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A. Allgemeine imd physikalische Chemie.
Max Speter, Kritisches iiber die Entstehung von Lavoisie.rs System.. Abliandlung 

iiber die von L a V0ISIER gemachten Aufzeichnungen u. Hinweis auf dio Notwendig- 
keit genauerer Nachforschungen nach Dokumenten, auf die sieli L a V0ISIER in den 
bekannten Noten bezieht, sowie auf die Feststellung anderer fiir die Gesehiclite wich- 
tiger Daten. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39 . 578—82. Wehlen.) J u n g .

W. H. Keesom, 11. Kamerlingh Onnes f. Nachruf auf den durch seino Arbeiten 
auf dem Gebiet tiefster Tempp. beriihmten Forscher. Kurze Sehilderung seines Lebens- 
werkes, der Griindung u. Entwiolclung des kryogen. Laboratoriums u. seiner wieh- 
tigsten Arbeiten. (Physica 6. 81—97.) F r a n k e n b u r g e r .

G. L. de Haas-Lorentz, Ileike Kamerlingh Onnes. 1853—1926. Wurdigung der
Verdienste von K a m e r l in g h -On n e s , dem G rund er des kyrogenen Instituta in Leiden. 
(Naturwissensehaften 14 . 441—45. Leiden.) J o s e p h y .

J. Palacios, Heike Kamerlingh Onnes f. Nachruf auf den durch seine Forschungen 
iiber tiefe Tempp. bekannten Forsehor (1853—1926). (Anales soc. espanola Fis. Quim. 
24. 121— 24.) S p i e g e l .

H. Ulich, Die chemischen Krafle im. Liclite der neueslen physikalischen Forschung.
t)bersicht. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 633—37. Rostock.) B EH RLE.

Hugiberth Burgarth. Ein Beilrag zur Valenztheorie. Vf. enlwiekelt eine Theorie 
der chem. Yalenzkrafte, der er eine Scheidung der Valenzen in vol!ig unelektr. u. 
solche ionogener Art zugrunde legt. Im iibrigen halt er sich an die Grunclzuge der 
Bohrsehen Theorie. Im einzelnen wird die Annahme gemacht, dafl zur auCeren Kugel- 
schale eines Atoma konstant zweimal 4 einander entgegengesetzt geriehtete unelektr. 
Valenzen gehóren. Er entwiekelt auf Grund dieser Vorstellungen einzelne Angaben 
fur die Valenzbetatigung in gewissen Atomgruppen u. Molekeln, z. B. in der OOH- 
Gruppe, fur den zweiwertigen C, das Bzl. usw. (Ztsehr. f. Elektroehem. 32. 157 
bis 163.) F r a n k e n b u r g e r .

E. Gapon, Ober den Bau der Kompłexverbindungen. Um die Unbestimmtheit der 
einem Element zukommenden Koordinationszahl (KZ.) einzuschriinken, postuliert 
\  f. wieder, daB die Zahl der Nebenvalenzen gleieh 8 minus Zahl der Hauptvalenzen ist 
u. daB in den KompIexverbb. dio Nebenvalenzen stets gesiitt. sind. Hat das Zentral- 
atom in einer Verb. dio KZ. 6 bezw. 4, so ist es mit zwei Moll, durch Doppel- bezw, 

NH, nttt NH3 J.J ^TJf - 3

1 11 ’ > < ,  ’ 111 Ha > | < §-VTTT L/l !;
3 NH3 n h 4

NH, NH3
v  H .O -.ii .C l v r  Hs0 ...j |„ ^ C l

C l-H s0 ^ ° < 0 1  T 1 C l--^°< O H 2- C l
n h 3 n il ,

dreifache Bindungen verbunden (I bezw. II). Die Anwesenheit der mehrfachen Bin- 
dungen bedingt die Fahigkeit der Verbb. mit KZ. =  6 oder 4 zu weiteren Anlagerungen. 
Bei Einlagerung bleibt das verdriingte Radikal nicht melir mit. dem Zentralatom,

VIII. 2. u
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sondern nur mit dem eingelagerten -Mol. yerbundcn (III u. IN ). Bei mchrcren wett- 
eifemden Moll wird das von der hochsten DE. eingelagert,. was Vf. mit dem Nernst- 
Thomsonsehen Satze in Zusammenhang bringt. In Komplexverbb. hóherer Ordnung 
betatigen sieli aueh die Nebenvalenzen der Zentralatome der eingelagerten Moll., 
z. B. des O in W., des N in NII3. — In Verbb. mit KZ. =  6 liegen die beiden doppelt 
gebundenen Moll. stets in einer Ebene, die anderen 4 Moll. bezw. Radikale in einer 
auf ilir senkrecht stehenden Ebene. Deshalb konnen Verbb. von der Art [Me(NH3)3X3] 
odcr [Me(NII3)tX1] nur in einer Stereoform existieren, wiihrend fiir [Me(NH3)4X2] 
zwei Stereoisomero móglich sind. Die Verb. [Co(NH3)2(OH)2Cl2]Cl kann gleiehfalls 
in nur zwei isomeren Formen existieren (V u. VI), wiihrend die Wernersehe Theorie
5 voraussieht. — Fur die Radikale H20  , 1I20 ---- , —OH— H— u. II20 —, die
Vfs. Theorie iinterseheidot, findet er Mol.-Voll. 15,764, 13,512, 14,638, 12,386; die 
Verschiedenartigkcit ihrer Bindungsweisen wird somit bestatigt. (Journ. Chimique 
do l’Ukraine 1. Wissenschaftl. Teil. 595—632. 1925. Charków, Univ.) Bikeeman .

J. J. van Laar, Uber die Zustandsgleichung fesier Slo/fe im Zusammenhang mit 
dem alUjemeine.il Ausdruck fur die Energie. II. (I. vgl. Koninkl. Akad. van Wetenseh. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1303; C. 1 9 2 6 . I. 2425.) Mathemat.-physikal. 
(Koninkl. Akad. van Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en Natlc. Afd. 35 . 159—76. Tavel 
sur Clarens.) K. W o l f .

F. Schuster, Studien zur Zuslandslheorie der Materie. IV.—VI. Mitt. (III. vgl. 
Ztsclir. f. Elektrochem. 32 . 46; C. 1 9 2 6 . I. 2645.) IV. Molelculargewicht und krilische 
Daten. Vf. diskutiert die von BERTHELOT fiir das Mol.-Gew. von Fil. aufgestellte 

TFormel M — 11,4 fi-— -— ■ (1\ =  krit. Temp., pk — krit. Druck, T =  be-

M 2- ł )  .
liebige Temp., d — zugehorige D.). Auf die krit. Temp. angewendet liefert diese Formel 
den Wert M =  11,4 dk-Tk/pk, der etwa urn die Halfte zu klein ist. Vf. entw’ickelt
nun aus van Laarsehen u. Herzsehen Gleiehungen einen Ausdruck fiir das Mol.-Gew.

TM  — c-d — .....................*—------------------ , worin m =  TITk bedeutet. Auch diese
lh  [1 +  V 1 — m — \  (1— »ł)]3

Formel liefert auf Tk berechnet M =  c-dk Tk/pk, jedoeli wird liier die Konstantę c 
doppelt so groC wie in obigem Ausdruck (=  22,8) u. liefert also richtige Werte. Im 
ubrigen zeigen die Konstanten fiir versehiedene Fil. gute Dbereinstimmung; das Ver- 
haltnia der aus der Berthelotschen Gleichung erhaltenen zu den aus der liier gegebenen 
Beziehung entwickelten ist durehweg = 1 : 2 .

V. Betrachtungen zur Beslvalenz. Vf..zeigt, daC der M olek iildu rehm esser 
von fl. Substanzen sieli durch Kombination empir. Formeln einerseits aus Molvolumen, 
molekularer Verdampfungswiirme u. Binnendruck, andererseits aus dem K. der be- 
troffenden Fil. ermitteln liifit. Aucli aus Oberfliichenspannung u. Binnendruck laBt 
sich eine Beziehung fur den Molekiildurehmesser finden. Fur Methylalkohol ergibt 
sieli dieser zu 0,41 -10-8 om, fiir Athylalkohol zu 0,53-10~8 cm, Vergleieht man diese 
Werte mit dem Molvolumen der betreffenden Substanzen, so erhalt man Anhalts- 
punkte fiir die GróCe der zwischen den Einzelmolekeln befindlichen Zwischenriiume; 
diese weitlen um so kleiner sein, je stiirker das Kraftfeld der Restvalenzen der be
treffenden Fl. ist. So zeigen z. B. C61I14, C6H12 u. C6H6 etwa gleiehe Molekiildurch- 
messer, hingegen abnehmendes Molvolumen; somit besitzt Bzl. das starkate Rest- 
kraftfeld, was auch mit seinem chem. Verh. im Einklang steht. Ais MaB der Stiirke

der Restvaleuz kann man den Quotienten — ansehen;ie kleiner
log K

dessen Wert, um so stiirker das Restkraftfeld. Zur Assoziation neigen im allgemeinen 
nur Verbb., welche mindestens 2, sich kompensierende Restvalenzzentren besitzen.
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Vf. fiihrt Beispiele ssn diesen Ausfiihnmgen an. Bei Substitutionen ist dio Anderung 
des Restkraftfeldes von der Art u. Stellung des Substituenten bestimmt.

VI. Das kritische Vołumen. Vf. weist auf die funktionellen Beziehungen zwisclien 
dem krit. Volumen, dem Mol.-Gew. u. anderen krit. GróBen sowie der van der Waals- 
schen Konstanten bk hin. Durch Kombination verschiedener Ansatze gelangt er zu

dem Ausdrućk fur das krit. Y olum en v k =  i :u'f  Gruud dieserSpk 1 +  0,038^/2’̂
Formel werden die u^-Werte fur 14 anorgan. u. 52 organ. Substanzen berechnet u. 
mit experimentell beobaehteten Werten yerglichen; die Obereinstimmung ist befrie- 
digend. Weiterhin wird die Additivitat der Einzelvolumina sowohl fiir das krit. y o 
lumen ais auch das Volumen beim Siedepunkt von versehiedenen organ. Verbb. dis- 
kutiert u. sowohl mittels der KoppsebenRegel ais auch auf Grund von Ansiitzen yanLaars 
Grundwerte zur additiyen Berecbnung des krit. Volumens aufgestellt. An Beispielen 
erkennt man, inwieweit diese Berechnung mit den nach obiger Formel ermittelten 
^.-Werten iibereinstimmt. Im allgemeinen fiihrt dio van Laarsche Berechnung zu 
besseren Werten. (Ztschr. f. Elcktrochem. 32 . 155—57. 188—91. 191—94. Wien,
II. Chem. Inst. d. Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Hartmut Kallmann, Ober die chemische Iłeaktion von Oasionen. Vf. unterscheidet
3 verschiedene Arten von Rkk. im Gasraum: 1. StoBrkk.: a) durch ElektronenstoB, 
b) durch IonenstoB; 2. chem. Rkk. geladener Teilchen mit neutralen Atomen u. Moll.: 
a) der Elektronen, b) der Ionen; 3. Rkk. geladener Teilchen miteinander. Zur 1. Art 
gehoren die von F r a n c k  u . H e r t z  (Physikal. Ztschr. 22 . 388; C. 19 2 1 . III. 584) 
untersuchten Prozesse. Die 2. Art, dio vom Vf. besonders ausfiihrlich behandelt wird, 
ist von L in d  (Joum. Americ. Chem. Soc. 41 . 531. 45 . 2585. 46 . 2003. 47- 2675; C. 1 9 1 9 .
III. 852. 1924 . II. 1050. 2515. 19 2 6 . I. 1365) mittels einer ehem. Methode untcrsueht
worden. Die so erhaltenen Ergebnisse werden mit den nach der Ionenstrahlanatyse 
(vgl. z. B. K a l l m a n n  u. B r e d ig , Ztschr. f. P h y s ik 3 4 . 736;C . 1 9 2 6 .1 . 1102)gefundenen 
verglichen. Dio 3. Art spielt nur eine untergeordnete Rolle. (Naturwissenschaften 1 4 . 
427—31. Berlin-Dahlcm.) JoSE PIIY .

I. M. Kolthoff, Die Iłeaktion zwisclien zweiwerligem Kupfer und Jodid und zwisclien 
Kupferjodiir und Jod. Die Rk. zwischcn CuSO., u. K J  ist umkehrbar u. wird am 
besten wiedergegeben durch die Ionengleichung: Cu" 2 J ' Clij +  l/2 J 2, wie 
sich aus den ziemlieh komplizierten Bereclmungcn der Gleichgewichtskonstanten, 
die Vf. durchftihrt, ergibt. Die Bcreclmung geht aus von der Gleicluuig:

R , =  [Ću"][J-J-

. =  V[J*]u. fiihrt unter Einfiihrung der Aktiyitiitskooffizienten zu einer Gleichgewichtskonstanten, 
die mit der von B r a y  u . Mc K a y  (Journ. Americ. Chem. Soc. 32 . 914. 1207 [1910]) 
gefundeneu gut iibereinstimmt. U. a. geht aus den Reclmungen hervor, daC es un-
moglich ist, eine Jodidlsg. yollkommen ais CuJ u. J 3 auszufallen. Die Best. der Lós-
lichkeit von Jod iu Ggw. von Cu ermoglieht es, die Aktivitiit der Cu -Ionen 
zu bestimmen, was Vf. an emigen Beispielen durclifuhrt. Mit diesen Daten ermittelt 
er weiterhin die GróBe der Konstantę Kj^ =  [J ']  [J2] /[J3'] u. findet, daB diese in 
Ggw. von geringen Mengen von Elektrolyten ebenso groB wie in Abwesenheit von 
diesen ist. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 45 . 153—61. Utrecht, Pharm. Lab. d. 
U n iv -) I I a n t k e .

W. Gurewitsch, Ober die Bildumjsreaktion des Bariunisulfals. Beim Zusammen- 
flieBen verd. Ba - u. S04”-Lsgg. tritt die Trubung (=  Tyndalleffekt) nicht augen- 
blieklicli ein, vielmehr nach einer meBbaren latenten Zeit t (vgl. W i n k l e r , Ztschr. 
f. angew. Ch. 33. 311; C. 1 9 2 1 . II. 293). Ein Zusatz von HC1, NH4C1, KC1, MgCI2 oder 
łeGl3 erhoht t u. zwar Fe bei gleicher molarer Konz. starker, ais Mg" — H  >  K" =

1 1 *



150 A. A l l g e m e in e  iin d  pjiy sik a l isc h e  Ch e m ie . 1926. II.

NH4'. In  einem Liter Lsg. sind 0,000187 Mole K2S04 u. 0,102 Mole BaCl2 yorhanden: 
t =  0”, Dassolbe +  0,652 Mol. HCl t =  23”, -|- 2,00 Mole HC1 t =  8’; +  1,304 Mol. 
KOI t =  12” ; +  1,304 Mol. N  11,011 =  17” ; +  0,75 Mol. MgCh t =  25” ; +  2,055 Mol. 
MgClj.t =  4’ 30” ; -f- 0,172 Mol. FeCL, ł — 23”. Ein Glycerinzusatz andort die t nicht.
— Die Krystallisation aus einer ubersatt. Lsg. oder Ausflockung eines amikron. dis- 
persen Sols sollte durch Elektrolyte beschleunigt werden; man muB also die Yer- 
liingerung von t auf eine andere Ursaehe zuruckfiihren. Vf. betrachtet sie, ais ein Bei- 
spiel fur die Regel B r o n s t f .Ds (Ztschr. f. physik. Cli. 102 . 169; C. 1 9 2 3 .1. 562), wonach 
die Rkk. zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen durch Neutralsalze verzógert 
werden. Ein quantitativer Yergleich mit der Theorie ist sehon deslialb unmoglich, weil 
die Aktivitaten der konz., vom Vf. benutztcn Lsgg., nicht bekannt sind. (Journ. 
Chimiąue de 1’Ukrainę 1. Wissenschaftl. Teil. 585—94. 1925. Charków, Univ.) Bkm.

I. A. Atanasiu, Die Verschiebung des Oleichgewichls bei der Hydrolyse der Systeme 
T iR t—I I f i .  Nack Besprechung der Literatur iiber die Entstehung von Kolloiden 
durch Hydrolyse schildert Vf. Verss. an TiCl4- u. TiBrt -Lsgg., die durch besondere 
Metlioden auf einen niedrigen Ausgangswert des HydrOlysationsgrades gebracht 
wurden. Der durch Leitfiihigkeitsmcssung bestimmte Hydrolysationsgrad wachst 
mit steigender Temp. u. Verdunnung, ohne daC das Ostwaldsche Verdunnungsgesetz 
erfilllt ist. Die Ver3chiebungsisothermen naliern sieh 0 bei hohen Tempp. u. Ver- 
diinnungen. Messungen der Rk.-Geschwindiglceit, auf die Pt positiv katalysierend 
wirkt, ergeben eine Rk. 2. Ordnung. Sekundarrkk. zwisehen dem entstandenen 
Kolloid ii. der Lsg. erzeugen eine Reihe scheinbarer Gleichgewichte. Das Losliclikeits- 
prod. des Kolloids ist selir klein. Zusatz von Elektrolyten wirkt koagulierend auf 
die kolloide Phase, ohne auf das Gleichgewicht einzuwirken. Durch Zusatz von A. 
sinkt der Hydrolysationsgrad. (Bulet. Societ. de §tiinte din Bueuresti 27- 81—144.
1924. Bucarest, Univ., Inst. de Chim.Tndustrielle.) L e s z y n s k i .

H. J. P rins, Der Reduktimsmechanismus. VI. (V. Vgl. Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 44. 1051; C. 1926. I. 3206.) Vf. unterscheidet folgende Arten der 
Aktiyierung von II bei verschiedenen Reduktionsmethoden: 1. Aktivierung der
HAtome innerhalb dor von einer Metalloberflache adsorbierten Sauremoll.;
2. B. akt. H-Atome aus adsorbierten H-Ionen; 3. B. negativer H-Ionen. Die Ur
saehe der Aktiyierung des H ist stets das Bestreben der Metalle, negative Elek- 
tronen abzugeben; ais katalyt. akt. bezeichnet Vf, solche, die bei Verlust eines Elek- 
trons nicht die n. positive Ladung annehmen, sondern bei denen Neugruppierung 
der inneren Elektronen innere Neutralisation bewirkt. Der Verlauf einer Red. hangt 
von der Verteilung der akt. Zcntren auf der Metalloberflache u. der Lebensdauer 
intermediarer Prodd. ab. — Vf. bestatigt seine Theorie durch Verss. iiber die Red. 
von Benzojihenon durch Zn, Zn-Amalgam, Al, Sn  bezw. Fe u. Essigsiiure. Die Rk. 
verlauft selir langsam; neben Beiizpinalcon entstehen stets betrachtliche Mengen 
Benzhydrol. Red. mit Al u. sd. alkoh. HCl oder Al-Amalgam u. sd. verd. A. liefert 
aussclilieBlich Pinakon. Die Ausbeute an Benzhydrol fiillt mit abnehmender Reduk- 
tionsgeschwindigkeit u. mit VergróCerung der akt. Oberflache. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 44. 1093—1100. 1925. Hilversum.) K r u g e r .

Raymond Hocart, U ber den aktwen Wasserstoff und die katalytische Hydrierung 
auf Entfemung. (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 37- 141; C. 1925. I. 2364.) Zur 
Klarung der Frage, ob katalyt. aktivierter H2 auf Entfernung seine akt. Eigenschaften 
beibehalt, liat Vf. Reduktionsverss. an CuO u. MoOa mit u. ohne Vorschaltung yoii 
aktivierenden Katalysatoren unternommen u. dabei im Gegensatz zu M i t c h e l l  u . 
M a r s h a l l  (Journ. Chem. Soc. London 123. 2448; C. 1924. I. 1900) festgestellt, daB 
der Beginn der Red. des CuO, welcher bei gewóhnlichem H2 bei 136—-139° lag, durch 
Yorschalten von Katalysatoren, wie Pd, Pt, Co, Ag, Ni, Mo, Fe, Cu, Cd, Tl oder Hg 
nicht herabgesetzt wird. Ebenso gelang es bei gewóhniicher Temp. nicht, M o 0 3 zu
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reduzioren. E in e  Drtickcrniedrigung ]iat obenfalls keinen EinfluC auf die Reduktions- 
temp. (Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 39. 398—401.) E n s z l in .

A. Predwoditelew, Vber die Abhangigkeit der Flussigkeitsdichten von der Tem
peratur. Vf. erbringt den Beweis, daB die empir. Formeln fur die Abhangigkoit dor DD. 
von Fil. von der Temp. von SASLAWSKY (Ztschr. f. physik. Ch. 109. 111; C. 1924.
II. 422) u. yon SCHAPOSCHNIKOW (Ztschr. f. physik. Ch. 51. 52; C. 1905. I. 1549)
einfach aus dor van der Waalschen Gleichung folgern. (Ztschr. f. Physik 36. 557—62. 
Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik.) E n s z l in .

' K. Stacliorski, Der Molekulardruck der assoziierlcn Flussigkeilen. Vf. berechnot 
den inneren Druck B  der Fil. nach der Gleichung B  =  427,8 TJx- V at. (T s — Kp., 
x der Assoziationsgrad, V das MoI.-Vol. in ccm), wobei der x der friiheren Mitteilung 
(Journ. Cliimiquc do PUkraine 1. 111; C. 1925. II. 1732) entnommen werdon. B  ist 
auch gleich 77,75 y (y =  Oberflachenspannung) (vgl. W ald en , Ztschr. f. physikal. 
Ch. 66. 385; C. 1909. II. 90). Fur die Capillaritatskonstante a2 leitet Vf. eine dor 
Waldenschen (vgl. WALDEN, Ztschr. f. Elektrochom. 14. 713; C. 1908. II. 1801) ahn- 
liche Gleichung x-M-a?/Tc-ę =  const.; M  das Mol.-Gew., Te — F., f  der Durchmesser 
des Mol. bezw. des Atoms. (Journ. Chimique do 1'Ukraine 1. Wissenschaftl. Teil. 
544—52. 1925. Charków.) B ikerm an.

P. Pawlow, Zur Theorie der liomogencn normalen Siibstanz und der normalen und, 
anormalen Gemische. (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 48. 1728. 49. 304; C. 1923.
III. 1373. 1924. I. 1138). Dio van dor Waalssche Konstanto C ist nach Vf. fur alle 
n. Substanzen gleich u. tcmperaturunabhangig; sio fiillt auch mit der C von Gemischen 
n . Stoffe zusammen. Gilt dieso Regel nicht, so ist die Substanz anormal. — Vf. fuhrt 
zwei neue Begriffe ein: co, die Zahl der aus 1 Mol.. Gelosten in der Lsg. cntstohenden 
Toilchen, u. e, die Zahl der aus einem (meist polymeren) Mol. Losungsm. in der Lsg. 
entstehonden Moll. Der T a n  t ’Hoffsche Faktor i ist z . B. =  a ) / e ;  das Yerdiinnungs-

C  ̂ G? - 1 - ‘fi, • ^
gesetz lautet: =  k • — —------ (C[ Konz. der Solvationcn, c2 Konz. der nicht

Cg V
hydratisierten Moll., n die Zahl der [polymerisierten] Moll. in der Volumeinheit dos 
L<jsungsm.) usw. (Journ. Cliimiąue do 1’ Ukraino 1. Wissenschaftl. Teil. 501—43.
1925.) B ik e r m a n .

J. Barbaudy, System Athylalkóhól-Benzól-Wasser. Dichten und Brechumjs- 
exrponmten der Gemische bei 25°. (Vgl. Rcc. trav. chim. Pays-Bas 45. 207; C. 1926.
I. 2286.) Die DD., spozif. Voll. u. Liohtbrechungen von Gemischen von A.-Bzl.-W. 
bei 25° wurden bestimmt, in Tabellen zusammengestollt u. in Kurven aufgetragen. 
Dio Kurvo fur die D.D. u. spezif. VolI. des Systems A.-Bzl. bildot-, wie die Kurve fiir 
die Lichtbrechung beinahe eine Gerade, wahrend die Kurye fiir die Lichtbrechung 
ron Gemischen von A.-W. ein Maximum bei 80% A. mit n — 1,362 g aufweist. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 39. 371—82. Paris, Śorbonne.) E n s z l in .

Albert Dessart, Untersuchungen iiber die Theorie konzerdrierter Lbsungen. III. Phy- 
sikalische Konstanien der Gemische von m-Nitrotoluol und m-Toluidin mil einigen Kóhlen- 
imssersloffen. (II. vgl. L in a r d , Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 363; C. 1926- I. 2427). 
Der Zweck der Unters. war, den EinfluC der Entmischungsniihe auf einige Eigen- 
sehaften der Gemische festzustellen. Man verglich also binare Gemische aus m-Nitrotoluol 
(I) bezw. m-Tóluidin (II) u. Hexan (III), cydo-Hexan (IV) u. Methyl-cydo-hezan (V), 
dereń hrit. Losungstempp. (T£) nicht weit von der Zimmertemp. liegen, mit den binaren 
Gemischen aus I bezw. II mit Bzł. (VI) u. Toluol (VII), dereń Entmischung nicht realisier- 
bar ist. — T L wurde fur die Paare II +  V (—8,3°) u. II  +  III (+21,3°) bestimmt; 
die Zus. des krit. Gemisches: 38,2 Gow.-°/0 II  im ersten, 44,2 Gew.-°/0 II im zweiten 
Paar. ~  Eutekt. Punktc: II +  IV —42,0°, 88 MoL-% II; I  +  IV —6°, 17,3 Mol.-®/* I; 
II +  VI —54,0°, 78,8 Mol.-°/0 II; I  +  VI —22,0°, 40,8 Mol.-°/0 I. Die eutokt. Punkte 
anderer Paare liegen entweder zu tief, oder im Bereich der Entmischung. Der Mortimer-
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sclic Koeffizient /  (vgl. LlNARD, 1. c.) ist um so groficr, jo nahcr das System zum Ent- 
mischungsbereieli ist. — Dic aus den Schmelzkurvcn bcrechnete molare Sclimelzwarme 
von I betragt 2800 cal., die von II 930 cni. — Die D. wurde fur jedos Paar bei 2 Tempp. 
u. -fiir niehrere Konzentrationsverhaltnisąe gemessen. Mit Ausnahme von I III sind 
dio D.D. der Gemiseho geringer, ais nach der Mischungsregel zu erwarten wiire. Die 
Differcnz ist ubrigens fiir dic VI oder YII cnthaltenden Paare schr gering. Boi don 
iibrigen Paaren nimmt sie mit stcigender Temp. ab. Jc niihcr der Entniischungsborcich 
ist, um so stiirker weicht dio Zus. des durch dio hochste Differcnz ausgezeichnoten 
Gomischcs vom Vcrlialtnis 1 Mol.: 1 Mol. ab. — Die Brechungsindizes der Gomiśche 
sind in allen Fiillcn geringer, ais die der A dditm tat entsprechendon; die Differenz 
ist sehr goring in VI- oder Vil-haltigcn Geniisehen; nimmt mit stcigender Temp. ab 
in don anderen. — Dio Viscositat der Gcmisehe ist glcichfalls stets zu gering; die Ab- 
weichung von der Additivitat fallt auch bei Temperaturerhóhung. Dieso Abweichung 
ist fiir dic VI- oder VII-haltigcn Paare groficr, ais der Mortimorscho Koeffizient erwarten 
liefie; in anderen Paaren nimmt die Abwcichung mit waclisendcm /  zu. Dic Fluiditat 
scheint am cmpfindlichsten gegen dic Naho von T Tj z u  sein; sie ist in grófiercr Entfernung 
von T $  groficr, in geringerer kloiner, ais die additiv berechnete. — Das reinc I wurde 
aus p-Toluidin iiber sein Aeetylderiv., m-Nitro-p-acelotoluidin (3-Nitro-4-acetamino- 
toluol) vom F. 94,5° u. 3-Ntiro-4-aminoioluol (F. 116,5°) dargestcllt u. durch mehrfacho 
Dest. mit Wasserdampf u. Fraktionicrung goreinigt. Kp.760 231,0°. Mit steigendem 
Druck steigt Kp. um 0,46° pro 10 mm. F. 16,0°, D.16,, 1,1630, D.=04 1,1581, D.30* 1,1483, 
1]10— 0,0224, nu15 =  1,54919, nn30 =  1,54262. — II wurde aus rcinem I gewonnen u. 
durch mehrfache Krystallisation des Sulfats geroinigt. F. —31,5°. Kp.;co 203,15 ^  0,1°, 
D.°i 1,0092, D.154 0,9970, D.324 0,9832, V n =  0,0347, m,,5=  1,57068, n„3° =  1,56381. 
(Buli. Soc. Chim. Bclgiąue 35. 9—28. Briisscl, Univ. librę.) BlKERMAN.

Aj. A toinstruktur. Radiochem ie. Photochemie.
F. Haber, U ber den Stand der Frage nach der Vimvandelbarkeil der chcmischcn 

Elemenlc. Vortrag, gehalten bei einer Veranstaltung der Kaiser Wilhelm-Gescllschaft 
am 3. III. 1926. Nach einem allgcmeinen Uberblick iiber die Entw. der Vorstellungen 
von den Elcmcnten u. iiber die Vcrss., dio eliem. Elemente in einander umzuwandcln, 
geht Vf. auf seine eigencn in Gemcinschaft mit J. Jaenicke u. F. Matthias aus- 
gefiihrtcn Verss. cin, Gold aus Quecksilber zu gewinnen, dereń Ergebnisse aber vóllig 
negativ ausficlcn. Das in Au-freiem Queeksilbcr gefundene Gold stammto stots aus 
den benutzten Matcrialien. Dio Verss. sind sowohl nach der Anordnung von NAGAOKA, 
ais auch nach den verschiedenen Anordnungen von M lETHE u. STAMMREICH in der 
Queeksilberlampe u. mit Turbinenunterbrccher unter Imiehaltung aller A^orsichts- 
maBregeln untemommen. In keinem Falle liefien sich die von M lETHE u. STAMMREICH 
gemachtcn Angaben realisieren. Die genauere Schilderung der Verss. folgt a. a. O. 
(Naturwissenschaften 14. 405— 12. Berlin-Dahlem.) JOSEPHY.

A. Smits, Die Transmutation der Elemente. (Vgl. Naturwissenschaften 13. 699; 
Naturo 117. 13; C. 1925. II. 1411. 1926. I. 824.) Vf. bespricht die Móglichkeiten 
der Transmutation der Elemente, so die der B. von Au  aus dem Isotopen 201 des Hg 
u. die der Umwandlung von Pb in Tl u. Hg. Tl kónnte aus dem Isotopen 208, Hg aus 
208 u. 210 des Pb entstehen. Bisher ist es dem Vf. nicht gelungen, seine Verss., die 
Umwandlung von Pb in Hg u. Tl, zu reproduzieren. (Naturę 117. 620. Amsterdam,
Univ.) JOSEPHY.

A. Smits und A. Karssen, Die Umwandlung der Elemente. (Scient. American
1926. 80—81. — C. 1926. I. 824.) J o s e p h y .

Maurice L. Huggins, Schlusse, iiber den Atombau aus der Kryslallstruktur. Gegen 
eine Bindung der Atome des Diamanten durch Elektroncniibertragung von Atom zu 
Atom spricht die Abwesenheit von Pyro- u. Piezoelektrizitat, sowie die kub. Symmetrie.
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Aus Symmetriegrimden laBt sich cbenfalls eine kub. Anordnung der Elektronen um 
jedes Atom nicht vorstellcn. Der Diamagnetismus von Wasserstoff u. dor meistcn 
organ. Verbb. sclilicBt ein Rotieren von zwei Elektronen in derselben Richtung au! 
Bahnen um die Verbindungslinie der Atome ais Bindung dersolbcn aus. Thcorot. 
Erwagungen lassen BeO, ZnO, ZnS, CdS u. AgJ ais dcm Diamanten analog gebunden 
erscheinen, welche Annahme das Kreisen von Elcktronen um don Atomkem im Diaman
ten unmóglich macht (Zn—, Ag-----u. 0++ sind cliem. nicht denkbar). Dcsgleichen
ist, trotz chem. u. phys. Ahnlichkeit mit obigen Vcrbb. bei NaCl, MgO, CdO u. AgBr 
ein Rotieren von zwoi Elektronen um je zwei bcnachbartc Atomkernc auszuschlieBen. 
Hieraus folgt, daB im Diamanten u. ahnlich gebauten Krystallen dio Elektronen sich 
in Paaren an den Totraedereckcn um jedes Atom befinden, indem jedes Paar zuglcich 
von zwei Atomen gehalten wird, eine Annahme, dio sich in Ubereinstimmung mit der 
Valenztheoric von L e w is  befindot. (Physical Review [2] 27. 286—97. Pasadena, Cal., 
Inst. fiir Teclm.) T a u b e .

Ralph W. 6. WyckoK und C. J. Ksanda, Ein einfaches Modeli zur Veran$c)iau- 
lichung der Aloimnordnung in Krystallen. Es wird ein einfaohes raumliches Modeli zur 
Yeranschaulichung der Krystallstruktur angegeben, bestehend.aus versehicdcncn iiber- 
einander angeordneten Glasplatten, auf welche dio Atomlagen aufgezeichnet werden. 
(Amor. Journ. Science, SlLLiMAN [5] 11. 377—80. Washington, Gcophysikal- 
Labor.) E n s z l in .

H. Jung, Uber Arsen und Pliosplior. Es werden die Ergebnisse der rontgeno- 
graph. Unt-crs. des rhomboedr. u. brauncn As, des Arsenspiegcls u. des farbloscn u. 
roten P mitgeteilt. Dio Aufnahmen crfolgtcn nach der Pulvermethode. Das graue 
rhomboedr. As hat ein rhomboedr. Gittcr mit a =  D.599 A u. a  =  84° 18' mit 8 Atomen 
im Einhcitskorper. Das gelbe As hat bci der Annahme von 2 oder 4 Atomen im Ein- 
hcitskórper dio Gittcrkonstante 4,97 bezw. 6,26 A. Nach der Belichtung wandolt es 
sich wahrscheinlich in die braune Modifikation um, welche keine Ińterferenzcn mehr 
gibt u. ais amorph anzusprcchen ist. Ebenso verliiilt sich der Arsenspiegel. Versotzt 
man eine Lsg. von gelbcm As in CS2 mit A., so Yerwandclt sich dasselbe in dic schwarze 
amorphe Modifikation. Der Arsenolamprit hat etwa 14 Linien mit dcm rhomboedr. 
As gomeinsam. Es ist vielleiclit dic dcm metali. P  cntsprechcnde Form des As. Der 
rote P erwies sich entgegen der Annahme V. O h lshausens (Ztschr. f. Krystallogr. 61. 
463; C. 1925. II. 1251) nicht ais kub. Dic weiBe Modifikation des P wandelt sich bei 
der Belichtung in dio rote um. Man erhalt bei der Annahme von 2 bezw. 4 Atomen 
im Einheitskórper 3,83 bezw. 4,82 A ais Gitterkonstante. (Zentralblatt f. Min. u. 
Geol. Abt. A. 1926. 107—14. Jena, Univ.) E n s z l i n .

Robert J. Anderson, Ein Ałombild des Duraluminiums und setne Kryslallstruklur. 
Nebcn der Bestiitigung bekannter Daten iiber dic Atom- u. Gitterstruktur des Al, 
wie der Elemente, die fiir die Herst. von Duraluminium in Frage kommen, wird das 
CuAl2-Gittcr diskutiert. Eiir das Duraluminium stellte sich heraus, daB es in seinem 
Raumgitter vóllig dem des reinen Al glich; es ist also auch ein flachenzentriertes, 
kub. Gitter mit einem Parameter von 4,046 A. Bis zu 4% Cu zeigt sich das Gitter 
unverandert, bei 6% Cu zeigt sich eine leiehte Zusammenziehung. t)bcr die Ein- 
ordnung der Fremdatome werden einfache Annahmen gemacht. An Hand von 
Rontgenogrammen wird die Einw. kaltcr wie uarmer Behandlung von Duraluminium 
besprochen, femer dic Annahme einer festen Lsg. u. die Móglichkeit einer Diffusion. 
(Journ. Franklin-Inst. 201. 465—83. Mass. Inst. of Teclm.) H a a s e .

J. M. Byvoet, A. Claassen und A. Karssen, Die Krystallslru.Mur von rolem 
Mercurijodid. (Vgl. K o l k m e y e r , B y v o e t , K a r s s e n , Rec. trav. chim. Pays-Bas 
43. 894; C. 1925. I. 1384.) Rotes, tetragonalcs HgJ% wurde mit Rontgenstrahlen 
nach der Drehkrysta.ll- u. der Pulvermethode mit Cu-, Fe- u. Cr-Strahlen untersucht.
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(Expcrimentcller Toil unter Mitarbeifc von A. Kreuger.) Die Dimensionen der Zclle 
sind a = 4 ,8 3  A u. c =  12,43 A, sie enthalt 2 Moll. Fur dic D. wurde 6,28 in guter 
t)bcreinsfcimm\mg mit den Literaturangaben borechnet. Die Hg-Ionen bilden cin 
raumlich zentriertes Netz; jcdes Hg-Ion ist ungefahr tetraedr, durch J-Ionon um- 
geben. Die Struktur kann in den FluBspattypus iibcrgefuhrt werden, durch In- 
einanderschłeben der Lagcn in der c-Richtung. In der Lagenstruktur von H gJ2 
fijidet man 4 Hg-Ionen rund urn ein J-Ion, an der cincn Seite zwei im Abstand 
(2,80 A) ubereinstimmend mit den Atomstrahlen nach B r a g g ,  an der anderen 
Seito zwei in viel groBerer Entfemung (4,90 A). Das Modeli von H gJ2 gibt durch 
eeino Lagenstruktur die groBe Spaltbarkeit nach 001. Die tetragonal-holoedr. Struktur 
ergibt sieli aus der "Obercinstimmung zwischen Bcrcchnung u. Bcobachtung. (Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 111—28. Amsterdam, 
Univ.) K. W o lf .

P. Terpstra und H. G. Westenbrink, llbcr die KrysUrfktruMur von Bleijodid. 
Boi langsaincr Abkiihlung einer heiBgesatt. Lsg. krystallisiert PbJ2 in sehr diinnen 
sechseckigen Pliittchen, die in konvergentcm Licht zwischen gekreuzten Nicols das 
Interferenzbild eines stark doppclbrechendcn, opt. cinaclisigcn Krystalles von negativem 
Charakter u. ohno Circularpolarisation zeigen. Aus dem Laue-Radiogramm ergibt 
sich, daB das Achsenverhaltnis a: c =  1:1,5 das wahrscheinlichste ist. Es wurde ferner 
cin Pulverspcktrogramm nach D e b y e - H u l l  aufgenommcn. Das feingepulverte P bJ2 
wurde auf cinen diinnen Seidcnfadcn ausgerieben, der hicrauf axial in dic zylindr. 
Kamora eingespannt wurde. Nach einer Belichtung wahrend 5 Stdn. (J; 6 Milli- 
ampcrc; 50 Kilo-Volt) mit aus cincr Cu-Antikathode Jieiriihrendcn Strahlen wurde 
cin Bcugungsbild crhalton, von dem einige Linien durch ungcwolinliche Breite auf- 
fielcn. Es ergibt sich c/a =  1,476. Da /, =  1,540 A, wurden die Gittordimcnsionon 
in den Richtungen a u. c berechnet zu: c = 6 ,7 8 A  u. a = 4 ,5 9  A. D.15 von P b J2 
wurde bestimmt zu 6,18. Durch Bereclmung ergibt sich 1 Mol. pro parallelopipcd. 
Zelle. In Zusammenfassung ergibt sich, daB wir es beim Pb J 2 mit einem trigonalcn, u. 
zwar rhomboedr. Krystall zu tun haben, dem cino hexagonale Translationsgruppe 
zugrunde liegt. (Koninld. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. cn Natk. Afd. 
35. 75—86. Groningen, Univ.) K. W o l f .

T. H. Harrison, Ein Studium der nebeneinander sich vollziehenden Anderungcn 
in der ihermionischen und. licht eleklrischen Emission des Platins und Wolf ram s bei Zu- 
standsdnderungen der Oberflachen dieser Mcialle. Vf. vcrsuclit eine Messung sowohl 
der Thermionen- ais auch der Photoelektronenemission gleicherW- u. Pt-Drahte, lim 
lestzustellen, ob die „Austrittsarbeiten“ der Elektronen aus den Metallen in beiden 
Eallen ident. sind. Es zeigt sich, daB dic vorherige Warmebeliandlung der Drahte 
sowohl auf ihre thermion. ais lichtólektr. Eigenschaften von aussehlaggebendem Ein- 
fluB ist. Das W sclieint bei den, bei n. Temp. erfolgenden photoelektr. Messungen in 
einem anderen Zustand ais bei den thermion. Messungen zu sein; die Beobachtungen 
sprechen nicht gegen eine Identitat der thermion. u. lichtelektr. Austrittsarbeitcn. 
Fiir P t zeigen die Kurven, welche die lichtelektr. Empfindlichkeit ais Funktion der 
zugestrahlten Wellenlangen darstellen, 4 verschiedene Typen, wahrend die Therm- 
ionen-Emissionen je nach dor vorherigen Behandlung des P t einem Zustand kleiner 
oder einem solchen groBer Emissionsfahigkeit entsprechen. Die lichtelektr. Austritts- 
arbeit seheint beim P t groBer zu sein ais die thermion. — Die lichtelektr. Empfind- 
lichkeitskurven beider Metalle enden nicht, wie theoret. zu erwarten, scharf bei einem 
bestimmten Schwellenwert der Wellenlange der Erregungsstrahlung, was eine maxi- 
malo Emissionswellenlange kennzeichnen wiirde, sondern sie yerlaufen asymptot. mit 
wachsender Wellenlange nach dor Richtung immer geringerer Emission. Samtiiche 
UnregelmaBigkeiten scheinen in der Oberflachcnbeschaffenlieit der Praparate be- 
grundet zu sein. (Proc. Physical Soc. London 38. 214—33. Kings Coli., London.) F r b U.
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Max Morand, TJntersuchung iiber die Arbeilsweise einer Rohre fiir posilive Strahlen. 
Vf. kommt durch seine Verss. zu der Ansicht, daB dio Entstchung positiver Strahlen 
in evakiiierten Róhren, welche zugespitzte, mit maBig erhitztem Salz bedecktc Anoden 
enthalten, daduroh zustande kommt, daB sowohl die therm. Bcwegung der Ionen des 
betreffenden Salzes ais auch das starkę elektr., Feld in der Umgebung der Anodę zur 
Ablósung der positivcn Ionen fiihrt, also einem der Elektronenemission durch Gliih- 
kathoden analogen Effekt. Verss., bei denen die Anodo in cinem starken Magnetfeld 
sich befindet, bestatigen diese Auffassung. Es zeigt sich, daB man in dieser Weise 
das Auftreffen von Kathodenstralilen auf dio Anodę u. die dadureh bewirkte hohe 
Erhitzung derselben vermeiden kann; bei Erwarmung des-Salzes bis nahe unter seinen
F. gentigt ein Feld von etwa 50 OOOV/cm, um die Ionenemission licrbeizufiihren, wobei 
eine Verfluchtigung des Salzes vermiedon wird. Auch Ablenkungsvcrss. der positiven 
Jonenstrahlung mittels magnet. Felder bestatigt, daB es sieli um eine einfache ,,Ver- 
dampfung" positiver Ionen aus dem Salz u. um keine Komplexionisierung handelt. 
Es gelingt, bei Li-Salzen die Strahlen der ionisierten beiden Li-Isotopcn in seharfer 
Weise zu tronnen; erst durch Entstehung groBerer, liicht sofort abgepumpter Halogen- 
mengen aus den Salzen treten sekundare StoBcffekte u. B. von Komplesionen auf. 
(0 . r. d. 1’Acad. des seiences 182. 623—25.) F r a n k  e n b u r g  e r .

Marcel Laporte, Messung der Ionenbeweglichkeil in Oasen. Vf. beschreibt eine 
neuo Methode zur Best. der Ionenbeweglichkeit, die der Fizeauschen Methode zur 
Messung- der Lichtgcschwindigkeit analog ist. Dio Ionen werden von einem radio- 
aktiven Praparat mittels a-Strahlen erzeugt u. konnen auf einer Sammelelektrode 
aufgefangen werden. Zwisehen dem Ort ihrer Entstehung u. der Elektrodę ist cin 
mit Schlitzen yerschener Metallkasten angebracht, vor dessen Stimseiten Metall- 
scheiben mit sektorcnfórmigen Ausschnitten m it groBer Geschwindigkeit rotieren. 
Aus der Rotationsgcsclrwindigkcit, der Sehlitzbreito u. der Dimcnsionierung des App. 
sowie der Anderung der Aufladung der Sammelelektrode mit dem erstgenannten Faktor 
laBt sich die Bew'eglichkeit der Ionen ermitteln; man kann in sehr verdunnten Gasen 
arbeiten. Vf. fuhrt Verss. mit Luft, 0 2 u. N 2 in trocknem u. fcuclitem Zustand aus 
u. stellt fest, daB in allen Fiillen Ionen verschicdener Bewegliehkeiten entstohen, dereń 
Geschwindigkeiten sich zwisehen einem oberen u. einem unteren Grenzwert einreihen 
lassen. (C. r. d. 1’Acad. des scienees 182. 620—22.) F r a n k e n b t jr g e r .

A. C. Grubb, Ubcrlragwig angeregter Energie von Ozon an Wasserstoff und Stick- 
sloff. Beim Brennen von Sauersioff in Wasserstoff wird Wasserstoff aktiviert (vgl. 
V e n ic a t a r a m a ia h , Joum. Americ. Chem. Soe. 45. 261; C. 1923. III. 817). Vf. glaubt, 
daB Ozon dabei eine Rolle spielt, da es bei seiner Zers. Strahlung von kurzer Wellen- 
lange emittiert. Verss. bestatigen, daB dio vom 0 3 bei der Zers. emittierte Energie 
ausrcicht, um Wasserstoff zu aktmeron, so daB bei Ggw. von Stickstoff Aminoniak 
gebildet wird. (Naturo 117- 658. Science 63. 460—62. Saskatoon [Can.]. Jog.

B. Kracke, Notiz zur hypothetischen Emanalion des Kaliums. Um die eventuelle
Linanation des Kaiiums festzustellen, liefi der Yf. Grubengase eines Kalibergwerkes 
an einem hochempfindiichen Zweifadenelektrometer, welches 5,7 Ionen im ccm u. 
sec anzuzeigen imstande war, vorbeistreichen. In einer anderen Anordnung lieB 
man dio Gase an einem 10 m langen, ausgespanntcn Bleidraht vorbeiziehon; in beiden 
Fallen war keine Spur einer lonisation zu beobachten. (Physikal. Ztsehr. 27. 290. 
Braunschweig, Teehn. Hoehschule.) H a a s e .

F. H. Loring, Ekacasium und eine Vermuiung iiber Strahlung und die Elemente. 
(Ygl. Chem. News 132. 101; C. 1926.1. 2315.) Vf. diskutiert die Frage, ob dio Elemente 
85 u. 87 existieren konnen, ohne bemerkenswerte Radioaktivitat aufzuweisen, u. hat 
dabei folgende Vorst«llungen: Die Elemente hoher Ordnungszahl sind instabil u. 
cmittieren a-, fi- u. y-Strahlen; dann konnten umgckehrt die Elemente am anderen 
Ende der Reihe mit niederer Ordnungszahl diese Strahlen zu irgendeinem Zeitpunkt
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in ihrer Geschichto absorbiert haben u. dabei zu gróBeren u. groBeren Atomen an- 
gewachsen sein. Weitcr kónnto man sich vorstel!en, daB ca Elomento gibt, dio sowolil 
Strahlung (Korpuseular- oder Massenstrahlung) absorbieron ais auch nach radioakt. 
Art omittieren konnen. Wenn K u. Rb, die bokanntlicli /?-Strahlen aussonden, zu 
solchen dualen Elemcnten gehóren, die absorbieren u. dann Elektronen reemittieren 
kóimten, so ware damit erklart, daB ihre bei dem radioakt. Zerfall entstehenden Zer- 
setzungsprodd. sich nicht anhaufen. Vielleicht kommt dieser Dualismus einer Ver- 
unreinigung im K oder Rb zu, u. der Vf. wird daraufhin K u. Rb auf Spuren des 
Elements 87, des Ekacasiums, priifen. (Naturę 117- 448—49.) J o s e p h y .

D. Dobrosserdow, Einigc Erwagungen iiber dic Eigcnscliaften des Elcmenics Nr. ST, 
des Dwicaesiums (D c =  224), und iiber die mógliche Ursache der Radioaklivitat von K und 
Rb. Das Dc soli cin At.-Vol. von 93—98 ccm haben, groBer, ais alle anderon Elemente, 
u. wird deswegen die hochste Ionisierungsfahigkcit aufweisen. Die Empfindlichkeit 
seines Spcktralnachweiscs kann darum nur eine geringe sein. Scinc Radioaktivitat 
wird dagegen stark sein; durch eino Beimischung von Dc erklart sich wahrscheinlich 
die Radioaktivitat des K  u. Rb. Wahrscheinlich emittiert Dc sowohl a- wie auch 
/?-StrahIen, die a-Strahlen werden aber durch dic umgebende M. von K-bezw. Rb- 
Atomcn gróBtenteils absorbiert (daher der //e-Gehalt von K-Mineralien), wahrend dio 
durchdringenderen /J-Strahlen eine /?-Aktivitat von K vortiiuschen. Beim Suchen nach 
Dc soli man von stark radioaktiven K-Praparateri ausgehen u. danach stroben, diese 
Radioaktmtiit durch Fraktionierung zu erhohen. (Journ. Chimiquo de 1’Ukraino 1. 
Wissensehaftl. Teil. 491—97. 1925. Odessa, Univ.) B ikerm an.

Anton Kailan, Ober die chemischen Wirkungen der durchdringenden Radium- 
strahlunrj. 16. Die Einwirkung auf Kalmmbichroinat, Kaliumchromat und Kalium- 
permanganat. Vf. berichtct iiber die Fortsetzung friiherer Arbeiten (C. 1913. I. 621.
II. 1018. 1922. III. 907. 1923. III. 1383). Es wurden je 110 ccm 0,02- bezw. 0,056-n. 
K2Cr20,-Lsg. bei 5—8° wahrend 912 bezw. 1272 Stdn. der Einw. der von 1 mm Glas 
durchgelassenen Strahlung eines 110 mg Ra enthaltenden Praparatcs ausgesetzt. 
Hierbei wurden in dor Sek. 2,7• 1011 bezw. 3,0- 10u  Molekeln reduziert. Das Verhaltnis 
der Anzahl reduzierter Molekeln (w) zu der unter den Versuchsbedingungen erzeug- 
barer Ionenpaare (?i, hier 3 • 10n ) ist m/n — 0,009 bezw. 0,010. Eine reduzierendo 
Wrkg. des durch die Strahlung entstandenen H20 2 kommt hier nicht in Betracht, es 
zcrfalltnurkatalytiseh. Die Bestralilung von 105 ccm 0,056-n. K2Cr20,-Lsg., dio zugleich 
an HC1 0,6-n. war, wahrend 34 Tage bei 10—14° ergab die Red. von 4,2-1012 Molekeln 
pro Sok., nach Abzug der in saurer Lsg. reduzierenden Wrkg. des durch die Strahlung 
entstandenen H20 2, also primar etwa 2-1012 Molekeln; m/n == 0,07. — Die Bestralilung 
von 105 ccm 0,025-n. K2Cr04-Lsg. wahrend 1128 Stdn. bei 4—6° war ohno Einw. 
Auch das entstandeno H20 2 zerfallt nur katalytisch. — Die Bestrahlung von je 105 ccm 
einer neutralen 1/i0-n. KMn04-Lsg. wahrend 1392 Stdn. bei 2—4°, einer V6o-n- KMnO.,- 
Lsg., die zugleich an H2S04 0,012-n. war, wahrend 1080 Stdn. bei 2—6° u. einer 1/50-n- 
KMnOr Lsg., die zugleich an KOH 0,055-n. war, wahrend 1513 Stdn. bei 10—12° 
ergab unter annahernder Beriicksichtigung des Anteils der erhaltenen Reduktions- 
stufen u. der Reduktionswrkg. des entstandenen H20 2 fur die neutralo u. saure Lsg. 
eine primiire Red. von ungefahr 1,5-1013 Molekeln pro Sek., also m/n — 0,5, fiir die 
alkal. Lsg. eine solche von 4,7-1012 Molekeln pro Sok., also m/n =  0,16. (Sitzungs- 
ber. Akad. Wiss. Wien 133. Ha. 477—89. 1924. Wien, Radium-Inst.) E r b a c h e r .

G. Hoffmann, U ber den Stretieffekt der y-Strahlen in Wasser und den Ursprung 
der durchdringenden Strahlung im Meeresniveau. (Vgl. Physikal. Ztsehr. 26. 669; 
C. 1926. I. 869.) Mit Hilfe einer besonders konstruierten Ionisationskammer wird 
der Durchgang der y-Stralilen des RaC durch ausgedehnte Wassermassen beobachtet 
u. gefunden, daB bei Abstanden oberhalb eines Meters die gestreute Intensitat die 
des direkten Strahles um etwa das 16-fache iibertrifft; der Gesamteffekt der Streuung
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bedingte aber nur eino Steigerung dor Ionisation um etwa 70%. (Physikal. Ztschr. 
27. 291—97. Konigsberg, I. Physikal. Inst.) H a a s e .

R. A. Millikan, Kurzwellige Slrahlen kosmisclien Ursprungs. (Ann. der Physik 
[4] 79. 572—82. — C. 1926. I. 1129.) L e s z y n s k i .

S. C. Lind und D. C. Bardwell, Die Ionen der Edelgase ais Katalysatoren. (Vgl. 
Science 62. 422; C. 1926. I. 1131.) Bei Beschiefiung mit a-Strahlen sieli polymeri- 
sierende Gase, wie C JIV HCN u. G2N2 zeigten bei Mischung mit Edelgasen eine Aus- 
bcuto, die nicht der Ionisation der reagierenden Gase, sondern der Gesamtionisation 
proportional ist. Eino einfache Abgabe der Ladung kann nicht die Ursaclie sein, da 
auch Xe u. Kr, dereń lonisationspotential niedriger ist, ais das der reagierenden Gase, 
positiv katalysierend wirken. Eine Anlagorung, dio von einer Abgabe der Ladung 
begleitet sein kann, sehoint die Primarrk. zu sein. Es kann auch gezeigt werden, dali 
Xo mit don Polymerisationsprodd. nicdorgeschlagon wird, allordings ist dio nieder- 
geschlageno Menge kloiner ais die bercchnete. (Science 63. 310—11. Washington 
[D. C.] U. S. Dep. of Agrie.) L e s z y n s k i .

Hans Kerschbaum, Ober Messungen der LeucMdauer der Atome an Alkalimelallcn, 
Sauerstoff und Sticksloff. Vf, gibt eino Methode zur Erzeugung heller Alkalikanal- 
strahlen an, die darauf beruht, dafl gegenuber der Kathodp der Kanalstrahlenróhre 
ein mit Chloriden des betreffenden Alkalimetalls gcfiilltes Eisonrohr angebracht ist. 
Dio anfangs entstehonden Kathodenstrahlen erhitzen dio Salze so stark, daC Vcr- 
dampfung u. B. von Alkalimetallatonien erfolgt, Fernor gelingt es dem Vf auch fiir 
die im Gelb, Orange u. Rot liegcnden Bogenlinicn des 0 2 u. Ns Ablenkungsverss. im 
olektr. Feld durohzufuhren. Die Geschwindigkcit dor lcuchtenden Teilchen von 0 2, 
i\72, Li u. Na kann mittels Messung der auftretenden Dopplcrverschiebung ermittelt 
werden. Aus diesen Datcn sowie der Messung des Intcnsitatsabfalls im Lcuchten der 
Strahlcn ergibt sich die Leuchtdauer der untersuchten Elemente; sic zeigt sich fiir 
die Bogenlinien der einzelncn Elemente ais unabhiingig von der Art der cmittierten 
Scricn. Ihr Wert fiir Li ist 6,51 -10—8 sec, fiir N2-Funkenlinic 1,35 •10~8 sec, N2-Bogen- 
linio 9,45- 10~s sec, 0 2-Funkenlinie 1,53-10~8 sec, 0 2-Bogenlinie 14,9-10-8 soc, Na
3,7- 10-s sec. (Ann. der Phys. [4] 79- 465—88. Miinchcn, Physikal. Inst. d. Univ.) F rb.

F. H. Loring, Das Problem der Uontgadinicnintensitaten. (Vgl. Naturę 117. 
153; C. 1926. I. 1954.) Vf. vcrsucht das Auftretcn der Linien 1,038 u. 0,930 bei der 
Untcrs. vonMn-Salzen auf einer Platte durch Veranderung der Intcnsitat von Róntgcn- 
linien auf einem Film oder einer Platte durch eine schwache Strahlung mit ahnlicher 
Wellenlange wie die Br-K-Linic zu erklaren. Solche Strahlung soli das Brom in der 
Emulsionsschicht starker photograph. empfindlieh machen. (Naturę 117- 622—23.) Jos.

Rudolf Robi, Untersuchungen mit der Analysenquarzlampe. Luminescenzanalyse. 
Es wurde das Verh. einer groCcn Zahl von Elementen u. anorgan. Verbb. im Lichte 
der Amhjsenąuardanvpe untersucht u. die Fluorescenz von Bleichlorid, Bleibromid, 
Thalhumcarbonat, Barium-, Strontium-, Calciumpyrovanadinat, Zinkoxyd u. Schwefel- 
barium festgestellt. Die Fluorescenzspektren wurden in Anniiherung ermittelt. Die 
Analyscnrjuarzlampe ist ein wertvolles Hilfsmittel zu rascher Feststellung der Rein- 
heit u. Identitat chem. Prodd. u. zur Konst-.-Best. fester, organ. Stoffe. (Ztschr. f, 
angew, Ch. 39. 608—11. Breslau, Univ.) J u n g .

Joseph W. Ellis, Bandenserien in infraroten Absorptionsspekiren organischer Ver- 
bindungen. I, Vf. diskutiert die friiher (Physical Review [2] 23. 48; C. 1924. I. 1635) 
gemachten Messungen an aromat, u. aliphat. KW-stoffen u. einigen ihrer Halogenderiw. 
Die Freąuenzen einer Reihe von charakterist. Absorptionsbanden organ. Fil., welche 
friiher (1. c.) auf Schwingungen zwischen den Atomen eines C—H-Paares zuriiok- 
gefuhrt wurden, lassen sich durch die Gleiehung vn-10-12 =  47,37 n — 0,783 n" (?i =
1> 2 , ......... 10) ausdrueken. Verschiedene Banden sekundarer Intensitat der Spektren
Ton Verbb., welche eine C—C-Bindung enthallen, besitzen Freąuenzen, welche sich
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durch vn' ■ 10~12 —  10,71 n (n =  1,2, . . . . , 28) ausdriicken lassen. (Physical Review 
[2] 27. 298— 313. Univ. Californien.) T a u b e .

H. O. Kneser, Die bei der Anregung einiger Yerbindungen des Slichstoffa auf- 
tretenden Speklren. Vf. beschreibt eine Anordnung zur spektroskop. Unters. der Glimm- 
entladung in stromenden Gasen. Die bei niederen Drucken (einige mm Hg) stromenden, 
sorgfaltig gereinigten Gase treten durch eine 0,4 cm weitc, 120 cm lange Quarz- 
rohre, durch welche die Entladungen einea groBcn Induktoriums zwischen AI-EIek- 
troden ubcrgelieri; die Spektren der Entladungen werden in yerschiedenen Abschnitten 
der Entladungarohre aufgenommen u. aus ihrem Weclisel Riickschlusse auf die Natur 
der leuchtenden Gase bezw. die in der Entladung erfolgenden ehem. Umsiitze gezogen. 
Fur' reinen N 2 zeigt sich eine Abnahme der Intensitaten der 1. u. 2. positiven Gruppe 
n. Intensitatszunahme der negativcn Gruppe, was fiir eine Konzentrationszunahme 
der ionisierten N2-Molckeln spricht. Die Verss. mit N 0 2, NO u. N 20  ergeben ebenfalls 
Wechsel im Typus des Entladungsspektrums in der Entladungsbalin; sie lassen es 
ais wahrscheinlich erscheinen, daB die N—0-Verbb. nicht direkfc, sondern iiber Zwischen- 
verbb. wie N20 3 in N2 u. 0 2 zersetzt werden; auBcrdcm schcinen neben N2+-Molekeln, 
den Tragern der negatiyen Bandengruppen auch noeh N2~-MoIekeln aufzutreten u. 
hierbei die 1. positive Bandengruppe zu emittieren. Beim NI13 treten an der Ein- 
stromstelle die fiir dasselbe typ. ,,Schusterbandcn“ u. ultravioletten Banden auf, in 
der Mitte herrscht die ultra violettc Bandę vor, am Ende treten dio H2- u. N2-Spektren 
auf; die sogenanntcn a-Banden fehlen uberall. Anscheinend sind im Anfang der Ent
ladungsbahn vorwiegend Moll. von 2 yerschiedenen (N -j- H)-Verbb. yorhanden, von 
denen die weniger stabilc, yermutlich NH3, rascher zerstórt wird. Auffallend ist, daB 
im N2-Spcktrum des zersetzten NH3 die negatiye u. die 3. positiye Bandengruppe des 
N;, d. h. auch N2+-Ionen yóllig fehlen. Vf. bericlitct iiber spektroskop. Stromungs- 
effekte fiir II„O u. Cł2. (Ann. der Physik [4] 79 . 585—96. ) F r a n k e n b u r g e r .

H. O. Kneser, Vber die Anregung der Slicfatoffbanden durch Eleklronenstofi und 
iiber ihre Kanlenintensitalen. Yf. beschreibt eine Anordnung, mittels welcher dio An
regung der Stickstoffbanden durch ElektronenstoB spektroskop, beobachtet zu werden 
vermag. Die Gliihelektronen werden von einer Wehneltelektrode emittiert; die StoB- 
anregung u. StoBionisierung erfolgt in einem clektrostat. abgeschirmten Raum; die 
auftretendcn Leuchterscheinungen werden durch lange Expositionen spektroskop, auf
genommen. Nach Anbringung gewisser Korrekturen fur die Werte der Beschlcuni- 
gungsspannung der StoBelektronen ergeben sich folgende Werte: Starkste Banden 
der 1. positiyen Gruppe 10,9 V +  0,4; Nullbanden der 2. positiyen Gruppe 14,8 ±
0,4 V; Nullbanden der negatiyen Gruppe 19,5 i  0,4 V. Vf. schlieBt aus soinen Mes- 
Bungen sowie den Beobachtungen anderer Autoren, daB das Molekuł aus dem End- 
7. u stand der 2. positiyen Gruppe (angeregtes neutrales N2-Molokiil) direkt in den Normal- 
zustand zuriickzukehren yermag u. nur dann iiber die 8 Y entsprechende Zwisehen- 
stufe unter Emission der 1. positiyen Gruppe in den Normalzustand zuriickkehrt, 
falls es der Einw. auBerer Elektronen unterliegt; dies scheint auch fiir das Auftreten 
des Nachleuohtens, welches fast ausschlieBlich die 1. positive Gruppe aufwcist, Vor- 
bedingung zu sein. Somit erscheint es ais wahrscbemlicli, daB die 1. positiye Gruppe 
einem Molekulion Na_ zuznschreiben ist. Vf. schatzt femer die Intensitaten der sicht- 
baren Banden. Bei der 2. positiyen u. besonders deutlich bei der 1. negatiyen Gruppe 
wachst die Intensitat mit abnehmender Anfangs-Oszillationsąuantenzalil, was dem auf 
Grund der Maxwellsehen Energieyerteilung zu erwartendenVerhaltnis entspricht. (Ann. 
der Physik [4] 7 9 . 597—609. Breslau, Physikal. Inst. d. Uniy.) F r a n k e n b u r g e r .

Paul Kunze, Funkenlinie 46S6 von He+. Vf. bringt eine eingehende Unters. der 
Feinstruktur der He-Funkenlinie 4686. (Ann. der Physik [4] 7 9 . 610—36. Rostock, 
Physik. Inst.) F r a n k f n b u r g e r .
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Harvey B. Lemon und N. T. Bobrovnikoff, Relative Intensilalen der DJ)„- 
Linien des Nalriums in Komełen und in Laboratoriumslichląuellen mit niederem Druck. 
Aus den verschiedonen Angaben in der Literatur schlieBcn die Vff., daB beide D-Linien 
in den Spektren einiger Kometen auftreten, dafi aber ihr jeweiliges Intensitatsyerlialtnis 
sehr verschicden ist. Dy ist viel schwacher ais D2. Almlicho Verlialtnisse liefien sich 
im Laboratorium in einer Rohre mit Oxydkathode, die Na ais Verunreinigung enthielt, 
bei einem Gasdruck von CO von hochstens 10-5 cm reproduzieren. (Naturę 1 1 7 . 623. 
Ryerson Physical Labor.) JOSEPHY.

Mitsuharu Fukuda, Tamio Kuyama und Yasushi Uchida, Die Spektren von 
Metallen unter Anregung mit starken Strómen. Vff. beschreiben eine spezielle An- 
ordnung einer Vakuumbogenlampe, bei der die Entladung durch Metalldampfe zwischen 
einer, mit CaCI2 getriinkten Kohlenkathode u. einer, das verdampfende Metali ent- 
haltenden Anodę derart iibergeht, daB sie teilweise sich in einer selir engen Quarz- 
capillare ais eingeschniirter Bogeu ausbildet. Es werden die Spektren von Zn u. Cd 
untersucht; in denselben tritt infolge der hohen Stromdichte im Einschnurungsgebiet 
des Bogens Linien verbreiterung auf; weiterhin werden zahlreiche, durch das Aus- 
wahlprinzip ,,verbotene“ Linien der Spektren emittiert u. von den Vff. nach Ein- 
ordnung ins Serienschema tabellar. aufgefiihrt. (Scie. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 4 . 
177—88.) F r a n k e n b u r g e r .

L. Vegard, Das Leuchten verfestigter Gase wid seine Beziehungen zu kosmischen 
Yorgangen. Vf. bringt eine ausfuhrliche Sehilderung der Verss. iiber die Leuclit- 
erseheinungen an gefrorenen Gasen, insbesondere N2 unter Sehilderung der experi- 
mentellen Anordnungen. die vor allem die Kiihlvorr. u. die elektr. Anregungsmethoden 
(Kathodenstrahlen, Kanalstrahlen) betreffen. Wie bereits friiher erwahnt, zeigt fester 
N2 die griinen u. roten, fur das Nordlicht charakterist. Banden (vgl. z. B. Pliysikal. 
Ztschr. 25 . 685; C. 1 9 2 5 . I. 1173). Yerkleinerung der festen N2-Partikel bewirkt Kon- 
traktion der emittierten breiten Banden auf sehmalc Linien, wie sie im Nordlicht 
vorhanden sind. Kanalstrahlenbombardement fuhrt zur Emission eines andersartigen 
Leuchtens, was gegen eine positiy elektr. Natur dor Nordliehtstrahlen spricht. Der 
feste N2 existiert in 2 Modifikationen mit einem Umwandlungspunkt bei 35,5° absol., 
von denen dio bei tieferer Temp. bestandige (a) dio gróBere Erregbarkeit zur Licht- 
emission besitzt. Dio Phospliorescenz des a-Stickstoffs scheint nicht auf Verunreini- 
gungen zu beruhen, sondern Eigenschaft des Elements selbst zu sein. Festes Ar gibt 
nur infolge der Yerunreinigung mit N2 im Nachleuchten, 0 2 u. NH3 geben nur sehr 
schwache, aus diffusen Banden bestehende Leuchterscheinungen. Eine eingehende 
Diskussion der am N2 gemessenen Bandenserien fiihrt zur Auffassung, daB diese samt- 
lich O s z i l l a t i o n s  serien sind; der physikal. Vorgang bei der Leuchtemission des 
festen N2 wird vom Vf. so godeutet, daB ais Energieąuelle ein bestimmter Elektronen- 
sprung dient, der bei oszillationsfreiem N-Atom einer Freąuenz 1/A == 33 974 ent- 
spricht. Der Gehalt des Atoms an Oszillationsquanten vor u. nach diesem Elektronen- 
sprung modifiziert die GroBe des emittierten Energieąuants. Vf. ist der Ansicht, daB 
das Bandensystem selbst keine oszillator. Energio entha.lt, dagegen die Oszillationen 
dazu dienen, die emittierten Quanten abzuandern. Die B. der vielen u. ungewohnlich 
langen Oszillationsserien beruht vermutlich axif einer groBen Schwingungsfahigkeit, 
dio das N-Atom bei tiofen Tempp. im Krystallverband besitzt. (Ann. der Physik [4] 
7 9 . 377—435. Oslo.) F r a n k e n b u r g e r .

G. Pokrowski, t)ber die Polarisation des Lichtes in iriiben Medien. I. (Vgl, 
Ztschr. f. Physik 3 1 . 514; C. 1 9 2 5 . I. 2535.) Die Polarisation zerstrouten Lichts in 
einer Suspension ist eine Funktion der Schiehtdicke oder der Konz. der dispersen Phase. 
Die theoret. GesetzmiiBigkeiten konnten experimentell bestiitigt werden. (Ztschr. f, 
Physik 36. 548—56. Moskau, Techn. Hochsch.) E n s z l in .
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Aj. Elektrochem ie. Thermochemle.
Warren C. Vosburgh, Ungesdltigte Nomalelemente nach Epptey bei hohen Tern- 

'perature.ii. Vf. priift die Konstanz von Cd-Normalelementen mit 12,5 u. 13°/0ig. Cd- 
Amalgam bei den Tempp. 22,2; 35; 42; 50; 56; 60 u. 24°. Bei Steigerung der Temp. 
in der angegebenen Weiso zeigt sich Konstanz der EKK. innerhalb 0,001 °/0. Die 
13%ig. Elemente verdienen bei hoheren Tempp. den Vorzug. Wenn inan von hóherer 
auf tiefere Temp. iibergeht, so ergibt sieh Hysteresis, die sieh erst nach Tagenaus- 
gleicht; beim Ubergang von tieferer auf hóhere Temp. erfolgt konst. Einstellung 
sofort. Deshalb kSnnen Elemente, die abgekiihlt u. wieder erwarmt worden sind, 
sofort zur Messung benutzt werden; umgekehrt entstehen bei vorher erwarmten u. 
dann abgekiihlten Elementen Fehler bis 0,1%. (Journ. Opt. Soc. America 12. 
393—95.) K e l l e r m a n n .

Richard Lorenz, Bemerkungen zu den Arbeiten B. Neumann und H. Bichter, 
ferner O. Buff und W. Busch: „Das Potential des Fluors, besiimmt durch Messung der 
Zersetzungsspannungen geschmolzener Fluoride“. Vf. fiigt zur Diskussion zwischen 
N e u m a n n  u. R u f f  (Ztsclir. f. Elektrochem. 31. 481; C. 1926.1. 596; Ztschr. f. Elektro- 
chem. 31. 614; C. 1926. I. 1631) einige Bemerkungen bei. Er schlieBt sich der Meinung 
von R u ff  an, daB die „Abscheidungsfolge“ nieht mit der „Spannungsreihe" identi- 
fizicrt werden darf, jedocli scheint erstere aucli nicht oline weiteres mit der Reihenfolge 
der tlierm. Gleichgewichte gleichgesetzt zu werden. Gegen einen Einwand von R u f f  
beziiglich einer thermodynam. GesetzmiiBigkeit fur die Gleichgewichte in geschmolzenen 
Salzen nimmt Vf. Stellung. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 172—73. Frankfurt a. M.) Fb.

St. Procopiu, Uber die Theorie der ełektrischen Leitfdhigkeit der Metalle. Vf. stellt 
eine theoret. Bezieliung zwisclien dem elektr. Widorstand, der spezif. Warme u. der 
absol. Temp. eines Metalls auf, wobei er von der beim Durchgang eines Stroms duch 
das Metali entwicketten Joulesehen Warme ausgeht. Die gewonnene theoret. Gleichung, 
die einem empir. ermittelten Ansatz von GRUNEISEN ahnelt, laBt sieli fiir Pb gut mit 
den beobachteten Werten in Einklang bringen. (Buli. Section seient. Aead. Roumaine 
10. 8—12.) F r a n k e n b u r g e r .

Robert Kreraann und Alexander Hrasovec, Die elektrolytische Leitung in 
geschmolzenen Metallegierungen. X. Mitt. Versuche der Biickdrungung der Diffusion 
von Metałlen in Quecksilber durch Gleichstrom. (IX. vgl. Monatshefte f. Chemie 45. 
379; C. 1925. I. 2432.) Es wird festgestellt, mit welcher Geschwindigkeit ein Metali 
in reines Hg diffundiert u. welche Stromdichte bezw. Spannung eines entsprechend 
gerichteten Stromes ausreicht, der Diffusion entgegenwirkend, dieselbe zum Still- 
stand zu bringen. Das Fortschreiten der Diffusion wurde in beiden Parallelversuchs- 
reihen durch Best. der galvan. Spannung des Hg bezw. Amalgams gegen die Lsg. 
eines Salzes des diffundierenden Metalles an verschiedenen Stellen eines Diffusions- 
rohres messend verfolgt. Die Spannung der verd. Amalgame steigt je nach dem 
Gehalt an unedlerem Metali von der Hg-Spannung nach der Seite der unedleren 
Potentiale an, u. erreicht bei Siittigung an demselben Amalgam die Spannung der 
festen Phase. — Es wird zuiiachst die Diffusion von Zn, Cd, Sn, Pb u. Bi in Hg unter 
denselben Versuchsbedingungen wie bei Stromdurchgang elektromotor. gemessen. 
Die Verss. ergaben, daB die Diffusion derart fortsehreitet, daB sich eine ziemlich 
schmale Diffusionsschicht ausbildet, dic das Gebiet der gesiitt, Amalgame u. des reinen 
Hg trennt. — Pb diffundiert erheblich langsamer ais Zn u. Cd. Der Typus der Dif- 
fusionsgeschwmdigkeitskur\Ten ist grundsatzlich gleieh u. sie zeigen folgende Reihe 
der Geschwindigkeiten Cd Zn !> Sn >  Bi. Eine Proportionalitat mit dem Atom- 
gewicht ist nicht vorhanden.

Die Vei'38. der Diffusion bei gleiehzeitigem Stromdurchgang wurden iii! tlpH" 
selben Metallsystemen durchgefiilirt. Eine Riickdrangung des Fortschrittes der
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Diffusion findet bei geringcr Stromiliclitc u. nicht allzulangem Stromdurchgang stalt. 
Bei hóheren Stromdichten ruft die Joulewiirme eine solche Temp.-Steigerung hervor, 
die die Diffusioasgeschwindigkeit so weit erhoht, daB bei hoher Stromdiohte stets 
eine Besehleunigung eintritt. In diesem Falle liiBt sich das Bedingungsgebiet der 
Riickdriingung durch den Strom nicht realisieren. Eine Riickdriingung durch den 
Strom laBt sich bei solchen Metallpaaren ani besten feststellen, welclie ohne Strom- 
durchgang am schnellsten in Hg diffundieren. (Monatshefte f. Chemie 4 6 . 409—51.
1925. Physikal.-chem. Inst. Univ., Graz.) L a s c h .

J. E. Calthrop, Die Wirkungen von Toraion auf die tliermischen und eleklrischen 
Leitfahigkeiten von Aluminium unler besonderer Beriicksichtigung von Einkrystallen. 
Vf. studiert die Anderungen der therm. u. elektr. Leitfahigkeiten von Al-Einlcrystallen 
sowie von don getempertcn u. gehiirtetcn Al-Drahten, aus denen die Einkrystalle ge- 
wonneń wurden. Der gehartete Draht zeigt eine Abnahme der therm. Leitfaliigkeit 
uin einige °/00, die Einkrystalle von weniger ais 1%0; die Abnahmen der elektr. Leit- 
fiihigkeiten sind von der GróBenordnung einiger Zehntel °/o0 u. scheinen fur alle Dralit- 
sorten. ident. zu sein. Der Befund steht im Gegensatz zum Wiedemann-Franzschen 
Gesotz, demzufolge das gegenseitige Verhaltnis der therm. zur elektr. Leitfiihigkeit 
bei einer gegebenen Temp. konstant sein miiBte. (Proc. Pliysical Soc. London 38 . 
207—13. East-London Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

G. v. Hevesy, t)ber die elektrische Leilfahigkeit im Einkrysłall und in Krystall- 
aggregaten. AnschlieBend an die Arbeit von JO FFE u. ZECHNOWITZER (vgl. Ztsclir. 
f. Physik 35. 442; C. 19 2 6 . I. 1920) wird die ,,Auflockerung“ von Krystallgittern richtig 
gestellt. (Ztschr. f. Physik 36. 481—83. Kopenhagen, Inst. f. theorot. Physik.) E n s z l .

Herbert S. Harned, hulwiduelles thermodynamisches Yerhalten von Ionen in 
konzenlrierten Losungen und eine Diskussion der thennodynamischen Methode zur Be- 
rechnung der Botentiale an Beruhrungsstellen Fliissigkeit—Flussigkeit. (Vgl. Journ. 
Americ. Chem. Soe. 47- 084. 089. Ztschr. f. physik. Ch. 117- 1. H a rn e d  u . S w in d e lls , 
Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 . 12G; C. 1 9 2 5 . I. 2293. II. 1733. 1 9 2 6 . I. 2438.) Vf. 
miBt die EKK. von Ketten vom 1’j'pus If2 | HCl (m0), JIC1 (m) | KC1 (gcsatt.) | Hg2Cl2 | 
Hg u. II2 1 MOH (m0), MCI (m) | KC1 (gesiltt.) | Hg2Cl2 | Hg bei 25° neu. Die Werte 
sind fiir die vflrschiedenen Konzz. tabellar. zusammengostellt. Die relativen freien 
Energien oder EKK. der Ioncn werden vom Standpunkt der Hypothese yon don 
„unabhangigen Ionenaktivitatskoeffizienten“ aus betraehtet u. die Ergebnisse daraus 
werden mit denen, dio nach der Huckolschcn Erweiterung der Theorie von D ebye 
u. H u c k e l  erhalten werden, vergliclien. Ferner werden die thermodynam. Methoden 
zur Berechnung von Flussigkeitspotenlialen eingehend diskutiert. (Journ. Pliysical 
Chem. 30. 433—56. Pliiladelpliia [Penns.], Univ.) JOSEPIIY.

W alter W. Lucasse, Die Ubeifiihrungszahlen von Chlorwasserstoffsdure in Qlycer,in- 
Wassergemischen. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 48 . 626; C. 1 9 2 6 . I .  2883.) Die 
EKK. von Ketten vom Typus Ag | AgCl | HCl (m) | HCl (0,01-m.) | AgCl | Ag wird 
bei 25° gemessen. Ais Losungsm. diente 1- u. 5 Mol.-°/0 Glycerin. m wurde von 0,01 
bis 1,0 variiort. Aus den Ergcbnissen, dio tabellar. zusammengestellt sind, wurden 
nach der Formel von M a c I n n e s  u . B e a t t ie  (Journ. Americ. Choin. Soc. 4 2 . 1117;
C. 1920 . III. 661) die tlberfuhrungszahlen fiir das Kation des HCl berechnet. Fiir
1 Mol.-°/0ig. Glycerin ergab sich n+ =  0,8139 -j- 0,01119 log A, fiir 5 Mol.-0/Oig. Gly
cerin n+ =  0,8452 — 0,003152 log A (log A =  log 103 a+). Zum Yergleich sind auch 
die Kurvon fiir dio Uberfuhrungszahlen des Kations der HCl in- 50 Mol.-°/0ig. A. u. 
in absol. A. gezeichnet. (vgl. H a h u  EU u. F l e y s h e r , Joum. Americ. Chem. Soc. 47- 
92; C. 19 2 5 . I .  1568.) (Journ. Pliysical Chem. 30 . 562—65. Pliiladelphia [Penns.], 
Univ.) J o s e p h y .

Niels Bierrum, Die V er dii nnun gswii rm e einer lonenlosung in der Theorie von 
Debye und Iliickel. Zugleich .ein Beilrag zur Theorie der Wdrmeeffekte in einem Di-
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ele/ctrikum. Nach D e b y e  (Pliysikal. Ztschr. 25. 99; C. 1924. II. 1(11) betriigt die
li T i 4 7 t -i

Trennungsarbeit der Ionen (x =  ^  n‘ z‘~> D  die ®E., n‘ die der

!-Ionen, z{ ihre Wertigkeit), woraus sich nach der Gleicliung der freien Energie fiir

die Warmetonung bei unendlicher Yerd. der Ausdruck: ~g“  ergibt

(Druekfehler im Original!). Die elcktrostat. Energie derLsg. ist aber k T z 3/8 n  gleich 
{vgl. D e b y e  u . H u c k e l , Physikal. Ztschr. 24. 193 ; 0 . 1923. I .  334); im Falle einer 
von Temp. unabhangigen DE. muB also die Warmeenergie der Lag. um k T x 3/2 i n  bei 
Verdiinnung abnehmen. Das ist ein Beispiel des Grundsatzęs: „wirkt die therm. 
Bewegung zur Au3bildung eines stationaren Zustanda mit (sio bedingt bei Verdunnung 
die Diffuaion), ao muB eino Anderung in dieaem Zuatande mit einem entaprechenden 
kalor. Effekt verbunden sein“. Leiatet das Syatem bei Bewegung geladener Teilchen 
im Dielektrikum die maximale mogliche Arbeit, so ist die dabei frei werdende Warmo 
Nuli, wena die DE. temperaturunabhiingig ist, nicht Nuli, wenn D =  f  (T ). Die 
Dipoltheorie der Dielektrica erklilrt ea dadurch, daB in einer dipolfreien Fl. (Z) ist 
keine Funktion von T) die gesamte Energie des Feldea D e2/8 n  in der potentiellen 
Energie der verschobenen Elektronen u. des Athers aufgespeiehert ist, wiihrend bei 
D — f  (T) der den Dipolen entsprechende Anteil der Energie D e-/8 n  in Warnie 
umgewandelt wird, da die orientierten Dipole nach Vf. keine potentielle Energie be- 
sitzen. — Es wird eine neue Ableitung gegeben fiir den Aktivitiitakoeffizienten u. 
die Verdunnungsarbeit bei Berucksiehtigung des Ionendurchmessers. — Die fiir die 
Verdunnuugswarme aufgestellte Formel gilt bei den der Messung zugangliehen Ver- 
diinnungen nicht. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 119. 145—60. Kopenhagen, Landwirtacliaftl.

Wacław Werner und W. H. Keesom, Die Anderung der DieleklriziłdUkonslante 
von fliissigem Sauerstoff mit der Temperatur. (Vgl. Koninkl. Akad. van Wetenseh. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 745; C. 1926. I. 1512.) Vff. wiederholteu die 
Verss. yon B r e i t  u . K am erlin g h  O nnes (Koninkl. Akad. van Wetenseh. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 33. 705; C. 1925- I. 474), da dio absol. Werte der damaligen vor- 
laufigen Resultato infolge nicht genauer Kenntnis der Kapazitat ifirer Zuleitungs- 
drahte zu klein aind. Der 0 2 wurde aus einer Bombo entnommen u. enthielt 2,4°/0 
Verunreinigungen (hauptsachlich N2). Es wurde die DE. von fl. 0 2 ab Kp. bis zum 
F. gemessen. Fiir die DE. von fl. 0 2 beini Kp. T  =  90,14° K. wurde gefunden: 
6 ^ =  1,4837. Die Funktion von C lau siu s-M o so iti P = [ ( e — l)/(e — 2)]- 1/q 
bleibt bis auf 0,5% konstant ab Kp. bia T  =  58°. Bei weiterer Abkiihlung steigt P 
von 0,121 bis 0,126. Vier Tabellen bringen das Zahlenmaterial. Aus der Bereehnung 
der Koeffizienten in der Gleichung von D e b y e  P T  =  a b T  folgt, daB in fl. 0 2 
die Moll. kein eigenes Dipolmoment besitzen. (Koninkl. Akad. van Wetenseh. Am
sterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 18—25.) K. W olf.

G. L. Addenbrooke, Die nichłmetallischen Elemente. Beziehungen zwisclien ihren 
dielektrischen und anderen ■physikalischen Eigenschajlen. II. (Vgl. I. Teil Philos. Magazine 
[6] 47- 945; C. 1924. II. 1319.) Vf. diakutiert im vorliegenden Teil speziell den Zu
sammenhang zwisehen dielektr. u. opt. Eigenschaften der nichtmetall. Elemente, 
insbesondere der GroBen £—1 u. w2—1 mit dem Aggregatzustand bezw. D. Der Wert 
ns 1 des Gaszustandes zeigt, auf den Wert fiir 112 ais Einheit bezogen, einen charakterist. 
innerhalb der Edelgas-, Halogen- u. O-S-Keihe ausgesprochen gleichartigen Anstieg 
mit der Atomnummer. (Philos. Magazine [7] 1. 225—43.) K y r o p o u l o s .

Chr. Winther, Eine Beziehung zwisehen der Geschimndigkeit photochemischer 
Reaktionen und der Dielektrizitatskonstanle. Dem Yf. sind in der photochem. Literatur 
nur zwoi Vers.-Reihen bekaimt, in denen das Losungsm, in einigem AusmaBe yariiert

k T x 3

Hochsehule.) B ik e r m a n .
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worden ist. Es ist dies die Oxydation von Jodoform ( P l o t n ik o w , Ztachr. f. physik. 
Ch. 75. 396; O. 1911. I. 1802) u. die Polymerisation von Antkracen (L t jt iie r  u. 
W e ig e r t , Ztachr. f. physik. Ch. 53. 393; C. 1905. II. 1635). Im allgemeinen nimmt 
die Ilk.-Geachwindigkeit mit zunehmender DE. des Lóaungam. ab. (Ztachr. f. physik. 
Ch. 120. 234—35; Trans. Faraday Soc. 21. 595—96.) L e s z y n s k i .

D. Damianos, Kann ein frei ausgespannter Bleidrahł głiihen 1 Es wird festgestellt, 
daB Bleidrahte trotz des F. von 327° zu gluhen imstande sind, u. daB sie bei der Gliih- 
temp. fl. aind. Der Obergang von der featen in die fl. Phaae wurde an der Anderung 
des Wideratandea erkannt. Wio an Verss., die mit 0,62 mm starkem BleićLraht aua- 
gefuhrt wurden, gezeigt werden konnte, daB das Gluhen bei 500° einsetzt, u. zwar 
in Luft, so konnte auch gezeigt werden, daB dieser Vorgang in N2 nicht stattfand, 
sondem daB daa Pb boi der ublichen Temp. achmolz. Hieraua wurde gefolgert, daB 
das Blei wahrend des Gliihens aich in Tropfenform in einem Sehlauch aus Bleioxyd 
befinden miiBte. (Physikal. Ztsehr. 27. 289—90. Graz, Univ., Physikal. Inst.) Ha.

Victor Ehrlich, Bemerkung zur Abhandlung von Heinrich II. Franek und Fritz 
Hochwald „tlber die Wannetonung der Kalkslickstofjbildung.'‘ (Vgl. FRANCK u . IIOCH- 
\ v a l d ,  Ztachr. f. Elektroeliem. 31. 581; C. 1926. I .  1120.) Vf. aucht den AnachluB 
zwiachen seinen 'fruheren Meaaungen (Ztsehr. f. Elektroeliem. 28. 529; C. 1923. I. 
1078) u. denen oben genannter Vff. herzustellen unter Aufrecliterhaltimg seiner Theorie 
des Mechanismus der Azotierrk. (Subcarbid ais Zwischenstufe). (Ztsehr. f. Elektro- 
chem. 32. 187—88. Ru.se, Jugoslawien.) H e im a n n .

C. Heinrich, Temperaturbestimmung einer Acelylenflamme. Zur Messung diente 
die Methode der Spektralpyrometrie von KURLBAUM u . G u n t h e r - S c h u l z e .  Ea 
ergab sieli fiir die Aeetylenflamnic, daB ilire Temp. unabhangig iat, sowohl von dem 
Uberdruck, mit dem daa G as aus dem Brenner tritt, ais auch von der Brennerform 
u. der anvisierten Zone darin. Vf. fand ala den wahracheinliclisten Wert die Temp. 
von 2210° aba. Die Fehlergrenze dieses Wertes betragt + 7 %  11 • —3°/o- (Physikal.
Ztsehr. 27- 287—88. Techn. Hochschulc, Phys. Inst.) H a a s e .

Jose Maluquer Cueto, Sludien iiber Lusungsmittel. Bestimmung der ebullio- 
skopischen Konstantę des Siliciumtetracldorids. Siliciumtetruchlorid wurde durch Einw. 
von Cl2 auf 47%ig. Fcrroailicium dargeatellt u. vom FeCl3 getrennt. Nach der Reini- 
gung des Praparats wurde der Kp.?00 zu 57,3° ermittelt. Durch Auflósen von Campher, 
Naphthalin u. Thymol wurdo die Siedepunktserhohung gemessen u. die ebullioskop. 
Konstantę zu 4862 bereehnet. Hieraus folgt fiir dio Vordampfungswiirme des SiCl4 
46,1 cal/g, ein Wert, der mit der von Og ie r  ermittelten (37,3) wenig ubereinstimmt. 
(Quimica e Industria 3. 85—86.) HANTKE.

L. Gay, Destillation und Bektifikalion. (Vgl. Chimie et Industrie 15. 3; C. 192G. I.
2886.) Fortsetzung. (Chimie et Industrie 15. 173—83.) N e i d h a r d t .

F. Zwicky, Zur Theorie der spezijischen Wdrme von Losuiujen. (Physikal. Ztsehr. 
27. 271—86. — C. 1926. I. 3126.) H a a s e .

H. Muraour, Vergleich der aus den spezifischen W&rmen abgeleiteten Explosions- 
temperaturen mit den aus den Exj)losionsdrucken berechneten. Die aus den spezif. Warmen 
u. den Explosionsdrucken berechneten Exploaionstempp. zeigen untereinander z. T. 
sehr starkę Unterschiede, u. zwar sind bei niederen Tempp. die ersteren, bei hohen 
Tempp. die letzteren hoher. Die Unterschiede, welche in der Abkiihlung durch die 
Bombę zu suchen sind, wurden durch die Methode von B u r l o t  (Mśmorial des Poudres 
20. [1923]) beseitigt. Es ergibt sich dann eine Explosionstemp. fiir ein Gemisch aus 
7°/0 Trinitrotoluol u. 93% NHiN 03 von 1803°. (Daa P t in der Bombę war geschmolzen.) 
Ea werden die apezif. Warmen zweiatomiger Gase zwischen 3000 u. 4000° zu 6,1—6,6, 
fur C02 zu 10,9—11,5 u. fiir Wasserdampf zu 10,5—12,5 bereehnet. (Buli. Soc. Chim. 
de Franco [4] 39. 389—96.) E n s z l in .

VIII. 2. 12
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F. łan G. Rawlins, Der gegenwartige Stand von Theorie wid Yersuch beziiglich 
der spezifischen Warmen wid der chemischen Konstanten. Vf. bringt eine Ubersicht 
iiber die experimentellen u. tlieoret. Kenntnisse der spezif. Warmen (spezif. W.) von 
festen Korpem, Fil. u. Gasen. Es wird der Zusammenhang zwischen den elast. u. 
therm. Eigenschwingungen in festen-Kórpern u. dereń Bezieliung zum Krystallgitterbau 
behandelt u. die Abweichungen dor wahren spezif. Warmen von den ldass. Werten 
mittels der Quantentheorie einerseits, der Elektronenerregung (bei sehr hohen Tempp.) 
andrerseits erklart. Fiir die spezif. Warme von FU. werden die F.-Formeln diskutiert 
u. Diskontinuittiten auf chem. Vorgange, z. B. Assoziationen zuriickgefiihrt. Fiir 
1-, 2- u. mehratomige Gaso wird die spezif. Warme ais Ausdruek der anfgenommenen 
Translations-, Rotations- u. Oszillationsenergien dargestellt u. gezeigt, daB bei Dis- 
soziationsvorgangen noch Volumenarbeit u. chem. Warmetonungen in den gemessenen 
spezif. Warmen enthalten sind. Fiir die chem. Konstanten werden die Stem-Tetrodeschen 
Formeln fiir 1- u. mehratomige Substanzen entwickelt u. gezoigt, daB sie in einzelnen 
Fallen (Na, K) nicht mit dem experimentellen Befund sich decken. Weiterhin wird 
diskutiert, ob die chem. Konstanten fiir das Gas oder den kondensierten Kórper 
charakterist. sind. Die Theorie der „Gasen tartung“ u. ihre Bedeutung fiir die spezif. 
Warmen u. chem. Konstanten wird dargestellt. In der Zusammenstellung werden 
dio einschlagigen Arbeiten aufgezahlt. (Proc. Physical Soc. London 3 8 . 176—92. 
Cambridge, Trinity Coli.) F r a n k e n b u r g f . r .

J. Berkman, Versuch einer vergleichenden Bełrachtung der Dampfdruckkurten. Ist 
der Kp. einer FI. unter dem Druck p gleich T a, einer anderen unter demselben Druck T b, 
so gilt naeh R a m s a y  u. Y o u n g  T a =  c Tb2 -f- d T h, worin c u. d druck- u. temperatur- 
unabhiingige Konstanten sind. T a =  T b, d. h. die Temperaturkurven schneiden sich, 
wenn Ta =  (1— d)/c; mail kann also aus den Konstanten c u. d die Schnittpunkte 
berechnen. Es erwies sich, daB c fiir homologe Stoffe prakt. denselben Wert hat (0,0004 
fiir Fettsiuireester, 0,0006 fiir Halogenbenzole usw.), wahrend d mit dem Anwachsen 
des Mol.-Gew. regelmiiBig steigt, wenn man fiir die Bezugsfl. (mit Index a) das W. nimmt. 
Eine negative c (gleichfalls auf W. bezogen) haben nur die Alkohole, die positive c 
ist am groBten in der Paraffinreilie >  Ester >  Siiuren; sie nimmt also ab beim t)ber- 
gang von typ. n. zu typ. assoziierenden Stoffen. (Journ. Chimique de l’Ukraine 1. 
Wissenschaftl. Teil. 553—78. 1925. Charków.) B ik e r m a n .

Anna Lise Spangenberg, Uber den Dampfdmck von Ozon bei sehr tiefen Tern- 
■peraturen. Der Dampfdruek des Ozons wurde zwischen —193 u. —183° mittels t)ber- 
fiihrung u. auf statischem Wege bestimmt, wobei sich guto Obereinstimmung der 
Werte ergab. Die Bestst. lassen sich durch die Nemstsche Naherungsformel wider- 
geben: log p =  —Jł0/4,571 T  -{- 1,75 log T  — £• T/4,571 +  C. Wird der Druck in mm 
gemessen, so ist / 0 =  3700, £ =  0,05099 u. G =  5,850. Aus dieser Formel ergibt sich 
der Kp. des 0 3 zu 112,5°, was mit dem von RlESEN FELD u . SCHWAB (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55- 2088; C. 1 9 2 2 . I I I .  954) gefundenen Wert — 112,3° C gut iiberein- 
stimmt. Die Yerdampfungswarme des Ozons bei —273° ist 3700 cal/Moi., beim Kp. 
2955 cal/Moi. Die konventionelle chem. Konstantę betriigt 2,97, wenn dor Druck in 
Atm. gemessen wird ( 0 2 =  2,8). (Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 9 . 419—38. Berlin, Univ.) En.

Aa. K olloidchem le. Capillarchemie.
C. K. Jablczynski und S. Kobryner, Die rhythmische Fdllung ton Niederschłagen. 

Die Liesegangschen Ringe. (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 612; C. 1 9 2 5 . II. 
709.) Es werden Formeln fiir die Diffusion von AgNOa auf einer Gelatineplatte mit 
K2Cr04 von der Peripherie nach dem Zentrum hin u. fiir die Diffusion im Raum ent
wickelt u. dieselben durch Messungen bestiitigt. (Buli. Soc. Chim. dc France [4] 39- 
383—S8. Warschau, Chem. Inst. d. Univ.) • E n s z l in .
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Vladimir MorŚ.vek, Uber Wachstum von Slrukturen, gebildet durch Beaklionen an 
Grenzflachen zwischen Elektrólytlosungen in Wasser und Gel. An der Grenze zwischen
0,1-n. Lag. von K-Dichromat in 5°/o Gelatine u. 0,1 PbN03-Lsg. bilden sich 0,1 bis
0,3 mm dicke Auswiiehse, dereń Wand von der Gelatinemembran mit dem pra- 
zipitierten Pb-Chromat gebildet wird. Durch die standigo Beriihrung der Gelatine- 
schicht, die im Inneren einem Strom untenvorfen ist, mit der Nitratlsg. bildet sich 
standig eine neue Membran von Pb-Chromat mit einer Wachstumsgeschwindigkeit 
von 0,16 mm/Min. — Schnelligkeit, Form u. GroBe der Strukturen werden durch alle 
Faktoren beeinfluBt, die Lyokolloide beeinflussen. (Spisy vydavane prirodov£deckou 
fakultou Masarykoyy univ. 1925. 3—40; Ber. ges. Physiol. 34. 282. Brunn, Masaryk- 
Univ. Ref. B a b a k .) OPPENHEIMER.

Karl F. Herzfeld, Uber den Verlauf von Reaktionen zwischen einem gelosten Stoff 
und von ihm durchtrdnkłen Kolloidteilchen. Es werden die grundsatzlichen tlberlegungen 
entwickelt, die sich auf den chem. Umsatz zwischen' kolloiden Teilchen u. echt gel. 
Stoffen beziehen, wobei es gleichgiiltig ist, ob die Kolloidteilchen fl. oder fest sind. — 
Die Rk. yerlauft dann ais hełerogene, wenn in jeder Partikel (Mizell) eine scharfe Grenz- 
linie zwischen denjenigen raumliehen Teilen besteht, die noch nicht reagiert liaben, 
u. denjenigen, die yollstandig reagiert haben. Fiir homogene Rkk. ist ais Vorbedingung 
hótig, daB das Kolloidteilchen von dem Losungsm. yollstandig durchtrankt, also dem 
nomogen gel. Agens an jeder Stelle zuganglich ist. Ais homogene Rk. ist sie dann 
gekennzeichnet, wenn die Moll., die reagiert haben, unregelmaBig in der unangegriffenen 
Substanz yerteilt sind u. nicht zusammenhangende Partien bilden. — Weiter werden 
die Vorbedingungen fiir das Auftreten der heterogenen u. homogenen Rk. gekenn
zeichnet u. die storenden Effekte (TeilchengróBe, Adsorption, elektr. Effekte) be- 
sprochen, durch die die cinfachen Verhaltnisse getriibt werden kónnen. (Ztsehr. f. 
physik. Ch. 1 19 . 377—81.) B u s c h .

Wo. Pauli und Emerich Valkó, Beitrage zur allgemeinen Kolloidchemie. XIX. Die 
Konstitution der Kieselsauresole. II. (I. ygl. Kolloid-Ztschr. 36. 325; C. 1925. I. 
2539.) Nach dem Verf. von G r ij ia u x  (C. r. d. 1'Aead. des scienees 98. 105 [1884]) 
durch Koehen von Kieselsauremethylester mit W. hergestellte <Si02-Sole sind nicht 
elektrolytfrei, aber durch mehrstd. Elektrodialyse in rein acidoide, elektrolytfreie 
Sole mit einer H -Aktivitat von 1,3—3,4-10_5-n. u. einer Leitfahigkeit von 4,6 bis 
13,6 -lO-6 l / i i  uberfiihrbar. Die fiir die Konstitution der nach GRAHAM bereiteten 
Sole aufgestellte Formel [x (SiO. +  n H20)-y  Si03H '] +  y H‘ gilt auch fiir die Yer- 
seifungssole; das Kolloidaquivalent x /y  liegt bei letzteren zwischen 6000 u. 15 000 
u. die Anzahl der Si02-Moll., dio auf eine Ladung entfallen, ist 10 600, d. h. ca. 10-mal 
groBer ais in den Grahamsolen. Im  Gegensatz zu den Grahamsolen sind die Grimaux- 
sole nach der Elektrodiffusion stark opalescierend. Durch Verseifung yon Kiesel
sauremethylester bei Ggw. von HC1 lassen sich Sole herstellen, die den Grahamsolen 
ahnlieh sind. Dio makroskop. aus der Verschiebung der Grenzflache bereehnete elektr. 
W anderungsgeschwindigkeit ist eine Funktion des uberschichteten Elektrolyten; 
aus Yerss. mit yerschiedenen Uberschichtungssalzen schatzen Yff. die Wanderungs- 
geschwindigkeit der kolloiden SiOj bei 25° in den Grahamsolen auf 20-10-5 cm/sec, 
in den Grimauxsolen auf 10-10-5 cm/sec; alle Teilchen sind aufgeladen u. zwar fiir 
dasselbe Sol auf nahezu gleiches Potential. Die Wanderungsgeschwindigkeit wird 
durch Zusatz yon KC1 u. BaClj zum Sol herabgesetzt, durch Zusatz yon NaHC03 
erhoht; letzteres yermehrt wahrscheinlich die Ladungszahl der Teilchen der infolge 
Rk. (HjSiOj) -)- HCOs' == H2C03 -J- (HSiOj'). Die Erhohung bezw. Erniedrigung 
der Wanderungsgeschwindigkeit seheint bei den Grimaussolen viel starker zu sein 
ais bei den Grahamsolen; die Stabilitat wird durch den Salzzusatz nicht merklich 
yerandert. Die durch Elektrodialyse gereinigten Grimaussole gelatinieren nach 
einigen Wochen, konnen aber durch Schiitteln wieder yerflussigt werden; die Leit-

12 ’
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fiihigkeit wird durch dio Gelatinierung nicht beeinfluBt. — Die bei Zusatz von HC1 
zu Si02-Solen eintretende Leitfahigkeitsverminderung ist mit einer entsprechenden 
Abnahme der H’-Aktivitat verbunden. Vff. deuten dio Silurebindung der kolloiden 
Si02 analog dem Verh. amphoterer Eloktrolyte. Durch waehsenden HCl-Zusatz 
wird die Dissoziation der Kolloidsaure in [x-(Si02 -f- n H20)-y1 SiOsH '] u. H zuriick- 
gedrangt u. durch Ncutralisation eine Kolloidbase gebildet, die in gewissem Grade 
in [x (Si02 +  n H2C))-y2-Si02H'] u. Cl' zerfiillt; der isoelektr. Punkt, bei dem yx =  y2 
ist, liegt fiir das untersuclite Sol bei ca. 5 • 10~3 n . (Kolloid-Ztschr. 38. 289—300. 
Wien, Univ.) K r u g e r .

A. F. Joseph und H. B. Oakley, Die anomale Flockung von Ton. Vf. weist 
nach, daB sieli eine Tonsuspension qualitativ gegeniiber Ca(OH)2 ebenso verha.lt wie 
gegcniiber NaOH, dafl also eine Anomalie nicht besteht. Die Ca-Ionen .floeken nur 
stiirker ais dic Na-Ionen. Gibt man zu einer verd. Tonsuspension allmahlich zunelnnende 
Mengen von Gemischen von Chlorid u. Hydroxyd, so nimmt die flockende Wrkg. 
nnfangs sehr schnell mit der Konz. zu, fiillt dann rasch al) u. nimmt dann wieder zu, 
ohne wieder abzufallen. Beim Na tritt diese Erscheinung auf, wenn das Verhaltnis 
Chlorid: Hydroxyd zwischen 25 u. 175: 1 botragt, beim Ca wenn das Verhaltnis an- 
niihernd 2: 1 botriigt. Bei anderen Mischungen tritt kein Minimum in der Floekungs- 
kurve auf. (Naturo 117 . G24. Chartum, Wellcome Tropieal Res. Labor.) J o s e p h v.

Elmer O. Kraemer, Die Struktur ton Gelutine-Gden. Durch elektr. Zerstaubung 
erzeugte Hg-Partikelehen vom Radius 200—250 Millimikron wurden mit verd. 
Gelatinesolen vor dem Erstarren gemischt, die Brownsehe Bewegung kinematograph. 
festgestellt, dio Grófio der Ortsverandorung der Teilehen durch Projektion gemessen. 
In Konzz. =  u. >  0,5% war die Brownsehe Bewegung prakt. =  0. Boi leichtem 
Erwarmen tra t sie "wieder auf. In Konzz. von ea. 0,3% Gelatine war die Verteilung 
der Or ts veranderungsgroBe normal, d. h. im Einklang mit einer im Original rnit- 
geteilten Gleichung, wclche nur fiir dio Brownsehe Bewegung in o o h t  e n Lsgg. 
gilt. Das System verhielt sich also wie eine homogene FI. Eine Heterogemtiit solcher 
Cele lieS sich also mit dieser Methode nicht feststellen. Allerdings liefert dies keinerlei 
Beweis dafiir, daB dic Struktur des Gelatinegels von molekularer GroBe sei. (Journ. 
Pliysical Cliem. 29. 1523—27. 1925. Wisconsin, Univ.) G e r n g r o s s .

P. Rona und W. Deutsch, Unlcrsuchungen iiber Cholesterin- wid Lecithin- 
suspeimonen. Wss. Cholesterinsol hat in 1/iot»-n- La etat- u. Tnrtratpuffern Floekungs- 
grenzo.zwischen 2,4 u. 3,2 in HC1 um pit 2,4. Bei einem pH, das alkalisclier
ais dio Flockungsgrenze ist, floeken zugesetzte Salze: NaCl, KC1, NH4C1, CsCl, RbCl ca. 
bei llm  -m., BaCl2, CaCl2 bei ca. A1CI3 ca. Vi5oooo’,n- J°  mehr die [H+] des
Puffers ins alkal. riickt, desto lioher wird dio flockende Salzkonz. Flockungsgren/.e 
von Lecithinsol bei ph 1,73—1,75. In Puffcr bei ph 2,0 floeken die Chloride iii '/2- 
bis Konz. nach 20 Stdn., CaCl2, BaG2 in 30 Min. —Vwm-> A1C1S u. CeCl3
um 1/10sl-ni., bei pn 5 fallen Alkalichloride gar nicht, sonst wie bei pa 2,0. Ohne Puffer 
ahnliches Verlialten. Na -f- Ca u. Na’ -f- Al " verstarkcn sieh in ihrer Wrkg. beim 
Cholesterin, beim Lecithin dagegen tritt Hemmung ein. Bei Cholesterin-Lecithinsol 
treten die Eigenschaften des Lccithins in den Vordergrund. Cholesterinsol wird durch 
Isobutylurothan u. Thymol nicht ausgefloekt, Lecithin nicht durch Isobutylurotlian, 
dagegen sterke Flockungsbeschleunigung durch Thymol. Zusatz von clektrodialy- 
siertem Serum zu Cholesterin-, Lecithin-, u. Cholesterin-Lecithinsol ergab keine ein- 
heitliehen Resultate. (Biochem. Ztschr. 171. 89—118. Berlin, Chcrn. Abt. Patholog. 
Institut.) Me i e r .

Edwin Edser, Demonstration einiger Oberflaclienspannungserscheinungen. V0llig 
reine KW-stoffe breiten sich auf einer W.-Oberfliiche nicht aus, wahrend Spuren von 
Olsaure dies bewirken, Dies laBt sieh durch die Bewegungen von  feinem A l-Pulver
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sichtbar machen. Femer wird eine Beobaehtung iibor die Gestalt der auf einer W.- 
Oberflache ausgebreiteten Olfcropfen geschildert. (Proc. Physical Soc. London 38. 
274.) F r a n k e n b t jr g e r .

C. R. Darling, Weitere Demonslration von Obcrflachempannungsersćheinungen. Die 
Beobachtungen beziehen sich auf eine Arbeifc von B u r d o n  (Proc. PhyBical Soc. 
London 37. 148; C. 1926. I. 3307). Es werden Erscheinungen bei der Ausbroitung 
von Oltropfen auf W. beobachtet, die den Burdonschen Verss. iiber die Ausbreitung 
von W. auf reinen Hg-Oberflachen ahneln. (Proc. Physical. Soc. London 38. 275.) F r b u .

Erie K. Rideal, Chemischc und physikalische Wirkung an Oberflachen. Betrach- 
tungen allgemeiner Art iiber diinne Fliissigkeitshautchen u. katalyt. Oberflachen. 
(Naturę 117- 626— 28.) JOSEPHY.

Milda Prytz, Die Donnansclic Tlieorie des Membrangleichgewichts. Vf. ent- 
wickelt in groCcn Ziigen dio Donnansclie Theorie der Membrangleichgcioichtc bei Vor- 
handensein \ron nicht dialysierenden Eloktrolyten (vgl. D o n n a n , Ztschr. f. Elektro- 
chem. 17- 572 [1911]) u. gibt einVerzeichnis der hauptsachlichsten Arbeiten iiber dieses 
Gebiot. (Tidskr. f. Kemi og Bergvacsen 6. 28—31. 42—44.) H a n t k e .

H. Iscovesco, Neue physikalisch-chemische Feststcllungcn iiber die Proteinę. Die 
Zellpermeabilitdt. Die Donnanschen Gleichgewichte. Die Isokolloiditat. t)bersichtliche 
Zusammenfassung mit besondorer Bcriicksichtigung der Erscheinungen des iso- 
kolloidalen Zustandes u. deren EinfluB auf das Donnan-Gleichgewicht. (P resse  med.
33. 788. 1925; Ber. ges. Physio l. 34. 438. Ref. P e t e r f i .) O p p e n h e i m e r .

Hugo Fischer, Weileres iiber Kolloide. (Vgl. Ber. Dtsch. Botan. Ges. 41. 11 
[1923], 43. 426 [1924].) Vf. berichtet iiber Farbungsverss. mit Kongorot, Anilinblan, 
Genlianaviołett an StarkemeJil, BaumwoUe, Holz u. Korkzellen, Pergamenlpapier. Die 
Schnelligkcit des Eindringens der Farbę u. Stśirke der Farbung ist bei den einzelnen 
Substanzen sohr verschiedcn, was im einzelnen gegen die Micellarhypothcso der 
Quellung gedeutet wird. Ais wichtigster Einwand wird auch angefiihrt, daC andere 
FU. ais W. an Starkę u. Zellwanden keine Quellung hervorrufen, obwohl sie rascher 
benetzen ais W. Vf. ist nicht der Ansicht von F r e y  (P r i n g s h e im , Jahrb. 65. 195 
[1925]), der die Doppelbrechung in Zellhauten dadurch erklart, daC das Liclit durch 
den Wechsel von Micellen u. deren Wasserhullen polarisiert wird, da auch getrocknete 
Zellwande u. Starkekorner doppolbrcchend sind. Die Quellung bcstcht in einem 
Eindringen von W. in die klcinsten Teilchen, so daC „frcics“ W. im Gol niclit vor- 
handen ist. Auch bei der Fixierung, dio in einer Gerinnung (Wasserabspaltung) der 
eiweiCartigen Kolloide besteht, kann es sieli — da sio irreversibel ist — nur um eine 
Wasserabspaltung aus dor Substanz u. nicht aus don Micellarintcrstitien handeln. 
Durch dio Wasserentziehung wird dio Wabenstruktur der Molekeln in ein Schwamm- 
oder Sternparenchym vorwandelt. F iir  dio Diffusion durch eine kolloide Haut kommt 
die Kraft der Diffusion u. dor ihr entgegen wirkende innero Widorstand in Frage. 
(Ber. Dtsch. Botan. Ges. 44. 208—12.) L a s c h .

A. Boutaric und G. Perreau, Einflufl einiger stabiler Kolloide auf die Aus- 
floekung ton Solen und Suspensionen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des scienccs 181. 511 u. 
Rev. gen. des Colloids 4. 33; C. 1926. I. 850. 3307.) Glucose beschleunigt dio Aus- 
flockung von Gummigutt-, Masliz- u. /lfi2S:rSolen dureh HC1, KC1 oder BaCl2. Rohr- 
zucker iibt keine merkliche Wrkg. aus. (Rev. gen. dcsColloides 4. 75—78.) B ik e r m a n .

K. C. Sen, Einflu/3 von Nichtelektrolyten auf die Fallung von Kolloiden durch 
Elcktrolyle und auf die Adsorption von Icmen. Der Flockungswert von CuSOt fur 
MnO2-Sol steigt etwas bei Ggw. von A., merklich bei Ggw. von Rolirzucker. Gegen 
AgN03 macht A. das Sol empfindlicher, Rolirzucker ist wirkungslos. Ggw. von A. 
u. Methylalkohol erhóht die Adsorption von Cu aus CuS04-Lsg. durch frisch gefalltes, 
lufttrockenes M n02 etwas, Ggw. von Rohrzucker betrachtlich u. zwar in einem mit 
seiner Konz. steigenden Mafie; die Adsorption von Ag aus AgNOa wird durch A. u.
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Rohrzucker stark yermehrt. Dies Verh. widcrsprioht der Behauptung von W EISER 
(Jotim. Physical Chom. 28. 1253; C. 1925. I. 2157), daB die Adsorption eines Nieht- 
elektrolyten diejenige eines Elektrolyten stets verminderfc. — Die Theorien von 
F r e u n d l ic h , W e i s e r  u . a. iiber den EinfluB von Nichtelektrolyten auf die Flookung 
von IColloidon durch Elektrolyte werden diskutiert. (Kolloid-Ztschr. 38. 310—14. 
Allaliabad [Indien], Univ.) K r u g e r .

Otto Bartsch, Uber Benelzungsadsorption. Beitrag zur Adsorption deformierbarer 
Sloffe. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 38. 177; C. 1926. I. 2784.) Die Adsorption von Olsaure 
kann nach dem Verseifen mit Alkali stalagmometr. sehr genau bestimmt werden. 
Kataphoret. Unterss. ergaben, daB cmulgierte Ólsaure negativ geladen ist; auf ihre 
Adsorption iibt die Ladung des Adsorbens keinen entscheidenden EinfluB, wahr- 
scheinlich ist die Benetzbarkeit maBgebend. Die adsorbierte Olsaureschicht ist nicht 
monomolckular, sondern botragt z. B. bei der Adsorption durch Kupferkies aus
0.14-mol. Olsaureemulsion ca. 9500 Molekelschichten. Innerhalb des zuganglichen 
Konzentrationsbereiches wird kein Siittigungswert der Adsorption erreicht. Diese 
Tatsachcn u. dio weiteren Ergebnisse (Kolloidchem. Beihefte 20. 50; C. 1925. I. 2362) 
iiber den EinfluB von Siiurezusatz, von lyophilen Kolloiden, iiber das Verh. ver- 
schiedener Adsorbenticn u. iiber das Haften der adsorbierten Olsauro beim Schiitteln 
mit reinem W. erklart Vf. durch folgende Theorie der Benetzungsadsorption: Wenn 
das Adsorbens von der Olsaure besser benetzt wird ais von W., breitcn sich infolge 
der Phasengrenzkrafte die adsorbierten Olsauretrópfchen an der Grenzflaclie aus 
unter Vcrdrangung des Dispcrsionsmittels u. finden bei genugender Konz. keinen 
Raum, um zu monomolckularcn Schichten auseinandcrzuflicBen. Die adsorbierte 
Schicht ist um so dicker, jo groBer die, Anzahl der glcichzeitig adsorbierten Tropfen 
u. je groBer das Vol. der Tropfen ist (d. h. Zunahme der pro Flacheneinheit adsorbierten 
Menge mit steigender Konz. u. sinkendcm Dispersitatsgrad); von der Reichweite 
der molekularen Anziehungskrafte ist die Dicke der Adsorptionsschicht unabhilngig. 
Die mit Olsaure umhiillten Adsorbenticn vermógen woiterhin Olsaure zu adsorbieren, 
analog den spontanen Koagulationsvorgangen in reinen Olsaureemulsionen; wenn
— bei hóheren Olsiiurekonzz. — die Oberfliiche der Adsorbentien mit ólsaure um- 
hiillt ist, ist das Adsorptionsvermogen von der Natur des festen Kerns unabhangig. 
Zwisehen Kern u. Hiille besteht augenschcinlich eine betrachtliche Haftintensitat; 
Vf. nimmt an, daB sieli ein dynam. Gleichgewicht zwisehen der Geschwindigkeit der 
Abtrennung u. Emulgierung der Olsaureteilchen u. ihrer Adsorption u. Kondensation 
einstellt. Bei schlccht benetzbaron Stoffen (z. B. Feldspat) treten mechan. Einfliisse 
starker hervor; die Olsauretrópfchen behaltcn liier bei der Adsorption mehr oder minder 
ihro Form bei. (Kolloid-Ztschr. 38. 321—28. Charlottenburg, Techn. Hochsch.) K ru .

B. Anorgamsche Chemie,
Vaclav Cupr, fJber die Absorption non Chlonuasserstoff und Schwefeldiozyd in 

Schwefelsaure und Essigsaurc. (Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 476; C. 1926.
1. 36.) Die Absorphon ton Chloruwsserstoff in Lsgg. von Essigsaure verschiedoner 
Konz. (0—100%) u. in Schwcfelsaure der Konz. 62—98% wurde bei Tcmpp. von
0 u. 20° bezw. von 40 u. 38° bestimmt. In denselben Medien (CH3COOH, 0—100%ig., 
27°; H2SO.j, 0—97%ig., 41 u. 62°) wurde auch dio Absorption yon Schwefeldioxyd 
gemessen. Dio Resultate stimmen mit den Unterss. fruherer Autoren iiberein. Die 
Absorptionsisothermen von HC1 u. S02 in H2S04 besitzen bei einer Konz. dieser, 
dio dcm Hydrat H2S04-H20  entspricht, ein Minimum, das mit steigender Temp. 
immer weniger ausgepragt wird u. schlieBlich bei 60—65° verschwindet. Die Erklarung 
dieser Erscheinung basiert auf der Annahme, daB die Anderung der Absorption auf 
dio B. des Hydrats zuriickzufiiliren ist. Denn bei liohcrer Temp., wo die Dissoziation
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des Monohydrats merklicher wird, nahert sich die Absorpfcionsisotherme dem zu er- 
wartenden Verlauf. Bei den Absorptionsmessungen mit Essigsaure tretcn die Minima 
nicht auf. (Publ. Faculte dea Sciences de l’Univ. Masaryk 1926. 15 Seiten. Sep.) H a n t .

J. R. Partington, Die Oxydalion von Ammoniak. A n d r u s s o w  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 59. 458; C. 1 9 2 6 . I. 2677) hat ein Schema fur die Oxydation von NH3 
aufgestellt, in dom ais Zwischenprod. Nitroxyl, NOH, auftritt. Vf. folgert nun, 
daB Nitroxyl bei der Zers. N20  bilden mii 13te, daB aber dicses nie unter den Oxydations- 
prodd. beobachtet wordcn sci. Ein wahrscheinlicheres Zwischenprod. sei Nitrohydro- 
xylamsaure, die im Verlauf der Bk. NO bildet. Vf. stellt folgendcs Schema fiir die 
Oxydation auf:

1. NI-I3 +  0 2 =  NH30 2 2. 2 NH30 2 =  2 NH2(OH')2
3. 2 NH2(OH)2 =  N2H2(OH)2 +  2 H20

4. N2H2(OH)2 +  0 2 =  N,H20 3 +  H20 5. N2II20 3 =  2 NO +  H20
(Naturę 11'/’. 590. London, Univ.) *" JOSEPHY.

Horacio Damianovich, Die cliemischc Traglmt der einatomigen Gase mm Stand- 
punki der Elektronenlheorie des Atoms. Vf. berichtet zusammenfassend iiber die bis- 
herigen Verss., dio zur Feststellung von Verbb. der Eddgase angestellt worden sind. Zur 
Erklarung der rolativen chem. Inaktmtat, dieser Elemcntc zieht Vf. die Kosselscho 
Theorie heran u. stellt fest, daB sio nicht immer cinen befriedigenden AufschluB iiber 
das Problem gibt. Nach Ansicht des Vfs. miissen die Metallverbb. des He exotherm 
sein, u. auf dieser Grundlage diskutiert er die Versuchsbedingungcn, unter denen eine 
Darst. dieser Vcrbb. móglieh ware. (Anales Asoo. Quim. Argentina 1 3 . 243—54. 
1925.) H a n t k e .

E. Boehm und K. F. Bonhoeffer, t)ber die Oasrcaktiomn des aktiven IVas-ser- 
stoffs. (Vgl. Ztsehr. f. physik. Ch. 113 . 199; C. 1 9 2 5 . I .  347.) Es werden die Rkk. 
des durch Glimmentladung entstandenen akt. 1I2 mit Gasen untersucht. 0 2 reagiert 
mit dem atomar angenommenen H unter B. von liochprozentigem H20 2, die Halogene 
unter B. von Halogenwasserstoffen, wiilirend CO u. C02 in geringem MaB Formaldehyd 
bilden. Der akt. H wird in wenig Hundertstel Sekunden durch HCl, IIBr, II2S  u. 
CII3Cl zerstort. Zur Erklarung des Reaktionsmechanismus wird folgende Formel 
angenommen: H -f- HCl =  H2 +  Cl. Ais indifferent oder triigo erwiesen sich N 2, II20, 
At/ /3 u . CHv  Die Erhohung der Ausbeute an akt. H durch Verunreinigungen durch
0 2 wurde an der B. von HBr aus Br2 quantitativ yerfolgt. Jlit anderen Gasen ais Ver- 
unreinigungen, wie 1I20  u. H2S, wurden negative Ergebnisse erzielt. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 1 19 . 385—99. Berlin-Dahlcm, Kaiser Wilhclm-Inst. f. physikal. Ch. u. Elektro
chemie.) E n s z l in .

K. F. Bonhoeffer und S. Loeb, Ober }VasscrstoffsujKroxydbildting atis Knallgas 
durch oplisch angeregle Quecksilberatome. (Vgl. yorst. Ref.) Ein Gasgemisch aus 0 2 
u. H2 wurde iiber eine Hg-Oberflacho geleitet, wobei es sich mit Hg-Dampf belud, in 
eine Reaktionszelle aus Glas mit einem Quarzfcnster gebracht u. mit einer Quarz- 
lampę beleuchtct. War die Quarzlampe ungekuhlt, so bildete sich nie H20 2. Mit ge- 
kiihlter Lampe konnte bei einer Stromungsgeschwindigkcit des Gases von 2 eom pro 
Sekunde in der Stunde H20 2 entsprechend 1—5 cem 1/100-n. KMn04 erhalten werden. 
Beim Ausfrieren zers. sich das gebildeto H 20 2 an dem gleiohfalls sich ausscheidenden Hg. 
Es wird angenommen, daB die gesamte umgesetzte Menge primar zu H20 2 reagiert, 
u. daB sich das W. erst sekundar bildet. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 9 . 474—76.) ENSZLIN.

S. Zeitlin, Loslichkeit von Kaliumchlorid, -bromid und -jodid in Alkoholen und 
Wasser-Alkohól-Gemischen. Loslichkeit in Mol/l bei 10,2 bezw. 20°: KCl in W. 3,71; 3,90; 
in 45,130/oig. CH3OH 0,84; 0,87; in 100%ig. CH3OH 0,052; 0,056; in 50,01%ig. A. 0,586;
0,600; in 97,03°/oig. A 0,0052. Ii Br in densclben Lósungamm.: 4,28; 4,39; 1,43; 1,47;
0,138; 0,142; 1,02; 1,16 ( ?); ?, 0,011. K J  (bei 10,2 bezw. 19,9°) indenselbenLdsungsmm.:
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5,86; 6,11; 3,09; 3,25; 0,752; 0,735;2,42; 2,61; ?; 0,0428. (Journ. Chimiąue derUkralne 
1. Wissenschaftl. Teil. 580—84. 1925. Jekaterinoslaw, Mediz. Inst.) B ik e r m a n .

Glinther Feld, Untersućhungen iiber das Vcrłiallen ton Tonerde beim Gltihen 
mit Soda. Dio Al-Hydroxydc yerhalten sich beim Aufschliefien mit Na2C03 jo nach 
ihrer Herstellungsart ganz verschieden. Ein durch Fallung einer Lsg. von A1C13 mit 
NH4OH erhaltenes Hydroxyd schlieBt sich nach dem Trocknen bei 105°, ebenso wie 
der natiirliche Bauxit boi 950° annahernd vollstandig auf, wobei das Yerhaltnis A l: Na 
in der Lsg. etwa wie 1: 1 ist, bei einem UbcrschuB von Na2C03. Ein Hydroxyd, welches 
durch Fallen einer Aluminatlsg. mit C02 erhalten wurde, schlieBt sich bei 950° nur 
zu etwa 50°/0 auf, wobei das Yerhaltnis A l: Na wie 1: 2 ist. Erst bei hóheren Tempp. 
wird es volikommen aufgeschlossen u. das Verhaltnis Al: Na niihert sich 1: 1. Das mit 
C02 ausgefallte Hydroxyd rcagiert also nicht nach A120 3 +  Na2C03 =  2NaA102 -f- C02, 
sondem nach der Formel 2A120 3 +  2Na2C03 =  Na3A103 -)- NaA102 -f- A120 3 +  2COa 
u. erst bei hoherer Temp. gcht dio Umsetzung weiter: Na3A103 -f- NaA102 -)- A120 3 =  
4NaA102. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 174—75. Nicdermarsbcrg/W.) E n s z l in .

A. Travers, U ber den Verlauf der Oxydalion des Mangans in Ubcnnangansaure 
durch das Rcagens i w  Proctor Smith (Alkalipersulfał-Silbeniilrat). Dio R k.:

7AgN03 +  3(NH4)2S20 8 +  6H20 ^  3Ag20 2 +  3(NH4)aS04 +  3H2S04 - f  6HN03 
ist umkehrbar u. zwar wird das gcbildete Doppelsalz (3Ag20 2-AgN03) durch die Saure 
wieder zers. Wird der Lsg. etwas Mn-Salz zugofugt, so bildet sich unter Stórung des 
Gleichgewiehts HJIn04. Das Doppelsalz bildet sich immer wieder u. oxydiert neues 
Mn. Es spielt eine Art Katalysatorenwrkg. fiir die Permanganatbildung aus 3\[n"- 
Salzen u. (NH4)2S20 8, welchc allein nicht miteinander reagieren. Eine Temporatur- 
erhóhung verschiebt das Gleichgewicht noch weiter nach rechts. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 182. 972—73.) E n s z l in .

O. Berg, RdnlgenspeJctroslcopic und Nachtrcis der Ekamangaiie. (Vgl. N o d d a c k , 
T a c k ę  u . B e r g , Naturwiśsenschaften 13. 567; C. 1925. II. 796.) Der beim róntgen- 
spektroskop. Nachweis der Ekamangane crreichtc Grad der Sicherheit wird durch 
zahlenmaBige Angaben iiber die verwandto rontgenspektrograph. Mcthode gekenn- 
zeichnet. (Ztschr. f. techn. Physik 6. 599—603. 1925. Berlin-Siemensstadt.) J o s e p h y .

L. Le Boucher, Studio iiber das Kóbaltnitrit. Durch Behandlung einer wss. 
Lsg. von Kobaltnitrat in Ggw. von Pyridin mit einer moglichst konz. NaN02-Lsg. 
in bestimmten Gewichtsverhaltnisson erhielt Vf. bei 0° ein Kóbaltnitrit von der Formel 
Co(NO„)2-3 Pyr., das in roten Krystallen auftritt u. sich in Pyridin leieht lost. Aus 
dieser Lsg. krystallisiert eino Vorb. von der Formel Co(N02)2-6 Pyr., die durch Ana- 
lysen bestatigt werden konnte. Dic Losliehkeitskurve in Pyridin wurde aufgenommen, 
sio steigt mit steigender Temp. In Wassor findet Hydrolyse statt, Luft oxydiert zu 
Nitrat. Vorgcbliche Vcrss. wurden angestellt, um das Nitrat direkt aus N20 3 u. CoCO, 
zu erhalten. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 24- 91—98. Sevilla, Fac. des Ciencias.) H.

V. Auger und J. N. Longinescu, tjber dic orangen und die roten Ve,rbindungcn 
des Urans. Durch Versetzen einer Lsg. von Uranylnitrat mit R2S, worin R , =  Ba, 
K2 u. (NH4)2 bedeuten, wurden diese prachtig gefarbten, in W. unl:, amorphen KórpeT 
erhalten, u. zwar wurde dio Lsg. von R2S zugesetzt, bis die Farbę am tiefsten war. 
Das rote Ba-Salz wurde mit Ba(HS)2 erhalten u. hat die Zus. (U50 1(!S2H)Ba2H. Die 
Analysen wurden an der icuchten Substanz ausgefuhrt. Nach dem Trocknen im Ex- 
siccator bei 40° verlor es beim Erhitzen auf 110° 2% seines Gewichts. Das orange- 
farbene Ba-Salz darzustellen, gelang nicht. Das orange K-Salz erhiilt man aus einer 
alkal. Uranylnitratlsg. mit K2S. Es hat die Zus. (U50 18S2H)K4H -4H20. Das rote 
K-Sah  entsteht beim Behandeln des orangefarbenen mit KOH u. hat die Zus.
(UbOu S2H)K5-4,5H20. Analog erhalt man das orange u. rote NHt-Salz, ersteres mit
4 Moll. H20. Das letztere zers. sich beim Trocknen unter Abgabe von H2S u. unter 
teilweiser B. von NH4-Uranat. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 970—72.) E n s z l in .
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B. Ormont, t)ber die eleklrolytische Hersidlnng der Bleiarscnite und -arseniate. 
(Vgl. Ztsolir. f. anal. Ch. 67- 417; C. 1926. I. 2607.) Dio Bleiarsenite entstanden an 
einer Pb-Anode in einer mit Eg. ncutralisierten As20 3-Lsg. in wss. KOH. Ais Katholyt 
wurde 15°/0ig. NaOH oder 30%ig. KOH verwendet; ais Kathode eine Ni-Elektrode.
Der Kathodenraum wurde vom Anodenraum durch eine Pergamentmembran ge- 
trennt. Die giinstigśten Bedingungen: die As20 3-Konz. gleich 2—3%, die Stromdichte 
von 5—10 Amp. pro 1 qdin; die Temp. von 60° (bei hóheren Tempp. wurdo nicht ge- 
arbeitet); die Stromausbeuto erreieht dabci 97°/0. Der von der Anodę abfallende 
Nd. hat meistens die Zus. Pb0-As203 oder Pb0-As20 3 -f- 2 H„0; bei hóheren As20 3- 
Konzz. ist der As-Gehalt des Nd. groBer. (Journ. Chimiąue de 1’Ukrai'ne 2. Wissen- 
schaftl. Teil. 20—26. Kiew, Polyteohn. Inst.) BlKERMAN.

W. Manchot und J. Kónig, tjber eine Kóhlcnoxydvcrbindunq des Palladiums. ' 
Ubcr Metallkohlenoxydsalze. X III. (XII. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2518; C. 1926.
I. 1520.) Die Darst. einer CO-Verb. des Pd gelingt beim Sehiitteln von reinstem, in 
A. suspendiertem PC12 mit CO, wenn man die Red. zu schwarzcm Pd dadurch aus- 
schaltet, daB.man jede Erwarmung der Fl. vermeidet. Bei 0° mit absol. A. oder CH3OH 
wird auf 1 Mol. PdCl2 1 Mol. CO rasch aufgenommeu. Das ziegelrote PdCl2 wird all- 
mahlich heller u. geht iiber Zwischenfarbcn in dic gelbbraune bis citronengelbe CO-Verb. 
iiber. Zur praparativen Darst. leitet man mit CH3OH-Dampfen beladenes CO bei 
Zimmertemp. uber getrocknetes PdCl2. Wesentlieh fiir dio Haltbarkeit des Praparates 
ist eine Nachbchandlung mit trockenem CO. Die Zus. des Prod. wird durch Best. 
des Atomverhaltnisses P d : Cl: CO =  1: 2: 1, entsprcchend der Formel PdCl2,CO, 
ermittelt. Beim Erwarmen mit W., HC1, H2SO., wird die Verb. unter CO„-Entw. u. 
Abschoidung von metali. Pd zersetzt. Beim trockencn Erhitzcn iiber 60° wird sie 
schwarz. — Die auffallend niedrige Entstehungstemp. der Verb. laBt unter Beriick- 
siehtigung der cntsprechenden Verhaltnisse bei den anderen, Metallen der Pt-Gruppo 
u. auf Grund der ausgepragten Neigung des Pd zur B. von Viererkomplexen den SchluB 
zu, daB bei noch niedrigerer Rk.-Temp. CO-reichere Verbb. zu erwarten sind. Das 
Pd-Nitrat reagiert mit CO gleichfalls unter yorubergehender Hellfarbung, die jedoch 
sehr rasch von lebhafter Gasentw. u. Schwarzung uberholt wird. Auch hier erfolgt 
zitnachst eine Anlagerung von CO, die ganz allgcmein der Oxj'dation durch ein Metall- 
salz vorauszugehen pflegt. Yf. gelangt zu der allgemein giiltigen Feststellung, daB 
die primare Aneinanderlagerung von Oxydationsmittel u. oxydabler Substanz un- 
abhangig ist von dem stóchiometr. Verhaltnis, nach dem der eigcntliche Oxydations- 
vorgang verlauft, u. spricht dieser Tatsache prinzipielle Bedeutung fiir die theoret. 
Benrteilung der Oxydationsprozesso iiberhaupt zu. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 883—86. 
Miinchen, Techn. Hochsch.) SlEBERT.

W. Manchot und H. Gall, t)ber Carbonylkobaltocyankaliinn und die Wertigkeit \  
des Zentralaloms in komplcxen Salzen. Uber MelalU;oMmoxydsalzc. XIV. (XIII. vgl. 
vorst. Ref.) Vom Co ist das Metallcarbonyl, Co(CO)4, bekannt, gemischte Carbonjrle 
fchlten bisher. Vf. gelingt die Darst. des Carbonylkobaltocyankaliums, K3Co(CN)5,
CO. Die Bindung von CO durch Kobaltcyaniir ist an bestimmte, ziemlich 
begrenzte Bedingungen gekniipft, die von der Zus. der Co(II)-Komplexverb. u. der 
Yersuchstemp. abhiingig sind. — Zur priiparativen Darst. ist Kiihlung auf —10° er- 
forderlich. Man wendet auf 4 Moll. KCN 2 Moll. K-Acetat u. 1 Mol. Co-Acetat an. 
Nach beendeter Absorption wird mit gekiihlt-em A. gefallt. Der gelbliche, krystalline 
Nd. wird beim Trocknen weiB. Die Substanz ist ziemlich bestandig, sie wird iiber 
P A  '"•asserfrei u. ergibt dann bei der Analyse ein Atomverhaltnis, das der Zus. 
K3Co(CN)s, CO entspricht. Lockeres, mikrokrj’stallines, weiBes Pulver, das im Aus- 
sehen dem K3Fe(CN)5,CO gleicht. In W. 11. mit gelber Farbę, die Lsg. reduziert 
ammoniakal. Silberlsg. u. gibt mit Metallsalzen Yerschieden gefarbte Fallungen. — 
Infolge der Ggw. dreier K-Atome im Mol. muB das Co-Atom in dem CO-Komplexsalz
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in der zweiwertigon Osydationsstufo yorliandon scin; donn dio Anzahl der in der Au Ben- 
sphare gebundonen, einwertigen Kationeu ist gleich der Anzahl der im Kern gebundenen, 
einwertigen Ionon, vermindert um die Wertigkoit (,,Elcktrovalenz“) des Zentralatoms. 
Co fungiert ais Neutralteil. Bei Durchsicht der yorhandenen Literatur findet man 
yielfach Unldarhoit daruber, welche Bestandteilo des Kems ais ionogen u. welche ais 
neutral anzusehcn sind. Aus der vom Vf. bewirkten Umwandlung:

Na2Fe(CN)5, NO — >- Na3Fe(CN)5, NH3 ----y  Na3Fe(CN)5, CO
goht hervor, daB NO, ahnlich wio NH3 u. CO, ein Neutralteil ist. (Bor. Dtsch. Chem. 
Ges. 59. 1056—59.) S i e b e r t .

W. Manehot und H. Gall, Zur Charakter isiermig der Mctallcarbonyle: Uber eine 
Carbonyfoerbindtitig des einwertigen Nickels. Vber Metallkohlenoxydsalze. XV. (XIV. vgl. 
yorst. Ref.) Wahrend zweiwertiges Ni Indiffcronz gegeniiber CO zcigt, gelingt os Ieicht, 
beim einwertigen Ni CO-Aufnahme u. B. einer Carbonylverb. 7,u erreiehen. Die rote 
Lsg. von K2Ni(CN)3, durch Red. von K 2Ni(CN), erhaltcn, reagiert bei 0° mit CO 
auBerordentlich rasch im ter Farba uf hollung nach gclb. Auf 1 Mol. cinwertigcs Ni 
wird 1 Mol. CO gebunden, so daB sieli fiir dio CO-Verb. des Ni(I) die Formel [Ni(GN)t M 
CO\K2 aufstellcn IaBt. Ihro Isolicrung gelang noch nicht, da dio Vcrb. sehr oxydabel 
ist. Bei der Darst. ist daher peinlichstcr LuftabschluB crforderlich. — Auch das ein- 
wertige, in W. suspendiorte NiCN vermag CO zu binden, wonn auch, infolge seiner 
Unloslichkeit, wcscntlich langsamer ais der KCN-cnthaltende KompIex. Dor anfangs 
orangefarbeno Nd. wird in Beriihrung mit CO kanariengelb, was auf dio B. eines go- 
mischten Carbonyls hindeutet, NiCN(CO)x, dessen genauo Zus. noch nicht ormittelt 
ist. — Bei langerem Stclien zcrfallt das primiiro Prod. in Ni(CN)2 u. Nickeltetracarbonył, 
Ni(CO)v  Diese crstmalig beobachteto Entstohung eines Metallcarbonyls aus einem 
gemischton Carbonyl dcckt die Beziehungen zwischen boiden auf, Das gemischto 
Ni-CN-Carbonyl stollt einen Ubergang dar von dem CO-freien Ni(CN)2 u. NiCN zu 
dcm CN-freien Ni(CO).,. Mit abnohmender Wertigkeit des Zentralatoms nimmt dio 
Fahigkeit zur Bindung derCO-Gruppe zu, bis die Elektrovalenz desMotalls (vgl. yorst. 
Ref.) Nuli goworden ist, d. h. bis alle dem Metali ionogen yerbimdenen Gruppen durcli 
das ais Neutralteil fungierende CO ersetzt sind. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 1060 
bis 1063.) S ie b e r t .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
A. L. Parsons, Erganzende Bemcrkungcn belreffs Prapariercn von Mineralien. 

Das Praparieren u. Aufbewahren von leicht zersetzliclien Mineralien wird besprochen 
(Amer. Mineralogist 11. 79—82.) • E n s z l in .

Ernest E. Fairbanks, Dumortierit von Ncvada. Der Dumorlierit kommt in 
den Dumorticrit-Scrczitschiofern von Ncyada vor. Dio Lichtbrechung ist nLi — 1,677. 
Dor Gehalt an T i02, wclclicr in diesem Minerał fast immer yorhanden ist, erhóht bei 
Anwesenhcit yon 5% diesolbo um etwa 1%. Dio DE. betragt 17 ^  1- (Amor. Minera
logist 11. 93—96. Reno, Nevada.) E n s z l i n .

Albert B. Peck, Dumortierit, ein nutzbares Minerał. (Vgl. yorst. Ref.) Dio 
physikal. u. chem. Eigenschaften des Dumorticriis werden beschrieben u. seino Ver- 
wendung nach dem Schmelzcn bei 1810°, wobei er sich unter Entweichen yon. W. 
u. B20 3 in oin Glas umwandelt, zu stark lichtbrechendem Glas u. Porzellan besprochen. 
Das Glas ist farblos. (Amor. Mineralogist 11. 96—101.) E n s z l in .

A. N. W inchell, Zweifelhafte Mineralspezfcs, klargemacht am „Fareolit". Es 
wird der Vorschlag gemacht, Mineralien, welcho in isomorphe Reihen gehóren u. nur 
wenig von bekannten Mineralien abweichen, nicht mit besonderen Namen zu ver- 
sehen. Dieser Fali liegt beim Fareolit, welcher zur Tliomsonitreihe gehórt, yor, wie



1926. II. C. M i n e r a l o g is c h e  u n d  g e o l o g is c h e  C h e m i e . 179

aus don Rontgenspektren u. den opt. Eigcnschaften lieryorgoht. (Amer. Mineralogist
11. 82—89.) ENSZLIN.

Clarence s. Ross und Earl V. Shannon, Nickelhalłiger Vermkvlit und Ser
pentin von Webster, Nord-Carolina. In dom Yermiculit u. Serpentin ist fiir das Mg 
in isomorpher Vortretung Ni eingetreten. Dor hellgriine Vermiculit hat hesagonalen 
Habitus, soine Liohtbrcchung ist <x =  1,542 u. fi =  y  =  1,573 u. sein Gehalt an NiO 
betragt 5,34 u. 11,25%. Der Serpentin ist grimlichweiB mit oc =  1,558 u. enthalt 
2,57% Ni. (Amor. Mineralogist 11. 90—93.) E n s z l in .

J. F. Schairer, Lithiophilit und andere seltene Phosphate von Portland, Connec
ticut. Der Lithiophilit kommt in den Pogmatiten von Strickland Quary, Collins Hill, 
mit anderen Mn-Phosphaten vor. Dio groBen Krystallo sind liohtorangc gefarbt. 
Lichtbreohung 1,66—1,67. Die Zus. ist Li(Mn, Fe)P04. Beschreibung dor Analysen- 
methoden. (Amer. Mineralogist 11. 101—04.) E n s z l in .

J. Stansfield, Der chemische Charakter des Okaits. Der Okait bestelit haupt- 
saclilich aus Melilit, Hauyn u. Biotit. Die Gesamtanalyse des Gesteins wird an- 
gogeben. Chemisch steht es, wio aueli der Nephelin-Okait, dem Monticollit-Alnoit 
nalie, hat aber einen hólieren Gehalt an A120 3, CaO u. Na20 u. einen geringoron an 
MgO u. K20. (Amer. Joum. Science, SlLLlMAN [5] 11. 396—98. Butte [Montana], 
School of Mines.) E n s z l in .

Rene van Aubel, Entstehung und Klassifikation von magmatischen Leitmineralien. 
Es wird yersucht, die Entstehung der Leitmineralien von magmat. Gesteinen im 
weiteren Sinno aufzuklaren, dioselben genetisch zu ordnen u. aus dereń Anwescnhoit 
auf die Art des Magmas zu schlicBcn. (Rev. gćn. des Sciences pures ot appl. 37- 
234—48. Katanga, Sorvioes des Mincs.) E n s z l in .

Arthur Holmes und Robert W. Lawson, Kalium und dic Warme der Erde. Aus 
den radioakł. Konstanton von Rubidium u. besonders von Kalium bereehnet Vf. dio 
von don Gesteinon entwiekelte Warmemenge. So erzeugt z. B. Granit jśihrlich pro ccm 
40 X 10“® cal, Basalt 12 X 10~6 cal. Dieso Werte sind etwas hóher ais die aus dem Zer- 
fall vonUran u.Thorium bereclmoten. In einer Tabelle sind dio der Rcchnung zugrunde 
gelegtcn Werto zusammengestellt. (Naturo 117. 620—21. Durliam, Sheffield.) Jos.

Olin R. Kuhn, Eisenerzlager in Cuba. Vf. beschreibt die wiehtigsten Eisenorz- 
yorkommon auf Cuba. Schatzungswciso hat Cuba 3 Billionen t  Eisenerzc, dio iiber 
1 Billion t  metali. Eiscn roprasentieren. Da dieso Eisenrcscrven groBenteils amerikan. 
Gesellscliaften gehoren, werden sie voraussichtlich nur durch amerikan. Hochofen 
yerbraucht werden. (Eng. Mining Joum.-Press 121. 607—10. Buffalo, N. Y.) K.W.

Ernst Fulda, Die physikalisch-chemiscJien Ywgiingc bei der Entstehung d-cr deutschen 
Kalisahlagcr. Zur Erklśirung der hoben Tempp., die bei der B. dor Kalisalzlager 
hcrrschtcn, sind mohrere Theoricn aufgestcllt worden, dio dor Vf. bespricht. Durch 
intensivo Sonncnbestrahlung ging die Eindunstung bei allmalicli stoigonder Tomp. 
vor sich. Eine auf der Oberflaclie schwimmende Salzdccko bowirkte, daB dio eingestrahlte 
Wiirme nicht ais Verdunstungswrarmo yerbraucht wurde, sondern zur Temp.-Steigorung 
dient© bis bei Tempp. iiber 80° der Dampfdruck der Mutterlauge zur Sprengung der 
Salzdecke fiihrte u. die Kalisalzbildung einsetzte. "Ober dio Scbichtung der Chloride 
u. Sulfate geben die von v a n ’t  H o f f  angestellten Unterss. iiber das chem. Gleich- 
gewicht Aufkliirung. Gegen Endo der Salzbildung spielten Ubersattigungserschoi- 
nungen eine Rolle. (Ztechr. f. angow. Cli. 39 . 576—78. Berlin.) J u n g .

F. Goebel, Neuerbohrte Salzaufbriiche in Hannovcr und Braunschwcig, Kurze 
Mitteilung iiber neuerbohrte Salzaufbriiche in Hannover u. besonders nórdlich des 
Harzes in der Nahe von Braunschweig. Diese Salzlager sind in einem bisher ais Kreido 
bezeiclinetem Gebiete entdeckt worden. Die Gipsablagerungen crroichen an einigen 
Stellen fast die Erdoberflache, so daB sio dureh Sohiirfgraben festgestellt werden
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konnten. Der die Salzlager umgebende Kreidemantel ist stark gefaltet. Die Aus- 
dehnungdes Gebictes ist bisher nooh niolit geniigend bekannt. (Kali 20. 152—53.) Haa.

Law Voge, Antimon in Bolwien. In Bolmen wurden zahlreiche GrauspieBglanz- 
Lagerstatten entdeckt, welcho in palaozoischen Schichten aufsitzen u. sich dadurch 
auszeichnen, daB die Erze sich sehr leicht aufbereiten lasscn. Sie enthalten ais Ver- 
unreinigungen efcwas Pb, Fe u. As. (Eng. Mining Journ.-Press 121. 677—SO. New 
York, City.) E n s z l in .

George A. Thiel, Phosphorhallige Eiscnerze aus dem Cuyanagcbiet. Der Gehalt 
an P;,05 in diesoh weit verbreiteten oxydischen Eisenerzen, welche in 3 Gruppen zu 
teilen sind, metamorphe Erze, durch Eruption in die ersteren injizierte Erze u. dereń 
Ver\vitterungsprodd., ist auf die Anwesenheit von Apatit zuruekzufiihren. Er betragt
0,08—4,02%. (Eng. Mining Journ.-Press 121. 687—90. Mineapolis [Minn.], Univ.) En .

Alois Kanka, Ton- wid Schieferlontorkommen im Bezirk Mahrisch-Trubau. 
(Vgl. Feuerfest 1. 45; C. 1926.1. 208.) (Tonind.-Ztg. 50. 601—04. Markt Krónau.) We.

Anna Schinolzer, Uber den Phosphalgehalt von Kalksteinen und Sandsleinen der 
crsfcn Medilerranslufe am Nordhange des Feldbergs bei Itogendorj. Mitt. von Analysen- 
daten eines Lithothamnenkalkes wie folgt: CaO 52,12%, MgO 2,58%, P206 2,24%, 
Gluhverlust 37,75%, Si02 3,62%, Rest Fe20 3 u. AlsOa. Der Phosphatgehalt wechselt 
nach der Schichtenlage. (Petroloum 22. 208—09. Wien.) R e i n e k .

K. Patteisky und F. Perjatel, Die Steinkohle ais Ergcbnis ihres Ursprungsstojfcs 
und des Grades seiner Inkohlung. Vff. besprechen die Einteilung der verschiedenen 
Steinkohlenarten, die naeh ihren Ursprungsstoffen unterschieden werden. Diese sind: 
die Glanzkohlen, die sich in Yilrain u.. Clarain unterteilen lassen, die Kcnnelkohlcn 
(Durain), die Faserkolden (Fusain) u. dio lettige Schramkohłe. Die Steinkohlenflóze 
fiihren in der Regel ein Gemisch dieser Kohlenarten, in dera dio Glanzkohle weitaus 
iiberwiegt.

Jede dieser Kohlen war einer geochera. Uinwandlung unterworfen, die man ais 
Inkohlung, Bituminierung bei der Kennelkohle, oder Anthrazitwerdung bezeichnet. 
Der Inkohlungsgrad wurde durch Druck u. Temp. beeinfluBt. Die Steinkohlen aus 
verschiedenem Ursprungsstoff werden in don cinzelncn Inkohlungsstufen, u. zwar der 
Gasflamm-, Gas-, Fett- u. Magerkohlen, sowie der Anthrazitstufe miteinander ver- 
glichen u. ihre techn. Brauchbarkeiten erortert. (Gluckauf 61. 1585—94. 1925. Schle- 
sisch-Ostrau.) R e i n e r .

B. P. Domogalla, E. B. Fred und W. H. Petcrson, Jahreszeitliche Śc/iwankungcn 
im Gehalt der Seewasser an Ammotiiak und Niłralen. Gelóstes Ammoniak u. Nitrat er- 
reichen ihren Hóchstgehalt ungefahr im Marz, wenn die Ammoniakbildner u. die 
nitrifizierenden Bakterien am kraftigsten ontwickelt sind. Im allgcmeinen kommen 
sio das ganze Jahr hindurch nebenoinander vor, wobei die Nitratreduktion u. dio 
Nitrifikation bei 11—28° am starksten ist. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 15- 
369—85. Madison in Wisconsin, Geolog. Inst, u. Naturhistor. Inst.) S p l i t t g e r b e r .

R. Nasini, C. Porlezza und A. Donati, Chemische und chemisck-physikalische 
Untersuchungen des Scku'efel-bor-brom-jod-lithiumsduerlings ton S. Fenem (Acireale). 
Bericht iiber eine erneute, auBerst esakt durchgefiihrte Analyse. Die erhaltenen 
Werte sind sowohl in absol. Zahlen, ais auch in Ionen u. in Salzen angegeben. Im Gegen- 
satze zu friiheren Unterss. liefien sich einwandfrei eine merkliche Radiaktivitat u. Br 
sowie Borsaure in wagbaren Mengen {eststcllen. Hieraus ergoben sich neue Anwendungs- 
moglichkciten. Der vorhandene H2S spaltet wahrend der Yerwendung infolge geringer 
Oxydation koOoidalen S ab. (Annali Chim. Appl. 15. 484—518. 1925. Pisa.) G r im m e .



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

D. Organische Chomie.
P. Walden, Aus der Lebensgeschichte einiger organischer Radikale. Geschichtlicher 

tlberblick iiber die Radikale: Athyl (C4Hl0), Meihyl (C2H0), Methylen (C4H4), Kakodyl 
(C4H12As2), Benzin (Benzol, Triyl, Phenyl) (C0H5) 11. Acetyl (C2HaO). (Ztschr. f. angew. 
Ch. 39. 601—06. Rostoek.) B r a u n s .

R. Christie Smith und H. A. Paterson, Beslimmung der Verseifungsgeschwindig- 
keit von schwerlóslichen Estem. In der Reaktionsgleichung d xjd t =  kC  kann der Ge- 
s c h w in d ig k c it .B k 0 e ffi7 .ie n t ais der Bruchteil der Konz. G aufgefaBt werden, welcher in 
der Zeiteinheit d t  umgewandelt wird. Wenn also in der Lsg. die Konz. C konstant 
gehalten wird, wird in jeder Minutę gleich viel Ester verseift u. eine bequeme Titration 
ermóglicht. Vff. finden fiir k -— Benzylacetat =  0,0051, Benzylpropionat - 0,0056 u. 
Phenylacetat — 0,0016. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 940—41.) T a u b e .

H. van de Walie u n d  A. Henne, Ober die Einunfkung von Brom auf Chlorjodathylen. 
(Buli. Soc. Chim. B elgiquc 35. 29—38. — C. 1926. I. 3135.) B ik e r m a n .

H. J. Prins, Noliz iiber eine Methode zur Darstellung von 1,1,2-Tri- und 1,1,1,2-
Tetrachlorathan. Leitet mail in die Mischungen von 300 g symm. Dichlor&thylen oder Tri- 
chlorathylen u. 6—30 g A1C13 bei 30—40° HC1 ein, so erhalt man ca. 360 g rohes 
1,1,2-Tri- bezw. ca. 340 g rohes 1,1,1,2-Telrachlordthan. Die Richtnng der Anlagerung 
des HC1 an das Trichlorathylen entapriclit der Regel von MARKOWNIKOW u. der An- 
lagorung von Chlf. u. CCI., an die gleiche Verb. (vgl. Journ. f. prakt. Ch. [2] 89. 414 
[1914]). (Rec. trav. chim. Pays-Bas45. 80—81. Frankfurt a. M., Chem. Fabr. Griesheim- 
Elektron, u. Hilversum.) L in d e n b a u m .

A. Kirrmann, Ober die Darstellung des Propargylbromids. Man yersetzt PBr3 
(geringen tłbcrschuB) mit einigen Tropfen Pyridin, liiCt bei 0° eine Miscliung von 
Propargylalkohol mit ca. 15 Mol.-°/0 Pyridin zutropfen u. dest. sofort im Yakuum. 
Ausbeute an Propargylbromid 80%- Kp-i3o 35°, Kp. 82°, D.19 1,579, nD19 =  1,4942, 
ohne stechenden Ceruch. Das Verf. eignet sich auch fiir andere ungesatt. Alkohole. 
(Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 39. 698—99. Paris, Ecole normale supórieure.) Lb.

E. Fourneau und I. Ribas y Marąues, Ober die Darstellung des c/.-Monochlor- 
hydrins des Olycerins. Man yersetzt Dichlorhydrin (einmal dest. Handelsprod.) mit
1 Alol. sehr konz. NaOH, riihrt 1 Stde., dckantiert, nimmt in A. auf, trocknet u. frak- 
tioniert. Ausbeute an Epichlorhydrin ca. 90°/o. Man erhitzt dasselbe mit 3 Moll. W. u.
5 ccm 10°/oig. 1I2S04 pro Mol. Epichlorhydrin auf dem Wasserbad. Wenn die Mischung 
fast 100° erreicht hat, gerat sie ins Kochen. Man erhitzt kurze Zeit wciter, bis ein 
Tropfen sich in W. klar lóst, neutralisiert mit Barytwasser u. fraktioniert im Vakuum. 
Ausbeute an a -Monochlorhydrin (Kp.15 147—150°) 85—90%. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 39. 699— 700. Paris, Inst. Pasteur.) L in d e n b a u m .

I. Ribas und E. Fourneau, Ober die Darstellung des reinen (y.-Monochlorhydrins 
des Glycerins. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 24. 165—67. Vorst. Ref.) S p iegel.

Anton Skrabal und Maria Zlatewa, Zur Hydrolyse der Acetale des Pentaerythrits. 
Es wurde die Stufenfolge der sauren Hydrolyse der Acetale des Pentaerythrits in wss. 
Lsg. gemessen. Bezoichnet RR'CO cinen Aldehyd oder ein Keton, so lautet das 
Stufenschema:

RH'c < a c S : > c < c i v o > CRR' +  H»° RR' C0 +  r r 'c< o ' c5 : > c ĉ h . o h )j

RR'C<q ’ Qg*>C(CHsOH)j +  H ,0 RR'CO +  C(CHaOH)4

Die Geschwindigkeitskoeffizienten der bei 25° unterauchten Vorgange yariieren bia 
zu 7 Zohnerpotenzen. Fiir die Acetale a. Carbonylyerbb. (CHaO u. Aceton) wurde
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<  2 A-2, fiir die iibrigen (Acetaldehyd, Propylaldehyd, i-Butylaldehyd) k\ >  2 k2 
gefunden, wo kt u. k, die Koeffizienten der Stufenhydrolyse bedeuten. — Die bei der 
Acetalhydrolyse zu beobachtcnden GesetzmaBigkeitea u. Zusaminenhiinge sind viel 
einfacher u. durchsichtiger ais bei der Esterverseifung; die Geschwindigkeitskoeffizienten 
der Atherhydrolyse sind gegeniiber denen der Ester duroli eine sehr viel gróBere 
Variationsbreite ausgezeicbnet. — Pentaerythritdiformal, aus Pentaerythrit mit Tri- 
oxymethylen u. h. konz. HCl; F. 50°. Infolge Langsamkeit seiner Hydrolyse muBte, 
um meBbare Verseifung zu erzielen, 1-n. HCl ais Katalysator angewendet werden. 
Fiir die auf die Einheitskonz. der Katalysatorsaure bezogene erste Konstantę der 
Stufenfolge wurde fcj =  1,95-10-0 ber.; fiir k2 kann mit einiger Wahrscheinliehkeit 
>  1 ■ 10—a geschlossen werden. — Pentaerythritdiacetal, CuH10O.„ aus Pentaerythrit -f- 
Aeetaldehyd +  konz. HCl; aus A., F. 45°; fiir die auf [HCl] =  1 reduzierte Konstantę 
folgt kl — 0,0122; fiir k2 ist auf <  0,0061 zu schliefien. — Pentaerythritdiprcrpional, 
CnH!0O4, olige FI., rieekt obstartig, Kp. 250—252°; 0,02 Mol pro 1 in W. 1.; l \  =  0,0206;

<  0,0103. — Pentaerythritdi-i-butylal, C13H240 ;J; Tafeln, aus A., F. 95°; 0,0375 g
1. in 200 ecm W.; dio Sattigungskonz. C =  0,000767; ^ =  0,0089. — Pentaerythrit- 
monoacetonal, CsHi60.It F. 135°, u. Pentaerythritdiacetonal, Cu H20O4, F. 116°, B. nach 
B o e s e k e n  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 41. 722; C. 1923. I. 892) mit p-Toluolsulfo- 
saure anstatt HCl ais Katalysator. Fiir das Monoacetonal wurde fiir k2 =  17,73 
bestimmt, fur das Diacetonal k  ̂=  20,7. Der Gang von k 'ac u. k'm (Berecbnung der 
Konstantę nach Moll. u. nach Aquivalenten) stimmen mit dem aus der Monoacetonal- 
hydrolyse erschlossenen k2 iiberein. Die Ergebnisse bestiitigen das angenommene 
Stufenschema u. rechtfertigen die bei den iibrigen Acetalen gezogenen Schliisse, 
welche auf k% >  0,5 l \  bei ansteigendem k \ c u. auf k2 <  0,5 bei fallendem k_\c 
lauten. — In einer Zusammensteliung wird die saure Hydrolysegeschwindigkeit (25°) 
der Acetale der einfachsten Aldehyde (Ketone) in ihrer Abkiingigkeit von der Alkohol- 
komponente gezeigt (Pentaerythrit u. Atkylalkohol). Innerhalb der Acetale variiert 
die Geschwindigkeit von Alkohol zu Alkohol um 4 Zehnerpotenzen, von Aldehyd 
zu Aldehyd bis zu 7 Zehnerpotenzen, insgesamt um 11 Zehnerpotenzen. Die Ko
effizienten der Pentaerythritacetale lassen die GesetzmaBigkeit erkemien, wonach 
die Geschwindigkeit der Atherverseifung mit der Carbierung der den Ather-0 tragenden 
C-Atome steigt. Dio Zusammensteliung zeigt weiter: 1. D ie . Geschwindigkeits
koeffizienten zweier Acetale desselben Aldehyds mit verschiedener Alkoholkomponente 
stehen zueinander in einem nahezu konstanten, von der Aldehydkomponente un- 
abhiingigen Verhaltnis. 2. Die Geschwindigkeitskoeffizienten zweier Acetale desselben 
Alkohols mit versehiedener Aldehydkomponente stehen zueinander in einem nahezu 
konstanten, von der Alkoholkomponente unabkangigen Yerhaltnis. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 119. 305—18. Graz, Univ.) B u s c h .

J. F. Durand, Vber eine direkte DarsteUung der gemischten Organoberyllium- 
uerbindungcn. Nach vergeblichen Yerss. zur Darst. einer gemischten Organóberylliwn- 
verb. ist Vf. auf Grund folgender Ubcrlegungen zum Ziel gelangt: 1. Die Elemente 
der ersten Horizontalreihe des period. Systems unterscheiden sich im allgemeinen 
stark von den ihnen entsprechenden Elementen der anderen Reihen (vgl. z. B. die 
Loslichkeit von AgF u, CaF2 einerseits, AgCl u. CaCl2 andererseits). Es ware also 
denkbar, daB die gemischten Organoberylliumverbb. im Gegensatz zu den Organo- 
magnesiumverbb. in A. unl. sind. 2. Be ist dem Al ahnlieh. Letzteres iiberzieht sich 
z. B. in fouchtem O mit einer festen Schicht, welche den weiteren Angriff yerhindert, 
wird aber durch eine Spur Mercurisalz wieder wirksam. Ais Vf. daraufhin 0,312 g 
Be (feines krystallin. Pulver), 4,922 g CH3J  u. 50 ccm A. (App. u. Eeagenzien absol. 
trocken!) zum Kochen brachte, das Kochen unterbrach u. einen Krystall (ca. 0,1 g) 
HgCl; zugab, geriet die FI. wieder zum Kochen, u. naoh 40 Min. langem Erhitzen 
war alles Be verschwunden u. in eine graue, an den Wanden haftende M. iibergegangen.
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Diese wurde nach Waschen mit A. im C02-Strom mit HCl zerlegt u. 769 ccm CH4 
erhalten. Im Riłckstand wurden 4,349 g J  gefunden. Es war demnach CHaBeJ 
entstanden; berechnet: 776,5 ccm CH4 u. 4,402 g J. Analog wurde ais
graue M. u. daraus mit HCl die berechnete Menge C2H„ erhalten. Ein aus groBeren 
Krystallen bestehendes Bo reagierte nicht. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 1162 
bis 1164.) LlNDENBAUM.

K. Krassuski und F. Schenderowitsch, U ber die Wirkung des Nalriumacetats 
auf Isobutylendibromid und Triinethyliiihylendibromid. Beim Erhitzen von Na-Acetat mit 
(CH3)2CBr-CH2Br oder mit (CH3)2CBr-CHBr-CH3 entstehen sta tt der erwarteten 
Oxyde die Acetale von Isobutenol, CH2: C(CH3)-CH2-OH, u. 2-Methylbułen-(2)-ol-(3), 
(CH3)2C: C(OH)-CH3. Das erste wurde in ca. 33%ig. Ausbcute bei 3-std. Kochen von 
115 ccm Eg., 41 g gesclim. Na-Acetat u. 52 g Isobutylendibromid erhalten, aber in un- 
reinem Zustande; Kp. 120—123°; entfarbt Br u. KMn04. Das zweite Acetat (9 g) 
wurde bei 3-std. Kochen von 72 g Trimcthylathylendibromid mit 50 g Na-Acetat u. 
158 ccm Eg. gebildet; es enthielt wohl auch eine gewisse Menge des Acctats CH2: C(C//3) • . 
OH(Ó' 0 0  • OHa) • CH9. Kp. des ungereinigten Acetats 133—139°. Es isomerisiert sich 
bei Einw. von Zn u. verd. H2S04 zu Melhyl-i-propylketon. (Journ. Chimique de l’Ukraino
I . Wissenschaftl. Teil. 633—37. 1925. Charków, Univ.) B ik e r m a n .

G. T. Morgan und E. Holmes, BOntgemlraMenidentifizierung der hoheren Fett
sauren. (Vgl. M o r g a n  u. B o w e n , Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T  364; C. 1925. I. 
482; M o r g a n  u . H o l m e s , Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T  108. 219; C. 1925. I. 2215.
II. 407.) Vff. haben aus Arachisól eine Sśiure mit F. 77° isoliert, die sich nach der
Rontgenstrahlenunters. ais C28-Saure erwies, die ziemlich sicher eine unverzweigto 
C-Kette enthalt. Dieser Befund bestatigt eine Beobaclitung von H o l d e  u. G o d b o l e  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 36; C. 1926. I. 1795). (Naturę 117. 624. Teddington, 
Middlesex.) J o s e p h y .

P. A. Levene und Ida P. Rolf, Bromlecilhine. II. Bromlecithine der Leber und 
des Eidottcrs. (I. vgl. Journ. Biol. Chem. 65. 545; C. 1926. I. 1208.) Aus der Leber 
(vom Rind) wurden 2 Bromlecithinfraktionen gewonnen, von denen eine nach der 
Analyse ein Ocla-, die andere ein Hexabromderiv. war. Deriw. mit niedrigerem Br- 
Gehalt wurden nicht in reinem Zuatande gewonnen. Aus der Octabromfraktion wurden
2 gesiitt. Fettsauren, Palmitin- u. Stearinsaure, gewonnen, aus dor Hexabromfraktion 
dieselben. — Aus Eilecithin wurden ein Di- u. ein Telrabrcnnlecithin isoliert, von denen 
das letztere der Hydrolyso unterworfen wurde u. dabei ebenfalls 2 gesatt. Fettsauren 
ergab. So weit sie analysiert sind, scheint jede ungesatt. Saurc in Verb. mit jeder der 
beiden gesatt. Sauren aufzutreten, also in 2 Lecitliinen yorzukommen. Wenn das 
Gleichc fiir die anderen ungesatt. Fettsauren gilt, miiCte man Ggw. von 8 Lecithinen 
in der Leber u. vielleicht ebenso vielen in anderen Organen u. im Eidotter annehmen. — 
Die Methoden zur Trennung der Bromlecithine miissen vielleicht fiir jedes Organ 
modifiziert werden u. kónnen hier nicht im cinzelnen beschrieben w'erden. Von all- 
gemeinerer Anwendbarkeit erscheint das zur Trennung der gesatt. Fettsauren von 
den ungesatt. benutzte Verf. Dio 1. Fraktion des bromierten Materials, welche die 
bromierten Sauren von niedrigerem Br-Gehalt u. die gesatt. Fettsauren enthalt, wird 
verestert. Da die Ester der gesatt. Sauren bei niedrigerer Temp. sieden ais diejenigen 
der gebromten Sauren, lassen sie sich durch Fraktionieren leicht abtrennen; sie finden 
sich in der Fraktion vom Kp.j 180°. (Joum. Biol. Chem. 67• 659—66. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) Sp i e g e l -

A. Gonzalez, Ober die Stereoisomerie der Athylensauren. Hydrierung der Slerarol- 
und Behenolsdure. In Fortaetzung der Unterss. iiber die partielle Red. der Acetylen- 
sauren (vgl. Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 100; C. 1925.1. 2547) wurde gefunden, 
daB die Einw. von nascierendem H Athylensauren von hóherem, katalyt. Red. solche 
von niedrigerem F. liefert. Es scheint berechtigt, auf Grund der thermochem. Gesetze
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anzunehmen, daB die partielle katalyt. Hydrierung der Acetylenbiudung ohne sek. 
Rkk. vor sich geht u. das Prod. vorwiegend die cts-Form darstellt. Aus Stearolsaure 
entsteht nun katalyt. Ólsaure, aus Behenolsiiure Erucasaure, wahrend naseierender H 
(Zn -)- Essigsiiure) Elaidinsaure bezw. Brassidinsaure liefert. Daher wird fur die beiden 
ersten die cis- u. fiir dic letzten die <ra?is-Form abgeleitet. (Anales soe. espanola Fis. 
Quim. 2 4 . 156—64. Madrid, Junta para aniplicaión de Estudios.) S p i e g e l .

L. Leers, Uber einige neue Pinakoline. (Fortsetzung von L0CQUIN u. L e e r s , 
Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 39. 433; C. 1926. I. 3216.) Naehzutragen ist: Die 
Dehyclratisierung des Trimethyl-n-butylglykols wurde mit ca. 20°/oig- H3P 0 4 im 
Autoklaven (150—160°, 12 Stdn.) bewirkt. — Die bei der Oxydation des 5,5-Di- 
methylheptanong-(G) in geringer Menge erhaltene Oxysaure C„H180 3 ist Dimethyl- 
n-butylmilchsaure, (C1H8)(CH3)2C-CH(0H)-C02H. (Buli. Soc. Chim. de France [4]
39. 651—55.) L in d e n b a u m .

R. Locąuin und L. Leers, Schłupfolgenmgen beziiglich der Dehydrałisierung
einiger neuer Pinakone. (Vgl. vorst. Ref.) Nimmt man nach T i f f e n e a u  fiir die 
Pinakolinumlagerung eine liypothet. Zwischenstufe an, so sind von den Pinakonen 
R(CH3)C(OH)-(OH)C(CH3)2 aus zwei derartige Stufen denkbar:

I. R(CH3)C-----C(CH3)2 II. R(CII3)C-C(CH3),
i i und i i

O— - O
Aus I. kann nur das Pinakolin —CO-CH3, aus II. sowohl dieses ais auch das Pinakolin
—CO-R hervorgehen. Es ware daher wohl verstandlich, daB man prakt. so gut wie
ausschlieBlich die Pinakoline —CO-CH3 erhalt, weil fiir diese zwei Bildungsmóglich-
keiten, fiir die anderen nur eine bestehen. Aber man darf diesem Argument keine
tiefere Bedeutung beimessen, da der Verlauf der Rk. wahrscheinlich von mehreren
anderen Faktoren bestimmt wird: . Valenzbeanspruchung u. Wanderungsfiihigkeit
der verschiedenen Radikale, Stabilitat der beiden theoret. moglichen Pinakoline u. a.
(vgl. auch die Ausfiihrungen im kurzeń Ref., C. 1924. II. 1173). (Buli. Soc. Chim.
de France [4] 39. 655—57. Lyon, Faculte des Sciences.) L in d e n b a u m .

L. Ruzicka und W. Brugger, Zur Kennlnis des, Kolilenstoffrhiges. IV. Uber 
die Oemnriung des cyclo-Nonanons aus Sebacinsaure. (III. vgl. Helv. chim. Acta 9. 
339; C. 1926. I. 3031.) Eine Verb. mit einem C9-Ring ist bisher weder in der Natur 
gefunden, noch synthetisiert worden. Das von Z e l in s k y  (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
40. 3277 [1907]) aus sebacinsaurem Ca erhaltene u. ais cyclo-Noiianon (I) beschriebene 
Prod. kann nach den angegebenen Konstanten hochstens eine kleine Menge I enthalten 
haben (vgl. auch W il l s t a i t e r  u . K a m e t a k a , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40- 3870 [1907]). 
Nachdem es Vffn. gelungen war, reines I auf anderem Wege zu gewinnen (nachst. Ref.), 
haben sie es auch durch Cyclisierung der Sebacinsaure darzustellen yersucht. Zuvor 
wurde die Siiuro in derselben Weise wie die Azelainsaure (3. Mitt.) auf Reinheit 
untersucht u. festgestellt, daB sich weniger ais 1 °/0 Korksaureester gut nachweisen 
lassen wurden. Darauf wurde sebacinsaures Thorium dargestellt u. in der 1. c. an
gegebenen Weise der Zers. unterworfon, der erhaltene Teer zweimal fraktioniert u. 
das zwischen 40 u. 115“ (12 mm) sd. Prod. in das Semicarbazongemisch iibergefuhrt. 
Nach Waschen mit PAe. u. W. Ausbeute ca. 30 g aus 1 kg Sebacinsaure, entsprechend 
nur ca. 3% Ketongemisch. Der F. des Rohsemicarbazons steigt dureh Umkrystallisieren 
aus Bzl. oder Essigester-PAe., dann CH3OH von 60—90° auf 100—105°, d. h. auf den 
vbn friiheren Bearbeitern fiir das Semicarbazon von I  angegebenen F. Krystallisiert 
man jedoch noch mehrmals aus ziemlich viel Bzl. um, so steigt der F. schnell weiter 
u. bleibt bei 178—179° konstant. Nun liegt reines cyclo-Nonaiumsemicarbazon, C10H19ON3, 
Bliittchen (vgl. nachst. Ref.), vor, allerdings in sehr geringer Menge. — Darauf wurde 
das aus einem Semicarbazonpraparat vom F. ca. 120° regenerierte Ketongemisch 
fraktioniert u. zwei Anteile (Kpp.la 74—79 u. 85—95°, D.D.17* 0,9220 u. 0,9224, nD17 —
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1,4567 u. 1, 4633) mit Cr03 u. verd. H2S04 osydiert. Der erste Antoil lieferfce Pimelin- 
sdure, entstanden. aus Suberon, der zweite Azelainsdure, entstanden aus I. AuBerdem 
trat bei beidon Oxydationen ein capronsiiureartiger Geruch auf. — Die Zorlegung des 
urspriinglichen Ketongeraisches (Kp.12 65—120°) gelang — wie in der 3. Mitt. — 
mit wss.-alkoh. Bisulfitlsg. (hergestellt aus 50 cem gcsatt. NaHS03-Lsg. -f- 35 ecm A. -f- 
W. bis zur klaren Lsg.). Das Gemiscli der erhaltenen Bisulfitverbb. lieferte Suberon 
(Semicarbazon, C8H lrjON3, F. 159—160°; Oxydation zu Pimelinsaure) u. Methylodyl- 
keton, Ci0H20O, Kp.12 95—97°, D.224 0,8230, nD22 =  1,4263, nach Reinigung iiber das 
Semicarbazon, CnH23ON3, F. 120°. Dicses Keton wurde zum Vergleich durch Koton- 
spaltung [mit wss.-alkoh. Ba(OH)2-Lsg.] des Heptylacetessigsters dargestellt. Die 
nicht mit Bisulfit reagierenden Ketone lieferten hauptsiichlich I u. wenig eines lióher 
sd. Ketons mit einem Semicarbazon vom F. 173—175° (aus CH3OH), dessen Natur 
wegen zu gcringer Menge nicht ermittelt werdon konnte. — Die Zers. des sebacinsaurcn 
Th zeigt also dasselbe Bild wie die der azelainsauren Salze: 1. Normale B. von I.
2. Vcrlust von 2 C-Atomen (wahrscheinlich ais CH3C02H) unter B. von Korksaure 
u. Suberon. 3. Zerfall in C02 u. Octancarbonsaure, B. von Methyloctylketon aus letzterer 
u. CH3C02H. Die Menge der ,,Begleitketone“ ist hier allerdings viel starker ais bei 
den azelainsauren Salzen. Das Mongonverhaltnis der aus sebacinsaurem Th ent- 
stehenden Ketono kann ungefahr wie folgt gcschśitzt werden: ca. 0,5% Suberon,
0,7% Methyloctylketon, 1,2—1,5% I, hochstens 0,5% unbekanntes Keton. Sebacin- 
saures Ca diirfte ein ahnliches Resultat ergeben. — Das yon Zelinsicy erhaltene Keton- 
gemisch muB nach der D. zu ca. %  aus Methyloctylketon bestanden haben. (Helv. 
chim. Acta 9. 389—98.) Lindenbaum .

L. Ruzicka und W. Brugger, Zur Kenntnis des Kolilensloffrmges. V. Ober 
die Ringerweiterung vom acht- zum neungliedrigen Kohltmtoffring. (IV. vgl. yorst. Ref.) 
Um yon dem yerhaltnismaBig leiclit zugiinglichen cyclo-Octanon (3. Mitt.) zur C9-Ring- 
reihe zu gelangen, haben sich Vff. des Ringerweiterungsyerf. yon D em janow  bedient, 
das durch folgendes Schema formuliert werden kann:

(Ć iy x CH-CHj-NHj 't5 (CII1)X <?H " 4- (ĆHj)x ÓH- CH j -OH.
i----  ----1 i----— ó ll.O H  l _ -------i

Ziir niiheren Orientierung u. zu Vergleiehszwecken wurden zunachst die vom 
cyclo-Hemnon ausgehenden Umsetzungen studiert. Dem Cyanhydrin des Ketons wird 
H20  entzogen, das gebildete cyclo-Hexenylcyanid zu cyclo-Hexylmethylamin hydriort. 
Dieses liefert mit HNO,, wie sich mittels des Phthaleatcrsiiureyerf. zeigen lieB, keinen 
Hexahydrobenzylalkohol, sondern nur cyclo-Heptaml, auBerdem cyclo-Heptm. Ver- 
haltnis yon KW-stoff: Alkohol =  ca. 1:3. — Analog wurde cyclo-Octanon in cyclo- 
Octylmeihylamin iibergefiihrt. Dieses liefert mit HNOa KW-stoff u. Alkohol im 
Verhaltnis ca. 2:3. Der KW-stoff besteht wesentlich aus l-Metliyl-cydo-octen-(l) (I.), 
denn er wird von KMn04 oxydiert zu Korksaure u. einer Ketosaure, die zwar weder 
selbst noch ais Deriv. rein isoliert werden konnte, aber ais Nonanon-(8)-saure-(l) (II.) 
aufzufassen ist, da sio von Bromlauge zu CHBr3 u. Korksaure abgebaut wird. Bei 
der Ozonisierung yon I. entstehen dieselben Siiuren, auBerdem eine Diketoyerb., wahr- 
scheinlich Novanon-(8)-aldehyd-(l). Es ist jedoch moglicli, daB I. durch cycło-Nonen 
yerunreinigt ist, da ein ungesatt, cycl. KW-stoff mit ungerader C-Zahl zur naehst 
niederen Dicarbonsaure osydiert werden kann (ygl. R u z ic k a , 1. Mitt.). — Das Alkohol- 
gemisch besteht aus ca. 60% cyclo-Octylcarbinol u. 40% cyclo-Nonanol, die mittels 
des Phthalestersaureyerf. getrennt werden konnen. Ersteres wird zu cydo-Oclylcarbon- 
saure (diese weiter zu Korksaure), letzteres zu cyclo-Nonanon oxydiert. — Der Ubergang 
des C6-Ringes in den C,-Ring yerlauft also glatter wie der des Ca-Ringes in den C9-Ring. 
Jedoch darf man daraus keine bestinimten Scliliisse ziehen, da auch der C,-Ring un- 
yollstandig in den C6-Ring iibergeht.

VIII. 2. 13



1 8 6 D . O r g a n is c h b  C h e m i e . 1 9 2 6 . I I .

Ve r s u c h e. cydo-Hexenylcyanid, C7H„N. Ath. Lsg. von cyclo-Hexanon mit
4 Moll. KCN-Lsg. verset7.cn, unter Eiskuhlung konz. HC1 zutropfen lassen, am niichsten 
Tag mit W.- schiitteln, A. im Vakuum verdunsten, zum Riickstand in Bzl. unter starker 
Kiihlung SOCl2 tropfen lassen, am nachsten Tag einige Stdn. koehen, dann auf Eis. 
Kp.I2 77—87° (Hauptfraktion 81°). — cyclo-Hexylmdhylamin, C6HI1,CH2-NH2. Aus 
dem vorigen mit Na in sd. Amylalkohol. Ivp.12 56—58°. Benzoylderiv., aus verd. CH30H, 
F. 105—106°. Hamsloffderiv., aus W., F. 170—171°. — Das Amin wird in verd. Essig- 
stiure mit NaN02 auf dem Wasserbad erwiirmt, Ol in A. aufgenommen u. fraktioniert. 
Fraktion Kp.720 bis 165° absorbiert Br u. gibt mit KMn04 Pimelinsaure, enthalt also 
cydo-Hepten. Fraktion Kp.72() 165—190° gibt mit Phthalsaureanhydrid in sd. Bzl. 
cinc Phthalestersaure u. dieso cydo-Heplanol, ICp.12 78—82° (Phenylurethan, F. 84°; 
Oxydation zu cyclo-Heptanon). — cydo-Ode.nylc.yamd, C#H13N. Aus eyelo-Octanon. 
Ein Prod. von Kp.,2 100—115° enthalt ca. 90%. — cydó-Octyłmethylamin, C9H19N. 
Mit Na in sd. A. Kp.I2 85—98° (Hauptfraktion 92—94°). — Benzoylderiv., Cł6H23ON, 
aus CHjOH, F. 70°. — Ein w. von HN02 liefert: 1. Fraktion Kp.ł2 60—90°. Daraus 
nach Dest. iiber Na l-Methyl-cydo-oden-(l), C9H10 (I.), Kp.730 165—169°, D.2°4 0,8487, 

CH, • CH, ■ CH2 ■ CH CH2-CHs-CH2-C02H
L CH 4 • Clij • CH j • A* CH3 ‘ CH2 • CH^ • CH2 • CO • CH3

nu2° =  1,4691. — Noiianon-{S)-aldehyd-(l)-disemicarbazon, CjjHjoOjNj, aus CH3OH, 
F. 182—183° (nicht ganz rein erlialtcn). — 2. Fraktion Kp.12 90—120°. Ein Teil der- 
selben gibt eine Phthalestersaure u. diese cydo-Octylcarbinol, Kp . 22 114—116°. Der 
Best ist fast reines cyclo-Noncmol, Kp.12 100—102°. -— cydo-Nonanon, C9Hi0O. Aus 
letzterem oder aueli aus dem Alkoholgemisch mit Cr03 u. verd. H2S04 bei ca. 80° ais 
neutrales Oxydalionsprod. Nach Keinigung iiber das Semkarbazon (aus CH3OH, 
F. 179°, vgl. vorst. Ref.) campherartig riechende FI., Kp.I2 93—95°, erstarrt bei 0°,
D.174 0,9587, nu17 =  1,4730. Wird von Cr03 zu Azelainsiiure oxydiert. — cyclo-Octyl- 
carbonsaure. Durch gleiehe Oxydation des cyclo-Octylcarbinols oder des Alkohol- 
gemisches ais saures Oxydationsprod. Trennung von gleichzeitig entstandener Kork- 
saure durch Dest. Die Fraktion Ivp.12 140—160° gibt mit S0C12, dann NH4OH das 
Amid, C9H17ON, aus A., F. 191—191,5°. (Helv. chim. Acta 9. 399—408.) L in d e n b .

L. Ruzicka, W. Brugger, M. Pfeiffer, H. Schinz und M. Stoli, Zur Kenntnis 
des KoMenstoJfringes. VI. tlber die rdative Bildiingdeichtigkeit, die rdalive Bestdndigkeit 
und den raumlichen Ban der gesaltigłen Koldenstoffringe. (V. vgl. vorst. Ref.) Der 
gegeuwartige Stand des Problems der gesśitt. C-Ringe wird dargestellt, die Baeyersclie 
Spannungstheorie u. die Sehwierigkeiten, die sich ihrer Anwendung auf hohergliedrige 
C-Ringsysteme entgegenstellen, werden besprochen. Ais MaC fiir die Beurteilung der 
relativen Ringbestiindigkeit hat man das Verh. gegen Br, H J, H usw. benutzt. 3- u. 
4-Ringe addieren diese Agenzien wie die C-Doppelbindung, obwohl weniger lcicht, 
unter Ringaufspaltung, wahrend 6- u. 7-Ringe nie von ihnen aufgespalten werden, 
sondern hoehstens Ringverengerung erleiden. Hohere ais 7-gliedrige Ringsysteme hat 
man diesen Rkk. bisher nicht unterzogen. Dies ist jedoch zur Lsg. des Problems not- 
wendig. Vergleieht man namlich die sich aus der Baeyerschen Spannungstheorie er- 
gebendcn Ablenkungen der C-Valenz, so sollte im 7-Ring (—9° 33') etwa die gleiehe 
Spannung herrsclien wie im 4-Ring (+9° 44'), u. die Spannung des 3-Ringes (+24° 44') 
sollte erst wieder im 17-Ring (—24° 41') erreicht werden. — Folgendo Verss. wurden 
ausgefiihrt: 1. cyclo-Pentadecan u. cydo-Hepiadecan wurden mit H J  (D. 1,96) u. 
rotem P  7 Stdn. auf 250° crłiitzt, olme im geringsten verandert zu werden. 2. Die 
Rin/jketone von C~—C9 u. C12—CIS wurden mit konz. HC1 5 Stdn. auf 180—190° erhitzt. 
Ein Teil verkohlt dabei, doch nimmt die Kohlebildung mit steigendem Mol.-Gew. 
wesentlich ab. Der Rest blcibt unveriindert. 3. cyclo-Heptadecanon wurde bei 400—420° 
iiber Th02 geleitet u. blieb, abgesehen von geringer Yerkohlung, unverandert. Aus
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den Verss. folgt, daB hoehgliedrige C-Ringe (bis C18) ebenso bestandig sind wio dio 5- 
odcr G-Ringe. Es ist bishcr nicht gelungen, Ringsystcmo von C5 aufwarts nach einem 
derjenigen Verff. aufzuspalten, dio zur Offnung von C3- u. C4-Ringcn ftiliren. — Ver- 
gleicht man die Ausbeuten an Ringketonen aus den Ca-, Th- u. Pb-Salzen der Diearbon- 
sauren von der Adipinsauro aufwarts (soweit nicht aus der Literatur bekannt, neu 
bestimmt), so ergibt sióh ein auffallender Untersohied bei den Ca- u. Th-Salzen. Wahrend 
die Ca-Salze der Adipin- u. Pimelinsauro fast gleiche Ausbeuten (ca. 45%) liefern, 
bctragt die Ausbeute aus adipinsaurem Th nur 15, aus pimelinsaurem Th dagegen 70%. 
Bei den hóheren Siiuren sind die Ausbeuten aus den Th-Salzen mehrfach groBer ais 
aus den Ca- u. Pb-Salzen. Neu ist, daB durch Variierung des Hilfsreagens das Verhaltiiifl 
der Ausbeuten bei der Cyclisierung direkt umgelcohrt werden kann. u. daB die Ausbeute 
nicht immer der Ringgliedcrzahl proportional ist. — Da die D.D. cycl. Verbb. immer 
lióher sind ais die der um 2 H reichcren aliphat. Verbb. u. daher mit dem verschicdenon 
riiumlichen Bau beider Verbindungsarten im Zusammenhang stehen miisson, wurdon 
dio D.D. u. Mol.-Voll. dor n. aliphat. KW-stoffe u. Ketone sowie der entsprechenden 
cycl. Verbb. auf 20° umgerechnet u. graph. dargestellt. Wiihrcnd die D.D. der aliphat. 
Verbb. mit steigcndem Mol.-Gcw. fortlaufend zunehmcn, ist dies bei den cycl. Verbb. 
nur anfangs der Fali, es wird ein Maximum durchlaufen, u. dann tritt Abnahmo oin. 
Dor Unterschied zwischen KW-stoffen u. Ketonen ist nur quantitativer Art u. ver- 
schwindet prakt. bei den Mol.-Yoll. Letztoro bestatigen die bekanntc Tatsache, daB 
das Mol.-Vol. einer cycl. Verb. klcinor ist ais das der entsprechendcn aliphat. Die graph. 
Darst. der SVIol.-Voll. ergibt fast gerado Linien. Der durchschnittliclio Untorschicd 
der Mol.-Voll. zweier benaelibarter Glieder (=  Mol.-Vol. der CH2-Gruppe) ist boi den 
aliphat. Verbb. recht gleichmiiBig ca. 16,1, variicrt dagegen bei den cycl. Verbb. 
(Mittel ca. 15), so daB dio Mol.-Voll. der niederen Glieder relatiy (d. h. pro CH2) groBer 
sind ais die der hóheren. Daraus ist auf einen Unterschied im raumlichen Aufbau- 
prinzip zwischen niederen u. hóheren Ringen zu schlicBon.

Niinmt man ais Bedingung fiir die Bestiindigkeit einer C-Verb. ais selbstvcrstandlieh 
an, daB die Valenzen der Ringglieder eine n., d. h. die gleiche Lago wie bei den aliphat. 
Verbb. einnehmen, so steht fest, daB vom 6-Ring an aufwarts die Ringglieder auf melir 
ais eine Ebene verteilt sein mussen, wahrend fiir don C3- bis C6-Ring dio Lagerung 
in einer Ebene dio n. Bauart darstellt. Dieso zuorst von S a c iis e  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 23. 1363 [1890]) vertreteno Anschauung darf also ais erwiesen angesehon werden. 
Auch das ungleichmilBigo Ansteigen der Mol.-Voll. der cycl. Verbb. spricht dafiir. — 
Was nun die „relative Bildungsleichtigkeit“ von Ringsystemen betrifft, so fallt auf, 
daB sich die unbestiindigen 3- u. 4-Ringe nach zahlreichen Verff. gewinnon lassen, 
wahrend fiir Ringe yon C7 aufwarts bisher nur die Cyclisierung von Dicarbonsiiuren 
zur Verfiigung steht. Die Bildungsleichtigkeit ist also der Bestandigkeit nicht pro
portional, was man falschlich so oft aus der Baoyorschen Spannungstheorie abgeleitet 
hat. Nach abnehmender Bildungsleichtigkeit ergeben sich 3 Gruppen: 5- u. 6-Ring;
3-, 4- u. 7-Ring; 8- u. lióhorglicdrige Ringe. Die C-Doppelbindung (2-Ring) bildet 
sich leichter ais alle Ringverbb. Dio relativo Lcichtigkeit der Ringbildung ( =  intra- 
molekulare C-C-Bindung) stellt sich (bis zum 10-Ring) ais Resultante zweier Kompo- 
nenten dar: 1. Ein Ring bildet sich um so leichter, jo niilier die sich neu bindenden 
C-Atome in der Kette der Ausgangsverb. zueinander stehen (Hauptkomponente;
B. kleiner Ringe). 2. Ringe mit n. Verteilung der Valenzen der Ringglieder bilden sich 
leichter ais andere (Nobenkomponente; B. spannungsfreier Ringe). In  Einzelfallen 
spielt auch die Art der zur Darst. benutzten Rk. eine Rolle.

Ver s u c h e .  cyclo-Penładecan, C15H30. Aus cyclo-Pentadecanonsemiearbazon 
mit NaOC2H5-Lsg. (180—190°, 30 Stdn.). Kp.x 110—115°, campherahnlicho M., Nadel- 
chen aus CH3OH, F. 60—61°, D . /1-5 0,8364, nD«‘-& =  1,4592. — cyclo-Heptadecan, 

Aus Dihydrozibetonsemicarbazon. Niidelchen aus CH3OH oder Aceton, F, 64
13*
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bis 65°, D.73-64 0,8239, nD73's =  1,4540. — cyclo-Dodecanon, D.C6, 0,9059, nD«° =  1,4571.
— eydo-Pentadecanon, I).co4 0,8973, ni,06 =  1,4637. — cyclo-Hexadecanoii, D.°°4 0,8962, 
nDeo =  1,4648. — cyclo-Hepladeeanon, D.704 0,8830, nu70 =  1,46 02. — cyclo-Octa- 
decanon, D.74'5, 0,8747, nn74'5 =  1,4578. — Samtliche Mol.-Refrr. weisen eino geringe 
Depression auf, dagegen dio Werte fiir M  X nD20 Inkremonte von ca. -j- 2. — cyclo- 
Octańon, D.744 0,9162, D.2°4 0,9584. Daraus folgt ein mittlerer Ausdehnungskoeffizient 
von 0,00078 fiir 1°. (Helv. chim. Acta 9. 499—520. Ziirieh, Techn. Hochscli. u. Genf, 
Lab. der Firma M. N a e f  & Co.) L in d e n b a u m .

David A. Fairweather, Elektrosynlhesen in der Reihe der normalen zweibasisclien 
Sauren. (Vgl. Proc. Roy. Soc. Edinburgh 45. 283; C. 1926. I. 1391.) Decandiearbon- 
Biiure vom F. 129° (korr.) (aus fo-Broniundccensaure iiber die Cyanyerb.) liefert esteri- 
fiziert Decandicarbonsauredialhylester, C16H30O4, F. 15°, Kp.15 204—205°. Die Elek- 
trolyse in verd. A. bei 50—55° des Na-Salzes des Monoesters, erhalten durch partielle 
Verseifung, fiihrt zu Eikosandicarbonsaurediathylesler, C26H50O4, frcie Eikosandiearbon- 
saure, C22H.,20 4, aus Chlf., F. 123, 75° (korr.), K-Salz. Dodecandicarbonsaure vom 
F. 126,5° (korr.), hergestellt durcli Elektrolyse des Na-Athylsuberates, liefert wie 
oben Tetraf:osandicarbonsd'urexli<ithylester, C3(tHrj80.;, aus PAe. F. 66°,freie Tetrakosan- 
dicarbonsaure, CMH50O4, aus Chlf. F. 123,5° (korr.). Tctradecandicarbonsiiure yom 
F. 125° (korr.), durch Elektrolyse des Na-Salzes des Azelainsauremonoathylesters her- 
gestollt, liefert wie oben bei 60—65° elektrolysiert Oktakosandicarbonsauredidłhylesłer, 
C34H00O4, aus PAe. F. 74°, frcie Oktakósaitdienrbonsaure, C30H58O4, F. 123,25°. Ais 
Nebenprodd. entstehen: Bei der Elektrosynthese des Eikosandicarbonsaureesters Un- 
decensaure u. n-Heptencarboiisaure, C8HI40 2, Kp.15 123—125°. Bei der Elektrolyse 
des Na-Athylsuberats n-Hexeneeirbonsaure, C7H120 2, F. 224—226°, Atliylester, Kp. 190°. 
(Proc. Roy. Soc. Edinburgh 46- 71—75. Edinburgh, Univ.) TAUBE.

Hans v. Euler und Karl Josephson, Uber Reakliemen zwisehen Zuckerarten 
wid Aminen. I. Eine Reaktion zwisehen Olueose mul Glykokoll. Die Rk. der Aldosen 
u. Ketosen mit Aminosiiuren u. Aminen erweist sich abhiingig von der Aciditat des 
Rk.-Gemisches, indem sich nicht bloB die Rk.-Fiihigkeit der Zucker mit der [H‘] 
andert, sondem auch das Gleichgewicht der Rk.:

HOOC ■ R • NH2 +  OHC • CHOH • CHOH • CHOH • CHOH • CH2OH ^
HOOC • R • N : HC • CHOH • CHOH • CHOH • CHOH • CH2OH +  H20.

Die Rk. zwisehen Glncose u. Glykokoll tritt beim isoelektr. Punkt der Aminosaure 
nur in geringem Mafie ein. Schon bei schwacher Alkalinitat der Lsg. ph =  8—9 
wird der Fortschritt der Rk. durch eine Drehungsandcrung der Lsg. deutlich bemerkbar. 
Es wird y e rm u te t, daB eine analoge Aciditatsfunktion zwisehen Hexosen u. Proteincn 
besteht; welche fiir das biochem, Verh. der Glueose von wesentlicher Bedeutung ist. 
Mit Anilin tritt bei Zim m eTtem p. Drehungsandcrung ein, infolge B. von Glucoseanilid. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 153. 1—9. Stockholm, Hochsch.) G u g g e n h e im .

P. A. Levene und Harry Sobotka, Acetylmonosen. I. u. II. Mitt. I. Vff. 
untersuchen bei vollstandig acetylierten Monosen, 1-Methyltctracetylderivy. u. Aceto- 
halogenzuekem den Zusammenhang zwisehen physikal. Eigenschaften u. der Ring- 
struktur. Aus den nach der Hudsonschen Regel berechneten molekularen Drehungs- 
werten fiir das C-Atom 1 der Pentacetate der Glueose, Galaktose u. Mannose folgt 
fiir die a- u. ^-Pentacetate der Galaktose u. Mannose die amylenoxyd. Struktur. 
Femer ergibt sich aus diesen Betraehtungen, daB die isomeren 1-Methyl- u. 1-Athyl- 
tetracetylmannosen yerschiedene Ringstruktureh besitzen. Diejenigen Verbb., die 
sich von den Methyl- oder Athylmannosiden ableitcn, weisen eino amylenoxyd. Ring- 
struktur auf, wiihrend diejenigen, die genet. mit der Acetobrommannose im Zusammen
hang stehen, einen anderen Ring besitzen. — Je nachdem, ob die Hydroxylgruppe 
des C-Atoms 1 u. der anOerhalb der O-Briiekc befindliche Zuckcrrest auf derselben 
oder auf yersehiedenen Seitcn des Kohlenstoffgertistes stehen, unterscheidet man
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cis- (A) u. trans- (B) Formen. Liegt der O-Ring rcehts (fiir dio d-Reihen) ,so sind dio 
a-Formen die trans-Formen, liegt er links, so ist die fi-Form die trans-Form.'— Ent- 
gegen der Annahme von H u d s o n  (Joum. Americ. Chem. Soc. 66. 462; C. 1924.
II. 2100) schreiben Vff. den Acetohalogenzuckom die ^-Struktur zu.

II OH HO H
C-

B H(joH I A IICOH I
"  t O i O

HO.GH i II OCH
CHj(OH)—CH(OH)—C------------- ' CH2(OH)—CII(OII)—C-

i i
a-Glucose. H (9-Glucose. II

II. Vff. bcschroiben dio Darst. einer krystallinen Acetobrommannosc, aus der 
ein Tctracelylmethylmannosid vom F. 105° u. [a]n —24,7° gebildet wird, das mit 
dor von D a l e  besohriebenen y-Form idont. ist. Dio alkal. Versoifung fulirt zu einem 
Monoacetylmethylmannosid. Dagegen gibt a-Methylmaimosid ein sweites Tctracetyl- 
mcthylmannosid vom F. 62— 63° u. [oc]d — -(-49°, das mit der oc-Form von D a l e  
ident. ist. Dieses Prod. liefort boi der Vorseifung wieder a-Methyimannosid. ■— Aus 
siruposem Athyknannosid cntsteht boi der Acotylierung wenig krystallines Prod. 1 
Tom F. 110—113° u. [<x]n =  +1.80 (CIIC13) u. ein Sirup II ,  dessen spezif. Drehung 
+42,5° betrug. Beido Formen orgeben nach der Vcrseifung das Ausgangsmatorial. 
Von der Acetobrommannosc ausgehend wurde eine dritto Form I I I  voni F. 81—82° 
u. [<x]d =  •—28° isoliert. Bei der Verscifung verhu.lt sio sich wio das analog dargestellto 
Mcthylderiv. Daraus folgt, daB die Vorbb. I  u. I I  fi- u. a-Formon desselben Ring- 
systems sind, das vcrsehieden ist von der im Prod. I I I  vorliegenden Ringstruktur. 
Dieses Prod. u. das linksdrohende Methylderiy. besitzen augenschoinlich den gleichen 
O-Ring. -— Aus don Drehungswerten der Prodd. I  u. II  berechnet sich die spezif. 
Drehung des Te tracetyl-/j-methylniannosids zu ca. —3°. — oc-Methylgalaktosid liefert 
ein siruposos Tetracetyl-c/.-methylgalaktosid von [a]u =  +69,3°. Dio cntspreohendo 
fi-Yeih. entsteht aus Acetobromgalaktoso u. zcigt den F. 94° u. [<x]d =f —10,5° (CHC13). 
Beide Verbb. ergeben nach der alkal. Hydrolyso das Ausgangsmaterial. — Dio Darst. 
von /?-Methylmannosid aus /3 - Motl ly 1 di a ce tonm aimosc gelang nicht.

V c r s u c h c .  Emo Lsg. von Maunose-/?-pentaeetat in HBr-Eg. wurdo 2 Stdn. 
bei Zimmertcmp. aufbewahrt u. darauf mit dom 3-faclien Vol. CHC13 versetzt. Beim 
Einengen resultierte Acelobrommannose, CuH10O9Br, ais Sirup, dor nach 2 Tagen 
im Hoclwakuum zu rhomb. Pliittchon erstarrte, dio jcdoch von noeh yorhandenem 
Sirup nicht getrennt werden konnten. [<x]d — +122,1° (Chlf.). — Daraus Tetracetyl- 
methylmannosid, C15lI2;,O10, aus CII3OII Nadeln. F. 105°. [oc]p“  =  — 33,4° (ClI3OII; 
c =  1,5) u- analog dargestellt Telracetyldthyhnańnosid, C1BH21O10, aus der lmndert- 
fachen Menge PAc. Nadeln, F. 81—82°. [a]u =  —46,5° (A.; c =  1,205). — Tclr- 
acetyl-fi-methylgalaklosid, C15H2!!O10, aus Acetobromgalaktose, Prismen, F. 94°. Ident. 
mit dem aus Acetonitrogalaktose erhaltenen Prod. [<x]d =  —4,5° (CHjO.H, c =  5,32). — 
Telracetyl-a.-methylmannosid, C^H^C^j, ans a-Mcthylmannosid, F. 62—63°. [oc]d =  
+05,2° (CII3OH; c — 3,575). — Telracetyl-cf.-nethylgalaktosid, C15H2,O10, aus a-Methyl
galaktosid, Sirup. Kp.M 190°. [a]D =  +88,4° (CH3OH; c =  1,90). — Alkoh. HCl 
u. Mannose lieferten Athylmannosid ais Sirup. Dieser ergab bei dor Acotylierung 
ein siruposes Gcmisch von Tetraootylathylmannosiden. Unter PAo. kristallisierte 
dio fi-Fonn in sehr geringer Ausbeute. Aus Chlf. F. 110—113° (korr.). [a]D — +1,80 
(Chlf.; c =  4,888). Das zurflckbleibende sirupóse Tetracetyl-a.-dthylmannosid zeigto 
+42,5° (Chlf,; c =  5,325). — Monoaeetylmethylmannosid, C0H16O 7, aus dem links- 
drehenden Tetracetylmethylmannosid durch Verseifung. (Joum. Biol. Chem. 67. 
^59—70. 771—79. New York, Rockefeller Inst.) B e r e n d .
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C. G. Schwalbe und Werner Lange, Guignetcelhilose aus Holżżdlstoffen und Holz. 
Vff. stellcn auf gleiche Weise -nie ScnwA LBE friiher aus Baumwollc (Ztsehr. f. angew. 
Ch. 26 . 499; C. 19 1 3 . II. 2034) Guignetcellulose aus Holzzcllstoff dar. Es genugen 
aber schon 7 ccm H2SO., fur 1 g Cellulose. Das Prod. zeigt die ahnlichen Eigenschaften 
wie die Guignetbaumwollcellulose. Dic Cu-Zahl ist mit 8,8 etwas niedriger ais bei der 
lctzteren (10,7) u. naliert sich nach dem Umfallen der Cu-Zahl des Ausgangsmaterials, 
woraus Vff. den ScliluB ziehen, daB Guignetholzzellstoff vielleicht ident. ist mit der 
Cellulose A von H e s s  (Ztsehr. f. angew. Ch. 37- 994; C. 1 9 2 4 . I. 1289). Dagegen ist 
die Hydrolysierzahl mit 14,5 wesentlieh hoher ais bei dem Prod. aus Baumwolle mit 
7,2. Der Pentosangehalt (0,56%) ist bedeutend geringer im Vergleich mit dem des 
Sulfitzellstoffs (5,2%). Guignetccllulose laBt sich auch aus Holz diiekt darstellen. 
(Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 606—08. Eberswalde.) B r a u n s .

Kurt Hess, Neue Ergebnisse der Celhdoseforschung im Lichte der Nagelisćhen 
MiceHartheoric. Vf. betrachtet auf Grund seiner Versuchsergebnisse, daB Cellulose sich 
in Kupferamminlsg. zu Moll. von der GróBe eines Glucoseanhydrids lost, die Cellulose 
vom Standpunkt der Nagelisćhen Micellarthcorie. Dabei ergibt sich, daB die gewohn- 
lichen Losungsmm. nicht ausreichen, um den Molekulverband zu lockern u. in Einzel- 
moll. aufzulosen. Die Di- u. Triacetylcellulose zerfallen in 0,05—0,6%ig. Lsg. in Eg. 
in monomolekulare Tcilchen, die jedoch bald in hochmolekulare Micellargebilde iiber- 
gehen. Da weder bei der Trcnnung noch bei der Wiedervereinigung eine stochiometr. 
Beziehung untoreinander besteht, fehlt auch hier jeder Anhalt fur eine Molekulverb. 
im Sinno W e r n e r s , wie sie P r in g s h e im  annimmt. (Naturwissenschaften 1 4 . 435—36. 
Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

Herbert Schotte und Hans Priewe, Synlhcse des N-Metliyl-N-[f}-guaniduw- 
cithyl]-guanidin$ (Kułschers Vitiatin1). 1. Mitt. Uber Studien in der Guanidinreihe. 
Zur Syntheso der von K u t s c h e r  (Zentralblatt f. Physiol. 2 1 . 33; C. 1 9 0 7 . I. 1593) 
aus Harn u. Fleischextrakt isolierten Base Vitiatin C5HUN6 • 2HC1 ■ 2AuCl3 (vgl. auch 
E n g e lan d , Ztsehr. f. physiol. Ch. 57- 49; C. 1 9 0 9 . I. 566; Ztsehr. f. Unters. Nahrgs- 
u. GcnuBmittel 16 . 658; C. 1909 . I. 566), welche ais N-Methyl-N-(/9-guanidinoathyl)- 
guanidin, H2N-C(: NH)N(CH3)-CH2-CH2-NH-C(: NH)NH2, angesprochen wrurdc, 
setzten Vff. Monomethylathylendiamin, CH3 ■ KII ■ CH2 • CH2 • NH2, mit Isotliioham- 
stoff-S-ttthylatherhydrobromid um, wobci das erwahnte Diguanylmethylathjien- 
diamin entstand. Dio Fallungsrkk. dieser Base, sowie die Eigenschaften des Chlor- 
aurates stimmen mit Ausnahmc des F. ziemlich gut mit denen des Vitiatins ubercin. 
Doch blcibt es unentschiedcn, ob das Yitiatin mit der synthetisierten Substanz ident. 
ist oder ob es einer isomeren Verb. oder einem Gemisch entspricht. — Monomethyl- 
athylendiamm, B. aus Kreatinól nach folgendem Schema:

IIO • CII, • CII2 • N(CH3)C(: NH)NHj — i  N H • C (: NH)N(CIL)CH2 • CII, v
I___________  __  i —łiHj

NH.CO.N(CHJ)CH2CH3 ~ ^°> - CII3• NH■ CII2• C lij• N H j.
1-------------------------- 1 *“ '-'U*

D i c h l o r h y d r a t ,  C3HJ2N2C12, F. 130—132°, ident. mit dcm von JOHNSON u. 
B a il y  (Journ. Americ. Chem. Soc. 38- 2135; C. 1 9 1 7 .1. 484), jedoch frei von Krystall- 
wasser. Diguanylmdhylathylendiamin, B. bei der Einw'. von CH3NH-CH2-CH2-NH2 
auf HN=C(SC2H5)-KH2, HBr. D i p i k r a t ,  C17H20OuN12, wl., F. 241°. D i - 
p i k r o l o n a t ,  C25H30O10Nu , diinne, glitzemde Prismen, swl., F. 283—284°. D i - 
c h l o r h y d r a t ,  6-kantige Blattehen. C h l o r a u r a t ,  CsHlfiN6Cl8Au2, gelbrote, 
schief abgeschnittene Prismen mit glanzenden Flachen, F. 240—241°. Leichtes Sintern 
bei 236°, F. des Vitiatm-Chloraurates unscharf bei 167°. Wss. HgCl2 fallt erst auf 
Zusatz von Na-Acetat, alkoh. HgCl2 fallt sofort. Mit alkoh. PtCl° derbe Krystalle, 
in der Warme 1., Phosphorwolframsauro fallt in salzsaurer Lsg. (Ztsehr. f. physiol. 
Ch. 1 5 3 . 67—73. Berlin, Chem. Fabrik a. Actien, vorin. ScHERlNG.) GUGGENH.
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M artin Schenck und Henry Kirchhof, Einige Ver»uche mit N  ,N,S-Trimelhyl- 
pseudothiohamstoff. Zu den Bildungsweisen mełhylierter Guanidine. (Vgl. S c h e n c k  
u. v. G r a e v e n i t z ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 141, 132; C. 1925. I. 643.) Bei der Einw. 
von NH3 auf N,N,S-Trimethyl-y-thioharnstoff, (CH3)2N-C(: NH)(SCH3), entsteht 
as-Dimelhylgmnidin in guter Ausbeute, bei der Einw. von CH3NH2 as-Trimethyl- 
guanidin, (CH3)2N • C(: NH)NHCH3, ident. mit der friiher (Ztschr. f. physiol. Ch. 
77. 328; C. 1912.1. 1819) nach anderem Verf. dargestellten Yerb., wobei angenommen 
wird, daC dio andere as. Form CH3-N: C[N(CH3)2]NH2 eine unbestandige labilo Form 
darstellt. Erhoht man die Ek.-Temp. auf 130°, so bildet sich untcr Umaminierung 
s-Trimethylgmnidin, CH3N : C(NHCN3)2, dabei wird nachstehendo Rk.-Folgo an
genommen:

-\ttt . p^-N(CHn)j , f H2N . e<rN(CH8U __ .
N H .C < N h c h 3 — >■ LCH3N H > 0 < 'NHCri3J X

HN CH3N

£  ° < N H C H J  y  A
CHjHN NHCHj CH3HN NIICH,

da bei einem bei 100° angestellten Vers. entsprcchend der Voraussetzung s-Dimeihyl- 
guanidin isoliert werden konnte. Man erhalt also aus dem N,N,S-Trimethyl-^;-thio- 
hamstoff bei gewóhnlicher Temp. as-Trimethylguanidin, bei 100° s-Dimethylguanidin, 
bei 130° s-Trimethylguanidin. Chloraurat des N,N,S-Trimethyl-?/>-thiohamstoffs, 
C4H10N2S-HAuCl4, Nadeln, F. 145—149°, unscharf nach vorherigem Sintern. H y d r o -  
c h 1 o r i d , hygroskop. C h l o r o p l a t i n a t ,  derbo Krystalle, 11. in W. — 
symm. Trimelhylguanidin, C h l o r a u r a t ,  C^Hjjl^HAuClj, Nadeln, F. unscharf bei 
156°. C h l o r o p l a t i n a t ,  (C4HuN3)2H2PtCl6, Nadeln u. derbe Prismen, F. 226 
bis 227°. P i k r a t , C4HuN3-C6H30,N3, Nadeln, Sintern bei 211°, F. 216°. P  i k r  o - 
1 o n a t , zl. in W., F. 232°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 153. 150—65. Leipzig, Univ.) Gu.

A. Kliegl und W illy Holle, Ober die Einwirlcung von alkoholischem Alkali auf 
m-Nitróbenzalhalogenide. m-Nitrobenzylchlorid bildet untcr dem EinfluB von alkoh. 
AlkaU ausschlieBlich m-Nitrobenzylathylather. Dagegen entsteht unter den gleichen 
Bedingungen aus m-Nitrobenzalchlorid (neben m-Nitrobenzalacetal) [3-Nilro-4-dthoxy- 
benzyl]- u. [3-Nilro-6-dthoxybenzyl]-athyldther. Zur Ortsbest. der Athoxygruppo wurden 
die beiden Ather durch Eg.-Bromwasserstoffsauro in dio entsprechenden Benzylbromido 
iibergefuhrt, diese durch Natriumacetat in Essigsaureester verwandelt, die nach der 
Verseifung u. Oxydation mit Permanganat 3-Nitro-4-athoxy- bezw. 3-Nitro-6-athoxy- 
benzoesaure ergaben. Die Ausbeute an Benzylathem laBt sich durch Anwendung 
von m-Nitrobenzalbromid an Stello des Chlorids verdoppeln. Mothyl- u. n-Propyl- 
alkohol geben die analogen Ather. Die B. der Ather wird, entsprcchend der Isopur- 
puratrk. der Di- u. Trinitrophenole, so erklart, daC aus Alkoholat u. m-Nitrobenzal- 
halogenid (I) intermediar ein chinol-nitronsaures Salz (II) entsteht, indem das Metali

c ? < j p  ^ < “ s  ™ .-o -A .k

l i k  - * •  H n o ,
O-Alk O-M k

an die Nitrogruppe u. die Alkoxylgruppc an das zur Nitrogruppc in o- oder p-Stellung 
befindhche C-Atom tritt. Unter Abspaltung von Alkalihalogenid u. Wanderung des 
Kernwasserstoffs (H*) an das aliphat. C-Atom bildet sich die stabile benzoide Form 
(ELI), in der schlieBlich das verbliebene Halogen gegen Alkoxyl ausgetauscht wird.

V e r s u c h e .  [3-Nitro-4-dthoxybenzyl]-dthyldther, Cu H160 4N, Kp.n  183—184°,
B. aus m-Nitrobenzalchlorid u. alkoh. Natron; daneben entsteht [3-Nitro-6-a.th.oxy- 
benzyl]-dthylather, F. 93°, schwach gclbstichig, rhomb. Prismen, 11. in Chlf., Bzl., Aceton,
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\vl. in A. n. Eg. Trennung der beiden Isomcrcn durch Obcrfuhrcn mittels Eg. -(- HBr 
in 3-Nitro-d-alhoxybenzylbromid,C)H10O3'NBT, F. 97—98°, 11. in den gebrauchlichen 
ŁOsungsmm., bezw. 3-Nilro-G-dłhoxybenzylbromid, F. 85,5°, Rhomboeder aus A. u. 
Eg., langliche Prismen aus Lg. Durch alkoh. Alkali geben beide Isonieren die vorher 
genannten Athylather. — 3-Niiro-4-athoxybenzylacelat, CnH1306N, F. 4G—46,5°, B. 
aus dom vorliergehcnden Bromid, Scliuppen aus A., gelbe Prismen aus PAe. -j- CH3OH. 
Analog 3-Niiro-6-dlhoxybenzylacetat, F. 54°, monokline Prismen aus A. — Daraus 
durch Yerseifung 3-Nilro-'l-dlhoxybenzylalkohol, CgHjjÓ^N, F. GG°, 11. in A., Eg., Chlf., 
wl. in Bzn., Bzl., bezw. 3-Nilro-6-dthoxybenzylalkohol, F. 103°, Krystalle aus CCl.j odor 
Bzl.-Bzn. — Oxydation der beiden Isomeren ergibt: 3-Nitro-4-athoxybenzoe$aure, 
C9H,OsN, F. 197°, Nadehi aus Toluol, 11. in den gobriiuchlichen Losungsmm., wl. in 
W., idontifiziert durch Entalkylicrung u. F.-Mischprobe mit aus p-Oxybcnzoesaure 
dargestellter 3-Nitro-4-oxybenzoesdure, F. 181,5°. — 3-Nilro-6-atHoxybenzoesaurc, 
F. 159—160°, flacho Nadeln aus W. — [3-Nilro-G (?) -methoxybenzyl\-melhylaiher, 
C'bHj10.1N, F. 71°, B. aus m-Nitrobcnzalchlorid u. methylalkoh. Natron, neben [3-Nitro-
4-mellioxybenzyl]-methyldllier, olig. — 3-N itro-l-melhoxybcnzylbromid, C8H80 3NBr, 
F. 10S°, aus yorstehendom Męthylather u. Eg. -)- HBr. — Dipropylather des 3-Nitro- 
6-oxybcnzylalkohols(?), F. 69°, B. aus m-Nitrobenzalchlorid u. w-propylalkoh. Natron, 
neben einem Ol, das durch Eg. -f- HBr in den Propyldllier des 3-Nitro-4{1)-oxybenz,yl- 
bromids, F. 59,5—60°, Nadeln aus Bzn. oder CH3OH, ubergefuhrt wird. — m-Nilro- 
benzalbromid, F. 102—102,5°, B. aus m-Nitrobcnzaldeliyd u. PBr., reagiert mit alkoh. 
Natron analog dcm Chlorid. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 901—09. Tubingen, Univ.) Ra.

Erwin Ott, Zur Kenrdnis der Adrenalinsynlhese. Vf. versuoht, dio ersto Phaso der 
Adrenalinsynthese wegon der geringen Ausbeute an Monochloracetobrenzcatcehin 
u. der B. von Brenzcatechin-mono- u. -di-chloracclat neben harzigen Prodd. aufzu- 
klarcn. Auf Grund der Arbeiten von N e n c k i  u . D z ie r g o w s k i  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 26 . Ref. 589 [1893]) faBt er die B. des Ketons ais Umlagerung des primar ent- 
stehenden Esters unter dem EinfluB eines Katalysators auf. Da nur bei der Konden- 
sation von Brenzcatechin mit Chloressigsaure u. POCl3 bezw. mit Chloracetylchlorid, 
das aus Chloressigsaure u. PC13 dargestollt ist, das Keton entsteht, schreibt Vf. den 
Phosphorchloriden die unilagerndo Wrkg. zu. Durch Erhitzen des Monoestcrs mit reinem 
Phosphoroxj'chlorid ist es Vf. gelungcn, das Keton in 90%ig. Ausbeute zu erhalten. 
Die Sohmierenbildung laBt sich durch Anwendimg eines Verdunnungsmittels (Bzl. 
oder Toluol) yermeiden.

V e r s u c h e. Monochloracetat des Brenzcatechins, C8II,0 :>C1, F. 81°, Kp.15 174°,
B. aus Brenzcatechin u. Chloracetylchlorid in benzol. Lsg., 11. in Bzl., stark licht- 
ompfindlieh unter B. eines gruncn Farbstoffes, Trennung von Brenzcatechin u. dessen 
Dichloracelal, F. 57,5—58°, Kp,u  194—196°, durch fraktionierte Dest. — CJdoracelo- 
brenzcatechin, B,: a) durch 24—36-std. Kochen von Brenzcatechin u. Chloracetyl
chlorid (Ausbeute 37°/„), b) durch 24-std. Kochen von Brenzcatechin, Chloressigsaure 
u. P0C13 (bcrcchneto Menge!) unter Zusatz von Bzl. (Ausbeute 52%), c) durch 2-tagiges 
Erhitzen von reinem P0C13 mit Brenzcateehinmonochloracetat unter Zusatz des 
gleichcn Vol. Bzl. (Ausbeute 90%). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59 . 1068—72. Munster
i. W., Univ.) Raków.

C. J. Enklaar, tJber den Phenylacelaldehyd. Vf. untersuchte die Polymerisations- 
gesehwindigkeit von Phenylacelaldehyd (Schimmel & Co.). Phenylacetaldehyd wird, 
bei Anwesenheit von W. krystallisiert, ais monomere Form vom F. 33—34° erhalten. 
Reiner Phenylacetaldehyd polymerisiert sich bei Zimmertemp. in 6 Monaten etwa 
zur Halfte. Es wurde ferner das p-Niłrophenylhydrazmi des Phenylacelaldehyds dar- 
gestellt, durch Mischen einer Lsg. von 0,5 g p-Nitrophenylhydrazin in verd. Essig- 
siiure mit der berechneten Menge Phenylacetaldehyd. Es bildete sich ein schnell
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erstarrendes gelbes Hydrazon. Es gelang nicht, dio thcoret. Analysonzahlen zu er
halten. (Chem. Weekblad 23. 174—75. Den Haag.) K. WOLF.

Herbert Henry Hodgson und Herbert Greensmith Beard, Der Mechanismus 
der Bildung von o- und m-Oxybenzaldehyden aus dem Nilrierungsprodukl des Benz
aldehyds. (Vgl. Journ. Chem. Soe. London 1926. 147; C. 1926. I. 2573.) Das bei dor 
Nitrierung des Benzaldehyds entstehendo Gemiseh der o- u. m-Derivv. laBt sich vor- 
teilhaft mit Na-Hyposulfit zu den Aminoverbb. reduzioren. Wird die R-ed. durch 
einmalige Zugabo des Hyposulfits ausgefiihrt, so entstehen aus dem o-Nitrobenzaldehyd 
erheblicho Mengen Anlhranil, welche durch kontinuierlicho Zugabo des Reduktions- 
nńttels stark zuriickgchen. Die Aminę mussen, weil leicht zcrsctzlieh, sofort diazotiort 
werden. Um 15. von Oximen u. Hydrazinen zu vermeiden, ist ein UbersehuB an H2S04 
anzuwenden (HCl fuhrt leicht zu chlorierten Aldeliyden). Die Ausbeute an den Oxy- 
aldehyden betragt 70% der Theorie, das Nitrierungsverhaltnis findon Vff. in Uber- 
einstimmung mit B r a d y  u. H a r r is  (Journ. Chem. Soc. London 123. 484; C. 1923.
I. 1574) zu o : m =  1: 4. Die Trcnnung des o-Oxybenzaldehyds vom m-Oxybenzaldehyd 
erfolgt auf Grund seiner Fluchtigkeit mit Wasserdampf. Im Laufe der Untcrss. wurden 
an Deriw. hergestellt: o-Aminóbenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, C13Hi20 2N,, zicgel- 
roto Nadeln vom F. 218—220°; m-Aminóbenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, F. 225 
bis 226°; m-Oxybenzaldehyd-p-nilrophenylhydrazon, C13Hn0 3N3, aus vcrd. Eg., F. 221 
bis 222°; o-Chlorbenzaldehyd-p-nilrophenylhydrazon, F. 249°; m-Chlorbenzaldehyd- 
p-nitrophenylhydrazoii, C13IIi„02N3Cl, aus verd. Eg. F. 216°; m-Brombenzaldchi/d- 
p-nitrophenylhtjdrazon, C13Hlc)0 2N3Br, F. 220° u. m-Jodbmzaldehyd-p-nilrophenyl- 
hydrazon, Cł3H10O2N3J, F. 212—213°. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T . 91—93. Hudders- 
field, Techn. Coli.) T a u b e .

Pauline Ramart, Ober die Alkylierung der aliphatischcn Nitrile. Darsłellung 
i'on Di- und, TrialkylacclonUrilen. Die Alkylierung aliphat. Nitrile ist bisher daran 
gescheitcrt, daB diese Nitrile von Alkalimetallcn oder -alkoholaten leicht polymerisiert 
werden. Wic Vf. fand, wird letzterer t)belstand bei Verwendung von N ll2Na ver- 
mieden. Zu einer ath. Suspension von NH2Na gibt man allmahlich das Nitril, kocht 
ca. 2 Stein., bis dio Na-Verb. sich gebildet hat, setzt das Alkylhalogcnid zu u. kocht 
noch einige Stdn. Bisher wurden mittels C0H6CH2C1 die folgeuden Nitrile dargestellt: 
n-BiUylbenzylacelonitril, C9H5-CH2-CH(C4HS)-CN. Aus n-Capronsaurenitril. Kp.20 
157—159°. — n-Butylbenzylacetamid, C13H18ON. Aus dcm vorigen mit alkoh. KOH. 
Nadeln aus Lg., F. 100—101°. — n-Hexylbenzylacetoniiril, CuH 2lN. Aus Capryl- 
saurenitril. Kp.15 170—172°. — n-Hexylbenzylacetamid, Ci5H23ON, F. 90°. — Di- 
dthylbenzylacetonilril, C6H5-CH2-C(C2H5)3-CN. Aus Diathylacetonitril. Kp.M 175°. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1226—27.) L in d e n b a u m .

K. Krassuski und A. Plissow, Vber die Ester des Dinitrobenzylalkóhols. Es wurden 
aus 2,4.-Dinitrobenzylchlorid, (N02)2C„H3'CH2C1, u. einigen K-Salzen entsprechende 
Ester des 2,4-Dinitróbenzylalkohols dargestellt. Beim Alkalizusatz zu einer Alkohol- 
oder Acetonlsg. dieser Ester fiirbt sich dic Lsg. erst hellgriin, dann rot. Beim Ansauem 
der roten Lsg. wird sio citronengelb u. scheidet einen weiBen oder gelben, nicht naher 
untersuchten Nd. aus. Dio Fiirbung soli von einem chinoiden Korper herriihren, der 
aus 2,4-Dinitrobenzylalkohol durch Alkalien erzeugt wird, u. der ais Zwischonprod. 
bei Darst. des Tetramtrostilbens aus 2,4-Dinitrobenzylalkohol anzusprcchen ist. (Vgl. 
K r a s s u s k i , Joum. Russ. Phys.-Chem. Ges. 27. 336 [1895], P l is s o w , Journ. Chimiąue 
dc 1 Ukrainę 1. 422; C. 1926. I. 646). — Benzoat des 2,4-Dinitrobenzylalkoholsi gelbe 
Nadeln (aus Eg.) F. 141°. L. in Athylacetat, Pyridin, unl. in W , A., Bzl. — Salicylat, 
^uH10O,N2, gelbe Tafeln (aus Eg.) F. 168°. L. in Athylacetat, wl. in A., unl. in W., 
Bzl. — [p-Nitrophenyl]-[2,4-dinitrobenzyl]-ather, N 02-C„H4-0-CH2-C6H3(N02)2, B. beim 
Eintragen von 2,4-Dinitrobenzylehlorid in eine neutrale Lsg. von p-Nitrophenol Ui 
K2C03 in A. Schwach gelbliche Nadeln (aus Nitrobenzol) F. 202—204°. LI. in h. Toluol,
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wl. in Aceton u. Eg., unl. in W. n. A. (Journ. Chimique do FUkraine 1. Wissenschaftl. 
Toil. 638—42. 1925. Charków, Univ.) B ik e r m a n .

W. Ipatjew, N. Orlow und A. Petrow, Uber dic Einwirkung von Iwher Tem
peratur und Druck auf einige Derimle der Benzoesaurc. (Vgl. I p a t j e w ,  O r l o w  u . 
R a z u b a j e w ,  Buli. Soc. Chim. de France [4] 37- 1576; C. 1 9 2 6 . I. 1971.) Vor langer 
Zeit haben C a h o u r s  u . B a ł y  gefundon, daB dio Methyl- u. Alhylester der Salicylsaure 
beim Erhitzen mit BaO Anisol u. Phonetol liefern. Um festzustcllen, ob das BaO 
fiir dio Abspaltung des C 0 2 notwcndig ist, haben Vff. dieselben Ester fiir sieh in der 
Ipatjewschen Bombę 2—3 Stdn. auf 340—-350° erhitzt u. Anisol u. Plienetol mit 
60—70% Ausbeute erhalten. AuBcrdom bilden sich ca. 15% Phenol u. harzige Sub- 
stanzen. Dio Gase onthalten 64% C02, 33% C„Tli u. 1% CO. Das BaO ist dem- 
nach nicht notwcndig; bei den Verss. von CAHOURS u . B a ł y  bildet sich nicht fliichtiges 
Ba-Phenolat, wodurch die ErhOhung der Temp. ermoglichfc wird. — Melhylsalicyl- 
sduremethylester bleibt bei 400—430° (4 Stdn.) unverandert. — p-Methoxybenzoesdure- 
mełhylester wird boi dcrselben Temp. (2 Stdn.) tiefgreifend zers. unter B. von viel 
Cj//,, ICohlc u. Harz, aus denen wenig Anisol extrahicrt werden konntc. — Salol 
liefert unter dcuselbcn Bedingungen Xanihon, Phenol u. wenig Diphenylather. Letzterer 
entsteht iibrigens auch bei der Dest. von Salol unter at-Druck. — o-Nitrobenzoesdure 
u. ilir Ba-Salz, ćrstere mit W. u. A120 3, letzteres nur mit W. 2 Stdn. auf ca. 310° erhitzt, 
liefern auBer 2—3% Nilrobenzol nur koblige u. harzige Zcrs.-Prodd. — p-Nitrobenzoe- 
saure gibt unter denselben Bedingungen auBer kohligen Prodd. nur Spuren Nitro- 
benzol. (Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 39 . 664—66.) LiNDENBAUM.

Walter Duliere. Uber die Hydrale des Methyldlhers des Methylaminoalhylphcnyl- 
carbinóls (synthetischen Ephedrins). (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 285;
C. 19 2 6 . I. 2909.) Erhitzt man 47 g Methyl-[a-phenyl-j/-chlorpropyl]-ather mit 
35 g NH2CH3 im Rolir 10 Stdn. auf ca. 70°, so crkalt man aufier NH2CH3, HC1 zwei 
fl.» stark bas. Schichten, die jede fiir sich im Vakuum dest. werden. Hauptprod. 
ist die tertidre Base [C6//s • CIi{OCH3) ■ CII, ■ (JNZ]2NCH3, dickes Ol, ICp.16 ca. 270°,
D.20 1,0181; gibt ein krystallisiortes, in W. 11. Hydrochlorid. — Ais Nebenprod., meist 
sogar nur spurenweise, entsteht Methyl-[cf.-phenyl-y-melhylamino-n-propyl]-alher (Ephe- 
drinmethylather), C6II5 • CH(OCH,) • CH, • CH, • NHCH:J> viscosc, goldgelbe FI., Kp.15 155°,
D,15 0,993, unl. in W. Erstarrt in fl. Luft u. schm. dann erst bei 7°. Hydrochlorid, 
krystallin., F. 117° (bloe), 11. in W., A. Wenn man das freie Amin mit W. odor nur 
feuchter Luft in Beriihrung bringt, so bilden sich sofort krystallin., in W. unl. Bliittchen, 
die sich im Essiceator iiber KOH oder P20 5 wieder ycrfliissigen. Es handelt sich um 
Ilydratbildung, u. zwar entstehen mehrere Hydrale, von denen solcho mit 1/2, 1, 1% 
u. 2 H20 bislier sicher festgestellt wurden. Dio Existenz der verschiedenen Hydrate 
hiingt von der Temp. u. der Luftfeuehtigkeit ab. Das Hydrat mit 2 H 20  wnrdo in 
einer bei 4® mit W. gesatt. Atmosphilre erhalten. Das H 20  ist nur sehr locker gebunden 
u, wird in trockcncr Luft unter vermindertem Druck oder bei uber 25° yollstandig abge- 
geben. Vf. hat dieTensionen dor verschiedenenHydrat® bestimmt u. folgendes gefunden:

Temperatur V, i i 2o 111,0 i 7*h 2o

14,5° 8,13 9,7 12,19 mm Hg
17“ 11,76 13,44 » i>

Dio Tension des Hydrats mit 2 H20  konnte nicht bestimmt werden, da es sich bei zu 
tiefen Tempp. bildet. Mittels obiger Werto wurde auch die Bildungswarme der 
Hydrate bcrechnet, d. h. die Warmemenge, welclie bei der Bindung von 1 g-Mol. 
HaO durch das Amin oder das niichst niedore Hj’drat entwickelt wird. Dio Bildungs- 
warmen der Hydrate mit */, bezw, 1 H20  betragen 13,96 bezw, 11 cal. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 39 . 658—64. Lowcn, Univ.) L in d e k b a u m .
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A. Kiprianow, W echsćlwirkimg der cc-Oxyda mit Aminosdurecstern. (Vgl. G a b e ł , 
Journ. Chimicjue de FUkraine 1. 403; C. 1926. I. 62G.) <x-Oxyde kondensieren sich 
auch mit Estem aromat. Aminosauren, wobei die NH2-Gruppe der letzteren in —NH- 
CH.,-CH2-OH u . —N(CH2-CH20H)2 (im Falle des Athylenoxydes) iibcrgeht. Dio Rk. 
verlauft aber trager, ais dio Kondensation mit starkeren Aminen: man ist genótigt, 
hóhere Tempp. anzuwenden. Daboi entstehen bisweilen (vgl. VI) Lactone statt Oxy- 
sauren. In der vorliegenden Untcrs. wurde ais <x-Oxyd das Athylenoxyd (I) benutzt.

C00-CH 3
. - ^ . C OO- C H,  .^ /C O O - C H ,

I 11J I™ I
\ ^ \ N H - C H 2 • CHoOIi '"‘"SN(CHJ ■ CH.OH),

~  /COO-CH.
I T j

CHOOII

CH., ■ CH,
\N (C O  • C0U6) • CHj • ch2 ■ O • CO • C6II,

V e r s u c h e. 1 .1 u. Anthranilsdurcmethylester. Man erhitzt 6 g I  u. 19,2 g Methyl- 
ester im Einschmelzrohr bei 125—130°, bis das Gcmiscli ziihfl. geworden ist (ca. 8 Stdn.), 
destilliert mit Wasserdampf ab u. krystallisiert don Riickstand mehrfach aus vcrd. A.: 
es scheidet sich II (13 g) aus; aus dem Filtrat wird mit HCl das Hydrochlorid von III 
(6,5 g) isoliert. — o-Oxdthylaminobenzoesduremethylester, C10H13O3N (II), asbcstahnliche 
Krystalle (aus verd. A.), F. 70,5—71,5°, 11. in A., A., Bzl., wl. in W.; die W.-A.-Lsg. 
ist neutral gcgen Lackmus, alkal. gegon Methylorange. — o-Dioxdidthylaminobenzoe- 
sauremelhylester (III), Hydrochlorid, C12H 170 4N +  HCl, F. 160° (Zers.); die freie Base 
konnte nicht dargestellt werden. — Hydrochlorid von II, Cj0II13O3N -|- HCl, Krystalle 
(aus A.), F. gegen 100° (Zers.). Pikrat, C10H13O3N -f- C6H30,N 3, rote Krystalldrusen,
F. 97—98°. Chloroplalinat, gelb, F. gegen 180° (Zers.), wl. inW ., unl. in A. Dibenzoyl- 
deriv., C2iH210 6N (IV), B. nach S cho tten-B aum ann , Krystalle (aus A.), F. 145—146°, 
unl. in A., Bzl. Bei Verscifung von I I  mittels sd. wss. KOH entstand o-Oxathylamino- 
benzoesdure, CjH^OaN, Schuppen oder Nadeln (aus W.), F. 145° (Zers.), 1. in A., wl. 
in A., Bzl.; das Cu-Salz ist in W. 1. (Trennung von der Anthranilsaure). — 2.1 u. p-Amino- 
benzoesauremethylester (F. 112°) ergaben beim Erhitzen (125°, 8 Skin.) aąuimolckularer 
Mengcn hauptsachlich V, welcher durch Krystallisation aus A. isoliert wurde. p-Oxalhyl- 
aminobenzoesdiiremeihylester, C10Hi3OaTSf (V), gelbliche verzweigtc Nadeln, F. 120°, unl. 
in W., wl. in A., U. in A., neutral gegen Lackmus, alkal. gegen Methjdorange. Pikrat, 
CioH130 3N -f- C6H30 7N3, dunkelroto Nadoln, F. 79°, wl. in k. W., 11. in A. Nilrosoverb., 
C10Ha20„N2, gelbe Nadeln (aus verd. A.), F. 89°. Dibenzoylderiv., C21H2105N, Nadeln 
(aus A.), F. 104—105°, unl. in W., hat eine schwacho anastesierende Wrkg. p-Oxdlhyl- 
aminóbenzoesdure, C9Hn0 3N, Schuppen, F. 197° (Zers.), 1. in A. u. li. W. — I u. N-Melhyl- 
aiithranilmuremcthylester (Kp.15 131°) ergaben bei 2-tagigem Erhitzen bei 125° u. 4-std. 
bei 150° u. nach dem Abdcstillieren im Vakuum die Verb. VI, Lacion der o-[Methyl- 
oxyathylaviino~\-benzoe$aure, C10H1:lO2N, Krystalle (aus A.), F. 81—82°, unl. in W.,
1. in A., bositzt in Campher das n. Mol.-Gew. Hydrochlorid, C10HnO2N -f- HCl. Chloro- 
platinat, F. 160°, fast unl. in W. Pikrat, F. 120°. Mit wss. HCl gekocht, gelit VI iiber 
in das Hydrochlorid der o-[Methyloxdthylaniino]-benzoesdure, C10H13O3N HCl, Rhom- 
boeder (aus W.). (Journ. Cliimiquc dc 1’Ukrainę 1. Wissonschaftl. Teil. 644—54. 1925. 
Charków.) B ikerm an .

S. van Woerden, Refraktometrische Untersuchung der Methylhexahydroaceto- 
phenoue. Vf. erórtert von neuem die Frage, ob die Refraktion eine rein additive, wie 
heute fast ausschlieBlich angenommen wird, oder mindestens zum Teil eine konstitutive 
Eigenschaft ist, zu welcher Auffassung bekanntlich E y k m a n  auf Grund seiner Unterss. 
gelangt ist.- Das allgemein geiibte Vcrf., dic Mol.-Refr. ais Summę von Atomrefrr.
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zu bcrechncn, d. h. von Mittelwerten, dio aus Yorbb. verschiedenster Konst. abgeleitofc 
worden sind, bezcichnct Vf. ais „spekulativo Refraktometrie'1 im Gcgensatz zur „ver- 
gleichenden Refraktometrie" E y k m a n s ,  welche den Atomen keinen unveranderlichen, 
sondem einen je nach der Stcllung im Mol. wcchsclndcn Wert beilegt, so daB das Mol. 
ais Ganzes fur die Refraktion verantwortlich ist u. eino unbekanntc Mol.-Rofr. nur 
auf Grund bekannter konstitutiver Beziehungcn berechnet werden karm. Letzteres 
Verf. halt Vf. fur das einzig korrekte. — Die von v . A u w e r s  vertroteno Ansehauung 
bzgl. der Refraktometrio der Benzolderiw. wird cinor Kritik unterzogen. Zuniichst 
ist die aus der Unt-ers. der Reihe Benzaldehyd-Phenylalkylketone gezogene Folgerung, 
da (3 die Abnahme dor spezif. Exaltation von der Grófio des Alkyls — nur CH3 aus- 
genommen — unabhangig ist, nicht richtig. Wenn man namlich die v. AuWEKSsclien 
Werto fiir Undecylphenylketon durch dio EYKMANschen ersotzt u. noch des letzteren 
Autors Werto fur Pentadecylphcnylketon hinzunimmt, so zeigt sich im Gegontcil, 
da(3 sich dio E2J-Werto mit wachsendem Alkyl rcgelmaBig vermindern. — Das wosent- 
lichstc E rgobnis der EYKMANschen Unterss. ist, daB sich fiir dio CII2-Gruppe ein jo 
nach ihrer Stellung im Mol. yerschiedenes Refraktions- u. Dispersionsiiquivalent ergibt. 
Aus den Ma- u. Mp_a-Werten (LoRENTZ-Formel) der Phenylałkylketone, aliphat. Alde- 
hyde u. Methylalkylketone einerseits, o-, m- u. p-Tolylalkylketone andorerseits folgon— 
nach Schwankungen in den ersten 4—5 Gliedern — fiir das CH2 der homologen aliphat. 
Reihen dio Werto a  =  4,60 u. fi—a  =  0,07 (n. Werte), fiir o-, m- u. p-standiges CH3 
dagegen hohero Werto; die fiir o-standiges sind am wenigsten, die fiir p-standiges am 
meisten erhóht. Die GróBe des CH2-Aquivalents liangt also von der Stellung des C1I3 
zum CO ab. v. A u w e r s  hat dies mit dem EinfluB der im Riiig befindlichen Doppel- 
bindungen erklart. Diese Erldarung ist jedoch hinfallig, da E y k m a n  dieselben Diffe- 
renzen boi den stellungsisomeren Dimethyl-eyclo-hoxanen, welche keino Doppel- 
bindungen e n th a lten , festgestellt liat. Vf. hat Hexahydroacetophenon u. dio Methyl- 
hcxahydroacetophencme untersucht u. ganz analogo Verhaltnisse aufgefundon. Dio 
folgendo Tabelle enthalt dio Mol.-Refrr. fiir 25°, dio mittleren Mol.-Dispersionen, die 
Differenzen in diesen Werten zwisehen jedem Methylhesahydroacetophenon u. Hexa- 
hydroacetophenon, femer zum Vergleieh die n. u. die von E y k m a n  fiir Methyl-cyclo- 
hexan, p- u. m-Dimethyl-cyclo-hexan gefundenen exaltierten CH2-Werte, alles bezogen 
auf die LORENTZ-Formel (im Original sind auch die Formeln von G l a d s t o n e - D a l e  u. 
E y k m a n  herangezogen). Die p-Verb. besitzt wieder dio hochsten, die o-Verb. dio

Ma M^_0 
I. Cellu-CO-CHj . . . 36,91 0,582 

II. (p)CH3.C6H10-CO.CH3 41,65 0,660
III. (m)CH3• CaH10 • CO • CH3 41,59 0,663
IV. (o)CH3.C6H10.CO-CH3 41,48 0,654

M« Mp,_a
II.—1..................................  4,74 0,08

III.— 1................................  4,68 0,08
IV.— 1................................  4,57 0,07
Norm ale Werte fur CH2 . 4,60 0,07
Exaltierte Werte fiir CII2 . 4,76 0,08

niedrigsten AA erte, wiihrend dio m-Vorb. der p-Verb. sehr naho steht. Die Werte fiir 
p-CH, stimmen fast iiberein mit den exaltierten Werten, ebonso der Dispersionswerfc 
fiir m-CHa, wiihrend der Refr.-Wert sich nicht sehr iiber den n. erhebt. Fiir o-CH2 ist 
der Dispersionswert fast n„ der Refr.-Wert etwas kleiner. — Zusanunenfassend ergibt 
sich folgendes Bild: Bei den Xylolen u. Dimethyl-cyclo-hexanen, Methylacetophononen 
u. Methylhexahydroacetophenonen besitzen die p-Verbb. die hochsten, die o-Verbb. 
dio niedrigsten refraktometr. Werte. Daraus folgt erstens, daB die Differenzen bei 
stellungsisomeren exocycl. Ketonen nichts mit den Doppelbindungen des Ringes zu 
tun haben, sondem von der relativen Stellung der Gruppen CH3 u. COCH3 zueinander 
abhangen, zweitens, daB wahrscheinlich allgemein p-Verbb. hohere Werto besitzen 
ais o-Verbb. Damit diirfte der konstitutionello Charakter der Refraktion erwiesen 
sein. Mol.-Refr. u. Mol.-Disp. sind die einzig brauchbaren Werte in der Refraktometrie, 
da nur dereń yergleichendes Studium konstitutionelle Wrkgg. wie die besprochenen
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erkennen laBt, wahrend die Einfuhrung des Begriffes der spezif. Exaltation jeder Be- 
griindung entbehrt.

V ersuche. Chlor-cydo-hemn. Aus cyclo-Hexanol u. 5 Voll. HCl (D. 1,19) im Rolir 
(100°, 2 Stdn.). Kp.„0 142,9°, Kp.21 42°. — cydo-Hexylmethylcarbinól. Aus C„HnMgCl 
u. Acetaldcliyd in A. Kp.743 186—190°. Eine Beimengung von Di-cyelo-liexyl stórt 
nicht. —Hexaliydroacetophenon. Ans dem vorigen mit Na2Cr20 7 u. verd. H2SO,] (Zimmer- 
temp.). Kp.;0, 182,5—184,5°, nach Reinigung iiber die Bisulfitverb. Kp.lg 72°, D.26'9 
0,91325, nD25>B =  1,44955. — Das Keton wurde auch durch Hydrierung von Acetophenon 
in Eg. (-f- Pt) darzustellen versucht. Letzteres wurde dest., mittels eines Krystalls 
zum Erstarren gebracht, abgepreBt, wieder dest. u. aus A. umkrystallisiert. Nur ein 
solches Praparat ist fiir die Hydrierung geeignet, da das nicht goreinigte Prod. Spuren 
Acetothienon enthalt, welches das P t vergiftet. Man erhiilt bei der Hydrierung haupt- 
siiehlich Athyl-cydo-hexan, CSH1C, Kp.707 132,3—132,4°, D.14-45 0,7921, no14,45 1,43576. 
AuBerdem entsteht cyclo-IIexylmethylcarbinol, vcrunreinigt durch sein Acetat. Das 
daraus wie oben gewonnene Hexaliydroacelophenon besaB D. J6-°6 0,9223, n a16-05 =
I,45138. — Die homologen Ketone wurden nach dem ersten Verf. aus den Mcthyl-
cyclo-hexanolen dargestellt. — 4-Mdhyl-l-chlor-cyclo-hexan, C7H13C1, Kp.13 5 47,0—47,5°. 
Ais Nebenprodd. scheinen zwei isomere 4,4'-Dimethyldi-cyclo-hexylather, CJ4H280, 
Kpp-io 150—160° u. 230—240°, zu entstehen, die jedoch nicht rein erhalten werden 
konnten. — 4-Metliyl-cydo-hexylmdliylcarbinol, Kp.15 5 92,5—99,5° (unrein). — p-Melliyl- 
hexahydroacetopKenon, Kp.12 74,6°, D.25-05 0,8937, nD25'06 =  1,44634. — 3-Melhyl-l- 
drfor-cydo-kexan, Kp.I8 48,0—48,5°. — 3-Methyl-cydo-he,xylmethylairhinol, Kp.1:1 89,5 
bis 94° (unrein). — m-Methylhexahydroacetophenon, Kp.13 76—77°, D.22>° 0,8983, 
nu22,° - 1,44805. — 2-Methyl-l-chlor-cyclo-hexan, Kp.13 43,5—44°. — 2-Methyl-cyclo- 
hexylmelhylcarbinoł. Die Mg-Verb. konnte nur durch Erhitzen unter Druck (33 cm, 
Temp. der Diimpfe 52°) erhalten werden. Die Eraktion vom Kp.lg 90—110° wurde 
weiter verarbeitet. — o-Methylhexahydroacetoplienon. Ein Nebenprod. wird mitBisulfit 
entfemt, zcigt D.4:o'2 0,918, ud26,2 =  1,4453 u. gibt ein Semicarbazon vom E. 172,5 
bis 173,5° mit 25,2%  N. Das Hauptprod. reagiert nicht mit Bisulfit. Semicarbazon, 
C10H19ON3, aus verd. A., E. 150—151°. Das Keton daraus zeigte ICp.18 75—80°, 
D.30'4 0,89725, lij)30'4 =  1,44646. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 124—50. Leiden, 
Univ.) L in d e n b a u m .

C. J. Enklaar, tJber das AUoocimen. (Ygl. Chem. Weekblad 21. 101; C. 1924.
I I . 466.) E s wurde Dihydroalloocimen (E. 167— 168°) nach der Vorsclirift von 
SCHIMMEL & Co. bromiert; dabei wurde kein Dihydroocimentetrabromid erhalten, 
es enthalt also kein DihydromyTcen. Vf. stellt femer fest, daB Alloocimen sich nur 
ganz langsam polymerisiert. Vf. halt seine friihcr diskutierte Strukturformel von 
Alloocimen mit nur zwei konjugierten Doppelbindungen fur unhaltbar. Sind die 
ungesatt. C-Atome durch eine CH2-Gruppe getrennt, so kann die Konjugierung nicht 
stattfinden, in Obereinstimmung mit der Theorie von v. AiTWERS u. ElSENLOHR. 
Es kommt haufiger vor, daB das erste Glied einer Reihe polymerisiert, wahrend die 
hóheren Homologen ziemlich stabil sind. (Chem. Weekblad 23. 175. Den Haag.) K .W .

G. Austerweil, Einige Mitteilungen iiber die Hydratisierung des Nopinens. (Vgl. 
Chem.-Ztg. 50. 5; C. 1926. I. 2050.) Die Hydratisierung des Nopinens verlauft ver- 

schieden, je nachdem man dieselbe mit Mineralsauren in 
der Kiilte oder mit organ. Sauren bezw. geniigend sauer 
reagierenden Phenolen in der Warme be%virkt. — Riihrt 
man Nopinen ca. 5 Stdn. mit 45%ig. II2S04 bei 15—20° 
u. gibt dann Eiswasser zu, so fallt Terpinhydrat aus. Die 
saure FI. enthalt ca. 2%0 sauren Schwefelsdureester des 
Pinenhydrats (nebenst.), der mit NaCl oder Na2S04 aus- 

u. aua A. krystallisiert erhalten werden kann. Das Na- u. K-Salz wurde

CH3 ■ C • O • SOJI
HC

H,C

C(CH,),

CII

-CII,

-Clij
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ebenfalls isoliort. Beim Erhitzen m it NaOH entsteht Pinenhydrał (Homonopinol), 
F. 62°. — Kocht man Nopinen mit Salieylsaure, so werden 35—36% in Bornylester, 
ca. 50% in Terpene (Pinen, Limonen, Terpinen) ubergefiihrt. Bei Anwendung sehwaehe- 
rer Sauren oder von sauren Plienolen tritt die B. der Bornylester ganz in den Hinter- 
grund, u. ais oinziges Terpen entsteht Pinen. Dieses bildet sich fast quantitativ 
beim Erhitzen mit Abietinsaure auf 175—180° (20 Stdn.) oder mit Trichlorphenol 
auf 145° (30 Stdn.). Jede Spur W. ist auszusehlieBen. — Die B. von Bornylestern 
kann durch Katalysatoren begiinstigt werden. Erhitzt man z. B. Nopinen mit absol. 
Eg. unter Zusatz von etwas Boressigsaureanhydrid auf dem Wasserbad, so sind sehon 
nach 3—4 Stdn. ca. 45% in Bornylacetat ubergegangen, olme Katalysator nur ca. 30%- 
Ist W. zugegen oder steigt die Temp. iiber 120°, so bilden sich auch Terpinylester. — 
Vf. yersucht, die so verschiedenartig vcrlaufenden Rkk. zu erklaren. (Buli. Soe. Ckim. 
de France [4] 39. 690—98.) L in d e n b a u m .

G. Vavon, Ober ein Verfahren zur Beslimmung der cis-łrans-Isomerie cyclischer 
Verbindungen. Fiir die Lsg. des genannten Problems stehen zurzeit nur wenigo all- 
gemein brauchbare Yerff. zur Verfugung. Besonders hervorzulieben ist das Verf. von 
V. A uw ers (Likbigs Ann. 420. 92; C. 1920. I. 631). Vf. hat sclion vor oiniger Zeit 
in einem Vortrag (Rev. gen. des seiences pures et appl. 35. 505; C. 1924. II. 2328) darauf 
hingewiesen, daB die Theorie der ster. Hinderung einen beaehtenswerten Beitrag zur 
Lsg. des Problems liefem kann. Ein in die Naehbarschaft einer funktionellen Gruppe 
tretendes Radikal iibt auf jene nicht nur eine ster., sondom auch eine chem. Wrlcg. 
aus. Wahrend die ster. Wrkg. sich auf alle Rkk. jener Gruppe, obwohl nicht gleich 
stark, so doch in gleiehem Sinne bemerkbar machen wird, kann die chem. Wrkg. eine 
ersehwerende oder erleiehternde sein, so daB die Resultante beider Wrkgg., d. h. 
das Ergebnis des Vers., gegebenenfalls der ster. Wrkg. entgegen geriehtet sein kann. 
Bei chem. schwachen Radikalen, z..B. Alkjden, wird die ster. Wrkg. uberwiegen. In 
der Tat hat die Theorie der ster. Hinderung beim Vergleich liomologer oder isomerer 
Verbb. bzgl. zahlreichcr Rkk. (Veresterung der Alkohole mit organ. Sauren, Verseifung 
der Ester usw.) gutc Erfolge gezeitigt. tlbertragt man die Theorie auf cis-trans-Isomere 
u. lialt man sich an die Rkk., in denen sio sich bewahrt hat, so sind gutc Erfolge zu 
erwarten, da die chem. Wrkg. des Radikals bei beiden Isomeren ziemlich gleich, die 
ster. Wrkg. aber sehr verschieden sein muB. Letzteres wird besonders fiir a-Derivv. 
eyol. Verbb. gelten, bei denen im cis-Fall Radikal u. Gruppe bonach bart, im trans- 
Fall durch dio Ringebene getrennt sind. Die Rkk. der cis-Formen miissen langsamer 
yerlaufen ais die der traus-Formen, u. zwar um so mehr, je yerzweigter, d. h. umfang- 
reicher das Radikal ist. — Diese Ansiehten haben bereits eine Bestatigung gefunden 
in dem Verlauf der katalyt. Hydrierung (-|- Pt) von Athylenderiw. u. Ketonen (Vavon 
u. Mitarbeiter, C. r. de 1’Acad. des scienees 176. 989. 177. 401. 453; C. 1923. III. 102. 
1515. 1149, ferner Lebedew , K o b lia n sk i u . Y akubch ick , Journ. Chem. Soc. London 
127. 417; C. 1925. I. 1971). Da in allen Fiillen die ster. Wrkg. vorherrscht, liiBt sich 
der Veriauf der Hydrierung eines substituierten cycl. Ketons yoraussehen, Bei einem
o-Alkyl-cyclo-hexanon liegen die beiden Valenzen des O in einer zum Ring senkrechten 
Ębene, die eine in cis-, die andere in trans-Stellung zum Alkyl. Da die cis-Valenz vom 
Alkyl geschiitzt wird, so nml) sich bei der Hydrierung mehr cis-Alkohol bilden. Ferner 
miissen sich die cis-Alkoliole schwerer verestern, die Ester der cis-Alkoholc schwerer 
yerseifen lassen ais die trans-Isomeren.

Ve r s u c h e .  (Mit Anziani.) o-Propyl-cyclo-hexanole. Durch Hydrierung 
yon o-Propylphenol oder o-Propyl-eyclo-hexanon. Der in groBerer Menge gebildeto 
Alkohol wird nach obigem ais eis-Form angesehen. Die trans-Form entsteht aus o-Propyl- 
cyclo-hexanon mit Na u. A. oder aus der Na-Verb. der cis-Form bei 160°. Reinigung 
beider iiber die sauren Phthalsiiureester. — (Mit Anziani u. Herynk.) o-cyclo-Hexyl- 
cyclo-hexanole, Aus o-cyclo-Hexyl-cyclo-hexanon in Eg. entsteht ein an cis-Alkohol
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sehr reiches Gomisch. Dor trans-Alkohol wird aus demselben Keton mit Na u. A 
dargestellt. Reinigung beider iiber die sauren Bernsteinsaureester. — Mentliole. Sclion 
referiert nach Vavon u . C o u d erc  (C. r. do 1’Acad. des sciencos 179. 405; C. 1924.
II. 1790). — Bomeol u. i-Bomeól. Sohon referiert nach V avon u . P e ig n ie r  (C. r. do 
l’Acad. des seiences 181. 183; C. 1925. II. 2143). — Samtliche cis-Alkoliole werden 
langsamer verestert u. ihro Ester langsamer yerseift ais die trans-Alkohole u. iliro 
Ester, u. zwar wirken die Radikale i-C3H7 u. C0Hjj starker verlangsamcnd ais C3H7, 
wie die Theorie es verlangt. D. u. n sind fast durchweg boi den cis-Alkoliolen u. ihren 
Estern gróBer ais bei don trans-Alkoholen u. ihren Estern, in Ubereinstimmung mit 
V. Aitwers (1. c.). Nur der i-Valeriansaureester des Neomenthols hat dieselbe D. u. 
einen etwas kleineren n ais der des Mentliols. Das ruhrt daher, dafi boide Alkohole 
wegen der 3 vorhandenen Substituenten zugleich cis- u. trans-Verbb. sind, wodurch 
die v. Auwerssche Regel eine Ablenkung erfahrt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 
666—73. Nancy, Faculte des Seiences.) L indenbaum .

Pierre Bedos, Beitrag zur Kennlnis der geometrischen Stereoisomerie in der cyclo- 
Hemnreilie. VI. Ober Mentliole und Menthon. (V. vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 

39. 473; C. 1926.1. 3224.) Kurzes Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences vgl. C. 1925.
II. 1962. Nachzutragen ist: Da die beiden Mentliole bei der Oxydation dasselbe Menthon 
liefem, so konnen sie sich — analog den Dimethyl-cyelo-hexanolen (GODCHOT u. B ed O S ,
2. Mitt.) — konfigurativ nur durch die yersehiedene Anordnung des OH unterscheiden. 
Dem Menthol aus z13-Methj'l-cyclo-hexenoxyd wird man mit einer gewissen Berech- 

tigung wieder diejenige Formel (nebenst.) zuschreiben, in 
welcher sich OH u. i-C3H7 in der cis-Stellung zueinander 
befinden. Mit diesem Menthol ist auch hier das aus dem 
hóher sd. Chlormethyl-oyclo-hexanol ident. In dem anderen 
Menthol befinden sich dieselben Gruppen in trans zueinander. 
Die raumliche Anordnung des CH3 ist unbekannt, aber in
beiden Verbb. dieselbe. — Die B. ein u. desselben Urethans
aus beiden Allophanaten ist wahrschoinlich auf Umlagerung 

wahrend der Zers. der Allophanate znriickzufiiliren, aus der schlieBlich nur das stabilere 
Urethan hervorgeht. — Es ist nicht ausgeschlossen, daB das neue Menthon mit einem 
von E i n h o r n  u . K l a g e s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 3793 [1901]) neben dem be-
k a n n te n  Menthon erhaltenen Prod. ident. ist, in dem genanntc Autoren ein  3-Methyl-2-i-
Pr°py l-eyc lo -hexanon  vermutet hab en . — Das Menthonoxim wird mit Na u. A. reduziert. 
(Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 39. 674—90. Fac. des Sciences de Montpellier.) Lb.

E. Fonrobert und F. PallauJ, Uber ein hrystallisiertes Abietinsduretriglycerid 
vnd iiber ein Abietinsaureanhydrid. Vff. beschreiben die Darst. krystallisiertor Abietin
saure deriw . aus Kolophonium. Abietinsaure (C20H30O2) I. Durch Umkrystallisieren 
von 1000 T. Colophonium aus 1000 T. Aceton, weiBe Nadeln, F. 165°. — Abietinsaure- 
triglycerid [(C20H29O2)3C3H5]. Krystalle aus Aceton. Sintert bei 150°, wird bei 162° 
klar. Verseifung gibt Abietinsaure vom F. 164°. — Abietinsaureanhydrid (C^H^Oj) 
aus I mit Essigsaureanhydrid. Unl. in A., Krystalle aus PAe., F. 151°. (Farben-Ztg. 
31. 1848—50. Wiesbaden.) B r a u n s .

A. Plissow, Uber die Wirkung des Sonncnlichts auf Telranilroslilben. (Vgl. 
Journ. Chimiąue de 1'UkraIue 1. 417; C. 1926. I. 646.) Bei kurzer Sonncnbestrahlung 
einer Pyridinlsg. von Tetranitrostilben wird die Lsg. griin; bei Abdampfung findet 
man Krystalle vom F. 219°. (Journ. Chimiąue de TUkraine 1. Wissenschaftl. Teil. 
643. 1925.) B ik e r m a n .

Shozo Yamaguchi, Ober die Jcatalytische Wirkung von reduziertem Kupfer auf 
Pinakone. (Vgl. Buli. Chem. Soc. Japan 1. 54; C. 1926. I. 3538.) 10 g Benzpinakon 
wurden iiber auf 200° erhitztes reduziertes Cu geleitet. Fluchtige Prodd. entstehen 
nicht. Extraktion mit Clilf. liefert 7 g reines fi-Benzpinakólin (F. 177—179°). —

CH • CHj 
H . G - ^ ^ . C I L

H2O ^ H ^ 'C - O H
H -C ~ C 3H7
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symm. Diphenyldimethylglykol (aus Acetophenon) liefert, ebenso bei 130—140, 180 
u. 200° behandelt, nur etwas Acetophenon, bleibt aber im ubrigen unverandert. (Buli. 
Chem. Soc. Japan 1. 64—66. Kyoto, Univ.) L in d e n b a u m .

Bennosuke Kubota und Taro Hayashi, Vber die katalytische IIydrierung der 
Carbonylgruppe in aromatischen Verbindungen unter Druck in Oegenwarl von Kupfer. II. 
(L vgl. Buli. Chem. Soc. Japan 1. 14; C. 1926. I. 2911.) Dio Verss. mit Acetophenon, 
Benzophenon u. Campher werden beschrieben. Die Resultate wurden im wesentlichen 
schon in der 1. Mitt. angcgoben. — Acetophenon liofert bei 160° u. 66 at auch symm. Di- 
methyldiphenylii(han (F. 123—124°). — Campher liefert um so mehr Borncol, jc niedriger 
die Vers.-Temp. ist. Bei 120°: 70,9% i-Borneol u. 29,1% Borneol; bei 150°: 78,8%
i-Borneol u. 21,2% Borneol. Das entspricht ungefahr den Verss. von I p a t j e w  (Journ. 
Rus3 . Phys.-Chem. Ges. 38. 81 [1906]), der bei 200° u. 129 at in Ggw. von Ni fast 
nur i-Borneol erhielt. Allerdings wurde hicr der Campher im gesehm., bei den Verss. 
der Vff. im festen Zustand hydriert. (Buli. Chem. Soc. Japan 1. 67—70. Hongo [Tokio], 
Inst. of phys. and chem. Res.) LlNDENBAUM.

F. M. Jaeger, KrystaUformen einiger Abkummlinge von Athoxy- und Trimeihyl- 
benzophenon. (Vgl. Koninkl. Akad. van Wctonach. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd.
34. 848; C. 1926. I. 1528.) 1. 4-Athoxybenzophenon, C0H4(OC2H6)-CO-C0H6. Aus 
Bzl. +  Lg. wurde die Vcrb. in groBen, flachen Krystallen erhalten, jnit F. 42—46,5°; 
trotzdem sind alle Kryatallo ident. — Monoklih-sphenoid.: a:b:  c =  0,7427: 1 : 1,6049. 
fi =  87°58'. 2. 3-Brom-4-athoxybenzophenon, CeH3Br(OC2II6)CO • CSH6. F. 102,2°.
Aus Bzl. +  Lg. wurde dio Verb. in rechteckig begrenzten, flachen, schon gebildeten
u. farblosen Krystallen erhalten, die vollkommen durchsichtig, stark glanzend u. 
gut gebaut sind. Rhomb.-bipyramidal; a: b: c — 0,7935: 1: 0,2691. — 3. 3-S-Di- 
brom-4-athoxybenzophenon, C6H2Br2(OC2H0) • CO ■ C0H5. F. 83,5°. Aus Lg. in groBen, 
farblosen, stark glanzenden u. lichtbrechenden Krystallen. Monoldin.-prismat.: 
a: b: c =  1,0901: 1: 0,8561. fi — 59°41'. — 4. 4-Nitro-2',4',6''-trimelhylbenzophenon, 
C6Hj(N02)C0 ■ CeH2- (CI13)3. Die hicr mitgetcilte Formel ist dic wahrscheinlicliste. Dio 
Verb. wird aus Athylacetat in groBen, hellgelben, stark glanzenden Krystallen er
halten. Triklin-pinakoidal; a: b: c — 1,6303:1: 0,6347. — 5. 3,5-Dibrom-2',4',G'- 
trimethylbenzophenon, C6H3Br2'CO-C4H2(CH3)3. Aus Lg. wurden grofie, stark gliinzeude, 
fast farblose Kry stalle erhalten, dereń Habitus stark variiert. Monoldin-prismat.; 
a ; b : c =  0,5291: 1: 0,5873. fi =  70° 14,5'. — 6. 4,4,,4",4,"-Tełrabrombenzpinakon, 
(CeH4Br)2C- OH -C- OH • (C6H4Br)2 1 Athylacetat. Aus Athylacetat krystallisiert
die Verb. mit 1 Mol. des Lósungsru. in dicken, farblosen, prismat. Krystallen, die 
jedoch bei geringer Temp.-Steigerung bald matt werden durch Verlust yon Athyl
acetat. Monoldin-prismat.; a : b: c =  1,7540: 1: 0,4636. fi =  81°4r. (Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 54—60.) K. W o l f .

F. M. Jaeger, Die KrystaUformen einiger organischer Stickstoffierbindungen. (Ygl- 
vorst. Ref.) Vf. beschreibt die KrystaUformen folgender 15 Stickstoffverbb. u. auBer- 
dem die von Triathylphosphincarbodisulfid. — p-Aminoticetophenon, CII3 • CO ■ C6Bj' 
(NH2). F. 106°. Aus Bzl. in groBen, flachen, hellgelben u. durchsichtigen Krystallen, 
aus A. +  Chlf. in rechteckig begrenzten Plattchen, die entweder nach der b- oder 
der a-Aehse gestreckt sind. Monoklin-prismat.; a: b: c =  1,7447: 1: 1,6662. fi — 
73°16'. — N-Acetylpheyiylurethan, C6H5-N(CO-CII3)CO-OC2H5. F. 59°. Aus Lg. 
in farblosen, gut ausgebildeten Krystallen. Rhomb.-bipyramidal; a : b : c — 1,2323:
1 :1,5141. — N-Acetyl-u.-aminopyridin, C5H4N ■ NU ■ CO ■ CH3. F. 71°. Aus Bzl. +  Łg- 
in farblosen, gut glanzenden Krystallen. Monoklin-prismat.; a : b: c =  1,4939:1: 
2,0719. fi — 89° 14,5'. — tZ-Aminopyridinurethan, C5II4N • NH • CO • OC2H5. F. 105,5°. 
Aus A. wird diese Verb. in gut ausgebildeten, jedoch sehr weichc-n Krystallen erhalten, 
die farblos sind u. gewóhnlich prismat. oder parallelopiped. Habitus aufweisen. Mono-
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klin-prismat.; a: b: c — 0,7946: 1: 1,3552. fi =  73° 21'. — Acetylchinin, C20H23- 
(C0-CH3)-N20 2. F. 116°. Aus A. boi Zimmertemp. schóne, farblose u. durchsichtige 
Krystallo, dio starken Glanz besitzen u. des ófteren vcrsohicdenc cm lang sind. Rliomb.- 
bisphenoid.; a: b : c =  1,1142:1: 0,6119. — Tarironaminsaure, NH2-CO• CH(OH)• 
COOH. F. 160°, Zers. (Vgl. MENSCHUTKIN, L ie b ig s  Ann. 1 8 2 . 82 [1876].) Aus 
W. krystallisiert dieser Kórpcr moistcns in farblosen, zu Rosetten vereinigten flaehen 
Nadeln, zuweilen auch in groBen, farblosen u. prismat. Krystallen; letztere gestattcn 
eino gcnauo Messung. Monoklin-prismat.; a : b : c =  3,0003: 1: 2,4063. fi =  64° 19'. — 
d-Tarlramidsdure, COOH • CHOH-CHOH-CO-NH2. F. 172°. Aus W. wurden farb
lose, stark glanzendo Krystallo erhalten. Rhomb.-bisphenoid. (psoudotetragonal); 
a: b : c =  0,7352:1: 0,7393. — Tridthylphosphincarbodisidfid, P(C2H5)3-CS2. F. 122°. 
Aus A. flacho, blutrote, sehr zerbrechlicho Krystallo. Monoklin-prismat. (pseudo- 
rhomb.); a: b: c — 0,6306: 1: 0,9716. fi =  89° 51,5'. — Tricarballylsaurelrihydrazid- 
hydrochłoiid, CjHyCO• N H • NH2)3,3HC1. (Vgl. Cu r t iu s  u. H e s s e , Journ. f. prakt. 
Ch. 62. 236 [1900].) Aus A. wurden bei langsamem Vcrdampfon in yaeuo schóne 
farblose Krystallo erhalten. Regular-hexakisoktacdr. — Amidosulfonsaure, N II2- 
SOjH. Aus W. wurden groBe, farblose, schón ausgebildeto u. glashello Krystalle er
halten., Rhomb.-bipyramidal; a: b: c =  0,8720: 1: 0,8774. — Phthalimidin. F. 150°. 
Aus einem Gemisch von Chlf. u. CS2 wurden flachę, parallelogrammat. Krystalle er
halten. Monoklin-prismat.; b : c =  1: 0,4913. fi =  79° 20"j3'. — Phthalimidinessig-

saures Ammonium (I). Dieses 
I  C0H|<^qj^^>N—CII2—COOfNII,) 2IIjO Salz wurde aus W. in groBen,

farblosen Krystallen erhalten. 
Monoklin-prismat.; a:b:c  =  0,8837: 1: 1,4301- fi — 77° 46'. — Alhylendiamin- 
dihydrocldorid. Aus W. bei Zimmertemp. in sehónen farblosen, vollkommen 
durchsichtigen u. stark lichtbreehendcn Krystallen. Monoklin-prismat.; a: b : c  =  
1,4496: 1: 0,6597. fi =  88° 263/4'. — p-Niłro-N-propylanilin, C0H4(NO2)-NH(C3H7). 
Aus A. langgestreckte, lioehgelbe, flachę Prismen mit schiefen Endflachen. Sio sind 
stark gliinzend, haben eine leichtlila Oberflachenfarbe. Triklin-pinakoidal; a : b : c =
0,6135:1:0,2992. — Benzoylcyanessigsuuremelhylester, (CN)• CH(CO■ C6H5)■ CO• OCH3. 
F. 75,2°. Die Vcrb.-wurde aus Benzoylchlorid u. Na-Cyansauremetliylester bei niedriger 
Temp. dargestellt. (Vgl. B a r t h e , C. r. d. l'Acad. des sciences 1 0 6 . 1416 [1888]). 
Aus absol. A. krystallisiert die Yerb, bei 60° in sehónen hellgelbcn, sehr glanzenden 
Prismen, die ófters nach zwei parallelen Flaehen von m abgeplattet sind. Rhomb.- 
bipyramidal; a : b : c =  1,1433: 1: 0,7052. — \jn-Nitrdbenzoyl\cyanessigsduremethyl- 
ester, C6II.,(N02)C0-CH(CN)-C00CH3. Aus einer warmen ather. Lsg. oder aus cinem 
Gemisch von A. u. Aceton wurden kleine, fast farblose, stark glanzendo Krystallchcn 
erhalten. Monoklin-prismat.; a: b : c  =  0,7958: 1: 0,8067. fi — 82° 9'. (Koninkl. 
Akad. van Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35 . 61—74. Groningen, 
Univ-) K. W o lf.

S. Danilow und E. Venus-Danilowa, Die Isomerisalion der disubslituierten Acet- 
aldehyde zu Keloncn. Wie die trisubstituierten Acetaldehydo (Bor. Dtsch. Chem. Ges. 
59. 377; C. 1926 . I. 2793) so lassen sich auch die disubstituierten durch Behandlung 
mit H2S04 in Ketono iiberfuhren. Der aus Hydrobenzoin gewonnene Diplienylaceł- 
aldehyd (I) lieferte mit konz. H2SO,( bei —12 bis —8° 80% der theoret. Ausbeute an 
Desozybenzoin (IV), mit sd. 65%ig. H2S04 in C02-Strom (4 Stdn.) ein zu %  aus Desoxy- 
benzoin u. zu 1/3 aus der Ausgangssubstanz bestehendea Gemisch; der aus dem fi-Alhyl- 
ather des as. u.,<x-Diphenylathylen{jlykols (III) erhaltene I ergab mit konz. H2SO., bei

5 bis +15° infolge der mar.gelhaften Abkiihlung nur 30% IV u. viel Harz, mit sd. 
55"/0ig. H2S04 (5,5 Stdn.) 64% IV neben wenig Ausgangssubstanz. — 1,3 g Diphenyl- 
ocetaldozim wurde durch 75 ccm sd. 50%ig. H2S04 in C02-Stroni (2,5 Stdn.) zu 60% 
isomeriśiert. — Di-p-tolylacetaldehyd (V) lieferte bei —15 bis —8° mit konz. H„SO,

VIII. 2. U
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S4%, mit sd. 60%ig. H2S04 im C02-Strom (3,5 Stdn.) 74%, mit sd. 55—G0%ig. H2S04 
in COj-Strom (9 Stdn.) 80% D esoxy-p-loluoin  (MI). 1,5 g Sem icarbazon  des Di-
p-tolylacetaldcliycLs wurden durch sd. 50%ig. H2S04 (2 Stdn.) zu 73% in VII um- 
gewandełt. — Die st-arke Abhangigkeit der Ausbeute von den Jteaktionsbedingungen 
macht -wahrscheinlich, daB man auch fiir die Dehydration des Hydrobenzoins, die 
hauptsachlich Diphcnylacetaldehyd liefert, Bedingungen auffinden kann, bei welchen 
sie ausschlieBlich zu IV fiihren wird. — Die Darst. von I bezw. V u. ilire Isomcrisation 
wird durch folgende Schemen veranschaulioht:

1. C6H5-CH(0iI)-CH(0H)-CcHi — y  (C6H6)2CH-CHO (I)
2. C.II5-0-CH2-C0„-C2H6 (II) +  2C0H5-MgBr — y
C2h“ -0-CH2-C(0H)(CcH5)2 (III) — >- (CcH5)2CH-CHO

(C6H5)2CH-CHO — -y C6Hs-CH2-CO-C8H5 (IV)
C2H5 • O ■ CH, • CO„ • C,H5 +  2CH3 • CeH., • MgBr — y

' (CH.,- C6II4)2Ć(0 • MgBr) • CH2 • O ■ C2H5----y
(CH3• C6H4),C:CH(0 • C JI5) (VI) — y  (CH3 C„H4)2CH-CHO (V)
(CHj ■ CgH4),CH ■ CHO — >- CH3 • C0H4 • CII2 ■ CO ■ C6H4-CII3 (VII)

V o r s u c h e. I, aus 20 g Hydrobenzoin u. 100 g krystallin. Osalsaure bei 156° 
neben dem Dimeren von F. 132° (vgl. B r e u e r  u . Z in c k e , L ie b ig s  Ann. 198 . 177 
11879]), Ausbeute 60%; D.°0 1,1171, D.2°4 1,1022, nD =  1,59369, Kp.24 188—188,5".
I, aus 111 bei Erhitzcn mit- krystallin. Osalsaure auf 120° oder mit 20%ig. H2S04 bis 
zum Siedcn (vgl. B k h a l  u. S o m m e l e t , Buli. Soc. Chim. Paris [3] 31 . 300; C. 1 9 0 4 .
I. 1133), Remigung durch Dest. mit Wasscrdampf, D.°0 1,1160, D.2°4 1,1010, nn =
1,59624, Kp.a  1S5—186°. Der mit Wasscrdampf nicht fliichtige Riiekstand enthalt 
eine bei 159—168° schm. Substanz, die daraus mit A. ausgezogen werden kann u. die 
sich auch beim Aufbewaliren des I daraus ausscheidet (vgl. B r e u k r  u . Z in c k e ,  1. e.) 
O xim  von I: F. 120°. Setnkarbazon:  F. 160,5°. —  III, aus 100 g II u.' 302 g CeHs-MgBr 
in 53%ig. Ausbeute, Kp.;0 189—191°. — Aus II u. p-Tołyl-MgBr entstehen nach Zera. 
mit Eis neben viel VI auch D i-p - td y l  u. VII, welclies durch Zers. des intemiediaren
Prod. C,HS • O - CH, - C{OH )(C6II 4 • CH3)2----y CH3 • C6H4 • CH2 • CO • C6H4 • CH3 +  C2H5OH
oder wahrseheinlioher nacli dcm Sehenia:

C JI5 • O - CH, ■ CO, - C.HS +  2CH3 • C„H4 • MgBr — y  
CHj-CjHj■ CH,-C{0• C2H5)(Ó• MgBr)C6H4• CH3 — ->- CH3• CcH4 • CH,• CO• C6H4 • CH3 

gebildet wird; auf die Austauselibarkeifc der Atlioxygruppe gegen R- bei Einw. von 
RM; X haben bereits T sc h ttsc h ib a b in  u, J e lg a s in , Journ, Russ. Pliys.-Chem, Ges. 
46 . 39; C. 1914- I. 2003} hingewiesen. — VI, Ivp.13 199°, Kp.;o209°, wurde durcli Er- 
wariaijng mit verd, HC1 beim lebhaften Umruhren ins V umgewandelt; Ausbeute 73%. —
V, Kp.1: 199,5— 200°; O xini, F. 126,5°; Semicarbazon, F. 186°. Bei Oxydatiou von V 
mit Ag.O in 96%ig. A. (auf dem Wasserbade im zugescli m olzehen Rolir) entstand 
in ,'i' jjj. Ausbeute Di-p-tolylcssigs&Tirc, (CH3-C6H4)»CH-COOH. — VII: Krystalle 
(sus A. -*■ PAo.); F. 102°, zll. in li, A. u. Bzl., 1. in A., unl, in  PAe.; kryoskop. Mol.- 
Gew. in Bzl.: 211— 216; wurde beim E rh itz cn  (138°, Bohr, 4 Stdn.) mit konz. a lkoh. 
KOH in }ł-Tolylt=ssigsaure u . Toluol gespalten. O x im : Krystalle (aus A.), F. 128°. —  
Bei Erwarmung von V mit einem Gemisch aus W., HsS04 u . A. (1: 1,5: 2) au f 145° 
w adę*  CH,-C*H4-CH: CR-C«H,-CHS. vom F. 176,5° u . viol Ol er-
hslten, wlebes VII enlhalten sollte, weil es mit. alkoh. KOH (1 g KOH au f 3 ccm 
f-ti%ig. A.) p-Tolylessigs5ure u . Toluol (neben Spureii von Ameisonsiiure) erg ab . (B er. 
Iitseh. Chem, Ges. 59. 1032— 13. Leningrad, Umv.) B ik e r m a n .

F ritz  TJllmann, t)bcr die Oxydation des 4-Acctamino-1-napJithols, 4-Acdamitio-
1-iuiiWieJ wird in essigsaurer Lsg. von vexscluedenen Oxydationsmitteln zu dem vou 
W i t t  u. D kbichkn  (Ber. Dtsoh. Chem, Ges. 30. 2663 [1897]) ontdeckten 2it-a- tmjJilho- 
ebinen. (umstehend), oxydiort, a-Xaphthochinon entsteht nur in sehr geringer
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cę-Co
Menge. Das reinste Praparat erhalt man, wenn man 
in die sd. Eg.-Lsg. von 2 g Acetaminonaphthol ail- 
mahlich 3 g Na2Cr20- eintragt. Die Lsg. wird braun, 
dann violett u. erstarrt schlieBlich zu einer gelben 
Krystallmasse. Nach Waschen mit Eg. u. A. ist 
das Prod. rein u. zers. sich bei 260—265°. Es kry- 
stallisiert aus o-Diehlorbenzol in langen gelben 

Nadeln. Ausbeute G0%. Arbeitet man in 50%ig. Essigsaure, so erzielt man 74% 
Ausbeute, aber das Prod. ist weniger rein. Almliche Ausbeuten u. Prodd. erhalt man 
mit FeCl3 u. HN03 von 42° Bć. in 50%ig. Essigsaure. (Helv. chim. Acta 9. 442—43. 
Genf, Univ.) LlNDENBAUM.

J. Tambor, Gottfried Plattuer und Clemens Zach, Zur Kennlnis des 1-Aceto-
2-naphthols. Wahrend sich 2-Aeeto-l-naphthol mit Benzaldehyd zu eineni Chalkon 
kondensiert, liefert l-Aceio-2-naphthól das fi-NaphlJioflamnon oder 5,6-Benzolo-fi- 
flamnon, C19H „0 2 (I.). Aus molekularen Mengen in A. mit 50%ig. NaOH (Wasserbad,
1 Stde.), in Eiswasser gieCen, mit Essigsaure ansauem. Blattchen aus A. -j- W., 
F. 117°, nicht acetylic-rbar. IIsS04-Lsg. gelb. — fi-Naphihoflavon, C19H120 2. Aus I.

■OC,H, •/ ^ > r OH OCJI-,

C e ' /  H : C H . ^ 2

II [.

mit Br in CS; im Sonnenlieht oder bei 30—35°,
Roliprod. in h. A. mit starker NaOH yersetzen.
Nadeln aus A., F. 164°. H.SOj-Lsg. farblos mit
blauer Fluoreseenz. — 4'-AOioxy-5,6,2',3'-dibenzolo-fi- 
Jlatanon, C^H^O^ (II.). Aus l-Aceto-2-naphthol u. 
a-Naphtholaldehydathylather wie oben. Aus Chlf.-A. 
erhalt man weiCe Nadelehen, die von wenig roten 
Nadeln (folgende Verb.) begleitct sind. Letztere 

werden mit sd. A. entfemt. F. 213°, nicht acetylierbar. H.SOj-Lsg. smaragdgrun mit 
griiner Fluoreseenz. Kann weder durch Br noch PC13 (Low EK B EIN , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57- 1516; C. 1924. n .  2155) in das Flaron ubergefiihrt werden. — 2’-Oxy-4-
athoxy-2,3,5',G'-dibenzolochalkon, C^HjgO;, (III.). Aus denselben Komponenten in
absol. A. mit 4 Moll. festem NaOH (Wasserbad, 1 Stde.), in HCl gieBen. Ziegelrote 
Nadeln aus Chlf.-A., F. 144°, unl. in wss., 1. in alkoh. KOH (rot). H2S04-Lsg. wie 
bei II. Yersetzt man nach LoW ENBĘIN (1. c.) die h. alkoh. Lsg. mit der 10-fachen 
Menge l,ó%ig. NaOH, so gehen die erst orangeroten Flocken bei langerem Stehen 
vóllitr in das farblose H. uber. (Helv. chim. Acta 9. 463—66. Bem, Univ.) Lb.

R. Marquis, Uber die Oxydation des Acenaphihens. Nach v. B r a u n  u. B a y e r  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 920; C. 1 9 2 6 . I .  3543) bildet sich bei der Hydrierung

*CH
des Aeeuaphthenehinons eine selir kleine Menge Acenaphihenol, C10ITS< T f j Sq jj  *

Vf. hat gefunden, daB man diese Verb. beąuemer u. mit etwas besserer Ausbeute wie 
folgt darstellen kann: Zur Lsg. von Acenaphthen in 5 Teilen Eg. gibt man allmahlich
1 Mol. PbOj. Je nach der Beschaffenheit des letzteren beginnt die Oxydation schon 
bei Ziinmertemp. oder erst bei ca. S0°; am besten wirkt ein aus Pb-Acetat u. Hypo- 
ehlorit gewonnenes u. bei tiefer Temp. getrocknetes Praparat. Nach beendeter Rk. 
wird mit W. verd., das Prod. zur Yerseifung gebildeten Acetats mit alkoh. NaOH 
nufgekocht, mit W, gefallt, aus Bzl., dann A. umkrystallisiert. Ausbeute 27—30%. 
Prismen, F. 148° (bloc). Phenylurelhan, Blattchen aus A., F. 137°. Yerss., das OH

14*
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nach den iiblichen Verff. durch Halogen zu ersetzen, fiihrten zu harzigen Prodd. Bei 
der Einw. von SOCl2 in Pyridin entstand AcenaplUhylen. Von Cr03 in Eg. wird Aee- 
naphthenol glatt zu Acenwphłhetwn (Priamen aus A., F. 121°) oxydiert. — Die Oxy- 
dation des Acenaphthens zu Acenaphthenol verdienfc deshalb liervorgeliobcn zu 
werden, weil kier der seltene Fali der direkten Umwandlung yon CH2 in CH(OH) 
vorliegt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 2 . 1227—29.) L in d e n b a u m .

Edward de Barry Baraett, James Wilfred Cook und Marcus Aurelius 
Matthews, Uber den Mechanismus von Subslilutionsreakiionen im aromatischen Kem. V. 
(IV. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 818; C. 1925. II. 19G4.) In yorliegender Arbeifc 
wird das Verh. des 1,5,9-Tricldoranlhracendicldorids (I.) mitgeteilt, in welchem dio 
geometr. Isomerie aufgehoben ist. Es ist leicht zuganglich, wahrend das Dibromid 
nielit erhalten werden konnte. Die Einw. des Br auf 1,5,9-Tricliloranthracen verlauft 
sehr unsiclicr u. Mngt von zufallig anwesenden, katalyt. wirkenden Verunreinigungen 
ab. Nur boi einem Vers. wurde 1,6,9-Trichlor-10-bromanOiracen erhalten, spiiter nicht 

wieder. — Die Rkk. von I. sind im wesentlichen von zweierlei 
Art. Da dio beiden gem. Cl-Atome am reaktionsfiihigsten sind, 

Cl'0-01  ̂ so werden sie bei Einw. zahlreicher Agenzien (W., A., Na-Acetat,
Cl-CillI|<^>CliH3 -Cl gtarkg sekundiire Aminę) durch O, dali dritte meso-Cl-Atom 

durch den Rest des Agens ersozt unter B. von meso-substi- 
tuicrten Anthronen. Andere Agenzien (Anilin u. seine N-Derivv., Pyridin) stellen unter 
HCl-Abspaltung die Briickenbindung wieder her u. ersetzen die beiden verbleibenden 
Cl-Atomo unter B. von 9,10-disubstituierten Anthraeenen. —- Mit sd. alkoh. ICOH 
geht I. glatt in 1,5,9,10-TelracJiloraniliracen uber. Dieses bildet sich auch ais Haupt- 
prod. mit Tripropylamin (Wasserbad), ist aber so schwer rein zu erhalten. Dagegen 
konnte es nicht aus 1,5-Dichlor- oder 1,5,9-Trichloranthraeon u. S02C1„ gewonnen 
werden, wahrend Anthraeen selbst damit leicht chloriert wird (ygl. BARNETT, COOK
u. G r a in g e r , Journ. Chem. Soc. London 121. 2059; C. 1923. I. 756). Hier macht 
sich der EinfluB der Kcm-Cl-Atome gelt-end. — Unerwartet yerliiuft die therm. Zers. 
von I. mit sd. Cyniol (Xylol wirkt zu schwach), indem nicht HCl, sondern 2C1 ab- 
gespalten werden unter Riickbildung von 1,6,9-Triehloranlhraeen. Das inerte Losungsm. 
scheint dabei eine wesentliche Rolle zu spielen.

V e r s u c h e ,  1,5,9-TricMoranthracendichlorid, ChH,C16 (I.). Aus 1,5,9-Trichlor- 
anthracen u. Cl in CC14 (Zimmertemp.), mit A. wascheu. Krystalle aus wss. Aceton, 
F. 162° unter Gasentw. — 1,6,9,10-Tetrachloranthracen, C14H„C14, gelbe Nadeln aus 
Pyridin, dann Methylatliylketon, F. 195°. Wird von Cr03 zu 1,5-Dichloranthrachinon 
oxydiert, von Cl in k. CC14 nicht angegriffen. — 1,5,9-Trichlor-lO-bromanthracen, 
(-'nHcCl,Br. Wie bei I. mit Br. Aus Pyridin, dann Toluol, gelb, krystallm., -F. 224°. — 
Beim Bromieren von 1,5,9-Trichloranthracen in sd. Eg. entsteht hauptsachlich 1,5-Di- 
chłor-9-bromanthron. — 1,5,9-Ttichloranłhron u. l,5-Dichlor-9-oxyanthro7i, Aus I. mit 
sd. wss. Aceton+CaC03 (1 bezw. 3 Stdn.). — 1,5-DicMoranłhronyUuhylather, C,eII120 2CL, 
Mit sd. A. Plattcn aus Bzl.-PAe., dann Aceton-A., F. 159°. H2SOr Lsg. rot. " Wird 
von h. alkoh. HCl in 1,5,9-Trichloranthron ubergefiihrt, yon wss. Lauge nicht angegriffen, 
von alkoh. Lange orangerot gol. — 1,5-DichIoranłhronylacetat. Mit Na-Acetat in sd. 
Eg. Aus Eg., F. 177°. Wild in sd. wss. NaOII von Luft zu 1,5-Dichloranthrachinon 
oxydiert. — l,5-Dichlor-9-diathylaminoanthron, C1SH170NC12. Mit NH(C2H5)2 in Bzl. 
(Zimmertemp.), mit W„ dann verd. HCl ausschuttchi, mit KH.,011 f iii len. Gelbe 
Prismen aus Methylathylketon, F. 194°. — l,5-DicMor-9-piperidinoanthron, C,9H170NC12. 
Darst. analog. Aus Toluol, dann Amylalkohol, gelb, krystalliu., F. 239°. — 1,5-bichłor- 
9,10-dw.nilinoanthracen, CS6H18N2C12. Mit Anilin (Wasserbad). Nach Umkrystallisieren 
aus Pyridin u. Waschen mit h. verd. HCl (wegen Krystallpyridin) orangeroto Nadeln 
aus Methylathylketon, F. 254°. — l,5-jDicMcyr-9,10-di-[methylanilino]-anthracen, C^H22' 
NjClj. Jlit Methylanilin. Orangefarbige Platten aus Pyridin, dann A., schm. nicht
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boi 310°. — l,5-Diclilor-9,10-di-[dimelhylaminophenyl]-antliracen, C30II20N2CL. Mit Di 
methylanilin. Aus Nitrobenzol, hellorangefarbig, krystallin., schm. nicht bei 300°. —
l,5,9-Trichloranthranyl-10-pyridiniumehlorid, C19H llNGl1. Mit Pyridin (Wasserbad). 
Golbę Nadeln aus W. oline F., sehr hygroskop., wl. in k. W. — Pikrat, C^H^O-N^CI,.,, 
aus A., F. 253°, fast unl. in W., wl. in A. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 894—99. 1925, 
London, Sir J o h n  Ca s s  Techn. Inst.) L in d e n b a u m .

Itizo Kasiwagi, Uber die EinwirJcung von Natriumamid auf organische Ver- 
bindungen. (Vgl. H a l l e r , Buli. Soc. Chim. de France [4] 31 . 1141; C. 1 9 2 3 . III- 
1350.) Erhitzt man 1 Mol. Benzil mit 1 Mol. N H 2Na in Toluol einige Stdn., schiittelt 
mit W. u. zerlegt dio wss. Schicht mit Saure, so erhalt man mit fast quantitativer 
Ausbeute Benzilsaure. NH2Na wirkt also auf Benzil wio Atzalkali. — Furfurol u. 
Benzaldehyd liefem, obonso behandelt, ungefahr gleiche Moll. Brenzschleimsaure u. 
Furfuralkohol bezw. Benzoesaure u. Benzylalkohol. — Acenaphthenchinon wird von 
NH2Na auch in sd. Toluol nicht angegriffen. Erhitzt man jedoch das trockene Gemisch 
boidor Substanzen yorsichtig, so tritt bei ca. 80° unter B. von dichten braunon Dampfen 
Rk. ein, u. das Rk.-Prod. riecht stark nach Naphthalin. (Buli. Chem. Soc. Japan
1. G6—67. Yokohama, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer, K. A. Gehrckens und W. Heuss, Uber die Konslitulion und, Kon- 
figuration der Pulvinsauren und Vulpinsduren. Der Pulvinsdura hat SPIEGEL Formel I. 
zugeschrieben, wahrend Y o l h a r d  auch Formel II. in Betracht gezogen hat. Eine 
Entscheidung lśiBt sich auf Grund folgender t)berlegungen treffen: Pulvinsaure bildet 
einerseits leicht ein Lacłon, u. dieses lagert andererseits leicht H20  an. Fiir ihr hypothet. 
Hydrat sind dio cis-trans-Formen III., IV. u. V. denkbar. Es ist ohne weiteres er- 
sichtlich, daB nur IH . ein Di-y-lacton, IV. nur ein Monolacton, V. kein Lacton bilden 
kann. Es kommt also nur III. in Betracht, u. fiir die Pulvinsaure u. ilu- Laeton ergeben 
sich die Formeln VI. u. VII. Abgesehen davon, daB Formel II. auch den Eigenschaften 
der Pulvinsiiure nicht gerecht wird, spricht gegen sie schlieBlich noch der wichtige 
Umstand, daB, wie schon SPIEGEL u. VoLIIARD zeigten u. Vff. an einem gróBeren 
Materiał bestatigt haben, zwei isomere Reihen von Dialkylderiw. der Pulvinsauro 
mit verschiedenen Alkylcn existieren (IX.). Dor Vulpinsdure, welche Vff. bei der Ex- 
traktion von Lichenin aus Eveniia vulpina ais Nebenprod. gewonnen haben, entspricht 
Formel VIII. — Bemerkenswert ist die stark saure Natur des OH in VIII. u. auf dio 
Lage an der Doppclbindung zuriickzufuhren. Es bildet bestandige Salze u. kann leicht 
alkyliert, aber auch wie ein alkoh. oder phenol. OH acjdiert W erden. — Der Ozonabbau 
des I ulpinsauremethylathers in CC14 ergab Ozalsaure, Benzoesaure u. Phenylglyoxyl- 
saure, also dieselben Prodd. wio die KMn04-0xydation. Der erwartete Oxalsaure- 
monomothylester war beim Verkochen des Ozonids mit W. offenbar verscift worden.

O II. OH C02H
C6Hs.C:C(OH).C:C(CO2H)-C0H5 C0IIj • C:ć ——C :C■ C(;HS C6H5• C : C • C :Ó 'C6H5

CO--------Ó I. CO.H Ćo2II c o 2h  OH i i i .
OH COsH OH OH COjII

C6H5 . C :ć  • C : C • C„H5 CeHi . Ó = Ć . C  : C • C JI5 C6H5.C : C-C : C-CsH5
IV. COoII OH COjH V. OH C0SH CO—  Ó VI.

O-----CO OH COjCHj OR' COaR
CeH5.C :Ć - C :Ć - C 0H5 CaII6-C : (J-C : C-C,H5 C0H5-C : C-C : C-C6HS

c o — 0 v ii .  c o — o  v n i .  c o — ó  ix .
Versucho. Di-[p-tolyl]-ketipinsduredinitril, CH3• CcH4• CH(CN)• CO■ CO• CH(CN)■ 

CpH^-CH,. Naeh dem Verf. von V o l h a r d  aus Oxalester, p-Methylbenzylcyanid u. 
NaOC,H6-Lsg. (Wasserbad), in W. lósen, mit Essigsaure zerlegen. Rotgelbe Nadelchen 
aus A., }■. ca. 257° nach Dunkelfarbung von 240° ab, fast unl. in A., Lg., k. Bzl., 1. in
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h. A., Essigestor, Aceton, Eg., sil. in h. Nitrobenzol. — Di-[p-lolyl]-kctipinsaurcdilacton, 
C20HmO4 (nach VII.). Aus dem vorigcn mit sd. 60°/„ig. H2SO., (8 Stdn.), mit W. fallen. 
waschcn, trocknen u. dasselbc ein- bis zweimal wiederholen. Aus Eg., griingelb, Zers, 
gegen 275—276“, unl. in A., Lg., sonst wl., 11. in h. Nitrobenzol. — p,p'-Dimethylvulpin- 
sdure, C2,H1805 (nach VIII.). Durch Verrciben des vorigen mit 10%ig. methylalkoh. 
KOH bis zur Lsg., mit W. verd. u. mit HCl fallen. Rotbraune Bliittehon aus A., i . 190°, 
sił. in Nitrobenzol, wl. in Lg., sonst zl. — Methyl&ther, C22H20O5 (nach IX., R u. R ' — 
CH3). A us dem vorigen mit CH2N„ in A. Schwach gclblicho Nadeln aus A., F. 172°. — 
Alhyluther, C23II2205 (R = C H 3, R '=  C2H5). Mit Diazoiithan. Schwach gclblicho 
Nadelchen aus A., F. 171°. — Di-\p-tolyl\-ketipinsauremonolqctonalhylester (p,p'-Di- 
mcthylpuhinsdureathylesłer), C22H20O5 (nach VIII.). Aus dom Dilacton mit 20%ig. 
alkoh. KOH. Gelbbrauno Krystalle aus A., F. 137—138“. — Ałhylestcrmełhyldther, 
C23H2205 (nach IX., R =  C2II5, R ' =  CH3), gelbo Nadelchen aus A., F. 157°. — p,p'-Di- 
metkylpulvinsaureamid, C20HnO4N. Aus dem Dilacton ( +  wenig A.) mit konz. NHjOH 
(Rohr, 100—110°, 8 Stdn.). Gclbes Krystallpulvcr aus A., F. 245—248°. — Di-[p-chlor- 
phenyV\-hetipinsduredinilril, CJ8Hi00 2N2Cl2. Analog aus p-Chlorbcnzylcyanid. Orange- 
farbigc Nadeln aus A., Zers. bei 273° nach Dunkclfarbung von 235° ab, fast unl. in k. 
W., A., Lg., Bzl., Toluol, 1. in h. A., Aceton, Eg., Nitrobenzol. — Di-[p-cMorphenyl]- 
ketipinsduredilacton, CjSH80 4C12. Mit sd. 60°/oig. H2SO.i u. wenig A. (3 Stdn.). Griinlich- 
gelbo Blilttclien aus Eg., Zers. bei 236“ nach Sintern bei 231°, 1. auBer in W., A., Lg. — 
p,p'-Di<Mormlpimdure, C]0H12O5Cl2, gelbe Krystalle aus A., Zers. bei 214—216°, swl. 
in W., Lg., sonst 1. — MeihylćUhcr, C20Hu O5CJ2, aus Eg., F. 177“. — AthylćUhcr, C21H16 
05C12, aus A., F. 146—147“. — p,p'-Dicldorpulvinsdure, C18II100 6C12 (nach VI.). Aus 
dcm Dilacton mit k. wss. KOH u. Aceton. Rotgelbes Krystallpulver aus Eg. — Athyl- 
esier, CjoHuOsCIj, aus Lg., F. 137—138°, meist 11. — Athyleslermethyldther, C21H10O5GI2, 
aus A., F. 175° nach Sintcm bei 157-—15S“. — Amid, C18H U0.,NC12. Wic oben (55“,
2 Stdn.). Aus A., F. 237—238“ (Zers.) nach Sintcm bei 230“, zl. a u Ber in W. — Benzoyl- 
yidpin.idure, Co6HjsOs. Aus VIII. mit C6H5COCl in Pyridin. Krystalle aus Eg., F. 176“. — 
Acetylmdpinsdure, C21H10O6. Mit CH3C0C1. Nadelchen aus Eg., F. 148°. — Phenyl- 
acetylwlpinsaure, C2,H20O6. Mit C9H5-CH2C0C1. Nadeln aus Eg., F. 172°. — Es ist 
moglich, daB derartige Vulpinsaurederivv. in Flechten vorkommen. — Puhinsdure- 
lacton, ClsHI0O4 (VII.). Aus. VI. mit CH3C0C1 oder C6H5C0C1 in Pyridin. Aus Eg., 
F. 124—125". (Helv. chim. Acta 9. 446—57. Zurich, Univ.) L in d e n b a u m .

Hans Fischer und Paul Halbig, Synlliese a.-freier Dij>ynyl-dłluine-methane, 
PyrrolaldeJiyde und uber Dialdehyde bimolekularer Pyrrole. (3. Mitt. iiber halogen- 
sabsłiluierte Pyrrole.) (2. vgl. L ie b ig s  Ann. 439 . 186; C. 1 9 2 4 . II. 1794). Da das 
Kemgeriist von Blut- u. Gallcnfarbstoff sehr wahrscheinlich durch Verkettung von 
PjTrolen in a-Stcllung aufgcbaut wird, werden zur Synthcse soleher Systemo wichtige 
Dipyrrylathane, -methano bezw. -methene mit freien a-Stellen, ebenso dio Dialdehyde 
solclior Kórper dargestcllt. — Dio Rcsistenz des /3,/5'-Diniethyldipyrrylathans gegen 
H J bei 100“ zeigt, daB fiir den Blutfarbsloff eine Bindung durch 2 C-Atome in «-Stellung 
kaum in Bctracht kommen kann u. ist fiir dio Stabilitatsverhallnissc der Pyrrole 
wesentlich.

V ersuche. 2-Bror>nmeihyl-4-mcthyl-3,5-dicarbathoxypyrrol (V), aus 2,4-Dimethyl-
3,5-dicarbathoxypyrrol in Eg. -f- Br bei 38—45° (Abandcrung friihcrer Ailgaben: vgl. 
F is c h e r  u . S c h e y e r , L ie b ig s  Ann. 434 . 244; C. 19 2 4 . I .  325). — Bis-3-carbdthoxy-
4-methyl-2-pyrryldlhan, Cl6H21N20., (II), aus 1 Mol. Bis- l-methyl-3,5-dicarbathoxy-
2-pyrryliithan in A. mit 2 Moll. sd. wss. NaOH +  verd. H2SO., bei 70° u. Behandlung 
der so erhaltenen Dicarbonsiiuro (F. 225° unter Zers.) im Vakuum mittels der 
Brenzrk. bei 180—200“; Plattchen, aus A., F. 171°; 1. in A., A., unl. in W. — In 
geringer Menge B. von fl,f}'-Methylcarbdthoxypyrrol. — Bis-3-carbdthoxy-4-methyl-
5-form.yl-2-pyTryldihan, C20II21N2O6, aus II in Chlf. -J- wasserfreier HCN im HCl-Strom
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sv̂3i i5 Uj
C---- CH2-----CII,

u. Verkochen des salzsauren Imins mit verd. A.; Nadeln, aus A., F. 219°; 11. in Chlf., 
unl. in W. — Phenylhydrazon, prismat. Stabchen, aus Pyridin A., F. 248° (Zers.); 
fast unl. in A., Bzl., 1. in Eg. — Oxim, aus Pyridin +  A., F. 245° (Zers.); wl. — Bis- 
4-methyl-2-pyrrylathan, C12H16N2 (III), aus Bis-4-methyl-3,5-dicarbathoxy-2-pyrryl-

athan mit sd. HJ-Eg.;
T1C C01CJHs H.CjO.jC-Cir— nC-CI-I, ' oder aus II durch Ver-

seifen mit Alkali u.Dest. 
oder durch Verseifen mit 
70%ig. H 2SO., u . W.- 
Dampfdest.; Blattclien, 
aus A.-W., F. 135 bis 
136°; rieeht nachPilzen;
1. in den meisten L6-

C C O ,C ,H , H . O . c p C .C O ,C ,H ,

- ^ / C -  CHj C C ■ CH3 scj10 Aldehydrk. stark
NH IX positiv, dunkelvio!ett.

' NH — jjas Br-Prod. V gibt
HjC-Cjj-----nC-COjCjlI,; HjC • C jP > C  • CII3 bei der Kondensation

II6C20,C- o L ^ J lc ------- CHj—------CU----- Lic. 0 0 , 0 , 1 1 5  mit oc- u. /J-freion Pyr-
NII X rolen a. Dipyrrylmetha-

11C-C0itC|H5 H5Ca0,C-C,-r,C• CHj ne: mit 2,4-Dimelhyl-5-
L  J  L  r o  „  „  carbathoxyVyrrol in sd.

--------- 9 h j---------- O ^ ^ C -  C02CsIIs CHjOII mit konz. HC1
X I NH Verb. C2lH2SNnO„ (IX);

• CO,C,HS 11,0,0,0 • Cn-TiC• CH, Nadeln, aus A., F. 160°.
____ __ _____________ q|| IiQH — Mit 2,4-Dimethyl-3-

carbathoxypyrrol Verb. 
C'2l/ / 28xVo00 (VIII); F. 157 
bis 158°. —- Mit dem

Pyrrol von H a n t z s c h  Verb. C„lUmN.iOfi (X); F. 156—157°. — s. Bis-3,5-dicarbdthoxy- 
4-methylpyrrylmethan, CŁ1H30N2Oe (XI), aus V in h. CH30H  +  sd. wss. HBr oder aus 
dem Athoxyderiv. von V in CS2 +  A1C1S bei Siedetomp. u. Zers. mit W. u. HC1; dio 
intermediar entstehende Al-Verb. C21H310 8A13C12 =  2 Pyrrole -f- 2A1C13 — 2HC1 sclim. 
bei 153°, aus A., Aceton u. Chlf.; oder aus V in sd. Bzl. +  Zn; Rhombon, aus A., F. 134°; 
sil. in Chlf., 1. in Aceton, A. — XI gibt boi der beim Blutfarbstoffabbau ublichen Red. 
mit HJ-Eg. u. alkal. W.-Dampfabtreibung ein DestiUat, das stark nach Dimethylpyrrol 
riecht u. in der Kai te dio Elirlichsche Aldehydrk. gibt; der ath. Extrakt gibt mit Di- 
azobenzolsulfosiiuro den typ. a-Azofarbstoff; XI wurde also im Gegensatz zum ont- 
sprechenden Athan, wo dio C-C-Briicko erhalten bleibt, gespalten. — XI gibt bei der 
partiellen Verseifung in sd. A. -f- NaOH u. Fallen mit vord. H2S04 bei 70° eino Sauro, 
aus A., vom F. 254° (Zers.), dio boi 210° im Vakuum unter Abspaltung von C02 Verb. 
^17^22^2^4 (XIV) gibt; aus A., F. 173°; 11. in Chlf., 1. in A.; bei der Dest. der Dicarbon- 
saure ontstoht neben XIV das fl-Methyl-fl'-carbathoxypyrrol, F. 73°. — XIV gibt inten- 
sive Ehrlichsche Aldehydrk.; mit Dimethylaminobcnzaldehyd: Verb. 
amorph, dunkelrot, bis 300° kein F. — Bis-2-formyl-4-carb<iłhoxy-3-methylpyrrylmethan, 
Ci3H22N2Oc (XV), aus XIV in Chlf. mit 1ICN u. HC1 u. Verkochen mit 50°/oig. A.; 
Nadeln, aus A., F. 188°; sil. in Chlf., fast unl. in W.; 1. in konz. HC1 unter Umwand- 
lung in ein dunkelbraunes, amorphes Prod.; diescs gibt in Eg.-HCl-Lsg. ein deutliches 
Bandenspektrum im Rot, erinnernd an Porphyrinspektrum (628,2; 578,5; 487,0; E.-abs. 
433,0). —• Diphenylhydrazon, C31H31N0O4; Wurfel, aus Eg., F. 246—247° (Dunkel- 
farbung); kaum 1. in A. — Dioxim, CjgH^NjOs, aus A.; von 215° ab Verfarbung, F. 221°.
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— Bia-3-alhyl-‘l-methyl-5-carbathoxy-2-mcthan, C2IH30O4N2, aus 2-Brommethyl-3-athyl- 
4-methyl-5-carbathoxypyrrol in CH30H  +  sd. HBr (D. 1,46); Nadeln, aus A., F. 126°; 
dl. in organ. Losungsmm.; die Dehydrierung mit FeCI3 zum entsprechenden Methan 
golang nicht; mit Br in Eg. tritt die roto Methenfarbe auf; die durch Verseifen gewonnerie 
Dicarbonsiiuro spaltot im Vakuum bei 160° C02 ab. — 2-Formyl-4-methyl-3,5-d\carb- 
iithoxypyrról, aus V in Eg. -f- Cr03; Nadeln, F. 125°; 11. in A., Eg., wl. in h. W., sil. 
in vcrd. Alkalien, zers. sich bei langercm Stchen damit. — Phenylhydrazon, aus A.,
F. 126°. — Oxim, aus A., F. 139°. — Nitril, C12H14N20 4, aus dem Oxim - f  sd. Essig- 
saureanliydrid u. K-Acetat; Nadeln, aus A.-W., F. 153—154°; gut 1. in Eg., A., Chlf.;
1. in vcrd. Alkalien, swl. in HCl-haltigem W. — Dor Aldehyd gibt mit 7°/0ig- Na-Alkoholat- 
Isg. u. Hydrazinhydrat im Rohr boi 150° 2,4-Dimethylpyrrol, Pikrat, F. 88°. — Brom- 
kórpcr V gibt Na-Acetat u. sd. Eg. das A cela t Cu HrJNOCl; Nadeln, aus Chlf.-PAe. u. 
A., F. 114—115°. Gibt bei Verseifung mit 2°/0ig. methylalkoliol. HCl den Methylather, 
der mit starker HCl bezw. HBr des bctreffende Halogenmethyl V, bei langerer Einw. 
das Methan XI gibt. — Vcrb. XV gibt mit Methan XIV mit Hilfe von HC'10., ein 
amorphes Prod., das 4 P3Trolkerne u. eine freie Aldeliydgruppe besitzt; ais freie Baso 
zcigt der Kórpcr kcino Spcktrolerscheinung, erst bei Zusatz von HCl. (L ie b ig s  Ann. 
447- 123—39.) B u s c h .

Hans Fischer und Paul Ernst, U ber eine neite Gemnhung von Pyrrol-c/.-aldehydcn, 
soicie iiber stabile Tripyrrylmethane. (4. Mittcihinrj iiber halogensubslituierte Pyrrole.) 
(3. vgl. vorst. Ref.) Bei der Einw. von Br auf trisubstituierte Pyrrole entstehen Farb- 
stoffo, dio ais Dipyrrylmotheno erkannt wurdon; in totrasubstituiertc Pyrrole tritt 
das Br in eino a-atandigo CH3-Gruppo, wenn in a-Stollung ein Carb;ithoxyrcst ent- 
halten ist. — Aldehyd II kondensiert sich mit 2 Moll. Dimethylcarbathoxypyrrol zum 
Triphenylmethan 111, das durch gro Bo Stabilitat ausgczcichnet ist; ebenso wurde IV 
mit 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol u. a. kondensiert u. daraus die entsprechenden stabilen 
Tripyrrylmethane erhalten. Diese geben mit energ. Oxydationsniitteln Farbrkk., dic 
nicht porphyrinahnlich sind. — Dor Alkohol X gibt beim Erhitzen auf 140—150° dio 
in vorst. Ref. dort mit XI verzeichnete Verb. — Durch Zusammenschmelzen von 1 Mol. 
des Alkohols X mit 1 Mol. 2,4-Dimcthyl-3-carbathoxy- bezw. 2,4-Dimethyl-5'carbathoxy- 
bezw. 2,5-Dimdhyl-3-carb(ithoxypyrrol wurden dic in yorst. Ref. beschriebcncn Methane 
VIII, IX u. X erhalten.

Y o r s u c l i c .  2,4-Dimelhyl-3-br<m-5-carbdthoxypyrrol, C3Hls,02NBr, aus 2,4-Di- 
methyl-5-carbathoxypyrrol in sd. CC14 +  Br; aus A.-W., F. 150°. Gibt bei der Weiter- 
bromicrung mit Br in CC14 bei 50° 2-Brommetkyl-3-brom-4-methyl-5-carbathoxypyrrol (I), 
zers. sich bei 165—167°. — 2-AIethylenunilin-l-methyl-3-brom-5-carbatfioxypyrrol,
F. 129°. — Ycrb. Cł2//u iY2£ r31) (VII?), aus der durch Verseifung yon I erhaltencn
2,4-Dimethyl-3-brompyTrol-5-carbonsauro in Eg. +  3 Moll. Br; dunkelrote Nadeln mit 
blauem Oberflachcnglanz. F. 192° (Zers.). — 2,4-Dimcthyl-3-brom-5-fonnylpyrrol, 
CTH8ONBr (V), aus 2,4-Diinelhyl-3-brompyrrol-5-carbonsaurc mittels der Gattermann- 
schen Aldeliydsynthcse, Einloiten von HC1 +  NH3; farblose Prismen, aus W., F. 166 
bis 167° (Zers.). — Phenylhydrazon, C13HuNsBr, aus A.-W., F. 99—100° (Zers.). — 
Semicarlmzon, CsHnON4Br, Prismen, F. 223—224° (Zers.). — Bis-2,4-dimcthyl-3-brom- 
pyrrol-5-methen (A l), aus A in A. -f- konz. HCl u. tJberfiihrung des Hydroclilorids, 
blauschillerndo Krystalle, in dio freio Baso, F. 187° (Zers.). — Aus I konnto durch 
A erkoclien mit W. der entsprechendo All<ohol nicht erhalten werden; es e n t s t a n d e n  

andero krystallisierto Korper. — 2-Methylacetat-3-bro»i-4-meffiy1:5-carbałhoxypyrrol, 
Cu H u04NBr, aus l in Eg. +  K-Acotat; aus A. odor Eg.-W., F. 107—109°; Ehrlichscho 
Rk. negatiy; mit Alknli Versohmiorung; sil. in A., swl. in h. W. — 2-Melhylchloracetai-
3-brom-l-metht/l-5-carb(Vhoxypyrrol, CnIl^OjNErCl, aus I in sd. Aceton +  4 Moll. chlor-

*) Im Original steht wohl infolge oines Druckfamors ClaHuN2Br.



essigsaurcm K ; Nadeln, F. 150—153°; Zcrs. bei 172°. — 2-Methylformial-3-brom-
4-mełhyl-5-carbathoxypyrrol, C10H12O4NBr, F. 146—148° (Zers.). 2-Anilinom ethyl-
3-brom-4-methyl-5-carb&thoxypyrrol, Cł5H 170 2NjBr, 1. in hóchst konz. HC1, fiŁllt beim 
Verd. wieder aus, Blattchen, aus A., F. 128—129°. Gibt in Aceton +  1 Mol. (7 3 Mol. 
tlberschuB) KMn04 die Schiffsche Base C16H 150 2N2Br; Prismen, aus A., F. 127—128°; 
etwas schwerer 1. ais das Anilid. — Gibt bei der Hydrierung mittels Platinmohr in A. 
das Anilid. — Die Schiffsche Base gibt in A. -)- konz. HCl das Anlagerungsprod. Cu H ie •
O.N^BrCl, Krystalie,' aus A. +  HCl, F. 216° (Zors.); Verkoohen mit W. liefert den 
Aldehydll. — 2-Carbalhoxy-3-mcthyl-4-brom-5-formylpyrrol, C0IIi0O3NBr (II), aus der
• CKj ■ C- 
0 *1 1 ,0 , 0
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Schiffschen Base oder ilirern HCl-Anlagerungsprod. in sd. W. -f- HCl; Blattchen, aus 
A.-W., F. 134—rl36°; sil. in A., Eg., 1. in Chlf., unl. in k., wl. in h. W .; 1. mit gelber Farbę 
in h. wss. Alkali; Ehrlichsche Rk. in der Warme u. Kalte negativ. — Plienylliydrazon, 
C15Hi60 2N3Br; gelbbraune Nadeln, aus A., F. 144°. — Oxim, C0H11O3N2Br, Nadeln, 
aus A., F. 155—156°. — Semicarbazon, C10H 13O3N4Br, sechsscitige Blattchen, Zers. 
260°. — 2-Formyl-3-brom-4-melhyl-5-carbonsaurepyrrol, C7H60 3NBr, aus II mit wss. 
Alkali; Ehrlichsche Aldehydrk. in der Hitze positiv; mit konz. HCl bei langem Kochen 
Violett-Rotfarbung. — 2-Anilinomelhyl-4-methyl-3,5-dicarbathoxypyrrol, F. 124—125°, 
gibt in Aceton -{- 2/3 Mol. KMn04 die Schiffsche Base C1B// 20O1Ar2, leiclit gelb gofarbte 
Prismen, aus A., F. 82°, schwerer 1. ais das Anilid. — Gibt beim Hydrieren das Anilid 
zurttek. — 2-Formyl-4-methyl-3,5-dicarbdthoxypyrrol, C12H 1505N (IV), aus der Schiff- 
sehen Base +  konz. HCl; gelbliche Nadel, aus A.-W., F. 124°; 11. in A., Eg., 1. in Chlf., 
wl. in CC14, unl. in k. W.; 1 1 sd. W. 1. 0,65 g; reduziert nicht Fehlingsche Lsg., da- 
gegen ammoniakal. Ag20-Lsg. — 2-Formyl-3-carbathoxy-4-methyl-5-pyrrolcarbcmsaure, 
C1„H11NOs, aus IV mit Na in absol. A.; farbloso Nadeln, aus W., F. 195° (Zers.); 6,5 g
1. in 1  1 sd. W.; Ehrlichsche Rk. schwach positiv; spaltet im Hochvakuum bei 180° 
geringe Jlengcn C02 ab, wobei neben dem Ausgangsmaterial wahrscheinlieh 3-Carb- 
dthoxy-4-mcthyl-5-formylpyrrol vom F. 118—120°, unl. in Alkali, Nadeln, aus W ., 
entsteht. — 2-Formyl-4-methylpyrrol-3,5-dicarbonsaure, C8H7N 05, B. durch Vcrseifung 
mit ubcrschiissigem Alkali; zers. sich nicht bis 250°. — Der Aldehyd IV geht mit Hydra- 
zin u. Na-Athylat in Dimethylpyrrol iiber; durch Natronkalkdest. entsteht fj-Mono- 
methylpyrrol, Kp. 148°, in das iiber die Grignardsehe Verb. mit Chlorkohlensiiurecster 
ein Carbathosyrest eingefiihrt werden kann unter B. einer Verb. vom F. 56° (W lE D E - 
SIANN). 2-Anilinoniethyl-3-carbalhoxy-4-methyl-5-pyrrolcarbonsaure, C]0II j8O.,N2, B. 
durch Verseifung mit der theoret. Menge NaOH, Nadeln, aus A.-W., F. 186° (Zers.);
I. in Alkali u. verd. Mineralsaure; unl. in Essigsaure. Troekne Dest. gibt ein Ol, das 
Anilmrk. u. Ehrlichsche Aldehydrk. gibt. — 2-Anilinomsthyl-3-brom-4-methyl-5-carbon- 
saurepyrrol, aus dem entsprechendcn Carbathozyanilid durch Verseifung; F. 197° 
(Zers.); 1. in Alkali u. Siiure; Bpaltet beim Erhitzen Anilin ab. — Beim Aldehyd IV
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ist dio auBerordcntliche Stabilitat auffallig; bei ihm gelang es ebensowenig wie beim 
Aldehyd II, Methene zu gewinnen; auch tra t durch Einw. von Sauren kerne Abspaltung 
des Aldehydrestes ein; beide Aldchydo sind in Alkali 1. — Das Nitril IX ist ais einbas. 
Saure titrierbar, wahrend beim Aldehyd dies nicht gelingt. Durch die Umwandlung 
dor Aldeliydgruppo in den Nitrilrost wird das substituierte Pyrrol ungefahr einem 
bromiertcn Phenol vorgleichbar. — (Bis-2,4-dimethyl-3-carbdthoxy)-3,5-dicarbdthoxy-
4-methylpyrryl-2-methań, Ć30H39O8N3 (analog III), aus IV +  2 Moll. 2,4-Dimethyl-3-carb- 
athoxypyrrol beim Zusammenschmelżen; Prismen, aus A.-W., F. 179°. — (Bis-2,4-di- 
methyl-3-acetyl)-3,5-dicdriathoxy-4-inethijlpyrryl-2-methan, C^H^OdN,, B. ebenso mit
2.4-Dimethyl-3-acetylpyrrol; Prismen, F. 254—255° — (Bis-2,4-dimetlnjl-5-carbdthoxy)-
3.5-dicarbathoxy-4-methylpyrryl-2-metlian, C30H 39O8N3, B. ebenso; Prismen, F. 199—200°.
— (Bis-2,4-dimethyl-3-carbdthoxy)-3-broin-4-mclhyl-5-carbat]ioxypyrryl-2-methan, C27H3., ■ 
0 6N3Br (III), aus 1 1 +  2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol; Prismen, aus A.-W.; F. 227 
bis 228°. — Die Tripyrrylmethane sind in allen organ. Lósungsmm. zwl. u. nehmen 
leicht Krystallalkohol auf; dio Lsg. in Eg. reagiert mit Kaliumdichromat unter inten- 
siver Rotfiirbung, aber ohne Absorptionsspektrum. Die Rk. mit Ehrliehs Reagens 
ist in der Warnio positiv; trotzdem gelang eine Hydrolyse, auch unter Zusatz von 
H-COOH nicht; sio sind sogar gegen konz. HCl bestandig. — 2-Oxymethyl-3,5-dicarb- 
athoxy-4-methylpyrrol, Ci2H „05N (X), aus IV durch katalyt. Red. mit Platinmohr u. H 
in A.; aus W., F. 116°; 11. in allen Lósungsmm., mit Alkali Versclimicrung unter Gelb- 
farbung; zicmlich bestandig gegen Sauren. — Acelat, Nadeln, F. 113°. — Gibt mit 
Cr03 in Eg. den Dicarbathoxyaldchyd, F. 124°. — Gibt mit HBr-Gas in Eg. das 2-Methyl- 
brom-3,5-dicarbathoxy-4-methylpyrrol, F. 156°. — 2,4-Dimethyl-3-dlhyl-5-carbdthoxy- 
pyrrol. Gibt in Eg. +  Br bei 35—40° das 2-Brommethyl-3-dthyl-4-methyl-5-carbdthoxy- 
pyrrol (XIII), rótliclie Krystallmasse, F. 128—132°, u. ais Nebenprod. einen Farbstoff, 
rote Krystalle mit griinem Oberflachonglanz, F. 144—146° (Zers.); sil. in allen organ. 
Lósungsmm., dereń freie, halogcnfrcio Base, Verb. C21H2SOiN i (XIV ?) sil. ist u. Blatt- 
chen, aus Aceton, F. 132—134° (Zers.) bildet. — 2-Anilinomelhyl-3-dthyl-4-methyl-
5-carbathoxypyrrol, CnlI 220 2N2, aus XIII -f- Anilin +  HCl; Nadeln, aus A., F. 144 bis
145°; zll. in A., Eg., 1. in konz. HCl. — Gibt bei der Dehydrierung in Aceton -f- K lin O, 
die Schiffschc Base C11H2a0 2N2; gelbe Blattehen, aus A., F. 133°. — Gibt in konz. alkoh. 
Lsg. mit konz. HCl Anlagerungsprod. Gu Hn O^NzCl; Krystalle aus A. +  HCl, F. 196° 
(Zers.). Ist kein Hydrochlorid u. gibt in ather. Lsg. mit wss. Na-Acetat die Schiffscho 
Base nicht zuriick, sondern einen neuen Kórper, Nadeln, F. 119—120°; wahrscheinlich 
liegt das Carbinol vor, Verkochen mit W. liefert Anilin u. Aldehyd. — 2-Formyl-3-alhyl-
4-methyl-5-carbathoxypyrrol, CuH 150 3N (XV), aus dem HCl-Anlagerungsprod. beim Ver- 
kochen mit viel W. oder durch direkto Oxydation des Metliylbromprod. mit Cr03 in 
Eg.; Prismen, F. 90°; sil. in organ. Lósungsmm., swl. in h. W.; 0,2 g 1. in 500 g W. — 
Oxim, CnH,60 3N2, Nadeln, aus A.-W., F. 150°. — Der Aldehyd XV ist unl. in Alkali, 
offenbar wegen der Alkylresto in /?-Stcllung. Entsteht auch nach dem Etardschen 
Verf. aus Carbathoxykryptopyrrol. — Bei dem Vcrs., das gemischte Methen aus Alde
hyd XV u. 2,4-Dimcthyl-3-carbathoxypyrrol zu erhalten, wird boi Anwendung von
2 Moll. Pyrrol das Methen des 2,4-Dimelhyl-3-carbdthoxypyrrols erhalten. — Mit 1 Mol. 
Pyrrol wird unter Braunrotfiirbung anscheinend das gemischte Methen erhalten. 
(L ie b ig s  Ann. 447- 139—62. Munchen, Techn. Hochsch.) BusCH.

H. J. Backer und W. Meyer, Uber Bildung und Nitrierung von A lko xyp yra zo h n .  
(Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 82; C. 1926. I. 1807.) Vff. sind 1. c. zu der t)ber- 
zeugung gelangt, dafi die Kondensation der Acetcssigester mit Hydrazinen imruer 
mit der B. von Hydrazonen beginnt. Vorliegende Unters. ist gecignet, Licht auf die B. 
des PjTazolringes zu werfen. W o l f f  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37- 2833 [1904]) hat 
beobachtet, da 15 boi der Darst. von Pyrazolonen in saurem Medium manchmal Athoxy- 
pyrazolo ais Ncbenprodd. auftrcten. Vff. konnten zeigen, daB die B. von Alkoxy-
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pyrazolen offenbar eine allgemeine Erscheinung ist, u. die Ausbeute an diesen Verbb. 
erheblich steigern. Sie nehmen an, daB sich das primar gebildeto n. Hydra-/,on zu 

einem cycl. Hydrazón (nebenst.) isomerisiert. Je nachdem 
dieses ROII oder PLO yerliert, bildet sieli ein Pyrazolon

3 ,|[ | J o i I  oder ein Alkoxypyrazol. — Die Alkoxypyrazolo lassen sich —
\ / ' ^ 0 R  analog dcm 3-Methylpyrazolon-(5) u. seinen Deriw. —

nur nitrieren, wenn der am C-Atom 4 befindliche H nicht 
substituiert ist. Das NO, tr itt zweifellos an dossen Stelle. 

Die Nitroderiw. besitzen auch durchaus nicht die Eigenschaften von Nitroaminen u. 
liefern auBerdem Ag-Salze (NH-Gruppe).

V e r s u c h e .  Man erhitzt jo 1 Mol. eines Acetessigcsters u. N2H4-Hydrat mit
2 Moll. 2-n. HC1 u. A. (bei Athylestem) oder CH3OII (bei Methylestern) 1 Stde. auf 
dem Wasserbad, alkalisicrt, engt ein u. athert aus. Trcnnung der Alkoxypyrazole von 
den Pyrazolonen mit A., in welchem letztere unl. sind. Ausbeute 20—30%. „Die 
ALkoxypyrazole bilden Nadeln aus vcrd. CH3OH (Methoxydcrivv.) oder verd. A. 
(Athoxyderiw.) u. sind wl. in W., PAe., 1. in A., A., Chlf., Bzl., von schwach bas. 
Natur. — 3-Methyl-5-melhoxypyrazol, C6H 8ON2. Aus Acetessigsauremethylester. 
F. 49—50°. — 4-Nitroderiv., C6H70 3N3. Mit der 5-fachen Menge k. konz. HN03. 
Nadeln aus W., F. 167°, wl. in k. W., PAe., zl. in Bzl., 11. in A., A., Alkalien (gelb). —
3.4-Dimethyl-5-methoxypyrazol, C8H 10ON2. Aus Methylacetessigsauremcthylcstcr. F. 85°. 
Sublimiert im Vakuum bei Zimmertemp. — 3-Methyl-4-alhyl-5-methoxypyrazol, 
C;H12ON2. Aus Athylacetessigsauremethylester. F. 106—107°, bei Zimmertemp. 
fliichtig. — 3-Mcthyl-5-dthoxypyrazol, F. 6G—67° (W o l f f ). — 4-Nilroderiv., C6H0O3N3, 
Nadeln aus W . mit 1H20, F. 103,6°, wasserfrei aus Chlf., F. 126°, wl. in W ., PAe.,
11. in A., A., Bzl., sil. in Aceton, Alkalien (gelb). Ag-Salz, C6H80 3N3Ag, weiB, krystallin. —
3.4-Dimelhył-5-dthoxypyrazol, C7H12ON2, F. 93° (W o l f f : 98°). — 3-Mcthyl-4-uthyl-5-
dllioxypyrazól, C8H14ON2. Aus Athylacetessigsaureathylester. F. 8 6 °. — 3-Metliyl-4- 
propyl-5-dthoxypyrazól, C9H 16ON2. Aus Propylacetessigsaureiithylester. F. 80,5°. — 
AuBerdem entsteht 3-Methyl-4-propylpyrazolon-(5), C7H 12ON2, Nadeln, F. 209—210°. 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 428—32. Groningen, IJniv.) L in d e n b a u m .

Satish Chandra De, Synthesen in der Pyrazolonreihc. Uber die Einwirkung 
von Thiosemicarbazid und Semicarbazid auf Kełonsdureester. I. Vf. hat eino Unters. 
iiber die Einw. von Thiosemicarbazid u. Semicarbazid auf verschiedeno f}-Ketonsdure- 
ester begonnen. Wic zu erwarten, sind dio Endkondensationsprodd. denen, wclcho 
mit den Hydrazinen erhalten werden, analog. — Acetessigester liefert zunachst die 
Semicarbazone I. Dafi tatsachlich diese u. nicht etwa Hydrazoverbb. vorliegen, folgt 
daraus, daB sic nicht zu Azovcrbb. oxydiert werden kónnen. — Mit k. NH40H  gehen 
die Verbb. I. in die Pyrazolone II. iiber. — Beim Erhitzen fiir sich auf 120—125° oder 
beim Kochcn mit W. oder A. verhaltcn sich dic beiden Verbb. I. verschiedcn. Dio
S-Verb. geht in II. iiber, in welchem dic CS-NH2-Gruppe sehr fest sitzt, dagegen die
O-Yerb. unter Abspaltung von C2H5OH, NH3 u. C02 in 3-Melhylpyrazol<m-(5). Dio
0 -\ erb. I. ist also nur in der Kalte bestandig. — Die Verbb. I. oder II. kondensicren 
sich mit einem weiteren Mol. Acctessigestcr in Ggw. von Soda zu den Verbb. III., 
dic iibrigens auch direkt aus den urspriinglichen Komponenten erhalten werden kónnen 
u. alle Rkk. der Pyrazolone aufwciscn.

L c i i 3 - c .g h 2 . c o 2c 2ii3 CH3• C• c h 2• CO
N-------NH*CS[0]-NHa ’ N--------Ń-CS[0]-NH2

, TT CH3 .C-CIIj .CO c h 3
III. D i 1

N -------- N • C ąO J.N H . C’: CH • C 02C4H 5
V e r s u c h e .  Acctessigesterthiosemicarbazon, C7H130 2N3S (L). Aus molekularen 

i engen Acet^ssigestcr, Thioseinicarbazidhydrochlorid u. Na-Acetat in W. Aus Bzl.
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Gibt keine Farbung mit FcCl3. Reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. — 3-Metliylpyrazolon- 
(5)-l-thiocarbonamid, C5H7ON3S (II.). Aus I. mit k. konz. NH40H, mit Sauro filllen, 
oder durch langeres Kochen mit W. Nadeln aus W. (-(- wenig A.), F. 180°, 11. in A. 
FeCl3-Rk. purpurrot. Bei sohr langem Kochen mit W., schneller mit wss. oder alkoh. 
Laugo entsteht 3-Methylpyrazolon-(5) (F, 214—216°). — Hydrochlorid, C6HB0N 3C1S. 
Mit konz. HC1 eindampfen, mit A. u. A. waschen. F. ca. 151°, sehr liygroskop. — 
4-Broniderw., C6H„ON3BrS. Mit lB r2 in Eg. Hellgelbe Krystalle aus Eg., F. 220°. —
4,4-Dibromderiv., C5H5ON3Br2S. Mit uberschiissigem Br in Eg., mit Soda ncutralisieren. 
Aus Eg. -J- Alkali, F. 250°, unl. aufier in Eg. — 4-Benzolazoderiv., CnHnON5S. Zur 
Eg.-Lsg. von II. gibt man C8H5N2C1-Lsg. Orangefarbigo Krystalle aus W., F. 217° 
(Zers.). — 4-i-Nitrosoderiv., C5H60 2N4S. Mit NaN02 oder ńitrosen Gasen in Eg. Gelbe 
Nadeln aus W., F. 180°, stark sauer. Ag-Salz gelb. — 3-Me.thylpyrazolon-(5)-l-thio- 
carbonyl-fi-aminocroton$auree$ter, CuH150 3N3S (III.). Aus 2  Moll. Acetessigester u. 
1 Mol. Thiosemicarbazidhydrochlorid oder aus I. u. Acetessigester durch Schutteln 
mit Sodalsg., mit Siiuro filllen. Nadeln aus verd. A., F. 145°, fast unl. in k. W. u. A. 
FeClj-Rk. indigoblau. Gibt ein unl. Ag-Salz. Wird erst durch liingercs Kochen mit W. 
in Acetessigester u. II. gespalten. — Die folgenden Verbb. werden analog vom Semi- 
carbazid aus dargestellt. — Acełessigestersemicarbazon, C7H130 3N3 (I.), Nadeln aus A., 
F. 129°, 11. in h. W., A. Gibt keine Farbung mit FeCl3. Reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. 
u. HgO. — 3-Methylpyrazolon-(5)-l-carbonamid, C5H70 2N3 (II.), aus CH3OH-j-A., 
F. 192°, zl. in W., A., unl. in A. FeCl3-Rk. blau. Beim Erwarmen mit W. oder A. 
entsteht 3-Methylpyrazolon-(5). — Hydrochlorid, C5HS0 2N3C1, aus A. -)- A. ais Ol, 
das iiber II2SOj krystallin. wird. Sehr hygroskop. — Ag-Salz, aus der wss. Lsg. des 
NH4-Salzcs ais weiBer Nd., der bei langerem Kochen mit W. in 3-Methylpyrazolon-{5)- 
silbcr, C.,IT5ON2Ag, iibergeht. — 4,4-Dibromderiv., C5H50 2N3Br2, F; 225°. Liefert mit 
sd. W. 4,4-Dibrom-3-?mthylpyrazolon-(5), C.jH.jO^Br,, F. 184°. — 4-Benzołazoderiv., 
CnHn 0 2N6, rotbrauno Krystalit; aus A., F. 235°. Geht mit sd. W. in 4-Benzolazo-3- 
viełhylpyrazolon-(5) (F. 195—197°) iiber. — 4-i-Nilrosoderiv., C5H0O3N.,, gelb, krystallin., 
F- 210°, meist unl., stark sauer. Ag-Salz gelb. Gibt mit sd. W. 4-i-Nitroso-3-methyl- 
pyrazolon-{5). — 3-Methylpyrazolon-(5)-X-carbonyl-{S-aminocrotonsdureester,
(III.), Nadeln aus der Sodalsg. mit Saure, F. 175—176“ (Zers.), unl. in k. W., A., Bzl. 
FeCl3-Rk. tiefblau. Ag-Salz hellgelb, gelatinos. Mit sd. W. erfolgt Spaltung in C02, 
NH3, Acetessigester u. 3 - Mo thy I pyrazolo n - (5). (Qnartcrly Journ. Indian Chem. Soc.
3. 30—40.) L indenbaum .

Praphulla Ch. Guha und Mahendra K. De, Uber o-Amuiophenylhydrazin 
tind einigc interessante heterocyclischc Derimte desselben. II. Syntliese von Azolen, 
Azinen, Hepłazincn und Octazinen. (I. vgl. G u h a  u . R a y ,  Quarterly Journ. Indian 
Chem. Soc. 2. 83; C. 1926. I. 683.) Die genannten heterocycl. Verbb. wurden teils 
direkt mittels o-Aminophenylhydrazinhydrochlorids (I), teils mittels o-Nitrophenyl- 
liydrazins u. nachfolgender Red. des N 0 2 synthetisiert. — Mit o-Diketonen liefert I 
Heptatriazine der Formel II. — 2,3-Bcnzo-6,7-diphenyl-l,4,5-heptatriazin, C20Hi5N3. 
Aus Benzil in Eg. (Rohr, 100°, 5— 6  Stdn.). Nadeln aus Aceton oder Pyridin, F. 114°,
1. in HC1. Wird an dor Luft gelblich. — Verb. C\0H-O2Nr>. Aus Alloxan in mit HC1 
gesatt. absol. A. (Rohr, 100°, 4—5 Stdn.). Gelbe Platten aus NaOH +  HC1, scliru. 
nicht bei 3009, meist unl. —- Verb. CliHwNi . Ebenso aus Isatin. Roto Blattohen aus 
Pyridin, schm. nicht bei 300°, zl. in A., Aceton, unl. in Sauren u. Laugon. — 2,3-Benzo- 
6,7-acenapht7io-l,4,5-heptatriazin, C1SHUN3. Aus Acenaphthenchinon. Orangcbrauno 
Nadeln aus P3tid in  oder Aceton, F. ISO", unl. in Sauren u. Laugen. — 2,3-Benzo-6,7- 
phenanłhro-l,4,5-heptatriazin, C20H13N3. Aus Phcnanthrenchinon. Nadeln aus P yridin , 
dann Aceton, F. 220°, zl. in A., unl. in A., Chlf., wl. in konz. HĆ1. — Mit o-D ikcton - 
monosimen liefort I Octatetrazine der Formel III. — Phenanthrcnchińon-o-phenylcn- 
dihydrazon, C jollj.,^. Aus Phenanthrenchinonmonosim wie die vorigen Verbb. Grunc
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Nadeln aus Pyridin, F. 160°, zl. in A., Aceton, Sauren. — Isalin-o-phenylendihydrazon, 
C14HUN5. Aus Isatinmonoxim in Eg. (Rolir, 100°, 9 Stdn.). Gclbe Nadoln aus Aceton, 
F. 270°, 1. in HCl. — 2,3,6,7-Dibenzo-4,5-dihydro-l,4,5-heptatriazin, C12HUN3 (IV.), 
entsteht aus I  u. o-Phenylendiamin (180—200°, 5 Stdn.). Nach Auskochcn mit W. 
aus HCl -f- Alkali, dann Pyridin umlósen. Schm. nicht bei 300°. DaB nicht dio NH- 
Gruppo des Hydrazinrestes in Rk. getreten ist (B. eines N-Aminodihydrophenazins), 
folgt daraus, daB die Vorb. weder mit Benzaldehyd noch mit Senfólen reagiert. —
2,3-Bcnzo-6,7-methylbenzo-4,5-dihydro-l,4,5-heptatriazin, 'Cj3H 13N3. Aus 1,3,4-Toluylen- 
diamin. Naeh Umfallen aus starker II2S04 -f- W. schwarzes krystallin. Pulver aus 
Pyridin, schm. nicht bei 300°, meist unl. — 2,3-Benzo-6,7-naphtho-4,5-dUiydro-l,4,5- 
heptatriazin, C10H13N3. Aus 1,2-Naphthylcndiamin. Roto Krystallo aus Pyridin, 
F. 146—148°, meist unl. — o-Phenylensemioxamazid, C8H70 2N3 (V.). Aus o-Amino- 
phenylliydrazin u. Oxalylchlorid in sd. Nitrobenzol (oinige Min.). Braunes Prod. aus 
Nitrobonzol, schm. nicht bei 300°, meist unl. — o-Phenylęnsemimalonamazid, C9H0O2N3 

(VI.). Aus I, Malonester u. Na-Acetat in wenig A. (Rolir, 180—200°, 5— 6  Stdn.). 
Roto Platten aus Pyridin, schm. nicht bei 300°, uŁl. in Sauren u. Laugen. — Mit Thio- 
semicarbazid kami sich o-Aminophenylhydrazin in versehiedener Weise kondensieren. 
Da dio erhalteno Vorb. don Charakter eines Mereaptans besitzt, sieli nicht in Sauren 
lost, auch mit Benzaldehyd nicht reagiert, domnach kein NH2 enthiilt, ist sie aufzufassen 
ais o-Phenylenthiocarbohydrazid, C7H8N4S (VII.). Mittels I  bei 180—200°. Scliwarzer 
Nd. aus Alkali verd. HCl, schm. nicht boi 300°, unl. — Disiilfid, C14H 14N8S2. Man 
gibt zur Lsg. in NaOH J-KJ-Lsg. Gelblicher krystallin. Nd., F. 125°, unl.

Orangefarbigo Nadeln aus Pyridin, F. 101°, unl. in A., A„ Aceton, Chlf. — 2-Metliyl- 
benzimidazol, C8H8N2. Aus dcm yorigen mit Sn u. HCl. Aus A., F. 173“. — o-Nitro- 
bcnzaldehyd-o-nitrophenylhydrazon, C13H10O4N4, orangefarbige Krystallo aus Pyridin,
1. 223°, unl. in A,, A., Chlf., Sauren u. Laugen. — 2,3f7)8-Dibenzo-l,4)5-oct<itriuzin, 
C13HnN3 (VIII.). Aus dem yorigen mit Sn u. HCl. Platten aus A., F. 210°. — Salicyl- 
aldehyd-o-nitrophenylhydrazon, CriHn 0 2N3, nach Umfallen aus NaOH +  HCl rote 
Krystalle aus Pyridin, F. 192°, unl. in W., 1. in A. — 2,3,7,S-Dibenzo-l,4,5-oclaoxdwzin 
(IX.). Aus dem yorigen wie oben. Isoliert ais Hydrochlorid, C13H10ON2,HC1, Nadeln 
aus A., 1. 145° (Zers.). — Dio Richtigkeit der Formeln VIH. u. IX . folgt daraus, daB 
VIII. keine NH2-, IX, keine OH-Rkk. gibt. — Acenaphthcnehinon-o-nitrophenylhydr- 
azon, C,8Hu0 3N3. In sd. Eg. Rote Krystalle aus A. odor Pyridin, F. 244°, unl. in A., 
Chlf., Sauren u. Laugen. Liefert mit Sn u. HCl dio oben beschriebene Verb. C18HUN3; 
(nach II.). — Anthrachinon-o-nitrophenylhydrazon, C20H13O3N3, aus Pyridin, F. 206 
bis -U t ,1. in A., unl. in Sauren u. Laugen. — Q<.-Naphthochinon-o-nitrophenylhydraz(m, 
c i6Hii03N3, dunkelrote Krystalle, F. 170°, unl. auBer in A. u. konz. H 2S04. — Phen- 
“nlhrmdihwn-o-nitrophenylhydrazon, C20H13O3N3, rote Ki-ystalle aus Pyridin, F. 245V 
unl. in Ą. — Benzil liefert in sd. Eg. sofort Benzildi-[o-nitrophenylhydrazonl C2aH 20O4N6, 
orangerote Krystalle aus Aceton, dann A., F. 136°. — I)iphe.nyldi-[o-nitrophenyl\-

VI.

-NH-NH-CO
VII.

■NH-NH.

VIII.

IX. X. XI.

w u - U •» i —--. » -----
Acetaldehtjd-o-nilrophenylhydrazon, C8H0O2N3. Aus den Koniponenten in A.

osotetrazin CO, C26Hw0 4N6 (X.). Aus dem yorigen durch Osydation an der Luft. WeiB,
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amorph, F. 200° (Zers.), unl. in A., Aceton. — Diacetylmonoxim-o-nilrophmylhydrazon, 
C10Hi2O3N4, nach Umfallen aus NaOH +  HCl orungerote Krystalle aus Pyridin, 
F. 221—222°. — 2-[o-Nitrophenyl]-4,5-dimethyl-l,2,3-lriazol oder N-[o-Nitrophenyl]~ 
dimethylosotriazol, C1()Hj0O2N4 (XI.). Aus dem yorigen in mit HCl gesatt. A. (Rohr, 
100°, 12 Stdn.). Aus Pyridin, F. 285° (Zers.), wl. in A., unl. in A., Sauren u. Laugen. 
Das entsprechende NH2-Doriv. ist diazotierbar u. gibt mit /3-Naphthol einen Farbstoff. — 
Oxalyl-o-nilrophenylhydrazid, (—CO -NH-NH- C0H4 -NO2)2. Aus Oxalester in sd. Eg. 
Ziegelrote Krystalle aus Eg., F. 2G5°, swl. Aikal. Lsg. blau. Die Red. licfertc kein 
brauchbares Prod. — o-Nitro-o'-aminoliydrazobenzol, Cł2H120 2N4. Aus o-Phenylen- 
diamin u. o-Nitrophenylhydrazin boi 100° ohne Losungsm., nach Auskochen mit W. 
mchrmals aus verd. HCl -f- Alkali umfallen. Schm. nicht bei 300°. Die Lsgg. in Sauren 
fluorescieren rot. Wird von Sn u. HCl zu IV. reduziert. (Quarterly Journ. Indian 
Chem. Soc. 3. 41—58. Dacca, Univ.) L in d e n b a u m .

Robert Fergus Hunter, Uber l-m-Toluidino-i-methylbenzlhiazolhexabromid. 
(Vgl. Journ. Chem. Soc. London 129. 537; C. 1926. I. 3232.) Ein Hydrobromid 
dieser Verb. wurde bereits frulier (Journ. Chem. Soc. London 127- 2023; C. 1926.
I. 387) beschricbcn. Unter Verwendung von et was weniger Br erlnilt man genanntes 
Hexabromid. Vf. erteilt demselben analog anderen Hexabromiden die Formel I.

Br
Jedocli ist auch Formel II. mit der den eeliten Perbromiden eigenen Gruppe N B r < ^

nicht ausgeschlossen. Das Hydrobromid besitzt viclleicht Formel III. Vf. erortert 
die Schwierigkeiten, welche einer Entsclieidung auf experimentcllem Wege entgegen- 
stehen. Das im Benzthiazolkomplex befindliche CH3 kann die Stellung 4 oder 6  ein- 
nehmen, doch ist ersteres wahrscheinlicher, da sich 4-substituierte Benzthiazole be- 
sonders leicht bilden.

I. CH3-CJI3< f £ > C .N I I .C ,I I 7
J i i i  n u  .n w . ^ ? _ U r4"

II. CH3- C6H3< ^ > C - N H  • CjIIj
III. CII3 - C0H3< n ^ > c  • NH • C.H7

H Brs
l ir

V e r s u c h e. l-m-Toluidino-4-methylbenzthiazólhexabromid, C15II14N2Br0S (I. oder
II.). 5 g symm. Di-m-tolylthioharnstoff werden mit 3 cem Br in Chlf. 1 Min. u. nach 
weiterem Zusatz von 1  ecm Br noch einige Min. gekocht. Rote Prismen, F. 181—183“ 
(Zers.) nach Dunkelfarbung u. Sinterung von 50° ab. Verliert Br an der Luft, maeht J 
aus K J frci, oxydiert A. zu Acetaldehyd unter Ubergang in ein Bromsubstitutionsprod. 
Wird von S02 ku dem 1. c. beschriebcnen l-m-Tóluidino-4-methylbenzthiazol, F. 185 
bis 186°, reduziert. Das m-Toluidino-m-toluthiazol von L e v i  (Atti Congr. Naz. Chim. 
Ind. 1924. 400; C. 1925. I. 2307) war yielleicht ein unreines' Priiparat derselben Verb. 
In einem Fali hat Vf. auch ein Prod. vom F. 200° beobaclitet. (Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 45. 417—20.) L in d e n b a u m .

George Malcolm Dyson und Robert Fergus Hunter, Uber die Synthese ton 
Alkylsenfólen und den entsprechenden Thiohamstoffen aus Thiocarbcmylclilorid. (Vgl- 
Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 81; C. 1926 .1. 3139.) Das 1. c. beschriebeno Verf. liefert 
auch mit aliphat. Aminen yorziigliehe Resultate. Es wurden die Senfóle mit den 
Radikalen CH3, C2H5> C3H7, n-C4H8, i-C4H „ n-C5Hn , i-CsHn , n-C6HJ3, n-C7H15 dar
gestellt u. mit alkoh. NH4OH in die entsprechenden Alkylthiohamstoffe ubergefiihrt. 
Ferner wurden durch Kondensation der entsprechenden Senfole mit a-Naphthylamm 
dargestellt: symm. Methyl- u. symm. Athyl-a-naphthylthiohamstoff. Der erstere Harn- 
stoff bildet sich allerdings auf diesem Wege sehr unvollkommen, indem ais H auptprod. 
eine gunuuiartige M. entsteht. Viel leichter erhalt man ih n  aus a -N a p h th y lse n fó l u. 
NH2CH3. Obwohl man es hier mit einer besonderen Wrkg. des CH3 zu tun hat, ist
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doch zu sagen, daB sich im allgemeinen Arylsenfóle mit Alkylaminen leicliter kon- 
densieren ais Alkylsenfole mit Arylaminen. — Samtliche dargestellten Verbb. sind 
bereits in der Literatur beschriebcn. (Reo. trav. chim. Pays-Bas 45. 421—23. London, 
Imper. Coli. of Sc. and Techn.) L in d e n b a u m .

Prafulla Chandra Ray und Bires Chandra Guha, Ober die Synthese konden- 
sierter heterocyclischer Sysłeme. Reaklion zwischen 2,5-Dimercapto-l,3,4-thiodtazol und 
einigen organischen Dihalogeniden. (Vgl. R w , G u h a  u. D a s , Journ. Chem. Soc. 
London 115.1308; C. 1920.1. 682.) Vom 2,5-Dimercapto-l,3,4-tModiazol (I) aus wurden 
neue kondensierte Ringsysteme synthetisiert. — Setzt man das Di-K-salz mit Atliylen- 
bromid um, so entstehen drei Prodd. Das Mercaptan II. ist zweifellos die erste Stufe, 
bildet sich aber nur in kleiner Menge. Hauptprod. ist III., ein trotz des siebengliedrigen 
Riuges stabiles System. Das dritte Prod. ist hoclimolekular, enthalt Br, liat keine 
Mercaptaneigensohaften, wurde nicht rein erhalten. — Auch dio Kondensation mit 
Thiophosgen fiilirt zu drei Prodd., dem Dimercaptan IV., der kondensierten Verb. V. 
u. einer gelben, amorphen Substanz unbekannter Konst. — Mit Benzalchlorid wiitde 
das Dimercaptan VI. u. die kondensierte Verb. VII. erhalten. — Mit Athylidenclilorid 
reagiert das Di-K-Salz von I  auch unter Druck nicht. — Bemerkenswert ist folgendes: 
Die zweiwertigen Mercaptanc CH2(SH)-CH2(SH) u. I  sind weniger reaktionsfaliig ais 
dio cinwertigen Mercaptanc C2H5SH u. 2-Mercapto-5-thio-4-phcnyl-4,5-dihydro-l,3,4- 
thiodiazol (1. o.), denn erstere reagieren nicht mit Chlf., CIIBr3, CHJ3, CH3 -CHCi2, 
d, h. Halogeniden mit relativ festhaftendem Halogen, sondem nur mit CH2Br-CH2Br, 
C4H6-CHC12, N02 'CC13, waihrend letztere sich auch mit den weniger rcaktionsfiihigen 
Halogeniden umsetzen.
I I .  B r • C H 2 ■ Ć IIj • S • C2N 2S • S i l  1IL  V ‘ V JL

N-------------- N N------ N N--------------- NIV. CS(S.CaN2S.SH )2 ____g_  ____h

VI. CaH5■ CH(S■ C2N2S• SH)2 Ś • CHa• CII2 • Ś Ś • CS • S S -011(0,11.0-Ś
V e r s u o h c .  Das Di-K-Salz von I wird mit uberschussigem Athylenbromid 

20 Stdn. gekocht. Der unl. Anteil liefert Verb. 0 4//,1Ar2<S’;J (III.), aus Athylenbromid, 
P. 132—133° naeh Sintern boi 115°, unl. in gewóhnlichen Losungsmm., daher vielleicht 
polymer. Der 1. Anteil gibt nach Beseitigung des Athylenbromids durch Auskoclien 
mit A. ein gelbes Ol, daraus mit alkoh. Pb-Acotat das Pb-Salz C8//8Ar.i ;ir2S8P i (nach II.) 
ais gelben Nd, — Mit CSC12 wird in Bzl. IB Stdn. gekocht. Das Filtrat gibt mit wenig A. 
erst eine amorplie Substanz, dann Krystalle der Verb. C3AT2S4 (V.), Nadeln aus A. 
mit l 1/2C2H6OH, F. 110—112°, schlieBlich nach ganzlichem Eindampfen u. Extrahieren 
mit k. A. das Mercaptan IV. ais Pb-Salz C\NtS7Pb. —  Mit C„H5 -CHC12 wird 18 Stdn. 
gekocht. Nach Dampfdest. wird das Prod. mit A., A., Bzl. u. Aceton bchandelt. Aus 
der Acetonlsg. erhiilt man das Mercaptan CuHsN4S„ (VI.), F. 195—196°, 1. in NaOll. 
Die Bzl.-Lsg. liefert Verb. C'6H0N2S3 (VII.), F. 85—110°. (Quarterly Journ. Indian 
Chem. Soc. 3. 23—29. Kalkutta, Univ. Coli. of Soience.) L in d e n b a u m .

F. Kehrmann und Maurice Rieder, Ober einige O xonium salze der B enzopyran-  
reihe. K e h r m a n n  liat vor langerer Zeit in einer Reiho von Arbeiten gezeigt, daB 
Rcsorcinbenzein, Fluorescein u. ahnliche Deriw. des Fluorons mit (CH3)2S04 wasser- 
bestiindige Osoniumsalze liefern. Diese Verss. haben Vff. auf Deriw. der einfaeher 
gebauten Sauerstoffbase I . ,  welche nach dem Verf. von V. B u l ó w  leicht zugiinglieh 
sind, ausgedelmt. Die neuen Methylsulfate, welche sich von der Formel I I .  oder III. 
(X =  S04CH3) ableiten, sind um so unbestandiger, je weniger Substituenten sie ent- 
halten. Durch Alkyle, Aryle u. besonders Methoxyle wird die Bestandigkeit erhoht.

V e r  s u c h e. 2,4-Dimethyl-7-methoxybenzopyroniumsalze. Dic Base aus Resorcin 
u. Acetylaceton wird mit (CH3)2S04 5— 6  Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt, das Prod. 
in h. W. gel., mit Na-Acetat gefallt, Nd. nach Trocknen nochmals mit (CII3)2S04 be-
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handelt. Die dann erhaltene briiunlichgelbc, blau fluorescierende, schwaoh bitter 
schmeckende wss. Lsg. des Methylsulfats gibt mit Na-Acetat dio hellgelbo ps-Base. 
Das einzige in W. wl. Salz ist das Chloroaurat, (C]2Hi30 2)AuCl4, hellgelbo Nadelchen; 
die hellgelbe wss. Lsg. fluoresciert blau u. zers. sich beim Erhitzen unter Au-Abscheidung. 
IIaS0 1-Lsg. gelb, stark yiolett fluoreseierend. — 2,4-Dimethyl-5,7-dimethoxybenzo- 
pyrcmiumsalze. Ausgehend von Phlorogluein u. Aeetylaceton. Wss. Lsg. des Methyl
sulfats br&unlich orangofarbig. Chloroaurat, (C13H]50 3)AuC1j, hellgelb, krystallin.; die.

schwaehgelben Lsgg. in W., A. u. konz. H2S04 fluoreseieren nicht. — 2,3,4-Trimethyl- 
7-methoxybcnzopyroniumsalze. Ausgehend von Resorcin u. Methylacetylaccton. Die 
hellgelbe, blaugriin fluorescierende Lsg. des Melhylsulfals wird durch Schiittcln mit 
etwas Filtrierpapier yon eraem yioletten Nebenprod. befreit. Chloroaurat, (C13HI50 2)- 
AuClj, gelbe krystallin. Flocken, die sich am Licht schnell griinlieh fiirben, fast unl. 
in W., 1. in A., konz. H2S04 mit starker blauer Fluorescenz, — 2-Methyl-4-phenyl- 
7-methoxybenzopyroniumsalze. Ausgehend yon Resorcin u. Benzoylaceton. Mit (CH3)2S04 

bis auf 180° erhitzen, blaugriines Nebenprod. wie yorst. ontfornen. Lsg. des Methyl- 
sulfals gelb, griin fluoreseierend, von bitterem Geschmack. Perchlorat, citronengelb, 
krystallin., swl. in k. W. H2S04-Lsg. gelb, griin fluoreseierend. Nitrat u. Bromid, hell
gelbe Nadeln. Cliloroplatinat, (C17Hj60 2)»PtCl6, orangofarbig, krystallin., unl. in W. — 
2-Methyl-4-phenyl-7,8-dimei]ioxybenzopyroniumsalz6. Ausgehend von Pyrogallol u. 
Benzoylaceton. Lsg. des Methylsulfałs rotbraun. Perchlorat, dunkelbraune Krystalle 
aus A. (-J- Tropfen HC104), wl. in k. W. orangerot olme Fluorescenz. H 2S0 4-Lsg. 
orangefarbig. Nitral u. Bromid, dunkelbraun. Dichromat, dunkelrotbraun, unl. in 
W. ps-Base, weiB. Cliloroplatinat, (C18H 17O3)2PtCl0, dunkelrotbraun, krystallin. - 7  

2-Methyl-4-phenyl-5,7-dimethoxybenzopyroniuvisalze. Ausgehend yon Phlorogluein u. 
Benzoylaceton. Lsg. des Methylsulfats orangefarbig. Perchlorat, orangcgelb, krystallin., 
wl. in k. W. H2S04-Lsg. goldgelb. Die Lsgg. fluoreseieren nieht. Cliloroplatinat, 
(ClsH17O3)2PtCl0, orangefarbig, krystallin., fast unl. in k. W. — Base ClaII1203 (2 -Mcthyl-
4-phenyl-6-oxyderiy. von I.). Durch Einleiten von HCl in die Eg.-Lsg. von Oxyhydro- 
clńnon u. Benzoylaceton iiber das 2-Methyl-4-phenyl-6,7-dioxybenzopyroniumchlorid 
(hellbraune, griinlieh metallgliinzende Krystalle aus A., wl. in W.), das mit Na-Acetat 
zerlegt wird. Erst ziegelrotc Flocken, nach einigen Stdn. Nadeln, Zers. bei 210—220°,
1. auBer in W. (orangefarbig). II2S04-Lsg. hellgelb, schwaoh griin fluoreseierend. — 
2-Methyl-4-phenyl-6,7-dbnethoxybenzopyroniumsalze. Aus dem Yorigen. Lsg. des Methyl
sulfats nach Entfernung von blaugrunem Nebenprod. hellgelb, yon bitterem Geschniack. 
Perchlorat, hellgelb, fast unl. in W. H 2S04-Lsg. goldgelb, schwacli griin fluoreseierend. 
Bromid, 11. in W. Nitrat, wl, in W. Mit Na-Acetat erst rote Lsg., dann woiBe ps-Base. 
Cliloroplatinat, (Cj8H17O3)2PtCl0, gelbbraun, krystallin., unl. in W. — Base C2l/ / 140» 
(2,4-Diphenylderiv. yon I.). Aus Resorcin u. Dibenzoylmethan iiber das orangefarbige
2.4-Diphenyl-7-oxybenzopyroniumchlorid. Granatrote, griin metallgliinzende Blattchen 
aus Bzl. HaS04-Lsg. golb, stark griin fluoreseierend. Alkal. Lsgg. ponceaurot. —
2.4-Diphenyl-7-methoxybenzopyroniumsalze. Aus dem yorigen. Methylsidfat, nach Ein- 
engen der citronengclben, blaulichgriin fluorescierenden u. bitter schmcekenden Lsg. 
orangefarbige Nadeln. H 2S04-Lsg. gelb, stark blaulichgriin fluoreseierend. Perchlorat, 
gelb, krystallin., fast unl. in k. W. Bromid u. Nitrat, 1. in W. Chloroplatinat, (C22H,70 2)2 ' 
PtCl6, orangefarbig, krystallin. ps-Base, weiBo Flocken. Dio Salze goben mit h. Anilin 
ein yiolottes Anilid. — 2,4-Diphenyl-7,8-dimetJioxybenzopyroniumsalze. Ausgehend von 
PjTogallol u. Dibenzoylmethan. Methylsulfat, dunkelbraune, yiolett motallglanzende 
Blattchen; wss. Lsg. orangerot. H2S04-Lsg. orangegelb. Perchlorat, rotbraun, krystallin.,
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wl. in k. W. ps-Base, weiBe Flocken. Chloroplatinat, (C23TI190 3)2PtCI<j, schokoladon- 
braun, krystallin., sehr zersetzlicli. — 2,4-Diphenyl-5,7-dimethoxybenzopyroniumsalze. 
Die Bftsc aus Phloroglucin u. Dibenzoylmethan bildot violettrote Krystalle; alkal. 
Lsgg. braiin.- Melhylsulfuł, granatrote Nadeln; wss. Lsg. hellorangefarbig. Bromid u. 
Nitrat, hellrote Nadelclien, 1. in W. Perchlorat, dunkelorangefarbig, wl. in W. ps-Base, 
weiBe Flocken. Chloroplatinat, (C23H 190 3)2PtCl8, rote Krystalle, unl. in W. (Helv. 
chim. Acta 9. 491—99. Lausanne, Univ.) LlNDEŃBAUM.

P. Karrer und T. Takahashi, Uber Nicotone. (Vgl. K a r r e r  u . W id m e r ,  
Helv. chim. Acta 8 . 364; C. 1925. II. 1360.) Vff. haben bewiesen, daB dem 1. c. be- 
schriebenen N-Methylnicoton Formel I. zukommt, denn es konntc in ein Chlomicotin 
(II.; der zweiteRing ist fortgelassen) \ibergefiihrt werden, welches von h. 2°/0ig. KMnO,- 
Lsg. zur u.-Chlornicotinsdure (III.) vom F. 192° (vgl. TSCHITSCHIBABIN u . KlRSSANOW, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57- 1163; C. 1924. II. 982) osydiert wurde. — Nach dem 1. c. 
angegebenen Verf. wurden noch einige andere N-Alkylnicotone dargestcllt, dio ver- 
mutlich das CO an dersclben Stello wie I. enthalten. Nach Verss. von Cloetta sind 
die N-Alk3'lnicotone weit weniger tox. ais Nicotin, auch wirken sio nicht blutdruck- 
steigernd.

HaC.------ CH,

i f Ć S — h . 1,.  . . u h ,

' CH' s
N-CIIj

V e r s u c h o. N-Methylnicoton (I.), naci* ofterem Umkrystallisieren F. 85°. — 
a-Chlornicotin, C10H13N2C1 (II.). Aus I. u. PC13 (150°, 4—5 Stdn.), in li. A. losen, mit 
KOH u. A. scluitteln. Kp. 0>5 108—112°, Kp . , 0 140—145°, D.2° 1,15, [a ] D20 =  —129,7° 
(ohne Losungsm.), —119,2° (in A.). — Nicotin-Py-jodathylathydrojodid, Ci2H 20N2J 2, 
hellgclbliche Krystalle, F. 166°, sil. in W., wl. in A., A., Lg. — N  - A  tli ylnicoton, C12H 18ON2, 
Kp-4 155—160°, Krystalle aus PAe., F. 110°, sil. in W., A., Bzl., wl. in Lg. [a]ir° =  
—54,35° (in W.). — Nicotin-Py-jodpropylathydrojodid, C13H22N2J 2, golblicho Krystalle, 
F. 104—105°, 11. in W., A. — N-Propylnicoton; Ci3II20ON2, Kp .3 140—145°, Krystalle 
aus PAe., F. 95—96°, 11. in W., A., Bzl., wl. in PAe. [a]n2° =  —48,5° (in W.). — 
Nicotin-Py-jodbutylathydrojodid, C1 ,H21N2J 2, gelbcs Krystallpulvor, F. 92—93°. — 
A-Butylnicoton, CuII22ON2, lvp. 2 155—160°, bislier nicht krystallisierend, 11. [a]n20 =  

50,78° (in W.). (Helv. chim. Acta 9. 458—61.) LINDENBAUM.
P. Karrer und Angela Widmer, Uber einige. Derivale des Dihydronicotins. 

Nicotin-Py-jodalkylate reagieren mit Alkylmagnesiumsalzon unter B. von N-Alkyl- 
alkyldihydronicotinen, fiir welche Formel I. oder II. in Frage komnit. Dio Ausbeuton 
sind allerdings sehr gering. Die neuen Verbb. sind unbestandig, frisch dest. schwach

gelb, dunkeln an der Luft
II.,C:------------------------------------------------------------------------------ CII, in wenigen Min. u. zers.

r̂ s#'Ssj|-------H O ^  Jo li ___ sieli in einigen Stdn. unter
5 > L L J  N || II. j ^j| Schwarzfarbung. Im zu-

1 ^ I i ' ceschm. evakuierten Ge-
N  • K  v , r  "  „  ,  . . ,'  fau sehemen sie dagegen

unbegrenzt haltbar zu
sein. Sie sind wl. in W., zl. in A., 11. in A., Bzl. Nach Vcrss. von Cloetta yerursachon 
sie Liihmung des Atemzentrums u. Blutdrucksenkung. — N-Methylmethyldihydro- 
nicotin, C12H20N2. Man tragt festes Nicotin-Py-jodmethylat in CH3MgJ-Lsg. (geringer 
UberschuB) ein, kocht 2 Stdn. u. zerlegt mit W. Kp . 2 99—100°. —  N-Methylathyl- 

% ydronicotin, Ci3H22N2, Kp . 2 102—103°. — N-Methylpropyldihydronicotin, CUH21N2, 
Kp.; 1 1 2 —1 1 3 0 . _  N-Methylbutyldihydronicotin, CI51I20N2> Kp .2 1 2 1 —122°. (Hclv. 
c urn. Acta 9. 461—63. Zurich, Univ.) L in d e n b a u m .

v m . 2 . 1 5
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Fr. Fichter und Walter Kern, Ełeklrochemische Oxydationm in der Puringmppe. 
(Vgl. F i c h t e r  u .  A d l e r ,  Helv.ehim. Acta9.279; C. 1926.1.3037.) Ha r n s a u r e .  Wird 
in Li2C03-Lsg. an Pb0 2-Anode, ohne Diaphragma, mit der 10 entsprechenden Strom- 
menge zu Allantoin oxydiert. Stoffausbeute G8,5, Stromausbeute 80,9%. Giinstigste 
Stromdicliten 0,01—0,05 Amp./qem. Ni- u. Pt-Anoden sind ebenso brauchbar. Alit der 
dreifachen Strommenge entsteht Carbonyldihamstojf, CO(NH-CO-NH2)2, Zers. bei 232 
bis 234°. Dieses bildet sich auch durch anod. Oxydation von Allantoin. Letzteres ist also 
ais Zwischenprod. anzunehmen. AuCerdem tritt bei allen Oxydationen, besonders wenn 
sie bis zur B. von Carbonyldiharnstoff getrieben werden, reichlich Harnstoff auf. — In 
75%ig. H 2S04 liefert Harnsaure an Pb0 2-Anodę, mit 0,006 Amp./qcm u. 4 Farad/Mol., 
mit Diaphragma ais Hauptprod. Hamsloff; auCerdem wurden Allomn  u. Parabansćiure 
nachgewiesen.— T heobrom in . In 4-n. II2S04 an Pb02-Anode, mit 0,012 Amp./qcm 
u. 4 Farad/Mol., mit Diaphragma, bei 25° entsteht hauptsaehlich Methylalloxan, isoliert 
ais K-Bisulfitierb., C6Hs0,N2SK +  H20. Ausbeute 60,5%- Nebenprodd.: Bei kiirzerer 
Versuchsdauer 3,7-Dimethylhamsaureglykol, C7H 10O6N4, aus W., Zers. bei 200—205°. 
Bei liińgerer Yersuchsdauer Melhyl]xirabansdure, C4H40 3N2, aus W., F. 150°. Ferner 
wurden nachgewiesen: Harnstoff, NH3, NH^CH^, HCO^H. Im Gegensatz zu anderen 
Oxydationsverff. bilden sich nicht: Apotheobromin, Methylharnstoff, 3- u. 7-Methyl- 
xanthin. — D e s o x y t h e o b r o m i n  (vgl. S. 3050). In n. H 2S04 an Pb0 2-Anode, 
mit 0,007 Amp./qcm u. 8  Farad/Mol., mit Diaphragma, bei 20—25° entsteht Methyl- 
parabamaure mit einer Stoffausbeute von 51,6%, auCerdem N II3, NH2CH3, HC02H, 
aber kein Methylalloxan. — K a f f e i n .  3 g i n  150 ccm 2-n. H 2S04, an Pb0 2-Anode, 
ohne Diaphragma, mit 0,00271 Amp./qcm u. ca. 8  Farad/Mol., bei 18° geben haupt- 
siichlich Amalinsaure (Tetrametliylalloxantin), C12H140 8N4, Krystallclien aus W. Stoff
ausbeute 68,13%- Beide Elektroden sind an dem Vorgang beteiligb, indem zunachst 
an der Anodo Dimethylallozan u. aus diesem durch kathod. Red. Amalinsaure entsteht. 
AuCerdem bilden sich wenig Apokaffein, C7H ,06N3, aus W., F. 150°, Dimethylparaban- 
saure (bei sehr langer Yersuchsdauer), NH3, NH2GH3 u. HCOJI. Mit Pt-Drahtnetz- 
anode u. diinner Pb-Kathode (hohe Stromdichte, geringe Rcd.-Wrkg.) kann man 
Dimethylalloxan, Amalinsaure u. Apokaffein nebcńeinander erhalten. Arbeitet man 
mit Diaphragma, so entsteht keine Amalinsaure, sondern Diimthylalloxan, C6H60 4N2 -f- 
2H»0. — Ganz anders yerlauft die Oxydation bei Abwesenheit von Mineralsaure, 
indem unter immer tiefer werdender Rótung tetramethylpurpursaures NHit Ci2HJ80 6Na

Pir \r r*n ort v  n u  (nebensteh.), entsteht. Die Verb. ist ident. mit
 iN̂ . 3 dem „Muręxoin“ von R o c h l e d e r  u . bildet

^  C • N : C\ c o  sich — analog dem Murexid u. trotz der Ggw.
CH3*!H C '0N H 4 CU Nt .CI1:, der Essigsaure (vgl. unten) — aus Amalinsaure

u. NH3. Durch Zusatz von NH4-Acetat \rird 
die NH3-JIenge yergroGert u. die Ausbeute yerbessert. Bester Ansatz: 8  g Kaffein, 
120 ccm 50%ig. Essigsaure, 1 g NH4-Acetat, Pt-Drahtnetzanode mit 0,009—0,011 Amp./ 
qcm, Pb-Stabkathode mit 0,03—0,04 Amp./qcm, 45—50°, ca. 5 Farad/Mol. Nach 
Eindampfen im Vakuum wird aus W. umkrystallisiert. Zinnoberrote, dichroit. Prismen. 
Stoffausbeulo 30,5%. Gibt mit h. HC1 Amalinsaure zuruck u. wird auch aus dieser 
durch Erwarmen mit NH4-Acetat in 50%ig. Essigsaure auf 56° erhalten. Analog wurden 
folgende Tetramethylpurpurate dargestellt: Na-Salz, Cj2HJ20 6N6Na, miki-okrystallin. 
yiolette, griinlich glanzende Nadelchen; wss. Lsg. tiefyiolettrot. K-Salz, C12H120 6N5K, 
hellrote Krystallchen, zwl. in W. Ba-Salz, (C12H120 6N6)2Ba, grunlich goldgliinzend, 
zwl. in W, (yiolettrot). Ca-Salz wurdo ais Doppelsalz mit Ca-Acetat, C12II120 6N5 -Ca- 
0 2C-CH3 -f- 2H20, rote Nadeln, erhalten. Pb-Salz, (Cł2H12O0N5)2Pb, aus dem NH4- 
Salz mit Pb(N03)2, rotviolett. Besondero Verss. zeigten den gunstigen EinfluB des 
NH4‘ auf die Saurebest-andigkeit des NH4-Salzes. — D e s o s y  k a f f e i n  (vgl. S. 3050). 
In n. H jS04 an Pb0 2-Anode, mit 10 Farad/Mol., mit Diaphragma entsteht Dimeihyl-
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parabansaure, F. 145,5°. Stoffausbcute 11,6%. — Aus den Verss. folgt: Bei Harnsanre 
u. Theobromin verlauft die anod. Oxydation wie die mit starken chem. Mitteln. Beim 
Kaffein liegt kombinierte Wrkg. von Anodę u. Kathode, auBerdem sekundare Be- 
teiligung von gebildetem NH3 vor. Desoxytheobromin u. -kaffein werden anod. viel 
tiefgreifender oxydiert ais mit chem. Mitteln. (Helv. chim. Acta 9. 429—41. Basel, 
U niv.) L in d e n b a u m .

Yuji Shibata und Tei-ichi Asahina, Speklroskopische Untersuchung von Amino- 
sdureanhydriden. I. tlber die Konstitution einiger einfacher Aminosaureanhydride. Da 
die Aminosaureanhydride ais mógliche einfachste Bausteine der Proteine eine steigende 
Bedeutung gewinnen, haben Yff. eine Unters. iiber die Konst. derselben bcgonnen u. 
zu diesem Zweck das spektroskop. Verf. herangezogen. Fiir den einfaehsten Fali z. B., 
das Glycinanliydrid, sind auBer der gewohnlieh benutzten Dioxopiperazinformel noch 
die beiden Formeln I. u. II. denkbar. Alle drei Formeln enthalten chromophore Gruppen,

namlieh C: 0, C:C oder C:N,  ąber
NII N

NH

(OHjC^jNCH*
H .O s^jJctO H )

N

bekanntlich verursachen zwei in einem 
gesatt. Sechsring p-standige CO-Grup
pen keinc selektive Absorption. Wohl 
aber muBte letztere bei einer Verb. 
der Formel I. oder II. heobachtet 

werden. Da die folgenden drei Aminosaureanhydride in wss. Lsg. in keinem Teile des 
Spektrums einen Absorptionsstreifen aufweisen, so sohlieBen Vff. daraus, daB ibnen 
in wss. Lsg. die D i o x o f o r m e l n  zukommen. — Glycinanliydrid. Aus Glycin mit 
der mindestens 5-fachen Menge wasserfreien Glycerins (160—180°, 4—10 Stdn.), 
mit A. fallen. Aus W., Zers. bei 295° nach Dunkelfarbung bei 262°. — Alaninanhydrid. 
Hier geniigt die 2- bis 3-fache Menge Glycerin. Silbergliinzende Krystalle aus W., 
F. 279° (sohwache Zers.) nach Dunkelfarbung bei ca. 260°. — Sarkosinanhydrid. Mit 
der 10-fachen Menge Glycerin, Rk.-Prod. mit Essigester ausschiitteln. Krystalle aus A., 
F. 145,5—146,5°. (Buli. Chem. Soc. Japan 1. 71—74. Tokio, Univ.) L in d e n b a u m .

F. Kehrmann und Nicolas Poehl, Uber einige Derimle des o-Benzochinons. 
Vff. haben das Diacetamino-o-benzochinon (I.) dargestellt, um es mit o-Aminodiphenyl- 
amin zu einem Isomercn des.von K e h r m a n n  u .  P r u n i e r  (Helv. chim. Acta 7- 984; 
C. 1925. I. 526) bescliriebenen i-Phenosafranins zu kondensieren. Dies gelang nicht, 
denn I. ist unerwarteter Weise ein so starkes Oxydationsmittel, daB es sich nicht wie 
das Diamino-o-benzochinon (1. c.) mit o-Diaminen kondensiert, sondern diesc zu Azinen 
oxydiert. — Das femer dargestellte Diaminooxy-o-benzochhwn (III., tautomere Form IV.) 
roagiert zunaehst n. mit o-Phenylendiamin. Die Verb. V. wurde jedoch nicht isoliert. 
In Gg\v. von Na-Acetat u. unter Luftoxydation kondensiert sie sich unter Abspaltung 
von INK, mit einem zweiten Mol. Diamin zu VII. Ais Zwischenprod. ist VI. an- 
zunehmen. Mit o-Toluylendiamin entsteht ein analoges Prod.

NH,.

AcNH AcNII. NH,

NII

1 5 '
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V e r s u c h e. Tetraacelyl-3,5-diaminobrenzcatechin, ChH 10O6N2. Durch Acetj'- 
lierung von 3 ,5 -Diaminobrenzcatechinsulfat, mit Soda neutralisieren. Nadeln aus A., 
F. 185°, zl. in h. W., A. — Diacetamino-o-benzochinon, C10H 10O4N2 (I.). Das yorige 
in der gerado notigen Mengc w. verd. NaOH lóscn, sof ort mit verd. H 2S04 ansiiuern 
U. K 2Cr20 7-Lsg. zugeben, oder die alkal. Lsg. mit NaNOa u. Essigsiiure yersetzen. Rot- 
braune, metallglanzende Nadeln, F. 220°, wl. in W., 1. in A. (rotlichviolett). Sclieidet 
J  aus K J ab. — Mono zim, C10HuO4N3 (II.). Mit konz. wss. NH2OH-Sulfatlsg. in 
wenig A. (2 Tage). Hellbraune Nadeln, zl. in k. W. unter sehneller Zers. — 2,4,6- 
Triaminophenol. Aus II. mit SnCl2 u. h. HCl ais Hydroehlorid, ident. mit dem Red.- 
Prod. der Pikrinsaure. — Triacelylderh., C12HJ50 4N3, F. 269°. — Acełyl-4,6-dinitro- 
pyrogallol, C8H60 8N2. Durch Eintragen von Triacetylpyrogallol in 7,5 Teile HN03 

’(D. 1,52) bei 0°. Hellgelbe Nadeln aus A., F. 130°, wl. in k., U. in h. W., A. Das 
Acetyl wird von sd. W. oder A. abgespalten. — 4,6-Diaminopyrogallolhydrochlorid. 
Aus dcm vorigen mit SnCl2, Sn u. HCl, mit H2S entzinnen, unter LuftabschluB schnell 
einengen. Die erhaltenen brauncn Nadeln sind geniigend rein. — Penlaacetyl-4,6- 
diaminopyrogallol, C16H]8OeN2. Aus dem vorigen. Nadeln aus A., F. 265°, zl. in 
h. W. — Diaminooxy-o-benzochinon (III.) oder Aminodioxy-p-benzockinonimid (IV.), 
C6Hc0 3N2. Dinitropyrogallol wie oben reduzieren, entzinnen, H„S fortkochen, NH,OH 
in geringem tJberschuB zugeben u. Luft durchleiten. Dunkelbrauno Nadeln, Zers. 
gegen 200°, unl. in k. W., A., Bzl., wl. in h. W., I. in verd. Sauren (violett). — Amino- 
benzodiphenazin, C,8HUN6 (VII.). Zur schwach salzsauren Lsg. von o-Phenylendiamin 
gibt man III., setzt nach 48 Stdn. zu der orangebraunen Lsg. (VI. ?) uberschussiges 
Na-Acetat u. etwas A. u. leitet einige Stdn. Luft durch. Dunkelorangefarbige, yiolett 
metallglanzende Nadeln aus viel A.-Bzl. (2: 1), Zers. gegen 310°, unl. in W., NaOH,
1. in verd. Sauren (fuchsinrot). Chloroplatinat, (CłBH12N5)2PŁClj, mikrokrystallin., 
blutrot, unl. in W. — Acetylderiv., C20H 13ON5, goldgelbe Nadeln aus A.-Bzl. (2:1), 
Zers. gegen 320°. — AminobenzodUolazin, C20H 15N5. Ebenso mit o-Toluylendiamin 
(1,2,4). Orangefarbige Blattchen, Zers. gegen 320°, etwas loslicher ais VII. Chloro- 
plalinat, (C20H]6N5)2PtCl|!, blutrote Krystalle. — Acetylderiv., C^II^ON,;, gelb, F. 245°, 
zl. in A., Bzl. (Helv. chim. Aeta 9. 435—91. Lausanne, Univ.) L in d e n b a u m .

J. Bougault, Ein Beispiel eines Ketonhydratoxyds. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des 
sciences 182. 780; C. 1926. I. 3399.) Es hat sich herausgestellt, daB das friiher (Buli. 
Soc. Chim. do France [4] 37- 1420; C. 1926. I. 1155) ais Benzylphcnylathyloxymalein- 
saureimid beschriebene Oxydationsprod. des Ketonhjrdratoxyds 2H mehr enthalt. 
Vf. schreibt demselben daher die Formel I. zu. Das gleiche gilt natiirlich fiir die I.

C .II.• CH.-ĆH*ĆO\ II. C .H ..C H ,C ,0 H ).0 0  0

1 \  ' ------C O /
-'e

L Ó >NH
J  TIT C0H5 • CH2 • CII-----CO

C6H6 .CH2 .CIL-CII.CO/  1 1 1 . ‘ 1 ^  > 0
C(jH. • Clij • CHS • C(OH) • CO7

entsprechende Amidsiiure u. Dicarbonsiiure sowie die Anhydride der letzteren. Dcm
„isomeren“ Anhj'drid kommt jetzt Formel II. oder III. zu. (C. r. d 1’Acad. des sci-
ences 182. 1224—25.) LINDENBAUM.

Walter A. Jacobs und Alexander Hoffmann, Strophanlhin. IX. Uber brysial- 
lines Kombe-Strophanthin. (VIII. vgl. Journ. Biol. Chem. 65. 491; C. 1926. I. 953.) 
Das von den Vff. ais Gemisch erkannte, bisher ais krystallines K-Strophanthin be- 
zeiclmete Prod. gibt bei der Behandlung mit wss. Chlf. eine in Chlf. 1. Substanz, daa 
bekannte Cymarin (50% des Ausgangsmaterials) u. cin in W. 1. G e m i s c h  verschiedener 
Glucoside. Aus der wss. Lsg. konnen durch Einengen ca. 13% eines zweiten krystal- 
linen, neutral reagierenden Glucosids vorn F. 150—151° gewonnen werden. Die 
Analyso ergab die Formel C36H510 14 u. die Anwesenhcit einer JIethoxylgruppe. Bei 
yorsichtiger Hydrolyse erfolgte eine Spaltung in Strophanthidin u. einen reduzierenden
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Zucker, dessen Red.-Kraft bei weiterer Hydrolyso um 70°/o zunalim. Daraus folgt, 
daB der im urspriinglichen Glucosid enthaltone Zucker eino Bioso von dor wahrschein- 
lichen Formel C13H 210 9 ist u. sieli yermutlieh aus Cymarose u. einer Hexoso zusammen- 
setzt. Das neue krystalline Strophanthin liefert ein krystallines Tetraootyldcriy. Die 
yollig hydrolysierte Zuokerlsg. gibt kcin krystallines Osazon. Pentosen oder Methyl- 
pentosen sind in dom Glucosid nicht enthalten. Vff. nehmen an, daB die Strophantho- 
biose aus Mannoso u. Rhamnose von F e i s t  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 2069; 
C. 1900. II. 535) aus einem Gemisch amorpher Glucosidc erhalten worden ist. Ais 
Bezeichnung fur das neue Glucosid wiihlen Vff. K-Strophanthin-fi. — Das von H e f f t e r  
u. Sa c h s  (vgl. Biochem. Ztschr. 60. 83; C. 1912: II. 130) untersuchte amorphe His- 
pidus-Strophanthin sehen Vff. cbonfalls ais ein Gemisch an. — Aus der B. von Mono- 
acetylcymarin aus Cymarin in Pyridinlsg. u. Acetanhydrid schlieBen Vff., daB die 
freie OH-Gruppe der Cymarose acetyliert worden ist u. das zur Aldehydgruppo 
y-standige Hydroxyl des Strophanthidins die Verknupfungsstellc mit dom Zucker 
Cymarose darstcllt.

V ersuche. Krystallines K -Strophanihin, Nadeln. [cc]d =  +30,2° (95%ig. A.; 
c =  1,000). Eine essigsaure Lsg. der Substanz gibt mit cinigen Krystallcn Ferro- 
sulfat u. wenigen Tropfen H 2S04 eino ticfe Purpurfśirbung. Durch Schuttcln dieser 
Substanz mit einem Gemisch aus gleichcn Teilen Chlf. u. W. gelingt die Abtrennung 
des Cymarins. Aus wss. CH3OH Prismen. Sintern bei 138°, F. 148° (unter Schaumen). 
Die Substanz krystalUsiert mit 1 Mol. CH3OH. Aus verd. A. Bliittchen. F. 185—-187°. 
Sie erithalten 1,5 Mol. H20. Wasserfreics Cymarin vom F. 204—205°, zeigt [a]u20 =  
+ 37 ,8 ° (Chlf.; c■= 4,94). Die Hydrolyso des Cymarins ergab Slrophanthidin vom F. 172° 
-u. [a]D22 = + 4 1 ,9 °  (CH3OH; c — 1,98) u. Cymarose, F. 91° u. [a]D21 =  +53,4° (W.; 
c =  2,245) ais EnddrcJmng. — Acetylcymarin, C32H 16O10 -f- J/2 H 20, beim Verdiinnen 
der Pyridinlsg. mit CH30H Nadeln. F. 160—161°. — K- Strophanthin-p, C36H51Ou -)- 
21l2l l iO, Nadeln. F. 150—151° unter Schaumen. LI. in A., CH3OH, unl. in Chlf., 
A. u. PAe. [a]D =+33,6° (W.; c=0 ,97). Dio Hydrolyso ergab Slrophanthidin u. 
ein Disaccharid. — Das Tetracelat des K-Strophanthins-fi, C,,1H 620 18 +  H„0, aus verd. 
A. Nadeln. F. ca. 107°. — Aus den wss. Muttorlaugen resultiert eine krystalline Mi, 

vermutlich ein Gemisch von Glucosiden. F. zwischen 160—170°. Sil. in W. u. A. 
Fiir das wasserfreie Prod. [« ]d 19 =  +20,4° (W.; c — 5,27). (Journ. Biol. Chem. 
67- 609—20. New York, Rockefeller Inst.) B e r e n d .

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Die Struktur der aus Casein durch fermen- 
tatwen Abbau crhaltmen Verbindung CuIIlsA\Or  Das bei der pankreat. Yerdauung 
von Casein erhaltene, der Zus. eines Tyrosyljnolins entspreehende Produkt I, [a]D — 
—22,75° u. F. 147° (vgl. A b d e r h a l d e n  u . S ic k e l , Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 80; 
C. 1925. II. 41), geht beim Erwarmen in ein Anhydrid I  iiber, aus dem man bei dor 
Aufspaltung ein Produkt I I  mit einer NH2- u. COOH-Gruppe erhalt, das aber [a]D =  
{-141,9 u. f'. 120° aufweist. Prodd. I u. II  besitzen nach vollstandiger Methyliorung 

eino Methoxyl- u. 4 Methylimidgruppen. Erhitzt man Prod. I I  iiber semen F. auf 
180°, so erhalt man ein Anhydrid I I  mit [«]D =  - f  67,1° u. F. 226—228°. Fur die 
Anhydride I u. I I  werden Formeln 1—4 in Betracht gezogen:

C-OH C-OH

Óh2

ĆH-CO ,CH2-CH
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C-OII C-OH

ĆH,I
I

CH,

< v/-------V/iJLg
> N - "  T

C(OH)=C---------------- ÓH2

• C = C ( O H )  CHj • CHa

Da bei der Hydrolyse von Anhydrid I  l-Tyrosin  u. d,l-Prolin  erhalten wurden, erscheint 
daftir die Formel 3 am naheliegendstcn. Die synthct. dargestellte Leucyl-ó-oxy- 
a.-atninovaleriansaure liiBt sich nicht in Leucylprolin iiberfuhren. Bei der Saure- 
hydrolyse bildet dieses neben Leucyl-<5-oxy-a-aminovaleriansaure nur 6 %  Prolin, 
d. h. nicht mehr ais sich unter gleichen Bedingungen aus <5-Oxy-a-aminovalerian- 
saure bildet. Es erscheint daher nicht wahrscheinlich, daB das aus Casein erhaltene 
Prod. I  ais Bausteine (5-Oxy-a-aminovaleriansauro u. Tyrosin enthalt. Beim Er
hitzen von 1 -ProIinathylester mit 1 -Tyrosinathylester entsteht in geringer Menge 
ein Anhydrid aus Prolin u. Tyrosin  mit [<x ] d  =  15,38° u. F. 226—228°, mutmaB-
licherweise ident. mit dem partiell raccmisierten Anhydrid II. Bei der Aufspaltung 
entsteht ein racem. Prod. mit einer NH2- u. COOH-Gruppc, welohes bei 115° sintert 
u. unter yorubergehendem Erstarren bei 232° schmilzt. Nach erschópfcnder Methy- 
licrung besitzt es eine Methoxylgruppe u. 4 Methylimidgruppen. Bei der Methy- 
lierung von Leucylglycin entsteht Trimethylleucylglycin ohne Besetzung der Imino- 
gruppe. Anhydrid I  u. II  schmecken stark bitter, das synthet. racem. Anhydrid 
fad. — Produkt I ,  C,,//18O^V2 - f  2XU H fi ,  Ausbeute 2,8 g aus 1 kg Casein. F. 147". 
Loslichkeit in W. bei 18° 1,67%, bei 100° ca. 15%. ph in 1/20-mol. Lsg. 5,08, in Vso‘ 
mol. Lsg. 5,85, in 1/100-mol. Lsg. 6,03. Die Trj^tophanrk. mit CH20  +  H 2S04 wird 
durch Prod. I  nicht beschleunigt. Krystallograph. Unters. vgl. Original. Nach 
Hydrolyse von 1 g mit 25%ig. H2S04 lieBen sich 0,45 g l-Tyrosin u. 0,31 g Prolin 
gewinrien. In einem anderen Hydrolysevers. lieB sich kein Tyrosin isolieren. Dio 
Hydrolyse mit Baryt liefertc ein ahnliches Ergebnis. Daa isolierto Tyrosin war jedoch 
racem. Die Hydrolyse des wasserfreien Spaltprod. aus Casein liefertc im Prinzip 
die gleichen Resultatc, jedoch nur etwa 40% der berechneten Tyrosinmenge u. nur 
opt. inakt. Prolin. Aus dem nieht identifizierbaren Teil des Hydrolysates konnte 
eine scheinbar einheitliche, nicht krystallisierbare Aminosaure mit 7,42% N abgetrcnnt 
werden. Millonrk. positiv, mit FcCl3 rotstichig, yiolett. Ninhydrinrlc. zw iebelrot. 
Sintert bei 105°, wirft Blasen bei 180°, Zersetzung bei 284°. — Prod. I wird durch 
Trypsin u. Pepsin nicht abgebaut. A g - S a 1 z , CnH^OjNjAg +  H 20, farblose 
liinglicho Blattchen, tetragonale Pyramiden, abgcstumpft. Żers. bei 202°. C h l o r -  
l i y d r a t ,  CuHj90.,N2C1, mkr. Nadelchen. Sintcm bei 95°, F. gegen 115°, Zers. 
bei 150°. C u - S a 1 z , C28H30O6N4Cu -{- 2 H20, griine Lamellen. — Brom-i-capronyl- 
deriv. von Prod. I ,  C20H2,O6N2Br, Lamellen aus Aceton, Sintcm bei 71°, zersetzt sich 
zuerst bei 102°, dann bei 144°, zeigt schwach bas. Eigenschaften. Mit NH3 en tsteh t 
das Leucinderiv. von Prod. I ,  C20H29O6N3 - f  H20, tetragonal hemiedr. Krystalle. 
Sintem bei 170°, F. 217°. Sil. in W., wl. in A., unl. in Aceton, A., Essigester u. Chlf- 
[a]D17 — +63,0°. Diformylderiv. von Prod. I ,  C16H,80 6N2, entsteht beim mehr- 
maligen Kochen mit IICOOH u. Abdestillieren der iiberschussigen Siiure. LI. iQ 
organ. Solyentien ausgenommen in PAe. Amorph, sil. in W. Sintert bei 45°, wird 
fl. bei 72°, zersetzt sich bei 85°. Dibenzolsulfoderiv., C26H26OgN2S2, Lamellen aus 
A. -f- A., sil. in A. u. verd. Alkalien, in Aceton, Essigester miiBig 1., wl. in A. u. Chlf., 
fast unl. in Bzl. u. W. Sintert gegen 72°, ist fl. bei 105°, Zers. bei 130°.

Bei der erschópfenden Methylierung mit Diazomethan in ath. wss. Lsg. entsteht
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ein Melhylierungsprod. C19H280 4N2 ? mit vielleicht 1 CH30- u. 4 CH3(N)-Gruppen 
(andere mógliche Formeln vgl. Original), Nadeln aus CH3OH -i- Essigester u. aus 
A. +  A. Zers. zwisehen 198—199°. Sil. in W., 11. in A. u. Aceton, wl. in Essigester 
u. Chlf., unl. in A. Rk. neutral, Ninhydrin- u. Carbonylrk. negativ. Nd. mit Pikrin- 
sauro u. KBiJ4. F. nach dem Trocknen im Vakuum bei 105° 178—180°. Zers. bei 
182°. Mit NaOH erfolgt Abspaltung von (CH3)3N. Mit 25%ig. H 2S04 bleibt die 
Substanz zum groCen Teil unverandert. — Tyrosylprolinanhydrid =  Anhydrid I, 
C14H10O3N2 +  1 H20, B. boim Umkrystallisieren des entwss. Prod. beim F. 187° 
aus W. Bemsteinfarbene Plattcn, abgestumpfte Bipyramiden. Wl. in W. u. Essig
ester, swl. in Chlf., unl. in A., PAe. u. Bzl. LI. in A. u. Aeoton. Rk. neutral, kein 
Cu-Salz. Sintert von 83° ab. Scharfer F. bei 187°, Zers. bei 275°. [<x]d17 in alkoh. 
Lsg. =  —102,5° (+  1,6°), — Methijlierungsprod. von Anhydrid I  =  Monomelhoxy- 
Ujrosylprólinanhydrid, C15Hj80 3N2?, aus A. -)-A. glanzende Blattchen, F. 15&—157°, 
sil. in A., 1. in W., swl. in A. u. Essigester. — Prod.. I I  erhalten aus Anhydrid I  durch 
Aufspaltung mit n. Ba(OH)2-Lsg.' bei 38°, sintert gegen 120°, schaumig bei 127°, 
erstarrt gegen 180° u. schmilzt wieder bei 206° unter Braunfarbung. Geschmacklos, 
Ninhydrin- u. Millonsrk. + ,  Carbonylrk. negativ. Polymorphe Krystallo aus W. 
[gc]d2° in W. =  +141,9° (+  0,8°). — Anhydrid I I , Ou UwOtN 2 -(- H„0, Ninhydrinrk. 
negativ, Carbonylrk. + ,  sintert gegen 190°, schmilzt bei 205°. Nadelchen aus h. W. 
vom F. 226—228°. Geschmack bitter. In W. zu etwa 0,5% 1. Aus A. kugelige Ag- 
grogato von Nadelchen. [ix]d17 in alkoh. Lsg. =  +67,1° ( +  1,8°). Mdhylierungs- 
prod. von d,l-Leucylglycin mit Diazomethan, das Trimethylleucylglycin krystallisiort 
aus W. in Blattchen. Beginnende Braunung bei 190°. F. 237°. Zers. gegen 262°. 
Ninhydrin- u. Carbonylrk. negativ. Mit KBiJ4 dunkclbraune Fallung. 1 Mol. H 20 
entweicht erst bei 110° im Vakuum.

Prólyltyrosin, CUH180 1N2 (-|- NaCl), entsteht in minimaler Ausboute bei der 
Einw. von 1 Mol. Prolylchlorid auf 2 Moll. Tyrosinester, Dunkelfarbung bei 210°, 
Sintern boi 225°, F. 250°. In einer Ausbeute von etwa 9% bildet sich eino Vorb. 
von der Zus. des Prolyltyrosinanhydrids, C1,1H 160 3N2, beim Erhitzen von d,l-Prolin- 
athylester mit d,l-Tyrosylathylester auf 130—140° neben bauptsachlich Tyrosin- 
anhydrid u. Tyrosin. Rautenfórmige Blattchen aus W., Braunung bei 220°, Zers. 
bei 226°. Ninhydrinrk. negativ, Carbonylrk. schwaeh, Rk. sauer, swl. in Chlf. u. A., 
wl. in Essigester, zl. in W., sil. in A. Geschmack schwach bitter. Boim Erhitzen 
von 1-Prolin- u. 1-Tyrosinathylester konntc das Anhydrid nur in einer Ausboute von 
etwa 1,5% isoliert werden, neben Tyrosinanhydrid, das in 2 Formen erhalten wurde, 
die gewShnliche vom Zersetzungspunkt 270—275° u. eine tautomere in A. leichter
1. vom Zersetzungspunkt 250—255°. Das opt. akt. Prolyltyrosinanhydrid krystal
lisiert in rautenformigen Blattchen. [a]D16 = + 1 5 ,3 5 ° (+0,4°). Braunfarbung 
von 215° ab. F. unter Zers. 226—228°. Bei langsamor Krystallisation bilden sich 
aus W. dachziegelfórmige Platten mit 3 Moll. H20, welche gegen 80° vorubergeliend 
sintern u. bei 222° schmelzen. Bei der erschopfonden Methylierung entsteht ein 
Pentamethylderiv., C19H280 4N2, vom Zersetzungspunkt 182°, mit 1 Methosy- u.
4 Methylimidgruppen. Mikrokrystalle aus A. +  A.

d ,l-a- Brom-i-capronyl-(N)-d,l-a.-amino-d-oxyvałeriansdurc, CuH 20O4N B r, aus 
a-Amino-ó-osyvaleriansaure u. Brom-i-capronylchlorid, rosettenfórmig geordneto 
Blattchen aus CH3OH +  W. F. 129—130°. Swl. in W., leichter in A. u. Chlf., sil. 
in CH3OH, unl. in PAe. Bei Einw. von wss. NH3 entsteht d,l-Leucyl-(N)-d,l-tx.-amino- 
d-oxyivleriansaure, CuH 220 4N2, farblose Lamellen aus A., mikrokrystallin. Pulver. 
Gelbfarbung bei 210°, dickfl. bei 2 1 2 °, dunnfl. bei 214°, Zers. gegen 290°. Rk. schwach 
sauer, Ninhydrinrk. nach dem Neutralisieren + ,  Biuretrk. negativ. Sil. in W., in 
organ. Losungsmm. fast unl., wl. in Eg. Nach der Hydrolyse mit 25%ig. H2S0 4 

lieBon sich nur etwa 6 % Prolin nachweisen, daneben ein in A. 1. óliges, in W. fast
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unl. Prod. von der Zus. C„^H«OiN. Kp. 240° unter Zers., Leuein u. Aminoosy- 
yaleriansaurc. Eino Hydrolyso des Dipeptids erfolgt auch bei Einw. yon Hefe- 
mazerationssaft. Anhydrid C22H380 5N,, B. beim Erhitzen des vorst. Dipeptids auf 180°,
F. 224° unter Braunung. Carbonyl- u. Xanthoproteinrk. -f-, Ninhydrinrk. negatiy. 
(Ztsehr. f. physiol. Ch. 153. 16—53.) GUGGENHEIM.

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Weitere Sludien iiber desmolropen Formcn 
von 2,5-Dioxopipe.razinen -und Polypeptiden. Beim 1-std. Erhitzen von Glyeinanhydrid 
mit Anilin auf 205—210° erfolgt weitgehende, jedoch nicht quantitativc Umlagerung 
zu der friiher (Ztsehr. f. physiol. Ch. 149. 100; C. 1926. I. 949) beschricbenen Enol
form. Eine Monobenzoykerb. des enolisiericn Glyeinanhydrid* CnH10O3N2 wurde durch 
Erhitzen mit (C6H5C0)20  erhalten. WeiBe Niidelchen aus A. F. 254°. Auch Alanin-, 
Sarkosin- u. Leucylglycinanhydrid lieBen sich durch Erhitzen mit Anilin in die ungesatt. 
Enolform umlagern. Nach Aufspaltung des Anhydrids mit NaOH konnte durch Bcn- 
zoylierung enolisierles Monobenzoylglycylglycin, Cj1H 120 1N2, isoliert werden, weiBe 
Niidelchen aus A., F. 213°. Ninhydrinrk. negatiy. Aus der Mutterlaugc krystallisiert 
gewóhnliches Monobenzoylglycylglycin yom F. 200°. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 153. 
83— 37.) G u g g e n h e im .

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Uber die Bildung ton a.-Óxypyrrolin- 
a '-carbonsaurc aus Ghdaminsaure und dic Umwandlung der ersteren Verbinduvg in
a,a'-Oxypijrrolidincarbojisdure. Beim Erhitzen von Glulaminsaure mit Anilin entsteht 
iiber Pytrolidoncarbonsdurc <x.-Oxy-ix.'-‘pyrrolincarbonsaure (1), die durch Bed. in die 
OL,0i'-Oxypyrrolidincarbonsdure (II) iibcrgcht. Es wird auf dic móglichcn Beziehungen,

CH-------|C1I2 CH,...— |CII,
HO • C ^ J C I I  • CO OH IIO • Ch L ^ J cH -.COOII

NH NH
welcho diese Umlagerungsprodd. der Pyrrolidoncarbonsiiure ais EiwciBbausteine u. 
ais Yorstufen von Blut- u. Blattfarbstoffen besitzen, hingewiesen. — a -Ozypyrrolin- 
aJ-carbonsaure, C5H70 3N (1), aus C1T30H  biischelfórmige Blattchen. F. 188°. Br- 
13. KMnOj-Lsg. werden in der Kiilte entfarbt. Millonsrk. rotbraun, Nanthoprotein- 
rk. u. Fiehtenspanrk. -)-. Mit (C1I3)2N ■ C'cH. • CIIO Gelbfarbungi LI. in Eg., A. u. 
CHjOH. Wl. in k. W. u. Amylalkohol, schmeckt schwach siiB mit bitterem Nach- 
geschfnack. Bk. sauer. pn einer */j0-m. Lsg. 3,13, Pyrrolidoncarbonsaurc 7:o'm' 
Ph == 2,44. Beim Erhitzen mit NaOH erfolgt teilweiso Dcsaminierung. — a ,a '-Oxy- 
pyrrolidincarbonsaure, C5H90 3N (II), B. aus I durch Bcd. mit Pd -j- H 2 in Eg. Aus 
CHjOH N&delchen. F. 204,5°. L. in W., CH3OH u. A. Geschmack fad, dann siiC, ( 
Ph einer 1/m-m, Lsg. =  6,3. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 153. 88—92. Halle a. S., Univ.) Gt-

Emil Abderhalden und Richard Haas, Ein Iieaktionsprodulł aus plycylglycih. 
(Ygl, Ztsehr. f. physiol. Ch. 151. 114; C. 1926. I. 2206.) Beim Erhitzen yon Glycly- 
glycin mit Diphenylamin auf 185—190° entsteht neben enolisiertem D iketopiperazin  
eine swl. Vcrb. CtHsN /)3 von der Zus. des Glyeylglycins, welche auf Grund ihrer 
Unloslichkeit in A. v o n  dem Anhydrid abgetrennt werden konnte. Swl. in W. u. 
anderen organ. Losungsmm., 1. in 2-n. NaOH mit brauner Farbę. F. 290—300°. 
Beim Behandeln mit A. -f- HCl entsteht Glykokollesterchlorhydrat. Vff. yerinuten, 
daB in der Verb. ein Polymeres des Glyeylglycins yorliegt. Bei analoger Behandhuig  
v o n  GlycyUeucin entstand nur die Enolform des 3-Isobutyl-2,5-dioxopiperazins. (Ztsehr. 
f. physiol. Ch. 153. 147—49. Halle a. S., Univ.) GUGGENHEIM.

Hans Fischer und Fritz Lindner, Uber den Umbau des Blutfarbstoffes durch 
Hefe. I. (Ygl. Ztsehr. f. physiol. Ch. 150. 243; C. 1926. I. 1826.) Die rote Farbę 
von Pyridin-Haminlsgg. sehlagt bei der Einw. yon frischer Hefe u. Trockenhcfe rascb 
in schmutziggrun um, worauf das Hamochromogenspektrum yersehwindet. Die
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Umwandlung ist eine tiefgroifendc, wahrscheinlich oxydativo, denn sio yollzielit sieli 
in der C02-, H2- oder N2-Atmosphare nicht oder sehr viel langsamer ais bei Ggw. 
von 0. Biswcilen geht dic Umwandlung auch wciter bis zu einer farblosen oder schwach 
gcfarbtcn Vcrb. Der blaugriine Farbstoff lieB sich durch tjbcrfuhrcn aus alkal. in 
ath. Lsg. reinigen u. schlieBlich ais schwarzgruner Kórper isolieren. Ausbeute 5 mg 
aus 0,1 g Hiimin. Nach der Spaltung mit Eg. -f- H J lieficn sich Fe, Pyrrolbasen u. 
-sauren nachweisen. Mit Hydrazin-Eg. erfolgte keine Umwandlung in Porphyrin. 
Auch nach Kochen der Hefe mit W., Pyridin oder 50/0ig. H 2S04 vollzieht sich noeh 
dic gleiche Umwandlung. Ein Pyridinextrakt aus Hcfe bewirkt dic gleiche Ver- 
iinderung des Hamins. Das akt. Prinzip lost sich auch in Essigsaure u. findet sich , 
cbenfalls in pflanzlichem Materiał: zerklcinertcn Bohnen, Meerrettichcn u. gekcimter 
Gerste. Meso-, Kopro-, Phono- u. Rhodohamin, sowie Pyridinextrakt aus friscliem 
Blut werden durch das akt. Prinzip ebenfalls umgebaut, Chlorophyll u. das komplcxe 
Fc-Salz eines synthet. Dipyrrylmcthens jedoch nicht. Auch bei Kopro-, Uro-, Mcso- 
u. Kammerers Porphyrin konntc keine Einw. festgestellt werden, auch nicht nach 
Zusatz von Fe. Auch tier. Organe — Lcber, Milz, Flcisch — hatten die gleiche Einw. 
auf Pyridin-lIamin-Lsgg. Am intensivsten wirkte Lcber. Eino positive Rk. ergab 
sich femer bei Einw. von Pyrrogallol, Brcnzkatcchin, Gallussaure, Adrenalin, Dioxy- 
phenylalanin, Homogentisinsaure, bei Phloroglucin, Tyrosin u. Guajacol tra t eine 
Wrkg. erst nach langercm Stehen ein. Negativ war das Rcsultat bei Pepton Witte, 
Itesorcjn, o-, p- u. m-Dinitrobenzol, Pikrinsiiurc, Trinitrotoluol, Oxyazobenzol, 
Bcnzidin, Diphcnylamin, Amidoazobenzol, Azobenzol, Benzaldehyd u. Anilin. Bei 
Azoxybcnzol, m- u. p-Phcnylendiamin, Chinon u. Hydrochinon tra t intensive Dunkel- 
farbung ein, auch liicr bei Ggw. von O. Bei p-Phcnylendiamin ging die Farbo in 
rotbraun iiber: I 634,5, II  584,5, III  562 (Endo nicht ablcsbar). -Mit Thiophonol, 
Thioglykolsaure, Cystcin, sowio auch C6H5 • NH • O li tra t eine deutliche, wenn auch 
modifizierte Wrkg. ein. Cystin zeigt keine Rk. Das spektr. Bild einer Pyridin-Hamin- 
Lsg. 1 : 20 000 andert sich nicht bei Durchlciten von O. Da auch Pyrrogallol in 
Pyridin gel. gegen O bestandig ist, wirkt dieses bei der Umwandlung des Hamins 
offenbar ais O-Ubcrtriiger. Bei der Einw. von H 20 2 auf Blutfarbstoff erfolgt eine 
allmahliche Auflicllung olme Grunfśirbung. Dabci vcrschwinden dio Hamochromogen- 
streifen unter intermediarem Auftreten eines Strcifcns um etwa 587, der sich auch 
in den Pyridincxtraktcn von Hefe u. Pflanzcn zeigt. Dio Befunde stehen im Einklang 
mit den Ergebnissen fruherer Arbeitcn von ASHER u. E b n o t h e u  (Biochom. Ztschr. 
72. 416; C. 1916. I. 620), C alyo-C riado (vgl. S. 3074) u. B rugsch  u. P o l la k  
(Biochem. Ztschr. 147. 253; C. 1924. II. 665). Wennschon Bilirubin unter den von 
letzteren Autorcn erhaltenen Umwandlungsprodd. des Hamins nicht nachgewiesen 
werden konnte, so halten Vff. dic Entstehung von Gallenfarbstoffen unter der Einw. 
phenol. Substanzen —  moglicherweise Dioxyphenylalanin — fur nicht ausgeschlossen. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 153. 54—6 6 . Miinchen, Techn. Hochschule.) G uggenheim .

W. Kiister, Uber den basischen Charakter des Hamins. Nach Versuchen von 
W. Zimmennann. Gcmeinsam mit Zimmermami konnte aus den Mutterlaugen 
des bei der Einw. von CII3C1 auf Eg-Hamin auskrystallisierenden Dimethylchlorliamins 
ein Dimethyl(Mor)h&miniwnmethylęhlorid, C37H3,0 4N4FeCl2, isoliert werden, wodurch 
eine der im Hamin angenommenen 2-bas. NH-Gruppen nachgewiesen ist. Mit 
NH3 wird das CH3C1 wieder abgespalten u. Dimethylhamin zuruekerhalten. Es wird 
angenommen, daB das 2. bas. N-Atom bereits 5-wertig vorliegt, indem nur das eine 
Carbox\l des Hamins verestert ist, wahrend das 2. mit dem ihm erreichbaren bas. 
N zu einem Betain zusammengetreten ist. Zur Darst. des Additionsprod. wurden 
je 4 g Rohhamin mit 8,5 ccm Pyridin u. 80 ccm Chlf. gel. filtriert u. mit 225 ccm 
CH3oH -p 20 ccm konz. HC1 erhitzt. Von dem in der Kalte auĘkrystallisierten Di- 
methyl(chlor)hdmin, C36H310 4N4FeCl — gekreuzte Nadeln, unl. in 5%ig. Sodalsg.,
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1. in Eg., Chlf., Bzl., Aceton u. CH3CO • C JI5 — wird abfiltriert u. mit W. versetzt, 
wobei sich eine Chlf.-Schicht, welche den Farbstoff gel. enthalt, abscheidet. Das 
aus der gewoschenon u. getrockneten Chlf.-Lsg. hinterbleibendo Dimethyl(chlor)- 
haminiummethylchlorid wird aus CH3OH -f- PAe. umgcfallt u. schlieBlich aus Chlf. 
krystallisiert, rhombocdr. Krystalle, 1. in Eg. u. Bzl. Das Spektrum seiner Chlf.- 
Lsg. gleicht demjenigen des Dimethylchlorhamins. 5%ig. Soda- u. l% ig. NaOH- 
Lsg. spal ten kein Cl ab. Alkoh. Lauge u. NH3 spalten jedoch das CH3C1 wieder ab. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 153. 119—24.) Guggenheim .

W. Kiister und W. Zimmermann, Ober den DichlorMmatoporphyrindhnetliyl- 
ather, cine.il D i- und einen Trichlormetaporphyrindimethyldther. 9. Mitt. iiber Por- 
phyrinc. (8 . Mitt. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 282; C. 1925. I. 1325.) Wio Di- 
mcthyl(brom)hamin (K u s t e r  mit G r e i n e r , O e s t e r l in  u. H e s s , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 1022; C. 1925. II. 656) 2 Atome Br addiert, so nimmt Dimcthyl(chlor)- 
hamin (I) 2 Atome Cl auf unter B. von Dichlordimethyl(chlor)hamin. Aus Dimethyl- 
(chlor)hamin bilden sich bei der Einw. von Eg. -j- HCl 18% Hamatoporphyrin- 
dimethyldlher, aus DicMordimelhyl(chłor)hdmin 22% DichlorMmatoporphyrindimcthyl- 
alher. Bei der Einw. von uberschiissigem Cl auf Dimethyl(ehlor)hamin werden 
6  Atome Cl aufgenommen unter B. eines braun gefiirbtcn Substitutionsprod. Di- 

CII Cl-C-II
'> C - C - C I I 3 

N< c 4 - C - C H , C

o4  \  ■
\  • Cl \\ 

,C-C-CH-C1I
N < ||

X C-C-CII3

m elhyl (chlor)Mminpentucldorid, C31H27-
(CH3)20 4N4FeCl6 (II), das keinc selcktivc 

■C—CH, Absorption aufweist. Bei der Einw. yon
C C- CII Cl geht dieses substituicrtc

OCH. ‘ Hamin mit griiner Farbę in Lsg. unter 
001 3 B. von Trichlormelaporphyrindimethyl-
\  H a^er,C 10H3,O6NjCl3 (III) u. C36H36OcN4CI2,

t ^C—C—C ---- GII.jCl welche je 2 Methoxyle enthalten. 2  von
^ * \p  J, den Cl-Atomen waren also durch Mcthosyl

3 ersetzt u. auBerdem noch 2 Moll. HCl ab-
gespaltcn worden, entsprechend nebenst.
Schema u. nachfolgenden Gleichungen: 

C34H27(CH3)20 4N4FeCl6 +  6  HCl =  2 CH3C1 +  FeCl3 +  C34H330 4N4C17 

C34H330 4N4C17 +  2 CH3OH =  4 HCl +  C34H310 4N4C13(0CH3)2.
Die B. von C^jH3ł0 6N4Cl2 erkliirt sich durch den Austritt eines weiteren Mol. HCl 
aus der Seitenkette. Mit Eg. -f- H J  werden die bciden Metaporphyrinester in Meso- 
porphyrin ubergefiihrt. Alle Umwandlungen stehen im Einklang mit der von KiiSTER 
angenommenen Haminformel. Hamatoporphyrindi/nelhyldther, CMH10O8N4, braun- 
rote Nadeln aus CH3OH, entsteht bei der Einw. von HCl auf Dimothylchlorhamin 
in Eg.-Lsg. bei 0°, Ausbeute 0,33 g aus 1,8 g. Voin unveranderten Dimethyl(chlor)- 
hamin wird durch Extraktion mit CH3OH, in dem letzteres unl. ist, abgetrennt. Salz- 
saurezahl =  4,7. Dichlordimełhyl(chlor)hdmin, C ^H ^O ^FeC lj, B. bei der Einw. 
von 0,5 g Cl in Chlf. gel. auf eine Chlf.-Lsg. von 3,2 g Dimethylchlorhamin. Die konz.
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Chlf.-Lsg. wird mit PAe. gefallt, der Nd. aus h. Eg. krystallisiert, prismat, Nadeln,
11. in Aceton, CH3OH u. sd. Bzl., wl. in Chlf. 4 Absorptionsstreifcn X =  638—620, 
550—532, 520—490, 485—435. Beim Kochen mit CH3OII wird ein Cl-Atom durch 
Methoxyl ersetzt unter B. einer Verb. Ć37H370 6N4FeCla. Dichlorhdmaloporphyrin'- 
dimethylather, C30H.10OaN,1Cl2. Bei der Einw. von Eg. +  HCl auf 5 g Diehlordimethyl- 
chlorhamin blieben 2,4 g unverandert. In CH3OH unl. Das Porphyrin wird der ath. 
Lsg. mit 10°/oig. HCl entzogen. Die fluorescierende Lsg. ist im einfallenden Licht 
rosarot, im durchfallonden hellgriin. Starker Streifen bei X =  523- 578. Nach
5-tiigigem Stehen -wird mit NaOH neutralisiert u. der Farbstoff mit Na-Acetat gefallt. 
Viereckigo Blattchen aus A. Lange rote Nadeln aus 90°/oig. CH3OH. Wl. in A., 11. 
in Chlf. Ausbeute 1,1 g. Die ath. Lsg. zeigt 4 Absorptionsstreifcn: X =  625—610, 
580—570, 535—525, 505—495. HCl-Zahl 7,6. Penłabhlordimethyl(chlor)hdmin, 
C30H33O4N4FeCl6. 4 g Dimethyl(chlor)hamin in 100 ccm Chlf. werden mit einer Lsg. 
von 2,1 g Cl mit 30 ccm Chlf. versetzt. Die konz. Lsg. wird mit PAe. gefallt. Reinigung 
durch Absclieidung aus Bzl. LI. in h. Eg., in Aceton, CH3COC2H5, in Chlf. weniger 1. 
Bei Verwendung eines gróBeren tJberschusscs von Cl entsteht neben dem Ester die 
Saure C34ffM0 42Vj||cZ,; wl. in Chlf. u. Bzl., 11. in Eg. u. Aceton, 1. in k. Sodalsg. Durch 
iSodalsg. werden 6,87°/0 Cl abgcspalten, entsprechcnd ca. 2 Atomen. Beim Kochen 
mit CIIjOH treten ebenfalls 2 Atome Cl aus, ohne Ersatz von Methoxyl unter B. 
einer gelbbraunen amorphen Verb. C^H^O^N^FeCl^ 1. in A., unl. in PAe., 11. in Eg. 
u. Aceton, swl. in Chlf. Trichlormetaporphyrindimelhyldthcr, C36H 270 6N4C13, B. bei 
der 2-tagigen Einw. von Eg. +  HCl auf das Pentachlorid. Der Ruckstand der Eg.- 
Lsg. wird in CH30H  gol. u. in ath. Lsg. iiborgefiihrt. Mit 10°/oig. HCl erfolgt Ab- 
schcidung eines dunkelgruncn, harzigen Clilorhydratcs, welches im Vakuum die an- 
gelagerte HCl wieder vcrlor. LI. in Eg. u. Soda, 1. in A., wl. in A., Aceton u. Chlf. 
HCl-Zahl =  24. Kein selektives Spektrum. Ausbeute 0,8 g. Fe-Salze werden unter 
Komplexsalzbildung addiert. Bichlormetaporphyrindimethyldther, C3GH360(jN.tCl2, bleibt 
in der ath. Mutterlauge des ais Chlorhydrat abgeschiedenen Trichlormetaporphyrin- 
dimethylathers. Hellgrunes amorphes Pulver aus Chlf. PAe., 11. in Chlf., A., Bzl., 
Eg. u. Soda. HCl-Zahl =  25. Die Tri- u. Dichlormetaporphyrinyerbb. lassen sich 
durch P -f- H J zu Mesoporphyrin reduzieren. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 153. 125—37. 
Stuttgart, Teclm. Hochsch.) GuGGENHEIM.

E. Klenk, Uber die parliellen SpaUprodukte von Cerebron. Die Spaltung des 
Cerebrons (vgl. T i i i e r f e l d e r ,  Ztsehr. f. physiol. Ch. 89. 248; C. 1914. I. 998; u. 
R o s e n h e im ,  Biochemical Journ. 10. 142; C. 1916- II. 1171) laBt. sich in 2 Rich- 
tungen leiten: 1. so, daB Sphingosin u. Galaktose u. 2. so, daB Sphingosin u. Ccrebron- 
saure miteinander in Verb. bleiben. Das galaktosehaltige Spaltprod. ist eine Base 
mit freier Aminogruppe, welche bei der Abspaltung der Fettsaure frei wurde. Das 
andere Spaltprod. ist das Cerebranyl-N-sphingosin, C,3H47 ■ CHOH ■ CO—NH • CH2 • 
CHOH• CHOH■ CH• C^H^. Das erste Spaltprod. ist wahrscheinlich ident. mit dem 
Psychosin von T h u d ic h u m  (Die chem. Konst. des Gehims des Menschen u. der Tiere,
l-r. Pietzeker, 1901, S. 196; C. 1901. II. 608), wahrend dessen Asthesin vielleicht un- 
reines Cerebronyl-Sphingosin war. — Psychosin, B. beim Erhitzen yon 4 g Cerebron 
mit 8  g Ba(0H )2 in 80 ccm W. bei 100°. Der in der Kalte unl. Ruckstand wird mit 
A. ausgekocht; aus dem alkoh. Extrakt scheidet sich in der Kalte unzersetztes Cerebron 
ab. Man konz. auf 30 ccm u. fallt mit alkoh. H 2S04 das Suljat C23H.ls0 7N +  V2 H2S04. 
Ausbeute 1,56 g. Krystalle aus h. A. Das Sulfat sintert bei 170° unter Braunfarbung 
u. schmilzt bei 225° unter Zers. LI. in W., 1. in 40 Vol. sd. CH3OH, daraus warzen- 
formigc Kruste aus radialen SpieBen. In A. wl., in A. unl. — Ce,rebronyl-N-sphingosin, 
C ^ H ^ N , 10 g Cerebron werden mit 270 ccm Eg. - f  30 ccm 10%ig. H 2S04 42 Min, 
auf 100° erhitzt. Man yerd. mit W., neutralisiert mit NaOH bis zur schwach sauren 

k. u. estrahiert mit A. Die ath. Lsg. wird mit NaOH ausgeschiittelt, wobei sich
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zwischen ath. u. wss. Lsg. cin Teil des Spaltprod. fest abschcidet, das man nach Ver- 
reiben mit BaCl2 u. Trocknen ebenfalls in ath. Lsg. iiberfuhrt. Der Riickstand der 
ath. Lsgg. wird aus Aceton umkrystallisiert u. zur Reinigung von galaktosehaltigen 
Beimengungen in methylalkoh. Lsg. h. mit ammoniakal. Blciacetatlsg. gefallt. Aus 
dem Filtrat krystallisiert die Verb. beim Erkalten. Anhaftcnde Mengen von Pb 
werden mit H2S entfernt. In k. W. wl., 11. in w. A., krystallisiert aus Aceton in Spharo- 
lithcn mit zcntr. radial-faseriger Struktur u. stacliligcr Oberfliiche. F. 83—84°. — 
Tri-m-nUrobenzoyl-[cerebronyl-N-sphingosfii], C63H92Ol:)Nj, Nadeln aus h. A., F. 96 
bis 97°, 11. in A. u. Aceton. (Ztschr. f. physiol. Ch. 153. 74—82. Tiibingcn, Univ.) Gu.

A. Windaus, Ober die Konstitution der IIyodesoxycholsdure. (Vgl. L lE B IG S  Ann. 
433. 278; C. 1924.1. 1042.) Die Hyodesoxycholsaure (I) gibt bei der Dest. im Vakuum 
die Hyocholadiensaure, C2.,HM0 2 (II), die bei der katalyt. Hydricrung cin Gemisch 
stereoisomerer Sauren C21II,10O2 gibt, in dem neben wenig Allocholansaure (III) (friiher 
Ilyocholansdure genannt) hauptsachlieh Cholansawre (IV) vorhanden ist. — I gibt 
mit Cr03 e/.-Dchydrohyodesoxycholsaure, C24H360 4-H20  (V), F. 161—162°, die bei 
der Red. sich leicht in VI umlagert u. dann III gibt. — V u. I sind Stercoisomere yon
VI u. VII u. kónnen sich nicht von IV, sondern von III ableiten. — Aus den Verss. 
ergibt sich, daB dio natiirliche Hyodcsoxycholsauro dio Formel I einer 3,13-Dioxy- 
cholansdnre besitzt; die Chenodesoxycholsdurc ist eine 3,12-Dioxydwlansaure. Die 
stor. Verschicdcnhcit zwischen III u. IV beruht nur auf der verschiedenen ster. An- 
ordnung der Gruppen am C ;̂ dio beiden Scchsringo I  u. III sind also in einem Falle 
in cis-, in dcm anderen in trans-Stellung miteinander verknupft, u. zwar enthalt 
wahrscheinlich III die cis-, IV die trans-Anordnung. — Da XIII u. XV diesclbo Brcnz- 
saure geben, geht wahrschcinlich bei der trans-Sauro beim RingschluB eino Um- 
Iagcrung vor sich. — Bei X u. XI, die verschiedcnc Brenzsiiuron geben, bleibt die 
ursprunglich vorhandcnc ster. Anordnung am Ct erhalten, da es nicht in a-Stellung 
zum Carboxyl steht. — Da Brenzlithobiliansiiure u. Brenz-i-litiiobiliansaure dioselbe 
Ye.rb. XIX geben, entlialten sie diosolbo Anordnung, dic cis-Konfiguration, an C,; 
danach besitzt auch XI dio cis-Konfiguration; IV u. die anderen Alloderiw. gehóren 
dann zu den trans-Formcn. — Ais bomerkenswertes Ergebnis ist der Nachwcis an- 
zuschon, daB dio Cholansaurc u. das Koprosterin cis-Dekalinderiw., Allocholansaure 
u. Cholesterin trans-Dckalindcriw. darstellen.

Vcr suche :  (mit A. Bohne, O. Linsert, Knehe, Koch, Jacobi, Mecke u. 
Grabbe): Hyodesoxyeh olsu u re, C21H,10O4, gibt in Pyridin mit Essigsaurcanhydrid 
cin Diacetylderio.; Nadeln, aus A., F. 106°, dessen Melkylcslcr, C29H160 6, mit ilthcr. 
Diazomethanlsg. erhalten wird; Nadeln, aus verd. CH3OH, F. 100°; entw. mit CH3MgJij 
kein CII4. — fl-I)ehydrohyodesoxycholsdure, C21H360 4 (VI), aus V in Eg. -f- sd. konz.

CII.

CII. CH , CHj CHa
H .C f^ ^ C H — O C ^ N C I I -  O C f^N i 
l i d  U r r  C II  riTJ H O  |

iCH—  

ICH—
IJL
H0 rj.v< —
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CII—

H ^ f"
HC1; Blattchen, ans vcrd. A., F. 209—210°; in A. noch schwerer 1. ais die a-Saure; 
entsteht auch aus V bei der Dest. im Yakuum. — V wird von k. x/s-n. Sodalsg. nicht 
verandert, gibt aber mit '/5-n. KOH die /9-Biketosauro VI. — a-Saure: [a]i>18 =  —65,9° 
(in 96%ig. A.). — /?-Siiure: kein nachweisbares Drehvermogen. — Melhylester der 
a-Saure, [a]o15 =  —6 8 ,G8 ° (in 96°/0ig. A.). — Melhylester der fi-Saure, C^H^Oj, 
Nadeln, aus A.-PAe., F. 148°; kein Drehvermogen. — 3,13-Dioxyallocholansaiire, 
C24lI40O4 (VII), aus V oder VI in Eg. mit Pt-Sclnvarz u. H„; Nadeln, aus verd. Essig
saure, F. 273—274°. — Melhylester, C^H^Oj, Nadeln, F. 181°; dest. unzers. im 
Vakuum. — VII gibt mit Cr03 VI. — Y u. VI geben mit Anisaldehyd in l,5°/0ig. KOH 
eine Monoanisaherb. C3J l i2Ó$ schwach gelb gefarbte Nadeln, aus A.-PAe., F. 203°; 
dies sprieht nicht gegen Stellung des O-Atoms von VI in 3 bezw. gegen die 3-Stellung 
von OH in I, da dio Regel von B orsciie  u. F ra n k  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57- 1374; 
C. 1924. II. 2051) fiir die Cholan-, nicht fiir die Allocholanreihe abgeleitet ist. — 
13-Oxostadensuure, C^II^O, (VIII), aus V, VI oder VII mit KMn04 oder Kalium- 
hypobromit; aus vcrd. A., F. 245°. — Trimethylester, C27H4,,0„ Tafeln, aus CH3OH, 
F. 129—130°. Wird in CH3OH mit 20%ig. KOH verseift. — Nitrooxostadensdure, 
C24H35OsN, aus YIII in w. HN03 (1,20); aus verd. Essigsaure, F. 217—218°. — Tri
methylester, CjjIIjjOjN, Nadeln, aus verd. CH3OH, F. 176—177°. — Oxostndensaure 
(von W indaus u. Bohne, L iebigs Ann. 442. 15; C. 1925. I. 1740 ais łIyodesoxy- 
bihansaure bezeichnet) gibt im Hochvakuum bei 240—250° ein Mol. W., bei ca. 300° 
C02 ab unter B. von Brenzoxostadensaure, C23H340 4. — YIII gibt bei der katalyt. 
Hydrierung in Eg. mit Pt-Schwarz eine Lactondicarbonsaure, Nadeln,
F. 220—227°. — Methylester, CMHJ0Oc, Blattchen, aus CH3OH, F. 148°. — Die Lacton
dicarbonsaure gibt in uberschiissiger KOH mit Kaliumhypobromit YIII zuriick. — 
Eine stereoisomere Lactondicarbonsaure, C„4H36Oc, entsteht aus YIII mit Na-Athylat 
u. absol. A. bei 190°; Nadeln, aus Essigsaure, F. 270°; 1. in A., Eg., unl. in A.; sd.
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unzers. im Vakuum bei 0,3 mm; sie entsteht auch aus der isomeren Saure vom F. 226 
bis 227° mit w. alkoh. Na-Athylatlsg.— Dimethylester, C2CH40O6 (der Saure vom F. 270°), 
Blattchen, aus CH301I, F. 148°; der der isomeren Saure hat denselben F., gibt aber 
mit dem anderen F.-Emiedrigung. — Oxostadensauretrimethylester gibt bei der therm. 
Zers. unter Abspaltung von CH3OH einen ungesattigten Enollaetondicarbonsaureester 
(’2a# 4O0 9 (IX). — VIII gibt in CH3OH mit Eg. u. Hydrazinhydrat Verb. C24£f40O6AT4, 
Nadeln, F. 228°, meist unl. — Diese gibt mit Na in absol. A. bei 190° ein Gemisch 
von Stadensdure (X) u. i-Lithobiliansdure (XI), die durch fraktionierte Krystallisation 
der Na-Salze u. Methylester getrennt werden. — i-Lithobilianśaure, F. 262°. — Tri- 
methylester, C27H44Oe, Tafeln, aus CH3OH u. Lg., F. 104°; sil. in A. — Gibt mit sd. 
Essigsaureanl^drid u. Dest. im Vakuum die entspreehende Brenz-i-lithobiliansaure, 
C^H^Oa-l- V2 II20, Blattchen, aus A. u. Aceton, F. 168°; 11. in den iiblichen organ. 
Lósungsmm. — Methylester, C24H380 3, Nadeln, aus PAe. u. verd. CH3OH, F. 82°. — 
Stadensdure, C^H^Oo, F. ca. 240°. — Trimethylester, C27H440 6, F. 8 8 °. — Die Saure 
gibt die Brenzstadensaure, aus Aceton, F. 156°. — Atliylester, C^H^Oa, Nadeln, aus
A., F. 106°. — Die Stadensaure ist ident. mit der aus dem Cholesterin bereiteten (vgl. 
Ztschr. f. physiol. Ch. 117. 149; C. 1922. I. 505). — 13-OxylithobiliansduTe, C24H380 7 

(XII), aus I mit Kaliumhypobromit in 2°/0ig- KOH bei 5°; Nadeln, aus verd. CH3OH, 
F. 257°. — Trimethylester, C27II440 7, Nadeln, aus verd. CH3OH, F. 117—118°. — 
XII gibt bei der Brenzrk. unter Abspaltung von 1 Mol. C02 u. 2 H20  eino ungesatt. 
Kotomonocarbonsaure, F. 168—169°. — XII gibt mit Eg., U J  u. P  bei Siedetemp. 
u. mit Zn-Staub in sd. Eg. Lithobiliansdure, C24H380 7 (XIII), aus Eg., F. 279°. — 
Trimethylester, C27H440„, Nadeln, aus CH3OH, F. 112°. — Lithobiliensaure, C24H38Oe 
(XIV), aus XII in 5%ig. Na-Athylatlsg. im Rohr bei 195°; Nadeln, aus Essigsaure 
u. A.-PAe., F. 197°. — Trimethylester, C27H42O0, Nadeln, aus A.-PAe., F. 99°; dest. 
unzers. im Hoclwakuum. — XIV gibt bei der katalyt. Hydrierung in Eg. mit P t u. 
H2 Allolithobiliansdure, C^H^Oj (XV); Nadeln, aus verd. Essigsaure, F. 212°; zll. 
in Aceton, schwerer in Essigester, A., PAe. — Trimethylester, C27H440 6, Nadeln. aus 
CHjOII oder A.-PAe., F. 101°. — XV gibt ebenso wie XIII bei der therm. Zers. im 
Vakuum BrenzMthobiliansdurey Nadeln, aus verd. Essigsaure, F. 201°. — Methyl
ester, C24H380 3, Nadeln, ans wss. CH3OH, F. 96°. — XII gibt in Eg. mit Cr03 in 2/,-n. 
H2S04 die Ketodicarbonsdure, CiaH.jaOi (XVI), Blattchen, aus Essigsaure, F. 233°; 
zwl. in A., Aceton, k. Eg. — Dimethylester, C^HjoOs, Nadeln, aus CH3OH, F. 99°; 
dest. unzers. im Hochvakuum, — Ozolithobiliansduretrimethylester, C27H 420 7 (XVII), 
aus dem Trimethylester von XII in Eg. mit Cr03 u. Essigsaure; Nadeln, aus verd. 
CH3OH, F. 78°. — XVII gibt in sd. methylalkoh. HCl don A llooxolith obilian sdu re-  
trim ethylester, C27H420- (XVIII); Nadeln, aus verd. CH3OH u. Essigester-PAe., F. 127°;
11. in Aceton, Essigester, fast unl. in PAe. — XVII u. XVIII geben bei der Verseifung 
mit alkoh. KOH XVI. — XVIII gibt bei der Red. in CH3OH +  HCl -f- amalgamiertem 
Zn nach C łe m m e s e n  den Trimethylester von XV. — D esoxybren z-i-lith ób ilian sdu re  =  
Desoxybrenzlithobiliaiisdure, C23H380 2 (XIX), aus Brenzlithobiliansaure oder Brenz-
i-lithobiliansaure in Eg. durch Red. nach C łe m m e s e n ;  Nadeln, aus verd. Essigsaure,
F. 163°. — Monamethylester, C24H40O2, Blattchen aus CH3OH, F. 62°. ( L i e b i g s  

Ann. 447- 233—58. Góttingen, Univ.) BUSCH.

Richard Weiss, Bemerkung zur Abhandlung: „Die hondosende Wirkung der 
Sch u-efdal ka lien“ von Paul Pulewka. Priori ta tsanspriiche gegeniiber PULEWKA 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 130; C. 1925. II. 2060) unter Hinweis auf eine Notiz 
des Vf. in H. T r u t t w i n ,  Handb. d. kosmet. Chem., 1920. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
153. 166, Wien, Univ.) GUGGENHEIM.
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E. Biochemie.
Joseph Needham und Moyle Needham, Weilere Mikro-Injekticmssludien iiber 

das Oxydalions-Reduktionspotential des Zellinnem. Im Anschlufi an friihere Unterss. 
wurde hier das Oxydations- u. Reduktionspotential des Zellinnem von Amoeba proteus 
in reiner 0 2- u. N2-Atmosphare bestimmt, femer das gleiche am Zellinnem von Nycto- 
therus cordiformis, u. zwar unter aeroben, wie unter anaeroben Bedingungen. Um 
Oxydations- oder Reduktionswrkgg. festzustcllen, wurden vollstiindig reduzierte 
Indicatoren in Amoeba proteus u. bei einigen Verss. in Opalina ranarum eingespritzt. 
Boi Amoeba proteus wurden keine Besonderheiten in bezug auf die cingespritzten 
Oxydations-Reduktionspotential-Indicatoren beobachtet, mit Ausnahme einer oxy- 
dierenden Fiihigkeit dieser Amobe auf Indicatoren in Leukoform von niedrigerem 
Oxydations-Reduktionspotcntial ais dem ihren. Das Oxydations-Reduktionspotential 
ist weitgehend von der Konz. des Sauerstoffs in der umgebenden Atmosphare ab- 
hangig. Bei Nyctotherus cordiformis (eine anaerobe Protozoa) wurde ein inneres ph 
von 7,1 u. ein Oxydations-Reduktionspotential von 19,0—20,0 unter aeroben Be
dingungen bestimmt, wahrend unter anaeroben Bedingungen Werte von 9,5—10,5 
gefunden wurden. (Proc. Royal Soc. London Serie B. 99. 383—97. Cambridge, Univ., 
Biochem. Lab.) H a a s e .

Adoli Liechti, Zur Beeinflussung von bioelektrischen Potentialdifferenzen durch 
die Itónlgenstrahlen. Rontgenstrahlen haben keinen EinfluB auf das Potential von 
Diffusionsketten, der Ferrocyankupfermembran, der Kollodiummembran, erhóhen 
das Potential der Ólkette u. der Cremerschen Glaskette. (Biochem. Ztschr. 171. 240 
bis 255. Bern, Physiol. Institut.) M eier.

E t. Enzym chem ie.
R. Froissard, Das Papain des Handels. Seine Reinigunrj. Es werden Reinigungen 

durch Fallen mit A. zum Teil unter gleiclizeitiger Dialyse vorgenommen. — Fiir medizin. 
Verwendung wird das durch einmalige Fallung des Milchsaftes mit A. crhaltene Prii- 
parat empfohlen. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8 . 288—93.) H e s s e .

Hans Pringsheim und Rahel Perewosky, Zur Kennlriis der Ińulase. V. Mitt. 
iiber Inulin. (IV. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 80; C. 1924 .1. 2339.) Bei Ziichtung 
von Asp. niger sowohl auf Rohrzucker ais auch auf Inulin findet man unabhtingig 
von der Dauer des Wachstums eine starkere Wrkg. der Saccharase ais der Inulinase. — 
Die friihere Angabe (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1414; C. 1922. III. 758), dafl Pilz- 
inulinase das desacetylierte Inulinacetat im Gegensatz zu naturlichem Inulin nicht 
spaltet, wird berichtigt. Das Ferment spaltet beide Substrate in gleicher Weise. Das 
Gleiche gilt fiir das Ferment aus Penicillium glaucum. — Bei lśingerem Wachstum der 
Pilze wird das Mycel reicher an Inulinase; vom 22. Tage ab yerminderte sich der Gehalt 
an Inulinase wieder. (Ztschr. f. physiol. Ch. 153. 138—46. Berlin, TJniv.) H e s s e .

C. D. Ingersoll, Die Hydrolyse von Saccharose durch Saccharase in sehr konzen- 
trierten Lósungen. I. u. II. I. Da die iibliclien Bestimmungsmethoden in konz. Lsgg. 
groBe Fehler goben, wird eine besondere Methode ausgearbeitet. Die zu 200 ccm 1 2  

bis 14°/0 Saccharose enthaltende Pufferlsg. (Dinatriumcitrat, Ph =  5,0) gegebene 
Saccharaselsg. wird mit einem Riihrer gleichmaBig rerteilt. Man bestimmt das spezif. 
Gewicht eines Teiles der Lsg. im Pyknometer. Die Unterbrechung der Enzym wrkg. 
erfolgt durch Eintragen von 25 ccm in 10 ccm Y5-mol. Na2C03. — In den konz. Zucker- 
Isgg. beobachtet man eine Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit, die in keinem Zu- 
sammenhang mit der \  iscositat der Lsg. ist u. die entweder auf die geringe Konz. des 
W. oder auf eine hemmende Wrkg, des Rohrzuckers zuriickzufuhren ist.

II. Glucose u. Fructose hemmen. Die beobachteten Hemmungen sind mit der
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Theorie von MlCHAELIS u . MENTEN (Biochem. Ztsehr. 49. 343; C. 1913. I .  1G14), 
gut vereinbar. — a-Methylglucosid hemmt in anderer Art. — In  Ggw. des Glucosides 
ist die an sich verringerte Geschwindigkeit bei Anderung der Konz. an Saceharose 
von 5 —35% prakt. konstant. — Das Optimum der Wrkg. liegt etwa boi ph =  5. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 8 . 2G4—75. 276—87.) H e s s e .

Hans v. Euler und Sture E. Eriksson, Zur Kenntnis der enzymalischen Spaltung 
des Sinigrins. Die Spaltung von Sinigrin in Allylsenfol +  Glucose +  K 2S0 4 wurde 
durch Best. der entstehenden H2S04 ais Benzidinsulfat verfolgt. Untersucht wurde 
ein aus dem wss. Extrakt der Senfsamen (Sinapis alba) mit A. erhaltenes Trocken- 
praparat. Das Optimum der Abspaltung von Sulfat liegt in der Niihe des Neutral- 
punktes. Es ist wahrscheinlich, daG die „Sinigrase“ sich aus einer Sulfoglucosidase 
u. einer Sulfatase zusammensetzt. (Fermentforschung 8 . 518—23. Stockholm, Hoch- 
schule.) H e s s e .

Hans v. Euler und Karl Josephson, Einflup der Hefenvorbehandlung auf die 
Affinitdtskonstanien der Saccharase. II. VIII. Mitt. uber die Affiiiiłdtsverhdltnisse der 
Saccharase. (VII. vgl. Ztsehr. f. physiol. Ch. 152. 6 6 ; C. 1926.1. 3063.) Vorbehandelnde 
Giirung der Hefe mit Fructose bewirkt keine Anderung der Affinitatskonstanten der 
Saccharasc-Glucosebindung; auch eine Steigerung der Affinitiit des Enzyms fiir 
Fructose wurde nicht beobachtet. — Vorbehandlung mit Galactose hat weder einen 
EinfluB auf den Gehalt der Hefe an Saccharase, noch auf die Affinitatsverhaltnis3e 
dieses Enzyms. Jedoch besitzt so yorbehandelte Hefe ein starkes Carvermógen fiir 
Galactose. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 153. 10—15. Stockholm, Hochschule.) H e s s e .

Ludwig Pincussen, Fermenle und Licht. IX. Diastase. (VIII. vgl. Biochem. 
Ztsehr. 168. 457; C. 1926. I. 2709.) Diastase wird durch Licht gesehadigt. Es wird 
nun an Mnlzdiastase puriss. ( M e r c k )  gezeigt, daB Zugabe nicht belichtetcr Diastase 
zu durch Belichtung gesehadigtem Enzym eine teilweise Reaktivierung bewirkt. Es 
scheint, daB die Lichtwrkg. besonders gegen den kolloiden Triiger im Ferment ko mp!ex 
gerichtet ist. (Biochem. Ztsehr. 171. 1—6 . Berlin, Stiidt. Krankenh. am Urban.) H e.

Emil Abderhalden und Martin Behrens, Zur Kenntnis der IKirhmg der Tyrosinase. 
Bei der Oxydation von Tyrosin durch Tyrosinase aus Kartoffcln, Ćhampignons u. 
Russula emetica ist weder Tyramin, noch Homogentisinsiiure ais Zwischenprod. an- 
zusehen. — Durch Ausfallen mit A. kann aus dem Glycerinextrakt ein haltbares, aber 
nicht sehr wirksames Trockenpraparat erhalten werden. (Fermentforschung 8 . 479—8G. 
Halle, Univ.) HESSE.

J. Zaykowsky, Die Einwirkung des Chymosins auf die Eiiveipstoffe der Milch■
II. Mitt. (I. vgl. Biochem. Ztsehr. 146. 189; C. 1924. II. 673.) Zur Aufklarung der 
Unterschiede von Casein u. Caseinogen wurde dio spezif. Drelnmg der Prodd. unter
sucht. Man findet deutliche Unterschiede zwischen den beiden Substanzen. Die Um- 
wandlung von Caseinogen in Casein durch Labferment bedingt eine chem. Veranderung 
des Caseinogens. (Fermentforschung 8 . 537—46.) H e s s e .

N. M. Pawlowsky und J. Zaykowsky, Die Einwirkung des Chymosins auf du 
Eiweipstoffe der Milch. III. Mitt. Die Fermente bei den neugeborenen Kolbem. (H 
vgl. vorst. Ref.) Das Lab (Chymase) wurde aus Fistelsaft aus dem Labmagen eines 
neugeborenen Kalbes gewonnen. Schon vor der ersten Nahrungsaufnahme findet man 
das Lab im Magen; die Menge der Chymase wachst mit der Aufnahme der Milch- 
(Fermentforschung 8 . 547—52. Wologda, Milchwirtscliafts-Inst.) HESSE.

A. Blagowjeschtschenski und N. Ssossjedow, Spezifische Wirkungsbedingungen 
der Invertase von Pflanzenbldttern. Es wurde die Wasserstoffionenkonz. erm itte lt, b01 

der der wss. Auszug aus Blattcrn der betreffenden Pflanze die hóchsto spaltende Wrkg- 
auf Saccharosc ausiibt. Das Optimum liegt zwischen pn =  4,5 (Gh"cyrrhiza glabra 
u. Platanus orientalis) u. pa =  6 ,6  (Prangos pabularia). (Buli. de l’Univ. de l’As‘e 
centrale (Taschkent) 10. 35—37. 1925. Taschkent, Univ.) BlKERMAN-
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Helen Miller Noyes, I. Lorberblatt und K, George Falk, Studien iiber Enzym- 
mrkung. XXXIV. Wirkung einiger esterhydrołysierender Enzyme bei uerschiedenen Tern- 
peraluren. (XXXIII. vgl. Journ. Gen. Physiol. 8 . 75; 0. 1926. I. 691.) Untersuelit 
wurde dio Spaltung einer Anzahl bereits friilier untersuchter Ester (1, c.) durch Ex- 
trakte aus ganzen Aalen, Forellen, Forelleneiern u. Ricinusbohnen beirlempp. zwischen
5 u. 55°. Wahrend bei den iibrigen Enzymen dio Optima bei hoheren Tempp. gefundcu 
wurden, zeigten die Extrakto aus Aalen bei 15° grófiere Wrkg. ais bei 37°. Die ■iibrigen 
in zahlieichen Tabellen niedergelegten Ergebnisse miissen im Original nachgelescn 
werden. (Journ, Biol. Chem. 6 8 . 135—50. New York, Rooseyelt Hosp.) H e s s e .

J. Smorodinzew und A. Adowa, Die Puffer beim Studium der Proteasen.
3. Mitt. Einfluf) der Puffer auf das pn. wahrend der Verdauung von Casein nach der 
Mełhode von Gross. (2. vgl. Buli. Soc. Chim. Biol. 7- 1068; C. 1926. I. 2009.) Bei der 
Methode von G r o s s  entspricht das ph (1.04) nicht dem Optimum der Pepsinwrkg. 
(P h =  1,4—2,2) u. nicht dcm Optimum der Caseinverdauung (ph =  1>5). Mit. u, ęhne 
Ggw. von Puffem andert sich wahrend der Enzymwrkg. das einmal yorhandene ph 
nicht. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 1154—57. 1925.) H e s s e .

von Strasser, Untersuchungen iiber das diastalische Ferment im Blute. Der 
Gehalt des Serums an diastat. Ferment ist bei Gesunden u. zahlreichcn Kranken 
innerhalb einer geringen Breite konstant. Erhóhungen, meist starke, werden nur bei 
Erkrankungen des Pankreas gefunden. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 151. 110—117. 
Heidelberg, Med. Klinik.) M EIER.

Bernhard Arinstein, t)ber eiweifispaltende Fermente der Płacenia. Zum Studium 
der Frage, ob die bei der Graviditat beobachteten Blutfermente aus zugrunde ge- 
gangenen Placentazellcn stammen, wurde die bei Zerstórung dieser Zellen durch 
Autolyse auftretenden Enzyme in ihrer Wrkg. auf spezif. Placentapepton bezw. 
-EiweiB u. auf unspezif. Wittepepton bezw. Casein gepruft. Placentapepton wird 
optimal boi pn =  7—8 , Wittepepton optimal bei ph =  5—7 gespalten. Es scheint 
also eine spezif. auf Placentapepton eingestellte Peplidase yorhanden zu sein. Eine 
spezif. Tryptase konnte nicht nachgewiesen werden. Casein wird von Plaćenta ge
spalten. (Biochem. Ztschr. 171. 15—21. Berlin, Stadt. Krankenh. am Urban.) H e s s e .

E j. Pflanzenchemie.
Albert Charles Cliibnall, Proteine des Blattcytoplasmas. Es werden Bestst. der 

]H ] des Inhalts yon Blattzellen u. der isoelektr. Punkte der darin yojhandenen, fettfrei 
erhiŁltlichen EiweiBstoffe iviedergegebcn u. erortert (vgl. Biochemical Journ. 20. 108; 
C. 1926. I. 2804). (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 728—32. London, Univ. Coli.) Sp.

Susumu Hirai, Uber die Zucker in den Beisschalen. Zuckergehalt der Rcisschalcn 
auf Saccharose berechnet: l,03°/0 u. 0,16°/o reduzierende Zucker. AuBer Rohrzucker 
v’ urden d-Glucose, d-Fructose (nicht rein darstellbar) u. Pentose nachgewiesen. (Acta 
scholae med. Kioto 7. 463. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 491. Ref. A r n b e c k . )  Orp.

E. V. Lynn, Arnold Lehman und Russell Cain, Das fliichtige Ol von Ledum  
groenlandicuni. Die frische ganze Pflanze gab mit Dampf von 275° dest. 0,013% Ol, 
die frischen Blątter 0,035%, entsprechend 0,1% yom Trockengewicht, wahrend Ledum 
palustre 0,3 2 °/0 enthalt. Der Geruch ist charakterist. u. citralahnlich, Farbę dunkel- 
bcmsteingelb, D . 21>2 0,8998, nD =  1,4917, Kp. 166—310°, groBte Fraktion 185—195°, 

ktion 29a 305° ist blau (wohl azulcnhaltig). Die bis 250° dest. Antoile hatten 
gemischt; D.2M 0,8626,1. in W. 3,4%, Phenole 2,8%, Aldehyde 1,7%, [cc]D =  +1,21°. 
Gcimschte Fraktionen 255—295°: D .M>1 0,8922, 1. in W. 5%, Phenole 3,5%, Aldehyde 

> l./°* Keine Fraktion gab feste Ausscheidung boim Abkiihlen. Das Ol.enthalt walir- 
sc emlich Terpene u. Sesquiterpeno u. wenig oder keine Diterpene. (Journ. Amer. 

larm. Assoc. 15. 263—65. Univ. of Washington.) ROJAHN.
VIII. 2.
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Nenokiclii Hirao, Uber das Terpen und Sesquitcrpen von Mitsubazeri. (Vorl. 
Mitt.) Mitsubazeri ist die volkstumliche Bezeichnung fiir dic zu den Umbelliferen ge- 
liórigo u. ais Kiiclienkraut benutzte Pflanze Cryplotaenia japonica Hassie. Das daraus 
gewonnene ath. Ol besteht aus einem niedriger sd. Terpen CwHn  u. einem lióher sd. 
Sesąuiterpen CrJ I 2V Ersteres nennt Vf. Kryptotdnen (I), letzteres Mitsubaen (II). Beide, 
besonders II, besitzen den der Pflanze eigentiimlichen Gerucli. Sie liefern keinc krystal- 
lisicrtcn Bromide, Hydrochloride, Nitrosite oder Nitrosatc: Nach der Mol.-Refr. u. 
der B. eines Triozonids enthalt I drei Doppelbindungen, von denen zwei konjugiert 
sein mussen, da nur 2Br2 (in Chlf.) addiert werden. Die Spaltung des Triozonids mit 
W. lieferte C02, HC02H, Aceton, Acetonporoxyd, Bernsteinsaure u. eine Carbonyl- 
verb. von bisher unbekannter Natur. Diese Befundo waren mit den drei nebenst.

Formeln vereinbar. Yon diesen scheidct 
(CH3)2G:CH-CH2 -CH2 -ĆH:CH'ĆH:CH2 dje letzte aus, da sic dem Myrcen zu- 
(CH8)2C : CII • CH: CH ■ CII2 • CH,’; CH: CIIa kommt, von dem I vollig verschieden
(CH3)2C : CH • CH2 • CII2 • C (: CH2) • C H : CHS is t - 1 muB a!s0 eine der beiden erstcn

Formeln besitzen. Das Fehlen der 0.\al-
sauro unter den Zers.-Prodd. des Ozonids ist wohl darauf zuriickzuftihren, daB sie von 
H 20 2 weiter oxydiert ■wird. — II enthalt nach der Mol.-Refr. u. Br-Addition zwci Doppel
bindungen. Beim Erhitzen mit S auf 180—220° ( 6  Stdn.) u. nachfolgender Vakuumdest. 
liefert es Eudalin (Filtrat, F. 90°), ist also ein Sesąuiterpen vom Eudesmoltypus. Das 
Ozonid konnto wegen groBer Zersetzlichkeit nicht zur Analyse gebracht werden, so 
daB dio Anzahl der Doppelbindungen noch nicht definitiv feststeht. Bei der Zers. des- 
selben mit W. Svurdcn C02 u. HC02H erhalten.

V e r s u c h e. Die lufttrockene Pflanze wurde mit Dampf dest., das Destillat 
ausgeilthert. Ausboute an Rohól 128 g aus 1125 kg frischer Pflanze: Mit dem Waehs- 
tum der Pflanze scheint dor Gehalt an ath. Ol zuzunehmen. Dest. unter 12—15 mm 
ergab ca. 50% Fraktion 65—75° u. ca. 35% Fraktion 135—145°. — Kryptolanen, 
C10II1C (I), bewegliclies Ol, Kp .16 67—68°, D.25., 0,8128, nD25=  1,47476. — Triozonid, 
C10H16O9. Darst. in Chlf. mit ca. 5%ig. Ozon im C02-Strom unter starker Kiihlung. 
Fast farbloses, stecliend riechendes Ol au3 Essigester +  PAe. — Mitsubaen, Ci5H21 (II), 
gelblichcs Ol, Kp . 15 142—143°, D.“ , 0,9175, nD25 =  1,50381, [a] D2 1’9 =  +8,31. — Ozonid, 
viscoses Ol aus Chlf. +  PAe. (Buli. Chem. Soc. Japan 1. 74—79. Sendai, Univ.) Lb.

Susumu Hirai, tfber die Purinbasen des Reisembryos. Aus Reiscmbryonen lassen 
sich Guanin, Adenin u. Hypoxanthin in gróBerer, Xanthin in geringerer Menge dar- 
stellen. (Acta scholac med. Kioto 7. 459—62. 1925; Ber. ges. Physiol. 34? 491. Ref. 
A r n b e c k .) O p p e n h e i m e r .

M. H. Carre, Chemische Studien zur Physiologie der Apfel. IV. Untersucliungen 
iiber die Pehtinbestandteile der Apfel. (III. vgl. ARCHBOLD,-Ann. of botany 39. 109; 
C. 1925. II. 1768.) Vf. unterscheidet: 1. Pektosen (in W . unl. Verbb. in den Zell- 
wanden mit Cellulose yorkommend), 2. Pektin (in W . 1., beim Zerfall von 1. entstehende 
Verb., die sich bei dor Reife von Frucliten bildet u. 8  Methylestergruppen enthalten 
soli), 3. pektinige Sauren (entstehen durch hydrolyt. Zerfall von 1 u . 2 in uberreifen. 
Friichten) u. 4. Pektinsdure (stabiles Spaltprod. von 1, 2 u . 3, enthalt 8  freie Carbosyl- 
gruppen, dio durch Abspaltung von Methylestergruppen entstehen. Q u an tita tiv e  
Best.: Hydrolyse mit NaOH ('/--n.), mit Essigsilure angesauert, Fallung der Pektin- 
saure ais unl. Ca-Salz mit CaCl2, Nd. abfiltriert, gewaschen u . bei 100° g e tro ck n e t. — 
Alit der Reifc nehmen 1-Pektine mehr u. mehr zu, bei tJbcrreife setzt Spaltung ein 
u. entsprechende Abnahme. Bis zum Beginn der t)berreife ist die G esam tm enge 
der Pektinsubstanzen konstant-, in weiteren Stadien nehmen sie ab, da Spaltp rodd ., 
wie Pentosen, Hososen u. Galakturonsaure entstehen. Bei all diesen Umwandlungen- 
spielen Enzymo eine groBe Rolle. (Ann. of botany 39. 811—39. 1925; Ber. ges- 
Physiol. 34. 491—92. London, Imp, coli. of Sc. a. Techn. Ref. W a l t e r . )  Opp.
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Paul Picard, Uber Viólutosid, ein neues, aus Viola cornuta L. gewonnenes Gly- 
kosid des Salicylsduremethylesters. Vf. hat gefunden, daB Viola gracilis u. Viola cornuta L, 
ein Glykosid des Salicylsduremethylesters enthaltcn, wclchcs vom Monotropitosid (ygl. 
B r id e l , Buli. de la soc. chim. biol. 5. 918; C. 1924. II. 1354) yerschieden ist. Er 
nennt es daher Violutosid. Zu seiner Gewinnung wurde die zweitgenannte Pflanze 
mit sd. A. extrahiert, der Extrakt mit wss. Essigester ausgezogen, die wss. Lsg. mit 
CaC03, dann Bleiessig gereinigt, das Prod. sclilieBlich aus Aceton -f- A. umkrystallisiert. 
Erhalten nur 0,01 g aus 1 kg frischer Pflanze. Enthalt 3,40°/o II20. F. 168,5° (bloc), 
[oc]d = —35,18° in W. (p =  0,1876, v =  10, l — 2) oder —36,20° fiir das wasserfreie 
Prod. Gibt mit Orcin-HCl die blauyiolette Farbung der Pentosen. Spaltung mit sd. 
3%ig. H2S04-liefert 75,74% reduzierenden Zuckcr, also Red.-Index =  418. Der Salicyl- 
sauregelmlt wurde zu 31,14% gefunden. Zur fermentatiyen Spaltung wurden .0,5226 g 
in 100 ccm W. mit dem Ferment yon Cornus sanguinea L. behandelt. Anfangsdrehung 
—0,378°, Enddrehung -j-0,310°, B. yon 0,2140 g reduzierenden Zuckers (ausgedruckt 
in Glykose), also cnzymolyt. Red.-Index 311. Das Violutosid besteht demnach wie 
das Monotropitosid aus jo 1 Mol. Salicylsauremethylester u. einer Hexopentose. Aber die 
Pentose ist nicht Xylose, sondern sehr wahrsoheinlieh l-Arabinose, u. diese seheint 
mit Glykose kombiniert zu sein. Der Zucker miiBte also mit der Vicianose ident. sein. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 1167—69.) LiNDENBAUM.

Zd. Klan, Uber den tariierenden Alkaloidgehalt von Hyosciamus niger L. Der 
Gehalt an Alkaloiden ist bei yerschiedenen Pflanzen sehr yerschieden, man findet 
aber bei iippig gewachsenen Exemplaren durchaus nicht mehr Alkaloide (in %) ais 
bei kleineren Pflanzen. Pflanzen, die im ersten Jalire einen hóheren % -Gehalt an 
Alkaloiden aufweisen, werden im zweiten Jahre alkaloidarmer u. umgekehrt, bei 
anderen ist der Unterschied in beiden Jahren kaum bemerkbar. Es bleibt zu unter- 
suchen, ob diese groBen Sehwankungen auf die Bodenbeschaffenheit, Klima oder 
andere Ursachen zuriickzufiihren sind. (Ćasopis Ćeskosloyenskeho Lćkarnietya 5. 
16—19. 33—37.) S to jan o v a .

Ryo Murachi, Weitere Studien iiber die Zusammensetzung der Schimmeljńlze. 
Vergleich der auf 1 . eiweifihaltiger (Bouillon) u. 2. eiweiBfreier Kultur gewachsenen 
Pilze. Pilze von 1 . sind reicher an anorgan. Salzen, reicher vor allem an Cl u. an Ca. 
Mit fortschreitendem Alter steigt der in W. 1. Aschenanteil, der in W. u. yerd. Saure 
unl. Anteil srnkt. K- u. Na-Gehalt bleibt, S-Gehalt ist gering, nimmt aber mit dem 
Alter zu. PO., bildet eincn Hauptbestandteil der Asche. Ca u. Mg scheinen sich im 
Pilzorganismus vertretcn zu konnen. (Acta scholae med. Kioto 7- 423—31. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 34. 337.) OPPENHEIMER.

E s. Pflanzenphysiologle. Bakteriologie.
Pil. Joyet-Lavergne, Uber die Unterschiede der Oxydations-Reduktiompotentiale 

in den Sporen eines Schachtelhalms: Eąuisetum arvense. Werden die Sporen dieses 
Schachtelhalms mit organ. Farbstoffen oder dereń Leukobasen angcfarbt, so nehmen 
sio eine ganz yerschiedene Farbung an, u. zwar wird ein Teil nur schwach, ein anderer 
intensivcr angefiirbt. Mit den Leukobasen behandelte Sporen zeigen das gleiche 
Verhalten. Dic schwach gefarbten Sporen Sind in der tiberzahl yorhanden. Sic haben 
ein geringeres Oxydation-Reduktionsvermogen (rn) u. sind $ , wahrend die anderen 
c? s'nd- (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 9S0—82.) E n s z l in .

Carl heuberg und Gunther Gorr, Uber die Bildung von Milclisaure durch die 
Zellen griiner Pflanzen. (Vgl. Biochem. Ztsehr. 166. 482; C. 1926. I. 1824.) Nach 
einem Ubcrblick iiber die bisherigen Befunde bei den Unterss. yon Pflanzenzellen auf 
Jlilchsaure tcilen Vff. ihre eigenen Unterss. an Erbsensamen mit, die das Methylglyoxal 
angreifende Ferment in reichem MaBe besitzen. Das Ferment wandelt unter Luft-

16*
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abschluB in hoclistens einem Tage 1—2 prom. Lsgg. des Mcthylglyoxalhydrats ąuanti- 
tatiy in Milchsaure um. EinfluB von Bakterien war ausgeschlossen. 70—80% der 
theoret. moglichen Milchsauremenge sind nachgewiesen worden, u. zwar lag die Saure 
in der rac. Form vor. Vff. erblicken in der leichten u. reichlichen B. von Milchsaure 
einen Anhalt dafiir, daB die im Effekt der alkoh. Garung sich schon yerratende Fahig- 
keit der griinen Pflanzen zur Glykolyse unter bestimmtcn Bedingungen auch mit einer 
Ansammlung von Milchsaure zutąge tritt, d. k. mit der Stabilisierung des Intermediar- 
prod. Methylglyoxalhydrat, das sich in der Norm nicht anhauft oder umlagert, sondem 
der Restitution unterliegt. Darnit ergibt sich eine wesentlicho Ubereinstimmung im 
Grundtypus der Kohlenhydratumwandlung fiir dio Zellen der griinen Pflanzen, der 
Ticre u. der Mikroorganismen. Im Erbsensamen speziell bestehen die beiden glykolyt. 
Fermentsysteme, das dor alkoh. Zuckerspaltung (vgl. N e u b e r g  u. G o t t s c h a l k ,  
Biochem. Ztschr. 160. 256; C. 1925. II. 1452) u. das der Milchsaurebildung, neben- 
einander. (Naturwissenschaften 14. 437—39. Berlin-Dahlem.) J o s e p h y .

J. G. Wood, Sdekłive Aufnahmen von Chlorionen und Wasseraufnahme durch die 
Blatter in der Oattung Atriplez. NaCl macht 12—31% der Blatttrockensubstanz aus. 
Darauf beruht die hohe W.-Aufnahmefahigkeit. Da die Kulturbóden nur 0,02—0,87% 
NaCl enthielten, muB den Wurzelhaaren u. Gewebszellen der genannten Arten eine 
selektive Permeabilitat fiir Chloride zugeschrieben werden. (Austral. journ. of exp. 
biol. a. med. 2. 45—56. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 493. Ref. H o f l e r . )  Opp.

R. Combes, Unłersuchung iiber die herbstliche Wanderung der Slickstoffsubstanzen 
bei der Eiche, durch Analyse der ganzen Pflanzen. Es werden die Blatter, Stiele, Zweige 
u. Aste der Eicho zu yerschiedenen Zeiten auf ihren Gehalt an N2-Stoffen gepriift 
u. gefunden, daB die Blatter im Verlauf des herbstlichen Welkens iiber die Halfte 
ihres Gehalts an -N2 verlieren. Die Stickstoffsubstanzen wandem in dio lebenden 
Baumteile (Zweige, Asto) u. reiehern sich dort an. Dor Gesamtgehalt der Pflanze 
yerandert sich wahrend dieser Zeit nicht wesentlich, d. h. der prozentuale Gehalt 
an N2 ist in den Pflanzen immer derselbe. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 984 
bis 987.) E n s z l in .

Julius Stoklasa und J. Penkava, Uber den Chemismus des Zuckerabbau.es in der 
lebenden Pflanzenzelle und den EinflufS der Radioaktivitat auf die anaeróbe Atmung der 
Pflanzenorganismen. Unter Mitwirkung von J. Bare§, V. Cemy, J. Eger, Felis 
M. Strupl u. V. Vrbensky. (Vgl. S t o k l a s a ,  Dtsch. med. Wchsehr. 51. 1057; C. 1925.
II. 1065.) Nach Anfuhrung u. Erorterung der eigenen u. sonstigen Forschungen auf 
diesem Gebiete wird uber neue Verss. mit sorgfiiltig ausgearbeitetcr u. in allen Einzel- 
lieitcn gesehilderter Methodik beriehtet. Sie begrunden im ganzen die Ansicht, daB 
bei dem anoxybiot. Kohlenhydratabbau ais erstes intermediares Prod. Milchsaure 
entsteht. Aus dieser bilden sich weiter A. u. C02, aus dem A. Acelaldehyd u. aus diesem 
Essigsdure, deren B. hier zum ersten Małe festgestellt wird. Diese Prozesse gehen 
bei 26° schon in 24 Stdn. vor sich. Der Abbau der Milchsaure zu A. u. C02 erfolgt 
durch von den Vff. isolierte glucolyt. Enzymo, ebenso durch die vom Ra produzierten 
/?- u. y-Strahlen. Der ProzeB spielt sich also ahnlich ab wie die von E u l e r ,  LiNDBEF-G 
u. DALSTROM beschriebene Zers. der Glucose durch ultrayiolette Strahlen. Die B- 
von A. aus CH3-CHO durch Dismutation wird nicht yon der Hand gewiesen, spielt 
aber eine untergeordnete Rolle. Die B. von CH3-CHO aus A. u. von CH3-COOH aus 
jenem geht unter Einw. von paramagnet. Fe yor sich. Wahrend des ganzen anoxybiot. 
Kohlenhydratumsatzes in der Zelle spielen sich reduktiye u. oxydative Phasen ab, 
so daB man mit N e u b e r g  u . M e y e r h o f  Teile der Garungsprozesse ais O xydoredd. 
bezeichnen kann.

Das Studium des Einflussea von a-, /?- u. y-Słrahlen auf den anaeroben Stoffwechscl 
der hoheren Pflanzen u. seinc Beziehung zur alkoh. Garung z.eigte, daB die einzelnen
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Strahlungen des Ra spezif. Rklt. u. Wrkgg. hervorrufen. /?- u. y-Strahlen unterstutzen 
don anaeroben Stoffwechscl ungcmein u. steigern die Produktion yon A., a-Strahlen 
vermindem diese wesentlich, steigern aber die Menge des C02, sie bcwirken eine oxy- 
dative Phase bei dem enzymat. Abbau der Hexosen. Schon auBerordentlich kleine 
Ra-Mengen kónnen in der chlorophyllfreien Zelle hóherer Pflanzen reduktive u. oxy- 
dativo Phasen durch /?- bezw. a-Strahlen hervorrufen. Im Zusammenhange damit 
wird die Bedeutung des K u. des Fe fiir das Pflanzenwaehstum erórtert. (Chemie d. 
Zelle u. Gewebe 12. 362—433. Prag, Staatl. Radiolog. Inst.) SPIEGEL.

Hugo Kalio, Orieniierende Verauche iiber die stimulierende Wirkung einiger Salze 
auf das Wachsium der Getreidepflanzen. Vf. yersucht, durch systemat. Verss. die 
unklaren Vorstellungen, die bisher iiber die Waehstumsstimulation bestehen, zu 
beseitigen. Er benutzt Weizenkómer, die er mit einer grofien Anzahl von Neutral- 
salzen beizte. In der Hauptsache verwendete er Kaliumsalze, dercn die Quellung 
fórdernde Wrkg. bekannt ist, ferner auch Seliwermetallsalze u. Salze der alkal. Erden. 
Ais Kontrolle diente reines W., das in den meisten Fiillen die bei weitem giinstigste 
Wrkg. ausiibte. Nachst dem W. kommen alle Kalisalze, die Art der Anionen scheint 
keine ausschlaggebende Rolle zu spielen. Die Erdalkalisalze, wie die Schwermetall- 
salze iibten mit Ausnahme von Mangansalzen prakt. keine wachstumsstimulierende 
Wrkg. aus. Werden Kalisalze im Gemisch mit anderen Salzen angewandt, so konnte 
man fast stets eine die Quellung hemmende Wrkg. beobachten. (Acta et Comment. 
Univ. Dorpatensis 8 . A VIII. 7. 17 Seiten. 1925. Tartu, Univ., Pflanzenphysiolog. 
Labor.) H aase.

E. Hiltner, Storungen gesunden Pflanzenicaćhstums durch unausgeglichene Er- 
nahrung. C02-Assimilationu.NahrstoffaufnahmemussenimEinklang stehen. („Kohlen- 
saure-Mineralstoffgesetz“ .) Durch Zusatz von C laBt sich die schadliche Wrkg. einer 
t)berdiingung ausgleichcn. Verss. mit Erlen ii. Sojabolinen machen sehr wahrscheinlich, 
daB die Knollchenbakterien auch einen Schutz gegen unausgeglichene Nśihrstoff- 
aufnahme darstellen. (Fortsclnr. d. Landwirtschaft 1. 329—37. Miinchen, B ajr. Land.- 
Anst. f. Pflz.) T re n e l .

Kurt Noack, Pholochemische Wirkungen des Chlorophylls. Die Fluorcscenz des 
Clilorophylls, die auch in den protoplasmat. Chloroplasten besteht, erschcint dcm 
Vf. ais Ausgangspunkt fiir eine chem. Behandlung der Assimilation. Durch das folgende 
wird gezeigt, daB das Chlorophyll sowohl in vitro ais auch in der lebenden Zelle bei 
Belichtung sauerstoffaktivierende Eigenschaften besitzt, die mit seiner Fluorcscenz 
zusammenhangen. Nachdeni an Modcllverss. das Verh. von Benzidin ais Sauerstoff- 
acceptor gegen bolichtete, fluorescierende organ. Farbstoffc, ais solcher wurde Eosin- 
natrium gcwahlt, untersucht worden war (vgl. weiter unten), wurdo die photooxydative 
Wrkg. des Chlorophylls, das teils in chem. reinen Praparaten, teils alsRohprod. verwandt 
wurde, untersucht. Samtliche fluorescierenden Chlorophyllfarbstoffo, auch das kiinstlich 
hergestellte Methyl- u. Alhylchlorophyllid, bewirkten in Mengen von 1 : 500 0 0 0  die 
Photoosydation des in Methylalkohol gel. Benzidins zur hóheren Oxydationsstufe, 
so daB die Lsgg. nach halbstd. Belichtung stark braunrot gefarbt waren. Zusatz von 
Fe(II)-SalzenbeschleunigtedieRk. lit dera in organ. Lósungsmm. nicht fluorescierenden 
Rupferchloro-phyll wurde aueh keine Photooxydation des Benzidins erhalten, ebenso- 
uenig mit gewohnlichem Chlorophyll in wss. Lsg., in der es kolloidal gel. ist u. nicht 
fluoresciert. Somit ist die photooxydative Wrkg. der Chlorophyllfarbstoffe mit ihrer 
liuorescenz zwanglaufig rerbunden. Vf. zeigt weiter, daB dem Chlorophyll auch im 
Chloroplasten photooxydative Wirksamkeit zukommt, wenigstens soweit es sich um 
tote oder durch die Behandlung mit dem nicht unschśidlichen Benzidin alterierte Chloro- 
plastcn liandelt. Im Zusammenhang damit steht das Ausbleichen des Chlorophylls 
in organ. Lósungsmm., in denen es fluoresciert, u. in toten Blattem bei Belichtung, 
wahrend die griine Farbo bei Ggw. von neutralem Na2S03 auch bei Belichtung er-
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halten bleibt. Auch hier handelt es sich um eine Phofooxydation, bei der das Chloro- 
phyll selbst ais Acceptor dient, u. zwar so, daB seine photooxydative Energie auf Na2S03 

unter Erhaltung des Earbstoffs abgelenkt werden kann, wio das auch bei der Chloro- 
plastenbolichtung in Ggw. von Benzidin der Fali ist. Quantitativ wurde dieser Vor- 
gang an dem durch Abbriihen abgetoteten Wassermoos Fontinalis, das fast ausschlicGlich 
aus griinen Blattem besteht, untersucht. Dabei ergab sich, daB dio Ausbleichung 
des Clilorophylls keine yollstiindige Oxydation zu C02, NH3, W. u. MgO darstellen 
kann. — Der niichste Scliritt der Unters. erstreokt sich auf lebende Blatter. Hier 
ergab sich aus Verss., in denen die Assimilation entweder durch Kohlensaureentzug 
oder durch Phenylurethan oder schweflige Saure gehemmt wurde, daB unabhangig 
von der Art der Assimilationssistierung die von ihrem n. Endacceptor, der Kohlen- 
saure, abgelenkte photochem. Energie des Chlorophylls eine photooxydativc Wrkg. 
auf das Protoplasma u. die Chloroplastenfarbstoffc selbst ausiibt. Femer ist dadurch 
dio gegeniiber belichteten griinen Pflanzen besonders hohe Giftigkeit der sehwefligen 
Saure in dem Sinne erklart, daB die Ursache des Absterbens u. Ausbleicliens keine 
direkte Wrkg. der sehwefligen Saure, sondern eine Folgeerscheinung der duroh diese 
bowirkton Assimilationshemmung darstellt. Diese Befunde weisen auf dic Beteiligung 
y o ii  Schwermetallsalzen an der Assimilation hin, erstens weil in den Verss. in yitro 
eine starkę Beschleunigung der Photooxydation mit dem auch in den Chloroplasten 
naehgewiesonen Eisen wie auch mit Mangan erzielt wurde, zweitens weil die Assi- 
milationshemmung durch S02 auf Hemmung einer Schwermetallkatalyso zuriick- 
ztifuhren sein wird. Fiir die letzte Annahmo spricht die Tatsache, daB die beschleu- 
nigendo Wrkg. von 1/200oo Mol. Ferroammoniumsulfat auf die Bcnzidinoxydation 
mittels behchteten Eosins drach 1/eoo Mol. NaHS03 yollstandig, durch 1/1600 bis 7i28ooMol. 
teilweise gehemmt werden kami. — Weitcr zeigte sich bei Beliehtungsverss. in vitro, 
daB die Carotinoide ais Acceptor fiir die photooxydative Energie des Chlorophylls 
dienen kónnen. Man kann daher vermuten, daB auch unter den naturlichen Verhalt- 
nissen in der Carotinoiden Oxydationspuffer gegeben sind, denen die Abfangung der 
photochem. Energie des Chlorophylls bei Stórung des n. Gleiehgewichts der AuBen- 
faktoren, d. li. bei etwaigem LichtiiberfluB gegeniiber der yerfiigbaren C02, zufallt.

Vcrh. von Benz i d i n  ais Accep t o r  gegen iiber b e l i c h t e t e m Eosin- 
na t r i um.  Wird eine gesiitt. wss. Benzidinlsg. in Ggw. oiner Eosinmenge von 1: 30000 
stark belichtet, so briiunt sich dio Lsg. allmahlieh; boi Zusatz yon z. B. 0,03°/o MnCl2 

oder MnSOi tritt in wenigen Min. eine dunkelviolctte Braunfarbung mit darauffolgender 
Ausfiillung yioletter Floeken auf. Mn-Salze allein sind olrne Wrkg., ebensowenig 
findet im Dunkeln eine Rk. statt. Die bei der photooxydativen Einw. von Eosin 
auf Benzidin gebildeten Prodd. gehen iiber die Oxydationsstufe des Benzidinblaues 
hinaus, wahrscheinlich entstehen Stoffe nach Art des Diphenochinondiimins (vgl. 
Ma d e l u n g , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 626 [1911]). Durch Zusatz eines beliebigen 
Halogensalzes laBt sich die beschleunigte Photooxydation auch genau zur Benzidinblau- 
stufe fuhren. Nach weiterer Beliehtung geht das Benzidinblau in das genannto yiolette 
Osydationsprod. iiber. — An Stelle von 3In(II)-Salzen bewirken auch fe^H)- u- 
Cii-Salze eino Beschleunigung der Photooxydation. Wahrend jedoch bei den 51n- 
Salzen ungefiihr Proportionalitat zwisclien katalyt. Wrkg. u. Salzmenge (mit einer 
unteren Grenzdosis) in Ggw. von 6—8 %  MgCl2 besteht, bewirken bei den Fe-Salzen 
nur ganz geringe Mengen in Ggw. yon MgCl2 starkę Benzidinblaubildimg; grdCere 
Fe-Mengen wirken sogar hemmend. CuSO., gab in Ggw. yon MgCl2 ohne weiteres 
Benzidinblaubildung ais Dunkelrk. u. zwar herab bis zu einer Cu-Menge von '/iooom 
Mol, Cu pro 1. Kleinero Mengen gaben keine Dunkelrk., jedoch lieB sich mit ihnen 
nach Eosinzusatz u. Beliehtung Benzidinblaubildung bis herab zu ôooooooo Mol. Cu 
pro 1 erzielen. Ahnlicho Untersehiede wiuden yon T o m a s c h e k  (Ann. der Physik [4] 
65. 1S9; C. 1921. III. 854) u. T i e d e  u . R e i n i c k e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 666;
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C. 1 9 2 3 . I. 1306) bei der Aktiyierung der Phosphpresęenz von Zinksulfid- u. Erd- 
alkaliphosphoren durch Mn, Fe u. Cu gefunden. Domuach besteht eine Parallele 
zwischen Beschleunigung der Pliotooxydation fluorescierender Farbstoffe u. Akti- 
yierung der Phosphorescenz von Phosphoren, auf dio P o h l  u . G u d d e n  den Vf. auf- 
merksam gcmacht haben. (Naturwissenschaften 1 4 . 383—89. Erlangen.) J o s e p h y .

R. H. Dastur, Die Beziehung zwischen Wassergehalt und Pholosynthese. Zwischen 
TF.-Gehalt u. C'02-Assiinilation der Blatter verschiedener Pflanzenarten bestehen, 
wie aus Bestrahlungsverss. hervorgoht, gesetzmaCige Beziehungen. (Ann. of botany 
39. 769—86; Ber. ges. Physiol. 3 4 . 493. Ref. A r n b e c k . )  O p p e n h e im e r .

Jaan Port, Uber die Wirkung der Neułralsalze auf das Durćhdringen der OH'-Icmen 
durch das Pflanzenplasma. II. (I. vgl. Biochem. Ztschr. 1 6 6 . 105; C. 1 9 2 6 . I. 1822.) 
Die Verss. wurden an Kronblattem von Viola tricolor ausgefiihrt. Das Durch- 
dringungsvermSgen der OH-Ionen durch das Plasma war bei gleichem pn-Wert, bei 
NHJOH u. bei CH3NH3OH ident. unter der Einw. der benutzten Neutralsalzc. Die 
NH4-Salze fordem bei den genannten schwachen Basen das Eindringen in das Plasma 
nach der Anionenreihc: CNS, N 03, Cl, S04; trotzdem diese Salze den pa-Wert stark 
herabsetzen. Die Alkali- u. die Mg- wie Ca-Salze hemmen stark das Eindringen. 
Femer konnte festgestellt werden, daB alle Salze einer Gruppo bei gleichem pH-Werte 
stets gleich wirkten. — Anders -war die Wrkg. der Neutralsalze bei Verwendung von 
KOH. Nur Mg-Salze hemmen das Eindringen der OH-Ionen, alle anderen Salze fordem 
mehr oder weniger stark. (Biochem. Ztschr. 1 7 0 . 377—85. Tartu (Dorpat), Pflanzen- 
physiolog. Labor.) H a a s e .

Norma E. Pfeiffer, Milerochemische und morphologisclie Studien iiber den Einfluf} 
des Lichtes auf die Pflanzen. Die Verss. wurden an verschiedenen Tomatenarten 
durchgefiilirt. TJntersucht wurden die Friichte, die Blatter u. die Stengel. Bei kurzer 
Belichtung ergab sich, daB nur wenig Kohlehydrat u. w'enig EiweiB gebildet -worden 
war, ebenso war das Gcsamtwaclistum geringer. Bei langerer Belichtung nahmen 
die Kohlehydratreservcn erheblich zu, aber die EiweiBproduktion ■wie die Gewebe- 
produktion nahm nicht im gleichen AusmaBo zu. Dio starkste Entwieklung war bei 
einer Belichtungsdauer von 1 2  Stunden erreiclit, bei 17-std. Einw. waren bereits 
wesentliche Schadigungen zu bemerken. Bei fortdauernder Belichtung werden die 
Blatter diinner u. dio Assimilationsfahigkeit derselben laBt merklich nach. Fur die 
Wurzeln scheint in groben Zugen dasselbe zu gelten wie fur die in der Luft befind- 
lichen Teile. (Botanical Gazette 8 1 . 173—95. Yonkers [N. Y.].) H a a s e .

E. A. Cooper und G. E. Forstner, Die baktericide Wirkung der Niirosoverbin- 
dungen. (Vgl. Biochemical Journ. 1 8 . 941; C. 1 9 2 5 . I. 104.) Aromat. Nitrosoverbb. 
greifen B. coli wesenthch leichter an, ais B. fluorescens licjuefaciens bezw. B. fluorescens 
non-liquefaciens, wahrend die Phenole vorwiegend die beiden lotzteren angreifen. 
A ilrosoanilin reagiert chem. mit Globulin, W it t e s  Pepton, Gelatino u. Albumin, 
wobei sich die Rk. durch Titration mit Titantrichlorid verfolgen liłBt. Nilrosophenol 
gibt mit einer Reihc von Proteinen, Aminosauren u. Biuret Farbrkk. chem. Natur, 
von ISucleinsauren wird dio Verb. aus wss. Lsg. absorbiert. Das Nitrosophenol laBt 
sich wie folgt quantitativ bestimmen. Eine frisch bereiteto Lsg. von 10 ccm 10% K J 
u. lO ccm konz. HC1 wird zu 10 ccm der zu titrierenden alkoh. oder wss. Lsg. gegeben, 
10 Min. aufbewahrt u. das freio Jod mit Thiosulfat u. Starkę titriert. Die Titration 
liiBt sich in Lsgg. von 0,05—10°/0 Nitrosophenol ausfiihren u. ist auf ca. 1% genau. 
1  Mol. Nitrosoverb. machen 2 J , frei, was der Gleichung:

HO-C6H4NO -f  4KJ +  4HC1 =  HO-C6H 4NH2 +  H ,0  +  2 J 2 +  4KC1 
entsprechen wiirde. Die Verss. spreohen fiir eine chem. Grundlage der baktcriciden 
^Vrkg. der *\itrosoverbb. im Gegensatz zu der phys.-chem. Wirkungsweise der phenol. 
Desinfektionsmittel. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 5 . T. 94—96. Birmingham, Univ.) T au.
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Waldemar Gohs, Eine neue Theorie der Bakteriophagenwirkung und ilire Be- 
ziehung zu Immuniidt, Anaphylazie und Verdauung. IV. Mitt. Theorie der Ana- 
phylazie. (III. vgl. Ztsehr. f. Immunitatsforsch. u. expcr. Therapie I. 45. 413; C. 1926. 
I. 1824.) (Ztsehr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I  47. 1—16. Wien.) Sp.

Melchiorre Deelich, Zur Biochemie der Meningokokken. Synthet. Nahrboden 
gaben bei Ziichtung der Meningokokken keine gleichmaCigen Resultate. Vf. bevorzugt 
einen Y ereinfach ten  KuTSCHER-Agar. Unter den fur iippiges Waehstum wcsentlichcn 
Faktoren wird der Zusatz nativer EiweiBkorper, z. B. von Ascites, der aber voll- 
kommen frei von Galie sein muB, hervorgehoben, ferner Feuchtigkeits- u. Alkalinitats- 
grad des Nahrbodens. Die gewolmlich leiehte Isolierung der Meningokokken aus 
Cerebrospinalfl. kann durch Misehinfektion kompliziert werden; man kann dann 
zur Differenzierung die Zuckernahrboden von v . L i n g e l s h e i m  oder die Blutagar- 
platten nach Z e i s s l e r  u . G a s s n e r  verwenden. Eine Konservierung der Meningo
kokken scheint mittels einer mit Bierhefeextrakt u. Ascitesfl. bereiteten weichen 
Gelatine zu gelingen, die zur Erhaltung von Anaerobiose mit Paraffinol iiberschichtet 
wird. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 98. 354—69. Florenz, Univ.) Sp.

I. Minkewitsch und I. Zuckermann, Zur Kenntnis des Haemoiozins von Bac. 
mesentericm mlgatus. 5 ccm Bouillon wurden mit 0,25 ecm defibriniertem Kaninchen- 
blut u. 0,25 ccm gewaschenen roten Blutkórperehen versetzt u. m it Bac. mesenterieus 
vulgatus besiit. Man bestimmte die Zeit bis zum Farbenumschlag ins olivengriin bezw. 
schatzte den Hamolysegrad zu yerschiedenen Zeiten. Die Hamolyse verliiuft rascher 
bei hóheren (bis 45°) Tempp. u. in festen Nahrbóden. Das hamolyt. Ferment ist thermo- 
stabil (30 Min. bei 100°), filtrierbar (durch Chamberland-Pasteursche Kerze), erzeugt 
im Kaninchen kein Antihamolysin. — Die hamolyt. Wrkg. der Filtrate wird nicht durch 
ihro Alkalinitat bedingt. (Arch. Sc. biolog. St. Petersb. 25. 261—66. 1925. St. Peters
burg, Inst. f. exp. Med.) B ik e r m a n .

Hans Fischer und Hans Hilmer, Uber Koproporphyrinsyńtliese durch Hefe und 
ihre Becinfłussung. IV. Mitt. (III. Mitt. vgl. H. F is c h e r  u. F ink , Ztsehr. f. physiol. 
Ch. 150. 243; C. 1926. I. 1826.) Mit Verss. von Lindner u. Piitzer. Eine Heferein- 
kultur, die reichlich Koproporphyrin gebildet hatte, erzeugte nach Abdekantierung 
in porphyrinfreien Nalirboden bei Ggw. von Fe-Salzen Hamin. Brauerei- u. Backer- 
liefe Y erhielten sich  iihnlich. Koprophamin lieB sich  n ic h t feststellen. In  einem Pyridin- 
extrakt frisch g e tro ck n e te r Gerste liiBt sich bei sofortiger Unters. das Hamochromogen- 
spektrum feststellen. Destilliert man jed o ch  d as  Pyridin ab, so tritt ein brauner Farb- 
stoff auf, der nicht mehr in enger Beziehung zum Hamochromogen steht. Bei der 
Behandlung des Hamochromogens mit NH2 -NH2-Eg. konnte einmal d as Kopro- 
porphyrinspektrum nachgewiesen werden. Auch bei der Extraktion von gekeimter 
Gerste mit Eg. liefi sich  Porphjrrin — Kammerers oder Koproporphyrin — nach- 
weisen. In der keimenden Gerste u. zwar hauptsachlich in den Wurzeln findet sich 
primiir wahrscheinlich das Hamin. Vff. glauben, daB in n. Hefe neben dem Hamin 
Koproporphyrin in geringer Menge erzeugt wird, bei der kunstlichen Fortzuchtung 
tritt dann die Hiłminsynthese in den Hintergrund. Es erfolgt fast ausschlieBlich B. 
Yon Koproporphyrin. Es bestunden somit analoge Verhaltnisse wie beim Porphyrinu- 
riker. In Bestatigung friiherer Verss. konnte aus autolysierter Hefe Koproporphyrin 
ais Ester krystallisiert werden. Dic Isolierung gelang schon aus 1 kg Hefe. Der spektr. 
nachweisbare Koproporphyringehalt von frischer Hefe ist jedoch  zu gering, um eine 
Isolierung zu gestatten. Die mógliehe B. von Koproporphyrin aus Hamin in der auto- 
lysierten Hefo lieB sich experimentell — bei Garung von 1 kg Hefe bei Ggw. von Blut- 
farbstoff — nicht naehweisen, indem wohl ein verstarktes Porphyrinspektrum auftrat, 
Koproporphyrin aber nicht krystallisiert werden konnte. Diese Tatsache deutet-dem- 
nach auf das V. yon den mit Koproporphyrin spektr. ahnlichen, mit ihm jed o ch  nicht 
ident. Porphyrinen, wie sie auch bei der alkal. Blutfaulnis vorkommen (H. F iS C H E B ,
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H i lm e r ,  L i n d n e r  u . P u t z e r ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 0 . 44; C. 1 9 2 6 . 1. 1429). DaB 
das Cytochrom I C e i l in s  eine Vorstufe des bei der Hefeautolyse entstehenden Kopro- 
porphyrins ist, halten Vff. fiir moglich, jedoch nicht fiir erwiesen. In 1 1 Bier liiBt sich 
die Anwesenheit von Koproporphyrin feststellen, Protoporphyrin u. Hiimin nicht 
regelmaBig. 500 g Weizenmchl lieferten ein auf Koproporphyrin stimmendes Spektrum. 
In autolysierten Regenwurmern fand sich kein Koproporphyrin, jedoch n. Blutfarb- 
stoff. Tigerkot ergab Kammcrers u. Koproporphyrin, Blut von Ringelnattcm ge- 
wdhnliches Hiimin. Bei fleischloser Kost geht der Porphyringehalt des Hams stark 
herunter, ohne ganz zu verschwinden. Nach Einnahme von rohem Fleisch tra t stets 
eine Zunahme ein, ebenso nach Einnahme von Blut. Das Koproporphyrin entstammt 
jedoch nicht dem Blutfarbstoff, sondem wahrscheinlich dem Serum, da auch dieses 
eine Zunahme des Koproporphyrins herbcifiihrt. Nach Eingabe von Koproporphyrin 
gelangt der Farbstoff vom 2. Tage an im Harn zur Ausscheidung. Nach Eingabe von 
300 g Spinat ergab sich eine intensive Yermehrung des Porphyrins. Aus gefaulter 
menschlicher Lunge lieB sich kein Koproporphyrin krystallisieren, nur amorphes Por- 
phyrin mit spektr. Werten des Hamato- bezw. Koproporphyrins. Bei pemiciósen 
Anamien trat Koproporphyrin im Harn u. Kot meist vermehrt auf. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 1 5 3 . 167—214. Miinchen, Techn. Hochsch.) G u g g e n h e im .

Viktor Bermann und Emil Kulp, Phosphorsaure im  Gdrungsproze/3. Vorlaufige 
Mitteilung. Im Anfang der Garung entsteht aus Glueose u. P 20 5 der Ester u. bleibt 
wahrend der ganzen Zeit der Garung vorhanden. Die Assimilation des P 20 5 durch 
die Hefezelle Terlauft nicht regelmaBig, wic aus einem Diagramm ersichtlich ist. 
(Chemickć Listy 19. 79—82.) S t 0JAN0V a.

Emil Abderhalden, Weilere Studien uber die durch Trockenhefe herbeigefuhrie. 
alkohólische Garung. Die Verss. ergeben, daB bisher kein Beweis dafiir Yorliegt, daB 
Trockenhefe Zucker vergiiren kann, ohne daB lebensfahigo Zellen vorhanden sind. 
(Fermentforschung 8 . 574—78. Halle, Univ.) H e s s e .

Herbert Davenport Kay, M itteilung Uber die Verdnderung in  den Endprodukten  
baklcrieller Garung ais Folgę vermehńen gebundenen Sauerstoffs im  Suhstrai. Es wurde 
festgestellt, daB auch die Osydationsprodd. der Zucker, Glueonsaure, Glucuronsdure 
u. Zuckersaure durch vielc Organismen der Coli-Typhusgruppo leicht vergoren werden. 
Daoei sind qualitativ die durch B. coli communis (I) u. B . lactis aerogenes (II) erzeugten 
Prodd. derselben Art wie bei Vergarung von Glueose oder Mannit, quantitativ zeigen 
sich aber erhebliche Unterschiede je nach der chem. Natur des Substrats. Mit wachsen- 
dem O-Gehalt desselben sinkt die Erzeugung von A . unter Zunahme von Essigsaure 
u. Bemsteinsdure. Yom ersten werden boi Fehlen einer —CH(OH)-CH2OH-Gruppo 
nur noch Spuren gefunden. Dio B. von Milchsaure zeigt UnregelmaBigkeiten. Ihr 
Masimum trat bei I mit Glueose ein, bei II erst mit Gluconsaure. Acetylmethylcarbinol 
wurde durch II aus Zuckersaure nicht mehr gebildet. Intermediare B. eines nicht 
rcduzicrenden Kohlenhydrats, die mit I  bei Glueose auftritt, lieB sich bei Gluconsaure 
nicht feststellen. Ggw. von Pepton im Substrat modifiziert die Mengen der Endprodd. 
erheblich. (Biochemical Journ. 20. 321—29. London, L is t e r  Inst.) S p i e g e l .

Emil Abderhalden, Uber den E in flu fi von P iperazinen und Piperazinderivaten 
auf die Yergarung ton  Traubenzucker durch Hefe. Um die Frage zu priifen, ob Piperazine 
ais wirksames Prinzip der Yitamine in Frage kommen, wurde die Einw. dieser Kórper 
auf die alkoh. Garung studiert. Es ergab sich, daB die Garung durch Piperazin, D i- 
methylpiperazin u. Leucylpiperazin gefordert wird. (Fermentforschung 8 . 530—32. 
Halle, Univ.) H e sse _

L. Rosenow, Einige physikalisch-chemische Versuche iiber die W irkung organo- 
( wapeuiischer Prdparaie a u f die alkoholische Garung. Die friiher (Biochemical Journ.

0- 269; C. 1925. II. 1992) gemachte Beobachtung, daB der EinfluB des Thyreoidins 
auf die alkoh. Garung durch den 1. Teil des Praparatcs herrorgerufen wird, veranlaBte
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zu einer Unters. des Elektrolytgehaltes der Praparate. Untersuclit wurde dio spezif. 
Leitfahigkeit der Wasserextrakte, aus der sich ergab, dafi Thyreoidin-POHL, Thyrcocrin 
u. Thyreodin-ARMOUR Elektrolyte enthalten u. daB die Fórderung der Garfahigkeit 
dem Gehalt an Elektrolyten parallel geht. (Fermentforschung 8 . 533—36. Mińsk, 
[WeiBruBlandJ Staatsuniy.) H e s s e .

M. Rosenblatt und A. (J.) March, Uber die W irkung des M angans a u f die alko- 
holische Garung. Bei der Bcobachtung des Einflusses von geringen Mengen M n  auf 
die Alkoliolgarung in Anwcsenheit von verschiedenen Heferassen (Backerei-, Wein-, 
Bier- u. Cidrehofen), sowie auch ohno lcbendige Hefo (Mazerationssaft nach L e b e - 
DEW) stellte es sich heraus, daB das Mn im allgemeinen nicht stimulierend wirkte, 
sondern in yiclen Fiillen sogar hemmend. Das Mn wurde in Form von Nitrat u. Sulfat 
zu den sterilisierten Lsgg. hinzugegeben. Der Verlauf dor Garung wurde durch Wagung 
des entwichenen C02 bestimmt. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit wurde die Garung 
unterbrochen, u. zwar in allen angesetzten Proben gleichzeitig, u. dann wurde der 
restlicho Zucker bestimmt. Fcrner wurde der EinfluB der Konz. von zuckerigem 
Substrat auf die Wrkg. des katalyt. Metalles untersucht u. gefunden, daB von einer 
aktmerenden Wrkg. des Mn bei hoheren Zuokerkonzz. wenig beobachtet werden konnte, 
chcr eine hommende Wrkg. Der Zucker scheint nach Ansichtcn der Yff. einen regu- 
lierenden EinfluB auf die Wrkgg. des katalysierenden Metalles auszuuben. Eine 
Deutung der Versa. im AnschluB an analoge Beobachtungen wird gegeben. (Biochem. 
Ztschr. 170. 344—54. Journ. Chimique dc 1’Ukraine 2 . Techn. Teil. 50—64. Odessa, 
Technikum fur angew. Chem.) H a a SE.

Fred Berry und Leo F. Ey, Untersuchungen iiber Milchzucker vergdrende Bakterien. 
Das Fehlen von Gliedern der Coligruppe, die gegen Metliylrot positiv, bei der Rk. von 
V o g e s -P r o s k a u e r  positiv sich vcrhalten, in Grunduiasser ist ein-Zeichen fiir dessen 
gute Beschaffenlieit, ihre Ggw. kann aber nicht ais schliissiger Beweis fiir fiikale Ver- 
unreinigung bctraclitet werden. Diese Rldc. haben daher fiir' die Beurteilung von 
Brunnenwassem nur sehr besehrankte Bedeutung. (Amer. Joum. P u b l. Health 16- 
494—99. Columbus [O.], Ohio State Dep. of Health.) S p i e g e l .

Carlos A. Sagastume, Eigenschaftcn einer neuen Hefe. Die ais „Saccharomyces 
Giirullicoła“ bczeichnete Baktericnart, dereń Eigenschaftcn genauer besclirieben sind, 
zeichnet sich dadurch aus, daB sie gegen groBe Scliwankungen des pH-Wertes (3,5—8,4) 
ihres Niilirbodens unempfindlich ist. Sie entwickelt sich auf pepton-, glukose-, sacchn- 
rosehaltigen Stoffen zwischcn 7 u. 49°; Licht u. photodynam. Sensibilisatoren be- 
giinstigen die Entw. der Kulturen. Gegen Antiseptika ist Sacch. Citrullicola sehr 
widerstandsfahig, sio Yergiirt Glucose langsam, aber nicht Saccharose, Lactose, Lavu- 
lose oder andere Zucker. (Anales Asoc. Quim. Argentina 13. 440—43. 1925.) HantkE-

E*. T le rc h em ie .
Harold John Channon, Die biologische Bedeutung des unverseifbaren Bestandteiks 

voii Ólen. I. Yersuehe m it dem ungesattigten Kohlenwasserstoff, Sąualen (Spinacen)- 
Squalen, C30H;;0, wird von  R atten  aus der Nahrung teilweise resorbiert. D a d u rch  steigt 
die Menge unverseifbarer Substanz in  der Leber bis zum  2,6-fachen der Norm , die Menge 
des Cholesterins darin um ca. 100% - D as Sąualen kann in Form  seines HCl-Anlagerungs- 
prod. aus den Lebern isoliert werden. Seine Menge u. Sie des Cholesterins geniigen 
aber n icht vollig, um die Vermehrung des Unverseifbaren zu erklaren. D ie  physiol. 
B edeutung dieser Beobachtungen wird erórtert. "Obie Wrkgg. h atte  die Verfutterung 
von  Sąualen bei der R atte  nicht. (B iochem ical Journ. 20 - 400— OS.) S p i e g e l .

Harold John Channon und Guy Frederic Marrian, Die biologische Bedeutung 
des unverseifbaren Bestandteils von Olen. II. E in  in  der Saugetierleber vorhandener nicM 
identifizierler Kohlenwasserstoff. (I. vgl. vorst. Ref.) Den Vff. gelang der Naehweis 
eines hoch ungesatt. KW-stoffs in der Leber von Mensch, Rind, Schaf, Pferd u. Schwem-
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In reinem Zustande wurde cr noch nicht erhalten, da er unter 2 mm Druck nicht unzers. 
dest. Es wurden ein krystallin. Hydrochlorid vom F. 128° mit ca. 31% Cl u. ein festes, 
in A. unl. Bromid mit ca. 6 8 %  Br erhalten. Vom Sąualen erscheint der KW-stoff 
danach yerschieden. (Biochemical Journ. 20. 409—18. London, Univ. Coli.) S p i e g e l  

N. Troensegaard und B. Koudahl, Die Acetylierung der Proteinę des Blutes VII. 
(VI. ygl. Ztsehr. f. physiol. Ch. 142. 35; C. 1925. I. 2008.) Die verschiedenen Proteino 
geben bei der Acetylierung sehr yerschiedene Ausbeuten der vom Acetylprotein losgel. 
u. von den Vff. ais „Acetylbasen" bezeichneten Fraktion. Die groBten Ausbeuten 
liefern die Proteinę des Blutes, besonders Globin u. Globulin. Die Acetylierung erfolgt 
in 2 Stufen: 1. durch langeres Erwarmen mit Eg. +  CH3C0C1, 2. durch Erhitzen mit 
Essigsaureanhydrid -j- Na-Acetat. Zur Beschleunigung des 1. Vorganges wird HBr 
zugesetzt. Nach der 1. Acetylierung werden die in A. 1. Basen extrahiert, da .die ge- 
bildete HCl zerstorend einwirkt. Die Acetylbasen werden nach den Lósungsmm. ais 
PAe., CS2-, A.-, Bzl.- u. Chlf.-Basen bezeichnet. Die in %  des Gesamt-N ausgedruckten 
maximalen Ausbeuten an Acetylbasen yerteilen sich bei den yerschiedenen Proteinen 
wie folgt:

PAe. CS2 A. Bzl. Chlf.

G l o b i n ........................ 4 23 9 13 51
Serum-Globuline . . . 6,7 18 1 0 2 0 39,3
Serum-Albumin . . . 6 13 8 26 47
G lia d in ........................ 0 ,2 6 3 24 67
G ela tine ........................ 0,4 3 3 13 80,6

Der in Chlf. gel. Anteil ist das Acetylprotein u. ais Differenz von der abgespaltenen 
Basenmenge bereehnet. Fibrin gab eine iihnliche Verteilung wie Globulinę. Einzel- 
heiten iiber die Durchfuhrung der Acetylierung u. die Extraktion ygl. Original. Die 
PAe.-, CS2- u. A.-Fraktionen konnen durch Vakuumdest. gereinigt werden. Bis 25% 
des Gcsamt-N der Proteinę sind so destillierbar. Die PAe.-Fraktionen sind alle destillier- 
bar. Die CS2- u. A.-Fraktionen enthalten dagegen einen nicht destillierbaren Anteil. 
\o n  den bei yerschiedenen Tempp. abgetrennten Fraktionen wurde der N-, C-, H- u. 
O-Gehalt, die Acetylzahl u. das Mol.-Gew. bestimmt. Hieruber, sowie iiber die errech- 
neten Formeln ygl. dio tabellar. Zusammenstellung im Original. Dio Acetylbasen haben 
einen ungesatt. heterocycl. Charakter. Mit Alkali entstehen Basen von pfefferminz- 
artigem Geruch. KMn04 wird bei sodaalkal. Rk. sofort entfarbt. Mit (CH3)2N-C6H4CHO 
-f- HCl starko Farbrk. Mit Titansiiure in konz. H 2S04 (Phenolreagens) Rot- u. Braun- 
farbung. Ammoniakal. Ag-Lsg. wird reduziert. Alkal. K 4Fe(CN)„-Lsg. liefert krystallin. 
in A. 1. Ndd. Mit Ausnahme des niedrigst sd. Anteils geben alle Fraktionen Skatolrk. 
Die A.- u. CS2-Fraktionen sind besonders N-reich u. enthalten 20—24% N. Die Bzl.- 
Fraktion der Acetylbasen der Blutproteine laBt sich im Vakuum nicht destillieren. 
Sie sind in Essigester 1. Analyt. Daten ygl. Original. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 153. 93 

is . G u g g e n h e im .
N. Troensegaard und B. Koudahl, Cholesterin ais prostethische Gruppe im 

erum-Globulin. VIII. (VII. vgl. vorst. Ref.) Mit den Globulinen des Serums w'erden 
w e er Cholesterin noch Phosphatide gefallt, wenn sie vor dem Serum-Albumin ab- 
gesc ńeden werden. Sie fallen erst bei der Abscheidung des letzteren aus angesauerter 
_?* a"8- ^>’e Serum-Albumine ergaben 3% rohe Cholesterinester u. 1 %  rohe Lecithine. 

ir das Blut bei der Abscheidung des Fibrins stark geschlagen, so erhoht sich der 
io esterin- u. Phosphatidgehalt der Serum-Albuminę, indem wahrscheinlich aus den 
ut 'órperchen Lipoide frei werden. Auch die Globulinę wreisen dann A.-l. Bestand- 

eie auf. Aus der PAe.-Fraktion der Acetylbasen der Serumglobuline lieBen sich 
-stoffe isolieren, welche aus einem in den Globulinen yorhandenen Cholesterin- 

Komplex stammen. Ausbeute etwa 2% des Globulins. Die in A. u. PAe. 11. KW-stoffe
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wurden in 3 Fraktionen getrcnnt, unl. in A., wl. in k. A. u. 11. in A. u. im Vakuum 
fraktioniert. Uber die Elomentaranalysen der bei den versehiedenen Tempp. auf- 
gefangenen Destillate vgl. Original. Sie entspreehen im wesentliclien einem KW-stoJf 
GltH„. Dio Cliolesterinrkk. sind negativ. Br wird nicht addiert. Unter den Spalt- 
prodd. des mit Acetylchlorid u. Essigsaureanhydrid bchandelten Cholesterins wurde 
eine Fraktion mit der Formel C1GH 28[O(CH3CO) ] 0,9 durch fraktionierte Dest. abgetrennt. 
Daraus wird geschlossen, daB die Serumglobuline einen festgebundenen Cliolesterin- 
komples enthalten, der mit dem Protein durch das die OH-Gruppe tragende C-Atom 
verkniipft sein soli, woil bei der Spaltung der Globulinę KW-stoffe erhalten werden, 
wahrend beim Acetylierungsabbau des Cholesterins die OH-Gruppe intakt bleibt. 
Vff. glauben, daB der Abbau des Cholesterins durch Acetylierung zur Aufklarung von 
dessen Konst. beitragen konne. Die Cholesterinkomponente laBt sich aus dem Sorum- 
Globulin weder mit methylalkoh. KOH, noch mit wss. HCl abspalten. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 1 5 3 . 111—18. Kopcnhagen.) GUGGENHEIM.

William Kiister, Uber den Blut-, Blałł- und Gallenfarbstoff. Zusammenfassende 
Darst. der Forschungsergebnisse bzgl. der drei genannten Farbstoffe unter Erórterung 
ihrer Konst. Wiedergabe in kiirzerer Form nicht moglich. (Chemie d. Zelle u. Gewebe
1 2 . 323—47. Stuttgart, Techn. Hochsch.) S p i e g e l .

H. Munro Fox, Uber ein neues Porphyrin. Obgleich das Chlorocruorin in seinem 
Verh. dem Hamoglobin sehr ahnclt, enthalt es doch einen anderen Grundkem. Dic 
beiden Hamatino aus Hamoglobin u. Chlorocruorin enthalten beide Fe, aber zwei 
verschiedene Porphyrine. Dio Darst. der letzteren erfolgte nach der Methodo von 
NENCKI zur Darst. yon Hamatoporphyrin. Yerd. Spirographisblut wurde mit Eg. 
(1 Teil) -f- A. (3 Teile) estrahiert, dio Eg. mit W. ausgewaschen u. der zuruckbleibende 
ath. Extrakt yon Chlorocruorohamalin zur Trockne cingedampft. Der Ruckstand 
wurde (in Ggw. yon etwas Na-Sulfit, um Oxydation des Porphyrins zu ycrhindern) 
in HBr-Eg. gel., das Porpliyrin aiisgeiithert u. schlieBlich mit HCl (1 Teil HCl +
3 Teile W.) aufgenommcn. Hamatoporphyrin wurde zum Yergleieh aus Hamin mit 
HBr-Eg. dargestellt. Das neue Porphyrin unterscheidet sich durch sein Spektrum 
(Tabellen im Original) deutlich von den schon bekannten Porphyrinen. Wegen seincr 
Loslichkeit in Chlf. ist es der Gruppe II  dor Porphyrine (Einteilung nach F is c h e k ) 
einzureihen. (Naturo 117. 49—50. Cambridge, Zoolog. Labor.) Zandek.

Charles Robert Harington, Die Chemie des Thyroxim. I. Isolierung des Thyrozins 
aus der Schilddriise. Da das Verf. K e n d a l l s  zur Isolierung des Thyrosins, dessen 
von jenem aufgestellte Formel Vf. kritisiert, sehr miihsam u. zeitraubend ist, suchte 
Vf. Verbesserungen. Das von ihm ausgearbeitete Verf. hat folgende Grandzuge: Das 
Materiał w d  zunachst der Hydrolyse mit 10°/oig. Ba(0H)2 -8H20-Lsg. unterworfen. 
Die beim Stehen ausgeschiedene Fiillung wird mit 2°/0ig  ̂ NaOH-Lsg. gekocht, mit 
t)berschuB von Na2S04 yersetzt, die fUtrierte Lsg. mit HCl angesauert u . der entstandene  
Nd. ebenso, wie der aus dem Filtrat yon jener ersten Fiillung durch HCl erlialtene 
in NH3-F1. gel., mit Ba(OH)2 yersetzt u. nach Austreiben des NH3 18 Stdn. auf Danipf- 
bad unter RiickfluB gekocht (Temp. nicht >100°). Der abfiltrierte Nd. wird in sd- 
yerd. NaOH mit starker Na2S04-Lsg. behandelt, die danach filtrierte Lsg. im Sieden 
mit 50%ig- H 2S04 eben gegen Congo angesauert u . einige Minuten gekocht, bis der 
anfangs floekige Nd. schwerer u. kórnig wird. Er wird nach Abkuhlen abfiltriert, in 
n . NaOH-Lsg. gel., A. bis zu einer Konz. von 80% zugefiigt, die filtrierte Lsg. sd. mit* 
33%'g- E ssig sa u re  angesauert. Die Reinigung erfolgt iiber das wl. Na-Salz. — Die 
Ausbeute nach diesem Verf. betriigt 1,2—1,3 g Rohprod., etwas uber 1 g ganz reinen 
ThjToxins aus 1 kg trockener Schilddruse. — Thyroxin hat nicht die von KenPAŁl  
angegebeno Zus., sondern C15H110 4N J4, Dunkelfarbimg 220°, F. 231—233° (Zers., 
Entw. von J 2), unl. in W. u . den gewohnliehen organ. Lósungsmm., 1. in k., n ich t zu 
konz. Alkalien, in Ggw. yon Alkalien oder Mineralsauren, nicht aber yon Essigsaure,
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1. in 90°/oig. A. Das Felilen von opt. Aktivitat ist wahrscheinlicli auf Racemisation 
bei der Hydrolyse zuruckzufiihren. (Biochemical Journ. 20. 293—99.) Sp i e g e l .

Charles Robert Harington, Die Chemie des Tliyroxins. II. Konslitution und 
Synihese ton Desjodothyrozin. (I. vgl. vorst. Ref.) Das Desjodothyroxin, C ^ H ^ N  
in dem die 4 J-Atome des Thyroxins durch H ersetzt sind, wird am besten durch 
katalyt. Red. mittels des Pd-CaC03-Katalysators von B u s c h  u. St o v e  gewoimen, 
es gibt Millonsehe u. Ninhydrinrk., entwickolt mit N20 3 den gesamten N, bildet Salzo 
mit Sauren u.' Alkalien, ist daher w ah rsch ein lic li eine ot-Aminosaure mit mindestens 
1 Phenolgruppe u. vermutlich 2 Benzolkernen. Schmelzen mit KOH bei 250° in offenem 
GefiiBe ergab p-Oxybenzoesaure, eine Verb. Cn Hn 0 2 mit 1 phenol. OH (Monobenzoyl- 
deriv.) u. wenig Hydrochinon neben NH3 u. Oxalsaure, bei 310° in H 2 p-Oxybenzoesaure 
u. Hydrochinon in guter Ausbeute wieder neben NH3 u. Oxalsaure. Bei erschópfender 
Methylierimg verhielt sieh Desjodothyrosin iihnlich wie ThyToxin; das vóllig methylierte 
Prod. (Betain) verlor beim Kochen mit Alkali leicht (CH3)3N unter B. einer ungesatt. 
Saure GleHuOi  mit 10CH3, die mit K3In04 neben Oxalsiiure eino neutrale Verb. Cu H1203 
lieferte, die SemicaTbazon u. Phenylhydrazon bildet, nach dem Yerh. ihres Oxims 
gegen PC15 (B. eines Nitrils vom F. 107,5°) ein Aldehyd ist u. bei weiterer Oxydation 
mit KMn04 in die Saure CliH120J iibergeht. Die Formel des Desjodothyroxins laBt 
sich danach auflosen in H0-C12H80-CH 2 -CH(NH2)-C02H. Unter der Annahme, daB 
in der Gruppe C12HeO 2 Phenylreste durch 1  O verknupft seien, wurden synthet. Verss. 
unternommen.

Durch Kondensation von p-Bromanisol nach dem Verf. von U l l m a n n  u . St e i n  
mit dem K-Salz des p-Kresols in Ggw. von Kupferbronze resultierte 4-(4'-Methoxy- 
phenoxy)-loluol (I.). Dieses gab beim Kochen mit H J 4-{4'-Oxyphenoxy)-toluol (II.), 
ident. mit der in derKOH-Schmelze gewonnenen Verb. C13Hlz0 2 (vgl. oben), beim Kochen 
mit KMn04 die 4-(4'-Melhoxyphenoxy)-benzoesdure (HI.), ident. mit der bei endgiiltiger 
Oxydation des Spaltprod. au3 methyliertem Desjodothyroxin erhaltenen Saure 
(vgl. oben). Entsprechend wurde p-Bromanisol mit dem K-Salz des P h en o ls  konden- 
siert zu (4-Methoxyphenoxy)-benzol (IV.); der daraus nach GATTERMANNs HCN- 
Methode erhaltene 4-(4'-Methoxyphenoxy)-benzaldehyd (V.) (er geht bei Oxydation in
III. uber) war ident. mit dem beim Abbau des Desjodothyroxins erhaltenen Aldehyd 
C r M u .  gab bei dor Perkinschen Synthese die 4-(4'-Methoxyphenoxy)-zimlsdure (VI.), 
ident. mit der aus methyliertem Desjodothyroxin erhaltenen Sdure 0 16i / I40 4. SchlieB
lich wurde aus dem Aldehyd V. das Desjodothyroxin selbst auf 2 Wcgen synthetisiert: 
a) Nach der Methode von Sa s a k i durch Kondensation mit Glycinanhydrid in Ggw.
'  011 Essigsaureanhydrid u. NaC2H30 2 u. Kochen des Prod. mit H J  u. rotem P ; b) Nach 
der Methode von W h e e l e r  u . H o f f m a n n  durch Kondensation mit Hydantoin u, 
i\eitere Bchandlung wie bei a). In beiden Fallen war die resultierende Aminosauro (VII.) 
ident. mit dem natiirlichen Dcsjodothyroxin, dessen Kbnst. ais f$-[4-(4'-Oxyphenoxy)- 
phmyl]-x-aminopropionsdure (p-Oxyphenyluther des Thyrosins) damit erwiesen ist. 
Im Thyroxin scheinen nach den Ergebnissen noch unvollendeter Verss. die J-Atome 
dio Stellen 3, 5 ,3', 5' einzunehmen.

I. CH3Q - ( —  V q - /  \ „ C H ,  n .  I I P - /  / - ° - \  / - CHs

III. CH30 -< ^ ___ \ _ o _ /  \ - C O O H  IV. CII3O - /  \ - 0 - / ___

CH30 - /  y. y p - /  ) —CHO CII30 - /  VI. \ - Q - /  \  -CH:CH-COOH

VII. n o - /  \ _ C H j  • CH(NHj) • CO OH

A e r s u c h s t c i l .  Desjodothyroxin, C^H^O^N (VH.), Biindel von Nadeln oder 
rnsmen (aus verd. Lsg.), F. bei rasehem Erhitzcn 253—254° (Zers.), swl. in W., A. u.
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anderen organ. Losungsmm. Die Salze, sowohl mit Sauren wie mit Alkalien, sincl 1. 
in A., die Sauresalze zwl. in W. HCl-Salz, diinno Tafeln (aus verd. HCl), F. 237—239° 
(Zers.). — 4-{4'-Melhoxyphenoxy)-toluol, C11HI40 2 (I.), Tafeln (aus verd. A.), F. 47—48°.
— 4-(4'-Oxyphenoxy)-tóluol, Ci3H120 2 (II.), Blattchen (aus Leichtpetroleum), F. 72—73°, 
beim Wiedererhitzen 56—57°, wl. in h. W., 11. in den meisten organ.Losungsmm. Benzoyl- 
deriv., Biindel von Nadeln u. Prismen (aus Leichtpetroleum), F. 75—77°. — 4-(4'-Meth- 
oxyphenoxy)-benzoesaure, (III.), Tafeln (aus verd. A.), F. 177°. — (4-Methoxy-
phenoxy)-benzol, C13H120 2 (IV.), bewegliches Cl, Kp. 293—296°. — 4-(4'-Metkoxyphen- 
oxy)-benzaldeliyd, CV,H]2Ó3 (V.), Nadeln oder Prismen (aus Leichtpetroleum), F. GO,5°. 
Oxirn, Blattchen (aus Leichtpetroleum), F. 74—75°. Semicarbazon, Tafeln, F. 210—211°. 
Phenylhydrazon, blafigelbe Nadeln, F. 135—136°. — 4-(4'-Melhoxyphenoxy)-zimtsaure 
C16H]40 4 (VI.), Blattchen (aus verd. A.), F. 175,5°, swl. in W., etwas leichter 1. in A. 
N a-Salz u. K -Salz, swl. in k. W. Methylester, C17HI80 4, Blattchen (aus CH3 -OH, worin 
k. swl.), F. 128,5°. — Kondensationsprod. von 4-{4'-Mdlioxyphenoxy)-benzaldehyd m it 
Glycinanhydrid, C32H260 6N2, gelbe rcclitwinklige Tafeln (aus viel Eg.), F. 286—287°, 
swl. •— 4-(4'-Melhoxyphenoxy)-benzalhyduntoin, C17H160 5N2, blafigelbe Nadeln (aus Eg.),
F. 211°. — 4-(4'-iIethoxyphenoxy)-benzylhydantoin, C17H180 5N2, aus dem yorigen in 
alkal.-alkoh. Lsg. durch Na-Amalgam, rechtwinklige Tafeln (aus yerd. A.), F. 177,5°. —
4-(4'-Oxyphenoxy)-benzylhydanioin, C16H 160 5N2, Wurfel (aus yerd. A.), F. 245—246°. — 
f}-[4-(4'-][Iethoxyphenoxy)-phenyl]-!x.-aminopropionsaure, C16H170 4N, Nadelbiisehel, Dun- 
kelfarbung 210°, F._ 220—221° (Zers.). (Biochemical Journ. 20. 300—313. London, 
Uniy. Coli. Hosp.) S p i e g e l .

E s. T ie rp h y s io lo g ie .
Leon Asher, Beitrage zur Physiologie der Driisen. Nr. 83., V. Calvo-Criado, 

Nachweis der Entstehung von Koldenhydraien aus Fełt und Abhangiglceit derselben von 
der Leber. (82. vgl. A s h e r  u. K ic h ik a w a , Biochem. Ztsehr. 163. 176; C. 1926. I, 
708.) Die bei friiheren Unterss. ausgearbeitete Methodik, Tiere prakt. kohlenhydratfrei 
zu machcn (ygl. A s h e r  u . T a k a h a s h i, Biochem. Ztsehr. 154. 444; C. 1925. I . 1222), 
gibt die Móglichkeit zur Entscheidung der yorliegenden Frage. Nach dieser Methodik, 
nur noch wenig modifiziert, behandelte Ratten zeigten auf Zusatz von Fett zur Nahrung 
entweder an den Tagcn dieses Zusatzes oder sofort darauf erhebliche Steigerung der 
Zuckerausseheidung im Harn. Die N-Ausscheidung blieb an den Tagen der Zucker- 
maxima entweder konstant oder zeigtc sogar relative Minima; der Quotient D/N 
erreichte Maximahverte. Es kann danach nur B. des Zuckers aus Fett in Frage kommen. 
Sio tra t besonders deutlich heryor bei geringfugigem Zusatz von Rohrzucker; dieser 
yersetzt die Leber in einen fiir die Umbildung hinreichend funktionstiichtigen Zustand. 
(Biochem. Ztsehr. 164. 76— 96. 1925.) S p i e g e l .

Leon Asher, Beitrage zur Physiologie der Driisen. Nr. 84. George M. Curtis, 
Unłersuchungen iiber den respiratorischen Stcffwechsel bei Arbeit in seiner Beziehung 
zu den Driisen mit innerer Sekretion. (S3. vgl. vorst. Ref.) Unterss. an Ratten mittels 
eines neuen App., der den Gasstoffwechsel bei der Arbeit zu untersuclien gestattet, 
ergaben bei einer annahernd gleichmiiGigcn Laufarbeit yon 1 km je Stde. beim er- 
wachsenen mannlichen Tier eine Erhóhung gegen den Ruhewert um 81% bei der C02- 
Ausseheidung, um 64% beim 0 2-Verbrauch, Der gesteigerte respirator. Quotient laBt 
darauf schlieCen, daB ein erheblicher Teil der zur Arbeit notwendigen Energie yon den 
Kohlenhydraten geliefert wird. Die Beziehungen zwischen Arbeitsleistung u. innerer 
Sekretion werden auf der hier gewonnenen Grundlage in spateren M itte ilu n g en  be- 
liandelt werden. (Biochem. Ztsehr. 164. 97—109. 1925. Bern, Univ.) S p i e g e l .

William Veale Thorpe, Versuche iiber die chemische Natur des oxytocischen Prinzip 
der Pituitaria. Es wird der Nachweis gefuhrt, daB die Zerstorung des ozytoc. Prinzip3 

des Hypophysenliinterlappens durch Trypsinpriiparate in der Tat auf dereń TrypsW
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u. nicht auf der darin enthaltenen Lipase beruht, da sie auch durch lipasefreie Praparate 
eintritt. Dadurch wird die Annahme eiiier Peptidbindung im wirksamen Prinzip ge- 
stiitzt. — Lipasefreies T rypsin  wurde aus frischem Schwcinepankreas gewonnen,- indem 
das Trockenpulver 5 Tage mit 0,1 %'g- Essigsaure bei Zimmertemp. digeriert, der ab- 
zentrifugierte Auszug in dic 10-fache Menge 95%ig. A. gegossen, die Fiillung noch mit 
Aceton behandelt wurde. (Biochemical Journ. 20. 374—78. Mt. Vernon [Hampstead], 
Nat. Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

Ernst Laaueur, P. C. Hart und S. E. de Jongh, Fernere M iłteilungen iiber 
Menformon, das Hormon des Ovarialsysiems. (Reaktivierender Einflu/3 a v f  senile 
Mduse, anlimaskuline Wirkung, Einflu/3 a u f den Sloffwechsd.) (Vgl. Lacjueur, 
Hart, de J ongh u. Wysenbeek , Koninkl. Akad. von Wetensch. Amsterdam, 
Wisk. cn Natk. Afd. 34. 1270; C. 1926. I. 2715.) 1. Bei einigen senilcn weiblichen 
Mausen, die seit Wochen keine spontane Brunst mehr gezeigt hatten, lieB sich solche 
durch 3 inncrhalb eines Tages gegebene Injektionen yon Menformon liervorrufem- —
2. Bei 3 miinnlichen Ratten wurde das Wachstum der Geschlcchtsorganc durch Ein- 
spritzungen von Menformon im Vergleich mit Brudertieren, denen Leberextrakt 
eingespritzt wurdo, gehemmt. Bei diesen Tieren war die Thymus verkleincrt, dio 
Nebenniero vergroBert. — 3. Bei kastrierten weiblichen Ratten zeigte sich nach Ein- 
spritzung von Menformon deutliche Steigerung des Stoffwechsels, ohne Behandlung 
oder nach solcher mit Lebcrestrakt keine oder viel geringere. (Koninkl. Akad. van 
Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 329—35. Amsterdam, Univ.) Sp .

Ottfried Fellner, Uher die Ursache der Ungcrinnbarkeit des Mensłrualblules. 
Eine aus Corpus luteum gewonnene, in Sauren, A. u. W. 1. Substanz verhindert, dem 
Blut zugesetzt, die Gerinnung. Die gleiehe Substanz ist in der Placcnta, der Uterus- 
mucosa u. im Menstrualblut vorhanden. Vermutung, daB es sich um ein vom Corpus 
luteum produziertes, durch den Uterus zur Ausschoidung kommendes Hormon (kein 
Lipoid) handelt, das auch ins Blut kommt u. dieses ungerinnbar macht. (Zbl. f. Gyn. 
48. 2745—47. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 814. 1925. Wien, Inst. f. allg. u. exp. Path. 
Ref. B o r g e r .) O p p e n h e i m e r .

George R. Love, Der Mechanismus des primdren Sinkens des Blutdrucks nach 
Adrenalininjeklion. Die primare Blutdrucksenkung bei Adreiudin-\r\]eki\on ist am 
Herzen selbst bedingt, u. zwar hauptsiichlich durch zcntrale, femer aber auch durch 
periphere Vagusubererregung. (Journ. of lab. a. clin. med. 11. 24—34. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 34. 432. Urbana, Univ. of Illinois. Ref. FROMHERZ.) OPPENHEIMER.

Folke Nord, Die Bedeutung des Glykokolls und Peptons fu r  die W irkung des Adre- 
nalins und Insulitis au f die Glykamie beim Kaninchen. Weder Glykokoll noch Pepton, 
dic an isolierten Organen, wie am ganzen Tier die AdrenalingcfaBwrkg. verstarken, 
haben auf die Adrenalinblutzuckerwrkg. EinfluB. MógUcherweise, das soli noch ent- 
schieden werden, verlśingern sie dio Adrenalinhyperglykiimie. Dagegen wirken beido 
Substanzen deutlich antagonist. (bei subcutaner Injektion) auf Insulin. Auf welche 

eise, kann nur vermutet werden. Vielleicht durch die Zuckermobilisation, dio sie 
an sich schon bewirken, vielleicht durch Beeinflussung des Nebennierenmarks. (C. r. 
soc. de biologie 93. 1185—88. 1925. Upsala, Pharmak. Inst). O p p e n h e i m e r .

Gunnar Ahlgren, Mikrorespirometrische Untersuchungen iiber die Hormomcirkung.
I. Insulin. Insulin fordert die Gewebsoxydation, gemessen mit Methylenblau- 
oder Dinitrobenzolmethode. Mittels Mikrorespirometer findet man das gleiehe, aber 
nicht mit IV a r b u r g s  Gewebssclmitten. — Froschmuskulatur zerkleinert u. kurz 
ausgewaschen wurde 2—3 Stdn. nach der Tótung des Tiercs im Mikrorespirometer 
30 Min. bcobachtet. Weder Insulin allein noch Glucose allein steigem den Gasaus- 
austausch, dagegen Insu lin  u. a ,B-Glucose. (Skand. Arch. f. Physiol. 47- 271—74. 
L uw L ) M u l l e r .
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Gunnar Ahlgren, Mikrorespirometrische Untersuchungen uber die Hortnonwirkungen.
II. Adrenalin. (I. vgl. yorst. Ref.) 0 ,-Verbrauck u. C02-B. zerkleinerter Frosch- 
muskułatur werden durch 10“7—10- 1 1  Adrenalinyerdd. deutlich gesteigert, durch 
hohere Konzz. erniedrigt. (Skand. Arch. f. Physiol. 4 7 - 275—80. Lund.) Mu l l e r .

Gunnar Blix, Z ur Frage der Spezifitat der Insulinw irkung. Bestatigung von 
A h l g r e n  (vgl. vorvorst. Ref.), daB Insulin bei Zusatz von a,/?-Glucoso dio Atrnung 
der Froschmuskulatur steigert. Yon 21 untcrsuchten Kohlchydraten wirkt nur H annose 
ebenso wio Glucose. (Skand. Arch. f. Physiol. 4 7 . 292—301. Upsala, Lund.) M u l l e r .

Kurt Karger, Unter suchungen zur Frage der Einw irkung des Insu lins a u f den 
Koldehydratstoffwcchsel. Der beim zuckerkranken Menschen einsetzende 2. Anstieg 
des Blutzuckers, auf eine 2. Gabe Dextrose, der beim n. Menschen ausbleibt, wird 
auch durch Insulininjektionen nicht verhindert. (Verh. d. dtsch. Ges. f. inn. Med. 
1 9 2 5 . 339—43; Ber. ges. Physiol. 3 4 . 505. Ref. H il d e b r a n d t .) Op p e n h e i m e r .

Ivo Maćela, Trypsinwirkung a u f Insu lin . Unter Trypsineinw, wird Insulin optimal 
bei ph 8 ,6  inaktivicrt; reaktiviert wird es durch Vcranderung der pa-Werto (2 ,8 ). 
Injektion des rcaktivicrten Insulins fiihrt nie zu Krampfen u. zu kciner Blutzuckcr- 
senkung unter 45 mg. (Casopis lćkaru ćeskych 6 4 . 1515—18. 1925; Ber. ges. Physiol. 
3 4 . 417. Toronto, Prag. Ref. B a b Ak .) O p p e n h e i m e r .

I. L. Chaikoff, J. J. R. Macleod, J. Markowitz und W. W. Simpson, Die 
Zeitbeziehung der Verdnderungen, die ais Resultat der Insulin in jeklion  a u f pankreas- 
exstirpierte Tiere im  Blute auftreten. Der Inhalt deckt sich mit dem eines fruheren 
Ref. (Amer. Journ. Physiol. 74. 36; C. 1926. I. 426). (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada. 
[3] 19. Sect. V. 63—69. 1925. Univ. of Toronto.) S p i e g e l .

J. Markowitz und W. W. Simpson, Der Zuckerstoffwechsel eines diabetischen 
(pankreasexstirpierten) Hundes wahrend der Trachtigkeit und nach der Insulinbehandlung. 
(Vgl. Ma r k o w it z , Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sect. V. 141; C. 1925. 
I. 1506. Ygl. auch vorst. Ref.) Wahrend der Trachtigkeit nahrii die N-Ausscheidung 
ab, offenbar infolge Retention durch die Fóten. Die Zuckerausscheidung blieb wahrend 
der ganzen Trachtigkeitsperiode konstant. Die geringe Menge Insulin, die durch die 
Fóten ausgeschieden werden koimte, kommt sonach auf die Glucosebilanz, die durch 
dio groBe Mengo injizierten Insulins beeinfluBt wird, nicht zur Geltung. Nach der 
Geburt trat Hypoglykamie auf, die sich durch die Annahme einer Entziehung von 
Zucker fiir die Milchbildung erkliiren laBt. SchlieBlich stellte sich der Zustand vor 
der Trachtigkeit wieder her. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 19. Sect. V. 71—77. 
1925. Univ. of Toronto.) S p i e g e l .

J. Markowitz, Eine M itteilung zur W irkung des Insu lins a u f den Blutzucker des 
Geflugels. (Vgl. yorst. Reff.) Bei Huhnern wird durch Injektion von Insulin der 
Blutzucker erniedrigt, aber weniger ais bei Saugetieren. Andererseits treten bei jenen 
die Symptomo der Hypoglykamie bei wesentlich hoherem Blutzuckerspiegel — iiber
0,15°/o — auf. Mit der hóhcrcn Kórpertemp. der Vogel scheint dio geringero Wrkg. 
des Insulins nicht zusammenzuhangen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 19- 
Sect. V. 79—81. 1925. Univ. of Toronto.) Sp i e g e l .

I. L. Chaikoff, Insid in  und Glykogenolyse. (Vgl. yorst. Reff.) Bei ersticktcn 
Kaninchen war der Blutzucker erhóht, das Glykogen der Leber, nicht aber d a s  der 
Muskeln yermindert. Wurde vor der Erstickung Insulin gegeben, so wurde auBer 
in Fallen, wo Krampfe auftreten, das Leberglykogen nicht yermindert u. blieb der 
B lu tz u c k e r auf n. oder geringerer Hóhe. I n  den Krampffallen ergab sich V erm inderung 
des L eb erg lykogens fast bis zum Verschwinden. In den Muskeln braucht das Glykogen 
auch bei Insulinkrampfcn nicht yollig zu yerschwinden; dics ist nur dann zumeisfc 
der Fali, w en n  die Tiere an den Krampfen sterben, wonach sich dann in der Leber 
noch merklichc M engen fanden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 19. Sect. 'i • 
83—90. 1925. Univ. of Toronto.) S p i i e g e l .
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E. F. Mtiller und H. B. Corbitt, Ein Vergleich intradermaler und subcutaner 
InsulininjeMionen bei Gegenwart von Suprarenin. Werden Insulin u. Suprarenin an 
ycrachicdonon Stellen injizierfc, so erweist sich dio intracutano Anwendung der sub- 
eutanen iiberlegen, bei Venvendung gemoinsamer Lsg. die subcutano, soweit nicht 
gegenseitige Neutralisation eintritt. (Journ. Lab. Clin. Mcdicino 11 . 21—24. 1925. 
New York.) S p i e g e l .

Sophie Kołodziejska und Casimir Funk, Die Rolle de3 Insulina beim Phosphor- 
stoffwechsel. Die Veranderungen in der Verteilung des P im Bluto unter dem Einflusse 
des Insulńis geben kein richtiges Bild seiner Einw. auf den Gesamt-P-Stoffwechsel. 
Eine solche scheint kaum zu bestehen. Denn bei Vorss. uber die Verteilung des P auf 
Harn u. Faces unter P-lialtiger u. P-freier Kost mit u. ohne Insulin ergaben sich kein o 
merklichen Unterschiede, ebensowenig, wenn die ganzen Tiero nach P-freier Kost 
analysiert wurden. (Biochemical Journ. 20. 392—94. Warschau [Polen], Staatl. Schnie 
f. Hygiene.) S p i e g e l ,

Lucien Cornil und L. Jochum, Wirkung eines spermabildenden Eztrakis auf 
die diabelische Glykosurie und Polyurie. Unter dem EinfluC von injizierten Hoden- 
extrakten geht die Zucker- u. W.-Ausscheidung von Diabetikern zuruck. Der Mecha- 
nismus der Wrkg. wird nicht diskutiert, aber an die Tatsache. erinnert, daB ICOREN- 
CIIEVSKY u. Gan insulinahnliche Substanzen aus Hoden erhalten haben. (C. r. 
soc. de biologie 94. 671—72. Nancy, Clin. mćd. dn Prof. E t i e n n e .) Op p e n h e i m e r  

Maurice B. Visscher, Eine kritische Sludie iiber das Vorkommen eines Isomeren 
der d-Glucose im Blut. Vf. wiederholt zunaohst dio Verss. von W i n t e r  u . S m it h  
(Joum. Phys. 57. 100; C. 1923 . I. 709). 100 ccm Blut werden zur Entfernung der 
EiweiBstoffe mit 100 ccm 10°/oig. Na-Wolframatlsg. u. 100 ccm 2/:rn - H„S04 yersetzt, 
filtriert, im Vakuum bei 40° auf ca. 5 ccm eingeengt, mit 150 ccm A. dio Wolfram- 
saure entfemt u. wiederum auf ca. 10 ccm im Vakuum eingeengt (Verf. I.). Diese 
FI. dient zu den opt. Messungen. — In einer II. Versuchsreihe wurde statt 2/rrn - H 2S04 

Vrn- H2S04 yerwendet. — In einer III. Yersuchsreihe wurden die EiweiBstoffe mit 
Uranchlorid gefiillt. — Zu den Verss. diente in der Hauptsache Rinderblut, femer 
Oxalatblut von Mensch, Kaninchen u. Hund. Die Resultate stimmen im wesent- 
lichen bei diesen Blutarten ilberein. Die Glucose wurdo nach den Verff. von F o l in -W u  
sowie von S h a f f e r - I I a r t m a n n , die [H ] colorimetr. u. elektrometr. bestimmt.

Bereehnet man auf Grund des der Glucose zugeschricbenen Red.-Vermógens 
der FI. die spez. Drehung der opt. akt. Substanz, so ergibt sieli fiir dio n a ch  dom
I. \  orf. gewonnenen Lsgg. folgender Verlauf der Drehungsiinderung. Dio Anfangs- 
drehung liegt in allen Fallen wesentlich tiefer ais die der d-Glucose u. w a r einmal 
sogar negatiy , steigt dann mehr oder weniger stark an, um in manchen Fallen wieder 
allmahlich abzusinken. Arbeitet man nach Verf. II, so erhillt man ganz andere, aber 
untereinander viel besser ubereinstimmende Ergebnisse. Die A nfan g sd reh u n g en  
liegen yiel hoher, sogar hóher ais die fiir d-Glucose berechneten, u. iŁndern sich nicht 
mehr erheblich. Das gleiche Bild erhalt man aus den Beobachtungen, dio an den 
nach dem  III. Verf. bereite ten  Lsgg. gemacht w urden .

\  f. zieht daraus den SchluB, daB das opt. Yerh. dor nach dem I. Verf. hergestelltcn 
Lsgg- nicht allein durch die Glucoso bedingt wird, sondem noch durch andere Sub
stanzen (EiweiBstoffe oder deren Abbauprodd.), die dabei nicht yollstandig gefallt 
" orden sind. Die Annahme einer instabilen y-Glucose im Blut halt Vf: daher fiir 
unbegriindet. (Amer. Journ. Physiol. 76 . 59—6 8 .) O h l e .

Alberto Aggazzotti, Das Chlornatrium des Blułes bei der Ermiidung. Nach An- 
strengungen sinkt der Cl-Wert, u. zwar leicht gegeniiber den Hóheruhewerten, stark 
gegenuber Tieferuhewerten. Der niedrigste Wert (bei 2  besonders untemehmenden 
rouristen) wurde mit 0,43% notiert. (Arch. di fisiol. 22 . 465—72. 1925; Ber. ges. 

jsiol. 3 4 . 3 6 9 , Monte Rosa. Ref. S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .
VIII. 2. 1 7
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Hans Goffart, Beitrag zur Kennlnis der O zyhdmoglobinkrystalle placentaler Sauge- 
tiere. Oxyhamoglobin kann in allen Systemen, das trikline ausgenommen, krystal- 
lisieren. (Zool. Jboli., Abt. f. allg. Zool. u. Physiol. d. Tiere 42. 193—242. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 34. 296. Munster, Zool. Inst. Ref. K u r t e k .) O p p e n h e i m e r .

Alfred Gigon, Uber die chemische Zusammenselzung des Blutes unter rerschiedenen 
Stofficechselbedingungen. Bei hungemden Kaninchen steigt (3.—5. Tag) N u. C im 
Gesamtblut nach einem Abfall wieder an. Naeh Deztrose-Zufuhr an einem niiehternen 
Organismus C-Anstieg, N- u. W.-Abfall. Verhaltnis C/N steigt, pH-Veranderung nach 
der sauren Seite. Dextrose am 3.—5. Hungertag gegeben, bewirkt C-Anstieg wie 
beim Niichternorganismus, aber Blut-N steigt ebenfalls u. pn bleibt konstant. C/N 
kann sinken. Daraus folgert Vf., daB Zucker vom niiehternen Tiere anders ais vom 
liiihgemden verarbeitet wird. Der Diabetiker yerhiilt sich wie der Hungemde. 
Wahrend der niiehteme Organismus nur Zucker ohne N verbraueht, benótigt Hunger- 
tier u. Zuckerkranker N zur Zuckerverwertung (Steigerung des Blut-N u. Verhaltnis 
C/N). Insulin lilCt beim Niichterntier C u. N sinken, beim Hungertier nur C, wahrend 
N ansteigt. Genau so yerhalt es sich beim Diabetiker. Adrenalin erwies sich nicht 
ais uneingeschrankter Insulinantagonist, weil es beim Niichterntier genau wie Insulin 
N zum Steigen bringt. (Verh. d. dtsch. Ges. f. inn. Med. 1925. 308—11; Ber. ges. 
Physiol. 34. 367. Basel, Univ. Ref. K u r t e n .) O p p e n h e i m e r .

B. Stuber und E. Proebsting, Weitere Untersuchungen iiber die gefaflaktire Sub- 
stanz dej Blutes. Fortśetzung der Studien (vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 41. 263; 
C. 1924. II. 502). Nach EnteiweiBung mit Oxalsiiure wurden mit Pikrinsaure u. 
P t krystallisierende Salze dargestellt, die mit der gefaBverengemden bezw. -erweitemden 
Substanz auf Grund der pharmakolog. Eigenschaften Beziehungen zu haben scheinen. 
Es handelt sich wahrscheinlich um ein Pyrrolderiv. (Verh. d. dtóch. Ges. f. inn. Med. 
1925. 416—17; Ber. ges. Physiol. 34. 384. Ref. S c h o n .) O p p e n h e i m e r .

Charles Spencer Williamson und Harold N. Ets, Der Wert des Eisens bei der 
Andmie. Eine experimentelle. Untersitchung. Kein EinfluB der Zufuhr anorgan. Fe 
auf die Hiimoglobinbildung (Reihenverss. an Ratten). (Arch. of intemal med. 36- 
333—54. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 578. Chicago. Ref. B e h r e n s .) O p p e n h e im e r .

Ferenc Sternberg, Die Yerteilung der Gesamlhdmoglobinmerge zwisehen den ein- 
zelnen Frakiionen der roten Blutkórpcrchen. Durch fraktionierte Lsg. dor Blutk&rper- 
chen durch steigendo NaCl-Konzz. u. Best. des Hiimoglobingehalts der ab z e n tr ifu g ie rtc n  
Lsg. wird festgestellt, daB die Blutkórperchen normalerweisc sehr verschiedene Re- 
sistenz haben u. der Gehalt der yerschiedcn resistenten Korperchen Yersehieden gro U 
ist. Der Farbeindex der wreniger empfindlichen Zellen ist groBer, der weniger resi- 
stenten kleiner ais dio Einlieit. (Orvoskćpzós 15. 154—58. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34. 517. Ref. K a r c z a g .) O p p e n h e im e r -

Erie Ponder und Walter Phillips Kennedy, Der hemmende Einjlup von Zuckern 
auf die Saponinhamolyse. (Ygl. K e n n e d y , Biochemical Journ. 19. 318; C. 1925-
II. 1059.) Quantitative Unterss. iiber die Hemmung der Saponinhiimolyso durch 
Glueose zeigten, daB sie nach einem schon fiir Saccharose, gewisse Alkalien u. Amino- 
siiuren beschriebencn Typus verlauft. Hemmung verschiedenen Grades erfolgt 
menschlichen Zellen ais Testobjekt auch durch Mannose, Lactose, Saccharose, Trehalose, 
Maltose, Raffinose, Arabinose, Xylose, Rhamnose, bei Hammelblutkorperchen durch 
Xylose u. Arabinose nicht. Bei keinem Zucker wurde beschleunigende Wrkg. ohne 
Ggw. von Siiure gefunden. (Biochemical Journ. 20. 237—42. Edinburgh, Univ.) Sf iE- 

Walter Phillips Kennedy, Die Wirkung von Neutralsalzen auf Hdmólyse. (Vgh 
vorst. Ref.) In eińem hiunoh-t. System aus Zelle, Saponin u. NaCl wirkt Hypotonismus 
hemmend. Vergleich von Systemen, die Salze verschiedener Kationen (Li, Na, K, Rh, 
Cs, Ca, Sr, Ba) enthielten, ergab Gleichungen, die mit den allgemcinen Gleichungen 
fiir Hemmung u. Beschleunigung iibereinstimmen im Gegensatze zu den Befunden
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von H o b e r  (vgl. H o b e r  u . N a s t , Blochem. Ztschr. 6 0 . 131; C. 1 9 1 4 . I. 1354). (Bio- 
ehemical Journ. 2 0 . 243—46. Edinburgh, Univ.) S p i e g e l .

József Csapó und Samuel Henszelmann, Die Alkalibmdung des Blulserums. 
(Vgl. Biochem. Ztschr. 1 67- 38; C. 1 9 2 6 . I. 2716.) Bei gesunden Kindem bindet 
100 ccm Serum 730—910 ccm Vioo'n - Laugc, wovon auf 1% EiweiB durchschnittlich 
100 ccm Vioo-n- Laugc entfallen. Die Alkalibindung steht mit dcm EiweiBgehalt 
in Zusammenhang. Trotz der betraclitlichcn Mengen Laugc, dic die Alkaliproteino 
des Serums bis zur Erreichung des Sattigungsmaximums binden konncn, ist das 
Laugenbindungsvermogen goringer ais das Saurcbindungsyermogon ( l °/0 EiweiB in 
100 ccm Serum: 160—170 ccm 7ioo'n- Sauro gegen 95—100 7ioo'n- L^uge). Bei 
Pleuritis, Lues u. Tuberkulose niedrigcre Quotienten. (Magyar orvosi arch. 2 6 . 
330—34. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 368—69. Ref. K a r c z a g .) O p p e n h e i m e r .

A. Leblanc und A. Grigaut, Jodzald und Lipojodkapazitat des Blulserums. 
Die J-Zahl der aus dem Serum durch A.-A.-Extraktion u. nach Reinigung mit W.* 
freiem A. gewonnenen Fetto ist n. etwa 45. Bei schweren Lebererkrankungen sinkt 
sie bis auf 34—29. Ebenso sinkt der Wert, der ais Lipojodkapazitat bezeichnet wird 
n. nicht die durch 100 g Fett fixierte Jodmenge angibt, sondem die J-Menge, die 
durch das in 1000 ccm Serum enthalteno Fett fixiert wird. (C. r. soc. de biologie 
9 4 . 645—46. Paris, Labor. du Pr. Achard hop. Beaujon.) O p p e n h e i m e r .

E. A. Hafner, Ober die spezifische Rolationsdispersion der Serumeiiaeiflfraklionen. 
Die durch (NH4)2S04-Aussalzung aus Rinderserum gewonnenen u. weitgehend ge- 
reinigten Albuminę u. Globulinę unterscheiden sich in ihrer spezif. Rotation. Ihre 
Disperaionsisotherme zeigt auch eine groBe Verschiedenheit in der Rotationsdispersion, 
woraus sich ergibt, daB die durch obiges Verf. gewonnenen Albuminę u. Globulinę 
strukturchem. yerschiedene Kórper sind. (Biochem. Ztschr. 1 6 6 . 424—30. 1925. 
Basel, Physiolog. Chem. Anstalt.) H u c k e l .

St. Reiner, F. Pluhaf und B. Hanyś, Studium der Eiweipkorperkoagidation in 
Tropfen. VIII. Mitt. Unłerschiede in der Koagulation des reinen und Ilb-Serums des 
Pferdes, Rindes, Schweines und II mul es. Fallende Wrkg. von CuS04, Fe2(S04)3, FeS04, 
KA1S04, KCr(S04)2, HgCl2, FeCI3, Cd(N03)2, HN03, H 7P(W20 7)2, CeH5OH, C6H4(OH)2, 
C6H3(OH)3, Tannin, H0CeH2(N02)3. C6H3S03H0HC00H, CH2ClCOOH, CCl3COOH, 
CH3CHOHCOOH, CHaCOH, CC13CH(0H)2, C2H5OH, AgN03 wird untersucht. (Bio- 
chem. Ztschr. 1 7 1 . 156—68. Brno, Tiorarztliche Hoclischule.) M EIER.

H. v. Weiss und M. Dorle, Uber Fettspaltvermogen und Cholesteringehalt im 
Blutserum bei Luetikem. Das Fettspaltvermogen ist bei seronegativer u. seropositiver 
Lues in 90 95% der Fiille stark vermindert bezw. aufgehoben, der Cholesteringehalt in 
ca. 75% der Falle stor kerhoht (230—240 mg-%). (Biochem. Ztschr. 1 7 1 . 225—30. 
Freiburg i. Br., Med. Klinik.) MEIER.

Ludwig Nelken und Hermann Steinitz, Uber den Gehalt des Blulserums an 
Caldum und Kalium bei Nierenkrankheiten. Der Ca-Gehalt ist bei den meisten 
schweren Nierenkrankheiten vermindert, nicht parallel zu den Veranderungen des 
Hiimoglobins u. der Erythrocyten sowie des BluteiweiBes, also nicht ais Folgo einer 
Blutverdiinnung. Im allgemeinen fallen liiedrige Ca-Werte mit hohem Rest-N zu- 
sammen, MaBige Erhohungen des Rest-N sind aber bisweilen mit n. Ca-Werten 
\ergesellschaftct. Der K-Gehalt yerhalt sich zumeist umgekehrt wio der Ca-Spiegel. 
(Ztschr. f. klin. Med. 1 0 3 . 317—41. Berlin, Krankenh. d. jiid. Gemeinde.) W o l f f .

Julia Makarowa und Heinz Zeiss, Kolloidćhemische Bindungsreaktionen von 
Germanin an Eweif3komplexe. I. Bayer 205 im Toxin-Antitoxin- und Anaphylaxie- 
tersuch. Germanin ist imstande, mit EiweiBkomplesen kolloidcliem. Bindimgsrkk. 
einzugehen. Auf verschiedenen Wegen wird der Nachweis gefiihrt, daB jenea sich mit 
Cholera- u. Diphtherieantitoxin yerankert, so daB dereń Wrkg. stark gehemmt oder 
aufgehoben wird. Der anaphylakt. Shock bei mit Serum behandelten Meerschweinchen

17ł
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kann so gut wie vollig yerhindert worden, wenn dem neu zugefiihrten Serum 2% 
Germanin zugesetzt wurden. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I  47. 
110—15. Moskau, PA STEU R -Inst.; Chemopharmazeut. Forschungsinst.) SPIEGEL.

J. Kolda, Der Ubergang von Arzneimilteln in die Milch. Solche Mittel werden 
eingeteilt in anorgan. u. organ. Arzneimittel, u. es wird ihr Verhalten im Korper bei 
Verabreichung in wcchselndcn Mengen u. besonders ihr Ubergang in die Milch an 
der Hand des dariiber vorliegcnden Schrifttums zusammenfassend besprochen.
1. A n o r g a n .  A r z n e i m i t t e l .  Von den Loichtmetallen sind Li, Na u. K n. 
Bestandteilo der Milch, u. cs kann ihro Menge durch Verabreichung ihrer Salze mit 
dem Futter nicht vermehrt werden. Dies gilt fiir Na2S04, NaHC03 u. NaCl; eine 
einzige Ausnahme scheint KN03 zu bilden, mit dem yersehiedene Untersuchungs- 
ansteller zu einander widcrsprechenden Ergobnissen gelangt sind; positive Ergebnisse 
sind hier allerdings nur nach Verabreichung wiederholter, sehr hoher Gaben davon 
erhalten worden u. dieso Ergebnisse sind auBerdem unsicher u. unregelmaBig u. lassen 
hochstena auf den Ubergang von Spuren KN03 in dio Milch schlieBen. Von den Erd- 
alkalien kommen Ca u. Mg n. in Milch vor, u. es scheint, ais ob der Gehalt an Ca kiinst- 
lich vermehrt werden konne, allerdings nur in sehr engen Grenzen. Von den Halogenen 
findet sich Cl n. in Milch ais NaCl u. KC1 vor, u. es kann der Gehalt daran kiinstlich 
durch Verabreichung nicht vermehrt werden. Br geht in sehr geringer Menge aus 
dem Kórper in die Milch uber u. J o d  geht mit Sicherheit in Frauenmilch iiber nach 
yerabreicliung therapeut. Mengen von K J. — 2. O r g a n .  A r z n e i m i t t e l .  Die 
meisten dieser Mittel gehen in die Milch iiber, aber immer nur in sehr kleinen Mengen, 
selbst nach langere Zeit fortgesetzter Verabreichung sehr erhohter Gaben. (Le Lait
6. 12—24. 180—94. 269—87. Brno.) R u h l e .

Rudolf Stern, Uber die klinische Bedeutung des Choleslerinś in  der Galie w id im 
Blulsem m . Herst. eines Choleste.rinsols-. 10 g reinstes (mehrfach umkrystallisiertes) 
Cholesterin werden in 250 ccm A. absolutus auf dem Wasserbad gelost. In 1000 ccm 
sd. Leitfahigkeitswasser wird dio Lsg. portionsweise zugegeben. Es entsteht ein 
milchiges Sol, aus dem A. auf dem Wasserbad abgcdunstet wird. Filtrieren durch 
Glaswolle. Durch weitere Einengung auf dem Wasserbad wahrend mehrerer Tsge 
kann eine Konz. vtoii 1% u. dariiber erreicht werden. Die Haltbarkeit ist groB. Die 
Teilchen haben eine mittlere GroBe von 50 /Lift. — Zur Entseheidung der Frage nach 
der Entstehung von Gallensteinen, speziell zu den Meinungsverschiedenheiten bzgl. 
der Móglichkeit der Ausfallung des Cholesterins in der Gallenblaso werden eine Reihe 
yon Verss. angestellt. Intravenóse Injektionen des Cliolesterinsols fiihren zu einer 
Uberladung des Bluts, aber zu keiner Ausfallung des Cholesterins in der Gallenblase. 
Niihere Betrachtungen dor Koagulationsbedingungen bestatigen die geringe Falhmgs- 
W T kg. der Alkalimetalle, die starkerc der Erdalkalimetalle u. die starkste Wrkg. der 
dreiwertigen Fe u. Al '. Aber die GroBenordnung der Fallungskonzz. liegt uher 
der im Organismus vorkommenden. Der Grenzwert der Saurefallung liegt, wic in 
Verss. mit Pufferlsgg. erkannt wurde, boi Ph == 5,0. Die Galie zeigto in diesen Saure- 
fiillungsverss. weitgehende Analogien zu dem Cholesterinsol. Letzteres ist ctwas 
empfindlicher, was, wic ebenfalls experimentell gezeigt werden kann, auf eine Schutz- 
wkg. yon taurochol- u. glykocholsaurem Na zuriickzufiihren ist. Auch die Ndd. 
in der Galie lieBcn sich ais Cholesterin identifizieren. Schon sehr kleine EiweiBmengen 
genugeu aber, um den ausflockenden pn-Wert dicht an den Neutralpunkt zu ver- 
schieben. (Ober dio Art des Vorgangs u. die Rolle der EiweiBkórper vgl. Klin. Wchschr.
4. 1650; C. 1 9 2 6 . I. 324.) — Im Blut findet sich Cholesterin in kolloidaler VerteiluBg 
(nicht dialysabel). In in-vitro-Verss. kann die Resistenz erhohende Wrkg. des Chole
sterins gegen dio durch osmot. Einfliisse bedingte Hamolyse gezeigt werden. I® 
Tieryers. war aber eine Schutzwrkg. des Cholesterins gegen den EinfluB hamolysierender 
Sera oder von Phenylhydrazin wenig ausgesprochen. Auch bei 3 Fallen von per‘
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nizioscr Anamie, denen Cholesterinsol eingespritzt wurde, war kein Erfolg zu lton- 
statieren. Zur Erkennung der Bedeutung des Cholesterins bei Infektionskrankheiten 
Best. des Blutcholesterins in einer gróCeren Anzahl von Fallen, wobei sich cino Hypo- 
cholesterinamie bei Anamien u. akuten Infektionskrankheiten ergab, dic in der Re- 
konvalescenz, besonders beim Typhus, in Hypcrcholosterinamien iiberging. (Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 112. 129—75. Brcslau, Med. Klin. d. Univ.) Opr.

Yoshijiro Ikegami, Studien iiber die baktericidc Wirkung der Cerebrospinalfliissig- 
keił. Die Cerebrospinalfl. des Menschen u. des Kaninchens iibt eine baktericidc Wrkg: 
auf verschicdene Bakterienarten aus, die, zum Unterschied von dem im Blutsermn 
cnthaltenen Alexin, thermostabil ist. Diese baktericidc Eigenschaft scheint auch 
sonst mit Alcxin oder Leukocytenstoff nichts zu tun zu haben. (Ztschr. f. Immunitats- 
forsch. u. exper. Therapie I  46. 522—46. Tohoku-Universitat zu Sendai, medizin. 
Klinik.) H u c k e l .

J. F. Mc Clendon, Uber das Gleichgewicht zwischen dem Zahnema.il und dem 
Spcichel. In Hinsicht auf das Problem des Zerfalls der Zahne stellt Vf. an Verśs. mit 
Calcil- u. Fluorapatilkrystallen in kiinstliehem Speichcl fest, daB dic Reinhoit der 
Krystalle cino groCe Rolle bei der Schnelligkeit der Einstellung des Gleichgcwichts 
zwischen Zahnemail u. Speichd spielt, indem bei reincn Calcitkrystallen schon in 
einigen Stdn. das zur genauen pn-Bcst. crforderlicho Glcichgewicht sich eingcstcllt 
hatte, wahrend bei Muschcln-, Korallen- oder Kalksteinpulver dazu 3—4 Tage noeh 
nicht geniigten. (Science 63. 430—41. Univ. of Minnesota.) B e h r l e .

Hans v. Euler und Margareta Rydbom, Zur Kenntnis der Wachstumsfaktoren'.
VII. (VI. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 149. 195; C. 1926. I. 1227.) Bei der friihcr (1. c.) 
verwcndeten Normalkost zeigtcn weiBc Ratten bei taglicher Zulage von 0,2 ccm de- 
fibriniertem Blut von Ratten bezw. 0,25 ccm Rindcr- oder 0,30 ccm Mcerschweinchen- 
blut ein n. Wachstum. Nach Bestrahlung mit der CJuarzlampe vcrringcrto sich diese 
Dosis u. zwar am wenigsten beim Ratten-, am stiirksten beim Meerschweinchcnblut. 
Dieses Blut enthalt also dio zum Wachstum notigen Vitaminfaktorcn 1 D u. At. Oxy- 
hdnwglobin, Hamalin u. Ildmatoporphyrin bewirkten weder im belichteten noch unbe- 
lichteten Zustand eine Wachstumsfórderung. Stroma aus Rinderblut war wirksam, 
jedoch weniger ais das Blut selbst. Die zum n. Wachstum benótigte Mcngó betrug
0.3 g Trockensubstanz. Die starko Wachstumswrkg. des Blutcs schoint daher nicht 
allein an die lipoidl. Substanzen, sondern auch an den wasserl. Faktor 1 D, dic in W.
1. Cu-Enzymo u. Hormone geknupft zu sein. Ein Stamrn von weiGen Ratten bedurfte 
anfangs bei der iiblichen Grundkost cino Zidage von 3 mg Lebcrtran zur Erzielung 
eines n. Wachstums. Nach 2-jahriger Inzucht dieses Stammcs erhoht sich jedoch dio 
erforderliche Dosis auf etwa 20 mg, nach der Ansicht der Vff. infolge von Degeneration 
des Stammcs. (Ztschr. f. physiol. Ch. 153. 283—90. Stockholm, Tcchn. Hochsch.)-Gu.

Frederick S. Hammett, Studien iiber die Schilddruse. XXIX. Die Rolle der 
Schilddriise beim Wachstum. (XXVI. ygl. Amer. Journ. Physiol. 69. 510;
C. 1924. II. 1948.) Seit 6  Jahrcn an Albinorattcn durchgefiihrte Wachstums- 
studicn sind abgeschlossen. Es werden hier nur dio Resultate des Fehlens oder 
der rerminderten Funktion der Schilddruse auf das Kórpergewicht mitgcteilt. Bei 
23 oder 30 Tage alten Tieren wurden 20 Stuck beiderlci Gesehlechts zur Feststellung 
der mittleren Organgewichte benutzt. Das Kórpergewicht wurde jede Wocho be
stimmt. Es wurden mit operierten Kontrolltieren Tiere ohne Beischilddriise u. solche 
ohne Schilddruse u. Beischilddriisen verglichen. Nur Tiere, dic 150 Tagc alt wurden, 
sind berucksichtigt. Ein Teil war am 23., ein anderer am 30. Tage operiert worden.

Ausnahmslos war die Korpergewichtszunahme bei Tieren ohne Beisehilddriison 
oder ohne Schilddruse u. Beischilddriisen geringer. Zur Zeit der Gcschlcchtsreife 
(65——75 Tage) ist eine leichte Unterbrechung der Abweichung von der Norm zu kon- 
statieren. Bei den Tieren ohne Beischilddriisen, aber mit Schilddruse ist die Wachs-
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tumsstórung in der ersten Wocho nach der Opcration groBer ais bei denen ohne beide 
Organe. — Die Schilddriise reguliert dio Stoffwcchsclprozesse, liefert also die Bau- 
steino zum Zellwachstum. Dio Intensitat hangt aber vom Vorhandensein von Kataly- 
satoren ab. Die Boischilddriisen becinflussen insofem das Wachstum, ais sio hemmende 
Giftstoffo entfemen. Fehlen dio Beischilddriisen, so sind die Vordauungsorgano ge- 
stort, das sympath. System reagiert auf die Giftc. Die Intensitat des Zellwacbstums 
bleibt unverandcrt unter ungiinstigen Bedingungen, da der Organismus sich ihnen 
anpaBt. (Amer. Joum. Physiol. 7 6 . 69—91. Philadelphia.) M u l l e r .

Ella Woods, Einige Beobachlungen iiber die Rolle des Cystins und gewisser Minerał- 
stoffe bei der Erndhrung. Tiere, die infolge Cystinmangels in der Nahrung im Wachstum 
zuriiekgeblieben waren, zcigen gutes Wachstum u. Ansatz bei Verfiitterung von Trocken- 
milch u. Weizenschrot; hierbei spielen auch die Mineralstoffe eine gewisse Rolle. (Journ. 
Biol. Chem. 66. 57—61. 1925. New York, Columbia Univ.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

G. Davis Buckner, J. Holmes Martin und A. M. Peter, Calcium- und Phosphor- 
gehałt kraftiger und schwachcr Hiihnchen von Hennen, die mit und ohne Calciunićarbonat 
ern&hrt waren. (Vgl. Amer. Journ. Physiol. 7 2 . 458; C. 1 9 2 5 . II. 1691.) Durch Boigabo 
von CaC03 zum Futtcr der Hennen nimmt Gewicht der Eier, der Schalc, des Innem 
u. die Trockensubstanz der Huhncbcn zu. — Der P-Gehalt kraftiger u. schwachlicher 
Huhnehen war fast der gleiche, doch waren diese Ca-armer ais jene. (Amer. Journ. 
Physiol. 7 6 . 28—34. Kentucky Agric. Stat. Loxington.) M u l l e r .

O. Alinikula, K. J. Lundmark und A. Melander, Zur Kenntnis des Nahrwertes 
des „nuchiemen“ Kałbes. Das Schlachtflcisch von unter oinem Monat alt gcschlachtcten 
Kalbern enthalt im Durchschnitt pro kg 129 g EiwciB, 20 g Fctt, 3 g N-freic Extraktiv- 
stoffe. Nahrwert 692 Kai. pro kg. (Skand. Arch. f. Physiol. 47. 313—15. Helsing- 
fors.) M u l l e r .

L. Raybaud, Ober den Emdhrungsicert gekeimten Hafers. Vcrss. an 4 Pferdcn, 
dereń Ernahrungszustand, trotzdem die gewohnto Ration um 38% gckiirzt war, unter 
gekeimtem Hafer sich besserte. (C. r. soc. dc biologie 9 4 . 665—67. Nancy.) Orr.

Jaroslav Kfiźenecky, Ober eine icachstumsteigcrnde Wirkun/j der im Wasscr 
gełósten Nahrstoffe bei den Wassertiercn. Die im W. gel. Nahrstoffo wirken im Sinne 
von Rcizstoffen, wenn dic Tiere (Kauląuappcn) gleichzcitig gefuttert werden. Verss. 
mit Biokłein u. Saccharosc. SchluBfolgcrungen fiir die Fischzucht. (Biol. gen. 1. 
279—98. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 323. Briinn, Bóhrn. tcchn. Hochsch. Ref. 
C o r i . )  O p p e n h e im e r .

P. Henriksen, Cełłułare Verdndemngen ais Folgę von Viłaminhunger. I. u. II. Mitt. 
Autopt. Feststellungen iiber dic Veriindcrungcn bei infolge von Avitaminose ein- 
gegangenen Tioren. Todesursacho ist dic Kcrndegcneration der Zcllcn hauptsachlicli 
der Nerven u. Muskeln.

II. Leber, Milz, Nieren, Nebenniere. Vieles deutet darauf liin, daB es sich bei 
den Zellverandcrungen um eino Schadjgung der gebundenen Fettkomponenten der 
Kerno handelt. (Norsk magaz. f. lacgevidenskaben 8 6 . 265—72. 540—45. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 34. 504. Ref. S c h o l z . )  O p p e n h e im e r .

Jose Carra, Das antiskorbutisclie Yilamin. Vergleichende U nter suchungen uber 
die Wirkung oraler und parenleraler Anwendung. Citronensaft mit Ca bcbandelt; 
Dekantat mit gleichem Vol. A. 96% versetzt, zentrifugiert u. im Vakuum eingedampft- 
(Arbeiten unter C02-Atmosphare.) Die erhaltencn Praparato sind per os wic pa1' 
enteral wirksam. Nur bei sehr weit vorgeschrittenen Avitaminosen half die par- 
enteralo Zufuhr allein. (Boli. d. soc. med.-chir. di Modena 2 4 /2 5 .  76—86. 1924; 
Ber. ges. Physiol. 3 4 . 343. Modena.) O p p e n h e im e r .

R. Hock, Ist das Meerschweinchen ein gecignetes Yersuchstier fiir den Nachiceis 
des C-Yitamins in der Kuhmilcht Verss. an  Meerschweinchen mit roher u. gekochter 
Milch, sowie Milch aus Milchpulver fuhrten zu Erkrankung a ller  Tiere a n  Skorbut,
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wobei abcr die mit gekochter Milch ernalirten Tiere am langstcn aushielten. Das Meer- 
sehweinchen ist daher ein uugeeignetes Versuchstier fiir den Nachweis des C-Vitamins 
in der Kuhmilch. (Milehwirtschaftl. Zentralblatt 55. 65—67. Berlin, Tierarztl. Hoch- 
schule.) G r o SZFELD.

D. J. Macht und W. Stepp, Uber die Wirkung polarisierten Lichts bei experi- 
mcntdlcn Aviiaminosen. Die Verss. M a c h t s  (vgl. Proc. of the soc. f. exp. biol. a. 
med. 23. 47 [1925]) waren Veranlassung, die Erhóhung der Krarnpfbcrcitschaft durch 
polarisiertes Licht bei Avitaminosen zu priifen. Hierbci wurde bemerkt, daB Be- 
strahlung mit polarisiertcm Licht boi s c h w c r  crnahrungsgcstorten Tieren einen 
deletaren EinfluB hat u. dio Tiore unter Krampfen nach wenigen Stdn.. oingehen. 
Im Beginn ayitaminot. Storungcn ist polarisiortcs Licht dagegen ais Stoffweclisel- 
stimulans anzusehen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 112. 242—51. Baltimore, 
Johns Hopkins Univ., Jena, Med. Klin.) O p p e n h e i m e r .

S. Lepkovsky, E. B. Hart, E. G. Hastings und W. C. Frazier, Die Wirkung 
der Garung durch spezifische Mikroorganismen auf den Vilamin-C-Gehalt von Apfel- 
sinen und Tomatensaft. Verss., die Ursacho fiir das Vorschwinden des Vitamins C 
aus garendem Getreide u. garendem K olii zu finden, werden angestellt. Zu diesem 
Zwecke werden Fiitterungsverss. an Skorbuttieren (Mcerschwcinchen) mit Apfelsinon 
bezw. Tomatensaft gemacht. Der steril entnommeno Saft wird durch Baumwoll- 
stopfen, der den Luftsauerstoff durchlaBt, oder nach einem neueren Vcrf. durch Vasolm- 
stopfen luftdicht abgeschlossen. Diesen Siiftcn wurden garungserregende Mikro- 
organismen zugesetzt. Durch ycrglcichendo Fiitterungsyerss. zeigt sich, daB das Vcr- 
sohwinden des Vitamins C nicht durch diese Mikroorganismen, sondem durch don 
Sauerstoff, der sich in dem pflanzlichen Gewebe selbst bofindet, verursacht wird. 
(Journ. Biol. Chem. 6 6 . 49—56. 1925. Madison, Univ. Wisconsin.) I I ir s c h -K .

Alfred F. Hess, Mildred Weinstoek und Elizabeth Sherman, Die antirachilischc 
Wirksamkeit von bestrahltcm Gholesteriti und Phylosterin. IV. Liber Faktorem, die seine 
biołogische Akliviłat beeinflussen. (III. vgl. Journ. Biol. Chem. 64. 193; C. 1925. II- 
1462.) Bestrahltes vcgeiabilisches Ol bcha.lt seine erworbeno antirachit. Wrkg. wenigstens 
ein Jalir lang u. TrockenmUch wenigstens fiir drei Monate. Aktiviertes Cholesterin 
yerliert diese Fahigkeit viel schneller, am schncllstcn im gotrockneten Zustand, weniger 
schnell in W. gol. u. nur langsam in oliger Suspension. Vcrliingerte intonsivo Bestrah- 
lung macht dieso Eigenschaftcn des aktivierten Cholestcrins unwirksam. Cholesterin 
kann aktiviert werden in N-haltiger Atmosphare. Umkrystallisieren von bestrahltem 
Cholesterin vcrmindert seine antirachit. Wirksamkeit. Durch Acoton, Chloroform 
u. Bzl. wird keine Anderung in der Wirkungswęiso des aktiviorton Cholcsterins hcrvor- 
gerufen. — Cholestcrincxtrakt aus Eigelb oder Knochonmark hat keine antirachit. 
Wirksamkeit. (Journ. Biol. Chem. 6 6 . 145—60. 1925. New York, Columbia 
-Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

G. Payling Wright, iiber die Dialysierfahigkeit des das WacJislum beschleunigeiiden 
Prinzips in Extrakten von embryonalen Geweben. Bekanntlich steigern Extrakto embryo- 
nalen Gowebes in Zellkulturen das Wachstum. Dieses Prod. passiert Kollodium- 
membranen, die fiir EiweiB impermeabel sind. Die Substanz ist also diffusibel. (Journ. 
Exp. Med. 43. 591—94. St. Louis.) Mu l l e r .

O. Meyerhof und K. Lohmann, Uber den Unłerschied von links- und rechts- 
Milchsaure im Organismus. (Vgl. Biochem. Ztschr. 168. 128; C. 1926. I. 2491.) Vf. 
untersucht den Unterschied zwisehen der bei den hóheren Tieren allein vorkommcndcn 
d-JHiłcbsaure u. ihrem opt. Antipodcn u. findet, daB die Geschwindigkeit des Lactat- 
l erbrauches u- der Zuckersynthese im intekten Froschmuskel mit l-Lactat etwa 4-mal 
langsamer ais mit d-Lactat bezw. mit rac. Lact-at ist. Ąhnlich verhalt sich dio Atmungs- 
steigerung. Noch groBer ist der Unterschied zwisehen beiden Sauren beŁ verschiedenen 
Saugetiergewebon. Im Lebergowebe, \vo d-Milchsaure Atmungssteigorung um 100%



2 5 6 E v T i e r p h y s i o l o g ie . 1926. II.

bowirkt, blcibt eine Wrkg. von 1-Milchsaure fast vollig ans. Ahnlichcs gilt von der grauen 
Substanz des Gehirns. Nur beim Nierengowebc fand sieli eine geringe Steigerung der 
Atmung mit 1-Milchsaure. Dio allen Organen des Warmbliiters zukommende Fahig- 
keit, MUohsaure oxydativ umzusetzen, ist deninaeh mindestens in ihrer Geschwindig
keit von der opt. Konfiguration abhangig. (Naturwissenschaftcn 14. 437. Berlin- 
Dahlem.) JOSEPHY.

A. Alexejew, Zur Frage des Zcrfalls des Traubenzuckers im lierischen Organismus. 
Um das Vorhandensoin der Reduktase u. Carboxylase in tier. Geweben zu boweisen, unter- 
suchte Vf. die COj-Entw. aus mit Gewebeausziigen versetzten u. neutralisierten Milch-
saurelsgg.: CH, • CHOII • COOH — CH3 • CO • COOIi----y  CH3CHO +  C02. Sie ist
sehr gering, wenn der Auszug vorher gekocht wurde; durch Zusatz von Methylenblau 
zum ungekochten Auszug wird sie noch bedeutend gesteigert. Der wss. Auszug aus 
Rinderleber u. -muskcln ist bei pu =  7,0, am wirksamsten. Sonst wurden wss. Extrakte 
aus Ochsenluugen u. -gehirn, aus Schafsleber, -muskeln, -lungen u. aus der frischcn 
Mensehenlebcr benutzt. — Da dio Milchsaure bei dem Abbau der Glucose eine groCe 
Rolle spielt, so wird nach obigen Verss. auch dio Bedeutung der Reduktase u. Carb- 
oxyIasc in den iimcren Atmungsprozessen unverkennbar. (Buli. dc l’Univ. de l’Asie 
centrale (Tasehkent) 10. 39—49. 1925.) B ik e r m a n .

F. A. Cajori, C. Y. Crouter und Ralph Pemberton, Die Wirkung tonZirkulałions- 
anderungen auf die Kohlehydratterwertung. Unters. der verscliicdenen Faktorcn, dio 
bei der niedrigen Zuckertoleranz der Arthritiker oine Rolle spiclen kónnen. Vff. 
kommen zu dem Ergcbnis, daC nur mechan. Momcnte hierbei in Erwagung zu ziehen 
sind. (Journ. Biol. Chem. 6 6 . 89—100. 1925. Philadelphia.) HlRSCll-KAUFFMANN.

Robert Meyer-Bisch und W illi Wohlenberg, Untersuchungen iiber den Minerał 
sloffwechsel bei Zuckerkranken. III. M itt. Die Vcranderung des• Salz- und Kochsalz- 
sloffweclisels im diabclischen Koma. Dic Berecliligung der AlkaUlherajne. (II. vgl. 
Me y e r -B is c h  u. Gu n t h e r , Biochem. Ztschr. 152. 286; C. 1925. I. 696.) Beim 
Coma diabcticum bestelit Gesamtblutcindiekung u. Hypochlorurie, mcist auch Hypo- 
clilorśimie. Erstcs Zcichcn des drohenden Comas ist (vor der Entw. deutlicher klin. 
Symptomc) das Absinken der renalen NaCl-Konz. Auf der Hóhe des Comas ist In
sulin allein haufig nicht imstande, dio lcbensbedrohlichen Symptome mit der nótigen 
Schnclligkeit zu bcscitigen, da scinc Bceiuflussung des W.- u. Salzstoffwechsels sich 
nur langsam cntwickelt. Dagegen vermag Ka2C03 dio Gcfalircn der Austrocknungs- 
iritoxikation in kurzer Zeit zu beheben. Im Coma yorhalt sich der W.- u. Salzhaushalt 
gegenuber der Infusion einer hoch-°/0ig. NaCl-Lsg. durcliaus anders ais der n., infolge 
Hypofunktión des Pankreas. (Ztschr. f. klin. Jled. 103. 260—71. Góttingen, Med. 
Klin.) W o l ff .

Laszló Kiirti, Beitrag zu den Beziehungen zwischen Ilarnsaure- und N-Stoffwechsd. 
Gesundo u. Nierenkranke wurden einer gleichmaCigcn purinfreien EiweiBkost unter- 
worfen u. die N- u. Harnsaureausscheidung im Ham wie der Hamsauregehalt des 
Blutes standig kontrolliert. Nach Zufuhr von 20 g Hamstoff war dio Hamsiiurc- 
ausscheidung bei Gesunden vermehrt (14% ), der Blutharnsaurcspiegcl aber unverandert. 
Bei den Nicrenkranken blieb dio Ausscheidungssteigerung aus u. der Hamsauregehalt 
des Blutes stieg an. Bei Einnahmo von 20 g nucleinsaurcm Na war das Ergcbnis 
cntsprechend, also eine geringero Steigerung der Niehtpurin-N-Ausschcidung bei 
den Nierenkrankcn. Der Zusammenhang zwischen EiweiC- u. Purinstoffwechsei ist 
doch starker ais angonommen wurde. (Orvoskepzes 15. 289—96. 1925; Ber. ges- 
Physiol. 34. 511—12. Ref. H a r i . )  O p p e n h e im e r .

Richard Truszkowski, Untersuchungen iiber Purinstoffwechsei. I. Veranderurigen 
im Nucleinplasmaverhaltnis bei der ausgewachsenen Ralte. II. Synthese ton Purinen 
durch den ausgewachsenen Sdugelierorganisnuis. I. Das Verhaltnis von Kem zu Plasnia 
in den Zellen weiBer Ratten wurde unter wechselnden Bedingungen aus dem Purin-
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u. EiweiB-N bestimmt mit dem Ergcbnis, daB cs im Hunger etwas unter die Norm 
fallt, daB hierbei also ein starkerer Verlust an Kern- ais an Plasmamateriał eintritt; 
■was zu einer Reyision der Rubnerschen EiweiBreservetheorie nótigt. Da Purinfiitterung 
keine Zunalime des Verhaltnisses bedingt, wird gcfolgert, daB Purine vom Saugetier- 
organismus nicht assimiliert u. gespeichert werden. — II. Der Beweis fiir die Purin- 
synthese wurde in der Weise gefiihrt, daB Ratten bis zu einem gewissen Grade aus- 
gehungert, dann bis zu geniigender Gewichtszunahme gefiittert wurden, worauf sie 
getótet u. der Puringehalt bestimmt wurden. Der Gewinn im Verhaltnis K ern: Plasma 
gegeniiber dem Hungertier entspracłi den Erwartungen. (Biochemical Journ. 20.
437—46. Poznań [Polen], Univ.) S p i e g e l .

William C. Rose und Gerald J. Cox, Weitere Versuche iiber die angebliche 
Auslauschbarkeil ion Arginin und Hislidin im Słoffwechsel. Gegeniiber S t e w a r t  
(Biochemical Journ. 19. 1101; C. 1926. I. 2810), dessen exporimentelles Materiał 
in dieser Richtung sehr mangelhaft ist, halten Vff. das Ergebnis ihrer fruheren Vcrss. 
(Journ. Biol Chem 61. 747; C. 1925. I. 247; vgl. auch R ose u. Cook, Journ. Biol. 
Chem. 64. 325; C. 1925. II. 2002), nach denen Zusatz von Arginin zu einer an Histidin 
mangelhaftcn Nahrung ganz ohne EinfluB auf Wachstum u. Purinausscheidung ist, 
durchaus aufrccht. Es haben sich fernere Bcweise dafiir gelegentlich von zu andercm 
Zwecko vorgcnommenen Unterss. ergeben. Die von St e w a r t  gegen dio Borechtigung 
ihrer Schlusso erhobenen Einwande werden widcrlegt. (Journ. Biol. Chem. 6 8 . 217 
bis 223. Urbana, Univ. of Illinois.) S p i e g e l .

Harold Levine und Arthur H. Smith, Eine Kdfigvorrichlung zum Studium ton 
Kclosis- und Slickstoffstoffwechsel bei Ideinen Tieren. Das wesentliche ist, daB der Harn, 
um den Verlust von leichtfliichtigen Bestandteilen wio Aceton zu verliindern, unter 
einer Schicht von Mineralol gehalten wird. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 168—72. 
1925. New Haven [Conn.], Y a l e  Univ.) S p i e g e l .

Joseph B. Muenzen, Leopold R. Cerecedo und Carl P. Sherwin, Yergleieh des 
Stoffwechsels gewisser aromalischer Sauren. VIII. Acetylierung von Aminoverbindungcn. 
(VII. vgl. C erecedo u . Sherw in, Journ. Biol. Chem. 62. 217; C. 1925. I. 698.) 
o-Aminobenzoesaure wird nach Verfutterung an Mcnschen, Hunden u. Kaninchen im 
Ham unverandert ausgeschicdcn, ihr Acetylderiv. von den letzten beiden gleichfalls, 
ohne daB Spaltung eintritt. m-Aminobenzoesaure wird yon Hunden unyerandcrt aus- 
geschieden, von Mcnschen u. Kaninchen aber acetylicrt, wahrend S a lk o w sk i eine 
L raminobenzoesdure u. etwas m-Aminohippursdure ais Stoffwechselprodd. angibt. 
Auch p-Aminobenzoesaure gegeniiber zeigen die vcrschicdenen Arten das gleiche Verh. 
wie gegen die m-Verb. p-IIydrazinobenzoesaure wurde sowohl yerfiittert wie auch 
injiziert. Sie ist so giftig, daB Injektion von 0,5 g einen Hund von 12 kg Gowicht 
in <  8 Stdn. totete. Die Vergiftungserscheinungen waren diejenigen einer Hydrazin- 
vergiftung; auch per os ist die Saure so giftig, daB ihr Verh. im Stoffwcchsel nicht 
\ erfolgt werden konnte. p-Aminohippursaure, CBH10O3N2, durch Red. der Nitrovcrb. 
mit NH.-SH, Prismen (aus h. W.), E. 199°, 1. in A., Bzl., Chlf., Acoton, unl. in k. W., 
A. u. CCI*. (Journ. Biol. Chem. 67. 469—76. New York, F ordham  Univ.) S p iegel.

N. Jean Novello, S. R. Miriam und Carl P. Sherwin, Vergleich des Stoffwechsels 
gcwisser aromatischer Sauren. IX. Das Schicksal einiger Ualogenderivate der Benzoe- 
sdure im tierischen Korper. (VIII. ygl. vorst. Ref.) Die o-, m- u. p-Chlor-, Brom- u. 
Jodbenzoejsauren wurden an Hunde u. Kaninchen yerfiittert. Dio Kaninchen zeigten 
geringere Ncigung, diese Sauren mit Glykokoll zu kombinieren; nur die o- u. p-Brom- 
u. die p-Jodbenzoesaure wurden von ihnen zu den entsprechenden Hippursauren ver- 
ar eitet, wahrend Hunde diese Kombination bei allen Sauren auBer o- u. m-Chlor- 

enzoesaure vollzogen. — Die yerschiedenen in Betracht kommenden Hippmsauren 
wurden synthet. hergestellt. o-Chlorbenzoylchlorid, aus o-Chlorbenzoesaure durch S0C12, 
\.p.9 S<°. o-C'h!mhippursaure, aus dem yorigen u. Glykokoll nach SCHOTTEN-
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Baumann, hellgelbe Bldttchen (aus li. W.), F. 176°,, 11. in h. W., A. u. Essigester, 
unl. in PAe., Bzl., A., Chlf. Ca- u. Ba-Salz unl., amorph. Cu-Salz, grime Plattchen 
(aus h. W.). — m-Chlorbenzoylchlorid, aus der Saure durch PC15, Kp.JS 110°. — m-Chlor- 
hippursaure, Nadelbiischel (aus W.), F. 143—144°, 11. in h. W. u. A., fast unl. in k. 
W., A., PAe. u. Bzl. — p-Chlorbcnzoylchlorid, Kp . 10 210—212°. — p-Ch lorh ipp ar saure, 
unregelmaBige Blattchen (aus W.), F. 143°, wl. in k. W., A., PAe., CCI.,, 11. in A., Essig
ester u. li. W. — o-Brombenzoylchlorid, Kp . , 0 118°. — o-Bromhippursaure, Nadeln 
(aus W.), F. 192—193°, unl. in k. W., Butylalkohol, A., PAe., sil. in h. W. u. Essig
ester. — m-Brombenzoylcldorid, Kp.u _i5 122,5—123,5°. — m-Bromhippursaure, Nadel- 
buschel (aus W.), F. 146—147°, 11. in h. W., CH40, A. u. Eg., wl. in Bzl., Toluol, k. W. 
Ag-Salz amorph. Athylcster, aus dcm folgenden Cyanid in absol. A. durch HCl-Gas
Ol, Kp. 110—11S°. — m-Bromhippuronitril, aus Aminoacetonitrilsulfat u. m-Brom- 
benzoylchlorid unter zeitweiligem Zusatz von sehr vcrd. NaOH-Lsg., F. 103,5—104,5°, 
sil. in CH.,0, A. u. Eg., maflig 1. in h. W. u. A., unl. in k. W., Bzl. u. Toluol. — o-Jod- 
benzoylchlorid, F. 40°. — o-J odhippursaure, Nadeln (aus W.), F. 170°, 1. in h. W., A., 
A., Essigester u. Chlf., swl. in k. W. u. Bzl. — m-J odhippursaure, nur miihsam iiber 
das Ca-Salz erhaltlich, Blattehen (aus h. W.), F. 167—169°, zwl. selbst in h. W., A. 
u. A., unl. in Aceton, Chlf., CC14, Bzl. — p-Jodhenzoylchlorid, Kp.„ 126°. — p-J od
hippursaure, schwachgelbo Bliittchen (aus h. W.), F . 188—190°, wl. in h. W., 11. in 
A. u. Essigester, unl. in k. W., Aceton, A. u. CC14. (Journ. Biol. Chem. 67. 555—G6 . 
New York, F o r d h a m  Univ.) SriEG EL.

Eugen Bacharach, Untcrsuchungen iiber den sauren Geschmack. Die Schwcllen- 
werte fur die [H ], die gerade sauren Geschmack auslosen, wurden bei einem Puffer- 
gcmisch von Na-Phosphat bei ph == 6,4, von K-Na-Phosphat bei pn =  6,2, von Na- 
Acetat bei pn == 5,9, von K-Acetat bei pu — 5,6 u. von Mg-Acetat bei ph =  5,3 ge- 
f unden. Dabei wurde festgestellt, daB K u. Mg omen typ. bitteren Geschmack hinterlassen 
u. daB deshalb das Na-Ion, da es keinen Nebengeschmack verursaclit, fiir Verss., dio auf 
den sauren Geschmackscharakter gerichtct sind, dic gróBte Eignung besitzt. Die Ab- 
hiingigkcit von pu u. der Zeit bis zum Einsetzen des Gesclnnacks ergab sich in Gcstalt 
einer Exponcntialfunktion. Der Geschmack hangt aber nicht allein von der [H ], 
sondorn sichcr auch von der Konz. der Saurekomponcnte ab. (Ztschr. f. Biologie 84. 
335—46. Bern, Physiol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Louis M. Gompertz u n d  Martin G. Vorhaus, Untcrsuchungen iiber den Einjlu/i 
von Histamin auf die mcnschlichc Magensekretion. Subcutane Injektion von  1 ccm 
l% ig .  Lsg. von Histaminhydrochlorid w ird  an scheinend  ohne  Scliaden v e rtrag en . Sie 
fiilir t  beim  Menschen eino Anrcgung der Magensekretion herbci, k a n n  zur U nterscheidung 
von  w ahrer u . Pseudo-Achylie, vielleich t au ch  zu r Friihdiagnose von  Pyloruscarcinom  
d ien en  u . bei v e rm in d e rte r  V erd au u n g sfu n k tio n  therapcut. w irk en . (Journ. Lab. 
Clin. Mcdicine 11. 14—21, 1925. New Haven [Conn.]. New York.) S p ie g e l .

R. Krimberg und S. Komarow, Weitere Untcrsuchungen iiber den Eiuflup 
der sogenannten Carnosinfraklion des Fleischezlrakles auf die Sekretion der Magcn- 
driisen. Aus frischem Fleisch dargestellte Carnosinfraklion enthielt zu 85%, aus Licbigs 
Fleischestrakt 44,% Carnosin. Dementspreehend war die Whksamkeit des ersten 
Extrakts in bezug der Magensekretionanregung ca. doppclt so groB. (Biochem- 
Ztschr. 171. 169—76. Riga, Physiol. Institut.) M e ie r .

E. Tschopp, Zur Kenntnis des Cholesterins. Beilrag zur Funktion der GaUenblase,. 
Y crg leichende analyt. Studien uber Leber- (Hepaticus-) u. G allenblasengalle . Es 
b e s te h t zwischen den einzelnen Koinponenten der verschiedenen Gallcn kein einfaches 
Yerhaltnis, da d e r fehlendcn Resorption der schwer diffusiblen Moll. zur Erhaltung 
des osmot. Druckes ciiie starkę Resorption der lcicht diffusibleren entspricht. 
Yerhaltnis Cholesterin: Lecithin bleibfc wenigstens m n . Fallen gleich. (Zentralbl.
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{ aUg Path. u. path. Anat. 3 6 . 123—24. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 4 . 302. Ref. 
Ar n d t .) O p p e n h e i m e r .

A. E. Barclay und F. M. Fellows, Behandlung des Hyperthyreoidismus mil Ront- 
geństrahlen.' Vf. berichtet iiber Erfolgc der Behandlung des Hyperthyreoidismus mit 
JRóntgonstrahlen. (Lancet 2 1 0 . 593—95.) H u c k e l .

C. I. Reed und W. R. Tweedy, Studien iiber die physiologische Wirkung des 
Liclits. VII. Blulcalcium bei direkter Bestrahlung des Blutes. In vivo ist direkto Be
strahlung des Blutes mit Bogenlampenlieht ohne EinfluB auf den Ca-Gehalt des Blutes 
von narkotisierten Huńden. (Amer. Journ. Physiol. 76. 54—58. Hull Labb. Chicago.) M.

Aldo Zamparo, Uber die Beziehung zwisclien der chemisclien Konstitution und 
dcm Geschmack der Stoffe. Zusammenstellung auf Grund der Literatur. Eigcne Unterss. 
iiber das Thema sind im Gange. (Boli. Chim. Farm. 65. 193—202.) S p i e g e l .

R. Schnitzer, Chemotherapie. Zusammenstellung der bisher bekannten Chemo- 
therapeutica. (Dtsch. med. Wchsehr. 52. 242—43. 289—91.) H u c k e l .

S. Debenedetti, Die Diffusion von Quecksilbersalzen nach subkonjunktivaler In- 
jektion (histochemische Unlersuchung). HgCl2 dringt nach subkonjunktivalen In- 
jektionen nicht in den Augapfel. Priifung an histolog. Schnitten. Naehweis durch 
SnCl2-Einw. (Arch. per le scienze med. 47- 261—73. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 4 . 291. 
Sassari, Clin. oculist. univ. Ref. K a is e r .) O p p e n h e i m e r .

Mariannina Levi, Unłersuchungen uber die Wirkung des Chloroforms auf das 
isolierte Herz. Spontankontraktionen von Kroten- u. Schildkrotenherzen treten unter 
Konzz. von 7°/0 Chlf. nicht auf, wohl aber auf clektr. Reizung nach Stillstand. Die 
Kontraktur, die durch Summation von Restkontrakturen entsteht, geht zuriick, 
ivenn Chlf. abgesetzt wird. Unter Chlf. wcitor: Zunahmo der Latenzzeit u. Uber- 
leitungszeit, Abnahme der refraktaren Phaso; Dauer der Systole bleibt unyerandert. 
(Arch. di fisiol. 22. 479—505. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 431—32. Turin. Ref. 
St r o s s .) O p p e n h e i m e r .

Antanas Gylys, Die Beeinflussung der geistigen Arbeit durcli vcrschicdene Kon- 
zenlrationcn von Alkohol. Fiir motor. Leistungcn bedingt eine schwache A.-Konz., 
fiir „intellektuelle“ Leistungen eine starkere Konz. gróBere Schadlichkoitcn. (Psychol. 
Arb. 9. 157—94. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 4 . 395. Ref. L ip m a n n .) O p p e n h e i m e r .

Ralph S. Lillie, Die Akiivie.ru/ng von Sterilfischeiem durcli Sauren. Nicht be- 
fruchtete Eicr in isoton. ausbalancierten Salzlsgg. werden durch verd. Lsgg. von Sauren 
aktivierfc. Dio Sohnelligkeit der Aktivierung ist ungefiihr proportional der Konz. u. 
abhangig von der Temp. (Buttersaure 0,00075—0,004 Mol.). Man kann cinen mol. 
fiir jede Saure cliarakterist. Schnelligkeitswert aufstellcn. — Im allgcmoincn wachst 
er mit der Dissoziationskonstantc u. Oberflachenaktivitat. Amciscnsaurc ist 4 -mal 
mrksamer ais Łssigsaure. Essigsaure =  Propionsaure S  Buttersaure Valerian- 
siiuro <  Capronsaure. C02 hat nur 1/li des Essigsaurewertes. — HC1 u. Milchsaure 
sind fast unwirksam. Sie dringen schwer in die Zellen ein. — 0,002—0,004-mol, 
Essigsaure wirkt starker (urn 10—20%) nach Zusatz von 0,002—0,016 NaC2H30... — 
Die Aktmerung scheint eine mol., keine ionale Funktion zu sein. Acetat- u. H-Ionen 
sind unwirksam. — Bei wenig wirksamer 0,001-mol. Essigsaure verlangsamt Na- 
Acetat noch mehr. — Nur undissoziierte Moll. dcingen in die Zellen leicht ein. Die 
Schnelligkeit der Aktivierung hangt von pH in dem Ei ab. (Journ. Gen. Physiol. 8 . 
339—67. Chicago.) M u l l e r .

Y. Satake und S. Hirayama, Resorption von Lavulose durch die Pfortader. Nach 
“j" 1 8  Fructose pro kg bei Hunden mit durchschnittenen hinteren Wurzeln steigt 
er Zuckergehalt des Portalyenen- u. Ohrvenenbluts an. (Journ. of biophysics 1. 70. 

19^5, Ber. ges. Physiol. 34. 372. Sendai, Tohoku imp. univ.. Ref. B l o c h .) O p p .
H. de Waele und G. Bulcke, Dic Gefdfiwirkung des Guanidins. ćruamciijjinjektion 

mac t das Blut ungerinnbar, laBt Plasma aus den Capillaren austreten u. steigert
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den Grundstoffwechscl, fuhrt zu Vasokonstriktion, durch die der Blutdruck eino deut- 
licho Tendenz zum Anstieg erhalt. (Arch. intern, dc physiol. 2 5 . 74. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 3 4 . 582. Ref. G y ó r g y .) O p p e n h e i m e r .

U. Hintzelmann, G. Joachimoglu und H. Ohle, Chemie und Pharmakologie 
einer neuen Benzyherbindung (Bctilon). Chcmi scher  Tei l  (von H. Ohle). Ben- 
zylester der Oxysiiuren cignen sich wegen der leichten Verseifbarkeit gut zu thera- 
peut. Anwendung, sind aber me die meisten bisher verwendeten Benzylpraparate 
in W. unl. Dieser Obelstand liiBt sich beseitigen durch Uberfiilirung in ihre Schwefel- 
saurehalbester, wobei Sauren entstehen, die mit neutraler Rk. sil., von Sauren u. 
Alkalien mit groBter Leichtigkeit zerlcgbare Alkalisalzo liefem. Von vielen derartigen 
Salzcn, die Vf. darstcllte, ist aus chem. Grunden am besten das ais „Bctilon" be- 
zeichnete Na-Salz des Schwefelsdurehalbesters des Mandelsaurebenzylesters, C6H6 • CH,■
O • CO ■ CII(0 • S0 3H ) ■ C6H5, gecignet. Krystallisiert aus 95°/0ig. A. bei Zusatz von 
A. in glasklaren Nadeln, aus Aceton durch Bzl.-Zusatz in feincn Nadelchen mit 1 Mol. 
H 20, das im Vakuumexsiccator tiber CaCl2 abgegcben, aber an feuchter Luft wieder 
aufgenommen wird. Verd. HCl spaltet beim Kochen in Mandclsaure, CSH5 • C1I2 • OH u. 
łLSO.,, verd. KOH schon in Kalte in Mandclschwcfelsaure u. CGH5 -CH2 -OH. Die 
zugrundo liegende Benzylmandelatschwefelsaure gibt schon krystallisiertcs, wl. Ba- 
Salz mit 6  IIsO, F. 90° (im Krystallw.), Zers. ca. 100°, swl. u. gut krystallisierende 
Salzó mit Brucin, Nadelchen (aus A.), W.-frei, F. nach Sintern unscharf 212° (Zers.) 
u. Strychnin, Druśen glanzender Krystalle (aus A., worin h. leichter 1. ais das vorige), 
W.-frci, Sintern von 210° an, F. 212—214°. Mit bas. Pb-Acetat entstehende, milchigc 
Triłbung, sich harzartig absetzend, in A. 1., u. das in W. fast unl. Cinclioninsalz konnten 
nicht krystallisiort erhalten werden. — Das Betilon wird von der Au g u s t ę  Vi k t or i a -  
Apot heko ,  Berlin SW 11, hergestollt.

Ph a r ma k o l o g i s c h e r  T eil (von U. Hintzelmann u. G. Joachimoglu). Verss. 
am Aleerschweinchcnuterus u. an der glattcn Muskulatur des Blutegels, sowie iiber 
die Einw. auf den Blutdruck zcigen, daB Betilon pharinakolog. ebenso wie die vou 
MachT beschricbenen Benzylestcr zu bewerten ist. Verss. mit subcutaner Injektion 
der wss. Lsg. bei Kaninchen ergaben dio Dosis letalis zu 3,56 g pro kg, intrarenós 
viel geringer. Bei einem n. Menschcn wurden nach Vcrabreichung der Lsg. von 0,2 g 
in 30 ccm W. (die Lsg. schmeckt stark u. anhaltend bitter) kcinerlci Symptome be- 
obachtet. (Bioclicm. Ztschr. 1 6 4 . 126—34. 1925. Berlin, Univ.) S p i e g e l .

Tamura Shizuaki, Uberdas Verhalten des M ethylchinoliniumhydroxyds im  Tierkorper. 
M cthylchinołinitimhydroxyd, das bei Futterung von Chinolin bei Hunden u. Huhncrn 
im Harn erschcint (vgl. Acta scholao med. Kyoto 6 . 449; C. 1 9 2 6 . I. 2598) wird bei 
direkter Futterung unrerandert ausgeschieden u. kann im Harn ais Platindoppelsalz 
nachgewiesen werden. (Acta scholac mcd. Kyoto 6 . 459—60. 1-924; Ber. ges. Physiol. 34. 
588. Ref. K a p f h a m m e r .) O p p e n h e i m e r .

Lota Dehorne und F. Morvillez, Beitrag zum  S tudium  der W irkung der Alkaloidc 
a u f die Infusorien. Faktoren, die die Resistenzverandernngen bedingen. Verss., a u s  denen 
dio Artuntcrschiede im Verh. von Paramacicn, Vorticellen, Colpidien u. a. m. gegen 
Coffein, Brucin, Strychnin, A tropin, H yoscyamin, Yohimbin, Em etin  hervorgehen. I»- 
dividuelle Empfindhchkeiten, Verhaltnis der Protozoenmenge zur Giftmcnge, Temp.- 
EinfluB werden besprochcn. (C. r. soc. de biologie 9 4 . 704—06. Lille.) O p p e n H.

P. K. Mc Cowan, J. S. Harris und S. A. Mann, H yoscin bei Encepholitis 
lethargica, m it besonderer Beachtung seines E infhisscs a u f den Kohkhydratstoffwechsel. 
Dio klin. Symptome des Parkinsonismus bessern sich erheblieh nach Hyoscin. Dio 
durch Zufuhr von Glucose liervorgerufenc Hypcrglykamie wird beim N. durch Hyoscin 
abgeschwaeht, beim Encephalitiker, der eine aufierordentlich starkę Blutzucker- 
erhóhung nach Glucose bekommt, wird diese auf n. MaB herabgesetzt. (Brit. Medical 
Journal 1 9 2 6 .  I. 779-^81. London, Mandsley Hospital.) MEIER-
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George H. Boya, Therapeutische Wirkung von Ghininhydrochlorid und gewisser 
Chiniiiderimle in kiinstlichen Infeklionen mit Pfosmodium praecox. Chininhydro- 
clilorid u. andere Chininderiw. wurden bei der PIasmodium-praecox-Erkrankung 
der Vogel angewandt. Die Wrkgg. waren yerschieden. (Amer. Journ. Hygiene 6 . 
173—95. Baltimore, JOHN HOPKINS Universitat.) HuCK EL.

Friedrich Pels Leusden, Uber die Wirkung kłeiner Konzentrationen einiger China- 
basen auf das freischlagende Froschherz. In besonderer Yersuchsanordnung wird. dio 
Wrkg. yon Chinin, Chinidin u. Ciwhonin in Konzz. yon 1: 107 bezw. 1: 10° am isolierten 
Froschherzen festgestcllt u. auf die von andern Autoren geleugneto Leistung steigemde 
Einw. hingewiesen. Diskussion der Pathogenese der HerzunregelmśiBigkeiten u. dereń 
Beeinflussung. (Arch. f. oxp. Pathol. u. Pharmak. 112. 225—41. Greifswald, Pharniak. 
Inst.) O p p e n h e i m e r .

James Davidson, Uber Lebemekrose wid Cirrhose experimenłdl hervorgerufen 
durch Steinkohlenłeer. Durch Aufpinseln von Teer oder subcutane Injektion ather. 
Lsgg. werden schwere Veranderungen an der Leber der Versuchstiere hervorgerufen, 
die dem Bilde der atroph. Cirrhose sehr ahneln. (Journ. of path. a baoter. 28. 621—28. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34. 509—10. Edinburgh, Dep. of pathol.) O p p e n h e i m e r .

F. Lickint, Uber den Einflu/3 des Tabaks auf den Magen. In vitro-Nachweis, dali 
Tabak (Zigarren etc., Raucherspeichel, Tabakextrakte) die EiweiByerdauung durch 
menschliehen Magensaft, sowie die Labgerinnung der Milch liemmt. (Arch. f. Yer- 
daiiungskrkh. 3 5 . 230—47. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 800. Dresden, Stadtkrh. 
Ref. B a u m e c k e r .) O p p e n h e i m e r .

Walter J. Dilling, Chbrocodon Whiteii: ilire Bestandteile und dereń pharma- 
kologische Wirkung. In der Wurzel dieser Asklepiadacee findet sich 1,2% gelbes 
fliichtiges Ol mit Cumaringeruch, 2,8% bei 50° schmelzendes Ol, 20% Glucose, 0,7% 
Harz u. 0,045% Glucosid. Das fliichtigeOl zeigtReizwrkg. an Haut u. Schleimhaut, das 
Glucosid bewirkt Lahmung der Atmungu. Reflexe, HerzunregelmaBigkeit u. Stillstand. 
Pharmakolog. Bedcutung gering. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 397 
his 411. Liyerpool Univ. Dep. of Pharmacology.) SlEIER.

D. E. Jackson und Louis A. Lurie, Experimentelle und klinische Beobachlungen 
iiber die Wirkung und therapeutische Anwendung der Athylisopropylbarbitursaure. Dieses 
Mittel hat sich bzgl Sicherheit u. Wirksamkeit den alteręn Schlafmitteln sowohl im 
Tiervers. ala in klin. Anwendung uberlegen gezeigt. Die Spanne zwischen therapeut. 
u. todlicher Gabe ist sehr groB, ungiinstige Wrkgg. auf Herz, Lunge oder Niere wurden 
nieht beobachtet. Der erreichte Schlaf ahnelt sehr dcm natiirlichen u. hinterlaflt kein 
Gefuhl der Mattigkeit oder Schwere. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 116—22. 1925. 
Cineinnati [Ohio], Univ. of Cincinnati; Jewish Hosp.) S p i e g e i ,.

William R. Meeker, Die Potenzierung von Norocainlosungen. Von den fiir 
Potenzierung der Novocainlsgg. vorgeschlagonen Stoffen sind MgSOit Na2SOt, NallC03 
u. Gelatine fiir sich ohne órtlich aniisthesierende Wrkg., CaCl2 u. K-Salze schwach 
wirksam, Chlorełon u. Chinirihamstoffliydrochlorid von ausgesprochener Wrkg. Fiir 
Oberflachenaniisthesio gaben nur NaHC03 oder KHC03 wahre Potenzierung, so daB 
fiir Schleimhautanasthesie Novocainlsgg. den Cocainlsgg. nahezu gleichwertig gemacht 
■R erden kórmen. Fiir Injektionsanasthesie schemt keine der yorgeschlagenen Substanzen 
geniigend wirksam. Die Abhandlung enthalt eine eingehende Kritik der zur Priifung 
der Anasthetiea gebrauchlichen Laboratoriumsmethoden. (Journ. Lab. Clin. Medicine
11. 139 62. 1925. Chicago [111.], Univ. of Illinois Coli. of med.) S p i e g e l .

T. Harrison Butler und R. U. Gillan, Die klinische Bedeutung des Borocains in 
der Augenheilkunde. Borocain ist minderwertiger ais Cocain: hinsichtlich des anasthet. 
Effekts sowie der Konstanz der Wrkg. (Brit. Medical Journal 1926. I. 83—84.) Hu.

A. J. Copelaad, Beta-Eucainborat. /?-Eucainborat hat 1 /10 der Toxizitat des 
Cocainhydrochlorids. Es wirkt leicht reizend, ruft etwas Hyperamie heryor, besonders
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in der Nase u. erregt in gróBcren Dosen das Zentralneryensystem. Die anasthet. 
Wrkg. an der Kanincheneornea ist 3-mal so stark wie die des Cocainhydrochlorids. 
(Brit. Medical Journal 1926. I. 82—83. Cambridge, Pharmakolog. Labor.) H u c k e l .

Ralph Coyte, Die klinische Anwendung des Borocainborats und des fi-Eucainborats 
fiir die Urethralanasthesie. ft-Eucainborat in 0,5% Lsg. ist ein vollendetes Urethral- 
anastheticum. In 0,25% Lsg. ist cs von der Wrkg. oiner 0,5% Cocainhydrochloridlsg. 
Borocainborat war in 2% Lsg. eine Verbesserung gegeniiber einer 0,5% Cocainlsg. 
hinsichtlieh Anasthesie u. Muskelerschlaffuiig. (Brit. Medical Journal 1926. I. 84—85. 
London, Queens Hospital for children.) H u c k e l .

Ernst Kohler, Y er suche mit Tutokain ais Lokalaniisthetikum beim Pferde. Tutokain 
war ais Lokalanśisthetikum beitn Pferde gut verwendbar, tox. oder andere unangenehme 
Nebencrscheinungen waren nicht zu beobachten. (Dtsch. tieriirztl. Wchschr. 34. 353. 
Hannover, Tieriirztl. Hochschule.) F r a n k .

H. Cardot und J. Regnier, Beitrag zum pharmakologischen Studium des Cocain- 
chlorhydrats. Wirkung auf die Chronaxie des motorischen Nerven. In Ringerscher 
Lsg. gel., so daB die Lsg. pu =  6,8 liat, beseitigt das Salz scbnell die Erregbarkeit 
des motor. Nerven bei Konzz. von >  0,4%. In kleineren Dosen modifiziert es sie in 
reversibler Weise unter Erhóhung der Rheobase u. Erniedrigung der Chronaxie, beide 
Veriinderungen treten um so schneller ein, je stiirker die Dosis ist, das Steigen der 
Rheobase setzt sich wahrend der ganzen Einwirkungszeit fort, wahrend das Sinken 
der Rheobase bald bei einem konstanten Niveau, fiir Dosen von 0,10—0,43% bei 
40—75%, stehen bleibt. Man konnte die erhaltenen Werte fiir die Titrierung von 
Coeainslgg. verwenden, erhalt aber nur durch eine gróBere Zahl von Verss. anniihernd 
richtige Werte. (Buli. Sciences Pharmacol. 33. 10—16. 77—91. Paris, Fac. de mód.) Sp.

Oskar Hiibler, Uber die Verwendbarkeit des Coramins in der Chirurgie. Das 
Coramin ist ein ausgezeichnetes u. durch seine prompte Wrkg. fast unentbelirliches 
Analepticum, das sich insbesondere bei Narkoseseliadigungeń des Atemzentrunis 
in der Opcrationspraxis bewahrt hat. (Wien. klin. Wchschr. 39. 425—26. Wien, 
Chirurg. Abtlg. des Wilhelminenspitals.) HuCKEL.

Hans Feriz, Uber Erfahrungen mit neuen Analepticis in der Chirurgie. Vf. priłfte 
IIexeton u. Cardiazól u. spricht sich zugunsten des letzten aus, das an spezif. Wrkg. 
u. Schnelligkeit derselben die Campherpraparate iibertrifft, anscheinend auch eine vor- 
beugendo Anregung der Herztatigkeit durch Gebrauch vor der Operation gestattot. 
(Nedcrl. Tijdschrift Geneeskunde 70. I. 1890—96. Amsterdam, Univ.) S p i e g e l .

Fritz Lange, Erfahrungen mit Cardiazól und llexeion. In 4 Fitllen traten nach 
intravenóser Injektion von Hexeton schwerste Krampfzustiinde auf. Die deshalb 
bevorzugte subcutane oder intramuskulare Darreichung erschien in ihrer Wrkg. ge- 
ringer ais die des Cardiazols, bei dessen Anwendung niemals Erregungszustunde be- 
obachtet wurden. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 272—74, Miinchen, I. medizin. Uni- 
versitiitsklinik.) H u c k e l .

M. Jacobson, Acetylsalicylstiure in rertraglicher Form. Lósl. Acetylsalicylsilure, wio 
sio im Asparol enthalten ist, wird, im Gegensatz zu den unl. Salicylpriiparaten, bc- 
schlcunigt vom Korpcr aufgenommen u . zeigt daher prompte therapeut. Wrkg. ohne 
Beliistigung von Jlagcn u . Herz. Vf. berichtet iiber giinstige Erfolge u. em pfiehlt 
die Asparolmedikation bei allen Krankheitcn, bei denen eine Salicylsiiureanw enduiig 
gegeben erseheint. (Wien. med. Wchschr. 76. 475—76.) H u c k e l .

Oskar Nemetz, Zur therapeutischen Wirksamkeit der Salze der A ce ty lsa licy lsd u re . 
Das Calciumsalz der Aeetylsalicylsaure, von der Firma G e d e o n  R i c h t e r  ais Kalino- 
pyrin dargestellt, wurde an Stelle von Aspirin, Hydropyrin oder anderer Salicylan 
fast stets mit gutem Erfolge vcrabreicht. Ein groBer Vorzng ist das Ausbleiben einer 
storenden Wrkg. auf Herzaktion u. Kreislauf. (Wien. klin. Wchschr. 39. 422. Wien,
II. medizin. Abtlg. des Krankenhauses der barmherz. Briider.) HUCKEL.
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Glinther, Uber Argochrombeliandlung. 2 Falle von unklarem septischem Fieber 
wurden durch Argoehrom in kurzer Zcit geheilt. (Munch. med. Wchsohr. 73. 742—43. 
Hamburg, Tropenkrankenhaus.) MEIER.

Ernst Falk, Uber Arcanol. Arcanol, ein Kombinationspriiparat aus Acetyl- 
salicylsdure u. Atophan (Herst. ScHERING, Berlin), bewahrto sich bei Behandlung 
von Broncbitis u. Angina. (Dtseh. med. Wchsohr. 52. 795. Kónigsberg i. Pr., Hoeft- 
mannische Klinik.) FRANK.

C. G. Lambie, Nomsurol und andere Diuretica bei cardialem ódem. Bericht iiber 
die Rk. einiger Falle mit Herzinsuffizienz auf Novasurol u. anderer Diuretica. (Brit. 
Medical Journal 1926. I. 80—82. Edinburgh, Medizin. Klinik.) H u c k e l .

Alexander Kaifler, Uber Supersanbehandlung (Menthol-Eukalyplol) bei Er- 
hrankungen der Lungen und Luflwege. Bericht iiber giinstige Erfolge mit Supersan, 
einem Kombinationspraparat aus Menthol, Eukalyptol, Antifebrin u. Antipyrin (Herst. 
K r o n e n a p o t h e k e ,  Breslau) bei Bronchitiden, Pneumonien u. anderen„.Er- 
krankungen der Atmungsorgane. Das Mittel wird intraglutaal angewendet. (Therapie 
d. Gegcnwart 67- 184—85. Breslau, Krankenli. Allerheiligen.) F r a n k .

Ralph Major, Ultr die mcgliehe Beziehung iwischin Guanidin wid hchem Blut- 
druck. (Vgl. Buli. Jolms Hopkins Hosp. 36. 357. 1925; C. 1926. I. 428.) Auch im 
Tierexperiment laBt sich die Beziehung von Methylguanidin zu Blutdruckerhóhung 
demonstrieren. Im Blutserum von Hypertonikern ist Guanidin aber nicht vermehrt. 
Parathyreoidextrakt verhindert die Guanidinwrkg.; ebenso Veratrin, Amylnitrit, 
CaCl2; verstiirkt wird sie durch KOI. (Am. journ. of the med. scienc. 170. 228—32. 
1925; Ber. ges. Physiol. 33. 410. Kansas city, Dep. of intern, med. Ref. B u t t n e r .) O p p .

P. Boyer und H. Cardot, Wirkung des Pelleiierins auf das isolierle Herz der 
Weinbergschnecke. Konzz. von 0,015°/o an des Pelletierinsulfats fiihren je stiirker 
sie sind desto rascher zu systol. Stillstand, Methylpellelierin ist schwacher wirksam. 
Das Semiearbazon des Pelloticrin-HCl ist fast unwirksanr. (C. r. soc. de biologie' 
94. 658—59. Paris, Labor. de physiol, Fac. de med.) O p p e n h e i m e r .

Rudoli Rittmann und Otto Form, Elektrólyti-erschiebungen bei der Ouanidin- 
wirkung am Kaltbliitennuskel. Guanidin bewirkt am in Ringerlsg befindlichen Froscli- 
muskel vermehrtcn Austritt von K, wechselnde Abgabe von P 0 4, in 0,7% NaCl-Lsg. 
Yermehrung der Ca-Abgabe. Durch Adrenalin werden die Guanidinzuckungen ini 
Ilingerlsg. aufgehoben, dagegen nicht in NaCl-Lsg. Adrenalin diirfte also durch Ca- 
Zufiihrung wirken, OH, KOI u. NaCl fordem die Guanidinwrkg. Daa nach einiger 
Zeit eintretende Aufhoren der Zuckungcn (Guanidinlahmung) ist wahrscheinlich eine 
Ermiidung durch Anhilufung von MUcSisaure, Durchleiten von 0 2 durch die Lsg. — 
Oxydation u. Resynthese der Milchsaure zu Glylcogen — laBt die Zuckungen neu 
auftreten u. lange Zeit fortbestehen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Jledizin 48. 191—203.
1925. Innsbruck, Inst. f. allg. u. exper. Pathologie.) METER.

C. Gordon-Watson, Yenesectio und Blultransfusion bei Kohlenoxydvergiflung. Vf. 
berichtet iiber gute Erfolge der Behandlung der Kohlenoxydvergiftung mittels Blut- 
transfusion in 6 Fiillen. (Brit. Medical Journal 1925. II. 1049—50. London, Bartho- 
lomeus Hospital.) H u c k e l .

A. Remond und H. Colombies, Vergiftung mit Allional, i-Propylpropenylbarbitur- 
saurem Pyramidon. Einnahme von 3,84 g Allional. 24 Stdn. komatoser Zustand, 
Fieber, Albuminurie, epileptiforme Anfalle. Im Serum: Hamstoff 0,41, Rest-N 0,183, 
Harnsaure 0,21, Chloride 0,57. Nach therapeut. MaBnahmen Wiederherstellung. (Ann. 
de med. leg. 5. 338—41.; Ber. ges. Physiol 32. 835. 1925. Paris, Soc. de med. leg. de 
France. Ref. F r o m h e r z .) OPPENHEIMER.

H. W. Southgate und Godfrey Carter, Die Alkoholausscheidung im Urin ais 
Zeichen der Alkohohergiftung. Die Alkoholkonz. im Blut ist das beste MaB fiir den
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Grad der Alkoholvergiftung. Die Konz. des Alkohols im Urin ist der im Blute pro- 
portional. (Brit. Medioal Journal 1926. I. 463—69. Sheffield, Univ.) H u c k e l .

Franz Suchanka, Yergiftung und Tod nach einer Wurmkur mit Oleum. Chenopodii. 
Bericlit iiber einen Todesfall bei einem 20-jahrigen, gesunden Madclien nach Oleum 
Chenopodii, von dem dio Patientin insgesamt etwa 12 g in Dosen von 3-mal tiiglich 
10—15 Tropfen zu sich genommen hatte. Anfiihrung ahnlicher F a lle  aus der Literatur. 
(Wien. klin. Wchschr. 39. 160—62. Feldkireh.) F e a n k .

L. C. Scott, F. A. Loria und J. C. Tardo, Experimentelle Morphinvergiftung. 
Bei Hunden wird eine chroń. Morphinvergiftung erzeugt u. nach Pause mit den Injek- 
tionstagen festgestellt, daB nach 10 Tagen die letzte Dosis der Injektionsserie nicht 
melir vertragen wird. Antikorper sind also nicht vorhanden. Morphin wird durch Blut 
nicht zerstort. Dagegen verundert Lebergewebe das Alkaloid derart, daB keine Ver- 
giftungssymptome melir hervorgerufen werden. (Arch. of internal med. 35. 472—81. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34. 589. New Orleans. Ref. S c h u b e ł . )  O p p e n h e im e r .

Hiroshi Takahashi, Quantitalive Studien uber die Empfindlichkeit junger Kaninchen 
gegen Cifie. An jungen u. ausgewachsenen Kaninchen wird dio letale (zeitlich be- 
grenzte) Dosis mehrerer Gifte bestimmt. Jungo Tiere sind gegen Atropin, Nicotin, 
Coffein u. Anlipyrin weniger empfindlich. Gegen Veronal-Na, Aconitin (amorph), 
Morphin, Codein, Cocain, Pilocarpin u. Physostigmin besteht eine etwas hóhere Emp
findlichkeit der jungon Tiere u. noch gróBer ist die Empfindlichkeit gegen A., Chloral- 
hydral, Urethan, Chinin, Strychnin, Digitoxin u. Stroplianthin. (Tohoku journ. of exp. 
med. 6. 72—74. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 591. Ref. F l u r y . )  O p p e n h e im e r .

Izrael Hieger, Der Einflup von Kupfercerbindungen auf das Wachstum des Carci- 
noms bei der Ratte. S u g iu ra  u. B e n e d ic t (Journ. Cancer Reg. 7. 329 [1922]) haben 
unter zahlreichen Metallen Cu (in Form von CuS04) am wirksamsten zur Hemmung 
der Entw. von Rattencarcinom gefunden. Vf. bestimmte mittels einer fur diesen Zweck 
ausgearbeiteten elektrolyt. Methode den Cu-Gelialt in carcinomtfagenden Ratten ohne 

• u. nach Behandlung mit Cu-Verbb. (CuS04, Glycin-Cu, Cu-Zuckerverbb.). Unbehandelte 
Tiere zeigten, auf Trockensubstanz bezogen, 2—4-mal so viel Cu im Tumor ais im 
Kórperrest. Durch die mehrmonatliche Behandlung wurde der durchschnittliche Ge- 
halt im Kórper um mehr ais 75°/0 erhóht (erhebliche individuelle Schwankungen), 
im Tumor um ca. 66%; so daB das Verhaltnis zwischen Tumor u. Kórper nicht wesent- 
lich yerandert erscheint. Die Cu-Bchandlung schien in einigen Reihen, aber nicht 
konstant das Wachstum des Carcinoms zu hemmen. (Biochemical Journ. 20. 232—3G. 
London, Cancer Hosp. Res. Inst.) S p i e g e l .

Helen Miller Noyes, Kanematsu Sugiura und K. George Falk, Verghickend?. 
Studien iiber Lipasewirkung menschlicher Tumoren. (Vgl. Ber. ges. Physiol. 31. 448;
C. 1925. I. 2010.) Best. der Lipasetatigkeit einer Anzahl menschlicher Tumoren. 
(Journ. of cancer. research. 9. 105—34. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 818. New York, 
llarriman research labor. Ref. WERTHEIMER.) OPPENHEIMER.

Frank Coke und J. B. Cook, Bemerkungen iiber die Anu-endung kolloidalen Bleis 
bei der Krebsbehandlung. Vff. injizierten cino stabile kolloidalo Suspension von Pb
u. Hg intravenos mit guter Wrkg. auf den Patienten. (Brit. Medical Journal 1926-
I. 415—17.) H u c k e l .

P. Pharmazie. Desinfektion.
Em. Svagr, Wert des einheimischen Opiums. Die Unterss. des bóhm. Opiums er

gaben einen hoheren Gehalt an Morphin (17,38%) u, Codein (1,49%) sowohl ais auch 
an fetten u. harzigen Substanzen, die die Verarbeitung nach gewóhnlichen Methoden 
unmóglich machen. Da Narkotin yollstandig fehlt, kann es nicht ais dem levan- 
tinischen gleichwertig betrachtet werden. (Chemickó Listy 19. 68—73.) S t 0 JAX0 Va-
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Maurice L. Taiuter, und Wirksamkeit von Digitalisinfusen. Vf. bestimmt 
von Digitalisinfusen u. Tinkturen ph u. findet, daB der Wert bei Abkocliungen beim 
Stehen zunimmt, unabhangig davon, ob sie mit destilliertem oder gewolmlichem W., 
oder nach Vorsehrift der U. S .P. IX  oder X angefertigt wurden u. unabhangig von 
Aufbewaiirungstemp. u. Zusatz von KonservierungsmittoLn. Ggw. von Mikroorganismen 
kann Riclitung u. GróBe des pH-Weehsels bestimmen. Dor Verlust an physiolog. Wrkg., 
nach der offiziellen „1 Stdn. Froschmethode“ bestimmt, wird nicht yeranderfc oder 
aufgehalten durch Zusatz von Konservierungsmitteln, wie 10% A., Chlf., Thymol 
oder Zmitol. Wertvermuiderung yerlauft ebensosohnell. in sterilem ais infiziertein 
Medium u. scheint von hydrolyt. Spaltung der Glucoside abhangig zu sein. Physiol. 
Wrkg. yon frischem, abgestandenem.u. zersetztem Infus ist unabhangjg yom pn-Wert. 
Die Aciditat.yon Digitalisinfusen ist ziemlich hoch u. entspricht etwa 0,00Ln. HCl. 
(Joum. Amer. Pharm. Assoc. 15. 255—59. San Francisco, Stanford Univ. School 
of Med.) ROJAHN.

O. A. Beath, Extrakte von Aconitum Columbianum. Vf. stellt den Alkaloid- 
gehalt yon Knollen u. Kraut obiger in den ,,Rockymountains“ wTeit yerbreiteten Art 
fest. Muttcr- u. Tochterknollen der bliihonden Pflanze (I) enthalten bis 0,839%, der 
jungen Pflanze (II) bis 0,774%, Kraut von I  bis 0,350, von I I  bis 0,758%- Extrakte 
von reifen Knollen u. Samen waren beim Meerschweinehen etwa dreimal so starli 
giftig ais die iibrigen. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 15. 265—66.) ROJAHN.

A. Labat, Einige Beobachtungen iiber Jodotanninsirup. Vf. stellte einen Jodo- 
tanninsirup im Gegensatz zur Yorschrift des franzós. Codex durch Erhitzen von J
u. Tannin mit W. im Rohre auf 115° u. verd. mit Zuckersirup her. Etwa %  des J
gingen in organ. Bindung u. waren daher nicht titrierbar. Vf. fordert, daB der Codex zur 
Best. des J-Gehaltes u. ferner auch zum Nachweis von A. u. Glycerin bestiminte Vor- 
schriften gibt. (Buli. Soc. Pharm. Bordeaux 64. 92—93.) R o ja h n .

J. Golse, Die Arzmimittel eheinals und heute. Langerer Vortrag. (Buli. soc. 
pharm. Bordeaux 64. 96—143.) R o j a h n .

A. Ławrynowicz und P. Alisow, Uber die Anwendung des Optochins bei der Zu- 
bereitung von Yaccinen. Optoehin in 1—2% Lsg. tótet die zu Impfzwecken zubereiteten 
Bakterienkulturen in 2—3 Stdn. ab ohne Beeintrachtigung der antigenen Eigenschaften. 
(Medycyna doświadczalna i społecozna 4. 294—99. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 426. 
Ref. An ig s t e in .) O p p e n h e i m e r .

Susie E. Frasier, Seattle, Washington, V. St. A., Auperliches Arzneimittel, 
besteliend aus einer Lsg. von Phenol u. Myrrhentinktur. — Das Prod. findet bei FuB- 
entziindungen, z. B. Leichdom, therapeut. Verwendung. Die erkrankten Stellen 
werden grundlich gereinigt u. das Mitteł wiederholt auf sie aufgetragen. (A. P. 1 581 798 
yom 20/10. 1923, ausg. 20/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

The Bayer Co. Inc., Rensselaer, New York, iibert. yon: John W. Forbing,
Albany, New York, V. St. A., Herstełlung in Wasser leicht loslicher Silberproteinłablelten. 
Ag-Proteinverbb. werden mit Brausemischungen, wie festen Sauren oder sauren Salzen
u . Carbonaten oder Dicarbonaten, sowie W. bindenden Stoffen gemischt u. zu Tabletten 
geformt. Man mischt z. B. Citronensaure, Weinsaure oder NaH2P 0 4, ferner NaHC03
u. wasserfreies Na2S04 oder MgS04 oder Na2H P04 mit einer Ag-Proteinverb. u. formt 
zu Tabletten. Diese sind lange Zeit, auch in Beriihrung mit der Luft, haltbar, zerfallen 
beim Eintragen in W . leicht unter der mechan. Einw. der frei werdenden C02 u. klumpen 
oder kleben nicht an der Verpackung an. Die W. bindenden Stoffe yerhindern ein 
Feuchtwerden der Brausemisehung u. der Ag-Proteinverb. (hierzu vgl. auch Farben- 
fabriken vorm. F r ie d r . B a y e r  & Co., J a n s s e n , W e s e n b e r o  u . T a u b , D. R. P. 
392038; C. 1924.1. 2450). (A. P. 1582742 yom 9/11.1925, ausg. 27/4. 1926.) S c h o t t l .

VIII. 2.' 18
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. yon: Edwin Stanton 
Faust, Basel, Schweiz, Injizierbare Losungen icasserunlóslicher Arzneisloffe. (A. P.
1 582 456 vom 15/6. 1923, ausg. 27/4. 1926. — C. 1924. II. 723.) S c h o t t l a n d e r .

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Gesellschaft), (Erfinder: Wilhelm 
Ruppel), Berlin, Verfaliren zur Trennung von Antigenen und spezifisckcn Impfstoffen 
aus dem Blulserum sowie aus EzsudaUn und Transsudaten von erkrankien Indiuiduen 
oder von Bekomaleszenlen, dad. gek., daB man die von erkrankten Indiyiduen stammenden 
Fil. im Mittelraume eines Dreizellenapp. der Wrkg. des elektr. Gleichstroms aussetzt, 
den hierbei entstehenden Nd. durch Filtrieren oder Zentrifugieren sammelt, in alkal. W. 
lost u. die erhaltene Lsg. durch Kerzenfiltration von abgestorbenen oder lebenden 
Erregcrn trennt, wahrend aus der yon dem Nd. befreiten Lsg. das Pseudoglobulin 
durch Fiillung mit neutralen Salzen abgeschieden, der erhaltene Nd. in W. gel. u. diese 
Lsg. auf elektroosmot. Wege gcrcinigt wird. — Z. B. wird in der Bauchhóhle von tubcr- 
kulosen Patienten befindliche Ascitesjl. gcsammelt u. zur Entfernung fester Bestand- 
teile durch Papier filtriert. Das Filtrat wird in den Mittelraum eines Dreizellenapp. 
gebraeht u. der Einw. eines elektr. Stromes von anfiinglich 20—30 Volt Spannung
u. 10—12 Amp. Stromstarke unterworfen. Innerhalb von 2 Stdn. sinkt die Strom
starke auf 0,05—0,1 Amp., wahrend die Spannung auf 200—220 Volt ansteigt. In 
der FI. scheidet sich nun bei einer pn von 6,4 ein flockiger Nd ab, der abzentrifugiert 
wird. Man lost ihn in alkal. NaCl-Lsg. zu einer triiben FI. Diese enthalt neben spezif. 
Tuberkuloseantigen yon hoher Wrkg. haufig geringe Mengen unversehrter Tubcrkel- 
bazillen, die durch Kerzenfiltration entfernt werden. Die klare, bakterienfreie FI. 
wird ais Antigen zum Schutz gesunder Indiyiduen oder auch zur Therapie erkrankter 
Personen verwendet. Dio von dem obigen flockigen Nd. befreite, vóllig klare FI. wird 
mit krystallisiertem MgS04 gesatt. oder mit so viel gesatt. (NHj)2S04-Lsg. yersetzt, 
daB alle Pseudoghbidine abgeschieden werden. Der yon der ubcrstehenden FI. getrennte 
Nd. wird in wenig W. gel., zur Beseitigung der iiberschussigcn H2S04 mit Ba-Acetat 
yersetzt u. yom BaS04 abfiltriert. Die klare Lsg. wird dann erneut im Dreizellenapp. 
der Elektroosmose unterworfen. Die yóllig klare FI. kann gegebenenfalls im Yakumn 
bei niedrigeren Tempp. konz. oder zur Trockne eingedampft werden. Das trockene 
Pseudoglobulin ist zum Gebrauch ais Heilmittel gegen Tuberkulose in physiol. NaCl-Lsg- 
aufzulósen. Die Durchschnittsausbeute aus 31 Ascitesfl. betragt 0,5 g Euglobulin 
(Antigen) u. 1 g trockenes Pseudoglobulin. (D. R. P. 423 822 KI. 30h yom 2/7. 1924, 
ausg. 4/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Lucien Goldenberg, Paris, Frankreich, Herskllung ton Impfstoffen. Abgetótete 
Bakterien werden in einer Lsg. yon Bakterien derselben Art u. Rasse emulgiert. — 
Zur Herst. eines Impfsłoffes gegen Gonorrhoe werden z. B. frische Kulturen von Gono- 
kokken yerschiedener Arten zunachst sorgfaltig durch mindestens 5-maliges Aus- 
waschen vom Kulturmedium befreit u. dann in 4 Anteile gesondert. Der erste Teil 
der Jlikrobcn wird in 3,3%ig. NaOH-Lsg. walirend 24 Stdn. bei 37° emulgiert, das 
Ganze genau mit HC1 neutralisiert u. die Lsg. mit NaCl isoton. gemacht. Der zweite 
Teil wird durch Erhitzen auf 58° abgetótet, der dritte durch Belassen wahrend 24 Stdn. 
im Gefrierschrank, wahrend der yierto Teil in einer 0,13%'g- CH20-Lsg. emulgiert u. 
nach Stehenlassen auf Eis durch wiederlioltes Auswaschen vom CH20  befreit wird. 
Diese 3 Teile der in yerschiedener Weise abgetóteten Bakterien werden dann in der 
isoton. Baktęrienemulsion suspendiert. Um einen polygeneł. Jmpfstoff zu erhalten, 
unterwirft man Reinkulturcn des Synococcus, eines Begleiters des Gonococcus bei 
Blennorhoe, dem obigen Yerf. u. miseht den so erhaltenen Impfstoff mit dem polj' 
yalenten Gonokokkenimpfstoff. Gegeniiber den bisher bekannten Impfstoffen unter- 
scheiden sich die neuen durch ihre hohere spezif. Wrkg. Sie finden in  Form von 
subcutanen Injektionen Yerwendung. (A. P. 1 581 340 vom 7/2. 1923, ausg. 20/4-
1926.) S c h o t t l a n d e r -
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Paul Bommarito, Detroit, Michigan, V. St. A., Miltel zur Behandlung von 
Kropf, bestehend aus J , K J , Guajacol, dest. W. u. Glycerin. — Das Prod. dient 
zu intramuskuliiren Injektionen u. soli die Kropfschwellungen beseitigen u. die innere 
Sekretion der Sehilddriise wieder anregen. (A. P. 1 580 400 vom 4/5. 1925, ausg. 
13/4. 1926.) SCHOTTLANDER.

John Thomas Short, Wagga Wagga, Neu Siid Wales, Australien, Heilsalbe, 
bestehend aus reinem Sehweineschmalz, gereinigtem Stoekholmteer u. Paraffinwaehs. — 
Der Teer wird auf 100° erhitzt u. von ausgesehiedenem W. abgetrennt, liierauf h. mit 
dem geschmolzenen Schweineschmalz u. Paraffinwaehs griindlich gemiseht. Die Salbe 
dient zur Behandlung von Ekzemen, Brandwunden u. anderen Hautschaden. (Aust. P. 
17 705 vom 12/5. 1924, ausg. 19/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Leon Ingrassia, Brooklyn, New York, V. St. A., Haarwdlmittel, bestehend aus 
80 Teilen Na2B407, 1 Teil weifiem Vaselinól u. 4 Teilen Na2S20 3. — Das Gemisch der
3 Komponenten wird innig gemiseht u. gegebenenfalls mit W. zu einer Pasto angcriihrt. 
Das Prod. dient zum Behandeln von Kopfhaaren, insbesondere diinnen, briichigen 
oder gefiirbten, um sie gegen hohere Tempp. oder Verbrennung beim Wellen zu sehiłtzen. 
(A. P. 1581577 7om 25/3. 1922, ausg. 20/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Paul Saxl, Wien, und Eduard Kriwatschek, Baden b. Wien, Herstdlung stark 
keitntolender, indifferenter Suspensionen von Silber- und Quecksilbersalzen durch Um- 
setzen von AgN03 bezw. HgN03 mit NaCl bei Ggw. von Gummi arabicum, dad. gek., 
daB man der Ag- bezw. Hg-Salzlsg. unter kurzem, seharfem Aufkoehen u. nachfolgendem 
schnellen Abkiihlen solche Mengen einer Lsg. von NaCl u. Gummi arabicum zusetzt, 
daB ais Endprod. eine 1—5%ig. Suspension der Chloride entsteht. — Beispiele fiir 
dio Herst. einer feinverteilten Suspension von AgCl, sowie einer solchen von Hg2Cl2 
sind angegeben. Die letztere kann ohne schadliehe Nebenwrkgg. mit gutem Erfolgo 
bei iweskranken per os angewendet werden, wahrend die AgCl-Suspension ebenfalls 
per os genommen werden kann u. bei idcus ventriculi et duodeni, sowie bei akutem u. 
chrcm. Gelenkrheuniatismus die Sehmerzen sofort behebt u. die bzgl. Leiden giinstig 
beeinfluBt. (D. R. P. 423 666 KI. 30h vom 21/10. 1922, ausg. 8/1. 1926. Oe. P. 
101025 vom 6/11. 1922, ausg. 25/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

GL Analyse. Laboratorium.
A. Benedetti-Piehler, Die Fortschritle in der Mikrochemie in den Jahren 1915 bis 

1924. (Vgl. Mikrochemie 3. 117; C. 1926. I. 1849.) (Mikrochemie 4. 21—96. 109 
bis 127. Graz, Teclin. Hochsch.) B u s c h .

W. Kinzel, Lockerung festgekitteter Glasstopsel. Festgekittete Glasstópsel lassen 
sich ohne Erwarmung mit der Bredemannschen Salzsaure-Chloralhydratlsg. (10 Teile 
Chloralhydrat, 5 Teile Glycerin, 5 Teile W. u. 3 Teile HC1 zu 25%) herauslosen. (Chem.- 
Ztg. 50. 383. Mtinchcn.) J u n g .

J. J. Hopfield, Capillanentile fiir Gase. Das Ventil besteht aus einer Glas- 
nadel, die bei der Eintrittsstelle des Gases yon einem weiteren in ein Capillarrohr 
yerschiedcn tief in die Capillare eingefiihrt werden kann. An dic Nadel ist ein Glas- 
rohr mit einem Fe-Kern angeschmolzen, die Verschiebung erfolgt von auBcn durch 
einen Magneten. Mit der Einrichtung ist es moglich, den Gasstrom so fein zu regulieren, 
daB in 1 Stde. 0,1 ccm Luft yon Atm.-Druck ins Yakuum flieBt. — Ein anderes 
Ventil beruht darauf, daB durch Biegung eines Glasrohres ein in seiner Wand be- 
findlicher Langssprung erweitert oder yerengert werden kann. Das Rohr mit dom 
Sprung ist in ein weiteres eingeschmolzen, das vordere Ende des engeren Rohrcs wird 
mit der Wand des weiteren fest verschmolzen. Die Biegung der Anordnung wird durch 
einen Quetschhahn erzeugt. (Journ. Opt. Soc. America 12. 391—92.) K e l l e r m a n n .

18*
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Ferdinand Kryz, Uber nmartige Kiihlgefdfie fur heifie Probeldsungen. Zum
schnellen Abkiihlen h. dickflussiger zum Spindeln bestimmter Fil. schlagt Vf. Probe-
gcfilBe aus Blech vor, in welche cin Kuhlrohr eingelotet ist. (Osterr. Chem.-Ztg.
29 . G6.) H e s s e .

R. Strebinger, Ein neuer Mikrobrenner. Es wird ein Mikrobrenner beschrieben,
der sowohl ais cinflammigcr Mikrobrenner, nach Art der Daekelbrenncr, zu vcrwcnden
ist, -wio auch durch eino einfaclie Drehung des Hahnes sofort ais Flammenkranzbrenner
benutzt werden kann. Zum Erhitzen der Mikro-Kjeldahl-AufschluBkólbchen wird
e r  m it  V orte il verw endet. Zu beziehen yon  K a r l  W e g r i c h t , W ien  VII, K a ise rs tr. 100,
Konstruktionswerkstatte fiir Optik, Mechanik u. Elektrotechnik. (Mikrocbemio
4. 14. Wien.) B u s c h .

Elliot Q. Adams, Eine allgemein anwendbare Ableselupe fiir Biirelten und Thermo-
meter. Dio durch Parallaxc cntstehenden Ablcsefehler werden durch einen horizontalen
Okularschlitz vermieden, der sich im Abstand der Brennweite befindet. Um bei dureh-
sichtigcn Lsgg. den tiefsten Punkt des Meniskus genau ablesen zu konnen, yerbindet-
Vf. dic Linsenfassung mit einem Metallstreifen, der sich gleichzcitig auf der Biick-
Bcite der Biiretto verschiebcn laBt u. einen zweckmaBigen Hintergrund erzeugt. (Journ.
Opt. Soc. Amorica 12. 375—77.) KELLERMANN.

J. Marwedel, Thermometerhalter zum Messen der Temperatur beheizter Fldchen.
Dor im Original abgebildeto Thermometerhalter fiir Ueizplatten besteht aus einem kleinen
eisernen, brunierten, in der Mitte ausgehóhltcn Kem. Der Boden ist in der Mitte kaum
1 mm stark u. glatt geschliffen, um gute Warmeubertragung zu bewirken. In  die Vcr-
tiefung bringt man Quecksilber oder Metallspane u. senkt das Thcrmometer hinein.
Der Halter ist auch yorteilhaft fiir mit Gas beheizte Trockenschriinke zu gebrauchen.
Er wird in dor Fabrik chem. App. C. G e r h a r d t , Bonn, in den Handel gebraclit.
(Chom.-Ztg. 50 . 383.) Jung.

Ludvig Ramberg, Ein modifizierter Quecksilberthermoregidator. Der vom Vf.
(Svensk Kem. Tidskr. 36. 107; C. 1 9 2 4 . II. 1115) beschriebene Thermoregulator ist
in einigen Teilen etwas yereinfacht worden. (Svensk Kem. Tidskr. 38. 94—95.) H anT.

R. Zsigmondy, Uber feinporige Filter und neue Ultrafilter. (Biochem. Ztschr.
171 . 198—203. Góttingcn, Inst. f. anorg. Chemio. — C. 19 2 6 . I. 2938.) M e ie r .

R. M. Archer, Uber die Verdampfungsverluste aus Gefafien mit Vakuurnmanleln
tom Dewartyp. Vf. g ib t  in  sehr ausfiihrlicher Darst. eine Diskussion der Verdam pfungs-
yerlusto, wie sio in motali. DewargofaBen auftreten. Dio Verluste lassen sich durch
espcrimentcllo Bcobachtungen auf Warmeableitung durch den Hals der GefiiBe u.
Strahlungsverlusto zuriickfuhren. Vf. beschreibt eine Methode zur Priifung von
adsorbioronden Substanzen. Graph. u. tab e lla r . Materiał- e rg an z t d ie  Abhandlung.
(Proc. Physical Soc. London 38 . 247—72. Oxygen Lab. of tho Air Mmistry.) FltBU.

H. Fortner, Eine einfache Methode zur Farbung der Bakterien und der Kerne
t-on Leukocyten und Epithelien in Sputumausstrichen. Die vom Vf. (Ztschr. f. wiss.
Mikroskopie 4 2 . 134; C. 1 9 2 6 .1 .175) angegebenen Vorff. zur Farbung v o n  K ern d eriw .
mittels eines NH3-Methylenblaugemisches finden ihro theoret. Grundlagcn in der
durch B o k o rn y  (Biol. Zentralbl. 35. 25 [1915]) nachgewiesenen durch NH3 im aktiven
EiweiB bewirkten Umlagerung der Grimpe NH.,-C-HOin d ie  G ru p p e  NH-C-H(OH)

| "  | | l  

u. in der Additionsfahigkeit der Aminę fiir Halogenalkyle imter Ubergang des N (III)
in jSt(V). (Ztschr, f. wiss. Jlikroskopie 43. 111—12. Prag.) BÓTTGEB.

Fr. Hoffmann, Uber die Spaltbreitenkorrektion bei Messungen mit dem Spektrcd-
photometer nach Kónig-Martens. (Ztschr. f. Pliysik 37. 60—71. Charlottenburg.) JOS-

B. Kurrelmeyer, Der Gebrauch, von Bogen und anderen verdnderlichen Lich!-
.guellen in der pliotoelektrischen Photometńe. (Vgl. K o c h , Ann. der Physik [4] 39. 705
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[1912].) Bógen u. flaokemde Lichtquellen sind im allgemeinen bei der photoelektr. 
Photometrio unbrauchbar. Vf. beschreibt jedoch eine Versuchsanordnung, mit dereń 
Hilfe es in den meisten Fallen gelingt, die opt. Wege zu den beiden photoelektr. Zellen 
durch Anwendung eines teilweise reflektierenden, ebenen Spiegels prakt. ident. zu 
machen. (Naturę 117. 657—58. H a r v a r d  Univ.) J o s e p h y .

A. Hock, Eine neue Skala zur direkten pg-Ablesung. Beschreibung einer Papp- 
tafel mit Index, auf der die Umrechnung der Potentialdifferenz in pn bei yerschiedenen 
Tempp. u. Vergleichselektroden ausgefiihrtist. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 646—47.) T re .

A. Hock, Die ełektroinetrische Messung der Wasserstoffionenkonzentration mit 
Hilfe des Chinhydronrerfahrens und eine neue gebrauchsfertige Apparatur dazu. Be
schreibung der iiblichen Laboratoriumseinrichtung zur elektrometr. Best. der [H‘] nach 
POGGENDORF, die auf einem Brett gebrauchsfertig montiert ist. (Ztsehr. f. angew. Ch. 
39. 647—51. Weihenstephan, Hochsch.) T r e n e l .

I. M. Kolthoff und F. Tekelenburg, Die potentiometrische Bestimmung-  der 
Wasserstoffionenkonzentration bei hóheren Temperaturen. (Vgl. K o l th o f f ,  Chem. 
Weekblad 22. 332; C. 1925. II. 1474.) Vff. stellten sich die Aufgabe, den T e m -  
p e r a t u r k o e f  f i z i e n t e n  der II2- u. Chinhydronelektrode zu bestimmen, da 
die Literatur hieruber wenig Daten bringt. Es wurden die Koeffizienten vorgenannter 
Elektroden u. der n-Kalomelelektrode sowohl einzeln wie von Elementen aus ver- 
schiedenen Elektroden aufgebaut, bestimmt. In Zusammenfassung ergibt sich, daB 
die Kalomelelektrode zum Gebrauch bei lióheren Tempp. nicht ais Standardelektrode 
zu empfohlen ist. Der Gleichgewichtszustand wird bei Anderung der Temp. nur 
langsam erreicht, wahrend Kalomel in suspendiertem Zustande EinfluB auf das Po- 
tential hat. Insbesondere stellt das Gleichgewieht sich auBerst langsam ein, wenn 
man eine Elektrode von einer hóheren Temp. auf eine niedere bringt. Bei Serien- 
messungen ist die Chinhydronelektrode in einer PI., die 0,01-n. an HCl u. 0,09-n. an 
KC1 ist (Standard-HCl-Gemisch), ais Yergleichselektrode zu empfehlen. Bei einer 
Temp. uber 40° andert sich das Potential jedoch zicmlich rasch mit der Zeit, so daB 
man bei hóheren Tempp. die PI. jedesmal erneuem muB. Fur die Messung bei hóherer 
Temp. ist daher prinzipiell die H2-Elektrode im Standardsauregemisch vorzuziehen. — 
Der Temperaturkoeffizient der n. Kalomelelektrode wurde gefunden zu —f- 0,00059 
(R ic h a r d s  -(-0,00061); der Chinhydronelektrode im Standardsauregemisch zu

0,00031; der H2-Elektrode im gleichen Gemisch zu -(-0,00046. Aus letzterem Wert 
berechnet sich ein Temperaturkoeffizient der Normalwasserstoffelektrode zu -(-9,00087 
(Sorexsen u. K oefoed  0,00085). Von dem Element Chinhydronelektrode/H2- 
Elektrode wurde ein Temperaturkoeffizient von —0,00076 gefunden. (B ijlm ann  
u. K r a r u p  0,00074). (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 35. 190—99. Utrecht, Univ.) • K. WOLF.

H. Liiers, Eine neue gebrauchsfertige Apparatur zur elekironietrischen Messung 
der II assersloffionenkonzentralicm. In ubersichtlicher Weise auf einer Grundplatto 
montierte MeBvorrichtung mit MeBdraht. (Biochem. Ztsehr. 171. 119—25. Miinchen, 
Technische Hochschule, Lab. f. angew. Chemie.) M e i e r .

W. Bottger, Zur Ausfuhrung ma/iamlytischer Bestimmungen mit Hilfe von 
FixanaUdsungen. (Ygl. Osterr. Chem.-Ztg. 29. 4; C. 1926. I. 1857.) Kurze Hinweise 
u. Regeln zur Benutzung yon „Fizanalsubstanzen". (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 266 
bis 267. Leipzig.) J u n g .

O. Tomifiek, Neue Indicatoren in der Argentometrie. Argentometr. Bestst. yon 
Chloriden, Bromiden u. Jodiden nach M o h r , V o l h a r d  u . in Ggw. von Fluorescein 
u. Eosin nach F a ja n s  u . W o l f  werden yerglichen. Die Methoden Y o l h a r d  u . F a ja n s  
geben prakt. gleiche Resultate; bei Titrationen yon Bromiden u. hauptsachlich bei 
Jodiden erlaubt die Fajanssehe Methode besseres Erkennen des Endpunktes der Rk. 
u. ist genauer ais die Best. nach M o h r . Bei pharmazeut. wiclitigen Bestst. der Alkali-
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chloride, -bromide u . -jodide kann die Methode von F a ja n s  empfohlen werden. (Ca- 
sopis Ćcskoslovenskeho Lókarnictya 5. 1—3. 15—16.) S t o j a n o Va.

H.W. vau Urk , DieFarbe des Yatrens in wasseriger Losung bei verschiedewn Wasser- 
sloffionenkcmzenlrationen und eine mogliche Anwendung dieses Stoffes ais Indicator. Bei 
Ph =  4 ist die Farbstarke des Yatrens am gróBten, bei Ph =  8 noch sehr gering u. bei 
pH =  1 wieder gleich 0. Es kann ais Indicator dienen, doch ist zu beaehten, daB es 
sowohl in alkal., wie in saurer Lsg. farblos ist. (Pharm. Weekblad 63 . 685—87:) G r o s z .

K. Schroder, Zur Titerstellung der Thiosulfatlosung mit Kaliumpermanganat. Vf. 
stellt fest, daB er die jodometr. Einstellung der KMn04-Lsg. nicht, wie P o p o f f  u. 
W h it m a n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 47 . 2259; C. 19 2 6 . I. 444) falschlich zitieren, 
bei 50°, sondem, wie in der in Betracht kommenden Arbeit (Ztsehr. f. anal. Ch. 58. 
218; C. 1 9 1 0 . II. 791) ausdriicklich gesagt ist, in der kuhl gehaltenen Lsg. yorgenommen 
hat. (Ztsehr. f. anal. Ch. 68. 233—34.) B o t t g e r .

Eugen Schilow, Die Methode und Apparalur der Mikrovohimanalyse. Mit Hilfe 
der hahnloscn Biirette (Ztsehr. f. angew. Ch. 39 . 232; C. 19 2 6 . I. 2385) kann man 
leicht Volumina von etwa 0,001—0,0005 ecm ausflieBen lassen, wenn man den Quer- 
schnitt proportional yerkleinert ohne die Hóhe der Burette zu verandem. Mikroanalyt. 
Verss. haben bewiesen, daB die Mikrovolumanalysemnethode mit Hilfe des Niveauapp. 
der gewóhnlichen MaBanalyse an Genauigkeit, Einfachheit u. Geschwindigkeit nicht 
nachsteht bei einer 80—90%ig. Ersparnis an Reagenzien. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 
582—83. Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2 . 568—69. Iwanowo-Woznessensk.) J u n g .

J. Pollak, Zur Trocknung kleiner Substanzmengen im Vahmm. Zur Trocknung 
schwer zu troeknender organ. Substanzen fiir die Verbrennung im Vakuum wird ein 
Glasrohr von 15—20 cm Lange u. 6—8 mm iiuBerem Durchmesser an einem Ende 
zu einer kleinen Kugel aufgeblasen, in diese die Substanz (2—5 mg) eingefuhrt; iu 
einer Entfemung von 40—50 mm von der Kugel liiBt man das Glas sich yerengen, 
legt hinter der Verengung ein Bauschchen Watte ein, darauf 50—60 mm CaCl2, darauf 
wieder Watte u. zieht dahinter nochmals zu einer Verengung aus u. schlieBt das Ende 
des Glasrolircs an eine Wasserstrahlpumpe an. Gegebenenfalls wird die Verengung 
zugeschmolzen u. so die Substanz im Vakuum unter AusschluB von Feuchtigkeit 
aufbewahrt. (Mikrochemie' 4. 19—20. Wien XVI, Chem. Labor. des Vereins Volks- 
heim.) BUSCH.

Walter P. White, Kupferdeckel fur Calorimetenmhiillungen. Vf. hat bei seinen 
Arbeiten die Erfahrung gemacht, daB fiu- CalorimetergefaBe Deckel aus Kupferblech, 
die in das das Calorimeter umgebende W. tauchen, viel geeigneter sind ais warme- 
isolierende Deckel. Sie ersparen das Arbeiten unter W., auch wenn eine Genauig
keit von l°/00 yerlangt wird, Dio Temp. der Kupferdeckel selbst liiBt sich leicht 
kontrollieren, u. daher lassen sie sich gut bei allen adiabat. Methoden anwenden. 
Nur in einer Hinsicht sind sie dem Arbeiten unter W. unterlegen, sie yerhindern 
nicht die Warmeleitung in den Thermometern, Drahten etc. yon dem auBeren Raume 
direkt in das Calorimeter. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48 . 1149—54. Washington 
[D. C.], Carnegie Inst.) J o s e p h y .

Walter P. White, Zu-ei schnelle und genaue Methoden in der Calorimetrie. Es 
wird eine neue Methode zur Berechnung des Temperaturverlustes beim Calorim etrieren 
angegeben, welche einfacher u. schneller, aber ebenso genau wie die iibliche Methode 
ist. — Durch Anwendung der Simpsonschen Regel (Encyclopedia Britannica l l th  ed. 
1 8 . 143) auf die Beobachtungen des Temperaturanstiegs wird eine Methode gewonnen, 
die weniger Beobachtungen erfordert u. hóhere Genauigkeit Hefert ais das gewohnliche 
Verf. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 . 1146—49. Washington [D. C.], Carnegie 
Inst.) J o s e p h y .

Ivan Roy Mc Haffie, Ein Apparat zur Analyse kleiner Dampfmengen in 1,1' 
differenten Gasen. Vf. beschreibt einen App., der zur Messung sehr kleiner Wasser-
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dampfmengen in Luft konstruiert worden ist, aber auch zur Best. anderer Dampfe 
in anderen Gasen angewandt werden kann. Die mit dieser Yorr. erreichbare Genauig- 
keit ist 1 in 1000. Vgl. genauo Beschreibuug u. Abb. im Original. Um den App. u. 
die Mefimethode zu priifen, bestimmt Vf. den Dissoziationsdruck von Na2SO.i'10H20 
(ygl. Philos. Magazine [7] 1. 561; C. 1926. I. 3305). (Journ. Americ. Chem. Soc. 
48. 1143—45. London, Univ.) J o s e p h y .

Jose! Sveda, Bestimmung brennbarer Gase durch Verbrennung mit Kupferoxyd II. 
(Vgl. Chemickó Listy 19. 41; C. 1925. II. 790.) Zur Beseitigung des storenden Ein- 
flusses der C02-Adsorption bei CO-Yerbrennungen konstruiert Vf. eine besondere 
Verbrennungspipette. Die Verbrennung von H Yerliiuft bei 280—290° quantitativ, 
ebenso die Verbrennung yon CO, wodurch bewiesen wird, daB Ggw. von C02 die 
Verbrcnnung von CO nicht verzógert. Yerbrennungen von H-CO-Gernisehen ergaben 
vollkommeno Verbrennung beider Gase, die Behauptung S c h e r b s , daB die Ver- 
brennung des CO dem Partialdruck des H  proportional ist, also bei geringer [H ] 
unvollkommen, ist unberechtigt. (Chemickó Listy 19. 73—79.) S t0 JAN0 Va.

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

R. Strebinger und J. Pollak, Uber die V erwendbarkeit der Pyrophospliate ais 
Wagungsfonn in der Mikroanalyse. Durch Fallen mit Diammoniumphosphat u. Uber- 
fiihren der Metallammonphosphate in die entsprechenden Pyrophosphate konnen 
Mn, Zn u. Co bestimmt werden, wenn die Fallungsvorschrift u. ein gewisses Grenz- 
interyall in der Konz. der zu bestimmenden Metallsalzlsg. eingehalten wird. — Mn 
kann in Mengen von 0,3 mg bis 1,5 mg bestimmt werden, wenn 1—2 ccm der mit 
NH3 eventuell vorher neutralisierten Probelsg. boi ca. 80° mit 2 ccm einer 5°/0ig. 
Diammonphosphatlsg. yersetzt, 10 Min. ein Luftstrom durchgeleitet, abgekuhlt, mit 
Hilfe der automat. Filtriervorrichtung nach W lNTERSTEINER (Mikrochemie 2. 15;
C. 1924. II. 1245) filtriert, mit A. u* l°/0ig. Lsg. von NH,,N03 gewaschen u. der Nd. 
im Mikro-Ncubauertiegel in einem groBeren Quarztiegel im elektr. Ofen bei Rotglut 
in Mn2P20 7 iibergefulirt wird. — 3—4 ccm einer schwach NH3-haltigen Z?i-Salzlsg. 
werden mit 1—2 ccm 5°/0ig. Diammonphosphatlsg., cinem Tropfen sehr verd. neutraler 
Lackmuslsg. u. unter einem sohwachen Luftstrom mit % 0-n. HC1 yersetzt, bis Farb- 
umschlag in Violett eintritt, dann im Wasserbad erhitzt, abgekuhlt, filtriert, mit 
NH4N03-Lsg. u. 50°/„ig. A. gewaschen u. gegliiht. — 2—3 ccm neutrale Co-Salzlsg. 
werden mit h. 5°/0ig. Diammonphosphatlsg. (1—2 ccm) im Luftstrom versetzt, ab
gekuhlt, ausgewaschen; der Nd., der rot u. krystallin. sein muB, wird dann langsam 
erhitzt. Der Mindestgehalt an Co, der noch bestimmbar ist, liegt bei 0,15—0,2 mg. 
(Mikrochemio 4. 15—18. \Y ien, Techn. Hoclisch.) B u s c h .

N. Tananajew, Yollstdndiger systematischer Gang der qualitativen Analyse der 
Kationen mit Hilfe der Tupfdmethode. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 320;
C. 1925. I. 552.) Die lupfelmethode wird auf die mit Na2S nicht fallbaren Kationen 
ausgedehnt u. der systemat. Analysengang geschildert. Die Tiipfelmethode spart Zeit, 
lraparate u. Apparate u. kann die gewohnliche qualitative Analyse mit Vorteil er- 
setzon. (Journ. Chimique de 1’Ukrainę 2. Wissenscliaftl. Teil. 27—42. Kicw, Poly- 
techn. Inst.)  ̂ BlKERMAK.

G. G. Longinescu und Gabriela Chaborski, Trennung der Metalle der dritten 
Analysengruppe. Yff. besprechen die Mangel der Salzsauremethode u. schlagen fol- 
gcnden Trennungsgang vor. Der Nd. samtlicher Sulfide u. Hydroxyde wird mit 
KCIOj u. konz. HC1 gel. Nach Neutralisation mit K 2C03 u. Abfiltriercn des ausgeschiede- 
nen S wird 20°/oig. KaOH zugegeben. Nach Aufkochen wird der entstandene Nd. 
a.bfiltriert u. im liltra t Zn u. Al in der ublichen Weise bestimmt. Der Nd. enthiilt 
fv HHjdr0Xyde TOn ^ n> ^ r’ ^ e’ u‘ ^° ' Hicryon lósen sich in 10 ccm 20%ig. 
(‘ 1 )2 ^ 0 3  beim Kochen Ni, Co u. ein Teil des Cr, der im folgenden nicht stórend
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wirkt. Nach Abrauchen des NH3 wird Ni ais Ni(0II)3, Co ais K3[Co(NO2)0] nachgewiesen. 
Alleinige Anwesenheit von Ni ist durch blaue, alleinige Anwescnhcit von Co durch 
yiolette Farbo der Lsg. zu erkennen. Mn u. Cr wird nach der Methode von Cha- 
b o r s k i  {Bulet. Soeiet. de §tiin{e din Bucuresti 26. 1; C. 1924. I. 577) u. Fe ais 
Fe4[Fe(CN)6]3 oder Fe(SCN)3 bestimmt. (Bulet. Societ. do fjtiinte din Bucuresti 
27. 41—44. 1924. Bukarest, Univ., L ab o r. f. anorg. Chemie.) L e s z y n s k i .

Kin'ichi Someya, Die Anwendung von fliissigem Amalgam in der wlumetrischen 
Analyse. IV.—VI. Mitt. (III. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 58; C. 1926.
I. 446.) IV. Uber die reduzierende Wirkung von Wismutamalgam, die Reduktion von 
Uran und die Verwendung von Bichromattitration. Vf. findet, daB bei der Bichromat 
titration yon U111, U'y, T inl u. der salzsauren Lsg. von Ferroacelat sich Diphenyl- 
amin gut ais innerer Indicator eignet (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 138. 291;
C. 1924. II. 2191). Bei der Titration von Ferroacetat ist eine Indieatorkorrektion 
yon -(-0,32 ccm anzubringen. Die Red. von Tilanisulfat oder -chlorid durch Bi- 
Amalgam gelingt schon glatt bei Zimmertemp., wenn die Saurekonz. yerhiiltnismafiig 
groB ist. Auf Grund dieses Befundes arbeitet Vf. eine Differentialtitration von Fe-Ti- 
Gemischen aus. Chromsaure u. Chlorat kónnen durch Rucktitration yon iiberschussigeni 
Titanosalz mit Bichromat sehr gut bestimmt werden. Eine nahere Unters. der 
reduzierenden Wrkg. von Bi-Amalgam auf Vanadinsdure u. Mohjbdansdure unter 
yerschiedenen Bedingungen zeigte, daB man bei der Red. yon Mo in salzsaurer Lsg. 
u. Anwesenheit yon Luft in Ggw. yon 1,73—2,63-n. HCl yollstandigo Red. zu MoT 
erreicht, wahrend mit zunchmender Aciditat bis 4,47-n. die Red. immer weiter geht; 
iiber 4,78-n. yerlauft die Red. naho von Mom. In einer C02-Atmosphiire herrsclien 
almliche Vorhaltnisse. Bei Verwendung einer schwefelsauren Lsg. geht dio Red. 
an Luft oder unter C02 nicht viel weiter ais bis zu Mov. Im Falle des V fiihrt die 
Bi-Ainalgamrcd. in schwefolsaurer Lsg., bei nicht zu groBer Aciditat quantitativ 
zu V1V. Bi-Amalgam ist in gleicher Weise wie Pb-Amalgam zur Phosphorsaurebest. 
(1. c. Mitt. III) nach der Molybdanmethode yerwendbar. U wird yon Bi-Amalgam 
in salz- oder schwefelsaurer Lsg. zu UIV, yon Zn-Amalgam zu U111 reduziert, was, 
wie Vf. zoigt, zu einer zuyerlassigen Methode der U-Best. benutzt werden kann. Dank 
dieser Tatsacho u. da Ti,v durch beido Amalgame zu Tinl reduziert wird, IśiBt sich eine 
Differentialtitration yon U-Ti-Gemisehen ausfiihren.

V. Bestimmung von Phćsphorsdure durch Uranylacetat. Nach der yon Vf. aus- 
gearbeiteten Methode zur Best. yon Phosphorsdure wird dio betreffende, mit 30%ig. 
Eg. yersetzte Lsg. in dor Siedehitzo mit Uranylacetat unter Zugabo von Ammonium- 
aeetatlsg. ausgefallt, verd. u. filtriert. Das krystallin. ausgefallene Uranylammonium- 
phosphat wird mit HCl aufgenommen, im Amalgamreduktor mit Zn- (HCl-Konz. 
2—6-n.) oder Bi- (HCl-Konz. 6—10-n.) Amalgam reduziert u. unter Anwendung 
von Diphenylamin ais Indicator mit K 2Cr20 7 titriert.

VI. Bestimmung von Chromsaure, Ferricyanid mittels Titanosulfat. Bei Be-
nutzung yon Diphenylamin ais innoren Indicator erhielt Vf. gute Resultate bei der 
Best. yon Chromsaure, einem Chromsaure-Ferrieisen-Gemisch u. yon Ferricyanid mit 
Hilfe yon Titanosulfat. Diphenylamin gibt auch einen scharfen Endpunkt beim 
Titrieren yon Ferricyanid mit Stannochlorid. — Das angewrandte Titanosulfat stellt 
Vf. wie folgt. dar: Reinstes T i02 wird mit KHS04 im Porzellantiegel geschmolzen, 
mit 15%ig. H2S04 aufgenommen, verd. u. in einer C02-Atmosphare mit Z n - A m a lg a m  
reduziert. Der Titer wird mit Ferrieisen oder Chromsaure jedesmal neu bestimmt- 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 368—81. 382—85. 386—90.) U l m a NN.

Kin’ichi Someya, Bestimmung von Vanadium in Gegenwart von Eisen. Berieh- 
tigung. (Vgl. yorst. Ref.) Wiederholungen der Best. von V mit FoSOj in heiBer Lsg’» 
unter Anwendung yon Diphenylamin ais innerem Indicator (vgl. Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 139. 237; C. 1925.1. 134) zeigten, daB d ie  Zers. des D ip h e n y la m in in d ie a to r s
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in den meisten Fallen so erheblich ist, daB diese Methode der direkten Titration von 
V-Lsgg. sich ais unbrauchbar erweist. Dagegen ergibt die indirekte Best. mit K 2Cr20,- 
t)berschuB in k. Lsg. zufriedenstellende Resultate (vgl. Science Rep. Tahoku Imperial 
Univ. 14. 577; C. 1926. I. 2725). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 391—92. Sendai 
[Japan], Univ.) U l m a n n .

Hans Roth, Verfahren zur łitrimełrisclien Bestimmung von Hydrosulfit. Der Vf. 
hat ein Verf. zur titrimetr. Hydrosulfitbest. ausgearbeitet unter Verwendung einer 
genau 1/10Ferriammoniums^dfatlsg. bei Ggw. von Essigsaure, iiberschussigem Na-Acetat 
u. Salieylsiiure ais Indicator in einer C02-Atmosphare, die durch Diearbonat erzeugt 
wird. Der t)berschuB des Ferrisalzes wird mit alkal. Hydrosulfitlsg., das unter PAe. 
aufbewahrt wird, schnell zuriicktitriert. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 645—46. Konstanz. )J.

O. Dommer, Ein Beiłrag zur automatischen Bestimmung von Schwefeldioxyd in 
JRdstgasen. Es wird ein App. zur registrierenden Best. des S 0 2 in Rostgasen beschrieben, 
bei dem das zu untersuchende Gas nicht in die eigentliehe Apparatur kommt, sondern 
nur ein ais MeBelement dienendes Bleirohr von 20 mm lichter Weite u. 4 m Lange 
durchstreicht. Das MeBprinzip beruht auf der Messung des Auftriebes des Gases. Der 
App. ist im Original abgebildet. (Chem.-Ztg. 50. 382—83.) JUNG.

G. Deniges, Silbernitrat ais Eeagens zum mikroehemischen Nachweis des Schicefel- 
suureions. S04-Ion laBt sich bei Abwesenheit von Ilalogencn mittels 3°/0ig. AgN03- 
Lsg. u. Mk. durch das entstchende typ. krystallisierende Ag2S04 leicht naehweisen. 
Am besten benutzt man trockene Substanz oder konz. Lsg., wobei Reihen mit Glas- 
nadel Abscheidung besehleunigt. (Buli. soc. pharm. Bordeaux 64. 57—60.) ROJAHN.

Alfred Bock, Eine einfache Methode zur Bestimmung von Chlor in technischen Cyan- 
alkalien. Der Yf. hat eine Methode zur Trennung des Chlors von Cyan in Cyankali 
ausgearbeitet, die auf der Rk.

KCN +  H20 2 =  KCNO +  H20  KCKO +  2H„0 =  KHC03 +  NH3 
beruht. Da bei dieser Rk. yorhandene Chloride unverandert bleiben, kann in der von 
Cyan befreiten Lsg. Cl ais AgCl bestimmt werden. (Chem.-Ztg. 50. 391.) J u n g .

D. Dobrosserdow, Vergle.ichen.de Unlersuchung einiger Bestimmungsmethoden der 
Perchlorate. Es wurden die Methoden yon S j o l l e m a  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
42. 127; C. 1904. II. 1587), R o t iim u n d  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 62. 108; C. 1909.
I. 1831) u. L a m b  u . Ma r d e n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 34. 812; C. 1912. II. 749) 
verglichen. Die erste [Red. von KC104 durch Ee(OH)2] liefert zu geringe Werte. Dio 
zweite [Red. durch Ti2(S04)3], mit der geringen Abanderung, bestehend darin, daB 
man das Titan-(3)-sulfat aus Ti(S04)2 durch nascierenden Wasserstoff in grófieren 
Mengen darstellte, lieferte auf 0,13—0,16°/0 genaue (zu geringe) Werte. Die dritto 
[Red. durch Erhitzen] ist ebenso genau. Sie kann auch auf die Perchlorate der Metalle 
ausgedehnt werden, dereń Chloride fluehtig sind, wenn man sie befeuchtet u. mit 
Xa2C03 unter- u. uberschichtet; die stattfindende Rk. z. B.:

2 A1(C104)3 +  3 Na2C03 +  3 H20  =  6 NaC104 +  2 Al(OH)3 +  3 C02.
(Joum. Chimiąue de l’Ukrame 2 . Wissenscliaftl. Teil. 1— 13. Odessa, TJhiv.) B ik m .

D. Dobrosserdow und W. Erdman, Eine neue Erhitzungsmethode zur guanti- 
tathen Bestimmung ton Chlor in Perchloraten. (Vgl. vorst. Ref.) Man erhitzt das Per- 
chlorat in einem Pt-Tiegel statt eines schwerschmelzbaren Reagensgliischens. Der 
Tiegel wird mit einem Asbestdeckel, welchcr noeh mit Na,C03 gedichtet ■nórd, ver- 
schlossen. Das Perchlorat wird befeuchtet u. mit Soda unter- u. uberschichtet. Ge- 
nauigkeit: ±  0,1%  Cl. (Joum. Chimiąue de 1’Ukraine 2. Wissenscliaftl. Teil. 15—18. 
Odessa, Univ.)  ̂ BlICERMAN.

L. W. Haase, Uber guantitatue, colorimetrische Nitratbestimmung. Eiir die colori- 
metr. Jsitratbest. empfiehlt der Yf. eine Lsg. von 5 g Brucin in 100 ccm reinen Chlf.

iese Lsg. ist schwach gelblich gefarbt u. wochenlang bestandig. 0,2 ccm dieser Lsg. 
■nercen zu 10 ccm der zu untersuchenden FI. hinzugegeben, darauf mit 20 ccm konz.
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H2S04 yorsichtig yersetzt. Durch die Erwarmung yerdampft das Chlf. Nach dem 
Erkaltcn wird aiif 30 ccm W. aufgefullt u. im Keilapp. yerglichen. Die mit dieser 
Methode erhaltenen Fiirbimgen sind auBerst intensiy u. mehr ais 24 Stdn. bestandig. 
Die Empfindlichkeit der quantitativen Bestimmbarkeit reicht bis 0,5 mg/l N205. 
(Chem.-Ztg. 50 . 372. Berlin-Dahlcm.) J u n g .

K. K iirschner, Ist die Stickstoff bestimmung nach J.K jddahl bei organischen 
Kórpern allgemein amcendbar ? Vf. ist der Ansicht, daB die Unbrauchbarkeit des 
Kjeldahlschen Yerf. bei gewissen organ. N-Verbb. die Folgę eines Oxydationsprozessos 
ist, der sich in der li. H2S04-Lsg. abspiclt u. durch die H2S04 hervorgerufen wird. Er 
bewirkt deshalb durch den Zusatz eines Gemengcs yon CuO u. Fe-Pulyer zu der 
reagierenden FI. in ihr eine langsam yerlaufende Entw. von H, die jcner Oxydation 
entgegenwirkt. Genauer beschrieben wird das Verf. beim Phenylhydrazin, welches in 
Form seines Hydrochlorids yerwendet wurde. 0,15 g dieser Verb. ergaben bei 2—3-std. 
AufsclilieBen bei Anwendung des aus 1 g CuO u. 7 g Fe-Pulver bestehenden Gemenges 
im Mittel aus 4 Vcrss. 19,25°/0 N, wahrend der theoret. Gehalt 19,38% betragt. 
Ahnliche, noch giinstigere Ergebnisse wurden beim Antipyrin, Brucin u. m-Dinitro- 
benzol erhalten. (Ztschr. f. anal. Ch. 68. 209—16. Briinn, Deutsche Techn. Hoch- 
schule.) B o t t g e r .

Dionis Kószegi, Titriinelrische Methode zur Bestimmung der unterphosphorigen 
Saure und der Hypophosphite. Dio Titration der H3P 0 2 mit KMn04 gibt genaue 
Resultate, wenn man sio nicht in saurer, sondern in neutraler Lsg. ausfiihrt, wobei 
sich Mn02 abscheidet. Man kocht die stark verd. Lsg. des Hypophosphits 5 Min. lang 
mit einem gemessenen Vol. von 0,1-n. KMn04, filtriert yom ausgescliiedenen MnOa ab 
u. titriert das unvcriinderte KMn04 zuriick, indem man zum Filtrat K J  fugt u. das 
ausgescliiedene J  mit 0,1-n. Na2S20 3 titriert. Das ausgeschiedene i ln 0 2 ist auBerst 
fein yerteilt u. nicht filtrierbar; es wird jedoch durch gleichzeitig ausfallendes Ca- 
Phosphat mit zu Boden gerissen. Deshalb yersetzt man, wenn Alkalihypophosphite 
yorliegen, dio ursprungliche Lsg. mit uberschussigem Gipswasser. Wegen der genaueren 
Yorsehriften muB auf die Abliandlung yerwiesen werden. (Ztschr. f. anal. Ch. 68. 
216—20. Szeged, Ungar. Franz Jo3cph3-Univ.) • B o t t g e r .

L. Zivy, Uber einige Bestimmungen nach der Oxydationsmethode mit Hilfe von 
Kaliumpermańganat. Phosphorige und unterpliosphorige Saure und Galciumhypo- 
phosphit. Die phosphorige u. unterpliosphorige Saure, sowie deren Salze lassen sich 
mit KMnO., titrieren, u. zwar kónnen zu diesem Zweck Lsgg. von 0,05-n. KMnOt 
u. starkere yerwandt werden. Vf. prufte dio Methode yon G a il h a t  (Buli. Soc. Chim. 
de France 25 . 395 [1901]) u. konnte die Ergebnisse dieses Forschers bestiitigen. Es 
muB nur darauf geachtet werden, daB dio Saurekonz. hoch genug ist u. die Erhitzung 
etwa 30 Min. dauert. Der UberschuB an KMn04 wird durch Oxalsa,ure zerstort, welche 
mit KMn04 zurucktitriert ŷircl. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39 . 496—500.) EX-

Anna F. Shireman, Uber die Bestimmung von Phosphorsaure urid Natrium- 
phosphaten. Vf. priift die yersehiedenen bekannten Methoden der Titration von H3P04, 
NaH„P04 u. Na2H P04 mittels AgN03 oder NaOH bei Ggw. einfacher u . gem ischter 
Indicatoren nach u. findet, daB allo Unter- oder Uberwerte geben. Die besten R esultate  
erhielt sie beim Titrieren der mit CaCl2-Lsg. yersetzten u. auf 55—70° erwarmten Lsg- 
mittels 0,1-n. NaOH u. Pheiiolphthalcin ais Indicator. Das Verhaltnis Phosphat zu 
CaCl2 soli 1 :2  bis 1 :5  sein. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 15 . 267—76.) RojaHX-

Haufe, Beitrag zum metallographischen Nachweis des Phosphors. Yf. priift die 
yersehiedenen Phosphoriitzmittel u. empfiehlt fiir die Praxis die Lsg. von H e y >' 
(100 Teile W. u. 12 Teilo Kupferammoniumchlorid), jedoch in Fallen, wo der Cu-Nd. 
festhaftet, die Lsgg. yon O b e r h o f e r  oder F ry  II, fiir mkr. Nachpriifung Fry-Lsg. I. 
(Kruppsche Monatshefte 7. 66—69.) BiiAU-\'S.

L. Rosenthaler, Die jodonietrische Bestimmung der Arsensaure. Vf. bemerkt zu



1926. IL G-. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 275

der Arbeit von O r m o n t  (Ztsehr. f. anal. Ch. 67. 417; C. 1926 .1. 2607), daB bei seinera 
Verf. das AsO/"-Ion vollstandig reduziert werden muC, obwohl der Vorgang 

As03" ' +  2 J ' +  2H’ ^  As03" ' +  J 2 +  H20 
umkehrbar ist, weil J 2 durch die Titration bestiindig entfemt wird; daB dio indirekte 
jodometr. Methode von F l e u r y  derjenigen von Or m o n t  vorzuziehen ist; u. daB daher 
fur ilin kein Grund vorliegt, das letztere Verf. an Stelle seines einfachen direkten Yerf. 
anzuwenden. (Ztsehr. f. anal. Ch. 68. 232. Bern, Univ.) B o t t g e r .

L. Barthe und R. Massy, Uber den Einflu/3 unloslicher Stoffe in der Marshschen 
Apparatur auf die Bestimmung. Vff. priifen die Genauigkeit der Marshschen As-Best. 
durch Titration der zum Abfangen des AsH3 vorgelegten 1/50-n. AgN03 bei Ggw. gróBerer 
Mengen (0—1,36 g) CaS04 im Entwickelungskolben nach u. finden erhebliche Unter- 
werte infolge Adsorption durch das das Zn einhullende CaS04. (Buli. soc. pharm. 
Bordeaux 64. 66—70.) R o j a h n .

R. Meurice, Bemerkungen iiber die mapanalytische Bestimmung des Kalium$, ais 
Ditartrat. Das friiher (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 161; C. 1926.1. 447) angegebene 
Verf. ist verbessert worden u. wird jetzt wie folgt ausgefuhrt: Die Lsg., die etwa 1 g 
KC1 enthalt, wird mit einem Oberschusse von Na-Ditartrat behandelt, so daB die Saure 
der Lsg. 0,45—0,5 ccm Vio'n - ontspricht; man gibt dann einen der wss. Lsg. gleichen 
Raumteil Methanol (Me r c k ) von 97° hinzu, kiihlt 1 Stde. in W. von 12° ab, erwarmt 
dann auf 20°, filtriert u. wascht mit einem Gemisch gleicher Teile W. u. Methanol 
von 97° solange aus, bis das verd. Methanol mit K-Acetat keinen Nd. mehr gibt. Man 
lóst den Nd. in einem Uberschusse von NaOH u. titriert den OberschuB in Ggw. von 
Phenolphthalein zuriick. Die Genauigkeit des Verf. betriigt iiber 1% des vorhandenen 
K20. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 8. 129—30. Gembloux [Belgien].) R u h l e .

T. Gaspar y Arnal, Ein Reagens von gro/Ser Empfindlichkeit fiir die Kalium- 
und Ammoniumionen. Ferrocyannatrium u. Calciumchlorid werden in 50°/oig. Athyl- 
alkohol aufgelost; gibt man zu dieser Lsg. einige Tropfen einer Ii- oder NH4-Ionen 
cnthaltcndcn FI., so entsteht ein weiBer Nd., dessen Zus. wahrscheinlich der Formel 
CaMe2Fe(CN)0 entspricht, wo Me gleich K oder NH4 ist. Die Fallung Y erlauft nahezu 
quantitativ, so daB die Moglichkeit besteht, dieses Salz zur quantitativen Best. von K- 
oder NH.,-Salzen zu benutzen. Vf. hat einige derartige Bestst. so ausgefuhrt, daB er das 
ausgefalltc Salz mit verd. H2S04 zerlegte u. die Ferrocyanwasserstoffsaure mit Per- 
manganat titrierte, wobei sich gute Ilesultate ergaben. Doeh steht der Proportionali- 
tatsfaktor noch nicht fest. (Anales soe. espanola Fis. Quim. 24. 99—105. Madrid.) Ha.

A. Lassieur, Uber das Mitreifien von Magnesium durch Aluminium. (Ann. Chim. 
analyt. appl. [2] 8. 97—98. — C. 1926. I. 2608.) J u n g .

A. Franke und R. Dworzak, Uber die Bestimmung von Chrom in Chroineisenstein. 
Die Ferrosulfat-Permanganatmethode u. die jodometr. Methode zur Best. von Cr 
in Chroineisenstein u. Ferrochrom wurde miteinander verglichon. Beide Methoden 
smd genugend genau (Fehler ^  0,2%). Die Vff. geben aber der Ferrosulfat-Perman- 
ganatmethode den Yorzug, weil sie bedeutend raseher auszufiihren ist. (Ztsehr. f. 
angew. Ch. 39. 642—44. Wien, Univ.) J u n g .

Fritz Zetzsehe und Marcel Nachmann, U nt er suchungen uber organische Phosphor- 
saureterbindungen. III. Eine Eisenbestimmungsmethode. I. (II. Ygl. Z e t z sc h e  
u. Zurbrugg , Helv. chim. Acta 9. 297; C. 1926. I. 3018.) Im Zusammenhang mit 
anderen Arbeiten (vgl. Zetzsc h e  u . L o o s l i ,  L ie b ig s  Ann. 445. 283; C. 1926. I. 
120J) stellte sich das Bediirfnis nach einem Verf. zur tTberfiihrung Yon Fe111 in eine 
in Sauren unl. Form heraus. Zu diesem Zweeko wurde eine Anzahl organ. Phosphor- 
sauren  untersucht, indem ihre Alkalisalze mit FeClj umgesetzt u. etwa gebildete 
Fe-Salze auf Zersetzlichkeit durch n. HCl gepriift wurden. Ais hinreichend saure- 
bestandig erwiesen sich nur die Salze der p-Chlorphenyl-, p-Bromphenyl-, Bis-p-chlor- 
phenyl- u. Bis-o-chlorphenylphosphorsaiire. Die friśch dargestellten, k. gefallten
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Salze werden von 2%ig., in Ggw. von NH4-Salzcn erst von iiber 4%ig. HCl zers. 
LaBt man sie aber liingere Zeit stehen oder erhitzt sie noch besser auf sd. Wasserbad, 
so werden sic in Ggw. ron 2% NH4C1 erst von iiber 8 %ig. HCl zers. Weiter ist es 
Yorteillmfter, die Salze nicht durch doppclte Umsetzung herzustellen, sondern direkt 
aus saurer Lsg. auszufallen. Fiir dieses Verf. kommen nur noch die beiden letzten 
der obigen Sauren in Betracht. Vff. haben der Bis-p-chlorphenylphosphorsaure wegen 
ihres hóheren F. den Vorzug gegeben. Die prakt. Ausfuhrung des Yerf. geht aus fol- 
gendem Beispiel horror: Eine ca. 0,03 g Fe enthaltende FeCl3-Lsg. wird auf ca. 150 ccm 
Yerd., 3—4 g NH4C1 — die Konz. des Salzes soli nach der Fiillung iiber 1% betragen — 
u. 25 ccm HCl (D. 1,19) zugesetzt. Nun laBt man aus einer Burette eine 7i<rn- Lsg. 
von bis-p-chlorphenylphospliorsaurem Na oder NH4 zutropfen, bis die Lsg. iiber dem 
Nd. entfarbt ist, erhitzt %  Stde. auf sd. Wasserbad, gibt noch ca. %  der verbrauchten 
Menge Reagcns zu, erhitzt noch 1 /2 Stde., kiihlt in k. W. ab, filtriert auf 11 cm-Filter 
u. wascht mit 100 ccm n. HCl, 50 ccm k. u. 100 ccm h. W. aus. Der Nd. wird in 
dasselbe Glas zuriickgespiilt, auf 100 ccm verd., etwas NH4C1 u. bei 70° yerd. NH4OH 
zugegeben, 10 Min. erhitzt, Fe(OH)3 durch dasselbe Filter filtriert, gcwaschen, ver- 
ascht u. gegluht. Bei gróBeren Fe-Mengen muB ein entsprechend groBeres Fl.-Vol. 
genommen werden, da die Fallung sehr yoluminos ist. Die Resultate sind recht bc- 
friedigend. Die Bis-p-ehlorphenylphosphorsaure kann aus dcm Filtrat durch starkę 
HCl zuriickgewonnen werden.

p-GMorphenyl- u. Bis-p-chlorphenylphospliorsaure. 8 8  g p-Chlorphenol u. 93 g 
POCl3 8—11 Stdn. gelinde kochen, dann fraktionieren. Bei 142° (11 mm) geht 
p-Chlorphenylphosphorsauredichlorid uber. Dieses mit 10%ig. NaOH Yerseifen, 
Lsg. mit Yicl A. yersetzen, Filtrat tom  NaCl eindampfen, mit konz. HCl p-Chlor- 
phenylphosphorsaure ausfallen (Ausbeute ca. 7%)- Obigen Dest.-Riiekstand mit 
20%ig. NaOH erwiirmen, beim Erkaltcn auskrystallisicrendes Na-Salz aus W. um- 
krystallisieren. Ausbeute an Bis-p-ehlorphenylphosphorsaure, F. 133—135° (korr.), 
ca. 76%. Gibt mit zahlreichen Aminen in Essigsaure wl. Salze, dagegen nicht mit 
Hamstoff. Fallt Gelatinc u. EiweiB. — Ferribis-p-chlorphenylphosphal, (C12Hg0 4Cl2P)3Fc. 
Durch Fallen uberscliiissigcr salzsaurer FeCl3-Lsg. mit Na-Salz, bei 100—110° trocknen. 
Schwach gelbliches, amorplies Pulycr, ohne Kiystallwasser, Zers. bei hóherer Temp. 
Wird von h. Laugcn, NH4OH, Carbonatcn, k. konz. HCl schnell, von K 4FeCy6 langsam 
zerlegt. Reagiert nicht mit Hamstoff, NH4SCN, H 2S. Wird von viel W. unter Braun- 
farbung Iiydrolysiert, frisch gefiillt von A. u. A. so fein vcrteilt, daB es durch ein Filter 
geht. — Bis-o-chlorphenylphosphorsaure, Cj2Hs0 4C12P. Ebenso aus o-Chlorphenol.
Da das Na-Salz 11. ist, tragt man seine Lsg. in iibersehussige salzsaure FeCl3-Lsg. ein, 
zerlegt das Fe-Salz mit NH4OH, dampft das Filtrat wiederholt ein u. krystallisiert 
den Ruckstand aus W. um. Das NH^Salz, C12H 120 4NC12P, bildet Nadeln ohne Krystall- 
wasser. Freie Saure, verfilzte Nadeln, F. 105—106° (korr.), der p-Saure ahnlich. — 
p- BromphenylpJiosphorsdure, C6H60 4BrP. Durch Bromieren der Phenylphosphor- 
siiure oder ihres Dichlorids in sd. Chlf. (ca. 30 Stdn.). Nach Umfallen aus alkali 
Lsg. Blattchen ans Chlf., Siiulen aus A., F. 161°, 11. in sd. A., A., Chlf., wl. in W. 
Wird Yon sd. konz. HCl langsam verseift. — Bis-p-bromphenylphosphorsdure, CjjHs1 

0 4Br,P. Ebenso aus Diphenylphosphorsaurc (3 Tage). Verfilzte Nadeln aus W. 
oder Chlf,, F. 199—201°, etwas schwerer 1. ais das Yorige. (Helv. chim. Acta 9. 420 
bis 428. Bern, UniY.) LINDENBAUM-

Wilhelm Moldenhauer, Eleklroanalyiische Bestimmung von Niclcd in Nickel-stahl 
vsw. Verss. iiber die elektrolyt. Fe-Abschcidung in ammoniakal. Lsg. an einer Platin- 
drahtnetzkathode zeigten, daB aus einem Ferrosalz enthaltenden Elektrolyten sich 
Eisen abscheidet. Is t aber Fenihydrosyd in ammonsalzhaltigem Ammoniak snspen- 
diert, so -a-ird weder Eisen kathod. abgeschieden, noch Ferrisalzhydroxyd reduziert. 
Wenn aber die Pt-Kathode yorher einen Ni-Uberzug erhalten hat, dann nimmt sie
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bei liingerer Elektrolysendauer kleine Fe-Mengen auf, ungleich melir Eisen wird ab- 
geschieden, ■wenn die Abscheidung des Nickels śelbst in Ggw. yon Ferrihydxoxyd statt- 
findet. Es folgt daraus, daB nur der an Ni, nicht aber der an P t sich entladende H a 
dio Fahigkcit besitzt, Ferrihydroxyd zu leduzieren. Es ist anzunchmen, daB der am Ni 
entladeno H2 groBere Aktivitat besitzt. Es wurde fcstzustellen yersucht, ob man bei 
yorsichtigcm Fernhalten des Ferrihydroxydes von der Kathode das Nickel eisenfrei 
u. dabei quantitativ abscheiden konne. Aus einer Tabelle ergibt sich, daB man auf 
diese Weise Nickel quantitativ u. prakt. eisenfrei erhalten kann. Durch doppelte 
Fiillung mittels Schnellelektrolyse ist die Best. des Nickels noben Eisen in l x/2—2l /2 Stdn. 
moglich. Weitere Tabellen zeigen die Resultate elektrolyt. Verss. der Trennung yon 
Fe u. Ni in yerschiedenen Zusammensetzungen u. weiterer Analysen von Nickelstahl. 
(Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 640—42. Darmstadt, Techn. Hochschule.) J u n g .

B. Reinitzer und P. Conrath, Uber die niafianalyliache Beslimmung des Chroms 
wid Mangans mit Kaliumpermanganat in essigsaurer Losung. I. Teil. Wio die Vff. 
festgestellt haben, werden Cr(III)-Salzlsgg., die schwach essigsauer u. mit einem Ubcr- 
schuB von NaC2H30 2 yersetzt sind, beim Kochen mit der Lsg. yon KMn04 sehr śchnell 
zu Chromatcn oxydiert, ohne daB dabei braunes Chromichromat entsteht. Der sich 
bildende Nd. besteht yielmehr aus reinom Mn02, bis zu dem das KMh04 abgebaut w d .  
Ein im Verhaltnis zum Cr(IH)-Salz groBer UberscliuB yon NaC2H 30 2 u. starko Verd. 
sind zum raschen Vcrlauf der Rk. erforderlich, die nach der Gleichung:

Cr20 3 +  Mn20 7 =  2Cr03 +  2Mn02 

erfolgt, gomaB dereń der Verbrauch von KMn02 proportional der Mongo der Cr(III)- 
Salzlsg. ist. Auf diesen Tatsachen beruht das yon den Vff. ausgearbeitete Titrationsverf., 
welches ais fiir Lsgg. von Cr-Alaun u. yon CrCl3 brauchbar erwiesen wurde. Die ent- 
stehende Cr03 wurde in beiden Fallen durch BaCla- oder Ba(N03)2-Lsg., dio beim 
Beginn der Titration zur Fl. gefugt war, gefallt. Die Vorteile des neucn Verf. gegeniiber 
dem auf ahnlichen Vorgangen boruhenden Verf. von B o l l e n b a c h  (Chem.-Ztg. 31. 
760; C. 1907.11. 845) werden hervorgehobcn. — Bei den Verss., das angegebeno Verf. 
zur Best. des Cr neben Fo zu yerwenden, wie es z. B. boi der Unters. yon Cr-Stahlen 
notwendig ist, ergab sich Folgendes. Bei Gehalten von 5°/0 Cr an aufwarts kann die 
Best. yon Cr auch neben Fe ohno wesentliche Verlangerung der Titrationsdauer u. 
ohne Beeinflussung der Genauigkeit stattfinden, bei Gehalten unter 5% bis zu 2% Cr 
mit star ker Yerlangerung der Titrationsdauer. Cr-Gehalte unter 1 %  kónnen auf diese 
^  eiso iiberhaupt nicht mehr genau bestimmt werden. HCl darf neben gróBeren Mengen 
Fe nicht yorhanden sein, da sie ebenso wie bei der Mn-Titration einen Mehryerbrauch 
an KMn04 bedingt. Das NaC2H30 2 bewirkt die Fiillung des Fo ais bas. Fe(III)-Acetat 
u. erinóglicht dic Erkennung des Endpunktes in der klaren farblosen Fl. Gleichzeitig 
in geringer Menge mit fallendes Cr(OH)3 wird in der Siedehitze ebenfalls zu Cr03 

oxydiert. Von den Verbb. des 2-wertigon Fe, Mn, Co u. Ni liiBt sich das Cr20 3 durch 
aufgeschlammtes BaC03 mittels Hindurchleiten eines kraftigen C02-Stroms in einer 
\  lertelstde. yollstandig trennen. Durch Anwendung dieses Verf. ist es mdghch, das 
Cr auch in Cr-armen Cr-Fe-Legierungen rasch u. genau maBanalyt. mit KMn04 nach 
der Acetatmethode zu bestimmen. (Ztsehr. f. anal. Ch. 6 8 . 81—114. Graz, Techn. 
Hochsch.) B o t t g e r .

B. S. Evans und S. G. Ciarkę, Ein genaues Verfahren zur Beslimmwig von Queck- 
silber in Losung. Es wurde beabsichtigt, ein schnelles u. genaues Verf. zur Best. yon 
Hg ais Mercuronitrat in Ggw. yerhiiltnismaBig groBer Mengen Cu- u. Zn-Nitrat zu 
finden. Der Zweck wurde erreicht durch Abscheidung des Hg auf Cu, durch Sublimation 
des Hg u. W agung. Die Abscheidung des Hg erfolgt im Daucrperkolator von EVANS 
(vgl. nachstes Ref.), die Sublimation des Hg im App. von E s c h k a  u. H o l l o w a y  
nach einigen Abanderungen. Die Ausfiihrung des Verf. wird genau beschrieben u. 
die dabei einzuhaltenden Bedingungen werden erlautert. Yorhandene HCl muB
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vorher cntfcrnt werden; As, Sb u. Bi stóren nicht. (Analyst 51. 224—29. Wool- 
wich.) R u h l e .

B. S. Evans, Ein Apparat fiir ununlcrbrochencs Perkolieren und fiir Fittrieren in 
neutraler Atmosphare. Der App. wird an Hand einer Abbildung nach Einrichtung 
u. Handliabung beschrieben (vgl. yorst. Ref.). (Analyst 51. 229—35. Woolwich.) Ruh.

R. Meurice, Uber eine qmlitative Reaktion der Cadmiumsalze, die Cadmium in 
Gegemcart von Kupfer naclizuweisen erla/ubt. Im Laufe der klass. Metallanalyso erhalt 
man eine ammoniakal. Lsg., die Cu u. Cd enthalten kann; jenes gibt sich durch die 
Farbung der Lsg. zu erkennen, zur Priifung auf dieses neutralisiert man mit H 2S04, 
gibt Brucinsulfat u. dann KBr hinzu; ein weiCer Nd. gibt Cd, auch in Spuren, an. 
Mit dieser R k. kann man auch Alkalibromide von Alkalichloriden untersehoiden, 
von denen dieso die R k. nicht geben; ersetzt man das Cd-Salz durch HgCl2, so erhalt 
man sowohl mit dem Chlorid ais auch mit dem Bromid einen Nd. (Ann. Chim. analyt. 
appl. [2] 8 . 130—31. Gembloux [Belgien].) R u h l e .

N. Tananajew und G. Pantschenko, Nachweis des Tiłans und Urans mit Hilfe 
der Tiipfelanalyse. (Journ. Chimiąue de FUkraine 2. Wissenscliaftl. Teil. 43—46. — C. 
1926. I. 1862.) .  B ik e e m a n .

Organische Substanzen.
N. Bezssonoff, Uber eine schnelle Dar stellung der Monophosphormólybddnwolfram- 

siiure, des Reagens auf Polyphenole und Vitamine. Nach der friiher (Biochemical Journ. 
17. 420; C. 1923. IV. 566) gegebenen Vorschrift scheidet sich das Reagens langsam u. 
m it geringer Ausbeute aus. Auf Grund der Beobachtung, daB die Lóslichkeit des 
Reagens in Sauren mit steigender Konz. letzterer stark abnimmt (z. B. 45°/o in n-> 
2% in 6 -n. H 2S04), hat Vf. folgendes verbesserte Verf. ausgearbeitet: Zur 45° w. Lsg. 
yon 74 g Na-Wolframat, 8  g Phosphormolybdansaure u. 10 ccm H 3P 0 4 (D. 1,75) in 
250 ccm W. (iiber KMn04 dest.) gibt man tropfenweise 85 ccm einer H 2S04, hergestellt 
durch Verdiinnen von 125 ccm konz. H 2S0 4 auf 250 ccm bei 15°. Die nach 3 Stdn. 
ausgefallenen Krystalle wiischt man mit 50 ccm 15 Vol.-%ig. H2S04, lóst sie (ca. 60 g) 
in 100 ccm W. von 45°, fiillt sie mit 35 ccm 50 Vol.-°/„ig. H 2S04 wieder aus u. wascht 
sie mit 15 Vol.-°/0ig- H 2S04. Das Reagens ist rein, wenn einige Tropfen der konz. wss. 
Lsg. mit 2—3 ccm l% 0ig. Pyrogallollsg. eine braungelbc, mindestens 2 Stdn. haltbarc 
Farbung geben. Man kann es in gelber, gut Yerschlossener Flasche ca. 2 Monate auf- 
bewahren. Zur Herst. des Reagens werden 15 g auf Filtrierpapier schnell getrocknet 
u. in 100 ccm 5 Vol.-°/0ig* H 2S04 gel. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 1223 bis 
1224.) L indenbaum .

Juan A. Sanchez, Uber eine neue Farbreaktion der primdren cyclischen Aminę 
und ihre analytischen Anicendungen. Ais charakterist. Rk. fiir primare cycl. Aminę 
wird die intensive Farbung erkannt, dio beim Zugeben von einigen Tropfen Furfurol 
in wss. Lsg. mit etwas Essigsaure zu den entsprcchenden Aminen entsteht u. durch 
Zugabe von konz. HC1 vcrtieft wird. Bei den freien Basen, wie p-Phenetidin, Benzidin 
entsteht ohne wcitercs eine eosinrote Farbung, bei acylierten (z. B. Antifebrin, Phen- 
acetin, Lacłophenin, Phenokoll u. Phenyluretlian, C6H5NHCOOC2H5) nach Zusatz von 
Alkali. Die Ggw. einer Phenolgruppc im Mol. des Amins iiuCert sich in einer Modi- 
fikation der Farbtonung, die in diesem Fali gelblicher ais beim reinen Amin ausfallt. 
Auch die Metallverbb., wic Atozyl u. Arsenóbenzole geben die Rk., desgleichen Diamine. 
Aliphat. u. sekundare cycl. Aminę reagieren nicht in dieser Weise mit Furfurol. (Anales 
Asoc. Quim. Argentina 13. 431—39. 1925. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Me- 
dicas.) H an tke .

J. Tillmans und A. Alt, Uber den Gehalt der wichtigsten Proteinarten der Lebens- 
mittel an Tryptophan und ein neues Yerfahren der Tryptophanbestimmung. Statt der 
Yoisenetschcn R k ., der Yiolettfarbung, die in Ggw. einer Spur C H 20  mit schwach
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nitrithaltiger konz. HCl eintritt u .  von FuR T H  u .  N o b e l  zur colorimctr. Best. des 
Tryptophans benutzt wurde, yerwenden Vff. die mit CH20  in Ggw. von stark iiber- 
schiissiger 6 6 °/0ig- H2S04 eintretende weingelbe Farbung, die sie ais ganz neue EiweiBrk. 
beschreiben u. ais spezif. fur Tryptophan erkannten. Ais Vergleichslsg. yerwenden 
sie Lsg. von Tryptophan in 50%ig. A., die ohne Zusatz besonderer antisept. Mittel 
sich gut hiilt; eine mit der Zeit eintretende Gelbfarbung bceintrachtigt die Best. nicht 
u. geht nicht mit Anderung des colorimetr. Wertes einher. Bei einigen Proteinen, 
die in Begleitung von Starkę auftreten, erfolgte die Rk. schon durch die H 2S04 ohne 
Zusatz yon CH20 u. lieB sich dann ebenso wie die mit solchem Zusatz durch Behand- 
lung mit N20 3 oder H20 2 in die Voisenetsche Rk. uberfuhren; mit reiner Tryptophanlsg. 
gab H2S04 in Ggw. von Zucker allmahlich Gelbfarbung, aber niemals maximal u. 
auch nicht deutlićh in die Yoisenetsche Rk. uberfiilirbar. Die yon F r it z m a n n  (Ztschr. 
f. óffentl. Ch. 3. 610; C. 9 8 .1. 218) zum Nachweis von Nitrat in Milch angegebene Rk. 
beruht auf der Voisenetschen Rk., die hier durch die Oxydation infolge gleichzeitig 
durch H2S04 freigemaehter HN03 u. HCl ermoglicht wird. Die Methode von-F u r t h  
u. N o b e l  ist wegen der Verschiedenheit der Farbungen in reiner Tryptophanlsg. u. 
in EiweiBlsgg. ais quantitative Methode auszuschalten. Die nach ilir erhaltenen Trypto- 
phanwerte sind viel zu hoch. Dagegen stimmen dio Werte der Vff. mit einigen an 
denselben EiweiBstoffen nach den Mcthoden yon M a y  u .  R ose (Joum. Biol. Chem. 
54. 213; C. 1923.1. 770) u. yon F o l in  u .  L o o n e y  (Journ. Biol. Chem. 51. 421; C. 1922.
IV. 351) ermittelten befriedigend uberein; vor beiden zeichnet sich das Verf. der Vff. 
aber durch groBere Einfachheit aus, da sie kcine vorherige Aufspaltung der EiweiB- 
kórper erfordert.

Die an zahlreichen EiweiBstoffen so durchgefiihrten Bestst. des Tryptophan- 
gehaltes ergaben folgendes: Die Proteine der Frauenmilch sind reicher an Trypto
phan ais dicjenigen von Kuli- u. Ziegenmilćh, zwischen denen sich diesbeziiglich kein 
Unterschied ergab. Durch den ReifungsprozeB im Kasę wird das Tryptophan nicht 
Y e ra n d e r t .  Die Myosine von Fleisch verschiedener Tierarten, besonders auch yon 
Pferd u. Rind, lieBen keine erheblichen TJnterschiede erkennen. Weizenproteine haben 
im allgemeinen hoheren Gehalt ais Koggenprołeine, aber nicht so versehieden, daB 
auf diesem Wege eine Untersclieidung dieser Proteine móglich ware. Das V. von je
4 verschiedenen Bestandteilen in diesen Proteinen wird bestatigt; Extraktionsverss. 
gaben Einblick in die Loslichkeit der einzelnen Bestandteile u. gestatten die Auf- 
stellung von Richtlinien fur ihre Isolierung. Da dem Z ein Tryptophan fehlt, kann man 
eine Verfalschung von Weizenmehl durch Maismehl durch Best. des Tryptophan- 
gehaltes in dem in A. 1. Protein feststellen; er darf nicht <  0,8% betragen. Bei den 
iibrigen Cercaliensamen ist der Gehalt der Proteine an Tryptophan yon dem des Weizen- 
u. Roggenmehles im groBen u. ganzen nicht yerschieden, e b e n s o  wenig bei den Pro
teinen der Legumiiwsensamen. (Biochem. Ztschr. 164. 135—62. 1925. Frankfurt 
a. M., Univ.) S p i e g e l .

Bestandteile von Pflanzen und  Tieren.
Ludwig Pincussen, Ańalytische Milleilungen. IV. Georg Cronheim. Mikro- 

bestimmung ton Ionen in Organen und ahnlicheni Materiał. (III. vgl. Biochem. Ztschr. 
132. 242; C. 1923. II. 987.) Veraschung yon Organen, u. besonders pflanzlichem 
Materiał mit HN03 u. H20 2, Mikrobest. von Na (Kalium-Caesium-Wismut-Nitrit), 
K  (Natriumkobaltnitrit), Ca (Oxalat), Mg (Ammoniumphosphat), P  (Molybdan- 
strj-chmn), Halogene (AgN03). (Biochem. Ztschr. 171. 7—14. Berlin, Krankenhaus 
am Urban.) MEIER.

Jose! Schumacher, Zur Chemie der Zellfdrbung. VIII. Mitt. Ober den Nachweis 
der Lipoide in Zelle und Geuebe. (Zugleich ein Beitrag zum Problem der Vitalfarbung 
und dem chemischen Aufbau der Leukocyten). (Vgl. Biochem. Ztschr, 166. 214; C. 1926.
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I. 2020. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 97- 81; C. 1 9 2 6 . I. 2369.) Zur 
Farbung der Lipoide u. LipoideiweiBverbb. in Zcllen u. Geweben benutzt Vf. haupt- 
sa.eb.lich 3 Methoden: I. Methode der Siiurohydrolyse. Durch Einw. von Mineralsśiure 
werdon alle sauren Zellinhaltsstoffe aus Zelle u. Gewebe entfernt mit Ausnahme vou 
Lipoiden u. LipoideiweiBverbb., die dann mit den Lipoidfarbern {Fuchsin, Viktoria- 
blau) dargestellt werdon konnen. — II. Methode der Nucleinsiiureblockierung. Den 
Farbstoffen wird durch Behandlung mit nucleinsaurom Na die Fahigkeit zur Farbung 
der Zellkeme genommen, wahrend die Fiihigkoit zur Farbung der Lipoide usw. bei 
geeigneten Farbstoffen bestehen bleibt. — III. Methode der Basenfarbung. Die Farb- 
basen der Lipoidfiirber sind prakt. in W. unl., aber stark lipoidlósliche Korper, die 
noch in auBerordentlich hohen Verdd. bis 1: 1 000 000 mit lipoidhaltigen Zellinhalts- 
stoffen in Rk. treten konnen u. mit ihnen Farbsalze liefern. — Wahrend also bei I. 
orst alle anderen sauren Zellinhaltstoffe entfernt werden miissen, ist dies bei II. nicht er- 
forderlicli. Wahrend Suspensionen der Farbbasen von Viktoriablau u. Neufuchsin 
Lipoide u. LipoideiweiCverbb. farben, werden nur die letzten gefarbt bei Verwendimg 
einor Lsg. der Viktoriablaubase in Xylol oder Eucalyptol, wobei eino indirekte, durch 
Formalin vermittelto Farbung yorliegt. Diese indirekte Farbung von LipoideiweiB 
golingt im formalinfixierten Materiał auch mit einer Lsg. des Viktoriablausalzes in 
Chlf. Auch Doppelfarbung nicht lipoidhaltiger u. lipoidhaltiger saurer Zellinhaltstoffe 
ist auf dieser Grundlage unter Verwendung yon Carbolpyronin u. Yiktoriarot moglich.
— Unterscheidung der freien u. der an EiweiB gebundenen Lipoide erfolgt durch Vor- 
behandlung mit A. u. A. — Dio Lipoidei\veiBverbb. t-eilen sich ferner in gram- u. vik- 
toriablaupositivo u. -negative. — Fetto nehmen dio freie Farbbase der Lipoidfiirber 
auf u. farben sich in dereń Farbton (mit Viktoriablaubase rot), wahrend die sauren 
Lipoide mit ihr Farbsalze bilden, sich daher mit Viktoriablaubase blau farben. — 
SchlieBlich wiederholt u. erwoitert Vf. seine in friiheren Mitteilungen gegebenen Er- 
órterungen, daB die Zellfarbung ais chem. ProzeB aufzufassen "sei. (Chemie d. Zelle 
u. Gewebe 1 2 . 433—72. 1 Tafel. Berlin.) S p i e g e l .

E. Navarro, Die Alkalizanthogenale ais Mittel zur Erkennung von Alkaloiden. 
Versohiedone Xanthogenate geben mit einer groBen Anzahl yon Alkaloiden krystallin. 
Ausscheidungen, dereń mkr. Unters., wenn man unter geeigneten Bedingungen arbeitet, 
nicht nur die Unterscheidung yerschiedener Alkaloide, sondem auch, da bei einigen 
von ihnen (z. B. Strychnin, Brucin, Chinin) die Bilder je nach dem im Xanthogenat 
yorhandenen Alkyl yersehieden ausfallen, zur Unterscheidung von Methyl-, Athyl-, 
Propyl-, Isoamyl- u. Isobutylalkohol nach Ubcrfiihrung in ihre Xanthogenate dienen 
konnen. Dio Rkk. werden am besten in wss.-alkoh. Lsgg. angestellt. K-Xanthogenate 
konnen ais solehe oder nach Zusatz der berechneten Menge verd. H 2S04 oder CHj' 
C02H yorwendot werden. Die entstehenden Krystalle werden auf Grund der Analysen 
ais wahro salzartige Verbb. aufgefaBt. (Anales soe. espanola Fis. Quim. 24 . 125—i9- 
16 Tafeln, Granada, Uniy.) S p ie g e l .

E. Kaufmann, Modifikation und Yerfeinerung der Mikro- Blulzuckerbestimmung 
mcii Becher und Herrmann. Vf. venvendet ais Vergleiohsfll. lichtechte Farbstofflsgg-,- 
die die bei der Mikromethode zur Schatzung des Blutzuckers nach B e c h e r  u. H er
m a n n  erforderliche stiindige Herst. von nicht lialtbaren YergleichsfU. iiberflussig 
machen. (Munch. med. Wchsch. 73 . 771— 72. Koln, Univ.) F r a n k .

Paul Wiemer, Uber die direkte und indirekte Diazoreaktion im Bluiserum. Be1 

Best. des Bilirubina im Serum mit Diazork. w erd en  bei direkter Ausfuhrung u. nach 
Fallung des EiweiBes mit A. yerschiedene Werte erhalten, die durch A d so rp tio n  des 
Bilirubins am ausgefallten EiweiB zu erklaren sind. Diese adsorbiertc Menge stehfc 
in keinem  bestimmten Yerhaltnis zum absoluten Gehalt an Bilirubin. (Dtsch. Arch. 
f. klin. Med. 151. 154—71. Miinchen, Stśidt. Ivrankenhaus r. d. Isar.) Me ie k .
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G. Piotrowski, Der Mechanismus der direkten und indireklen Diazoreaktion. 
Direkte Diazork. gibt nur freies Bilirubin. Ist alles Bilirubin an EiweiB gebunden, 
so ist nur die indirekte Rk. positiv. Durcli Zusatz von Albumin zu Galio kann die 
direkte Rk. yerschwinden. Im Serum Ikterischer mit direkter Rk. sind Globulin u. 
Fibrinogen yermindert. (Arch. des malad. dc 1’appar. dig. et de la nutrit. 1 5 . 798—803. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34. 522—23. Ref. B l o c h .) OPPENHEIMER.

A. Kowarski, Zur Vereinfachung der Reststickstoffbestimmung im Blute und der 
Gesamtsticksloffbestimmung im Hame. Beschreibung einer yereinfachten Methode 
zur Best. des Rest-N im Blute u. des Gesamt-N im Harne colorimetr. mittels Nesslers 
Reagens. Die Verbrcnnung der Substanz erfolgt in 50 ccm fassenden Kjeldahlkolben, 
wobei durch eine einfache gebogene Glasróhre mit einer glockenartigen Erweiterung, 
die auf den Kolben gesetzt wird, dio Iiistigen Diimpfo in Lauge gelcitct u. absorbiert 
werden. Das Blut wird am besten nach H a g e d o r n  u .  J e n s e n  mit ZnS04- u. NaOH- 
Lsg. enteiweifit. Ais Colorimeter wird ein dem Hamoglobinometer ahnlicher App. 
yerwendet, wobei durch einen blauen Hintergrund eine genaue Einstellung der Farben- 
gleichheit der gelben Fil. erreicht wird. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 790—91. Berlin, 
lnstitut f. mediz. Diagnostik.) F r a n k .

E. A. Hewitt, Eine Methode zur Kldrung wolkigen Harns fiir die Phenolsidfon- 
■phthaleinpróbe. Bei dem Vers., diese Prufung der Nicrenproduktion bei Rindern an- 
zuwenden, ergaben sich wolkige Trubungen, die eine colorimetr. Best. ausschlossen, 
sobald der Harn mit NaOH behandelt u. verd. wurde. Durch Zusatz von 1 Teil 5°/0ig. 
Ba(OH)2-Lsg. auf 5 Teile Ham u. Filtration gelang die Beseitigung der triibenden 
Bestandteile ohne Beeintrachtigung der Farbung. (Journ. Lab. Glin. Medicine 1 1 . 
87—88. 1925. St. Paul [Minn.], Univ. of Minnesota.) SpiEGEL.

Guido Totterman, Ober Harneiweifibestimmung mit Esbcichs Albuminimeter. Eine 
Fehlerąuelle bei der EiweiBbest. mit E sb a c h s  Albuminometer liegt in der yersehiedenen 
Temp. Ferncr — aber nur bei Bcnutzung der kon. Róhren, nicht der runden —• in 
einer alkal. Rk., dio den EiweiBnd. yoluminoser gestaltet u. ein falsches Ergebnis vor- 
tauscht. (Fińska ISkaresallskapets handlinger 66 . 722—30. 1924; Ber. ges. Physiol. 34 . 
531—32. Ref. H e l l s t r o m .) O p p e n h e i m e r .

R. Girard und H. Blanc, Mikrobiologische Harnuntersuchung. Ausfiihrlicher 
Bericht. (Buli. soc. pharm. Bordeaux 64 . 82— 92.) ROJAHN.

Maximilian Sternberg, Zum Nachweis des Bilirubins. Zum Harn wird die 
gleiche Menge H 3P 0 4, H20 2 u .  96% A. zugefiigt u. erwarmt, bei Anwesenlieit von 
Bilirubin grune Farbę durch B. von Biliverdin. (Biochem. Ztschr. 1 7 1 . 217. Wien, 
Krankenhaus Wiedeń.) M e i e r .

L. Barthe, Zur Toxilcologie des Bariums. Nachweis des Giftes. Der Nachweis 
des Ba in ergiftungsfallen ist nicht leicht. Er gelingt nach einem Vorschlag yon 
D e n ig e s  mikrochemisch. Man yersetzt eine Spur der am Pt-Draht ausgegliihten 
nach der Zerstórung der organ. Substanz erhaltenen Fallung yon BaS04 auf dem 
Objekttrager mit 1  Tropfen 10°/0ig. HJ. Die zu Biindeln gruppierten nadelformigen 
Prismen yon BaJ2 unterscheiden sich typ. von eyentuell gleichzeitig vorhandenen. 
Ca- u. Sr-Salzen. (Buli. soc. pharm. Bordeaux. 64 . 60—66) RÓJAHN.

II. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

W. Meineeke, Die Saureforderung durch stopfbiichslose Kreiselpumpen. Beschrei- 
bung der von der Firma Rheinhiitto G. m. b. H., Biebrich a. Rh. auf den Markt ge- 
brachten stopfbuchslosen Kreiselpumpe. Dio Pumpe ist absol. dicht u. eignet śich 
auBer zur Fórderung yon Sauren auch fur schlammige Fil. (Chem. Apparatur 8 . 
114—15.) J u n g .

VIII. 2. 1 9
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—, Uber die Verwendwig von Aluminium im Apparatebau. Kurzer Bcricht uber 
Verss. betreffcnd die Angreifbarkeit von Al-Blech durch Aktivin (greift nicht an), Methyl- 
u. Athylalkohól (geringste Einw, bei einer Konz. des Alkohol-W.-Gemischs von 20°/o 
Alkohol), Athylentribrwnid (bei 20° keine Einw., beim Siedcn der El. bturni. Zers. des Al), 
Athylentrichlorid (weder Einw. in der Kalte, noch beim Sieden), Ameisensaure (geringe 
Einw.), Amylacetat (keine Einw.), saures Bier (prakt. keine Einw.), Essigsaure (wenig 
Einw. in der Kalte, starkę beim Sieden), KOII (starkę Einw.), Phenól (schwache, mit 
der Erhitzung steigendc Einw.), MgCL (geringe Einw.), Moor- u. Stahlbćider aus Bad 
Elster (keine Einw.), Lsgg. yon NaHC03, NaCl (geringe Einw.), von Na2C03 (starkę 
Einw.), Petroleum (keine Einw.), Salpetersaure (wirkt am starksten in einer Konz. 
yon 70%, starkste Einw. der 60—70° w. Saure wurde bei 60%ig. Saure festgestellt), 
Schweflige Saure (yeriinderlich mit der Konz. der Lsg.), Teer (keine Einw. durch k. Teer, 
in der Hitze greift das Teerphenol stark an), CCl4, Zdlstoffmasse u. Zwiebelsafte (keine 
Einw.). (Metallborse 16. 873—74. 929—31. 986—87.) B e h r l e .

A.-D. Luttringer, Die Wiedergewinnung der fliichtigen Losungsmittel. (Vgl. Caout- 
chouc et Guttapercha 22. 12627—29; C. 1925. II. 588.) Beschreibung einer Anlage 
zur Wiedergewinnung yon Bzl. u. Bzn. in einer Gummifabrik. (Caoutchouc et Gutta
percha. 22. 12858—60. 12702—03. 13080—86. 1925.) E v e r s .

W. J. Couvee, Die Kiihlmaschine ohne Aufsicht und ohne Motor (zum Gebrauch 
fiir Laboratorien und kleine Betriebe). Beschreibung der von den schwed. Ingenieuren 
yon P l a t EN u. M u n t e r s  konstruierten Maschine, die von der N. V. „Electrolus" 
in Stockholm geliefert wird, u. ihres Arbeitsganges. (Chem. Weekblad 23. 252—51. 
Delft.) S p i e g e l .

Hanus Eckart, Froslschutzmittel „Thermolyt“. Das Mittel, dessen Zus. nicht 
angegeben wird, soli das Einfrieren der Kuhlfl., Oxydbildung u'. Ausscheidung von 
Kesselstein ycrhindern, Rost oder andere Ansatze lósen u. damit erhóhten Wirkungs- 
grad u. groBere Warmebestandigkeit ermoglichen. Verss. ergaben, daB es bis zu —24° 
nicht fest wird u. Metalle nur in geringem MaBe angreift. (Auto-Technik 15. Nr. 9. 6 .) B.

Saureschutz-Gesellschaft m. b. H., BerHn-Altglienicke (Erfinder: Johann 
Karl Wirth, Berlin-Wilmersdorf), Chemikalicnbeslandige Oefafle und andere For- 
richtungen und Yerfahren zu ihrer Herslellung. 1. GefiŁBe mit Oberziigen von vu l- 

kanisiertem Kautschuk, dad. gek., daB sie aus Holz bestohen, das mit mehreren 
homogen yerbundenen, diinnen, kaltvulkanisicrtcn Kautschukschichten t ib e rz o g e a  

ist u .  diese gogebencnfalls anorgan. oder organ. Fiillstoffe oder engmaschige oder 

weitmaschige Gewebeeinlagen aus Faserstoffen, Metallen o .  dgl. enthalten. — 2. Verf. 
zur Herst., dad. gek., daB auf die auszukleidende Holzflache gegebenenfalls nach 
Ausfiillen der Fugen mit einem Kautschukkitt mehrere diinne Lagen von u n v u lk a n i-  

siertem Kautschuk aufgebracht werden, die einzeln oder gruppenweise n a c h e in a n d e r  

auf k .  Wege yulkanisiert wrerden. (D. R. P.. 427 946 KI. 12f vom 26/10. 1924, ausg-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Bruning, Hóchst a. M., Herstellung von Emulsionen. Ais 
Emulgierungsmittel fiir in W. unl. Stoffe, wio Ole, Fette, KW-stoffe usw. werden 
aromat, oder kydroaromat. Sulfosauren yerwendet, welche Aryl- oder Aralkyl- u. 
aliphat. Reste enthalten, wie z. B. Benzylbutylnaphthalinsulfosaure, Amylbutyl- 
benzyhiaphthalinsulfosaure u. dgl. An Stelle der Sauren kdnnen auch ilire Salze 
yerwendet werden. (E. P. 247 588 voin 11/2. 1926, Auszug yeroff. 14/4. 1926. Prior- 
11/2. 1925.) O e l k e r .

Gustav Hall, Bei-lin, Yorrichtung zur Durchfiihrung von Koch- und Schmeh- 
prozessen in der chem. u. Lackindustrie, dad. gek., daB das Dunstrohr des R c a k t io n s -  

gefaBes (Koch- bezw. Schmelzkessel, Autoklay o. dgl.) mittels eines H o s e n s t iic k e s

22/4. 1926.) K a u s c h .
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mit den Ein- u. Austrittsendstutzen eines Schlangenkiihlers bezw. mit einer Saug- 
anlage durch Einbau von Mehrweghahnen im Sattel des Hosenstiickes oder in dessen 
Schenkeln yerbunden wird, so da 13 ein in sich geschlossener App. entsteht, welcher 
lediglich durch Umstellung der Hahne zur Dest., Kondensation ais Vakuumanlage 
oder ais Autoklay Verwendung finden kann. (D. R. P. 428177 KI. 12g vom 17/6. 
1924, ausg. 30/4. 1926.) K a u s c h .

Marcus Brutzkus, Berlin-Lichterfelde, Ausfiihrung von chemischen Reaktionen 
zwischen Gasen, Dćimpfen und Fliissigkeiten in Kompressoren, dad. gek., daB man nach 
Einleitung der Rk. gleichzeitig u. kontinuierlich yon aufien her auf den Druck, auf 
die Temp. u. auf die Konzz. oder nur auf zwei dieser Faktoren des Systems der rea- 
gierenden Stoffe einwirkt in Richtungen, die denen durch die gewiinsehte Rk. allein 
hervorgerufenen gerade entgegengesetzt sind. — Ais Beispiele sind angefiikrt die 
Oxydation des CH4 durch 0 2 zu CH30H, diejenige des CH3OH durch 0 2 zu CH20  u. 
die Hydrierung der ungesatt. Fette. (D. R. P. 428 305 KI. 12g yom 22/4. 1923, ausg. 
5/5. 1926. Zus. zu D. R. P. 389294; C. 1924. I. 1429.) K a u s c h .

Hans Eicheler, Wesseling, Durchfiihrung von Reaktionen und Miscliungen voti 
Gasen oder Fil. im Kreislaufe, z. B. bei der Herst. von HN03 u. H 2S04, dad. gek., 
daB man die durch einen Strahlapp. angesaugten Gase oder FU. in eine Rohrleitung 
(lruckt u. durch eine Pumpe oder einen Kompressor von neuem ais treibendes Mittel 
in den Strahlapp. einfiihrt. (D. R. P. 411 637 KI. 12g vom 9/4. 1921, ausg. 29/4. 
1926.) K a u s c h .

Kohlenveredlung G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Otto T. Post, Schladern 
a. Sieg), Enislauben von Gasen durch fesłsłehende Zentrifugalgasreiniger, bei dem durch 
eine einen Unterdruck bewirkende Fórderyorr. das in die Staubkammern gelangende 
Gas angesaugt u. weiterbefordert wird, gemaB Patent 403 860, dad. gek., daB die 
Saugwrkg. der Fórdervorr. auf die einzelnen mit ihren Staubkammern liintereinander 
geschalteten Gasreiniger durch zwischen den einzelnen Staubkammern angeordnete 
Drosselvorr. geregelt wird. (D. R. P. 428 538 K I. 12e yom 10/3. 1923, ausg. 8/5. 
1926. Zus. zu D. R. P. 403860; C. 1924. II. 2688.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Georg 
Schwalm, Berlin-Siemensstadt), Reinigen von durchlassigen Niederschlagselektroden 
eleklrischer Gasreinigungsanlagen, insbesondere von netz- oder siebformigen, ketten- 
oder drahtformigen Niederschlagselektroden, 1 . dad. gek., daB mehrere dielft aneinander- 
liegende Netze o. dgl. innerhalb einer Niedersehlagselektrode derart gegeneinander 
verschoben werden, daB die gegenseitige tlberdeckung der Masclien oder Loeher der 
einzelnen Elektrodentcile sich iindert; 2. dad. gek., daB die einzelnen Niederschlags
elektroden oder dereń Gruppen nacheinander gereinigt werden. — 3. Verf. nach 2. 
mit iibereinander angeordneten Elektroden, dad. gek., daB die jeweilig unten liegenden 
Niederschlagselektroden oder dereń Gruppen so eingestellt w'erden, daB eine tlber- 
deckung der Maschen oder Locher nicht erfolgt. (D. R. P. 428 539 K I. 12e vom 
30/8. 1923, ausg. 6/5. 1926.) K a u s c h .

Siemens-Schuekertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans 
Hofler, Charlottenburg), Schiittelanłrieb fiir elektrische Gasreinigungskammern, 1 . bei 
der die zu schiittelnde Elektrode durch eine Stange o. dgl. mit dem von einem Noeken 
standig bewegten Schtittelhebel yerbunden ist, gek. durch eine Vorr., die das Ein- 
u. Aussehalten der Schiittelung dadurch bewirkt, daB das Drehlager des Schiittel- 
hebels festgestellt u. gel. wird. — 2. gek. durch einen Keil, der zur Feststellung u. 
Lsg. des Drehlagers des Schtittelhebels dient. (D. R. P. 428 593 KI. 1 2 e yom 19/11. 
1924, ausg. 8/5. 1926.) K a u s c h .

Thomas William Stainer Hutchins, Dayenham bei Northwioh, Chester, und 
James Swinburne, London, Reinigen von Gasen von Staub oder anderen feslen Stoffen. 
Man yerwendet dabei einen diinnen Metallzylinder, der durchlocht ist. Ferner sind

19*
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Vorr. vorgesehen, die die Luft oder Gase mit gleichmafiiger Geschwindigkeit dureli 
tlen sich sehnell drehenden Zylinder treiben. (Can. P. 256 036 vom 9/3. 1925, ausg, 
8/ 1 2 . 19250 K a u s c h .

Compagnie Generale d’Exploitation des Brevets et Procedes de Recuperation 
Bregeat, S. A., Paris, Wiedergewinnung fluchtiger Fliissigkeilen. (N. P. 39 365 vom 
9/7. 1923, ausg. 28/7. 1924. F. Prior. 21/7. 1922. — C. 1923- IV. 900 [E. P. 
201 119].) SCHOTTLANDER.

Jacobus Hendrikus Akkerman, Rotterdam, Verfaliren und Vorrichlung zum 
Eindampfen von Flilssigkeiłen durch Zerst&ubung. 1. Verf. mit Hilfe umlaufender 
Platten, Bander oder ahnlieher Kórper, dad. gek., daB die Fil., Suspensionen usw. 
durch Zentrifugalkraft uber eine Anzahl in gleicher Richtung u. mit gleicher Winkel- 
geschwindigkeit umlaufender Platten, Bander oder ahnlieher Kórper gefiilirt, teil- 
weise eingedampft, dann abgesehleudert u. im Troekenraum zerstaubt werden. in 
dem ein gegebenenfalls erwiirmter Gaa- oder Luftstrom auf sie einwirkt. — 2. Vorr. 
dad. gek. daB in einer mit einer Zufuhrungsóffnung fiir das Trocknungsmedium u. 
einer Abfiihrungsóffnung fiir das fertige Prod. versehenen Kammer eine Anzahl 
Platten, Bander oder ahnlieher Kórper angeordnet sind, welche auf einer gemein- 
samen Welle unter einem Winkel von weniger ais 90°, vorzugsweise etwa 45°, sitzen, 
wobei der Rand je einer Platte usw. in derselben achsialen Richtung jedesmal weiter 
reicht ais der Rand der vorhergehenden Platte. — 3. dad. gek., daB gegeniiber u. 
in der Nahe der Zufuhrungsóffnung fiir dio Fl. eine flacho oder gebogene Platte auf 
der Welle angeordnet ist. (D. R. P. 428264 KI. 12a vom 26/10. 1924, ausg. 29/4. 
1926. Holi. Prior. 22/9. 1924.) K a u s c h .

Oskar Zitzke, Berlin-Hohenschónhausen, Iiektifiziervorrichtung fiir Fil. mit 
mehreren konzentr. Kondensationsraumen, 1. dad. gek., daB die Zwischenwandung 
zweier Kondensationsraume derart ais Kiihlmantel ausgebildet ist, daB sie beide 
Kondensationsraume kUhlt. — 2. dad. gek., daB alle ineinander angeordneten Kon
densationsraume ihr Kondensat unmittelbar in einen an sich bekannten, zentral im 
Verdampfungsraum angeordneten Behalter entleeren. — 3. dad. gek., daB das im 
Verdampfungsraum im zentralen Behalter angesammelte Kondensat mittels eines 
porósen Gespinstes ausgesaugt u. zur erneuten Verdampfung gebracht wird. —
4. dad. gek., daB die zu rektifizierende Fl. durch die Kiihlraume hindurch in eine 
im Fliissigkeitsbehalter angeordnete, von innen erhitzte Kammer geleitet wird u. 
aus dieser auf gerauhte, geriffelte oder mit porósem Gewebe bespannte Verdampfungs- 
flachen iibertritt. (D. R. P. 428 678 KI. 12a vom 27/1. 1925, ausg. 7/5. 1926.) Kau.

n .  Gewerbehygiene; Rettungswesen.
A. O. Jones, Unfallverhiilung in chemischen Werken. Sicherheitsm aB nahm en 

an Maschincn, bei Feuer, Explosionen, beim Behandeln u. Transportieren von Mate- 
rialien u. gegen Vergiftungen werden besprochen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 
83—86.) StżvERN.

May R. Mayers, Bleiandmie. Unter 381 beschriebenen Blutunterss. bei Blei- 
anamie befindet sich kein Fali von akuter Bleivergiftung, sondern es handelt sich nur 
um die Veriinderungen im Blut von solchen Arbeitem, die ihre Erkrankung selbst 
nicht bemerken. Die Merkmale solcher Erkrankung sind: Die Zahl der roten Blut- 
kórperchen aus Hamoglobin sind nur wenig reduziert, der Farbindex ist durchschnittlich 
nur etwas geringer ais 1; diese geringe Anamie ist mit einer Veranderung der Gestalt 
der roten Blutkórper verbunden, die sehr von den Erscheinungen bei einer gleich 
schwachen gewólmlichen Anamie abweicht. Die Zahl der weiBen Blutkórperchen ist 
n. Dio Durchschnittszahl der Lymphocyten wurde zu 39% gefunden, die der Mono- 
nuelearzellen zu 6 %. Die aschfarbige Blasse bei Bleivergiftungen sclieint in keiner 
Beziehung zur Blutkórperchenzahl zu stehen, der Hamoglobingehalt des Blutes oder
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der Grad der IntoSkation scheint von einer capillarcn Stórung der NeryengefaBe her- 
zuriihren. Auf die Bedeutung des gesamten Blutbildes neben der klin. TJnters. zur 
Feststellung einer Bleivergiftung wird besonders hingewiesen. (Joum. Ind. Hygiene 8 .

W. H. Howell, A. J. Chesley, David L. Edsall, Reid Hunt, W. S. Leathers, 
Julius Stieglitz und C. E. A. Winslow, Bericht uber Telraalhylblei. Bericht iiber 
die Einw. von „Athylgasolin“ im Automobilbetrieb auf die Gesundheit der damit 
beschaftigten Personen. Die Beobachtungen erstreckten sich auf 252 Personen inner- 
halb einer Periode von 2—3 Jahren. Es wurden keine Falle erkennbarer Bleivergiftung 
oder anderer Schadigungen durch die Verwendung von Athylgasolin ais Betriebsstoff 
festgestellt bei einer Konz. yon nicht mehr ais 1 Teil Tetradthylblei auf 1300 Teile 
Gasolin. Die Notwendigkeit weiterer Beobachtungen wird indessen ais notwendig er- 
ortert. (Joum. Ind. Hygiene 8 . 248—56.) J u n g .

—, Die Gefahren des Telrachlordthans. Es wird iiber einige Falle yon Vergifttingen 
mit C2H2C14 berichtet u. SchutzmaBnahrrien dagegen empfohlen. (Rev. gen. den 
Matieres plastiques 2. 316—17.) B r a u n s .

Amos A. Fries, Anwendung und Bedeutung des Chlors in der chemischen Kriegs- 
fuhrung. Schilderung des deutschen Chlorgasangriffs bei Ypern (April 1915). Nach 
Meinung des Vf. kommt dem Cl2 selbst ais Kampfgas fur die Zukunft keine Bedeutung 
mehr bei, da die wirksamen Konzz. 5—10-mal so hoch liegen wie bei anderen Gasen; 
wokl aber in Mischung mit Phosgen, um dessen Dampfdruck zu erhóhen. Im H er- 
stellungsweg fast aller Gaskampfstoffe ist es jedoch unentbehrlieh. Zum Beweis fiihrt 
Vf. die Darst. von Phosgen, Senfgas (fS,f}'-Dichlordiuthylsulfid), Lewisił [fi-Chlorvinyl- 
dichlorarsin), Chloraceiophenon, Brombenzylcyanid, Diphenylchlorarsin („Blaulcreuz“, 
in Amerika D. A. benannt), Diphenylaminchlorarsin (=  D. M.) u. der Nebelerzeuger 
Titantetraclilorid u. Zinkchlorid in statu nascendi an. (Trans. Amor. Electr. Soc. 49. 
8 Seiten. Sep.) H e im a n n .

Julius Meyer, Die Wirkungen der Gaskampfstoffe. Kritik an den Ausfiihrungen 
Gertrud W o k e r s  (Yortrage, Brosehiiren, Zeitungsartikel). (Chem.-Ztg. 50. 321 
bis 323.) ■ J u n g .

J. H. Vogel, Seifenverbrauch bei der Korperreinigung in einem Kaliendlaugen 
cnihaltenden Waschwasser. T j a d e n  (Die K a l i in d u s tr ie  u n d  ih re  A b w asse r, 
Berlin 1915) hat in der Vermehrung der Hartę des FluBwassers eine Schadigung der 
Bevolkerung deshalb gesehen, weil dadureh zum Wasehen mehr Seife bezw. Soda ge- 
braucht werde, was zahlenmaBig belegt wurde. Die hohen Zahlenwerte yeranlaBten 
Vf. zu einer Naehprufung, dereń Ergebnis ist: beim Wasehen unter n. Bedingungen 
wird bei weitem nicht alle Hartę ausgefallt, namlich nur 1,18—2,88 Grade, u. zwar 
u n a b h a n g i g von der yorhandenen Hartemenge. Selbst fortgesetztes, starkes 
Einseifen fuhrte nicht zur yollstandigen Enthartung. Die ausgefallte Hartę ist ganz 
uberwiegend Ca, nur in prakt. bedeutungsloser Menge auch Mg. Infolgedessen kann 
ein ^ irtschaftlicher Nachteil bei Reinigungsoperationen durch Ggw. yon Kaliendlaugen 
normalerweise n i c h t  entstchen, so daB T j a d e n s  SchluBfolgerungen hinfallig sind. 
Die Ergebnisse der Verss. des Vfs. sind in mehreren Tabellen niedergelegt. (Kali 20. 
166—73. Berlin.) H e l l e r .

Julius Obermiller, Regulierung und exakte Messung der Luftfeuchtigkeit in den 
Betrieben. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 39. 46; C. 1926. I. 2060.) Auf dio Wichtig- 
keit der Aufrechterhaltung eines beliebigen, moglichst gleiclibleibenden relatiyen 
Luftfeuchtigkeitsgrades wird hingewiesen. Zur Messung der Feuchtigkeit sind prakt. 
die Haarhygrometer am geeignetsten. Ein Justierapp. wird empfohlen. (Kunstseide

222—31. New York.) J u n g .

8 . 90—92. M.-Gladbach.) S ih p R N .
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Jakob Fohlen, Paris, Feuerlóschmitlel. (Oe. P. 102 011 vom 6/10. 1923, ausg. 
10/12. 1925. D. Prior. 7/10. 1922. — C. 1924. I. 1081.) O e l k e r .

V. Anorganische Industrie.
Georg Illert, Die Erzeugung von Sauersloff. Genaue Beschreibung u. schemat. 

Darst. einer Ga s-Sauerstoff-Erze u g u n gsan łage nach dem Luftverflussigungsverf. u. 
Sehilderung der Vorteile dieses Verf. gegenuber dem elektrolyt. Verf. (Chem.-Ztg. 50. 
377—79. Hannover.) J u n g .

Henry G. Greenish, Die Erzeugung von Schwefdblumen. Bescłireibung der Fabri- 
kationsanlagcn der Firma Messrs. B r a n d r a m  Bros. and Co., Ltd., Philpot Lane. 
(Pharmaceutical Journ. 116. 541—43.) J u n g .

B. Waeser, Die Erzeugung von Schwefelsiiure aus nałiirlichen Sulfałen, Hochofen- 
schlacken und Abgasen. (M etallbórse 16. 817—18. 875—76. 930—31. B erlin .) B e h r l e .

Wolf J. Muller, Uber das Gips-Schwefelsaure- Verfahren der Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co. (Vgl. Umschau 30. 29; C. 1926. I. 1871.) Es werden die ver- 
schiedenen Patente u. Unterss. besprochen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 169—74.) En.

W. Maljarewski, Darstellung der Salpetersaure durch kałalytische Oxydation des 
Ammoniaks. Eingehende Beschreibung der NH3-Gewinnung in Kokereien. (Journ. 
Chimiąue de 1’UkraIne 1. Techn, Teil. 97—140. 1925.) B ik e r m a n .

W. Maljarewski, Kałalytische Oxydation des Ammoniaks. (Vgl. vorst. Ref.) Deckt 
sich mit der Arbeit von M a l ia r e w s k i  u. M a l ia r e w s k a j a  (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 
1113; C. 1926. I. 1261). (Journ. Chimiąue de 1’Ukrainę 1. Techn. Teil. 141—63.
1925.) B iic e r m a n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Koppe
und Hermann Oehler, Neurossen), Kontinuierliche Gewinnung von Schwefel aus 
Ammonpolysulfidlsgg., 1. dad. gek., daB man diese einer FI. in einem geschlossenen 
KochgefaB zufiihrt, die bei gewólmhchem oder erhohtem Druck auf einer iiber dera 
F. des S liegenden Temp. gehalten wird. — 2. dad. gek., daB man eine unter den 
Arbeitsbedingungen iiber dem F. des S sd. Salzlsg. verwendet. (D. R. P. 428 087 
KI. 12i yom 14/3. 1925, ausg. 26/4. 1926.) K a u s c h .

Horace Freeman, Vancouver, Proyince of British Columbia, und Canada 
Carbide Co. Ltd., Montreal, Kanada, Herslellung von Natriumsulfid. (D. R. P- 
427 929 KI. 12i yom 12/2. 1924, ausg. 23/4. 1926. A. Prior. 14/2. 1923. — C. 1924.
II. 224.) K a u s c h .

Adolf Grosche, Berlin-Schmargendorf, Eindicken dunner Schwefelsiiure, dad. gek., 
daB man die dunnen Sauren mit den Endgasen der S03-Abs,orptionsapp. des K ontakt- 
yerf. behandelt. (D. R. P. 428 789 KI. 12i yom 5/4. 1924, ausg. 10/5. 1926.) K a usch .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E., Tschecho- 
slowakiselie Republik, Verfahren und Yorrichtimg zur Herstellung von Salzsaure aus 
Chlor und )Yasserstoff. (D. R. P. 428 488 KI. 12i yom 17/2. 1924, ausg. 6/5. 1926. 

.Tschechoslowak. Prior. 20/2. 1923. — C. 1925. I. 1358.) K a u s c h .
Feno-Gesellschaft fiir Energieverwertung m. b. H., Berlin-Sudende (Erfinder; 

Rudolf Mewes, Berlin), Erzeugung von Hochdruckstickstoff fur die Ammoniaksynthese, 
dad. gek., daB man bei der Trennung fl. Luft unter Druck in N2 u. 0 2 den unter Druck 
aus dem Warmeaustauscher der Trennungssśiule entnommenen Druck-N» entweder 
unmittclbar oder erforderlichenfalls nach weiterer Verdiehtung zur NH3-Synthese ver- 
wendet. (D. R. P. 414 596 K I. 12i yom 15/5. 1924, ausg. 29/4. 1926.) KauSCII- 

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert G rieB back, 
Ludwlgshafen a. Rh., Kurt Rohre, Mannheim und Karl Eyer, Ludwigshafen a. RhO> 
Gewinnung von Natronsalpeter, dad. gek., daB Glauberit in  wss. Lsg. mit HN03 oder
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Nitraten, insbesondere Ca(N03)2, zweckmaBig bei Tempp. uber 75° umgesetzt wird. 
(D. R. P. 428 137 KI. 121 vom 23/5. 1925, ausg. 26/4. 1926.) K a u s c h .

Hugo Janistyn, Wien, Nitride. Elektrolyt. Abscheidung der Nitrid bildenden 
Met a Ile mit Hilfe einer aus fl. Metali bestelienden Kathode unter folgender Einw. von 
Na bei erhóhter Temp. auf die bei der Elektrolyse entsteliende Legierung. Hierbei 
werden ais Elektrolyt h. Erdalkali- u. Li-Salzlsgg. u. ais Kathode unterhalb oder bei 
100° schmelzende Metallegierungen, wie z. B. nach Wood verwendet. (Oe. P. 103 216 
vom 20/9. 1920, ausg. 26/4. 1926.) KAUSCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Losungen von gelbem Arsen, dad. gek., daB man 
die Dampfe eines Losungsm. des gelben As iiber stark erhitztes As leitet u. sodann 
kondensicrt. (D. R. P. 428 040 KI. 12i vom 22/7. 1924, ausg. 23/4. 1926.) K au.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupferarsenat bezw.
•Kupferarsenit oder Cl2-haltiger Doppelverbb., dad. gek., daB man bas. CuCla-Salze 
mit Salzen der H3As04 bezw. der H3As03 oder mit freier H3As04 bezw. mit H3As03, in 
letzterem Falle gegebenenfalls unter Hinzugabe von freiem Alkah, zur Umsetzung 
bringt, wobei man gegebenenfalls zur Erzielung besonders fein verteilter Prodd. Stoffe 
hinzufiigen kann, die eino feine Verteilung bewirken. (D. R. P. 428 239 KI. 1 2 i vom 
16/9. 1924, ausg. 27/4. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wolf Johannes Muller 
und Hanns Carstens, Leverkusen b. Koln a. Rh.), Herstellung eines hochaktiven Kiesel- 
siiuregels, dad. gek., daB man die durch Umsetzung zwischen Alkalisilicatlsgg. u. Siiure 
erhaltliche Gallertc hohen Drueken aussetzt. (D. R. P. 427 998 KI. 12i vom 5/10. 1922, 
ausg. 27/4. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Stowener, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung stark adsorbierender Kieselsdure, 1. dad. gek., daB 
eine auf beliebige Weise hergestellte SiOa-Gallerte yon der Fl. durćh Abpressen weit- 
gehend befreit, einer meehan. Behandlung unterworfen, allmahlioli getrocknet u. in 
einem beliebigen Stadium nach dem Abpressen gewaschen wird. — 2. dad. gek., daB 
dem Materiał vor oder wiihrend der meehan. Behandlung Metalle oder Metallverbb. 
beigemischt werden. — 3. dad. gek., daB man die in dem Prod. enthaltenen Metalle 
oder Metallyerbb. naehtraglieh ganz oder zum Teil entfernt. (D. R. P. 428 041 K I. 12i 
vom 21/6. 1924, ausg. 26/4. 1926.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., iibert. von: Fritz W ink
ler, Ludwigshafen, Aklive Kóhle. Kohlenstoffhaltiges Materiał (Torfkoks oder Anthracit, 
Braunkohle, Braunkohlenkoks u. Holz), das mit K 2C03 oder ZnCl2 impragniert ist, 
wird mit h. Verbrennungsgasen unter solchem Druck bohandelt, daB ein energ. Um- 
riihren der M. stattfindet. (A. P. 1 582 718 vom 29/9.1923, ausg. 27/4.1926.) K a u s c h .

Louis Le Warner Hamon und Thomas Henry Byron, London, Akime Kóhle. 
(Can. P. 255 411 yom 1/2. 1924, ausg. 17/11. 1925. — C. 1925. n .  849.) Kau.

Jules Hector de Graer, Briissel, Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von 
ii asserstoff. 1 . Verf. mittels Hindurchfuhrens von Wassergas, bei einer Temp. iiber 
400°, durch Kalk, der in auBerlich beheizte, senkreclite Retorten eingebracht ist, dad. 
gek., daB der Kalk in Form von kómigem Gut oder hohlen oder porósen kleinen Stucken 
yerwendet wird, die bei germgen Abmessungen eine gro Be Beruhrungsflaehe bieten. —
2. Ofen mit senkreehten, von auBen beheizten Retorten, gek. durch zwei Kammern, 
in die je eine Gruppe Retorten eingesetzt ist, dereń obere Endcn in zwei abgedichtete 
Raume miinden, zwischen denen eine Kiihlvorr. eingesclialtet ist, u. daB die unteren 
Enden der mit Siebbóden ausgestatteten Retorten in oberhalb der Entleerungskanale 
angeordnete, abgedichtete Riiume miinden, wobei die eine Gruppe Retorten fiir die 

erst. des Wassergases u. die andere fiir die Einw. dieses Gases auf den kórnigen oder
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porosen Kalk, der auf den Siebboden aufruht, dient. (D. R. P. 428 580 KU. 1 2 i vom 
14/3. 1924, ausg. 7/5. 1926. Belg. Prior. 17/3. 1923.) K a u s c h .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter und Sanford Lewis Swasey, 
Berlin, New Hampsliire, Calciumcarbonat aus kaustischen Fliissigkeiten. Man kaustifiziert 
die Laugen u. fallfc CaC03 aus, das entfemt -wird aus der Lauge. Die dabei erhaltene 
Na2C03-Lsg. ist yerunreinigt durch farbende Stoffe u. wird so behandelt, daB ein kleiner 
Teil des Na2C03 ausfallt u. die organ. Verunreinigungen niederreiBt, worauf die klare 
FI. mit Kalk behandelt wird. (Can. P. 255 522 vom 2/1. 1925, ausg. 17/11. 1925.) Ka.

New Jersey Zinc Co., New York, Herslellung von Zinkoxyd oder bleihaltigem 
ZnO nach dem Wetherillvcrf., wobei der Rohstoff zusammen mit Reduktionsmitteln 
zu Briketts gęprefit wird. (N. P. 39 943 vom 8/1. 1920, ausg. 13/11. 1924. A. Prior. 
8/1. 1919.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, iibert. von: Dirk Coster, Haarlem, Holi., 
und Georg von Hevesy, Kopenhagen, Trennung von Hafnium utul Zirkotiium. (A. P.
1580 650 vom 13/3. 1924, ausg. 13/4. 1926. — C. 1926. I. 3621 [Schweiz. P. 
113737].) K a u s c h .

Kernet Laboratories Co., Inc., Cleveland, Ohio, iibert. von: Hugh S. Cooper 
und Le Rue P. Bensing, Cleveland, Zirkonoxyd. Unreine Zr02 enthaltende Stoffe 
werden zuerst mit Kohle im elektr. Ofen zwecks Erzielung von Carbiden bezw. Nitriden 
behandelt. Das Fe, Ti u. Si enthaltende Zr-Prod. wird gemahlen u. Cl2 bei 450—650° 
darauf einwirken gelassen. Es entweichen die Chloride des Ti u. Si; das ZrCI4-haltige 
Prod. wird hydrolysiert zu Zr02. (A. P. 1 582 126 vom 1/3.1920, ausg. 27/4.1926.) Ka.

Konigsberger Zellstoff-Fabriken und Chemische Werke Koholyt A.-G., 
Deutschland, Absćheidung von Eisenverbindungen aus Eisenoxyd enthaltenden Ver- 
bindungen oder Gemischen. Man behandelt letztere mit Cl2 unterhalb 700° u. verw endet 
hierbei riickstandige Gase. Vorteilhaft wird das Prod. mit H 2 oder anderen Reduktions
mitteln behandelt. (F. P. 604048 vom 11/9. 1925, ausg. 28/4. 1926. D. Prior. 18/9. 
1924.) K a u s c h .

VIII. Metallurgie; Metallograpłiie; Metallverarbeitung.
B. I. Rolling, Maschinen zur magneiischen Trennung. Yortrag iiber die Trennung 

von Mineralicn mittels Elektromagneten u. die hierfiir verwendeten Apparaturen. 
(Chemistry and Ind. 45. 344—45. 352—55.) J u x g .

Otto Glaser, Thermische und mikroskopische Untersuchungen an den fiir die 
Kupolofenschlacke bedeutsamen Systemem: Mn0-Al20 3-Si02, M nS-M nSi03 und GaS- 
CaSi03. Es werden zunachst die binaren Systeme Mn-Si02, Al20 3-Si02 u. MnO-AL03 

nacbgepruft u. die friiheren Unterss. bestatigt. Das System MnO-SiOa hat eine 
Verb. 3 MnO'2 S i0 2 (Manganiustit), welche beim F. wie die entsprechende Verb. 
des Ca zerfallt. Dann wurde das temare System Mn0-Al20 3-Si02 untersucht. Beim 
Zusatz. Ton A120 3 zu Gemischen von MnO u. Si02 sinkt der F. stetig bis zu einem 
Gehalt von 20—25% A120 3, um bei weiterem Zusatz wieder zu steigen, wobei die 
Verbb. MnSi03 u. MnoSiOj auf einem erhóhtcn Kegel liegen. Die Vcrb. 2 MnO• 
A l203-S i0 2 (Mangangehlenit) hat den F. 1175°; auch der Mangananorthit (MnO- 
A l20 3-2 S i02) hat einen erhóhtcn F. (1130°). Das System MnS-MnSi03 zeigt in fl. 
Zustand beschrankte Loslichkeit, im festen Zustand; wie aus der metallograph. Unters. 
hervorgeht, Yollige Niehtmischbarkeit. Das Eutektikum liegt boi 6 %  MnS mit einem 
F. von 1080°. Dio Loslichkeitsliicke ist zwischen 13 u. 40% MnS. Das System CaS- 
CaSi03 zeigt im fl. Zustand ebenfalls eine Mischungsliicke von 12—40% CaS. Im 
festen Zustand scheint Entmischung einzutreten. Das Eutektikum liegt bei 3°/o 
CaS mit einem F. von 1440°. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 81—96.) En.

K. v. Kerpely, Ersćhmelzen von synthetischem GraugufS und Stahłgufl im Elektro- 
ofen. Vf. besehreibt die Anlage, Arbeitsweise u. Betriebsergebnisse einer a m e r ik a n .
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GieBerei bei wechselweiscm Erschmelzen von Grau- u. StahlguB u. stellt einen Ver- 
gleich mit den in Europa gesammelten Erfahrungen an. (GieBeroiztg. 23 . 270—73. 
Berlin.) L u d e r .

O. Wedemeyer, Der Einflu/3 einer langeren Erhitzung auf die Auskrystallisation 
von gebundenem Kohlentfoff im Gufteisen. Eine Reihe GuBeisenchargen wurden normaler- 
weise im Elanimofen eingeschmolzen, aber nieht sogleich vergossen, sondorn erst, 
nachdem sic etwa 3 Stdn. lang im fl. Zustand gehalten worden waren. Es ergab sich, 
daB dio Ausscheidung von gebundenem C von der vorher erreichten Erhitzungstemp. 
u. der Dauer der Erhitzung abhangig ist. Die Anderungen sind bei WalzenguB ver- 
haltnismaBig groB, bei Hamatiteisen dagegen nur gering. Die Laboratoriumsverss. 
von P iw o w a r s k y  (vgl. Stahl u. Eisen 45 . 2001; C. 1 9 2 6 . I. 1479) sind durch obige 
Unterss. bestatigt worden. (Stahl u. Eisen 46 . 557—60. Sterkrade.) L u d e r .

D. Alexejew und M. Polukarow, tfber den Einflup des lcathodisćhen Wassersłojfes 
auf die Festigkeit des Siahles. Vff. beobachtcn bei Unterss. iiber Anderung des Elasti- 
zitatsmoduls eines kathod. polarisierten Słahldrahles eine betrachtliche VergroBerung 
der Sprodigkeit des Metalls. Die Vers.-Apparatur bestand aus einem GlasgefiiB mit 
Kuhlschlange, in wolchem der Stahldraht befestigt war u. wahrend der Elektrolyse 
mit Gewichten belastet wurde. Ais MaB der Anderung der Festigkeit diente die Zeit, 
welche notig war, um ein Zerreifien des mit 3 kg belasteten kathod. polarisierten 
Drahtes herbeizufiiliren. Es wurde festgestellt, daB ein kathod.-polarisierter Stahl
draht (Zus.: C 0,83%; Si 0,19%; Mn 0,28%; P  0,019%; Spur S; ZerreiBfestigkeit 
244 kg auf 1 qmm) seine Elastizitat in Lsgg. von reinster NaOH u. H 2S04 vollig be- 
wahrte, dagegen bereits ein geringer Zusatz yon Hg" in alkal. u. neutraler Lsg. zu dem 
Elektrolyten den Draht sehr bruchig machte u. seine Zugfestigkeit um 2000% u. mehr 
yerringerto. Die Konz. des Hg" bei den Verss. variierte zwischen 0,005 u. 0,00125 g 
Hg auf 100 ccm, optimale Stromdichte bei ca. 0,2 A/qcm. In 0,1—2,0-n. Lsg. von 
H2S04, HN03 u . H3P0 4 blieb das Hg" ohne Wrkg.

As machte in 0,1—4,0-n. H 2S04-saurer Lsg. den Draht sohr schncll bruchig. Die 
Yerss. wurden mit As-Konzz. von 0,005 mg bis 25 mg/100 ccm Lsg. u. Stromdichten 
von 0,08—0,25 A/qcm durchgefuhrt. Wurde die auf dem Draht niedergeschlagene 
As-Schiclit bezw. seine Reduktionsprodd. durch eine Biirste aus Glaswolle dauemd 
entfemt, so trat keino Sprodigkeit ein. Die Wrkg. des As nimmt mit steigender Temp. 
ab u. verschwindot bei 55—60°. Vff. teilen vorlaufig mit, daB Antimon in Mengen 
von 0,10 0,005 mg in 100 ccm der Lsg. (0,1-n. H 2S04) bei Stromdichten von 0,1 bis 
0,2 A/qcm eine ahnliche Wrkg. ausiibt. Die starkę Wrkg. des As in saurer Lsg. wird 
durch intermediare B. von As-Hydriden an der Kathode erklart, wobei der bei dem 
Zcrfall dieser Hydride gebUdete sekundare H infolge der tlberspannung leicht in die 
Kathode hineindiffundiert. Die Wrkg. des Hg in alkal. Lsg. soli auf der sekundaren
B. von H aus primar gebildetem Na-Amalgam beruhen. (Ztsehr. f. Elektrochem. 32. 
248—52. Perm, Univ.) D e r s i n .

Nikolaus Czakó, Viscosiiat der Stahle bei hohen Temperaturen, unter dem Schinelz- 
punkt. Die ublichen Prufungsyerf., wie die ZerreiBverss. an erhitzten Probestaben, 
bieten nach neueren Unterss. keine genugende Unterlage zur Beurteilung des Werk- 
stoffs bei hohen Tempp. Vf. behandelt dio Arbeit von COURNOT u. SASAGAWA (vgl. 
Revue de Metallurgie 22. 753. 925) u. Ch e v e n a r d . Nach dessen Unterss. wird ein 
. Ietall boi hoher Temp. unter Bclastung viscos u. dehnt sich mit einer Geschwindig- 
keit wie folgt: V =  1/10 d Ijd t .COURNOT u. SASAGAWA haben ein Viscosimeter 
gebaut. Die Yerss. werden im N-Strom durchgefuhrt. Die Aufzeichnung dor Dehnungs- 
Zeitkurven erfolgt mittels einer Hebelyorr. auf einer durch ein Uhrwerk getriebencn 
k.'chreibtrommel. Vf. bespricht im weiteren die erhaltenen Kurven. Untersucht werden 
funf Legierungen folgt: Weicher Stahl (0,04% C) mittelweicher Stahl (0,22% C), 
k.chnelldxehstahl (0,50% C, 14% Cr, 13,57% W), Fe-Ni-Cr-Leg. (etwa 63% Ni, 14% Cr)
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u. Si-Cr-Stahl (2 ,62%  Si, 10,29% Cr). Dio Viscositilten, ebenso die Yergleiche der 
Viscositaten mit den Bruchfestigkeiten bei denselben Tempp. werden kurvenmaBig 
dąrgestellt. (Auto-Teebnik 15 . Nr. 6 . 13—15.) R e i n e r .

Rudolf Scliafer, Fehler wid Grenzen der Słahlerzeugung. VI. berichtot iiber einen 
Yortrag yon B r e a r l e y . Nach einigen allgemeinen Bemerkungen uber die B . von 
.Stahl wird auf dio Wahl der richtigen GieBtemp., das Verh. des fl. u. erstarrcnden 
Materials u. auf die primare u. sekundare Lunkerbildung hingewiesen, dann dio Vortcite 
des ,,verlorenen Kopfes“ u. des „stoigenden“ Gusses erlautert, Nachteile u. Fehler 
erwahnt u. dio Bedoutung des S-Abdruekverf. erórtert. Dor Arbeit sind oine Reilie 
von Schliffbildern usw. beigefiigt. (GieBereiztg. 23 . 261—69. Berlin.) L u d e r .

Leon Guillet, Uber die Nitrierhartung gewohnlicker und Sonderstahle. Die Unterss. 
erstreeken sich auf gewóhnliche, Ni-, Cr-, Mn-, Al-, Si- u. lcomplexe Stahle u. be- 
handeln den EinfluB des neuen Nitrierharteverf. nach F ry . Yon den beobachtetcn 
Elementen ycrmógen nur Cr, Si, Mo u. Al eine wesentlicho Vermehrung der Ober- 
flachenhSrto heryorzurufen. Dieso Hartę wird bei Stiihlen mit einem oder mehreren 
Elementen erhalten, die die in gewóhnlichen Stahlen sehr schnelle Diffusionsgeschwin- 
digkeit yon N 2 yermindern, u. zwar durch B. einer Verb. yon N mit dem Fe u. den 
zugesetzten Elementen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 2 . 903—07.) K a l p e p .S.

Walter Krey, Eleklrolytuche Zinkdarstellung aus Erzen. (Metallbórse 1 6 . 733—34. 
790—91. 901—03. 957—58. 1014—15. 1199—1200. Frankfurt a. M.) B e h r l e .

A. T. Tye, Differentielle Flotation von Kupfer in Cananea. VI. beschreibt an Hand 
eines Stammbaumes eine Flotationsanlage fiir Kupfererze. Analysendaten, Flotations- 
mittel, Angabe uber Cu-Ausbringen bezogen auf Konzentrat im Original. Durch 
Ausschalten des Pyrites von der Flotation, indem durch geeignete Zusatze die Sch\ńmm- 
fahigkeit des Pyrits herabgedriickt i,vurde, ergab sich eine Erhóhung des Konzentrats 
von 2,65 auf 10. (Eng. Mining Journ.-Press 1 2 1 . 597—604. Cananea.) K . W o l f .

L. C. Glaser und H. J. Seemann, Beilrag zur Kennlnis der Phosphorbronze auj 
Grund von optisclien Untersuchungen im System Kupfer-Phosphor-Zińn. II. (I. vgl. Ztschr.
f. techn. Physik 7- 42; C. 1 9 2 6 . I. 2049.) Dio opt. Priifung der P-Bronzen bestatigten 
die Ergebnisse der therm. Unters. Ais Gefiigebestandteile des temaren E utek tikum s 
wurden Cu-a-Mischkrystalle, die Yerb. Cu3P u. eine noch naher zu bestimmende Cu-Sn- 
Yerb. festgestellt. Der Arbeit sind eine Anzahl hervorragend guter Schliffbilder bei- j 
gefiigt. (Ztschr. f. techn. Physik 7 . 90—92. Wiirzburg.) L u d e k .

Richard Thews, Die Yerarbeitung von Weipmetallriićkstanden und Legierungen. 
(Metallborse 16. 735—36. 791—92.) B e h r l e -

Paul WolJf, PriifverfaJiren von Gufleisen. Yf. bespricht die Beziehungen zwisclien 
Zugfestigkeit, Druckfestigkeit u. Hiirte von GuBeisen u. dio Schnellpriifmetlioden, 
welche in der GieBerei zur Anwendung kommen. Dio sogenannte Keilprobe, deren 
Ausfiihrung beschricben ist, eignet sich am besten, um auf die Hartę u. mit ziemlicher 
Sicherheit auch auf die Festigkeit prakt. brauehbare Schlusse zu ziehen. (Stahl u. Eiscu 
4 6 . 560—64. Kiel-Gaarden.) LuDER.

Jean Cournot, Die Zementation der Eisenlegierungen durch das Aluminium- 
Verkiirztc Wiedergabe der bereits kurz nach Rey. de Metallurgie (C. 1926. I. 342S) 
referierten Arbeit. (C. r. d. PAcad. des sciences 182. 696—98.) K a l p EKS.

K. Daeves, Die Korrosionsbestandigkcit gekupferter Thomas- und S iem en s-M a rtin -  
Słahle. Vf, erórtert die von yersehiedenen Seiten ausgefiihrten Verss. iiber die Kor- 
rosionsbestandigkeit Cu-haltiger Stahle. Die Verss. von B a u e r  (Stahl u. Eisen 41 . 3 /;( • 
1 9 2 1 . II. 735) werden mit Hilfe der GroBzahlforschung ansgewertet. Es ergibt sich. 
daB ein Cu-Gehalt von 0,25% die Korrosionsbestandigkeit gegeniiber dem a tm o sp h iir- 

Angriff wesentlich erhóht, u. zwar tritt bei Thomaseisen eine besonders giinstige Wrkg- 
ein. (Stahl u. Eisen 4 6 . 609—11. Dusseldorf.) LUDER-
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—, Der Eisenglimmer, ein hochuiertiges Rostschutzmittel. Eisenglimmer, Fe20 3, 
eignet sich besonders' łn Verb. mit alkalisierenden Salzen ais yorziigliches Rostsehutz- 
pigmcnt. Um den Farbfilm recht dicht zu bekommen, ist feinste KomgroBe erforder- 
lich, dabei versehiebt sich aber die graue Farbę nach rot. (Farbę u. Lack 1926. 246.) B r .

Minerals Separation & De Bavay’s Processes Australia Proprietary Ltd., 
Melbourne, Austr., und Cornelius H. Keller, Burlingane, und Carl Pierce Lewis,
San Francisco, Calif., Konzentration von Erzen. (Austr. P. 17 975.vom 23/10. 1923, 
ausg. 28/5. 1925. — C. 1926. I. 1279 [A. P. 1 560 170].) Oe l k e r .

Fredric A. Eustis, Boston, V. St. A., und F. G. Liljenrotłi, Stockholm, 
Elektrolytische Herstellung von Eisen. (N. P. 39 748 vom 27/8. 1921, ausg. 22/9. 1924.
A. Prior. 1/12. 1920. — C. 1924. I. 2628.) K u h l i n g .

Alois Helfenstein und HelJenstein-Elektro-Ofen-G. m. b. H., Wien, Aus- 
fiihrung chemischer, besonders metallurgisćher Prozesse bei hohen Temperaturen, Bei 
den Prozessen findet neben einer Flammenheizung ein Verblasen yon Brennstoff 
innerhalb des Materials im Ofen statt u. das Verbrennen des ungemischten Brenn- 
stoffes erfolgt iiber einer Muldę, die von dem an beiden Langsseiten des Ofens ein- 
gebrachten Materiał gebildet wird. Das Materiał gelangt deshalb stark yorgewarmt 
in die Zone der inncren Verblasungsheizung. (Oe. P. 103 223 vom 24/3. 1924, ausg. 
26/4. 1926.) K u h l i n g .

Ronald Wild und Bessie Delafield Wild, Sheffield, England, Ferrochrom- 
legierungen. (N. P. 39 807 vom 6/2. 1923, ausg. 29/9. 1924. E. Prior. 16/2. 1922. —
C. 1923. IV. 877 [E. P. 197 733].) K u h l in g .

Aluminium Co. o! America, Pittsburg, Legierungen, welche auGer Al enthalten 
Cu, Mg, Si u. gegebenenfalls Mn. Bei der Herst. werden sie von einer Temp. von mehr 
ais 500° abgeschreckt. (N. PP. 39 875 und 39 876 vom 20/12. 1922, ausg. 6/10.
1924.) K u h l in g .

IX. Organische Praparate.
Max Bottler, Uber die Verwendung organischer Aluminiumsalze in der Technik. 

(Metallborse 16. 1225—26. Wiirzburg.) B e h r l e .
J . H. Frydlender, Die Fabrikation synthetischen Methylalkohols aus Methan. Uber- 

sichtsreferat. (Rev. des produits chim. 28. 433—40. 469—76. 1925.) P f l u CKE.
L. Hammon, Das Calciuincyanamid. Zusammenfassende Besprechung seiner 

Darst., Eigenschaften, Unters. u. seiner Abkommlinge. (Rev. dss produits chim, 29. 
145—50.) R u h łe .

, Die Fabrikation und Verwendung des Phosgeits. Es wird die fabrikmaBige 
Darst. yon Phosgen u. seine Verwendungsarten, wie die Sviithc.se von Farbstoffen 
u. Pharmaceutica besprochen. (Rev. des produits chim. 29. 253—58.) B r a u n s .

Winthrop Chemical Company, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Jurgen 
Callsen, Llberfeld, Herstellung von Chołinderivaten. Man behandelt entweder die durch 
Einw. yon Alkylenglykolen. auf aliphat. Aminoalltohole (Alkamine) erhaltlichen bas. 
Ather mit acylierenden u. alsdann alkylierenden Mitteln oder Oxyalkylathertrialkyl- 
ammoniumhalogenide mit acylierenden Mitteln. — Z. B, wird Dimethylaminoathyl- 
glykol mit Essigsaurcanhydrid behandelt, wobci eine sehr heftige Rk. unter Entw. von 
W arme eintritt. Das Rohprod. wird im Vakuum dest., -«'obei das Acetyldimethylamino- 
uthylglykol ais farblose FI., Kp. 27 103—108°, erhalten wird. Gibt man dieses zu einer 

~g. '  on CHsBr in Bzl., so scheidet sich das Acetylozyathyldthertrimethylammonium- 
bromid der Zus. CH3CO-0-CH2-CH2-0-CH 2-CH2-N'(CH3)3Br, aus A. KrystaHe, 
i) groskop., F. 126—128°, 11. in W. u. A., nahezu unl. in A., ab. — Das Bromid der 

guartaren Base laBt sich auch durch Einw. von CH3- COCl auf das Oxyathylathcrtrimethyl-
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ammoniutnbromid gewinnen. — Analog entsteht aus dem Acetyldimethylaminoathyl- 
glykol in Bzl. gel. u. CH,J das Acetyloxyathyldthertrimethyldmmoniumjodid, aus h. A. 
Krystalle, F. ca. 124°, 11. in A. u. W., fast unl. in PAe. u. A. Die eine dem Arecolin 
ahnliche Wrkg. besitzenden Prodd. finden ais Laxativa in Form subcutaner Injektionen 
therapeut. Verwendung. (A. P. 1 580 012 vom 11/5. 1925, ausg. 6/4. 1926.) S c h o t t l .

Soc. An. ,,Le Petrole Synthetique“, Paris, und Ch. H. Andry-Bourgeois, 
Synthetische Herstellung von Kohlenwasserstoffen. (Aust. P. 19 926 vom 6/10. 1924, 
ausg. 21/5. 1925. F. Prior. 19/10. 1923. — C. 1926. I. 2837.) K a u s c h .

Louis Lefranc, Paris, Dipropylkelon. (Aust. P. 17 809 vom 19/5. 1924, ausg. 
18/12. 1924. — C. 1925.1. 2512 [F. p. 566 343 u. E. P. 216120].) S c h o t t l a n d e r .

Rudolph Koepp & Co., Oestrich i. Rhg., und Egon Elod, Karlsruhe i. B., Her- 
steUung saurer Natriumformiate, 1. dad. gek., dafi man in wss. HC02H, dereń Saure- 
gehalt mindestens 20°/0 betragt, bei gewóhnlicher oder erhóhter Temp. HCOoNa, 
zweckmafiig tcchn., eintragt. — 2. dad. gek., daB zwecks Gewinnung von Na-Diformiat 
wss. HCOaH, dereń Sauregehalt mindestens 50% betragt, angewendet wird. — 3. darin 
bcstehend, dafi bei Yerarbeitung einer starker wasserhaltigen HC02H, welche z. B. 
einen Gchalt von weniger ais 50% HC02H , aufweist, das entstehende Trinatrium- 
hydroformiat durch Behandeln mit wss. HC02H geeigneter Konz., z. B. einer solchen 
von 60%, in Na-Diformiat iibergefuhrt wird. — Beispiele fiir die Herst. von Tri- 
natriumhydroformial Na3H(HC00)1, — von Na-Diformiat, — sowie fiir die Umwand- 
lung yon Trinatriumhydroformiat in Natriumdiformiat sind angegeben. Die sauren 
Formiate scheiden sich beim Abkiihlen der Mischungcn auf 15° in gut ausgebildetcn 
Krystallen ab, die sich leicht von der Mutterlauge abtrennen lassen. (D. R. P. 424 017 
KI. 12 o vom 27/6. 1923, ausg. 14/1. 1926. Oe. Prior. 5/9. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Commercial Solvents Corporation, iibert. yon: Clarenee W. Hancock, Terre 
Haute, Indiana, V. St. A., Herstellung von normaler Butlersaure. n. B utyraldehyd  
wird mit einem in ihm 1. Katalysator gemischt u. durch ein mit Glas- oder Porzellan- 
schcrben gefulltes Rohr flieBen gelassen. Im Gegenstrom zu dem Aldehyd wird ein 
ca. 35° w. 0 2-haltiges Gas, wie Luft, gefuhrt. — Ais Katalysatoren eignen sich Metali- 
salze der Buttcrsaure, wie Mn- oder Fe-Butyrat. Beim Zusammentreffen yon Aldehyd 
u. 0 2 (Luft) steigt dio Temp. auf 50—75° u. wird zweckmafiig auf 65—75° gehalten.
Am unteren Endo des Reaktionsrohres fliefit die n. Butlersaure ab u. wird aufgefangen.
Die Ausbeute an reiner Saure betragt S0—85%- (A. P. 1580137 vom 31/8. 1922, r 
ausg. 13/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Commercial Solvents Corporation, iibert. von: David A. Legg und Charles 
Bogiń, Terre Haute, Indiana, V. St. A., Herstellung von normalem Buttersaurebutylester. 
n. Butylalkohol wird in Dampfform iiber einen auf 260—320° erliitzten K atalysa to r 
aus geschmolzenem u. zermahlenem CuO geleitet, der austretende Dampf kondensiert 
u. das Reaktionsprod. der fraktionierten Dest. unterworfen. — Aus dem rohen K ondensat, 
euthaltend n. Butyraldehyd, Butylalkohol, n. Buttersdurebutylester u. Butylidendibutijl- 
ather, wird zunachst d e r Aldehyd abdest., liierauf der Ruckstand mit 1—2% verd. 
H 2S04 yersetzt u. zur Zers. des Butylidendibutylathers erneut dest. Das Destillat ent- 
halt in d e r  Hauptsache Butylalkohol u. Buttersdurebutylester, die sich infolge der ver- 
scliiedenen Kpp. (117 bezw. 165°) leicht durch Fraktionierung trennen lassen. (A. F- 
1 580143 vom 16/6. 1923, ausg. 13/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Commercial Solvents Corporation, iibert. yon: David A. Legg und Clarenee 
W. Hancock, Terre Haute, Indiana, V. St. A., Reinigen von roher normaler Butlersaure- 
Die durch Osydation yon n. Butyraldehyd mit 0 2 bezw. durch Yerseifung yon n. Butter- 
saurebutylester erhaltliche rohe Saure wird mit Alkali neutralisiert, die Lsg. der Alkab- 
salze yon den unl. Yerunreinigungen abfiltiert, das Filtrat zweclcs Austreiben der fliich- 
tigen Yerunreinigungen zum Sieden erhitzt u. nach dem Abkiihlen mit einer Mineral- 
saure im UberschuB u. einer solchen Konz. yersetzt, daB das entstehende M in e r a ls a lz
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in gesatt. Lsg. Y o rh a n d e n  ist u. die n. Buttersaure aussalzt. Die oben schwiinmende 
Buttersaure wird abdekantiert u. nacb Zusatz yon 1% konz. H2S04 langsam dest. 
Das DestiUat wird ca. 3 Stdn. unter RiiekfluB erhitzt, bis kein Geruch naeh SO , mehr 
yorhanden ist, u. die PI. erneut dest. Die zwischen 159 u. 163° sd. Fraktion besteht aus 
mit W. yóllig mischbarer, farbloser 98—100%ig. n. Buttersaure. (A. P. 1580144  
vom 31/7. 1923, ausg. 13/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Stanley E. Faithfull, Boston, 3\lassachusetts, V. St. A., Herstellung von Milch
saure. Hydrolysierte Kohlenhydrate werden in schwach saurer Lsg. bei 44—45° in 
Ggw. von Milchsaurebakterien yergoren. Wahrend der Garung werden 0 2-haltigo 
Gase in die B. yon Buttersaure yerliindernden Mengen eingeleitet. Hierauf wird die 
Maische alkal. gemaeht u. nahezu auf 100° erhitzt, wodurch die noch yorhandenen 
Kohlenhydrate caramelisiert werden, alsdann die urspriigliche pn wieder hergestellt 
u. die Proteino u. ahnliche N-haltige Stoffe entfernt. — Z. B. wird eine wss. Lsg. ent- 
haltend Glykose (12—15%), kleino Mengen von Proteinen u. Aschebestandteilen. mit 
ca. 0,65% Milchsaure yersetzt, zu dieser Lsg. eine Reinkultur von Milchsaurebakterien 
gegeben u. hierauf auf 44—45° erwarmt. Dieso Tempp. halt man wahrend der ganzen 
Garung inne u. setzt mindestens alle 8 Stdn. soviel C'a(OH)2 oder CaC03 liinzu, daB 
die gesamte Saure bis auf die obigen, ursprunglich zugesetzton 0,65% neutralisiert 
wird; was man durch Titration der Lsg. feststellen kann. Wiihrend des Garyorgangs 
u. solange noch Ca-Lactat in der Lsg. yorhanden ist, leitet man 0 2 oder reine Luft 
durch die Maische. Die Gase steigorn die Wrkg. der Milchsaurebakterien. Nach be- 
endeter Garung wird soviel CaO zugesetzt, dafi der Alkalinitatsgrad der Lsg. mindestens 
0,5% betriigt, u. die Lsg. 8 Stdn. auf ca. 100° erhitzt. Die caramelisierten Kohlehydrate, 
andero Verunreinigungen u. die Hauptmenge des iiberschussigen Ca(OH)2 werden 
dann abfiltriert u. die Lsg. unter dauerndem Einleiten von Luft oder 0 2 boi 65° konz., 
bis der Gehalt an Ca-Lactat 25—30% betragt. Man gibt dann soyiel reine Milchsaure 
zu der Lsg., daB ca. 1% freie Saure yorhanden ist, u. eine zur Ausfallung der Proteino 
u. ihrer Abbauprodd. ausreichendo Menge Pb-Lactat. Unter Innehaltung einer Temp. 
yon 65° wird dann die Lsg. mit Ca(OH)2 ganz allmahlich yersetzt, bis sie wieder eine 
Alkalinitat von 0,5% aufweist. Alsdann wird yon unl. Pb-Vcrbb. u. N-lialtigen Stoffen 
abfiltriert, das Filtrat mit soyiel Milchsaure yersetzt, daB die Aciditat 0,25—0,5% 
betragt, u. dann akt. Pflanzenkohle zugegeben, um die Lsg. zu entfarben. Man er
warmt einige Zeit auf ca. 8 8 °, filtriert u. fallt etwa noch yorhandene Schwermetallo 
durch Einleiten yon H2S aus, filtriert nochmals u. hat dann eine farblose, reine Lsg. 
yon Ca-Lactat. Dieso Lsg. kann in ublicher Weise auf festes Ca-Lactat, freie Milch
saure oder saures Ca-Lactat yerarbeitet werden. (A. P. 1 569 221 vom 8/5. 1924, 
ausg. 12/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

American Cyanamid Company, New York, Behandeln von Rohcyanidlosungen. 
Durch Schmelzen von Kalkstickstoff mit Kochsalz hergestelltes Rohcyanid wird in 

. gel., dio Lsg. mit einer Menge einer Schwermetallyerb., besonders Bleiacetat, yer
setzt, welche zur Fallung der anwesenden Sulfide nicht ausreicht, u. anhaltend mit 
einem Luftstrom behandelt. Hierbei geht das Sulfid in Thiosulfat iiber, welches bei 
der Auslaugung goldfiihrender Erze nieht stort. (Holi. P. 14 557 vom 24/4. 1924, 
ausg. 15/4. 1926.) K uHLING.

Koppers Co., Pittsburgh, iibert . von: Marc Darrin, Wilkingsburg, Pennsylvan., 
Thiocyanate und Thiosulfate. Man beginnt die Krystallisation der Thiocyanate bei 
der Temp. des hdchsten Kp. seinor gesatt. Lsg. In NaaS20 3 u. Thioeyanat enthaltenden 
Lsgg. bildet man ein gelatinóses Na2S20 3-Hydrat. (A. P. 1570 047 vom 16/1. 1923, 
ausg. 19/1. 1926.) K a u s c h .

Walter Flemming, Breslau, Darstellung von s. Diarylthiohamstoffen. Man laBt 
pnmare aromat. Aminę ohne Lósungsmm, auf solehe Mengen einer wss. Alkalihydrosyd-

g. u. CS2 einwirken, daB gleiehzeitig B. des Diarylthioharnstoffs u. von Alkalisalzen
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der Trithiokohlensiiure crfolgen kann. — Die Rk. erfolgt im Sinne nachstehender 
Gleichung: 2R-NH 2 +  2CS2 +  2NaOH =  SC(NHR)2 -f- Na2CS3 +  H20, indenmeisten 
Fallen ohne auCere Wiirmczufuhr. Z. B. wird Anilin mit einer wss. NaOH-Lsg. u. 
CS2 gemiseht u. in einem dieht yersehlossenen GefaB kraftig geschuttelt. Nach wenigen 
Minuten erfolgt starkę Warmeentw. u. nach weiteren 8—10 Minuten ist die Umsetzung 
beendet. Nach dem Abkiihlen wird der ausgefallene 8. Diphenylthiohamatoff abfiltriert 
u. mit W. u. verd. HCl ausgewasehen. Das stark rot gefarbte Filtrat enthalt das Na2CS3. 
Der Diphenylthioharnstoff ist von hoher Reinheit u. farblos. (A. P. 1 577 797 vom 
19/3. 1925, ausg. 23/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Marston Taylor Bogert, New York, V. St. A., Herstellung von 2,4-Diaminopihenyl- 
oxyd. Man behandelt 2,4-Dinitrophenyloxyd bezw. 2-Nitro-4-amino- oder 2-Amino- 
4-nitrophenyloxyd mit reduzierenden Mitteln, wie Fe-Pulver u. konz. HCl. — (Hierzu 
vgl. auch B ogE R T  u. E v a n s , S. 3221.) (A. P. 1 574 337 vom 15/10. 1924, ausg. 23/2. 
1926.) S c h o t t l a n d e r .

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Eduard Sprongerts), Biebrich a. Rh., Ver- 
fahren zur Reinigung von Thionyl-p-azo-o-aminotoluól, dad. gek., daB man das aus p-Azo- 
o-aminotoluol u. SOCl2 erhaltliche, vom Lósungsm. befreite Reaktionsprod. mit Vasehne 
oder Fett in der Warme aufnimmt u. vom Ruckstande trennt. — Z. B. wird p-Azo- 
o-aminotoluol mit Toluol u. SOCl2 unter RiickfluB bis zur Beendigung der HCl-Entw. 
u. Lsg. des zunilehst entstehenden salzsauren p-Azo-o-aminotoluols auf 100° erwarmt, 
das Lósungsm. u. iibcrschussiges S0C12 abdest., zweckmaCig im Vakuum, u. der Riick- 
stand mit Vaseline oder Wollfett einige Zeit unter Riihren auf ca. 80° crhitzt, hierauf 
die Vaseline- oder Wollfettlsg. durch ein wr. Filter abfiltriert. Auf dem Filter bleiben 
die Verunreinigungen ais rotbraune 31. zuriick. Die k. Vaseline- oder Wollfettlsg. 
enthalt reines Thionyl-p-azo-o-aminoioluol (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 28. 2195 [1895]) 
u. kann unmittelbar łherapeuł. Verwendung finden. (D. R. P. 424 613 KI. 12 q vom 
15/1. 1924, ausg. 27/1. 1924.) ' S c h o t t l a n d e r .

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, ubert. von: Arthur 
R. Cade, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung N-athylierler Aminę. Man 
behandelt prim. oder sek. Aminę mit Diathylśiilfat in Ggw. von Hydroxyden der 
Erdalkalimetalle oder des Mg. — Z. B. wird ein Gemiscli von Anilin, Duithylsidjal 
u. Ca(OH)2 am RuckfluBkiihlcr allmahlieh auf 145° erhitzt u. 5 Stdn. bei dieser Temp. 
gehalten. Das Reaktionsprod. kann entweder mit Dampf dest. oder, nach Zugabe 
von W., mit einem mit W. nicht mischbaren Lósungsm. extrahiert werden. Man erhalt 
ein von Anilin freies Gemisch aus Mono- u. Diathylanilin. Durch die Ggw. des Erd- 
alkalihydroxyds wnrd die intermediar entstehende Athylschwefelsaure ebcnfalls zur 
Athylicrung ausgenutzt. (hierzu vgl. auch C a d e ,  Chem. MetaOurg. Engineering 29. 
319; C. 1923. IV. 828.) (A. P. 1570203 vom 17/7.1923, ausg. 19/1.1926.) S c h o t t l .

E. Merck, Chemische Fabrik, (Erfinder: Amadeus Diitzmann und Wilhelm 
KrauB), Darmstadt, Darstellung von Methylaminoacetobrenzcatechindibenzyldther, dad. 
gek., daB man das Methylaminoacetobrenzcatechin mit Alkali u. B enzylha logen iden  
in absol. A. behandelt. — Z. B. wird Methylaminoacetobrenzcatechin mit in absol. A. 
gel. metali. Na umgesetzt, unter Kiihlung Benzylbromid dazu gegeben u. einige Stdn. 
auf 100° erwarmt. Beim Eingiefien in viel W. scheidet sich der Ather ais bald er- 
starrendes Ol ab. Der Dibenzyldther hellgelbes, amorphes Pulver, 11. in A., A., Chlf-, 
unl. in W. u. verd. Sauren, dient ais Ausgangsstoff zur Herst. von Verbb. vom Typus 
des Adrenalina (o-Dioxyphenylathanolmethylamins). Eine N-Addition des Benzyl- 
halogenids tritt bei dem Verf. nicht ein. (D. R. P. 424 659 KI. 12 q vom 27/9. 1924, 
ausg. 27/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r -

The Roessler & Hasslacher Chemical Company, New York, ubert. von: Ral£
B. Trusler, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von schwefelsauren Salzen 
aliphatischer und aromatischer Carbonsdureamide. Man behandelt HCN  bezw. Nitrile
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R- ON, worin R ein gegen konz. H2S04 bestandiges organ. Radikal bedeutet, mit Soliwe- 
felsauremonohydrat, zweekmiiBig in Ggw. von in CC14 suspendiertem NaCl ais Kata- 
lysator. — An Stelle von NaCl konnen andere anorgan. oder auch organ. Halogenide 
Verwendung finden. Der Zusatz eines indifferenten Losungsm. ist nicht unbedingt 
erforderlich. Die Rk. erfolgt im Sinne der Gleichung:

R-CN +  H2S04,H20  =  R-C0-NH 2,H 2S04.
Beispiele sind angegeben fur die Herst. yon: Formamidsulfat aus HCN  u. H 2S04,H 20  
bei 0—10°, mit oder ohne Zusatz von Katalysatoren, wie NH4C1 oder in CC14 suspen
diertem NaCl, — von: (/.-Oxypropionsdureamidsvlfat aus Acełaldehydcyańhydrin u. 
H2SO,„ HjO in Ggw. von NaF ais Katalysator unter allmahlichem Erwarmen auf 70°, — 
sowie von Benzamidsulfat durch Erwarmen einer Misehung von Bemonitril u. H 2S04,H20  
in Ggw. von Anilinchlorhydrat ais Katalysator auf 60—75°. Die sauren Sulfate, feste, 
krystallin. Stoffe, lassen sich leicht in die freien Carbonsaureamide u. H 2S04 zerlegcn. 
Z. B. wird satires Benzamidsidfat gepulvert u. in alkoh. NH3 eingetragen. Das (NH4)^S04 

fiillt unl. aus u. wird abfiltriert, wahrend durch Eindampfen des Filtrats freies Benz- 
amid gewonnen werden kann. (A. P. 1 581 621 vom 22/7. 1925, ausg. 20/4. 1926.) Sch.

Emil Heuser, Seehof b. Teltow, DarsłeUung von Protocalećliusaure aus Lignin 
oder Ligninderiw. oder ligninhaltigen Roh- u. Abfallstoffen durch Verschmelzen 
mit Alkalien unter Durchleiten von H2, N2 oder anderen indifferenten Gasen, dad. 
gek., daB man die Schmelze in Ggw. von (NH4)2C03 oder anderen leicht C02 ab- 
spaltenden Stoffen bewirkt. — Die bei der Schinelztemp. aus dem (NH4)2C03 ab- 
gespaltene C02 wird yon dem sekundar gebildeten Brenzcatechin aufgenommen, so 
daB Protocatechusaure zuriickgebildet wird. Ein Beispiel fiir die Herst. der Saure 
durch KOH-Schmelze von Lignin unter Zusatz von (NH4)2C03 u. Durchleiten von 
H2 bei 240—280° im Fe- oder Ni-Tiegel ist angegeben. Die Ausbeute an reiner Proło- 
catechusaure betragt 18—20%; sie laCt sich leicht von mitentstehenden geringen 
Mengen Brenzcalechin durch Extraktion des letzteren mit Bzl. trennen. (D. R. P. 
424 542 KI. 12q vom 16/1. 1924, ausg. 27/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Harold
F. Whittaker, Cameys Point, New Jersey, und Walter Wollaston, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Beines cr.-Niironaphthalin. Man miseht rohes, HN03 u. H 2S04 

von der Nitrierung enthaltendes a-Nitronaphthalin mit einem unterhalb 200° sd. 
organ. Losungsm., wie Solventnaphtha, PAe., Bzl., Toluol oder Terpentinol, unter 
Erwarmen auf 50—55°, wobei die Nitroverb. u. das Losungsm. homogen zusammen- 
sehmelzen, kuhlt das Gemiseh unter standiger Bewegung auf ca. 25° ab u. trennt die 
ausgeschiedenen kleinen Krystalle von der Mutterlauge durch Zentrifugieren. — 
Wesenthch fiir die Gewinnung eines reinen Prod. in hoher Ausbeute ist, daB die Menge 
des Losungsm. nicht mehr ais 5—25%, zweekmaBig 10%, der rohen Nitroyerb. betragt. 
Das reine a-Nitronaphthalin hat einen E. von mindestens 54,4°. (A. P. 1 581 258 
vom 1/7. 1920, ausg. 20/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Moses L. Crossley, Somerville, und George S. Simpson, Plainfield, New Jersey, 
\  . St. A., Verfahren zum Sulfonieren von (}-Naphthol. Zu einezn Gemiseh von 100%ig- 
H2S04 i i . H3B03 oder Na-Borat gibt man unter Riihren fi-Napkthol, erhitzt das Gemiscli 
allmahlich auf 100° u. halt einige Stdn. bei dieser Temp. bis zur Beendigung der Sul- 
lonierung. — Dic Aufarbeitung der Schmelze ist die iibliche. Es lassen sich Mono-
u. Bisulfosduren des fi-Naphthols gewinnen. Die nur in geringen Mengen zugesetzte-
H3BO3 oder dereń Salze wirkt hierbei katalyt. u. erhólit die Ausbeute an Sulfosauren.

s wird so auch weniger S02 bei der Sulfonierung gebildet. (A. P. 1570 046 vom 
14/10. 1922, ausg. 19/1. 1926.) Sc h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon; Paul 
H. Fali, Cameys Point, New Jersey, und Ira E. Lee, Wilmington, Delaware, 
^ . St. A., Hersłellung von Oxynaphthalinsidfosauren. Die in nblicher Weise durch
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Einw. von wss. NaHS03 auf l-Aminonaphthalin-4- bezw. -5-sulfosdure erlialtlichen 
Schwefligsaureester C10H6(O-SO2-Na)-(SO3Na) werden mit Erdalkalihydroxyden ver- 
seift. — Gegenuber der Verwendung von NaOH, das leicht zu einem Gleichgewichts- 
zustand bei der Verseifung fuhrt, so daB die Hóehstausbeute an freier Oxynaplithalin- 
sulfosaure ca. 65% betragt, werden Ausbeuten bis zu 100% erhalten u. dio Verseifung 
selbst yerlauft wesentlicli schneller. Z. B. wird der Schwefligsdureester der l-Oxy- 
naphtkalin-4-suIfosaure in wss. Lsg. zum Sieden erhitzt, mit Ca(OH)2 versetzt u. das 
Gemisch 3 Stdn. gekocht. Man filtriert vom unl. abgeschiedenen CaS03 ab, wiischt 
mit W. nach u. salzt die l-Oxynaphthalin-4-sulfosaure aus. (A. P. 1 580 714 vom 
30/6. 1920, ausg. 13/4. 1926.) Sc h o t t l a n d e r .

Georg Schroeter, Berlin, Darstellung hydrierter Naphthaline. (A. P. 1 582 310 
yom 29/8. 1921, ausg. 27/4. 1926. — C. 1921. II. 448 [D. R. P. P. 324 861, 324 862, 
324 863].) S c h o t t l a n d e r .

Felice Bensa, Genua, iibert. von: H. Pereira, Wien, 1,12- und 3,10-Dioxy- 
perylen. Zu dem Ref. nach E .P . 191363; C.1924.1. 1869 (P e r e i r a ) ist nachzutragen, 
daB beim Erliitzen von 4,4,-Dioxy-l,l,-dinaphthyl mit A1C13 auf 170° wahrend 1 Stde., 
Auskochen der Schmelze mit verd. HCl, Filtern u. Waschen des Ruckstandes mit W. 
das 3,10-Dioxyperylen entsteht. Die Ausbeute betragt jedoch nur 5—15% der Theorie, 
wahrend das isomere l,12-Dioxyperylen unter denselben Bedingungen in einer Aus
beute yon 75% erhalten wird. (Holi. P. 14 385 vom 16/11. 1922, ausg. 15/3. 1926. 
Oe. Prior. 7/1. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), ubert. von: Albrecht 
Thiele, Berlin, Verbindung aus Phenyldlhylbarbitursdure und 1-Phenyl-2,3-dimethyl- 
4-dimethylamino-5-pyrazolon. (A. P. 1 582 802 vom 18/5. 1923, ausg. 27/4. 1926. —
C. 1924. I. 2205.) • S c h o t t l a n d e r .

XV. Garungsgewerbe.
C. Becker, Uber die Verwendbarkeit von Wasserstoffsuperozyd im Brauereibetrieb, 

besonders zur Steigerung der Keimfdkigkeit der Gerste. Vcrss. an schlecht keimenden 
Gersten zeigen, daB die Keiinfaliigkeit solcher Gersten durch Behandlung mit H202 

wesentlich gesteigert werden kann; es geniigt dazu eine l%ig. Lsg. von H 20 2. Dis 
Behandlung der Gerste mit H20 , empfiehlt sich daher sowohl ais erganzende Keim- 
probo beim Einkauf ais auch ais ein Mittel, schlecht keimende Gerste fruher ver- 
arbeiten zu konnen u. damit yor weiterer Verschlechterung zu bewahren. Im Brauerei- 
betriebe diirfte H20 2, das wenigstcns in 2%ig. Lsgg. verwendet werden miiBte, den 
Wettbewerb mit den andern bercits mit Erfolg erprobten Erhaltungsmm. nicht aus- 
halten, zumal auch seine Lsgg. bei Aufbewahrung leicht an Wirksamkeit yerlieren. 
(Ztschr. f. gos. Brauwesen 49. 65— 70. Miinchen.) . R u h l e .

E. Ehrich, Die Verschiedenheit der ćhemischen Zusammensetzung der G erstenkam er 
wid ihr Einflu/3 auf die Beschaffenheit des Malzes. Es wurde in Gersten Schale, E xtrak t- 
u. EiweiBgehalt ermittelt. Von der Schale (14,98 u. 16,31% der T rockensubstanz) 
entfielen 10,11 bezw. 10,09% Spelzen, der Rest auf Frucht- u. Samenhaut. Der 
Rohfasergehalt der Spelzen betrug etwa 2,8%, der der Gesamtschale etwa 4,1% ^er 
Trockensubstanz der Gerste. Der Sehalenanteil der Kómer ist (entgegen friiheren 
Ansichten) verschieden u . is t  um so groBer, je  groBer das Korn ist. (Ztschr. f. ges. 
Brauwesen 49. 73—S0. Worms, Brauer-Akad.) HESSE.

De Moor, Stickstoff und Bestandigkeit der Bieres. Darst. des gegenwartigen 
Standes der Erfahrungen u. Erkenntnisso iiber die Beziehungen zwischen dem N -G ehalte 
des Malzes u. der Wurze u. der Haltbarkeit des Bieres. (Ann. Brass. et Dest. 1926. 
13—14; Brewers Journ. 62. 228—29.) - RuHLE.

Juan Vilar, Die Verunreinigungen des Alkohóls in den W einen und den Verbrauchi- 
gelrdnken. Die wesentlichstc Yerunremigimg des Alkohols in den Weinen ist der Meihyl-
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alkohol, der in den letzten Stadien der Garung entsteht. Vf. bestimmt ihn in einer 
Reilio von Weinproben nach einem von ihm ausgearbeiteten colorimetr. Verf. Der 
Methylalkohol ist ein n. Bestandteil von Weinen, die aus Trestem bereitet sind, seine 
Menge hangt ab von der Qualitat der Trauben u. der Art der Garung. (Anales Asoc. 
Quim. Argontina 13. 337—47. 1925.) H a n t k e .

Juan Vilar, Bemerlcung und Versuche iiber die Gegemcart von Methylalkohol in 
den WeirUraiiben und ihren Garungsprodukten. Aus einer Reihe von Unterss. kommt 
Vf. zu dem Ergebnis, daB der Methylalkohol, der in den meisten Weinen ais Begleiter 
des Athylalkohols auftritt, nicht aus dem Traubensaft, sondern aus den Trestem u. 
den festen Anteilen des Fruchtfleisches entsteht. Die B. des Methylalkohols im Ver- 
lauf der Garung ist unabhangig yom Luftzutritt; durch Sterilisation kann die weitero
B. yon GHjOH gehemmt werden. Die Analyse der Wascliwasser der Trestem gibt 
in bozug auf C2HsOH uberraschende Resultate, doch glaubt Vf. diese Anomalio durch 
die B. von Methanal oder ahnlichen Substanzen, die die gleiche Rk. wie C2H5OH geben, 
erklaren zu kónnen. (Anales Asoc. Quim. Argentina 13. 543—50. 1925.) H a n t k e .

P. Hassack und Ch. E. Weehawken, Essigbereitung mittels de3 Apparates von 
„Lufrano“, Der App. besteht aus einer Batterie von 7 Bildnern mit ca. 14000 qm 
Gesamtoberflache u. einigen rein materialtechn. Besonderheiten, wie Temperier- 
schlangen u. kimstliche Luftzufuhr. Die Bildner arbeiten ohne Riickgusse bei aus- 
schlieBlicher Maischbedienung. (Dtsch. Essigind. 30. 80—81. 90—91.) H a h n .

Spyros Galanos, Ober den Citronensauregehalt der griechischen Moste. D ie R k . 
yon D e n ig ŻS in  der Abanderung yon M u t t e l e t  (Ann. des Falsifications 16. 392;
C. 1924. I. 972) war hinreichend empfindlich u. genau. Die untersuchten Moste, be- 
sonders solche aus der Gegend von Attika enthielten 0—0,4 g Citronensaure im 1. 
(Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 217—20. Atlien, Univ.) G r o s z f e l d .

Jules Ventre und Emile Bouffard, Zuckereinflup auf die Ammoniakmenge in 
Weinmost. (Ann. des Falsifications 19. 226—30. — C. 1926. I. 3365.) H a a s e .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Beitr&ge zur Untersuchung und Beurteilung 
von Weinessig. An Stelle der bisher iiblichen direkten Estraktbest. empfehlen Vff. 
das indirekte Verf. nach der Tabarieschen Formel u. der Extrakttabelle nach AcKER- 
MANN (Schweiz. Lebensmittelbuch, S. 401, Tab. Nr. 6 ), das genauer u. schneller ist. 
Die wie bei Wein ausgefiihrte Zuckerbest. gibt nach K r e is  hóhero Werte ais nach 
dem Yerf. des Lebensmittelbuchs erhalten werden, was Vff. bestatigen; es wird dies 
auf die Ggw. von Acetylmethylcarbinol zuriickgefiihrt. Zu dessen Best. neutralisiert 
man nach Vff. in Anlehnung an F a r n s t e in e r  25 ccm Essig u. dest. 25 ccm ab; zum 
Riickstand gibt man wicder 25 ccm W. u. dest, nochmals 25 ccm ab; dio vereinigten 
50 ccm Destillat gibt man zu 25 ccm Fehlingscher Lsg., laBt 3 Stdn. stehen u. wagt 
das Cu20 im Allihnschen Róhrchen; 1 Teil Cu20 =  0,6152 Teilen Acetylmethylcarbinol. 
Nach diesem Verf. wurden in Wein- u. Obstweinessigen 0,1—1,4 g des Carbinols ge- 
funden. Zur qualitativen Prufung darauf dest. man yon 50 ccm Essig nach dem 
Neutralisieren 40 ccm ab, laBt diese mit 10 ccm Fehlingscher Lsg. stehen u. beobachtet 
3 Stdn. lang, ob Abscheidung von Cu20  eintritt. — Es werden femer verschiedene 
Verff. zur Best, der Weinsaure miteinander yerglichen, wobei das Yerf. der deutschen 
Festsetzungcn ais das wissenschaftlich am besten begriindete u. am beąuemsten aus- 
zufuhrende erkannt wird. Das im schweiz. Lebensmittelbuche fiir die Zuckerbest. 
angegebene Verf. nimmt auf dio Ggw. von Acetylmethylcarbinol Riicksicht; man 
kann es durch Umgehen des mehrmaligen Abdampfens abkiirzen, wenn man den ganz 
Yorsichtig neutralisierten Dest.-Riickstand von der Best. des A. yerwendet. — Verss. 
ziu: Ermittelung der Abstammung des Essigs gaben AnlaB zur Nachprufung der Rkk. 
yon B a l a v o in e  (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 216; C. 1925. I. 444) u. von 
S c h a p f e r  (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. l i .  15; C. 1923. IV. 501) u. ihrer 
Brauchbarkeit hierzu innerhalb gewisser Grenzen. Spritessige enthalten kein Acetyl-
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methylcarbinol. Die Acetylmethylcarbinolprobe kann dazu diencn, reinen Spritessig 
von Wein- u. Obstweinessig u. anderen Fruchtsaftessigen zu unterscheiden, nicht aber, 
um Spritessig in anderen Essigarten nachzuweisen. Das Verh. gegen 1°/00 KMn04-Lsg. 
(R e i f , Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 424; C. 1925. I. 1920) liiBt nieht 
Wein- u. Obstweinessig yoneinander unterscheiden oder ihren Verdunnungsgrad er- 
mitteln. Dio Ergebnisse der mannigfachen Unterss. der Vff. werden mitgeteilt u. 
besprochen. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 17. 52— 74. Basel.) R u h l e .

Cecil O. Harvey, Bestimmung der Starkę von Eisessig. Sie geschieht am besten 
durch Best. des E. Man bestimmt E. zunachst angenahert; dann unterkuhlt man 
eine zweite Menge der Saure in einem Wasserbade, dessen Temp. etwa 5° unter dem 
angenahert bestimmten E. liegt, um etwa 1°, fiihrt mit dem Thermometer einige 
Krystalle festen Eg. ein u. nimmt dio hochste abgelesene Temp. ais E. Der Zusammen- 
hang zwischen E. u. dem Gelialte x  in Gew.-% whd zwischen 97 u. 100% prakt. genau 
durch eine Gerade x — 0,64 i -f- 89,5 dargcstellt (t =  E.). (Analyst 51. 238—39.) R u h .

William Hastings Campbell, Monastercoan, Irland, Garfahige Wiirzen. Man 
extrahiert yergarungsfahige Stoffe aus festen Stoffen durch ein fl. Losungsm., das ge- 
eignet ist, das Losungsm. der Wiirze zu ersetzen u. in dem diese Kórper 1. sind, u. zwar 
bildet man eine Suspension der festen Stoffe in dem Losungsm., die man in Schichten 
sich absetzen liiBt, worauf das Losungsm. abgezogen wird. (A. P. 1 581 918 vom 
18/7. 1925, ausg. 20/4. 1926.) K a u s c h .

J. van Loon, Deventcr, Holland, Garterfahren. Bei Garprozessen, wie sie in 
Brennereicn, Brauereien, Backereien etc. ausgefuhrt werden, setzt man der Hefe zur 
Erhóhung ilirer Aktivitat Perverbb. zu, wie z. B. Benzovlperoxyd, Acetyl-Benzoyl- 
peroxyd, Perbenzoesaure oder die entsprechenden Salze. (E. P. 248 373 vom 23/2. 
1926, Auszug veroff. 28/4. 1926. Prior. 25/2. 1925.) . O e l k e k .

Commercial Solvents Corporation, iibert. von: David A. Legg, Terre Haute, 
Indiana, V. St. A., Gewinnung von Butylalkoliol und Aceton durch Garung. Eine steri- 
lisierte wss. Maischo yon proteinfreien Kohlenhydraten wird mit einer konz. wss. Lsg. 
yon N-lialtigen Abbauprodd. aus Mais gemisclit u. nach Impfung mit Kulturen yon 
Bacillus acetobutylicus bei 37° der Garung unterworfen. — Z. B. wird Starkesirup, 
enthaltcnd 55% Glykose, 18% Deztrin u. 27% W., mit einer konz. wss. Lsg. von I. 
N-halłigen Abbauprodd. aus Mais, die beim Digerieren yon Maiskernen mit verd. 
H2S03, sowio unter der Einw. der im Mais enthaltenen Fermente u. Eindampfen bis 
zu einer D. 22—30° Be erhalten wird, gemischt, mit viel W. yerd., die Maische ca.
1 Stde. mit Dampf sterihsiert, nach dcm Abkiiklen auf 37° mit einer Kultur yon 
Bacillus acetobutylicus auf Getreidemehl geimpft u. yergoren. Nach B e e n d ig u n g  

der Garung werden n. Butylalkohol u. Aceton in ublicher Weise durch Dest. aus der 
Maische abgetrennt. Die Ausbeute betragt 18—23% der Menge des a n g e w a n d t e n  

Starkesirups, i s t  also wesentlicli hoher ais bei Yerwendung einer Maische aus N-freien 
Kohlenhydraten allein. (A. P. 1 582 408 vom 30/3. 1925, ausg. 27/4. 1926.) ScH-

Henry W. Dahlberg, Denver, V. St. A., Herstellung von Hefe. Man setzt zu einer 
an Hefenahrmitteln schwachen Maische Abfallwasser yon der Entzuckerung von 
Rubenmelasse durch Erdalkalien u. Hefe zu. (A. P. 1 580 999 vom 8 /6 . 1922, ausg. 
13/4. 1926.) O e l k e k .

Henry W. Dahlberg, Dcnver, V. St. A., Herstellung von Hefe. Das Wachstum 
der Hefe in einer Maische wird dadurch gefórdert, daB man ihr allmahlich alkal. Abfall
wasser von der Entzuckerung zuckerhaltiger Fil. durch Erdalkalien zusetzt. (A- P- 
1 581 000 vom 5/3. 1925, ausg. 13/4.1926.) O e l k e k .

Llewellyn John Howells, Kew, Victoria, Australien, Hefe. Bei der Herst. von 
Hefe werden die wahrend der Garung zuzusetzenden Mengen a n  Wiirze en tsp re c h e n d
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dem Waohstum der Hefe in Ggw. geniigender Mengen Niihrstoff geregelt. (Can. P. 
255 656 vom 23/2. 1925, ausg. 24/11. 1925.) K a u s c h .

Erwin Klein, Voslau b. Wien, Herstellung von Prefihefe nach dem Liiftungsverf., 
gek. durch Zuchtung der Hefe in der Art, daB auf eine oder mehrere Perioden, in 
welcher schwerer yerwertbarc Substanzen verarbeitet werden, eine oder mehrere 
Perioden folgen, in welchen relativ leichter verwertbare Substanzen verarbeitet werden, 
mit der Mafigabe, daB mindestens 10% der gesamten yerarbeitetón Zuckerarten in 
diesen letzteren Perioden yerarbeitet werden. (Oe. P. 103 075 vom 29/8. 1922, ausg.
10/4. 1926.) Oe l k e r .

Fleischmann Co., New York, Herstellung eines haltbaren Hefepraparates fiir 
Backzwecke. Die Hefe wird mit einer verd. Lsg. eines unschadlichen, osmot. wirkenden 
Stoffes in solcher Menge gemischt, daB sich eine feuchte Schutzhiille um die Hefezellen 
bildet, mittels welcher eine geregelte Verdunstung von einem groBen Teil des Wasser- 
gehaltes bewirkt wird, wobei die Verdunstungsgeschwindigkeit u. die Temp. niedrig 
gehalten werden, um die Hefe nicht abzutóten. (Oe. P. 103 218 vom 16/5. 1922,
ausg. 26/4. 1926. A. Prior. 4/6. 1921.) O e l k e r .

Great Western Sugar Co., iibert. von: Henry W. Dahlberg, Denver, V. St. A., 
HersteUung von Alkohol durch Garung. Eine Maisehe wird mit Hefe nach Zusatz von 
Zuckerrubenextraktstoffen, die eine organ. Stickstoffverb. cnthalten, yergoren. (A. P.
1581 001 vom 21/3. 1925, ausg. 13/4. 1926.) Oe l k e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; W aschmittel.
—, Modernę Speiseólgewinnung durch Exlraklion und nachfolgende llaffination 

aus Olsaaten und Olfriichten. Die rotierenden Extraktionsapp. der B u s s A.-G., Basel 
werden empfohlen. (Chem.-Ztg. 49. 979—80. 1925.) H e l l e r .

A. Eibner und Fr. Reitter, Zur Normung der trocknenden feiten Ole nach Ver- 
wendungseigenschaften, Gruppe der linolensaurelialligen maltechnisch móhndlartigen Ole. 
tlber Abielineensamendle und die isomeren Linolensauren. Ol aus den entfliigelten 
Samen von Pinus siheslra hatte D .15 0,9286, nDl0 =  1,47287, SZ. 1.48 bzgl. 3,71 im 
Nachschlag, VZ. 196,43 bzgl. 197,2, Jodzahl im Mittel 172, Glyceringehalt 4,3%, 
Unyerseifbares 1,07%, Gesamtfettsauren 95,27°/0, dereń Jodzahl 181/182, Neutra- 
hsationszahl 203,47 bzgl. 205,5, mittleres Mol.-Gew. der Fettsauren 275,86 bzgl. 273,9. 
Die Zus. ergab sich auf Grund der eingehend mitgeteilten Unterss. u. Uberlegungen 
zu: a.-Linolensaure 6,67%, fi-Linolensaure 17,28%, a-Linolsdure. 30,82%, fj-Linol- 
sdure  23,94%, Olsaure 9,01%, SżMriiisattre 2,86%, Palmitinsdure3,92%> Unverseifbares 
-j- Glycerin 5,33%, Summę: 99,85%. Hieraus ergibt sich die dem Mohn-, Sonnen- 
blumen- u. WalnuBól uberlegene malteehn. Verwertbarkeit der Kiefemsamendle, 
die fiir Kiinstler/arien geeignet sind. Anstriclitechn. Verss. erlautern die Mittel- 
stellung der Kiefernsamenole. Ihr Film schaumt bei 110°, sintert bei 118° u. schm. 
von 125 145°. Der trockeno Film ist 1. in A., wird in k. W. innerhalb 24 Stdn. triib, 
nach Trocknen wieder durchsichtig, halt %-std. Einw. von stromendem Dampf ohne 
Schadigung aus. Die SZ. steigt beim Trocknen im Sommer in 60 Tagen auf 105, im 
G inter auf 77. Kiefersamenólfimisse sind meist tief braun gefarbt u. nur nach (nicht 
mitgeteilten) Verss. heli zu bekommen. Trockenzeit 8  Stdn. — Standóle aus Kiefern- 
samenól waren tief rotbraun u. trockneten innerhalb 8  Tagen. — 8 -tagiges Durch- 
leiten feuchter Luft durch Kiefernsamenól am Licht bleicht es stark. — Es finden 
sich ferner ausgedehnte Erorterungen iiber Normungsfragen. (Chem. Umschau a. 
d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 33. 114—24. 125—29.) H e l l e r .

F. A. Schoeppe, Zur Behandlung von Palmkemol. Um die Bleichung zu er- 
leichtern, empfiehlt Vf., die Kerne vor der Pressung mit h. W. oder andem, das an- 
haftende Palmol entfemenden Mitteln zu behandeln. Zusatz von etwas Alkali zum 
W. ist gunstig. (Riechstoffindustrie 1926. 31—32. Berlin.) H e l l e r .

20*
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W. H. Simmons, Gastilianische Seife. Mit dem Namen „Gastile soap“ wurde 
friiher reine Natron-01ivenolseife bezoielmofc. Heute kommen auch andcre Seifon aus 
yegetabil. Oien unter diesem Namen in den Handel, wio an Hand von Analysen go- 
zeigt wird. Entweder sollte die Bezeichnung versehwinden oder aber ais Qualitats- 
namo fiir reino Oliyenseife festgelegt werden. (Perfumery Essent. Oil Record 17. 
207— 08.) H e l l e r .

Em st Jaeschke, Uber das Pressen der Seifen. Wichtig sind Konstruktion u. 
Beschaffonheit der Prcsse sowie richtig hergestellte Seife. FuBpendelpressen werden 
empfohlen. (Seifensiedor-Ztg. 53. 345—46.) H e l l e r .

G. Knigge, Altes und Neues iiber Maschinen und Apparale in der Seifenfabrik. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 23. 113—14. 123—25. 135—36. 147—48. 159—60.) P f l u c k e .

Fritz Baum, Die Explosionsgefahr bei Verwendung von „Rotól"' in der Seifen- 
fabrikation. Bei einer durch „Rołdl“ entstandenen Explosion handclt es sich nach 
Ansicht des Vf. um „Tiirkischrotol“ u. wahrscheinlich um eine Knallgasexplosion, 
indom durch das ricinolsulfosaurehaltige Ol eino langsame H 2-Entw. aus dcm eisemen 
Behalter eintrat. (Chem.-Ztg. 50. 363.) JUNG.

O. Hausamann, Die Reinigung der. Glycerinwasser. Bei der Autoklayenspaltung 
geringerer Fettsorten zeigen dio Glycerinwasser 2—5° Be u. bei der Eindampfung wird 
der °/0-Gehalt an Verunreinigungen so hoch, daB die im Handel vorgcschriebene 
Grenze erhobhch uberstiogen wird. Die daher notwendige Reinigung ist beim fertigen 
Rohglycerin nicht mehr mćSglich, sondern muB schon mit dem Glycerinwasser vor- 
genommen werdon. Der Vf. scliildert ausfiihrlieh ein Verf., bei welchem nach yoraitf- 
gegangener Waschung der Fette mit Saure, die bei der Operation ontstehenden „fliich- 
tigen Fettsauren" teilweise durch Liiftung des Autoklaven entfernt werden u. der 
noch im W. verbleibende Teil zusammen mit den Asche gebenden Verunreinigungen 
mittels Kalkmilch gefallt wird. Nachher folgt Fallung mit Barythydrat zur Entfcrnung 
der H 2SOa u. zur Erganzung der Kalkfallung u. eine weitere Fallung mit OxaIsaure 
zur Beseitigung von Kalk u. Baryt. Bei der Verarbeitung auf chem. reine Ware u. 
Pharmakopoeglycerin ist eino weitere Filtration uber Knochenkohlo notwendig. (Chem.- 
Ztg. 50. 369—71.) J u n g .

W. Rhys-Davies, Ranziditat und Ozydation fetłer Ole in Riicksicht auf die Woli- 
fetlung. Vortrag nebst Diskussion. Anforderungen an Schmalzolo u. analyt. Beschrei- 
bung der Veranderungen, die sie auf der Faser erleiden. Ais Typ des zw eckm aB igstai 
Oles wurde Olivenól untersucht. Die Jodzahl gibt keinerlei Anhalt fiir die Oxydations- 
fiihigkeit eines Oles. Dagcgon ompfiehlt Vf. hierfur den App. u. die Probe v o n  MaCKEY. 
Olsauro kann fiir die leichte Oxydierbarkeit nicht allein yerantwortlieh sein, wahrschein
lich spielt Linolsaure dio Hauptrolle. (Journ. Textile Inst. 1 7 . T. 220— 32. Bradford, 
157 Leeds Road.) . H e l l e r .

F. J. F. Muschter und G. Visser, Der Naćhweis von a- neben fi-Palmitodistearin. 
Priifung von Schweineschmalz auf Talg nach dem Bómerschen F.-Differenzverf. gibt, 
wenn Sg. -f- 2 d iiber 71 liegt, keinen sichoren AufschluB iiber eine etwaige Verfalschung. 
Nur eino sorgfaltig eingeiibte mkr. Priifung gibt sichere Gewahr. Um dabei die beiden 
Isomeren nebenoinander zu erkennon, wird Farbung mit Romanowsky-Giemsa-Lsg. 
empfohlen. Die Art der Krystallisation u. die verschiedenen Krystallformen, welche 
die Palmitostearine dabei annehmen, werden eingehend beschrieben u. in M ikropboto- 
grammen, auf Agfa-Chromo-Isolarplatten mit Gelbscheibe aufgenommen, wieder- 
gegeben. Verss., die oino odor die andere der isomeren Verbb. durch Einbettung ia 
ein Medium yon gleichem Brechungsindes zum Verschwinden zu bringen, so daB 
nur das andere erkennbar waro, fiihrten nicht zum Ziele. (Chem. Weekblad 23- 250—52. 
1 Tafel. Epo, Lab. der N. V. Veluwscha Handel-Mij.) S p ie g e l .

Johannes Prescher, Eine Mikroreaktion auf Baumwollsainendl. Man mischt 
1 ccm des Ol- oder Fettgemisches mit 2 ccm Reagens (nach H a l p h e n ) ,  fiiHt eh1
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Capillar-U-Rohrchen zur Halfte damit, schm. die beiden offenen Schenkelenden z 
u. erhitzt 15—30 Min. in sd. W. Beobachtung der Farbung gegen weiBes Papier. 
(Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 234—35. Cleve.) Gr o s z f e l d .

Kek Ltd., England, Eztraktion von Feiten und Ólen. Ole u. Fette gewinnt man 
aus tier. Geweben, indem man sie einer median. Beliandlung unterwirft, wobei die 
Fasern bios gelegt u. die Zellen zerstórt werden, in denen sich das Fett oder Ol befindet, 
das man dann abscheidet. (F. P. 603 988 vom 11/7. 1925, ausg. 27/4. 1926. E. Prior. 
16/7. 1924, 24/2. u. 17/7. 1925.) KAUSCH.

EugeneForay, Frankreich (Alpes-Maritimes), Desodorieren, Iildren und Entsauern 
v'on animalischen und uegeldbilischen Olen, Feiten und Wachsen. Man yermischt die zu 
reinigenden Ole oder yerfliissigten Fette etc. in der Warnie oder Kalte mit animal. 
oder vegetabil. Kohle, evtl. unter Zusatz eines Katalysators, wie z. B . MnO, u. trennt 
alsdann die Ole etc. durch Filtration von der Kohle. (F. P. 601 919 vom 4/8,. 1925, 
ausg. 10/3. 1926.) O e l k e r .

Aarhus Oliefabrik Aktieselskabet, Aarhus, und K. H. Hansen, Aabytroj b. 
Aarhus, Vitaminhaltige Ole und Fette. Animal. oder yegetabil. Ole u. Fette werden bei 
gewohnlicher Temp. mit der wss. Lsg. einer Seife yerriihrt, welche aus Fischólen oder 
anderen A-Vitamine entlialtonden Olen hergestellt sind. Nach dieser Behandlung 
werden die Ole u. Fette von der Seifenlsg. getrennt. — Die Behandlung erfolgt unter 
AusschluB yon Luft. (E. P. 243 907 yom 30/12. 1924, ausg. 31/12. 1925.) O e l k e r .

Louis Fernand David und Georges Felizat, Frankreich (Bouches-du-Rhóne), 
Behandlung von ólhaltigen, uegetabilischen Stoffen zwecks gelrennter Gewinnung aller 
ihrer Bestandteile. Die Ausgangsprodd. werden in Ggw. von Alkalilauge gcmahlen, 
wodurch die.Ole emulgiert u. die EiweiBstoffe gel. werden. Aus der so yorbereiteten M. 
werden gewonnen: Die Cellulose durch Sieben, die Starkę durch Dekantieren, das Ol 
durch Zentrifugieren u. die EiweiBstoffe aus der yerbleibenden FI. durch Ausfallen 
mittels einer Saure. (F. P. 603 836 vom 29/12. 1924, ausg. 23/4. 1926.) O e l k e r .

A. William Sizer, England, Gewinnung von Ólen aus ólhaltigen Samen und Fruchten. 
Die evtl. yorgewarmten u. zerkleinerten Ausgangsprodd. wrerden kontinuierlich durch 
eincn perforierten Behiilter gefiihrt, wobei sie gleichzeitig einer Pressung unterworfen 
werden. Der Riickstand wird mit fliichtigen Losungsmm. behandelt. (F. P. 603 859
vom 30/9. 1925, ausg. 24/4. 1926. E. Prior. 25/10. 1924.) O e l k e r .

Dietrich Hildisch, Oslo, Behandlung vegetdbilischer Stoffe fiir die Fett- und Ol- 
gewinnung. Die fetthaltigen Pflanzenstoffe werden mit CH20  oder CH20-PriŁparaten 
behandelt. (N. P. 39 554 vom 28/12. 1922, ausg. 25/8. 1924.) K a u s c h .

Max Ow, Wien, Verfahren, um Ketondle und hohere Fraktionen der Holzole in 
Losungsmittel fiir Celluloseester oder Celluloseather umzuwandeln. Man setzt den dio 
Celluloseester nicht lósenden Holzólfraktionen W. u. zweckmaBig ein Verteilungs- 
mittel, wie A. zu. (Oe. P. 103 232 vom 3/1. 1925, ausg. 26/4. 1926). F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
K. Reinhardt, Untersuchung der Feinkohlen und Regeln fiir ilire wirtschaftliche 

Aufbereitung. Vf. unteraucht den EinfluB der KorngroBen unter 0,2 mm auf den Erfolg 
der Behandlung yon Feinkohle auf Setzmaschinen u. Schwimmaufbereitungsanlagen 
u. entwickelt Grundsatze fiir die wirtschaftlich yorteilhaftesten Verff. zur Gewinnung 
von Kolilen bestimmter Aschengehalte. (Gliiekauf 62. 485—96. 521—28. Ztschr. 
Ver. Dtsch. Ing. 70. 521—27. 603—08. 664—68. Dortmund.) B o r n s t e i n .

E. Parrish und F. M. Rowe, Studie iiber einen Teer von der Tieftemperaturver- 
kokung von Kohle. Beschreibung der yollstilndigen Zerlegung eines bei 600° erhaltenen 
Vteers aus einer jiingeren Kohle durch Chemikalien u. Dest. Es waren 0,1%  Naph- 

thalin nachweisbar. (Joum. Soc. Chem. Ind. 45 . T . 99— 106.) BÓRNSTEIN.
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A. Sander, Die Schuelanlage der Grube Leopold in Edderiłz. Beschreibung des von
C. Geissen crfundonen Braunkohlenschwelofens der Kohlcnvercdelung G. m. b. H., 
der nach dem Spillgasverf. (mit Inncnbeheizung) arbeitet. Ein guBeiserner, stehender, 
geschlossener Zylindcr mit kegelformigen Gleitflachen drelit sich langsam (1-mal in 
3 Min.) u. ist von einem ruhenden, durchbrochenen Gosabzugszyłinder, der ebcnfalls 
Gleitflachen tragt, umschlossen. In dem Ringraum zwischen beiden gleitet die Kohle 
abwarts u. wird durch die Feuergaso eines Gasbrenners yerschwelt, der in einem feuer- 
festen Strahlkorper im Innenraum des drehbaren Zylinders sich befindet u. mit den 
Schwelgasen gespeist wird. Dio Kohle wird in dampfbeheizten Rohrentrocknern yon 
50 auf etwa 5% Wassergehalt yorgetrocknet u. durch Siebcn von dem feinsten 
Staube befreit. Dieser dient zur Hcizung des Kessels, in dem der Dampf fur die Trock- 
nung erzcugt wird. Die Destillate werden der Kondensation zugefuhrt, wo Tcer, Schwel- 
wasser u. Gasbenzin abgeschieden werden; die Gase dienen zur Heizung. Durch Anord- 
nung eines oberen u. eines unteren Gasabzuges wird Zerlegung in Reich- u. Armgas 
ermóglicht. Der Platzbedarf dieses Ofens ist klein, auf gleiche Leistung ber. zelmmal 
geringer ais boi dem Rolleofen. Der Ofen gibt eine Ausbeute an W.- u. staubfreiem 
Schwelteer, die der bei der SchWelanalyse im Laboratorium erhaltenen gleicht. (A. E.
G.-Mitt. 1926. 175—78. Zentralbl. d. Hutten- u. Walzw. 30. 192—95.) B ó r n s t e in .

A. Thau, Tieftemperaturrerkokung liefert hartes Erzeugnis. Vf. beschreibt den 
Verkokungsapp. yon D o b b e l s t e in  in Essen, welcher eine kontinuierliche Arbeit 
leistet, ohne daB dabei die Kohle in dauernder Bcwegung ist u. durch Bruch u. Abrieb 
stark zerkleinert wird. Vielmehr ist es der Kohlenbehalter, der sich bewcgt. Ein lie- 
gendes Stahlrohr ist durch eine senkrechte Mittelwand getoilt, am einen Ende der einen 
Halfte treten dio Heizgase ein, am anderen Ende derselben gelangen sie in die Retortę, 
hach dereń Durchwanderung sie am einen Ende der zweiten Halfte in diese treten, 
um sio ausgenutzt am anderen zu yerlassen. Die Retorte selbst besteht aus einer An
zahl ringformiger Zellen, die parallel zueinander das innere Stahlrohr umschlieBen ti. 
sich langsam um dasselbe drehen. Durch eine Kohlenzufuhrungsyorrichtung werden 
sie an einem Punkte ihrer Bahn gefiillt u. geben die Bescliickung nach Vollendung 
einer Drehung yerkokt wieder ab, naehdem inzwischen durch die Zwischenraumc 
zwischen den Zellen die Heizgase gewirkt haben u. die fluchtigen Zers.-Prodd. durch 
Óffnungen in den Zellwanden entwichen sind. Das Heizgas tritt mit 550—600° ein 
u. mit 340—350° aus. Die Drehungsgeschwindigkeit des Zellensystems wird so be- 
messen, daB eine Umdrehung der Verkokungsdauer der Beschickung entspricht; je 
nach der Weito der Zwischenraumo u. der yerwendeten Kolilensorte braucht eine 
Umdrehung 3—5 Stdn. Der erhaltene Koks niihert sich in seiner Porenstruktur dem 
Hiittenkoks, seine sonstigen Eigenschaften liegen zwischen denen des Hutten- u. Gas- 
koks; er ist dichtcr ais dieser u. bildet groBere Stucke mit weniger groBen Poren. (Chem.
Metallurg. Engineering 33. 227—28.) BÓRNSTEIN.

Hans Broche, Neuere Arbeiten uber den Bergiusproze/3 und die chemische Struktur
der Kohlen. Vf. bespricht die Unt-crs. v.on K l in g  u .  F l o r e n t in  (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 182. 389. 526; C. 1926. I. 2320. 2690) iiber die Grenztemp. der Dissoziation 
u, Hydrierbarkeit zusammengesetzter Moll. u. folgert daraus eine Bestatigung der von
F . F is c h e r  u .  semen Mitarbeitern yerfochtenen Theorie der Entstehung der Stein- 
kohlen aus den, einen aromatischen Kem enthaltenden, Ligninstoffen. (Brennstoff- 
chemie 7- 140—41.) B ó r n s t e in .

E. K arpati, Vergleichende Studien iiber inłeressante Amlogieerscheinungen *łl 
der Industrie der Teerole und atherisohen Ole. DerEntkreosotierung entspricht die Deter- 
penisatión. Vf. yerweist auf sein Verf., nach dem die Phenole des Teerols mit stark 
yerd. A. unter erhohter Temp. u. hohem Druck in ca. 95°/0ig. Reinheit gewonnen werden 
kónnen. Yielleicht liiBt sich die Druckosydation auch in der Industrie der ath. Ole



1 9 2 6 .  II. H XIX. B r e n n s t o f f e ;  T e e k d e s t i l l a t i o n  . d s w . 3 0 3

yerwertcn, beispielsweise fiir die Umwandlung der Terpene in feste Oxydationsprodd.

R. Kattwinkel, Benzolgemnnung durch VakuumdestiUati<m. Vf. kritisiert die 
Verss. von B a i i r u . R u h l  (Gas- u. Wasserfach 61. 574; C. 1925. II. 440), insbesondere 
die Anwendung ungeeigneten Waschóls dureb sie, u. kommt auf Grund eigener Yersa. 
zu dem Ergebnis, daB R a sc h ig s  Verf. der Yakuumdest. gegeniiber dem alten Verf. 
der Dampfdest. wesentliche Vorziige besitzt. Es erzeugt ein hochwertiges, waschól- 
freies Vorprod. u. benótigt halb so viel Dampf u. Frischól wio das alte Verf. (Gliickauf 
62. 529—34. Gelsenkirchen.) B o r NSTEIN.

Ch. Hamist, Reinigung des SteinleoMengases auf fliissigem W ega und Wieder- 
gewinnung des Schwefds. Nach Ansicht des Vf. eignet sich das yon B e r t h e l o t  
(Chimie et Industrie 14. 663; C. 1926. I. 1745) geschilderte amorikan. Verf. nur fiir . 
Amerika, das UbcrfluB an Schwefel besitzt u. auf die Wiedergewinnung des Schwefels 
yerzichten kann, da bei diesem Verf. der Schwefelwasserstoff in zu starker Verdunnung 
entweicht. Die Oxydation yon H2S durch H 2S04 bei gleichzeitiger Ammonsulfat- 
gewinnung ist aussichtsreicher ais die Oxydation durch Eisenoxyde. (Chimie et In 
dustrie 15. 506—13.) ' J u n g .

H. K. Seeley, Besćhreibung eines Wassergasprozesses fiir Verwendung von bitumi- 
noser Kolde. Bei Verwendung bitumindser Kohle in Gasgeneratoren entsteht in App., 
deren innerer Schachtąuerschnitt gróBer ist ais ca. 1 ni (3' engl.), leicht ein Brennstoff- 
kcgel, zu dessen Entgasung u. Vergasung die Temp. nicht melir ausreicht, In solchen 
Fallen wird die erfolgreiche Yerwendung des billigen Brennstoffs dureh Anbringung 
eines zentralen Einbaucs in den Schacht ermóglicht, der ebenso wie die Schachtwiindc 
strahlende Warnio aussendet. (Chem. Metallurg. Engineering 33. 218—20.) BÓRN.

M. Wittlich, Einiges iiber den Schwefel im estlandischen Olschiefer (Kukersit) 
und in dessen Verschwelungsprodukten. Bestimmung des S-Gehalts in den yersehiedenen 
Ólschieferschichten u. der Ant-cile dayon, die in den daraus dargestellten Koks u. Tecr 
iibergehen. (Aeta et Comment. Univ. Dorpatensis 8. A VIII. 6 . 1—12. 1925.) B o r n .

A. Dobrjanski und K. Matussowski, Destillation des Erdols mit Gasen. Durch 
400 ccm benzinfreies Erdol wird bei 250° (Aufientemp., Olbad) ein Gas durcbgeleitet, 
u. zwar mit der Geschwindigkeit yon 0 ,0 2  1/Sek. so lange, bis 80 ccm abdestilliert 
sind, u. darauf mit der Geschwindigkeit von 0,05 1/Sek., bis noch 21,5 ccm Destillat 
gesammelt Bind. Die Dest. im Leuchtgasstrom (D. 0,47 der Luftdichte) dauerte 
33—34 Min., das Destillat hatte D.151S 0,83125, Flammpunkt 38,5° (A b e l - P e n s k y ), 
JZ. 2,6; die Dest. im Luftstrom dauerte 20 Min., das Destillat hatto D 1515 0,8327, 
Flammpunkt 42°, JZ. 2,7; die Dest. im C02-Strom (D. 1,35): 18 Min., D . 1615 0,8318, 
Flammpunkt 39,5°, JZ. 2,25; die Dest. mit anderer C02 (D. 1,45) dauerte 17 Min.; 
die Dest. mit H2 (D. 0,09): 70 Mm.,.D.»u 0,8312, Flammpunkt 39,5°, JZ. 2,39. Wie 
ersichtlich, ist das mit C02 erhaltene Destillat am armsten an ungosatt. KW-stoffen, 
woraus Vff. schlieBen, daB bei dieser — -sehnellsten — Dest. das Erdol die geringste 
Zers. erfahren hat. Die Destillationsdauer in yersehiedenen Gasen ist der Quadrat- 
wurzel aus der Gasdichte umgekehrt proportional; die Beziehung ist also entgegen- 
gesetzt deT bei der Verdampfung geltenden, wo die Verdampfungsgeschwindigkeit 
der Quadratwurzel aus der Gasdichte umgekehrt proportional ist (vgl. B a u m g a r t e n , 
Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien 75. 313 [1877]). Die Abhangigkeit der Destillations- 
geschwindigkeit vom Gas ist aber wahrend eines u. desselben Vers. nicht konstant: 
In den ersten Minuten ist die ubergegangeno Menge vom Gas fast unabhangig. In 
diesem Stadium lauft die Wrkg. des Gases auf die mechan. Austreibung der leicht 
sd., im iiberhitzten Zustande befindliehen Bestandteile des Erdols. — Die Dest. ein- 
heitlicher FU. hangt nur wenig yom Gas ab. (Neftjanoe Chozjajstwo 10. 236-^42.

(Riechstoffindustrie 1926. 49—50.) H e l l e r .

St.-Petersburg, Polytechn. Inst.) B ikerman.
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W. Schiperowitsch, Erste Anlage fiir Entbenzinierung des Erdols in Schubany. 
Vom rohen Erdol des Schubnny-Erddlfeldes werden an Ort u. Stelle 17% abdestilliert 
n. ais Bzn. yerwertet, weil Bonst bei dem Transport in Rohrleitungen die leicht sd. 
Fraktionen groCo Verluste erleiden. (Ncftjanoe Chozjajstwo 10. 93—96. Baku.) Bkm.

J. Herzenberg, Moderne Wege zur Benzingewinming. (Asphalt-Teerind.-Ztg. 25. 
026—26. 645—46. 667—68. 1925. Berlin.) P f l u c k e .

O. Maddison und F. Dreyer, Ergebnisse der Festigkeitsprufung einiger aus Kukersit 
hergestelller Asphalte. I. Es werden die Festigkeiten yon aus estland. Olsebiefer
— Kukersit — hergestellten ktinstl. Asphalten mit denen anderer Asphalte yerglichen; 
die Vff. kommen zu dcm Ergebnis, daB bei einem speziellen Herst.-Verf. ein Prod. 
gewonnen werden kann, welches ausliind. Asphalt gleichwertig, z. T. sogar iiberlegen 
ist. (Mitt. d. Staatl. Materialpriifamts a. Rovaler Polytcchnikum 1925. 18—25.) W. W.

A. Ssachanow, Asphaltgoudrone. 1. Terminologie, Priifungsmethoden und Normen.
2. (mit L. Sherdewa) Gharakterisierung der Aspliallgoudrone der U. S. S. if. Ais 
Asphaltgoudron wird der halbfeste oder feste Ruckstand der Dest. von Naphtha- 
goudron bezeichnet, der Begriff umfaBt bezw. deckt sich mit den Begriffen Weich- 
asphalt, Hartasphalt, Glasasphalt, Petroleumpech, Residuumasphalt. Der durch 
Luftoxydation des Naphthagoudrons erhaltene „Blasenasphalt“ soli „oxydierter 
Asphaltgoudron", der bei Sulfonierung des Naphthagoudrons bezw. aus sauren Ab- 
fallen gewonnene Asphalt „sulfurierter“ bezw. „regenerierter" Asphaltgoudron ge- 
nannt werden. Auch das Pech aus dem Erdol- u. Kohlenteer soli den Namen Asphalt
goudron aus dem Teer tragen. SchlieBlich sollen die fossilen Goudrone „natiirliche 
Asphaltgoudrone“ heiBen, wahrend man unter Asphalt das in der Natur yorkommende 
Gemisch von Kalkstein usw. mit dem natiirlichen Asphaltgoudron bezw. das in der 
Bautechnik kunstlich hergcstcllte Gemisch yerstelien soli. — Die ■ Priifung erstreckt 
sich auf dio Best. yon Asche, unlóslichem Kohlenstoff, Erweichungstemp., Durch- 
lassigkeit u. oventuoll von Flammtemp., Dehnbarkeit u. D. — Im  zweiten Teil werden 
die Prufungsergebnisse yon 17 russischen Asphaltgoudronen zusammengestellt. (Neft- 
janoo Chozjajstwo 10. 393—97.) BiKERMAN.

H. Herbst, Uber die Spalttmg von fesłem Paraffin in niedriger siedende Bestand- 
teile, durch Erhitzen zum Sieden, mittels akliver Kohle. Festes we i Ces Hartparaffin 
(F. 50—52°) wurde in einem angegebencn App. mit akt. Kohle erhitzt. Es bildet 
sich dabei 22% Lcichtbenzin (Kp. 45—150°), 13,4% Schwerbenzin (Kp. 150—210°), 
21,2% Petroleum (Kp. 210—300°) u. 14,2% Ruckstand (Kp. uber 300°). Dieser 
Ruckstand besteht zu 7,6% aus unzersetztem Paraffin u. zu 7,5% aus Spindelol. 
Es tritt bis 365° keine Verkokung oder Asphaltierung ein, auch biifit die aktive Kohle 
nur sehr wenig an ihrer Wirksamkeit ein u. kann daher zu Dauerverss. yerwandt 
werden. Die Bcnzinausbeute laBt sich auBerdem durch wiederholte Yerwendung 
der uber 300° sd. Anteile noch um 5% erhóhen. Bei kontinuierlichem Betrieb fallt 
auch der Paraffinriickstand weg. Dio Zcrs.-Temp. liegt bei gewóhnlichem Druck 
bei 300—450°. Niedriger sd. Paraffine miissen unter Druck zersetzt werden. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39. 194—96. Jena.) ENSZLIN.

Heyd, Uber Neuerungen a u f  dem Gebiete der Olwirtsćhaft unier besonderer Bertick- 
sichtigung der Transformatorenóle. Vortrag am 15. 5. 1925. Ein T r a n s f o r m a t o r e n ó l  

hat zwei Anforderungen zu geniigen: dio Trennung elektr. H o c h s p a n n u n g s f e l d e r  

durch ein Dielektrikum von hoher elektr. Festigkeit zu besorgen u. eine gute Kuhl- 
wrkg. auszuuben. Nach Unterss. des V f .  ist die Durchschlagfestigkeit bei rein p a r a f f i n .  

amerikan. Transformatorenólen am niedrigsten, bei russ. naphthenartigen K W -stoffen 
am hóchsten; die Gemisehe m i t  ungesatt. KW-stoffen lagen dazwischen. Durch 
Raffination lotzterer mit konz. HaS04 wurde die Durchschlagsfestigkeit h e r a b g e s e t z t .

Im Zusammenhang mit der EinM-. von Luft auf Transformatorenole en tw ick e lt  A f. 
seine Ansichten iiber Oxydation yon ungesatt. u. gesatt. KW-stoffen bei yerschiedeuen
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Tempp. u. kommt zu dem SehluB, daB die Best. der Verteerungszahl — ais MaBstab 
{iir die Luftbestandigkeit der Ole — weder die ganzen Oxydationsprodd. erfaBt, noch 
eine Unterscheidung der erfaBten nach ilirer Qualitat zulaBt. Die sich aus Trans- 
formatorenolen ausscheidenden unl. Oxydationsprodd. bringen eine Warmestauung 
mit sich, die zu einer órtlichen Temp.-Steigerung, unter Wasserabspaltung mit even- 
tueller Zers. fuhrt. Da dio DE. der Oxydationsprodd. niedriger ist ais beim W., ist 
ihre diesbzgl. Wrkg. auch bedeutend schwacher. Bleiben dio Oxydationsprodd. im ■ 
Ol gel., so ist die Beeinflussung der Durchschlagfestigkeit durch die Teerstoffe auBerst 
gering. Ihre schadlicho Wrkg. vom eloktrotechn. Standpunkt aus liegt in der herab- 
gcsetzten Isolierfahigkeit der Transformatorenóle, speziell bei Tempp. iiber 100°. 
Infolge der beim Durchgang des elektr. Stromes durch das Ol erzeugten Warme kann 
das Ol órtlich hoher erhitzt werden ais die Wicldung, womit dio Durchschlagsfestigkeit 
yermindert wird u. elektr. Durchschlag an jenen Stellen erfolgen muB. Vf. empfiehlt 
an Stello der Teerzahlbest. die IsoUerfiihigkeit der in bestimmter Weise mit.. Luft 
vorbehandelten Transformatorenóle unter Abstufung nach der verwendeten Spannung 
zu ermitteln. — Die Teerstoffe wirken auch veriindernd auf das Gespinst der Isolation, 
es ist also notig, „Gamfestigkeitsproben“ anzustellen. — Um die Verschiedenheit 
der Transformatorcnole irgendwio schnell crfassen zu konnen, wurde die fiir die leicht- 
sd. KW-stoffe verwendete H2S04-Probo auf obige Ole erweitert; es ergab sieli, dafi 
die Verteerungszahl wenigstens bestimmter Ole direkt proportional dem Gehalt an 
ungesatt. KW-stoffen ist. — Mit Hilfe von konz. H 2S04 kann die Verteerungszald 
stark vermindert werden, man gelangt bei andauernder Schwefelsaurebehandlung 
des Oles zu fast luftunempfindlichen Olen (bei Tempp. unter 100°). Indessen ergibt 
ein Ol mit hoher Verteerungszahl, nach der Entteerung einer neuen Oxydation unter
worfen, fast dieselbe Teerzahl. Demnach laBt auch ein regeneriertes Transformatoren- 
ol seino fruhere schlechte Luftbestandigkeit wieder zutago treten. — Zur Charakteri- 
sierung reicht diese H2S04-Methode nicht aus, so daB sich der Vf. opt. Methoden 
zuwandte. Unter der von ihm yorgeschlagenen „Refraktolyse“ versteht er dio Ver- 
folgung einer Rk. in fl. Phase in ihrem Verlauf durch das Refraktometer; ais Reagens 
konnen neben H2S04 auch andere Reagentien wie das Nastjukoffsche oder Halogene 
verwendet werden. Die in „Refraktogrammen" dargestellton Untersuehungsergebnisso 
werden mitgeteilt. (Petroleum 22. 547—61. Witkowitz.) F r ie d m a n n .

G. Baum, Erfahrungen betreffend Untersuchungsmethoden von Transformator en-, 
Schalter- und Turbinendlen. (Petroleum 22. 562—64. Wattenscheid. — C. 1926.

34<i4-) F r ie d m a n n .
N. Butkow, Beinigung der Transformator- und Turbinendle. (Vgl. T y t s c h in in  

u. B u t k o w , Neftjanoe Chozjajstwo 8 . 38; C. 1925. II. 253.) Um den Trager der 
Antioxydationswrkg. der Naphthaharze zu finden, leitete Vf. 0 2 bei 120° in mit Naph- 
thalin, Phenol, Anilin, fz-Naphthol, Anthracen u. c/.-Naphthylamin versetztes Trans- 
formatoról. Die 3 ersten Substanzen sind un- bezw. wenig wirksam, die letzteren da- 
gegen iiben starkę antioxydierende Wrkg. aus; die Aciditiit des Ols (mg IvOH auf
1 g Ol) nach einer 60-std. 0 2-Durchleitung wird durch l,5°/o a-Naphthylamin von 
21,05 auf 0,18 herabgesetzt. — Entfemt man die sauren Bestandteile aus dem mit 
H2S04 gereinigten Ol nicht wie ubhch mit Natronlauge, sondem mittels des Kiesel- 
sauregels, so nimmt die Bestóndigkeit des Ols sehr zu, wohl weil dio boi der iiblichen 
Bchandlung stattfindende Verunreinigung des Ols mit Na-Salzen organ. Sauren ver- 
mieden wird. Auch die Oxydierbarkeit des Paraffins wird durch Behandlung mit 
Oleum u. darauf mit starken Laugon erhoht. Die Behandlung des mit H 2S04 vor- 
hehandelten Ols mit 13°/0 Kieselsauregel dauert ca. 1,5 Stdn. Das Gel adsorbiert 
ca. 1 /0 (auf das Ol bezogen) Sulfosauren, die daraus extrahiert werden konnen. Die 
<f'generierung des Adsorbers erfolgt durch Erhitzen. Das gereinigte Ol ist nicht nur 
estiindiger, sondem auch heller, als das mit Alkali behandelte. — Eine noch tief-
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greifendere Veranderung des gegenwartigen Yerf. schlagt Vf. yor, indem er auch die 
H 2S04, welche dio unbestandigen Beimischungen des Ols teils oxydiert, teils poly- 
merisiert, durch Luftsauerstoff ersetzt, welcher dasselbe zu leisten vormag. So wurde 
durch 12 Stdn. langes Einleiten von Luft bei 100° u. darauffolgende Behandlung mit 
20°/o Kioselsauregel cin hcllgelbos Ol von D.15w 0,885 gewonnen, dessen Aeiditat 0,02 
betrug u. durch 36-std. Durchleiten von 0 2 bei 120° nur auf 0,03 anstieg, Die Luft- 
oxydation darf in cinor Bleiapparatur nicht yorgenommen werden. Erhóht man den 
Druck der durchstrómenden Luft auf 2 at, so kann dio Behandlungsdauer auf ca.
3 Stdn. reduziert werden. — Bei entsprechender Bearbeitung des Turbinendestillats 
erhalt man ein nicht emulgierbares Ol, wahrend das mit H ,S0 4 u. Alkalilauge ge- 
reinigte Prod. zur Emulsionsbildung geneigt ist. (Neftjanoo Chozjajstwo 10 . 388- 
bis 392.) B ik e r m a n .

W. Włassenko, Ober die Herstellung der Turbinenóle. Es werden Vorschriften 
gegebon fur dio Herst. von Turbinendlen T u. L aus Maschinen- bezw. Spindelol u. 
dio Hcrst. von Turbinenól M durch Mischung der Sorten T u. L. Man kann dabei 
ohne Entfiirbungspulver auskommen. (Neftjanoo Chozjajstwo 10. 243—44.
Baku.) B ik e r m a k .

A. Hoppe, Ober Hdrledle. Vortrag. Bis vor dem Krieg wurde Riiból zu Hiirte- 
zwocken benutzt, spiiter ging man zu Mineralólen iiber u. fand im Schieferdl von 
Messel oin geeignetes Prod. Weitere Verss. mit Harteólen der Stinnes-Riebeck- 
Montan-Werke zeigten, daB diese im Harteergebnis dem von Messel nicht nach- 
standen, zumal der Vcrteerungsgrad der ersteren stark herabgcdruckt werden konnte. 
Da zurzeit aus wirtschaftlichen u. aus techn. Grimden einer Ruckkekr zum Riiból 
das Wort geredet wird, regt Vf. an, daB die Erzeuger der minerał. Harteóle dieso durch 
Schaffung neuor Hartetypen mit bestimmten physikal. u. chem. Eigenschaften zu 
yerbessern suchen sollten. (Petroleum 22. 564—68. Essen.) F r ie d m a x x .

J. Marcusson und W. Bauerschafer, Die Sdurebildung in Transformatorenolen. 
Ais Ausgangsmaterial fiir die Unters. der Yorgange beim Altem der Transformatoren- 
ólo diente ein n. Ol u. ein WeiBól. Nach dem Blasen der Ole durch 70-std. Einleiten 
von 0 2 bei 120° wurden aus dem ersten Ol Sauren gewonnen, dereń Verh. auf Osy- 
naphthensauren hinwies. Aus dem geblasonen WeiBól wurden weit gróBere Mengen 
Sauren gewonnen, dic das Metali der Transformatoren stark angreifen, aber in Ol 
lóslich sind u. daher nur wenig Schlamm bilden; dieso Sauren wurden von W. BraUEX 
(Chem. Rov. Fett- u. Harz-Ind. 21. 139; C. 1914. II. 851) ais Peroxydsauren an- 
gesprochen. — Zur Best. der Verteerungszahl sehlagen Vff. vor, zur Besehleunigung 
der Oxjrdation Alkali ais Katalysator zu verwenden, wodurch sich Einleiten von 0, 
eriibrigt. Die nach dieser Methode erhaltenen Verteerungszahlen weichen hOchsteus 
um hundertstel Prozent von dem nach dem iilteren Vorf. erzielten Werte ab. (Petroleum 
22. 572—74. Borlin-Dahlem, Staatl. Materialpruf.-Amt.) F rie d m a N > t-

Fritz Schwarz, Neues Yerfahren zur Herstellung hochwertiger Mineralole, ws- 
besondere Transformatoren- und Turbinenóle. Unter Hinweis auf die aus der H2S0j- 
Bchandlung von Destillaten zweeks Gewinnung von Transformatorenolen resulticrendca 
Nachteile wird ein neues Verf. beschrieben, um aus dem Rohprod. die Verunreinigung 
chem. unyerandert abzuscheiden. Unter gewissen Vers.-Bedingungen sind Seifen 
imstandc, aus Mineralólen diejenigen Stoffe bezw. Olanteile aufzunehmen, welche 
besonders leicht emulgieren; dadurch ist es moglich, diese Stoffe mit den Seifen zu- 
sammen mittels eines Alkaliiiberschusses ais zahe, dickfl., dunkel gefarbte M. nieder- 
zuschlagen; weitere Mitteilungen werden in Aussicht gestellt. (Petroleum 22. 5<ti 
bis 578. Berlin-Zehlendorf-Mitte.) F r ie d m a n S -

Fritz Frank, Beobachiungen iiber die Ursachen der Veranderung der Schmier- w i  
Isolierdle im Gebrauch. II. Mitt. (I. vgl. AUgem. Ol- u. Fettztg. 21. 701; C. 1925-
I. 803. Petroleum 20. 2488; Braunkohle 23. 537; C. 1924. II. 2626.) Bei den ver-
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schiedenen Anwendungen der Schmierole lassen sich ais Ursaclie der Ermiidungs- 
u. Alterungserseheinungen Sauerstoffeinww. u. (oder) Polymerisationen beobachten. 
Katalyten u. daneben Temp. u. Feuohtigkeit mtissen den Eingriff des Sauerstoffs 
einleiten; der fast stets vorhandene Katalysator ist das Eisen, das in organ. Bindung 
intensiv wirkt. — Der durch Sauerstoffeinw. mittels Katalyten entstandene Schlamm 
eines Turbinenoles enthielt erhebliohe Mcngen eines in Aceton 1. Fe-Salzes, das aus 
dem nach der Zerlegung des Schlammes in W. u. Ole verbleibenden Riickstand neben 
groben Verunreinigungen (Glas, Holz, Stoffetzen) erhalten wurde. In  dem aus der 
Schlammnsse abgeschiedenen W. konnten Sn, Cu, Fe, Zn an Fettsauren gebunden 
nachgewiesen werden, auCerdem war H2S04 in gebundener Form vorhanden. Der 
Schlamm eines Transformatorenoles enthielt betrachtliche Mengen essigsauron Zn 
neben Salzen einiger hóhermolekularer Fettsauren. — Beobachtungen an Zylinder- 
ólen besagen, daB besonders beim Leerlauf Eisen bezw. Eiscnoxyd ais Sauerstoff- 
iibertrager wirken. (Petroleum 22. 568—72; Braunkohle 25. 61—66. Berlin.) F r i e d .

Carl G. Schwalbe und Kurt Berndt, Die Durchtrankung von Fichtenholz mit 
Calcium- und Magnesiumbisulfitlaugen. Verss. zeigen, daB bei der Durchtrankung von 
Fichtenholz mit Ca-Bisulfit-, Mg-Bisulfit u. Ca-Mg-Bisulfittegg. bei 60—70° u. 3 bezw.
8 Stdn. Einw. sich keine Untorschiede zeigen. Auch eine stark selektive Aufnahme 
einzelner Komponenten besteht nicht. Die Angaben von F r o h b e r g  (Wchbl. f. Papier- 
fabr. 41. 1179), daB CaS03 nicht absorbiert werden kann, konnten Vff. nicht bestatigen. 
(Papierfabr. 24. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 250—53. 
Eberswalde.) B r a u n s .

Roy Cross, Synthetmhes Oasolin ais Kraftstoff. Mineralole werden bei hohem 
Druck u. Temp. behandelt. Gasolin soli 10—35% mehr Kalorien liefern, wie die 
natiirliche. An hand von Kurven werden einige physikal. chem. Daten mitgeteilt. 
(Oil Gas Journ. 24. Nr. 33. 117. 126—127.) R e i n e r .

—, Motalin. Besprechung der Vorziige des Motalins ais Autobetriebsstoff. 
(Petroleum 22. 531—34.) BoRNSTEIN.

Wa. Ostwald, Motyl und Motalin. (Petroleum 22. 525—30. — C. 1926. I. 
3194.) B o r n s t e in .

A. Passagez, Die Motorbrennstoffe. Besprechung der neueren Motorbrennstoffe 
u. ihrer Gewinnungsweisen. (Buli. Federation Industr. Chim. de Belgique 1926.

17.) B o r n s t e i n .
A. Pirlot, Die Motorbrennstoffe. Besprechung der versehiedenen Motorbrennstoffe, 

unter Hervorhebung der Vortoile, die dio Anwendung des Alkohols ais solcher bietet. 
(Buli. Fedćration Industr. Chim. de Belgiąue 1925. 387—402.) B o r n s t e i n .

W. A. Whatmougli. Gleichgewichtssiedepunkte. Fortsetzung der vom Vf. schon
fruher (K e it h  u . W h a t m o u g h , Proc. Inst. Automobile Eng. 17. Pt. 1, 363. 1922) 
beschriebenen Verss. zur Best. der Gesehwindigkeit, mit der leichte u. sehwere Motor- 
brennstoffe unter gleichen Tempp. verdampfen. Besehreibung u. Abbildung eines 
neuen hierfiir verwendeten App. Eine Tabelle zeigt dio vom Vf. u. anderen Autoren 
an den verschiedensten Brennstoffen gefundenen Werte. Zwischeft dem Gleichgowichts- 
siedepunkt eines Treibmittels u. seinem „Nebelpunkt“ besteht eine enge Relation. 
Gemischto Brennstoffe sind dadurch gekennzeichnet, daB mittels Gleichgewichtssiede- 
punkten festgelegto Englerdest.-Kurven Knicke sta tt regelmaBigen Verlaufes aufweisen. 
Hier besteht also Neigung zur B. eines niedrigsten oder hochsten Kp. (Ind. and Engin. 
Chem. 18. 43 45. London, Friern Watch Ave, North Finchley.) H e l l e r .

E. Pezold, Galorimetrische Heizwertbestimmungen einheimischer Brennstoffe. II. 
n Erganzung fruherer Verss. werden tabellarisch Brenn- u. Heizwerte tvp. estland. 

Brennstoffe angegeben. Es sind dies: Olschiefer, Torf, Lignit, Holz, div. Olschieferóle.
(Mitt.d. Staatl.Materialprufamtsa.RevalerPolytechnikuml925.78—80. [Estn.].) W. W.
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M. Dolch, Ober den Gasgehalt terschiedener fester Brennstoffe zur Kennzeichnung 
der Verbrennliclikeit und des Ferhallens im Feuer. Die bisher ublicho Angabe des, ais 
Differenzwert aus der Immediatanalyse erkaltenen Gehalts eines Brennstoffes an brenn- 
baren Gasen nach Gew.-% ist zur Charakteristik des Materials ungentigend. Vielmehr 
sollte die Gasmenge — cbm/100 kg Brennstoff — die Zus. u. der Heizwert des Gases 
bestimmt u . das %-Verh. des im Gase steckenden zum Ges.-Heizwert dea Brennstoffes 
ais dessen Gasheizwert zugrunde gelegt werden. Aus dem reichen Vers.-Material des 
Vfs. ergibt sich, daB dieser Wert bei Steinkohlen allenfaOs noch mit dem °/0-Gehalt 
an Gas yergleichbar ist, bei Braunkohlen u. den verschiedenen Verschwelungsprodd. 
derselben aber sehr stark davon abweicht. Der Gaswarmeanteil bei Stein- u. Braun- 
kohlen ist nicht sehr yoncinander yersehieden u. fiir beide yerhaltnismaBig gering. 
(Brennstoffchemie 7- 133—39.) B o r n s t e in .

H. Esser und E. Piwowarsky, Die Bestimmung der Porositat von Koks, feuer- 
festen Baustoffen und gestampftenFonnsanden. Das wirklicho Vol. eines porósen Korpers 
wird dadurch festgestellt, daB dieser Stoff in ein abgeschlossenes GefaB gcbraoht u. 
die darin befindliche Luftmenge durch Absaugen in eine Biirette yerdunnt wird. Zum 
Yergleich wird derselbe Vers. ohne den Probekórper ausgefiihrt. Aus dem wirklichen 
Vol. laBt sich die Porositat leicht berechnen. — Das yon den Vff. konstruierte „Porosi- 
meter“ gestattet ein leichtcs u. betriebssicheres Arbeiten. — Die Versuchsergebnisse 
yon 12 yerschiedenen Proben 'WTerd en  mitgeteilt. (Stahl u. Eisen 46. 565—67. 
Aachen.) LiiDER.

B. Tarassow und W. Rudenko, Formolitzahlen der Groshnyi-Erdole. Die yon vcr- 
sehiedenen Forschern gefundenen Formolitzahlen (== 100 X Verhaltnis der M. des mit 
HCHO u. H„S04 entstandenen Nd. in g zum Vol. der Untersuchungsfl. in ccm) von 
Erdolen stimmen fur das gleiclie Materiał nicht uberein. Vff. finden die Ursache dafiir 
in yerschiedener Geschwindigkeit des Formaldehydzusatzes u. in Jokalen tjbcrhitzungeii. 
Wird die erste normiert u. werden die letzteren durch Verd. mit leicht sd. aliphat. 
Bzn. (aber nicht durch kunstliche Kiihlung) yermieden, so lassen sich dio Formolit
zahlen bis auf wenige Prozente reproduzieren. Man nimmt fiir die unter 100° sd. Erdol- 
fraktion (20 ccm) 20 ccm H 2S04 u. 15 ccm Formalin; fiir die yon 100—150° (10 ccm) 
20 ccm H 2S04 u . 15 ccm Formalin; fiir die yon 150— 200° (5 ccm) 20 ccm H2S04 u. 
je 15 ccm Formalin u. Bzn.; fiir die von 200—250° (5 ccm) gleichfalls; fiir die von 
250—300° (5 ccm) 25—30 ccm H^SO^ 20—25 ccm Formalin u. 15 ccm Bzn. Fiir 
diese Fraktionen wurden folgende Formolitzahlen gefunden (die erste Zahl — paraffin- 
freies, die zweite Zahl — paraffinhaltiges Erdól) 5,7 bezw. 5,0; 12,0 bezw. 11,4; 20,7 
bezw. 18,0; 24,4 bezw. 20,2; 31,0 bezw. 21,4. (Neftjanoe Chozjajstwo 10 . 245—47. 
Groshnyi.) BlKERMAN

v. d. Heyden und Typke, Die Differenz von Teerzahl und Verteerungszdhl ais Mafi 
fiir die Widerstandsfahigkeit eines Óles. Je kleiner die Differenz zwischen Teerzahl 
u. Verteerungszahl ausfallt, fur desto widerstandsfahiger wird das Ol a n g e s e b e n . 

(Petroleum 22. 583—84. Berlin-Oberschónewreide, A. E. G. T r a n s f o r m a t o r ® '

f a b r i k . )  FR IE D M A N N .

Fachini u n d  Somazzi, Einige Bemerkungen zur italienischen Analysenmeihcde 
fiir die Beurteilung ton Transformatorenolen. Dio ita lien isch e  M ethode  (Petroleum 
21. 2063—70) h a t  zu  au sg eze ichneten  R e su lta te n  g e fu h rt;  k le ine  A banderungen u* 
E rg iin zu n g en  in  d e r B est. d e r  S ch lam m b ild u n g  u . de r E rh o h u n g  des Sauregehaltes 
w erd en  b eg ru n d e t. (P e tro leu m  22. 578—83.) FRIEDMANN-

Adelaide Marie Chailly, Frankreich (Ille-et-Vilaine), Herstellung von Brennstoff- 
briketten. Fein yerteilte Kohle o. dgl. wird mit einem Bindemittel yermischt, welches 
eine kalkhaltige Substanz, z. B. Gips, u. einen yiscosen oder gelatinósen Stoff, 'Bie
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Teer, Pech u. dgl. enthalt. Die Mischung wird dann in geeignete Formen gepreBt. 
(P. P. 601 665 vom 4/8. 1925, ausg. 5/3. 1926.) Oe l k e r .

Stanley Walkington Carpenter und Gerald Noel White, England, Brikett- 
bindemiltel. Man bringt weiche Vegetabilien der verschiedensten Art zur Vergarung, 
u. zwar derart, daB fast samtliche nichtgasformigen Vergarungsprodd. in der M. zuriick- 
bleiben, worauf man Alkali — gegebenenfalls auch vor oder wahrend des Verf. — 
zusetzt. (F. P. 603 937 vom 6/8 . 1925, ausg. 26/4. 1926. E. Prior. 16/9. 1924.) K au.

Jackson Research Corporation, iibert. von: Thomas William Pritchard, 
New York, Destillation von kohlenstoffhaltigem Materiał. (Aust. P. 20 315 vom 30/10. 
1924, ausg. 9/4. 1925. — C. 1925. II. 627.) K a u s c h .

Jackson Research Corporation, New York, und Thomas William Pritchard, 
New York, Vollige Vergasung von Kohle. (Aust. P. 20 314 vom 30/10. 1924, ausg. 
9/4. 1925. — C. 1925. II. 874.) Oe l k e r .

E. Goutal und H. Hennebutte, Paris, Verkoken von Kohle usw. Man yerkokt 
ein Gemiseh von Stoffen, die dabei eine Schrumpfung erfahren, mit Koks oder NuB- 
schalenkohle o. dgl. in Ggw. von hydrogenisiertem Teer u. Peehprodd. bei unter 700°. 
(E. P. 247 210 vom 5/2. 1926, Auszug veróff. 8/4. 1926. Prior. 9/2. 1925.) K au.

Peter C. Reilly, iibert. von: Ira H. Derby und Carleton B . Edwards, Indianopolis, 
V. St. A., Herabsetzung der Entzundungstemperatur kohlenstoffhaltiger Słoffe. Petrolkoks. 
Steinkohlenteer, Gaskoks usw. werden mit geringen Mengen katalyt. wirkender Stoffe 
behandelt, z. B. Metalloxyden. (A. P. 1 576 179 vom 11/8.1923, ausg. 9/3.1926.) O e l .

Robert M. Crawford, Pittsburgh, Pennsylvania, V. S t. A., Kontinuierliche ge- 
trennte Gewinnung von Phenol und Kresolcn aus phenolhaltigen Teerolen. Man laBt 
in zwei miteinander verbundenen Reaktionsgefafien Allcalilaugo herunterflieBen u. 
fiihrt dieser am Bodcn der Gefafie das phenolhaltige Teerol im Gegenstrom entgegen. — 
Dies erfolgt durch Einspritzdusen. Das erste GefaB wird lediglich mit der fur die B. 
von Alkaliphenolat berechneten Menge Alkalilauge beschickt. Am oberen Ende des 
ersten GefiiBes flieBt das phcnolfreie Teerol ab u. wird in das zweite GefaB gepumpt, 
woselbst die Kresole ais Alkalikresolale gebunden u. in analoger Woise wie vorher 
von dem nunmehr neutralen Teerol getrennt werden. Dio bzgl. wss. Alkaliphenolat- 
kgg- werden aus den beiden Reaktionsgefafien durch Uberlaufrohre entfernt. Die 
iłlóglichkeit der Trennung beruht auf der starkeren Aciditat des Phenols gegeniiber 
den Kresolen. (A. P. 1582 512 vom 16/4. 1925, ausg. 27/4. 1926.) SCHOTTL.

H. A. Mackay, London, Teeremulsion. Asphalt oder Teer wird geschmolzen 
oder fl. mit einer kleinen Menge Cholesterin enthaltenden Emulgierungsmittels gemischt 
u. h. W. zugesetzt; man kann mit dem Cholesterin auch etwas Fettsaure zufugen. 
Unter Ruhren wird sehliefilich h. NaOH zugegeben; man benutzt zum Riihren eine 
Kolloidmuhle o. dgl. (E. P. 233 430 vom 8/2. 1924, ausg. 4/6. 1925.) Oe l k e r .

H. A. Mackay, London, Teeremulsion. Geschmolzene oder fl. bituminose Stoffe 
werden mit einer geringen Menge Naphthensaure, h. W. mit oder ohne Zusatz von 
Alkali behandelt. Dio Emulsionierung erfolgt in einer Kolloidmuhle o. dgl. (E. P. 
233 784 vom 14/2. 1924, ausg. 11/6. 1925.) Oe l k e r .

Hydrocarbures et Derives, Frankreich (Seine), Entfernen von Asphalt aus schweren 
Teerolen. Man yermischt die Schwerólo nach der Entwasserung mit Bzn., Petroleum 
o. dgl., wodurch die Asphaltstoffe abgeschieden werden. (P. P. 603 812 vom 24/12.
1924, ausg. 23/4. 1926.) O e l k e r .

Woodall-Duckham Ltd. und A. M. Duckham, London, Gaserzeugung. Kohlen- 
briketts werden in einer kontinuierlich arbeitenden Vertikahetorte bei hoher Temp. 
Tergast. (E. P. 233 508 vom 25/4. 1924, ausg. 4/6. 1925.) Oe l k e r .

Carl Marischka, Wien, Fereinigter Gas- und Dampferzeuger, insbesondere fiir
II aAserjo-serzeugung, bei dem der den Gaserzeugerschacht umschlieBcnde Kessel auBen 
von einem Heizmantel umgeben ist, dad. gek., daB ein zur Ausnutzung der Warm-



310 H XIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1926. II.

blasegase u. zum Aufhoizcn der Nutzgase dienender Wiirmespeicher einerseits durch 
eino Leitung mit dem Schachtraum des Gaserzeugers u. andererseits durch eine zweite 
Leitung mit dem aufleren Heizmantel verbunden ist. — Es wird so eine mógliehst 
gute Ausnutzung der in den Warmblasegasen enthaltenen brennbaren Gase gewahr- 
leistet. (D. R. P. 428 145 KI. 24 e yom 6/7. 1924, ausg. 24/4. 1926.) M ai.

Harald Nielsen, London, und Bryan Laing, Hartfield, Hertfordshire, England, 
Destillation von kohlenstoffhalligen Substanzen. Das gasfórmige Heizmittel (Wassergas) 
wird, nachdem es durch die Retorto hindurchgegangen ist, ganz oder teilweise wieder 
in die Erhitzer oder Regeneratoren zuriickgefiihrt, um etwa darin enthaltene yer- 
fliissigte KW-stoffdiimpfe in permanente Gase zu yerwandeln, worauf das Heizmittel 
wieder in dio Retorte zuriickgefiihrt wird. (Can. P. 252 251 vom 12/6. 1924, ausg. 
4/8. 1925.) O e l k e r .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., iibert. yon: Albert 
Hermann, Rheinfelden, Baden, Reinigungsmittel fur Acetylen usw. Man mischt bas. 
Hypochloritverbb., die frei yon einem Chlorid sind, mit einem Bindemittel u. W. u. 
laBt dio Mischung sich setzen. (Can. P. 255 346 yom 29/5. 1925, ausg. 10/11. 1925.) Ka.

Standard Oil Co., San Francisco, iibert. von: Philip S. Danner, Point Richmond, 
Californ., Oewinnung von Metallhalogeniden aus den Riickstdnden der Kohlenwasserstoff- 
behandlung durch gleiehzeitiges Craeken u. Hydrieren der ungesatt. schwereren KW- 
stoffe der Ruekstande unter inniger Beriihrung dieser mit erliitztem H 2-Gas. Hierbei 
wird das Halogenid (A1C13) frei. (A. P. 1 582 131 yom 19/5. 1925, ausg. 27/4. 1926.) Ka.

Standard Oil Co., San Francisco, iibert. yon: Kenneth V. King, Berkeley, 
Californ., Ap]xtrat zum Craeken von Ol. Der Crackbehalter ist mit Cr elektroplattiert, 
damit er widerstandsfahig gegen die beim Craeken entstehenden korrodierenden Stoffe 
ist. (A .P. 1582 407 yom 6/5. 1925, ausg. 27/4. 1926.) K a u s c h .

William Landes, Long Beach, Californ., Leichter Kóhlenwasserstoff. Man zer- 
staubt Ol mittels Dampf in eine Kammer u. gleichzeitig KW-Gas mit Dampf in die 
Kammer. (A .P . 1582 764 vom 19/5. 1924, ausg. 27/4. 1926.) K a u s c h .

Fred E. Hosmer, Port Worth, Texas, Gasóline aus Gasen. Man fiihrt das Gas 
zusammen mit zusiitzlichen Dampfen direkt zur Saugeseite einer Pumpe, komprimiert 
u. kiihlt die gemisch ten Diimpfe, fiihrt Dampfe eines Teiles des Kondensats in die 
Saugeseite der Pumpe zuriick u. fiihrt k. Gase yom Uberkiihlen des Gases zur Vor-
kiihlung zuriick. (A. P. 1 581 212 vom 14/5. 1920, ausg. 20/4. 1926.) KAUSCH.

Asphalt Cold Mix, Ltd., iibert. yon: Hugh Allan Mackay, London, Biluminose 
Emulsionen. (Can. P. 255 518 yom 9/9. 1924, ausg. 17/11. 1925. — C. 1925. I. 
1036.) K a u s c h .

Giuseppe Passarella, Italien, Behandlung von Paraffin. Man yermischt das 
geschmolzeno Paraffin unter Riihren mit 1/2—l ł/2%  Benzoesaure. Die M. soli zur Herst. 
yon Wachsstreiehhólzern dienen. (F. P. 603 927 yom 25/7.1925, ausg. 26/4.1926.) Okl.

Union Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. von: De Ralph Frizell, L03 

Angeles, und Bert Allen Stagner, Berkeley, Calif., Herstellung von uasserliislichen 
Ólen. Man yerseift Naphthensiiuro mit NaOH, yermischt die Seife mit Kresol u. lóst 
das Gemisch in einem Mineralól. — Dio Prodd. geben beim Verriihren mit k. W. stabile 
Emulsionen, die ais Ersatz fiir TiirMschrotól, Schmierzwecke etc. dienen kónnen. 
(A .P . 1582 257 yom 1/4. 1922, ausg. 27/4. 1926.) O e l k e R-

F. G. P. Remfry und A. E. Dunstan, Sunbury-on-Thames, Fliissigkeilsreinigung- 
Fil., insbesondere Mineralole, Mineralóldestillate, K ohlen tcersch ieferó ldestiila te  >'•
andere fl. KW-stoffo werden mit HgS behandelt. (E. P. 246 937 vom 13/11- 19H 
ausg. 4/3. 1926.) K a u s c h .

Union Oil Co. of California, Los Angeles, Calif., iibert. von: Leland L. R ebber, 
Los Angeles, Maschinenschmierol, welches durch Verseifung von N a p h t h e n s a u r e n  

Alkalien, Umwandlung der erhaltenen Seife in Al-Seife u. Auflósung der l e tz t e r e n
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in schweren Mineralólen erlialten .wird.' (A .P . 1582 227 vom 9/5. 1922. ausg. 27/4. 
1926.) O e l k e k .

Union Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. von: De Ralph Frizell, Los 
Angeles, Calif., Maschinenol, welehes aus Al-Naphthenat, Na-Naphthenat, Mineralol 
u. W. zusammengesetzt ist. (A. P. 1 582 258 vom 9/5. 1922, ausg. 27/4. 1926.) O e l .

Alfred Scheller, Regensburg, Schmiertil. Man dest. hoehsd. Ole in Ggw. geringer 
Mengen Alkalioxyd oder -hydroxyd ohne weitere Entwasserung oder chem. oder physikal. 
Raffination. (Can. P. 256 104 vom 24/11. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K a u s c h .

G. Wisner, CMehy (Seine) Frankr., Schmiermittel, welehes aus einem Mineralol 
u. einer hochmolekularen Fcttsaure, wie Stearinsaure, Araehinsaure, Myrieylsaure, 
mit oder ohne Zusatz eines Triglyeerids, zusammengesetzt ist. (E. P. 247 520 vom 
1/12. 1925, Ausz. veroff. 14/4. 1926. Prior. 10/2. 1925.) O e l k e r .

Simplex Refining Co., V. St. A., Schmieróle. Petroleum wird in Ggw. von Dampf
einem absol. geniigend niedrigen Druck unterworfen, um ein Gemiseh von Wasser- 
dampf u. Schmieról zu erhalten, dann wird die Temp. des Gemisehes erniedrigt u. eine 
Kondensation vorgenommen. (F. P. 603 944 vom 10/8.1925, ausg. 26/4.1926. A. Prior. 
9/5. 1925.) K a u s c h .

Rudolf Luszak, Wien, Emulgierbarmachen von Kohlemcassersioffen, mit Ausnahme 
von Chlorkohlenwasserstoffen, unter Verwendung von seifenbildenden Substanzen u. 
Alkalien auf k. Wege mit oder ohne Zusatz von Zweiphasenlosungsm., wic A. o. dgl., 
dad. gek., daB das beim VerseifungsprozeB anwesende W. zu den zu emulgierenden 
KW-stoffen mindestens im Verhaltnis 1:2 gelialten wird. — 2. dad. gek., daB die so 
erhaltenen Prodd. in an sieli bekannter Weise mit den zu emulgierenden KW-stoffen 
angereichert werden. — Die Prodd. sollen fiir Schmier-, Fleckputz- u. Reinigungszwecke 
dienen. (Oe. P. 103 237 vom 21/12. 1923, ausg. 26/4. 1926.) O e l k e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Miiller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Eisencarbonyl, dad. gek., daB man 
ltompakte Fe-haltige Materialien red. u. mit CO oder CO-haltigen Gasen unter Druck 
bei erhohter Temp. behandelt. (D. R. P. 428 042 K I. 12n vom 12/8. 1924, ausg. 
23/4. 1926.) K a u s c h .

Yasujuco Nikaido, Rossford, Ohio, V. St. A., Motortreibniiit&l, welehes aus einem 
KW-stoff, z. B. Gasolin, u. einer kleinen Menge eines Dialkylathers zusammengesetzt 
ist, dessen Kp. unter 104° liegt, wie z. B. Methylal oder Acetal. Die Verbrennung wird 
durch den Zusatz des Dialkylathers beschleunigt. (A. P. 1 582 420 vom 9/7. 1925, 
ausg. 27/4. 1926.) OELKER.

General Motors Corporation, Detroit, Mich., iibert. von: General Motors 
Research Corporation, iibert. von: Thomas Midgley, jr., Dayton, Ohio, Motortreib- 
mittel. (Can. P. 256 353 vom 19/6. 1922, ausg. 15/12. 1925. — C. 1924. I. 1301.) K a.

Soc. Alsacienne de Constructions Mecani^ues, Frankreich, Heizung mit 
Kohlenpuh-er. Man mischt mit der Kohle ein Schmelzmittel (CaF2, Pyrolusit, Hauss- 
mannit, Fe20 3 usw.). (F. P. 601 533 vom 30/10. 1924, ausg. 3/3. 1926.) K a u s c h .

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
M. Kostevitch, Beobachlungen bei der Entlaborierung von 'Trotyl- und Amatol- 

geschossen. Vf. bcrichtet im AnschluB an dic Abhandlung von K r a u z  u . T u r e k  
(Ztsehr. f. d. ges. SchicB- u. Sprengstoffwesen 20. 49. 1925) iiber das Ausschwitzen der 
im Trotyl bezw. Amatol (80°/o Ammonnitrat, 20% Trotyl) enthaltenen „Harze“ an 
den l.inschnittstellen des GeschoBkorpers u. der Kopfschraube bezw. des Kopfziinders. 
Der ProzeB wird durch Lagern im Freien u. im direkten Sonnenlicht beschleunigt 
u. kann besonders beim Entlaborieren zu Explosionen AnlaB geben. Bei Verwendung 
reinsten Trotyls (F. 80,5°) konnten die Erschcmungen nicht beobachtet werden. 
„Harze“ enthaltendes, dunkelbraun gefarbtes Trotyl sollte nach Ansicht des Vfs.
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■/.ni :i j/ro/ij/kaj/.y;lh(;rH, n kh t  ycrwend/jt werden; znr GeschoBfuUimg móglichst solcfces 
/fdt l ihi iii V, yon 'r/),Z -80,5*. .Bei Eofortigem Yerbrauch kann auch Trotyl mit nied- 
iy/1-ri-.in Y, ’/erv/en/lun{{ fin/i/.ri. Zur Jfer-it. eines m<Sg!ich=t reinen Trotyls empfieh]' 
Vf, die Weit»;rverarłx;itung d«8 Mononitrotolools, da solches am Sonnenlich:
(t/ftW/n/lerii #ehne!I boi Uvk>Ibo«trahlung) w-hr bald „verharzt“. (Ztschr. f. d. ges. 
HehieO- u, Hj/mngutoffwown 20. 150—52. 1925.) K a s t .

0. A. Taylor und W. M. H. Rinkenbach, fiilberazid ais DeUmalionsinitiaiór. 
UnUiw. Ober Bilberazld, <hm aus Sil borni trat (40 g in 50 ccm W.) u. Natriumarid

<g In 70 cciii W.) durch Zimarmncngeben unter Umruhren hergestellt, mit A. 
ii. A, HttwaMiilim u. getroeknet wurde. A uh konz. Lsgg. erhalt man kolloidalc Aggregate. 
aim verd. grftflero Kryit talie, Dio weiCen, nicht hygroskop. Prodd. farben sich
mii Houiii iillcht oromefarbon. K. 251“. Da« kolloidalc Prod. explodiert bei 273° C.
O boihalli (Ihh I*', urfolgt Zeru. zu Silber u. Stickstoff. Dio Empfindlichkeit unter 
(linii Kulllminmer wird untorauoht, wobei nich das feinere Prod. ais wesentlieh 
iiiiflinpfintlllnlior u, handlmbungHHlohorcr erwoiet, wie das gróbere, auBerdem die 
lultilorflthlgkoil fiir Oynamltglycorln u. Trotyl. Kombinicrto Silborazid-Trotyl- 
ii. -T(itrylMj>rongkii])Hbli> worden don Knallquccksilb<;rchloratsprengkapseln gegenuber 
alii koiikuiTtin/.flUilg uraohtot, tlbortroffon abor dieso hinsichtlich Feuchtigkeits- u. 
TomponUiulioMtAmUgkolt. (Army Ordnnnco 5. 824—25; Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. 
{tyreligHUlffwoHen 20. 114- 15. 1925.) K a s t .

A. KohrimpK!, Sprengleajmln und Iniliutoren, Vf. nimmt Stellung zu dem 
Yoitwldag yon LuriJS (Ztsohr. f. d. ges. SohioB- u. Sprongstoffwesen 20. 83) 
dor \Vnvondung roinou Ammonnitrats uls Bergwerkssprengstoff, initiiert durch 
einw in WolBbleohhiUso oingesotiton, 15 gr-Trinitrotoluoldotonator, der mit einer 
Sprengka|wol Nr. 1 gozihulot wird. Vorss, des Vf.s orgabon boi Benutzung einer 
Kapsel Nr, 1 atots unvoll8tftmllgo Zorlogung von Trinitrotoluol, sowio von Trinitro- 
toluol-Amnumsalpotergomisohon (1:1) im Trauzlblock. Auch boi dor von LUPUS vor- 
g^oMagonon Anordnung (WoiBbloohhUlso mit kon. Boden) konnto crst mit Kapsel 
Nr, ts nie nut Nr. 1 Kxploston doa Ammonsalpotors orroicht werden. Verss. 
in\ lUeiblook ergaben fiir Anunonit 2 otwa doppolt b o groBo Ausbauehungen wie fur 
roinon Ammonsalpeter. Dio KinfiShrung v«n Ammonsalpetor nach dom Lupusschen V or- 
sehlag ersohoint dwu Vf. infolgo ungilnstiger Zus. dor E x p lo s io n ssc h w a d e n  (Gehalt 
an UNO* u. 00) durch uiwollsttodlgo Verbrennung der Nitrokórperinitiatoren, sowie 
infolge sonunderter Wett^rsiohorhoit zwoifolhaft. (Ztschr. f. d. ges. SchicB- u. Spreng- 
s to f f \ 'v ^ c u  ,’fO. 152 -53. 1925.) K a s t -

A lexa«der Cruickshank Scott, Cardiff, Wales, Engl., Herstellung von Spreng- 
Sfoffon <łVci $z>nsfigeltyps. Es werden Patronen mit porósor Hiilso yerwendet, in denen
Ohlorat- oder Perehloratknstalle von solohor Gr^Bo untergebracht- sind, daB das Vol-
der leeron Kaiuho zwischen don Krystallon 32%  des Gesamtvol. des von den Krystnllei1 
eingenommonen Kaumos nioht ubevsohivitet, — Die Patrone wird beim Eintauehen 
in KW-stoffe wler Nitrv'-K\V-stoffe vollkon\mou gleiohm&Big von der PI. durchdrungen. 
(A ust. P . 19 71? vom 22,9. 1924, ausg. 10/9. 1925. l*rior. 9/10. 1923.) OELKER.

XXI. Leder; GerbstoiTe.
John Arthur Wilson und Armond W. Bear, Einflufi der veęet<ibUischen Gerbung

<iW SdHre&indutą&wmógtn wn Kollagen. Hautpnlverproben w luden mit Eichen- 
i;inueue\trakt versehie<.len -lang gegerbt. danaoh gewasehen u. 24 Stdn. nut n;l00 
HjSOj K'hande!t. Danaoh wui\le dio Abnahme dor [H ] der Lsg. gemessen. Es be- 
stAtigt s.ioh der aus der Proeter-Wilsousehen Theorio zu ziehende SehluB, daB mit fort- 
sc!viv:tender vegetabil, Oerbuug das tyiui^bindnngsYonuogen des Kollagens abiununt. 
<lnd. and l'hvgm. Chein. 1$. 8 1.) Riess.
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H. Schmidt. Der Einfhifi neutrakr Sake auf die Fuaenaig von Gerbsaure in  
tierischen Hauien. Die Aufnahme an irrererablem Gerbstoff aus Hemlock n. Gambir- 
bruhen durch HautpulYer wird bei Ph == 2 u. S durch NaCl u. Xa2SOł-Zusatz Yerringert, 
wobei NajSO, starker wirkt ais NaCl. Bei Pe =  5 (isoelektr. Punkt des Kollagens) 
ist die Wrkg. nicht eioheitlich. (Ledertechn. Rdsch. S- So—S6 .) RlESS.

J. Zeissler, Die BaUerien der Erde tind der Rohhaut. Bei der Unters. alter 
.-fscAcr u. Faulsruben fand Yf. die gleiche Baktenenflora, wie sie in den oberflachłichen 
Bodenschieliten gefunden wird. Die Unters. Yerschiedener Erdproben Yon Sehlacht- 
feldem des letzten Krieges ergab auBer der bekannten Bakterienflora noch das \  or- 
handensein folgender Anaerobier: Frankekche Gasbazillns, B. amylobakter, B. putri- 
fiens Yerrucosus, NoYysche Gasódembacillus, Pararauschbrand- u. RauschbrandbaciDus,
B. histolyticus (der Gewebsteile in kurzer Zeit Yollstandig Yerflussigt), u. in 1/s der 
Proben den Tetanusbacillus (StarrkrampfeiTeger). (Collegium 1926. 21—29.) RlESS.

B. Kohler, Ober die Yerwendung ton schwefliger Saure in der Gerber ci. S p . ist, 
ais schwache Saure, ungefahrlich. Yf. empfiehlt ihre Anwendung: in der 'Weiche, wo 
sie sterilisierend wirkt, zum Entkalken, zur Red. des Bichromats in der Ein- u. Zwei- 
badgerbung, zum Sulfitieren von Quebracho u. zum Bleichen des Samischleders. 
(KMnO, S0s)- SOj ist unbegrenzt haltbar u. billiger ais org. Sauren. (Gerber 52. 
35—37.) ~ RlESS.

Erwin. Pilz, Uber schweflige Saure und deren Yerwendung in der Gerberei. Zu 
den Yorschlagen KoHLERs (s. Yorst. Ref.) bemerkt Vf. folgendes: Die Dosierung der 
SOj u. die Kontrolle sind schwierig. SOj erschwert nach JETTMAR das Ast hem. 
Die Sterilisierung der Weiche mit Chlor ist billiger. Beim Entkalken mit SO. bildet 
sich unl. Sulfit. Statt der Red. Yon Bichromat mit SO. Yerwendet man besser Cr-Alaun. 
Beim Zweibadverf. ist die Kontrolle unmoglich. (Gerber 52. 51—52.) RlESS.

Arthur W. Thomas, Schurefelgerbung. GerbYerss. an HautpulYer mit- einem 
nach O dens Methode hergestellten Schwefelhydrosol. Die S-Aufnahme wachst mit 
der Konz. des Sols u. mit der Zeit. Obgleich sich fast der ganze Schwefel aus dem 
gegerbten Hautpulver mit CSt eitrahieren laBt, ist die Yereinigung Y o n  Kollagen mit
S nicht lediglich auf eine Koagulierung des Sols zuruckzufuhren. Yielmehr scheint 
sich das Kollagenkation mit dem Anion der mit S Yerbundenen Polythionsauren des 
Sols zu Yerbinden, da Alkalizusatz zum Sol die S-Aufnahme Yerringert. Gegen W. 
Y o n  80® ist S-gegerbtes HautpulYer etwas reastenter ais unbehandeltes. (Ind. and 
Engin. Chem. 18. 259—61.) RlESS.

B. S. Levine, Die Yerhuiung der Fermeniaiion der Gerbbruhen. Durch Beruhrung 
mit metali. Kupfer (Aufbewahren in kupfemen GefaBen) laBt sich die durch Mikro- 
organismen Yerursachte Zerstórung der Gerbbruhen Yermeiden. (Halle aus cuirs 192G.
co~ 62-) RlESS.

John Arthur Wilson und Henry B. Merrill, Eine neue tcidiige RdUe der Enzytne im 
Beizprozep. (Vgl. Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 21. 2; C. 1926. 1 .3204.) Zu den 
bisher aufgefundenen Fnnktionen der Beizc tritt nach den U nters. der Yff. eine weitere, 
d ie Entfemung der Keratose. Der isoelektr. Punkt der Keratose wird' ais maiimaler 
Ausflockungspunkt durch Citrat-Phosphatpuffergemische bei p h  =  4,1 ermittelt (Kurve). 
Die Hydrolyse der Keratose durch Pankreatin geht nur zwisehen p j j = 5 , 5  u. 1 1 , 2  

’’01 s*ck u- hat ilir Masimum bei pa =  7,9 (Kurzeń). Bei pa =  7,9 bei 40° ist die 
Hjdrolyse abhangig Yon der Einwirkung3zeit u. Y o n  der Konz. des Enzyms u. der 
Keratose (KurYen). Es wird eine Methode zur Ermittlung der Aktivitat Yon Beiz- 
mitteln in bezug auf Keratose beschrieben. (Ind. and Engin. Chem. 18. 185—88. 
Milwaukee, A. F. G a llu n  u. Sons.) L oew e.

Ronald Leslie Collett, Uber Wirkung ton Kall: auf Enzyme. Die enthaarende 
W rkg. eines Kalkaschers ist, wie Vf. bereits in einer fruheren Arbeit gezeigt hat, n i c h t  
auf die Ggw. you Bakterien zuruckzufuhren, da dieselben in der alka!. Asc-kerfl.

VIII. 2. •>,
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nicht lebensfiihig sind. Es fragt sich nun, ob die Ascherwrkg. nicht Enzymen zu- 
zuschreiben ist. Die Enzymaktivitat soli dcshalb bei pn =  12,4—12,6 (Alkalitiit des 
Kalkaschers) untersucht werden. — Trypsin erweist sich in Ggw. von Kalkmilch gegen 
Gelatino inakt. Protcase, gewonnen aus einer Kultur von „Staphylococcus albus“, 
ist nach 4 Stdn. nicht im Stande, Gelatine bei Ggw. von Kalkmilch zu yerdauen. 
Pankreat. Lipaso wird durch Kalk ebenfalls in ihrer fettspaltenden Wrkg. gegen 01iven- 
olemulsion gehcmmt. Die Thrombase des Blutes wird durch Kalk unschadlich gemacht 
u. besitzt keine proteolyt. Wrkg. Urease (aus Sojabohnen) hórt auf, nach 3-std. Kontakt 
mit gesiitt. Kalklsg. aus Urin NH3 abzuspalten. Amidaso aus Hefe wird durch Kalk 
ebenfalls inaktm ert. Enzyme spielen infolgedessen im AsclierprozoB mit Kalk keine 
Iiollc. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 10. 100—10.) M e z e y .

K. H. Gustavson, Eine innere Komplezsalzbildung ais der Mechanismus der 
Chrotngerbung. CrCl3 u. Cr2(S04)3 mit Aeiditiiten iiber 70% werden in maBig konz. 
Lsg. von reinem u. mitCH20  behandeltemHautpulver prakt. gleich stark aufgenommen. 
In konzentrierteren Lsgg. zeigt CH20-Hautpulver groBere Affinitat ais gewdlmliche3 

zu Cr. Mit abnehraender Aciditat u. steigender Konz. der Cr-Briihe nimmt die Cr- 
Aufnahme durch Formalinleder enorm zu bis zu 50% Cr20 3. Dieses Formaldehyd- 
Cr-Leder ist grasgrun. Anod. Cr (Oxalatochromiat) wird hingegen etwas weniger von 
Formalin — ais von n. Haut gebunden. Vegetabil. u. chinon-gegerbtes, ferner desami- 
diertes Hautpulver nehmen sowolil kathod. wie anod. Cr in vermindertem MaB auf. Die 
Bindung von anod. Cr (Oxalatoverbb.) hat ein Maximum bei ph =  5,2 bis 5,3, der 
isoelektr.Zone des Kollagens u. ist wahrscheinlich durch Restvalenzen veranlaBt. Hin- 
gegen wird die kathod. Cr-Fixierung (Typus Einbadgerbung) durch die sauren u. bas. 
Gruppen des Proteins veranlaBt, wobei Hauptvalenzen dio Bindung an die sauren 
Gruppen, Nebenvalenzen die Bindung an die bas. Resta verursachen. Das Endresultat 
ist ein inneres Komplexsalz vom Typus des Glykokollkupfers. (Journ. Amer. Leather 
Chem. Assoc. 21. 22—30. Danvers. Mass. Labor. der Widen-Lord Tanning Co.) Ge.

K. H. Gustayson und P. J. Widen, Reaklionen zwisehen Chrombruhen und Hani- 
subsłanz. Einflufi des Konzenłrationsfaktors auf die Theorie der Chromgerbung. Vf. 
untersucht den EinfluB der Konz. auf das Verh. der Cr-Briihen. Mit steigender Konz. 
nimmt die [H’] aller Briihen zu. Die Cr-Aufnahme durch Hautpulver durchschreitet 
ein, besonders bei stark bas. Briihen, ausgepriigtes Maximum bei 17—20 g Cr20 3 pro l. 
Die Cr-Aufnahme durch Permutit ist bei allen Briihen bei 12—17 g Cr20 3 eine maxi- 
male. Das von Hautpulver bei Konzz. oberlialb der maximalen Cr-Aufnahme ge- 
bundene Cr-Salz ist weniger bas. ais die Briihe. Der EinfluB der Natur d e r Cr-Verb. 
ist wesentlich. Vf. erklart die  Ergebnisse durch chem. Rk. (Journ. Amer. Leather 
Choin. Assoc. 20. 406—27. 1925.) R ie s s .

Charles Ziegler, Das Gerben von Seełierhaułen. In den V. St. hat man mit 
Erfolg Seetierhaute, vorwiegend Haihaute, zur Lederherst. verwandt. Das Haileder 
zeichnet sich durch groBe Fc-stigkeit aus. AuBer der Haut des Haies werden die Flossen, 
d a s  Fleisch (ais Nahrungsmitteł), das Ol d e r  Leber u. die Abfiille (ais Diinger) verwertet. 
Vf. beschreibt Arten, V. u. Fang der Haie. Schwere Haute werden auf Riemen- u. die 
Spalte auf Sohlleder verarbeitet; leichtere Haute geben Schuhoberleder u. Feinleder.

Die Haute kommen in gesalzenem Zustand in die Gerbereien. Das Weichen resp. 
Aschern geschieht mit NaOH oder Soda unter AusschluB von Schwefelverbb. u. Bak- 
terienwrkg. Die Sehuppen (Zahne) werden durch Behandlung mit einem HCl-NaCl- 
Pickel vor oder nach der Gerbimg entfernt. Es folgt Beschreibung der verschiedenen 
Gerbarten (yegetabil., Chrom-, Alaun-, Samischgerbung), die sich wenig yon der Ger- 
bung anderer Haute unterscheiden. (Le Cuir Techniąue 18. 2—4. 23—25.) RiESS.

A. M. Goldenberg, Ghemisch-analytische Normen in der Lederfabrikalion. V°n 
der teehn. Abteilung des Ukrain. Ledertrustes werden yersuchsweise Normen fur die
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Kontrollo des Betriebs u. der Fertigfabrikate aufgestellt, die auf Grund zahlreicher 
Analysen aus den Laboratorien der dem Trust angehórigen Fabriken gewonnen wurden. 
Die Unterss. umfassen yorlaufig nur Sohl- u. Juchtenledcr aus russ. Rohhaut. (Collegium
1926. 10— 21.) R i e s s .

Alphonse Zariffa, Die Herstellung von Zweibad-Chromcheweau. Ausfiihrliche 
Beschreibung der Zweibad-Chevreau-Gerbung. (Le Cuir Techniąuo 18. 183—87.) Ri.

John Arthur Wilson, Der zerstorende Einflufi von Schwefel- und Salzsaure auf 
Leder. Die ZerreiBfestigkeit von Chromleder wird durch die Behandlung mit ycrdiinntor 
Schwefelsiiure viel mehr geschwacht ais die von vegetabil. Leder. Durch yegetabil. 
Nachgerbung kann Chromleder gegen Schwefclsaure bestandiger gemacht werden. 
Die Salzsaure ist im Leder wegen ihrer Fliichtigkeit weniger gefahrlich; bleiben dio 
Stiicke jedoch bis zu ihrer Zerstorung in der Lsg., so wirkt Salzsaure in konzentrierteren 
Lsgg. ais 3-n. starker u. in vcrdiinntcren Lsgg. schwacher ais die H 2SOj. (Ind. and 
Engin. Chem. 18. 47-—50.) R i e s s .

John Arthur Wilson und Erwin J. Kern, Der Einflufi des Spaltenś auf dic 
Zerreipfestigkeit von Leder. Stiicke von yegetabil. u. chromgarem Kalbleder wurden 
in je 2 Schichton verschiedener Dicke gcspaltcn u. dio ZerreiBfestigkeit der Spaltc 
bestimmt. Die relative ZerreiBfestigkeit des Fleischspaltes ist gróBcr ais die des un- 
gcspaltenon Leders, wenn der Fleischspalt mehr ais 52% bei vogetabil. u. mehr ais 
78% bei Chromleder ausmacht. Die Summo dęr Zerreififcstigkeiten der beiden Spalte 
ist viel geringer ais die des ursprimglichen Leders. Wird das Cr-Leder in 2 gleichdioko 
Schichten gespalten, so hat der Narbenspalt nur 26% u. der Fleischspalt nur 16% 
der Festigkeit des ungespaltenen Leders. Cr-Leder erleidet beim Spalten groBero Ver- 
luste ais vegetabil. Leder wegen seiner lockeren Struktur. Dio Dehnbarkeit der ge- 
spaltenen Leder zeigt dieselben Verhaltnisse wie die ZerreiBfestigkeit. (Ind. and Engin. 
Chem. 18. 312—13.) R iESS.

H. L. Templeton und E. C. Sherrard, Der Oerbstoffgeha.lt von Hemlock nach 
der Behandlung mit Meerwasser. Die Frage ist von Intercsse, da die ungeschalten 
Holzer ais FloBe verschickt werden. 4 Proben Rindc, welche yerschieden lange in 
Meerwasser gelegen hatten, wurden untersucht, lieBen jedoch keine Beziehung zwischen 
dem Gerbstoffgehalt u. der Lango der Behandlung erkennen (die unbehandelto Rinde 
zeigtc den niedrigsten Gerbstoffgehalt). Die behandelten Rinden waren etwas dunkler. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 101—02.) R iESS.

V. Kubełka, Ascheranalysen. Die Ascheranalyso verdient heute nicht mehr 
die Aufmerksamkeit von friiher, da durch die Verwendung liurzfristiger Aschor die 
Analyse iiberfl. ist. Nach dem Vorschlage von A t k i n  u. C h a m b a r d  werdon bestimmt: 
das EnthaarungsyermOgen (durch prakt. Vers.), das Schwellvermógen (mit Haut- 
pulver) u. das Auflósungsyermogen fiir Kollagen. Wichtiger erscheint dem Vf. eine 
Methode zur Beurteilung kiinstlicher Beizen. (Gerber 52. 52—53.) R i e s s .

A. Gansser, Offtzielle Methode der quantitativen Gerbstof(analyse (Schiittelmethodo) 
der Societó International des Chimistes des Industries du Cuir. (Le Cuir Techniąuc 18. 
l i  6—82.)  ̂ R ie s s .

Louis Meunier und A. Jamet, Das Problem der. induslriellen Tanninbesiimmung. 
esprechuiig der Zus. von Tanninlsgg. u. ihrer Abhangigkeit von derHerkunft des 
anninB, sowie der in der Technik angewandten Bestimmungsmethodcn. (Chimie 

et Industrie 15. 499-505.) J UNG.

Joto W. Garland, Inc., Pittsburgh, tibert. yon: Frederick C. Atkinson, India- 
nopous, Zerstorende Destillation. Man unterwirft Getreideabfalle, ferner Abfalle der Hafor- 
.? i.?,*1’. clsso^a*en usw. einer trockenen Dest. Man erhalt dann ein saurehaltiges 
• T* ' a r ff ^a 7̂' ^eer abscheidet, der an die Oberflache der FI. steigt. Das Prod. 
ist eme Lohbeize. (A. P. 1 572 510 vom 20/8. 1919, ausg. 6/ 2 . 1926.) K a u s c h .

21 *
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XXII. Leim; Gelatine; Klebm ittel usw.
Henry Mayer, Raupenleime. Vf. gibt aus seincr Praxis zahlreiohe Winkę fiir 

dio zweckm&Bige Herst. von Raupenringen in der Obst- u. Forstwirtschaft. Die Darst. 
verschiedenartiger Leime wird an Hand mehrcrcr Rezepto bcschrieben. (Seifensieder- 
Ztg. 53. 11—12.) H e l l e r .

0. Eismann, Leimhandelsbezcichnmigen und Normalisierung. Vf. schlagt vor 
die Klassifizierung des Leims nach sciner tatsachlichen Herkunffc ais Knochen-, Leder-, 
Hauł- u. evtl. Aftsc/iloim. Es folgt Entwurf des Ausschusses fiir wirtschaftliche Fer- 
tigung betr. Lieferungsbodingungen fiir die Leimindustrie. (Farben-Ztg. 31. 1707—09. 
Niirnberg.) B r a u n s .

F. Kiimmell, Verschiedene Kitte. Vorschriftensammlung. (Pharm. Ztg. 71. 
509—10.) R o j a h n .

Georg Lienig, Theoretisches uber Klebsloffe und Klebioirkung. Die Klebschicht 
muB einheitlich u. elast. sein. Kolloide Bcschaffcnheit ist am gunstigsten. Erorterung, 
wodurch sie befordert oder zerstórt wird. (Seifensieder-Ztg. 52. 1032—33. 1925.) He.

Justin Hausner, Aklivin, ein neuer Hilfsstoff fiir die Klebmiltelindustrk. 0,2 
bis 0,4%  Aktivin hellen dunkelbraune Doxtrinlsgg. unter gleichzoitiger Desinfizierung 
auf. Aktivin dient femer zum AufschluB der Starkę. (Seifensieder-Ztg. 53. 248 
bis 49.) H e l l e r .

T. Thome Baker und L. F. Dayidson, Eine neue physikalische Methode fiir dic 
Prilfung von Odaline. (Ygl. HlGLEY u. M a t h e w s ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
852; C. 1924. II. 10.) Es wurde dio Spektralabsorption 50 nim dicker Scliichtcn 
l% ig. Gelatinesole wechselnder pn-Werte gemessen. Im sauron Gebiet bestcht eine 
gróBere Durchliissigkeit fiir das Ultraviolett' ais auf der alkal. .Seite des isoclektr. 
Funktes. Diese Tatsachen konnon fiir die Herst. gewisser Lichtfilter u. von Emul- 
sionen Bedeutung haben. (Photogr. Journ. 66 . 120—25.) G e r n g r o s s .

William A. Kingman, Bestimmung des Wassergehalles von fliissigem Leim. 
15 g Loimlsg. werden mit 50 ccm Tetrachlorathan in einem 150-ccm-Kolben crhitzt 
u. daa Destillat in einer in 1Uo -ccm eingeteilten Biirette mit Kuhler aufgcfangen. Nach 
Uberschichten mit etwas Naphtha wird das Volumen des W. abgclesen. (Ind. and 
Engin. Chem. 18. 93—94.) R ie s s .

American Electro-Osmosis Corporation, New York, iibert. von: Wilhelm 
Ruppel und Kuno Wolf, Berlin, Elektroosmotische Reinigung von Leim und Gelatine. 
(A .P . 1577 660 vom 13/3. 1924, ausg. 23/3. 1926. — C. 1925. II. 1241 [Dan.P. 
33578].) R ohm eR .

C. H. Shearman, Snaresbrook, Essex, Extraktion von Fett und Leim aus Knochen 
u. dgl. durch Dampf, h. W. oder beides in Ggw. von A120 3 oder einem anderen kolloi- 
dałem Bindemittel. Die gróBere Menge des Fettes wird durch das Gewicht u. der Lei® 
durch Zentrifugalkraft abgetrennt. (E. P. 247 347 vom 6/1.1925, ausg. 11/3.1926.) Ka.

Jacob Samuel, Wilhelm Deiss, Carl Henn und Carl Borower, Deutschlawl,. 
Leimherslellung. Tier. Abfallo (Haute, Schwarten, Nervęn, Sehncn) werden median, 
unter Zusatz von W. zerkleinert. Die Emulsion wird ais solche ais Klebstoff benutzt 
oder es erfolgt eine Trocknung zwcckmaBig bei otwa 50°. (F. P. 603 009 vom 9/9' 
1925, ausg. 7/4. 1926.) O e lk e r .

American Electro-Osmosis Corporation, New York, iibert. von: Alexandcr 
Jenny und Johannes Angerstein, Berlin, Emulsionsgelatine. Kurzes Ref. nach 
10. P. 210748; C. 1924. II. 413 (E le k t r o - O s m o s e  Akt,-Ges.). Nachzutragen ist 
folgendes: Man reinigt z. B. eine 10—20%ig. Gelatinelsg. so lange elektroosmot., 
bis sie frei von anorgan. Bestandteilen ist. Die Lsg. triibt sich durch Koagulation von 
EiweiBkórpcrn, welche durch Filtration entfernt werden. Wenn die Wasserstoffionen-



Konz. der Lsg. den Wert von pH=  4,7 (isoelcktr. Punkt) iiberschreitet, wird der Stroni 
untcrbrochen u. mittels Alkali neutralisiert. (A. P. 1577 642 vom 13/3. 1924, ausg. 
23/3. 1926.) R o h m e r .

A. H. Tod, Glasgow, GdatinehersteUung. HeiBes W. laCt man in langsamem 
Strome iiber dio m einem kon., nach oben erweiterton GefaB befindliehe Osseinsubstanz 
kontinuierlich rieseln. Die unlcn yon dem ExtraktionsgefaB ahgezogene Gclatinebriihe 
ist von konstantem Gelatinegehalt. (E. P. 244 019 vom 8 /8 . 1925, ausg. 31/12. 1925 
u. F. P. 602 616 vom 18/8. 1925, ausg. 23/1. 1926.) R o h m e r .

Kodak, Ltd., London, iibert. yon S. E. Sheppard, New York, Herstellung photo- 
graphischer Gelaline. Gewóhniiche Gelatine wird durch Behandlung mit oxydierenden 
Mitteln yon Aktiyierungsstoffen befreit; ais oxydierende Mittel konnen Superoxydo 
oder Chlorkalk benutzt werden. Um Gelatine fiir photograph. Zweeke herzustellen, 
mischt man durch Oxydation inert gemachte Gelatine mit akt. Gelatino oder setzt 
zur inerten Gelatine aktmerende Stoffe hinzu, welche nach E. P. 235211 (C. 1926.
I. 1495) hergestellt werden. (E. P. 245 456 vom 5/6. 1925. Prior. vom 6/6. 1924, 
Auszug veróff. 24/2. 1926.) R ohm er .

Alexander Howard Tod, England, Herstellung von Gelatine. Die zur Herst. der 
Gelatine benutzte Osseinsubstanz wird vor dem Auslaugen der Gelatine in eine Lsg. 
von solcher D. eingebracht, daB die spezif. leichteren Verunrcinigungen abgetrennt u. 
durch Abschopfen entfernt werden konnen. (F. P. 602 615 vom 18/8. 1925, ausg. 
23/3. 1926.) R ohm er .

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., New York, iibert. von: Leslie
E. Frost, Pittsburgh, Harzkitt. Der K itt besteht aus einer Pastę, die durch Mischen 
einer Lsg. von Manilaharz u. einem Kunstharz aus Phenolkondensationsprodd. mit 
inerten Stoffen, wio z. B. Si02, hergestellt wird. (A. P. 1 576 737 vom 15/6. 1921, 
ausg. 16/3. 1926.) R o h m e r .

A. F. Andersen, Fjellerup Station, Danemark, Loclierverschliepende Massen fiir
Radiatoren uSw., bestehend aus 25 Teilen Leinsamenmehl, 1 Teil RuB u. 1 Teil Umbra- 
braun. Bei der Verwendung wird das Gemisch zu dem W. in dem Radiator gegeben. 
(E. P. 248 266 vom 2/9. 1925, ausg. 7/4. 1926.) K a u s c h .

Marie Chassaing, Frankreich, Klebmittel. Celluloid wird in einem fliichtigcn 
Losungsm. (z. B. Aceton) gel., Harz u. ein Geruchsstoff (z. B. Mirbanol) zugesetzt. 
(F. P. 602 688 Tom 9/12. 1924, ausg. 24/3. 1926.) R o h m e r .

Joseph Pissarello, Monaco, Bindemittel fiir Bildhauerkitt. Man yermcngt z. B. 
Schlemmkreide o. dgl. mit einer k. hergestellten Emulsion aus NaOH(KOH), Starko 
u. W., gegebenenfalls unter Zusatz eines troeknenden Óles; zur Parfumierung wird 
Nitrobcnzol zugefiigt. (F. P. 603 059 vom 10/9. 1925, ausg. 8/4. 1926.) OELKER.

XXIV. Photograpłiie.
L. A. Jones und Otto Sandvik, Die spektrale Verteilung der Empfindliciikcit 

von photographischem Materiał. Vff. benutzen zwei hintereinandergeschaltete Mono- 
chromatoren, um die zerstreute Strahlung nach Móglichkeit zu vermeiden. Die 
Lnergiemcssungen werden mit der Thermosaulo ausgoftihrt. Es wird gefunden, daB 
das Maximum der Empfindlichkeit im Ultrayiolett liegt. Die Gradation y  wiichst 
mit der Wellenlange in dcm untersuchten Gebiet zwischen 3000 u. 5500 A; durch 
liingere Entwicklung wird der Unterschied besonders stark ausgepriigt. Das maximale, 
durch yerlangertc Entwicklungszeit erreichbare y ist im Ultrayiolett am klcinsten; 
die Lntwicklungsgeschwindigkeit ist im Ultrayiolett am groBten. (Journ. Opt. Soc. 
America 12. 401—16.) K e l l e r m a n n .

F, C. Toy, Die Wirkung des Lichts auf Bromsilberemulsionen und die Rolle der
eime. Die Annahme einer opt. Seiisibilisation durch die Keime (scnsitising nuclei) 

mu fallen gckssen werden, da gereifte u. uugereilte Emulsionen gleiche spektrale
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Empfindlichkeit zeigen. Die Verss. von T o y  u. E d g e r t o n  (Philos. Magazine [6] 
48. 947; C. 1925. I. 1155) bewiesen nur die Proportionalitat zwischen der Zalil der 
absorbierten Quanten u. der Zalil der Entw.-Zentren, ohne iiber die Erfullung der 
Einsteinschen Beziehung mehr auszusagen. E g g e r t  i i . N o d d a c k  (Ztschr. f. Physik 
31. 922; C. 1925. II. 704) haben das Aquivalentgesetz bewiesen fiir Belichtungszeiten, 
dio die photographisch iiblichen um etwa das 50 000-fachc iiberschrciten. Da durch 
beide Arbciten iiber dio Giiltigkcit des Einsteinschen Gesetzes im photograph. Gebiet 
nichts ausgesagt wird, ist es mtjglich, daB in einem Korn mit Keimen durch die gleiche 
absorbiertc Energie mehr Ag ausgeschiedcn wird, ais in einem Korn ohne Keimc. 
(Brit. Journ. Photography 73. 295—98. Brit. Photogr. Research Assoc. Labor.) L esz.

A. Reychler, Phctochemische Studien. VII. u. VIII. Mitt. VII. Die physikalische 
Enłwicklung des latentcn Bildes. (VI. vgl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 293; C. 1926. 
T. 3380.) Die Wrkg. von Oxydationsmitteln vor u. nach dem Fixieren zwingt zu der 
Annahme, daB ein belichtetes AgBr-Kom mehrere Ag-Keime enthalt, die teils auf 
dor Oberfliichc, teils im Innern des Korns sitzen. Fur die Zahl der Ag-Atome auf bo- 
liclitetcn u. fixicrten Platten findet Vf. auf chem. Wege ais Minimum 7-1010 pro qmm. 
Vf. schreibt nur don AgBr-Molekiilcn eine Lichtempfindlichkeit zu, die, soi es an der 
Obcrflachc oder im Innem der Kómer, einem durch irgendwelehe Eigenschaften be- 
sonders ais Br-Acceptor geeigneten Gelatine-Mol. benachbart sind. — VIII. Dic 
chemische Enłwicklung des lalenten Bildes. Der EinfluB von Cr03 wird diskutierfc u. 
in die Betrachtungsweise des Vf.s eingeordnet. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 35. 74 
bis 80. 80—82.) L e s z y n s k t .

Henri Schneeberger, Beilrag zum Dichromatvcrfahren. Gebrauehsanweisunj' 
fiir die Herst. von Kohlepigmcntdrucken. Es wird zur Hśirtung der Golatino cin 
neutralcs Bad empfohlon, das den Vorteil haben soli, daB dio Entstehung unl. Ncld. 
in der Schicht yermieden wird. (Buli. Soc. franę. Photographie [3] 12. 341—44.
1925.) K e l l e r m a n n .

M. L. Dundon, A. L. Schoen und R. M. Briggs, Neocyanin, ein neuer Sen- 
sibilisalor fur Infrarot. Bei der Herstellung von Kryptocyanin (vgl. A d a m s  u . H a l le k .  
Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 2661; C. 1921. I. 574) entsteht ein nicht naher bo- 
schriobcner schwerer 1. Farbstoff, den Vff. Neocyanin nennen. Platten werden 1 Min. 
bei 10° in einer Lsg. (1 Teil Farbstoff in 20 000 Teilen 25%ig. CH3OH) gebadet, dann 
wird mit A. 30 S ek . gewaschen u. so rasch ais moglieh getroeknet. Sensibilisation 
erfolgt hauptsśichlich zwischen 700 u. 900 f i /x , das Maximum liegt bei 830 fJtj-l- Auch 
jenscits 900 /j,fx i s t  die Platto gut sensibilisiert. Die Hg-Linie 1014 fj,fx kann mit 
1/B der Expositionszoit photographiert werden, ais sie eine mit Dicyanin sensibilisiertc 
Platte yerlangt. Dio Hg-Linie 1128,8 fljL wird bei liingercr Exposition ebenfalls 
aufgenommen. Auch fiir Landschaftsaufnahmcn, insbesondere auf groBe Entfemungen, 
liiBt sich der neue Sensibilisator mit Vortcil yerwenden. (Journ, Opt. Soc. America 
12. 397—400.) K e l l e r m a n k -

E. Sheppard, Das sensibilisierende Produkt bei den Gclatineplatlen. In den 
AgBr-Kórnern existieron Empfindlichkeitskeme, dereń Natur bisher u n b ek ann t war. 
Emulsionen mit vcrschiedenen Gelatincsort.cn, sonst aber genau gleichcn Bigcn- 
sebaften (gleiche KorngróBe, gleicho Vorbcliandlung usw.) zeigen erhebliche Untcr- 
schicdo der Empfindlichkeit. Vf. zieht daraus den SchluB, daB dic Gelatine photo
graph. aktiv ist. Die verschiedenen im Fabrikationsprozcss angewendoten u. ent- 
stehenden Prodd, werden einer Unters. auf ilire  pliotgrapb. Wirksamkeit tmterzogen. 
Es gelingt ein Prod. aus der Gelatine zu extrahieren, das hervorragend wirksam 
es ist 1. in A., A. u. Lg. Die Anwendung steigender Konzz. bei der Behandlung photo
graph. Platten ergab dio Existenz eines Maximums der Wirksamkeit; sehr hohe Koiwz- 
yerschleiern die Platte. Selbst bei Konzz. von 1/1000000—1/800000 in der Gelatine 
ist die. sensibilisierende Wrkg. deutlieh. Das Prod. ahnelt dem Cholesterin, Vorss.
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zeigen aber, daB chem. r e i n e s  Cholesterin unwirksam ist. Durch Verseifung mit alkoh. 
KOH wird der wirksaroe Kórpcr nicht zerstórt. Dio wirksame Substanz findet sich 
auch in Extrakten von Bohnen, Erbsen u. ihren Hiilsen, ebenso in Getreidekomem, 
immer in Gemeinschaft mit Phytostcrin. Beim Erwarmen einer Lsg. des Prod. wurde 
ein knoblauchartiger Geruch w a h r g e n o m m e n ,  der auf die richtige Spur fuhrte. Die 
Samenkórner von S c h w a r z e m  Senf zeigten besonders starko Wirksamkeit, deshalb 
wurden Senfól u. andere Allylderiw. untersucht. Allyl-i-sulfocyanat, G3H5NC& zeigte 
sich sehr wirkungsvoll, dagegen sind Allylalkohol, 03H50H, AUylamin, C3I f - NI i o. 
Allyljodid, C3H5J  u . Diallylsidfid, (C3H?)2S unwirksam. Wirksam zeigen sich auch 
die Isosulfocyanderiw. des Benzols u. Athans u. a., unwirksam sind dio normalen
Sulfocyanate. Wichtig scheint die Existenz der Gruppe S C < ^_ zu sein, wiihrend

z. B. HS • C(~NH)(NH2) nicht sensibilisiert; S darf nicht in einer Kette vorliegen u. nicht 
mercaptanartig gebunden sein. Wesentlich fiir die Sensibilisation ist auch die Anwesen- 
lioit von NH3. In ahnlicher Weiso aktiv wie die S-Verbb. sind dio Deriw. vón Se u. 
Te. Den Vorgang der Sensibilisierung stellt sich Vf. so vor, daB das Isosulfocyanid 
in Thiocarbamid ubergeht, das mit dem AgBr ein Komplexsalz bildet. Dieses zersetzt 
sich unter B. von Ag2S. — Na2S u. NaHS, die mit AgBr leicht Ag2S bilden, vermogen 
die Kórner nicht zu sensibilisieren. Vf. erklart das so, daB zur Sensibilisierung ganz 
bestimmte Storungen im Krystallgitter erforderlich sind, die bei der Umsetzung mit 
Sulfidcn nicht erreicht werden, wolil aber bei der Zers. S-haltiger komplexcr Ag-Salze. 
(Buli. Soc. franę. Photographie [3] 12. 332—38. 1925.) K e l l e r m a n n .

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, Uber die photograph.ischen Sensi- 
bilisutoren der Gelatine. Vff. betonen, daB sie ahnliehe Rcsultato wie SlIEPPARD (vgl. 
vorst. Ref.) bereits im Jahre 1906 erhalten haben. Die Veróffentlichung sei des Fabrik- 
geheimnisses wogen unterblieben. Sie stellen Veróffentlichungcn in Aussicht iiber Sensi
bilisation und Desensibilisation von Platten fiir Róntgcnstrahlcn. (Buli. Soc. franę. 
Photographie [3] 12. 338—41. 1925.) KELLEEMANN.

S. E. Sheppard, Die photographische, Empfindlichkeil: ein kolloidchemischcsProblem. 
Die KomgróBe des Halogen-Ag u. die Vertcilung der KorngroBen in der Emulsion 
sind wichtige Faktoren der Empfindlichkcit einer photograph. Platte. Es zeigt sich. 
daB in ein u. derselben Emulsion die Empfindlichkeit statist. anwiichst mit der GroBe 
der Komor, insofem, ais die Wahrscheinlichkeit, daB ein Korn durch Belichtung ent- 
wickelbar wird, mit seiner GroBe zunimmt. Indessen ist die mittlerc KorngroBe nicht 
allein bestimmend fiir die Empfindlichkeit. LiippO-CuAMKR hat gefunden, daB die 
Empfindlichkeit erheblich vermindert werden kann, wenn man die Platto mit Cr03 
behandelt. Die photograph. Empfindlichkeit hśingt also mit noch etwas anderem 
zusammen ais mit dem Halogen-Ag; Vf. zieht den SchluB, daB der Gelatine spezif. 
Wrkgg. zukommen. (Journ. Franklin Inst. 201. 503.) K e l l e i ł m a n n .

Mauge, Untersuehung iiber die Empfindlichkeit der photographischen Papiere. Zum 
Ref. nach Rov. Franęaise Photographie (C. 1926. I. 2767) ist nachzutragen: Zur Ver- 
meidung von Schleier wird die Anwendung yon bas. Scharlach empfohlen, das in einer 
Konz. von 1/200000 im Entwickler gel. ist. Zur Erzielung eines reinen WeiB ist weiterhin 
der Zusatz von p-Oxyphenylglycin empfehlenswert. (Buli, Soc. franę. Photographie 
[3] 12. 366—81. 1925.) K e lleem an n .

oyd A. Jones, Emery Huse und Vincent C. Hall, Uber die Beziehung zwisehen 
etf wid Intensitat bei der photographischen Exposition. (Vgl. Journ. Opt. Soc. America

1 , C. 1926. I. 2768.) An yerschiedenen Platten werden die Abweichungen 
von der Reziprozitat yon Zeit u. Intensitat studiert. Wenn die bei gleichen Prodd. 
aus eit u. Intensitat erhaltenen Werto ais Funktionen des log der Intensitat graph. 
(argeste t werden, so ergeben panchromat. u. orthochromat. Platten ein Maximum 

c warzung bei einer optimalen Intensitat; nach der Seite der gróBeren Inten-
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sitaten erfolgt ein breiter Abfall. Weniger empfindliche Platten haben ilire optimalo 
Intensitat bei sehr hohon Werten; die Kurve zeigt einen sehr starken Abfall nach 
der Seito der geringen Intensitaten. Bei pan- u. orthochromat. Platten wird die 
Gradation y  wenig oder gar nicht beeinfluBt; bei don unempfindlicheren Platten 
wird y  sehr klein bei geringen Intensitaten. Yerlangerto Entwicklungszoit vergroBert 
bei pan- u. orthochromat. Platten die Abweichungen in der Schwarzung u. in bezug 
auf y; die optimalo Intensitat wird nach hóhcren Werten verschoben. Aus den Ver- 
suchen geht hervor, daB bei hochempfindliehen Platten mit grobem Korn die optimale 
Intensitat bei kleinen Lichtstiirken liegt; boi unempfindlicheren Platten mit kleineren 
u. einheitlicheren Kornem liegt sie bei hóheren Intensitaten. Die experimentellen 
Resultate werden mit einer empir. gefundenen Formel von K r o n  in Einklang ge- 
hracht. (Journ. Opt. Soc. America 12. 321—48.) K e l l e r m a n n .

Robert Schwarz, Freiburg i. B., Sensibilisierung plwtogmphischer Halogensilber- 
sehichten fiir lionłgenslrahlen, dad. gek., daB dom Halogensilber eine schwerlosliclie 
Thallitimverb. zugesetzt wird. — Man setzt z. B. TIBr zu. Die Empfindlichkeit der 
Scliicht wird dadurch mehr ais verdoppelt. (D. R. P. 428 898 K I. 57b vom 13/11.
1925, ausg. 12/5. 1926.) K u h l i n g .

Kalmus, Comstock & Wescott, ubert. von: Edward J. Wall, Wollaston, und 
Daniel F. Comstock, Boston, Massachusetts, Sensibilisieren von photograpliisclm 
Emulsionen. Man lóst die sensibilisierend wirkenden Farbstoffc unter Zusatz eines 
iSchutzkolloides, w e Gclatine, um ein vorzeitiges Koagulieren zu vermeiden; der 
Farbstofflsg. werden auBerdem noch oxydierend wirkende Stoffe, wie Peroxyde, 
Hypochlorite usw. zugesetzt, um eine reduzierende Wrkg. auf die photograph. Emulsion 
zu yerhuten. (A. P. 1 573 596 vom 11/7. 1917, ausg. 1G/2. 1926.) F r a n z .

John Edward Thornton, London, Herstellung einer nicht schmelzbaren Verbindung 
zwischen zwei nicht wasserbestandigen Kolloidflachen, die photograph. oder median- 
mit einer oder mehreren Farben yersehen worden sind, bei kineinatograph. u. anderen 
Filmen, auf dunnen Filmen aus Celluloid oder anderer durchsichtiger, wasserbestandiger 
Grundlage, dad. gek., daB man beide Kolloidsehichten mit einem fl. Verkittungsmittel, 
wrelches nach dem Tranken u, Trocknen schmelzbar bleibt, uberzieht, darni die Film- 
streifen mit der tlberzugsseite aufeinander lagert, durch Warme zum Haften bringt 
u. darauf das Kittmittel unsohmelzbar maeht. — Z. B. werden die K o llo id s c h ic h te n  

der beiden kopierten Streifen gerauht, mit der Lsg. eines Glycerin o. dgl. u. einen 
unschmelzbar maehenden Bestandteil, wie Dichromat oder Aluminiumsalz enthaltenden 
Klebmittels iiberzogen u. nach Vereinigung durch Licht oder chem. Einw. fest vcr- 
lmnden. (D. R. P. 425 388 KI. 57b vom 6/5. 1924, ausg. 24/2. 1926.) KijHUNO;

Grace Gustin und William J. Gustin, Los Angeles, Californ., Reproduziermil1(1 
fiir Zeichnungen, Drucke usw, bestehend aus Zucker, Carbolsiiure, • Terpentin u. Seife- 
(A. P. 1582136 vom 25/1. 1926, ausg. 27/4. 1926.) K a u s c h .

priat»a in Gerui.nj SchluB der Redaktion: den 21. Juni 1926.


