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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
Johannes Eromme, Dr. Georg Fromme f .  Am 1 . Februar starb der durch 

seine Unterss. yon Drogen bekannte Mitarbeiter von Ca e sa r  & L o r e tz  im Alter 
von 65 Jaliren. (Pharm. Ztg. 7 0 .  164.) D ie t z e .

A. Sommerfeld, Zur Theorie des periodischen Systems. Vf. gibt eine Theorie 
des period. Systems, welche die von S t o n e r  (S. 10) aufgestellte Hypothese beriick- 
siehtigt, daB dieselben Quantengewichte auch die Elektronenzahlen der betreffenden 
Rontgenniyeaus, bei yoller Besetzung derselben, angeben. In Abweichung von der 
Bobrsehen Ansicht kommt Vf. zu folgenden Regeln: Die aus der Systematik der 
R o n tg en sp ek tren  ermittelten Quantenzahlen k und,/, welche jeweils den Aufbau 
der sukzessiyen Atomschalen bestimmen, spiegeln sicb folgendermafien in den Grund- 
bahnen der s iek tb a ren  Spektren  wieder: 1. Die Atome, dereń auBere Schalen 
im Stonerschen Sinn abgeseblossen sind, sind durch den Wert j  =  0 u. durch 
diamagnet. Yerh. ausgezeichnet. Beispiel: Edelgase, S-Term u. Diamagnetismus in 
der zweiten, vermuteter p0-Term in der yierten Vertikalreihe des period. Systems.
2. Die Atome, welche auf abgesehlossenc Schalen unmittelbar folgen, besitzen in 
ihren Grundbahnen dieselben Quantenzahlen k u .j  wie die hier beginnenden Atom
schalen. Beispiel: s-Term der Alkalien u. Edelmctalle, jp0-Term der Erden u. des 
ionisierten C-Atoms, Term der Elemente Sc+ + , Y + + , La+ + . 3. „Yerkehrte“ 
Terme lassen sich voraussehen, wenn die Grundbalm ein ;j2-Term sein wflrde, z. B. 
bci N, P. 4. Bei der Ausfullung tieferer Schalen handelt es sich nicht um einen 
Umbau schon begonnener, sondera um einen Einbau neuer Schalen. Beispiel: Der 
Anfang der Fe-Gruppe bei Sc. Im weiteren Ausbau der Fe-Gruppe treten Unrcgel- 
mSBigkeiten auf. Der Paramagnetismus der Ionen der seltenen Erden entspricht 
dem Einbau zweier Y-Schalen (Nti u. Nit). Vorliegende Betrachtungen begegnen 
noch Schwierigkeiten bei der Deutung der relatiyist. Dubletts im Rontgen- u. sicht- 
baren Gebiet, jedoch ist eine Kllirung der modellmaBigcn Bedeutung der Quanten- 
zahlen k und j  auf diesem Weg zu hotfen. (Physikal. Ztschr. 2 6 . 70—74.) F r b u .

W. lod otsch n ik ow , Einfache Darstcllungsmethoden der polynaren Systems. 
Vf. bcspricht die bekannten Yerff. zur graph. Darst. der Vielkorpersysteme u. 
schlagt auch eigene vor: 1 . Drei unabhangige Bestendteile (Fig. 1) A B  =  1, A E =  
FG  =  dem Molenbruch des dritten („aufieren“ im Diagramm) Bestandteils, E P — 
dem der ersten, P F  =  dem der zweiten Komponento. Da3 System wird durch 
den Punkt P  dargestellt. Ist die Zus. irgend eines Systems nicht direkt durch die 
Molenbriiche der unabhangigen Bestandteile gegeben, sondem dureb die Punkte 
Pt, P , der drei am Endsystem beteiligten Ausgangssysteme, so findet man den 
resultierenden Punkt P0 ais den Schwerpunkt von P1} P2 u. P3. 2. Vier unab
hangige Bestandteile. Das Quadrat A B  CD  wird senkrecht aufgestellt, die vierte 
Komponento auf dem aus P  errichteten Lot aufgetragen. Da aber drei dimensionale 
Diagramme nicht vervielfaltigt werden konnen, empfiehlt Vf. ein anderes Verf. 
(Fig. 2) A E — H J  =  dem Molenbruch der vierten Komponento, E F  =  der ersten, 
FG =  der zweiten, G i l  =  der dritten. Das System wird durch den Vektor FG  
dargestellt Ais yierte Komponente wird man zweckmfiBig die w&hlen, dereń 
Konzz. am meisten schwanken, ais die zweite die in geringsten Konzz. rorliegende. 
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Werden drci Yektoren J J u K K X u. L L t gegeben, so kann man bestimmen, ob das 
System MM X aus den drei Ausgangssystemen zusammengestellt werden kann: das 
ist der Pall, wenn die Punkte m u. ml auf einer den gegebenen Vektoren parallelen 
Geraden liegen. — Das ąuaternSre System von der Art a b c — d e 
wird wie auf Fig. 1 dargestellt; der Yektor ist stets vom Ende des Abschnittes a

zum Ende des Abschnittes d gerichtet. — Wie sieh das Diagramm einer Reihe der 
Systeme gestaltet u. wie es verwertet wird, kann hier nicbt auseinandergesetzt 
werden. (Annales de l'institut d’analyse physieo - chimiąue 2. 255—351. 1924. 
[Russ.] Sep.) Bikebman.

P. Debye und J. Mc Aulay, Das elektrisclie Feld der Ionen und die Neutral- 
salzwirkung. Vff. geben auf Grund energet. Betrachtungen eine Erklarung der 
„Neutralsalzwirkung“, welche von Elektrolyten auf Nichtelektrolytc ausgeiibt wird 
u. die sowohl in bezug auf die Lage von Gleiebgewichtcn (Loslichkeit des Nicht- 
elektrolyten, Aussalzeffekt, osmot. Druck) ais auch auf kinet. Vorgange (Neutral- 
salzwrkg. auf die Inversionsgeschwindigkeit des Rohrzuekers) in Erscheinung tritt. 
Die Abweichungen, welche gemiiB zahlreichen Beobachtungen die Werte der osmot. 
Drucke, Loslichkeiten usw. gegeniiber den nach der „klass. Theorie“ zu erwarteu- 
den Werten aufweiseu, sobald es sich tim Lsgg. handelt, welche gleichzeitig Elektro- 
lyte u. Nichtelektrolytc entlialten, sind gemiiB einer von den Vff. entwickelten 
Betrachtung dadurch verursacht, da8 in die Gleichgewichtsbedingungen neben deu 
Yolumenanderungsarbeiten p d v  noch elektr. Arbeitsleistungen eingehen; diese sind 
deshalb aufzuwenden, weil das elektr. Feld der Ionen durch den Zusatz von Nicht- 
elektrolyten u. die dadurch herbeigefiihrte Anderung der DE. in seinem Energie- 
inhalt wesentlich beeinfluBt wird. Die bei Auflosung der meisten Nichtelektrolyten 
in W. eintretende Yerminderung der DE. bewirkt eine Vermehrung der elektr. 
Energie des Ionenfeldes; die hierfiir beanspruchte Arbeit mufi sich aber ais eine 
E rh oh u n g  des osm ot. D ru ck es auBern. Der A u ssa lz e ffe k t  kommt dadurch 
zustande, daB in dem die Ionen umgebenden elektr. Felde das Mischungsverh5ltnis 
der Lsg. in Zusammenhang mit dereń DE. derart beeinfluBt wird, daB die die 
DE. erniedrigenden Stoffe (Nichtelektrolytc) aus diesen Feldem verdrangt werden
— oder mit anderen Worten — in der Nahe der Ionen haufen sich die Moll. 
groBerer PolarisationsfShigkeit (H20) auf Kosten derjenigen mit geringerer Polari- 
sationsfahigkeit (Nichtelektrolytc) an. Diese, mehr qualitativen Uberlegungen werden 
durch quantitative Berechnungen gestutzt. In denselben werden die fur die Gleich- 
gewichtslagen maBgebenden Ausdriicke fur die freien Energien der Lsgg. entwickelt 
u. hierbei die Zusatzarbeiten elektr. Natur gemiiB den fruheren Arbeiten (Physikal. 
Ztschr. 25. 97; C. 1924. IL 161) in Rechnung gesetzt. Es zeigt sich, daB die durch
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Zusatz des Nichtelektrolyten yerursachte Verminderung der DE. eine erh oh te  
A k tiy ita t  des Nichtelektrolyten zur Folgę hat. Letzteres gibt einen Hinweis fur 
die Deutung eines Geschwindigkeitseffektes, niimlich der E rh oh u n g  der 
In y e r s io n sg e sc h w in d ig k e it  von Zucker durch E lek tr o ly tzu sa tz . Die 
klass. Theorie fuhrt hier auf WidersprUche; nimmt man jedoch an, daB die 
Reaktionsgeschwindigkeit nicht der Konz., sondern der AktiyitSt des Zuckers pro- 
portional ist, so gelangt man im AnschluB an obige Darlegungen zu einer Deutung 
des Effektes. Yft'. fiihren hierauf die mathemat. Gleichungen zu ihren Betracb- 
tungen im einzelnen aus; nach Einsetzen der experimentell bestimmten Werte fur 
die DE. gelangen sie zu Werten fiir die Ionenradien, welche in der GroBcnordnung 
gut mit direkt bestimmten Werten zusammenpassen (~  1-10-8  cm =  mittlerer 
Radius der K- u. Cl-Ionen). (Physikal. Ztschr. 26. 22—29. Ziirich.) F r a n k e n b .

Marcel Brillouin, Zusłandsgleichungen fiir die plastisehe Phase eines im nałiir- 
lichen Zustand isotropen fes ten Korpers. Vf. wendet sich gegen die Ilypothese, daB 
eine piast. Substanz sich wie eine isotrope Fliissigkeit yerhalt u. stellt demgegeniiber 
die Theorie auf, daB die piast. Phase dadurch gekennzeichnet ist, daB ein einziges 
der 6 Elemente der Deformation beliebig anzuwachsen imstande ist, wiihrend die
5 ubrigcn weiterhin durch die Elastizit&tsbedingungen bestimmt bleiben. Es werden 
mathemat. AnsStze allgemeiner Art in dieser Richtung entwickelt. (C. r. d. l ’Acad. 
des sciences 179. 1563—66. 1924.) F r a n k e n b u r g e r .

Gregory Paul Baxter und Howard "Warner Starkweather, Die Dichte des 
Sauerstoffs. Yft'. bestimmen mittels einer besonders exakten Methode der WSgung 
u. Druckmessung die D. des Os in yerschiedenen Proben, die sie mittels Elektro- 
lyse, Erhitzens von KMn04, Erhitzens von KC103 u. Verfliissigung sowie Destillation 
in reinster F orm  gewinnen. Ais Mittelwcrt der Bestst. ergibt sich die D. zu 
1,42901, d. h. ais etwas niedriger wie der ubliche Wert 1,42905. (Proc. National 
Acad. Sc. Washington 10. 479—83. 1924. Haryard Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

N. Kurnakow, D. Krotkow und ML Oxman, U ber den Ziisammenhang 
zwischen den Schmelz- u. Zahigkeitsdiagrammen binarer Systeme. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1915. 45—71. — C. 1924. II. 271.) Bikerman.

P. Semjatsclienski, EontaHerscheinungm bei der Krystallisatim. II. (I. ygl. 
Buli. Acad. Sc. Pćtersbonrg. [6] 1914. 541; C. 1914. II. 2.) GesStt. KC1-, KBr- u. 
KJ-Lsgg. wurden zur Krystallisation gebracht u. die Eigenschaften der Krystalle 
in AbhSngigkeit von der Natur der in der Lsg. befindlichen festen Fremdstoffc 
untersucht — KCl. Bei Ggw. von Glimmer, Topas, Baryt entstehen triibe, wiirfel- 
oktaedr. Krystalle, andere Mineralien beeinflussen den Habitus nicht. Die Krystal
lisation am Glimmer licfert auch zahlreiche Zwillinge, dereń ein Indiyiduum meist 
viel besser ausgebildet ist ais das zweite. — K B r  behalt seine Wurfelform bei Ggw. 
aller Mineralien. Auf einer Muscoyitplatte entstehen in Mehrzahl Zwillinge, die auch 
auf Topas auftreten. — KJ. Es bilden sich Zwillinge auf Topas, Baryt, Berg- 
krystall u. Orthoklas, nicht aber auf Muskovit. — Erwarmt man die Lsg. mit aus- 
geschiedenen Krystallen, bis sie aufgelost sind, u. laBt man wieder krystallisieren, 
so crhalt man meistens wenigcr Zwillinge ais bei der ersten Krystallisation. Ein 
hoherer UbersJittigungsgrad bcgiinstigt die B. von Zwillingen. — Eine ErklSrung 
fiir die yierfache Beeinflussung der Krystallisation durch feste Fremdstoffc (die 
Anderung der Krystallisationsgcschwindigkeit, die Orientierung der auBfallenden 
Krystalle, die Anderung des Habitus u. die B . von Zwillingen) kann bei dem 
heutigen Stand der Wissensehaft nicht gegeben werden. (Buli. Acad. Sc. Peters- 
bourg [6] 1914. 1009—22.) B ik e r m a n .

A. Gyemant, Ihe Hydratation der Ionen. Es wird die Anderung der elektrostat. 
Energie eines Ions (Radius =  r) beim tbergang aus dem Vakuum in eine Dipol- 
flussigkeit berechnet unter der Annahme, daB die Feldstarke u. die Polarisation
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durch die La nge v inselien (Ann. do Physiąue [8] 5. 70. [1905]) Gleichungen geregelt 
werden. Da sie nicht allgemcin losbar sind, so berechnet Vf. durch Substitution 
die jeweiligen r  entspreclienden Polarisationswerte P  u. stellt sie graph. dar. Die

OO
Hydratationsenergie H  ist f  P d r  proportional, worin r0 den Radius des Wasser- 

r + rt
mol. bedcutet; aus den Kurven kann man also gleichfalls die H  ablesen. Fur ein- 
wertige Ionen, dereń Eadius zwischen 10—8 u. 3,5-10—8 liegt, gilt angenShert die 
Gleichung 3  =  2,92-1012 — 6,36-1019 r„ -|- 5,45- 102c r0! erg, wenn r des W. gleich 
1,5 -10 3 gesetzt wird. — Eine besondere Betrachtung zeigt, daB das Gleichsetzen 
des W . u. einer idealen Dipolfl., wie es oben geschah, zul&ssig ist. Rechnet man 
n&mlich das Potential des fehlenden Halbraumes auf ein im statist. Gleichgewicht 
befindliches Dipolensystern aus, so findet man fiir die OberHachenapannung einen 
Wert yon richtiger GroBenordnung, falls fiir das Dipolmoment der ubliche Wert 
cingesetzt wird. (Ztschr. f. Physik 30. 240—52. 1924. Berlin.) B ik e r m a n .

M. C. Crew, H ildur E dith  Steinert und B. S. Hopkins, Die Loslichkeit von 
Yttńumsalzm. Die Loslichkeiten von TCl3, YBr3, Y(NOa)3 u. Y,(iSOj3 in W. 
wurden bestimmt. Die untersuchten Salze besaBen fast die Reinkeit fiir At.-Gew.- 
Bestst, auBer Spuren von Holmium u. Erbium waren sie vollig frei yon Verun- 
reinigungen. Das Oialat wurde durch Gluhen im Pt-Tiegel in Oxyd yerwandelt 
u. dieses in den betreffenden SSuren gel. u. zur Krystallisation eingedampft. Zur 
Darst. von YBr3 nimmt man wegen der groBeren Loslichkeit statt Y20 3 besser 
Y(0H)3. Die Reagentien wurden alle zuvor sorgfaltig gereinigt. Zu den pulyeri- 
sierten Salzen wurde eine zur Auflsg. unzureichende Menge W. gegeben u. bis zur 
Erreiehung des Sattigungspunktes (5 Stdn.) im Tliermostaten aufgehoben. Mittels 
eines zylindr. Seheidetrichters wurden der iiberstehenden FI. Proben zur Analyse 
entnommmen. Um das Aufziehen fester Teilchen zu yerhindern, hatte der Trichter 
vor seiner unteren Offnung ein kleines seidenes Seihtuch. Dieses wurde, wenn 
der Stiel des Trichters gefiillt war, entfernl u. die Lsg. in einen gewogenen Pt- 
Tiegel gegeben, in dem Nitrat u. Sulfat durch Gluhen zum Oxyd bestimmt wurden. 
Die Lsgg- der Halogenide wurden verd., Y ais Osalat gefallt u. dieses zum Oxyd 
geglukt. Die Loslichkeitsdaten der Salze fur yerschiedene Tempp. sind im Original 
tabellar. angegeben. (Journ. Physical Chem. 29. 34—-38. Urbana [111.], Uniy.) Jos.

E. M oles und M. Marąnina, Loslichkeit der Halogensalze des zweiwertigen 
Quecksilbers in Glt/cerinwassergemischen. Die Vff. haben 1914 die Loslichkeiten von 
Siiblimat in Gemischen von 0//-haltigen StofFen mit W. angegeben; die alten An- 
gaben, soweit sie Glycerin betreficn, werden umgerecbnet u. korrigiert. HgCL 
lost sich bei 25° zu 0,267 Mol. im Liter Lsg., wie auch andere Forscher gefunden 
haben. Die Loslichkeit steigt bei Glycerinzusatz an (in 25°/0ig. Lsg. 10,62 g in 100 g 
Losungsm., bei 50,2°/0ig. Glycerin 17,48 g in 100 g Losungsm., in reinem Glycerin 
79,23 g in 100 g Losungsm.). Altere Unterss. iiber die Loslichkeit yon Mercuri- 
bromid werden angegeben. In reinem W. losen sich bei 25° 0,0170 Mol. im Liter. 
Zusatz yon Glycerin erniedrigt die Losungsgeschwindigkeit, so daB 50 Stdn. geriihrt 
werden muB.

% Glycerin in 100 g Losungsm. D. 25°/4°
*0 0,6135 g  HgBr. 1,0023
25,0 0,9840 g HgBr2 1,0651
75,2 3,456 g HgBr. 1,2204
99,5 15,687 g HgBr2 1,4000

Die Loslichkeit folgt nicbt der Mischungsregel, sondern steigt angenahert propor
tional dem Logarithmus des Glyceringehalts. (Annales soc. espanola Fis. Quim. 
22. 551—54. 1924. Madrid, Labor. de Inyest. Fis.) W. A. Rote.
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Albert P. 0. Germann und Glenn H. Mc Intyre, Die Mgenschaftm von 
Phosgen-Losungen: Dampfdrucklcurven von Aluminiumchloridlosung bei 0 und 35°. 
(Vgl. Journ . Physical Chem. 28. 96S; C. 1924. II. 2224.) Vff. bestimmen die 
Dampfdrucke von A1C13 in COCl2-Lsg. bei 0 u. 25° grayimetr. u. yolumetr. Die 
Werte sind fur Konzz. zwischen 0 u. 55% A1C1S in der Lag. im Original angegeben. 
(Journ. Physical Chem. 29. 102—5. Stanford [Cal.], Univ.) J o s e p h y .

P. W alden, Benzol ais Losungsmittel fur Elektrolyte. Der van’t Hoffsche 
Faktor i (in Klammern) wurde kryo- (k vor der i-Zahl) oder ebullioskop. (e vor der 
i-Zahl) fiir folgende in Bzl. gel. Substanzen bestimmt: Monochloressigsaure (k 0,5 bis
0,G), Dichloressigsaure (k 0,54—0,65), Trichloressigsaure (k 0,65—0,70), Tribromessig- 
siiure (k 0,62—0,73), Essigsdure (k 0,47—0,59), Bcnzoesiiurc (k 0,54), Myristinsaure 
(e 0,9—0,8), SnJt (e 1), CJFB>\ ■ CBBr„ (e 1), Tristearin (e 0,8—1), ricinolsaures Ou 
(k 0,2—0,3), Tri-i-amylammoniumpikrat (e 0,5), Tri-i-amylammoniumrhodanid (e 0,25 bis
0,3), Di-i-butylammoniumdichloracetat (e 0,5), p-Toluidinmonochloracctat (e 1 —1,8, 
k 1,6), p-Toluidinsalicylał (e 1,3—1,7, k 1,2—1,9), Dimeihylpyronpikfat (e 1,3—1,7, 
k 1,6—2), Pikrat des fl-Naphthol$ (e 1,8). Tetra-i-amylammoniumjodid zeigte Unregel- 
maBigkeiten: bald eine Erhohung, bald eine Emiedrigung des F. des Bzl. Es 
stellte sieli lieraus, daB das Salz eine Additionsverb. N(C5Hn)4J -f~ C(jH6 gibt, die 
bei Erwarmung ins benzolfreie Salz vom F. 127° ubergeht, beim zweiten Schmelzen 
aber bei 143—144,5“ sehm.—  SchluBfolgerungen aus den Messungen: 1. Die Ein- 
fiihrung einer Carboxylgruppe fordert die Polymerisation, die mit waehsender Verd. 
u. Temp. abnimmt. 2. Tri-i-amylamin u. Pikrinsaure sind in Bzl. monomolekular 
gel., wahrend das von ilinen gebildete Salz assoziiert ist: also bedingt die chem. 
Verb. eine weitere Assoziation. 3. Da die Salze mit i  1 in Bzl. nicht leitend 
sind, so mufi ihre Dissoziation nicht elektrolyt., sondern „benzolyt.11 Natur sein. 
Der „Benzolysegrad" nimmt mit steigenden Affinitatskonstanten der Salzkomponenten 
ab, mit steigender Temp. zu. (Buli. Acad. Sc. Petersbourg [6] 1914. 1161—86.) Bkm.

P. W alden, Naphłhalin ais Losungsmittel und Sofoolysator bindrer Salze. (Vgl. 
vorst. Kcf.) Der kryoskop. ermitteltc van’t Hoffsche Faktor i in Naphthalin (bei 
Verdd. ca. 10—100 Liter/Mol.) betragt: Anilin, Guajacol, SnJ4 u. BiBrs : ca. 1; 
Tetra-i-amylammoniu»ijodid: 0,16—0,56, Triphenyl-i-amylphosphoniumjodid: 0,2—0,6, 
jifethylpropylphenylbenzylammoniumjodid: 2,1,Melh.yltribenzylammoniumjodid: 1,7—2,0 ; 
Pikrate des Tełrapropylammoniums: 0,4—0,9, des Pipcridins: 1, des IH-i-amyl- 
am ins:l, de3 s. Kollidim: 0,9—1, des Pyridins 1 —1,5, des IHmethylaniluts: 1,6—1,8, 
des Mełhylanilins: 1,9—2,1, des p-Toluidins: 2, des Anilins: 2,0—2,1, des Dimethyl- 
pyrons: 1,9—2,1; Amlinsalicylat. 1,6—2, Anilinphenolat: 1,9—2. Die wichtigste 
Folgerung aus den Messungen ist namentlich an der Keihe der Pikrate sichtbar: 
je groBer die Affinitat der Komponenten (im Falle der Pikrate — der Base) ist, urn 
so mehr neigt die Yerb. zur Polymerisation, wahrend die aus schwacheren Bestand- 
teilen zusammengesetzten Salze ciner Solyolyse anheimfallen. Die Solyolyse wird 
durch Verd. u. die Temperaturerhohung begunstigt (Buli. Acad. Sc. Petersbourg 
[6] 1915. 1—26.) Bikebman.

P. W alden, tfber den Molekularzustand bindrer Salze in Tetrachlorkohlenstoff 
Schwefelkohlenstoff und Cyclohexan. (Ygl. yorst. Ref.) Die ebullioskop. Konstantę 
des CC14 ist 52,8, welche GróBe theoret. begriindet u. an Athylbenzoat u. p-Toluidin- 
lsgg. bestatigt wird. Die mit Hilfe dieser Konstantę bereebneten i (meistens fiir 
v — 5 bis 20 Liter/Mol.) betrugen: i-Valeriansaure 0,5, Monobromessigsaure 0,5, 
Pikrat des Tri-i-amylamins 0,3—0,5, p-Toluidinmonoćhloracctat 0,8—1,1, Pikrat des 
Dimethylpyrons 1,4—1,7, p-Toluidinsalicylat 1—1,4, Anilinsalicylat 1—1,3. Das 
Tetra-i-amylammoniumjodid erzeugt keine regelrechte Kp.-Erhohung. Die Poly
merisation steigt also mit der Affinitatskonstante, die Solyolyse fallt. In CSa wurden 
Tri-i-amylammoniumrhodanid (i =  0,7—0,08), Pikrat des Tri-i-amylamins (i —
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0.9—0,4), p-Toluidinmonochloracetat (i — 1,9) u. Anilinsalicylat (i =  1,7—2,0) unter-
sucht. In C0Hia: Di-i-butylamindichloracetat (i =  0,62—0,75), p-Toluidinmonochlor- 
acetat (i — 1,26) u. p-Toluidinsalicylat (i =  1—1,5); das Tetra-i-amylammoniumjodid 
bewirkt keine Siedepunktserhohung. Die Abhiingigkeit der i von der StSrke der 
SUurc u. der Base des gel. Salzes ist dieselbe bei alien drei Losungsmm. (Buli. 
Acad. Sc. Pćtersbourg [6] 1915. 233—56.) Bikerman.

Arthur B. Lamb und W. E. Yail, Die Wirkung von Wasser und von Kohlen- 
dioxyd auf die kałalytische Ckcydation von Kohlenmonoxyd und Wasserstoff durch 
Sauerstoff. Vff. messen die yerzogemde Wrkg. von Wasserdampf auf die katalyt. 
Oxydation von CO u. J7"2 durch den Oa der Luft in Ggw. von Hopcalit (Gremiach 
von MnO, u. CuO) ais Katalysator. Die Messungen, die nach demselben Yerf. 
ausgefuhrt sind wie die fruheren (vgl. Lamb, Scalione u. Edgab, Journ. Americ. 
Chem. Soc. 44. 738; C. 1922. III. 489) erstrecken sich iiber ein Tcmperaturintervall 
von 25—100° fur CO u. 55—140° fur Ha u. ein Druckinteryall des Wasserdampfes 
von 0—-50 mm Hg. Das Standardgasgemisch enthielt 0,25% CO bezw. H,. CO 
wurde durch Tropfen von Ameisensiiure in konz. H ,S04 bei 100° dargestellt. Ygl. 
Abb. des App. im Original. Der Wassergehalt des Hopcalit im G-leichgewicht mit 
feuchter Luft wurde ebenfalls fur dasselbe Temp.- u. Druckintervall bestimmt. Fur 
einen gegebenen Gleichgewichtswassergehalt des Katalysators u. somit auch ver- 
mutlich fiir einen gegebenen Wassergehalt der Katalysatoroberflache ist die Akti- 
vitat fast unabhSngig von der Temp. Die etwas groBere Aktiyitgt bei hoheren 
Tempp. ist nur so groB, wie sie aus der Zunahme der Aktivitat von trocknem 
Hopcalit mit wachsender Temp. erwartet wird. Der Katalysator ist gegen CO 
wirksamer ais gegen Ii„. Sehr trockner Hopcalit hat bei einem Gemisch von II2 
u. Luft bei Zimmertemp. anfangs eine sehr betrachtliche katalyt. Aktivitat, infolge 
des durch die Rk. gebildeten W. sinkt die Aktiyitiit aber in wenigen Minuten auf 
das gewohnliche SlaB. Eine ahnliche Erscheinung trat auch bei einem Gemisch 
von CO u. Luft auf. GroBe Mengen Wasserdampf, C02 oder N2 beeinflussen die 
Aktivitat des Hopcalits gegeniiber Gemischen aus Ha u. Luft ganz gleichmiiBig, u. 
zwar gemiiB der Adsorbierbarkeit der Gase. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 123—42. 
Cambridge [Mass.], H arvard Univ.) J o s e p h y .

Erich M uller und Eriedrich M uller, Die kałalytische Zersetzung des Form
aldehyd's. IH. (II. ygl. E. M C ller, Ztachr. f. physik. Ch. 107. 347; C. 1924. I. 
1737.) AuBer Os bewirken auch die ubrigen Pt-Metalle, ahnlich wie bei Ameisen- 
sSure (vgl. S. 482) den Zerfall von Formaldehyd. Bei Ir  u. Pt war die katalyt 
Wrkg. nicht mit Sicherheit nachzuweisen, sehr stark war sie bei den Verbb. von 
Ru u. Pd. Je nach dem Katalysator ist die Art des Zerfalls verschieden, z. B. 
entsteht mit Os sehr wenig CO, dagegen yiel mit Sh, Eu u. Pd. Die auftretenden 
Prodd. sind CO, C02, C£T4, C1I%0 3 ,  IICO%II  u. ira. Die Summenformeln der 
einzelnen sich abspielenden Bkk. sind:
1. H3CO +  H O  =  HCO.H - f  II2: 2. 2H.CO +  IIaO =  HCO.H - f  CII3OII;
3. H»CO +  H.,0 =  COs +  2H,; 4. HjCO =  ĆO +  H,; 5. 2HaCO =  CO, +  CH ;̂
6. 3ILCO +  HsO =  CH4 +  2HCOsH; 7. 3HsCO +  HsO =  COs +  2 CH,OH 
(1. u. 2. in alkal. Lsg., 3.—7. in neutraler bezw. schwach saurer Lsg.). Es wird 
die B. von Zwisehenprodd. (Staukorpern) angenommen, die einzelnen Bkk. mit 
ihren Zwischenstadien werden in der Elektronenschreibweise (ygl. S. 482) wieder- 
gegeben. Der Staukorper der Rk. 5. ist sehr unwahrseheinlich, damit die ganzi; 
Rk. Die friiher fur Rk. 1. (E. M e lle r , Ztschr. f. Elektrochem. 27. 558; C. 1922.
I. 1013) angenommene Gleichung:

? > ° < 8 S  ^  H > C<O H  +  H' -  S > C<O H  +  H Ha +  H C < g H
wiirde zu erklaren sein nach:
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h < J X n

^ ^ 0 -—pj ^  ̂ ^ 0 —H +  H ^  ""o  — >-

H ~ H  - f  H—C—0 —H .
Die punktierte Linie bedeutet die Angriffsstelle des Katalysators. (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 31. 41— 45.) H e r t e r .

Erich M uller und Friedrich. Muller, Die katalytische Zersetzung der Brenz- 
łraubensaure. (Vgl. yorst. Ref.) Die Spaltung yon Traubenzucker in A. u. CO, 
unter dem EinfluB yon Pt-Metallen gelang nicht, wohl aber lieB sich Brenztrauben- 
saure in wss. Lsg. bei 100° durch Os, Pd u. Ru in *icetaldehyd u. C02 zerlegen. 
Andere Gase ais C02 wurden nicht beobaehtet. Die Rk.:

CHs-CO-COsH =  CH3-CHO - f  CO, 
verlief nie quantitativ, in 7 Stdn. zerfielen bei einem Vers. ca. 20% der Siiure. 
Unterhalb 100° nahm die Geschwindigkeit der Zers. schnell ab. Ohne Katalysator 
wurde bei 100° keine B. von COs beobaehtet, nach Zusatz yon pulyerisierten Ton- 
scherben wurden einige ccm CO, aufgefangen. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 45 
bis 46.) H e r t e r .

Erich Muller, Zur Frage nach dcm Verlauf organischer Reaktionen. (Vgl. 
yorst. Ref.) In Anlehnung an seine Yerss. uber die katalyt. Spaltung von Ameisen- 
saure (ygl. S. 482 u. die beiden yorst. Reff.) entwickelt Vf. eine allgemeine Theorie 
des Yerlaufs organ. Rkk. Es wird begriindet, daB eine Rk. so yerlaufen muB, daB 
uber keinen Zeitraum, der die Zeit des tlberspringens (Umlaufszeit?) eines Elektrons 
iibertrifft, ein Atom bzgl. seiner SuBersten Elektronenschale unbefriedigt isL Yf. 
laBt daher seine friihere Annahme, daB dem Zerfall yon HCO,H Dissoziation yoraus- 
geht, fallen; es ist niimlich unwahrscheinlich, daB die aus 2 Moll. abdissoziierten 
H-Atome sich inncrhalb einer Umlaufszeit treffen u. yereinigen konnen. Er kommt 
auf das 1. c. gegebene Schema A) ^  B) — y  C) zuruck. Wcnn hier angenommen

H“ C=0== H - C = 0 ^  II * 0 =

*  U J ” A +  Cv > « i
° A) B) C)

11= 0—C = 0 =  H—0 = C 1 § 0 =  = 0 = C = 0 =
(2i = o ^  ^  "''''"'-0= 0 =  — y  n = c = o = ;

H = :c < g
D) E) F)

+  g  - V  | j o < g .  +  L  •
G) H) I)

wird, daB A) u. B) im Gleichgewicht stehen, so miissen A) — y  B) u. B) — y  A) 
allein yerlaufen. Warum bedarf aber B) — y  C) dann besonderer Anlasse (Kata
lysator)? Der Grund liegt in der yerschiedenen Elektronenbindung. Vergleicht 
man A) — y  B) u. B) — y  C), so yersteht man, daB in A), wo die H-Atome bei 
cc u. §  durch 2 Elektronen gebunden sind, die Aberration eines Elektrons nach 
oder y  leichter moglich ist ais in B) die Aberration nur eines Elektrons. Betrachtet 
man B) — y  A) u. B) — y  C), die leicht bezwJ schwer yerlaufen sollen," so ist er- 
sichtłich, daB bei B) — y  A) die Aberration eines der 3 Elektronen bei y  nach a
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odcr S leichter vor sich geheu wird ais bei B) — >- C), die des einzigen Elektrons 
bei a  oder §  nach fi. Ganz analoge Betraclitungen fiihren fiir den Zerfall von 
Brenztraubensaurc zu dem Schema D) E) — F) u. einem gleiehen bei der 
COs-Abspaltung aus Malonsaure. Die hier yorgetragene Auffassung bietet fiir das 
Valenzproblem etwas prinzipiell Neues. Nach der alten Auffassung greifen nach 
einem vielgebrauchten Bild die Hakchen bei 2 einwertigen Atornen ineinander u. 
halten diese dadurch zusammcn; fur eine Bindung miissen also beide Hakchen be- 
ansprucht werden. Hier dagegen greift das Hakchen eines Atoms um den Rumpf 
des anderen Atoms, u. es kann die Bindung deshalb schon durch ein Hakchen 
bewirkt werden, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Es wird namlich 
yerlangt, daB um den Rumpf eines Atoms je nach seiner Natur eine ganz bestimmte 
Anzahl Hakchen greifen miss en, z. B. bei C 8, bei H 2 usw. Bzgl. der Rkk. 
zwischen 2 Moll. stimmt Yf. yollkommen mit W ieland  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 
4L 576; C. 1923. III. 1310) iiberein, der sagt: „Alle Umsetzungen organ. Stoffe, 
die sich zwischen zwci Komponenten abspielen, yerlaufen zweifellos auf dem Wege 
der gegenseitigen Addition11. Wahrend WlELAND z. B. Veresterung so yalenzcliem. 
darstellen kann, muB er aber bei formal gesatt. Verbb., wie der Rk. zwischen 
CII4 u. Cl8, ein ICraftfeld in der Umgebung der Moll. annelimen, wahrend in der 
Auffassung des Vfs. auch diese Rk. sich einfach nach dem Schema G — H — y  I 
ausdriicken laBt. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 46—50.) H erter .

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

W. Gerlach und W. Scłriitz, Bemerkungen iiber die Lebensdauer angeregter 
Atome. Vff. berechnen auf Grund yerschiedener experimenteller Daten die Lebens- 
dauern angeregter Atome; in die Gleichungen gehen vor allem die aus der kinet. 
Gastheorie bereclienbaren „Stofizeiten" einerseits, die aus opt. u. magnetoopt. 
Effekten ermittelten Zeitwerte fiir Bewegungen des Leuchtelektrons andererseits 
ein. Die Betraclitungen fiihren zu der Folgerung, daB die „kinet.“ u. die „opt“ 
StoBzeit sich durch einen „opt. StoBfaktor11 yoneinander unterscheiden. Die er- 
rechneten Werte fiir die Lebensdauern angeregter Na-Atome liegen zwischen den 
Grenzen 10—7 bis 10—9 Sekk., diejenigen fiir Hg-Atome unterhalb 8-10—6 Sekk. 
ais mittlerem oberem Grenzwert. (Phyaikal. Ztschr. 26. 33 — 35. Frankfurt 
a. M.) F r a n k e n b u r g e r .

Hawksworth Collins, Die Struktur des Thalliums. Auf Grund der relatiyeu 
Voll. u. der Bildungswarmen seiner Verbb. wird dem Tl die atomare Zus. CusSe 
zugeschrieben. (Chern. News 130. 85—88.) IlERTER.

H. B. W ahlin, Die Beweglichkeitcn der posilwen Ionen im Helium. Vf. diskutiert 
die Frage, ob die gegenuber den nach der kinet. Theorie errechneten Werten ais 
sehr klein befundenen Beweglichkeiten von Gasionen mittels einer B. von „Haufen- 
ionen“, d. h. einer Anlagerung nielit ionisierter Atome bezw. Moll. an das einzelne 
łon zu deuten sind. Um dies zu klaren, untersucht er die Beweglichkeiten von 
Ionen im He. Es zeigt sich, daB frisch entstandene Ionen hohere Beweglichkeiten 
aufweisen, ais „gealterte“ Ionen (Alterungszeit betragt Bruchteile von Sekk.); dies 
ist gut mit der Haufenionentheorie yereinbar. Es zeigt sich, daB die frisch ent- 
standeneu Ionen Beweglichkeiten von 13,3 cm/sec pro 1 Yolt/em aufweisen, die 
gealterten von 7,17 cm/sec pro 1 Yolt/cm. Unstetigkeiten in den Kuryen lassen darauf 
schlieBen, daB neben den „gealterten", scheinbar aus 3 He-Atomen sich zusammen- 
setzenden „Haufenionen11 noch relatiy wenige, aus 2 He-Atomen gebildete yorhanden 
sind. (Proe. National Acad. Sc. Washington 10. 475—78. 1924. Wisconsin, 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

W alter Dallenbach, Eduard Gerecke und Eugen Stoli, Yorgdnge an tiegaiw 
geladenen Sonden und an Teilchen, die in Gasentladungen su&pendiert sind. Yff.
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geben einen Auszug aus Unterss., die im Laboratorium der A. G. B r o w n , B o v e r i

& Co. tiber die Vorgange im Quecksilberdampfgleichrichter unternommen wurden. 
Vor allem werden die Potentiale bestimmt, die sich an negatiy geladenen, in die 
positiye Saule des Lichtbogens eingebrachten Sonden ausbilden. Hg-Iouen, die 
mit Geschwindigkeiten bis zu 3000 Volt auf eine Eisenflache aufprallen, losen aus 
dieser noch keinen meBbaren Elektronenstrom aus (unterhalb ca. 1 °/0 des auffallenden 
Ionenstroms). Der Umschlag der G lim m eu tladu ng in den L ich tb o g en  kann 
bereits bei so kleiner Energieentwieklung an der Kathode der Glimmentladung vor 
sich gehen, daB Erhitzung u. Elektronenemission infolge Richardsonefiekt dabei 
nicht die Ursache sein konnen. Ais die Ursache solclier „Ziindungen“ sind Ver- 
unreinigungen der Kathodenoberfliicbe, bcsonders z. B. Alkali-Halogenverbb. wirk- 
sam. Es wird die Auffassung entwickelt, daB eine Verunreinigung um so eher 
„zundet“, je leichter sie unter dem Bombardement positiver Ionen eincrseits Gase, 
andrerseits Elektronen abgibt. Bei der Gasabgabe u. auch bei der Elektronen- 
abgabe spielen moglicherweise chem. Rkk. eine Rolle, die durch die StoBe der 
positiyen Ionen in Gang gebracht u. unterhalten werden. (Physikal. Ztschr. 26. 
10—22.) F r a n k e n b u b g e r .

Madame Pierre Curie, tiber die Konstanz der Umwandlungsgeschwindigkeit 
der Radiumemanation bei versehiedenen Konzentrationcn. Vf. untersucht mittels 
ciner sehr empfindlichen Kompensationsmethode die Abnahme der /-Strahlung 
zweier moglichst gleicher RaEm-Mengen (ca. 200—270 Millicurie), von denen bei 
den yerschiedenen Verss. die eine in hochst konz. Form in ciner kleinen Kugel 
von etwa 0,21—0,26 mm3 Inhalt (Druck ca. ’/a at), die andere in yerd. Zustande in 
einem Robrchen von 0,5 mm Durchmesser u. 20—30 mm Lange sich befand, um 
zu priifen, ob durch die Einw. der radioakt. Strahlung auf die RaEm-Atome eine 
Beeinflussung der Halbwertszeit sich erreichen lieBe. Die theoret. u. experimen- 
tellen Versuchsbedingungen werden eingehend geschildert Es konnte mit einer 
Genauigkeit von 1:10 0 0 0  gemessen werden, es ergaben sich aber nur Unterschiede 
kleiner ais 1:2000, die nicht einer bestimmten Ursache zugeschrieben werden 
konnten. (Ann. de Physiąue [10] 2. 405—33. 1924. Paris.) P h i l i p p .

Jean Thibaud, Die durchdńngende y-Strahlung des Mesothońunis 2. Vf. weist 
durch Yergleiche mit dem „naturlichen ^?-Strahlenspektrum“ des Mesotliorium 2 
nach, daB die von ihm in fruheren Verss. nacligewiesenen y-Strahlungen yon 908200 
u. 962700 Volt Energie, die von dem im Gleichgewiclit mit seinen aktiyen Prodd. 
stehenden Mcsothorium herruhren (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 178.1706.179.1052; 
C. 1924. Et. 2633. 1925. I. 933), dem Mesothorium 2 zuzuschreiben sind. Zu seinen 
bisherigen Feststellungen fugt Vf. den Nachweis zweier weiterer, vom Mesothorium 
emittierter j^-Strahlungen relativ geringerer Energie (333 u. 459 Kiloyolt) hinzu; 
sie sind mittels einer scliwachen, offenbar aus den K- u. L-Niyeaus ausgelosten 
photoelektr. ^J-Strahlung von Pb ermittelL Auch diese ^'-Strahlen scheinen yom 
Mesothorium 2 auszugehen. Auch beim Mesothorium 2 scheint — ebenso wie beim 
Ra B u. C das natiirliche ^-Strahlenspektrum ein sekundarer EfFekt seiner y-Strah- 
lungen zu sein. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1322—24. 1924.) Fbankenb.

Albert Nodon, Untersuehungen tiber Rontgoistrahlen grofier Wellenlangen. 
Untcr Heranziehung einiger Literaturstellen beansprucht Vf. die Prioritat der Ent- 
deckung langwelliger (k =  750 A — A =  12  A) Rontgenstrahlen. Nach seinen 
fruheren Befunden sollen dieselben unter dem gleichzeitigen EinfluB ultrayioletter 
Strahlung u. eiues elcktrostat. Feldes, auch bei normalem Luftdruck yon Metall- 
platten emittiert werden. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 179. 1600—1.) F k b c .

P. P. Ewald, Die Intensitaten der Rontgenrefleaz und der Struktur faktor. Yf. 
unterzieht die bisherige Theorie der Rontgeninterferenz in Krystallgittem einer 
krit. Betrachtung. Auf Grund eines Yergleichs mit den opt Eigenschaften der
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Krystalle weiat er die MSngel der bisherigen Ansichten auf u. kommt auf Grund 
mathemat Entwicklungen zu folgenden Schlussen: 1 . Der Hauptteil der Intensitat 
des reflektierten Rontgenstrahls entsteht durch Totalreflexion. 2. Hieraus folgt, 
daB die bisherige Yorstellung tiber die Wirkungsweise des Strukturfaktors nicht 
zutrifft. 3. Die allgemeine Theorie der Rontgenoptik zeigt, daB der Winkelbereich 
fiir den Strahleneinfall, unter dcm Totalreflexion eintritt, bei symmetr. Rcflexion 
monochromat. Strahlung proportional zu S  cotg &  ist (& =  Einfallswinkel, S  die 
Strnkturamplitude). 4. Auch die Intensitat ist deshalb proportional zu S  cotg & 
(nicht zu S s, wie bisher angenommen wurde). 5. Hiermit stehen im Einklang 
Messungen von W. L. B r a g g  am Aragonit, yon W. H. B r a g g  am Diamant, sowie 
von R. v. N a r d r o f f  am Pyrit. (Physikal. Ztschr. 26. 29—32. Stuttgart, Techn. 
Hoehsehule.) F r a n k e n b u r g e r .

J. H. Shaxby, Uber die Erzielung von Laue-Diagrammen mittels monochroma- 
tischer X-Slrahłcn und iiber die Struktur der Perlmutter. Vf. beschreibt eine An- 
ordnung, mittels dereń es gelingt, monochromat. Rontgenstrahlung zur Erzielung 
von Laue-Diagrammen anzuwenden. Ais monochromat. Strahlung wird die 
K-Strahluug des Antikathodenmaterials bezw. bei zu starker Absorption derselben 
in dem zu untersuchenden Krystall eine noch hartere Strahlung benUtzt. Vf. ver- 
wendet eine (juarzriihre von 5 cm Durchmesser mit Ag-Antikathode u .'40000 V Be- 
lastung. Austritt der Strahlung erfolgt durch ein mit Fenster yersehenes Ansatz- 
rohr, Ausblendung durch ein Pb-Diaphragma; die Aufnahme auf einer mit Ver- 
stiirkerschirm yersehenen Platte. Dauer der Aufnahmen betrug bei einem Strom 
von etwa 20 Milliampere u. 1 cm dickem Krystall etwa 4 Stdn. Vf. untersucht 
mit dieser Anordnung die Struktur der Perlmutter. Bei einer senkrecht zur Schicht- 
ebene der Perlmutter crfolgenden Inzidcnz der Strahlung erhalt Yf. Aufnahmen, 
welche darauf schlieBen lassen, daB der minerał. Teil der Perlmutter aus Aragonit- 
krystallen besteht, dereń quasi-hexagonale Achse senkrecht zur Schiehtungsebene 
steht. (C. r. d, TAcad. des- sciences 179. 1602—3. 1924.) F r a n k e n b u r g e r .

F. Croze, tiber die Struktur des IAnienspektrums des Stickstoffs. Vf. behandelt 
die Zuordnung der Serien im Linienspektrnm des Stickstoffs zu dem N-Atom einer- 
seits, dem einfach ionisierten N + - u. dem doppelt ionisierten N + + -Ion anderer- 
seits. Wiihrend fiir die Spektren des N u. des N++ bereits bekannt ist, daB sie 
aus Kombinationen geradzahliger Multipletts (Dubletts u. Quadrupletts) bestehen, 
weist Yf. mittels Messungen des Zeemaneffektes nach, daB das Spektrum.des N+ 
gemaB dem Gesetz des Multiplettwechsels durch ungeradzahlige Multipletts, vor 
allem Tripletts, charakterisiert ist. (C. r. d. TAcad. des sciences 179. 1603—05. 
1924.) F r a n k e n b u r g e r .

R ita Brimetti, Uber die JPeinstruktur der Heliumbande 5876 A. (Atti R. Accad. 
dei Lince!, Roma [5] 33. II. 413—15. 1924. Arcetri, Physikal. Lab.) Z a n d e r .

F e lis  Joachim de W isniewski, Die Dubletts der Alkalimetalle (Auszug). Vf. 
gibt eine Formel an, welche die Breite der aufeinanderfolgenden Dubletts der 
Hauptserien des Na, K, Rb, Cs u. Mg aus der Ordnungszahl des Dubletts (Bezeich- 
nung gemaB Ritz) =  n u. einer fur jedes Element charakt. Konstanten u  errechnen 
ISBt Die Freąuenzdifferenz A v innerhalb des Dubletts ist A v  — «(1 — 0,5/«)/»*; 
die gleiche Formel stellt in befriedigender Weise die Freąuenzdifferenz A t’l3 fiir 
die Totalbreite des Tripletts des Al+ dar. Fiir Na, K, Rb u. Cs laBt sich weiter- 
hin a  ais Funktion der Ordnungszahl des betr. Elementes darstellen. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 179. 1316—17. 1924.) F r a n k e n b u r g e r .

M. A. Catalan, Uber die Struktur des Scandiumspektrums. II. Mitt (Ygl. 
Annales soc. espanola Fis. Quim. 20. 606. 21, 464; C. 1924. I. 857. 1320.) Vf. 
modifiziert seine fruheren Ansichten teilweise nach den Ausfuhrungen von G i e s e - 
LER u. G b o t r ia n  (Ztschr. f. Physik 25. 342; C. 1924. II. 2121), er gibt neue Zu-
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sammenstellungen fiir die Terme des ionisierten Sc, fiir das neutrale Sc-Atom 
werden zwei neue Multipletts angegeben. Das von L a p o r t e  (Ztschr. f. Physik 23. 
166; C. 1924. II. 156) am Eisenspektrum bewfihrte, modifizierte Selektionsprinzip 
gilt auch fur das Sc-Spektrum. Einige Linien, darunter starkę, konnten noch nicht 
klassifiziert werden. (Annales soc. espanola Fis. Quim. 20. 497—505. 1924. Madrid. 
Lab. de Invest. Fis.) W. A. R o t h .

Guillaum e C. Lardy, Dltramolette Absorptionsspektren einiger Ketene und ihrer 
Dimeren. II. (I. ygl. S. 819.) Yf. bringt weitere crgiinzende Messungen in aus- 
fuhrlichen Tabellen u. Kurven. Die wesentlichen Daten sind schon nach Teil I 
(1. c.) referiert; ebenso sind die theoret. Auslegungcn u. Vergleiche mit den ver- 
wandten Korperklassen dort bereits eingehend wiedergegeben. (Journ. de Chim. 
physiąue 21. 353—85. 1924. ZUrieh, Univ. u. Polytcchn.) H o r st .

Th. Dreiscll, Der Einflufi der C-H-Gruppe auf die Starkę der Absorption einiger 
organischer Verbindungen unter 3 fl. (Vgl. S. 1164.) Die Maxima von Oberbanden 
der von E l l i s  (Physical Review [2] 23. 48; C. 1924. I. 1635) der C-H-Bindung 
zugeordneten Bandę bei 6,9 fi werden bei Chloroform, Acetylen u. Benzol^yerglichen. 
Das Verhaltnis der Absorptionskoeffizienten Bzl. zu Chlf. findet Vf. gleich 6 :2. 
(Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 102—10. 1924. 
Bonn.) LESZYNSKI.

Ch. Courtot und A. Dondelinger, Optische Dntersuclmng von Indaribasen. 
Nachgenannte, von VfF. friiher (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 493; C. 1924.
I. 1785) synthetisierte Verbb. wurden bzgl. ihrer Mol.-Refr. u. der Absorptions- 
spektren untersucht. (Ergebnisse tabellar. u. graph. im Original): 1. Indanylamin, 
Kp.a 96—97°, D .ls4 1,0380, nD16 =  1,5619. — 2. N-Methylindanylamin, Kp.15 106 bis 
107°, D.ls4 0,9981, nD16 =  1,5411. — 3. N-Dimethylindanylamin, Kp.,,, 99—100°,

0,9803, nD16 =  1,5357. — 4. N-Athylindanylamin, Kp.7 106—107°, D.ls, 0,9846, 
nDls =  1,5342. — 5. N-Diathylindanylamin, Kp.]0 131—132°, D.,s4 0,9542, nD'5 =
1,5218. — 6. N-Phenylindanylamin, Kp.15 202—203°, D.15, 1,0910, nD>5 =  1,6215. —
7. N-o-Tolylmdanylamin, Kp.I5 201°, fest. — 8. N-m-Tolylindanylamin, Kp.,a 210 bis 
211°, D .154 1,0742, nD15 =  1,6122. — 9. N-p-Tolylindamjlamin, Kp.„ 203°, fest. —
10. N-Xylylindanylamin, Kp.17 218°, D .154 1,0600, nD16 =  1,6037. — 11. N-Methyl- 
N-pheny lin dany lamin, Kp.n 191—192°, D .154 1,0790, nD15 =  1,6165. — 12. N-Athyl- 
N-phenylindanylamin, KpIS 193—194°, D .154 1,0647, nD15 — 1,6065. — 13. N-Methyl- 
N-benzylindanylamin, Kp.17 197—198°, D .164 1,0438, nD15 =  1,5775. — Zu Yergleichs- 
zwecken: 14. N-Methyl-N-benzylanilin, Kp.I9 171°, D .,s4 1,0475, nD15 =  1,6071 u. 
15. N-Athyl-N-benzylanilin, Kp.12 173°, D .I54 1,0330, nD15 =  1,5975. Aus der Tabelle 
des Originals ergibt sich bzgl. der Mol.-Refr. folgendes: refraktometr, wirkt die 
K-Indanylgruppe wie ein aliphat. oder alicycl. Substituent; die experimentell ge- 
fundene Mol.-Refr. der Verbb. 1, 2, 3, 4, 5 u. 13 stimmt mit den mittels der Eiaen- 
lohrschen oder Briihlschen Inkremente berechneten Werten gut iiberein. — Bei 11 
u. 12 zeigt die Mol.-Refr. bei Benutzung der Eisenlohrschen Inkremente erhebliche 
Exaltation gegeniiber der experimentell festgestellten Mol.-Refr. Mit den Briihl- 
schen Werten wird gute (jbereinstimmung erzielt. Es ergibt sich, da8 bei tert. 
Anilinen, die ein aliphat. u. ein Indanylradikal enthalten, letzteres sich refrakto
metr. wie ein aliphat. oder alicycl. Radikal yerhalt. — Die Verbb. 6—10 zeigten 
bei Benutzung des Briihlschen Wertes fiir sek. Arylamin-Ngegeniiber den experimentell 
gefundenen Werten erhebliche Esaltation; diese Esaltation zeigte sich stets, un- 
abhSngig von der Stellung der CH3-Gruppen im Benzolkem. Die von L e y  u. 
P f e if f e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 363; C. 1921.1. 785) gemachte Beobachtung, 
daB Einfuhrung eine3 zum N o-stSndigen Radikals (CH3 oder Cl) in Dimethylanilin 
eine Depression der Mol.-Refr. bewirkt, konnten Vff. an den von ihnen untersuchten 
sek. Aminen nicht feststellen; auch fanden sie keine so erheblichen Kpp.-Unter-
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schiede bei deu Verbb. 7—9 wie L e y  u . P f e i f f e r  sie fiir o- u. p-Methyldimetliyl- 
anilin festgestellt haben. 7 weicht jedoch chem. von den anderen sek. Aminen 
insofern ab, ais bei Einw. von CH3MgJ eine Entw. von CH, erst bei 120—125° 
(bei den anderen sck. Amineu sclion bei gewohnliclier Temp.) stattfindet.

Bzgl. der Absorptionsspektren ergibt sich folgendes: (Lsgg. in Bzl.); 1. konnte 
nicht untersuclit werden, da es leicht C02 aus der Luft absorbiert. AuBer den 
vorher genannten Verbb. wurden weiterhin noch untersucht: 16. Diindanylamin, 
17. Methyldiindanylamin, 18. fi-Naphthyldiindanylamin, 19. Diphenylindanylaniin 
u. 20. o-, m- u. p-Niirophmylindanylamin. Aus den im Original yeroflentlichten 
Kurven sind ais allgemeinc Ergebnisse folgende liervorzuheben. Die cliromogene 
Wrkg. des Indanylradikals ist geringer ais die von CaH5 u. stiirker ais C6H5CHj. 
Die cliromogene Wrkg. des Indanylradikals tritt deutlicher hervor, wenn es bei 6. 
an-N gebunden ist, statt imBenzolkern direkt zu sitzen; die o-, m-u. p-CH3-Derivv, 
von 6. lassen sieli (besser noch die entsprechenden NOa-Derivv.) bzgl. ihrer Ab
sorptionsspektren gut unterscheiden. p-Substitution bedingt gegenuber den o- u. 
m-Deriw. eine hyperchrome Wrkg. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 115 
bis 130.) II a b e r l a n d .

Cz. Korschun und C. H oli, Absorptionsspektren des Pyrrols und seiner Deri- 
vate. ŻEL Mitt. Der Einflup von NJT̂ - und (Nil- CO■ NIT2)-Gruppen auf die Ab
sorptionsspektren der Pyn-olderivate. (II. vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 
55; C. 1823. III. 1019.) Die Absorptionskuryen der Athylester der 1-Amino- u.
l-Ureido-2,5-dimethylpyrrol-4-carbo7isaure wurden ermittelt u. mit den fruher er- 
lialtenen Kurven des in 1 nicht substituierten u. des 1-CH3-Deriy. verglichen. Es 
ergab sich, daB die Kurven des 1-Amino- u. 1-CH3-Dcriv. fast ident. sind, das 
NHS-Deriv. zeigt eine sehwaehe Zunahme der Intensitat der Absorptionsbanden. 
Tritt eine NH-CONH.-Gruppc in 1-Stellung, so wird die Kurve nach Ultrayiolett 
verschoben, was darauf zuriickzufuhren ist, daB NHCONHs weniger auiochrom 
wirkt ais CHS u. ; die Intensitat der zweiten Absorptionsbande (1/7. 3700) ist 
geringer ais die der entsprechenden vorher genannten Verbb. — Yergleicht man 
die Kurven von a) 2,3,5-Trimethylpyrrol-4-carbonsauredthylester, des entsprechenden 
b) 1-Amino-, c) 1-Methyl- u. d) l-Ureidoderiv., so ergibt sich, daB die Kurven von 
b) u. a) sehr iihnlich sind; die von c) ist nach Ultrayiolett yerschoben, die Inten
sitat der zweiten Bandę von a) (1 j). 3700) ist geringer ais die yon c). Die Kurve 
von d) ist nach Ultrayiolett yerschoben, die Intensitat der zweiten Bandę (3700—3900) 
ist stiirker ais bei a—c. Entsprecliendc Verhaltnisse findet man bei 2,5-Dimethyl- 
pyrrol-3,4-dicarbonsaureester u. den in 1. analog substituierten Deriyy. (Kuryen im 
Original). — Nach den bisherigen Ergebnissen der Messungen war anzunehmen, 
daB eine Zunahme des Sattigungszustandes der NHj-G-ruppe eine Verschiebung der 
Kurye nach Ultrayiolett sowie Schwiichuug der Intensitat der Banden yerursachen 
muBte. Diese Annahme konnte experimentell bestatigt werden, indem die Athyl
ester yon l-Amino-2,5-dimethylpyrrol-4-carbonsaure u. der entsprechenden 3,4-Di- 
carbonsSure in alkoh. IIC1 untersucht wurden. Der EinfluB des Sattigungszustandes 
ergibt sich auch bei Unters. von l-Ureido-2,5-dimethylpyrrol-4-carbonsaureester in 
:dkoh. HC1 u. NaOH. Diese Verb. bildet mit HC1 ein mehr oder weniger bestiin- 
diges Prod., der SSttigungszustand des an den N des Pyrrolkems gebundenen 
Stickstoffs wird infolgedessen nur wenig yermelirt, die Kuryen in neutraler u. saurer 
Lsg. unterscheiden sich nicht erbeblicli. Anders dagegen ist die Kurye in alkal. 
Lsg.; hier bildet sich das Gleichgewicht:

NaOH
—Nil-CO-NIL —N : (CONa)—NHS,HjO

u. wenn das Harnstofifderiy. sich im Enolzustande befindet, wird die Affinitiit vom 
N des Pyrrolkernes geschwacht, der Sattigungszustand des Hamstoffderiy. nimmt
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ab, infolgedessen ist das Absorptionsspektrum nach Rot yerschoben, womit gleich- 
zeitig eine Intensitatszunahme der Absorptionsbanden verbunden ist Gleiche Er
scheinungen beobaehtet man in alkal. u. sauren Lsgg. der Hamstoffderiw. der Di- 
carbonester. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 130—40.) IIaberland.

E m ile Rousseau, Bindung der ultravioletten Energie durch Mangan. (Vgl. 
S. 1164.) Vf. benutzt eine wss. 10%ig. MnClj-Lsg., die wiederholt von kolloidem 
Nd. (MnOj) abfiltriert wird u. in versehlossenen Quarzrdhrclien der Wrkg. des 
ultravioletten Liehtbogens unterworfen wird. Nach jeder l/» Stde. wird ein Rohr- 
chen entfernt u. dessen Inlialt titriert. Die Verss. zeigen, daB eine 10%ig. MnCL- 
Lsg. ein photokatalyt. Resonanzyermogen besitzt, das yersebiedene Monate auBer- 
halb der Lichtąuelle (ultrayiolette oder sichtbare Strahlen) erhalten bleibt. Obiger 
photokatalyt. Effekt scheint mit den ultrayioletten Strahlen zuzunehmen, nimmt 
jedoeh bei fortgesetzter ultrayioletter Wrkg. ab. (C. r. soc. de biologie 91. 1190—92. 
1924. Paris.) K. WOLF.

Richard Gans, Molekulare Lichtzerslreuung in Fliissigkciten. Es werden neue 
nach einer etwas yerfeinerten Methode ausgefiihrte Messungen mitgeteilt, die den 
friiher (Ztschr. f. Physik 17. 353; C. 1923. III. 1592) dargetanen Zusammenhang 
zwischcn der Kerrkonstante u. dem Depolarisationsgrad des Tyndallichtes reiner 
Pil. bestiitigen. Die untersuchten Fil. stellen sich in folgende Reihe nach wach- 
sendem Depolarisationsgrad (weiBes Licht): CClt , CII3OH, A., n-C-iII-OH, A.,
i-C4II9OJI, W., Ameisensaure, Aceton, Chlf., Eg., Bzl., Toluol, m-Xylol, p-Xylol, 
CJSfil, CJI^Br, CS±, C6H5NO.>. Die Ubereinstimmung mit der Schwankungstheorie 
st im Falle nicht dipolarer Fil. befriedigend; eine iihnliche Berechnung auf Grund 

der „inolekularen11 Theorie, die jedem Mol. die gleiche Zerstreuungsfiihigkeit zu- 
schreibt, lieferte grob abweichende Zahlen. (Ztschr. f. Physik 30. 231—39. 1924. 
La Plata, Inst. de Fisica.) Bikerman.

W alter K onig, Einige Beobachiungen uber kiinstliche Doppelbrechung durch 
Temperaturungleichheit. Yf. beschreibt experimentelle Unterss. uber das Zustande- 
kommen kunstlicher Doppelbrechung durch lokales Erhitzen yorher opt. isotroper 
Korper (Glas) u. weist auf den Zusammenhang dieser Erscheinungen mit der durch 
mechan. Druek erzeugten Doppelbrechung hin. (Physikal. Ztschr. 26. 45—47. 
Piessen.) F r a n k e n b u r g e r .

Gaetano V iale, Uber die Eemmung photodynamischer Erscheinungen. (Vgl. 
Arch. di scienze biol. 4. 323; C. 1924. I. 1740.) Die photodynam. Wrkg. des 
Eosins auf die Ilamolyse u. auf die Osydation von K J  wird durch Tyrosin (I), 
Trypłophan (II), Pepton (III) u. Resorcin (1Y) gehemmt, seine beschleunigende 
Wrkg. auf die Edersche Rk. aber durch I u. I I  nicht, so daB sich dereń Ilemm- 
wrkg. nur gegen die Oxydationsbesclileunigung durch Eosin zu richten scheint. 
Serum hebt die photodynam.-hSmolyt. Wrkg. von Erythrosin, Benzoflavin u. Chloro- 
phyll vollst;indig auf, I  u. II  wirken so nur gegen Benzoflayin, III  auf dieses u. 
Erythrosin; die photodynam. Wrkg. des letzten auf KJ wird wie diejenige des 
Eosins durch I —IY gehemmt, diejenige von Chinin, Asculin u. TJ-Salz hingegen 
nicht beeinfluBt. Der EinfluB von Eosin auf KJ wird durch Saceharosc u. Glucose 
nicht gehindert, durch Casein bei alkal. Rk. gehemmt, bei saurer Rk. beschleunigt. 
Benzoflayin u. Chlorophyll sind auf die Spaltung yon KJ ohne EinfluB. Im all- 
gemeinen lSBt sich sagen, daB Hemmung der photodynam. Wrkg. durch eine Sub- 
stanz da zu erwarten ist, wo ihr Zusatz die Fluorescenz aufhebt oder sehwacht. 
(Arch. di fisiol. 22. 61—75. 1924. Torino, Uniw; Ber. ges. Physiol. 29. 170. Ref. 
P in c u s s e n .) S p ie g e l .

Ed. Bayle, R. Fabre und H. George, Beitrag zur Untermchung der Fluorescenz 
m d ihrer Anwendungen. Kurzes Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences ygl. 
C. 1924. II. 1158. Nachzutragen ist: unter der Einw. yon Hg-Licht (ŻL 3650) tritt
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bei Daphnetin u. Daphnin keine Fluorcsccuz auf. Cumarin fluoresciert unter 
gleiehen Bedingungen violett, Umbelliferon blauyiolett, Asculetin yiolett; die Fluo- 
reseenz ist jedoch gering u. ihre Intensitiit nicht meBbar. Asculin zeigt von allen 
eben genannten Verbb. die stiirkate Fluorescenz (yiolett), die Intensitiit betrSgt 
(wenn die von Na-Salicylat =  20 gesetzt wird) 9. — Cotaminchlorhydrat fluoresciert 
bei Bestralilung mit der Hg-Lampe gelb, Hydrastininchlorhydrat blau, die freien 
Basen fluorescieren fast gar nicht; Hydrastinchlorliydrat u. -salicylat fluorescieren 
sckwach grunlich wie die freie Base. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 37. 89—115. 
Paris, Lab. de 1’Identitć judieiaire.) H a b e r l a n d .

A llen Garrison, Das Yerhalten von A gJ in der photovoltaisćhen Zelle. II. 
Eine neue Art einer photovoltaischen AgJ-Zellc. (I. vgl. Journ. Physical Chem. 28. 
333; C. 1924. II. 1442.) Die Elektroden der neuen Zelle bestehen aus Gold-, 
Platin- oder Palladiumblech, das mit einem diinnen, durchsichtigen Hautcheri aus 
geschmolzenem AgJ iiberzogen ist. Metali. Ag wird also yermieden. Das Photo- 
potential stellt sich sehr langsam ein u. ist immer positiy. Fur alle Wellenliingen 
steigt das Potential bei Beginn der Belichtung proportional der LichtintensitSt an, 
wahrend sich die Maxima bei hohen Intensitaten einem Grenzwert nahern. Eine 
neu hergestellte Elektrode ist fiir blaues Licht empfindlicher ais fiir griines u. 
rotes. Durch Blaubelichtung steigt die Rotempfmdlichkeit, wobei das Hautchen 
eine grunliche Farbung annimmt. Diese Farbung geht im Dunkeln zuruck, yer- 
schwindet aber erst beim Umschmelzen yollig. Der photoelektr. Effekt fiir weiBes 
Licht ist starker ais die Summę der Effekte fur die einzelnen Lichtkomponenten. 
Yf. nimmt einen Energieaustausch zwischen Molekiilen in yerschiedenen Polari- 
sationszustanden an. (Journ. Physical Chem. 29. 58—67. Houston [Texas] Rice 
Inst.) L e s z y n s k i .

A 2. K le k tr o c h e m łe .  T h e r m o c h e m ie .

Jean Granier, Absorption elektromagnetischer Wellen durch das Eis. Vf. unter- 
sucht mittels elektr. Methoden den Winkel der entstehenden Phasendifferenz u. die 
Selbstinduktion, welche reines Eis gegenuber elektr. Wellen yerschiedener Fre- 
ąuenz aufweist: es zeigt sich, daB das Verh. eines Eiskondensators schemat, durch 
zwei parallel geschaltete Kondensatoren von je 2,05 u. etwa 78 Einheiten Selbst
induktion, dargestellt werden kann; hinter den 2. Kondensator ware ein Wider- 
stand zu schalten, dessen Wert umgekehrt proportional der Temp. yariiert. Vf. 
gibt eine Deutung dieses Befundes, welche hauptsachlich die Eigenschwingungen 
u. die gegenseitige Keibung der H- u. OH-Ionen des Eises zur Erklarung heran- 
zieht. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1313—16. 1924.) F r a n k e n b u r g e r .

Albert F. 0. Germann, Kohlenmonoxyd, ein Produkt der Elektrolyse. Bei der 
Elektrolyse von Phosgen oder einer Lsg. von AlCl, in COClj wurden CO u. C?2 
erhalten. Die spezif. Leitfahigkeit von redest. techn. COCla wurde von B,ussel 
Timpany zu 0,007 X  10—s bei 25° bestimmt. COClj ist demnach ein schwach 
dissoziierendes Losungsm. (Science 61. 70—71.) H e r t e r .

Albert F. 0. Germann, Was ist eine Sdure'? (Ygl. yorst. Eef.) Nachdem 
F r a n k l i n  fiir Basen neben OH' auch KH2' ais charakterisL łon zugelassen hat, 
erhebt sich die F ra g e , ob nicht auch SSuren esistieren konnen, die keine H’-Ionen 
abspalten. Yf. bejaht diese auf Grund des Yerh. von A1C13 in COCla, dereń Verb. 
COAl,Cl8 „ Carbonyldichloraluminat“ er auf Grund der friiher (G e r m a n n  u . G a g o s , 
Journ. Physical Chem. 28. 965; C. 1924. II. 2224) angegebenen Rkk. ais eine 
Siiure mit dem charakterist. zweiwertigen łon CO" auffaBt Ais Saure ist danach 
die Substanz zu definieren, die sich bildet, wenn ein ionisierendes Losungsm. sich 
chem. mit einer geeigneten Substanz yerbindet u. die imstande ist. Salzc mit Metallen
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u. mit von dem Losungsm. abgeleiteten Basen zu bilden. Beispiel S03 -H0H mit 
KOH, 2A1C13 ,C0C13 mit CaCla. (Science 61. 71. Califomia, Stanford Univ.) H e r t .

Sven Bodforss und A ksel Arstal, Die Perboratbildung bei der Elektrolyse mit 
unsymmetrischem Wechselstrom. Eine wss.-alkal. Lsg. von HsB 03 wurde der 
Elektrolyse unterworfen, wobei dem Gleiclistrom («7j,) ein Wechselstrom (Jw) uber- 
lagert wurde, dessen Starkę bei der grofiten Amplitudę Ja iibertraf. J t  wurde mit 
Cu-Coulometer, die GesamtstromstSrko (J j)  mit Weicheisen- oder Hitzdrahtampóre-

meter gemessen. Es war dann J w — — J„2 ■ Ais Anodę dicnte ein Zn-Stab;
auch Sn gab positiye Resultate, wenn auch in geringem MaBe, die anderen unter- 
suchten Metalle ergaben keine B. yon Perborat bezw. Ą O s. Die Resultate, die 
zum groBen Teil mit denen von BOrgin (Diss. Berlin 1911) ubereinstimmen, sind 
folgende (Elcktrolyt stets 5 NaOH -|- 1B(0H)3 im 1): Die gunstigste Stromdichte 
war Da  — 0,06 Amp./qcm bei : Jg — 2,8. Die Ausbeute an Peroxydsauerstoff 
ist am grofiten ca. 15 Min. nach Beginn der Elektrolyse, danach fallt sie ab, u. 
z w ar um so starker, je kleiner : Jg ist. Die Temp. des Elektrolyten ist niedrig, 
am besten unter 0° zu halten, bei 30° entsteht kein Perborat mehr. Dessen B. 
beginnt erst bei einer solchen Starkę des Wechselstroms, daB der Gesamtstrom 
kein a. Gleichstrom mehr, sondern ein a. Wechselstrom ist. Die Ausbeute, ge- 
rechnet auf Gleichstrom, steigt dann mit der Amplitudę des Wechselstroms. Die 
Zus. des Elektrolyten wurde yariiert von NaOH : B(OH)3 =  1—7. Die gilnstigsten 
Ergebnisse wurden bei NaOH : B(0H)3 =  5 erhalten. Hier liegt auch die maximale 
Leitfahigkeit der FI. Der Verbrauch an Zn wurde grayimetr. yerfolgt. Die Resultate 
zeigen deutlich, daB zwischen B. von Peroxyd u. Auflosung von Zn kein direkter 
Zusammenhang besteht. Zur Theorie der Rk. machen Yff. yorlaufig die Annahme, 
daB die B. yon Perborat mit a. Wechselstrom ein kathod. ProzeB ist: Wenn die 
Elektrodę Anodę ist, beladet sie sich mit O, bei dem kathod. ProzeB wird dieser 
zu HjOg red. Die Verss. von F . F is c h e b  u . P r ie s s  (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 46. 
698; C. 1913. I. 1324) tiber kathod. Red. yon O, zu HtOs an Hg stutzen die 
Hypothese. Die Theorie yon BOrgin (1. c.), wonach der Wechselstrom ais De- 
polarisator dient, wird abgelehnt. (Ztschr. f. Elektrochcm. 31. 1 —5. Drontheim, 
Techn. Hoclisch.) H e r t e r .

E. Liebreich. und W . W iederholt, Die Stromspannungskunien von Nickel und 
Aluminium. Die frtiher (Ztschr. f. Elektroehem. 30. 263; C. 1924. II. 1317) an 
Cr, Fe u. Hg ausgefuhrten Unterss. tiber die Stromspannungskuryen wurden auf 
M  u. Al ausgedehnt. Ais Elektrolyte dienten 0,l°/óig- H ,S04, l 0/„ig. HsOs, 0,1%'g- 
HaS03, Vio'n- U Cl u. 7,,,-n. NaOH, bei Ni auch NiS04 yerschiedener Konz. Auch 
der anod. Teil der Kuryen wurde unters.ucht. Wie in den fruheren Fallen kommt 
es bei kathod. Polarisation von Ni u. Al zur B. von IIydroxyden, beyor H2 ent- 
wickelt wird. Allerdings bestehen gewisse Unterschiede, von denen wohl der 
vrichtigste ist, daB infolge der geringen Loslichkeit der Hydroxyde diese nicht 
vollstandig red. werden, es kommt der Hs an einer Deckschicht, die sich an der 
Metalloberflfiche ausbildet, zur Abscheidung. Auch Auflosung des Metalls unter
B. yon Salzen wurdc beobachtet. Die Unloslichkcit yon Al bei anod. Polarisierung 
wird beweiskraftig auf die B. einer Osydhaut zuruckgefuhrt, dereń Sichtbarmachung 
u. photograph. Wiedergabe gelang. Das gesamte Yersuchsmatcrial lafit es un- 
zweifelhaft erscheinen, daB die Passivit5tserscheinungen lediglich Folgen der chem. 
Bedingungcn in der Umgebung der Elektrode sind, ihre Ursache ist nicht dem 
Metali selbst zuzuschreiben. Die Augenfalligkeit der Passiyitat bei mehrwertigen 
Metallen wird nur dadurch gehoben, daB bei dem Wechsel der chem. Bedingungen 
(relatiye Mcnge yon O u. H) die Wertigkeitsstufen auch gleichzeitig wechseln. 
(Ztschr. f. Elektroehem. 31. 6—15. Berlin, Chem.-Techn. Reiehsanstalt) H e r t e r .
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E lisabeth  Becker und Hermine H ilberg, U ber die Passivitat der Metalle. 
Es wurde untersucbt, ob die Kontaktdistanzen (vgl. R o h m a n n , Physikal. Ztschr. 21. 
417 [1920]) u. die lichtelektr. Empfindlichkeit ein Kriterium fiir den akt. oder 
passiyen Zustand von Metallen darstellen. Die Verss. erstreekten sich auf Fe, Cr 
u. Ni. W  war nicht yerwendbar, da es sich im Kontakt mit Sauren mit einer 
Oxydechicht iiberzieht, also stets mechan. passiv ist. Mo lieB sich entgegen den 
Angaben von M u th m a n n  u . F r a u n b e b g e b ,  Sitzungsber. Bayr. Akad. d. Wiss. 34. 
201 [1904]) auf keine Weise passiviercn. Elektrolyt. aus Chromsiiure auf F e nieder- 
geschlagenes Cr wurde durch kathod. Polarisation fur mehrere Stdn. akt. Auf Cu 
dagegen wurde es sehr schnell wieder passiv. Im allgemeinen war die Kontakt- 
distanz des passiyen Metalls groBer ais die des akt.; dieser Befund spricht gegen 
die Dispersoidtheorie (vgl. G r a e t z ,  Handb. der Elektrizitat, Bd. II., S. 541). Haufig 
gingen auch Lichtelektrizitat u. Passiyitat bei den teils akt., teils passiyen Metallen 
parallel. Sichere Kennzeichen fiir den einen oder andercn Zustand des Metalls 
sind aber beide nicht. Das einzige sichere Charakteristikum ist die verschiedene 
Reaktionsgeschwindigkeit bezw. die Feststellung, ob das Metali sich nach dem 
Faradayschen Gesetz auflost oder nicht. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 31—41. 
Munster, Physikal. Inst.) I I e r t e r .

Herbert S. Harned und Maurice H. Fleysher. Die Aktwitatslcoeffizienten 
von Chlorwasserstoffsdure in athylalkoholischen Losungen. Die EKK. der Ketten 
H21 HCl(n) | AgCl | Ag wurden bei 25° gemessen. Ais Losungsm. dienten entweder 
A. oder Gemische von A. u. W. Die Saurekonz. war bei yariabler Zus. des 
Losungsmittelgemisehes 0,01 u. 0,1 n. Der A. wurde gercinigt durch Dest. aus 
konz. II2S04, wobei nur die mittlere Fraktion genommen wurde, die nochmals iiber 
alkal. AgO dest. wurde. Das Destillat wurde iiber friscli gebranntem Kalk auf- 
gehoben u. vor dem Gebrauch abdestilliert u. immer vor Luft u. Feuchtigkeit 
gesehiitzt. Alkoh. Lsgg. von HC1 wurden durch Einleiten von vollig trocknem 
IICl-Gas in den gereinigten A. unter Eiskiihlung dargcstellt. Die Lsg. ist jedoch 
nicht bestandig, sondern cs bildet sieli langsam Athylchlorid u. W. In 25 Tagen 
fiel die Saurekonz. yon 4,3°/0 HC1 auf 3,20/0. W. verzogert die B. von Athyl
chlorid. — Mit wachsendem A.-Gehalt nimmt die EK. der Kette bei konstanter 
Saurekonz. ab. Andrerseits ist die Saurekonz. von 0,001 bis 3,62-n. bezw. 2,5-n. 
variiert u. die EK. der Kette in reinem A. bezw. einem Gemisch von 50% A. -f" 
50% W. gemessen. Die EK. ist ais Funktion des log der Konz. graph. dargestellt.
— Aus der Differenz der EKK. zwischen 2 Konzz. u. Mt wird das VerhSltnis 
der Aktivitatskoeffizienten u: nach der Gleichung

A E  — 0,1183 log {yi M1ly l Ml) 
berechnet, doch laBt sich so nicht der Wert bei unendlicher Verdunnung estra- 
polieren. Der Aktiyitatskoeffizient von HC1 in dem A.-W.-Gemisch wurde mit 
Hilfe der Gleichung log y j log /» =  Ą /D , nach Debye u. H u eckel (Physikal. 
Ztschr. 24. 185; C. 1923. III. 334) gefunden. Der Aktiyitatskoeffizient von HC1 
ist in A. ungefiihr 100 mai groBer ais in W. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
82—92.) J o s e p h y .

Herbert S. H am ed und Maurice H. Fleysher, Die Uberfuhrungszahlen von 
Chlorwasserstoffsdure in iithylalkoholisclier Losung. (Vgl. yorst. Ref.) V£F. berechnen 
die EKK. der Kette Ag | AgCl | HCl(m4) | II5 1 HCl(m,) | AgCl | Ag u. messen die der 
Ketten Ag | AgCl | HC1 (m2) | IICl(m,) | AgCl | Ag u. berechnen daraus thermodynam. 
die Uberfuhrungszahlen der Ionen der Saure nach der Methode von Mac I n n e s  
u. B e a t t ie  (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1117; C. 1920. III. 661). Dic Werte 
sind fiir die yerschiedenen Saurekonzz. zwischen 0,001- bis 3,5-n. in reinem A. u. 
50 Mol % A. in W. angegeben. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 92—95. Phila- 
delphia [Penns.], Uniy.) J o s e p h y .
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S. K alandyk, Das elektrische Leitvermdgcn von Salzdampfen in der Chlor- 
wasserstoffflamme. Die Zerstiiubung des Salzes (RbCl, KC1, NaCI oder KJ) wurde 
auf trockenem Wege bewirkt, dadurch , daB das yollig trockene SaLz mit Seesand 
verd. u. auf die gewiinschte Konz. gebracht, vom Wasserstoffstrom mitgerissen 
wurde, der zur FJamme fiibrte. Der elektr. Strom einer abstufbaren Akkumulatoren- 
batterie wurde uber ein Drehspulgalyanometer mittels zweier Platinelektroden der 
Flamme zugefiilirt. Die eine Elektrodę war an einem Messingstuck befestigt, durch 
dessen KUhlwrkg. Thermionenemission vermieden wurde. Es wurden bei 2, bezw. 
80 V. Spannung die Galvanometerausschliige bei steigender Salzkonz. von 0,004- bis
0,192-n. beobachtet u. zwar sowohl in der Wasserstoff-Sauerstoff-, ais auch in der 
Wasserstoff-Chlorflanime. Die Stromintensitiiten durclilaufen bei konstantem an- 
gelegten Potential u. konstanter Temp. Maxima u. yerlaufen in beiden Flammen 
ahnlicli. Die Beobaclitungen machen es wahrscheinlich, daB bei geringen Konzz., 
wenigstens bei KC1 u. NaCI, die Stromstarkc proportional dem Salzgehalt waehst. • 
Die Leitung ist unipolar u. entspricht in der H-O-Flamme einer groBeren Beweg- 
liclikeit der negativen, in der H-Cl-Flamme einer groBeren Bewegliclikeit der 
positiven Ionen, wiihrend jedoch in der letzteren Flamme das Yerhiiltnis der Strom- 
intensitiiten beim Umpolen nahezu konstant ist, nimmt es in der H-O-Flamme mit 
steigender Salzkonz. rasch ab. Die Erscheinung wcist auf starkę Ionisation an 
der Katliode hin, wird deutlicher mit wachsender angelegtcr Spannung u. diirfte 
thermion. Ursprungs auf der heiBcren Elektrode sein. — Die H-Cl-Flamme leitet 
besser bei heiBer Anodę, was zur Unters. der Emission gliihenden Platins in Cl- 
Atmosphiire veranlaBte. Es wurde vorwiegend negatiye Ioncnemission gefunden, 
die nahezu konstant blieb wiihrend einer Zeit, in der Pt in Luft eine iiberwiegende 
aber rasch abnehmende positive Ionenemisson aufweist. (Journ. de Physiąue et lc 
Radium [6] 5 . 345—52. 1924.) Kyropoulos.

Stefan Meyer, Magnelisierungszahlen sellener Erdcn. Vf. teilt neuere Bestst 
fiir die Magnetisierungszalilcn der seltenen Erden mit. Dic hieraus sich ergebende 
Kuryę fiir die magnet. Eigenschaften der seltenen Erdcn in Abhiingigkeit yon der 
Ordnungszahl zeigt eincn Anstieg vom diamagnet La (III) zum paramagnet. Pr (III) 
hierauf Abfall zum Sm (III) u. emeuten Anstieg bis zu einem, bedeutend hoher 
ais dem des Pr gelegeucn Maximum fiir Dy u. Ho. Hierauf fiillt die Kurye er- 
neut zum diamagnet. Cp ab. Die yom Yf. gemessenen Werte decken sich gut mit 
den von Ca b r e r a  ermittelten. Auf Grund seines Befundes diskutiert Vf. die mut- 
maBliche Elcktronenzuordnung fiir die Elemente N r. 60—70. (Physikal. Ztschr. 2 6 . 
51—54.) F r a n k e n b u r g e r .

Helmuth Hausen, Bemcrhmg iiber dcii Zusammenhang zicischen der spezifischen 
Warnic c„ der inneren Energie U und der Zusłandsgleichung der Eórper auf Grund 
des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Enłgegnung auf die gleichnamige 
Arbcit von Witold Jazyna. Kritik der Arbeit Jazynas (Ztschr. f. Physik 25. 133; 
C. 1924. II. 1059), die durch die Erganzung desselben (Ztschr. f. Physik 27. 254 
[1924]) teilweise uberholt ist. (Ztschr. f. Physik 30. 277—79. 1924. Pullach bei 
Mttnchen.) Bikerman.

H. Hausen, Zur physikalischen Begriindung des sogenannten „reziproken 
Theorems“. Enłgegnung auf die gleichnamige Arbeit von Witold Jazyna. Vf. weist 
auf Fehler in der Beweisfuhrung J a z y n a s  (Ztschr. f. Physik 2 7 . 254 [1924]) hin 
u. zeigt, daB auch Folgerungen aus dem „reziproken Theorem" wenig wahrscheinlich 
sind. (Ztschr. f. Physik 30. 280—84. 1924. Pullach b. Miinchen.) B ik e r m a n .

W itold  Jazyna, Zum Beiceis und zur Begriindung des reziproken Theorems. 
Polemik gegen H a u s e n s  erste Entgegnung (ygl. vorvorst. Ref.). (Ztschr. f. Physik
3 0 . 372—75. 1924. S t Petersburg.) 

VII. 1 . 103
B ik e r m a n .
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W itold  Jazyna, U ber die physikalische Bedeutu/ig des reziproken Theorents. 
Vf. zcrlegt dic Anderung der inneren Energie bei einem isotherm. Vorgang in einen 
von Kohiisionskriiften u. einen von Di- u. Assoziation herriihrenden Teil. Ist 
der zweite gleieh Nuli, so rnuB nack dem „reziproken Theorem“ (vgl. vorst. 
Ref.) auch der erste gleich Nuli sein. (Ztschr. f. Pliysik 30. 376—79. 1924. St. Pe
tersburg.) B ik e k m a n .

J. A. V. B utler, Die Beziehung zwischen den Abioeichungen vom Raoultschen 
Gesetz und den Partiallosungswannen. (Vgl. S. 346.) Yf. zeigt, daB in den Fiillen, 
in dencn Werte fiir die Partiallosungswiirmen in biniiren Flussigkeitsgemisehen 
yorliegen, wie sie z. B. dic Unterss. iiber konz. Tl-Amalgame yon Richards u . 
D an iels (Joum. Americ. Chem. Soc. 41. 1732; C. 1 9 2 0 .1. 814) u. die Berechnungcn 
von Lewis u . R an d a ll (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 233; C. 1921. III. 450) er- 
gaben, zwischen den Abweichungen voin Raoultschen Gesetz u. den Partiallosungs- 
wSrmen Proportionalitiit besteht. Die Bedeutung dieser Beziehung in der Tlieorie 
der binaren Gemische wird yom Standpunkt der statist. Theorie erortert. Gilt die 
Beziehung allgemein, so folgt daraus, daB die Losungswiirme einer Komponenten 
in einem Fliissigkeitsgemisch direkt der stattfindenden Volumeniinderung proportional 
ist. Ferner zeigt Vf., wie man unter gewissen Voraussetzungen zu der Gleicliung 
von Cady (Journ. Physical Chem. 2. 551 [1898]. 3. 107 [1899]) gelangt. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 117—22. Swansea [Wales], Univ.) Josepiiy.

Maurice Prud’homme, U ber die molekularen Verdampfungswarmcn. Auf 
Grund der Troutonschen Beziehungen zwischen molekularer Verdampfungswarme 
u. absol. Temp. wird am Beispiel des Athylalkohols ais einzigem Fali, fiir den reclit 
Ubereinstimmende Beobachtungen yorliegen, abgeleitet, daB beim absol. Nullpunkt die 
molekulare Verdampfungswarme eine einfache Funktion der absol. krit. Temp. ist. 
Bei anderen Verbb. sind die Werte fiir die Konstantę K  — LjTl; worin L  die 
molekulare Verdnmpfungswarine u. Tx die absol. Siedetemp. beim Druck von 1 Atm. 
ist, stiirker yariierend, wie aus den mitgeteilten Messungen von T, Tc—T, L  u. K  
von A., CHs-COOH, Amcisensauremethylester, Buttersauremethylester, Hexan, S03, 
j\T0 2 heryorgeht. (Journ. de Chim. pliysique 21. 461—64. 1924.) H o r st .

L. Holborn und J. Otto, Uber die Isotliertnen von Helium, Stickstoff und 
Argon unterhalb 0°. Vff. empfehlen folgcnde Interpolationsformeln: Helium:
p v  =  A -f- B p - \-  Cps; bei —50, —100, —150 u. —183° sind A 0,81642, 0,63352,
0,45062, 0,32992; B-103 0,700, 0,699, 0,670, 0,613; CM0a 0,163, 0,285, 0,449, 1,00. 
Argon: p v  — A -\- B p  -)- Cp‘l -|- D p l \ bei —50 u. —100“ siud A  0,81804 u.
0,63478, B-103 —2,22100 u. —3,78075; C-IO9 1,3720 u. —17,6813, D-109 0,3008 u.
—0,3906. Słickstoff': p  v == A +  B p  - f  Cp- +  D p '  +  bei —50, —100 u. 
—130° sind A 0,81747, 0,63434, 0,52446; iM O 3 —1,54934, —3,04600, —4,68594; 
C-100 5,7092, —3,0667, —24,4699; D-IO’ 0,2438, 1,8603, —20,2026; JJ-101- 0, 0, 
8,4248. — Zum SchluB wird eine Korrektionstabelle fiir die mit He, Ar oder N. 
gefullten Gasthermometer gegeben. (Ztschr. f. Physik 30. 320—28. 1924. Char- 
lottenburg, Phys.-techn. Reichsanstalt.) B ik e r m a n .

A. Schidlof, Die Strahlungsąuanten und die Gastheorie. II. (Vgl. Arch. Sc. 
phys. et nat. Genćye [5] 6. Suppl. 61; C. 1924. II. 2389.) Es wird eine neue 
statist. Ableitung des Planckschen Strahlungsgesetzes u. der chem. Konstantę 
idealer Gase gegeben. Der Ausdruck fiir die chem. Konstantę ist nur giiltig, so-

( h* \Vi
'y 71 k m T  ) ~y ’ wor û m ^es (monoatomigen) Mol. be-

deutet, neben 1 zu yernachliissigen ist. Die Einfuhrung der Zahlenwerte fiir die 
Konstanten Tl, h, k u. iY/ V  ergibt fiłr die untere Temperaturgreuze des Giiltigkeits- 
bereiches der Formel fur die chem. Konstantę sehr geringe Werte, im Falle des He
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z. B. (m — 4: 6,07-1023) licgt die Grenze bei 0,07° abs. (Arch. Sc. phys. et nat. 
Genćye [5] 6. 381—92. 1924.) Bikerman.

J. Duclaus, Theorie dei- Gase und Zustandsgleickung. Auf Grund der An- 
nahme, daB die Molekule im Gaszustand keine Coulombschen Krafte aufeinander 
ausiiben, die Gase also bei konstanter Temp. z. B. Gemische von einfachen u. 
Doppelmolekulen darstellen, die in bezug aufeinander indifferent sind, u. daB die 
Mischungsyerhiiltnisse den chem. Gleichgewichtsgesetzen folgen, wird eine Zustands- 
gleichung aufgestellt, die fur niedrige Drueke u. uberkrit. Tempp. in die van der 
Waalssche Gleichung ubergeht u. im ubrigcn die Reaktionskonstante entlifilt. Durch 
Einfiihrung der Temp.-Abhiingigkeit dieser Konstanten nach der van t’Hoffschen 
Gleichung gelit die Gleichung des Vf. in die von L e d d c  expcrimentell aufgestellte 
Zustandsgleichung uber. Die Gleichung stimmt gut bei CO,. Die Einfiihrung des 
Gesetzes der korrespondierenden Zustande fiihrt zu den Folgerungen, daB: 1 . in 
korrespondierenden Zustiinden gleiche Bruchteilc der Gase assoziiert sind; 2. die 
Entropieiinderungen durch Dissoziation der assoziierten Molekule unabhiingig 
von dereń Natur sind. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 331—37. 
1924.) K y r o p o u l o s .

Yladim ir N jegovan, Uber den absoluten Wert der Entropie realer Gase.
II. Mitt. (I. vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 30. 291; C. 1924. II. 2113.) Vf. setzt 
seine mathemat. Behandlung der Entropie realer Gase fort u. kommt zu dem SchluB, 
daB bei hohen Drucken, wo nach den neuesten Messungen die (7P-Kurven ganz 
eigenartige Formen annehmen, die Entropiekonstante nicht mehr konstant bleibt. 
Sollte sich die Annahme yon der yariablen Entropiekonstante bestatigen, so ware 
anstatt „absol. Wert der Entropie" ein anderer Name einzufiihren, w o fur Yf. 
„TYarmeextensitiit“ yorsclilagt. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 5—6. Zagreb [Jugo- 
slawien], Techn. Hochsch.) H e r t e r .

J. E. M ills, Eine neue Energiebeziehung fur Fliissigkciten und Diimpfe. Bei 
Prufung der theoret. Bedeutung der Gleichung X =  CR 2’ln V/v von D it e r ic i 
(Ann. der Physik [4] 35. 220; [1911]), worin A die Verdampfungswarme, C eine 
Konstantę, V das Vol. in ccm eines g Dampf, v dasselbe eines g FI. ist, fand Vf. 
durch Integration yom absol. Nullpunkt bis zur krit. Temp. von dv CRTjv, woraus

3 a _
obige Gleichung folgt, die Beziehungen fi' ] /d1 =  p.' ]/d  -j- '/2ET -f- CR T  ln u/vo

fur FU. u. ft' ]/dj == fi' VD  -f- C R T  ln F/»« fiir Dampf. ist das Vol. in
ccm eines g FI. am absol. Nullpunkt, D  =  Dichte des Dampfes, d — Dichte der

FI., d0 — Dichte am absol. Nullpunkt, fi' =  A/(yrf — ]/2>). E T ist die Bewe-
gungsenergie eines Molekiils in unendlicher Entfcmung, dann wird die mittlere

a_
kiuet. Energie der Teilchen der Dichte (i 2 fi' ]/(l -{- E T. Die gefundenc Beziehung 
wird an 12 Fil. gepriift. Die Konstantę C liSngt mit der Neigung der Mittellinie 
von Ca il l e t e t  u . M a t h ia s  zusammen. Aus den Werten fiir C ist ersichtlich, daB 
das Molekularyol. am absol. Nullpunkt eine additiye Eigenscliaft der Atome ist, u. 
es wird daher angenommen, daB aucli die ilolekularenergie am absol. Nullpunkt 
die Summę der Energie der Atome ist. (Journ. Physical Chem. 29. 68—73. 
Edgewood, Arsenał.) JOSEPHY.

B. Anorganische Chemie.
E łlen  Gleditsch, Uber das Atomgewicht des Chlors. Zur Feststellung, ob in 

den in der Natur yorkommenden Chloridmineralien eine teilweise Trennung der
103*



1 5 7 2 B . A n o r g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 5 .  I.

Isołopen des Cl durchgefiihrt ist, untersueht Yf. yulkan. Salmiakaalze vom Vesuv 
u. Grubenwasser aus Kupfergruben in der Nahe des Oberen Sees. Auf die Reini- 
gung der Salze wurde besondere Sorgfalt yerwandt. AuBer diesen natiirl. Mineralien 
wurden Cl-Bestst. mit cliem. reinem BaCl2 nebenher ausgefiihrt. In allen FiiUen 
waren die esperimentell gefundenen Werte fiir das At-Gew. des Cl iibereinstimmend 
dieselben. Sie liegen im Mittcl (innerbalb der zuliissigen Fehlergrenzen) um das 
gewohnliclie At.-Ge w. des Cl, trotz des yerscliiedenen Ursprungs des untersuchten 
Materials. (Journ. de Chim. physique 21 . 456—60. 1924. Christiania, Univ. u. 
Paris, Radium-InsŁ) H o r st .

H. v. W artenberg und D. W eigel. Die Dissoziation von Chlor. Vff. be- 
stimmen nach der Methode von V. M e y e r , yermittelst einer naher beschriebenen 
Apparatur, durch Vergleieh des Yol. von CIS u. C02 bei 1478° T die Dissoziation 
des C\. Die gefundenen Werte stehen in Ubereinstimmung, innerhalb der Fehler
grenzen der yersehiedenen Methoden, mit den Resultaten von H e n g l e in  (ygl. 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 2 3 . 137; C. 1 9 2 3 . III. 426) u. W o h l  (ygl. Ztschr. f. 
Elektrochem. 3 0 . 36; C. 1 9 2 4 . I. 1163). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 2 . 337—44. 
Danzig, Teclra. Hochsch.) U l m a n n .

Charles De W itt Hurd und H. J. Broumstein, Die Darsłellung von freim  
JTydroxylamin. Die Isolierung von freiem NH2OII erfolgte durch Krystallisation 
aus Butylalkohol, in dem es weniger 1. ist ais in A. Auf diese Weise wurden 
50% des in der Lsg. yorhandenen NH2OH krystallisiert erhalten. Der Butyl
alkohol des Handels wurde nur durch Dest. gereinigt, u. die zwischen 115,5—117,5° 
sd. Fraktion wurde zu den Verss. benutzt. Die Temp. wahrend der Krystallisation 
braucht nur auf —10° erniedrigt zu werden. Ein Gemiseh yon 0,1 g Phenol- 
phthalein, 34,8 g trocknem NHjOH-HCl u. 30 cem Butylalkohol wurden langsam 
crwtomt u. 10 Min. lang geriilirt. Durch einen Tropftrichter wurde Na-Butylat, 
so schnell zugesetzt, wie das Phenolphthalein gestattete. Beyor die warme Lsg. 
des Na-Butylats in den Tropftrichter gegeben wurde, wurden, um das Festwerden 
des Butylats zu yerhindern, 2 ccm Butylalkohol hineingegossen. Der Vcrs. dauerte 
ca. 1*7, Stdn. NaCl wurde abfiltriert, u. aus dem Filtrat begann bei 0° NH,OH 
auszukrystallisieren. Der in der Lsg. gebliebene Teil des NH2OH kann entweder 
durch HC1 wieder ais NH20H-HC1 zuriłckgewonnen werden, oder durch Athyl- 
benzoat u. Na-Athylat in das Na-Salz der Benzhydrosamsaure umgewandelt werden 
(ygl. S. 1292), woraus durch HC1 die Benzhydrosamsiiure freigemacht wurde, die 
ais Cu-Salz gefallt wurde. Oder der in Lsg. gebliebene Teil des Hydroxylamins 
wird ais PhenylacethydrosamsSure wiedergewonnen. Diese Umwandlung ist ahnlich 
wie bei der Benzhydroiamsaure. (Journ. Amerie. Chem. Soe. 4 7 . 67—69. Eyanston 
[111.], Univ.) J o s e p h y .

Karl Friedrich Schmidt, U ber die Bildung von Hydrazin, Hydroxylamin m d  
Anilin aus Słickstoffwasserstoffsaure. Wasserfreie Stickstoffwasserstoffsaure wird (nach 
Cu r t iu s ) durch konz. II2S04 unter Gasentw. zers. Yf. setzt N3Na mit konz. HsSOj 
um, bei ca. 30° tritt die Rk. ein; sie besteht hauptsachlich in einer Oxydation durch 
die H2S04 unter B. yon N2, H20  u. S02; daneben bildet sich IIydroxylamin, u. zwar 
1/7 der nach N3H -f- II20  =  Ns +  NHsOH moglichen Menge. Vf. nimrnt an, daB 
die NSH durch Einw. der H2S04 in N2 -(- ^>XII zerfallt, u. das ^>NH groBtenteils 
durch die H ,S04 zu N2 oxydiert wird, zum kleinen Teil dagegen mit dem bei der 
Red. der HsS04 entstehenden W. zu NHjOH zusammentritt. — Yerd. H2S04 oder 
gasformige HC1 wirken anders auf N3H, namlicli langsam nach: 3N3II HC1
— NH4C1 4* 4Xj, also unter B. von Ammoniumsalz. Wird ohne fremde Saure 
die NSH in Lsgg., z. B. in Bzl., erhitzt, so tritt ein ahnliclier Zerfall ein, wobei die 
Rolle der HCl yon N,H ubernommen wird: 4N3II =  NII,N3 -}- 4 N„. Diese Rk.
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ist aber nocb triiger; eine 4%ige Lsg. von N3H in Bzl. hatte nach 10 Stdn. bei 
150° noch kein NH3 gcbildct, crst nach 48 Stdn. bei 230° waren % umgesetzt. — 
Wird dagegen eine Lsg. von N3H in Bzl. mit konz. Ii2S04 unterschiclitet u. stehen 
gelassen, so erfolgt schon bei 15° dauernde Gasentw., die nach 5—6 Tagen beendet 
ist; bei 60—70° untcr Turbinieren ist sie schon nach 5 Stdn. beendet. In beiden 
Fiillen ist die Menge N2 ca. 85% vom N-Gehalt des Ausgangsmaterials, der Yerlauf 
der Rk. aber ganz verschieden. Bei dem Vers. bei 15° bat sich in der H2S04- 
Schicht Hydrazinsulfat abgescliieden; auBerdem bildet sich Anilin u. etwas Hydroxyl- 
amin. Beim Vers. bei 60—70° wird nur wenig Hydrazin gebildet, dagegen viel 
mehr Anilin; in der Bzl.-Lsg. ist, auBer S02, kein sonstiges Prod. nachzuweisen.
B. vou NII3 in beiden Fiillen hochstens spurenweise.

Vf. bereitet die N3H-Lsg. durch Versetzcn einer kaltgesatt. Lsg. von N3Na in 
W. mit 50%ig. HjSOj u. Ausschiitteln mit reinem Bzl.; 90% der N3H gehen ins 
Bzl., ca. 4%ige Lsg., alkalimetr. Best. der N3II in dieser. Der entw. N« nimmt 
bei den Verss. nur wenig N3II mit, die in vorgelegtcr NaOH bestimmt wird, ebenso 
das gebildete S02. N2 wird gemessen. Aus der H2SO.-Sehicht wird durch Verd. 
mit Eis u. viel A. Hydrazinsulfat quantitatiy gewonnen u. gewogen, Kontrollwiigung 
ais Benzalazin. Aus dem Filtrat wird, nach Entfernung der H2S04, durch ałkal. 
Ausiitherung das Anilin isoliert, die ausgeatherte FI. mit HC1 eingcdampft gibt an 
A. Hydrosylaminchlorhydrat ab, das gewogen u. durch N-Best. ais rcin erwiesen 
wird. Bei jedem Vers. wird aller ais N3H eingesetzter N in Summa wiedergefunden.

Die B. von Anilin erklart Vf. wie folgt:
N3H — y  N2 +  > N H ; +  C6H0 _ > -  C6H6NH2, 

was der B. von Sulfonamiden aus Sulfonaziden u. KW-Stoffen entspricht, wo ebenfalls 
intermediiir ein Radikal, R -S02-N<^, auftritt. DaB die B. von Anilin in der Wiirme 
begiinstigt ist, liegt an der in der Warme geringeren Neigung der ^>NH zum Zu- 
sammentritt zu Diimid (siehe unten) u. an der leichteren Angreif barkeit des Bzls. Das 
Mitwirken von ^>NH wird besonders deutlich, wenn man es durch leicht addierende 
Stoffe abfiingt: Vf. ycrsetzt die Lsg. von N3II in Bzl. mit Benzophenon oder m-Nitro- 
benzaldehyd u. dann in der Kiilte mit wenig konz. II2S04, wobei sofort stiirm. Rk. Mit 
Benzophenon bildet sich quantitativ Benzanilid infolge Beckmannscher Umlagerung 
des primiłr aus Benzophenon u. ^>NH entstandenen Benzophenonosims; mit Nitro- 
benzaldchyd bildet sich zu % m-Nitrobcnzonitril unter Abspaltung von W. aus dem 
Oxim, zu % m-Nitroanilin unter Abspaltung von CO; Gesamtbildung nicht ganz 
quantitativ. — Man konnte annehmen, daB auch die B. des Hydrazins bei 15° unter 
Mitwirkung des Bzls. erfolgt, da sie nur in Bzl. eintritt, also nach: 2N3H — y  2NS 
+  2NH<[; 2 HN<^ +  211 (aus dem Bzl.) =  N2H4. Entsprechendes ist bei den 
Sulfonaziden beobachtet worden, wobei die KW-Stofle unter H-Verlust zu „Anti- 
korpern“ yerkniipft werden. Aber bei den Yerss. des Yf. wurden keine solchen 
Antikorper gefunden, u. die ^lenge Hydrazin bleibt hinter der nach obiger Theorie 
zu erwartenden zurilck u. ist, mit Beriieksichtigung der Nebenprodd. (Hydrorylamin, 
Anilin), nie groBer ais nach folgender Gleichung zu erwarten: 4N3H = N 2H4-j-5N 2. 
Letztere Rk. nimmt Vf. daher an u. legt sie wie folgt aus: 4N3H =  4Na -j- 4HN<^; 
4HN<^ =  2HN :NII; 2HN :NH =  Ns -f- NSH4. Die primiire Rk. mit H2S04 ist 
also in jedem Falle die B. von N2 u. ]>NH; unter geeigneten Bedingungen greift 
das > N H  das Losungsm. (Bzl. in der Warme, Ketone usw. in der Kiilte) an, 
andernfalls polymerisiert es sich zu Diimid, das sofort (vgl. T h i e l e )  z u  N2 -f- N2II4 
disproportioniert wird. Die B. von Hydrosylamin bei 15° dagegen diirfte innerhalb 
der H2S04-Schicht erfolgen, wie bei dem Yers. mit H2S04 ohne Bzl.; auch hier 
also Mitwirken von ^>XII ais Zwischenprod. (Acta Acad. Aboensis Mathemathica 
et Physica 2 . 38 Seiten. 1924. Sep.) A r n d t .

Carl Faurholt, Studien iiber die wdsserigen Losimgen ton Kohlendioxyd und
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Kolilensdure. (Journ. dc Chim. physiąue 21. 400—455. 2 2 . 1—44. 1924. — C. 
1 9 2 4 . II . 1336.) H o r st .

P. H. Hermans, U ber die Konstitution der Borsaure und einiger ihrer Derivate. 
(Vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 31. 626;
C. 1923. III. 1340.) Alle Borsiiuren enthalten koordinatiy yierwertiges Bor u. sind
ziemlich starkę Siiuren. Dic Orłhoborsaure ^jjq^>B : o j  II kann sich in das echte 

Trihydroxyborium q [[^ B —OH umlagern, von dem sich die Ester (RO)3B ab-
leiten. Dieser tautoinercn Modifikation wird auch die verhaltnismS6ig schwaclie 
saure Rk. der Orthoborsiiure zuzuschreiben sein. Auch die aus Borsaure u. Di- 
methyl-2,4-pentandiol-2,4 erhaltene Dimethyl-2,4-pentandiol-2,4-borsdure (I) hat nur 
schwach sauren Charakter. Analoge Yerbb. wurden vom Yf. dargestellt, die eben- 
falls nur schwach sauer sind: Dimethyl-2,4-hexandiol-2,4-borsaure ( I I ) ,  Pentandiol- 
2,4-borsdurc ( II I ) , Pinakonborsdure (IV). Vf. nimmt an, daB alle 1J2- u. 1,3-Glykole 
mit Borsaure Yerbb. des Typus I  bilden konnen, aber hiiufig schwierig faBbar 
sind. Von der cis-Cyclohexandiol-lJ2-borsdurc (Y) wurden das Mono- u. Dikalium- 
salz, ebenso von der Cyelopentandiolborsdure, der cis-l^S-Indandiolborsdure, der cis- 
1̂ 2- u. 2,3-Tetrahydronaphłlialindiolborsdure (YI) u. der Phcnylglykolborsdure (V II) 
entsprechende K-Salze dargestellt. Da die trans-Isomeren keine derartigen Verbb. 
bilden, ist dies ein Hilfsmittel zu ihrer Trennung.

CH
(CII3)2C— C IIa— C(CII3) . C J I 3 C H ,-C H — CH a— CII • C H ,

C II ____ /  Ó -(B O H )-Ó  I I  6  • (BOH) • Ó I I I
c h 3> c  0

(CHs)sę ------------ C(CI13)8 (Coh 10, < o> B o k

0 .(B 0 H ) .ó  IV o  o> b o k

C J I j• CH-----------CHj (HOsC • CHs)2 : C------ O O— C : (CII, • COJT),

YI1 Ó • (BOK) • Ó ' IX  C O - O ^ S - C O

a  O i—t O— i/ 'N  r,-/ v ^i— c o — O O —  CO—

0 > £ < 0 - U  -------- °>B<°— A J
X I [(C H ,) ,c < 5 ^ > b < 5 o 2 > C (C h ,)<] h , s c . h ,  x i i  [ ^ c Z o > b < o k ] k

Ais Vertreter stiirker sauerer Verbb. kommen die liingst bekannten Brenz- 
całechinborsauren vom Typus Y III in Betraclit (ygl. Rosenheim u. VermehreX, 
S. 26). Wie bei der Dibrenzcatcchinborsaure wird der Siiuregrad im selben Sinne 
stark erhoht bei der B. der Bor-di-citronensdure (K-Salz) (IX ) u. Zn-Salz (X) u. der 
Bordicyclopentan-l-oxy-l'-carbonsaure (X I). Die vier am Bor sitzenden Valenzen 
sind im Raum verteilt, wie die Spaltbarkeit in opt. Antipoden, welche M eulkniioff 
gelungen ist, erkennen liiBt. Der Ubcrgung von den Deriw. der Orthoborsiiure 
durch Rk. mit einem zweiten Mol. der Dioxyverb. fuhrt zu den unbestitndigeren, 
aber stiirker saueren Tetrahydroiyborsauren vom Typus der Dibrenzcatechinbor- 
siiure nur dann, wenn dic OH-Gruppen im Raum gUnstig zueinander orientiert 
sind, wobei yermutlich zunachst ein Mol. HaO addiert wird. Die Yerbb. vom 
Typus Y I I I  sind wahrscheinlich die Triiger der typ. Aciditatserhohung. Den 
K-Salzen der MonodiolborsSuren kommt wohl die Struktur X I I  zu. Die Fithigkeit

der Borsaure, komplese Anionen mit der Gruppierung q]>B<^q zu bilden, ist die
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Yeranlasaung zur B. der yerh&ltniamaBig starken Sauren. In den Polyborsiiurcn 
ninimt Vf. dreiwertige Boratome neben koordinativ yierwertigen Boratomen an, yon 
den letzteren soyiel ala der Ladung dea komplexen Anions entapriebt. Vf. be- 
spricht die groCc Zahl der in der Literatur yeroffentlichten Polyborate u. die Deu- 
tungen der Konat. deraelben. Fur yiele Fiille ist die Hypothese des Yfs. recht 
furchtbar. Im Original sind zablreiebe Strukturinogliclikeiten wiedergegeben. Ais 
Bausteine aller Polyboratanionen kommen naeli der Auffasaung dea Yfs. das Anion 
der Metaborsiitire u. das Anion dea Borax in Bctracht. Im Original werden die 
Darat., Eigensehaften u. Analysen der beobaehtetcn Verbb. auafiihrlich beachrieben. 
(Ztscbr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 83—110.) H o r st .

P. H. Hermans, Berichłigung zu meiner Arbeit: „Uber die Konstiłution der 
Borsaure und einiger ilirer Derivate“. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. weist noch besonders 
darauf liin, wie er sich bei der Orthoborsaure den Ubergang von der Siiureform 
zur Pseudoform denkt u. worin der schwacher aauere Charakter der Monodiol- 
siiuren beruht. Ziemlich starkę Sauren werden dann erhalten, wenn durch ent-

spreebende Substitution der Ubergang des koordinatiy
II yierwertigen Bora in das dreiwertige Bor unmoglich 

wird, z. B. bei den Didiolboraauren (nebenat.). Gleiclies 
gilt fiir yeraehiedene Polyborsauren. Bei Verbb. vom Typus der Dibrenzcałeehin- 
borsaurc diirfte nach den Auffaaaungen des Vfs. u. auf Grund der Spaltbarkeit iu 
opt. Antipoden ein Unterachied zwischen Haupt- u. Nebenyalenzen nicht angiingig 
sein. (Ztaclir. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 399—400.) H o r st .

P. H. Hermans, Die Loslichkeiłskurven der Systeme Mannił-Borsaure-Wasser 
tind cis-Tetrahydronaphthalin-l^-diol-Borsaure- Was ser bei 25°. (Vgl. yorat. Ref.). Zur 
Stiitzung der Hypotheae, dali die Didiolborsduren die Erholiung des Siiuregrades 
der Borsauren yerursachen, hat Vf. obiges System niiher unteraucht. Die Messungen 
haben keinen Bewcis fiir die Existenz stabiler Verbb. ais Bodenkurper ergeben. 
Die Monomannitborsaure, CjIl^O.B-lLO ist demnach im Gleichgewicht mit wss. 
Lsgg. nicht exiatenzfahig. Im Schńittpunkt der beiden Loslichkeitskuryen ist das 
molekularc Yerhiiltnis Mannil-Borsaure =  1,08. — Im System cis-Tetrahydro- 
naphthalin-l^-diol-Borsaurc-11./) wurde bei 25° aucli keinc Vcrb. beobachtet. Im 
Gegensatz zu dem yorigen System ist hicr die Loalichkeitaerhohung der Kompo- 
neuten recht geriug (molekularea YerhSltnis Diol-Borsaure =  0,148). (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 142. 111—14. Delft, Techn. Hochsch.) H o r st .

Hans von Wartenberg', Notiz iiber den Angrifjf von Silicałen durch einige Gase. 
Quarz u. Porzellan geben in Beriihrung mit reduzierenden Gasen bei ca. 1200° Si- 
Dampf ab, welcher sich in eyentueU auwesenden Metallen anreichern kann. Ein 
storender Bcstandteil des Porzellans ist auch das FeO, welches beim Glattbrand 
in der reduzierenden Fiammc entsteht. Auch kann durch das Fe boi hoheren 
Tempp. 0 2 u . Clj gebunden werden. Da derartige Gasrkk. auch in die Tiefe 
dringen, lassen sie sich nicht durch Ausgliihen, z. B. beim Arbeiten mit C1.2 im 
Cl2-Strom, beaeitigen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 335—30. Danzig, Techn. 
Hocliach.) Ulmann.

H. Funk, tjber die JEntstehungsbedingungen der Aluminiumboride. Vf. unter- 
sucht systemat. die B. yon Boriden durch Zusammenschmelzen von yerschiedenen 
Mengen Al u. B oder B-Verbb. bei Tempp. yon 700—1700°. B. yon AIB.2 tritt ein, 
wenn auf wenig B reichlich Al cinwirkt u. die Temp. mindestens ca. 1000° betragt, 
oder wenn bei Ggw. von viel B die Einw. sehr kurz ist. Bei hoherer Temp., ca. 
1500°, u. wenn genugend B yorhanden ist, entsteht — auch bei kurzer Schmelzdauer 
(10—15 Min.) — ein borreicheres Prod. AIB12. Es finden sich aber auch Praparate 
mit mehr Al u. weniger B. A1B5 wird auffallenderweisc von geschmolzenem Al 
iiberhaupt nicht mehr aufgenommen, die Krystalle werden schwarz u. unansehnlich.
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Diese, sie yermutlich schiitzende Schicht, bildot sich auch schon bei alleiniger 
Einw. der Atmosphiire des Kohlerolirofens bei nicht allzu hohen Tempp. Gleich- 
falls werden die Krystalle der borrcichcren Verb., aber bei hiiherer Temp. durch 
die Ofeugase yeriindcrt, es tritt ein wciBer Beschlag auf (yermutlicli B20 3), aber 
sie losen sich leicht im Al auf, wenn man die Temp. rasch auf 1500° bringt. Beim 
Abkiihlen krystallisieren die sechsseitigen Bliittchen des A12B4 aus. Bei ca. 700° 
bleibt die borreichere Verb. in geschmolzenem Al unyeriindert. Aus dicsem Verh. 
der beiden Boride liiBt sich die Schichtenbildung beim Schmelzen der KOhne- 
Eeguli in Al erkliiren. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 269—79. Miinclien, 
Techn. Hochsch.) Ulmann.

0-. Carobbi, Uber die Doppelchromate der seltenen Erden mit Alkalimetallen.
I. Doppelchromate von Lanthan und Kalium. Vf. untersucht das System £oj(CVOJ3- 
JT2O 0 4-11,0 bei 25°. Es wurdeu folgende Korper erlialten: La2(Cr04);l: K2Cr04:H ,0 =
a) 1 : 1 :2 ,  bei 25° in Ggw. von 7,5%ig. K2Cr04-Lsg. bestiindig, gelb, schwer 
filtrierbar, b) 1 : 3 :2 ,  bestiindig ungcfiihr wie a), 1. in 100 Teilen W ., c) 1 :4 :2 , 
Stabilitat eng begrenzt, liellgelb, d) 1 : 41/ , : 2, bestiindig in 11,1—17,8%ig. K2Cr04- 
Lsg., 1. in viel W ., e) 1 : 5 :2 ,  sehr weiter Existenzbereich, bestiindig in 17,8- bis 
39,4%ig. Iv,Cr04-Lsg., gelb, 1. in yiel W.; daneben bildeten sich in einigen Fiillen 
Gemische yerschiedener Komponenten. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33.
II. 416—20. 1924. Neapel, Univ.) Z a n d e r .

F. Zambonini und V. Caglioti, Die Doppelsulfate der seltenen Erdmetalle und 
Alkalimetalle. II. Sulfate von Neodym wid Kalium. (I. ygl. S. 1056.) Beschreibung 
der fruher erhaltenen Verbb. folgender Zuss.: Ndi(SOi)a : K iSO<: H ,0  =  a) 1 :5 :2 , 
bei 25° bestiindig in Lsgg. mit 0—0,4% Nd,(S04)3 u. 10,5—11,18°/,, K ,S04, hellrotes 
Pulyer, 1. bei 15° in 150 Teilen W ., yerliert bei 200° die Hiilfte seines Krystall- 
wassers, D. ca. 2,74, b) 1 : 4 :2 ,  bei 25° bestandig in Lsgg. mit 0,04—0,07°/o 
Nd,(S04)3 u. 5—10,5°/o K ,S04, rotes Pulver, etwas weniger 1. in W. ais a), yerliert 
bei 170° 1 Mol. W., D. 2,86, c) 1 :4 :1 , bestiindig in Lsgg. mit 0,08°/0 Nd2(S04)3 u.
з,8—5°/0 K ,S04, kleinerer Esistenzbereich ais das entsprechende Dihydrat, yerliert 
sein W. bei 200°, d) 1 : 3 :2 ,  sehr kleiner Existenzbereicli [in Lsgg. mit 0,2% 
Nd,(S04)3 u. 3—3,2% K^SOJ, e) 2 :3 :8 ,  bestandig in Lsgg. mit 0,2—1 ,6% Nd2(S04)3
и. 2,8—0,5% KjS04, f) 1 :1 :2 , bestandig in Lsgg. mit 1,7—2,8% Nd,(S04)3 u. 0,47 
bis 0% K,S04 [bei Abwesenlieit der erforderlichen Nd,(S04)3-Mengen Zers. zur 
Verb. 2 :3 :8 ] , KrysttJlpulyer, D. 3,305, yerliert bei 200° die Hiilfte seines "SV. — 
Alle Verbb., mit Ausnahme yon f), kiinnen ohne Zers. bis zu ilirem F. erliitzt 
werden. — Die erhaltenen Werte werden mit denen aus der Reihe La.j(S04)3-K2S04- 
HaO yerglichen. (Atti R. Accad. dei Liucei, Roma [5] 33. II. 385—89. 1921.) Zan.

G. Carobbi, Uber die Doppelnitrate der Metalle der Cergruppe mit Kupfer und
Cadmium. Zu einer gesiitt. Lsg. von 2La(N03)3-3MgfN03),-24Ha0  wurden La- u. 
Cu-Nitrat im stiichiomctr. Yerhiiltuis 2 : 3 hinzugefugt. Nach miifiigem Erwarmen 
u. schnellem Abkiihlen wurden Krystallc von 2La(NOi)i -3Cu(KO^\1 -241^0  erhalten,
D.10 2,227. — 2 0(iY03), • 3Cu(,N03)^-241^0  wurde aus Lsgg. der beiden Kompo
nenten erhalten, D .10 2,237. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 246—50. 
1924. Neapel, Univ.) Zander.

Robert B. Corey, A. "W. Laubengayer und L. M. Dennis, Germanittm. VIII. Die 
physikalischen Eigenschaftcn von Monogerman. (VII. ygl. D e n n i s , Co r e y  u. Mo ore , 
Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 657; C. 1924. L 2677.) Die Herst. des Monogermans, 
GeH4, u. die experimentellen Messungen wurden, wie in der yorigen Mitteilung 
beschrieben, ausgefiihrt. Die D. des gasformigen GeH4 betrug 3,420 g/l. Zur Best. 
des F. nahmen Vff. ais Kaltebad Pentan der Atlantic Refining Co., welches in 
einem im Original abgebildeten App. fraktioniert dest. werden muBte. F. von GcH4 
ergab sich zu —165°. Die D. des fl. GeH, betrug bei —142° 1,523 g/ccm. Beim
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Erhitzen des GcH, in einer Quarzrohre unter 35 mm Druek wurde bei 280° ein
Ge-Spiegel gebildet, bei 285° scbritt die Zers. schncll fort. Bei Ziminertemp. iiber
Hg war auch nach einem Jahr keinc merkliche Zers. eingetreten. Der Dampf- 
druck wurde zwischen —145 u. —90° gemesscn, die Dampfdrucktemperaturkurve 
ist gezeichnet, sie weicht betrachtlich yon der von S c h e n c k  (Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 41. 569; C. 1923. I. 25) gefundenen ab. SteUt man logj) ais Funktion von 
1/T  graph. dar, so liefern wie bei n. Fil. die Werte der Vff. eine Gerade, die von 
S c h e n c k  nicht Aus der Dampfdruckkurve crgab sich der Kp. zu —90°, wiihrend 
er von S c h e n c k  z u  —126° gefynden war. (Joum. Americ. Chem. Soc. 47. 112—17. 
Ithaca [N . Y .], C o r n e l l  Univ.) JosE P nY .

Kurt Lindner und Herbert H elw ig , Das sogcnanntc Molybdandibromid und 
einige seiner Derivale. (Vgl. L in d n e r ,  H a l l e r  u . H e l w i g ,  Ztschr. f. anorg. u.
allg. Ch. 130. 209; C. 1924. I. 28.) Die Darst. von Mo3Bra gelingt durch Bro-
mierung von Mo-Pulver im mit Br beladenen N2-Strom bei 600—700°. Mo3Bra ist 
unl. in W., wss. Siiuren u. A., wl. in sd. A., zl. in alkoh. Halogenwasserstoffsiiuren. 
Durch Einw. von 3°/0ig. KOH-Lsg. entstehen gelbe Lsgg., aus denen durch verd. 
Essigsiiure ein amorphes Hydrokyd [MosB>\-2 IIO](OII)2-aq abgeschieden wird. Aus 
den alkal. Lsgg. krystallisiert in Ggw. von NH,C1 dic Verb. [Mo3Bri -2 II2G](OII\■ 
6H30.

Durch Einw. von NII3-Gas auf die alkoh. Lsg. von Mo3Br„ in Ggw. des 
doppelten Yol. A. entsteht das Ammin MoJBr^Nn^-SC^H^OH. Pyridin scheidet 
aus der sd. alkoh. Mo3Br6-Lsg. ein zweites Ammin ab. [MoaBr6- dunkel- 
gelbe Knollen. (C^K^^rJI^Io^Br^-2 C ^H fill, aus der Lsg. von Mo3Br0 in alkoh. 
IIBr-Lsg. u. einer Lsg. von C5HsN-II15r in alkoh. IIBr-Lsg. — C^H^N• JIM o^r,, 
durch thcrm. Zerfall der vorigcn Verb. bei 140°. — Beim Lćisen des amorphen 
Hydroxyds [Mo.,Br, -2 H20](0II)2 • aq in KOH-Lsg. u. Umsetzen dieser Lsg. mit wss. 
HCl-Lsg. (D. 1,124) entsteht das Chlorid \_Mo3Bri -2H3Oi\Cli -Hi O, aus dessen Lsg. 
in alkoh. HCl-Lsg. beim Umsetzen mit CjH5N-HC1 in alkoh. IICl-Lsg. ein Gemenge 
von 3 Verbb. ausffillt. — CtH sN- HMo3Br4Cl3 ■ C2IIsOII, rechteckigc gelbe Bliittchen, 
durch Umkrystallisieren des Gemcnges aus A. — ( I l tMotBrgCl7-3 C, II^OH 
linealahnliche Krystalle, durch Umkrystallisieren des Gemengcs aus alkoh. HCl- 
Lsg. — ((liHiN)3II3Mo3BriCl3-CJII!,OII, Oktaeder, durch Umkrystallisieren des Ge
mengcs aus Lsgg. von C,H5N-HC1 in alkoh. HCl-Lsg. — CSH5N-HMo^Br^Cl^ aus 
den beiden vorigen Verbb. durch thcrm. Abbau bei 140°. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 142. 180—88. Bcrlin-N u. Oranicnburg.) K. L i n d n e r .

A. Schleicher und W. Schmitz, Uber ein hochmolekulares Zwischenprodukt der 
Zersetzung von [Pten?}T2 durch Sduren. (Vgl. S c h l e ic h e r , H e n k e l  u. S p i e s , Joum. 
f. prakt Ch. 105. 31; C. 1923. I. 508.) Durch Zusatz von verd. Siiuren zu Lsgg. 
von [Pten^I2 wird zuniichst die B. eines swl. Hydrationsproduktes desselben von 
der Zus. [Pi, en^J-12 J/2OXT-olf^O veranlaBt. Gleiclizeitig ausgeschiedenes J filhrt 
dann erst zur Zers. zu PtJ2 u. zur B. von Athylendiaminsulfat. Starkę Siiuren 
bewirken dieses sofort. Zur Darst. des entsprechenden Propylendiaminsalzes, 
[Pt en2]J2 liiCt man das Amin auf PtJ2 einwirken, es zeigt bei der Zers. durch 
Siiuren ein iihnliches Zwischenprod. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 367—72. 
Aachen, Techn. Hochscli.) U l m a n n .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Boyer, iiber die Oricntierung von Ammoniunijodidkrystallen auf dem Muskovił. 

Vf. studiert die Einzelheiten der orientierten Ausscheidung von (NIIJJ-Krygbillen 
auf den Spaltfliichen des Muskovits. RbJ, KJ u. (NH,)J krystallisieren auf frisch- 
gespaltetcn GlimmerflSchen stets in kub. Form u. zwar in einer bestimmten Orien-
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tierung zu den Symmetrieelementen des Glimmers. Vf. bereitet eine li. gesiitt. Lsg. 
von (NIIJJ u. bringt eineu Tropfen auf die Glimmerfliiche: die Krystallisation setzt 
infolge der Abkiihlung sofort ein. Eine dreiziihlige Aclise der entstebenden kub. 
Krystalle steht stets senkrecht auf der Spaltflache des Muskyoits, die drei der 
Spaltflache parallelen Fliichendiagonalen der Wurfelflachen sind so orientiert, daB 
sie die Richtung der drei Risse armelimen, welche ais Sclilagfigur auf der Glinnner- 
fliiche entstehen. Es eutstehen somit kleine dreiseitige Pyramiden, dereń eine 
Seitcnfliiche stets paraUel der Spur der Symmetrieebene des Glimmers ycrlanft. 
Orientiert man die Grundlinie dieser Pyramideuflacbe horizontal, so lassen sich 
zwei Sorten von Pyramiden unterselieiden: solehe, dereń dritto Ecke der Grund- 
ilache nach oben u. solehe, dereń dritte Ecke der Grundfliiche nach unten steht. 
Auf yflllig frischen Spaltfliiehen tritt jeweils nur eine Art dieser Pyramiden auf; 
bei treppeuartiger Abbliitterung des Glimmers zeigt es sich, daB die beiden Arten 
der Ausscheidungsorientierung auf den yerschiedenen Spaltfliiehen im Wechsel 
auftreten. Hieraus folgt, daB der Muskoyit nur ein S ym m etriezen tru m  besitzt 
u. daB die monokline Symmetrie nur durch eine gegenseitige Dreliung der Spalt- 
flachcn um 180° yorgespiegelt wird. Die Korrosionsfiguren lassen lediglich nur 
auf monokline Symmetrie schlieBen, wahrend das noch feinere Unterscliiedsmerkmal 
der orientierten Ausscheidung die trikline Symmetrie der Einzelfltichen ofFenbart. 
(C. r. d. 1'Acad. des sciences 1 7 9 . 1610—12. 1924.) F b a n k e n b u r g e r .

Ja. Ssamoilow und W. Tscherwjakow, U ber den Allophan aus dem Borfe 
Baranoicka (Bez. Skopiu, Gouv. RJiisan) und iiber die Adsorp/ionsmi nera licu. Dic 
Zus. des Allophans, der in der Carbonformation yorkommt, ist (Mittel aus 3 Bestst.): 
SiOa 21,06; A120 3 34,83; CaO 1,94; C02 1,59; lose gebund. COs 1,61; organ. 
Substanzcn 0,87; II20  38,55. — Das W. wird unter 200° yollstiindig abgegeben: 
eine Unstetigkeit bei 100° tritt nicht auf. Die lose gebundene C02 entweicht unter 
105°. Ihre Menge ist der Menge der fest gebundenen prakt. gleicli u. ergibt mit 
dem yorhandenen CaO die Formel CalJICO^f. Das Yorliandensein des Ca- 
Bicarbonat in Mineralien ist bisher nicht festgestellt worden, manclimal wurde 
aber ein lioherer C02-Gehalt, ais dem CaCO, entspriiehe, beobaelitet, so von Glad- 
STON u. G ladston  (Pliilos. ilagazine 23. 461 [1862]), die ein neues Minerał, IIovit, 
entdeckt zu haben glaubten. Vff. belegen das Ca(lIC03)s mit diesem Namen. Sie 
finden IIovit auch in Allophanen anderen Ursprungs (New-Mesicó, Stirien). Auch 
einige Baiuciłe — aber kein Kaolin — entlialten zu viel C02. — Die Verb. der 
alumosilikat. Grundmasse des Allophans mit dem Hovit ist eine Adsorptionsverb. 
Sie entstelit bei Niederschlagen der zusammengesetzten Hydrogelen von AlsOs u. 
Si02. Die Tatsache, daB der Hovit nur in Tonarten mit groBcrem AL,03-Gehalt 
gefunden wird, laBt yermuten, daB es eine u. dieselbe Ursache ist, die die Au- 
reicherung des AL2Os im Nd. u. das MitreiBen des Ca(HC03)2 bewirkt. (B uli. Acad. 
St. Petersbourg [6] 1915. 197—204.) B ikf .r m a n .

J j . Strekalowa, Vber Baryłkrysłalle aus der Umgebung von Theodosia. Dic 
aus Calcitkonkretioncn isolierten, ca. 5 mm groBen Krystalle wurden goniometr. 
untersucht: a : b : c == 0,S145 : 1 : 1,3120. (Buli. Aead. S t Petersbourg [6] 1915- 
227—32. Petersburg, Frauenhochscliule.) Bikerjtan.

W. W em adski, Bemerkimgen iiber die Yertcilung der chemisclien Elemenłe in 
der Erdkrustc. VI. (Y. vgl. Buli. Acad. Sc. Petersbourg [6] 1911. 1007; C. 1911.
II. 1959.) Es wird dic Yertcilung des Rb unter dic Hydro- u. Lithospharc auf 
Grund der yorliegenden Analysen besprochen. Wahrend die Litospbare u. das W. 
der Fliisse nur Spuren von Rb entlialten, betriigt das Verh:iltnis des Rb zu K im 
Meerwasser 4,2:100. Die Anreicherung des Rb im W. der Ozeane kann nicht 
darauf zuriickgefuhrt werden, daB es dem W. in geringeren Mengen entzogen wird: 
der Gehalt des Meerschlammes an Rb ist nicht yerschwindcnd kleiu. AuBerdem
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konnte die in Ozeanen befindliche M. des Rb nur wahrend einer Zeitapanne gebildet 
sein, die auch im geolog. MaBstabe zu groB ist: so gcring ist die Zufulir des Rb 
in Flussen. Eine der Ursachen ist wohl die groBere Loslichkeit der Rb-Salze im 
Yergleich mit den K-Salzen, die die Absclieidung von Rb-Verbb. aus den Meeren 
bei Austrocknung yerbinderte. — Wie gering auch das Verhiiltnis R b : K in 
Gesteinen ist, es ist dennoeh groBer, ais im W. der Fliisse. Alle Orthoklase, Biotite, 
Leucite enthalten Rb, noch melir die jungsten yulkan. Gesteine. (Buli. Acad. Sc. 
Petersbourg [6] 1914 . 951—66.) B ik e r m a n .

W. W ernadski, Mateńalien zur Spektroskopie der Erdkruste. I. Allgemeine 
Betraclitungen iiber die Aufgaben u. Ansichten der spektroskop. Unters. der Erd
kruste. (Buli. Acad. Sc. Petersbourg [6] 1914 . 989—1008.) B ik e r m a n .

W. W ernadski und B. Lindener, Mateńalien zur Spektroskopie der Erdkruste.
II. (I. ygl. yorst. Ref.) Es wurden die Spektra (in Flammen) von 77 Giimmer- 
proben photograph. aufgenoinmen u. auf Vorkommen der Li, Na, K, Rb, Cs, Tl, 
In, Ga, Ca, Ba, Sr, Mn, Fe, Zn, Cu u. Cr untersuclit. Rb wurde in fast allen 
Proben gefunden, namentlich in Lepidoliten u. Zinnwalditen. Diese beiden Mineralien 
enthalten auch fast ausnahmslos Cs u. Tl. Die iibrigen Glimnier weisen nur 
schwache oder keine Cs- u. Tl-Linien auf. Ga scheint nur in wenigen Glimmer- 
arten yorzuliegen. — Die ausfiihrliche Tabelle des Originals kann nicht wieder- 
gegeben werden. (Buli. Acad. Sc. Petersbourg [6] 1915. 27—32.) B ik e r m a n .

R udolf Yogel, Uber die Struktur der Eisen-Nickelmeteoriten. Vf. weist nach; 
daB zwischen der Struktur des synthet. u. meteor. Niekeleisens kein wesentlieher 
Unterschied besteht. Fe-Ni-Meteoritc sind hauptsachlich aus zwei Strukturelementen, 
dem Kamazit (4,85—7,16% Ni) u. dem Tacnit (13,02—35,5°/o N')> >n wcchselnden 
Mengen u. in yerschiedener Anordnung zusammengesetzt. Die Unterss. des Vf. er- 
strecken sich auf den Yerlauf der r) - U  m w an diun g des Fe in den Fe-Ni-Miscli- 
krystallen, zwecks Veryollst&ndigung des Systems Fe-Ni. Das durch Aufnehmen 
der Abkiihlungs- u. Erhitzungskuryen zwischen 1300 u. 1600° erhaltene Diagramm 
yerschiedener Legierungen zeigt, daB bei der Krystallisation von Fe-Ni-Schmelzen 
infolge der J-y-Umwandlung zwei dem Kamazit. u. dem Taenit entsprechende Misch- 
krystalle mit ca. 6 u. 30% Ni entstehen mussen. (Die Yeranderliehkeit der Ni- 
Gehalte ist auf die B. ubersattigter Mischkrystalle zuruckzufiihren.) Die durch die 
d-y-Umwandlung heryorgerufene Mischungslucke schlieBt sich wieder bei sinkender 
Temp., ihr Umfang ist mit der Geschwindigkeit der Krystallisation yerSnderlich. 
Bei schneller Abkuhlung bleibt die Heterogenitat des Gefiiges bestehen. Die durch 
Unterkuhlungserscheinungen hen-orgerufenen UnregelmiiBigkeiten in der Krystalli
sation werden auch durch kleine Beimengungen von Co u. P bewirkt. Hier, wie 
auch bei Beriilirung der Sclimelze mit einer lcichtfliissigen Schlacke, gelang es Vf. 
Reguli zu erhalten, welche aus einem einzigen Dendriten bestanden.

Unterss. der durch Atzung mit 3% HNO:( erhaltenen Strukturbilder fiihrt Vf. 
zur Unterscheidung yon „Krystallisationsfiguren", welche dendrit. Wachstumsgebilde 
mit 2 oder 3 Wachstumsrichtungen sind, u. yon „Umwandlungsfiguren", welche im 
Bereich der f)-/-Mischkrystalle auftreten u. aus nadeligen oder stiibclienformigcn 
Krystallen bestehen. — Die Kornung des Kamazit weist Yf. an synthet. Nickeleisen 
ais Rekrystallisationseffekt nach, der seine Ursache yermutlich in einer Uber- 
anspruchung des Materials oder in der yerschiedenen Warmeausdehnung der beiden 
Strukturelemente hat. Ycrss. zeigen, daB eine langere Zeit auf 1000° erhitzte Ni-arme 
Legierung, nach yorhergehendem stiirkeren Heryortreten der Umwandlungsfiguren, 
unter Ausbildung yon gleicliartigen Krystallpolyedem homogen wird u. die Um
wandlungsfiguren yollig yerschwinden. Bedeutend schwerer gelingt die Homo- 
genisicrung bei steigendem Ni-Gehalt. Sie hangt auch sehr yon der feineren oder 
groberen Ausbildung des Taenit ab u. geht in letzterem Falle yiel langsamer vor
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sich. Taenitiirmere u. taenitreicherc Stellen yerhalten sich wie Ni-iirmere (12% Ni) 
u. Ni-reicliere (28% Ni) synthet. Legierungcn. — Die Anderung des elektr. Wider- 
standes, sowie die magnet. Umwandlung u. LiingenSndorungen von Ni-Fe-Le- 
giemngen mit der Temp. bringt Vf. in Zusammenhang mit der heterogenen oder 
homogenen Struktur des betreflfenden Materials.

Dic verschiedenen Untersuehungsresultate dienen Vf. ais Grund zur Erklarung 
der B. von meteor. Struktur. Zwischen den unterschiedenen drei typ. Gefuge- 
zustanden existieren mannigfaltige tjbergange, welche yon den verschiedensten 
Einfliissen abliiingen. Das Krystallisationsgefuge: unterhalb 1400 bezw. 1455° in- 
stabil, gek. durch Umhiillungen des Kamazit durch den Taenit; das ć>-/-Umwand- 
lungsgefiige: wird zwischen 1400 u. 1455° instabil, gek. durch orientierte Ni-reiche 
Lamellen oder Nadeln im Kamazit u. Fe-reichere Lamellen im Taenit; das homogen- 
kornige Gefuge: unterhalb 1400° stabil, der Ni-Gehalt der urspriinglich yerschieden 
zusammengesetzten Strukturelemente hat sich ausgeglichen, die Figuren sind yer- 
schwunden. — Die Widmannstattenschen Figuren sind wohl durchweg ais „Kry- 
stallisationsfiguren“ anzusprechen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 2 . 193—228. 
Gottingen, Univ.) ULMANN.

D. Organisclie Chemie.
Dussol, Elektrolytisclie Darstellung von Hexabromathan. (Vgl. S. 1287.) 10 g

KBr -f- 300 ccm mit Acetylen gesiitt. W. werden bei 22° 7 Stdn. lang mit 0,5 Amp.
elektrolysiert, indem durch das GefaB ein C2H2-Strom (30 Blasen pro Min.) durch-
geht. GroBe der Pt-Anodę 4 X 3  cm, der Kathode 2 X  2,5 cm; letztere ist yon
einem poriisen GefaB mit durchlochertem Boden umgeben. Ais Reaktionsprodd.
wurden isoliert: s. Tetrabromdthan, CHBra-CHBr,2, fi., ab 190° infolge Zers. (Br-
Abspaltung) dunkel werdend, u. IIexabromathan C2Br0, aus A. weiBe, campherartig
riechende Krystalle, bei 160—170° sublimierend, bei 210—215° yollstiindige Zers.
unter Br-Entw. — Das Tctrabromderiy. bildet sieli durch Addition von Br an CJI,,
wahrend die B. des Hexabromids nach folgenden Gleichungen Btattfindet:
1. CaHj +  KOBr =  C • C +  KBr +  ILO u. 2. C • C +  3Brs =  CBr3-Br3. 

i i  i i
Eine B. des IIexabromids aus dem Tetrabromid nach:

3. CHBra ■ CHBr2 +  KOBr +  Brs =  CBr3 .CBr3 +  H20  
findet, wie besondere Yerss. ergeben haben, nicht statt. — Wird ein Elektrolyt 
yerwandt, der auBer KBr noch freies Br enthśilt, so wird fast nur C,HjBr4 ge- 
bildet. Bei Ggw. von iiberschussigem KOH sinkt die Ausbeute an Hesabromid, 
da frei gewordenes Br sich mit KOH umsetzt. Zugabe von NajC03 u. Durchleiten 
von C02 yermindert die Ausbeute. K3Cra0 7 ist ohne EinfluB. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 3 7 . 161— 67. Toulouse, Fac. des Sc.) H a b e r l a n d .

W. Tsohelinzew, U ber die hohereti Yalenzcn der Oniumverbindungcn. (Vgl- 
Buli. Soc. Chim. de France [4] 35 . 741; C. 1 9 2 4 . II . 1468.) Ais Ergiinzung der
1. c. bescliriebenen Yerss. mit Sauerstoffyerbb. wurden jetzt Tldonium- u. Anrno- 
niurmierbb. untersucht, indem die Additionswarme von CaHsOMgJ u. M ercaptanen, 
Thioiitheni, primiiren, sek. u. tert. Aminen ermittelt wurden (in Bzl.-Lsg.). Die 
therrn. Wrkg. bei B. der Thioniumyerbb. ist gering. Beim Zugeben yon 1, 2 u. 
3 Mol. GJSjSS  bezw. i - CiH nSII zu C2H5OMgJ werden entwickelt: 2,60 Cal.,
0,59 Cal. u. 0 Cal. mit 1—3 Mol. des erstgenannten Mercaptans, 2,22 Cal., 0,43 u.
0 Cal. bei CsHuSH. Noch geringer ist die Warmeentw. bei den aus (C3S ,)tS  u. 
( i-C J f^ S  u. CaH5OMgJ gebildeten Komplexen; hier war eine Warmeentw. iiber- 
haupt nicht feststellbar. Die Mercaptanc werden aus den Komplexen durch A. 
yollstandig yerdrangt. — Von Aminen wurden folgende untersucht: i-C^ĄAĄ, 
i - c & u ź m ź  (i-C4Ą ),ir a ;  d -C & ^ N H , (C ^ ^ N  u. die AdditionswSrme
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ist (mit Ausnalime der letzten beiden) bei Zugabe von 1 , 2 u. 3 Mol. betrachtlich, 
u. zwar bei den primaren Aminen grofier ais bei den anderen; sie ist grdCer ais 
bei den Oxoniumverbindungen. Bei den aus den primaren u. sek. Aminen ge- 
bildeten Komplesen wird nur das 3. Mol. des Komplexes durch A. ycrdrungt, es 
bilden sich wahrscheinlicli gemischte Komplexe wie: C2H6OMgJ• 2 C4H9NIIS• CjH5OH 
u. C2H5OMgJ• 2 (C4II9)2NH• CSH50H. Die Tatsache, daB die therm. Wrkg. bei der 
Komplexbildung sich ausdrucken laBt durch die Reihenfolge Ammonium >■ Oxo- 
nium Thionium, ist wahrscheinlicli auf den mehr oder wcniger ausgesprochen 
bas. Charakter der entspreclienden Wasserstoffverbb. (NH3, II20  u. H2S) zuriick- 
zufiihren. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 176—81.) Haiserland.

W. Tschelinzew, iiber die Spannung hoherer Valenzen und ihre Bedeutung fur 
die Assimilation, die Katahjse und andere chemisehe Prozesse. (Vgl. yorst. Ref.) 
Aus der Ermittlung der Additionswarme organ. Verbb. mit ROMgJ bat sich er- 
geben, daB yor allen Dingen sauerstoffhaltige Verbb., infolge Betatigung hoherer 
Valenzen des Sauerstoffs, Komplexe zu bilden yermogen. Aus den experimentellen 
Unterss. ergibt sich fur die Fahigkeit zur Komplexbildung bei sauerstoffhaltigen 
organ. Yerbb. folgende Reihenfolge: Aldehyde >  Ketone ]> Ester >  Sauren 
Alkohole Ather. Die Fahigkeit zur B. von Komplexverbb. veranlaBtVf. folgende 
Ansicht iiber die B. von Assimilationsprodd. zu auBern: 2 Mol. H.lC03 (I) konden- 
sieren sich zu der Peroxydyerb. I II , die unter Abgabe von O in IY ubergeht, 
woraus durch Abspaltung yon HaO Oralsaure (V) entsteht. Dicse bildet mit einem 
weiteren Mol. II2C03 die Komplexverb. VI, die in Mesoxalsaure (VII) ubergeht. 
Durch Abspaltung yon COs geht VII in Glyoxyłsdure, durch emeute Kondensation 
mit HjC03 in Tartronsaure iiber. Aus letzterer bildet sich durch C02-Abspaltung 
Glycerinsaure usw. bis zu JIexonsauren u. IIexosen. — Die Veresterung kann man 
auf Grund der Tatsache, daB in organ. Sauren vor allen Dingen der Carbonyl- 
sauerstoff der COOH-Gruppc liiihere Valenzen betatigt, durch die Formeln V III—X 
darstellen. Die katalyt. Wrkg. von HC1 bei der Yerestcrung erklart Vf. damit, daB 
die organ. Saure +  HC1 den Komplex X I bezw. X II bilden, woraus leicht die 
sehr reaktionsfahige Gruppierung X III entsteht. Bei Benutzung yon H2S04 ais 
Katalysator bildet der aus dem Alkohol u. H2S04 entatehende Ester mit der organ. 
Saure den Komplex XIV, wToraus iiber XV der Ester XVI entsteht.
HO-C-OH HO-C-OH

HO-C-OH „ HO-C-OH—O “ HtO
-------y  H O -C O -------->■ H O-C OH -------->-

I I I  Ó ÓH IV (!)

HOOC-C-OH + h .co.

V 6  *  H O -(T  - o - h , o

H,0 
--- >■

HOOC-C—O 
HO-Ó

vn  6
R-C-OH R-C-OII _ nQ x  R-C-OH XII

V III 6  -->• R ć fb  — R- C X I & - >  R-C-OH -
R (O l IX " o h  RCf^^O c f l l  C fb H

x m  R-C-OH R-C-OH XVI
R-C—o  XIV —y  R ć f o  — —y  R -C = 0

ći ro'^ so 3h  xv "so 3h  ó r
Bei den Alkoholen ROH u. den Athern ROR' zeigt sich eine nicht so starkę 

■Wrkg. der hoheren Sauerstoffyalenzen, wie z. B. bei den Ketonen. Vf. fiilirt dies 
auf den EinfluB der direkt mit O yerbundenen Radikale zuriick. Yon Alkoholen
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u. Phenolen zeigen primare Alkohole (der Fettreihe) die starkste Betatigung liohercr 
Sauerstoffyalenz, daun folgen die sek. u. tert. Alkohole; fiir die Phenole ergibt sich 
die Reihe p-Hal-CcH4 >  C8H6 >  o- u. m-IIal-C6II4 >  /9-C10II. >  «-C10H7. Mit 
dieser Reihenfolge hiingt wahrscheinlieh auch die yerscliieden groBe Esterifizierungs- 
geseliwindigkeit der Alkohole zusammen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 181 
bis 187. Saratów, Univ.) II a b e r l a n d .

H. Staudinger und M. Liithy, Hochpolymere Yerbindungcn. III. Uber die 
Konstitution der Polyoxymcthylene. (I. u. II. vgl. S t a u d in g e r ,  Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 53. 1073; C. 1920. III. 230 u. S t a u d i n g e r  u . R h e in e r ,  Helv. chim. Acta 7. 
23; C. 1924. I. 1780.) Von Polymerisationsprodd. des C1I20  sind bekannt: das Tri- 
oxymethylen von P r a t e s i  (Gazz. chim. ital. 14. 139 [1884]), der durch Eindampfen 
wss. CH„0-Lsgg. erhaltliche, 11. u. nocli wasserhaltige Paraformaldeliyd (besser ais 
Polyoxymethylenhydrate bezeichnet), schlieBlich melirere wasserarme oder wasser- 
freie, wl. oder unl. Polyoxymetkylenc (I), z. B . die 4 mit ci, fi, "/ u. 8 bezeiehneten 
Formen von A u e r b a c h  u . B a r s c h a l l  (Arbb. Kais. Gesundh.-Amt 27. 183 [1907]). 
Wenn die von S t a u d i n g e r  (1. c.) geSuBerte Vermutung, daB in I viele CH20-Mol. 
zu einer langen Kette, . . . CII,• O■ [CH2• 0]x • CII2■ O . . . ,  yerbunden seien, zutrifft, 
so muBten sich  m it g ee ig n eten  Reagenzien Spaltstu ck e m it e in er  groB eren A n zah l 
von GHaO-Mol. gcwinnen lassen. Dies ist auch der Fali.

E inw . von A ce ta n h y d rid  au f I. Zunaclist wurden die Angaben von 
D e s c u d ć  (Ann. Chim. et Phys. [7] 29. 502 [1903]) bestiitigt, daB aus mol. Mengen 
I u. Acetanhydrid auBer unyerandertem letzteren Mcthylendiacclat (Kp. 164—165°) u. 
Dioxymelhylendiacetat (Kp. 200—202°) entstehen, wenn man 24 Stdn. auf 125—130° 
crhitzt. II2S04 oder ZnCL beschleunigen die Rk. — Darauf wurden die Mengen 
Acetanhydrid systcmat. yerringcrt bis zu 1 Mol. auf 100 Mol. CH20. Zu den Yerss. 
wurden getrockneter kiiuflicher Paraformaldeliyd, der besonders reaktionsfiihig ist, 
oder die yerschiedenen Formen yon I benutzt, von denen y  u. d triiger ais u  u. 
fi reagiereu. Man muB im Rohr erhitzen, u. zwar um so liiuger u. liOhcr, je mehr 
I man yerwendet, schlieBlich bis auf dessen F. (170°). Mit steigendcr Menge CII,O 
waclist auch die Menge der gebildeten festen, wl. bis unl., also hochmol. Polyoxy- 
methylcndiacetate, CII3 - CO • O • CH, ■ O • [CIIS ■ 0]x • CII2 • O • CO • CH3 (II), bis bei 1:100  
ca. ‘/a des Rk.-Prod. unl. sind. Głeichzeitig niihert sich der F. der Prodd. immer 
mehr dem yon I. Alle diese Prodd. enthalten jedoch chem. gebundene Essigsaure 
u. geben beim Erhitzen im Vakuum — zuin Unterschied von I — Tełraoxymethylen 
(nachst. Ref.). — Besonders instruktiy yerlief der Yers. in den Mengenyerhaltnissen
1 : 5 (160°, 30 Stdn.). Die Aufarbcitung, die sich der genauen Wiedergabe an dieser 
Stelle entzieht, erfolgte auf Grund der yerschiedenen Loslichkeit in A., dann Essig- 
ester. Ganz unl. blieben 7,4% (mit mehr ais 17 Mol. CII20); aua der Essigesterlsg- 
wurden 9,5% (mit 13—17 Mol. CII20), aus der A.-Lsg. durch Abkuhlen 8,9% (mit 
9—12 Mol. CHaO) u . aus der Mutterlauge 74,5% (mit 1 —8 Mol. CH20) gewonnen. 
Aus dem letzten Anteil konnen die Prodd. mit 1—5 Mol. CII20  im Hochyakuum 
herausdest. werden. Rein erhalten wurden folgende Prodd.: Trioxymethylendiacetat,
C,H12Oe, Kp.._. 113—115°. — Tetraorymethylcndiacetat, C8H140 T. Kp.2 132—134°. — 
Pentaoxymethylendiacetat, CoH10O8. Kp.„ 4 160—165°. Wird in Kaltemischung fest.
— Die Prodd. mit 1—6 Mol. CH20  sind mit A. misclibar. — JIepłaoxymełhylen- 
diacetat, CuH2(lO10. Kp.0i3 ISO—190°, F. ca. 15°. — Oclaoxymethylcndiacetat, C,2II22Ou. 
F. 27,5—28,5°. — JSTonaoxymcłhylendiacełat, CI3H240 ,2. F. 50—51° bezw. 46—48°. — 
Undekaoxymethylendiacetat, C13H2dOu. F. 64—65°. — Dodekaoxymethylendiacetat, 
C„jH30O,5. F. 66—67°. — Die Prodd. mit 7—12 Mol. CHaO sind in A. sil. bis wl., 
sonst 11. auBer in PAe. — Hepładekaoxymełhylendiacełat, C21Hw0 20. F. 103—107° 
bezw. 105—107°, 1. in h. Essigester, Cblf., unl. in A., PAe. — Polyaxymethylen- 
diacetate (II) bis C24H40OJ3. F. 120° bezw. 125—128°, unl. — Es konnte eingewendet
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werden, daB alle diese Acetate dureli Einlagern von CH20  in prim. gebildetes 
Methylendiacetat oder Dioxymetliylendiacetat entstanden seien, donn man erhalt aus 
diesen durch Erliitzen mit 3—4 Mol. I  ein gleicliartiges Kk.-Prod. wie aus Acet- 
anhydrid u. 5 Mol. I. Da die Umsetzung aber langsamer erfolgt, so ist es walir- 
scheinlicher, daB die niederen Acetate prim. in CII20  u. Acetanhydrid zerfallen. — 
Dic Existenz yon II  zeigt die Bestandigkeit langer CH.O-Ketten, die demnach auch 
in I  selbst anzunehmen sind. I  mufi, wenn man es ais Endglied der Diacetatreihe 
ansieht u. seinen hohen F. berucksichtigt, sehr hochmol. sein.

Einw . yon  S iiu rech lo r id en  au f I. Die Erfahrungen fruherer Bearbciter 
werden bestatigt, daB CH3COCl nur langsam, CH3COBr aber lebhaft (auch ohne 
ZnCL) auf I  einwirkt u. bei Verwendung mol. Mengen hauptsaehlich Brommcthyl- 
acetał (III) entsteht. Steigert man aber die Menge von I, z. B. im Yerliiiltnis 1 : 4 
u. erhitzt 3 Stdn. auf 150°, so erhalt man Cll20-reicliere Prodd., u. zwar viel fl., 
in A. 1. neben wenig festen, unl.; in ersteren wurden Deriw. mit ca. 5 Mol. CH20  
nachgewiesen, letztere sind wieder sehr CH20-reich. Auch hier konnen aus III  u.
I  CPI20-reiehere Prodd. gewonnen werden. — Mol. Mengen I u. C0H,;COC1 reagieren 
in Ggw. von ZnCl2 lebhaft miteinander, u. es bilden sich, wie schon D e sc u d ć  
(1. c.) gefunden hatte, Prodd. mit 1 Mol. CII20 , niimlich Chlormethylather, Chlor- 
methylbenzoat, Cl * CII2 • O • CO • C0H5 (IV), Kp.13 112—114°, u. Mcthylendibenzoat, C0II. • 
C0-0-C H 2-0-C 0-C 6H6 (V), aus A., F. 99°. Aufarbeitung des Ek.-Prod. — auch 
bei den folgenden Verss. — durch Dest. im Ilochyakuum. — Auch ohne ZnCl2 er
folgt Umsetzung, allerdings yiel langsamer, da erst nach 2-tagigem Erhitzen (Wasser- 
bad) Lsg. eintritt. Es entstehen auBer Chlormethylather nur Prodd. mit 2 Mol. 
CII20: 1. Dioxymethylenchlorbenzoat, Cl• CH2• O• CII,• O■ CO• C6II. (VI). Krystalle 
aus PAe., F. 32°, 11. Zerfiillt mit ZnCl2 (Was8erbad) in C1I20, IV u. V. Bildet sich 
nicht aus mol. Mengen IV u. I  (140°, 6 Stdn.), muB also aus der Spaltung der 
CH.jO-Kettc yon I lieryorgegangen sein. 2. Dioxymethylendibenzoat, C0H5-CO-O- 
CH2*O-CH2-O-CO-C0Hs (VII). Nadeln aus PAe., F. 46°, 11. Zerfallt mit ZnCl2 
quantitativ in CII20  u. V. — Aus der Zers. yon VI u. VII durch ZnCl2 erkliirt 
sich der Verlauf des obigen Descudeschen Vers. — Erhitzt man 1 Mol. C0H5COC1 
mit 2 Mol. I  auf 140—150°, so hat sich in ca. 1 Stde. alles gel. Man erhiilt auBer 
Chlormethylather wieder VI u. VII, hauptsiichlich letzteres. CH20-reichere Prodd. 
konnen nicht isoliert werden, da sie offenbar zerfallen, wie die reichliche CH20- 
Abspaltung am SchluB der Dest. zeigt. Ebenso ist der Verlauf mit 3 Mol. I. In 
Ggw. yon ZnCl2 entstehen bei allen Verss. wieder die Prodd. mit 1 Mol. CH20. 
Scliuttelt man 1 Mol. C„H6COCl mit 2 Mol. I bei Zimmertemp., so ist auch nach
7 Tagen noch der groBere Teil ungel. Ais cinzigcs Rk.-Prod. hat sich auBer wenig 
Chlormethylather VII gebildet. — Bemerkenswert ist noch, daB durch Einleiten 
yon CH.jO-Gas in CII3COCl oder C0H5COC1 sofort Polymerisation zu I  erfolgt, 
ohne daB sich Rk.-Prodd. bilden. — Das standige Auftreten der Prodd. mit 2 Mol. 
CII20  konnte ais Stiitze fiir die Auffassung yon I I aNTZSCH u. O e c h s l in  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 40. 4341 [1907]) dienen, daB I  ein dimerer CHsO zugrunde 
liege. Sie ist aber unhaltbar, da mit den Acetylhalogeniden u. Acetanhydrid ganz 
andere Prodd. entstehen u. o-Chlorbenzoylchlorid nur Methylendichlorbeiizoat liefert.

E inw . organ. Situren au f I. Die Angaben yon G u a ss i  u . M a s e l l i  (Gazz. 
chim. ital. 28. 477 [1898]) uber die Einw. yon Eg. auf I  sind nicht ganz zutreffend. Er
hitzt man 1 Mol. I mit 2 Mol. Eg., so tritt bald Lsg. ein, u. bei der Dest. geht die 
Hauptmenge bei 101—110° Uber. Das Destillat zers. sich beim Abkiihlen unter 
Ausscheidung einer weiBen M., eines Gemisehes yon PohjKcymethylenhydratacetaten 
(VIII), dereń B. aus prim. Oxymethylenacetat yielleicht in folgender Weise zu er- 
klaren ist:
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xH0-CH2-0-C 0-CH 3 — >- 
HO• CH2-O -[CHj• 0]x• CH„ • O• CO• CII3 (VIII) +  (x— 1) CH3-COOH.

Das Prod. laBt sieli durch Essigestcr weitcr zerlegen. Der 1. Anteil sclnn. bei 
107—110% hat die Zus. 21 C II,0, G,H,02, l/s HsO u. kaun mit h. Chlf. in einen 1. 
Teil von fast derselben Zus. u. einen unl. Teil mit mehr CII20  u. weniger CsH40 2 
gespalten werden. Der unl. Anteil zers. sich bei 140—145° unter Verlust von 
CII20, hat die Zus. 65CII20 , C2H ,02, II20  u. liefert beim Erhitzen im Vakuum — 
zum Unterschied von den Diacetaten I I  — kein Tetraoxymetliylen. — Mit I i • C02ł l  
wurde ein lik.-Prod. vom Kp. 89—110° erlialten, das nur wenig feste Verbb. ab- 
schcidct. Die Prodd. mit Propion- u. Buttersiiure sd. hoher u. spalten dabei CH20  
ab. — Die Absclieidung von VJULI1 aus Osymetliylenacetat erinnert an die B. von 
Paraformaldehyd (Polyoxymethylenliydrate) beim Eindampfen der wss. Lsg. Dieser 
Vorgang ware also wie folgt zu formulieren:

xHO-CH2.OII — >- H0-CH2-0-[CH2-0]x -CH2-0H +  (x— 1)II20.
t lb e r  a-, /?-, '/- u. ó -P o ly o x y m eth y len . (Mitbearbeitet von Johner.) Von 

diesen 4 von A u e r b a c h  u . B a r s c h a l l  (1. c.) dargestellten Modifikationen von I ist
— yerglichen an den Bkk. mit Acetanhydrid bezw. Eg. — die a-Form die rcak- 
tionsfahigste, etwa wie Paraformaldehyd, dic 5-Form die reaktionstragste. Auch im 
Gaszustand zeigen Bich Unterschiede; die K-Form dissoziiert vollig, dic /-Form  
gibt Mol.-Geww. zwischen 34 u. 40, die d-Form 61,2; bei letzterer bleibt stets (selbst 
bei 250°) cin geringer nicht fluchtiger Riickstand, der den zu liohen Wert vor allem 
verschuldet. — Die Ci- u. j?-Form sind fast reine CH20-Polymerisate mit ca. 99% 
CH20. Der fiir die Darst der /-Form notwendige CH3OII wirkt nicht katalyt. 
(A u e r b a c h  u . B a r s c h a l l ) ,  sondem beteiligt sich an der Kk., die /-Form stellt 
sehr hochmol. Polyoxy>nełhyłentńełhylałher, II0-CH2-0-[CH2-0]x-CH2-0CH3 oder 
CH3• O• CH2• O• [CHj-0]x• CII2• OCH3, dar; der CH3OII-Gehalt wurde einwandfrei 
nuchgewiesen, in geringerer Menge auch in der ó-Form. — Bei der Darst. der 
J-Form nach A u e r b a c h  u . B a r s c h a l l  erhielten VfF. ans der h. Na,jS03-Lsg. beim 
Erkalten einen flockigen Nd., in dem ein Gemisch yon Polyoxymethylendimełhył- 
athern yorliegt. Mit PAe. oder Lg. wurden daraus Verbb. mit den FF. 51—52°,
72°, 78—80°, 87—88° gewonnen, die wahrscheinlich 5—15 Mol. CH20  enthalten.
Untersucht wurde bisher nur der Dodekaoxymełhyle}idimełhylather, CH3-0-[CIT2- 
0]1S-CII3, aus Lg. oder W., F. 78—80°. In k. A. unyerandert 1. Nach dem Koclien 
mit A. oder verd. HC1 ist abgespaltener CHaO nachweisbar. Diese polymeren 
Prodd. konnen nur durch Abbau der CH20-Kette entstanden sein, denn beim Kochen 
einer CH20-Lsg. mit Na^SO, bildet sich wolil CH3OII, aber kein hohermol. Prod.
(Hclv. chim. Acta 8 . 41—64.) L in d e n b a u j i .

H. Staudinger und M. Luthy, Hochpolymere Vcrbindungcn. IV. Uber Tri- und 
Tetraoxymethylen. (IH. vgl. vorst. Ref.) Das Trwxymethylen wird durch Erhitzen von 
Paraformaldehyd oder a-, fi- oder /-(CH20), u. Einleiten des gebildeten CH20-Gases in 
W. gewonnen. Aus <J-(CH20), kann es nicht erhalten werden, u. auch die Darst. aus 
den fi- u. /-Formen miBlingt haufig infolge unbekannter Einfliisse. Sicher ist 
jedoch, daB "W. zu seiner B. notwendig ist. Kuhlt man die aus feuchtem (CHaO), 
gebildeten CILO-Dampfe auf —80° ab, so entsteht nur so lange (CIIsO)3, ais noch 
Feuclitigkeit zugegen ist, andernfalls kondensiert sich nur (CH20)x. Bciin Einleiten des 
trockenen Gases in Eiswasser tritt sofort wieder (CHaO)3 auf, auch wenn man das 
Gas zuyor ein auf 200—250° erhitztes Bohr passieren laBt, so daB die Moglichkeit 
einer Vorbildung yon (CHsO)3 yollig ausgeschlossen ist. — Vff. haben noch ein 
weiteres molekulardispcrses Polymeres des CH20  aufgefunden, das Tetraorymcthylen, 
(CII20)4. E s sublimiert iiber, wenn man die hochmol. Polyoxymetliylendiacetate 
(yorst. Bef.) im Vakuum auf ca. 150° erhitzt, bildet sich aber weder aus den nieder- 
mol. Diacetaten nocli aus Polyoxymethylenacetaten oder (CHsO),. Die hochmol.
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Diacctate mussen demnach einen der B. von (CH20 )4 entsprechenden Bau be- 
sitzen. (CHjO)., sublimiert im Yakuum in langen Nadeln, schm. (aus CS2) bei 112°, 
ist 11., auch in W., u. bestandig bei 200° (DD.-Best. in p-Toluidindampf). Da 
(CH20 )3 u. (CHąO), keine Aldehydrkk. zeigen, so mussen ihnen die Formeln I. u. II.

I- 0 < ™ ' — °> C H , II. O— CH,— O— CH,
CIT2------0 ^  2 CH2------O------CHS------O

erteilt werden. In der Tat ist II. (Achtring) unbestiindiger ais I. (Sechsring), indem 
es in wss. Lsg. schon bei 60° merklich in CH20  zerfallt, I. jcdoch erst bei langerem 
Erhitzen auf 100°. Es ist wahrscheinlich, daB Paraldehyd u. Metaldehyd sich in 
analoger Weise unterscheiden. (Helv. chim. Acta 8 . 65—67.) L in d e n b a u m .

H. Staudinger, Ilochpolymere Verbindung<M. V. Uber die Konstilution der 
Polyoxymethylene und anderer hochpolymerer Verbindungcn. (IV. vgl. vorst. Ref.) 
Ais Grundkorpcr der Verbb. der (CH20),-Reihc kann das Polyoxyinethylenhydrat 
oder besser Polyoxymethylendiol, HO • CH, • O • [CH, ■ O]* • CII, ■ OH, angesehen werden. 
Behiilt man fiir (CII.,0), dic Kettenformel bei, —CII,-O -[CII,-O]*-CII, - O—, so 
wurden sieli an den Enden freie Valenzen ergeben, aber man darf annehmen, daB 
diese bei der GroBe des Mol. vollig in den Ilintergrund treten. — Mit den Ver- 
haltnissen in der (CHjOJn-Reihe vergleichbar sind z. B. die bei S, As u. P, die in
2 Molekelarten auftreten. Krystallisierter S, gelbes As u. gelbcr P, die sich wie 
(CII20 )3 u. (CH,0)4 molekulardispers losen, sind niedermol. Polymerisate des S2, 
As, u. P2, amorpher S, graues As u. roter P hochmol. Formen, die nicht unzers.
1. u. fluchtig sind. Die verschicdenen Erschcinungsformen des (CH,0)x entsprechen 
wahrscheinlich wie beim roten P u. grauen As den verschiedenen Bildungsformen 
(K o h l sc h Ot t e b ). — Fur die Moll. der hohen Polymerisate hat Vf. die Bezeichnung 
M akrom olekel eingefiihrt. Bei solchen Moll. ist Krystallisation um so eher zu 
erwarten, je einfaclier die einzelnen Bausteine sind, wie dies beim (CHsO), der 
Fali ist. — Die Ergebnisse der Unterss. in der (CH20)I-Reihe erlauben RiickschlUsse 
auf die Konst. anderer hochpolymerer organ. Substanzen. (Hclv. chim. Acta 8 . 
67—70. Ziirich, Techn. Hoclisch.) L in d e n b a u m .

Andre Dubosc, Synthetischer Acełaldehyd, Aceton und Pinakon. Kurzer Uber- 
blick iiber die vom Acetylen ausgehende Hcrst. dieser Stoffe, die aus 2,5 kg CaC, 
etwa 1 kg Pinakon zu gewinnen gestattet. (La Parfumerie moderne 18. 6—7.) He.

Erich. Schmidt und Alfons Ascherl, Synthese von cc-Oxyketonen. I. Die 
]>C(Cl)(NOs)-Gruppe wird durch katalyt. Red. in die >CO-Gruppe nach dem 
Schema ^>C(C1)(N02) -j- 611 =» ^>CO -f- NH4C1 -f- 1I20  ubergefubrt, so daB diese 
Rk. zu einer Synthese von «-Oxyketonen (I—III) dienen kann. Auf Grund der 
Mol.-Refr. sind die Formeln I—III  anzunelimen.
CH, • CH, • CO • CH(OH) • CII, CHn • CIL • C(OII)CH, CH3 • CH, - CH4 • C(OH)CHs

I II  1—O—1 III  1—O —1
V crss.: Die Oxyketone werden aus der Chlornitroverb. in W. mit 5ł/oig. 

palladiniertcm BaS04 u. Hs dargestellt. — 3-Chlor-3-nitropentandiol-(2,4), F. 113 bis 
114°. — Pentanol-(2)-on[3),C5H,0O2 (I) (bearbeitet von Hermann Lutze), Kp.„ 45 
bis 48°; nD!° =  1,4218; D.20, 0,9692; MD (Oxo-Form: C5H10O-O--) Ber. 26,82, 
Gef. 26,75. Osazon, F. 167°. — Butanol-(l)-on-(2) (II), Kp.u 43—45°; nD20 =  1,4189;
D.so4 1,0272; Md (cyclo-Form: C^IIgO-O^) Ber. 21,64, Gef. 21,65. Osazon, sintert 
bei 115—116°. — Pentanol-(l)-on-(2) (III), Kp.„ 54—56°; nDs» =  1,4234; 1).-°, 0,9860; 
Md (cyclo-Form: C5H10O-O<Q Ber. 26,26, Gef. 26,38. Osazon, C,7H.0N4, aus A., 
F. 110—111°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 356—58. Munchen, Bayer. Akad. d. 
Wiss.) B o sc h .

N eil K. Adam und Joseph W. W. Dyer, Synthese der Arachinsdure und einiger 
Yerbindungen mit langen Ketten. Die Angaben iiber die FF. des Methyl- u. Athyl- 

VII- 1. 104
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esters der Arachinsaure sowie des Eikosylalkohols sind in der Literatur teilwcise 
hoher festgelegt, ais es Verbb. yon dieser KettenlSnge auf Grund der beobachteten 
RegelmaBigkeiten zukommt. Vff. haben dureli iMaloncstersynthese die Arachinsaure 
aus Stearinsaure dargestellt u. fanden fur den F. des Athylesters 41,5—42,5°, des 
Methylesłers 46—47°, des Eikosylalkohols 65—65,5°, ais Mittelwerte zwischen den 
Verbb. der Reihen mit 18 u. 22 C-Atomen, wiihrend die Slteren Angaben oft hoher 
waren ais der Reilic mit 22 C-Atomen entspricht Arachinsaure selbst schm. uber- 
einstimmend bei 75°. Die Synthese vom Athylester der Stearinsaure ausgeheud 
war mit 41% Ausbeute die beste Methode, um zu Verbb. mit 20 C-Atomen zu ge- 
langcn. Es werden ferner beschrieben: eine fur lange Ketten geeignetc Reduktions- 
methode u. die Darst. von Aminen, Estern u. Amiden der Reihen Cl8 u. C20.

V er su c h ste il. Durch Red. mit Na u. A. werden erhalten aus Stearinsaure- 
athylester (6 Stdn.) n-Octadecylalkohol, C,8H380 ,  mit 68,5% Ausbeute, aus Arachin- 
saureathylesier in 70%ig. Ausbeute Eikosylalkohol, C20H42O, F. 65—65,5° aus A. — 
Essigsaureeikosylestei-, aus Aceton F. 39,5—40,5°. — Aus den Alkoholen wurden 
die entsprechenden Jodide mit HJ in quantitativer Ausbeute erhalten, die mit Na 
u. Athylmalonester kondensiert wurden. Die Ausbeuten an den entsprechenden 
Malonaten waren bis 70%• Dioctadecylnudonsaureathylester wurde erhalten aus dem 
Monooctadecylmalonester durch 6-std. Erhitzen mit Na u. Octadecyljodid (in absol. 
A.). Nach 48 Stdn. mit alkoh. KOH vcrseift (10 Stdn.); uber das Ca-Salz wird die 
Dioctadccylmalonsaure, (C18H37)2C(COjH)2, rein, aus Eg. F. 93,5—94° rein erhalten. — 
IHoctadecylessigsdure, (C18H37)2CH-C02H, dureh Erhitzen der yorigen Verb. auf 160°, 
F. 81—82° aus Eg. — Arachinsaure wurde aus MonooctadecylmalonsSure durch Er
hitzen erhalten u. zcigt den Kp.t 203—205°, krystallisiert in Blattelien vom F. 75 
bis 75,5° aus PAe. — Arachinsaureamid, F. 109°, u. -nitril, F. 49,5°. Aus letzterem 
mit absol. A. u. Na Eikosylaminhydrochlorid, C20H43N , HC1. — Eikosylcarbamid, 
Ci0H4, ■ NH • CONIij, F. 111,5° (korr.) aus A. — Essigsaureoctadecylamid, C,8H37- 
NH-CO-CHj, aus dem Amid, das bei 79,5—80° schm. — Essigsaurehexadecylamid, 
C1(SI133-NH■ CO• CHj, auf analoge Weise gewonncn, zeigt die in der Literatur be- 
kannten Konstanten. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 70—73. Sheffield, Uniy.) H o r st .

E. F. Armstrong und T. P. H ild itch , Uber die Konstitution natiirlicher un- 
gesdttigter Fettsauren. I. Eine neue Methode, die Lage der Athylenbindung in Sauren 
der Ólsaurereihe zu bestimmen. Yff. suclien nach Methoden, mittels dereń in ungesatt. 
Sfiuren mit beliebig vielen Doppelbindungen die Lage dieser einwandfrei bestimmt 
werden kann. Die yorliegende Arbeit bcschaftigt sich nur mit der Ólsaure aus 
01ivenól. Yon den bekannten Methoden, aus denen die Lage der Doppelbindung 
in dieser Saure geschlossen wurde, genugt keine den Bedingungen, die an eine 
befriedigende Methode gestellt werden miissen, namlich 1. so milde zu sein, da8 
Yerschiebung der Doppelbindung ausgeschlossen ist, 2. die Rk.-Prodd. annahernd 
in den berechneten Mengen zu Uefern. Vff. fanden ein recht gutes Verf. in der 
Oxydation von Olsfiuremethyl- oder -athylester mit KMn04 in Aceton oder Eg.

Die Ólsaure wird mit Pb-Acetat (ca. 35% der theoret. notwendigen Menge) in 
absol. A. von festen Fettsauren befreit, weiter uber das Li Salz (aus 80%ig. A.) 
gereinigt, mit A. oder CH301I u. H2S 04 (3%) vercstert u. die Ester unter 3—5 mm 
fraktiouiert. — 1. Beispiel: 50 g Methylester in 500 ccm sd. Aceton wurden in 
l ‘/a Stdn. mit 200 g KMn04 versetzt, 16 Stdn. gekocht, Aceton abdest., 11 W. 
zugefiigt, Mn04 mit NaHS03 u. yerd. H2S04 gel. Dann wurde ausgeathert u. die 
Sth. Lsg. mit 20%ig. Sodalsg. ausgezogen. Erstere hinterlieB 10,9 g neutrale Prodd. 
(Mol.-Gew. 279,6, Jodzahl 49,9). Letztere wurde (zur Yerseifung des Azelainsaure- 
monomethylesters) mit 50 g NaOH gekocht, angesauert u. ausgeathert. Erhalten: 
41 g rohe Sauren. Diese wurden durch 4-maliges Auskochen mit PAe. zerlegt in 
18,7 g unl. u. 18 g 1. Sauren. Erstere sind fast reine Azelainsaure, letztere ent-
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li alt en hauptsachlich Nonansaure (identifiziert durch das Ba-Salz) neben niedercn 
Siiuren (Essigsaure) u. Azelainsaure. Gesamtausbeute (bei Abzug der neutralen 
Prodd.): ca. 83% Azelainsaure, 50% Nonansaure. — 2. Beispiel: 45 g Athylester, 
225 ccm Eg., 75 g KMn04 (Dampfbad, im ganzen 2 ‘/2 Stdn.). Zunacbst weiter wie 
oben, dann den ganzen A.-Extrakt mit Dampf dest. Das Destillat lieferte 11,2 g 
rohe Nonansaure. Nicht fliichtiger Ruckstand ausgeiithert u. mit Alkali zerlegt in
21,5 g rote Azelainsaure u. 7,8 g neutrale Prodd. (Mol.-Gew. 207,4, Jodzahl 4,1 ; die 
hier besonders niedrige Jodzahl liiBt darauf schlieBen, daB sich primiir O an die 
Doppelbindung addiert). Ausbeutc: ca. 95% Azelainsaure, 59% Nonansaure. 
Diesem Yerf. haftet jedoch der Nachteil an, daB sich die letzten Mengen Eg. schwer 
aus den Itk.-Prodd. entfemen lassen. — 3. Beispiel zunacbst wie beim 2. Beispiel. 
Trennung nicht durch Dampfdest.., sondern durch Dest. unter 3—5 mm aus einem 
Bad von hochstens 170°. Das Destillat enthiilt auBer etwas Eg. hauptsiichlicli 
NonansSure, der Ruckstand Azclainsiiuremonoathylester u. neutrale Prodd. Letztere 
gleicben denen des 2. Beispiels. Ausbeute: ca. 89% Azelainsaure, 80% Nonan
saure. Dies Trennungsverf. lieferte bei anderen Saureestern der Olsiiurereihe 
weniger gute Resultate. — Dcm im 1 . Beispiel beschriebenen Verf. geben Vff. 
den Yorzug. Bei Gemisehen naturlicher Ólsiiuren durften sich betreffs der Er- 
kennung der verschiedenen Osydationsprodd. Schwierigkeiten ergebcn. Palmitin- 
u. Stearinsaureestcr werden von obigen Osydiergemischen nicht angegriffen. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 4 4 . T. 43—47.) Lindenbaum.

E m ile Andre und M. Th. Franęois, Uber das Additionsvermdgen des Jods 
gegeniiber Athyleiwerbindungen. (Vgl. A ndrć, Buli. Soc. Chim. de France [4] 33 . 
1641; C. 1 9 2 4 . I. 434.) Vff. haben gefunden, daB die Ggw. von Cu die Addition 
von J an Athylenbindungen katalysiert. Das Reagens wird folgendermaBen be- 
reitet: 21 g fein gepulvertes J werden unter gelindem Erwiirmen in 1 1 Eg. gel. 
500 ccm hieryon werden mit Cu-Acetat (4—5 g pro 1) versetzt u. das Gemisch unter 
zeitwciligem Riiliren 1—2 Tage stehen gelassen; dann wird dekantiert u. in 20 ccm 
der dekantierten Lsg. durch Eindampfen u. Gliilien der Gehalt an CuO bcstimnit. 
Yon der nicht mit Cu-Acetat versetzten anderen Halfte der Eg.-J-Lsg. wird dann 
so viel hinzugegeben, daB die Lsg. 7iooo CuO enthalt. Mit dieser Lsg., sowie mit 
der Eg.-J-Lsg. u. einer nach Hanus dargestellten Lsg. wurde die Jodzahl ver- 
schicdener ungesatt. Pflanzen- u. Tierfette ermittelt. Ergebnisse tabellar. im Original. 
Hervorzuheben ist, daB die Best. der Jodzahl nach Hanus u . mit der Cu-haltigen 
Lsg. bei Olwenol, Mandelol u. Erucasaure fast dieselben Werte lieferte, wiihrend 
die nur mittels der Eg.-J-Lsg. erhaltenen Zahlen erheblich niedriger waren. Bei 
Ólen, die (nach Hanus) eine niedrige Jodzahl haben, war mit dem neuen Reagens 
schon nach 15-std. Stehen dieselbe Jodmenge addiert wio nach 24 Stdn. Die Be- 
schleunigung der Jodaddition in Ggw. von Cu ist im Original fur Olwenol, Walrat 
u. Leinol graph. im Vergleich mit Cu-freiem Reagens dargestellt. Bei Walrat ist 
ersichtlich, daB sowohl in Ggw., ais auch in Abwesenheit von Cu nach einiger 
Zeit ein Aufhoren der Jodaddition eintritt, die erst spiiter wieder weitergeht; in 
Ggw. von Cu ist das Masimum der Jodabsorption nach 6 Stdn., in Abwesenheit 
yon Cu erst nach 12 Stdn. (60%) erreicht. Bei Leinol wird in Ggw. von Cu das 
Masimum der Jodaddition (80%) nach 48 Stdn. erreicht, in Abwesenheit von Cu 
beobachtet man, daB nach 48 u. 72 Stdn. die Jodabsorption geringer ist ais nach 
24 Stdn.; das Maximum der Jodaddition betriigt in diesem letzten Falle nur 50%.
— Die Beschleunigung der Jodaufnahme durch Cu scheint nur einzutreten bei 
Verbb., die in einer langen IKW-stoffkette nur eine Athylenbindung enthalten. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 7 . 167—76. Hópital Beaujon.) Haberland.

W alter (łvist, Beitrag zur Kennłnis der Ckcalsauredarsłellung aus Sagespanen. 
Bei Erhitzen von Siigespanen mit NaOH miissen auf 100 g Spiine 235—280 g NaOH,

104*
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d. h. 6—7 Grammaquivalente, angewandt werden, da bei niederem NaOH-Gehalt 
Verkohlung nicht zu vermeiden. Erhitzen in zwei Operationen scheint yorteilhaft 
fur die Oxalsaureausbeute. Die beste Temp. ist 230—240°, laBt sich aber durch 
Zusatz yerscliiedener Oxydationsmittel auf 190—200° lierabsetzen. Zusatz indifFerenter 
Stoffe wie Salz u. namentlich Sand erlioht die Oxalsaureausbeute bei gleicher Rk.-Temp.

Beim Erhitzen mit 200—250 g, d. h. 3,5—4,5 Grammaąuiyalentcn KOH auf je 
100 g trockne Spane auf 190—200° erhiilt man 80—100% vom Spanegewicht kry- 
stallisierte Oxalsiiure; mit weniger KOH Verkohlung, mit mehr KOH sinkt die 
Ausbeute, falls nieht die Temp. erhoht' wird. — Mit 4,0—4,24 Grammaquivalenten 
eines Gemisches von NaOH u. KOH auf 100 g Spane bei 190—200° erhiilt man 
ein Maximum von Oxalsaure, wenn die GrammSquivalente KOH u. NaOH sich 
etwa wie 7 : 3 yerlialten. — Beim Erhitzen mit KOH NaOH oder KOH allein 
betrug die an Oxalsiiure gebundene Menge Alkali im Rk.-Prod. bestcnfalls ca. 40% 
des Gesamtalkalis; mit NaOH allein (bei Zusatz yon Sand) bestenfalls 20%. — 
Bei Erhitzen mit eincm Gemisch von KOH u. Ba(OH)2 oder MgO von konstantem 
Alkaligehalt yon 4,24 Grammaquivalenten auf 100 g Spane sinkt die OxalsSure- 
ausbeute mit sinkendem Gehalt der Mischung an KOH. — Bei 3—4std. Erhitzen 
von Sagespiinen aus Birken-, Fichten-, Eichen-, Tannen- u. Espenholz mit 
Mischungen von KOH u. NaOH, von konstantem Alkaligehalt von 4,24 Gramm- 
iiquivalenten, auf ca. 200° konnte in Bezug auf Oxalsaureausbeute kein Unterschied 
zwischen den yerschiedenen Holzarten festgestellt werden. Auch aus Hydrocellulose 
wurde die gleiche Ausbeute erhalten. (Acta Acad. Aboensis Mathematica et 
Physica 3 . 20 Seiten. 1924. Sep.) A r n d t .

W illiam  Henry Ferkin jun. und Herbert Sheppard Pink, u,y-D\aldchydo- 
propan-ft,fi-dicarbonsdure und a,y-Dialdchydopropan-fi-carbonsaure. (Vgl. P ep.k iN 
u. S p r a n k l in g , Journ. Chem. Soc. London 7 5 . 11 [1899].) Aus der Na-Verb. des 
Acetalmalonsaurediathylesters wird mit Bromacetal Diacetalmalonsaureester u. durch 
Hydrolyse desselben Diacetalmalonsaure , (G,HsO)2 • CH • CIIS • C(C02H)2 • CIL • 
CHtOCsH^j, erhalten. In der Kalte mit n. HC1 behandelt, entsteht liicraus zuniichst 
der Ester der u,y-Dialdehydopropan-ft,fi-dicarbonsdure u. durch konz. IIC1 weiterhin 
die freie Saure. Durch Red. wird diese in Bis-(y-butyrolacton)-cc,ci-spiran (I) oder 
durch Oxydation mit K2Cr20 7 in Propan-c(,fi,p,y-tetracarbonsdure, COJI • CII2- 
C(C02H)j-CII2-C02H, F. 151°, iibergefuhrt. Letztere spaltet am F. C02 ab u. bildet 
Tńcarballylsaure. Erhitzt man die «,/-Dialdehydopropan-/?,^-dicarbonsaure mit W. 
bei 180°, so entsteht unter Abspaltung von C02 die a,y-Dialdehydopropan-fi-carbon- 
saure, CsH80 4 =  CHO ■ CII2 • CH(C02H) • CII2 • CHO, Sirup. — Di-p-nitrophenylhydr-

CH2-CH., CH -CH. fizon, C18H1oO0N6, F. 198*1. — Die Umsetzung zwischen
I ^ _c o > C < Co ^ " der Na-Verb. des Acetalmalonsaurediathylesters u.

Bromacetal wird im Autoklayen bei einer Olbadtemp. 
von 200" wahrend 6 Stunden yorgenommen; Diacetahnalonsduredidthylester, C19II28Os, 
wird ais farblose FI. vom Kp.ls 192—196°, D.s,j2 1,031, erhalten. — Die Hydrolyse 
mit Ba(OH)s in methylalkoh. Lsg. auf dem Waaserbad wahrend 4 Stunden fuhrt zu 
Diacetalmalonsaure, C15H280 8, einem yiscosen Sirup, der nicht erstarrt. — u,y-Di- 
aldehydopropan-fi,f3-dicarbonsdure, C7IIaOc, nach w oclien lan gcm  wiederholten Ein- 
engen im Vakuum farblose Prismen, F. 122° (Zers.). — Di-p-nitrophenylhydrazon, 
C,9H,80gN4, gelbe Blattehen aus A. yom F. 156° (Zers.). — Der Athylester sd. bei 
18 mm zwischen 174 u. 178° u. dessen Di-p-nitrophenylhydrazon, C23H280 8N,„ krystalli- 
siert aus A. mit dem  F. 170°. — Die Red. der Dialdehydsaure mit N a-A m algam  
durch Riihren (8 Tage) in Eiskiihlung ergibt I  in Blattehen aus W. yom F. 109 
bis 110°. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 191 — 94. Oxford, D y s o n  P e r r in s  
Lab.) H o r st .

George Newbery, Die Einicirhtng von Alkalilaugen auf a-Athyl-u-brombutyryl-
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carbamid. Bei der Einw. von 2-n. NaOII auf a-Athyl-u-brombutyrylcarbamid wurden 
drei Hauptprodd. isoliert: ein Gemisch der Isomeren von u-Athylcrotonsawe (.01 
vom Kp.7C() 200—210°), eine Verb. vom P. 198° u. eine gesiitt. Suure vom Kp.760 283 
bis 286°. Hingegen wurde Diathylhydantoin nicht beobachtet. Dic bei 198“ schm. 
Substanz wurde auf Grund ihres Verli. bei der Ilydrolyse ais ci-Athylcrotomjlcarb- 
amid, C7II120 aNj (I), erkannt. Die Verseifung liefert cc-Athylcrotonamid (II) vom 
F. 118° u. ein Gemisch von zwei a-Athylcrotonsauren. Durch Rk. von Harnstoff 
mit a-Athylcrotonylchlorid wird ein Isomeres yon I  mit dcm F. 158° erhalten. 
Dieses nebst einer isomeren Form von II (F. 104°) wurden in geringer Menge auch 
bei obiger Rk. des «-Athyl-«-brombu<yrylcarbamids mit Alkali erhalten. Bei der 
Red. mit Na-Amalgam ergeben die beiden isomeren Amidę II  u-Athylbutyramid 
(F. 112°), die beiden isomeren Carbamide I  a-Athylbutyrylcarbamid (F. 207°). Mit 
Br in CS2 werden die beiden isomeren u,f}-Dibrom-cc-athylbutyrarnide vom F. 128° 
u. F. 79° erhalten u. aus den entsprechenden Carbamiden die isomeren a,f)-Dibrom- 
a-athylbutyrylcarbamide, CIT(CH,)Br • CBr(C2H5) • CO • XH • CO • XII2, vom F. 143° u. 
112°. — Die fette Siiure vom Kp. 283—286° erstarrt im Eisschrank u. zeigt dann 
den F. 24°; cs konnten zwar keine einheitlichen Analysenergcbnisse erhalten 
werden, doch fuhrte die Verseifung der yermutlich zweibas. Saure zu Didthyl- 
glykolsaureamid, O li■ C(CaHe)j • CO • XH2, vom F. 88°, u. DiathylglykoUaure vom 
F. 79—80°. Man kann daher in der Vcrb. vom Kp. 283—286° Bis-(diathylglykolyl- 
carbamid), [Oli • C(C2II5)2 - CO-NII^ • CO, annehmen. Aus dem Ag-Salz mit Athyl- 
jodid Bis-ci-athoxy-a-ii{hylbutyrylcarbamid, [OfCjIIJ • C(C2H5)2 - CO • Nil]* • CO, F. 240°, 
u. durch dessen Ilydrolyse a-Athoxy-u-athylbutyrylamid vom F. 36°. — Unter 
gleichen Bedingungen werden die ungesatt. Amidę nicht merklich hydrolysiert, 
wahrend die Verseifung der Carbamide in zwei Richtungen ycrliiuft:

a) CII(CHS)—C(C2IIj)• CO : XH-CO-XH2 +  II20  — >■
CH(CHg)—CII(CH3)—C(C2II3) • COjII +  NH2-CO-NH2,

b) CH(CII,) -  C(C2II5) -CO • XII i CO-XII, +  11,0 — >-
CH(CH3)=C(C2H5).CO-NII2 +  NH, - f  c b 2.

Bis-(diathylglykolylcarbamid) wird durch milde Alkalien zu dem stabilen Di- 
iithylglykolsaureamid (F. 88°) u. weiterhin zu Diathylglykolsaure (F. 81°) verseift. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 295—307. Wandsworth.) I I ok st .

H. Staudinger und W. Kreis, Versuclie mit dnem lieifi—kalten Quarzrohr. Yff. 
haben yersucht, durch rasches Abkiililen von holien auf tiefe Tempp. einige Stoff'e 
zu gewinnen, die nur bei hoherer Temp. bekannt sind, wahrend sie sich bei Ab- 
kuhlung polymerisieren. Die Verss. wurden in einem elektr. geheizten Quarzrohr 
ausgefiihrt, das in einer durch fl. Luft gekuhlten Yorlage endete, so daB die Gase 
auf einer Strecke yon wenigen cm von -{-1000° auf —190° abgckiihlt werden 
konnten. — Wird geschm. griines Nitrosobenzol rasch auf —80° abgekiihlt, so er- 
hiilt man eine grane feste M., die das Monomerc darstellt u. sich bei —20° bis 
—30° zum farblosen Dimeren polymerisiert. — Nicht gelungen ist die Darst. von 
festem braunen X 02, von rotem metalloideu Tellur u. von blauem S2, das eine 
tiefblaue, bei —30° sd. Fl. sein miiBte. Die Polymerisationsgescliwindigkeit dieser 
Stoffe ist zu groB. — Weiter wurden Yerss. zur Darst. des unbekannten Schtcefel- 
monoxyds, SO, unternommen, das zwischen —100 u. —120° sd. sollte. Aus SOCL, 
u. SOBr2 wurden im Quarzrohr jcdoch nur Cl, S2C1, Br, S u. SOs erhalten; etwa 
gebildetes SO war in S 02 u. S zerfallen. Auch andersartige Methodcn fiihrten 
nicht zum Ziel, z. B. aus Diphenyldiazomethan oder Diphenylketen u. SOCL: 

(C6II5)2CX2 +  SOCI, — -y (C^II^CCl-SOCl — >- (C0H,)2CCL - f  SO — y  S 02"+ S .
(CGII5)2C : CO 4 - SOCl2 — y  (C0H5)X’(COC1)(SOC1) — >- 

(C-H^CCl-COCl +  SO — y  S02 - f  S .
(Hely. chim. Acta 8 . 71—74. Zurich, Techn. Ilochsch.) Lindenbaum.
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Julius v. Braun und Otto Engel, Melaringschlilsse in der Benzolreihc. III. Mitt. 
(II. ygl. v. B r a u n , K a r p f  u . v . G a r n , B er. Dtsch. Chem. Ges. 5 3 . 98; C. 1 9 2 0 . I. 
286.) Vff. ftihren an einem zweiten Beispiel den Naehweis, daB man durch eine Eeilie 
einfach u. glatt yerlaufender Bkk. von ofFenen Benzolderiw. zu Stoffen gelangen 
kann, die kaum eine andere Deutung ais die yon m-standig an den Benzolkern an- 
gegliederten Eingen zulassen. — 0],(>)'-Dibr0mmcsitylen, aus Mesitylen durch Bro- 
mierung in 2 Stufen, gibt mit KCN (etwas mehr ais 2 Mol.) in alkoh.-wss. Lsg. 
das Diniłril der 5-Mcthylphcnylen-l,3-diesńgsaure, CnH^Nj; Kp.u 224—225°, F. 73°. 
Gibt mit konz. HC1 im Bohr 3-Methylphaiylen-l,3-diessigsiiure, CMH120 4, zll. in h. 
W., F. 173°. Gibt im Bohr bei 160—170° mit konz. HNOs Trimcsinsaure, C9H00 0, 

-C<H8: N il -----C& : N(CH3)2 • OH ^ ------ C4H6

' ^ 7  H . C 0 /
F. oberhalb 300° (Zers.). — Ałliylester, C15H180,„ F. 133°. — Monoamin, CnHlt,N  (I.), 
aus dem Dinitril der Methylphenylendiessigsaure mit Na u. A. neben wenig Di- 
amin; Kp.I3 110—111°, wl. in W., riecht bas., zieht C02 an; gibt eine Nitrosoverb., 
ein Benzolsulfoderiy. u. ein Jodmethylat, C13H20NJ; aus A., F. 253°. — C20H40NaCl0Pt: 
zers. sich oberhalb 233°. — I. gibt mit IIN03 Trimesinsiiure. — Das quart5re Jod
methylat gibt mit AgjO die Ammoniumbase II. u. diese beim Erhitzen im Vakuum 
unter Abspaltung yon (CII3)2NH den KW-stoff CtlHn (III.); Kp.u 71—72°; riecht 
an Terpene erinnernd; entfiirbt Permanganat; D .-‘°4 0,9012; nDs° == 1,5371; Mol.- 
Eefr. 49,96 (ber. fiir CnH12 mit 4 doppelten Bindungen 46,70). Gibt mit HN03 
Trimcsinsaure. Gibt das Dibromid CnIIlJ ir i , Nadeln, aus A.-PAe., F. 90°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 281—85. Frankfurt a. M., Uniy.) B u s c h .

N. Zuskine, Uber die Darstellung von KO,fil und NO^Br und ihrc Einwirkung 
auf Grignardverbindungen. Darst yon Nitrylbromid, NOsBr, durch Uberleiten von 
mit NOa gesśitt. Br-Dampfen uber auf 200—250° erhitzte calcinierte Knochen; in 
der ersten Yorlagc kondensiert sich uberschiissiges Br, in der zweiten (gekiihlten) 
NO.jBr. — Darst. von Nitrylchlorid, NOsCl, nach der Gleichung:

3H N 03 +  POCl3 =  3N 02C1 +  H3P 04, 
indem man zu 75 ccm w. HNOs (Kolben mit Kiihler) 70 ccm P0C13 zutropfen l#Bt; 
Kp. 4—6°. Einw. von N 02C1 auf Phenyl-MgBr ergab Diphenyl u. Brom- oder 
Cldorbenzol. Ein Nitroderiy. bildete sich weder mit CsHsMgBr, noch mit C2H5MgBr. 
(Buli. Soc. Cliim. de France [4] 37. 187. Kiew, Uniy.) H a b e r l a n d .

Erich Krause und Aristid V. Grosse, Fluoride mctallorganischer Verbindmgen.
III. Alkyl- utid Arylthalliumfluoride. (II. ygl. Kkause u . P ohland , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 5 5 . 1282; C. 1 9 2 2 . III. 138.) Die Fluoride sind im Gegensatz zu den 
iibrigen Halogenyerbb. sil. in W. u. CH3OH, die Phenylyerb. etwas sehwerer, swl. 
sind sie in A. u. Bzl. — Die Darst. erfolgte aus den Chloriden oder Bromiden in 
wss. Lsg. oder Suspension mit AgF, weniger ais berechnet. — Dimethylthallifluorid, 
C2IIeFTl, aus W. +  12H20 , aus CH3OH wasserfreie Prismen; schon bei gewohn- 
licher Temp. spurenweis fluclitig, riecht etwas suBlicli, yermutlich giftig; sublimiert 
oberhalb 200° fast unzers. unter B. yon Nadeln; zers. sich bei langsamera Erhitzen 
oberhalb 230°, yerpufft bei raschem Erhitzen bei ca. 260°; in 100 g CH3OH 55 g 1- 
bei 18°. — Diathylthalliflwrid, C4H10FT1, aus W. -|- 12H.O, wasserfreie Prismen, 
doppelbrechend, aus CH3OH, yerliert bei langsamem Erhitzen yon 170° an die 
organ. Bestandteile, yerpufit bei schnellem Erhitzen bei 200—235°; in 100 g CH3OH
1. 95 g bei 23°. — Diphenylthallifluorid, C12HI0FT1, Nadeln, aus W. oder Pyridin, 
frei von Losungsm., schm. bei yorsichtigem Erhitzen bei 305—310° (Zers.), yerpufft 
bei jahem Erhitzen; 1,5 g 1. in 100 g W. yon 16°. — Eine wss. Lsg. des Diphenyl- 
thalli-Ions gibt mit yerd. 0,1—l°/o*g- Lsgg. yon N 03', N O /, C103', C03", (COO)2',
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Cr04", Cl', Br' u. J' weiBe Fiillungen der entsprechenden Salze, dagegen keine Ndd. 
mit Lsgg. von SO/', HPO/', CIO/ u. CII3COO'. — Au8 nicht sehr verd. Lsgg. von 
freier Salpetersaure oder Ni trą ten f&llt sofort ein mikrokrystalliner Nd., aus verd. 
Lsgg. von 1:1000 bis 1:10000 nach 1 Sek. bis 2 Min. ein Regen von im Sonnen-
licht in allen Farben schillernden T&felchen. (Ber. Dtsch. Chem. Ces. 58. 272_75.
Berlin, Techn. Hochsch.) B usch.

I. M. Kolthoff, Uber den Zustand von Methylorange in seinem Umschlagsinter- 
vall. Aus Messungen anderer Autoren u. aus seinen eigenen berechnet Vf. den 
Durchschnittswert der SSuredissoziationskonstanteń der freien Dimethylaminoazo- 
benzolsulfonsdure (ais schwache Siiure betrachtet) zu ks =  4,0-10- 1  (bei 25°). — 
Nach der neueren Anschauung besteht die wss. Lsg. der Methylorangesaure jedoch 
hauptsachlich aus dem Zwitterion 'HN(CH3)2KS03'; dieses hat chinoide Struktur u. 
ist rot gefiirbt. Durch Zusatz von OH-Ionen bildet sich die ungespaltene gelbe 
Base N(CII3)2RS03'. Methylorange verhalt sich demnach ais Indicator (genau wie 
seine Muttersubstanz, das Dimethylaminoazobenzol) wie eine schwache Base. Seine 
Basendissoziationskonstante ist yon derselben GroBenordnung wie beim Dimethyl
aminoazobenzol. Beim Farbumsclilag findet folgende Rk. statt:

•HN(CH3)2RS03' (rot) +  OH' — y  N(CH3),RS03' (gelb) +  HsO .
Der isoelektr. Punkt der Methylorangesaure ergibt sich aus den Loslichkeits- 

bestst. in W ., Essigsiiure, HC1 u. gesatt Salicylsiiurelsg. bei 18° in der Niihe yon 
[H’j =  0,005. — Die SulfosSuregruppe yerhiilt sich wie eine sehr starkę Siiure. 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 68—74. Utrecht, Univ.) Za n d e r .

I. M. Kolthoff, Uba- den Zustand von Methylrot in seinem Umwandlungsinter- 
vall. (Vgl. yorst. Ref.) Aus kataphoret. Verss. ergibt sich der isoelektr. Punkt der 
Dimethylaminoazobenzol-o-carbonsdurc (o-Methylrot) bei 15° zwischen piT 3,7 u. 4,1 
(also etwa 3,9), entsprechend einer [H1] yon 1,2-10 *. Damit ubereinstimmend ergab 
Bich die geringste Loslichkeit bei pjj 4,0 zu 1:75000 == 13 mg/l =  5-10- 5 mol. 
Nach der Verteilungsmethode wurde die Basendissoziationskonstante des Methylrots 
bei 15° zu 2,5-10—12 bestimmt. Die Siiuredissoziationskonstante ergab sich nach 
colorimetr. Messungen bei 15° zu 9-10- Nach diesen Annahmen, niimlich, daB 
das o-Methylrot beim isoelektr. Punkt in der neutralen Form yorliegt, wiirde es 
sich im Interyall pjj 4—6 wie ein saurer Indicator yerhalten, es wiirde Salzbildung 
der Carboxylgruppe stattfinden. Aus der Empfindlichkeit des Indicators gegeniiber 
H-Ionen ergibt sich jedoch, daB er sich zwischen pH 4 u. 6 wie eine Base yerhalt. 
Im isoelektr. Punkt liegt Methylrot nach B je r r u m  ais Zwitterion 'HN(CH3)8RCOO' 
vor, das rot gefiirbt ist. Mit SSuren bildet es da3 Kation:

•HN(CH3)2RC00' +  ir  'HN(CHS)SR C 00H , 
mit Basen das Anion:

•HN(CH3)2RCOO' +  OH' ^  N(CII3)2RCOO' +  JEC|0 .
Bei seinem Umschlag zwiselien pn 4 u. 6 wirkt also die Aminogruppe salz- 

bildend, der Indicator ist also ais Base zu betrachten. Die Dissoziationskonstante 
der bas. Gruppe ist Ku =  7-10 ł0, wahrend K s — 2,5-10—3 ist. — Vomp-Methylrot 
ist K b etwa 10~ 10,5 u. K s  =  10—s'3. Zur Erklarung des Verh. dieser Substanz ais 
Indicator ist die Anschauung von Bjep.rum auch hier wieder am meisten be- 
friedigend. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 44. 75—81. Utrecht, Univ.) Zander.

Fr. F ichter und Jacques M eyer, Die elektrochemische Oxydation der Benzol- 
homologen. I. m-Xylol. (Ygl. F ic h t e r , Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 107; C. 1924.
II. 2832.) Zu allen Verss. diente ein elektrolyt. yoroiydierter Bleitopf ais Anodę u. ein 
Zinnstab ais Kathode, entweder mit einer Tonzelle fest zu einem Riihrwerk yerbunden 
oder ohne solche. — 1. 43 g m-Xylol, emulgicrt in 450 ccm n. H,SOł , mit
0,0066 Amp./qcm u. 3 Farad/Mol., bei 94°, mit Diaphragma (beschickt mit 5-n. 
HjSOJ. Es entweicht CO,. Zuriickgewonnen: 23 g m-Xylol. Erhalten: Aus der
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Xylollsg. 0,214 g =  0,94% m-Toluylaldehyd, aus der wss. Lsg. 0,87 g =  2,77% 
Isophthalsaure, ferner Essigsdure u. sehr wenig p-Xylochinon. Letzteres konnte 
beigemengtcm p-Xylol entstammt sein (andere Erklitrung vgl. unter 6.). Eine Pt- 
Anode ergab etwas mehr Aldehyd, aber kein p-Xylochinon. Die Oxydation ist 
also wie folgt yerlaufen: C,B^CH,)ł M — >- C0H4(CHO)!(CH3)3 — >- CaH4(C02H)2,:>. 
Auffallend ist das Fehlen eines Gliedes zwischen m-Toluylaldehyd u. Isophthal- 
saure. — 2. 4 Ansatze folgender Art: 53 g m-Xylol, 275 cem Aceton, 275 ccm 2-n. 
IIjSO, mit 0,008 Amp./qcm u. 4 Farad/Mol., bei gewohnlicher Temp., ohne Dia
phragma. Aufarbeitung mittels Dampfdest. Zuriickgewonnen: 112 g m-Xylol. 
Erhalten: 5,8 g =  5,1% m-Toluylaldehyd, 2,4 g =  2,2% a. m-Xylenol, Spuren Di- 
xylenol (Formel vgl. unter 6.), 3,2 g =  2,5% eines Gemisches von p- u. m-Toluyl- 
saure, 0,5 g — 0,32% Isophthalsaure, 0,7 g =  0,55% p-Xyloehinon u. Tolucltinon, 
ferner 55 g — 48,2% alkalil. Harz. LaBt man p-Xylochinon, p-Toluylsaure u. 
Harz unberiicksichtigt, so verlauft diese Oxydation (Schema vgl. unter 6.) nach
2 Riehtungen, die ais Kern- u. Seitenkettenoxydation bezeiehnet werden konnen. —
з. m-Toluylaldehyd gibt in verd. H2S04-Emulsion bei 95° mit Diaphragma 38,4% 
m-Toluylsaure u. 1% Isophthalsaure, erleidet aber gleichzeitig starken Abbau 
(Essigsaure) infolge Fehlens jeder Hemmung. Daraus erklart sich der Yerlauf der 
m-Xyloloxydation nach 1. — 17,6 g m-Xylol in 70 ccm Eg. u. 5 ccm konz. H2S04 
gaben mit 0,007 Amp./qcm u.' 2 Farad/Mol. bei 20—25° an Pt-Anode 9°/o m-Toluyl
aldehyd u. viel Harz. — 4. 50 g a. m-Xylenol, 600 ccm n. HjS04 mit 0,00875 Amp./ 
qcm u. 2 Farad/Mol., bei Zimmertemp., ohne Diaphragma. Mit A. extrahiert u. bei 
10 mm fraktioniert. Zuriickgewonnen: 23 g Xylenol. Erhalten: auBer reichlicli 
Harz 9 g rohes D ucyleno l, CI8H18Os (Formel vgl. unter 6.), Nadeln aus A., F. 137,5° 
(vgl. B a m b e u g e r  u. B r u n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 0 .  1952 [1907]). D iacety lverb ., 
CS0H22O4, aus verd. A., F. 109,5", meist 1. Monomełhyldłher, C]7H20O2, Blattchen 
aus verd. A., F. 88°, meist 1. — 5. Die Vermutung, das Dixylenol konne aus inler- 
mediiir gebildetem 2,4-Diniethylchinol (Formel ygl. unter 6.) entstanden sein (1. c.), 
fiihrte zu folgendem Vers.: 6,1 g a. m-Xylenol, 300 ccm n. II2S04 mit 0,0066 Amp./ 
qcm u. 2,5 Farad/Mol., bei 20—25°, mit Diaphragma. Mit mógliclist wenig A. 
wurden zunachst extrahiert: 9 g Xylenol, 5,2 g Dixylenol u. 6 g hochmol. Prodd., 
darauf durch 15-maliges Ausathern 8 g rohes Dimethylchinol, das in Form des 
2,4-Dimethylchinolhydrałs, C9H ,j03, F. 54°, rein erhalten wurde (ygl. B a m b e r g e r
и. B r a d y , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 3 . 3650 [1900]). Trotzdem ziehen VfF. die 
Annahme der direkten B . des Disylenols aus Xylenol vor. — 6. Da sieli 2,4-Di- 
methylchinol mit w. Saure zu p-Xylohydrochinon umlagert (1. c.), so ist auch das 
Auftreten von p-Xylochinon im Vers. 1. zwanglos erklart. Das wurde noch durch

C6H4(CH3)su  /

^ C6H4(CHO)1(CH3)3 — >  C0II4(COaH)'(CH3)3 — >  C6H4(C02H)2‘'3

6
2,4-D im ethylchinol.
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folgenden Vers. bestiitigt: 1 g reinstes a. m-Xyjenol, 400 ccm n. H2S04 mit
0,006 Amp./qcm u. 90 Amp./Min., bei 90°, mit Diaphragma. Nach Zus. von 10 g 
FeCl., wurde mit Dampf dest. Erhalten: 0,28 g =  2o,l°/0 p-Xylochinon. — Die 
Gcsamtresultate konnen — von harzigen Prodd. abgesehen — durch umstehendes 
Schema wiedergegeben werden. (Hclv. chim. Acta 8 . 74—83. Basel, Anst. f. an- 
org. Chemie.) LlŃDENBAUM.

Edward Russell Trotman, Darstellung ąuatemarer Kohlenwasserstoffe. Qua- 
temiire Verbb. des Typus (C0H5 • CHj)* CR,R.2 sind liur in geringer Zahl bekannt. 
Zweck der Unters. war die Darst. solcher Yerbb. Doch erwies sich, daB die 
Grignardsche Rk. mit tert. Halogenyerbb. oft einen recht unerwarteten Verlauf 
nimmt. fl-Mcthyl-a-phenyl-fi-brombutan reagiert mit C2H6MgBr unter Entw. von 
Athan u. Athylen. Die Reaktionsprodd. waren C6H5-CH : C(CH3)-CSH6 u. C6H5- 
CHo'CH(CH3)C2H5. Der Nachweis einer ąuatemaren Verb. gelang nicht. a-Phcnyl- 
fl-benzyl-u-brompropan reagiert mit MgC2H6Br unter B. von ce,8-Diphe>iyl-{},y-di- 
benzyl-f),y-dimetliylbutan in sehr geringer Menge, wiihrend die Hauptprodd. der Rk. 
ein Gemisch von a,y-Diphenyl-[}-meihylpropan u. a,y-Diphenyl-fi-methyl-Aa-propen (?) 
sind. Der ąuaternare KW-stoff a-Phenyl-{5,ft-dibenzylpropan bildet sich, allerdings 
in sehr geringer Menge, aus u-Phemyl--benzyl-ft-brompropan neben Olefinen. Aus 
Tribenzylmethylbromid u. CsHsMgBr wird in geringer Ausbeute Hexabenzyldthan 
erhalten neben den olefin. Hauptprodd. Aus C0HS • CH„ ■ MgCl u. fi-Methyl-a-phenyl- 

-brompropan entsteht in besserer Ausbeute der ąuatemiirnare KW-stoff (50°/0) 
u-Phenyl-fi-benzyl-ft-metliylpropan yermischt mit a-Phaiyl-{j-methyl-Aa-propen. Verss., 
durch Red. von Diketonen des Typs C0IIj • CO • CR(CH2 ■ C0I:f5) ■ CO • CIi3 zu ąuaternaren 
KW-stoffen zu gelangen, fUhrten nicht zu dem gewiinschten Ergebnis. Es entstand 
(o-Benzylacetophenon, indem eine Acetylgruppe eliminiert wird.

Y e r su c lis te il:  {i-Methyl-a-phenyl-fi-brombutan (I), C0II5• CH2■ C• CH,• CSH5- Br, 
stark riechendes Ol mit Wrkg. auf die Augen, erhalten durch Sitttigen von Benzyl- 
methylatliylcarbinol mit HBr. Zers. sich beim Destillieren. — Einw. von C2H5MgBr 
auf I  fuhrte zu einem zwischen 195° u. 205° sd. 01, wahrscheinlich ein Gemisch 
von ^-Methyl-a-phenyl-^“-buten u. /?-Methyl-«-phenylbutan. Die erwartete Verb. 
mit quaternarem C durfte sich kaum gebildet haben. — Mcthyldibenzylcarbinol, 
(C,jH5• CHS)2C• CH3■ OH, aus C6II5 • CH2MgBr u. Athylacetat, farblose, suB sclimeckende 
PI., Kp.u 195—200° (Zers.). — ct-Phenyl-fi-benzyl-^-brompropan, (C8IIS • CH2)a • C• 
CH3-Br, Prismen aus PAe. u. A., F. 78,5°, spaltet leicht HBr ab beim Destillieren 
unter 0,2 mm. — Durch Einw. von C2H5MgBr auf ce-Phenyl-[3-benzyl-^-brompropan 
wurde erhalten fi,y-Dimethyl-u,d-diphenyl-fl,y-dibmzylbutan, (C4H5 • CII»)2 • C • CII, • 
C• CH3(CH2 • CjII^, Bliłttchen aus PAe., F. 171°. Aus der alkoli. Mutterlauge wurde 
nach Abtrennung von u,y-Diphenyl-fi-methyl-Aa-propen (II) das bei 290—294° sd. 
;3-Me1hyl-u,y-dip1ienylpropa)i, C18I118, erhalten. Der quaternare KW-stoff, /?-Methyl-«- 
phenyl-^-benzylbutan, war nicht unter den Reaktionsprodd. — Das Olefin II, C10Hlts, 
farbloses Ol vom Kp. 294—296°, konnte nicht rein gcwonnen werden. — Die Einw. 
von C„H5 • CII2 • MgCl auf cł-Phenyl--}-benzyl-{j-propan fuhrte zu ct-Phenyl-(ifl-di- 
bcnzylpropan, Prismen yom F. 113°. — Durch-die Rk. yon C2H0MgBr mit Tribenzyl
methylbromid wurde gewonnen «,;'-Diplienyl-(?-benzyl-z/a-propen (F. 42—43°) u. aus 
der alkoh. Mutterlauge der KW-stoff C^Hjj, Uexabenzyldthan, vom F. 82—83°. — 
Aus Tribenzybnethylbromid u. C0II3-CH2MgBr entstand Tetrabenzybnethan, C2i,H3s, 
kub. Krystalle vom F. 164°; das Hauptprod. war «,/-Diphenyl-/?-benzyl-z/“-propen.
— fj-Mcthyl-a-phenyl-fi-brompropan , C6IIS • CII, - C(CII3)a • Br, aus Dimethylbenzyl- 
carbinol durch Sattigen mit HBr. — fi-Methyl-u-pheiiyl-fi-benzylpropan, C,7IL20, aus 
der yorigen Verb. u. Cttl l 6 ■ C1I2 • MgCl, Prismen aus A. vom F. 68—69° (Kp. 293 
bis 294°) neben r?-Methyl-«-phenyl-z/“ -propen (Kp. 181°). — Wenn Benzoylaceton
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mit Benzylchlorid im OberschuB gekoeht wird, entsteht Benzylbenzoylaceton, Cl7H10Os, 
Nadeln, F. 60—61°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 88—95. Nottingham, Univ.) H o r st .

Gilbert T. Morgan, Harry Dugald Keith Drew und Charles Eaymond  
Porter, Beobachtungcn iiber die Claisen-Kondensation. Diketonc R • CO • CII2 ■ CO ■ R' 
geben blaue oder griine Cu-Salze u. mit FeCl3 rote Farbungen; Diketone R-CO- 
CH(R")-CO-R' geben neutrale graue Cu-Salze u. farben sich mit FeCl3 purpurn 
oder riolett — Didthylketon gibt mit 3 Mol. Essigester u. Na bei 0° 3-Methyl- 
propionylaceton; Kp.73l) 180°; Cu-Salz: graue Nadeln, F. 176—178° (Zers.). — Die 
3-alkyliertcn ^5-Diketone haben, frisch aus ihren Cu-Verbb. in Freiheit gesetzt, in- 
tensiven Anisgeruch, der bald sehiirfer u. etwas fruchtig wird (infolge Ketisierung 
des zuniiehst Y orhandenen Enols). — Wird die Claisenkondensation durch Erwiirmen 
zu Ende gefiihrt, so entsteht Propionyłaceton (vgl. C l a is e n , L ie b ig s  Ann. 277. 
170; C. 93. II. 1052); Kp.7W 155—157°; Cu-Salz, blaue Nadeln, aus CH3OH, F. 196 
bis 198°. — Die normale Claisenkondensation geht also bereits in der Kiilte vor 
sich; an diese sclilieBt sich aber beim Erwarmen sogleich eine Alkoholyse an. — 
Diathylketon u. Propionsaureathylester geben mit .Na bei 0° 4-Methyldipropionyl- 
methan, Kp.;3e 187°; Cu-Salz: graue Nadeln, aus Lg., F. 171—173° (Zers.). Gibt 
mit sd. A. oder CH30H  lichtblaue Nadeln der Alkyloxyverbb. C2H5-CO-C(CH3) : 
C(0 • Cu • OR) • C2II6. — Die Kondensation unter Erwiirmen ergibt Athylpropionat, 
Propionsaure u. Autokondensationsprodd. des Diathylketons. — Athyl-n propylketon, 
aus Athylzinkjodid u. n-Butyrylchlorid bei 0° in Bzl. gibt mit Athylacetat u. Na 
beim Erwarmen Propionyłaceton, Kp. 158°, n-Butyrylaceton, Kp. 175° u. ein Gemisch 
von Athylestern der Essig-, Propion- u. n-Buttersiiure. — Di-n-propylketon u. Essig- 
siiureathylester geben mit Na beim Erwarmen n-Butyrylaceton u. Athyl-n-butyrat. 
Bei der Kondensation in der Kalte entsteht 3-Athyl-n-butijrylaceton. — Ałhylphenyl- 
keton gibt mit Essigsaureatliylester u. Na in der Kalte Athylbenzoat, Propionyłaceton 
u. 3-Methylbeiizoylaceton, Kp.lt 145—147°; Cu-Salz: bei 225—228° Zers. — Bei der 
Kondensation unter Erwarmen entsteht Athylbenzoat, Benzoesaure, Propionyłaceton 
u. P)-opionylbenzoylmethan, Kp., 137—139°; entsteht auch aus Methyliithylketon u. 
Athylbenzoat mit Na; C^H^O^Cu: bliiulicli griin, aus CH30H , F. 153—154°. — 
Phaiylbcnzylkcton u. Athylacetat erleiden weder in der Kiilte noch in der Wannę 
eine Kondensation. — Athylbenzylketon, aus Phenylacetylchlorid mit Athylzink
jodid in Toluol u. Essigester, Kp. 223—225°, Semicarbazan 154—155°, gibt mit 
Athylacetat u. Na beim Erwarmen 3-Phenylpropicmylacełon, a-Phenylacełylaceton, 
Cu-Salz: blaBblaue Nadelchen, F. 223—224°, Selenderiv., F. 164—165°, 
phenylacetylaeeton (?), Cu-Salz: F. 238° (Zers.) u. co,a>'-Diphenylacetylmethan. Die 
Kondensation in der Kalte ergab nur 3-Phenylpropionylacełoji, C,sH14Oa, Kp.„ 136 
bis 137°; F. 24—26°; Cu-Salz C^HjACu: Tafeln, aus A., F. 162—163°. Gibt mit 
20%ig. KOI! Methylbenzylketon. — Semicarbazon, F. 187—188° u. Athylbenzylketon, 
Semicarbazon, F. 154—155°. — a>-Phenylacetylpropionylmethan, Cl2H14Oa, aus Methyl- 
athylketon, Phenylessigsaureathylester u. Na, Kp.ls 153—154°; Cu-Salz: Nadeln, 
aus A., F. 185°. — Methylbenzylketon, aus Phenylacetylchlorid u. Methylzinkjodid 
in Toluol u. Essigester, u. Essigsaureatliylester geben mit Na in der Kalte 13 bezw. 
8»/„ 3-Phenylacetylaceton, C„HI2Oa, F. 58—60°, Kp.I5 127—128°, Cu-Salz, dunkcl- 
griine Nadeln, sintert bei 210°, bei 222—224° Zers. u. co-Phenylacetylaceton. Beim 
Erwarmen geht die Kondensation weiter unter B. von 10% 3-Phenylacetylaceton 
u. 30% co-Phenylacetylaceton. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 333—41. Univ. Bir
mingham, Edgbaston.) Buscn.

H. Gelissen und P. H. Hermans, Uber neue Synthesen mittels organiseher Per- 
oxyde. I. Mitt Die Einwirkung des Dibenzoylperoxyds und einiger seiner Derivate 
auf siedendes Benzol. Die Rk. des Dibenzoylperosyds mit aromat KW-stoffen ver- 
13uft in der Weise, daB sich das Perosydmol. unter Abgabe von 1 Mol. C’Os in
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2 Tcile spaltet, wfihrend sich der KW-stoff R-H in 2 yerschiedenen Rkk., einer 
Haupt- u. einer Nebenrk., an die beiden Brucbatiicke addiert Mit Bzl. erfolgen 
die Rkk. I.—HI.; die fettgedruckten Formeln entsprechen den tataSchlich isolierten 
Substanzen:

i. c0h 0. c o . o -o . c o -c0h 3 +  c6h 0--------- f *  ^ 5 ^ 0^ / ^ C H6'CaH:; +  C° 3
° ^  CeH ..C 0-0-C cH5 +  CaII6 +  C02

i i . c j i , c o . o . o . c o . c 0h 5+ c 0h s . c , h H ^ C A -CO O H +C^ - W -C A + C ° 2L>- CaII5 • CO ■ CO • C0II4 • CeH5-fC liHa-|-C02

c 0h , c o . o . o . c o . c 6h 5+c ,h 5^ ^ ^
III. > C 6II5 .CO-O.[C0HJJ.C6H6 + CaH0+COa

*/*—1/5 des Peroxyds reagiert in ciner anderen,. in dem Schema nicht ent- 
haltenen Weise unter B. yon harzigen MM. — Die B. von CII4 beim Erhitzen von 
Benzoylacetylperoxyd in Xylollsg. (vgl. F k e e b  u . N o v y ,  Amer. Chem. Journ. 2 7 . 
161; C. 1 9 0 2 . I. 930) lSfit sich nunmehr nach der Rk.:
CcII5 ■ CO • O • O • CO • CH3 +  C8H4(CH3)a — >• C02 +  CII4 +  C6H5 • CO • O • CaH3(CHa)2 
erklaren (ygl. auch C l o y e r  u . H o u g h t o n ,  A m er. Cliem . Journ. 3 2 . 60; C. 1 9 0 4 .
H . 764). — B eim  Erhitzen des Dibe)izoylperoxyds fur sich, besonders in Ggw. von 
Katalysatoren, entsteht C02 u. Diphenyl, das auf diese Weise leicht hergestellt 
werden kann. Aus disubstituierten Peroxyden sind so leicht disubstituierte Di- 
phenyle erhaltlich.

V ersuche. 60 g Dibenzoylperoxyd u. 200 g Benzol geben beim Erhitzen 22,6 g 
Benzoesaure, 10,0 g Diphenyl, 1,0 g Phcnylbenzoat, 1,3 g Quaterphenyl u. 17,5 g 
einer harzigen M., aus der etwas Terphenyl iaoliert werden konntc. — Quałer- 
phenyl, C,4HI9, aus sd. Bzl., F. 320°. — Terphenyl, C18IIl4, aus A., F. 205°. — 
p.p'-Dichlordibenzoylperoxyd, aus p-Chlorbenzoylchlorid u. Aceton mit II20 2 u. NaOH 
unterhalb 6°; aus Chlf. -(- CH3OH, F. 137—138° (Zers.); empfindlich gegen StoB 
u. Reibung. — Gibt mit Bzl. bei Siedetemp. p-Chlorbenzoesćiure u. 4-Chlordiphenyl, 
C1SH9C1; aus yerd. A., F. 77,2—77,4°. — m,m'-Dinitrobenzoylperoxyd, aus Dibenzoyl- 
peroxyd mit HN03 (D. 1,52) u. konz. IIsS 04; aus Chlf. -f- CHjOH, F. 130° (Zers.). 
Gibt mit Bzl. bei Siedetemp. m-Nitrobcnzoesaure u. 3-Nitrodiphenyl, C1SH90 2N. -  
Bei der Einw. yon Dibenzoylperoxyd auf geschm. Diphenyl entsteht entsprechend 
Rk. n .  u. IH. u. a. Terphenyl u. Quaterphenyl. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 285 
bis 294. Dcventer, Lab. d. N . V. N o u r y  & v a n  d e k  L a n d e  , Delft, Techn. 
Hochsch.) Buscn.

Alex. M cKenzie und George 0 g ilv ie  W ills , Ubergang von Aminosduren in 
tertidre. Aminoalkohole. (Vgl. Mc K e n z ie  u . D e n n l e r ,  S. 72.) Durch Einw. von 
C6H5-MgBr auf rac. Alanin wurde u,a-Diphenyl-[i-amino-n-propylalkohol, C15H17ON (I), 
BlSttchen vom F. 101,5—102,5° (aus A.) erhalten. Mit HN02 wird dieser Alkohol 
durch Semipinakolindesaminierung in Methyldesoxybenzoin (II) yom F. 50—51° um- 
gesetzt:

CfsH&\ p ____r’ ,/C U 3 __ . CuIIj-. p____p ^ C 113
C„H>V i H +  CcH->Y i < H  — >■

I OH NH, OH O H -N=N

c S > < ^ < H r3 CńH5.C O .C H < g if5
O II

Diese Beobachtungen sind eine Bestatigung derer von Mc K e n z ie  u . R o g er

(ygl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 844; C. 1 9 2 4 . II. 37). Die Unterss. werden
auf die opt.-akt. Aminoalkohole, die yom d-Alanin aus dargestellt werden konnen,
ausgedehnt. Die hochakt. Alkohole <[cć}D =  ^243°) drehen die Ebene des Lichtes
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im entgegengesetzten Sinne wie die Phenylaminoessigsauren ais Ausgangssubstanzen. 
Dargestellt wurden der d- u. l-Phcnylaminoessigsaureathylcsler (Ilydrochloride), die 
durch Einw. von C,jII6-MgBr in d-ft-Amino-u,a,(i-triphenylalhylalkohol, C20II19ON, 
Nadeln vom F. 129,5—130°, u. in l-(3-Amino-a,a.{3-triphe>iylathylalkohol vom F. 129,5 
bis 130° umgewandelt wurden. Durch HN02 wird opt.-inakt. Phenyldesoxybenzoin 
vom F. 134—135° gebildet. — l,fi-Aniino-u,u,fj-triphenyltithanol-d-campliers\dfonat, 
C10II1(,04S, Nadeln vom F. 200—20l°(Zers.); die entsprechende enantiomorphe Verb. 
F. 200—201°. — Ifi-Anttno-UjU.B-tńplienylathanol-l-camphcrsulfonat, Nadeln vom 
F. 213,5—215,5° (Zers.); ebenso die entsprecbende enantiomorphe Verb. — Durch 
Einw. yon C0,H. • MgBr auf a-Aininohydratropasdure entsteht fi-Methyl-u$8-trijji]ienyl- 
ft-amhioathylalkohol, C21H21ON, Blattchcn vom F. 113—114°. — Aus d-Phenylalanin 
u. C0H5-MgBr erlialt man d-a,a-Diplicnyl-/j-benzyl-^-aminodthylalkohol, Nadeln vom 
F. 143—144°. — Vff. haben die Yerss. von F ischer u. W eich hold  (ygl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 41 . 1286; C. 1 9 0 8 . I. 2038) u. von M arvel u . N oyes (ygl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 4 2 . 2259; C. 1921 . I. 324) uber den bei der Einw. von 
HNOa auf d- u. l-Phenylaminoessigsaureester beobachteten Wechsel des Vorzeichens 
der opt. Drehung der erhaltcnen Mandelsauren crneut nachgepriift u. die Formu- 
lierung von F ischer u. W eichhold: ri-CII■ C0H5(NI12) • COjCjEĘ — y  Ż-CII-CJI..- 
(0H)-C02-C2H5 bestiitigen konnen. (Journ. Chem. Śoc. London 1 2 7 . 283—95. 
Dundee, Univ. Coli. St. Andrews Uniy.) H o u s t .

Erich Krause und Otto Sehlottig, Darstellung einer krysłallisierbaren organi- 
schen Bleiverbindung mit vier verschiedenen Ligandcn. (Ygl. K r a u se  u. S ch m it z , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 2 . 2150; C. 1 9 2 0 . I. 332). Eine yergleichende Unters. 
der Haftfestigkeit yerschiedener aromat. Gruppen unter sich, gegenuber der Cyclo- 
hexylgruppe u. gegenuber aliphat. Gruppen ergab: bei Ggw. von nur aromat. 
Radikalen wird umgekehrt wie in der aliphat. Reihe die schwerste Gruppe zuerst 
abgcspalten; aliphat haften fcster ais aromat., am festesten haftet die Cyclohesyl- 
gruppe. Die erkannten GesetzmiiBigkeiten ermoglichten die Darst. yon Phenyl- 
cycloheocylmethylbleibromid.

V er ss .: Es wird auf die G-iftigkeił der Organobleiverbb. hingewiesen. Eine 
Yerwendung yon mit Bleialkylen yersetztem Bzu., wie es die Standard Oil Co. 
herstellt, ist bedcnklich (vgl. B e h r l e  S. 878). — Tetraphenylblei, aus PbClj u. 
CGTI5MgBr bei Siedetemp., nur bei UberscliuB der Mg-Verb., sonst entsteht haupt
sachlich Bleilriplictiyl. Bei geringein UberschuB an PbCl2 entsteht Triplienylblei- 
chlorid. Das mit KOH gewonnene Triphenylblcihydrtayd gibt mit 15°/0ig. HBr 
Triphenylbleibromid. Letzteres entsteht aucli durch gemaBigte Bromierung yon 
Tetraphenyl- oder Triphenylblei mit Hilfe des Br-Additionsprod. von Pyridin. 
Diese Methode diente auch zur Bromierung gemischter Bleiaryle, bei —15° u. An- 
wendung von reinem Pyridin. — Triphenylbleichlorid entsteht auch aus Bleitetra- 
phenyl mit NH4C1 bei 170—ISO1*. — Triphenylmethylblei, C19HISPb, aus (C6H;J3Pb-Br 
u. uberschussigem CH3.MgBr oder CH3-MgCl; aus Bzn. rhomboedr. Krystalle, 
F. 60° (unkorr.), bei 220° Trubung, bei 260° Zers.; wl. in k. 94%ig- A. Alkoh. 
AgNOs-Lsg. fallt aus der alkoh. Lsg. Silberphenyl-Silbernitrat. — Triphenyl-p-phen- 
oxyphenylblei, C3(,Hj1OPb, aus (C0IIJ3Pb.Br u. dcrMg-Yerb. desp-Bromdiplienylathers; 
F. 127° (unkorr.); braunt sich bei 220°; Zers. bei 260°; zwl. in h. A. — Dipkenyl-di-p- 
xylyUilei, C28H2sPb, ausDiphenylbleidibromid u. p-Xylyl-MgBr; Stabehen aus absol. A., 
F. 94° (unkorr.), bei ca. 250° Zers. — Triphenyl-p-tolyl-, Tnphenyl-p-xylyl-, Triplienyl- 
a-naphłhyl- u. Triphenyl-p-phenoxyphenylblei geben bei der Bromierung Triphenyl
bleibromid. — Diphenyl-di-p-xylylblei gibt bei der Bromierung Diphenyl-p-xylyl- 
bleibroinid, Cs„H19PbBr; aus SO^ig- A., F. 90° (unkorr.), von 200° an Zers. Gibt 
mit uberschussigem CflHsMgBr Triplienyl-p-xylylblei. — TriphenyleycloheTylblei gibt 
bei der Bromierung Diplienylcyclohexylbleibromid, ClsH.,,PbBr; Nadeln, aus Bzn.,
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F. 135° (unkorr.), bei 160° Zera. Gibt mit C6H6MgBr Triphenylcyclohexylblei; 
F. 119—120° (unkorr.), bei 215° Zers. — Triphenylmcthylblei gibt beim Bromieren 
Diphemylmetliylbleibromid, C13II13PbBr; Nadeln aus Bzn. -f- absol. A., F. 118° (un
korr.), bei 124° Zers. Gibt mit C6HsMgBr Triphenylmethylblei zuriiek. — Tri- 
phenylathylblci gibt beim Bromieren Diphenyldthylbleibromid, CI4HI5PbBr; Nadeln, 
F. 119° (unkorr.), bei 130—135° Zers.; 1. in h., swl. in w. Bzn. Gibt mit C„H5MgBr 
Triphenylathylblei zuriiek, Prismen aus A., F. 45°, triibt sich von 215° ab, bei 240° 
Zers. — Diphenylcyclohexylbleibromid gibt mit uberschussigem CH3MgBr Diphenyl- 
cyclohexylmethylblei, C19H24Pb; farbloses 01, aus A.; mischbar mit organ. Lo- 
sungsmm. — Diphcnylcyclohexylblei gibt bei der Bromierung Phciiylcyclohexylmethyl- 
bleibromid, C13H10PbBr; selir empfindlich gegen Licht u. Temp.; doppelbrechende 
u. farbenzerstreuende Prismen, aus Bzn., F. 93—94° (unkorr., Zers.). (Ber. Dtseh. 
Chem. Ges. 58. 427—32. Berlin, Techn. Hochscli.) Buscn.

J. BÓeseken und J. S. Petrus Blumberger, Beobachtungen iiber die Oxydations- 
rjeschwindifjkeit einiyer aromatisćher Athylenderivałe durch das Peagcns von Prileshajew. 
Um Bezieliungcn zwischen der Oxydationsgescliwindigkeit von aromat. Athylen- 
deriw. mittels Benzopersdure u. der Lage der doppelten Bindungen festzustellen, 
werden die Oxydationsgesehwindigkeitcn bei einer Reihe von ungesiitt, Verbb. ge
messen. Die erhaltenen Werte schwanken zum Teil stark, was von der wecliselnden 
Beaktionsfahigkeit der Benzopersiiure abhiingt; trotz sorgfiiltigster Herst. der Per- 
siiure sind oft Spuren von Yerunreinigungen yorlianden, welche die Aktivitat stark 
beeinflussen. Eine frisch hergestellte Lsg. ist weniger wirksam ais eine 24 Stdn. 
bei 15° aufbewahrte, diese wieder ist wirksamer ais eine bei 0° aufbewahrte Lsg. 
Die Reaktionsgescliwindigkeit wurde in Chlf. u. Tetrachlorkohlenstoff gemessen. 
Das Schema ist:

CjHjCO-OOH -j- > C —C <  — >- C3H5COOH +  > C ------C < .
K  X  10* ergab sich fiir Słilben: 14—20 (0—1°) (a), 40—45 (15—16°) (b), 180 

(30°) (c); i-Słilben: a) 20, b) 90; Styrol: a) 20, 30, b) 220, 250, 78, c) 350; Allyl- 
benzol: a) Durchsclinitt von 7 Messungen 11, b) 63, 170, c) 60, 80, 100, 150; Pro- 
penylbenzol: a) 34, 60, 111, 147, b) 230, 350, 539, c) 1100—1900; Phenylbutylen-A' "1:
a) 200, b) 800; Pheiiylbutmen-A*'3: a) 20—30, b) 100; Phenylbutylen-Ai ł : a) 20—30,
b) 80—90. — Trotz der groBen Schwankungen der Zahlenwerte ergeben sich daraus
folgende Regeln: Die Oxydationsgeschwindigkeit steigt mit Annaherung der un- 
gesiitt. Bindung an den Kern; Substitution eines M-H-Atoms durch Alkyl erhoht, 
durch Aryl yermindert die Oxydationsgeschwindigkeit. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 
44. 90—95. Delft, Techn. Hoehsch.) Za n d e r .

Hans Lecher, Fritz Holschneider, Karl Kóberle, W alter Speer und Paul 
Stócklin, Phenylschicefelchlorid. II. (I. vgl Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 755;
C. 1924. II. 182.) Vff. haben die Darat. des Phenylsehwefelchlorids u. einiger 
analoger Verbb. u. Umsetzungen des Phenyl- u. p-Tolylschwefelchlorids untersucht.
— Phcnylschwefelchlorid, aus Diphenyldisulfid in CC14 mit Cl; Kp.3 58—60° (korr.).
— p-Tolyłschwefelchlorid, CTH7C1S, aus Thio-p-kresol u. Cl; das ChlorierungsgefaB 
ist vor Licht zu schiitzen. Rote, wie SCL riechende FI., Kp.J>5 77,5—78,5° (korr.).
— Thio-fi-naphthol gibt in CC14 mit Cl hauptsachlich unreines Chlor-l-naphłhyl-
2-schtcefelchlorid, C10H7C1S; orangegelbe Krystalle, aus IIexau, F. unscharf 60—65°, 
erweicht schon ca. 10° tiefer. — Aus Diathylamid der Bensolsulfensaure u. HBr 
oder aus Thiophenol u. Br entsteht Phcnylschwefclbromid, das aber wegen seiner 
Zersetzlichkeit nicht isoliert wurde. Auch das Phenylsehwefelchlorid zers. sich 
beim Aufbewahren. — Bei der alkal. Hydrolyse des Phenylschwefelchlorids ent
steht Diphenylsulfid u. Benzolsulflnsaure. — Methylester der BenzoUulfensdure, 
CJIjOS, aus Phcnylschwefelchlorid u. Na-Methylat; farblose FI., Kp.4 88—89° (korr.);
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Geruch erinnert an Thiophenol. — Phenylschwefelchlorid gibt mit Phenol in A. 
bei Wasserbadtemp. Diphenyldisulfid u. p-Oxydiplienyhulfid. Methylather, C13II12OS, 
Kp.u 178—180°. — Benzolsulfinsaures Ag gibt mit Phenylschwefelchlorid Diphenyl- 
disulfoxtyd, F. 43,5—45°. — Phenylschwefelchlorid gibt mit C0H6MgBr Diphcnyl- 
sulfid, Kp.,j 148,5—149,5° (unkorr,). — p-Tolylchwefelclilorid gibt ebenso Bhenyl- 
p-tolylsulfid, Kp.„ 163—163,5° (unkorr.). — Phenylschwefelchlorid gibt in CC14 unter 
FeuchtigkeitsausschluB mit Athylen co-Chlorathylphenylsulfid, C8II0C1S; Kp.13 122°.
— p-Tolylschwefelchlorid gibt ebenso (O-Cldorćithyl-p-tolylsulfid, C0HUC1S, Kp.,7 
139,5—140,5°. — o-Nitrophenylschwefelchlorid gibt in Athylenbromid bei 100° mit 
Athylen co-Chloratliyl-o-nitrophcnylmlfid, C8II80 2NC1S; gelbe Krystalle, aus A., 
F. 50—52°. — Die (a-Chlorathylsulfide haben Shnliche Giftwrkg. wie der Gaskampf- 
stoff Bis-®-chlorathylsulfid; man yermeide, sie auf die Hand zu bringen, eventuell 
wasche man sofort mit Chlorkalkbrei. — Dimethylamid der Benzolsulfensaure, 
C8III1i\S, aus Phenylschwefelchlorid in absol. A. mit Dimethylamin; Kp.3 63,5—64° 
(korr.). — Aniłid der Benzolsulfensaure, ClsHuNS, aus Phenylschwefelchlorid in A. 
mit Anilin; farblose Krystalle, F. 53—55°; sil. — Anilid der p-Toluolsidfensaure, 
CI3HI3NS, aus Anilin u. p-Tolylschwefelchlorid in A.; Nadeln, aus Gasolin, F. 80 
bis 81°; meist 11. Gibt mit HN02 in Eg. (blauyiolette Lsg.) p,p'-Z>itolyłdisulfoxyd; 
F., aus A., 75,5—77° u. Diazoniumsalz. — Imid der Benzolsulfensaure, C,2HUNS2, 
aus Phenylschwefelchlorid mit NH3 in A.; zuerst intensiye Yiolettfarbung, dann 
gelb; farb-u. geruchlose Krystalle, durch Ausfrieren aus A. oder Toluol; sintcrt von 
120° ab; F. 126,5—128° (korr.) unter NH3-Entw. zu einer yioletten FI. — Die Rk. 
mit p-Tolylschwefelchlorid u. NH3 verlśiuft ganz analog; zuerst Yiolettfarbung, dann 
orange; ein noch leicht rot gefarbtes Prod. schm. bei 103° unter Zers. — Ein Vers., 
ft>-Chłor3thylphenylsulfid durch intramolekulareFriedel-CraftsseheRk. in 2,3-Dihydro- 
thionaphthen zu yerwandeln, fiihrte nur zu harzigen MM., desgleichen Verss. mit 
Phenyl- u. p-Tolylschwefelchlorid. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 409—16.) Buscn.

Hans Lecher, Beitrage zum Valenzproblem des Schwefels. VIII. (VII. Ygl. 
L e c h e b  u . S im o n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2423; C. 1 9 2 2 . III. 1125.) Vf. hat 
die gleiche Ansicht uber den Reaktionsverlauf der Disulfidspaltungen wie S t e in - 
k o p f  u. MOl l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 6 . 1926; C. 1 9 2 3 . III. 1310) schon 
friiher (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 577; C. 1 9 2 0 . III. 45) geauBert.

Uber DiphenyUńmdfid und Diphenyltetrasulfid. (Gemeinsam mit Fritz Hol- 
schneider). Wenn man in Radikalen, wie Triphenylmethyl, einen am radikal- 
bildenden Element befindlichen Arylrest durch die Radikalgruppe ersctzt, also im 
Triphenylmethyl eine Phenylgruppe durch Triphenylmethyl, wobei das nur monomer 
bekannte Pentaphenylathyl entsteht, so wird die Neigung zur Radikalbildung sehr 
stark erhoht. Vf. nennt dies Prinzip das Goldschmidt-Schlcnksche Prinzip (vgl. 
S c h l e n k  u. M a r k , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2285; C. 1 9 2 2 . III. 1340; G o l sc h m id t , 
L ie b ig s  Ann. 4 3 7 .2 0 8 ;  C. 1 9 2 4 . II. 950), Dies Prinzip wird auch in der Schwefel- 
reihe erprobt: bei Ersatz der Phenylgruppe im Phenylschwefelrest C6H5S— durch 
die Phenylschwefelgruppe kommt man zur Gruppierung C0II5-S-S—, dereń  Dimeres 
das Diphenyltetrasulfid darstellt. Verss., b ei dieser Verb. D issozia tion sersch ein u n gen  
zu beobachten, fuhrten zu dem Ergebnis, daB Konstellationen, die bei anderen 
Elementen zur Radikalbildung fuhrten, beim S diesen Effekt nicht hatten; yermut- 
lich wegen des negativen Charakters der Atomgruppen mit einwertigem S. Atom- 
gruppen Ar-S— oder Ar- S - S — besitzen eine deutliche ElektronenaffinitSt, da sie 
leicht in Anionen ubergehen, da die entsprechenden H-Verbb. Ar ■ S ■ Ii SSuren 
sind; daher treten diese Radikale nicht monomer auf. — Diphenyltrisidfid, Ci*H10Sjp 
aus Thiophenol u. SCI, in A.; farblose Krystalle, F. gegen —5° (unscharf); F. des 
reinen Stoffes wohl 2—3° hoher; riecht schwach; mischbar mit organ. L osu n gsin m .; 
bei 186—190° u. 1 mm Druck dest. hauptsiichlieh Diphenyldisulfid ais Zers.-Prod.
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ab. Das Trisulfid entsteht auch, aber uurciner, aus Bisdidthylamid der Sulfoxyl- 
saure, das durch HC1 in SCI, u. Diiithylaminhydrochlorid zerlegt wird, u. 
Thiophenol oder aus Phenylschwefelrhodanid oder Phenylsehwefełchlorid u. HgS.
— Mit Hg gibt das Trisulfid HgS u. Diphcnyldisulfid. — Diphenyltetrasulfid, 
ClsHI0S4, aus Thiophenol u. Schwefelchlorur in A .; schwaeh gelbe Krystalle, P. 34 
bis 35°; sil. Die Lsgg. zeigen starkę Thermochromic; eine bei Zimmertemp. schwaeh 
gelbgriine Xylollsg. ist bei 140° intensiy gelb gefarbt Sehr zersetzlich; bei der 
Dest. im Hochvakuum (170—190°) B . yon Diphcnyldisulfid. Gibt mit Hg schon 
bei Zimmertemp. HgS -f- Disulfid, daneben freien S. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
417—22.) B u s c h .

Hans Eecher, Karl Koberle und Paul Stócklin, Beitriige zum Yalenzproblem 
des Schwefels. IX. U ber eine neue Klasse organischer Badikale (VIII. ygl. yorst. 
Ref.) Vff. untersuchen den EinfluB der Gruppe C0H,-S— auf die Tendenz des X 
zur Radikalbildung. — Werden im Hydrazin die 4 H-Atome durch C„H5S-Eeste er- 
setzt: HjN—NIL, — Y (CeHs*S)2N -j- X(S-C0HŁ|2) so entsteht ein Hydrazinderiy., 
das sich bei der Dehydrierung des Imids der Benzolmlfensaure, (C6H6* S)SN1I (ygl. 
yorletztes Ref.) bilden inuB. — Das Imid gibt beim Schiitteln einer l%ig. Lsg. in 
absol. A. oder Bzl. mit Pb02 u. trocknem KjCO., eine intensiy yiolette Lsg., dereń 
Farbę bei asialer Durchsicht eines langen Rohres durch Verdiinnen viel tiefer 
yiolett wird. Es liegt also ein Dissoziationsgleiehgewicht vor, dessen kleinerer 
Partner yiolett gefarbt ist. Aus der yioletten iith. Lsg. erhiilt man nach Absaugen 
bei tiefer Temp. farblose Krystalle, die sich in organ. Losungsmm. wieder yiolett 
losen u. das in Lsg. weitgehend in Badikale • 5%V . . . mit zweiwertigem X 
gespaltene Hydrazin enthalten. Beim Schiitteln mit PbOj, zu langc oder mit zu 
viel, wird das Radikal yerSndert, AgsO zerstort es momentan. — Das Imid der 
o-Nitrobenzolmlfensaure zeigt ein analoges Verh.; es ist 1. in Nitrobenzol bei 25°
0,5%, in Chlf. 0,2%. — Lsgg. des Anilids der p-Toluolsulfensaure, in A. oder Bzl. 
werden beim Schiitteln mit PbO, rot. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 423—24. 
Freiburg i. B. Univ.) B u s c h .

A. Roux und Jh. Martinet, Perylen. Angaben iiber yerschiedenc Herstellungs- 
weisen des Perylens, iiber Oxy-, Xitro- u. Aminoderiw., iiber Perylendinitril, 
Perylendicarbonsiiure, Dibenzoylperylen u. FarbstofiFe aus PerylentetracarbonsSure- 
diimid. (Rev. gen. des Matićres colorantes etc. 1 9 2 4 . 306—8. 340—42.) SOVERN.

Kurt Brass und Grete N ickel, Phenanthrenchinon-3-azid und seine saure Zer- 
setzung. (Vgl. S. 1207.) Phenanthrenchinon-3-azid zeigt bei der Zers. mit II2S04 
ein Vcrh., das durchaus yerschieden ist yon dem des 2- u. 4-Azids u. dadurch 
bedingt ist, daB dic 3-Stellung einer Ketogruppe in p  gegenUbersteht

V ersu elie . 3-Nitrophenanthrenchinon, aus Acetylsalpetersaure u. 9,10-Diamino- 
phenanthren nach S c h m id t  u. SOi.l (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41 . 3679; C. 1 9 0 8 .
II. 1868); aus Eg., F. 260°; aus Nitrobenzol, F. 275°. — 3-Aminophenanthrenchinon, 
CltH90 2N, aus der NOj-Verb. mit Hydrosulfit in NaOII; aus A. (1. mit dunkelroter 
Farbę), F. 256°; braune Nadeln, aus Eg. In Bzl. u. Xylol gelb 1., in konz. II,S04 
rotbraun. — Moiioxim, braunrote Bliittchen, aus A., F. 247°. — Farbt ungebeiztc 
u. gebeizte Sehafwolle rot — Fhenanthrenchinon-3-diazoniumperbromid, aus der 
3-Aminoverb. durch Diazotieren mit Nitrosylschwefelsaure u. Behandeln mit Br in 
KBr-Lsg. — Phenanłhrenchiiion-3-azid, C14ILOjN3, aus dem Perbromid mit 10%ig. 
wss. NHj-Lsg.; swl. in A. mit rotbrauner Farbę; braune Nadeln, F. 186°. Verpufft 
im h. Reagenzrolir unter Entw. yon rotem Dampf, der sich ais braunyioletter An- 
flug absetzt; dieser ist 1. in konz. H4S 04 yiolettbraun. — Phenanthrophenazin-3-azid, 
CjdHjjNj, 'gelbe Nadeln, aus Pyridin, F. 183°; 1. in konz. H,S04 rotyiolett, in A. 
mit gelber Farbę. — Phenanthrenchinon-3-azid gibt bei der Zers. mit HsS 04 2 : 1 
ein schwarzes Prod., darin groBe Mengen yon 3-Aminophenanthrenchino)i. —
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Aeetyhierb. des 3-Oxyphcnanthrenchinons, Ci0H10O4, Nadeln, aua Essigaiiureanhydrid, 
F. 200°. — Verd. H2S04 1 : 3 lfiBt das 3-Azid zum groBten Teil, 17°/0ig. II2S04 
auch bei liingerem Koehen ganz unzersetzt: bei atundenlanger Einw. von k., konz. 
H2S04 werden 70°/o 3-Amin zuriickcrhalten. — Die gasformigen Prodd. der Zers. 
des 3-Azids mit konz. II,S04 enthielten kein Stickoxydul. Bei der yolumetr. Best. 
der Azide ist die Methode yon M e h n e r  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 63. 304; C. 1901.
I. 1374) der von D u m a s  yorzuziehen. (L ie b ig s  Ann. 441. 217—27. Stuttgart-Reut- 
lingen, Dtach. Forsch.-Inst. f. Textilind.) Buscn.

Dan. Radulescu und V ictor Georgescu, Uber eine allgemeine Methode zur 
Sgnthesc von Polyspiranen. (Vorlaufige Mitt.) (Vgl. R a d u l e s c u , Bulet. SocietaJ de 
§tiintje din Cluj 1. 628; C. 1924. I. 2250.) Die Dinatriumverbb. der aus Aldehyden 
u. eycl. ^-Diketonen erhaltenen Kondensationsprodd. geben beim Umsetzen mit J2 
in iith. Lsg. Diapirane. — Dinatriumsalz des Methtjlenbisdimethyldihydroresorńns, 
C17H2S0 4Nai , aus der nach V o r l a n d e r  (L ie b ig s  Ann. 294. 316) dargestellten Na- 
freicn Verb. in A. durch Zugabe von C2II5OXa; priamat. Krystalle. Hieraus durch

Schiitteln mit iith. Jodlsg.: cyclo- 
PTT r a  PA  m _ r w  r n  Propanbisdimcthyldihydroresor-
C h :> C< C H :-C O > C“ C< C O -C H :> C<CH : ̂ i m r a n _(nebeńst.), aus A.

monokhne Nadeln, F. 211—212°.
— Dinatriumsalz des Melhylenbisphenyldihydroresorcins, C25H220 4Nas (vgl. VOR- 
lJv n d e r , L ie b ig s  Ann. 309. 380). Hieraus cyclo-Propanbisphenyldihydroresorcin- 
dispiran, C26H22 0 4, aus A. weiBe Nadeln, F. 218—219°. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 37. 187— 89.) IIa b e r l a n d .

George Alfred Edwards, W illiam  Henry Perkin jun. und Francis W ilbert 
Stoyle, Neue Synthesen da- Meconine. Yff. besclireiben eine neue u. direkte Methode 
zur Synthese von Meconin (I) u. m-Meeonin (III), ferner eine indirekte Methode fur 
ps-Meconin (II). Ycratrumsaure kondenaiert sich nicht mit a. Dichlordimethylśither

oder k. Formaldehyd, wohl aber beim Kochen mit Uberschiiaaigem Formaldehyd u. 
konz. HC1. Es bildet sich das entsprechende Meconin nach der Gleichung:

(CII30 )2 • C6H3 • COjH +  HCHO — >  (CII30)2. C,H2< g ^ J H —  

(CH30)3CGH2< g J > 0 .
Die Ausbeuteu betragen bis zu 30°/o. Der Formaldehyd hat in o-Stellung zum 
Carboxyl angegriffen, wie durch die IdentitSt mit dem aus Opiansaure (IV) er
haltenen Prod. erwiesen wurde. Durch Oxydation mit Mn02 wird I in 1T uber- 
gefuhrt u. daduTch eine neue Synthese fiir Opiansaure geschaffen. Durch Oxydation 
von IT wird die Hetnipinsaure, F. 177°, erhalten. Vom Anhydrid der Hemipinsaure, 
Nadeln, F. 179°, ausgehend ist durch Red. mit Zn-Staub u. Eg. die indirekte Synthese 
yon II moglich. Yon II durch Oxydation zur ps-Opiansiiure zu gelangen scheiterte. 
Das wi-Meconin (III) wird aus m-Yeratrumsdure u. Formaldehyd gewonnen. Der 
Lactonring von III  wird durch Eg. leicht wieder geoffnet u. ftthrt so zu 4,5-Di- 
methoxy-2-carboxybenzylalkohol, Nadeln, F. 146 — 149°, der durch konz. Alkalien 
wieder in III zuriickgeht. m-Opidnsaure (Y) wurde zwar in geringer Menge durch
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Oiydation yon m-Meconin mit Mn02 erhalten u. tiber dag Phenylhydrazon, Nadeln, 
F. 155—157°, gereinigt, docli ist dies keine Methode zur Darst. groBerer Mengen. 
Aus H I  wird mit alkal. KMn04 in guter Ausbeute die m-llemipinsaure, gelb, F. 203° 
(Zers.) erhalten. Der Methyleniither von 4,5-Dioiyphthalid konnte nicht durch 
Kondensation yon Piperonylsaure mit Formaldehyd erhalten werden. — o-Yeratrum- 
sdurc, F. 120—122°, wird aus o-Yeratrumaldehyd durch Oxydation mit KMn04 ge- 
wonnen, das langsam zu der sd. alkal. Lsg. der Saure gegeben wird. — Meconin, 
CI0HI0O4 (I), Prismen aus W. |vom F. 102°. — Opiansaure, C,0H100 5 (T), aus I  durch
3-std. Kochen mit KMn04 in H2S04-saurer Lsg.; Prismen aus h. W. yom F. 146°.— 
m-Veratrumsaure, F. 179°, in halbgelatinosem Zustand aus dem Aldehyd durch 
Oxydation mit KMn04. — m-Meconin, C10H10O4 (III). (Journ. Chem. Soc. London 
1 2 7 . 195—99. Oxford, Dyson P errin s Lab.) H orst.

L. Claisen und E. Tietze, Uber den Mechanismus der TJmlagerung der Phenol- 
atlyldther. (Ygl. Ztschr. f. angew. Ch. 36. 478; C. 1 9 2 4 . I. 178.) Sieher in einigen, 
wahrscheinlich aber in sSmtlichen Fallen ist der Mechanismus der Allylather- 
umlagerung so, daB bei den PhenolallylSthern C6HS • O • CH2 • CII: CH, das Allyl 
nicht mit demjenigen C-Atom a, mit dem es sich von dem O ablost, in den Benzol- 
kern eintritt (Schema I.), sondern daB dies unter gleichzeitiger Verschiebung der 
Doppelbindung yon fi, y  nach a, fi mit dem End-C-Atom y geschieht entsprechend 
Schema II. — Von der direkten Alkylierung durch Umsatz yon Br-CHj-CH: CH*R 
mit Na-Phenolaten in Bzl. ist festgestellt, daB sie das Alkyl mit demselben C-Atom, 
mit dem es an das Halogen gebunden war, in den Benzolkem eintreten liiBt, so 
daB ein Yergleich yon auf den zwei yerschiedenen Wegen hergestellten Alkyl- 
deriyy. die Frage entscheidet. — In dem MaBe, wie (ygl. Schema II.) durch die 
sich erhohende Temp. der Zusammenhang zwischen dem Allyl u. dem O gelockert 
u. schlieBlich ganz aufgehoben wird, tritt durch gleichzeitig erfolgenden Bindungs- 
weehsel im Kern eine neue Yalenz am o-C-Atom heryor (ygl. III.), von der das 
Allyl im selben Augenblick, wo es sich yon dcm O yollig ablost, an dem rauinlich 
zunSchst liegenden /-C-Atom erfaBt wird; nach erfolgtem Eintritt des Allyls in den 
Kern schnellt dann das System aus der ketoniden wieder in die phenolide Form 
zurtick; keinesfalls yerbindet sich das Allyl schon yor der Ablosung vom O mit 
dem o-C-Atom.

V ersuche. Cinnamylbromid, aus Zimtalkohol in 48°/0ig. HBr; F. 28,2°;
E. 28,1°; Kp.is 130—131°; nicht haltbar. — Gibt mit methylalkoh. Na-Phenolat 
Phenolcinnamylather, Nadeln, aus h. Bzn., F. 66—66,5°; Kp.ts 189—191°.—p-Kresol- 
deriv., F. 78—79°. — Der Ather gibt bei der Hydrierung den Phenoldihydrocinn- 
amylather. — Plienolcinnamyliither gibt in sd. N-Diathylanilin o-a-Phenylallylphenol, 
C16H140 ; Kp.I2 183—185°; erstarrt nicht bei —20°; geruchloses Ol, FeCI3 nicht 
farbend. — Phenylcarbaminat, C33H,8OsN, Nadelchen, aus Bzl.-Bzn., F. 91—91,5°.
— Das Phenol gibt in Eg. mit HBr 2-Methyl-3-phenylcumaran, CiSHI40  (IV.); farb- 
loses Ol, angenehmer Blumengeruch; Kp.ls 167—168°; Kp.7e() 306°. — Das wahre 
Cinnamylphenol hat F. 56°, Kp.„ 208—209°. — p-Kresolcinnamyldther gibt bei der 
Umlagerung o-a-Phenylallylkresol, Kp.1Si5 191°. — Phenylcarbaminat, CjsHjjOjN,

vn. i. los

H. C6H4<

i. c 6h 4< o - CH2-CH:CH

a fi
.0 • CHa • CH 
H Óh4

a fi y

r



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

Nadeln, aua Bzl.-Bzn., F. 113,5—114,5°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 275—81.

Jules Meyer, U ber eine Rcaktion zwischen Diazodesoxybenzoin (Phenylbenzoyl- 
diazomethan) und Schwefelkohlenstoff. 26. Mitt. iiber aliphatische Diazoverbindungen. 
(25. Mitt. vgl. S t a u d in g e r  , Helv. chim. Acta 5. 87; C. 1 9 2 2 . III. 1002.) Da es 
S t a u d i n g e r  u. S i e g w a r t  (Helv. cliim. Acta 3 . 837; C. 192 1 . III. 217) nicht ge- 
lungen war, aus Diphenyldiazomethan u. CS2 ein S-haltiges Prod. zu gewinnen, 
hat Vf. Phenylbenzoyldiazoniethan (Diazodesoxybenzoin) mit CS2 zur Kk. gebracht. 
Dabei entsteht mit ca. 90% Ausbeute eine Verb. von der Konst. II., denn sie zers. 
sich mit sd. alkoh. KOH in IIaS, Benzoesaure, Phenylessigsiiure u. Tliiobenzilsaure. 
Das prim. Rk.-Prod. ist offenbar das /3-Lacton I., das unter halbseitiger Benzilsiiurc- 
umlagerung in das bestiindigere /-Lacton H. ubergeht. — Eine I. analoge Verb. 
aus Diphenyldiazomethan kann eine solche Umlagerung nicht erfahren u. muB da- 
her in CS2 u. Tetrapheriyliithylen zerfallen.

y  - Tliiolacton der u ,y ,y  - Triphenyl - a  - benzoyl - fi - ketobutandithiocarbonsaure, 
C29IIj0OsS2 (II.). 30 g Phenylbenzoyldiazoniethan u. 160 ccm CS2 werden 2 Tage
gekoclit. Krystalle aus CSa, F. 153—154°, unl. in W., wl. in A., A., 11. in Bzl., 
Chlf., Eg., CSs. Bestandig gegen w. konz. HC1 u. sd. Anilin. Rcagiert nicht mit 
CuS04 in Eg. (Helv. chim. Acta 8 . 38—41. Ziirich, Techn. Hoclisch., u. Lyon.) Li.

A. V erley und J. Beduwe, Allgemeine Methode zur Darstellung substituierter 
Indolderivatc. (Ygl. V e r l e y , Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 5 . 1039; C. 1 9 2 4 . II. 
2032.) Nach der 1. c. angegebenen Methode wurden durch Schmelzen von Acyl-o- 
toluidinderiw. mit Natriumamid weitere «-Indolderivv. dargestellt. Aus Propionyl- 
o-toluidin, aus PAe. F. 89,5°, wurde durch 1/<-std. Erhitzen mit der 2 l/2-fachen 
Jlenge NaNH2 auf 250—260° erhalten: a-Athylindol aus PAe. silberglanzende 
Nadeln, F. 43°, Kp.s 142—143°; Geruch ahnlieli wie Metliylindol, aber fruchtartiger.
— Butyryl-o-toluidin, Nadeln, F. 75°; hieraus a-Propylindol, aus PAe. durchsichtige 
Tafeln, F. 34°, Kp.6 147—148°. — Valeryl-o-toluidin, F. 79°; hieraus a-i-Butylindol, 
aus PAe. Prismen, F. 42,5°, Kp.5 149—150°. Geruch bliitenartig. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 3 7 . 189—91. Be Saint-Denis, Źtabl. Y e r l e y .) IIa b e r l a n d .

Sich ard  W illstatter, Franz Seitz und Julius v. Braun, Ifydricrung des 
Indols zum Perhydroindol und zum Uexahydro-o-athyla?iili?i. (Ygl. v. B r a u n , 
B a y e r  u . B l e s s in g , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 392; W il l s t a t t e r  u. v. B r a d n , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 767; C. 1 9 2 4 . I. 2260. 1918. II. 364.) Eine Nachprufung 
der vorst. zitierten Arbeiten zeigte, daB nur die Hydrierung mit Pt zum Perhydro
indol fulirt, u. daB andererseits mit Ni bei 225° Ringoffnung zum o-Athylanilin u. 
zum J{exahydro-o-dthylanilin erfolgt, aber keine B . von Hydroindol. — Perhydro
indol, Kp.is 64—65°; Kp.:60 185,5°; D .*°4 0.9472; nDJ° =  1,4892; Mol.-Refr. gef. 
38,15; ber. 38,34; Chlorplatinat, F. 172—173°; Pikrat, F. 137—138°; Benzolsulfoverb., 
F. 70— 71°. — Hexahydro-o-dthylanilin, CSH„N, Kp.ls 53°; Kp.760 170— 171°;
D .204 0,8744; n0-° =  1,4682; Mol.-Ref. gef. 40,43; ber. 40,36; Chlorplatinat, F. 238 
bis 239°; Pikrat, F. 189—190°. — Quatem. Jodid CUH44NJ. — Benzolsulfoverb., 
F. 121—122°, unl. in Alkali. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 385—87. Miińchen, 
Bayer. Akad. d. Wiss. u. Frankfurt a. M., Univ.) BusCH.

Julius v. Braun und Otto Bayer, Zur Kenntnis der katalytischen Hydrierung 
von Indolbasen. (Vgl. yorst. Ref.) Yff. haben die friiher (1. c.) erhaltenen Resultate 
naehgeprilft. Der Pyrrolidinring ist in den bicycl.' Perhydroindolbasen um so 
fester gebaut u. um so weniger leicht durch Einlagcrung von H zu sprengen, je

Godesberg a. Rh.) Buscn.

S- ■ errs
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mehr er mit Alkylresten beladen ist u. je niiher diese zum N stehen. — Bzgl. der 
Frage der Hydrierung des Carbazolkomplexes (vgl. v. B r a u n  u . R i t t e r ,  Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55 . 3792; C. 1 9 2 3 . I. 598) sind Vff. der Ansicht, daB die Yerbb. von 
P e r k in  u . P l a n t  (Journ. Chem. Soc. London 125 . 1903; C. 1 9 2 4 . II. 1347) keine 
Pyrrolderiw. sein konnen u. der Formel I. eutsprechen.

Y ersu ch e. a-Methylketol gibt bei der Ilydrierung bei 2000 o-Propylanilin,
2-\Methyl-4,5-tetrametliylenpyrrol u. cc-Methyloktahydroindol, C„H17N; Kp.I() 76°; 
Kp.J61 188°, D.184 0,9150. — Quatern. Jodmethylat, F. 197°; Benzolsulfoyerb., aus A., 
F. 120—121°. — Bei einer Hydrierungstemp. von 240—250° oder einer Nachhydrierung 
des Oktahydromethylindols entsteht o-P>-opylHexahydroanilin, C9HioN; D.19, 0,8752; 
Kp.u 60°; Benzolsulfoyerb., unl. in Alkali, F. 131 — 132°; ąuart. Jodmethylat 
CI2H23NJ, F. 208—210°. — Skatol gibt bei der Hydrierung bei 205° Oktahydroskatol, 
C,HnN, Kp.ls 75°; D .174 0,9080; Pikrat, F. 150°; Jodmethylat CnII22NJ, F. 197°, 
bei 250° die Base CaIInN  (II.); Kp.16 68°; D.17, 0,8790; Benzolsulfonylderiy., F. 132°; 
Pikrat, F. 194—195°. — lJi-Dbnetliylindol gibt bei 200° neben dem Tetramethylen- 
pyrrolkorper ganz reines Dimethylperhydroindol (III.) u. bei 240° daneben nur zu

ńs"? S zk -
NH(R) N <C H ,

20% o-Propyl-N-metliylhexahydroanilin. — 3-Athylindol, Kp.u 150°, F. 43°; Pikrat, 
blutrote Nadeln, F. 121°; B. nach ARBUSSOW aus Butyraldehydphenylhydrazon mit 
CuCl bei 200°. Die von P i c t e t  u . D u p a r c  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 0 .  3415) er- 
haltene Verb. diirfte kaum 3-Athylindol gewesen sein. Es gibt bei der Hydrierung 
bei 235° o-i-Butylhexahydroanilin, C10H21N, Kp.,8 92°; D .174 0,8900; riecht nach 
Schierling; Chlorhydrat, 11. in W., F. 212—:214°; Pt-Salz, aus W., F. 217° (Zers.); 
ąuart. Jodid C1SH28NJ, F. 236—237°. Gibt mit HNOa o-i-Butykyclohexanol, Kp. 
etrwas uber 220°. — 1-n-Butylindol, C]2H15N, aus Indol mit K u. n-Butylbromid; 
Kp. 145°; erstarrt nicht bis —60°, besitzt nicht unangenehmen Geruch, farbt den 
Ficlitenspan rot, D .,84 1,002. Gibt bei der Hydrierung bei 235° im wesentlichen 
N-n-Butylperhydroindol, Ci3H23N; Kp.I(> 102—103°; riecht schierlingartig; D .“ 4 0,8873; 
Pikrat, aus A., F. 135°. — Daneben entsteht o-Athylhexahydroanilin, Benzolsulfoverb., 
aus A., F. 122°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 387—93. Frankfurt a. M., Uniy.) Bu.

N ev il V incent Sidgwick und Sidney Glenn Preston Plant, Einige koordi- 
nierte Verbindungen dci• Alkalimetalle. Verbb. mit koyalentem Alkalimetall werden 
erhalten, wenn auf ps-Indoxylspirocyclopentan (I) konz. Alkalien (1 : 4) einwirken. 

CO ' / C = 0 ^  ' 0 = C V
C H ,ę H, < < ^ > < ^ > 0

y  \ c h 2. c h 2 • Tf ^
N H  11 a

In diesen Verbb. ersetzt ein Metallatom ein H-Atom in 2 Moll. Beim Erhitzen 
wird ein Mol. abgcspalten, wobei das einfache Salz C12HlsONNa zuruckbleibt Die 
Koordination, die der Indoxylring zwischen N u. O heryorruft, kann durch das 
chelate Ringschema von 6 Atomen mit zwei konjugierten Doppelbi»dungen wie II  
gedeutet werden. Die Wrkg. der starken Alkalien besteht darin, die Ionisation 
dieser koordinierten Verb. zu yerhindern. Mit der koyalenten Eigenschaft des 
Metallatoms in dem Doppelmol. hangt wohl auch die groBe Loslichkeit in Toluol 
zusammen. Es wurden dargestellt das Na-Deńv., CuH^ONNajCjjH^ON, farblose 
Prismen vom F. 204°, das K-Deriv., farblose Blattchen vom F. 80—90°, das IA-Deriv. 
vom F. 170°; doch konnte diese Verb. mit Li nicht gereinigt werden, da sie wenig 
stabil ist. (Joum. Chem. Soc. London 1 2 7 . 209—11. Oxford, DysON P e r r in s  
Lahorat.) H o r st .

105*
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Jan Kalff und Robert Robinson, Eine Synthese von Myricetin und eines 
Galanginmonomethylesters, der in der Galangawurzel vorkommt. Vff. baben nach 
der Metbode von A l l a n  u. R o b in s o n  (ygl. S. 84) 5,7-Dioxy-3-methoxyflavon (I) er
halten konnen, welches mit dcm Galanginmonoinethylcster aus Alpinia offidnarum 
ident ist. Durch die Synthese wurde die Stellung der Methylgruppe in 3 bestatigt. 
Galangin selbst wird durch Entmethylierung dargcstellt. — Myricetbi (ET), 3,5,7,3',4',5'- 
Hexaoxyflavon, wird gewonnen durch Erhitzen von w-Methoxyphloracetophenon mit 
Gallussauretrimełhylałheranhydrid u. dem Na-Salz der Trbnethyldthergallussaure u. 
nachfolgender Hydrolyse. Wird das erhaltene 5,7-Dioxy-3,3',4',5'-tetramethoxyflavon 
entmethyliert, so entsteht Myricetin in verlialtnismiiBig guter Ausbeute.

O

O W  ‘ " ".-CJi-,

óh^ ćT" 3
V er su c h s te il:  m-Mełhoxgphloracetaphenon, Na-Benzoat u. Benzoesdureanhydrid 

werden 8 Stdn. im Olbad bei 180° erhitzt. tJber die Diacetyherb., Cł0H18O„ reinigen, 
die aus A. umkrystallisiert bei 175—176° schm. (gelbe Nadeln). Durch Hydrolyse 
entsteht Galangin-3-monomethylester, CiaHls0 6, aus A. gelbe Bliittehen vom P. 299°. 
Eigenscliaften u. Mischsehmelzpunkt erweisen die Identitiit mit dem natiirlichen Prod. 
Mit HJ u. Eg.-Anhydrid tritt Entmethylierung u. B. von Galangin (F. 214—215°) 
ein. — Myricetin-3,31,4',5'-tetra»ietylather, C19H180 8, gelbe Blattchen vom F. 276 
bis 277,5° aus A. — Diacetat, C23HM0 10) gelbe Nadeln aus A. vom F. 159°. — Die 
Entmethylierung erfolgt durch 2-std. Erhitzen mit HJ u. EssigsSureanhydrid. Myri
cetin, Ci5H!0Og, gelbe Nadeln aus wss. A., schm. etwa bei 360°. — Hexaacetat, 
C2,H3SOu , aus A. farblose Nadeln, F. 214—215°. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 
181—84. Manchester, Univ.) H oh st .

E. W edekind, M. M iller und C l.W einand, Uber die Einwirkung von Tri- 
dthylamin auf die Chloride der Adipinsaure und fi-Methyladipinsaure. Nach ver- 
geblichen Verss., die Chloride der einfachsten DicarbonsSuren mit tertiSren Basen 
zu kondensieren, prttften Yff. die Chloride der Adipinsaure u. der fl-Methyladipin- 
saure auf ihr Verh. gegen Triathylamin u. Pyridin. — Adipinsdurechlorid reagierte 
mit Trifithylamin heftig unter B. eines Kondensationsprod. CaH90 2, dem nach den 
Bestst. der Yff. das doppelte Mol.-Gew. zukommt. Walirscheinlich entsteht zunSchst 
ein Diketen (I.), das sich dimerisiert zu II oder III:

CHa-CH.iiH • CO-C1 CH,.CH : CO
l — >  i. i — y
CH,• CH• jll -{CO-CI CHj-CH : CO

OC— CH-CHj 
CHS • CH • CO - CO ■ CII • CH, CHs-Ćh .ĆO
ÓH,-ĆH-CO-CO-CH-CHs n L  ĆHj-CH-CO

OĆ— CH-^Hj
Gegen Formel |II sprechen die Farblosigkeit der Yerb. u. das Ausbleiben der 

fiir 1,2-Diketone charakterist. Rkk. Yff. entscheiden sich daher yorlaufig fiir 
Formel in, die einem cyclo-Dekan-bis-cyclo-butandion entspricht. Die Verb. liefert 
allerdings nicht das zu erwartende Tetraphenylhydrazon, sondern nur ein Diphcnyl- 
hydrazon, yielleicht infolge ster. Hinderung der beiden inneren CO-Gruppen. Oxy- 
dation mit Perhydrol oder Na^Oj fuhrte zu zwei den Formeln C10HI1O1 u. CaH10Os 
entsprechenden S&uren von unbekannter Konst. Red. des Kondensationsprod. fuhrte 
zu AdipinsSure.

Pyridin ergab kein Kondensationsprod., sondern Adipinsaure. Ahnlich lieferten
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(5-Metliyladipinsiiurcch]orid u. Triathylamin das Anhydrid der fi-Methyladipinsaure. 
DaB auch hier yoriibergehend ein Diketen gebildet wurde, lieB sich durch Behandeln 
des Eeaktionsgemisches mit absol. A. nachweisen, mit dem der zu erwartende 
/9-Methyladipinsiiurcathylester entstand. — Adipinsiiurechlorid setzt sich bei Ggw. 
von Zn Spanen mit A. zu Adipbisaurediathylester um. — cyclo-Dekan-bis-cyclo-butan- 
dion (?), C19H 1s0 4 (III.), unter LuftabschluB (ein besonderer App. wird beschrieben) 
aus Adipylchlorid u. Triathylamin, F. 141—142°, unl. in W ., Lg., A. u. Alkalien,
1. in Bzl., Eg., A. u. starker HC1. — Diphenylhydrazon, C24H240 2N4, F. 182—184°. — 
Zweibas. Siiure F. 170—171°, unl. in Bzl., A., Lg., Chlf. u. CCI.,, 11. in h.
W., A. u. Aceton. — Pb-Salz, Pb(C10H12O4) (Druckfehler im Original). — Saure 
Can i0O3, F. 81— 82°, 1. in A., A. u. Bzl. — Adipinsćiurediathylester, C10HI3O4, 
Kp.20 240—245°. — fl-Mcthyladipinsiiureanhydrid, C,II,0O3, Kp.20 225—227°. (Journ. 
f. prakt Ch. 1 0 9 . 161—74. Hann.-MUnden, Forstl. Hochsch.) G o t t sc h a l d t .

WaHace Frank Short, Die Kondensation von Phenylathylamin mit s-Dichlor- 
dimethylather. Eine Mischung von ft-Phenylathylaminhydrochlorid u. s-Dichlordi- 
methylather wird mit wasserfreicm ZnCl2 in iitli. Lsg. zunachst bei Zimmertemp. u. 
dann 4 Stdn. auf dem Wasserbad geriihrt. Aus dem oligen Eiickstand des A.-Aus- 
zuges der Vakuumdest wurde nach Eed. mit Sn u. IIC1 fi-Phenylathylchlorid isoliert. 
Die Hauptmenge des Eeaktionsprod. (59%) bestand aus Tetrahydro-i-chinolin, C9HnN, 
vom Kp.,a8 234°, das iiber das bei 196° schmelzende Pikrat gereinigt wurde. Aus 
dem Eiickstand der Dest. des Tetrahydro-i-chinolins wurden nach Losen in HC1, 
Kochen mit Tierkohle u. Eeinigen aus h. W. farblose Krystalle erhalten, aus denen 
mit NaOH die Base Bis-(fi-phenyldthylamino)-mcthan, C17H22N2, Nadeln yom F. 153° 
freigemacht wurde (10% des angewandten ^3-PhenylSthylamins). Die Diacetyherb. 
des Bis-(fi-phenylathylamino)-methans bildet Nadeln vom F. 191°. (Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 7 . 269—71. Auckland [New Zealand], Univ.) H o r st .

C. Eath, Uber intramolekulare Kondensationsreaktionen von Aminoacetalen und 
Aminoaldehyden. ni. Uber das 2-Amino-3-methylpyridin und das lg-Dihydro- 
naphthyridin. (H. vgl. E a t h  u . P r a n g e ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 550; C. 1 9 2 4 .
I. 2516.) Das von S e id e  (S. 86) beschriebene 2-Amino-3-tnethylpyńdin ist schon 
friiher (ygl. G. P r a n g e , Dissert. Berlin 1923) dargestellt worden. — 3-Methyl- 
pyridin  gibt mit Natriumamid in Toluol bei 120—130° 2-Amino-3-methylpyridin,

C6H6N j; Kp.„ 113—116°; aus Bzl. +  PAe., F. 103 bis 
104°. — C„HsNj, HC1: F. 177—178°. — Pikrat: wl., 
gelbe Nadeln, aus Aceton, F. 229°; ist explosiv. — 

HHj 2 Mol. geben mit 1 Mol. Bromacetal im Eohr bei 250°
ifH 1^-Dihydronaphthyridin, C8H8N, (nebensŁ); hellgelbe

FI., Kp.12 112—117°. — C8H8N2, H Q : U. in A. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 346—48. Berlin, Landwirtsch. Hochsch.). B u sc h .

F. Kehrmann und Jack Arnold Schedler, Uber Fluorindine und Fluor- 
indiniumsalze. VHI. Mitt. iiber Fluorindine. (Vn. ygl. K e h r m a n n  u . L e u z in g e b ,  
Ilely. chim. Acta 6 . 239; C. 1 9 2 3 . L 1327.) Die Fluorindine werden aus den 
Komponenten mit sd. Benzoesaure (einige Min.) dargestellt — 2,3-DioxynapMho- 
phenazin, CieH10O2N2. Aus Dioxychinon u. 1 ,2-Naphthylendiaminchlorhydrat in W. 
(Wasserbad, */a Stde.), dann 10%ig. HC1 zugeben. Reinigung iiber das hellgelbe 
Chlorhydrat. Orangegelbe Krystalle aus Nitrobenzol, meist wl. Lsg. in Alkali gelb, 
in konz. H2S04 carminrot Diaeetylverb., hellgelbe Nadelchen aus Bzl., F. 217—218°.
— Naphthophcnofluorindin, C,2H14N4 (I. oder II., E =  H). Aus dem yorigen u. 
o-Phenylendiaminchlorhydrat Fallen der h. alkoh. Lsg. mit NHS. Mkr. grunlich 
metallglanzende Krystallchen aus Nitrobenzol, swl. mit starker roter Fluorescenz. 
H3S04-Lsg. triibe blau, mit W. rein blau. — Monophenylderiw., C38HleN4 (I. u. IL, 
E =  CaH5). Mit o-Aminodiphenylaminchlorhydrat Aus Nitrobenzol krystallisiert
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das eine Isomere in mkr. roten Nadelchen mit denselbcn Eigenschaften wie die 
Muttersubstanz aus. Die Nitrobenzolmutterlauge gibt mit konz. HC1 das violette 
Chlorbydrat des anderen Isomeren, das, mit NFI3 abgeschieden, aus A. -j- Bzl. 
krystallisiert. Die dunkelroten Lsgg. fluorescieren nicht. H2S04-Lsg. blau. — 
Dinaphthofluorindin (III. oder IV.). Mit 1,2-Naphthylendiaminehlorliydrat. Die mit 
Na-Acetat abgesebiedene Base ist auBerst oxydabeI. Das Clilorbydrat fallt aus der 
alkoli. Lsg. der Schinelze mit konz. HC1 aus u. bildet mkr. blaulich metallgliinzende

R

NH N

H,N

Krystallchen aus 90°/oig. Essigsaure. — N-Phenylphenanthroplienofluońndin, Ca2H20N4 
(V., R =  H). Aus 2-Amino-3-anilinoflavindulin (vgl. Ke itr MANN u. S to f fe l ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 33. 395 [1900]) u. o-Phenylendiaminchlorhydrat. Kupferglanzende 
Nadelchen aus Nitrobenzol, swl. mit yiolettblauer Farbę ohne Fluorescenz. Lsg. 
des Chlorhydrats (1. c.) in Eg. u. H2S04-Lsg. blaugriin. — N-Phenylderiv., C38HS<N4 
(V., R == C0H5). Mit o-Ammodiphenylaminchlorhydrat iiber das Chlorbydrat (blau- 
griine, kupferglanzende Krystallchen). Dunkelyiolette, kupferglanzende Krystallchen 
aus Bzl., swl. in A. Fluoresciert nicht. H ,S04-Lsg. schmutziggrun. — N-Diphenyl- 
methylphenanthrophenofluorijidiniumchlorid, C39H,-N4C1. Aus dcm yorigcn in w. 
Nitrobenzol mit (CH3)3S 01, Fallen mit A., Zers. in sd. 90°/oig. A. mit Na-Acetat, 
Verd. mit W., AusSthem u. Fallen mit HC1. Dunkelgriine, kupferglanzende Kry- 
stallchen aus A., wl. in W., A., zl. in Eg. (blaugriin). Farbt tannierte Baumwolle 
aus essigsaurer Lsg. blaugriin, seifenecht u. ziemlich lichtecht. H2S04-Lsg. triib- 
griin, mit W. klar u. blau. — 2-Amino-3-anilino-7-oxyaposafranon, G»4IIla0 2N4. Aus 
Diplienyltetraminobenzoldichlorhydrat u. Dioxychinon in sd. A. iiber daa Chlor- 
hydrat (C24H,90 2N4C1, grunmetallglanzende Nadeln) durch Zers. mit Na-Acetat in 
A. Braune, grunsehimmemde Krystalle aus A., unl. in W., sonst 1. (rot). H2S04- 
Lsg. schmutzig braun, mit W. blau, dann violett. — 2-Amino-3-anilino-5-phenyl- 
fluorindin, C30H23N6 (VI.). Aus dem vorigen Chlorhydrat u. o-Phenylendiamin. 
Braunviolette, schwaeh metallglanzende Krystallchen aus Bzl. -J- A. H2S 04-Lsg. 
blaugriin, mit W. blau, dann violett. Nitrat, aus der alkoh. Lsg. der Schmelze mit 
30°/oig. HNOs , fast schwarze, schwaeh messingglSnzende Nadelchen, unl in W. 
(Helv. chim. Acta 8 . 3—8.) LlNDENBABM.

F. Kehnnann und Jack Arnold Schedler, Uber Derivate des Triphenazin- 
oxazins und des Triphendioxazins. N-Phenyltriphenazinoxazin, Co,H150N 3 (I.). Aus
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2-Oxyaposafranon u. O-Aminophenolchlorhydrat mittels Benzocsiiure. Trennung von 
Triphendioxazin (aus o-Aminophenol) durch Ausiithem der verd. HCl-Lsg. Griin- 
lich metallschimmerude Niidelchen, Zers. gegen 314°, unl. in W ., wl. in A., zl. in 
Bzl. mit yiolettroter Farhe u. feuerroter Fluorescenz. H2S 04-Lsg. griinlichblau, 
mit W. yiolettblau. Aus verd. HC1 krystallisiert das Chlorhydrat in dunklen, 
messinggliinzenden Niidelchen. Seine Lsg. gibt mit IIC104 das Perchlorat, 
C2<H1()0 5N3C1, metallgliinzende Nadeln, mit HN03 das iihnliche Nitrat. — Methy l-  
ammoniumsalze (II.): Aus I. mit (CH3)2S04 in Nitrobenzol (yorst. Ref.) u. Fiillung

N O  N O

CeHs CeH6 CHpAe
mit der betreffcnden Siiure. Perchlorat, CS5H180 5N3C1, metali, griine Nadeln aus 
700/oig. A. Nitrat, goldgliinzende BlStter, 1. in sd. W. (yiolettblau). Chloropłatinat, 
(C26H18ON3)!PtCl6, mkr. dunkelyiolette, kupfergliinzende Krystiillchen; unl. Diese 
Salze sind mit den von D iepoldek (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 32. 3514 [1899]) be- 
schriebenen, aber anders formulierten Salzen ident. — 2-Oxy-6-chloraposafranon, 
C18HnOsN2Cl. Aus Dioxychinon u. 5-Chlor-2-aminodiplienylamin. Braunrote 
Nadeln aus A. Fluoresciert sehr scliwach. — Chlor - N-phenyltriphenazmoxazin, 
C24H140N 3C1 (nach I.). Aus dem yorigen wie I. Mkr. braunrote, griinlich- 
schimmernde Krystiillchen aus Bzl., 1. in A., Bzl. (rot mit roter Fluorescenz). Salze 
yiolettblau. HaS04-Lsg. wie bei I. — Methy lammoniumsalze (nach II.): Nitrat. 
Chloropłatinat, (CojIIjjONjCl^PtClo. Wie bei I. — Aus Triphendioxazin u. (CH3)2S04 
konnten bislier nur Spuren der Methylammoniumverb. (ais Perchlorat) gewonnen 
werden, ident mit dcm auf anderem Wcge erhaltenen Prod. (nachst Ref.). (Helv. 
chim. Acta 8. 9—12.) Lindenbatjm.

F. Kelirmann und Gsorges W ild , Uber die Kondcnsation von Methylphen- 
oxazin-o-chinon mit o-Aminophenol und alkyliertcn o-Diaminen. Aus Methylphen- 
oxazin-o-cliinon u. o-Aminophenol hatte D ie p o l d e r  (Zitat ygl. vorst. Ref.) nur 
Triphendioxazin erhalten. LiiCt man jedoch das Chinon mit 2 Mol. o-Aminophenol- 
chlorliydrat in Eg. (-}- einige Tropfen HC1) 24 Stdn. bei Zimmertemp. stehen, 
verd. mit W., beseitigt das Triphendioxazin durch Filtrieren u. Ausiithem, so lassen 
sich aus der Lsg. Salze gewinnen, die mit denen des methylierten Triphendioxazins 
(yorst. Ref.) ident. sind. Das CH3 befindet sich also am N, u. da ferner die 
p-chinoide Formulierung einem hoheren Gleichgcwichtsgrad entspricht, so wird man 
den Salzen nicht Formel I., sondem II. erteilen. — Nitrat. Mit HN03 -{- NaNOs 
aus obiger Lsg. u. Umfiillen aus W. -(- HNOa. Mkr. metali, griine Krystiillchen,
1. in W., A. (blauyiolett). H2S04-Lsg. blau. Fiirbt tannierte Baumwolle u. Filtrier- 
papier dunkelyiolett. — Chloropłatinat, (C12H13O2N,)2PtCl0. Aus dem Nitrat.

Krystallin. Pulyer, unl. — Uber die Identitiit der 
nach D ie p o l d e r  aus obigem Chinon u. o-Amino- 
diphenylamin erhaltenen Yerb. mit dem methy
lierten N-Phenyltriphenazinoxazin ygl. yorst. Ref.
— Die Kondensation des Chinons mit Phenyl-o- 
naphthylendiamin gelingt nur mit sd. Benzoe- 
aiiure. Die mit NH3 isolierte Base wird in A. 
mit HC1 gel., Bzl. u. W. zugesetzt u. gesehuttelt. 

In das Bzl. geht der Teil, der das CH3 yerloren hat. Aus der blauen wss.-alkoh. 
Lsg. fallt NaN03 das Nitrat der neuen Base (nach III.), aus yerd. A. -f- HN03 
metali, griine Nadeln, wl. in W., 1. in A. HjS04-Lsg. griinlichblau. Farbt tannierte
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O

Óh s Ac
Baumwolle u. Filtrierpapier wascheeht dunkelblau. Mit sd. verd. NaOH wird das 
CH3 abgespalten. — Chloroplatinat, (CjoHjoONj^PtClj. Dunkelblaues Pulver, in W. 
unl. — Pcrćhlorat, C59HM0 6N,C1. Unl. (Helv. chim. Acta 8 . 13—15.) Lindenbacm.

F. Kelirmann und G. Bener, Syntheseii der dem Fluoflamn entsprcćhendcn 
Sauersłoffisologen. Diese Yerbb. werden erhalten, wenn bei der Hinsbergschen Syn
these des Fluoflavins (I.) das o-Phenylendiamin ganz oder teilweise durch o-Amino- 
phenol bezw. Brenzcatechin ersetzt wird. Die Farbę erhoht sich in dem MaBe, ais 
der Ersatz von NH durch O fortschreitet. Samtliche Verbb. sind halochrom.

N O  N O

O N
R

N
-OH

C .AO NsDiphenazinoxazin,
(H., R =  H). 1. Aus 2,3-Dioxy- 
chinoxalin u. 2 Mol. o-Aminophenol- 
chlorhydrat in sd. BenzoesSurc 
(10—15 Min.), Verd. mit A. 2. Aus 
1 Mol. 2,3-Dichlorchinoxalin u. 

2 Mol. o-Aminophenol bei 160° (weniger yorteilhaft). Kanariengelbe Nadeln aus 
A. -f- Bzl., F. 311—312,5°, unl. in W., wl. in A., Bzl., zl. in der Mischung beider 
mit hellblaugruner Fluorescenz. HsS0 4-L3g. orangegelb (zweiaSuriges Salz), mit\Y. 
erst griinlichgelb (einsaurig), dann farblos. Lsg. in konz. HC1 griingelb (einsaurig). 
Wird von sd. Lauge zers., yon KjCrs0 7 u. HaSO< in Eg. zu einem braunroten Prod. 
oxydiert. — Chlorderiv., CI4HS0N SC1. Aus 6-Chlor-2,3-dioxychinoxalin (nachsteh. 
Ref.). Schwefelgelbe Krystalle aus Bzl. -(- A., F. 298—299°. Lsg. in HjSO* orange
gelb (zweisaurig), in HC1 citronengclb (einsaurig). Das Cl lieB sich nicht gegeu 
Aminreste austauschen. — N-Phenyloxychinoxalon, CuH10O2Ns (V.). (Dargestellt von 
P. Leuzinger.) Aus o-Aminodiphenylaminchlorhydrat u. wasserfreier Oxalsaurc 
(160—180°, 1 Stde.). Nadeln aus W ., Zers. bei 302—303°, fast unl. in k, W. — 
N-Phenyldxphenazinoxaz\n, C80H13ON3 (II., R =  CjHj). Aus dem yorigen wie die 
Muttersubstanz. Grelbe Blattchen aus Bzl. A ., F. 207,5—208,5°, sonst wie die 
Muttersubstanz. — Diphendioxazi?i, CuII8OsNj (III.). Aus Oialsaure u. 2 Mol. 
Aminophenolchlorhydrat mit Benzoes8ure (hochstens 200°, 10 Min.). Farblose Biatter 
aus A., dann Bzl., F. 259—260°, unL in W., wl. in A., Bzl. Wird von sd. Lauge 
zers. Lsg. in konz. H2S04 griinlichgelb (einsaurig), in rauchender HsS04 erst orange- 
farben (zweisaurig), dann gelb (Sulfierung). — Diphenazincmn, C14H8OsN, (IV.). Aus 
2,3-Dichlorchinoxalin u. 2 Mol. Brenzcatechin bei 190—200°. Farblose Nadeln aus 
A., F. 264—265°, unl. in W ., wl. in A., Bzl. Wird yon sd. Lauge zers. Lsg. in 
konz. HaS04 orangegelb (zweisaurig), mit W. griinlichgelb (einsaurig). (Hely. chim. 
Acta 8 . 16—20.) L is d e n b a u m .

F. Kelirmann und C. Bener, tiber Phenyl- und Halogenderivate des Fluoflmins. 
Vff. beabsichtigten, einerseits uber halogenierte FIuoflavine Aminreste in das Fluo- 
flavin (1. im yorst. Ref.) einzufuhren, andererseits an N-phenylierte Fluoflayine 
(CH,)jS04 anzulagern, Rkk., die in der Fluorindinreihe leicht ausfuhrbar sind, in 
der Fluoflayinreihe aber bisher nicht yerwirklicht werden konnten. — 6-Chlor-2,3-
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dioxychinoxalin, CjHjOjNjCI. Aus 4-Chlor-ł,2-phenylendiaminchlorhydrat u. 2 Mol. 
wasserfreier OzalsSure bei 220°. Nadeln aus A., F. iiber 350°, wl. HaS04-Lsg. 
gelblich. — 2t3,6- Triehlorchinoxalin, C8H3NaCl3. Aus dem yorigen mit PC1S bei 
160°. Kiystalle aus A., F. 143—144°, unl. in W., wl. in Bzl., 11. in A. HsS04-Lsg. 
gelb. — 3-Chlorfluoflavin, C,4H0N4C1. Aus Chlordioxychinoxalm u. 2 Mol. o-Phe- 
nylendiaminchlorliydrat in sd. Benzoesaure (20 Min.). Goldgelbe Nadeln aus Eg., 
dann A. -j- Bzl., F. iiber 350°, der Muttersubstanz sehr Shnlich. — 3,6-Diehlorfluo- 
flaiin, C14H8N4C1,. Ebenso mit 4-Chlor-l,2-phenylendiaminchlorhydrat. Goldgelbe 
Nadeln aus Eg., F. iiber 350°, swl. HsS04-Lsg. orangegelb, mit W. gelb. Diese 
u. die vorige Verb. reagieren nicht mit Anilin. — N-Phenylftuoflavin, C20H,4N4. 
Aus Phenyloxyehinoxalon (V. im vorst. Ref.) u. 2 Mol. o-Phenylendiaminchlorhydrat 
in sd. Benzoesaure (l*/t Stdn.) neben Fluorindin u. farblosen Prodd. Goldgelbe 
Kiystalle aus Bzl. -)- A., unl. in W ., sonst wl. Die Łsgg. wie die IŁ,S04-Lsg. 
sind gelb u. fluorescieren grttn. Addiert nicht (CHs)aS04. (Hely. chim. Acta 8 . 
20—22.) Lindenbadm.

F. Kehrmann und Jean Tschni, U ber Carhazone. IV. Mitt. iiber farbige Deri- 
vate des Tełraphenylmethans. (III. vgl. K e h r m a n n , I iasim  u. S c h m a je w s k i, Helv. 
chim. Acta 4. 538; C. 1921. III. 650.) Entsprechend der Umwandlung der Safranine, 
Oxazime u. Thiazime in Safranone bezw. Safranole, Oxazone u. Thiazone, lassen 
sich auch die Carbazime (L) in Carbazone (II.), Amino- u. Oyycarbazone uberfiihren.
II. selbst konnte iibrigens bisher nicht erhalten werden. — 7-Aminocarbazon-2.r) 
Wurde bisher nur in zur Analyse unzureichenden Mengen ais Zwischenprod. zur

folgenden Verb. erhalten. Eine 
Lsg. von 7-Aminoearbazim-2- 
chlorhydrat*) (II. Mitt.) in 80%ig- 
A. wird mit 10%ig- NaOH bis 
zum Umschlag in rot yersetzt, 
u. bis zur BlaufSrbung gekocht. 
FSllt mit W. nichts aus, so 

wird ausgeathert u. die ath. Lsg. mit sehr verd. NaOH, Essigsilure, W. gewaschen. 
Messingglanzende Nadelchen aus A. W ., F. 248—249°. Die Losungsfarbe ist 
von der Natur de3 Losungsm. abhangig: in A. kirschrot mit ziegelroter Fluorescenz, 
in Chlf. u. Bzl. orangegelb u. -rot mit gelber Fluorescenz, in k. A. blau, in sd. A. 
rotyiolett. — 7- Oxycarbazon-2*), C2SH170 2N. Man verfShrt wie fiir die vorige Verb., 
kocht aber bis zur bleibend griinblauen Farbung, laBt den A. yerdunsten u. fallt 
das Filtrat mit Egsigsaure. Dtmkelbraune, gTunlich mct-allgliinzende Tafeln aus 
Bzl., dann A., F. 232—233°, unl. in W ., sonst L (gelb bis orangegelb). Lsgg. in 
Alkali u. konz. H3S04 methylenblau. Die Alkalisalze haben also — analog den 
Deriw. in der Safranin-, Oxazin- u. Thiazinreihe — dieselbe Farbę wie die ein- 
saurigen Salze des Aminocarbazims. — Aeetyherb. , Cs,H190 3N. Braunlicbgelbe 
Prismen aus Bzl. -j- PAe., dann Bzl., die an der Luft unter Verlust von Kiy'stall- 
benzol heli orangegelb werden. F. 208—209°. Die Lsgg. sind gelb. IIjS04-Lsg. 
grunblau. — 5,7-Diaminocarbaz(m-2*), C26HI9ON3. Aus dem entsprechenden Carb- 
azimchlorhydrat mit NaOH in sd. verd. A. (1:1) (3 Stdn.), Fallen mit W. Schwarze, 
griinlich schimmemde BISttehen aus A., F. 277—278°. Lsgg. in A. rotviolett, A. 
braunlicbrot, Bzl. orangegelb. H4S04-Lsg. triibe blau, mit W. braunlichyiolett. — 
Honoacetylverb., C2JHslO,Na. Mit k. Acetanhydrid. Braune, griinglanzende Blattehen 
aus Bzl. +  A., F. 236—237°. — Setzt man das Koehen im yorigen Vers. bis zur 
bleibenden Violettfarbung fort, so erhalt man ein Aminooxycarbazon*), das eine orange- 
gelbe Acetylyerb. liefert. (Hely. chim. Acta 8 . 23—27.) Lindekdaum.

*) Bei diesen Verbb. ist —C(9,9)-diphenyl- zu erganzen. Die Eedaktion.
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F. Kehrmaim und Jean Tschui, tiber Mclhyldiplienylcarhazin und einige Nitro - 
dcrivatc desselben. V. Mitt iiber farbige Deriuate des Tctraphenylmcthans. (IV. ygl. 
yorst. Ref.) Vff. haben Diplienylcarbazin zu I. metliyliert u. beabsiclitigen, Farb- 
stofie vom Typus II. zu gewinnen. Die unten beschriebenen N 0 2-Derivv. von I. 
lassen sieli zwar mit SnCls u. IIC1 reduzieren u. die Red.-Prodd. mit FeCl3 zu 
farbigen Prodd. oxydieren, die aber unbestandig sind u. noeh nicht krystallisiert 
erhalten werden konnten. Die NOa-Deriw. sind im allgemeinen heller gefarbt ais 
die des Dipkcny 1 earbazin3 selbst u. reagieren niclit mit alkoh. Lauge. Die N 02- 
Gruppen treten auch hier in o- u. p zum Ring-N. Die Konst. wurde bestimmt 
durch Red. mit Sn u. HC1, Entmethylierung mit sd. HBr u. Oxydation mit FeCls, 
wobei das betreffende Carhazim (II. Mitt.) erhalten wurde.

N-Methyl- C- diphenylcarb
azin, C20H21N (I.). Aus Di- 
phenylearbazin u. CII3J in 
CHsOH (Rohr, 130°, 7—8 Stdn.). 
Krystalle aus Bzl. -f- A., F. 1G2 
bis 163°, unl. in W., zl. in A., 
Eg., 11. in Bzl. — 2-Nitro- 
deriv., CMH200.JN1. I. wird in 

mogliehst wenig sd. Eg. gel., abgekuhlt u. mit ca. 1,5 Mol. H N03 in Eg. versetzt 
(12 Stdn.) Citronengelbe Krystallchen aus Eg. (die 1. Fraktion ist Dinitroderiy.), 
dann A. -j- Bzl., zl. in A., Bzl., Eg. Wurde zum Diphenylcarbazim-2 abgebaut. —
2.7-Dinitroderiv., C2eH „04N3. Ebenso mit ca. 2,7 Mol. HN03. Citronengelbe 
Prismen aus Eg., F. 279°, zwl. in A., Bzl., Eg., leicliter in Chlf. Wurde zum 
7-Aininodiphenylcarbazim-2 abgebaut. — 2A,7-Trinitroderiv., C!6H,80„N4. Aus dem 
yorigen ebenso mit Uberschiissiger HN03. Citronengelbe Nadeln aus Eg., F. 305° 
(Zers.), swl. in A., Bzl. Wurde zum 4,7-Diaminodiphenylcarbazim-2-abgebaut. —
2.4.5.7-Tetranitroderii'., CssH,;0 8N5. Man yerfahrt wie fur das yorige u. setzt nach
Abscheidung desselben HN03 bis zur Lsg. der Krystalle u. nach 6 Stdn. noeh 
etwas HNO3 zu, gieBt dann in W. Gelbe Krystallchen aus Eg., die sich zers., ohne 
zu schm., swl. Wurde zum 4,5,7-Triaminodiphenylcarbazim-2 abgebaut (Helv. 
chim. Acta 8 . 27—31.) Lindenbaum.

F. Kehnaann, Konstitution und Farbę. XI. U ba- gesetzmafnge Veranderungen 
(ter Farbę, welche organische Substanzen saurer Natur bei der Salzbildung mit Basen 
erleiden. (X. ygl. S. 500.) In ahnlicher Weise wie fur die Salzbildung organ. 
Basen mit Sauren (VIII. Mitt.) sucht Vf. die Farbandcrungen, welche bei der Salz
bildung saurer organ. Substanzen mit starken Basen auftreten, gesetzmafiig darzu- 
stellen. Obwohł die Atomgruppierungen sauren Charakters zahlreich u. yerschieden- 
artig sind, liegt ausreichendes Beobachtuugsmaterial nur fur die Gruppierungen 
= C -C 0 2H, = C -O H  u . — C— X • OH yor. — I. Die Salzbildung yon Carbonsauren 
bat im allgemeinen merkliche Farberhohung zur Folgę. Yf. yerweist auf das Werk 
von Ley, Farbę u. Konst bei organ. Verbb. — II. Die Salzbildung des Phenol-OH 
(ygl. Chem.-Ztg. 14. Nr. 31 fi'. [1890]) wirkt ausgesproclien farbyertiefend; Phenol- 
u. Naphtholsalze zeigen positiye Verschiebung im Ultrawolett; die Salze der Nitro- 
phenole, Azophenole, Oxyketone, Osychinone sind tiefer farbig wie die Verbb. 
selbst Folgende interessante Beziehungen werden angefiihrt u. durch Beispiele 
belegt: 1. Die Alkalisalze farbiger Phenole u. die entspreehend konstituierten freicn 
Amme einerseits, dieselben Phenole u. die Sauresalze der entsprechenden Aminę 
andererseits sind yielfach gleich gefarbt. Ausnahme: Oxyazobenzol (orangegelb) u. 
Aminoazobenzolchlorhydrat (blaustichig rot); bei letzterem ist die Saure entweder 
am Azo-N fisiert oder an einer NH-Gruppe, die sich infolge chinoider Umlagerung 
gebildet hat. 2. Die Alkalisalze der chinoiden Yerbb. Benzaurin, Safranol, Oxy-
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osazon, Thionol u. Oxvcarbazou mit den Gruppen CO u. OH sind gefiłrbt wie die 
Siiuresalze der entspreclienden Yerbb. mit den Gruppen C— NH u. NH2, nSmlich 
des Doebnerschen Violetts, Phenosafranins, Aminooxazims, Thiouins u. Aminocarb- 
azims, u. zwar rotyiolett, rot, yiolettrot, yiolett, griinblau. Die freien Yerbb. sind 
sSmtlich orangefarben. Die Farbyertiefung bei der Salzbildung ist demnach am 
geringsten in der Safranin-, am starksten in der Carbazinreilie. Diese Tatsaelien 
sind durehaus yerstandlicb, denn CO wirkt stfirker farbyertiefend ais C— NH, Salz
bildung am C— NH wirkt farbyertiefend, u. ONa(K) ist von etwa der gleichen opt. 
Wrkg. wie NIIa (vgl. oben unter 1.). Das in der Carbazinreihe noeli unbekannte 
Carbazon wird zweifellos gelb sein, namlich etwas tiefer gefarbt ais das hellgelbe 
Carbazim. — III. Betreffs der Salzbildung der Orime yerweist Yf. auf die von 
H a n t z sc h  studierten Erseheinungen der „Pantochromie“ derViolurate u. iihnliclier 
Verbb. (Hely. chim. Acta 8 . 31—35. Lausanne, Uniy.) L in d e n b a u m .

H sien Wu und Daisy Y en, Neuc Beobachtungen iiber die Wirkungen ver- 
dunnter Saureti und Alkalien auf Proteine. Die FSrbung mit dem Phenolreagens 
von F o lin  u. D enis (ygl. W u, Journ. Biol. Chem. 51. 33; C. 1 9 2 2 . IV. 14) ist 
intensiyer bei in NaOH gel. Proteinen ais bei oline NaOH gel., was in Beziehung 
zur Denaturierung steht. Alle untersuchten Globulinę u. Albuminę zeigten in 0,05-n. 
Saure oder Alkali VerSnderung der Loslichkeit, Gelałine, Proteosen u. Peptone nicht. 
Dic Geschwindigkeit dieser Denaturierung ist fiir die einzelnen Proteine charakterist. 
yerschieden. In saurer Lsg. nimmt dabei die [H'j, in alkal. Lsg. die [OH'] ab, 
wahrscheinlich infolge Zunahme des Saure- bezw. Basenbindungsyermogens. Die 
Geschwindigkeit der Denaturierung nimmt meist (Ausnahme Pferdeserumalbumiu) 
mit steigender [H’] zu, die Geschwindigkeitskonstante nimmt bei Vorausssetzung 
einer monomolekularen Rk. mit der Zeit ab. In gleicher Weise wie die Loslichkeit 
iindert sich der Farbwert mit dem Phenolreagens, aber anders bei dem mit NaOH 
ais bei dem mit HC1 denaturierten EiweiB, aucli die Prodd. beider Prozesse sind 
yerschieden. Wahrscheinlich liegt der Anderung sowohl der Loslichkeit ais des 
Farbwertes derselbe Vorgang (Hydrolyse labiler Bindungen) zugrunde. Dic be- 
obachtete Abspaltung yon HaS u. NH3 ist fiir den Denaturierungsyorgang nicht 
wesentlich. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 573—77. 1924. Peking, 
Union med. coli.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 180. Ref. Felix .) SriEGEL.

E. Biochemie.
A. J. Kie w ie t de Jonge, Das Atommodell von JHutherford-Bohr bei der Frage 

ton der Art und dem Zusammenhang geistiger und korperlichei■ P>-ozesse. Vf. sucht 
psychophys. Probleme auf Grund der neuesten physikal. Theorien zu deuten. 
(Psychiatr. en neurol. bladen 1 9 2 4 . 60—66. 76—77; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 285.
R ef. RO m k e .) S p ie g e ł .

S. C. Brooks, Die clektrische Leitfahigkeit reinen Protoplasmas. Das Plasmodium 
von Brefeldia maxima (Fr.) Rost., das fast reines Protoplasma darstellt, hatte eine 
Leitfahigkeit, die unter n. Bedingungen etwa derjenigen einer 0,00145-n. NaCl-Lsg. 
gleichkommt, ca. 2,8-mal so stark wie die Fl., in der es sich entwickelte. Bei 
Behandlung des Plasmodiums mit l%ig. Meerwasser stieg die Leitfahigkeit erheblich, 
noch iiber die dieses W. hinaus. (Journ. Gen. Physiol. 7. 327—30. Washington 
[D. C.], U. S. Public Health sery.) S p ie g e l .

Stuart Mudd, Elektroen dosmose durch serose Saugetiemiembranen. I. Der
Wasserstoffionenumkehrungspunkt mit polyvalente Anionen enthaltenden Pu/fern. 
Wenn ein elektr. Strom durch eine solehe in verd. Pufferlsg. befindliche Membran 
geht, stromt durch diese Fl. zur Kathode, wenn pn des Puffers auf der alkal. 
Seite eines gewissen krit. Punktes liegt, zur Anodę, wenn der Wert auf der sauren 
Seite dieses Umkehrungspunktes liegt. Die Mittelwerte fiir diesen Punkt wurden
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in tillen untersuchten Fitllen zwischen pH =  4,3 u. 5,3 gefnnden. Fiir die 
Mesenterien lebender Tiere lagen sie niedriger ais post mortem, was durch die 
Beimischung von Puffersalzen aus dem Blute zu den auBeren Puffern im ersten 
Falle crklSrt wird. — Bei Puffern mit nur einwertigen Anionen liegen die Um- 
kehrungspunkte etwas hćiher. (Journ. Gen. Physiol. 7. 389—413. 2 Tafeln. R ocke- 
FELLER-Inst. f. med. res.) S p ie g e l .

E. Newton Harvey, Unter mehungen uber Bioluminescenz. XVII. Fluorescenz 
und Verhindenmg von Luminescenz bei Ctenophoren durch ultraviolettes Licht. (Ygl. 
Naturwissenschaften 12. 165; C. 1924. I. 1746.) Es werden zunachst Beobachtungen 
angefiihrt, die Luminescenz unter mechan. Reizung ais durch einen Neryen- 
mechanismus vermittelt erscheinen lassen. Bei kleinen Haufen yon Lcuchtzellen 
yon Mnemiopsis wurde diese "Wrkg. nicht mehr beobachtet, obwohl sie bei Be- 
handlung mit Saponinlsg. zum Leuchten kamen, wohl aber bei groBeren, mit
2 „paddle-plates“ yerbundenen. Die kleinsten Stiickchen yon Leuchtgewebe, sogar 
solche, die durch Filtrierpapier hindurchgehen, konnen im Tageslicht ihr Leucht- 
yermogen yerlieren, es dann im Dunkeln wieder teilweise zuriickgewinnen. Die 
Luminescenz sowohl des ganzen Tieres ais auch einzelner Zellen wird durch nahcs 
ultrayiolettes Licht aufgehoben, was nicht auf Erschopfung des photogenen 
Materials durch eine Reizwrkg. beruht. Bei Tiercn, die nach mehrmaliger mechan. 
Reizung in ultrayiolettes Licht gebracht werden, zeigt sich eine Luminescenz langs 
der Meridiane in denselben Stellungen, wie die bei Reizung auftretende. Diese 
„ton. Luminescenz'1 tritt nicht bei an Licht gewohnten Ctenophoren auf; sie wird ais 
Fluorescenz des Oxydationsprod. aus dem photogenen Materiał gedeutet. An dem 
Leuchtorgan von Photuris u. dem Leuchtschleim von Chaetopterus liiBt sich aus- 
gesprochene Fluorescenz im Ultrayiolett beobachten, nicht aber an den Leucht- 
substanzen yon Cypridina. Es sclieint eine enge Beziehung zwischen fluorescierenden
u. chemiluminescenten Substanzen bei Tieren zu bestehen, Shnlich wie bei ungesiitt. 
Si-Verbb. h. bei Grignardverbb. (Journ. Gen. Physiol. 7. 331—39. Princeton, 
Princeton Uniy. Cleyeland, The Nela Res. Labb. Woods Hole, Marinę Biol. 
Lab.) S p ie g e l .

C. Heymans und A. B.. Moore, Mitteilung uber die Erregung und Verhinderung 
der Luminescenz bei Beroe. (Vgl. Journ. Gen. Physiol. 6 . 273; C. 1924. I. 1954.) 
Die Ctenophore Beroe ovata yerhfilt sich bzgl. des Leuchtens ahnlich wie Pelagia 
noctiluca. Ca u. K  sind fur die Łeitung des Impulses notwendig. In vau’t Hoff- 
scher Lsg. ohne Mg zeigt das Tier Ubererregbarkeit fiir den LeuchtprozeB, da hier 
der antagonist. EinfluB gegen die oben genannten Ionen fehlt. Leuchtmaterial, auf 
Filtrierpapier gebracht, zeigt keine Luminescenz in Seewasser oder mit diesem 
isoton. Lsgg. yon NaCl, MgCls u. Saccharose, wohl aber in solchen yon CaCls, 
SrClj, BaCl.2 , KCl u. K^SOt. Beim dunkelgewohnten Tiere wird die Luminescenz 
durch eine gewisse Menge Licht gehemmt, dereń Betrag durchschnittlich bei 
57,285 Meterkerzen pro Min. liegt. (Journ. Gen. Physiol. 7. 345—48. Gent, Univ. 
New Brunswick, R u t g e r  Uniy.) S p ie g e l .

E , .  E n z y m c h e m ie .

James B. Sumner, V i A. Graham und Charles V. Noback, Die Reinigung 
von Jackbohnenurease. Im 30°/oig. alkoh. Auszug des Jackbohnenmehles finden sich 
neben Urease n. Amylase Canayalin, die Concanayaline A u. B, ein Albumin, eine 
Albumose, eine Pentose, Hexose u. ein Chromogen. Durch Abkuhlen auf —5° 
wird die Urease ausgefallt, nur noch yergesellschaftet mit den Globulinen, die zum 
Teil auch noch durch Rrystallisation entfemt werden konnen. So kann man eine 
unl. Urease herstellen, die durch starkę Trypsinlsgg. unter Zunahme der Wrkg. 
gel. wird. Die Urease ist wahrscheinlicli ein EiweiBkorper. (Proc. of the soc. f.
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cxp. biol. and med. 21. 551—52. 1924. Itliaca, Co r n e l l  Univ. med. coli.; Ber. ges. 
Physiol. 29. 295. Bef. J a c o b y .) S pie g e l .

Een Harada, tiber die Spaltung der Starkę durch Amylase. II. (I. vgl. Journ. 
Biochemistry 3. 149; C. 1924. I. 2104.) Die Spaltung von Amylose durch Malz- 
amylase yerlauft nach der Gleichung der monomolekularen Bk. — Die Spaltung 
des Amylopektins yerlauft so, daB Vf. auf 3 yerschiedene Bestandteile des Amylo- 
pektins schlieBt, welche zu 35°/0, 25% u. 40% vorhanden sind. Diese Bestandteile 
werden yerschieden schnell von Amylase abgebaut u. zwar einer schneller ais 
Amylose, ein anderer aber sehr langsam. — Amydulin u. jSfortekleistcr yerhalten 
sich auch beim diastat. Abbau ais Gemische yon Amylose u. Amylopektin. — Er
hitzen der Amylaselsg. auf 60° bezw. 70° schadigt das Enzym stark. — Die Amy
lase wirkt auf Amylose am besten auf 38°. — Die Spaltung yon Amydulin (M erck ) 
wird durch geringe Mengen A12(S04)3 u . Na.2H P04 stark gehemmt; CaCl2, Na,S04
u. Na-Citrat fordern in geringen Konzz., hemmen aber in hoheren Konzz.; NaCl
u. KC1 liemmen in 2,0-mol. Lsg. (Es ist nicht angegeben, ob hierbei in Ggw. yon 
Puffern gearbeitet wurde.) (Journ. Biochemistry 4. 123—37. 1924. Tokyo, Kaiserl. 
Uniy.) H e s s e .

A. Smirnow, Zur Frage der Rolle der Aschcnbestandteile in den Pflanzen.
II. Mitt. Das Einwirken von Neutralsalzen aicf die Peroxydase. (I. ygl. Biochem. 
Ztschr. 149. 63; C. 1924. II. 1210.) Die Wrkg. der Peroxydase wurde gemessen 
an der Menge KMn04, die zur Oxydation des Purpurogallins (aus Pyrogallol -f- 
Hj02 unter EinfluB des Fermentes gebildet) in saurer Lsg. yerbraucht wurde; zur 
Best. wurde das Purpurogallin zunSchst isoliert u. dann in II2S04 gel. — Die 
Peroxydase des Weizcnsamens wirkt am besten bei pjj =  8,8 ; im Gebiet, das 
saurer ais pH =  3,5 ist, ist die Peroxydase wirkungslos. — Bei Unters. der Einw. 
von Chloriden auf Peroxydase wurde gefunden, daB die Salzwrkg. bei fast gleieh- 
bleibendem pu durch die Natur der Kationen bestimmt ist — Erdalkalisalze fordern 
die Wrkg. der Peroxydase; dic GroBe der Wrkg. wSchst mit steigendem At.-Gew.
— MgCl2 wirkt in groBcrun Konzz. fordemd, in kleinen dagegen hemmend. — 
Ca-, Sr-, Ba-Chlorid wirken fordemd, die Wrkg. steigt mit steigendem At-Gew.
u. ist auch noch in groBen Yerdd. (l/4()000-n. u. Vsoooi»'n-)i die den Salzkonzz. in 
der lebenden Zelle iihnlich sind, stark sichtbar. Die Wrkg. der angegebenen Salze 
scheint auf einem EinfluB auf die Peroxydase selbst zu berulien. Aus Verss. mit 
Fe" -f" Hj02 ' geht hcryor, daB die Salze weder auf das Substrat, noch auf das 
H3Oj wirken. — ZnClj hemmt die Peroxydascwrkg. sehr stark. Das System 
Fe" -j- H,Oj wird von ZnCL, nicht bceinfluBt — HgClj bewirkt in Konzz., in 
denen ZnCl2 schon die Wrkg. der Peroxydase auf 30% herabsetzt, eine kaum 
merkliche Hemmung der Peroxydase; in groBer Verd. hat HgCl, eine geringe 
fordernde Wrkg. — LiCl wirkt bei hoheren Konzz. (7so'n-) aktiyierend, yerliert 
aber diese Eigenschaft in verd. Lsgg. (Vioo‘n-) — NH4C1 hat eine kaum merkliche 
Wrk. — NaCl, KC1, EbCl hemmen die Peroxydase; die hemmende Wrkg. ist dem 
At-Gew. der Kationen umgekelirt proportional. Der EinfluB der Alkalichloride 
ist yiel geringer, ais der entgegengesetzte der Erdalkalichloride. — Die aktiyierende 
Wrkg. der Erdalkalichloride ist eine additiye Eigenschaft. — Mn CL, hemmt die 
Peroxydase; die GroBe der Hemmung nimmt mit abnehmender Menge MnCL, zu .— 
Fe"‘-Tartrat fordert die Wrkg. der Peroxydase; die Aktiyierung ist aber geringer 
ais die durch Erdalkalisalze bewirkte. Eisensalze konnen nicht ais fur Perosydasen 
speziflsche Aktiyatoren angesehen werden. — Anionen wirken nur in ziemlich hohen 
Konzz. (Yeo-n. u. V!0-n.) auf die Peroxydase. Chloride wirken schwach hemmend 
(Maximum bei Lsg. etwa 10%); Phosphate wirken etwas Btfirker aktiyierend
ais Nitrate, beide wirken starker ais Sulfate. Alle Verss. wurden bei gleichen pH 
yorgenommen. — Yf. schlieBt, daB die ais Aschenbestandteile der Peroxydase
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geltenden Elemente eine Aktivierung des Enzyms bewirken. (Biochem. Ztschr. 155.
1 —34. Moskau, Landwirtsch. Akad.) H e s s e .

Boss Aiken Gortner, Beobachłungen Uber den Mechanismus dei- Tyrosin- 
Tyrosinasereaktion. Die von R a p e r  u. W o r m a l l  (Biochemical Journ. 1 7 . 454; 
C. 1 9 2 3 . II r. 1623) fiir die Wrkg. der Kartoffeltyrosinase gegebene Deutung gilt 
nicht fiir die vom Vf. in Tenebrio molitor gefundene. Diese ist unl. u. kann so 
in jedem Stadium der R k. entfernt werden. Nach Stehen yon Tyrosin mit diesem 
Ferment bis zu DunkelrosafSrbung geht nur unfiltrierte, also fermenthaltige Lsg. 
im Dunkeln bei Zutritt yon O, uber Violett in Dunkel uber u. setzt Melanin ab, 
filtrierte nicht. Fiir die erste Rotfiirbung ist die OII-Gruppe mafigebend (sie tritt 
auch mit Tyrosol auf), fur die B. yon Melanin die NH,-Gruppe (mit Tyrosol nicht). 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. :md med. 21 . 543—45. 1924. Minneapolis, Uniy. of 
Minnesota; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 292. Ref. S c h m itz .)  S p ie g e l .

John H. Northrop, Die Kinetik der Zersetzung von Peroxyd durch Kałałase. 
Ergebnisse von M o k g u l is  (Journ. Biol. Chem. 4 7 . 341 [1921]) zeigten teilweise 
Verhaltnisse iihnlich denen, die Vf. (Journ. Gen. Physiol. 6 . 439; C. 1 9 2 4 . II . 698) 
bei Unterss. iiber die Kinetik der Trypsinwrkg. gefunden hat. Die Verss. von 
M o r g u l is  werden ausfuhrlich wiedergegeben u. neu berechnet. Es ergibt sich, 
daB die bei Zera. yon HjOj durch Leberkatalase bei 20“ in Ggw. eines relatiy 
hohen Perosydiiberschusses erhaltenen sich durch folgenden Mechanismus ąuanti- 
tatiy erkliiren lassen: 1." Die Geschwindigkeit der B. yon Os ist unabhiingig von 
der Konz. an HaO,, falls diese groBer ais 0,10 M. is t  — 2. Die Geschwindigkeit 
der Zers. von H,Oa ist jederzeit der jeweiligen Konz. an Katalase proportional. —
3. Wahrend der Rk. erleidet die Katalase spontan monomolekulare Zers., un- 
abhiingig von ihrer Konz. u. umgekehrt proportional der urspriiuglichen Konz. an 
HaOj bis zu 0,4 M. aufwSrts, bei sehr hohen Konzz. schneller. — 4. Die danach

1 Asich ergebende Gleichung K  =■ — log —---- — , in der x der in der Zeit t ent-

b u n dene Oa, A  d ie  G esam tm enge d es en tbu n d en en  Os u. K  d ie In ak tiy ieru n gs-  
kon stan te des E n zym s is t ,  paBt sich  den Y ersu ch serg eb n issen  gen au  an . (Journ. 
G en. P h y s io l. 7 . 373—87. ROCKEFELLER-Inst. f. m ed. res.) S p ie g e l .

H. Yollmer, W. Schmidt und J. Serebrijski, Uber die Hemmung der Seruin- 
und Organlipase durch Jod. Die stalagmometr. gemessene Tributyrinhydrolyse durch 
Lipase wird durch Zusatz yon alkoh. Jodtinktur gehemmt. Bei kleinen Konzz. an 
J ist die Hemmung yerhaltnismiiBig am groBten. FaBt man die Jodwrkg. ais eine 
Adsorptionswrkg. auf, so ist also bei kleinen Konzz. die Lipaseadsorption an J 
yerhaltnismiiBig groBer ais bei hohen Jodkonzz. Dieser Vorgang entspricht den 
Adsorptionsgesetzen.— Die gleiche Wrkg. haben J-KJ-Lsgg.; es wird gezeigt, daB 
KJ oder A . ohne nennenswerten EinfluB sind. — Ein Unterschied in der Hemmungs- 
wirkung war zwischen Blut-, Niere-, Leber-, Milz-, Lunge- u. Pankreaslipase nicht 
zu beobachten. Man muB bei dem Yergleich der yerschiedenen Organe aber die 
yerechiedene Konz. des Fermentes in den Organen beriicksichtigen. (Biochem. 
Ztschr. 15 4 . 476—82. 1924. Berlin, Kaiserin A u g u s t a  VlKIORIA-Haus.) H e s s e .

Shuzo Kimura, Beitrdge zur Kenntnis der Serumprotease. ni. Uber die Ab- 
bauprodukłe durch Serumprotease. Vf. folgert aus seinen Versuchsergebnissen, daB 
in enteiweiBten Verdauungsgemischen bei Anwendung yon Serumprotease auf Casein 
oder Kuhmilch der Gesamt-N (besonders Monoaminosaure- u. Albumosen-N) viel 
groBer ist ais mit anderen Fermenteu u. auch der P-Gehalt der eiwTeiBfreien Ver- 
dauungsprodd. bedeutend yermehrt ist. (Tóhoku Journ. of exp. med. 4 . 671—75. 
Sendai, Tóhoku Uniy.; Ber. ges. Physiol. 27. 444. 1924. Ref. Komm.) S p ie g e l .

Werner Gottstein, Fermentwirkung im Sduglingsmagen. Ubersichtsreferat. 
(Klin. Wchschr. 4 . 269—72. Berlin, Uniy.) S p ie g e l .
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E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
G. Klein, Zwischenprodukte im Stoffwechsel der hoheren Pflcinze. Vf. ju. seinen 

Mitarbeitern Kisser, Pirschle u. "Werner ist es gelungen, bei den 3 Fundamental- 
prozessen der griinen Pflanze, der CO»-Assimilation, der Atmung u. der Na-Assimi- 
lation, zum ersten Mai die Zwischcuprodd. in eindeutiger Weise zu fassen. Bei 
der COj-Assimilation wurde mit Hilfe der Neubergschen Methode, die Zwischen- 
prodd. im Organismus anzureiehern, Formaldehyd durch das Narkoticum Dimedom 
abgefangen u. es gelang, bei voller Intensitat der Assimilation relatiy geringe 
Mengen des Formaldimedonprod. zu fassen, u. zwar betragen die gefundenen 
Mengen 1/50 bis 7ioo der theoret. berechncten. Aus 10 g Elodea ais Assimilations- 
material wurden 0,1—3 g Formaldimedon erhalten, das mit mkr. Schmelzpunkts- 
app. charakterisiert werden konnte. Gleichzeitig wurde gezeigt, daB die intakte 
Pflanze im Dunkeln u. bei Belichtung im C02-freien Baum kein Cli30  abspaltet. — 
Ais Yersuchsmaterial fiir die Unters. der Atmung der Pflanzen kamen nur Knospen, 
Bliiten u. Keimlingsgewebe in Betracht. Diese Organe liefern intakt wie im stcrilen 
Autolysat Acetaldehyd ais Zwischenprod. bei der Atmung u. zwar in ebenso grofier 
Ausbeute wie von N e u b e r g  am tier. Gewebe gefunden wurde. Schon bei Abbau- 
verss. von Starkę durch Insulin wurde Acetaldehyd gefunden. Ferner konnte fest- 
gestellt werden, daB sowolil tier. wie pflanzliches Insulin yerschiedener Herkunft 
die Atmung u. damit die B. von Acetaldehyd um das Zwei- bis Dreifaclie steigert. 
Bohnenkeimlinge, aus denen ein Insulinpriiparat hergestellt werden kann, liefern 
auch ohne Insulinzugabe doppeltsoyiel Acetaldehyd wie andere Keimlinge. — Die 
Nj-Assimilation wurde in der Wurzel der Pflanze untersucht unter AusscliluB yon 
Bakterien u. Pilzen. Auch hier wurde eine Anreicherung yersucht, entweder indem 
die Pflanzen anfangs im Nitrathunger gehalten wurden, wobei dann die Umsetzungs- 
geschwindigkeit der nachher zugefuhrten Nitrate stark gesteigert wurde, oder die 
Pflanze wurde mit N-Verbb. gesatt., so daB die Umsetzung yerlangsamt u. die 
Zwischenprodd. angereichert wurden. In allen Fallen wurde NO, u. NH3 nur in 
der Kulturfl. nicht in der Wurzel nachgewiesen. Bei Kultur ohne Zucker tritt im 
Licht hauptsachlich NO, auf, im Dunkeln weniger, NH3 tritt im Dunkeln nur sehr 
wenig auf. Bei Zuckerdarreichung wird yiel NH3 u. nur anfangs auch noch wenig 
NO, gefunden. Bei gleichzeitiger Abfangung eines Teils des bei der Atmung ent- 
stehenden Acetaldehyds wird das unyerbrauchte NHS auf das Doppelte angereichert. 
(Naturwissenschaftcn 13. 21—24.) J o s e p iiy .

W ilhelm Sigmund, Uber die Einwirkung von Stoffwechselendprodukten auf die 
Pflanzen. IV. Mitteilung. Einwirkung N-frcier pflanzlicher Stofficechselendprodukte 
auf die Eeimung von Samen: Harze, Farbstoffe. (III. vgL Biochem. Zt3chr. 146. 
389; C. 1924. II. 349.) Die Versuchsanordnung war die der friiheren Mitteilungen. — 
H arze: Benzoe ist in groBerer Menge schadlich, in geringerer weniger nachteilig. 
Canadabalsam, Terpentine u. Copaivabalsam wirken bei Zusatz zum Keimbett stark 
schadlich, ais Dampfe sind sie minder nachteilig. — Guajakharz ist yerhaltnismaBig 
wenig schadlich. — GroBere Mengen von Gummigutt schadigen die Keimung, ge- 
ringere Mengen benachteiligen nur die B. der Wurzeln. — Mastix ist nur in 
groBeren Mengen schadlich. — Myrrhe schadigt auch in kleinen Mengen noch. — 
Perubalsam yerhindert im Keimbett jede Keimung; seine Dampfe sind yon geringem 
EinfluB. — iStorax schadigt auch in geringen Mengen stark. — Tolubalsam wirkt 
todlich auf fast alle Keimlinge. — Weihrauch ist nur in groBerer Menge nach
teilig. — F a rb sto ffe . Alkannatcurzeląpane schadigen nur in groBer Menge, 
Alkannaextrakt wirkt schon in kleiner Menge stark tosisch. — Blauholz ist in jeder 
Form schadlicher ais Alkanna. — Curcuma u. Gelbbeeren schadigen in geringer 
Konz. die Keimung u. die B. yon Wurzeln. — Gelbholz schadigt sehr stark. — 
Indigotin ist nahezu ohne Nachteil. — Krappicurzel schadigt nur in groBen Mengen.
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— Unreines kaufliches Lackmus schiidigt stark, wahrend gereinigte PrSparate in 
derselben Konz. eine gcringe Giftwrkg. haben. — Orseille, Quercitron haben nur 
geringe Wrkg. — Rotholz, Saflor, rotes Sandelholz sohadigen stark. — Waid u. 
Wau schadigen wenig. — Bei fast allen Farbstoffen wurde besonders die Entw. 
der Wurzeln benaehteiligt. (Biochem. Ztschr. 154. 399—422. 1924. Prag, Deutsche 
techn. Hochsch.) H e s s e .

Hermann U llrich, Die Rolle der Chloroplastem bei der Eiweifibildung in den 
griinen Pflanzen. Aus Beobachtungen bei eingehend geschilderten Yerss. wird auf 
einen erheblichen Anteil der Chloroplasten an der B. von EiweiB in den griinen 
Pflanzen geschlossen. (Ztschr. f. Botanik 16. 513—62. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 
229—30. Ref. DO r r ie s .) S p ie g e l .

A. Richter, Das farbige Licht und die Assimilation. II. (I. ygl. Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1912. 727; C. 1912. II. 619.) Nach der 1. c. beschriebenen 
Methode wurde die C02-Assimilation yerschieden gefarbter Algen im Lichte ver- 
schiedencr Farbo untersucht; die Verss. wurden in Roscoff (Bretagne) ausgefiihrt. 
Wie seinerzeit die Beobachtungen in Neapel, ergaben diese Yerss., daB die Licht- 
starke u. nicht Farbton der maBgebende Faktor ist; der Unterschied zwischen den 
schatten- bezw. lichtliebendcn Algen ist wichtiger, ais der zwischen roten, braunen 
u. griinen Arten. Die Assimilation von Chondrus crispus ist bei grunen u. roten 
Exemplaren dieselbe. Nur bei wenigcn roten Algen deutet die Farbempfindliclikeit 
der Assimilation auf eine chem. Rolle des Phykoeiytlirins. (Buli. Acad. Sc. Peters
bourg. [6] 1914. 935—50.) B ik e r m a n .

A. Richter, Der Mechanismus der Photosynthese. I. Griine Blatter yon Plecto- 
gyne (Aspidistra) u. yon Bambusa yerticillata wurden der Einw. des Bogenlichtes 
ausgesetzt: 1 . ununterbrochen, im Abstande x  (20—60 cm); 2. indem zwischen der 
Bogenlampe u. dem Blatt eine gelochte Scheibe rotierte, die die Belichtungsdauer 
auf 1/n-tcl reduzierte; Abstand =  x; 3. ununterbrochen, im Abstande x-V n . Die 
in der 2. u. der 3. Yersuclisreihe vom Blatt empfangene Energie war also die 
niimliche. Die Menge der yerbrauchten C03 war in der 3. Reihe kaum groBer, ais 
die in der 2.; in diesen beiden Fallen iiberstieg sie ganz betrachtlich (bis um 
300°/o) das 1/n-te Teil der in der 1. Reihe yerbrauchten CO.r  Menge. Eine zu 
starkę ununterbrochene Bclichtung setzt somit die Ausbcute herab; ais Ursachen 
dieser Hemmung nennt Vf. die Oberhitzung, die Anhiiufung der Assimilationsprodd. 
u. die Verarmung an C02. Die Nachwirkung spielt keine Rolle. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1914. 857—74.) Bikerman.

A. R ichter und E. K ollegorskaja, Der Mechanismus da- Photosynthese. II. 
(I. ygl. yorst Ref.) Ein COs-Strom wird durch einen Glasbehalter mit einem 
grunen Blatt u. darauf durch ein Glasrohrchen mit Leuchtbakterien durchgeleitct. 
Man wartet das Erloschen der (aeroben) Bakterien ab, schaltet eine das Blatt be- 
leuchtende Lampe ein u. notiert die Zeit des Aufleuchtens der Bakterien, das so
mit ais Reagens auf O, dient Indem man zwischen die Lampe u. das Blatt Papier- 
schirme einsetzt, kann man die Lichtstarke yerandern. Es wurden Blatter der 
schattenliebenden Aspidistra elatior u. der lichtliebenden Bambusa yerticillata ver- 
glichen. Es ergab sich: 1. Die Zeit des Aufleuchtens ist im wesentlichen durch 
die Geschwindigkeit des Gasstromes bedingt, so daB man annehmen muB, daB die 
Zeit der Entstehung des ersten Oj am Blatt yon der Lichtstiirke unabhangig ist.
2. Bei zu geringen Liehtstarken leuchten die Bakterien iiberhaupt nicht auf.
3. Der Schwcllenwert der Lichtintensitat ist fiir Aspidistra u. Bambusa annahemd 
gleich (ca. 20 Meterkerzen). 4. Dieser Schwellenwert ist betrfichtlich geringer fiir 
Blatter, die mit besonderen Einrichtungen zum Lichtauffangen yersehen sind, wie 
Yiola odorata, Begonia imperialis, Fittonia Yerschafeltii, Anthurium Waroąueanum,
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Brassica Robertiana, Fittonia gigantea. (Buli. Aoad. St. Peterbourg [6] 1915. 457 
bi3 467.) BlKEEMAN.

L. Panisset, J. Yerge und V. Carneiro, Vergleich der Wirkung von destillierłem 
Wasaer und physiologischeni Serum auf die Lchensfdhigkńt einiger Mikroben. Ent- 
gegen der bisher geltenden Meinung fand Vf. bei einigcn Mikroben liingcrc Lebens- 
fiihigkeit in dcst. W. ais in 0,8%ig. NaCl-Lsg. unter sonat gleichen Bedingungen. 
(Ann. InsL Pasteur 3 9 . 80—85. Alfort, Ecole yeterin.) S p ie g e l .

B. Sazerac und R. Vaur8, Uber die Rolle der Phagocyłose bei der Wirkung 
von Wismuł auf Trypanosomen und Spirochaten. Intraperitoneal injiziertes gef&lltea 
Bi wird von den Phagocyten aufgenommen u. transportiert. Die Wrkg. gegen 
Naganainfektion u. SpontanspirochStose des Kaninchena ist bei dieaer Behandlung 
ebensogut wie bei Injektion in die Gewebe. (Ann. Inst. Pasteur 39. 86 bis 
100.) S p ie g e l .

Alexander von Lingelsheim, Uber Zoogloeen des Bacterium xylimm A. J. Brown. 
Beschreibung einiger vom Vf. untersucliten Zoogloeen des Bact. sylinum, sowie Hin- 
weis auf einigc in der Literatur beschriebener Zoogloeen. Die sogenanntcn „Leichen- 
£iuger“ erweisen sich ais Zoogloeen. — Vf. bespricht dann Yerss. zur Verwendung 
der typ. Hautdecken des Bact. xylinum ais Kunstleder u. fiir gasdichte Ballonstoffe. 
(Dtsch. Essigind. 2 9 . 12—13. 19—20. Breslau.) H e s s e .

B. C. Robertson, Accessorisehe Ndlirstoffe (Yitamine) beim Bakterienicaehstmn. 
VIII. Beziehung der von Colibacillen gebildeten Stoffe zum Hefewachstum. (VII. ygl. 
R o b e r t s o n  u. D a v is ,  Journ. of infect. dis. 3 2 . 153; C. 1 9 2 4 . II. 2174.) Iu yitamin- 
freiem synthet. Nahrboden aus Asparagin (3,4 g), CaCl2 (0,1 g), Dextrose (20 g), 
MgSO., (0,2 g), K2H P04 (1 g), NaCl (5 g) in 1000 ccm dest. W. wuebs B. coli konti- 
nuierlich, Hefe niclit, diese aber auch nach Zusatz von wss. Auszug aus Hefe- 
autolysat oder Karotten. Ebenso gut erganzend wie diese Ausziige wirkte das
Filtrat jenes Nalirbodens, in dem Colibakterien noch in 68. Generation gewachsen
waren. B. coli yermag also Erganzungsstoffe zu bilden. (Journ. of infect. dis. 3 4 . 
395—99. 1924. Chicago, Uniy. of Illinois coli. of med.; Ber. gea. Phyaiol. 2 9 . 297. 
R ef. P d t t e r .) S p ie g e l .

Th. Bokorny, Einiges uber Hefenfett. (Vgl. S. 977.) Vf. beschreibt einigc 
Verss., in dem es ihm nicht gelang, beim Zuchtcn von Hefe einen erheblichen 
Prozentsatz an Fett in den Ilefezellen zu erzielen. (AUg. Brauer- u. Hopfenztg. 65. 
140—41.) H e s s e .

A. J. Kluyver und H. J. L. Donker, Die Einheit im Cliemismus des fermen- 
łativen Zuckerdissimilationsprozesses der Mikroben. Im Anschlusse an die Neuberg- 
achen Ansichten u. Befunde stellen Vff. folgendes Schema fiir die B. der yer- 
schiedenen Prodd. bei der Zera. von Zucker durch Mikroben auf einheitlicher 
Grundlage auf:

Einleitende Zersetzung:
I. C9I11S0 6 — >- 2C3H60 3 (hypothet. Zwischenprod.).

Umlagerungen des hypothetischen Zwischenproduktes:
Ha. C3H6Os — >- C lij• CHOII• COOH (Milchsaure).
IIb. C3Ha0 3 — II-COOH (Ameisensaure) +  CH3-CHO (Acetaldehyd). 

Dehydrogenierungsreaktionen:

Ilia . II-COOIT -{- Protoplasma — y  Protoplasma-H +  CO,.
III b. CH3 - CHO +  H ,0 -f- Protoplasma ->■ Protoplasma-H +  CH3 • COOH (Essigsaure).

Kondensationsreaktionen:
IVa. 2 CH3• CHO — > CII3-CO-CHOII-CII3 (Acetylmethylcarbinol).
IVb. 2 CH3• CHO CH3-CHOH-CH».CHO ->- CH3-CH2-CH2-COOH (Buttersaure).

IVc. 2CH3-COOH—H ,0  >  CH3 .CO-CH,-COOH -y  J o s - f  CH3• CO■ CI13 (Aceton) 
VII- 1. 106
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Protoplasmaregenerationsreaktionen:

V a. Protoplasma-H — >- Protoplaama -f- IIS.
Vb. Protoplasma-H -f- Acceptor — >- Protoplaama -j- Acceptor-II.

Beispiele von Protoplasmaregenerationsreaktionen:
V b. 1. Protoplasma-H +  C3II60 3 ->- Protoplasma +  CH,OH • CHOH •

CHsOH (Glycerin.)
2. „ +  CII, ■ CHOH -COOH -> Protoplasma - f  CH3-CH2- CO OH

(Propionsaure).
3. „ 4-CH s-CHO ->• Protoplasma-f-CH3-CHjOH

(Athylalkohol).
4. „ - f  Clij • CO • CHOH • CII3 Protoplasma - f  CII3 • CHOH •

CHOH-CH3 (2,3-ButyIenglykol).
5. „ -f- CH3-CHj •CH,*COOH ->- Protoplasma -f- CH3-CII2 -CH2 •

CHjOH (Butylalkohol).
6. „ +  CH3 • CO • CH3 -> Protoplasma +  CH3 • CHOH • CH3

(Isopropylalkohol).
7. „ +  C8Hia0 6 (Layulose) ■> Protoplaama -f- C„HuOs (Mannit).

Die Ubereinstimmungen u. Verschiedenheiten einzelner Mikrobenarten bzgl. der
in obigem Schema enthaltenen Rkk. werden tabellar. zusammengestellt u. be- 
sprochen. Dabei apricht sich auch die Verwandtschaft der Arten untereinander 
aus. Unter dieaen werden so 7 Gruppen gebildet (Koninkl. Akad. van Wetenscli. 
Amsterdam, Wisk. cn Natk. Afd. 33. 895—914. Delft.) S p ie g e l .

A. J. Kluyrer und H. J. L. Donker, Die Bildung von Acetylmethylcarbinol 
und 2,3-Butylenglykol durch die fennentative Zerlegung von Zuchem durch Alkohol- 
hefen und echte Milchsdurebakterien. Durch N e o b e r g  u . R e in f u p .t h  (Biochem. 
Ztschr. 143. 553; C. 1924. I. 1396) ist festgestellt, daB Acetaldehyd, der zu einer 
mit Bier- oder PreBhefe garenden Zuckerlsg. gefiigt wird, in Acetylmethylcarbinol 
ubergeht. Wenn dieser Vorgang gewohnlich bei der alkoh. Garung nicht eintritt, 
muB dies durch schnelle anderweitige Umsefzung des hier intermediar gebildeten 
Acetaldehyds bedingt sein, u. aus dem yon Vff. (vgl. vorsL Ref.) aufgestellten 
Schema geht hervor, daB es die Protoplasma-H-Verb. ist, die sich seiner bcmachtigt. 
Dann sollte ein Eingriff in den Stoffwechael, der das wenigstens teilweise Eintreten 
einer anderen Protoplasmaregenerationsrk. zur Folgę hat, in erster Linie eine Zu- 
nalime des Acetaldehyds, demgemaB auch die B. yon Acetylmethylcarbinol u. seinem 
Reduktionsprod. 2,3-Butylenglykol erwarten lassen. Dies erwies sich in der Tat 
ais zutreffend bei Yergarung yon 10%ig. Glucoselsg., mit Vjo0/o Methylenblau u. 
einigen “/o S ycrsetzt, mittels 10°/<, PreBhefe unter LuftabschluB bei 30°. Es ist 
danach wahrscheinlich, daB das Ausbleibcn der B. jener beiden Prodd. bei n. Yer
garung yon Glucose durch echte Milchsaurebacillen ebenfalls nur der mangelnden 
Gelegenheit zur B . des Carbinols zuzuschreiben ist. Es gelang bei 2 Arten, Lado- 
bacillus fermentum B e i j e r i n c k  u. Betabacterium brerc O r la - J e n s e n ,  diese B . in der 
glcichen Weise wie bei Hefe zu erzwingen. Da nach dem Schema der Vff. Lawilose 
fiir Bakterien dieser Gruppe nicht nur ein yorzuglicher Dissimilationsstoff, sondern 
uberdies ais H-Acceptor geeignet ist, lieB sich mit ihr die B . der fraglichen Stoffe 
ohne weiteren Zusatz erwarten. In der Tat wurde in Hefewasser mit 10% LSyulose 
nach Impfung mit einem der genannten Stamme nach einigen Tagen das Butylen- 
glykol nachgewiesen. Dieses konnte dann auch neben noch unyerbrauchtcm Acet
aldehyd bei Vergarung von Layulose durch PreBhefe (schon nach 3 Stdn.) nach
gewiesen werden, wahrend bei Glucosegarung unter gleichen Umstanden weder 
das Glykol noch Acetylmethylcarbinol zu entdecken war. Die Acceptorfunktion 
der Layulose im Gegensatze zu Glucose kam noch besser in Yerss. mit nach
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L e b e d e w  aus der Ilefe hergesteiltem Macerationssaft zur Geltung. (Koninkl. Akad. 
van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 915—19. Delft.) S p ie g e l .

P. Boysen Jensen, Studien iiber dic Kinctik der Zytnasegćirung. Untersucht 
wurde der EinfluB yon Zymase, Co-Enzym, Phosphat, Zucker, Hexosephosphat u. 
CHsCHO auf die Garung bei konstanter Temp. u. konstantem pH. — Die Zeit von 
Beginn des Yers. bis zur Erreichung des Maximums der C02-Entw. (also einschlieB- 
lich Induktionszeit) nennt der Yf. „Aktivierungszeit“. Die Kurve mg C02/Zeit hat 
fur die Aktivierungszeit die Form der Kurven autokatalyt. Ekk. Diese Form der 
Kuryen ist nach MeyeriioF (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 0 2 . 185; C. 191 8 . II. 838) 
durch den anfanglichen Mangel an Hexosephosphat bedingt Dies kann Vf. be- 
statigen: die Aktivierungszeit wird (wie die Induktionszeit) durch Zugabe von 
Hexosephosphat wesentlich ycrkurzt. Hexosepliosphat ist auch fur die Bindung 
des Phosphates an den Zucker notwendig: in-Lsgg., in denen alles Hexosephosphat 
bei langerem Stehen des Macerationssaftes vergoren ist, findet erst dann wieder 
eine Garung statt, wenn gleichzeitig mit dem Zucker auch Hexosephosphat zugesetzt 
wird. — Die auch bei Ggw. von Hexosephosphat noch ziemlich lange Aktiyierungs- 
zeit laBt sich durch Zugabe von CH3CHO oder Methylenblau ais Wasserstoffacceptoren 
noch weiter verkiirzen. Die Aktiyierungszeit wird dabei von 3 Stdn. auf 140 Min. 
(durch Hexosephosphat allein) bezw. auf 60 Min. (durch Hexosephosphat CHjCHO) 
vcrkiirzt. Hexosephosphat u. CH3CHO konnen sich gegenseitig nicht ersetzen, man 
kann also auch nicht durch Vermehrung des Hexosephospliates die stiirkere Ver- 
kiirzung der Aktivierungszcit erreichen. Bei der aus dem Macerationssaft aus- 
gefSllten Zymase, die also weder Hexosephosphat noch II2-Acceptoren enthalt, 
findet man stets eine sehr lange Aktiyierungszeit, die durch Zugabe der genannten 
Stoffe yerkiirzt wird. — Es wurde unter Konstanthaltung aller ubrigen Faktoren 
nacheinander die Wrkg. der einzelnen am Anfang genannten Garungsfaktoren unter
sucht Die gewahlten Mengcn waren so groB, daB die Aktivierungszeit moglichst 
kurz war. Es wurdc gefunden, daB die Gargcschwindigkeit wahrscheinlich immer 
der Zymasekonz. proportional ist. Fiir alle ubrigen Garungskomponenten gilt wahr
scheinlich folgendcs Gesetz: Bei kleinen Konzz. steigt die Gargcschwindigkeit un- 
gefahr proportional der Konz.; die Gargcschwindigkeit ist bei hoheren Konzz. der 
betreffenden Garungskomponenten unabhSngig von der Konz. Die Kurve Konz. 
(ais Abszisse) / Gargcschwindigkeit (ais Ordinate) steigt anfanglich gerade, biegt 
dann um u. yerlauft am SchluB ungefahr parallel zur Abszisse. — Die Gar- 
gcschwindigkeit ist also durch die Zymasekonz. u. die Konz. einer der anderen 
GSrungskomponenten bestimmt, u. zwar durch diejenige, die in der verhaltnismfiBig 
kleinsten Menge yorhanden ist (der „begrenzende Faktor"); in gewissen Fallen 
scheinen auch mehrere der Garungskomponenten ais begrenzende Faktoren wirken 
zu konnen. (Biochem. Ztschr. 154. 235—62. 1924. Kopenhagen, Univ.) H e s s e .

C. Neuberg' und A. Gottschalk, Erfahrungcn uber die Vcrga.ru.ng des Dioxy- 
acetoiis. (Vgl. S. 1217.) Wahrend F is c h e r  u. T a u b e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1502; C. 1924. II . 2242) bei einer Hefe eine weitgehende Yergarung von Dioxy- 
aceton fanden, haben VfF. bei einer groBen Anzahl von Hefen nie eine Yergarung 
von Dioxyaceton beobachtet, die den gleichzeitig m it Zucker angestellten Garungen 
auch nur annahernd entsprach. — Die Garung von Hexosen wird durch die Triose 
nicht bceinfluBt — Mucor stolonifer, der selbst auf Fructose- oder Brenztrauben- 
saurelsgg. gut gedeiht, wachst unter den gleiclien Bedingungen auf Dioxyaeeton 
nur spurenhaft Auch dies ist ein Beweis fiir die biolog. Ungleichwertigkeit yon 
Dioxyaceton u. Hesosen. (Biochem. Ztschr. 154. 4 8 7—91. 1924. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W lLH ELl£-Inst. f. exper. Ther. u. Biochemie.) H e s s e .

106’
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K s. T ie r p h y s io lo g ie .
Robert Mc Carrison, Pathogenese von Mangelerkrankungen. XIII. Ein fiu/i von 

Hitze, Kalte, Serum und Sonnenlicht auf die Wirkung von Epinephńn- und Adrenalin- 
hydrochlorid. (XII. vgl. Indian Joum. of raed. res. 1 0 . 861; C. 1 9 2 5 . I. 112.) Die 
Beeinflussung der Adrenalinempfindlichkeit durch Anderung der Temp. ist wabr- 
scheinlich nur der Auadruck einer Abhiingigkeit vron der Intensitat oxydativer Stoff- 
wechseiyorgiinge. Hemmung durch Serum beruht auf Zerstiirung des Adrenalina 
durch die alkal. Rk. 2-std. Einw. der Tropensonne auf adrenalinhaltigcs Serum 
vermindert desaen Wrkg. nicht merklich. Auch im ICorper ist die sympathicus- 
senaibilisierende Wrkg. des Epinephrins in Abhiingigkeit von den oxydativen Pro- 
zessen u. der Gewebsrk. anzunehmen, denen die Nebennieren vermutlich den Grad 
der Adrenalinabgabe anpaasen. (Indian Journ. of med. res. 1 0 . 900—907. 1923. 
Coonoor, P a s t e u r  Inst. of Southern India; Ber. gea. Physiol. 2 9 . 240. Ref.
Oe h m e .) ’ S p ie g e l .

H. Fischer, Untersuchungen iiber Reststicksto/fgehalt des Blutes und seine Be- 
ziehung zur Uramie. Bei n. u. an nicht uriim. Nephritiden leidenden Persouen 
wurden Werte bis 100 mg in 100 ccm Gesamtblut, bis 120 mg in 100 ccm Serum u. 
bis 100 mg in 100 ccm Plasma gefunden. Hohere Werte bezeichnen faat stets klin. 
sichere Uriimiefiille. Doch fanden sich Werte innerhalb der n. Grenzen auch bei 
todlich yerlaufenden, klin. sicheren Uriimiefiillen, die Best. des Rest-N leiatet also 
fiir die Diagnose der Uriimie keine cindeutige Hilfe. Seine Verteilung auf Blut- 
korperchen, Serum u. Plasma ist bei n. wie bei pathol. Fiillen durchaus unregel- 
mSfiig. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1 4 6 . 233—45. Stuttgart, Katharinenhospital.) Sp.

Irene Koechig, Der Calciumgehalt des Blutes unter pathologiselien Bcdingungen. 
Leichtere Yerringerungen des n. Gehaltes (9,5—11 mg/%) wurden gefuuden bei 
Nephritis, Colitis, Pellagra, Gelbsucht, Osteomalacie u. Tetanie. Der Minderbefund 
bei Gelbsucht erkliirt sich durch Fallung von Gallenfarbstoff-Ca bei der EiweiB- 
fiillung. Bei Carcinomen beobachtete Verringerungen beziehen sich offenbar auf 
solche Fiille mit Ikterua. (Joum. of laborat. and clin. med. 9 . 679—85. 1924.
St. Louia, W a s h in g t o n  Uniy. med. school; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 257. Ref.
v a n  R e y .) S p ie g e l .

Friedr. Yalentin, Uber den Milchsauregelialt des Blutes. Eingehende Unterss. 
an Menschen u. Kaninchen in physiolog. u. patholog. Fiillen. Im n. Mensclicnblut 
weist der Milchsaurewert keine groBen Sehwankungen auf. Der Mittelwert betriigt 
11,06 mg/'/,. Im Kaninchenblut waren groBe Sehwankungen zu beobaehten, sowohl 
bei yerschiedcnen ais auch bei denselbcn Tieren. Der Gehalt an Milchsiiure 
schwankte zwischen 75—128 mg/%. Die ausschlieBliche Kohlenhydratfutterung 
der '1'iere u. die damit yerbundenen Giirungsprozesse im Darm iiben einen EinfluB 
auf die Milclisaurekonz. aus. Bei akt. kontrahierter Armmuskulatur an 2 Menschen 
wurde eine Erhohung von 40 bezw. 36% der Milchsiiure im Blute gegen iiber den 
Befundcn bei schlafier Armmuskulatur gefunden. Im apaat. kontrahierten Arm 
fand aich bei 3 Personen eine durclischnittlich 63%ig. Erhohung gegeniiber dem 
gesunden Arm. Epileptiker zeigteu keine Erhohung des Milchaauregehaltes im 
Blute, wohl aber war solcher fast stets bei mit Dyspnoe einhergehenden patholog. 
Zustiinden nachweisbar. In Fiillen von Arteriosklerose konnte Yf. keine Erhohung 
der Milchsaurewerte im Blute beobaehten, fast stets aber bei Carcinomen. Yerss. 
am n. Menschen unter Wrkg. yon Insulin lieBen keinen definitiven SchluB auf den 
Milchsiiuregehalt zu, beim Diabetiker blieb letzterer trotz der ausgesprochenen 
Wrkg. des Insulins auf den Blutzucker unverandert. (Miineh. med. AYchschr. 7 2 .  
86—90. Miinchen, Schwabing.) F r a n k .

A. V. H ill , Ein Yortrag iiber die Funktion des Hamoglobins im Korper. Zu- 
sammenstellung der herrschenden Ansichten uber Hamoglobin u. seine physiol. Be-
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deutung. (Lancet 2 0 6 . 994—98. 1924; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 255—56. Ref. 
Sc h o e n .) S p ie g e l .

G. L. King und F. H. Scott, Die Verteilung des dem Blute zugesetzten Wassers 
zioischen Korperchen und Serum. Defibriniertem Ochsenblut in Mengen, die noch 
kein sichtbares Lackfarbig werden bedingen, zugesetztes dest. W. wird fast voll- 
stiindig von den Erythrocyten aufgenommen, stets in hoherem Grade, ais nach den 
osmot. Verhiiltnissen zu erwarten. (Proc. of the soc. f. e.xp. biol. and med. 21. 
545—46. 1924. Minneapolis, Uniy. of Minnesota; B er. ges. Physiol. 2 9 . 256. Ref. 
B i e h l e r . )  S p ie g e l .

Sebastiano Zisa, Die Immunitdt gegen pflanzliehe Giftsłoffe, studierł am Beispiel 
des Pyrodins. Durch chroń. Yerabfolgung des Pyrodins (Acetylphenylhydrazins, also 
k ein es pflanzlichen Giftstoffes) in kleinen, allmiihlich steigenden Dosen gelingt es, 
Kaninchen u. Htinde an dieses Blutgift zu gewohnen. Es handelt sich dabei urn 
Resistentwerden der Blutzellcn, nicht um B. von Antikorpern. Das Serum der 
yorbehandelten Tiere schiitzt n. Blutkorperchen weder in yitro noch in vivo vor 
der Wrkg. des Pyrodins, yerstiirkt sogar seine Wrkg. auf n. Tiere. (Arch. di patol. 
e clin. med. 3. 290— 304. 1924. Bologna, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 314—15. 
Ref. S e l ig m a n n .)  S p ie g e l .

Walter Goldstein, Schwere Nierenschadigung und Uraniie nach Anicendung ton 
,,Chloramin-JIeyden“. Bericht Uber schwere Nierenschiidigung u. Uramie bei An- 
wendung einer bisher ais unschSdlich geltenden 0,05°/oig. Chloraminlsg. auf eine 
nur handgroBe Resorptionsflache. Vf. nimmt eine temporare Ilalogenuberempfind- 
lichkeit unbekannter Ursache an. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 153. Berlin-Lichten- 
berg, SUidt. Krankenh.) F r a n k .

Hattie L. Heft, Max Kahn und W illiam J. Gies, Untei-suchungen uber das 
physiologische Verhalłen von Glycerintrimargarat [Intarvin]. I. Versuehe uber die 
Wirkung des Intarvins bei melireren Generationen von weifien Ratten ais Zusatz zu 
ausgeglichenem nałurłichem Futter. In bisher 4 Generationen war unter besagten 
UmstSnden kein Unterschied zwischen Intaryin u. naturlichem Fett festzustellen. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 2 1 . 479—80. 1924. New York, Columbia 
Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 242. Ref. L e s s e r .)  S p ie g e l .

E. M. Benedict, W. S. Ladd, M. L. Strauss und Randolph West, Der 
Nahricert des Intaruins. (Vgl. yorst. Ref.). Bei Diabetikem u. Normalen zeigte 
sich, daB Intaryin EiweiB spart, die Ketonkorperausscheidung herabsetzt u. den 
respirator. Quotienten emiedrigt. Es wird zu 92—98°/0 resorbiert. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. and med. 21. 485—87. 1924. New York, Columbia Univ.; Ber. 
ges. Physiol. 2 9 . 242. Ref. L e s s e r .)  S p ie g e l .

S. Lauter und M. Jenke, Uber die biologische Werligkeit von Fleiseh, Kartoffeln 
und Wcizcnmchl. Der Begriff der „biolog. Wertigkeit“ ist relatiy. Der Wert eines 
Nahrungsmittels ist nicht nur von seinem Gehalt an hochwertigen Aminosaurcn 
abhangig, sondern auch von der momentanen EiweiBayiditiit des Korpers. Deshalb 
gibt die PrUfung der biolog. Wertigkeit nur dann gut yergleichbare Ergebnisse, 
wenn bei den Versuchspersonen ungefahr der gleiche EiweiBzustand des Korpers 
hergestellt wird. Yff. wiihlten ais Ausgangspunkt ihrer Unterss. das sogenannte 
N-Minimum wegen der Konstanz der N-Ausscheidung. So ergab sich, daB die in 
den yerschiedenen Formen zur Erreichung des niedersten Gleichgewichts notige 
N-Menge bei Fleiseh 115 bezw. 120%, bei Kartoffel 120 bezw. 135%, bei Weizen- 
mehl 160 bezw. 175% dee minimalen N-Ausscheidung betrug. (Dtsch. Arch. f. klin. 
.Med. 146 . 173—86. Munchen, Uniy.) S p ie g e l .

Kanzaburo Hizume, Uber Fermentuntersuchungen lei Erndhrungssidnmgen im 
Kindesałter. (Jahrb. f. Kinderheilk. 1 0 6 . 227—44. 1924. Berlin, R u d o l f  V ir c h o w -  
Krankenh.; Ber. ges. Physiol. 29. 295. R ef. B lo c h .)  S p ie g e l .
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Harry E. Dubin und Casimir Punk, Untermchungen iiber die Chemie des 
Dorsehlebertrans. II. Ein Lebertrankonzentrat mit antirachitisehen und antiophthal- 
mischen Eigenschaften. (I. vgl. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 139; 
C. 1924. II. 1108.) Durch ein besonderes Verf., dcssen Natur nicht angegeben ist, 
liiBt sich aus Lebertran eine Fraktion gewinnen, die den gesamten Vitamingehalt, 
sowohl antirachit. ais auch antixerophthalm., enthiilt. Das Prod. ist frei yon P u. 
N, entluilt S  u. gibt die II2S04-Rk. des Lebertrans. (Proc. of the soc. f. cxp. biol. 
and med. 21. 458—60. 1924. New York, Lab. von H. A. Metz; Columbia Univ.; 
Ber. ges. Physiol. 29. 239—40. Kef. W i e  l a n d .) S p ie g e l .

Alfred P. Hess und M ildred W einstock, Weitere Versuehe iiber die anti- 
rachitische Wirkung des Eidotters. (Vgl. H e s s , Proc. of the soc. f. exp. biol. and 
med. 20. 369; C. 1924. I. 1559.) Zum Schutze von Ratten bei P-armer Kost vor 
Auftreten von Racliitis geniigen 0,05 ccm Eidotter tiiglich, bei Ca-armer Kost ist 
die Wrkg. weniger gunstig. Subcutan wirken erst 0,15 ccm. Das Unverseifbare 
des Dotters wirkt entsprechend dem Ausgangsmaterial, doch ist die Wirksamkeit 
moglicherweise nicht auf diese Fraktion beschrankt. Durch 20 Min. langes Kochen 
des Eies leidet die antirachit. Wrkg. des Dotters nicht merklich, wohl aber durch 
Trocknen u. Aufbewahrung in trockenem Zustande. (Proc. of the soc. f. exp. biol. 
and med. 21. 441—42. 1924. New York, Columbia Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 
240. Ref. W ie  l a n d .) S p ie g e l .

Pranz Zem ik, Die angeblichc Zerstorung der Vitamine in Lebertranemulsionen. 
Nach dem gegenwSrtigen Stande der Wissenschaft sind im Lebertran zwei Lipo- 
yitamine enthalten, niimlich Vitamin A u. Vitamin E. Das antixerophthalm. Vit- 
amin A wirkt im wesentliclien fordernd auf das Wachstum u. ist gegen Hitze u. 
Alkali bestiindig, aber gegen Oxydation empfindlich. D a s antirhacliit. Vitamin E 
wirkt heilend u. schutzend bei Rhachitis u. ist sehr widerstondsfiihig gegen iiuBere 
Einflusse. Weder aus der Literatur noch aus der Praxis ergeben sich irgendwelchc 
Anhaltspunkte oder Beweise dafilr, daB die Wirksamkeit dieser Vitamine in Leber
tranemulsionen zerstort werde. (Pharm. Ztg. 70. 156.) D ie t z e .

Harry J. Deuel jr. und Robert W eiss, Der Grundumsatz bei Mangel an 
Vitarnin B. Vitamin B hat keinen EinfluB auf die Wfirmeproduktion. Die Ab- 
nahme bei B-freier Futterung entspricht nur der Kdrpergewichtsabnahme infolge 
yerminderter Nahrungsaufnabme. Umsatzsteigerung auf der Hiihe der Polyneuritis 
ist durch den gesteigerten Tonus der Muskulatur zu erklSren. Mit dem Ilunger- 
zustande hat der hohe N-Umsatz in diesem Stadium niclits zu tun. Es scheinen 
aber ZusammenhSnge zwischen dcm Grade des Yitaminhungers u. dem Grund-N- 
Umsatz zu bestehen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 456—58. New 
York, CoRNELL-Univ. med. coli.; Ber. ges. Physiol. 29. 238. Ref. W i e l a n d .) Sp.

S iegfried Graff, Zur Avitaminose der Taube. Auf Grund der Best. der [H'j 
im Gewcbe u. der Nadirk. kommt Vf. zu folgenden Schlussen: Bei ausschlieBlich 
mit geschiiltem Reis gefiitterten Tauben lost eine Sauerung bestimmter Hirnteile 
einerseits eine Yerminderung ihres Oxydationsvermogens, andererseits nerydse Rciz- 
erscheinungen aus, welche sich ais Speiseretention oder Opisthonus zu erkennen 
geben. Bleibt bei Reistauben die Sauerung des Gehirns aus, dann treten auch 
keine Reizerscheinungen auf, der Tod erfolgt aus anderer unbekannter Ursache, 
moglicherweise ais allgemeiner Hungertod. Vf. betrachtet obige Thesen noch nicht 
ais d e f in it iy  erwiesen, sie sollen vielmehr ais ein Arbeitsplan fur weitere 
Forschungen aufgefaBt werden. Ein Yergleich des Wesens der Reiskrankheit der 
Tauben mit Vergiftungen durch KCN ergab, daB bei Reistauben die H-Zahl aller 
Organe u. die Geschwindigkeit der Indophenolblaubildung gesetzmaBig gleichlaufen, 
wahrend KCN-vergiftete Tauben keine Bindung an den Parallelismus zeigen. Das
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in beiden Fallen herabgesetzte Oxydationsvermogen bestimmter Teile des Gehims 
beruht auf durchaus yerschiedenen Zustandsanderungen der Zellen. (Muncli. mcd. 
Wchschr. 72. 122—25. Heidelberg.) F r a n k .

Pankraz Heilmann, Stoffwcchscluntersuchungen nach łołaler Magenresektion. 
Von 4 Totalresezierten leben 2 beschwerdefrei. Die StofFwechselunters. ergab bei 
beiden n. EiweiByerdauung, dagegen sehlechte Ausniitzung dea Fettes. Die Ront- 
genbeobachtung ergab eine Hyperperistaltik im ganzen Darmtraktus. Infolge mangel- 
hafter AufschlieBung der Speisen besteht erhohte Indikanurie. Die Harnaciditat 
sank nicht nach der Hauptmahlzeit, dagegen die Alkalescenz des Blutes. Die NaCl- 
Ausscheidung in Ilarn u. Kot ist yermindert, nicht jedoch unmittelbar nach der 
Operation. (Miinch. med. Wchschr. 72. 178—82. Bamberg, Allgem. Rrankcnh.) F k .

K. F elis  und Kj. v. Oettingen, Beitrag zum Kohlenhydratstoffwechsel der nor- 
malen menschlichen Płacenia. Wird der Durchblutungsfl. fur uberlebende mensch- 
liche Placenta Traubenzucker zugesetzt, so yerschwinden davon 18—33%, bei 
gleichzeitigem Insulinzusatz nimmt der Zuckergehalt nicht ab. (Monatsschr. f. Ge- 
burtsh. u. Gynakol. 67. 41—46. 1924. Heidelberg, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 
244. Ref. F e l ix . )  S p ie g e l .

W. Berg und V. Falk, Mikroskopische Unterstichungen iiber den Zusammen- 
hang von Eiweifiabbau und Fettgehalt in den guergestreiften Muskelfasem des 
Frosches im Winter. Fett wurde nur in solchen Muskelfasem gefunden, in denen 
die Ninhydrinrk. positiy war, wahrend diese auch in Abwesenheit yon farbbarem 
Fett auftrat. Der EiwciBabbau erscheint danach ais der primare Yorgang, der das 
yorher laryierte Fett mkr. darstellbar macht Dieses verschwand aus den Muskel- 
fasern Ende April, wahrend sich EiweiBabbau bis zum ScliluB der Beobachtungs- 
zeit (Mitte Mai) feststellen lieB. (Jahrb. f. Morphol. u. mkr. Anat. 2. Abt. 1. 297 
bis 309. 1924. Konigsberg, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 247—48. Ref. A r n d t .)  Sp.

H. Beumer, Gibt es einen intermediaren Cholesteńnabbau? Wird der Total- 
cholesteringehalt von Tieren vor u. nach langerem Hungern miteinander verglichen, 
so laBt sich cntscheiden, ob ein Verbrauch von Cholesterin in dieser Zeit cin- 
getreten ist, yorausgesetzt, dafi die zu vergleichenden Tierc in ihrem Cholesterin- 
gehalt einigermaBen iibereinstimmen. Dies trifft bei jungen Hunden gleichen Wurfs 
u. gleichen Gewiehts, die 7—10 Tage gesaugt waren, tatsachlich zu. 3 Hunde 
wurden 15—20 Tage lang nur mit Ringerlsg. getrankt, w&hrend bei 3 anderen so- 
fort das Gesamtcholesterin bestimmt wurde. Obwohl die Hungerhunde zum Teil 
bis zu */a ihres Korpergewiehts u. ihr ganzes Fett yerloren hatten, stimmte ihr Ge- 
samtcholesteringehalt (einschlieBlich Kost) fast genau mit dem der Kontrollhunde 
iiberein. Es findet demnach im Hunger bei umfangreichster Einschmclzung anderer 
Korpergewebe ein Abbau yon Cholesterin nicht statL Auch unter n. Verhaltnissen 
muB ein oxydativer Abbau des Cholesterins ais sehr fraglich angesehen werden, 
yon einer Zerstorung in groBerem Umfange kann nicht die Rede sein. (Dtsch. med. 
Wchschr. 51. 230. Konigsberg, Univ.) F r a n k .

E. Fourneau, Gegenicartiger Stand der Chemotherapie. Yortrag mit ausfiihr- 
lichen Literaturangaben. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37.1—30. Inst. P a s t e u r .)  H a .

H. H. Dale, Fortschńtte und Aussićhten der Chemotherapie. (Lancet 207. 
257—61. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 319—20. Ref. S c h n i t z e r .  — C. 1924. II. 
2349.) S p ie g e l .

J. Mefiner, Ein Irrtum in der pharmakologischen Wismutliteratur. In unseren 
Handbiichem werden dem Bi Vergiftungserscheinungen zur Last gelegt, die durch 
die Irrungen des Kernerschen Falles entstanden sind. Dieser Arzt hatte eine Ver- 
giftung durch angebliches Bi-Subnitrat besehrieben, das in Wirklichkeit aus Hydrarg. 
praecipit alb. bestand, was aber erst 6 Jahre spater bekannt wurde. (Pharm. Zentral- 
halle 6 6 . 97—99. Darmstadt) D i e t z e .
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E. M eneghetti, Pharmakologische Wirkung des kolloidalen Anłimonsulfids. 
Minimale tox. Dosia des Priiparates ist fiir Kaninchen intrayenos 0,006—0,007 g 
pro kg, sicher letale 0,01 g. Die tox. Wrkg. kennzeichnet sich durch Depreasions- 
zustand, Parese der Hinterbeine, schleehten Puls, oberfliichliche u. seltene Atem- 
zuge, Albuminurie u. beruht auf Ausfallen des sehr zur B. yon Ndd. neigenden 
Praparates. Die in den groBen Kreislauf gelangten Teilchen werden in der Leber 
zuriłckgehalten u. yerschwinden, wenn die Tiere am Leben bleiben, allmahlich 
durch Lsg. oder chem. Yeranderung. Dann erst wird pharmakolog. Wrkg. bemerk- 
bar, von gleicher Art wie nach gewohnlichen, nichtkolloidalen Lsgg. (Arch. internat, 
de pharmacodyn. et de therapie 29. 31—62. 1924. Padova, Univ.; Ber. ges. Physiol. 
29. 307. Ref. W a c h h o l d e r .) S p ie g e l .

H. Zeehuisen, TJber Sensibilisierung des Kaliums durch Nicoiin. Im Anschlusse 
an Feststellungen von ZWAARDEMAKER iiber Sensibilisierung der Radioaktiyitat 
durch Adrenalin u. Cholin wurde der EinfluB von Pyridin, Chinin, Strychnin, Atropin, 
Koffein, Strophanthin, Sapaniu, Curare, Coniin u. Nicotin untersucht, wobei nur das 
letzte immer deutlich sensibilisierend fiir K, nicht fur U wirkte. Die Minimal- u. 
Maximaldosen des K wurden erheblich yerringert u. die Akkomodationsbreite des 
Herzena gegenUber K reduziert. Mit Curare, dem Antagonisten des Nicotina, wurde 
zweilen eine Versehiebung des Gleichgewichtes zwischen K u. U nach Seite des 
letzten beobachtet, aber nicht bei yolligem Ilerzstillstand. Coniin wirkte in dieser 
Richtung starker, beide sensibilisierten K nicht. Bei Saponin war eine Wrkg. fest- 
zustellen, die aber mit der tox. einherging u. das Herz nach kurzem Aufwachen 
zum Stillstand brachte. (Archiyes neerland. bc. exact. et nat. 9. 289—90. 1924; 
Ber. ges. Physiol. 29. 311—12. Ref. Ze e h u i s e n .) S p ie g e l .

Bose A. Kriz, Selektive Wirkung von Strychnin und Nicotin auf einzelne Zellen. 
Ciliaten reagieren bei Einw. von Lsgg. der beiden Alkaloide mit einer Art Agglu- 
tination u. fiir jedes mit sehr cliarakterist. komplizierten Bewegungsanderungen, 
bedingt durch Lahmungen, welche die Wimpern an der einen oder der anderen 
Stelle ergreifen. (Americ. naturalist 58. 283—87. 1924. Milwaukee [Wisconsin], 
Ma r q o e t t e  Univ. med. school; Ber. ges. Physiol. 29. 312. Ref. H e y m a n n .) Sp.

Erwin E. Nelson und George F. Keiper jr., Der Angriffspunkt verschiedener 
peripher wirkender Gifte. III. Die Wirkung von Pilocarpin auf dic glatte Gefafi- 
muskulatur. An Hunden mit erhaltenem Nerv vergroBern kleine Doaen (0,02 mg) 
Pilocarpin das Pfotenyol. unter Senkung des Blutdrucks, wahrend groBe jenes er- 
niedrigen, den Blutdruck aber ebenfalls herabsetzen. Nach Durchschneidung des 
Nervus ischiadicus wirken schon kleine Dosen erniedrigend auf beide. An 
Froschen (Lawen-Trendelenburgsches Praparat) bedingt 0,l°/o Pilocarpin in der 
Durchspiilungsfl. GefaBerweiterung. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de the
rapie 29. 11—18. 1924. Ann Arbor, Univ. of Michigan med. school; Ber. gea. 
Physiol. 29. 312. Bef. E l l in g e r .) S p ie g e l .

E. Tolstoi, B,. 0. Loebel, S. Z. Levine und H. B. Richardson, Die Milch- 
sdurebildung im Diabetes nach In&ulingabe. (Vgl. T o l st o i, Journ. Biol. Chem. 60. 
69; C. 1924. II. 998.) Steigerung des respirator. Quotienten (RQ) u. Abnahine des 
Blutzuckers unter Insulinwrkg. kommen ohne jede Anderung der Milelisaure im 
Blute yor, diese yermehrt sich aber, wenn Hypoglykiimie eintritt, aber auch wahrend 
Adrenalinhyperklykamie (partielle Anoxybiose?). Die Anderung des RQ nach Insulin 
ist nicht durch B. von Milchsilurc, sondern durch Verbrennung yon Zucker zu 
erklaren. Insulin u. Adrenalin setzen anorgan. P20 5 im Blute herab. (Proc. of 
the soc. f. exp. biol. and med. 21. 449—52. 1924. New York, Belleyue Hosp.; Ber. 
ges. Physiol. 29. 241. Ref. L e s s e r .) S p ie g e l .

John R,. Murlin, C. Clyde Sutter, R. S. A llen  und H. A. Piper, Gunstige 
Wirkung von per os zugefuhrtem Insulin. Das Insulin wurde in Kapseln oder
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Tabletten mit gegen Magenverdauung widerstandsfShiger Hulle zusammen mit
0,1—0,2°/0 HCI gegeben. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 338—40. 
Rochester; Ber. ges. Physiol. 29. 242. Ref. L e s s e r .)  S p ie g e l .

C. Heymans und M. Matton, Beiłrag zur Kenntnis der Wirkung des Insulina 
auf den Stoffwechsel. Insulin fuhrt beim n. Kaninchen keine Anderung der C02- 
Ausscheidung (I) u. der Lungenventilation (II) herbei, so lange keine hypoglykśim. 
Symptome bestehen. Injektion von liyperton. Glucoselsg. intravenos steigert I  um 
5—20% ohne Anderung durch gleichzeitige Insulininjektion. Danach betrachten 
Vff. das Verschwinden des Blutzuckers unter Insulin nicht ais Folgę gesteigerter 
Zuckerverbrennung. Narkose mit Urethan scnkt I ,  II  u. die Temp. (III), gleich
zeitige Insulingabe fiihrt auch hicr bei hyperglykiim. gemachten Tieren zu keiner 
Anderung. Beim Hungerkaninchen senkt Insulin I, I I  u. III. Red. von Dlnitro- 
benzol durch ausgeschnittenc Gewebe wird durch Insulin beschleunigt. Im hypo- 
glykiim. Stadium steigert es I  u. I I , langsamer auch III. llefegarung wird nicht 
beschleunigt. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de therapie 29. 311—42. 1924. 
Grand, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 241. Ref. L e s s e r .)  S p ie g e l .

F. N. Allan, D. J. Bowie, J. J. R. Macleod und W. L. Robinson, Das 
Verhalten pankreasloser Hunde, die mit Insulin ani Leben erhalten wurden. (Vgl. 
A l l e n ,  Amer. Journ. Physiol. 67. 275; C. 1924. I. 2528.) Pankreoprive, dauernd 
mit Insulin behandelte Hunde zeigten Krankheitserscheinungen, die nach kurzerer 
oder lSingerer Zeit zum Tode fiihrten, besonders bei kurzer Entzichung des Insulins 
nach liłngerer Darreichung. Auf Fett- u. Stiirkezufuhr reagierten sie sofort mit 
schweren Darmstorungen. Bei ausschlieBlicher Ernahrung mit fettarmem Fleisch u. 
Rohrzucker sind sie zunitchst von n. Tieren nicht zu unterscheiden, dann aber 
treten Erscheinungen von Leberintosikation auf, Ikterus, Verweigerung der 
Nahrungsaufnahme, Erbrechcn, SchwiJche, blutig gefarbter Kot Das Original - 
referat gibt noch die Sektionsbefunde u. Angaben uber Fett- u. Glykogengehalt. 
(Brit. Journ. of exp. pathol. 5. 75—83. 1924. Toronto, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 
240—41. Ref. L e s s e r .)  S p ie g e l .

Heinz Rahmlow und Georg Baatz, Erfahrungen mit Nok tal, einem neuen 
Barbitursdure-Hypnotikum. Bericht uber gunstige Erfahrungen mit Noktal ais 
Schlafmittel. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 153—54. Berlin, Krankenh. Gitschincr- 
straBe.) F r a n k .

Emil J. Pellin i und Arthur D. Greenfield, Uber den Mifibrauch von Nar- 
koticis. II. Uber das Vorkommcn von tmńschen Substanzen im Serum bei Morphin- 
gewohnung. (I. vgl. Arch. of internat, med. 26. 279; C. 1921. I. 341.) Die An
gaben von V a l e n t i  (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 75. 437; C. 1914. I. 1518) 
uber das V. derartiger Substanzen im Serum morphingewohnter Hunde konnten 
nicht bestatigt werden. (Arch. of intern, med. 33. 547—65. 1924. New York, Uniy.; 
Bellevue Hosp.; Ber. ges. Physiol. 29. 313. Ref. E l l i n g e r . )  S p ie g e l .

Hans Schmoller, Ein neues hochwertiges Kalkprdparat. Bei akutcn Formcn 
der Tetanie wurden mit einem Ca-Praparat, Ceamalt (Herst P f e f f e r m a n n  & Co., 
Berlin), das eine 6%’Cale. chlorat. sicc. entsprechende u. an Malzsuppenextrakt ge- 
bundene Menge Ca enthiilt, gute Resultate erzielt. Der Geschmack unterseheidet 
sich nicht w'esentlich von dem des Malzsuppenextrakts. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 
1833. 1924. Berlin.) F r a n k .

B. Stuber und A. Nathansohn, Diurese- und Diuretieastudien. III. (Vgl. 
Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. 96. 296; C. 1923. III. 1190.) Unterss. bei 
konstanten Kosts&tzen verschiedencr Art zeigten, daB ein gehorig wirkendes Diure- 
ticum (Theocin) neben der Steigerung der Ausfuhr von W. u. NaCl auch Stei- 
gerung der Basenausscheidung hervorruft, sowohl bei Siiure- ais bei Basen- 
uberschuB in der Kost. Die Ansprechbarkeit auf ein Diureticum ist aber indi-
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yiduell yerschieden. 1 Tag nach der Yerabreichung des Diureticums, besonders 
nach starker diuret. Wrkg., -wurde neben der Minderausscheidung von W. u. NaCl 
auch eine solehe von Basen bei meist ungeminderter, bisweilen mfiBig erhohter 
Sauremenge festge3tellt. Es kann so saurer Harn bei Kost mit BaseniiberschuB 
auftreten. In einem Palle yon Schrumpfnierc, wo Theocin noch diuret. wirkte, 
erschien die Uberfiihrung des Harns in alkal. Rk. erschwert (Dtsch. Arch. f. klin. 
Med. 146. 145— 62. Freiburg, i. Br., Uniy.) S p i e g e l .

Albert Stahl, Die Wirkung der gebrauchlichsten Brechmittel. Aufstellung der 
fur die Yeterinarmedizin wichtigsten Brechmittel, ihre pharmakolog. Wrkgg. u. 
Nebenwrkgg. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 33. 53—54. Hannoyer, TierSrztl. Hocli- 
schule.) F r a n k .

Otto Mergelsberg, U ber Beargon. Klin. Bericht. Das Beargon entspricht 
nicht den Erwartungen, die von yielen Seiten an dieses Antigonorrhoikum gekniipft 
wurden. Die Abortiykur gelingt seiten, Reizerscheinungen u. Komplikationen 
werden haufig beobachtet. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 69—70. Aachen.) F r a n k .

Hans Kreitmair, U ber Digenea und das daraus liergestellte Wumimittel Uel- 
tninal. Eelminal „Merck“ (ygl. Pharm. Zentralhalle 63. 287; C. 1922. IV. 914) 
besitzt gute wurmabtreibende Wrkg. Schadliche Nebenerscheinungen wurden nicht 
beobachtet (Miinch. med. Wchschr. 72. 56— 57. Erlangen, Uniy.) F r a n k .

J. P. Caius und K. S. Mhaskar, Die Beziehung zwischen chemischer Struktur 
der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Ilakemounn- 
studie in der Madrasprasidentschaft. XVII. Antiscptica. Von den untersuchten 
Mitteln — KMnOĄ, Kaolin, Naphthalin, Phenocoll, Methylenblau, Duotal, Kreosot, 
Oleum copawae, Oleum cassiae u. Izal — zeigten fiir Abtreibung yon Hakcn-, Rund- 
u. Peitschenwiirmern nur die beiden letzten eine sehr geringe Wirksamkeit, die 
anderen gar keine. (Indian Journ. of med. res. 11. 9 2 —102. 1923; Ber. ges. Physiol. 
29. 315. Ref. D o ld .)  S p i e g e l .

J. F. Caius und K. S. Mhaskar, Die Beziehung zwischen chemischer Struktur 
der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurm- 
studie in der Madrasprasidentschaft. XVIII. Abfuhrmittel. (Ygl. vorst. Ref.) Aloe, 
Succus acalyphae u. Crotonol waren wirkungslos, ganz geringe Wrkg. hatten 
Bicinusol, Kalomel u. Phenolphthalein. (Indian Joam. of med. res. 11. 103—9. 1923; 
Ber. ges. Physiol. 29. 315. Ref. D o ld .)  S p ie g e l .

J. P. Caius und K. S. Mhaskar, Die Beziehung zwischen chemischer Struktur 
der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurm- 
studie in der Madrasprasidentschaft. XIX. Mit Thipnol rerwandte Gifte. (Vgl. vorst 
Reff.) Thymotal (Thymolcarbonat) u. Caniacrol wirken s eh w ach er ais Thymol, das 
zweite wirkt dabei mehr reizend u. tox. Campher ist prakt unbrauchbar. Vf. 
folgcrt, daB Thymol u. Caryacrol wegen des Benzolcharakters, der Phenolnatur u. 
der Stellung des OH zum CH3 wurmwidrig, zugleich aber giftig auf den Wirt 
wirken, Veresterung des OH u. Hydrierung des Benzolkernes beide Wrkgg. yer- 
mindern, bei yollstandiger Beseitigung des Benzolcharakters die wurmwidrige Wrkg. 
schwindet, wahrend Giftwrkg. bleibt (Indian Journ. of med. res. 11. 337— 46. 1923 ; 
Ber. ges. Physiol. 29. 315— 16. Ref. S c h O b e l.)  S p ie g e l .

J. P. Caius und K. S. Mhaskar, Die Beziehung zwischen chemischer Struktur 
der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der llakenmirm- 
studie in der Madrasprasidentschaft. XX. Kohlensto/ftetrachlorid. (Vgl. yorst Reff.) 
Gegen Ankylostomum wie gegen Necator amer. ist CC14 in Gaben yon 5 ccm ein 
gutes Anthclminticum, dabei fur den Menschen in dieser Dosis im allgemeinen
nicht tox. Auf Rundwurmer wirkt es wenig, auf Peitschenwurmer nicht Die
Giftigkeit des CC14 wird durch Ggw. von CSs erhoht Da nach 5 ccm beim M enschen  
ahnlich wie beim Hunde nach 5 ccm CCI, fettige Degeneration yon Leber u. Nieren



1925. I. Ą .  T ie b p h y s io l o g ie . 1627

eintreten kann, werden Gaben von nur 3 ccm empfohlen. (Indian Journ. of med. 
res. 11. 347—51. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 316. Ref. S c h Ob e l .) S p ie g e l .

J. F. Caius und X. S. Mhaskar, Die Beziehung zuńschen chemischer Struktur 
der Antlielmintica und ihrem tlierapeutischen Wert bei Gelegenheit der Jlakenwurm- 
studie in der Hadrasprusidentschaft. XXI. Yerschiedene Wurmmittel. (Ygl. vorst. 
Reff.). Ankylostomum ist gegen Santonin weniger widerstandsfiiliig ais Neeator. 
Das isomere Chromosantonin ist fiir den Wirt ungiftiger, Desmotroposantonin, in 
dem statt CO eine plienol. OH-Gruppe sich findet, ist zwar fur den Menschen viel 
weniger giftig, aber oline nennenswerte Wrkg. auf den Hakenwurm. Oleum Rutae, 
Methylnonylketon enthaltend, wirkt auf Hakenwiirmer todlieh, nicht auf Spulwurmer. 
Embeliasaure (aus getrockneteu Friichten yon Embelia ribes), Samen yon Butea, 
Saft yon Margosablattem, Dekokt von Granatrinde, Pelletierintannat, Quassiainfus, 
Yernoniasamen u. Cocos nucifera waren gegen Hakenwiirmer unwirksam. (Indian 
Journ. of med. res. 11. 353—70. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 316. Ref. S ch O b e l.)  Sp.

J. P. Caius und K. S. Mhaskar, Die Beziehung zwischen chemischer Struktur 
der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Jlakenwurm- 
studie in der Madrasprasidentschaft. XXII. Auszug und Schlufifolgerungen. (Vgl. 
yorst. Reff.). Die Unters. von 70 chem. Verbb., von denen 20 bei maximalen u. 
submaximalen Dosen sich wirksam gegen Wiirmer zeigten, hat keinen Zusammen- 
hang zwischen dieser Wrkg. u. der chem. Konst. erkennen lassen. (Indian Journ. 
of med. res. 11. 371—75. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 316—17. Ref. S c ii& b e l.)  Sp.

J. Schnmacher, Die Ergebnisse der Syphilisforschung. Die Wrkg. der As- 
PrSparate, insbesondere des Salvarsans u. seiner Deriw. auf Spirochaten wird ge- 
schildert. Auch Sb-Priiparate u. Y-Salze konnen eine gewisse Wrkg. haben. Weitere 
wirksame Korper sind in der Chininreihe u. unter den Parbstoffen zu suehen. Die 
histochem. Erforseliung der Unterschiede im chem. Aufbau der KiirperzeHe eincr- 
seits u. der zu bekiimpfenden Parasitenzelle andererseits muB moglichst abgeschlossen 
sein, bevor das Tieresperiment beginnt. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  150—51.) D i e t z e .

R,. Douris und G. Beytout, Yergleichende Toxikologie antisgphilitischer Queck- 
silbermedikamente. In Yerss. an Ilunden, Kaninchen, Froschen u. Fiselien wurden 
ITg(CN).2 u. seine Yerb. mit IIexamethylentetramin, das Yeryl (ygl. Buli. Sciences 
Pharmacol. 3 0 .  76; C. 1 9 2 3 . II. 1010), yerglichen. In der Giftwrkg. ergeben sich 
nur geringe u. niclit konstantę Differenzen zugunstcn des Veryls, doch zeigt dieses 
in therapeut. Gaben nicht die Unzutriiglichkeiten des Hg(CN), bei gleicher anti- 
syphilit. Wirksamkeit. (Buli. Sciences Pharmacol. 3 2 . 7—20. Nancy, Fac. de 
pharm.) S p ie g e l .

E. F. Mueller und C. N. Myers, Die Wirkung von Arsenverbin dungen und 
Yerbindungen aus der Saluarsaiigruppe auf das vegetative Nervaisystem. Veranderung 
der Leukocytenzahl nach intravenósen Salvarsaninjektionen (Leukopenie in den peri- 
pheren GefiiBen) steht mit dem autonomen Ncrvensystem in Beziehung. Silber- 
salyarsan hat keinen EinfluB auf Leukocytenzahl u. BlutgefaBe. Todliche Dosen 
des gewohnlich benutzten Salrarsans erzeugen keine Verunderungen in der Rk. des 
autonomen Nervensystems, das Mono-Na-Salz oder saure Lsgg. dagegen erhebliche- 
Gefahrliche oder todliche Storungen dieses Systems sind nicht dem Salrarsan selbst, 
sondem YerSnderungen seiner Lsgg. zuzuschreiben. (Proc. of the soc. f. eip. biol. 
and med. 21. 474—77. 1924. New York, Columbia Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 
307. Ref. S c h O b e l.)  S p i e g e l .

Karl Petren. und Mart. Odin, Zur Wirkung des Keosaharsans bei a kuter 
Leukamie (Sepsis?). Klin. Bericht iiber Erfolge der Behandlung von akuten Leukgmie 
mit Neosaharsan in 2 Fiillen. Beim 1. Fali trat Gesundung ein, beim 2. Fali Yer- 
anderung der akuten in chroń. Leukamie mit langer Remission. (Therapie d. Gegen- 
wart 66. 6—12. Lund, Med. Klinik.) F r a n k .
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F elix  Klem perer, Zur Chemotherapie der Tubei-kulose. Die Behandlung der 
Tuberkulose mit Prof. Holger Mollgaards Goldpraparat Sanocrysin. Klin. Bericht 
iiber Erfahrungen bei Behandlung der Tuberkulose mit Sanocrysin von M 0LLGAARD. 
Das weiBe, in W. 1. krystallin. Pulver hat die Zus. Au(S20 3)aKfi3. Die an Tieren 
u. zum Teil auch an Menschen durchgefiihrten Verss. lassen noch keinen einwand- 
freien SchluB auf die Wirksamkeit des Priiparates zu. (Therapie d. Gegenwart 66. 
23— 27. Berlin.) F r a n k .

Kurt Briinecke, Uber Seifen- und Terpestrolseifenbeliandlung der Thiberkulose, 
der unspezifischen Bronchopneumotiie und der Bronchitis. Bei obigen Krankheiten 
erzielt Vf. gute Resultate durch Einreibungen mit Schmierseife, besonders aber 
mit Terpestrolseife. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 68 — 69. Siilzhayn, Kinderhcil- 
statte.) F r a n k .

Bratke, Behandlung von Keuchhusten und Durchfall mit Parakodin. Bericht 
iiber gute Erfolge bei der Behandlung von Keuchhusten u. Durchfall bei Kindera 
mit Parakodin (Kn o l l ). (Dtsch. med. Wchschr. 51. 70. Breslau.) F r a n k .

Jean Xa Barre, Das Eingreifen der peristaltikanregenden Substanzen in die 
Wirkung der Opiumalkaloide auf den Darm. Nach Verss. an isolierten Dartn- 
schlingen des Kaninchens mit Chlorhydraten der yerschiedenen Alkaloide sowie 
mit Pantopon, Opon u. Narcophin ergeben sich 2 Wirkungsgruppen: 1. Hyper-
tonisierend (bei folgenden optimalen Mengen auf 100 ccm Thyrodelsg.): Morphin 
(10 mg), Codein (5 mg), Thebain (2 mg), Narcein (2 mg), samtlich hypotonisierend bei 
60 mg. — 2. Hypotonisierend, von der angegebenen Menge an, mit wachsender 
Menge bis zu volliger Darmlahmung steigend: Narcotin (0.15 mg), Kryptopin (1 mg), 
Xanthalin (2 mg). — Pantopon, Opon u. Narcophin wirken hypotonisierend, das 
zweite 20 mai starker ais das erste. — Das Choliti des Darmes greift in diese Wrkgg. 
der Alkaloide ein, anscheinend mit ihnen Komplexe oder Verbb. bildend. Seine 
Diffusion, ebenso wie die der anderen peristaltikanregenden Substanzen des Darmes 
wird durch die hypotonisierenden Alkaloide gehemmt. — Opon u. Narcotin er- 
scheinen ais die geeignetsten Mittel, den Darm zum Stillstand zu bringen. (Arch. 
internat, de pharmacodyn. et de therapie 29. 179—303. 1924. Iiruselles, Univ.; Ber. 
ges. Physiol. 29. 313—14. Ref. S t r a u s s .) S p ie g e l .

Hans Truttwin, Die chemische Seite des Andriolprinzips. Die klin. Wrkgg. 
der yerschiedenen Aridriolpr&porate (ygl. L a sc h  , Wien. med. Wchschr. 74. 1311;
C. 1924. II. 715) werden angefiihrt. Mit Andriol-Bi-Lsg. in k. oder w. Bade be- 
handelte tier. Wolle wies eine prachtyoll orange Farbung auf, die ais Beizungs- 
unterlage fiir Alizarinfarbstoffe benutzt werden kann. Es besteht anscheinend 
ein Parallelismus zwischen Auffarbbarkeit eines Stoffes auf tier. Faser u. seiner 
therapeut, Wrkg., wenigstens soweit es die Tiefenwrkg. von auBen betriłft. Die- 
jenigen saueren Farbkorper werden die tiefgehendsten Wrkgg. zeigen, die auf die 
Wollfascr am raschesten u. kraftigsten ziehen. (Miinch. med. Wchschr. 72. 182 
bis 183. Prag.) F r a n k .

L. Lewin, Untersuchungen an Haffischern mit „IIaffkrankheit“. In Harnen u. 
Kot yon Kranken, in Haaren u. Organen einer erkrankt gewesencn u. yerendeten 
Katze, im Blute der Erkrankten, vor allem aber im Haffwasser wurde As in nicht 
unerheblichen Mengen in gel., nicht fluchtigen u. fluchtigen Verbb. nachgewiesen. 
Wahrschcinlich konnen aus dem in das Haffwasser gelangten As (aus 2 am Pregel 
gelegenen Fabriken, bei denen es ais unerwunschtes Nebenprod. entsteht, in die 
Abw3sser gelangt u. durch einen Kanał in eine Bucht des Haffs geleitet wird) 
durch Lebewcsen des W., bezw. des Schlicks, fluchtige org:in., in besonderer Weise 
schadigende Yerbb. entstehen. Durch diese Annahme der Haffkrankheit ais eine 
As-Schadigung ist jedoch die eigenartige regionare Verbreitung des Leidens u. die 
oft parados erscheinende Yerteilung der Kranken nicht aufgeklart. Die starken



1925. I. F . P iia r m a z ie . D e s in f e k t io n . 1 6 2 9

Muskelschmerzen der Erkrankten sind die gleichen Schmerzen, die sich nach chroń. 
As-Vergiftung manchmal ausbilden, hier durch die viel hohere Energie der fliich- 
tigen organ. As -Verbb. akut crzeugt. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 133 — 34. 
Berlin.) F r a n k .

P. G. Dal Collo, Nierenschddigung bei alcuter Thalliwtwergifiung. Bei Kaninchen 
war nach dem Tode infolge intrayenoser Injektionen von Tl-Acetat besonders der 
Anfangsteil der Tubuli contorti geschadigt, bei Meerschweinchen u. Ratten zeigten 
sich mehr diffuse, die ganzen Tubuli u. auch das GefaBsystem erfassende Ver- 
iinderungen. (Sperimentale 78. 519—26. 1924. Napoli, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 
29. 307. Ref. R e n n e r .)  S p ie g e l .

W. E. Gye und W. J. Purdy, Die giftigcn Eigcnschaftcn der kolloidalen 
IiieseUaure. III. (I. u. II. vgl. Brit. Journ. of exp. pathol. 3. 75. 86; C. 1922. III. 
892.) Die bei. verschiedenen Tierarten festgestellten giftigen Eigenschaften der 
kolloidalen Kieselsaure werden auf Yeranderungen der Endothelien in den Ca- 
pillaren zuriickgefuhrt. Die Veranderung des Lebergewebcs fuhrt zu Cirrhose. Da 
Kieselsiiure in yielen Nahrungsmitteln vorkommt, wird die Frage aufgeworfen, ob 
sie auch bei patliolog. Zustiinden des Menschen eine Rolle spielt. (Brit. Journ. of 
exp. pathol. 5. 238—50. 1924. London, National Inst. f. med. res.; Ber. ges. Physiol. 
29. 306. Ref. J o a c h im o g lu .)  S p ie g e l .

Raffaele Menzani, Toońsche Phanomene nach geringen Aniipyrindosen. Eine 
Frau zeigte sehr starkę In.toleranzersclieinungen schon nach 0,05 g Antipyrin per 
os, nach 0,03 g lastige Urticaria. (Buli. d. scienze med. 2. 123—25. 1924. Bologna, 
Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 315. Ref. R e n n e r .)  S p ie g e l .

Ernst Kratzeisen, Zwei Fcille von Pilztergiftung. Bericht uber 2 Yergiftungs-
falle mit todlicliem Ausgang nach Genufi von Pilzen bei einer 20jahrigen u. einer 
30j£hrigen Frau. In dem einen Falle waren yermeintliche Champignons, im anderen 
Morcheln roli gegessen worden. Klin. waren vor allem schwere ScliSdigungen der 
Leber, der Niere u. des Herzens featzustelleu. (Wien. klin. Wchschr. 38. 96—97. 
Mainz, Stadtkrankenh.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Joachimoglu, tjbcr die Auswertung einiger ińchtigcr Arzncimittcl. Die pliarma- 

kolog. Auswertung der DigitalisblSttcr, des llypophyscncxtraktes (das eine antagonist. 
Wrkg. zum Insulin besitzt) u. des Adrenalins nach yerschiedenen Verff. wird be-
sprochen. (Apoth.-Ztg. 40. 139—40.) D ie t z e .

H. Mentzel, Ncuc Arzneimittel, Spezialitaten und Yorschriftm. Boehdeco 
(E r . B o e i id e n ,  Berlin SW), 6,4% Hg-Pritcipitat u. 93,6°/o Paraffinsalbe. — Carmn 
(B r O n in g  & Co., Berlin N), yermutlich ein kunstliches Mineralw. — Rotiolin- 
tabletten (P. W o l lb b a n d ,  Berlin-Adlershof), 23,8% Mg(OH)„ 65,83°/„ Mg-Carbonat,
0,52% CaC03, 0,03% Fe-Carbonat, 0,38% Alkali-Carbonat, 9,44% Mg-Silicat, bei 
K op fsch m erzen  u. Magen-Darmbescliwerden. — Silikoklein (K o l in ), Tabletten mit 
Yitarniueu u. pflanzlichcr SiO,. — Testitołal (L a b o sc iiin ), ltejuven masculin., aus 
Stierhoden bercitet. — Thyrcoid-Dispert (K R A U SE -M edico , MUnchen), Tabletten aus 
Schilddrusen. — Tubersanol (C. WEISMANN & Dr. S c h e ib l e , Koln), Tuberkulose- 
Ile ilm itte l in Tropfenform. — Uretliroklein (Ko l in ), H exam ethylentetram in  in 
Tabletten. — Uriccoklein, Tabletten aus Succus Citri neutr. cum Acylpyrino u. 
Yitaminen, gegen Rheuma. — Yagintus (51. E l b , Dresden-A.), kolloides Al-Praparat, 
zur Fluorbehaudlung. — Ilonnokutan (H a g e d a ) ,  bisher Hormokutin. — Malfin 
(Rheinischc Serum-Ges. Deutsch. Tierarzte, Koln-Miinchen), organ. u. anorgan. 
Sauren, IICOOII, SiOs, Cymophenolc, Oxychinolinsalze u. Jod. — Stibosan (v . HeYd e n ) 
bisher „471“, bei trop. Infektionskrankhciten. — Xerosinpraparate (W e ig e r t ),
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Ichthyol, Acid. boric., ZnO, Talk u. Gelanthum. — Pellidol-Xerosin enthalt 
1% Pellidol; Zinnober-Schwefel-Xerosin 1% S u. Zinnober.

Chloro.minlosungen, aus Tabletten zu bereiten. — Chloramin$aU>en, 4—10% Chlor- 
amin-HEYDEN u. Vaselin oder Unguent. Paraffini. — Diabraun (Ch r . B r a uNE, Zerbst), 
Krfiutermittel unbekannter Zus., gegen Diabetes. — Insulin Organon Neerlandicum A 
(N. V. Or g a n o n , ’Oss-Holland), in 1 ccm 20 neue Einbeiten, 40% stiirker ais friiliere 
PrSparate.—Nerostenol, P, HCOOH, endokrinc u. paragangline Safte, bei Neurasthenie. 
—Nervakon (Apoth. K u n t z , Pfeddersheim-Rbeinhessen), Sanguinalbuminsaccharatlsg., 
11. Lecithin, Mentholcinnamylvalerylester, Fe, Mn, bei Blutarmut usw. — Nottobe 
(Pharm. Lab. „ T isa n ia 11, Miineben), zur Unterbrechung der Schwangerschaft.— 
Novirudin (Dr. V. S t e i n , Aussig), e in e der Gruppe der M elaninsiiuren an geh orige  
Substanz, zur Bebinderung der Blutgerinnung. — Orral, Kombination von Orangen- 
bliitensaft u. Valeriana. — Tisaniastift („T isania" , Miineben), zur Yerhiitung der 
Empfangnis. — Veseulan miłe und forte (R. & O. W e il ), Fucus yesiculosus u. milde 
Drastica, gegen Fettsucht.

Carnatin (Sc h im m e l  & Co.), synthet. Riechstoff mit Nelkengeruch. — Euflamn, 
neutrales Acriflavin in Pulverform u. in Tabletten zu 0,056 g. — Falicain (Fa h l b e r g , 
L ist & Co., Magdeburg), p-Amidobenzoyldiathylaminoathanol. — Forxol, 0,5 g Mn-,
1 g Ca-, 0,25 g Fe-Nucleophosphat, 0,03 g Monomethylarsenigs&ure gebunden an 
Mn, Ca, Fe, 2,6 g Hexosohexaphosphorsaure, 0,015 g nucleinsaures Dimothylxanthin, 
25 g Monoanhydrobihexose, 10 g Propantriol, Vitamine usw. — Glauramin, Lsg. 
von Auramin in A. u. Glycerin, gegen Gonorrhoe. — Guajacolhonigpraparat, 7% Kai. 
sulfoguajacol. u. 5% Extr. Primulae. — Libanotol (Sc h im m e l  & Co.), synthet. 
Riechstoff mit Geruch nach brennendem Weibraueh. — Notyol, Salbe aus Litiol, 
Sulfoschistol, Hamamelisextrakt, ZnO, Borax u. Salbengrundlage. — Supragol, gleich- 
artig mit Krysolgan. — Tubersanol, Erothynsiiure, organ. Si02, Ca in Kolloidlsg., 
Gerb- u. Bitterstoffe. (Pharm. Zentralhalle 66. 55—56. 72. 85—87. 103—4.) D ietze.

— , Neue Arzneimitłel. Tuberkulin-Antigen-Scheitlin-Tasch, ein Tuberkulotosin 
u. Antitoxin. (Pharm. Ztg. 70. 57—58.) D ie t z e .

— , Neue Arzneimitłel. Oxantin (H oech st), Dioxyaceton, weiBes Pulver, 1. in 
gleichen Teilen W. Ton 20° beim Verreiben, schneller beim Erwarmen, bei Zucker- 
krankheit, insbesondere Coma, intravenos 15—30 g in 10—20%ig- Lsg. (Apotli.-Ztg.
4 0 .  154—55.) D ie t z e .

— , Spezialitaten und Geheimmittel. Aphrodite (Paul Hartmann A.-G., Ileiden- 
heim), Hg-Priicipitat, Bi-Subnitrat, Vaselin u. Lanolin. — Bronchitine (Paul H art
mann A.-G.), Kautschukpflaster mit ath. Olen, gegen Keuchhusten. — Colisil (Co-Li-
G. m. b. H., Dresden-A.), SiOs-Lsg. mit A., gegen Lungenleiden. — Demo (H. Fromme, 
Bonn), Camphor, Ol. EucalypŁ, Terebinth., Sinap., Hyoscyam., Methyl. salic., CIICl3, 
Chloralhydr., Lanolin u. Vaselin, gegen Rheuma. — Dennotaft (Paul Hartmann 
A.-G.), wasserdiehter Yerbandatoff. — Erosan (Teichgraber A.-G., Berlin S 59), 
fettfreier Hautcreme. — Fu-Mcd (T e ll & Co., Berlin O 34), Tabletten aus Coffein, 
Phenacetiu, Sedatin u. Pyra. — Glycerinomucigen (Apoth. W eisz & Co., Wien), 
Glycerin, 7% ZnO, 5% Stitrke, 5% Talkum u. Schleim. — Guanolkopfschmerz- 
tabletten, Paeckcls (Apoth. P aeck el, Erfurt), Aminoplienazon, Chinin, Guarana u. 
Kola. — Heliobrom-Spezial-Frostbeulen-Tinktur (Teichgraber A.-G., Berlin S 59), 
bewShrte Mittel gegen Frostbeulen. — Hypnopyrin (von S eyd litz , Berlin-Steglitz), 
Antipyrcticum. — Nephro-Myrmekan (K ru ll & Co., Gustrow), HCOOH-Lsg. — 
Siccolan (C o-Li, Dresden-A.), haltbare SiOj-Lsg., bei Arteriosklerose. (Apoth.-Ztg. 
4 0 .  144—45.) D ietze.

W. Nagel, tjber die bakterizide Wirkung von Stabulol. Stabulol (Herst. Dtech. 
G old- u. S ilb ersch e id ea n st., Frankfurt a. M.), eine konz. Lsg. von Aldehyden, 
hydroxyltoluolartigen Korpern u. anderen Bestandteilen des Steinkohlenteers, kommt



1925. I. F . P h a k m a zie . D e s in f e k t io n . 1631

ais Eohwarc u. ais Stabulol-Extrakt in den Handel. Die Versa. ergaben, daB obige 
PrSparate bei allen Bakterienstammen mit Ausnahme der Staphylokokken dem 
Phenol durehsclinittlich um das 2—4fache uberlegen sind. Auf diese wirken beide 
gleich gut ein. Die Stabulolrohware ist zur De&infcktion von Stiillen geeignet. 
(Dtsch. tierarztl. Wchschr. 33. 51—52. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

Ferdinand Krechel, Uber Verchon, ein neues Desinfektionsmittel. Vcrchon, 
ein Ce-Chinolinderiv. (Herst. N ied er la u s itze r  Chem. W erke) bewahrte sich ais 
reizloses, ungiftiges u. die HSnde nicht angreifendes Ersatzmittel fiir Jodtinktur. 
(Dtsch. med. Wchschr. 51. 235. Berlin, Marienkrankenhaus.) F r a n k .

Merck & Co., New York, ubert. yon: WiHiam H. Engels, Raliway, New Jersey, 
V. SL A., Alkalisalze von Benzylestersauren. Benzylestersiiuren von mehrbas. anorgan. 
oder organ. SSuren werden bei Abwesenheit yon W. mit Alkalihydrosyden oder
-carbonaten behandelt. — Man lost die betreffenden Saureester in Aceton oder
Alkoholen, ueutralisiert mit Alkalihydroxyd oder -carbonat u. scheidet die Alkali
salze der betreffenden Benzylestersauren aus den Lsgg. entweder durch Krystallisation 
in der Kalte oder durch Fallung mit A., Bzl. oder Gasolin ab. Beispiele sind 
angegeben fiir die Herst. der Na-Salze der Dibenzylphosphorsaure, des Bemstein- 
sauremombenzylesters u. der Benzylphthalestersaure. Die in W. 11. Salze haben 
antispasmot. Wrkg. u. finden in Form von Injektionen therapeut. Yerwendung.
Anstelle des NaOH oder NajCOa lassen sich die Hydroxyde oder Carbonate des
K, NH, oder Li yerwenden. * (A. PP. 1485377, 1485378 u. 1485379 vom 25/4.
1922, ausg. 4/3. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Merck & Co, New York, ubert. von: W illiam H. Engels, Rahway, New Jersey, 
V. St. A., Herstellung von Alkali- und Erdalkalisalzen der Salicylosalicylsaure. Man 
behandelt in einem indifferenten organ. Losungsm., wie Aceton, Athylacetat, Bzl. 
oder Chlf., gel. Salicylosalicylsaure bei maBig erhohten Tempp. mit Alkali- oder Erd- 
alkalicarbonaten. — Beispiele sind angegeben fur die Herst. des Na-Salzes der Saure 
unter Verwendung yon wasserfreiem NajCO, u. Aceton bezw. Bzl. ais Losungsm. 
Bei Verwendung von Aceton muB das Salz dureh A. oder Bzl. aus der Lsg. gefallt 
werden, nach teilweiser Entfernung des Acetons durch Dest. im Vakuum. Das 
salicylosalicylsaure Nałrium, weiBes, in W. mit neutraler Rk. 11. Pulyer findet, ebenso 
wie die anderen Salze, ais Analgeticum therapeut. Yerwendung. (A. P. 1483217 
yom 22/9. 1922, ausg. 12/2. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung leicht loslicher organischer 
Wismutverbindungen, dad. gek., daB man die Bi-Salze der Osymercurisalieylsaure 
u. ihrer Deriw. in Ggw. von EiweiBstoffen oder dereń Abbauprodd. erzeugt oder 
die friseh dargestellten Verbb. durch Zusatz yon Lsgg. dieser Schutzkolloide in 
Lsg. uberfulirt, worauf man beim Eindunsten oder Ausfallen mit Hilfe organ. 
Losungsmm. die festen Verbb. abscheidet. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von oxy- 
mercurisalicylsaurem Na mit einer dureh Aufspaltung yon Gelatine mit HC1 ge- 
wonnenen neutralisierten Gelatoselsg. yersetzt u. allmahlich eine konz. wss. glycerin- 
haltige Lsg. yon Bi(NOs)3 zugegeben. Aus der Lsg. erhalt man, gegebenenfalls 
nach Dialysieren, durch yorsiehtiges Eindunsten das kompleoce Bi-Salz der Oxy- 
mercurisalicylsciure, schwach gefarbte Lamellen, in W. 11. — Durch Einw. von 
frisch dargestelltem Bi(OH)3 auf eine mit wss. Gelatose yersetzte Lsg. yon cyan- 
tnercurisalicylsaurem Kalium entsteht eine im auffallenden Licht milchigtrube, in 
der Durchsicht klare Lsg., aus der mit Aceton die komplexe Bi-Verb. in fester 
Form gefallt wird. Die trotz der bekannten Neigung von Bi-Salzen, mit W. bas. 
unl. Salze abzuscheiden, haltbaren Lsgg. finden therapeut. Yerwendung. (D. B.. P. 
406867 KI. 12q yom 1/12. 1922, ausg. 29/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .
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J. D. Biedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung eines leicht łoslichen, organischen 
TFiswMteaJzes, dad. gek., daB man Lecithin nach den ublichen Methoden in ein bas. 
Bi-Salz uberfuhrt. — Z. B. wird eine alkoh. Lecithinlsg. mit 10%'g- wss. NH, u. 
einer konz. wss. glycerinhaltigen Lsg. yon Bi(N03)3 yersetzt. Der ausgesehiedene 
Nd. von Lecithinwismut wird mit Aceton gewaschen u. im Vakuum getrocknet 
Das hellbraune Pulyer ist in W ., Chlf., KW-stoffen 11., in Fetten u. fetten Ólen 
zll., in A., A. u. Aceton unl. Das mit dem Vorzug der festen Form den der Lipoid- 
loslichkeit yereinigende Bi-Salz entfaltet in wss. Lsg. infolge seiner groBen Ober- 
fliichenaktiyitat eine besonders starkę therapeut. Wrkg. (D. B. P. 407544 KI. 12 q 
vom 4/8. 1923, ausg. 17/12. 1924.) S ciio ttlan d er .

Earbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Bh., 
iibert. von: Hans Hahl und Walter Kropp, Elberfeld, Herstellung einer organischen 
Wismutverbindung. GuajacolcarbonsSure wird mit Wismutoxyd behandclt. — Z. B. 
wird das durch Einw. von verd. NaOH auf eine Lsg. von Bi(N03)3 in 30%ig. 
CH3COaH erhSltliche Bi20 3 in li. W. aufgeriihrt u. in eine sd. wss. Lsg. von 
Guajacolcarbonsaure eingetragen. Das gut yerrUhrte Gemisch wird wShrend 
3 Stdn. unter KUckfluB gekocht, dann h. filtriert u. der Nd. mit h. W. neutral 
gewaschen, getrocknet u. gepulyert. Das crlialtene Prod., das bas. Wismułsalz der 
Guajacolcarbonsaurc von der Zus. C6H3(0H)-(0CH3)*(C08-Bi0), wciBlichgelbes, in 
W. u. organ. Losungsmm. unl. Pulyer, besitzt antiluet. Wrkg. u. findet in Form 
yon Ólemulsionen zu subcutanen Injektionen Verwendung. Die anSsthesierenden 
Eigenschaften der Guajacolcarbonsaurc wirken schmerzlindernd bei der Injektion. 
Das Salz enthiilt ca. 53—56% Bi. (A. P. 1522054 vom 15/4. 1924, ausg. 6/1. 
1925.) SCHOTTLANDER.

Merck & Co., New York, iibert. von: WiUiam H. Engels, Rahway, New Jersey, 
V. St. A., Herstellung einer organischen Wismutverbindung. Man fiihrt 8-Oxychinolin 
nach den ublichen Methoden in das bas. Wismutsalz uber. — Beispiele sind 
angegeben fur die Herst. des Salzes durch Einw. yon Bi(OH)3 auf das 8-Oxychinolin 
in wss. Suspension bei erliohter Temp., — bezw. durch Umsetzung der wss. Lsg. 
des Na-Salzes des Oxychinolins mit Bi(N03)3 oder Bi-Subnitrat bei 60°, — bezw. 
einer wss. Lsg. des ncutralen 8-Oxychinolinsulfats mit Bi-Subnitrat unter Zusatz 
von wss. NaOH bei 60°. Das bas. 8-Oxychinolmicismut der Zus. C0H0N ■ O • Bi[OH].,, 
leuehtend gelbes Pulver, unl. in W. u. alkal. Lsgg., auf Zugabe yon Sauren, selbst 
verd. CH3COsH, sich zers., findet ais Wundantiseptikum therapeut. Verwendung. 
(A. P. 1485380 vom 22/9. 1922, ausg. 4/3. 1924.) S c h o t t l A n d e r .

Leo Adler, Frankfurt a. M., Herstellung eines den Stoffzerfall im Organismus 
und gleichzeitig die Temperatur herabsetzenden Mittels, dad. gek., daB man die Bauch- 
speicheldrusen yon Wirbeltieren, im besonderen winterschlafenden, mit W. oder 
pliysiolog. NaCl-Lsg. bei moglichst niedriger Temp. extrahiert, den Auszug filtriert, 
das Filtrat mit A. behandelt, den eiweifihaltigen Nd. entfernt u. die Lsg. im 
Yakuum einengt. — Das eiweiBfreie, aber N-haltige Prod. zeigt keine Biuretrk. u. 
reagiert gegen Lackmus neutral; in sterilen Ampullen eingeschmolzen ist die Lsg. 
haltbar. Eine Injektion yon 1,0 cem gibt bei colifiebemden Kaninchen eine Senkung 
der Temp. yon 40,8 auf 39,1°, bei typhuskranken Patienten eine solche yon 2 ccm 
wiederholt eine Ilerabsetzung um 1,5—2,0°. Diese antipyret. Wrkg berulit im 
besonderen auf der Ilemmung des EiweiBzerfalls. Ein Bcispiel fiir die Herst. des 
Auszuges aus yon Igelit wahrend des Winter schla fes entnommenen Bauchspeichel- 
driisen ist angegeben. (Ilierzu ygl. auch Arch. f. exp. PathoL u. Pharmak. 91. 110;
C. 1922.1 .150.) (D. B. P. 406531 KI. 12p yom 8/3.1921, ausg. 21/11.1924.) S c i i o t t l .

George Washington Carver, Tuskegee, Alabama, V. St. A., Eosmetisches MitteL 
Erdniisse werden fein yermahlen u. mit h. oder k. W. gut yerruhrt, hierauf auf dem 
Wasserbade bis zur Ausscheidung yon Óltrdpfchen auf der Oberflache eingedampft,
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mit Kaolin oder Fullererde zu einer dicken Salbe verrieben u. mit etwas Salicyl - 
saure, Benzoin u. einem Duftstoff yermischt. Durch Zusatz von Farbstoffcn laBt 
sich die Pomado oder Salbe beliebig farben. (A. P. 1522176 vom 17/9. 1923, ausg. 
6/1. 1925.) SCHOTTI-ANDER.

Maurice M. Bluhm und Hermann Theaman, New York, V. St. A., Zalm- 
reinigungsmiltel, bestehend aus gepulyerter pflanzlicher Faser u. einer schwachen 
Fruchtsaure. — Man yerwendet zweckmSBig weiches IIolz, z. B. Weidenholz, das 
zu einem staubfeinen Pulver vermahlen u. mit W. u. einer Fruehtsiiure zu einer 
Pastę angeruhrt wird, der Fruchtessenzen, Glycerin, u. Gummiarabicum ais Binde- 
mittel, zugesetzt werden konnen. Das Prod. greift den Zahnschmelz nicht an, 
wirkt jedoch hinreicliend reinigend auf die Ziihne. (A. P. 1522410 vom 5/3. 1924, 
ausg. 6/1 . 1925.) S ch ottlan der.

( j .  Analyse. Laboratorium.
J. A. Christiansen, Eine Biirette zur Mikrogasanalysc. Vf. besclireibt einen 

einfachen Apparat zur Mikrogas- 
analyse. Die Biirette ist im Ori- 
ginal abgebildet. Das Gas wird 
durch eine Toeplerpumpe abge- 
pumpt, iiber Quecksilber gesammelt 
u. bei Atmosphiirendruek analy- 
siert. (Journ. Americ. Chem. Soc.
47. 109—12. Kopenhagen [Dśine- 
mark], Uniy.) JoSEPHY.

G. Chesneau, Bericht iiber die 
Apparate „Pluton“ von M. Alabarbe.
Vf. besclireibt einen Ólbrenner fiir 
Laboratoriumszwecke, bei dein der 
Brennstoff dem Brenner mittels Druckluft zugefuhrt wird. Die Konstruktion des 
Brenners ist aus Fig. 3 ersiclitlich. (Buli. soc. encour. Industrie nationale 123. 597 
bis 600. 1924.) .ItjNG.

Hannemann, Eine praktisclie DnickfiUervorrichtimg fiir den Laboratoriums- 
bełrieb. Das Druckfilter der Firma P flu g b e il & Co., Berlin N 4, Chausseestr. 120, 
bestelit aus zwei Schalen, die luftdicht yerschraubt werden; die obere tragt neben 
dem Manometer ein Fahrradschlauchyentil, durch das mit einer Luftpumpe Luft 
gepreBt wird. An den konischen Austritt der unteren Sehale konnen Filtriemutschcn 
mit einem Gummistopfen eingesetzt werden. Der App. eignet sich yor allem zum 
Filtrieren yon Lsgg. in flUcbtigen Losungsmm. (Chem.-Ztg. 49. 140—41.) Jung.

Bernhard Neumann und Ernst Zóllner, Die. Ursache des Rei/iens der Rohre 
in Vakuumverdampfappara(en. Neue u. gebrauchte Flufieisenrolire aus Vakuum- 
yerdampfem wurden auf ihre chem. Zus., ihre Festigkeitseigenschaften u. u. Mk. 
auf ihr Gefiige untersucht, um den Grund fiir das haufige ReiBen solcher Rohre 
an oder in der Nflhe der Einwalzstelle aufzuklaren. Dies ist beim Eindampfen yon 
NaOH oder Aluminatlauge nicht auf chem. Angriff oder iibermaBige mechan. Bc- 
anspruchung zuriickzufuliren, sondern darauf, daB an den Einwalzstellen durch 
das Aufwalzen eine Deformation (Kaltreckung) des Materials stattfindet, die noch 
dureli mehr oder weniger unsachgemaBes Walzen yerstarkt werden kann. Diese 
ist die Ursache, daB nach kurzerer oder langerer Zeit durch die in den App. 
herrschenden Yerdampfungstempp. die Sprodigkeit des Materials sich an diesen 
Stellen soweit steigert, daB Blaubrucli eintritt. Das ReiBen ist also auf Blaubruch 
zuriickzufuhren. Eine Yerringerung dieser Gefahr kann nur dadurch erreicht
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werden, daB Lochweite im Kesselboden u. Rohrdurchmesser sehr genau zueinander 
passen, so daB die Deformation beim Aufwalzen sehr gering ist. AuBerdem wird 
aber ganz besondere Sorgfalt auf genau zentr. Walzen zu legen sein, damit nicht 
in der Walzstelle selbst besonders stark deformierte Stellen auftreten. Durch 
Ausgliihen bei ca. 700° miiBte zwar die Wrkg. dieser gefiihrlichen Veriinderungen 
beseitigt werden konnen, das diirfte aber prakt. bei groBen Kesselboden so gut 
wie unmoglich sein. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 2 4 — 31. Breslau, Techn. 
Hochsch.) H e r t e r .

Frederick "W. Shaw, Das Oshcaldsche Yiscosimeter zur Bestimmung der Ver- 
fliissigung der Gelatine durch Bakterien. Verss. mit naher beschriebener Ycrsuchs- 
anordnung bei 40° zeigten bei steriler Gelatine selbst noch nach 3 Monaten un- 
yeriinderte Yiscositat, nach Beimpfung mit Serratia marcesens schon nach 6 Tagen 
starkę Herabsetzung derselbcn. (Journ. of bacteriol. 9 . 315—20. 1924. Rolla, Univ. 
of Missouri; Ber. ges. Physiol. 29. 163. R ef. R h o d e .)  S p ie g e l .

Constantin Hrynakowski, Molehilargetcichtsbestimmung nichtfliichtiger Sub
stanzen mittels der Methode der isothernicn Destillation der Losungen dieser Sub
stanzen. Wenn die Konz. u. das Mol.-Gew. einer Ursubstanz in Standardlsg. be- 
kannt sind, kann auf Grund der Beziehungen von v a n ’t  H o f f  iiber die Dampf- 
druekerniedrigung fur die isoton. Lsgg. das Mol.-Gew. einer Substanz in isoton.
Lsg., dereń Konz. bekannt u. dereń Mol.-Gew. aber unbekannt ist, bestimmt
werden. Fur die Standardlsgg. diirfen nur Verbb. yerwandt werden, die keine
dissoziierten oder assoziierten Lsgg. bilden. Fiir das mitgeteilte Beispiel diente 
Harnstoff. — Die zugrundeliegende Erscheinung der isotherm. Dest. ist der 
Osmose nahe verwandt. Zur prakt. Ausfiihrung ist die modifizierte mikroskop. 
Methode von B a r g e r  geeignet. Die Genauigkeit — bei konstanter Temp. im 
Thermostaten — ist nicht geringer ais nach der ebullioskop. oder kryoskop. 
Methode. Vor den anderen Arbeitsweisen hat dieses Yerf. vor allem den Yorteil, 
daB man bei jeder geeigneten Temp. die Messungen vornehmen kann u. daher ein 
groBeres Gebiet der Auswertung fiir molekularstrukturelle Fragen ermoglicht ist. 
Die der Erscheinung zugrundeliegenden thermodynam. GesetzmiiBigkeiten werden 
mathemat. erortert. (Journ. de Chim. physiąue 2 1 . 396—99. 1924. Poznan. 
Univ.) H o r st .

Hildyard John Eglinton Sobson, Ein Apparat zum Auffangen von Gas bei 
konstantem Druck. Die Konstruktion des App. ergibt 
sich klar aus der Fig. 4. LsBt man W. durch C aus- 
flieBen, so wird durch L  Gas angesaugt Bei F  strómt 
dauernd W. ein, flieBt iiber G durch H  ab u. bestimmt 
so das Niyeau bei E, falls in A Atmosphiirendruck 
herrsclit. Sinkt der Druck in i ,  so wird bei E  das 
Niyeau gehoben u. W. flieBt nach D , bis Druckaus- 
gleich erreiclit is t  Das Auftreten von Uberdruck in A 
kann man yermeiden, indem man C weit macht, so daB 
das W. unter seiner eigenen Schwere frei ausstromen 
kann. Um dies auch zu erreiclien, wenn A fast leer 
ist, ist das Knie bei B B  angebracht. Will man bei 
anderem ais atmosphar. Druck arbeiten, so muB G er- 
heblich hoher bezw. niedriger ais E  angeordnet wer

den. (Journ. Chem. Soc. London 125 . 1968—69. London, Uniy.) H e r t e r .
G. Hoffmann, Registrierbeobachtungen der Hohenstrahlung im Meeresnweau. 

Yf. bcsehreibt einen App., mittels dessen es gelingt, die neben der durch radio- 
aktive Substanzen des Erdbodens yerursachten Strahlung gleichzeitig yorhandene, 
durch besonderes Durchdringungsyermdgen ausgezeichnete kosm. „Hohenstrahlung"
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in ihren zeitliclien Sehwankungen gesondert zu registrieren. Das hauptsiichliche 
Hilfsmittel hierzu ist Umpauzerung der Ionisierungskammer mit einer 12 cm dicken 
Bleischicht u. Venvendung iiuBerst empfindlicher Elektrometer. (Physikal. Ztschr. 
26. 40—43. Konigsberg.) F r a n k e n b u r g e r .

E. Grynfeltt und P. Cristol, Einfaches Yerfahren zum Erzielen der Berliner- 
blaureaktion in der Cytochernie auf durch alkalisclie Bichromate fixierten Organcn. 
Die Paraffinschnitte werden erst mit Pb(N03)2 behandelt, dann der Ek. nach P e r l  
unterworfen, schlieBlich naclieinander mit konz. Lsg. von K4Fe(CN)a (10—30 Min.) 
u. 4%ig. HC1 (4—5 Min.) behandelt. (Buli. Soc. Chim. Biol. 5. 797—S00. 1923; 
Ber. ges. Physiol. 2 9 . 195—96. Eef. P ć t e r f i .) S p ie g e l .

R udolf Lang, Uber neue jodometrische Meihoden, die auf der Bildung und 
Messung von Jodcyanid beruhen. II. u. III. Mitt. (I. ygl. Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 1 2 2 . 332; C. 1 9 2 2 . IV. 819.) Durch die Oxydation der zu messenden Stoffe 
mit positiy einwertigem J, wobei eine aquiyalente Menge J frei wird, erhalten die 
Jodatmethoden ihre allgemeinste Form. Diese Jodattitrationen lassen sich auch 
ais bromosydimetr. Metlioden anwenden, wodurch rasche Osydation oder eine in 
yerschiedenen Fiillen notige Bromierung erreicht wird. Hierbei wird zuniichst in 
salzsaurer bromidhaltiger Lsg. bei Abwesenheit von HCN das Br in Freiheit ge- 
setzt u. ein UberschuB zuriiektitriert. Zum SchluB mit HCN umgesetzt u. mit Jodat- 
Isg. titriert. Aus Verss. iiber das Verh. yon JBr gegen HCN schlieBt Vf., das 
JBr im Gegensatz zu JC1 in wss. Lsg. zum Teil dissoziiert ist. Eine allzuhohe 
Bromidkonz. bei Ggw. von HCN wirkt ungunstig auf die Titrationsergebnisse, der 
Jodatyerbrauch ist zu groB u. es wird zur B. von BrCN AnlaB gegeben. JCN da- 
gegen ist yon keinerlei Wrkg. auf Bromide. Ungenau wird die Jodstarkerk. bei 
zu hoher HC1- u. zu geringer HCN-Konz. Nicht beseitigen lassen sich Storungen 
durch Ag- u. Hg-Salze, wo die Jodstarkerk. zu friih aufhort oder ganz ausbleibt
— Von den Lsgg. mit positiy einwertigem J, dereń Darst. Vf. angibt, ist JCl un- 
begrenzt haltbar; JCN  wird jedesmal neu hergestellt; JO B  ist nur anzuwenden, 
wenn die Osydation bei Zimmertemp. u. rasch vor sich geht, da, wie Verss. zeigen, 
sonst bei nachfolgender Titration mit Jodat yicl zu hohe Werte erhalten werden. 
Die Abnahme des Oxvdationswertes fiilirt Vf. zur Annahme eines Verlustes von 
Oj, heryorgerufen durch den Zerfall des Hypojodidcs in 0 .2 u. Jodid.

Bei der Best. yon Jodidjodat in Gegw. von Schwermetallen fand Vf., daB sich 
Ferrijodid gut bestimmen laBt, wenn mit siruposer II3P 04 angesSuert wird. Cupro- 
jodid  laBt sich glatt mit KJ03 titrieren, angesehlossen wird hieran eine Titration 
mit Na^SjOj in oialsaurer Lsg. Bleijodid wird in etwas Lauge gel., mit iiber- 
schiissiger JCl osydiert u. nach Zusatz von KCN mit KJ03 titriert. Oder das PbJ2 
wird in salpetersaurer, CN-lialtiger Lsg. mit Nitrit osydiert u. nach Zusatz yon 
KJ mit Na?SsOs titriert. Oder es wird in salpetersaurer Lsg. nach CN-Zusatz zu- 
niichst bis zum Hellerwerden der Blaufarbung u. nach erfolgtem Zusatz yon NaCI 
mit KJ03 titriert. Queck$ilberjodid liiBt sich direkt mit KJ03 titrieren, sind Bro
mide anwesend, so wird nach KCN-Zugabe langsam mit Nitrit oxydiert, mit Harn- 
stoff yersetzt u. nach Zugabe yon KJ mit Na,S30 , titriert. Ist Hg in groBerer 
^lenge in der Lsg. yorhanden, so wird es zweckmaBig yorher entfernt. Silberjodid 
eigab meist zu hohe Jodidwerte, so daB das Ag zweckmaBig durch Red. mit 
Metallen yorher entfernt wird.

As (Ill)-Salze lassen sich gut jodoraetr. bestimmen, nur ist das Kesultat bei 
sehr geringen As-Mengen stark abhangig yon der Konz. u. yon der HCl-Menge. 
Dieses kann umgangen werden durch Osydation mit uberschussigem Jodat, welches 
dann zuriiektitriert wird. Auch ist eine direkte Titration nach yorangegangener 
Oiydation mit JCl oder JCN stets moglieh. Ferri- u. Ferro-Salze aind ohne Ein- 
fluB. Eesttitration mit As (Ill)-Salz wird am gunstigsten in salzsaurer Lsg. aus-
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gefuhrt. Sb (III)-Sake verhalten sich bei der Jodattitration wie As. — Cu-Salze 
lassen sich nach eiuem Restyerf. oder direkt bestimmen, durch Red. ammouiakal. 
Cu (II)-Salzlsg. mit KCN u. Titration des Cu (I) in mineralsaurer Lsg. mit Jodat. 
Ggw. von Pb, Fe, Co u. Mn storen nicht, nur ist es notig, die Metallsalze in Lsg. 
zu halten, am besten mit Na4Ps0 7. — Fe (II)-Salze lassen sich direkt mit Jodat 
titrieren, wenn zuvor mit JC1 oder JOH osydiert wird; oder nach dem bromoxydi- 
metr. Verf. bestimmen. Fe (Ill)-Salze konnen durch ein Red.-Yerf. bestimmt 
werden. — Befinden sich As (III) u. Fe (ZZ)-Sulfat nebeneinander in Lsg. so wird 
erst das As durch Titration mit Jodat, nach yorheriger Zugabe von KCN bestimmt, 
danach mit JC1 yersetzt, stehen gelassen u. durch crneute Titration mit Jodat das 
Fe gefunden. Liegen As (III)- u. Fe (III)-Sulfat nebeneinander vor, so wird das 
Fe zunachst in schwaeli saurer Lsg. mit H.,S03 reduziert, oder in stiirker schwefel- 
saurer Lsg. mit geringen Mengen von CuJ. Liegen As (V)- u. Fe(III)-&alzc neben
einander vor, so wird in schwefelsaurer Lsg. erst das As mit Zn oder Cu reduziert 
u. nach Abstumpfen der Saure auch das Fe. Auch As, Cu u. Fe nebeneinander 
lassen sich nacheinander bestimmen. Nach Red. mit H2S03 wird mit H2S04 an- 
gesSuert u. das As mit Jodat titriert. Es folgt die Titration des Fe mit Perman- 
ganat. Nun wird eingedampft, Na4P20 7 u. NH3 zugegeben u. das Cu mit Jodat 
gefunden.

Ar,//4 liifit sich ganz wie As bestimmen, da bei der Einw. von JCN auf N3H4 
die gleichen Oxydationsprodd. entstehen. Bei der Best. gróBerer N2H4-Mengen ist 
eine Titration mit NajS40 3 zweckdienlich. iV27/4 u. N I I f i l i  nebeneinander lassen 
sich in schwefelsaurer Lsg. bestimmen, indem erst das N,H4 mit Jodatlsg. titriert 
wird u. nach Red. des gebildeten JCN mit Na»S03 u. Ausfallung des Jodid mit 
AgN03-Lsg., das NIL OII nach Zugabe yon FeNH4(S04)2 mit KMn04 titriert wird.
— IICN  laBt sich bestimmen nach yorheriger Jodierung, oder einfacher nach 
Bromierung, mit Br-Wasscr in saurer Lsg., yermittelst des bromoxydimetr. Verf. 
Wichtig ist bei der Best. von HCN neben oxydierenden Stoffen, daB Br auf JCN 
nicht einwirkt. — HCNS laBt sich nach mehreren Metlioden bestimmen, da die 
Rk. zwischen 1IJ03 u. HCNS vcrschieden geleitet werden kann. Die Oxydation 
in salz- oder schwefelsaurer Lsg. mit uberschiissigem Jodat u. Zuriicktitrieren mit 
Na^SjO, beruht auf der Rk.: CNS' - f  J 0 3' +  H20  =  SO/' +  HCN +  J' +  H’. 
Sie muB schnell yorgenommen werden, um Einw. des Luftsauerstoffes zu yermeiden. 
Bei direkter Titration mit Jodat kann man sich dayon unabhiingig machen, wenn 
man das Rliodanid zunachst mit JC1 oder JCN osydiert. Ist CNS' u. J7 neben
einander zu bestimmen, so wird erst die Summę beider Verbb. mit Jodat in Ggw. 
von HCN titriert u. gleich eine Titration des gebildeten JCN mit Na,S2Os an- 
geschlossen. — Soli HCN  u. HCNS nebeneinander bestimmt werden, so muB eine 
Methode der Bromierung unter Mitwirkung von Jodat angewandt werden; es laBt 
sich hier ein Difterenzyerf. benutzen, aber es ist auch eine Nacheinandertitration 
moglich. — HtFe(CN)a liiBt sich durch direkte Titration mit Jodat nach yorheriger 
Oxydation mit JOH, die schnell vor sich geht, bestimmen. Auch ein Restyerf. 
laBt sich anwenden. Es fiillt auf, dali IIJ03 K4Fe(CN)8 yerhaltnismaBig schnell 
oxydiert, Fe+ + -Salz dagegen sehr langsam, umgekehrt wird Fe++ yon JC1 rascli 
angegrilfen, wahrend K4Fe(CN)e mit diesem kaum reagiert. — Befinden sich HCN, 
HCNS u. HtFe(CN)i nebeneinander, so wird letzteres erst durch ZnS04 ausgefSllt, 
um in einer besonderen Probe nach yorheriger Oxydation bestimmt zu werden. — 
H fif  laBt sich direkt mit Jodat titrieren nach yorheriger Oxydation durch JOH. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 229—56. 280—98. Briinn. Deutsche Tcchn. 
Hochsch.) Ulmann.

Ernst J. Kraus, Ein Entwurf von logarithmischen Tabellen fur mafianalytische 
Besłimmungen. Vf. empfiehlt die Aufstellung yon speziellen Logarithmentabellen
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fiir maBanalyt. Bestst., erlautert seinen Vorschlag an der Best. yon Zn u. kundigt 
die Herausgabe solcher Tabellen an. (Chem.-Ztg. 49. 145.) JUNG.

R. G. van UTarne und E. Fen wiek, Das Verhalten von Elektroden aus Platin 
und Platinlegierungen in der ekklrometrischen Analyse. I. TJngleiche Elektroden. 
(Vgl. W i l l a r d  u. F e n w ic k , Journ. Amcric. Chem. Soc. 44. 2504; C. 3923. IV. 313.) 
Wenn 2 Elektroden, eine aus reinem Pt, die andere aus einer Legierung yon Pt 
u. Rh, in eine Lsg. von FcS04 tauchen, tritt eine Potentialdifferenz auf. Wenn 
ein kleiner Teil des FeS04 oxydiert ist, haben beide Elektroden prakt. das gleiehe 
Potential bis die Oxydation fast yollstSndig ist. Dann wird die Potentialdifferenz 
um so groBer, je naher der wahre Endpunkt riickt. Die beiden wahrscheinlichsten 
Griinde fiir das Auftreten der Potentialdiiferenzen zwisehen zwei inerten Elektroden 
ist a) daB die Elektroden nicht yollig unangreifbar sind, oder walirscheinlicber 
b) imyollkommene Reyersibilitat der Elektrodenrk. selbst Der ideale Ausdruck 
fur das Elektrodenpotential einer inerten Elektrodo ist E  — const. X  log [cc/(1—ac)], 
worin x  der Bruchteil des Elektrolyten der hoheren Oxydationsstufe, 1 — x  der 
der niederen Oxydationsstufe ist Die groBte Empfindlichkeit liegt demnach beim 
Anfangs- u. Endpunkt der Oxydation, wo x — 0 bezw. 1 is t  Wenn die Er- 
klarung b) riclitig ist, mussen die Potentiale beider Elektroden sich mit der Zeit 
demselben Wert nahem. Um das zu prufen, wurden folgende elektrometr. Titra- 
tionen ausgefuhrt: Fe" mit KMn04, mit KjCr.,0,; NajSj03 mit Jod. Nur in Lsgg. 
mit reversibler Elektrodenrk. erreichte die Potentialdifferenz mit der Zeit den Wert 
Nuli, in allen Fiillen wurde er jedoch angestrebt. Die Potentiale der Elektroden 
wurden gegen eine AgCl-Elektrode ais Nullelektrode gemessen. Die Pt-Rh-Elek- 
trode hatte bei Oxydations- u. Reduktionsrkk. ein hoheres Potential ais die Elektrode 
aus reinem Pt. Das Potential der Pt-Elektode sank, bevor das der Pt-Rh-Elektrode 
sein Maximum erreieht hatte. Bei Titrationen von Fe^SOj,, mit TiCl3 yerschwand die 
Potentialdifferenz sclion friih bis zum Endpunkt, wo die Pt-Rh-Elektrode ein hoheres 
Potential annahm. Bei Titration von Ce(S04)2 mit Tij(S04)3 hatte die Pt-Rh-Elek- 
trode bis fast zum Endpunkt ein etwas hoheres Potential. Nur bei Titration yon
II,02 mit KMu04 hatte bis fast zum Endpunkt die Pt-Elektrode das positiyere 
Potential. Bei yerschiedenen Pt-Legierungen hangt die Beziehung zwisehen Zeit 
u. Potentialdifferenz zwar stark yon der Natur des Metalls in der Legierung ab, 
aber die Erscheinung ist nicht spezif. genug, um daraus auf die Natur oder dic 
Menge der Yerunreinignng scblieBen zu konnen. Wird eine frisch gegliihte Pt- 
Elektrode in eine Lsg. von AgN03 getaucht, so yerhalt sie sich elektromotor. wie 
Ag, wahrscheinlich weil sie von einer unsichtbaren Ag-Schicht bedeckt is t  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 9—19.) J o s e p h y .

R. G. van Name und F. Fenw ick, Das Verhalten van Elektroden aus Platin 
und Platinlegierungen in der elektrometrischen Analyse. II. Polarisierte Elektroden. 
(I. ygl. yorst. Ref.) Die Unterss. oxydimetr. Titrationen mit polarisierten Elektroden 
aus reinem Pt zeigten, daB die Schiirfe des elektrometr. Endpunktes hauptsachlich 
yon dem Grad der Reyersibilitat der Elektrodenrk. vor u. nach dem Endpunkt 
abhSngt. Konz. u. die Art des Ruhrens sind yon geringerem EinfluB. Der End
punkt ist umso scharfer, je yollstandiger reyersibel die Elektrodenrk. auf der einen 
Seite des Endpunkts u. je yollstandiger irreyersibel sie auf der andem Seite des 
Endpunkts ist, aber er ist prakt. scharf genug fur die Analyse auch in den Fiillen, 
in denen die Forderung nicht ganz erfiillt ist. Die Yerschiebung des Endpunktes 
durch die Polarisation ist so gering, daB sie fur die MaBanalyse keine Bedeutung 
hat, yielmehr yerbessert die Polarisation hinsichtlich einer Pt-Hilfselektrode deu 
Sprung am Endpunkt der Titration. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 19—29. New 
Hayen [Connecticut], Y a l e  Uniy.) J o s e p h y .

Jean Barbaudy, Die Wasserstoffionenkonzentration. I. Teil: Die Methoden.
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Vf. behandelt die wissenschafttićhen Grundlagen der [H'] u. besclireibt ausfuhrlich 
die elektrometr. u. colorimetr. Metlioden zu ihrer Beat. unter Yerwendung der 
neuesten VerofientIichungen. (Rev. gen. des Sciences pures et appl. 36. 5—17.) Th.

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

Andre Leveque, Die quanliłałive Mikroanalyse. Ubersicht iiber die bekanut 
gewordehen Methoden. (Buli. Sciences Pharmacol. 32. 29—45.) S p ie g e l .

A. Coquillat, Quantitative Untersuchung auf Nitrit mit dem Tromsdorffschen 
Reagens. Nach der Vorsclirift von T r o m s d o r f f  soli man das Gemisch von ZnCl, 
u. Stiirke etwa 4 Stdn. kochen u. dann reines trockenes ZnJ, zugeben. Vf. zeigt, 
daB 1 std. Kochen genugt, daB iiquiyalente Mengen von KJ oder Cd J2, die bequemer 
erhaltlich sind, die gleiclien Dienste wie ZnJ2 tun, daB beim Nachweis yon wenig 
Nitrit cin UberschuB yon KJ das Eintreten der Blaufarbung beschleunigt, daB 
ein UberschuB yon Starkę die Fiirbung yerschlechtert u. 1 g im Liter genugt. 
Ist die nachzuweisende Menge geringer ais 0,1 mg N20 3 im Liter, so geniigen 10 g 
KJ im Liter nicht mehr. Der Sauerstoffgehalt des Wassers ist auf die Litensitat 
der Fiirbung von EinfluB. Unter genau gleicben Bedingungen ist bei Verwendung 
von lufthaltigem W. u. kleinen Mengen von N ,0 3 die Intensitiit der Fiirbung der 
N20 3-Menge proportional, bei Luftfreiheit nicht. Das ZnCl2 des Rezeptes kann 
yorteilhaft durch NaCI ersetzt werden, die Lsgg. sind dann etwas haltbarer. Da 
die Empfindlichkeit mit der Menge der zugesetzten Lsg. steigt, wegen der holieren 
KJ-Menge, sollte man nie weniger ais 5 ccm Reagens benutzen. Auch mit der zu
gesetzten Menge H2S04 steigt die Empfindlichkeit; da es aber schwer ist, ganz 
nitritfreie H2S04 zu bekommen, ersetzt man sie besser durch Eg. (5 ccm einer 
lO^/jig. Lsg.) Jede Rk. kann ais positiy gelten, die innerlialb 30 Min. eintritt. — 
Die Lsg. von T h r e s h  mit 1 g Starkę, 5 g KOH, 10 g KJ zu 1 Liter ist der yon 
T r o m s d o r f f  yorzuziehen, sie ist wegen des groBeren Gehaltes an J' empfindlicher 
u. haltbarer, ahnlich die yon D en ig Ć S  yorgeschlagene Lsg. mit CdJ2. Vf. schlagt 
folgende Zus. yor: 10 g KJ, 1 g 1. St&rke, 20 g NaCI zu 1 Liter. Damit kann 
man noch 0,02 mg i\r203 im Liter nachweisen; die Lsg. hfilt sich 6 Monate un- 
ycrandert. (Annales soc. espanola Fis. Quim. 22. 523 — 44. 1924. Madrid, Faculd. 
de Farmaeia.) W. A. R om .

Chemisches technisches Laboratorium Ingenieur-Chemiker Welwart, 
Antimonbestimmungen. Die jodometr. Best. yon Sb (ygl. E c k e , Chem.-Ztg. 48. 537;
C. 1924. II. 1612) ist nach den Literaturangaben stets mit Fehlern behaftet Ein- 
fach u. genau ist das KMn04-Verf. (Chem.-Ztg. 49. 152. Wien IX.) J u n g .

A. Ecke, Antimonbestimmungen. Entgegnung zu yorst Ref. (Chem.-Ztg. 49. 
152.) J u n g .

H. Funk und H. Winter, Uber die quantitative Bestimmung der Borsdure bei 
Gegentcart von Aluminium- (Eisen-Chrom-) Salien. GroBere Mengen von A1-, Cr+ + + - 
oder Fe+ + + -Salzen, welche die Best. der J/3B 0 3 storen, lassen sich durch Fśillung 
in alkal. Lsg. nicht gut entfernen, da diese Fśtllungen stets — mit Ausnahme yon 
FeS — H3BOs festhalten. Durch Verss. mit yerschiedenen Al-Salzen u. Borax fand 
Yf., daB sich Al u. Bj03 gut trennen lassen, wenn man das Al in schwaeh essig- 
sauror Lsg. ais Phosphat fiillt. Aus dem Nd. laBt sich die H3BOs gut auswaschen. 
Das Filtrat wird alkal. gemacht, eingeengt, nach dem Erkalten sauer gemacht u. 
aus einer Retorte destilliert, das B20 3 grayimetr. bestimmt. Soli das Al gleichzeitig 
mitbestimmt werden, so wird die nur schwaeh saure Lsg. mit einem UberschuB 
yon Jodid-Jodatmischung yersetzt. Nach kurzem ErwSrmen das Al(OH)3 abfiltriert 
u. ausgewaschen, aus dem Filtrat das J durch HaS03 entfernt, alkal. gemacht u. 
wie oben das BsOs bestimmt. Cr laBt sich yon H3B 03 gleichfalls nach der Jodid- 
Jodatmethode trennen, oder das in Chromat iibergefiihrte Cr wird in essigsaurer
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Lsg. mit BaCL gefiillt. Zur Trennung. von Fe liiBt sich die beim Al augewandte 
Phosphatmethode yerwenden, oder es wird mit NH4SH gefiillt, welches naehher 
durch Kochen mit Perhydrol zerstort wird. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 142 . 
257—68. Miinchen, Techn. Hochscli.) U l m a n n .

Gerhart Jander, Erwin Wendehorat und Berthold Weber, Uber die Be- 
stimmbarkeił geringer Mengen von Magnesium ais Magnesiumammoniumphosphat bei 
Anwesenheit von viel Aluminium. Durch zahlreiche Verss. weisen Vff. nach, daB 
sich kleine Mengen von Mg neben viel Al gut bestimmen lassen. Zwecks Al-Best. 
wurde das zu untersucliende Rohaluminium bei 200° in einem Strom von trockenem 
HC1 erhitzt u. schlieBlich in A120 3 iibergefuhrt. Die mit ubergegangene MgCl- 
Menge war praktisch ohne Bedeutung, lieB sich aber gut bestimmen. Das A1«03 
wird mit KsS ,07 aufgeschlossen u. nach Zugabe von 3—5 Gewichtsteilen Wein- 
saure in der Siedehitze mit Na.,IIPO., yersetzt u. ammoniakal. gemacht. Immer, 
wenn auch oft nach melirtiigigem Stehen, fiel das NH4MgP04 aus. Die Fiillung 
wird durch gleichzeitige Anwesenheit vou Al u. WeinsSure nur yerzogert, nicht 
yerliindert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 14 2 . 329—34. Gottingen, Uniy.) U l.

1 . P. Hammett und C. T. Sottery, Ein neues Beagens auf Aluminium. Der 
Farbstoff Aurinłricarbonsaure bildet mit Al-Salzen einen gl&nzenden roten Lack, 
der ais Nachweis fiir Al dienen kann. Dieselbe Eigenschaft besitzen auch andere 
Metalle, z. B. Cr, doch mit dem Unterschied, daB der Al-Lack, wenn er cinmal 
in einem Essigsaureacetatpuffergemisch gebildet ist, noch ziemlich lange bestiindig 
bleibt, wenn die Lsg. mit NH4OH alkal. gemacht wird, wiihrend der Cr-Lack auf 
Zusatz von XII4OII entfiirbt wird. Die Empfindlichkeit des Nachweises geht bis 
zu lO-0  Mol. Al. Einen roten Nd. mit dem Reagens geben auch die Erdalkalien, 
doch werden diese Ndd. durch C03-Ionen entfiirbt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
142—43. New York [N- Y.], Columbia Uniy.) J o s e f h y .

C. Kolio und N. Georgian, Neue Methode zur Trennung des Aluminiums vom 
Calcium mittels Hexaniethglentetramin. Bei der Fiillung yon Al aus Al u. Ca ent- 
lialtenden Lsgg. mittels NH3 werden meist fur Al zu hoheWerte erhalten, da NH3 
aus der Luft C04 absorbiert u. durch das so gebildete NH4-Carbonat Ca ais Car- 
bonat (beim Erhitzen) mitgefiillt wird. Diese Fehler werden bei Verwendung yon 
IIexamethylentetramin yennieden, welches in W. 11. ist u. bei der Hydrolysc in NH3 
u. HCHO zerfiillt; letzteres hat unter den in Frage kommenden Bedingungen weder 
auf Al, noch auf Ca einen EinfluB. — Zu der Al u. Ca enthaltenden neutralen 
oder schwach sauren Lsg. wird eine geniigende Menge Heiamethylentetramin zu- 
gesetzt u. zum Sieden erhitzt (ca. 1 Min.), wobei sich NH3 entwickelt u. reines 
carbonatfreies Al(OH)s gefiillt wird, das heiB filtriert wird. Aus dem Filtrat wird 
Ca wie ublich ais Osalat gefallt. Zu langes Kochen ist zu yermeiden. Die er
haltenen Resultate sind yon theoret. Genauigkeit. (Bulet. Soc. de Chimie din 
Romania 6. 111—12. 1924. Bukarest, Uniy.) Z a n d e r .

I. CiochinS., Abanderung der Methode zur Bestimmung des Kohlensto/fs im 
Gtifieisen und Stahl durch Verbrennung im Sauerstoffstrom. Die bisher ublichen 
Verff. zur Best. des C im Gufieisen u. Stahl geben meist zu hohe Wcrte, da neben 
C auch der S des Eisens osydiert wird, wobei sich S 02 u. durch katalyt Wrkg. 
des Porzellanrohres S03 bilden. Nach dem yom Yf. beschriebenen Ycrf. werden 
diese Stórungen yennieden, wenn die entwickelten Gase zuniichst durch einige 
U-formige Rohren geleitet werden, in denen durch J in KJ-Lsg. das S02 yom CO, 
getrennt wird. — Eine groBe Rolle spielt ebenfalls die Absperrfl. in der Gasburette. 
Bei Verwendung von frischem W. sind die erhaltenen Wcrte infolge Absorption 
zu gering, bei schon gebrauchtem W. u. Hg infolge des SO,-Gehaltes zu hoch; 
nach Abtreunung des SO. durch J erhalt man mit COs- u. O-geaatt. W. ais Sperrfl. 
den theoret. Wert. (Bulet. Soc. de Chimie din Romania 6. 97—99. 1924.) Za n d .
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I. CioohinS., Die Schnellbestimmung des Schwefels im Gupeisen und Stahl. 5 g 
fcin gepulyertes Gufieisen oder Stahl werden 10 Min. mit 3 g fester Soda uber 
einem Bunsenbrenner geschmolzen u. nach einigem Abkuhlen mit hoclistens 150 bis 
180 ccm W. (einschlieBlich Auswaschen) ausgezogen. Nach dcm Hinzufugen von 
etwas frisch bereiteter Stiirkelsg. wird folgendermaBen titriert: Man fiigt schnell 
10 ccm reiner konz. HC1 zu u. titriert mit J in KJ-Lsg. Ein GuBeisen mit genau 
0,12-1% S ergibt nach dieser Methode einen Gehalt von 0,118—0,120°/o, einen fiir 
die Prasis geniłgenden Wert. Die ganze Analyse kann von einem geiibten Ana- 
lytiker in 20 Min. ausgefiihrt werden. (Bulet. Soc. de Chimie din Romania 6. 100—1. 
1924.) Z a n d e r .

Barbu N. Angelescu, Neue Methode zur volumetrisehen Bestimmung des 
Mangans. Die vom Vf. beschriebene Methode zur yolumetr. Best. des Mn beruht 
auf der Rk. zwischen dem Kation Mn" u. dem Anion Cr04". JsT,Cr04-Lsg. erzeugt 
in Lsgg. von Mn-Salzen einen Nd., der sich beim Erhitzen sofort absetzt. Seine 
Zus. entspricht der Formel MnCr04-2H30  oder Mn0-Cr03-211,0; seine Loslich- 
keit betrsigt bei 15° in W. 1:3672, in 50%ig. A. 1:13513, in 75% A. 1:230000; 
in Ggw. von KsCr04-Lsg. ist die Losliehkeit noch geringer: in 30% A. 1:212000, 
in 40% A. 1: 383000. — A n a ly se: Die Lsg. des Mn-Salzes (20 ccm mit ca. 0,15 bis
0,20 g Salz) wird mit 20 ccm ł/to*n> K2CrO., u. 30 ccm absol. A. yersetzt u. 15 Min. 
auf dem Wasserbade erhitzt. Nach dem Abkuhlen wird die Lsg. im MeBkolben 
mit W. aufgefiillt u. in je 25 ccm Lsg. der UberscliuB von K.2Cr04 mittels NaiS:!0 3 
titriert. Die erhaltenen Resultate differieren um 0,02 bis hochstens 0,07% vom 
theoret. Wert. (Bulet. Soc. de Chimie din Romania 6. 109—10. 1924. Bukarest, 
Univ.) Za n d e r .

S. J. Jindal, Eine empfindliche Methode zum Naehweis von Kobalt, das allein 
oder in Gegenwart von Nickel- oder andcren Salzen in neutraler Losung vorliegt. 
Versetzt man eine verd. Co-Salzlsg. mit Na-Silicatlsg., so entsteht ein im UberscliuB 
des Reagens mit blauer Farbę 1. blauer Nd. Die Farbung versclnvindet auf Zusatz 
yon Mineralsaure u. erscheint wieder beim Neutralisieren mit N;H3. Die blaue 
Lsg. wird auf Zusatz yon Br oder Cl-Wasser grunlichgelb, in der Kiilte nach 
langerem S tehen , in der Ilitze sch n ell schw arz. ł l20 2 ruft dieaelbe gT unlichgelbe  
Farbung heryor, nicht aber die Schwarzung. Ni gibt mit Na-Silicat einen weiB- 
griinen, im UberschuB des Reagens unl. Nd., der durch Oxydationsmittel nicht 
yeriindert wird. Ggw. von NH4, Ba u. Ca stort ebenfalls den Naehweis yon Co 
nicht. Man kann so 0,000039 g Co in 5 ccm Lsg. nachweisen. Die Rk. yerlauft 
wahrscbeinlich so, daB zunachst Co-Silicat ausfallt, das sich im UberschuB yon 
Wasserglas zu blauem Na4Co(Si03)3 lost. Dies wird durch Br zu unbestiindigem 
grunlichgelbem Na3Co(Si03)3 osydiert, das unter Abscheidung von Co(OII)2 zerfiillt. 
(Chem. News 1 3 0 . 34—35. Allahabad, Urny.) IIe r t e r .

B e s ta n d te i le  v o n  P fla n z e n  u n d  T ie r e n .

Maurin, Naehweis der Oxymethylantrachinone in einigen Purgatiupflanzen. Um 
freie Anthracenderiw. oder glucosid. Verbb. yon solchen nachzuweisen, wurden 
die Pflanzenpulyer einmal direkt mit sd. Chlf. ausgezogen, das anderemal erst nach 
dem Ycrf. von D.AF.LS (Buli. de 1’Acad. de med. do Belgique 27. 350 [1913]) hydro- 
lysiert. Die Prufung erfolgte dann mittels der Rkk. von B o r n t r a e g e r  u .  yon 
L e s t a g e .  Untersucht wurden mit durchweg negativem Erfolge: Stiele u. Bliitter 
yon Colutea arboreseens, Berberis vulgaris, Ceratonia Siliąua, Buxus sempercirens, 
Sambucus nigra u. Evonymus europaeus, gegen Pflanzen von Mercurialis annua, 
Globularia Ahjpum, Scrofularia aąuatica, Cichorium Intybus, Gratiola officinalis u. 
Linitm catharticum, Wurzeln yon Aclepias Vincetoxicum u. Mirabilis Jalapa, Blatter 
u. Bliiten yon Amygdalus Persica u. Genista purgans, Stengel, Blatter u. Wurzeln
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vou Sambucus Ebulus, Pulpa yon Tamańndus indica. I)ie Abfiihrwrkg. dieser 
Pflanzen oder Pflanzenteile beruht also nicht auf Ggw. von Anthracenderiyy. (Buli. 
Sciences Pharmacol. 32. 27—28. Toulouse.) S p ie g e l .

Raymond-Hamet, U ber die Bestimmung des Yohimbins in den Mn den und den 
galenischen „Yohimbehe“-Prdj>araten. Das V. falscher Yohimbeherinden, die zum 
Teil statt des Yohimbins weit giftigerc Alkaloide enthalten, macht es notwendig, 
in den Rinden u. den daraus hergestellten galen. Praparaten nicht nur den Gesamt- 
alkaloidgehalt, sondern das Yohimbin ais solches zu bestimmen. Vf. gibt dazu 
Verff. an, dereń wesentlichcr Bestandteil die Isolierung des Chlorhydrats aus Lsg. 
in absol. A. ist. Die Alkaloide werden yorher aus den Rinden bezw. Pulyern oder 
Trockenriickstanden der fl. Praparate durch ein Gemisch von Chlf. u. ii. in Be- 
riihrung mit yerd. NaOH ausgezogen, aus der Estraktionsfl. mit verd. H2S04 aus- 
geschiittelt, der sauren Lsg. nach Zusatz von Na>C03-Lsg. bis zu alkal. Rk. (gegen 
Phenolphthalein) durch A. entzogen, der dann bei inoglichst niedriger Temp. unter 
Schutz gegen Licht abdest. wird. Das nach der Yorschrift resultierende Chlorhydrat 
ist nahezu rein, enthiilt nur eine geringe Menge Mesoyohimbin. (Buli. Sciences 
Pharmacol. 32. 21—27.) S p ie g e l .

A. Grigaut, Uber die Bestimmung des Blutlecilhins. (Journ. Pharm. ct Chim. 
[8.] 1. 97— 104. — C. 1925. I. 556.) S p ie g e l .

"Walter Lampe, Kompensationskolorimeter zur Konzcntrationsbeslimmung ge- 
loster Stoffe in andersfarbigen Medien, insbesondere zur Gesamtbhitniengenbesthmnung. 
Beschreibung u. Abb. eines Kolorimeters, mit dem auf leichte Weise u. ohne Herst. 
einer besonderen Eichkurye die Konz. eines gefiirbten Stofles, der in einem anders
farbigen oder getriibten Losungsm. gel. ist, bestimmt werden kann. Vor den yer- 
schiebliehen Keil des Kolorimeters nach Autenrietit-K O Nigsberger, der das 
Farbplasma bekannter Konz. enthalt, wurde ein fe9tstehender Trog, in dem sich 
Plasma ohne Farbzusatz befindet, gesetzt. Andererseits wurde vor dem Trog, der 
mit dem Farbplasmagemisch unbekannter Konz. gefullt ist u. sich in gleicher Hohe 
wie der erstgenanute Trog befindet, ein weiterer Keil angebracht. Dieser Keil 
enthalt, wie der Vorsatztrog der anderen Seite, Plasma ohne Farbzusatz. Er ist 
mit dem Standardkeil gekuppelt u. nur gleichzeitig u. gleichsinnig mit diesem be-
weglich. Werden die Keile in eine beliebige Stellung gebracht, so ist unter allen
Verhaltnissen die Sehichtdieke des gelben, oft auch ein wenig getriibten Plasmas 
beiderseits stets die gleiche, es andert sich in diesem System nur die kiinstlich hin- 
eingebraehte u. in ihrer Konz. bekannte Farbkomponente des Standartkeils gegen- 
iiber der in ihrer Konz. zu bestimmenden Farbkomponente im Vergleichstrog. 
(Herst V er k a u fsv ere in ig u n g  G ottin ger  W erk sta tten , Gottingen.) (Dtsch. 
med. Wchschr. 51. 181—82. Gottigen, Uniw) Frank.

Fritz Joseph, Nachweis okkulter Blutungen mittels der Pyramidonreaktion. Von 
der zu untersuchenden Substanz wird ein linsengrofles Stiick in 4 ccm W. zer- 
rieben u. mit 8 Tropfen einer 50%ig. CH3COOH-Lsg. angesauert Hierzu kommt 
eine gleiche Menge gesatt. alkoh. Pyramidonlsg. (Pyramidon 2,5, A. 50 g). Ais 
Oxydationsmittel werden 6—8 Tropfen I130 2 hinzugefiigt Bei positivem Ausfall 
entsteht Lilafarbung. Die Pyramidonrk. ist brauchbar, besitzt mittlere Empfindlich- 
keit u. gibt bei der im allgemeinen etwas starkeren Blutung des Carcinoms gegen- 
iiber dem Ulcus yentriculi stets positive Aussehlage fur Carcinom u. abwechselnd 
positive u. negatiye Aussehlage fiir Ulcus. Bei negativem Ausfall kann sicher die 
Abwesenheit patholog. Blutungen angenommen werden. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 
150—51. Hamburg, Allgem. Krankenh. S t Georg.) F rank -.

Oskar Muller, Uber einheitliehe Hamoglobinbestininmng mit dem Gla.sstabhamo- 
meter nach Sahli-Leitz. Bei ycrgleichenden Hamoglobinbestst. mit dem Glasstab- 
hamometer nach S a h l i-L e it z  ergaben sich Ditferenzen bis 14°/0. Jeder App. ist
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vor der Yerwertung der Resultate einzustellen. Man bestimmt bei einer groBeren 
Zahl, etwa 25, gesunder kriiftiger Miinner im Alter von 20—35 Jalireu das Hfimo- 
globin. Der Durcbschnittswert der gefundenen Skalenteile wird dann =100°/o ge- 
setzt. Wiirden dieser Prozentzalil beispielsweise 90 Skalenteile des graduierten 
HSmometerrobrchens entsprechen, so erhalt man die Prozentzahl fur jeden Skalen- 
wert durch Multiplikation mit 10/9. Es empfiehlt sich, fiir jedes Hamometer eine 
entsprechende Tabelle mit den Skalenwcrten aufzustellen, aus der dann jederzeit 
rasch die Prozentwerte abzulesen sind. (Zentralblatt f. inn. Med. 46. 50—51. Zittau, 
Stadtkrankenh.) F r a n k .

Linzenmeier, Uber die Mikrosedimetrie. Beschreibung u. Abb. eines App. zur 
Best. der BlutkSrperchensenkungsgeschwindigkeit in geringen Blutmengen. Es 
werden Capillaren verwendet, die ahnlich wie bei der Blutkorperchenziihlpipette 
im oberen Teil eine Erweiterung crfahren haben. (Herst. F r a ń  z  I I u g e r s iio f f , 
Leipzig.) Einzelheiten vgl. Original. Um eine beschleunigte Ablesung zu ermog- 
lichen, empfiehlt sich Schragstellung der Rohrchen. (Munch. med. Wchschr. 72. 
5—6. Leipzig, Univ.) F r a n k .

A. A. Honrath, Uber eine Modifikation der Apparatur zur Uarnstoffbestinimung 
nach der Ureasetnethode. Der Kork, der das zur Dest. dienende Reagensglas ver- 
schlieBt, erhiilt eine zweite Bohrung; durch diese geht bis kurz unter den Stopfeu 
ein auBen durch Gummischlauch u. Klemme verschlieBbarcs Glasrohr, so daB Druck- 
yerschiebungen wiihrend der Dest. durch kurzes Offnen ausgeglichen werden konneu. 
(Joum. of laborat. and clin. med. 9. 722—23. 1924. Peking, Union med. coli.; Ber. 
ges. Physiol. 29. 178. Ref. P i n c u s s e n .) S p ie g e l .

R. Seyderhelm , Die Priifung der Vitalitdt isolierter Zellen mittels kolloidaler 
Farbstoffe. Beitrag zur Urinscdimentuntersuchung. Zur Priifung der Yitalitiit iso
lierter Zellen erwies sich am geeignetsten ein Gemisch der beiden hochmolekularen 
Farbstoffe Kongorot u. Trypanblau. Nur die Zelle, dereń Membran wiihrend des 
Absterbens ilire Undurcligiingigkeit eingebiiBt hat, nimmt den kolloidalen Farbstoff 
in Protoplasma u. Kem auf. Zellen, die vollig abgestorben sind, fiirben sich 
momentan, geschadigte Zellen lassen den Farbstoff in mehr oder minder verlang- 
samten Tempo durch ihre geschadigte Membran durchgehen. Die membrau- 
schadigende Wrkg. yon Zellgiften jeder Art liiBt sich auf diese Weise u. Mk. 
quantitativ yerfolgen. Der definitiyc Zelltod markiert sich mit dem Zeitpunkt, wo 
auch der Zellkem den kolloidalen Farbstoff aufgenommen hat. Bei Yerwendung 
obiger Farbstoffe ist es moglich, den Yerlauf von Blasen- u. Nierenkrankheiten u. 
Mk. in allen Stadien genau zu beobaehten. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 180—81. 
Gottingen, Uniy.) F r a n k .

Nikolaus Frank und Friedrich Doleschall, Uber die Diastasebestimmung im 
Stuhle. Die Diastasebest. nach W o iil g e m u t h  wird durch Fette u. fettiihnliehe 
Substanzen der ikter. Fiiees gestort. Diese Storung konnten Vff. dadurch beheben, 
daB aus dem Stuhle mit physiol. NaCl-Lsg. eine dunne Emulsion hergestellt wird, 
die mit gleicher Menge A. ausgeschiittelt wird. Die yorher nicht nachweisbare 
Diastase ist nach Entfernen der iith. Lsg. leicht nachweisbar. — Bei Unters. der 
nicht mit A. behandelten Fiiees traten stets Schwierigkeiten infolgc B. yon Ndd. 
auf, welche im Original uiiher eriSrtcrt werden. Vff. halten die Ndd. fiir Yerbb. 
der Starkę mit sauren Alkalisalzen der Fettsauren; letztere sind durch H yd ro lyse  
der Seifen in stark yerd. Lsgg. entstanden. — An einer Reihe von Beispielen wird 
gezeigt, daB Stiihle, welche bei der iiblichen Unters. keine oder nur geringe diastat. 
Wrkg. hatten, nach Behandlung mit A. die Starkę yerdauten. Man kann also, wenn 
z. B. bei mit Gelbsucht einhergehenden Lebererkrankungen nach der gewohnlichen 
Methode Diastase im Stuhl nicht nachweisbar ist, nicht ohne weiteres auf H yp o-
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funktion des Pankreas schlieBen. Erst die Unters. der mit A. extrahierten F aees  
gibt hierfiir Anhaltspunkte. (Biochem. Ztschr. 155. 125—32. Budapest, Uniy.) H e s s e .

Erich Roucka, Blansko, Tscheehoslowakei, Einrichtung zur Messung vm  physi- 
kalischen oder chemischen Gro/sen, die sich zur Wrkg. bringen lassen in Form einer 
auf eine Hebelyorr. wirkendcn mechan. Kraft, die durch eine median. Gegenkraft 
u. yermoge einer ais MaB der ursprungliehen GriiBe diencnden Anderung der Hebel- 
iibersetzung sich ausgleichen laBt, dad. gek., daB zur selbsttatigen Anderung der 
Hebelubersetzung der Drehpunkt der Hebelyorr. in Auswrkg. u. nach MaBgabe 
der zu messenden KraftgroBe yerschiebbar angeordnet ist, so daB sowohl die ur- 
spriingliche Kraft ais auch die mechan. Gegenkraft auf den Uberwachungsliebel 
an Angriffspunkten einwirken, dereń Lage an diesem Hebel sich nicht andert. — 
Die Einrichtung kann z. B. zur Messung yon Unterschieden der Stromungs- 
geschwindigkeit yon Fil. dienen. (D. R. P. 407903 KI. 42k vom 16/12. 1921, ausg. 
5/1. 1925. Tschslow. Prior. 1/9. 1921.) K O h lin g .

Erich Roucka, Blansko, Tscheehoslowakei, Einrichtung zur Messung und 
Fernuberlragung von beliebigen physikalischen und chemischen Gro/icn mit Hilfe einer 
diesen Werten entsprechend selbsttatig regelbaren u. ihre Wrkg. mechan. aus- 
gleichenden elcktr. GroBe, gek. durch die Einschaltung einer period, wirkenden 
Hilfskraft, welche entsprechend der jeweiligen Stellung eines bei einer Storung des 
Ausgleichs wirksam werdenden Ililfsorgans die Steuerung des die elektr. Kraft
groBe regelnden Seryomotors derart beeinfluBt, daB diese Steuerung bei einer 
Storung des Ausgleichs zwecks dereń Beseitigung das Anlaufen des Seryomotors 
yeranlaBt. — Gemessen konnen z. B. werden Druck, Stromungsgescliwindigkeit, 
Temp., Drehmoment, Leuchtkraft, Gehalt an Gasen oder Fil., Leitfahigkeit, D. 
usw. (D. R.. P. 407904 KI. 42k yom 1/1. 1922, ausg. 7/1. 1925. Tschslow. Prior. 
16/8. 1921.) K C h lin g .

H. Angewandte Cliemie.
V. Anorganische Industrie.

K. — n., Carl Przibylla f. 7. Mai 1852 — 27. Januar 1925. Nachruf auf 
den Mitbegrilnder der Kali-Forscliungsanstalt (Chem.-Ztg. '49. 149.) J u n g .

P. Parrish, Intensivc Ilerstellung von Schwefelsdure. Patentiertes Yerfahren von 
E. A. Gaillard. Beschrcibung des Verf. yon G a i l l a r d  zur Fabrikation von IIaS04, 
das auf der Yerwendung eines TurbozerstSubers fiir die HN03 beruht. (Chem. Age
12. 128—29.) ' J u n g .'

J. M. H ill und G-. F. Loughlin , Magnesium und seine Verbindungen. Die 
Entw. der im Kriege in Angriff genommenen Ausbeutung der in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika yorhandenen Lager an Dolomit u. Magnesit wird ge- 
schildert u. die techn. Verwendungszwecke fiir Mg u. seine Yerbb. kurz angegeben. 
(Chem. News 130. 53—54. Washington, Department des Inneren.) H e r t e r .

Emiłe Paul Dumanois, Frankreich, Entwassern ton Luft. Man laBt die Luft 
in Belialter eintreten, die W. absorbierende Fil. (A.) enthalten. (F. P. 580493 
vom 10/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) K a u sc h .

Victor Joseph Petit, Frankreich, Schwrfeldioxyd. GeschmoLzener Schwefel 
wird in Regenform yerbrannt. (F. P. 580551 yom 22/4. 1924, ausg. 10/11. 
1924.) K a u sc h .

Nitro gen Corporation, Proyidence, Rhode Island, iibert. von: John Collins
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Claney Company, Ashbury, New Jersey, Stickstoff- Wasserstoffgemische. (Can. P. 
238358 vom 2/3. 1923, ausg. 4/3. 1924. — C. 1922. IV. 231. [P. P. 534618.]) K a u sc h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kyaelstofaktieselskab, Norwcgen, Ammoniak- 
synthcsc. Das bei der Synthese aus den Elementen entstandene NH3 wird dcm 
Gasgemisch mittels Stoffe entzogen, welche, wie CaCi2, ZnCL, Zn(N03)3, NH4N 03, 
es in Form von Ammoniakaten oder solchen Komplesen binden, die es beim Er
hitzen wieder abspalten. Dic Absorption erfolgt zweckmiiBig ohne Eutspannung 
des Gasgemischcs; die dabei entwickelte Warme wird zur Zersetzung yorher 
gcbildeter Ammoniakate usw. nutzbar gemacht. (P.P. 576507 yom 31/1. 1924, 
ausg. 22/8. 1924.) K C h l in g .

Erhard Britzke, Moskau, Kondcnsation von Phosphorsdurcnebeln und -ddmpfen 
im Gemisch mit groBen Mengen indifferenter Gase u. Dampfe, dad. gek., daB man 
diese in innige Beriihrung mit akt. Kolile bringt. (D. R. P. 408865 KI. 12 i vom 
12/2. 1924, ausg. 24/1. 1925.) K a u s c h .

Compagnie Generale des Produits Chimiąues de Lonvres, Frankrcich, 
Titansdure und -verbindungen. Titanhalogenverbb. werden in Dampfform mit Mctall- 
osydcn oder -sulfaten oder solchen Metalloidverbb. behandelt. (F. P. 580458 vom 
4/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) K a u s c h .

Compagnie Generale des Produits Chimiąues de Louvres, Frankreich, 
Titansdure. Titanhalogenverbb. werden in Dampfform mit Sulfiden u. das gebildete 
TiS2 mit Wasserdampf behandelt. (F. P. 580459 yom 4/7. 1923, ausg. 7/11. 
1924.) K a u s c h .

Edmond Jean Eugene Dumond, Frankreich, Graphitanreicherung. Das ge- 
brocliene Minerał wird zuerst in einem Bohr feucht behandelt u. dann feucht durch 
ein Sieb getrieben. (F. P. 580570 vom 23/4. 1924, ausg. 10/11. 1924.) K a u sc h .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, AuBig a. Elbe, 
Tschechoslowakische Republik, Herstellung von Prefilingen aus Alkalipyrosulfiten, 
dad. gek., daB trockenes Alkalipyrosulfit mit Alkalicarbonatlsg. yerrieben, die M. 
in beliebiger Form gepreBt u. hierauf getroeknet wird. (D. R. P. 408863 KI. 12 i 
vom 17/2. 1924, ausg. 24/1. 1925. Tschechoslow. Prior. 24/2. 1923.) K a u s c h .

Ciive Morris Alesander, Wahaehie, Te.\as, Zersetzung kalihaltiger Stoffe 
durch Einblasen eines Gemisches von pulyerisiertem Minerał, Brennstoff u. Luft 
in eine Yerbrennungs- u. Reaktionskammer. (A. P. 1522091 vom 9/9. 1920, ausg.
6/1. 1925.) K a u s c h .

Carlo Rossi, Italien, Natriumsulfat. Man laBt Na,C03 auf CaSOł ein w. u. 
trennt das wasserfreie Na2S 04 durch Krystallisation oder Abkuhlung der erlialtenen 
Lsg. auf eine unter 0° liegende Temp. (F. P. 580825 vom 28/4. 1924, ausg. 17/11. 
1924.) K a u s c h .

Carlo Rossi, Italien, Natriumsulfat. Die von der Kunstseidefabrikation oder 
dgl. hcrriihrenden, Na2S04 enthaltenden Lsgg. werden einer Temp. unter 0° aus- 
gesetzt, so daB wasserfreies N a.S04 auskrystallisiert. (F. P. 580826 vom 28/4. 
1924, ausg. 17/11. 1924.) ’ K a u s c h .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A. G., Deutschland, Barium- oder 
Strontiumhydroxyd. Man behandelt BaS  oder SrS mit NH3 in Ggw. yon W. (F. P.
579454 vom 5/3 . 1924, ausg. 17/10. 1924.) K a u sc h .

Giovanni Battistoni, Italien, Bariumoxyd aus Bariumcarbonat im elektrischoi 
Ofen. Man yerwendet zur Behandlung der Briketts aus Kohle u. BaC03 den Volta- 
bogen u. yerwendet die Ofenwarme mittels Radiatoren in einem ein Band oliue 
Ende aufweisenden Troekenapp. (F. P. 579857 vom 5/4. 1924, ausg. 25/10. 
1924.) K a u sc h .

Nieliols Copper Company, New York, iibert. yon: Eugene Fitzpatrick,
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New York, Basisches Kupfercarbonat. Man mischt fein zerteiltes trockncs CuS04 
u. trocknes NaaC03 u. gibt das Gemisch unter lebhaftem Umruhren zu W.:

3 CuSO, +  3 NajCOs +  H20  =  iCuC03)aCu(0H), +  3Na,S04 +  C0S.
(A. P. 1521611 yom  19/2. 1923, ausg. 6 /1 . 192ó.) K a u s c h .

New Jersey Zinc Company, New York, ubert. von: Frank G. Breyer, Earl 
C. Gaskill und James A. Singmaster, Palmerton, Pennsylvan. Zinkoxyd, be- 
stehend aus einem 0,25 Mikron an GroBe nicht iiberschreitenden Prod. (A. P. 
1522 098 yom 23/5. 1923, ausg. 6/1. 1925.) K a u s c ii .

m  Agrikultur chemie; Dungemittel; Bo den.
G. Sani und V. Grilli, Praktische Miłteilungen iiber die Erhaltung und Um-

wandlung des Stickstoffs im Stalldung. Stalldung mit 0,45% N, davon 0,0045% NH3 
u. 0,0025% IIN03, enthielt nach der Bchandlung mit 120 g S  per Doppelzentner
0,079% NH3 u . 0,0141% HN03. Die Yerluste an Gcsamtstickstoff (10,40%) waren 
yiel geringer ais ohne S-Behandlung (32,4%); noch geringer waren sie bei Behand- 
lung mit S u. Perphosphat (4,41%). Entgegen den ublichen Ansichten stellcn Yff.
auf Grund ihrer Analysen fest, daB nur cin sehr geringer Teil des N im Diinger
ais NH3 oder Nitrat gebunden ist. Aminosiiuren sind gar nicht yorhanden. (Atti 
It. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 250—53.1924. Perugia, Ist. sup. agrar.) Za n d e e .

H. Kappen und K. Bollenbeck, tjber die Bedeiitung der Aziditatsformen der
Boden fiir das Loslichwerden schwerliislicher Phosphate. Humussaure, die aus 
Zucker nach B e b t i i e l o t  u. Andrć dargestellt wurde, zersetzt Tricalciumphosphat 
(Handelsware) u. auch Rohphosphate unter Entbindung yon Phosphorsaure. Ge
ringer ist die Loslichkcit des Phospliats bei Einw. ciner Humussaure, dic yorlier 
mit 2-n. ICSOj-Lsg. behandelt wurde, am geringsten, wenn diese vom Vf. so- 
genannte „hydrolyt.-saure" Humussaure durch Behandeln mit AlCl3-Lsgg. in die 
„austauschsaure" Form tibergefiihrt ist, was leicht dadurcli erklart werden kann, 
daB das in der „austauschsauren" Form befindliche Al die zunachst in Lsg. ge- 
gangene Phosphorsaure wieder ausfallt. Kaliumsulfatlsg. steigert die aufschlieBende 
Wrkg. der Humussauren, proportional der Konz. des K2S04. Dieselbe Wrkg. 
liaben andere Dungesalze in folgender Reihenfolgc: MgCL,, KjSO^, (XII,)2S 0lf 
NH4N 03, KN03, KC1. — SiOj aus Wasserglas gefallt, zeigtc die Erscheinung erst, 
nachdem sie mit 1-u. K,S04-Lsg. behandelt worden war. Mit C02 behandclter 
Na-Permutit u. „austauschsaure Bodcn“ emicdrigten die Loslicbkeit des Pliosphats, 
was wie oben auf Al u. Fe zuruckgefiihrt wird. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. 
Dungung Abt. A. 4. 1—29.) ThćNEI.

Gastave B.iviere und Georges Pichard, Die partielle Sterilisierung des Acker- 
bodens. Deutliche Steigerung des Ernteertragcs bei Getreidearten u. Kartoffeln 
wurde durch Beifiigung von 6—12 g Ca- oder Mg-Sulfit pro qm zum Ackerboden 
erreicht, was auf Vcriindcrung der Jlikroorganismenflora u. -fauna zugunsten nutz- 
licher Bodenbakterien zuruckgefuhrt wird. (Ann. de la science agronom, franę. et 
etrangere 41. 251—53. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 233. Ref. Arnbeck.) S p ie g e l .

0. Arrhenius, Der Ealkbedarf des Bodens tom pflanzenphysiologiselien Stand- 
punkt. II. Die Bodcnreaktion und das Waehstum der hoheren P/lanzen. Unter Be- 
nutzung eines reichen bibliograpli. Materials zeigt Vf. die Abhangigkeit der Kultur- 
pflanzen von der Bodenrk. DaB diese Abhangigkeit sich auch in den Ertragen 
ausdruckt, wird an den Zuckerriibenemten mehrerer Giiter yon 1916— 1923 statist 
nachgewiesen. Eine Versuchsreilie auf kunstlicli angesauertem bezw. alkalisiertem 
Boden (unter Verwendung yon ILS04 bezw. NaOH) mit ycrschiedenen Ilaferarten, 
Gerste, Weizen, Erbsen, Luzemc, Rotklee, Futter- u. Zuckerriiben, Kartoffeln, zeigt, 
daB Hafer u. andere Pflanzen zwei optimale Reaktionsbedingungen haben, z. B. fur 
Hafcr die eine zwisehen p,i 5—6, die andere bei pn 8—9, je nach der Art. Das
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Optimum fiir Gerstc u. Weizen liegt bei pH 7,2—7,4, das der Erbse bei p n 6—7 
u. bei 8,8 das yon Luzerne bei pH 7,9 yon Zuckerriiben bei 7,5, von Kartoifeln bei 
5,2—6,3, von Rotklee bei 6,1 u. 8,4. (Ztsclir. f. Pflanzenerniihr. u. Diingung Abt. A.
4. 30—47.) T r ć n e l .

D. R. Hoagland, Die Aufncihme von Ionen durch Pflanzen. (Ygl. H o a g la n d  
u. D a v is ,  Journ. Ges. Physiol. 6. 47: C. 1924. I. 924. H o a g la n d  u. M a r t in ,  
California Sta. Tech. Paper 8 : C. 1924. n . 1808.) Von wenige Wochen alten 
Gerstenpfianzen wurden die yersehiedenen Ionenarten ungleich u. unter gegen- 
seitiger Beeinflussung aufgenommen. Sulfation, langsam absorbiert, setzt auch die 
AbsorptionsgroBe der zugehorigen Kationen herab. Eine yerhiiltnismiiBig hohe [Na-] 
vermindert die Absorption anderer Kationen, besonders von K u. Ca. In dem 
Grade, wie die Konz. der aufnehmbaren Ionen einer Lsg. abnimmt, verringert sich 
auch die von der Pflanze aufgenommene Menge. Nur selten werden die Ionen 
im selben Verhiiltnis aufgenommen wie das W. der Lsg., K, N 0 3 u. P 0 4 unter be- 
stimmten Bedingungen in groBeren Mengen, Ca, Mg u. S04 aber weniger schnell. 
Daher werden die Kulturfll. durch die wachsenden Pflanzen bzgl. einer Reihe von 
Ionen immer mehr yerd., bzgl. auderer mehr konz. Betont wird die Bedeutung 
yon klimat. Paktoren fur die Ionenaufnahme, u. es wird darauf hingewiesen, daB 
mit den Vorgiingen der Ionenabsorption Energieaustausch stattfindet. PermeabilitSts- 
erscheinungen allein konnen diese Phiinomene in den lebenden Pflanzen nicht er- 
kliiren. (Soil science 16. 225—46. 1923. Berkeley, Uniy. of California; Ber. ges. 
Physiol. 29. 232. Ref. D ó r r ie s . )  S p ie g e l .

D. R. Hoagland und J. C. Martin, Vergleich zwischen Kulłuren in Sand, 
Lomngen und Boden ais Medium fiir das Pflanzemcachstum. (Vgl. yorst. Ref.) Yerss. 
mit Ziichtung yon Gerstc unter gleichen klimat Bedingungen in Lsgg., Sand u. 
Boden fiihren zu der Folgerung, daB der Yorgang der Absorption yon minerał. 
Elementen aus dem Boden yon dem der Absorption aus Niihrlsgg. keineswegs ver- 
schieden is t  In an Phosphaten armen, darin aber konstant gchaltenen Niihrlsgg. 
war das Wachstum gut (Soil science 16. 367—88. 1923. Berkeley, Uniy. of Cali
fornia; Ber. ges. Physiol. 29. 233. Ref. D O r r ie s .)  S p ie g e l .

H. Behn, Beitrage zur Kenntnis der Wirkung von Reizstoffen auf das Pflanzen- 
icachstum. Eine Anzalil yon der biol. Reichsanstalt untcrsuchter Mittel zeigte keine 
oder nur geringe Wrkg. auf das Pflanzcnwachstum. Bodenbeschaffenheit u. 
Diingung bewirkten gewisse Unterschiede. Yon Bedeutung ist auch die Art der 
Pflanzen. So wirkte 3,6-Diaminoaa'idinnitrat auf Mais, nicht aber auf Rtiben, Scnf 
oder Ilafer. (Angew. Botanik 6. 201—24. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 233. Ref. 
D O r r ie s .)  S p ie g e l .

K. K. Gedroiz, Die Salzsduremetlwde zur Bestimmung der im Boden in ad- 
sorbiertem Zustande vorhandenen Kationen. 5—25 g Boden werden mit 25—50 ccm 
k. ‘/jo-n. HC1 in einer Porzellanschale behandelt, dann auf gehartetem Filter filtriert 
u. mit derselben Siiure gewaschen, bis das Filtrat kein Ca mehr enthiilt In dem 
Filtrat werden in an sich bekannter Weise die einzelnen Kationen bestimmt. Mit 
HC1 von der angegebenen Stiirke tauschen die zeolith.-humosen Bestandteile ihre 
Kationen aus. (Soil science 16. 473—74. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 232. Ref. 
D O r r ie s .)  S p ie g e l .

P. L. Hibbard, Vergleich zwischen der durch die Verdrangungsmethode erhaltenen 
Bodenlosung und dem Wasserauszug alkalischer Boden. Der wss. Auszug gibt kein 
richtigcs Bild der im Boden yorhandenen Yerhiiltnisse. Carbonat, Dicarbonat u. 
Phosphat werden darin viel zu hoch gefunden, Chlorid, Nitrat, Na anniihernd 
richtig, Sulfat u. K zu hoch, Ca u. Mg bald zu hoch, bald zu niedrig. Die Konz. 
in der Bodenlsg. wird weit groBer sein, ais gewijhniich auf Grund der Befunde an
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den wss. Ausziigen angenommcn wird. (Soil science 16. 465—71. 1923. Berkeley, 
Uniy. of California; Ber. ges. Physiol. 29. 235. Ref. D ó r r ie s . )  S p ie g e l .

H. Niklas und A. Hock, Ein Universalindikator zur colorimetrischen pa -Be- 
stimmung bei der Bodenuntersućhung. Um den orientierenden Vers., in welchem 
Indicatorgebiet eine Bodenlsg. liegt, zu ersparen, haben Vff. einen „Uniycrsal- 
indicator“ aus Clark- u. Lubsschen Indicatoren zusammengestellt. Sie yerwenden 
eine Mischung yon folgenden Lsgg.: 4 Tl. Bromphenolblau (0,04°/0ig.), 1 T l. Brom- 
kresol-purpur (0,04°/oig.), 6 Tl. Methylrot (0,02%ig., alkoh.), 4 Tl. Bromthymolblau 
(0,04o/oig-)- Ais Standardlsgg. benutzen sie fiir das Gebiet pn 3,5—5,0 das „Citrat- 
gemisch“ , yon 5—7,6 das Phosphatgcmisch nach S O r e n se n  u. erhalten so eine 
Farbtonskalc von rot uber rosa, briiunlich, grau, griin nach blau. Die maximale 
Fehlcrgrcnze ist ± 0 ,2  der pn -Einheit, wie aus yergleichenden Messungen heryor- 
geht. Vff. maelien auf die Bedeutung dieses „Universalindicators“ ais Kontroll- 
raittel fiir die elektrometr. Titration aufmerksam. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. 
Dungung Abt. A. 3 . 402—5. 1924.) TrĆNEL.

Th. Arnd, Die Humussaurcn in ihrem Einflusse auf das Mikrobenleben im 
Moorboden und die Mełhoden der Aziditałsbestimmung. Ammonisation u. Denitrifi- 
kation haben ihren Hohepunkt im neutralisierten Boden; die Neutralisation der 
yerwendeten Boden — Moostorf, Heidehumus u. Niederungsmoorboden — erfolgte 
mit CaC03, berechnet nach der Methode yon T a c k e -L O c h t in g . Eine starkere 
Kalkung hatte keine nennenswerte Yerstiirkung der Mikrobentiitigkeit zur Folgc. 
Die Aziditiit der „Moostorfsiiurcn" erwies sich am stiirksten, die des Niederungs- 
moors am kleinsten. Die Nitrifikation dagegen beginnt erst bei neutraler Rk.; mit 
zunehmenden Kalkgaben uber diesen Punkt hinans tritt eine yerstiirkte nitrifizierende 
Tiitigkeit der Bodenbakterien ein. Ein Vergleich mit der Methode nach GtJLLT 
(Best. der Essigsaure, die der Moorboden aus Ca(OOC-CH3)2 frei macht, u. auch 
der nach D a ik u h a r a  ergab zu hohe Werte, die nicht mit den HShepunkten der 
ammonisierenden u. denitrifmerenden Tiitigkeit der Baktcrien, bezw. mit dem Be- 
ginn der nitrifizierenden Tiitigkeit zusammenfallen. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. 
Diingung Abt. A. 4. 53—72.) T r Ć n e l .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Schwcden, Hcrstellung von 
Cyanamidlosungen aus Kalkstickstoff. Kalkstickstoff wird in Ggw. der zur Auf- 
nahme seiner 1. Teile bestimmten Menge W. bezw. Cyanamid- oder Harnstofflsg. 
gepulyert. Die erhaltcne Lsg. wird mit der zur Neutralisation des CaO u. zur 
Bindung des im Cyanamidsalz yorhandenen Ca erforderlichen Menge einer beliebigen 
Siiure, z. B. II2SOj, SOa oder C02, behandelt. Dic Saure kann auch schon beim 
Vermahlen des Kalkstickstoffs mit dem Losungsm. zugegen sein. Bei Yerwendung 
von C02 wird zweckmSBig in geschlossenen GefaBen unter Druck gearbeitet. Man 
kann den Kalkstickstoff auch zuniichst mit so viel Siiure u. W. behandeln, ais er- 
forderlich ist, um den Gcsamtgehalt der M. in das Calciumsalz der Siiure zu ver- 
wandeln u. dann das Erzeugnis auslaugen, oder ihn mit einer so geringen Menge 
h. W. von hochstens 125° oder h. Salz- oder Saurelsg. behandeln, dafi yorhandenes 
CaCj u. CaO in Ca(OH)2 oder Ca-Salz yerwandelt werden u. der Rest des W. ver- 
darnpft u. die M. dann mit W. bei Ggw. yon C02 auslaugen. Eine zur Durch- 
fuhrung des Verf. bei gewohnlichem Druck geeignete Yorr. besteht aus einer Anzahl 
am Boden durch enge Rohren yerbundener Zylinder, in dereń Boden Zuleitungs- 
rohre fiir CO; miinden. Die Mischung yon Kalkstickstoff1 u. W. o. dgl. wird dem 
ersten Zylinder zugefuhrt u. in die anderen durch die zugeieitete COa geblasen. 
(F.PP. 577550 vom 2 1/2. 1924, ausg. 6/9. 1924, 577 596, 577 597 u. 577598 vom 
22/2. 1924; ausg. 8/9. 1924.) K C h lin g .
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Charles Harnist, Paris, Desinfiziereiides Diingemittel. Organ. Stoffe beliebiger 
Art, yorzugsweise AbfallstofFe, wic Sulfitablauge, werden mit geeigneten, zweck- 
maBig Alkali- oder Erdalkalisalzen yon Sauerstoffsauren des Schwefels, wie Sulfiten, 
Bisulfiten, Thionaten, Polythionaten o. dgl., gegebenenfalls auch Sulfaten gemischt, 
da letztere im Boden reduziert werden. An Stelle der fertigen Salze konnen auch 
ihre Bcstandteile yerwendet, z. B. in geniigend eingeengte Sulfitzellstoffablauge S 02 
u. NH, eingeleitet werden. Die hierbei entstehende Fallung kann ais Gerb- oder 
ebenfalls ais Dungemitteł yerwendet werden. (Schwz. P. 106785 vom 27/2. 1923, 
ausg. 16/10. 1924. F. Priorr. 1/3. u. 25/9. 1922.) KOuling.

Chemische Fahrik auf Actien (vonn. E. Schering), Berlin (Erfinder: Hermanu 
Emde, Basel, und Karl Gornitz, Berlin-Steglitz), Saatgutbeize, 1 . dad. gek., daB 
man die Hg-Verbb. nach D. U. P. 125095 yerwendet. — 2. dad. gek., daB man 
die Hg-Verbb. nach 1 . zusammen mit anderen Stoffen, insbesondere Mg-Salzen, 
yerwendet. — Die alkal., EiweiB nicht koagulierenden Hg-Vcrbb. nach D. R. P. 
125095, insbesondere die Hg-Athylendiaminkomplexverb., besitzen eine bedeutende 
Tiefenwrkg., sind in geringerer Konz. oder in kiirzerer Zeit wirksam ais andere 
Hg-haltige Saatgutbeizen, toten die dem Saatgut anliaftenden Brandsporen ab u. 
erhohen die Triebkraft u. Keimfiihigkeit des Gutes, besonders in Yerb. mit Mg- 
Salzen. Beispiele fiir die in ublicher Weise erfolgende Yerwendung einer wss.
0,02—0,05%'g- Lsg. yon JTgSO^Aihylendiamin, bezw. einer 0,1—0,25%'g- wss. Lsg. 
yon 80 Teilen MgSOt u. 20 Teilen HgSO^Jithylendiamin sind angegeben. (D. R. P. 
406801 KI. 451 vom 7/2. 1923, ausg. 27/11. 1924.) SchottlŁ nder.

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, Miłtcl mit fungicider und 
insekticider Wirkung, dad. gek., daB man Furfurol, seine Homologen oder Dcriw. 
in hydriertem oder teilweise hydriertem Zustandc oder in Ggw. eines cycl., sauer- 
stoffhaltigen Hydrierungsprod. anwendet. — Die Hydrierung des Furfurols erfolgt 
in bekannter Weise unter Anwendung von Ha oder Hj-haltigen Gasen in Ggw. 
von Pd-Mohr, fein verteiltem Ni oder Pt ais Katalysatoren, indem man z. B. Fur- 
furoldiimpfe mit H2 iiber erhitzte mit Katalysatoren beladene Trager leitet. Die 
Anlagerung yon 1I2 kann auch elektrochem. erfolgen. Die keimtotenee Wrkg. des 
Furfurols kann ferner durch Zusatz von hydrierten Phenolen, hydrierten cycl. 
Ketonen, Furfuralkohol oder hydriertem Furfuralkohol, der gleichzeitig ais Schutz- 
mittel gegen die zu leichte Verharzung des Furfurols wirkt, erlioht werden. Neben 
diesen Stoffen kann man gleichzeitig andere Yerbb., wie Phcnol, Kresol, deren 
Chlorierungsprodd., Phenolate, Seifcn oder Naplithalin, dem Furfurol zusetzen, ohne 
dessen fungicide oder insekticide Wrkg. zu beeintrachtigen. (D. R. P. 406 838 
KI. 481 vom 15/9. 1922, ausg. 28/11. 1924.) S c i i o t t l a n d e r .

Vin. Metallurgie; Metallograpłiie; Metallverarbeitung.
Craig M. Bouton, Wallaee C. Riddell und Lionel H. Duschak, Silber bei 

der chlorierenden Rostung. Die fiir die chlorierende Rostung yon Pb-, Au- u. Cu- 
Erzen geltenden Bedingungen haben sich fur Ag-Erze ais ungeeignet erwiesen. 
Deslialb wurde das Verh. yon Ag-Mineralien u. Ag-Yerbb. wahrend des Erhitzcns 
untersucht. Die meisten wurden durch langcs Erhitzen in metali. Ag umgewandelt. 
Wenn dieses dann zu Kugelchen schmolz, so war es schwer, es unter Ofen- 
bedingungen zu chlorieren. Dampfdruckbestst. von AgCl bei yerschiedenen Tempp. 
stiitzten nicht die Hypothese, daB die Schwierigkeit bei der Chloridverfliichtigung 
yon Ag auf der geringen FlUchtigkeit des Chlorides beruhe. Die Hydrolyse von 
AgCl bei hohen Tempp. wurde untersucht, um festzustellcn, ob die Anwesenheit 
yon Wasserdampf in den Ofengasen die Hydrolyse des AgCl unter gleichzeitiger
B. yon metali. Ag yerursachte oder die B. von AgCl yerhinderte. Endlich wurde 
gepriift, ob Ag-Silicate sich aus yerschiedenen Ag-Mineralien u. in den Erzen ent-
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wahrend des Rostens bildeten. — Die Unterss. friiherer Forscher 
werden zur Erorterung der eigenen Yerss. u. Ergebnisse der Vff. berangezogen. 
Die umfangreiehe Arbeit hat folgende Hauptabsclinitte: Hydrolyse von AgCl bei 
hohea Tempp. — Verh. von Ag-Verbb. (Ag,O, AgaS, AgsS04, AgCl) in der Hitze — 
Datnpfdruck von AgCl — Silbersilicat — Partialdampfdrueke von HjO u. HC1 uber 
HCl-Lsgg. — Verfluehtigung yon Ag beim Probieren. — Ihre Ergebnisse sind: 
Der Dampfdruck von AgCl ist hocb genug, um Ag, das in AgCl umgewandelt ist, 
gewinnen zu konnen. — Die Ggw. von HaO-Dampf in den Ofengasen neigt bei 
dereń Mangel an HC1 oder Cl zur B. von Ag aus AgCl. — Fiir die B. yon Silber
silicat besteht nur geringe Wahrscheinlichkeit, doeh kann Ag anscheinend in kleinen 
Mengen, wahrscheinlicli in kolloider Form, in SiOs eintreten. Hierauf berubt wohl 
das „vollst;indig festgelialtene“ Ag in gerosteten Erzen. — Die Arbeit hat 82 Qucllcn- 
nachweisc. (Bureau of Mines. Techn. Paper 317. 56 Seiten. 1924. Sep.) N e u f e l d .

R.. W. M iiller, Vencertung von verzinktem Eisenschrotł. Verzinkter Schrott 
kann im Martinofen yerarbeitet werden, wenn die ZnO-Dampfe durch eine Ver- 
langerung der Luftbriicke durch cinen ausgemauerten Kessel u. eine Filteranlage 
gesaugt werden. Wenn alles Zn abgebrannt ist, wird der Ofen an den Kamin 
angeschlossen. (Chem.-Ztg. 49. 140. Witten a. Ruhr.) J u n g .

C. W. Dayis, Verfahren zur Wiedergeutinnung von Platin, Iridium, Palladium, 
Gold und Silber aus Goldschmiedeabfallen. (Bureau of Mines. Techn. Paper 342. 
14 Seiten. 1924. Sep. — C. 1925. I. 435.) N e u f e l d .

H. S., Elektrolytische Entzinnung. Besehreibung einer elektrolyt. Entzinnuugs- 
anlage. (Chem.-Ztg. 49. 117— 19.) J u n g .

Friedr. Krupp Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau, Enłwassem von aus 
dem Schaumschtvimmverfahren stammendcn Schlammen. Der Schaumschlamm wird 
auf eine grobkomige Filterschicht aufgegeben u. dieser eine schuttelnde Bewegung 
erteilt, um das Eindringen der groben Korner in die Schaumblasen zu erreichen, 
wodurch der Schaum zerstort u. infolgedessen eine weitgehcnde Entwasserung des 
Sehlammes erreicht wird. (Schwz. P. 107350 vom 4/3. 1924, ausg. 16/10. 1924.
D. Prior. 28/3. 1923.) O e l k e r .

Thornhill-Anderson Company, Muskogee, iibcrt. von: Edwin B. Thomhill 
und Hector G. S. Anderson, Hurley, V. St. A., Aufbereiłung von Kupfererzen. 
Kupfererze, welche Oxyd u. Sulfid nebeneinander enthalten, werden gemahlen, mit 
verd. H3S04 behandelt, welche die oxyd. Bestandteile lost, die Sulfide aber ungel. 
laBt, dann mit Eisenschwamm behandelt, um das gel. Cu zu fallen, mit gegebenen- 
falls iiberschussigem Kalkstein neutralisiert u. dic M. unter Zusatz eines geeigneten 
Sehaumerzeugungsmittels dem Schwimmyerf. unterworfen. Hatte man zum Mahlen 
eiserne GefaBe, besonders mit Stahlkugeln ausgerustete Jlulilen benutzt, so ist der 
Zusatz yon Eisenschwamm nicht erforderlich. (A. PP. 1518828 u. 1518829 vom 
6/11. 1922, ausg. 9/12. 1924.) K O h lin g .

Soc. an. Franęaise des Forges et Acieries de la Sarre, Frankreich, Le- 
gierungen, welche neben Fe 0,5—20°/o Cr, 0,03—0,5°/o C, 0,03—2% Mn u. Si u. 0,05 
bis 0,5°/o Ni enthalten. Die Legierungen sind rostfrei u. nehmen beim Glatten 
schonen Glanz an. Um sie leicht bearbeitbar zu machen, erhitzt man sie langsam 
auf 650—700", dann rasch auf etwa 900°, schmiedet oder walzt sie bei einer nicht 
unter 800° sinkenden Temp. u. laBt hierauf langsam auf 670—720° u. dann rasch 
auf gewohnliche Temp. abkuhlen. Man kann auch die etwa 925° h. Stiicke in 01 
harten u. auf 250—720° wiedererhitzen. (F. P. 577373 yom 14/4. 1923, ausg. 
4/9. 1924.) K u h l in g .

Robert Wickersham Stimson, New York, Herstdlung vonEisenchromlegierungen.
O-haltiges Chromeisenerz wird mit Si oder einer Si enthaltenden Legierung, be- 
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sonders Ferrosilicium in solchem Yerh&ltniś zusammengeschmolzen, daB die M. etwa 
5% Si enthalt. Ein Teil des Si kann durch andere reduziercnde Stoffc, wie Al 
ersetzt werden; Kohle soli aber nicht yerwendet werden, da die Gewinnung kohlen- 
stoffreier oder -armer Legierungen angestrebt wird. — Es wird dann unter Zusatz 
von CaO oder anderen FluBmitteln bis zur Beendigung der Red. erhitzt u. schlieBlich 
die Schmelze mit einem oxydierenden Gase, vorzugsweise Luft, gegebenenfalls unter 
Mitverwendung von Dampf geblasen. (Schwz. P. 107 030 vom 17/2. 1923, ausg.

Robert W. Stimson, K oln  a. Rh., Reinigen von Legierungen des Eisens mit zur 
Carbid.bild.ung neigenden Metallen. (Teilreferat nach E. P. 202345 vgl. C. 1924. I. 
376). Nachzutragen ist, daB die Atzalkalien zweckmaBig in Vcrb. mit CaO ais 
Alkalikalk u. in Ggw. leicht reduzierbarer Metalloxyde, besonders solcher der Eisen- 
gruppe yerwendet werden. Die Zusiitze konnen fest, z. B. in Form yon Briketts, 
oder geschmolzen, am Boden der Schmelze oder an der OberflSche zugefiihrt werden. 
Auch konnen sie in Pulyerform durch Strome von Luft, C02, Dampf o. dgl. ein- 
geblasen werden. (Schwz. P. 107 031 yom 15/3. 1923, ausg. 1/10. 1924. E. Priorr. 
17/3. u. 1/12. 1922.) K O h lin g .

Robert W . Stimson, K oln  a. Rh., Reinigen von Legierungen des Eisens mit 
Carbid bildenden Metallen. (Teilref. nach E. P. 203728 vgl. C. 1924.1. 376.) Nach
zutragen iBt, daB ais reduzierbare Oxyde yorzugsweise CrOa, KaCr,20 7, NajCrjO,, 
NajW04, F e,08, Ba02 o. dgl. yerwendbar sind. Z. B. wird die Legierung durch 
eine Schmelze hindurchgetrieben, welche in der Richtung yon oben nach unten 
enthalt: Chromit, reines F e,03 neben reinem Cr20 3 u. schlieBlich chromfreies 
FejOs. Dieser Reinigung folgt zweckmaBig eine solche mittcls uberhitzten Dampfes 
unter Mityerwendung yon Alkalicarbonat. (Schwz. P. 107 032 yom 16/3. 1923, 
ausg. 1/10. 1924. E. Priorr. 17/3., 1/4. u. 30/6. 1922.) K O h lin g .

Electro MetaUurgical Company, ubert. von: Frederick M. Becket, New 
York, Gegenstdnde aus Chromstahl yon groBer Hartę u. Widerstandsfahigkeit gegen 
osydierende u. andere zerstorende Einflusse auch bei hohen Tempp. werden erhalten 
durch anhaltendes Erhitzen von mehr ais 20% Cr enthaltenden Chrom- bezw. 
Chrommanganstiihlen innerhalb von Carbonisierungsmassen. (A. P. 1517392 yom

Societe anonyme Lumiere, Schweiz, Bearbeitung von Wolfram, Molybddn 
oder Legierungen dieser Metalle. Die Metalle bezw. Legierungen werden in Pulyer
form in einer Wasserstoffatm. zunachst mittels elektr. Strome von hoher Spannung 
u. geringer Starkę bei etwa 1600°, dann mittels niedrig gespannter Strome yon hoher 
Stiirke bis annahemd zum Schmelzen erhitzt. Sie werden durch diese Behandlung 
in einen Zustand ubergefiihrt, in dem sie auch in der Kiilte dehnbar (duktil) sind. 
(F. P. 577196 vom 15/2. 1924, ausg. 1/9. 1924. D. Prior. 15/2. 1923.) K O u liN G .

Joseph M. Schwarz, New York, Aluminiumnickellegierungen, bestehend aus 
85—97% Al u. Cu u. Ni im Verhaltnis yon 2 : 1, z. B. aus 90—97% Al, 7,5—2% Cu 
u. 2,5—1 % Ni bezw. 85—96% Al, 10-2,5%  Cu u. 5—1,5% Ni. Zur Herst. der 
Legierung. wird erst Cu u. Ni zusammengeschmolzen u. die entstandene Legierung 
in geschmolzenes Al eingetragen, beides zweckmaBig in Ggw. desoxydierender 
Mittel. Die Legierungen zeichnen sich durch geringe D., Bestandigkcit gegen Sauren 
u. andere zerstorende Einflusse, Festigkeit u. dgl. aus. (A. P. 1518760 yom 10/8.
1922, ausg. 9/12. 1924.) K O h l in g .

Carborundum Company, ubert. von: Frank J. Tone, Niagara Falls, Metall- 
gufiformen. Mischungen von SUieiunicarbid u. einem feuerfesten Bindemittel, yor
zugsweise yon 90 Teilen Carbid in Kornern yerschiedener GroBe u. 10 Teilen Ton 
werden unter Zusatz yon W. gemischt, geformt, getrocknet u. bei Tempp. gebrannt, 
bei denen die M. yerglast. ZweckmaBig werden Teilstiicke hergesteOt, die nach

16/10. 1924.) K O h l in g .

7/9. 1922, ausg. 2/12. 1924.) K O h l in g .
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beendetem GuB auseinandergenommen u. wiedcr benutzt werden. Die M. besitzt 
eine ziemlich hohe Wfirmeleitftihigkeit, so daB metali. GnBstiieke ras eh abkiihlen. 
(A. P. 1513435 vom 26/5. 1923, ausg. 28/10. 1924.) KOhling.

(łuintin Marino, Belgien, Metalluberziige auf Meiallen. Die zu iiberzichcnden 
Metallgegenstande werden ais Kathoden eines elektr. Gleichstroma geschaltet, ais 
Anoden dienen aus den Metallen bezw. Legierungen, mit denen die GegenstSnde 
iiberzogen werden sollen, gcfertigte Platten o. dgl., ais Elektrolyte, Lsgg. von Salzen 
dieser Metalle, Sn, Pb, Zn, Al oder Cd, in Atzalkalilauge, welcher ein Alkalitartrat, 
-phosphat oder -pyrophosphat u. zweckmiiBig noch ein Alkalichlorid zugefugt ist. 
Elektrolysiert wird mit 0,3—3 V. u. 100 —300 Amp. je qm. (P. P. 577132 vom 13/2.
1924, ausg. 1/9. 1924.) KOhling.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
—, Edgar Louis Andós f .  Der schriftstcllerischen Tatigkeit des Verstorbenen 

auf dcm Gebiete der Lacke u. Farben wird gedacbt. (Farben-Ztg. 30. 960.) SO.
— , Bleichen von Wolle und Halbseide. Angaben iiber das Bleichen mit SOs 

u. Peroxyden. (Rev. gón. des Matićres colorantcs etc. 1924. 297—99.) SUyern.
L. Eymer, Der Begriff der Schnclligkeit in der Farberei. Die Schnelligkeit 

des FSrbens, der Absorption u. des Wiederheruntergehens des Farbstoffs von der 
Faser u. die Beziehungen dieser Vorgange bei verschiedenen Arten des Farbens 
werden besprochen. (Rev. gen. des Matióres colorantes etc. 1925. 8—9.) SOvern.

Siegfried Marian, iiber das Farben von Haarhułfilzen. Nach theoret Aus- 
fiihrungen iiber das Anftirbcn wird das Farben im Labratz u. im Stumpen (Stiick) 
mit sauren u. Chromentwicklungsfarbstofifen beschrieben. (M elliands Textilber. 6. 
30—32. 104—106. Wien.) SOvern.

Janos Hollub, Pelzfarberei. Das Farben mit Pflanzenfarbstoffen, Ursolen, 
Nakofarben, Furreinen u. Furrolen, Kiipen- u. BeizenfarbstofFen, sowie das Yor- 
u. Nachbehandeln ist beschrieben. (Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 1925. 
22—23.) S0vern.

Parbwerke vorm. Meister Lncins & Briining, Leonii S  in der Farberei und 
Zurichterei der Rauchwaren. Einzelheitcn iiber die Anwcndung des Stoffes. 
(Melliands Textilber. 6. 112.) StlVERN.

J. Kny, Das Karbonisieren der Wolhtuckware. Angaben uber Einrichtung der 
Karbonisierkammern, das Karbonisieren vor u. nach dem Fiirben u. iiber Leonii S
ais Żusatz zum Saurcbad. (Melliands Textilber. 6. 97—98.) S0vern.

Haller, Theoretische Probleme der Druckerei. Die Verdickung hat nicht allein 
den Zweck, die Capillaritat de8 Gewebes aufzuheben, sie dient auch dazu, die An- 
wendung viel hoherer Konzz. zuzulassen ais Fiirbebiider im allgemeinen. Die Ver- 
dickung verzogert ferner das Aufziehen substantiyer Farbsto£fe auch in Ggw. der 
vollen Menge von Elektrolyten in dem Sinne, daB sie nur ganz allmShlich, aber 
stetig, bestimmte Mengen FarbstofF zur Farbung der Faser freigibt. Das einbadige 
Farben mit Alizarin ist beim Druck durch die besondcre Wrkg. der Yerdickung, 
eine gliickliche Eegelung der Geschwindigkeit der Lackbildung, erreicht. Fiir das 
Buntilluminieren von Indigofarbungen mit Kiipenfarbstoffen nach einem yom Yf. 
ausgcarbeiteten Verf. wird eine Erklarung gegeben. (Melliands Textilber. 6. 101 
bis 103. GroBcnhain.) S0VERN.

A. Schneevoigt, iiber die Vericendung von Resorcin im Zeugdruck. Man kann 
FarbstofFe ohne Diimpfen in einfacher Weise dadurcb fixieren, daB man bas. Farb- 
stoff, Tannin, Resorcin oder cin anderes Phenol, W. u. Verdickungsmittel aufdruckt, 
trocknet u. ohne zu dampfen durch ein k. bis lauwarmes Sb-Bad geht. Das Verf. 
laBt sich fiir Spritz- u. Burstendruck verwenden. Resorcin wirkt nicht nur bei 
den Farbstofifen gOnstig, die zum direkten Aufdruck dienen. Auch das durch
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Formaldehyd aus Resorem erhaltene Harz ist ais Fisierungsmittel yielseitiger yer
wendung fahig. (Melliands Teitilber. 6. 106—7.) SO vep .n .

G. Tagliani und E. Krahenbiihl, Neue Fixationsmethode fiir das Indigosol DH. 
Aus dem Indigosol kann dic Indigoriickbildung auCer durch Oxydationsmittel auch 
durch Einw. von leicht dissoziierbaren organ. SaLzen auf die Indigonatriumnitrit- 
mischung wahrend des Trocknens oder durch nachtraglichcs Diimpfen erfolgen. 
Das Verf. eignet sich auch fur naphtholierte Ware beim Aufdruck von Indigosol 
neben Eisfarben, ebenso fur den Druck von Indigosol neben Cr-Beizfarbstoifen, 
fur die lSngeres Dampfen notwendig ist, es ergibt auch gute Resultate bei dem 
alkal. KrSuselartikel u. bei der Imitation des tibliehen Blaudrucks. Die direkte 
Entw. der Indigosolnitritdruckfarbe kann auch durch eine stark essigsaure (ameisen-, 
akrolcinsaure) Atmosphare in einem Schnelldampfer erfolgen. (Melliands Testil- 
ber. 6 . 107.) S O v e r n .

Rudolf Ditmar, Eine neue Bleifarbe. Unter dem Namen Subox wird auf 
elektr. Wege kolloidal zerstiiubtes Pb, das mit Leinol yerrieben ist, ais Schutzfarbe 
in den Handel gebracht. Die Farbę haftet sehr fest, ist ausgiebiger ais Mennige 
und yerhindert, daB etwa yorhandener Rost weitergeht. (Chem. Metallurg. Engi- 
neering 31. 775. 1924. Graz.) S O v e r n .

Hans "Wolff, Neue Rostschutzfarbę'! Besprechung der Suboxfarbe. Verss. mit 
ihr im Vergleich zu Anstrichen mit Eisenrot u. grauer Rostschutzfarbe oder mit 
Bleimennige u. Bleigrau ęrgaben, daB der Suboxanstrich in seiner Schutzwirkung 
kcinesfalls den Anstrichen mit den Regenproben uberlegen ist. Von einem yoll- 
standigen Abbinden des Rostes kann keine Rcde sein. (Farbę u. Lack 1925. 65—66. 
Berlin.) S 0 v e r n .

S. Ganelin, tiber Sulfo-Bleiweifi. Entgegnung auf die Ausfuhrungen S a c h e r s  
(Ztschr. f. angew. Ch. 37. 732; C. 1924. II, 2419). Sulfo-BleiweiB ist unempfindlich 
gegen S02 u. wetterbestandiger. Nach den Unterss. des Materialprufungsamtes ist 
SulfobleiweiB hinsichtlich Farbę, Deckkraft, Glanz u. Starkę des Anstrichs dem 
Carbonat-BleiweiB uberlegen. Der Grad der Bleiseifenbildung ist nicht geringer. 
SulfobleiweiB bedarf weniger Oles zum Anreiben. SulfobleiweiB ist im Magen- u. 
Darmsaft weniger 1. ais CarbonatbleiweiB. (Chem.-Ztg. 49. 151.) J u n g .

Adrian de Yries, Altes und neues aus der Buntfarbenindustrie. Angaben tiber 
Pb-Chromate u. Zn-gelb. (Farbę u. Lack 1925. 52—53.) S 0 v e r n .

A. Cobenzl, Altes und Neues vom Berlinerblau. (Vgl. L. B o c k , S. 1249.) Yor- 
schlag zur Mitverwendung von (NH,),C03 bei der Blauherst. u. Hinweis darauf, 
daB mit A. angertihrter Pariserblauteig nicht absetzt u. glatt durch jedes Filter geht.
(Farben-Ztg. 30. 902. NuBloch b. Heidelberg.) SC v e r n .

y. d. Miihlen, Die Grenzen der olfreien Grundierteehnik. Die olfreien Grundier- 
stoffe konnen bei Anstrichen auf Weichholzern auBen, falls besonders hohe An- 
sprtiche auf Haltbarkeit gestellt werden, nicht konkurrieren. Fiir Innenanstriche 
konnen die olfreien Grundiormittel immer mit Vorteil angewendet werden, sie sehen 
gut aus u. ersparen Zeit, Materiał u. Lohn. Farbenanstriche, Naturlackierungen u. 
-lasierungen werden bcsprochen. (Farben-Ztg. 30. 898—901.) SOyern.

— , tiber die JSrwarmung farbiger Gegemtande durch Bestrahlung. Nach Verss. 
yon G a r d n e r  (The Oil and Colour Trades Journal 1924. 2288) werden die Temp.- 
Erhohungen mitgeteilt, die mit yerschiedenen Anstrichen yersehene Metallbebalter, 
Holz- u. Fe-Platten, sowie Steine beim Bestrahlen zeigten. (Farbę u. Lack
1925. 42.) S 0 v e r n .

A. Kertess, Normen zur Priifmig der Echthcitseigensćhaften von Farbungen auf 
Baumwolle und Wolle. Die von der Echtheitskommission der Fachgruppe fur 
Farben- u. Teitilchemie des Verein3 Deutscher Chemiker fur Baumwolle u. Wolle
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bisher ausgearbeiteten Bestst. werden besprochen. (Chem.-Ztg. 49. 109—10. 
Mainkur.) SttYEBN.

E. Wilhelm, Konnen Reinheitsbegriffe und Echtheitseigenschaflai von Farben 
eine allgemein durclifiilirbare Kennzeielmung finden? Ais techn. rein wiire jedes 
Farbmittel anzusprecben, das nur aus dem Stoff besteht, nach dem es bezeichnet ist, 
wobei der Benennung entweder die chem. Zusammensetzung, das natiirliche Vor- 
kommen oder der Handels- oder Rechtsgebrauch zugrunde zu legen ist. Anilin- 
farbstofflacke sollten mit dem Narnen des verwendetcn Anilinfarbstoffs gekenn- 
zeichnet wTerden. Vorschlage fiir die Normung der Lichtechtheit u. des Farbtons 
werden besprochen. (Farben-Ztg. 30. 840—41. 897—98.) S(Jvern.

Georg Zerr, „Kalkbestdndig“, „Beizfrei“, „Spritecht“. Es ist unzweckmaBig, 
Kalkfarben aus bas. Teerfarbstoffen auf Waaserechtheit mit A. zu priifen. (Farben- 
Ztg. 30. 959.) S 0 v e r n .

Maria Scholz, Leichlingen, Rhld, Herstellung ton Atzen oder Buntdtzen nach
D. R. P. 390841, dad. gek., daB man das mit Farbstofflsg. getrankte Gewebe nach 
dem Trocknen mit der Atzfarbe bedruckt, hierauf in ein heiBes Bad von Wachs,
Ol, einem indiffercnten organ. Losungsm. oder einer Salzlsg. bringt. — Das Fixieren 
des Farbstofies u. das Atzen erfolgt hierbei in einem Bade in kurzer Zeit. (D. R. P. 
406860 KI. 8 n vom 13/4.1923, ausg. 29/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 390841 , C. 1924.
I. 1871.) F r a n z .

Rene Clavel, Basel-Augst, Schweiz, Farben von Celluloseacetat. (D. E. P.
408178 KI. 8 m vom 21/5. 1922, ausg. 13/1. 1925. F . Prior. 27/10. 1921. Zus. zu
D. R. P. 355 5 3 3 ; C. 1922. IV. 552. — C. 1923. II. 576.) F r a n z .

Rene Clavel, Basel-Augst, Schweiz, Farben ton Celluloseacetat. (D. R. P.
408179 KI. 8 m yom 1/9. 1922, ausg. 13/1. 1925. — C. 1924. I. 709.) F r a n z .

British Dyestuffs Corporation, Limited, Leslie Gordon Lawrie und Harold
Blackshaw, Manchester, England. Schtcarzfćirben ton Celluloseacetat. Man lafit Cel- 
luloseacetatseide primure arom. Basen, besonders a-Naphlhylamin, Benzidin, Folidin, 
Diamidin, p,p’-Diaminodiphcnylamin absorbieren, diazotiert auf der Faser u. entwickelt 
mit 2,3-Oxynaphtholsaure oder Resorcin. Die Lsg. der Basen kann man durch 
Liisen der Basen in Sauren u. Versetzen mit Alkalien, oder durch Losen in A. u. 
EingieBen in W. oder durch Dispergieren mit Turkischrottil u. Verd. mit W. er
halten. (E.P. 224359 vom 18/10. 1923, ausg. 4/12. 1924.) F r a n z .

British. Cellanese Limited vormals British Celłulose and Chemical Manu- 
facturing Company Limited, London. George Holland Ellis, Francis Malcom 
Steyenson und Cyril Mansley Croft, Spondon b. Derby, Farben und Bedrucken ton 
Celluloseacetat. Man farbt mit Pyrazolonfarbstoffen. insbesondere Pyrazolonazofarb- 
stoffen, die keine S03II-Gruppe enthalten, z. B. mit den Farbstoffen aus diazoticrtem 
Anilin, p-Anisidin p-Aminodimethylanilin u. l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolons. Zum 
Farben der Celluloseacctatseide lost man die Farbstoffe in Alkalien unter Ver- 
meidung eines Uberschusses, oder man lost die Farbstoffe in einem organ, mit W. 
mischbaren Losungsm. u. gieBt dann in das Fiirbebad, oder man yermischt die Farb - 
stoffe mit RicinusolsulfosSure oder anderen sulfonierten Fettsauren sder dereń 
Salzen u. tragt die Mischung in das Farbebad ein; den FarbebSdern konnen Schutz- 
kolloide zugesetzt werden. Enthalten die yerwendeten Farbsioffe eine freie diazo- 
tierbare NHa-Gruppe, so konnen sie auf der Faser diazotiert u. entwickelt werden. 
Die erhaltenen Fiirbungen sind alkali-, sSure-, seifen- u. lichtecht. Das \  erf. kann 
auch auf Celluloseacetat enthaltende Mischgewebe angewendet werden. (E. P. 
224681 yom 11/10. 1923, ausg. 11/12. 1924.) F r a n z ..

British Celanese Limited, yorm. British Celłulose and Chemical Manu- 
facturing Company Limited, London, und George Holland Ellis, Spondon b.
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Derby, England, Farben von Celluloseacetat. Die zum Fiirben dienenden in W. 
unl. oder wl. Farbstoffe oder Basen, die zur Erzeugung yon Farbstoffen auf der 
Faser dienen, werden durch Behandeln mit carbocycl. Verbb., die salzbildende 
Gruppen enthalten oder dereń Salzen 1. gemacht; solche Verbb. sind Naphtheu- 
sSuren, Naphthensnlfosfiuren, Phenole, Phenolsulfonsauren, -carbonsUuren, Naphtha- 
lin-anthracensulfonsauren. Zum Drucken setzt man den Mischungen Verdickungs- 
mittel zu. (E. P. 224925 vom 22/5. 1923, ausg. 18/12. 1924.) F r a n z .

Societe pour la Fabrication de la Soie „Uhodiaseta11, Seine, Frankreich, 
Farben von Celluloseacetatseide. Zum Farben von Gebilden aus Celluloseacetat, wie 
Kunstaeide, Filme usw., mit basischen Farbstoffen setzt man den Farbebadem 
aromat. Sulfo- oder Carbonsauren, die auBerdem Phenolgruppen enthalten konnen, 
zu, wie Benzoesaure, Oxybenzoesauren, Benzol-, Toluolsulfosauren, Sulfosalicyl- 
sauren, Phthalsiiure, Resorcylsaure usw. oder ihre in W. 11. Salze; da mehrere der 
genannten Verbb. in Quellungen yon Celluloseacetat 1. sind, so kann man diese 
Stoffe dem Celluloseacetat auch yor dem Verspinnen zusetzen, die so hergestellten 
Ffiden lassen sich ohne weiteres mit den bas. Farbstoffen farben. (F. P. 579896 
vom 7/4. 1924, ausg. 25/10. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Eh., 
(Erfinder: W ilhelm Neelmeier und Richard Fischer), Erzeugung wasserechter 
Farbungen auf der Fascr aus Beizenfarbstoffen u. Chromchlorid, dad. gek., daB 
man die Faser bei gewohnlicher Temp. mit der Lsg. des Farbstoffes trankt u. nach 
dem Trocknen die so erhaltliche Farbung ebenfalls bei gewohnlicher Temp. mit 
einer Lsg. von Chromchlorid behandelt Hierbei fallt das Dampfen fort; das Yerf. 
eignet sich zur Herst. von Jayabatiks. (D. B,. P. 408294 KI. 8 m yom 25/11. 
1923, ausg. 16/1. 1925.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hiichst a. M., (Erfinder:
Fritz Peterhauser), Farben der p/lanzlichen Faser in HaUruiolle oder dhnlichen
Fasergemisclien mit Schicefelfarbsioffen, dad. gek., daB man die Schwefelfarbstoffe 
unter Zusatz yon Alkalicarbonat u. Hydrosulfit mit oder ohne Zusatz yon kolloid 
wirkenden Stoffen, wie Casein, Sulfoleate, Seife, Leim, Sulfitpech, organ. Salze usw. 
reduziert u. lSst u. bei gewohnlicher Temp. oder auch bei warmerer Temp. fiirbt.
— Man erhalt walk-, wasch-, licht- u. iiberfSrbeechte Farbungen; die Wolle wird 
nicht geschadigt. (D. R. P. 408404 KI. 8 m yom 29/6. 1921, ausg. 19/1. 1925.) Fr.

Robert Haller und Friedrich Kurzweil, GroBenhain i. Sa., Buntresenieren 
von Anilinschwarz und ahnlichen Orydationsfarbstoffen mit Kiipenfarbstoffen, dad. 
gek., daB man das mit Anilinschwarzklotzbriihe getrankte u. yorgetrocknete Ge- 
webe mit einer Druckfarbe, die neben den Kupenfarbstoffen u. den zum Rcseryieren 
des Schwarz notwendigen Zusatzen noch Reduktionsmittel enthalt, bedruckt u. nach 
dem Entwickeln des Anilinschwarz durch Dampfen, mit heiBer NaOH behandelt, 
wSscht u. trocknet. — Der Kupenfarbstoff wird hierbei yollkommen auf der Faser 
fmert, ohne daB sich weiBe Hofe um die Buntiitzeffekte herum bilden. (D. B.. P. 
408414 KI. 8 n vom 11/9. 1923, ausg. 16/1. 1925.) F r a n z .

Actien-Gesellschaft far Anilin-Fabrikation, Berlin, fibert. yon: Paul Onnertz, 
Berlin-Wilmersdorf, und Alfred Peters, Berlin, Farben von Wolle mit Chromierungs- 
farbstoffen. (A. P. 1511359 yom 15/5. 1922, ausg. 14/10. 1924. — C. 1923. IV. 22 
[E. P. 188632].) ' F r a n z .

Augustę Escaich und Jean Paul Worms, Paris, F rankT eich, Fiirben und 
Drucken von Faser stoffen aller Art. M an fgrbt aus einer Lsg. von Molybdaten, 
Wolframaten, die unter Verwendung yon Al- oder Mg-Amalgam reduziert wird; 
eine Lsg. yon NH,-Molybdat in W. u. yerd. HC1 wird mit Al-Amalgam yersetzt, 
aus der blauen FI. wird die Faser blau angefarbt. (E. P. 224361 yom 22/10.
1923, ausg. 4/12. 1924.1 F r a n z .



1925. I. H x. F a r b e n  ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 1655

Societe d’Exploitation des Procedes Escaich, Seine, Frankreich, Farbę- 
verfahren. (F. P. 576060 vom 27/9. 1923, ausg. 1 1 /8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.
— yorst Ref.) F r a n z .

Societe d’Exploitation des Procedes Escaich, Seine, Frankreich, Farbe- 
vcrfahren. Man schlagt auf die Faser Metallo.tyde aus Metallsalzlsgg. durch Be- 
handeln mit Reduktionsmitteln, wie Aldehyden, Ketonen, Zuckerarten, Hydrazinen 
usw. nieder. Man erwiirmt z. B. Seide mit verd. Fehlingscher Lsg. u. Glucose; man 
erhalt ein Rosa; man erwarmt eine Lsg. von Cu-Acetat mit Hydrazinsulfat, die 
Faser kann yorher mit Cu, Ni usw. gebeizt werden. (F. P. 571195 vom 27/9. 1923, 
ausg. 13/5. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) F r a n z .

Societe d’Exploitation des Procedes Escaich, Seine, Fdrbeuerfahren. Man 
oxydiert Phenole, Resorcin, Hydrochinon, Naphthole, Tannin, Aminę, Eosine in der 
Fiirbeflotte oder auf der pflanzlichen oder tier. Faser mit Metallsalzen oder mit 
einem Oxydationsmittel unter Zusatz eines katalyt. wirkenden Metallsalzes. Man 
trSnkt die Faser mit Tannin u. behandelt mit NH4-Molybdat, man erhalt eine gelbe 
Farbung; beim Behandeln yon tannierter Baumwolle in einem Bade aus CuSO,, 
HgCL;, Seignette-Salz bei Siedetemp. erhalt man Khakifarbungen. Diaminophenol- 
chlorhydrat liefert mit Natriumpersulfat u. CuS04 einen rot farbenden, Resorcin 
mit Natriumpersulfat, CuS04 u. NH, einen graugriin farbenden, Hydrochinon mit 
Natriumpersulfat, CuS04 u. NH3 einen brauncn, or-Naphthol mit Hypochloriten, 
Ferricyanid einen yiolett farbenden, Anilin mit Kaliumferricyanid u. ZnS04 einen 
yiolett farbenden Farbstoff. (F. P. 576057 yom 27/9. 1923, ausg. 1 1 /8. 1924.
D. Prior. 25/11. 1922.) F r a n z .

Societe d’Exploitation des Procedes Escaich, Seine, Frankreich, Farbe- 
verfahren. Man laBt auf Kaliumferri- oder -ferrocyanid in saurer Lsg. in Ggw. 
yon katalytisch wirkenden Metallsalzen oder -oxyden HgS04, Reduktionsmittel, 
Zucker, einwirkcn; zu einer kochcnden Lsg. yon HgS04 u. Zucker setzt man 
Kaliumferricyanid, die FI. farbt blau. (F. P. 576058 yom 27/9. 1923, ausg. 11/8.
1924. D. Prior. 25/11. 1922.) F r a n z .

Sociśte d’Exploitation des Procedes Escaich, Seine, Frankreich, Farbę- 
verfahren. Man farbt mit F luorescein farbstoffen  unter Zusatz eines Oiydations- 
mittels, wie J, Br, in Ggw. yon  K atalysatoren , wie Pyridin, Chinolin, oder Metall- 
salze in  Ggw. von Persalzen, oder Bromate oder Jodate unter Zusatz yon  Reduktions
mitteln, wie Sulfite, Hydrazinsalze, Amalgame. Ein Bad aus Fluorescein, NaC103, 
Glucose, HgS04 u. Essigsaure farbt in  der Siedehitze die Faser gelb, ein Bad aus 
Fluorescein, Na,SO„, KJOs, II2S 04 u. CuS04 farbt rot. (F. P. 576059 yom 27/9.
1923, ausg. 11/8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) F r a n z .

Societe d’Exploitation des Procedes Escaich, Seine, Frankreich, Fdrbe- 
verfahren. Man farbt Fasem aller Art aus einem Bade, das Phenole, Salicylsaurc, 1. 
Nitrite, Metalloxyde oder -salze unter Zusatz von Sauren enthalt, ein Bad, das Salicyl' 
sdure, Nickelchlorid, NaN02 u. Eg. enthalt, farbt die Faser rosa tiefrot, ein Bad 
aus Fhenol, Kaliumferricyanid, HgClj, NaNOj u. Eg. farbt griin. (F. P. 576061 
yom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924.) F r a n z .

Societe ;d'Exploitation des Procedes Escaich, Seine, Frankreich, Farbe- 
verfahren. Man farbt die Faser in der Warme mit einem Bade aus NaN02 u. 
Metallsalzen, oder man laBt die Faser in der Kalte 24 Stdn. liegen. Das Verf. 
kann auch fur tannierte Baumwolle, Leder usw. angewendet werden. (F. P. 576062  
yom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) F r a n z .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., (Erfinder: Arthur 
Zitscher, O ffenbach a. M.), Zur Farbstoff herstelluru/ geeignete Prdparate in trockener 
oder Pastenform. (D. U. P. 408505 KI. 8m yom 12 /6. 1923, a u sg . 19/1. 1925. — 
C. 1924. n . 2790.) F r a n z .
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Pani Gamichon, Frankreieh, Bleiglatte. Innerhalb eines Behalters, der durch 
eine weite Bodenoffnung mit einem groBeren Yorratsbehiiltcr in Yerb. steht, wird 
geschmolzenes Pb mit Luft, der gegebenenfalls Dampf beigemischt wird, behandelt, 
die durch eine Anzahl schritg gerichteter Rohren zugefuhrt wird u. das Metali in 
kreislaufige Bewegung yersetzt. Das hierbei ohne weitere Wiirmezufuhr esotberm. 
gebildete PbO wird durch ein senkrechtes yon einem Heizmantel umgebenes Rohr 
abgelcitet, in dem mitgerissene Teilehen von metali. Pb osydiert werden, so daB 
yollig bleifreier Farbstoff gewonnen wird. Soli ein weniger reines Erzeugnis ge- 
wonnen werden, so leitet man durch ein wagerechtes Rohr ohne Heizmantel. (F. P. 
577338 yom 10/4. 1923, ausg. 3/9. 1924.) K C h lin g .

Farbwerke vorm. Meister Lneius & Briining, Hoehst a. M., (Erfinder: 
Hermann Wagner, Bad Soden a. Ts. und Otto Sohst, Hoehst), Darstelhmg von 
Monoazofarbsto/fen, darin bestehend, daB man m-Aminobenzoesaureanilid diazotiert 
u. mit den Metkylphenylpyrazolonmonosulfonsauren u. Naphtholsulfonsiiuren wie 1,4-, 
2,6- u. 1,5-Naphtholsulfonsaure kuppelt. — Man erhalt gut 1. Farbstoffe, die Wolle 
in gleichmiifligen, gelben bis roten Tonen farben. (D. R. P. 406787 KI. 22a yom 
25/7. 1922, ausg. 27/11. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, iibert. von: Josef 
Haller, Wiesdorf, Unlosliche Azofarbstoffe. (A. P. 1503044 vom 26/9. 1922, ausg. 
24/7. 1924. — C. 1923. IV. 987 [F. P. 555505].) ' F r a n z .

Gesellscliaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Ilerstellung 
von nachchromierbaren Azofarbstoffen. (F. P. 579510 vom 28/3. 1924, ausg. 18/10.
1924. Schwz. Prior. 19/4. 1923; Sehwz. P. 105939 [Zus-Pat.] vom 19/4. 1923, ausg. 
16/7. 1924 u. Schwz. P. 106421, Zus.-Pat. vom 19/4. 1923, ausg. 16/8. 1924.) Fr.

GeseHschaft far Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Azo farb 
stoffe fur Wolle. Man behandelt die Chromyerbb. von Azofarbstoffen, die man 
durch Einw. von ehromabgebenden Yerbb. auf den durch Kuppeln von 1-Diazo-
2-oxyiiaphthalin-4-sulfosaurc mit u-Naphłhol darstellbaren Azofarbstoff erlialt, mit 
salpetriger Siiure; der Farbstoff fiirbt Wolle aus saurem Bade in echten schwarzen 
Tonen. (F. P. 582435 voin 17/9. 1923, ausg. 18/12. 1924. Schwz. P- 102278 
vom 3/10. 1922, ausg. 16/11. 1923.) F r a n z .

GeseHschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstcllung 
von nachchromierbaren Azofarbstoffen der Triarylmethanreihe. Man vereinigt die 
Diazoyerb. von Aminotriphenybnethanverbb. der Formel: R2N-C6H4-CH[C(>H3-NHo'‘- 
S03H2]CaII4XR2, R =  Alkyl-, Aralkyl, Aryl, mit solchen l-Aryl-5-pyrazolanderivv., 
die sich yon Aminosalicylsaureu, ihren Homologen oder Deriw. ableiten. Der 
Farbstoff aus diazotiertem p-Amino-o-sulfotetramethyl-p,p-diaminotriphenylmethan u. 
l-(.4'-Oxy-3'-carboxy)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon fiirbt Wolle aus saurem Bade in 
gelben Tonen, die beim Naehchromieren in reine griine walk- u. pottingechte 
Fiirbungen libergehen; ahnliehe Farbstoffe erhalt man mit l-(4’-Oxy-3'-carboxy-5'- 
methyl)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon, l-(4'-Oxy-3'-carboxy-6'•methyl)-phenyl-3-inethyl-5- 
pyrazolon oder l-(2'-Oxy-3'-carboxy-5'-methyl)-phcnyl-3-methyl-5-pyrazolon\ die ent- 
sprcchenden l-Aryl-5-pyrazolon-3-carbonsauren liefem tiefere Fiirbungen. (F. P. 
579838 yom 5/4. 1924, ausg. 24/10. 1924, Schwz. Prior. 7/4. 1923 u. Schwz. PP. 
105485 vom 7/4. 1923, ausg. 16/6. 1924, 107328, 107329, 107330 [Zus.-Patt.] 
yom 7/4. 1923, ausg. 16/10. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, Herstellung von 
Triphenylmethanfarbsto/fen. Man kondensiert Triphenylmethanfarbstoffe, die in 
p-Stellung zum Methankohlenstoff durch Cl, NOs, SOsH, CII30  usw. substituiert 
sind, mit aromat. Basen, die in o-Stellung durch Halogen substituiert sind, wie 
4-, 5-, 6-Chlor-2-toluidin, 4,6-Dichlor-2-toluidin, 3-Chlor-4-toluidin, 4-Chlor-2-anisidin, 
4-Chlor-2-a>ninobe>izol-l-carbonsaure(ithylester, l-Chlor-2-aminotiaphthalin. Die Farb-
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stoffc farben Wolle in rotlichblauen bis yioletten Tonen, beim Nachchromieren 
erhalt man reine rotyiolette Farbungen; nach dem Sulfonieren erhiilt man 11. Farb- 
stoffe, die sich zum Druck eignen; der Farbstoff aus p-Chlorbenzaldehyd u. o-Kresotin- 
saure liefert beim Erhitzen mit 6-Chlor-2-toluidin einen rotlichblau farbenden Farb- 
stofF. (E. P. 583703 vom 11/7. 1924, ausg. 20/1. 1925. D. Priorr. 25/7. 1923 u.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Antlira- 
chinonfarbstoffe und Zwischetiprodukte. Man kondensiert aminosubstituierte o-Ben- 
zoylbenzocsduren mit halogenierten 1,3,5-Triazinderiw., z. B. Cyanurchlorid, u. be- 
wirkt dann den RingschluB zum Anthrachinonring; man kondensiert z. B. Cyanur
chlorid mit 3 Mol. y-Aminobenzoylbenzoesaure in Ggw. von Sodalsg. u. behandelt 
das Prod. mit 95°/0ig. I12S04, der erhaltene Kupenfarbstoff farbt Baumwolle gelb; 
durch Kondensation von Cyanurchlorid mit 3 Mol. des Lactams der Z ,5'-Diamino- 
benzoylbenzoesdure in Nitrobenzol in Ggw. von Natriumacetat u. Behandeln des 
Prod. mit rauchender II4S04 erhalt man einen rot yioletten Kupenfarbstoff. (E. P. 
223911 yom 20/10. 1924, Auszug yeroff. 24/12. 1924. Prior. 26/10. 1923. Zus. zu 
E P. 205 525; C. 1924. 1 2013.) F r a n z .

British Dyestuffs Corporation, Limited, Manchester, James Baddiley, 
Blackley b. Manchester, und W illiam "Wyndham Tatum, Iluddersfield, England. 
Herstellung von Anthraćhinonfarbstnffen. Man kondensiert Aminoanthraclnnone mit 
der Carbonsaure eines Alkylenoxyds, z. B. Phenylglycidsdure, in Eg. mit oder ohne 
Zusatz von Cu. 1,4-Diaminoanthrachinon gibt mit dem K-Salz der Phcnylglycid- 
saure einen Farbstoff, der Wolle in echten, lebhaften, blauen Tonen anfarbt; mit
1-Aminoanthrachinon erhalt man einen roten, mit l-Amino-4-oxyanthrachinon einen 
purpur farbenden Farbstoff; ahnliche Farbstoffe entstehen auch mit Methylglycid- 
sdure. Die Farbstoffe farben auch Celluloseacctatseide. (E. P. 224 363 yom 25/10.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bnining, Hochst a. M., Benzanthron- 
farbsłoffe. Man kon&cnsiert Benzanthrone, die in l'-Stellung substituiert sind, z. B. 
l'-Chlcn-benzanthron, [j-Methylbenzanthron, mit aromat. Saurechloriden, wie Benzoyl- 
chlorid, mittels A1C13 u. ZnCl,. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe 
gelb. (E. P. 222125 yom 16/9. 1924, Auszug yeroff. 12/11. 1924. Prior. 18/9. 1923. 
Zus. zu E. P. 205502; C. 1924. I. 710.) FRANZ.

Earbwerke vorm. Meister, Lucius & Briining, Hiichst a. M., Dibenzanthron- 
farbstoffe. Jlan erhitzt Nitro- oder Dinitrodibenzanthron mit alkal. Kondensations- 
mitteln; die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe graublau bis schwarz. 
(E. P. 220930 yom 22/5. 1924, Auszug yeroff. 22/10. 1924. Prior. 21/8. 1923; Zu
satz zu E. P. 215782; C. 1924. II. 2792.) F r a n z .

Badiscłie Anilin- & Soda-Pabrik, Ludwigshafen a. Rh., Graue bis schwarze 
Kupenfarbstoffe. Man erhitzt Nitrierungsprodd. des Dibenzanthrons oder die nach
F . P 572971; C. 1924. II. 2506, gereinigten Nitrodibenzanthrone mit Schwefel oder 
schwefclabgebenden Stoffen mit oder ohne Zusatz yon Katalysatoren, wie CuO, 
SbS3. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe je nach der Starkę in grauen 
bis schwarzen Tonen. (E. P. 581966 vom 26/5. 1924, ausg. 9/12. 1924. D. Prior.
9/6. 1923.) F r a n z .

L. B. Holliday & Company, Limited, Arthur Clayton und Joseph Arthur 
Stokes, Huddersfield, York, England, Herstellung von Pyrazolonfarbstoffen. Man 
erhitzt 2,6,8-Naphthylhydrazindisulfosawe mit Dioxyiveinsaure in stark saurer Lsg.; 
der Farbstoff farbt Wolle in licht- u. saureechten gelben Tonen. (E. P. 225097 
yom 13/2. 1924, ausg. 18/12. 1924.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M., (Erfinder: Richard
Herz), Herstellung von Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 398877 KI. 22 e vom 29/6.

15/3. 1924.) F r a n z .

1923, ausg. 4/12. 1924.) F r a n z .
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1916, ausg. 19/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 395692; C. 1924. II. 2505. — C. 1924.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hochst a. M., Heratellung 
haltbarer, trockener, leichtloslicher Kiipenfarbstoffpraparate. (D. R. P. 408177 KI. 8 m 
vom 27/3. 1921, ausg. 13/1. 1925; Zus. zu 0. R. P. 407474, C. 1925. I. 1019. — C. 1922.

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et de Produits Chimiąues,
Seine, Frankreich, Herstellung von schwarzen Kiipenfarbstoffen. Das durch Ein w. 
yon wasserfreicm A1C13 auf fi-Dinaphthol erhiiltliche Prod. wird mit Schwefel auf 
310° erhitzt; nach dem Entfernen des Schwefels durch Auslaugen mit h. NajS-Lsg. 
erhalt man einen Kiipenfarbstoff, der Baumwolle schwarz farbt. (F. P. 28 080 vom 
11/4. 1923, ausg. 14/1. 1925. Zus. zu F. P. 575 512.) F r a n z .

Gesellschaft fdr Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
leichtloslicher Kiipenpraparate. Alkalisalze der Leukoderiw. der Chinonwollkupen- 
farbstoffe (D. R. P. 265195; C. 1913. II. 1441) werden in Ggw. von Verbb., die 
zugleich ais Schutzkolloide u. yerklebend wirken konnen, wie Destrin, Melasse, 
EiweiBstofFe, Sulfitablauge, im Vakuum bei niedriger Temp. eingedampft; die er- 
haltenen Prodd. bilden schaumige Stiickchen, die sich gut losen u. farbkriiftige 
Kiipen geben. (Schwz. P. 105718 vom 21/4. 1923, ausg. 1/7. 1924 u. F. P. 580415 
yom 15/4. 1924, ausg. 6/11. 1924. Schwz. Prior. 21/4. 1923.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Richard Tobler, Indigoide Farbstoffe. Man kondenaiert 2,l-Naphthindoxyl mit im 
Benzolkern substituierten Isatinen. 2,l-Naphthindoxyl gibt mit 7-Chlorisatin eine 
Baumwolle braun, mit 5,7-Dibromisatin einen oliye fiirbenden Farbstoff. (A. P. 
1518710 yom 21/5. 1924, ausg. 9/12. 1924.) F r a n z .

Hans Pereira, Wien, ubert. yon: Alois Zinke und Albert Klingler, Graz, 
Ósterreich, Schwefelfarbstojfe. (Can. P. 237955 yom 29/6. 1923, ausg. 19/2. 1924.— 
C. 1923. IV. 456 [P e r e ir a ] .)  F r a n z .

Chemische Fabrik Pharma G. m. b. H., Hannoyer, Herstellung von Konden- 
sationsprodukten aus Formaldehyd und primćiren aromatischen Aminem, dad. gek., 
daB man auf sehr yerd. wss. Lsgg. von Salzen prim. aromat. Mono- oder Diamine 
l ‘/j bis 2 Mol. Formaldehyd in der Siedehitze einwirken lSBt. — Man erhitzt z. B. 
eine yerd. wss. Lsg. von Anilinchlorhydrat (1 Mol.) mit 35°/o’g- CH20-Lsg. ( l‘/a Mol.) 
zum Sieden. Durch Eindampfen zur Trockne wird aus der Lsg. das Chlorhydrat 
des Kondensationsprod. in fester Form abgeschieden. Aus der wss. Lsg. fallt yerd. 
NH3 die freie Base, amorphes, schwachgelbliches Pulver, in Chlf. unl., in Nitro
benzol nur teilweise 1., in Pyridin 11., in Eg. mit tieforangeroter Farbę 1., bei 130° 
sich ohne F. zers.; aus der dunkelgelben h. Lsg. in 25%ig-. HC1 scheidet sich das 
Chlorhydrat beim Erkalten oder auf Zusatz von k. W. wieder aus. — Das in ana- 
loger Weise aus 1 Mol. jp-P/ie«!/Ze)i(fiami!!chlorhydrat u. I 1/, Mol. CII.fi erhiiltliche 
KondensationsproŁ, oliygrunes, amorphes Pulyer, in Nitrobenzol mit grimlicher, in 
Eg. mit rotbrauner Farbę 1., ist gegen Warnie sehr empfindlich u. erleidet bereits 
bei 35° Zers.; Chlorhydrat in W. mit dunkelbrauner Farbę 1. Die Verbb. konnen 
zur Herst von Farbstoffen Verwendung finden u. eignen sich in Form ihrer Salze 
zum Prdparieren yon Driickplatten fiir die Veryielfltltigung yon Hand- u. Maschinen- 
schriften, sowie Zeichnungen. (D. R. P. 406218 KI. 12q yom 8/5. 1923, ausg. 15/11. 
1924.) SCHOITLANDER.

XVH. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
E. Herrndorf, Raffination vegetabilischer Ole und Fette. Nach allgemeinen 

Darlegungen uber die Aufgaben der Raffination wird an Hand yon Konstruktions- 
zeichnungen der ubliehe Arbeitsgang bei taglicher Yerarbeitung yon ca. 5CXX) kg

I. 711.) F r a n z .

IV. 252.) P r î n z .
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beschrieben. Anhangsweise ist eine „Universalraffination“ beschrieben u. durch 
Zeichnung erlfiutert, bei der Entsaurung, Bleichung u. Desodorisierimg im gleichen 
App. stattfinden. (Ind. u. Technik 6 . 33—37. Berlin.) H e l l e r .

Jacobus, Praońs der Seifenbleichung. Mitteilungen aus der Praxis uber die 
Verwendung von Hydrosulfit A. Z. A., der H och ster  F arbw erke. Gute Yer- 
seifung ist notwendig. In stark alkal. Seifenleim laBt sich auch das Fe entfemen. 
Fein verteiltcr C sowie Chlorophyll lassen sich nicht bleichen. Das Bleichen von 
Fettsauren gelingt unter gewissen Bedingungen. (Seifensieder-Ztg. 5 2 . 125—26.) H e .

Otto Eckart, Bleichuńrkung der Bleicherden. Vf. betrachtet diese ais reine 
Oberflachen- u. Adsorptionswirkung, da sich der aufgenommene Farbstoff mit 
95°/„ig- A. aus der Erde extrahieren laBt Die dunkle Verfarbung der deutschen 
Erden beim BleichprozeB beruht nach Vf. auch auf einer Lackbildung der Farb- 
stoffe mit in den Erden yorhandenen Fe- u. Al-Salzen. (Der Olmarkt 7. 3—4. 
Sep.) H e l l e r .

W. Nor mann und Fr. Piekenbrock, Isarit, eine netie Bleicherde. In ver- 
gleichenden Veras. an Bubol, Sardinentran u. an einem Mineraloldeatillat erwies 
sich die von der Firma Ivo D e ig lm a y r  in M unchen hergestellte Erde ais ein 
gutes Prod., wahrend unter anderm die akt Kohlc von B a y e r  wirkungslos blieb. 
(Seifenaieder-Ztg. 5 2 . 127—28.) H e l l e r .

K. H., tjber das Pressen von Seifen. Vorauasetzung fur leichtes Pressen ist 
gute Beschaffenheit der Seife, insbesondere bzgl. des Wasaergehaltes. Um leichtes 
Ablosen der Stiicke von der PreBstanze zu ermoglichen, empfiehlt sich Benetzen 
mit yerd. Essigsaure, wodurch zugleich Neutralisation der Oberflache eintritt. Fiir 
den GroBbetrieb wird die Autopresse empfohlen, die eingehender beschrieben ist, 
woran sich Bemerkungen uber Abkanten u. Pr8gen schliefien. (Ztschr. Dtsch. Ól- 
u. Fettind. 4 5 . 79—81.) H e l l e r .

—, Eine neue Seifenflocken-Herstellungsniaschine. Beachrcibung u. Abbildung 
einer yon der Firma J o h . H a u f f ,  B c r lin -L ic h te r fe ld e , hergestellten Hobel- 
maschine, dereń Tagesleistung 600 kg bei */s PS Kraftbedarf betragt. Die Maschine 
liefert sehr yoluminose, nicht transparente Flockcn. (Ztachr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 
4 5 . 68.) H e l l e r .

Jean Niviere, Rasierseifen. Ansatz u. Arbeitsgang zur Herst fester u. fł. 
Rasierseifen, die sich an Stelle des teuem naturlichen auch mit kunstlichem La- 
vendelol parfumieren lassen. (La Parfumerie modeme 18 . 14—15.) H e l l e r .

Johannes Altenburg und Emil Hoyer, Das fermentatwe Fettspaltungsver- 
fahren. Polemik gegen M. O s t  (S. 1144). Die durch den Krieg unterbrochene 
Herst von Ricinusferment ist jetzt durch die V er e in ig ten  Chem. W erkc, 
C harlottenb urg , wieder aufgenommen. Das Fermentationsverf. liefert die ąuali- 
tativ hochstwertigen Fettsauren, auch das Glycerinwasser laBt sich nach D . R. P. 
403077 reinigen. Es wird eine Kalkulation fiir eine wochentliche Verarbeitung 
von 20000 kg 01 gegeben. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 4 5 . 84.) H e l l e r .

Achleitner, Wasserglas-Komposition. Diese Bezeichnung umfaBt Waschmittel 
von etwa 5°/o FettsSuregehalt, die insbesondere in Suddeutschland anstelle yon 
Schmierseife yerwendet werden. Ansatz u. Arbeitsweise sind beschrieben. (Seifen
sieder-Ztg. 52. 126—27.) _ H e l l e r .

Niederlandischer Bund fur den Handel mit Fetten, Ólen und Ólsaaten, 
Analysenmethoden fiir den Handel mit Fetten, Ólen und Ólsaaten. Es werden be
schrieben: Probenahme, B est der Verseifbarkeit (aus W., Schmutz u. Asche, sowie 
Unverseifbarem berechnet), Best der freien FettsSuren, Best des Titers, Unters. 
von Palmkernen, Best der D. yon Olen in Tanks. (Ztschr. Dtsch. Ól- u. Fettind. 
4 5 . 65— 67.) H e l l e r .
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M. Naphtali, U ber die Jodzahl, Kurze Kennzeicbnung der bckannten alteren 
Verf. zur Best. der J-Zahl. Obwohl dic Methode yon W i n k l e r  von dem Mini- 
sterium fiir Landwirtschaft yorgeschrieben ist, darf ais festgestellt gelten, daB aie 
ungenaue Resultate liefert. Vf. iiberprUfte eingehender die Metbode von M ar-  
G O sches (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 334; C. 1924. II. 772) unter Anwendung von 
denaturiertem, 96 vol. °/0ig. A. Dic Ergebnisse bei Sesam- u. bei Oliyenol waren 
geniigend genau, so daB die Methode an Einfachheit u. Billigkeit kaum zu iiber- 
trcffen ist. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 77—79. Charlottenburg.) H e l l e r .

L. W. "Winkler, Die Jodbromzahl der Fette. (Zweite Abhandlung.) (I. vgl. 
Pharm. Zentrallialle 65. 385; C. 1924. II. 1529.) Vf. priift die yon R o s e n m u n d  
u. K u h n h e n n  (Ztschr. f. Unters. Nahrgsi- u. GenuBm. 46. 154; C. 1924. I. 836) 
angegebene Methode zur Best. der J-Zahl der Fette mit Pyridinsulfatdibromid in 
essigsaurer Lsg. Zusammen mit E. Schulek stellt er fest, daB die Ggw. yon 
Pyridin u. ILSO, uberflussig ist, da in den Lsgg. kein Bromid, sondern Br ent- 
halten ist. Es werden zu den Bestst. 7io'n- Lsgg. von Br in 99°/oig. EssigsSure 
benutzt. Die Fette werden zur Best. in CC14 gel. Der Br-UberschuB wird jodo- 
metr. oder direkt mit 7io'n- Arsenitlsg. bestimmt

Zusammen mit St. Kuhn fiihrt Yf. Vergleichsverss. zwisehen dem Bromessig- 
siiureverf. u. dem friiher mitgeteilten KBrOs-Verf. durch. Die Genauigkeit ist bei 
beiden Ver£f. gleich. Das KBr03-Verf. setzt eine bestimmte Einwirkungszeit u. 
AusschluB von Tagcslicht yoraus, hat aber den Vorteil, daB die benutzten Lsgg. 
titerbestandiger u. billiger sind ais die Lsg. von Br in Essigsaure. Die Ausfiihrungs- 
form des KBr03-Verf. wird zur Erhohung drr Genauigkeit noch etwas modifiziert. 
(Pharm. Zentralhalle 66. 17—20. 'Budapest.) K. L in d n e r .

K. W. Rosenmund und W. Kuhnhenn, 1Die Jodbromzahl der Fette. Benierkung 
zu der gleichnamigen Abhandlung von L. W. Winkler. Bei Zusatz von Pyridinsulfat 
zu einer Br-Eg.-Lsg. erhiilt man esaktere Bromjodzahlen ais mittcls einer Br-Eg.-Lsg. 
allein. Das von W i n k l e r  (yorst. Bef.) mitgeteilte Br-Eg.-Verf. ist von den Yff. 
bereits vor langerer Zeit angewendet u. gepruft worden; es gab aber zu hohe 
Werte. (Pharm. Zentralhalle 66. 81—82. Berlin, Univ., Pharm. Inst.) D i e t z e .

J. Leimdórfer, Die Bewertung der Seife. Abbildung u. Erlauterung eines ein- 
fachen App., in dem der „Vcrreibungswert“ yon Seifen prakt. genau genug er- 
mittelt werden kann. Ais Verreibungswert bezeichnet Vf. die yon harten Seifen 
unter gleiehen Bedingungen abgeriebenen Gewiclitsmengen. (Seifensieder-Ztg. 52. 
104—5.) H e l l e r .

Karl Friedrich Wilhelm, Deutschland, Abscheidung von Fettsauren, Earzeti, 
Schleimsto/fen usie. aus Fetten und Ólen. Man behandelt die Ole u. Fette mit einem 
mit W. mischbaren, wohl die Fettsauren, nicht aber die Fette u. Ole losenden 
Mittel, wie z. B. A., dem man NH, zugesetzt hat — Es findet eine schnelle 
Scbeidung der Fettsauren u. sonstigen Yerunreinigungen von den neutralen Fetten 
u. Olen statt u. zwar ohne erhebliche Verluste an letzteren. (F. P. 577037 vom 
11/2. 1924, ausg. 29/8. 1924. D. Prior. 24/12. 1923.) O e l k e r .

Raymond Vidal, Reinigungsmittel. Konz. wss. Lsgg. von Alkaliseifen der 
Ricinusolsiiure, der Oxyolsaure oder der Oxystearinsiiure werden mit einfaeben 
Fettsfiuren, wie Ólsaure yersetzt u. dann mit Petroleum-KW-stoffen yermischt. Man 
erhalt auf diese Weise dieke in W. 1., dauernd haltbare Pasten, welche in der 
Teitil- u. Lederindustrie etc. Verwendung finden konnen. (F. P. 577389 vom 
18/4. 1923, ausg. 4/9. 1924.) O e l k e r .
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XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

P. Hoyer, Kocher fiir die Yerarbeitung von Sadem , Holz und Stroli. Angaben 
iiber das Kochen des gelben StrobstofFs in Gruben mit Ca(OH)s, iiber iiltere Kocher, 
die Yorteile des FluBcisens gegenuber Schmiedeeisen, Zylinder-, Sturz- u. Holz- 
kocher, Ausmaucrung u. Auskleidung der Ilolzkocher sowie Sicherheitsyorrichtungen 
an Kochem. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure 
44—47.) SCvern.

J. K , Die Fmchtung beim Satinieren. Die Wiehtigkeit des Feuchtens u. ver- 
schiedene dabei zu beachtende Punkte werden besprochen. (Zellstoff u. Papier
5. 11.) SffVERN.

Jarl E nckell, Harz-Schwierigkeiten bei der Papierherstellung. (Zellstoff u. 
Papier 5. 20—22. — C. 1925. I. 1146.) S0v ers .

K om , Leimunqsqradpriifunq auf elekłrischeni Wege. (Zellstoff u. Papier 5. 
9—11. — C. 1925. I. 1469.) SOyekn.

H. Fay, Einiges uber Sło/fdichłe und Yerluste wahrend der Fabrikałion. Die 
einzelnen Daten bei Verss. an einer Langsiebpapiermascliine u. einer Langsieb- 
kartonmaschine werden mitgeteilt. Die Fangstoffanlage nach O t t o  S c h m id t  hat 
sich bewShrt. Durch Verss. ist fcsteustellen, wieyiel an Fullstoffcn bei yerschie
denen Papierstarken yerloren geht, dementsprechend ist von Anfang an geniigend 
Fiillstoff zuzusetzen. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 128—30.) SOyep.N.

Sigurd Smith, Der Einflufi des Wasscrs auf die Papierfaser wahrend des 
Fabrikationsprozesses. Ais ErgSnzung zu den Ausfiihrungen von J a n a ta  (S. 449) 
wird auf den erweichenden EinfluB hingewiesen, der bei der Qucllung auftritt u. 
die Fasern geschmeidig u. biegsam werden liiBt. (Papierfabr. 23. Verein der Zell- 
stoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 41—42.) SOTEBN.

Erik Hagglund, Untersuchungen -iiber die Schwarzlauge aus der Natroncellulose- 
fabrikation und ihr Yerhalten bei hoheren Temperaturen. (Vgl. Cellulosechemie 5. 
81; C. 1924. II. 2620.) Die Regenericrung der Lauge yon der Cellulosefabrikation 
durch „Entkohlung“, d. h. Abscheidung der organ. Substanz ais Kohle u. teerartige 
Prodd. mittels Druckerhitzung auf 350°, war von Vf. friiher mit Schwarzlauge, die 
aus Aufschlussen nach der Sulfatmethode stammte, durchgefiihrt worden. Hierbei 
wird aber aus dem NajS, das in Na,COs ubergeht, H,S frei, der die Kegenerierung 
prakt. undurchfiihrbar macht. Nunmehr benutzt Vf. Schwarzlaugen yon Aufschlussen 
nach der rcinen Alkalimethode. Beim AufschluB wird 269 g bezw. 224 g NaOH 
auf 1000 g absolut trocknes Nadelholz yerwendet u. die Kochung bis zur B. bleicli- 
barer Masse durchgefiihrt; letztere sowie die Menge Schwarzlauge u. ihr Gehalt 
an Essigsćiure, Amcisensaure, NaOH, Ną,C03 wird bestimmt; der an EssigsSure 
betragt durchschnittlich etwa 4°/d yom Holzgewicht. Um das Verh. yon Lsgg. von 
Acetat u. Formiat bei Druckerhitzung kennen zu lernen, werden solche reinen Lsgg.
2 Stdn. auf 350° erhitzt; das Acetat bleibt prakt. unyerSndert, das Formiat geht in 
Na,C03 iiber unter Abspaltung yon H», etwas CO, CH, u. a. Bei der Druck
erhitzung der Schwarzlauge bleibt aber der Acetatgehalt nicht unyerSndert, sondem 
steigt yon 4°/0 auf ca. 9%• Daher wird bei jeder Kegeneration das Acetat in der 
erhaltenen WeiBlauge angereichert; Vf. uatersucht, welchen EinfluB ein hoherer 
Gehalt an Acetat in der regenerierten Lauge auf die AufsehluBkochung ausubt u. 
findet, daB die zulassige Grenze bei ca. 15 g  Acetat in 100 ccm liegt. Demnach 
muB jedesmal etwa ein Drittel der entkohlten Lauge aus dem KreisprozeB heraus- 
genommen u. dureh acetatfreie Lauge ersetzt werden. — Wahrend in der Schwarz
lauge ca. 2 g CHjOH auf je 1 kg Nadelholz enthalten ist, steigt der Gehalt an 
CHjOH in der entkohlten Lauge auf 15 g oder 5"/o yom Ligningewicht. Auf 1 t
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Masse erhalt man ca. 37 kg Methylalkohol. — Zum SchluB gibt Yf. eine Untera. des 
Teers, der friiher bei der Entkohlung yon Sulfatlauge erhalten worden war; Frak- 
tionierung mit W.-Dampf u. im Yakuum, Angabe der Mengen u. Kpp. der Frak- 
tionen ohne nahere Identifizierung. — Verss. zum Teil mit G. Grandell. (Acta 
Acad. Aboensis Mathematica et Phyeica 2. 17 Seiten. 1924. Sep.) A r n d t .

Fenchel, Apparat zur Bestimmung der Wasser- und Feuchtigkcitsdehnung und 
Schrumpfung. Der App. gestattet, durch Einspannen von 15 mm breiten Streifen 
von 100 mm Lange die Flachenyeranderung des Papiers in W. oder bei einer 
beliebigen Luftfeuchtigkeit nach 10 Minuten auf 7ioo% genau abzulesen. Nicht 
nur die Dehnung beim Feuchten, auch die Schrumpfung beim Trocknen kann fest- 
gestellt werden. (Zellstoff u. Papier 5. 20.) S (J v e r n .

J. Schandroch, Hafianalytische Schnellbestinmung der Kupferzahl fiir Zellstoffe. 
Es wird nicht das reduzierte Cu,O gemessen, sondern das verbleibende CuO. Das 
Cuprisalz wird mittels KJ in Cu2Js ubergefiihrt u. das freiwerdende J2 mit N a^O j  
gemessen. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
43 . Rechberg, Karnten.) S 0 v e r n .

E. Ristenpart und K. Petzold, Der Nachweis kleinster Kupfermengen auf 
Gespinsłen. (Vgl. Melliands Textilber. 5. 179; C. 1924. I. 2484.) Der Nachweis 
der kleinen Mengen Cu, die nach dem Koclien mit Fehlingscher Lsg. auf der 
Baumwolle yerbleiben, wird beschricben. (Melliands Textilber. 6 . 108.) S O y e r n .

Lanil Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Behandlwig gemischłer Textilerzeug?iisse aus 
animal. u. yegetabil. Spinnfasern mit oxydierend (chlorierend) wirkenden Mitteln, 
dad. gek., daB diese Mittel in solchen Mengen des Materialgewichts der animal. 
Faser an Chlorkalk u. 25 1 Chlorgas auf je 1 kg animal. Materiał betragen; die 
derart oxydierte Faser kann noch mit Seifen u. 1. Olen behandelt werden. (D. R. P. 
406773 KI. 8 k vom 24/10. 1923, ausg. 27/11. 1924.) F r a n z .

H. Cruse, Hyde, Cheshire, England, Tranken von Faserstoffen mit Aceton mittels 
Elektrolyse. Zum Tranken von Faserstoffen, Baumwolle, Wolle, Seide mit Al-Acetat 
yerwendet man Essigsaure ais Elektrolyten u. Anoden aus Al; die Kathoden 
konnen aus Al oder einem anderen Metali bestelien. (E. P. 224285 vom 7/8. 1923, 
ausg. 4/12. 1924.) F r a n z .

Dispersoid Syndicate Limited, England, TJndurchdringlichmachen und Schiitzen 
von Faserstoffen. Man dispergiert Wachse, Kunstharze, Linoxyn, Fettsauren, Bitumen 
usw. mittels einer Kolloidmiihle in W ., ais Schutzkolloide oder die Dispersion be- 
gunstigende Mittel yerwendet man die Salze von Olsauren oder Fettsauren, Gummi- 
arabicum, Leim, Casein; die erhaltene Emulsion wird durch Aufbiirsten, Tranken 
oder Zerstauben auf das Gewebe aufgebracht. (F. P. 571268 vom 7/9. 1923, ausg. 
14/5. 1924. E. Prior. 7/9. 1922.) F r a n z .

A. E. Meyer, Paris, Erhohung der Festigkeit von Garnen. Gummierte un- 
gezwimte Garnę werden beim Laufen von einer Bobbine zur anderen durch 
Dampfen, Bespruhen usw. angefeuehtet, um die Klebrigkeit zu erhohen, ais Kleb- 
mittel kann man Leim, Gelatine, Starkę, Gummi arabicum, Harz oder ein Losungsm, 
fiir Kautschuk yerwenden. (E. P. 224875 yom 21/10. 1924, Auszug yeroff. 14/1.
1925. Prior. 12/11. 1923.) F r a n z .

H. T. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Behandeln von Faserstoffen mit Fliissig- 
keiten. Man setzt den Farbę-, Wasch-, Bauch-, Mercerisier- usw. -badern, Druck- 
pasten usw. hydrierte, heterocycl. Basen, Piperidin oder ihre Yerbb., z. B., mit 
Fettsauren, Oiyfettsauren, sulfonierte Fettsauren, Tranole zu; hierdurch wird die 
Benetzbarkeit der Faser erhoht, auch wird die Intensitat u. die Gleichformigkeit 
der Einw. dieser Fil. erhohŁ (E. P. 224882 yom 6/11. 1924, Auszug yeroff. 14/1-
1925. Prior. 13/11. 1923.) F ranz .
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Societe pour 1’Industrialisation des Produits de la  Mer, Frankreich, Be- 
handlung von Naiadaceen zwecks Erzielung weicher, nichtfaulender und utwerbrenn- 
barer Fasern. Man taucht die Naiadaceen in ein Bad, nm sie yom Sand u. Yer- 
unreinigungen zu reinigen, u.' behandelt sie alsdann mit NaOCl-Lsg. unter Ein- 
blasen yon Luft. (F. P. 580671 vom 27/7. 1923, ausg. 13/11. 1924.) K a u sc h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
(Erfinder: Kurt Meisenburg, Elberfeld und Wolfgang Lenhard, Vohwinkel- 
Hammerstein), Herstellung von puhierformiger Baumwolle, dic insbesondere auch zur 
Ausfuhrung chem. Rkk., wie Veratherung oder Veresterung usw., geeignet ist, dad. 
gek., daB man Baumwolle oder Watte durch Walzen zerkleinert. Die behandelte 
Baumwolle wird chemisch fast nicht yerandert, man erhSlt ein iiuBerst feines 
Pulyer. (D. R. P. 403783 KI. 12o vom 12/5. 1920, ausg. 4/10. 1924.) F r a n z .

Cesar de Molinari, Frankreich, Entbasten vcm Flachs oder dgl. Die Textil- 
stengel werden einem Zerstampfen oder Hammem ausgesetzt, um sie in der LSngs- 
richtung zu spalten, worauf man sie nochmals mechan. zerstampft, wodurch man 
zwei Bander, aus den inneren holzigen Bestandteilen bestehend u. zwei Biinder 
aus den iiuBeren Textilfasern erhalt. (F. P. 579963 yom 9/4. 1924, ausg. 27/10. 
1924.) K a d sc h

01iver Reginald Herzog, Berlin-Dahlem, Entfetten von Rohtcolle. Man be
handelt die Rohwolle mit £1. Aceton u. entfernt dann die Lsg. (A. P. 1521624 
vom 16/8. 1924, ausg. 6/1. 1925.) K a u s c h .

Zellstoffabrik Waldhof, Ubert. yon: Hans Clemm, Mannheim-Waldhof, 
Gewinnen der schwefligen Saure und der Warme aus Abgasen der Cellulosekocher. 
(A. P. 1515656 yom 27/11. 1922, ausg. 18/11. 1924. — C. 1922. IV. 771. [D. R. P. 
350471].) K a u sc h .

Ferdinand Dobler, Frankreich (Seine), Leinien von Papier mittels Harzseifen. 
Nach der bekannten Ausf&llung des Harzes in dem Papierbrei durch ein Al-Salz 
in einem sauren Mittel setzt man dem Papierbrei zwecks Neutralisation der Saure 
CaC03 zu. — Die Papiermaschinen werden gcschont u. die Farbę des Papiers wird 
yerbessert (F. P. 577 349 vom 10/4. 1923, ausg. 3/9. 1924.) O e lk e r .

Nathan Sulzberger, New York, Asbestpapier, welches insbesondere zur Herst 
von Zigarettenhulsen dicnen soli u. aus Asbest u. einem aus Celluloseacetat u. 
Natriumsilicat bestehenden Bindemittel hergestellt wird. (A. P. 1518944 yom 13/9.
1920, ausg. 9/12. 1924.) Oe l k e k .

Badisehe Anilin & Soda-Fabrik, Ludwigsbafen a. Rh. (Erfinder: Wilhelm  
Ruppel, Heidelberg und Kurt H. Meyer, Mannheim), Herstellung von Cellulose- 
losungen, dad. gek., daB man Celłulose mit Chloral in Ggw. tert organ. Basen be
handelt. — Die erhaltene yiscose Lsg. hinterlaBt beim Verdunsten des Losungsm. 
dic Celłulose ais Chloralyerb. in Form einer klaren durchsichtigen Haut, sie kann 
zu Lackuberzugen, Filmen usw. yerwendet werden. (B. R. P. 408821 KI. 22 h 
vom 30/12. 1922, ausg. 24/1. 1925.) F r a n z .

Brown Company, Berlin, New Hampshire, iibert yon: George A. Richter, 
Berlin, New Hampshire, Herstellung von Zellstofjf. Man kocht cellulosehaltiges 
Materiał mit einer SOs u. NajSO* enthaltenden Lsg., konz. die hierbei erhaltene 
Sulfitablauge, yerschmilzt den Ruckstand mit dem Ruckstand, weicher durch Kon- 
zentrieren einer yom SulfatprozeB stammenden Abfallauge erhalten wird, lost die 
Schmelze in W., sauert die Lsg* mit SO, an u. benutzt die so erhaltene Lauge 
zum Kochen einer neuen Menge des cellulosehaltigen Materials. (A. P. 1519509 
vom 6/9. 1923, ausg. 16/12. 1924.) O e lk e b .

Bispersoid Syndicate Limited, England, Herstellung von verspinnbaren Lo- 
sungen aus Celłulose und Kupferoxydamrnoniak. Man lost in W. unl. Cu-Verbb., 
CuC03, Cu(OH)s, Cu-Pulver in NHS, zweckmaBig in einer Kolloidmuhle oder einer
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anderen schncllaufenden Dispersionsvorr. u. gibt dann Cellulose zu, zur Be- 
schleunigung der Dispersion kann man 0,1—l°/o Anilin, Toluidin, Harnstoff oder 
eine andere organ. NH2-Verb. zusetzen; nach dem Filtrieren kann man die Lsg. 
unmittelbar zu Kunstfaden verspinnen. Die Lsg. der unl. Cu-Yerbb. in NHS lost 
groCere Mengen Cellulose, ais die aus den in W. 1. Cu-Salzen gewonnene Kupfer- 
oiydammoniaklsg., auch ist die erhaltene Kunstseide hochwertiger. (F. P. 578671 
vom 15/3. 1924, ausg. 2/10. 1924. D. Prior. 16/3. 1923.) F r a n z .

Richard Muller, Eilenburg, Herstellung von Zellstoffestem nach D. R. P. 387 685, 
dad. gek., daB Zwecks Gewinnung bei der Rk. sich losender Zellstoffyerbb. Zell- 
stoff in Flockenform, wie er aus feuchtem Rohzellstoff unter Mitwirkung von Schlag 
u. Transport in Transportexhaustoren gewonnen wird, auf ubliche Weise, z. B. auf 
Acetylcellulose oder Viscose, verarbeitet wird. — Die Uberfuhrung dieses Zellstoffes 
in Acetylcellulose oder Viscose yerlauft erheblich sclineller ais nach den bisher 
iiblichen Verf., auch erhalt man Erzeugnisse, die yollkommen frei von Faserchen 
sind. (D. 3t. P. 400190 KI. 12o vom 9/11. 1919, ausg. 2/8. 1924. Zus. zu 0. R. P. 
387 6 8 5 ; C. 1924. II. 134.) F r a n z .

Otto Yenter, Chemnitz, Herstellung von Viscosc, insbcsonderc fur Kunstfaden, 
dad. gek., daB mit Alkalilauge getriinkter zerkleinerter Zellstoff wiederholt durch 
eine oder durch mehrcre hintereinandergescbaltete, mitTransportschnecken, Schneide- 
messem u. gelochten Messerscheiben yersehene Schneide- u. Mischmaschinen ge- 
fiihrt wird. — Man erhalt unter Krafterspamis eine Alkalicellulose, die sich be- 
sonders fiir die Behandlung mit CS2 eignet. (D. R. P. 408594 KI. 12o vom
28/4. 1920, ausg. 22/1. 1925.) " F r a n z .

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Rittergausen, Barmen, Kunstscidc. Zur Herst. von 
Kunstseide nach dem Streckspinnyerf. dient ein App., in dem die Faden zuerst im 
Gegenstrom u. dann nach hinreichender Hartung im Gleichstrom zur Fallfi. laufen. 
Das FallgefaB besteht aus einer zylindr. Kammer mit Spinndusc oben, wahrend unten 
die Fallfi. eintreten kann. Unten ist am kon. Boden die Hauptabzugsoffnung fiir 
die Faden u. oben am Zylinder ist noch ein zweiter Fliissigkeitsabzug. (E. P. 224864 
vom 20/8. 1924, Auszug yeroff. 14/1. 1925. Prior. 17/11. 1923. Zus. zu E. P. 2 2 4 5 0 3 ;  
C. 1925. I 1148.1 K a u sc h .

Dispersoid Syndicate Limited, England, Herstellung von Viscose. Man ver- 
mischt Cellulose u. eine Lsg. yon NaOH in einer KolloidmUble oder einer anderen 
Dispersionsyorr. u. fiigt allmahlich so yiel W. zu, bis eine homogene Lsg. ent- 
standen ist, dann gibt man 1 Mol. oder einen geringen UberschuB CS2 u. einen KW- 
Stoff, Petroleum oder einen nicht yerscifbaren Chlorkohlenwasserstoff zu, zu der 
gebildeten kolloidalen Dispersion von KW-Stoff u. Viscose gibt man 1—3°/0 NH, 
u. notigenfalls neue Mengen KW-Stoff u. erwarmt auf 70—75°, zur Beschleunigung 
der Koagulation kann man kleine Mengen Salze zusetzen, nach dem Absaugen 
wird die Yiscose mit W., dann mit schwachen organ. Sauren u. wieder mit W. 
gewaschen; die erhaltene Yiscose wird in Alkalien oder NH3 zu einer konz. Lsg. 
gelost, sic kann dann ohne Rei fen unmittelbar yersponnen werden. (F. P. 579048 
yom 20/3. 1924, ausg. 8/10. 1924. D. Prior. 22/3. 1923.) F r a n z .

Erste Bohmische Kuństseidefabrik A. G., Tschechosłowakei, Kunstfaden, 
Bander, Filme usw. aus Yiscose. Der Natur des Zellstoffs u. der Reife der Viscose 
entsprechend fiigt man dem Fallbad aus HjS04 u. NajS04 yon der D. von wenigstens
1,35 einen Prozentgehalt an (NH4)2S 04 bei. (F. P. 580252 yom 17/4. 1924, ausg. 
4/11. 1924. Tschechoslowak. Prior. 18/5. 1923.) K a u s c h .

Charles Moriondi, Italien, Kunstseidefddcn. Man laBt Viscoselsgg. in ein 
Fallbad eintreten, wobei sich der Viscoaestrahl u. das Fallbad in gleicher Richtung 
bcwegen. (F. P. 580383 yom 25/3. 1924, ausg. 5/11. 1924. A. Prior. 27/3.
1923.) K a u s c h .
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Jacąues Delpech, Frankreich, Denitrierung und mechanische Endbehandlung 
ton Kunstseiden. Die Kunstseide wird in Form moglichst Janger]Striihne denitricrt, 
abgehaspelt u. gereinigt, indem man sie durch einen engen Spalt ,‘gehen laBt. 
(F. P. 580635 vom 21/7. 1923, ausg. 12/11. 1924.) K a u sc h .

Leon Lilienfeld, Wien, Herstellung von Abkonmlingen der Ccllidosealkylathcr. 
(D. R. P. 406081 KI. 12o vom 8/6. 1922, ausg. 14/11. 1924. Oe. Prior. 13/6. 1921.
— C. 1922. IV. 851.) F r a n z .

Ernst Teupel, Eilenburg, Darstellung von Celhdoseathern aus Alkalicellulose 
und Halogenalkyl, dad. gek., daB das bei der Atherbildung aus Ilalogenalkyl u. 
Alkalihydroxyd entstehende Salz von vornherein dem Alkylcellulosegemiseh oder 
der zu yerwendenden Alkalilauge oder Alkalicellulose oder beiden zugesetzt wird.
— Man erzielt bei Yerkiirzter Reaktionszeit eine so yollstandige Athylierung der
Cellulose, daB eine Reinigung durch Umlosen oder Filtrieren unnotig ist. (D. R. P.
408342 KI. 12o vom 26/4. 1922, ausg. 16/1. 1925.) F r a n z .

Cellon-Werke, Dr. Arthur Eichengrun, Charlottenburg, Herstellung von 
diinnen Filmen aus Cellulosederitaten. Man bringt eine Pastę oder eine Lsg. eines 
Celluloseesters oder -iithers auf eine Unterlage aus einem Cellulosederiy., das in 
dem zur Herst. der aufzubringenden Celluloselsg. verwendeten Losungsm. nicht 1. 
ist; nach dem Trocknen kann man den Film leicht von der Unterlage ablosen; der 
ais Unterlage dienenden Celluloseestermasse kann man Stoffe, dic das Haften des 
trocknen Films an der Unterlage ycrmindern, wie Mineralole, Fette, Glycerin zer- 
setzen; die Unterlage kann glatt oder gemustert sein, der zur Herstellung des Filmes 
dieuenden Cellulosecsterlsg. kann man Gelatinierungsmittel, Farbstoffe, Pigmente, 
Broncepulver oder Fiillstoffe zusetzen. (E. P. 202306 vom 8/8. 1923, ausg. 10/10.
1923. D. Prior. 10/8. 1922.) F r a n z .

Cellon-Werke, Dr. Arthur Eichengrun, Charlottenburg, Herstellung ton 
diinnen Filmen aus Cellulosederitaten. Dic Pastę oder konz. Lsgg. von Cellulose- 
estern oder -athern wird auf eine Unterlage aufgebracht, die in dcm benutzten 
Losungsm. etwas 1. ist, der gebildete Film wird von der Unterlage abgezogen, 
bevor er yollstiindig getrocknet ist; ais Unterlage kann man Celluloseacetat, 
Celluloseather, Kautschuk, mit Kautsehuk uberzogene Gewebe, Gelatine usw. yer- 
wenden. (E. P. 224848 vom 8/8. 1923, ausg. 18/12. 1924. Zus. zu E. P. 202306; 
vorst. Ref.) F r a n z .

Emile Bronnert, Miihlhausen i. E., Herstellung ton Cellulosexanthogenat. Man 
yermischt trockene fein zerteilte Alkalicellulose mit CSs bei einer Temp., bei der 
eine Rk. noch nicht eintritt, so lange bis eine yollkommen gleichmaBige Durch- 
dringung der Alkalicellulose stattgefunden hat; liierauf laBt man durch AnwUrmen 
des Gemisehes die Rk. eintreten, wobei man durch Regulierung der Temp. auf 
yerschiedene Stufen jeweils yerschiedene aber durchweg homogene, 11. Xanthogenate 
erhalt. (0e. P. 95772 yom 9/5. 1923, ausg. 25/1. 1924.) F r a n z .

Elektrizitatswerk Lonza, Gampel und Basel, tibert. von: Jakob Sulser, 
Basel, Schweiz, Linoleum. (A. P. 1511784 yom 31/10. 1922, ausg. 14/10. 1924. —
C. 1923. II. 871.) F r a n z .

Internationale Galalith-Gesellschaft Hoff & Co., Harburg a. E., Herstellung 
durchsichtiger, homartiger Cascinmassen, dad. gek., daB das trockene Handelscasein 
in einem rotierenden EstraktionsgefSB mit A., dem zweckmaBig Bzl. oder Bzn. 
zugesetzt ist, gegebenenfalls unter Erneuerung des Estraktionsmittels, bewegt wird, 
worauf das Casein nach Ablassen des Extraktionsmittels unter lebhafter Bewegung 
im Vakuum zweeks Trocknung erwarmt u. in der iiblichen Weise auf Kunstmassen 
weiteryerarbeitet wird. — Man erhalt ein yollkommen entfettetes Casein, die Ex- 
traktionsmitfel werden hierbei wiedergewonnen. (D. R. P. 408407 KI. 39b yom 
4/12. 1914, ausg. 20/1. 1925.) F r a n z .
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Jean Paisseau, Seine, Frankreieh, Plastische Massen. In durchsichtige oder 
durchseheinende MM. aus Celluloid, Celluloseacetat, Viscose, Gelatine, Kunst- 
harz, Kopal, werden Gewebe, Stickereien, gemustertes Papier, Blumen, Blatter, 
Insektenflilgel nsw. elngeschlossen. Man kann auch verachieden gefilrbto Schichten 
Ubereinanderlegen u. dann auf die Oberflitehen einen ungleichmitBigen Druck aus- 
ilben, man erhalt dann wellenfórmige oder marmorahnliehe Verzierungen; man 
kann auch die Oberflache ortlich mit einem Losungsm. fiir die plastische M. oder 
fttr die benutzten Farbstoffe behandeln; zur Herst. der gef&rbten Schichten kann 
man Pigmontfarbstoffe oder 1. Farbstoffe oder Fischsehuppentinktur yerwenden. 
(F, P. 579068 vom 21/3. 1924, ausg. 9/10. 1924, D. Prior. 2/2. 1924.) F b a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H. H. Winn, Acetylcngebldseflamme. Vf. erortert den chem. Vorgang in der 

Acetylengeblaseflamme u. ihre ricbtige Anwendung beim ScliweiBen. (Acetylene 
Journal 26. 344. 362. Sep.) J u n g .

G. "W. Jones, L. B. Berger und W. F. Holbrook, Ungliicksfalle dwcli Kolilcn- 
oxyd beim Gebrauche von Ófen mit Naturgasheizung. Im Auftrage des Bureau of 
Mines untersuchten die Vff. 6 Arten der iiblichen Stubenofcn fiir Naturgasfeuerung 
in Raumen ohne Zufuhr yon Frischluft bis zum Verloschen der Flammen durch 
O-Mangel. Die Ofenkonstruktionen werden abgebildet u. besehricben, ebenso die 
Priifyerff. u. Einrichtungen. Die Ergebnisse werden besprochen u. Anweisungen 
gegeben, um die Menge des unter gewissen Bedingungen entstelienden CO zu yer- 
ringern. Die Vff. betonen, daB die Unters. auch fiir „Kunstgas11-(Leuchtgas-)Ofen 
beachtenswert ist. — Aus den 17 Punkte umfassenden SchluBfolgerungen seien 
heryorgehoben: Brennt man in einem geschlossenen Raume von 1000 KubikfuB 
einen Naturgasofen, bis die Flammen yerloschen, so wachst der CO-Gehalt von 
Nuli bis zur hochgeffihrlichen Konz. von 1,72%. — Die Ófen miissen so gebaut 
sein, daB eine ausreichende Menge Sekundarluft in die Flamme stromen kann, um 
yolletandige Yerbrennung zu erzielen. Naturgas darf nur in Einrichtungen, die 
der Sekundarluft Zutritt gestatten, yerbrannt werden. — Ein Naturgasofen soli nie 
ohne Abzugsrohr in einem Sclilafraum u. ohne daB mindestens 1 Fenster gefiffnet 
ist, benutzt werden. — 9 Zahlentafeln enthalten die Vers.-Ergebnisse, 1 Schaulinien- 
bild zeigt den °/o-Gehalt an CO, der sich bei ein- u. melirmaligem Luftweclisel in 
1 Stde. in einem Raum yon 1000 KubikfuB bildet. (Bureau of Mines. Teelin. Paper 
337. 31 Seiten. 1923. Sep.) N e u f e l d .

G. Gane, Graphische Darstellung der Analysen der Erdóle Rumaniens. Daraus 
folgende Beobachtungen. Aus den Analysen yersehiedener ruman. Petroleumarten 
werden Beziehungen zwischen der D. des Peiroleiims u. den Kpp. der yerschiedenen 
durch Dest. erhaltenen Fraktionen aufgestellt. Es wurden bestimmt: a) Leicht- 
benzin, D .15 0,720—0,725, b) Schwerbenzin, D.15 0,760—0,770, c) Leuchtpetroleum,
D .10 0,815—0,823, Flammpunkt mindestens 23°, d) Gasol (bis 300°) u. e) Masut 
(Ruckstand iiber 300°). Die D.D. der ruman. Erdole schwanken im allgemeinen 
zwischen 0,820 u. 0,875. Der °/0-Gehalt an Fraktionen bis 300° ist der D. des 
Petroleums umgekelirt proportional. Die Ole von den angegebenen D.D. sind reicli 
an a), b) u. c). (Bulet. Soc. de Chimie din Romania 6. 80—85. 1924. Bukarest, 
Geolog. Inst.) Za n d e r .

Herm. Friedr. Hammer, Vom Farben des llolzes. Angaben iiber das Farben 
am toten Stamm, das Farben lebenden, zerschnittenen oder yerarbeiteten Holzes, 
uber Holzbeizen aus Pflanzen- u. Teerfarbstoffen sowie Metallsalzen. Ferner wird 
die Erzeugung von Azofarbstoffen im Holz u. die Venvendung von Wachs-, 
Spiritus- u. Olbeizen beschrieben. (Farbę u, Lack 1925. 28--29. 45. 55—56.) StT-
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Robert Nowotny, Beiłrag zur Ilaltbarkeit der mit Fluoriden imprdgnierłen 
Holzmaste. (Vgl. S. 803. 1036.) Vf. berichtet uber die diesjiihrige Priifung der in 
einem Versuchsfelde 1909 eingebauten impriignicrten Holzer (vgl. Ztschr. f. angew. 
Ch. 26. 694; C. 1914. I. 85 u. Osterr. Chem.-Ztg. [2] 20. 173; C. 1917. II. 840). 
(Ztschr. f. angew. Ch. 38. 125—27. Wien.) J u n g .

Basilius Malenkovi<5, Beizen bei der Fluor-Dinitro-Holzimpragnierung. Die 
Auslaugung eines Antiseptikums folgt einem Exponentialgesetz. Beim Malenit 
(BECKER) fmert Holz aus verd. Lsgg. Sb nahezu quantitativ. Dinitrophenolnatrium 
gibt mit SbF9 eine Adsorptionsverb. Die PermeabilitSt der Holzfaser wird durch 
die entstehenden wl. Yerbb. yermindert Beim Triolith wird die Ccllulose durch 
das ais Kesselschutzmittel verwendete Na,Cr20 7 briicliig. Die Leistungen deB Basilits 
sind bei Grubenholz nicht iibertreffbar; bei Buchenschwellen durfte Malenit mehr 
leisten. (Osterr. Chem.-Ztg. 28. 17—19. Neulengbach.) J u n g .

G. Gane, Ph. Schwartz und M. Zilijjteanu, Die Bestimmung der ungesattigteu 
Kohhnwasserstoffc im Petroleum. Besprechung der ubliclien Verff. zur Best. der 
ungcsiitt. KW-stoffe in naturlichen u. gecrackten Erdolen. Die Best. der Jódiahl 
gibt die fur die Technik wichtige Moglichkeit, die Qualitfit der Petroleumprodd. 
zu erkennen. (Bulet. Soc. dc Chimie din Romfmia 6. 71—79. 1924. Bukarest, 
Geolog. Inst.) _____  Z a n d e b .

Frederick Lamplough und George Henry Fathers, England, Herstellung 
von Briketts. Man vermischt den pulyerigen Brennstoff, z. B. Kohlenstaub, in 
der Hitze, aber ohne Anwendung yon Dampf, mit einem geeigneten Bindemittel, 
wie Pech, Asphalt, Teer usw. u. fiihrt die h. M. direkt in die Brikettiermascbine 
ein. (F. P. 575733 vom 11/1. 1924, ausg. 5/8. 1924. E. Prior. 26/1. 1923.) O e lk e b .

Minerals Separation Ltd., England, Ejitwassern und Agglomerieren von Kohlc. 
Bei der bekannten Behandlung der Kohle in wss. Suspcnsion mit einem ais Binde- 
mittel wirkenden yiskosen KW-stofF, wird dieser der Suspension in Form einer 
Emulsion zugesetzt, welche einerseits geniigend fl. ist, um sich leicht in der M. zu 
yerteilen, sich andererseits aber leicht in ihre Bestandteile trennt, damit der KW- 
stoff seine zusammenballende Wrkg. auf die Kohlc ausiiben kann. — Ais Emul- 
gierungsmittel konnen Seifen, Harzseifen, Alkalicarbonate etc. yerwendet werdeu. 
(F. P. 575222 vom 3/1. 1924, ausg. 25/7. 1924. E. Prior. 7/3. 1923.) O e lk e b .

Robert Mezger, Stuttgart, Voi-richtung zur Reinigung der Destillationsddmpfc 
von sauren Ólen (Phenolen) mittels Alkalilauge im Dampfstrom, 1. dad. gek., daB ein 
System von Kolonnenboden nach dem an sich bekannten Prinzip der Bektifikations- 
kolonnen in den Dampfstrom saurer Steinkohlenteerfraktionen derart eingeschaltet 
wird, daB dieser Dampf die Kolonnenboden durchstreicht, wfibrend in der ent* 
gegengesetzten Bichtung NaOH oder KOH in geeigneter Konz. eingefUhrt wird, 
die auf ihrem Wege unter Aufnahme von sauren Olen (Phenolen der Steinkohlen- 
teerdest.) aus den Destillationsdfimpfen u. organ. Kondensaten sich in dic ent- 
sprechenden Na- bezw. K-Yerbb. der Phenole yerwandelt. — 2. dad. gek., daB die 
Mischung von organ. Kondensaten u. den Na- bezw. K-Verbb. der Phenole in einem 
unten eingefiśgten Sammclbehiilter durch eine Dampfbrause unter yolliger Aus- 
nutzung des Reaktionsmittels in Mischung bleibt. — 3. dad. gek., daB die gebildete 
Mischung aus Beaktionsprodd. u. organ. Kondensaten durch ein Siphon, dessen 
einer Schenkel mit dem Dampfraum der Yorr. u. dessen anderer Schenkel mit der 
Atinosplnire in Verb. steht, zur griindlichen u. fortlaufenden Scheidung in eine 
Scheideflasche Ublicher Konstruktion abgefiihrt wird. — Die Vorr. ermoglicht eine 
kontinuierliche wirtschaftliche Arbeitswcisc. (D. B. P. 407 001 KI. 12 q yom 17/2.
1924, ausg. 9/12. 1924.) ScnOTTLiNDER.

109*
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Edouard Urbain, Frankreich , Porose Masse zum Fullen von Metallbehalterń 
mit ko>nprimierten Gasen insbesondere Acetylen b esteh en d  aus gek orn ter aktiyer  
K oh le . (F. P. 580527 vom  19/4. 1924, au sg . 8/11. 1924.) K a u s c i i .

Milon J. Trumble, Los Angeles, Calif., Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 
aws Ólsanden. Man behandclt die Olsande mit einem geeigneten Losungsm. fiir die KW- 
stoffe u. zwar nach dem bekannten Anreicherungsprinzip, indem man 4 Behalter, 
die bereits mehr oder weniger mit KW-stoffen angcreichertes bezw. reines Losungsm. 
enthalten nach einandcr mit dem Olsandbehiilter ycrbindet u. dann zuerst das am 
meisten angcrcicherte Losungsm. durch den mit frischem Sand gefullten Behalter 
zirkulieren laBt u. danach das weniger angereicherte bezw. frische Losungsm., so 
daB dieses mit dem nur noch wenig KW-stoffe enthaltenden Sand in Beriihrung 
kommŁ Das Losungsm. wird durch fraktionierte Dest. yon den KW-stoffen ge- 
schieden u. zur Wiederbenutzung in den Behalter fiir das frische Losungsm. tiber- 
gefiihrt. (A. P. 1514113 vom 5/6. 1922, ausg. 4/11. 1924.) O e l k e r .

Artis C. Campbell, Tulsa, Oklahoma, V. St. A., Reinigen von Rohrleitungen 
fiir Rohpetroleum. Zwecks Entfernung der sich in den Rohren aus dem Roh- 
petroleum absetzenden Verunreinigungen leitet man durch erstere eine FI., welchc 
aus NajCO,,, NaHCOs, Naphtha u. W . zusammengesetzt ist. (A. P. 1513371 yom 
29/6. 1922, ausg. 28/10. 1924.) O e l k e r .

Gustav Linnmann, Deutschland, Hochwertige Kohlenwasserstoffe aus fettigen 
oder oligen Riickstanden. (F. P. 565632 yom 30/4. 1923, ausg. 31/1. 1924. — C.
1923. II. 279 [W O h l e r ].) F r a n z .

Standard Oil Company, V. St. A., Spalten von Kohlenwasserstoffen. Das durch
dic Warmeaustauschyorr. yorgcwarmte Rohol wird durch ein erhitztes Eohr geleitet, 
in welchem es auf etwa 395—480° erhitzt wird, die Durchlaufgeschwindigkeit des 
Óles wird so geregelt, daB eine Absetzung des abgeschiedenen Kokses in dem Heiz- 
rohr nicht erfolgen kann, das erhitzte Ó1 wird dann in einen groBeren Behalter 
geleitet, in dem das Ol auf eine Temp. von mindestens 380° gehalten wird, die 
Temp. der GefaBwandungen soli nicht uber 480° betragen, nach einiger Zeit, wahrend 
der sich auch der gebildete Koks abgesetzt hat, wird das Ol durch die Warmeaus
tauschyorr. u. ein dahinter befindliches GefaB abgeleitet, u. fraktioniert dest.; wahrend 
des Spaltens herrscht in der Vorr. ein so hoher Druck, daB die KW-stoffe fl. bleiben; 
um das Yerf. ununterbrochen ausfiihren zu konnen, ist noch ein zweiter Behalter 
angebracht, der benutzt wird, wenn aus dem andem der abgeschiedene Koks ent- 
fernt wird. Das Verf. eignet sich zum Spalten der amerikan. Rohole, die bei dem 
iiblichen Spaltyerf. sehr groBe Koksmengen abscheiden. (F. P. 545905 vom 13/1. 
1922, ausg. 24/10. 1922. IIoll. Prior. 15/1. 1921.) F r a n z .

Bael Welsh Richarda, Beach, North Dacota, V. St. A., Holzkonservierungs- 
mittel, welches durch Vcrmischen von Paraffin, Kohlenteer, Weinessig u. NaIIC03 
erhalten wird. Beim Gebrauch wird die Mischung geschmolzen u. der zu kon- 
servierende Gegenstand durch Eintauchen in die Schmelze oder in anderer ge- 
eigneter Weise damit iiberzogen. (A. P. 1520442 vom 30/8. 1923, ausg. 23/12.
1924.) Oe l k e r .

Max Michael Pemmerl, Niederplanitz i. Sa., Farb- und Imprag?iierverfahren
fiir Burstenholzer, dad. gek., daB die auf 130° erhitzten Holzer in Lack getaucht, 
um nach Lufttrockenhcit zwecks Einbrennen des Lackes nochmals einer hohen 
Temp. ausgesetzt zu werden. — Beim Erhitzen auf 130° ycrflussigen sich die im 
Holz cnthałtenen Harze u. yerbinden sich beim Eintauchen in geeigneten Lack 
mit diesem. Nach dem Einbrennen des Lackes bei 180° entsteht ein glasharter 
Uberzug auf dem Holz, der ein Quellen u. Faulen, sowie Lockern der Borsten- 
biindel yerhindert u. langere Gebrauchsfahigkeit von Spul- u. Waschbursten sichert. 
(D.R. P. 406797 KI. 38h vom 15/4. 1924, ausg. 28/11. 1924.) S ciio ttlan d er .
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XXI. Leder; Gerbstoffe.
Klarę Stinnes, Mulheim, Ruhr, Yerfahren zum Gerbcn von tierischen Hauten. 

Zu den Reff. nach F. P. 542027 [C. S c h m id t ] ;  C. 1924. I. 2659 u. F. P. 547359 
[A. S c h m id t ];  C. 1924. I. 2660 ist folgendes nachzutragen: AuBer den hoch- 
chlorierten Prodd. aus Zellstoffablaugen konnen auch Chlorsubstitutionsprodd. 
natiirlicher vegetabil. Gerbstoffe, die mit Oxydationsmitteln naehbehandelt wurden, 
zum Gerben tier. Haute Verwendung findcn. — Z. B. wird in h. W. gel. Quebracho 
mit gasformigem Cls behandelt, wobei die Temp. auf ca. 60° steigt. Nach Be- 
cndigung der CL-Aufnahme wird der in 200/Oig. HC1 suspendierte Nd. mit KC103 
nachoxydiert, abfiltriert, mit HC1 gewaschen u. getrocknet. Das Prod. enthalt ca. 
35°/0 Cl. Zur Gerbung wird es mit l°/0ig. wss. NaOII verriihrt u. mit CH3C04H 
bis zur schwach sauren Rk. yersetzt. Die Gerbung einer in die Lsg. eingehiingten 
gerbfertigen BloBe (Rindspalt) ist nach ca. 4—5 Tagen bcendet. (D. B,. P. 406 043 
KI. 28 a yom 27/8. 1921, ausg. 13/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Urbain Jules Thuau und Marcel Massin, Paris, Frankreich, Yerfahren zum 
Knthaaren roher oder gegerbter Felle. Rohe oder gegerbte, auf alle Fiille entpokelte, 
Felle werden sehr tiefen Tempp. ausgesetzt. — Z. B. wird fl. Luft gegen Haar- 
oder Floischscite der Felle geschleudert, oder man taucht die Felle in die fl. Luft 
oder setzt sie in Gefricrraumen der erforderlichen tiefen Temp. aus. Bei der tiefen 
Temp. von nahczu —180° offnen sich die Hautporen u. die Haarwurzeln werden 
soweit gelockert, daB sie sich auf mechan. Wege nachtriiglich leicht entfernen 
lassen. Eine Schwellung der ungegerbten Haut wird so vermieden u. gleichzeitig 
die Wolle geschont. Es lassen sich in jeder beliebigen Art gegerbte Felle ent- 
haaren. Sehr dicke Felle werden nach dem Entfleischen u. vor dem Enthaarcn 
zweckmaBig in einer schwachen Saurelsg. geschwellt. (F. P. 552899 vom 9/11.
1921, ausg. 8/5. 1923. E. P. 200763 vom 2/12. 1922, ausg. 9/8. 1923. Aust. P. 
10740 vom 18/1. 1923, ausg. 15/5. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Otto Schmidt und Heinrich 
Ulrich), Ludwigshafen a. Rh., Gerbende Stoffe. (D. R. P. 407727 KI. 28a yom 
15/7. 1920, ausg. 20/12. 1924. — C. 1924. II. 1652.) S c h o t t l a n d e r .

Georges W ilhelm Nen, Deutschland (Saargebiert), Impragnieren und Wasser- 
dichtmachen von Leder. Das Leder wird unter einem Druck von ca. 30 at in einen 
in W. unl. oder im Verlauf des Verf. in diesem unl. werdenden Stoff eingetaucht.
— Z. B. wird eine Lsg. von AcelylcelMose u. Campher in Amylalkohol u. A. in 
einem Autoklaven auf ca. 100° erhitzt, in den das Leder eingebracht u. unter einem 
Druck von ca. 30 at, jedoch nicht weniger ais 15 at, ’/»—1 Stdc. belassen wird. 
Die alkoh. Lsg. durchdringt hierbei das Leder gleichmafiig von beiden Seiten. Man 
lSBt hierauf abtropfcn u. gibt dem Leder bei ca. 55° durch Pressen oder Walzen 
die gewiinschte Form. SchlieBlich wird mit einem feuersichermachcnden, in W. 
unl. Fimis uberzogen. — An Stelle von Acetylcellulose kann man auch Lsgg. von 
Phenol-Formaldehydkondensatwmprodd. in Alkalien, A. oder Bzl., mit oder ohne Zu
satz yon Farbstoffen, yerwenden. Beim Troeknen des mit den Lsgg. impragnierten 
Lęders gehen die 1. Kondensationsprodd. in unl. Eesite iiber u. machen das Leder 
wasserdicht. Nach dcm gleiehen Verf. lassen sich auch Getcebe icasserdicht machen. 
(F. P.j580565 vom 23/4. 1924, ausg. 10/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Albert Louis Benoit, Holland, Massen aus Lederabfallen. Zerkleinerte Leder- 
abfalle, insbesondere von Chromleder, werden unter Druck geformt; die Leder- 
abfalle konnen vor dem Pressen mit Asbest, Infusorienerde, Kautschuklsg. usw. 
vcrmischt werden. Die MM. konnen ais Wiirmeschutzmassen, elektr. Isoliermittel 
usw. dienen. (F. P. 573741 yom 23/11. 1923, ausg. 28/6. 1924.) F r a n z .
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Dispersoid Syndicate Limited, England, Herstellung von Kunstleder. Zer- 
kleinerte Lcdernbfiille oder nicht gegerbte tier. Abfallprod. werden mittels 
einer Kolloidmtihle in W. fein ycrteilt, bei Anwendung nicbt gegerbter tier. Abfall- 
prodd. kann man wahrend der Behandlung in der Kolloidmtihle Gerbstoffe zusetzen; 
dann gibt man eine Dispersion von Kautschuk, Guttapereha usw. oder eine Lsg. 
von Kautschuk, der gegebenenfalls Schwefcl zugesetzt sein kann, ais Bindemittel 
zu; die erhaltene Pastę kann tiber gehcizte Walzcn geleitet werden; sie kann auch 
auf Unterlagen, Gewebe, Papier usw. aufgctragen werden. Um ein poroses Kunst- 
lcder zu erhalten, wird das erhaltene Kunstleder gepreBt u. dann unter Druck- 
vermindcrung erhitzt. Oder man setzt der Dispersion eine Emulsion yon Ol in W. zu, 
das hieraus hergestellte Kunstleder ist poroś, falls die Porositiit zu groB sein sollte, 
kann man sie durch Walzen oder Prcssen verringern. Zur Erbohung der Geschmeidig- 
keit des Kunstleders kann man es durch Behandeln mit organischen Losungsmm. 
von den Fetten usw. befreien u. dann mit Glycerin u. Seife behandeln. (F. P. 
576556 vom 1/2. 1924, ausg. 22/8. 1924. D. Priorr. 2/2. u. 12/2. 1923.) F r a n z .

Paul Reymer Ardeche, Frankreich, Kunstleder. Man kocht Lederabfiille mit 
W., dem man 2°/0 NH3 zusetzen kann, bis eine sirupardge M. entstanden ist; dann 
yermischt man zerkleinerte Faser mit zerkleinertem Leder, das man durch TrSnken 
von Leder mit W., ZerreiBen, u. Trocknen erhalten kann, dieses trockne Gemisch 
yermischt man dann mit 10—12% der sirupardgen M. u. 5% Leinol, die erhaltene 
homogene Pastę wird dann in Formen unter Druck bei 50—60“ getrocknet; die 
Platten werden dann in eine Emulsion von Paraffin in W. u. Glycerin getaucht u. 
getrocknet. (F. P. 577 637 vom 25/4. 1923, ausg. 8/9. 1924.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Otto Schmidt), Ludwigs- 
liafen a. Rh., Yerfahreti zum Gerbcn tierisclier Hdute. (D. R. P. 406110 KI. 28 a 
vom 21/5. 1920, ausg. 14/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 388680; C. 1924. I. 2661. —
C. 1924. I. 2660 [F.P. 540495, E. P. 189190].) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken yorm. Friedrich Bayer & Co., Leyerkusen b. Kolna.Rh. 
(Erfinder: Alfred Thauss, Koln-Deutz), Darstellung von wasserloslichen, nicht 
farbenden Derivaten geschwefelter Phenole, darin bestehend, daB man entweder die 
nach dem Verf. des D. R. P. 400242; C. 1925. I. 1261) oder die durch Einw. yon 
SjCls auf Phenole erhiiltlichcn Thioderiw. von Phenolen, zweckmaBig unter gleicli- 
zeitiger Anwendung von Oxydationsmittelu, mit Alkalisulfiten behandelt. — Es ent- 
stehen bei dem Vcrf. in W. 1. Verbb., yermutlich Thiosulfosdwen, die bei 15° durch 
starkę Sauren nicht ausgefallt werden. Man yerwendet zweckmaBig neutrale Sulfite 
u. ais Oxydationsmittel Os der Luft oder Peroxyde. Die Prodd. eignen sich ais Beiz- 
mittel in der Fdrberei, finden jedoch auch in der Gerberei Verwendung. Man lost z. B. 
die durch Erhitzen von wss. Phenolnatrium mit S  erhaltliche Rohschmelze in W., 
yersetzt mit Na^SOs u. laBt unter Einleiten von Luft bei 70—80° einige Tage bis zum 
Eintritt der Loslichkeit in W. stchen. Beim Neutralisieren mit HC1 u. Zugabe yon 
NaCl scheidet sich die Thiosulfosaure ais weiBe,yoluminose beimErwarmen zusammen- 
backende M. ab, dic in w. W. 11. ist; Zusafz von Mineralsaure bewirkt beim Auf- 
kochen unter Entw. von SO„ Abscheidung des erst nach Zusatz vou Alkali in W.
1. Thioderiv. — Dieselbe Thiosulfosaure entsteht auch bei Yerwendung von 30%'g-
H.Oj-Lsg. ais Oxydationsmittel. — Die in analoger Weise erhaltlichen Sulfosauren 
der Thioderiw. aus o- u. tn-Kresol sind in li. W. u. A. 11., in A. u. Bzl. unl. u. 
werden aus den h. wss. Lsgg. durch wenig Mineralsaure"u. NaCl gefallt. — Weitere 
Beispiele betreffen die Herst. der Thiosidfosauren von p-Chlorplicnol, o-Chlorphcnol 
u. Rohkresol. — Die durch Einw. yon ĄCZj auf Phenol bezw. RchJcresol in Ggw. yon 
CC14 oder ohne Zusatz bei 100 bezw. 80° gewonnencn S-haltigcn, schwach gelblichcn 
oder rotlich liraunlichem Harze lassen sich durch Einw. yon NajSO, unter Einleiten yon 
Luft bei 100' ebenfalls in Thiosulfosdwen tibcrfuiiren. — Zwischcnprod. aus Phenol
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u. S^Cli in verd. NaOH 11. mit briiunlich gelber Farbę, aus der Lsg. durch Siiure 
ais farbloser, yoluminoser, beim Erwiirmen sich harzig zusammenballender Nd. 
f&llbar, in A. u. Aceton mit gelblicher Farbę 1., in Eg. u. Bzl. zw l.; wird durch 
H2SOł bei mSBigem Erwiirmen nicht yeriindert. — Zwischenprod. aus Rohkresol u. 
S^Clj in A., A. u. Aceton sil. mit schwacher Orangefarbe, zl. in h. Eg., wl. in Bzl., 
gibt mit H2S04 66° Bć bei 100° allmiihlich eine schwSrzliche Lsg. (D. R. P. 406 675 
KI. 12 q yom 10/2. 1923, ausg. 26/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

"Wllly Moeller, Hamburg, Herstellung von Kondensationsprodukten. Zu dem 
Ref. nach E. P. 146180; C. 1922. IV. 976 iBt folgendes nachzutragen: Die Saure- 
harze geben nicht nur beim Erhitzen mit Naphthalin, sondern auch mit Anthracenol, 
Inden, Tctrahydronaphthalin, dem KW-stoffgemisch, das durch Kondensation von 
Methylheptenon mit ZnClj entsteht, sowie mit Di-i-propenyl in W. kolloidal 1., lioch- 
molekulare, gerbend wirkende Kondensationsprodd. — Beispiele sind femer an
gegeben fur die Kondensation: yon Siiurcharz (mit 50% H2S04), Naphthalin u. 
40%ig. CHsO bei miiBig erhohter Temp. — sowie yon in Aceton gel. Saureharz 
mit Anthracenol in Ggw. yon HCl-Gas, SOCI2 oder POCl3, wobei das Aceton sich 
auch am Aufbau der Verb. beteiligt, u. weitere Kondensation des Prod. mit 30%ig. 
CHO  bei 120—130° im Yakuum. (D. R. P. 406780 KI. 12o vom 1/3. 1914, ausg. 
27/11.1924. Zus. zu D. R. P. 3 8 7 8 9 0 ;  C. 1924. !. 2634 .) S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Arthur VoB), Ilochst a. M., Darstellung von Sulfobenzylathem von aus Phenolen 
sich ableitenden harzartigen Kondensationsprodukten, 1. dad. gek., daB man diese 
Kondensationsprodd. mit Aralkylhalogenidsulfosauren in alkal. Lsg. umsetzt. — 2. darin 
bestehend, daB man Aralkylhalogenidsulfosauren in alkal. Lsg. mit Phenolen umsetzt
u. die so entstandenen Sulfobenzyliither der Phenole nachtrSglich mit Aldeliyden 
behandelt. — Ais Ausgangsstoffe eignen sich die durch Einw. von Aldehyden, von 
Schweflungsmitteln oder yon Metallehloriden, wie ZnCla oder A1C1S, auf Phenole 
oder dereń Homologen erhaltlichen harzartigen Kondensationsprodd., die in Form 
ihrer Alkalisalze leiclit mit Aralkylhalogenidsulfosauren unter B. in W. sil. Sulfo- 
siiuren rcagieren, die sich gcgeniiber der tier. Faser wie echte Gerbstoffe yerhalten. 
Von anderen synthet. Gerbstoffen unterscheiden sie sich yorteilhaft dadurch, daB 
sie ohne jegliche ZusStze zur Gerbung tier. Hćiute yerwendet werden konnen, sich 
hierbei genau wie yegetabil. Extrakte yerhalten u. weiclie, yolle Leder geben, die 
an die mit Mhnosa erzeugten Leder erinnern. Diese gegenuber anderen synthet. 
Gerbstoffen erzielten Vorteile sind offenbar auf die Ggw. der extemen Sulfogruppen 
zuriickzufuhren. — Analoge Prodd. werden durch nachtriigliche Kondensation yon 
Phenolsulfobenzylathern mit Aldehyden erhalten. Beispiele sind angegeben fur die 
Herst. yon Sulfobenzylathern aus: p-Benzylchloridsulfosćiure u. dem harzartigen Kon- 
de.nsationsprod. aus tcchn. Kresol u. Paraldehyd, — aus den durch Einw. von o- u. 
p-Benzykhloridsulfosdure in alkal. Lsg. auf ein Gemisch yon Phenol, Kresol u. 
hoheren Homologen erhaltlichen gemischten Aryloxysulfobenzylathern u. nachtriigliche 
Kondensation dieser mit CH^O in schwach saurer Lsg. —, aus der Methylbenzyl- 
iithersulfosdure des ar. Tetrahydro-fi-naphtols, erhalten durch Einw. von Tolylchlorid- 
sulfosiiuren in alkal. Lsg. auf das Tetrahydro-/?-naphthol (die ihrerseits durch Be- 
handeln yon tcchn. Xylol mit S03H • Cl u. Einleiten yon CU in das Gemisch der 
entstandenen Xylolsulfochloride u. Verseifung der kernmethylierten Benzylchlorid- 
sulfochloii.de gewonnen werden), u. nachtriigliche Kondensation mit CIĄO 30%ig. 
in saurer Lsg., — dem harzartigen Kondensationsprod. von u-Naphthol u. Paraldehyd
u. dem Na-Salz der 2-Chlorbenzylchloridsulfosdure, die durch Chlorieren yon 2-Chlor- 
1 -methylbenzol-4-sulfochlorid u. Verseifung des 2-Chlorbenzykhloridsulfochlorids er
halten wird, — aus dem S-haltigen Harz aus techn. Kresol u. Ŝ Cl̂  u. benzalchlorid- 
sulfosaurem Na in alkal. Lsg., — aus dem harzartigen Kondensationsprod. yon Re-
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sorcin mit Benzaldehyd u. Bcnzylchlorid-p-sulfosaurc, — sowie aus dem durcli Einw. 
von ZnCli auf Resorem erhiiltlichen harzartigen Kondensationsprod. u. Benzylchlorid- 
sidfosdure in alkal. Lsg. — Die BenzylcJdorid-p-sulfosdure wird durch Sulfonieren 
yon Toluol u. Chlorieren der Toluol-p-sulfosaure in der Siedehitze erTialteu. — 
Durch Einw. dieser Siiure auf die harzartigen Kondensationsprodd. von Phenol mit 
CH20, bezw. mit Aeetaldehyd oder Paraldehyd, bezw. mit Aldol u. von Kresol mit 
Aldol, bezw. mit CII20  in alkal. Lsg. werden ebenfalls in W. 11. Sulfohenzyldther 
erhalten. — Durch Beliandeln der harzartigen Kondensationsprodd. aus Phenolen 
in alkal. Lsg. mit im Mol. ein bewegliches JTalogenalom enthaltenden Alkyl- u. Aryl- 
sulfosduren erhalt man Sulfoalkyl- bezw. Sulfoaryldihcr dieser Kondensationsprodd. 
mit denselben wertvollen gerbenden Eigenschaften wie der obigen Sulfoaralkyl- 
iither. Hierfur sind folgende Beispiele angegeben: Das durch Einw. yon ĄCJj auf 
Phenol erhaltliche S-haltige harzige Kondensationsprod. wird in wss. NaOH gel. mit 
dem Na-Salz der 2-Niłro-4-chhrbenzol-l-sulfosdure unter Druck auf 130—140° er- 
hitzt. Der Nitrosulfoaryldtlier gibt in schwach saurer Lsg. ein gclbes Leder. Die 
Nitrogruppe in der Athersulfosaure laBt sich zur ylwmiogruppe reduzieren. Die 
Aminophenylathersulfosdure des S-halłigen harzigen Kondensationsprod. aus Phenol 
hat besonders wertvolle, gerbende Eigenschaften. — Durch Kochen einer wss. alkal. 
Lsg. des harzartigen Kondensationsprod. aus Phenol u. CH20  mit 2-Chlor-4-sulfo- 
benzol-l-carbonsdure unter RiickfluB entsteht eine Carboxyphenyldtliersulfosdure, die 
ein yolles, weiches u. sehr helles Leder liefert. — Der durch Einw. von Chlorathan- 
sulfosdure auf ar-Tetrahydro-fi-naphthol in alkal. Lsg. erhaltliche ar-Tetrahydro-fi- 
naplithylsulfodthyldther gibt bei der Kondensation mit 30%'g. CHtO in Ggw. von 
HC1 ebenfalls ein hochmolekulares, in W. sil., gerbend wirkendes Kondensations
prod. — SchlieBlich kann man auch durch Kondensation von aromat, oder aliphat., 
ein beicegliehes Halogenatom enthaltenden Sulfosduren mit aromat. KW-stoffen, dereń 
Homologen u. Deriw. mit oder ohne Zusatz yon Katalysatoren, wie ZnCl,, A1C13 
oder konz. H2S04, bezw. durch innere Kondensation von Aralkylhalogenidsulfo- 
sauren oder dereń Cliloriden fiir sich allein, mit oder ohne Zusatz der erwiihnten 
oder anderer Katalysatoren, zu in \Y. 11., gerbend wirkenden Prodd. mit externer 
Sulfogruppe gelangen. Fiir diese Kondensation, die unter Eintritt des Sulfobenzyl- 
restes in den Kern der betreffenden aromat Verbb. erfolgt, eignen sich besonders 
die Aralkylhalogenidsulfosduren. Durch Einw. von Benzylchloridsulfochlorid auf 
Naphthalin in Ggw. von Zn bei 100—120° entsteht z. B. ein braunes, ziihes, in W.
11. Harz, das ein festes, weiches Leder liefert. — Weitere Beispiele betreffen: die 
Kondensation von Carbazol mit Benzylchlorid-o-sulfosdure in Ggw. von A1C1, bei 
140°, — von Anthracenriiekstdnden der Anthracenreinigung mit Benzylchlorid-p-sidfo- 
ehlorid in Ggw. von A1C1, bei 100° bis zur Beendigung der IICl-Entw., — von 
techn. Kresol mit 2-Odorbenzylchlorid-4-sulfosaure bei 140—150° ohne Katalysator, 
gelblich braunes, in W. 11. Harz, — yon Cumaronharz mit Benzylchlorid-p-sidfosaure 
in Ggw. von konz. H2S 04, — sowie die innere Kondensation yon Benzylchlorid-p- 
sulfochlorid durch Erhitzen in Ggw. yon ZnCL,, — bezw. eines Gemisches aus 
Benzylchlorid-o- u. p-stdfochlorid durch Erhitzen in Ggw. von PC15 u. naclitriigliche 
Verseifung der eine Sulfochloridgruppe enthaltenden Reaktionsprodd. Die Sulfo- 
sSuren geben samtlich mit FeCl3 oder anderen Fe-Salzen typ. Fiirbungen. (D. B.. P. 
408871 KI. 12q vom 8/2. 1923, ausg. 27/1. 1924. Schwz. P. 107632 yom 1/2.
1924, ausg. 1 /1 1 . 1924. D. Prior. 7/2. 1923 u. Schwz. PP. 108000, 108001, 
108002, 108003, 108004 [Zus.-Patt.] vom 1/2. 1924, ausg. 1/12. 1924. D. Prior. 
7/2. 1923. F. P. 576758 vom 6/2. 1924, ausg. 26/8. 1924. D. Prior. 7/2., 1/5. u.

.. 18/7. 1923. SCHOTTLAN DER.

PHoift iu Gerutkoy SchluB der Redaktion: den 9. Marz 1925.


