42) bei Zimmertemp. gel. Die Oxydation setzte nach 5 Min. 
ein. Die Temp. wurde allmahlich gesteigert u. betrug nacli 1/2 Stde. 90°. Das Rk.- 
Cemisch wurde 2 Stdn. bei dieser Temp. aufbewahrt. Das Oxydationsprod. enthielt 
keine Oxalsaure. Es wurde m it CH3OII yerestert u. dureh fraktionierte Dest. in
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60% d-Dinicthoxybernsteinsauremethylester u. 40% Xylotrimethoxyglutarsaure- 
methylester getrennt. Fiir das Gemisch betrug [oc]d =  +31,5° (CH3OH; o =  2',085).
K p.10 135— 140°. iiD 10=  1,4375. Dimethoxybcrnsteimav.reamid, [« ]d =  + 95°
(W.; c =  0,80). Beim Erhitzen im Vakuum sublimiert es in langen Nadeln. Besitzt 
keinen scharfen F. Beim schnellen Erhitzen Dunkeln bei 245°, teilweises Schmelzen bei
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269° (Zers.), vollstandige Zers. bei 276°. Aus der Mutterlauge krystallisiert beim 
Stehen Xylolrimelhoxyglutaramid. Opt.-inakt., F. 194—195°. — 5,5 g Tetramethyl- 
glucose in 85 eem H N 0 3 (D. 1,2) wurden 12 Stdn. auf 75° erhitzt. Dabei entstanden 
Osalsaure u. d-Dimethoxybernsteinsaure. — 7 g Tetramethylglucose in  50 eem H N 03 
(B . 1,2) wurden bis zum Oxydationsbeginn auf 85° erhitzt, dann auf 60° abgekuhlt 
u. i 1 /2 Stdn. stehen gelassen. Dabei entstehen 80% Tetramethylgluconsaurdacton 
u. 20% Dimethoxybemstei?isaure. — Eine wss. Lsg. von 5 g Tetramethylglucose wurde 
mit KOH gerade allcal. gemacht u. dazu bei 75° eine Lsg. von 25 g KM n04 langsam 
zugegeben. Es resultiert Oxalsavre u. Dimet]ioxybemsleinsdure. (Joum . Chem. Soc. 
London 1926 . 350—57. Univ., St. Andrews.) B e r e n d .

H. Pringsheim, Uber eine slabile y-Glucose. Vf. teilt mit, daB er bei der Behand
lung von Lavuglucosan m it k. konz. HC1 eine in wss. L sg . 
stabile y-Glncose von [a]n =  85° erhalten hat, dio unver- 
garbar ist u. von h. verd. HC1 in dio n. Glucose venvandelt 
wird. Sie liefert ein Pentacetat, versehieden von a- u. 
/9-PentacetylgIucoso u. bei der Mothylierung eine Trimethyl- 
y-glucose, die m it sd. verd. HC1 in dio bekannte 2,3,5-Tri- 
methylglucose iibergeht. Vf. erteilt daher seiner y-Glu- 
coso die Konst. I . (NaturwLssenschaftcn 14 . 198.) O h l e .

P- Petit und Richard, Uber die niechanische Verjlussigung des Sturkeldeisters. 
(Vgl. P e t i t , S. 56.) Man erhiilt in W. 1. Starkę auch durch energ. meehan. Behandlung 
des Starkekleisters, z. B. wenn man ihn sechsmal unter einem Druck von 1 kg Luft,
* 2 0ĉ er H  verdampft. Die Starkelsg. ist durch Papier filtrierbar u. zeigt die Mole- 
kularrotation 210°. Die Viscositat ist im Verhaltnis 25: 1 vermindert. Is t die so er- 
altenc Lsg. klar, so bleibt sie es nach Zusatz von Toluol oder nach Sterilisierung bei 

100° unbcgrenzt. Meist enthalt sie jedoch geringe Trubungen von Cellulose, an welche 
sich Starkekornchen ansetzen, so dafi sich nach Monaten eine starkę Triibung gebildet 
at. Durch Behandlung dieser Ndd. m it Malz bei 50° kann man die Starkę beseitigen 

>*■ die Cellulose isolieren. — Mittels Amylase bei 20° erhiilt man aus Starkekleister
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einen sehr geringen (0,91%), aus 1. Starkę einen reichlichen (2,79%) Nd., bestehend 
aus Celluloso u. Starkę, welch letztere von der ersteren geschiitzt wird, so daB sie nur 
schwer entfernbar ist. Der Nd. gleicht daher den kondensierten Amylosen. — Weitere 
Verss. haben gezeigt, daB m it tiefsd. PAe. behandelte Starkę besonders leicht in den 
1. Zustand uberfiihrbar ist. (C. r. d. PAcad. des sciences 1 8 2 . 657—59.) L in d e n b .

E. Heuser und N. Hiemer, Entgegnung auf die Bemerkungen von K. Hess zur 
Depolymerisation der Cellulose. (Vgl. H e s s , S. 1394.) Vff. haben die Mol.-Gew.-Bestst. 
an ganz besonders gereinigten M ethylderiw. der aus Stapelfaser erhaltenen Hydro- 
cellulose u. einer Cellulose m it sehr geringem Reduktionswert ausgefuhrt. Die erhaltenen 
Rcsultate lassen sich in die friiheren einreihen, so dafl die Einwiinde von H e s s  hin- 
fallig werden. (Ztschr. f. Elektroehem. 32. 47—50.) BRAUNS.

E. Ott, Bónigenometrische Untersucliungen an hochpolymeren organischen Sitb- 
slanzen zum Zweclce einer Abgrenzung des Molekulargemchts dersdben. (Vgl. S. 196G.) 
Mit Hilfe rentgenometr. Methoden yersuchte Vf. die wahren, maximalen MolekiU- 
gróBen von sogenannten hoehpolymeren Stoffen, wie Amylosen, Stiirke, Inulin, Cellulose 
u. Liehenin zu bestimmen. Die Rontgenaufnahmen wurden m it Hilfe von Eisen- u. 
Kupferstrahlung in einer Plattenkamera ausgefuhrt. Von den Amylosen wurdo Di-, 
Tetra- u. Oktaamylose m it Eisenstrahlung untersucht. Fiir Diamylose ergab sich ais 
Maximalformel (C6H ]0O5)22, fiir Tetraamylose (C6H 10Oe)12 u. fiir Oklaamylose (C4Hlu0 5)e3. 
Hexa- u. Triamylose ergaben beide naeh der rontgenometr. Unters. (C0H1008)0 ais 
Maximalformel. Der pflanzliche Reseryestoff, das Inulin, wies iihnliche Linien auf 
wio die zuvor erwahnte Hexaamyloso, jedoch sind noch andero Linien erkennbar, die 
den Unterschied des Inulins yon der Hexaamylose deutlich machen. Die Verss. von 
H erzog  u. J a n c k e  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 53. 2162. Ztschr. f. Physik 3.196; C. 1921. 
I. 278. 564) wurden wiederholt u. bestatigten fiir die Cellulose die maximale Formel 
(C0H 10O5)3. Der Reservecellulose, dem Liclienin, kommt maximal die Formel (C6H10O6), 
zu. Bei der Starkę werden zwei starkę Linien gefunden (einige weitere, schwacherc 
liegen weiter auBen), aus denen sich die Formel (C6H 10O6)2 ergibt, was mit den neueren 
Anschauungen iiber den Aufbau dieses Stoffes gut iibereinstimmt. (Phyśikal. Ztschr. 27- 
174—77. Ziirich, Teehn. Hochschule, Phys. Inst.) H a a sE.

Maximilian Ehrenstein, Ober den enzymatischen Abbau des Xylans. Vf. hat das 
Verh. des Xylans  gegen Sehneckenferment u. Malzextrakt gepriift. — Darst. des Xylans 
aus m it W. ausgekochtem u. m it k. A. behandeltem Weizenstroh naeh Salk o w sk i- 
H e u s e r  (vgl. H e u s e r , Joum . f. prakt, Ch. [2] 1 0 3 . 69; C. 1 9 2 2 . I . 854). Weitere 
Reinigung durch Dialyse der Lsg. in 10%ig. N aO H  in Kollodiummembranen gegen 
fheBendes W. u. Elektrodialyse. Die m it Toluol yersetzte kolloide Lsg. ist lange halt- 
bar. Gehalt bis zu 3% . — Zur Ermittelung der giinstigsten ph dienten 20 ccm 1 % ’8 - 
Xylanlsg., yersetzt mit 5 ccm W., 4 ccm Schneckenenzymlsg. ( =  Ferment von ca.
1 Schneeke) u. 5 ccm Citrat- bezw. Phosphatpuffer. Giinstigste Rk. m it Citratpuffer 
bei ph =  4,65, m it Phosphatpuffer bei ph =  5,28. Citratpuffer ist wirksamer u. diente 
zu den folgenden Verss. — Vollige Verzuckerung der Xylanpraparato zu Xylose gelang 
nicht. HSchster erreichter Abbau bei 36° ca. 69%. —  Verdoppelung der Enzymmenge 
steigert den Abbau durchschnittlich nur um das 1,2-faehe. Die fo r ts c h re itc n d e  Xylan- 
yerzuckerung gehorcht weder der monomolekularen Gleichung noch der Regel von 
S c h u t z .  — Fermentverdunnung beeinfluBt die Verzuckerung einer kolloiden Xylan- 
lsg. kaum, yerzogert dagegen etwas die von suspendiertem Xylan. Ahnliches zeigtc 
sich beim Abbau der Gerustcellulose (vgl. K a r r e r ,  S c h u b e r t  u . W e h r l i ,  S. 2194). 
Zum Naehweis der Xylose wurde naeh yollendotem Abbau yerdampft, Ruckstand 
m it CH30 H  ausgezogen, wieder yerdampft, in A. gel., yerdampft u. das Phenylosazon 
dargesteUt. Aus yerd. A., F . 153—155°, [a]D =  —40,9° (in A.). Andere Z u c k e r  wurden 
nicht beobachtet. — Ein aus Grunmalz bereiteter Malzenzyuiextrakt lieferte in Ggu.
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von Phosphatpuffer (ph =  5,28) ebenfalls Xylose. Der Abbau betrug aber nur 28,8%- 
(Helv. chim. Acta 9. 332—36. Ziirich, TJniv.) LlNDENBAUM.

Roger J. Williams und Percy A. Lasselle, Die Idenlifizierung des Kreatins. 
Da die Angaben iiber die Eigenschaften des Kreatins in der Literatur sich widersprechen 
u. ungenau sind, haben Vff. dieselben nochmal untersucht. Nach ihrer Besehreibung 
bildet Kreatin monoklino Prismen, die sich boi 291° (korr.) zersotzen. Einige Per- 
sonen, denen es zur Priifung iibergeben worden war, bezeichneten es ais geschmacklos, 
andere konstatiorten aber einen bitteren Geschmack. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48 . 
536—37. Eugene [Oregon], Univ.) WlNKELMANN.

L. Ruzicka, Zur Kenntnis des Kohlensloffringes. I. Uber die Kcmstitution des 
Zibelons. Yon den moschusartig riechenden, dem Tierreich entstammenden Stoffen 
wurde das Zibeton, das ro n  S ack  (Chem.-Ztg. 39 . 538 [1915]) isolierte u. ais Keton 
C17H30O erkannte riechende Prinzip des Zibets, deshalb zuerst einer Unters. unterzogen, 
weil es ais ungesatt. Substanz am ohesten die Móglichkeit zur Gewinnung definierter 
Abbauprodd. bot. Zunachst wurde seine Isolierung wesentlicli verbessert. Es ist im 
Zibet zu 2,5—3,5% enthalten. Seino schon von S ack  hervorgehobene Bestandigkeit 
gegen Alkali konnte Vf. von nouem bestatigen, denn man erhalt Prodd. von absolut 
ident. Eigenschaften, gloich ob man bei der Isolierung Alkali verwendet oder nicht. 
Die Mol.-Refr. stimmt auf ein monocycl., einfach ungesatt. Keton. Auch das Yerli. 
gegen Br u. KMnO., u. die Hydrierung zu einem Dihydrozibeton, C17H320 , boweisen, 
daB das Zibeton eine Doppelbindung enthalt. Letztere beeinfluBt den Geruch iibrigens 
nicht. Dio Formel des Dihydrozibetons kann nach I. aufgelost werden, denn es kon- 
densiert sich mit Benzaldehyd zum Ketonalkohol II., der unter Yerlust von H 20  in III . 
iibergeht. Dem CO muB also mindestens ein CH2 benachbart Bein. Die weitere Unters. 
hat ergeben, daB sich sowohl das CO ais auch die Doppelbindung innerhalb des Ring- 
systems befinden. Ersteres folgt aus der Oxydation des Dihydrozibetons zur Dicarbon- 
saure IV. m it gleieher C-Zahl u. aus der Beckmannschen Umlagerung des Dihydro- 
zibeionozims zum Isozim  V., welches zur Amijwsaure VI. verseift w ird; letzteres folgt 
aus der Oxydation des Zibetons selbst m it k. KMnO^-Lsg., wobei unter allmahlichem 
Verbrauch von 50 dio Kelodicarbonsaure V II. entstoht. — Um nun das Mol. des Zi
betons zugleich an der Doppelbindung u. dem CO aufzuspaltcn u. aus den so gewonnenen 
Spaltstiicken seine Konst. zu erschlieBen, wurdo die Saure V II. m it KM n04 u. NaOH 
ui der Kalte energ. oxydiert. Nach Verbrauch von etwas uber 100 wurde das er- 
haltene Sauregemiscli in dio Methylestor iibergefiihrt, diese durch fraktionierte Vakuum- 
dest. getremit, jedo Fraktion m it HC1 im Rohr bei 130° verseift, die Sauren durch 
fraktionierte Krystallisation aus W. u. Essigester getrennt. Erhalten wurden Bern- 
steinsdure, Adipinsdure u. ais Hauptprod. Korksaure. —  Bei einem zweiten Vers. untor 
raaBigeren Bedingungen wurde Zibeton zunachst wieder m it KM n04(50) oxydiert 
u. das ganze Oxydationsprod. (also nicht nur die roine Saure VII.) m it Bromlauge 
weiteroxydiert. Erhalten wurden ais Hauptprod. wieder Korksaure, auBerdem Bem- 
stcinsaure, Pimelinsaure u. Azelains&ure. — Eerner wurde Zibeton in CCI., ozonisiert 
u- das Spaltprod., welches nicht rein gowonnon werden konnte, wieder m it Bromlauge 
weiter osydiert. Auch liierbei wurde iiber die Halfte des Mol. ais Korksaure, auBerdem 
Azelamsaure gewonnen. — Aus den Ergebnissen des oxydativen Abbaus wurde ge- 
schlossen, daB im Zibeton ein 16- oder 17-gliedriger Ring (VIII. oder IX .) m it einer 
wigerung der Doppelbindung u. des CO an entgegengesetzten Stellen des Ringes vor- 
legt. Formel V III. konnte ausgeschlossen werden, denn es ergab sioh, daB dio Saure IV. 
ujit der n-Penładecan-l,15-dicarbonsaure (vgl. CHUIT, drittfolgendes Ref.) ident. ist. 
Tn! ^ '^ et;on enthalt demnaeh den ungesatt. cyelo-Heptadecanring (Synthese des 

ydrozibetons vgl. nachst. Ref.), u. es blieb nur noch die Wahl zwischen den Formeln 
u> Da sich nun die aus der Oxydation yon X I. zu erwartende Sobacinsaure 

oie naehweisen lieB, so ist X. die richtige Formel, um so mehr, ais sie allein das Uber-
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wiegen der Korkeaure unter den Oxydationsprodd. zu erklaren yermag. Die Formol VII. 
ist nun in X II. aufzulOsen. — Die Formel X. besitzt mehrfaches Interesse. Einmal 
erseheint das Zibeton ais einfaches Umwandlungsprod. der Olsaure. Sodann n immt. 
es ais 17-Ring zunaclist eine isolierte Stellung ein (vgl. nachst. Ref.). SohlieClich fordern 
yorliegende Ergebnisse zur erneuten DLskussion der Baeyersehen Spannungstheorie 
lieraus.

V e r s u o h c .  Das roho Handelszibet, ein 5— 10% W. entlialtendes, unangenehm 
riechendes, salbenartiges Prod., kann direkt im Hocliyakuum dest. u. dann erst ver- 
seift werden. Bei Verarbeitung groCerer Mengen yerseift man besser vor der Dest. 
durch 8 -std. Kochen m it alkoh. KOH, gieCt in W., iithert aus, schuttelt die ath. Lsg. 
2 Tage m it CaCl2-Lsg., verdampft u. koclit achtmal m it CH3OH aus, wobci die fett- 
sauren Ca-Salze zuruckbleiben. Der Ruekstand der CH3OH-Lsg. wird in A. gel., mit 
Isa2S04 getrocknet u. im Hochyakuum dest. Die unter 0,5 mm zwisehen 140 u. 160° 
iibergehenden dicken Ole werden in CH3OH m it Semicarbazidaeetat behandelt. Das 
ausfallende Zibetonsemicarbazon, CjgH^ONj, bildet Blattchen aus CH3OH, F. 185 
bis 186°, u. wird m it wss. Oxalsaurelsg. auf dem Wasserbad zerlegt. Zibeton, C17H30O (X.), 
ICp.2 158-160®, K p .0,5 ca. 145°, bald zu campherartiger M. erstarrend, F. 31°, D -t7
0,913o, n^37 =  1,48 20, yon moschusabnlichem, zugleich an Zedernól erinnerndeni 
Geruch. Reagiert momentan m it Br u. EMnO*. —  p-Nitrophenylhydrazon, gelbe 
Nadelchen aus A., F . 125°, farb t sich am Lieht braun u. yerschmiert. — 7-Ketoteira- 
decan-l,14-dicarbcmsdure, C^H^Oj (XII.). Nach Beendigung der Oxydation wird 
S 0 2 eingeleitet, noch etwas verd. H 2S 04 zugesetzt u. ausgeathert. Nach Rcinigung 
m it wenig A. Warzchcn aus CH3OH, F . 113—116°. — Dihydrozibeton, Ci7H3S0. Aus 
X. durch Hydrierung in wss. A. (-}- kolloidalem Pd). K p .0,3 145°, F. 63—64°, wie 
X. aussehend u. ricchend. Reagiert m it Br unter HBr-Entw. Semicarbazon, C^H^ON;,, 
Blattchen aus CH3OH, F. 191°. O zim , C17H33ON, aus CH3OH, F. 63°. — Verb.

On (II.). Durch Schutteln von Dihydrozibeton mit Benzaldehyd in A. +  
10%ig. NaOH (3 Tage). Aus dem Rohprod. werden m it PAe. olige Anteile (vgh 
nachste Verb.) entfernt. Nadelchen aus PAe., F. 113—114°. — Benzylidendihydro- 
zibełon, C21H380  (III.). Durch Hochvakuumdest. der óligen Anteile. Dickes, gelb- 
liches Ol, K p .0>5 203—208° (nicht ganz rein). — Dihydrozibetonisoxiin, C^H^ON (V.). 
Durch kurzes Aufkochen obigen Oxims m it starker H 2S 04 (4: 1 Vol.), dann mit Eis 
yersetzen. Nadeln aus PAe., F . 123—124°. — 1 6 -Aminohexadecan-l-carbonsaure- 
hydrochlorid, C17H360 2NC1 (nach VI.). Aus V. m it sd. konz. HC1 (15 Stdn.). Nadel
chen aus A., F. 153°. Dio freie Aminosaure ist fast unl. in h. A., 1. in Eg. u. fallt 
beim EingieBen in Soda wieder aus. — Peniadecan-l,15-dicarbonsaure, C17H 320 4 (IV.). 
Aus Dihydrozibeton m it der gleichen Menge Cr03 in Eg. (Wasserbad, 2 Tage). Krystalle 
aus Essigester, F . 116— 117°. Dimethylester, aus CH3OH, F. 52°. (Helv. chim. Acta 
9. 230—48.) LlNDENBAUM.

L. Ruzicka. M. Stoli und H. Schinz, Zur Kenntnis des Kohlenstoffringes. H. Syn- 
these der carbocycltschen Ketone vom Zelmer- bis gum AcJitzehnerring. (I. vgl. yorst.

IV. V. VI. VII.

[CHjl; • CO,H 
[CHa]; • COjII
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Ref.) Zur Gcwinnung carbocyd. Kelone liat man sich bislior meist der Ca-Salze der 
entsprechenden Dicarbonsauren bedient, jedooh ist schon bei der Sebacinsaure die 
Ausbeuto an Keton so gering, daB man kaum hoffen durfte, auf diesem Wege zu hóher- 
gliedrigen Ketonen zu gelangen. Es h a t sieli nun gezeigt, daB die Ausbeute an Keton 
wesentlich von der N atur des Metalles abliangt. Die Metallo der 3. u. 4. Gruppe des 
period. Systems haben sich ais besonders vort-eilhaft erwiesen; bei den yorliegenden 
Verss. wurde Tli benutzt. Die schwer zuganglichen Polymethylendicarbonsauren 
wurden von C h u i t  (zweitfolgendes Ref.) synthet. dargestellt. — Folgendes Arbeits- 
verf. wurde angewendet: Alkoh. Lsg. der Dicarbonsaure m it 20%ig. NaOH neutrali- 
sieren, W. u. wss. Lsg. von ThCl4 zusetzen, Th-Salz m it W. waschen, bei 150° troeknen 
u. aus einem Kupferkolben unter 12 mm dest. Die Zers. vollzielit sich zwisehen 350 
u. 400°. Dcstillat in A. m it verd. NaOH waschen, im Vakuum fraktioniert dest. u. 
aus den einzelnen Fraktionen in CH3OH dio Semicarbazone abscheiden. Diese sind 
nicht einheitlich, sondem der F. steigt beim Umkrystallisieren aus CH3OH bis zu 
einem Hoclistwert (stcts iiber 180°), der dem gesuchten Polymethylenketon entsprieht. 
Zur Darst. der freien Ketone werden die Semicarbazone m it Oxalsaure gespalten, u. 
zwar benutzt man dazu entweder das ganzo Semicarbazongcmiseh oder zerlegt es 
in 2—3 Anteile. Aus dem Ketongemisch wird das rcine Keton im Yakuum herausdest. 
Die Ausbeute an Keton betragt beim 10-Ring nur 0,1—0,2%> steigt aber m it der 
C-Zahl konstant u. recht betrachtlich bis zum 18-Ring. Dio Konst. der Ketone wurde 

< durch Oxydation mit Cr03 in Eg. zu den Dicarbonsauren mit gleicher C-Zalil bewiesen, 
die mit den synthet. Verbb. ident. waren. Die Ketone C10 u. Cu  sclim. scheinbar unter- 
lialb Zimmertemp., alle anderen sind feste, campher- oder camphenartige Massen. Dio 
unteren Glieder riechen nach Campher, die nachsten nach Zedernholz, die von Cu  
ab nach Moschus. — Durch diese Synthesen ist der Weg zur tochn. Gewinnung der 
natiirlichen Moschus- u. Zibetgeruchstrager angebahnt. Auch hat sich gezeigt, daB 
die Fiihigkeit des C zur B. gróBerer Ringe nicht so beschrankt ist, wie man bisher 
annahm.

V er s u c h e .  cydo-Decanon, Ci0H18O. Aus Nonan-l,9-dicarbonsaure. K pu . 
100—102°, erstarrt in Kaltemischung, schm. wieder bei Zimmertemp. Enthalt, wie 
spater festgestellt, betrachtlicho Mengen Methylnonylketon. Semicarbazon, Cu H21ON3, 
Krystalle, F. 200—201°. — cydo-Undecanon, CuH 20O. Aus Decan-l,10-dicarbonsaure. 
Kp•la 110°, erstarrt in Eis, schm. wieder bei Zimmertemp. Semicarbazon, C^H^ONj, 
Blattchen, F. 200°. — cydo-Dodecanon, C12H 220 . Aus Undeean-l,ll-dicarbonsaure. 
Kp-m 126—128°, F. 59°. Semicarbazon, C^H^ONj, F. 226—227°. — cydo-Tridecanon, 

Aus Dodecan-l,12-dicarbonsaure. K p .12 137—139°, F. 32°. Semicarbazon, 
CuH27ON3> F. 207—208°. — cydo-Tetradecanon, C14H 2()0 . Aus Tridecan-l,13-dicarbon- 
siiure. Kp .12 155— 156°, F. 52°. Semicarbazon, C15H 29ON3, F . 197—198°. — cydo- 
Pcntadecanmi (Exalton), C15H 280 . Aus Tetradecan-l,14-dicarbonsaure. K p .0>3 ca. 
120°, Nadelohen aus CH3OH, F . 63°. Geruch dem des Muscons fast gleich. Semi
carbazon, C16H31ON3, Blattchen, F. 187—188°. — cydo-Hexadecanon, C16H 30O. Aus 
Pentadecan-l,15-dicarbonsaure. K p .0>5 ca. 138°, F. 56°. Semicarbazon, C17H33ON0,
i .  180°. — cydo-Heptadecanon (Dihydrozibeion, vorat. Ref.), C17H ,20 . Aus Hexa- 
decan-1,16-dicarbonsaure. K p .0>3 ca, 145°, F. 63°. Semicarbazon, CigH^ONj, F. 187° 
(nicht vóllig rein erhalten). —  cydo-Octadecanon, C18H 3łO. Aus Heptadecan-1,17- 
dicarbonsaure. K p .0>3 157—159°, F. 71°. Semicarbazon, CI9H 3,ON3, F . 184°. (Helv. 
chim. Acta 9 . 249—64.) L in d e n b a u m .

L. Ruzicka und W. Bmgger, Zur Kenntnis des Kóhlenstoffringes. H I. U ber die 
Gewinnung des cyclo-Ocianons aus Azdainsdure. ( n .  vgl. vorst. Ref.) Von allen Verss., 
aus aliphat. Verbb. einen Achtring zu gewinnen (tJberblick ygl. Original), ha t nur die 

est. von azelainsaurem Ca Anzeichen fiir die B. eines solchen erkennen lassen. Yff. 
iabcn das Ca durch andere Metallo ersetzt u. m it dem azdainsauren Thorium ziemlioh

197*
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gute Erfolge orziolt. Darst. des Salzes u. Dest. desselben entsprechen im wesentliehen 
den im vorst. Ref. mitgoteilten Verss. Die Zers. vojlzieht sich bei einer Innentemp. 
von etwas iiber 300°. Das Destillat wird in einigen hintereinander geschalteten Póligot- 
róhren kondensiert, die m it von fruheren Verss. horriihrenden lioehsd. Zers.-Prodd. 
beschiekt werden. Ausbeute an zwisclien 65 u. 100° (12 nim) sd. Zers.-Prodd. 20%. 
Das aus ihncn abgeschiedeno rolio Semicarbazon liefert schon naeh zweimaligem Um- 
krystallisieren aus CH3OH reines cyclo-Oclanonsemicarbazon, F . 167—168°, u. dieses 
nach Zerlegung m it Oxalsaure reines cydo-Octanon, K p .12 74°, F . ca. 28°, das von Cr03 
in verd. H 2S 04 g la tt zu Korksaure oxydiert wird. Ausbeute durchsclmittlich 18%> 
bei Mischung des Th-Salzes m it der doppclten Menge Cu-Spiine bis 25%. — Aus den 
tiefer sd. (bis ca. 200° boi 720 mm) Anteilen des Zers.-Teors wurde mittels Bisulfit 
eine kleine Mengo cydo-Hemnon  (identifiziert dureh Semicarbazon u. Dibenzyliden- 
verb.) isoliert. Das in diesen Anteilen entlialtone eyclo-Octanon reagiert bei der starken 
Verdiinnung nicht m it Bisulfit. Vff. haben sich dureh Oberfiihrung der Azelainsaure 
in den Athylester u. Unters. des bis 285° sd. Anteils desselben von der Abwesenheit 
auch von Spuren anderer Sauren iiberzeugt. Die B. des cyclo-Hexanons ist so zu 
erklarcn, daB ein ldeiner Teil der Azelainsaure — analog don Fettsauren bei der Alkali- 
schmelzo — bei der hohen Zers.-Temp. des Th-Salzes in Pimelinsaure iibergeht, aus 
der dann das eyclo-Hexanon entsteht.

Im  AnschluB an diese Verss. wurde auch dio Zers. des azdainsauren Calcimns 
nochmals genau untersueht. Nimmt m a n  dieselbe in MetallgefaBen u. in Mischung 
m it Metallspanen vor, so kann man ohne EinfluB auf die Ausbeute 1 kg Salz in einem 
Vers. verarbeiten. Ketonausbeute c a .  10%. Das Ketongemiseh liefert bei der Oxy- 
dation m it Cr03 u. verd. H 2S 04 Korksaure u. Adipinsaure, letztere aus eyclo-Hesanon 
gobildet. H a r r i e s  u . T a n k  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 40. 4556 [1907]) haben dies 
Sauregcmisch offenbar auch in Handen gehabt, konnten e s  aber nicht trennen. Eine 
Mittelfraktion (Kp. ca. 175°) des Ketongemisches zeigte D .194 0,8837, hd1s =  1,4397. 
H a r r i e s  u . T a n k  haben nur die Lichtbrechung mehrerer Fraktionen b e s t i m m t  u. 
daraus die f a l s c h e  Folgerung gezogen, daB ein Gemisch von M e t h y l - e y c l o - h e p t a n o n e n ,  

Dimethyl-cyelo-hexanonen u. Trimethyl-cyclo-pentanonen yorliegt. Da jedoch der- 
artige Ketono DD. von 0,90 u. hoher, die entsprechenden aliphat. Ketone dagegen 
solche von ca. 0,82 aufweisen, so laBt obige D. dio Ggw. letzterer vermuten. L>aher 
wurdo zuniichst das aus dem Ketongemiseh gewonnene Rolisemicarbazon (F. nach 
einmaligem Umkrystallisieren aus CH30 H  unscharf ca. 85°) aus CH30H  fraktioniert 
krystallisiert. Dabci steigt der F. fortlaufend, bis schliefilich kleine Mengen reinen 
cyclo-Octanonsemicarbazons (F. 167—168°) resultieren, aber ein anderes Semicarbazon 
war in reiner Form nicht erhiiltlieh. — Dio Zerlegung des Ketongemisches gelang 
schlioBlich dureh 24-std. Schutteln der bis 120° (12 mm) sd. Anteile mit Bisulfitlsg. 
u. fraktionierte Dest. der aus den Bisulfitverbb. abgeschiedenen Ketone e in e r s e i t s ,  

der nicht m it Bisulfit T e a g i e r e n d e n  Ketone andererseits. Erstere lieferten cydo- 
Hexanon u. Mclhylheplylkcion, CsHlsO, K p .12 75— 77°, D .224 0,8188, nn22 =  1,4175, 
nach Reinigung iiber das Semicarbazon, C10H21ON3, aus CH30H , I1’. 119°. Dieses 
Keton wurdo zum Yergleich dureh Ketonspaltung des Hexylacetessigesters d a r g e s t e l l t .  

Dio anderen Ketone lieferten hauptsachlich cydo-Odanon u. wenig eines hoher sd.
■ Ketons, aus dem ein Semicarbazon vom F. 155— 157° (aus CH3OH) erhalten wurde. 
Zur Idcntifizierung war die Mengo zu gering. Dio Gesamtketone enthalten schatzungs- 
weise ca. 1%  cyelo-Hexanon, 2%  Methylheptylketon, 5—6%  cyclo-Octanon, unter 
1%  unbekanntes Keton. — Die B. des Methylheptylketons ist vielleicht so zu erklaren, 
daB aus Azelainsaure unter C02-Abspaltung Heptancarbonsiiure entsteht u. diese 

;m it von einer anderen Zers.-Art herruhrender Essigsaure reagiert.
SchlieBlich wurden noeh einige andoro Salze der Azelainsaure der Zers. unter

worfen. Es lieferten das Cem -Salz ca. 10%, das Zr-Salz u. Pb-Salz ca. 2% cy°'°"
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Octanon. In  allen drei Fallen konnten dio F.F. der Semioarbazone sclion nach 2- bis 
3-maIigcm Umkrystallisieron auf don Hochatwert 108° gobracht werden, also viel 
leichter ais beim Ca-Salz. (Helv. chim. Acta 9. 339—54. Ztirich, Techn. Hochach. u. 
Genf, Lab. der Firma M. N a e f  & Co.) L i n d e n b a u m .

Philippe Chuit, Uber die Darstdlung der Polymethylendicarbonsduren mit 11 bis 
19 Koldenstoffalomen und einiger Derivate dersdbm. (Mitbearbeitot yon F. Boelsing, 
J. Hausser u. G. Malet.) Ais Ausgangsmaterialien fiir dieso SjTitheaen dienten das 
Nonandiol-(l,9) u. Decandiol-(1,10). — Azelainsauredimethylesler. Durch Vercstern 
der Saure mittels H 2S04. Kp.s 140°, D .15 1,006. — Nebenprod.: Monometliylester, 
Kp.16185°, D.w 1,033, F. 25°. — Diathylester, Kp.„ 154—155°, D .15 0,9756. — Mono- 
athylester, Kp.ls 187—192°, D .15 1,020. — Nonandiol-(l,9), C9H 20O2. Durch Red. des 
yorigen Dimethyl- oder Diathylesters m it der 1,5-fachen Mengo Na in A. nach Bou- 
v e a u l t .  K p .8 150—151°, aus Bzl., F. 45,8°. — Decandiol-(1,10), C10H 22O2. Darst. 
analog. K p .8 170°, F. 72,2°. — 1,9-Dibromnonan, C9H 18Br2. Durch Einleiten yon HBr 
in Nonandiol bei 150°. K p .2 121°, D .15 1,415. — 1,10-Dibromdecan, C10H 20Br2. Ebenso 
aus Decandiol bei 130°. K p .0 161,1—162,4°, F . 27,4°, D.B° 1,335, nD30 =  1,49 051. — 
Decandiol-(l,10)-monobromhydrin, C10H 21OBr. Mit ungcniigonder Menge H Br neben 
dem yorigen. K p .8 153—155°, D .15 1,188. — Nonan-l,9-dicarbonsaurenitril, CUH 18N2. 
Aus Dibromnonan u. KCN in verd. A. K p .7 189—190°. — Decan-l,10-dicarbonsdnre- 
niłril, Ci2H20N2, K p ,8 195°, F. 16°. — Nonan-l,9-dicarbonsdure, CuH 20O.,. Aus dem 
Nitril mit alkoh. KOH. Aus Bzl., F. 111°. Dimethylester, K p .3 140—141°, D .15 0,990. 
Diathylester, K p .5 165—166°, D .15 0,957. — Undecandiol-(l,ll), CnH 240 2. Aus dem 
vorigen Diathylester. K p .13 179— 180°, aus Bzl., F. 52,8°. Der F. kann durch Um- 
krystallisieren aus verd. A., dann mehrfach Bzl. auf 62—62,5° gebracht werden. — 
1,11-Dibromundecan, Cu H 22Br2. Man fiihrt nach D io n n e a tj  (Buli. Soc. Ckim. de 
I'rance [4] 7. 327 [1910]) die Di-Mg-Verb. des Dibromnonans nach Ersatz des A. durch 
Bzl. mit Cklormethylatlier in Dimełhozyundecan (CX3H 280 2, K p .12 130—135°) uber 
u. behandelt dieses m it H Br bei 130° (vgl. v. B b a u n  u . D a n z ig e r , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 45. 1977 [1912]). K p .12 179°, D .15 1,332. — Undecandiol-(l,U)-diaceiat, C15H 280 4. 
Aus dem vorigen m it K-Acetat in ad. Eg. K p .13 181—183°, D .15 0,964. — Decan-1,10- 
dicarbonsaure, C12H 220 4. Aus Dibromdecan u. KCN, Nitril m it wss.-alkoh. KOH ver- 
seifen. Aus W., F. 127,8—128°. Dimethylester, K p .9 167—169°, F. 31°. Diathylester, 
Kp-3,5 165—166°, D .20 0,849, F . 16°. — Dodecandiól-(l,12), C12H 260 2. Aus dem Yorigen 
Dimethylester. Kp.„ 185°, aus Bzl., F. 79,2°. — 1,12-Dibromdodemn, C12H 2.,Br2.
1. Aus dem vorigon m it H Br bei 120°. 2. Aus Dibromdecan iibor das Dimethoxydodeean 
(CuH300 2, Kp.j5 155—160°), das m it HBr bei 160° behandelt wird. K p .8 177—180°, 
aus A., F. 36,8°. — Dodecandiol-(l,12)-diacetat, Ci6H 30O4, K p .10 189—190°, F. 36°. — 
Undecan-l,ll-dicarbonsaure (Brassylsaure), C,3H 210 4. Man kocht Dibromnonan mit 
^a-Malonester in A. einen Tag oder erhitzt einige Stdn. im Autoklay auf 125°, verseift 
mit KOH, athert aus, fallt m it HC1, nimm t die Tetracarbonsaure in A. auf u. erhitzt 
sie langsam auf 180°. Das Rohprod. wird in Soda gel. u. ausgeathert. Aua Bzl., F. 113 
bis 113,2°. Dimethylester, Kp.u  192—194°, aus verd. A., F. 33,2°. Diathylester, ICp.12 
204°, F. 20°. — Tridecandiol-(l,13), Ci3H 280 2. Aus dem yorigen Dimethylester. 
Kp.io 195—197°, nach Behandeln m it PAe. aus verd. A., dann Bzl., F . 76,4—76,6°. — 
1’13-Dibromtridecan, C13H 26Br2. Aus dem yorigen m it HBr bei 150—160° oder nach 
D ionneau. K p .9 185— 187°, D .15 1,276, F. 8—10°. — Dodecan-l,12-dicarbonsdure, 
C»H260 4. Aus Dibromdecan analog der yorigen Saure; C02-Abspaltung bei ca. 150°. 
Reinigung tiber den Dimethylester (Kp .8 193—194°, aus CH3OH, F. 43°). Aus A., 
Essigester, Bzl. u. Aceton, F. 125,8°. — Tetradecandiol-(1,14), C14H 30O2. Aus dem 
'origen Ester. K p .9 200°, aus Bzl., F . 84,8°. — 1,14-Dibromtetradecan, CI4H 2ftBr2. 
Aua dem yorigen m it HBr bei 130—140° oder nach D io n n e a u  iiber daa Dimethoxy- 
letradecan (C16H340 2, K p .10 170—171°, D .15 0,895, Nadeln aus A., F. 23,3°). Kp.s 190
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bis 192°, aus A., F . 50,4°. — Tridecan-l,13-dicarbonsdure, Cj6H 260 4. Aus Dibrom- 
undecan -wie obcn. Aus Bzl., Essigestcr, A., Aceton, wieder Bzl., F. 114,6—114,8°. 
Dimethylester, Kp.n  203—205°, Blattchen aus A., F. 43°. Diathylester, I ip .3 192—193°, 
F. 30°. — Pentadecandiol-(l,15), Cj5H 320 2. Aus dem zugehorigen Monobromhydrin (ygl. 
unten) m it K-Aeetat in sd. Eg., entstandenes Diacetat (F. 36°) verseifen. Aus Bzl., 
F. 87°. — 1,15-Dibrompentadecan, CI6H 30Br2. Nach D io n n e a u  iiber das Dimethoxy- 
;pentadecan (CI7H360 2, K p.15190°). K p .15 215—226°, F. 15°.— Pentadecandiol-(l,15)-mono- 
bromhydrin, Ci5H 31OBr. Mit ungeniigender Mengo HBr neben dem vorigen. Aus PAe., 
F . 59—60°. — Tetradecan-l,ll-dicarbonmure (Thapsiasaure), CI6H 30O4. Aus Dibroni- 
dodecan. Aus Essigester, Bzl., Aceton, F. 124—124,2°. Dimethylester, CjeHatO.,, 
Blattchen aus A., F. 51,6°. Diathylester, F. 39°. — Dimeihoxyhexadecan, Ci8H3S0 2. 
Aus Dibromtetradecan wie oben. K p .3 174—176°, Nadeln aus A., F. 32°. — 1,10- 
Dibromhexadecan, C16H 32Br2. Aus dem vorigcn m it H Br bei 170°. Kp.j 204—205°, 
Nadeln aus A., F. 56—56,2°. Gibt keine Mg-Verb. — Hexadecandiol-(l,16), C16H340 2. 
Man fuhrt das yorige in das Diacetat (C20H38O4, aus A. u. Aceton, F. 47,2°) iiber u. 
verseift dieses m it alkoh. KOH. K p .4 195—200°, Nadelchen aus Bzl., Blattchen aus A., 
F. 91,4°. — Pentadecan-1,15-dimrbonsaure, C17H 320 4. Aus Dibromtridecan. Blattchen 
aus CH3OH, F. 118°. Dimethylester, C19H 380 4, K p .15 235°, Blattchen, F. 52,3°. Diathyl
ester, K p .3 209—210°, perlmutterglanzende Krystalle aus A., F. 41,6°. — Hexadecan-l,16- 
dicarbonsaure, Ci8H 310 4. Aus Dibromtetradecan. Aus CH3OH, Essigester u. Bzl., 
F. 124,6—124,8°. Dimethylester, K p .3 205—207°, aus CH3OH u. A., F. 60°. Diathyl
ester, K p .1>5 201—204°, perlmutterglanzende Krystalle aus A., F. 48,2°. — Hepta- 
decan-1,17-dicarbonsaure, Cj0H 30O4. Aus Dibrompentadecan. Aus Bzl., Aceton u. 
Essigester, F . 119,2°. Dimethylesler, K p ,3 212—213°, Blattchen aus CH3OH u. A.,
F. 60,2°. Diathylester, K p .lj6 212—213°, perlmutterglanzende Blattchen aus A., F. 49,2°.

Die F.F. der Polyinethylendicarbonsauren m it C4 bis C10 fallen mit wachsendcr 
C-Zahl regelmaBig bei den geraden u. steigen ebenso bei den ungeraden Gliedern,- so 
daB die anfangs weit auseinander Kegcnden Kurven schlieBlieh fast miteinander ver- 
sehmelzen. — Die F .F . der Dimethyl- u. Diathylester aller Sauren m it C10 bis C19 steigen 
m it wachsender C-Zahl regolmiiCig. Da aber der F. des Esters einer ungeraden Saure 
stets dem des Esters der nachst niederen geraden Saure naher liegt, so ergeben sich 
je zwei parallele, fast geradlinige Kurven. — Die F.F. der Oli/kole m it C4 bis C10 steigen 
m it wachsender C-Zahl sowohl in der geraden wie in der ungeraden Rcihe. Anfangs 
laufen die beiden Kurven parallel, nahem  sich dann, um bei C15 u. C16 fast zu ver- 
schmelzen. (Helv. ehim. Acta 9. 264—78. Genf, Lab. der Firm a M. N a e f  & Co.) Lb.

Raymond Sanger, Zur Frage des elektrischen Momerdes des B e n z o lm o le k iils .  

Vf. zeigt, daB Riickschlusse auf das elektr. Moment aus dem therm. Vcrh. der DL. 
einer FI. nicht gemacht werden diirfen wegen der nicht geniigenden ex p erim cn te llen  
Genauigkeit; das genannte Verf. sei nur auf Gase u. Dampfc anwendbar. Vf. glaubt 
nach seinen Berechnungen dem Bzl. molekularc Symmetrie zuerkennen zu miissen. 
Ganz ahnliche Betrachtungen wie fur das Bzl. fiihrto Vf. auch fiir A. u. A. durch. 
(Physikal. Ztschr. 27- 165—74. Zurich.) H a a S E .

Frank C. Whitmore und Gladys E. Woodward, p-Chlorqueeksilberbenzoesdnrc 
und rencandte Verbindungen. Vorl. IMitt. p-Chlorquecksilberbe7izoesdure, ClHgC0H4GO2lI 
(I), wurde nach W h i t m o r e , H a m i l t o n  u . T h u r m a NN (Journ. Americ. Chem. Soc. 
45. 1066 [1923]) durch Oxydation von p-Tólyląuecksilberchlorid m it KMn04 in alkal. 
Lsg. dargestellt. Ausbeute: 90%. WeiBes Pulver. Unl. in organ. Solventien, auBer 
A. Die Struktur wurde durch B. von p-Jodbenzoesaure (F. 266—267°) in 95%ig. 
Ausbeute bei Behandlung m it Jod in alkoh. Lsg. bewiesen. —  Natrium-p-oxyqueck- 
silberbenzoat, C,Hs0 3HgNa =  H0HgC6H4C 02Na (II), bildete sich beim Kochen von I
mit 6-n. NaOH-Lsg. in A. -f- W., wahrend N a lr iu m - p - c h lo r q u e c k s ilb e r b e n z o a t ,  C7H40 2' 
ClHgNa =  ClHgC0H.,CO2Na, beim Kochen mit Na2C 03 entstand. N a t r iu m - p - jo d -
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que.cksilberbe.nzml, C,H40 2JHgNa =  JHgC6H 4C02Na, aus II u. N aJ. Natrium-p-brom- 
ąnecksilberbenzoat, BrHgC4H 4C02Na, aus II u. NaBr. Alle 4 Na-Salzo sind 1. in W., 
u. zwar wilchst die Loslichkeit in der Reihenfolge OH, Cl, Br, J . — p-Qiuxksilberbis- 
benzoesaure, C14H 10O4Hg =  Hg(C0H4CO2H)2, wurdo aus I  durch Behandlung mit 
einer Lsg. von Stannochlorid in  Natronlauge erhalten. Ausbeuto 60%. Na-Sałz, 
aus der Saure u. Natriumdicarbonat. — p-Chlorquecksilberbenzoylchlorid, ClHgC0H 4 • 
COC1, entstand beim Kocben yon I  in Chlf. m it PC16 u. bildete bei Behandlung mit 
n-Butylalkohol n-Butyl-p-chlorąuecksilberbenzoat, C11H 130 2ClIIg =  ClHgCf)H 4C 02C4H9, 
F. 170°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 533—36. Evanston [111.], Northwestern 
Uniy.) W in k e lm an n .

Fr. Hein und R. Spate, Clirom-organische. Verbindungm. VII. Uber die Pro- 
dukte der Einwirkung von Bromplienybnagnesiumbromid auf siiblimiertes Chromchlorid. 
(VI. ygl. S. 2456.) In  der Hoffnung, bestandigere Organochromverbb. zu orhalten, 
lieBen Vff. p-Bromplienyl-MgBr auf sublimiertes Chromchlorid oinwirken, erhielten 
aber ein kompliziertes Gemisch von p-Bromphenylchromverbb., aus dem das Tetra- 
p-bromphenylchrombromid, (BrC6H4)4CrBr, das Penia-p-bromtriphenylenclirombromid, 
[Br(C6H1)3]5CrBr, u. das Di-p-bromietraphenylenehromhydroxyd, [Br(C6H 4)4]2CrOH 
isoliert werden konnte ..—* Grignardlsg. aus p-Dibrombenzol, Mg u. A. werden mit 
H20-freiem Chromchlorid 2—3 Stdn. geruhrt, 2 Tage bei 0° aufbewahrt, mit Eis zers. 
u. die ausgeschiedene braune M. naeh dem Auswaschen m it H 20  u. Trocknen m it A. 
ausgezogen. Aus der alkoh. Lsg. f alit A. das Tetra-p-bromphcnylchrombromid, C24HieBr5Cr 
(I), aus. F. (direkt erhitzt) 90° (beim Vorerwarmen auf 110°) 115° unter Zers. Aus dem 
Riickstand von I  erhalt man durch Extraktion m it CHC13 u. Fallen m it A. das Penta- 
p-bromtriphenylenchrombromid, C80H 00Br6Cr (II). Zers. sich gegen 120°. Riickstand 
von H gibt naeh dem Waschen m it Bzl., CS2 u. A. u. mechan. Reinigen Analysenzahlen, 
die auf Di-p-bromtetraplienylenchromhydroxyd m it 1 Mol. CS2, C49H 33OBr2S2Cr, stimmen. 
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 751— 56.) B r a u n s .

G. D. Palmer und E. Enunet Reid, Der Einflu/S des Schwefels auf die Farbę von 
Azofarbstoffen. Weitere Untersuchung. (Vgl. FO STER u. R e i d ,  Journ. Americ. Chem. 
Soc. 46. 1936; C. 1924. I II . 1685.) Um den EinfluB des S u. der S 0 2-Gruppe auf die 
Farbę von Azofarbstoffen zu studieren, wurden die Basen m-NH2C6H4SR u. m- 
NH2C6H4S02R (R =  Methyl, Athyl, n-Butyl u. Benzyl) hergestellt, diazotiert, m it 
R-Salz gekuppolt u. dann dio Farben yerglichen. Die -S-Verbb. waren bathochrom, 
die -S02-Verbb. hypsochrom, beide Effekto waren bei den Methylyerbb. am ausgeprag- 
testen. Naeh ihrer bathochrom. Wrkg. ordnen sich die Gruppcn folgendermaBen: 
S02CH3 <  —CH3 <  —OCH3 <  — SCHj, u. zwar sowobl in der m-, wie in der p-Reilie, 
der EinfluB des S ist in der m-Reihe jedoch nicht so deutlich u. intensiy wie in der 
p-Reihe. — m-Acetylaminothiophćnolnatrium, CH3CONHC6H4SNa, wurdo naeh Z i n c k e  
u. M u l l e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 46. 775 [1913]) hergestellt u. m it Dimethyl- 
sulfat, Athyljodid, Butylbromid, Benzylchlorid in folgende Verbb. iibergefiihrt: 
m-Acetylaminothiophenolmethyldthćr, m-CH3CONHC6H4SCH3, F. 75°, m-Acetylamino- 
thiopheiwlathyldther, Ol, nicht destillierbar, D.25̂  1,0360, m-AcetylamhwthiophenoU 
n-butyldther, Ol, D.25̂  1,0101, u. m-Acetylaminotliiophenólbenzylather, F. 74,1°. Durch 
Einw. von konz. Salzsaure auf die alkoh. Lsg. dieser Acetylverbb. entstanden dio 
Hydrochloride der Aminothiophenolalkyldther, m-NH2C„H4SR-HC1. — Die m-Acetyl- 
"ninophenylałkyhulfone, m-CH3C0NHCeH 4S 02R, wurden aus den entsprechenden Sul- 
fiden mit einem tlberschuB von 30%ig. H 20 2 in 83—95%ig. Ausbeute erhalten. 
m-Acetylaminophenyhnethylsulfon, das schon Z iN C K E u. M u l l e r  beschrieben haben, 

137°, m-Acetylaminophenylathylsulfon, F. 96°, m-Acetylaminophenyl-n-bulylsulfon, 
P '2325 1,3727 u. vi-AcetylaminophenylbenzyUvlfon, F. 134,2°, waren unl. in PAe., 1. 
m A., 11. in Chlf., aus dom sie in Nadeln krystallisierten. Alle vier Verbb. lieBen sich 
mit HC1 lcieht in die entsprechenden m-Aminophenylalkylsulfonhydrochloride m-NH2-
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C6H ,S 0 2R-HC1 uberfiihren. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 528—32. Baltimore, 
J o h n s  H o p k i n s  U n iv .)  W in k e l m a n n .

Mario Amadori, Kondensalionsprodukte aus Olucose und p-Phenełidin. Die 
Rk. zwischen Olucose u. p-Phenetidin in mol. Verh&ltnissen ergibt je nach den Be- 
dingnngen vorschiedene Prodd. LiiBt man beido in alkoh. Suspension in der Kalto 
oder Warme (in letzterem Falle jedoch nur bis zur erfolgten Lsg. kochen) einwirken, 
so entsteht die schon von I r v i n e  u . G i l m o u r  (Journ. Chem. Soc. London 95. 1545 
[1909]) erhaltene Verb. vom F. 118°. W ird jedoch das Gemisch beider Komponenten 
vor dem Kochen m it A. in trockenem Zustand auf 50—80° erhitzt, so krystallisiert 
nach dem Erkalten der alkoh. Lsg. eine Yerb. vom F. 155°. — Verb. CltH 21OeN, F. 118°, 
aus A., gibt nur schwer die letzten Spuren A. ab. An der Luft erfolgt Verfarbung. — 
Yerb. Cu Hn O&N , F . 155°, farblose oder achwach strohfarbene Nadeln, ist sehr bestandig; 
ist wahracheinlich m it der von C l a u s  u . R e e  (C. 98. I I .  695) erhaltenen Verb. ident. 
(A tti R . Accad. dei Lincei, Roma [6] 2 . 337— 42. 1925. Padua, Univ.) Z a n d e r .

Raoul Poggi, Uber einige Derivale des Toluols. 3-Nitrobenzyljodid, C7H60jNJ, 
aus Nitrobenzylchlorid u. K J  in sd. alkoh. Lsg., scliwach gelblich gefarbte, prismat. 
Tafeln aus A. (beim Verd. m it W.), F. 84,5—86°. — 2,4-Dinitrobenzyljodid, CjHjO^NjJ. 
gelbliehe Nadeln, F . 75,5—7,6°. — Thiocarbamins&ure-(4-nitrobenzyl)-ester, C8H 60 3N2S == 
N 0 2 • C0H j • CH, • S • CO • NH2, aus p-Nitrobenzylthiocyanat durch Einw. von konz. 
Schwefelsauro bei 0° n. EingieBen in W., gliinzende Krystallo aus A., F. 140—141°.
— p-Nitrobenzylmercaptan, C,H70 2NS, aus vorigem durch Hydrolyse m it HC1, gliinzende 
Lamellen aus A., F. 55°. — 4,4'-Dinilrodibenzyldi$ulfid, aus yorigem durch Oxydation 
an der Luft. — m-Cyaribenzylbromid, C8H6NBr, aus m-Tolunitril durch Bromierung 
bei 160°, weiBe Prismen aus A., F. 94—95,5°; ontsteht auch aus m -C yanb en zy lch lo rid  
durch Kochen m it NaBr in alkoh. Lsg.; gibt m it KSCN in alkoh. Lsg. das entsprechende 
Thiocyanat, F. 55° (vgl. E h r l i c h ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 3370 [1901]). — m-Cyan- 
benzyljodid, C8H8N J, aus m-Cyanbenzylchlorid u. K J  in sd. alkoh. Lsg., prismat. Kry- 
stalle aus A., F. 113—114°.— o-Cyanbenzyljodid, C8HeN J, auso-Cyanbenzylchlorid u.K J, 
gelbliehe rhomb. Krystalle, F . 77—78°. — p-Cyanbenzyhnercaptan, C8H7NS, aus p-Cyan- 
benzylchlorid u. Na2S20 3 in sd. alkoh. Lsg. u. Zers. des primiir entstehenden p-Cyan- 
benzyl-Na-Thiosulfats (?), NC-C6H4-CH2-S20 3Na, m it konz. Sohwefelsaure, weiBe 
Tafeln aus A. u. danacli aus PAe., F . 43°. — 4,4'-Dicyandibenzyldisulfid, CI6Hi2N2S2, 
aus yorigem durch Oxydation an der Luft oder m it Jod in alkoh. Lsg. in der Warnio, 
leuchtende Prismen, F. 147,5°. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6 ] 2. 423—27. 
1925. Florenz, Univ.) Z a n d e r .

H. Gelissen und P. H. Hermans, Organische Peroxyde. IX . Beitrag zur Kenntnis 
der Hydrolyse (und Aminolyse) der Diacylperoxyde. (Jodometrisclie B e s lim m u r ig  des 
Benzoylperoxyds.) (VIII. vgl. S. 906.) Berichtigung u. Erganzung einiger Angaben 
in der L iteratur der Diacylperozyde. — Dio doppelseitig substituierten Hydroper- 
oxyde u. dam it die Diacylperoxyde wirken niemals im wahren Sinne oxydierend, 
d. h. unter Abgabe von Sauerstoff. — Die Ansicht, daB dio Diacylperoxydc aus Jo- 
diden kein Jod frei machen, ist unzutreffend; in wss. oder wss.-alkoh. Lsg. erfolgt 
Jodabscheidung, u. zwar nicht nur durch Hydrolyse, sondern aueh direkt aus dem 
nicht hydrolysierten Diacylperoxyd, wenn es nur geniigend in dom betreffenden 
Losungsm. loslich ist. Die Jodabscheidung durch das Peroxyd selbst ist aber keine 
Oxydation im eigentlichen Sinne. Die Aufspaltung findet an der O-Bruckc durch 
direkte Einw. des Jodids s ta tt:

ł ' c 0 : 0 >  +  U  =  2R-CO.OIC +  J a, 
wahrend bei der Hydi-olyse die Spaltung zwischen der CO-Gruppe u. der 0-0- 
Briieke erfolgt. Ahnliehes gilt fur die Rk. m it Kaliumbromid, nus dem ebenfalls 
unter bestimmten Bedingungen Brom freigemacht wird. An Diacvlperoxyden wurden
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Diacelyl- u. l)ibenzoylperoxyd in ihrem Verh. gcgen Bromide u. Jodido in verschie- 
denen Ldsungsmm. untersucht. — Die Hydrolyse des Dibenzoylperoxyds, welche 
in ncutraler u. saurer Lsg. nur auBerst langsam verlauft, wird durch alkal. Reagęnzien 
sehr besehleunigt. Eine Lsg. des Peroxyds in 70°/oig- A. reagiert m it der aąuimole- 
kularen Menge Natronlauge nach der Glciehung:

(C6H6-C0)20 2 +  NaOH —->■ C0H5-COONa - f  C6H5 ■ CO • O • OH.
Beim AusgieCen in W. ist dann keine Triibung von ausgeschiedenem Peroxyd mehr 
bemerkbar, wiihrend die Lsg. K  J  sofort braun farbt. Basen wirken demnaeh fordemd 
auf die Hydrolyse; daneben kann aber auch Bk. zwisehen der Base u. dem Peroxyd 
erfolgen, wie es beim Ammoniah der Fali zu sein scheint. Dibenzoylperoxyd reagiert 
mit Ammoniak in wss.-aceton. Lsg. nach folgender Gleichung:

C6H5-C 0 -0 -0 -C 0 -C 8H5 +  NH2-H =  C6H 6 • CO • NH2 +  C6H5-C 0 -0 -0 H .
Nach kurzem Stehenlassen der aceton. Lsg. bei Zimmertemp. vcrschwindet die Per- 
sfiure allmahlich wieder, indem das ubcrschiissige Ammoniak zu N  oxydiert wird.
— Jodomelr. Best. des Benzoylperoxyds. 0,2 g Benzoylperoxyd werden in 10 ccm 
reinem Aceton, in welchem sich das Pcroxyd schon in der Kiilte leicht lost, aufgenominen 
u. mit 3 ccm einer konz. wss. KJ-Lsg. versetzt (evtl. schwach angesauert); nach Vcr- 
diinnen mit etwas W. wird das abgeschiedene Jod sofort titriert. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 59. 63—68. Deventer [Holland].) Z a n d e r .

Fr. Fichter und M ax A dler, Ełektrochemische Oxydation von im K em  chlorierlen 
nromaliscJien Kohlenwasserstoffen. (Vgl. F i c h t e r  u . L o t t e r ,  Helv. chim. Acta 8 .  

438; C. 1925. II. 1350.) C h l o r b e n z o l .  Liefert in n. H 2S 04-Suspension, an P b 0 2- 
Anode, sowohl ohne ais m it Diaphragma Chinon u. Bemsteinsaure (Abbauprod. des 
Chinons), hochstens Spuren Brenzeatechin. Das Cl findet sich im Elektrolyten ais Cl'. 
Ais Zwischenprod. der Oxydation wird analog wie beim Jodbenzol (1. c.) p-Chlorphenol 
angenommen, das unter gleichen Bedingungen dieselben Prodd., aber m it viel besserer 
Ausbeute liefert. Ermittelung der Stromausbeute durch Best. des Cl' oder des Chinons. 
Die Verss. mit Diaphragma geben besscTe Stromausbeuten. — p - C h l o r t o l u o l .  
Liefert p-Chlorbcnzaldehyd u. p-Chlorbenzoesaure. Mit steigender Stromdichte nimmt 
die Ausbeute an Aldehyd bis zu einem Maximum bei 0,009 Amp./qcm zu, die an Saure 
ab; auch die Gesamtausbeute vermindert sich. Bei niedriger Stromdichte (0,0018 Amp./ 
qcm) ist die Ausbeute an Saure (33,5%) hoch im Vergleieh zu der an Aldehyd (1,3%), 
offenbar mitverursacht durch die Unloslichkeit der Saure im Elektrolyten. Durch 
Zusatz von Aceton laBt sich die Ausbeute noch etwas steigern. In  0,25-n. Soda- 
emulsion erhalt man bei 60° nur die Saure; Ausbeute 26,7% bei 0,0018 Amp./qcm. 
V-CMorbenzaldehydphenylhydrazon, C13HUN 2C1, Blattchen aus A., F . 127°. — p - C h 1 o r- 
b e n z o e s a  u r  e. Wird in n. NaOH-Lsg. an P b 0 2-Anode m it 0,0066 Amp./qcm 
nicht merklich angegriffen. In  Eg, +  etwas n. H 2S 0 4, an Pt-Anodę, m it 0,25 Amp./qcm, 
bei 60—70°, mit Diaphragma entsteht p-Chlorsalicylsaure. — DaTauf kamen die rein 
dargestellten Alkalisalze zur Verwendung. Damit nicht an der Anodę sofort unl. 
Saure abgeschieden wird, wurde das Na-Salz in n. NaOH-Lsg. anod. oxydiert. Die 
Hoffnung, daB unter diesen Bedingungen die Kemoxydation vermieden u. der Angriff 
amCOjH unter B. von Peroxyd u. dann KW-stoff stattfinden wiirde, ha t sich nicht 
erfullt. I ,n giinstigsten Falle wurde hochstens 1/10 des zu erwartenden C02 erhalten. — 
Daraufhin wurde die therm. Zers. des 4,4'-Dichlordibenzoylperoxyds, C14H80 4C12, unter- 
sucht. Darst. vgl. G e l i s s e n  u . I I e r m a n s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58 . 292; C. 19 2 5 .

1594). Aus CS2, F . 142° (Zers.). Es liefert in der Bombę bei 180° wenig p-Clilor- 
benzoeedure, hauptsachlich 0 0 2 (74% ) 11 • 4,4'-Dichlordiphenyl, Ci2H 8Cl2, Blattchen, 
F. 148° (53%). Dagegen bildet sich nach G e l i s s e n  u . H e r m a n s  in sd. Bzl. 4-Ćhlor- 
diphenyl, was Vff. bestatigt fanden. Der verschiedene Verlauf der Zers. hangt also 
^on der Temp. ab (vgl. D i e t r i c h ,  Helv. chim, Acta 8. 149; C. 19 2 5 . I .  2217). — 
->4 - D i c h 1 o r  t  o 1 u o 1 u. 2,4 - D i c h 1 o r  b e n z o e s a u r  e. Ersteres liefert in
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11. IJ2SO,,, an P b 0 2-Anode, olme Diaphragma nur 2,4-Dichlorbenzoesaure. Stoffaus- 
boute hóchstens 6,5%. Das Na-Salz der Siiure, C7H 30 2Cl2Na, gab weder in neutraler 
nocli alkal. Lag. brauehbare Resultate. Dio Sauro wird in Na2S 04-Ii8g., an Pb02- 
Anode, bei 60° langsam zu C02 verbrannt. — 2,4,2',4'-Tetrachlordibenzoylperoxyd, 
C14H 60 4C14. Man liiBt 2,4-Dichlorbenzoylchlorid in Aceton in eine Lsg. von Na20, 
in Eiswasser tropfen. Nach Wasehen m it W. u. A. aus PAo., F . 106°. Die therm. Zers. 
in einem evakuierten Kolben yerlauft sehr regelmafiig u. liefert C02, wenig 2,4-Dichlor- 
benzoesaure, 2,4,2',4'-Tetraclilordiphenyl, C12H6C14, F. 83° (yon diesem mindestens 71%)> 
u. harzige Prodd. (Helv. chim. Aeta 9. 279—87. Basel, Univ.) LlNDENBAUM.

Jean-Baptiste Senderens, tJber die Verdłherung von armnałischen Alkoholcn. 
(Vgl. S. 1132.) B e n z y l a l k o h o l .  Die friiheren Ergebnisse (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 1 7 8 . 1412; C. 1 9 2 4 . I I . 322) sind dahin zu erganzen, daB man 70% Benzyl- 
ather erhalt, wenn man den Alkohol m it %  Vol. (H2S 04 -}- 3H 20 ) bei Zimmertemp. 
8 Tage stohen liiBt. Mit 2 Voll. Sauro ist die Rk. zwar in einigen Stdn. yollendet, 
aber es bilden sich fast nur KW-stoffe, die bei der Dest. yerharzen. — P r i m a r e r  
P h e n y l a t h y l a l k o h o l ,  C6H5-CH2-CH2( OH), yerathert sich sehwerer ais der 
vorige. Mit 5 Vol.-% (H2S 04 -j- 3H20 ) erhalt man nach 4-std. Kochen ca. 80% 
primdren [Phenylałhyl]-ałher, Kp. 317—320° (schwache Zers.). D. 1,014. Mit konz. 
H 2S04 yerlauft die Rk. schneller, aber es bilden sich reiehlieh (bei melir Saure aus- 
schliefilich) kondensierto KW-stoffe. Diese scheinen aus der Dehydratisierung des 
Athers hervorzugehen, denn wenn man letzteren m it konz. H 2S04 erhitzt, bo dest. 
von 170° ab dio molekulare Menge W. iiber. Bei Zimmertemp. m it dem gleichen Vol. 
(H2S04 +  3H20) yerathert sich der Alkohol nur unmerklich. — S e k u n d a r e r  
P h e n y l a t h y l a l k o h o l ,  C6H6• CH(OH)• CH3, yerathert sich viel Ieichter (vgl. 
hierzu S. 1132). Mit 2 Vol.-% (H2S 04 +  3H20 ) bei 110° ist die Rk. in einigen Min. 
yollendet, aber es entstehen hauptsachlich Styrol, etwas Distyrol u. hoher kondensierte 
KW-stoffe. LaBt man jedoeh m it ł / 3 Vol. (H2S 04 -(- 3H20 ) ca. 20 Stdn. bei Zimmer- 
temp. stohen u. fraktioniert die obere Schieht nach Behandlung m it K 2C03, so erhalt 
man 84% sekundaren [Phenylathylj-ather, Kp. 280—282°, D. 1,005. — Z i m t  - 
a l k o h o l .  Der bereits bekannte Zimlather entsteht, wenn man 100 g Alkohol mit 
2 ccm (H2S 04 -f- 3H20) einige Min. auf 115° erhitzt. Dickes, hellgelbes, nach Ros- 
marin riechendes Ol, das sich bei der Dest. zers. Auch bei Zimmertemp. tritt Ver- 
iitherung m it x/io 11 • sogar 1/ls Vol. derselben Saure in einigen Stdn. ein, mit 1/2 Vol. 
Saure Selbsterhitzung u. Verharzung. — Aus primiirem Phenylathylalkohol lassen 
sich, obwohl sehwerer wie aus Benzylalkohol (1. c.), auch gemisclite Ather darstellen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 2 . 612—15.) L lN D E N B A U M .

R. de Forcrand, Vber die Einwirkuwj von Tliallium auf geldste Alkohole und 
Sauren, sowie auf Wasser und Ałhylalkoliol im Uberschu/3. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 1 7 6 . 20. 873; C. 1 9 2 3 . III . 125. I. 1559.) Vf. ha t die Warmemengen, die sich 
bei der Lsg. von T l u. Na in wss. Lsgg. yorsehiedener Alkohole u. Sauren entwickehi, 
bereclinet u. miteinander ycrglichen. Folgende Zahlen haben sich ergebcn: 

cyclo-
Ilcxanol 11,0 CsH5-OH CH3 -00,11 H F HC1 H2S04/s 

Tl . . . eal. —14,349 —14,654 — 6,140 — 0,667 +  1,786 — 0,954 +  0,980
N a . . .  cal. +44,050 +44,100 +52,100 +57,400 +60,400 +57,820 +59,789
Dic Differenz zwischen den Tl- u. Na-Werten ist so gut wie konstant u. betragt im 
Mittel +58,522 cal. Das entspricht den wirklichen Yerhaltnissen. Wahrend Na mit 
W., Alkoholen u. Sauren heftig reagiert, wirkt Tl nur etwas auf H F u. noch schwacher 
auf H 2S 04 ein. — Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn man Tl in W. oder A. ver- 
teilt u. Luft oder O durchleitet. Folgende Rkk. treten ein:

2 H 20  +  Tl2 +  O =  H 20  +  2 TIOH
2 C2H5OH +  Tl2 +  O =  H aO +  2 T10C2H5
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Sic sind wegen der B. von H 20  exotherm, u. zwar lieferfc die crste -{-19,846, die z we i te 
-[-24,128 cal. pro Tl. Die Differenz riihrfc von der Unloslichkeit des T10C2H6 her. — 
Die Differenz zwisclien — 14,664 u. — 10,372 (dem errechneten W ert fiir die R k .: 
Tl +  C2H6OH =  T10C2Hj -f- H) einerseits, +19,846 u. +24,128 andererseits betragt 
4,282 u. setzt sich annahem d zusammen aus der NeutralisationswSrme -f- 1,216 im 
Falle A. u. der Losungswarme — 3,156 im Falle W. — Die Differenz zwischen —14,654 
u. +19,846 einerseits, —10,372 u. +24,128 andererseits betragt 34,500, entsprechend 
der Bildungswarme von 1[i  H 20 . (C. r. d. l’Acad. des sciences 182 . 609—12.) Li.

Roger Adams und B. S. Garvey, Sdektive Reduktion von Gitral m it Platinozyd- 
Plalinschwarz und einem Beschleuniger. X II. (XI. vgl. T u l e y  u . A d a m s ,  S. 1640.) 
Wahrend bei den Reduktionsverss., die bisher mit Gitral (I) ausgefiilirt wurden, H 2 
sieli zuerst an die der Aldehydgruppe benachbarte Olefin-, dann an dio Aldehyd- u. 
sclilieClich an die 2. Olefingruppe anlagerte, fanden Vff., daB es bei Benutzung von 
Platinoxyd-Platinschwarz ais Katalysator u. Zusatz von Fe- oder Zn-Salz móglich 
war, die Aldehydgruppe zuerst zu reduzieren, so daB Geraniol, CH3-C(CH3) : CII- 
CH2-CH2-C(CH3): CH-CHoOH (II), entstand. Weitero Anlagorung von H 2 ergab 
CUrtmeUol, CH3-C(CH3): CH-CH2-CH2-CH(CH3)CH2CH2OH (III) u. schlieBlieh Tetra- 
hydrogeraniol, CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2OH (IV). — Bei Zu
satz von wenig FeS04 verlief die Red. schnell u. vollstandig unter B. von IV. Wurde 
die Red. nach Aufnahme von 1 Mol. Aquivalent H 2 unterbrochen, so entstand II, 
nach Einw. von 2 Mol. Aquivalenten H 2 bildete sich III . Variation der Eisensalzmenge 
hatte keinen EinfluB auf die Rk., durch Erhohung der Katalysatormenge wurde die 
Geschwindigkeit vergróBert. Zinkacetat hatte  dieselbe Wrkg. wie FeS04, wenn es 
in geringen Mengen zugesetzt wurde, in gróBeren Mengen wdrkte es ais Katalysator- 
gift. Durch entsprechende Mischung von Fe- u. Zn-Salz konnte man den Verlauf 
der Rk. beliebig regeln. — Geraniol wurde m it Platinoxyd-Platinsehwarz unter Warme- 
entw. reduziert. Die Red. verlief sehr schnell iiber I I  zu III. Fe- oder Zn-Salzzusatz 
wirkten in diesem Falle verzógemd auf die Rk. ein. — Die Resultate sind im Original 
zahlenmaBig in Tabellen iliedergelegt, die Apparatur u. Versuchsanordnung sind den 
in den friiheren Arbeiten beschriebenen analog. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48 .
477—82. Urbana [Ul.], Univ.) W i n k e l j i a n n .

Henry George Dennett und Eustace Ebenezer Turner, Oricntierungseffekte in  
d(.r Diphenylreihe. I. 4,4'-Dibromdiphenyl sollte nitriert ein s. Nitrodcriv. geben, doch 
zcigt sich, daB die Substitution unsymm. vor sich geht u. fast quantitativ 4,4'-Dibrom- 
2,3 -{2,5')-dinitrodip7ienyl entsteht. Die Nitrierung des 4,4'-Dibromdiphenyls haben 
F i t t i g  ( L ie b ig s  Ann. 1 3 2 . 206 [1864]) u. S c h u l t z  ( L i e b i g s  Ann. 1 74 . 218 [1874]) 
ausgefiihrt u. ein Nitroderiv. vom F. 148° crhalten. Dieses ist m it dem von den Vff. 
erhaltenen Deriv. ident. Aus 2-Nitrobenzidin hergestelltes 4,4'-Dibrom-2-nilrodiphenyl 
erwies sich ais ident. m it dem nach L e l l m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 15 . 2837 
[1882]) hergestellten Mononitroderiv. vom F. 124° u. ist die erstc Stufe der Nitrierung 
des Bibromdiphenyls. Weitere Nitrierung liefert das obige Dinitroderiv. vom F. 148°, 
"■elehes somit eino N 0 2-Gruppe in 2-Stellung tragt. Das Dinitroderir. reagiert leicht 
wit Piperidin zu 4-Brom-4'-pipcridiiio-2,3'-dinitrodiphenyl. Das von SCHM IDT u. 
S c h u l z  ( L i e b i g s  Ann. 207 . 340 [1881]) hergestellte Dinitroderiv. des 4,4'-Diehlor- 
diphenyls erweist sich ebenfalls ais 4,4'-Dichlor-2,3'-dinitrodiphenyl. Aus der Verb. 
vom F. 148° laBt sich durch Red. das 4,4'-Dibrom-2,3'-diaminodiphenyl gewinnen. 
S t r a s s e r  u . S c h u l z  ( L i e b i g s  Ann. 2 1 0 . 194 [1881]) haben durch Eliminierung 
des Br eino von ilmen y-Benzidin genannto Base erhalten, welche nach den angefuhrten 
^erss. ais 2,3'-Diaminodiphenyl anzusprechen ist. Ferner kondensiert sich Benzidin 
mit p-Nitrobenzaldehyd zu einer Verb. II, nicht I  (BARZILOW SKI, Journ. Russ. Phvs.-
I hem. Ges. 23 . 69 [1891]), indem die Vorb. sich leicht m it noch einer zweiten Keto- 
STuppe kondensiert.
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V c r s u c h e .  2-Nitrobenzidin liefert iiber dio Diazoverb. 4,4'-Dibrom-2-nilro- 
diphenyl, C12H70 2NBr2> aus A. u. Bzl. F. 124°. Durch weitero Nitrierung hieraus

4,4' - Dibrom - 2,3' - dintirodipKęnyl, 
aus Bzl. F . 148°. Dio Verb. gibt 
m it Piperidin erwarmt 4-Brom-4'- 
piperidino-2,3'-dinitrodiphenyl, <V 
H160.,N3Br, aus A. F. 136—137°. 
Das Dinitroderiy. liefert mit Fe u. 
FeCl3 reduziert 4,4'-Dibrom-2,3'- 

diaminodiphenyl u. dieses m it Salioylaldehyd kondensiert Disalicyliden-4,4'-dibrom- 
2,3'-diąmiiwdiphenyl, C20H18O2N,Br2, aus Bzl., P. 195°. 4,4'-Dichlordiphenyl gibt 
nitriert u. das Nitroderiy. m it Piperidin erwarmt 4-Chlor-4'-piperidino-2,3'-diniiro- 
diplienyl, C17H 160 4N3C1, aus A. F. 132°. Ditolyl liefert in Eg. m it einem Ac[uivalent 
H N 03 nitriert Mononitro-4,4'-ditolyl, C14H 130 2N, aus A. F. 91—92°, bei der heftigeren 
Nitrierung Dinitro-4,4'-ditolyl, C„H120 4N2, aus A. u. Eg. F . 119°. Femer 3,3'(3,5')- 
Dinilro-4,4'-ditolyl aus 4-Jod-2-nitrotoluol durch Erhitzen m it Cu-Bronze u. 3,5'- 
Dinitrodiphenyl aus m-Jodnitrobenzol. U l i ,m a n n  u . F r e n t z e l  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 38. 726 [1905]) geben eine Yorschrift zur Herst. von 3,5/-Dinitrodiphenyl aus 
m-Nitrobenzoldiazonium8ulfat u. CuCl, doch haben Vff. bei Nachprufungen stets nur 
m-Chlornitrobenzol in Ausbeuten von 85%  erhalten. 3,5'-Dinitrodiphenyl liefert mit
l1 e u. FeCl3 reduziert das Diamin u. dieses m it Salioylaldehyd Disalicyliden-3,6'- 
diaminodiphenyl, C26H 20O2N2, aus Bzl. F . 176—177°. Das Einwirkungsprod. von 
p-Nitrobenzaldehyd u. Benzidin (II) kondensiert sich m it Salioylaldehyd zu p-NUro- 
benzylidensalicylidenbenzidin, C20H19O3N3, aus Bzl. F . 210°, m it A ce ty lace to n  zu 
p-Nilrobenzylideiiacetyl-i-propylidenbenzidiłi, C23H210 3N3, aus A. F. 185°. (Journ. 
Chem. Soc. London 1926. 476—81. London, Univ.) T a u b e .

I. A. Pastak, Ober Polynitroslilbene. Die Synthese dieser Verbb. aus Polynitro- 
toluolen u. aromat. Aldehyden nach T h i e l e  u. E s c a l e s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 
2842 [1901]) beruht darauf, daB durch Einfiihrung yon N 0 2-Gruppen in dio nach der 
Theorie des Vfs. (Rev. gón. des Sciences pures e t appl. 36. 70; C. 1925. I. 1864) „n.“ 
Stellungen 2, 4 u. 6 des Toluols die innere Unausgeglichenheit des Kerns erhoht u. 
das C-Atom des CH3 somit fesfer gebunden wird. Dadurch werden die H-Atome des 
CH3 beweglicher. Ein NOa geniigt nicht, 2,6-Dinitrotoluol reagiert ebenfalls unter 
gewóhnlichen Bedingungen nicht, wohl aber 2,4-Di- u. besonders 2,4,6-Trinitrotoluol, 
ebenso 2,4-Dinitro-l-methylnaphthaIin. Yf. h a t gefunden, daB Pyridin ein recht ge- 
eignetes Medium ist. An Stelle von Piperidin ais K atalysator kann man auch Piperazin 
anwenden.

Y e r s u c h e .  2,4-Dinitrostilben, C11H 10O4N2. Aus 2,4-Dinitrotoluol u. Benz
aldehyd in Pyridin -j-  einigen Tropfen Piperidin (Wasserbad, 1 Stde.). Schw efelgelbo 
Krystalle aus Eg., F. 143— 145°. —  2,4-Di?iitro-4'-methoxystilben. Mit A nisa ld eh y d  
(Zimmertemp., einige Tage). Roto Krystalle aus Eg., F . 162—163°. — 2 ,4 -Dinitro- 
3'-vietJioxy-4'-oxystUben, C u H u O ^ . Mit Vanillin bei 80—100° (2 Stdn.). Rotes Pulver, 
F- 191— 192°, 11. in A ., Eg. — 2,4-Dinitro-3',4'-methylendioxystilben. Ebenso mit 
Piperonal. Roto Krystalle aus Eg., F . 183— 184°. — 2 ,4 -DinitronaplithylpJienylathylen, 
^ jsH i 20 4N 2. A u s  2,4-Dinitro-l-methylnaphthalin u. Benzaldehyd (Zimmertemp.,
2 Tage), m it A. fallen. Kupferrote Schuppen aus Bzl. oder Eg., F. 166°, fast unl. in 
PAe., wl. in A., 11. in Aceton, Chlf. — 2,4-Dinilronaphlhyl-3',4'-methylendwxyphenyl- 
dthylen, C19H]2OcN2. Mit Piperonal -}~ Piperazin bei 90— 100° (ł/a Stde.). Orange- 
farbige, goldglanzende Schuppen aus Eg., F. 197—198°. — 2 ,4 ,6 -Trinitro-4 '-methoxy- 
stilben, C16H u0 7N3. Aus 2,4,6-Trinitrotoluol u. Anisaldehyd -f- Piperidin (Zimmertemp.,
2 Tage). F. 167—168°. — 2,4,6-TńnUrophmylfuryUthylcn, C12H70 7N3. Mit F u rfu ro l 
(Zimmertemp., 1 Woche), m it A. fallen. Rote Krystalle aus Eg., F. 128°. — 2,4,6-

N H -C H -N H  
Ć JL -N O ,

N : CH NH, 
C0H4-NOj
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Trinitro-4'-methylslilben, C16Hu 0 6N3. Mit p-Toluylaldeliyd +  Piperazin oline Ld- 
sungsm. bei 80— 90° (1/ 2 Stde.), dann in A. Citronengelbe Nadeln aus Eg., F. 162 
bis 163°. — 2,4,6-Trinitro-3,'4'-mdhylendioxystilben, CuH^OgNg. Ebenso m it Piperonal. 
Roto Krystalle aus Eg. oder Nitrobenzol, F. 159°. — 2,4,6-Trinitro-3'-melhoxy-4'-oxy- 
elilben, C16H u 0 8N3. Mit Vanillin. Rote Krystalle aus Eg., F. 197°, zl. in A. H 2S04- 
Lsg. blau. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 72— 77.) L in d e n b a u m .

I. A. P a s ta k , Ober 2,4,6,2",4",6"-Hexanitro-ix,l3,y-triphenylpropa7i und seine 
Derimte. (Vgl. vorst. Ref.) Wahrend dio Kondensation von 2,4,6-Trinitrotoluol mit 
Benzaldehyd bisher nur zum Trinitrostilben gefuhrt hat, erhiilt man boim Arbeiten 
in k. Pyridin eine andere Verb., die nach den Analysen ein Tetranitrostilben (mit dem 
vierten N 0 2 im anderen Benzolkern oder an einer der CH-Gruppen) oder ein 
2,4,6,2",4",6"-Hexanitro-a.,fl,y-lriphenylpropan, CaH 2(N02)3 • CH2 ■ CH(C6H5) • CH2 • C6H 2 
(N02)3, sein konnte. Im  ersten Fali hatte ein Teil des Trinitrotoluols nitrierend gewirkt, 
etwa wie Tri- oder Tetranitromethan. Dieser Fali liegt jedoch nicht vor. Die drei 
nur kernnitrierten Tetranitrostilbene sind yerschieden von der neuen Yerb., u. Tetra
nitromethan wirkt auf derartigo Stilbene nicht ein. DaB in der T at das Triphenyl- 
propanderiy. vorliegt, wurdo durch die kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in Trinitrotoluol 
(vgl. S. 2721) bewiesen. Vielleieht addiert sich erst 1 Mol. Trinitrotoluol an den 
Aldehyd, u. der so entstandcne sekundiire Alkohol reagiert m it einem zweiten Mol. 
Trinitrotoluol unter A ustritt von H 20 . Der Verlauf der Kondensation wird von der 
Natur des Aldehyds bestimmt. Anisaldehyd Uefert nur Stilbenderiv. (vorst. Ref.), 
andere Aldehyde liefern fast ausschlieClich Triphenylpropanderiw.

V o r s u c h e .  2,4,6,2" ,4" ,6"-Hexav,itro-a.,{i,y-triphenylpropan, C2lH 140 12N6. Aus 
den Komponenten in Pyridin +  einigen Tropfen Piperidin oder Piperazin (Zimmer- 
temp., einige Tage), m it A. fallen. Gelbes Pulver aus Eg., F. 183—185°, lichtempfind- 
lich. — 2,4,6,2” ,4" ,6"-Hexanitro-a.,y-diphenyl-fl-p-tolylpropan, C22H 160 12N6. ]\Iit p-To- 
luylaldehyd (2 Wochen). Citronengelbe, seidige Nadeln aus Eg., F . 183— 186°, licht- 
empfindlich. — 2,4,6,2",4">G"-Hezanitro-4'-i-propyl-<x,{i,'y-triphenylpropan, C21H 20O12N6. 
Mit Cuminaldehyd. Gelbe, seidige Nadeln aus Eg., F. 202—203°, lichtempfindlich. — 
~A,G,3’,2",4"t6"-Heptanitro-c/.,fi,y-triphenylpropan, C21H 130 14N7. Mit m-Nitrobenz- 
aldehyd in geringer Menge neben dem Stilbenderiv. Hellgelb, F. 207—208°, wl. in Eg. — 
2,4,6,2",4",G"-Hexanitro-3',4'-methylendioxy-a.,p,y-trip}ienylpropan, C22H 140 14N6. Mit 
Piperonal. Gelbe Krystalle aus Eg., F. 137—140° (Zers.). (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 39. 77—82. Briinn, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

Michele Giua, Der Einflu/3 der Substituenten auf die Biłdung und Stabilitat 
emigcr cydischer Verbindungen. Im  AnscłiluB an friihere Unterss. iiber die B. von 
Cumaranonen u. Cumarandionen untersucht Vf. dio Rk. zwischen Naplithol-2 u. Malonyl- 
chlorid. S tatt des nach dem Verlauf der friiheren Rkk. zu erwartenden Bcnzoeumarms 
wurde der Malonsauredinaphthyl-2-esler erhaltcn, C23H 160 4, weiBe glanzendo Lamellen, 
durch Wasserdampfdest. gereinigt, danach aus Eg., F. 146— 147°. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [6] 2. 343—46. 1925. Turin, Scuola d’Ingegneria.) Z a n d e r .

Ludwig K alb und Otto GroB, Uber die Darstdlung von Aldehyden durch Oxy- 
(lahon primarer Saurehydrazide. Bei der Osydation von Benzhydrazid in alkal. Lsg, 
crhielten C u r t i u s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 2559; C. 1900. I I . 900) u. D a r a p s k y  
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 76. 464; C. 1908. I. 452) Benzalbenzoylhydrazin, allgemein 
Acylhydrazone genannt. Letzterer nimmt ais Zwischenprod. Benzaldehyd an, wahrend 
Cu r t iu s  glaubt, daB sioh das Bydrazid zu N, N'-Dibenzoylhydrazin u. Hydrazin 
disproportioniert u. letzteres das Dibenzoylhydrazin zum Benzalderiy. reduziert. 
Auch im letzteren Fali nehmen Vff. eine Autoxydation an u. beabsichtigen, die 
iydrazidoxydation zu einer praparativen Aldehj'ddarstellungsmethode zu gestalten. 

Sie nehmen, ahnlicli wie S t. G o l d s c h m i d t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 1529. 2300;
• 1913. II. 35. 857) beim Phenylhydrazin, eine Dehydrierung des Saurehydrazids
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zu hypothetischen, labilen Acyldiiininen an, dic unter Abspaltung von Stickstoff 
in  Aldehyd iibergehen. Um die besten Oxydationsbedingungen festzustellen, wurde 
Benzhydrazid m it P b 0 2 oder MnO, bei Ggw. von H 20  oder NH 30 H , m it Fehlingscher 
Lsg., m it KjCrO., u. (NH4)2C03, Phosphorsalz oder Borax, m it Kaliumferricyanid bei 
Ggw. von NaHC03, MgO oder NH4OH oxydiert. Kaliumferricyanid u. NH40H  gab 
die besten Ausbouten, doch waren diese sehr von der A rt des Hydrazids abhiingig. 
Dio Hydrazide der unsubstituierten Benzoe- u. 2-Naphllioesanre, der p-Melhylbenzoe- 
saure, der Trirnethyldlhergallussaure gaben die besten Ausbeuten, o- u. p-, weniger 
m-substituierte gaben schleehto Ausbeuten, o-Nitro- u. p-Hydroxylgruppen verhinderten 
die Aldehydbildung. Auch aliphatische Hydrazide gaben keine Aldehyde. Die B. 
von sekundiiren Hydraziden scheint nicht iiber Acylhydrazone zu gehen, da Benzal- 
benzoylhydrazon sich nicht zu N,N'-Dibenzoylhydrazin weiteroxydieren liefi. In 
einzelnen Fiillen wurden sekundare Hydrazide erhalten. B. von Acylhydrazonen 
findet nur in alkal., am besten ammoniakal., Lsg. s ta tt, wobei aber zuweilen gróBerc 
Mengen Siiuro entstehen; diese sind nie zu vermeiden und nehmen mit steigender 
Alkalitat zu. Vielleicht geht diese Reaktion iiber eine reaktionsfahige Vorstufe des 
Aldehyds oder iiber freie Acyle, die von W lE L A N D  (L ieb ig s Ann. 446. 31; S. 1161) 
nachgewiesen wurden, denn fertige Aldehyde werden von Kaliumferricyanid u. NIL, 
kaum angegriffen. — Bei der Oxydation von p-Tolenylhydrazidin erhielten Vff. im 
Einklang m it P in n e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 30. 1874; C. 97. H. 752. 944), 
der aus Benzcnylhydrazidin Diphenyldihydrotriazol bekam, das Di-p-tolmyldihydro- 
triazol, wobei starker Geruch naeh Tólunitril auftrat. Da dio Dihydrotriazolo bei 
der Hydrolyse Aldehyde geben, halten Vff. es fiir wahrscheinlich, dafi primar Al
dehyd bezw. Aldohydimid au ftritt u. fassen die Oxydation der Hydrazidine analog 
der Hydrazidoxydation naeh folgendem Sehema auf, nur m it dem Unterschied, dafi 
bei den ersteren die Imidogruppe RingschluB veranlafit.

—Ii2 —N. —NH,
R -C -N H -N II, — >- R - C - N : N H  — >- R- CH 4-  H N : C - R  ----->■ R-CH HN: C- R

" " n i ii „ T,
N H H jN -N II | N---------- NH

Sr

R -C II-N H -C -R  R-C- I I  H.N-C-B
Nl N NH------- ^  ^  N--------------Ń

Y e r s u c h e .  Dio Hydrazide der Benzoesau/re u. 4-Melhylbenzoesuure gaben 
bei der Oxydation die Aldehyde (60%). — 2-Chlmbenzoylhydrazin, C7HjON2Cl. 
F. 109—110°, gab 32% Aldęhyd. — 2-Brombenzoylhydrazin gab 2 -Brombenzaldehyd 
(51%). Isoliert ais p-Nilwphenylhydrazon, Ci3Hi00 2N3Br. F . 240—241°. — 3-Brom- 
benzoylhydrazin gab m it 2 Moll. Fe(CN)6K 3, 3-Brombenzaldehyd, m it 1 Mol. dagegen
o-Brombenzal-3'-brombenzoylhydrazin, C11H 1()ON2Br2, F. 164— 165°. — 1 -Brombenzoyl- 
hydrazin gab 9%  4-Bro>nbenzal-4'-brombenzoylhydraziu u. 45%  Aldehyd. — 3-Nttro- 
benzoesaure gab 16% Acylhydrazon u. 23% Aldehyd. —  2 -A m in o b e n z o y lh y d r a z in  

gab 26% Aldehyd. — 3-Aminóbenzoylhydrazin gab 52%  Aldehyd. — 4 -Aininobenzoyl- 
hydrazin gab 34%  Aldehyd. — 2-Oxybenzoylhydrazin gab 24% Acylhydrazon u. 
37%  Aldehyd. — 3-Oxybenzoylhydrazin gab 53%  Aldehyd. — 2 -Methoxybenzoyl- 
hydrazin, C8H 10O2N2, F. 80—81°, Chlorhydrat, C8HU0 2N2C1, F. 194—195°, gab 18%
2-Methoxybenzai-2,-methoxybenzoylhydrazin, CloH 10O3N2, F. 147—148°, u. 30% Al
dehyd ais 2-Methoxybeiizaldehyd-4-nitrophenylhydrazon, C14H130 3N3. Rote Nadeln 
aus A. F. 206—208° (geringe Zers.). — 4-Oxy-3-methoxybenzoylhydrazin, C6Hjo0 3J<2> 
F. 211—212°, gab 4,4'-Dioxy-3,3'-dimethoxy-N,N'-dibenzoylhydrazin, C10H16O6N2, 
Nadeln aus A. F. 263° unter Zers. Vanillin war nicht nachweisbar. — 3,4,5-Tri- 
mełhoxybenzoylhydrazi7i, C10H 140 4N2, F. 158—159°, gab 58%  Aldehyd u. 10% <M>5' 
'4'rimełhoxybenzal-3',4',5'-trimethoxybenzoylhydrazin, C20H 24O7N2, F. 232—233°, 
sich nicht durch Kochen mit verd. H 2S 0 4 spalten. Bei der Oxydation mit Phosphor-

R C : N  ■<------- RCN : N ■<—
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salz s ta tt NH 30 H  bei G0° bildete sich 3,4,5,3',4',5'-Hexamethoxy-N,N'-dibenzoyl- 
liydrazin, C20H 24O8N2, F. 177°. — 2-Nitro-5-aminobenzoesdureathylester, C9H I0O4N2. 
Gelbe Krystalle aus A. F. 107,5°. 2-Nilro-5-aminobenzoylhydrazin, C,H80 3N4. Bei 
der Oxydation entstand weder Aldehyd noeh ein N-lialtiges Oxydationsprod. — 
i-Phthalsauredihydrazid gab 50°/o Aldehyd, der ais i-Phthalaldehydbisphenylhydrazon, 
C20HigN4, F. 247,5°, isoliert wurde. — Primures Diphensuuredihydrazid, C14H 140 2N4, 
F. 215—216°. Dibenzalverb. C28H 220 2N4, F. 178°. Oxydation des Dihydrazids gab 
pńmares Diphensauremonohydrazid (I oder II), C[4IIj20 3N2, F. 164°. Unl. in Na-Di- 
carbonatlsg. daher Formel II wahrscheinlich,, geht leieht in sekunddres Diphensaure-

CcH4C 02H c 0i i 4c o - o - n h 3 c 6h 4. c o - n h
Ó6H4C 0.N H .N H 2 Ć6II4CO— Ń h  ó 0h 4. c o - n h

monohydrazid, C14Hł0O2N2 (III), vom F. 250° (unter Zers.) uber. — 2-Naphthoesaure- 
hydrazid gab 55% Aldehyd. — Cinchoninsaurehydrazid gab keinen Aldehyd, sondern 
67% sekunddres Cinchoninsaurehydrazid, C20H 14O2N4, F. 179°. (Ber. Dtseh. Chem. 
Ges. 59. 727—37.; Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) B r a u n s .

L. Chas. Raiford und E. P. Clark, Yerhalten gemischier-0-Acyl-N-acylderivate, 
in denen die reagierenden Gruppen nicht an benachbarten C-Alomen sitzen. Die Acetyl- 
benzoylderiw. verschiedener Basen m it einer NIL- u. OH-Gruppe, von denen sich 
eine in einer Seitenkette befindet, wurden untersueht um festzustellen, ob sich der 
Acylrest umlagerte. — Benzoylierung von 2-Oxy-3,5-dibrovibenzylacetanMd, Nadeln, 
F. 150°, gab ein stabiles 0-Benzoyl-N-aeetylderiv., das keine Neigung sieh umzulagern 
zeigte. — Aus o-Aminobenzylalkohol wurden Diacylderiw . erhalten, die ebenfalls 
keine Wanderung von Acyl zeigten: o-Acetylaminóbenzylbenzoat, Blattchen, F. 110°,
1. in Bzl. u. Lg. o-Acetylaminobenzylacetat, Stabchen, F . 95°, 1. in Bzl. u. Lg. o-Acetyl- 
aminobenzylalkohol, Nadeln, F. 116°, 1. in Bzl. o-Benzoylaminobenzylbenzoat, Nadeln, 
F. 131—132°, 1. in A. o-Benzoylaminobenzylalkohol, Stabchen, F . 95°. 1. in Bzl. o-Ben- 
zoylaminóbenzylacelat, Nadeln, F. 115°, 1. in Lg. — Die Acetylbenzoylderiw. des 
i'-Amino-4-oxydiphenyls hatten  auch nicht die Tendenz sieh umzulagern: 4'-Benzoyl- 
<wiino-4-benzoyloxyddiphenyl, F. 273—274°, 1. in Pyridin u. A., hydrolysierte sich mit 
alkoh. KOH-Lsg. zu 4'-Benzoylamino-4-oxydiphenyl, P latten, F. 284°, 1. in Amyl- 
alkohol, das beim Aeetylieren 4'-Benzoylamino-4-acetyloxydiphenyl gab, Nadeln, 
F. 227°, 1. in Amylalkohol. Aus 4'-Acetylamino-4-acetyloxydiphenyl, Stabchen, F. 219 
bis 220°, 1. in Chlf. entstand drach Hydrolyse 4'-Acetylamino-4-oxydiphenyl, Prismen, 
F. 224—225°, 1, in verd. A., das beim Benzoylieren iiberging in 4'-Acetylamino-4-benzoyl- 
oxydiphenyl, Blattchen, F. 254—255°, 1. in Butylalkohol. — Vom 8-Amino-l-naphthol 
wurde nur ein Acetylbenzoylderiv. erhalten, obwolil der Siiurerest in beiden móglichen 
Reihenfólgen eingefiihrt wurde. Es muB in einem Falle also eine Umlagerung statt- 
gefunden haben. 8-Benzoylamuw-l-benzoyloxynaphthalin, Nadeln, F . 207—208°, 
1- in A.( hydrolysierte sich zu 2-Benzoylamino-l-oxynaphthalin, P latten, F. 216° (Zers.),
1. in A., das leicht in 8-Benzoylamino-l-acetyloxynaphthalin, kurze Nadeln, F. 180°, 
1- in A., iiberzufuhren war. 8-Acetylamino-l-acetoxynaphthalin, Platten, F. 118°, 1. 
in A. u. W. 8-Acelylamino-l-oxynaphthalin, Platten, F. 181°, 1. in A. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48. 483—89. Jowa, Univ.) WlNKELMANN.

A. Kliegl, Albert Wiinsch und Reinhold Weigele, Isomerie bei Fluoren-9- 
derivaten. Das von J. S c h m i d t  u . B a u e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 38. 3757; C. 
1906. I. 40) durch Erhitzen der Diphenylenglykolsaure m it Essigsaureanhydrid er- 
haltene Isomere konnten weder S c h m i d t  u . M e z g e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 39. 
3896; C. 1907. I. 166) noeh Vff. wieder erhalten. Stets entstand O-Acetyldiphenylen- 
glykolsaure (I). Auch den von S c h m i d t  u. S t u t z e l  ( L i e b i g s  Ann. 370. 19; C. 1910.

277) erhalteuen Benzoesdurefluorenylesler von F. 161° konnten Vff. nicht wieder 
tlarstellen, sondern sio erhielten immer die schon von S t a u d i n g e r  u . G a u l e  (Ber.



3044 D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1926. I.

Dtsch. Chem. Ges. 49. 1957; C. 1916. II. 887) beschriebene Verb. vom F. 101—102°. — 
Das niedrig schmelzende Acetofluoren ist m it dem von B a r b i e r  (Ann. Chim. et 
Phys. [5] 7. 506 [1876]) aus Essigsaureanhydrid u. Fluorenalkohol erhaltenen Prod. 
identisch. Die angebliche /?-Verb. ist der Fluorenylester der O-Acetyldiphenylen- 
glykolsdure (II); denn sie gibt beim Verseifen Fluorenalkohol, Essigsaure u. Diphenylen- 
glykolsaure; Spaltung mit Eg.-HBr gibt 9-Bromfluoren u. Diphenylenglykolsaure 
und Erhitzen m it A. auf 200° gibt nicht, wie S ch m id t u . M e zg e r angeben, die 
a-Verb., sondern unter Abspaltung von C 02 9-Athoxyfluoren (IV), Essigester u. 
Fluorenalkohol (III). Dies wird bestatigt durch die Synthese von I I  aus Diphenylen- 
chloressigsaure u. aus I, das sich zum Diphenylenglykolsdureester der O-Acetyldiplienylen- 
glykolsaure (V) kondensieren lafit, der beim Erhitzen m it Essigsaureanhydrid C02 
unter B. von II  abspaltet, die nur bei Abwesenheit von Essigsaure glatt verlauft, da 
sonst Spaltung in 9-Acetofluoren u. C02 eińtritt, wodurch die geringe Ausbeute an
I I  bei S ch m id t u . M e zg e r erklart wird. Mit Anilin bildet V 9-Anilinofluoren. — 
Von den 9-Aminofluorenen haben schon K u h n  u . J a c o b  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58. 1432. 2232; C. 1925. II. 2207. 1926. I. 655) mitgeteilt, daB die £-Verb. von 
S ch m id t u . S t u t z e l  C 02-haltig sei. Vff. fanden, daB a-Aminofiuoren Iebhaft COa 
unter B. des 9-Aminofluorensalzes' der Fluorenyl-9-carbaminsaure (W) aufninimt. 
An die Existenz des y-A)ninofluorens glauben Vff. nicht, das Acetat desselben soli 
die von K e r p  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 29. 231; C. 96. I. 598) beschriebene Verb. 
vom F. 161° sein. Es ist nicht gelungcn, durch fraktionierte Krystallisation des 
Chlorhydrats, der freien Base u. der Acetylverb. zu einem Isomeren zu gelangen. 
Da sich K e rp s  Verb. leicht aus Aminofluoren u. essigsaurehaltigem Essigester bildet, 
halten Vff. es fur zweifelhaft, ob dieses bei 161° schmelzende Acetat mit der von 
K e rp  ais „Diphenylenmethylamin“ beschriebenen Verb. identisch ist; sie glauben, 
daB bei der F.-Angabe ein Druckfehler (lies 61° s ta tt 161°) unterlaufen ist. Weder 
das Chlorhydrat noch dio freie Base aus K e rp s  Verb. unterschied sich von den ent- 
sprechenden Verbb. des oc-Aminofluorens. Ein zwisehen 45° u. 50° schmelzendes 
Prod. schmolz nach dem Umkrystallisieren unter C02-AusschluB bei 61,5—62,5°.

V e r  s u c h e. O-Acetyldiphenylenglykolsdure, C16H ]20,, (I), krystallisiert aus 
loluol m it Y2 M0I. CjH8. F. (toluolfrei) 190° unter Zers. — D ip h e n y le n g ly k o ls a u r e -  

ester der O-Acetyldiph&nylenglykolsaure (0 -[Diphenylenacetoxy]-acelyldiphenylenglykol-
saure), C30E:20Os (V). Aus I  durch Erhitzen m it C7H8 ‘(3 Stdn.). F . 207—209°. — 
O-Acetyldiphenylenglykolsdiirejhiorenylesler, C20H 20O,, (II), aus V durch Erhitzen mit 
Jissigsuureanhydrid, oder aus Diphenylenchloressigsdurefluorenylester (C27Hi70 2C1, 
F. 209,5— 210°) u. Silberacetat. Krystolle aus Eg. F . 208°. — 9 -Anilinofluoren, 
^ 19̂ 15̂ ,  aus V m it Anilin. F. 121—122°. — 9-Athoxyfluoren, G15H140, aus II beim 
Erhitzen (20 Stdn.) m it A. im EinschluBrohr. F. 54°. — Fluorenylcarbaminat des 
9-Aminofluorens, C2,H 220 2N2 (VI), F . unscharf bei 124— 125°. — Benzoesdurefluorenyl- 
ester, F. 101—102°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 631—41. Tiibingen,

tans. Die Tschugajewsche Darst.-Methode des Athylselenomercaptans (I) (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 42. 49; C. 1909. I. 517) wurde yerbessert, so daB im Durchschnitt 
eine Ausbeute von 40% erhalten wurde, es wurden dann yerschiedene Deriw . her- 
gestellt. Die Verss. wurden in einer im Original genau^beschriebenen Apparatur aus- 
gefiihrt. — Durch K o n d e n s a t i o n  m i t  K e t o n e n  (Aceton, Methylathyl-

Univ.) B r a u n s .

Edwin H. Shaw, jr. und E. Enunet Reid, Einige Deriiate des Athylsdeiwmercap-
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keton u. Diiithylketon) entstanden die Verbb. 2,2-Bis-[sdenoathyl]-propan, (CH3)jC- 
(SeC2Hj)2, K p .4 81°, D .°0 1,4577, 2,2-Bis-[sdenodthyl]-butan, CH3(C2H5)-C(SeC2H5)2, 
Kp .35 91,5°, D .°0 1,4294, 3,3 -B is - [sdeno&thyl] - pentan, (C2H5)2C(SeC2H5)2, K p .3>6 
104,5°, D .°0 1,3825. — O x y d a t i o n  d e r  S e l e n o me r o a p t o l e  ergab: Verb. 
G^H^eO^H■ HNOs (II), diinne Platten, F. 80° (korr.), zers. sich bei 100°, 11. in W. 
Die konz. wss. Lsg. gibt bei Behandlung m it HC1 das Hydrochlorid C^H^SeOJI ■ HCl, 
welches boi 100— 107° sehmilzt u. sich zersetzt. Athylseleniumtribromid, C2H5SeBr3, 
aus II dureh Behandlung mit HBr in 89°/0ig. Ausbeute, stellt einen neuen Typus dar, 
von dem keine analoge Schivefelverb. bekannt ist, zers. sich bei 73°. — Dureh Einw. 
von -Dichlorathylsulfid, -sulfoxyd u. -sulfon auf Natriumathylsdenomercaptan (III) 
entstanden: Bis-lft-athylsdenornercapioiithylj-siilfid, (C2H6SeCH2CH2)2S, P. 15°, K p ,4 
171°, D.25̂  1,4724. Bis-[f}-atliylsdenomercaptoathyl]-sulfoxyd, (C2HsSeCH2CH2)2SO, 
leicht zersetzlich, 1. in A. Bis-[/3-athylsdenomercaptoathyl]-svlfon, (C2HsSeCH2CHa)2S 02> 
P. 72,5°. Aus /?,/3'-Diehlorathylsulfid u. III entstand ais Nebenprod. ein Korper, der 
bei 91,5° schmolz u. dessen Analyse u. Mol.-Gew. auf eine Verb. Se(C2H 1SC2HJSeC2H5)2 
passen. — Mit Anthrachinon-l-biitylsulfon-5-natriummlfonat (IV), bildeto III Anihra- 

S 03Na Q SeC.jH.

+  NaSeC3H5 — y  | V | | +  Na^SO,

c,ir9soa 0 c.iiTsa 0
chinon-l-butylsulfon-5-athylsdenid (V) in 30%ig. Ausbeute, rote Nadeln (aus W .), 
schmolz noeh nicht bei 300°. (Journ. Amerie. Chem. Soe. 48. 520—28. Baltimore, 
J o h n s  H o p k i n s  Univ.) W i n k e l m a n n .

George Hallatt Christie und James Kenner, Molekularkonfigurationen mehr- 
kemiger aromatischer V erbindungen. V. Die Identitat der N i trier tuigsprodukle von 2,7- 
und 4,5-Dinitrophenanthrachinon. (IV. vgl. Journ. Chem. Soe. London 123. 1948; 
C. 1923. H I. 1569) C h r i s t ie  u. K e n n e r  (Journ. Chem. Soe. London 123. 779; 
C. 1923. 331. 136) haben dureh Nitrieren von 2,7-Dinitrophenanthraehinon 2,4,7- 
Trinitrophenanthraćhinon erhalten. Das 4,5-Dinitroderiv. I  von S ch m id t u. K am pf 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 3745 [1903]) sollte bei der Nitrierung das 2,4,5-Deriy. II 
liefern, doch liefert die Oxydation dieses Nitrierungsprod. die Diphensaure III, aus 
welcher dureh weitere Nitrierung 4,6,4',6'-Tetranitrodiphensaure entsteht. Die Auf- 
I6sung der Saure III in dio opt.-akt. Komponenten zeigt ihre Identitat m it der 4,6,4'- 
Trinitrosaure. Die Iden titat der beiden Nitrierungsprodd. folgt ferner auch aus der 
Identitat der mit o-Phenylendiamin aus den Chinonen hergestellten Chinoxaline. 
y,6,6'-Dinitrodiphensaure gibt bei der Red. IV, analog auch die 4,6,4'’,6'-Tetranitro- 
diphensaure V. Die Trinitrodiphensaure gibt jedoch analog reduziert eine Aminosaure, 
welche sowohl in Alkali wie in Sauren 1. ist, was auf ein 4,6,4'-Deriv., vom 2,4,7-Tri- 
nitrophenanthrachinon abgeleitet, hindeutet. 3,3'-Dinitrobenzil liefert bei der Nitrie
rung leicht 3,5,3',5'-Tetranitrobenzil, dessen Konst. aus der Oxydation zu 3,5-Dinitro- 
benzoesaure folgt.

COOH 

N O ^ S C O O H
NHj

OC—NH
VHI. 1. 198
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Ve r  s u c h e. 4,5-Dinitrophenanthrachinon liefert bei der Nitrierung 2,4,7-Tri- 
nitrophenanthrachinon, Ci4H 50 8N3, aus Bzl. m it 1-C„H6, F. 209°. Mit o-Phenylen- 
diamin hieraus das Chirwzalin, C20H 9O6N5, aus Bzl. F. 307°. Aus 2,4,7-Trinitrophen- 
anthrachinon m it K 2Cr20 „  4,6,4'-Trinitrodiphensaure, Cł4IT,O10N3, F. 292°. Chinin-d- 
4,6,4'-trinitrodiphenat, CjjHjjO^Nf, F. 222,5° (Zers.) in 10-n. Eg. [ « ] d 19 =  —156,1°. 
Chinin-l-4,6,4'-trinilrodiphenat, F. 176° (Zers.) in Clilf. [« ] d19 =  — 177,5°. Chinidin-I- 
Salz, F. 228°, [«]d =  — 189,2° (Chlf.) u. Chinidin-d-Sałz, F. 178°, [oc]d =  +109,9° 
(Clilf.). d-4,6,4‘-Trinitrodiphensaure, F . 281—282° (Zers.) in A. [cc ]d  =  +23,47°, Na- 
Salz, [a]D =  — 149,0°. 1-4,6,4'-Trinitrodiphensaure, F . 280—282°, in A. [gc]d  =  —15,14° 
Na-Salz, [<x]d =  +136,6°. 4,6,4',6'-Tetranitrodipherisaure gibt mit SnCl2 u. HC1 
reduziert Verb. Cu HwOzN i (V), Sulfat, kein F . bis 300®. 4,6,4'-Trinitrodiphensaure 
gibt analog reduziert Verb. Cu Hn 0 3N 3, Dinitrobenzil liefert m it H N 03 u. H2S04 
nitriert 3,5,3',5'-Tetranitrobenził, C14H 6O10N4, aus Bzl. "F. 168°, Chinoxalindcriv., 
C20Hi00 8N0, F. 274°. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 470—76. Sheffield, Univ.) Tau.

John R. Johnson und W. L. Mc Ewen, Die Identifizienmg von monosubstituierten 
Acetylenen. Derivałe des Diathinyląuecksilbcrs. Es wurden Hg-Salze vom Typus 
(R—C=C-)2Hg hergestellt, in denen R  eine aliphat., aromat, u. gemisehte aliphat.- 
aromat. Gruppe darstellt. Die Salze eignen sich gut zur Identifizierung u. Charak- 
terisierung der entsprechenden Acetylene. — A l l g e m e i n e  D a r s t .  d e r  H g -  
S a l z e .  In  eine gekuhlte, verd. alkal. Lsg. von 2 Moll. Mercurijodid (oder -cyanid) 
wurde langsam, unter Umriihren 1 Mol. der Acetylenverb. in 95%ig. A. gegeben. 
Das ausfallende Hg-Salz wurde aus A. oder Bzl. gereinigt. — Methylacetylen gab auf 
diese Weise Dipropinylquecksilber, C8H6Hg =  (CH3—C ^ C —)2Hg, F. 203—204°. — 
Analog entstand Dibutinylquecksilber, C8H 10Hg =  (C2H 5—C =C —)2Hg, Nadeln, F. 162 
bis 163°. — Di - [3,3 - dimeihylbułinyl] - quecksilber, C12H18Hg =  (tert. —C4H„—
C =C —)2Hg, aus tert. Butylacetylen, F. 91—92°. — Di-n-heptinylquecksilber, Ci4H22Hg =  
(n-C5TTn—C =C —)2Hg, aus n-Amylacetylen, Nadeln, F. 61°. — Di-n-decinylqueck- 
silber, C20H34Hg =  (n-C8H 17—C =C —)2Hg, aus n-Octylacetylen (I), Nadeln, F. 83—84°. 
Fur I  wird eine neue Darst.-Methode angegeben: aus n-Heptylmagnesiumbromid u.
2,3-Dibrompropen-l in A. entstand in 60°/oig. Ausbeute 2-Bromdecen-l, farbloses Ol, 
K p .22 115—116°, D .°0 1,1044, D .2°4 1,0844, nD20 =  1,46 2 90, welches mit Natrimn- 
amid I bildete (Ausbeute 68% , K p .22 80—82°). — Diphenylathinyląuecksilber, C16H10Hg= 
(C6H5—C =C —)2Hg, aus Phenylacetylen in 90%ig. Ausbeute, Blattchen, F. 124,5 
bis 125°. — Diphenylpropinyląuecksilber, C18H14Hg =  (C6H5-—CH2—C=C—)2Hg, aus 
Benzylacetylen, F. 106,5—107,5. — Diphenyłbutinylquecksilber, C20H18Hg =  (C6H6— 
CH2—CH2—C =C —)2Hg, aus Phenełylacetylen (II), bildet farblose Krystalle, F. 83,5 
bis 84,5°. I I  wurde auBer nach der bekannten Methode ( A n d r e ,  Ann. Chim. ct Phys. 
[8 ] 29 . 550; C. 19 1 3 . II. 1142) analog I  aus 4-Phenyl-2-brombuten-l dargestellt. Letz- 
teres wurde nach dem Grignardschen Verf. in 44%ig. Ausbeute gewonnen, farbloses 01, 
Kp.21117—118°, D.2°, 1,2901, nD2° =  1,5450. — Di-p-tolylathinylquecksilber, C18H14Hg =  
(p—CH3 -C6H4-C=C—)2Hg, aus p-Tolylacetylen in 75%ig. Ausbeute, Nadeln, F. 199 
bis 202° (unter vorangehender Schwarzung). — D i- p - a n is y la t h in y lq u e c k s i lb e r ,  C18Hh • 
Hg =  (p-CH30-C 6H 4-C ^C —)2Hg, aus p-Anisylacelylen in 95%ig. Ausbeute, F. 207 
bis 209° (Schwarzung). — Dicyclohexyłpropinylquecksilber, C18H26Hg =  (C6H ii * c h 2 • 
C =C —)2Hg, aus Hexdhydróbenzylacetylen (Kp .15 55— 58°) in 78%ig. Ausbeute, Nadeln.. 
F . 104°. — Diphenoxypropinylquecksilber, C18Hu 0 2Hg =  (CeH5-0 'CH 2-C=C )2Ho> 
aus Phenozymethylacetylen (Kp .20 87°) in 84%ig. Ausbeute, Nadeln, F. 120,5 121°.
— DicMorathinylquecksilber, C4Cl2Hg =  (C1-C=C—)2Hg, F. 185°, Zers. bei 195°. — 
Dibromdthinylqvecksilber, C4Br2Hg =  (Br-C =C— )2Hg, Zers. bei 153—155°. Di- 
[F'uryl-(2')-alhinyl]-quecksilber, C12H 90 2Hg =  (C4H30  • C =C —)2Hg, E  118—118,5°. -  
Di-[5'-bromfuryl-(2')-athinyl]quecksilber, C12Br20 2Hg =  (BrC4H 20 • C— C—)2Hg, F. 1<5 
bis 177°. — Phenylmethylacetylen, welchcs den Typus (R—C=C—R') r e p ra se n tie r t ,
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bildetc kein Hg-Salz. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 469—76. Urbana [Illinois], 
Univ.) W lNKELM ANN.

Arnold ReiBert und Friedrich Lemmer, Berichtigung. (Vgl. S. 2348.) Ein Teil 
der aus dem o-Nitrophcnylanilinoacetonitril dargestellten Indazolverbb. sind schon von 
H e l l e r  u. S p i e l m e y e r  (Ber. Dtseh, Chem. Ges. 58. 834; C. 1925. II. 301) beschrieben 
worden. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 865. Marburg, Chem. Inst.) B r a u n s .

A. Beretta, Der Plithalsdure analoge Triazol-o-dicarbonsauren. Die 2-Phenyl-
l,2,3-triazol-4,5-dicarbonsdure entsteht leicht bei der Oxydation der entspreehonden 
Benztriazolderiw., u. zwar des 5-Amino-2-phenyl-l,2,3-benztriazols u. des G-Methyl-
5-amino-2-phcnyl-l,2,3-benztriazols, m it KMnO., in alkal. Lsg. Die Ggw. der Amino- 
gruppe setzt anscheinend die S tabilitat des Benztriazols so weit herab, daB die Oxy- 
dation leicht erfolgen kann. — 2-Phenyl-l,2,3-triazol-4,5-dicarbonsdure, Ci0H,O4N3, farb- 
losePrismen aus W . oder yerd.HCl, F.2550 (Zers.).— Anhydrid, Ci0H6O3N3, aus vorigem 
durch Erhitzen imOlbad auf 255°, prismat. Nadeln durch Sublimation, F. 174°.— Tri- 
azolfluorescein, C23H 130 6N3, aus vorigem u. Resorcin durch Erhitzen im Olbad auf 180 bis 
190°, Zusatz von ZnCl2 u. weiteres 2-stdg. Erhitzen auf 210°, Reinigung durch Umfallen 
aus alkal. Lsg. m it HCI, rotes amorphes Pulver; die alkal. Lsg. fluoresciert griinlich- 
gelb. — Triazoleosin, C22H90 5N3Br,„ aus yorigem in alkoh. Suspension u. alkoh. Br- 
Lsg., Reinigung aus alkoh. Lsg. durch Verdampfen des Losungsm., intensiv rotes 
Pulver; die Lsgg. sind intensiv ro t u. fluorescieren gelbgriin. — Das Anhydrid bildet 
mit m-Diathylaminophenol das entsprechende Rhodamin. — l-Phenyl-l,2,3-triazol- 
4,5-dtcarbonsdure, C10H 7O.,N3, aus 5-Amino-l-phenylaziminobenzol (dieses aus 5-Nitro- 
1-phenylaziminobenzol durch Red. m it Zinkstaub, farblose oder schwach gelblich 
gefarbte Nadeln aus A., F. 158—159°) durch Oxydation in alkal. Lsg. m it Kalium- 
permanganat, farblose Prismen aus W ., F. 149— 150°. (Gazz. cliim. ital. 55. 788 bis 
792. 1925. Pavia, Univ.) Z a n d e r .

William Henry Perkin, jr. und William Greenwell Sedgwiek, Tetrahydro- 
acridin, Ocłahydroacridin und ihre Derivate. II . Auflosung der Octahydroacridine A  
und B. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 2437; C. 1925. I. 652.) Die Red. des 
Tetrahydroacridins mit Sn u. HCI liefert zwei Octahydroacridine A u. B, u. zwar die 
Paare I u. II, welche sich in die d- u. 1-Komponenten zerlegen lassen. Die Auflosung 
laBt sich iiber die Salze m it d- u. 1-Camphersulfosaure erreichen, u. es entstehen so
l-Octahydroacridin A , F. 85°, [ cc] d  =  — 32°, d-Octahydroacridin A , F. 84,5°, [ oc] d  =  

+34°, l-Ocłahydroacridin B , F. 73°, [<x]d =  —24°, d-Ocłahydroacridin B, F. 73°, 
M d — +22°. Durch Erhitzen werden die akt. Verbb. inaktiviert, vollstandig durch 
Best. unter vermindertem Druck. Mit Essigsaureanhydrid liefert l-Octahydroacridin A 
das Acetylderiy. des d,l-Oetahydroacridins (1. c.). Da die Red. des Tetrahydroacridins 
mit Na-Amalgam ausschlieBlich Verb. A  liefert, geben Vff. ihr die Formel I, dem 
Hydroacridin B  die Formel II. l-Methyl-cyclo-hexan-3-on kondensiert sich mit 
o-Aminobenzaldehyd oder Isatin zu 6(8)-Meihylłelrahydroacridin, F. 71° oder 6(8)- 
Mzlhyltetrahydroacridincarbcmsaure, F. 296°. Ersteres laBt sich mit Sn u. HCI zu 
(i{8)-Methyloc(ahydroacridin A  vom F. 92° u. B  vom F. 80° reduzieren. Dio Red. m it 
Na-Amalgam gibt ausschlieBlich A, welches sich m it Camphersulfonsaure in die akt. 
Komponenten [oc]d =  + 20° u. [<x]d =  —28° auflósen laBt.

Ve r s u c h e. d,l-Octahydroacridin A  liefert m it d-Camphersulfosaure l-Octa- 
hydroacridin A-d-mmphersulfo>iat, C13H 17N ■ C10HI5O ■ S 031I, aus A. F. 182°. Durch 
Zers. mit ]/io-n. NaOH l-Octahydroacridin A , C13H 17N, aus A. F. 85°, [a]D =  —32°. 
Analog mit 1-Camphersulfosaure d-Octahydroacridin A , F. 84,5°, [<x]d =  +34°. d,I- 
Oetahydroacridin B  liefert m it d-Camphersulfosaure l-Octahydroacridin B-d-campher- 
sulfonat, aus A. F. 172°, m it 1/xo-n. NaOH, hieraus l-Octahydroacridin B, C13H 17N, 
aus^PAe. F. 73°, [«]d =  —24°. Analog m it 1-Camphersulfosaure d-Octahydroacridin B,

■ ?3°, [a]D — -{-22°, Die Salze des Hydroacridins B  sind in wasserfreiem A. wesentlich
198*
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leichter 1. ais diejenigen von A, welche Eigensehaft zur Trennung benutzt werden kann.
o-Arainobenzaldehyd u. l-Methyl-cyclo-hexan-3-on geben 1 Stde. auf 100° u. 1 l/s Stdn.
auf 130° erhitzt G(8)-Methyltetrahydroacridin, F. 70—71°, Pikrat, 

%
Hj

aus A. F. 182° (Verfiirbung). Isatin, KOH u. l-Methylcyclohexanon geben 12 Stdn. 
in A. riickflieCend erhitzt 6(8)-Methyllelrahydroacridincarbonsaure, Cj5HI50 2N, aus A., 
F. 296° (Zers.). Uber den F. erhitzt entsteht Methyltetrahydroacridin vom F. 70—72° 
(s. o.). Dieses gibt m it Sn u. HC1 reduziert G{8)-Methyloclahydroacridin A, C14H1SK, 
aus A. oder PAe. F. 92° u. 6(8)-Methyloctahydroacridin B, F. 80°. A  laCt sich mit 
Camphersulfosaure auflósen: d-6(8)-Methyloctahydroacridin A , CUH 19N, F. 92°, [a]D =  
+ 20° u. l-6{8)-Methyloctahydroacridin A , F. 92°, [oo]d =  —28°. (Journ. Cheiu. Soc. 
London 1 9 2 6 . 438—45. Oxford, Dyson Perrins Lab. u. London, TJniv.) Taube.

F. Kehrmann und Friedrich Brunner, Uber Carbazone. VI. Mitt. iiber farbige 
Derimte des Tełraphenylmethans. (V. vgl. K e h r m a n n  u. T s c h u i ,  Helv. chim. Acta 8 . 
27; C. 1 9 2 5 . 1 . 1610.) Die Unters. von K e h r m a n n  u . T s c h u i  (4. Mitt.) wurde fort- 

gesetzt. Die Carbazonderiw. werden jetzt nach nebenst. 
Schema beziffert. Zur in der 4. Mitt. angegebenen versehiedenen 
Losungsfarbe oiniger Aminocarbazone in organ. Losungamm. 
vgl. iibernachstes Ref.

V e r s u c h e .  2-Aminodiphenylcarbazon, C25H180N2. Zur 
Lsg. von 2-Aminodiphenylcarbazimhydrochlorid in 60°/oig. A. 

gibt man doppelt so viel Soda, ais bis zur Rotfarbung notig, u. erhitzt bis zur Rem- 
blaufarbung. Krystalle in A. lósen, W. zugeben, ausathern, A.-Lsg. m it sehr verd. 
HC1 schutteln, bis diese farblos bleibt. MetallgrUnglanzende, fast schwarze P rism en  
oder Nadeln, Zers. von ca. 240° ab , unl. in W. Lósungsfarben vgl. 4. Mitteilung. 
Lsg. in konz H 2S 0 4 u. HC1 grunstiehig blau, m it W. violett, darauf mit A. 
ro t extrahierbar (einsauriges Salz ist hydrolysiert). — Aceiylderiv. Mit k. Acet- 
anhydrid. Braunlichrote Nadeln aus Bzl., F. 245—246°, zwl. in A. (orangegelb), 
A. (goldgelb). H 2S 04-Lsg. schmutzig bordeauxrot. — ■1 -Aminodiphenylcarbazon. 
Darst. analog. Undeutliche, grunlich glanzende Krystalle. — Acełylderiv., C2;Hj.0O2N2, 
dunkelorangcrote, grunglanzende Prismen aus Bzl. -j- PAe., m it Krystallbenzol, 
F. 230°, unl. in W., 11. in A., A., Bzl., wl. in PAe. (gelb). —  2 ,4 - D ia m in o d ip h e n y lc a r b -  

azon. Vgl. 4. Mitt. Die Formel ist ubrigens nicht sicher, es kann auch das 2,5-Isomere 
yorhegen. — 2,4,5-Triaminodiphenylcarbazon, C25H 20ON4. Darst. analog dem vorigen 
(4. Mitt.). Kupferglanzende Blattchen aus A., die zwischen 190 u. 230° zusam m en- 
sintem. Lsgg. in h. W. blau, A. rotviolett, A. blau, H 2S 0 4 schmutzig braunviolett, 
m it wenig W. bordeauxrot, m it viel orangegelb, darauf m it NH4OH tiefblau. Tri- 
acełylderii’., C31H 260 4N4. Mit k. Acetanhydrid -}- ZnCls. Rotbraune, metallglanzende 
Blatter aus Toluol, dann A., F. 310°, unl. inW ., 1. in A. (gelblichrot), A. (o ran g e ro t). 
H 2S04-Lsg. triib fuehsinrot. — Pen taaminodiphenylcarbazon, C^HwONj +  H20  (mit 
je 1 NH2 in den beiden CaH5). DaTst. analog. Rotmetallglanzende Kornchen aus A.,



1926. I. D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 3049

1. in W. (blau), unl. in A., Bzl. II2S 04-Lsg. bordeauxrot, m it W. rot, dann orange- 
gelb, nach Neutralisieren blau. (Helv. chim. Acta 9. 216—20.) L indenbaum .

F. Kehrmann u n d  Friedrich Brunner, VersuchezurSynihesevonCarbazinderirxiłen 
des Naphthalins. V II. Mitt. iiber farbige Derimłe des Telraphenylmełhans. (VI. vgl. 
vorst. Ref.) Die von K e h r m a n n ,  R a m m  u. S c h m a j e w s k i  (3. Mitt.) aufgefundene 
•Synthese von nitrierten Diphenylcarbazinen wurde auf die Naphthalinreihe zu iiber- 
tragen versucht. Kocht man den Toluolsulfonsaureester des Dinitro-oc-naphthols 
(Martiusgolbs) mit o-Aminotriphenylmethan in gleichen Teilen A. u. Bzl., so erhalt 
man o-[Dmilronaphthylamvw]-triphenylmet}ian, C29H 210 4N3, citronengelbe Krystalle 
ans A.-BzI., F; 220° (Zers.). Die alkoh. Lsg. wird m it konz. KOH blaurot, doch konnte 
dieK-Verb. nicht in festerForm  erhalten werden. Verss., durch RingschluB zumCarb- 
azinderiy. zu gelangen, sind bisher gescheitert. — o-[Diaminonaphthylamino]-tri- 
phmylmethan, CjgHj.Nj. Mit S n C l2 -|- Sn u. HC1 in sd. A. Nach Entzinnen erhalt 
man Nadeln des Hydrochlorids, das mit NH40 H  zerlegt wird. Weifics, krystallin. 
Pulyer, F. 125— 130°, unl. in W., U. in A. mit blauer Fluorescenz. Wird von FcCl3 
zu einem gelbroten Prod. oxydiert. Das Acelylderiv. krystallisiert aus A. (Helv. chim. 
Acta 9. 221—22.) L i n d e n b a u m .

F. Kehrmann, H. Goldstein und F. Brunner, Einige Beóbachtungen iiber Be- 
ziehungen des Fluorescenzlichtes und der Losungsfarben der Aminocarbazone in  ver- 
sćhiedenen farblosen Łosungsmitteln zu anderen optischen Eigenschaften dieser Lósungs- 
miitd. VIII. Mitt. iiber farbige Derwate des Tetra/phenylmelhans. (VII. ygl. vorst. 
Ref.) Dio von K e h r m a n n  u . T s c h u i  (4. u. 6. Mitt.) gemachto Feststollung, daB 
die Losungsfarben des 2-Amino- u. 2,4-Diaminodiphenylcarbazons in farblosen organ. 
Łósungsmm. von der N atur der letzteren abhangig sind, entspricht friiheren, von 
K e h r m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37 . 3581 [1904]) sowie K e h r m a n n  u . H e r z -  
b a h m  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 882; C. 1917- II- 388) gemachten Beóbachtungen 
u. erinnert an die yerschiedenen Farbungen von Jodlsgg. Die spektroskop. Unters. 
der beiden genannten Farbstoffe in CH3OH, A., A., Bzl., Chlf., Aceton, CS2 u. PjTidin 
(Absorptionskurven im Original) hat folgendes ergeben: 1. Es findet nur eine Ver- 
schiebtmg des Maximums der Absorption, keine Anderung ihres Gesamteharakters 
statt. 2. Die Verschiebung ist beim Monoaminoderiv. bedeutend gróBer al3 boim 
Diaminoderiv. 3. A. verschiebt am starksten nach der langwelligen, Bzl. am starkst-en 
nach der kurzwelligen Seite des Spektrums, die iibrigen Losungsmm. nehmen eine 
Mittelstellung ein. 4. Im  allgemeinen yersehieben die Losungsmm. m it kleiner Mol.- 
Refr. nach langeren, die m it groBer Mol.-Refr. nach kurzeren Wellen, u. zwar in der 
schon 1. e. festgestellten Reihenfolge. 5. Beziehungen zwischen der Lage der Maxinm 
u. der Mol.-Dispersion der Losungsmm. sind nicht zu erkennen. 6 . Die Losungsmm. 
mit hoher DE. wirken farbvertiefend, die m it kleiner DE. farberhohend. 7. Pyridin 
lallt ganz aus der Re i be heraus, yielleieht wegen seiner bas. Eigenschaften. (Helv. 
chim. Acta 9 . 222— 26.) L in d e n b a u m .

F. Kehrmann, Peter Tschudi und Jean Tschni, Uber einige neue Derivate des 
DiphenylcarbaziTis. IX . Mitt. iiber farbige Derimte des Tetraphenylmełhans. (VIII. 
vgl. vorst. Ref.) Einige friiher beschriebene Polynitroderiw . des Diphenylcarbazińs 
''vurden zu Nitroaminoderiw. reduziert. Die alkoh. Lsg. oder Suspension wird erst 
mit NH3, dann m it H 2S gesatt., schlieBlich mit W., manchmal unter Zusatz yon NaOH, 
vorsichtig gefallt. (Bezifferung vgl. 6. Mitt.) — 2-Amino-7-nitrodiphenylcarbazin, 
L«HI90 2N3, griinlich glanzende, fast schwarze Nadeln aus A.-Bzl., Zers. yon 270° ab, 
unl. in W., wl. in A. (orangerot). Diese Lsg. wird yon NaOH nicht verandert, yon yerd. 
ilineralsaure heli grunlichgelb gefarbt. H 2S 04-Lsg. weinrot, dann schnell gelbbraun 
(Zers.) — 4-Amino-2,7-dinitrodiphenylcarbazin, C25H180 4N4, rote Nadeln aus A.-Bzl., 
ffiit Krystallfl., unl. in W., 11. in A. (orangegelb), wl. in Bzl. Gibt m it alkoh. NaOH 
fine grunblaue Na-Verb. yon derselben Farbę wie der des 2,7-Dinitrodiphenylcarb-
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azins; das j\H 2 muB dalier in 4 steli en. H 2S 04-Lsg. gelblichrot, m it W. citronengelb. 
TVird von NaOH u. H2S zu einem N itrodiam iiioderiv., metaUgriinglanzende Krystalle. 
reduziert. — 2,7-D initro-4 ,5-dm m inodiphenylcarbazin , Cj>5H190 1N6, dunkelrotbraune 
Nadelchen aus A., Zers. von 250° ab, unl. in W., 1. in A. (goldgelb). Diese Lsg. wird 
m it NaOH griinblau, m it verduunter Mineralsaure citronengelb, d. li. wie bei der 
vorigen Verb.; die Konst. muB also die angegebene sein. H 2S 04-Lsg. goldgelb, mit 
W. citronengelb. Wird ebenfalls von Na2S weiter reduziert. — Ferner wurde die 
Acetylierung des 2,5-D iam inodiplienylcarbazim s-(7) (2. Mitt.) untersucht. Das Hydro- 
chlorid liefert m it Acetanhydrid bei Zimmerteinp. erst griinglanzende Krystalle 
(wahrscheinlich ein Monoacetylderiv.), die sich sehnell wieder lósen. Nach 12 Stdn. 
gibt die rotbraune Lsg. nach Erhitzen m it W. 2,5-Diacetaminodiplienylcarbazimhydro- 
ćhlorid, C28H 250 2N4C1, dunkclschokoladenbraune Nadeln aus W. (-{- Tropfen HC1),
1. in W., A. (rotbraun). Die Lsg. schmeckt bitter. NH40 H  fallt orangefarbene Floeken

der Base, 1. in A. (orangegelb). H„S0,- 
CH3CO-NII Lsg. bordeauxrot, mit W. orangerot.

—  Triacetylderiu. des 2,5-Diamino- 
diplienylcarbazim s, C31H20O3N4 (noben-

3 stehend). Aus dem Carbazim mit Acet
anhydrid -)- ZnCl2 (Zinunertemj).,
12 Stdn.), nach Zerlegen Na-Acetat 

zusetzen u. mit Bzl. ausscliutteln. Braunlichgelbe Krystallehen, unl. in W., 11. in A. 
(goldgelb), zl. in Bzl. (citronengelb). H 2S 04-Lsg. violettrot, m it W. ponceaurot. 
(Helv. chim. Acta 9. 227—30. Lausanne, Univ.) Lindenisaum.

Fr. Fichter und Walter Kern, Uber chemische Reduktion von Kaffein und Theo- 
bromin zu den Desoxykdrpern. Die von T a f e l  vor liingerer Zeit durchgefuhrten elek- 
trolyt. Redd. von Xanthinen zu Desoxyxanthinen gelten seither ais typ. Beispiele 
der einzigartigen Wirksamkeit von Kathoden m it hoher Uherspannung. F ic h ter  
vertritt dagegen die Forderung, daB jede elektrochem. Rk. an unangreifbaren Elek- 
troden mit rein chem. Mitteln nachgeahmt werden kann. u. umgekehrt. Beispiele 
dieser Art sind in den letzten Jahren verwirklieht worden. Auch die Red. von Kaffein 
u. Tlieobromin gelingt auf rein chem. We go, wahrend die der Harnsaure noch nicht 
erreicht werden konnte. —  Desoxykaffein, C8H120N 4. In  sohwach w. Lsg. von 15 g 
Kaffein in 130— 180 ccm konz. HC1 Zn-Staub eintragen (Temp. bis 70°), 12 Stdn. 
stehen lassen, F iltra t mit NaOH alkal. machen, FI. u. Nd. mit Chlf. extrabieren, 
Gemisch von Kaffein u. Desoxykaffein nach T a f e l  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 32. 75 
[1899]) trennen. Krystalle aus Essigester mit 1 H 20 , F. 115°, wasserfrei F. 140°. 
Ausbeute 27—31% (bezogen auf angegriffenes Kaffein), bei Ersatz von H G durch 
HBr ca. 45%. — Desoxytheobromin, C7H 10ON4, Aus 10 g Theobromin in 150—200 ccm 
konz. HC1 mit 50—60 g Zn-Staub, bei 50— 70° in 8 Stdn. eintragen. Weiter wie oben, 
Nd. mit A. extrahieren. Krystalle aus W. m it 2 H 20 , F. wasserfrei 210—215°. Ent- 
farbt Br u. KM n04. Der in der wss. Mutterlauge verbleibende Anteil wird ais swl. 
Pikrat, C13H 130 8Nj, F . 205° (Zers.), gefallt. Ausbeute ca. 36%, bei E in leitęn  von HC1 
wfihrend der Red. bis 44%. (Helv. chim. Acta 9. 380—83. Basel, Univ.) LlNDBNB.

Frederie Barry Kipping und William Jackson Pope, D ie A u flósung  ton  d,l-A lanin  
u n d  die BU dung von trans-2 ,5-D im ethylp iperazin . d,l-Alanin, aus A cetaldehyd, KCN 
u. NH4C1 hergestellt, laBt sich ais Atliylester leieht mit d-Oxymethvlencampher u. 
d-Chlormethylencampher in die opt.-akt. Komponenten spalten, u. so leieht 1-Alanw 
in groBeren Mengen herstellen. Der Athjdester des akt. Alanins gibt beim Aufbewahren 
cts-3,G -D iketo-2,ó-dim ethylpiperazin  u. dieses bei der Red. mit Na u. A. trans-2-o- 
D im ethylp iperazin . Hieraus folgt, daB das Lactimid sich wahrend der Red. enolisiert 
u. das ursprungliche cis-Deriv. in das resultierende trans-Deriv. umgewandelt wird.

Ye r  s u c h  e. d,l-Alaninathylester liefert 2 Stdn. mit d-Oxymethylencampher
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auf dem Wasserbad erhitzt d-Methylencanipher-l-alaninalhylester, C16H 2;>0 3N, aus PAe.
F. 108—109°, sil. in allen organ. Lósungsmm., in A. [a]Hg grllu =  +256. Bei der 
Wasserdampfdest. mit konz. HC1 entweicht Oxymethylencampher u. l-Alaninhydro- 
cldorid bleibt zuritck. Hieraus l-Alanin, in 1,25 -n.HCl [a]Hggriin — —12,2°. Der
I-AlaniniLthylester gibt beim Aufbewahren l-Laclimid, aus A. F. 272, in A. [a]n20 = . 
+29,1°. Das Laetimid wird von Na in A. zu trans-2,5-Di>nethylpiperazin reduziert, 
ais Dibenzoylderiv. vom F. 227—228° isoliert. (Journ. Cbem. Soc. London 19 2 6 . 
494—97. Cambridge, Univ.) T a u b e .

Max Bergmann und Fritz Stather, TJmlagerungen peptidahnlicher Stoffe.
7. Umimndlung eines cystinhcdtigen Diketopiperazins. (6 . vgl. S. 350.) Um zu ent- 
scheiden, ob aucli solche Diketopiperazine in einen hochmolekularen, proteinahnlichen 
Zustand iibergefuhrt werden konnen, die keine Methylengruppe u. keinen Serinrest 
enthalten, studierten Vff. dasYerh. des Di-dJ.-alanylcystinanhydrids (I.), welches aus dem 

C O -N H —CH • CH2 ■ SSj CH2 • CH—N H -  CO 
1  CH3 -Ć H -N H -Ó O  c o - n h - c h - c h 3

Di-dJ-alanyl-l-cystin, CH3 • CH(NH2) • CO • NH • CH(COOH)CH2 • SS • CH2 • CH(COOH)NH • 
CO'CH(NH2)CH3, iiber den Ester durch Behandlung mit alkoh. NH3 dargestellt wurde. 
Lost man dieses Anhydrid m it n, oder 1/10-n. NaOH, so erhalt man beim Ansauern 
unter Abspaltung von S u. H 2S die hochmolekulare Form des 3-Methylen-6-methyl-2,5- 
diozopiperaiin, (C6H 80 2N2)XJ welches m it der fruher (1. c.) auf anderem Wege dar- 
gestellten Verb. identifiziert wurde. Ein geringer S-Gehalt yerhindert die Mol.-Gew.- 
Best. u. die katalyt. Hydrierung zu Alaninanhydrid. Cystinhaltige Proteine, freies 
Cystin u. auch Dialanincystin spalten den S viel weniger leicht ab. Durch die Ein- 
gliederung des Cystins in den Diketopiperazinring werden also die Affinitatsverhalt- 
nisse dahingehend verschoben, daC das Cystin-/?-C-A tom den Disulfid-S nur noeh 
reeht schwach zu fesseln vermag. Die affinitative Wrkg. der Piperazinbindung er- 
streckt sich also iiber den Ring hinaus in die Seitenkette. U nter geeigneten Um- 
standen gehen auch nicht OH- oder SH-haltige Aminosauren in a,/?-ungesattigtea-Amino- 
acrylsiiuren bezw. in ihre tautomeren Formen a-Iminopropionsaure iiber, z. B. nach 
gemeinsam mit F. Steru ausgefiihrtcn Vers8. N-Gldoracetylphenylalanin in N-Acetyl-a.- 
aminozimtsaure. Das Verh. des d-Alanylcystinanhydrids gibt auch eine Erklarung 
fiir die rasehere Zerstorung der cystinhaltigen Oberhaut u. der Haare bei der Einw. 
von Alkali u. Schwefelalkalien auf die Keratine, wie sie bei den Gerbereiprozessen 
stattfindet (Collegium 19 2 5 . 109; C. 1 9 2 5 . I I .  1874). Die ais Zwischenprod. bei der 
hydrolyt. Zers. von Cystin auftretende Brenztrauhensaure. entsteht wahrscheinlich 
iiber Cf.-Aminoacrylsdure u. Iminobrenztraubensaure (vgl. BERGMANN, M lE K E LE V  
u. K a n n ,  S. 119). — DialdńylcystinmethylesterchlorKydrał, B. aus dem Dipeptid mit 
alkoh. CH3OH +  HC1 wurde nicht isoliert. — Diulanylcystindianhydrid, C12H 180 1S2.
6-seitige Blattchen u. Nadeln aus W. Braunfarbung von 275“ an, schm. nieht bis 350°. 
Wl. in W. u. A., fast unl. in A., Essigather, Aceton u. den meisten organ. Lósungsmm.. 
zl. in h. Eg. Mol.-Gew.-Best. in Phenol 326 u. 336. Nach der Spaltung m it konz. HC1 
konnte Cystin u. d-Alanin isoliert werden. n-NaOH spaltet schon in 1/ 2 Stde. den 
groBten Teil des S ab. Lóst man 2 g Anhydrid m it 50 ccm n-NaOH u. fallt mit 
250 c.cm absol. A. aus, so erfolgt Abscheidung eineś krystallwasserreichen, krystalli- 
sierten Na-Salzes, von den Eigenschaften des Na-Salzes des 3-Methylen-6-metliyl-2,5- 
diQxopiperazins, das sich beim Ansauern in das Diketopiperazin (C6H 80 2N2)x ver- 
wandelt, welches in die Diacetylverb. C6H80 2N2(C0CH3)2 u. in den Tetrapeptidmethyl- 
ester Cj.H^OjjNiClj iibergefuhrt wurde (vgl. 6. Mitt., 1. c.) (Ztschr. f. physiol. Ch. 152 . 
189 201. Dresden, Kaiser-WTilhelm-Inst. f. Lederfor3chung.) G u g g e n h e i m .

Emil Abderhalden und Ernst Rossner, Studien iiber Pólypeptide, an dereni 
Aufbau Glutaminsaure beteiligł ist, und Derivate von solchen. d,l-Brom-i-capronyl-d-
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gluiaminsaurediathylealer, C]5H 26N 06Br. B. aus Glutaminsaurediathylester u. Brom-i- 
capronylbromid in Chlf. Im  Hochvakuum Kp. 153°. Farbloses Ol, Gcruch angenehm, 
Geschmack bitter. Mit alkoh. NH 3 entsteht dJ-Leucyl-d-glutaminsdureanhydridester, 
C,3H 22N 20 4, aus W. wetzsteinartigc, biischelfórmig angeordnete Krystalle, F. 214 bis 
215°. Unl. in A. u. k. W., wl. in Bzl., 1. in A., Chlf. u. Pyridin. Rk. schwach sauer. 
Geschmack schwach bitter. Mit Pikrinsaure nur sehr schwache, m it Dinitrobenzóe- 
saure starkę Rk. Ninhydrinprobe negativ, nach vorherigem Kochen m it Vio"n> Alkali 
positiv. d,l-Leucyl-d-glutaminsaureanhydrid, CnHlsN20 4, findet sich in der Mutter- 
lauge der vorigen Verb. yerunreinigt m it dem Ester u. wird dureh Erhitzen mit W. 
rein erhalten. F. 203°. Derbe kurze Nadeln. dJ-Brom-i-capronyl-d-glutaminsaure- 
dimethylesler, Cj3H 22N 05Br, zithes, bitter sehmeckendes Ol, gelb, griinlich fluorcs- 
cierend, sd. im Hochvakuum bei 133°. Mit 2 Voll. 25%ig. NH3 entsteht d,l-Leucyl- 
glutaminanhydrid, Cn HlaN30 3, breite buschelfórmige Nadeln ans W. -j- A. u. kleine 
Warzohen. Erstere verwandeln sich unter A. in letztere. F. 252°. Ninhydrinrk. 
negatiy, Pikrinsiiurerk. positiv. Mit NaOH Abspaltung von NH3. Ais Nebenprod. 
findet sich eine in A. 1., nicht naher charakterisierte Yerb., 1. in W., A. u. Pyridin, 
unl. in den iibrigen Losungsmm. Fallbar m it Phosphorwolframsaure. Benzoyl-d- 
glutaminmureathylester, C16H 21N 05, yerfilztc Nadeln aus A. -j- W. u. aus Lg. Wl. in W., 
zl. in  Lg. u. PAe., sil. in den iibrigen Losungsmm. F. 73—74°. [a]o (0,112 g Substanz 
in 1,1285 g Chlf.) =  +17,8°. Der Ester dest. im Vakuum bei 290° Badtemp. unzers., 
bei gewohnlichem Druck dest. bei 330° eine gelbliche FI., die sich allmahlich verfestigt 
u. aus A. -f- PAe. derbe Prismen vom F. 77—78° lieferte. Die Substanz ist opt.-inakt. 
u. wahrscheinlich die Racemform des Benzoylglutaminsaureesters. Benzoylglutamin- 
sauredtamid, C12H 16N 30 2, beim Erhitzen des Esters auf 80—90° mit alkoh. NH3. 
Drusenfórmige Nadeln 'aus A. oder A. +  A., F. 202—204°. Benzoyl-d-glutaminśaure- 
meffiylester, C14H 17N 05, aus A. -f- W. feine biischelformige Nadeln. F. 76—78,5°, Los- 
lichkeit wie beim Athylester. Dest. im Vakuum bei 220° Badtemp. ais leicht gelbliches
Ol, das erstarrt u. bei 74—75° sehm. Leucylasparaginanhydrid, Ci0H17N3O3, bildet 
aus Brom-i-capronylasparaginsaureester (E. F is c h e r  u. K o n ig s , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 37- 4585; C. 19 0 5 . I. 350) mit alkoh. NH 3 aus A. Krystalle vom F. 247°. Pikrin- 
saurerk. positiy. Pyrrolidoncarbon.suureamid, B. aus Glutaminsaureester mit alkoh. 
NH 3 beim Erwarmeń auf 80—90°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 2 . 271—81. Halle a. S.,
Univ.) GUGGENHEIM.

P. Karrer und E. Miyamichi, Uberfiihrung einer fi-Aminosaure in  ein Meiozazin- 
derinat. Nach K a r r e r  u . G r a  n a c h  e r  (Helv. chim. Acta 7 . 766; C. 1924 . II- 985) 
werden a-Acylaminosaureester von PC15 oder P 20 6 zu Oxazolderivv. kondensiert. 
Zu einem analogen RingschluB scheinen auch fj-Acylaminosaiireester befahigt zu sem. 
Folgende Kondensation wurde yęrwirklicht:

CH, CHj

L ń i T ^ h , _____  Nl f n J l CH
C0H5 • ĆO ĆOjCjHj C8H 5. d l i . ' C - 0 C !Hs

Das Mełoaazinderiv. II . ist gegen Alkalien recht bestandig, wird aber von Sauren 
leicht aufgespalten, verhalt sich also wie die Oxazolderivr. — N-Benzoyl-^-amino- 
propimisdure, C10Hu O3N. Dureh Benzoylierung von /?-Aminopropionsaure unter 
Kiihlung. Mit HC1 fallen. Benzoesaure m it h. Lg. entfernen. Saulen aus ^V., F. 133°.
— Athylester, C12H 150 3N (I.). Mit A. +  HCl-Gas (Wasserbad). Ol, Kp .3 184—186°.
— 2-Phenyl-G-athoxymetoxazin, Ci2H i30 2N (II.). Aus I. m it der 4-fachen Menge P205 
(Wasserbad, 8—9 Stdn.), Prod. in eisgekiihlte NaOH, ausathem. Nach W aschen 
mit Lg. Krystalle aus verd. A., F . 74°. Pikrat, Ci8H 160 8N4, aus ath. Lsg.; K rysta lle  
aus CH3OH, F. 103°. — II. wird von 7%ig. HC1 (Wasserbad) zu N -B en zo y l-/? -am in o -
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propionsaure u. /?-Aminopropionsaure aufgespalten. (Helv. chim. Acta 9. 336—39. 
Ziirich, Univ.) LINDENBAUM.

Harold Burton und Charles Stanley Gibson, 10-C}dor-5,10-dihydrophenarsazin 
und seine Derivale. I . Synłhese, Herslellung und einige Eigenschaften des 10-Chlor- 
SJO-dihydrtyphenarsazins. (Vgl. W ie l a n d  u. R h e in h e im e r , L ie b ig s  Ann. 423 . 
1; C. 1921 . III . 725 u. B u r t o n  u . G ib s o n , Joum . Chem. Soc. London 1 2 5 . 2275;
C. 1925. I. 485.) o-Nitranilin liefert diazotiert u. mit o-Bromjihcnylarsenozyd (I) ge- 
kuppelt 2-Brom-6'-nilrodiphenylarsinsaure (II) u. diese durch Red. m it Fc(OH )2 dag 
entsprechende Aminoderiy. III . I I I  gibt in Amylalkohol m it K 2C03 u. Cu-Pulver 
erhitzt die Phenarsazinsaure IV u. diese in alkoh. HC1 m it S 02 reduziert 10-Chlor- 
ó,10-dihydrophenarsazin, (V). WlELAND u. RHEINHEIMER (1. c.) haben dieselbc Verb. 
aus Diphenylamin u. AsC13 sowie ein N-Methylderiv. derselben aus N-Methyldiphenyl- 
amin erhalten. Vff. haben letzteres nicht darstellen kónnen, beim Arbeiten nach den 
Vorschriften von W i e l a n d  u. R h e in h e im e r  entstand stets nur V. Die fiir Unterss. 
der trypanociden Wrkg. benotigte Methylverb. kann auch nach VI, V n  u. VIII nicht 
hr-rgestellt werden. Wenn das Prod. aus 2-Brom-6'-methylaminodiphejiylarsinsdure 
(VI) durch Erhitzen in Amylalkohol m it I \ 2C03 u. Cu (VII?) m it S 02 reduziert wird, 
so entstehen V, o-Bromplienylarsenchlorid u. Methylanilin. Diphenylamin u. AsC13 
geben bei Zimmertemp. eine Verb. der Zus. HC1,NH(C6HS)2 • AsC13. Durch Erhitzen 

v ‘n hochsd. Losungsmm. entweicht HC1, u. es entsteht V. Versucht man die Reaktions- 
folge IX -X III  zu rcalisieren, so entsteht bei der Red. von X II nicht X in, sondern 
As wird eliminiert, u. es bildet sich Diphenylamin, obwohl sonst As in aromat. Sub- 
stitution Yorwiegend in die p-Stellung dirigiert wird. /5-Naphthylamin u. AsCl3 geben 
in o-Dichlorbenzol erhitzt 14-Cldor-14,7-dihydrodibenzophenarsazin (XIV), a-Naph- 
thylamin reagiert nicht in diesem Sinne. Diphenylamin u. As20 3 geben bei Ggw. von 
P205 iiber 130° erhitzt leiclit 10,10'-0xy-5,10-dihydrophenarsazin. V bildet auBer- 
ordentlich leicht Mol.-Verbb., so m it Eg., s-Tetraehlorathan, Chlorbenzol, o-Dichlor- 
benzol, Aceton, CC14 u. AsClj. Dio Brom- u. Jodverbb. Yon V entstehen bei der Einw.

AsO(OH)
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der konz. Halogenwasserstoffsauren auf die in Eg. gel. Oxyverb. Letztere liefert in 
Alkoholen leicht Alkyloxyderivv., so n-Butoxy- u. Benzyloxy-5,10-dih ydrpphenarsazln.

V o r  s u c h e. o-Aminophenylarsinsaure gibt in HBr-Lsg. diazotiert u. die 
Diazolsg. m it CuBr umgesetzt o-Bromphenylarsinsaure, aus verd. A. F. 201° (Zers.). 
Dio Saure liefert in alkoh. HCI (Spuren J) gel. mit S 0 2 das entsprechende Chlorarsin
u. dieses m it NH3 (d == 0,88) o-Bromphenylarsenoxyd, C6H 4OBrAs (I), F. 234—238°, 
unl. in den meisten indifferenten Losungsmm. Diazotiertes o-Nitranilin gibt mit I
2-Brom-6'-nitrodiphenylarsinsaure, C12H 90 4NBrAs (II), aus verd. A., F. 254—255° 
(Zers.). Die Red. von I I  m it Fe(OH )2 fiihrt zu 2-Brom-6'-amiiiodijihenylarsinsuure, 
C^HjjO^NBrAs (III), aus vcrd. A., F. 213—214° (Zers.). Die Blethylierung von
III  m it Dimethylsulfat u. Alkali gibt 2 - Brom - 6'- methylaminodiplienyhrsinsaure, 
C13Hl30 2NBrAs (VI) aus A., F . 193—194° (Zers.). Bei starkerer Einw. des Dimethyl- 
sulfates 2-Broin-6'-dimethylaminodiphenylarsinsaure, C14H 150 2NBrAs, aus verd. A.,
F. 220—221° (Zers.). I I I  gibt in Amylalkohol m it K 2C 03 u. Cu-Pulver 12 Stdn. riick- 
flieCend erhitzt, der Amylalkohol m it Wasserdampf entfemt, die wss. Lsg. mit HCI 
angesauert, der Nd. in alkoh. HCI (Spuren J) gel. u. S 0 2 eingeleitet, 10-Chlor-5,10- 
dihydrophenarsazin (V), aus CC14, F. 191—192°. Leichter entsteht die Verb. aus Di- 
phenylamin u. AsC13 in o-Dichlorbenzol bei 5-std. Erhitzen. I I I  liefert in alkoh. HCI 
m it S 0 2 behandelt o-Bromphenylarsenehlorid, F. 65—66°. Die Methyl- u. Dimethyl- 
arsinsauren (s. o.) liofern analog behandelt Methyl- u. Dimethylanilin u. o-Bromphenyl- 
arsenchlorid. AsC13 u. Diphenylamin geben in trockenem Bzl. gel. naeh 24 Stdn. 
eine Addilionsverb., C12H i2NC14As =  HCI, NH(C0H 5)2AsCl3. N-Acetyl-p-aminodiphenyl 
amin liefert diazotiert u. mit Na-Arsenit umgesetzt p-Phenylacelylayninophenylarsin- 
saure, CI4H I40 4NAs (X) aus W. m it 1 H 20 , F. 126° (Zers.). Durch Verseifung mit HCI 
p-Phenylaminophenylarsinsaure, C12H 120 3NAs (XII), aus verd. H„S04, F. 265° (Zers.). 
X gibt in alkoh. HCI gel. m it S 02 behandelt p-Phenylacetylaminophenylarsenchlorid, 
C14H12ONC12As (XI) aus Bzl. -)- Lg., F. 141°. /3-Naphthylamin u. AsC13 liefern in
o-Dichlorbenzol 18 Stdn. ruckflieBend erhitzt 14-Chlor-14,7-dihydrodibenzophenars- 
azin, C20H 13NC1As (XIV) aus Nitrobenzol, F. 355° (Zers.). Die Verb. entsteht auch 
aus Di-/3-naphthylamin u. AsC13 in s-Tetraohlorathan. Di-a-naphthylamin gibt analog
7-Chlor-7,14-dihydrodibenzophenarsazin, C20H 13NC1As, aus Nitrobenzol, F. 278—279° 
(Zers.). Diphenylamin u. As20 3 reagieren bei Ggw. von P 20 6 u. 160—170° miteinander 
zu 10,10'-0xy-5,10-dihydrophenarsazin (vgl. B u r to n  u. G ibson, 1. c.). Diphenyl
amin u. AsBr3 geben wio oben 10-Brom-5,10-dihydrophenarsazin, aus Toluol, F. 217 
bis 218°. Die Verb. entsteht auch aus 10-Aeetyl-5,10-dihydrophenarsaziri mit HBr. 
Analog 10-Jod-5,10-dihydrophenarsazin, aus Eg., F. 217—221° (Zers.). 10,10'-0xy- 
5,10-dihydrophenarsazin liefert aus n-Butylalkohol umgel. 1 0 -n-Butoxy-5 -1 0 -dihydro- 
plienarsazin, C16H 18ONAs, F. 158—160°. Analog 1 0 -Benzyloxy-5 -1 0 -diliydrophen- 
arsazin, C19H 18ONAs, F. 173— 175°. Eine Lsg. des 10,10'-0xyderiv. in sd. Butyl- 
alkoliol liefert mit H2S gesattigt 10,10'-Sulfo-5,10-dihydrophenarsazin, F. 256—264° 
(Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 1926. 450—64.) T a u b e .

Harold Burton und Charles Stanley Gibson, 1 0 -Chlor-5 ,1 0 -dihydrophenarsazin 
und seine Deriwtte. II . Die Einwirkung von priniaren Cblorarsinen auf Diphenyl
amin und seine Homólogen. (I. vgl. vorst. Ref.) Phenyldichlorarsin u. Diphenylamin 

q  t t  geben in o-Dichlorbenzol erhitzt nicht die zu erwartende
I  Cl!H5A s < c °H '> N H  Verb. (I), sondern 10-C hlor-5,10 -dihydrophenarsazin.

Phenyl-p-tolylamin gibt mit AsCl3 kondensiert 10-CUor-
2-melhyl-5,10-dihydrophenarsazin, p,p'-Ditolylamiu analog 1 0 -Chlor-2,8-dime(hyl-5,10-di
hydrophenarsazin. Nachpriifung der Verss. von L e w i s  u . S t i e g l e r  (S . 675), .welche 
aus /3-Chlorvinyldichlorarsin mit Diphenylamin u. Phenyl-a-naphthj'lamin 6-^-Clilor- 
vinylphenarsazin u. 7-1fi-C'lilorvinyl-7,12-dihydro-y-benzophenar.sazin erhalten haben 
wollen, ergab, daB die genannten Forscher nur 10-Chlor-5,1 0 -dihydrophenarsazin
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bzw. 7-Chlor-7,12-dihydrobenzophenarsa:zin in den Hiinden hatten. Beim Arbeiten 
nach den Vorsehriften von L e w i s  u . S t i e g l e r  verlauft die Rk. wie im Falle des 
Phenyldichlorarsins u. das entweichende Vinylehlorid kann ais a-Brom-/?-chlorbrom- 
athan nachgewiesen werden.

V e r  s u c h e. Phenyl-p-tolylamin u. AsC13 geben in Dichlorbenzol 4 Stdn. riick- 
fliefiend erhitzt 10-Chlor-2-methyl-5,10-dihydrophenarsazin, C13Hn NClAs, aus Bzl., 
P. 199—200° (Zers.). Analog aus Di-p-tolylamin 10-Chlor-2,8-dimethyl-5,10-dihydro- 
phenarsazin, C14H13NC1As, aus Nitrobenzol, F. 261—262° (Zers. vor dem F.). Aus 
dem entspreckenden Phcnarsazin durch Kochen mit Essigsiiureanhydrid 10-Chlor- 
ó-acetyl-2-methyl-5,10-dihydrophenarsazin, C15H13ONC1As, aus Bzl. u. PAe., F. 154 
bis 155° u. 10-Chlor-5-acelyl-2,8-dimethyl-5,10-dihydrophenarsazin, C^H^ONClAs, aus 
Bzl. u. PAe., F. 164—165°. Nach B u r to n  u. G ibson  (Journ. Chem. Soc. London 
125. 2275; C. 1925. I. 485) aus dem ontsprechenden Chlorarsin u. Chloramin T (Na- 
p-Toluolsulfonchloramid) 2 -Mełhytphenarsazinsaure, CX3H 120 2NAs, aus verd. Eg., 
Zers. iiber 300°, Na-Salz, Hydrochlorid, F. 209—211° (Zers.). 2,8-Dimethylphenars- 
uzinsdure, C14H 140 2NAs, aus verd. Eg., Zers. ohne F., Na-Salz, Hydrochlorid, F. 216° 
(Zers.). N-Aceiyl-2,8-dimethylphenarsazinsdure, C18H10O3NAs, aus verd. Eg., F. 240° 
(Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 1926. 464—70. London, G u y s  Hosp. Med. 
School.) T au b e .

Walter G. Christianseu. Derivate der p-Carboxyphenoxyessigsdure. (Vgl. Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47- 1158; C. 1925. II. 290.) Es wurden yerschiedene D eriw . der 
p-Carboxyphenoxyessigsdure dargestellt u. untersucht. — p-Carbometlioxyphenoxy- 
M-ńgsaurernethylMler, CuH 120 6, F. 92—92,7°, gibt m it konz. wss. NH3 p-Carbomethoxy- 
phenozyacetamid, C10H n O4Ń (I), Nadeln, F. 164°, 1. in A., Chlf. u. Aceton. Die isomere 
Verb. II  konnte nicht isoliert werden. Durch Beliandlung von p-Oxybenzoesiiure 
mit Chloracetamid in NaOH-Lsg. wurde p-Carboxyphenoxyacetamid, C9H90 4N, er- 
halten, F. 282—282,5°, unl. in W., A., Chlf., Bzl., 1. in verd. NaHC03-Lsg. u. h. A., 
welehes beim Methylieren ebenfalls I  ergab. Ais Nebenprod. entstand 0-p-0xybenzoyl- 
ylykolamid, C9H90 4N, Blattchen, F. 257—258°, unl. in NaHC03-Lsg., 1. in k., verd. 
^aOH-Lsg. Bei %-std* Erhitzen von I  m it konz. wss. NH 3 unter Druek bei 60—65° 
wurde p-Carbamidóphenoxyacetamid, C9H 10O3N2, gebildet, Nadeln, F. 261—264,5°. 
unl. in k. verd. NaOH, 11. beim Erwarmen unter Entw. von NH3. — Durch Nitrierung 
von p-Carbotmthoxyphenoxyessi(jsauremethylester m it einem Mol.-Aquivalent H N 0 3
111 H2S04 bei etwa 0° wurde ais Hauptprod. 2-NUro-4-carbomethoxyphenoxyessigsdure- 
mełhylester, C y B ^ N  (III), erhalten, Nadeln, F. 125,5—127°, 1. in Chlf., Bzl., Nitrobenzol. 
Eg., h. A., 11. in A., unl. in W. Ais Nebenprodd. entstanden: 2,6-Dinitro-4-carbomelhoxy- 
phenoxyessigsauremethylester, CnH 10O9N2 (IV), 2,4-Dinitrophenoxyessigsduremethylester, 

COjCH, CO(NH2) C02CII3 c o , i i  CO,H

0  0 ™. ifu  Onh"
OCH2CO(NH2) o c h 2c o 2c h 3 o c h , .c o ,h  o c h 2c o 2c h 3 O C H , , - ^
^ c o 2c h 3 COjH COoCH.,

^ H>co 0 NÎ
O CH j-->u u  o c h 2c o 2h  o c h 2c o 2c h 3 o c h 2-

C9H80,N 2 (V), die sclion friiher beschriebene 2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsdure u. 
~'Nitro-4-carboxyphenoxyessigsduremonomelhylesler, C10H 9O7N (VI oder VII). III 
wurde beim Erhitzen mit NaOH-Lsg. zu 3-Nitro-4-oxybenzoesu,ure, F. 180— 181,5°, 
hydrolysiert. IV bildete Blattchen, F. 118,5—119°, 1. in Chlf., Aceton, Bzl., Eg., 
h. A., unl. in A., W. V, F. 53—58°, konnte nicht vollkommen gereinigt werden. Ein 
aus 2,4-Dinitrophenozyessigsdure bereitetes reines Prod. schmolz bei 70—73°. Die
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Iden titat der beiden Verbb. wurde bewiesen, dadurcb, daB V m it NaOH in 2,4-Di- 
nitropheml u. m it konz. -wss. NH3 in 2,4-Diniirophenoxy acetamid iibergefiihrt wurde.
2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsduremethylester (VI oder VII) krystallisicrto in Nadeln, 
F. 204—205°, 1. in A., Eg., Aceton, NaHC03-Lsg., unl. in W., Bzl., A., CS2, PAe. u. 
k. Chlf. Mit NaOH lieB es sich zu 3-Nitro-4-oxybenzoesaure hydrolysieren. — Red. 
von 2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsdure m it Ferrohydroxyd u. von III mit Fe u. methyl- 
alkoh. HC1 ergab 6-Carboxy-3-keto-3,4-dihydro-l,4-benzoxazin, C9H 70 4N (VIII), Nadeln, 
F. 310—314°, 1. in wss. NaHC03, konz. H 2S 04 u. h. A., unl. in W. u. 6-Carbomethoxy-
3-keto-3,4-dihydro-l,4-benzoxazin, C10H 9O4N (IX), Nadeln, F. 188—190,5°, 1. in Aceton,
h. A., h. Chlf., anstatt der Aminoverbb. X u. XI. — IX entstand auch bei Einw. 
von methylalkoh. HC1 auf VIII. Ais Nebenprod. bei der Red. von III wurde ein 
Na-Salz, F . 149— 152° erhalten, das bei der Hydrolyse mit NaOH 3-Nitro-4-oxy- 
benzoesaure u. m it HC1 2-Nitro-4-carboxyp7ienoxyessigsduremonomethylester, C10H9O-N 
(VI oder VII), F. 151—154°, bildete; 1. in A., A., Aceton u. wss. NaHC03. Es wurden 
somit beide Ester VI u. VII dargestellt; welcher Verb. die Formel VI u. welcher die 
Formel VII zukommt, konnto nicht entschieden werden. — Methylierung von VIII 
m it Dimethylsulfat ergab 6-Carboxy-3-keto-4-methyl-3,4-dihydro-l,4-benzoxazin, 
C10H 9O4N (XII), Nadeln, F . 287—290°, 1. in Aceton, Chlf., Eg., wss. NaHCO,, u. 
0 - CarbometJioxy - 3 - keto - 4 - methyl - 3,4 - dihydro-l,4-benzoxazin, C1IHn 0 4N, Blattchen, 
F. 165—166°, unl. in W., HC1 u. NaOH-Lsg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 460—68. 
Boston [Mass.], H a r v a r d  Med. School.) W inkelm ann.

Robert Downs Haworth und William Henry Perkin, jun., Die UmtcandJung 
von Berberin in  fi-Homochelidonin (a.-AUocryplopin). Bekanntlich (vgl. PERKIN, 
Journ. Chem. Soc. London 109. 952; C. 1 9 1 7 -1. 229) spaltet eine wss. Lsg. von Tetra- 
hydromethylberberinhydroxyd (I) im Vakuum W. ab u. geht dabei in Anhydrotelra- 
hydromethylberberin (II) iiber. Um von dieser Verb. zum fi-Homochdidonin (III) zu 
gelangen, mufl nur die Gruppe —CH—CH in —CO-CH2 umgewandelt werden. Da 
sich jedoch II schon beim Kochen m it A. oder Chlf. unter Verlust des Zchnerringcs 
in I  zuriickverwandelt, so fiihrtc weder die Einw. von Br in eiskalter Lsg. noch von 
anderen Oxydationsmitteln zum Ziel. — Da es P r i l i s h a j e w  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 42. 4811; C. 1910. I. 418) mittels Perbenzoesaure gelungen war, Athylenderivr.

O
—CH—CH— in Atliylenoiyde —C l i~ t 'H — iiberzufiihren, so wurde eine eiskalte
Lsg. von I  in Chlf. zu einer eiskalten Lsg. von Perbenzoesaure zugegeben, ohne daB

O---- ,CH.j

O---- jCHą

MeO
.NMe 

CH, CH,
■NMe >

MeO H ,C O ĆH2
je<ioch das Athylenoxydderiv. gebildet wurde. Die Oxydation fand s ta tt unter B. 
von Anhydrotetrahydromethylberberinozyd (IV), C21HŁ10 5N, das m it ^ -H o m o c h e lid o n in
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isomer ist u. ein in W. swl. Hydrochlorid, C,,H230 5N,HC1, liefert. In  Ggw. von Eg. 
u. HC1 findet eine Isomerisation dieses Aminoxyds zu fj-Hotnochelidonin s ta tt.

Ve r  s u c h e. Anhydrotetrahydromethylberberinoxyd, (IV), C21H 230 6N, aus W. Pris- 
men. F. 135° (Zers.). Hydrochlorid, C21H 230 6N,HC1, F. 203° (Zers.) — Eine Lsg. 
von IV in Eg. u. konz. HC1 wurde 1 Stde. auf 100° erhitzt. Aus Essigester 
kryst-allisiert (3-IIomochdidonin, C21H 230 5N , (III), in monoklinen Prismen. F. 160 
bis 161°. Gibt dieselben Farbrkk. u. dasselbe Hydrochlorid u. Aurichlorid wie 
das natiirlich vorkommende Prod. (Journ. Chem, Soc. London 1926. 445—50. 
Oxford.) B e r e n d .

O. SRbnm m . Uber Cytochrom, das bei seiner Spaltung entsteliende Porphyratin 
und das zugehórige Porphyrin. Das Cytochrom (vgl. Schumm, S. 1865) findet sich 
aufier in den von K e i l in  (Proc. Royal Soc. London, Serie B. 98. 312; C. 1925. II. 
1770) angegebenen Pflanzen auch in den verschiedenen Riibenarten u. in den Frucht- 
kórpern hóherer Pilze. Ais Porphyratin werden solche kunstliche Komplexverbb. 
von Porphyrin bezeichnet, die in Pyridin eventucll nach Zusatz von NH2-NH2 im 
Grim ein ahnliches Absorptionsbild liefern, wie das Pyridinhamochromogen aber mit 
wechselndem Ort des Streifenpaares. Natiirliche Fe-Porphyratine sind das Yerdauungs- 
hamatin von Z e y n e k  ( =  a-H am atin nach K u s te r ) ,  die Sapohamatine, das Kopratin 
(Schumm, S. 1219). Die Werte fur die Pyridinrk. der verschiedenen PorphyTatine 
siad: Hauptstreifen I  bei a-Porphyroidin Schumm 557,5, Phylloporphyrin-j8 March
lewski 552,5, Hamatoporphyrin Nenki 548,5, Mesoporphyrin Zaleski 547,2, Kopro- 
porphyrin H. Fischer 547,5, Kopratoporphyrin Schumm 545,0, a-Ham atin 557,5, 
Saprohamatine 545— 549, Kopratin 545, pflanzliches Porphyratin 557—558. Der 
Name Hamochromogen soli nur fiir die aus dem Ham atin abgeleiteten, dem Pyridin- 
hamochromogen entsprechenden Porphyrinderiw . angewendet werden, fiir die ana- 
logen Verbb. der iibrigen Fe-Porphyratine dagegen die Bezeichnung reduziertes (Fe)- 
Porphyratin. Das Porphyratin lieC sich aus dem pflanzlichen Materiał in einer Menge 
isolieren, die der Starkę des Cytochromspektrums entsprach. Mit NH8-NH2-Eg- 
Gemisch wurde ein porphyrinartiger Farbstoff abgespalt-on, der mikrochem. m it dem 
/5-Phylloporphyrin u. dem a-Porphyroidin iiberemstimmt. Entgegen H. FISCHER 
u. F in k  (Ztsclir. f. physiol. Ch. 144. 101; C. 1925. I I . 931) ist Vf. der Ansicht, daC 
in der Brennereihefe nicht freies Porphyrin vorherrscht, sondem ein oder mehrere 
koinplexe Fe-Porphyratine. Der Gehalt an freiem Porphyrin — Koproporphyrin — tra t  
nikr. nur wenig hervor. Eine kunstliche B. aus Fe-Porphyratin, Porphyrin u. Fe- 
Salzen unter der Einw. des Eg. wird aus verschiedenen im Original angefiihrten Grunden 
ais unwahrscheinlich hingestellt. Insbesondere wird betont, daB das freie unbehandelte 
Cytochrom die den komplexen Fe-Verbb. eigentumliche Peroxydaserk. gibt, welche 
den freien Porphyrinen fehlt. Auch das Porphyratin aus Brustmuskulatur von In- 
sekten (Wespen) verhielt sich wie pflanzliches Porphyratin u. Myohiimatin aus den 
Herzmuskeln von Saugetieren. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 147—59. Hamburg, 
Univ., Allg. Krankenh. Eppendorf.) G uggenheim .

Rolf Meier, Studien -uber Methamoglóbiribildung. VII. Mitt. Nitrit. (VI. vgl. 
S. 686.) Die Oxydation von N itrit zu N itrat, die bei alkal., neutraler u. schwachsaurer 
Rk. durch 0 2 nicht oder nur sehr langsam Yerlauft, wird durch Zusatz von FeS04, das 
dabei selbst oxydiert wird, sowohl bei neutraler wie besonders bei schwachsaurer Rk. 
(Ph 5) stark beschleunigt. Wie in diesem Modellvers. wurde der EinfluB der [H'] 
(Phosphatpuffer) auf die B. von Metkamoglobin (I) durch Nitrit untersucht u. dabei 
gefunden, daB das N itrit boi p a  7 u. 5 auf Oxyhdmoglobin (II) ais Reduktionsmittel 
wirkt, indem es ahnlich wie Hydrazobenzol, Phenylhydxoxylamin u. a. in Ggw. von 
Blutfarbstoff oxydiert wW . In  alkal. Lsg. (ph 9,2) bewirkt N itrit nur eine geringe 
Veranderung, neben alkal. I  tr i t t  bei dem moleltularen Verhaltnis (m. V.) N itrit: 
Blutfarbstoff 20—50 noch II, bei m. V. 100— 1000 noch Stickoxydhamoglobin (III)
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auf. Bei pn 7 u. 5 ha t ausschlieBliche B. yon I  nur bei bestimmtem m. V. sta tt: bei 
pn 7 5— 50, bei pH 5 1—5. Unterhalb dieser Konzz. ist neben I  noch II, oberhalb III 
vorhandon. Bei yólliger B. yon I  wird etwa 1/l  des an I I  gebundenen 0 2 gemafi der 
Gleichung: 4 H b0 2 -J- 4 H N 0 2 -f- 2 H20  =  4 HbOH -j- 4 H N 03 -f- 0 2 frei gemaóht. 
Dio B. von I I I  bei groBerem NitritiiberschuB beruht auf einer sek. Rk. von sehon ge- 
bildetem I  m it NO zu III. Aus in II2 reduziertem Hamoglobin entsteht mit Nitrit 
stets unabhangig von der Rk. I  u. III. Mit N itrit (1,2 g N aN 02 subcutan) sowie mit 
nitrosen Gasen yergiftetc. Katzen zeigten etwa dasselbo Vergiftungsbild; das Blut 
enthielt nach dem To ten 60 bezw. 80% I- Nach 2-tiigigem Stehen war das yorher 
schokoladcnbraune Blut scharlachrot unter ausschlieBlicher B. von I I I  geworden.
— Die im Tier durch groBere Dosen von N itrat hervorgerufene B. von I beruht 
wahrscheinlich auf einor Nitritvergiftung, da nach H e f f t e r  im Gewebe Nitrat zu 
N itrit reduziert wird. Diese Red. yon N itrat zu N itrit steht in Parallele zu der Red. 
von Dinitrobenzol zu Nitrophenylhydroxylamin im Gewebe einerseits, u. die Oxy- 
dation im Blut yon N itrit zu N itrat zu der Oxydation von Nitrophenylhydroxyl- 
amin zu Nitroazoxybenzol andererseits. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 110. 
241—64. Gottingen, Univ.) L o h m a n n .

Arno Papendieck, Uber Porphyrine aus Blulfarbstoff. IV. Mitt. Beitrage zur 
Konslitułion der Porphyrine. (III. vgl. S. 1815.) Vf. erblickt in den Arbeiten von 
L i s t  (Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 95; C. 1924. II. 484) u. von P a p e n d i e c k  u . B o n a th  
(Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 60; C. 1925. II. 40) eine Widerlegung der Willstatterscheu 
Athinformel mit den Athinbriicken (vgl. W lLLSTA TTER  u. M. FISC H ER , Ztschr. f. 
physiol. Ch. 87. 423; C. 1913. II. 1979). Die von H. F i s c h e r  u .  L i n d n e r  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 142. 141; C. 1925. I I . 2017) im Ooporphyrin angegebene Acetylen- 
bindung ist nach ihm im Blutfarbstoff vorgebildet bezw. in der Dicarbonsaure K u st e r s . 
Hamaterindicarbonsaure, gel. in Eg., lieB sich bei Ggw. von 2,5% H 2SO,, in schwefel- 
saurer Lsg. elektrochem. zu Mesoporphj’rin reduzieren. (Vergoldete Ruhrelektrode, 
Platinanode, 10 Volt, 0,6— 0,8 Amp.) Bei der elektrochem. Red. des Hamatopor- 
phyrins Nencki entsteht das Oxy mesoporphyrin, dessen Spektralstreifen ahnlich, 
jedoch nicht ident. sind m it denjenigen des Mesoporphyrins: in A. I. 623,8, II. 568,5, 
I l i a ,  530,5, I l lb .  525,5, IV. 496,0; Chlf. I. 621,7, II. 566,8, I II . 534,0, IV. 500,0; 
7io-n. KOH I . 623,5, II . ca, 570, I II . 536, IV. 504; 25% HC1 1. 594,3, II. 550,8; Fe- 
Verb. in Pyridin u. Hydrazinhydrat I. 547,6, I I . 518,8. Hamoporphyrin: in A. I. 622,S, 
II. 567,0, I l i a ,  529,8, I I I  b. 524,5, IV. 494,6; Chlf. I. 620,8, II . 565,4, III. 532,7,
IV. 498,0; Yio-m KOH I. 628,2 (616,1), I I  a, 573,6, I I  b. 562,1, I II . 536, IV. 505; 25% 
HC1, I. 593,0, IIL  549,6; Fe-Verb. in Pyridin u. Hydrazinhydrat I. 546,7, II. 517,1. 
Die spektrometr. Unters. des nach W lL LSTA TT ER  u. M. F i s c h e r  (1. c.) dargestellten 
Hamoporphyrins ergab Werte, die sich m it denjenigen des Mesoporphyrins fast ident. 
erwiesen. Eine Trennung des Mesoporphyrins vom Hamoporphyrin ist moglich durch 
Ausschiitteln der Lsgg. in 5— 15%ig. HC1 m it Chlf., wobei nur ersteres in Lsg. geht. 
Bei der elektrochem. Red. des Mesoporphyrins entsteht ein Farbstoff mit dem Spektrum 
des Mesoporphyrins. Die gleichen Resultate wurden erzielt bei der katalyt. Hydrierung 
mit Pd in Eg-Lsg. Hamaterindicarbonsaure liefert Mesoporphyrin, Hamatopor- 
phyrin Nencki Oxymesoporphyrin, u. Hamoporphyrin Mesoporphyrin. Aus dem 
Nachweis der Hydrierbarkeit des Hamatoporphyrins ergibt sich die Anwesenheit 
einer ungesatt. Scitenkette. Nimmt man in der Hamaterinsaure, C31H320 1Ni eirie 
Acetylenbindung an, so ergibt sich fiir Mesoporphyrin C^HjgO^Nj, fiir Hamaiopor- 
phyrin  C3JH3(.0|jN1, fiir Hamoporphyrin C34H30O4N4, fiir Oxymesoporphyrin C34H 3S0 4i 4, 
welche Beziehungen im Original strukturehem. yeranschaulicht werden. (Ztsc >r. 
f. physiol. Ch. 152. 215— 29. Hamburgsche Univ., AUg. Krankenh. Eppendorf.) Gu.

Maurice Niclonx und Jean Roebe, Uber den Sauerstoffgehalt des Metkdmoglobnis- 
Ausfiihrliche Mitteilung m it yorangehender biator. Betrachtung des Problems u er



1926. I. D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 3059

einschlagige Verss. m it dem bereits yeroffentliohten Ergebnis (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 180. 1968; C. 1925. II . 1683), nach dem Methamoglobin die Halfte des Oxy- 
hamoglobin-Oj, besitzt. Der łfachweis gelingt nicht nur m it der Behandlung des 
Methamoglobins dureh ein Reduktionsmittel u. nachfolgende Messung des frei- 
werdenden 0 2, sondem auch dureh Behandlung von Hamoglobin m it einem Oxydations- 
mittcl [Fe(CN)6K3] u. Best. des auf solche Weise fixierten 0 2. (Buli. Soc. Chim. Biol. 
8 . 71—97. StraBburg, Inst. de Chim. biol. de la Fac. de mód.) O p p e n h e i m e r .

Jean Roche, Ober Methamoglobinbildung: Wirhung von Hydroxylamin auf 
Methamoglobin. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8 . 98—112. — C. 1926. I. 2474.) Opp.

Hans Fischer und J. J. Postowsky, Beslimmung des „aktiven Wasserstoffs“ 
im, Humin und Bilirubin, einigen ihrer Derivate und in  Pyrrolen. Bei der Anwendung 
der von F l a s c h e n t r a g e r  (Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 219; C. 1925. II . 2220) aus- 
gearbeiteten Methode von Z e r e w i t i n o f f  auf eine Reihe von Pyrrolderiw . ergab 
sich, daB nur der Imin-H der Pyrrole, nicht aber der Methin-H bestimmt wird. Oxy- 
pyrrole ergaben 2 aktiye H, Methyldthylmaleinimid ein H. Bis-(2,4-dimethyl-3-dthyl)-

methen, sowie andere Methene lieferten
H5C21 jCH3 H.jCj A H 6 entsprechend der Theorie ein Mol. CH4.
H3d ^ ^ j ------- CH— ^ ^ ^ C H j  Dagegen gab B is-(2 ,4 -dimethyl-3 - carb-

HH N dthoxypyirol)-methen 2 Moll. CH4, wahr-
scheinlich infolge der geringeren Stabilitat. 

Bis-(4,5-dimethyl-3-carbdthoxypyrryl)-methan lieferte der Theorie entsprechend 2 Mol. 
CH4, Tetra - (2,3 - dimethyl - 4 - carbathozypyrryl) - athan u. Telra-(2,3-dimethylpyrrol)-
9-athan 4 Moll. CH4, ebenso das Telra-(2,3-dimethyl-4-carbdthoxypyrryl)-d.lhylen (vgl.
H. F is c h e r  u . B e l l e r ,  S. 91). Bei der Bilirubinsaure wurden 4 akt. H  gefunden, 
bei der Xanthobilirubinsaure 3, bei dereń Ester 2. Das Red.-Prod. aus der Benz- 
aUehydverb. des Mesobilirubinogens (H. F is c h e r  u .  N iem ann , Ztschr. f.' physiol. 
Ch, 146. 196; C. 1925. II. 2166) lieferte 3 akt. H. Bilirubin u. Mesobilimbin ergaben 
im Einklang m it der Fischerschen Formulierung (vgl. Original) 7 u. Mesobilirubinogen 
8 akt. H-Atome, wahrend K u s te r s  Formel 5 verlangt. In  dieser Tatsache, sowio 
in der Ahnlichkeit der Tetrapyrrylathylene m it dem Gallenfarbstoff erblicken Vff. 
eine starkę Stutze fiir ihre Auffassung. Hdmin ergab 3, Mesohdmin 2, bei 40° 3, Hamin- 
wter 1 akt-. H. Die Zahlen fur Hśimin stimmen leidlich, wenn man die Annahme macht, 
daB das an Fe gebundene Cl m it dem Grignardreagens unter B. von CH3C1 reagiert. 
Triphemylchlormethan ergibt ebenfalls einen positiyen Wert. K aMMERERs bezw. 
Ooporphyrin gibt in "Obcreinstimmung m it der angenommenen Formel 4 H, Atiopor- 
phyrin, Uroporphyrinester, Koproporphyrinester, Telramethylhamatopoiphyrin je 2 H. 
Beim Mesoporphyrindiathylester reagierte nur 1 Pyrrolkem, móglicherweise infolge 
partieller Betainbildung. Mesoporphyrinogen gab wie die synthet. Telrapyrrylathane 
6 akt. H, bei denen 2 auf die Carboxylgruppe entfallen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 
300—312. Munchen, Techn. Hochsch.) G uggenheim .

M. Bergmann, Vber den hochmolekularenZustand von Kohlenhydraten und Proteinen 
und seine Synthese. (Vgl. S. 350.) Theoret. Betrachtungen iiber den Aufbau der 
Kohlenhydrate u. Proteine im Zusammenhang m it neuen, bereits yeroffentlichten 
Befunden des Vf.s (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1141—44. 1925. Dresden.) O h le .

Percy Brigl und Robert Held, Eiiceiflchemie. I I I . Zur Konstitution der Eiwei/3- 
korper. (II, Vgl. B r i g l  u . K l e n k ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 131. 6 6 ; C. 1924. I .  674 .) 
Die bisher fur die Diketopiperazinstruktur des EiweiBes erbrachten Beweise — Verh. 
bei Farbrkk., bei Oxydation u. Red. — werden ais nicht stichhaltig angesehen. Eine 
gegen die Diketopiperazinstruktur sprechende Tatsache erblicken Vff. in den Er- 
gebnissen der Elementaranalysen bezw. in dem daraus errechneten Verhaltnis von 
O: N. Dieses miiBte etwa 1 :1  betragen, wenn man annimmt, daB das EiweiB poly- 
Peptid- oder diketopiperazinartig aus Monoaminosauren aufgebaut ist. Tatsachlich
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liegt es bedeutend hoher, beim Lactalbumin 1,28:1, Serumalbumin 1,23:1, Serum- 
globulin 1,29:1, Gasein 1,27:1, Fibrom  1,18: 1, Elastin 1,12:1. Auch wena man die 
Anwesenheit vonDicarbonsiiurenu. Oxyaminosauren beriicksichtigt, bleibt der errecłmete 
W ert erheblich hinter dem tatsąchlichen zuriick. Beim Lactalbumin, von dem 84% 
der Aminosauren isoliert wurden u. das 10% Oxyglutaminsaure enthalt, gelangt mnn 
z. B. bei Annahme einer Polypeptidstruktur zum W erte 1,15. Das groCc Defizit 
zwisehen den errechneten u. tatsachUch gefundenen W erten deutet auf das Vorhanden- 
sein von bisher noch unbekannten O-haltigen Komplexen, welcbe nach der Ansicht 
der Vff. nicht ausschlieflbcb Oxyaminosauren sind. Es wurdo gepruft, ob das EiweiC 
nicht aus einer Reihe von parallelen Polypeptidketten bestehen kónnte, die ihrerseits 
entweder an den cndstandigen Amino- oder Carboxylgruppen durch O-haltige Reste 
zusammengehalten werden, die Aminogruppen carbamidartig durch C02, die Carb- 
oxylgruppen esterartig durch einen mehrwertigen A. Dio gleichzeitige Berucksich- 
tigung dieser beiden Moglichkeitcn ergibt folgendes Schema:

HN-CHR-CO . . . .  HN-CHR-CO . . . .  HN-CHR-CO,. >
C O <  '> X <

HN-CHR-CO . . . .  HN-CHR-CO . . . .  H N -C H R -C O / X 
welches nicht nur im Einklang m it dem  Verhaltnis O : N, sondern auch mit yerschie- 
denen bisher ungeklarten Befunden der EiweiCchemie steht. Zur Priifung dieser 
Hypothese wurde das Verh. von Carbonyl-bis-glycylglycinester u. Carbonyl-bis-glycyl- 
glycin studiert (E. F i s c h e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 1095; C. 1902. H. 909) 
gegen Reagenzien, welche die Dipeptidstruktur nicht angreifen, namlich gegen ge- 
schmolzenes Phthalsaureanhydrid, NaOBr u. Pepsin. Phthalsaureanhydrid bewirkte 
Sprengung der Ureidbindung u. B . des Phthalglycylglycins (B r i g l  u . K l e NK, Ztschr. 
f. physiol. Ch. 131. 6 6 ; C. 1924. I . 674). NaOBr sprengt beim Carbonyl-bis-glycyl- 
glycin zunachst die Ureidbindung, um nachher allmahlich dio Polypeptidstruktur 
zu lósen. Der Verlauf der Zersetzungskurve des NaOBr ist ahnlicli wie beim EiweiB 
(vgl. G o l d s c h m i d t  u . S t e i g e r w a l d , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1346; C. 1925.
II. 1169). Nach der Hypobromitrk. findet man von den 4 ursprunglich yorhandenen 
N-Atomen nach D u m a s  3,5, nach K j e l d a h l  3. Das zunachst auftretende Rk.-Prod. 
ist ein sauer reagierendes Aeylderiv. des Glycins, das aber nicht isoliert werden konnte 
u. sich unter Abspaltung yon Glycin zersetzt, welches ais Glycinesterbromhydrat 
isoliert wurde. Pepsin u. Trypsin zeigten keine merkliehe Einw. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 152. 230—48. Hohenheim, Landw. Hochsch.) GuggENHEIM.

Max Bergmann und Leonidas Zervas, Vler die Aldekydverbindmigen der 
Aminosauren und ihre praparative Verwendung. Wie friiber (B e r g m a n n , E n s z l in  
u. Z e r v a s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1034; C. 1925- H . 810) wurden die N-Aldehyd- 
yerbb. von d,l-Serin, l-Ćystin, l-Histidin, d-Arginin, d-Omithin u. d-Lysin dargestellt. 
Die Benzaldehydyerb. des d-Arginins fallt auch aus alkal. Lsg. frei von Alkali aus 
u. ist in allen Losungsmm. fast unl. Offenbar ist die Carboxylgruppe des Arginins 
festgelegt, móglicherweise durch die Guanidogruppe. In  Sauren ist d-Benzyliden- 
arginin 11. unter Abspaltung von C6H5 ■ CHO. Salicylaldehyd bildet mit freiem Arginin 
Mcmoozybenzylidenarginin, m it Argininnitrat entsteht bei Abstumpfung der HN03 
mit NaOH eine Verb. der Zus. [HO-C6H4-CH =  CcH 120 2N J.,-N aN 03. Fiir das Oxy- 

benzylidenserin kommt Formel I  in Betracht. Mit Hilfe der 
CH j-CH -CO O lI Benzylidenverbb. lassen sich Arginin, Łysin u. Prołin aus den
O NH I  Hydrolyseprodd. der Gełatine isolieren u, trennen. Man trennt 
^ • C s H 4(OH) zn diesem Zwecke die mit Phosphorwolframsaure fallbaren 

Aminosauren ab u. fallt aus dieser Fraktion boi neutraler Rb- 
das Arginin u. einen Teil des Lysins ais Benzylidenverb. Beim Behandeln mit Alkali 
hinterbleibt reines Benzylidenarginin. Die alkal. Lsg. liefert beim Behandeln mit 
Sauren Łysin, das iiber die Yerb. m it Salicylaldehyd gereinigt u. mit HC1 ais Chlor-
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hydrat abgeschieden wurde. Der iibrige Teil der m it Pliósphorwolframsauro abgc- 
trenntca Aminosiiuren liefl sich durch absol. A. in das Gemisch von 1- u. d,l-Prolin 
cinerseits u. eine 2. Q uantita | Łysin andererseits zerlegen. Aus 100 g Gelatine wurden 
isoliert: 6,43 g d-Arginin, 3,48 g Lysindichlorid, 7,44 g Prolingemisch (4,5 g 1-Prolin 
u. 2,6 g d,l-Prolin). Handelt es sich nur um die Isolierung des Arginins, so wird nach 
Entfemung der uberschiissigen Saure mit C6H5CHO +  Baryt nacheinander zuerst 
das Glycin, dann das Arginin abgeschieden. Dio Argininvcrb. ist nach einmaligem 
Umlósen rein. Aus 100 g Gelatine wurden erhalten: 2,95 bis 4,43 g Arginin u. mindestens 
9,2 g Glykokoll. Verkocht man Arginin m it Baryt u. versetzt m it Salicylaldehyd 
bei Ggw. von Baryt, so scheidet sich das o-Oxybenzylidenornithin-Ba ab. Die Verss., 
racem. Aminosauren durch Darst. der Aldehydvcrbb. u. tJberfulirung der Alkaloid- 
salze in ihre opt.-akt. Komponenten zu trennen, ergaben kem befriedigendes Ro- 
sultat. Nur beim o-Oxybenzylidenserin wurde eino teilweise Spaltung erreicht. Mit 
Hilfe dor Aldehydverbb. sollen auch Proteinę u. hóhere Proteinspaltprodd. abgeschieden 
werden. Aus Prolaminen u. aus Edeslin konnten so krystallisierte Verbb. abgetrennt 
werden. — o-Oxijbenzyliden-l-hislidinbrucin,

'̂ł09H12o024Nj2 =  4 C7H60 2 -f- 2 C0HbO2N3 -f- 3 Co^I^OjISij.
F. 9G—102° unter Zers. LI. in A., Chlf., Essigester unter Spaltung. Benzylide>i-l- 
cystin-Ba, CaoHlgO.,N2S2Ba, farbloso Nadeln aus W. o-Oxybenzyliden-l-cyslin-Ba, 
C2oHiS0 6N2S2Ba, gelbe Nadeln. o-Oxybe,nzyliden-d,l-serinchinin, CjoH^OgN,, aus 1 Mol. 
Aldehyd -f- 1 Mol. Serin -f- 1 Mol. Chinin. Citronongelbe Nadeln m it 3 Moll. II20 . 
L. in A., Chlf., Essigester, wl. in W., A. u. PAe. o-Oxybenzyliden-d,l-serincinchonidin, 
CjjHjjOsNj, hollgelb. o-Oxybenzylidenserin-Brucin, C33H 370 8N3, gelbe Nadeln oder 
Prismen. L. in viel W., A., Chlf., Essigather, F. 140° (Zers.). Das Salz cnthalt neben 
d,l- etwas d-Serin. Benzylidenarginin, C13H 180 2N, 1 H aO, wetzsteinartigo Blattchen.
Swl. in fast allen organ. Losungsmm., 1. in h. W. u. in benzaldehydhaltigem CH30H . 
Sintert bei 200°, schmilzt bei 204—205° zu einer gelbbraunen FI. o-Oxybenzyliden- 
d-arginin, C13H la0 3N4, liellgelbe Prismen, F. 211° unter Aufschaumen. L. in viel W, 
u. Alkalien, wl. in organ. Mitteln. o-Oxybenzyliden-d-arginin-Na-Nitrat (C13H lsO;lN,1)i • 
NftNOa 16 H 20 , buschelfórmige, gelbe Nadeln. LI. in W. Monobenzyliden-d-lysin, 
®uH130 2N2 beginnt bei 140° zu sintern u. schmilzt boi 205—206°. L. in w. W. u. 
Alkalien. Mono-o-oxybenzyliden-d-lysin, C13H180 3N 2, gelbe buschelfórmige Nadeln. 
Darslellung von d-Arginin, d-Lysin, l- u. d,l-Prolin aus Leim. 200 g Gelatine werden 
6 Stdn. mit konz. HCl gekocht, die HCl abgedampft, mit ca, 925 g Phosphorwolfram- 
siiurc ausgefilllt, der Nd. m it Baryt zerlegt u. die Lsg. der freien Aminosauren zur 
Irockne gedampft. Man lost in 40—45ccm W. u. versetzt mit 20 g C6H5-CHO, 
wobei sich das Arginin u. ein Teil des Lysins ais krystallisierte Benzylidenverb. ab- 
seheiden. Ausbeute ca. 22 g. Zur Entfernung des Benzylidenlysins wird der Nd. mit 
emer Lsg. von 5 g Baryt in 60 ccm W. geschuttelt, wobei das Benzylidenarginin ungel. 
zuriickbleibt. Es wurde m it der bercchneten Menge 5-n. H N 03 zerlegt u. das N itrat 
nach Ausatherung des C0H5CHO krystallisiert. Ausbeute 15,1 g. Das Łysin findet 
sich zum Teil in der barythaltigen Waschfl. des Benzylidenarginins, zum groCeren 
feil im Filtrat des Nd. des Benzylidenarginins u. -lysins. Aus ersterem gewinnt man 
es nach Entfernung des Ba mit H 2SO,, iiber die Oxybenzylidenverb. rein oder weniger 
rem, wenn man m it HCl ansauert, zur Trockne dampft, das Lysinchlorhydrat m it 
<:it3OH vom BaClj trennt u. m it A. abscheidet. Zur Gewinnung des anderen Lysin- 
anteils wurde das F iltrat der Benzylidenverbb. m it 5-n. H 2S 04 angesauert, ausgeathert, 
'on  HjSO^ befreit u. eingedampft. Der Riickstand wird m it A. ausgekocht, wobei 
■̂0 g d,l- u. 7,9 g 1-Prolin in Lsg. gehen. Aus dem ungel .Riickstand wird das Łysin 

ais Pikrat gefallt. Gesamtausbeute an d-Lysindichlorhydrat 2,3%. Will man nur 
das Arginin isolieren, so wird das Gelatinehydrolysat von 200 g Gelatine nach Ver- 
jagen der Hauptmcnge HCl m it NaOH neutralisiert u. m it einer Lsg. von 260 g kry- 
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stallisiertem B aryt u. m it 210 g C8H5 • CHO versetzt. Es erfolgt zunachst Abscheidung 
von etwa GO g Benzylidenglycin-Ba. Aus dem unterhalb 28° konz. F iltrat scheidet 
sich das krystallisierte Benzyliden-d-arginin ab. Darsiellung von Omithin aus Arginin. 
3 g d-Argininnitrat werden m it 5 g krystallisiertem B aryt u. 15 ccm W. I 1/ ,  Stdn. 
gekocht, nach dem Erkalten filtriert u. m it 3 g  HO-C6H4CHO geschiittelt, wobei 
sich das o-Oxybenzylidenomilhin-Ba in gelben Nadeln abscheidet. Der Nd. wird mit 
HC1 zerlegt, ausgeathert, zur Trockne gedampft, das Ornithinchlorid mit CH3OH 
von BaCl3 abgetrennt u. m it absol. A. abgeschieden. Ausbeute 23% der Theorie. 
Der Hauptyerlust entstcht voraussichtlich bei der Verkochung mit Baryt. (Ztschr. 
f. physiol. Cli. 152. 282—99. Dresden, Kaiser Willi.-Inst. f. Lederforschg.) Gu.

B. Biochemie.
Julius Stoklasa, Die liolle des Aluminiums im Leben der Organismen. Vf. referiert 

iiber die Rolle des A l in der Farbbildung der Bliitenblatter, in der Pigmentation der 
Vogelfedern, der Kaferfliigeldecken u. in der sogenannten „Austauschaciditat“ des 
Bodens. (Revue internat, de Renseignements agrieoles 3. 10 Seiten. 1925. Sep.) TrŹ.

E j. Enzym chem ie.
Bridel und C. Charaux, Fermenthaltiger Eztrakt aus den Samen verschiedener 

Rhamnusarten oder Iłhamnodiastase. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8 . 35—39. — C. 1926. 
I- 2208.) O p p e n h e i m e r .

M. Bridel und C. Charaux, Biochemische Methode der Prujuny auf hydrolysable 
Olukoside durch die Rhamnodiastase in Pflanzen. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8 . 40—49. — 
C. 1926. I. 2612.) O p p e n h e i m e r .

George Edward Briggs, Eine weitere Nołiz iiber die Kinetik von Enzymmrkungen. 
(Vgl. Biochcmical Journ. 19. 338; C. 1925. II. 726.) Unter der Annahme, daB das 
Zuckeriiquivalentgewicht gleich 1/i des Aquivalentgewichtes der Saccharase ist (was 
aus den Befunden von E u l e r , Ztschr. f. physiol. Ch. 121. 17 7 ; C. 1922. III. 1022, 
ersclilossen wird), findet man in einer Lsg. von Saccharase u. Zucker Saccharase- 
molekule m it 0—4 Molekiilen Zucker. Bezeichnet man die Bruchteile, die diese 
5 Saccharasemolekule von der Gesamtmenge des Enzyms darstellen, mit x, y, z, u 
u. v, so ist der wirksame Bruchteil cs der Gesamtmenge des Enzyms gleich 
V« iy  4" 2 2 +  3 u -f- 4 v); das bedeutet, daB ein m it 2 Molekiilen Zucker yerbundenes 
Molekiil der Saccharase doppelt so wirksam ist wie das m it einem Molekuł Zucker 
yerbundene Enzymmolekul. Nimmt man an, daB zu gleicher Zeit immer nur eiu 
Molekuł Zucker gebunden oder abgegeben werden kann, dann erhalt der Ausdruck 
fiir den Anteil des wirksamen EnzjTiis folgende Form:

4 c S' k * +  S*'k '  +  s3' k‘i2 +  s*l6
k*  +  s-k.s +  $‘-k?i2 +  s3-k,/Q +  8*124 ’ 

worin s die Konz. des Substrates bedeutet u. k , =  {k2 -\- k3)/kx ist, wenn k2 der 
Ileaktionskoeffizient der Ablósung der Zuckermolekiile u. k3 der R e a k t io n s k o e f f i z ie n t  

der B. von Invertzucker ist. Die so erhaltenen Werte weichen ganz erheblich v o n  

den nach der Gleiehung von M i c h a e l i s  u . M e n t e n  (Biochem. Ztschr. 49. 333; 
C. 1913. I. 1614) erhaltenen Werten ab. — Nimmt man nun noeh weiter an, daB die 
Vereinigung der Zuckermolekiile m it dem Enzym an ein oder zwei Stellen erfolgen 
kann, so wachst die Zahl der moglichen Enzym-Zucker-Molekule auf 9. Wenn nun 
nur bei den Enzym-Zucker-Molekiilen, bei denen der Zucker an eine Stelle gebunden 
ist, B. von Invertzucker erfolgen kann, so ist die A ktivitat des wirkenden Teiles des 
Enzyms gegeben durch d io  Gleiehung:
4 c —

s ki*k,3 +  8--k,-k*  4 - sO -W bi2 -f- g«-jfc,»/6 +  s*-kjk,3 +  s^kęk .1 
k W + s  kr  k,3 -f- s'--kr-k,-j'2+s3k r  ̂ ' 0 + s"‘-*1--/24+ *  k. ■‘+  k.3+ s3k*l2+ s3-k, W 2
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Dabci bedcutet k( das Yorliiiltnis der Geschwindigkeitskonstanten von Bindung u. 
Loslósung der zweiten Klasse von Zuckermolekiilen. (Biochemical Journ. 19. 1037 
bis 1038. 1925. Cambridge, Botan. Schulo.) H e s s e .

Hans V. Euler und Karl Josephson, Ober verschiedene llemmungserscheinungen 
bei der enzymatischen liohrzuckerspaltung. Naeh einer Zusammenfassung der An- 
sichten der Vff. iiber den Mechanismus der Hemmungserscheinungen (vgl. S. 2000) 
wird iiber den EinfluB von Galaktose, Zymophosphal u. Acetaldehyd auf die Hemmung 
der Saccharase durch die Spaltprodd. des Rohrzuekers, sowie iiber die Hemmung der 
Saccharase durch Aminę berichtet. — Galaktose, Zymophosphat u. Acetaldehyd, 
welche jeder fiir sich die Saccharase hemmen, yerringern die durch Glucose bewirkto 
Hemmung, wahrend sie auf die durch Fructose bewirkte Hemmung ohne EinfluB 
sind. Diese Stoffe werden also walirscheinlich an dio gleiche Gruppe der Saccharase 
gebunden wie dio Glucose. Fiir Zymophosphat wiirde das eine mehr glucoseahnlicho 
aiistatt fructoseahnliche Konst. wahrscheinlich machen. — Die Hemmung der Sac
charase durch Aminę, welche von der Substratkonz. unabhangig ist u. daher ais eine 
auf Anderung der Zerfallsgeschwindigkeit der Enzym-Substratverb. beruhende 
Hemmung ańzusehen ist, wird durch Zusatz von Glucose oder Fructose zum Teil 
aufgehoben. Es beruht dies wahrscheinlich auf einer Rk. zwischen Zucker u. Amin, 
wobei die Glucose leichter reagiert ais die Fructose. Die init meBbarer Geschwindig- 
keit yor sich gehende Rk. zwischen Zucker u. Amin wird genau gemessen. Es wird 
darauf hingewiesen, daB solche Reaktivierungen auch durch im Enzymmaterial vor- 
handene Stoffe erfolgen kónnten; z. B. konnten die Verss. von K u h n  (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 129. 57; C. 1923. III . 1174) iiber die Saccharasen aus Asp. oryzae u. aus 
Hefe so eine Erklarung findcn. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 31—54.) H e s s e .

Hans v. Euler und Karl Josephson, Einflup der Hefenvorbehandlung auf die 
Affinit&tslconstanten der Saccharase. I. (7. Mitt. iiber die Affinitulsverhalłnisse der 
Saccharase.) (Vgl. S. 1212 u. 2006.) Hefe bildet am schnellsten u. reichlichsten Sac
charase, wenn sie irgend einen Zucker vergart. Dabei handelt es sich um einen t)ber- 
gang von inaktivem in aktives Enzym in der Zelle, wobei wahrscheinlich eine Neu- 
bildung yon enzymat'. wirksamen Gruppen stattfindet. Nimmt man an, daB die lebende 
Hefe die Fahigkeit besitzt, die fiir ihre gesteigerte Wirksamkeit zweckmaBigsten 
Atomgruppen auszubilden, so miifito man durch Anwendung verschiedener Zucker 
bei der vorbehandelnden Garung in der Lage sein, Saccharasen mit gewissen Artver- 
schiedenheiten zu erhalten; z. B. miiBte die Vorbehandlung mit Rohrzucker ( =  Fruc
tose -f- a-Glucose) einen etwas anderen EinfluB auf die Konst. u. Konfiguration der 
neugebildeten spezif. substratbindenden Gruppen des Enzyms haben konnen ais die
V orbehandlung mit nur Glucose oder nur Fructose. Hieriibcr muB also eine Unters. 
der Affinitiitsverhaltnisse (Best. von K 3I) der gebildeten Zucker zu den mutameren 
1'ormen von Glucose u. zu der Fructose Auskunft geben. Tatsachlieh ergaben sich 
bei Yorbehandlung von Saccharasen aus Munchener Lowenbrauhefe m it yerschie- 
denen Zuckern Untersehiede in den gemessenen Affinitatskonstanten. Bei Vorbehand- 
lung mit Rohrzucker oder m it a-Glucose wird die Affinitat zur a-Glucose erhóht, 
wahrend dio Affinitat zu Glucose oder zu Fructose keine Steigerung erfiihrt; dabei 
!st der Yorbehandelten Saccharase die Affinitat zu a-Glucose etwas groBer ais 
zur ^-Glucose u. nur unwesentlich ldeiner ais die Affinitat zur Fructose, wahrend 
unbehandelte Saccharase eine im Verhiiltnis zu der Affinitat zur Fructose nur geringe 
Affinitat zur oc-Glueose besitzt. Gleichzeitig scheint eine gewisse Steigerung der 
Aifinitat zum Rohrzucker einzutreten. Da diese jedoch nur gering (K^j —  33 s ta tt

0 ist, sind die aus den Prodd. der Affinitatskonstanten der beiden Spaltprodd. des 
ohrzuckers erhaltenen W erte (etwa 4-mal) gróBer ais der experimentell ermittelte 
ert der Affinitatskonstante der Rohrzucker-Saccharaseverb. — Zur Deutung der

199*
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ycrandcrlichen Affinitatskonstanten der Saccharasc zu Fructose bezw. Glucose stehen 
zwei Ausnahmen offen: 1. Bei Vorbehandlung wird an jeder Affinitatsgruppe die 
spezif. Affinitatskraft gcandert (in Analogie z. B. m it der Anderung der elektrolyt. 
Dissoziation der Carboxylgruppe bei Substitution im Molekuł der Saure). 2. Dio 
Vorbebandlung kann dio relative Anzahl der fructose- u. glucosebindenden Affinitats- 
gruppen der Saccharasc andern. Hieraus ergibt sieli auch die schon friiher (1. c.Jgefolgerte 
teilweise Unabhangigkeit der beiden Affinitatsgruppen. — Dio Unterscliiede zwisehen 
den Affinitatskonstanten der Saceharase zu Glucose u. zu Fructose werden durch 
dio Yorbehandclnde Garung nach W i l l s t a t t e r ,  L o w ry  u . S c h n e id e r  (S. 2207) 
mehr ausgcglichen, ais wenn dio Vorbehandlung nur miifiig weit getrieben wurde. 
Dio dabei erhaltencn Werto lassen vermuten, daB die Erhóhung der Affinitat zu Bohr- 
zucker auf die Steigerung der Affinitat zu a-Glucose zuriickgefiihrt werden kann. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 66— 87. Stoekholm, Hochsehule.) H esse.

Riiltaro Tateyama, tlber die Fermentu in der mensćhlichen Brusldriise. Kie von 
24—48 Stdn. alten Frauenleichen stammenden Brustdriisen wurden nach Zerkleinerung 
m it der l^a-fachen Menge physiolog. NaCl-Lsg. bei 0° extrahiert. Nachgewiesen 
u. untersucht wurden eiuo Peptidaęe, welcho Glycyltryptophan zu zerlegen vermag, 
eino sehr wirksame Nuclease, Phosphatase, Diaslase, eine gegen Chinin u. Atosyl 
unempfindliche Tribulyrase, eino Phenolase, welche Brenzcatecliin u. Adrenalin 
kraftig, dagegen Dioxyphenylalanin nur schwach zu oxydieren vermag. — Die Pep- 
tidase konnto entgegen den Angaben von G r im  m e r  (Biochem. Ztschr. 53. 429; 
C. 1913. II. 887) auch in der ruhenden Brustdruse nachgewiesen werden. Die Nuclease 
ist besonders wirksam wahrend der Lactation, wahrend bei der Phosphatase cin 
Unterschied zwisehen ruhender u. lactierender Driise nicht gefunden wurde. — 
Diastase hat nach W o ii l g e m u t h  bestimmt im E x trak t aus der ruhenden Driise 
di\ =  6-1, in der lactierenden Driise 256, wiihrcnd im Blute zwisehen 128 u. 
512 schwankt. — Lactase wurde nicht gefunden; da aber in den meisten Verss. bei 
Einw. von Brustdruscnextrakt auf Lactose eino Abnahme der Reduktion gefunden 
wurde, wurde untersucht, ob ein oxydativer Abbau des Zuckers stattfindet. Łs 
konnto mit Hilfe des Abfangverf. (Zusatz von Calciumsulfit) gezeigt werden, daB 
die Driise aus Zuckern Aldehyd bildet u. zwar wurden aus je 0,5 g Milchzucker, 
Glucose u. Galaktose bei pu 6.5 (unter Zusatz von 0,5 g Optoehin. bas.) 6,4, 6,2 
bozw. 5,7 g Aldehyd durch je 50 g Substanz aus lactierender u. 2,0, 1,7 bezw. 1,1 g 
Aldehyd durch je 50 g Substanz aus ruhender Brustdruse gebildet. — Die tatigc 
Driise enthalt etwas mehr Tributyrase ais dio ruhende Driise; in beiden Fallen ist 
die Fermentmenge klein im Verglcich zum Fermentgehalt des Blutes. (Biochem. 
Ztschr. 163. 297—307. 1925. Berlin, Virchow-Krankenh.) H e s s e .

Robert Alexander Mc Caace, Die Wirlewng der Tyrosinase auf Plienole, Tyrosin 
■und andere Aminosduren. (Vgl. R o b i n s o n  u. M c Ca n c e , Biochemical Journ. 19. 
251; C. 1925. II. 406.) Die yerschiedenen, ais H-Acceptoren dienenden Substanzen 
weisen Spezifitaten auf, dereń Grund in ihrer ehem. Struktur zu liegen scheint.
Da Tyrosinase die Red. von Methjdenblau durch eino pn =  8 zeigende Lsg. vo11 
p-Kresol +  Glykokoll katalysiert, scheint das Enzym durch H 2-Aktivierung zu wirkeii.
— Dio Wrkg. der Tyrosinase (aus Lactarius vellereus u. aus Mehlwurm) auf lyrosin 
beruht darauf, daB Tyrosin gleichzeitig cin Phenol u. eino Aminosaure ist u. daB, 
obwohl die Aminosaure nicht einer Desamidierung unterliegt (vgl. H a p p o l d  u. 
R a p e r ,  Biochemical Journ. 19. 92; C. 1925. I. 2451), diese dort ais ein Co-Enzym 
fiir die Oxydation des Phenols wirkt. Ahnlich kann die Aminosauro in dem System 
p-Kresol -f- Aminosaure +  Tyrosinase zwar nicht osydiert werden, hat aber an der 
R k . wesentlichcn Anteil. — Die spontane Oxydation von Phenolen allein oder in Gg" • 
von Amiiiósauren witd von KON nicht beeinfluBt; 1/i00 ni. KCN yerhindert die acrobe



u. anaerobe Wrkg.- der Tyrosinase. — Es wurden folgendo Additionsverbb. hergestellt. 
JJiaihylamin +  2 Brenzcatechin, C4H nN  +  2 C6H60 2. Aus don Komponenten in 
absol. A., weiBe, reehteckigc Plattcn, F. 78—79°, 11. in W. u. A., wl. in Bzl. u. PAe. 
Naeh einmonatigem Aufbowahren waren dio Krystalle braim geworden unter vólligem 
Zerfall der Verb. — Diathylamin - f  2 Resorcin, C4Hn N -)- 2 C6H„02. Aus den Kom
ponenten in A. WeiBe Nadeln, F . 115°, Lóslichkeit wie bei der orsten Verb. Die 
Krystalle waren naeh G Mon. nicht braun geworden. — Um dio boi dor Einw. yon 
Tyrosinase auf p-Kresol entstohende Vcrb. zu erforsehen, wurdo eine Additionsverb. 
aus Chinon -f- 2 p-Krcsól, C6H 40 2 +  2 C7H 70 , hergestellt; orangerote Nadeln, F. 03,5°. 
(Bioehemical Journ. 19. 1022—31. 1925. Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

J. Wohlgemuth und N. Sugiliara, Uber Aklivierunrj und Hitzebestandigkeit von 
Fermenten. Zugleicli ein Beiirag zur Frage von den Beziehungen zwischen Lab und 
Pepsin. Friiher war von H i z u m e  (Biochem. Ztschr. 146. 52; C. 1924. II. 477) untor- 
sucht worden, welchen EinfluB die Ggw. von aktm erend wirkenden Salzen auf dio 
Hitzebestandigkeit der Amylaso bat. Die gleiche Frage wird jetzt fiir Lab u. Pepsin 
untersucht. Ais Ferment diento Pepsin Witte, das auch eine gute Parachymosin- 
wrkg. hatte. Es ergab sich, daB Parachymosin, welches durch CaCl2 aktiviert wird, 
in wss. Lsg. durch dieses Salz auch vor der Zerstorung durch erhóhto Temp. (00°) 
geschiitzt wird. Man beobaclitet nur eine geringe Abnahme der Wrkg. der wss. Lsg. 
naeh 1-stdg. Erhitzen auf 60°. Durch Vergleich dor Wrkg. von Mg(N03)2 u. MgCl2, 
welche keine aktivierende Wrkg. ausiiben, m it der Wrkg. von Ca(N03)2 u. CaCL, 
wurde ermittclt, daB die Sehutzwrkg. in erster Linie durch das Ca" -łon verursaeht 
wird, daB aber diese Wrkg. in Ggw. von Cl'-Ion verstarkt wird. — Chymosin (Chymase 
naeh O p p e n h e i m e r s  Nomenklatur) unterscheidet sieli von Parachymosin u. a. 
dadurch, daB es durch CaCl2 wenig oder gar nicht aktiviert wird. Wenn also dio 
Annahme richtig ist, daB Sehutzwrkg. u. Aktivatorvvrkg. der Salze miteinander 
parallel gehen, so miiBte Chymosin (Labpraparat [W lT T E ] aus Kalbermagen) auch 
in Ggw. von CaCl2 durch Erhitzen vem icktet werden. Dieso Yoraussage konnte 
oxperimentell bestatigt werden; daruber hinaus scheint sogar CaCl2 dio Zerstorung 
der Chymase durch- Hitze in wss. Lsg. noch zu bescbleunigen. — Pepsin, welchcs 
durch CaCl2 nicht aktiyiert wird, wird in wss. Lsg. durch CaCl2 vor der Zerstorung 
beim Erwarmen auf 60° geschiitzt. — Da also Pepsin u. Lab sich gcgeniiber CaCl2 
bezuglich der Aktivierung verschieden, beziiglicli der Sehutzwrkg. glcich verhalten, 
ergibt sich fiir die Frage naeh der Iden titat dor beiden Fermente, daB zwischen ilinen 
iiuBerst naho Beziehungen bestehen. Vff. wollen nicht die Iden titat der Enzymo 
behaupten, glauben jodoch, daB mindestons dio von N e n c k i  u . S i e b e r  (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 32. 291 [1901]) vormutoton sehr nahen Zusammenhango bestehen. (Bio
chem. Ztschr. 163. 253—59. 1925.) ' H e s s e .

J. Wohlgemuth, Die Fermente der Ilaut. I II . N. Sugihara, Vcrgleichende Unter- 
suchungen iiber den Fermcnigehalt frischer Haut von Mensch und Tier und iiber den 
Finjlup verschiedemzr Lichtarten auf die Haut. (II. vgl. Biochem. Ztschr. 153. 487;

1925. I. 1878.) Die friihcrcn, nur an der H aut von Leichen vorgenommcnen 
Untcrss. konnten an der H aut von Lebenden wiederholt werden; verwendet wurden 
die n. Partien der H aut vom Unterschenkel zwcier Manner (20 u. 40 Jahre), denen 
der Unterschenkel wegen plotzlich eingetretener Gangran abgesetzt werden muBtc. 
Dio vom anhaftenden F ett befreite H aut wurdo unter Zusatz von Glassplittern mit 
10/0ig- NaCl-Lsg. im Verhaltnis 1: 2 verrieben; naeh eintagigem Stelien im Eisselirank 
"urde der Brei zontrifugiert u. das E xtrak t zur Unters. verwendet. Es ergab sich, 
dafl der Fermentgehalt der menschlichen H aut (Diastase, Phcnolasc, Gdatinase, 
Lipase) in lebensfrischem Zustand der gleiche ist wie der von Leiehon, die 2 oder 
. Tage post exitum zur Unters. kamen. — Mit der gleichen Methodik wurdo der 

ermentgehalt der lebensfrischcn H aut von Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund,
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Kaninchen, Katzo, Meerschwcinchen, Rattc, Huhn, Fisch, Frosch untersucht. Dic 
H aut der untcrsućhten Tiero (mit Ausnahme von Schaf) enthalt mchr Diastaso 
(Amylase), ais die H aut des Menschen. Die hóchstcn Werte wurden fiir Mcer- 
schweinchen, R attc (64—128-mal mehr ais beim Mcnschen) u. Frosch gefunden. — 
Phenolase wird in absteigender Menge gefunden bei Ratte, Frosch, Schwein, Kanin
chen, Meerschwcinchen, Mensch, Rind, Schaf, Ziege, Hund. — Gelatinase, welche 
beim Menschen entweder fehlt oder in geringer Menge yorhanden ist, konntc niemals 
naehgewicsen werden bei Frosch, Schwein, Meerschwcinchen, u. wurde nur ab u. 
zu bei Rind u. Schaf gefunden. Bei den iibrigen Tieren war sie am kraftigsten bei 
der Katzo yorhanden. — Lipase ist in jeder H aut (auBer bei Fisch) in gróBeren Mengen. 
Empfindlichkeit der Lipase gegen Atoxyl u. Chinin konnte nur bei Rindshaut gefunden 
werden. — Ein Zusammenhang der Fermentgehalte in H aut u. Blut wurde nicht 
gefunden. — Bestrahlung von Meerschweinchen (bei abrasierter Ruckenhaut) mit 
naturlichem Sonnenlicht, ktinstlicher Hóhcnsonne u. Ultrasonne (L a n d e k e r -S t e i n 
b e r g ) fiihrt bei genugend langcr Bestrahlung zu einer betriichtlichcn Vermehrung 
(um das 2—4-fache) der Phenolase, zu einer erheblichen Verringerung der Diastasc 
u. zu geringfiigiger Abnahme der Lipase. Rontgenstrahlen bewirken Abnahme der 
Phenolase, aber keine Anderung yon Diastaso u. Lipase. In  keinem Falle wurde 
durch die Bestrahlung eine Anderung im Fermentgehalt des Blutes bewirkt. (Biochem. 
Ztschr. 163. 260—70. 1925. Berlin, Virehow-Krankenh.) H e s s e .

Nogaki, Ober die Kinetilc der Esterspaltung durch Leberlipase. Von K n a ffl-  
L en z  (Medd. Kgl. Vetenskapsakad. Nobelinst. 6 . Nr. 2. 1 ; C. 1923. III. 261) war 
gefunden worden, daB die Estcryerscifung durch Lipase zunachst Proportionalitat 
zwisehen Versuchszeit u. umgesetzter Menge ergibt, u. daB erst gegen Ende der Rk. 
diese nach der Gleichung fiir monomolekulare Rkk. yerlauft. K n a f f l-L e n z  crklart 
diesen Reaktionsverlauf so, daB die Verseifung bei Zerfall einer intermediar ent- 
stehenden Verb. von Ester -f- Lipase erfolgt, wobei solange noch der Ester im t)ber- 
schuB yorhanden ist, die Konz. der Estcr-Lipaseverb. konstant bleibt u. daher die 
Proportionalitat von Versuchszeit u. umgesetzter Menge gefunden wird. Demgegen- 
iiber erklart A r r h e n iu s  (Medd. Kgl. Yctenskapsakad. Nobelinst. 6 . Nr. 4. 1 ; C. 1924. 
I. 347) bei einer Kritik der Zahlen von K n a f f l -L e n z  diesen Reaktionsverlauf so 
entstanden, daB dic Lipase aus mehreren Komponenten bestehe, yon denen diejenigen 
am sclmellsten zerstort werden, die die gróBte Rcaktionsgcschwindigkeit bei der Zers. 
der Ester zeigen. Es wurden nun neue Yerss. bei yerschiedenen Tempp. angcstellt, 
welche es hóchst wahrscheinlich machen, daB nicht eine allmahliche Zerstorung 
mehrerer gleichzeitig vorhandener Enzyme dio Ursache der erwahnten Abweichungen 
vom n. Reaktionsverlauf ist, sondern daB die Verteilung des Enzyms zwisehen Substrat 
u. Spaltprodd. hierfiir eine hinreichende Erklarung gibt. — Ais Fermentlsg. diente 
m it CaCl2 -f- Na-Phosphat yersetzter PreBsaft aus Lebern, der nach melirstd. Stehen 
yon dem erhaltenen Nd. abgetrennt u. dann m it Glycerin yersetzt war. Das pH der 
Reaktionsgemisehc wurde durch entsprechende Zugabe von NaOH wahrend der 
Versuclisdauer konstant gehalten. — LaBt man HC1 (p h  =  4,6) mehrere Stdn. in 
Ggw. von Ester auf Lipase wirken u. maeht dann alkal. (pn =  8,6), so ist die W rkg. 
der Lipase nach 4 Stdn. Vorbeliandlung bei 15° um 20%, bei 10° um 9%, bei 10° u. 
P h  4,2 kaum merklich zuriickgegangen. Die Verseifung durch yorbehandelte Lipase 
yerlauft wie mit nicht yorbehandelter Lipase. Dabei ist die Abnahme der Reaktions- 
geschwindigkeit in saurer wie in alkal. Lsg. gróBer ais dic, welche durch Yorbehand- 
lung der Lipase mit Saure ycrursacht wird. Diese Befunde sprechen also gegen die 
Annahme von Lipasen verschiedcncr Widerstandsfahigkeit u. Starkę. — Die V er- 
seifung der einzelnen Ester yerlauft yerschieden; die umgesetzte Menge ist der Zeit 
nicht genau proportional. Bei A thylbutyrat u. Propionylpropionat nimmt der Quo- 
tient xjł erst rasch u. dann allmahlich ab; bei Athylpropionat steigt die Geschwindig-



1926. I. E j. P f l a n z e n p i iy s i o l o g ie . B a k t e r i o l o g ie . 3067

keit ani Anfang ein wenig u. f&llt dann allmahlieh; besonders deutlich ist dies bei 
langsam yerlaufender Spaltung (bei niedriger Temp. bezw. geringen Enzymmengen). 
Die Zeiten, in denen die halbe Menge des Athylbutyrates umgesetzt ist, yerhalten 
sich bei den Enzymkonzz. 1:3:6 bei 20° wie 1:2,99:5,88, bei 30° wie 1:2,95:5,9 bei 40° 
wie 1:3,4:6,1. Bei Propylpropionat sind die entsprechenden Zahlen bei 30° 1:1,92:2,76, 
bei 40° 1:1,77:2,69. Bei Athylpropionat erfolgt bis zur Spaltung yon 50% ein Anstieg 
u. dann ein allmiihlicher Abfall. Unter Zugrundelegung der Halbwertzeiten werden 
folgende Temperaturkoeffizientcn [(fc, -p 10)/iv(] berechnet: A thylbutyrat 20—30°: 
1,66; 30—40°: 1,43; 20—40°: 1,54; Propylpropionat 30—40°: 1,77; Athylbutyrat 
20—30°: 1,38; 30—40°: 1,69; 20—40°: 1,54. — Setzt man zu Beginn des Vers. die- 
jenige Mcnge A. zu, welche am Ende der Vcrseifung vorhanden ware, so wird die 
Reaktionsgeschwindigkeit bedeutend yerlangsamt, u. zwar um so viel, daB die An- 
fangsgeschwindigkeit m it Zusatz von A. ungefahr ebenso groB ist wie die Endge- 
schwindigkeit in den Verss. ohne A. Verf. nimmt aus diesen und den Veres. von 
K n a f f l -L e n z  (1. c.). an, daB die scheinbare Zerstorung des Enzyms bei alkal. Rk. 
auf einer Bindung des Enzyms durch A. u. bei saurer Rk. durch A. u. Saure be- 
ruht. Die Verseifungskurven werden daher bedingt sein durch die Verteilung des 
Esters auf Enzym u. Spaltprodd. Diese Verteilung ist auch von der Zeit abhangig. 
Da sich bei den schnell yerlaufenden Rkk. die Verlangsamung wenig geltend maeht, 
mufi man annehmen, daB die Bindung der Lipase an den A. wcsentlich langsamer 
verlauft ais die Bindung an den Ester. Bei Athylpropionat scheint die Bindung 
Lipase-Ester nicht augenblicklich zu yerlaufen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 101—18. 
Wien, Univ.) H e s s e .

E3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
E. Philip Smith, Acidilat des Mediums in Beziehung zur IVurzeleniwicklung ton 

coleus. Vf. untersucht die Wurzelausbildung von Steeklingen bei verschiedenen Rkk. 
des Mediums. Wurzelbildung tra t zwischen ph 4,0—9,2 ein. Bei pn 7,0—7,2 war die 
Wurzelbildung am kraftigsten, bei ph 4,5 gunstiger ais bei Ph 9,2. Untcrhalb pa 4,0 
starben die Stecklinge ab. (Naturę 117. 339—40.) T r e n e l .

Karl Pirschle, Acetaldehyd ais Zmischenprodukt bei der Keimung fetthaltiger Samen- 
(Vgl. K l e i n  u. P i r s c h l e , S. 2928.) Fruher war in Gramineen m it starkereichen u- 
in Leguminosen m it eiweiBhaltigen Samen das Auftreten yon Acetaldehyd (I) ais 
Zwischenprod. bei der Pflanzenatmting bestatigt. In  Keimlingsmazeraten yerschiedener 
Fettsamen wurden m it Na2S03 ais Abfangmittel fiir 100 g Samen 33— 100 mg I, der 
jodometr. bestimmt wurde, gefunden. Der aus Fettsamen gebildete I  ist einmal das 
normale Atmungszwischenprod. des zunachst aus den Fetten gebildeten Zuckers, 
zum anderen wird ais wahrscheinlich diskutiert, daB die Umbiklung des Fettes in 
Zueker uber I  yerlauft, (Biochcm. Ztschr. 169. 482—89. Wien, Pflanzenpliysiol. 
Inst. d. Univ.) LOHMANN.

Julius Stoklasa und Josef BareS, Uber den Meehanismus der Kohlenhydrat- 
spaltung bei der anaeroben Atmung der Pflanzenorgane. Die Prozesse bei der anaeroben 
Atmung lassen sich nicht fiir alle Pflanzen yerallgemeinern; der Kohlenhydratstoff- 
wechsel ist spezif. Die anaerobo Atmung wird durch Enzyrae, die Ahnlichkcit m it 
der Hefezymase aufweisen, hervorgerufen. Die 1. Phase ist dio B. yon Milchsaure 
aus Kohlenhydrat, dio 2. Phase die Aufspaltung in C02 u. Alkohol, wobei intermediar 
auch Acetaldehyd nach der biochem. Abfangmethode von N EU BERG  nachgewiesen 
wurde. Daneben entstehen Essig- u. Ameisetisaure. Die Anoxybiose wird durch 
/?-Strahlen des Kaliums ausgelost. (Annalen d. Tschechoslowak. Akad. d. Land- 
wirtschaft 1926. 42 Seiten. Sep.) T k e n k l.

Hugo Kaho, Ein Beitrug zur Theorie der antagonistischen Ionenwirhmgen der 
Erdalkalien auf dns Pflanzenplasma. VII. (Vgl. Keta et Comm. Univ. Dorpat A. V. 4
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[1924]). lin  AnschluB an Vorss. uber das mehr odor wcniger schnclle Eindringęn von 
Anionen dureh dio Zcllwandc fiihrto je tzt der Vf. Verss. dureh, dic nicht nur dio Giftig- 
lceit der Anionen, sondem aueh der Kationen zum Ziel hatten, u. besonders dioUntors., 
welche Salzzusiitze diese Giftwrkgg. herabsetzen konnen. Aus sehr zahlreichen Verss. 
ergab sich, daB dic Giftigkeit der Anionen in folgender Reihe abnimmt: CNS -— y  
B r — y  N 0 3 ■— y  C2H 30 2 — >• Cl — >• SOj u. die Kationen in folgender, wenn auch 
nicht ganz so eindeutiger Weise: Mg — y  Ba — ->- Sr — y  Ca. Dio Salze der Erd- 
alkalien yerhalten sich demnach fast gleich denen der Alkalion. Was die entgiftende 
Wrkg. dieser Salze anbetrifft, so wurde festgestellt, daB diese sich umgckehrt pro- 
portional dem Eindringungsvermogen dieser Salze yerhalt. Hierfiir gelten dio an- 
gofiihrt-en Ionenreihen in umgekehrter Folgę. (Biochcm. Ztschr. 167- 25—37.) H a a s e .

Hugo Kaho, Uber den Einflup der Temperatur auf die koagulierendc Wirhmg 
einiger Alkalisalze auf das Pflanzenplasma. V III. (VII. vgl. vorst. Ref.) Es wurde 
auch liier, wie im vorstehenden Ref., dio Epidermis des Rotkohls, die in Quadratc 
von 1 mm Kantenlango geselmitten worden waren, zu den Verss. benutzt. Der unter- 
suchte Temp.-Absehnitt war 0—36°, die angewandten Salze: CMoride, Acetale, Sulfale, 
Citrate, Tartraie u. Nitraie des lialiums u. Natriums. Diese Salze erzielten mit steigender 
Temp. ihre maximalc Koagulationswrkg., d. li. ihro todliche Wrkg., was dureh eine 
starkę Permeabilisationssteigerung bei Temp.-Erhohung erklart wird. Anders ver- 
halten sich dio Rhodanide, Jodide, Bromide bezw. Nitraie, die zwoi Maxima besitzen, 
u. zwar cins bei 0° u. eins bei 36°; in den mittleren Temp.-Gebicten ist die Koagulations
wrkg. am geringsten. (Biochcm. Ztschr. 167- 182—94.) H a a ŚE.

T. Kuroda, tSber den Einflnft der Wasserstoffionenkonzenlralion auf die antiseptische
Wirkung einiger Phenole und aromalischer Sauren. Es wurde dio antisept. Wrkg. 
des Phenols, der drei isomeren Kresole u. Cldorphenóle, des Thymols, der Benzoesmire 
u. Salicylsdure auf das Wachstum von Bact. coli u. Bac. prodigiosus u. auf dio Gar- 
fiihigkeit von Hofc untersuclit. Eur die Einstellung der [H '] (Bereieh pj{ 1,4—12,3) 
dienten Pufferlsgg. nach S o r e n s e n .  Die antisept. Wrkg. der Phenole u. auch der 
Sauren ist im sauren Gebict am starksten, am Neutralpunkt stark abgeschwiicht, 
bei stark alkal. Rk. wieder gut nachweisbar. Neben der direkten Einw. dor H- u. 
OH-Ionen sowie anderer Faktoren schcint dio Erhiihung des T e i lu n g s k o e f f iz ic n t e n  

in sauror Lsg. zwischen Lipoiden u. W. eine Rollc zu spielen. Dieser war zwisclicu 
wss. 0,5%ig, Carbolsaure u. 01ivenol (1: 1) bei 18° u. 16-std. Schutteln bei neutralcr 
Rk. 7,2, bei saurer 8,09. Die Oberflachenspannung wird in saurer Lsg. nicht ver- 
iindert. (Biochem. Ztschr. 169- 281—91. Berlin, Pharmak. Inst. d. Univ.) LOH.

Ernest Linwood Walker und Marian A. Sweeney, Chemotherapie bakleridler 
Infektionen. I. Wirkung von Acriflavin, Oeniianaviplett und Mercurochrom bet ex- 
perimentdler Infektion mit Bakterien. Acriflavin (Trypaflavin), Gentianavioldt u. 
Mercurochrom hemmen die Infektion m it Staphylokokken in t r a p e r  i toneal infizierter 
Mause, wenn sio kurze Zeit spater intraperitoncal injiciert werden. Bei subeutaner 
Au-\vendung u. gegen Streptikokken u. Friedlanderbacillen geringe oder gar keme 
Wrkg. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 461—67. San F ra n c isco , Univ. 
of California Med. Scliool.) M EIER .

E4. Tierchemie.

A. Leulier und A. Charnot, (Jbcr das Cliolesterin eines gasteropoden II eichtieres: 
H d ix  pomatia L. Das Cholestcrin der Weinbergschnecke ist identiscli mit dem der 
Wirbeltiere. (C. r. soc. de biologie 94. 63—64. Lyon.) O p p e n h e i m e r .

Marcel Abeloos, Uber die Farbstoffe des Inieguments der SeesUrne. Die gelben, 
orangen u. roten Farbstoffe des Hautpigments gehóren zu den carotinoiden Pigmenten, 
dic yioletten zu den Carotinalbuminen. Die yerschiedenen Stoffc kónncn alle bei



einer Tierart (Asterias rubens L.) nachgewiesen werden. Der Naehwcis wird durch 
das typ. Verh. gegenuber Losungsmm. u. Fallungsmitteln usw. erbracht. (C. r. soc. 
dc biologie 9 4 . 19—21. W i m e r e u x  u . R o s c o f f ,  Stat. biol.) O p p e n h e i m e r .

David Landsborough Thomson. Die Farbsloffe der Schmetterlimjsfliigd.
I. Mdanargia gdlatea. Es konnto ein gelber Farbstoff vom F. 253° (korr.) von den 
Eigenschaften cines Flavons oder FIavonols isoliert werden. (Biochemical Journ. 20. 
73—75. Univ. of Cambridge.) S p i e g e l .

Harold John Channon und Geoffrey Arthur Harrison, Die chemische N alw  
des Unterhmdfdtes beim normalen und sklerematisclien Kinde. Sclcrema nconatorum ist 
cin seltener Zustand, charakterisiert durch Auftreten harter Verdiekungen des Unter - 
liautgewebes. In  Gefriersclinitten soleher Verdickungen zeigten sich zahlrciche Biindcl 
doppelbrechendcr Krystalle, die zunaclist, wahrscheinlich 7,11 Unrccht, fiir Cholcsterin 
oder Ester desBelben gehalten wurden. Es wurden, um Ycrgleichsiiiaterial zu erhaltcn, 
dic analyt. IConstanten des Unterliautfettes yon 8 K indem  u. einem Erwachscnen er- 
mittelt. Die J-Zahl war am niedrigsten bei der Geburt u. stieg vom 8. bis 12. Lebens- 
monat auf den W ert des Erwachscnen; entsprechend sinkt der F. m it dem Alter. Dic 
A Z. ist fast konstant (200). .In 4 Seleremafallen erschicn das F e tt von hoherem F, u. 
etwas niedrigerer J-Zahl ais bei 11. Kindem gleiehen Alters. Das Unterhautgewebe 
war in diesen Fallen abnorm reich an Cholcsterin, Ca u. P. (Biochemical Journ. 2 0 . 
81—92. London, Univ. Coli.; Hosp. f. sick children.) SPIEG EL.

Piętro Saccardi, Uber die Natur des Mdanogens. Aus angesauertem melanot. 
TJrin laCt sich das Melanogen leieht m it A. oder besser mit Amylalkohol extrahieren. 
Der ath. Extrakt hinterlaCt nach dem Verdampfcn einen fl. Riickstand, der m it HC1 
u. m-Nitrobenzaldehyd intensive Violettfarbung ergibt. Das Melanogen selbst ist 
nuBerordentlieh sohwer zu isolicren. Da melanot. Urin die Ehrlichsehe Diazork. gibt, 
wurde der aus dom atli. E x trak t erlialtene Riickstand m it Diazoniumchlorid bchandelt; 
dio Azoverb. wurde ais rotbraunc M. isoliert, F .  gegen 113°, 1. in A. Ein P ikrat bildet 
das Melanogen nicht. Mit dem von F i s c h e r  u . H e p p  dargestellten Bisdiazopyrrol 
ist das Melanogen nicht ident.; allem Anschein nach ist es ein Polymerisationsprod. 
cmes Oxypyrrols. Die Oxydation des Pyrrols erfolgt im Organismus u. nicht durch 
l  ermente des Urins. Bei Zusatz von Pyrrol zu Urin erfolgt namlich keine Mela nogen- 
bildung. (Atti R. Aeoad. dei Lincei, Roma [6] 2 . 346— 49.1925. Camerino, Univ.) Z a n d .

VictorRoss, Uber das Yorlumdensein von Insidin in gelrochietem Pankreasbrei. 
In bei 40° u. 15 111111 Hg getroeknetem Pankreasbrei findet sich annahernd die gleiche 
-Alenge Insulin wie in dem frisehen Ausgangsmaterial. (Amer. Journ. Physiol. 7 4 .

82. 1925. Bloomfield, P lant l lc s e a rc h  Lab.) J I e i e r .

R. S. Allen und John R. Murlin, Biurelfreies Insulin. Mcthodc zur Gewinnung 
cmes blutzuckersenkenden Stoffes, der keine Biuretrk. gibt, aus der Durchstromungs- 
fliissigkeit von Schweinepankreas. Dio Ausbeute ist nicht gro 15, das Prod. wird leieht 
unwirksam, unl. in schwrachen Siiurcn u. W., 1. in Spuren Alkalien. Aus wss. Extrakten 
des Pankreas laCt sich dies Prod. nicht gewinnen. (Amer. Journ. Physiol. 75. 131—39. 
1925. Rochester, Dep. of Yital Econoin. Univ. of Rochester.) M e  IK R.

Daniel J. Healy und Alfred M. Peter, Die Wasserstoffionenkonzenlration und 
die Basizitat von Eigelb und Eiweifi. pH des Eigelbs frisch gelegter Eier 6,36, Eigelb 
Ph 8,24. Dio Rk. des Eigelbs bleibt iiber mehrere Woclien konstant, die des EiwoiBes 
'nrd mehr alkal. bis ea. ph 9,6. Dies gilt fur befruehtete u. unbefruchtete Eier. Bei 
 ̂ufenthalt in C02-Atmosphare steigt die [H‘] des EiereiweiBes an. (Amer. Journ. 

ysiol. 7 4 . 363—68. 1925. Lexington, Kentucky Agricult. Exp. Station.) [M e i e r .

A. Blanchetiere und Leon Binet, Uber den Gehalt rerschiedener Organe des 
undes an Glutathion. Die Organe des Hundes sind reicher an Glutathion ais die 

«s Kaninchens oder der Ratte. (Vgl. T U N N IC L IF F E , Biochemical Journ. 1 9 . 194;
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C. 1925. II. 576.) Am reichsten ist die Leber (215—396 mg pro 100 g Gewebe). 
Es folgen Niere (264—306 mg), Milz (193—215 mg), Herzmuskel (107—136 mg), 
Skelettmuskel (58—89 mg) u. Lungo (74—87 mg). Synergist. wirkende Muskeln 
haben verschiedencn, s. ziemlich den gleichcn Gehalt. Narkose m it Chloraloso hat 
keinen mcrklichen EinfluB. (C. r. soc. de biologio 94. 494—96.) O p p e n h e im e r .

Diego D ’Amico, Die Siderose des Augapfels. Kritik alterer Arbeiten u. neue 
Verss. iiber den n. Fe-Gehalt der Bulbusgcwebe u. iiber die Veranderungen durch den 
EinfluC exogenen Fe. (Ann. di ottalmol. e clin. oculist 53. 289—398. 1925. Bom, Clin. 
oculist.; Ber. ges. Physiol. 32. 884—86.1925. Ref. A s c h e r .) Op p e n h e im e r .

L. Lematte und L. Beauchamp, Beitrag zum Studium der Zu-sammensetzung 
des menschlichen Oeliirns. Nach einer eingehendcn Beschreibung der Untersuchungs- 
methoden werden in einer Tafel die Mengen der anorgan. Stoffe, die sich im trockcncn, 
wio im wss. Auszug befanden, zusammengesfcellt. Dio Mengen der einzelnen Stoffe 
sind in den yerschiedenen Lebensaltern in yerschieden hohem MaBc yorhanden. Den 
relativ gróGten Antoil macht stets die Phosphorsiiure aus. Mit zunehmendem Al ter 
nimmt der W.-Gehalt ab u. der Gehalt an Phosphorsiiure- wie an Na-Salzcn zu. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 181. 578—80.. 1925.) H a a s e .

Marcel Labbe, Jean Heitz und F. Nepveux, Calcium-, Magnesium- und 
Cholesleringehalt der Arlerien in  einem Fali alheromatosen Diabetes. Kasuistik. Die 
Artericnwando eines Diabetikers zeigten einen auffallend hohen Ca- u. Mg-Gehalt, 
dem eine Erhohung des Cholesterins parallel lief. (C. r. soc. de biologie 94. 104—06. 
Paris.) Op p e n h e im e r .

E s. Tierphysiologle.
K. Bahn, Zur Frage der spezifisch-dynamischen Eiweifhuirkung. Die spezif.- 

dynam. Wrkg. ist ein dirckt am Zcllprotoplasma angreifender Reiz. Seine Intcnsitat 
wird bestimmt durch die Tonuslagc des vegetativen Nervensystems, wobei eine gewisso 
umgekehrte Proportionalitat zwischen Grundumsatz u. spezif.-dynam. Wrkg. bestcht. 
Dio Hormone wirken demnach auf dem Umwege iiber den Grundumsatz in dem Sinne, 
daB ein erhohter Grundumsatz die potcntiello Energie der Kórperzellen bei EiweiB- 
zufuhr herabsetzt u. umgekehrt. Die Hormone ihrerseits sind wieder in ihrer Wirk- 
samkeit abhangig von der Elektrolytverteilung an der Zelle, dereń vornehmster Re
gulator das vegetative Nervensystcm ist. (Miinch. med. Wchschr. 73. 315 17. 
Rostock, Univ.) F r a n k .

S. Loewe, F. Lange und W. Faure, Die Wirksamkeit des ZyUusliormons bei 
;peroraler Zufiihrung. Zu den Verss. wurde ein selbsthergestelltes Omrialhormon be- 
nutzt. Es zeigto sich, daB das Hormon auch in gewissem Sinne peroral wirksam war, 
man braucht aber eine etwa 20-mal so groBe Menge ais bei subcutaner Applikation. 
Bei Priifung peroral zu vcrwendender Handelspriiparate wurden gelegentlieh Zu- 
bereitungen angetroffen, die bei quantitativer Auswertung zwar nicht yollkommen 
hormonfrei waren, der Wirkungswert der besten dieser Praparate crreichte aber me 
auch nur 1 Mauseeinheitswert pro Menschendosis. Ein neuestes, perorales Trockcn- 
drusenpraparat, das fiir sich den Yorzug in Ansprueh nimmt, biolog, gepriift zu sein, 
enthielt nur 1/ 37 des Wirkungswertes der bestwirksamen, nicht im Handel befindlichen 
Trockendriisenzubereitungen vom Vf. gepriifter Priiparate. Da die therapeut. Dosis 
bei der Frau sicherlieh ein nicht unbetrachtlich Vielfaches derjenigen der Maus be- 
tragen muB, ist es erklarlich, warum noeh nie ein iiberzeugender Erfolg erzielt worden 
ist. Vf. fordert eino biolog. Standardisierung fiir die Hormonpraparate des Hande s 
so gut wie fur Insulin- u. Hypophysenpraparate. (Dtseh. med. Wchschr. 52. 310 
Dorpat, Uniy.)

Benno Hurwitz, Ein mit „Thyreoid Dispert“ (Krause-Medico) beha-ndelter Fali 
von echtem Ztcergwućhs. Vf. konnte m it dem standardisierten Priipnrat ,,'lhyreou
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Dispert“ der K r a u s o - M c d i k o - G c s o l l s c l i a f t ,  Munehen, bei einem Fali 
von Wachstumsstorupg rein thyreogener Natur dcutlichc Erfolge erzielen. (Dtsch. 
mcd. Wehschr. 52. 452—53.) ■ F r a n k .

H. Flechtner, Klinische Erfahningen ovarieller S  ubst ilu t i on stherap ie mit Ovowop 
(Ommon), einem neuen, biologisch gepriiften Ovarialprdparat. Berieht iiber ein neues 
Ovarialpraparat Ovowop (Herst. T e t e w o p ,  A.-G., Berlin), das nach einem besonders 
schonenden Trocknungsverf. hergestellt wird. Es bewahrto sich bei der Behandlung 
von hypoplast. Zustanden des inneren Genitalsystems, bei Ausfallserscheinuhgen u. 
klimakter. Beschwerden. (Miinch. med. Wchsehr. 73. 320. Breslau, Univ.) F r a n k .

W. Popow, Zur Frage iiber das Geschłechtshormon von Manoiloiv bei einigen 
endokrinen Erkrankungen. Die Rk. von Ma n o il o w  (Wratschebnaja Gaseta 1923. 
No. 15), durcli die man fehlerlos das Gesehleeht des Menschen bestimmen kann, ist 
zweifellos vom Geschłechtshormon abhiingig. Ihre Veranderung bei innersekretor. 
Kranken laBt yermuten, dnB das Resultat der Reaktion von der Intensitat der Oxy- 
dationsprozesse abhiingt. (Miinch. Med. Wchschr. 72. 2139—41. 1925. Petersburg, 
Chirurg. Klinik der Militarmedizin.) HuCKEL.

Swale Vincent, Weitęre Beobachtungen iiber Anderungen in den Nebennieren 
unter wećhselnden Bedingungen. Wenn wciCe R atten Korperarbeit leisten miissen, 
so sinkt bei Kalte ihre Kórpertemp. u. der' Gehalt der Nebennieren an ehromaffiner 
Substanz nimmt ab, wahrend bei hoher AuGentemp. ihre Bluttemp. steigt u. dio 
Nebennieren keinen chromaffinen Verlust anzeigen. Bei 18—20° sind Kórpertemp. 
u. Nebennieren unveriindert. — Es scheint nur dio Abnahme der Kórpertemp., nicht 
die Ermiidung, die Nebennieren zu becinflussen. — Wenn man zuvor Adrenalin in- 
jiziert, tritt bei K alte u. Ermiidung bis zum Kollaps keine Abnahme der Chromaffi- 
nitiit ein. — Zwisehen Nebennierenmark u. „oestrous cycle“ besteht eine bestimmte 
Bcziehung: Im spaten Oestrous- u. Post-oestrous-Stadium ist dic chromaffine Sub
stanz der Nebennieren stark reduziert. (Journ. of Physiol. 61. I I I—IV. MiddeIsox 
Hosp. Seliool.) M u l l e r .

Albert T. Walker, Eine Verhinderung der Omlalion des Huhns durch die intra- 
peritoneale Ve-rabfolgung frischer Substanz des Hypophyseniorderlappens. Durch intra- 
peritonealo Injcktion von frischem Hypophysenvorderlappenextrakt wird die Ovu- 
lation der Henno (White Leghorus) yollstandig gehemmt, dabei Verkleinerung des 
Ovariums u. degenerative Prozesso in den unreifen Follikeln. Gleiche Verabfolgung 
''on Salzlsgg., Muskelextrakt zeigen dic Wrkg. nicht. (Amer. Journ. Physiol. 74. 
219— 56. 1925. Univ. of California, Dep. of Anatomy.) M e i e r .

A. D. Macdonald, Die Wirkung von Hypophysenextrakten auf die Darmmuskulatur. 
Die in der Hypophyrse vorhandencn, den Darni stimulierenden Substanzcn, dereń 
Spezifitat bezweifelt wird, sind 1. in A. u. gegen Alkali widerstandsfahiger ais andere 
Extraktivstoffe der Driise. (Quart. journ. of exp. physiol. 15. 191—200; Ber. ges. 
Physiol. 33. 420—21. 1925. Edinburg, Dep. of physiol. Ref. v. Voss.) Op p e n h e i m e r .

Istvan Weiss und Albert Telbisz, Untersuchungen iiber die Wirkung des Hinter- 
lappens der Hypophyse. Die Resorption subcutan beigebrachten N aJ wird durch 
Pituitrin besehleunigt. (Magyar orvosi arch. 25. 380—86. 1924; Ber. ges. Physiol. 
33. 421. 1925. Ref. W e i s s .) Op p e n h e i m e r .

W. Koskowski, Der Einflufi des Histamins auf die Darmsckretion des Hundes. 
Subcutane Injektion von Histamin bewirkt Steigerung des Diinndarmsaftes am 
Fistelhunde mit Erhóhung des Gehalts an Invertasc u. Amylase. Das Optimum der 
[H ] fiir dic Invcrtase liegt bei 10-6 . (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 
413 19. J o h n s  H o p k in s  Univ., Pharmacol. Labor.) M e i e r .

W. Raab, Das hormonal-nervóse Ilegulalionssystem des Feltsloffwcchsels. Wahrend 
15 20 Stdn. dauerndem Hungern nimmt bei Hunden das Blutfett etwas zu. — Ohne 
EinfluB auf die Fcttmenge im Blut sind subcutanc Injektionen von Thyreoidin,
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Insulin, KeimdruseMubst&nz, EpiphysenextiaMi. Pituitrin  (ab 5 ccm) oder Pilu- 
glandol bewirken eino melirerc Stdn. andauerndc starkę Abnalmie des Blutfetts. — 
Pituitrininjoktion in die IIirnventrikel wirkt schon in Mongen von 0,18 ccm ab. — 
Ber Effekt fehlfc odcT ist gering, wenn Infundibulum u. Tnber cincreum melir oder 
weniger yollstandig zerstort sind; er fehlfc nach Durchsclineidung des Halsmarks 
ara V.—VI. Segment; er fehlt yorubergehend nach Diirchschneidung des Splanclmicus.
— Die Pituitrinwrkg. auf das Blutfett %vird durch Adrenalin u. Insulin  gestórt, nicht 
durch IIypophysenvorderlappenpTa.piiTiiie. — Adrenalin allein bewirkt auch Abnalmie 
des Blutfettes, aber weniger stark u. kiirzer dauernd ais nach Pituitrin. Nach oben- 
genannten Gelnrnycrlctzungen isfc die Adrenalinwrkg. erhalten oder nur verdeckt. 
Durch Einnahmo yon Traubenzucker sinkt, auch nach Gehirnverletzungen, das Blut
fe tt stark.

Die Ketonkórper des Blutes steigen im Hungem an, jc liinger um so hóhcr. Sic 
bleiben unbeeinfluBt durch Thyrcoidin, Keimdriisenpraparate u. Zirbeldriisenextrakt; 
sio steigen stark an durch Adrenalin (Sonkung durch Zuckerzufuhr), fallcn zunachst 
durch Insulin, aber nchmen dann stark zu; der Anstieg kann durch Zuckerzufuhr 
yerhindert werden. Pituitrin senkt den Anstieg der Ketonkorper stark unter die 
Norm. — Es besteht kein gesetzmaBiger direkter Zusammenhang zwischen Fett- u. 
Zuckergehalt des Blutes. — Bei jedcm Verlust von Lebcrglykogen (Hunger, Adrenalin) 
wird F e tt aus den Depots mobilisiert u. in  Kohlcnhydratc m it Kctonk6rpern. ais 
Zwischenprodd. yerwandelt. Diese Fettmenge ist unabhangig vom Fettgclialt der 
Leber. Insulin hemmt den Verbrauch des Leberglykogens. — Dio Hypopliyse mit 
Ausschlnfi des Vorderlappons beeinfluBt den Fettstoffwechsel d i r  e k t, indem das 
F e tt in der Leber anders ais n. u. nicht zur Kohlenhydratsynthese abgebaut wird. 
Dio Angriffspunktc sind die Zentra des Tubcr cinercum u. des Infundibulums mit 
Bahnen iiber das Halsmark u. den Splanclmicus. Es bestehen nalio Beziehungen zum 
W armehaushalt. Die hypophysare intraliepatale Fettverbrcnnung scheint der Warme- 
biklung zu dienen, die durch Insulin u. Adrenalin regulierfco Form des Fettabbaus der 
Versorgung der Gewebe m it Zucker. — P ituitrin  hemmt dio Adrenalin- u. Insulinwrkg. 
auf dio ICohlenhydrate, die fiir die TJmwandlung von F e tt in Kohlcnhydrat von Bc- 
deutung ist. Adrenalin u. Insulin hemmen die direkte Fettverbrennung. — Schikl- 
druso, Keimdrusen, Zirbeldriisen u. Vorderlappcn der Hypopliyse wirken nur i n- 
d  i r e  k t  auf den Fettstoffwechsel. So regen dio Keimdrusen die H y p o p l i y s e n s e k r e t i o n  

an, die Scliilddriise steigert den EiweiBabbau. — Hypophysare u. cerebrale Fettsucht. 
entstehen infolge mangelhafter Verbronnung des nicht unmittelbar zur K o h l c n h y d r a t -  

neubildung notigen FettuborscliuB. — Wenn die Pituitrinpraparato bei Fettsucht 
yersagen, so ist die Doso entweder zu niedrig, oder die Zentra sind in ihrer Reaktions- 
fahigkeit gestort. (Ztschr. f. d. ges. cxp. Medizin 49. 179—209. Prag.) MuLX.EE.

Estelle E. Hawley und John R. Murlin, Der veranderłe Stoffwcchsel normaler 
Ttere unter Insidiribeliandlung. Gleichzeitigc Best. des 0 2-Verbrauclies, C 0 2-A bgabc 
u. der Blutzuckerveranderung durch Insulin iiber mehrero Stdn. Es besteht keinc 
Parallele zwischen Anderung des respirator. Stoffwechsels u. dor Blutzuckcrvcr- 
iuiderung. (Amer. Journ. Physiol. 75. 107—31. 1925. Rochester, Dep. of Vital Eco- 
nom. Univ. of Rochester.) M eiee.

Edmund Nobel und Richard Priesel, Irmdinrersuche an JRaltem. Vers., Insulin 
an weiBcn R attcn  zu eiclien. Ais Vergleichsdosis wird diejenigo genommen, boi der 
nile gespritzten Tiero sterbon. Dieso ist fiir eino Reihe yon Praparaten 20 klin. Ein- 
lieiten. (Phiag, Wellcome, Kahlbaum, Chemosan, Norgino). Einzelne, Insulin Gans 
u. Chemosan R  24, yerhieltcn sich anders, beim crston starben schon bei 10 Einheiten 
alle Tiere, beim letzten bei 10 Einheiten kcins. Docli war dieses am Menschcn 
ebenso wirksam wic dio andern. (Ztschr. f. d. ges. cxp. Medizin 48. 1—5- 192o. 
Wien, Kinderklinik.) M eier.
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H. Simmich, Zur Insulinstandardisierung am Phlorizin-Hund. Versucli, dio 
Insulinwrkg. durch den EinfluB auf die Zuckcrausscheidung des Phlorizin diabet. 
Hundcs zu eicben. Ohne u. m it gleichzeitiger Fiitterung yon Traubenzucker wird 
durch Insulin kein konstanter Effekt erzielt. Auch die Best. des Verhaltnisses 
Harn N : Dc.xtroso gibt keine eindeutigen Werte. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 
110—25. 1925. Berlin.) M e i e r .

D. Adlersberg, Die antagonislische Wirkung des Insulins und des Hypoph ysen- 
hormons auf den Wasserhauslialt. Dio antidiuret. Wrkg. des Insulins (SEREBRIJSKI 
». V o llm e r , S. 16(38) ist nicht immer konstant. (Biochem. Ztschr. 169. 129—31. 
Wicu, I. med. Univ.-Klin.) O p p e n h e i m e r .

Richard Wagner, Insulin in der Behandlung der Sduglingstoxikosen. Vf. empfiehlt 
sowohl in Fallen von Tosikosen ais auch bei chroń, ernahrungsgestorten Sauglingen 
eine kombinierte Zucker-iłiswZmbehandlung zu yersuchen. Vermutlich fórdert der 
Jleehanismus der Zuckerverbrennung die W.-Bindung im Gewebe. (Dtseh. med. 
Wchschr. 52. 409—10. Wien, Univ.) F r a n k .

K. Okashima und J .  O hkuni, Ein Beilrag zum Hechanismus der Insulinwirkung. 
Eine eleklrokardiographische,. und Liochcmischz Studie. Mit sinkendem Blutzuckcr- 
gehalt naeh Insulin wird die T-Zacke im Elektrokardiogramm niedriger, wahrend 
intravenose Traubenzuckerinjektion die Zacko nicht erhóhte. Dio erwahnto Insulin- 
wrkg. laBt sieli durch Adrenalin oder Atropin hemmen. (Journ. of orient, med. 3. 
32—43; Ber. ges. Physiol. 33. 409. 1925. Kyoto, Kinderklin. Ref. L a q u e r .) Op p .

J- Giaja und X. Chahovitch, Wirkung des Insulins auf den „Spitzen-Umsatz". 
Bei Ratten sinkt der Umsatz fast auf dio Hiilfte durch Insulin. Auch der Effekt von 
lraubenzucker auf den 0 2-Verbrauch nimmt ab. (C. r. soc. de biologio 94. 224. 
Belgrad.) " Mu l l e r .

Horace A. Shonle, Die Herstellung und Chemie des Insulins. Sehr klaro u. aus- 
fulirliclie Besćhreibung der Geschichte der Entdeckung, der Herst. im Fabrikbetriebo 
mit vielen Einzellieiten u. der Eichung, sowie der chem. Eigensehaften des Insulins. 
(Joum. Chem. Education 3. 134—47. Lilly Res. Labb. Indianopolis.) M u l l e r .

Andre Choay, 'Uber Konservierung von Insulin. Aufnehmen des m it 92°/0ig.
A., dann mit Ae. gewaschenen Prod. in Yiooo-11- Saure u. Zusatz von 3% 0 Trikresol. 
Naeh 2 Jaliren trockener Aufbewahrung u. 18 Monaten in Lsg. fand Vf. keino Ab- 
weichung der Wrkg. — Dasselbo wurde bei Lsgg. in Ampullcn konstatiert. (C. r. soc. 
d- biologie 94. 178—79. Paris.) Mu l l e r .

J. W. Grott, Beeinflufit Trypsin den Blutzucke.rgeha.lt'! Auf Trypsininjektion 
erfolgt Hyperglykamie. Uberlegungen werden angestellt, ob das Ergebnis eine Folgę 
der Beseitigung des Insulins durch Trypsin sein kami. (C. r. soc. de biologio 94. 
>>11—43. Warschau, Clin. mćd. Prof. M o d r a k o w s k i .) Op p e n h e i m e r .

Johann Mosonyi, Zur Magensalzsdurebildung aus den Chloriden des Blules. 
Cl nimmt wahrend der IlCl-Sekretion des Magens im Blut ab. Besprechung der 
llieorien, die sich m it der HC1-B. befassen. (Biochem. Ztschr. 169. 120—24. Buda- 
pest, physiol. Inst. d . Univ.) O p p e n h e i m e r .

Hermann Regelsberger, Uber die Einwirkung des Scopolamins auf das Sdure- 
Uusengleichgeu-icht des Blules und die Atmungsregulation. Scopolamin bewirkt beim 
Cesunden (0,0005 g) u. beim empfindlichen Kranken (Parkinsonismus 0,00025 g) 
Łrhóhung des C02-Bindungsvermogens des Blutes m it Verschiebung der Rk. ins 
Alkal., C O j,-Partialdruck d e r Alveolaxluft dabei rneist erniedrigt, manehmal gegen 

ie Norm erhóht, doeh nicht genug, um dio Alkaloso des Blutes zu kompensieren.
- ImungsgróBe unverandert. Harn ebenfalls alkal. Kombination m it Morphin ist 
j1 o^deswegen vielleicht zweckmaBig, weil bei uhnlicher schlafmachender Wrkg. die 
1111 ‘' !nne einer Siiuerung der Blutrk. gerichteto Wrkg. von Morphin durch die ent-
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gcgengesetzte des Scopolamins koinpcnsiert wird. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 150. 
208—31. Erlangen, Med. Klinik.) Me ie r .

K. G. Hancher, Marjorie Hupper, Nathan F. Blau und John Rogers, Die 
Anderungen des Blutzuckers im Oefolge experimenteller Schilddriisenfulteninrj. Bei 
Vergleich der Wrkg. von Schilddrusenpraparaten auf den Blutzucker des Hundes 
ergab sich, daB bei oraler Zufuhr ein selbstangefertigter Glycerinauszug frischer Schild- 
drusc eine weit starkere blutzuckersteigernde Wrkg. hatto ais mehrere Handels- 
praparato boi gleichem Jodgehalt der verfiitterten Menge. Der Glycerinauszug wurde 
nach Abdampfen des W. durch Zusatz von Kartoffelmehl zu einer festen Masse ver- 
nrbeitet, nur so bleibt seine Wrkg. langere Zeit konstant. (Amcr. Journ. Physiol. 75. 
1—5. 1925. New York, Cornell Univers.) Me i e r .

Edwin A. Riesenfeld, Anton R. Rose und I. Handelman, Die Verieilung von 
anorganischem Phosphor im  Blute von N  eugeborenen. (Americ. journ. of dis. of childr. 
29. 611—17; Ber. ges. Physiol. 33. 402. 1925. New York, Pediatr. serv. Harlem hosp.
a. dep. of chem. Fordham univ. Ref. K u r t e n .) Op p e n h e im e r .

Aurelio Cossu, Uniersuchungen uber die Yiscositdt von Eiuieipidsungen unter dem 
Einflu/3 von Jod. OchsenWwt mit steigender Konz. von J-KJ-Lsg. versetzt. Bis zu
0,0035 g-Aquivalentcn J  pro 1 geringe Andcrung der Viscositat. Zunahme zwischen
0,0035 u. 0,075 g. Daruber liinaus besonders schnelle Zunahme u. Triibung. Grund: 
durch J  bedingte physikal.-chem. Modifikation des EiweiBmolekiils (Ubergang des 
Hydrosols in das Hydrogcl). Bei 0,150 g J-Aquivalent Ausflockung u. schnelle Ab- 
nahme der Viscositat. Verss. m it A. (95% rein u. m it gel. J) ergeben ahnliche Resultate. 
Der m it der Ausfallung verbundene Viscositatsumsehlag tr i t t  bei alkoh. J-Lsg. fruher 
ein ais m it A. allein. Zusatz von J  in Substanz yeranlaBt Fallung, desto starker jo 
grofler die J-Mcngo. Viscositat der FI. (Nd. entfernt) sinkt zunachst, steigt dann 
wieder, um wieder m it steigendem Zusatz abzunehmen. Es handelt sich dabei um 
fraktionierte Fallung der yerschiedenen EiweiBkórper. (Arch. di fisiol. 22. 399—415; 
Ber. ges. Physiol. 33. 257—58. 1925. Sassari, Istit. di materia med. o farmacol. sperim. 
Ref. K a i s e r .) Op p e n h e im e r .

C. M. Wilhelmj und Moyer S. Fleisher, Die Beziehung der Schilddriise zur Ober- 
flachenspannung des Blulplasmas. I. Die Wirkung von Schilddrusenexsłirpalion. II. 
Die Wirkung von Schiłddriiseneztrakt und Thyroxin. Bei Meerschwcinchcn niinmt 
meist die Oberflachenspannung des Blutplasmas 19—22 Tage lang nach Schilddriisen- 
exstirpation zu. Sie halt anscheinend dauornd an. — In  20 von 27 Fallen nahra nach 
Thyroxinfutterung die Oberflachenspannung ab. Nach Schilddrusenfiitterung (10 Tage) 
tra t das gleiche ein. Es sclieinen n. vorkommende oberflachenakt. Stoffe infolge gc- 
steigerten Zellstoffwechsels Teichlicher ais n. im Blut vorhanden zu sein. (Journ. 
Exp. Med. 43. 179—93. 195—205. St. Louis.) Mu l l e r .

G. Myhrman, Uber die Pituitrinhyperglykdmie und ihre Beeinflussung durch 
intrarenose Ca- und K-Injeklion. Pituitrin bewirkt beim Kaninchen bei einigen Tieren 
starkę Blutzuckersteigerung, bei anderen nur geringe, der immer eine Senkung nach- 
folgt. Es kann auch primare Senkung, folgende Steigerung u. orneute Senkung cin- 
treten. Die Rk. ist bei einzelnen Tieren nicht konstant. Vorherige Injektion von Ca 
oder K  verstarkt die Blutzuckererhóhung. Da Pituitrin eine Hydramie macht, bleibt 
offen, ob diese Wrkg. auf einor Vermehrung der absol. Zuckermenge oder Vermm- 
derung der Hydramie beruht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 166—73. 19-o. 
Eksjo, Militar-Krankenhaus.) M e ie r .

V. Calvo Criado, Untersuchungen iiber den Hamoglobinabbau durch Geicebs- 
eztrakte. Hamoglobin wird durch E x trak t aus Leber, Haut, Lunge, Niere, Muskel in 
der Reihenfolge entsprechender Starkę abgebaut; die Wrkg. des Leberextraktcs wm 
durch Zusatz von Milzextrakt, der selbst wenig wirkt, yerstarkt. (Biochem. Ztschr. 164- 
61—75. 1925. Bern, Physiol. Inst.) MEIER.
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J. T. Irving und H. D. Kay, Die „in vivo“-PermeabilUdt der roten Blutkórperehen 
des Kaninchens. Dio reduzierenden Stoffe sind zum allergróBten Teil im Blutplnsma 
enthalten, niclit in den Erytlirocyten. Zusatz von die Gerinnung liindernden Mitteln, 
wie Oxalat oder NaF oder Heparin zum entnommenen Blut andert die Permeabilitat 
der roten Blutzellen fiir reduzierende Stoffe yollkommen. Der Zucker des Plasmas 
sinkt von 0,17 auf 0,14 u. die reduzierende Substanz der Erytlirocyten steigt dement- 
Bprechend von 0,045 auf etwa 0,1, wahrend der Gesamtzuckergehalt sich nicht andert. — 
Nach Injektion von Insulin, dureh Hitze oder Alkali inaktiviertem Insulin  odor 
Pepton nimmt in vivo die reduzierende Substanz der Erythrocyten relatiy u. absol. zu. 
„Insulin*1 cnthalt ein thermostabiles Prod., das die Permeabilitat der Erythrocyten 
yerandert, aber die Blutzuckersenkung nicht bcwirkt. — Es ist fast siclier, daB im 
Stadium der Krampfe bei sogenannter „Hypoglykamie“ noch Traubenzucker im 
Blut des Kaninchens yorhanden ist. (Journ. of Physiol. 61.112—21. Cambridge.) Mi).

Julius Forster, Die Wirkung des Luftdrucks auf den Gaswećhsd der roten Blut- 
kor per ch en. Blut der bei yermindertem Druck -lebenden Tiere hat einen wesentlich 
groBeren 0 2-Verbrauch ais das Blut der unter den atmosphar. Druckbedingungen der 
Ebene lebenden Tiere, u. zwar yermutlich deshalb, w'cil es reicher ist an jungen Zellen. 
(Biochem. Ztschr. 169. 93—99. Budapest, PAzm&ny-Pćtcr-Univ.) O p p e n h e i m e r .

Anton Fischer und Heinrich WeiB, Uber den Tyrosin- und TryptopJiangeJialt 
der Serumeiweipkorper unter normalen und pathologischm Yerhaltnissen. Tyrosin- 
gehalt der mit A. gefallten PlasmaeiweiBltorper wurde bei zahlrcichen Krankheiten 
unyerandert, freies Tyrosin im Serum nicht gefunden. Tryptophangehalt bei den 
meisten Krankheiten gleicli dem n., bei einigen (darunter besonders Krebskranke) 
erniedrigt, bei anderen (darunter besonders Lueskranke) erhóht. (Ztschr. f. d. ges. 
exp. Medizin 48. 111—18. 1925. Wien, Physiol. Inst.) M e i e r .

J. Voigt, Ein Verfahren zum Charakterisieren von Schutzkolloiden und zum Studium  
feinster Veranderungen in eiuleijihalligen Fliissigkeiten (Serum, Plasma). Die Teilchen
zahl eines geschiitzten Hydrosols wird erheblicli dureh das Schutzkolloid beeinfluBt. 
Je weniger Teilchen das Schutzkolloidsol enthalt, desto mehr Teilchen des zu schiitzen- 
den Metallsols werden an einem Schutzkolloidteilchen gebunden, d. h. die Teilchen
zahl des Metallsols yermindert. Zur Charakterisierung eines Schutzkolloidsols wird 
die Veranderung seiner Teilchenzalil dureh Salzzusatz erm ittelt u. die Teilchenzahl 
dureh Mischen m it einem Goldsol bekannter Teilchenzahl bestimmt. Je  weniger Teile 
vorhanden sind, desto mehr Goldteile werden an cins gebunden, die Zahl der nacli 
Mischung vorhandenen Goldteilclien entspricht derjenigen des Schutzkolloids. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 48. 226—32. 1925. Gottingen.) M e i e r .

Corrado Sestini, Uber dieMenge des Cholesterins und der Fettsauren undihr Ver- 
hitltnis zueinander im  Blutserum bei experimentellem Hyperthyreoidismus. Geringc Ver- 
mmderung det Fettsauren u. deutliche aber inkonst. Vermehrung des Cholesterins beim 
Kaninchen nach kleinen Dosen Schilddriisen. Auch Cholesterin nimmt ab, wenn Dar- 
reichung liingere Zeit fortgesetzt oder groBere Dosen gegeben werden. Die Verringerung 
der Fettsauren kann aber so viel starker sein ais die des Cholesterins, daB von einer 
Cholesterinamie gesproclien werden kann. (Biochcm. e terap. sperim. 1 2 . 293— 306. 
1925; Ber. ges. Physiol. 33. 882. Florenz, Istit. di patol. med. Ref. K a is e r .) Op p .

E. K. Wolf! und K. Frankenthal, Uber die Verteilung der Lipoide im  Serum. 
Ein Beitrag zu den Serumveranderungen bei Syphilis. Im Gegensatz zu n. Sera ist 
bei syphylit. die Globulinfraktion armer, die Albuminfraktion reicher an Lipoiden. 
(Krankheitsforschung 1 . 445—56; Ber. ges. Physiol. 33. 402. 1925. Berlin, Pathol. 
‘ist. Ref. E. K. W o l f f .) O p p e n h e i m e r .

Francesco Albano, Einflu/3 der Thyreoidektomie auf den Cholesteringehalt des Blut- 
Wums und der Nebennieren. Nach Schilddrusenentfemung nimmt Cholesterin im
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Blut ab, in den Nebennieren zu. (Gazz. internaz. med.-chir. 1925. 185—87; Ber. ges. 
physiol. 33. 402—03. 1925. Neapel, Istit. di patol. med. Ref. K a i s e r .) O p i \

Robert E. Mark, Uber den Einjlup ton Nahrungsfaktoren auf den Serumeiweifi- 
gehalł. Gleiclizeitiger Hunger u. Durst erhóht den Serumeiweifigehalt, Ruekgang auf 
Wasserzufuhr oder Wasser- u. Nahrungszufuhr. Zugabe von Fleiseh zu ausreiehendem 
F utter erboht den Serumeiweifigehalt, Zugabe yon Speek erniedrigt ihn, Zucker hat 
keinen deutlichen EinfluB. (P f l u g e r s  Arcli. d. Physiol. 212. 95— 102. Wien, Physiolog. 
Institut.) Me i e r .

Wilhelm Starlinger, Uber das Verteilungsverhdltnis der Eiweipkórpergruppen in 
łertiarsyphiliiisclien Seren bei posititer Komplementbindungsreaklion. Nach der fruher 
beschriebenen gravimetr. Methodik (vgl. S. 2817) war in den tertiarsyphilit. Sercu 
im allgemeinen die (NH4)2S 01-Halbsattigungsfraktion absolut u. relatiy verringert, 
dic (NHj)2SOi-GaHzsattigimgsfraktion vermehrt. (Biochem. Ztschr. 169. 449—53. 
Wien, I I .  med. Univ.-Klinik.) L o h m a n n .

Herm. Bennhold, Uber die Adsorplionsfdhigkeit der Serumkólloide tubular Nieren
kranker gegeniiber Farbstoffen. Kongorot yerschwindet sehr sehnell aus dem Blut 
tubular Nierenkranker. — Eine 0,045%ig. Lsg. von Naphtholgdb-S diffundiert wss.
4,5-fach schneller in Gelatine ais m it Normalserum. Diese Diffusionsheinmung ist 
bei Serum tubular Nierenkranker unabhangig vom EiweiBgehalt herabgesctzt. Auch 
in dem letzten Stadium der Schwangerschaft, bei liohem Fieber infolgo sept., eitriger 
Prozesse findet man geringe Herabsetzung. — Das Kongorot ist im'j Blut tubular 
Nierenkranker abnorm locker u. uiwollstandig gebunden. Es wird daher sehnell aus 
der Blutbahn entfernt. — Bei Amyloiderkrankung fangt das Amyloid yital den Farb- 
stoff ab. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 71—94. Munehen.) Mu l l e r .

A. H. Roffo und B. Barbara, Aktwieruńg des Ophidiengiftes durch das Serum
von Tumortrdgern. Verss., die serolog. Bezieliungen zwisehen yerschiedenen 
Schlangengiften u. dem Serum von tumorbehafteten R atten u. Menschen^klar- 
zustcllen. (Boi. del inst. de med. exp. 1. 412—16. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 847. 
Ref. R o f f o .) O p p e n h e im e r .

B. Sbarsky, Zur Kenntnis des Mechanismus der Im m u n it d t s e r s c h e in u n g e n .

I. Mitt. Die Adsorption des Diplitherietozins durch Meerschweinchen- und Ratlenerythro- 
cyten. Die Adsorption von Toxin durch Blutkorperchen geht mit der E m p fin d lich k c it 
der betreffenden Ticrart gegen das Toxin parallel. (Biochcm. Ztschr. 169- 113—10. 
Moskau, bioch. Inst. des Kom. f. Volksges.) O p p e n h e i m e r .

S. Winokurow und D. Konstantinowskaja, Zur Frage der Bedeutung des 
Acetons in der Pathogenese der periodischen Atmung. Intravenoso Infusion von Aceton 
ruft beim Hunde rhythmische Atemstorungen hervor. Doch erst bei Konzz. (0,85—2% 
im Blut), wie sic beim menschlichen Diabctes nicht beobachtet werden. Dic Coma- 
atmung des Diabctikers ist v,'ohl nicht nur auf das Aceton zu bcziehen. (Ztschr. f. d. 
ges. exp. Medizin 48. 47—51. 1925. Odessa, Inst. f. Pathol. Phys.) Me ie r .

Oertel und F. Kieierle, Emdhrungsversuche mit Silomilch. Verss. am Mecr- 
scliweinchen u. am Saugling beweisen die biolog. Hochwertigkeit der Silomilch, welche 
sieher nicht allem durch das A- u. C-Vitamin, sondern durch einen hóheren Gehalt an 
akzessorischen Niihrstoffen iiborhaupt bedingt ist. (Miinch. med. Wchschr. 72. 2097 
bis 2100. 1925. Munehen, Kinderklinik.) H u CKEL.

G. Mouriąuand und A. Leulier, Hunger und Cholesterin im Blut und in einigen 
Organen des Meerschweinchens. Der Cholesteringehalt von Lcber, Lunge, Milz, Neben
nieren ist im Hunger im Gegensatz zur Avitaminoso (vgl. S. 1838) nicht yerandert. 
Nur das Blut zeigt eine geringe Erhóhung iiber die Norm. (C. r. soc. de biologie 94. 
533—34. Lyon.) O p p e n h e i m e r .

Alfred F. Hess, Die antirachitische Aktivierung ton Ndhrstoffen und ton Chole
sterin durch ultrariolette Strahlen. (Vgl. S. 1837.) Chem. reines Cholestenn u. Phyto•
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sterin, die durch ultraviolette Strahlung im antirachit. Sinne aktiviert werden, miissen 
chem. einer Umlagerung unterliegen, denn das Absorptionsspektrum ihrer Lsg. in A. 
zeigt typ. Anderungen. (Joum . of the Americ. med. assoc. 84. 1910—1913. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 33. 855—56. New York, Pathol. laborat. Columbia univ. Ref. Gy- 
o r g y .) Op p e n h e i m e r ..

L. Randoin und E. Lelesz, Avitaminóse B, Glykdmie und Glykogenreserven. 
Mangel an Vitamin B bringt das Glykogen aus der Leber nicht zum Schwindon. Zahl- 
reiche andere Ergebnisse sind darauf zuruckzufiihren, daB neben der Avitaminose 
auch eine kalor. Unteremahrung bestand. In  den ersten Tagen der Ayitaminose tr itt  
eine geringe Hypoglykamie auf, in den spateren Stadien nimmt der Blutzucker zu, 
wobei der gebundene Zucker im Blut nur um ein Geringes ansteigt. (Buli. Soc. Chim. 
Biol. 8 . 15—29. Paris, Stat. centr. des recherch. sur l’alimentat.) O p p e n h e i m e r .

Z. Ernst und Gy. Forster, Experimentelle Unlersachung iiber die fordernde Wirkung 
ton Kohlenhydralen auf die Oxydation der Acełessigsaure. Wie Dextrose die Acetesśig- 
saureoxydation fordert (S h a f f e e ) so fórdern auch andere Moiwsaccharide, Mannit, 
Glycerin, Mono- u. Tributyrin. Hemmend. wirken ein- u. zweiwertige Alkohole, Aldehyde, 
I>i- u. Polysaccharide. (Mągyar orvosi arch. 25. 363—367. 1924; Ber. ges. Physiol. 
33. 256. 1925. Autoref.) O p p e n h e i m e r .

Paul Mahler, Uber die Wirkung verschiedener Zucker auf die Salzsauresekretion 
des Magens. Galaktose, Glucose, Maltose regen die HCl-Sekretion starker an ais Lactose, 
Lavulose u. Arabinose. Saccharose nimm t eine Mittelstellung ein, mit ihr schwanken 
die auch mit den anderen Stoffen ungleichen Ergebnisse am starksten. (Wien. Arch. 
f- inn. Med. 10. 549—58; Ber. ges. Physiol. 33. 380—81. 1925. Prag, Med. Klin. R. 
J a ksch -W a r t e n h o r s t . Ref. D r e s e l .) O p p e n h e im e r .

Fusakiehi Nakazawa, Untersuchungen iiber die Resorption einiger Ndhrstoffe in 
den einzelnen Teilen des Verdauungskanals. Gepriift wurden Glucose, Glykokoll', Fett- 
sduren, Pepton u. NaCl. Es ergeben sich physiolog. aber auch prakt. wichtige Gesichts- 
punkte fiir die Resorption bei Herbivoren u. Camivoren in den einzelnen Darmab- 
schnitten. (Tohoku journ. f. exp. med. 6 . 130—59; Ber. ges. Physiol. 33. 382—83.
1925. Pvef. K r y z w a n e k .) Op p e n h e i m e r .

Helen S. Mitchell, Eiereiweifi gegen Casein ais Ehceifianteil bei der Rattendidt. 
liir dasWachstum junger R atten ist EiereiweiC von etwas geringerem Werte ais Casein. 
Je hóher die prozentuale EiweiCgabe ist, desto mehr fallt dieser Unterschied fort. 
(Amer. Journ. Physiol. 74. 359—62. 1925. Battle Creek Sanitarium, Nutrition Res. 
Labor.) M e i e r .

P. Cristol, L. Hedon und A. Puech, Der Durchgang der im Lauf der Yerdauung 
entstehenden Polypeptide durch den Pfortaderkreislauf und dereń Stillstand in der Leber. 
Prufung des N-Gehalts im Pfortaderblut u. im Blut des allgemeinen Kreislaufs (Femo- 
ralis Carotis—rechtes Herz—Blut) einmal durch Trichloressigsaure-, ein andermal 
durch Phosphorwolframsaurefallung laBt erkennen, daB die Polypeptide im Pfortader
blut vorhanden sind, die Leber aber nicht verlassen (Hundeverss.). (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 182. 416—18.) Op p e n h e i m e r .

Ikutaro Iwanaga, Experimentelle Untersuchungen iiber den Eisenstoffuiechsel. 
GróBter Fe-Stapelplatz ist nicht die Milz, sondern die Leber. Bei Fe-Abgabe aus der 
Leber Aufnahme im Knochenmark u. Milz. Aus anderen Organen wird Fe rasch ans 
Blut abgegeben. (Mitt. iiber allgem. Pathol. u. pathol. Anat. Sendai 2. 223—35. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 33. 862—63. Sendai, Inst. of pathol. Ref. K r z y w a n e k .) O p p .

Jacąues Irger, Zur Frage des Eisenstoffwechsels im  tierischen Organismus naeh der 
Milzexstirpation. An 2 Hunden wurde der Fe-Gelialt im Urin, Kot, in der Galie. u. 
ku Blut vor u. naćh der Milzexstirpation bei gleichmaBiger reichlicher Fleischfutterung 
Jjutersucht. Im  Gegensatz zu A s h e r  (vgl. Biochem. Ztschr. 151. 119; C. .1924. II . 
-^5) wurde naeh der Exstirpation in keinem Falle erhohte Fe-Ausscheidung gefunden.

VIU- L 200



3078 E5. T i e r p h y s i o l o g i e . 1926. I.

Demzufolge kann dio Milz nicht ais Organ des Fe-Stoffwechsela angesprocken werden. 
Auch der Bilirubingehalt der Galie zeigte keine Veranderung. Im  Blut nimmt die 
Zahl der Erythrocyten u. der Hamoglobingehalt stark ab; die Anamie tra t also trotz 
der Fe-reichen Nahrung auf. (Biochem. Ztschr. 169. 417—26. Berlin, II. med. Klinik 
d. Charitó.) L o h m a n n .

Emile F. Terroine und Anne-Marie Mendler, Einflufi der drei Emahrungs- 
grundsioffe auf die Grófie der Stickstoffretention im  Verlauf des Wachstums. (Vgl. S." 2486.) 
Stoffwechselver8s. an jungen Schweinen, die m it einer Grunddiat aus Miloh Zusatze 
an F e tt u. Kohlehydraten erhalten. Die N-Retention wird durch neue Kohlehydrat- 
zusatze von einem gewissen Yerhaltnis der EiweiB- u. Kohlehydratzufuhr an nicht 
mehr beeinfluBt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 413— 16.) O p p e n h e i m e r .

K. S. Hetzel und C. N. H. Long, Der Stoffwechsel von Diabetikern wahrend und 
nach der Muskdiibung. Der Stoffwechsel von (3 untersuchten) Diabetikern ahnelt 
bei maBiger u. etwas stiirkerer Anstrengung (Laufen auf der Stello; 156 u. 220 Schritt© 
pro Min,; Dauer 0,5— 8 Min.) in  hohem Grade dem normalen Organismus u. besonders 
dem fettem ahrten (vgl. F u r u s a w a ,  S. 2214). Oa-Verbrauch. C02-Ausatmung u. 
Milchsaurebildung u. -entfemung im Blut wahrend der Arbeit u. in der Erholungs- 
zeit zeigen weitgehende Dbereinstimmung. Ein EinfluB von Insulin wurde nicht 
beobachtet. Der respirator. Quotient war bei den Diabetikern im Durchschnitt in 
der Ruhe 0,76, der einer Kohlenhydratverbrennung von 18°/0 u. einer Fettyerbrennung 
von 82% entspricht, wobei EiweiB ais F e tt gerechnet wurde. Bei einer Insulin- 
gabe innerhalb der letzten 17 Stdn. stieg der respirator. Quotient bei kiirzeren An- 
strengungen auf 0,99, bei langeren dagegen nur auf 0,85. Bei kurzer Arbeit yerbrennen 
also in Ggw. von Insulin ausschlieBlich Kohlcnhydrate, bei langerer etwa 50% des 
Gesamtstoffwechsels. Ohne vorhergehende Insulindarreichung betrug der respirator. 
Quotient, auch bei kurzeń Anstrengungen, im Mittel 0,80, einem Kohlenhydrat- 
verbraucli von 32%  entsprechend. Im  allgemeinen werden also im menschlichen 
Korper durch lango Muskelanstrengung, durch kohlenhydratarme Nahrung u. durch 
Insulinmangel die verfugbaren Vorrate an Kohlenhydraten gleichmiiBig mit dem 
Erfolg erschopft, daB andere Substanzen diesen Vorrat zu erganzen haben. Die Hyper- 
glykamio nach Nahrungsaufnahme nimmt bei Diabetikern durch Muskelarbeit nur 
bei Ggw. von Insulin stark ab, bei Abwesenheit sinkt der B lu tz u c k e rsp ie g e l in der 
Ruhe wie boi der Arbeit gleichmaBig langsam. Die Menge der Ketone im Urin ist mit 
Insulin bei der Arbeit verringert, ohne Insulin vermehrt. Die Verbrennung im Korper 
ist m it Insulin also eine yollstandigere. Unterschiede im N-Gehalt des Urins wurden nicht 
gefunden. (Proc. Royal Soc. London Serie B 99. 279—306. London, Univ.) LOHM.

Robert Emlyn Havard und George Adam Reay, Mitteiłung uber die Aus- 
scheidung von Phosphał wahrend Wasserdiurese. (Vgl. S. 2817.) Die GróBe der 
Phosphatausscheidung ist unabhangig von der Menge W., selbst wenn infolge sehr 
starker Diurese die Phosphatkonz. im H am  unter die des Plasmas sinkt. Dies ist 
unyereinbar m it der Ansicht, w ie  sie  in C u s h n y s  Theorie der N ie re n se k re tio n  auf- 
tr itt , daB Phosphat eine Substanz ohne Schwellenwert sei, u. muB auch zur Modi- 
fikation anderer Theorien fuhren. (Biochemical Journ. 20. 99—104. C am bridge  
Biochem. Lab.) S p i e g e l .

Max ReiB und Giinther Schwoch, Uber das Verhalten von Kohlehydrat, Fett und 
Eiweifi in der Leber. I . Im  Hungerzuslande. Beim Kaninchen stcigt wahrend des 
Hungers der N  der Leber, ebenso wie das Fett. Glykogen nimmt ab, N nimmt zu. 
Umgekehrt ist es bei gefutterten Tieren. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 270 bis 
75. Prag.) M u l l e r .

Max ReiB und Robert WeiB, Der Einflu/3 des Insulins auf den Gaswechsd. (Vg . 
vorst. Ref. u. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 38. 496; C. 1924.1. 2445.) Bei mit Urcthan 
t;ef narkotisierten Kaninchen bewirkt intrayenos injiziertes Insulin  keine Zunahmo
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des Grundumsatzes. In  leichter Narkose erfolgt nach groBen Dosen Steigerung. Der 
respirator. Quotient steigt immer, ais Zeichen gesteigerter Kohlenhydratverbrennung. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 276—93. Prag.) Mu l l e r .

Sozo Hirayama, Zuekergeha.lt der Verdauungssafte bei dem mit Phlorrhizin ver- 
gijteien Rundę. In  der Phlorrbizinvergiftung nimmt der Gehalt des Speicheldriisen-, 
des Magen-, Darm- u. Pankreassaftes, wie auch der Galie an reduzierenden Substanzen 
nicht zu. (Tohoku journ. of exp. med. 6.168—85; Ber. ges. Physiol. 33. 376.1925.) Opp.

Jan Paroulek, Anłeil der Leber am Purinstoffwechsel. Nachweis, daB Leber 
Hamsaure synthetisieren kann, aber auch iiber ein urikolyt. Ferment verfiigt, wird 
erbracht. (Swomik lćkafsky 26. 1—22; Ber. ges. Physiol. 33. 369—70. 1925.) Op p .

Hans Much, Von Lipoiden und ihrer biologischen Bedeułung. Vf. spricht die 
Lipoide ais den wesentlichsten immunbiolog. u. reinbiolog. Bestandteil der Zelle an, 
ohne das EiweiB ganz abzulehnen. Bei der Tuberkuloso haben die Antifettlipoide 
die Fuhrung, wenn es zur Heilung kommen soli. Vf. liat bei Tuberkulose u. anderen. 
chroń. Krankheiten unabgestimmte Lipoide in zelldisperser Form m it bestem Erfolge 
angewandt. Die Lipoidtherapie ist in erster Linie Organismustherapie, w irkt aber 
auch ais Zell- u. Organthęrapie. Lipoide konnen einerseits bestimmto Gifte ent- 
giften, andererseits haben bestimmto Lipoide die Fahigkeit, die Reaktivitat bestimmter 
Antigerie zu steigem. Lipoidreiztherapie zerfallt in die Aufgaben: 1. Lipoidantikorper 
zu bilden, 2. die allgemeinen Lipoidbewegungen anzuregen und 3. derart sowohl ais 
Organismustherapie wic ais Zelltherapie zu wirken. (Munch. med. Wchschr. 72. 
2089—91. 2143—47. 1925.) H u c k e l .

S. Kaplansky, Ober die Autolyse tierischer Organe bei Zimmertemperatur. Die 
Autolyse von Muskeln u. Leber (Hund), gemessen an der Zunahme des Extraktiv-N  
des gekochten u. m it Essigsaure enteiweiBton Gewebebreies tr i t t  bei Zimmertemp. 
erst nach 6—9 Stdn. ein. Die Zunahme des Gesamt-N betragt nach 24 Stdn. nur 
10 bezw. 12,6%. Die Autolyse der Milz ist stiirker; der N-Gehalt is t schon nach 
3 Stdn. um 2,2%, nach 24 Stdn. um 28,8% vermehrt. Die Zunahme des Amino- 
sauren-N erfolgt rascher ais die des Gesamt-N. Die Werte sind bezw. 15, 33 u. 100%. 
(Biochem. Ztschr. 169. 245—48. Moskau, Inst. f. allgem. Pathol., 1. Staatsuniv.) L o h .

A. D. Ritchie, Milchsaure und Totenstarre beim Fischmuskel. Wahrend u. nach 
der Totenstarre war der Milehsauregehalt verschiedener Fischmuskeln deutlich ver- 
mehrt: von zuvor 0,05—0,15% auf 0,06—0,29/°o. — Nach Losung der Totenstarre 
frndet man mehr freie Aminostiuren ais zuyor. (Journ. of Physiol. 61. IV—V.) Mu.

Howard Florey, Capillarpermeabilitdt. Durchstrómung von Darmschlingen mit 
Lsgg. von Ferrieyankalium u. Eisenammonnitrat. Das Berlinerblau fand sich im 
Protoplasma der Endothelzellen, nicht im Kern. Bei Durchstrómung m it Starke- 
Isgg- zeigte sich durch Jod-Formalinfixation ein Nd. in den Endothelzellen, u. zwar 
sparlicher im Innem  ais an dem auBeren Teil des Zellprotoplasmas. — Ional- u. 
kolloidal-dispers gel. Stoffe konnen also in dio Zellen eintreten u. durch sie hindurch- 
wandem. (Journ. of Physiol. 61. I—III.)  M u l l e r .

M. Nikolajew, Ober den Einflu/3 einiger pathogenen Bakterien und ihrer Tozine 
auf die Funklion der isolierten Nebenniere. (Vgl. S. 1832.) Durchstrómung der iso- 
lierten Nebenniere m it Lockescher Lsg. bei 38° u. 40—80 cm W.-Druck fuhrt in 
den ersten 2—3 Stdn. zu gleichmaBiger Absonderung des adrenalinahnlichen Sekrets. 
Die Konz. fallt erst nach 6—7 Stdn. um das 1%-fache. — Nach Bepinseln der Ober- 
flache der Nebenniere m it Crotonol steigt die Absonderung kaum merklich, nach Durch- 
leitung von Cantharidin in Konz. 1 zu 10000—100000 nimmt die Sekretion stark zu, 
nach Durchleiten von 1 Crotonol auf 100 ccm Locklsg. gleichfalls, aber nur ganz kurze 
Zeit. Terpentin hemmt. — Agarlsg. steigert sie nur wenig u. nur hóchstens 20 Min. 
kng. Die Sekretion verstarken Suspensionen yon Pneumokokken oder Diphtherie- 
wzMen. Pyocyaneus u. Diphtherietozin (1:100000 bis 50000000) hemmen, Staphylc-

200*



3080 E.,. T ie r p h y s i o l o g i e . 1926. I.

kokken hemmen nicht immer. Tetaotoxin (1:100000 bis 1000000) steigert die Sekretion. 
Die Bouillon, die zur Herst. des Diphtherie- oder Tetanustoxins benutzt wird, erzeugt 
auch geringe u. kurzdauernde Sekrotzunahme. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 
27—44. Leningrad.) Mu l l e r .

H. Rein, Uber d ie Elektroosmose iiberlebender menscldicher Haut und ihre An- 
wendung in der Medizin. Es handelt sich bei der medizin. Kataphorese um echte 
elektroosmot. Fl.-Verschiebungen. Die H aut verhalt sich -wie ein Ampholytoid. Iso- 
elektr. Punkt schwankt je nach Alter der Haut, Durchstromungsdauer u. Stromstarke. 
Verss. iiber die Beeinflussung der DurchfluBgeschwindigkeit m it W., A., Elektrolyten, 
Zucker usw., iiber dio Anderung des Hautwiderstandes u. zur Besserung der kataphoret. 
Lokalanasthesie m it Cocain. (Verhandl. d. physikal.-med. Ges. 49. 105—08. 1924: 
Ber. ges. Physiol. 33. 245—46. 1925. Wiirzburg. Ref. P in k u s .) Op p e n h e im e r .

Nobunori Tashiro, Uber Anderungeń im  Wassergchalte der ąuergestreiften Mus
kulatur ais Folgę der Storungen des Wasserhausha11es ton Kaninchen. Injektion von 
hypoton. NaCl-Lsgg. in die Blutbahn bewirkt Zunahme des Wassergehaltes der Muskeln, 
Injektion von hyperton. Lsgg. von NaCl, Na2SOt, N atHPOv  u. Traubenzucker starkę 

. von Harnstoff goringe Abnahme des, Wassergehalts. AderlaB bewirkt an einzelnen 
Muskeln stiirkere Wasserabgabe ais bei anderen. Novasurol bewirkt erst Erhohung, 
dann Abnahme des Wassergehalts. Beim entnierten Kaninchen ergibt sich das gleiche 
Verh. In der Q uantitat der Wrkg. zeigen einzelne Muskeln die Quellung, andere die 
Entąuellung deutlicher. (Arch. f. exp. Patliol. u. Pliarmak. 111. 218—45. Wien, Pharma- 
kol. Institu t.) Me ie r .

Noel Fiessinger und Henry Walter, Die Art der Diffusion und Ausscheidung 
von Rose betu/ale im, menschlichen Organismus. Die Verteilung des intravenós injizierten 
Farbstoffs ist individuell selir yerschieden. Auch die Ausscheidung durch die Nieren 
ist sehr inkonstant, so daB bei der Berechnung der Blutmengen-Best., vor aUem kurz 
nach der Injektion, grofle Vorsicht am Platze ist. (C. r. soc. de. biologie 94. 510 bis 
512.) O p p e n h e im e r .

Kurt Leddig, Beitrag zur Frage der Einwirkung des Alkohols auf die Magen- 
tdtigkeit. Alkoholprobetrunk u. Probefriihstiick (Tee -f- Semmel) geben haufig un- 
gleiche Werte der hervorgerufenen Magensaftsekretion. Besonders bei Subaciden 
werden nach A. hohere HCl-Werte gefunden, bei n. haufig kleinerc; bei Superaciden  
meist Menge u. Dauer yergroBert. Bei Kombination von Tee m it A. meist starkere 
Sekretion ais bei einem allein. Bei Anwesenheit von A. findet sich bessere Verdauung 
der Semmel u. meist Verlangsamung der Magenentleerung. (Dtseh. Arch. f. klin. Med.
150. 232—50. Greifswald, Med. Klinik.) Me ie r .

Frank C. Mann, Charles Sheard, Jesse L. Bollman und Edward J. Baldes,
Der Sitz der Bilirubinbildung. (Vgl. S. 433.) Bei spektrophotometr. Vergleich des 
Bilirubingehaltes des arteriellen u. yenosen Blutes yersehiedener Organe u. Korper- 
teile fand sich, daB der Gehalt im yenosen Blut bei Milz u. Knoclienmark gróBer war 
ais der des zuflieBenden arteriellen Blutes. Es wird also auBer in der Leber auch in 
diesen Organen Bilirubin gebildet. (Amer. Journ. Physiol. 74. 497—517. 1925. Mayo 
Clinic, Rochester, Minnesota.) Me i e r .

Ernst Wiechmann, Uber d ie  Bedeutung der Erdalkalien. Zusam m enfassende 
Darst. der Bedeutung der Erdalkalien fu r Physiologie u. Pathologie. (Miinch. med. 
Wchschr. 73. 328—31. Koln, Univ.) ‘ " F r a n k .

G. B. Zanda. Verteilung des Kupfers voin biologischen Gesichtspunkł. Studien an 
Hundeorganen nach experimenteller Einfiihrung von Cu-Vcrbb. ferner an neugeborenen 
Ratten u. in der Milch. SchluBfolgerungen fiir das physiolog. V. von Cu, seine biolog. 
Bedeutung u. fiir das Schicksal (Speicherung) im Organismus. (Arch. ital. de biol. 
74. 184—96; Ber. ges. Physiol. 33. 255. 1925. Cagliari, Inst. de pharmacol. exp. Ref. 
A m s t e r .) '  O p p e n h e im e r .
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Luciano Pigorini, Wirkung des Nalriummirits auf die guergeslreifłen Muslceln 
und die Nervcnstumme. des Frosches. Bis zu einer Yerdiinnung 1:500 wirkt ŃaNOa 
lahmend. (Annunrio d. R. stag. bacol sperim. 44. 132—45; Ber. ges. Physiol. 33. 
342. 1925. Padua.) Op p e n h e i m e r .

A. Patta, Erste pJiarimkologiscJie BeobacldUngen iiber eine Oxyalkylarsenverhindung 
(Ox\jpropyldiarsinsaure). Pharmakologisck kommt der Oxypropyldiarsinsaure, CHOH- 
(CH2As03H 2)2, eine Stellung zwischen den sehr wirksamen anorgan. Arsenverbb. u. 
den weniger wirksamen Dimethylarsinaten zu. (Boli. dclla Soc. Medico-Chirurgica 
cli Pavia 37. 13 Seiton. 1925. Sep. Pavia, Pharmakolog. Institut.) H u c k e l .

Charles M. Gruber, Die Phdrmakologie des Benzylalkohóls und seiner Ester. VI. 
Eine Minische Unłersuchung der Wirkung von Nalriumbenzylsuccinat „Benzyciń“ 
und Natriumdibenzylphosphat „Benzyphos“ auf den Blutdruck bei arterieller Hyper- 
lension. (V. vgl. S. 2377.) Die Ergebnisse waren in Ubercinstimmung mit den Tier- 
yerss. (1. c.) unbefricdigend. Der Blutdruck blieb unverandert oder stieg noch ein 
wcnig. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 451—53. St. Louis [Mo.].) Sp i e g e l .

Anastasios A. Christomanos, Zur Pharmakologie einiger Benzylalkohole. o-Oxy- 
benzylalkohol (I) wird in l , 8°/0ig. Lsg. ais Lokalanasthetikum vcrwcndet. — Die anti- 
sept. Wrkg. der isomeren Alkohole (auf Bact. coli) wurde bei I <  m- (II) <  p-Oxy- 
benzylalkohol (III) gefunden. Von den Siiuren wirkt o-Oxybenzoesaure starker ais 
die m- u. die p-Verb. Die lokalanasthet. Wrkg. am Augc der Katze u. auf der mensch- 
lichen Zunge nimint von I iiber II nach III ab, die selbst wirkungslos ist. In  Vcrss. 
an Eróschen bezw. weiBen Miiusen betrug die letale Dosis bei III 1,6 bezw. 2,5 mg pro 
10 g Tier, bei II  6 bezw. 4,2 mg, bei I 10 bezw. 4,6 mg. Die Injektionen (in den Brust- 
lymphsack bezw. intraperitoneal) rufen im ganzen eine allgemeine Liihmung mit 
zentralem Angriffspunkt hervor, der manchmal ein Stadium gesteigerter Reflex- 
erregbarkeit folgt. Der Befund D k v r IENTs (Arch. f. exp. Pathol. u. Pliarmak. 90. 
242; C. 1921. III . 673), daB vom Menschen I  nur zu etwa l/w im Urin ais Salicylsaure 
nusgeschieden wird, wurde bestatigt. Bei Einnahmo von I u. III war im Harn die 
Menge der gcpaarten Schwefelsauren proportional der zugefiihrten Menge Alkohol 
vermehrt, dagegen rricht bei Einnahme von 2,6-Dimethyl-p-kresol. — II aus m-Oxv- 
benzoesauro-j-Na-Amalgam. E. 67° (unkorr.); m it FeCl3 veilchcnblaue Farbung.
-  III aus Phenol -(- Formaldehyd, aus W. Blattchen, F. 110° (unkorr.); Loslichkeit 
in W. bei 18° 0,13%, in sd. W. bis zu 1%, mit FcCl3 schwache, blauviolette Farbung.

2,6-Dimełhylol-p-kresol, aus p-Kresol +  Formaldehyd, aus Essigester Nadeln,
F. 127,5° (unkorr.); m it FeCl3 amethystblaue Farbung. (Biochem. Ztschr. 169. 344 
bis 351. Berlin, Pharmak. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

A. Frohlich und E. Zak, U ber Beeinflussung von Froscldarven durch Theo- 
phyllin. Verss. an Froschlarven m it Theophyllin. natrio-acełic. Es zeigte sich, daB 
nach 14 Tagen die Kauląuappen in der Theophyllinlsg. an Gewicht prozentual mehr 
zugenommen hatten ais die Kontrolltiere. Ein Teil dieser Tiere wurde dann in W. 
gebracht, der andere Teil blieb in der Theophyllinlsg. Dio gróBte Zunahmo zeigten 
die in dieser Lsg. verbliebenen, aber auch die in W. gehaltenen Kauląuappen nahmen 
gegeniiber den Kontrolltieren erheblich an Gewicht zu. (Klin. Wchschr. 4. 2303—05. 
1925. Wicn, Univ.) FRANKr

A. Frohlich und E. Zak, Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Gewebs- 
"irkung des Theophyllins. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. uber die Resorption u. Verteilung 
'on  Farbstoffen an Tieren, dereń Organismus unter der Einw. von Theophyllin stand.

roschen u - Miiusen war intraperitoneal ein Farbstoffdepot angelegt worden. Es wurde 
nun der E intritt u. der Fortschritt der resultierenden Farbung des lebenden Tieres 

eobachtet, indem man die Kontrolltiere m it den m it Theophyllin behandelten Tieren 
'erglich. Unter dem EinfluB des Diuretikums geriet dic Gewebsfl. in rascheren Umlauf, 
1 le init Theophyllin behandelten Tiere zeigten eine schnellere Verfarbung. Wurde
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der Farbstoff subcutan injiziert, so zcigte sich das umgekehrte Yerh. wio bei den peri- 
toneal injizierten; die m it Theophyllin vorbehandelten Tiere blieben im zeitlichen 
Auftreten u. in der In tensitat der Farbung hinter den Kontrollen zuruck. Vf. bringt 
die gepriiften Stoffe u. diejenigen, dercn Verli. bekannt ist, in 2 Gruppen: NaCl, NaJ, 
Na^FeCNj) werden beschleunigt, Indigocarmin, Trypanblau verzogert unter Theo
phyllin in Bewegung gesetzt. Anscheinend werden die Gewebe dureh Theophyllin 
so beeinfluBt, daB leicht diffusible Stoffe rascher, sehwerer diffusible langsamer 
resorbiert bezw. in Bewegung gebracht werden. Bei peritonealer Yerabfolgung der 
obigen Stoffe sind die Resorptionsverhaltnisse offenbar so auBerordentlich gimBtige, 
daB die dureh Theophyllin gesteigerte Fl.-Stromung sich bei allen gepriiften Sub- 
stanzen nur in fórderndem Sinne geltend maclit. (Klin. Wclischr. 4. 2305. 1925. 
Wien, Univ.) F r a n k .

N. Melczer, Untersuchungm iiber die Ausscheidung der harnsauren Salze dureh 
die Schweifidriisen. Injizierte Hamsaure (in 10%ig. Piperazinlsg.) wird von nephrekto- 
mierten Katzen nach Piiocarpininjektion dureh die SchweiBdriisen aufgeschieden. 
Histolog. Nachwcis in Form von amorph. Uratsalzen. (Areh. f. Dermat. u. Syphilis 150. 
75—79. Budapest, Univ.-Klin. f. Haut- u. Geschlechtskrkht.) O p p e n h e im e r .

H. Kammerer und H. Weisbecker, Uber die sensibilisierende Wirkung der 
Porphyrine, besonders des Fdulnisporphyrins, gegeniiber Licht- und Rdnigen&trahlen. 
Hdmatoporphyrin, Mcsoporphyrin, Faulnisporphyrin, Uroporphyrin u. Koproporphyrin 
sensibilisieren Paramaecien gegen Licht, die beiden letzten am wenigsten, Blut- 
kórperehenhamolyse wird von allen gleichmaBig beeinfluBt. Bei Mausen tritt nur 
bei Mesoporphyrin keine Lichtsensibilisierung ein. Faulnisporphyrin wirkt am 
starksten. Eine Sensibilisierung gegen Róntgenstrahlen t r i t t  bei allen Porphyrinen 
an keinem Objekt ein. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 263—80. Miinchen,
Klin. Inst. der II . med. Klinik.) Me i e r .

Leon Binet und Rene Fabre, Refraktionsindex der Ole vor und nach Darmpassage. 
(Vgl. S. 1841.) Der Refraktometerwert von Oliven-, Arachis-, Leinól u. Lebertran 
wird vor der Zufuhr in don Darmkanal eines Hundes bestimmt. Ebenso nach der 
Zufuhr der A .-Extrakt der aus einer Ductus thoracicus-Fistel gewonnenen Lymphe.
Die Werte waren unverandert. (C. r. soc. de biologie 94. 517—18. Paris, Lab.
de phys. de la Fac. de mćd.) OPPENHEIMER.

G. H. Miller, Der Einflufl allgemeiner Narkose au f die Muskeltdligkeit des Magen- 
Darmkanals. Eine Uniersuchung von Ather, Chloroform, Athylen und Stickoxydvb 
In  A.- u. CHCl3-Narkose ist die Tatigkeit des Magen-Darmkanals herabgesetzt. Nach 
Aufhoren erholt sich der Magen sehr langsam, Dickdarm u. Dunndarm schnell u. zeigen 
erhohte Tatigkeit. Athylen h a t wahrend u. nach der Zufiihrung geringen EinfluB, N20 
bo wirkt wahrend der Narkose vermehrte Tatigkeit, nach Aufhoren derselben ist sie 
herabgesetzt. Die Erscheinungen treten aueh am entnervten Darm ein. (Journ. Pharm. 
and E sp . Therapeutics 27- 41—59. Iowa, Univ. Dep. of Pharmacol.) M e i e r .

W. Easson Brown und Vełyien E. Henderson, V er suche mit anasthesierenden 
Gasen. Mit Methan u. Propan laBt sich eine vollkommene Anasthesie nur unter An- 
wendung hoher Konzz. (90—93%) erreichen, wobei schon Blutdrucksenkung u. Herz- 
irregularitat eintritt. Bei Pentan liegt die narkot. u. tox. Dosis sehr nahe beieinander. 
Butylen ha t narkot. Wrkg. bei 30—40% in der Atemluft, doch bestehen dabei haufig 
Muskelspannung u. Bewegungen. Propylen macht bei 50%  Narkose (vgl. Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 23. 485; C. 1924. I I .  1955), keine starkę Wrkg. auf 
Blutdruek u. Herzaktion, keine Andcrung des Blut-pH u. der C0 2-Bindung. Es hat 
einen weiten Bereich zwischen narkot. u. tox. Dosis, rasche Erholung u. auch bei mehr- 
maliger Anwendung keine Nachschadigung. (Journ. Pharm. and E sp . Therapeutics 27-
1—8 . Toronto, Univ. Dep. of Pharmacology.) MEIER-
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3. T. Halsey, Chapman Reynolds und W. A. Prout, Eine Untersuchung uber 
die narkotische Wirkung des Propylem. Anasthesie u. Narkose wird am Tier u. Mensoh 
leicht hervorgerufen, Unterdriickung der Muskelbewegungen u. Muskelspannung wird 
haufig nicht erreicht, bei Tieren auch bei fast todlicher Dosis nicht. Narkot. Dosis: 
tódliche Dosis =  1:1,67. Tod durch Atmungs- u. Zirkulationslahmung. (Journ. Pharm. 
and Exp. Therapeutics 26. 479—90. New Orleans, Tulane Univ. Dep. of Pharmacol.) Me.

H. Fiihner, Solanazeen ais Berauschungsmittel. Eine hislorisch-ełhnologische 
Siudie. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 281—94. Bonn.) M e i e r .

M. Cloetta und E. Brauchli, Der EinflufS des Morphins au f den IonengehdU 
des Blutplasmas. Wahrend in der Narkose durch aliphat. Substanzen stets eine Er- 
kóhung yon Ca, Emiedrigung von K  u. Herabsetzung der Oberflachenspannung bei 
unyerandertem Na-Gehalt erhalten wird, ist bei Morphin zwar Na-Gehalt unyerandert 
u. geringe Herabsetzung der Oberflachenspannung yorhanden, der Ca- u. K-Gehalt 
unregelmaBig, manchmal Ca erhoht, K  emiedrigt u. umgekehrt, oder beide emiedrigt, 
gegen die Norm geandert. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 254—62. Ziirich, 
Pharmakol. Inst.) M e i e r .

V. Nagel, Uber d ie gułe Vertraglichkeit des Veramms. Giinstiger klin. Bericht 
iiber V er amon. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 325. Halle a. S.) F r a n k .

Frensdorf, Ubergang von Luminal in die Milch. Es konnte beobachtet werden, 
daB der Mutter zugefiihrtes Luminal durch die Milch auf das Kind iiberging u. dort 
zu einer kumulierenden Wrkg. fiilirte, die am 4. Tage sich so steigerte, daB das Kind 
in einen Dammerschlaf yerfiel, aus dem es nur schwer geweckt werden konnte. (Munoh. 
med. Wchschr. 73. 322—23. Hildesheim, Heil- u. Pflegeanstalt.) F r a n k .

Polixa, Sedacao, ein neues Beruhigungs- und ScMafmittel. Sedacao (Herst. 
Ch e m.  W o r k e  M a r i e n f e l d e ) ,  eine Kombination aus Bromcalcium u. Kakao, 
bewahrte sich ais Schlaf- u. Beruhigungsmittel. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 325. 
Hamburg-Hamm.) F r a n k .

3. Lackerbauer, Phanodorm in  der Anstaltspraxis. Phanodorm wird auch fiir 
die Anstaltspraxis ais gutes u. unschadliches Hypnoticum empfohlen. (Ztschr. f. 
d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 99. 4 Seiten. 1925. Sep. Mainkofen [Bayem], Heil- u. 
Pflegeanstalt.) H u c k e l .

William Salant und Henry Washeim, jr., Der EinflufS von Kalium und Galcium 
auf die Beaklion des isolierlen Froschherzens auf Nikotin. (Vgl. Journ. Pharm. and 
Exp. Therapeutics 25. 75; C. 1925. I I . 480.) Erhóhter K-Gehalt der Ringerlsg. yer- 
starkt die tox. Wrkg. des Nicotins auf das durchstromte Frosohherz, ebenso Ca-Mangel. 
Vermehrter Ca-Gehalt hobt den sonst fordcrnden EinfluB kleiner Nicotindosen auf 
u. schwaeht die tox. Wrkg. groBer Dosen. (Amer. Journ. Physiol. 75. 6— 15. 1925. 
Univ. 0f Georgia, Med. Department.) Me i e r .

William Salant, Der Einflufi der Wasserstoffionenkonzentration auf die Wirkung 
des Nicotins. Bei A. oder Urethan narkotisierten Hunden u. Katzen wird die herz- 
hemmende Wrkg. (Vagus) durch intrayenose Injektion kleiner Mengen Nicotin (0,025 
bis 0,1 mg pro kg) durch yorhergehende Injektion von Saure (HC1, NaH 2P 0 4) yerstarkt, 
durch Injektion von NaHC03 abgeschwacht oder unterdruckt. Ebenso wird die blut- 
drucksteigernde Wrkg. des Nicotins beeinfluBt, besonders deutlich an Katzen m it 
beiderseits durchschnittenem Vagus, weniger gut an Hunden. Erklarungsm6glich- 
keiten weiden erortert. (Amer. Journ. Physiol. 75. 17—26. 1925.) M e i e r .

W. StroB, Das Campherproblem. Die dem Campher in  ausgesprochenem MaBe 
zugewiesene Stellung ais Analeptikum  wird auf Grund neuer experimenteller Befunde 
krit. besprochen, u. z. T. abgelehnt; andere Wirkungsgebiete (Lsg. yon spast. Zustanden 
der glatten Muskulatur) ais geeignet hervorgehoben. (Umschau 3 0 .185— 88.) Me i e r .

W. Leibbrand, Cibalgin in  der psychiatrischen Praxis. Cibalgin, eine Verb. 
'■on D im ethylam inophenyldim ethylpyrazolon  m it Dial, bewahrte sich ais Heilmittel
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boi Migriine u. in der Abstinenzpliaśe der Morfinentziehung. (Dtseh. med. .Wchschr. 
52. 240.) F r a n k .

L. Tschapkewitsch, Uber die Ohininverteilung im Organismus naeh Versmhm an 
angiostomierten Hunden. Durch Beat. des Chiningclialtes des zu u. von den Organen 
abflieCenden Blutes wird gezeigt, dafi das Chinin in lcurzer Zeit aus dem Blute ver- 
schwindet u. in den Organen festgehalten wird. In  %  der eingefuhrten Menge fiudet 
sich in hinterer Extremitiit l,5°/o> Magendarm 7°/0, Milz 31,5%, Leber 42%, Niere 28%. 
Ausgeschieden wird ca. 30%, d. h. die in den Nieren festgehaltcno Menge. (Biochem. 
Ztschr. 164. 53—SO. 1925. Petrograd, Inst. f. experim. Medizin.) M e i e r .

N. Klissiunis, Uber experimentelle Colicystitis bei Hunden und ihre Beeinflussung 
dwch TellurU. Die Colicystitis, durch Einbringung von Bacillen in die Harnbłase 
hervorgerufen, fuhrt leicht zu allgemeiner Sepsis. Nur in einem Falle wurde mit Tellurit 
eine Heilung der Cystitis erzielt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 287—90. 1925. 
Berlin, Pharmakol. Inst.) M e i e r .

Schulz, tlber Trocken-Presojod (eine neue Form der Prcglschen Jodlósung)< 
Presojod ist naeh P r e g l  (Graz) eine isoton. J-Lsg., die neben etwa 0,035—0,04% 
freiem J  noch Na-Ionen, J-lonen, Hypojoditionen u. Jodationen enthalt. Das Prii- 
parat wird auBer in fl. Form auch in Tablettenform unter der Bezeiehnung „Trocken 
presojod“ geliefert. Die Reinigung von versehmutzten Wunden erfolgt naeh An- 
wendung von Presojodumschlageń haufig in iiberraschend schneller Zeit. (Dtseh. 
med. Wchschr. 52. 453. Wiesbaden.) F ra k k .

H. Nebert, Uber die Oxyurenbehandlung mil Oxylax. Giinstiger klin. Bericht 
iiber das von Kocu angegebene Oxjrnrenmittel Oxylax. (Dtseh. med. Wchschr. 52. 
240—41.-Halle a. S.) '  F r a n k .

Daijiro Iwasa, Die antisypliilitische Wirkung vcm GluUnkupfer. Glulinkupfer, 
desson letale Jlinimaldosis beim Kaninehcn 5— 6 mg pro kg Korpergewicht subcutan 
betragt, ist, soweit dio bisher geringen Vers.-Reihen einen Schlufi zulassen, anscheinend 
ein aussichtsreiches neues Heil mittel gegen Syphilis. (Miinch. med. Wchschr. 73. 
321. Osaka, Japan.) F r a n k .

Kurt Heymann, Bekommen wir eine Gold-, Platin- oder Cadmiimtherapie der 
Syphilis ? L e y a d i t i ,  N ic o la u  u. N a v a r r o - M a r t ix  stellten Kaninclienverss. bei 
der spontanen Kaninchenspirochatose m it Cd-Salzen an. Gleiehzeitig wurden ent- 
sprechende Kontrollverss. m it Bi-Yerbb. gemaeht. Wahrend die Cd-Wrkg. gleich 
Nuli war, heilten die Bi-behandelton Tiere ausnahmslos in 3—4 Tagen. Demgegenuber 
erscheint eine Au-Therapie der Syphilis anssichtsreicher. L e v a d it i ,  G ira rd  u- 
N ic o la u  zeigt-en, daB das Sanocrysin bei cxpci'imenteller Kaninchensyphilis u. spon- 
taner Kaninchenspirochatose intravenos u. subcutan u. iiberraschendenveise auch 
peroral eine unverkennbare Wrkg. hat. Die Spirochaten verschwanden in 2—5 Tagen, 
je naeh Dosis u. Applikationsweise. Bei Hiihnerspirillose geniigten 0,01—0,02 g pro kg 
zur Priivention. Bei glcichen Unterss. m it P t (Pt-Natriumhyposulfit) war die spirozide 
Wrkg. erheblicli geringer ais beim Au, beide stehen jedoeh weit unter dem Bi. Die 
von dan. Seite bereits vermutete Beziehung zwischen At.-Gew. u. therapeut. Wrkg. 
scheint durch diese Verss. eine neue Bestatigung zu erfahren. (Dtscli. med. Wchschr.
52. 152—53. Berlin.) F r a n k .

Josef Schumacher, Warum vermdgen schon subtherapeutische Saharsan- und 
grójiere Słomrsoldosen so prompt die Haulerscheinungen der Syphilis therapeuti-sch zu 
Veeinflu8sen, nicht aber die Spirochaten “l (Vgl. S. 1232.) D u rc h  den N ach w eis der 
COj-Atmung der H aut, der G g w .  von Ca in i h r  u. der Anwesenheit von LipoideiweiB- 
T e rb b ., von Lipoproteiden, gerade in den obersten Schichten der H aut, sind die V or- 
bedingungen dafiir gegeben, daB gerade d o r  t  aus der m it dem Blute h e r a n g e b r a c h t e n  

Dinatriiunpheholatlsg. des Saharsans die Salyarsanbase ausfallt u . fixiert wird. Es 
findet deshalb auch d o r  t  eine hoehgradige Oa-Entziehung s ta tt u. d o r  t  fallen die
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Spirochaten der Wrkg. der Salvarsanbase anheim. Hierdurch wird es verstandlich, 
warum die Spirochaten bei Verabreichung zu ihrer Abtotung nngeniigender Salvaraan- 
dosen oder bei mangolnder Lipoproteidloslichkeit des Umwandlungsprod. eines andern 
Arsenikale, des p-0xy-m-aminophenylarsinoxydes, im Falle der »S7owo\3oZbehandlung 
die Haut yerlassen, wodurch sekundar auch die Erscheinungen in der H aut ver- 
schwinden, die sie yerursacht haben. Gerade im Epithel der H aut wird eine stark 
reduzierende Wrkg. nach einer Salyarsaninjektion entfaltet. (Dtsch. med. Wchschr. 
52. 148—49. Berlin.) F r a n k .

Inosuke Noguchi, Experimentdle Beilfage zur Kenntnis der Novasurolrnirkung. 
Zufulir groBer Wassermengen zeigt bei der eintretenden Hydramie einen stark er- 
hohten K-Gehalt des Serums. Denselben EinfluB hat lnjektion yon Novasurol. (Arch. 
f- exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 295—300. Wiirzburg, Med. Klinik.) M e i e r . •

J. Kritschewsky, Uber die Moglichkeit einer Sterilisation der Sjiirochaiosęn durch 
Wismutpraparate. Zu den Verss. dient eine hóchst' disperse, 10%-Suspension einer 
komplexen Verb. des Bi mit Weinsaure in Oliyenol (,,Bismoverol“). Im  Gegensatz 
zu den Salyarsanpraparaten kónnen Bi-Priiparate nicht spirochatozid, also nicht 
sterilisierend wirken. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 148—53. Mosfeau, 
Mikrobiol. Inst, d. Volksbild.-Kom. u. a. d. Lab. d. Reichsanilintrusts f. Priif. chemo- 
ther. Praparate.) O p p e n h e im e r .

L. J. Del Baere, Das Schiclcsal des Neosaharsans im  inenschlichen Korper nach 
intrayenoser lnjektion. Die Ausscheidung im Urin und in den Faeces. I. u. I I . Mitt.
I. Die Ausscheidung in den Faeces. As-Best. in Harn u. Stuhl nach lnjektion yonlSfeosal- 
yarsan. Wahrend nach zwei aufeinauderfolgenden Injektionen der gleichen Menge 
Hi der Galie ungefahr dieselbe Menge As ausgcschieden wird, finden sieli im K ot nach 
der ersten Gabe erheblich ldeinere Mengen ais nach der zweiten. Im  ersten Falle 
wird also wahrscheinlich ein groBerer Teil des in der Galie ausgeschiedenen As in den 
unteren Darniabschnitten wieder aufgenommen ais im zweiten Fali. Dabei steigfc 
dio im Harn ersclioinende Menge nicht erheblich an. II. Uber den Kon- 
zenlrationsabfall des Neosaharsans im  Blułe. Die Ausscheidung mil Galie und Darm. 
Colorimetr. Best. des Neosalvarsans nach Diazotieren u. Kuppelung m it Phloroglucin 
nu Komparator unter Aussehaltung der Eigenfarbe der Lsgg. Ais Standard wird eine 
Mischung von CoS04 u. FeCl3-Lsg. benutzt. Im  natiyen Plasma (dieses enthalt 50 
bis 75% inehr ais Oxalatplasma!) finden sich nach 15 Mini. ca. 50%, nach 1 Stde. 
35%> nach 2 Stdn. 26%, der eingespritzten Menge. In  Harn u. Galie sind nach 1 Stde. 
einige Prozent ausgeschieden. Der Rest ist also in den Gcweben zuriiokgehalten. 
Ausscheidung im Harn u. K ot mehrerc Tage nach primarem Abfall ziemlich konstant. 
Bei Best. von As u. 5feosalvarsan ergibt sich, daB manehmal mehr, manehnial weniger 
As gefunden wird, ais dem Neosalyarsan entspricht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin
48. 24—30. 31—45. 1925.) M e i e r .

Gregorius, Uber den Einflufi toxiziiatsherabsetzender und desensibilisierender 
Mafinahmen bei der Salvarsaneimvirkung auf die Spirochaten. Es wird der EinfluB yon 
Aarkophin-, Eigenserum-, CaCla- u. /Mre?iaZz'ninjektionen, ferner yon Antipyring&ben 
auf den Saltarsan- bezw. Neosalvarsancifekt gemessen an dem Vorhandensein lebender 
bpirochaeten in syphilit. Geschwiiren studiert. Ein EinfluB solcher MaBnahmen ist 
luiyerkennbar. (Arch. f. Dermat, u. Syphilis 150 .1—15. Jena, Univ. Hautklin.) O p p .

St. K, Mayer, Phannakologische Notizeii uber saponinhaltige Antiluetika. Histor. 
Betrachtungen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 26—37. Mainz.) Op p e n h e i m e r .

Ferdinand C. Lee, Der Einflufl von Histamin auf den Druck der Cerebrospiiud- 
flussigkeit. Intravenóse lnjektion yon Histamin erniedrigt gleiehzeitig m it dem Ar- 
teriendruck den Druck des Cercbrospinalliouors bei A.-narkotisierten Hunden u. 
Kat zen, der yenóse Blutdruck kann dabei steigen. Die Gehirncapillaren erweiteru
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sich nicht. (Amer. Journ. Physiol. 74. 317—25. 1925. John Hopkins University, 
Anatom. Lab.) M e i e r .

M. ArieW, ExperimenteUe Untersuchungen uber die Wirkung des Acetylcholins 
wid des Chlorcholins auf den isolierten Darm der Katze. Kleine Dosen der Cholinę 
(Cholin. Hydrochlor. 1:300000, Acetylcholin 1:500 Millionen) bewirken Verstarkung 
der Pendelbewegung des isolierten Katzendarms, groCo Dosen Spasmen eventuell mit 
Unterdriickung der Pendelbewegung. W irkt eine schwache Konz. langere Zeit ein, 
so hóren diese Bewegungen auf, um bei Erhóhung der Konz. wieder einzusetzen. Ist 
auch hier der Darm zum Stillstand gekommen, so kann er durch Herabgehen auf eine 
niedere Konz. wieder in Tatigkeit versetzt werden. Die n. Bewegungen werden also 
weniger durch eine konstantę Konz. ais durch Schwankung derselben beherrscht. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 13— 23. 1925. Leningrad, Pharmacol. Lab. Staats- 
inst.) M e i e r .

Melvin Dresbach und Kenneth C. Waddell, Das Erbrechen nach K-Strophantidin 
bei Katzen mit entnervten Herzen. Der Angriffspunkt seiner Wirkung. Das Erbrechen 
nach Strophantidin wird wahrschcinlich durch zontrale Wrkg. (Brechzentrum), nicht 
durch Wrkg. auf das Herz bedingt. ( Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27- 9—39. 
New York, Albany Medic. College. Physiolog. Labor.) M e i e r .

Konrad Schtibel, Qewohnungsversuche mit Coramin. Unter Mitarbeit von Jose! 
Maier. Ausfiihrliche Darst. der S. 1232 referierten Arbeit. (Ztschr. f. d. ges. exp. 
Medizin 48. 593— 601. Erlangen, Univ.) F r a n k .

K. Kaiser, Uber Cardiazoł. Khn. Bericht iiber giinstige Erfahrungen mit 
Cardiazol, einem in W. 11. N-halt. Polymethylen, ais Analeptikum, besonders in subcutaner 
Anwendung. (Dtsch. med. Wehschr. 52. 236—37. Berlin.) F r a n k .

Hinrichs, Cardiazol. Gute Erfolge m it Cardiazol, besonders in Fallen schwersten 
Kollapses ohne Nebenerscheinung. (Miinch. med. Wehschr. 72. 2102—03. 1925. 
Ncustadt in Holstein, Landesheilanstalt.) H uCK EL.

Ch. Shookhoff, Zur Kenninis der Wirkung von Novocain bezw. Cocain auf das 
Saugetierherz. Die Unters. des Elektrokardiogramms des Hundeherzens nach intra- 
venoser Injektion von Nowcain (2,5 u. 5%ig. Lsg.) oder Cocain bei gleichzeitiger Sus- 
pension des Herzens u. Registrierung ergab Leitungsstorungen auBer Lahmung der 
extracardialen Nerven. — Die Erregbarkeit der Reizleitungsfasern wird herabgedruckt 
oder ihre Refraktarperiode yerlangert. — Novocain ist ja, ebenso wie Chinin, auch 
ein Muskelgift u. liebt die Moglicłikeit der Erzeugung farad. K a m m e rflim m e rn s  auf. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 110—23. Wien.) M u l l e r .

Julius Forster und Zoltńn Benkoyics, Ist die Wirkung des Adrenalins auf Blut- 
druck und BlvXzucker eine dissoziierte ? Man muB die Wrkg. des Adrenalins auf ver- 
schiedenem Wege imtersuehen, je nachdem man die Wrkg. auf den Blutzucker oder 
die Steigerung dea Blutdrucks ais Merkmal benutzen will. Im  ersten Fali muB man 
subcutan, im zweiten intrayenos injizieren. Nur Blutzuekeranalysen sind m aB gebend, 
nicht Hamunterss. Die v e rsc h ie d e n a T tig c  AuBerung der Wrkg. des Adrenalins, die 
sogenannte „Dissoziation“ der Wrkg. ist eine Folgę falscher Anordnung der Yerss. 
(Ztsehr. f. d . ges. exp. Medizin 49. 1—8 . Budapest.) M u l l e r .

F. Schilling, Uneruńinschte Nebenwirkungen des Atophan. Es werden einige 
Tom Vf. beobachtete unerwunschte Nebenerseheinungen nach Gebrauch von Atophan 
berichtet, die aber nicht die hervorragenden pharmakolog. u. klin. E ig e n sc h a f te n  des 
Atophans beeintraehtigen konnen. (Munch. med. Wchschr. 73. 362 64. iNurn- 
berg.) ł  ra n k .

E . Berger, Zur Kenninis der trypanoziden Wirkung von „Peraenna 303". ” ^ /a’ 
crina 303“ i s t  eine Trypaflavin-Hi\veiRvci:b. m it einem T ry p a f la y in g e h a l t  von 10 /0. 
Die Wrkg. von „Peracrina 303“ ist derjenigen der Trypaflavinbase unterlegen. 5 mg 
Trypaflayin in Form des Peracrina sind keine sieher heilende Dosis bei der expen-
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mentellen Nagana der Maus, wahrend von der reinen Trypaflayinbase noeh 2,5 mg 
eine Dauorheilung herbeifuhrten. (Dtseh. med. Wchschr. 52. 394—95. Berlin, In- 
stitut „Robert Koch“ .) F r a n k .

Martin Hartinger, Meine Erfahrungen mit dem Tuberkuloseheilmittel „Angio- 
lymphe". Vf. berichtet iiber 2-mal beobaehtete starkę Rkk. nach Injektion von 
„Angiolymphe“ , einem nach Angabe der herstellenden Firma „C h e m o t  h e r  a “ 
aus unschadlichem Pflanzenauszug bestehendem Tuberkuloseheilmittel. (Miinch. 
med. Wchschr. 73. 288. Pfaffenhausen.) F r a n k .

Felix Klemperer, Die Sanocrysinbehandlung bei Lun.genivberkv.lose. Das Mott-
gaardsche Serum hat yollstandig versagt. Die von M o l l g a a r d  empfohlenen Sano- 
crysin&osen von 0,5 u. 1,0 ais Anfangsdosen sind ais sehadlich u. gefahrlich zu wider- 
raten, unschadlich dagegen sind anfangs kleinere Dosen yon 0,1 u. 0,25 g, langsam 
steigend his 0,5— 1,0 g. In  einem Teil der Falle hilft die Sanocrysinbehandlung, in 
einem anderen, ebenso hiiufigen, bleibt sie wirkungslos. Die Wrkg. des Sanocrysins 
im Korper ist sehr wahrscheinlich nicht eine direkt chemotherapeut., sondern erklart 
sich indirekt durch eine Beeinflussung des kranken Gewebes. Sie ist also von der 
Wrkg. des Krysolgans u. Triphals, wahrscheinlich auch von der des Tuberkidins dem 
Wesen nach nicht yerschieden, eine Oberlegenheit iiber diese Mittel konnte jedenfalls 
nicht erwiesen werden. (Therapie der Gegenwart 67. 76—80. Dtseh. med. Wchschr. 
52. 186—92. Berlin-Reinickendorf, Stadt. Rrankenh.) F r a n k .

J. H. Gaddum, Die Wirkung von Adrenalin und Ergotamin auf den Kaninchen- 
uterus. In Wellcomes Laboratorien wird die Wirkungsstarke der Seca/e-Alkaloide 
ara Kaninchenuterus nach B r o o m  u . Cl a r k  (Journ. Pharm. and Exp. Therapoutics 
22. 59; C. 1924. I. 802) bestimmt. (20 ccm FI., l g  Gewiehtsspannung, Ringerlsg.: 
NaCl 0,9%, KC1 0,042%, CaCl2 0,024%, NaHC03 0,05%, Traubenzucker 0,1%. — 
1 cm lange Uterusstiickchen, vom Mesenterium sauber befreit.) — Ergotamin ent- 
faltet erst nach 20 Min. oder langer seine maximale Wrkg. Zunachst diffundiert es 
in den Uterusmuskel, dann findet in ihm irgendeine Veranderung sta tt. — Ergotamin 
bewirkt, daB die Konz. des Adrenalina, dio fiir Erzielung einer gewissen Wrkg. er- 
forderlich ist, in bestimmter Proportion yermelirt werden muB. — Adrenalin wirkt 
auf einen bestimmten Teil des Muskels, der zum Teil durch Ergotamin blockiert 
"erden kann. (Journ. of Physiol. 61. 141—50. Wellcome Res. Labb. London.) Mii.

N. Schustrow und E. Salistowskaja, Das Blut bei der Benzinintoxikation. Ein- 
atmung yon Bzn. ruft bei Kaninchen Anamie, Leuco- u. Lymphopenie heryor. Die 
Zerstorung der Blutzellen ist auf Verminderung ihrer Resistenz zuriickzufiihrcn, viel- 
leicht durch Herauslosung der Lipoide. Dieser Vorstellung entsprechend ist der Chole- 
steringehalt des Serums gering (0,3 g s ta tt 0,5—0,75 g pro 1). (Dtseh. Arch. f. klin. 
Med. 150. 271— 76. Moskau, Staatsinst. f. Gewerbekrankheiten.) M e i e r .

N. Schustrow und E. Salistowskaja, Die Benzinangewohnung. Nach mehr- 
facher Einatnnmg von Bzn.-Dampfen werden Tiere bedeutend schwerer zu Krampfen 
gebracht ais anfangs, auch erholen sie sich schneller. Soleho Tiere sind sehr fettarm. 
Da vermutet wurde, daB dadurcli die im Korper 1. Menge Bzn. abnimmt, wurde ihnen
01, in dem Lecithin gel. war, injiziert, dadurch wurden sie wieder so empfindlich wie 
anfangs. Ais Symptome der chroń. Benzimvrkg. zeigen sich: Abmagerung, Reizbar- 
keit, Erlóschen des Geschlechtstriebes bei den Tieren. (Dtseh. Arch. f. klin. Med. 150.

84. Moskau, Staatsinst. f. Gewerbekrankheiten.) M e i e r .

A. E. Koehler, H. M. F. Behneman, O. E. Benell und A. S. Loevenhart, Die
Lrsache des Todes durch Anoxamie. Bei Entfemung des Sauerstoffs aus der Atemluft 
" ‘rd die Rk. des Blutes zuerst alkal. (durch die yermehrte Austreibung yon C 02 bei 
forcierter Atmung), u. zwar je yollstandiger 0 2 fehlt, desto mehr (bis Ph 7,84), dann 
folgt eine Anderung der Rk. ins saure (bis pn =  6,6 ). Tod kann in der ersten Periode



eintreten, besonders wenn durch Injektion v o n  NaHC03 die Alkalose noch verstarkt 
wird, wahrscheinlich durcli die alkal. Rk. allein, in der zweitcn Periode dadurch, dafi 
anaerobiot. gcbildetc Sauren, z. B. Milchsiiure nicht mehr oxydiert werden konnen. 
Injektion von Alkali in dieser Periode verz6gert den Tod. (Amer. Journ. Physiol. 74. 590 
bis 615. 1925. Univ. o f  Wisconsin, Madison Dep. o f  Pharmacol. and Physiol.) M e i e r .

Rudolf Hofer, Ober die Wirkung von Oasgemischen. (Potenzierung von Gas- 
mrkungen.) Tódlicho Yergiftung wird durch eine Kombination von CO u. H„S schon 
erzielt, wenn von jedem Gase Konzz. angewrandt werden, die unterhalb der tódlichen 
Konz, des einzelnen liegcn, bei Kombination von HCN  u. CO dann, wenn von CO ca. 
30o/„ u. HCN 50%  der todliclicn Konz. des einzelnen in der Atmuhgsluft vorliegen. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 183—205. Wiirzburg, Pharmakol. Inst.) M ęier.

Kretschmer und Frieder, Chólesterimmtersuchungen bei Bleivergiftung. Chole- 
Steringehalt bei Bleikranken im Serum n. oder hcrabgesetzt, im Gesamtblut erhoht; 
Serumcholesterin <  Gesamtblutcholesterin, wahrend n. das umgekehrtc Yerh. vor- 
liegt. (Biochem. Ztschr. 164. 44—46. 1925. Berlin, I II . med. Klinik.) MEIER.

R. H. Kahn, Uber die zenlrale Reizung der Nebennieren und der Paraganglien 
icahrend der Insulinvergiftung. Insulinvergiftung bewirkt beim Hunde Abnahme der 
chromfarbbarcn Substanz der Nebenniere u. des Adrenalingohaltes. Diese Wrkg. 
tr i t t  aber nur bei intakter Innervation der Nebenniere ein, also zentraler Angriffs- 
punkt. (P ł u g e r s  Arch. d. Physiol. 212. 54—63. Prag, Physiolog. Inst. d. deutsch. 
Univ.) Me ie r .

HailS Ulhnann, Cyanvergiftung durch ein SchuhptUzmiUel. Durch ein Sclmh- 
putzmittel fiir Brokat- u. Silberschuhe, das von der amerikan. W h i t t e m o r e  
B r o s .  C o r p o r a t i o n ,  Boston, eingefiihrt wurde, entstanden bei den Angestellten 
eines Schuhgeschiiftes Krankheitserscheinungen, wic Kopfsclimerzen, Ubelkeit, Ap- 
petitlosigkeit u. allgcmeines Unbchagen. Die chem. Unters. ergab, daB in dem Pra- 
parat freie HCN yorhanden war, u. zwar betrug der Gehalt von 1 ccm ctwa 0,007 g 
KCN. Aus der 11. Doppelverb. AgCN-KCN spaltet sich metali. Ag ab, dic Schlemm- 
kreide dient nur zur gleichmaBigen ^^erteilung u. zum Glanzendmachen des Ag-Nd. 
auf den Schuhen. Vf. fordert sofortiges Yerbot der Einfuhr, Beschlagnahme der vor- 
handenen Bestande, Aufklanmg des Publikums u. internationales Verbot der Herst. 
derartig giftiger Waren. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 451—52. Berlin, Charite.) F r a n k .  

Aldo Patta, Pharmakólogisćhe und toxikologisclie Sludien iiber die A rs e n o b e n zo le .

II. Spiitere Beóbachtungen iiber die Toxiiitat rerschiedener Arsenobenzole. (I- 
Boli. Chim. Farm. 64. 417; C. 1925. II. 1707.) Erwiderung auf die Arbcit von CON- 
TARDI u. Ca z z a n i  (Biochimica e Terapia Sperimentale; C. 1924. II- 2512). (Bio- 
chimica e Terapia Sperimentale 1925. 8 Seiten. Sep. Pavia, Pharmakolog. Institut.) Hu.

Aldo Patta, Pharmakologische und toxikologische Studien i ib e r  die A rs e n o b e n z o le .
I II . Viscositat und Toxizitat von Arsenobenzollosungen. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei
den gekuppelten Arsenobenzolen besteht zwischen dem viscosimetr. Index u. der 
Tóxizitat keine Beziehung. (Rivista Biologie Medicale 1925. 8 Seiten. Sep. Pavia, 
Pharmakolog. Institut.) H U CK E L.

Aldo Patta, Pharmakologische u n d  t o x ik o lo g is c h e  Studien i ib e r  d ie  A rs e n o b e n z o le .

IV. Toxikologisches Verlialten von im Blut oder im Bluiserum geldsten A rs e n o b e n z o le n .

(III. vgl. yorst. Ref.) Beim Kaninchen nimmt die Giftigkcit von Arsenobenzolen 
m it steigender Loslichkeit im Serum zu. (Rivista Biologie Medicale 1925. 10 Seiten. 
Sep. Pavia, Pharmakolog. Institu t.) H U C K E L .

Otto Dittrich, Codeinexantheme. Kasuistik. Aus dcm angefiilirten Falle wird 
geschlossen, daB Arzneiexantheme m itunter durch vasoneurot. Vorgange sich erkliiren 
lassen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 120— 22. Kiel, Univ. Hautklin.) .

K. K. Chen, Die akute Toxizitdt des Ephedrins. Von Ephedrinsulfat (F. 235 
bis 236°) ist die kleinste tódliche Dosis pro kg Kórpergewicbt beim Frosch 530 690 mg,
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Ratte 135—140 mg, Kaninchen 66—70 mg, Katze u. Hund 70—75 mg, wenn intra- 
venos, beim Frosch in den Lymphsack injiziert. Beim Kaninchen ist es per os nur 
etwa Yio so wirksam. Der Tod erfolgt durch Herzlahmung u. Atemstillstand unter 
Krampfen. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27- 61—76. Peking, Union med. 
College. Lab. of Pharmacology.) Me i e r .

K. K. Chen, Der Einflu/3 von wiederholter Zufiihrung von Ephedrin. (Ygl. yorst. 
Eef.) Tagliche Gabe von 25 mg Ephedrinsulfat pro kg Kaninchen ru ft keine tox. Er- 
scheimmgen hervor. Aligemeinzustand u. anatom. Befund ergibt keinen Anhaltspunkt 
einer chroń. Schiidigung. Es tr itt  keine Gewóhnung oder verstiirkte Empfindlichkeit 
gegen den Stoff ein. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27- 77—86 .) Me i e r .

K. K. Chen, Der Einflu/} des Ephedrins auf die Sekretion der Verdauungssafte. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Sekretion von Speichel u. Magensaft wird durch Ephedrin an- 
geregt, Atropin verhindert die Wrkg. fast vollstandig. Sekretion von Pankreassaft, 
Dunndarmsaft u. Galie wird nicht beęinfluBt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 
27. 87— 92.) M e i e r .

W. steinbrmck und H. Miinch, U ber Knollenblu,Uerschivammvergiftung. Die 
Botanik der Knollenblatterschwamme, die Verwechslungsmóglichkeiten u. Giftigkeit 
der verschiedenen Arten werden•eingehend erortert. Die klin. u. patholog..-anatom. Er- 
scheinuńgen am Tier u. Mensch werden beschrieben. Pathogenet. besteht die Wrkg. 
in einer allgemeinen GefaBlahmung u. in einer Storung des Kohlehydratstoffwechsels 
besonders der Leber. Die therapeut. MaBnahmen werden besprochen. (Ztschr. f. 
klin. Med. 1 0 3 .  108—46. Breslau, Med. Abt. Stadt. Krankenh. Allerheiligen.) Me.

G. Analyse. Laboratorium.
Milton T. Hanke und Karl K. Koessler. Ein bei ermaf}igtem Druck mit einem 

konstanlen Flitssiglceitsiólumen arbeitender kontinuierlichzr Dwłysen- oder E^traktions- 
apparat (Fig. 5). (Journ. Biol. Chem. 6 6 . 495 bis 
499. 1925. Chicago, O t h o  S. A. Sp r a g u e  Mem.
Inst.; Univ. of Chicago.) S p i e g e l .

Futoshi B ito , Uber eine neue Methode der 
h isslfarbung. Farbung mit Carbolthionin, Waschen,
Differenzieren mit Anilinalkohol u. weiter mit 
Brechweinstein- u. Tanninlsg. nach jedesmaligem 
Waschen. Carbolxylol u. s. f. wie bei histolog.
 ̂erf. ublich. (Folia anat. japon. 3. 11—15. 1925;

Ber. ges. Physiol. 33. 825. Okayama, Anat. Inst.
Ref. P e t e r f i .) O p p e n h e i m e r .

Vittorio Puntoni, Darstellung von Azur- 
ifletliylen mit Hilfe von Ozon wid seine Anwendung 
zur Farbung nach der Methode von Romanowski.
(Vgl. S. 744.) Lsg. von Methylenblau in W. unter 
Zusatz von etwas Na2C03 (10,0 g auf 25,0 g Farb- 
stoff u. 1000,0 ccm W .), 24 Stdn. stehen lassen, 
f i l t r i e r e n .  ^8 Stdn. lang ozonhaltige (mit dem 
Siemensschen Ozonisator gewonnene) Luft durcli- 
Perlen lassen, abschiitten der grunlichen FI., Behandeln des blauen, am Glase haften- 
den Nd. ( =  unl. Azurmethylenbase) mit C 02. Man erha.lt das 1. Azurcarbonat ais 
braune, leicht auskratzbare M. Benutzung des Farbstoffs nach der Vorsclirift unter 
Ansatz von 0,3 Azur, 0,15 Methylenblau u. 0,15 Eosin in 50,0 ccm Glycerin, dem 
damach die gleiche Menge Methylalkohol zugesetzt wird. (Annali d’Igiene 3 6 .  24—30; 
C- r .  soc. de biologie 9 4 .  21—23. Rom, Inst. d’hyg.) O p p e n h e i m e r .
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Kuranosuke Ktunagai, Neue Aufhellungsverfahren ohne vorhergehende Enl- 
•wdsserung. Mischungen yon Xylol (7,5) -f- Phenol (2,5) +  A . abs. (10,0) oder Origanool 
(3,0) -f- Phenol (1,0) +  A. abs. (3,0) werden ais Aufhellungsfll. zum mkr. Arbeiten 
empfohlen. (Folia anat. japan. 3. 31—36; Ber. ges. Physiol. 33. 272. 1925. Okayama, 
Anat. dep, Ref. R ó t h ig .) OPPENHEIMER.

John R. Baylis, Turbidimełer fiir  genaue Messungen geringer Trubungen. Be- 
schreibung eines App. zur Best. der K larheit yon Trinkwasser in durchscheinendem 
Lichte. Ais Vergleichslsgg. dienen Ausschiittelungen von Fullerorde von bestimmtcr 
Absetzungsdauer. Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. 18. 311—12. Bal
timore [Md.].) G r im m e .

Carl LeiSS, Uber ein verbesserles Ultrarot-Spektromeler und iiber einen Universal- 
spektrographen mit Olas- und Quarzoptik. Besclireibung eines, nach Vorschlagen von 
Prof. C. Sc h a p e r  konstruierten Ultrarotspektrometers fiir MesBungen bis etwa 15 fA/j., 
bei dem a) zur Verdoppelung der Dispersion auch 2 Prismen angewendet werden konnen, 
b) die Drehung des Dispersionssystems dureh eine „Schraube ohne Ende“ mit grofier 
Teiltrommel erfolgt u. o) neuartige symmotr. Spalte zur Anwendung gelangen. — Ein 
Universalspektrograph m it Quarz- u. Glasoptik fiir Aufnahmen yon R ot (etwa 760 fiji) 
bis zum IHtraviolett von 200 fx/j,, wobei die Prismen schnell gegeneinander ausgewechselt 
werden konnen u. ais Objektive fiir beide Falle QuaTzlinsen dienen. (Ztschr. f. Physik 36. 
60—72. Berlin-Steglitz.) F r a n k b n b u r g e r .

Y. Katsu, Der Einflufi der Temperatur auf das elektrische Potential der 7 10 Norrnal- 
Kalomel-Elektrode. Elektrometr. Best. yon pn erfolgt nach der Formel:

Ph =  {n  — 7i0) /0 ,0001983 T .
71 =  beobachtete elektromotor. K raft gegen Vio_n- HgCl-Elektrode, n a — Konst. fiir 
dio HgCl-Elektrode bei gegebener Temp. Das funktionelle Verhaltnis yon 7T0 zur Temp. 
wird gefunden, indem man Buttersaure ais Elektroden-Fl. fur die H-Elektrode
benutzt u. nach der Formel (7t0)t —  (5T0)l e —  0,000002 (t1 - f  9 t —  489), wobei (5T0)j u - 
(7T|j)18 =  7T0 bei 1° bezw. 18° sind, rechnet. (Journ. of biophysies 1. 44. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 33. 803. Tokyo, Gen. meet., physiol. soc. Ref. K a t s u .) O p p e n h e im e r .

R. Słiojij Ein neuer T yp  eines Potentiomeiers zum Messen der H-Ionenkonzentration. 
Mefiteil des Instrum ents ist ein Feussner-Widerstand (Zeigertyp) von 150 £2 insgesamt, 
bestehend aus Spiralen von 10“ l u. 0,1 £2. Regulierwiderstand ha t 80 u. ist auf 
0,1 £2 Differenz genau einstellbar. Der Zeigertyp ist fiir das Potentiometcr, das doch 
ziemlich niedrigen W iderstand hat, gewahlt, um Beschadigungen des McBteils zu ver- 
meiden. Umfang der Ablesung: 0,001— 1,5 V. (Journ. of biophysies 1. 44. 1924; Ber.
ges. Physiol. 33. 803—04. Tokyo, Gen. meet., physiol. soc. Ref. SHOJI.) Op p .

Bestandtelle von  Fflanzen und Tieren.
Leo Lorber, Einfache Mikro-Diastase-Bestimmung in  den Korperflussigkciien,

Es wird eine Methode zur Best. der Diastase unter Benutzung der friiher (vgl- Biocliem. 
Ztschr. 158. 205; C. 1925. I I . 1375) ausgearbeiteten Mikrozuckerbestimmung mit- 
geteilt. Man lafit 0,5 ccm der Diastaselsg. m it der gleichen Menge W. auf 4 ccm 2°/0ig- 
Starkelsg. (2 g Amylum solubile M e r c k  in 100 ccm 1/1M-n. NaCl-Lsg.) eine gemessene 
Zeit einwirken, gibt dann 1 ccm dieser Mischung zu 2 ccm Fehlingscher Lsg. in einem 
Zentrifugenglas u. bestimmt die erhaltcnc Menge Zucker nach der angegebenen 
Methode (3 Min. kochen!). Ais Diastaseeinheit (D) gilt die Menge, welche aus 8 ccm 
obiger Starkelsg. in 10 ccm Gesamtvol. in 1 Stde. soviel reduzierende Substanz 
bildet, wie 1 mg Cu entspricht. In  Kórpersaften wird die Einheit auf 1 ccm bezogen. 
Die Ausfiihrung der Methode fiir Diastasebest. in Harn, Stuhl, B lut bezw. Serum, 
Ex- u. Transsudaten, Liąuor, Speichel u. Duodenalsaft wird beschrieben. Vf. unter- 
scheidet zwischen der scheinbaren, in der Kórperfl. direkt bestimmten u. daher 
„vom  Milieu beeinfluBten“ Diastasemenge {DvJl, abgeleitet von phaneros) u. der wirk-
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lichen Diaatasemengo Dd (dikaios), welche vom Milieu nicht beeinfluCt ist. Dd wird 
bestimmt, indem man zunaehst Dph erm ittelt; „sodann so, daB wir eine bekannt© 
Menge D enthaltende Lsg. hinzugeben; m it wieviel das neue Milieu die Wrkg. der im 
ealzfreien neutralon Medium enthaltenen Diastase ( =  zugesetzte D) yeranderte, m it 
ebensoyiel yeranderte das Milieu gleiehfalls die Wrkg. der darin urspriinglich yorhandenen 
Diastase." Man bestimmt also Dd so, daB Dt1i erm ittelt wird, dann aus einem bekannten 
Milieu D hinzufiigt u. das gemeinsame Dvhx bestimmt. Dann ist:

Dd =  D - D J ( D phl- D vh)
(vgl. zum Prinzip S. 1242). Ais „reine Diastaselsg.“ wird 1: 100 yerd. Speichel an- 
gesehen u. ais Vergleichslsg. D  hinzugefugt. (Biochem. Ztschr. 163. 480—87. 1925. 
Budapest, Krankenh. d. jud. Gem.) H e s s e .

Brono Mendel und Ingeborg Goldscheider, Eine colorimetrische Mikromethode 
zur quantitativen Bestimmung der Milchsaure im Blut. Die Milchsaure wird in einem 
ccm Blut nach EnteiweiBung u. Entfem ung der Kohlehydrate durch Vergleich der 
nach H2S04 u. Veratrolzusatz auftretenden Fiirbung m it einer Standardlsg. bestimmt. 
Gut-e Resultate (Fehler 3— 5%) werden nur unter genauer Einhaltung der Vorschriften 
erhalten. (Biochem. Ztschr. 164. 163— 74. 1925. Berlin, I II . M ed. Klinik.) M e i e r .

B.Pohorecka-Lelesz, Uber eine vereinfachleM ikromethode nach K jeldahl (Verfahren 
ohne Destillation.) (Vgl. S. 2613.) Die Methode schlieBt sich an die Mikrobes t. des Ham- 
stoffs u. Ammoniumsalzen durch jodometr.Titrierung alkal. Hypobromits an. (Vgl. Buli. 
Soc. Chim. Biol. 6 . 773; C. 1925. I. 140.) Vorausgehen muB eine Best. der Spuren von 
NH4-Salzen in der konz. H 2S 04. (1 ccm H 2S 04 enthielt 0,0745 mg N, eine andere Partie 
0,0279 mg.) Der Vorgang ist folgender (Beispiel): 1 ccm H am  auf 20 ccm verd., Zusatz
1 ccm H2S04 u . 1 ccm 30%  K-Oxalat. Nach beendeter Veraschung, Neutralisation 
gegen Methylrot m it NaOH, Zusatz von 2 ccm 0,1-n. Hypobromit, 0,5 ccm K J  u. 2 ccm
b. HC1. Titrierung m it 1/60-n. Na-Hyposulfit. (Buli. Soe. Chim. Biol. 7- 1038—43.
1925. Poznan, Lab. de chim. physiol.) O p p e n h e im e r .

L. Fiatów, E in neues litrimetrisches Prinzip und seine Anwendung zur Zucker- 
und Hamsaurebeslimmung. Vf. fand im indigomonosuljosauren Na  eine Substanz zur 
Best. kleinster Mengen K 3Fe(CN)6. Lafit man zu einer sodaalkal. Lsg. dieses Fe-Salzea 
eine Lsg. von indigosulfosaurem Na hinzuflieBen, so wird letztere sofort entfarbt. 
Diese Entfarbung ist aber unyollstandig, wenn umgekehrt Fe(CN)6K 3 zu der Indigolsg. 
tropft. Auf ein Molekuł Indigolsg. entfallen 2 Molekule K 3Fe(CN)6. Durch diese Um- 
wandlung lassen sich sowohl reduktive Prozesse messend yerfolgen (Traubenzucker, 
Harnsaure, H 20 2) ais auch oxydative, welche K 4Fe(CN)6 in saurer oder neutraler Lsg. 
in K3Fe(CN)9 umwandeln (Cl, Br, H N 02). Es werden speziell die Bestst. des Blut- 
zuckers u. die der Harnsaure ausfuhrlieh beschrieben. Dio Einzelheiten sind im Ori- 
ginal einzusehen. (Miinch. med. Wchschr. 72. 2009— 11. 1925. Munchen.) F r a n k .

Kurt Samson, Phosphorsaurebestimmungen in  Meinen Substanzmengen. Angabe 
emer titrimotr. Mikrophosphorsaurebest. im Serum u. im Liquor eerebrospinalia mittels 
NH«MgP04 in 10%'g- H N 03-Lsg. Zur Best. des anorgan. P  im Serum wird dasselbe 
vorher mit Triehloressigsaure enteiweiBt, nach dem Yeraschen des EiweiBnd. kann 
auch der organ. P  m it ziemlicher Genauigkeit bestimmt wrerden. (Biochem. Ztschr. 
164. 288—94. 1925. Dortmund, Stadt. Krankenanstalten.) F r a n k .

K. Samson, Die physikalisch-chemischen Grundlagen der Mastixreaktion. Man 
nimmt zurzeit an, daB die Ausfallung der Mastixsuspension durch Sensibilisierung 
seitens des EiweiB erfolge. — Dio Fallung durch Salze ist eine Funktion der [H’] de3 
Mediums. Gegen (NH4)2S 04 yerhalt sich Mastix-Serumgemisch genau wie reines 
Serum. Eine Sensibilisierung ist demnach auszuschlieBen. —  Die Mastixteilchen m it 
EiweiBumhiillung haben je nach Verdunnung des Liąuors, Anderung der pa oder des 
Salzgehalts yerschiedene Fallungspunkte. — Eine sichere Erklarung der Grundlagen
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der Mastixrk. konnte noch nicht gefimden werden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin
49. 9B—109. Hamburg.) Mu l l e r .

Eugen Enriaues und Rudolf SivÓ, Neues Verfahren zur Bęstimmung des Bili- 
rubingelialtes von Seren und Duodenalsaften. Die Methode vermeidet die colorimetr. 
Schwierigkeiten des Verf. von VAN DEN B e k g h , die Adsorption von Bilirubin bei der
A.-Fallung u. erhóht die Empfindlichkcit der Best. durch Verwendung von Coffein- 
Na-benzoicum (bezw. salicylicum), das naeh bestimmten Serummengen u. ent
sprechenden Mengen Diazoreagens unmittelbar in den Trog zum Farbvergleich ge- 
-bracht r ó d .  (Biochem. Ztschr. 169. 152—60. Budapest, I II . med. Univ.-Klin.) Opp

Richard Foit, Eine einfacke Methode zur raschen und verlaPlichen Bęstimmung 
des Stickstoffs im Hame und Blute. Besehreibung eines Verf., bei dem die zu unter- 
suehende FI. ohne K atalysator nur mit kleinen Mengen H 2S04 u. darauffolgenden 
tropfenweisem Zusatz von H 20 2 verbrannt u. N in Ammonsalz iibergefiihrt wird. Die 
N-Best. geschieht in einem besonderen Rohr auf volumetr. Wege durch Einw. von 
Bromlauge auf das entstandene (NH4)2S04. (Biochem. Ztschr. 169. 161—68. Prag, 
med.-chem, Inst. d. Karls-Univ.) Op p e n h e im e r .

Charles Alfred Hill, Die Bęstimmung kleiner Mengen Wismut im, Urin. Colori- 
metr. Methode nnch Zerstorung der organ. Bestandteile. (Lancet 209. 1281.1925.) Hu.

R. Goiffon und F. Nepveux, Bęstimmung des Ammoniak und der freien Amino- 
sauren im Stuhl. Zu 50 ccm 10°/oig. Aufschwemmung von Faeces kommen 1 ccm 
konz. Lsg. von A1C13 -f- einige Tropfen Phenolphthalein. Naeh 5 Min. 2—3 g Ca(OH)2 
bis zu deutlicher alkal.. Rk. Zu 25 ccm F iltra t weitere Tropfen Phenolphthalein u. 
verd. HCI bis zu schwach Rosafarbung. Naeh Zusatz von 5 ccm Formol, mit gleichen 
Teilen W. Ycrd., m it Vjo"n - NaOH titriert. Man erhalt so freies u. gebundenes NHS 
u. freie Aminosauren. (Arch. des maladies de l’appar. dig. e t de la nutrit. 15. 478—79; 
Ber. ges. Physiol. 33. 385.1925. Paris, Soc. de gastro-enterol. Ref. F r . N. S c h u l z .) Op p .

Edward J. Baldes und S. Franklin Adams, Spektrophotometrische Analyse des 
Handelsinsulins. Insulinlsgg. zeigen zwischen Wellenlange 480—680 fiu  eine Absorp- 
tion, die wahrscheinlich ron  einem beigemischten gelben Farbstoff herriihrt. Wird 
eine Eichkurve eines Prtiparats bekannten Insulingehalts aufgenommen, so kann 
durch Spektrophotometrie unbekannter Lsgg. desselben Praparats der Insulingehalt 
derselben ermittelt werden. (Amer. Joum . Physiol. 74. 309—13. 1925. Rochester, 
Minnesota, Mayo Clinic.) Me i e r .

W. Kolie, Die ezperimentellen Grundlagen der biologischen Prilfung und der 
Heiliuertbestirnrnung der Saharsanpraparate. Prinzipiell wichtig fiir die deutschen 
Richtlinien ist ein auf Antrag des Vf.s eingefiihrtes Standardsalvarsan, das auch die 
Standardisierungskommission des \  ólkerbundes in die internationalen Priifungsvor- 
schriften aufgenommen hat. Das Standardsalvarsan soli nicht nur bei der Beurteilung 
der Toxizitat, sondern auch bei der Heilwertermittlung ais VergleichsmaBstab dicneu. 
Die chem. Prufung erstreckt sich auf die Feststellung der chem.-phyśikal. u. chem. 
Eigenschaften der Arsenobenzolderiw., insbesondere auf die Feststellung der Loslich- 
keit sowie auf die Best. des Gehaltes an den wichtigsten Elementen der Molekule, 
fur welche Grenzwerte festgesetzt sind, femer auf Angaben iiber die Ausfuhrung der 
Analyse u. bietet die Mdglichkeit, Falschungen der Salyarsane auch chem. zu erkennen. 
Die Prufung auf Giftigkeit erfolgt an Miiusen u. Ratten. Es werden von 3 verschie- 
denen Priifern aus einer Anzahl Rohrchen (etwa 6) einer jeden Operationsnummer be- 
stimmte Dosen in geeigneter Verdunnung 3 Serien von je 10 Mausen intraven6s injiziert. 
Yon den so behandelten Mausen sollen wahrend 2 Tagen etwa 60°/o munter u. ani 
Leben bleiben. Die gleiche Prufung erfolgt bei Rattern. Es soli nicht nur die Un- 
giftigkeit der Praparate hicrdurch garantiert werden, sondern auch eine gewisse Giftig
keit, wie sie eharakterist. ist fiir solche Salvarsane, die auf Grund prakt. Erfahrungen 
eine optimale Wrkg. beim Menschen entfalten u. die ais Charakteristikum fiir ein
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Normal-( Standard) Salyarsan gelten kann. Fiir die Ermittlung des Heilwertes dient 
wieder ein Standardsalyąrsan. Es wird dabei nicht oine absol. Dosis ais Kennzeichen 
fiir eine geniigende Heilwrkg. bezeichnet, sondern der Heilwert der zu priifenden Her- 
stellungsnummern wird m it dem in jeder Infektionsserie gleiohzeitig ausgewerteten 
Standardsalyarsan verglichen. Ein Priiparat gilt ais geniigend wirksam, wenn es sich 
bei Verwendung abgestufter Mengen ebenso yerhalt wio das in der mit demselben 
Materiał infizierten Parallelreihe mitverwendete entsprechende Standardpraparat. 
Endlich werden alle durch die chem. u. biolog. Priifungen ais einwandfrei erkannten 
Operationsnummem in staatlich anerkannten offentlichen Krankenanstalten auf klin. 
Brauehbarkeit, namentlich auf das Fehlen von Nebenerscheinungen untersucht. 
(Dtseh. med. Wchschr. 52 . 431— 33. Frankfurt a. M., Staatsinst. f. experim. Therapie 
u. Georg SpEYER-Haus.) F r a n k .

Floyd De Eds, Eine einfache Methode zur Messung von Verdndemngen der Ober- 
fluchenspannung reiner und biologischer Fliissigkeiten. Fiir die Best. in biolog. Fil. 
eignet sich die Ermittlung der capillaren Steigliohe besser ais die stalagmometr. 
Methode. Vf. hat den App. yon R i c h a r d s , S p e y e r s  u . Ca r v e r  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46. 1196; C. 1924. II. 1667) u. die Technik der Messungen vereinfacht 
(Abb. u. Beschreibung des App. im Original) u. berichtet uber sehr befriedigeude Er- 
gebnisse. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 464—67. S a n  Francisco [Cal.].) S p i e g e l .

G. C. E. Burger und J. G. Dusser de Barenne, Ein Apparat zur gmphischen 
Beslimmung des Gesa?nlgaswechsds beim Menschen. Durch Kombination eines groBen 
Kroghschen Spirometers, aus dem atmosphar. Luft eingeatmet wird, mit einem 
Glockenspirometer, der in einer festen AuBenhiille steckt, wird die Best. yon 0 2, CO,, 
Atmungsform u. respirator. Quotient auf graph. Wege ohne Gasanalyse moglicli. — 
Die Kurvo zeigt zunachst auBer den Atemziigen gemcinsam den 0 2-Verbrauch u. 
(lie B. yon C02, nach Absorption von C02 in KOH mittels 2 Absorptionsflaschen auf 
einem Wagebalken auBerdem die COa-Abgabe u. ais Gesamtabnahme den gesamten 
Oa-Verbraueh. — Angeblich bietet der App. kcinen Widerstand beim Atmen. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Jledizin 49. 130—46. Utrecht.) M u l l e r .

H. Angcwandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

George K. Burgess, Die Organisation und Arbeitsweise des United States Bureau 
of Standards. (Journ. Chem. Education 3- 7—28. Washington D. C., Director, U. S.
Bureau of Standards.) B e h r l e .

Carl G. Schwalbe, Die Ver$uchsstation fiir Holz- und Zellstoffchemie in  Eberswahle, 
em Aufieninstitut der Technischen Flochschide Berlin. Die Einrichtungen der Station 
u. ihr Arbeitsgebiet — Harz-, Holz- u. Zellstoffstudien, Verkohlung von Holz — 
werden besprochen. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 205—11.) SuVERX.

B. Liebing, Die Verwendung des Guf3eisens und des saurebestandigen Emails im  
Apparatebau. (Vgl. S. 776.) Mit steigendem Si-Gehalt nimmt die Saurewiderstands- 
fahigkeit des GuBeisens zu, doch yermindert sich Festigkeit u. Elastizitat, folglich 
auch der Hitzwiderstand. Form- u. GieBbarkeit werden erschwert, die Bearbeit- 
barkeit beselirankt sich auf das Schleifen. Wegen der sehwierigen Formgebung ist 
die Verwendung hoehsilizierter GuBeisensorten fiir kompliziertere saurebestandige 
Apparate ausgesehlossen. An Saurebestandigkeit mindestens gleichwertig, bzgl. 
Festigkeit, Hitzebestandigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Korrosionen u. Erosionen 
uberlegen sind Si-freie Fe-Legierungen m it ca. 1%  Ni (mit u. ohne Cr u. Mn). Auch 
Mo- oder Co-Zusatze erhóhen die chemische W iderstandskraft des GuBeisens. Infolge
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ilircs hohen Preises liaben die Ni-Legierungen das hoehsilizierto Fc im Apparatebau 
noch nicht yerdrangen konnen. (Apparatebau 38. 49—50. Miinchen.) AsCHER.

Justin F. Wait, Das geschlossene kontinuierliche Filier. Beschreibung einer 
prakt. Filtcrpressc m it einem Arbeitsdruck bis zu 14 Atm., welche sich auch bei leieht 
brennbaren Fil. bewahrt hat. Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. 18. 295 
bis 97. New York [N. Y.].) Grimme.

T. S. Carswell, Bereclmung von Fraktionierkolonnen. Zusammenhange ztmehen 
Hohe der theoretischen Wirksamkeił, Radius der Packringe und Natur der Flussigkeiten 
bei der Destillation in gepackten Fraktionierkolonnen. Gleichungen zur Berechnung der 
Wirksamkeit von Fraktionierkolonnen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 294—95. Lans- 
downe [P. A.].) G r im m e .

A. J. V. Underwood, Verdampfer mit Briidenkompression. Prinzip, Zueck und 
Lcislung. Zusammenfassende Darst. der Heizung durch Kompression des Brudens 
beim Eindampfen u. 'L'rocknen m it Literaturubersicht. (Chem. Trade Journ. 78.153—54. 
217—19. 2S3—84. 315—16.) J u n g .

II. F. Pierce, Eine bewegliclie Gefrieranlage. Beschreibung einer elektr. Gefrier- 
anlage fiir Laboratoriumsgebrauch. Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. 
18. 270—71. New York [N. Y.].) Grimme.

Meredith Daniel Avery, V. St. A., Reinigen von Flussigkeiten. Dic zu reinigendc 
FI. wird zwisehen Elektrodenplatten in kreisfórmiger Bewcgung hindurchgefiihrt. 
(F. P. 601031 vom 22/6. 1925, ausg. 20/2. 1926.) " K a u s c h .

Hans Edler, Gelsenkirchen, Apparat zur elektrischen Gasreinigung mit Staben 
ringfórmigen Querschnitts ais Sammelelektroden u. flachen Bandem ais Spriih- 
elektroden. (A. P. 1574237 vom 9/2. 1925, ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

Arthur Seligmann, Bremen, Gastrennung unter Verfliissigung. Die ganzc Menge 
des in der Verfliissigungs- u. Trennapparatur zirkulierenden Gases wird erst im Gegen- 
strom gekiihlt, dann teilweise in einer Maschine zur Expansion gebracht, nochmals 
im Gegenstrom gekiihlt u. dann vollig zur Expansion gebracht. (A. P. 1574119 
vóm 21/2. 1924, ausg. 23/2. 1926.) "  K a USCII.

V. Anorganische Industrie.
Edmund O. von Lippmann, Zur ehemaligen Geuńnnung des Salpelers. Das 

von H i l d e b r a n d t  (S. 2034) erwahnte Edikt ist bereits in dem Werk von T h i e l e , 
„Salpetcrwirtschaft u. Salpeterpolitik“ (Tubingen 1905) gewiirdigt. Ein 1419 er- 
teiltes Privilegiuni erwahnte Vf. in seinem Aufsatz („Abhandlungen u. V o rtra g e I“ , 
125, Leipzig 1906). (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 401.) JUNG.

J. H. Frydlender, Das Hyperol oder das feste TVasserstoffsuperoxyd. Es (vgl- 
B o o e r , S. 1005) wird je tzt in England ais eine Neuheit auf den Markt gebracht, ist 
aber bereits von T a n a t a r  (Journ. Russ. Phys.-chem. Ges. 40. 376; C. 1908- H. 583) 
u. n a c h  ihm v o n  a n d e re n  besehrieben w o rd e n . Vf. beschreibt seine E ig e n sc h a f tc n  u. 
die Y o rte ile  seiner Anwendung ais Oxydationsmittel. (Rev. des p ro d u i ts  chim. 29. 
115 bis 16.) R uH Ł E .

C. A. Silberrad, Thionylchlorid. Kurzo Dbersieht iiber Darst. u. Rkk. mit 
ausfuhrbchem Literatumaebweis. (Chemistry and Ind. 45. 36—38. 55—57.) BehRLE.

Albert Hutin, Die moderne SchwefelnatriumherstelluJig. Nach einem Artikel der 
„Canadian Chemistry and Metallurgy“ haben eingehende Verss. der „Shawimgan 
Falls“ (Dep. Quebec) zu einem elektr. Verf. der Schwefelnatriumherst. gefuhrt, bei 
welchem ein 9 0 %  Na2S enthaltendes Prod. erhaltcn werden soli. Das anfangs fl.» 
oberhalb 1000° aber fest werdende Gemisch von NaoSO^ u. C wird durch ganz geringe 
Zusatze von K 2S 04 wieder fl., wonach die Rk. fast quantitativ unter B. von Na2> 
yerlauft. (Le Cuir Teebnique 17. 306. 1925 .) K iESS.
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R. B. Moore, Teclmische Herstellung von Radium, Mesothorium und Helium,. 
Sammclbericht iiber bewahrte Verff. zu techn. Herst. von Ra, Mesothorium u. He. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 198—211.) G r im m e .

Union Sulphur Co., Now Jersey, iibert. yon: Carl Marx, Wyoming, N. J., 
Oereinigler Schwefel. Fliiehtigen S enthaltende Erze werden unter hohem Vakuum 
dest. u. die Dampfe kondensiert. (A. P. 1574 987 vom 19/12. 1922, ausg. 2/3.
1926.) Kausch.

Union Sulphur Co., New Jersey, iibert. von: Carl Marx, Wyoming, N. J., 
Gereinigter Schwefel. Man erhitzt elementaren S enthaltende Materialien in einem 
liohen Vakuum, bis kein S mehr yerdampft, worauf man die Dampfe kondensiert. 
(A. P. 1574988 vom 19/12. 1922, ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

H. A. Humphrey uncl Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd., Stoeton-on-Tees, 
Gasniischung fiir die AmmoniaksyntJiese. Brennstoff wird, bei sehr hoher Temp., 
z. B. 1300°, mittels iiberhitzten Dampfes u. Luft yerbrannt, u. es wird das entstandene 
CO mit Dampf unter Vermittelung eines Katalysators zur Umsetzung gebraeht. Die 
Hitze der Erzeugnisse wird zum Vorwarmen benutzt. (E. P. 243 122 vom 24/9. 1924, 
ausg. 17/12. 1925.) K u h l in g .

H. Lohmann, Johannisthal b. Berlin, Metallcarbide. Fes te Korper aus Wo- 
od. dgl. Carbiden erhalt man durch Erhitzen der entspreclienden Saureanhydride 
oder der stark reduzierten pulverigen Metalloxyde oder der Metalle selbst in Ggw. 
geringer Mengen Th, Ur, Ta, Mo o. dgl. in Kohletiegeln m it anliegenden Eormen, 
in die die fl. Reaktionsmasse einflieBt. (E. P. 246 487 vom 21/1. 1926, Auszug veróff. 
24/3. 1924. Prior. 24/1. 1925.) K a u s c h .

Celite Co., Los Angeles, Californ., iibert. von: Robert Calvert, Lompoc, Californ., 
Erdalkalisilicat, Man erhitzt ein Gemiseh von fein yerteilter Kieselgur, einem Erd- 
alkalihydroxyd u. W. (A. P. 1574 363 vom 1/12. 1923, ausg. 23/2. 1926.) K a.

0. Lederer und W. Stańczak, Prag, Aluminiumsalze. Ton u. dgl. wird unter 
Druck in einem Autoklaven mit Na2C03-Lsg. erhitzt u. dann abgekiihlt vor Offnen 
des Autoklaven. (E.-P. 246 512 vom 23/1. 1926, Auszug yeróff. 24/3. 1926. Prior. 
24/1. 1925.) K a u s c h .

River Smelting and Refining Co., St. Louis, iibert. von: Howard H. Utley 
un{l Jean McCallum, Elorence, Colorado, Zinkoxyd. Zinkkonzentrat (Gemiseh 
von ZnO u. PbSO.,, sowio ZnS04) wird m it NaCl gemischt, dann auf etwa 800—1000°
- oder mehr Stdn. erhitzt. Es yerdampft dann PbCl2, die Zn-Verbb. bleiben unver- 
andert. Die PbCl2-Dampfe werden verdichtet. (A. P. 1574 317 vom 7/6. 1923, 
ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
P  H. Bates, Die Verwendung von Schwefel, um Zemenlrohre gegen den Angriff 

von Alkali widerstatidsfahig zu machen. Impragnierung von Zementrohren m it ge- 
schmolzenem Schwefel erhoht ihre Haltbarkeit u. yerringert die Absorptionsfahigkeit, 
ist jedoch ohne EinfluB auf die Alkalibestandigkcit. (Ind. and Engin. Chem. 18. 309 
bis 10. Washington [D. C.].) Grimme.

Frank H. Riddle und Albert B. Peck, V er suche von 18 Monałe Dauer iiber feuer- 
fate Stoffe. Einige feuerfeste Korper wurden vor der Inbetriebsetzung eines Dressler- 
Tunnelofens an yerschiedenen Stellen eingesetzt u. 18 Monate lang darin gelassen. 
Hóchsttemp. 17—18 SK. SiC wird unter oxydierenden Bedingungen bis zu 600° 
hinab angegriffen. Bei niederen Tempp. tr i t t  Oxydation zu Christobalit unter groBer 
Ausdehnung ein, bei hohen Tempp. uberwiegt die Verfliichtigung. Im  Ofen yerteiltc 
Łlektrodenhaltcr aus glasiertem Porzellan seheinen bis 1200° ilire Jlikrostruktur nicht 
zu ®ndern. Bei hóheren Tempp. ist das Wachstum der Mullitkrystalle yerhiiltnismaBig
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gering. Korund wurde auch bei den hóclisten Tempp. nicht gebildet, Fornweranderung 
tra t nicht ein, obgleich dio Glasur bei hoehster Temp. aufgesaugt oder verfliichtigt 
war. PyrometerroHre zeigten dieselbo krystall. Zus., aber nicht gleiche Bestiindigkcit 
gegen das Krystallwachstum. Dio Feuerfestigkeit war geringer u. die Neigung zu 
Blasen- u. Jtissebildung groBer goworden. Silicasteine der heiBesten Zone zeigten die 
bei diesen Tempp. zu erwartenden Veranderungen der Mikrostruktur. Kieselsiiure- 
lialtige Mórtel bewahrten sich besser wie Ton oder Chromit enthaltende. Ein in der 
heiBesten Zone verwandter SiC-Mortel zeigte Oxydation zu Christobalit bei starker 
Dehnung. 3 neu gebildeto kiinstlicho Mincralien wurden aufgefunden: In der W.- 
Yerdampfungszone hatte sich Kieselsaureglas gebildet, offenbar aus der lieiCen Zone 
verfliichtigt u. in Beriihrung mit den W.-Dampfen niedergeschlagen. In  der Kuhl- 
zonc fanden sich Krystalle, die aus einer Mischung von Fe30 4 u. Fe20 3 bestanden u. 
eine niedrigere Diss.-Temp. von Fe20 3 vermuten lassen ais gewóhnlich angenommen 
wird. Durch Oxydation von SiC hatte sich in den Muffeln der h. Zone oft Christobalit 
gebildet. (Journ. Amer. Cerom. Soc. 9. 1—22. Champion Porcel. Co.) SALMANG.

Bernhard Kleinschmidt, Ein neuer hochfeuerfester Stoff. t)ber „Refrax“ u. „Carbo- 
frax“ , zwei Formon des Carborundums u. ihre Verwendung ais feuerfestes Materiał. 
(Centralbl. d. Hiitten- u. Walzw. 30. 79—81. Dusseldorf-BeiBholz.) WECKE.

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, Verbinden von Glas mit Metali. Nach 
dem Zusammenschmelzen von Glas- u. Metallrohren werden die Beriihrungsflachen 
auf verschiedene Tempp. gebracht, die von den ycrschicdenen Expansionskocffizienten 
der beiden Stoffe abhangen. (E. P. 243 553 vom 2/1. 1925, ausg. 24/12. 1925.) K a .

A. Grotę, Koln a. Rh., Venvertunq hduslicher und industrieller Abfalle zur Herst. 
von CTa.swaren durch Sintern der aus den Riickstiinden abgesiebtcn Si0 2-haltigen 
Stoffe, wora uf diese mit dem Klinker von der Verbrennung der groberen Anteilc 
geschmolzen werden. (E. P. 244 358 vom 16/7. 1925, ausg. 7/1. 1926.) K a u sch .

Adolph Herscovitch, Montreal, Canada, Kunstmarmor. Man vermischt MgCL- 
Lsg. m it MgO u. setzt behufs B. einer piast. M. Marmorstaub hinzu, worauf die M. 
geformt wird. (Can. P. 251868 vom 31/7. 1924, ausg. 21/7. 1925.) K a u sc h .

Harbinson-Walker Refractories Co., ubert. von: William F. Rochow, Pitts- 
burgh, Pennsylyan., Neutraler Zement, bestehend aus einer innigen Mischung von 
gepuh-ertem A120 3 u. Na2Si03. (Can. P. 250 556 vom 2/6. 1924, ausg. 9/6. 1925.) Ka.

John A. Rice, Berkeley, Californ., Zellenzement, bestehend aus einem Gemisch 
von Zementmaterial u. zahem, stabilem Scliaum (einer gelatinosen M-). (Can. P. 
252 546 vom 13/6. 1924, ausg. 11/8. 1925.) K a u sc h .

Hartford-Empire Co., Hartford, Conn., iibert, von: Paul G. Willetts, Berlin, 
Conn., Hochtemperaturbindemittel, enthaltend B aS04, S i02 u. Na2Si0 3-Lsg. (A. P. 
1573 888 vom 13/11. 1925, ausg. 23/2. 1926.) " K a u sc h .

August Benson, Chicago, 111., Uberzugsmasse, bestehend aus einer gepulverten 
M., die aus gleichen Teilen Magnesit, S i0 2 u. Kieselgur, die miteinander verschmolzen 
sind, u. einer MgClj-Lsg. besteht, (A. P. 1574 862 vom 19/7.1924, ausg. 2/3.1926.) Ka.

U. S. Metals Refining Co., Carteret, N. J ., ubert. von: A. Marks, Carteret, 
Feuerbestandiges Materiał. Calcinierter Magnesit wird mit einem organ. 01 gemischt, 
die Mischung geformt u. gebrannt. (E. P. 244391 vom 21/1. 1925. Auszug ver5ff. 
3/2. 1926. Prior. 10/12. 1924.) K a u sc h .

Gustav A. Nelson, New York, lieinigmgsmittel fiir Stein, Marmor usw., be
stehend aus techn. NHjF, Oxalsaure u. W. (A. P. 1574406 vom 12/6. 1923, ausg. 
23/2. 1926.) K a u sc h .

Gustav A. Nelson, New York, Reinigungsmittel fiir Granit, Stein usw., bestehend 
aus 75% NH4F, 10% Oxalsaure, 15®*/ Na*COs u. W. (A. P. 1574407 vom 12/6. 
1923, ausg. 23/2. 1926.) K a u sc h .
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VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Julius Stoklasa, Uber den physiologischen Wert der Phosphorsaure in  den Super- 

phosphaten wid verschiedenen Phosphaten. 1. Orthophosphorsaure wirkt auf Sand-, 
Lehm- u. Kalkboden besser ais Monocalciumphosphat, letzteres ist dagegen auf 
Humusboden uberlegen. 2. Die wasserlosliche Phosphorsaure der „Superpliosphate“ 
ist pflanzenphysiolog. allen wasserunl. Phosphaten uberlegen, weil die Keimlinge die 
P205 sofort assimilierbar vorfinden. 3. Auf sauren Boden wird man, besonders fiir 
Leguminosen, Neutralphosphat u. Thomasmehl anwenden. 4. P  dient auch zum Aufbau 
des Chloropliylls u. spielt neben K  u. Mg in den photosynthet. Prozessen eine groBc 
Rolle. (Internat. Agrikultur-wissenschaftl. Rundschau 1925. 22,-Seitcn. Sep.) T r e n e l .

J. M. Dobrescu-Cluy, Die Dynamik der Kaliassimilation kalihalłiger Siłicat- 
minerale. Das Studium der Lósliehkeit von Nahrstoffen kann nur yergleichbare E r
gebnisse liefern, wenn chem.-dynam. Methoden angewendet werden. Die logarithni. 
Funktion der Gescliwindigkeit monomolekularer Rkk. zeigt, dafi der Faktor C — 
nicht der Faktor S von M it s c h e r l ic h  — das Kriterium zur Beurteilung der Lósungs- 
geschwindigkeit ist. Das Studium nur eines Lósungsm. gibt keinen sicheren Anhalt 
iiber die Nahrstoffe, die den Pflanzen zugiinglioh sind. C02-haltiges W. ist fiir das 
Studium der P 20 6-Assimilation, nicht aber fiir die Aufnahme von K geeignet. Dio 
Aufnahme von K aus dem Boden steht im engen Zusammenhang mit dem Verwitterungs* 
grad der Bodenminerale. (Bied. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 55. 115—17.) T r e n e l .

E. Bottini, Uber „Protnoloid A s a l i i Es handelt sich um ein gel. kolloidales 
Mg-Silicat mit 88°/0 W.» 2,03% MgO u. 6,94% Si02. Es soli ais Bodenverbesserungs- 
mittel, vor allem bei der Absorption von N-Salzen dienen. Verss. ergabcn, dafi auf 
Sandboden die Bindigkeit u. Kapillaritat verbessert wird, auf den anderen Boden- 
arten verbessert es die Kapillaritat. NHjCl wird gut, N aN 03 schleeht absorbiert. 
AuBerdem wirkt es saurebindend. (Annali Chim. Appl. 16. 29—39. Turin.) G r im m e .

E. Parisi, Denitrifikation in  oxydierendem Medium. Die Verss. ergaben, dafi 
un oxydierenden Medium N-Verluste eintreten konnen infolge sekundarer Rklc. 
zwischen H N 02 u. Aminosauren. (Annali Chim. Appl 16. 40—45. Bologna.) G r im m e .

J. Weigert, Uber den derzeitigen Stand und die hisherigen Erfahrungen bei der 
Odr dii nge rbereil mig. Bei Mineralvolldungung wurde durch Giirstattdiinger bei Kar- 
toffeln ein Mehrertrag von 65,4% gegeniiber 47,4% durch Stalldunger erzielt. Dio 
Nachwrkg. zu Hafer verliielt sich ohne Beidiingung wie 6,2:10,5%  zugunsten des 
Oarstattdungers. Die Analyse ergab, daB in der G arstatt der Verlust an Troekensubst. 
gróBer, an Mineralstoffen jedoch kleiner war ais auf der gewóhnlichen Dungerstattc. 
(Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung Abt. B 5. 145— 61.) T r e n e l .

0. Lemmermann, Das Verfahren der sogenannten Hei{Svergarung des Stalldungers. 
Krit. Stellungnahme zum „G arstattverf.“ von K r a n t z . Um ein sicheres Urteil tibcr 
den Wert des neuen Verf. zu gewinnen, ist es notwendig, den „Garstattdunger“ mit 
gutem Stalldunger zu vergleichen. Die Verss. spreehen nicht zugunsten einer C02* 
^  rkg. des Stalldungers. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung Abt. B 5- 162 
bis 168.) " T r e n e l .

0. F. Jensen, Die Anwendung von kiinsllichen Dungemitteln bei Kartoffeln. Vor- 
schlage fiir die landwirtschaftliche Praxis. (Amer. Fertilizer 64. No. 6. 34—35.) T re .

D. J. Hissink, Die Beziehungen zwischen p^ , V und S  (Humus) von Humusboden.
5 (Humus) und V dieser Boden bei pjj 7. Das Aqiiiralentgev:icht der Hvmussubstav~. 
Ph> I  (Sattigungsgrad der Boden) u. S  (Humus) (d. i. MiUigrammaquivalente aus- 
tausehbarer Basen auf 100 g Humus. D. Ref.) sind — m it Ausnahmen — propor- 
tionale GroBen. Das Aquivalentgowicht der Humussubst. wurde vorlaufig zwischen 
155 u. 194 ermittelt. (Vgl. auch Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung Abt. A 4. 137;
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C. 1925. I. 2037.) (Proc. of the seconcl Commission of the internat. Soe. of Soil 
Science 1926. 10 Seiten. Sep.) T r e n e l .

Antonin Nemec, Uber die Ilumifieierung der abgestorbenen Decke von Waldboden. 
Analysen u. [H '] von bohm. Waldboden. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 182. 590 bis 
592.) T r e n e l .

M. Trenel, Ist die Bodenreaktion auch ju r  die praktische Landmrtschaft von Be- 
deutung ? I I .  Mitt. (I. vgl. Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. B 4. 340;
C. 1925. II. 1711.) In  enger Zusammenarbeit m it prakt. Landwirten wird gezcigt, 
daB die m it dem „Acidimetor“ des Vf. gewonnencn Bodem'k.-Karten Spiegelbilder 
der Wachstumsfreudigkeit von folgenden „saureempfindlichen“ Kulturpflanzen sind: 
Zuckerruben, Gerste, Klce, Luzerne, Erbsen u. Bohnen. Sobald die [H’J in KCl-haltigen 
Bodonsusponsionen saurer ais pn 6 war, zeigten sich dicsc Pflanzen geschadigt 
u. im Ertrag herabgesetzt. Hafer u. Wcizen ergaben noch bei einer sauren Rk. von 
Ph 5,2 Hóchstcrtriige; boi pu 4,3 war aueh Hafor geschadigt. Dio Kartoffel ist 
bis pa 4,2 gegen saure Rk. unempfindlich, was durch Ertragsangaben naohgewiesen 
■wird. Roggen ist gleichgiiltig gegen Rk.-Schwankungen innerhalb ph 4,2—7,6. 
Dic Unters. des Untcrgrundes ist yon groCer Bedeutung, andernfalls Fehlschliisse 
unvermeidlioh sind. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. B 5.169—81.) T ri’:.

J. S. Mc Hargue, Mangan und Pflanzenwachstum. Mn wirkt giinstig auf dic 
Chlorophyllbildung u. somit auf dio Assimilation. Man yerwendet es deshalb mit 
Yorteil ais Zusatz bei Kulturverss. in Sandkulturen (2 g MnC03 jc 8 kg Sand). (Ind. 
and Engin. Chem. 18. 172—75. Lexington [Ky.].) G r im m e .

Wolfgang Schnellbach, E in  neues UngeziefervertilgungsmiUel. Bericht iiber 
Unterss. m it Aulin im  Vergleich zu Nissex u. Cuprex. A ulin  ist eino gelbliche, olige FI., 
bcstchcnd aus Bisdthylxanthogen gel. in organ. Losungsmm. Sowohl im Tauch- u. 
lropfverf. gegen Liiuse ais auch boi Kórpertemp. gegen Nisse zoigte sich die gutc 
Wirksamkeit, woboi noch hervorgehoben werden muB, dafi Aulin nicht broimbar ist. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 64. 99—101. Bern.) G r ijim h .

G. P. Gray und E. R. de Ong, Insektenvertilgungsmittel aus kalifomischem 
Petroleum. Laboratoriums- und Feldversuche. Die Verss. ergaben, daB die insektizide 
Wrkg. der Fraktionen steigt m it dem Gehalte an ungesatt. Verbb., so daB dio H2S0.i- 
Probe (%ig. Loslichkeit des Oleś in 37-n. H 2S 04) einen guten MaBstab fiir die Wirk
samkeit bildet. (Ind. and Engin. Chem. 18. 175—80. Berkeley [Calif.].) G r im m e .

R. Hannę, Die Vemichtung von Patten und M  aus en mit ,^Zelio“. Vf. bespricht 
die Vergiftung von R atten u. Mausen m it 27,(,S0.1)3 („Zelio“, Farbenfabriken vorm. 
B a y e r  & Co.). Haustieren sind Zeliopaste u. -korner nur in gróBeren Mengen schad- 
lich. (Der prakt. Desinfektor 18. 53—56. Hamburg.) JuXG.

G. Hilgendorff, Uber die Verwendung einiger Quecksilberbeizmiltel in der wieder- 
holten Tauchbeize. Dio Ergebnisse der Best. des Entgiftungsgrades von Uspulun, Ger- 
misan u. L raniabeize sind m it den daraus berechneten Konzz. der Nachfullsg. in eiuer 
labelle zusammengestellt. Die Werte weichen teilweise von den KrauBschen Zahlen 
(S. 1021) ab. Bei emfachem Ausfallen des Hg m it H 2S werden durch Mitausfallen von 
in Lsg. gegangenen Bestandteilen des Getreides unsichere Werte erhalten. Die Lsg. 
wurde daher m it HC1 u. KC103 gekocht, Hg m it H2S gefallt, das HgS mit H2S04 u. 
H 20 2 osydiert u . nach Zerstorung des H 20 2 m it KMnO., Hg entweder nach RUPI’ 
(Chem.-Ztg. 32. 1077; C. 1908.1. 45) titriert oder m it H2S gefallt. Der gewichtsanalyt. 
AVertlag meist u m  oin Geringes iiber dcm titrimetrischcn. T e m p e ra tu ru n te r s c h ie d e  der 
Bcizlsg. vermogen den Entgiftungsgrad im allgemeinen nur unwesentlieh zu beeinflusscn. 
Durch zunehmenden Gehalt der Lsgg. an Extraktstoffen aus dem Gotreide wird die 
Adsorption v o n  Hg-Salzen yerringert u . allmahlich ganzlieh yerhindert. Es ist an- 
zunchmen, daB die gel. Stoffo einen Teil der Hg-Verbb. fiir sich binden. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 39. 377—79. Berlin-Dahlem.) JUNG.
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Margarete Bayer, Die hygienische Bedeulung der Ameisen und die Bekdmpfung 
der Wohnungsameisen. Zusammenfassender Bcricht m it ausfiihrlichen Literatur- 
angaben. (Der prakt. Desinfektor 17. 77—83. 116—20.) ROJAitN.

A. Mouąuet, Die Anwendung der Gdatine in  der Aufzucht. Zusatz von Gelatino 
zu Milch empfiehlt sioh bei der Aufzucht von Haustieren. (Buli. de la soc. scien. d’hyg. 
alim. 13. 338—41; Ber. ges. Physiol. 33. 362. 1925.) O p p e n h e im e r .

J. Zaykowsky, Ober den Einflu/3 des Calciunis und der Phosphorsdure auf die 
Milch. Nach allgcmeincrcn tjberlegungen iiber die Notwendigkeit von Stoffweehsel- 
vcrss., die die Rollo u. Bedeutung der Salze fiir die Viehwirtschaft zu erfassen suchen, 
Mitteilung iiber Verss. an Kiihen, die CaO- u. P 206-Zulagen zu yerschiedenen Diat- 
formen erhalten. Fettgehalt, D., Gerinnungsgeschwindigkeit werden sowohl durch Ca" 
wicP,0.j" bceinfluBt. (Biochem. Ztschr. 169. 67—76. Leningrad, Agronom. Inst.) Opp.

Stephan Weiser, Der Nahrstoffgehalt von brandsporenhaltigen und brandsporen- 
Jreien Koppereislauben. Die Stoffwechselverss. ergeben, daB brandsporcnhaltiger Kopp- 
staub die Kleie fur Schweino ungenieBbar macht. Der Nahrwcrt wird erheblich herab- 
gesetzt. Dio Brandsporen werden im Verdauungstrakt gel. u. konnen ev. tox. wirken. 
(Fortachr. d. Landwirtsohaft 1. 169—71.) T r e n e l .

M. Trenel, Die Bedeutung der Bodenreakłion fiir die kiinslliche Diingung. Zu- 
sammenfassender Vortrag iiber Falsches u. Richtiges in der „Bodenaciditatsfrage“ 
u. iiber die giinstigen bezw. ungiinstigcn Wrkgg. der Kalkung. (111. Landw.-Zeit. 
1925. 633.) T r e n e l .

D. J. Hissink und Jac. van der Spek, Die p^-Beslimmung des Bodens nach der 
Biilmannschen Chinhydronmethode. Unters. iiber den EinfluB der Zeit, Verhaltnis 
Boden zu Wasser, KCl-Zusatz. Die endgultige Ablesung kann erst nach 6—10 Min. 
erfolgen; dio Bodensusponsion soli moglichst konzentriert sein, KC1 wird besser nicht 
zugegeben. (Verhdlg. d. zweiten Kommission d. internat, bodenkundl. Ges. 1926. 
12 Seiten. Sep.) T r e n e l ,

D. J. Hissink, Uber Titrationskiinen von Eumusbdden. Bei der Best. des Kalk- 
bedarfs der Boden m it Hilfe der potentiometr. Titration wurde das Gleiehgewicht 
nach etwa 3 Tagen erreicht. Die Titration m it NaOH ergab andere K urren  ais die 
rait Ca(OH)2. Der Titration m it Kalk ist der Vorzug zu geben, weil mit NaOH der 
Kalkbedarf viel zu niedrig gefunden wird. T itriert wurde auf den Ncutralpunkt, nicht 
auf Aqmvalenz. (Verhdlg. d. zweiten Kommission d. internat, bodenkundl. Ges. 1926. 
20 Seiten. Sep.) T r e n e l .

A. C. Hyde, London, Superpho&phat. Fein gemahlenes Ca3(P01)2 wird gemein- 
schaftlich m it H 2S04 verstaubt. Mit H 2S 04 von 1,84 D. wird meist ein Erzeugnis 
erhalten, welches unmittelbar verpackt werden kann, bei Venyendung schwacherer 
Saure ist Troeknen erforderlich. (E. P. 243 192 vom 19/1. 1925, ausg. 17/12.
1925.) K u h l in g .

A. Baumgarten-Crusius, Dresden, Diinger. Organ. Ruckstande liiBt man unter 
kunstlichcr Beliiftung bei einer iiber 50° liegenden Temp. yergaren. (E. P. 246 484 
vom 21/1. 1926. Auszug veroff. 24/3. 1926. Prior. 21/1. 1925.) K a u s c h .

Robert S. Otto, V. St. A., Bekampfung von Pflanzensćhadlingen. Unter die Rinde 
oder durch die Wurzeln -wird in das Innere der zu schutzenden Pflanzen Saft oder wss. 
Auszug von Pflanzen eingefuhrt, welche von den Schadlingen nicht befallen werden. 
Zur Gewinnung der Safte oder Ausziige dienen vornehmlieh Pflanzen, welche Alkaloide, 
Glukoside, Saponin, Amarin, Phenole, Gerbstoffe u. dgl. enthalten (ygl. Schwz. P . 
109831; C. 1926 I. 2620). (F. P. 577 377 vom 14/4. 1923, ausg. 4/9. 1924.) K u h l.
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VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Herbert Lang, Studien uber die Schlackenbildung. Es wird die Schlackenbildung 

in Pyritćifen besprochen. Die Starkę der Sauerstoffzufubr h a t keinen groBen EinfluG 
auf die Art der Sehlacke. Fe ist das edelste Metali, welehes in dieselbo goht, wahrend 
Cu nur in geringer Mengo in die Sehlacke ubergeht. Die Sulfide sind bis zu einem gc- 
wissen Grade 1., auch wird fast immer Magnetit in derselben angetroffen. Dic Konverter- 
schlackc ha t m it der Pyritofcnschlacke groBe Almlichkeit. (E n g . Mining Journ.-Press 
121. 485—90. Berkeley, Calif.) ENSZLIN.

W. Stahl, Bemerkuiujen zur Generalorgasfeuerung im Kupferraffinierbelrieb. Die 
Vcrmeidung der Fehler im Kupferraffinicrbetrieb m it Generatorgasfeuerung wird 
besprochen. Solche entstehen dureh einen tJberschuB von 0 2 im Gas, wodurch zu 
liohe Oxydation eintritt, oder dureh einen Mangel an 0 2, wobei das Cu H2, CO u. S ab- 
sorbiert. S 0 2 wird in beiden Fallen aufgenommen, weshalb dasselbe aus dem Gas 
tunliclist zu entfernen ist. KW-stoffe u. C02 werden vom Cu nicht absorbiert. (Metali 
u. E rz  23. 117—18.) E n s z l in .

L. Viełhaber, Flufispat in Emails. (Vgl. S. 776.) Vf. fulirt aus, daB man FluBspat 
in Emailversatzon nicht nur anwenden darf, sondern sogar zweckmaBig anwenden 
so li. (Keram. Rdscli. 34. 144—45.) W ECKE.

Fredk. Braby and Co., Ltd. (per Ken. D. Mac Kenzie), Gakanisieren. Vf. 
weist die Behauptung, daB weicher Stahl in geschmolzenem Zink mehrere Małe schnellcr 
angegriffen wird ais Gufleisen, zuriick u . beweist dureh seine Verss. das Gegentcil. 
Zu den Verss. diente weicher Stahl m it 0,64% Verunreinigung u. ein GuBeisen mit 
nur 0,15% Verunreinigung; nach 21 Tagen bei einer Temp. von ungefahr 461° zcigte 
sich, daB das GuBeisen sehr stark korrodiert worden war, der weiche Stahl dagegen 
nicht. Es scheint nach Ansicht des Vfs. der Fali zu sein, daB gerade die V eru n re in ig u n g e n  
des Stahls es sind, dio die Widerstandsfahigkeit dieses Stoffes erhóhen. (Chemistry 
and Ind. 45. 186—87.) H a a s e .

Barrett Co., New York, iibert. von: F. G. Moses, New York, und E. J. Cana- 
van, West-Hoboken, N. J., Erzkonzentration. Man benutzt zum Flottieren der Erze 
Teerole u. geschwefelte Teersauren. (E. P. 243 383 vom 21/11. 1925, Auszug veróff. 
20/1. 1926. Prior. 22/11. 1924.) K a u s c h .

George E. Gaił, Harry A. Sibley und George A. Brown, Pontiac, Mieli., 
MeiaUspdnebriketts erhalt man dureh Misehen der Spane mit einem Bindemittel (Wasser- 
glas) u. Komprimieren des Gemisches. (A. P. 1 574 878 vom 2/2. 1925, ausg. 2/3.
1926.) K a u s c h .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Erhohung des Ohmicider- 
slandes von Eisenkórpem. Man fiigt dem Fe auf chem. Wege Si, B o. dgl. zu. (E. P- 
245 753 vom 21/12. 1925, Auszug yeroff. 3/3. 1926. Prior. 9/1. 1925.) KAUSCH.

Driver-Harris Co., Harrison, N. J., iibert. von: John Clifton Henderson, 
New York, GuBeisen. Man bringt eine Legierung von Ni, Cr u. Fe, das hohen C-Gehalt 
aufweist u. einen verhaltnismiiBig niedrigen F. besitzt, in fester Form u. geschmol- 
zenes Fe in eine Schópfkelle ein. (A. P. 1573 937 vom 22/4. 1925, ausg. 23/2.
1926.) K a u s c h .

K. Emmel und Thyssen & Co., Akt.-Ges., Mulheim, Rulir, CfufieMtn. 3Ian 
schmilzt ein Gemisch von 50% oder mehr kohlenstoffarmes Fe (z. B. Stahl) u. kohlen- 
stoffreicheres Fe in einem Cupolofen. (E. P. 244405 vom 11/6. 1925. Auszug veróff. 
3/3. 1926. Prior. 9/12. 1924.) KAUSCH.

C. H. Wills, Detroit, Mich., iibert. von: J. K. Smith, Worksop, N o ttin g h a m - 
shire, Slahlerzeugung. Man stellt Stahl aus fest erzeugtem Fe in einem offenen Hcrd-
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ofen her. (E. P. 245 715 vom b/ó. 1925, Auszug yeroff. 3/3. 192G. Prior. 10/1. 
1925.) K a u s c h .

C. H. Wills, Detroit, Mich., ubert. von: J. K. Smith, Worksop, Nottingham- 
shire, Slahlerzeugung. Fest crzeugtes Fe, d. i. Fe ohne Sclimelzen aus Erzen ge- 
wonnen, m d  in einem Tiegel gesehmolzen, worauf nach Entfernung der Schlacke 
u. des Fe20 3 das reine Fe brikettiert wird. (E. P. 245 716 vom 5/5. 1925, Auszug 
vcróff. 3/3. 1926. Prior. 10/1. 1925.) K a u s c h .

C. H. Wills, Detroit, Mich., iibert. von: J. K. Smith, Worksop, Nottingham- 
shire, Stahlerzeugung. Fest erzeugtes Fe wird wahrend seiner Behandlung in einem 
offenen Herdofen durch Einfiihrcn von Eisengans oder Ferrosilicium in die Charge 
vor Oxydation geschutzt. (E. P. 245 717 vom 5/5. 1925, Auszug veróff. 3/3. 1926. 
Prior. 10/1. 1925.) K a u s c h .

W. Tafel, Breslau, Eisen wid Stalli. FluBeisen oder -stahl wird im Tiegel oder 
der Form mittels Zusatz einer Si-haltigen Schlacke enthaltend ein Gemisch von Fe-, 
Osyden, Si02 u. Oxyden des P, Mn, Ca, Mg u. Al, desoxydiert. (E. P. 245 486 vom
18/9. 1924, ausg. 4/2. 1926.) K a u s c h .

Fr. Krupp Akt.-Ges., Essen, Melallartikel werden durch Ycrb. mit N2 gehartct 
in iliren Randlagen. Verwendet werden z. B. Stahllegierungen, die 0,52% Al, bis zu 
0,6% C u. 0,54% Gesamtgehalt an Si, Mn, Ni, Cr, Mo, Wo, Vd, Ti u. Zr’aufweisen.
(E.P. 243 613 vom 16/5. 1925, ausg. 24/12. 1925.) K a u s c h .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Uberfiihrung von Qxieck- 
silber in ein anderes Element. Das Hg wird der Einw. elektr. Entladungen, insbesondere 
dunkler elektr. Entladungen ausgesetzt. (E. P. 243 670 vom 12/6. 1925, Auszug 
veroff. 20/1. 1926. Prior. 28/11. 1924.) ' K a u s c h .

General Electric Co., Ltd., London, ubert. yon: Patent-Treuhand-Ges. fiir 
elektrische Gliihlampen, Berlin, Wolframdraht. Man unterwirft feinen, durch 
Zichen erhaltenen W-Draht 1—2 Min. oder weniger einer sehr starken u. schnellen 
Atzung. (E.P. 246 406 yom 17/9. 1925, Auszug yeroff. 17/3. 1926. Prior. 16/5. 
1925.) K a u s c h .

Vere B. Browne, Brackenridge, Pennsylyan., Magnelische Legierungen. Man 
raffiniert Fe, indem man den C in einem Schmelzbade durch Eisenerzzusatz vermindert, 
worauf man Ferrosilicium zwecks Gewinnung der notwendigen Warme fiir die Schmelze 
lńnzugibt, alsdann bringt man das Metali in einen Bessemerconverter u. entfem t in 
diesem das Si u. den C. SchlieBlich fuhrt- man das Metali in ein SchópfgefaB iiber 
u. setzt ihm das erforderliche S i02 zu. (A. P. 1 574 550 vom 2/4. 1925, ausg. 23/2.

K a u s c h .
Lee S. Smith & Son Manoiactaring Co., Pittsburgh, Pennsyh-an., ubert. 

'on: Clarence C. Vogt, Pittsburgh, Legierung fiir zahnarztliche Zicecke, enthaltend 
Ag u. Sn u. wenig Cr, Vd, Mn, Mo, W oder Ta. (A. P. 1 574714 vom 2 6 /1 2 . 1922, 
aus8- 23/2. 1926.) K a u s c h .

W. B. B. Penniman und E. J. Shackelford, Baltimore, Legierungen. Cr-Erze 
"erden reduziert, das Cr wird in ein geschmolzenes Fe-Bad eingebracht u. das Prod. 
tntkohlt u. desosydiert. (E. P. 244 413 vom 3 /9 . 1925, Auszug yeroff. 3 /2 . 1926. 

nor. 11/12. 1924.) K a u s c h .

Tannie Lewin und William Lewin, St. Louis, Miss., Trennung und Geicinnung 
lon KuPfer, Zinn und Blei aus Erzen oder Bronze. Das Erz, bezw. die Ruekstande 
werden yom Fe, den nichtmetallischen u. anderen Yerunreinigungen befreit, dann 
P 'fno^en^ormen gegossen, worauf die darin enthaltenen Anoden in einem elektrolyt.

e verwendet werden, wodurch das Cu ausgezogen u. auf den Kathoden nieder- 
gescUagen Tńrd. (A. P. 1574043 vom 24/8. 1925, ausg. 23/2. 1926.) K au sc h .
j ^American Magnesium Corporation, Niagara Falls, N. J., ubert. von: Lewis

Seler, Niagara Falls, Schuiziiberzug fu r  Magnesiummetall und •legierungen. Man
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bringt das Mg m it nascierendem F  in Boriilirung (wss. Lsg. von HF). (A. P. 1574 289

American Magnesium Corporation, Niagara Falls, N. J., iibert. von: Lewis 
J. Keeler, Niagara Falls, Schutzuberzug fu r  Magnesiummetall und -legierungen. Man 
elektrolysiert eine Lsg. eines Alkalichromates m it Mg-Anoden. (A. P. 1574290

Madsenell Corporation, New York, Elektrolyse. Bei der elektrolyt. Nicder- 
schlagung yon Ni, Co u. Ni-Legierungeri wird dcm Badc nacli anfanglicher Oxydation 
m it Cl2 H20 2 zugesetzt. (E. P. 244166 yom 11/9. 1924, ausg. 7/1. 192G.) K a u sch .

Madsenell Corporation, New York, Elcktrolyse. Bei der elektrolyt. Abscheidung 
yon Ni, Co u. Ni-Legierungen werden Elektrolyto ycrwendet, dio Hydrochinon ais 
Reduktionsmittel enthalten. (E. P. 244167 vom 11/9. 1924, ausg. 7/1. 1926.) K a .

Blasius Bart, E ast Orange, N .J . ,  Abscheiden von Silber. Man zerstaubt cino 
Ag-Salzlsg. unter LuftabschluB in einer Kammer, gleichzeitig eine Lsg. eines Ro- 
duktionsmittels fiir das Ag-Salz, u. bestaubt alsdann mit dem Gemiseh die Oberflacho 
des zu yersilbemden Gegenstandes in Ggw. von Luft. (A. P. 1574 544 vom 23/9.
1921, ausg. 23/2. 1926.) K a u sc h .

G. Le Bris, Levallois-Perret, Frankreieh, Eleklrolytische Chromabscheidung unter 
Venvondung eines Elekt.rolyten, don man durch Kochen yon Cr20 3- 2 H ,0  mit einer 
Lsg. von Cr03 erhalt. (E. P. 243667 vom 15/5. 1925, Auszug yeróff. 20/1. 192G. 
Prior. 1/12. 1924.) K a u sch .

Samuel T. G. Smith, St. Louis, Miss., Stahl-, Eisen- oder sonsiigc Metałlptailen. 
Um der Adhasion der P latten yorzubeugon, bringt man auf ihre Oberflacho gepulverten 
Baryt. (A. P. 1574131 vom 1/6. 1925, ausg. 23/2. 192G.) K a u sc ii.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
John D. Carter, Losliche Silicate. Ihr E influp auf die Hypochloritbleiche. Dio 

eingehenden Verss. ergaben, daB Na-Silicato genau so w io bei der P eroxydble icho  
die Wirksamkoit der Hypochloritbleiche erhoht. Die Vorteilo liegen v o r  allem bei der 
Baumwoll- u. Celluloseindustrie. Das Optimum liegt bei 1%  des lufttrockencn 
Bloichgutes. (Ind. and. Engin. Chem. 18. 248—52. Philadelphia [P. A. ].) Grimme.

Georg Rudolph, Farbstoffe fiir Viscose- und Kupferseidc. Die gceigneten bas., 
substantiyen, auch m it CHaO nachzubehandclnden substantiyen, Azo-, S- u. Kiipon- 
farbstoffe werden besprochen. (Kunstseide 8. 59—60.) SuvERN-

D. H. Peacock, Die Venvendwig von Nilrobcnzylcellulose&thern beim Farben vm  
Baumwolle. m-Nitroleukotrop wurde durch Kondensieren von m -N it r o b e n z y lc h lo r id  

mit Dimethylanilin hergestellt, Kochen m it Baumwollo ergab den Celhiloscestcr. Er 
wurdo mittels Hydrosulfit reduziert, diazotiert u. m it bekannten Azofarbstoffkompo- 
nenten gekuppelt. Die erzielten Farbungen sind nicht zu unterschciden yon denen, 
die iiber das bekannto p-Nitrobenzylphenyldimethylammoniumehlorid .gewonnen 
wurden. Dio Farbungen zeiehnen sich durch Waschechtheit aus, die L ic h te c h th o it ent- 
sprieht der der meisten Azofarbstoffe. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 53.) Su.

Robert G. Dort, Oberfdrben von Celanesegam mit verschiedenen anderen Fasem. 
Teii I II . S. li. A.-Farbstoffe fiir Celanesegame, -gewebe und -kleider. Das łarben der 
yersehiedensten Fasermischungen ist beschrieben. Vorscliriften fiir gangbare Tóne. 
(Chemicals 25. 22— 26. 39 .)  SuVERN.

Rene ciavel, Farben von Celhdoseacetaten. Dio Erzeugung schwarzer 1* arbungen 
mittels Diphonylschwarzba.se in Ggw. einer oder mehrerer aliphat. Carbonsauren nu 
oder ohne 1. Chloride u. m it oder ohne Schutzkolloidc gemiiB A. P. 1547789 (yg •
E. P. 194840; C. 1923. IV. 208) ist niiher beschrieben. (Chemicals 25. 20 21.) u ‘

M. N. Conklin, Ricinusolprodukte in der Textilinduslrie. D ie  H e r s t .  u .  B o u rte i u n &

yom 22/1. 1923, ausg. 23/2. 1926.) K a u sc h .

yom 22/1. 1923, ausg. 23/2. 1926.) K a u sc h .
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y o ii  Turkischfotol u. seine Verwcndung beim Bleichen, Beizen u .  Farben ist besclirieben. 
(Chemicals 25. 34—35.) S u v e r n .

W. A., Apprehiróle. Wesentlich ist, daB dio Ole groBe CaO-, MgO- u. Saiircbestan- 
digkeit aufweisen u. beim Mischen m it anderen Fiillmitteln keine Ausscheidimgcn 
goben. Fiihrend sind Avirol, Monopólbrillantol u. Unhersalol. (Ztschr. f. ges. Textilind. 
29. 90.) Su v e r n .

A. Eibner, Zur Zinkwei/3unechtheit. (Vgl. T a u b e r , S. 2844.) Beim Arbeiten 
unter Glas mit Farbpasten erwics sich wurtzit. ZnS im Lichte der Quarzlampe von 
H an a u dann ais absolut lichtecht, wenn es nach dem Verf. des Vf. frei von fremden 
Schwermetallen gemacht ist. Es ergab sich ferner ein cnormer Unterschicd in der 
graduellen u. qualitativen Wrkg. stetiger kurzwelliger kunstlicher Strahlungen gegen- 
iiber den natiirlichen unstotigen des Sonnenliclits. Arbeitct man m it trocknen Auf- 
strichen u. nicht unter Glas, so treten diese Wrkgg. nicht auf. (Farben-Ztg. 31. 1353 
his 1354.) S u v e r n .

William B. Nanson, Beizenfarbstoffc auf Baumwóllgam. Kurze Angaben iiber 
das Farben mit Alizarinfarbstoffen. (Chemicals 25. 27.) S u y e r n .

A. Foulon, Bas Spektroskop im Dienste der Farbstoffunłersuchung. Der Farb- 
stoffnachweis ist geschildert. (Ztschr. f. ges. Tcstilind. 29. 106—08.) S u y e r n .

Michihiko Tsubata, Tachibana-Gori, Japan, Anslrićhmiltd, das mit Ol oder W. 
vcnvendet werden kann. Durch Trocknen u. Pulverisieren erhaltene M. aus Farb- 
stoffen fiir trocknende Ole, Gelatine, CHaO u. A. (A. P. 1574 854 vom 24/7. 1923, 
ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

H. M. Mines, Liverpool, Leuchtmischungen, bestehend aus den Carbonaten des 
Ba, Sr, Ca, Mg, Al, Li u. Ru im Gemisch mit kohlenstoffhaltigen Stoffen (Starko),
S u. geringen Mengen eines oder mehrerer Verbb. des Th, Tl, Ur, Bi, Ag oder Ni, 
ztisammen mit einer oder mohreren Verbb. des Na, K , Mn, Ba oder Ca, (E. P. 245 612 
vom 18/5. 1925, ausg. 4/2. 1926.) K a u s c h .

XV. Garungsgewerbe.
Marc H. van Laer, Die Bedeutung der Reakłion des Milieus bei den industridlen 

Odrurigen. Ubersichtsreferat. (Ann. et buli. de la soc. roy. des sciences med. et natur, 
de Bruxelles 1925. 43—55; Ber. ges. Physiol. 32. 820.1925. Ref. G o t t s c h a l k .) Opp.

Oskar Ludwig, Ober den Wachstumsrerlauf von Hefe in Wurze. Verss. iiber das 
^achstum von Frohberghefen ^'urden in der Weise ausgefuhrt, daB die jeweilig in 
emem emm enthaltenen Hefezellen gezahlt wurden. Nach Ansicht des Yfs. koinmt 
mau zu besseren Ergebnissen, wenn man sich eine Hefekonz. durch Verdiinnen so 
herstellt, daB diese 1 ccm entspricht., ais wenn man u. Mk. einzelne Quadrate auszahlt. — 
Es konnte festgestellt werden, daB die Hefe im Verlaufe der Zeit unregelmaBig wachst; 
das Waclistum durehlauft einige Maxima, von denen das zweite stets hoher ais das 
erste war. Ais Erklarung hierfur gibt der Vf. an, daB es eine Folgo autolyt. Vorgange 
sein konnte. Eine Anwendung der Robcrtsonschen Wachstumsformel sei auf den 
C>esamtverlauf des Wachstums einer Hefekxdtur nicht anzuwenden. (Bioehem. Ztschr. 
167. 384—94.) H a a s f .

H. ClaaBen, Die Assimilierbarkeit des Stickstoffs aus Nahrsloffen durch die Hefe 
eim Luftungsverfahren. Ais assimilierbar ist nicht nur, w ie bisher iiblich, der bei 

emem Garvers. in der Hefe verbliebene N  anzusehen, sondem der unter giinstigsten 
^edingungen, gegebenenfalls bei wiederbolter Vergarung insgesamt aufgenommene 
‘ emschl. des durch den Stoffwechsel wieder ausgeschiedenen. Nach Yerss. Ton 

■ Weber werden fiir (NH4)2SO_,, Asparaginsaure, Asparagin, Hamstoff, Betain, KNOs,
- alzkeimauszug u. Melasse ais Nahrmittel die entspreehenden Zahlen (in %  des 
Sor andenen N) mitgeteilt. Die Unterschiede zwischen den bisher iiblichen Angaben
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u. don jetzigen Ermittlungen sind bei Malzkeimauszug u. Melasse groB. (Brcrmerei- 
ztg. 4 3 . 35; Ztschr, f. angew. Ch. 3 9 .  443—47. Dormagen.) H ahn.

E . E hrich , Die Murbigkeit des Malzes und der Unłerschied zwischen Feimnehl-
und Gróbschrotausbeute. Naeh Verss. an 100 Malzen ist dieser Unterscliied fiir die 
Feststellung der Miirbigkeit, d. h. des Verhaltnisscs der Glasigkeit des Malzes zur 
Auflosung des Melilkorpers in Mehl u. feinen GrieC, nicht geeignet, die Reib-, die 
BeiB- oder die Schnittprobe zu ersetzen. Auf Grund der Best. des tatsachlichen 
Extraktgehalts in 8 von diesen Malzen naeh dem Weichverf. des Yf. erseheint es so, 
ais ob der Unterscliied zwischen Exlralctgdw.lt u. Grobschrotausbeute ein besseres Merkmal 
sei. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 4 9 . 36— 40. Worms a. Rh., Brauereiakad. u. Vers.- 
Stat. f. Brauerei u. Malzcrei.) Haiin.

Giovanni Issoglio, Ober einen 100 Jahre alten W ein. Der Wein, urspriinglich 
ein WciBwein, war infolge der langen Lagerung goldgelb geworden u. erinnerte in 
Geruch u. Gesehmack an Chablis. E r enthielt 13,63% (Vol.) A., 31,48°/oo Ektrakt, 
9,45°/oo Glyeerin, 6,90%o Sauren, 0,68% 0 Ester u. 2,76%o Asehe. Bemcrkenswcrt 
ist, daB die Weinsaure zugunsten von Apfel-, Milch- u. Bernsteinsaure fast vollkommen 
zuriickgetreten ist. (Giorn. Farm. Chim. 75. 31—35. Turin.) Geimme.

Fred D. Weidman und Walter Freeman, Indische Tuschc ais Hilfsmittel zum 
Studium der mikroskopischen Struktur von Hefezellen. (Proc. of the pathol. soc. of 
Philadelphia 2 6 . 51—52. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 272. 1925. Ref. K rau sp e .)  Opp.

F. R. Georgia und Rita Morales, Nachweis von Methylalkohol in alkohdischen 
Getrdnken. 5 ccm der auf einen Gehalt von 5 Vol.-% A. eingestellten FI. werden 
10 Min. lang mit 2 ccm einer Lsg. von 3 g KM n04 u. 15 ccm 85%ig. H3P 0 4 auf 100 ccm 
oxydiert, darauf wird der UberschuB von KM n04 zerstórt durch Zusatz von 2 ccm 
einer Lsg. von 5 g  Oxalsaure in 100 ccm H,,S04 (1:1). Zugeben von 5 ccm modi- 
fiziertem Schiffschen Reagens u. gebildeten Formaldehyd naeh 10 Minuten colorimetr. 
bestimmen. Das Reagens stellt man her durch Lsg. von 0,2 g Rosanilinhydrochlorid 
K a h lb a u m  in 120 ccm h. W., naeh dem Abkiililen Zugeben yon 2 g wasserfreiem 
Na2S 0 3 gel. in 20 ccm W., darauf von 2 ccm konz. HCI u. Auffiillen auf 200 ccm. — 
Es gibt eine ganze Reihe von Substanzen, welche den Ausfall der Rk. ungiinstig bc- 
einflussen. Folgende Methoden zur Entfernung werden empfohlen: 1. Formaldehyd:
1 g Pyrogallol gel. in 10 ccm W ., zugeben zu 10 ccm der aiif 5 Vol.-%  eingestellten 
FI., Ansauern m it 5 ccm konz. H 2S 04. 10 Minuten unter VersehluB u. ofterem Um- 
schutteln stehen lasscn. 10 ccm abdest. u. 5 ccm zur Rk. benutzen. — 2. Amylalkohol, 
ath. Ole (mit Ausmhme von Angdicadl), Fluideztrakte von Arnica u. Ipecacuanhu. 
10 ccm der Verdiinnung (5 Vol.-%) m it 40 ccm W. u. 14 g N a d  versetzen. Mit 
25 ccm PAe. a-usschuttoln, ath. Lsg. zwcimal m it gesatt. NaCl-Lsg. au ssch u tte lu , 
Salzlsg. dest. u. die ersten 10 ccm, welche den A. enthalten, zur Rk. yerwenden. —
3. Cinchonin, Glyeerin, Glycerrhizin, MethylvioleU, Chininsidfat, Resorcin, Strychnin- 
sulfat, Gerbsdure. Bleiben bei der Dest. im Riickstand. — 4. Anilin. Dest. iiber H2S04.
5. Phenole. Dest. iiber NaOH. — 6 . Acetaldehyd, Benzaldehyd. Zugeben von HaSO., 
yor Versetzen m it dem Reagens. — 7. Methylaceiat, Angdicadl u. Pektinsloffe lasscn 
sich nicht entfernen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 304—06. Ithaca [N. Y.].) G r i m m e .

Dresdener Prefihefen- & Kornspiritus-Fabrik sonst J. L. Bramsch, Dresden, 
Klaren von angesauerten Mdassdosungen fiir die Hefefabrikalion unter Verwendung 
von Sandfiltern, dad. gek., daB man die zweckmaBig auf etwa 20—50° erwarmte, 
angesauerte Melasselsg., insbesondere die Lsgg. von dunklen, an ausfallbaren Stoffen 
reichen Melassen, ohne vorheriges Absetzenlassen unmittelbar durch die angefeuchteten 
Sandfilter filtriert. — Gegenuber den friiher iiblichen Verfahren, bei denen ein vor* 
heriges Absetzenlassen u. Keimfreimachen notig war, wird eine wesentlichc Ver-
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cinfachung u. Abkurzung an Arbcitszeit erzielt. (D. R. P. 424168 KI. 6 b vom 4/7.
1922, ausg. 19/1. 1926.) . Oe l k e r .

Ulrich Wegener, Berlin-Steglitz, Konservieren von Hefe. Die Hefe wird in eine 
fein krystallin. M. yon Invertzuoker eingebettct. Zu diescm Zweck yemiischt man 
die Hefe mit geschmolzenem Invertzucker u. impft die Mischung m it Inyertzucker- 
krystallen. Der Zuekergehalt der ganzen M. soli wenigstens 65% betragen. (A. P. 
1570 418 vom 21/3. 1925, ausg. 19/1. 1926.) Oe l k e r .

Jacętues Augustę Vasseux, Frankreich, Vertcendung des Produkls der Runkd-
riibendestillalion ais Nahrmittel bei der Herst. yon Lufthefe aus Melasse o. dgl. (F. P.
597 135 vom 5/8. 1924, ausg. 13/11. 1925.) K a u s c h .

Henry C. Fuller, Washington, Col., V. St. A., Denalurierter Alkohol, welcher 
aus gewohnlichem A. u. einem ein Halogen enthaltenden Ester des Glycerins, z. B. 
einem Chloressigsaureester des Glycerins, zusammengesetzt ist. (A. P. 1573 697 
vom 6/ 6. 1921, ausg. 16/2. 1926.) ' O e l k e r .

Union Carbide and Carbon Research Laboratories, Inc., Long Island City, 
N. Y., ubert. von: Henry C. Fuller, Washington, Col., V. St. A., Denalurierter A l
kohol, -welcher dadurch erhalten wird, daB man dem A. einen Chlorfettsaureester eines 
mehrwertigen Alkohols, z. B. den Chloressigsaureester des Athylenglycols zusetzt. 
(A. P. 1573 698 vom 21/6. 1922, ausg. 16/2. 1926.) ' " Oe l k e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
A. Stieltjes, Die mechanische Behandlung der Fruchte der Ólpalme. Um wenig 

saure Ole zu erhalten, sterilisiert man die Fruchte, móglichst bald nach der Ernte, 
entweder durch Kochen in W. wahrend 30—40 Min. oder durch Erhitzen im Auto- 
klaven mit 2 a t Manteldampf. Beschreibung mehrerer Konstruktionen zur Trennung 
der Kerne von der Pulpę. Extraktion, zumal in Zcntrifugalextrakteurcn, yerlauft 
jedoch besser in Ggw. der Kerne. — Das Pressen soli bei 70° u. 25—30 a t geschehen, 
wobei dic Ausbcute 10—11% betriigt. Andersonpressen befriedigen in keinem Fali. 
Dagegen liefert die .(niiher beschriebene) Zentrifugalextraktion bis zu 90% des 01- 
gehaltes, allerdings in drei Operationen. — Die Extraktion m it Tri ist bisher dadurch 
benachteiligt, daB sie beim Abtreiben des Losungsm. zu braunen Verfiirbungen fiihrt. 
Sie kommt yielleicht fiir die PreBriickstande in Betracht. — Blcichung des Oles 
geschielit zweckmaBig am Erzeugungsort. Es werden weitere Yorschlage zur Yer- 
besserung der Fabrikation im Ursprungslande gemacht. (Buli. Matieres Grasses 
1925. 27o—83. Marseille, In stitu t Colonial.) H e l l e r .

D. R. Sperry, Olfiltraiion. Vf. beschreibt das Kliiren yon Ol durch Filtration 
durch Filterpressen an Hand dreier Abbildungen solcher App. zum Zwecke der Klarung 
allein oder der gleiclizeitigen Entfernung yon im Ol aufgeschwemmten Stoffen (z. B. 
lullers Erde) bei crhohter oder erniedrigter Temp. (z. B. Abscheidung von Stearin 
aus Baumwollsamenol) oder zum Zwecke der Anderung des physikal. Zustandes des 
Ols, z. B. Oberfiihren einer Ol-Wasseremulsion durch Filtration in Ol u. W., beide 
getrennt. (Journ. O ii Fat. Ind. 3. 43—47.) R u h l e .

Maximilian Toch, Untersuchung tton chinesischem Hdzole (S. 1324). Es wird an 
Hand yon Tabellen gezeigt, wie die D., der Kefraktionsindex u. die Dispersion des Hólzóls 
durch Zugabe yerschiedener fremder Ole beeinfluBt werden, was zum Nachweise yon 
 ̂erfalschungen dienen kann. Die Erhitzungsprobe, sowie des Verf. von WoRSTALL 

werden beschrieben, u. es wird gezeigt, daB beide auch zum Nachweise von Yerfal- 
schungen des chines. Holzoles dienen konnen. (Journ. Oil Fat. Ind. 3. 52—59.) R u.

Kurt Taufel und Javier G. Sarria, Beilrag zur Analyse und Kennlnis der Kon- 
Milution des Oltvenóls. Die Konstanten des spanischen Olhenols sind: D .18,5 0,914

0,918, Saurezahl 0,62 mg KOH pro 1 g Ol, Yerseifungszahl 192,6, Jodzahl 75,3
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bis 94,7, Reichert-MeiBl-Zalil 0,13. Der F. der Sauren liegt bei 28,2°. Der Gehalt 
an unverseifbarer Substanz betriigt 0,77 bis 1,15%. Die im Ol enthaltenen Siiuren 
sind: 2,27% Stearinsdure, 7,55% Palmitinsaure, 83,94% Olsdure u. 0,51% Linol- 
saure. Glycerin ist nach den Bereclinungen der Autoren m it 4,44% vorhanden. 
Dureh Fraktionieren des Ols in Aceton bei niedrigor Temp. gelang es den Vff., das 
Triólein in fast reinem Zustand zu isolieren. Durch fraktionierte Krystallisation 
des reduzierten 01ivenóls erhielten Vff. Tristearin u. schliefien daraus auf die Existenz 
von Triólein im 01ivenól. Bei diesem Verf. fanden Vff. in einer Fraktion a -Palmito- 
disiearin, woraus hervorgeht, daB in der Originalsubstanz a.-Palmitodiolein wrlianden 
war. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 24. 25—40. Munchen, Deutsche Forschungs-
anst. f. Lebensmittelchemie.) H a n t k e .

H. Pomeranz, Die Seife ais Wasciimittel in  der Farberei und im Zeugdruck. Sie 
muB neutral oder sogar iiberfettet sein. Wegen der leichteren Lóslichkeit finden 
K-Seifen immer mehr Verwendung. Gehalt an Oxyfettsauren ist ohne Nachteil, 
da es sich nicht um Kernseifen liandelt-. Die Verwendung ontdufteter Trane hiingt 
vom Preis ab. Schilderung der allgemeinen Waschmethoden, besonders riicksichtlich 
der Behandlung farbiger Stoffe. (Seifensieder-Ztg. 53. 185—86.) H e l l e r .

A. Stiel, Ein Fali aus der Praxis der Schmierseifenfabrikation. Leinól mit 
0,22% Asche, wahrscheinlich von Bleieherde herriihrend, lieferte trubo Schmier- 
soifen. E rst Verschnitt m it 50% eines einwandfreien Oles lieferte Transparcnz. 
Leinolfettsaure m it Resten von BaC03 u. BaSO., ergab ebenfalls verschleierte Seifen. 
(Seifensieder-Ztg. 53. 169.) H e l l e r .

Robert M. Chapin, Methode zur V ergleichung der reinigenden Wirkungen von 
Seifen. (Seifensieder-Ztg. 53- 203—05. 221—23. — C. 1925. II. 701.) H e l l e r .

A. Clever, Fliissige Spezialseifen. Bringt man 50 g einer guten Leinol-K-Schmier-
scifc m it 100 ccm dest. W. u. der gleichen Menge Spiritus (oder Methyl- bezw. Propyl- 
alkohol) unter Erwarmen in Lsg., so lassen sich dieser Lsg. groBe Mengen chlorierter 
KW-stoffe, Bzl. usw. ohne Auftreten einer Triibung einverleiben. Selbst in 30-facher 
Verdiinnung ist die Wrkg. solcher Lsgg. nocli sehr groB. (Seifensieder-Ztg.
53. 206.) H e l l e r .

Cr. de Belsunce, Parfumierte Marseiller Seifen. Uber das Verhalten einiger Cheini- 
kalien und Parfumerien in  Marseiller Seifen auf Gocosólgrundlage. Im Jahre 1923 
parfumierte 72%ig. Marseiller Seife auf Cocosól-ErdnuBólgrundlage wurde nach ca. 
dreijahrigem Lagern an offener Luft in einem gewohnlichen Zimmer bei Tempp. 
zwischen 0° u. 33° auf ihre geruchlichen Eigenschaften untersucht. Aus einer l.abellc 
geht hervor, daB die meisten Dufto verandert in Erscheinung traten, doch geniigten 
durchweg geringero Mengen zum Verdecken des Cocosparfums ais unmittelbar nach 
Herst. der Seife. Eine Anzahl Kompositionen sowie zahlreiche Duftstoffe werden 
hinsichtlich ihrer Bestandigkeit besprochen. (Buli. Matieres Grasses 1925- 288 9.!. 
Marseille, Institu t Colonial.) H e l l e r .

H. Heller, Zur Deklarierung von Fettsduren. Der tschecho-slowakische Zolltari 
gestattet nur die zollfreic Einfuhr von Fettsauren m it einem Gehalt von „unter o /o 
freier Saure“ . Die zollamtliche Analysenvorsehrift laBt jedoch alle Waren mit me ir 
ais ca. 33%  freier Saure bereits zollpflichtig erscheinen, da sie nicht exakt ist. (Zt*c n . 
Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 148.) HELLER.

B. M. Margosches und Eduard Neufeld, Uber eine Halbmikro-Ausfuhrungsform
der Jodzahlschnellmethode. (Vgl. M a rg o sc h e s , HfNNER u. F rie d m a n n , ztscll5;. 
angew. Ch. 37. 982; C. 1925. I. 792 u. S. 791). Bei der Halbmikroausfuhrung ist Łm- 
wage auf die Halfte verringert. (Chem.-Ztg. 50. 210—11. Briinn, Deutsche lec m. 
Hochsch.) Ju x 0 -
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XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststcffe.

R. O. Herzog, Fortschritte in der Erkenntnis der Faseralojfe. (Vgl. S. 1901.) Physi- 
kal. u. chem. Erkenntnis vermag zur Synthese von Fasem m it geforderten Eigen- 
schaften zu fiihren. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -In- 
genieure 137—42.) S u v e r n .

Walter Bruckhaus, Impragnierung von Geweben unler Verwendung von diversen 
Cdlulosepruparaten. Das Wasserdichtmachen dureh Pergamentieren, unter Ver- 
wendung von Kupferoxydammoniakcc!lulosclsg. u. mittels Nitrocellulose ist be- 
schrieben. (Kunstseide 8 . 66 .) Su v e r n .

Edmund Knecht und Erie F. Muller, Vergleich der Wirkungen einer Oxydation vor 
und nach, dem Mercerisieren von Baumwóllfaser. Mercerisierte Garnę sind leichter 
oxydierbar ais unbehandelte Baumwolle. Die Cu-Zahlen der Prodd. sind hoher ais 
die gewóhnlicher oxydierter Baumwolle, auch bei gleicher Oxydation. Die Steigerung 
ni den Cu-Zahlen, nach Abzug der dureh das Mercerisieren bedingten Betrage, ist 
fiir Garnę, die m it NaOH-Lsg. u. m it HNOa von gunstigster Mercerisierwrkg. mer- 
cerisiert sind, dieselbe. Mercerisieren oxydierten Gams mit NaOH-Lsg. schwiicht das 
Garn u. setzt die Cu-Zalil herab, entspricht die Oxydation weniger ais 0,0064 O-Atom 
mol., so erhóht die Mercerisation die Starkę u. erniedrigt die Cu-Zahl des Garns. Mit 
NaOH-Lsg. mercerisierte Garnę, die im Vakuum oxvdiert wurden, haben dieselbe 
Cu-Zalil wie gewohnliche, im Vakuum oxydierte Baumwolle. Mit NaOH-Lsg. wech- 
selnder Starkę mercerisierte u. dann oxydierte Baumwollgame zeigen m it der ab- 
fallenden Starkę der Lauge sinkende Cu-Zahlen. Sowohl beim Mercerisieren m it 
NaOH-Lsg. ais auch m it H N 03 tr i t t  deutliche Steigerung der Temp. auf. Zur Er- 
zielung Tollkommen mercerisierten Gams ist eine bestimmte Starkę der Mercerisier- 
lauge notig. Die in yollkommen mercerisiertem Garn zuriickgehalteno Feuchtigkeits- 
menge . entspricht dem • Verhaltnis 2 Mol. Cellulose: 1 Mol. W. Halbmercerisiertes 
Gam enthalt weniger Feuchtigkeit u. hat geringere Affinitat zu 0 2 ais Yollmerceri- 
siertes. Auch die Reaktionswarme ist geringer. Es kann wohl geschlossen werden, 
daB getrocknetes, wasserfreies mercerisiertes Gam seine Affinitat zu 0 2 Yerliert u. 
daB auf physikal. Wege feueht gehaltene Garnę keine erhohte Affinitat zu 0 2 haben. 
Gefarbte mercerisierte Game verschieBen leichter ais gewohnliche gefarbte. Mit 
NaOH-Lsg. mercerisierte Game tun  dies leichter ais mit H N 03 mercerisierte. (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 42. 46—53.) S u y e p .n .

E. Belani, Das Siemens-Billiterverfahren im Diensłe der Zellstoff- und Papier- 
industrie. (Vgl. .auch S. 1902.) Das elektrolyt. Zcrlegen von Chloralkalien nach 
Sie m e n s -B il l i t e r  ist beschrieben. (Papierfabr. 24. Yerein der Zellstoff- u. Papier
chemiker u. -Ingenieure 143—45. Yillach.) S u v e r x .

S. Hilpert, Neues Uber die Verwertung der Sulfitahlauge. Die Verwendung chlorierter 
Sulfitablauge ais Desinfektionsmittel ist besprochen. Der wesentliche Bcstandteil 
der chlorierten Sulfitablauge sind gechlorte Chinone, die sich jedenfalls zum groBen 
Teil von mehrkemigen KW-stoffen ableiten. Sie schlagen sich gleichzeitig m it der 
Sulfosaure auf der Oberflaehe des angegriffenen Organismus nieder u. in dieser Zone 
tritt nun Saure erhohter Konz. auf. Diese lokale Saurewrkg. Yerursacht den Tod des 
Organismus. (Papierfabr. 24. Yerein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 
^ —48- Berlin.) SuVEP.X.

Artisetus, Wirtschaftliche Beirachtungen uber den gegenicartigen Stand der deułschen 
hunsUeideindustrie und ihre Zukunflsaussichten. Die Produktion der einzelnen Fa- 
nken wird besprochen. Neue Absatzgebiete sind China, Indien u. Lateinamerika, 

■tapelfaser, Yistra u. Sniafil kommen auBer der Kunstseide in Betracht. (Kunstseide 
8‘ 60—G3.) SUVERX.
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M. Halama, Bau wid Anlage von Kunstseidefabriken. Die Einrichtungen fiir 
dio Herst. von Viscoseseido werden kurz besproclien. (Kunstseide 8 . 30—32.) Su.

J. D ’Ans imd A. Jager, Das Reifen der Viscoseldmngen. Durch Titrieren mit J 2 
kann man die^Anzahl der an Cellulose gebundenen Thiocarbonatgruppen direkt bc- 
stimmcn u. ihre Yeranderung m it der Zeit ermitteln. Der Xanthogenatgehalt nimmt 
regelmafiig ab, die Abspaltung der Xanthogenatgruppen erfolgt um so rascher, je 
hoher die Temp. ist. Aller an Cellulose gebundene CS2 reagiert mit J 2. Die Emp- 
findlichkeit der Yiscoselsg. gegeniiber Elektrolyten hiingt ab vom Abbaugrad der 
Cellulose ais solelie, von der Zahl der an Cellulose noeh haftenden Xanthogengruppen, 
von der Menge an Elektrolyten, die in der Viscoselsg. stets enthalten sind, vom Gehalt 
an freiem NaOH u. von der Temp. Bei der Best. der NH.,C1-Keife ist der Gehalt an 
I\aOH wesentlich. Dio NH4C1-Reife vermag das E intreten der freiwilligon Gerinnung 
der Viscoselsg. nicht scliarf anzuzeigen. Bisher fehlen Anhaltspunkte fiir eine ge- 
nauero Auffassung der GróBe dea Cellulosexanthogenatmolekuls. Es erseheint nicht 
riehtig, bei der Abspaltung der CS2-Gruppe irgendwie Veriinderung der Molekular- 
gróBe des Cellulosekomplexes annehmen zu miisson. Viscositatsbestst. sind bei Vis- 
eoselsgg. moglichst m it der unverd. Viseoselsg. vorzunehmen. Viscositatsmessungen 
m it dem Kochiussehen Viscosimeter u. unverd. Viscoselsgg. ergaben fiir techn. Zwecke 
Uberoinstimmung m it Messungen in einem einfachon Auslaufviscosimeter boi Visco.se- 
Isgg-i die auf das dreifache Vol. verd. wurden. Parallclor Verlauf der Viscositiiten 
ergab sich aber nicht, wenn der NaOH-Gehalt wesentlich niedriger oder hoher ais 
der techn. Viscosolsgg. ist. Die iibliehen Bestst. fiir den Zustand der Viscosolsg., 
Yiscositat u. NH4C1-Reife ergeben unter bestimmten Bedingungen wohl yergleichbare 
Zahlen, man muB aber dabei die Zus. der Lsgg. m it beriicksichtigen. Bei frischen 
Yiscoselsgg. liifit sich in den meisten Fal len in  der m it NH4C1 gemischtcn Lsg. noeh 
ein Gehalt an freiem Atzalkali berechnen, der um so gróBor wird, je alter die Viscoselsg. 
ist. Bei ganz frischen Viscoselsgg. m it geringem Alkaligehalt findet man dagegen, 
daB beim Koagulierungspunkt ein UbersehuB an freiem Alkali in der Lsg. nicht mehr 
vorhanden ist, sondern im Gegenteil ein solcher an NH4C1. Bei hóherem Alkaligehalt 
der Yiscoselsg. ist die Menge an NH4C1, dio durch dio doppelte Umsetzung verbraucht 
wird, so groB, daB in der Lsg. sich eine solche Elektrolytkonz. ansammelfc, daB eino 
Ausfallung des Cellulosekomplexes bereits in einer noeh Alkali onthaltenden FI. cin- 
tr itt . Yersturktc Xanthogenierung erhoht etwas die Bestiindigkoit der Viscoselsg. 
gegen Gerinnung. Bei der NH4C1-Reife hat die Xanthogenierung starkeren EinfluB 
ais der NaOH-Gehalt der Lsg., bei frischen Viseoselsgg. ist der Untersehied viel gróBer 
ais bei stark gereiften. Die NaOH-reiehere Lsg. ergibt bei gleicher Xanthogenierung 
eine scheinbar geringere NH 4C1-Reife, bei sehr weitgehend gereiften Viscoselsgg., die 
schon beinahe freiwillig koagulieren, ist der Untersehied in der Xanthogenierung in 
bezug auf die NH 4C1-Reife fast ganz verwischt. Der Gehalt der Viscoselsgg. an Cel- 
lulosexanthogenat, der durch Titrieren m it J 2 faBbar ist, liangt von der Xantho- 
genierung ab, man erhalt um so hohere Xanthogenatzahlen, je mehr CS2 man vcr- 
wendot hat. (Kunstseide 8 . 17—19. 43—46. 57—59. Berlin.) SuVERX.

A. P., Die Beliandlung der Kunstseide vor der Verarbeilung in der Wirhcaren- 
industrie. Eine dem Schliehten der Baumwollgarno entsprechcnde Behandlung kann 
m it dom Spulen verbunden werden oder man prapariert erst u. spult dann trocken. 
Die verwendete FI. muB neutral sein, ais Einulaion goniigend lange haltbar, sie nniB 
das Rosten der Platinen verhindern, den Faden gleichmaBig netzen u. schliefien u. 
sieh nachher leieht u. restlos auswaschen lassen, ohne daB die Faser leidet. Zu ver- 
meiden sind Paraffin u. Mineralól, ferner Wollfette wegen des hohen Gehalts an Un- 
verseifbarem, empfohlen ■wird Monopolseife, Monopolbrillantol, Tiirkonol usw. u. 
besonders G l y k o m der C hem . F a b r i k  St o c k h a u s e n  u . Co., Krefeld. (Ztschr. 
f. ges. Testilind. 29. 99—100.) Sd YERN.
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Winter, Die Herstellung von Buntgeiceben. Die Herst. aus Baumwolle oder Kunst- 
seide, aus tier. Fasem, aus gemischten Faserstoffen u. die Erzielung yerschiedener 
Bunteffekte ist naeh den Yorsehlagen der Patentliteratur besproehen. (Ztschr. f. 
ges. Testilind. 2 9 . 100—104.) S u y e r n .

R. G. Parker und D. N. Jackman, Einige Wirkungen der Feuchtigkeit auf Ge
webe, mit besonderer Bezugnahme auf die KontroUe der Feuchtigkeit icdhrcnd der Festig- 
keitepriifungen. Bei Baumwolle, Leinen, Wolle, Naturseide u. Acetat- sowie Yiscose- 
seide wurde die Wiederaufnahme yon Feuchtigkeit in Proben bestimmt, die ó Tage 
uber P 20 5 getrocknet waren, u. zwar bei Feuchtigkeiten von 50—80%. Geringe 
Mengen Feuchtigkeit, 1—2%, werden von den Fasem liartnackig zuriłckgehalten. 
Bei Celanese ergab sich ein Feuchtigkeitsrest von 0,1%. Die K urren fiir die Wieder
aufnahme von Feuchtigkeit ahnelten sich bei allen Fasem, im allgemeinen steigt der 
Feuchtigkeitsgehalt mit wachsender Sehnelligkeit entsprechend der Raumfeuchtig- 
keit. Bei Unterss. der Sehnelligkeit, m it der Feuchtigkeitsgleichgewicht eintritt, er- 
gaben sich rasche Anderungen zn Anfang, beim Conditionieren ist daher darauf zu 
achten, daB bei moglichst konstant bleibenden Yerhaltnissen gearbeitet r a d .  Es ist 
femer wesentlich, daB man die Eigensehaften yon Geweben nur yergleicht, wenn sie 
aus demselben Zustand konditioniert sind, entweder aus nassem oder aus troeknem. 
Feuchtigkeitsgehalt macht Wolle schwacher, Baumwolle u. mercerisierte Baumwolle 
zeigen mit steigender Feuchtigkeit etwas hóhere ReiBfestigkeit, feuchtes Leinen wird 
um mehr ais 25% fester. Seide zeigt nur den lialben Festigkeitsyerlust von Yiscose, 
Celanese u. Wolle stehen zwischen Seide u. Viscose. In  allen Fallen scheint die Festig- 
keitsreranderung sehr schnell einzutreten. Netzen fiihrt zu unmittelbarem Festig- 
keitsabfall, langeres Tauchen in k. W. oder k. Seifenlsg. ergibt keine weitere Festig- 
keitsabnahme. l% ig- Na-Oleatlsg. ergab bei 60° merkliche weitere Festigkeitsabnahme 
bei Seide u. Wolle, beeinfluBte aber die Kunstseiden nicht. Viscoseseidegewebe yerlor 
stark an Festigkeit sofort naeh Eintauchen in k. dest. W., keino andere Be
handlung wirkte so, die anderen Stoffe litten mehr durch 1-std. Koclien in W. ais 
durch Tauchen in k. W. Alle Stoffe auBer Wolle zeigten denselben Festigkeitsyerlust 
naeh Kochen in l% ig. Na-Oleatlsg. wio naeh Kochen in Wolle yerlor betrachtlich 
an Festigkeit, auch bei 60°. Kochen m it l% ig. Sodalsg. setzte die Festigkeit nicht 
so stark herab. (Joum . Soc. Chem. Ind. 4 5 . T. 47—54.) SuV ER X .

W. F. Edwards, Priifen und Normieren in den Baumwollindusirien. Auf die 
Wichtigkeit der Best. der Feuchtigkeit wird hingewiesen. Die zur ReiBfestigkcits- 
u. Dehnbarkeitsbest. benutzten Methoden geben keine tibercinstimmenden Resultate, 
bei der Unters. mit dem Serigraph kommt es auf den Abstand zwischen den Klemmen 
an. (Cotton 9 0 . 226—30.) S u y e r n .

, Beschreibung und Gebrauch von Crugers Micro-Analyser. Die Vorr. gestattet, 
Gewebe u. Fasern unter Beleuchtung von unten oder oben m it einem Leitzschen Bin- 
okularmikroskop zu betrachten. Bilder untersuohter Gewebe sind beigeftigt. (Aracr. 
Dyestuff Reporter 1 5 . 96—99.) S u v e r n .

Wolf J. Muller und Wilh. Herrmann, Zur Ligninbestimmung in Holz- und 
Holzzellsloffen. Zum Absaugen des durch AufschluB naeh W i l l s t a t t e r - K r u l l  oder 
K o n ic  u . B e c k e r  erhaltenen Lignins benutzten Vff. ein auf einem Glas- oder Porzellan- 
filtertiegel hergestelltes Naphthalinpolster. Sie erhalten dies, indem sie den Schaum, 
der beim EingieBen yon 10—40 ccm einer 5%ig. alkoh. Lsg. von reinstem Naphthalin in 
die doppelte Menge H ,0  entsteht, auf das Filter bringen u. m it einem Glaspistill leicht 
zusammendrucken. Naeh dem Fortsublimieren des Naphthalins wird das Lignin ais 
solches gewogen. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemikeru. -Ingenieure. 
185. Anorg. Lab. der I. G. Farbenindustrie A.-G., Leyerkusen.) B r a u n s .
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Wood Products & By Products Corporation, Nevada, iibert. von: Frederick 
K. Fish, jr., Windsor Mills, Canada, Papierstoff. Pflanzenstoffe werden der Einw. 
einer erhitzten FI., die die fliichtigen Extraktivstoffe der Pflanzen enthiilt, ausgesetzt
u. dann m it einer besonderen chem. Lsg. behandelt. (A. P. 1574 026 vom 5/11. 
1920, ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

J. C. Hartogs, Arnhem, Holland, Ktmstscide. Man verwendet eine Lsg. von 
K-Viscose, der man Kaliseife oder eine solche bildende Fettsaure zugesetzt hat. 
(E. P. 246 423 vom 9/11. 1925, ausg. 18/2. 1926.) K a u s c h .

Ste. Anonyme La Cellophane, Paris, VorricMu,ng zum Trocknen von CelMose- 
hduten. (D. R. P. 424 686 ICl. 39a vom 7/2. 1924, ausg. 29/1. 1926. F. Prior. 12/2.
1923. — C. 1926. I. 2267.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Stewart J. Carroll, Rochester, New 
York, V. St. A., Celluloseacetatfilme. Zum GieCen des Filmes verwendet man ein 
Gemiseh von 100 Gewiehtstcilen in Aceton 1. Celluloseacetat, 10—35 Gewiehtsteilen 
Tributyrin u. die crforderliche Menge eines fliichtigen Lósungsm.; die hiermit her- 
gestellten Filme bleiben auch nach monatelangem Erhitzen auf 65° biegsam. (A. P. 
1572 232 vom 22/4. 1925, auBg. 9/2. 1926.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Leonard E. Branchen, Rochester,
V. St. A., V erringerung der Viscosiidt von Nitrocellulose. Man behandelt die gelati- 
nierte Nitrocellulose, wie Filmabfalle, m it einem Erweichungsmittel, verd. CH3OH, 
unterbricht die Beliandlung, bevor die Nitrocellulose gel. ist, u. behandelt dann mit 
verd. Alkalien, 5%ig. NaOH, 2%ig. Na2C03, denen zum Bleichen Cl2 zugesetzt werden 
kann. (A. P. 1572 266 vom 13/5. 1925, ausg. 9/2. 1926.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Samuel E. Sheppard und Leon 
W. Eberlin, Rochester, New York, Verrińgerung der ViscoaiU.it von Nitrocellulose. 
Man setzt gelatinierte Nitrocellulose, insbesondere Filmabfalle bei gewóhnlicher 
Temp. u. Druck der Einw. von gasfórmigen Stickstoffperoxyden aus. (A. P. 1572 248 
vom 15/6. 1925, ausg. 9/2. 1926.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Samuel E. Sheppard und Leon 
W. Eberlin, Rochester, New York, V. St. A., Verringerung der Viscositdt von Nitro
cellulose. Man behandelt gelatinierte Nitrocellulose, insbesondere Filmabfalle, nut 
der Lsg. eines Peroxydes, 1I20 2. (A. P. 1 572 249 vom 15/6. 1925, ausg. 9/2. 1926.) F r.

Societe Chimique des Usines du Rhóne, Seine, Frankreich, Trocknen vm  
plastischen Massen, insbesondere aus Celluloseacetat. Man trocknet Gegenstande aus 
Celluloseacetat in einer m it d e n  Losungsmitteldampfen beladenen A tm o sp h are , 
hierbei kann sich nicht eine trockne auBere H aut bilden, die das Verdunsten der im 
Inneren befindlichen Losungsmm. verhindert; man bringt die zu trocknenden Gegen
stande in einen Raum, in den die erwarmten m it Losungsmitteldampfen an gere icherten  
Gase, wie Luft oder N2, eingeleitet werden; die mit den Losungsmitteldampfen gesiitt. 
Gase gehen durch einen Kondensator u. von dort durch eine Heizvorr. wieder in e 
Trockenraum. (F. P. 601221 vom 27/10. 1924, ausg. 25/2. 1926.) FRANZ-

Pathe Cinema (Anciens Etablissements Pathe Jreres), Seine, Frankreic i, 
Losungsmittel fiir Nitrocdlulosen. Ais Lósungsm. verwendet man Mischungen v 
absol. A. mit Aceton oder den Essigsaure- oder Ameisensaureestern der Alko o , 
man yerwendet z. B. ein Gemiseh von 80 Raumteilen absol. A. u. 20 Raumtei en 
reinem Aceton, oder 80 Teilen wasserfreiem Amjdalkohol u. 20 Teilen Amylace a , 
die Lsgg. dienen zur Herst. von Kunslfaden, Fihnen, Lacken, Kunstleder usw. (F- 
601546 vom 30/10. 1924, ausg. 3/3. 1926.)

Pathe Cinema (Anciens Etablissements Pathe freres), Seine, c ’
Losungsmittel fiir Celluloseacetat. Ais Lósungsm. fiir Celluloseacetat yerwendet ma^ 
ein Gemiseh von gleichen Teilen absol. A. u. reinem Aceton; an Stelle des Ace n- 
kann man auch die Ameisen- oder Essigsaureester der x\lkohole verwenden; die gg
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dienen zur Herst. von Filmen, Kunsłfdden, Lachem, usw. (F. P, 601 547 von 30/10.
1924, ansg. 3/3. 1926.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Osw. Peischer, Uber Ergebnisse neuerer stetig belriebener Vertikalkammerofen- 

aidagen. Von zwei Vertikalkammer-Koksofenanlagen, die im iibrigen gleioh waren, 
besaB die eine Eisenyerankerung, bei der anderen war der feuerfeste Teil des Ofenbau- 
werks von einer Eisenbetonyerankerung umfaBt u. in eine 10 cm starkę Betonhiille 
eingesehlossen. Infolgedessen erforderte die letztere weniger Unterfeuerung u. zeigte 
im Laufe des Betriebes keine Undichtheiten der Wandung. — Bei dem Vergleicho 
der aus stetigom oder period. Vertikalkammerofenbetriebe erhaltenen Koksausbeuten 
ergibt sioh, daB der Koks aus dem stetigen Betriebe an Gtite in keiner Weise dem 
aus dem period. Betriebe erhaltenen nachsteht u. daB die Besehaffenheit der Kohle 
in orator Linie fiir dio des Kokses maBgebend ist, aus einer minder gut baekendcn 
Kohle in keinem der beiden Ofensysteme ein guter Koks zu erhalten ist. (Gas- u. 
Wasserfaeh 6 8 . 596—97. 1925. Essen.) B o r n s t e i n .

R. Kattwinkel, Neue Gemie, fu r  die Uberwachung des Kokereibetriebes. Beschrei
bung geeigneter App. zur Best. von Bzl. im Gaso, von W. im Bzl.-Waschol, der freien 
Saure im NH3-Salz u. im Sattiger u. zur Probenahme von fl. Brennstoffen. (Gliickauf 
62. 205—08. Gelsenkirchen.) B o r n s t e i n .

Joseph D. Davis und John F. Byrne, Einflufi von Feuchtigkeil auf die Selbsi- 
erhiizung von Kohle. Laboratoriumsverss. ergaben, daB absol. trockne Kohlen in 
absol. trocknem O, sich weniger leicht erhitzen ais in Ggw. von gewissen Mengen W. 
Bei Zimmertemp. m it Wasserdampf gesatt. 0 2 begiinstigt die Selbsterhitzung ent- 
spreehend der 0 2-Zirkulation u. der bestehenden Hohe der W.-Verdampfung. Es 
wurde ais Gefahrzone die Temp. von 70—97° festgestellt. (Ind. and Engin. Chem. 
1 8 .  2 3 3 —3 6 .  Pittsburgh [P. A . ] . )  G R I M M E .

Gr. Stadników, N. Gawrilow und W. Rakowsky, Uber die Entschwefelung von 
Kresolen und sauren Fraklionen verschiedener KoMenłeere. Fur die Beseitigung alkali- 
loslicher S-Verbb. aus sauren (phenol.) Olen, fiir die es bisher keinen Weg gab, be- 
dienen sich Vff. der Kondensation mit Aldehyd (Formalin) oder Glucosesyrup unter 
Mitwirkung von Naphthasulfosauren („K ontakt*1 nach P e t r o f f ) ,  der die S-Verbb. 
rascher unterliegen ais die 0-Verbb. So ergaben z. B. 100 g Kresol aus dem Donetzld- 
gebiete mit 2,25°/0 S nach 15-std. Erhitzen mit 1 g Formalin u. 1 g K ontakt im Auto- 
klayen auf 120° bei folgender Dest. im Vakuum eine Ausbeute von 85 g m it 0,02% S. 
Wahrend die Rk. so befriedigend bei Stcinkohlenteerólen yerlauft, ist sie bei Braun- 
kohlenolen weniger erfolgreieh, infolge der Beimischung von neutralen Olen, dic die 
Ldslichkeit der Reagentien u. daher die Geschwindigkeit der Kondensation verringem. 
Die prakt. yollige Entfemung des S gelingt nur bei einem Gehalt yon nicht mehr ais 
10—15% Neutralólen, yersagt bei einem solchen iiber 50%. (Brennstoffchemie 7. 
65—68. Moskau, Chem. Laboratorium des Hydrotorfs.) B o r n s t e i n .

Faber, Die Doppelgasaidage, Bauart Tully. Der einfache u. wenig umfangreiche 
App. yergast Magerkohle allein oder in Misehung mit Gaskohle abwechselnd durch 
Luft u. W.-Dampf. Ein App. liefert bis zu 21000 cbm Gas von 5,2% CO,, 30% CO, 
8°/0 CH4, 50% H s u. 2%  schwere KW-stoffe pro Tag. (Gas- u. Wasserfaeh 6 8 . 592—93.
1925.) B o r n s t e i n .

E. Beri und W. Schmid, Zur Kennłnis des Kancendelolsćhiefers. Unters. des
10—24% Bitumen enthaltenden Sehiefere u. der durch Schwelen daraus dargestellten 
S-reichen Ole u. Gase. (Brennstoffchemie 7. 49—54. Darmstadt, Chem.-techn. u. elektro- 
chem. Inst. der Teehn. Hochschule.) B o r n s t e i n .

N. D to iili ,  Zur Kenninis der chemischen Zusammensetzung der rumanischen Erd-
202 *
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ole. Mittlg. von Analysenmetlioden u. Ergebnissen. (Petroleum 22. 209—10. Bukarest, 
Chem.-techn. Inst.) R e i n e r .

Ulick D. Watson, Ober Schmierole. Kennzeiclmung der Schmieróle rumanischen 
Ursprungs. Zusammcnst-cllung der ruinan. Schmierole mit Analysendaten. (Le Pótrole 
16. 615.) R e i n e r .

Julius Swoboda, tJber M aschinenschmierole. BesprechungdereinzelnenMaschinćn- 
schmieróle u. Bedingungon. (Petroleum 22. 247—53. Hamburg.) R e i n e r .

D. J. W. Kreulen, Die Bedeutung der Yerbrennlichkeit des Kokses fur die Ver- 
feuerung fesłer Brennsloffe auf dem Rost. Eine netie Heiztheorie. Auf mathemat. Wege 
laBt sich ableiten, daB innerhalb der Brennstoffsehicht auf dem Roste bei konstantem 
I?rennstoffverbrauche u. unter sonat gleichen Umstanden die Temp. um so hoher ist, 
je geringer die Hóhe des brennenden, aus der Kohle entstandenen Koks ist. Die Hóhe 
dieser Koksschieht ist um so geringer, je groBer die Verbrennliehkeit des Kokses ist
u. diese nimmt m it zunohmender Porositat u. A ktivitat des Kokses zu, mit wachsender 
KorngróBe u. steigendem Aschengehalt ab. Der W ert einer Kolile fiir Feuerungs- 
anlagen ist also vollstiindig bestimmt, wenn von ihr folgendo GroBen ermittelt sind: 
W., Asche, Ausbeute u. Verbrennlichkeit des aus der Kohle gebildeten Kokses; der 
bisher bestimmto Heizwert gibt keino weitere Auskunft. Daduroh lassen sich die oft 
beobachteten Vcrsehiedenheiten im Wirkungsgrade verschiedener Kohlensorten er- 
klaren, die der Analyse nach gleieh zusammengesetzt sind. (Brennstoffchemie 7- 
54—57.) B o r n s t e i n .

M. Dolch, Die Bestimmung des Treibgrades backender Steinlcohlen im Gang der 
gewdhnliclien Kóhlenuntersuchung. Unter Abanderung friiher angegobener Methoden 
zur Best. des Yol. von Koksprodd. unter Verwendung von festen Fullmatcrialien ais 
Verdriingungsfl. u. Einstellung des gróBtmoglichen Stauungsgrades wird ein kleiner 
App. angegeben, in dem unter Verwendung von feinstem Pb-Sehrot in kiirzester Frist 
dsis Vol. der Kohlen- bezw. Koksproben bestimmt werden kann. Der (Juotient beider 
Zahlen gibt den Treibgrad. Die Frage, ob ein Stiick gewachsener oder gepulvertcr 
Kohle der Verkokung zugi-unde zu legen ist, laBt Vf. unentschieden. (Brennstoffchemie 
7. 69—73.) B o r n s t e i n .

Robert M. Crawford, Entfernung und Nachweis von Phenolen bei rohen Avi- 
moniakfliissigkeiten. Vf. beschreibt eine Apparatur fiir den GroBbetrieb, bei der vor- 
handene Phenole aus roher NH3-F1. m it Bzl. ausgelaugt werden. Die benzol. Lsg. -wird 
m it NaOH behandelt u. schlieBlich die Phenolalkalilsg. m it H2SO,, oder C02 zers.
Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. 18. 313—15. Pittsburg [P. A.].) Gri.

Lucien Łiais, Frankreich, Brennstoffbriketts usw. Man mischt dem Bindemittel 
NaHCOa in Krystallform oder Lsg. bei. (F. P. 597 483 vom 30/4. 1925, ausg. 21/11. 
1925.) K a u s c h .

Julien Petitpas, Frankreich, Einfilhrung und Verteilung von Bindemittdn in 
zu  agglomerierende Absorplionsstoffe, wie Sagespane u. dgl. Man verteilt ein gela- 
tinoses Bindemittel in der Absorptionsmittelmasse u. behandelt die M. dann weiter. 
(F.P. 601979 vom 10/11. 1924, ausg. 10/3. 1926.) K a u s c h .

Soc. L’Air Liąuide, Soc. Anon. pour l’fitude et l ’Exploitation des Pro- 
cśdes G. ciande, Paris, Destillation ton Kohle unter Verdrangung der Gase gegen 
Ende der Erhitzung durch N2, Luft oder Verbrennungsprodd. in don Retorten, so 
daB der H 2 u. das CH4 aus dem Koks ausgetrieben wird. (E. P. 243 665 vom 2/4.
1925, Auszug veroff. 20/1. 1926. Prior. 28/11. 1924.) K a u s c h .

Frist«d in Gerunny SchluB der Redaktion: den 19. April 1926.


