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A. Allgemeine und pliysikalische Cliemie.
Moritz von Bohr, Pierre Louis Ouinand, geb. den 20. April 1748, gest. den 

13. Februar 1824. Schilderung des Lebensganges des Glasschmelzers P. L. G u in a n d ,  
seiner Beziehungen zu U t z s c h n e i d e r  u . F r a u n h o e f r  u . seiner Verdienste u m  die 
Herst. opt. Glaser nebst ausfiihrlicher Inhaltsaogabe seiner Denkschrift iiber dic Herat. 
voa Glas, insonderheit solchem von hoher Brechung zur Verfertigung v.on farbenfreien 
Femrohrcn. (Ztsclir. f. Instrumentenkunde 46. 121—37. 189—97. Jena.) B o t t g e r .

P. Rischbieth, Mikrochemische Reaktionen im TJnlerrićht. Zusammenśtellung 
einer Reilie von Fallungsrkk., bei denen die Ndd. aus charakterist., mkr. leicht er- 
kennbaren Krystallen bestehen. (Ztschr. f. physik.-chem. Unt-err. 39. 67—71. Ham
b u rg .)  B o t t g e r .

W. Florke, Ammoniaksynthese. Ais Katalysator dient der G'iihdraht, den man 
einer 12Volt-Osramlampe entnimmt u. samfc der Fassung der Lauipo auf ein Glasrohr 
mit Siegellaek aufkittet. Im Rolir yerlaufen die Stromzufuhrungsdrahte, die an seinem 
ąnderen Ende ebenfalls mit Siegellaek eingekittet sind. Statt des Gluhdrahtes kann 
auch Blumendraht verwendet werden. Man fiihrt das Glasrohr durch den Pfropfen, 
der eine 2,5 cm weite, oben zu einer Kugel von 5 cm Durchmesser aufgeblasene Glas- 
rohre unten yerschlieBt. Durch eine zweite den Pfropfen durchsetzende Bohrung ist 
die Zuleitungsróhre fur das Reaktionsgemisch ( ~  1 Yol. N u. 5  Yoll. H) gcfiihrt. 
Werden die Drahte elektr. zum schwachen Gliihen erhitzt, so wird nach wenigen Min. 
ein an der oberen Miindung der Rohre befindlicher Streifen roten Lackmuspapieres 
blau gefarbt, wahrend derartiges Papier an der Miindung des Zufiihrungsrohreś fur 
das Gasgemisch unverandert bleibt. (Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 39. 80—81. 
Giefien.) B o t t g e r .

Emst Hils, Reaktionsgeschwindigkeit und Massenwirkungsgesetz im chemischen 
Unierricht. Es wird gezeigt, wio man dio Formel fiir die Abhangigkeit der Reaktions- 
geschwindigkeit von der Konz. der Reaktionsteilnehmer mittels des mathemat. Be- 
gnffs der Wahrscheinlichkeit veranschaulichen kann. Im AnschluC daran werden VersS. 
beschrieben, aus denen die Richtigkeit der abgeleiteten Formel hervorgeht. Ihnen 
liegen die Rk. Ag' -f- Fe" Ag Fe"’ u. die Red. des J 0 3'-Ions durch HS03' zu- 
gcunde. Ebenso wird die Formel fur die Konstantę des Massenwirkungsgesetzes ab- 
geleitet u. die Beschreibung yon Verss. zu seiner Veranschaulichung gegeben. (Ztschr. 
f. physik.-chem. Unterr. 39. 62—67. Berlin-Grunewald.) B o t t g e r .  •

Harry Essex und Otto Gelormini, Temperalurkoeffizient der Reakticmsgeschmjułig- 
feit in fliissigen Medien. Vff. bestimmen die Reaktionsgesehwindigkeiten u. dereń 
Temperaturkoeffizienten zwischen 10 u. 50° der folgenden Rkk.:
; . W ( c ą ) 8 +  c £ f / = c # w  ; .
lrl NitrobenzcH, Acetylentetrachlorid u. Benzyl alkohol; C&HSN  -f- CHrJ =  G^H^NGH^J 
ltl Acetylentetrachlorid u. die Zers. von Tridlhylsulfiniumbromid in Nitrobenzol u. 
Acetylentetrachlorid (zwischen 20 u. 60°). Bei der Rk. zwischen Dimethylanilin u. 
ilethyljodid in Nitrobenzol verlauft auch die Rk. im entgegengesetzten Sinne mit 
hemerkenswerter Geschwindigkeit, so daC in diesem Falle die Gleichgewichtskonstante 
beatimmt u. mit in Rechnung gesetzt wurde. Zum Vergleich sind die bei den ver- 
■schiedenen Tetnpp. gemessenen Geschwindigkeiten samtlicher Rkk. in Tabellen nębęn-
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einander gestellt, ąndererseits sind die im gleichen Lósungsm. vor sich gegangenen 
Rkk. nebeneinąn^er gestellt. Aus den Beobąchtungen wurde nach der Arrlienius- 
schen Gleichung d ln kjdT  =  Ej R T 1 .Ebeob. berechnet. Es ergab sich, daB inNitro- 
benzol sowohl die. Rk. zwischen Dimethylanilin u. Methyljodid ais atich die Rk. 
(C2H5)3SBr =  (C2H5)2S -)- C2H5Br fur -Bbeob. ein Maximum bei 35° besitzt. In Benzyl- 
alkohol wird Ą>eob. fur die Rk. zwischen Dimethylanilin u. Methyljodid ais unabhangig 
von der Temp. gefunden. In Acetylentetrachlorid ergab sich i?beob: fiir jede der drei 
untersuchten Rkk. innerhalb des Temp.-Intervalls von 25—45° ais prakt. unabhangig 
von der Temp. Ein abnorm hoherWert fiir -Ebeob. '"'urde bei der Zers. des Triathyl- 
sulfiniumbromids bei 55° gefunden. In einem theoret. Teil zeigen Vff., djv8. diese 
Ergebnisse darauf hindeuten, daB die Aktivierungsenergie (krit. Inkrement) isolierter 
Rkk. in Lsg. unabhangig von der Temp. ist, u. daB Abweichungen von der Konstanz 
von .Ebeob. von dem anormalen Verh. des Lósungsm. herriihren. (Journ. Americ, 
Chem. Soc. 48. 882—94. Syracuse [N. Y.], U n iY .)  Josephy.

W. G. Whitman, Louis Long jr. und H. Y. Wang, Absorplion von Gasen durch 
cinen Flussigheitstropfm. Vff. haben die Absorption von Gasen im fallenden Wasser- 
tropfen von 0,1 g Gewicht u. 52 cm Fallhóhe bestimmt. CO„ ergab hierbei einen 
mittleren Absorptionskoeffizienten von 260 g C02 pro 1 qcm Oberflache pro Stde., 
berechnet in g C02 pro ebm Lsg. Die Absorption von NH;, war unter gleichen Be- 
dingungen 22 g. (Ind. and Engin. Chem. 18. 363—67. Cambridge [Mass.].) Grimme.

A !. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .

Albert C. Crehore, Die Krafie der chemischen Affinital. Eine Siudie iiber Krystall* 
slruliur im Lichle der neuen Alommodetle. (Vgl. Philos. Magazine 49. 839; C. 1925. 
II. 448.) Yf. findet in Fortsetzung seiner fruheren Unterss. AnschluB an das ex- 
perimentelle Materiał der Róntgenanalyse. An Hand seiner friiher diskutiertcn Atom- 
modelle fur die einfachsten Gittertypen erhalt Vf. Auskunft uber die rclative Lage 
der Atomachsen. Diese Lage hangt von dem Kraftfeld ab, das durch die Rotation 
der Ladungen gegeben ist. Fiir die zwischen den Ladungen wirkenden Krafte werden 
Gleichungen benutzt, die an anderer Stelle abgeleitet werden sollen. Die Ergebnisse, 
zu denen eine Diskussion des Diamantgitłers fuhrt, stehen in Ubereinstimmung mit 
der Erfahrung. Fur die Krystallstruktur des festen H kommt, wie yorausgesagt 
werden kann, keine der einfaehen kubischen Gitterformen in Frage. Unter Beriick-
sichtigung der D. des fl. H halt Vf. eine Anordnung fur moglich, bei der an den Ecken 
eines Wurfels von 4,36 • 10-8 cm Kantenlange sich je 4 H-Atome in Form eines Tetra- 
eders von 0,58- 10-s cm Kantenlange befinden. (Philos. Magazine [7] 1. 786 
bis 827.) LESZYNSKI.

R. H. Fowler, Stalistische Mechanik von ionisierien Atomen und Eleklronen. 
(Vgl. Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 861; C. 1925. I. 196.) Zur Anwendung auf 
astronom. Fragen baut Yf. seine fruheren Arbeiten weiter aus unter Benicksichtigung 
der Theorie von D e b y e  u. H u c k e l  u. unter Benutzung der Arbeit von P la n c k  
(Ann der. Physik 75. 673; C. 1925. I. 607). Mathematisch. (Philos. Magazine [7] 
1. 845—75.) ' L e s z y n s k i.

G. E. M. Jauncey und O. K. De Foe, Trennung von rerdndertem und un~ 
wrandertem Streukoeffizient der X-Sirahlen. (Ygl. S. 585.) Das Verf. beruht auf 
der Berucksichtigung der verschiedenen Absorptionskoeffizienten vor u. nach der 
StreuuEg. Yff. arbeiten nach. zwei Methoden, die im. Prinzip der von C r o w th e r  
(Proc.) Royal Soc. London 86. 478; C. 1912. II. 226) benutzten ahnlich sind. Vff. 
geben die esperimentelle Anordnung u. die Ableitung der zum Teil schon friiher an- 
gegebenen Formeln. Die esperimentellen Resultate sollen in nachster Zeit folgen. 
(Philos. Magazine [7] 1. 711—21. St. Louis, Washington Univ.) L e s z y n s k i.
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John K-. Robertson, Eine Meihode, Speklra gewisser Mełalle zu erregen. Bei 
Kontrollverss. fur eine andere Arbeit iiber stille Entladungen waren in den Entladungs- 
róhren Spektra des Sn  erhalten worden, obwohl unter den Vers.-Bedingungen der 
Partialdruck des Sn nur etwa lO"20 mm betragen sollte. Aufierdem waren auf den 
Aufnahmen trotz sorgfaltiger Trocknung H20-Banden vorhanden. Dieser letztere 
Befund wurde dureh Verss. der General Electric Company geklart, die ergaben, daB 
erbitzter Quarz H 20  abgibt. Auf den Aufnahmen waren scharfe Linien des Funken- 
spektrums, obwohl lióhere Glieder des Bogenspektrums mit kleinerer Anregungs- 
energie fehlten. Die wahrscheinlichste Erkliirung ist, daB Metallatome durch be- 
schleunigte Gasmolekule ionisiert werden. Es besteht jedoch noch die Moglichkeit 
einer chem. Rk. zwischcn angeregtem Gas u. Metalloxyden. Hieriiber sollen weitere 
Verss. mit inaktiven Gasen entscheiden. Verss. mit Cd u. Zn ergaben ahnliche Re- 
sultate; allerdings waren hier unter den gleiehen Vers.-Bedingungen die Partialdrucke 
hóher. Die Resultate bei Ag u. Au waren negatiy. (Philos. Magazine [7] 1. 752—61. 
Kingstown, Queen’s Uniyersity.) LESZYNSKI.

John G. Frayne und Alpheus W. Smith, Die Absorptionsspektra der Ddmpje 
i'on Zn, Cd, Pb, Sn, Bi und Sb. (Vgl. S. 2295.) Die Apparatur ist ahnlich der von 
H u lb u r t  (Physical Review [2] 24. 129; C. 1924. II. 2009) beriutzten. Bei Zn wurde 
bei 700° die 1 S—2 p2-Linie absorbiert, dagegen fehlte auf allen 80 Aufnahmen die 
von anderen Autoren gefundene 1 S—2 P-Linie (7. =  2139). Die 1 S—2 P-Linie 
(A =  2288) des Cd war ais einzige der Cd-Linien auf allen Zn-Aufnahmen yorhanden. 
Es ist nicht unmoglich. daB 2288 auch eine Resonanzlinic des Zn ist. Die Ergebnisse 
bei Cd stehen in Einklang mit fruheren Messungen, ebenso bei Sn, wo die Linien 
weniger ausgepragt waren ais bei den beiden ersten Elementem Vff. erhalten 14 Pb- 
Linien, darunter auch die beiden von ZułISTEIN nicht gefundenen 2 pj-Linien. Bei 
Bi sind im Ultrayioletten 4 scharfe Linien (3 d2—a, 3 d2—ó, 3 d2—£ u. 3 d2—f) u. 
eine Serie von Banden von 7. =  2880 bis 2670, die bei 1000° in eine kontinuierliche 
Bandę ubergegangen sind. Auf den Bi-Aufnahmen befinden sich aufierdem 2 Linien, 
die den Sb-Linien 2293 u. 2475 entspreehen. Sie sind aber beide ais zweifelhaft an- 
zusehen, da sich im Sb-Dampf keine einzige Linie zeigen liefi. (Philos. Magazine [7] 
1. 732—37.) L e s z y n s k i .

R. A. Mortonund R. W. Riding, Brechung, Ionisałionspotential und Absorptions- 
spekira, (Vgl. Journ. Physical Chem. 28. 659; C. 1924. II. 1562.) Eine Anwendung 
der von B a ł y  vorgeschlagenen Dispersionsformel auf Cl fiihrt unter Benutzung einer 
genau gemessenen Absorptionsbande im nahcn Ultrayiolett zu einer Frequenz im 
extremen Ultrayiolett, die mit dem Wert des Ionisationspotentials in besserem Ein
klang steht ais die nach der einfachen Dispersionsformel erhaltene Freąuenz. (Philos. 
Magazine [7] 1. 726—31.) L e s z y n s k i .

Ronald Fraser, Der Brechungsindez ron Gasen und Dampfen im Magnetfeld. Da 
seit den Yerss. von G e r l a c h  u. S t e r n  (Ann. der Physik 74. 673; C, 1925. I. 1281) 
u- yon G la s e r  (Ann. der Physik 75. 459; C. 1925.1. 626) eine Orientierung im Magnet
feld anzunehmen ist, war eine Anderung des Brechungsindexes bei Anlegung einea 
Feldes zu erwarten. Vf. arbeitet mit einem Jamin-Interferometer u. benutzt die griine 
Hg-Linie. Das angelegte Feld betragt 184 Gauss. Da die Periode der Larmorpracession 
mindestens von gleicher Grofienordnung wie die Zeit zwischen zwei Zusammenstofien 
sein mufite, wurden Drueke grófier ais 1 cm yermieden. Bei H2, 0 2, N2 u. COa war 
keine Anderung des Brechungsindexes feststellbar. In diesen Fiillen ist das Ergebnis 
nicht eindeutig, da hier mehrere Orientierungsmóglichkeiten gegeben sind. Diese 
Einschrankung faUt beim Na-Dampf fort, u. da auch hier das Resultat negatiy ist, 
deutet dieses opt.-isotrope Verhalten auf eine Anomalie in der Theorie der Richtungs- 
<iuantelung hin. Auf den Zusammenhang mit der Abwesenheit der totalen Polari-
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sation im. Zeeman-Mulfciplett hat H e is e n b e r g  (Ztschr. f. Physik 31- 617; 0. 1925. 
I. 2537) hingewiesen. (Philos. Magazine [7] 1. 885—90.) L e s z y n s k i .

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

J. J. van Laar und Richard Lorenz, Theorie der galvanischen Stroinerzeugung 
kondensierter Systeme. Unter Verwendung der fiir das chem. Potential von den Vff. 
aufgestellten Ausdrucke werden Formeln fur die EMK. einer einfachen kondensierten 
Elektrode erster Art u. fiir kondensierte Daniellketten unter Vemachlassigung des 
Kontaktpotentials der Schmelzen angegeben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 
331—37.) C a s s e l .

C. P . McNally, Die lonisationslconalanten des Kreatinins. Vf. bea tira rat die Ioni- 
sationskonstanten des Kreatininchlorhydrats, 1. nach der pflj-Best.-Methode unter 
Yerwendung eines Potentiometers nach L e e d s  u . N o r t h r u p  (Type K ) u. findet 
fyei 25° K  — 6,73 X 10-10, bei 40° K  =  9,81 X  10~10; 2. nach der ttberfiihrungs- 
zahlmethode bei 25° K  =  7,05 X  10-10, bei 40° K =  10,5 X 10~10, wahrend H a h n  
u. B a r k a n  (Ztschr. f. Biologie 72. 25; C. 1921. I. 240) fiir K  == 1,85 X 10-10 finden; 
was aber an der Unreinheit ihres Untersuchungsmaterials gelegen haben kann.
з. Nach der Verteilungsmcthode im System Kreatininacetat-W.-A. u. findet fiir K —
7,0 X  10~10 bei 25°. Alle diese Werte unterscheiden sich sehr von dem von W ood  
(Journ. Chem. Soc. London 83. 568; C. 1903. I. 909), der durch Messen des katalyt. 
Hydrolyseneffektes an Methylacetat fiir K  — 0,357 X  10~10 fand. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48- 1003—09. Virginia, Univ.) B r a u n s .

L. C. Jackson, Das magnelische Moment der Bahn des Valenzdektrons der festen 
AlkalimelaUe. Aus den Werten der atomaren magnet. Susceptibilitaten der festen 
ALkalimetalle von C r o w  (S. 2300) berechnet Vf. den Beitrag der VaIenzelektronen 
zu diesen GroBen. Diese Beitrage sind positiv u. von der GroBenordnung, die man von 
dem Restmoment fast Yollstandig kompensierter, zwischen Nachbaratomen geteilter 
Bahnen der Valenzelektronen bei nicht-polaren Bindungen erwartet. Die Suscepti
bilitaten der diamagnet. festen Alkalimetalle sind wahrscheinlich auch unabhangig 
von der Temp. (Naturę 117. 449. London, Davy-Faraday Lab.) J o sep h Y .

Sherman S. Shaffer und Nelson W. Taylor, Die Wirkung von Kompkxionen- 
bildung auf die magnelische Susceptibilitat paramagnelischer Salze in wa&serlger Losung. 
Die paramagnet. Susceptibilitaten wss. Lsgg. von NiCl%, NiBr2, Cu{NOs). u. GuBr2 
wurden nach der Zylindermethode von GoiJY (C. r. d. l’Acad. des sciences 109. 935 
[1889]) bei Zimmertemp. bestimmt. Es wurden z. B. gefunden fiir 2,907-mol. NiCL 
y'ia X  10e =  4553, fur 0,5385-mol. NiBr2 £-° X  106 =  439 3, fiir 4,063-mol. Cu(N03)2

x  106 =  1584 u, fiir 2,91-mol. CuBr2 X  10® — 1516. Dann wurde der EinfluB 
des Zusatzes diamagnet. Substanzen, dereń Susceptibilitat in  konz. Lsg. ebenfalls 
gemessen wurde, auf die mol. Susceptibilitat der paramagnet. Salzlsgg. untersucht. 
Die Ergebnisse sind zum Vergleich alle nach dem Curieschen Gesetz auf 20° umgerechnet. 
Zu NiCl2-Lsgg. wurden verschieden konz. Lsgg. von K2G2Oi, N H fill , CHSNH2, KCł, 
KCN  zugegeben, zu NiBr2 Lsgg. von FI Br, zu Cu(N03)2 HNOa verschiedener Konz.
и. zu CuBr2 HBr, KC1, E B r  u. CaBrr  In allen Fallen, wo stabile Komplesionen ge-
bildet wurden, wurde der Paramagnetismus der Lsg. betrachtlich verringert. KCN 
machte die Lsg. von NiCl2 sogar diamagnet. Vff. schlieBen aus den Ergebnissen, die 
tabellar. zusammengestellt sind, daB die an der Komplexionenbildung beteiligtcn 
Bindungen zum mindpaten teilweise magnet. Charakter besitzen. — Fiir die spezif. 
diamagnet. Susceptibilitaten der zugefugten Substanzen wurden foigende Werte ge
funden: K2C20 4 —0,415 X  10-o, NH3 —0,948 X 10~G, CH3NH2 —0,754 X 10 '6, 
KC1—0,466 X  10-6, KCN —0,500 X  10"6, HBr —0,383 X  10"6, HN03—0,306 X  10 6, 
KBr —0,343 X  10-6, CaBr2 —0,370 X  10“°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 843 
bis 53. Berkeley [Cal.], LTniv.) J o s e p h Y .
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Nelson W. Taylor, Die rmgnelischen Eigemchaften ungerader Molekule. (Vgl. 
Torst. Ref.) (Joum. Americ. Chem. Soc. 48. 854—59. — O. 1925. II. 2047.) J o s e p h y .

J. H. J. Poole, Verslarkuv.(j des metalliscTien Bildes in den magnełischen Versucheń 
von Gerlach wnd Stern. Bei Unters. des magnet. Moments des CW-Atoms mit der etwas 
modifizierten Versuchsanordnung von G e r l a c h  u. S t e r n  fanden Vff. eine einfache 
Methode, die Cd-Abscheidung .auf der Glasoberflache zu yerstarken. Die Methode 
beruht darauf, da 13 sich Cd-Dampf bei niedrigen Drucken sehon bei gewohnlieher Temp. 
auf der Glasoberflache kondensiert, wenn nur Spuren von Cd sehon auf der Glasober
flache vorhanden sind, wahrend auf reinem Glas die Kondensation des Cd-Dampfes 
erst bei der Temp. der fl. Luft eintritt, Die Methode kann auch bei fliichtigeren Me- 
tallen ais Cd, z. B. bei Zn u. Mg angewandt werden, indirekt vielleicht auch bei Cu. 
(Naturę 117. 451. Dublin, Trinity Coli.) J o s e p h y .

William Cooper, Bemerkung iiber kupfergefarbte Flammenspiizen. Je nach der 
Art des Gases weist die durch Cu gefarbte Flamme verschiedene Fiirbungen auf. 
Diese Veranderung wurde spektroskop. verfolgt u. die Anwendung solcher Flammen 
bei den Sicherheitslampen zur Erkennung von Methan besproehen. (Proc. Roy. Soc. 
Edinburgh 46. 86—89. Dundee Techn. College.) E n s z l in .

Fred J. Symon, Die Diffusion von Salzddmpfen in einer Bunsenfląmme. Die 
Methode zur Messung der Diffusion beruht auf der Erhóhung der Leitfahigkeit durch 
die in der Flamme befindliehen Salzdampfe. Es findet ein bedeutender Potential- 
sprung in der Nahe der Kathode, welche sich unten in der Flamme befindet, statt. 
Der Diffusionskoeffizient wurde nach einer angegebenen Formel berechnet. Er betragt 
bei Yerwendung der Phosphate fiir K =  5,8 u. fur Na =  13. (Proc. Roy. Soc. Edin
burgh 46. 15—19. Glasgow, Univ.) E nszlin .

Yuzaburo Sbibata, Ablenkung einer Flamme in dem elektriechen Felde. Eine 
Flamme, welche in ein starkes elektr. Feld gebracht wird, wird derart abgelonkt, 
daB der leuchtende Teil derselben vom negativen Pol angezogen wird, wahrend die 
Verteilung der Warme an beiden Polen gleiehmafiig ist. Es wurden nun die Ver- 
brennungsgase an beiden Seiten des elektr. Feldes analysiert u. fiir das Verhaltnis 
C02/H„0 am positiven Pol durchweg etwas niedrigere Werte gefunden ais am nega- 
tiven (1,42 gegen 1,49). In die Flamme in Form von Salzen gebrachte positive Ionen 
(Na+, Cu++) wandem nach dem negativen Pol, die negativen nach der positiven 
Seite, (Buli. Chem. Soc. Japan 1. 23—25. Tokyo, Univ.) E n s z l in .

Elliot Q. Adams, Eine einfache Beziehung zwischen Zusammensetzung und Siede- 
punkt. Zwischen Zus. einer Verb. u. ibrem Kp. gilt folgende einfache Beziehung: 
T — V20000 m; T  =  absol. Kp. bei 1 at., m  ist fur alle KW-stoffe die Anzahl der 
C-Atome im Mol., fiir alle anderen Verbb. ist fiir jedes in der Verb. vorkommende 
Element die Anzahl seiner Atome zu multiplizieren mit der um 1 vcrminderten Hori- 
zontalreihe, in der es im period. System steht, dabei ist das period. System so ge- 
schrieben, daB die Edelgase das letzte Glied jeder Reihe bilden, so daB in der 0. Hori- 
zontalreihe H u. He stehen, in der 1. die Elemente bis zur Ordnungszahl 10, in der 2. 
bis 18, in der 3. bis 36, in der 4. bis 54, in der 5. bis 86. Fiir einen anderen Druck 
ais 1 at berechnet sich der Kp. nach T  — T v (1—0,2 log10 p). Eine tabellar. tlbersicht 
laBt erkennen, daB die Beziehung fur zahlreiche n. organ. FU. u. viele anorgan. Nicht- 
elektrolyte innerhalb eines Bruchteils einer Einheit von m  gilt. Bei assoziierten oder 
polaren FU. treten Abweichungen von mehreren Einheiten von m atif. (Joum. Americ. 
Chem. Soc. 48. 870—72. Cleveland [O.], N e l a  Res. Lab.) J o s e p h y .

Shinroku Mitsukuri, Die Schmelzwdrmen einiger organisćher Losungsmiłtd, 
dereń Schmelzpunkłe verhaltnismafiig niedrig sind. Es werden aus der Gefrierpunkts- 
emiedrigung durch verschiedene Stoffe die Sehmelzwarmen einiger Losungsm. nach 
einer thermodynam. Formel berechnet. Ist Q die Scbmelzwarme u. T  u. T1 die FF.
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der Losungsmm. der Konzz. N u. N,, so ist In -Ę- =  ~  -------• Es bereclinen
| JLV \ -̂  1 i  /

sich so die Schmelzwarmen von Chlf. zu 2080 cal., Aceton zu 1300 cal, fur CS« zu 
660 cal., fiir zu 1400 cal., fur Methylalkohol zu 600 cal. u. fur A. zu 650 cal. (Buli. 
Chem. Soc. Japan 1. 30—34. Sendai, Tohoku Univ.) E nszlin .

R. H. Fowler, Behandlung nicht-ideaUr Gase nach der Methode der Verteilungs- 
funktionen. Der Terminus Vorteilungsfunktion entspricht dem Begriff des Gibbs- 
schen Phasenraumes. Entwicklung einer allgemeinen Theorie der Gemische unvoll- 
standiger Gase, Diskussion des Dissoziationsgleichgewichtes zwischen ihnen, Schliisse 
iiber den Geltungsbereich der Debye-Hiickelschen Theorie der starken Elektrolyte: sie 
gilt nur fiir schwache Konzz. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 861—85. 1925. 
Trinity Coli.) C a s s e l.

Johannes Geifiler, Btmerlcung zu dem Aujsatz „Uber die GUltigkeiłsgrenzen von 
Gasgleichungen“ von II7. Herz, (Vgl. H erz, S. 1948.) Bemerkung bzgl. des Verlaufs 
der Kurven bei Anwendung der Berthelotsehen oder der Wohlschen Formel auf ge- 
sattigte Dśimpfe. Die Genauigkeit beider Formeln laBt sich aueh durcli Anwendung 
auf ungesatt. Dampfe bezw. komprimierte Gase priifen. (Ztschr. f. Elektrochem. 
32 . 217.) JOSEPHY.

F. Russell Biehowsky, Die Daten der Thermochemie. Yf. macht auf Unstimmig- 
keiten in den deutschen Tabellen im Vergleich zu den Angaben der International 
Critieal Tables aufmerksam u. fordert experimentelle Nachpriifung. (Ind. an Engin. 
Chem. 18. 417—18. Baltimore [Md.].) GRIMME.

N. R. Campbell, Das Eracuieren von Kohle-ndiozyd und Wasser. Wird Hg-Dampf 
durch Ausfrieren entfernt, so werden C02 (bei Verwendung von fl. O unter Atmo- 
spharendruck) u. H»0 (bei Verwendung von festem C02) derart mitkondensiert, daC 
ihr Partialdruek von der GroBenordnung. 10~5 ist, also das Evakuieren stark erschwert 
wird. Yf. gibt die Tempp. an, bei denen diese Schwierigkeit vermieden werden kann. 
(Philos. Magazine [7] 1. 762—68. Wembley, General Electric Company.) LeSZYNSKI.

B. Anorganische Chemie.
Chanoz und A. Chevallier, Chemische Heaktion (pu) der icasserigen Losungen 

einiger Alkali- wid Erdalkalisalze. Bei C02-Durchperlung bleiben alkal. die wss. Lsgg. 
von K2C03, Na2C03, NaHC03, HNa2P 0 4, K-Acetat, neutralisiert oder sauer werden K J , 
KBr, BaCl2, Na2SO,, K4(CN)6Fe, Na-Citrat, K-Tartrat, stets, auch ohne C02-Behana- 
lung, sind sauer die Lsgg. von KC1, NaCl, MgCl2, KN03 u. werden bei Kochen u. Er- 
kalten lassen im C02-freien Raum neutral. (C. r. soc. de biologie 94. 860—61. Lyon, 
Lab. de physiąue biolog, radiol. et physiotlier.) OPPENHEIMER.

Joseph B. Quig und John A. Wilkinson, Darstellung von Disiliciumhexachlorid. 
Yff. untersuchen zuerst, ob bei der Methode von M a r t in  (Journ. Chem. Soc. London 
10 5 . 2836; C. 1915 . I. 422) zur Darst. von D i sil icmmhezachlorid aus Ferrosilicium u. 
Cl2 dąs gebildete FeCl3 ais Katalysator wirke, oder einen giinstigen EinlluC auf die 
Emiedrigung der Chlorierungstemp. des Si ausiibe. Beide Fragen sind im negativen 
Sinne zu beantworten. Eine Erhohung der Ausbcute an Si2Cls erzielen Vff. durch 
Beiinischung von SiCłit einer bei der Rk. ebenfalls entstehenden Komponente, zum 
Chlor. Das Gasgemisch wurde iiber auf 200° erhitztes Ferrosilicium geleitet. Die 
gebildeten Siliciumchloride wurden von der groBen Menge SiCl4 durch fraktionierte 
Dest. getrennt, Si2Cl6 geht zwischen 144 u. 145° u. die geringe Menge Si^Clg bei 213° 
iiber. Die Erhohung der Ausbeute beruht auf der Yerzogerung der weiteren Chlo- 
rierung des gebildeten Si2Cl6 zu SiCl4 u. nicht auf der Red. des letzteren zu Si. — 
Die Analyse des 812018 erfolgte nach der Gleichung:

Si2Cl6 +  10 NaOH =  6 NaCl +  2 Na„Si03 +  4 H20  +  H2
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u. Cl-Best. nach V o lh a r d .  (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 902—06. Ames [Iowa], 
Coli.) JOSEPHY.

Francesco Giordani, Uber die Kinetik der Zersetzung von Natriumhypochlofit- 
losungen. (Rendieonto Accad. Seienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 30. 107—14. 1924. — 
C. 1925. I. 825.) G rim m e.

Arthur A. Blanchard und William L. Gilliland, Die Konstitution von Nickel- 
ca.rbon.yl und die Natur der sekundaren Valenz. Um AufschluB iiber die Konst. des 
Nickelcarbonyls zu erlangen, untersuchen die Vff. die Rkk. von Ni(CO)4 mit Bu, S, 
Oj u . dem Grignardsclien Reagens. Ni(CO)., u. Br2 wurden getrennt in CCE4 gel. u. 
die Bromlsg. allmahlicli zur Carbonyllsg. zugegeben. Die Rk :

Ni(CO)4 +  Br, — NiBr2 +  4 CO 
yerliiuft quantitativ. Reines fl. Br, u. Ni(C04) reagieren mit explosiver Heftigkeit, 
wahrend dio. verd. Ditmpfe wie die Lsgg. in. CC14 ruhig u. vollstandig reagieren. — 
Ni(CO)4 reagiert mit einer Lag. von S in organ. Losungsmm. langsam. Die Hauptrk. 
ist 2 Ni(CO)i-f" ,3 S — >" Ni2S3 -f- 8 CO; die Rk. ist auch nacli 2 Jaliren niolit voil- 
standig; ob noch Nebenrkk. stattfinden, laBt sich aus den Verss. nicht erkennen. — 
Ein Gemisoh von reinem 0 2 u. Ni(CO)1-Dampf explodiert heftig. Bei langsamer Oxy- 
dation des reinen Carbonyls oder seiner Lsg. bildet sieli ein allmahlich griln werdendes 
Reaktionsprod., das sich ais Gemisch von bas. Carbonat u. Ni-Formiat erwies. Die 
Rk. des Niekelearbonyls mit 0 2 besteht in der Abspaltung von CO u. Oxydation des 
Ni. Scheinbar unabkangig von der Oxydation reagiert ein kleiner Teil des CO mit 
W. unter B. von Arneisensdure. Danach reagiert Ni(CO)4 mit den genannten Nieht- 
metallen n. zweifellos mit allen Nichtmetallen ebenso, wic das Ni allein reagieren 
wiirde. Die Carbonylgruppen werden ais freies CO abgespalten. — Bzgl. der Rk. 
mit Grignardschem Reagens vgl. S. 2689. — Aus dem Beschriebenen geht hervor, 
daB im Nickelearbonyl Ni u. CO nur lose yerkniipft sind, was nur durch die sekundare 
Valenz gesehieht. Fiir die sehr fluchtigen Carbonyle Ni(CO)4, Co2(CO)8, Mo(CO)6, 
Fe(CO)s scblagen Vff. Strukturen vor, in denen die Elektronenkonfiguration fiir alle 
im wesentlichen dieselbe ist, u. die der lioken Fliichtigkeit dieser Verbb. Rechnung 
tragen. In jedem Falle enthalt die iiufier3te Schale des Metallatoms 18 Elektronen, 
wahrend sie bei Verbb., die dureb primare Yalenzen verkniipft sind, meistens nur 
8 Elektronen enthalt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 872—82. Cambridge [Mass.], 
Inst. of Technology.) JOSEPHY.

C. M. Carson, Basisches Stannosulfat. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 1969; 
C. 1920. I. 728.) Yf. untersucht die Ndd., die bei der Fallung von SnS04 mit NaOH 
gebildet werden. SnS04 wurde aus CuS04 u. Sn-Folie in sehwefelsaurer Lsg. dar- 
gestellt, nur rein weiBe Prodd. wurden zur Rk. mit NaOH verwandt. Bei der Analyse
der getrockneten Ndd. wurde Sn ais SnS gefallt u. ais Sn02 gewogen, S04"  wurde
im Filtrat des Sulfids bestimmt. Die Ndd. haben ziemlieh konstantę Zus., die wahr- 
scheinlieh durch die Formel SnS04-Sn0 oder SnS04-2Sn0 mit unbekanntem W.- 
Gehalt wiedergegeben wird, je nach der Konz. des NaOH. Die Atialysen der noch 
Mutterlauge enthaltenden N dd , die scliwer daraus zu entfernen ist, sind entspreehend 
korrigiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 906—11. Houghton [Mich.], Coli. of 
Mines.) .J o sep h y .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
M. Henglein, tlber orientierte Farbungen und Kieseinlagerungen im Fluorit und 

Yerhalten bei Bestrahbung. Es werden die Farbungen der Fluorite vom oberen Wie3en- 
tal (siidl. Schwarzwald) u. ihr Verh. bei der Bestrahlung mit verschiedenen Strahlen 
untersucht. Die Fiirbung ist haufig durch ineinander gestellte Wiirfel, dereń Kanten 
deutlich zu erkennen sind, vcr:indert. Mit harten Róntgenstrahlea farben sich einige
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Varietaten tief dunkelblau, andere seegriin (gelbe Eigenfarbe u. blaue „angeregfce"). 
Aufierdem en t  hal ten sie in ihrem Innem Einschliisse von PyTit u. Kupferkies. Fluorite 
anderer Herkunft zeigten bei der Rontgenbestrahlung dasselbe Yerhalten. Die Blau- 
farbung (labile Farbung) halt sich im Dunklen, geht aber im Licht wieder zuriick. 
Sieinsalz wurde weingelb, Topas u. Phcnakit schwach gelb, Mcmi Stein gelblich bis 
braun, wahrend Kryolith, Apatii u. Baryt sich nicht yeranderten, Die Ursache dieser 
Farbung diirfte in den Veranderungen des Lósungszustandes zu suchen sein. (Zentral- 
blatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 54—63. Karlsruhe.) E n s z l in .

J. F. Schairer und C. C. Lawson, Copiapit von den Santa Maria Mts., ósttiches 
liiverside Co., Califomia. Der gelblichbraune Copiapit ist krystallin, hat dio Lieht- 
brechung fj =  1,53 u. y =  1,57. Aus der Analyse ergibt sich die Formel 2 Fe20 3- 
5 S 0 3-19H 20. (Am. Minerał. 9. 242—44. 1924; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1926.
I. 132—33. Ref. W. E it e l .) E n s z l in .

L. F. Audrieht nnd J. H. C. Martens, Anllerit von Chuąuicamata, Chile. In 
den Kupfererzcn, von Chuąuicamata kommt Anllerit (3 Cu O • S03- 2 HaO) in diinnen 
Adem in serezitisiertem Granit vor. Derselbe enthalt zahlreiche Einschliisse. 
Hartę 3. Spektrographisch wurden aufierdem noch etwas Si, Ti, Al, Ca, Fe u. Ag 
nachgewiesen. (Amor. Minerał. 10. 161—63. 1925; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 
1926. I. 131—32. Ref. W. E i t e l . )  E n s z l in .

G. Tschemik, Bemerkung iiber die chemische Zvsammenseizung des Wohlerits 
von Monis Chibines. Der Wóhlcril bildet kleine, tafelartige, citronengelbe, oft mit 
Sphen verwaehsene Krystalle. Er ist spróde, hat die Hiirte 6, die D. 3,48, u. ist opt. 
negativ. Seine Zus. entspricht der Formel jl2 R(Si, Ti, Zr)03-R(Nb, Ta)206|-
0.05 {[(Ce), Fe]Fe! • 0,5 H20, worin R =  Ca, Fe11, Na2, u. K 2Mg sein kann. (Cr. Russ.
1923. 37—39; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1926. I. 126. Ref. P e t e r  T s c h ir -  
t t in s k y .)  E n s z l in .

G. Aminoff, Vber ein ncites oxydisches Minerał aus Langhan (Magnetoplumhil). 
Das neue Minerał ist stark mit kleinen Manganophyllblattehen impragniert. Die 
Krystalle sind hesagonal, haben die Hiirte 6, die D. 5,517, sind metali, glanzend 
schwarz u. werden vom Magneten stark angezogen. Ihre Zus. ist PbO 20,02, MnO 
17,58, CaO 0,36, MgO 0,48, Fe20 3 55,43, Cr20 3 0,05, A120 3 0,89, Ti02 4,89, K20 0,14, 
^ a 20  0,16. (Geol. For. Forh. 47. 283—89. 1925; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1926.
1. 101—02. Ref. J. L e o n h a r d t .) E n s z l in .

Frank L. Hess und E. P. Henderson, Polyhras von Brasilien. Die E usenit- 
polykrasmineralien kommen in einem stark zersetzten Pegmatit in den Auslaufern 
der Itatiaya Assu Mts. vor u. werden in  Stiicken bis zu 16 kg schwer abgebaut. Der 
Połykras wird von Rauehąuarz, Muskovit, Fuchsit u. gut krystallisiertem Euxenit 
begłeitet. Die Zus. ist 20,31% .(Nb, Ta)20 5, 34,41% Ti02, seltene Erden 29,28%, 
Th02 5,22%, U308 6,48%, P^O 0,64%, Fe20 3 0,78%, A120 3 0,44%, H20 2,04%. 
Die Lichtbrechung 2,248 (?). Spektroskopisch wurde aufierdem noch Sn nachgewiesen, 
wahrend Ge, Sc u. Zr vollkommen fehlen. Das Alter des Minerals berechnet sich zu 
66-108 Jahre, was etw a devonischer Entstehung entsprechen wiirde. (Journ. Franklin 
Inst. 200. 235—38.) E n s z l in .

T. L. Walker und A. L. Parsons, Hatchettolit und vergesellschaf(ele Mineralien 
ton Hypla, Ontario. (Vgl. S. 1788.) Das Minerał kommt zusammen mit Mikroklin, 
Plagioklas, Cyrtolith, Columbit u. Granat in einem Pegmatit vor. Es ist schwarz 
n. bildet dichte MM. Lichtbrechung >  1,74, beinahe isotrop. Die Zus. entspricht 
der Formel RO-(Nb, Ta)206-H20, worin RO hauptsachlich CaO ist. (Contrib. to 
Canad, Miner. 1923. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. No. 16. 21—24. 1924; N. Jahrb. 
f. Minerał. Abt. A. 1926. I. 128—29. Ref. W. E i t e l . )  E n s z l in .
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E. Dittler, Neue Mineralanalysen. Es werden .neue Vollanalysen von Talk., 
Damourit, Mikroklinperthit u. Albit angegeben. (Tsoherm. Min. u. petrogr. Mitt. 36. 
213—16. 1923; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1926. I. 123. Ref. R. B r a u n s .)  E n s z .

A. F. Hallimond, Die Komtitution von Glaukonit. (Vgl. Minerał. Magazine 19. 
330; C. 1923. III. 111.) Vf. wendet sich gegen die von F e r m o r  (Rev. Geol. Surv. 
India 58. 330 [1925]) vorgeschlagene Form cl fiir Glaukonit, da die einzelnen Analysen 
zu stark von diesem Mittelwert abweichen. (Naturę 117. 453.) J o s e p h y .

A. N. Winchell, CMorit ais ein mehrkomponentiges System. Der Chlorit ist ein
ans 6 oder 7 Komponenten zusammengesetztes System, von denen meistens aber 
nur 4 anwesend sind. Ais Bausteine konnen auftreten Antigorit (H4Mg3Si20 9), Amesit 
(H4Mg2Al2Si09), sowie Ferroantigorit (H4Fe3nSi2Oe), Daphnit (H1Fe2nA]2SiOł ), Gron- 
stedtit (H4Fe2nFe2nlSi09), Magnesia-Crmstedtit (H4Mg2Fe2mSiOs) ii. Kammererit 
(H4Mg2Cr2Si09). Es werden die Analysen von Chloriten von diesen Gesiehtspunkten 
aus geordnet, Dadurch ergeben sich Beziehungen zu den opt. Eigenschaften der 
Chlorite, auBerdem ergibt sich eine Neuordnung dieser Klasse. (Amer. Journ. Science, 
SlŁLMAN [5] 11. 283— 300. Madison, Wisconsin, Uniy.) E n s z l in .

J. F. Schairer und C. C. Lawson, U ber den Pickeringit von Portland, Con
necticut. Der Pickeringit wurde in einem Steinbruch bei Portland in sehr reiner Form 
ais weifie Nadeln gefunden. Seine Doppelbrechung ist sehr gering. Sie schwankt 
nur wenig ran 1,485. Seine Zus. ist. MgS04-Ala(S04)3-22 H20. Der Wassergehalt 
atimnit auch gut mit dem des kunstliehen MnS04-Al2(S04)3-22 H20  iiberein, welches 
ebenialls in diese Klasse der Halotrichite gehort. (Amer. Journ. Science, S i l l i m a n  
[5] 11. 301—04. New Haven, Conn. Yale Univ.) E n s z l iN .

Arthur Holmes, Blei in Gesteinen, Blei in Erzen und das Alter der Erde. Vf. 
berechnet, daC, wenn alles Blei in feurigen Gesteinen radioakt. Ursprungs ware, wie 
RUSSELL annimmt, das Alter der Erde 3200 Millionen Jahre betragen mufite. Da 
aber bei der Unters. radioakt. Mineralien das Alter der Erde zu hochstens 1600 Millionen 
Jahren bestinimt wurde, kann nurdieHalfte desBleis der feurigen Gesteine radioakt. 
Ursprungs sein. Dann kann auch das Erzblei nicht, wie gewohnlich angenommen wird, 
eine Konz. des Bleis der feurigen Gesteine sein. Wenigstens der gróGere Teil des Pb 
der Erzablagerungen mufite schon bestanden haben, ais U u. Th Pb zu erzeugen be- 
gannen. (Naturę 117. 482. Durham, Univ.) J o s e p h y .

B. Stoces, Uber das Goldmrkommen von Bytiz. Beschreibung der geolog, u-
petrograph. Beschaffenheit des Gramts u. seiner Spaltungsprodd., welehe die Trager 
des Goldgehalts sind. (Rozpravy. O. Ak. 26. No. 44. Sep.; N. Jahrb. f. Minerał. 
Abt. A. 1926. I. 147. Ref. F. U l r ic h . )  E n s z l in .

J. KuntZj Die Kupfergrube von Potrerillos der Andes Copper Mining Co. Be
sehreibung der Kupferkieslagerstatte, ihrer Lagerung, ihrer Vorrate u. ihres Abbaus. 
(Metali u. Erz 23. 173—76. Santiago, Chile.) E n s z l in .

A. Roccati, Der Kaolin von Bettole an der Westseite de3 M. Fenem (Sesiatal). 
(Vgl. S. 2787.) (Boli. soc. geol. It, 41. Fasc. 3. 180—89. 1922; -N. Jahrb. f. Minerał. 
Abt. A. 1926. I. 188—90. Ref. K. W illm a n n .)  E n s z l in .

Horaee Freeman, Entstehung der sulfidisćhen Erze. Erwiderung auf die Kritiken 
von H ix o n ,  P l a t t s ,  C a r p e n t e r  u. D r a p e r  (vgl. S. 2562.) (Eng. Mining Journ.- 
Press 121. 571— 72.) E n s z l i n .

W. O. George, Die Beziehung der physikaliscken Eigenschaften naturlicker Glaser 
zu ihrer chemischen Zusammensetzung. Es werden die physikal. Eigenschaften von 
45 naturl. Glasem bekannter Zus. beschrieben. Mit Abnahme des Gehalts an Si02 
steigt die D. von 2,15 auf 3 ziemlich geradłinig an, ahnlich verhalt sich die Kurve 
fur den Gehalt an K20  u. die D. Die Kurven fiir Fe u. Ca u. die D. sind schwach 
S-formig gekrummt. Eńtsprechend ist der Verlauf der Kurve der chem. Zus. u. der 
Lichtbrechung. Es lassen sich so aus der D. u. der Lichtbrechung Schliisse auf die
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chem. Zus. des Glases ziehen. (Journ. of Geol. 32. 353—72; N. Jahrb. f. Minerał.

G. Linek, Ein neuer krystallfUhrender Tektit von Paucartambo in Peru. Der 
Tektit hat ein Gewioht von 470 g, ist ein lichtgrimes Glas mit vielen, scharf krystal- 
lisierten, sonst nicht in solchem Gestein angetroffenen Mineralien. D. 2,3595, Licht- 
brechung 1,4855. Der Brueh ist muschlig, das Glas opt. isotrop mit einem schwach 
doppelbrechenden Hof um die groBeren Krystalle. Er enthalt 46,5 Vol.-°/o Gas, 
wahrsclieinlich COa. Die Krystalle bestehen aus Andalusit, Sillimanit, WoUastonit, 
Skapolith, OrthoMas, Oligoklas, Andesin, Zirkon, Pyroxenen, Biotit, Quarz, Cordierit 
u. Spineli (?). Der Tektit dtirfto kosmischen Ursprungs sein. (Chemie der Erde II.
1925. 157—74; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1926. I. 153. Ref. B r a u n s .)  E n sz .  

J. R. Feliciano, Die Beziehungen der Konkretionen z u den Kohlenflozm. Die
in Neusudwales gefundenen Konkretionen bestehen hauptsacblich aus CaC03, andere 
aus Schieferton. (Journ. of Geol. 32. 230—39. 1924; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A.
1926. I. 160—61. Ref. M ilc h .)  E n s z l in .

Hans Stille, Kohlebildung ais tektonisches Problem. (Braunkohle 24. 913—18.
Góttingen.) B ie l e n b e r g .

Vasile Lazar, Die Geologie und Zusammensetzung des Erdgases und Schatzung der 
Forrate. Mitteilung von Analysendaten u. Kartę der Erdgasfelder in Siebenbiirgen. 
(Petroleum 22. 358—60. Cluj [Klausenburg].) R e in e r .

Henry E. Armstrong, Ozon und die obere Atmosphdre. Ozon kann sich aus 
dem O., der oberen Atmosphare dureh die Einw. ultravioletter Strahłen bilden. Wahrend 
des Tagesliehts kann eine groBe Menge 0^ gebildet werden, dereń Zerfalł nur langsam 
stattfindet. Die angehaufte Energie wird yielleicbt wahrend der Dunkelheit nur lang
sam in elektr. Form abgegeben. (Naturę 117. 452.) JOSEPHY.

C. M. Sparrow, Physikalische Theorie der Meieorite. (Astrophys. Journ. 63. 
90—110. Univ, of Yirginia.) E n s z l in .

James B. Conant und Harold B. Cutter, Die irretersible Heduktion von organischen 
Verbindungen. II. Die dimolekulare Reduktion von Carbonykerbindiingen durch 
Yanadin- und Chromsalze. (Vgl. Journ. Physical Chem. 28. 1096; C. 1924. II. 1454.) 
Da CrCl2 ais sehr starkes Red.-Mittel bekannt ist, priifen Vff. seine Einw. auf organ. 
Verbb. in saurer wss. oder alkoh. Lsg. u. finden es wirkungslos gegenuber aliphat. u. 
aromat, gesdltigten Kelonen, aliphat. Aldehyden, &,fj-ungesdttiglen Sduren u. Estern, 
Alkoholem (mit Ausnahme einiger aromat. Carbinole) u. olefin. KW-stoffen. Dagegen 
wurden x.,f}-ungesattigte Ketone u. Ałdehyde u. aromat. Aldehyde unter B. von dimole- 
kularen Verbb. reduziert. Diese Ketone u. Aldehyde kann man, ahnlich wie die Car
binole ais schwache Pseudobasen, ais schwache Anhydrobasen betrachten, die wie 
Arylcarbinole unter B. freier Radikale reduziert werden:

Gleichung II ist von der Aciditat abhangig u. Yerlauft bei geringer Aciditat mit 
meBbarer Geschwindigkeit. — Von den Aldehyden wurden Benzaldehyd, Anisaldehyd, 
p-Dimethylaminóbenzaldehyd u. Piperonal, von den Ketonen Benzoylamei-sensaure, 
Benzil u. Ani sil, von den ungesatt. Aldehyden u. Ketonen Athylidenaceton, Benzal- 
aceton, Benzalacetophenon, Benzalacetomesitylen, Dypnon, Zimtaldehyd, Acrolem u. 
Crotonaldehyd, von den Sauren, Alkoholen u. ungesatt. KW-stoffen Malein-, Fumar-

Abt. A. 1926. I. 158—59. Ref. M ilc h .) E n s z l in .

D. Organiście Chemie.

i
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saure u. Triphenylcarbinol mit Erfolg reduziert. — Benzalacetophenon gibfc bei der 
Red. mit VS04 zwei stereoisomere Verbb. von F. 266° u. 194°, die Dibromverbb. geben.
— a.,d-Dibenzoyl-fi,y-diphenylbułan, C30H26O2, F. 194°. Mit Br» in Eg. bei 80—90° 
unter HBr-Entw. entsteht ein Dibromderiv., C30H22OBr2, F. 171°. — 2,4,5-Triphenyl- 
l-benzoylcydopenten-(lt2), C30H24O. Au3 der Verb. vom F. 194° durch Erhitzen mit 
alkoh. Na, F. 123°. Durch Red. mit Zn u. Essigsaure entsteht das 2,4,5-Triphenyl-
1-benzoylcydopentan, C30H28O, F. 148—151°. — Red. von Anisaldehyd mit CrCl2 gab 
i-Hydroanisoin, F. 101°. — Benzaldehyd wurde mit VS04 zu 90% reduziert zu Hydro- 
benzoin, i-Hydróbenzoin u. Benzil. — Acrolein gab mit VS04 bei Ggw. von ZnS04 
etwas (9%) Divinylglykol u. ein Ol vom Kp. 166—167° unbekannter Konstitution 
von der Zus. Ci2H180 3. — Red. von Orołonaldehyd mit VS04 gab neben Dipropion- 
glykol (18°/0) ein Ol mit Kp.e 140—165°, in dem keine monomolekularen Red.-Prodd. 
nachgewiesen werden konnten. — Zimtaldehyd gab neben viel unverandertem Aldehyd 
Diphenyhinylglykol vom F. 154°. (Joum. Americ. Chem. Soc. 48. 1016—30. Cam
bridge, Mass. Umv.) B r a u n s .

H. Shipley Fry und Elsę L. Schulze, Die Abspaltung von Wassersłoff aus Kohlen- 
stoffverbindungen. II. Die Umsetzung von Athylalkohol, Acetaldehyd und Aceton mit 
geschmólzenen kaustischen Alkalien. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2268;
C. 1924. II. 2828.) In  Fortsetzung ihrer Verss. iiber die Abspaltung von H2 aus Kohlen-
stoffverbb. lassen Vff. Athylalkohol, Acetaldehyd u. Aceton auf geschmolzenes KOH +  
NaOH bei 250—358° einwirken u. finden, daB Athylalkohol hauptsaehlich nach

1. CHjCHnOH - f  NaOH =  CH3C02Na + 2 H ,
2. CHjCOoNa +  NaOH =  Na2C03"+ CH4
3. CH3CH2OH +  6 NaOH =  Na2C03 +  Na,CO, +  6 H2
4. CH3CH2OH =  C2H4 +  H ,0
5. CH3CHO +  NaOH =  CH3C02Na +  H»
0. CH3CHO +  2 NaOH =  H2 +  CH4 +  Ńa2COs
7. CH3C0CH3 +  NaOH =  CH3C02Na +  CH,
S. CH3COCH3 +  2 NaOH — Na2C03 +  2 CH4 

Gleichung 1.—4. reagiert. — Acetaldehyd wurde bei 250° yollstandig nach 5 zersetzt. 
Die Rk.-Prodd. konnten in Ausbeutc von 90% erhalten werden. Bei 300—350? ent- 
stand CH4 nach 6. — Die /icetonzera. war der des Aldehyds analog. Bei 250° wurde
bis zu 70% Acetat u. CH4 (7.) gebildet, bei 350° verlief sie zu 90 %  nach 8. (Journ.
Americ. Chem. Soc. 48. 958—68. Cincinnati, Univ.) Bp.auns.

Ad. Griłn und Richard Limpacher, tJber den Yerlauf der Substituiionsreaklionen 
bei Balogenhydrinen. (I. Mitteilung.) Vff. untersuehen die Rk. zwischen Glycerin• 
monohalogenhydrin u. fettsauren Salzen. Glycerin-'■j.-nwnojodhydrin u. Kaliumstearat 
reagieren bei 100° innerhalb 2 Skin. zu iiber 80%. Aus den Rk.-Prodd. konnten fasfc 
60% reinstes Monostearin isoliert werden, das mit dem von F is c h e r ,  B e rg m a ^ N  u. 
B a r w in d  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1589; C. 1920. III. 825) aus Stearylaceton- 
glycerin erhaltenen a-Monostearin ident. ist. Zur Konstitutionsbe3t. wurde die Yerb. 
mit Aceton kondensiert u. das gebundene Aceton quantitativ bestimmt (vgl. folgendes 
Ref.). Da sich die aus Stearylacctonglycerin dargestellten Monostearinpraparate zu 
96% acetonieren lieBen, so kann die untersuchte Verb. ais reines a-Monostearin an- 
gesprochen u. auch alle iibrigen, nach der Methode von K r a f f t  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 36. 4339; C. 1904.1. 433) u. von G u th  (vgl. Ztschr. f. Biol. 44- [N. F .] 26. I. 78;
C. 1903. I. 133) dargestellten Monoglyceride ais a-Isomere aufgefaBt werden. Dieser 
RuoksehluB trifft jedoch nur zu, wenn nur ein a-Monoglycerid ais 1.2-Glykol mit Aceton 
reagiert. — Neben a-Monostearin wurden bei obenerwahnter Rk. freie Stearinsdure u. 
eine neutrale Verb. C42H820 7 isoliert, die entweder Distearyldiglycerin (I) ist oder eine 
aquimol. Misehung bezw. eine Additionsverb. aus Stearylglycid (II) u. Monostearin. 
Aueh die B. von Glycid ( 1 5 ° /o )  wurde nachgewiesen. Aus Verss. mit Silberstearat
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geht hervor, daB das primar entstandene Glycid nur zum geringeren Teil in Monostearin 
iibergeht. Diese Verb. echeint durch direkten Austausch von J  gegen die Acyloxygruppe 
gebildet zu werden.

V e r s u c h e .  Geschmolzenes Glycerin-a-monojodhydrin wird in Anteilen in 
auf 100° vorgewarmtes Kaliumstearat eingetragen u. 2 Stdn. bei. 100° gehalten. Aus
A. Monostearin beim rasehen Abkiihlen glanzende Blattchen vom F. 73,4—73,9°. Die 
Krystallform u. die FF. variieren mit der Art des Lósungsm. u. der Geschwindigkeit der 
Ausscheidung. Aus den Mutterlaugen krystallisiert ein Gemiseh von Stearinsaure u. 
Distearinsaureester des Diglycerins. Letztere Verb krystallisiert aus A.-PAe. vom 
F. 70,5—71,3°. — Geschmolzenes Glycerin-oc-jodhydrin u. vorgewarmtes Silberstearat 
ergaben nach kurzer Zeit bei der Extraktion mit CHaOH bei —20° Stearinsaure. Aus 
der Mutterlauge wurde Glj7cid vom Kp.15 61,2—61,4° abdestilliert. Bei langerer Rk.- 
Dauer findet nur geringe B. von Monostearin statt. Fiir die praparative Darst. der 
Monoglyceride kómmt folglich die Verwendung von Ag-Salzen der Fettsauren an Stelle 
der Alkalisalze nicht in Betracht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 690—95. Aussig a. 
d. Elbe.) _ B e r e n d .

Ad. Griin und Richard Limpacher, Quantitative Bestimmung der Acetongruppe 
und der Acetonierung mehrwertiger Alkohole. I. Glycerinderiraie. (Vgl. vorst. Ref.) 
Aus Acetonglycerin u. seinen Dcriw. kann bei bestimmten Rk.-Bedingungen das 
Aceton quantitativ abgespalten u. jodometr. bestimmt werden. (Vgl. M e s s in g e r ,  
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 21. 3366 [1888].) Auch bei Ggw. anderer Glyceride ist die 
quantitative Acetonierung der a-Monoglyceride sowie vollstandige Entfernung des 
uberschussigen freien Acetons moglich, so daB nach Spaltung der Acetonverb. das 
freie Aceton titriert werden kann. Der prakt. konstantę Fehlbetrag von 3% kann durch 
einen Korrekturfaktor ausgeglichen werden. — Von 4 nach verschiedenen Methoden 
dargestellten i/o?W5/earńi-Praparaten reagierte nur die aus Glycerin-a-jodhydrin mittels 
Kaliumstearat dargestellte Verb. quantitativ; die anderen besaBen einen Acetonierungs- 
grad von ca. 90%. — Vff. schlieBcn aus ihren Beobochtungen, daB die /?-Monoglyceride 
zum -mindesten weniger leicht in Rk. treten ais die oc-Isomeren.

V e r s u c h e. Die Analysen ron Acetonglycerin, Carbathoxyacelonglycerin, Slearyl- 
aceionglycerin u. Laurylacelonglycerin ergaben die quantitative Abspaltbarkeit des 
gebundenen Acetons. Ais giinstigste Rk.-Bedingungen bei der Acetonierung wurden 
folgende ermittelt: Vermehrung des Ubcrschusses an aceton. HC1 auf das 2V2-fache 
des bisher angewendeten, Emiedrigung der Rk.-Daucr auf 2 Stdn. u. Erhohung der 
Temp. auf 30—33° bei Monostearin, bei Monolaurin 20—23°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
59. 695—704. Aussig a. d. E.) B e r e n d .

D. Holde und N. N. Godhole, Ztir Kenntnis der Iwchstmolekularen gesatiigten 
Sauren des Erdnufióles. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 129—30. 145—46. 163 
bis 165. 179—80. Berlin, Techn. Hochschule. — C. 1926. I. 1795.) H e l l e r .

E. P . Kohler und F. R. Butler, Die relaliie Leichtiglceit ron 1,4- und 1,6-Addition. 
In Wiederholung der Verss. von Y o r l a n d e r  (L ie b ig s  Ann. 345. 219; C. 1906. I. 
1494) lassen Vff. Na-Malonmethylester auf Vinylacrylsavremethylesler u. Sorbins&ure- 
ester einwirken u. finden, daB die Rk. reversibel ist (I.). Sie fiihrt zur B. von 1,6-Addi- 
tionsprodd.:

I. CII2 : CHCHCH : C < ^  
(H,C020 2HĆ

^  ^  CH2; CHCH : CHC02CH3 - f  NaCH(C02CH,)2 ^  

CHjCH ; CHCH : C < ^ ^  
ĆHtCO^Hjlj
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Bei der Einw. von Phenyl-MgBr auf diese Ester bilden sieh in erster Stufe dio 
entsprechenden Ketone (II.), wahrscheinlich ais Ergebnis. einer 1,2-Addition, die 
dann mit weiterem Phenyl-MgBr unter B. von 1,4-Additionsprodd. reagieren (III.).

II. CH2: CHCH: CHC02C2H6 +  C W Ig B r =
CHa: CHCH: CHCOC6H6 +  Mg(0C2Hs)Br

IH. CII, : CHCH : CHCOCeH6 - f  CeH5MgBr =  CH2 : CHCHCH : C(0MgBr)C6H5
C6H6

fi-Phenylcinnamylidenessigsdure, welche der B. von • 1,4- u. l,6-Additionsverbb. 
nicht fahig ist, reagiert nicht mit Na-Malonester u. bildet mit Phenyl-MgBr einen 
terti&ren Alkohol. Das Ausbleiben von 1,6-Additionsprodd. bei der irreversiblen 
Phenyl-MgBr-Addition in dem ftir sie so giinstigen Fali u. der leichten B. von 1,2- 
u. l,4-Additionsverbb. bringen Vff. zu dem SchluC, daC in von Natur aus langen 
konjugierten Systemen 1,4-Additionen leiohter stattfinden ais 1,6-Addition. —' 
Vinylacrylsdure, C5H60 2, F. 72°. Methylester, C6HS0 2. Aus dem Ag-Salz. Kp.25 
77—80°. Eimy. von Na-Malonester gab Pe>Uen-3-tricarbons&uremethylester-l,l,5, 
Cjj^HjjOj (vgl. I.). ICp-u 147—150°. Liefert bei Einw. von 0 3 u. Zers. der Ozonide 
Acetaldehyd u. ein Gemisch von Aldehydsauren u. Estern, die naeh Oxydation u. Ver- 
esterung Malonsauremelhylester (aus /2-Oxoathan-oc-carbonsaure) u. Athantricarbonsdure- 
methylester (aus y-Oxopropan-a,a-dicarbonsaure) geben. 1,4-Addition hatte Form
aldehyd u. Tricarballylsaure geben mtissen. — Sorbinsauremethylester, C,H10Oa. Kp.20 
83—85°. Gibt mit Na-Malonsauremethylester 2-Methylpentan-l,l,54ricarboiisdure- 
methylester, C12HI808, Kp.I0 155°, Kp.^ 185°. Gibt mit 0 3 u. Zers. der Ozonide Apet- 
aldehyd, Malonsduremethyleste,r u. Propan-l,l,2-tricarbonsaure7>iethylester, C0H14O6. Kp,7 
127—131°. Hydrazidderiv., C0H14O3N6, F. 208° (unter Zers.). — Hydrazid der Tri- 
carbaUyUdure, C6H140 3N9, F. 183—186°. Hydrolyse des Propan-a,a,/?-tricarbon- 
sauremethylesters gab Melhylbemsteinsaur.e, diese ein Monoanilid vom F. 144° u. ein 
Mono-p-toluidid vom F. 160°. Der Tricarbonsaureester kann nur durch 1,6-Addition 
ent-standen sein. Ais Nebenprod. wurde in sehr geringer Menge eine Verb. vom Kp.7 
164—167° isoliert, dereń Analyse auf CjoH^O, stimmt u. ein y-Oxopropan-ct.,a,fi-tri- 
carbonsuuremethylester sein kann, der aus einem 1,4-Additionsprodd. entstanden sein 
mii Bte. — Einw. von Phenyl-MgBr auf Yinylacrylester gab f}-Phenyl-fi-vinyl- 
propiophenon, C17HigO, Kp.8_10 190°. Oxydation gab a.-Phenyl-f}-benzoylpropionsa,ure, 
C18H140 3, F. 151°. — f}-Plienylcinnamylidenessigsduremethylester, C1BH160 2, F. 49°, 
addiert 2 Moll. Phenyl-MgBr u. gibt naeh der Zers. l,3,5,5-Tetraphenylpentadien-(l,3)-ol-5, 
C231I2,0 , F. 121°. Gibt beim Sattigen seiner methylalkoh. Lsg. mit HCl-Gas Triphenyl- 
styryhdlen, C29H2a, F. 158°, das von 0 3 in Benzoesaure u. Benzophenoti gespalten wird. 
(Journ. Americ. Chem. Soe. 48. 1036—48. Cambridge, Mass.) BkaUNS.

C. R. Noller und Roger Adams, Darstellung und Yerwendung von Aldehydestem, 
die durch Ozcmisierung der Methylester terschiedener ungesattigter Sduren entstehen. 
Fruhere Forscher haben Aldehydester aus ungesatt. Saureestem mit 0 3 nur in geringer 
Ausbeute u. meistens nicht rein erhalten. Vff. stellten die Methylester der i)-Oxo- 
ocian-a.-carbonsa.ure I aus dem Olsauremethylester, der i-Oxo?ionan-<x-carbonsdure II 
aus dem Undecylensauremethylester u. der fi-Oxododecan-a.-carbonsdure III aus dem 
Erueasauremethylester dar.

I  CHOtCH^COjCĄ, II  CHO(CHs)aCOjCH3
III  CHO(CHs)uCOaCH3 IV C4H9CHOH(CH3)7COsCH3

Durch Zers. der Ozonide mit Zn-Staub u. W. erhalten sie eine Ausbeute von 55—60%- 
Die Aldehydester, besonders m ,  oxydieren sich leicht an der Luft. I  polymerisiert 
sich leicht zu einem trimeren Prod. Einw. von n-Butyl-MgBr auf I  gibt /d-Oxytridecan- 
sauremeihylester IV, die mit PBra die ■fr-Brointridecawaure gibt. Diese spaltet mit alkoh. 
NaOH HBr ab unter B. eines Gemiscbes von Olefinsauren, das mit H 2 u. P t zu Tri-
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decatisaure hydriert wird. Diese gleiche Reaktionsfolge wurde z.ur Darst. ciner Eeihe 
anderer Oxy- u. unsubstituierter Sauren verwandt. {} - Oxoocian - a  - carbomaure- 
meihylester, C9Hj80 3, I, Kp.s 111—112° (korr.), nn:o =  1,4384, D.42° 0,9704. Semicarb- 
azon, C10H21O3N3, F. 104—105° (korr.). — i-Oxononan-a.-carbonsauremethylester, 
CnH20O3 (II), Kp.3 120—121° (korr.), nn2° =  1,4410, D.2°4 0,9663. Semicarbazonverb. 
CwH»OJNfj,- F. 98—100° (korr.). (H ard ing , W alsh  u. WeizMANN, Journ. Chem. 
Soc. London 99. 448; C. 1911. I. 1348, fanden 94—96°). — f.i-Oxododecan-ty.-carbon- 
sauremethylester, C]4H260 3 (III), F. 19—20°, Kp.3 152—153, nu20 =  1,4469, D.2°4 0,9399. 
Semicarbazonrerb. C2GH2a0 3Iv3, F. 116,5—117,5° (korr.). Trimerer d-Oxooctan-ty.-carbon- 
sduremethylesłer, C30HMO9. Aus dem Dest.-Ruckstand von I. Krystalle aus PAe.,
F. 34—36° (korr.). — Trimere 'd-Oxooctan-y.-carbonsa.ure, C27H,80 8. Krystalle aus 
Aceton, F. 112'—113° (korr.). — Azdainsduremonomethylester, C10H18O4. Aus I  durch 
Oxydation an der Luft, F. 22—24° (korr.), Kp.3 158,5—159,5° (korr.), nD25 =  1,4451,
D.264 1,0348. Verseifung gibt Azelainsaure vom F. 106—106,5°. — Sebacinsauremono- 
methylester, CuH 20O4. Aus II, F. 40—41° (korr.). Gibt Sebucinsaure vom F. 133—134° 
(korr.). — Brassyteauremonometkylester, C14H260 4, F. 57—57,5°. Gibt Brassylsaure 
vom F. 112—113° (korr.). — ■&-Oxydodecan- y.-carbonmuremelhylesler, Cł4H280 3. 
Aus n-Butyl-MgBr u, I, Kp.3 154—155° (korr.), nu20 =  1,44 90, D.204 0,9316. Durch 
Verseifung entsteht die d - Oxydodecan - a - carbonsiiure, C13H250 3, F. 49—51°. Do- 
decan-a-carbonsaure, C13H260 2, F. 42—42,5° (korr.). (Journ. Americ. Chem. Soc. 
48. 1074—80. Urbana [111.].) B rauns.

C. R. Noller und Roger Adams, Synthese der Dihydrochaulmoograsdure wid der Di- 
hydrohydnocarpsaure. II. (Vgl. vorst. Ref.) In einer frtiheren Arbeit haben S h r in e r  
u. A d am s (vgl. S. 892) gezeigt, daC die Chaulmoograsaure u. die Hydnocarpsaure keine 
tautomeren Verbb. sind. Durch Hj’drierung beider Sauren fanden sie, daC der Cliaul- 
moograsdure die Formel I, der Hydnocarpsaure II zukommt. Durch Synthese der beiden 
Hydrosauren wurden diese sichergestellt. Durch Einw. von Cyclopentyl-MgBr auf u-Oxo- 
dodecan-oL-carbonsauremethylesler erhaltene ix-Cyclo/p£niyl-u-hydroxytridecancarbon$aure- 
melhyłesler IH  wird mit PBr3 in den Bromesler ubergefiihrt, dieser mit alkoh. KOH in 
die /n-Cycłopentyltridecylensdure IV u. diese mit H2 u. P t in die Dihydrochaulmoograsaure 
ubergefiihrt. Die Synthese der Dihydrohydnocarpsaure gelang auf folgende Weise: 
Das durch Einw'. von Cyclopentyl-MgBr auf Formaldehyd erhaltene Cydopenlylcarbinol 
wird in das Bromid, dieses in die JIgBr-Verb. iibergefiihrt u. diese mit i-Ozononan- 
v.-carbonsa.uremeihylester in Rk. gebracht. Der entstandene y.-Cyclopentyl-i-oxy- 
decan-oi-carbonsduremełhylesler V wird wie vorher in die Dihydrohydnocarpsuure ver- 

CH— CH C H = C II
I | >CH(CHj),2C02H II | >CH(CH2)10CO2H

c h 2—CH2 CHs- C H 2
CH2- C H 5 c h - c h

III | >C H -C H 0H (C H ,)11C02CH, IY I >C =C H (C II2)u C02H
CHj—CHS '  CH—CH
CHj—CH, CHOH-(CH2)n COOCH3

Y | >CHCH2CH0H(CH2)8C02CH3 VI I
CH2- C H 2 CHOH-tCHj^jCOOCHa

wandelt. Die Ausbeute an V betragt nur 10%. Ais Nebenprod. wurden jx - Oxy- 
dodecan-OL-carbcmsduremdhylester u. das Pinakolin des [i-Oxododecan-y.-carbonsaureniethyl- 
esters VI, der nach dem Verseifen die entsprechende Saure gab, gewonnen. Zum weiteren 
Vergleich der synthetisierten Sauren wurden noch ihre Amidę dargestellt, die mit den 
Amiden aus den Naturprodd. keine F.-Emiedrigung gaben. Cyclopenłancm, C5HaO, 
Kp. 129° (korr.), nD20 =  1,4370, D.2°4 0,9502. — Cyclopentanol, C5H20O; Kp. 139—141° 
(korr.), nD20 =  1,45 30; D.204 0,9488. — Cyclopentylbromid, C5HgBr, Kp. 135—136° 
(korr.), nn20=  1,4882, D.204 1,3900. — Cydopenlylcarbinol, C6Hł20, Kp. 162—162,5°
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(korr.), nb!0 =  1,4579, D .2°4 0,9313. —  Cydopentylmethylbromid, C8Hn Br, Kp.w 56 
bis 57°. — Cydopentylpropanol, C8H160, Kp.a 85—86° (korr.), nD20 =  1,45 90; I).204
0,9137. Phenyłurethanverb., C16Hn 0 2N, F. 55—55,4° (korr.). — /<-Cyclopentyl- 
fx- oxytridecan$duremethylester, C19H3e0 3 (III), Kp.4 205—210°, F. 29—29,5° (korr.). 
H - Cydopentyl - fi - oxytridecansdure, C18H340 3, F. 70,5—71° (korr.). Oxyiridecan- 
sduremethylesler, C14H280 3, F. 38—40° (korr.). — Phenylurethanverb., C2łH330 4N, 
F. 73,5—74° (korr.). fx-Oxytridecansdure, Ci3H260 3, F. 77—77,5° (korr.). — Pina- 
kolinderw. des X-AldehydododecansduremethylesUrs, C28HM0 8 (VI), F, 58—59,5° (korr.). — 
Pinakólinderiv. der Aldehydododecansdure, C28H50O6, F. 59—65°. — y.-Cydopentyl-i- 
ozymidecansauremethylester, C17H320 3 (V),  K p.3 175—180°. — y. - Cydopentyl-i- 
oxyundecansaure, C16H30O3, F. 60—60,5° (korr.). — /i - Cydopenlyltridecansdure, 
ClsH340 2, F. 70—71° (korr.). — fi-Cydopentylundecansaure, Ci6H300 2, F. 63—63,5° 
(korr.). —- ii-Cydopenlyltridccansdureamid (Dihydrochaulmoograsdureamid), C18HmON, 
F. 105—106“ (korr.). — Cydopenlyltridecansdureamid (Dihydrohydnocarpsdureamid), 
Ci6H31ON, F. 114—115° (korr.). (Joum. Americ. Chem. Soc. 48. 1080—89. Urbana, 
Illinois.) - ' B rauns.

G. S. Hiers und Roger Adams, Synthese von Homologen der Dihydrochaulmoogra- 
und Dihydrohydnocarpsaure, die an Stelle der Cydopenlył- eine Cydóhexylgruppe eni- 
Jiallen. III. (Vgl. vorst-. Ref.) D ean  u. W re n s h a ll  u. Schobl (Philippine Joum. 
of Science 25.123.135; C. 1924. IV. 2762) fanden, daB Dihydrochaidmoograsdure wirksam 
gegen Leprabakterien ist. Vff. stellten auf gleiche Weise wie die Dihydrochaulmoogra- 
saure die Cydohexylu?idecansdure u. die Gydohexyltridecamdure dar, um sie auf die 
Wrkg. gegen Lepra zu untersuchcn. Das zur Cydohexylundecansdure notige Cydo- 
hexyldthanol wurde durch Einw. von Cydohexyl-MgBr auf AthyIenoxyd erhalten. 
f}-Cydohexyldthanol, CgII160, Kp.s 86—89°, Kp.10 98-—101°, nu25 — 1,4698; D.2525 0,9165.
— fi-Cydohexylathylbromid, C8H15Br, Kp.„ 70—71°, no25 =  1,4888, D.2525 1,2069. — 
y.-Cydohexyl-{j-liydroxyundecansaure, CnH220 3, F. 76—77°. — y.-Cydohexylmidecan- 
sdure, C17HS20 2, F. 58—59°. — ii-Cydóhexyl-fA-hydroxytridecan$dure, C1SH3S0 3, F. 72 
bis 73°. — /j,-Cydohexyltrideca7imure, CMH360 2, F. 63—64°. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 48. 1089—93. Urbana, Illinois.) B r a u n s .

Hans Heinrich Schlubach, ŁJber die isomere linhsdrehendz AcetocMorglucose* 
Nach W. K onigs u. E. K n o r r  (vgl. Sitzungsber. Bayr. Akad. d. Wissensch. 30. 105;
O. 1900. II. 179) setzt sich die gewóhnliche rechtsdrehende Acetobromglucose mit AgCl 
um. Durch passend gewahlte Rk.-Bedingungen ist es Vf. gelungen, die sich hierbei 
bildende linksdrchende Acetochlorglucose zu isolieren. In  Lsg. wandelt sie sich aufierst 
sehnell in die rechtsdrehende Verb. um. Diese ungewóhnliche Unbestandigkeit ver- 
iangt peinlichste Beobachtung aller notwendigen VorsichtsmaBregeln bei der prapara- 
tiyen Darst. Aus besonders yorbehandeltem A. krystallisiert sie in harten Nadeln yom 
F. 99—100°. In  CC14, Bzl. u. A. ist die Verb. recht stabil, in Chlf. dagegen steigt die 
Drehung innerhalb 24 Stdn. yon —13,0 auf -f-80°. Vf. yermutet, daB die Substanz 
noch Spuren des rechtsdrehenden Isomeren (+165,8°). enthalt u. deshalb die ermittelten 
Drehungen noch etwas zu hoch sein diirften. [a]d17 =  —24° (CC14; c =  1,000) reieht 
an den yon C. S. H u d s o n  (vgl. Joum. Americ. Chem. Soc. 46. 475; C. 1924. II. 2100) 
errechneten Wert —47° recht gut heran. — Vf. bezeichnet die neue Verb. ais jj-Aceto- 
chlorglucose. Fur den Vorgang der Waldenschen Umkehrung ergeben sich aus dem 
Rk.-Verlauf, der zu dieser Verb. fiihrt, neue Gesichtspunkte. Die hierbei stattfindende 
Umkełmmg pafit in das yon B. H o lm ber g  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 125; 
C. 1926. I. 2327) auf Gmnd seiner Einfuhrung des Begriffes „Rk.-Distanzen“ ge- 
gebene Schema. Die Distanz der heteropolaren Bindung Cl -<—>• Ag ist demnach groBer 
ais diejenige der weniger heteropolaren Bindung C <—> Br anzunehinc-n; daher findet 
Umkehrung statt. — Die Unters. der weniger empfindlichen fi-Acetochlcrrfructose 
hat ergeben, daB die Rk. von K o n ig s  u. K n o r r  zu reinen Deriw. der a-Reihe fiihrt.
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V e r s u o h e .  Die Einw. von PC15 u. A1C13 auf Tetracetylglucose ergibt einen 
Sirup von [a]D!0 =  +63,3° (Chlf.), dessen Gehalt an /9-Acetoohlorglucoae durch die Rk. 
von K o n ig s  u. K n o r r  bestimmt wird. Wenn diese Verb. hierbei oc-Methylglućosid 
gibt, so folgt aus den opt. Bestst., daB im Ausgangsmaterial 9,6% a-Methylglucosid, 
also mindestens die gleiche Mengc /j-Acetoclilorglucose enthalten ist. — Die nach 
F i s c h e r  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 584; C. 1916.1. 738) hergestellte Acetobrom- 
glucose wurde mehrfach aus A. umkrystallisiert, zurn SchluB aus besonders gereinigtem
A. u. 24 Stdn. im Hochvakuum unter LichtabschluB getrocknet. Die Darst. des AgCl 
u. Reinigung des A. erfolgt ebenfalls unter besonderen VorsichtsmaBregeIn. 9 g Aceto- 
bromglucose wurden mit dem aus 20 g AgN03 erhaltenen AgCl in ca. 50 ccm A. 5 Stdn. 
bei FeuchtigkeitsausschluB unter RiickfluB gekocht. Nach ca. 72 Stde. begann die
B. von AgBr. Filtriert, 2-mal mit A. gewaschen, Ausziige im Vakuum stark eingeengt 
u. iiber Nacht bei —10° stehen gelassen. Es schieden sich 2,5 g harte Krystalle vom 
F. 94—95° ab. [oc]d == +8,6° (Chlf.). Durch mehrmaliges Umlósen aus reinem A. 
Erhóhung des F. auf 99—100°.

[a]D17 =  —13,0° —-> +81,2° naeh 24 Stdn. (Chlf.)
[a jD«  =  —24,0° — >■ —10,0° nach 6 Tagen (CCI,).

(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 840—44. Miinchen, Akademie d. Wissensch.) B e r e n d .
Hans Heinrich Schlubaeh und Heinz von Bomhard, Zur Komtitution der 

h-Glucose. (Vgl. vorst. Ref.) 2,3,6-Trimethylglucose (vgl. I r v i n e  u. H ir s t ,  Journ. 
Chem. Soc. London 121. 1221; C. 1922. III. 1331) u. kalte, 0,25°/oig. methylalkoh.
HC1 gibt ein Trimethylmelhylglucosid-Gemisch. von —36°, ein Wert, der noch unter-
halb des von S c h l u b a c h  u. Moog fiir reines 2,3,6-Tnmethyl-fS-methylglucosid, —34,6°, 
gefundenen liegt. Wahrend des Kondensationsprozesses muB also eine Verschiebung 
der 0-Briicke eingetreten sein, da das neue Methylglucosidgemisch sich von einer 
anderen niedriger drehenden Form der Glucose ableiten muB. Da eine Methylwanderung 
bei den milden Rk.-Bedingungen nicht eingetreten ist, so ist bei der 2,3,6-Trimethyl- 
glucose ein Umspringen der O-Brucke vom C-Atoin 4 nach 5 anzunehmen. Da die aus 
dem h-Methylglucosid von E. F is c h e r  gewonnene Tetramethyl-h-glucose mit der aus dem 
oben beschriebenen Prod. gewonnenen ident. ist, so folgt auch fiir das h-Methylglucosid 
die 1,5-Sauerstoffbriicke. Die nachgewiesene leichte Umwandlung der 2,3,6-TrimethyI- 
glueose in ein. Deriv. der h-Glucose erklart eine Reihe von Unstimmigkeiten der Chemie 
der Starkę. — Die neue, von P r in g s h e im  (vgl. S. 3027) aufgefundene h-Glucose mit 
einer 1,6-Sauerstoffbriicke bezeichnet Vf. ais Heteroglucose 2 (h2). Sollte sich die An- 
nalime yon H a w o b t h  (vgl. S. 881), daB die gewóhnliche Glucose eine 1,5-Sauerstoff- 
briieke besitzt, bestatigen, so folgt fiir die h-Glucose dann eine 1,4-Sauerstoffbriicke.

V e r s u c h e .  Das durch Kondensation der 2,3,6-Trimethylglucose mit CH3OH 
entstandene Trimethylmethylglucosid wurde methyliert u. ergab dann bei der Hydro- 
lyse mit HC1 Telramethyl-h-glucose ron [a]D17 == —23,6° (Chlf.). (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 59. 845—48. Munc.hen, Akademie d. Wissensch.) B e r e n d .

Alfred Georg und Ame Pietet, Synthese der Gentiobiose. Vff. acetylieren den 
nach F i s c h e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 23. 3687) bei der Darst. der Isomaltose er
haltenen Sirup u. trennen das Acetylierungsprod. durch fraktioniertes Losen in h. A. 
in das Acełat der Isomaltose vom F . 72—77° u. in ein Acetat vom F . 195°, das mit 
der fi-Octacetylgentiobiose ident. ist. Das Verseifungsprod. gibt ein Phenylosazon vom 
F. 163—164° (Z e m p le n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 233; C. 1915- I. 528, fand 160 
bis 170°, H a w o r t h  u. W y ła m , Journ. Chem. Soc. London 123. 3120; C. 1924. I. 
1508, fand 162—167°), das mit einem aus Gentiobiose bereiteten Osazon keine F.-Er- 
niedrigung gibt. (Helv. chirn. Acta 9. 444—145- Genf, Univ.) BraU N S.

Amandus Hahn, W. Laves und L. Schafer, Ober synthetische Glykoside wn 
Pyrimidinderimten. II. Mitt. Synłhese des i-Cytosin-d-glykosids. (I. vgl- S. 2108.) 
i-Cytosin-d-glykosid (I) wurde aus i-Cytosin genau wie die Methylverb. erhalten. I ist
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ein /j-Glykosid, da es von Emulsin u. auch von Takadiastase, dagegen nicht von 
Hefemaltaso gespalten wird. lhm kommen ani wahrscheinlichsten die Konstst. II 
oder III zu.

V e r  s u c he .  Ag-Salz von i-Cytosin, Ag. — I'ikra t des Tctraacetyl-
d-glykosids von i-Cytosin, C2|H2liO17Ar0, aus A. Nadeln, sintert bei 105°, Zers. bei 190 
bis 200°. — Telraacetyl-d-glykosid von i-Cytosin, CKHn N3O10, aus PAe. Nadeln, sintert 
bei 129°, F. 131—132°, 11. in Methylalkoliol u. A., swl. in W., [ cc] d 13 == —17,7°; re- 
duziert nicht Fehlingsclie Lsg., Aufspaltung durch kurzes ICochen mit n. HC1. —
I, C10HuObN3, Krystalle aus 85%ig. A., F. IGO0 (leichto Zers.); 11. in W., swl. in Methyl- 
alkohol u. A.; [ajn21 =  —72,G0°; reduziert nicht Fehlingsche Lsg., Aufspaltung schon 
durch kalte n. H d  oder Kochen der wss. Lsg. (Ztschr. f. Biologie 84. 411—16. Munchen, 
Physiol. In st.) ' LOHMANN.

H. Staudinger und H. A. Bruson, Hóchpolymere Ve.rbind.unqen. VII. U ber 
das Di-cydo-pentadien und weitere polymere cydo-Pentadiene. (VI. vgl. S t a u d in g e r ,  
Helv. chim. Acta 8 .  30G; C. 1925. II. 154.) (Vgl. S t a u d in g e r  u . R h e in e r ,  Helv. 
chim. Acta 7. 23; C. 1924. I. 1780.) Von den drei moglichen Formeln fiir das Di-cydo- 
pentadien (Anlagerung bcider Moll. in 1,2, je eines Mol. in 1,2 u. 1,4 oder beider Moll. 
in 1,4) halten Vff. die erste (I.) fiir richtig, da nur sie die gleichartigo Anlagerung meh- 
rerer eyclo-Pentadienmoll. zu hóheren Polymeren u. den leichten Zerfall dieser u. von
I. (wegen des labilen Vierrings) zu erkliiren yerniag. Obwohl I. Struktur- u. Sterco- 
isomere zulaBt, wurde eine solchc Isomerie nie beobaclitet. Die 1. c. besehriebene, 
nieht wieder aufgefundenc /?-Form (F. 19,5°) diirfte ein unreines Prod. gewesen sein 
(vgl. auch WlELAND u. B e r g e l ,  S. 1142). — Um die Konst. von I. weiter zu klaren, 
wurde die Oxydation, spezicll die Einw. von Ozon auf Dihydro-cydo-penladien aufs 
neue untersucht (vgl. S t a u d in g e k ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1094; C. 1925. II. 
557). Die Spaltung dieses Ozonids hat inzwischen krystallisierte Prodd. ergeben. Bei 
der Oxydation mit HNOa wurde nur Oxalsaure gefaBt, auBerdem entsteht reichlich 
HCN. — Bei lioherem Erliitzen des cyclo-Pentadiens bczw. von I. tritt weitere Poly- 
merisation ein, u. zwar bilden sieli auch liier nicht Gemische von Isomeren, sondern 
man erhiilt bei riehtigem Aufarbeiten sofort einheitliche, scharf sclim. Polymerisate 
(teilweise schon von STAUDINGER u. R h e i n e r  kurz beschrieben). Die weitere An
lagerung von cyclo-Pentadicnmoll. an I. verlauft also — wie die B. von I. selbst — 
nur in einer Riehtung. Dies wird durch den NachweLs von zwei Doppelbindungen 
im Tri- u. Tetrameren mittels Red. bestiitigt. Man kann den Polymeren daher die all- 
gemeine Formel II. erteilen, in der naturlich die Lage der Doppelbindungen u. dio 
riiumliehe Anordnung ungewiB sind. Bisher wurden die Polymeren bis x  =  3 mit Sicher- 
heit erkannt. Ein auBerdem erhaltenes, noch hóher polymeres, unl. Prod. ist dem 
Polyoxymethylen (vgl. STAUDINGER u. L u t i iy ,  3. Mitt.) vergleichbar, doch ist sein 
Polymerisationsgrad nicht so hocli. Wenn man namlich die FF. der Polymeren ais 
Fimktion des Mol.-Gew. in ein Koordinatensystem eintriigt, so erhalt man eine fast 
gerade Linie, u. das bei ca. 370° schm. unl. Prod. erweist sich ais 6-, hochstens 7-fach 
polymer. — Die rontgenspektrograph. (von S. Ott ausgefiihrte) Unters. hat ergeben, 
daB auch das unl. Polymere krystallisiert ist. Dieses sowie das Tetra- u. Pentamere 
geben auffallenderweise das gleiehe Spektrum. Danach wiire dies Verf. fiir die Fest- 
legung chem. Moll. nicht brauehbar, sondern gabe nur einen Einblick in die Gitter- 
anordnung.

V e r  s u c h e. (Vgl. S t a u d i n g e r  u . R h e in e r .)  Di-cydo-pentadien (I.). Nimmt 
lBr» schnell, das zweite Mol. langsam auf. Gibt mit Br in Eg. Verb. ClaHnCHfiOBr,

C#Hu O#-N—CO
III HjN • Ó CII

JL Jl„N—ÓH

VIII. l. 227
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tiefblau, unl., zers. sich bei hóherer Temp. unter HBr-Abspaltung, wahrscheinlich 
liochmolekular. Ahnliche Prodd. entstehen in Ggw. von HC02H, Propionsaure, ferner 
aus cyclo-Pentadien u. konz. H„SO, bei —80°. — Dihydroderiv. Zu berichtigen ist: 
Kp.jj 78—80°. [Die von WlELAND u. B e rg e l  angegebenen Konstanten weichen ab.]

C H • C H ,• CH— CII• CII,.■ CII r CII• CH, • CH-j-ÓH• Cli.. • CIT-f-CH• CH.,• CII
T' ÓH CII ĆH ĆII IL Ó ll— — CII-J-ĆII----------C H --C H -fili

L - _ x
Ist leicht durch Tetraliydroderiv. vcrunreinigt, das beim Kochen mit konz. HN03 
ungel. zuriickbleibt. — Dibromid. In lig. Aus CH3OH, F. 65°. — Die Verbb. II. werden 
durch Erhitzen von I. im Rólir dargestellt. Je liinger u. hoher man erhitzt, um so mehr 
liohere Polymere bilden sich. Aufarbeitung der festen AL: I. u. Trimcres im Hocli- 
vakuum abdest. (bis ca. 100°); diese beiden Prodd. lassen sieli dann durch Dest. unter 
10 mm leicht trennen. Aus dem Ruekstand das Tetramere mit A., das Pentamere mit 
sd. Bzl. u. Xylol herauslOsen. — Poly-cyclo-pentadien. Duroh 90-std. Erhitzen auf 
200°, Prod. mit PAe., A., Bzl., Clilf. extrahicren. WeiCes oder schwaehgraues Pulver, 
F. ca. 373° (Zers.), unl. Wird von sd. konz. HN03 sehr langsam angegriffen, reagiert 
nicht mit Br. Gibt beim Erhitzen auf 500° cyclo-Pentadien. — Penta-cyclo-pentadien, 
(CsH0)5. Durch 22-std. Erhitzen auf 170—180°. WęiCes Pulver aus Bzl., F. 270°, swl. 
in k., 1. in li. Bzl., Toluol, Xylol, Chlf., CS,, Pyridin, Nitrobenzol, unl. in A., CH3OH, 
A., PAe. Sclieidet sich aus sehr verd. Lsgg. gallertig aus. Wird von sd. HN03 oxydiert, 
entfilrbt Br. Zerfiillt beim Erhitzen wie das vorige, sublimiert unzers. im Hochvakuum. 
— Tetra-cyćlo-pentadien, (C5H6)1. Darst. wie beim vorigen. Reinigung durch Dest. 
(Kp.x 1G0—165°), besser durch Beliandeln mit CH3OH. Mikrokrj'stallin aus Essigester, 
11. in k. A., Bzl., Chlf., h. PAe., Essigester, unl. in A., CH3OH. Wird von HN03 leicht 
oxydiert. — Telrahydroderiv., C20H28. In A. (-f- Pt). Loslichkcit wie beim yorigen. 
Wird yon HN03 nicht angegriffen. — Tri-cyclo-pentadien, (C6H6)3. Durch 14-std. Er- 
Iiitzen auf 150—160°. Kp.a 105°, 11. inA,, PAe., wl. in A., CH3OH, swl. in Eg. Sclieidet 
sich nicht mehr gallertig, sondern in Nadelclien aus. Wird von HNOa lebhaft oxydiert. 
Dest. auch unter at-Druck teilweise unzers., ist also bestiindiger ais I. — Telrahydroderiv., 
C15H22. In A. (-|- PAe.). Aus CH3OH, F. 43°, unzers. destillierbar, LSslichkeit wie 
beim yorigen. Wird von HN03 u. Br nicht angegriffen. (LlEBIGs Ann. 447- 97 bis 
110.) Łindenbaum .

H. Staudinger und H. A. Bruson, Hochpolymere Verbimlungen. VIII. Uber 
die Pólymerisation des cydo-Penladiens. (VII. vgl. yorst. Ref.) cyclo-Pentadien liefert 
mit gewissen Katalysatoren, besonders SnCl^, ein von dem im yorst. Ref. bcseliriebenen 
yollig yerschiedenes Poly-cyclo-pentadien, das dem Kautschuk ahnlich ist. Es besitzt 
wie dieser pro Mol. cyclo-Pentadien eine Doppelbindung u. kann daher durch eine 
der beiden nachsteh. Formeln ausgedriickt werden, je naehdem man Anlagerung in

schon aus der Luft, 1 O pro Mol. cyclo-Pentadien unter B. eines Oxyds auf. Es reagiert 
auch mit Ozon, NaOa u. S2C12, aber samtliche Prodd. sind durch Oxyd yerunreinigt. 
Katalyt. Red. gelang bisher nicht. Trockene Dest. liefert ein Gemisch von Spaltprodd., 
darunter cyclo-Pentadien. Alit troekenem Halogenwasserstoff entstehen tiefblaue, 
noch unaufgeklarte Rk.-Prodd., ahnlich dem Prod. aus Di-cyclo-pentadien u. Br (yorst.

CII • CII, • CII-I-CII • CII, • CH- -Cl 1 • CIr2 - CII ■
Ćh Ł = = ó i i  ! ć h === -CH CII—

:x

CH— CII- 
Ó m CH -CH ,

-CH

-CII--CII---------C H -j-C II-

Ó II: C II-Ó H J C H : C II-C II,
* IX

1,4 oder 1,2 annimmt. Die 
erstewiirde dem Kautsclnik, 
die zweite dem Polyiiiden  
entspreclien. Sowohllsopren  
ais Inden, auch Phenyl buta
dien werden von S11CI4 po* 
lymerisiert. D as neue Poly- 
mere nim m t auBerst leicht*



1920. I. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 34G7

Ref,). — Vff. haben eine grofie Anzahl von anorgan. Stoffen aus allen Gruppcn des 
period. Systems, besonders Halogenide, auf eine etwaige polymerisierendo Wrkg. 
gegemiber dem cyclo-Pentadien untersucht. Es hat sich gezeigt, daB hauptsaehlich 
solche Halogenide wirksam sind, welche dio Tendenz zur B. von Molekiilverbb. haben, 
also SnCl4, TiCl ,̂ SbCl3 u. BC13. Ausgesprochene Siiurechloride (SiCl4, PC13, Acetyl- 
chlorid) sind unwirksam. Der Unterschicd zwischen SnCI4 u. SiCl4 ist bemerkenswert. 
Genannte Verbb. polymerisiercn auch Inden, Cumaron, Styrol, Isopren u. chines. 
Holzol, nicht aber Acryl- u. Zimtsaureester wegen Komplexbildung mit der CO-Gruppe, 
auch nicht Vinylbromid. Bei der Polymerisation entstehen immer hochmolekulare 
Prodd. Dio auftretenden Fiirbungen lassen auf B. von Molekiilverbb. schlieBen, die 
von W., A., Aceton zers. werden. Diese Polymeren sind siimtlich nicht ident. mit don 
ohne Katalysatoren erhaltlichen; aucli das Poly-cyclo-pentadien gleicht insofern nicht 
dem Kautschuk, ais es nicht kolloid ist.

V e r s u c h e. Poly-cyclo-pentadien, (C5Hc)x. Zu 13,5 g cyelo-Pentadicn in 45 ccm 
Chlf. tropft mail bei —5 bis —10° Lsg. von 0,2 ccm SnCl4 in 5 ccm Chlf., gieBt die orange- 
rote Lsg. nach 10 Min. in 100 ccm A., waselit den Nd. mit A. u. A., fallt ihn aus Bzl.
A. um u. trocknet im Vakuum bei 50°. WeiBes, amorphes Pulver, 1. in Bzl., Chlf., 
CC14, CS2, wl. in A., A., Aceton. Die Lsgg. sind diinnviscos. Kryoskop. Mol.-Gew.-Best. 
in Bzl. ergab Werte zwischen ca. 1300 u. G700. Verbraucht lB r2 in Clilf. — Oxyd, 
(C5H„0)x. A us dcm vorigen: 1. an der Luft oder in O in ca. 1 Monat; 2. durch Tur- 
binieren der CClj-Lsg. mit KMnO., u. H2SO„ verdampfen, Mn02 durch S02 entfemen. 
Tiefgelbes, orangegelbes oder braunlicheś, amorphes Pulver, unl., fiirbt sich Iiber 160° 
dunkel u. zers. sich iiber 300°. Gibt mit HC1 keine Blaufiirbung. — Ozonid, (C5H60 3)x. 
In Chlf. Gallerte, nach Trocknen gelbliches Pulver, stark oxydhaltig, vcrpufft beim 
Erhitzen. Mit sd. W. bleibt ein groBer Teil ungel.; Lsg. hinterlaBt braunen Sirup mit 
Aldehydrkk. — Nilrosit. Mit nitrosen Gasen in Bzl. Gallerte, nach Waschen mit 
Toluol u. Trocknen im Hochvakuum gelbliches Pnlver, unl., Zers. iiber 280°, stark oxyd- 
lialtig. —, Yulkanisalion. Mit S2C12 in viel Chlf. unter Kiihlung. Gelbe, kautschuk- 
iilmliche M., nach Trocknen im Vakuum gelbes Pulver, unl., Zers. bei 150°, oxydhaltig. 
Aus konz. Lsg. erhalt man eine feste, hartgummiahnlicho M. (L ie b ig s  Ann. 447. 
110— 22. Ziirich, Techn. Hoehsch.) L in d e n b a u m .

W. A. Schulze und H. L. Lochte, Symmelrisch.es Dimethylphenylmethylhydrazm 
und verwandle Verbindungen. Vff. stellen Acctophcnonketazin aus Acetophenon u. 
Hydrazinchlorhydrat mit 90% Ausbeute dar, das sich nicht durch NaHg. sondern 
nur katalyt. zu s. Dimelhylphenylmethylhydrazin reduzieren lilBt. Bei Oxydation des 
letzteren erhalten sie ein Prod. vom l1'. 74°, das bei der Hydrolyso primiires Methyl- 
phenylmetliylhydrazin gibt. Die Darst. eines Hydrazons aus diesem Hydrazin u. Aceto- 
phenon miBlang; infolgedessen war es auch nicht moglicli, dio Konst. der Verb. vom 
l1'. 74° aufzukliiren. Sio seheint eine Azoverb. zu sein, denn Red. gibt wieder das Hydr
azin, beim Erhitzen gibt sie 2,3-Diphenylbulan, eine Rk., wic sie sehon bei anderen 
Azoverbb. bcobaclitet wurde. — Bismethylphenylazimeihylen (Acetophenonketazin), 
CleH16N,, F. 121°. Red. mit P t u. H , gibt s-Dimelhylphenylmethylhydrazin, C0H5- 
(CH3)CH • NH ■ NHCH(CH.,)CaH5. Chlorhydrat, C10H21N2C1, E. 188°. — Nitrosoverb., 
^leHjoONj. Das Oxalat wurde nicht rein erhalten. — 1,2-Bismelhylphenylmethyl-i- 
phenylsemicarbazid, C^H^ONj, F. 108°. — 1,2-Bismethylphenylmethyl-i-phenylurazol, 

Aus den Vorhergehenden durch Erhitzen mit Harnstoff auf 155°, F. 105,5°. 
Oxydaticmsprod. des s-Dimelhylphenylmełhylhydraziiis C16H18N2. Mit H20 2 F. 74°. —
2,3-Diphenylbutan CleHls Kp.10 205—215° F. 123,5° (E nglicr u . B eth g e  fanden 
123,5°). — Ozalat des prini. Methylphenylmethylhydrazins C10HuO,N2 F. 172°. — 
Dibenzoylverb. des prim. Hydrazins C22H2l)0 2N2 F. 193°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
48. 1030—35. Texas, Univ.) B rauns.

227*
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W. Lee Lewis und H. E. Bent, Eine Uniersuchung iiber 3,4-Diaminophenylarsin- 
sdure und einige ihrer Derimte. Vff. finden daB Phenylarśinsdure u. ihrc Deriw. bei 
100—140° u. 10 mm Ieiclit W. abgebcn. Ferner priifen sie die Rk.-Fiihigkeit der Amino- 
gruppen 'in der 3 4-Diaminophenylarsinsdure u. zeigen, daB allgemein Saurechloride 
mit Ausnahmo yon Acetyl- u. Propionylchlorid mit beiden Aminogruppen reagieren. 
Oxalylchlorid gibt 2,3-Dihydroxy-6-arsenochinoxalm, wahrend Malonsauredthylester 
eine Verb. H20 3AsCJI3<(NHC0)2>C H 2 mit einem Ring von 7 Gliedern bildet. Mit 
CH3OH u. Mineralsiiure entsteht 2,3-Di-(dimethylamino)-phenylarsinsdure. Halogen- 
sdureamide reagieren nach folgenden Gleichungen:

amidarsenobenzols IV. Aminophenylarsinsuure yerlierfc 1 Mol W. u. gibt Phenylamino- 
arsenozyd C„Hc0 2NAs. — Das Mg-Salz yerliert kein W. — 3,4-Diaminophenylarsin- 
sdure zeigte nach 24 Stdn. iiber CaCl2 u. 20° konstantes Gewicht entsprechend C6Hs0 3- 
NjAs^/jHjjO, nach dem Trocknen iiber P20 5 bei 140° u. 10 mm die Zus. C6H6ON2As- 
1/2H20, dem Vff. die Formel III zuschreiben. — 4-CMoracelylaminophenylarsinsdure 
H20 3AsC6H4NHC0CH2C1 F. 290°. — 4-Propionylaminophenylarsinsdure H20 3AsCe-
H,NHC0GVH6(C9IIi20.,NAs). Schm. nicht unter 2G0°. — 4-Valerylaminoplie)iylarsin- 
sdure CjjHjjOjNAs. — 4-Phenylacetylaminopheiiylarsinsaure C14H140 4NAs. — 3-Amino- 
4-acetylaminophenylarsinsdure C8Hn 0 4N2As F. 265—267°.—3-Arnino-l-propionylamino- 
plienylarsinsaure C9H130 4-N2As F. 230—235°. — 3:4-Divałerylaminophenylarsinsdure, 
C16HłA N 2AS. — 3,4-Dichloracetylaminophenylarsinsdure, CJ()Hn05N2Cl2As. — 3,4-Di- 
plienylacetylaminophenylarsinsdure, C22H2105N2As. — 3 ,4 -Dibenzoylaminophenylarsiii- 
sdure, C20H17O6N2As. — 3,4-Phthalylaminophenylarsinsdure, C22H170 9N2As. — 4-Carbo- 
propyloxaminophenylarsinsaure, CJ0H14O5NAs. — 4 -Carbobutyloxaminophenylarsinsdure, 
CuHj0O5NAs. — 3,4-Dicarbdthoxyaminophenylarsinsdure, C12H170-N2As, F. 192—192,5°.
— 3,4-Dicarbopropyloxyaminophenylarsinsdure, C14H210 7N2As, Zers. bei 249—253°. —
3,4-Dicarbob utyloxyaminophenylarsinsdure, CjoH^O^As, Zers. bei 185—187°.-N-(Phe- 
nyl-l-amino-f-arsinsdure)-glycinamid, H2O3AsC0H3(NH2)NHCH2CONH2, F. 234—241° 
unter Zers.—2,3-Dihydro-6-arsenocMnoxalin,C^H705N2As.— l , 2 -Diliydro-3 -amino-C>-arse- 
nochinoxalin, C8H80 3N3As, F. 226°.— l,2-Dihydro-3-amino-6-ammoniuinarsenochinoxaUn, 
C9H130 3N4As, Zers. bei 200°. — l,2-Dihydro-3-benzoylamino-6-arsew)ch.inoxalin, C15H14- 
0 4N3As, F. 234°. l,2-Dihydro-3-oxydthylamino-G-arsenochinoxalin, C10H14O4N3As.
I,2-Dihydro-2-formamid-3-amino-6-arsenockinoxali7i, C9Hn 0 4N4A s . ----Na-Salz des
F onnaldehydschivefligsdurederiv. des 3,3'- Diamino- 4,4'- di -N-glycylamidar senóbenzols, 
C18H220,N6S2As2Na2 (IV). Dabei entsteht ais Zwischenprod. eine Verb. von der Zus. 
C17H210 4N6SAs2Na, wo also nur eine Formaldehydschwefligsauregruppe eingetreten ist.' 
N-(4-Arsenophenyl)-a>ninomalonamid, C9H130 5N3As. — Malonylaminoarsaniloxyd, C9H7- 
0 4N2As. — 4-Phtlialylamino-3-aminophenylarsimdure, C,4H130 8N2As. Sintert bei 203 
bis 207°, blaht sieli bei 240—245° auf. — l,2-Di-(N,N-dimelhylamino)-4-arsenobenzol, 
H 2O3AsC0H3[N(CH3)„]2. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 949—57. Evanston [111-]. 
Univ.) '  B rauns.
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Henry jGrilmanund Clarence C. Vernon, Die Realction zwischen Organoniagncsium- 
halogeniden und den Arylestern der Bor-, Kohlcn-, Kiesel- und Phosphorsaure. (Vgl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2047; C. 1925. II. 1674.) Triphenylborat gibt mit
3 Moll. n-Bułyl-MgBr cino geringe Mongo Boralkyl u. 80% Phenol mit 0,1 Mol.
11- Propyl-Mg Br 7%  n-Propylbor u. 56% Phenol; 0,1 Mol. Triphenylborat mit
4 Moll. Phenyl-MgBr gibt 40% Phenol u. 16% Phenylborsaure. — Phenyl-MgBr
gibt mit 0,25 Mol. Trimethylborsdureesler 86% Phenylborsaure, mit 0,64 Mol. 58% 
Phenylborsaure u. 30% Dzl. I n . bcidon Fallcn wurde CHaOH nachgewicsen. —
0,1 Mol. Diphenylkoldensaureester u. 0,25 Mol. Phenyl-MgBr gaben Triphenylcarbinol 
(40—70%) u. Benzoesdurephenylester (6 — 20%) u. Phenol (45 — 60%)- Kein Di- 
phenyl. Athyl-MgBr mit Kohlensaureesler gab kein Athylbenzol. — Tetra-p-kresyl- 
kicselsaureester (0,5 Mol.) u. Phenyl-MgBr gaben neben 17% unverandertem Ester 
47,5% p-Kresol u. 7,5% einer komplexen Si-Verb. — 0,1 Mol. Triphenylphosphor- 
sdureester u. 4 Moll. Phenyl-MgBr geben 17% Triphenylphosphinoxyd u. 49% Phenol.
0,1 Mol. Ester u. 0,4 Mol. n-Propyl-MgBr in A.-Toluollsg. 12 Stdn. gckocht gibt 
40% Phenol u. '5 g einer Verb. von Kp. 280—282° u. F. 36°, yiollcicht Tripropyl- 
phosphinoxyd (F. 38°). 0,1 Mol. Tri-p-kresylphosphorsdureesler u. 0,4 Mol. Benzyl- 
MgCl bei 95° geben 28% p-Kresol u. eine Verb. von F. 148°. — Triphenylphosphit 
[(OĄO^p]. (0,1 Mol.) u. Phenyl-MgBr (0,4 Mol.) geben 60% '1 ’r iph c n ylph osph in
u. 68% Phenol. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1063—66. Chem. Lab. Staats. Coli. 
Jowa, Arnes.) B r a u n s .

Robert F. Chambers und Philip C. Scherer, Phenylzinnverbinduńgen. Nach 
K raus, Sessions u . G re e r  (Journ. Americ. Cliem. Soc. 47. 2361. 2568; C. 1926. 1. 
344. 872) besitzen die Di- u. Trimdhyhinnrcrbb. amphotere Eigenschaften, ihro Na- 
Verbb. sind sehr reaktionsfahig gegenuber negativcn Elementen oder solche enthaltendo 
Verbb. Yff. vergleichcn damit die cntsprcehcndcn Phcnylverbb., wobci sio sich der 
Arboitsmethoden von K ra u s  bcdicnen. — Tetraphenylzinn, (C6H5)4Sn (I). Aus Phenyl- 
bromid u. l4%ig. NaSn-Legierung oder aus Phenyl-MgBr u. ZnCl2 u. Einw. des ent- 
Btandencn Diphenylzinks auf SnCl.,, F. 225—226°. — Tripheuylzhmbromid, (C0H6)3SnBr 
(II). Durch Eimv. von J  auf eine CHC13-Lsg. von I wird zunachst (C6H5)3SnJ her- 
gestcllt, daraus mit 30%ig. NaOH das Triphenylzinnhxjdroxyd, aus diesem mit konz. 
HBr das Triphenylzinnbromid hcrgestellt. Krystalle aus A., F. 120—121°. — Diplienyl- 
zinndibromid, (CcH5)2SnBr2 aus I  mit Br, Kp.2_3 184—185°, F. 36—38°. — Tri- 
phenylzinnnatrium, (C6H5)3SnNa (III) aus II mit Na in fl. NH3. Gclbcs Pulver, 1. in fl. 
NIIj. Gibt bei der Oxydation mit trockenem O, in fl. NH3 Triphenylzinnhydroxyd, Telra- 
phenylzinn u. Diphcnylzinnoxyd. In Bzl.-Lsg. nur Triphenylzinnhydroxyd. Letzteres 
spaltct sich bcim Erhitzcn in I u. Diphenylzinnoxyd, (CcH5)2SnO. — Rk. mit Halogcn- 
aO’I> wic p-Chloranilin, o-Chlorphenol-Na u. a. wirken auf III in fl. NH3 nicht oder 
unter B. von Triphenylzinn ein. — Mit Phenol-IIgJ gibt III in fl. NH3 Phenyląueck- 
silberamin, C6H5HgNH2, F. 123,5—124“. Dieselbe Verb. bildefc sich auch aus C6HsHgJ
u. NH2Na in fl. NH3. — Triphenylzinnessigsaure, (C6H5)3SnCII2C02H, F. 122—122,5°. — 
Triphenylzinnhydrid, (C6H5)3SnH. Aus III mit NH4Br, Kp.0 173—174°. Gibt mit 0 2 
Triphenylzinn, mit Na wieder III. — Diplienylzinn, (C6H5)2Sn. Aus Diphcnylzinndi- 
chlorid mit Na. Zera. sich bei 206° (KRAUSE fand 205°). Diphenylzinndihydrid, 
(QsH5)2SiiH2. Aus der Na-Verb. u. NH.,Br. — Boi der Einw. von Na auf I  in fl. NH3 
cntsteht (C6H3)3SnNa u. (C6H6)2SnNa2. (Journ. Amcric. Chem. Soc. 48. 1054—62. 
Providenec, Rhode Island, Univ.) B rauns.

W. R. Omdorff und Ralph T. K. Comwell, Thymolsulfophthalein, das 
Zwischenprodukł, die 4'-Oxy-3'-i-propyl-6'-methylbenzoylbenzol-2-sulfosdure und einige 
ihrer Derirate. Vf. untcrsuchcn den Rk.-Verlauf der Thyinolsidfo-pJithaleinhildung 

stellen einige neue charakterist. Dcriw. desselben hcr. Sie finden, daB die 
Rk. iiber eine Zwischensaure, der 4'-Oxy-3'-i-propyl-6'-jiiełhylbenzoylbenzol-2-sulfo-
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saure yerlauft, die in der Keto- (I) u. der Lactonform (II) reagieren kann. Von 
beiden wurden Deriw. dargestellt. Die Muttcrsubstanz des Thymolsulfophthaleins, 
das Thymolbenzein, hat bas. Eigenschaften, infolgedossen bildet die Sulfosauro ein 
Anhydrid, das in zwei tautomeren Formen, einer farblosen Lactonform (III) u. einer 
farbigen chinoiden (Oxoniumsalz) Form (IV) reagiert. Von beiden wurden Deriw, 
erhaltcn. In stark sauren Lsgg. (pn 1,2—2,8) ist sie, wahrscheinlich infolge B. eines 
Salzes rot, bei pa 2,8—8,0 gelb, bei ph 8,0—9,6 blau. Mit 1 Mol. Anilin bildet sie ein 
Salz, mit 2 Moll. eine griinc Dianilinoverb., das Z)imethyldi-i-propylderiv. des von ORN-

011 c ,h 7 C3I1; o ii
; ^ c:)h 7 H O ^ S  ^

H O -C — O
ó6n,śoa

j j  DORFF u. SHERWOOD dargcstellten Diphcnylamino- 
sulfophthalcins. Das farblosc Lacton des Dibrom- 
thymolsulfophthaleins gibt ein farbiges chinoides 
Hydrat, das durch Erhitzcn W. verliert u. in die 
farblosc Verb. iibergeht. Durch Red. des Thymol- 
sulfophihaleiń cntsteht das farbloso Thymolsidfo- 
phthalin.

o-Sulfobcnzoesauredithymylcster, C27H30O5S. Nebenprod. bei der Rk. von Thymol 
mit dcm Chlorid der o-Sulfobonzoesaure, F. 102—103°. — i '-O z y -3 '-i-propyl- 
6'-methylbcnzoylbenzol-2-sulfosaure, CI7Hls06S +  2 H20  (I u. II). Gibt mit FcCI3- 
Lsg. blaue Lsg. Spalt-et sich beim Erhitzcn auf 150° in Thymolsulfophthalcin, o-Sulfo- 
benzoesaureanhydrid u. W. Gibt mit Thymol u. ZnCl2 Thymolsulfophthalein. — NHt- 
Salz, C17Hi80 5S-NH3. — Ba-Salz (C]7H17OsS)2Ba +  6 H20. — Dibenzoyherb. C31H2607S. 
F. 119—120°. Thymolsulfophtha.le.in, C27H30O5S -)- H20. Fiingt bei 59° an, W. zu 
verliercn u. bei 195°, sich zu zersetzen. — NH^Salz, C27H30OiS-Nir3. Wss. Lsg. ist 
gelb. — Zn-Salz, (C27H2806S)2Zn +  5 H20. — Mono-Na-Salz, C.,7H2D05SNa. Kry
stallisiert mit 1 Mol. CH3COC2H5. — Di-Na-Salz, C27H2806SNa2 +  2 A. — Diacelyl- 
verb„ C27H2S0 5S(0CH3)2. F. 171—172°. — Dibenzoylverb~ C27H2805S(C0C6H5)2, F. 194 
his 195°. — Dimethyldther (farblosc Form) von III, durch Kochen mit 3% HCl-haltigem 
CH3OH. Filrbt sich bei 195° rot u. sehmiłzt scharf bei 201—202°. Farbigc Form. 
Durch Erhitzen der farblosen auf 180°. Purpurrotes Pulver, das beim Umkrystalli- 
sieren oder in Beruhrung mit CH3OH sich in dio farblosc Form zuruckvenvandelt.
— Anilinsalz, C27H30O6S-C6H5NHj. — Dianilinverb., C39H40O3N2S. Dunkelgriine 
Nadeln. Ohnc F. — Dibromihymolsulfophthalein, C27H2805SBr2. Farblose Kryś talie. 
F. 130—135° unter Zers. — Hydrat, C27H2g05SBr2-H20. Purpurrotc bis schwarze 
Krystalle. — Duicciyherb., C27H,e05SBr2(C0CH3)2. F. 222—223°. — Thymolsulfo- 
phthalin, C27H3205S +  3,5 H20, P. 134—135°. — Zn-Salz, (C27II3l05S)2Zn +  8 H20. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 981—93. New York. Corncll Univ.) B r a tjn s .

K. y. Auwers, H. Bundesmann und F. Wieners, U ber Wandemngen von 
Methyl bei der Friesschen Verschiebung. Vff. haben bei der Friesschen Yerschicbung 
(Umlagerung von Phenolestern in o- u. p-Oxyketone), die man bisher fiir n. vcrlaufend 
gehalten hat, in einer Reihe von Fallcn molekulare Umlagerung festgestellt. t)ber 
die Phenol- u. Kresolcster ist nichts zu bemerken. Auch dio mcisten Xylenylacelato 
verhalten sich n. as. o-Xylenylacelat u. as. tn-Xylenylacetat liefern s. o-Aceło-as. o-xyleiiol 
(I.) bczw. o-Aceto-as.m-zyhnol (II.). (II. vgl. v . A u w e r s ,  L e c h n e r  u. B u n d e sm a n n ,  
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 45; C. 1925. I. 1188.) Konst.-Beweis fiir I. u. II. durch 
Red. zu 3,4- bezw. 2,4-Dimeihyl-6-athylphenol u. ldentifizierung letzterer mit synthet. 
dargestęllten Prodd., fiir II. auCerdcm durch Uberfuhrung in 3,5-Dimcthyl-2-oxybcnzoc-
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saure (Oxymesitylensauro). DaB s. m-Xylcnylacetal okno weitero Umlagerung aus- 
schlieBlich o-Aceto-s. m-xylenol liefcrfc, haben schon v. AUWERS u. BORSCHE (Ber. 
Dtsch. Chom. Ges. 4 8 .1698; C. 1915. II. 1181) gezeigt. — Anders verhalt sich p-Xylenyl- 
acelat. Hauptrk.-Prod. ist allordings p-Aceto-p-xylenol. Danebon entstoht jedoch nichfc 
das zu erwartende o-Acoto-p-xylenol (III.), sondem II. Es findet also Wandorung des 
CHj statt. Analog liefert das homologe 3-Methyl-6-athylphenylacetat unter CH3-Wan- 
derung das 2-Aceto-4-methyl-6-athylphc7wl. Konst.-Beweis fiir letzteres: Durch Eli- 
minierung der Acetylgruppe erhalt man 4-Methyl-6-athylphenol u. aus dcssen Acetat 
durch Friessche Verschicbung dasselbe Oxyketon. — Verwickelter verlauft die Rk. beim 
ps-Cumenylacetat. Man erhalt in wechselnden Mcngenverhaltnissen (jo nach don Vor- 
suchsbcdingungen) 4 Verbb.: 1. Sehr wenig Durenol (IV.). 2. Etwas mehr I. 3. MaBige 
Mcngen des n. zu orwartenden o-Accto-ys-cumenóls (V.). Konst.-Beweis durch Um
lagerung des Oxims, wobei gloich die Anhydrobase VI. entsteht. Letztere wurde auch 
auf anderenl Wcge dargestellt. 4. Ais Hauptprod. ein mit V. isomores, also unter CH3- 
Wanderung entstandenes Oxyketon, welches ontweder o-Aoeto-v. hemellitenol (VII.) 
oder o-Aceto-$: hemellitenol (VIII.) sein konnte. Da das Oxim nicht umgelagert, sondern 
nur hydrolyt. gespalten wird, war nach den von v . A u w e r s ,  L e c i in e r  u. B u n d e s -  
m ann aufgcfundcnon GesetzmaBigkeiten VII. wahrscheinlicher. Dies liat sich ais 
richtig erwiesen, denn von den beiden durch Friessche Verschiebung des v. u. s. Hemel- 
lilcnylacetals (v. A u w e r s  u. WlENERS, S. 1532) dargestellten Oxyketonon ist das aus 
dem v. Deriv. erhaltene mit dem fraglichen Oxyketon idont. DaB bei beidon Acctaten 
die Friessche Verschiebung n. verlauft, folgt daraus, daB beide Oxyketone durch Eli- 
minierung der Acetylgruppe in die Ausgangsphenolc zuriickvcrwandclt wordon. —• 
Vff. bemerken boi dieser Gelegenheit, daB der von K la g e s  aufgefundene Abbau fott- 
aromat. Ketone mittels H3P 0 4 ein gutes Mittel zur Ermittelung der Konst. ist, da Um- 
lagerungen dabei nicht eintreten. Dio Ggw. von CH3-Gruppen orleichtert die Ab- 
8paltung der Ketoseitenkette wesentlich. — Am auffallendsten bei der Friesschen 
Verschiebung des ps-Cumenylacetats ist die B. von IV., Eintritt eines CH3 u. Um- 
gruppieriing. I. ist móglicherweise erst bei der Aufarbeitung entstanden. Diese Ver- 
haltnisse sind noch ungeklart. — VII. bildet sich auch unter CH3-Wanderung bei der 
Friesschen Verschiebung des i-ps-Cumenylacelats u. des MesitylacelaU, aus ersterem 
recht glatt, aus letzterom trotz der gewaltsamen Rk. mit einer AuBboute von ca. 43%.

Die Verss. lassen erkennen, daB nur solche Phonolacetate abnorme Rk.-Prodd. 
liefem, bei denen sich gleichzeitig in 2 u. 5 (bczw. 3 u. 6) Alkyle befinden, allgemein also 
p-Xylenylacetat u. scino Homologen. Der Fali des Mesitylacetats (unmittelbare CH3- 
Verdrangung) steht bis jetzt vereinzclt da. Bemerkenswert ist, daB CH3-Wanderung 
uur dann eintritt, wenn der Saurcrest nach o, nicht dagegen, wenn er nach p ver- 
schoben wird. Die Ortsveranderung des CH3 kann scheinbar verschiedcn sein, da es 
in 3 Fallen an das o-, in je einem Falle an das m- u. p-C-Atom tritt. Doch kann man 
beim ps-Cumenylacetat auch die Wanderung von 2 Mcthylen annohmen. Oxyketono 
mit Methylen in m oder v. zuoinander sind bogunstigto Gebildo. — Die Stellung der 
Mcthyle beeinfluBt das Mengcnverhaltnis, in dem o- u. p-Oxyketon nebenoinander 
entstehen. CH3 in m begiinstigt die B. von o-Oxyketon; s, m-Xylenylacetat mit 2 Me
thylen in m liefert nur o-Verb. Niedere Versuchstcmp. begiinstigt die B. von p-, hóhoro 
die von o-Verbb. — Ober den Mechanismus der Friesschen Verschiebung weiB man 
noch nichts Sicheres. S k rau i*  u. P o l l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2033; C. 1925. 
I- 366) sind zu der Obcrzeugung gelangt, daB die Rk. nicht auf molekularer Um
lagerung, sondern auf Verseifung u. Resubstitution beruht. Hiernaeh wurde dio zwcito 
Phase jedoch eine FMEDEL-CEAFTS-Rk. darstellen, u. man sollte beifreiero-u.p-Stellung 
meist nur p-Deriw. erhalten, was den Tatsachen nicht entspricht. Auch folgendes 
spricht gegen jeno Auffassung: Erhitzt man Phenolo mit A1C13 kurz auf ca. 120°, so 
erhalt man Doppelverbb., die mit CH3C0C1 nur wenig Osykotone liefern. Verreibt
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mnn aber die Phenolo nur mit A1C13 u. laBt dann CH3C0C1 cinwirken, so erhalt mali 
reichlich Oxyketone. Im letzteren Fali bilden sich offenbar zucrst Phenolester. — 
Im  Verlaufe der Arbeit wurden die von v. A u w e r s ,  LECHNER u . BUNDESMANN 
aufgofundencn Regeln bzgl. der Umlagerungsfiihigkeit von o-substituierten Ketoximen 
in allen Fallen bcstatigt gefunden.

.0'----- -C-CIIn
V e r s u c h e .  as. o-Xylcnylacetat, C10H I2O2. Auso-Xylenol u. l ł/.j Mol. CH3C0C1 

(Wasscrbad), Chlorid vcrjagcn, sofort dcst. Kp. 235°, Rhomboeder, nacli Waschcn 
mit PAe. F. 22—22,5°. — s. o-Aceto-as. o-xylenol, C10I l12O2 (I.). Man gibt das vorigo 
zur 1,5-fachen Menge A1C13 (Eiskuhlung), erhitzt 4 Stdn. auf 130°, zerlegt u. dcst. 
mit Dampf. Blattchen aus Schwerbzn., F. 71°, U. auBer in W. NaOH-Lsg. gelb. FeCl3- 
Rk. blauviolett. — Scmicarbazon, CuHls0 2N3, Nadelchen, F. 292—295°. — Oxim, 
Cj,Hu 0 2N, Nadeln aus A., F. 136—137°, 11. in A., A., zl. in Bzl. \Yird_von sd. HC1 (1: 1) 
nur verseift. — Methyliithcr, CnH^Oj, Nadeln aus PAe., F. 55—56°. — Scmicarbazon, 
C12H170 2N3, F. 204—205°. — 3,4-Dimclhyl-6-dthylphenol, C10H,.,O. Aus I. nach Clem- 
MENSEN, mit Dampf dest. Nadelchen aus PAe., F. 51—52°, 11. FeCl3 farbt nicht. — 
Plicnylurefhan, C17H190 2N, Nadelchen aus verd. A., F. 113°. — Zur Synthese dicscs 
Phenols wurde as. o-Aceto-m-kresol (v. A u w e r s ,  L e c h n e r  u . B u n d e sm a n n )  re- 
duziert zu 3-Methyl-6-alhylphenol, CaH120, aus PAe., F. 43—44°, sil. FeCl3 farbt nicht. 
•— Plienylurcthan, C16H170 2N, Nadeln aus vcrd. A., F. 127—128°. — 2-Mcthyl-5-athyl- 
d-oxybcnzaldehyd, C10H12O2. Mit HCN u. A1C13 in Bzl. (40°, 5 Stdn.). Nadeln aus W., 
F. 110°, 11. auBer in Bzn. FeCl3 farbt nicht. — Scmicarbazon, C^H^OjN;,, Nadelchen 
aus vcrd. CH3OH, F. 204—206°, 11. in A., wl. in A., B zl. — Red. des Aldehyds nach 
CLEMMENSEN ergab obiges 3,4-Dimethyl-6-atliylphcnol. —  ‘p-Xylenylacctat, Kp.7n 224°.
— o-Aceto-as. m-xylenol, CI0H12O2 (II.). Vgl. 1. c. Mit Dampf fliichtig. Das Oxim wird 
von HC1 glatt verscift. — Semicarbazon, CuHI50 2N3, F. 257°, meist wl. — Methyliithcr, 
CjiH140 2, Ol, Kp.13 120°. — 2,4-Dimclhyl-G-alhylphenol, C10H14O. Durch Red. von II.
Ol, Kp. 227—228°. FeCl3 farbt nicht. — Phenylurethan, C17ITiD0 2N , Blattclien aus 
vcrd. A ., F. 113,5°. — Zur Syntlieso dieses Phenols wurde o-Aceto-o-kresol (1. c.,; Spni- 
carbazon, C10H13O2N3, F. 242°) reduziert zu 2-Melhyl-G-alkylphenól, C0HlsO, Ol, Kp. 212 
bis 214°. FeCl3 fiirbt nicht. — Phenylurethan, ClcH170 2N, Nadeln ausA., F. 150—151°.— 
3-Mcthyl-5-dthyl-4-oxybenzaldehyd, Ci0HJ2O2, Nadeln aus Bzl., F. 94—95°, 11. auBer in 
Bzn. Gab bei der Red. obiges 2,4-Dimcthyl-6-athylphcnol. — 3,5-Dimcthyl-2-oxy- 
benzoesaure, F. 179°. 1. Aus II. mit NaOH +  KOH bei 220—230° (20 Min.). 2. Aus 
n . j  Essigestcr u. Na; Kondcnsation des m-Diketons zum Cliromon; Spaltung desselben 
mit sd. NaOH (vgl. WlTTIG, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57- 88; C. 1924. I. 776). 3. Zum 
Vergleich aus as. m-Xylenolnatrium nach K o l b e . — p-Aceto-p-xylenol,C^Hn 0 2, Nadeln 
aus W. oder Bzl., F. 130—131°, mit Dampf nicht fliichtig. — Oxim, C10H13O2N, Blatt- 
ehen aus verd. A., F. 155—156°, 11. in A., wl. in Bzl. Gibt mit sd. HC1 (1: 1) quantitativ 
p-Aviino-p-xylenolhydrochlorid, dieses mit Sulfit die freie Base, C8HnON, Nadeln aus
A., F. 240°; N-Benzoat, C15HuOaN, aus A., F. 249°. Die Lsg. des Hydrochlorids gibt 
mit FeCl3 Phloron, F. 123,5°. — p-Aceto-p-xyletiohncthyldther, CnHyOj. Aus obigem
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Phcnol oder-aus p-Xylcnolmethylather nach F r ie d e l -Cr a f tS . Nach Dampfdest. 
Nadeln aus Lcichtbzn., F. 79—80°. Wird von A1CI3 bei 130° nicht verseift. — Semi- 
carbazon, £/jjH170 2N3, aus A., F. 206°.

ps-Cumcnylacelat, CuHj40 2, Kp. 245—246°, Nadelchen aus PAe., F. 34—34,5°. — 
Einw. von A1C13 bei 130—140° (4 Stdn.). Rohprod. in A. aufnehmon, im Vakuum 
dest. Das olige Dcstillat scheidet wenig Durenol, C10H14O (IV.), Schuppcn aus CH3OH, 
F. 117—118°, aus; FeCl3 fiirbt nicht. Bromdcriy., F. 115—117°. Zur Darst. eines 
Vergleichspraparates wurde i-ps-Cumcnol der Gattermannschen Aldehydsyntliesc 
unterworfen. Ncbcn hauptsiiclilicli p-Oxyaldchyd entsteht etwas mit Dampf fliich- 
tiger 2,4,5-Trimethyl-6-oxybe.nzaldchyd, aus vcrd. A., F. 74°; NaOH-Lsg. gelb, FeCl3- 
Rk. griin. Daraus durch Red. nach CLEMMENSEN IV. (F. roh 113—115°). — Zcr- 
legung obigen Ols durch fraktionierte Dest. unmuglich. Daher alkoh. Lsg. mit Na- 
Acetat u. Semicarbazidhydrochlorid in wenig W. versetzcn. Ein Teil der Semi- 
earbazone fallt sclmell aus, Rest boi gelindem Erwarmen in ca. 6 Tagen. Gesamt- 
prod. in alkoh. NaOH lósen, mit vicl W. Ycrdiinnen. Hauptmcnge fallt aus (A), 
Filtrat gibt mit łlC l eincn weiteren Anteil (B), Rest bleibt in der Mutterlaugc (C). — 
B ist in ein in sd. A. unl. (F. iiber 300°) u. 1. (F. 195—197°) Prod. zerlcgbar. Beido 
liefern mit sd. Eg.-H2S04 I. (F. 70—71°). Dic Natur dieser „Semicarbazono“ ist 
fraglieb, da I. nur e i n Scmicarbazon vom F. 292° gibt. — Aus C wird der A. abdest.. 
lliickstand mit Dampf behandelt. Dcstillat liefert ps-Cmnenol. Ruckstand (Scmi
carbazon) wird nach Umfallcn aus Alkali mit sd. 30°/oig. H2S04 zerlcgt u. liefert 
nach Fraktionierung u. Reinigung iiber das wl. Na-Salz o-Aceto-ps-cumenol, CuH]40 2 
(V.), dickes, gelbes Ol, Kp.n  145—146°, l) .17’1, 1,0873, n” '4He =  1,56189, E S  fur 
cc = + 1 ,1 0 , fiir f i — a  = + 9 6 % . nach liingcrer Zeit teilweise erstarrend. NaOII- 
Lsg. intensiy gelb. FeCl3-Rk. violett. — Semicarbazon, C]2H170 2N3, F. 232°, wl. 
Lsg. in alkoh. Lauge gelb, durch W. nicht fallbar. — Oxim, CuH,50„N, Nadeln aus 
vord. A., F. 163—164°, 11. in A., CH3OH, A., zl. in Bzl. Wird von sd. HC1 (1:1) zum 
geringen Teil zu V. zuriickrerseift, zum gróCten Teil ubergefiihrt in 2,4,5,7-Tctra- 
methylbenżomzoł, CuH13ON (VI.), nach Dampfdest. Krystalle, F. 64°, sil., 1. in starker 
HC1, durch W. fallbar. Darst. eines Vergleichspraparatcs: o-Benzolazo-ps-cumenol 
wird mit SnCl2 u. HC1 in Eg. reduziert zu o-Amino-ps-cumenol, dieses mit Acet- 
nnhydrid ubergefiihrt in das N-Acelyldcriv., GuH150 2N, schwach braunliche Nadel
chen aus A., F. 162—163°; daraus VI. durch Erhitzen auf 200°. — 2,4,5-Trimethyl- 
G-ćitJiylphenol, CnH180. Durch Red. von V. Nach Dest. F. 65—66°, 11. in A., A., 
Bzl., Laugen, zł. in Bzn. FeCl3 fiirbt nicht. — A gibt nach Spaltung mit sd. Eg.- 
H2S04 o-Aceto-v. liemelliłenol, CnH140 2 (VII.), Nadelchen, bei Verdunsten Rhombo- 
eder aus PAe., F. 42—43°, Kp. 275—276°, Kp.„ 142—144°, D.99'5, 1,0259, n9a-5He =
1,53268, E2j fiir a  =  -f- 1,49, fiir fi — a  =  -f- 109%, meist 11., unl. in verd. NaOH. 
FeCl3-Rk. tiefblau. Zur beąuemercn Gewinnung von VII. wird das Rohprod. der 
1'riesschcn Versehiebung im Vakuum dest. u. das Ol mit passend konz. wss. NaOH 
verrieben, wobei dio Hauptmcnge erstarrt. — Semicarbazon, C12H170 2N3, F. ca. 290°, 
"’!• — Oxim, CjjHjjOaN. Nadelchen aus A., F. 160,5—161°, 11. In A., Eg., zl. in Bzl. 
Wird von HC1 nur verseift. — 2,3,4-Trimełhyl-6-athylphcnol; CnH160. Dureli Red. 
von VII. Kp. 250—252°, seidige Nadelchen, F. 47—49°, 11. auCer in W., mit Dampf 
fluchtig. FeCl3 fiirbt nicht. — Pkenylurethan, C18H210 2N, aus A., dann Bzl., F. 136 
bis 138°. — VII. wird von sd. 84%ig. H3P 0 4 in v. Hcmdlitenol (V. AUWEHS u. 
W ie n e r s ) ubergefiihrt. — ps-Cumcnylchloracelat, CuH]20 2Ci. Aus ps-Cumcnol u. 
Chloracetylchlorid (130°, 2 Stdn.). Kp.12 119—152°, Prismen aus PAe., F. 56—57°. — 
4,5,7-Trimelhylcumaranoii-(3), CnH,20 2. Aus dom vorigen mit A1C13 (140°, 3 Stdn.). 
Hcllgelbe Nadelchen aus CH3OH, F. 115—117°, mcist 11. Rotfarbung mit Alkali.

o-Acelo-s. hemdłilenol, Cj!H140 2 (VIII.). Aus s. Hemcllitenylaeotat u. A1C13 
(130°, ł/2 Stde.). Nach Vakuumdest. liefert der erstarrtc Anteil Prismen aus Lg.,
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F. 83—84°, Kp.w 163—166°, meist 11., auch in ycrd. NaOH. FcCl3-Rk. blaugrtin. — 
Semicarbazon, CjjH^OjNj, Platten aus vcrd. CHaOH, F. 210°. — O zim, CuHJ50 2N, 
Nadeln aus verd. A., F. 143°. Gibt mit sd. HC1 (1:1) glatt o-Amino-s. hemełlitenol- 
hydrochlorid; aus diesem Dibenzoyl-o-amino-s. hemellilenol, C23H210 3N, Krystallohen 
aus A., F. 171—172°. Yergloiohspraparat - aus o - Benzolazo - s. hemellitenol. — 
v. Hemellitenylacet-at liefert mit A1C13 glatt VII. — i-ps-Cumenol. Darst. naeh 
V. A tjw ers u. SAURWEIN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2388; C. 1922. III. 1258). 
Reinigung des Oxyaldehyds am b es ten iibor das Oxim, Spaltung mit HC1 (1:1). — 
i-ps-Cumenylacetat, CuH140 2, Kp. 241°. — Mcsitylacelai, CjjH^C^, Kp. 236°. Gibt 
mit AlClj aul3er VII. sehr wenig einer Verb. vom F. 150°, don Eigenschaftcn naeh 
ein p-Oxyketon. — 3-Methyl-6-athylphenylacelat, CuHh0 2, Kp. 232°. — 2-Acelo-
I-methyl-6-aihylphcnol. CnH140 2, naeh Dampfdcst. u. Reinigung iibor das Semi
carbazon Kp.30 153°, unl. in yord. NaOH. FeCl3-Rk. dunkelblau. — Semicarbazon, 
CjjHjjOjNj, naeh Auskochen mit A. F. 238—239°. — p-Nitrophenylhydrazon,
C17HJ90 3N3, gelbrote Nadeln aus verd. A., F. 176°, U. — 4-Aceto-3-methyl-6-athyl- 
phcnol, Cu Hm0 2, soidige Nadelehen aus Bzl., F. 117—118°. Gibt mit sd. H3P04 
3-Methyl-6-athylphenol zuriiek. — 4-Methyl-6-athylphenylacelał, CuHjjOj, Kp. 231 
bis 233°. — Zu Identifizierungszweeken wurden nooh folgendo Vcrbb. dargestellt: 
.5. o-Amino-as. o-xyłenol oder 3,4-Dimclhyl-O-aniinophcnol. Durch Red. der ent- 
sprechenden Benzolazoverb. F. 173—175°. — 0,N-Dibenzoat, C22HJ90 3N, Nadelehen 
aus A., F. 152—153°, zwl. in A., 11. in Bzl. — N-Benzoat, C15H150 2N. Aus dem yorigen 
mit alkoh. Lauge. Schwach braunliche Schuppen aus Eg., F. 195—196°. — 2-Phcnyl- 
5,6-dimethylbenzoxazol, C15H130N. Durch Dest. des yorigen. Scidige Nadelehen, 
F. 164—165°, meist II. — o-Amino-as. m-xylenol, F  134°. — 0,N-Dibenzoat, C22H190 3N, 
Nadeln aus verd. A., F. 154—155°, 11. auCor in Bzn. — N-Bcnzoat, C15Hi60 2N, Nadel- 
chen aus A. , F. 187—188°. — 2-Phenyl-5,7-dimethylbcnzoxazol, C15H13ON, Nadeln 
aus verd. CH3OH, F. 99—100°, II. auCer in Bzn. — 2-Phenyl-4,6-dimethylbcnzoxazol, 
Ci5H13ON. Aus o-Benzamino-s. m-xylenol (v. A uw ers u. B orsche). Soidige Nadel- 
chen aus CH3OH, F. 133—134°. — 2-Phenyl-4,7-dimcthylhenzoxazól. Vgl. v. Auw ers
u. S c h o rn s te in  (Fortschr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 18. Heft 2. 41; C. 1924.
II. 2268). (Liebigs Ann. 447. 162—96. Marburg, Univ.) Lindenbaum.

C. J. Enklaar, Vber die aliphalisćhen Tcrpcne und ilire Abkommlinge. 5. Mitt. 
(4. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 36. 215; C. 1917-1. 573.) Die mikrochem. Oxydation 
des Ocimens m it KMn04 u. die m ikrokrystallograph. U nters. der Oxydationsprodd. 
haben ergeben, daB das Terpen selir wahrscheinlich ais 2,6-Dimethyloctatrien-(l,5,7) 
zu formulieren ist. (Rec. trav. chim . Pays-Bas 45. 337—41.) L in d en b a u m .

Frederick Maurice Rowe, Esther Levin, Alan Chamley Bums, John 
Stanley Herbert Davies und Wolfe Tepper, Eine neue Reaklion einiger von der 
fi-Naphlhol-1 -stdjonsaure abgdeilelen Diazosidfonate. I. Ilersldlung von PMhalazm, 
Phthalazon- und Phthalimidinderimten aus 4 '-Nitrobenzol-2 -naphlhol-l-diazosidfonat.
W a h l  u. L a n t z  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 97; C. 1923. III. 1361) liabcn die 
Einw. von Alkali auf 4'-Nitrobcnzol-2-naphthol-l-diazosulfonatc untersucht u. fur die
B. von Pararot das Diazooxyd I ais Zwischenform angenommen, obwohl sie die analogo 
Verb. aus l-Brom(Chlor)-^-naphthol nicht fassen konnten. Vff. finden, daB 4'-Nitro- 
bcnzol-2-naphthol-l-diazosulfonat (II) mit Na2C03 leicht Na-4 '-Nitrobenzol-1-a-o- 
fj-naphthochinon-l-sulfonat (III) liefert u. dieses mit Alkali iiber IV ais Zwischenprod. 
unter Ringóffnung u. nachfolgender Umlagerung mit RingschluB 3-(4'-Nttrophenyl)-
l,3-dihydrophthalazin-4-essigsaure-l-sulfcmsaure (V). Hioraus mit Mineralsauren l-Oxy-3- 
(4'-nitrophenyl)-l,3-dihydrophthaiazin-4-essigsaure (VI) u. durch Red. l-Oxy-3-{4'-amino- 
p}ienyl)-tełrahydropJilhalazin-4-essigsa,ure (VII). VII gibt mit Mineralsauren yerkoeht 
4'-Ajnino-3-pJienylphthalaz-4-cm (VIII). Die Red. von VIII mit Zn u. HC1 fuhrt zu 
4'-Amino-N-phenylphIfialimidin (IX), analog wie R a c in e  (L ie b ig s  Ann. 239. 78 [1887])
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aus 3-Ph'enyIphthalaz-4-on N-Phenylphthalimidin (XI) erhalten hat. Urn dio Konst. 
von VI zu stutzen, synthetisieren Vff. eine, der zweiten moglichen Formel (VIa), ahnlich 
aufgebaute Verb., indem sie /?-Naphthochinon mit Ca-Hypochlorit zum ó-Lacton der
0-CarboxyphenyIglycerinsauro (XII) oxydieren u. hieraua mit HC1 i-Cumarin-3-carbon- 
saure (XIII) herstellen. XIII kondensiert sich mit p-Nitrophonylhydrazin zu dem 
Hydrazid XIV u. dieses liefert schlicBIich unter H20-Vorlust N,4'-Nilrophenylimino-
1-carboslyril-3-carbonsuure (XV). XV weicht in seinen Eigenschaftcn stark von VI ab.
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V e r s u c h e .  Na-/9-Naphthol- 1-sulfonat gibt mit diazotiertem p-Nitranilin 
4'-Nitrobenzol-2-naphthol-l-diazosulfonat (II) u. dieses mit Na2COa, Na-4'- 
Nilrobeiizol-l-azo-fi-naphłhochinon-l-sulfonal (III). III gibt mit NaOH neben wenig
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Pararot eine Verb. GltHlt07N3SNa, aus A. rotgelbo Nadeln, 11. in W., ivl. in A. 
Die Verb. kann ais Na-3-(4'-Nilrophenyl)-l,3-dihydroplithalazin-4-essigsdure-l-sulfonat 
(V) angesprochen werden. V gibt mit Mineralsiiuren erhitzt unter S02-Verlust l-Oxy- 
3-(d'-nitrophenyl)-l,3-dihydroj)hthaIaziii-4-essigsaure, C10H13O5N3 (VI), aus Essigester, 
F. 241°, 11. in A., Aceton u. Eg., wl. in Bzl. u. A., Ag- u. Ba-Salze. t)ber den F. erhitzt 
entsteht Nitrobenzol. Ais Nebenprod. obiger Rk. wird eine Vcrb. vom F. 331° ge- 
bildet. Deriw. von VI: Mdhylester, CI7H1506N 3, aus Methylalkohol, F. 153°, Ailiyl- 
ester, C18H1705N3, aus A., F. 180° (krystallograph. untersucht). Acetylderiv., CjSH]506N3, 
ans A., F. 212°, A ni lid, C22H180,,N4, aus Essigester, F. 190—192° (Zers.). Die Oxydation 
von VI mit K2Cr20 , liefert eine Verb. vom F. 247°. Na-Hydrosulfit reduziert VI zu
l-Oxy-3-(4,-aniinophenyl)-ielrahydrophihałazin-4-essigsaure, C16H170 3N3 (VII) aus viel W., 
F. 239°, 1. in A., unl. in Bzl., mit FeCl3 eine voriibergehende woinrote Farbung. Acetyl- 
derkał, C18HJ!)0 4N:„ aus verd. Eg., F. 266°, Sintem bei 145—1G5°. Die Oxjrdation 
mit Na2Cr20 , liefert eine Verb. vom F. 276°. Dio Lsg. von VII in konz. HC1 gibt beim 
Kochen (18 Stdn.) 4’-Amino-3-phenylphtlialaz-4-on, C14Hn 0N3 (VIII), aus A., F. 259°,
1. in h.W., unl. in Alkalien, Hydrochlorid, Acetylderirat, Cl6H130 2N3, aus vicl W., 
F. 348°. Die Oxydation von VIII mit Na2Cr20 7 liefert Benzochinon, F. 115° u. Phthal- 
siiurc, F, 197°. VIII bildet mit Zn u. HC1 reduziert 4'-Amino-N-phcnylphlhalimidin, 
CnH12ON2 (IX), aus A., F. 198°, Hydrochlorid, ZnCl2-Doppdsalz, Acctylderimt, C^Hj,• 
0 2N2, aus verd. Eg., F. 196°. Die Oxydation von IX, wic oben ausgefiihrt, gibt Benzo
chinon u. Phthalimid, F. 234°. Das Sulfat von IX liefert diazotiert u. mit A. verkocht 
N-Phenylphtlialimidin (XI) vom F. IGO0. Das Hydrochlorid von IX gibt diazotiert, 
die uborschiissige HN02 mit Carbamid zerstórt u. dio Lsg. 2 Stdn. mit H2S04 (1:3) 
gekocht- 4’-Oxy-N-phenylphthalimidin, Cł4Hn0 2N (X), aus A., F. 228°, Mclfiyldther, 
C15H130 2N, aus Methylalkohol, F. 134°, Athylather, CX6HJ50 2N, aus A., F. 14S°. /3-Naph- 
thochinon gibt mit Ca-Hypochlorit oxydiert das d-Ladon der o-Carbozyplienylgly- 
ccrinsdure (XII) voin F. 202—203° u. dieses mit konz. HC1 erhitzt i-Cumarin-3-carbon- 
sauro (XIII), F. 238—239°. XIII liefert in A. mit p-Nitrophenylhydrazin */2 Stde. 
erhitzt o-Carbozy-cf.-hydrozimtsaure-p-nitrophenylhydrazid, C16H130 GN3 (XIV), aus A., 
F. 189—190° (Zers.). Durch Verscifen mit vcrd. Mineralsiiuren hieraus dio Kompo- 
nenten. Durch riickflicCcndes Erhitzen mit Toluol u. PCI, wird XIV H20 entzogen u. 
es entsteht N ,4'•Nilrophenylimino-i-carboslyril-3-carbonsdure, CJ6Hu0 5N3 (XV), aus 
Essigester, F. 287° (Zers ), 11 in Aceton u. Eg., wl. in A. u. A. Dic Red. mit Hydro- 
sulfit gibt eine Aminosiiurc vom F. 265°. (Journ. Chem. Soc. London 1926 . G90 bis 
706. Manchester. Stadt. Coli. fiir Techn.) TaUBE.

Louis F. Fieser, Ein Verglcich des hderocyclisclicn Systems mil dcm Benzolsystem.
I. 6,7-Indazolchinon-4-sidfosdure. Das Rcd.-Potential des a-Naphthochinons ist 
224 Millivolt kleiner ais das des p-Benzochinons, das des /3-Naphthochinons 220 Milli- 
voIt kleiner ais das des o-Benzochinons. Um das heterocycl. System mit dcm Bzl.- 
System vergleichen zu konnen, bcstimmte ^'f. das Reduktionspotential der 0,7-lnd- 
azolchinon-4-sulfosaure (I) bei 25° glcich 0,620 V u. das der 1,2-NapJilhochinonsulfo- 
saure (II) bei 25° gleich 0,630 V. Dieses nahe Zusammenliegen der beiden Potentiaio 
kónnte dafiir spreehen, daB die Athylenbindung im Pyrazolring einer Benzoldoppcl- 
bindung gleich ware, was aber unsichcr ist, da dio beiden vcrgliehenen Systeme nicht 
gleich sind. Vielleicht iiben auch die N-Atomc gegenseitig einen EinfluB aus, ahnlich 
dcm EinfluB substituierter NH2- oder OH-Gruppen u. unabhangig von der Stabilitat 
des Ringsystems. — Ausgehend vom 6-Oxyindazol aus 6-Aminoindazol, stellt 
Vf. durch Kuppeln mit DiazobenzolcMorid das 6-Hydroxy-7-btnzolazoindazol dar, dieses 
wird mit Na2S20 4 zu 6- Oxy-7-aminoindazol reduziert, letzteres mit K2Cr20 7 u. 
H2S04 zu dem 6,7-Indazolchinon, das schon von F r i e s  u. R o t h  (L ie b ig s  Ann. 404. 
81; C. 19 1 4 . 1. 1663) beschrieben ist. Dieses wird durch NaHS03 in das 6,7-Indazd- 
hydrochinon-4-sulfosaure Na iibergefulirt, das durch NaNOa zu dcm Na-Salz der 0,7-Ind-
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azolchinonsulfosdure I  oxydiert wird. Don Beweis dafiir, daB die Vcrb. ein 6,7-Cliinon ist, 
erbrachte Vf. dadurch, daB er 6-Aminoindazol mit p-Diazobenzolsulfosdure kuppelte, 
die entstandenc (J-Amino-7-(p-azobenzolsidfosdure)-indazol zu G,7-Diaminoindazol redu
ziert. Die Fiihigkeit, mit Ameisenaaurc das 6,7-Imidazoindazol (III) u. mit Phenanthren- 
chinon das 6,7-Phenanthrazinoindazol (1,2,3,12-Indazophenanthrazin) zu bilden, be- 
weist, daB bcidc NH2-Gruppen in o-Stellung zu einander stehen. Durcli Einw. von 
Anilin auf I wird die Sulfogruppe duroli den Anilinrest ersetzt unter B. des 4-Anilino- 
fi,7-indazolchinons, eine fiir ^-Naplithoehinonsulfosaure charakterist. lik., worans 
heryorgeht, daB die zweite NHr Gruppe in 7-Stellung eingetreten ist.

Sl° aNa SOJC
\ -------nrr

IJJ*N Ó J  N
. „ l i  HO— ŃII

G-Hydróxy-7-benzolazoindazol, C13H10ON4, F. 238°. — G-Hydroxy-7-aminoind- 
azol, C-HjONj. Fiirbt sich gegen 190° dunkel u. zersetzt sich gegen 260°. — Mono- 
ćhlorhydrat, C7Ha0N3Cl-H20. — DicJdorhydrat, C-HsON3C12. Wird leicht zurn 6,7-Ind- 
azolchinon oxydiert. — 6,7-Indazolhydroćhh\on-4-sul}osdure, C7H60 5N2S. Zers. gegen 
200°. — G,7-Indazolchinon-4-sulfosaures Na, C7H305N2SNa (I). — 4-Anilino-G,7-ind- 
azolchinon, Cl3H90 2N3, F. 360° unter Zers. — 6-Amino-7-(p-azobenzolsidfosdure)-iiidazol, 
C13Hn0 3N5S. — G,7-Diaminoiiidazolhydrochloiid, C7H9N4C1. — 6,7-Imidazoindazol, 
C8H6N4 (III). Nadeln, F. 293°. — 6,7-Phenanthrazinoindazól, C21H12N4. Gelbe Nadeln.
F. 3G4°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1097—1107. Bryn Mawr, Pennsylvania.) B k.

Wilhelm Eller und Armin Schóppach, Die Zersetzung der Huminsauren bei 
100°. Vff. liaben die Zers., welche Huminsauren bei einer Temp. von 100° erleiden, 
quantitativ festgelegt. Zur Unters. kamen: Eine natiirliche Huminsaure aus Braun- 
kohle, eine Huminsaure aus Rohr/.ucker (durch Einw. von konz. HC1 in der Wiirme 
erhalten) u. eine kiinstliche aus Hydrochinon (durch Einw. von Kaliumpersulfat). 
Samtliche Praparate wurden bei Tempp. <[ 65° im Vakuum iiber P205 getrocknet.. 
I)ie Temp. von 100° hatte bei allen Praparaten eine unerwartet groBe Zera. zur Folgo. 
In 52 Stdn. spalteten ab: die Hydrochinon-Huminsaurc 11,5% W., l,4°/o C02, die 
Rohrzucker-Huminsaure 7% W., 1,6% C02 u. die Braunkohlen-Huminsaure 8,5% W. 
"• 0,7% C02. Die GroBe der abgespaltenen Mengen H20  u. C02 in den einzelnen Zeit- 
absclmittcn u. die Anderung der ehem. Zus. sind in Tabellen angefiihrt. Vff. schlieBen 
aus ihren Verss., daB alle Analysen von Huminsauren, die Tempp. iiber 80° ausgesetzt 
Waren, unbrauchbare Werte liefern. (Brennstoffchemie 7- 17—20. Jena, organ. Abt. 
d. chem. Lab. d. Univ.) B i e l e n b e r g .

E. Biochemie.
Robert Chambers und Paul Reznikoff, Das Verhallcn des Protoplasmas lebender 

Amoben zu injizierten Salzen. NaCl- u. KCl-Lsg. in den Amóbenkórper injiziert, u. 
zwar in Mengen, die dem Kernvol. oder dem Gewicht der ganzen Amobe entsprechen, 
verursaehen Verfliissigung u. reversiblen Stillstand der Bewegungen. C’aCl2 bewirkt 
eine lokal bleibende irreversible Koagulation u. Erstarrung. MgCl„ breitet sich raach 
iiber dem ganzen Plasma aus u. ist am giftigsten. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 
22. 320—22. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 144. New York, Dep. of anat. Cornell univ. 
med. coli. Ref. SPEK.) OPPENHEIMER.

E ,.  E n z y m c h e m ie .
Olga Lakela, Ilydrolytische Enzyme von Phormidium laminosum. Die ehem. 

Analyse des Algenmaterials ergab einen Aschengehalt von 53% der Trockensubstanz.
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EiweiB, Amino-N u. Glykogen nacliweisbar. Zucker, Starkę u. Pentoaane fehlen; 
ebenso Diastase, Invertase u. Casein spaltende Enzyme. Dagegen war Lipase u. ein 
Glykogen hydrolysierendes Ferment vorhanden. (Botan. gaz. 80 . 102—06. 1925; 
Ber. ges. Pliysiol. 3 4 . 173. Ref. W a l t e r .) Op p e n h e im e r .

A. Mougeot und V. Aubertot, Oxydasen und Mineralicasser. Vff. zeigen, daB 
eine groSere Anzahl, dem Namen nach aufgefiihrte Mincralwasser die Spontanox3'dation 
von Pyrogallol oder Hydrochinon hemmen. Andere MineralwŁsser begiinstigen die 
Oxydation von nielit spontnn oxydierenden Phenolderiw. durch Oxydasen. (C. r. soc. 
do biologie 94. 818—19.) Op p e n h e im e r .

Jay Frank Schamberg und Herman Brown, Wirkung verschiedener Agenzien
— UUraviolettlicht, Vaccine, TerpenlinNeoarsphenatnin- und Eigenblutinjektionen — 
auf die Enzyme des Blutes und der H m ł. Nach Bestrahlung sinkt der lipolyt. Index, 
wahrend der proteolyt. steigt. Terpentindlemulsioninjektion bewirkt Steigen beider 
Fermente, ebenso Staphylokokkenvaccine u. Eigenblut. Neosalvarsan- oder auch 
dest. W.-Injektionen schwfichen beide Fermente im Blut. Kanincneii- u. Menschen- 
verss. (Arch. of internat, mcd.'3 5 . 537—48. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 257—58. 
Ref. H u l d s c h in s k y .) O p p e n h e i m e r .

Camillo Ninni, Die Anicesenheit von Lactasen und Inverłasen in Organem, Dar- 
stellung balcteridl erhaltener Moncsaccharide in vitro. Typhus-, Paratyphus-, Tetanus-, 
Cholerabazillen, die Milch nicht zum Gerinnen bringen, rufen nach Zusatz eines sterilen 
Organstucks Gerinnung hervor. Die Organfermentc zerlegen den Milchzueker in Mono
saccharide, die bakteriell zu Sauren aufgespalten werden. Es kann auf diese Weise 
auch die Ggw. bezw. das Fehlen von Laclasen in verschiedenen Organgeweben u. 
Korper-Fll. festgestellt werden. (Pathologica 17. 73—78. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 
256. Neapel, Laborat. batteriol. Ref. LAQUER.) OPPENHEIMER.

Heinrich Liiers und Albert Diem, Uber die Adsarptionsreinigung des Lab- 
enzyms und eine neue Melhode zur Ermitllung der Labkonzenlration. Yiscometr. Best. 
der Labwrkg. unter EinfluB verschiedener Tempp., pn u. Ca-Salzkonzz. Chymosin 
wird von Bleicherde (saures Silieat) u. von bas. Tonerde adsorbiert. Die Elution aus 
dem Tonerdeadsorbat gelingt nicht mit NH3 oder CO„, aber mit Phosphatpuffer 
(pH =  6,98). Mehrfache Adsorption u. Elution steigert den Labwirkungsgrad von 
1:200000 auf 1:5,6 bis 7,6-108, wahrend der N-Gehalt auf den 10. Teil h e r a b g e d r i i c k t  

wird. Lab- u. Pepsinadsorption gehen n i c li t  parallel. (Milehwirtschaftl. Forscli.2. 
405—31. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 257. Miinchen, Lab. f. arigew. Chem. techn. 
Hochschule. Ref. JaCOBY.) OPPENHEIMER.

E 3. P f la n z e n p h y s lo lo g le .  B a k te r io lo g ie .

E. G. Pringsheim, Uber Starkeunnderuiuj und Wandersfarke. Die in den Stengeln
u. Blattstielen auftretonde Starko wird im allgemeinen ais „Wanderstiłrko“ bezeichnet. 
Der aus den Blattern auswanderiule, durch Abbau der zunaehst entstehenden Starkę 
gebildete Zucker soli in den Zellen der Leitbahnen wieder in Starko umgebildet werden, 
wotlurch das Diffusionsgefalle erhoht u. die Wanderung beschleunigt werden soli. 
Vf. yergleicht die weehselseitigo B. von Starkę u. Zucker aus einander mit dem Verh. 
zwischen einem festen Stoff u..dessen Lsg. u. zeigt, daC auf physikal.-chem. Grund- 
lage obige Vorstellung nicht aufrecht erhalten werden kann. Auch wenn man annimrot, 
daB die lebende Zelle nach Belieben Starkę auf- oder abbauen kann, stoBt man mit 
obiger Theorie auf Widerspruche. Vf. lehnt die ,,Wanderstarke“ vollstiindig ab, da 
die Fahigkeit des Zuckers zu wandern, vorliiufig unbewiesen ist. Das Auftreten der 
Starkę hat mit der Leitung der Assimilate nichts zu tun. Die Starkę ist da, wo sie 
auftritt, immer ein Reservestoff, der eininal fiir langere, einmal fiir kiirzere Zeit. in 
fester Form niedergeschlagen wird. (Naturwissenschaften 14 . 305—07. Prag.) Jos.
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L. A. Herrera, Nachahmutig von Zellen in Teilung und der Sporenkeimung mit 
Calciumfluorsilicat. Bcschrcibung u. Abb. der mit verbesserter Methodik (vgl. Atti 
R. Aecnd. dei Lineei, Roma [6] 1. 639; C. 19 2 5 . II. 1530) erhaltenen Bilder. (Atti 
R. Acoad. dei Lincei, Roma [6] 2. 387—92. 1925. Mexico, Lab. degli Studi biol.) Si1.

E. Esenbeck und K. Suessenguth, Ober die aseplische Kultur pflanzłicher 
Embryonen, zugleich ein Beitrag zum Nachweis der Enzymausscheidung. Entnabme der 
Embryonen aus Maiakornern gelingt mit vollkommener Bakterienfreiheit, wenn die 
Korner 5—20 Min. l°/0 Bromwasser ausgesetzt sind u. entsprechend asept. gearbeitet 
wird. Die Embryonen enthalten u. produzieren Diastase, was andern Autoron infolge 
Sebiidigung durch andere Dcsinfektion entgangen ist. (Arcli. f. exp. Zellforsch. 1. 
547—86. 1925; Ber. ges. Pliysiol. 34 . 175—76. Ref. S c h m u c k e r .)  O p p e n h e im e r .

Wl. Butkewitsch, Die Sduren ais Zwischenglied der oxydativen Umwandlung 
des Zuckers durch die Pilze. (Vgl. Biocliem. Ztschr. 154 . 177; C. 1925- I. 1215.) Auch 
Cilronensaure konnte neben Oxalsiiure ais Stoffweclisclprod. bei Aspergillus wie Citro- 
myces nachgewjesen werden. Citronensaure ist ein Umwandlungsprod. des Zuckers. 
Die Annahme der proteolyt. Herkunft ist unberechtigt. (Jhb. f. wiss. Botanik 64. 
G37—50. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 622—23. Ref. WACHTER.) OPPENHEIMER.

F. G. Novy jr., Baklerienalmung. IV. Das sogenannte aerobe Wachslum von
Anaerobien: Kartoffdatmung. Das Unvermogen der Anaerobien, bei Ogw. von Luft 
zu waehscn, ist nicht der hypothet. B. von Peroxyd oder der Abwesenheit von Kata- 
lase zuzuschreiben. Bei Aerobien u. Anaerobien ist die Natur der Atmungsenzyme 
(Aerase u. Anaerase benarmt) wesensverschieden. (Journ. of infect. dis. 36 . 343—82. 
1925; Ber. ges. Physiol. 33. 623. Ann Arbor, Hyg. Labor. Univ. of Michigan. Ref. 
K n o iir .) Op p e n h e im e r .

Heinrich Walter, Die Yerdunshmg von Wasser in bewegler Luft und ihre Al>- 
hungigkeil von der Grófle der Oberfliiche. Zur Kritik der Transpirationsversuche. Die 
Bereclmung der TranspirationsgroBc nach der Pflanzenoberflachę ist nicht richtig. 
Prakt. wird man, da die Einflufl nehmenden Faktoren bei der Bereclmung nach Fliichen- 
einheit nicht beriicksichtigt werden kónnen, dio Oberflaehe besser durch das Friseh- 
gewicht ersetzen (vgl. S. 1876). (Zeitschr. f. Botan. 18 . 1—47. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34. 173. Heidelberg, Botan. Inst. Ref. W a l t e r . )  O p p en h e im e r .

Doris Powell, Entwicldung und Verteilung des Chlornphylls in im Licht yewachsenen 
Wurzdn von Bliitenpflanzen, Dio B. von Chlorophyll hftngt von den Assimilations- 
bedingungen ab, ist bei versehiedenen Spezies verschieden u. wird von Niihrlsgg. 
nicht beeinfluBt. (Ann. of botan. 39 . 503—23. 1925; Ber. ges. Physiol. 33 . 538—39. 
Ref. S c h r a t z .)  O p p e n h e im e r .

Casimir Rouppert, Uber das Benzidin ais Iieagenz in lebenden Pflanzen. Kultiviert 
man Phaseolus vulgaris in verd. Lsgg. von Benzidin, so geben die Cellulosemembranen 
die Rk. von M a N G IN -R a cib o rsk i. Farbrlck. lassen auf dio Ogw. einer Oxydase 
in den pekt. Hiillen der gcrbsaurehnltigen Zellen schliefien. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 182. 533—35.) O p p e n h e im e r .

G. Nadson und A. Zolkevi5, Uber die kombinierle Wirkung des Rudiums und 
chemischer. Agenzien auf die Pflunze. — tlber die kombinierle Wirkung des Lichles und 
der Farben auf die Pflanze. Die Radiumwrkg. ist keine sogenannte Sekundarstrahlen- 
wrkg. Verss. an Pflanzensamen (Sinapis alba), die Radiumstrahlung allein oder unter 
gleiclizeitiger Einw. von J, K J, CuSOi} Chloralhydrat u. Eosin ausgesetzt wurden, 
sprechen dafiir, daB die starkere Keimschadigung bei kombinierter Einw. der Faktoren 
eine additive Wrkg. der Einzelfaktoren ist. K J desensibilisiert die Radiumstrahlung. 
(Physiol. Antagonismus K-Ra.) Eosin zeigt bei Ra-Strahlen dieselbe photodynam. 
Wrkg. wie bei Einw. sichtbarer Strahlen. — II. DaB fur diese Eosinwrkg. die Fluorescenz 
kein spezif. Faktor ist, wirtl daraus gefolgert, daB auch das wenig fluoreseierende 
Aeutralrot u. das gar nicht fluoreseierende Fuchsin einen photodynam. u. wachstums-



3480 E 4. T i e r c h e m i e . 1926. I.

hemmenden Effckt besitzon. (Vcrtnik rentgenologii i. radiologii 3. 85—106. 135—42. 
1924; Ber. ges. Physiol. 34 . 176—77. Ref. W a l t e r .) Op p e n h e im e r .

William N. Berg, Ein 12-prozentiger Dextrosenahrboden fur langdauerndes 
Anarobeniuachstum. Empfehlung eines Nahrbodens aus Schweinsleber 2500, Dextrose 
1000, CaC03 350, Pepton 80, Ringersalz 400, W. 7000 fur Gasbrandkulturen. (Proc. 
of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 91—92. 1924; Ber. ges. Physiol. 34 . 260. Brooklyn, 
Berg. biol. laborat. Ref. B r e g m a n n .)  O p p en h e im e r .

Gregory Shwartzman. Akzessorisclie Nćihrstoffe und Bakterienwachstum. I. Der 
Einflu/3 der Anfangs-H-Ionenkmizenlralio7i des Niihrbodens auf die wachstumsfordernde 
Kraft vcm Tornatenextrakt. (Ygl. S. 2210.) Das beste Wachstum bei Zusatz von Tomaten- 
extrakt fand sich bei pa =  8,2—8,6. Wirksame Substanz des Tonmtenextrakts kann 
durch Tierkohle absorbiert werden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 7—9. 
1924; Ber. ges. Physiol. 34. 100. New York, Lab. of bacteriol. New York homeo- 
pathie med. coli. a. flower hosp. Ref. S e l ig m a n n .)  O p p en h e im e r .

Albert Berthelot und G. Amoureux, Uber die antiseptischen Eigenschaften des 
Crotonaldehyds. Crotonaldehyd ist ein schwacheres Antiseptikuin ais Acrolein, selbst 
50 g pro 1 hemmen die Weiterentw. von Staphylococcus aureus nur unvollkommen. 
(Buli. Soc. Chim. Biol. 8. 209— 10.) O p p en h e im e r .

W. W. Coblentz und H. R. Fulton, Radiomelrische Untersuchung ilber die keim- 
totende Wirkung der ultrarioletten Slralden. Starkste keimtotende Kraft einer Hg- 
Dampflampe geht von Strahlen der Wellenliinge 170—280 /i/i aus. (Americ. Journ. 
of eleetrotherapeut. a. radiol. 43. 251—63. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 14. Washington, 
Bureau of plant industry. Ref. L u d in .)  OPPENHEIMER.

J. W. Cornwall, Uber den wecliselnden Getuilt an losliclien Proteinen in alten 
Bouillonkulluren von B. typhosus. Der EiweiBgehalt der Kulturen steigt bis zur 7. bis
12. Woche. Er stammt von den zerfallenden toten Bacillen. Abnahme des EiweiS- 
gehalts tr itt ein, wenn die Hydrolyse rascher erfolgt ais der Zugang durch dio toten 
Bacillen. Hinweis auf die Abhangigkeit des Bacillenwachstums von der Nalirung. 
(Indian Journ. Medical Research 13 . 483—90. Coonor, Pasteur Inst. for Southern 
India.) . OPPENHEIMER.

Paul Courmont, A. Morel und I. Bay, Uber die Veranderungen der Reaktion 
und des Ammoniakstickstoffs in liomogenen Kulturen von Bacillus tuberculosis humanus A 
in durch Ammoniak charakterisiertem Milieu. In einem Kulturmedium (KH2PO.j 5,0, 
MgS04 2,5, Mannit 6,0, (N11J2S04 2,0, Glycerin 15,0 g, W. ad 1000 ccm) sind die Ver- 
iinderungen wahrend des Bazillenwachstums geringer, ais in Pepton-G l y c e r i n k u l t u r c n .  

(G. r. soc. de biologie 94 . 864—65. Lyon, Inst. bacteriol.) OPPENHEIMER.

E 4. T ie rc h e m ie .
Robert E. Lutz, Das normale Vorkommen V07i Zink in biologischem Materiał: 

Eine Ubersicht Uber die Literatur mul eine Untersuchung der normale7i Verteilung von 
Zink in der Ratte, der Katze und im Menschen. Die Literaturiibersieht lii)3t bereits 
erkennen, da 13 Zn ein n. Bestandteil biolog. Materialien ist. Dies wird durch die 
eigenen Unterss. an Ratten, Katzen u. Menschen bestiitigt u. dahin erweitert, daB 
allem Anschein naeh die Konz. des Zn in jeder Gewebsart in der Norm innerhalb enger 
Grenzen konstant ist. Der Gehalt schwankt in mg pro g bei der Ratte von 0,0067 
(Blut) bis 0,1784 (Knochen), durchschnittlich im ganzen Kiirper 0,0294, bei der Katze 
von 0,0046 (Blut) bis 0,2241 (Ilaar), durchschnittlich im ganzen Kórper 0,0332, beim 
Menschen von 0,0052 (Blut) bis 0,1630 (Haar). (Journ. Ind. Hygiene 8. 177 207. 
Boston [Mass.], Harvard School of Public Health.) SPIEGEL.

Henriette Gorodissky, Studien uber die chemische Topógraphie des Oehirns. I- 
Die Lipoide und der Gesamtstickstoff der Orofihimrinde des Menschen. (Vgl. Biochem. 
Ztschr. 159 . 379; O. 19 2 5 . II. 1546.) Funktionell verschiedene Absehnitte der GroB-
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hirnrinde des Menschen sind bezgl. ihrer chem. Zus. verschieden. Besonders deutlich 
ist die topograph. Verteilung des Chólesterins, der durch A. extrahierbaren Lipoide 
(Cerebroside u. gesatt. Phosphatide), des Gesamt-N u. des P der ungesatt. Phosphatide. 
Mit dem Altern (bei ca. 50 Jahren) vermehrt sich das Cholesterin, Gesamt-N u. P 
der ungesatt. Phosphatide vermindem sich etwas. (Biochem. Ztschr.. 1 6 4  446—80. 
1925. Charków, Med. Inst.) W o l f f .

M. Loeper, A. Łesure und J. Tonnet, Schwefel und Nebennicrenpigment. (Vgl. 
S. 1836.) In dem aus getrockneter Nebennierensubstanz isolierten Pigment, einer 
rotbraunlichen fetthaltigen M., wurde festgestellt 0,35% Gesamt-N, 0,11% Fe, 0,028% 
Aminosiiure-N u. 0,1% S. Naeh der Entfettung lauten die Zahlen: (in der gleichen 
lteihenfolge) 10,08%, 0,056%, 0,53%> 0,19%. (C. r. soc. de biologie 94 . 740—41.) Opp.

Ashutosh Roy, Die Biochemie der Schilddriise. Zusammenstellung von Analysen 
der Aschen-, J- u. EiweiBbestandteile der Driise. (Indian, med. record. 45 . 133—39. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 219. Ref. S c h u lz .)  O p p e n h e im e r .

K 6. T ie rp h y s io lo g le .

Ernst Mangold, Schilddriise und prdmorłale Stickstojfsleigerung beim Iiwujertier. 
Naeh Verss. an n. u. schilddrusenlosen Hunden beeinfluBt die Schilddriise nicht den 
Verlauf der N-Ausscheidung beim Hungertier; es tra t stets eine typ. pramortale N- 
Steigerung im Harn auf. Die Verss. sprechen im Sinne von F. N. SCHULZ fiir das 
Auftreten einer Autointoxikation ais Ursache der priimortalen N-Steigerung u. fiir 
den Eintritt des Hungertodes. Hunde konnen durch ein wenige Stein. vor dem Hunger- 
tode yerabreichtes Futter geeigneter Zus. am Leben erhalten werden. (Biochem. Ztschr, 
168. 178—86. Berlin, Landw. Hochsch.) W o l f f .

W. Klein, lłespiraticmsver#uche an Uungerhunden mit utul ohne Schilddriise. 
Stets trat geringer, stetiger Abfall der Stoffwechselintensitiit bis zum letzten Tage auf. 
Erst mit dem mftchtigen Absinken der Korpertemp. (bis 35°) stiirzt dann auch die 
Warmebildung. Ein EinfluB der beginnenden pramortalen EiweiBeinschmelzung liiBt 
sich an der 0 2-Aufnahme im Sinne einer Steigerung mit Siclierheit nicht nachweisen. 
(Biochem. Ztschr. 1 6 8 . 187—91. Berlin, Landw. Hochsch.) WOLFF.

Hermstein, Untersuchungen Ober den Lipoidgehalt des Corpus luteum. Vgl. 
Analysen von Corpora lutea in yerscliiedenen Stadien. Wassergehalt ist in keinem 
Entwicklungsmoment konstant. Auch der Lipoidgehalt unterliegt starken individuellen 
Schwankungen. Im Bliitestadium ist er am groflten, vorwiegend finden sich Cholesterin, 
Cholesterinester u. Phosphatide. Naeh den Menses werden die komplexen Lipoido 
durch Fettsauren, Neutralfette u. Seifen mehr u. mehr verdrangt. (Arch. f. Gyniik. 
124. 739—70. 1925; Ber. ges. Physiol. 33 . 610. Breslau, Univ. Frauenklin. ltef. 
R is s e .) O p p e n h e im e r .

C. Posner, Sezuulhormone, Lipoide und Organpm})arate. Behandlung organ- 
therapeut. Praparate mit „lipoidopliilen“ Farbstoffen ergab die Ggw. von Lipoiden, 
<lio jedoeh gegeniiber Nucleinen zurucktraten. (Arch. f. Frauenkunde u. Konstitutions- 
forseli. 11 . 233—37. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 224. Ref. R u n g e .)  OPPENHEIMER.

M. Nothmann, Ober insidinartige Subslanzen. Obersiclitsreferat. (Klin. Wclisclir. 
5. 297—99. Breslau, Univ.) F r a n k .

J. F. Mc Clendon, Das Vorkommen des einfachen Krop/es und sein Zusammen- 
hang mit dem Jodgehalt des Wassers und der Nahrungsmiltel. 1 Teil J  in 100 Millionen 
Teilen W. geniigt zur Verliinderung von Kropf. Aufnahme von jodhaltigen Nalirunga- 
mittelh, insbesondere von Butter, Blattgeraiise, Friiehten u. Seefischen, verhindert 
Kropfbildung auch bei notgedrungener Verwendung eines kropferzeugenden W.(Journ. 
Amer. Water Works Assoc. 15 . 222—23. Minneapolis in Minnesota, Physiolog.-chem. 
Labor.) • S p l i t t g e r b e r .

VIII. 1. 228
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P. Astanin, Zur Frage der ezperimentellen Calcamie. Chroń. Calcamie laCt sich 
unter n. Verhaltnissen durcli Verfiitterung von Ca-Verbb. nicht herrorrufen. Die 
Ca-Salze treten jcdoch ans dem Darmkanal ins Blut iiber u. rufen nach Einfiihrung in 
den Magen eino voriibergehende Hypercalcamio fiir 2—4 Stdn. horror (mit Calcium 
glycerophosphoricum u. Calcium phosphoricum cólloidale, iihnlich mit Calcium stearini- 
cum cólloidale). Ausschaltung der Eskretionsorgane beeinfluBt relativ wenig die Aus- 
scheidung des Ca aus dem Blute. Geringere Blutentnahmen iiben keinen merklichen 
EinfluB auf den Ca-Gehalt des Blutes aus. (Biochem. Ztschr. 1 68 . 231—38. Leningrad, 
Mil.-med. Akad.) W o l f f .

Alfred Neumann, Die eosinophile Granulasubstanz des Blutes und ihre par stellung. 
Untersuchungen iiber ihre BŚscJiaffenheit und Eigenschaften. III. Mitt. Zur Kenntnis 
des oxydativen Prinzips der eosinophilen Granula. Die eosinophile Substanz enthiilt 
einen mit schwach salzsaurem, wasserarinem A. abspaltbaren Lipoidkórper, der 
(wenigstens beim Pferde) den eigentlichen formgebenden Kern darstellt. Die Intensitiit 
der Peroxydaser}c. hśingt clirekt vom N-Gehalt des Granulapriiparates ab Die Indo- 
phenolblausynthese der eosinophilen Granula ist eine Rk. auf eino eclitc Oxydnse. 
(Folia Haematologica 32. 10 Sciten. Sep. Wien.) W o l f f .

Hertha Schumachor, Untersuchungen iiber den Milchsuuregehalt des Blutes bei 
Karzinomkranken. Bei Karzinomkranken, die eine ernstere Leberschiidigung (Leber- 
metastasen) aufwiesen, war der Milehsaurespiegel im Blute erhoht. Im Durchschnitt 
wurden gefunden: Im Blute n. Menschen =  11,3 mg-°/0, im Blute Karzinomatoser 
olme nachweisbare Leberboteiligung =  11,9 mg-0/o, im Blute Karzinomatoser mit 
ernstlicher Beteiligung der Leber =  28 mg-% Milchsiiure. (Klin. Wchschr. 5. 497 
bis 499. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

E. Sluiter, Einflu/3 der Magnesiumsalze auf die Oerinnung des Citrat- oder Pliosphat- 
bluts. „Citratblut“ wio „Citratplasma“, d. h. Blut oder Plasma, dem zur Gcrimiungs- 
liemmung Na-Citrat zugesetzt ist, gewinnt das Gorinnungsvermogen durch Fructose- 
zusatz wieder. Von folgenden Kombinationen 1. Fibrinogenlsg. in W. +  Fructose,
2. Lsg. in Ringer +  Citrate +  Fructose, 3. Lsg. in Ringor allein, 3. Lsg. in Ringer -(- 
Citrat, 4. Lsg. in Ca-freiem Ringer allein u. 5. in Ca-freiem Ringer -J- Fructose (alle 
erhielten Thrombinogen in Gestalt von Oxalatplasma) kamen nur 2. u. 3. zur Gerinnung. 
Aus diesen Tatsachen u. der bekannten Annahme, daB das Ca-Citrat eine besondere 
Art der Bindung besitzt, kam Vf. zur Oberzeugung, daB Fructose das Ca aus der Citrat-
biudung lost u. ein Fructosat nach der Formel CHj.S['I(CH0II)30<Cq^>0CHs0H

sich bilde. Unterstutzt wini diese Anschauung durch den Befund, daB nur Ketozucker 
die Citratgerinnungshemmung auflieben. Merkwiirdigerweise lieBon sich die Be- 
obachtungen aber nur mit Handelsfruetose bestatigen, nicht mit selbst gereinigtcr. 
Aschenanalysen stelltert im Handelsprod. 0,64 g-% MgCl2 fest, so daB die begriindetere 
Vorstellung der Vorgiinge, die auch durch Verss. mit MgCl2 erhiirtct wird, die sein 
diirfte, daB diis Mg das Ca-Ion aus der Citratbiudung frei maclit u. damit die Gerinnung 
ennóglicht. (Archives neerland. d. Physiol. do Fliommo et des animaux 10. 461—67. 
Amsterdam, Lab. de physiol.) OPPENHEIMER.

Amedeo Dalia Volta, Yergleichende Untersuchung der haupisuehlichen Reduktions- 
7>iittd fiir OxrjMmoglóbin. Unterss. iiber die im Handel befindliclien organ. Reduktions- 
mittel mit Angaben iiber dio Rcaktionszciten, B. von Methamoglobin, Haltbarkeit 
von Lsgg. usw. (Arch. di antropol. crim., psichiatr. o med. log. 4 5 . 263—86. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 33. 503. Padua, Ist. di med. leg. Ref. R o s e n t h a l . )  Opp.

Upendra Natli Brahinachari, Einige Beobachtungen iiber den Mechanismus der 
Chininhamoglobinurie beim Menschen. Nr. 2. Berieht iiber einen Fali mit Kala azar, 
der einer Malaria wegen Chinin erhalt u. mit Hamoglobinurie reagiert, die spontan
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abklingt zu einer Ze.it, ais das Leberblut hamolyt. ist. (Indian Journ. Medical Researeli
13 . 695—96. Galcutta, Med. Coli. liosp.) Op p e n h e im e r .

Bela Purjesz und Istvan Weiss, Unter suchungen iiber das Antitrypsin und 
dessen diagnoslische Verwertung. Anderungen des antitrypt. Titers im Serum kann 
fur Careinom nicht spezif. sein, weil bei yersehiedenen Erkrankungen Anderungen 
vorkommen. (Magyar orvosi areh. 25. 326—37. 1924; Ber. ges. Physiol. 33. 622. Ref. 
W e is s .)  O p p en h e im e r .

V. Kollert und H. Grill, tiber die Einwirlcung von Injektionen des Sapcmins der 
Primula elalior auf den Cholesteringehalt des Kaninchenseriims. Die in den Verss. von 
K o l l e r t ,  K o f l e r  u. S u s a n i  (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45 . 682; C. 19 2 5 . II . 940) 
verwendeten Praparate waren im allgemeinen von KOFLER selbst aus Primula veris her- 
gestellt u. enthielten Primulasaure. Nur eine Lsg., in der zitierten Arbeit ais „Ampullen- 
primulasiiure“ hervorgehoben, war von einer Firma geliefert u. stammte, wio weiterc 
Unters. ergab, von Primula elatior, dereń Saponin von Primulasaure abwoichende Eigen- 
schaften, besouders nur etwa 1/2 so grofie Giftigkeit (intravenos) hat. Die nach der intra- 
venosen Zufuhr des Elatiorsaponins eintretende Hypercholestcrinamie halt durehsclmitt- 
lich 8—12 Tage an, wonach eine Periode verminderten Serumcholesteringehaltes folgt. 
Den Bewegungen des Cholestcriuspiegels sind Schwankungen des Kórpergewichtes 
in groben Umrissen entgegengesetzt proportional. — Nach Verss. von S. N. Kohno 
ist zur Zeit der Hypereholesterinamie (durch Primulasaure) auch die Ausschwemmung 
von Cholesterin durch die Galie vermehrt, zur Zeit minimalen Cholesterintransportes 
im Serum vermindert. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49 . 522—24. Więn, Univ.) Sp.

J. Cluzet und A. Cheyalier, U ber die Viscositdt und die optischen Eigenschaften 
des alkalisierten Blutserums. Die urspriiuglicho Serunwiseositat bleibt bei Alkalizusatz 
sehr lange erhalten, steigt dann plótzlich an, um bei weiterer Alkalinisation scharf u. 
dann langsamer abzufallen. Die Lichtabsorption verhalt sieli ahnlieh. Heterogeno 
Kolloide zeigen also das gleicho Vcrh. wie einfache, die von L o e b  untersucht wurden. 
(C. r. soc. de biologie 94. 862—64. Lyon.) O p p en h e im e r .

P. Cristol und M. Lang, Zur Darslellung des Kreatinins nach der Methode von
S.-R. Benedict. Die zur Methode erforderliche alkoh. 40%ig. Pikrinsiiurelsg. darf nur 
aus ganz reinen Praparaten hergestellt werden. Ausbeute ist aus altem mit Hg(CN) 
yersetzten Urin schlechter ais aus frischem. (Buli. de la soc. des sciences med. et biol. 
de Montpellier et du Langue doc mćditerraneen 6 . 413—15. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34. 216. Ref. H e y m a n n .) Op p e n h e im e r .

Anton Stoekreiter, Der Chlorgehalt der Ziegenmilch am Anfang und am Ende 
der Lactaticmsperiode, Cl-Gehalt steigt mit der Daucr der Lactation. (Milchwirtseliaftl. 
l^orsch. 2. 450—56. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 142. Wien, Tiorarztl. Hochschule. 
Ref. P e s c h e k .)  O p p en h e im e r .

W. Lojander, Unter suchungen iiber den Einfluft der verschiedenartigen Behandlung 
der Milch auf das liesultat der Re.duktase- und Aldehydredukkiseprobe?t. Schiitteln, 
Gefrieren, Bestrahlen (Hg-Lampe) der Milch, Salieylsilurezusatz verlangorn die Rotl - 
Zeit. Sonnenlicht wirkt verkiirzend sowohl auf die Red.-Zeit wio auf die Zeit fiir die 
Aldehydreductaseprobe. Weitere Priifung des Einflusses obiger MaBnahmen u. anderer 
auf Sauregrad, H2SO,-Gerii)nung, Fettgehalt, spezif. Gewiclit der Milch. (Acta socie- 
tatis medicorum Fennicae „Duodeeim“ 6 . 1—142. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 4 . 142. 
Helsinki, Hyg. Inst. Ref. P e s c h e k .)  O p p en h e im e r .

Fritz Lickint, Der Calciumgehalt des Liquor cerebrospinalis. Bei Gehirnhaut- 
entziindung war der Ca-Spiegel des Licjuors meist erhoht, wahrscheinlich ais eine 
Permeabilitatserscheinung. Doch lassen sich sichere diagnost. Schliisse aus dem Ca- 
Gehalt nicht ziehen. (Klin. Wchsehr. 5. 556—58. Zwickau, Staatl. Krankenstift.) F r.

H. GroU, Die Sauerstoffatmung des uberlebenden Nierengeicebes. Mit der Methode 
W a r b u r g s  wird festgestellt, daC die Nieren //jfOL-yergifteter Tiere in den Anfangs-

228 T
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stadien der Vergiftung keine, nacli schweren Veriinderungeu aber eine deutliehe Ver-

minderung der Os-Zehrung oder des Quotienten mg Ge we be Stdn crkennen lassen.

Ahnliche Ergebnisse bei direktcr HgCI2-Einw. auf die Nierenschnitte (Zusatz zur 
Atmungsfl.). Verss. mit Na-Salicylat ergaben eine anfangliche Steigerung, spiiter 
starkę Herabsetzung der Werte, u. zwar — was wichtig ist —, ohne daB morpholog. 
Yeriinderungen naeliweisbar waren. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pat hol. Anat. 36. 
424—26. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 195. Wiirzburg, Tag. d. dtsch. pathol. Ges. 1925. 
Ref. K r a u s p e .) Op p e n h e im e r .

Amy L. Daniels und Genevieve Stearns, Der Stickstoff- und der Mineral- 
sloffwechsel bei Sduglingen welche Kuhmilch und Ziegenmilch erhalten. Bei Ziegen- 
milchernahrung geringerer N-Ansatz u. sehleehtere Mineralausnutzung ais bei Kuh- 
milchernalirung. (Americ. journ. of dis. of childr. 30 . 359—66. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34 . 180. Ref. A r o n .)  O p p en h e im e r .

Morris Gleięh, M  Uch su u re mi Ich bei der Emahrung friihgeborener Kinder, Emp- 
felilung der mit Milchsaure angesiiuerten Vollmilch mit Eruchtsaft- u. event. Łebertran- 
zusatz ais Friihgeburtsnahiung. (Arch. of pediatr. 42 . 432—39. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34 . 49. New York, Pediatr. serv. Harlem hosp. Ref. A r o n .)  O p p e n h e im e r .

Vilem Hons, N-Ausscheidung nach Gliadin. Ratten, die mit einer calor. aus- 
reichenden u. vitaminhaltigen Nahrung, die aber nur Weizenproteine ais EiweiBquelle 
enthalt, gefiittert werden, scheiden mehr N aus ais die Tiere, die nocli Casein u. Lact- 
albumin bekommen. Yerss. mit ahnliehen Resultaten auch beim Menschen. (Bio- 
logicke listy 11 . 282—83. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 191. Prag, Physiol. Inst. Karl. 
Univ. Ref. B a b a k .)  O p p en h e im e r .

Fritz Ludwig und Hermann Hopf, ExperimeiUelle Sludien iiber die Wirkung
der ttonigetislrahlcn auf die Nahrung. Ratten- u. Mauseerniihrungsverss. aus denen 
liervorgeht, daB Róntgenbestrahlung der Nahrung (Riiben u. Brot) den Nahrungswert 
beeintriichtigt, lebenswichtige Stoffe zera tort oder tox. bildet. (Strahlentherapie 20. 
342—53. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 181. Bern, Pharmakol. Inst. u. Privat-R óntgeninst. 
von Dr. H o p f . Ref. Ca s p a r i .) Op p e n h e im e r .

Alfred P. Hess, Mildred Weinstock und Dorothy Helrnan, Ol durch Be- 
straldung aklimert, II. Trennung in eine anliracliitische und inaktive Fraktion. Der 
Befund, daB das antirachit. Prinzip des Lebertrans im Unverseifbaren liegt, war Yer- 
anlassung, durch Bestrahlung aktiviertes Pflanzenol (vgl. S. 1837) in Eraktionen zu 
zerlegen, wobei festgestellt wurde, daB das unverseifbare Destillat aktivierten Lein- 
samenols antirachit. wirkt, wahrend das Destillat unbehandelten Baum wollsam ens 
iinfalug ist, diese Wrkg. liervorzurufen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 
76—77. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 4 . 182. New York, Dep. of pathol., coli. of physic. 
a. surg. Columbia univ. Ref. H a r tm a n n .)  OPPENHEIMER.

Alfred F. Hess, Die Aktiviemng von Cholesterin und Nahmngsmilldn mit Hilfe 
der ■idlravioletlen Slrahhiii. (Vgl. S. 1837.) Die akt. Substanz des Dorschlebertrans 
oder von bestrahlten pflanzlichen Olen (Baumwollsamenol, LeinsamenSl etc.) ist an 
seinen nicht verseifbaren Anteil gebunden; die anderen Bestandteile sind ebenso un- 
wirksam wie gewohnliches, nicht bestrahltes Ol. Durch Bestrahlung mit ultraviolettem 
Licht von Phyloslerin oder gereinigtem Cholesterin werden Substanzen aktiviert, die 
einer Rachitis vorbeugen konnen. Eine Anderung des E. wird bei dem bestrahlten 
Cholesterin nur in geringem MaBc beobachtet, auch tritt kein Farbenwechsel auf. 
Erst nach langerer Bestrahlung (6—S Stdn.) fallt der E. u. eine gelbliche Yerfilrbung 
der Substanz ist wahrzunehmed. Durch diese verlangerte Bestrahlung wird das akti- 
vierte Cholesterin in ein inakt. Stadium ubergefiilirt, aus dem es durch abermalige Be
strahlung mit ultravio!etten Stralilen nicht mełir aktiviert werden kann. Die gesatt. 
Reduktionsprodd. von Cholesterin u. Phytosterin-Dihydrocholesterin u. Dihydrophyto-
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sterin kónnen durch Bestrahlung niclit aktiviort werden u. wirkcn nicht antirachit. 
Auch Cholesterin aus Eidotter oder Knochenmark gowonnon hat keino antirachit. 
Wrkg. Zur Bekampfung der Rachitis eignet sich am bestcn bostrahlto Trockenmilch 
(Bostrahlung in dunner Schicht 1/ 2 Stde. lang im Lampenabstand von 1 FuB). Ob 
der antirachit. Faktor des bcstrahlten Cholestorins dcm des ultraviolottcn Lichtes 
oder dom des Lebortrans vcrgleichbar ist, ist noch unentschieden. (Dtsch. med. Wch- 
schr. 52. 577—79.) H ir s c h -K a u f p m a n n .

H. Haxthausen, Eine cigentiimliche. Ausslrahlung von Lebertran und versch.iedc.nm 
andern Sloffen und ihre rnóglichc Beziehung zur aniirachitischen Wirkung. Lebertran 
hinterliiBt auf der photograph. Platte oinen entwickelbarcn Effekt. Dio Annahme, 
daB es sich um eino Lichtwrkg. handele, muBte fallcn gelassen werden; vermutlich 
handelt es sich um den sogenannten Russeleffckt (Mosorstrahlcn), boi dem durch Dif- 
fusion chem. wirksamo Stoffe (Superoxyde) den photochem. Effekt oder J-Abspaltung 
aus KJ-Lsg. besorgon. Erhitzen des Lebertrans (1 Stde. 100°) hebt dio photograph. 
Wrkg. auf. Pflanzenóle weisen nach Bestrahlung eine fast dem Lebertran gleichwertigo 
photograph. Wrkg. auf. Paraffinól zeigte auch nach Bestrahlung keinen Effekt. 
Weitcre Verss. mit Bcstandteilen der Tierkafige (Eisenteile, Holzspano) ferner mit 
menschlichem Hautfott, das ebenfalls nach Bestrahlung photograph. Ein w. zeigte. 
Dio Gesamtergebnisso sprechcn mit hoher Wahrscheinlichkeit dafur, daB zwischen 
photograph. u. antirachit. Wrkg. ein Zusammenhang besteht. (Hospitalstidendo 6 8 . 
585—94. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 126—27. Kopcnhagcn, Univ. dermatol. Klin. 
Rigshosp. Ref. E it e l .) Op p e n h e im e r .

M. Knorr, Die EnlwicMung des Vitamingedankens in der Bakteriologie. Ergebnis- 
abhandlung. (Ergobn. d. Hyg. Bacteriol. Immunitatsforsch. u. oxp. Thcrapie 7 . 641 
bis 706. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 100. Ref. K ir c h n e r .) Op p e n h e im e r .

Hans Aron, Die Bedeulung des Vitamingehaltes der Nahrung fiir Waehstum und 
EnlwicHung des Sduglings und Kleinkindes. Vf. betont die Wichtigkcit des fettlóslichen 
Vitamivs A fiir das Gedoihcn der Sauglingo u. der jungen Kinder. Der Saugling erhalt 

B einen  Bcdarf an fottloslichcn Vitaminon hauptsachlich in der Mileh, spator auch i n  
der pflanzlichen Beikost resp. in Form von Eigolb u. Lebertran. Auch das antirachil. 
Vitamin, das don kalkansatzfórdomden Faktor enthalt, gehórt zu don fottloslichcn 
Vitaminon. Das anłiskorbut. Vilamin oder das G-Vitamin wird den Kindern in Form 
von frischen Gemuscn u. Fruchten, besonders Citronen, Apfelsinon u. Tomaten ge- 
reicht. Das B-Vitamin ist fast in allen Nahrungsmittcln vorhanden, aber gorado die 
in der Sauglings- u. Kindorcrnahrung angewandton feinen Auszugsmehlo, Maispraparate, 
wie Mondamin, dio Dcxtrin-Maltoseprodd. wie Nahrzucker u. auch dio Milch sind 
arm an diesom Vitamin. So boruht der „Milchndhrschaden der alleren Kinder“ (CzERNY- 
K e l l e r ) :  mangelnde Gcwichtszunahmo, Obstipation, Muskelschlaffheit, Blasse u. 
zunehmendo Anamio auf einem Fehlen des wasserlóslichen, wachstumsfórderndon 
oder ansatzfordernden Faktors des Vitamins-B (-D). (Dtsch. mod. Wohsehr. 52. 
572— 74.) II t RS C H - K AU F FM A N N.

E. E delstein , Die Bedeulung des Vitamingehaltes der Sauglingsmilch. Der 
Vitamingehalt der Milch ist groBen Schwankungen unterworfen u. hangt in hohem 
Mafie von der Art der Ernahrung der Milchtierc ab. Am rcichlichston ist das gegen- 
iiber Hitzeangriffen bestandigsto Vitamin A, ani wenigston das sehr empfindliche 
Yitamin G vorhanden, in der Mittc stoht das ziemlich bestiindigo Yitamin B. Durch 
das Kochon der Milch u. das langc Lagcrn im Winter wird besonders das Vitamin C 
betroffen, daher wird der Skorbut am bestcn durch frischo Milch bekampft. Und 
zwar sollen 310 g Frauenmilch resp. 500 g Kuhmilch, die 750 g 2/3 Milch u. 1000 g 
1/2 Milch entsprechon, dio Skorbutsymptomo erheblich mildern. Dio antirachitischo 
Wrkg. der ililch ist gering u. otwa zwanzigmal schwacher im Vergleich zum anti
rachit. Prinzip im I^ebertran. Butter ycrschUmmert dio Rachitis, Ubcrfiitterung
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mit Milch begiinstigt sio. Hingcgcn ist dic antixcrophthalm. Wrkg. des an das Milch- 
fctt oder das Milchserum gcbundcnen Vitamins A crwiesen. (Dtsch. med. Wchschr. 
52. 574—77.) H ir s c h -K a o t f m a n n .

M. Heincke, Ubcr den Gehalt terschiedener Ilcfepraparate an Yitamin. Verschiedene 
Hcfepriiparate besitzen cinen selir verschicdonon, hilufig recht geringen Gehalt an 
yitamin B. Das Hcfcpraparat „Hcvitan“ zeichnet sieli duroh cinen rclativ groBen 
Vitamingelialt aus. (Dtsch. med Wchschr. 52. G62—G3. Hamburg, Pharmakolog. 
Inst.) H u c k e l .

F. Karasek, Vitamin-B-Nachweis mitteJs Amphibienlarven. Methode beruht 
auf Wachstumskontrolle bei Serienfiittcrung. (Biologicke listy 11 . 283—8G. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 34. 182. Prag, Physiol. Inst. Ref. B a b a k .)  O p p e n h e im e r .

Backiang Liang und Leonharćl Wacker, Studien iiber den Fett-, Cholesterin- und 
Steroidstojfweclisel im Organismus wachsender Ratten bei An- und Abtcesenheit vón 
Yitamin A. Bei Abwesenheit von Yitamin A in der Nahrung wachscnder Ratten ist 
der Organismus auch bei reichlichor Kohlenhydratzufuhr nicht in der Lago, Fett an- 
zusetzen. Die Fćttmast bei Kohlcnhydratfiitterung ist mit der B. reichlieher Mengen 
endogenen Saucrstoffs verbunden. Es ist nicht sicher, inwieweit Vitamin A u. Lipo- 
chrom liierbei ais Dbertrager des Kohlenhydratsauerstoffs auf andere Korpersubstanzen 
wirken konnten. Reine Triglyceride yermogen ais Nahrungszusatz bei Mangcl an 
Yitamin A nicht lebcnserhaltend zu wirken. Auch dio B. von Fett aus Fcttsaure u. 
Glyccrin ist an die Ggw. von Vitamin A gebunden. Cholesterin wird im wachsenden 
Organismus synthet. aufgebaut: die Synthese ist umfangreicher bei fett-, cholestcrin- 
u. yitaminarmer Ernahrungswcise ais bei Ggw. dieser Substanzen. Fett-, cholesterin- 
u. vitaminarm genahrte Ratten enthalten nach einem fiinfwochigen Vers. mehr Cholc- 
titerin im Gesamtorganismus ais bei reichlieher Zufuhr von Cholesterin in fetthaltiger 
Kost. Bei jeder Ernahrungswcise findet sieh ein tlberschuC an Steroid (— Gesamt- 
lipoidc minus Cliolcstcrin), das nicht aus der Nahrung stammen kann. (Biochcm. 
Ztschr. 164 . 371—93. 1925. Munchcn, Pathol. Inst.) W o l f f .

Chester J. Farmer und Herman E. Redenbaugh, Der Mangcl an vcrdauungs- 
fordemdcn Substanzen bei den Beri-beri-Tauben. Glycerinoxtraktc wurden herge- 
stellt aus dcm Pankreas u. den orsten scclis Zoll des Darmcs n. Tauben u. von Tauben, 
dio infolgo Vitamin B-Mangels an einer Beri-bcri erkrankt waren. Ebcnso wurdon 
Extrakte aus dcm Magen der Tiere gewonnen. Mit diesen Extraktcn stcllten dic Vff. 
Verdauungsexpcrimcnte an, u. zwar untcrsuehten sie ihre Wrkg auf Starko, butter- 
saures Athyl u. Casein. Wiihrend dic Extraktc der n. Tiere cinc gute Verdauung 
zeigten, wurden durch die Extraktc der an Polyncuritis erkrankten Tauben Starkę 
u. buttersanres Athyl uberhaupt nicht angegriffen u. das Casoin wurdo nur in G0°/o 
der Falle vcrdaut. Durch den Magenextrakt der Beri-bcri-Ticrc wird die Labgowinnung 
slark hcrabgesctzt. Infolge der felilenden Verdauung von Starko u. Fott wird ver- 
mutet, daB das Pankreas kcinc amylolyt. oder lipolyt. Enzymo mehr bildcn kann, 
resp. daB ihr Aktivator fehlt, der im Darm gebildet wird. (Amcr. Journ. Physiol. 
75 45—51. 1925. Chicago, Northwestern Univ. School of Medicinc.) HiRSCH-K.

Chester J. Farmer und Herman E. Redenbaugh, Eine Sludie iiber die Warme- 
produklion bei Tauben mit Yitamin B-frcicr Emahrung. Ernahrung von Tauben mit 
verschiedenon Yitamin B-freicn Nahrungsgemischon (im Autokhwcn bchandelto 
Komfrućhto, Sugiura — BenedildscJic Butlerdial, Sugiura — Bcncdiktsclic Schmalzdiiit). 
Dio Kontrolltiero erhicltcn Kornfriichto nnter Beigabo von Backpulvor. Eine andere 
Gruppo wurde auf Hungerdiat unter Zufiihrung von reiclilich Wasser gesetzt. Yon 
allon Tieren wurdo das Kórpcrgowicht, Temp., der respirator. Quotient u. dio Wilrme- 
prodj bestimmt. Boi vitaminfreier Emahrung sank dio Temp. durchschnittlich um 
6° F., nach oinor hoilonden Dosis von 0,5 g Hefeaufscliweminung stieg sio in cinigen 
Stdn. deutlich an u. war, wonn dazu Nalirung gegeben wurde, in 1S Stdn. wieder normal.
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Hungorto oino Taubc 11 Tage lang, so war iliro Tomp. otwa dicsolbo wio bei einor 
Boriberitaubo im Krampfstadium. Nach Fiittorung des Hungertieres wurdo dieselbe 
Tomp. erreicht, dio boi der Boriboritaubc nach Darrcichung von 0,5 g Hefoaufschwem- 
mung innerlialb 18 Stdn. boobachtet wurde. — Das Sinkon des Korporgowichte ging 
boi den an Boribcri orkrankten Tieren dom Vitaminaufbrauch parallcl; nocli groBor 
war der durchschnittlicho Gowichtssturz pro dio boim Hungortier. — Dor respiratorischo 
Quoticut war boi den Vitamin B-frci erniihrton Tioron auffallond niedrig, stiog nach 
Fiittorung von 0,5 g Hefcaufschwemmung iibor dio Norm an. — Dio Wftrmeproduktion 
betrug boi den Kontrolltioron 921 Kai. pro qm in 24 Stdn., im Krampfstadium dor au 
Beriberi orkrankten Taubcn nur 633 Kai., also 08,7% der Norm. Nach oinor 11-tagigen 
Hungcrperiodo wurden pro qm in 24 Stdn. nur 430 Kai. produziert. (Amor. Journ. 
Physiol. 75 . 27—44. 1925.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Vittorio Ferrero, Versucke iiber dic Autolyse in der Schilddrusc. Unterss. an 
Hundęschilddruson, dic verschiedon lango u. unter vcrschiedoncn Bedingungen auf- 
bowahrt werden, ergaben, daB ein Ferment vorhanden sein muB, das das Kolloid ver- 
fliissigt u. fiir wss. FI. 1. macht. In der Kiilto ist das Ferment unwirksam. (Arch. per 
Io science med. 47 . 294—301. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 220. Turin, Istit. di patol. 
gen. Ref. H a r t m a n n .) Op p e n h e im e r .

Biagio Alajmo, Oxydiercnde und rcduzicrendc Eigenscliafle.il der Flussigkeitcn 
und Gewebe des Auges, besonders des Sehnerren und der Netzhaut, unter verschiedenc>i 
Versuchsbedingungcn. Oxydationsfahigkeit der Augcngewebc u. -Fil. ist nicht durch 
Fcrmente bedingt (Hitzcbestandigkoit u. UnbccinfluBbarkoit durch Aceton), sondern 
durch kloine Fe-Mengen, dic an EiwoiB gebunden katalysatorartig wirken. Kainmer- 
wasser verliort oxydicrendc Wrkg. nach EiwciBentzug, dic wio auch dio reduzierendo 
Wrkg. des Kammcrwasscrs, Glaskorpcrs u. dor Linso mit der Temp. stoigt u. fiillt. 
Red.-Wrkg. liangt mit dcm an Serumglobulin u. -albumin gebundenen S zusammen. 
In anderen Augcngewcben wird dic rcduzicrcndc Wrkg. durch ICochcn aufgehoben, 
hicr spiclt also ein thcrmolabilcs organ. Ferment mit. Linscnkern u. -rindc vcrhaltcn 
sich Yerschieden. Oxydiercndc Fahigkeit der Rotina wird durch Licht, Eloktrizitat 
u. Strychnin gcstcigert, durch Dunkelhcit u. Cocain Ycrmindert. (Arch. di ottalmol. 
31. 27—48, 1924; Ber. ges. Physiol. 34 . 232—34. Palermo, Istit. di clin. oculist. Ref. 
A s c h e r .) Op p e n h e im e r .

Domenico Foschini, Die Wirkung von Chinadelcokt auf die ixmkreatischc Stdrke- 
vcrdąuung. Gesauberto Chinarindc mit W. maeeriśiert, %  Stde. gekocht, cnthalt 
in 10% Verdt\nnung in 1 ccin 0,3 ccm Vio'n- Saurc. Dcrartigo Siifto fordom dio pan- 
kreat. Stórkevcrdauung. Vf. macht in erster Linio Chinin u. Chinasdure fiir diese 
Erschcinung verantwortlich, denkt aber auch an anderc Siiuren, wic Chinovinsaure, 
(Buli. d. scienzc med. Bologna 3. 235—49. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 95. Bologna. 
Istit. di materia med. Ref. SCHMITZ.) OPPENHEIMER.

Ryozo Ohno, Studia i iiber die Verduuungskraft des Pankreassaftes, mit besonderer 
Bcriicksichtigimg der Verdauungśkraft der Profcnnente im Pankrcassaft. Die Pankrcas- 
fermento wirken auch ohno Aktivierung, wio 7.. B. durch Entcrokinase u. Galio. (Mitt.
a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Kyushu Fokuoka 7- 117—136. 1923; Bor. ges. Physiol. 
34. 257. Ref. J a c o b y .) Op p e n h e im e r .

A. Rabbeno, Untcrsuchungcn iiber den Gasstoffwechsel der Gewebe. Method. 
Angaben. (Arch. ital. dc biol. 75. 30—43. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 194—95. Turin, 
Lab. do physiol.. Ref. K n ip p in g .)  OPPENHEIMER.

Heinclt. Phosp7iorverteilung im Blut und PJiosphorbilanzen bei Muskelarbeit. 
(Vgl. Ztschr. f. d. ges. cxp. Med. 45 . 010; C. 1 9 2 5 . II. 740.) In Siiure 1. Serum-P 
nimmt in Form des o-Phosphats wahrend Muskclarbeit zu. Rcst-P bleibt unverandcrt. 
Bei starkerer Arbcitsleistung nimmt auch Lipoid-15 zu. Bcfunde iindern sich bei ver- 
schiedcnen Kostformcn wenig. Betrachtungcn iiber den Zusamincnhaug der Erschoi-
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mingcn m it' don ncucrcn Vorstellungćn iiber den Muskclstoffwechsel. (Verhandl. d. 
dtsch. Ges. f. inn. Med. 396—97. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 209. Wiesbaden, 
37. Kongr. 1925. Ref. R o s e n b e r g .) Op p e n h e im e r .

Salvatore Mantero, Untersuehungen iibcr den Stoffweclisel des Nervensyslems.
I. Eisen und Ozydascn. Ubersichtsrcf. (Riv. di patol. nerv. e. ment. 30 . 224—51. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 83. Ancona, Manicomio prov. Ref. Ga m p e r .) OrP.

J. ten Cate, Der Einflup des Calciums auf den Sympaihicuscffekl am Froschherzcn. 
Wit dcm Einstellen der Hcrzaktion naeh Durchstrómung mit Ca-freier Ringerlsg. 
hórt auch dio Sympathikuserrcgbarkoit auf, die auch mit dem Auftretcn der Kon- 
traktionen naeh Ca-, Sr- oder Ba-Zusatz wieder nachweisbar wird. Aber die Unwirk- 
'samkeit der Sympathikusreizung bei Ca-Mangel ist in der Hauptsachc auf dio Auf- 
hebung der Kontraktilitat zuruckzufiihren, da die Sympathikuserrogbarkeit, so lange 
das Herz noch schlagt, viel weniger vermindert ist ais z. B. die Kontraktionsampli- 
tuden. (Archives nćerland. d. Physiol. de 1’hommc et des animaux 10 . 498—508. Amster
dam, Lab. dc physiol.) OPPENHEIMER.

J. Colle, Der EinfluP des Galciums auf die Erregbarkeil des Froschhcrzcns. (C. r.
soc. dc biologio 94. 786—89. Louvain, Lab. do physiol.) OPPENHEIMER.

I. Remesow, Chemisćhe Untersuchungen iibcr den ProzcfS der dyslrophischen Nieren- 
icrkalkmig beim Kaninehen. Kiinstlich nckrot. gcmachtcs u. geąuollenes Nicren- 
gcwebe besitzt noch keine stark ausgepragte Fahigkeit zur Adsorption u. Bindung des 
Kalkes, der erst in spiiteren Stadien (naeh Yerschwinden der Quellung) stark an- 
gehauft wird. Bei alleiniger Unterbindung der Nicrenvene tritt crhóhtc Ca-Adsorption 
in den Nieren ein. Auch bei der vikariiercnden Nierenhyperlrophio ist der Ca-Gchalt 
des Nicrengowebes gcstcigert. (Biochem. Ztschr. 168. 239—50. Leningrad, Mil.-med. 
Akad.) W o l f f .

Hirozo Natori, Ezperimenlelle Sludien iiber den EinfluP von Koclisalz auf dic 
Fluoresceinkaliumresorplion aus der Subcutis, Bauch- und Celcnkhóhlc. (Acta dermatol.
6 . 70—72. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 108. Kyoto, Gerichtl. med. Inst. Ref. 
K a is e r .) Op p e n h e im e r .

St. J. Przylecki, Der Abbau der Hamsaurc bei den Wirbelliercn. II. Die Ver- 
leilung der Uricase und des Hamsaurc synthelisierenden Fermcnlcs bei den verschicdenen 
Klasscn. (Vgl. S. 2481.) Bei allen Wirbcltieren, die Hamsaurc abbaucn (Fischc, Am- 
phibien, Saugeticre) geht der Abbau iiber Allantoin. Dor Weg iiber Allosan oder 
Dialursaure (Umkehr der Hamsaurcsynthese bei den Vógeln) kommt nicht vor. Yogel 
u. Rcptilien sjTithetisieren dagegen nic iiber Allantoin, sondern immer aus einem 
Pyrimidinring u. Hamstoff. Aufbau u. Abbau werden durch versehicdcnc Fcrinente 
bewirkt. Schliisse pliylogenet. Art aus der Tateachc, daB Mensch, Affc u. Dalmatiner 
Hund dic Fahigkeit des Hamsaurcabbaus vcrlorcti haben. (Arch. intern, di physiol. 
24 . 317—55. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 618—19. Pognali, Lab. do phj^siol. Ref. 
B a r k e n .)  O p p en h e im e r .

Carl F. Cori, I. Eine Mcthodc zum Studium der quanlilaliven Darmresorption.
II. tJber die Absorption der Hezosen und Pentoscn. Zufuhr von Substanzen per Sehlund-
Kunde, Tótung desTiercs naeh 1 St<lc. Best. der noch im Magen-Darmkanal yorhandencn 
Menge. Die pro 100 g Tier in 1 Stdc. resorbierto Mengo =  Absorptionskoeffizient, 
der bei d-Galaktose 0,196, d-Glucosc 0,178, d-Fructose 0,077, d-Mannose 0,034, l-Xylosc
0,028 u. l-Arabinose 0,016 betragt. (Proc. of tho soc. f. exp. biol. a. med. 22. 495—97
u. 497—99; Ber. ges. Physiol. 33 . 110—11. 1925. Buffalo, States inst. f. tho study
of malign, dis. Ref. KRZYWANEK.) OrPENHEIMER.

C. I. Parhon und I. Omstein, U ber das Cholesterin im Gehirn, Nebcnntcrcn 
und der Lebcr bei parathyreoprhm Ticren. Nacli Parathyreoidentfornung nimmt das 
Cholesterin in den Nebenmcrcn ab (innerhalb n. Yariationsbreiks), in dor Lcber zu
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u. blcibt, iin Gcliini unycrandcrt. (C. r. soc. dc biologie 94. 891—92. Jassy, Lab. dc la
clin. des malad. ncrv. ct mental.) Op p e n h e im e r .

Alessandro Esposito, Der CholcslcringchuU der blntbiłdcnden Organe bei cxpcri- 
menldlcn Anamien. Der Cholestcringcbalt yon Milz u. Knochenmark ist bei cincr 
durch Pb-Acctat, Benzol, Toluylcndiamin oder Saponin erzeugten Anamie (nach leichtcr 
Verminderung im Krankheitsbeginn) vermehrt. (Hunde-, Mecrschweinchcn- u. Kanin- 
chenvcrss.) (Boli. d. soc. mcd.-chir. Payia 37 . 635—74. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 
72. Pavia, Istit. di clin. med. gen. Ref. W a s t l . )  O p p e n h e im e r .

Alessandro Verciani, Das Eisen im Zeniralncrvcnsystem unter normalen und 
palhologischen Bcdingungen. Bestatigung der Angabcn S p a tz ’,  mit dem Yf. aber in 
der Theorie der Fc-Ablagerung im Gchirn nicht iibcreinstimmt. (Rass. di studi 
psichiatr. 14 . 141—66. 1925; Ber. ges. Physiol. 33 . 586—87. Łucca, Osp. psichiatr. 
prov. Ref. W a l le n b e r g . )  O p p e n h e im e r .

Hugo Meyer und E. Rominger, Ubcr Aminbildung im Sdtiglingsdarm und'die 
liolle des Amins bei der Sduglingslozikose. Die MoROsche Hypothese von der Amin
bildung ais Ursacho der alimentaren Intoxikation wird abgelohnt. Aminbildung im 
Sauglingsdarm (Nachweis am isolierten uberlebendcn Mccrschweinchcndarm) ist bei 
Kuhmilchaufnahme die Regcl, bei Frauenmilch scltene Ausnalimc. Wcdcr im Blut, 
noch im Harn emahrtingsgestortcr Siiuglinge sind Aminc nachweisbar. (Im Gcgcn- 
satz zur Nachweisbarkeit bei der cxperimentellcn Aminvergiftung beim Tier.) (Jahrb. 
f. Kinderhcilk. 108 . 3. Folgo. 58 . 40—54. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 54—55. Freiburg, 
Kinderklin. Ref. A r o n .)  O p p e n h e im e r .

E. Melchior, F. Rosenthal und H. Licht, Der Orl der GaUenfarbstoffbildung. 
Vcrss. ergaben, daB auch beim Siiugetier dic Lcbcr die Hauptbildungsstellc des 
Gallenfarbstoffes darstellt. Wahrscheinlich fiillt. der Parenchymzelle der Lcber die 
Hauptaufgabo der GaUenfarbstoffbildung zu. (Klin. Wchschr. 5. 537—41. Breslau, 
Univ.) F r a n k .

Paul Reznikoff und Robert Chambers, Dic Wirkung cincs Einsctzens von 
Amóben in Salzldsungen und cincs AnslccJicns in denselben. Die Reihcnfolgc der Toxi- 
zitat von Salzlsgg., die bei Einw. von auBen bei den Amoben MgCl2<  CaCl2 <  NaCl <  
KC1 lautet, iindert sich, wenn dic Ticre angcstochcn u. dic Śalzo in das Innere eindringen, 
wie folgt: KOI, NaCl <  CaClj, MgCL. (Proc. of the soc. f. cxp. biol. a med. 22. 386—89. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 27—28. New York, Dcp. of anat. Cornell univ. Ref. 
Sp ek .) O p p e n h e im e r .

A. Ozorio de Almeida, Untersuchungen iiber dic Wirkung von C02 avf dic bio- 
logischcn Oxydationcn. Vcrss. mit Fróschen. Bei n. Ticren oder nach Ruckenmarks- 
durchtrennung wird durch Steigcrung des C02-Gchaltcs der Inspirationsluft der 0 2- 
Vcrbrauch vcrmehrt, nach vollkommcner Zerstorung des Zentralncrvensystems ver- 
nundert. C02 hemmt die Gewebsoxvdation. Bei in taktem Nervcnsystem interferiert 
damit der erregrndc EinfluB von C02 auf neryóses Gcwebe. Glcichgewichtszustandc 
in der Norm zwischcn den beiden Yorgaugen, dic physiol. eine wichtige Rollo spielen. 
(Joum. do physiol. ct de pathol. gćn. 23 . 524—31. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 155. 
Ref. G o t t s c h a l k . )  * O p p e n h e im e r .

A. H. Roffo, Einflufi der K- und Ca-Ioncn auf das Tumorwachslum. Menge 
des K nimmt mit der Wachstumsintensitat zu. Ca yariiert kaum. (Boi. dcl. inst. 
de med. cxp. 1. 493—99. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 165. Ref. K o lm k r .)  O p p en h .

J. Maisin und A. B aivy , Einflufi uicderholter Inslallalionen cincr vcrdunnlen 
Zdsung von Ioniumnilrat auf die Entwicklung der weifSen Honihautflecken. Besser ais 
mit Hydragyrum oxydatum flayum hcllen sich Hornhautnarben durch Ioniuinnitrat- 
cintraufelung auf. (0. r. soc. de biologie 94. 766—67. Louvain, Inst. d’anat. pathol.) On*.

H. Cristiani und P, Chausse, Dosen und Zeiltcerle fiir dic durch Fluorsilicał- 
nalrium bedingte Fluorkachexie. (Ygl. C r is t ia n i  u. G au tin , S. 1838.) Taglicho Gabcn
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von >/,„ der nkut todlichen Dosis toten die Mause nach 17—19, von 1/ 30 nach ca.
44 Tagen. (C. r. soc. de biologio 94. 821—23. Genf, Inst. d’hyg. de l’univ.) O p p .

Adol! Liechti, Zur Frage der Schmddrstrahlensensibilisiening durcli Metallc. Mit 
blanken Motallen von der Ordnungszahl 30-Zn an aufwarts liiBt sich, an makroskop. 
Veritndcrungcn beurteilt, cino verstiirkende Sekundaratrahlenwrkg. auf die Kaninchen- 
haut (Olir) doutlieh nachwoisen. Dabci stoigt die Wrkg. proportional mit dor Ordnungs
zahl Z  der verwendetcn Metalle. Bei subeutaner Lagerung yon blankon MotaUen 
bleibt jede makroskop. sichtbarc Wrkg. auf die Hautoberflache aus. Durch Einbringon 
von kolloidalen Metallen, wie Ag (Elektrargol), Au (Goldpurpur), kann am Kaninchen- 
hoden keine Dosiscrhóhung durch Sekundarstralilen erreicht werden. Kolloidales ZnO 
cignet sich fiir derartige Verss. nicht. Dicso Verss. an der Kaninchenhaut stimmen 
nut denen iiber die Wrkg. gefilterter Sekundarstralilen am Prodigiosus iiberein. 
(Klin. Wchschr. 5. 545—48. Bern.) F r a n k .

L. Sabbatani, Pharmakologische■ Wirhung des Eiscns in den Doppel- und konvplcxcn 
Salzen. (Vgl. Atti B. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33 . II. 223; C. 1 9 2 5 . I. 704.) 
Untersucht wurden Misćhungen von Lsgg. von Ferro- u. Fcrrisulfatcn mit solehen 
von Na-Oxalat, -Citrat u. -Tartrat. Zwischcn den Fc-Salzcn auf der einen Seito, den 
organ. Salzen auf der anderen ergab sieli ein wechsolseitiger Antagonismus. Dic 
Giftigkeit der organ. Salze wird durch dic Fc-Salzo nur wenig vermindert, am meisten 
noch beim Tartrat, u. jcne wirken aucli nur schwach gegen das Fclr-, aber selir stark 
gegen das Fenl-Salz. Wcrdcn jcne vor den Fc-Salzen injiziert, so schwachcn sio 
deren Wrkg. weit weniger ais bei gleichzcitigcr Injcktion. Das Auftreten noucr kom- 
plexer Ionen, das bei cinćr gewissen Konz. der organ. Salze beginnt, macht sich in 
den Kuryen, welche die Wrkgg. der verschiedcnen Gemisehe wiedergeben, durch 
cinen Sprung geltcnd. Die Fe]1I-Salze liabcn starko unmittclbare Giftwrkg., dagegen 
infolgc der schnellcn Umwandlung in kolloidales Eiscnoxydhydrat, das nur noch 
lcichte ortliche Wrkgg. ausiibt, schr geringe oder keine Nachwrkg. Der EinfluO der 
organ. Salze zeigt sich daher hicr wesentlich in bezug auf die minimale tódlicho Dosis, 
nur unbedeutond auf dic Symptomatologie. Das Umgekchrte ist bei den unmittcl- 
bar nur schwach wirkenden, aber eine starko Nachwrkg. heryorrufcnden Fcn-Salzwi 
der Fali. Nach reinem FcSOd findet man Durchfall, Hamoglobinamie, Hamoglobin- 
urie, Dcpression, Lahmung, allgemeino Thrombosc, bei Zugabc von Citrat oder Tartrat 
nur Deprcssion u. Lahmung; das Blut bleibt fl., gerinnt schwer, zuwoilen gar nicht. 
(Mcmorie della R. Accademia nazionalc dci Lincei [G] 1. 20 Scitcn. Sep.) SPIEGEL.

J. T. Mc Clintock und H. M. H ines, Physiologische Wirhmg von Carnosin. 
Natiirlichcs u. synthet. (aus Histidin u. ^-Alanin) Carnosin rufen liervor: Erbrechen, 
Durchfall u. schwcro Schockwrkg., dic stark an Histaminwrkg. erinnert, yicllcictit 
mit ihr idont. ist, obwohl von Carnosin wesentlich groCcre Doscn erfordcrlich sind, 
ais von Histamin. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 515—IG. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 33. 639. Iowa, Dcp. of physiol. coli.' of med. Ref. W astl.)  O p p e n h e i m e r .

H. de Waele, Die Wirhmg hoher Dosen ton Barbilursdurederivalen auf den Vagus. 
Untcrss. iiber zentrale u. periphere Vaguswrkg. nach Somnifen an Hundcn u. Luminali 
Ycronal, Dial u. Vcro)ud-Ka am Froschherzeri. (Proc. of the soc. f. cxp. biol. a. 
med. 22 . 269—70. 1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 272. New Brunswich, Research laborat. 
of E. 11. Squibb a. sons. Ref. SdlUBEL.) O r P E N H E lM E K .

Torsten Stake, Wirhmg einiger GhinariiulcnaUcaloide auf dic sympathisch- 
molorische Innerralion des Uterus. Chinin, Chinidin, Cinchonin, Chinolin (ais 1K 
H2S04- oder weinsjiure Salze) lieben dic Adrenaltnierkg. des Uterus auf, lalimcn ako 
die sympatii. Innervation. Eukupin, F u m , Atophun liabcn dicso Wrkg. nicht. 
(C. r. soc. de biologie 94 . 954—56. Upsala, Instit. dc pharmac.) O P P E N H E IM E R .

Frederick R. Miller, Die Wirhmg von Strychnin auf dic Klcinhirnrindc. (Vgl. 
Science 54 . 413 [1920].) Strychnin, auf die Rindo des vordcren Gcliirnlappcns an-



gewandt, bowirkt eino Tonusvorminderung. (Naturo 117- 486—87. London [Can.], 
Univ. of Western Ontario.) JOSEPHY.

Harry Bcckman, Der angcblichc Synergismus von Magnesiumsulfat und Morphin. 
Die Angaben iiber Morpliin-Mg-Synergismus beruhen auf der bisherigen unwissonschaft- 
lichen u. unoxaktcn Metliodik. (Journ. of the Am. med. an. 85. 332—36. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 33. 639. Milwaukee, Dop. of pharmacol. Marąuetto univ. school of med. 
Ref. B a u m e c k e r .)  O p p e n h e im e r .

L. Salazar, Vcrsuche Mer die Anaphylaxie bei Hundew. II. u. III. Mitt. Mit 
ĘięreiweiB vorbehandelte Tiere reagieren auf Apomorphin seltener u. schwaohcr ais 
dio Kontrollen. — Morpliin u. Apomorphin in bestimmter Dosis konntrn die Tiere vor 
den Fol gen der Rcinjoktion einer EiorciwciBlsg. schiitzen, wenn vor oder kurz nach 
der Reinjektion mit den Alkaloidcn behandelt wurde. Nach Ausbruch der Anaphylaxie- 
symptome b.leibt dio Wrkg. aus. (Pathologica 17. 21— 23. 45—47. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 33. 633. Cagliari, Ist. di materia med. e farmacol. sperim. Ref. F r ie d -  
b e r o e r .)  O p p e n h e im e r .

Stig E. Bjorknian, I. Wirkung des Lobelin-s auf die jmrasympaffńsche Inner- 
mtion des Darms. II. Wirkung das Lobelins auf die parasympathisehen Bronchial- 
muskdkonlraktionen. Lobelin lahmt dio parasympąth. Nervenenden des Darms u. 
dor Bronchialmuskeln. Schwachcrc Alkaloidkonzz. fiihren bcim Darm ausgesprochencr 
ais bei don Bronchien zu Errogungen. (Vgl. dagogon die Hcrzwrkg. CLAESON, C. r. 
soc. do biologie 92. 640; C. 1925. II. 210.) (C. r. soc dc biologie 94. 945—46. 947—18.
Upsala, Instit. do pharmac.) OPPENHEIMER.

E. Alexejew, U ber die Wirkung der Gifte auf die Gefdfie des isolierien Auges. 
Adrenalin, Coffein, Coca in, Pilocarpin, Atropin, Eserin, Nicotin u. Strychnin wurden 
an dcm nach K r a w k o w  priiparierten Pfcrdeauge gepriift. Dio Ergebnisse sind in 
bozug auf qualitativcWrkg. nicht andors ais die bekannten. (Russkij oftalmologiccskij 
Ztirnal 4. 185—86. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 230. Ref. E l e o n s k a y a .)  Opp.

J. Planelles, Die pharmakologischen Iłeaktionen der Endigungen der vegetatieen 
Nerven des Ilerzens. Aniagonismen und Synergismen. Sammelrcferat iiber Wrkgg. 
von Adrenalin, Acetylcholin, Atropin, Ergotamin u. Ca. (Areh. de cardiol y hematol. 5. 
73—88. 1924; Ber. ges. Physiol. 34. 272. Ref. F lu r y . )  O p p e n h e im e r .

E. Louis Backman, E. Grahs, G. Hultgren und H. Price, I. Die Wirkung 
der Sapoloxine auf die Thrombocyten, Leukocyten und die Erythrocyten des Kaninchcn- 
bluts. II. Einfhip des Senegins auf die korpuskuluren Elemente des Bluteś. III. Ein- 
flup des Saporiins auf die Blutdemente des Kanineliens. Sapotoxininjektioncn fiihren 
zu einer Thrombopenie, Lcukocytose u. Analnie von ganz bestimmtem Entwicklungs- 
gang. — Auch Scnegin, intravenos injizicrt, vcrursacht eine starkę Thrombopenie 
u. Lcukocytose, hat aber kaum cinon EinfluB auf dic roten Blutkorperchen. — Intra- 
vcnósc Saponinapplilcation fiihrt je nach Menge zu Thrombopenie ii. Lcukocytose 
vcrschiedenen Grades, zu Poikilocytose, Polichromasic u. anderen Vcranderuńgen 
ini roten Blutbild. (C. r. soc. do biologie 94. 933—35. 936—38. 939—41. Upsala, 
Instit. de pharmac.) OPPENHEIMER.

Giuseppe Halfer, iiber die Einwirkung von Cholesterin auf das erythropoetische 
System. Chroń. Fiittorung vou 0,2 g Cholesterin an Kindern yerringęrte anfangs die 
Erythrocytenzahl, dann folgte aber eino lang anhaltendo Vermehrung. Neben- 
erschcinungen wurden nicht bcobachtet. (Clin. pediatr. 7. 425—28. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 34. 112. Padua, Clin. pediatr. Ref. K a i SE u.) OPPENHEIMER.

J. Vincent, Vergleich der Wirkung von Knoblauch und Schwefel. Belrachtung 
der franzos. Literatur, wobei Vf. zum SchluB kommt, daB dio \Vrkg. von S u. Knob- 
lauch ident. sei u. letzterer scine Wrkg. dcm Gehalt an DiaUylsulfid-en, dio im Or- 
ganismus zu H2S abgebaut werden; vcrdanke. (Lyon, Journ. do med. dc Lyon 6 . 
501—07. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 108—09. Ref. B a u m e c k e r .)  O p p en h e im e r .

1926. I. E6. T ie r p h y s j o i .o g ie . 3 4 9 1
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Rudolf Allers, Edith Freund und Liii Prager, Zur Kcnntnis der Becinflussmg 
der Sinnesscharfe durch Kaffee. Studium der Bceinflussung des peripheren Sehens 
an 3 Vcrsuehspersoncn. Dio Rcaktionstypcn auf Kaffco sind verschieden. Boi cinem 
Typ nimmt die t)berscliatzung von Bewegungen zu, gleichzeitig wird Euphorie, Puls- 
beschlounigung u. Erweiterung des Gesiehtsfeldcs beobachtet. Beim andern ri’yp 
nimmt umgekehrt die Bewegungsuberschatzung ab, er zeigt dysphor. Rk., Puls- 
verlangsamung u. Einongung des Gesiehtsfeldes. ( P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 212. 
183—86. Wien, Physiol. Inst.) O p p en h e im e r .

A. V. Marx und E. Adler, Uber die blulzuckerherabsetzende Wirlcung von FI erbu 
urticae dioicae. I. Mitt. Im Dekokt von Brennesselbliittern konnto ein blutzucker- 
erniedrigendes u. -steigerndes Prinzip erkannt werden. (Areh. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 
112 . 29—38. Frankfurt a. M., Med. Poliklin.) O p p en h e im e r .

H. Molitor und E. Pick, Uber zenirah Regulation des Wasserwechsels. III. Mitt. 
Uber den zenłralen Angriffspunkt der Diuresehemmung durch Hypophysenextrakte. 
(II. vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 107- 185 [1925].) Die elektiv auf das 
GroBhirn beschrankte Narkose mit Chloraloso schaltot dio Wrkg. von Hypophyson- 
oxtrakt auf dio W.-Diureso aus. Intralumbal eingefiihrto Hypophysenextrakte fiihren 
bereits zur Diuresehemmung in Dosen, die subkutan umyirksam sind (Verss. an 
Hunden). (Arch. f. exp.Pathol. u. Pharmak. 1 12 . 113—21. Wien, pharmak. Inst.) Opp.

Elliott C. Prentiss, Physiologische Wirlcung und therapeulische Indikationeti des 
Selcrelins. (Southern med. journ. 1 8 . 563—66. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 638. 
R ef. B u t t n e r . )  O p p en h e im er .

Marcel Labbe, P. L. Violle und E. Azerad, I. Wir kim g des Hypophysen- 
hinterlappens avf die Diurese des nonnalen Menschen. II. Wirkung des Ilypophysen- 
hinterlappens auf die Diurese des schlafatdai Menschen. I. Die Diuresenhemmung 
laBt sich am Menschen deutlich nachweisen. Bei 24-Stdn.-Harnkontrollo zeigt sich 
aber eino mitunter iiberschieBendo Kompensation. II. Im Schlaf kommt 3io Hommung 
nicht zum Vorschein. (C. r. soc. do biologio 94 . 845—47. 848—49.) O p p en h eim er.

C. R. Schlayer, Die Prazis der Anwcndung von Diurelicis bei NierenlcrankheUen. 
Klin. Berieht. (Therapie d. Gogenwart 67- 103—07. Berlin, Augusta-Hospital.) Fk.

E. Hermiann, Kupfer zur Behandlung schmierig belegter Wunden. Berieht iiber 
giinstige klin. Erfolge mit Kupferdermasan, einem salicylsaurem Cu-Seifcnester (Herst. 
R  h o u in a s a n f a b r  i k  Dr. R e i s s , Berlin) bei tuberkulosen Ulccra. (Therapie d. 
Gegenwart 67- 138—39. Freiburg i. B., Univ.) F r a n k .

Georg Katz und Gotthard Schiller, Erfahruwjen iiber die Introcidbehandlung 
der Sepsis. Bei 3 unter 17 Fallen von sopt. Erkrankungen wurde durch Inlrocid cino 
starko Beeinflussimg in gunstigom Sinne herbeigefuhrt. (Therapie d. Oegcnwart 67- 
110—13. Berlin, Stadt. Krankenh. Moabit.) FRANK.

Fr. Keysserund O. Omstein, Das Optimum der Wasscrsloffionenkonzenlration(pn) 
ais u ichligster desinfeklorischcr Faktor bei ortliehen und aUgcmeinen Infeklionen und 
seine Bedeulung fur dic Behandlung eilriger Bauchfcllcntzundiuigen. Experimcntello 
u. prakt. Yorss. ergaben, daB dio richtigo Wahl des Optimums der [H ] von gróBter 
Bedoutung fiir das Auftretcn, den Verlauf u. dio Behandlung órtlicher u. allgemełner 
Infektionen ist. Ein in vitro hochwirksames Deainfektionsmittel muB unter physiol. 
Bedingungen bei der prakt. Vcrwendung unwirksam sein, wenn es dem pn-Optimum 
nicht angepaBt ist u. andererseits erfahren die Desinfcktionsmilld bei der richtigen 
Wahl des pn-Optimunis eine enormo Wirkungssteigerung. Es ist anzunchmen, dali 
dio Baktericidie des n. Blutserums wahrscheinlich zu cinem wesentlichen 'leil auf 
der eigenartigen Vcrtcilung der anorgan. Elektrolyto u. der Serumkolloido bei 
einer im Grundorganismus stots regulierten geringen [H ] besteht. (Klin. Wchschr. 
5. 404). F r a n k .



1926. I. E6. T i e b p h y s i o l o g i e . 3493

Raymond Hamet, Pharmakodynamische Studie iiber die Yohimbinsaure. 
Yohimbinsaure ist weniger tox. ais Yohimbin. 0,1 g in 10 ccm physiolog. NaCl-Lsg. 
riefen bei einem 12 kg schweren Hund Blutdrucksenkung hervor u. sind imstande, 
die Adrenalinwrkg. im paradoxen Sinn zu beeintrachtigen (vgl. S. 1597). (C. r. soc. de 
biologie 94. 843—45. Paris, Lab. de pharmacol. de la Fac. de mćd.) Opp.

Walter Syring, Isacen ais Abfiihrmiltel. Isacen, ein Diacetyl-bis-oxyphenylisatin 
(Herst. H o f f m a n n - la  R o c h e ,  Basel), bewahrte sich bei der Behandlung habitueller 
u. aton. Obstipationen, wahrend es bei der spast. Form nicht von gleich guter Wrkg. 
war. (Therapie d. Gegenwart 67. 140—41. Berlin, Friedrich-Wilhelm-Hosp.) F r a n k .

Ernst Friedrich Muller, Ursache der Nitroidkrisen nach intravenoser Injektion 
von Arsenikalien. Vf. lehnt an Hand seines urofangreichęn Materials Lebererkran- 
kungen ais Ursache der vasomotor. Rk. u. des Łeukocytensturzes nach Salmrsan- 
oder Silbersalmrsanmjektion ab. (Arch. of dermatol, a. syphilol. 12. 349—55. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 34. 109—10. New York, Dep. of dematol. a. syphilol. coli. of physio 
a. surg. Columbia univ. R ef. R en n ep ..)  O p p en h e im e r .

S. F. Goihes da Costa, Kinflufi des Calciums und Kaliums auf die Herzwirkwng 
ton Pituitrin. K-Mangcl iindert die Pituitrinwrkg. nicht, wahrend Ca-Mangel Pituitriu 
wirkungslos macht. (C. r. soc. de biologie 94. 899—902. Lissabon, Instit. de pliarmac. 
et therapeut.) O p p en h e im e r .

M. GroBmann und K. LuSicky, Zur klinischen Pharmakologie des Coffeins. Die
1. Doppelsalze des Coffeins zeigen in den iiblichen, aber auch ia hóheren Doson keine 
nachweisbare Wrkg. auf das Zontralnervensystem u. den Kreislaufapparat, gleich- 
giiltig, in welcher Form sie appliziert werden. Yff. lehnen daher ihre Verwendung 
ais Analeptica bei Kollapszustiinden ab. Coffeinwrkg. laCt sich nur mit reinem 
Coffein erzielen. (Wien. klin. Wchschr. 39. 442—44. Zagreb, Medizin. Universitat,s- 
ldinik.) HuCKEL.

L. J. Mercier und A. Cherbuliez, Wirkung des Sparteins au,f die Herzkammer, 
das atriovenlrikuldre Bundel und rasche wie langsame Skelettmuskeln. Spartein erhoht 
die muskuliire Chronaxie ganz allgemein. Je langsamer der Muskel ist, desto deut- 
licher der Sparteineffekt. Die Chronasieerhóhung nimmt in der Reihe Hissches 
Bundel, Kammer, Gastrocnemius ab. Im Endzustand einer schweren Vergiftung 
sind es dann die raschen Muskeln, die starker befallen sind. (C. r. soc. de biologie 
94. 730—32. Paris, Labor. de physiol. gen. de la Sorbonne.) O p p en h e im e r .

Hirotoshi Hasbimoto, Yoriibergeltende Anderungtn der a-v-Reizleituiu) nach 
Injektion ton Histamin. Analyso der Histaminherzwrkg. Die Reizleitung wird ver- 
schlechtert, wobei es noch unentschieden bleibt, ob HLstamin direkt auf das Hissche 
Bundel einwirkt. (Arch. of intc-rnal med. 35. G09—25. 1925; Ber. ges. Physiol.
33. 638. Ref. R o th h k k g er .) Op p e n h e im e r .

St. WeiB und G. Baitz, Zur Frage der Wirkung des stomachal verabreichten Adre- 
nalius. Es konnte in keinem Falle, auch wenn der Magen keine freie HC1 enthielt, 
nach innerlicher Verabreichung von Adrenalin eine Steigerung des Blutdrucks fest- 
ne«tellt werden. Anscheinend verhindert es dureh die ortliche Gefiiiiverengerung 
(groBe Blasse der Mundschleimhaut) seine eigene Resorption. (Ztschr. f. d. ges. exp. 
Medizin 49. 543—46. Budapest, K. U ng. P azm an y  PETER-Univ.) S p ie g e l .

Rudolf Allers und Edith Freund, Zur Kennlnis der Wirkung von Kolaprdparaien. 
Kolapraparate verkiłrzen sowohl bei opt. ais bei akust. Rcizgebung die Reaktions- 
zeJt, was unter Beriicksichtigung des Verh. bei motor. u. sensor. Einstellung auf eino 
zentrale Wrkg. bezogen wird. EinfluB auf den Ablauf der Dissoziationen, wie er bei 
Kaffee emdeutig besteht, wird vermiBt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 644—48. 
Wien, Univ.) ' S p ie g e l .

G. Covell, Ankylostomiasis unter den Truppen in Dehra Dun. Zur Massen- 
behandlung der selir yerbreiteten Ankylostomiasis wird fi-Naphthol empfohlen (50 grains
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ohne Abfiihrmittel, oder gemischt mit 25 grains MgC03). (Indian Journ. Medical 
Research 13. 539—46. Dehra Dun, Indian stat. liosp.) OPPENHEIMER.

H. Miefiner und R. Berge, Die trypanozide Kraft des Arsenobenzolprdparates 
„Albert 102“. Dem Praparate „Albert 102,, kommt zweifellos eine trypanozide Wrkg. 
zu, dio besonders nacli perkutaner Anwendung bei kiinstlich mit Trypanosomen in- 
fizierten Mausen beobachtet wurde. (Dtsch. tierarztl. Wchsohr. 34. 285—89. Han- 
nover, Hygien. Inst. d. Tierarztl. Hoehschule.) HUCKEŁ.

Vaeth, Aulin ais Raudemittel. Aidin ist ein Schwefelpraparat aus der Gruppo 
der Xanthogenate, welolics in einer 10%'g- Lsg. in Vaselinól mit geringem Zusatz 
von Tetralin in den Verkehr gelangt (C. F. BOEHRINGER u . Sóhne). Vf. erzielte mit 
Aulin guto Erfolgo bei der Akarusraudc des Hundes. (Dtseh. tierarztl. Wehschr.
34. 273.) H u c k e l .

Lopo de Caryalho und Ferreira de Mira fils, Einflup der subkutanen Sano- 
crysininjektioneń auf die Blutkórperchensenkungsgeschwindigkeit des Meerschweinchens. 
Beim Meersehweinehen iindern Sanocrysininjektionen die Senkungsgesehwiiidigkcit 
nicht. (C. r. soc. de biologie 94. 910—11. Lissabon, Listit. Rocha Cabral.) Opp.

Adolf Feldt, Chemotherapeutische Versuche mit Gold. Berieht iiber Tierverss. mit 
neuen ^lit-Praparaten (Herst. SCHERING, Berlin), von denen das Sulfozylat einen 
therapeut. Index von 1:10 besitzt, so hocli wie der von Salvarsan bei Kaninchen- 
syphilis. Die Au-Pritparate iiben eine spezif. heilcndo Wrkg. auf die kiinstliche In- 
fektion der Maus mit den Spirochaten des Febris recurrons aus. Klin. Verss. am 
kranken Menschen sind noch im allerersten Stadium. (Klin. Wehschr. 5. 299—301. 
Berlin, Institut Robert Koch.) F r a n k .

Leon Jaloustre, Gerium und Thorium in der 'Therapie. Empfehlung von 
„Cethocal“ , einer Mischung von Ce-, Th- u. Ca-Salzen bei Impetigo, Ekzem u. Lupus. 
(Cliniąue 20. 223—25. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 109. Ref. B e h r e n s . )  O ppenh.

A. R. Koontz, Wann zeigen Lungen imch Einwirhimg von Kampfgasen wieder 
normale BescJuiffenheit'! Hunde, die Phosgen, Senfgas, Lewisit, Cl2, Chlorpikrin, 
Methyldiddorarsin ausgesetzt waren, zeigten 2 Monatc nacli Erholung von der \ er- 
giftung keine Lungenveranderungen, die auf funktionelle Storungen hinweisen kónnten. 
(Areh. of. internal med. 36. 204—19. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 271. Edgewood, 
Pathol. seet. med. research. div. Edgewood arsenał. Ref. F lu r y . )  O P P E N H E IM E R .

G. Pennetti, Experiinenlelle Untersuchungen iiber die Bleivergiftung. Bei akuter 
Pb-Vergiftung zeigen alle Organe seliwere degenerative u. hamorrliag. Veranderungen, 
liesonders Leber u. Niere. Bei chroń. Vergiftung junger Tiere fiillt vor allem ein Zu- 
riickbleiben im Waehstum auf. Adrenalin u. Lipoide sind in der Nebenniere vermehrt. 
(SchutzmaBnahme ?) (Arch. internat, de pliarmacodyn. et de therapie 30. 255—74. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34. 109. Neapol, Istit. di patol. gen. Ref. WEXBERG.) Opp.

Joachim Granzow, Pathologische Anatomie der endokrimn Driisen bei der Sublimat- 
rergiftung. Unterss. an Hypophyse, Thyroidea, Nebenniere (Rinde u. Mark), Pankreas, 
Ovarien. Nur bei Hypophyse u. Nebenniere treten naeh todlicher HgCl2-Vergiftung des 
Hundes in liohem %-Satz der Falle Veranderungen auf, die ais Ausdruck liochgradiger 
Funktionsstorungen anzusehen sind. Am Ovarium betrachtet man gesteigerte Follikel- 
atresie, beim Kaninehen in einzelncn Fallen auch Degenerationsprozesse der inter- 
stitiellen Eierstoekdriise. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin. 49. 487—99. Breslau, 
Univ.) S p ie g e l .

A. Esser, Todliche Vergiftung mit Oleum Chenopodii. Berieht iiber den anatom.- 
patholog. Befund bei der Sektion eines 8-jahrigen Knaben, der naeh u. naeh im ganzen 
8 g Oleum chenopodii, in Dosen von taglich 2—3-mal 5—10 Tropfen, eingenommen 
hatte. (Klin. Wchschr. 5. 511—13. Koln, Univ.) F r a n k .

Torben Geill, Ein Fali todlicher Vergiftung durch Pyramidon. In etwa 4 kg Leichen- 
teilen eines 22-jahrigen Miidchens wurden 3 g Pyramidon nachgewiesen, obwolil der
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Magen noch vor dem Tode ausgospiilt worden war, so daB angenommen werden muB, 
daB die Gesamtmengc an PyTamidon im Kórper das Yielfache des gefundenen, etwa 
8—10 g, betragen hat. Die ldeinste todliche Dosis fiir den Menschen seheint bei 8 
bis 10 g zu liegen. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. geriehtl. Medizin 7- 344—49. Wien, Insfc. 
f. geriehtl. Medizin.) F r a n k .

P. Rondoni, t)ber den Einflup der Glucoseverabreichung auf Teercarcinomwachstum. 
Verss. an Kaninchen. Parenterale 6'iucosezufnhr zeigte eine fordernde Wrkg. auf dio 
pracancorosen, durch Teer hervorgerufencn Epithelwucherungen der Kaninchen. 
(Klin. Wchschr. 5. 465—60. Mailand, Univ.) F r a n k .

G. Tizzoni, E. Centanni und G. de Angelis, U ber die durch Radium hervor- 
gcbrachlen V eranderwngen auf den Adeno-Carcinambrei der Maus und seine Um- 
wandlmu/ in Heilmccine. Bei Anwendung eines Praparates von 0,10 g RaBr, 
mit 500 000 U. R. pro cg war eine Bestrahlung des Carcinombreis wahrend wenigstens 
21 Stdn. erfordcrlich, um die pathogenc Wirksamkeit Yollig zu beseitigen. Mit so 
behandcltem Br&i liiBt sich ein Tumor gleicher Art bis zum volligen Versehwindon 
lieilcn. Diese Wrkg. ist nicht der induzierten Radioaktivitat zuzuschreiben, sondern 
(leń im Brei vorhandenen Krebssubstanzcn. (Atti R. Accad. dei Lincci, Roma [6]
2. 393—99. 1925. Bologna u. Modcna, Uniw.) Si“iRGEL.

G. Analyse. Laboratorium.
H. Wales, Die Auswahl von Indicaloren fur Alkaloidtiiralionen. Vf. macht darauf 

aufmerksam, daB dic Auswahl der lndicatorcn fiir Alkaloidtitrationen Rucksicht 
nehmen muB auf dio pu der Alkaloidlsg. Auf Grund seiner Verss. gibt er folgende 
Auswahl:

Alkaloid Pu p1( Bcreich des hidicators Indicator

5,01 4,2—5,8 Methylrot
4,81 3,8—5,8
5,56 3,8-7,2 Bromkresolpurpur
4,85 3,9—6,0 Methylrot
6,02 5,5—6,5 Bromkresolpurpur
5,90 5,4—6,4 V

5,20 4,0—6,5 Methylrot
4,86 3,6—6,3 i )

4,89 4,2-5,7 j j

1,90 4,2—5,6
4,99 • 4 ,2 -5 ,8 j t

5,74 3,9—7,6 Piopylrot
4,45 3,8—5,0 Kein Endpunkt mit Methylrot
4,83 3,6—5,6 Bromphenolblau
4,68 4,0-5,2 Methylrot
5,26 4,4-0,1 tf

4,85 3,8—6,0
4,31 3,6—5,0 Bromphenolblau
6 ,12 5,5—6,5 Bromkresolpurpur
4,81 3,8—6,0 Methylrot
4,72 4,0—5,3

j j

Aconitin . . .
Arecolin . . .
Atropin . . .
Brucin . . .
Cinchouin . .
Cinclionidin . .
Cocain . . .
Codeiu . . .
Dimetliylmorphin 
Kmetin . . .
Athylmorphin . 
llomatropin . . 
llydrastin . .
Hyoscin . . .
Morphin . . .
Nicotin . . .
Physostigmin .
Pilocarpin . .
Chinin . .
Strychnin 
Yohimbin . .

(Ind. and Engin. Chem. 1 8 . 390—92. Washington [Dc.].) Gr im m e

V. S. Babasinian und R. D. Billinger, Ein verbesserler Schmelzliegel. Vff. be- 
schreiben einen mit mechan. Riihrwerk verse)ienen Schmelztiegel fiir Alkalischmelzen 
orgau. Verbb. Naheres sagen die Figg. des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 18. 
340. Bethlehem [PA.].) G rim m e.
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W. Francis, Laboratoriumspumpe fur die Zirkulation von Gasen. (Fuel 5. 39—40. 
Dep. of Fuel Technology, Sheffield Univ.) B ie l e n b e r g .

H. Earnest Williams, Ein Schaummesser. Vf. beschreibt an der Hand von Figuren 
einen prakt. App. zur Best. der Sehaummenge, bestimmt zur Mesaung der schaum- 
mindernden Kraft von Antiseliaummitteln wie A., Glyeerin, CCI,,, A . usw. Nakeres 
zeigt die Fig. des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 18. 301—62. Morsomere 
[N. J.].) G rim m e.

Sukehiko Matsuara, Uber die Farbung mit Kongorot. Eine neue Fiirbungs- 
methode der elastischen Elemente, wdche auch andere Faseni und Zellen in rerschiedenen 
Nuancen abhebt. (Fol. anat. japan. 3. 107—10. 1925. Bor. ges. Physiol. 33. 511. Oka- 
yama, anat. Inst. Ref. R o t h ig . )  O p p en h e im e r .

Elem ente und anorganische Verbindungen.
Quirino Sestini, Die Messung von Sauersloff bei hohen Drudcen. Vf. bringt in 

Tabel len Faktóren zur Berechnung von O.-Mengen bei Drucken zwischen 25 u. 200 at. 
(Giorn. di Ghim. ind. ed appl. 8 . 117—19.) Grim m e.

A. Bruki und W. Maxymowicz, Die Failung des Tellurs aus sulfalkaludien 
Losungen und seine Trennung von den Sdiwermetallen und vom Selen. Te wird aus 
sulfalkal. Lsgg. quantitativ gefallt, wenn der Polysulfid-S u. der S der ILTeSj entfernt 
wird. Dies gesehieht durch Einw. von Na2S03 gemilB der Gleiehung:

Na2TeS4 +  3Na2SOa =  3Na2S20 3 +  Na2S +  Te.
Die sauro Lsg. wird schwach anunoniakal. gemacht u. tropfenweise mit gelbem (NH4)2S 
versetzt, bis der auftretende Nd. vollstandig gel. ist. Dann fiigt man 20—25 ceni der 
gesiitt. Lsg. von Na2SOa hin/.u u. erhalt 10—20 Min. im Sieden. Die gelbe Lsg. ent- 
farbt sich, dann fallt schwarzes Te aus, das sich beim Koclien zu groben, leicht filtier- 
baren Flocken zusammenballt. Man verd. liierauf auf 200—300 ccm, setzt noch einige 
ccm der Sulfitlsg. hinzu, kocht noclimals u. iiberzeugt sieli, dal3 die Fiillung quantitativ 
ist. Nach dem Filtrieren im Goochtiegel wird mit h. W. gut ausgewaschen u. der Nd. 
entweder im N-Strom, oder naeli Verdriingung des W. durch A. u. A. bei 100° im 
Trockeuschrank getrocknet. Im Trockensclirank nimmt das Te durch Oxydation 
hiiufig bis zu 2% an Gewicht zu. Auf Grund der beschriebenen Failung werden dann 
Verff. zur Trennung des Te vom Pb, Bi, Hg, Cu, Au u. Se angegeben, wegen dereń 
Einzelheiten auf die Abhandlung yerwiesen werden muB. Dio Se-Te-Trennung liefert 
nur fiir das Te genaue WerLe. (Ztschr. f. anal. Ch. 6 8 . 14—22. Wien, Techn. Hoeh- 
sehulo.) Bori-GER.

Karl Kiirschner und Karl Scharrer, Uber Verwendung von Kupferpulver in der 
analytisdien Chemie. 0,1 g der zu untersuchenden Substanz mischt man in einęm 
200 ccm fassenden ICjeldahlkolben sorgfiiltig mit etwa 1 g Cu-Pulver (durch Einw. 
von mógUchst wenig CH3(OH) auf fein gemahlenes, głuliendes CuO in einer Porzellan- 
schale erhalten), worauf 10 ccm konz. II2S04 u. 10 g K2S04 hinzugefiigt werden. Nun 
wird etwa 1/i Stde. bei ganz kleiner, leuchtender Flamme schwach erhitzt, sodami 
allmahlich mit yoller nicht leuchtender Flamme weiter behandelt. Nach Beendigung der 
Kjeldahlisation (an dem Auftreten einer smaragdgriinen Farbung der H2S04 erkennbar) 
liiBt man kurzo Zeit abkUhlen, fiillt mit W. auf 70 ccm auf, saugt mittels einer Luft- 
pumpe einen raschen Luftstrom durch die FI. u. laBt dann ~  30 ccm 40°/oig. NaOH 
hinzuflieBen (Abbildung des App. im Original), worauf man das NH3 in ein gemessenes 
Vol. 0,1-n. HC1 abdestilliert. — t)ber das Verf. zur Best. des N  im Kalkstickstoff wurde 
bereits berichtet (SCHARRER, Chem.-Ztg. 49. 243; C. 1925. I. 2111). (Ztschr. f. anal. 
Cli. 6 8 . 1—14. Briinn, Deutsche Techn. Hochscli. u. Miinchen, Hochscli. f. Land- 
wirtschaft.) BOTTGKR.

Rudolf Fridli, Uber die quantitative Bestimmung des Arseiis ais melallisdies Arsen 
und ais Ammoniummagnesiumarsenathemhydrat. Vf. gibt 2 Methoden zur quanti-
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tativen Best. kloinor As-Mongen (1—10 mg) an. l .B e s t .  ais m e ta li. As in Hg, Au, 
Se u. Te-freien Lsgg.: 15 cem kochendes Bettendorffsohes Reagens wird unter die 
2—5 cem betragende in einem 150 eem-Becherglaso befindliche As-Lsg. gemischt. 
Nach 7 i Stde. Stehen FI. 10 Minuten zum Sieden erhitzen. Tags darauf 80 ccm W. 
zugobon u. im Winklerschen Kelehtrichter sammeln (Ztschr. f. angew. Cli. 30. 251. 
259; C. 1917. II. 829). In den 5 ccm fassenden Kelehtrichter stopft man etwas Watte, 
wascht der Reiho nach mit heiBem W., 25 ccm 5%ig. HC1, 25 ccm li. W., 2—3-mal 
mit 96°/0ig. A., 2—3-mal mit A. u. trocknot 10 Minuten im trocknen Luftstrom. Eine 
Nacht im Exsieeator lassen, Nd. abfiltrieren, mit 50 ccm h. 5°/0ig. HC1, 25 ccm h. W., 
2—3-mal mit 96%ig- A. u. 2—3-mal mit A. waschen. Wio oben trocknen. t)ber- 
schreitet As-Gehalt 10 mg, sind die Zalilen zu hoch u. durch angegebene Faktoren 
zu korrigieren.

2. B est. a is M agnes, am m on. a rse n ia t. Die Winklerscho Vorschrift (Ztselir. f. 
angew. Ch. 32. 122; C. 1919. IV. 249) wurde so abgeandert, daO die Rk.-Fl. 10 ccm 
betragt; der Kelehtrichter faBte 1,5 ccm. Asni-Lsg. mit HC1 ansauern u. in 50 ccm 
Bechorglas mittels Bromwasser oxydioren, auf 5 ccm eindampfen, mit 0,25 g NH^Cl 
in 1 ccm W. versctzen, zum Siedon erhitzen, 2 ccm 20%ig. NH4OH, dann 1 ccm 
Magnesiamixtur zuflieBen lassen u. bedeckt. 24 Stdn. beiseitestellen. Nd. mit Mischung 
von 1 ccm 1%'g- NH4OH u. 1  ccm A. auf getrockneten Kelehtrichter (mit Watte- 
bausch) spiilen u. 10-mal mit jo 1 ccm l%ig. NH4OH, dami 3-mal mit A. waschen. 
Im Luftstrome trocknen. Sb stort die Best. nieht. (Pharm. Zentralliallo 67. 241—44. 
Chem. Inst. der Unir. Budapest.) R o jahn .

H. Ter Meulen, Ober die Bestimmung des Ar sens in organisćhen Verbindungen. 
Leitet man ein Gemisch von As20 3 oder Arsensulfiden u. H durch ein gluhendes 
(Juarzrohr, so erfolgt quantitative Red. zu v4s. In ein durchsiclitiges Rolir voh
45 cm Lange wird von links H eingeleitet. An diesem Ende befindet sich ein Por- 
zellanschiffchen mit der Substanz. Dann folgt eino auf Rotglut erhitzte Asbest- 
schicht. ' An dieses Rohr ist ein zweites, kiirzeres Quarzrohr mit einer Kugel an- 
gescliliffen, in dessen rechtem Ende sich eine kurze, auf Rotglut erhitzte Platin- 
spirale befindet. Letztere ist nótig, um jede Spur As zuriickzuhalten. Erhitzt man 
nun die Substanz, von links beginnond, so sammelt sich das As zunachst hinter der 
Asbestsehicht u. wird durch Erhitzen in das angeschliffene, vorher gewogene Rohr 
iibergetrieben, naehdem man eino Asbestplatto vor der Kugel angebracht hat. Vor 
dem Wiegen wird durch das Kugelrohr trockene Luft geleitet. — Fiir die Best. des 
As in organ. Substanzen verfahrt man ebenso. Da sich bei aromat. Verbb. leicht 
feste KW-stoffe bilden, muB man das angeschliffene Rohr mit PAe. ausspiilen. Damit 
die Spirale nicht herausfallt, hat man vorher einen Asbestpfropf eingefuhrt. Der 
PAe. wird durch einen trockenen Luftstrom entfemt. — Bei gleichzeitiger Ggw. eines 
Metalls werden anorgan. As-Verbb. mit KHS04 Yermischt, organ. As-Verbb. mit 
verd. H2S01 angefeuchtet. Ein tlbersehuB letzterer wird im Verlaufe der Best. zu 
H2S reduziert. — Nach beendigter Analyse wird das As entweder durch Erhitzen 
im H-Strom oder mit Kónigswasser entfernt. Die Platinspirale wird im Luftstrom 
ausgegliiht. — Das Verf. laBt sich, etwas modifiziert, auch zum qualitativen Nach
weis des As in groBeren Substanzmengen benutzen, ohne daB man — wio bei dem 
Verf. yon M arsh  — organ. Materiałien erst zerstoren miiBte. (Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 45. 364—67.) Lindenbaum .

H. Ter M eulen, tlber die Bestimmung des Quecksilbers ais Metali in organisćhen 
wid anorganischen Verbindungen. Fluohtige Quecksilberverbb. werden von H bei g“e- 
niigend hoher Temp. quantitativ zu Hg reduziert. Vf. bedient sich der im vorst. 
Ref. beschriebenen Apparatur, nur daB das angeschliffene Rohr hier U-formig ist 
u. in einem Wasserbad gekiihlt wird. Die Platinspirale fallt fort. HgS wird besonders 
leicht u. glatt reduziert, Auch HgCl2 liefert bei einiger Vorsicht gute Resultate. 
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H gJ, muB Torhcr mit dem gleichen Gewicht Na2S u. etwas W. vermischt u. auf dem 
Wasserbad getrocknet ■werden. Auf diese Weise kann das Hg in allen anorgan. Verbb. 
bestimmt werden. — Das Verf. eignet sich ebenso gut fiir organ. Hg-Yerbb. Ent- 
halten diese Halogen, so behandelt man sie wie oben mit Na2S. Nach der Analyse 
muB das Rohr, wie im vorst. Ref. angegeben, mit PAe. ausgespiilt werden. (Rec. 
trav. cliim. Pays-Bas 45 . 368—70. Delft, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Maurice Delaville und Paul Carlier, Bestimmung kleiner Mengen von Kalium. 
In einem ZentrifugiergefaB wird die zu untersuchende Lsg. mit einer frisch her- 
gestellten Lsg. aus 4 ccm von 25 Co(N03)2 in 25 ccm E g . . u. 100 ccm A. u. 20 ccm 
von 120 g NaN02 in 180 ccm W. gefallt, zentrifugiert, mit W. gewaschen, in 2 ccm 
HC1 gel., mit NH4OH neutralisiert u. das Co mit einer 4%ig. Lsg. von Nitroso-yS-naphtliol 
gefallt, abfiltriert u. vergluht. Das Co kann auch mit H 2 reduziert werden u. nach 
dem Erkaltcn mit Phosphormolybdat behandelt werden, wobei das Mo03 zu dem 
stahlblauen Mo02 reduziert wird. Dieses wird nun mit KMn04 wieder titriert. Dio 
Best. des K wird so auf eine Best. des Co zuTiickgefiihrt. Beleganalysen sind angegeben. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 182 . 701—03.) E n s z l in .

Aldo Chiappero, Bestimmung von Gips in Goldschwefel. 1 g Goldschwefel wird 
im 500-ccm-Becherglase 1/2 Stde. lang mit 450 ccm W. verriilirt, der ungel. Riickstand 
im Goochtiegel Ca-frei gewaschen (Priifung mit Ammonoxalat), bei 100° getrocknet 
u. gewogen. Differenz CaS04. Vorbedingung zum richtigen Resultate ist die Ab- 
wesenheit von anderen in W. 1. Substanzen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8 . 120. 
Turin.) G rim m e.

A. C. Rice, H. C. Fogg und C. James, Phenylarsinsaure ais Reagens zur Be
stimmung von Zirkonium und Thorium. Das Zirkonylsalz der Phenylarsinsaure, 
C6H5AsO(OH)2, ist auBerordentlich schwer 1. u. daher sehr geeignet zur Trennung 
des Zr von allen Elementen auBer Hf. Phenylarsinsaure ist lcicht nach der Methode 
von P a lm e r  u. A d a m s (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 1361; C. 19 2 3 . I . 50) dar- 
zustellen. 25 ccm Zirkonylchloridlsg. wurden auf 200 ccm verd. u. 10 ccm 10%ig- 
Phenylarsinsaurelsgg. zugegeben, dann zum Sieden erhitzt. Nach 1 Min. langem Kochen 
wird das h. Gemisch filtriert, der Nd. mit l% ig. HC1 gewaschen, getrocknet, vor- 
sichtig gegliiht, bis aller C verbrannt ist, dann im H2-Strom erhitzt u. schlieBlich auf 
dem Geblase erhitzt u. das Zr02 gewogen. Die Salzsaurekonz. der Zirkonylchlorid
lsg. spielt keine Rolle, denn das Zirkonylsalz der Phenylarsinsaure ist auch in HC1 
hoher Konz. unl. Bei Ggw. von Fenl muB Nd. u. Filter noch mit 1: 1 HC1 digeriert 
werden, nach Verd. auf 500 ccm wird nochmals mit 15 ccm Phenylarsinsaure gefallt 
u. wie oben behandelt. Bei Ggw. von sehr viel Fe werden Nd. u. Filter mit 15 ccm. 
1: 1 H 2S04 behandelt, erwarmt bis alles Zr gel., 50 ccm konz. HC1 zugegeben, auf 
500 ccm verd., gekocht u. mit 30 ccm Phenylarsinsaure gefallt. Bei Ggw. von Fe11 
u. Al, den Elementen der Ce-Gruppe, Mn, Co, Ni, Zn, Be, Bi u. Cu, gelingt dio Tren- 
nung leicht in Ggw. I0%ig. HC1. Bei Ggw. von Th muB wie bei groBcn Mengen Fe 
verfahren werden. Auch in 10 Vol.-°/0ig. H2S04 ist die Fallung des Zr quantitativ, 
hóhere H2S04-Konzz. wirken ungiinstig. Die Trennung des Zr von H3P 0 4 gelingt 
in schwefelsaurer Lsg. durch doppelte Fallung mit Phenylarsinsaure. Bei Ggw. von 
U wird in schwefelsaurer analog wio beim Fe vorgegangen. — Das Tli-Salz der Phenyl
arsinsaure unterscheidet sich von den Phenylarsinsauresalzen der seltenen Erden- 
durch seine Unloslichkeit in Lsgg., die viel Essigsauro enthalten. 25 ccm Th-Chlorid- 
lsgg. ^Tirden auf 500 ccm verd., bis eben unter den Kp. erhitzt, 30 ccm 10%ig. Phenyl- 
afsinsaure, 75 ccm Eg. u. 5 ccm konz. NH4-Acetatlsg. zugegeben, filtriert, aus- 
gewaschen, in 10 ccm HC1 gel., auf 400 ccm verd., zum Sieden erhitzt u. mit 5 g 
Oxalsaure gefallt, nach dem Stehen iiber Nacht filtriert, gewaschen, gegliiht u. ge
wogen. Die Fallung ais Oxalat war notwendig, weil beim Gluhen des Phenylarsinats 
nicht alles As entfernt wurde. Bei Ggw. der seltenen Erden muB zweimal mit Phenyl-
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arsinsaure gefallt werden. Auf diese Methode grimdej sich das von den Yff. besohriebene 
Verf. zur Best. yon Th in Monazitsand. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 895—902. 
Durliam [N. Hampsh.], Uniy.) JOSEPHY.

Oscar Cantom, Beóbaćhtungen uber die Analyse ton SilicaUn. Die Abscheidung 
ton unl. S i02 in den Aufschliissen gelingt sehr gut, wenn man in Ggw. von NaCl ab- 
dampft. NaCl liiBt sich aus dor abfiltriertcn Si02 leieht wieder auswaschen. — Bei 
der Fallung der Sesquioxyde gibt man mit Vorteil 1  g gewaschenes Kaolin hinzu, 
wodurch der Nd. sich schnell zusammenballt u. leicht filtrieren u. auswaschen lafit. 
Vom Gewichte des gegluhten Nd. zieht man das Gewicht des Kaolins, yerringert um 
seinen yorher bestimmten Gliihyerlust, ab. — Bei der Trennung von Fe„03 u. A l20 3 
beniitzt man den AufschluB durch Schmelzen mit der zehnfachen Menge KH S04. 
Esakte Verss. ergaben, daB diese Menge nicht zur Loslichmachung ausreicht. Auf 
0,2 g Gliihruckstand muB man mindestens 6 g KHS04 nehmen. — Wegen der Trennung 
der Alkalien vgl. Ztschr. f. anal. Ch. 67. 33; C. 1925. II. 2284. (Annali Chim. Appl. 
16. 92—95- Mtiiland.) G rim m e.

Bestandteile von Pflanzen und  Tleren.
C. Ainsworth Mitchell, Eine Farbenreaklion des Saponins mit Nitraten. Reines 

Saponin des Handels (B. D. H.) kann Brucin oder- Strychnin beim Nachweise yon 
Nitraten ersetzen. Gibt man einen Tropfen konz. H2S04 zu einem Gemische kleinster 
Mengen Saponin u. eines Nitratcs, so erhalt man die bekanntc blutrote Farbung. Es 
ist noch unbekannt, ob diese Rk. fur alle Saponinę oder nur fiir einige wesenhaft ist. 
(Analyst 51. 181.) R u h l e .

Paul Cristol, Die ps-Bestimmung mittds der Indikatorenmethode in blutigem 
Urin, besonders bei der Priifung des durch Ureterenkatheterismus getrennłen Urins beider 
Nieren. Blutiger Urin kann durch Tierkohlenentfarbung fiir die Michaelissche pjg- 
Best. brauchbar gemacht werden. Wcnn Carbonatc u. Alkalisulfide aus der Tierkohle 
yorher durch Waschen mit reiner HC1 entfernt wurden, andert sio die pa-Werte um 
hochst«ns 0,2—0,3. (Buli. de la.soc. des scionces med. et biol. de Montpellier et dii 
Languedoe mćditerraneen 6. 107—09. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 216. Ref. 
H ey m a n n .) O p p en h e im e r .

W. Mestrezat und R. Morel, Der titrierbare Harnstickstoff nach den Methoden von 
Kjddahl-Foerster, Kjedahl-DenigŁs und Kjeldahl-Grigaut. Vergleichende Unterss. Die 
Foersterscbe Modifikation (nach Angaben yon MESTREZAT, Journ. Pharm. and Exp. 
Therapeutics 21. 185. [1920]) gibt die zuyerliissigsten Werte. (Buli. Soc. Chim. Biol. 
8 . 206—08.) O p p e n h e im e r .

—, Fairhatt (Chromał)-Methode fiir Spuren ton Blei in Faecesproben. Die 
Faecesproben werden in yerschlieBbaren FlintglasgefiiBen gesammelt u. durch Zu- 
gabe von 5 ccm Pb-froiem Formalin konseryiert. Die Untersuchungsprobo wird in 
gewogener 300-ccm-Porzellanschale 10—12 Stdn. bei 120—150° getrocknet, bei 550° 
in der Muffel yeraseht. Abgekiihlte Asche mit W. durchfeuehten, mit 10—20 ccm 
HC1 (1 : 1 ) erwiirmt, Lsg. filtrieren u. Riickstand mit 10%ig. HC1, dann mit h. W. 
auswaschen. Filter u. Rućkstand veraschen, mit 10 cem W. anfeuchten, erwarmen 
mit 5 ccm einer 10%ig. Weinsiiurelsg. in HC1 (1: 1), Filtrat mit erstem Filtrat ver- 
einigen, Mischung auf 500 ccm yerd. u. neutralisieren mit 25°/oig. NaOH bis zum 
Gelbumschlag yon Methylorange. Lsg. wahreud ł/t Stde. dfters umschutteln, 1  Stde. 
HjS durchleiten, Nd. abfiltrieren u. mit frischem H 2S-W., welches 0,1% HC1 enthalt, 
auswaschen. Filter u. Nd. im Fallungskolben mit h. W., 15 ccm HC1 (1:1) u. 
10 Tropfen konz. HN03 durcharbeitcn, auf 3 ccm einengen, auf 400 ccm yerd., mit 
25%ig. NaOH bis zum Gelbumschlag yon Methylorange neutralisieren u. mit HC1 
bis zur beginnenden Rotung yersetzen. 1 ccm HC1 (1: 2) zugeben u. abermals mit
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H 2S fallen. Wie vor behandeln u. abermals mit H2S fallen bei einer pn entsprechend 
Rotumschlag von Thymolblau. Lsg. (ca. 250 ccm) abfiltrieren u. Nd. mit ELS-W. 
auswasehen. Nd. lósen in 10 ccm IIN 03 (1:1), Filter durchstoBen u. Scliwefęl in 
den Kolben waschen. Eindampfen auf 2—3 ccm, Schwefel abfiltrieren u. auf 50 ccm 
auswasehen. Neutralisieren mit 25%ig. NaOH gegen Thymolblau, Farbę zerstóren 
mit 5°/„ig. Essigsaure u. 3 ccm UberschuB zugeben. Zum Sieden erhitzen u.- mit 
l% ig. Kaliumchromatlsg. yersetzen, 1 Stdo. w. stehen lassen, daim bedeckt iiber 
Nacht. Bleichromat abfiltrieren, h. auswasehen, vom Filter mit 10 ccm k. HC1 (1:2) 
losen u. mit 50 ccm W. nachwaschen. Zugeben von 2—3 ccm l°/0ig. KJ-Lsg. u. 
0,5 ccm Starkelsg. u. Jod mit 0,005 n. Thiosulfatlsg. titrieren. Verbrauchte ccm X
0,3452 =  Milligramme Pb. (Ind. and Engin. Chem. 18. 431—32.) G rim m e.

A. Schultz, Ober Chohslcrinesterierfeltung. (Vgl. Zbl. allg. Path. u. path. Anat.
35. 314; C. 1925. II. 1080.) Mit der angegeben Eg-H2S04-Rk. werden im Knorpel- 
grundgewebe alterer Individuen blaue Ringe beobachtet, die Vf. ais Cholesterinester 
anspricht. (Zehtralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 36. 120—23. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 34. 138. Ref. A r n d t .)  O p p en h e im e r .

Hans-Joachim Arndt, Zur Kritik neuerer Methoden des hisłochemischen Lipoid- 
nach.wcise.-s. Dio Cholesterinrk. von SCHULTZ (vgl. vorst. Ref.) wird nicht ais spczif. 
angesprochen. Zu ihrem Zustandekommen sprechen auch andere Lipoide (ungesatt. 
Fettsauren) mit. Die Methode von S t u l e r  zum Phosphatidnachweis gibt auch keine 
eindeutigen Ergebnisse. Zum schnellen Nachweis kleiner Mengen anisotroper Lipoide 
ist die Methode von V e r s e  mit A.-A.-H2S04 geeignet. t)ber den Lipoidnachweis 
des Vfs. vgl. Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 41. 481; C. 1925. II. 73. (Zentralbl. f. allg. 
Pathol. u. pathol. Anat. 36. 143—49. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 138—39. R«f- 
A r n d t .)  O p p en h e im e r .

Klaus Hansen, Ein exaktercs Map fiir den Alkoholisierungsgrad des Organismus 
bei psychischen und psycho-pliysiólogischen Alkohólversućhen. Das Ergebnis der ver- 
gleichenden Unterss. durch chem. Nachweis von A. im Blut u. durch eine psycholog. 
Methode ist, daB die lahmende Wrkg. sehr wesentlieh von der A.-Konz. im Blut ab- 
hangig ist u. daB die Gewóhnung an A. eine groBe Rolle spielt. (Vgl. Biocliom. Ztschr. 
160. 291; C. 1925. II. 1696.) (Arch. internat, de pharmacodyn. et de therapie 30. 
355—84. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 110—11. Oslo, Physiol. Inst. Ref. F lu r y . )  Opp.

Humphrey Paget, Die Bestimmung des Ascaridols in Wurmsamendl. Ascaridol 
setzt sich leieht schon unter der Einw. von trockner Hitze u. von Dampf um, so daB 
schon bei seiner Gewinnung durch Dampfdest. solche Umsetzungen eintreten miissen. 
Da Ascaridol der einzig wirksame Bestandteil des Wurmsamenoles ist, so ist ein Verf., 
mit dem Ascaridol ais solehes bestimmt werden kann, wunsehenswert. Die Rcindarst.

  des Ascaridols gelingt durch Dest. unter
(CH3—C < ^qjj q j j  > C —CjH;) vermindcrtem Drucke, sie ist aber ge-

q . 1 i q  fiihrlich, da Ascaridol ais Perosyd (nebenst.
Formel) leicht csplodiert. Dagegen gelingt 

der Nachweis durch Red. des Ascaridols mit Titanochlorid nach K n e c h t  u. H ib b e r t ,  
die quantitativ u. meBbar erfolgt. 1 g Ascaridol wird reduziert von 1,2770 g Titano- 
chlorid; es ist dies noch ein empirisches Verhaltnis. Das Verf. gestattot zwar keinen 
hohen Grad yon Genauigkeit, ist aber einfach mit sehr kleinen Mengen Oleś auszufuhren 
u. gibt das wirklich ais solehes yorhandene Ascaridol auch bei yerfalschten Olen an. 
Die bis jetzt gebrauehlichen Verff. zur Best. des Óles geben bei echten, reinen Olen 
ganz niitzliche Werte, sind aber bei yerfalschten Olen ganz wertlos. Wegen aller 
Einzelheiten ist das Original einzusehen. (Analyst 51. 170—76.) R u h le .
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H. Angewaudte Chemie.
II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Georg Renegew, t)ber Entstmibung und Entnebelung in der Textilindustrie. 
Allgemeine Angaben iiber die Einrichtung geeigneter Anlagen, dereń Notwendigkeit 
dargetan wird. (Melliands Tertilber. 7. 391—92.) S u y e r n .

Carey P. Me Cord und Alfred Friedlander, Eine bernfliche Krankheitserscheinung 
bei Zinkarbeitern. In einer Verzinkungsanstalt zeigten 12 Arbeiter gleichartigo Magen- 
Damierscheinungen (ulcusahnliche Symptome u. Entziindungen), in anderen Werken 
wurden keine gefunden. Ais Ursacke der ais ehron. Yergiftung mit Zn gedeuteten Krank- 
lieit werden die raumlicben Verhaltnisse u. der Betrieb angesprochen, in dem die Arbeiter 
zinkenthaltenden Dampfen direkt ausgesetzt sind. (Amer. Joum. Publ. Health 16. 
274—80. Cincinnati, Industrial Health Conservancy Labor.) M e ie r .

I. Vernon Brunibaugh, Die Ursache einiger Unfalle mit Gas. Vf. besprieht 19 Palle 
von Vergiftungen mit CO durch fehlerhafte Gasherde, -ofen oder schlechte Installation 
u. beriehtet uber Verss. in einem gesehlossenen, ventilationsfreien Raum. Die Best. 
des CO erfolgte mit J 20 6 (vgl. Bureau of Standards Technologio Paper Nr. 222). Ta- 
bellen u. Diagramme iiber die Verteilung des CO im Raum, iiber die Zus. der Atmosphare 
beim Brennen bis zum Ausgehen der Flamme durch Luftmangel u. Abhangigkeit der
B. von CO vom Gasdruck im Original. Vf. niacht Vorschlage zur Verbesserung der 
Gasapp. (Department of Commerce. Technologie Papers of the Bureau of Standards 
1926. No. 303. 77 Seiten. Sep.) Jung .

L. Schwarz, Arztlich-hygienische Bemerkungen zur Vorbeugung der Berufskrank- 
heiten insbesondere der Bleivergiftung. Vf. erortert an der Bleierkrankung ais Beispiel 
die prakt. Durckfiihrung der VerhutungsmaCnahmen gegen Berufskrankheiten. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39 . 504—07. Hamburg.) J u n g .

R. S. Quinby, GesundheitsscMdigungen in der Glattfilzerei. Aufzahlung der Chemi- 
kalien, welche in genanntem Gewerbe gesundheitssehadigend wirken kónnen. (Journ. 
Ind. Hygiene 8. 103—12.) H u c k e l .

C. Gentsch, Nochmals die Rólle des Bicarbonats in Trockenldschern. Antwort an 
B i e s a l s k i  (S. 2822). Ein Laboratoriumsvers. zeigt, daB 2 g NaHC03 im Tiegel 
erhitzt 3 Min. zur Zers. erforderten. (Ztschr. f. angew. Ch. 39 . 450—51. Berlin.) J u n g .

IV. Wasser; Abwasser.
F. Bordas und F. Touplain, Betrachtnng uber reines und neulrales (pjj =  7,07) 

destilliertes II'as5er. Seine Anwendung zu biologischen Flilssigkeiten. Bei der gewóhn- 
lichen Herst. wird der Wasserdampf mehr oder weniger iiberhitzt, besonders auf 
offenem Feuer u. in metali. Destillationsgeraten; hierdurch entstehen negative Elek- 
tronen, die den pjj des W. herabdriicken (Thermoelektronisation). In GlasgefaBen 
aus Pyresglas tritt die Erseheinung weniger auf. Beim Stehen darin nimmt die Leit- 
fahigkeit solchen W. langsam ab, schneller, wenn man den Druck schrittweise fallen 
u. den Dampf langsam erkalten laBt. Eine mehrmaligo Dest. von reinem W. fiihrt, 
besonders in metali. Geriiten, nicht zu groBerer Reinheit oder yerringerter Leitfahig- 
keit. (Ann. des Falsifications 19. 134—52. Station Agronomique de la Somme.) Gd.

E. Kuhn, Die Beschaffenheit des Kesselwassers unter besonderer Berucksichtigung 
hoher Arbeitsdrucke und vcm Korrosionen. Vf. bringt aus den amerikan. Veróffent- 
lichungen der letzten Jahre einen zusammenfassenden Berieht, der inhaltlich mit 
der Arbeit von H a l l ,  F i s c h e r  u. S m ith  (S. 1686) ubereinstimmt. (Die Warme 49 . 
264—65. Berlin.) S p l i t t g e r b e r .

Louis B. Harrison, Chlorphenolgeschmack im JFa&ser der Filleranlage von Bay- 
Gity. Bei gleiehzeitigem Zusammentreffen von Cl-haltigen Abwassern (z. B. aus Chlor-
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benzolfabriken) u. von phenolhaltigen Abwassern, z. B. aus Gasfabriken, tritt unter 
Umstanden ein sebr unangenehmer Geschmack nach Chlorphenol auf. Dieser Ge- 
schmack macht sich im Sommer bei starkem .Bakterienwachstum im FluBlauf nicht 
bemerkbar, weil in diesem Falle die Bakterien das Phenol bez w. Chlorphenol aufzehrcn; 
nach Eintritt der kuhleren Jahreszeit dagegen, liauptsachlich dann, wenn durch Ein- 
leitung von Zuckerfabriksabwassem dio O.-Zehrung des Flufiwassers sehr stark wird, 
nimmt dic chlorphenolzerstorende Kraft der Bakterien ab, so daB dann unangenehme 
Geschmacksbeeinflussungen nicht selten sind. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 
15. 292—97. Bay-City in Michigan.) S p l it t g e r b e r .

Paul C. Laux, Die Ursache der Rotfarbung von Wasser und Gegenmapnahtnen. 
Unter rołem W. versteht der Vf. ein W., das auf irgendeine Weise Eisen aufgenommen 
hat. Das gel. Fe kann durch Alkali- oder Kalkzusatz ausgefallt werden. Die sehiidliche 
freie u. gebundene CO., wird durch Zugabc von Al-Sulfat ausgetrieben. (Journ. Amer. 
Water Works Assoc. 15. 271—78. Chicago III, Nationaler Kalkverband.) S p l.

H. Serger, Chloriertes Trinkwasser und seine Veruendbarkeit bei der Herstellung 
von Dosenkonsenen. Aus Verss. mit Spargeln, Bohnen u. gewiirfelten Karotten hat 
sich ergeben, daB Cl. ohne hygien. u. techn. Bedenken zur Reinigung des W. fiir die 
Konservenherst. benutzt werden kann. Je nach den Mengen, die die Reinigung er- 
fordert, kann bis zu 1 g Cl2/cbm ver wendet werden. Eine geschmackliche Ein w. ist 
nicht wahrzunehmen. Der Naehweis von freiem Cl2 in W. laBt sich dadurch ver- 
scharfcn, daB man das W. gefrieren laBt, den Eisblock der Lange nach spaltet u. an 
dem mittleren inneren Teil des Eises die Jodrk. anstellt, noch Naehweis von 0,0005 mg/l 
Cl2 so móglieh. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 125— 32. Braimschweig.) Gd:

W. S. Mahlie, Untersuchung von Filtersand. Der unter dem Namen Goliathsand 
bekannte u. in Texas fast ausschlieBlich benutzte Filtersand zeigt eine sehr gleich- 
maBige Zus. u. laBt sich durch Messung der Korngrofio leicht identifizieren. (Journ. 
Amer. Water Works Assoc. 15. 256—57. Fort Worth, Texas.) S p l i t t g e r b e r .

F. B. Beech, Geschmolzene Zeoliłhe der Ohiotal-Wasser werksgesellscJiafl. Besehrei- 
bimg der Vorteile der Wasserenthartung durch Permutierung im Verhaltnis zur Kalk- 
sodaenthartung. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 15. 227—33. Mc Kees Rock 
[Pa.].) S p l i t t g e r b e r .

W. J. Risley, jr., Enifemen gelosten Sa uerstoffs aus Wasser. Es erfolgt jetzt 
allgemein durch Kochen des W. unter vermindertem Druck bei Tempp. bis hinab 
zu 60°. Bei noch niederen Tempp. wurde das Verf. nicht mehr wirtschaftlich sein. 
Auf ganz anderer Grundlage beruht das Verf. des Ausrostens, bei dem man dasO-haltige 
W. iiber leicht rostende Stoffe, wie Eisenspane, von groBer Oberflache leitet; es ver- 
laBt sie vollig frei von 0 2. (Chem. Metallurg. Ehgincering 33. 163—64. North Glen- 
side [Pa.].) R u h le .

R. Browenlie, Die modernen englischen Verfahren der Wasserreinigung. (Moniteur 
seient. [5] 16. 42— 46.) L a sc h .

R. Schwarzbach, Chlorgasslerilisation von Trinlncasser und seine besondere Be- 
wahrung bei Hochwasser. Ubersicht iiber die Methoden zur Entkeimung des Trink- 
wassers mit Ozon, Hjrpochloritlauge, Chlorkalk u. Chlorgas. Beschreibung der Chlor- 
kalkanlagen des stadt. Wasserwerks Erfurt u. der 1924 sta tt derselben eingefiihrten 
Sterilisation mit Chlorgas nach dem indirekten Verf. mittels der App. der „Chlorator- 
Gesellschaft m. b. H.,“ Berlin W. 35. Ergebnisse der unter verschiedenen Bedingungen 
yorgenommenen Dauerunterss. in den W.-Gewinnungsanlagen Wechmar u. Wanders- 
leben. (Gas- u. Wasserfach 69. 272—75. Erfurt.) W OLFFRAM.

A. M. Buswell und S. I. Strickhouser, Einige Beobachłungen iiber Klarbassin- 
gase. Die Gase von schaumenden Imhofftanks enthalten mehr CO., weniger N u. 
praktisch die gleiche Menge CH4 ais die von nichtschaumenden Tanks. Das "S er- 
haltnis von Gaszus. zum Schaumen ist bedingt durch die O berflachenspannung, die
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Art der biolog. Einw. u. den Verlauf der Gasentw. Menge u. Heizwert der Gase von 
Imhofftanks lassen eine techn. Ausnutzung zu. (Ind. and. Engin. Chem. 18. 407 
bis 409. Urbana [111.].) G r im m e .

Mario Cambon, Dic Słerilisierung von Klargrubeniuassern mit Chlorgas. Beschrei- 
bung der Anlagc des Triester Krankenhauses, bei weloher das W. mit einer wss. Cl2- 
Lsg. versetzt wird. Angaben iiber Nutzbarmachung des bei der Schlammgarung 
entstchenden CH,r Gases. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8 . 63—67. Triest.) G ri.

VOn Morgenstern, Einflufi der Industriedbicasser auf die Flufilaufe unter besonderer 
Berucksichtigung der Schunter. (Zentralblatt f. Zuekerind. 34. 278—79. Brann- 
sohweig.) R uH L E .

E. Rolants, Aktwierter Schlamm und die Beinigung von sladtischen Abwassern. 
Nach eingehender geschichtlicher Darst. der Entw. folgt eine Beschreibung des Verf. 
in Theorie u. Prasis unter Beigabe von 3 Abbildungen u. 4 Skizzen. (La Naturo 1926. 
225—31. Lille, Pasteur-Inst.) SPLITTGERBER.

V. Anorganische Industrie.
N. Juschkewitsch, Fabrikation der Schwefelsaure in Deutschland. Ubersicht. 

(Journ. f. ehem. Ind. [russ.] 2. 342—50.) B ik e r m a n .
W. Stalli, Zur Selengewinnung aus Bleikammerschlamm. Die Extraktion des Se 

aus Bleikammersehlamra mit rauehender H2S04 u. Ausfallen mit S02 liefert oin sehr 
reines Prod. (Chem.-Ztg. 50. 280.) J u n g .

Annibale Moreschi, Verfahren zur Extraktion von Brom aus Salinemcdssern. 
Die auf 20—34° Be konz. W W. werden mit Cl2 yersetzt, das ausgeschiedene Br2 wird 
mit CC14 esrtrahiert, die Br2-Lsg. wiederum mit Kalkmilch behandelt, wodureh „Brom-
kałk“ entsprecheud dem Chlorkalk der Zus. CaO-Ca<^Qgr • ILO bezw. Ca<^Qgr

entsteht. Aus Bromkalk laCt sich Br2 durch Ansauern mit verd. Saure gewinnen. 
(Giorn.-di Chim. ind. ed appl. 8 . 115—16.) GRIMME.

Carl R. De Long, Zukunftsfragen fiir Brom. Sammelbericht iiber Weltproduktion 
von Br2 u. Br-Salzen, Ausgangsmaterialien, Preise u. Verwendungszwecke. (Ind. 
and Engin. Chem. 18. 425—28. Washington [Dc.].) G r im m e .

Harry N. Holmes, R. W. Sullivan und N. W. Metealf, Vergrófierung des inneren 
Volumens von Silicagelen durch feuchle Hitzebehandlung. Eingehende Verss. ergaben, 
daB man praktisch die erste Trocknung nur bis 60% W. fuhrt, diese M. in geschlossenen 
Kesseln 1—2 Woehen „schwitzen“ laBt u. dann 5 Stdn. in verd. Saure kocht, aus- 
wascht u. trocknet. Dieso allgemein anwendbare Methodo hat sich vor allem bei 
Gelen, welcho durch Fallen von Wasserglaslsgg. mit FeCl3 hergestellt wurden, be- 
wahrt. Die sd. Saure lost alles Fe20 3, so daB rein weiBes hochporoses Silicagel hinter- 
bleibt. (Ind. and Engin. Chem. 18. 386—88. Oberlin [Ohio].) G r im m e .

L. M., Ilerstellung und ' Anwendung der aktiven Kohlen. Zusammenfassende 
Darst. an Hand zweier Abbildungen, der Gewinnung der aktiven Kohlen u. ihrer in- 
dustriellen Yerwertung. (Ind. chimiąue 13. 106—09.) R u h l e .

Karl Pfisterer, Zuffenhausen, Wttbg., Einrichtung zum kontinuierlichen Behandeln 
fester Stoffe mit Flilssigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von Schwefel aus elementaren, 
Schicefel enthaltenden Massen. Mit Hilfe einer Flussigkeitsstrahlpumpe nach D. R . P . 
341829 (C. 1922. H. 183) u. 398640 (C. 1924. II. 1493) dad. gek., daB die Miindung 
dieser Strahlpumpe in eine Vormischdiise hineinreicht, in dereń breite Endmiindung 
der feste Stoff, z. B. mit, S angereicherte Gasreinigungsmasse, durch eine Zufiihrungs- 
vorr. aufgegeben u. im Gemenge mit der FI. durch den Mantel, Vormischduse, Misch- 
u. Auffangduse zu intensiver Vermischung gebracht wird. (D. R. P. 426 385 K I. 12i 
vom 17/1. 1925, ausg. 11/3. 1926.) K a u s c h .
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Heinrich Vogel, Premnitz, Westhavelland, Herstellung hochkonzenirierter, liochst 
disperser, wasserigcr kolloidaler Sclmefellosungen. (D. R. P. 427 585 KI. 12i vom 17/8. 
1922, ausg. 10/4. 1926. — C. 1924. I. 2623.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges., A .-6-., Frankfurt a. M., Herstellung von 
Schwefelsdure. Abanderung des Verf. nach D. R. P. 370853, 1. dad. gek., daB einer 
mit Doppelring betriebenen Anlage ein weiterer Saurering, der in sieli geschlossen 
kreist, rorgeschaltet wird. — 2. dad. gek., daB vor den Berieselungsraum eine meckan. 
Denitriervorr. yorgeschaltet wird, die nur die Tageserzeugung yollstandig zu denitrieren 
bat, wahrend der Berieselungsraum eine zwar nicht yollstandig, aber doeh weitgehend 
denitrierte Saure nach dem anderen Berieselungsraum abgibt. (D.R. P. 427541 KI. 12i 
Tom 4/4. 1925, ausg. 14/4. 1926. Zus. zu D. R. P. 370369; C. 1923. II. 1144.) K a u sc h .

Friedrich Kraus, Siegen i. W., Ruckgeuiinnung der Salzsdure aus Eisenddoriir- 
laugen. dad. gek., daB zwei im Kreislauf arbeitende, nebeneinanderliegende Muffelofen 
(Doppelofen) oder auch einer oder mehrere hintereinanderliegende Muffelofen mit 
Schale oder durchgehendem Arbeitsherd yerwęndet werden, auf die bezw. den ein Teil 
des h. Fe20 3 aufgebracht wird, dem yorgewarmte FeCL-Lauge zuflieBt, worauf das 
Gemisch im Arbeitsgang iiber den Herd gedriiekt wird, wahrend das iiberschussige 
Fe20 3 aber am Herdende eines jeden Ofens entfernt wird. (D. R. P. 427 538 KI. 12i 
vom 8/7. 1925, ausg. 9/4. 1926.) K a u sc h .

Bernhard Neumann, Wilhelm Steuer und Richard Domkę, Berlin, Herstellung 
von Salzsdure aus Chlor und Wasserdampf in Ggw. von Kohle in der Hitze, dad. gek., 
daB man den zu yerwendenden kohlenstoffhaltigen Substanzen Katalysatoren, namlich 
Oxyde des Fe oder Stoffe, die Fe-Verbb. enthalten, beimengt oder einverleibt bezw. 
C-haltige Substanzen yerwendet, die beim Verbrennen Fe-haltige Riickstande liefern. 
(D. R. P. 427 539 KI. 12i vom 4/4. 1925, ausg. 10/4. 1926.) “ K a u sc h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, iibert. von: Birgar Field 
Halvorsen, Oslo, Norwegen, Ammcmiak aus Cyanid und Wasserstoff enthaltenden Gasen. 
(Can. P. 251537 vom 19/2. 1925, ausg. 7/7. 1925. — C. 1924. I. 1250 [F. P. 
563 844].) K a u sc h .

Electro Chemical Co., Ltd., iibert. von: James S. Island, Merritton, Canada, 
Stickozyde auf eleklrischem Wege. Man yerwendet hierbei einen App. mit kreisfórmigen 
Elektroden, die einen Lichtbogen erzeugen, yerzweigt die Stromleitung u. wahlt ęinen 
Hochfreąuenzstrom in der Abzweigung. (Can. P. 253 518 vom 21/8. 1924, ausg. 8/9. 
1925.) " K a u sc h .

Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione deH’Ammoniaca Sintetica e Pro- 
dotti Derivati und C. Toniolo, Mailand, Ammoniumnitrat. Gasfórmiges !NH3 wird 
mit Luft oder einem anderen nicht kondensierenden Gasgemisch, gegebenenfalls er
hitzt u. durch mit einer Lsg. yon NH4N 03 verd. HN03 geleitet oder dieser in einem 
Absorptionsturm entgegengeleitet oder durch eine Kammer geleitet, in der diese ver- 
spruht wird. (E. P. 247 227 yom 8/2. 1926, Auszug yeróff. 8/4. 1926. Prior. 7/2.
1925.) K u h l in g .

Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione dell’ Ammoniaca Sintetica e Pro- 
dotti Deriyati und C. Toniolo, Mailand, Ammoniumnitrat. Geschmolzenes wasser- 
haltiges NHjKOs wird iiber einer Schicht h. oder k. gepulvertem XH4N03 in einem 
starken Strom yon h. oder k. Luft oder Gas ausgegossen oder yerspriiht. (E .P. 
247 228 yom 8/2. 1926, Auszug yeroff. 8/4. 1926. Priot. 7/2. 1925.) K u h lin g .

Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione deH’Ammoniaca Sintetica e Prodotti 
Deriyati und C. Toniolo, Mailand, Ammoniumnitrat. Geschmolzenes NH4X 03 wird 
in eine konz. Lsg. des Salzes eingetragen u. bis zum Sehmelzen erhitzt. Die geschmolzene 
M. wird in einen Strom h. Luft yerspriiht oder mit gepulyerten Stoffen gemischt. 
(E. P. 247 229 yom 8/2. 1926, Auszug yeroff. 8/4. 1926. Prior. 7/2. 1925.) K u h lin g .
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L’Air Liguide, Societe Anonyme pour 1’Etude et l’Exploitation des Proeedes 
Georges Claude, Paris, Ausscheidung des Kryptom und des Xenons aus der Luft. 
(D. R. P. 427 725 KI. 12i vom 10/1. 1925, ausg. 14/4. 1926. P. Prior. 25/6. 1924. —
C. 1925. I. 2330.) K a u s c h .

K. Hepke, Teutsohenthal b. Halle a. S., Auifschliefien ton Tonerdesilicatcn, dad. 
gek., daB diese mit derart bemessenen Mengen von Kieserit u. Steinsalz vermiseht 
werden, daB bei der Erhitzung des Gemisches auf Tempp. von 400 bis 600° ein Re- 
aktionsgut entsteht, das neben Na2S04 u. Magnesiumsilicaten freies A120 3 enthalt. 
(D. R. P. 427 806 KI. 12m vom 26/3. 1924, ausg. 19/4. 1926.) K a u s c h .

Johan Nicolaas Adolf Sauer, Amsterdam, Verfahren und Vorrichtung zur Er- 
zeugung aktirer Kohle durch Hitze u. aktivierende Gase in stehenden (senkreehten oder 
schragen) Retorten, 1 . dad. gek., daB die aktivierenden Gase u. gegebenenfalls auch 
die Heizgase quer durch das zu aktivierende Materiał liindurchgeleitet werden. —
2. dad. gek., daB die Gase auf der ganzen Hohe der Aktivierungszone zugeleitet u. 
nach Durchqueren des Materials aus der Retortenkammer abgeleitet werden. — 3. dad. 
gek., daB Spiilgas durch das Materiał, u. zwar quer durch die Ladungssaule wahrend 
der Dest. hindurchgefulirt wird. — 4. dad. gek., daB das aktivierende Gas oder ein 
Teil desselben innerhalb der Ladung verbrannt wird. — 5. dad. gek., daB in Verb. mit 
dem aktivierenden Gas ein brennbares Gas benutzt wird, das innerhalb der Ladung 
verbrannt wird. — 6 . dad. gek., daB ein Teil der Ladung mittels Luft rerbrannt wird, 
die seitlich in die Materialsaule hineingefiihrt wird. — 7. dad. gek., daB trages Gos 
durch die Ladung mit dem aktivierenden Gas hindurchgefiihrt wird. — S. Stehende 
Retorte oder Schachtofen, gek. durch einen in der Langsrichtung u. im Innem der 
Retorto verlaufenden Kanał, einen die Retortenkammer (Schaeht) umgebcnden Mantcl- 
raum u. Offnungen iiber die ganze Hohe der Aktivierungszone in den Innen- u. Aufien- 
wandungen der Retorte, die den Retortenraum mit dem Kanał u. mit dem Mantelraum 
verbinden. — 9. dad. gek., daB oberhalb der Aktivierungszone ein Trocknungs- u. 
Erhitzungs- bezw. Trockendestillationsraum angeordnet ist, der mit einem Mantelraum 

gegebenenfalls mit einem inneren Kanał versehen ist, wobei Offnungen in den Wan- 
dungen eine Verb. mit dem Mantelraum u. gegebenenfalls mit dem inneren Kanał her- 
stellen. — Weitere 6 Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen des Verf. u. der Vorr. 
(D. R. p. 427 526 KI. 12i vom 11/5. 1924, ausg. 9/4. 1926. E. Prior. 5/4. 1924.) Ka.

L. Gurwitsch, Moskau, Begeneralion von Entfarbungspuhem mittels Extraktion, 
dad. gek., daB die verunreinigten Adsorber, wie Fullererde, Kohle, Ton, Si02-Gel u. 
gleichartig -wirkende Stoffe, nicht direkt mit Losungsmm., wie Bzl. oder Bzn. behandelt 
werden, sondern mit einem Gemisch dieser Losungsmm. mit Alkoholen oder Ketonen. 
(D. R. P. 4 2 7  805 KI. 1 2 i vom  14/10. 1924, ausg. 20/4. 1926.) K a u s c h .

Gewerkschaft Wallram, Abteiłung Metałłwerke, Deutschland, Sclmermeiall- 
carbide. Man erhitzt die Ausgangsstoffe (z. B. Wo u. C) in einem ełektr. Rohrofen 
aus Graphit oder Kohle mit Stromzufuhrungen aus Kohle oder Graphit. (F. P. 
603 924 Yom 24/7. 1925, ausg. 26/4. 1926. D. Prior. 8/9. 1924.) K a u s c h .

Eugene Albert Prudhomme, Frankreich, Wasserstoff fiir die Hydrierung von 
Kaphthalin usw. Wassergas u. dgl. laBt man iiber Ca(OH)2 strómen. (F. P. 603 639 
vom 19/12. 1924, ausg. 20/4. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Imhoff, Lever- 
kusen), Herstellung ton Alkalihydrosulfit aus Alkalibisułfiten u. Ałkaliamalgam, dad. 
gek., daB man einen Teil der Mutterlauge aus dem ProzeB period, oder kontinuierlich 
entfernt u. durch W. oder eine Salzlsg., wie z. B. KCl-Lsg., ersetzt. (D. R. P. 427 657 
KI. I2i Tom 14/2. 1925, ausg. 13/4. 1926.) K a u s c h .

Albert Wittig, Berlin, Geicinnung ton Salz aus Laugen durch Abkuhlung, dad. gek., 
daB die Lauge durch Druckcrniedrigung u. dadurch bewirkte Verdampfung eines Teiłes 
des in der Lauge enthaltenen W. abgekiihlt wird u. daB der entwickełte Dampf mittels
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mechan. Mittel, Kompressorcn usw. verdichtet u. zur Wiedererwarmung der Lauge 
vcrwendet wird. (D. R. P. 427 782 KI. 121 vom 23/1. 1923, ausg. 16/4. 1926.) Kau.

Rumford Chemical Works, V. St. A., Gips. Saurehaltiges CaS04 wird neu- 
tralisicrt, von wasserl. Salzen befreit u. gegliiht. (F. P. 602 590 vom 3/8. 1925, ausg. 
22/3. 1926.) K u h lin g .

Dorr Co., iibert. von: Harold Norman Spicer, New York, Aluminiumsulfat. 
Feste Al-haltige Stoffe w'erden mit H2S04 digeriert, das feste Materiał wird von der Fl. 
durch Sedimentierung bei gleichmaBiger Temp. u. unter Bedingungen, die gestatten, 
dafi die Fl. eine kurze Zeit zuriickgehalten wird, getrennt. (Can. P. 253 301 vom 5/3. 
1925, ausg. 1/9. 1925.) K a u sc h .

Charles Ernest Marie Joseph de Brisson de Laroche, Frankreich, MetaUsulfid- 
losungen oder -suspensionen. Man verwendet zum Losen oder Suspendieren von Sulfiden 
(Na2S) W., dem ein Schwermctallsulfid (HgS) zugesetzt ist. (F. P. 601 586 vom 15/7. 
1925, ausg. 4/3. 1926.) K a u sc h .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Alan A. Claflin, Die Erzielung weiper Seideneffekte auf Wollicaren. Einzel- 

heiten iiber die zweckmaBigste Farbeweise. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 23—24.) Su.
Carlo Sandoz und Giulio Tocco, Die Herstellung von kiinstlichen Fasersłoffen 

nach dem Viscoseverfahren. Sammelbericht iiber die Entw. der Herst. ktinstl. Faser- 
stoffe, die Bedeutung dieser Industrien fiir die wichtigsten Kulturlander u. fiir Italien 
insbesondere, Produktion u. Esport, sowie eine systemat. Wiedergabe der Verff. zur 
Herst. von Nitrocelluloseseide, Cuprammonseide, Yiscoseseido u. Acetylcelluloseseide. 
(Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8 . 69— 76.) G rim m e.

Caroline Takamine und Jokichi Takamine jr., Clifton, New Jersey, V. St. A., 
Entfenien von Siarkę usw. aus Getceben. (Can. P. 249 691 Tom 3/7. 1923, ausg. 19/5. 
1925 — C. 1922. IV. 1087.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hdchst a. M., iibert. von: 
Hermann Wagner und Otto Sohst, Hóchst a. M., Monoazofarbstoffe. (Can.P. 
246 918 vom 7/1. 1924, ausg. 17/2. 1925. — C. 1924. I. 2307.) F r a n z .

Hans Pereira, Wien, iibert. von: Alois Zinke und Hermann Schoepfer, Graz, 
Osterreich, Kupenfarbstoffe der -Perylenreihe. (Can. P. 252 230 vom 22/12. 1923, ausg. 
28/7. 1925. — C. 1924. II. 2426.) F r a n z .

Charles Henri Marschalk, P a ris , F ran k re ich , Schwarze Kupenfarbstoffe. (Can. P. 
249 003 T o m  11/3. 1924, ausg . 28/4. 1925. — C. 1924. II. 2427.) F r a n z .

Flakes A./S., Kopenhagen (Erfinder: E. V. Schou), Anstrichmitlel. (Schwed. 
P. 56 674 Tom 27/7. 1918. Dan. Prior. 3/4. 1918. — C. 1922. II. 1221. [E. P.
175 764].) Oe l k e r .

X in . Atherische Ole; Riechstoffe.
Valentino Morani, Italienisches dtherisches Ol aus Laurus nobilis. Daa gelbe 

Ol wurde aus den Blattern in 1,28% Ausbeute erhalten u. hatte I).15̂  0,92073 u. [cc] d21 =  
—18° 35'. Dio aus 114,7 g bei fraktionierter Dest. erhaltenen 4 Fraktionen u. der 
Riickstand (4,90; 63,45; 29,65; 4,40; 10,05 g) hatten folgende Kennziffern: Kp. 164 
bis 170°; 170—190°; 190—215°; 215—238°; iiber 238°; D . ^  0,88974; 0,90270; 0,92268; 
0,94404; 0,9730; M d 23 =  —20° 38'; —18° 4'; —24° 15'; —28° 56'; —; nD24 =  1,4610;
I,4596; 1,4664; 1,4834; 1,5160; SZ.: —; 3,1; 55,9; 63,5; 20,2; EZ.: —; 11,0; 31,7; 22,0, 
10,1; EZ. nach Actlg.: —; 42,1; 82,9; 100,8; —; Ester ais C10Hl:O-CO-CH3: —; 3,85;
II,10; 7,70; 3,53; Alkohole (gesamt) ais C^H^O: —; 8,76; 14,64; 23,03; —; Freie 
Alkohole ais C10HlsO: —; 11,79; 23,36; 29,08; —. — Folgende Bestandteile wurden 
nachgewiesen: Cineol (45%), 18% freie Alkohole (Terpineol, Geraniol), 12%KW-
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(fi-Pinen, Phdlandren); 0,53% freies Eugenol; Acetyl- u. Methyleugenol (etwa 3%); 
ein Sesąuiterpen (3—4%). (Riv. It. delle e3senze o profurai 8 . 40—42. Rom, Chem.- 
Agrar. Versuchsstation.) H e s s e .

G. H. Ogston und Moore, Atherische Ole am  Sizilien und Calabrien der Saison 
1925—1926. Wahrend Zus. u. Kennzahlen von Orangen- u. Mandarinenólen dieselben 
wie in friiheren Jahren waren, mes Bergamottól durchweg den niedrigen Durch- 
schnittsgehalt yon 34—35% Linalylacetat auf. Loslichkeit u. ao waren n. Alg Ver- 
falschungsmittel wurde ein dem Petitgrainól von Paraguay ahnlicher, charakteristiscli 
duftender Stoff beobaehtet. — Lemongrasól wies im allgemeinen geringeren Citral- 
gehalt, erbóhte D. u. vermehrte nichtfliichtige Riickstande auf. Mebrere Tabellen. 
(Perfumery Essent. Oil Rekord 17. 86—87.) H e l l e r .

Kinzó Kafuku und Kiyosi Kawaguti, ii ber die Eigenschaften von aus ver- 
schiedenen Teilen der Pflanze gewonnenen Campherolen. Aus versehiedenen Teilen 
zweier Campherpflanzen, eines 90-jahrigen ecbten Baumes u. eines 60-jahrigen sogen. 
Hóshó-Baumes', wurden 27 Muster yon Campherolen dargestellt u. verglichen bzgl.
D., n, [a], Viscositat, EZ. nach Acetylierung, Camphergehalt, Trubungszahl (=  ccm 
W., welche in einer Lsg. von 10 ccm Ol in 50 ccm absol. A. bei 30° eine bleibende 
Triibung heryorrufen). Es liat sich folgcndes ergeben: 1 . E c h t e  P f l a n z e .  Die 
Ole aus den oberen Teilen des Stammes sind campherarmer ais die aus den unteren. 
Die Ole aus den inneren Teilen sind dichter ais die aus den auBeren. Die Ole aus den 
unteren u. auBeren Teilen enthalten mehr alkoh. Bestandteilc ais die aus den oberen 
u. inneren. — 2 . H ó s h ó - P f l a n z e .  Dio Ole von der Sudseite sind campher- 
reicher ais die von der Nordseite. Die Ole aus den auBeren u. unteren Teilen drehen 
starker rechts ais die aus den inneren u. hóheren. Fiir Gehalt an alkoh. Bestandteilen 
u. Trubungszahl gilt dag Umgekehrte. Das Ol der Blatter enthalt nur Spuren Campher, 
dreht stark links u. enthalt die meisten alkoh. Bestandteile (iiber 28%, berechnet 
ais C10HlsO). (Journ. Pharm. Soc. Japan 1926. No. 528. 13—14. Government 
Research Inst. of Formosa.) L in d e n b a u m .

Peppino Liotta, Ober das Ol aus Menła Puleggio. Das bei Wasserdampfdest. in 
einer Ausbeute yon 350—500 g aus 100 kg Pflanzen erhaltene Ol von schmutzig- 
strohgelber Farbę u. durchdringendem Geruch hatte folgende Kennzahlen: D. 15 0,8400; 
[a]ls =  +26° 30'; SZ. 0,31, 1. in 70%ig. A. 1: 2; enthalt 0,85% Ester u. 62% Pidegon 
u. Piperiton. (Riy. It. delle essenze e profumi 8 . 44—45.) H e s s e .

Alfred Wagner, Die Darstellung von synthetischem Moschus. tlbersicht iiber die 
moschusartig duftenden Stoffe. Ausfiihrlicher beschrieben sind nach der Literatur 
dio fabrikatorische Darst. von Moschus Baur, Xylol- u. Ambrettemoschus. Mehrere 
Skizzon der dazu yerwendeten App. (Riechstoffindustrie 1926. 2—6. Pester- 
“ śbet.) H e l l e r .

J. B. Wilson und J. W. Sale, Wertbestimmung von Handdsvanilleolfiarzen. 
Unter Yanillerohharzen yersteht man eingedickte alkoh. Auszuge yon Vanillesehoten, 
welche einen wertyollen Handelsartikel zur Herst. yon Riechstoffen bilden. Vff. geben 
die Analysenwerte fur selbst hergestellte Olharze u. stellen sie in Yergleich mit Han- 
delsprodd. (Ind. and Engin. Chem. 18. 283—85. Washington [D. C.].) G rim m e.

XV. Garungsgewerbe.
Wr., Abnormale Garungsersch.einungen ais Folgę heftiger Beweguwg der Kaltwiirze. 

Durch eine zu stark wirkende, viel Luft mitsaugende Zentrifugalpumpe zwischen 
Berieselungskiihler u. Garbottich wurden die zahlreich yorhandenen Bierkolloide 
(Harz, EiweiB) auf das Feinste yerteilt, so daB die Hefe yerschleimt, ihre Gartatigkeit 
gehemmt u. insbesondere dio Kolloido in Form starker brauner Decken in zu weit 
gehendem MaBe ausgeschieden wurden. (Wchschr. f. Brauerei 43. 94.) Hahn".
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Martin Vogel, Die Methode der Spirituserzeugung und ihre Bedeutung fur die Er- 
nalirungmirtschaft. Zusammenhiingendo Darst. Die Fiittcrung mit Schlempo ist 
einer Pflanzenfiitterung nicht gleichwertig u. liefert insbesondere Milch m it geringerem 
Yitamingehalt. (Die Yolksernahrung 1. 92—93. 102—05. Hellerau bei Dresden.) Gd.

Michele Giua und Lino Tłmmiger, Uber die pyrogene Deshydratation von Fusel- 
olen. Das durch Garung gewonnene Fembaehsche Fuselol enthalt ca. 65% n. Butyl - 
alkohol, wilhrend das gewóhnliche Fuselol ca. 24% i-Butylalkohol, 68% Amyl- 
alkohol u. 7% Propylalkohol neben kleinen Mengen von Estern, Furfurol usw. enthalt. 
Die Fuselóle lassen sich leicht in die entsprechenden Athylester iiberfuliren, wenn 
man sie zugleich mit A. in Dampfform uber einen erwiirmten Katalysator leitet. 
Man erhalt so Estergemische mit erhohtem Kp., welche ais Dcnaturierungsm. fiir 
A.-Bzn.-Mischungen dienen kónnen. Leitet man die Diimpfe der Fuselole iiber er- 
hitzte Katalysatoren aus A120 3 -j- Cr20 3, so entstehen Olefin-KW-stoffe von erhohtem 
Kp. (Atti realc Accad. Scie. die Torino 61. 199—208. Turin.) G rim m e.

P. Kolbach, Uber die Puffer in Wurze und Bier. Vf. erortert zunachst allgemein 
theoret. das Wesen des „Puffcrns“ u. weiterhin die Stoffe, die in Wurze u. dio in 
Bier zu puffern vermogen. Solche Puffersysteme sind in der Wurze das System: 
Primares Phosphat- sekundares Phosphat u. C02-Dicarbonat, ferner in Wiiize u. 
Bier die organ. Sauren u. Salze; in der gehopften Wiirze sind wahrscheinlich Milch- 
saure, Osalsaure, Apfelsaure u. Bittersaure (Humulon) enthalten, im Bier kommen 
hinzu Essigsaure u. Bemsteinsaure. Zur Erklarung der puffemden Wrkg. der Wiirze 
im pn-Bereiche 6 bis 4 geniigen die bisher genannten Puffersysteme der Menge nach 
nicht, es miissen noch amphotere Elektrolyte hinzutreten, wie Polypeptide u. Amino- 
sauren; auch EiweiBstoffe u. ihre hoheren Abbauprodd. (Albuminę, Albumosen) puffern 
gegen NaOH u. HC1, allerdings schwacher ais gleiche Mengen jener beiden. (Wchschr. 
f. Brauerei 43. 123—29. 135—40.) K u h le .

H. Wiistenfeld, Jahresbcricht der Versuchsanstalt der Essigfdbrikanlen im Instilut 
fiir Ourungsgeicerbe, BerlinN 65, Seesir. 13. (Dtsch. Essigind. 30. 77—79. 89—90.) Ha.

Ch. Lagneau, Die fliichtige Saure der Weine. Die Best. der fliichtigen Siiure 
nach D u c la u x  liefert relativ konstantę Werte. Das freie S02 geht dabei yollstandig 
in das Destillat, das gebundene teilweise; bestimmt werden beide am besten durch 
eine besondere Dest. Die Duclauxsche Berechnungsformel ist, entsprechend den 
Yersuchswerten, wie folgt zu andem: (0,00245 X n X  50 X  100): 85. (Ann. des 
Falsifications 19. 152—59.) GkOSZFELD.

A. Kickton und Fr. Mayer, Yerhalten von Gelatine gegen Farbstoffe in Wei?ien. 
Nachprufung der Angabe von YAN E ck  (Pharm. Weekblad 62. 365; C. 1925. II. 76), 
daB auf Filtrierpapier gegossene Gelatine, nach dem Erstarren durch rotę Weine ge- 
zogen, kiinstliche Farbstoffe speichem soli, naturliche aber nicht. Gefunden wurde, 
daB dic Probe im allgemeinen nicht einmal ais yerdachtergebende Vorprobe angesehen 
werden kann. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 132—37. Hamburg, Hygien. 
Staatsinstitut.) GKOSZFELD.

XVI. Nahrungsmittel; Genuiimittel; Futtermittel.
A. Scheunert, Uber den Yitamingehalt der Nahrungsmittel. tjb ersich tsreferat. 

(Ztschr. f. med. Chem. 4. 10—12. 18—19.) O p p en h e im e r .
Hanns Eckart, Einiges iiber Pektine. Ubersicht iiber Entdeckung, E igen sch a ften , 

Verwendung u. chem. Kenntnisse der Pektine. (Ztschr. f. med. Chem. 4. 19—21.) Qpp.
E. Parów, Die Priifung der Walzenapparate System Forster in den Kartoffelflocken- 

fabriken in Waren i.Mecklbg. und Wittstock. Die gemeinsam mit Schirruer gepruften 
App.-Typen 5 u. 6 leisteten mehr bezw. weit mehr ais garantiert war. (Ztschr. f. 
Spiritusindustrie 49. 41—43. Berlin N 65, Forschungsinst. f. Starkefabr. u. Kartoffel- 
trockn.) HaHN.
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John A. Dawson, Die chemische Zusammensetzung von Loganbeerensaft. Be- 
schreibungen u. Analysenergebnisse. Die Beeren enthalten 9,9—12,6 g nielitfliichtige 
Stoffe, 5,6—7,9 g Zucker, 4,2—5,0 g Nichtzueker, 2,1—2,3 g Citronensauro u. 0,31 
bis 0,51 g Asche in 100 ccm. Bei der Reifung nimmt der Gelialt an Saure ab, an Zucker 
zu. (Canadian Chemistry Metallurgy 10 . 81—84.) G r o s z f e l d .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Beitrage zur Kenntnis des natiirlićhen und 
coffeinfreien Kaffees. An Róstverss. lieferten samtliche Kaffeesorten mit steigendem 
Rostgrade bezw. steigendem Rostverluste eine Zunahme des Extraktgehaltes; dieser 
betrug bei Rohkaffee 20,1—22,6, bei sehr leicht geróstetem mindestens 22,6, bei stark 
geróstetem bis zu 28,4% des Kaffees. Bei Kaffee „Hag“ ist der Estraktgehalt n., 
bei „Rival“-Kaffee bis zu 16,1% lierabgehend, was auf unsachgemaBe Entcoffeini- 
sierung hindeutet. An Verss. mit einer besonderen, den techn. Verhaltnissen nach- 
gebildeten Vorr. wird gezeigt, daB bei der Vorbeliandlung des Kaffees vor der Ex- 
traktion mit Bzl. leicht Extraktstoffe ausgelaugt werden, wenn sie nicht mit trockcnem 
iiberhitztem' Wasserdampf naeh den Patenten der Kaffee-Hag-Gesellschaft erfolgt. 
Bei gewohnlieher Vordampfung ist die AufschlieBung eine ungeniigende u. die Ent- 
coffeinisierung unvollstandig. So enthielt der Rival-Kaffee noch 0,19—0,23% Coffein. 
Untersuchungsergebnisse von sogenannten natiirlićhen „coffeinfreien“ u. „coffein- 
armen“ Kaffeesorten, bei denen der Coffeingehalt zu 0,72—2,43% gefunden wurde. 
Coffearin kommt in jedem Kaffee vor u. ist ident. mit Trigonellin, nicht giftig. Ais 
Hóchstwassergehalt fiir gerosteten Kaffee wird 8 %, als Mindestestraktgehalt auch 
fiir coffeinfreien Kaffee 20% vorgeschlagen. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 
97—114. Basel.) G r o s z f e ld .

A. Gronover und E. Wohnlich, Wird der Wasserzusatz bei sterilisierten Briih- 
yfdrslen in Dosen durch die Salzlosung beeinflufit! Naeh angestellten Verss. nehmen 
in NaCl-Lsg. sterilisierte Fleischwiirste durch Diffusion W. auf, bis naeh etwa 3 Wochen 
Ausgleięh eingetreten ist. Im Hochstfalle war eine Vermehrung an Fremdwasser 
um 20% festzustellen. Die Aufnahme von W. laBt sich nicht yerhindern; sie wird 
verkleinert durch Anwendung einer starkeren NaCl-Lsg., was aber wegen des dadurcli 
bedingten zu stark salzigen Geschmackes sich fiir die Praxis verbietet. (Ztschr. f. 
Unters. d. Lebensmittel 51. 137—45. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) GROSZFELD.

H. F. Zoller, Von der KondensiriUchindiistrie gestellte physilcalische und chemische 
Anforderungen an Fette. „Filled Milk“ oder „Milk compound“ ist eingedickte Mager- 
milch mit einem Fettzusatz. Sie wird hergestellt durch Eindampfen im Yakuum 
u. nachherige Sterilisation. Nicht alle Fette eignen sich fiir diese Fabrikation in gleichem 
MaBe. Am besten eignen sich Cocos- u. Palmkernfott, worauf schon die nahe Ver- 
wandtschaft ihrer Kennzahlen zu denen des Butterfettes hindeutet. Dagegen sind 
beispielsweise unbrauchbar Cotton- u. Sojaol, da sie beim Eindampfen Ranzigkeit 
verursaehen. Sio lassen sich jedoch anstandslos verwenden, wenn sie bis auf Jod- 
zahl 30 u. F. nicht iiber 50° gehartet wurden. Der ,,Hartungsduft“ verschwindet 
boi der Vakuumverdampfung. (Journ. Oil Fat. Ind. 3. 98—101. Detroit, Michigan, 
Harper F. Zoller.) H e l l e r .

M. Seelemann, Vergleichende Untersuchungen uber die Abtotung von Tuberkel- 
bazillen in der Milch mit Hilfe neuzeitlicher Dauer- und Hocherhitzungsanlagen. An 
Vcrss. mit gróBerem Materiał mit z. T. stark tuberkulóser Milch im prakt. Betriebe 
ergab sich, daB die Tuberkelbazillen bei 63° in 30 Min., nicht aber in 20 Min., sicher 
abgetotet wurden. Wichtig ist die scharfe tfberwachung der Dauererhitzer auf 
richtiges Arbeiten (Selbstschreibethermometer). Eine geeignete chem. Rk. ais Kon- 
trolle ist nicht bekannt. Dio Hochpasteurisierung in ihrer heutigen Form gewahr- 
leistet keine sichere Abtotung der pathogenen Keimc. (Ztschr. f. Fleisch- u. Jlilch- 
hyg. 36. 118—20. 129—35. 146—52.) G k o s z f e ld .
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H. Jephcott und A.-L. Bacharach, Die Wirkung des Trocknens auf die Vita- 
minc der Milek. Sie wird an Hand des Schrifttums u. eigner Verss. erórtert. Danach 
fehlt es der Trockenmilch nicht notwendig an den wesentlichen Nebenbestandteilen. 
Ist die ursprungliche Mi Ich einwandfrei u. von gesunden gut ernahrten Kiihen sauber 
rermolken u. ist die Herst. der Trockenmilch daraus u. ihre weitere Handhabung 
einwandfrei u. nach wissenschaftlichen Grundsatzen erfolgt, so ist diese fiir die Er- 
nahrung des Kindes ais Quelle der Vitamine gegenuber der Frischmileh keineswegs 
sehr viel weniger wert, in gewisser Beziehung ist sie der Frischmilch sogar iibcrlegen. 
Wenn ein solehes Milchpulver don Hauptteil einer Nahrung fiir Sauglinge oder kleino 
Kinder ausmacht, so ist die Zugabe eines die Vitamine erganzenden Stoffes nur eino 
VorsichtsmaBnahme. In  Anbetracht des niedrigen Gehaltes selbst der besten Frisch- 
milchen an Antiskorbutvitamin, Vitamin C, ist die Beigabe einer kleinen Menge Frucht- 
saft (am besten von Orangen) taglich zu jeder Nahrung angezeigt, dies gilt sowohl 
fiir Frischmilch ais auch fiir Trockenmilch. Keine zusatzliche Gabe an Vitamin A 
oder B ist nótig, wenn es sich um eine Trockenmilch handelt, die nach dem Trommel- 
verf. unter von den Vff. angegebenen Bedingungen gewonnen wurde. Nach dem- 
selben Verf. gewonnene Trockenmilch vermag einer Nahrung auch genugend Anti- 
skorbutvitamin C zu Terschaffen, nicht aber eine Trockenmilch, die nach dem Verf. 
der Zerstaubung hergestellt worden ist. Ihre Verss. haben Vff. mit einem Milch- 
pulver, das nach dem Verf. „Glaxo“ in Neuseeland hergestellt worden ist, u. bei dem 
man die oxydierende Wrkg. der Luft (Vernichtung des Antiskorbutvitamins C) u. 
jede bakterielle Infektion vermeidet. Zu etwa gleiehen Schliissen wie die Vff. sind 
neuerdings auch L e ś n e  u. V a g l i a n o  (S. 1897) gelangt. (Le Lait 6. 249—59.) RuH.

—, Die ausgedehnte Verwendung vonMilch ais Nahrungsmittel infolge weiierer łech- 
nischer Ve.rarbe.Hung. Es wird an Hand von Abbildungen das Verf. von Gr a y - JENSEN 
der Yerarbeitung von Magermilch zu Trockenmilch besprochen. Das Yerf. beruht 
im wesentlichen auf feiner Zerstaubung pasteurisierter w. Magermilch u. gleichmaCigem 
Entzuge des W. ohne vorherige Konz. durch erhitzte Luft im Gegenzuge bei sehr 
hohem Drucke. (Chem. Metallurg. Enginecring 33. 157—59.) R u h l e .

W. Grimmer und M. Kruger, Beitrdge zur Kenntnis der Labicirkung. Das 
Produkt von Labmenge u. Gerinnungszeit, das nach dem Gesetz von S t o k c h  u. 
SEGELCKE unter sonst gleiehen Bedingungen konstant sein soli, steigt mit zunehmender 
Labkonz. an. Produktzahlen sind eine Exponentialfunktion der Labmengen u. folgen 
einer logarithm. Kurvc, die sich asymptot. dem Maximalwert nahert, dieser ist vom 
Sauregrad abhangig. Je hoher dieser, um so niedriger der Maximalwert fur die Produkt
zahlen. Die Gerinnungszeit nimmt bei sonst gleiehen Verhaltnissen mit zunehmender 
Sauerung ab. (Logarithm. Kurve.) Die bisherige Art der Labstarkebest. muB ganz 
unbrauchbare Besultato ergeben. (Milehwirtsch. Forsch. 2. 457—81. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 34. 256—57. Kónigsberg, Milchwirtsch. Inst. Ref. P e s c h e k .)  O p fe n h .

Stephane Karpinsky, ButterfafS zur fortlaufenden Butierbereiłung (Bulterfap 
,,Bułyro“) und Waschkneter fur Bułter. Beschreibung u. Abbildung einer Vorr., bei 
der der Rahm mittels Pumpe in kleinen Mengen durch eino kurzdauernde unter- 
brochene Pressung durch enge Óffnungen getrieben wird u. dabei ausbuttert. Norm. 
Rahm mit >  3 0 %  Fett wird hierbei direlct verbuttert; fettiirmerer muB melirere 
derartige Óffnungen passieren. Leistung 150—1000 1 in 1 Stde.- — Der Kneter ist 
ein eylindr. GefaB mit drehbarer, gefensterter u. gebogener Schaufel. (Buli. soc. 
encour. industrie nationale 1 9 2 6 . 95—100.) G r o s z f e ld .

E. Haglund, Chr. Barthel und E. Waller, Der Einflufi des Buttergefafies auf 
dic Beschaffenheit und Halibarkeit der Butler. Durch Einleiten von Dampf in das 
ButterfaB wurde dasselbe yóllig sterilisiert u. eine ron Hefen u. Schimmelpilzen vollig 
freie But ter erhalten; nach 3—4-tagigem Stehen des Gefiifles wurde es aber wieder 
stark keimhaltig. Die Unters. von 14 Butterproben, in einem desinfizierten u. nicht
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beliandelten GcfiiCe bereitet u. nach 10 u. 20 Tagen gepriift, ergaben nur geringe 
Unterschiede. Es geniigt also die gewohnliehe Reinigung des Butterfasses; dariiber 
hinausgehende ReinigungsmaBnahmen liofem keine bessere Butterbeschaffenheit. 
(Meddelande No. 297 fran Centralanstalten for forsoksyasendet pa jordbruksomradet. 
Mojerifórsók No. 29. Bakteriologiska aydelningen No. 39. 21 Seiten. Sep.) Gd .

S. Orla-Jensen, A.-D. Orla-Jensen und Bernhard Spur, Die Geruchsbakterien 
der Butler. Vff. besprechen dio Gewinnung dieser Bakterien, wobei stets eine yorher- 
gehende Anreicherung notig war, ilire Ziichtung in reinen Hefeauszugen u. in Ge- 
misehen soleher mit Mileh, u. ihre LebensauBerungen. (Lo Lait 6 . 161—69.) R u h l e .

G. Guittonneau, unter Mitarbeit von J. Keilling und A. Barret, Das Lab
des Handels in der Herstellung von 3Iolkenka.se (fromage a pale cuite). Die Verwendung 
des Labs des Handels (Kunstlab) hat in der gesamten Kaserei weiteste Verbreitung 
gefunden mit Ausnahme der Kaserei aus Molken. Vff. erortert zunachst die biolog, 
theoret. Grundlagen der Molkenkaserei, auch unter Verwendung von Lab, femer die 
prakt. Ausgestaltung der Molkenkaserei u. die Verss. zur Ausarbeitung eines Verf. 
unter Verwendung von Lab u. dieses Verf. selbst. Es beruht auf der yereinigten 
Wrkg. von Lab u. von Milchsaurehefen u. fuhrt in den meisten Fallen zu ausgezeich- 
netem Kase. Wo das Verf. anscheinend yersagt hat, sollte mań nach dem Grunde 
dafiir forschen u. nicht dem ganzen Verf. von yomherein die Schuld zuschreiben. 
(Lo Lait 6 . 170—80. 259—68. Poligny.) R u h l e .

W. Wedemann, Verhalten von Tuberkclbacillcn in Molken bei der Kdseherstellung 
aus tuberkdbazillenhaltiger Milch. Boi 3 von 4 Verss. waren Molken, die bei der Hart- 
kaseherst. anfallen, durch den KasereiprozeB yon fiir Meerschweinchen infektions- 
filhigen Tuberkelbazillen nicht befreit worden; die yerbreiteto gegenteiligo Annahme 
der Molkereiinteressenten ist daher unriehtig. Die Erage der Infektionsfahigkeit 
der Molken hangt auf das engste mit der M e n g e der im Ausgangsmatcrial enthaltenen 
Tuberkelbazillen zusammen. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 36. 212—17. Reichs- 
gesundheitsamt.) GROSZFELD.

H. Kalning, Zur Bestimmung des Ausmahlungsgrades des Mehles im Brot. Da beim
gewóhnliehen Veraschen, auch mit Mg-Acetat, erhebliche Mengen NaCl verloren 
gehen konnen, andererseits aber dio Mehlasche konstant 48—49% P 20 5 enthalt, 
empfiehlt sich dio Best. der P 20 5 nach L o r e n z  in 5 g des mit HN03 +  H2S04 naB 
yeraschten Brotpulvers. Bei Zusatz yon Phosphaten bei der Brotbereitung (Back- 
pulver!) ist das Verf. nicht anwendbar. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 145 
bis 147. Berlin, PreuB. Versuchs- u. Forschungsanstalt f. Getreideverarbeitung u. 
Futterveredelung.) GROSZFELD.

R. Biazzo, Schnellmethode zur Bestimmung ton Kupfcr in gegriinlen Gemuse- 
konserten. (Vgl. S. 2945.) 5 g der M. werden in einer Pt-Schale mit einem Filter 
bedeckt, zunachst iiber kleiner Flamme getrocknet, dann verascht u. in der Muffel 
gegliiht. Die Asche wird in wenigen ccm HC1 (1: 1) aufgenommen, die Lsg. zur Troekne 
verdampft, der Riickstand in W. gel. u. in einen Schiitteltrichter gespiilt. Gesamt- 
vol. 20 ccm. Gegen Phenolphthalein alkalisieren, mit Essigsaure schwach ansauern, 
Mit einigen Tropfen Pyridin u. geniigend konz. KCNS-Lsg. veraetzen u. mit 5 ccm 
Chlf. ausschutteln. Bei Ggw. yon Cu entsteht eine Vcrb. der Zus. Cu(Py)2(CNS)2, 
welche sich je nach Cu-Konz. mit mehr oder minder tiefer Griinfarbung in Chlf. lóst. 
Colorimetr. Vergleich mit Cu-Lsgg. bekannten Gehaltes. Hierzu nimmt man am 
besten eine Lsg. von 0,1964 g CuS04-5H ,0  in 11, welche im ccm 0,00005 g Cu ent- 
halt u. wio oben behandelt wurde. (Annali Chim. Appl. 16. 96—98- Neapel.) G ri.

C. F. Ahmann und H. D. Hooker, Die Bestimmung ton Peklin. Titralione- 
mclhode. Die Lsg. yon 0,25—1 g Pcktin in 200 ccm W. wird aus einer Biirette mit 
NaOH bekannter Konz. versetzt, bis daB die Misehung ca. 0,1-n. ist. Auffullen auf 
-50 ccm u. 12 Stdn. bei 55° stehen lassen unter geeignetem YerschluB. Aliąuoten
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Teil abpipettieren u. mit HC1 titrieren. Dio NaOH muB viermal so stark sein wie 
die IIC1. Be r e c h n u n g :  NaOH : Pektiu =  Menge des gebundenen Alkali : X.

40 208,9
Dio gefundenen Werte zeigen gute tlbereins timmung mit den gewiebtsanalyt. be- 
stimmten. (Ind. and Engin. Obem. 18. 412— 14. Columbia [Mo.].) GbiMME.

L. Colombier, Untersuchung uber die Bestimmung des Allylsenfóles im Senfmehl. 
In  den meisten Senfmehlen wurden Senfólgebalte iiber 0,70%, selbst uber l ° / 0 ge- 
funden, in ruman. aber bis herab zu 0,40%. Dio amtlicbe franzós. Metbodo (mit 
AgN03) liefert obenso wie dio von JoRGENSEN genaue Werte. Letztere ist aber, 
ais einfaoher, vorzuziehen u. bietet noch den Yorteil, daB man das Thiosinamin in 
Substanz erhalt u. aus dom N-Gehalt desselben (18—24%) auf die vorliegende Brassica- 
a rt schlieBen kann. Die Schwierigkeit, daB sich bei der Kjeldahlbest. eine unl. u. 
zu StoBen Veranlassung gebende Hg-Verb. abscheidet, laBt sich dadurch yermeiden, 
daB man das Hg erst nach %  Stde. zusetzt. (Ann. des Falsifications 19. 160—69. 
Saint-Etienne, Lab. Munipipal.) Gr o s z f e l d .

A. F. Lerrigo, Schneller Nachweis Heiner Mengen Weinsaure in Backpuher. 
4 g Pulver werden mit 20 ccm k. W. geschiittelt u. nach 2 Minuten Ruhe filtriert. 
Zu etwa 10 ccm des Filtrats gibt man einigo Tropfen verd. NH3 u. etwa 0,05 g ge- 
pulvertes AgNOa, erwarmt auf etwa 70° u. schuttelt noch 2 Minuten. Ist keine Wein
saure vorhanden, so erhalt man eine gelbe trube FI., bei Ggw. von Weinsaure erhalt 
man jo nach der davon vorhandenen Menge infolge Red. des AgN03 eine graue bis 
schwarze FI. Das Verf. laBt noch Mengen von weniger ais 0,1% erkennen. (Analyst 
51. 180—81. Birmingham.) R u h l e .

Hans Popp, tlber Eierólbestimmung. (AUg. Ol- u. Fott-Ztg. 23. 171—72. 183 
bis 184. — C. 1926. I. 526.) H e l l e r .

J. Birger Platon, Die Verwendbarkeit der Methode von Thome zu Fettbestimmungen 
in Milch. Die Abanderimg des RoSE-GOTTLIEBschen Verf. von T h o m e, bei der 
nur mit A. u. A. statt mit A. u. A. -f- PAe. gearbeitet wird, lieferte bei Magermilch 
um 0,006— 0,011, bei Vollmilch um 0 ,00s—0,101, bei Buttermilch um 0,011—0,028%  
kohere Fettgehalte. Eine Konservierung der Blilch mit K 2Cr20 7 anderte fur 2 Monate 
das Ergebius nicht, nach 3 Monaten wurden nach T h o m e  um 0,04% , nach R o s e -  
G o t t l i e b  um 0,15%  niedrigere Ergebnisse erhalten. Die Zusatzmenge von A. ist 
auf letzteres Verf. von geringerem EinfluB ais auf ersteres. (Ztschr. f. Unters. d. 
Lebensmittel 51. 120—25. Alnarp, Schweden, Mojkereilab.) GROSZFELD.

Chayastelon und Elouard, Die Bestimmung des Fettgehaltes der Milch nach der 
Adamschen Methode. Die Ablesung der Schiehten wird durch Rotfarbung der fett- 
haltigen Schicht mit Sudan I I I  bedeutend verbessert. Ohne solehe Farbung wurden 
Abweichungen von 0,30—1,10 g/l nach unten hin beobachtet. (Ann. des Falsifications 
19. 159—60.) G r o s z f e l d .

Ahm ed R ustom , Uber die Genauigkeit der prozentischen Ermittlung eines statt- 
gefundenen Wasserzusatzes zur Milch und der dabei in Erscheinung tretenden Fehler- 
guellen. Erortcrung der Yerhaltnisse. Der Wasserzusatz zu 100 Teilen reiner Milch 
laBt sich genau aus dem Fettgehalt/  nach der Formel des Vfs. x — ( f —/i)- 100//i 
berechnen, wobei /  den Fettgehalt der urspriinglichen, f l den der yerdachtigen Probe 
bedeutet; /  muB auf 3 Dezimalen genau bestimmt sein. Fiir fettarme Milch bat diese 
Formel keino Giiltigkeit, denn bei der Best. des geringen Fettgehaltes konnen leicht 
sehr ins Gewicht fallende Fehler vorkommon. Bei Zentrifugenmagermilch empfiehlt 
sich die Best. aus der D. (5) nach der Formel x = ( s  — ó’,) ■ 1 0 0 / ( — 1). (Milch- 
wirtschaftl. Zentralblatt 55. 36—39. Halle a. S.) R u h l e .

S. Schwarz, Zur Frage des Caseingehaltes der ddnischen Milch. Die Fleischmann- 
schen Formeln sind unter Ausschaltung des Rest-N berechnet, die Werte von H0Y- 
BERG (S. 525) aus dem Gesamt-N, woraus sich dessen Abweichungen in der Zus.
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dan. u. deutsoher Milch erkliiren. (Ztschr.-f. Flciach- u. Milchhyg. 36. 116—18.
Konigsberg, Milchwirtschaftl. Inst. d. Univ.) G r o s z f e l d .

F. ReiC, Zur Bestimmumj des Caseingehaltes der Milch. Die Feststellung von 
H » y b e r g  (ygl. S. 525) scheint sich durch felilerhafte Best. des Caseins zu erklaren. 
(Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 36. 118. Kalkberge, Mark.) Gr o s z f e l d .

H. M. HOyberg, Yom Caseingehalt der danischen Milch. Bemerkungen zu den Aus- 
fiihrungen von R e is s  u. SCHWARZ (vgl. vorst. Reff.). (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.
36. 217—18. Kopenhagen-Fredcriksberg.) G r o s z f e l d .

J. T. Keister, Die Buppsche Methode zum Nachweis von Chlor in Milch. Dio 
auf die Jodstarkerk. aufgebaute Methode von R u p p  zum Nachweis von Cl in der 
Milch nach DesinfektionsmaBnahmen, wio sie in der Milchwirtschaft gebrauchlich 
sind, ist mit Vorsicht zu bewerten, da Cu, das normalerweise in kleinsten Mengen 
sich in der Milch yorfindet, die gleiche Rk, gibt. (American journ. of public health 15. 
781—84. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 141—42. Washington, Bureau of chem. U. S. 
Dep. of agricult. Ref. S p it t a .) Op p e n h e im e r .

Ch. Brioux, Der gelrocknełe PrefSruchsland der Apfel; sein Nachweis in Futler- 
milleln und Melassefutler. Die-Riickstande enthalten nach Analyse von 3 Proben: 
W. 11,00—12,50, (N X 6,25) 4,45—5,67, Fett 3,75—4,65, N-freio Extraktstoffe 54,77 
bis 60,23, Rohfaser 15,35—20,55, Asche 2,11—3,50% u- bilden daher ein beliebtes 
1'uttermittel, besonders ais Grundlage fiir Melasse. Beschreibung u. Abbildung der 
mkr. Zellelemente. (Ann. des Falsifications 19. 142—44. Station agronomiąuo de la 
Seine-Inferieure.) G r o s z f e l d .

Maison Breton, Jean Fichot & Cie., Successeurs und Societe de Recherches 
et de Perfectionnements Industriels, Frankreich, Gefarbte Stoffe zum Farben von 
Nahrungsmitteln, bestehend aus einer inerten minerał. Substanz (A120 3, CaS04, CaC03), 
auf der Farbstoffe fisiert sind. (F. P. 596 800 vom 28/7. 1924, ausg. 31/10. 1925.) K a u .

Richard Schilde, Hersfeld, H.-N., Slufenwei-se Trocknung von Getreide u. dgl. 
in RieselschachUrochnem mit luftdurchlassigen Wanden, dad. gek., daB in jeder Trocken- 
zone mittels eingebauten Geblases ein in bezug auf Feuchtigkeitsgehalt, Temp. u. 
Luftetarke beliebig regelbarer Kreisluftstrom entsprechend der fortschreitenden 
Trocknung erzeugt wird. (D. R. P. 426 729 KI. 82a vom 2/ 1 2 . 1923, ausg. 16/3.
1926.) Oe l k e r .

Homer W. Smith, Indianapolis, Indiana, Enlnicotinisieren von Tabak. Man 
behandelt den Tabak unter Druck mit Dampf bei Tempp. iiber 100°, unterwirft ihn 
hierauf der Einw. von NH3-Dampfen u. cxtrahiert ihn schlieBlich mit organ. Losungsmm., 
wie Bzl. (A. P. 1577 768 vom 7/6. 1922, ausg. 23/3. 1926.) Oe l k e r .

August Falk, Wien, Vorrichtung zum Entnicotinisieren gebrauchsjertiger Tabak- 
fabrikate, welche aus einem dicht abschlieBenden, zur Aufnahme eines Behalters fiir 
das zu behandelnde Gut bestimmten GefaB besteht, das mit einer Heiz- u. Konden- 
sationseinrichtung yersehen ist u. zwar in der Weise, daB die Heizeinrichtung unter- 
halb des Behalters u. von diesem durch Siebbfiden getrennt ist, wahrend die Kon- 
densationseinrichtung sich seitlich yom Behalter befindet. (Oe. P. 102 643 vom 
28/6. 1924, ausg. 25/2, 1926.) O e l k e r .

Edward James Clark und Arthur Lane, London, Konsermeren von Fleisch. 
In das Arterien- u. Venensystem des geschlachteten Viehes wird eine fiir den mensch- 
lichen Organismus unschadliche Konseryierungsfliissigkeit, z. B. Essigsaure oder 
Milchsaure in yerd. Lsg. mit oder ohne Zusatz von NaCl eingespritzt. (Aust. P. 
16212 yom 1/2. 1924, ausg. 4/2. 1926. Prior. 24/2. 1923.) Oe l k e r .

Clarence S. Stevens, Sheboygen, und Carl A. Baumann, Jefferson (Wis- 
consin, V. St. A.), Herstellung eines Praparales aus enłsahnter Milch und saurefreiem 
Fett. Der auf eine Temp. unter der Gerinnungswarme ihres EiweiBes erwarmten,

VIII. 1. 230
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entsahnten Milch wird da3 Fett, z. B. saurefreies Kokosfett, zugesetzt. Durch diese 
Mischung wird dann ein regelmafliger Strom fein zerteiltcn Wasserdampfes bis zur 
Emulgierung in solcher Menge hindurchgeleitet, daB er die Mischung nach und nach 
bis auf, aber nicht hóher ais bis auf 96—100° erhitzt. Die Emulsion wird dann im 
Yakuum eingedickt, homogenisiert u. abgekiihlt. (Oe. P. 102 547 vom 27/10. 1917, 
ausg. .10/2. 1926.) Oe l k e r .

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

Everett H. Hinekley, Olen von Baumwólle vor dem Spinnen. Olen erwies sich 
vom Kardieren an ais yorteilhaft, es entsteht weniger Staub durch abgebrochene Faden, 
auch das Verziehen u. Zwimen geht besser. Ubelstande beim Farben sind nicht auf- 
getreten. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 13—16.) SuYERN.

Bohumil yićek, Die Schraubenwindung und das Perlensclmnen bei Behandlmg 
der Baumwólle mit Kupferoxydammoniakldsung. In vielen Fallen wurde eine auffallige 
Obereinstimmung zwischcn der Zahl der Windungen u. der Zahl der auftretenden 
Perlchen gefunden. Oft erscheinen aber auch Abweichungen, die durch gróBere oder 
geringere Steilheit der Windungen hervorgerufen werden konnen. Bei Fasern mit 
einer kleineren Anzahl Yon Windungen u. starker Cuticula bilden sich die Perlen da- 
durch, daB die Cuticula quer ringsherum aufspringt. Eine allgemeine Regel dariiber 
laBt sich aber vorlaufig nicht aufstellen. (Melliands Textilber. 7- 361— 65.) SuVERN.

S., Bleiche, Vorbedingungen und Studien an einem Groflbleichholl&nder. Es wird 
empfohlen, den Stoff vor Zuteilung in den Hollander durch eine Entwasserungs- 
maschine gehen zu lassen. Der Stoff ist moglichst rasch Yon ausgeblasener Lauge zu 
trennen, ausgewaschen muB mit h. W. werden. In einem GroBbleichhollander konnte 
mit hochstens 8 %  Stoffkonz. .gearbeitet werden, mit 7,5% ging die Arbeit anstandslos 
Yor sich. Temp.-, Kraftbedarf-, Stoffgeschwindigkeitskurven, sowie Druckabfall im 
Dampfspeicher Yom Augenblick des Fertigfullens des Hollanders bis zur Fertigbleiche 
sind dargestellt. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 354—57.) SuVERN.

Theod. Reifegerste, Tori-Kusa-Papier. Die Herst. des Papieres, welches aus 
dem Mark einer Strauchart, Fatsia papyrifera gesehnittcn wird, ist beschrieben. (Wchbl. 
f. Papierfabr. 57- 359—60. Tokyo.) S u v e r n .

St., Die Lederpappenfabrikation. Einzelheiten iiber alle Stufen der Herst. (Wchbl. 
f. Papierfabr. 57. 370—75.) SuVERN.

A. Gerhards, Versiwhsergebnisse von Sandfdngem in der ZdlstoffIndustrie. An- 
gaben iiber die Leistungsfahigkeit verschiedener Sandfanger. (Wchbl. f. Papierfabr. 
57. 357—59. Bad Warmbrunn.) SuvERN.

Paul Weyrich, Das Farben der Kunstseids in Apparaten. Von dem Farbeapparat 
..T in g o r W“ der Firma S c h l u m p f  & Co., Winterthur, wird hervorgehoben, dafi 
mit ihm die Kunstseide so gefiirbt werden kann, daB die Spulfahigkeit nicht leidet. 
(Melliands Testilber. 7. 356—57.) SuVERX.

Rud. Bemhardt, Beitrag zur Kenntnis der Viskositatsverhdllnisse der Yiskose. 
(Vgl. S. 2415.) Bzgl. der Dickfl. in Abhangigkeit von der Konz. ergaben sich bei Gela- 
tine- u. Viscoselsgg. iibereinstimmende Yerhaltnisse. Die Alterungserscheinungen gehen 
insofern auseinander, ais die verd. Viscoselsgg. eine friihzeitigere Gelatinierung oder 
Ausscheidung aufweisen ais dickere I^sgg. Bei Gelatine hangen die Gelatinierungs- 
zeiten von der Konz. derart ab, daB eine dickere Lsg. eher gelatiniert. Auch die bei 
Yiscoselsgg. anfanglich einsetzende Yiscositatsabnahme, die in einer gewissen De- 
hydratation BegTundung finden soli, ist fiir diese spezif. Gegeniiber mechan. Yor- 
behandlung zeigte sich konz. Viscose ziemlich indifferent, wahrend verd, ahnlich wie 
hydratisierte Kolloide reagieren. Bei Yerdiinnungen 600 u. 400 g Yiscose auf 1000 ccm
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ergaben sich insofem Sondererscheinungen, ais infolge des Luftdurehleitcns eine teil- 
weise Entmischung zwischen dem Harz- u. Xanthogenatkolloid statthatte. Warnie 
wirkte auf Viscoselsgg. insofem anders, ais der Alterungsprozefl mit seinen chem. Um- 
setzungen schon nach kurzer Dauer des Erhitzens vorherrscht. Die Ergebnisse der 
Viscositataunterss. bei verschiedenen Tempp. von Gelatine- u. Viscoselsgg. zeigen 
relative tlbereinstimmung. Verss. mit Zusatzen verschiedener Salze zu Viscosen er
gaben ahnliche Verhaltnisse wie bei Gelatine. Die bedeutende Abhangigkeit der Vis- 
cosedickfl. von der OH- oder NaOH-Konz. ist bei Viscose besonders bemerkenswert, 
was sich besonders bei Verss. zeigte, bei deńen Saure u. Lauge in Rk. mit Viscose traten. 
Im allgemeinen tritt der EinfluB der Salzlsgg. bzgl. Dehydratation starker ais bei 
Gelatine hervor, was aus der Depression ,die durch Zusatz von Na2S04 hcrvorgerufcn 
wird, zu schlieBen ist. Der verschicdcne EinfluB, den verd. Na2S04-H2S04- gegeniiber 
einem in aquivalenter Menge vcrwendeten NaCl-HCl-Fallbad auf die Viscositat der 
Vi8cose aufweist, wird zur Erklarung der ungiinstigen Wrkg. des NaCl-HCl-Fallbades 
auf die Herst. yon Kunstseide herangezogen. (Melliands Testilber. 7- 52—55. 318—19. 
Elsterberg.)' S u v e r n .

Bayer, Yiscosespinnhader. Krit. Besprechung der Patentliteratur der letzten
10 Jahre. (Melliands Textilber. 7. 326—29.) S u v e r n .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Gldoraminlichtfarben auf Viscosesatin. Farbe- 
vorsehriften u. Proben gefarbter Stoffe. (Melliands Textilber. 7. 332.) SuYERN.

A. Schneevoigt, Das Bedrucken ton Acetat-seide. Geeignete Farbstoffe werden 
besproehen, Druekvorschrift. (Melliands Textilber. 7. 354.) SuVERN'.

E. Schulke, Zur Fallbadfrage in der Viscose-Kunstseide-Indiistrie. Eine Reihe
durch die Patentliteratvir bekannt gewordener Verff. wird krit. besproehen. (Melliands 
Textilber. 7. 320—23.) S u y e r n .

Earle H. Morse. Herslellung von Viscose im Laboratorium. 890 g Sulfitcellulose 
mit ca. 10% W. werden in Stiieke von ca. 15 cm im Quadrat gesclmitten u. in einem 
Netz aus Eisendraht bei 20—24° in 8 1 20—21%ig. NaOH bis zur GleiehmaBigkeit 
eingetaucht. Nach dem Ablaufen wird in der Presse abgepreBt. Das PreBgut enthalt 
13,7—13,9% NaOH u. wird in Flocken zerzaust u. iiber Nacht bei 18—23° getrocknet. 
Maschinell durcharbeiten mit 288 g CS2 in 4 Portionen unter sehr vorsichtigem Zusatz. 
Arbeitstemp. 20°. Das gebildete tieforangefarbige Xanthogenat wird in ca. 8700 g 
3°/0ig. NaOH gel. unter bestandigem Riihren, 48 Stdn. stehen lassen bei 18—23° u. 
Lsg. durch Gaze filtrieren. Die Viscositat des Filtrats kann durch Zusatz von klar 
filtrierter NaOH (bis 15%) erhóht werden. (Ind. and Engin. Chem. 18. 398—400. 
Nutley [N. J.].) Gr im m e .

G. B. Haven, Plan fur ein Unlersuchungslaboratorium einer Texlilfabrik. An- 
gaben iiber Anlage u, Einrichtung. (Proc. Amer. Soc. Tcsting Materials 25. II. Techn. 
Papera. 416—24. 1925.) S u v e r n .

Wilhelm Weltzien, Die Quellwig von Kunslseiden und ihre Bedeutung fiir dereń 
Unłerscheidung und CharakUrisierung. Quellungserscheinungen in W. u. NaOH-Lsg. 
wurden untersucht. Fiir die mechan. Verarbeitung ist die Erkenntnis wichtig, daB 
Dehnbarkeit in trockner u. Langung in feuchter Atmosphare eng verknupft sind. Es 
verbietet sich daher, Materiał verschiedener Herkunft in demselben Sttiek zu ver- 
arbeiten, weil dadurch Faltenwerfen (Boldem) begiinstigt wird. Die eigentumliche 
Verkiirzung der Faden beim Quellen mit NaOH-Lsg. geeigneter Konz. erinnert an 
die Mercerisation. Niehts widerspricht der Annahme, daB auch die hier unter bedeu- 
tenden Kraftwrkgg. eintretende Schrumpfung auf einer Auflosung innerer Spannungen 
durch die NaOH-Lsg. beruht. Wird ein in NaOH-Lsg. gequollener Kunstseidefaden 
gedehnt, so farbt er sich nach dem Auswasehen substantiv heller ais ein nicht gedehnter, 
Dehnung des nur in W. gequollenen Fadens ruft dagegen keinen merkbaren Effekt

230*
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hervor. Wurde ein trocken gedehnter Faden zusammen mit einem unbehandelten 
in NaOH-Lsg. unter AusschluB der Verkiirzung gequollen u. wurden dann beide gefarbt, 
so ergaben sich verscliiedene Farbungen. Durch das Quellen ist die zunachst unsichtbare 
Verschiedenheit der Materialien erst entwickelt, der vorher gedehnte Faden war natiir- 
lich in NaOH-Lsg. einer starkeren Spannung ausgesetzt ais der yorher ungedehnte. 
Etwas ahnliches ist bei der Mercerisation denkbar u. nachweisbar. (Melliands Textil- 
ber. 7- 338—43. Krefeld.) S u v e r n .

The Amid Duron Co., New York, V. St. A., iibert. von: Paul Moritz Spiess, 
Bremen, Deutscliland, Einfetłen von Fasem. (Can. P. 250 733 vom 24/8. 1923, ausg. 
16/6. 1925. — C. 1924. I. 1602.) F r a n z .

Gillet & Fils, Lyon, Verbesserung legetabilischer Fasem. (Oe. P. 96 347 vom 
2/12. 1919, ausg. 10/3. 1924. D. Prior. 13/12. 1918 und 12/6. 1919. — C. 1924. 1. 
2757.) F r a n z .

Bernhard Kremler, Borgoprund, Rumiinien, Yorricktung zum Leimen, Farben 
und Trdnken von Papierbahnen in und aufierhalb der Papiermaschine, bei der das Papier 
mit oder ohhe Filz- oder Siebtiicher zwischen zwei mit Trankungsvorr. versehenen, 
schrag ubereinanderliegenden Trankwalzen durchgefiihrt wird, dad. gek., daB die 
an den Trankwalzen anliegenden Trankrinnen mittels hohler Drehzapfen u. Hebel 
ein- u. ausschaltbar, sowie mit einer Umlaufvorr. (Hebewerk) fiir die Trankungsfl. 
verbunden sind. Es wird bei groBer GleichmaBigkeit u. Sauberkeit der Leimung 
ein sparsamer Verbrauch an Trankungsmittel erzielt. (D. R. P. 427 531 KI. 55f 
vom 8/11. 1923, ausg. 9/4. 1926.) O e l k e r .

Zellstoffabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof, Adolf Schneider, Kelheim a. d. D., 
und Carl Hangleiter, Fockendorf, Thiir., Vorrichtung zum Enlgasen von Sulfit- 
zeUstoffkochem unter Wiedergewinnwig der schwefligen Saure ujid der Abwdrme naeh
D. R. P. 350 471, 1. dad. gek., daB die Abgase- u. Laugeleitungen injektorartig zu- 
sammengefuhrt sind. — 2. dad. gek., daB zwischen Laugespeicher u. die Laugeleitungen 
jeweils mindestens eine Pumpe so geschaltet ist, daB die Laugeleitungen an die Saug- 
seite der Pumpen angeschlossen sind u. letztere zweckmaBig iiber Ruckschlagglieder 
in den Laugespeicher driicken. (D. R. P. 425195 KI. 55b vom 27/8. 1924, ausg. 
12/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 350471; C. 1922. IV. 771.) Oe l k e r .

Kimberley Clark Co., Neenah, iibert. von: Ernst Mahler, Neenah, und Henry 
A. Rothchild, Appleton, Wisconsin, Herstellung von Papierstoff. Ein Al-Silicat wird 
mit H2S04 in Ggw. von W. behandelt u. das entstandene Gemisch der Papiermasse 
zugesetzt. (Can. P. 253 959 vom 9/11. 1923, ausg. 22/9. 1925.) K a u s c h .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: George Holland Ellis, Spondon b. Derby, 
England, Farben von Cełluloseacetatseide. (Can. P. 248 935 vom 26/9. 1923, ausg. 
21/4. 1925. — C. 1924. II. 2703.) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: George Holland Ellis, Spondon b. Derby, 
England, Farben von Cełluloseacetatseide. (Can. P. 248 936 vom 26/9. 1923, ausg. 
21/4. 1925. — C. 1925. I. 1653.) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, Kunstfaden. Bei der Herst. von Kunstfaden aus Cellu- 
loseacetat oder dgl., Celluloseathern u. Deriw. dieser, wird der erhaltene Faden mit 
einem klebenden Stoff (Bindemittel) behandelt. (Can. P. 253 168 vom 23/2. 1924, 
ausg. 1/9. 1925.) K a u s c h .

Societe La Cellophane, Paris, ubert. von: Jaąues Edwin Brandenberger, 
Neuilly-sur-Seine, Franltreich, Filme. (Can. P. 244 623 vom 18/11. 1924, ausg. 18/11- 
1924. — C. 1923. IV. 370.) F r a n z .
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