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Abktirznngen im Texte.
Abd.Rk. Abderhaldensche 

Reaktion.
A. Alkohol (nur fiir Athyl- 

alkohol).
a. unaymmetrisch. 
ąbaol. absolut.
A. oder Ae Ather (nur fu r  

Athylatlicr). 
ath. atherisch. 
akt. aktiv. 
alkal. alkaliach, 
alkoh. alkoholiscli.
A.P.AmerikanischesPatent. 
App. Apparat.
At-Gew. Atomgewicht. 
ausg. ausgegoben.
Aust. P. [Prior.] Australi- 

achcs Patent [PrioritSt]. 
AZ. Aeetylzahl.
B. Bildung.
Best. Bestnnmung. 
biol. biologiseh.
Big. P. [Prior.] Belgiaches 

Patent [Prioritat]. 
bzgl. beziiglich.
Bzf. Benzol.
Bzn. Benzin.
bezw. beziehungsweise.
ca. zirka.
Can.P. [Prior.] Canadisches 

Patent [Prioritat].
Chlf. Chloroform, 
dad. gek. dadurch gekenn- 

zeichnet.
Dan. P. [Prior.] Danisches 

Patent [Prioritat].
D. Dichte (Spez. Gewicht).
D .16 Spez. Gew. bei 16°.
D .ao4 Spez. Gew. bei 20°, 

bez. auf W. von A
D.D. Dichten.
DD. Dampfdichte.
DE. Diolcktrizitiitskon- 

stante.
Darst. Daratellung.
Deriv. Derivat.
Deat. Destillation. 
dest. destilliert, destillieren.
D. B,. P. Deutsches Reicha- 

patent.
D. Prior. Deutsche Prioritat.
E. Erstarrungapunkt.
Eg. Eisessig.
Einw. Einwirkung.

EK. Elektromotorisehe 
Kraft.

Entw. Entwicklung.
E. P. [Prior.] Englisches 

Patent [Prioritat].
EZ. Esterzahl.
F. Schmelzpunkt.
FI. Flussigkeit. 
fl. flussig.
F. P. [Prior. IFranzosisches 

Patent [Prioritiit]. 
gek. gekennzeiehnet. 
gel. gelost. 
geaiitt. gesattigt.
Ggw. Gegenwart. 
h. heifi.
Herat. Herstellung.
H oli. P. [Prior.] Hollandi- 

aehea Patent [Prioritat]. 
I t .  P. [Prior.] Italieniachea 

Patent [Prioritat]. 
k. kalt.
K. elektr. Dissoz.-Konst. 
Konst. Konstitution.
Konz. Konzentration.
Kp. Siedepunkt. 
konz. konzentriert. 
korr. korrigiert.
K p .,e0 Siedepunkt bei 

760 mm Druck. 
KW-stoff Kohlenwaaser- 

stoff.
I. loslich.
II. leicht loslich.
Lg. Ligroin.
Lag. Losung.
Losungsm. Losungamittel. 
M. Masse.
mkr. mikroskopiach. 
Mol.-Gew. Molekular- 

gewicht.
Mol.-Refr. Molekular- 

refraktion.
Mon. Monographic. 
n. normal; dagegen be- 

deutet:
N- an Stickstoff gebunden. 
Nd. Niederaehlag.
N. P. [Prior.] Norwegiaches 

Patent [Prioritat].
Oe. P. [Prior.] Oesterreiehi- 

sches Patent [Prioritat]. 
opt.-akt. optisch-aktiv. 
PAe. Petroleumather.

physiol. phyaiologiach. 
Prior. Uuionsprioritat.
%  Prozent.
°/oo Promille.
°/0ig. prozentig.
0/oo>g- promillig.
Prod. Produkt, 
rac. racemiseh.
Rk. Reaktion.
Red. Reduktion. 
s. aymmetriseh.
Bchm. aclimelzend, schmilzt. 
Schwed. P. [Prior.] Schwe- 

dischesPatent[Prioritat]. 
Schwz. P. Schweizerischea 

Patent, 
ad. aiedend, siedet. 
b11. aehr leicht loslich. 
apektr. spektroskopiseh. 
std. stundig.
Stde. Stunde.
Śtdn. Stunden. 
swl. 8ehr wenig (aehr 

sehwer) loslich.
SZ. Saurezahl.
Temp. Temperatur, 
ttbert. an: iibertragen an 

(aa8ignor to*), 
u. Mk. unter d. Mikroskop, 
unl. unloalich.
Unters. Untersuchung.
V. Vorkommen. 
v. benaebbart. 1
Verb. Verbindung. 
verd. yerdunnt.
Verf. Verfahren.
Verh. Yerhalten.
Vera. Versuch.
Vf. Verfasser.
VZ. V erse ifu n g B zah l.
Vol. Volumen.
Vorr. Vorrichtung.
Wa.Rk. Waaaermannache 

Reaktion.
W. Waaser. 
w. warrn.
wl. wenig (achwer) loalich. 
Wrkg. Wirkung. 
wss. wiisserig.
Zers. Zeraetzung. 
zers. zeraetzend, zersetzt. 
zl. ziemlich loalich.
Zua. Zusammenaetzung. 
zwl. ziemlich sehwer loslich

Durch Vordoppelung dos Endbucbstabena wird dor Plural ausgedrOckt, z. B.: Lsgg. Lósungen, 
Ndd. NiederscblSge, Vff. (dle) Yerfasaer. _________

Bel den Worten chemiach, phyaikaliacb, apezUłscb, anorganiseb, orgauiach elc. wtrd dio Endailbe 
„Iscb“ stets fortgelnaaen.

In den Schlullzitaten werdou dio Monate durch dio Ziffern 1—12 bozelchnet (z. B. 24/8.). Daj 
erato (apStere) Datum ist daa Datum der Publlkation, daB zwolto (frDhere) das Datum dor Arbelt (z.B. 
24/11. f3/lL]); Sltzungatage von Gesellschafton oder Akademleu slnd mitolnem * (z. B. [13/8.*]) bezoichnet.

*) Ist dle in amerlkanlachen Patenten Ubllcho Bczelchnung, an welche Firma etc. daa Patent 
Dbertragen iat.



• Chemisches Zentralblatt.
1926 Band I. Nr. 1. 6. Januar.

A. Allgeineine und physikalische Cliemie.
W ilh.. P alm ser, Eine neue Anordnung des periodischen Systems. Vfs. An- 

ordnung ist unten wiedergegeben. Sie griindet aich auf: 1. Die „ąuadratische 
Regel“ fiir die Elementenzahl in den Perioden, welche Anzalil 2-12 =  2, 2 - 22 =  8, 

*2*i 2 =  18, 2-42 =  32 betragt, wie von Vf. 1917 (Svensk Kem. Tidskr. 2 9 . 99) 
u. spSter unabhangig von Som m ebfeld betont. Vf. untersclieidet: Eine „sebr 
kurze Periode" (2, H-Hej, z we i „kurze Perioden" (8, Li-Ne, Na-A), zwei „lange 
Perioden" (18, K-Kr, Rb-X), eine „sebr lange Periode“ (32, Cs-Nt) u. den „Anfang 
der zweiten sehr langen Periode" (87-U). 2. Den Zusammenliang zwisclien dem
Normalpotential der Elemente u. ibrer Atomnummer (Tabelle im Original). 3. Die

I II I II IV V VI VII V III

li b li b b b li b b h b h b li W b2 b3 h

H He 2
Li Be B C N 0 F Ne 10
Na Mg Al Si P s Cl A 18
K Ca Sc* Ti* V Cr Mn Fe Co Ni

Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 36
Rb Sr Y* Zr* Nb Mo 43 Eu Rb Pd

Cd In Sn Sb Te J Xe 54
Cś Ba La* Ce*

Pr* Nd*
61 Sm
Eu Gd
Tb Ds
Ho Er
Tm Yb
Cp* Hf* Ta W 75 Os Ir P t

Au Hg Tl Pb Bi Po 85 Nt 86
87 Ra Ac* Th* Pa U

W ertigkeit der Elemente. Samtliche Elemente, die in den Perioden K-Kr, Rb-X, 
Cs-Nt in den Gruppen I l l h  u. IV h stehen, rechnet Vf., aus eingebend erorterten 
ebem. Griinden, zu den „seltenen Erden“. — In der Tabelle bedeutet li Haupt- 
gruppe, b Nebongruppe, ♦ Element, dessen eliem. Eigenschaften gut bekannt sind 
u. die Zurechnung zu den seltenen Erden rechtfertigen. (Svensk Kem. Tidskr. 37. 
1—17. 1925.) Arndt.

E u gen io  Saz, Die Tlieorie der positiven wid negativen Valenzen. I. Schemat. 
Darstellung der Valenzverhaltnisae der einzelnen Elemente in Zusammenhang mit 
dereń Stellung im period. System. (Rev. gen. des Sciences pures et appl. 36. 
455—4G0. 503—9. 1925. Chem. Inst. von Sarria, Barcelona.) E r a n k e n b u r g e b .

N. K o ltsc h in , IIber die Zustandsgleichung und ihr Verhaltnis zu den Gnoid- 
gesetzen der Thermodynamik. Es wird matbemat. untersucbt, bei welchen Grenz- 
bedingungen fiir U u. s die Zustandsgleichung auf Grund der Forderungen des 1 . 
u. 2. Hauptsatzes unbedingt in endlieher Form auftritt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 147. 312—20. 1925. Leningrad, Technol. Inst.) H a n t k e .

VIII. 1 . 1
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F. A. H. S ch re in e m ak e rs , GlńcligewicMc in Systemen mit Pliasen, die durch 
eine halbdurchlcissige Wand getrcnnt sind. VI—X. (V, vgl. Koninkl. Akad. van 
Wctensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 3 4 . 16; C. 1 9 2 5 . I. 2277.) Fortsetzung 
der theoret. Unters. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 3 4 . 150—61. 297—305. 369—76. 446—55. 530—38. 1925. Leiden.) S a h m e n .

F . A. H. S ch re in em ak ers , In - , mono- und plurwariante Gleichgewichte. 
XXIX. (XXVIII. ygl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 3 3 . 726. 1924; C. 1 9 2 5 . I. 2277.) Fortsetzung der theoret. Unters. (Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 3 4 . 306 — 15. 1925. 
Leiden.) S a h m e n .

Y. R ocard , Bemerkung zur Ilypotliese der molekularen Anliaufung. (Vgl. C. r. 
d. l’Aead. des sciences 1 7 8 . 2068; C. 1 9 2 4 . II. 1446.) Nach einer kurzeń Ober- 
sicht der Iiesultate, zu denen die Anhiiufungshypotliese in der Theorie der Zu- 
standsgleicliung fuhrt, u. die Vf. durch Abiinderung des van der Waalsschen Aus- 
druckes R T I ( v  — b) etwas verbessert, werden die neuerdings vorgeschlagenen Er- 
kliirungen der N atur der Kohiisionskriifte von VAN DEK W a a l s  qualitativ erortert. 
Vf. stellt fest, dafi die Anliiiufungshypothese einen Anziehungsmechanismus be- 
dingt, der vollig von den von D e b y e , J e a n s , K e e s o m  herriihrenden yerschieden 
ist. Die Theorie der Yiscoaitat eines Gases, gemiiB der Anhaufungsbypothese, 
fuhrt zu einer Formel fur ?/, die durch das Experiment nicht bestatigt wird, wiihrend 
die Hypothese der allgeraeinen Kohiisionskriifte befriedigende Resultate ergibt, selbst 
beziiglich der Anderung von i] mit dem Druck. (Journ. de Physiąue et le Eadium 
[6] 6 . 199—201. 1925.) K. W o l f .

H. A lte rth u m  und F. K oref, Heterogene Gleichgeuńchłe zwischen Wolfram und 
Saucrstoff) sowie Wasscrdampf bei hohen Temperaturen. VfF. untersuchen die Gleich- 
gewichte zwischen W  u. 0 2, sowie W asserdampf untcr Bezugnahme auf die Arbeiten 
von W O h l e r  u .  Mitarbeitern (Ztschr. f. Elektrochem. 2 3 . 199. 2 7 . 406. 2 9 . 276). 
Die Vff. berueksiclitigen die Verdampfung der W-Oxyde bei hoheren Tempp. Fiir 
die Best. der bisher unbekannten Kpp. der Wolframoxyde bot das Verschwinden 
der Anlauffarben beim W -Dralit u. das Auftreten des Tyndalleffektes in der gas- 
gefiillten W -Drahtlampe einen Anhalt. Ais Kpp. wurden festgestellt fiir WOa 2000°, 
fiir IFj Os 1800°, fur W 03 1700°. Die entsprechenden Verdampfungswiirmen wurden 
nach der Troutonschen JRegel berechnet zu 48860 cal fiir W 0 2, 43360 cal fUr 
W j0 5, 40640 cal fiir W 0 3. Unter Benutzung dieser W erte fiir die Verdampfungs- 
wiirmen ergibt sich aus der Berechnung der Gleichgewichtskonstanten nach dem 
Nernstsclien Wiirmetheorem, daB die Angreifbarkeit von W  durch Oa mit zu- 
nehmender Temp. abnimmt, die durch Wasserdampf jedoeh stark zunimmt. Dieses 
Ergebnis entspricht aucb dem Verli. beider Stoffe ais Bestgase in den Gliihlampen 
u, gibt auch eine Erkliirung fiir die hiiufig beobachtete Abtragung des W  an 
lieiSeren Stellen des Dralites u. eine Verdiekung an kiilteren Stellen bei Ggw. von 
groBeren Mengen Wasserdampf. Auch das umgekelirte Verh. bei 0 2 steht mit 
dieser Erkliirung im Einklang. (Ztschr. f. Elektrochem. 31 . 508—11. 1925.) S i t t i g .

C am ille M atignon, Physikochemische Untersuchung ciniger organisclier Syntliesen. 
Mit Hilfe der Niiherungsformel log K  — ę/4,57 T  JE i/ -1,75 log T  JE i  wurde 
die Aussicht besprochen, einige organ. Synthesen ais Gleichgewichtsrkk. zu ver- 
wirklichen. CII3O II kann unter miiBigem Druck (z. B. 50 at) unterhalb ca. 350° aus 
CO u. H j dargestellt werden, A. auch unter Atmospharendruck unterhalb ca. 200°. 
HCEO  entsteht bei maBigen Drucken u. Tempp. aus CO u. Hs nicht, wolil aber 
Aceton u. niedere Fettsauren. Aceton kann sich auch aus Atliylen, CO u. Ha bilden, 
Propylalkohol aus Atliylen u. CHsOH. Aus Methan u. II,O  konnen bei hoheren 
Tempp. (ca. 1000°) CO u. 1I2 gewonnen werden, was ein wirtschaftliches Verf. zur 
II2-Herst. liefern sollte. (Buli. Soc. Chim. de France [4 ] 3 7 . 825—36. 1925.) Bik.
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W . C. M. Lewis, Einigc Bełrachtungen iiber die cheinische Beaktivitał. Yf. be- 
liafidelt deu Verlauf yon chem. Rkk. unter Zugrundelegung der M arcelin -R ice- 
Gleichung (d log K jd T  =  E /R  Z12) u. der Einsteinschen Gleichung (E =  N ah v) u. 
priift diese an einigen IIkle., fur die gute Daten yorliegen. Von den monomole- 
kularen Rkk. in fl. Phase bespricht er den Zerfall von Triałhylsulfoniumbromid. 
Die beobachteten Absorptionsbanden stimmen mit den nach genannten Gleichungen 
erwarteten gut uberein. Die Umwandlung von Malcinsaure in FumarsSure wird 
von den Gleichungen ebenfalls gut wiedergegeben. Bei der Betraelitung der Rk. 
Anthracen =%> Dianthracen ergibt sieli aus den Berecbnungen, dali bei der Rk. nur 
e in  Anthraccnmolekiil aktiviert wird, wiihrend das andere unaktm ert bleibt. Ais 
Beispiel fur bimolekulare Prozesse zieht Vf. die Rk. zwischen einem substituierten 
Amin u. einem Halogenalkyl heran. In  diesem Falle sprieht die beobachtete Ab- 
sorptionsbande fur die Aktivierung des Amins. In Verb. mit einigen Abweichungen, 
clić dureh die Ionisation der Base in ycrscbiedcnen Ldaungamm. bervorgerufen werden, 
behandelt Vf. den EinfluB des Losungsm. auf den gel. Elektrolyten u. die dabei 
auftretende IonisationswSrme. — Wiibrend die Marcelin-Ricesche u. die Einstein- 
sche Gleicliung die in fl. Phase verlaufendeu Rkk. gut wiedergeben, ist ihre Uber- 
einstimmung mit Prozessen in homogener Gasphase nicht so befriedigend, wie an 
den Beispielen des Zerfalls von Ozon, Stickoxyd, JodwasserstofF, Chlormonoxyd 
gezeigt wird. Dagegen laBt sieli an der B. von H2S aus den Komponenten die 
Theorie bestatigen. In dieser Rk. wird nur der S, nicht der II2 angeregt. Bei 
dem fur monomolekulare Gasrkk. angefuhrten Zerfall von N20 5 dagegen ist keine 
Ubereinstimmung yorhanden. — W eiter behandelt Vf. den Rk.-Mechanismus in 
Gasrkk. Die bimolekularen Prozesse werden durcli die benutzte Gleichung gut 
dargestellt. Bei der Besprechung der monomolekularen Gasrkk. stellt Vf. die 
Strahlungshypothese u. die StoBhypotliese einander gegeniiber u. wendet sie in Verb. 
mit der Bohrschen Theorie auf den Zerfall von Na0 6 an. (Chem. W eekblad 22. 
437—49. 1925. Liverpool, Univ.) I Ia n tk e .

H u g h  S to tt T ay lo r und A braham  L incolon  M a rsh a ll, Die Reaktionen von 
Wassersłoff', der durćh angeregte Quecksilberatome aktiviert ist. Vff. untersuchen die 
Rkk. zwischen aktiyiertem U  u. Athylen bez w. 02, CO, C02, u. N 20, indem die 
betreffenden Gasgemische bei Ggw. von Hg-Dampf der Hg-Resonanzstrahlung eines 
gekuhlten Hg-Bogens ausgesetzt werden. Die Temp. im ReaktionsgefSB betrug 15°, 
der Druck ca. '/a a*. Eine Umsetzung erfolgt in allen Piillen auBer mit C02 u. mit 
N2 u. z war mit C2H 4 im Sinne der Gleichung: C J I4 -(- H2 =  C2H6. Im System 
H2 -(- CO erfolgt u. a. B. von Formaldehyd, fester Polymerisationsprodd. u. -yon 
CH4. Der Yerlauf der Rk. zwischen aktiyiertem II  u. N20  wird dadurch kom- 
pliziert, daB N20  allein sieb unter den Versuchsbedingungen zersetzt. — Vft‘. 
schlieBen aus ihren Ergebnissen, daB mit Ausnahme der Gemische mit C02 u. Na 
die Aktiyierung der einen Komponente, des H2 zum Eintritt der Rk. geniigt. Die 
Reaktionsgeschwindigkeiten betragen das mehrtausendfache derjenigen, die yon 
anderen Autoren bei ahnliehen, nur bei niedrigeren Drucken ausgefulirten Unterss. 
erhalten wurden. Die hohen Ausbeuten sind mogliclierweise auf Kettenreaktionen 
zuruekzufuhren. (Journ. Physieal Chem. 29. 1140— 47. 1925. Princeton, New 
Jersey.) K rO ger.

J . L. Costa, Massenspeklrcn einiger leichter Elemenłe. Vf. konstruiert einen 
Massenspektrographen analog der yon A s t o n  benutzten Anordnung; es gelingt ihm 
die MeBgenauigkeit durch Erhohung der Dispersion um etwa 50°/0 u- Scharfer- 
gestaltung der Linien durch Aufrechterhaltung eines besonders hohen Vakuums 
zu steigern. Die MeBgenauigkeit betrSgt etwa 0,03%. Mittels der „Einreihungs- 
methode“ werden die Gewichte der Atome der leichten Elemente miteinander yer- 
glichen u. folgendes festgestellt: Das Gewicht des H-Atoms yerhiOt sich zu dem des

1 *
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Hj-Mol. wic 1 :2 ; die Genauigkeit dieser Best. liegt in der GroBenordnung der M. 
eines Elektrons. Das Gewichtsyerhaltnis jETe/4H ergibt sieli zu 1,0079 +  0,0005, 
was gut mit dem nach chem. Methode ermittelten W ert 1,0077 ubereinstimmt 
(A s t o n s  W ert =  1,006—1,008) Das Yerhaltnis Hc/C ergibt sich genau zu 4/12. 
Bei L i  liegen die Isotopen Lis u. Li, yor. Das At.-Gew. des Li0 (He =  4,000) 
betriigt 6,009, das des Li, 7,010—7,013. Fiir N  ergibt sieli der W ert 14,008. Vf. 
diskutiert die Bedeutung der gefundenen Abweicliungen der At.-Geww. von der 
Ganzzahligkeit u. fiibrt sie auf die gemaB der Relatiyitatstlieorie resultierenden 
Massenanderungen zuriiek, die dann auftreten, wenn bei der B. der Atomkerne aus 
ihren Bestandteilen sehr groBe Energieiinderungen auftreten. Es ergibt sich hieraus, 
daB bei der Vereinigung vou 4H  zu lH e  3 ■ 1010 erg freiwerden; ebenso wiire die 
„Kernbildungsreaktion“ He -f- 2H  =  Li0 esotherm, indem 6 X  1013 erg frei wiirden. 
Hingegen wiirden bei der „Kondensation“ eines C-Kernes aus 4He-Kernen nur 
geringe Energiemeugen umgesetzt werden. (Ann. dc Pliysiąue [10] 4. 425—56. 
1925. Paris, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

W . H erz , Dichte und Temperatur. V. (IV. vgl. Ztselir. f. Elektrocliem. 30. 
62; C. 1924. II. 422). Stellt man die DD. der StofFe vou absol. geziihlter lcrit. 
Temp. (Ti) abwiirts zusanimen, so ergibt sich, daB die Differenz der Logarithmen 
von d : s, wobei d die D. des Stoffs u. s die seines gesiitt. Dampfes bei der Temp. T  
ist, bei einem Temp.-Intervall von 10° ein Minimum passiert. Bei den Yerlialtnissen 
d : s =  10 bezw. 20 bezw. 100 sind die W erte T : Tk sehr nahe beieinander u. 
steigen von 100 iiber 20 naeli 10. Dieses Yerh. wurde bei allen untersuehten 
Śtoffen gefunden. (Ztschr. f. Elektrocliem. 31. 512—14. 1925. Breslau, Univ.) Ens.

L. Schm id und B. B eck er, Kryoskopische Molekulargewichtsbestimmungen mit 
fliissigem Ammoniak. In besonders gereinigtem fl. NH3 u. mit sehr empfindliclier 
Apparatur, die 0,0027° siclier zu messen gestattete, wurde das Mol.-Gew. des Inulins 
untersucht. Bei kleinen Einwagen konnte mit ziemlicher Sicherheit auf einen Kom- 
plex C12H 20Oi(i gesehlossen werden. Stiirke loste sich zu wenig u. fiel mit dem aus- 
frierenden NH3 wieder aus. — Die kryoskop. Konstantę von NH3 wurde (mit 
Mannit u. Acetanilid) zu 13,18 bestimmt. Theorie 7,25 (Schmelzwarmewert des 
NH3 nach M a s s o l ). Den Berechnungen liegt der empir. W ert zugrunde. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 1968—71. 1925. Wien, II. Chem. Univ.-Lab.) H aim s.

E. P. G. A. J . van  A gt und H. K am e rlin g h  Onnes, Isotliermen einatomiger Sub-
stanzen und ihre binaren Gemische. 25. Desgl. von zweiatomigen. 31. Die Kom- 
pressibililat yon H , und Heliumgas zwischen 90° und 14° K. Fortsetzung derVerss. 
von M a u t in e z  u. K a m e r l in g h  O n n e s  (Arehiyes neerland. sc. exact. et nat. [3 A]
6. 253; C. 1923. III. 1373) iiber die Kompressibilitiit von J/2 u. Ile -Gas bei tiefen 
Tempp. Zahlenniaterial u. Kurven im Original. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 625—37. 1925.) K. W o l f .

F. P. G. A. J . van A g t, Isothennen zweiatomiger Substanzen und ihre binaren
Gemische. 32. U ber das Verhalten von i /2 mit Bezug a u f das Gesetz der uberein- 
stimmenden Zustdnde. (31. vgl. vorst. Ref.) Durcli Umrechnung bestimmter GroBen 
aus fruheren Messungen lasscn sich Diagramme aufzeichnen. Es bestiitigt sich die 
Regel von K a m e r l in g h  O n n e s  u . K e k s o m , daB fiir Substanzen, wobei Assoziation 
ausgeschlossen ist, die krit. Temp. einen groBen EinfluB auf das gesamte Isotliermen- 
netz mit Bezug auf das Gesetz der iibereinstimmenden Zustiinde ausiibt. Wenigstens 
fiir J /2, Ne u. A r  besteht diese Reihcnfolge. 0 2 dagegen stort diese Regel. Zahlen
niaterial im Original. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 34. 638—43. 1925.) IC. W o l f .

F. P. G. A. J. vau  A g t und H. K am e rlin g h  O nnes, i)ber die Messung sehr 
tiefer Temperaturen. 32. Die thermische Ausdehnung yon Jenaglas 16m. Wiihrend
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die friihoren Messungen der Ausdehnung von Jenaglas 16m sich iiber das Tempe- 
' rtfturgebiet —}—1G° bis —182° eratrcclctcn, wurden nunmelir genauere Bestst. bis zur 

Temp. von fl. II, durcligefiibrt. F ur die Liingeniinderungen von 1 m Jenaglas 16111 
ergibt sich folgendes: von 13,1—97,8° (Liingenzunalime 0,671 -10 3 m), —102,8° 
(—0,770), —182,5° (—1,176), —252,8° (—1,294). Grapli. Darst. des Ausdehnungs- 
koeffizienten im Original. — Vff. folgern aus der grapb. Darst. der Ergebnisse von 
LlNDEMANN (Physikal. Ztschr. 12 . 1197. [1911]), daB fur die meisten Stoffe derVer- 
lauf des Ausdehnungskoeffizienten wie bei Glas ist. Sowohl die Ergebnisse der 
Vff., wie die yon L indem ann, sprecben elier zugunsten des Gesetzes von D e b y e , 
demzufolge bei genugend tiefen Tempp. der Ausdebnungskoeffizient proportional 
T s ist, ais fur das Bornsclie, gemSB welcliem bei diesen Tempp. Proportionalitat 
mit T  sollte bestehen miissen. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 3 4 . 618—24. 1925.) K . W o l f .

M ichel Samsoen, Vber die Anomalie der Ausdehnung von Glasern. Fali des Bor- 
saureanhgdrids. Der Ausdebnungskoeffizient von B2Oa steigt von 14,4-10 0 bei 10° auf 
19 • 10—a bei 245°, scbnellt dann auf 205-lO-0  bei 250° u. nimmt darauf wiederum 
nur ganz wenig mit steigender Temp. zu: auf 210 • 10~ 0 bei 334° u. ca. 2 ■ 10—4 
zwischen 250 u. 1100° (in fi. Zustande). Der Sprung der Ausdehnung zwischen 245 
u. 250° findet sein Analogon in der Anomalie der Gliiser, die bei einem bestimmten 
Brucbteil der Erweichungstemp. stattfindet. Die Allgemeinheit der Erscheinung 
macht ibren Zusammenhang mit einer ebem. Modifikation (Allotropie) der GlSser 
wenig wabrsclieinlicli. (C. r. d. TAcad. des seiences 181. 354—56. 1925.) B ikerm .

W. H erz, Zur Kenntnis glcielier Viscositaten. In einer Tabelle wird fiir eine 
Reihe von Fil. der Quotient aus der absol. gezShlten Temp. gleicber Yiscositat u. 
der krit. Temp. zusammengestellt. Dieses Yerbiiltnis TjTk (bei einer Zahigkeit von 
•0,0040) ist fur die verscluedeneu Fil. niebt merklich verscbieden (0,5—0,7). (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 7 . 293—94. 1925. Breslau, Phys.-chem. Abt. d. Univ.) H a n .

P ie r re  L eroux, Messung des Viscosiłatskoeffizienłen des Wassers seinem absoluten 
Werte naeh. Ausfiihrliche Bescbreibung der Apparatur u. der Methode, mittels 
welcher die Messungen (vgl. C. r. d. 1’Acad. des seiences. 1 8 0 . 914: C. 1 9 2 5 . I. 
2677) der Viscositśit des W . erfolgten. Die vom Yf. erlialtene Viscositiitstemperatur- 
kurve deckt sich nahezu vollig mit den von T h o r p e  u .  R o d g e r  erhaltenen W erten 
(Philos. Trans. R o y . S oc. 18 5 . [A], 397. [1894J. Die Fehlergrenzen der Messungen 
liegen bei etwa +  0,2°/0. Die Viscositat des W . ergibt sich ais unabhangig von 
der Drehgeschwindigkeit des rotierenden Zylinders. (Ann. de Physique [10.] 4 . 
163-248. 1925. Caen.) F r a n k e n b o r g e r .

E rn s t Cohen und W . D. J. van  D obbenburgh , Der Einflu/j ciufiersi geringer 
Spuren von Wasser a u f Losungsgleiehgewichte. I. Yff. bestimmten die Loslichkeit 
von Salicylsaure in Bzl. Ausgangsmaterial: Salicylsśiure (Kaiiliiaum , „fur calorimetr. 
Bestst.“), wurde entweder aus W . oder aus getrocknetem A. umkrystallisiert. Die 
Yerss. zeigen, daB auBerst geringe Spuren von W. die Loslichkeit von SalicylsSure 
in Bzl. selir stark erhohen. Hterin liegt eine Methode zur genauen Best. der 
Flussigkeitsmeuge, die die Vakuolen der krystallisierten Substanzen enthalten. Alle 
Loslichkeitsbestst. wurden bei 30,50° durchgefuhrt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 

•Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 518—29.1925. Utrecht, v a n ’t  HOFF-Lab.) K. Wo.
R,. W . H arm an , Wasserige Losungen von Natriumsilicaten. I. Herstellmig und 

elekłrische Leitfdhigkeit. Der vorliegende Teil der Arbeit enthiilt die Ergebnisse 
v o n  Leitfiihigkeitsmessungen an Nałriumsilicatlsgg. mit einem Verhaltnia NajO : Si02 
von 2 :1 , 1 : 1 , 1 :1 ,5 , 1 :2 ,  1 :3  u. 1 :4  u. 0,005—2-molar an Na. Ais Ausgangs
material dient krystallisiertes Na.,Si03- 9 IL 0 ,  das aus kauflicher Wasserglaslsg. 
nach der Methode von Y e s te rb e rg  (Mitteilungen des VIII. Intern. K o n g T esses fiir
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angewandte Chemie 2. 235; C. 1913 . I. 777) hergestellt u. durch Umkrystallisieren 
aus warmern W . unter Zusatz von NaOH u. A. gereinigt w urde; rhomb. Krystalle 
vom F. 47°. Die alkaliiirmeren Lsgg. wurden durch Elektrolyse der Lsg. des 
Metasilicats bei lioher Stromdichte, die alkalireiehere durch Zusatz der berechnetcn 
Menge NaOH gewonnen. Die Silicate mit Na.,O: Si02 -)- 2 :1  u. 1 :1  leiten an- 
niihernd gleich u. z w ar in den yerdiinnteren Lsgg., wahrscheinlicli infolge weit- 
gehender hydrolyt. Spaltung, betriicbtlich. Die Leitfiihigkeit der alkaliiirmeren 
Silicate ist in den verd. Lsgg. selir gering, in den konzentrierteren yerhaltnismiiBig 
gut. Vf. nimmt an , daB in letzteren betrachtliche Ionisation unter B. ziemlich 
beweglieher Silicationen eintritt, wiihrend in ersteren entweder die Ionisation 
zuruckgedriingt ist oder kolloide Komplexe vorliegen. Fiir die Beweglichkeit U 
des Silications in verd. Lsg. u. fiir bei 25° werden folgeude W erte berechnet: 

N a ,0 : SiO., . . . . .  1 :1  1 :1,5 1 :2  1 :3  1 :4
U ....................................  60 35 43 41
y l o o ...............................  160 121 95 91 88.

W ird fiir verschiedene Konzz. die Aquivalentleitfiiliigkeit gegen das Verhiiltnis 
Na, O : S i02 aufgetragen, so weisen die Kurven in den verd. Lsgg. nur einen Knick 
bei dem Verh;iltnis 1 :2 , in den konzentrierteren dagegen auch scliarfe Riclitungs- 
iinderungen bei 2 :1  u. 1 :1  auf. Vf. schlieBt, daB Verbb. der Zus. Na20 -S i0 2 u. 
Na20 ‘2 S i0 2 existieren u. alle anderen Verhiiltnisse Gemisclie dieser Silicate mit 
NaOH bez w. mit hydrat. S i02 darstellen. (Journ. Physical Chem. 29. 1155—68. 
1925. London, Univ.) K r Og e r .

V. R o th n m n d , Die Bindung des Wassers in den Zeołithen. Yf. teilt Verss. 
von J . B oehm  mit, die sieli mit der Wasseraufnahme u. -abgabe von Zeołithen 
beschaftigen. Eine Reihe von Mineralien werden bei konstanter Temp. veranlaBt, 
eine bestimmte Menge HaO aufzunebmen, u. werden dann bei hoherer Temp. ent- 
wassert. Dann werden sie bei der ersten Temp. wieder gewUssert u. s. f. Die 
Resultate sind graph. aufgetragen u. geben ein Bild von der Beweglichkeit des 
HaO in den Zeołithen. — Weiterliin bespricht Vf. Verss., die von friilieren Autoren 
auf diesem Gebiet gemacht worden sind. Es wird heryorgehoben, daB auch andere 
Stoffe wie Luft, H2, N,, Br2, J 2, Hg u. a. von den Zeołithen anstelle von H20  ge- 
bunden werden, u. Vf. scbliigt vor, zur Best. der Art der Bindung solche Zeolitlie 
rontgenograph. zu untersuchen, in denen II20  durch Hg oder J 2 crsetzt ist. (Rec. 
trav. cliim. Pays-Bas 4 4 . 329—39. 1925. P rag , Physikal.-chem. Inst. d. deutschen 
Uniy.) H a n tk e .

J . Bóeaeken und H. Gelissen, U ber eine qualitative Ubereinstimmung zwischen 
der Ilydratationsgeschwindigkeit von Saureanhydriden und der Jlydrolysegesclmmdigkeit 
vo7i Diacylperoxyde?i. Aus den in der Literatur yorliegenden Angabcn uber die 
Hydrolyse von Diacylperoxyden (vgl. auch G e l i s s e n , Chem. Weekblad. 2 2 . 186; 
C. 1 9 2 5 . II. 23) u. Unterss. Uber die Hydratation der entspreclienden Siiureanliydride 
von V e r k a d e  (Diss., Delft) laBt sieb der Satz ableiten: Diacylperoxyde, abgeleitet 
von Saureanhydriden, die kleine Hydratationskonstante haben, hydrolysieren nicht 
oder fiuBerst langsam. Dabei ist die Gescliwindigkeit dieser hydrolyt. Rk. kleiner 
ais die der ersten. Diese Ubereinstimmung wurde auch an einigen neu dargestellten 
Diacylperoxyden bestiitigt u. erstreckt sieb auch auf Benzolsulfonsaureperoxyd. — Oinn- 
amoylperoTyd, Nadeln (aus Aceton), F. 144°. — Phenylpropionsaureperoxyd, Blattchen 
(.aus verd. A.), F. 38,5°. — Trichloracrylsaurepcroxyd, Blattchen (aus A.), F. 49°. 
(Koninkl. Akad. van Wetenscli. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 3 4 . 456—61. 1925. 
Delft.) S p i e g e l .

J . G rób und I . K elp , Diflusion des Jods in reinen Lomngsmitteln und in 
Losungsmittelgemisclieti. Zur Kliirung der Frage, ob zwischen der Farbę u. der 
Diffusionsgeschwindigkeit des Jods in yerschiedenen Losungsmm. ein Zusammen-
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hang (Solyatation in braungefarbten Lsgg.) beatcht, werden die Diffusions- 
' gOBchwindigkeiten von J  in Benzol, Athylalkohol, Schicefcllcohlcnstoff, Chloroform u. 
Athcr mit einem modifizierten Óholmsclien App. gemessen. Die Ergebnisse sind 
tabellar. zuaammengeatellt; dabei ist besondera das Prod. aus D ^  (DifFusiona- 
gcsehwindigkeit bei nnendlieher Verd.) u. i] (Koeffizient der inneren Reibung) be- 
riicksicbtigt. Es ist in den yiolettcn Lsgg. konatant, weiebt aber in den braunen 
Lsgg. (A., A.) betraebtlicb yon dieaem W ert ab. Die Abweicliung entspricbt bei 
der ath. Lag. der Solyatationshypothese, bei der alkoh. dagegen liegt sie in ent- 
gegengeaetztem Sinne. Um die Solyatation qualitativ zu beweisen, werden Yerss. 
mit Losungsmittelgemischen (CSa bezw. CHC13 mit A. u. A.) angeatellt u. die liier- 
mit erhaltenen W erte fur D. i] mit den entsprechenden Daten fiir die reinen 
Loaungamm. yergliehen. Es ist hieraus zu sehen, daB A. u. A. die Diffusion im 
aUgemeinen yerlangsamen; aua yeracliiedenen Griinden wollen Yff. aber keinen 
SehluB auf die Solyatation ziehen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 1 4 7 . 321—30. 1925. 
Budapeat, Tierarztl. Ilochsch.) H a n t k e .

R u d o lf  V ondraźek  und J a n  Izak -K riżko , iiber den Einflufs von Yenmreini- 
gungen in  Zinfc a u f seine Loslichkeit in Sauren. Es wird die Ldsungsgeschwindig- 
keit yon reinem Zn  in H2SO., bei 17—19° gemessen. Die Rk.-Geachwindigkeit 
wurde aus der entwickelten Menge Ha bereehnet. AuBerdem wurde das Zn in ge- 
scbmolzenem Zustande mit anderen Metallen yersetzt u. die Anderung der Rk.- 
Geseliwindigkeit beobachtet. Zusatz yon JTg u. A l erniedrigt die Geschwindigkeits- 
konstante, wahrend Pb wenig EinfluB hat. Cd, ^ls, Sn, Sb, Fe, Ou erholien (in 
dieser Reihenfolge steigend) die Losungsgeschwindigkeit bedeutend. Zu Beginn 
der Rk. liegen die Verhaltnisse etwaa anders, indem manche Verunreinigungen, die 
in einem apateren Stadium die Auflosung beschleunigen, Passiyitat beryorrufen. 
(Rec. trav. cbim. Pays-Bas 44. 376—89. 1925. Brno, Czech. Teclin. Coli.) I I a n t k e .

D onald  H . A ndrew s, Loslichkeitsbeźiehungen isomerer organischer Yerbindungen.
III. Die gegenseitige Loslichkeit der drei Dinitrobenzole. (II. ygl. Journ. Physical 
Chem. 2 9 . 914; C. 1 9 2 5 . II. 1879.) Vf. besclireibt die Darst. yon p-Dinitrobenzol 
aus p-Nitroanilin, konz. H N 03 (D. 1,4); nach der Diazotierung sind N aN 02 u. 
CuS04 hinzuzufiigen, worauf nacli Erliitzen auf dem Dampfbad das Prod. entsteht, 
F. 173,5°. — Vf. yergleicht die Daten yon der gegenseitigen Loslichkeit der 
3 Dinitrobenzole, wie er sie aus Beobacbtungen des Gefrierpunktes erhielt, mit 
denen, die mit Hilfe des Gesetzes von der idealen Lsg. zu errechnen sind. Die 
W erte atimmen gut iiberein, d. h., daB die Krystalle jeden Iaomerea aus Mischungen 
der anderen zwei rein aind, u. daB die Yermischung der Fil. yon keiner W annę oder 
Volumenveranderung begleitet ist. — Vf. gibt die Moglichkeiten der Isomere in 
yerachiedenen Losungsmm. an u. findet, daB die Ergebnisse nur wenig von der 
idealen ICurye abweichen. (Journ. Physical Chem. 2 9 . 1041—47. 1925.) H a a s e .

Gh T. K ohm an , Loslichkeitsbeziehungen isomerer organischer Verbindungen.
IV. Die gegenseitige Loslichkeit von o-, m-, p-Nitroanilinen und von o-, m-, p-Nitro-
eUorbenzolen. (III. ygl. yo rst Ref.) Vf. teilt die Ergebnisse iiber die Verss. der 
gegenseitigen Loslichkeit der 3 Nitroanilinę u. Nitroclilorbenzole mit, u. ea zeigte 
sich, daB die gefundenen W erte mit denen aua calorimetr. Daten erreclineten faat 
ganz ubereinstimmen, d. h. die Lagg. sind fast ideał. Die calorimetr. Daten fur 
Nitrochlorbenzol waren nicht yerwendbar. (Journ. Physical Chem. 2 9 . 1048—56. 
1925.) H a a s e .

P au l P asca l, Einflufi der chcmischen Konstitution a u f die thermischen Eigen• 
schaften der binaren Gemische. VI. Triazin- und Benzolderiiate. (V. ygl. Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 2 9 . 644; C. 1 9 2 1 . III. 1283.) Die Ahnlichkeit der Ab- 
sorptionsspektra im Ultrayiolett u. der magnet. Eigenschaften der Ringe I, I I  u.
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I I I  (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1596; S. 1013) spricht fiir dic gleiclio

Konst. derselben. Einen neuen Beleg dafiir liefert die therm. Analyse der D eriw . 
von Bzl. u. Triazin. — 1,3,5-Triphenylbenzol (F. 172°) u.- 1,3, o-Triphenyltriazin 
(F. 232°) geben Misclikrystalle bei jeder Zus. des Gemiselies; der eutekt. Punkt 
liegt bei 21 % (Gew.-%?) Triphenyltriazin u. 102,8°. Gleichfalls misehbar im festen 
Zustande sind Triathylester der 1,3,6-Benzolłricarbansaure (F. 133°) u. Triathylester 
der 1,3,5-Tńazintricarbonsaure (F. 1G6°), Eutekticum bei 81°/0 Benzolderiy. u. 126°; 
Methyldiphenyltriazin u. 1,3,5-Triphenylbenzol, Eutekticum-bei 22% Triphenylbenzol 
u. 97°. Eine noch vollkommnere Mischbarkeit weisen Gemische von Methyldiphenyl
triazin (F. 110°) mit Triphenyltriazin auf, die keinen eutekt. Punkt haben. T ri
phenyltriazin u. Beuzoltricarbonsiiureester sind nur bis 37°/0 Ester misehbar, der 
eutekt. Punkt liegt bei 16% Triphenyltriazin u. 162,5°. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 37. 836—40. 1925. Lille, Fac. des sciences.) B ikerm an.

R a lp h  B. M ason und J. H . M athew s, Gleichgewiclit in den Systemen: Zinlc- 
chlońd-Pyridin und Cadmiumchlorid-Pyridin. Vff. bestimmten das Gleichgewiclit 
der Systeme ZnCl2-Pyridin in einem Temp.-Intervall von 0—105°, es esistiert nur 
eine feste Phase, niimlich ZnCl2'2 C 5H5N. — Fiir das Gleichgewiclit CdCla-Pyridin 
wurden Tempp. von 0—100° untersuclit. Es konnte die Verb. CdCl2 • 6 CtHeN iden- 
tifiziert werden. Diese Verb. ist unterhalb 9° stabil, wiihrend oberlialb 9° CdCU■ 
2C6II5N die stabile Phase ist. (Journ. Physical Chem. 29. 1178—83. 1925.) I I a a s e .

Jam es K en d a ll und Jam es E lio t  Booge, Die Stabilitat additiver Verbindungen 
zwischen Estern und Sauren. Bereits friiher (Journ. Americ. Cliem. Soc. 38. 1712 
[1916]) bericliteten Vff. uber additive Verbb. zwischen Estern u. Sauren. Die vor- 
licgende Unters. beschiiftigt sich quantitativ mit der Bestiindigkeit derartiger Verbb. 
Da die Frage von Bedeutung fiir die Kenntnis des Verseifungsvorganges ist, wurden 
Verss. auch in Ggw. von W . u. einem sicher inakt. Losungsm., Bzl., ausgefiihrt. 
Da 1. c. festgestellt war, dafi die stabilsten Verbb. solche yon Estern schwaeher 
Siiuren mit starken Siiuren sind, wurden zur Unters. Kssigester-Trichlorcssigsdure (I) 
(F. —26,8°, mol. Sclimelzwiirme 5170 +  50 cal.), Benzoesdurebenzylesler-Tńchlor- 
essigsaure (II) (F. 13,6°, mol. Sclimelzwiirme 5660 40 cal.) u. Bernsteinsaure-
dimethylester-Bistrichloressigsaure (III) (F. 8,3°, mol. Sclimelzwiirme 9600 cal.) ver- 
wandt. Der F. der Verbb. wurde durch entsprechende Mengen W. u. Bzl. prakt. 
gleich erniedrigt, woraus man sehlieBen muB, daB W. auch ais inakt. Losungsm. 
wirkt. Dagegen wurde durch den betreffenden Ester der F. weniger erniedrigt, 
die Verb. muB also in der Schmelze teilweise dissoziiert sein. Mit Hilfe von im 
Original abgeleiteten Formeln berechnet sich die Dissoziation fiir I  zu 12%, fUr I I  
zu 35%, fiir I I I  zu 4—6%. I  wurde ferner kryoskop. in Bzl. untersucht. Die 
Gefrierpunktskurve seiner Lsgg. lag oberlialb der der Komponenten, aber unterhalb 
der fiir die Summę der Komponenten errechneten; die Verb. ist also auch in verd. 
Bzl.-Lsg. nur teilweise dissoziiert. Ein qualitativ gleiclies Besultat wurde fiir Lsgg. 
von Essigester-Essigsaure in Bzl. erhalten, also ist selbst dieser schwache Komplex 
in Lsg. einigermafien bestiindig, wenn er auch erheblich stiirker zerfallen ist ais I. 
Da Eg. eine abnorme Gefrierpunktskurve gibt, war ąuantitatiye Auswertung dieser 
Verss. nicht moglieh. Im Zusammenhang liiermit wird der EinfluB des inneren 
Druckes (vgl. H ild e b ra n d , Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 1452 [1916]) auf den 
F. erortert. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1768—77. 1925. New York, Columbia 
Uniy.) llERTER.
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Jam es K en d a ll und Ceoil V ic to r K in g , Additive Yerlńndungen in  dem ter- 
' mir en System Ester-Saure-Wassei-. (Vgl. vorst. Ref.) Die Unterss. der yorst. ref. 
Arbeit wurden auf das terniire System Ester-Siiure-W. ausgedehnt. Es wurde dazu 
das kryoskop. Verh. yon Essigester in W. untersucht. Der Ester liefert eine mit 
der idealen fast zusammenfallendc F.-Kurye, muB also erheblieb liydratisiert sein. 
Kryoskop. Bestst. in Ggw. von JLCl, Eg., Chloressigsaure u. Tricliloressigsaure er- 
gaben, daB im 1. Fali gar keine Yerb. terniirer A lt oder zwisclien Ester u. Siiure 
yorbanden ist, bei den organ. Siiuren nur wenig. Untereinander sind wegen des 
verscbiedenen inneren Druckes u. der Assoziation die Ergebnisse nicht vollkommen 
yergleiclibar. Gegen Verbb. zwiseben HC1 u. Ester spricht aucli, da8 dureb Ggw. 
von Essigester dic Inyersion von Rohrzucker nicht yerzogert w ird ; gleichzeitig legt 
diese Beobaclituug den SchluB nahe, daB die Mecbanismen der Verseifung u. der 
Inversion ganz yerschiedene sind. Ggw. von Essigester yermindert die Leitfahig- 
kcit wss. Lsgg. von Siiuren u. Neutralsalzen (KC1 u. K-Acetat) betriiclitlich, was 
Vff. auf yerminderte Ionenbewegliebkeit zuruckfiiliren. Die Verseifungsgeschwindig- 
keit yon Essigester in Ggw. yersebiedener Mengen yon Saure wurde bestimmt, sie 
wuchs mit HC1 stitrker ais die molare Konz. der Siiure, mit den schwiiclieren Siiuren 
weniger. Ggw. der Siiuren beeinfluBte die Loslichkeit von Essigester in W ., u. 
zwar wurde sie merkwiirdigerweise yon der stiirksten u. scbwiichsten untersuebten 
Siiure, HC1 u. Eg., erlioht, von den dazwiseben liegenden, CH2C1 • C O JI u. CC13■ 
C O JI erniedrigt. In einem SchluBwort betonen Vff., daB, wenn aucli die Existenz 
terniirer Verbb. in wss. Lsg. zum mindesten yon sehr geringer GroBenordnung ist, 
diese trotzdem bei der Verseifung eine groBe Rolle spielen konnen. Gerade ihre 
geringe Bestiindigkeit kann ein bedeutsamer Faktor der Katalyse sein. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 7 . 1778—91. 1925.. New York, Columbia Uniy.) H e r t e r .

R o b e r t  C hristie  Sm ith , Der physikalische 2tustand von Katalysatoren. Stark 
poliertes P t zersetzt ILO.ź, durch Entfetten mit A. u. A. geht jedocb diese Fiihig- 
keit yerloren. Leiehtes Einfetten oder Aniitzen der Oberflache sowie Erliitzen iiber 
die Sinterungstemperatur yermindern gleicbfalls die katalyt. Wirksamkeit. Analog 
yerhalten sich Au  u. Pd. Vf. nimmt an, daB bei amorphen Katalysatoren die B. 
intermediiirer, fiir die katalyt. W rkg. maBgebender Verbb. durch Nebenyalenzen 
erfolgt, die bei krystallinen Katalysatoren innerhalb des Krystallgitters beansprucht 
werden; dio Aktiyitiit wird dalier durch alle Einfliisse, die Krystallisation herbei- 
fiiliren, herabgesetzt. (Journ. Physical Chem. 2 9 . 1116—18.1925. Glasgow, Uniy.) K r .

F ran z  F isch er, H ans T ropsch und P a u l D iith e y , U ber die Reduktion von 
Kohlenoxyd zu  Methan an verschiedenen Metallen. Die zu priifenden Metalle be- 
fanden sich, meist in 3 Scliiffchen zu 1 g yerteilt in einem 1 m langen, 1,5 cm 
weiten, beiderseits glasierten Porzellanrohr, das elektr. erhitzt wurde u. ein Thermo- 
element zur Warmemessung enthielt. Daruber wurde ein Gasgemisch — meist mit 
der Geschwindigkeit von 12 cc/Min. — geleitet, das aus CO u. H ,, meist im Ver- 
hiiltnis yon 1 : 5, bestand. Die Metalle waren aus den (durch Gliihen der Nitrate 
erlialtenen) Oxyden durch Ho bei mogliclist niedriger Temp. reduziert wrorden. Die 
Reaktionsgase wurden in einem graduierten Gasometer aufgefangen u. analysiert. 
Von den untersuchten Metallen zeigten folgende sich in der angegebenen Reihen- 
folge zur Erzielung einer katalyt. Red. yon CO zu CH4 brauchbar: Ru, Ir, Rh, Ni, 
-Co, Os, Pt, Fe, Mo, Pd, Ag, ais unwirksam wurden gefunden Cu, Au, W, Sb, MnO, 
Cr20 3. Ru, welclies sich ais bei weitem der beste Katalysator erwies, ermoglichte 
sogar die Umwandlung yon C02 in CH,. Nach Vergiftung durch S-Verbb. lieB es 
sieli durch Erhitzen im Luftstrom auf 600—700° wieder aktiyieren. In yielen 
Fallcn begunstigte der Zusatz yon (15°/0) AlaOa ais Auflockerungsmittel (Promotor) 
die Rk. Die untere Grenze der Eimv. lag mehr oder weniger iiber 200°, fiir die 
Rk. mit Ni w'urde sie bei 180° gefunden. Bei der Anwendung von Ru- u. Pt-Kon-
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takten lieB sieli das Auftreten von ungesiittigten KW-stoffen ais Zwischenprodd. 
naehweisen. (Brennstoffchemie 6 . 265—71. 1925. Miilheim-Ruhr.) B o r n s t e in .

F . H. C onstab le , Ein Apparat zur Lntersuchung der Wirkung von „ Griften“ 
und gemisehten Dampfen a u f die katalytiśche Aktwitdt. (Vgl. Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 1 0 8 . 355; C. 1 9 2 5 . I I .  881). Vf. beschreibt einen App., bei dem 
Dampfgemiscbe bestimmter Zus. oder die Darnpfe zweier Fil. abwecbselnd mit 
konstanter Stromungsgeschwindigkeit iiber einen auf eine bestimmte Temp. er- 
liitzten Katalysator geleitet werden u. untersucht damit die Dehydrogenierung von 
A. u. Amylalkohol aus Fuselol am Cu-Kontakt. Beide Alkohole reagieren anfiing- 
lich gleich scbnell, bei Amylalkohol fiillt jedoch infolge der yergiftenden W rkg. 
seiner Yerunreinigungen die Reaktionsgeschwiudigkeit mit der Zeit logarithm. ab. 
Die Temperaturkoeffizienten der Rk. werden durch die Vergiftung des Katalysators, 
wie auch durch Sinterung nicht geiindcrt. Durch mathemat. Betrachtungen wird 
gezeigt, daB sich im allgemeinen esperimentell nicht unterscheiden laBt, ob „Gifte“ 
die Katalysatoroberflacbe gleichmSBig oder die Zentren der Aktiyitat selektiy an- 
greifen. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 2 2 .  738—50. 1925. St. Johns Coli.) K r Og .

A j .  A t o m s t r u k t u r .  H a d l o c h e m i e .  P h o t o c h e m i e .

K. K uhn, Stand unscrer Keimtnisse vom kiimtlichen Gold. Zusammenfassende 
Darst. der Arbeiten iiber die Umwandlung von Quecksilber in Gold. (Umschau 
2 9 . 772—73. 1925.) J o s e p h y .

R.. 0. H erzog  und K. W eissenberg , Das Molekiil im Krystall. Vff. diskutieren 
den MolekulbegrifF im Krystall. Hierzu benutzen Vff. den Begriff' der „Dynade“, 
d. h. eine Atommenge, die durch stśirkere Krafte untereinander gebunden ist, ais 
au andere, auBerhalb stehende Atommengen. Aus Rontgenogramm, D. u. chem. 
Bruttoformel ergeben sich fur eine spezielle Substanz die fur sie moglichen Dynaden. 
V£f. besprechen weiter Bedeutung u. Anwendungsmoglichkeiten des oben definierten 
Begriffes. (Kolloid-Ztsehr. 3 7 . 23—24. 1925.) H a a s e .

W. M. P eirce , E . A. A nderson und P. van  Dyck, Eine TJntersuchung iiber die 
angebliche Allotropie des Zinks mittels der Rontgenstrahlenanalyse und eine Neu- 
bestimmung des ZinJcgitters. Yff. untersuclien nacli dem Debye-Scherrerverf. die 
Struktur des Zn  zwischen Zimmertemp. u. 400° u. finden keinerlei Andeutung einer 
Modifikationsanderung. In Ubereinstimmung mit den friiheren Verss. ergab sich 
fur Zn ein liexagonal dichtest gepacktes Gitter mit dem Achsenverhaltnis c/a =
1,86. Die Kantenliingen des Elementarparallelepipeds sind a =  2,657 k ,  c =  4,948 A. 
(Journ. Franklin Inst. 2 0 0 .  349—61. 1925.) B e c k e r .

H. M ark  und E. P o h lan d , iiber die Gitter struktur des Athans und des Di- 
borans. Athan, CSHS, u. Diboran, BsHe , krystallisieren hexagonal. Die Molekiil- 
schwerpunkte bilden ein hexagonal dichtest gepacktes Elementarparallelepiped, 
welches entlang der c-Aclise etwas dillatiert erseheint. Bezogen auf das ortho- 
hesagonale Elementarparallelepiped, ergeben sich aus dem Debye-Sclierrer-Rontgeno- 
gramm fur beide Verbb. folgende Abmessungen:

b
a

CaH
7,74 A
A dfi

B,H
7,89 A
4

C
c/6

4
0,694

1 ,5 -1 ,6 1

3,5 1

4
0,580

n
D ..............................
Abstand C— C I
desselben Mol. )
Abstand C— C \
benachbarter Moll. ] |  benachbarter MoO.
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Im Elemcntarparallelepiped kann man die Moll. CsIIa u . B 2H 0 im Gitter lcicht 
zuąammenfassen. (Ztschr. f. Krystallogr. 6 2 . 103—12. 1925. Bcrlin-Dahlem.) B e c k e r .

&. B lunck  und P. P. K och , i i  ber die Ermittlung der Intensitatsverhaltnisse 
in ‘ Systemcn von Dcbye-Sclicrrcr-Ringen. Anwendung a u f die E>-forschung des photo- 
graphisehen Prozesses. Die Entstehung eines latenten Bildes stellt eine Storung im 
Raumgitter des AgBr-Kornes dar, die mit Hilfe der Rontgenspektroskopie naeh- 
weisbar sein muB, wenn man dafiir sorgt, daB das latente Bild genugend aus- 
gepragt ist u. d u rc h  d ie  R o n tg e D s tra h lu n g  kein neues latentes Bild erzeugt w ird . 
Kleine AgBr-Korner werden sich dazu eignen, die den analysierenden Rontgen- 
stralil durch ein Strormmgsverfahren rasch passieren. Vff. untersuchen zunachst 
entwickelte photograpli. Schicliten. Fiir A =  0,71 A wird die lineare Beziehung 
zwischen Intensitiit der Rontgenstrahlung u. SchwSrzung bestiitigt. Das aus- 
gcschiedenc Ag ist krystallin wie gewohnliches metali. Ag. Aus den Seliwiirzungen 
der Debye-Scherrer-Ringe laBt sich die Ag-Menge in dem Praparat berechnen, sie 
steht in guter Ubereinstimmung mit der aus der dirckten Schwiirzungsmessung be- 
rechneten. (Ann. der Physik [4] 77. 477—94. 1925.) K e l l e r m a n n .

P. P. K och und H. V o g le r , U ber die Ausscheidung von.Silber aus Silber- 
halogeniden durch intensive Belichtung. (Vgl. Ztschr. f. Physik 3 2 . 384; C. 1 9 2 5 . 
II. 1131.) Die Methode, eine Debye-Scherrer-Aufnalime pliotometr. auszuwerten, 
wird fiir das aus AgBr durch starkę Lichtintensitat ausgeschiedene Ag angewendet. 
Man erhalt dabei eine Intensitatskurve, die durch Uberlagerung der AgBr- u. der 
Ag-Ringe zu erkliiren ist. Damit ist bewiesen, daB das aus dem AgBr ausgeschiedene 
Ag krystallisiert ist. AgBr, das nacli starker Belichtung fisiert wurde, zeigt eben- 
falls die Ringe des Ag-Gitters. Mit AgCl werden analoge Resultate erhalten, da- 
gegen scheidet sieh das Ag aus dem AgJ nicht in krystallisierter Form ab. (Ann. 
der Physik [4] 77. 495—502. 1925.) K e l l e r m a n n .

Tom. B a rth  und Gr. Lunde, Der Effckt der Lantlianidenkontraktion bei den kubisehen 
Platinmetallen. Ober die Lantlianidenkontraktion vgl. Norske Videnskaps-Akademi
i Oslo. I. Matem.-Naturoid Klasse 1 9 2 5 . Nr. 7. 5; C. 1 9 2 5 . II. 1127. Vff. machten 
Rontgenaufnahmen von R h, P d , P t u. Ir  in Pulverform nacli der Methode von 
W y c k o f f  u .  erliielten fiir Rh 3,795 -10 8 cm, fiir Ir  3,823 • 10 8, fiir P d  3,873 -10 8 
u. fiir P t 3,903 -10 8 cm ais Kantenliinge des Parallelepipeds mit 4 Atomen. 
(Norsk geologisk tidsskrift. 8. 4 Seiten. 1925. Sep. Oslo, Univ.) E n s z l in .

Tom. B arth , Die Krystallstruktur von Perowslcit und verwandteti Verbindungen. 
(V gl. vorst. Ref.). Das M in e ra ł  Peroicskit von d e r  Zus. CaTi03 w u rd e  nach d e r  
D EB Y E-SC H ER R ER -M ethode untersuclit, es ist p s e u d o re g u la r .  U n te r  d e r  Annahme 
eines M o le k iils  im Parallelepiped ist die Kantenliinge des W uriels 3,795-10"-8 cm. 
Dysanalyt ist ein Mischkrystall von CaTi03 mit N aN b03. E r ist ebenfalls pseudokub. 
D ie  KantcnlSnge des Wiirfels betriigt 3,826 • 10 18 cm. Kiinstłiches NaNbOs, welches 
in der erlialtenen fein krystallinen Form doppelbrecliend ist, i s t  auch pseudokub. 
mit einer Kantenlange yon 3,890-10- 8  cm. D ie  Atompositionen des P e ro w s k i ts  
sind Ca (000), T i ($■£■$■), O(O-J^) ( } 0 |)  (r} \  0). (Norsk geologisk tidsskrift. 8. 
16 Seiten. 1925. Sep. Oslo, U n iv .)  E n s z l in .

I. S. Bo-wen und R. A. M illik a n , Beziehungen der PP,-Gi'uppen in Atome?i 
mit derselben Elektronenanordnung. YfF. geben eine ausfuhrlichere Darst., vor allem 
der Versuchsergebnisse, von den im (Physical Review. [2] 2 5 . 591; C. 1 9 2 5 . II. 
888) gegebenen Bericlit iiber „Doppelspriinge“ von Elektronen, welclie eine mono- 
chromat. Strahlung veranlassen. Es werden die typ. Liniengruppen (Quintupletts p p ' 
bezw. Quadrupletts p p ')  fiir die Zwei- sowie fur die Drei-Yalenzelektron-Atome 
(z. B. Mg,, Al„, Sim, Pjy, Sy, Clvi, BeI? B,,, Cm, Njy, Oy, sowie A l,, Si;j, Pnij Sjy, 
CItj Cu, Nm , Ojy) cxperimentell ermittelt u. ilire Bedeutung fiir die Atomstruktur 
diskutiert.
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Vff. folgern aus ihren Verss., daB der W ert des Ionisierungspotentials eines 
Atoms verschieden sein kann ję nachdein, in welcliem Zustand das ionisierte Atom 
nacli der Ionisierung, z. B. der Entfernung eines s-Elektrons zuruckbleibt, d. h. ob 
z. B. das j)-Elektron sieli auf einer p lt p 2, p3 oder P-Balm bewegt. (Physical 
Review [2] 26. 150—63 1925. Pasadena.) F ra n k e n b ijrg e r .

Louis A. T u rner, Die Energiewerte mehrfacher Ionisierung leicliter Atonie durch 
X-Strahlen. Vf. legt seinen Berechnungen die Annabme zugrunde, daB die Ent
fernung eines Elektrons aus der JT-Seliale auf die aufieren Elektronen so wirkt, 
ais ob die Kernladung um eine Einlieit gestiegen wSre. Dementsprechend werden 
die Energiewerte errecbnct, die zur sukzessiven Loslosung der E -  u. L-Elektroneu 
bei den Elementen Na bis K  aufzuwenden sind. Auf Grund von Wentzels Theorie 
der Feinstruktur der Jf-Strahlung u. von Hjalmars Messungen der „Funkenlinien“ 
der JT-Strablung werden flir die Elemente Na bis S nocli węitere Niveaus bei der 
mehrfachen Ionisierung berechnet. Die Quadratwurzeln der Energieen {]/ v /B ) , die 
zur sukzessiven Entfernung des 1., 2. u. 3. Elektrons der L-Niveaus aufzuwenden 
sind, ergeben, gegen die Ordnungszalilen aufgetragen, 3 einander parallele Gerade; 
dies erweist, daB die Entfernung des 1. Z-Elektrons die Absehirmkonstante (7,27) 
fur die verbleibenden Elektronen auf das 0,62-fache, die des 2. £-Elektrons erneut 
auf das 0,65-faehe reduziert. Ahnliche Gerade ergeben sieli fur die zwei A-Elek- 
tronen; liierbei wird die Absehirmkonstante (1,5) durch dic Entfernung des
1. JT-Elektrons auf das 0,16-faclie reduziert. Die Betrachtungen lassen erkennen, 
daB der experimentelle W ert fiir die Grenze der .ST-Absorption des .P  irrtiimlich 
bestimmt ist. (Physical Kcview [2] 26. 143—49. 1925. HARVARD-Univ.) F rankenb.

L u ig i R o lla  und G iorgio P iccard i, U ber die cliemische Statik der Elektronen- 
plidnomene. Zur quantitativen Auswertung der Gleichung A  *=? -1+ +  Elektronen 
geben V£f. eine Versuehsanordnung an, die auf folgender Uberlegung beruht: In 
einc Flamme, die ais vollkommen stationiir betrachtet werden kann, bringen VfF. 
einen diinnen metali. Faden. Beim Gliihen ist der Faden befiihigt, Elektronen 
auszusenden. In der Flamme sind daun gemSB obiger Gleichung auBer A  nocli 
Ionen A + u. Elektronen vorhanden. Die Ionen, die in der Niihe des Metalls sind 
oder an das Metali stoBen, neutralisieren ilire positiyen Ladungen mit einem 
Elektron des Metalles u. verwandeln sich in neutrale Atom; die Elektronen dagegen 
verbleiben frei in der Flamme u. geben gesammelt u. durch einen Leiter fortgefiihrt 
einen kontinuierliclien elektr. Strom. Die Intensitat dieses Stromes ist eine Funktion 
der Anzahl der Elektronen, die in der Zeiteinlieit durch den Leiter flieBen, oder 
genauer, der Strom, der einem Elektron pro Sekunde entspricht =  15,84-10—20 Amp., 
wenn man den W ert der elektrostat. Einheit e =  4,774 • 10—10 nimmt.

Die Zahl der Elektronen pro Sekunde ist gleich der Zahl der Ionen pro Sekunde. 
Da man [4] leicht aus dem Gewicht der in der Zeiteinlieit verfliichtigten Substanz 
u. der Ayogadroschen Zahl bestimmen kann, liiBt sich sofort der Dissoziationsgrad 
u. die Gleichgewichtskonstante obiger Gleichung errechnen u. zwar naeh den 
Gleichungen:

Dissoziationsgrad =  100 K  =  1 4 * ] ^  .
[4 ] [4 ]

(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2. 29—31. 1925.) G o t t f r i e d .
W illia m  P. Jesse , Die relative Ionisierung in  verscliiedenen Gasen mittels 

langsam betvegte>• Elektronen. Vf. erzeugt einen gleichmiiBigen Elektronenstrom, 
indem er die yon einem W -Gluhdraht ausgehenden Elektronen durch ein, zwischeu 
diesem Draht u. einer durchlocliten Platte angelegtes elektr. Feld beschleunigt u. 
nach Passieren der Platte in ein, von starken elektr. Feldern freics Gebiet treten 
laBt. Dort ionisieren sie infolge der erhaltenen Bewegungsenergie das vorliandene 
Gas; die entstandenen positiyen Ionen werden an einem konzentr. angebraeliten
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.Ring, dic Elektroncn an einer, der durchbohrten Platte gegeniiberstehenden Scheibe 
aułgefangen. Die Drucke werden so niedrig gelialten, da8 sekundiire Effekte niebt 
eintreten; es wird die auftretende Ionisierung fur Elektronenenergieen von 20 bis 
30 Volt bestimmt. Mit ansteigender Elektronenenergie erreicht die Ionisierung in 
jedem der untersuehten Gase einen spezif. Maximalwert u. z war fiir H e  bei 140, 
fur Ne bei etwa 220, fiir A bei 100, fiir CO bei 120 u. fiir N2 bei 100 Yolt. Bei 
200 Yolt sind die relativen Ionisierungen bei 1 mm Gasdruek: Ha 0,91, H e  0,48, 
CH4 3,5, Nj 3,2, CO 3,45, A 4,1, Ne 1,0. Die Resultate stimmen mit den von 
H u g h e s  u .  K l e i n  (Physical Review [2] 2 3 . 450; C. 1 9 2 4 . II. 149) gefundenen 
ubereih; nur der fiir A bestimmte W ert ist um 0,7 hober. Ein sekundiires Masimuin 
findet sieb in jedem Fali bei 350—400 Volt, vermutlich infolge der W irkung von 
SekundSrstrahlen. Es zeigt sieb, daB die lonisierbarkeit eines Molekiils niebt im 
allgemeinen der Zahl der in ihm entbaltenen Elektroncn proportional ist. (Physical 
Revicw [2] 2 6 . 208—20. 1925. Y A L E-U niv .) F r a n k e n b u r g e r .

D. R. H a rtree , Das Ionisationspotential des ionisierten Mangans. Vf. berechnet 
aus den W erten fiir O  (I) das Ionisationspotential des M n  (II) zu 14.5 +  0,4 Yolt 
fiir das ’/i Elektron. Dieser W ert stimmt mit den direkten Messungen C a t a l An s  
(Phil. Trans. Roy. Soc. [A] 2 2 3 . 127) gut iiberein. (Naturę 116. 356. 1925.) B e c k e r .

N. v. R.eschevsky, Der Thennioneneffekt vom Standpukt der Phasenregel. Bei 
der Betrachtung des Gleichgewiehtes zwischen Metali u. Elektronendampf muB wie 
bei einem biniiren Fliissigkeitsgemisch auf die Konz. der zweiten Komponentę, liier

- der posityen Ionen, Riicksicht genommen werden. F ur das thermodynam. Potential 
des Metalles wird eine spezielle Hypothese eingefiibrt, aus welcber sieb die Richard- 
sonsche Formel ableiten liiBt. Es folgt, daB die Konstantę A  niebt universell sein 
kann. (Ztschr. f. Pliysik 33. 606—12. 1925. East Pittsburgli [Pa.].) C a s s e l .

R. S ee lig er und "W. L indów , Spektralphotomelrische Słudien an der Glimment- 
ladung. (Vgl. S e e l i g e r , Jahrb. Radioakt. u. Elektronik 20. 353; C. 1924.1.2667.) 
Vff. erweitern die friilieren Beobacbtungen auf die wirkliehen Intensitaten fiir die 
kathod. Entladungsteile u. untersuehten den Intensitatsabfall im negativen Glimin- 
licht (vgl. H o l m , Physikal. Ztschr. 16. 72 [1915]); zugleich wurde die Brauchbar- 
keit einer neuen Methode der direkten Spektralpbotometrie erprobt. Fiir die Fest- 
stellung, daB in den von der Kathode entfernteren Glimmlicbtteilen der Intensitiits 
abfall langsamer erfolgt ais selbst den sehnellsten Elektronen mit einer dem Kathoden- 
fall entspreclicnden Geschwindigkeit entsprechen wiirde, geben Vff. folgende Er- 
kliirung. Es wird angenommen, daB die primaren Elektronen im Glimmlieht das 
Gas ionisieren u. zum Leuehten anregen u. daB nun ein Teil der gebildeten posi- 
tiven u. negativen Ladungstrager in den nur von sebr schwachen Feldern erfiillten 
Raumteilen nach allen Seiten diffundieren u. bei ilirer W iedervereinigung zur Licht- 
emission beitragen. Vff. schreiben der Diffusion eine wesentliehe Rolle im opt. 
Auf hau des Glimmliehtes zu u. denken sieb seinc Konst. folgendermafien: Dureli- 
gehende, im Mittel nahezu geradlinig fliegende, schnelle Primarelektronen, sowie 
langsamere, in gebrochenen Bahnen fliegende Sekundarelektronen u. daruber ge- 
lagert eine Wolke diffundicrender Ladungstrager. Fiir die vom Glimmsaum ent
fernteren Glimmliehtteile wird die Diftusion allein niebt mehr zur Erklarung der 
fraglichen Diskrepanz genugen. (Physikal. Ztschr. 26. 393—405. 1925. Greifs- 
wald.) K. W o l f .

R a g n a r  H olm , Der gegenwartige Stand der Theorie des Glimnistromes. II. E in  
Nachtrag. (Vgl. Physikal. Ztschr. 2 5 . 497; C. 1 9 2 5 . I. 466.) Yf. ergiinzt seinen 
friiheren Bericht u. Literaturnacbweis. (Physikal. Ztschr. 2 6 . 412—20. 1925.) If. Wo.

A. G iintberschulze, Ycrsuch einer Theorie der Erscheinungen an der Kathode 
der Glimmentladung. Yf. entwickelt mit Hilfe der bekannten Eigenschaften der
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Elektronen u. der Verteilung des elektr. Feldes im Fallraum der Glimmentladuug 
die Bedingungcn fiir dereń Zustandekommen. Ferner ermoglichen die yon H u g h e s  
n , K l e i n  gemessenen Kurven der Ionisierungsausbeute der Elektronen in Abliangig- 
lceit von ihrer Geschwindigkeit eine graph. Bereclmung der von einem Primiir- 
elektron im Fallraum u. Glimmlicht insgeBamt gebildeten Ionenpaare. Diese Uber- 
legungen u. Recbnungen bilden die Grundlage fiir die Aufstellung einer Anzabl 
yon Bezieliungen zwiscben der Dicke des Fallraumes, den Katbodenfall, der Strom- 
dichtc u. den yerscliiedenen Yariablen. (Ztschr. f. Physik. 33. 810—30. 1925. 
Charlottenburg.) F k a n k e n b u r g e r .

R. de L. K ro n ig , Die Theoric iiber den Einflufs magnetischer Felder a u f die 
Bremswirkung voti Gasen a u f ci-Teilchen. Theoret. Betraclitungen im AnscliluC an 
die Bolirscbe Theorie. (Proc. Cambridge Pliilos. Soc. 22. 773—76. 1925. Columbia, 
Uniy.) K r CGER.

R. H. F o w le r , Theoretische Untersuchung der Bremswirkung von Wasserstoff- 
atomen a u f a-Teilehen. Rein mathematisch. (Proc. Cambridge Philoa. Soc. 22. 
793—803. 1925. Trinity Coli.) K u Og e r .

G eorges F o u rn ie r , T7ber die Absorption der ft-Strahlen durch Materie. In 
Fortsetzung seiner frulieren Arbeit (C. r. d. 1'Acad. des sciences 180. 284; C. 1925.
II. 266) bestiitigt Vf. auch noch iiir den Massenabsorptionskoeffizienteu fijo  yon 
Mg, Fe, Ni, Zn u. Cd die Giiltigkeit der yon ihm aufgestellten linearen Beziebung 
fjL/Q =  a -f- b N . Bei den Elementen mit einer Stellenzahl N  groBer ais 50 kann
man wegen der yorbandenen starken sek. 5-Strahlung den W ert fur (ijQ nicht
direkt bestimmen. Vf. berechnet jedocb aus der obigen Formel jx/o fUr die primiire 
Stralilung u. benutzt diesen W ert, um aus der Absorptionskurye graph. den Anteil 
der Sekundarstrahliing zu ermitteln. In  cinfacherer Weise ergibt sich der Massen- 
absorptionskoeffizient (l'jo  der Sekundarstrahlung, wenn man den fiir jxjn wie an- 
gegeben berechneten W ert in den von L a t t E s  (C. r. d. l’Acad. des Sciences 180. 
1400; C. 1925. II. 1543) angegebenen Ausdruck fiir die Intensitiit der ganzen yon 
einer homogenen Primiirstrahlung erzeugten Sekundiirstrahlung

( — tL  . —  ^  J L .
Y  =  ± k \ e  0 ' s -  e * s )

einsetzt. Man erba.lt dann fiir P t (78), Au (79), T l (81) u. Pb (82) die W erte 14,7,
14,6, 14,5 u. 14,3, die siimtlich kleiner sind ais die der Primiirstrahlung (26,076, 
26,218, 26,502 u. 26,644), u. die in irgend einer Weise von der Stellenzahl ab- 
zuhiingen selieinen. Vf. glaubt, daB seine Beobachtungen die Anwendung des 
linearen Gesetzes auch auf die Elemente hoher Ordnungszalil berechtigt erscheinen 
lassen. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 1490—92. 1925.) P h i l i p f .

W . W ien , Neue Forschungen iiber positive Strahlen. Vf. beschreibt eine Methode 
zur Bestimmung der freien Wegliingen u. der relatiyen Anzabl geladener u. un- 
geladener Partikel in einem Strom yon Kanalstrahlen in Ggw. von Atomen u. 
Molekiilen yerschiedener Elemente. — Verss. von R e ic h a r d t  iiber dasselbe Thema 
zeigen, daB die reziproken mittleren freien Wegliingen der geladcnen Teilchen pro- 
portional dem Druck sind. An einer graph. Darst. wird gezeigt, wie sich das Yer- 
liitltnis der geladenen zu den ungeladenen Partikein mit ihrer Geschwindigkeit, 
d. b. dem Spannungsgefalle im Entladungsrobr, iindert. — W eiter beschiiftigt sich 
Vf. mit zwei anderen Arten yon ZusammenstoBen, solclien, die Liehtemission heryor- 
rufen, u. solclien, die die Liehtemission eines augeregten Teilchens yerbindern 
(„Storungen"). E r bestimmt im Vakuum von 0,001 mm die Leucbtdauer yon yon 
Kanalstrahlen angeregtem H, O, N, He u. Hg, aus der die mittlere Leuclitlange be
rechnet werden kann. Auch fiir die sog. „Storungen“ werden die freien W eg
liingen bestinimt. Hierzu benutzt Vf. eine besondere Vorrichtung, die es gestattet, 
gleichzeitig in benachbarten Apparaturteilen einen Druck yon 8 u. yon 0,02 mm zu
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halten. Es wird die Intensitiit der Ha-Linie bei verschiedenem Druek yerglichen 
if. dęibei festgestellt, daB sie proportional mit dem Druek bis 0,5 mm w&chet, wo 
sie daim konstant wird. Dieses Yerhalten wird auf den EinfluB der „Storungs“- 
stćiBe' zuruckgefiihrt u. stebt mit den theoret. Betraehtungen in gutem Einklang. 
Vf. gibt dann eine Methode an , mit dereń Ililfe sieb die von geladenen u. un- 
geladenen Partikeln berstammenden Spektrallinien unterscheiden lassen. In Yerb. 
mit dieser Frage beschaftigt sicb die Arbeit mit der Verschiebung der Spektral
linien nacb dem Dopplerschen Prinzip, u. es werden Beobaehtungen von R a u  iiber 
den Dopplerefiekt bei dem von positiy geladenen N3-Molekulen angeregten Banden- 
spektrujn mitgeteilt. Zum SchluB sprielit Vf. iiber die elektromagnet. Analyse der 
Kanalstrablen yon D O p e l , die unter anderem zeigt, daB negatiy geladene He-Atome 
besteben konnen. (Proc. Physical Soc. London 37. 324—33. 1925.) I I a n t k e .

A lb e rt Nodon, Rontgenslrahlen von grofser Wellenldnge. Kurze, teilweise histor. 
Ubersicht. (Science Moderne 2. 456—62. 1925. Bordeaux.) B e c k e r .

L. S. O rn ste in , Die Intensitiit vielfacher Spektrallinien: Expcriment und
Theorie. Vf. gibt eine Methode an , mit dereń Hilfe die Intensitiit von Spektral
linien pliotograph. verglichen werden kann. (Proc. Physical Soc. London 37. 334 
bis 347.*1925. Utrecht, K u k s  Univ.) I I a n t k e .

H arv ey  B. Lem on und Charles M. B lackburn , Eine dreidimensionale Methode 
zur Darstellung von Quantenubergdngen in  Bandenspektren. Zur Darst. der yer- 
scliiedenen stationiiren Quantenzustiinde eines Atoms haben sich die bekannten 
Energieniveauschemata ais sehr brauehbar u. anschaulich erwiesen. Vff. versuchen 
fur die Bandenspektra ebenfalls eine moglichst anscbauliche Darst. zu geben. Die 
von ihnen gewahlte Darst. ist kein Energieniveauschema im quantitativen Sinne, 
aber sie stellt doch die Bohrsche Freąuenzbedingung, Auswahlprinzip u. die Be- 
ziehungen zwischen den einzelnen Gliedern der Bandengruppen sehr anschaulich 
dar. Der grundlegende Gedanke ist die Festlcgung zweier paralleler Ebenen, die 
eine fiir den Anfangszustand, die andere fiir den Endzustand des emittierenden 
Molekuls. In den Ebenen sind die Schwingungsąuantenzahlen n  ais Abszissen u. 
die Ilotationsąuantenzahlen m ais Ordinaten eingetragen. Ein Quanteniibergang 
wird dann durch die Yerbindungslinie zwischen einem Punkt der Anfangsebene u. 
einem Punkt der Endebene dargestellt. (Astrophys. Journ. 62. 61—64. 1925.) S t e i n .

A lb rec h t U nsóld, Uber die Abschirmungsdubletts der Bowen-Millikanschen Ultra- 
violettspektren. Vf. geht yon der Tatsache aus, daB die „Abschirmungsdubletts'* im 
opt. Gebiet sicb dadurcli yon denen der Rontgenspektren unterscheiden, daB ihre 
A  ]/o/-Werte einen starken Gang mit der Ordnungszahl Z  aufweisen. Im AnschluB 
an die von W e n t z e l  (Ann. der Physik [4] 76. 803; C. 1925. II. 887) gegebene 
Anschauung, daB diese Abweichung davon herruhrt, daB das Leuchtelektron in die 
K- bezw. L-Schale eindringt, liiBt sich der charakterist. Gang der A  "|/ł/'-Werte be- 
rechnen. E r ergibt sich in guter Obereinstimmung mit der Erfahrung; cbenso 
ergeben sich fiir die in die mathemat. Ansśitze eingehenden Ionenradien Werte, die

- gut mit den auf anderen Wegen bereehneten W erten libereinstimmen. So erhalt man 
fiir die Radien von Ne, N a+ u. Mg++ die W erte 0,78, 0,57 u. 0,45, wiihrend sie, 
nacli G r is im s  Angaben (Ztschr. f. physik. Ch. 98. 372; C. 1921. III. 1493) ais 0,63,
0,52 u. 0,39 beobaehtet werden. (Ztschr. f. Physik. 33. 843—48. 1925. Munchen, 
Inst. f. theoret. Physik.) F r a n k e n b u r g e r .

P. Zeeman, Magnctisicnwg von Spektrallinien. RiiekUick und Ausblick. Histor. 
Ubersicht iiber die Entw. des Zeemaneffektes. (Journ. Franklin Inst. 200 . 305—11. 
1925. Amsterdam, Uniy.) B e c k e r .

M as P ete rsen  und Je ro m e  B. Green, Wellenliingen und Druckdnderungen im  
Magnesiumspektrum. Die Druckyerschiebung der Spektrallinien wurde yon S t a r k  
(Ann. der Physik 43. 1017) ais Starkeffekt durch die elektr. Felder der Nachbar-



1 6 A ,.  A t o m s t u u k t u e . E a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1 9 2 C . I .

atome gedeutet u. durch E i t t e r  (Ann. der Physik 59. 170; C. 1919. III. 468) wurde 
diese Deutung experimentell ais zutreffend erwiesen. Diesem Standpunkt wurde iu 
der Folgezeit entgegengehalten, daB es sich bei den beobachteten Ersclieinungen 
teils garnicht um Druckveranderungen sońdern um den Poleffekt gehandelt habe; 
letzterer bestelit in der Erscheinung, daB die Wellenliinge des emittierten Lichtes 
an den Polen des Lichtbogens von derjenigen im Zentrum des Lichtbogens etwas 
verschieden ist. Die Einw. der Pole wird naturlieh um so starker sein je  kiirzer 
der Bogen ist. Um die Druckverschiebung von dem Poleffekt experimentell zu 
trennen, untersuchten die Vff. daher das Mg-Spektrum in einem moglichst langen 
Bogen einmal in Luft u. dann im Vakuum. Die mit einem Eowlandschen Gitter 
gemessenen Wellcnliingen sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die Druck- 
iinderungen zeigen Ubereinstimmung mit friiheren Daten, sind aber meist kleiner. 
Die Verscliiebungen wachsen, wie es die Theorie des Starkeifektes yerlangt, mit 
der Seriennummer. Sie sind zum Teil in tjbereinBtimmung mit den fiir Mg be- 
kannten Starkeffekten. (Astrophys. Journ. 6 2 . 49—60. 1925.) S t e i n e r .

P. A. van  d er H a rs t, U ber die Spektren von Z inn, Blei, Antimon und Wismut 
im  magnetisćhen Fclde. (Vgl. B a c k , Ztschr. f. Physik 15. 2 0 6 ; C. 1923. ]JI. 417.) 
Es wird der Z e e m a n e f fe k t  gemessen fur Sn (35 Linieu), P 6 (2 3 ) , Sb (27) u. 2Jt(16 ). 
Vf. stellt Abweichungen zwischen seinen Resultaten u. denen P u r v i s ’ (Naturę 7 6 . 
166 [1907]) fest, die den ungenaueren Messungen von P u r v i s  zugeschrieben werden. 
Yf. fand auBerdem, daB eine Anzahl Sb-Linien von S c h ip p e r s  (Ztschr. f. wiss. 
Photographie, Photophysik u. Photochemie 11. 235. 241 [1912]) angegeben, nicht 
reell sind. Tabellen u. Literaturzusammenstellung der Arbeiten ttber den Zeeman- 
eftekt im Original. (Archives neerland. sc. exact. et nat. [III A] 9. 1—28. 1925. 
Amsterdam, Univ.) K. W O LF.

W. c. van Geel, Inłensitat der Zcemankomponoilen der Mehrfaclilinien. Vf. 
priift an Hand von Gitteraufnahmen der Zeemankomponenten der Mehrfachlinien 
von B a c k  die von IIO n l  fiir die IntensitJit derselben aufgestellten Eegeln (vgl. 
Ztschr. f. Physik 31. 340; C. 1925. I. 1947). Es ergibt sich beim Oktettsystem (Mn), 
beim Septettsystem (Cr) u. beim Quintettsystem (Cr) befriedigende Ubereinstimmung 
yon Rechnung u. Experiment. (Ztschr. f. Physik 33. 836—42. 1925. Utrecht, Physi- 
kal. Inst. der Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

T heodore L ym an und F. A. S aunders, U ber das Neon- und Argonspektrum 
im  extremen Ultraviolett. Die Verss. der Vff. (Physical Eeyiew [2] 25. 886) stehen 
im Einklang mit den Messungen von H e r t z  (Naturwissenschaften 13. 489; C. 1925.
II. 637). (Naturę 116. 358. 1925. H a r y a r d  Univ.) B e c k e r .

F. B alde t, M it Kolilenstoff verkniipfte Bandempektren. Bemerkung zu der Notiz 
von B irg e  (Naturę 116. 170. 207; C. 1925. II. 2128). (Naturę 116. 360. 1925.) Be.

W. W. S lea to r und E . R. P h e lp s , Die Feinstruktur der Wasserdampf- 
absorptionsbanden im nahen Ultrarot. Die Arbeit ist eine Fortsetzung fruherer 
Unteiss. von S l e a t o r  (Astrophys. Journ. 4 8 . 125), die mit wesentlicli besseren 
Gittern ausgcfiihrt wurde. Der Vorteil der neuen Gitter besteht in der groBeren 
Lichtstarke des Spektrums, die die Anwendung eines engeren Spaltes u. damit die 
Ausmessung kleinerer Spektralbereiche mit der ThermosSule gestattet. Es wird die 
Feinstruktur der Banden bei 6,26, 3,11, 1,87 u. 1,38 /i ausgemessen. Die gemessenen 
Wellenlangen u. die Absorption in den einzelnen Linien sind in Tabellen u. Energie- 
kuryen zusammengestellt. (Astrophys. Journ. 6 2 . 28—48. 1925.) S t e i n e r .

Duffieux, Uber den Ursprung ciuiger Bandenspekłren. Yf. gelit von der Tat- 
sache aus, daB bei bestimmten Bedingungen die therm. Bewegung der Teilchen 
eines zum Leuchten erregten Gases dieselbe ist wie die im nichtleuchtenden Gas 
bei der gleiclien Temp. yorhandene. Infolge der Eigengeschwindigkeit der leucli- 
tenden Teilchen entsteht ein Doppler-Fizeau-Eifckt, der lediglich von der absoluten
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Temp. u. der Masse der Teilchen abhiingt. Somit besteht die Moglichkeit, den 
UrapJung der Spektren lediglieh auf Grund der gemessenen Linienverbreiterung, 
unabhangig von jeder Tbeorie iiber die A rt der Lichtemission, featzustellen. Diese 
Metliode wird bei der Unters. des sekundiiren Wasscrstoffspcktrums, der ersten 
positiven Bandengruppe des Stickstoffs, der zweiten positiven sowie der negatiyen 
Gruppe desselben, der ultravio]etten Banden des Oi/anspektrums u. der sielitbaren 
Banden des CO-Spektrums angewendet. Die Linienverbreiterung wird mittels 
Interferenzmessungen ermittelt. Es ergibt sieli, daB die ersten beiden der oben- 
genannten Spektren durch 2-atomige Molekeln (H2 u. Ns), die anderen durch Atome 
(N u. O .bezw. C) emittiert werden. (Ann. de Physique [10] 4. 249—318. 1925. 
Marseille.) F r a n k e n b u r g e r .

H. W . J .  D ik , Beobaclitungen iiber Spektren unter besonderen Bedingungen. (Vgl. 
D ik  u. ZEEHAN, Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 
32.:672; C. 1924. I. 1633.) Yf. stellte sich die Aufgabe, unter bestimmten Be
dingungen das Spektrum von L i  zu untersuehen, zwecks Feststellung der Linien 
des ersten Funkenspektrums u. einiger des zweiten Spektrums, die berechnet worden 
sind. W eder nach der Methode von G o l d s t e i n  (Ann. der Physik [4] 27. [1908]), 
noch nach der von PASCHEN (Ann. der Physik [4] 5 0 . 901 [1916]) konnten Linien 
des zweiten Funkenspektrums von Li beobachtet werden. Beide Methoden ergaben 
einige schwache Linien, dereń Identitat nieht festgestellt werden konnte. Fiir einige 
Linien von Luft, dereń Herkunft unbestimmt war, ergab sich, daB sie N2 oder 0 2 
zuzuordnen sind. Unter Anwendung der elektrodcnlosen Entladungsmethode ergibt 
sieli fiir K  ein starkes Spektrum, das keine Bogenlinien enthSlt u. ais erstes 
Funkenspektrum von K  zu betrachten ist. Letzteres Ergebnis ist tlieoret. wichtig 
im Zusammenhang mit der Bohrschen Tlieorie. Apparative Einzelheiten u. aeht 
Tabellen im Original. (Archives nćerland. sc. esact. et nat. [III A] 9. 29—67. 1925. 
Amsterdam, Univ.) K. W o l f .

F, A. SauRders und H. N. R u sse ll, U ber das Spektrum des ionmerten 
Calciums [Ca I I) ,  Die Arbeit gibt die Resultate der iiber melirere Jahre aus- 
gedelmten Messungen der VfF. in allen Teilen des Ca-Spektrums. Die letzten 
Unterss. wurden mit dem Ca-Yakuumliclitbogen ausgefuhrt. Zur Auswertung der 
Messungen wurden die Beobachtungen von C rew  u .  Mc C a u ly  (Astropliys. Journ. 
39. 29) hinzugezogen. Die neu aufgefundenen Linien von Ca+ gehoren zu den 
Serien 2 TT — m d  (2. diffuse Serie), 2 ii — m a  (2. scharfe Serie), 2 S  — m 0  
(2. Fundamentalserie) u. 3 0  — m 0 '  (ff-Typ-Serie). Von den Kombinationsserien 
wurde I d  — w 51 vervollstandigt u. 2ff — 3?T u. ebenso die Kombinationslinie 
lTTj — 2 77,, neu aufgefunden. Die Hauptserie wird durch ein zweites Paar u. die 
Andeutung eines dritten erganzt. Samtliche bisher bekannten Linien von Ca+ sind 
in einer Tabelle zusammengestellt. Auf Grund dieser Zahlen werden die Terme 
von Ca+ berechnet u. in einer weiteren Tabelle aufgefuhrt. Eine groBere Linien- 
zahl yon Ca+ war experimentell nicht zu erhalten, da bei starker Storung des Ca- 
Atoms das Spektrum des doppelt ionisierten Ca++ auftrat, von dcm die Vff. etwa 
100 Linien in Ubereinstimmung mit den Angaben von A n d e r s o n  (Astropliys. Journ. 
59. 76; C. 1924. II. 279) ausmaBen. (Astrophys. Journ. 62. 1—7. 1925.) S t e i n e r .

K a rl B echert, Sjruktur des Ni-Spektrums. II. (I. vgl. Ann. der Physik [4] 77. 
351; C. 1925. II. 2129.) 1. Im Ni-Spektrum wird ein Quintettsystcm nacligewiesen,
2. Singulett-Quintett-Interkombinationen, 3. die Giiltigkeit der Auswahlregel fiir j.,
4. Yergleich mit dem Fe- u. Co-Spektrum, 5. Anwendung der neuen Heisenbergschen 
Systematik auf das Ni-Niyeauscliema. (Ann. der Physik [4] 77. 537—59. 1925. 
Munchen, Univ.) CASSEL.

G-. H. B iek e u n d  A. C. S. van H eel, Uber den Z h te r s ^ t i^ ^ ^ -  Fhwrescenz- 
und Absorptionsspektrm der TTranylsalze. Y f. te i l t  e in  Niyea^losJjKilna m il,„ .das je d o c h  

VIII. 1 . !tgn*r%.. V'V
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niclit ausrcicht um das vollstśindigc Fluorescenz- u. Absorptionsspektrum eines 
Uranylsalzes zu erklaren. Die Freąuenzdifferenz der Fluoreseenzbanden entspricht 
der Oseillationsenergieanderung im Ruhezustand. (Koniaki. Akad. van Wetenscb. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 652—53. 1925.) K. W olf.

Y icto r H e n r i und C laude F rom ageo t, Absorptionsspekirum der Brenztrauben- 
sćiure. Existenz der tautomeren Fonnen. Es wurde das Absorptionsspektrum (von 
2381 bis 3773 1) der Brenztraubensaure in A., in yerschiedenen MengenW . u. bei 
versehiedenen [II'] bestimmt. Das Spektrum der n. wss. Lsg. kann durcb Uber- 
lagerung der Spektra von Essigsaure u. Aceton wiedergegeben werden; in ver- 
diinnteren Lsgg. tritt die fur dio Doppelbindung cbarakterist. Bandę (bei ca. 2200 
bis 2300 JL) auf. Die absoluten Mengen der Keto- u. der Enolform lassen sich 
nicht ermitteln, wohl aber das Verschieben der relativen Konz.: es ergibt sieli, daB 
derBruehteil der Enolform sich yerzehnfacht, wenn die Konz. von 0,1-n. auf 0,01-u. 
sinkt; er nimmt mit pH starlc zu: in 0,1-n. Lsg. im Verhiiltnis 1 : 10, wenn pH vou
1 auf 2,65 steigt. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 3 7 . 845—53. 1925.) B ik e r m a n .

L adislaus M arton , TJUrarote Absorptionsspektra. Msperimentelle und theoretische 
Bestimmung der ultraroten Absorptionsspektra ciniger organischer Substanzen. An 
einigen organ. Verbb. werden im Gebiet vom Sichtbaren bis zu Wellenlangen von 
4—5 fi Absorptionsbanden gemessen. Ais Stralilungsąuelle wird ein Nernststift 
benutzt, u. die Absorption der Substanzen wird in yerschiedener Sehichtdicke be
stimmt. Die maximale Genauigkeit der gemessenen Wellenlangen betragt +  0,02 (i, 
die gefundenen W erte sind tabellar. zusammengestellt Die untersuchten Substanzen 
sind Hexan, cyclo-IIexan, Methyl-cyclo-Hexan, Dimethyl-cyćlo-Hexan, Benzol, Toluol,
o-, m-, p-Xylol, Mesitylen, Fluorbenzol, Chlorbenzol, Propylaldeliyd, i-Butylaldehyd, 
Aceton, Acrolńn (fl. u. fest, polymerisiert) Chloroform, Phosgen, Thiophosgen. Die 
Resultate stimmen mit den Messungen andcrer Autoren, iiber die zahlreiche Literatur 
angegeben ist, z. T. gut uberein. Aus den MeBergebnissen zeigt sieli, daB die 
KW-stoffe in offener Kette mit 6 C-Atomen (IIexan), der gesiittigte 6-Ring (eyelo- 
Hexan) u. das Benzol bis zu X =  4 /jl selir ahnliche Absorptionsspelctren besitzen, 
die aus 4—5 Banden (bei 3,3—3,5, 2,3, 1,7 [1,36], 1,19 (i;) bestehen. Bei 3,3—3,5 [X, 
sind die Banden am intensivsten u. werden mit abnehmendem [x immer schwacher. 
Die yersehiedenen Substanztypen unterscheiden sich dadurch, daB vom IIexan zum 
eyclo-IIexan alle Banden nacli groBeren Wellenliingen yerschoben werden. A udi 
Benzol u. seine Homologen weisen im Yergleich mit den andern eine Vcrsehiebung 
der Banden auf, besonders der bei 3,3 u. 2,3 /jl. Auf die IntensitSt der Banden 
bat die Struktur ebenfalls einen deutliclien EinfluB; sie ist ein Unterseheidungsmerkmal 
fur Homologe. Die Spektren der Aldehyde u. Phosgene weichen von den iibrigen 
erheblich ab. — In der theoret. Besprechung wird die Entstehung der infraroten 
Banden skizziert. In einer Tabelle werden einige Messungen in Form von Ober- 
schwingungen, die gegeniiber der Grundfrequenz ein wenig yerstimmt sind, nach 
der Gleichung: r, =  p r0 (1 — p x • • ■) dargestellt. Die gemessenen W erte 
stimmen mit den berecbneten recht gut uberein. (Ztsclir. f. physik. Cli. 117 . 97 bis 
128. 1925. Ziirich, Physikal.-chem. Inst. d. Uniy.) I I a n t k e .

R ud. S uhrm ann und P a u l H u p p e rt, Quantitaiive Absorptionsmesmngen im 
Ultravioletten an sehr verdiinntm Lomngen. Vff. fanden an Substanzen, dereń 
Estinktionskoeffizient bisher ais unabbiingig von der Konz. angesehen wurde, 
wesentliche Abweichungen vom Beerschen Gesetz. Genaue Besehreibung der Yer- 
suchsanordnung u. MeBmethode im Original. — Die Messungen werden an Salicyl- 
saure in alkob. Lsg. u. an KNOs in wss. Lsg. ausgefUhrt. — Fur SalieylsSure gilt 
in Konzz. von 8,57-10—5 bis 8,57 -10 a Mol./Liter das Beersclie Gesetz nicht mehr 
u. zwar zeigt sich eine systemat. Abweichung, indem samtlicbe Kuryen mit ab- 
nehmender Konz. steiler yerlaufen, d. b. die Absorptionsbande scliiirfer heraustritt.
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Diese Ergebnisse werden yergliclien mit denen von l i  e n  k i  (Etudes de Photoehemie 
1910) u. G nosn u. B is v a s  (Ztsehr. f. Elektroehem. 3 0 . 9 7 ; C. 1 9 2 4 . II. 432). 
Auch bei K N 03 treten Abweiebungen auf, wobei aber die W erte der molekularen 
Extinktion einen Mindestwert zeigen, von dera aus eine sehwache Zunahme naeh 
hoheren Konzz. u. eine starkę VcrgroBerung nacli niedrigeren Konzz. erfolgt. 
(Vgl. H a l b a n  u . E b e r t , Ztsehr. f. physik. Ch. 112. 3 2 1 ; C. 1 9 2 4 . II. 2635). Aus 
dem Auftreten des Mindestwertes wird gesehlossen, daB die molekulare Extinktion 
zweierlei gegeneinander wirkenden Einfiusseu unterliegt, die sich bei yerschiedenen 
Konzz. yerschieden stark bemerkbar machen. Nur wenn sie sich in ihrer W rkg. auf- 
heben, gilt das Becrsclie Gesetz. Bei hoheren Konzz. werden Solyations- u. Hydra- 
tationserscheinungen angenommen, bei niedrigen Konzz. W rkg. elektr. Fernkrafte, 
die mit der Konz. abnelimen ». bei hoheren Konzz. zu einer Dampfung u. damit 
Verbreiterung der Absorptionsbande fuhren. Bei Anwendung von Lćisungsmm. mit 
yerschiedener DE. muBte fiir dasselbe Salz u. die gleiclie Konz. die Absorptions
bande steiler yerlaufen. Dies wird an den Beobachtungen von I I a n t z s c h  (Ber. 
Dtscb. Chem. Ges. 4 1 . 1216 [1908]) an H3PtCl,, u. N ^P tC l0 bewiesen. — Vff, 
nehmen an, daB die von ilinen gefundenen Erscheinungen eine durch elektr. Fem- 
kriifte heryorgerufene Polarisation des Anions andeuten, die mit der Konz. ab- 
nimmt, so daB die im Anion befindliclien Resonatoren besser auf entsprechende 
Lichterscheinungen ansprechen. (Ztsehr. f. physik. Ch. 116. 319— 81. 1925. Physik. 
chem. Inst. der Techn. Hoclisch. Breslau.) L a s c h .

J . J . Sudborough, H. E . W atson  und B. T. N arayanan , Die phołochemische 
Oxydation von aromatischen Kohlenwasserstoffen. I. Um die Wrkg. des trop. 
Sonnenlichtes in Indien zu untersuchen, wurden einige Yerss. unter den von 
E c k e r t  (Ind. Patent 8425, Juli 1922) angegebenen Bedingungen ausgefiihrt, nur 
mit dem Untersehiede, daB zu dem KW-stoff (in den meisten Fallen Toluol) W. 
(50% des Vol. des Toluols) zugesetzt wurde. Ais Katalysator wurde Anthrachinon 
(5% des Gewiclites des angewandten KW-stofłs) yerwandt; Nitrobenzol war ais 
Katalysator unwirksam. In einigen Fiillen wurde der Wasserzusatz yermindert, 
mit dem Erfolge, daB die Oxydation yermindert wurde. AuBer dem Sonnenlicht 
wurde die Einw. der Quarzquecksilberlampe untersucht. Die Temp. der dem 
Sonnenlicht ausgesetzten Gemische scliwankte tagsiiber zwischen 29 u. 50", einige 
Małe wurde ein Maximum von 53° erreieht. in-Xylol u. Mesitylen waren nach 
200 Stdn. noch nicht merklich oxydiert. — Die bei der Oxydation von Toluol 
ontstandene Benzoesdure wurde titrimetr. bestimmt, der Katalysator blieb in den 
meisten Fallen unyerandert, nur in zwei Fallen erfolgte Red. zu Anthracen. Die 
Ausbeute an Siiure ist ungefahr der Belichtungszeit proportional; die Ggw. von 
W. besclileunigt die Oxydation; W. im Betrage von 20—50% des Gewiclites des 
angewandten Toluols yerursacht groBere Beschleunigung ais 5%ig. Wasserzusatz. 
Bei Anwendung von ultrayiolettem Licht hat der Wasserzusatz keinen EinfluB auf 
die Oxydationsgeschwindigkcit. (Journ. of the Indian Inst. of Science. 8. 1—7.

,1 9 2 5 . Bangalore, Indian Inst. of Science.) Z a n d e r .
I. G. Jo n e s , Durch Belichtung von Luft-Halogenmischungen hervorge>~ufene 

Kondensałionskerne. Es wird eine Mischung von Luft u. Joddampfen belichtet. 
Dabei entstehen Kondensationskerne, die sich durch Triibung u. Nebel zu erkennen 
geben. Dieselben Verss. werden mit Mischungen yon Luft mit Br-Dampfen u. von 
Luft mit Chlor gemaeht. Dabei zeigen sich unter denselben Bedingungen dieselben 
Effekte. Die ErklSrungen fiir diese Kondensationsyorgange, wie sie von yer
schiedenen Autoren gegeben werden, werden diskutiert. Naeh Ansicht des Vfs. 
geschieht die B. der Kondensationskerne in 2 Etappen. Es findet zuerst eine 
Oberflachenwrkg. von oxydierenden Substanzen, die im Glas yorhanden sind, im 
Dunkeln statt, u. dann wird durch die Belichtung ein photochem. ProzeB angeregt,

2*
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der den „aktivierten“ Dampf zur B. von Kondensationskernen yeranlaBt. Ober 
den Verlauf der chem. Rlc. besteht noch Unklarhcit. (Proc. Physical Soc. London 
37. 287—96. 1925. Aberystwyth, Uniyersity Coli.) IIANTKE.

P a u l H eym ana, Banerkung zur Arbeit von A. Ramspeck: „Anotnalien der acci- 
dentcllen Doppelbrechung beim C e l l u l o i d Die Leistungsfiihigkeit der photoelaat. 
Methode ist nach Ansicbt des Vf. von R a m s p e c k  (Ann. der Physik [4] 7 4 . 722; 
C. 1 9 2 4 . II. 1562) verkannt worden. (Ann. der Physik [4] 7 7 . 587—88. 1925. Cam
bridge [Mass.].) C a s s e l .

J . S pykerboer, Diffusion des Lichłes durch unregelmafiige Refraktion und Mole- 
kulardiffusion. Physikal.-mathematisch. (Arcliiyes neerland. sc. exact. et nat. [III A.] 
9 . 68— 78. 1925.) K. W o l f .

J. Cabannes und J . Gauzit, Uber die Lichtdi/fusion durch Mełhan und dessen 
gasformige Homologen. (Vgl. C a b a n n e s  u . G-b a n i e b , Journ. de Physique et le 
Radium [6] 4 . 429; C. 1 9 2 4 . I. 2230.) Das durch gesśitt. KW-stoffe der Fettreihe 
transversal zerstreute Liclit ist nicht yollsttindig polarisiert. Der Depolarisations- 
faktor betriigt 0,015 fiir Methan, u. andert sich wenig in der Reihenfolge Mełhan, 
Ałhan, P>-opan, n-Butan, n-Fentan, i-Pentan u. n-Ifexan. Die Ursache dieser 
Depolarisation wird einer Anisotropie des C-Atoms zugeschrieben: das C-Atom bat 
nicht genau die Symmetrie des reguliiren Tetraeders. Diese atom. Anisotropie hat 
nicht Oberraschendes, da die Atome yon Ar, Kr, Xe ja  auch anisotrop sind. Die 
durch die ersten 4 KW-stoffe transyersal zerstreute Liehtintensitat wurde mit der 
durch CO.Ł zerstreuten yerglichen; es gilt das yerallgemeinerte Rayleighsche Gesetz. 
(Journ. de Physique et le Radium [6] 6 . 182—98. 1925.) ' K. W o l f .

A lfred  K re th lo w , Optische und magnełische Rotaticmsdispersion, Disperńon, 
Diclite und Absorptionsspektra chemiscli liomologer Korper. Bis heute ist es nicht 
gelungen, eine befriedigende Formel fiir die naturliehe u. magnet. Drehungs- 
dispersion der Polarisationsebene zu finden. Nach W lEDEM ANN besteht zwischen 
beiden eine Proportionalit&t. Es zeigt sich jedoch, daB die erstere yon der Konz. 
abhiingig, die letztere unabliiingig ist. Die Annahme yon B i o t , daB der Drehungs- 
winkel umgekehrt proportional dem Quadrat der yerwendeten Wellenlange ist, 
geniigt den Beobachtungen nicht. Die Drudesehe Formel fiir den Dispersions- 
winkel (ygl. Lelirb. d. Optik 1906) wird zur Chaiakterisierung der opt.-akt. Sub- 
stanzcn viel benutzt, yersagt jedoch fiir die Fiille anomaler Rotationsdispersion, 
wenn niimlich in dem untersuchten Gebiet Absorptionsstreifen liegen. H a g e n b a c ii  
(Ztschr. f. physik. Cli. 8 9 . 570; C. 1915 . II. 63) zeigte, daB die n. Rotations- 
dispersion von Homologen sich nur durch eine Konstantę unterscheidet. Vf. stellt 
sich die Aufgabe, die yerschiedenen Gesetze zu priifen. Zur Messung dient ein 
Halbschattcnpolarisationsapp., ais Lichtquelle ein Nernststift, einfarbiges Licht wird 
mit dem Monochromator erzeugt, die opt. Schwerpunkte werden fiir yerschiedene 
Wellenliingen gemessen. Ein Magnetfeld wird durch Erregung mittels einer sfrom- 
durchflossenen Spule ohne Fe-Kern erzeugt, die genaue Best. der Feldstiirke fiihrt 
Vf. durch Messung der magnet. Drehung yon W. aus. Brechungsindizes werden 
mit dem Pulfrich, Dicbten mit dem Pyknometer bestimmt. Nach V e b d e t  soli die 
magnet. Drehung einer Substanz yon der Konz. u. vom Losungsm. yollstiindig un- 
abhangig sein, Messung an Camplierlsgg. ergeben aber, daB das Gesetz nicht gilt, 
mit dem Bornylencarbonsaureester des 3-Methylpentanols (C17HS80 S) wird dasselbe 
Resultat erhalten. Nach W ie d e m a n n  sollen naturliehe u. magnet. Drehung pro
portional sein. Vf. miBfc beide Drehungen am Athijl-, Butyl-, n-Amyl-, i-Amyl- u. 
Butylidende>-iv. des Methijlencamphers (C13H2uO, C15H210 , n-C,aHS0O, i-C10H20O u. 
C16HjsO), ferner an den Bomylencarbonsaurecamphers von 3-Metliiylpentinol, -pentenol 
u. -pentanol (C17H2,Oj, C,7HS|)0 2 u. C17H2s0 2). E r findet, daB das Gesetz n ic h t  
gilt. Die fur yerschiedene Wellenlangen bestimmten Drehungen sind in Tabellen
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.zu^ammengestellt. Fiir die homologen lleihen sind die Yerhiiltnisse der Drehungen 
konstantę gleielie Zalilen. Gemessen werden ferner dic Refraktionsąuotienten fur 
diesclben Subatanzen; es ergibt sieli, daB aus der natiirliclien Drehung besser auf 
die Zugehorigkeit einer Substanz zu einer liomologen Keilie gesehlosaen werden 
kann ais aus der Refraktion u. der magnet. Drebung. Der Hagenbacbscbe Faktor 
ist fiir die homologen Reilien wirklich eine Konstanto. Eine entspreebende 
Konstantę aus der Refraktion liefert keine Aussage iiber die homologen Reihen, 
ebensowenig eine Konstantę aus der magnet. Drehung. Die von COTTON be- 
obaehtete Erseheinung, daB bei gelblich gefarbten Substanzen anomale Drebung 
im sichtbaren Spektralgebiet sclion durch einen Absorptionsstreifen im Ultraviolett 
hervorgebraclit werden kann, wird an einer Reihe von StofFen bestatigt. Eine 
GesetzmiiBigkeit der A b s o r p t io n s a p e k tr e n  von Substanzen derselben homologen 

. Reihe konnte nicht aufgefunden werden. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photo- 
physik u. Photochemie 2 3 . 233—82. 1925.) K e l l e r m a n s t .

G. W oronkow  und G. P ok row sk i, Uber die Depolarisation des Lichtes bei 
diffuser Reflexion. Vff. messen die Depolarisation linear polarisierten Lichtes bei 
diffuser Reflesion in Abhangigkeit vom Eiiifalls- u. Reflesionswinkel fiir Kiirper 
mit verschiedener Absorptionsfiihigkeit (Magnesia usta, Alexandritpapier ungefiirbt 
u. mit Rhodamin gefiirbt). Die Depolarisation wird um so kleiner, je  groBer die 
Absorption ist. (Ztschr. f. Physik 3 3 . 860—69. 1925. Moskau.) F r a n k e n b o r g e r .

F ritz  W e ig e rt und G erhard  K ap p le r , Uber polarisiertes Fluorescenzlicht in 
Farba toffi osuń gen. Zu den Arbeiten von S. J . Wawilow und W. L. Leioschin. Vff. 
;iuBern sich zuerst zu der Arbeit von W a w il o w  (Ztsclir. f. Physik 3 2 . 721; C. 1 9 2 5 .
II. 1585) u. fiihren dessen, von der Arbeit der Vff. (Ztschr. f. Physik 2 5 . 106; 
C. 1 9 2 4 . II. 1441) abweichenden Ergebnisse auf Miingel seiner Versuclisanordnung 
zuruck. Zur Arbeit von L e w s c h in  (Ztschr. f. Physik 3 2 . 324; C. 1 9 2 5 . II. 1010) 
machen Vff. einige Bemerkungen betreffs der dort gegebenen Stellungnahme zu 
ihren eigenen Arbeiten. (Ztschr. f. Physik 3 3 . 801—02. 1925. Leipzig.) Fbbu.

A. C. S. van  H eel, Uber die monochromatisćhe Fluoreseenzerregung. Yf. be- 
nutzte einen Autonitb-ystall (Aluminiumuranylphospliat). (Koninkl. Akad. van 
Wetenscb. Amsterdapj, W is k . en Natk. Afd. 3 4 . 654—56. 1925.) K. W o l f .

S. P ień k o w sk i und A. Ja b ło ń sk i, Neue Mełhode zur Messung de>• Absorptions- 
lcoeffizienten von IAcht in fluoreszierenden Korpern. Die Methode fuBt auf dem 
Intcnsitiitsabfall der Fluorescenz in einem parallelen Strahlenbiindel des erregenden 
Lichtes. Zu diesem Zwecke wird der Lichtstreifen photographiert u. durch plioto- 
graph. Messungen auf der Platte der W ert des Absorptionskoeffizienten bestimmt. 
Die erhaltenen Resultate sind in guter Ubereinstimmung mit denen anderer 
Methoden. Die Methode eignet sich fur Messungen im Ultravioletten; die Ergeb
nisse werden nicht durch Intensitiitsiinderungen des von der benutzten Lichtquelle 
emittierten Lichts beeinfluBt. Mathemat. Unterlagen der Methode u. Skizze der 

 ̂ Versuchsanordnung im Original. (Journ. de Physiąue et le Radium [6] 6. 177—81. 
1925.) K. W o l f .

E dm ond Bayle, R ene F a b re  und H e n ri G eorge, Beitrag zum Studium der 
Fluorescenz und ihrer Erscheinungen. (Vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 
[8] 1. 248: C. 1 9 2 5 . II. 9.) Zusammenfassende Darst. der Methoden, namentlich der 
von den Vff. yerwendeten App. (Ann. de mćd. lśg. 5. 11—39. 1925. Paris, Laborat. 
de 1’identitó judic.; Ber. ges. Physiol. 31. 803. Ref. I p s e n .) W o l f f .

H e rb e r t Lonz, Uber den Durchgang von Elektronen durch lichtelektrisch etnp- 
findliche Krystalle. (Ann. der Physik [4] 77. 449—474. 1925. Miinehen, Univ. — 
C. 1 9 2 5 . I I .  1333.) C a s s e i ..

K arlS ch au m  und W a lte r  Schleuflner, Uber pholochemische Potentialdnderungen. 
Eine PotentialSnderung an einer umkehrbaren Elektrode kann bedingt sein durch
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Auderung der Konzentrationswerte, die durch die van t’Hoffache Reaktionsiaocliore 
ausgedriickt sind, oder durch die Verschiebung der Gleichgewichtskonzz. des elektro- 
motor. wirksamen Yorgangs. W ird durch Belichtung einer dieser W erte geiindert, 
so tritt eine photochem. Potentialanderung auf. Beim eigentlichen Becąuereleffekt 
handelt es sich urn die Verschiebung der Gleichgewichtskonzz. des Elektroden- 
vorgangs. Vff. geben eine Reihe von Beispielen fiir die mogliclien Anderungen. 
Es lsBt sich vermuten, daB der Becąuereleffekt zur Priifung des Einsteinschen 
Aąuiyalentgesetzes yerwcndbar ist. Bedingung dafiir ist, daB er nicht durch 
andere Yorgiinge iiberlagert wird. Der Riickgang der Potentialanderung in der 
Dunkelperiode ist kcin scharfes Kriterium fiir das Bestehen eines Becąuereleffektes. 
Sind reagierende Fremdstoffe in der Lsg. yorlianden, so folgt eine irrcyersible 
Anderung des Dunkelpotentials; ferner konnen Fremdstoffe die Empfindlichkeit 
yerringern. Bei der Messung ist auf die Tcmperaturkonstanz zu achten. Verss. 
mit den yerscliiedenen Wertigkeitsstufen des V (Vs(SO.)5; VOSO, usw.) zeigen, daB 
reine Salze schlechte Potentialeinstellung geben, Gemische bessere. Nalier unter-

L
sucht wurde die Rk. 2 Fe" -(- J 2 2Fe’" -)- 2 J '. Es wurde ein Temperatur-

D
koeffizient von 0,0008 V pro 1° gefunden. (Ztsclir. f. wiss. Photographie, Plioto- 
physik u. Photocheime 23. 319—24. 1925.) K e l l e r m a n n .

A s. E l e k t r o c h e m i e .  T h e r m o c h e m i e .

F rie d ric h  M uller, Fortschritte der Elektrochemie in den letzten zelm Jaliren. 
(Ztsclir. f. angew. Ch. 38. 766—-71. 865—68. 1925. Dresden.) Jono .

W . K opaczew ski, Turgoelelctrizitat. W erden in einem mit 2 Pt-Elektroden 
yersehenen GlasgefaB feine Pulyer (Tierkohle, Kaolin, Schwcfelblumen u. a.) oder 
Gele, z. B. Gclatine oder arab. Gummi, mit W. gemischt, so zeigt ein Elektro- 
meter etwa wiihrend der ersten 20 Stdn. Aussclilage. Vf. fiihrt diese, ais „Turgo- 
elektrizitiit“ bezeichnete Erscheinung auf median. Dissoziation der W.-Molekeln, 
unter dem EinfluB der hohen, bei der Benetzung bezw. Quellung wirksamen D rucke. 
zuriick. Hierfiir spricht auch die Beob., daB gewisse Indika,toren, dereń isoelektr. 
Punkt nahe bei pH =  7,07 liegt, in Ggw. von Quellungsvorgiingen umschlagen. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 244—46. 1925.) K r Og e r .

A. Ś im ek und H. K ad lcova, E in  neues elektrokinetisches Phdnomcn. E in  
Beitrag zum Studium der Elektrokapillaritćit vom fliissigen Tellurdioxyd. Wenn 
TeOt auf einem Pt-Band in Tropfenform durch einen Gleichstrom zum Sclimelzen 
gebracht wird, so bewegen sich die Tropfen auf dem Pt-Baud vom negativen zum 
positiyen Pol, selbst wenn dieser lioher ais der negatiye Pol liegt. Die Geschwindig
keit der Beweguug ist abhangig yon der Stromstiirke u. in gewissem Grade yon 
der GroBe der Tropfeu. Es wird untersucht, ob TeO, diese Effekte auch auf 
anderen Mctallstreifen (Au, Ag, Ni) zeigt; docli infolge yon chem. Rkk. zwischen 
den Stoffen kann kein klares Ergebnis erzielt werden. Andere gesclimolzene Salze 
u. organ. Fil. mit denen dieselben Verss. bei entsprechenden Tempp. gemacht 
werden, geben den Bewegungseffekt nicht, auch nicht SeO„; dagegen fallen die 
Verss. positiy aus, wenn das Sulfat, Chlorid, Wolframat oder Pi/rophosphat des Na 
mit TeOj-Zusiitzen yersehen werden. Sie yerhalten sich bei Gleichstrom Jihnlich 
wie T e0 2, bei WechBelstrom bewegen sie sich ebenso wie T c0 2 nicht horizontal, 
sondern fuhren an einer Stelle Schwingungen aus, was durch die wechselnden 
StoBe erklśirt wird, die die Tropfen von beiden Seiten empfangen. Eine Theorie 
fiir die beobachteten Yorgange wird noch nicht gegeben. (Ree. trav. chim. Pays- 
Bas 4 4 . 6 0 8—28. 1925. Brno, Phys.-chem. Inst. d. Masaryk-Uniy.) H a n t k e .

W illia m  H ughes, Is t cliemischer Urnsatz eine Resonanzerscheinung? Vf. weist
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dar^uf liin, daB die Strom-Spannungseharakteristik von Krystalldetektoren der beim 
Phanojnen der Oberspannung in elektrolyt. Zellen beobaehteten iihnelt u. stellt im 
AnsćhluB daran die Annabme auf, daB elektroehem. sowie rein cbem. Umsetzungen 
den Vorgangen in elektr. Schwingungskreisen nahe yerwandt sind. (Chemistry and 
Ind. 4 4 . 847—48. 1925. Bedford.) F r a n k e n b u r g e r .

R o b e rt Saxon , Die Elektrolyse dąuimolarer Gemischc. Es wurde das Yerli. 
von Lsgg. zweier u. dreier Salze in iiąuimolarem Verhiiltnis bei der Elektrolyse 
untersuckt. Die Kathode bestand stets aus G raphit, die Anodę aus Legierungen 
von Fe mit Cr, W  oder Si. Aus einer Lsg. von je  1 Mol. ZnSOt u. CuS04 in 2 1 
W. wird nur Cu(OII),, abgesehieden, aus konzentrierteren Lsgg. daneben aueli Cu 
u. geriuge Spuren von Zn(OH)2; stets wird H2 entwiekelt. Aus Lsgg. von Na^SOi 
u. ZnS04 wird bei allen Konzz. nur Zn(OII)2 abgesehieden, NaOH entstelit nieht. 

-NiuS04 u. CuSO.i geben bei einer Konz. von 1 Mol. auf 2 1 Cu(OII)2 u. wahrsehein- 
lieli kolloidales Cu. In konzentrierteren Lsgg. entsteht bei hoher Stromstarke neben 
CiuOH), auch Cu. Es seheint, daB dasjenige łon , das die stiirkere Ladung triigt, 
von der Kathode angezogen wird, dort nieht II, sondern das sehwerere Metali ver- 
driingt, das seinerseits durch Einw. auf H20  endlich II in Freiheit setzt. Elektro- 
lysiert man Sulfatlsgg. von Metallen, die in der Spannungsreihe dicht zusammen- 
stehen, wie Mg u. Zn, Al u. F e" , N i u. Cu, Co u. Ni, so wird ein Gemisch beider 
Hydroxyde abgesehieden, aus Mg u. Ni dagegen nur Ni(OH)2, wiihrend erwartet 
wurde, daB infolge seiner geringen Loslichkeit aueli Mg(OH), im Nd. erscheiuen 
wurde. Die yerschiedene Leiclitigkeit, mit der die Hydroxyde von Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni u. Cu in Ggw. vou K2S04 aus ihrer Sulfatleg. abgesehieden werden, gibt einen 
MaBstab fiir die fallende Affinit&t zu O. Gemisehe von 3 Salzen in aquimolarem 
Verhaltnis geben die Hydroxyde der betrcffenden Metalle in der Iteihenfolge der 
Spannungsreihe; so wird aus dem System Na, Al, Fe zuerst Fe(OH)3, dann Al(OH), 
abgesehieden. — Vf. gibt eine ueue Sehreibweise fiir elektrolyt. Prozesse an , die 
die Charakterisierung der Ionen ais Anionen oder Kationen tiberfliissig macht. 
(Chem. News 131. 129—31. 1925.) H e r t e r .

H am ilto n  P e rk in s  Cady und R o b e rt T aft, Oxydation und Eeduktion. Die 
chem. Vorgiiuge bei der Elektrohjse der Lsgg. verschiedener Salze in P0C13 u. in 
fl. N H 3 werden untersucht u. der Mechanismus cliem. u. elektroehem. Oxydations- 
Reduktionsprozesse im allgemeinen besprochen. — Eine Reilie anorgan. Salze sind 
in POCl3 zll.; durch Dest. mit metali. K kann dieses vollstiindig yon HC1 befreit 
werden. Bei der Elektrolyse ihrer POCl3-Lsgg. zwischen Pt-Elektroden entsteht 
bei ILJOz freies J 2, bei FeCl3 Fe", bei K .fir.fi- u. Cu0r04 ist dagegen weder Cr"‘ 
noeli ein Nd. von Cu naehweisbar. — Lsgg. von T IJ  u. Hydrazobcnzol unter Zusatz 
von NH4C1 in fl. N R, geben bei der Elektrolyse T l" ' bezw. Azobenzol; die Aus- 
beute an letzterem betriigt 80°/o des angewandten Hydrazobenzols. Bei CuJ u. 
C II NIL, -f- .7.2 in fl. NIIS erfolgt anseheinend B. von Cu" bezw. von Jodoform. 
Vff. sclilieBen aus diesen bei Abwesenheit von 0 2 bezw. H 2 eintretenden Oxy- 
dationen u. Reduktionen, daB allgemein beide Arten von Vorgiingen nur durch 
Yerlust oder Gewinn an Elekti-onen herbeigefuhrt werden u. die intermediare B. 
von 0 2 oder H2 nieht erforderlich ist. (Journ. Physical Chem. 29. 1057—74. 1925. 
Kansas, Univ.) K r Og e r .

H am ilto n  P e rk in s  Cady und R o b e rt Taft, Elektrolyse in  flussigem Schwefel- 
dioxyd. (Vgl. vorst. Ref.) Das Losungsyermogen von fl. S0.2 fiir Salze ist im 
allgemeinen gering. Bei der Elektrolyse der Lsgg. von KCNS, KJO s, Fe(Cl03)3, 
KCIO„  K 3Fe(CN)a u. K.J in fl. S02 mit Pt-Elektroden entsteht an der Kathode ein 
im wesentlichen aus Sulfiten u. Thiosulfaten besteliender, von elementarem S freier 
Nd.; die Anodenprodd. sind dieselben wie in entsprechenden wss. Lsgg.; eine 
Reduktion des gel. Salzes ist nieht naehweisbar. Sowohl bei Yerwendung von P t
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ais auch von Hg, Al, Ag, Ag20  u. Ag2S ais Katlioden sinkt die von y.ornherein 
geringe Stromstiirke bald erheblich. Vff. nelimen an, dali die erreichbaren Strom- 
dichten von ca. 0,001 Amp./qcm nicht geniigen, um auBer den Ionen dee Losungsm. 
auch den Elektrolyten zu rcduzieren. (Journ. Physical Chem. 29. 1075—84. 1925. 
Kansas, Univ.) K r Og e r .

H. J. M. C reigh ton  und W a rre n  H. Ogden, Die Zersetzung der Kohlenanoden 
in  wasserigen Losungen von Salpetersdure. Vff. untersuchen die explosionsartige 
Zcrs. der Kolilenstoffanoden bei der Elektrolyse hochkonz. HNOs, sie fiihren sie 
auf Grund ihrer Verss. auf die B. von Graphitsiiure oder auch Mellitsaure zuriiek, 
sie lassen aber auch die einfacliste Deutung offen, die Entstehung von Oxydations- 
prodd. der Kohle direkt; der damit verbundene Druck bewirkt die Explosion. 
(Trans. Amcr. Electr. Soc. 4 8 . 5 Seiten. 1925. Sep. New York, Columbia, 
Univ.) I I a a s e .

W . M. W a lk e r, J . H . S o rre ls  und J . M. B recken ridge , Stalische Potentiale 
des Kupfers in Losungen von Kupfercyanid in Natrium- und Kaliumcyanidldsmgen, 
und des Zinlcs in Losungen von Zinkcyanid in  Natriumcyanid. Die Potentiale des 
Cu in Lsgg. von NaCN u. KCN, die steigende Mengen Cu2(CN)3 enthielten, waren 
einerseits von der Zeit, andererseits von dem die Obcrflache der Lsg. berUhreiidem 
Gase u. der Art des Elektrolyten abhangig. In KCN zeigte Kupfer ein mehr 
elektronegatiyes Potential ais in gleichkonzentrierten NaCN-Lsgg. Die groBten 
Unterschiede fand man bei den geringsten Cuii(CN)2-Konzz. W erden die Lsgg. 
durch Ol gegen Gase geschiitzt, bleibt das Potential auch im Laufe der Zeit einiger- 
maBen konstant, wiihrend in Ggw. von Sauerstoff oder Kohlendioxyd Cu die 
Tendenz zeigt, elektropositiver zu werden. -— Durch 0 2 wird die Korrosion yermehrt, 
durch C 02 oder LuftabschluB wird sie yermindert. Die stat. Potentiale des Zn in 
Lsgg. von Zn(CN)s in NaCN, werden im Verlaufe der Zeit mehr u. mehr elektro- 
negatiyer, wenn die OberfUiche der Lsg. in Beriilirung mit 0 2, Luft oder durch Ol 
von jeder Gaaberiihrung abgesclilossen ist, dagegen wird das Potential elektroposi- 
tiver, wenn die Oberflache mit C02 in Berulirung kommt. In bezug auf die Kor
rosion verhiilt sich das Zn genau so wie das Cu. (Trans. Amer. Electr. Soc. 4 8 . 
12 Seiten, 1925. Sep. New York, Columbia-Univ.) I I a a s e .

F ritz  E ise n k o lb , Uber die Passiviłat des Nickels. Es wurden Passiyierungs- 
verss. von Ni in Halogen- u. Sauerstoffsauren, sowie in H 2SiP0 angestellt u. ge- 
funden, daB bei den Sauerstoffsauren das Uborgangspotential mit der Konz. nur 
wenig wechselt. Es bewegt sich fur dieselben fiir alle Konzz. in den Grenzen yon
0,25—0,45V, bezogen auf eine normale H2-Elektrode. Beispiclsweisc betriigt das- 
selbe fiir II2S 04: bei 5-n. HjSO* 0,333 V, bei 1-n. 0,342 V, bei 0,1-n. 0,337 V u. bei
0,01-n. 0,331 Volt. Die HaSiF0 yerhiilt sich ganz analog.. Bei den Halogensauren 
wurde ebenfalls die Moglichkeit der Passiyierung des Ni nachgewiesen, nur ist das 
Obergangspotential viel hoher u. aueli von der Konz. abhangig. Bei 0,1-n. HC1 
ist der Knickpunkt sehon ycrwischt u. bei 0,01-n. HC1 gar nicht mehr yorliunden. 
Das tjbergangspotential fur 1-n. H F ist 1,08 V, fiir 1-n. HC1 0,82 Y, fiir 1-n. HBr
1,09 V u. fiir 0,8-n. I IJ  0,65 V. Miscliungsyerss. von H jS 04 u. HC1 ergeben bei 
gleichen Gesamtsaurekonzz. eine bedeutende Erschwerung der Passiyierbarkeit mit 
zunehmendem Gehalt an HC1. Kotation der Elektrode hat keinen EinfluB auf die 
Passiyierung mit H2S04, dagegen wird dieselbe in 1-n. HC1 mit steigender Um- 
drehungszahl der Elektrode allmahlich yollkommen yerhindert. Die Wertigkeitsbest. 
des in Lsg. gegangenen passiyen Metalls in HC1 ergab bei Fe keinen Unterscliied 
vom aktiyen. (Ztschr. f. Elektrochem. 31 . 503—7. 1925.) E n s z l in .

Gk J . Sizoo und H. K am e rlin g k  Onnes, Weitere Versuche mit fiussigem. Helium. 
X. Uber den elektrischen Widerstand reiner Melalle usw. XIV. Einflufi elastischer 
Defomiation a u f die Supraleiłfdhigkeit von Zinn und Indium. (Vgl. T u y n  u. K a m e r -
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Llł^GH O n n e s , Archives neerland sc. exact. et nat. [III A] 7. 289; C. 192 4 .1. 1637.) 
Da fiir den supraleitenden Zustand der Metalle eine einigermaBen befriedigende 
Theoric nocli aussteht, erscbeint es erwunseht, dureb Anderung der iiuBeren Be
dingungen die Faktoren festzustellen, die beim Auftreten dieser Erscheinung eine 
Kolie spielen. YfF. untersuchtcn den ELnfluB, den die elast. Defonnation des Metalles 
auf das Zustandekommen des supraleitenden Zustandes ausiibt. Es zeigt sicb, daB 
das Streckcn des Sii-Drahtes das Herbeifiihren der Supraleitfahigkeit unterstiitzt. 
Die Sprungpunktlinie yerschiebt sieli unter Anwendung von Druek naeh der Seite 
der tiefen Tempp. Der W iderstand des Sn-Drahtes bei 0°, vor, wiihrend u. naeh 
den Messungen blieb unyerandert; er betrug 2,0199 O h m . Ein tjbersehreiten der 
Elastizitiitsgrenze des Sn liat somit nicht stattgefunden. — In ahnlicher Weise wurde 
In  untersuclit. Die angewandten Drueke waren 4,100 u. 200 Kilo/qcm. In yerhiilt 
sich wie Sn. Betrachtet man das Strecken bezw. Zusammendrucken des supra
leitenden Metalles ais iiquivalent der VergroBerung bezw. Verkleinerung der Ent
fernung zwiselien den Atomen, so stiitzen die Versuehsergebnisse die Hypotliese, 
daB fiir das Auftreten. der Supraleitfahigkeit ein relatiy groBer Baum zwischen den 
A-tomen giinstig ist. (Koninld. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 34. 606—17. 1925. Leiden, Univ.) K. W o l f .

K u rt H errm ann , Uber den E in fiu fi der Gasbeladung a u f die Ikhłelektrische 
Elektronenemission und die elektrische Leitfdhigkeit des Platins. Der Parallelismus 
zwischen den untersuchten Eigensehaften des P t wird darauf zuruckgefiihrt, daB 
beide Effekte Funktionen der in der Folie entlialtenen freien Elektronen sind, 
dereń Anzahl mit abnehmendem Gasgehalt geringer wird. (Ann. der Physik [4] 
77. 503—35. 1925. Dresden, Techn. Hochsehule.) C a s s e l .

M as "Wien, ZJbe>- die Abhdngigkeit der inneren Reibuny und der elektrolytischen 
Ltńtfahigkeit wasseriger Losungen von der Temperatur. Die Temp.-Koeffizienten der 
Fluiditiit des W assers u. der elektrolyt. Leitfiihigkeit werden vergliclieu. Ilire Diflfereuz 
ist.eine fiir das łon charakterist.. GroBe, welche in den meisten Fallen von Temp. 
u. Konz. nur wenig abhangt. Abweichungen werden cliem. Anderungen zugeselirieben. 
(Ann. der Physik [4] 77. 560—86. 1925.) '  C a s s e l .

A lb ert F . O. G erm ann, Die Leitfdhigkeit von in  Plwsgen gelostem Aluminiwn- 
chlcrrid bei 25°, 0° und —45°. Vf. beschreibt den benutzten App., die Temp.-Biider, 
die Beinigung der angewandten Stoffe u. findet mit zunehmender Verd. zunachst 
eine starkę Steigerung der Mol.-Leitfiihigkeit, darauf eine schnelle Verminderuug 
u. endlieh wieder einen sehr langsamen Anstieg, der bei den angewandten Konzz. 
bei weitem nicht den Anfangswert erreichte. Bei einer Temp. von —45° wurde 
der erste Anstieg nicht beobaclitet, da bei dieser Konz. schon Krystalle sich ge- 
bildet hatten. Im ubrigen Kurvenverlauf konnte vollige Ubereinatimmung beobaclitet 
werden. Das Masimum der Mol.-Leitfiihigkeit wurde mit einer 29,5°/u A1C13 Lsg. 
erzielt, u. zwar lag es bei 25° bei 99,5-103 u. bei 0° bei 65,7 • 10®. (Journ. Physical 

'Chem . 29. 1148—54. 1925.) H a a s e .

H. A ndre, Leitung durch kolloide Metalle und ihre elektrotechnischen Anwendungen. 
Bei der Wechselstromelektrolyse von konz. IIaS 04 mit ,4</-Elektroden gelit infolge 
Aufnahme von kolloidem Ag der W iderstand der FI. u. die PotentialdifFerenz der 
Elektroden immer mehr zuriłck; iihnliclie Erscheinungen werden auch mit Grapbit 
u. H3P 0 4 erhalten. Durch Kombination einer Elektrodo aus kolloidem Ag u. einer 
solchen aus einem Metali mit isolierendem u. unangreifbarem Oxyd lassen sich z. B. 
fur die Ladung von Akkumulatoren geeignete Gleichrichter herstellen; die maii- 
malc Spannung, die die Kathoden in konz. HjSO* aushalten konnen, ist fur yer- 
schiedene Metalle yon iihnlicher GroBe u. betrSgt bis zu 100 Yolt. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 181. 243—44. 1925.) K RtlG ER.
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L eonor M ichaelis und A k iji F u jita ,  Untersuchuńgm iiber elektrisclie Er- 
scheinungen und Ionendurehlassigkeit von Membranen. IV. Mitt. Poteniialdifferenzen 
und Permeabilitdt von Kollodiummenibranen. (III. vgl. F u j i t a , Biochem. Ztsclir. 159 . 
370; C. 1 9 2 5 . II. 1414.) Durch Messung der Potentialdifferenz von zwei vcr- 
schiedenen, durch die Membran getrennten Elektrolytlsgg. u. durch langdauernde 
Diffusionsverss. lin den Yff., daB vollig ausgetrocknete Kollodiummenibranen (I) fiir 
ein- u. mehrwertige Anionen prakt. vollig undurchliissig, fiir alle einfachen Kationen 
durclilassig sind. Die Reihenfolgc der Permeabilitiit der Kationen ist dieselbe wie 
die der Bewegliehkeit in freier wss. Lsg.; doch sind die Unterschiede sehr vcr- 
starkt, so daB z. B. das K' relativ zum H‘, u. das L i‘ wiederum relatiy zum K ' ais 
fast impermeabel bezeichnet werden kiinnen. In Salzketten hat stets das sclineller 
bewegliche łon den iiberwiegenden EinfluB auf den Sinn u. die GroBe des Potentials.
— 0,1-n. HC1- oder KCl-Lsgg. diffundieren durch I  nicht in reines W., dagegen 
findet bei zwei verschiedenen Elektrolytlsgg. ein Austausch der Kationen statt. 
Bei der Diffusion vou KOH gegen reines W . bezw. gegen eine KCl-Lsg. wird das 
W. sclineller alkal. ais die Salzlsg. VfF. nelimen an, daB nicht OH' diffundiert, 
sondern daB im ersteren Falle ein Austausch zwischen den K ‘ des KOH u. den H* 
des reinen W . vorliegt. I  bietet demnach ein vollkommenes Modeli fiir die Apfel- 
schale (vgl. Biochem. Ztschr. 1 5 8 . 28; Ci 1 9 2 5 . II. 472). — Von Nichtelektrolyten 
ist I  fiir Harnstoff durchliissig, fiir Traubenzucker undurchlassig. (Biochem. Ztschr. 
161. 47—60. 1925. Nagoya, Biochem. Inst.) L o h m a n n .

Micliiharu Mizutani, Die Dissoziation der schwachen Elektrolyte in uidsserig- 
alkoholischen Losungen. II. Die Beziehungen zioischen ehemischer Konstitution und 
Alkoholempfindliehkeit der Siiuren und Basen. Mit Hilfe der „reduzierten" Disso- 
ziationskonstanten ( M i c h a e l i s  u . M i z d t a n i ,  Ztschr. f. physik. Ch. 116 . 1 3 5 ; C. 1 9 2 5 .
II. 896) wird der EinfluB von Alkohol auf die Dissoziation einiger organ. Sauren 
u. Basen bestimmt. Die Versuchsanordnung, bei der die Potentialdifterenz einer 
Mischung der zu untersuchenden Siiure (Base) mit ihrem Na-Salz (Chlorid) gegen 
eine Kalomelelektrode gemessen wird, ist dieselbe wie 1. c. Es wurden untersucht, 
Ameisensaure, Buttersaure, i-Yaleriansdure, Essigsaure, Propionsaurc, Valeriansaure,■ 
Benzoesdure, Milchsiiure u. Salietjlsdure. Die Ergebnisse werden grapli. dargestellt; 
aus ihnen ist zu erseheu, daB die Alkoholempfindliehkeit der Carbonsauren mit der 
Verliingerung der Kohlenstoffkette immer groBer wird. Von den aromatisehen 
Sauren verhiilt sich die Benzoesiiure wie die i-Yaleriansaure. Den Kurven fiir die 
Óxysaurcn ist zu entnehmen, daB durch die Einfiihrung der OH-Gruppe die Alkohol- 
.empfindlichkeit verriugert w ird, wenn man sie mit den entsprechenden Carbon- 
siiuren yergleicht. — Dieselben Yerss. wrerden an Ammoniak u. einigen organ. 
Basen gemacht (Methylamin, Dhnethylamin, Trimethylamin, Athijlarnin, Anilin, Methyl- 
ąnilin, Dimethylanilin, o-, m-Toluidin, Pyridin). Bei diesen Korpern ist die Ande
rung der Konstanten mit wachsendcm Alkoliolgehalt bedeutend geringer ais bei 
den Sauren. Durch Substituierung yon II durch CEL, wird die Alkoholempfindlich- 
keit stark gesteigert. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 3 5 0—58. 1925. Nagoya [Japan], 
Biochem. Inst. der „Aichi“ medizin. Univ.) H a n t k e .

J . Boeseken, Uber die abstopen de Wirkung unlereinander gleieher und ver- 
schiedener G-ruppen in  gesdttigten organischen Verbindungen. (Vgl. Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 5 8 . 268; C. 1 9 2 5 . I. 1392.) Vf. erortert seinc Ansicht, daB die von
B. wolildefinierter kompleser Yerbb. begleitete starkę Erhohung des Leitungsver- 
mogens von Borsdurelsgg. durch o-Dioxybenzolderivv. gegenuber dem Ausbleiben 
óder wesentlich geringerem Betrage solcher Erhohung durch aliphat. 1,2-Glykole 
dar auf beruht, daB im aromat. Kern die C-Atome mit den daran gebundenen 
Gruppen in einer Ebene festgehalten werden, wiihrend in den gesiitt. aliphat. Verbb. 
zufolge der Drehbarkeit von Molekiilteilen um die einfachen Bindungen ais Achsen
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die 'Gruppen einen Stand einnelimen konnen, der ihnen durch die gegenseitige 
AbstoBungskraft auferlegt wird. Eine Zusammenstellung der Leitfahigkeitserhohungen 
durch yerschiedene Diole liiBt den Zusammenliang erkennen, besonders auch die 
Unabhangigkeit von der sonstigen Bescha£Fenheit des Mol. Mit Hiiufung der OH- 
Gruppen muB der abstofiende EinfluB sicb in geringeren Winkelabstanden auBern, 
was mit der zunehmenden Einw. auf das Leitvermogen in Einklang steht. So liiBt 
sich auch der weit groBere EinfluB des Mannitans gegeniiber Mannit trotz des 
Verlustes von 2 OH durch raumliche Yorstellung erklaren. Bei den Polyalkoholen 
liiBt sich eine Ubereinstimmung zwischen dem Verh. gegen Borsiiure u. gegen Aceton 
feststellen, die die Zuriickfuhrung auch des ersten auf die Stellung der OH-Gruppen 
rechtfertigt. Im Zusammenhange damit werden Bestst. der Yerbrennungswarmen 
yerschiedener cis- u. transisomerer Verbb. zusammengestellt, die auf eine hohere 
YerbrennungswSrme der ersten deuten. Dabei werden noch nicht yeriiffentlichte 
W erte angegeben von J . Coops iiber Athyl- u. Benzyltartńmide u. von H erm  u. 
Frau V erkade iiber die TTydrindendiole-1,2 u. die 1,2,3,4-Tełrahydroiiaphłhalin-
1,2-diole.

Des weiteren wird der abstoBende EinfluB anderer Gruppen aufeinander u. auf 
OII-Gruppen behandelt. Schon bei Methylgntppen macht er sich geltend (Best. der 
Verbrennungswarmen der Dimethylbernsteinsćiureanhydride durch H artm an . Ferner 
bei Carboxylgruppen (Unterss. an Weinsauren u. ihren D eriw . von Coops), yon Phenyl- 
gruppen (Unterss. an Hydrobenzoinen von H ersian n s, Ztschr. f. physik. Ch. 113. 
337; C. 1 9 2 5 .1. 502), yon CaH 6 u. COOH untereinander, yon C0H6 auf OH — beim 
Phenyl-l-cyclohexandiol-1,3 erwies sich merkwilrdigerweise die eis-Form bestandiger 
ais die trans-Form —, was auch durch Best. der Verbrenuungswarmen (durch Maan) 
bestatigt wurde, von CO-NH._,-Gruppen (Coops). (Koninkl. Akad. yan WetenBch. 
Ainsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 3 4 . 189—203. 1925.) Sp iegel.

H. Tllich, DiclelctrizUatskonsldnłen von Elektrolytlosungen. Bericht iiber die 
Versuche yon W alden , U lich  und W ern er. Die Messungen der D E. von Elek- 
trolytliisungen wurden nach einer Resonanzmetliode (ygl. Ztschr. f. physik. Ch. 115. 
377; C. 1 9 2 5 . II. 583) mit Wellen yon 4‘/a m Łiinge, die mit einer Elektronenrohren- 
anordnung erzeugt wurden, bei 20° ausgeftihrt. Bis zu Leitfahigkeiten yon etwa 
■/. — 2 ■ 10 4 rez. Q  hinauf sind die Messungen reproduzierbar u. bis zu 1 °/00 genau. 
Ais Losungsm. wurden untersucht: halogenierte KW-stoffe, insbesondere Chlf. mit 
der niedrigsten DE. (4,93), ferner Anilin, Athylanilin, Pyridin, m-Nitrołoluol u. W. 
ais Medium mit der hochsten DE. Ais Salze wurden Tełrapropylammoniumjodid u. 
andere typ. starkę Salze, ais schwiicherer Elektrolyt wurde Diiithylaminhydrochlorid 
gewablt. Bei den typ. starken Salzen nimmt die DE.-Konz.-Kurye zuniichst pro
portional der Konz. ab, hat dann ein Minimum u. steigt dann wieder, mitunter 
sogar weit iiber den Ausgangswert des reinen Losungsm. hinaus. Die Messungen 
bestatigen also einerseits die Folgerung der Debyeschen Theorie, wonach in Elek- 

•> trolytlsgg. eine Abnahme der DE. erfolgen soli, andererseits werden auch die 21 teren 
Messungen yon W a l d e n  bestatigt, nach denen in Losungsmm. niederer DE. die
DE. mit der Konz. der Elektrolyte zunimmt. Zur Erkliirung der Ergebnisse nimmt 
Yf. um jedes łon herum eiuen ,,Hof“ an, in dem die Dipolmolekiile des Mediums 
im Innem  vollst5ndig, nach auBen hin abnebmend festgelegt sind. Je  nach dem 
Bruchteil, den diese Hole von dem Gesamtyol. einnehmen, nimmt die DE., die mit 
dem auBeren Feld gemessen wird, ab. In sehr yerd. Lsgg., wo sich die Hofe noch 
nicht gegenseitig iiberschneiden, wird mit zunehmender Konz. jedes neue łon einen 
ebenso yollstiindigen H of ausbilden konnen wie jedes der yorhandenen; demnach 
kann die DE. mit waclisender Konz. abnehmen. Steigt die Konz. starker, dann 
uberdecken sich die Hofe gegenseitig, u. die DE. nimmt langsamer ab. Die Neigung 
des geradlinigen Stiickes ist um so steiler, je  groBer die Hofe sind. Die Zunahme
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der DE. in konzentrierteren Lsgg. wird durch die Annahme von Komplexionen 
.erklart, ais dereń einfaehster Vertreter das undissoziierte Mol. angeselien wird, diese 
haben im allgcmeinen ein grofies Dipolmoment. Der Minimumpunkt der Kurven 
entspricht also der Konzz., bei der zuerst Komplesbildung bemerkbar wird. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 31. 413—17. 1925.) J o s e p h y .

C harles P. Sm yth, Die elekłrischen Momenłe der Molekule der Monocarbmi- 
sauren und ihrer Ester. Nach der frtiher beschriebeuen Methode (vgl. Philos. 
Magazine [6] 4 5 . 849. 4 7 .  530; Journ. Amerie. Chem. Soc. 4 6 . 2151; C. 1 9 2 4 . I. 
401. 2562. 1 9 2 5 . I. 19) berechnet Vf. die elektr. Momente von HCOOII, HCOOCH3, 
HCOOC2H6, HCOOC3H7, i-HCOOC,H0, HCOOC6Hu , ClCOOCH3, CH3COOH, 
CH3COOCH3, CH3COOG,H6, CH3C 00C 3H ,, n-  u. i-C H 3COOC4He, CH3COOC6Hu , 
CH3COOC6Hm CHC12C 00H , CHjCICOOH, CC13C 00H , C0H6COOCII3, CJf-.CO O CĄ, 
i-C8H6COOC4H9, CaII6COOC5I In , CHS(CN)COOC2II6, CHC12COOCsH5, CC13C 00C 2H 5, 
CjHjCOOCjHj, C3H,COOC2H6, C4H0COOC2H5, CH3COSH, CH3COCl, CH3CHBr. 
COOC2H6. Das elektr. Moment der Formiate, Acetate u. Benzoate wachst mit 
wachsender C-Kette des Alkoholradikals, die elektr. Momente der Athylestcr der 
Siiuren wachscn indessen nicht mit der Lange der Acyl-C-Kette. Dieses Verh. 
wird durch die gegcnseitige AbstoBung der Hauptgruppen in einem Mol. u. durch 
die Struktur der C-Ketten erklart, wie sie sich aus den Kontgenstrahlenunterss. von 
M O l l e r  u . S h e a r e r  (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 3156; C. 1 9 2 4 . I. 892) ergibt. 
Die elektr. Momente der Cl-substituierten Verbb. zeigen, daB die Polaritat eines 
Teils eines Molekuls, welcher zwar die Ionisationsfahigkeit des Molekuls bestimmen 
kann, doch ganz verscliieden von der Polaritat des ganzen Mol. sein kann. Die 
Tatsache, daB die Anderung der elektr. Momente der yerschiedenen Moll. erklart 
werden kann durch die Annahme von Elektronenpaaren, die zu je 2 Atomen gehoren, 
u. welcbe bestrebt sind ihre zu den Atomen symmetr. Lage an bestimmten Orten 
im Mol. beizubehalten, scheint die von V o r l a n d e r  (Ztschr. f. physik. Ch. 1 0 5 . 211; 
C. 1 9 2 4 . I. 117) ausgesprocliene Vermutung von lokalisierten u. gerichteten Yalenz- 
kraften zu unterstutzen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 1894—1900. 1925. Princeton, 
[N. J .] ,  Univ.) J o s e p h y .

C. G. D arw in , Neue Entiuicldungen in der Theorie des Magnetismus. Vf. 
schildert zunachst die Phanomene des Para- u. Diamagnetiamus u. geht dann dazu 
iiber, die atomtheoret. Deutung dieser Eigenschaften zu erortern. Die diamagnet. 
Erscheinungen werden darauf zuruckgefuhrt, daB die Atome der diamagnet. Stoffe 
„reibungslose ElektrizitUtsleiter" sind u. die in ihnen durch das auBere Magnetfeld 
induzierten Strome die B. kleiner Elementarmagneten entgegengesetzter Polanordnung 
bewirken. Bei paramagnet. Substanzen wird dieses diamagnet. Phanomen durch 
einen besonderen Eflekt iiberlagert, nainlich den Umstand, daB die Atome dieser 
Substanzen bereits unbeeinfluBt von auBeren Feldern kleine Elementarmagneten 
darstellen, welche beim Anlegen eines Feldes je  nach dem Grad ihrer therm. Eigen- 
bewegung mehr oder weniger Yollkommen parallel zur Eichtung dieses auBeren 
Feldes orientiert werden. Kompliziert werden diese Effekte durch die gyroskop. 
Eigenschaften u. die damit verkniipfte „Eiehtungsquantelung“ der einzelnen Atome, 
die nur infolge gegenseitiger ZusammenstoBe zur paramagnet. Einstellung fiihren. 
Im Zusammenhang hiermit werden die Yerss. von S t e r n  u. G e r l a c h  iiber die 
Beeinflussung von Atomstrahlen des Ag durch ein inhomogenes magnet. Feld er- 
wahnt. W eiterliin diskutiert Vf. die Yerss. von G l a s e r  iiber die magnet. Eigen
schaften von Gasen bei yerschiedenen Drucken. (Naturę 116. 403—5. 1925.) F r b u .

F. H und, Atomtheoretische Deutung des Magnetismus der seltenen E r  den. Vf. 
berechnet auf Grund gewisser Annabmen iiber die Quantenzahlen der Elektronen- 
bahnen in den Ionen der seltenen Erden dereń Magnetisierungszahlen. Sie ergeben 
sich, auBer fur E u+ + + , in guter (jbereinstimmung mit den empir. gefundenen
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Wcrfen. Bei entsprecliender Bereclinung der Magnetonenzahlen der Elemente Sc 
bis N i . erhSlt man keinc derartigc Ubereinstimmung mit der Erfahrung. (Ztschr. 
f. Physik 33. 855—59. 1925. Gottingen.) F b a n k e n b u r g e r .

J. R . A shw orth , Einige einfache charakteristisclie Beziehungen zwischen den 
ferromagnetischcn Substanzen. Yf. weist darauf hin, daB die W erte des VerhSlt- 
nisses zwischen der absol. gemessenen krit. Temp. &  u. der masimalen Magneti- 
sierung J 0 einer ferromagnet. Substanz i9'/./0 proportional den ganzen Zahlen 2 (Te),
3 (Co), 4 (Ni) u. 6 (Magnetit) sind. Eine Unters. der Hauslerschen Legierung zeigt, 
daB bei ilir der &I-T0-W ert proportional 5 ist. (Naturę 116. 397. 1925. Rochdale, 
King Street 55.) F r a n k e n b u r g e r .

H aro ld  B. D ixon, Die Verbrennung von Sclmefclkohlenstoffdampf und seine 
Phosphorescenzflamme. Es werden die Verbrennungstempp. von CĄ-Dampf, allein 
u. gemischt mit anderen Gasen, in Luft u. Oa bestimmt. Ais VerdUnnungsmittel 
werden benutzt C0.2, SO2, l l lt CRt, N it C.JIV Yon diesen bewirken die meisten 
eine Erhohung der Yerbrennungstemp., wahrend C2II,, selbst in den schwSchsten 
Konzz. ais Gift auf die Verbrennung wirkt. Das SuBert sich so, daB zur Erzielung 
einer Flamme die Temp. der Gase enorm gesteigert werden muB. Bei diesen Verss. 
wird auBer der am Ende der Verbrennungsrohre brennenden Flamme noch eine 
Phospliorescenzflamme u. ein schwarzer Beschlag an den GlaswSnden beobachtet, 
u. der zweite Teil der Arbeit beschiiftigt sieh mit dem EinfluB der Gasbeimiscliungen 
auf das Auftreten der Phosphorescenzflamme. Die Versuchsergebnisse veranlassen 
den Vf., die untersuehten Gase u. DSmpfe in 3 Gruppen einzuteilen, von denen 
die eine spezif. Itk.-Gifte umfafit, die schon in geringer Konz. die Flamme aus- 
loschen u. die B. des Beschlages yerhindern (Athylen, Acetylen, Leuchtgas, NO.). 
Die zweite Gruppe enthfilt die Gase u. DSmpfe, die erst bei groBeren Konzz. die 
Flamme ausloschen, sie aber in geringeren Mengen nur schwiiclien {SO.,, CO, CHt, 
Athan, Pentan, Heptan, Benzol, Methylalkohol, Athylalkohol, Athylather). Die dritte 
Gattung ubt nur einen Verdunnungseffekt aus ( I I . I I %0,  i\Ta, HCl, CCl^H, CClv  
Bleitetradthyl). Der giftige Charakter der genannten Gase u. DSmpfe ist iibrigens 
nicht nachzuweisen, wenn sie von auBen direkt in die Phosphorescenzflamme ein- 
gefiihrt werden, er macht sich nur dann bemerkbar, wenn die Substanz dem CS_,- 
Dampf oder der zur Verbrennung dienendon Luft vor Beginn der Verbrennung 
beigemischt werden. Der Beschlag an den GlaswSnden besteht aus CS u. entsteht 
nur zusammen mit der Phosphorescenzflamme. Der Yerbrennungsvorgang verlSuft 
entsprecliend der Gleichung: CSa -(- Oa =  CS -j- SOa. (Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 44. 305—22. 1925. Manchester, Univ.) H a n t k e .

R u d o lf  W endland t, Die Detonationsgrenze in  explosiven Gasgemischen. Aus 
den experimentellen Unterss. des Vf. zur Detonationsgrenze gasformiger Gemische 
(vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 110. 637; C. 1924. II. 1320) ergibt sich folgendes: Die 
Detonationsgeschwindigkeit ist fur jedes Gasgemisch bei bestimmter Zus., Druck 
u. Temp. eine Kontante. Bei fortschreitender Verd. eines detonierbaren Gas- 
gemisches erleidet die Detonationsgeschwindigkeit in einem schmalen Gebiet be
stimmter Zus. einen jahen Abfall. Dies wurde fur Ha-Luft-Gemische festgestellt. 
Die chem. R k . yerlSuft schlieBlich so langsam, daB in der Wellenzone die Um- 
setzung nicht mehr yollstSndig ist. Damit kommt man in die NShe der Detonations
grenze. Bei weiterer Verd. sinkt mit Wellentemp. u. Druck der in der Wellenzone 

. schnell genug umgesetzte Bruchteil, was den steilcn Abfall der Detonationskurye 
heryorruft. — Auf Grund der Gleichungen von R ie m a n n , HuGONIOT u . J o o GUET 
wird eine exakte thermodynam. Theorie der GrenzyerhSltnisse entworfen. Die 
Detonationsgleicliungen geben den richtigen Yerlauf der Detonationskurye im Grenz- 
gebiet nur dann, wenn der Umsatz in der beschriebenen Art unyollstandig ist. In- 
sfabile Dctonationswellen fallen stets gegen die betreffende normale Detonation
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oder die betreffende Sehallwelle ab. Unterhalb des Grenzgemisclies fallt jede Welle, 
auch bei starker Initialztindung gegen die Sehallwelle ab. DruekstoBisothermen 
um den Entflammungspunkt treffen die Geschwindigkeitskurye stabiler Detonation 
im Grenzgebiet. Die im Grenzgemisćh beobachtete Detonationsgeschwiudigkeit ist 
etwa so groB wie die Geschwindigkeit eines DruckstoBes, der das Grenzgemisćh 
nach Temp. u. Druck gerade in das Gebiet sehr lebhafter chem. Umsetzung bringen 
wiirde. — Dio Grenzyerhaltnisse in H 2-Luft, CO-Luft u. CO-O., werden zahlen- 
miiBig behandelt u. sind nach Theorie u. Beobachtung gut bekannt. Mit Hilfe der 
Theorie lassen sich iiber prakt. wichtige experimentell wenig bekannte Gemische 
weitgehende Augaben machen. Es wird eine Ubersicht iiber die gebrauchlichsteu 
Gemische wie Luft bezw. 0 2 mit JETa, CO, C2N.,, C2H„ C2U„ H^S, CITt u. dereń 
Entflammungspunkte gegeben. Mit Hilfe der Theorie kann man aucli sonderbare 
Grenzyerhaltnisse in Methangemischen feststellen u. erlautern. — Aus experimen- 
teller Kenntnis der Grenzyerhaltnisse kann man umgekehrt Schliisse auf die Re- 
aktionsgescliwindigkeit bei hohen Tempp. zielien. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 227 
bis 260. 1925. Picsteritz, Bez. Halle.) L a s c h .

J . Loian, Die Beladung von lonen mit Ammoniak in  wafsrigen Losungen. Von 
der tjberlegung ausgeliend, daB durch die Aufnahme von NH3-Molekiilen durch 
Ionen der osmot. Druck von wss. Lsgg. erhóht u. infolgedessen die Gefrierpunkts- 
erniedrigung geringer ais ohne die NH3-Aufnahme wird, miBt Vf. die Gefrier- 
punlctserniedrigung von LiCl, MgCls, NaCl u. KCl in II,O u. in wss. A7IT3-Lsgg. 
MgCL u. LiCl geben Resultate, die dieser Annahmc entspreclien, wiihrend die Yerss. 
mit KCl u. NaCl negatiy yerlaufcn. An Stelle von N II3 wird auch Glucose ver- 
wendet u. aus den hierbei beobachteten Gefrierpunktserniedrigungen in Yerb. mit 
denen in NH3 die tatsiichlichen Effekte der „Ammoniation“ bereclmct. Vf. schlieBt 
aus den Verss., daB MgCl2 u. LiCl stark ammoniatisiert werden. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas. 44. 459—65. 1925. Prag, Physikal.-cliem. Inst. d. Karls-Univ.) H a n t k e .

A. E. van  A rk e l und J .  H . de B oer, Uber den M nflufi von Wasserstoff und 
eingefuhrten Halogenen a u f die Eigenschaften organischer Yerbindungen, insbesondere 
a u f dereń Siedepunkte. Fortsetzung der Berechnungen iiber den Zusammenhang der' 
Kpp. mit der krif. Temp. u. den Konstanten a u. b der van der Waalsschen 
Gleicliung (vgl. Pliysica 4. 382. 92; C. 1925. I. 1686). In jeder Gruppe der orgau. 
Verbb. ist ]/a, welches proportional ~/a der yan der Waalsschen Gleichung ist, 
pro Halogenatom fiir jedes Halogen dem Yol. proportional. ] /a  sind in yerschie- 
denen Gruppen yerschieden u. kleiner, je  mehr Atome in der Niihe des Halogen- 
atoms sitzen. In der Reihe des CII,, C2Ha u. C3II8 ist das Zentralatom von den 
Halogenen u. Ha-Atomen stark eingehullt, es wirkt nicht wie in der Reihe C2H 4, 
C6II0 u. den Si-Verbb., in denen die Chlorderiyate gutes, die Br- u. J-Derivate 
schlechtes oder tiberhaupt kein Additionsyermogen besitzen. Fluor schlieBt sich 
an diese GesetzmiłBigkeiten an. Der W ert ]/a  beim H2 ist nicht konstant. Er 
wird von der Anzahl der Halogenatome u. der Art der Bindung beeinfluBt. (Rec. 
trav. chim. Pays-Bas 44. 675—92. 1925. Eindhoyen, P h i l i p s  Gluhlampenfabr.) Ens.

E. Lange, Einige Bemerkungen uber Gitterenergien, 1-Iydratationswarnien und 
Lomngswarmen. Mit Hilfe der von S l a t e k  gegebenen Gitterenergien werden die 
Losungswiirmen fiir einige Alkalihaloide gepriift. Bei der Auswertung der Bornsclien 
Formel glaubt Vf., daB der AbstoBungsexponent n  nicht fiir alle Alkalihaloide 
dieselbe GroBe hat, sondern yon Salz zu Salz sieli Sndert. W eiter wird die Hydra- 
tatiomwarme einer gesśitt. wss. N aJ-Lsg. berechnet u. eine Erklarung. dafur ge
geben, daB die letzte Losungswiirme meist negatiy ist. (Ztschr. f. physik. Ch. 116. 
337—49. 1925. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss.) H a n t k e .

A. L. M arsh a ll und B. Brużs, Bildungswiirme von Bleicarbonat. Yf. loste zum 
Zwecke der Best. der Bildungswiirmen des PbC 03 in einem CalorimetergefiiB PbO,
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PLC03 u .  PbO-PbCO;l in 10 Vol.-°/0ig. IIN 03 auf. Fiir die Aufloaung vou PbO, 
erga\> sieli im Mittel —19410 cal., fiir P b 0 -P b C 0 3 —8540 cal. u. fiir PbCOs + ,  
1990 cal. Aus diesen Daten wurde fiir den Vorgang PbO -j- C02 — PbCOa die 
Wiirmetonung vou 21100 cal. errechuet, desgl. fiir eine Reilie anderer moglicher 
Glcichuugen. (Journ. Physical Chem. 29. 1184—86. 1925.) H a a s e .

J. C. W . F raze r und C. E. G re ider, Die Oxydałionswarmeii von Kohlenoxyd 
und Wasserstoff durch Mangandioxyd bei 0° C. Es wurde bei den Oxydationsverss., 
des . CO mit Hilfe von MnOa bcobachtet, daB das MnO.j nach dem ProzeB orange-. 
farben aussah. Es konnte zwar die orange Farbo durch Erhitzen im Luftstrom 
bei 150° beseitigt, nieht ab er die urspriinglichc Oxydationsfithigkeit wieder liergestellt 
werden. Erst durch Behandlung mit 0 2 in der Hitze gelang ca, die Wirksamkeit 
fasfc ganzlicli wieder herzuatellen. Vff. kommen zu der Annalime, daB sich bei der 
Oxydation von C02 folgende 4 Rkk. abspielen: 1. MnOs — ->- MnO (-{- O);
2. l ‘/a Mn02 — >- \/2 Mu.,0, ( +  O); 3. MnO +  C 02 — >• MnC03; 4. CO ( +  O) — >• 
C02. Auf diese B. von MnCOs filhren Vff. den Farbumachlag in Orange zuriick, 
In einem App. wurde die Wiirmetonung der beiden Oxydationapiozea8e calorimelr. 
bestimmt. (Journ. Physical Chem. 29.1099— 1104. 1925. J o h n s  H o p k in s  Univ.) H a .

E rn s t Cohen und H. L. B redee, Die fikłiven Losungswdrmen enantiołropci- 
Modifikałionen bei ihrem Ubergangspunltf. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 377—90. 1925. — C. 1925. II. 1732.) K. W o l f .

E. H. L eslie  und A. B.. Carr, Dampfdruck organiseher Losungen und Anwen
dung der Diihring'schen Regel zur Berechnung von Gleichgewichtsdiagrammen. Die 
Resultate von Dampfdruckbestst. von n-Hexan, n-IIeptan u. n-Oktan werden ia 
Tabellen mitgeteilt, desgl. eine Vorscbrift zur Berechnung der Bestandteile von 
Mischungen aus dem Dampfdrucke gemśiB der Duhringsclien Formel. Im Original 
ein prakt. App. fiir Dampfdruckbestst. (Ind. and Engin. Chem, 17. 810—17. 1925. 
Ann Arbor [Mich.].) G h im m e .

J . F . T. B e rlin e r  und O rv ille  E . May, Untersuchungen iiber den Dampfdruck.
I. Die Nitroanilinę. Vff. mesaen die Dampfdrucke der drei isomeren Nitroanilinę 
nach der Methode von Sm ith  u. M enzies (Journ. Americ. Chem. Soc. 32. 1416; 
C. 1911. I. 617) u. geben ihre latenten Verdampfung8Wiirmcn u. Entropien. Die 
Nitroanilinę zers. sich sclion bei Tempp. unter ihrem Kp.IC0, besonders die p-Yerb.
— o-Nitroanilin, Kp.760 berechnet zu 284,11°, zers. sich von 270° an; L  (latente 
Yerdampfungswiirme) =  15280; S  (Entropie) =  16,0. — m-Niiroanilin, Kp.7eo be- 
reelmet zu 306,35°, zers. sich von 270“ an; L  =  15758, S  —  15,7. — p-Nitroanilin, 
Kp.J00 berechnet zu 331,73°, zers. sich von 260° an; L  =  18500; S  —  17,5. — 
Da die Entropien von dem von H ild e b ra n d  (Journ. Americ. Clicm. Soc. 37. 970;
C. 1915. II. 384) fiir normale Fil. berechneten W erte 13,7 betrśiehtlich abweichen, 
sind die geschm. Nitroanilinę keine normalen Fil. (Journ. Americ. Chcin. Soc. 47. 
3350—56. 1925. Washington [D. C.], U. S. Depart. of Agriculture.) Z a n d e k .

A s. K o l l o i d c h e m i e .  C a p i l l a r c h e m i e .

A lesan d e r F in d la y , Die Zwielichtzone der Materie. Vf. gibt eine populiire 
Darat. dea Gebietes der Kolloidchemie, der Faktoren, die fiir das Verh. der Kolloide 
maBgebend sind u. der Gebicte, fur die der kolloidale Zustand typ. ist. Von letz- 
teren werden die techn. Anwendungen der Kolloidchemie u. ihre Bedeutung fiir 
die Biologie besonders betont u. vor allem die Chemie der lebenden Zelle be- 
liandelt. (Science 62. 192—96. 1925. Aberdeen, Univ.) F r a n k e n b u r g e k .

!R. Zsigm ondy und E . H iickel, U ber Reduktionsgeschwindigkeit und das Waehs- 
tum kleinei• Goldteilchen bei der llerstellung lcolloider Goldlosungen. Ea wird die 
sich aus den Verss. vom Vf. u. R e i t s t Ot t e r  aua dem Jahre 1916 ergebende Re- 
duktionsbeschleunigung bei der Heratellung kolloider Goldlsgg. nach der Formol-
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methode auf das Wachstum der Goldteilchen u. die damit yerbundene VergroBerung 
der Oberflache der Krystallclien zuriickgefiihrt. Mit einer gewissen Anniiherung 
stimmt die Annalime, daB die Goldteilchen ais Wiirfel mit konstanter linearer Ge- 
schwindigkeit naeh allen Seiten gleichmiiBig wachseu. — Fiir den zeitliehen Re-

duktionsyerlauf wird folgende Gleichung abgeleitet: y  =  m ^  m" y  =  Bruchteil

des zu reduzierenden Goldes, welches in der Zeit t reduziert worden is t  m0 —  g 
Gold in Form yon Keimen zu Beginn des Reduktionsyorganges, ml =  g Goldionen 
zu Beginn des Reduktionsyorganges, m —  g metallisches Gold im ccm naeh der 
Zeit t. — Dic Prufung der expurimentellen Befunde (Verss. von R e i t s t ó t t e r ) 
ergab, daB in einigen Fallen, so lange die Goldteilchen nicht sehr starli ihre 
Lineardimensionen yergroBern, der beobachtete Verlauf mit der gcmachtcn Annahme 
iibcreinstimmt, daB aber bei starkem Anwachsen der Goldteilchen zum SchluB eine 
Bcschleunigung des Wacbstums stattfindet. Das weist darauf hin, daB der Reduk- 
tionsyerlauf nicht bestimmt wird durch die durchschnittliche Konz. der reagierenden 
Bestandteile, sondern durch eine in der Nahe der Goldoberflache stattfindende 
chem. Rk., bei der die reagierenden Bestandteile durch Adsorption an der Ober- 
fliiclie stark angereichert werden. Diese Adsorption yerlauft schneller ais der Re- 
duktionsyorgang sclbst. (Ztsehr. f. physik. Ch. 116 . 291—303.1925. Gottingen.) L a s c h .

H. R. K ru y t und H. J . C. Tendeloo, Die bcsckranlcte Bedeułung der Wasser- 
stoffionenkonzentration fiir den Zusłand lyophiler Sole. (Vgl. Koninkl. Akad. van 
Wetcnsch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 735; C. 1925. I. 1282.) Isoelektr. 
Gelatine wurde mittels HC1 naeh der von L o e b  angegebenen Methode dargestellt. 
Diese Gelatinelsg. hatte ein pn  =  4,65 +  0,05. Es wurden liierauf Gelatinen mit 
niedrigerem p H durch HiDzufiigen sehr geringer Meugen HC1 u. Gelatinen mit 
hohercm pn durch Yorbchandlung der Handelsgelatine mit HC1 geringerer Konz. 
bereitet. H ierauf wurde der EinfluB von Neutralsalzen auf diese Gelatinen unter- 
sucht. Es wurden folgende Elektrolyte benutzt: K3Fe(CN)0, K2S 04, KC1, CofNH,,^- 
Cl3, BaCls, MgS04, naclidem yorher festgestellt wurde, daB das Hinzufiigen dieser 
Salze in den hier in Betracht kommenden Mengen keinen EinfluB auf die [H ] aus- 
iibte. — Zahlenmaterial nebst entspreehenden Kurven im Original. VfF. schlieBen 
aus den Versuchsergebnissen, daB das charakterist. Minimum in der Eigenschafts- 
kurye der EiweiBsole durcliaus keine Eigenschaft ist, die durch dic [H'] ausschlieB- 
lich beherrsebt w ird, sondern yielmehr jeder Punkt dieser K urye, der isoelektr. 
einsclilieBlich, ebensogut erreicht u. passiert werden kann mittels anderer Ionen. 
Man kann demnach den Minimumpunkt bei anderen [ET] erreiclien, ais der fiir den 
isoelektr. Punkt charakterist. erachteten bisherigen. Die Versuchsergebnisse zeigen, 
daB der Minimumpunkt in der Yiscositiit erreicht werden kann bei pn  =  4,4 durch 
Zusatz von 1,5 Milliiiąuiyalent K3Fe(CN)c, bei pn  =  4,65 durch Zusatz von 1 Milli- 
:iquivalent derselben Verb., bei p fI == 4,9 durch Zusatz yon 0,2 Milliaquivalent 
Co(NII3)0C13. Diese Ergebnisse machen die WidersprUche in der Literatur durch- 
aus yerstandlich u. bestiitigen, daB das Verh. lyophiler Kolloide naeh denselben 
Grundsiitzen betrachtet werden kann, wie das der Suspensoide. (Koninkl. Akad. 
van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Ńatk. Afd. 3 4 . 408—16. 1925. Utrecht, V a n ’t  
T IO FF-L ab .) K. W o l f .

S. S. B hatnagar, M ata  P rasad  und D urga Bas Ohri, Der „Bhatnagar-Małhur- 
Effekt“ des Wassers a u f besonders getrocknete und geprefite Kieselsauregele. I .  B i i a t - 
NAGAR u . M a t h u r  (Kolloid-Ztschr. 3 3 . 368; C. 1 9 2 3 . I. 427) stellen kiinstliehe 
Achate aus SiO,,-Gelen unter Druek u. Temp.-Beeinflussung her. Diese gehiirteten 
Gele barsten, wenn sie mit wenigen W assertropfen benetzt wurden, unter einem 
bestimmten Gerausch u. zerfielen zu Pulyer. Die zerbrochenen Stucke zeigten 
blaue Opalesceus. — YfF. untcrsuchten diesen Yorgang, u. zwar nicht nur die



1 9 2 6 .  I . A 3. ICo l l o id c h e m ie . C a p il l a r c h e m ik . 3 3

Einw. von W., sondern auch von A., A., Glyccrin, Benzin, Terpentinol, ferner Lsgg. 
von Ammonacetat, Na-Silicat, NaCl, NaOIT, 1IAT0 3. Das Gel zerfiel in allen Fallen 
in Stiicke u. das Geriiusch beim Bersteu wurde gehort. Die auftretenden Teinp.- 
Schwankungen sind nahezu nuli. Losende Wrkg. oder chem. Rk. sind, da der 
EfFekt auch bei organ. Losungsm. auftritt, ausgeschlossen. Es wird vielmehr die 
benetzende FI. von dem Gel adsorbiert. Infolgedessen dehnen sich die Capillaren 
u. iłben einen Druck auf die W a n d ę  aua, der das plotzliclie Zerspringen de3 Gels 
yerursacht. (Kolloid-Ztschr. 37. 97—101. 1925. Lahore.) L a s c h .

J. M. Jołllin, Die Oberflachenkonzcntration von Natriumoleat und kolloidalem 
Schuiefel. (Vgl. Journ. Physical Chem. 2 9 . 897; C. 1 9 2 5 . II. 1735.) Vf. benutzt 
zur Best. der Zeitoberflachenkonzz. von Na-Oleat, wie in seinen yorhcrigen Mit- 
teilungen die Steighohenmethode in Capillaren. E r fan d , daB auch hier die 
Gleichung cr =  a/t"  stimmt, mit Ausnahme der sich 0 naliernden Zeiten. Alkali 
vermindert die Fahigkeit zu schaumen. Vorlaufige Mitteilung wird von Verss. ge- 
macht, die an kolloidalem Schwefelsolen ausgefiihrt wurdcn. Unter gewissen Be- 
dingungen verhielt sich dieses Sol so, daB es der obigen Gleichung geniigte. Andere 
anorg. Sole gleiclien Verh. wurden nicht gefunden. (Journ. Physical Chem. 2 9 .

A. G rum bach uud S. S ch liv itc li, Veranderung der Oberflachenspannung von 
Fliissigkeiłen unter dcm Einflufi von Stralilung. Vff. beobacliten, daB bei ge
wissen Fil. Bestrahlung mit Hg-Licht eine Erhohung der Oberflachenspanuung um 
einige Zehntausendstel ihres W ertes hervorruft, so daB in horizontalen zylindr. 
Glasrohren eingeschlossene Fliissigkeitsfaden, dereń einer Meniskus belichtet wird, 
sieh nach dieser Seite hin in Bewegung setzen. Ais besonders photo-capillaraktiv 
erwiesen sich wss. oder alkoh. Fluoresceinlsg., wss. Lsgg. von Uranylmtrat, Na- 
Naphtldonat, Fluoreimdfonsaurc oder ihres K-Salzes Anthracen in Xylol, Xylol in
A. gel. u. Petroleum. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 241—43. 1925.) K r Og e r .

V. K oran, Die Wirkung von Dampfen einiger organischer F  liissigkciten a u f die 
Obei-flachenspannung von Wasser. Es wird die Oberflachenspatmung von Wasser, 
iiber dem der Dampf einer organ. FI. steht, gemessen mit Hilfe der Tropfen- 
methode. Aus einer engen Offnung laBt Vf. W asser mit einer bestimmten Ge- 
schwindigkeit in einen Luftraum tropfen, der mit dem Dampf der organ. Verb. 
gesattigt ist. Die Oberflachenspannung laBt sich dann mit Hilfe einer empirischen 
Formel ais Funktion des Gewichts der Tropfen berechnen. Nach dieser Methode 
werden die Oberflachenspannungen von W asser bei yerschiedenen Tempp. an 
der Grenzflacbe W asser-Luft bestimmt, wo die Luft gesatt. ist mit dem Dampf von 
Ą O , CCl„ Benzin (fl. Paraffin), Toluol, Benzol, Chloroform, Triathylamin u. Atliyl- 
ather. Die Erniedrigung der Oberflachenspannung des W. in diesen Fliissigkcits- 
dampfen verlauft parallel mit der Erniedrigung der Grenzflaelienspannung zwischen 
W- u. diesen Fil., wie sich aus einem Vergleieli mit den Daten von H a r k in s  er
gibt. In der Diskussion werden die Zusammenhange zwischen Loslichkeit u. Ober- 
tlachenwrkg. besprochen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 44. 466—75. 1925. Prag, Inst. 
f. exp. Physik d. Karls-Univ.) H a n t k e .

P. L ecom te du N ouy, Vorrichtung zur Schncllbcstiimnung der Oberflachen- 
apannung an der Grcnzflachę zweier Fliissigkeiłen. Einflufi der Temperatur. (Vgl. 

:Biochem. Ztschr. 155 . 113; C. 1 9 2 5 . II. 957.) Die unter Anwendung des Tensio- 
meters durehgefulirten Verss. mit CSt, A., Octylalkohol zeigen, daB die Oberflachen
spannung ais Temperaturfunktion zunimmt, d. h., daB der Temperaturkoeffizient der 
freien Oberflachenenergie positiy statt negatiy ist. (C. r. d. l’Acad. des sciences

F e rn an d  Chodat, Beitrag zum Problem der Zellpermeabilitiiten. I. TJntersuchung 
der Quellung von Gclatine unter dem Einflu/} von Harnstoff. Die Quellung von

1129—39. 1925.) H a a s e .

1 8 0 . 1579—8 0 . 1925.) K. W o l f .

VIII. 1 . 3
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10°/0ig. Gelatinezylindern in 1, 2, 4, 8, 16%'g- Harnśtofflsgg. bei 15—17° nimmt 
mit wachsender IlarnstofFkonz. stiindig zu, bei 16% findet yollkommene Auflsg. 
des Gels statt. Eine Lipoid-(Lecithin-)Emulsion in der Gelatine erhołit ihre Empfind- 
lichkeit gegen die Quelhvrkg. des Harnstoffcs. Sein quellender EinfluB iiuBert sich 
sowolil auf der sauren wie der alkal. Seite des isoelektr. Punktes der Gelatine, ist 
aber in ihm am stiirksten sichtbar. Es wird yermutet, daB die erholite Quellung auf 
der Oberflachenspaunung vermindernden W rkg. des Harnstoffes beruhe. (Buli. Soc. 
Chim. Biol. 7 . 113—23. 1925. Genf, Inst. Botanique de 1’Uniyers.) GERNGROSS.

N. A. J a jn ik  und B akhsh  I la h i ,  Das Enudgienmgsvermogen von Nalrium- 
stearat und Natńwnpalmitał. Vff. bestimmen es durch Ermittlung der kleinsten 
Seifenmengen, die dasselbe Olyolumen ausreichend emulgicren. Darst. der Seifen 
durch genaue Neutralisation mittels NajC03 gewogener Mengen von Stearinsiiure 
(F. 69,1°) u. von Palmitinsaure (F. 62,4°) in 98°/0ig. alkoh. Lsg., Eindampfen, wieder- 
holtes Umlosen u. Trocknen bei 105—110°. Die Priifung gesebah unter median. 
Kuhren eines Systems wechselnder Anteile yon yegetabil. Ol, Vio"n - Seifenlsg. u. 
soyiel W., daB das Gesamtyol. stets gleicli war, bei 80° im Thermostaten. Das 
Emulgierungsyermogen des Palmitats ist etwas groBer ais das des Stearats. Mit 
wachsender Konz. der Seifenlsg. steigt ihr Emulgieryermogen. (Kolloid-Ztscbr. 37. 
139—44. 1925. Lahore, Indien.) H e l l e r .

H. H. L ow ry  und S. 0. M organ, Die Adsorption von Gascn durch graphilischen 
Kohlenstoff. VfF. untersuchen die Adsorption yerscliiedener Gase durch feinteiligc 
Graphite, die sie durch Oxydation yon Ceylongraphit mit IIN 0 3 u. KC10„ u. Zers. 
der gebildeten Graphitsiiuren imVakuum darstellen. Je  nach der Zahl der Beliand- 
lungen mit Chlorat wurden Graphitsiiuren mit einem Verliiiltnis yon C : O von 3,98 bis
3,12 erlialten. Die daraus gewonnenen Graphite unterscheiden sich vom Ausgangs- 
material durch erheblich gesteigerte Reaktionsfiihigkeit, auch der aus der Siiure 
mit C : O =  3,61 erlialtene entziindet sich an der Luft schon bei 80°. Das Ad- 
sorptionsyermogen der Graphite fiir CO.t u. iVa bei yerschiedenen Tempp. u. fur IL  
bei —191° steigt mit dem Oxydationsgrad der Graphitsaure u. erreiclit maximal ‘/a 
derjenigen amorpher Kobie. Vff. fiihren das niedrige Adsorptionsyermogen des 
gewolinlichen Graphits auf das im Vergleich zu amorpher Kohle kleine Verhiiltnis 
yon Oberfliiche zu Masse u. den hohen Siittigungsgrad der Atomkrafte zuriick u. 
nehmen an, daB dic yoriibergende tJberfiihrung in Graphitsiiure eine Erhohung der 
Feinheit u. eine Zunahme der Ungesiittigtheit bewirkt. Verff., die ein Zusammen- 
wachsen der einzelnen Krystalle hcrbeifiihren, z. B. bei Tierkolile hohere Temp. 
bei der Herst., yermindern das Adsorptionsyermogen. (Journ. Physical Chem. 29. 
1105—15. 1925. Bell Telephone Labor., New York.) K r Og e r .

D om enico Costa, i i  ber das Adsorptionsyermogen der Nitrocellulosen fiir Gase. 
Einw. von N H 3 auf Schie/ibaumicoUe (CJ4H.i8O8[OH}j[ONOj]10): Die Adsorption yerlief 
unter Gelbfiirbung der Nitroeellulose, die immer intensiyer wurde, bis sich die M. 
unter geringer Wiirmeentw. in eine braunschwarze, yiscose Substanz yerwandelte. 
Ein Teil des NH, war ais Ammoniumsalz an die IIydroxyle gebunden (OH — >- ONH,), 
ein anderer Teil nur lose adsorbiert. Die Selbstzers. des Adsorptionsprod. erfolgt 
in dem Sinne, daB das primiir gebildetc Prod. (Adsorption yon zwei Moll. NIL, 
angenommen) sich unter Abscheidung yon NH4-N 03 (Denitrierung) unter gleich- 
zeitiger Dehydrogenisation zers.:
Cł4H280 8(0 • NOj)10(O • NH,)a =  2N II4N 0 3 +  C24H280 8(0 -N 0 a)B( 0 - ) 2 (Zwischenprod.)

C24H2(JO8(O-N02)8(0H)2.
Das letzte Prod. adsorbiert von neuem zwei Moll. NH3 u. zers. sich dann w’ieder 
unter Abscheidung von N II4-N 03. Die Rk. kann bis zur yollstiindigen Denitrierung 
fortgesetzt werden: C24H230 8(0 -N 0 2)10(01I)2 -j- 10NII3 — 10NH4-N 03 - ) - C24HJU0 10. 
Das Dekanitrat adsorbiert im ganzen 10 Moll. N II3 unter Ammoniumsalzbildung,
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dariiber'hinaus noch 20 Moll. NH3 (2 Moll. NH3 fiir jede Nitrogruppe); das Prod. 
hat die Zus.: C2J1 30Oi0(O-NO2)1(i-(N1I3)30. — Einw. yon N H , auf Kollodiumbaum- 
wolle (C24II320 12[0 -N 0 3]8): Das Adsorptionsprod. hatte analog den Verss. mit dem 
Dekanitrat die Zus.: C^H^O^NH^NO,,),, -f- 16NH3. — Die Salpetersiiureester der 
Cellulose adsorbieren demnaeh zuerst auf jede 0 -N 0 2-Gruppe ein Mol. NH3 unter
B. ąuartarer NHfijSalze; letztere adsorbieren weiter NH3, u. zwar 2 Moll. auf jede 
Ammoniumnitratgruppe. — G-asfórmiger HCl verwandelt die Nitrocellulosen in 
N-freie Prodd. (ausfiihrliche Mitteilung hieruber folgt). — SO^ wird adsorbiert; 
100 g Substanz adsorbierten 12,7 g S 0 2. — C02 wurde in geringerem Mafie adsorbiert, 
ca. 1 g yon 100 g Substanz. — II u. O wurden nicht in bemerkenswerter Menge 
adsorbiert. (Gazz. chim. ital. 5 5 . 540—48. 1925. Triest, Museo Commerciale.) Z a n d e r .

P. Paw low , Uber die Adsorption. XI. Die Lebensdauer von Organismen in  
ihrer Abhangigkeit von der Konzentration und dem Yolumen giftig wirkender Lomngen 
und von der JBevdl!cerungsdichtigkeit. (X. vgl. Kolloid-Ztsehr. 3 6 . 2171; C. 1 9 2 5 . II. 
1842.) Die Giftwrkg. yon Salzen in einer fiir den Organismus ungewohnliehen 
Konz. fafit schon W o. O s t w a l d  (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 1 2 0 . 19 [1907]) ais 
Adsorption auf. Vf. untersuclit mit W . K o w a l s k y  die Ursacben der Giftwrkg. 
von Salzen an Artemia salina N. Edw. u. an Gammarus pulex var. u. verwendet 
die Adsorptionsgleichung, die die Gleichgewichtsbedingungen zwischen dem Ad- 
sorbens u. dem umgcbenden Medium darstellt, fiir den speziellen Fali der lebenden 
Organismen (ygl. Kolloid-Ztsehr. 3 5 . 221; C. 1 9 2 5 . I. 2154) u. zwar:

fiir eine chem. Adsorption: =  V —  c ;
»o »o

ms jt m
fiir eine Yerteilungsadsorption: — — =  V  =  —g— c";

ms
fiir Capillaradsorption: ------- — V  — F« m l c -f- k mi c" .

>'o
Es bedeutet ms die Gesamtmasse der Organismen, die M. eines Organismus, 

c die Volumkonz. des akt. Stoffes, «0 die Zahl der Organismen. Aus diesen 
Gleichungen werden Formeln fiir die Giftwrkg. von Salzen ygl. W o. O s t w a l d ,
Ztschr. f. Chem. u. Ind. der Kolloide 6. 297 [1910] u. iiber den Zusammcnhang
zwischen Lebensdauer, Konz. der Substanz in dem umgcbenden Medium, Lsg.- 
Volumen u. Beyolkerungsdichte abgeleitet. — W irkt die Substanz chem. ein, so 
hiingt die Lebensdauer von dem Yol. des śiuBeren Mediums u. der Beyolkerungs
dichte ab. W ird aber die akt. Substanz capillarmaBig oder nach dem Typus der 
Stoffyerteilung aufgenommen, dann ist die Lebensdauer von diesen GroBen un- 
abhiingig. — Die mit Artemia salina u. mit stark verd. u. eingeengten Limanw. 
angestellten Verss. weisen darauf hin, daB zwischen dem Organismus u. der Lsg. 
ejn chem. ProzeB stattfindet, alinlich dem Gerben u. Beizen. Es wurden noch 
Verss. mit Gammarus pullex u. NaCl-Lsg. angestellt. Auch diese weisen auf chem. 
Wrkg. hin. (Kolloid-Ztsehr. 3 7 . 105—11. 1925. Odessa.) L a s c h .

E. T y le r  und E. G. B ic h a rd so n , Die charakłerisłischen Kurven von Fliissig- 
keiłsstrahlen. Es wird die Beziehung zwischen der Lange yon Fliissigkeiłssłrahlen, 
die unter yerschiedenem Druek aus Capillarrohren herausgespritzt werden, u. ihrer 
Ausflufigeschwindigkeit, Yiscositat u. Oberflachenspannung experimentell u. theo- 
retisch behandelt. (Proc. Physical Soc. London 3 7 . 297—311. 1925. London, Uni- 
yersity College.) I I a n t k e .

B. Anorganische Chemie.
E . H. E iesenfeld , Uber die Ozonbildung in gluhenden Capillaren. Nach Yer- 

suchen mit P. Otsubo. Vf. beschreibt die B. von Ozon beim Durchleiten yon 0 2
3*
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durch gluhende Quarzcapillaren. Die Apparatur besteht aus 0 2-Entwickler (aus 
KMnO< +  Ha0 2), Stromungsmesser, Gasreiniger, der Quarzcapillaren u. 0 3-Absorption 
(KJ-Lsg.). N , wurde sorgfaltig aus der Apparatur entfernt. An das erhitzte 
Stiick der Quarzcapillaren schloB sich unmittelbar ein durch fliefiendes W . schroff 
abgekuhltes Stuck, sodaB das Quarzrohr eine sog. Derillesche heiBkalte Rohre bildete. 
Die Temp. wurde mit einern Wannerschen Pyrometer gemessen. Feucliter 0 S liefert 
weniger 0 3 ais trockner. DaB die B. von 0 3 nicht Uber II20 2 erfolgt (vgl. W a r t e n - 
b e r g  u. Sieg, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 2192; C. 1 9 2 1 . I. 278), indem II2 aus 
der GeblSseflamme von auBen in die Quarzcapillare dringt, beweisen die Verss. mit 
elektr. Heizung der Capillaren, bei deticn die Abhiingigkeit der B. von 0 S von der 
Temp. u. der Strómungsgeschwindigkeit des 0 2 untersueht wurde. Es werden 
0 3-Partialdrucke (l-10~ 8 at) gefunden, die mehr ais lOOOmal groBer sind ais die 
nach dem Nernstsclien Theorem berechneten. Zur Erkliirung dieser Ubergleicli- 
gewichtskonzz. wird angenommen, daB sich an der Oberfliiche der Capillare ein 
Gleichgewichtszustand ausbildet, in dem das 0 3 in wesentlicli hoherer Konz. ais 
im freien Gase bestftndig ist, u. daB durch den Gasstrom Teile dieser Adsorptions- 
schicht, in der das Gleichgewicht nach der Ozonseite hin verschoben ist, mitgerissen 
werden. Von diesem mitgerisscnen 0 3 zers. sich etwas wieder wShrend der Ab- 
kiihlung, sodaB man bei Bereclinung der 0 3-Drueke in der Adsorptionsschicht aus 
den 0 3-Drucken des ausstromenden Gases zu kleine W erte erhalt. Vf. nennt diese
B. des 0 3 „grenzflachen-mechanisch11. Diese Bildungsweise kann auch dazu dienen, 
andere Stoffe ais 0 3 in Ubergleiehgewichtskonzz. zu erhalten. (Ztschr. f. Elektrochem. 
31. 435—40. 1925. Berlin.) J o s e p h y .

V aclav  Cupr, Uber die Absorption von Chlorwasserstoffgas in konzentrierter 
Schwefelsaure. Paraliel zu den Verss. von M i l e s  u . F e n t o n  (Journ. Chem. Soc. 
London 117. 59; C. 1 9 2 0 .  I. 813), die die Absorption von SOs in HsS 04 unter- 
suchten u. ein Absorptionsminimum bei 88,5% H2S 04-Gehalt der Siiure, das ent- 
spricht der Zus. H2S 04-H20 , fanden, beobachtete Vf. die Absorption von S C I in 
konz. iTsS04. Die Verss. fanden bei 25° im Thermostaten statt u. zeigten ebenfalls 
ein Absorptionsminimum, docli liegt dieses bei einer Konz. der Saure von 90°/o HaS 0 4. 
(Ree. trav. chim. Pays-Bas. 4 4 . 476—79. Spisy piir. faculty Masarykoyy University 
1 9 2 5 . ć. 63. 17 Seiten. Sep. Brno, Inst. fur Mineralchem. der Masaryk-Univ.) I I t k .

T. K aran tassis , Versuche da- Darstellung von Jod- und Scliwefelverbindungen. 
A u g e r  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 4 6 . 477; C. 1 9 0 8 . I. 1250) entdeckte S-Addi- 
tionsverbb. der Jodide, die auf 1 Atom J  8 Atome S enthalten. Zu derselben Klasse 
gehort: P J3-3S6, aus P J 3 u. Schwefel in CS2, braunrote Prismen, zers. an der Luft; 
eineVerb. derselben Zus. entsteht auch aus P J6 u. Schwefel, weil die zu erwartende 
Yerb. P J6-5S8 augenseheinlich zu instabil ist. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 7 . 
854. 1925.) B i k e r m a n .

R a lp h  N. T ra x le r  und F ra n k  E. E. G erm ann, Entfarbung der Losungen von 
Jod in  Schwefclkohlenstoff durch roten Phosphor. Yf. findet, daB die friiher be
obachtete Erscheinung der Entfarbung von Lsgg. von Jod in CS2 auf die Ggw. 
von W . zuriickzufuhren ist. Mit absolut trockenen Reagentien findet nur in sehr 
verd. Lsgg. eine Entfarbung statt, in konz. dagegen B. von P J3. CS2 kann aus 
dem roten P  nicht alle Stoffe extrahieren, die mit J  reagieren; der Substanzverlust 
des P  betrug 18,5°/0. Vf. stellte Unterschiede der FF. von P J3 je  nach der Darst. 
fest, F. des einen 55°, des anderen 61°. Letzteres wurde in CS2 hergestellt, welcher 
zuvor durch Schiitteln mit H g  gereinigt worden war. Die F.-Erniedrigung ist nach 
Ansicht des Vfs. auf die Ggw. einer Verb. von dem Typus P4S3J 2 zuriickzufuhren. 
(Journ. Physical Chemistry 2 9 . 1119—24. 1925.) H a a s e .

T. K aran tassis, Uber die Darstellung des Arsendijodids, A sJs. In einer Retorte 
in H,-Atmosphare wird 1 Teil As mit 2 Teilen Jod 2 Stdn. lang erhitzt. In kalteren



Teilęn śclil&gt sich A sJt nieder, F. 130°, Kp. 375—380°. (B u li. Soc. Chim. de Franec 
[4] 37.' 853. 1925.) B ie e r m a n .

W .  A. R o th  und W . N aeser, Uber weifien und schwarzen Diamanten und ihr 
Yerhaltnis zum Kohlenstoff. Die bisherigen Arbeiten iiber das Verhiiltnis von Dia- 
mant zum Grapliit werden kurz kritisiert, die Annalime einer anscheinend genau 
bestimmten Ubergangstemp. abgelehnt, die Daten von B e r t h e l o t  u .  P e t i t  (1889) 
umgerechnet u. abgelehnt. Seit 1913 (R oth  u .  W alasch , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
46. 896; C. 1913. I. 1753 u. Ztschr. f. Elektroehem. 21. 1 ; C. 1915. I. 1151) hat R o th  
10 neue G-raphiłarłcn untersuchen lassen: 13 (natiirliche u. kiinstliche) gaben die 
Verbrennungswarme 7856 +  1 cal.,5 pro g, in L uft gewogen, 5 aus dem Arehaicum 
7832 ±  1, eine geologisch alte amerikan. Art den dazwisehen liegenden W ert 
7847 ±  1. Die erste Art wird fi-, die zweite «-Graphit genannt. ^?-Graphite sind 
bei hoher Temp. u. n. Druck entstanden, die a-Graphite haben hohen Druck aus- 
gehalten; eine Art, da mit «-Quarz vergesellschaftct, eine Temp. von hoehstens 
575°. Mit wenigen Ausnalimen haben die ^-Graphite eine D. von 2,220 4; 0,003, 
die « -G raph ite  eine solche von 2,258 +  0,002. Altere Daten iiber DD. von 
Graphit, die mit dem Druck zunahmen, miiBten therm. kontrolliert werden. — Die 
Vff. verbrennen nochmals w e i B e n D ia m a n te n  mit melir VorsiehtsmaBregeln ais 
R o th  u .  W a lla s c h  1913; die damaligen lioheren W erte erweisen sich ais zu- 
yerlassiger (wegen Verst2uben in der Bombę). Wahrscheinlichster Mittclwert 
7873 cal pro g. Die Verbrennungen werden in der Mikrobombe mit Ag-AgBr- 
Au8fiitterung ausgefiihrt, mit ParafF. liqu. ais Hilfssubstanz. Ferner wird C a r- 
b o n a d o  in derselben Weise verbrannt: 7884 ^  2 cal. pro g. Die Yersuchsfehler 
werden genau diskutiert; die Mikroapparatur bewiihrt sich wie bei fruheren Verss. 
(Ztschr. f. Elektroehem. 30. 417. 607; C. 1924. II. 2189. C. 1925. I. 992). Die RUck- 
stiinde von Verbrennungen u. mit konz. HNOs behandelter Carbonade gaben einen 
Verbrerinungswert wie weiBer Diamant. Alles weist darauf hin, daB nieht Graphit, 
sondem „amorpher K o ld e n s to f fden die Vff. nach anderen Yerss. ais besondere 
Modifikation ansehen, die Ursache der Schwarzfiirbung ist. Die Entstehung des 
Carbonado u. die Umwandlungsmoglichkeit Graphit — >- Diamant werden kurz dis
kutiert. — Jedenfalls wird der alte Befund, daB bei gewohnlicher Temp. u. kleinen 
Drucken Diamant metastabil, Graphit stabil ist, bestStigt: Umwandlungswarme von 
Diamant in ^-G raphit bei 18° 16 cal. pro g, in «-Graphit 41 cal. Zum SchluB 
wird darauf hingewiesen, daB die therm. Unters. von KW-stoffreien Graphitelek- 
troden ein sicheres Mittel zur Gutebest. ist. (Ztschr. f. Elektroehem. 31. 461—66. 
1925. Braunschweig, Techn. Hoehsch.) W. A. R o t h .

A. D uboin, Anwendung einer allgemeinen Darstellungsmełhode der Fluoride und 
Silicale a u f Chrom. In geschmolzenes KHFS wirft man stuekweise Chromoxyd oder 
-fluorid ein, erhitzt bis Rotglut, setzt SiOs hinzu u. liiBt langsam erkalten. Es kry- 
sfallisieren Tridymit u. das Doppelfluorid CrF3 • 3 K F  aus. Das Doppelfłuorid stellt 
schone griine Krystalle dar, ist wenn gepulyert weiB, D.° 2,93, 1. in verd. HCl 
oder H N 03. Zur Cr-Best. lost man es in einer Platinschale in HCl, dampft ein u. 
zieht mit W. aus. Zur F-Best. lost man es in HCl, versetzt mit uberschussigem 
Ca-Acetat, dampft ein u. zieht mit W . aus: es bleibt CaF, zuriick. (C. r. d. l’Acad. 
des seiences 181. 336—37. 1925.) B ik e r m a n .

P e te r  F ire m a n , Die Unbesłandigkeit von Ferrohydroxyd. Ferrohydroxyd ist 
eine sehr unbestiindige Verb. Man hat es je  nach den Fallungsbedingungen in der 
Hand, die Farbę der Verb. von Hellgelb bis zu Schwarz zu yariieren, was durch 
den mehr oder minder groBen Gehalt an Fe(OH)s bedingt ist. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 6 0 3 -4 . 1925. Trenton [N. Y.].) G r im m e .

H. B,emy, U ber Chloroferriate substituierter Ammoniumbasen; ein Beitrag zur 
Koordinationsehemie. Nach des Yfs. „Gesetz der homoopolaren Atombindung" (vgl.
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Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 116. 255; C. 1921. III. 688) waren unter den Cl-Verbb. 
des Fe111 solche mit den KoordinationSzahlen 5 u. 7, falls diese uberhaupt vor- 
kommen, zu erwarten. W ie cr ferner gezeigt hat (vgl. Vortragsreferat Ztschr. f. 
angew. Ch. 34. 216 [1921]), kommen bei Ru u. Os auBer der fur alle Platinmetalle 
geltenden „Vereinselektronenzahl“ 12 auch die Zahlen 9, 10 u. 11 vor. Beim Fe, 
fiir das auf Grund seiner Homologie mit Os u. Ru die gleiclien Zahlen ais giiltig 
anzunehmen sind, entsprechen ihnen die Chloroferriationen [FeX4]', [FeX5]", 
[FeXa]'" u. [FeX,]"". Fa lieBen sich daher auf Grund der Zentralyereinstheorie 
neben den nach der Auffassung der Koordinationszalil ais Raumzahl zu erwarten- 
den Verbb. vom Typus M /[FeX5] u. M4'[FeX7] auch die den Zentralyereinszahlen 
10 u. 12 entsprechenden in Fiillen erwarten, wo dic aus riiumliclien Grunden sich 
ergebende Inatabilitiit der Komplesionen [FeX J" u. [FeX7]"" durch Yerb. mit Kat- 
ionen geeigneter Form u. Grofio aufgehoben wird. Beim Studium der Chloroferriate 
substituierter organ. Ammoniumbasen fand sich eine Anzahl von Verbb., die sich 
am zwanglosesten durch Vorliegen dieser Komplexe erkliiren lassen, daneben frei- 
lich stets Verbb. vom Typus M'[FeX(], aber fast durchweg von viel kleinerem 
Existenzgebiete u. meist weniger bestiindig ais die Penta- u. Heptachlorosalze. Es 
wurden in Yerss. mit H .-J. R o th e  Yerbb. der folgenden Typen liergestellt:

rei
I. [giFeg] Am II. jFeiSAma III. -n  01

P e g

IV.
Cl

JeS
V»h 8o

Am4 bezw.
Cl Cl
c m  Cl 
c i J? G a 
c i

Cl 
Cl 

LC1 
Cl Cl
c m  d  

^ ^ - c i  i 1 6  c i 
O h , c i

Am4

Am,

Siimtliche Verbb. auBer der letzten waren wasserfrei. In keinem Falle wurde 
eine Verb. vom Typus M2[FeX„] erhalteu. Ein unmittelbarer Beweis fiir die 
Formulierung nach Typus II. u. III. lieB sich durch Bestst. des Mol.-Gew. oder 
LeitfShigkeitsmessungen wegen der Unbestiindigkeit bezw. schwachen Komplexitiit 
der zugehorigen Verbb. nicht erbringen, die wahrscheinlich mit der aus riiumlichen 
Griinden zu erwartenden Instabilitat der freien lonen zusammenhiingt.

Y e rs u c h e . Die Herst. der Salze erfolgte stets so, daB Lsgg. des Chlorids 
der entsprechenden Ammoniumbase u. von wasserfreiem FeCl3 (unter Zugabe von 
etwas konz. HC1) in wenig W., auf Siedetemp. erhitzt, zusammengegeben wurden, 
worauf meist bei Erkalten, sonst nach EiDengen auf dem W asserbade die Krystalli- 
sation erfolgte. — Methylammoniumtctrachloroferriat (I., Am =  CH3-NH3), aus 50 g 
FeClj u. 21 g Chlorid, braunlichgelbe Nadeln (aus HCl-lialtigem W.), zerrieben u. 
im urspriinglicheu Krystallkuchen grunlicligelb, F. ca. 211°, sil. in W. (starkę 
Warmeentw.), gut 1. in A. — Metliylammoniimheptachlorohemiaquoferriat (IV., Am =  
CH3-XH3), aus 25 g FeCl3 u. 31,5 g Chlorid, orangerote Prismen oder groBe rote 
Krystalle (aus A. mit. etwas HC1), F. 161°, durch Umkrystallisieren aus W. all- 
mahlich zers. — Dimethylammoniumtetrachloroferriat [I., Am — (CH3)SNH2], aus 5 g 
FeCl3 u. 2,5 g Chlorid, zeisiggrunes Krystallpulyer, F. zwischen 97 u. 104°, an Luft 
zerflieBlich. — DimethylammonmmpcntacMorofcrriat [II., Am =  (CH3)2NH2], aus 5 g 
FeCl3 u. 7,5 g Chlorid, gelblichgriine Nadeln, F. 98°. — Dimcthylammoniumhcpta- 
chloroferriat [H I., Am =  (CH3)jNII2], aus 5 g  FeCla u. 15 g Chlorid nach Ein- 
dampfcn u. langerem Stehen, dunkelrote Krystallplattcn, F. ca. 48°. — Trimdhyl- 
ammoniumtetrachlorofm^at [I., Am == (CH3)3NH], aus 5 g FeCl3 u. 3 g Chlorid, 
griin, noch nicht ganz rein erhalten. — Trimetlujlammoniumpcntachlorofcmat [II., 
Am =  (CH3)3NH], aus FeCl3 u. dem Chlorid bei 1 :2 , 1 :3  u. 1 :6 , hellgrUne Blatt- 
chen oder Nadelchen, F. 143,5°. — Tetramethylamruoniumtetrachloroferriat [I., Am =  
(CH3)4N], aus Lsgg. von FeCl3 u. dem Chlorid in allen Yerhiiltnissen zwischen 1 :1
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u. 1 : 6, •apfelgriine Krystallclien, F. oberlialb 308°, in W. in Kiilte wesentlich leichter
1. ais in Warme. — Athylammoniumtetrachlorofcrriał (I., Am =  C.2H6-NH3), aus 5 g 
FeCl3 u .  2,5 g Chlorid, scbmutzig griingelbe Nadeln, F. ca. 85°, an L uft selir un- 
bestiindig. — Athylammoniuniheptachlorofen-iat (III., Am =  C9H 5*NH3), aus 5 g 
FeCl3 u. 7,5 bezw. 15 g Chlorid, orangefarbene Niidelchen, F. 117°, sehr hygrosk. — 
Propylammoniunitetrachlorofeniat (I., Am =  C3H7-NH3), aus 10 g FeCl3 u. 5,9 g 
Chlorid, schmutzigblaBgriine Krystallc, auBerordentlich hygroskop. — Propyl- 
ammoniumhepłachloroferriat (III., Am =  C3H 7-NH3), aus 5 g  FcCL, u. 9 bezw. 18 g 
Chlorid, orangefarbene Krystallclien, Erweiclien 110°, gesclim. 118°, an feuclitcr 
Luft allmahlicli zers. — Butylamnwniumtetrachloroferriat (I., Am =  C4H9-NH3), 
aus 1 g FeCl3 u. 0,7 g Chlorid, braunlichgelbe Nudelchen, F. 60,5°. (Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 58. 1565—71. 1925. Hamburg, Univ.) S p i e g e l .

H. J . de W ys, Die Zusanmensctzung und Stabilitat einiger Metali-Ammoniak- 
Ionen. Die Stabilitat wurde in Lsg. in einem Thermostaten bei 25° unter Durcli- 
leiten von C02-freier Luft u. Absorption des entweiclienden N II3 iu einer ein- 
gestellten Lsg. von H 2S04 gepriift. Das dureligeleitete Quantum Luft v wird 
gemessen. Es liiBt sich aus diesen Datcn der Partialdruck p  des NH3 bei bekanntem

Barometerstand berechnen naeh der Formel a =  > worin a die
<bU

Menge des NH3 in ccm, 273 bezw. 298 die absol. Tempp. bedeuten. Die Masimal- 
walenzen gegen NH3 betragen beim Ag 2, beim Cu, Cd u. Zn 4 u. beim N i 6. Die 
Bestiindigkeitskoeffizienten sind im Original angegeben. Die Losliclikeit der Hydr- 
oxyde berechnen sich fiir Cd(OH)j zu 2,5—3,1 • 10 14, fiir Zn(OH), zu 7,3—7,5-10~17, 
fiir Ni(OH)2 1,4—1,6*10 ll. (Rec. traw chim. Pays-Bas 44. 663—74. 1925. Delft, 
Techn. Ilochsehule.) E n s z i .i n .

A. Colani, Untermcliung des Uranyloxalats. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des scicnces 
165. 234. Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1305; C. 1917. II. 801; 1925. I. 213.) 
Das Tribydrat, U0.2 • C20 , • 3 IL>O, verliert bei 95—105° 1 H20 , das bei Zimmertemp. 
wieder aufgenommen wird. Seine Loslichkeit in W. (g wasserfreie Substanz in 
100 g Lsg.): 0,45 bei 11°, 0,47 bei 15°, 0,50 bei 20°, 1,00 bei 50°, 1,65 bei 75°, 3,06 
bei 100°. HCi, H.,S04, H N 03, H3P 0 4 erbohen die Loslichkeit (Zahlenangaben im 
Original!) Sie ist auch in Osalsiiurelsg. groBer ais in W., was die B. von Komplex- 
salzen verriet. Es wird das ganze Zustandsdiagramm des Systems VtT.-Oxalsaure- 
Uranylosalat gezeichnet. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 856—61. 1925.) B ik.

A. E. van A rke l, U ber das sogenanntc Bleisuboxyd. Vf. unterwarf das durch 
langsames Erliitzen von Bleioxalat zu erhaltende Bleisuboxyd einer routgenograph. 
Unters. u. konnte feststellen, daB das sogenannte Bleisuboxyd eine Miscliung von 
Blei mit rotem tetragonalen PbO darstcllt. Die Verb. PbaO ist also zu streichen.

■ (Iiec. t r a v . cliim. P a y s - B a s  44. 652—54. 1925. Eindlioven, P h i l i p s  Glulilampen- 
fa b r ik e n .)  E n s z l in .

J. S terba-E oehm  und M. AuerspergrovA, E in  Beitrag zum Studium des vier- 
wertigen Bleis. VfF. lassen Bleitetroxyd mit Jf2S  reagieren, um cventuell PbS2 zu 
crlialten. Das P b 0 2 befindet sich in einem elektr. Ofen, der auf eine bestimmte 
Temp. (20°, 80—85°, 80—90°, 90—95°, 90—100°) geheizt ist, u. durch ihn gelit ein 
Strom von getrocknetem, reinem H 2S. Im Yerlauf der Rk. wird mehrfach die 
Gewichtszunahme des P b 0 2 bestimmt u. ais Abhiingige von der Rk.-Dauer graph. 
aufgetragen. Aus yerscliiedenen moglichen Rk.-Schemen werden die theoret. Ge- 
wiclitszunalimen bereelinet u. mit den erlialtenen yergliclien. In Ubereinstimmung 
mit der Analyse ergibt sich, daB nur ein inhomogenes Gemisch von Sulfid u. Sulfat 
des 2-wertigen Pb entsteht. Auch in C02-Atmosph5re bildet sich nur PbO, PbS 
u. freier S. Zur Analyse wurde eine modifizierte Form der Methode yon J a n n a s c h
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u. K a m m e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 8 9 5 . 1400) bcnutzt. In weiteren Verss. wird 
die Rk. zwischen P b 0 3 u. fl. H 2S  untersucht mit dcm Ergebnis, daB sich vor- 
wiegend PbO u. wenig PbS bildet. Iv2S in wss. Lsg. reagiert nur sehr langsam mit 
PbOJ( u. die Rk.-Prodd. sind sehr undefiniert. Bei der Ein%v. von gasfórmigem 
IIjS  auf eine methylalkohol. Lsg. von PbCl4 entsteht nur PbCl2. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas. 4 4 .  390—99. 1925. Prag, Chem.-pharmaz. Inst. d. Ivarls-Univ.) I I a n t k e .

H. Pelabon , Einwirkung des Schwefelwassersto/fgases a u f Merkw-isalze. (Vgl.
C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1500; C. 1 9 2 5 . II. 714.) Beim Durchleiten vou 
H aS durch salzsauere HgCl2-Lsg. fiillt das weiBe HgCl22H gS  aus, welches nur dann 
allmiihlich ins IlgS iibergeht, wenn die Lsg. weniger HC1 enthalt, ais der Formel 
HC1 • 6 II20  entspricht. Es ist dabei die nach der Rk. 3HgCl2 -}- 2H aS =  
2HgS-HgCl2 +  4HC1 entwickelte Salzsiiure zu beriicksichtigen. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 37. 854—56. 1925.) BlKEBMAN.

M. Y rtiś , Dreiwertiges Kupfer. Die untersuchtcn Salze des 3-wertigen Cu 
wurden nach der Methode von KuŹMA (Rospr. ć. ak. Ar. [2] 14 . 11) durch Oxydation 
von CuS04 in alkal. Lsg. von K,TeO,, mit K2Sa0 8 oder durch anod. Oxydation 
dargestcllt; die Praparate enthielten ca. 95°/o Cu”'. Die Lsgg., die kolloidalen* 
Charakter zeigen, zersetzen sich im Verlauf einiger Wochen, die Zers. wird durch 
Temperaturerhohung beschleunigt. Es wird die Rolle der Tellurate untersucht u. 
gefunden, daB sie entgegen der Ansicht yon K u Żm a , der sie ais Os-Ubertrager 
ansieht, auf die Lsg. peptisierend wirken u. durch ilire Oxydationswrkg. den Zerfall 
der Verb. aufhalten. Die Tellurate konnen auch durch Perjodate ersetzt werden. 
Durch potentiomet. Messungen wird durch Wechsel der betr. Salzkonz. der EinfluB 
der OII-, Tellurat- u. K-Ionen auf die B. der Verb. untersucht u. die Zus. des 
Cu'"-Salzes ais entsprechend der Formel KCu(OH)., abgeleitet, in der das Cu2Os 
ais Siiureanhydrid auftritt. In Tellurat- u. Perjodatlsgg. bilden sich nach Ansicht 
des Vfs. Adsorptionsverbb. der Zus". jK0H-Cu(0H)3, n-K2T e0 4Te(0H)6(, wo n  beim 
Tellurat 5 u. beim Perjodat 1 betnigt. (Rec. trav. chim. Paya-Bas. 4 4 . 425—34. 
1925. Prag, Chem. Inst. d. K A itL S-U niv.) I I a n t k e .

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
W . F r. E p p le r  und H. Rosę, Einige Beobachtungen am Diamant. Vff. be- 

obachteten, daB die Schleifh&rte des Diamanten in verschiedcnen Richtungen ver- 
schieden ist. So ist sie parallel der WiirfclflSche (Vierpunktstein) am geringsten, 
dann folgt die Rhombendodekaederflache (Zweipunktstein) u. am groBten parallel 
der Tetraederflache (Dreipunktstein). Vff. untersuchtcn einen Vierpunktstein von 
der D. 3,372 mit 2 Einschliissen, die sich ais Hohlriiume erwiesen. (Zentralblatt 
f. Min. u. Geol. Abt. A. 1 9 2 5 . 251—53. Hamburg, Univ.) E n s z l in .

T. L. W a lk e r , „Allemontił" von A tlin , B . C. Allemontit kommt in reichen 
Golderzen in Quarzgiingen mit Sb zusammen vor. Analysen sind angegeben. Farbę 
grau bis metallgliinzend. (Amer. Min. 6. 97—99. 1921; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A.
1 9 2 5 . II. 52. Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

G. Aminoff, Uber Bcryllxumoxyd ais Minerał w id dessen Krystallstruktur. Vf. 
beschreibt ein hexagonales Minerał, welches zu 98,02% aus BeO  besteht. Rontgen- 
aufnahmen zeigen das bekannte, bereits an BeO-Pulver bestimmte hexagonal 
dichtest gepackte Gitter. Das Elementarparallelepiped enthiilt 2 Moll. u. besitzt 
die Abmessungen a —  2,68 A, c =  4,36 A. Atomkoordinaten: 2 Be (000), (*/* Vs'/*)?
2 0  (00 p), (2/s 1la, P — 7s); *3er Parametcr p  ergibt sich aus dem Strukturfaktor zu 
5/8. Daraus ergibt sich der kleinste Abstaud Be-0 zu 1,64 A. Fiir das Minerał 
wird der Name Bromellit (nacli dem schwed. Mineralogen B r o m e l l ) vorgeschlagen. 
(Ztschr. f. Krystallogr. 6 2 . 113—22. 1925. Stockholm, Reichsmuseum.) B e c k e r .
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T. L. W a lk e r ,  Chapmanit, ein new s wasserliaitiges Eisensilicodhtimoniat von 
South Lorrain, Ontario. Zusammen mit reichen Silbererzen findet sich der pulvrige 
oliygriine Chapmanit in den oxydierten Adem der Kceley Mine. D. 3,578. Starkę 
Doppelbrechung. u  ungefiihr 1,85, y  1,96. Wl. in HC1 u. II2S 04, sil. in H 2F 2. 
Zus. 5FeO -5S i02-Sb20 5-2H 20 . (Contrib. to Canad. Min. 1924. Univ. of Toronto 
Stud. Geol. Ser. 17. 5—8. 1924. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 47. Eef. 
W. E i t e l .) E n s z l in .

X. L. W alk e r, Dyscrasit von Cobalt, Ontario. Dyscrasit bcsteht wahrscheinlich 
aus einer eutekt. Mischung yon Ag mit Ag9Sb. E r  entlifilt neben Sb auch As u. 
etwas Hg. (Contrib. to. Canad. Min. 1921. Uniy. Toronto Stud. G eo l. Ser. N o . 12. 
21—23; N . Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 58—59. E e f .  W. E i t e l .) E n s z l in .

E. Thom son, Eine mineralograpliische Studie iiber Germanit. Die polierte 
Fliiche des Gernmnits ist purpurgrau, hat schwarzen Strick u. ist bei mittlerer Hartę 
sprode. Die planimetr. Auswertung der Mengen der Mineralien ergab 77,3°/0 
Germanit, 17,1% Pyrit, 4,7% Tennantit u. 0,8% Eest. Der angegebene Eisengehalt 
des Germanits ist der innigen Verwachsung mit Pyrit zuzuschreiben. T o d d  gibt 
ais yermutliche Zus. die Formel 10CujS-4GeS2• As2S3 an, wobei Cu teils durch Zn 
yertreten werden kann. (Contrib. to Canad. Minerał. 1924. Univ. of Toronto Stud. 
17. 62—65; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 74. Eef. W. E i t e l .) E n s z l in .

T. L. G ledh ill, Iridosmin-Krystalle von Ruby Fluss, D istrikt Atlin. Das 
Minerał kommt in stahlgrauen bis zinnweiBen Krystallen in ultrabas. Eruptiygesteinen 
vor. (Contrib. to Canad. Minerał. 1921. 40—42; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925.
II. 53—54. Eef. W. E i t e l .) E n s z l in .

S. G. Gordon, Keeleyit, ein neues Bleisulfantimonit von Oruro, Boliuia. Die 
Analyse des ziemich yerunreinigten Materials ergab die Zus. 2PbS-3Sb2S3 bis 
3PbS-4Sb2S3, welche der des Zinckenits sehr ahnlich ist. Die dunkelgraue Farbę 
der radialstrabligen, wahrscheinlich rliomb. Krystalle, die Hartę 2 u. die D. 5,21 
zeigen ebenfalls keine Verschiedenheit von Zinckenit. SHANNON hiilt die Abtrennung 
yon dem letzteren auf Grund dieser Daten fiir ungeeignet. (Proceed. Acad. Nat. 
Sci. Philad. 74. 101—03. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 46—47. 
Eef. W. E i t e l . )  E n s z l i n .

E . K lem m  und Georg 0. W ild , U ber Farbung und Bildung des Quarzes. Bei 
der Betrachtung der Farbę der Quarz-Varietiiten mufi Bergkry stall, Citrin u. Rauch- 
quarz in eine Gruppe zusammengefaBt werden, wiihrend der Amethyst infolge seines 
anderen Verh. beim Erhitzen eine Ausnahmestellung einnimmt. Die erste Gruppe 
kann sowohl magmat., wie hydrotliermalen Ursprungs sein u. bildet sowohl gut 
ausgebildete Zwillinge mit regelmiiBig sechsseitiger Kappe, wie Eechts- u. Links- 
krystalle. Der Amethyst ist reines Drusenmineral u. bildet nie Eechts- oder Links- 
krystalle. Vff. untersuchten nun yerschiedene Quarzarten auf fremde Beimengungen, 
insbesondere Mn, im Kohlelichtbogen, konnten aber kein fremdes Element nach- 
weisen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 270—73. Idar, Inst. f. Edel- 
steinforsch.) E n s z l in .

G eorg 0. W ild  und R . K lem m , Mitteilungen iiber spektroskopische Unter- 
suchungeti an Mineralien. I. Saphir. (Ygl. yorst. Eef.) Ein blaugriiner naturlicher 
u. ein kiinstlicher Saphir wurden im Kohlelichtbogen untersucht Der eclite enthielt 
mehr Ti im Yerhaltnis zu Fe ais der kunstliche, auBerdem enthielten beide Mg. 
Ein farbloser echter Saphir aus Ceylon ergab yollstandiges Fehlen von Fe, dagegen 
waren die Linien 3383 u. 3280,70 des Ag u. 7 Linien des Ge sehr deutlich in
2 Proben zu sehen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 273—74.) E n s z l in .

T. L. W a lk e r  und A. L. P arso n s, Rammelsbergit voni Cobalt, Ontario. Das 
Minerał kommt in rhomb., radialstrabligen Aggregaten neben Nickelin u. Speis-
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kobalt vor. D. 6,99. (Contrib. to. Canad. Minerał. 1921. Univ. of Toronto Stud. 
Geol. Sor. No. 12. 27—31; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 64—65. Ref. 
W . E i t e l .) E n s z l in .

Y icto r Z sivny , Die chem&aehe Zusammensetzimg des Sanidins von Yćgardó. 
Eine Analyse des Sanidins vou VĆGARDÓ, Komitat Z e m p l ĆN, ergab, daB der Sanidin 
ein Kałinatronfeldspat mit geringem Gehalt an Ca u. Ba ist. (Zentralblatt f. Min. 
u. Gcol. Abt. A. 1925. 279—84. Budapest, Magyar Nemzeli Mus.) E n s z l in .

R. B. Gage, E . S. l a r s e n  und H el. E. Yassar, Scliallerit, ein neues arsenato- 
silicatisches Minerał von Franklin Furnace, New Jersey. Der dem Bustamit u. Rodo- 
clirosit 3elir Shnliche Scliallerit ist hcllbraun mit glasig, wachsartigem Glanz. Hfirte 
4,5—5. 'D . 3,368. E r  ist opt. einachsig u. wird von IICl unter Abseheidung von 
S i02 zers. Zus. 9M nSi03-Mn(As04)2-7II,,0. (Amer. Min. 10. 9—11. 1925; N. Jahrb. 
f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 45—46. Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

G. F. H e rb e r t S m ith , Semseyit von Dumfriesshire. An Semseyit, ein Blei- 
antimonerz, wurde das Achsenyerhiiltnis an kleinen dicht yerwaclisenen Krystallen 
zu a : b : e =  1,1356:1:1,0218; /9 =  105°46' bestimmt. D. 5,84. Analyse vgl. 
Original. (Minerał. 18. 354—59. 1919; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 70. 
Ref. K. Busz.) E n s z l in .

T. L. W a lk e r  und A. L. Parsons, Skutłerudit und Loellingit von der L a  Rosę 
Mine, Cobalt, Ontario. (Contribut. to Canad. Minerał. 1924. Univ. of Toronto 
Stud. Geol. Ser. No. 17. 9—10; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 65. Ref. 
W . E i t e l .) E n s z l in .

A. S. E ak le , Ztisammenhangender Troilit von Del Norte County, California. 
D e r  bei einem Kupferschurf entdeckte Troilit, der nur 7°/0 Yerunreinigungen ent- 
hiitt, ist dem meteorit. ganz analog. Vom Magnetkies Fe3S4 unterseheidet er sich 
durch das Fehlen des Magnetismus u. seine leichte Loslichkeit in verd. II2S 0 4. 
E r  ist hellgraubraun. D . 4,67. E s  ist dies das erste terrestr. V. (Amer. Min. 7 . 
77—SO. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 63. Ref. W . E i t e l .) E n s z l in .

F . W . C iarkę und H. S. W ash ing ton , Die Zusamtnensetzimg der Erdrinde. 
(U . S . Geol. Survey. Prof. Pap. 127. 117 S. 1 924; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 
1925. II. 133. Ref. II. S c h n e i d e r i iOh n .) E n s z l in .

J . J . Sederholm , Die durchschnittliche Zusammensetzung der Erdrinde in Finnland. 
Yf. berechnet die durchschnittl. Zus. der Erdrinde niclit nur, wie ublicli, aus dem 
Mittel aller guten Analysen, sondern beriicksiehtigt die von den einzelnen Gesteinen 
eingenommehe Oberflache, da er iiber die Tiefe nichts genaues kennt. Das Grund-
gebirge Finnlands hat eine granit, oder granadiorit. Zus. (BI. comm. gćol. de Fin- 
lande Nr. 70. Helsingfors 1920. 20 S.; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 134. 
Ref. E r ic ii  K a is e r .) E n s z l in .

S. Shem tschushny , Untersucliung der Struktur des gediegenen Platins. E s 
wurden Pt-Korner u. Spiine yom Ural untersucht. Die DD. scliwaDken bei den 
Stiicken u. Spiinen stark. Die Korner wirken nieht auf die Magnetnadel. Die Mikro
struktur des P t liiBt sich nieht von der metali. Legierungen uuterselieiden, wiilirend 
Osmiridium schone Krystiillchen im P t bildet. Eine typ. Analyse der in Konigs- 
wasser 1. Teile eines P t vom FluB Serlich, Urjankhaiski Krai, Sibirien, ist P t 87,2; 
I r  1,31; Rh 0,53; Pd 0,54; Cu 0,55; Ni 0,06; Fe 9,19. (Mater. zur Kenntnis der 
prod. Kritfte RuBlands Nr. 38. Petrograd 1920. 44 S .; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A.
1925. II. 52—53. Ref. P. T s c h ir w in s k y .) E n s z l in .

W . S. Mc Cann, Die Gold-Quarzadcrn vom Bridge River Distrikt. (Econ Geol.
17. 350—69. 1922; N . Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 81. Ref. H. S c h n e i d e r - 
h Oh n .) E n s z l in .

E. V. Shannon, Bemerkungen iiber ein andorithaltiges Silbererz von Nevada. 
In einem urspriinglich mit MnC03-haltigem Gangmatcrial ausgefullten Hohłraum der
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ICayser-Minc, Nyc County, kommt der seltenc Andorit (2 PbS-Ag2S -3 Sb2S3) innig 
mit Quarz y.erwachsen vor. Ala Begleiter treten Pyrit, Rodochrosit u. Zinkblende 
auf. (Proceed. U. S. Nat. Mus. 60. 1—5. 1922; N. Jahrb  f. Minerał. Abt. A. 1925. 
II. 72. Kef. W. K i t e l .) E n s z l in .

E c k a rt Schróder, Uber ein Vorkonmen von Drusenmineralien in einem Granit 
des sUdlichen Schwarzwaldes. In einem Pegmatit eines Granitsteinbruchs bei Kandern 
wurden die vorkommenden Mineralien bestimmt. Die Ausscheidungsfolge derselben 
stimmt gut zu dem von K O n ig s b e r g e r  u . N ig g l i  aufgestellten Scbema. Die 
Elemente F, Li u. B aind nur wenig, Be, Wo, Sn u. As iiberbaupt nicht an der 
Mineralb. beteiligt. Die magmat. Restlosungen mussen reicli an Fe, Ca u. C 03 
gewesen sein. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 260—70. Freiburg, 
Univ.) E n s z l in .

E. Thom son, Das Vorkommen von Telluriden in Ontario. (Contrib. to Canad. 
Min. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. Nr. 14. 91—98. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. 
Abt. A. 1925. II. 59—60. Kef. W. E i t e l .) E n s z l in .

E. Thom son, Einige neuc Yorkommcn von Telluriden 'in  Ontario. (Ygl. yorst. 
Ref.) (Contrib. to Canad. Min. 1923. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. Nr. 16. 
38—39.; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 60. Kef. W. E i t e l .) E n s z l in .

B.. S ch re ite r , Uber ranadiumhaltige Bleichungsringe und Bleiclmngszonen in 
den Schieferletten des Rotliegenden aus dem Heinrichschacht bei Oelsnitz i. Erzg. 
Die Bleichungsringe der Schieferletten entlialten grunlichschwarze Kerne mit einem 
holien Gehalt an Vanadiumoxyden, welcbe durch Red. des Fe111 zu Fe" die 
Bleicliung heryorrufen. Dieselbe kann auch kiinstlićh, sowie durch Kohle u. FeS* 
bewirkt werden. Yf. glaubt sie ais rhythmische Fiillungen erkliircn zu kiinnen. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 214—22. 242—50. Freiberg i. Sa.) E n s z .

P e te r  T sch irw insky , Quanlitative mineralogische Zusanimensetzung von zwci 
deutschen Gabbrogesteinen. Nach der Rosiyalschen Methode wurde bei dem Olwin- 
gabbro von Volpersdorf in Schlesien eine durchschnittliche Zus. von 52,24% Plagio- 
klas, 28,57% Diallag, 2,74% rliomb. Pyroxen, 16,06°/o Oliyin, 0,22% Umenit -f- 
Magnetit, 0,17% Pyrit u. bei dem Amphibolgabbro von Frankenstein im Odenwald 
56,94% Plagioklas, 33,07% Augit, C,98°/0 Hornblende, 2,77°/0 Ilmenit -f- Magnetit u.
0.24% Pyrit gefunden. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 275—79. No- 
wotscherkassk, Dousches Polytechn. E n s z l in .

G. P. M e rr ill ,  E in  meteorischer Metabolit von Dungannon, Virginia. Das 
Metali der 13 kg schweren, stark oxydierten Massen ist sehr weieh u. hammerbar. 
Das ganze Stiick ist fein gekornt mit glanzlosen schwarzen Stellen im Kamazit, 
welche ais ein Gemenge yon Fe mit amorplier Kohle olme P  bestimmt wurden. 
Der Meteorit gehort zur Gruppe der Oktaedrite mit kornigem Kamazit u. bat die 

'Zus. 91,765 F e, 7,445 Ni +  Co, 0,252 P , 0,532 C, 0,014 Si. (Proceed. U .S . Nat. 
Mus. 62. 1—2. 1923; N. Jahrb. f. Minerał Abt. A. 1925. II. 94—95. Ref. 
W. E i t e l .) E n s z l in .

G. P. M e rrill, Kiirzlich gefundene meteoruchc Eisen von Mesa Yerde Park, 
Cnlorado, und Savannah, Tenn. Der erste Meteorit wiegt 3,52 kg, ist schon sehr alt 
u. stark oxydiert. E r ist ein Oktaedrit mit Plessit. Der zweite ist 60 kg schwer, 
ebenfalls stark oxydiert u. gehort auch zur Gruppe der Oktaedrite-mit einem Ge
halt von 83,62% Fe. (Proceed. U. S. Nat. Mus. 63. 1—4. 1923; N. Jahrb. f. 
Minerał. Abt. A. 1925. II. 95. Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

F. B alde t, Uber die Amcesenheit des roten Cyanspektnims im Komet von Daniel 
(1907 d). Bei Unters. des im Jahre 1907 aufgenommenen Spektruma des Komets 
von D a n ie l  wurden Linien gefunden, die den Cyan- u. Kohlenoxydspektren an- 
gehoren dttrfen. (C. r. d. l'Acad. des sciencea 181. 331—33. 1925.) B ik e u m a n .
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S. C. J . O lm e r  und G. B erger, W ird die Verseifung der Ester starker Sauren 

durch das Wasserstoffion beschleunigt? Erwiderung auf die Kritik S k ra b a ls  u. 
Mitarbeiter (Monatshefto f. Cliemie 45. 141; C. 1924. II. 2744) ausfuhrl. Ausein- 
andersetzung u. Aufrechterhaltung der friiheren Angaben u. Behauptungen iiber 
den EinfluB des H ' bei der Verseifung. Angaben iiber die Zers. der Tricliloressig- 
saure in CO* u. Cblf. K a der CC13C 0 0 II  ist 1,32-10° (selir hoeb) u. K . =  2,06-10~2. 
(Rec. trav. cbira. Pays-Bas. 44. 043—51. 1925. Wageningen, Landw. Inst.) ENSZLIN.

N. Schlesinger, Uber die raumlichen Yerlialtnisse um das Kupferatom. In den 
raeisten Verbb. besitzt Cu die Koordinationszahl 4. Die mit dem Zentralatom ver- 
bundenen Atome bezw. Atomgruppen konnen nun entweder wie beim C die Ecken 
eines Tetraeders, oder, wie beim Pt, die Ecken eines Vierecks besetzen. Im letzteren 
Falle muB cis-trans-Isomerie moglicb sein. Beim Studium der Cu-Salze von Bis- 
iminosauren stieB Vf. auf Erscbeinungen, die nur in diesem Sinne gcdeutet werden 
konnen. Bis-[«z-iminosauren] der allgemeinen Formel (R)(R')C(COsH)• NH ■ (CII2)X ■ 
NU ■ C(C02H) (R) (R') geben innerkomplexe blaue Cu-Salze. Daneben geliugt aber in 
einigen Ffillen die Darst. einer zweiten, violetten Form, die unl. in W. u. den 
meisten ublichen Losungsmm. ist; beide Formen haben n. Mol.-Gew., wie kryoskop. 
festgestellt werden konnte. Die Strukturformeln der Salze sind:

NH • C(R) (RO • CO • O (? H;l)x ]
l \  \  O • CO • C(R) (R') ■ N II
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cis-Form (CHS)X ^;--Cu<  ̂ \  trans-Form

NH • C(R) (R') ■ CO^ O 'N fi- C(R) (RO ■ CO • O
Man siebt, daB bei niedrigem x die B. der cis-Form, bei hohem x die der trans- 

Form begunstigt sein wird; in der T at lieferten Athylen- u. Trimethylen-bis- 
[a-iminosSuren] nur die blaue cis-Form, Dekametbylen-bis-[«-iminosSuren] nur die 
violette trans-Form, wiibrend bei gewissen Pentamethylen- u. Heptamethylen-bis- 
[tó-iminosauren] beide Formen erhalten wurden. Wichtig ist, daB die verschiedene 
Farbę auch in Lsg. bestelien bleibt, wo man den UbergaDg der trans- in die cis- 
Form an einem allmSlilichen Farbumschlag erkennen kann. Somit kann es sich un- 
moglich um Gitterisomerie der festen Salze handeln, es liegt vielmehr wirkliehe 
Isomerie vor.

Y e r s u c h s te i l .  1. A th y le n -b is - [« - im in o s a u re n ] .  Das C u-Salz  der 
Athylen-bis-[ci-imino-i-buttersdure'\, C10H 18O4NfGu, krystallisiert aus yerd. A. mit 
4 II20 . — 2. T r i  m e th y  len  - b i s -[« -im  in os śiuren]. Trimethylen - bis - [a-imino-i- 
buttersaure, (CH3)2C(C02I1) • N II • CIIS • CII, • CH2 • NH • C(COsH) (CH3)2. Das Nitril, 
Cn H20N4, entsteht unter starker WSrmeentw. beim UbergieBen von salzsaurcm Tri- 
methylendiamin u. KCN mit W. u. reinstem Aceton; durclisichtige Platten, F. 91 
bis 92°, wl. in W . u. A. Chlorhydrat, CUH 20N4,2HC1. Die freie Saure wird leicht 
erhalten durch Beliandlung des Nitrils mit rauchender HC1 in der Kiilte mit nach- 
folgendem Kochen. Nach Eiudampfen u. sukzessiver Behandlung mit Ag,O u. IL.S 
erhalt man die Saure beim Umkrystallisieren aus W. in zu Spharoliten yerbundenen 
Faden mit 2 H ,0 , u. gleichzeitig erscheinen am Boden einzelne Krystalle mit 1 H20 . 
Die Saure ist sil. in W., unl. in A., schm. noch nicht bei 360°. Cu-Salz, C n H j^ N jC u , 
krystallisiert aus W . m it3 H 20  in dunkelblauen, zentimeterlangen Krystallen. Beim 
Trocknen bekommt die Farbę einen Stich ins Violette. — Trimethylen-bis-[a-imino- 
phenylessig saure], [CeII5 ■ CH(C02H) • NH ■ CH,], • CHS. Nitril, C,9H2()N4, aus salzsaurem 
Trimethylendiamin u. KCN in einem Gemiseh von W . u. CH3OH u. C8H(,*CHO; 
rhomb. Platten aus A., sintert bei 96°, F. 97—98°. Hieraus durch rauchende IIC1 
die freie Saure, die unl. in W ., A. u. A. ist u. bei 300° noch nicht schm. Chlor-
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hydiMt, Ĉ19HJJOłNs ,2 ilC l, wl. in k. W., 11. in h., wl. in sd. A., lcichter in Carbinol. 
Cu-Salz, C,0H80O4N,Cu -f- H20 ,  Filz dunkelblauer Niidelclien, wl. in W . Methyl
ester, CtlH260 4N2, F. unscharf 66,5—68,5°, unl. in W., 11. in A., A, Bzl. Athylester, 
C23H3u0 4N2, durclisichtige P latten, F. 42,8—43,8°. • Chlorhydrat, C28H30O4N ,,2H C l,
11. in W ., sintert im geschlossenen Capillarrohr bei 200° unter Gasentw. u. Gelb- 
farbung, sehm. nielit bei 230°. — Trimethylen-bis-[a-iniinooctansdure], [C„II13 • CH(COjH) • 
N H -C H J.-C H j. B. des Nitrils analog dem yorigen in einem Gemisch aus W . u. 
A. Sein Chlorhydrat, Clt,H,0N4,2H C l, waclisartige M., swl. in W., wird beim Er- 
hitzen mit W. in Diamin, Ónanthol u. HCN gespalten, zers. sieli von ca. 185° an, 
schm. bei 215—230°. HC1 grcift selir langsam an, die freie Saure wurde deslialb 
mit Hilfe yon H2S04 dargestellt. Unl. in W ., 1. in nicht zu verd. HC1. Chlor
hydrat, Cl9H3B0 4N2,2HCl, sil. in CH3OH, wird yon W . zers. Cu-Salz, C,9H3IJ0 4N2Cuf 
liellblau, krystallisiert oline W., swl. in h., unl. in k. W. Methylester, C21H420 4N2, 
.01, konnte nicht ganz rein erhalten werden. — 3. P e n ta m e th y le n - b is - [ « - im in o -  
s iiu ren ]. Methylester der Pentamethylen-bi$-[a-iminopropionsaure], [CII3-011(00*• 
C ry -N H -C H j-C H ^C H j, Kp.u  193°, D .!04 1,0216, n D20 =  1,4533, farblos, wl. in 
W ., 11. in A ., besitzt kaum wahrnehmbaren, bas. Geruch. Das Chlorhydrat, 
C13H290 4N2,2 HC1, bildet ein in W., CH3OII u. A. 11. Pulyer, wird beim Erwarmen 
gelb u. zers. sich im geschlossenen Capillarrohr bei 173°. Durch Verseifung des 
Esters wurde das Chlorhydrat der freien Saure CUI12, 0 4N2,2IIC1 gewonnen, sil. in 
W ., zers. sich unscharf beim Erliitzen. Cu-Salz, CuH200 4N2Cu, hat yeilchenblaue 
Farbę, die beim Trocknen in Kosa ubergeht, aber beim Liegen an der Luft sich 
rasch wieder herstellt; 11. mit dunkelblauer, etwas yiolettstichiger Farbę in geschm. 
Phenol, aus welcher Lsg. es durch W. mit 1HS0  gefallt wird; unl. in W . u. A. 
Mol.-Gew. kryoskop., in Phenol gef. 321, ber. 308. — Pe}itamethylen-bis-[a-imino- 
i-buttersaure], [(CH3)sC(COjH)-NH • CII2 -CII2]2 • CII2, yeriindert sich nicht beim Er- 
liitzcn auf 360°. Ihr Chlorhydrat, C,3H20O4N2,2HC1, ist dermaBcn U., daB es nur 
durch Eintrocknen der Lsg. u. andauerndes Trocknen iiber H2S 0 4 rein erhalten 
werden kann. Das blaue Cu-Salz ist nur in verd. Lsg. bestiindig, zers. sich leicht 
nach 4C ISH240 4N2Cu 2II20  =  Cu(OH)s C ^ T T .^ 0 ^ ,3 C\3IL 40 4iV2Cu (ygl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 47. 2406 [1914] u. friilier). Diese Umsetzung wurde quantitativ 
yerfolgt. Kryoskop. Bcstst. ergaben, daB das komplexe Salz in yerd. wss. Lsg. 
yollstSndig in die Komponenten zerfallen ist. Versetzt man die moglichst konz. 
wss. Lsg. dieses sauren Salzes mit der berechneten Menge ammoniakal. Cu(OH)2, 
so krystallisiert beim Eindampfen ein n. zusammengesetztes Cu-Salz, Ci3H240 4N2Cu, 
in yioletten Nadelchen, unl. in A. u. W. Es kann aus wss. NH3 uinkrystallisiert 
werden. Im Gegensatz zu dem blauen Salz ist es gegen W. sehr bestandig, kann 
mit W. ohne jede Veranderung gekocht werden. Kryoskop. in Phenol gefundenes 
Mol.-Gew. 384, 367, 384, bcrechnet 336. Das yiolette Salz ist unl. in der freien 
Saure, auch aus der ammoniakal. Lsg. konnte durch freie Saure das komplexe Salz 
nicht gewonnen werden; man erhalt das yiolette Salz unyerSndert zurtick. Nach 
allem Gesagten darf man wohl die Stereoisomerie der beiden Formen des Cu-Salzes 
ais geniigend sicliergestellt betrachten. — Ni-Salz der Pentamethylen-bis-[u-imino- 
phenyles8igsaure], C2,H240 4N2Ni, blaB blaugriin, ganz unl. in sd. W. — 4. I le p ta -  
m e t hy  len  -b is - [« -im in  os iiuren], IIeptamethylen-bis-[u-iminopropionsaure], [CH3 • 
Cm COjHj-NH^CHj^lj-CHj. Die Darst. des Nitrils geschah in tibliclier Weise aus 
salzsaurem Diamin u. Acetaldehyd in A. durch Zusatz von wss. KCN. Da es sich 
auf keine Weise reinigen lieB, wurde es in rohem Zustand mit IIC1 yerseift zur 
freien Saure, die mit 1HS0  krystallisiert, sich bei 270° farbt u. sich ohne zu schm. 
zers. Das liellblaue Cu-Salz, C13H240 4N2Cu -f- 4H „0 , ist sil. in W. Eine yiolette 
Form wurde nicht erhalten. — IIeptamethylen-łńs-[cc-iniino-i-buttersaure], [(CHjj • 
CtCOjHj-NH^CH^jjj-CHj. Das analog den friihercn gewonnene N itril, C16H28N4,
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ist ein farbloses 01, sein Ghłorhydrat, C16H28N4,2HC1, ist 11. in W ., sclim. bei 
raschem Erhitzen im geschlossenen Capiilarrohr bei ca. 129° unter Zers. Die freie 
Siiure (aus dem Nitril durch HC1) krystallisiert ohne W ., sintert beim Erhitzen, 
schni. nocli nicht bei iiber 310°. Es existieren 2 Cu-Salze. Ein yiolettes Salz mit 
‘/ jl ljO , das bei 97° abgegeben wird, entsteht durch Eindampfen einer Lsg. der 
Siiure mit der genau berechncten Menge ammoniakal. Cu(OII)2. Die Analyse stimmt 
auf die Formel C,5I i280.1iVaG'!<. Das Salz ist unl. in den ubliclien Losungsmm., 1. 
in geschmolzenem Phcnol. Diese Lsg. hat bei niedriger Temp. die Farbę einer 
konz. KM n04-Lsg., bei lioherer Temp. blau, beim Erkalten erscheint wieder die 
ursprungliclie Farbę. Kryoskop. Unters. zeigte, daB das Salz monomolekular ist. 
Zur Umwandlung der yioletten (trans)- in die blaue (cis)-Form wurde die Phenollsg. 
durch Ausschuttcln mit viel W. von der Hauptmenge des Phenols befreit u. die 
zuriickgebliebene Lsg. mit A. yersetzt. Uber Nacht ging die kirschrote Farbę in 
Hellblau iiber, beim Yerdiinnen mit A. fiel eine neue, hellblaue Form des Cu-Salzes 
von der gleichen Zus. aus. Das hellblaue Salz ist etwas 1. in A.,
fallt beim Verdunsten des A. unyeriindert aus. Es ist unl. in k. W ., beim Er- 
warmen mit W. yerwandelt es sich in 1 Min. in das yiolette Salz, ebenso, nur 
langsamer, wirkt sd. A. Das trockene Salz yeriindert sich durch 6-std. Erhitzen 
auf 95° nicht. In Plienol lost es sich mit blauer Farbę, die allmahlicli in Eot um- 
schlSgt, wiihrend das yiolette Salz sofort eine kirschrote Lsg. gibt. Es kann somit 
der Farben- u. sonstige Unterschied der beiden Formen des Cu-Salzes unmoglich 
nur auf dem Unterschied ihrer Krystallgitter beruhen. — IIeptametkylen-bis-[u-imino- 
phenylessigstiurc] , [CaH5 • CH(C02H) ■ NH ■ (ĆH2)s]j • CH,. Das auf iibliche Weise dar- 
gestellte Nitril, C23H28N4, ist ein auch bei starkem Abkiihlen nicht erstarrendes 01, 
sein Chlorlujdrat, C23II28N4,2HC1, ist wl. in k. W ., wird von h. W. zers., sintert 
bei 142°, schm. unter Tollstandiger Zers. bei 144°. Die aus dem Nitril u. HC1 ge- 
wonnene freie Siiure ist swl. in W ., unl. in A. u. A., 11. in Siiuren u. Alkalien, 
krystallisiert ohne \V ., zers. sich gegen 231°. Ih r Chlorhydrat, C23H30O4N2,2HCl, 
ist so 11., daB beim Umkrystallisieren nach Yerdunsten des W. mit Aceton gekoclit 
werden muB. Mit ammoniakal. Cu(OII)2-Lsg. wurde ein hellblaues, in W . unl. Cu- 
Salz, C23H230 4N2Cu, erhalten. — Mełkylester, C26H340 4N2, farbloses, zahes 01, unl. 
in W., 11. in A. u. A., D .M4 1,0854, nD20 =  1,5293. — 5. Deka»icthylen-bis-[cc-imino- 
i-buttersaure], (CHs).iC(C0iH)-NH-[CH2]10-NH-C(C02H)(CH3)2. Die aus dem in iib- 
licher Weise gewonnenen rohen Nitril dargestellte Siiure (Ausbeute gering) lieferte 
mit ammoniakal. Cu(OH)2-Lsg. ein Tosayiolettes Cu-Salz, C18H340 4N2Cu, unl. in den 
ublichen Losungsmm., 1. in Phenol mit roter Farbę, die sieli beim Erwiirmen wenig 
iindert. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 1877—89. 1925. Saratów.) H e b t e r .

E ric h  K rause und A ris tid  v. Grosse, Zur Kcnntnis der Alkylvcrbindungcn des 
Thalliums. Wiihrend G o d d a r d  (Journ. Chem. Soc. London 121. 36; C. 1922. III. 
141) Tl-D eriw . mit i-Propyl, i-Butyl u. i-Amyl nicht darsteOen konnte, gelang den 
Vff. die Herst. s olch er Verbb. von i-Propyl-, i- u. sek.-Butyl, i-Amyl u. Cyclo- 
liexyl bei Beobachtung einiger VorsichtsmaBregeln. Zuniichst ist erforderlich, die 
Mg-Verb. stets nur in g e r in g e m  UberschuB (3, bei sek.-Butyl nur 2,6 Moll. auf
1 Mol. T1C13) anzuwenden u. z u r  iith. Lsg. von Tl Cl, tropfen zu lassen, weil tjber- 
schuB auf das gebildete Dialkylthallilialogenid reduzierend wirkt. Von entseheiden- 
der Bedeutung ist ferner die A rt dea Halogens in der Mg-Verb. Jodide sind nicht 
yerwendbar, wohl aber Bromide u. Chloride, in einigen Fiillen (i-Propyl u. sek.- 
Butyl) nur die letzten. Die geringe Bestiindigkeit der Bindung yon Tl an sek. 
Radikale zeigte sich z. B. darin, daB Di-i-propylthallichlorid sebon bei ca. 100° 
ziemlich heftig explodiert. Dagegen sind die erhaltenen hoher molekularen Verbb. 
mit n. oder i-Alkylgruppcn u. die Cyclohexylyerb. ebenso bestiindig wie die bisher 
bekannten, zeigen nur ausgepriigter organ. Charakter. Sie sind weniger 1. in W.,
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um so besser 111 organ. Losungsinm., die Fluoride schon erheblich in Bzl. Die 
Loalichkeit der Nitrate in W. sinkt auf sehr geringe Betriige, ist noch geringer bei 
einigen aromat. N itraten; so gibt Lsg. von Di-p-tolylthallifluorid mit H N 03 noch in 
Verd. 1 : 100000 Nd.

V e rsu c h e . D i-n .-b u ty l th a l l iu m v e rb b .,  (C4H,j)2T1X. Das direkt erhaltene 
rohe Bromid wurde zur Darst. der librigen Verbb. zuniichst in das Fluorid ver- 
wandelt, Nadeln (am besten aus CII40), Zers. bei langsamem Erhitzen ohne sicht- 
bare Veriindcrung, bei raschem Verpuffung bei ca. 220—240°, 11. in k., weniger in 
h. W., sil. in CH40 , A., 11. Propyl- u. Butylalkohol, wl. in A., besser in w. Bzl., zl. 
in k., reichlich in li. Pyridin. In der l°/0ig. wss. Lsg. geben Cl', Br', J ',  CNS' 
weiBe Fiillungen (Rhodanid, in h. W. 1., krystallisiert daraus in Aachen Tafeln), 
N O / weiBe F&llung, 11. in k. 1%'g- H2S 04. N&jS fiillt weiBes Sulfid, unl. im tjber- 
schuB, 1. in k. 10%ig. II2S04, ebenso wie das Carbonat u. Oxalat. NaOII fiillt nur 
bei stiirkerer Konz. weiBes lIydroxyd , 11. in konz. NH3-F1. Uberchlorsiiure, H2S 04, 
H3P 0 4, Iissigsiiure, 20°/oig. NHa-Fl. geben auch in l0°/oig. Lsg. keine Fiillung, 
Chlorate in konz. Lsg. eine weiBe, in h. "W. 1. — Chlorid, dickc Tafeln (aus Pyridin) 
oder dumie Bliittclien (aus n. Propylalkohol), wl. in W., swl. in A., CH40  u. A., 
besser in h. C3H7-OH u. Bzl., miiBig 1. in Pyridin, Verpuffung bei raschem E r
hitzen auf 240—250°. — Bromid, diinne Bliittclien aus Pyridin oder Alkoholen, in 
diesen iihnlich 1. wie das Chlorid, in W . schwerer, Verpuffung ca. 240—250°. — 
Jodid, Tafeln (aus Alkoholen) oder Blattchen (aus Pyridin), bei raschem Erhitzen 
Verpuffung, bei langsamem Zers. bei 220—225° unter Braun-, dann Gelbfiirbung, 
fast unl. in W . u. A., in Bzl. u. A. iihnlich 1. wie das Bromid, in Pyridin leichter. 
Durch 1IN03 sofort unter Abscheidung yon J  zers. — Sulfał, iiber Carbonat er- 
halten, flachę Tafeln (aus W.) oder spitze Nadeln (aus A.), F. bei Einbringen in 
auf ca. 150° yorgewiirmtes Bad 156—158°, gleich darauf Zers. mit Gasentw., bei 
langsamem Erhitzen Zers. ohne Schmelzen, bei raschem zuweilen Verpuffung bei 
190—200°, zl. in W., leichter 1. in A. u. Pyridin, fast unl. in A. u. Bzl. — Niłrat, 
spitze Nadeln (aus w. CII40  oder A.) oder dicke Platten (aus Pyridin), yerpufft, 
rasch erhitzt, bei 280—290°, fast unl. in W., A. u. Bzl., wl. in Alkoholen, zl. in k. 
Pyridin, weniger bei 100°, reichlicher w'ieder bei holierer Temp. — D i- i -b u ty l -  
th a l l iu m y e r b b .  (i-C4H9)2TlX. Chlorid, spitze Nadeln (aus li. Lsgg. in A., Pyridin, 
Bzl. u. aus A.), wl. in h. W., in 100 g Pyridin bei 30,2° zu 1,05 g 1., in h. Alko
holen leichter 1. ais die n.-Butylvcrb., bei Erhitzen ahnlich wie diese. — Nitrat, 
swl. — D i- i - a m y ł th a l l iu m v e r b b . ,  (i-C6IIu)2TIX. Chlorid, Krystalle sehr ahn
lich denen der i Butylyerb., in W. wreniger, in organ. Mitteln leichter 1. ais diese.
— Fluorid, zugespitztc Prismen, in k. W . weniger 1. ais die n.-Butylyerb., in h. 
W . besser, 11. in Alkoholen, spurenweise in A., miiBig in w. Bzl., 11. in k., sil. in w. 
Pyridin. F. bei Einbringen in auf ca. 210° yorgewiirmtes Bad 216—218° (beginnende 

'Zers.), bei raschem Erhitzen Verpuffung ohne Schmelzen. In der 1 °/0ig. Lsg. gibt 
10%ig. Uberchlorsiiurelsg. weiBen Nd. (flachę Tafeln), 1. in li. W., N aN 02 weiBen 
Nd., wl. in verd. H2S 04, 1%’g. Lsgg. von Ferro- u. Kobalticyankalium weiBe Ndd.; 
sonstige Ekk. wie bei der n.-Butylyerb. — Di-i-propylthallichlorid, (i-C3H7)jTlCl, 
spitze Nadeln (aus 25%ig. NH3-F1., Alkoholen u. Pyridin), Verpuffung bei raschem 
Erhitzen bei 150°, bei langsamem in kleinen Mengen Zers. ohne Esplosion, wl. in 
Bzl. u. A., besser in w. Alkoholen, am besten in 25%ig. NH3-Lsg. u. in Pyridin. 
Die Lsgg. zers. sich bei liingerem Kochen unter Abscheidung von T1C1. — JJi- 
i-propylthallinitrat, iiuBerst wl. — Di-sek.-butylthallichlorid, (C4H9)2T1C1, spitze 
Nadeln (aus Alkoholen, am besten n.-Propylalkohol, A. u. Bzl.) oder dicke rhomb. 
Tafeln (bisweilen aus Pyridin), bei schnellem Erhitzen Yerpuffung bei ca. 150°, bei 
langsamem Zers. ohne Schmelzen u. ohne Yerpuffen, fast unl. in W., U. in w. 
Alkoholen u. Pyridin, zl. in A., wl. in Bzl. Das entspreehende Niłrat, fast unl. in
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W., krystallisicrt in Aachen Bliittchen aus CH40 . — Dicyclohexylłhallichlorid, 
(CoHu^TlCl, spitzige Nadeln (aus h. Pyridin), bei rascliem Erhitzen VerpufFung bei 
210—230°, bei langsamem Zers. ohne Explosion, fast jinl. in li. W . u. w. A., 1., 
besonders in der W annę, in Alkoholcn, Bzl. u. Pyridin. DarauB mit HNOs swl. 
Nitrat. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 1933—39. 1925. Berlin, Techn. Hochsch.) Sp.

J . Gk F. D ruce, Eine neue Rcihe von organischen Zinnverbindungen. Die 
Stannonsauren und einige ihrcr Derivałe. Beim Erhitzen in Abwesenlieit von Luft 
zersetzen sich die durch Einw. yon Alkylhaloiden auf KHSnOj oder N aIISn02 u. 
Neutralisation mit C02 erlialtenen Stannonsauren (Metliyl-, Athyl-, Propyl- u. 
i-Propylstannmsaure) in drei Riclitungen. PropylstannonsSure ergibt z. B. SnO, 
Sn Oj, C3H3, C3IIa, Propylalkohol u. W .:

y f  C3H7-OH +  SnO 
C3H7-SnOOH — v  C A  - f  SnO +  II,O 

^  CaH 8 +  SnOs .
Dic Stannonsauren haben amphoteren Charakter; mit Alkali bilden sie Salze, 

mit Halogcnwasserstoffsiiuren Alkylzinntrihaloide:
C3H8-SnOOH +  3HBr =  C2H6-SnBr3 -j- 2H sO.

Den Stannonsauren kommen ofFenbar folgende Konstst. zu:

H - S n < g R oder: f > S n < g -

Bei der Lsg. in HalogenwasserstofFsauren geht folgende Umwandlung vor sich:
X

H - S n < g R 2 > S n < g  £ > Sn< 5 '
\ k

Aus Atliylstannonsaure wurde mit IIC1 eine Verb. erlialten, die der Zus. 
II^SniPtH^Cli entsprach; sie ist nacli obigem Schema entstanden u. enthalt noch 
ein Mol. HC1 angelagert. Mit HBr wurde Athylzinntribromid, C2H 5SnBr3 (durch 
HBr-Abspaltung entstanden), erhalten. Athylzinntrijodid konnte nicht erlialten 
werden; statt dessen entstand SnJ2. — Die Einw. yon Alkylhaloiden auf KHSuO, 
fiilirt nicht quantitativ zu K-Alkylstannonaten. Bei langerem Erhitzen unter Riick- 
fluB entstehen Dialkylzinnoxyde, RoSnO, die in Analogie zu den Ketonen ais 
„Stannone“ bezeichnet werden; sie entstehen auch aus den Alkylstannonaten durch 
Erhitzen:

2 C,HSJ  +  2KHSnO, - f  2KOH =  (C2H5)2SnO +  K*SnOs +  2K J - f  2H aO; 
2CHs-SnOOK =  (CH2)2SnO +  K2Sn03.

Di>nethylzinnoxyd u. Diathylzinnoxyd sind weiBe, unschmelzbare, amorplie Kor- 
per; sie zeigen im allgemeinen keine Ahnliclikeit mit den Ketonen. — Ais Neben- 
prod. bei der Darst. der Stannonsauren entstehen auBerdem Yerbb. yon einem 
neuen Typ, die Trialkylzinnhydroxyde:

3R J +  3 KHSnOj +  4KOH =  RaSn.OH - f  I ^ S n O ,  +  3K J +  3H 40 .
Diese Verbb. besitzen einen charakterist. Geruch, der etwas an faulende 

Zwiebeln erinnert. Da sie in W . 1. sind, bleiben sie naeh der Fallung der Stannon
sauren in Lsg. u. konnen durch organ. Losungsmm., die nicht mit W. mischbar 
sind, extrahiert werden. Die so erhaltenen Trialkylzinnhydroxyde sind mit den 
aus SnCl* u. Grignardyerbb. erhaltenen Verbb. ident. — Die Stannone losen sich 
in HalogenwasserstofFsauren unter B. yon Diathylzinndihaloiden, R2SnHlg2. Diese 
Verbb., sowie die Athylzinntrihaloide yerbinden sich mit den Hydrochloriden u. 
-bromiden yon organ. Basen, Pyridin, Chinolin u. anderen, zu Doppelsalzen: 
Pyridinmethylstannichlorid, (C6H 5N)2H2(CH3)SnCl5, Pyridindi-i-propylstannibromid, 
(CsH6N)JH2(C3H7)2SnBr1. — Durch Einw. von AgCN auf die Alkylzinnkaloide in 
alkoh. Lsg. (einige Tage stehen lassen oder einige Stdn. unter RiickfluB erhitzen)
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wurdcii Verbb. von dcii Typen RjSnCN, R2Sn(CN)j, u. RSn(CN)3 erhalton. Bei der 
Hydrolyse der Cyanverbb. wurden die Cyangruppen quantitativ eliminiert: 

(C2H6)2Śn(CN)2 +  II20  =  (C2II5)2SnO +  2HCN.
Nur in einem Falle, beim Dipropylzinndicyanid, erfolgte Entw. von NH3; in 

der Lsg. war keine IICN naohzuweisen. Mogliclierweise ist die Hydrolyse hier 
nach folgender Gleichung verlaufen:

(C3H7)2Sn(CN)2 +  4H aO =  (C3H7)1S n < g g g |  +  2NH3;

das Prod. wurde jedocli nieht rein erlialten; es enthielt nach der Analyse 35°/0 Sn 
statt der bereclmeten 39,4% Sn. (Ree. trav. ehim. Pays-Bas 44. 340—44. 1925. 
London.) Z a n d e r .

E m il E rom m  und Leon E n g le r, Die Trithioacetaldehyde und der Mechani&mus 
ihrer Unilagerung. M a n n  u .  P o p e  (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 1172. 1178;
C. 1 9 2 4 . I .  182) wollen neuerdings die Existenz des von B a u m a n n  u .  F r o m m  (B er. 
Dtsch. Chem. Ges. 2 4 . 1457 [1891]) ais yerunreinigte «-Verb. naehgewiesenen 
y-Trithioacetaldehyds nachgewiesen haben, was im W iderspruch zu der von den- 
selben (B er. Dtsch. Chem. Ges. 2 4 . 1425) aufgestellten Theorie iiber die Stereomerie 
der Trithioaldeliyde steht. Deshalb wurden die Unterss. iiber die Trithioacetaldehyde 
wieder aufgenommen. Dabei konnten zum erstenmal yerschiedene Abkommlinge 
von u- u. fi-Trithioacetaldehyd, Jodide u. Sulfoxyde, hergestellt werden. JBeide 
addieren nur 2 Atome J  unter B . eines stabileren Dijodids aus der u- u. eines 
labileren aus der f?-Verb. Verss., diese Verbb. durch Hydrolyse mittcls Ag-Acetats 
in die Sulfoxyde zu yerwandeln, lieferten die Thioacetaldehyde zuriick, u. zwar 
jeweils denjenigen, aus welchem das Jodid hergestellt war. Man kann auf diesem 
Wege die Ggw. beider Formen in Gemischen naehweisen u. wenigstens die «-Form 
aus solchen groCenteils ganz rein isolieren. Oxydation mit berechneten Mengen 
Perhydrol liefert aus ^-Trithioaeetaldehyd ein Trisulfoxyd vom F. 184°, aus der 
(i-Form ein solches vom F . 153° (starkę Depression des Misch-F.). Der B e w e is  fiir 
die Verschiedenlieit beider konnte hier nieht durch Ruckverwandlung in die Aus- 
gangsstoffe gefiihrt werden, w e il das einzige hierfiir brauehbare Reduktionsmittel, 
starkę HJ, umlagernd wirkt, daher aus beiden nur ^-Trithioacetaldeliyd liefert. 
B e i weiterer Oxydation der Trisulfoxyde geht die Isomerie yerloren, es entsteht 
nur das schon bekannte Trisulfon (vgl. L o m n it z , B e r . Dtsch. Chem. Ges. 2 7 . 1667 
[1894]). Aus dem sog. /-Trithioaeetaldehyd von M a n n  u .  P o p e  wurden nun 
«-Dijodid u. «-Trisulfoxyd wie aus der a-Form erhalten. Auch zeigte sich ent- 
gegen den Angaben dieser F orscher, da8 bei ganz yorsichtiger 2 - maliger 
Fraktionierung ilires Prod. aus Aceton reiner fó-Trithioacetaldehyd vom F . 101° er
halten wurde, mitunter daneben lange Nadcln, die, von den anderen Prodd. mechan. 
getrennt, F . 116—120° zeigen u. sich ais ^/-Trithioaldeliyd erweisen. Gemengc 

'beider Formen. die ungefśthr den F . der angebliehen /-Form  besitzen, lassen sieli 
auf yersehiedenen Wegen, u. a. bei Einw. von II2S auf salzsaure Aldehydlsgg. er
halten u. in der hier angegebenen Weise, nieht aber durch Krystallisation aus A. 
trennen.

■ Uinwandlung eines labilen Trithioaldehydes in einen stabilen setzt den Zusammen- 
. -sturz des ganzen Ringgebiiudea u. seinen W iederaufbau in anderer Koufiguratiou 

yoraus. Solchen Zusammensturz u. W iederaufbau mu£S man auch bei den von 
M a n n  u . P o p e  (1. c.) durchgefuhrten Rkk., Darst. von a,a'-Dichlordidthylsulfid aus 
«-Trithioacetaldehyd durch Einw. von Schwefelchloriden u. Riickyerwandlung 
jenes Sulfids in den «-Trithioacetaldehyd durch NaOH, AgsO, Ag.,S oder II2S, au- 
nelimen. Diese Annahme wird bestiitigt durch den Befund der Vft’. , daB die Rk. 
unter denselben Bedingungen mit fi-Trithioaeetaldehyd vor sich geht, so daB auf 
-diesem Wege die stabile Form in die labile ubergefiihrt werden kann. — Kocht

VIII. 1. 4
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man, entspre.chcnd den Angaben von IIlNSBERG (Journ. f. prakt. Ch. [2] 85. 341;
C. 1912. I. 1695) beim Trimetliylentrisulfoxyd eins der beiden Sulfoxyde der Tri- 
tlńoaldehyde (vgl. oben) mit KOH u. liiCt die alkal. Lsg. im Vakuumexsiccator

etwas eintrocknen, so krystallisiert in beiden Fiillen 
S dasselbe Disulfoxysulfid (Formel nebenst.). Starkę

CII3 • C H r^  |CII-C1I3 Reduktionsmittel (IIJ) yerwandeln es in den ^3-Trithio- 
O s l^  JsO  aldehyd, starkę Oxydationsmittel (KMnO.,, II.20 2) in dessen

ĆH-CHj Trisulfon, schwacbe Red.- oder Osydationsmittel ver-
iindern ihn nielit, so daB die Riickverwandlung in ein 

Trisulfoxyd nicht gelingt, Die Einw. der KOI! bei der eben geschilderten Rk. 
liiBt sich vielleicht folgendermaBen erkliiren: Das Trisulfoxyd wird hydrolyt. ge- 
spalten (Gleichung I). Die dabei entstehende komplizierte Sulfensiiure muB nach 
den vorliegenden Erfahrungen iiber die Gruppe R-SOII unter Abgabe von O, der 
einen Teil der Moll. yollstandig oxydiert, zu einem Mercaptan reduzicrt werden 
(Gleichung II), das dann unter Abspaltung von W. in das Disulfoxydsulfid iiber- 
gebt (Gleichung III). Wenigstens in einem Falle muB aber, da liierbei Umwandlung 
der einen Konfiguration in die andere stattfindet, auch hier noch ein Zusammen- 
bruch u. W icderaufbau des Ringes erfolgen, ebenso beim Ubcrgang des «-Trisulf- 
oxyds in das Trisulfon.

SO H IIOS OH
CH3 • C H j^ ś C H  • CH3 1 _  CII3-CIIPf* |ÓH.CH3

O S ^ ^ B O  +  _  O S ^ ^ S O
c i i -c h 3 c h -c h 3

II. HO S-CH-SO-CH.SO-CH.OH =  0  +  HS-CH-SO-CH-SO-CH-OH 
ć h ,  Ó h3 Ó h3 c h 3 CH3 c h 3

HS OH S
c h 3. c i i (/  , ć h . c h 3 c h 3- C E L A C H .c i i3

o W s o  =  Ha° +  o ł j s o
c h . c i i 3 c h - c h 3

Y e rsu c lie . a  - Triłhioacełaldehyddijodid, C6H 12S3J 2 , aus 3 g vollkommen 
trockenem a-Trithioaeetaldehyd (F. 101°), in moglichst wenig A. gel., nach Zusatz 
von 4,2 g oder mehr festem J. Rote Krystalie (aus A. oder Bzl.), F. unscharf 
76—78°. Gibt bei Koclien mit W., KOH, A. oder Aceton /9-Trithioacetaldehyd, 
bei Zcrlegen der iith. Lsg. mit festem Ag-Aeetat aber die «-Form. Die gleiche 
Yerb. entsteht aus dem „y-Trithioacetaldeliyd“ von Ma n n  u . P o p e . — {j- Trilhioacet- 
aldehyddijodid, aus reinem /9-Trithioacetaldehyd (P. 125—126°) in Eg. nach Zusatz 
von iiberschussigem festem J  u. Reiben der GefaBwand, rotbraun, yerliert schon 
bei Stehen an Luft, mehr noch im Vakuum, J. Gibt in A. mit Ag-Acetat ^?-Tri- 
thioacetaldehyd. — a-Triłhioacełaldehydtrisulfoxyd, C0H I2S3O3, Krystalie (aus verd.
A.), F. 184°, 1. in Chlf., A., W., unl. in A. Entsteht auch aus dem „/-Trithioacet- 
aldehyd“ von M a n n  u. P o p e . — fi-Trithioacetaldehydtrisulfoxyd, Krystalie (aus 
verd. A.), F. 153°. — Trithioacetaldehyddisulfoxydsulfid, C(,H1.iS30 s, Krystalie (aus 
sd. W.), Braunung von 220° an, F. 255° (Zers.), wl. in Chlf. u. A. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 1916—24. 1925. Wien, Univ.) S p i e g e l .

H em en d ra  K um ar Sen und C h itta ra n jan  B ara t, Jłeduklion des symmetrischen 
Dichloracetons durch Hefe. Die Methode von M a r k o w n ik o w  (L ie b ig s  Ann. 208. 
253 [1881]) zur Darst. von symm. Dicldoraccton wurde wie folgt modifiziert: Di- 
chlorhydńn, (CH2Cl).2CH(OH), wurde mit gepulvertem K-Bichromat gemischt u. im 
Verlaufe von ca. 2l/t Stdn. unter Eiskuhlung u. zeitweiligem Umschutteln allmiih- 
lich mit einem gekiihlten Gemisch aus gleichen Yol.-Teilen konz. II2S 04 u. W. ver-
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setzt. Gasentw. darf hierbei nicht stattfinden (oxydative Spaltung dc8 Ketons). Zur 
Vollendung der in der.Kiilte langsam verlaufenden Oxydation wurde zum SehluB kurze 
Zeit auf dem Wasserbad erwarmt. Das Keton wurde ausgeiithert u. iiber die Bi- 
sulfitverb. gereinigt; F. 45°, Kp. 172°. — Die Red. des syinm. Dichloracetons wurde • 
wie beim a. Dichloraceton (vgl. Sen, Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 1 .1 ; C. 1925.
I. 537) yorgenommen. Ais Reduktionsprod. wurde Dichlorhydrin erhalten. — 
Urethan (Aleudrin), aus aquimol. Mengen symm. Dichloraceton u. Chlorformamid 
in iith. Lsg., weiBe, krystallin. M. aus A., F. 80—81°; ist mit dcm aus Dichlor
hydrin dargestellten Urethan ident. — Allophansaureester des TJichlorhydrins, 
C5HB0 3N2C12 =  NH2 • CO • N H ■ CO • 0CH(CH2C1)2, aus 1 Mol. Dichlorhydrin in 2 Moll. 
Chlorformamid, F. 182°, aus 60%'g- -A-i danebcn entstehen immer geringe Mengen 
des Urethans. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 77—81. 1925. Calcutta, 
Uniy. Coli. of Science.) Zandeb.

C. A. Y lln e r, Einiges uber Mesityloxyd, seine Darstellung und sein spezifisches 
Gewicht. Zur beąuemen Darst. von Mesityloxyd empfiehlt Vf. folgendes Verf.: Je  
40 ccm Aceton werden iiber je  25 ccm konz. II2SO., geschichtet u. yorsichtig utn- 
geschwenkt, bis die FI. homogen. Die nunmelir h. Mischung wird, sobald sie tief- 
rotbraun geworden ist, u. ehe Scliwarznng u. wesentliche B. von S02 eintritt, in 
je  einen halben L iter Eiswasser gegossen. Die yereinigten Eiswassermischungen 
von 5 derartigen Verss. werden mit A . aufgenominen, diese Lsg. mit Sodalsg. ge- 
waschen u. der A . abdest. Der Riickstand geht groBtenteils bei 125—135°, ein 
kleiner Teil gegen 200° iiber. Hauptfraktion nach Zusatz einiger Tropfen alkoh. 
KOH rektifiziert; Kp. 128—131°. Ausbeute ca. 25°/o d. Th. — Ais D. von dreimal 
rektifiziertem Mesityloxyd findet Vf. ais Mittelwert von 5 Bestst. D .n,54 0,8634. 
(Svensk Kem. Tidskr. 37. 227—29. 1925.) A b n d t .

F. M. Jaeg e r, Uber die Pseudosymmetrie des racemischen Kalium-Chlor mlfo- 
acetats. Vf. bestimmte die Krystallform des rac. K-Chlorsulfoacetats, (KO..C-CHC1- 
SOjK).2 -(- 3 II20 , das von B a c k e b  wiihrend einer Unters. der Chlorsulfoessigsaure 
durch langsames Verdampfen einer KBr-haltigen Lsg. des K-Salzes in W. erhalten 
wurde. Die Krystallstruktur ist nur sclieinbar rhomb., in Wirklichkeit monoklin. 
Infolge einer fast senkrechten Kreuzung der monoklinen Lamellen wird eine poly- 
synthet. Zwillingsstruktur erzeugt, die eine pseudo-rhomb., an tetragonale Symmetrie 
grenzende Anordnung nachahmt. Wiihrend die pseudosymmetr. Natur der Krystalle 
auBer Zweifel stelit, yermutet Vf., daB das Salz kein eigentliches Racemat, sondern 
ais eine 50°/oig. pseudoracem. Yerwachsung der d- u. l-Ivomponente aufzufassen 
ist. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 443 bis 
445. 1925. Groningen, Univ.) K. W o l f .

P, A. Levene und H. L. H a lle r, Die Konfigurationsbeziehungen zwischen [}-Oxy■ 
sauren und cc-Oxysduren und zwischen letzteren und sekundaren Alkoholen. fi-Oxybutter- 
saure kann in der Reaktionsfolge CII3 • CHOIi- CII, • CO.jC.Ji5 — y  CH, • CIIOH■ CHa. 
NHS — y  CH3 • CHOH-CHoOIT — y  C H3 • C H Oli • C O OII in Milchsawe yerwandelt 
werden, ohne daB in irgend einem Stadium das a. C-Atoin an der Rk. beteiligt ist. 
Andererseits kann die durch Ersatz des NHa in dem Oxyamin entstehende Halogen- 
verb. ais Ausgangsmaterial fiir eine Reihe von Alkoholen dienen nach der Reaktions
folge CHa.CHOH.ĆH2.NH» — >- CH3 ■ CHOII-CH, Cl — y  CH3 • CHOII ■ CHa • CII3 • 
C 02II — -Ą CH,-CHOII-C2II6, wobei CH:i-CHOII-CH, Cl in jedes beliebige der 
liiiheren Homológen vom Athylmethylcarbinol der Methylreihe yerwandelt werden 
kann. Die fj-Oxyvaleriansdure konnte wiederum leiclit zu cc-Oxybuttersaure oder 
zu den homologen sek. Alkoholen der Athylreihe fiihren. Ihre Uinwandlung in 
Athylmethylcarbinol ist sogar einfacher ais die der ^-Oxybuttersaure, wie das 
folgende Schema zeigt: C2H5-CHOII-CII2-COOH — C2H 5-CHOH-CH2-NH ł — y  
C2H6*CHOII-CH^Cl — ->- C2H5• CHOII-CII3. Vorliiufig wird iiber die UberfUhrung

4*
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von l-(3-Oxybuttersaure in l-l-Amino-2-oxypropan u. weiter iu l-l£-Dioxypropan 
berichtet. Da vou diesem fiir dic Fortfiihrung der Arbeit groBere Mengen er- 
forderlich sind, wird seine Darst. auf cinfacherem Wege noch yersucht.

n. l-3-Oxybuttersaure. Darst. nach M ac K e n z ie  (Journ. Chem. Soc. London 81. 
1402; C, 1902. II. 1409). [«]D“  =  —24,5° (in W ., c =  5,06). Mełhylesłer (vgl.
E. F is c h e r  u . S c h e i b l e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 1221; C. 1909. I. 1541), 
Kp.17 70—72°, [«]D20 =  —20,9°. — n. l-3-Oxybutyrylhydrazid, C^H^O^N,, hergestellt 
nach dem Verf. von L e v e n e  u . SCHEIDEGGER (Journ. Biol. Cliem. 60. 179; C. 1924.
II. 1456), Krystalle (aus A.), F . 129—130°, [«]D31 =  —29,3° (in absol. A., c =  2,05).
— s. n.-d-2-Oxypropylharnstoff, C,H160 3N2, aus dem yorigen nach L e v e n e  u. 
SCHEIDEGGER (1. c.), Sirup, bei Stehen leicht krystallisierend, dann F . 49—51°, 
[a]D25-5 =  -{-18,5° (in absol. A., c =  2). — l-2-Oxypropylamin, C3H9ON, [«]2S'5 =  
—9,7° (Chlorhydrat in n. NaOH-Lsg., c =  2,36). Chlorhydrat, C3H 10ONC1, zu Kry- 
stallen erstarrtcr Sirup mit eiskaltem, HC1 u. A. entlialtenden A. gewaschen, sehr 
hygroskop., [«]„ =  —31,2° (in W., c =  1,6) bezw .—24,4° (in W., c =  2,45; dieses. 
Priiparat wurde zur obigen Best. von [a ] in alkal. Lsg. benutzt). — l-l,2-Dioxy- 
propan, aus dem vorst. Chlorhydrat mittels AgN02 bei 15°. (Journ. Biol. Chem. 65. 
49—53. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

F. Ą dickes, Uber die Anlagerung von Alkalialkoholat an Saweester. Es wurde 
nachgcwiesen, daB die von Cl a is e n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 651 [1887]) an- 
geblich erlialtcne Anlagerungsverb. von Na-Alkoholat an Benzoesaureester nicht 
existiert, sondern nur ein Gemisch von gallertartigem Na-Benzoat u. Na-Alkoholal 
ist. Dagegen waren die Anlagerungsprodd. von K- u. Na-Alkoholat an verschiedene 
Oxalester gut zu isolieren, z. B. C2H5OOCC(OC2H5)._,ONa. Mehr ais 1 Mol. Alkoholat 
wird nicht von Oxalsiiureestern angelagert.

V e rsu c h e . W ie bei den folgenden Yerss. wurde nur A.-freies Alkalialkoholat 
verwendet, das aus in Xylol pulyerisiertem Alkalimetall nach dessen Ersatz durch 
absol. A. u. Zusatz der berechneten Mengen absol. A. erhalten wurde. Auf Zusatz 
der Ester loste sich das Alkoholat unter starker Wśirmeentw. Das Anlagerungs- 
prod. wurde durch Abdunsten des A. im Vakuum in fester Form erhalten. Na- 
Athylat u. Oxalsaurediiithylester gaben Verb. C^II^O^Na, weiBer Korper. Zers.- 
Temp. ca. 115°. LI. in A., Bzl., PAe. Luftfeuchtigkeit zers. allmithlich zu Na-Athyl- 
osalat, wobei Diiithylather abgespalten wird. W. yerseift aus der Sth. Lsg. einen 
Teil des Oxalesters ganz, im A. bleibt der Rest ais Oxalcster. C02 fiillt aus der 
atb. Lsg. Na-Athylearbonat. Ahnliehe Eigenschaften zeigten die Anlagerungsprodd. 
von Na-Methylat an Oxalsiiurediiithylester: Yerb. C-JI^O^Na u. yon Na-Atliylat an 
Oxalsauredimethylcster: Yerb. , 0 5iVa. Durch Luftfeuchtigkeit wurden aus 
beiden 50%ig. Gemische von Na-Methyl- u. -Athyloxalat erhalten, wiihrend 50°/oig. 
Gemisclie yon Methylathylather mit Diathyl- bezw. Dimethylather entwichen. Beim 
Einleiten von COs in die ath. Lsgg. wurden aus beiden Verbb. gleichteilige Ge
mische von Na-Athyl- u. -Metliylcarbonat ausgefallt, wUhrend der A. Oxalsaure- 
uthylmethylester, mit Diathyl- bezw. Dimethylester, zu gleichen Teilen gemischt, 
enthielt. — K -A łhyla t u. Oxalsaurediathylester reagieren sehr lieftig zu Verb. 
C^H^OJi. Die Verb. ist viel empfindlicher ais die analoge Na-Yerb. Mit Luft
feuchtigkeit gebt die Zers. weiter ais bis zum K-Athyloxalat. Bei Zers. mit W. 
wird ein Teil der Oxalsiiure zerstort. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1992—99. 1925. 
Tiibingen, Chem. Inst. d. Uniy.) H a r m s .

A dolf Sonn und W a lte r  R osinsky , Die Konfiguraiion der Apfelsaure. Mit 
Hilfe yon Brucin lieB sich Chlorapfelsdure, die durch Anlagerung von 1IOC1 an 
Fumarsaure dargestellt worden war, in die akt. Formen spalten. Beim Ersatz des 
Cl in der rechtsdrehenden Chlorapfelsdure durch die OII-Gruppe wurde d-Weinsaure, 
durch Red. der clilorhaltigen Saure in der Kalte (vgl. L o s s e n , L ie b i g s  Ann. 348.
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273; C. 1 9 0 6 . II. 1179) die rechtsdrehende Apfelsaure erhalten. Es ergibt sich also 
folgende Beziehung: .

COOH COOH COOH
H - C - O H  H-C-OH H -Ć -O H

HO—C - H  -<-------  ÓH-C1 ------->■ CH2
COOH ĆOOI-I COOH

d-Wemsiiuro (-(-)-Clilorapfelsaure d-Apfelsaure
Durch analoge Verss. mit der linksdrehenden Chlorapfelsdure wurde das Er- 

gebnis bestiitigt.
V e rsu c h e . S p a l tu n g  d e r  C h lo ra p fe ls i iu re .  Zu einer auf 65° erwarmten 

Lsg. von 13 g Chlorapfelsiiure in 100 ccm W . gibt man die auf 60° yorgewiirmte 
Lsg. von 18 g Brucin in einer Mischung yon 150 ccm A. u. 500 ccm W. Das ab- 
gescliiedene Brucinsalz (Prismcn) entliiilt 3 Moll. Krystallwasser; F. des wasserfreien 
Salzes 191—192°; 11. in h. W., A. u. Chlf., wl. in Bzl., A. u. PAe.; gegen k. W. 
recht bestiindig; u  (ca. 6,5°/0ig. Lsg. in Pyridin; 5 cm-Rohr) =  —0,72° (-{- 0,01°). — 
(-{-)-Cldorapfelsdure. Man behandelt das Brucinsalz mit der iiquivalenten Menge 
verd. NaOH, filtriert, siiuert mit Essigsiiure sehwacli an u. yersetzt mit einem 
CrbersehuG von BaCl2. Aus dem Ba-Salz macht man die Saure durch Schiitteln 
mit salzsaurehaltigem A. frei. Aus A. -f- A., F. 153°. [«]D20 in W. — + 14°,
[«]D20 in Aceton =  -(-16,2°. — d-Weinsdure. Durch Kochen der (-{-)-Chlorapfel
siiure oder ihres sauren K-Salzes mit W. — 0,213 g Ca-Tartrat in 2,01 g 2-n. HC1 
zeigten im 5 ccm-Rohr u  =  —}-0,3150 (+0,01°). — d-Apfelsaure. F. bei etwa 100°. 
[«]D18 in Aceton =  -j-5,970 (+0,2°). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1688—90. 1925. 
Konigsberg, Uniy.) S o n n .

R. F. H u n te r , Uber die Synłhese da- Methanpolyessigsauren. I. U ber die 
Bedingungen, loelclie die Synthesen nach der Cyanessigestermethode beherrschen, die 
Darstellung der Methańtriessigsaure und einige anormale Kondcnsationen des Malon- 
und Cyanessigesters mit Halogenderivaten des Metlians. Vf. erortert — besonders 
a n  Hand der Unterss. von T h o r p e  u . I n g o l d  — die Moglichkeiten u. bisherigen 
Yerss. zur Darst. von Methanpolyessigsauren, z. B. der Methańtriessigsaure (I.), 
Methantriessigcarbonsdure (II.) u. Methantetraessigsdure (HI.). Diese Sauren ent- 
halten 1 Mol. CH3'CO!1H mehr ais die Glutaconsaure (IV.), Aconitsaure (V.) u. die 
Saure VI. Es sollte daher moglicli sein, den zur Addition sehr fahigen Cyanessig- 
ester an letztere anzulagern. Derartige Additionen scheitern jedoch daran, daB die 
ungesatt. Sauren vom Glutacontypus sehr loicht in stabilere Isomere, walirscheinlich 
cyclo-Propanderiw., ubergehen (z. B. IV. in VII.), indem sie mit diesen einen 
Gleichgewichtszustand bilden, u. selbst nicht zu Additionen zu neigen scheinen. 
Immerhin wurden aus Glutaconsiiureester u. Na-Cyanessigester kleine Mengen I. 
erhalten, docb bat das Verf. keine praparatiye Bedeutung. Aconitsaureester liefert

I. CH(CH;.C02H)3 II. C0sH-C(CH2.C 0 2H)3 III. CtCHj.COJI).,
IV. COjH-CH : CH-CH2-C 02H -V. C O JI-C II : C(C0.2H)(CII.,-C02H)

VI. C O J i• C I I : C(CH2.C O JI)2 VII. C O JI• CH.CH2-CH • CO JI
mit Na-Cyanessigester keine Spur II ., sondern n-Butan-«,/9,/',ć)-tetr.acarbon8aurc u. 
cyclo-Pentanon-3,4-dicarbonsaure, d. h. es tritt scheinbar — wie mit Na-Malonester 
(v. A t jw e r s ) — nur « ,/-Addition an die stabile Form des Aconitsaureesters ein. — 
Auch die Kondensation von Tricarballylsaureester mit Cyanessigester fiihrt nicht 
zu II., sondern nur zu Aconitsaureester. — Erfolgreich war bisher nur die Konden
sation yon (9-Oxyglutarsaureester mit Na-Cyanessigester u. nachfolgende Hydrolyse 
zu I. mit 60% Ausbeute. Dagegen liefert Citronensaureester analog nicht II., 
sondern n-Butan-«,(?,/,c)-tetracarbonsaure u. cyclo-Pentanon-3,4-dicarbonsaure. — 
Mit CHC13 u . CC14 reagiert Na-Cyanessigester in derselben Weise wie Na-Malon-
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ester. Wie dieser mit beiden Reagenzien den «,y-Dicarboxiitliylglutaconsiiureester 
liefert, so liefert jener mit beiden den «,/-Dicyanglutacon?iiureester. I. u. III. sind 
auf diesem Wege nieht zuganglicli. Im Zusammenhang mit diesen Rkk. ist be- 
merkenswert, daB Trichloressigester weder mit Na-Malonester nocli mit Na-Cyan- 
essigester reagiert. (Chem. News 131. 131—35. 1925. Highbury New Park, Chem. 
Lab.) LlNDENBAUM.

P. A. Levene und H. S. Simms, Lactonbildung aus Mono- und Dicarboxyl- 
zuckersauren. (Vgl. L e y e n e  u . M e y e r ,  Journ. Biol. Chem. 6 0 . 167; C. 1 9 2 4 . II. 
1459.) Um eine Grundlage fiir die Zu\veisung von Strukturformeln an isomere 
Lactone zu gewinnen, die in gleicher Richtung drehen, schien eine quantitative 
Unters. der Geschwindigkeiten bei B. u. Aufspaltung derartiger Isomeren geraten. 
Dazu kommt, daB die Strukturmodelle isomerer n. Zuckers&uren darauf hinweisen, 
daB alle diese Siiurcn Lactone des gleichen Typus mit annahernd gleicher Ge- 
schwindigkeit bilden sollten, wozu die Beobachtung im Gegensatz steht, daB einige 
dieser Sśiuren leichter in Lactonform isoliert werden konnen ais andere. Die 
Unterss. wurden ausgefiihrt an den Monoearbonsiiuren Gulonsaure, Galaktonsaure, 
Glucoheptonsaurc, Mannonsaure, i-Methylglueoheptonsaure, 2,3,4,6- u. 2,3,5,6-Telra- 
methylmannonsaure u. an den Diearbonsiiuren Zuckersaure, Mannozuckersaure, Schleim- 
sdure, Alloschleimsaure. Es wurde in der Tat gefunden, daB die von Iiexosen u. 
u. Heptosen abzuleitenden Monoearbonsiiuren untereinander in der Geschwindig- 
keit der Lactonbildung prakt. ttbereinstimmen, u. daB gleiclies von den Dicarbon- 
siiuren gilt. Die Monoearbonsiiuren bilden gleichzeitig 2 Lactone; eins mit 6-glied- 
rigem Ring, das in wenig Stdn. ein Gleicligewicht von 20—30°/0 erreicht, u. eins 
mit 5-gliedrigem Ring, das ein Gleichgewicht von 75—80% nach mehreren 100 Stdn. 
erreicht. Die Anfangsgesehwindigkeit der ersten Rk. ist 8-mal so groB ais die der 
zweiten. Gewisse. methylierte SSuren, bei denen nur der eine Lactontypus ent- 
stehen konnte, zeigten stets die diesem Typus entsprechende Anfangsgescliwindig- 
keit u. das entsprechende Gleichgewicht. Diese Ergebnisse wurden polarimetr. 
gewonnen, u. es ergab sich dabei, daB die Drehung des Lactons stets melir nach 
rechts geht ais die der Siiure, wenn ein Dextro-C-Atom, u. mehr nach links, wenn 
ein Laevo-C-Atom von der Bindung beansprucht wird.

Bei den titrimetr. crmittelten Geschwindigkeiten der Lactonbildung der Di- 
carbonsiiuren zeigte sich Unabhiingigkeit von der Loslichkeit der Lactone u. der 
Leichtigkeit, mit der sie isoliert werden konnen. Innerhalb der untersuchten Zeit 
(200 Stdn.) verliefen die Rkk. im wesentlichen monomolekular, oline die scliarfen 
Knicke, die in den Kurven der Monoearbonsiiuren gefunden wurden, doch ver- 
liefen die Rkk. in der Beobachtungszeit nieht yollstandig. Es konnte nieht fest- 
gestellt werden, welche von den 4—5 mogliclien Lactonen sich bildeten, bei der 
SchleimsHure gehorten wenigstens 22% nieht der dominierenden Form an. — Die
B. der Lactone erfolgt unter gleichen Bedingungen bei den Diearbonsiiuren 
etwas langsamer ais die der 5-Ringlactone aus den Monocarbonsauren, aber an- 
scheinend demselbeu Gleichgewichte sich niihernd. — Die Dissoziationskonstante 
von Gulonsaure wurde zu 10“ 3,03 bestimmt. (Journ. Biol. Chem. 6 5 . 31—47. 1925. 
R o c k e f e l l e r - I u sŁ. f. med. res.) S p i e g e l .

F e l i s  E h rlie h  und K u rt R ehors t, Zur Kenntnis der d-Glykuronsaure. Kry- 
stallisierte d-Glykuronsawc, frei von Lacton, erhiilt man, wenn man die bislier 
ubliche Druckspaltung der gepaarten Glykuronsaureverbb. vermeidet u. nur bei 
Wasserbadwiirme mit verd. II2S04 spaltet. Uber das Ba-Salz erhiilt man (aus 
Mentholglykuronsiiure mit 50—70% Ausbeute) weifie Nadeln aus A. oder Essigester 
vom F. 154° (unter Zers.), die die reine Siiure sind. Deutlich sauer (plr =  2,5 bis 
2,8); reduziert Fehlingsche Lsg. erst beim Kochen, zeigt positive Mutarotation. 
Anfangsdrehung [a]D24 =  +11,73°. Enddrehung nach 1V2—2 Stdn. [k]„24 =  -(-36,26°.
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Dic durch Fallen der alkoh. Lsg. mit A. erlialtene Saure zeigte aofort richtige End- 
drehung. Die was. Lsg. zersctzte sich beim Kochen unter B. des Lactons. Cin- 
choninsalz: Nadeln aus W., F. 199—200° [k]d!* =  135°. — Die leichte Krystalli- 
sierbarkeit der d-Glykuronsiiure ist wichtig fiir ilire Isolierung aus Naturstoffen. 
Mit obiger Methode lconnte sie ais Bestandteil des Rubensaponins sichergestellt 
werden. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 5 8 . 1989—92. 1925. Breslau, Univ.) H a r m s .

Jam es C. A ndrew s, Die optische Aktw itat von Cystin. Fiir das Dreliungs- 
yermogen des Cystins liegen sehr abweicliende Angaben vor. Dies erkliirt sich u. a. 
daraus, daB nur Lsgg. der Salze mit Alkalien oder Siiuren benutzt werden konnen. 
Fiir genauere Unterss. sind nur die Siiuresalze geniigend bestiindig, aber auch diese 
dissoziieren leicht, ao daB groBer UberscliuB an Siiure erforderlich w ird, wodurch 
wieder Rkk., die die Struktur des a. Mol. beeinflussen konnen, ermoglicht werden. 
Durch Studium dieser Einflusse sollten moglichst Bedingungen festgestellt werden, 
unter denen bei verschiedenen Proben yon Cystin der Racemisationsgrad oder, 
wenn dieser konstant ist, der Gehalt erkannt werden kann. Verss. wurden aus- 
gefiihrt unter Verwendung von HC1, H.,PO.,, Pikrinsaure, Trichloressigsiiure, Sulfo- 
salicylsiiurc u. mit Zusiitzen von Salzen dieser Sauren. Aus den Ergebnissen werden 
folgende SchlUsse gezogen: Bei niedrigen Cystinkonzz. (<[ 0,2 g in 100 ccm) scheint 
der W ert von [«]D liauptsachlich vom abzuliiingen, niedrige W erte beider ein- 
ander zu entsprechen. Bei hoheren Cystinkonzz. ist dagegen dic Wrkg. der vcr- 
scliiedenen Ionen fast yollig spezif. Natur. Fiir jede Saure fiihrt Yerd. mit gleicli- 
bleibcnder Konz. dieser Siiure zu prakt. konstanten [«]D-W erten, was wenigatens 
teilweise durch dic konstantę [H'J bedingt ist (Ersatz der Siiure durch ihr Na-Salz 
fiihrt bei aąuimolekularen Konzz. zu deutlicheu Veriinderungen in der Gestalt der 
VerdUnnungskurven). — Dic Kuryen, dic sich bei Vcrd. mit W. ergaben, zeigen 
die fiir Dissoziationsrkk. charakterist. Form u. entsprechen wahrseheinlich in der 
Hauptsache der Dissoziation yon Cystinsalz in die Ionen. W ie weit dabei B. u. 
Dissoziation von Oioniumsalzen beteiligt ist, liiBt sich aus den bisherigen Befunden 
nicht erkennen. Beim Pikrat scheinen unter den Versuchsbedingungen Er- 
scheinungen der elektrolyt. Dissoziation ganz zu fehlen. — Es kommen zweifellos 
auch Einflusse dćs inneren Druekes auf dic Drehung im Sinne von P a t t e r s o n  
(ygl. Journ. Chem. Soc. London 8 1 . 1134; C. 1 9 0 2 . II. 693) in Betracht. — Die 
konstantesten, leicht reproduzierbaren Bedingungen fiir die Beat. yon [«]n des 
Cystins ergeben sich bei Ycrwendung yon HC1 yon konstanter Konz. (am besten
1-molar) bei 1 g Cystin in 100 cem Lsg. Dabei wurde =  —215,5° gefunden
mit einem mittlcren Temperaturkoeffizienten vou —1,7° fur 1° zwischen 20 u. 29°. 
(Journ. Biol. Chem. 6 5 . 147—59. 1925.) S p i e g e l .

Jam es C. A ndrew s, Die Oxydation von Cystin. (Vgl. vorst. Ref.). VfF. gelangt 
zu dem Schlusse, daB die yon M a t h e w s  u . W a l k e r  (Journ. Biol. Chem. 6. 289 
[1909]) angegebene Oxydation des Cystins in alkal. Lsg. durch atmosphar. 0 5 keine 
direkte ist, sondern eine solche des durch die Wrkg. des Alkalis gebildeten Sulfidions. 
Das Drehungsycrmogcn alkal. Cystinlsgg. iindert sich bei Durchleiten von O, nicht 
mehr ais bei Durchleiten yon N2. (Journ. Biol. Chem. 6 5 . 161—64. 1925. Phila- 
delphia, Uniy. of Pennsylyania.) S p i e g e l .

Olof Svanberg, Die Acctonverbindungen der Monosaccharide. II. (I. ygl. Svensk 
Kem. Tidskr. 3 4 . 147; C. 1 9 2 2 . I I I .  1253.) Ubersicht iiber neuere Arbeiten vom 
Vf., F r e h d e n b e r g  u . Mitarbeiter, I r v in b  u. P a t t e r s o n , O i i l e , P a c s u . (Svensk 
Kem. Tidskr. 3 7 . 197—206. 1925.) A r n d t .

H. P ringaheim , Beitrage zur Chemie der Starkę. XIV. J . L eibow itz und
S. H. S ilm ann, iiber Salpetersaureester der Polyamylosen. (XIII. ygl. P r in g s - 
h e i m  u. L e i b o w i t z , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1262; C. 1 9 2 5 . II. 1363.) Die 
Nitrierung wurde naeh dem Yerf. von W i l l  u . L e n z e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 31.
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08; C. 98. I. 441) an samtlicben Polyamylosen auBer « - I I e x a a m y lo s c  yorgeuommcn. 
Sie lieferte stets Gemenge yerschiedcn hoch acylierter Prodd., die durch fraktio- 
nierte Krystallisation aus A. oder Eg. (dabei leicht Zers. unter Entw. nitroser 
Diimpfc) getrennt wurden. Ais einhcitlielie, wolil krystallisierte Korpcr wurden ge
wonnen u-Tctraamyloseoktaniirat, [CsH60 3(N03)s] , , a-Diamyloseliexanitrat, [C6II70 2 • 
(NOs)3]2, fi-Triamylosehexanitrat, [C,iH8On(NOa)a]3, u. fi-Tńamyloscnonanilrat, [C0H7O2- 
(NO^l,. Erwiesen wurde ferner die B. von Diamylosetetraniirat, [C„H60 s(N03)2]2, 
dercn Eeindarst. bisher nicht gelang. — Die D eriw . der fi-Triapiylose werden 
sowohl aus dicser, wie aus der ft-IIcxaamylose erhalten, das Mengenyerhaltnis ist 
bei jener zugunsten des lidher acylierten Prod. yerschoben. Ihre Zus. ist durch 
kryoskop. Mol.-Gew.-Best. erwiesen. Ein direktes Deriv. der Hexaamylose wurde 
nicht gewonnen. Das Trianujlosenonaacetat (Druckfehler im Original) aus ^?-Hexa- 
amylose, F. nach melirfacher Krystallisation aus sd. Toluol 148°, 6° hiilier ais friiher 
gefunden , gab bei Verseifung fi-Triamylose, [«]D nach wiederliolter Krystallisation 
aus sd. W. =  —j—151,5° gegen —J—157,1° der fi-Hexaamylose. — Die Prodd. aus 
a-Diamylose eliarakterisierten sich stets ais Gemenge von Di- u. T rinitrat (auf 
C0H ,oO6 bezogen), das in reinem Zustande isolierte yollacylierte Prod. zeigte sich 
ident. mit demjenigen aus a-Tctraamylose, wahreud aus dieser dirckt hauptsachlicli 
das ungespaltene Oktanitrat entsteht. Der leichte Zerfall der Polyamylosen bei fast 
theoret. Ausbeute beweist nach Ansicht der Vff. das Yorliegen von Polymeren, in 
denen die Grundkorper nur durch Nebenvalenzen zusannnengehalten werden. — 
Samtliche dargestellten Nitratc sind sehr unbestiindig.

V c rsu c h e . Diamyloseheseaacetat, [C,]H70g(0• CO• CH3)3]2 (vgl. P r in g s h e i m  u . 
L a n g h a n s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2533; C. 1912. II. 1433), F. 152°, [«]D =  
-(-106,5° (in Chlf.). — ci-Tctraamyloscoktanitrat, Niidelchen (aus Eg.), F. 204° (Zers.), 
[«]D == 96,4° (in Nitrobenzol), nicht merklich 1. in A., A., PAe., Chlf., Bzl., Toluol, 
1). in Essigester, Amylacetat, Pyridin, Nitrobenzol. — a-Diamylosehexaniłrał, 
Tiifelclien (aus Eg., worin es schwerer 1. ais das vorige), F. 206—207° (VerpufFung), 
[k]d =  —J—79,7° (in Essigester), 78,1° (in Nitrobenzol). — (i-Triamylosehexanitrat, zu- 
sammengewaclisene mkr. Wiirfelchen, F. 203°, [a]D == -4—122,4° (in Nitrobenzol), 1. 
in A. — p-Triamylosenonahydrat, Scliuppen (aus Eg.), F. 198°, [«]D =  90,5° (in 
Nitrobenzol), unl. in A. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1889—93. 1925. Berlin, 
Univ.) S p i e g e l .

P. P e tit ,  Uber die Losung von Starkę. Vf. erreichte das Loslichwerden der 
StSrke durch sehr schwache Mineralsalzzugaben u. durch Kegelung der Aciditat. 
Auf 150 g Starkę, in W. suspendiert, verwandte Vf. 10 ccm einer Lsg., welche 
7 mg NaCl, 5 mg KH2P 0 4, 2 mg MilchsSure entliielt. Man erhalt so eine Fl., die 
keinen Bodensatz mehr bildet. In Ggw. von A. oder Toluol bleibt die Lsg. steril. 
Die Lsg. ist durch Papier filtrierbar, wird durch J 3 geblaut, reduziert die Feh- 
lingsche Lsg. nicht; ihr spezif. Drehungsyermogen betragt 195°, was dem 1. Amyloid 
entspricht. Die [H ’] der Lsg. betrug ca. 10—5. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 
259—60. 1925.) H a a s e .

Jj. S chm id  und B. B ecker, Alkalwerbindungen von Kolilenhydraten. Es wurde 
festgestellt, daB fl. N H 3 nicht nur einfache Zucker, sondern auch Inulin , Lichenin 
u. Starkę lost. In fl. NH3 yon geringem Feuchtigkeitsgehalt iśt selbst Scide 1. 
1 Atom Alkalimetall u. 1 Mol Kohlenliydrat reagierten in wenigen Minuten unter 
Abscheidung weiBer Alkoholate. Di- u. liohere Alkoliolate konnten nicht erhalten 
werden. Ca reagierte nicht. — Vorbedingung ist allcrscharfste Trocknung des 
NH3. Wegen der Verss. u. Apparatur s. Original. Erhalten wurden aus Starkę, Inulin
u. Lichenin: Verb. C^IT^O^Me, aus Mannit: Yerb. CaR 13OaMe, aus a-Methylglucosid: 
Verb. C,iri3Of.Me (Me =  K u. Na). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1966—68. 1925. 
Wien, II. Chem. Uniy.-Lab.) H a r m s .
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V. S. F. Berckmans und A. F. Holleman, Uber die Tctrachlornitróbenzóle, 
Tetraclilordinitrobcnzole und Pentachlorniirobenzol, sowie iiber ihre Reaktion mit Na- 
triummelhylat. (Analea aoc. espauola Fia. Quim. 23. 358—71. — C. 1925. II. 
2052.) L in d e n b a u m .

Walter Hieber, Zum Problem des Ringschlusses bei Anlagcrungsverbindungen.
II. Walter Hieber und Renatus Becker, Die Konstitution der Yerbindungen 
des Zinntctrachlorids m it Polycarbonsdurcestern. Die Anscbauung der bimole- 
kularen Konat. der frulier beaehriebenen (I. vgl. L ie b ig s  Ann. 439. 97; C. 1924.
II. 1791) Yerbb. findet eine weitere StUtze in dem Verh. des SnCl4 gegenuber den 
Estern von Polycarbonsiiuren. Die stufenweise Addition des SnCl., an die Ester 
der Tetracarbonsiiurcn, wobei neben den beiden extremen Gliedern die Zwischen- 
verbb. 3 SnCl4 : 2 Ester sieh bilden, stehen mit der eharakteriat. Funktion des Sn, 
ais Bindeglied zwischen den einzelnen Carbonylgruppen aufzutreten, in beatem Ein- 
klang. Je naehdem die Verkettung der beiden Eatermolekiile durch 1, 2, 3 oder
4 Moll. SnCl4 crfolgt, aind 4 Anlagerungsverbb. vorauszuseheu, wobei die mit
3 Moll. durch Formel I  dargestellt wird, wenn x eine CarboxSthylgruppe bedeutet.
— Von den moglichen Additionsverbb. lieBen sich auch hier die mit dem Verhiiltnis 
1 SnCl4: 2 Ester nicht darstellen. — Die Verbb. sind in allen indifterenten Losungsmm. 
unl. u. unterseheiden sich nicht wesentlich von den frUhcr beaehriebenen Zinn- 
chlorideateraten, besondera bzgl. ihrer Feuchtigkeitaeinpfindlichkeit.

V e rsu c h e . I. Yerbb. des
x\ , q —q <̂ x---- -------  Athylentetracarbonsauretetraćithyl-

Cl4S n ;''x x"';SnCl4 'SnCl4 esters mit SnCl4. Verb. 2SnClt -
J * > C = C < * ^ .....................  2  Ester, 2 C ^ C O .C Ą ),, 2 SnCl4, aus

der CCl4-Lsg. der aquimolekularen 
Mengen der Komponenten, oder, wenn der Ester im UberschuB angewandt wird; 
Nadeln, F. 94—95°, sintert yorher (Zera.?). — Yerb. 3SnClt -2 Ester, 2 C2(C02C2Hj)4, 
3SnCl4, aus 1V2 oder 2 Mol. SnCl4 u. 1 Mol. Ester; Nadeln, F. 94—95°. — Ycrb. 
dSnCli-2 Ester, 2C2(COjC2II6)4,4SnCl4, aus Ester u. SnCl4 (mehr ais 3 Moll. auf 
1 Mol; Ester), wobei aber die Zus. zwischen 3SnCl4 : 2 Ester u. 4SnCl4 : 2 Eater 
liegt; B. rein aus dem SehmelzfluB (ea. 100°) der reinen Komponenten bei Ggw. 
eines bedeutenden Uberschusses an SnCl4, F. wie yorst. Verb. — II. Verbb. des 
Athantctracarbonsauretetraathylesters mit SnCl,. Yerb. 2 SnCl, • 2 Ester, 2 (CII)2 • 
(C O jC jH jj^SnC Ij, B. nur bei Ggw. eines bedeutenden tjberschusaes an Ester in 
CC14; F. 124° (Zera.). — Yerb. 3SnClt -2 Ester, 2(CH)a(C02C2II6)4,3SnCl4, B. aua 
1 Mol. Eater 1 Mol. SnCl4 unter Vermeidung eines Uberschusses an SnCl4;
F. 124° (Zers.). -  Ycrb. dSnClt -2 Ester, 2(CH4)a(C02C2H6)4,SnCl4, aus 2 Moll. SnCl4 +
1 Mol. Ester. — III. Verbb. des Tricarballglsauretridthijlesters mit SnCl4. Verb. 
2SnClt -2 Ester, 2C3H6(C02C2H5)3,2SnCl4, auś 3 Moll. SnCl4 +  2 Moll. Ester in CC14;
F. 118°, sintert-yorher; entateht auch bei Ggw. uberachuaaigen Esters. — Yerb. 
3SnCl,-2Ester, 2 CtII6(C02C JI5)3,3 SnCl4, aus dcm SehmelzfluB der Komponenten 
mit SnCl4 im UberschuB.

Yerbb. der Zinnlialogenide mit isomeren Diaminen (von Walter Hieber u. 
Robert Wagner). . Vor den Carbonylverbb. der Zinnhalogenide zeichnen sich die 
Anlagerungsprodd. der Aminę durch Stabilitat, Temp.- u. Luftbestandigkeit aus, 
desgl. die Addifionsprodd. mit Diaminen (Phenylendiaminen u. Benzidinen). Beim
o-Phenylendiamin werden in primiirer Ek. die beiden N-Ncbenvalenzen aofort an 
ein Sn-Atom abgesiittigt, unter B. eines 5-gliedrigen Nebenyalenzringsystems II. 
Beim m- u. p-Phenylendiamin entatelien primiir Yerbb. mit dem Verhaltnis 1 : 2 
(III), die noch koordinatiy unges. N-Atome enthalten u. durch Anlagerung von 
weiterem Zinnhalogenid die normal zusammengesetzten Verbb. IV bilden. — Da 
den DicarbonsSureesteryerbb. des SnCl4 eine bimolekulare cycl. Konst. zukommt,
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ist dic Kingbildung also abhiingig von der Natur der zur Nebenyalenzbetatigung 
befiihigten Gruppen. — Verbb., die eine NH,- u. Carbonylgruppe entbalten, Amino- 
saureester, geben nur eine SnCl4-Verb., so daB, da das Sn ganz allgemein die Ko- 
ordinationszahl 6 besitzt, nur eine, ansclieinend die N II2-Gruppe, eine Nebenvalenz 
betiitigt. Die Yerbb. gleichen in ilirer ' Bestandigkeit den Additionsprodd. mit 
Aminen; bei der Addition des SnCl4 tritt keine Farbvertielung ein.

a .
NHa...... .....Sn- HjN

O  it o
N H ,............Sn T I2N

Cl4
V e r s u c h c .  Dianilinzinntelrachlońd, 2C6H6NHS, SnCl, (vgl. W e r n e r  u.

P f e i f f e r ,  Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 7 . 108; C. 9 8 . II. 281), aus Anilin -j- 
SnCl, in CCI.,; Tiifelchen, aus Nitrobzl.; unl.; wird durch h. W . zers.; zers. sich 
von 200° ab. — Dianilinzinntetrabromid, 2Ct)H vNH!,SnBr4, Nadeln, aus Nitrobzl., 
zers. sich oberhalb 150°. — o-Phenylendiaminzinntetrachlorid, CaH4(NH2)2,SnCl4 (II), 
Tafeln, aus Nitrobzl., u. Mk., F. 230° (Zers.). — o-Phenylcndiaminzinntetrabromid, 
C0H 4(NII2)2,SnBr4, u. Mk. Nadeln, aus Nitrobzl., zers. sich langsam bei 180°. — Di- 
m-phenylendiaminzinntetrachlorid, 2C6II4(NH2)2,SnCl4, aus 2 Moll. Diamin u. 1 Mol. 
SnCl, in CC14; weifies bis gelbliehes Pulver, zers. sich bei 180°; wird durch k. W . 
hydrolysiert. — Bei aquimolekularen Mengen der Komponenten entsteht ein Prod., 
das sich der Zus. C0H4(NH2)2, SnCl4 niihert; wird an der Luft braun. — p-Phenylen- 
diamin gibt mit nicht mehr ais ’/s Mol. SnCI4 Verbb., die sich der Zus. 2C„H4- 
(NII2)2,SnCl4 (III), n&liern; zers. sich bei ca. 200°, mit etwas mehr ais 1 Mol. SnCl4 
Verb. C0II4(NH2)2,SnCl4 (IV). — p-Phenylen diamin -u. SnBr4 geben dunklere Verbb. 
ais mit SnCl4, die sich bei ca. 180° zers.: 2C0H4(NH2)2,SnBr4, hellbraun, u. C6H4-
(NH2)2,SnB r4, yiolett. — Benzidinzinntetrachlońd , Cl.,Sn(-----IISN • C0II4 • C0H ,•
NH2-----)2-SnCl4, violettsticliig-weiB, wird bei 200° dunkel, kann bei 100° getrocknet
werden.—Dibenzidinzinntetrachlorid,(H2N 'C 6H4-C6H 4-NH2- • • •)2*SnCl,,grauweiB,aus 
2 Moll. Benzidin -j- 1 Mol. SnCl.,, wird bei 220° langsam zers. — Di-o-aminobenzoe- 
sćiureathylesterzhmtetrachlorid, 2CcH4(NH2)C02C2H6,SnCl4, aus 2 Moll. Ester u. 1 Mol. 
SnCl4, in Chlf., u. Mk. Nadeln, aus Nitrobzl., F . 180° (Zers.). — Di-o-aminobenzoe- 
saureatkylesterzinntetrabromid, 2C6H.,(NH2)C02C2H 5,SnBr4, Nadeln, aus Nitrobzl., 
F. 150° (Zers.). — Di-p-aminobenzoesaureathylcsterzinnte(rachlorid, 2 C6II4(NH2)COs • 
C2II6,SnCl4, Tafeln, aus Nitrobzl., beginnt sich bei 190° zu zers. (L i e b ig s  Ann. 444. 
249—65. 1925. W urzburg, Univ.) B u s c h .

Gilbert T. Morgan und William Henry Porritt, Arylselenoglykolsćiuren. Aryl- 
selenoglykolsiiuren lassen sieli darstellen durch Einw. von clementarem Se auf aromat. 
Grignardverbb., Zers. der additiven Vcrb. mit Eis u. IIC1, Extraktion der ent- 
standenen Arylselenomercaptane aus der ath. Lsg. ais Alkalisalze durch wss. Alkali 
u. Umsetzung dieser Salze mit CII2Cl-C02Na: Ar-MgBr —>- Ar-Se-M gBr —>- A r-S ell; 
A r-SeNa -)- CH2Cl-C02Na == Ar-Se-CH 2C02Na +  NaCl. Wiihrend der Extraktion 
mit wss. Alkali oxydieren sich 15—20°/o des Selenomercaptans an der Luft zu 
Verbb. vom Typus Ar • Sc • Se • Ar. Dic Arylselenoglykolsiiuren (Ausbeute 20—25°/0) 
lassen sich aus ihren Salzen durch Mineralsauren in Freiheit setzen u. sind feste 
Korper, 11. in organ. Losungsmm., krystallisicrbar aus W. Wic ihre S-Analogen 
schm. sie oline Zers. u. werden von sd. Mineralsauren nicht angegriffen. Im Gegen- 
satz zu den S-Sauren zeigen sie keine Neigung zu EingschlUssen bei der Einw. 
von Chlorsulfonsiiure. Das Se ist zum Ubergang zu hoherer W ertigkeit geneigt; 
durch Einw. von Cl2 u. Br2 auf die Lsgg. der Sauren in Clilf. erlnilt man krystalli-

I |-N H

CjjJ-NH
NH j

':SnCl4
NH,

/ NH2 \SnCl4 

b i
NH,

L
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sierte Halogenadditionsverbb., mit Br2 entstehen Di- u. Tctrabromide, die leiclit 
hydrolysiert werden unter B. von rotbraunen Ólen. Angesfiuerte KMnO.,-Lsg. wird 
von den Arylselenoglykolsauren entffirbt, wahrscheinlich unter B. yon Selenonen. 
In Eg. geben die Sauren mit 25°/0ig. Ha0 2 Yerbb. vom Typu a Ar • SeO • CH2 • COaH 
in einer Ausbeute von 95%* UberschuB yon H2Oa bewirkt keine weitere Oxydation, 
obgleicli KM n04 entfarbt wird. Die Se-Sauren sind sebr bestiindig gegen H N 03; 
bei Beatat. naeh CARIUS muB man mehrerc Stunden auf 250° erliitzen. Se- u. 
SeO-Sauren bilden 1. Alkalisalze, die in der Alkalischmelze bis zu 250° bestandig 
sind. Die Ag-Salze beider Reilien von Sauren sind nur wenig liehtempfindlich.

V e rs u c h s te i l .  Phenylsćlenoglykolsaure, C0I I-• Se• C II,• CO.Ji, farbloses Ol, 
Kp.760 1 60°, das bei mehrtiigigem Steben krystallin. wird, F. 40°, 1. in konz. H2S04 mit 
tief purpurroter Farbę. Daa Na- u. das K-Salz krystallisieren in farblosen Tafeln, das 
gliinzend griine Cu-Salz ist unl. in W. — p-Bromplienylsclenoglykolsaure, BrCsII. - Se • 
CII, • C O Ji, farblose Nadeln, F. 127°, 1. in konz. II2S 04 mit brauner Farbę. — 
p-Tolylselenoglykolsaure, CH3 ■ CaII4 ■ Se • CH2 • C02II, Prismen, F. 98°, 1. in konz. H2S04 
mit karminroter Farbę. — a-Naphthylselenoglykolsaure, CIflH7 -Se-C H ,• CO„H, Ol, das 
nach 3-wochigem Stehen im Exsiccator krystallisiert, F. 54°, 1. in konz. H2S 04 mit griiner 
Farbę. — p-Bromphenylselenoxyglykolsaurc,BrCJli -&&0 •CE.^-CO.M, farblose Nadeln, 
F. 187°, weniger 1. in A. ais die entsprechende Selenosaure, swl. in k. W., leiehter 
in h. W .—p-Tolylselenoxyglykolsaure, C II,■ C„H4 ■ SeO- CU2-C021I, farblose Krystalle, 
F. 165°. Sie macht ebenso wie die yorstehend besehriebene Selenoxys;iure aus wss. 
KJ-Lsgg. Jod frei. — p-Tolylselenoglykolsiiuredibromid, CII3 ■ C,;II4 • SeBr, • CII2C02H, 
goldgelbe Nadeln, die sich bei 90—100° zers. unter Entw. von Br2; reagiert mit 
wss. K J unter Freimaehung von Jod u. B. von Seleno- u. SclenoxysSure; an feuchter 
Luft unbestiindig. — p-Tolylselenoglykolsaurctetrabromid, CH3• C„H4■ ScBr4• CH2 • C02H, 
scharlachrote Nadeln, die sich beim Erliitzen zers. — p-Bromphenylseknoglykolsawe- 
dibromid, BrC0H4-SeBr2.CH2.CO2H, goldgelbe Krystalle, zers. sich bei 120—130° 
unter Entw. von Br2. —  p-Bromphcnylselcnoglykolsauretetrabromid, BrCaII4-SeBr4- 
CII2-C O jr, scharlachrote Nadeln, zers. sich beim Erhitzen unter Entw. von Br2. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 1755—59. 1925. Edgbaston, Univ. of Birming
ham.) H e r t e r .

Gilbert T. Morgan und Harry Dugald Keith Drew, Aromatische Derwate 
des Gennaniums. Bei der Einw. von 36 Moll. C8H6MgBr auf GeBr4 entstehen 
Germaniumtetrapkenyl oder Tetraphenylgerman (CaHr))4Ge (I), Triphenylgcrman.ium- 
bromid (C0H5)3GeBr (II) u. dif weniger phenylierten Verbb. (C(,TI,,)2GeBr2 u. C6H 5GeBr3, 
bei der Einw. von 5 Moll. CaH5MgBr nur die 3 Br-halligen Verbb. W ahrend I  u.
I I  isoliert werden konnten, waren die beiden letztgenannten Verbb. nur durch ihre 
Ilydrolysenprodd. zu identifizieren. Heraplienyldigerman (C0H J3G e• Ge(C(1II5)3 (III) 
entstand nieht, konnte aber leicht durch Einw. von N a auf I I  dargestellt werden. 
Die Hydrolyse -yon I I  lieferte Triphcnylgcrmaniumoxyd (C„II,,)3G e • O • Ge(CaHj)3 (1 Y), 
die von (C0H5)2GeBr, zwei D eriw . des hypothet. (CaH 5)2Ge(OH)2, namlich Trianhydro- 
tetrakisdiphenylgermandiol 110 • Ge(CaH 6)2 • O • Ge(CaH3)2 ■ O ■ Ge(CaIIJ2 • O • Ge(C8H5)2 • OH

(Y): u. Tetraanhydrotetrakisdiphenylgei-mandiol e(C°IL)2.' O " GefC
Die Bk. wurde mit dem nach Abscheidung yon I  u. I I  zuriickbleibenden Gemisch 
von (C0H6)2Gel5r2 u. C6II5GeBr3 ausgefiihrt; einmal wurde dabei eine Verb, vom 
F. 277—278° (nach dem Umkrystallisieren aus CC14) u. der annSliernden Zus. 
Ge5(CaJff6)80 6 erhalten, die ais ein Kondensationsprod. von 3 Ge(C6Hj)20  u. CaH 5-Ge-
O • O • O • GeC6H5, den primiiren Ilydrolysenprodd., aufzufassen sein diirfte. Die 
Hydrolyse yon CaH5GeBr3 fiihrte zu Germanibenzoesaure C8II6Ge02H (YII) die z. T. 
ais durch Alkali spaltbares Anhydrid erhalten wurde. Die aromat. Ge-Yerbb. 
śihneln in ihren Rkk. den entsprechenden Si-Yerbb., zeigen aber weniger Neigung
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zur B. von Sirupen, Kolloiden u. unschmelzbaren Gemischen, bilden also oin Binde- 
glied zwischen den Si-Verbb. einerseits u. den Sn-Verbb. andererseits. Die Ver- 
teilung der Yalenzen des Ge-Atoms dUrfte tetraedr, sein.

Y e rs u e h s te i l .  Bei der Zers. des Prod. aus CsH6MgBr (36 Moll.) u. GeBr4 
(1 Mol.) in A. mit Eis u. IIBr fiel I aus; durch Konz. des iither. Filtrats wurde II 
gewonnen. I  krystallisiert aus Petroleum (Kp. 60—80°) in Nadeln, ist sehr hitze- 
bestandig, sclim. bei 230—231° u. liiBt sich ohne Zers. yerfliichtigen. Es ist unl. 
in W ., wl. in A., Leiehtpetroleum u. k. Aceton, leichter in Bzl. Yon sd. wss. 
Alkalien wird es nicht angegriffen, ist unl. in k. konz. H2S 04, wird von ihr in der 
Wiirme zers. Rauchende IIN 03 oder ein Gemisch von IIN 03 u. HaS04 bewirkcn 
Nitrierung u. Oxydation unter B. nitroser Dfimpfe. II bildet grofie, farblose, seclis- 
seitige Nadeln oder kleine Prismen, F. 138°; es ist unl. in W., miiBig 1. in Petroleum 
(Kp. 40—80°). Die alkoh. Lsg. gibt beim Kochen mit AgN03 IY, farblose Prismen 
aus Bzu., seclisseitige Tafeln aus Essigester, F. 182—183°, in der Loslichkeit zwischen 
I u. II stehend, bestiindig gegen 50% wss. KOH, durch HBr leicht wieder in II 
uberfuhrbar. Bei der Einw. yon „molekułarem“ Na auf II in Xylol entstelit III, 
farblose, an der Luft zerfallende W urfel mit 3 Bzl. (aus Bzl.) oder Mikrokrystalle 
(aus Chlf.), F. 340°, wl. in k. Chlf., unl. in sd. wss. NaOH. — Y II bildet nach der 
Reinigung iiber das Na-Salz ein weiBes amorphes Pulyer. — Die nach der Ent- 
fernung von I u. II bezw. von II aus dem Prod. der Einw. von 5 Moll. C0H5MgBr 
auf GeBr4 yerbleibende Mutterlauge gibt mit AgN03 einen Nd., hauptsachlich AgBr, 
der eine unl., bei 260° teilweise schmelzende, amorphe Ge-Yerb. enthiilt. Bei der 
Aufarbeitung des Filtrats werden IY, Y u. Y I erhalten. Y bildet 6-seitige Prismen, 
F. 149°, YI W urfel u. Prismen, F. ca. 218°, 11. in Essigester. Nach Unterss. von 
T. Y. Barker ist Y rhomb., a : b :c  =  0,9539:1:0,5399, Y I monoklin. a : b : c  =
1,491:1:1,018, fi =» 111° 42'. — Zur Analyse der Verbb. wurden C u. H  im 
CuO-PbCrÓ4-Rohr im 0 2-Strom, Ge durch Zers. der Yerb. mit reiner H2S 04, Fiillung 
des Ge ais Sulfid u. Uberfiihrung in 0.xyd bestimmt. (Journ. Chem. Soc. London 
1 2 7 . 1760—68. 1925. Edgbaston, Univ, of Birmingham.) H e r t e r .

F. Boedecker und 0. Wunstorf, Uber die Konstitution des Hydrargyrum sali- 
cylicum und verwandłer Verbindungen. Die Konst. der mercurierten Salicylsiiure, 
die von D i m r o t h ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 31. 2155; C. 1 8 9 8 . II. 812) ais o-Verb. 
aufgefaBt wird, was G a d a m e r s  Arbeiteu jedoch nicht bestiitigen, wird durch An- 
lagerung von Alkalicyaniden an Hydrargyrum salicylicum aufgeklart (ygl. D. R. P. 
394363; C. 1 9 2 4 . H. 1023): Je  nach den gewahlten Yersuchsbedingungen erhiilt 
man bei 'der Mercurierung der Salicylsiiure ein wecliselndes Gemisch von o- u. 
p-Oxymercurisalicylsiiure. Nur die Dimrothsehe Methode liefert fast reine p-Verb. 
Die entsprechende Jodsalieylsaure diirfte sich bei der Alkalischmelze in die o-Yerb. 
umgelagert haben. — Die Konstitutionsbest. erfolgte durch Uberfiihrung der Salze 
der Cyanmercurisalicylsauren in Jodsalicylsiiuren, die ihrerseits mit solchen ver- 
glichen wurden, die aus Nitrosalicylsiiuren dergestellt waren. o-Cyanmercurisalicyl- 
saure, C0H3(COOH)MOH)2.(HgCN)3, C8II50 3NHg. Durch Einw. von KCN auf kSuf- 
liches Hydrargyrum salicylicum. Fraktionieren der entstandenen K-Salze, Umsetzung 
des scliwerer 1. mit Essigsaure- Prismen. Bildet wl. krystallisierte Erdalkalisalze, 
Zn-Salz. — A g-Salz, C8H40 3NAgHg. Unl. in W. — K-Salz, C8H40 3NHgK +  
2‘/s H ,0 . — p -Cyanmercurisalicylsaure, C8H60 3NHg. Aus den leichter 1. Fraktionen 
der wie oben gewonneneu K-Salze durch Ansauern. Nadeln. Salze leichter 1. in W. 
ais die Isomeren. — Ag-Salz, C3H40 3NAgHg. — K-Salz, C8H40 3NHgK, bezw. 
C8H40 3NHgK -|- 2H ,0 . Nadeln, 1. in W. 1 :1 0 ; neutrale Rk. — o-Nitrosalicyl- 
saure, C;II;,06N. Durch Nitrierung von Salicylsiiure, Uberfiihren in die NH4-Salze, 
dann in die Ba-Salze, von denen das sehwerer 1. in h. W . gelost, mit IICl gefiillt 
wird. Aua W. F. 146°. — p-Niłrosalicylsaure, C,H50 6N. Aus der Mutterlauge des
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Ba-Salzes der o-Verb. 'm ittels HC1. Aus W. F. 226. p-Diazosalicylsaure. Durcli 
Red. der Nitroycrb. mit Zn u. NIL,, Diazotieren. Schmutziggrune Bliittchen. —
o-Diazosalicylsaurc dargcstellt wie die p-Yerb. — p-Jodsalicylsaure, C7H ,0 3J. Aus 
der p-Diazovcrb. u. HJ bezw. aus dem K-Salz der p-Cyanmercurisalicylsiiure u. J  
in KJ. Aus Bzl. F. 196°. — o-Jodsalicylsdure, C7II50„J. Aus o-DiazosalicylsSure, 
K J u. H 2S 04, bezw. aus dem K-Salz der o - Cyanmercurisalicylsiiure. Aus Bzl. 
F. 198°. Gibt durch Kalischmelze u. trockene Dest. Besorcin. (Arch. der Pharm. 
u. Ber. der Pharm. Ges. 2 6 3 . 430—35. 1925. Wissenschaftl. Lab. der J . D. R ie d e l  
A.-G.) SCHUSTER.

A. W. Francis, A. J. Hill und John Johnston, Untersuclnmgen iiber den 
dirigiercnden Einflv/i von Substilucnten im Benzolring. II. Der Bromierungsgrad 
von gewissen o-, m- und p-Isomeren. (I. ygl. F r a n c i s  u . H i l l ,  Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 6 . 2498; C. 1 9 2 5 . I. 414.) Das in der yorigen Mittcilung beschriebene Verh. 
von o-, m- u. p-Isomeren bei der Bromierung bietet eine Methode zur Unters. des 
dirigiercnden Einflusses von Substituenten, welcher mit dem Grad der Bromierung 
yerschiedener Verbb., sowie mit dem Grad der Bromierung einer einzclnen Verb. 
in den 2 oder 3 yerfugbaren Stellungen in Zusammenhang steht. — Yerss., den 
Verlauf der Bromierung von aromat. Aminen u. Phenolen mit Bromwasser messend 
zu yerfolgen, scheiterten an der auBerordentlieh hohen Reaktionsgeschwindigkeit; 
z. B. war die Bromierung von Anilin mit 0,000 02-n. Br-Lsg. in wenigen Sek. 
yollendet. Bei Verwendung von Bromid-Bromatgemischen (0,125-n. Standardlsg. 
aus 3,5 g K B r03 u. 13 g KBr in 1 1 W., Einstellung durch Titration mit reinem 
Anilin, ygl. F r a n c i s  u. H i l l ,  1. c.) wurden naeh folgender Methode brauchbare 
W erte erhalten. Zu einer scliwach sauren Lsg. yon Anilin  wurde soyiel vou der 
Standardlsg. zugesetzt, daB die Uberfiihrung des Anilins in Tribromanilin nicht 
yollstiindig sein konnte; das Reaktionsprod. ist ein Gemiscli von Anilin u. seinen 
Bromderiw., von denen nur das Tribromanilin ausfallt. Naeh weiterein Ansauern 
zur Veryollstandigung der Br-Entw. wird der Nd. filtriert u. im Goochtiegel zur 
WUgung . gebraclit. Aus yerschiedenen Yerss., bei denen jeweilig yerschiedene 
Mengen Standardlsg. zugesetzt werden, lassen sich die Rcaktionsgeschwindigkeiten 
der Bromierung berechnen. Die Gleicliungen hierfur werden abgeleitet. Fiir Anilin

ergibt sich K l : : K 3 =  1 : 1 :  1,13, der Verbindungsstrieh zwischen K l u. K.t be-
deutet, daB die Substitutionen der beiden crsten Br- Atome gleichzeitig erfolgen; bei 
der Bromierung des Anilins entsteht also kein Monobromanilin. — Beim Phenol 
erfolgt die Abscheidung vou Tribromphenol (mit Bromid-Bromat) erst, wen u fast 2/3 
des berechneten Br-Betrages zugesetzt sind, obgleich die Loslichkeit des Tribrom- 
phenols nur 1 : 14300 ist. Die Substitution des dritten Br-Atoms yerlauft hier yiel 
langsanier ais die der beiden ersten Br-Atome; ebenso yerlSuft die Substitution des 
zweiten Br-Atoms yiel langsanier ais die des ersten. Bei Zusatz der fiir den Ein- 
tritt yon einem Atom Br erforderlicheu Bromid-Bromatmenge entsteht fast reines 
Monobromphenol. Ahnliche Ergebnisse wurden mit fast allen untersuchten phenol. 
Verbb. erhalten. — Naeh derselben Methode erfolgte die Unters. des Verlaufes der 
Bromierung von den Toluidinen, Bromanilinen, Nitroanilinen, Nitrophenolen, Amino- 
benzoesiiuren, Phcnylendiamin, Aminophenol, Rresol, Oxybenzoesauren, Oxybenz- 
aldehyden, Jodanilin u. Plienylglycin.

W ird ein Gemisch yon je  1 Mol. zweier Verbb. (z. B. Anilin u. Phenol) mit 
weniger ais 6 Atomen Br behandelt, welches mit beiden reagiert, so werden sich 
beide Verbb. in dem Verh;iltnis ihrer relatiyen Bromierungsgeschwindigkeiten mit 
dem Br yerbinden; ein Gleicbgewicht kann sieh nicht einstelleu, da die Rkk. irre- 
yersibel sind. Die Gcschwindigkeiten werden auch nicht durch die AusfSllung 
oder Nichtausfallung der moglichen Prodd. beeinfluBt werden. Naeh dieser Methode
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lassen sieli die relatiyen Bromierungsgeschwindigkeiten bereelmen. Bei einem Ge- 
miseli von Aiiilin u. Phenol geht das Br zuerst so lange zum Phenol, bis dieses 
in Monobromplienol uberfiihrt ist; die weitere Bromierungsgeschwindigkeit des 
Phenols ist jetzt geringer ais die des Anilins; letzteres verbindet sieli jetzt so lange 
mit dem yerfiigbaren Br, bis es in Tribromaniliu iibergefiibrt ist, dann erst erfolgt 
die weitere Bromierung dea Phenols. Die Bromierung eines Gemisehes hiingt also 
von den drei relatiyen Bromierungskonstanten jeder einzelnen Verb. ab, die sich 
hieraus bereelmen lassen. Bezogen auf die Bromierungsgeschwindigkeit JT, des 
Anilins ais Einheit wurden so folgende, relative Bromierungsgeschwindigkeiten (ge- 
ordnet nach abnehmender if,) gemessen (1. Zahl =  2T, =  Eintritt des 1. Br-Atoms; 
2. Zahl =  iT ,; 3. Zahl - 2TS; Zahlen, die in Klammern gesetzt sind, bedeuten, 
daB in diesen Fiillen der E intritt der betreffenden Br-Atome gleichzeitig erfolgt): 
Phloroghtcin ^>8000, ^>8000, ^>8000; Resorcin (800, 800), 26; m-Kresol 220, 11, 
0,055; K J  200, —, — ; Thymol 160, 1,2, — ; Zimtalkohol 100, —, — ; m-Amino- 
phenol 100, (260, 260); o-Nitroanilin 73, 0,03, — ; o-Kresol 70, 0,07, — ; Anthranil- 
sdure 67, 35, 0,0001; Phenol 34, 0,12, 0,0083; p-Kresol 28, 0,036, — ; p-Nitroanilin  
19, 0,04, — ; m-Phenijlendiamin (16, 16, 16); p-Aminobenzoesaure 16, 30, 0,0001; 
Sulfanilsaure 8 , 2,7, 0,0015; m-Bromanilin (5, 5), C; o-Bromanilin 4,5, 1,13, — ; 
m-Toluidin (3,2, 3,2), 3,6; Phenylglycin 3, 3, 3; o-Toluidin 1,4, 0,45, — ; Anilin  (1,00,
1,00), 1,13; ni-Aminobenzoesaure (0,83, 0,83), 0,93; p-Bromanilin 0,71, 1,13, — ; Anisol 
0,67, —, — ; m-AminobenzoUulfansawc (0,54, 0,54), 0,6; m-Nitroanilin {0,5, 0,5), 0,06; 
Salicylsaure 0,5, 0,034, 0,0025; Zimtaldehyd 0,44, —, — ; p-Jodanilin  0,4, 0,9, — ; 
p-Oxybenzoesdure 0,4,0,03,0,016; m-Oxybenzoesaurc 0,33, 0,01, 0,01; Vanillin 0,16,
0,000015, — ; p-Toluidin  0,15, 0,4, — ; Salicylaldehyd, 0,15, 0,01, 0,0003; p-Oxybenz- 
aldchyd 0,09, 0,005, 0,0003; Diathylanilin 0,016, 0,008, — ; o-Nitrophenol 0,012,
0,005, — ; p-Nitrophenol 0,011, 0,047, — ; TiCl3 0,01, —, — ; m-Nitrophenol 0,006,
0,006, 0,02; Zimtsaure 0,0036, —, —. W ie aus yorstehendem zu erselien ist, sind 
bei den ungesStt. Verbb., Zimtalkohol, -aldehyd u. -saure, bei denen quantitative 
Br-Addition statt Substitution erfolgt, die Additionsgesehwindigkeiten von derselben 
GroBenordnung wie die Substitutionsgeschwindigkeiten. Zwei anorgan. Rkk. wurden 
cbenfalls uutersuclit:

B r, +  2K J —>- 2KBr +  J ,  u. Br, +  2TiCl3 - f  2HC1 2TiCl;1 +  2 IIBr.
Im ersteren Falle wurde J  mit Thiosulfat, im zweiten Falle der UberschuB an 

TiCL, mit Fe-Alaun titriert. Diese anorgan. Bkk. sind in ihren Geseliwindigkeiten 
mit den organ. Rkk. yerglcichbar. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2211—32. 1925. 
New IIaven [Conn.], Yale Uniy.) Z a n d e b .

S. T ak ag i und K. L utan i, TJntersuchung uber Ilalogcnphenole. III. Darsłellung 
von 2-Chlorphenol. (II. vgl. S. 182.) 800 g Phenol -f- 2800 g engl. H ,S04 werden
3 Stdn. auf 100° erhitzt, wobei sich Phenol-2,4-disulfositure bildet. Man gibt 750 g 
W . zu u. siittigt bei Zimmertemp. mit Cl. Die Mischung erstarrt zu einem Brei 
von 6-Chlorphenol-2,4-disulfosiiure. Man erhitzt zwecks Abspaltung der Sulfo- 
gruppen auf ca. 120", leitet W asserdampf ein u. salzt das DestiUat aus. Ausbeute 
an rohem 2-Chlorphenol (Kp. 170—181°) 81°/o- (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. 
Nr. 517. 18.) L in d e n b a u m .

M ichele Giua, Mischungen von explosiven Nitraten. Erwiderung an zwei 
Chemiker des Bureau o f Mines von Pittsburgh. Polemik u. Prioritatsanspruche 
bzgl. der Untcrss. binarer Gemische yon explosiven aromat. Nitroyerbb. ( T N  T, 
Tetryl, a-Trinitrotoluol, Pikrinsaure) gegen T a y l o r  u. R i n k e n b a c i i  (vgl. Ind. and 
Engin. Chem. 15. 73. 795; C. 1923. II. 780. 1924. I. 719. Journ. Americ. Chem, 
Soc. 46. 2637; C. 1925. I. 2060). (Gazz. chim. ital. 55. 422—24. 1925. Turin, Poly- 
teehn., Organ. Lab.) Z a n d e b .
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S. T akag i und S .Is łr im a sa , Uber Entmethylierung von Phenolathern. Dar- 
stellung von Gwijacol aus Yeratrol. Bei der Darst. von Guajacol aus Brenzcatcchin 
bildet sich immer gleichzeitig Yeratrol. Es gelingt jedoch, letzteres durch Erhitzen 
mit yerscliiedenen Katalysatoren, z. B. „Adsol“ (ciue Art Fullercrde), gcbranntem 
Alaun, ZnS04, ziemlich glatt zu Guajacol partieH zu entmetliylieren. Beispiel: 
50 g Veratrol -f- 80 g Adsol (180°, 2 Stdn.) gabcn 27,9 g Guajacol u. 15,6 g zurtick- 
gewonnenes Veratrol. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 517. 19.) LlNDENBAUM.

A dolf Sonn und E rich  P a tsch k e , Zur Kenntnis der Benzol-Substitution. 
Uber den verschiedenen M n fiu fi einiger Alkyloxygruppen bei der Aldehyd- Synthese 
mittels Blausaure. Um zu priifen, ob u. inwieweit yerschiedene Alkylreste in 
Alkyloxygruppen yerscliiedenen EinfluB liaben auf die „ O r i e n t i e r u n g “ bei der 
B e n z o l s u b s t i tu t io n ,  wurden in eine Ileihe von Resorcindialkylathern mit 2 yer
schiedenen Alkylgruppen nach G a tte rm a n n  mittels wasserfreier IICN die Aldehyd- 
gruppe eingefiihrt u. das Mengenyerhaltnis der entstandcnen isomeren Aldehyde 
nach der Erstarrungspunktmetliode bestimmt. Die reinen gemiselit- dialkylierten 
Resorcylaldehyde wurden durch Alkylierung der bcidcn O-Monomethylresorcylalde- 
hyde (I u. 11) gewonnen. Beim 0-Methyl-0'-iithylrcsorcin bestand das Aldehyd- 
gemiscli aus 55 Tin. 2-Methoxy-4-aihoxybenzaldehyd (III) u. 45 Tin. d-Methoxy-
2-(ithoxybenzaldehyd (IY). Die beiden isomeren 0-Methyl-0'-propylresorcylaldehyde 
hatten sich im Verhaltnis yon fast genau 1 :1 gebildet, wahrend sich das Gemisch 
der Aldehyde aus dem Rcsorcinmethylallylatlier aus 70 Tin. 2-Mcthyl-ł-albjlresorcyl- 
aldeliyd (ygl. I II)  u. 30 Tin. 4-Methyl-2-allylresorcylaldeliyd (ygl. IV) zusammensetzte. 
Bei den untersuchten Resorcinathern ergab sich also eine Abstufung der orientie- 
renden Kraft von der Allylathergruppe uber die Atliyl- zur n-Propyl- u. Methyl- 
iitliergruppe mit dem geringsten EinfluB. Vergleicht man die sogcnannte Valenz- 
beanspruchung der in diesen Atlicrgruppen enthaltenden Radikale mit dem EinfluB 
der entsprechenden Atlicrgruppen auf die Orienticrung des eintretenden Sub- 
stituCnten bei der Aldehydsynthese, so zeigt sich, daB diejenige Atliergruppc, dereń
O-Atom von seiten ihrer Alkylgruppe die geringste Beanspruchung erfiihrt, die 
groBte Wrkg. ausiibt. Zu diesem Vergleicli der Alkylreste konnte die Benzylgruppe 
nicht mit herangezogen werden, da beim Yerkoehen der Aldimidclilorhydrate das 
Mengenyerhaltnis der Isomeren im Aldehydgemisch durch Verseifung der Benzyl- 
iithergruppe sich yerschoben hatte.

0
- c h o  0 H C , r ^ ^ ]  1 1 1  r ^ ^ - c n 0  i v  ̂ ^ . c h o

• o c h 3  h o . I ^ ^ J - o c h 3  c 2 h 5 o - I ^ J J - o c i i 3  c h 3 o - L ^ J J . o c 2 h 6

V e rsu c h e . Resorcinmethylbcnzylatlier, CjH.jOCHjJHO• CHS• C0Hp)3 =  C,4Hl40 2. 
Aus Resorcinmonomethylather u. Benzylchlorid. Schwach gelbes 01; K p .i4 186°; 
F. 31—32°. — 2-Methoxy-4-athoxybenzaldehyd, C10IInO3 (111). Aus 2-Metlioxy-
4-oxybenzaldehyd ’ u. Athylbromid. Aus verd. A. yierscitige Prismen, F. 58—59°. 
LI. in Bzl., Essigester, A. u. A., wl. in Lg., kaum 1. in W. — d-Methoxy-2-athoxy- 
benzaldehyd, C10H 12O3 (IV). Aus yerd. A. yierseitige Prismen, F. 64—65°. LI. in 
Bzl., A., A. u. Essigester, wl. in Lg., unl. in W . — 0 >-Methyl-0*-n-propylresorc?jl- 
aldehyd, Cn H 140 3 (ygl. III). Aus yerd. A. yierseitige Prismen, F. 45°. Besitzt 
schwach aromat. Geruch. Loslichkeitsycrhaltnisse wie bei der yorst. beschriebencn 
Verb. — 0'-Methyl-0--n-propylresorcylaldehyd, Cu H 140 3 (ygl. IV). Aus yerd. A. 
yierseitige Prismen, F. 37°. Besitzt einen angenehmen Geruch. — 0 2-Methyl- 
O^-allylresorcylaldchyd, CuII^Os (ygl. III). Aus verd. A. liellgelbe Schuppen von 
charakterist., angenehmen Geruch. F. 47—48°, wl. in li. W. — 0 l-Methyl-02-allyl- 
resorcylaldeliyd, C„H 120 3 (ygl. IV). Aus yerd. A. hellgelbe yierseitige Prismen,
F. 38°. Der Geruch ist iihnlich dem des Isomeren, nur noch intensiyer. — 0 2-Methyl- 
CP-benzylresorcylaldehyd, C,6H 140 8 (ygl. III). Aus yerd. A. wciBe, yierseitige Prismen,
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F. 95°. — Ol-Methyl-0'*-benzylresorcylaldehijd, C15H 140 3 (vgl. IV). Aus verd. A. 
weiBe Prismen, F. 67°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1698—1703. 1925. Kiinigsberg, 
Univ.) SONN.

G. Ponzio und G. R u g g e r i , Untersuchungen iiber die Dioxbne. XXVI. 
(XXV. vgl. A v o g a d r o  u . T a y o l a ,  Gazz. chim. ital. 55. 323; C. 1925. II. 1850.) 
Fiir die schon aus den Chlorglyoximen R -C (: NOH)*C(: NOH) • Cl durch Einw. von 
Na-Acetat u. Essigsaure erhaltenen Oxyglyoxime R-C(: NOH)*C(: NOII)-OH (vgl. 
P o n z io ,  Gazz. chim. ital. 55. 311; C. 1925. II. 1849) wird eine neue Darst. be- 
schrieben. Die neue Methode berulit auf der von L o s s e n  zur Darst. von Hydroxam- 
sauren aus den entsprechenden Siiureestern; letztere wird auf «-Oximinosaureester 
angewandt: R -C (: NOH)-COOC2H6 +  N II2OH — ->- R  • C (: N O H)-C(: NOH).OH. 
Mit fast theoret. Ausbeute wurden so Monooxyglyoxim, II • C(: NOH) • C(: NOII) • OH, 
Methyl-, Athyl- u. Phenyloxyglyoxim, R -C (: NOH)-C(: NOH)-OH, dargestellt; ais 
Ausgangsmaterialien dienten die Atliylester der Oximinoessigsaure, «-Oximino- 
propionsaure u. «-Oximinophenylessigsaure. — Die Oxyglyoxime R-C(:NOH)* 
C(:NOH)-OH bilden zwei Reihen von inneren Komplexsalzen: 1 . Salze, die ein 
Atom eines Metalles der achten Gruppe u. ein Atom eines Alkalimetalls enthalten (I), 
2. Salze, die zw'ei Atome eines Metalles der achten Gruppe enthalten (II). Die 
Salze der ersten Reihe sind ais syn-Formcn aufzufassen, Vff. nennen sie ^-Form ; 
sie krystallisieren sehr gut u. sind anomal gefarbt, die Ni-Salze rot, orangerot oder 
gelb, die Cu- u. Co-Salze braunrot oder hellbraun; sie sind 1. in W., in.dem  sie 
sich kryometr. wie Elcktrolyte verlialten; sie enthalten das Metali der achten Gruppe 
sehr fest im Komplex (anion.) gebunden, werden aber in wss. Lsg. durch atarke 
Elektrolyte gefallt. Die Salze der zweiten Reihe verhalten sich wie Kolloide; 
durch NaOH werden sie in Salze. der ersten Reihe iibergefuhrt; aus diesem Grunde 
kommen ihnen bimol. Formeln zu.
R —C-------- C—O—A A—O - C —C—R R—C------- C - O —Me—O - C — C—Ii

I  NOH l i —5 —M e— O— & NOH I I  NOII N—O—Me—O—N NOH
(A =  K, Na oder N H ,; Me — Ni, Co oder Cu.)

V e rsu c h e . Methyloxyglyoxim , C3H0O3N2 =  C H ,-C (: NOH) • C ( : NOH) -OH, 
aus «-Oximinopropionsaureath3Tlester u. NH2OH (-(- K-Athylat), Ausbeute an K-Salz 
(Nadeln aua W ., explodiert auBerordentlich heftig gegen 115°) 90°/0, Ausbeute an 
Na-Salz (Monohydrat, Prismen aus W.) (-j- Na-Atliylat) etwas weniger; das freie 
Glyoxim wird aus seinen Salzen durch Zera. mit verd. IL S 0 4 gewonnen, es zers. 
sich gegen 150—160°. Der hierzu erforderliche u-Oximinopropionsaureathylester, 
C5H90 3N , wurde aus BreuztraubensSureathylester u. NH2OH erhalten , weiBe 
Blattchen aus Lg., F . 100°. — Nickel-(dimethyloxyglyoxim)-nickeloat, (C0HaOaN.,Ni)Ni 
(vgl. II), a) aus MethyloxygIyoxim u. Ni-Acetat in sd. wss. Lsg. (-f- etwas Essig- 
saure), b) aus dem K- oder Na-Salz des (Dimethyloxyglyoxim)-niekeloats durch E r
hitzen in schwach essigsaurer Lsg., wobei ein Teil Oxyglyoxim in Freiheit gesetzt 
wird, der in Lsg. bleibt, rotbraunes krystallin. Pulver, enthalt 4 Moll. W., von denen
3 bei 100° abgegeben werden. LaBt man Ni-Acetat in alkoh. Lsg. auf Metliyl- 
oxyglyoxim einwirken, erhiilt man das Ni-Salz ais gelbbraune Flocken, die feucht 
in W. mit blutroter Farbę 1. sind, nach dem Troeknen dagegen in W . ein Gel 
bilden. — Natriuni-(dimethyloxyglyoxim)-nickeloat, (C6H80 6N4Ni)Naj (vgl. I), a) aus 
vorigem mit NaOH, b) aus Methyloxyglyoxim oder Methylchlorglyoxim u. der be- 
rechneten Menge Ni-Acetat (-f- Na-Acetat u. Essigsaure) durch Neutralisation mit 
NaOH, orangerote Prismen; krystallisiert mit 1, 4 oder 12 Moll. W . — K-Salz, 
blutrote Prismen, krystallisiert wasserfrei oder mit 3 Moll. W. — N ll^Sa lz , orange- 
gelbe Blattchen, enthalt 4 Moll. W. — Natrium - (dimcthyloxyglyoxim) - cupriał, 
(C6H30 6N1Cu)Na2, aus Methylchlorglyoxim u. Cu-Acetat wie das entsprechende
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Ni-Salz, braunrote Prismen mit 7 Moll. W. — K-Salz, liellbraune Nadeln mit
4 Moll. W. — NlI.i-Śalz, hellbraune Prismen mit 4 Moll. W. — Ammonium- 
(dhnethyloxyghjoxim)-kobaltoat, (C0H 80 0N4Co)(NH4)„ hellbraune Prismen mit 2 Moll. 
W. (Gazz. chim. ital. 55. 453—62. 1925. Turin, Univ., Chem. Inst.) Z a n d e r .

A dolf Sona und W olfgang  Biilow , Zur Keimtnis der Tautomerie bei Phloro- 
glucinabkommlingen. Uber Monomethyldeńvate des Phloracetophenons. (Vgl. S o n n , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 255; C. 1919. I. 623.) Im Gegensatz zum D i -  u. 
T  r  i methylather des Phloracetophenons liefert das Phloracctophenon selbst mit 
Aldehyden keine Chalkone. Um das Verh. des M onom ethy la ther in dieser 
Hinsicht zu priifen, wurden die bislier unbekannten Phloracetophenonmonomcthylathe>- 
dargestellt. Der aus Phloroglucinmonomethylather durch Einw. yon Acetonitril 
naeh IIOESCH erhaltene Monomethylather (I?) lieB sich mit Anisaldehyd glatt zum 
Chalkon, C,;H.2(OIi).2(OCH.,)-CO-CII : CH-C6H4OCHj, kondensieren. Einen isomeren 
Monomethylather gewannen Yff. durch partielle Methylierung des Phloracetophenons 
mit Diazomethan. Dieser Jither, dem yorlaufig Formel I I  erteilt wurde, konnte 
mit Aldehyden nielit kondensiert werden. — Dem Phloracctophenon geben Vff. 
Formel 111, um zum Ausdruck zu bringen. daB nur 2 Oxygruppen Phenolcharaktcr 
haben. Mit dieser Formel steht das Verh. bei der Acylierung in bestem Einklang. 
Beim Vers., in das Phloracctophenon in wss.-alkal. Lsg. nur e i n Carbomethoxyl 
einzufuhren, entstand ein d i substituiertes Prod. In  wasserfreien Losungsmm. 
lieBen sich 3 Carbometlioxylgruppen einfiihren. Auch die Acylierungen mit 
Benzoylchlorid u. Acetylchlorid yerliefen in ahnlieher Weise. — Bei der Ver- 
seifung von T r i  carbomethoxyphloracetophenon mit genau 2 Mol. oder der D i carbo- 
methoxyverb. mit 1 Mol. n. NaOH entstand ein Gemisch von Phloracetophenon 
mit dem D i carbomethoxyderiv.

COCH3 II COCH, H COCIi,

:  H O - 0 : O

ÓH OCH, OH
V e rs u c h e . Phloracetophenonmonomethylather, C,,li10O4 (I?). Aus Phloroglucin

monomethylather u. Acetonitril. Aus h. W . Nadeln, F. 205—207°. LI. in A., 
Aceton u. Essigester, sehwercr in Bzl. u. A., unl. in Lg. Dic wss. oder alkoh. 
Lsg. fiirbt sich mit FeCl3 rotyiolett. In konz. II2S04 mit intensiy gelber Farbę 1. — 
d-Methoxy-2’,4 '-dioxy-6'(i)-methoxychalkon (Naringenin-4,6(?)-dimethylather), CuH^Os. 
Aus CH3OH braunlichgelbe Krystalle, F. 169°. LI. in Bzl., A. u. Aceton, wl. in A. 
u. Lg., unl. in W. Die alkoh. Lsg. gibt mit FeCl3 eine braunrote Farbung; die 
Lsg. in konz. II4S 04 ist rot gefarbt. — Phloracetophenonmonomcthylather, C9H1()0 4 (II?). 
Zu 350 ccm einer ath. Diazomethanlsg., die in 1 ccm 9,45 mg CH2N2 enthielt, 
wurden 11 g Phloracetophenon gegeben. Durch Ausscliiitteln mit n. NajCOs-Lsg. 
loste man in der Ilauptsache unyerandertes Phloracetophenon heraus, aus den 
Fraktionen, die man mit verd. NaOH erhielt, lieB sich d e rM o n o a th e r  u. daneben, 
vor allem in den letzten Fraktionen, der Phloracetophenon d i methylather isolieren. 
Aus viel li. W. Nadeln, F. 136—137° (Sinterung). Sil. in A., A. u. Bzl. Die alkoh. 
Lsg. gibt mit FcC13 eine dunkelrote Farbung; konz. H*S04 lost mit intensiy gelber 
Farbę. Gegeniiber Alkali ist die Verb. viel bestandiger, ais das Phloracetophenon. — 
2'-Oxy-4' ,4-trimethoxychalkon, C18I I180 6. F. 115—117°. — O - Dicarbomethoxy- 
phloracetophenon, C12H,30 9. Aus A. Nadeln, F. 114—115°. Kaum 1. in W., ziemlieb
11. in A., 11. in A. Die alkoh. Lsg. farbt sich mit FeCla rot. LieB sich mit Hilfe 
von CIIjNj in den Monoather (I?) uberfuhren. — 0-Monocarbo)nethoxyphloraceto- 
phenon, C10H10Oa. Aus der alkoh. Mutterlauge der Dicarbomethoxyverb. Nadeln,

VIII. 1. 5
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F. 152°. Sil. in A., wl. in W. — 0-Tricarbomethoxypliloracetophenon, CMHu O,0. 
Aus Phloracetophenon u. C1C00CH, in Bzl. Bei Ggw. Von Dimetliylanilin. F. 65°. 
Unl. in W., ziemlich 11. in A., 11. in A. u. Aceton. Gibt mit FeCl3 keine Fiirbung. —
O-iyibenzoylpldoracetoplienon, C22H loO0. Aus absol. A., F. 109—110’. LI. in b. A. 
u. A., unl. in W. — O-Monobenzoylpliloracctophenon, C15IIJ20 5. Aus der alkoh. 
Mutterlauge der Dibcnzoylverb. F. 177—178°. LI. in k. A. Beide Benzoylverbb. 
geben mit FeCl3 eine rotviolette Fiirbung. — (),()',O"-Triacetylphloracctophenoii, 
Ci4H 140 7. Aus Phloracetophenon u. Acętylchlorid in Bzl. bei Ggw. von Dimethyl- 
anilin. Aus A. Niidelchen, F. 90°. L. in A., wl. in k. A., unl. in W. Die alkoh. 
Lsg. gibt mit FeCl3 eine dunkelrote Fiirbung. — 2,-1,6-Trinitroacctoplicnon. Aus 
Trinitrobenzaldehyd u. CH2N2. F. 90—92° (Zers.). In den gebrauchliclien Losungsmm. 
mit Ausnahme von A. 11.; wird auch von h. W. aufgenommen. — Plienylhydrazon, 
C„H n O0N<. Aus A. Bliittchen, F. 193—194°. — 0-Carbomethoxy-p-oxybenzaldehyd, 
C9H80 4. In wss.-alkal. Lsg. mit C1C00CH3. Nadeln, F. 41—42°. LI. in A., A. 
u. Bzl. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1691—98. 1925. Konigsberg, Univ.) S o n n .

Fritz Bettzieche, Uber die Eimoirkung von G-rignardreagens a u f Aminosauren.
V. Mitt. Acylwanderung bei Aminoalkolwlen und Glykolen. (IV. vgl. T iio m a s  u .  

B e t t z i e c h e , Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 0 . 279; C. 1 9 2 5 . I. 52.) Am SchluB der
IV. Mitt. war angedeutet worden, daB bei der Saurespaltung des 2-Benzoylamino-
l,l-diiithyliithanols-(l) cin in Alkali unl. Prod. entsteht, daB seine B . walirscheinlich 
einer W anderung des Benzoyls vom N zum O verdankt. Die Umwandlung der be- 
schriebenen N-Benzoylaminoalkohole (I.) in O-Ticnzoylaminoalkohole (II.) unter dem 
EinfluB von Siiuren ist in der Tat eine allgemeine Erscheinung u. entspricht der 
von B e r g m a n n  u .  B r a n d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 6 . 1280; C. 1 9 2 3 . III. 383) be- 
obachteten, durch PC13 oder S0C12 bewirkten Acylwanderung, wobei Oxazolinchlor- 
hydrate ais Zwischenprodd. auftreten. Die Leichtigkeit, mit der die Wanderung 
erfolgt, wird von der Natur des R' bediugt u. nimmt nach den bislierigen Verss. ab

R-C H ------------------C < ^ : R-CH------C K *  R -C II - ---------- C < ^
I I B I I B I I "

I. NH-CO-C„H6 OH NH2 O-CO-C0tIs II. N : C(C„HS) • O III.
■gr in der Reihenfolge R' =  CH3, C2H5, C6H5-CH2, 

R-CII C < r ,  CoHj, entspricht also nicht der Meerweinschen
i  Sclireibweise, nach der sich CHS u. CcII5 einer-

seits, C2II5 u . C6II5• CH, andererseits iihnlich ver- 
halten miiBten. — Zwei Verff. sind bisher zur Anwendung gelangt: 1. Behandluug 
mit konz. IL S 0 4 bei Zimmertemp. (meist 1 Stde.), in W . gieBen, filtrieren, ausathern 
(zur Beseitigung von etwa unyeriinderter Substanz, Benzoesiiure u. durch Spaltung 
entstandenem Keton), mit NaOH fiillen, in A. aufnehmen. Das Prod. kann neben
II. freien Aminoalkohol enthalten, der bei R' =  CH, u. C2H5 durch W. entfernt 
werden kann. Nach diesem Verf. wird bei R ' — CH3 u. C2H 6 quantitative Um- 
lagerung erzielt. Bei R ' =  CcII5-CH2 u. CaII. erfolgt sie nicht oder nur spuren- 
weise. Liingere Einw. der HsSOł bei R' =  C6H5 bewirkt Spaltung in NH3, Benzoe
siiure u. Keton R -C O -C H tC JIJj. — 2. Kochen mit 20°/0ig. IIC1 -f- A. (3 Stdn.), 
weiter wie unter 1. Nach diesem Verf. erfolgt Umlagerung auch bei R ' =  C0H ..C H 2, 
dagegen wieder Spaltung bei R ' — CcIl3. Die nach beiden Verft’. erhaltenen Basen 
sind iilig u. konnten mangels Materiał bisher nicht weiter gereinigt werden. — 
Auffallend ist die geringe Geschwindigkeit der Riickumwandlung von II. in I., die 
in einigen Fiillen uberhailpt nicht festgestellt werden konnte. Mit Sicherlieit er- 
wiesen wurde sie bei den Basen aus 2-Benzoylamino-l,l-diathyliithanol-(l) u. -pro- 
panol-(l) (55—60% ™ Verlaufe eines Monats). Da ferner die neuen Basen mit 
llC l nićht die erwarteten Chlorliydrate von II ., sondern die um H20  iirmeren

IV.
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Oxazolinchlorhijd.ra.tc (nach III.) liefern — besehrieben w ird  das aus 2-Benzoylamino-
l,l-dibenzylpropanol-(l): Cu Hn ON, HCl, Krystalie aus A.-A., F. 151—152° — , so 
halt Vf. es fur moglich, daB die Basen mindestens teilweise aus III. bestehen, viel- 
leicht im Gleicligewicht mit II. — Ersetzt man nach der Benzoylwanderung das 
NIL, in II. mittels UNO, durch OH, so erhslt man Glykolbenzoate, die iiuBerst be- 
stiindig gegen Oxydationsmittel sind u. sich nicht acylieren lassen. Das Benzoyl 
kann sich demnach nicht, wie erwartet, am tertiiiren OH befinden, sondern ist zum 
sekundiiren OH heriibergewaudert unter B . von IV. Dargcstellt wurde aus 2-Phenyl-
2-benzoylamino - l,l-diathyliithanol-(l) das l,l-Didthyl-2-phenylathandiol-(l^)-ben- 
zoat-(2), C,9H220 3, Krystalie aus A., F. 129°. Welehe Bedeutung diese W anderung fiir 
die Bergmannschen Synthesen (vgl. B e r g m a n n , B r a n d  u .  D r e y e r , B e r . Dtsch. Chem. 
Ges. 5 4 . 936; C. 19 2 1 . III. 227) besitzt, bei denen auch zum SchluB ein NH, durch 
OH ersetzt wird, lafit sich yorliiufig noch nicht sagen. (Ztschr. f. physiol. Cli. 1 4 6 . 
227—40. 1925. Leipzig, Univ.) L in d e n b a u m .

Andrew Norman Meldrum und Rupchand Lilaram Alimchandani, Die 
Reduktion der —CH(OH)—CCl3-Gruppe. I. Bei der Red. von Verbb. vom Typus 
R-CII(OH)-CCl3 erliielten J o c i t s c h  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 3 0 .  920 [1898]) 
u. J o c i t s c h  u . F a v o r s k y  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 3 0 .  990 [1898]) Verbb. 
vom Typus R-CH : CCI,. Vff. stellen fest, daB daneben auch Verbb. vom Typus 
R-CHj-CIICl, entstehen konnen. Ais Reduktionsmittel diente Zinkstaub u. Essig- 
siiure. — Das Kondensationsprod. Cj,H30.,Cle aus p-Kresolinsćmre u. Chloral wurde 
durch Red. in Yerb. C^lIj^O^Ch iibergefiihrt. Offenbar erfolgt zuerst Hydrolyse 
des ais heterocycl. anzunchmenden Kondensationsprod.:

—C—CH(CC13)—O _ —C-CH (O H ).CCl3
—Ć---------------------------------O---------- ĆH-CCL, ’ *  —6—OH

Danacli erfolgt .die Red. in der Seitenkette:
—CH(OH).CCl3 +  4H  =  —CH,-CHC1, +  11,0 +  HC1 

(vgl. A l im c h a n d a n i  u . M e l d r d m , Journ. Chem. Soc. London 119. 204; C. 1921 .
I. 896). D ieY erss. wurden weiter auf D eriw . der m-KresotinsMire, y,y,y-Trichlor- 
ft-oxybuttersaure u. D eriw . des JTarnstoffs, Thioharnstoffs, Urethans u. Urethyłans 
ausgedehnt.

D e r i w .  d e r  m - K re s o t in s i iu r e :  2-Mcthoxy-4-methyl-5-(a-oxy-fi,fi,ft-trichlor- 
athylybenzoesaure, CnI^jO^Clj, aus 2-Methoxy-4-methylbenzoesaure u. Chloralliydrat 
in 97°/0ig. II,S 0 4 (3 Tage stehen lassen, dann ausgieBen auf Eis), Prismen aus 
Aceton, F. 236—237°. — Ca-Salz, prismat. Nadeln mit 10 Moll. Krystallwasser. — 
Acetylverb., C,3H130 5C13, krystallin. Pulver, F. 203—204°. 1— 2-Methoxy-4-methyl- 
ó-ifi, fl-dichlorathyl)-benzoes(iure, Cn II1,20 3Cl,, aus yorigem durch Red. mit Zn in 
Essigsiiure (ca. 1li Stde. erhitzen), Fiillung aus dem Filtrat durch Zusatz yon W., 
weiBe Blattchcn'aus Methylalkoliol, F. 166—167°. — Verb. Cu ITdOtClw aus m-Kre- 
sotinsiiure u. Chloralliydrat (-f- 97°/0ig. IIjSO^), glanzende Tafeln aus Methylalkoliol,
F. 211—212°. — Yerb. Ci2f f , ,0 3Ci4, aus yorigem durch Red., weiBe Blattchen aus 
Bzl., F. 164—165°. — Ca-Salz, (ClsHn 0 3Cl4)2Ca, Nadeln. — Dem Kondensations
prod. aus m-Kresotinsaure u. Chloralliydrat kommt demnach die Konst. C8II6Os* 
(: CjHjOjClJ-CHtOHj-CCls zu, es enthalt den Kresotinsaurerest, den heterocycl; 
Kern des entsprechenden p-Kresotinsiiurederiy. (ygl. oben) u. die Gruppe • CH(OH) ■ 
CClj. Das bei der Hydrolyse des heterocycl. Kerns entstehendeProd. enthalt zwei 
•CH(OH)-CCl3-Gruppen, die red. werden konnen.
CsHbO,( : CJIjOsCle) • CH(OH) • CC13 +  H ,0  =  C8II60 3[CH(0H) • CCIJ, - f  CHO-CCL,. 

CaH60 3[CH(0II) • CC13], +  8H =  C8H 0Os(CH,.CHCl2)a +  2 H ,0  +  2HC1. 
^ y ,/ - T r ic h lo r - ^ 3 - o x y - n - b u t te r s a u r e :  Zur Red. wurde der Methylester 

(F. 65—66°) yerwandt, der hierbei in y,y-Dichlor-n-bidlersiiuremethylester iiberghig,
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C6H80 2C12, unstabiles Ol, Kp.s6 95—100°. — y,y-Dichlor-n-biittersaure, C4H60 2C1„ 
aua yorigcm durch Verseifung mit NaOII, Blattclien aus W., F. 103—104°. Die 
Saure selbat ist stabil, ihre Salze u. Ester sind unstabil.

D e r i w .  d es  H a r n s to f f s ,  T l i io h a r n s to f f s ,  U r e th a n s  u. U re t l iy la n s :  
N,N'-Bis-(^,ft-dichlorathtjt)-harnstoff', CO(NH • CH2 • CHC12)j , aus DichloralharnatofT 
(vgl. Ja co b sen , LiebiGs Ann. 167 . 247 [1871]) durch Red. mit Zn u. verd. Essig- 
saure, nadelahnliche Krystalle aus A., F. 222° (Zera.). — Dichloralthioharnstoff, 
C5H60,N,SC16 == CS(NH. CHOH• CClj),,- aus ThioharnstofF u. Chloral durch Erhitzen 
dea Gemisches, krystallin. Pulyer aus A. -f- Bzl., F. 150—151° (Zers.). — N,N '-B is- 
(fl,{3-dkhlorathyl)-thioliarnsto/r, C5H8SN2C14, aua yorigem durch Ked., Blattclien aus 
Bzl., F. 162—163° (Zers.). — Diehlorathyluretlian, C6H90 2NC)2 =  CHC!2• CHS*NH- 
COO>C2H6, aus Chloralurethan (F. 106—108°, vgl. BiSCHOFF, Ber. Dtsch. Cliem. 
Ges. 7 . 631 [1874]) durch Red., K p .23 125—128°, erstarrt in Kaltemischung, F. 13°.
— Chloralurełhylan, CjII0O3NC13 =  CC13 • CIIOII • NH • COO ■ C II,, aus Urethylan u. 
Chloral (-f- konz. HC1), nach 1/2 Stde. erfolgt Abseheidung dea featen Prod., rhomb. 
Tafeln aus Chlf., F. 125—128°. — Dichlorathylurcthylan, C4H ,0 2NC12 =  CHC12- 

CH2-NH-COO-CH3, aus yorigem durch Red., nadelahnliche K ry- 
CH2—CHGl stallc aug R  90—93°. — Yerb. C J^O .N C l (nebenst. Konst. 1),

___qq  aus yorigem durch Beliandlung in ath. Lsg. mit troekenem. gas-
formigcm HC1, Nadelblischel aus Bzl., F . 118—120°. (Quaterly 

Journ. Indian Chem. Soc. 2 . 1— 9. 1925. Bombay, Inst. of Science.) Z a n d e r .

Paul Pascal, Uber eine vermeintliche Bildimg von Kolilenstoff aus Piperonyl- 
derwateti. F i t t i g  u . R e m s e x  haben vor langer Zeit ( L ie b ig s  Ann. 1 6 8 . 96 [1873]) 
gefunden, daB Piperonylsdure u. Piperonal beim Erhitzen mit verd. IICl im Rohr 
auf 170 bezw. 200° in Protocatechusaure bezw. Protocatechualdehyd u. eine 
schwarze, unl. M. zerfallen, die sie ohne weitere analyt, Unters. fiir Kohlensioff an- 
gesprochen haben, gemaB der Gleichung:

/ O ^ p t r  /O H
C9I-I3f O > OU2 =  C6H3f O H  - f  C.

\ C 0 sH[CH0] \ C 0 2H[CH0]
Ein derartig abgespaltener C muBte die Eigenschaften des a l ip h a t .  C auf- 

weisen. Vf. hat jedoch festgestellt, daB die wie oben gebildete dunkle M. nicht C 
ist, wogegen ubrigens schon die liohe Ausbeute vou 30—35% spricht. Es handelt 
sich yielmehr um ein tief gefarbtes, yiscoses, unl. Kondensationsprod., das lebhaft 
an Bakelit u. besonders an die aus Furfurol liergestelltcn Lacke erinnert. In erster 
Phase zerfallen die Piperonylderiyy. in CH20  u. Brenzcatechinderiyy., darauf 
kondensieren sich die beiden Bruchstucke unter der katalyL Wrkg. der IiCl in be- 
kannter Weise. (Buli. Soc. Cliim. dc France [4] 37. 1043—45. 1925. Lille, Facultś 
des Sciences.) L in d k n b a u m .

Thomas Kennedy Walker, Eine nme Synłhese von Arylazoaldoximcn. Es er- 
scbien wahracheinlich, daB der mancbmal (ygl. B u s c h  u. W o l b r i n g ,  Journ. f. 
p ra k t Ch. 71 . 366 [1905]; Vf., Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 2775; C. 1 9 2 4 . I. 
1023) beobachtete anormale Verlauf der Rk. zwischen Diazoniumsalzen u. alkylierten 
Malonsauren auf der zufalligen Ggw. yon H N 02 beruhte. Diesbezugliche Versa. 
bestatigten die Annahme u. fiihrten zu einer neuen Synthcse yon Arylazoaldoximen. 
Die Rk. durfte in 2 Stadien yerlaufen u. auazudriicken sein durch:

CH(R)(C02H)2 +  H 0N 2-A r H 0 2C-C(R) : N -N II-A r

HO-N : C(R)-N : N -A r +  CO, - f  11,0.
Y e r s u c h s te i l .  Zu einer Lsg. yon diazotiertem Anilin wurde Benzylmalon- 

saure u. krystallisiertes Na-Aeetat zugefiigt u. 5 Min. spater (wichtig fiir die Aus
beute) eine gekuhlte 2%ig. waa. Lsg. yon HNOs. Nach Beendigung der COs-Entw.



(30 Stdn.) wurde der gelbe, achwammigc Nd. in verd. KOII gel., von etwaa Benzyl- 
formacyl abfiltriert u. Benzolazobenzylfonnaldoxim, CeH s*N : N.C(CIIa-C6TI6) : NO II (l), 
durch Essigaiiure gefiillt. I  bildet gelbe Nadeln (aua Bzl. durch Lg.), F. 144°, U. 
in A., A ., Chlf., Eaaigester. Beim Kochen mit miiBig verd. HCl liefert I  Phenyl- 
acetaldehyd, NHaOH u. G6H 5N2C1, daa sofort in Phenol u. N2 zerfiillt. I  entstand 
auch au a  Phenylbrenztraubensaurephenylhydrazon (aua Benzylacetesaigeater u. diazo- 
tiertem Anilin u. Hydrolyse dea entstandenen Prod. mit wss.-alkoh. KOH) u. N aN 02 
in eaaigaaurer Lsg. Plienylcarbamał, scharlachrote Priamen a u a  Aceton,
F. 134°. Benzoylderiv., rote Priamen au a  Aceton, F. 144—145°. — p-Toluolazoallyl- 
formaldoońm, Cn Hi3ONs , B. analog I  a u a  p-Toluidin u. Allylmalonsaure, gelbe 
Nadeln au a  Bzl., F. 93°. — Phenylbrenztraubensdureathylcster-p- lolylhydrazon,
CI8H20O2Ns. B. au a  Phenylaceteaaigester u. diazotiertem p-Toluidin, orange Priamen,
F. 72°, zl. in k. A., leichter in k. Aceton, sl. in h. Bzl., liefert bei der Vcraeifung 
Phenylbrenztraubensiiure-p-tolylhydrazon, Cl6H 10O2N2, gelbe Nadeln (aua A.), Priamen 
(aua Aceton), F. 158°. Hieraua mit HNO, p-Toluolazobenzylformaldoxim, C |5H 15ON3, 
orangerote Krystalle aus Aceton-Lg., F. 144° (achwache Zers.). Nach Unters. von
G. Greenwood ist die Verb. monoklin-holoedr., a : b : c =  1,352 : 1 : 1,216, fi —
83° 17'. Daa Phenylearbamat, C22Hao0 2N ,, ist wl. in den gewohnliclien organ. 
Mitteln, krystallisiert aus viel h. Aceton in orangeroten Prismen, F. 152—153° (Zers.).
— Benzolazobcnzaldoxhn wurde iiber Phenylglyoxalaiiurephenylbydrazon dargeatellt. 
Die B. verlief weniger glatt ala in den friiheren Fiillen, Auabeute nur ca. 25°/0. 
Beschreibung der Verb. u. Analyse fehlen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1860 
bia 1863. 1925. Mancheater, Univ.) H e r t e r .

Margaret Joyce Paterson und Sydney Glenn Preston Plant, Derivałe von 
S-o-Aminobenzoylvaleriansaure. Die d-o-Aminobenzoylmleriansaure (I) von P e r k i n  
u. P l a n t  (Journ. Chem. Soc. London 123. 676; C. 1923. I. 1623) wurde tiber die 
Diazoverbb. in die ^-o-Oxybenzoylvaleriansaure von v. B r a u n  (Ber. Dtsch. Chem. 
Gda. 55. 3761; C. 1923. I. 595) iibcrgefuhrt (Identifizierung durch das Phenyl- 
hydrazon) u. dadurch ihre Konat. aichergestellt. — d-o-Acetylaminobenzoylvalerxan- 
siiure, GIL,-CO- N i l• CoII^C0[CH2],.C 0 2H (aua I  u. Essigsaureanhydrid) farblose 
Tafeln aus verd. A., F. 153°, gab mit wss. KOH I  u. y-d-Oxy-2-methylchinolin-
3-buttersdure, C14H 150 3N , farbloae Prismen aua A., F. 241°. — S-o-Formylamino- 
benzoylvaleriansćiure, Cl3Hl:i0 4N (aus I  u. Ameiseusiiure), farblose Tafeln aus A., 
F. 160°, gab mit KOH nur I, keinerlei Chinolinderiw. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 1797—99. 1925. Oxford, D y s o n  P e r r in s  Labor.) H e r t e r .

K. Kafuku, iiber die Bildung von Safroeugenol und i-Safroeitgenol aus Safrol 
und i-Safrol. (Vorliiufige Mitteilung.) Durch 5—6std. Einwrkg. von M g-C IIj-J 
auf Safrol, i-Safrol u. Hydrosafrol bei etwa 80° u. darauf folgende Wasserdampf- 
dest. wird der Dioxymethylenring aufgespalten u. ergibt Safroeugenol, i-Safroeuge?iol 
u. Hydrosafroeugenol. — Safroeugenol (l-Allyl-3-oxy-4-iithoxybenzol), Cn H 140 2. Kann 
durch lSngere Einwrkg. von h. KOII-Lsg. in i-Safroeugenol ubergefiihrt werden. 
F. des Phenylurethans 57,5—59°. — i-Safrocugcnol (1 • Propenyl-3-oxy-4-;ithoxybenzol) 
CnH u Oa. Krystalle F. 86°. — Acetylverb., C]3i l 160 a, F. 67°. — Benzoylverb., C18H i,0 6, 
F. 59°. — Methyldłher, C,2H„j02, F. 63°. — Phenylurethan, F. 123°. — Hydrosafro
eugenol (l-Propyl-3-oxy-4-athoxybenzol), C^H^Oj. Durch katalyt. Eed. von i-Safro- 
eugenol oder durch Einw. von metali. Na u. A. auf dieses, F. 42,5°. (Journ. Pharm, 
S oc. Japan 1925. Nr. 521. 1 .) S c h u s t e r .

A. B,. Yathiraja und J. J. Sudborough, Die Hydrolyse der Amidę von a,fi-un- 
gesattigten Sauren und iliren gesdłłigten Analogen. Die Hydrolysegeschwindigkeiten 
von n-Butyramid (I), Crotonamid (II), fi-Phenylpropionamid (III) u. Zimisaureatnid (IV) 
wurden bei 100° gemeasen. Die ungesiitt. Saureamide werden durch yerd. Mineral- 
sguren u. verd. Alkalien langsamer ycrseift ais die entsprechenden gesatt. Amidę;
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bei Anwendung von Mineralsauren sind die Unterscbiede groBer ais bei Anwendung 
von Alkalien. Bei der Hydrolyse der Ester von gesatt. u. ungesatt. Siiuren (vgl. 
W i l l i a m s  u. S u d b o r o u g h ,  Journ. Chem. Soc. London 101. 412; C. 1912. I. 1658) 
macht sich der EinfluB einer olefm. Bindung noch mehr bemerkbar ais bei den 
Amiden. — Ais beste Mcthode zur Darst. von I  erwies sich die Methode von 
H o f m a n n ,  nach welcher NH4-Butyrat auf 230—250° crliitzt wird, Ausbeute 70%, 
glanzende; flachę Nadeln aus Chlf. PAe., F. 115,5—116,0". — Analog wurde III 
aus Ilydrozimtsaure dargestellt, Ausbeute 73,5%, F. 101,5—102,0° aus PAe. —
II wurde nach der etrwas modifizierten Methode von S t o e r m e r  u . S t o c k m a n n  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1786; C. 1914. II. 210) dargestellt; an Stelle von C0 .2 
u. A. wurde fl. Luft ais Kiililmittel benutzt; Ausbeute 50%, F. 159—160° aus Bzl.
— IY wurde nach E o s s u m  (Ztschr. f. Chemie 1866. 362) in 66% Ausbeute erhalten, 
Nadeln aus Bzl., F. 147—148°. — Die Hydrolysegeschwindigkeiten wurden nach 
der Hypobromitmethode (Zers. des gebildeten NII3 bezw. NH.,-Salzes durch Hypo- 
bromitlsg. u. volumetr. B est des entwickelten N) oder durch Erhitzen mit Mg(OII)2 
gemessen; beide Methoden ergaben meist dieselben Werte, in einigen FiiUen ergab 
die Hypobromitmethode etwas niedrigere Werte. Bei Anwendung von NaOH bestehen 
folgende Bezieliungen zwischen den Hydrolysegeschwindigkeiten: 1 :1 1  =  1,6:1, 
I I I : IY =  3 ,4 :1 ; mit IIsS 04 sind die entspreclienden W erte: 1:11 =  9 :1 ,
I I I : IY == 11:1  (ausfiihrliche Tabellen siche im Original). (Journ. of the Indian 
Inst. of Science. Abt. A. 8. 55—69. 1925. Bangalore Indian Inst. of Science.) Z a n .

K. V. Hariharan und J. J. Sudborough, Bromderivate der p-Methoxyzimt- 
saure. Der ais Ausgangsmaterial yerwandte p-Methoxyzimtsauredthylester wurde aus 
frischen Rhizomen von Kampheria galanga, L. durch Wasserdampfdest. gewonnen; 
die Ausbeute an Robili betrug 2,4—3,2% (auf trockene Khizome berechnet); Keini- 
gung erfolgte durch fraktionierte Dest. (Kp.120 2 4 5—̂ 55°, korr.) u. Umkrystallisation 
aus Leichtpetrolcum, groBe, durchscheinende Prismen, F. 49—50°, korr., Ausbeute 
30% (auf das Ilohol berechnet). p-Methoxyzimtsdurc, aus yorigem durch Verseifung 
mit wss. NaOH oder alkoli. KOII, Nadeln aus 80%ig. A., F. 170°, korr., Ausbeute fast 
quantitativ. — a,(l-Dibrom-fi-p-mctlioxyphenylpropionsaure (I), aus yorigem in Chlf.- 
Lsg. durch Einw. von 10%ig. Br-Lsg. in Chlf. bei 0°, Nadeln aus Chlf., F. 149°, 
korr. (Zers.). Die Br-Addition bei Einwr. yon Br-Dampf auf die feste p-Methoxy- 
zimtsiiure yerliiuft sehr langsam; diese Ek. war erst nach 132 Stdn. beendet. — 
Mełhylesłer (II), aus p-Methoxyzimtsauremcthylester durch Bromierung in Chlf.-Lsg., 
Prismen, F. 118—119°, korr. — Atliylester (III), aus p-Metlioxyzimtsaureathylester 
in ath. Lsg. u. Br in Chlf.-Lsg. bei 0°, F. 111—112°, korr., aus Chlf. — Verss., die 
Bromierungsgeschwindigkeiten des Zimtsaure- u. p-Methoxyzimtsaureathylesters 
genau zu messen, waren wegen der hohen Reaktionsgeschwindigkeiten nicht durch- 
fiihrbar. Bei 4° hatten sich yon dem Metlioxyester in diffusem Tagesliclit 95% 
mit Br yerbunden, vom unsubstitaierten Zimtsiiureester dagegen nur 3,4%. Die 
F-Methoxygruppe beschleunigt demnach die Br-Addition bedeutend. — Die Einw. 
yon alkoh. % -n. KOH auf III bei 25° fiihrt unter IiBr-Abspaltung innerbalb 
weniger Mię. zum Monobromester, welcher dann im Verlaufe mehrerer Stdn. zur 
freien Saure yerseift wird. Das naeb 1-std. Einw. der alkoh. KOH bei Zimmertemp. 
entstandene Gemisch von p-Methoxy-a-bromzimtsdurcdthylestcrn, C12H 130 3Br, w’urde in 
97% Ausbeute erhalten, gelbes Ol, Kp.s 168—170°, korr.; durch Verseifung wurde 
aus dem Estergemisch ein Gemisch der im folgenden beschriebenen a-Bromsiiuren 
(F. 184—185°, korr. u. F. 102—103°, korr.) erhalten. — Das nach 5-std. Einw. der 
alkoh. KOH bei 25° erhaltene Prod. war ein Gemisch zweier stereoisomerer p-Mcth- 
oxy-u-bromzimtsauren, Ausbeute 95% ; die Trennung erfolgte uber die Ba-Salze; 
die SSure aus dem in W. unl. Ba-Salz bildet lange, farblose Nadeln aus 80%ig. A., 
p. 184—185°, korr. (85% der Rohsaure) trans-Forni (IY); die Saure aus dem in W.
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1. Ba-Salz bildet gclbc', prismat. Nadeln aus Chlf. -f- Leichtpetroleum (Kp. 50—70°), 
R  102—103°, korr. (15% der Rohsiiure) allo-Form (V). — Die Ein w. von Dimetliyl- 
auilin in alkoh. Lsg. auf I I I  bei Zimmertemp. fiihrt innerhalb weniger Min. zum 
Monobromestergemisch; beim Erhitzen der alkoh. Lsg. entsteht cin Gemisch von 
p-Methoxy-«-bromzimtsaureathylester, p-Methoxyzimtsaureathylester u. p-Methoxy- 
phenylpropiolsiiureiithylestcr. — p-Mcłhoxyphenylpropiolsaxire (YI), aus IY  durch
3-std. Koclien mit zwei Mol.-Aquivalenten KOH in 6%ig- alkoh. Lsg., F. 135—140°, 
korr. (Zers.), aus Chlf. — Die Ein w. von alkoh. KOH auf I I  bei Zimmertemp. yer- 
licf im gleichen Sinne wie bei I I I ,  nur entstanden IY  u. Y im Verhiiltnis GO : 40. — 
Beim Kocben mit W. spaltet I  C 02 ab, unter gleiclizeitigcr IIBr-Abspaltung ent
steht (nach ‘/4-std. Kochen) ais Hauptprod. (85°/,,) co-Brom-p-rnethoxystyrol\ daneben 
entsteht in geringer Ausbeute (unter 10%) p-Methoxyzimtsaure. — Die Einw. yon 
alkoh. 1/2-n. KOH auf I  bei 25° ergab neben grofien Mengen a)-Brom-p-methoxy- 
styrol geringe Mengen einer p-M ethoxy-a-brom zim tsaure vom F. 123°, korr. (YII), 
(aus Bzl. oder 70%ig. A., die Prismen aus yerd. A. entlialten '/ ,  Mol. W .), dereń 
Konfiguration noch nicht festgestellt werden konnte. Die Ausbeute betrug 20°/0, 
bei Anwendung von 3,5-n. KOH (im 98,5%ig. A.) bei —5° ca. 40%. Im gleichen 
Sinne yerlief die Einw. von Dimetbylanilin auf I.

Konfiguration der drei p-Methoxy-«-bromzimtsauren (IV, Y u. Y II): Die An- 
nahme der allo-Konfiguration ftir V ergibt sich aus dereń Isomerisation zii IY  unter 
dem EinfluB yon Sonnenlicht, Br in Chlf.-Lsg. oder 88%ig. H2S 0 4; Y entspricht 
demnach der «-Brom-allo-zimtsaure voin F. 120°, IY  entspricht der gewohnliclien 
(trana)-a-Bromziintsaure vom F. 131°. Die Konfiguration von Y II  ist noch nicht 
bestimmt. Bei der Einw. von KOH ergeben alle drei Isomeren Y I; zur praparatiyen 
Darst. yon YI eignet sich besonders IY. Y II  ergab nach 3-std. Kochen mit alkoh. 
KOH 70% Ausbeute Y I; Y ergab nach 26 Stdn. 96% Ausbeute YI. Verss., aus 
den 3 Isomeren die Dibromide zu erhalten, liatten nur bei Y II  Erfolg; Y wurde 
bfei Beruhrung mit Br zu IY isomerisiert; IV  ergab mit Br-Dampf oder Br-Lsg. 
harzige Prodd., aus denen kein krystallisierter Korper isoliert werden konnte. 
ft-p-Methoxyplienyl-ct,U,fl-tribrompropionsaure (Dibromid yon Y II), Prismen aus 
Chlf. -j- Leichtpetroleum, F. 145°, korr., nach yorlierigem Erweichen bei 142°. — 
Tetrabrom-p-meth,oxyphenylpropionsaure, CH30  • C0II3Br • CIIBr • CBr2 • COOII, aus dem 
Na-Salz von IY durch Einw. von Br-Dampf (82 Stdn.), F. 117—118°, korr.; statt 
des erwarteten Dibromids wurde ein Substitutionsprod. (1 Atom Br in den Benzol- 
kern eingetreten) erhalten. — Die Einw. von konz. H 2S 04 auf IV, Y u. V II  ergab 
keine Truxone oder Indone. Die Hauptreaktionsprodd. waren Sauren. Y wurde 
durch IL2S04 geringerer Konz. (88%) zu IY  umgelagert. — Der Monobromester aus
I I I  ergab nach 50-std. Beruhrung mit 10%ig. Br-Lsg. in Chlf. ein Dibromid, 
fl-p-Methoxyphenyl-ce,u,fl-tribrompropionsaureathylester, Nadeln aus Chlf., F. 106 bis 
108°, korr. — Der Athylester von Y II wurde ais Ol erhalten, er reagierte mit Br 
unter Entw. von H Br; ein Dibromid konnte nicht isoliert werden. — Die 
Eeaktionsgcschwindigkciten der IIBr-Abspaltung mit NaOH wurden fur IV , Y u. 
Y II bei 73,2° gemessen; bei 30° yerlief die Abspaltung sehr langsam (IY war nach 
432 Stdn. erst zit 5% zers.), bei 100° neigten die Sauren zur C02-Abspaltung unter
B. yon p-Methoxyphenylacetylen.

HBr-Addition an V I: Bei der Einw. von HBr auf VI in wss. Suspension ent- 
stehen Gcmische yon zwei stereoisomeren p-Metlioxy-ft-bromzimtsaurm, der (gewohn
lichen) trans-Formj,'om F. 139°, korr. (VIII) u. der allo-Form yom F. 145°, korr. (IX). 
Die Zus. des Gemisches schwankt mit der Temp. u. der Natur des Losungsm. Bei 
Anwendung yon wss. HBr yon der D. 1,78—1,80 bei 0° wurde das Sauregemisch 
frei yon neutralen Prodd. erhalten. Die Ausbeuten betrugen 72—84%. Durch 
Extraktion der wss. Lsg. mit A. wurde ein neutrales Ol, Methyl-p-anisylkelon, in
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5—10% Ausbeute erhalten, erstarrte beim Abkiihlen u. hatte dann F. 33—35°, korr., 
bildete kein stabiles Phenylhydrazon, das Rohprod. hatte F. 117—119", korr., zer- 
setzte sich aber bald; das p-Bromplienylhydrazon bildete farblose Nadeln aus 60°/oig.
A., F. 131—132°, korr. LieB man die Temp. wahrend der HBr-Addition auf 25 
bis 35° steigen, enthielt das feste Prod., das beim EingieBen des łleaktionsgemisches 
in W. erhalten wurde, einen in verd. Alkali unl. Riickstand: Tri-p-anisylbenzol 
(vgl. weiter unten). Die Ausbeute an Sauren war in diesem Falle nur gering. Da- 
neben entstand wieder Mcthyl-p-anisylketon. — Die Trennung des erlialtenen Gu- 
misches yon Y II I  u. IX  erfolgte durch fraktionierte Krystallisation aus Aceton, 
wobei Y II I  in reinem Zustande erhalten wurde, gelbe Prismen, F. 139°, korr. 15 g 
Sauregemisch wurden in 60 ccm trockenem Aceton gel.; beim langsamen Yerdunsten 
des Acetons bis auf 20 ecm schieden sich Krystalle von Y II I  ab, Ausbeute 7,6 g; 
Kłystallsystem : triklin, 11. in allen organ. Losungsmm.; bei 0° in Lsg. bestandig; 
durch Sodalsg. bei 25° (Dauer 22 Stdn.) erfolgt HBr- u. CO,-Abspaltung unter B. 
eines neutralen Oles, p-Mełhoxyphmylacetylen, Ausbeute 91°/„; beim Abkiihlen auf 
0° wurde letzteres fest u. hatte dann F. 23°, korr. Durch Addition yon Br entstand 
aus letzterem a-p-Methoxyphenyl-a,u,fl,fl-tetrabromathan, farblose Nadeln ausChlf. -j- 
Leichtpetroleum, F. 85—86°, korr. — Aus den aceton. Mutterlaugen der fraktionierten 
Krystallisation von Y II I  kann IX  am besten auf folgendem W egc erhalten werden: 
Durch 22-std. Stehenlassen des Ruckstandes mit Sodalsg. bei 25° werden die Reste 
von Y II I  in HC1, CO., u. p-Methoxyphenylacetylen zers., wahrend IX  durch NaOH 
unter diesen Bedingungen nicht angegriffen wird; die neutralen Prodd. werden 
ausgeathert u. IX  durch Ansauern gefallt, Ausbeute 4,7 g aus 7,4 g Ruckstandgemisch, 
F. 142°, korr., farblose Nadeln ausChlf., 11. in den meisten organ. Losungsmm.; ist 
gegen Sodalsg. bei 25° bestandig. Die Lsg. des Ba-Salzes wird durch Bestrahlung 
mit Sonnenlicht unter Abscheidung von p-Methoxyphenylacetylen zers.; primar wird 
das Ba-Salz in das Salz der trans-Saure ubergefuhrt, letzteres zers. sich in der au- 
gegebenen Weise wie das Na-Salz. — Tri-p-anisylbenzol (B. vgl. weiter oben), kleine, 
gelbe Nadeln aus Chlf. Leichtpetroleum, F. 169—170°, korr.; Lsg. in konz. I I 2S 0 4 
fluoresciert griinlichgelb; es ist ofłenbar durch Polymerisation des Anisylacetylens 
oder Kondensation des Metliylanisylketons entstanden. Der Ansieht, daB es sich 
um das symm. Tri-p-anisylbenzol handelt, stehen die Mitteilungen von S c h n e id e r  
u. S e e b a c h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 4 . 2298; C. 1 9 2 2 . I. 98), welclie die symm. 
Verb. (F. 142°) dargestellt haben wollen, gegenUber. Bei Wiederholung der Verss. 
von S c h n e id e r  u .  S e e b a c h  erhielten Vff. ein krystallin. Prod. vom F. 156—157°, 
korr. — Das aus der Trimethoxyverb. durch Hydrolyse erhaltene Tris-(,p-oxyplienyl)- 
benzol bildet schlecht definierte Krystalle aus Chlf. oder A ., F. 300—303°, korr. 
(Zers.). — Ycrb. C,J7/ / 1,J0 :lB r s , aus Tri-p-anisylbenzol durch Bromierung mit dcm 
doppelten Gewicht Br in Chlf.-Lsg. (Entw. von HBr), Nadeln aus CS2, F. 242°, korr. 
(Zers.), nach Torherigem Erweichen bei 238°. — Yerb. C2j S ia03B r9t aus Tri-p-anisyl
benzol durch Bromierung mit dem dreifachen Gewicht Br, Nadeln aus CSs, F. 286 
bis 290°, korr. (Zers.). — In benzol. Suspension addiert V I HBr bei 25—26° unter
B. eines Gemisches von IV  u. IX  (neben Methyl-p-anisylketon); die Addition ver- 
lauft also analog der der unsubstituierten Phenylpropiolsaure. Die Trennung von 
IY  u. IX  erfolgte durch Fallung mit BaCl2; das Ba-Salz yon IY  ist unl., das Ba- 
Salz von IX  ist 1. in W . bezw. verd. BaCl2-Lsgg. — p-Methoxy-cc,(j-dibronislyrol, 
aus Y II I  u. IX  durch Bromierung im Licht oder im Dunklen in Clilf.-Lsg., farb
lose Prismen aus Chlf., F. 90—91°, korr. Die primar anzunehmenden Dibromide 
der Sauren zerfallen demnach unter den angewandten Yersuchsbedingungen leicht 
unter Abspaltung von HBr u. C02:

CHaO • C0II4• CBr2• C IIB r• COOH — y CHaO • C3H4 • C B r: CHBr +  H B r +  CO,.
Yerss. zur Darst. der p-Melhory-aUo-zimtsaure: IX  wurde mit ihrem doppelten
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Gewicht Zinkfeile u. absol. A. 3 Stdn. auf dcm Wasaerbad erliitzt; statt der zu er- 
wartenden allo-Form wurde. die traus-Form, p-MetliosyzimtsUure vora F. 16!)—170°, 
korr., erhalten. (Journ. of the Indian Inst. of Science. Abt. A. 8. 189—218. 1925. 
Bangalore, Indian Inst. of Science.) Z a n d e r .

N. Z elinsky  und W . S m irnow , U ber die JEinwirkung von Aluminiumchlorid 
a u f Reptanaphthen. Vff. erhielten beim Erhitzen von Heptanaplithen mit A1C13 
(ohne HCl-Zusatz) auf Tempp. bis 140° neben der, schon von G u s t a v s o n  ais Ein- 
wirlcuugsprod. von A1C)3 u. HC1 auf ges. KW-stoffe beschriebencn, Komplcxverb. 
A1C13*C4H8 KW-stoff-Gemische von hoherem u. niedrigerem K p., dic aber bei 
weitem der Hauptmenge naeh aus iso-Butan bestanden. Dcrselbe KW-stoff lieB 
sich auch durch hohere Erhitzung der Komplexverb. bis zur Zers. aus dieser ge- 
winnen. (BrennstofFchemie 6. 249—55. 1925. Moskau.) B O r n s t e i n .

P au l S c h o rig in , U ber die Umlagerungen von Benzylathern. II. (I. vgl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1634; C. 1924. II. 2149.) Die Unters. wurde ausgedelint 
auf weitere Phenylather u. Phenylbenzylsulfid. An 3 D eriw . wurde bestiitigt ge- 
funden, daB „sich die Verb. des Radikals mit dem Zentral-C-Atom mit Ililfe des- 
selben C-Atoms vollzieht, mit dem es zuvor am O-Atom haftete.11 Dagegen wurden
o-substituierte Benzylather zu Phenolen umgelagert: o-C0I I 1(CH3)(OCILCl!Hł) — >■
o - CcH4(C II, C H, C6 H J (O II). Phenyl- u. Athyl-o-tolyliither, sowie Phenyl-^-phcniithyl- 
iither gaben keine Umlagcrung, ebensowenig Phenylbenzylsulfid. Notwcudig fur 
Phenolumlagerung sind: unmittelbare Nachbarsehaft der Benzylgruppe zum O-Atom 
u. o-Stellung der Seitenkette.

Y e r s u c h e :  p-Tolylbenzyliither gab Phenyl-p-tolylcarbinol, Nadeln aus Lg., 
F. 53—54°. — cyclo-Hexylbenzylather, C13H 180 ,  aus cyelo-Hexanol in Bzl.-Lsg. u. 
Na-Draht (RiickfluB), Zutropfen von Benzylchlorid u. Kochen. K p.„ 146°, D .n4 0,9856. 
W urde umgelagert zu Phenylcyclohexylcarbinol, Nadeln aus Lg., F. 50— 51°. 
Kp.,, 152—157°, in konz. II2S 0 4 mit lebhaft gelber Farbę 1. — Dibenzyliither gab 
Ptienyibenzylcarbinol, F. 62—63°, daneben auch vermutlich Stilben durch Dehydra- 
tation von Phenzylbenzylcarbinol u. ctwas Benzoesaure. — o-Tolylbenzyliither gab 
2-Oxydibenzyl, HOC01I4CII2CILC6H j, Blattehen, F. 84—85°, Kp.]s 177—184°. Zum 
Vergleich mit 2-Metliyl-G-benzylphenol, C14H 140 ,  wurde dieses hergestellt durch 
Kochen yon wasserfreiem Na-o-Kresolat mit Benzylchlorid. Nadelformige Krystalle 
aus Lg., F. 51—52°, Kp. 187—188°, Lsg. in konz. II2S04 farblos. — Benzylather 
des 2,d-Dimethylphenols, C16IIi0O, aus 2,4-Dimethylphenol, K01I u. Benzylchlorid, 
FI., Kp.ls 181—182° (korr. 186—187°), D .'°4 1,0455. Umlagerung zu 3-Metlujl-6-oxy- 
dibenzyl, das nur ais Phenylurethan, C22H2i0 2N, (Nadeln aus Methylalkohol, F. 114 
bis 115°) isoliert wurde. — Keine Umlagerung zeigen Phenyl-fl-phenathylćither aus 
^-Phenathylchlorid u. K-Phenolat in Ggw. von A. Ausbeute 45—50% j Kp.23 180°, 
I).'i04 1,0501 u. Phenylbenzylsulfid, mit 90% Ausbeute durch Erwiirmen von Thiophenol, 
KOH u. Benzylchlorid in Ggw. von A., Krystalle, F. 41,5—42°, K p .,7 192° (korr. 
197°). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2028—36.1925. Moskau, Techn. Ilochsch.) H a r m s .

E ritz  E ise n lo h r , Der molekulare Brechungskoeffizient in der Reihe der Poly- 
methylenverbindungen. Naeh cinleitendein Riiekblick auf seine friiheren Unterss. 
(vgl. Ber. Dtsch. Ćhem. Ges. 54. 299; C. 1921.1. 566, ferner E i s e n l o h r  u . P o l e n s k e ,  
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1639; C. 1924. II. 2399, E i s e n l o h r  u . S c h u l z ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1808; C. 1925. I. 52) iiber die Yerwendbarkeit des rnole- 
kularen Brechungskoeffizienten zur Lsg. von Konstitutionsfragen gibt Vf. seine 
neueren, mit G iin ther G orr (Dissert. Konigsberg [1923]) unternommenen Unterss. 
iu der Reihe der Polymethylenverbb. bekannt. Hatte sich Vf. friiher (C. 1921. I. 
566) nur auf die trans-Formen u. auf Literaturangaben beschriinkt, so galt es jetzt, 
an Hand yon eigenem, einwandfreiem Materiał eine Nachpriifung yorzunehmen u. 
zugleich die Yerhaltnisse der E-W erte in beiden raumisomeren Reihen zu unter-
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suchen. Zur Darst. der cis-Formen wurde das Willstattersche Yerf. (yerbessert 
durch Sehiitteln von 10 Teilen Substanz, 100 Teilen E g .’u. 1 Teil Pt-Mohr in einer 
Sektflasche bei Zimmertemp. unter 3 Atm. H-Druck), zur Darst. der trans-Formen 
das Sabatiersche Ni-Verf. benutzt. — Zuniichst wurde das Aquivalent fiir die 
homoeycl. Seehsringbindung zu —3,35 (friiher —3,40) revidiert. Fiir die Bereclinung 
der „tlieoret.“ W erte ist es richtig, von dem am besten begriiudeten W ert CII2 =  
20,56 auszugehen. So ergeben sieb z. B., wenn man aucłi noch den urspriing- 
lichen W ert H , =  •—4,99 benutzt, fiir „dic Dinicthyl-cyclo-hexanc W ertc, die von 
den von S k ita  u. Schneck: (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 144; C. 1922. I. 958) 
angegebenen etwas abweichen. Die von diesen Forschern aufgcfundenen Gesetz- 
mśiBigkeiten werden dadurch nicht beeinfluBt: Eois: Etrans — 0,89 (statt 0,87) u. 
Differenzen der E-W erte von cis- u. trans-Form in der o-, m- u. p-Reilie =  
1 :2 :3 .  — Wiihrend Polymethylenverbb. mit zwei Substituenten nur in der 
Form der d ic h te s te n  Lagerung (ausgesprochenc cis-Form) u. der der lo s e -  
s te n  Lagerung (ausgesprochene trans-Form) auftreten, sind bei mehr Sub
stituenten noch andere raumisomere Formen in Betracht zu zielien. Beispiel: 
l^^-Ti-iniethyl-cyclo-heoccm (IIexahydro-ps- cumol) kann in den schemat, wieder- 
gegebenen Formeń I.—IV. auftreten; I. mit der dichtesten Lagerung ist die eis-

o o o o o  o  o  o
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Form, IV. mit der losesten Lagerung die ausgesprochene trans-Form. In der 
Literatur finden sich drei verschiedenc Verbb. mit stetig sinkenden Konstanteu: 
Kpp. 146°, 142°, 140°, D.D.20, 0,790, 0,786, 0,774, nnD20 =  1,43314, 1,43209, 1,42916, 
E-W erte =  —0,91, —1,04, —1,41. Der ersten (S k ita  u .  Schneck, 1. c.) entsprielit 
nach den hochsten Konstanten u. der Art der Darst. (saure Pt-Hydricrung) sicher 
Form I., der zweiten (Darst. mit N a -f- A.) geben dieselben Autoren Form II., die 
Konfiguration der dritten durch N i-IIydrierung dargestellten (vgl. V. A uw ers, 
L iebigs Ann. 420. 92; C. 1920. I. 631) wird offen gelassen. Von den beiden 
Priiparaten des Vfs., die auf Grund der Beziehungen ihrer E-W erte zu denen der 
anderen Trimethyl-cyclo-hexane (vgl. unten) fur rein gehalten werden, stimmt das 
durch Pt-IIydrierung erhaltene mit E =  —0,88 bestens mit der ersten der obigen 
Verbb. uberein, wiihrend das durch Ni-IIydrierung erhaltene mit E =  —1,16 stark 
von der dritten Verb. abweicht. Nun laBt sich das Priiparat des Vfs. mittels des 
Quotienten der E-W erte in enge Bezichung zum trans-lIexahydrornesitylcn bringen 
(vgl. unten), u. da dieses nur in einer Form denkbar ist, so muB auch in dem 
fraglichen Priiparat die ausgesprochene trans-Form, also IV ., vorliegen. Da der 
Unterschied zwischen den beiden Estremen I. u. IV. nur 0,28 betragt, so crscheint 
es fraglicli, ob sich auch die Formen II. u. III . durch den Ausdruek M X  nD-Q 
noch zu erkennen geben.

Bei der Substitution im cyclo-Pentan u. cyclo-Hesan nimmt CH3 wieder eine 
Sonderstellung ein. Setzt man fiir die Ringbindung die Dekremente —4,25 (Fiinf- 
ring) u. —3,35 (Sechsring) ein , so ergeben sich bei Substitution durch CII3 die 
W ertc E == —0,57 (Fiinfring), —0,71 (Sechsring), durch C2H 6 bis i-C4II9 die Mittel- 
werte E =  —0,50 (Fiinfring), —0,54 (Sechsring). Verzweigung der Seitenkette ist 
auch hier ohue EinfluB. — Wiihrend die fiir die Dimełhyl-cyclo-hexa?ie gefundenen 
W erte, wie schon oben gesagt, innerlialb enger Grenzen mit den von S k ita  u . 

S chneck  angegebenen iibereinstimmen, ist dies bzgl. der Mcthyl-cyclo-hexanole u. 
-hexanone nur teilweise der Fali, sodaB hier die von jenen Autoren gefundenen 
W erte keine Beriicksichtigung finden. Die Mittel-E-Werte der cis- u. trans-Alkohole 
fallen jeweils mit den E-W erten der zugehorigen Ketone zusammen. Bzgl. des
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Name Kp. 0 mm D."« n fe E-W ert

c y c lo -P e n ta n .......................... 50,0 756 0,7510 1,406 09 0,01
Methyl-cyclo-pentan . . . . 7 0 ,0 -  70,5 755 0,7459 1,409 47 0,57
Athyl- „ „ . . . . 100,5—101,0 756 0,7610 1,418 40 -0,51
Propyl- „ „ . . . . 129,5 754 0,7718 1,424 70 -0,46
i-Propyl- „ „ . . . . 128—129 754 0,7717 1,424 70 -0,48
i-Butyl- „ „ . . . . 148—149 756 0,7795 1,429 50 -0,47
cyclo-Hexan............................... 80,3 750 0,7783 1,426 80 -0,01
Methyl-eyclo-hexan . . . . 100,0 758 0,7748 1,426 30 -0,64

.................... 100,0 770 0,7725 1,425 00 -0,77
Athyl- „ „ .................. 129,5 756 0,7840 1,432 51 -0,50
Propyl- „ „ . . . .  
i-Propyl- „ „ . . . .

154,5- 155,5 756 0,7898 1,435 92 -0,57
152 —153 756 0,7902 1,436 42 -0,50

i-Butyl- „ „ . . . . 169 754 0,7950
0,7822

1,439 04 -0,56
cis-o-Dimetliyl-cyclo-hexan . 126,5 750 1,430 60 -0,72
trans-o- „ ,, „ 124,5 755 0,7798 1,429 90 -0,79
cis-m- 5 j jj j i • 121,0 .760 0,7735 1,426 00 -1,23
trans-m- „ „ „ 119 756 — 1,424 80 -1,37
cis-p- 15 j« jj • 120,5 755 0,7671 1,422 70 -1,60
trans-p- „ „ „ 119,0—119,5 760 0,7638 1,421 20 -1,77
eis-Hexahydrohemellithol . . 144 —146 755 0,7930 1,436 82 -0,45
trans- „ . . 142 —146,5 762 0,7914 1,435 82 -0,58
eis-Hexahydro-ps-cumol . . 141,5 760 0,7850 1,433 41 - 0,88
trans- „ „ ,, . . 138,5—139,5 755 0,7813 1,431 21 -1,16
cis-Hexahydromesityien. . . 140,0—140,5 752 0,7773 1,430 10 -1,30
trans- „ . . . 138 —139 761 0,7720 1,427 10 -1,67
cis-Hexaliydro-i-durol . . . 168 —170 762 0,8166 1,448 47 -0,77
trans- „ „ „ . . . 162 —164 765 0,8140 1,446 57 -0,51
cis-Hexahydrodurol . . . . 171 755 0,8122

0,8100
1,446 47 -0,50

trans-. „ . . . .
11 . . . .  

(neues Priiparat)

166 —168 760 1,444 46 -0,21
169 —170 765 1,445 27 -0,32

eis-o-Methyl-cyclo-hexanol. . 170,0 755 0,9280 1,462 25 -0,24
trans-o- „ „ „ . . 168,5 750 0,9254 1,461 65 -0,32
cis-m- „ „ „ . . 175,5 760 0,9250 1,460 86 -0,41
trans-m -„ „ „ . . 174,5—174,7 762 0,9234 1,459 31 -0,58
cis-p- ,, ,, ,, . . 175,5 760 0,9223 1,459 26 -0,58
trans-p- „ „ „ . . 174,5 760 0,9172 1,457 27 -0,81
o-Methyl-cyclo-hexanon. . . 165,0 757 0,9240 1,447 47 -0,27
m- ,, ,, ,, 170,5 755 0,9182 1,445 26 -0,52
P" u » jj 171,0 748 0,9130 !,443 36 -0,73
Propyl-cyclo-penten . . . . 131 —133 760 0,8062 1,450 47 1-0,67

- 1,68i-Butyl- „ „ . . . . 152 —154 758 0,8203 1,460 46
Methyl-cyclo-hexen . . . . 108,0—108,5 769 0,8106 1,450 17 -0,03
Athyl- „ „ . . . . 134,0—134,5 760 0,8217 1,460 20 + 0 ,8 3 '
Propyl- „ „ . . . . 157,5—158,5 756 0,8210 1,462 51 +1 ,03
i-Butyl- „ „ . . . . 172 — 174,5 755 0,8401 1,471 66 + 2 ,23
zahlenmaBigen Zusammcnhangs der E-W erte von KW-stoffen, Alkoholen u. Ketonen 
miissen die friiher (C. 1921. I. 56G) abgeleiteten GesetzmiiBigkeiten eingcschriinkt 
werden, wie dies schon v. A u w ek s u. K o łl ig s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 21:
C. 1922. I. 450) fiir den 1,4-Fall erwiesen habeu. Ea haben sich namlich nur 
solche Zusammeuhii nge bestiitigt, die in Q u o t ie n te n  der E-W erte ihren Ausdruck 
finden, walirend die in D i f f e r e n z e n  der E-W erte auszudriickeuden RegelmaBig- 
keiten nur jeweils fiir eine spezielle Reihe gelten. So ist im Mittel: Ecia: Etraos =
0,89 bei den KW-stoffen, =  0,73 bei den Alkoholen, Em : Ep =  0,75 fiir alle drei 
Verbmdungsreihen. Dagegen trifft die fiir Bcnzol-KW-stoffe giiltige Regel Ep—E0 =
0,5 X  Zahl der Substituenten hier nur fiir die trans-KW-stoffe zu. Die Differenzen
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der E-W erte entsprechender KW-stoffe u. Alkohole bezw. Ketone siad aur fiir die 
jeweils zusammengehorigen cis- u. trans-Formen gleich'. Betraehtet man die cis- 
a. trans-Reilie jede fiir sich, so verhaltea sich die E-W erte der KW-stoffe za deaea 
der Alkohole ia ersterer etwa wic 3 :1 ,  ia letzterer wie 2 ,5 :1 .. — la  der Reihe 
der Trimethyl-cyclo-hexane licgea die Verhiiltnisse iihnlieh. Ecis: Eirans =  0,77; 
Ev.: Ea. =  0,35 (cis u. traas); E y .: Ea. =  0,51 (cis), 0,50 (traas); Ea. : Es. =  0,68 
(ciś), 0,69 (traas). Dagegea: E s—Er. =  0,85 (cis), 1,09 (traas), wiihrend sich aach 
dea Yerhiiltaissea ia der Beazolreihe eine konstantę Difłereuz yon 0,5 X  3 finden 
sollte. — Voa den Tełra>nełhyl-cyclo-hexanen wurden bisher nur die a. u. s. Form 
uatersuclit. Die E-W ertc siad zum ersten Mai positiv. Zu ihaen steigen die 
Depressioacn der Dimethyl-cyclo-liesane iiber die der Trimethyl-cyclo-hexane all- 
miihlich an. W ie bei diesen die trans-Formen die hoheren negatiyen E-W erte auf- 
weisen, so besitzen hier die cis-Formen die hoheren positiyen E-W erte. Die 
Quotienten miissen daher reziprok gebildet werden. Indessen ergibt sich : Etrans: 
Ecis =  0,66 (IIexahydro-i-durol), =  0,42 (Hexaliydrodurol). Darch Iaterpolatioa 
wird gezeigt, daB die Abweichung voa der Uareiaheit des trans-IIexahydrodurols 
lierriihrt, u. in der Tat IśiBt eine Korrekturanmerkung erkennen, daB inzwischen 
ein reines Pr aparat erhalten warde.

V e rs u e h e . c y c lo - P e n ta n r e ih e .  cyclo-Pentan: Aus cyclo-Pentanon, Hydrie- 
rung in A. ( +  Pt) zu cyclo-Pentanol, ILO-Abspaltung mittels P 20 6 zu cyclo-Penten, 
Ilydrierung desselben. Alkyl-cyclo-pentane: Aus cyclo-Pentanon -j- RMgX, weitere 
Behandlung der Alkyl-cyclo-peatanole wie vorst. — c y c lo - H e x a n r e ih e .  cyclo- 
Hexan: Durch Ilydrieren yon Bzl. nach beiden YerfT. Methyl-cyclo-hexan: 1) Durch 
Hydrieren von Toluol (-J- Pt), 2) aus cyclo-Hexanon -f- CH3MgJ usw., 3) aus p- u.
o-Methyl-cyclo-hexanonscmicarbazoa nach dem Wolffschen Verf. Alkyl-cyelo-hexane: 
Aus eyclo-Hexanon analog wie in der cyclo-Pentanreihe. Di-, Tri- u. Tetramethyl- 
cyclo-hexane: Durch Ilydrieren der nach bekannten VerfF. syuthet. gewonnenen 
Benzolhomologen. Methyl-cyclo-hcxanole: Durch Ilydrieren der teilweise synthet. 
gewonnenen Kresole. Mełhyl-cyclo-hexanone: Durch Oxydation der yorigen (cis u. 
trans) mit Beckmannsclier Mischung u. Reinigung iiber die Semicarbazone. — Dea 
in der Tabelle zusammengestellten Konstanten dieser Verbb. sind diejenigen einiger 
cyclo-Pentene u. cyćlo-Hexene beigefiigt. Die hohen positiyen E-W erte der letztereń 
lassen auf semicycl. Verbb. schlieBen, da die cyclo-Hexene mit endocyel. Doppel- 
bindung yiel geringere UberschaBwerte aufweisen (ygl. C. 1921. I. 566). (Fortschr. 
d. Ch., Physik u. physik. Ch. Serie B. 18. Nr. 9. 1—48. 1925. Konig3berg, Uaiy.) L b .

C larence E. G arland  und E. E m m et B e id , Einige neue Derivate des cyclo- 
Hexanons. Durch Kondensation yon je 2 Moll. p-Toluylaldehyd, 2,4-Dimethylbenz- 
aldehyd u. p-Brombenzaldehyd mit 1 Mol. cycló-Hexąnon bezw. yon 1 Mol. Furfurol mit
1 Mol. o-cycloSexyliden-cycIo-hexanoii wurden 2,6-disubstituierte ungesatt. cyclo- 
Hexanone gewonnen, die den aus aromat. Aldehyden u. den einfacheren aliphat. 
Ketonen erhaltenen Verbb. sehr iihnlieh sind. Im allgemeinen sind sie ia  k. organ. 
Losangsmm. weniger 1., haben hohere FF. u. krystallisieren besser. Die gelblich- 
orange Farbę ist den beiden der Carbonylgruppe benachbarten Doppelbindungen 
zuzuschreiben; mit Sauren bilden sie stark gefarbte Salze (Halochromie). Die 
Doppelbindungen sind gegen Halogen sehr reaktionsfiihig, besonders gegen Br. 
Neben diesen disubstituierten Prodd. entstehen monosubstituierte, die jedoch sehr 
schwer rein zu isolieren sind, da augenseheinlich die Reaktionsgeschwindigkeit der 
zweiten Substitution groBer ist ais die der ersten Substitution. Propion-, Butyr- 
u. Heptylaldehyd reagierten nieht mit cyelo-Hexanon; unter den angewandten Be- 
dingungen kondensierten sich diese Aldehyde mit sich selbst u. lieBen das Keton 
unyerandert. — Durch katalyt. Hydrierung iiber Pt-Oxyd wurden aus den ungesatt. 
Ketonen gesatt. 2,6-Diaryl-cyelo-hexanone erhalten, die farblos waren, da durch die
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Hydrierung die Chromophorgruppen yerschwunden sind. — Woder die gesatt., noch 
die ungesatt. 2,6-disubstituierten Ketone reagieren mit Semiearbazid, wahrscheinlicli 
wegen der beiden benaehbarteu Aryle. — Dureh Einw. von Methyl- u. Atliyl-MgBr 
auf o-cyclo-Hexyliden-cyclo-hexanon wurden tertiiire Alkohole (1-Mcthyl- bezw.
1-Athyl-2-cyclo-hexyliden-cyclo-hexanol) erhalten, die bei der Hydrierung die ent
sprechenden gesatt. Alkohole (1-Methyl- bezw. l-Athyl-2-cyclo-hexyl-cyclo-hexanot) 
lieferten. Durch Wasserabspaltung entstanden aus den gesatt. u. ungesatt. Alko
holen die entsprechenden ungesatt. KW-stoffe, die bei der Hydrierung in gesatt. 
KW-stoffe Ubergehen.

V e rs u c l is te i l .  Kfiufliches cyclo-JIexanol (mit 14°/0 Ketongehalt) wurde bei 
280° iiber Cu gelcitet, wobei jedoch nur 36°/0 cyclo-Hexanon erhalten wurden, der 
Rest ist anscheinend zu Tetrahydrobenzol, cyclo-Hexan u. Bzl. zers. Oiydation mit 
Chromatmischung ergab bei niedriger Temp. (Eiskiihlung) 65% Ausbeute an Keton; 
das erhaltene Keton wurde Uber die Bisulfitverb. gereinigt u. mit W asserdampf 
dcst., Kp. 156,1—156,8°. — 2-cyclo-lIexyliden-cycla-h.exa.non, aus cyclo-Hexanon durch 
Beliandlung mit trockenem IIC1 unter Eiskiihlung; ein krystallin. erhaltenes Zwisehen- 
prod. (F. 41—43°) gab beim Erhitzen IICl ab, durch Zers. mit Sodalsg. wurde das 
freie Keton erhalten, Kp.ao 150—152°, K p .760 273—275°, D .18 1,005, n  =  1,5082. — 
Oxim, F. 146—150°. — Semicarbazon, F. 179—181°. — Die Kondensationen des cyclo- 
Hexanons bezw. des o-cyclo-Hexyliden-cyclo-hexanons mit den Aldchyden wurden in 
alkoh. Lsg. (-J- 10%ig. NaOH) bei Zimmertemp. yorgenommen; beim Stehen sehieden 
sich die Prodd. in gelben Krystallcn ab, die aus Eg. umkrystallisiert wurden; sie 
sind 11. in A. u. A.; Ausbeuten 60—70%. Nach diesem Yerf. wurden dargestellt:
2.6-Bis-(4-methylbenzyliden)-cyclo-hexanon, Nadeln, F. 170,1°. — 2,6-Bis-(2,4-dimethyl- 
benzyliden)-cyclo-hexanon, Prismen, F. 115,5°. — 2-Furfurylidcn-6-cyclo-hexyliden- 
cyclo-hexanon, Tafeln, F. 80°. — 2,6-Bis-(p-brombenzyliden)-cyclo-hexanon, Tafeln, 
F. 155,7°. — Br wird von den ungesatt. Kctonen glatt aufgenommen. — 2,6 Di- 
behzyliden-cyclo-hexahontełrabromid, C,0II lsO Br,, aus dem entsprechenden ungesatt. 
Keton u. Br in Chlf.-Lsg., weiBe, prismat. Krystalle aus A., F. 184° (Zers.) — Die 
Hydrierung der ungesatt. Ketone erfolgte in alkoh. Lsg. durch Schutteln bei 
Zimmertemp. mit Pt-Oxyd ais Katalysator bei 1—2 at Druck, bis die gelbe Farbę 
yollstSndig yerschwunden war. Beim Abfiltrieren des P t blieben betraćhtliche 
Mengen des letzteren kolloidal in Lsg.; durch kurzes Kochen mit Soda wurde P t 
prakt. quantitativ gefallt. Die aus den yorerwiihnten ungesatt. Ketonen erhaltenen 
Hydrierungsprodd. waren: 2,6-Dibenzyl-cyclo-hexanon, Tafeln, F. 121°. — 2,6-Bis- 
(4-methylbenzyl)-cyclo-hexanon, Tafeln, F. 111,8°. — 2,6-Bis-(2,4-dimethylbenzyl)-cyclo- 
hexanon, Nadeln, F. 105°.— 2,6-Bis-(p-chlorbenzyl)-cyclo-hexanon, Nadeln, F. 143°.—
2.6-Dianisyl-cyclo-hexanon, Tafeln, F. 157°. — 2,6-Dipiperonyl-cyclo-hexano}i, Nadeln, 
F. 146°. — Darst. tertiarer Alkohole aus 2-cyclo-Hexyliden-cyclo-hexanon u. 
Grignardyerbb.: Neben den Alkoholen entstanden immer die durch Dehydratation 
gebildeten ungesatt. KW-stoffe. Bei Anwendung der Grignardyerb. in 10% Uber
schuB entstanden 7% KW-stoff, dafiir blieb aber ein Teil des Ketons unyerandert 
zuriick; bei Anwendung yon 2 Moll. Grignardyerb. trat alles Keton in Rk., dafiir 
entstand aber d e r‘KW-stoff in 40% Ausbeute. Zufr5edenstellende Ergebnisse wurden 
nach folgender Methode erhalten: Die Grignardyerb. wurde langsam zu einem Uber- 
BchuB des Ketons zugegeben; das Gemisch blieb 3 Tage stehen, worauf das unyer- 
anderte Keton mit Semiearbazid entfernt wurde. Es wurden so dargestellt: 1-Methyl-
2-cyclo-hexylide)i-cyclo-hexanol, Kp.so 146—148°, D .°4 0,9972, D.2̂  0,9841, n  =  1,5107, 
M  —  58,57 (berechnet 58,89). — l-Athyl-2-cyclo-hcxylidcn-cyclo-hexanol, Kp .20 155 
bis 157°, D .°4 0,9993, D.20, 0,9863, n =  1,5120, M  =  62,85 (berechnet 63,51). — 
Acetylyerbb. wurden nur in ganz geringer Ausbeute erhalten, da diese Alkohole 
anscheinend leichter dehydratisiert ais yerestert werden. Ebenso erfolgte mit Di-
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phenylharnstoffchlorid in Pyridin Dehydratation statt B. des Urcthans. — 1-Methyl-
2-cydo-hexyl-cydo-hexanol, aus dem ungesatt. Alkohol durch katalyt. Hydrierung, 
■wie oben angegeben, K p .20 148,5—150°, D .°4 0,9850, D .204 0,9719, n  =  1,5019, M  =  
59,23 (berechńet 59,36). — l-Athyl-2-cydo-hexyl-cyclo-hexanol, aus dem ungesatt. 
Alkohol, Kp.S() 154—156°, D .°4 0,9927, D .2°4 0,9778, n  =  1,5058, M  =  63,21 (be- 
rechnet 63,98). — Die Dehydratation der Alkohole wurde durch 5—6-std. Erhitzen 
mit PhthalsSureanhydrid auf 165—170° vorgenommen; die ungesatt. KW-stoffe 
wurden durch Wasserdampfdest. abgetrennt: l-Mcthyl-6-cydo-hexyliden-A'-cydo- 
hexen, aus l-Methyl-2-eyclo-hexyliden-cyclo-hexanol, Kp .20 130—132°, D .°4 0,9432,
D .2°4 0,9282, n =  1,5165, M  =  56,80 (berechńet 56,90). — l-Athyl-6-cydo-hexyliden- 
A'-cydo-hexen, aus l-AthyI-2-cyclo-hexyliden-cyclo-hexanol, K p .20 139—141°, D .°4
0,9461, D.2°j 0,9308, n  =  1,5172, M  =  61,22 (berechńet 61,52). — l-Athyl-2-cydo- 
hexyl-cydo-hexen-6, aus l-Athyl-2-cyclo-liexyl-cyclo-hexanol, Kp.20 141—143°, D .°4
0,9406, D .5°4 0,9274, n —  1,5108, M  =  61,53 (berechńet 61,98). — Die katalyt. 
Hydrierung der ungesatt. KW-stoffe ergab die entsprechenden gesatt. KW-stoffe.
— l-Methyl-2-cydo-hcxyl-cydo-hexan, aus 1 -Methyl-6-cyelo-hexyliden-z/'-cyelo-hcxen 
(mit Pt-Oxyd), Kp .J0 131—133,5°, D .°4 0,9203, D .-°4 0,9058, n  =  1,4968, M =  57,55 
(berechńet 57,84). — l-Athyl-2-cydo-liexyl-cydo-hexan, aua l-A thyl-6-cyclo-hexyliden- 
J'-cyclo-hexen, Kp.J0 141-142,5°, D .°4 0,9240, D .2°4 0,9126, n  =  1,4964, M =  62,44 
(berechńet 62,11). (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2333—40. 1925. Baltimore, Mary
land, J o h n  H o p k i n s  Univ.) Z a n d e k .

I. K ondakow  und S. S aprik in , Uber die Chemie der Terpene. n i. Uber 
synthelische Diłerpene und Polyterpene. Eigene. Unłersuchungen. (II. ygl. Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 37. 918; C. 1925. II. 2143.) Nachdem K o n d a k o w  (Journ. f. 
prakt. Ch. 65. 99 [1902]) gezeigt hat, daB sich in der Terpcnreihe Hydrohalogenide 
an ungesatt. KW-stoffe addieren, u. daB letztere die Fahigkeit besitzen, ersteren 
H  Hal zu entziehen, muBte sich die Synthese yon Di- u. Polyterpenen aus Mono- 
terpenen von bestimmter Struktur ermoglichen lassen. Dics ist, wie die folgenden 
Yerss. beweisen, der Fali. — 1. Molekulare Mengen l-Pinen u. Limonenhydrochlorid (das 
dem ^-Terpineol entsprechende Chlorid) werden 5 Stdn. auf 160° erhitzt Fraktio- 
nierte Dest. liefert nach Ubergang von KW-stoffen (Limonen, Pinen, Camphen) u. 
Pinenhydroehlorid (Bornylchlorid) ein sehr hoch sd., 8—9% Cl (C20H32,HC1 er- 
fordert 11,5% Cl) enthaltcndes Prod., schlieBlich Polyterpene (ein yiscoses u. ein 
festes, kolophoniumahnliches). Das Cl-haltige Prod. gibt nach Behandlung mit 
KOH oder Na ein Diterpen, C20H32, Kp.u 174—178°, u T> — + 0 ,  D .,M 0,933, 
nD =  1,51983, Md =  89,40, Mol.-Gew. 268; 259. — 2. Mit d-Pinen yerlauft der 
Vers. ebenso. Dagegen kondensiert sich Limonenhydroelilorid nicht mit Camphen, 
Dipenten, Terpinolen u. Terpinen. — 3. An Stelle von Hydrohalogeniden lassen 
sich auch die entsprechenden Alkohole gebrauchen. l-Pinen u. cc-Terpineol werden
5 Stdn. auf 250° erhitzt, dann mit Dampf dest. Aus dem nicht fliichtigen Teil 
werden ein dem obigen fast gleiches Diterpen, darauf eine Fraktion vom Kp.n  250°,

c m .o h ^ - c h - c .c h j . - c h - c h . - c h ,

C IV t!-C H 3 I. i  gewonnen. Diterpenalko-
j I hole haben sich nicht ge-

CH,---------- CH— CH, CIL— C H = C -C H 3 bildet. — Yon den ver

CHX- -C(CH3) c h  c (c h 3)o c h — c i i j— c h 2

CIL- Ć- CIL | II.
m8re Additionsprod. mog- 
lichen Formeln seien I.

ĆH2------ĆH---- — ĆH2 CH2— C H = Ć  • CH3 U . II. (X =  Halogen, OH
usw.) angefiihrt.

Um die so gewonnenen Diterpene mit den nach alteren Yerff. erhaltlichen zu
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vergleichcn, wurde eine’ Anzahl dieser mit 1- u. d-Pinen durcligefuhrt. — 1. Darst. 
von Coloplien mit konz. II2S 04 nach D e v il le .  — 2. Dasselbe mittels Eg. +  
50°/0ig. II2S04 bei 60° naeli B eetram -W albaum . Nacli diesem Verf. liefert auch 
Limonen ein Diterpen, offenbar unter primiirer B. von Terpineolester, der sich 
an unveriindertes Limonen anlagert, wonacli Abspaltung der Siiure u. innere 
Ringbildung erfolgt. — 3. Einw. von SbCl3 nach R iban. Reines Pinen liefert 
hierbei 50% Di- u. 40°/o Polyterpen. — 4. Einw. von J  in Ggw. von A1J3 
nach F r a n k f o r t e r  u.' Poppe. B. von 17°/o Di- u. 56% Polyterpen. Inter- 
mediiire B. von Pinendijodid konnte nicht festgestellt werden, eine solche An
nahme ist auch unnotig, da die Ggw. von Al-IIalogeniden oder iilmlichen Salzen 
allein geniigt, wie die folgenden Verss. zeigen. — 5. Einw. von A1C13. B. von 
20% Di- u. 50% Polyterpen. — 6. Einw. von FeCl3. — 7. Einw. von BFa. B. 
von 70% Diterpen. — Ohnc auf die einzelnen Verss. niiber eingeben zu konnen, 
laBt sich zusammenfassend sagen, daB samtliche Diterpene, von unerheblichen Ab- 
weichungen in den Konstanten abgesehen, unter sich u. mit den zu Anfang be- 
scbriebenen rein synthet. Diterpenen ident. sind. Daraus ist weiter zu folgcrn, 
daB allen ein gemeinsamer BildungsprozeB zugrunde liegen muB, wahrscheinlich 
so, wie er sich aus den synthet. Verss. ableiten laBt. Die Diterpene sind, iiber 
Na dest., farb- u. geruchlose, bitter sehmeckende, sirupose, liellblau fluorescierende 
FIL, unl. in k., 1. in h. A., CH3OH, Glycerin, zl. in Amylalkohol, Eg., 11. in A., 
Bzl., Toluol, PAe., Chlf., Aceton, CS2, Essigester, gute Losungsmm. fur Harze u. 
Balsame. Addieren Br (danach Abspaltung von IIBr) u. IIH al; die HCl-Additions- 
prodd. enthalten nur ca. 8% CL Absorbieren langsam O, werden von KM n04 
unter B. campherartig riechender, bei 196—220° (12 mm) sd., in A. 1. Prodd. oiydiert, 
energischer von Ozon u. H N 03. Bilden beim Erhitzen mit S kein Reten oder 
dessen D eriw . Zerfallen bei bohem Erhitzen fiir sich in Monoterpene. Besonders 
die IIHal-Additionsprodd. lassen erkennen, daB Gemisclie von gesatt. u. ungesiitt. 
KW-stoften yorliegen; auch besitzen die aus den Additionsprodd. regenerierten 
Diterpene. andere Eigenschaften ais die urspriinglichcn. — Die Diterpene aus 
Limonen sind denen aus Pinen iiuBerst ahnlich, dagegen sind die aus Phellandren 
von beiden yerscliieden u. besitzen wahrscheinlich eine andere Struktur. — Die 
synthet. Diterpene sind durch aus yerscliieden von den bekannten natiirlichen. Das 
ist yerstandlich, da in den synthet. die beiden Monoterpenringe unyerandert oder 
hoclistens isomerisiert miteinander yerbunden, in den natiirlichen jedoch zu einem 
Hydronaphthalin- oder -phenantlirenderiy. yerschmolzen sind. Ubergiinge von der 
einen zur anderen Gruppe sind moglicli. Dagegen besteht keine Beziehung zwischen 
den synthet. Diterpenen u. den Harzsauren. Die synthet. Diterpene enthalten viel- 
leicht Trimethylen- u. cyelo-Butanringe, dereń Existenz in den natiirlichen nicht 
erwiesen ist.

Bei fast allen obigen Verss. erlialt man naeli Ubergaug der Diterpene mehr 
oder weniger groBe Mengen sehr yiscoser Fraktioncn, die zwischen 235 u. 250° 
(11 mm) sd., bestebend aus Triterpenen, C30II4S. Das Prod. aus dem SbCl3-Verf. 
besaB nacli weiterer Fraktionierung Kp.n  250—255°, I).25-5 0,890, u p —  —1° 30' 
(in Bzl.), abweichend yon dcm Dizingiberen yon S e m m l e r . — Nach Ubergang der 
Triterpenfraktion bleibt ein fester Riickstand, der bei den A1C13-, SbCl3- u. BF3- 
Verff. bis zu 50°/,, betragt, bei dem H 2S04-Verf. geriuger u. bei dem synthet. Verf. 
der Vff. sehr gering ist. Das Prod., in dem Tełrałerpene yorliegen, schm. meist 
bei 75—80°, lost sich in denselben Medien wie die Diterpene, ist sehr luftbestśindig 
u. iiuBerlich dem Kolophonium sehr ahnlich, auch wie dieses yerwendbar, obwolil 
ea chem. mit demselben niclits gemein hat u. daher auch nicht ais Harz bezeichnet 
werden sollte. — Im Gegensatz zu dem [elektrosyntbet. Verf. von L o s a n it c h , bei 
dem aus Terpenen unter H-Verlust hochmol. Polyterpene erhalten werden, ent-
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stehen bei den chem. Synthesen keine hohcrmol. Prodd. ais Tetraterpenc. Be- 
merkenswert ist auch, daB die chem. Synthese mehr gefade (tetra) ais ungerade (tri) 
Polyterpene liefert, wiihrend es bei der Elektrosynthese umgekehrt ist. (Buli. Soc. 
Chim. de Frauce [4] 37. 1045—69. 1925.), L in d e n b a o m .

S. T ak ag i und M. T anaka, Uber eine Bildungsweise des Thymols und Carvacrols. 
Erhitzt man 1 Mol. Menthon mit 2 Atomen S auf ca. 220°, so crlialt man mit ca. 
25% Ausbeute Thyniol. Mentliol wird bei gleicher Behandlung nicht veriindert. 
u-Thujon, Caruenon u. Cawon liefern, beim Erhitzen mit S Carvacrol, dagegen
i-Pulegol, i-Pulegon u. Citronellal keine nennenswerten Prodd. (Journ. Pharm. Soc. 
Japan 1925. Nr. 517. 15.) L in d e n b a u m .

B. V. B h ide und J. J . S udborough , Untersuchungen uber dic Ycresterung. 
(Vgl. A d v a n i  u .  S u d b o r o u g h ,  Journ. of the Iudian Inst. of Science 6. 41; C. 1923.
III. 997.) Dic Veresterungen wurden mit A . (HC1 ais Katalysator) bei 25° vor- 
genommen. In der Reihe der cinbas. aliphat. Carbonsiiuren mit gerader C-Kette 
wurden fur i ,  (mit '/io"n - HC1) nach der Formel von GOLDSCHMIDT u .  U d b y  
(Ztschr. f. physik. Ch. 60. 728; C. 1908. I. 117) folgendo W erte erhalten: Essig- 
sćiure 0,796, Pi-opionsdure 0,550, n-Buttersaure 0,270, n-Valeriansaure 0,268, Capron- 
8dure 0,267, n-Nomjlsdure 0,270, n-Decylsdure 0,269, n-Laurinsdure 0,272, Myristin- 
saure 0,269, Palmiłinsdure 0,276, Steańnsaure 0,276, Allylessigsaure 0,274, Erucasaure
0,279, Brassidinsaure 0,273. Aus den letzten drei Beispielen ist zu ersehen, daB 
eine Doppelbindung in genugend weitem Abstande von der Carbosylgruppe keinen 
EinfluB auf dic Yercsterungsgeschwindigkeit liat. — Die W erte bei den Siiuren mit 
verzweigter C-Kette sind: i-Buttersaure 0,156, i-Propylessigsaure 0,0518, 3-Mctliyl- 
n-valeriansaure 0,247, 4-Methyl-n-hexylsdurc 0,267. Bis zur n. Valeriansśiure ver- 
ursacht die Einfuhruug einer Methylgruppe eine Verringerung von k l} bei der n. 
IIexylsaure erfolgt keine Veriinderung mehr. — Fiir dialkylierte Essigsiiure ergeben 
sich folgende W erte: I}imethylessigsdure 0,156, Methylathylessigsdure 0,038, Methyl- 
n-propyles8igsdure 0,0393, Mcthyl-n-butylessigsdurc 0,0345, Melhylallylessigsaure 0,0421, 
Mełhyl-i-propylessigsdure 0,0110, Mełhyl-i-butylessigsdure 0,0318, Diathylesńgsdure
0,0031, Athyl-n-propylessigsdure 0,0031, Athyl-n-bulylessigsaure 0,00283, Di-n-propyl- 
essigsaure 0,00285. Die i-Propylgruppe hat einen groBeren herabsetzenden EinfluB 
auf i ,  ais die n-Propyl- u. die n-Butylgruppe, wie es auch bei den monosubstitu- 
ierten Essigsauren der Fali ist. — Die Benzylgruppe bewirkt in der Essigsiiure 
geringere Herabsetzung von Icl ais dic Athylgruppc: llydrozimtsdurc 0,321, Methyl- 
benzylessigsdure 0,0553. — Bei den gesiitt. zweibas. Siiuren wurden folgende W erte 
fiir k, gemessen: Bernsteinsaure 0,217, Glutarsaure 0,314, Adipinsaure 0,301, 
Pitnelinsdure 0,282, Korksaure 0,264; aus dem letzten W ert ist zu ersehen, daB alle 
y-subslituierten Buttersauren prakt. die gleiclie Veresterungsgeschwindigkeit (0,265) 
haben. — Mit Ausnahme der cyclo-Propancarbonsaure werden die Polylmethylen- 
monocarbonsiiuren leichter verestert ais ihre Analogen mit offener Kette: bicyclo- 
[i0,l,4]-Hcptan-7-carbon$dure 0,0137, cyclo-Propancarbonsdure 0,0320, cyclo-Ile.ptan- 
carbonsdure 0,0499, cyclo-Hexancarbonsdure 0,0812, cyclo-Penłancarbonsaure 0,196, 
cyclo-Bułancarbon8aure 0,544. — Zum Vergleich wurde k t bei den Bcnzolcarbon- 
siiuren gemessen; hier ergeben sich viel geringere W erte ais bei den perhydrierten 
Siiuren: Benzoesdure 0,00242, p-Toluylsdure 0,00197, m-Toluylsaure 0,00261, o-Toluyl- 
sdure 0,000718, Hexahydro-p-toluylsdure 0,08509, Hexahydro-m-toluylsaure 0,0827, 
Hexahydro-o-toluylsiiure — ; bei groBerer Entfernung der Phenylgruppe von der 
Carboxylgruppe bewirkt die Red. des Ringes Erhohung von klt wie aus folgenden 
W erten zu ersehen ist: cyclo-Hexylessigsdure 0,0809, PhenylessigsSure 0,320; ft-cyclo- 
Hexylpropionsdure 0,141, ^9-PhenylpropionsSure 0,321. — Der EinfluB einer p-stiin- 
digen Methylgruppe einer aromat. Siiure auf k l ist nur gering: Benzoesdure 0,00242, 
p-Toluylsiiurc 0,00197, l-cyclo-3exen-l-essigsdure 0,108,p-Methyl-l-cyclo-hexen-l-essig-
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siiure 0,118, cyclo- IIexylidenessigsaure 0,00228, p  - Methyl-cyclo-liexylidenessigsaurc
0,00234, cyclo-Hexyle3sig3iiure 0,0809, p-Mełhyl-cyclo-hexylessigsdure 0,0899. — Der 
EinfluB von Doppclbindungen im Mol. auf dic Veresterungsgesehwindigkeiten von 
cinbas. Sauren ergibt sich aus folgender Zusammenstellung: cyclo-Hexylessigsaure
0,0809, l-cyclo-Hexen-l-essigsaure 0,108, cyclo-Hexylidenessigsaure 0,002 28, p-Methyl-
l-cyclo-hexen-l-essigsaurc 0,118, p-Methyl-cyclo-hexylidenessigsaure 0,002 34, / l ‘z 
Tetrahydrobcnzoesdurę 0,0829, A l -Tctrahydrobenzoesaure 0,00220, 2 - cyclo - Hexen-
1-essigsaure 0,0731. — Interessant ist der Vergleich von kl der gesatt. Sauren mit /c, 
ihrer u,fi- bezw. ^ ,/-ungesatt. Analogen; das Verhaltnis von A, der gesatt. Saure zu k l 
der «,|9-ungesatt. Saure ist be i: n-Buttersaure : Crotonsaure =  39 :1 , ^-Phenylpropion- 
saure : Zimtsaure =  50 :1 , Bcrnsteinmethylestersaure : Maleinmethylestersaure =  20 :1, 
n-Valeriansaure: fi-Atliylacrylsdure === 36 : 1, Ilydrałropasdurc : Tropasdure =  51 :1 ,
i-Valeriansaure : Dimełhylacrylsaure 43 :1, Metliyl-i-propylessigsaure : Trimethylacryl- 
sdure 30 : 1, fi - Furfurylpropionsdurc : fi - Furfurylacrylsdure =  61 : 1, S-Phenyl- 
n-valeriansdure: Phenylpropylidenessigsdure =  30 :1 , cyclo-Hexylessigsaure : cyclo- 
Hesylidenessigsaure =  35 :1 , p-Methyl-eyclo-hexylessigsaure : p-Methyl-cyclo-hexyl- 
idenessigsaure =  38 :1, Hesahydrobenzoesaure : / / ‘-Tetrahydrobenzoesaure =  37 :1. 
Das Verhaltnis yon /c, der gesatt. Saure zu k l der entsprechenden |9,/-uugesa(t. 
Saure ist dagegen bei: n-IIexylsaure: Hydrosorbinsaure =  1 :1,32, /-Phenyl-n-butter- 
saure: Phenylcrotonsdure =  1 :1,57, n-Valeriansaure : Athylidenpropionsdure —  1:1,40, 
(J-Phenyl-n-yaleriansaure : fi-Phenyldthylidcnpropionsdure 1 : 2,07, cyclo-Hexylessig- 
saure : cyclo-Hexenessigsaure 1 :1,33, IIexahydrobenzoesaure : z)2-Tetrahydrobenzoe- 
saure =  1:1,02. — Der Vergleich von Benzoesaure (0,00240) mit cyclo-Hepta- 
A iAi-triencarbonsaure (0,00184) ergibt fiir das Verhaltnis der Yeresterungsgeschwin- 
digkeiten 1 : 0,78. — Di-o-substituiertc Tetrahydrobcnzoesauren, wie die u- u. 
fi-cyclo-Gcraniumsdurę (2,2,6-Trimethyl - z/3- cyclo-liexen-l-carbon3aure bezw. 2,2,6- 
Trimethyl-z/')-cyclo'-hexen-l-carbonsaure), lieBen sich nicht mit A. -j- HC1 bei 25° 
yerestern.

Einige der untersuchteii Sauren wurden neu dargestellt: Allylessigsaure, aus 
Allylmalonsaure durch Dest. (C02-Abspaltuug), fast theoret. Ausbeute, K p .686 1 85 
bis 186°. — i-Amylessigsdure, aus i-Amylmalonsaure durch Dest., Ausbeute 90°/o, 
Kp ,685 200—206°. — Die dialkylierten Essigsauren wurden in den meisten Fallen aus 
den entsprechenden Malonsauren durch Dest. (C02-Abspaltung) dargestellt; bei der 
Darst. der letzteren liatte der W assergchalt der benutzten Alkohole einen bedeu- 
tenden EinfluB auf die Ausbeute. Bei der Darst. des n-Butylmalonsaureathylesters be- 
trug die Ausbeute mit 95%>g. A. nur 20%, mit 99,9%ig. A. dagegen 74%; beim i-Pro- 
pylmalonsaureathylester betrug die Ausbeute mit 99,7%ig. A. 58%, mit99,9%ig. A. 68%. 
Durch Hydrolyse entstanden aus den Estern die freien zweibas. Sauren, welche bei der 
Dest. die einbag. Sauren lieferten. Es wurden so dargestellt: Meihyl-n-butylessigsdure, 
Kp.C83 203—205°, Ausbeute fast theoret.; Ałhyl-n-butylessigsdure, K p .^  220—225°, 
Ausbeute 80%; Methyl-n-propylessigsaure, Kp.68a 190-191°, Ausbeute 80%; Mcthylallyl- 
essigsdurc, K p .083 188—189°, aus Athylmalonsaurcathylester durch Mcthylierung mit 
CITjJ (Methylallylmalonsaureathylester, K p .685 222—226°), Verseifung des Esters mit 
alkoh. KOH (Methylallylmalonsaure, Blattchen aus Bzl., F. 98—99°) u. Dest. der 
Saure. — cyclb-Hexylessigsdure, die beste Methode zur Darst. war die von Robin
son (Journ. Chem. Soc.' London 125. 227; C. 1924. I. 2684), Kp.68il 228—230°. — 
cyclo-Hexylidcnessigsdurc, aus cyclo-Hcxanolessigsaureathylester durch Einw. von 
Acetanliydrid; der-eyclo-Hexanolessigsaureathylester wurde aus cylo-Hexanon u. 
Bromessigsaureathylester (-f- Zn in Toluol) erhalten, Kp.u 132—135°, Ausbeute 
77%. —  bicyclo-[0,l,4]-IIeptan-7-carbonsdurc, aus ihrem Athylester (vgl. B RUN EL, 
Buli. Soc. Chim. Paris [3] 33. 270; C. 1905. I. 1014) durch Verseifung mit wss.- 
alkoh. KOH, lange Nadeln aus 50%ig. A., F. 97,5—98°. — p-Methyl-cyclo-hexyl-

y h i . i. 6
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essigsaure, aus ^-Brom-p-mcthyl-cyclo-hexylęssigsaure (diese aus der entsprechenden 
|5-Oxys&ure mit wss. HBr bei 0°, Ausbeute 60°/ )̂ durch Red. mit Mg in 98°/uig. A. 
(-f- et w as Eg. -j- etwas konz. HCl), F. 71—72°, Ausbeute 57%. — Fiir die ubrigen 
untersuchten Sauren werden Litcraturstelleh fiir ihre Darst., in einigen Fiillen auch 
die erhaltenen Austeufen, angegeben. (Journ. of tlie Indian Inst. of Science 
Abt. A. 8. 89—127. 1925. Bangalore, Indian Inst. of Science.) Z a n d e r .

Y. A sahina und M. I s h id a te , Einwirlcuńg von Organomagnesmmverbindungcn 
auf Oyanhydrine. II. Durch Einw. von 6-Methyl-2-methoxybenzaldehydcyanhydrin 
auf p-Meihoxyphenylmagnesiumbromid u. Behandlung des Prod. mit verd. HCl 
erhiilt man das Ketiminhydrochlorid, CuH^CHjJ^OCH,)11: CILOH) • C : NHC1 • 
CtsIIJ(OCII3)4', daraus durch Oxydation das entsprechende Benzilderiy., das sich in 
das BenzilsUurederiy. iiberfuhren lfiBt. Die daraus mittels HJ gcwonncne Verb. ist 
weder mit Phyllodulcin noch mit Isophyllodulcin ident. (A s a h in a , Journ. Pbarm. 
Soc. Japan 1 9 1 6 . Nr. 408). — G-Melhyl-2-0Tybenzaldehyd, C8H,,02. Uber das Anil,
4-Melhyl-6-oxybenzaldehyd durch Beliandeln mit yerd. Alkalilauge weggelost, 
F. 32". — Methylather, C9H 10Oj, F. 42". — Cyaijhydrin, C,0Hn OaN. Aus dem 
Methylfither u. nascierender HCN Krystalle, F. 67—68". — 6-Melhyl-2,4'-dimethoxy- 
btnzoin-iniinhydrochlorid, C,;IL„0;)NC1. Aus dem Cyanhydrin (8,8 g in A.-Lsg.) u. 
dem Grignard-Reagenz (28 g p-Bromanisol, 3,6 g Mg, 70 ccm A.), Behandlung des 
Prod. mit Eis u. HCl, gelbe Krystalle aus HCl-baltigem W., F. 234°. — Benzilderil)., 
Cn H „.04. Aus dem Ketiminsalz (1 g in wenig A . gelost, mit 150 ccm W. yerd.) 
u. 80 ccm Fehlingscher Lsg. unter gelindem Erwśirmen. A.-Extraktion, Einengen 
der Lsg., Stehenlassen im Vakuum. Krystalle. Aus A., F. 96°. — Benzilsaure- 
deriv., C1;H ,„06. Aus 0,8 g Benzilderiy. in 1 ccm A . u. 10 ccm alkoh. NaOH durch
3—4 std. Digeriercn bei 60—70" unter LuftabsehluB, wobei sich die Lsg. blutrot, 
dann dunkelyiolettrot farbte. Mit W . yerd., mit A. gCsehiittelt; wss. Lsg. angesauert, 
ausgeiithert. Krystallin. Ruckstand; aus A. Prismen, F. 173°. Yiolette Fiirbung 
mit konz. H„S04. Beim Erliitzen mit IIB r unter Zusatz von yerd. Essigsaure Ab- 
spaltung yon CII3Br, harziger Ruckstand, mit H J krystallin. Pulyer, das beim 
Umkrystallisieren aus A. farblose Nadeln bildet, F. 143"; gibt keine Fiirbung mit 
FeCl3 oder konz. H 2S 04. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1 9 2 5 . Nr. 521. 2—4.) Schu.

ł a n  Radule&cu und Y ic to r G eorgescn, li ber einige Derirate des Indandions 
und Biindons. I. Uber den Mechani&mus der Iiondensation des Indandions mit 
Aldehyden. (Vgl. R a d u l e s c u , Bulet. SocietSj. de §tiinte din Cluj 1. 628; C. 1 9 2 4 .
I. 2250.) Verss., die 1. c. angegebene Kondensalion des Indandions m it Aldehyden 
zu yerallgemeincrn, zeigten, daB der Ver)auf derselben von der Natur des Aldehyds 
u. des Kondensationsmittels abhangt. Folgende 6 Rkk. konnen eintreten u. sind 
auch siimtlich yerwirklicht worden: 1. B. yon Carbindogeniden (I.) (bei aromat. 
Aldehyden in saurem Medium). 2. Addition yon Indandion an I. unter B. yon 
AlkylidetibisS^-indandionen  (II.) (bei aliphat Aldehyden in alkal. Medium). DaB 
die Verbb. II. sich wirklich auf diesem Wege bilden, geht ausVerss. von JoNESCU 
u. S e c a r e a n u  (noch nieht yeroflentiicht) heryor. 3. Addition yon HaO an I. unter

I. II. III.

C0H 4< q q > C  : CH-R [ c oH ,< C O > C H _ ] aC H .R  CsH 4< g } > C H • CH(OH)-R.

IV. C0II4< q q > C  : C < g g < > C O  V. C6H 4< g ° > C  : C < g ^ > C O
2  ii

CH-R

CaH4< g g > C  : C < Ĉ > C O  [CoH4< g £ > C - ]  CH,
VI. Y VH.

'\TTT.’\TTT.r« ICaH4< Q Q > C H -C H -R  N H -N H -C JL



B. yon AriylindandiOńylcarbinolen (III.) (bei aromat. Aldehyden in alkal. Medium). 
4. Kondensation von 2 Moll. Indandion zu Biindon (IV.). 5. Kondensation yon IV. 
mit Aldehyden zu V. (bei aliphat. Aldehyden in alkal. Medium). 6. Addition yon
IV. an I. zu VI. Ist die Bildungsgeschwindigkeit von IV. sehr groB (vgl. R a d u - 
l e s c u  u. J o n e s c u , Bulet. SocietS|. de §tiinte diu Cluj. 1. 621; C. 1 9 2 4 . I. 2250), 
so konnen I., II. u. III. nicht entstehen. — AuBerdem wurden Verbb. vom Typus 
des o-trans-Fluoracendions (z. B. V III.; ygl. R a d u l e s c u  u .  J o n e s c u , 1. c .)  isoliert, 
gebildet durch innere Kondensation yon V.

q q  q  Benzylidenindandion, C10H 10Oa (I., R =
V III 0 ‘^ C - - ^  : ° < C — ^>c o  CaH6). Das Verf. yon WiSLiCENUS u .

^  . .________R e i t z e n s t e i n  (L ie b i g s  Ann. 2 7 7 . 370
[1893]) ist nicht empfehlenswert, da sich 

gleiclizeitig III., V. (R =  C^Hu) u. Truxenchinon bilden. Besser lost man mol. 
Mengen Indandion u. Benzaldehyd in Eg., laBt bei 0° konz. H 2S 04 eintropfen u. 
gieBt auf Eis. Gelbe Blattchen aus A., F. 153°. Ausbeute 70—75%. — Phenyl- 
indandionylcarbinol, CIOH 120 3 (III., R =  C0IIa). Aus denselben Komponenten in 
A. -f- 2 Moll. 50%ig. KOII iiber das K-Salz, CltJH u O;,K, rote Krystalle, das man 
auch aus I. u. 1 Mol. alkoh. KOH erhiilt. Nadeln aus Eg. oder A. (nicht erhitzen!), 
F. 158°. Geht beim ICochen der Lsgg. allmahlicli, mit konz. H.SO., in Eg. bei 0° 
sofort in I. iiber. — Phenylurethan, G,3H u O:,N, Krystalle aus CH3OH, F. 154—155°,
1. in Alkalien (gelb). Die Urethanbildung hat demnach am Carbinol-OH statt- 
gefunden. — Mit Nitro-, Oxy-, Alkoxy- u. Aminobenzaldehyden erhiilt man zwar 
ebenfalls die tiefgefitrbten Alkalisalze der Carbinole III., diese selbst sind indessen 
nicht existenzfahjg, sondern yerlieren sofort ILO u. gehen in I. iiber. Beispiel: 
m-Niłrohenzylidemndandion, C16H90 4N (I., R  =  C0H4-NO3). Darst. wic fiir IH. 
angegeben. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 246° (ygl. R a d u l e s c u  u . J o n e s c u , Bulet. 
Societity. de §tiinte din Cluj 2 . 175; C. 1 9 2 4 . II. 2844). — Methyleribis-2,2'-indan
dion, CI9II,„04 (II., R  =  H). Aus 2 Moll. Indandion, 3 Moll. 20%’g. C1LO u. stark
2 Moll. _50°/0ig. KOH iiber das K-Salz. Nadeln aus Eg., F. 201—202°, farbt sich an 
Luft u. L icht rotlieh. Alkal. Lsgg. gelb. K-Salz, goldgelb, mikrokrystallin., unl. 
in iiberschiissiger KOH. Na-Salz, C,0H 100 4Nas, ziegelrote Krystalle aus NaOCjHj- 
Lsg. Ba-Salz, Ci0H 10O4Ba, orangegelb, unl. in W. Cu-Salz, CI9H 100 4Cu, okergelb.
— Mit Phenylhydrazin in sd. CH3OH gibt II. kein Hydrazon, sondern ein Di- 
phenylhydrazid, C3,H240 2N4 (VII.), gelbe’ Nadelchen aus Eg., F. 215—216°. Redu- 
ziert Fehlingsche u. alkal. Ag-Lsg. — Mit N2II4-Hydrat in A. entsteht dagegen 
das IHhydrazoniumsalz, CI9H200 4N4, gelbe Nadeln, F. 181—182°, 1. in W . In der 
Lsg., die den Strom leitet, ist N2H4 nachweisbar. — Mit NH2OH entsteht ein Ge
misch von Tri- u. Tetraoxim, F. 235°, zers. sich wenig hoher explosiv, unl. — 
AtkylideńbisSg-indandion, C2UH140 4 (II., R =  CH3). Mit Acetaldehyd in Pyridin 
(Zimmertemp., 24 Stdn., Rk. yerlauft triigc), Pyridin im Vakuum entfernen, mit W. 
fallen. Schwach rosafarbig, mikrokrystallin., F. 226—227°. Ausbeute nur 15 bis 
20% (Hauptprod. ist IV. u. seine weiteren Kondensationsprodd.). — Tetraoańm, 
Ca0H18O4N4, gelblich, krystallin., F. 243—245°, zers. sich wenig hoher heftig, unl. —
i-Propylidenbis-2,2'-indandion, CslH 160 4. Mit Aceton -J- 50%ig. KOH (Zimmertemp.,
5 Stdn., Rk. Yerlauft sehr trfige, Hauptprod. ist wieder IV.). Aus Bzl. mit PAe. 
fraktioniert fallen, dann aus Bzl.-Bzn. umkrystallisieren. Gelblich, krystallin., F. 118 
bis 119'’, 1. in Laugen mit griiner (!) Farbę, daher Konst. zweifelhaft. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 3 7 . 1069—78. 1925.) L in d e n b a u m .

P h y llia  V. M ckie, Uber die Darstellung von Tetranitromethan aus aromatischen 
MtroTcohhnwasserstoffen. Nach dem Verf. yon C l a e s s e n  (D. R. P. 184229 [1907]) 
wird Tetranitromethan aus Nitrobenzol bei Verwendung von 370/0>g- Oleum in einer 
Ausbeute yon 50% des angewandten Nitrobenzols erhalten, wenn die Verhaltnisse
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H N O ,: S03 =  1 :1  u. IIN 0 3: C0H,,NOS =  9 :1  ‘betragen. Mit 25°/0ig. Oleum er- 
hielt Vf. etwas niedrigere Ausbeuten. — Es hat sich gezeigt, daB auch andere 
aromat. Nitro-KW-sto/fe ais Ausgaugsmaterialien brauchbar sind, sofern sie einen 
a. Bau aufweisen, wahrcnd s. gebaute recht bestiindig gegen die Claessensche 
Misclisiiure sind. Man muB yor der Dest. ca. 10 Stdn. auf 100—130° unter Ruek- 
fłuB erhitzen. — Dinitrobenzol. Bcispiel: 10 g, 120 g H N 03, 59 g S03 (ais 33%ig. 
Oleum), 115° (12 Stdn.). Erhalten: 3,15 g C(N02)4, 4,1 g CaH3(N02)3. — s. Trinitro- 
benzol u. Trinitrotoluol werden kaum angegriffen. — Dinitrotoluol liefert quantitativ 
s. Trinitrotoluol. — Nitrotoluol liefert Trinitrotoluol u. Oxydationsprodd. — Nitro- 
naphthalin gab bei 100—110° (20—25 Stdn.) 20—25% der angewandten Substanz 
ais C(N02)4, 5—10% ais Tetranitronaphthalin. — Dinitrobenzol erscheint ais das 
yorteilhafteste Ausgangsmaterial. Yon der tIN 0 3 werden nur 3—5°/0 zur B. von 
ClN02)., ausgenutzt; ca. 20% yerschwinden (Oxydation), 20% finden sich im Destillat, 
60% >n der zuruckbleibenden Mischsiiure bei geniigend hoher Konz. an S03. Diese 
Mischsaure kann zur Nitrierung von Nitrobenzol, Nitrotoluol oder' Dinitrobenzol, 
nicht aber zur Darst. von Mononitroverbb. yerwendet werden. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 4 4 . T  430—31. 1925. Bangor, Univ. Coli. of North Wales.) LlNDENBAUM.

A ugusto F eldm ann, Katalytische Iicdulctioncn mittcls Wasser sto f[ und Nickel. 
Anwendung der katalyt. Red. in Ggw. von Ni zur Darst. einiger techn. wichtiger 
Prodd.: Eikonogen (l-amino-2-oxynaphthalin-6-sulfonsaures Na), aus der Nitroso- 
yerb. der Saure yon S c h a f f e r  (l-nitroso-2-oxynaplithalin-6-sulfonsaures Na) im 
Autoklayen bei 8 at Druck u. 90—95° (3 Stdn.); die Nitrosoverb. wurde aus der 
Saure von S c h a f f e r  (2-Naphthol-fi-sulfonsaure) durch Nitrosierung mit N aN 02 u. 
konz. HC1 bei 0° dargestellt. Die IConst. des Eikonogens wurde durch Kuppelung 
des Salzes der Saure yon S c h a f f e r  mit Benzoldiazoniumsalz in Ggw. yon NaOH 
bewiesen, wobei die l-Bcnzolazo-2.oxynaphlhalin-6-sulfonsaure erhalten wurde, die 
bei der Red. Eikonogen ergab. — Amidol u. Nitroaminophcnol\ die Red. des
2.4-Dinitrophenols kann zum 2-Amino-4-nitrophcnol oder 2,4-Diaminophenol fiihren, 
je  nachdem die Red. partiell oder ąuantitatiy ist. Die Ggw. des Aminonitrophenols 
in dem bei der particllen Red. erhaltenen Prod. wurde durch Diazotierung u. 
Kuppelung mit H-Saure in sodaalkaL Lsg. (Chromgrim) nachgewiesen. Quantitativ 
yerlief die Red. des Dinitrophenols im Autoklayen in wss. Lsg. bei 5—10 at Druek 
u. 40—50°. Durch Koclien des Reaktionsprod. mit S (ca. 20 Stdn.) entsteht ein 
Schwcfelfarbstoff, der Baumwolle schwarz farbt. — 2,4-Diamino-4'-oxydiphenylatnin, 
aus 2,4-Dinitro-4'-oxydiplienylamin in wss. Lsg. im Autoklayen bei 10 at Druck u. 
90°, zers. sich bei ca. 185°, ohne zu schmelzen. — Hydrochinon, aus Chinon in 
wss. Suspension im Autoklayen bei 90° u. 10 at Druck, F. 166—168°. — Die Red. 
des aus p-Aminophenol u. Formaldehyd entstehenden Mcthylen-p-aminophenols ergab 
p-Aminophenolstattdes zuerwartenden N-Methyl-p-aminophcnols,HO ■ C6H4 - N II • C II,; 
dem Methylen-p-aminophenol kommt demnach nicht die Konst. HO-CaH ,-N  : CH, zu, 
sondern es handelt sich offenbar nur um eine Additionsyerb. — Formaldehydnatrium- 
sulfoxylat, NaHS02-CH20 , aus der Bisulfityerb. des Formaldehyds bei 27—32°. — 
Yon einem Gemisch der l,8-Dinitronaphthalin-3,G-disxdfonsaurc u. der 1,5-Dinitro- 
naphthalin-3,7-disulfonsdure wurde bei 91—92° nur die letztere red. unter B. der
1.5-Diaminonaphthalin-3,7-dxsulfonsdure\ diese Beobachtung steht in Ubereinstimmung
damit, daB sich die peri-Dinitroyerbb. des Naphthalins nur sehwer red. lassen. 
(Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 406—8. 1925. Villadossola.) Z a n d e r .

D avid  T em pleton  G ibson, Cecil Jam es M ille r, und Sam uel S m iles, Syn- 
thesen von Disulfoxyden. Die durch friihere Arbeiten (Sm il e s  u .  G ib s o n  , Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 5 . 176; C. 1 9 2 4 . I. 2694, M i l l e r  u .  S m i l e s , Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 7 . 224; C. 1 9 2 5 . I. 2488) wahrscheinlich gemaclite as. Struktur der 
Disulfoxyde, R -S 0 2-SR, erfuhr eine weitere Stiitze dadurch, daB es jetzt gelang,
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solche Verbb. nach dem Schema RSOaCl R 'SII =  IIC1 -f- RS02 • SR' zu gewinnen. 
Man muB dabei einen gro Ben UberschuB von Sulfonylchlorid anwenden, um dem 
fruher (M. u. S., 1. c.) gefundenen Zerfall nach:

R S02-SR' +  R'SH =  R S02H +  (R'S)2 
entgegenzuwirken. Noch beaser ist es, statt der Chloride die Jodide zu yerwenden 
u. die unerwiinsclite Nebenrk. durch Anwendung von Ag-Mercaptiden zu unterdriicken.

V e rs u c h s te i l .  1. S y n th e s e n  au s  M e rc a p ta n e n  u. S u lfo  n y lc h lo r id e n .  
Eine Lag. des Mercaptana in mit Pyridin versetztem Bzl. wurde langsam zu einer 
ad. Lsg. des Sulfonylchlorids (UberschuB 2 : 5 bezw. 1 : 7 Moll.) im gleiclien Lći- 
sungam. gegeben. Auf diese Weise wurden erhalten D i-p-tolyldisulfoxyd, 
2,5,2',5'- Tetrachlordiphe?iyldisulfoxyd u. p-Tolyl-3-nitrobenzolthiolsulfonat, CEL,- 
C0H4-S-SO2C0II4NO2 (aua 3-Nitrobenzolsulfonylchlorid u. p-Tolylmercaptan) farblose 
Nadeln, F. 109°. Die Konst. wurde durch Einw. von 2,5-Dichlortliiophenol er- 
wiesen, wobei 3-Nitrobenzolsulfins&ure u. 2,5-Diehlor-4'-methyldiphenyldisulfid er
halten wurden (vgl. S. u. G., 1. c.). — 2. S y n th e s e n  a u s  S u lfo n y l jo d id e n  u. 
S i lb e r m e r c a p t id e n .  Die Sulfonyljodide wurden dargestellt aua alkoh. J-Lsg. u. 
wss. Na-Sulfinatlsg. 2,5-DichlorbenzolsulfonyIjodid, CaH3Cl2-S02J, goldgelbe Nadeln 
aus Lg., F. 100°. Naphthalin-2-sulfonyljodid, C10II, ■ S02 J , gelbe Nadeln aus Bzl.-Lg., 
F. 96—97° (Zers.), in Lsg. auffallend stabil. 2,5-Dibromphenyl-2,5-dichlorbenzolthiol- 
sulfonat, CeHaBr2 • S ■ S0a • C8H3C12, aus Dichlorbenzolaulfonylchlorid u. Dibrom- 
phenylmereaptan war ident. mit der von M. u. S. (1. c.) auf anderem Wege er- 
haltenenVerb. d-Tolyl-2,5-dichlorbenzolthiolsulfonat, CH3.C0H 4S-SO2C„H3Cls, farblose 
Nadeln aus wss. A ., F. 74°. 6-Mcthoxy-3-tohyl-2-naphthalinthiolsulf<mat, CH30- 
C0H3(CH.,)-S-S02-C,0H7, farblose Prismen, F. 113—114°. 2,4-Xylyl-2-naphthalin- 
thiolsulfonat, (CH3)2C0H 3S -S 02-Ci01I7, farblose Prismen aus Bzl.-Lg., F. 80—81°. 
(Journ. Chem. Soe. London 1 2 7 . 1821—24. 1925. Glasgow, Univ., London, Kings 
Cqll.) IIe e te k .

G ilb e rt T. M organ  und A rth u r D. Sheasby, Untersuchungen in der Acenaphthen- 
reihe; II. o-Aminoacenaphthen. (I. vgl. M o r g a n  u . S t a n l e y , Journ. Soc. Chem. 
Ind. 4 3 . T . 343; C. 1 9 2 5 . I. 503.) Im Gegensatz zu der gewohnlichen Nitrierung 
des Acenaphtliens, welche das p-Nitroacenaphthen (p-Stellung zu einer der beiden 
Methylengruppen) ergibt (vgl. Q u in c k e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 21. 1455 [1888]), 
wurde bei der Nitrierung mit Benzoylnitrat ein neues Nitroacenaphthen vom 
F. 68° erhalten, das bei der Red. ein Aminoacenaphthen vom F. 92° ergab. Da 
diesea mit der m- u. p-Verb. nicht ident. iat, kommt hierfiir nur die Konat. der
o-Verb. in Frage, dementsprechend fiir die Nitroyerb. die Konat. dea o-Nitro- 
acenaplithens. Die Nitrierung des Acenaphthens mit rauchender HNOa u. Acetan- 
hydrid ergab ein Gemiach von 30—35°/o p-Nitroacenaplithen u. 65—70% o-Nitro- 
acenaphthen. Die o-Verb. iat ais primarea Reaktionsprod. aufzufaasen, da sie beim 
Erwarmen mit HNOa u. Eg. in die p-Verb. iibergeht; dieaelbe Iaomerisation erfolgt 
auch in Abwesenheit von H N 03 bei Behandlung der o-Verb. mit Eg. -j- HjSO,,. —
o-Aminoacenaphthen kuppelt mit Diazoniumsalzen in m-Stellung, ebenso die 
p-Aminoverb.

V e rsu c h e . o-Nitroacenaphthen, C12H 190 2N , a) aus Acenaphthen durch’Nitri- 
rung mit Benzoylnitrat in trockenem Petroleum (Kp. 80—100°) bei —15° (2—3 Stdn.), 
Verdampfen des Losungsm. u. Extraktion mit k. Eg., kurze, gelbe Nadeln aus A., 
F. 68°; b) aus Acenaphthen durch Nitrierung mit einem Gemisch yon HNOs 
(D. 1,42) u. viel Acetanhydrid bei —10° u. weitere Kiihlung, bei —20° erfolgt Ab- 
scheidung von p-Nitroacenaphthen (F. 106°), das F iltrat wurde in Eiswasser ge- 
gossen, worauf die o-Verb. kryatallisierte. — o-Aminoacenaphthen, C]2H n N, aus 
yorigem durch Red. mit Na-IIyposulfit in alkoh. Lsg. (15—10 Min. Erhitzen), farb
lose Nadeln aus W. oder PAe., F. 92°, Ausbeute 52%. — Pikrat, blafigelbe Nadeln
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die sich bei 180—200° zers., aus Aceton oder yerd. A. — Ilydroclilorid, farblose 
Tafeln aus A. oder konz. HC1, zers. sich bei 250—260°. — Acetylverb., Cl4H13ON, 
farblose Tafeln aus Eg. oder verd. A., F. 168°. — Bcnzoyhierb., C10H 15ON, Tafeln 
oder prismat. Nadeln aus Bzl. oder yerd. A., F. 208°. — In verd. MineralsSuren 
gibt o-Aminoacenaphthen bei der Diazotierung eine blaulichgriine Lsg. — m-(4-Nitro- 
benzolazo)-o-aminoaccnaphthcn, C18H 14OaN4, aus o-Aminoacenaphthen u. p-Nitrobenzol- 
diazoniumacetat in cssigsaurer Lsg., Fiillung mit NH3; gibt mit w. alkoh. KOH-Lsg. 
dunkelbraune Lsg., die schnell rotbraun wird; in konz. H2S 04 dunkelgrun. — 
»i-(4-Nilrobcnzolazo)-p-aminoaccnaphtlien, C,8H 140 2N4, aus P'Aminoacenaphthen u. 
p-Nitrobenzoldiazoniumacetat. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 4 . T. 408—10. 1925. B ir
mingham, Umy.) Z a n d e r .

V. V esely  und L. K. Chudożilov, Reduktion von aromatischen Nitroverbindungen 
durch Sulfide. Die Trennung des bei der Mononitrierung des Tetralina entstehenden 
Gemisches yon 5- u. 6-Nitrotelralin (vgl. S c h ro e te r ,  L iebigs Ann. 4 2 6 .  39; C. 1 9 2 2 .
I. 556) gelingt durch Behandlung des Gemisches mit Sulfiden. Zur Red. wurde 
soviel NaSH zugesetzt, wie gerade zur Uberfuhrung des yorhandenen 5-Nitrotetralins 
(da8 Gemiacli enthielt 30% 5- u. 70% (i-Nitroverb.) in 5-Aminotetralin notwendig 
war. Nach Abtrennung des gebildeten Amina wurde dieses ais Acetylyerb. des
5-Aminotetralins identifiziert. G-Nitrotetralin wurde in diesem Falle durcli NaSH 
nicht angegrifFen. Bei anderen Yeras. wurde dagegen G-Nitrotetralin zu 6-Amino- 
tetralin red., wahrend die 5-Nitroverb. intakt blieb. A uf Grund einer groBen Anzahl 
von Yerss. wurden folgcndc GesetzmaBigkeitcn iiber die Red. des 5- u. 6-Nitro- 
tetralins aufgefunden: Bei Anwendung von reinem NaSH auf ein Gemisch, das 
annahernd gleiche Teile beider Isomeren oder hauptaiichlich die 5-Nitroverb. enthitlt, 
entsteht bei der Red. 6-Aminotetralin, wahrend die 5-Nitroverb. nicht angegriffen 
wird; enthalt das Reduktibnśmittel ein anderea Sulfid (Na.2S) u. besteht das Gemisch 
hauptsiichlich aus 6-Nitrotetralin, so ergibt die Red. 5-Aminotetralin neben der 
unveriinderten 6-Nitroverb. Die Trennung erfolgt nach dieser Methode leichter ais 
nach der katalyt. Methode yon S c h r o e te r  u . iat bcaondera da vorzuziehen, wo ea 
sich nicht um die Gewinnung der einzelnen Nitrotetraline handelt, sondern um die 
daraus entstehenden Aminc. — Nach demselben Verf. wurde die Trennung des 
cc- vom fi-Nitronaphthalin ausgefUhrt. In li. alkoh. Lsg. wird nur die ^?-Nitroverb. 
durch NaSH zu fi-Naphthylamin red., wahrend die «-Nitroverb. nicht yerandert wird; 
die Isolicrung der letztercn gelingt aber nur in Spuren, da der groBte Teil der 
«-Nitroverb. wahrscheinlieh in Thionaphthalin (vgl. D. R. P. 48802) umgewandelt 
wird. — Von dem bei der Nitrierung des m-Xylola entatehenden Gemiach von
l,3-Dimcthyl-2-nitrobenzol u. 1,3-Bimethyl-4-niirobenzol wird nur das letztere durch 
NaSH red., wahrend dic Nitrogruppe im ersteren nicht angegriffen wird. Die Red. 
verl!iuft ziemlich langsam; um sie quantitativ durchzufiihren, muB man einen groBen 
UberschuB von NaSH anwenden u. ziemlich lange erhitzen.

V e rs u c h s te i l .  Trennung des 5- vom 6-Nitrotctralin: Das nach S c h r o e te r  
(1. c.) erhaltene Gemisch beider Nitroverbb. wurde in 3,5—4 Teilen A. gel., bei 
Siedetemp. nach u. nach mit einer wss. Lsg. yon Sulfid yersetzt, 1—2 Stdn. erhitzt, 
der A. abdest. u. da8 Amin aua dem Ruckatand mit 15% HC1 extrahiert. Ober 
die B. yon 5- bezw. 6-Aminotetralin bei Anwendung von NaSH oder N&,S vgl. 
oben; NH4SH bewirkte gar keine Red. — Trennung des u- vom [j-Nitronaphlhalin: 
Da nach v .  B rau n , H ahn  u .  Seem ann (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 5 . 1687; C. 1 9 2 2 . 
n i .  551) erhaltene Gemisch der beiden Nitroverbb. wurde in sd. alkoh. Lsg. mit 
NaSH behandelt, der A. yerdampft u. der Riickstand mit verd. HC1 extrahiert; 
durch Wasserdampfdeat. werden Reste von Nitroyerbb. entfernt; das gereinigte 
Amin erwies aich ala fl-Naphthylamin, F. 108—111°; aua dem teerigen Ruckatande 
lieBen aich nur Spuren yon a-Nitronaphtlialin iaolieren, die Hauptmenge deaselben war



in andere Prodd. umgewandelt. — Trennung der Nitro-m-xylole (1,3-Dimethyl-2-nitro- 
benzol u. l,3-Dimethyl-4-nitrobenzol): Nach dem Yerf. von N o e l t in g  u . F o r e l  (Ber. 
Dtseh. Chem. Ges. 18. 2674 [1885]) wurden 2 Fraktionen erhalten, Kp. 225—237° 
(enthielt hauptsiichlich die 2-Nitroverb.) u. Kp. 237—242° (enthielt hauptsachlich die
4-Nitroverb.). Die erste Fraktion wurde in sd. alkoh. Lsg. mit soviel NaSII, wic 
fiir die Red. der gesamten Nitroverbb. erforderlich war, behandelt, der A. verdampft 
u. der Riickstand mit verd. HCl aufgenomrnen; das Amin wurde ais 1,3-Dimethyl-
4-aminobenzol identifiziert. Der Riickstand erwies sich ais unveriindertes 1,3-Di- 
metliyl-2-nitrobenzol, dem noch ein Tcil der 4-Nitroverb. beigemengt w ar; die Red. 
dieses Gemisches mit Fe u. HCl ergab ein Gemisch von Aminen, dessen Acetyl- 
verb. F. 117—118° hatte (2-Acetylamino-m-xylol hat F. 173—174°, 4-Acetylamino-m- 
xylol hat F. 127,5"). Ais Riickstand hinterblieb eine Nitroverb. (2-Nitro-m-xylol), 
die bei weiterer Behandlung mit Fe u. HCl 2-Amino-m-xylol ergab, dessen Acetyl- 
verb. F . 173—174° hatte. Die Trennung der Nitro-m-xylole gelingt demnach mit 
Fe u. HCl besser ais mit NaSII. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 4 4 . 352— 59. 1925. 
Brno, Tschech. Polytechn., Lab. fiir Organ. Chemie.) Z a n d e r .

V. V esel^  und J . K app , Uber die Nitroderivate des 2-Methylnaphtlialins. Das 
nach L e ss e r  (Liebigs Ann. 4 0 2 .  1; C. 1 914 . I. 465) bei der Nitrierung des 
2-Methylnaphthalins in essigsaurer Lsg. erhaltene Gemisch von Mononitromethyl- 
naphthalinen wurde der selektiven Red. mit NH4SH unterworfen. Da das 1-Nitro- 
2-methylnaphthalin weder in der Hitzc, noch in der Kfilte von NH,SH angegriffen 
wird, blieb es bei dieser Behandlung de3 Gemisches unyeriindert zuruck. Die Red. 
ergab ein Gemisch von Aminen, aus dem auCer dem 4-Amiho-2-methylnaphthalin 
u. dem 8-Amino-2:7>ielhylnaphthalin noch ein drittes Amin isoliert wurde, dem wahr- 
scheinlich die Konst. des 6-Amino-2-methylnaphthalins zukommt. Das Gemisch der 
drei Aminę stellte eine krystallin. M. dar, die von einem Ole durchsctzt war, das 
durch scharfes AbSaugen abgetrennt wurde. Der feste Riickstand war 6-Amino-2- 
methylnaphthalin, F. 128°. Die beiden fl. Aminę wurden ais Hydrochloride aus 
HCl fraktioniert krystallisiert, in weleher das 2,8-Deriv. leichter 1. ist ais das
2,4-Deriv. — Das 4-Amino-2-methylnaphthalin wurde noch auf folgendem anderen 
Wege dargestellt: Durch Nitrierung des l-Acetylamino-2-methylnaphthalins entsteht 
das l-Acetylamino-2-methyl-4-nitronaphthalin, das bei der Vcrseifung in l-Amino-2- 
methyl-4-nitronaphthalin iibergeht. Durch Elimination der Aminogruppe erhalt man 
aus letzterem 4-Nitro-2-methylnaphthali)i, das bei der Red. mit Fe u. HCl in 4-Amino- 
2-methylnaphthalin iibergeht. — Durch Einfiihrung eine3 Hydroxyls an Stelle der 
Aminogruppe kommt man zum 2-Methyl-4-naphthol, F. 90—91° (vgl. F i t t i g  u. Lieb- 
m ann, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 0 .  3182 [1887] u. L iebigs Ann. 2 5 5 . 269 [1889]).
— Zur Bestiitigung der Konst. des 2-Methyl-8-aminonaphthalins wurde dieses in 
2-Methyl-8-naphthol, F. 107—108°, iibergefiihrt; dieses war mit dem von K ro l l -  
p f e i f f e r  u. Ś c h a fe r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 6 . 625; C. 1 9 2 3 . I. 1084) dar- 
gestellten 2-Metliyl-8-naphthol ident. — Durch Kuppelung der Oxymethylnaphthaline 
mit diazotiertem p-Nitroanilin wurden FarbstofFe erhalten, die den aus den ent- 
sprechenden nichtmethylierten Naphtholen erhaltcnen iihnlich sind. Die alkal. Lsgg. 
des 4-Oxy-2-methylnaphthalins u. des 8-Oxy-2-methylnaphthalins ergaben hierbei 
dieselbe Rk. wie a-Naphthol; es entstehen blaue Farbungen, die auf Zusatz von 
Siiure rot werden. Das 6(?)-0xy-2-melhylnaphthalin u. 3-Oxy-l->nethylnaphthalin 
yerhalten sich wie |?-Naphthol, sie geben unter denselben Bedingungen Rotfarbung. 
Allem Anscheine nach kann man diese Rk. benutzen, um zu entscheiden, ob sich 
die Oxygruppe in einem Naphthol in a- oder ^3-Stellung bcfindet. — Durch Be
handlung des Nitrats des 2-Methyl-l-naphthylamin3 mit konz. H2S 04 nach F rie d -  
la j td e r  u. Szym ański (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 5 . 2076 [1892]) wurden zwei neue 
Mononitroyerbb. erhalten; die eine erwies sich ais 2 -Methyl-1-amhio-5-nitronaphthalin,
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F. 136—138°, da es beł der Red. mit SnCl3 in 2-Methyl-l,5-diaminbnaphthalin iiber- 
ging. Die Konst. des anderen 2-Methyl-l-aminonitronaplithalins konnte wegen zu 
geringer Ausbeute nocb nicht fcstgestellt werden. — Die Nitrierung des 2-Mełhyl-
1-bromnaphtlialins ergab nur ein Mononitroderiv., das 2-MetJiyl-l-brom-d-niłronaph- 
łhalin, F. 100—101°; dieses entsteht auch aus 2-Methyl-l-amino-4-nitronaphthalin 
durch Ersatz der Aminogruppe durch Br u. geht bei der Red. mit SnCl2 unter Ab- 
gabe des Br in 2-Methyl-4-naphthylamin iiber. — Die Dinitrierung des 2-Methyl- 
naphthalins mit Nitriersiiuregemisch ergab neben dem schon von L e s s e e  (1. c.) be- 
schriebenen Dinitroderiy. vom F. 209° das 2-Methyl-l,5 dinitronaphthalin, F. 131°; 
die Trennung der beiden Dinitroyerbb. erfolgt durch fraktionierte Krystallisation 
aus A., in dem die Dinitroverb. vom F. 131° viel leichter 1. ist, oder durch selektiye 
Red. mit NH4SH; letzteres greift nur die Nitrogruppe in der 5-Stellung der 1,5-Verb. 
an u. liiBt das Isomere unyeriindert. Mit SnCl2 yerliiuft die Red. im selben Sinne. 
Die Dinitroverb. vom F. 209° ist offenbar das l,8-J}i?iitro-2-mełhylnaphthalin, da sie 
bei sehr energ. Red. mit SnCl2 ein sehr unstabiles Diamin ergibt, das dem 1,8-Naph- 
thylendiamin ahnlich ist. Die Konst. des l,5-Dinitro-2-methylnaphthalins wurde 
auf folgendem Wege bestiitigt: Durch Red. mit NH,SH wrurde es in l-Nitro-2- 
methyl-5-aminonaphthalin ubergefiihrt; durch Ersatz der Aminogruppe durch Br 
entatand aus diesem l-Nitro-2-metliyl-5-bromnaphthalin, F. 94°, das mit dem yon 
L e s s e b  (1. c.) dargestellten ident. war. Durch Red. der Nitrogruppe u. Ersatz der 
Aminogruppe durch die IIydroxylgruppe wurde 5-Bro»i-2-methyl-l-naplithol, F. 78 
bis 79°, erhalten, das bei der Oxydation mit KM n04 in 3-Bromphthalsaure iiberging. 
Das Br-Atom kann sich hiernach in der 5- oder 8-Stellung befunden haben. Die 
Entscheidung fiir die 5-Stellung ergab sich daraus, daB das aus dem l-Amino-2- 
methyl-5-bromnaphthalin durch Elimination der Aminogruppe gewonnene 2-Metliyl-
5-bromnaphthalin von dem aus 2-Methyl-8-aminonaphthalin durch Ersatz der Amino
gruppe durch Br gewonnenen 2-Methyl-8-bromnaphthalin yerschieden war.

Y e r s u c h s te i l .  Die Mononitrierung des 2-Me/hylnaphthali?is kann nach L e s s e b  
(1. e.) oder nach folgender Methode ohne Essigsaure yorgenommen werden: 50 g des 
KW-stoffs werden nach u. nach mit 250 g H N 03 (D. 1,38) yersetzt u. 24 Stdn. 
stehen gelassen; durch Absaugen erhiilt man 37,8 g festes l-Niłro-2-mełhylnaph- 
łhalin, F. 80°, aus A., K p .10 180—182°, u. 27,6 g eines Gemisclies von fl. Isomereu. 
Die Trennung des fl. Gemisches erfolgt am besten durch Behandlung mit NH4SH, 
welches l-Nitro-2-methylnaphthalin nicht angreift, die isomeren Nitroverbb. dagegen 
in die entspreehenden Aminę iiberfiihrt. Die Red. wird in h. alkoh.-ammoniakal. 
Lsg. durch Einleiten yon H2S (1 Stde.) u. 1-std. Erhitzen unter RuckfluB yor
genommen. Zur yollstiindigen Red. wird diese Operation 3-mal wiederholt. Nach 
dcm Verdampfen des A. werden die Aminę mit verd. HC1 extrahiert, Reste yon 
Nitroyerbb. durch Wasserdampfdest. entfernt u. die Aminę durch Alkali in Freiheit 
gesetzt. Man erhiilt so ein Gemisch, das durch scharfes Absaugen in einen festen 
u. einen fl. Bestandteil (a) zerlegt wird. Der feste Bestandteil ist 6(?)-Amino-2- 
mełhylnaphthalin, CUH „N , farblose, perlmutterartige Lamellen aus Bzn., F. 128°.— 
Acetylderiv., C13H I3ON, F. 153°, aus Bzl. — Benzoylderiv., C18H 16ON, glanzende 
Nadeln aus A., F. 182—183°. — 2-Metliyl-6(?)-oxynaphthalin, Cu HI0O, aus dem 
Amin durch Diazotierung in Acetanhydrid konz. HaS 0 4 u. Verkochung, rosen- 
farbige Nadeln aus Bzn., F. 125,5°; die alkal. Lsg. gibt mit diazotiertem p-Nitro- 
anilin scharlachrote Fiirbung. — Der fl. Bestandteil (a) wurde in die Hydrochloride 
ubergefiihrt u. diese aus 6°/0ig. HC1 umkrystallisiert; das in HC1 weniger 1. Amin,
2-Methyl-4-aminonaphłhalin, ergab ein Acetyldeńv., C13H 13ON, vom F. 175—176°, 
Nadeln aus Aceton; das frcie Amin bildet farblose Krystalle aus PAe., F. 51—52°.
— Benzoylderiv., ClbII I60N , F. 188—189°, aus A. — Aus den Mutterlaugen des
2-Methyl-4-aminonaphthalins wurde durch Benzoylierung 2-Methyl-8-benzoylamino~
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naphthalin isoliert, lańge, farblose Nadeln aus A., F. 194—195°. — 2-Methyl-8- 
aniinonaphthalin, aus yorigem durch Yerseifung mit yerd. H2SO, (NaOH u. HCl 
fiihren nieht zum Ziele), gelbliehes Ol, das niclit krystallisierte. — Acetylderw., 
C13H13ON, F. 175—176°, aus A. — 2-Methyl-8-oxynaphthalin, aus yorigem durch 
Diazotierung u. Yerkochung, F. 107—108°, aus Bzn.; gibt in alkal. Lsg. mit diazo- 
tiertem p-Nitroanilin Violettfiirbung, die auf Zusatz von Siiure rot wird. — 2-Metliyl- 
8-bromnaphthalin, aus 2-Methyl-8-aminonaphthalin durch Diazotierung u. Umsetzung 
mit CuBr, gelbes 01. — Pikrat, diinne Nadeln aus A., F. 99—101°.

2-Mełhyl-4-7iilro-l-ace(ylaminonaphthalin,C13t l 120 ^ 2 i  aus 2-Methyl-l-acetylamino-
naphthalin durch Nitrierung mit H N 03 (D. 1,525) u. Acctanhydrid (Temp. unter 
25°), beim allmiihlichen Erwiirmen auf dem W asserbad erfolgt bei 45° Abscheiduug 
von Krystallen, hellgelbe Nadeln aus A., F. 240—241°, Ausbeute 66% der Theorie.
— 2-Metliyl-4-nitro-l-aminonaphthalin, Cu H ]0O2N2, aus yorigem durch Verseifung 
mit alkoh. HCl, perlmutterartige, orangefarbene Nadeln aus Bzl., F. 184—185°, Aus
beute 96% der Theorie. — 2-Methyl-4-nitronaplithalin, C11H,,0.1N, aus yorigem durch 
Diazotierung in alkoh. schwefelsaurer Lsg. u. Verkochung, blaBgelbe Nadeln aus 
A., F. 49—50°; daneben entstand eine in A. unl. Yerb., Prismen, F. 300—301°, die 
nieht niiher untersucht wurde. — 2-Methyl-4-aminonaplithalin (ygl. auch weiter oben), 
aus yorigem durch Red. mit Fe u. Essigsaure, F. 51—52°. — 2-Methyl-l,4-diamino- 
naplithalin, CUH 12N2,- aus 2-Methyl-l-amino-4-nitronaphthalin durch Red. mit SnCl2 
u. konz. HCl in alkoh. Lsg., sehwach gelbliche Krystalle aus Bzn., F. 111—113°.
— 2-Methyl-l,4-naphthochinon, aus yorigem durch Oxydation mit FeCI3 in Acet- 
anhydrid, durch Zusatz yon W. gefallt, citronengelbe Nadeln aus Bzn., F. 103°; 
beim Aufbewahrcn iindert sich der F .; dasselbe Chinon entsteht auch bei der Oxy- 
dation des 2-Methylnaphthalins (in Acctanhydrid) mit C r03 (in yerd. Essigsiiure) in 
der Hitze u. Fiillung mit W . — 2-Methyl-4-oxynaphtlialin, aus 2-Methyl-4-amino- 
naphthalin durch Diazotierung u. Verkochung, gelbliche Krystalle aus PAe., F. 90 
bis 91°; gibt mit diazotiertem p-Nitroanilin blauyiolette Fiirbung. — 2-Metliyl-4- 
bromnaphthalin, aus 2-Methyl-4-aminonaphthalin durch Diazotierung u. Yersetzen 
mit CuBr. — Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 90—91°. — Die Nitrierung des
2-Methyl-l-amitionaphthalins nacli F r ie d la n d e r  u. Szym ański (1. c.) wurde durch 
Behandlung des troekenen Nitrats des Amins mit konz. II2S 0 4 (66° Bć.) bei —12° 
bis —15° yorgenommen; das Reaktionsgemisch wurde auf Eis ausgegossen, der Nd. 
in 20%ig. II2S04 aufgenommen u. das Gemisch der Nitroamine mit NH3 gefallt. 
Durch wiederholte Umkrystallisation aus Bzl. wurde aus dem Gemisch ein Nitro- 
amin von unbekannter Konst. erhalten, lange, prismat. Nadeln, F. 202—204° (Acetyl- 
deriy., F. 224°); aus den Mutterlaugen wurde 2-Methyl-l-amino-5-nitronaphthalin 
isoliert, granatrote Krystalle, F. 136—138°. — Acetylderw., C13H 120 3N2, Nadeln, 
F. 221—223°. — 2-Methyl-4-nitro-l-bromnaphthalin, Cn IIBOaNBr, a) aus 2-Methyl-4- 
nitro-l-aminonaphthalin durch Diazotierung in II2S 04 u. Aeetanhydrid u. Versetzen 
mit CuBr, b) aus 2-Methyl-l-bromnaphthalin durch Nitrierung mit IIN 0 3 (D. 1,525) 
u. Aeetanhydrid bei 80", gelbe Nadeln aus A., F. 100—101°. — 2-Methyl-4-amino- 
naplithalin (ygl. auch weiter oben), aus yorigem durch Red. mit SnCl2 u. konz. HCl 
in alkoh. Lsg. — Die Dinitrierung des 2-Methylnaphthalins wurde mit IIN 0 3 
(D. 1,525) u. Konz. H2S04 in Aeetanhydrid yorgenommen (‘/2 Stde. W asserbad er- 
liitzen); die abgeschiedene M. wird zweimal aus A. u. einmal aus Aeetanhydrid um- 
krystallisicrt, wobei 2-Melhyl-l,8{V)-dinitronaphthalin erhalten w ird, F. 209°; durch 
Einengen der Mutterlaugen erhalt man ein zweites Dinitroderiy., das 2-Methyl-l,5- 
dinitronaphthalin, C,,H80 4N2, F. 131°, aus Aeetanhydrid u. aus A. — 2-Methyl-l- 
nitro-S-aminonaplithalin, Cu Hj00 2N2, aus yorigem durch Red. mit H2S in alkoh.- 
ammoniakal. Lsg. in der Hitze, danach 15 Min. unter RuckfluB erliitzen, Extraktion 
des Amins mit yerd. HCl; das Amin bildet glanzende Bliittchen aus A. oder Bzl.,
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F . 134—135°. Dasselbe Amin entstelit bei partieller Red. der Dinitroverb. mit 
SnCl,. — Acetyldcrw., ClnH 120 3N2, gelblichc Nadeln aus A., F . 192°. — 2-Mełhyl-
1,5-diaminonaphthalin, Cn lT12N2, aus der Dinitroyerb. durch energ. Red. mit Sn, 
SnCI2 u. konz. HC1 in alkob. Lsg., farblose Nadeln aus W. oder PAc., F . 125—128° 
(Zers.); dasselbe Diamin entsteht bei der Red. des 2-Methyl-l-amino-5-nitronaph- 
thalins, F . 136—138° (nach F r ie d l a n d e r  u . S z y m a ń s k i  aus 2-Methyl-l-amino- 
naphthalin durch Nitrierung). — 2-Methyl-l-nitro-5-bromnaphthali?i, aus 2-Methyl-l- 
nitro-5-aminonaphthalin durch Diazotierurig u. Umsetzung mit CuBr, lange, hellgelbe 
Nadeln aus A., F . 94°. — 2-Methyl-l-amino-5-bromnaphthalin, Cu HI0NBr, aus 
yorigem durch Red. mit SnCl2 u. konz. IICl in alkoh. Lsg., rosenfarbenc Lamellcn 
aus PAe., F. 53,5°. — Acetyldcrw., F. 184—185°. — 2-Methyl-l-oxy-5-bromnaphtlialin, 
CuH9OBr, aus dem entsprechenden Amin durch Diazotierung u. Verkochung, hell
gelbe Nadeln aus W ., F . 78—79°. — 3-Bromphthalsdure, aus yorigem durch Oxy- 
dation mit KM n04 in alkal. Lsg., F . 178,5°, aus W .; Anhydrid, F . 129 — 130°. —
2-Mcthyl-5-bromnaphthalin, aus 2-Methyl-l-amino-5-bromnaphthalin durch Diazo
tierung u. Verkochung in A., gelbliches Ol, das nicht krystallisierte. — Pikrat, gelbe 
Nadeln aus A., F. 91—92°. (Rcc. trav. chim. Pays-Bas 44. 360—75. 1925. Brno, 
Tschech. Polytechn., Lab. fiir organ. Chem.) Z AND ER.

A lfred  S chaarschm idt, L. H erm ann  und B. Szemzó, Aldehyde und Athylen- 
oxyd bei der Friedel-Craftssclien Synthese. Tragt man in 53 g Benzaldehyd -f- 150 g 
Bzl. unter Kiihlung 150 g A1C13 ein, erwarmt 2 Stdn. auf 40° u. 3 Stdn. auf 60°, 
so erhalt man nach Zers. mit Eis -f- HC1 u. Dampfdest. 21% (bezogen auf Benz
aldehyd) reines Triphenylmethan u. 30% Anthracen, letzteres zweifellos durch Abbau 
aus erstercm entstanden. Yerwendet man FeCl3 an Stelle von A1C13, kocht 21/2 Stdn. 
u. nach Zusatz von 84 g Bzl. weitere 4 Stdn., so erhalt man 30% Triphenylmethan 
u. nur 6%  Anthracen. Ersteres lJiBt sich so bequem darstellen. — Bei aliphat. 
Aldehyden verlaufen die Rkk. yerwickelter. i-Valeraldehyd u. Bzl. lieferten ein 
nicht trennbares Gemisch des zu erwartenden gesatt. Prod. mit 2-Hethyl-d,4-diphemjl-
3-buten, gelbes 01, Kp. 296—299°. — Einleiten yon dampfformigem Athylenoxyd 
-f- HC1 in Bzl. +  AIC13 ergab 1% fi-Phcnylathylalkohol, 40% Dibcnzyl u. liochmol. 
Prodd. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1914—16. 1925. Berlin, Techn. Hochscli.) L d b .

H elm u th  S cheib ler, F ra n z  Sotschek  und H. F rieae , Uber TetrahySrofurfurol. 
Berichłigung. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1443; C. 1924. II. 2153.) Ein neu 
dargestelltes Priiparat von Tetrahydrofurfurol besaB folgende, von den 1. c. mit- 
geteilten abweichende Konstanten: D .204 1,0727, na20 =  1,43415, n D20 =  1,43 658, 
n f*  =  1,44173, E 2 ™  fur u  =  —0,32, fiir /?—a  =  —2,6%. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1961. 1925. Charlottenburg, Techn. Hochscli.) L in d e n b a u m .

R,. Ciusa, Uber einige dem G-raphit analoge Substanzen. C ia m ic ia n  u. C iu s a  
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 30. I. 72; C. 1921. IH . 1272) haben auf die 
Existenzfahigkeit der Komplexe C„, C4S, C4NH u. C40  hingewiesen. Durch Poly- 
merisation entstehen aus diesen die Yerbb. (C0)n , (C4S)n , (C4NH)n u. (C40)u; die 
erste dieser Verbb. ist ais Grapliit aufzufassen, die anderen werden analog ais 
Thiophengraphit, Pyrrolgraphit u. Furangraphit bezeichnet. Die vom Vf. ein- 
geschlagene Methode zu dereń Darst. berulit auf der Zers. der polyjodierten Verbb.
— Tetrajodimidazol ergab bei 187° die Yerb. (C3iVi./)u unter Eliminiation von 
3 Atomen J, bei 450° entstand die Verb. ((73iVa)n; Tetrajodpyrrol gab bei 150° 
drei Atome J  ab, wobei eine schwarze, graphitahnliche M. zuruckblieb, die die 
Zus. (2 CĄN H J)n hatte. Ihre Konst. ist etwa ais I  oder I I  (X =  NH) aufzufassen.

C = C ---------C = C
6 i i ii

C------- ~ C C - J
^ X ^  I  ^ x ^

C- : -C c = c
Ą__d----
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Durch weitcre Jodabspaltung entsteht aus dieser Verb. (oder auch aus Jodol direkt) 
Pyrrolgraphit, C4NH; die erhaltene M. war jodfrei, der N-Gehalt betrug 19,7% 
(bereehnet 22,2%). — Tetrajodtliiophcn zers. sich bei 230—240°, bei 340° werden 
drei Atome J  abgegeben unter B. der Verb. (2ClS J)n (I oder I I ,  X =  S); diese 
ist bis 450° bestiindig, auch bei 490° ist das J  noch nicht quantitativ abgegeben, 
offenbar stellt sich ein Gleichgewicht zwischen J, Thiophengraphit u. Jodthiophen- 
graphit ein. Die vollstandige Entfernung des J  gelang schliefilich durch Erhitzen 
im offenen Bohr auf beginnende Rotglut im (sauerstofffreien) C 02-Strom. Der so 
erhaltene Thiophengraphit liatte die ungefShre Zus. (C4S)n ; der S-Gebalt betrug 
37,57% (bereehnet ca. 40%). — Zur Darst. des Furangraphits muBte das bisher 
unbekannte Tetrajodfuran dargestellt werden. Das Tetraacetat des Tetrahydrosy- 
mercurifurans (aus Furan u. Hg-Acetat) wurde in das Tetrachlorid, 0(CHgCl)4, 
iibergefuhrt; aus diesem entstand dureh Einw. von K J u. J  das Tetrajodfuran, 
farblose Nadeln aus PAe. -f- CS2, F. 145°. Bei 160° fiingt letzteres an , J  abzu- 
spalten; bei 262° erfolgt lebhafte Zers.; zur vollstiindigen Uberfiihrung in Furan- 
graphit muBte wieder im C 02-Strom auf beginnende Rotglut erhitzt werden. Der 
Biickstand enthielt noch O. — Beim Erhitzen von llexajodbenzol auf 400° blicb eine 
sehwarze M. zuriick, die der Zus. (C0)4J2 entsprach. Durch Erhitzen auf beginnende 
Rotglut wurde Benzolgraphit, (C0)n, erhalten, der dem gewohnlichen Graphit ziem- 
lieh iihnlich ist. Bemerkenswert ist, daB dieser Graphit bei vcrhiiltnismaBig nied- 
rigen Tempp. erhalten wird. (Gazz. chim. ital. 55. 385—89. 1925. Bologna, Univ., 
Ist. di Chim. Generale.) Z a n d e r .

H ans F isch e r und H ans B elle r, Synthese eines Tetrapyrrylatliylens und einiger 
Derwate des 2,3-Dimethylpyrrols. Naeh den Ergebnissen vorliegender Arbeit, ins- 
besondere aus dem Fehlen des Porpliyrinspektrums beim Athylen III., ergibt sich, 
daB fiir das Atioporphyrin die einfache Verkniipfung der 4 Pyrrolkerne durch eine 
Briickc C—C, wie es W lLLSTA TTEIl annimmt, nicht in Betracht kommt. VfF. nchmen 
an, daB auBer der Briicke C—C noch zwei weitere Methingruppen die Pyrrolkerne 
miteinander verkniipfcn.

Y e r s u c h e .  (Vgl. 
Diss. B e l l e r , Miinchen, 
1925.) Tetra-2,3-dime- 
thyl-4  - carb(ithoxypyrrijl-
iithan, C38H 60N40 8 (I.), 
aus 2 ,3-Dimethyl-4-carb- 
iithoxypyrrol mit sieden- 
der I0% ig. alkoh. Gly- 
oxallsg. u. konz. HCl; 
aus A., Eg. oder Pyridin- 
W., F. 238,5°; 1. in Chlf., 
unl. in W .; farbt sich am 
Licht, beim Losen u. Er- 
warmen in Eg. rot. — 
Gibt mit FeCl3 in sd. A. 

Tctra-2,3-dimethyl-4-carbathoxypyrnjlathylen, C38H48N j0 8 (III.), 
■a mit A1C13; gelbe Nadeln, aus wss. A., F. 229°; 11. in Chlf., 1. in

h 3c .

H,C.

C-COaR RO,C'
H

-C-
NH

C-CH .-1

C.CII3
NH J

II3C-Cj|-----

HSC
NH

iC-C02R r o 2c - q

II
J

N

iC-CH 3

C-CH,

H3C-
' ' t o  

E , C . O ^ >

C - c o 2c 3h 6 H jc .o .c -c n — nG-CH!aut.
NH

CII,

das Methen II. 
aus I. in sd. CS,
A., unl. in W .; die reingelbe Lsg. in Chlf. sehliigt mit 1 Tropfen konz. HCl naeh 
Rot um, ebenso in Eg. In  Chlf. Absorption im Violetten von X 462,9 ab, mit HCl 
versctzt Band von X 557,1—524,1; mit konz. H N 03 in Chlf. schlagt die Farbę gleieh- 
falls naeh Rot um u. zeigt den gleichen spektroskop. Befund, wird dann blau- 
stichig u. schlieBlich farblos; es entwickeln sich Stickoxyde. Die alkoh. Lsg. gab 
mit Na-Amalgam einmal das Athan I. — 2,3-Dimethyl-d-carbathoxy-5-formylpyrrol,
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C10I I 13NO3, aus dem Ester in abs. A. mit wasserfreier HCN u. IICl; fast weifie 
Nadeln, aus h. W., F. 129°; Ehrlicbs Rk. k. negatiy, beim Erwiirmen positiv. — 
Oxim, CI0H 14N2O3, F. 140°. — Semicarbazon, C11H 10N1Ó3, F. 212°. — Kondcnsations- 
prod. m it Ehodanin, C13H 14N2S20 3, F. 242°.,— 2,3-Dimetkyl-5-formylpyrrol-4-carbon- 
saurc, C8H0NO8, aus dem Aldehyd mit 15%ig. NaOII in sd. A.; aus h. W., von 
250° an Dunkelfiirbung, bei 259° Zers.; wl. in W., U. in A., unl. in Bzl. — 2,3-Di- 
mcthyl'5-pyrrolaldehyd, C,II0NO, aus der Aldehydsiiure in C02- oder N-Atmosphare 
bei 140 min u. 280°; farblose Krystalle,, aus W., F. 126"; 11. in A., 1. in W. —
2.3-Dbnethyl-d-carbdthoxy-5-acetylpyrrol, CnI I15N 03, aus 2,3-Dimethyl-4-carbiithoxy- 
pyrrol u. Acetonitril in absol. A. mit IICl; aus W., F. 129—130°; 11. in A., A. 
Ehrlich in der Kfilto negatiy, beim Koclien positiv. — 2,3-Dimethyl-5-acetylpyrrol, 
CsH[[NO, aus 2,3-Dimethyl-5-acetylpyrrol-4-carbons;iure bei der troekenen D est.; das 
Destillat ist rotgelb, riecht nach 2,3-Dimethylpyrrol; Ehrlich kalt positiy; farblose 
Krystalle, aus A. -f- W., F. 112,5°; Ehrlich kalt negatiy, beim Koclien positiy. — 
Bis-2,3-duncthyl-4-carbathoxypy>ryl-5-mcthan, Clt,H20N20 4, aus 2,3-Dimethyl-4-carb- 
iithoxypyrrol in sd. A. mit 40n/0ig. CII20-Lsg. u. konz. HC1; Nadeln, aus 80°/0ig. 
A., F. 180°; unl. in W. — Bis-2,3-dimethyl-4-carbdthoxypyi'ryhnethencMorhydrat, 
C10H2sN2O4Cl, aus 2,3-Dimethyl-4-carbatlioxy-5-formylpyrrol u. 2,3-Dimethyl-4-carb- 
atliosypyrrol in sd. konz. IICl; rotę Nadeln, aus Chlf.-PAe., F. 163°, von 152° ab 
VcrfSrbung; 11. in A., W., wl. in A. Die Lsg. in Eg. zeigt ein Band von X  559,9 
bis 465,8, im Violetten von X  417 ab Absorption. — Das freie Melhen
(II.), aus dem Chlorhydrat in A. -f- verd. NaOH, gibt rote Krystalle, aus A., F. 156°;
11. in A., A.; die gelbbraune Lsg. in A. schlSgt beim AnsSuern nach Rosa um, 
beim Alkalisieren zuriick nach Gelbbraun; absorbiert in A. den blauen Teil des 
Spektrums von A 517 ab, Beginn yerwaschcn. Absorption in Eg. Band von X  551 
bis 508,7, weiter beschattet bis A, 4S4, Beginn u. Ende yerwaschcn. — Y408 •
Ok, Nadeln, aus wss. CII3OH, 11. in' A., Eg., unl. in \V .; Absorption: in sehr yerd. 
Chlf.-Lsg. 2 Banden, ein starkes yon A 570,3—544, ein schwacheres von X  516,5 bis 
485,3; auf Zusatz yon Eg. starkes Band yon 7.550,5—512, weiter beschattet bis 
X 485,4. — Bis-2,3-dimethy]-4-carbSthoxypyrrylmethan gibt in sd. absol. A. m itFeCl3 
das Methen II. — Bi$-2,3-dimethyl-5-carbathoxypyrryl-d-methan, CI9H2i!N20 4, aus
2.3-Dimethyl-5-carbiithoxypyrrol, in sd. A. mit 40°/oig. CHsO-Lsg. u. konz. HC1;
fast weifie Nadeln, aus yerd. A., F. 207—208°. (L ie b i g s  Ann. 444. 238—48. 
1925. Miinclien, Techn. Ilochschule.) B o s c h .

W. K onig , Uber „vinylenhomologe“ Indol- wid Pyrrolfarbstnffe. Vf. untersucht 
umfassend den Ein fiu C der streptostat. Einfugung yon Vinylengruppen in ein kon- 
jugiertes System auf Lichtabsorption u. Farbstoffcharakter u. greift im folgenden 
nur einige Fiille heraus. Sie leiten sich von den PolymethinfarbstofFen der all- 
gemeinen Formel I. ab, denen die yom Yf. u. ZlNCKE gleichzeitig entdeckten so- 
genannten „Pyridinfarbstoffe11 mit R =  H  u. n =  3 angehoren. Einen besonderen 
Fali bilden die Heterocyclo-Polymethinfarbstoffe, bei denen die Polymetliinkette an 
gewissen Stellen iiber Heteroringe hinweglauft. Setzt man in I. z. B. Rj =  CcH5 
u. ertcilt diesem zugleich die Rolle des R an zwei s. gelegenen CR-Gruppen, so 
gelangt man zu Indolfarbstoffen des allgemeinen Typus II., wenn man gleichzeitig 
die Polymetliinkette aus CH-Gliedern bestehen laBt. Bekannt waren bisher Bei- 
spiele mit n =  1 u. 3, unbekannt dagegen solche mit n == 2. Letztere sind neuer- 
dings aus ^-Athosyacroleinacetal, CjHjO-CH : CII • CHtOC2H5)a, oder Propargyl- 
acetal, CH • CH-CH(OCiII,() j , u. Indolen mit freier ^-Stellung erhalten worden, so 
daB nunmehr eine luckenlose Reihe yon drei „vinylenhomologen“ Farbstoffen zur 
Verfiigung steht. — Um den opt. EfFekt der inneren Substitution beim Ubergang 
yon I. in II. kennen zu lemen, wurden die einfachsten Yertreter beider Typen mit- 
einander yerglichen, namlich I. (R n. R, =  H , Rj =  C6H 5, n =  3) u. II. (R u.
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K, =  H , n — 1). Eine Tabelle, welche die Ostwaldschen Farbtiine von Aus- 
fiirbungen auf tannierter Baumwolle u. die Absorptionsmaxima wiedergibt, zeigt, 
da8 jener tjbergang batbochrom wirkt u. daB die Ilauptbande von I. in ciue lang- 
wellige scliwache u. eine etwas kurzwelligere starkę bei II. aufgeliist wird (vgl. 
Alinliches bei KOnig u. M e ie r, Journ. f. prakt. Cb. 109. 324; C. 1925. I. 2695).
— Bei den Farbstoffen II. bewirkt R =  CII3 eine nicht unbetriichtliche ncgatiye 
Farbverschiebung. — D ieW rkg. strcptostat. eingefiigter Yinylcngruppen erliellt aus 
dem Vcrgleich der drei Farbstoffe II. (R =  CH9, R, =  II , n =  1 , 2 u. 3). Die 
crste Vinylengruppe bringt eine positiye Yerschiebung des Hauptmaximums um 
73 fi/M, die zweite eine weitere von 103 flfi hervor. Jcdem „Vinylensprung“ cnt- 
spricht cin Sprung von 20 Einheiten der Farbskala. Im Ubrigen verlaufen die Ab- 
sorptionskurven der drei FarbstofFe so ahnlich, daB an weitgehender Familien- 
iihnlichkeit nicht zu zweifeln ist. — Die aus den besproehenen Farbsalzen isolicr- 
baren Farbbascn III. besitzen noch den bekannten sauren Charakter der am N un- 
substituierten Indole u. bilden mit starken Alkalien Salze, die leicht liydrolysierbar 
sind u. bisher nicht rein isoliert wurden. Wichtig ist, daB diese „acihalochromen-1 
Verbb. opt. weitgeliend mit den entsprechenden „oniumhalochromen“ Yerbb. tiber- 
einstimmen. Die Maxima des Perchlorats u. des Na-Salzcs von III. (R =  CHS, 
n =  1) fallen fast zusammen, wiilirend bei n =  2 u. 3 die Alkalisalze einen kleincn 
positiven Farbeffekt gegeniłber den Sauresalzen auf weisen. Ilieryon abgcschen, 
liefert III., das zugleich ais Anhydrobase u. ps-Siiure fungiert u. dessen Eigcnfarbe 
sich mit wachsendem n von Gelb nach Rot yerschicbt, init starken Siiuren u. Al- 
kalicn den gleichen Farbeffekt. — Mittels des eingangs angegebenen Verf. wurde 
auch der Pyrrolfarbstoff IV. synthetisiert, ein Vinylenhomologes des von F isc h e r  
u. Z erw eck  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1947; C. 1922. III . 074) beschriebenen 
„Bispyrrylmethens". E r ist auffallcnd tief gefiirbt (Ton 40 der Farbskala). Die 
Wrkg. der Vinylengruppe betriigt hier rund 100 yu/u, u. zwar sowohl fiir die Onium- 
wie fiir die Acisalze.

Bzgl.- der Nomenklatur dieser Farbstoffe verf:ihrt Vf. wie in der Cyaninrcihe 
(vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3306; C. 1923. I. 443). E r nennt den einfachsten 
Vertreter der Pyrrolreihe, der in drei Spielarten auftreten kann u. sichcr gelb ist, 
„Pyrroflavinu ; V. wiire die 2,2'-Verb., auBcr dieser sind eine 2,3'- u. 3,3'-Verb. mog- 
lich. III. (R =  11 , 1 1 == 1) konnte ais 3,3'-Bisindolpyrrofłavin bezeichnet werden, 
Vf. fiihrt jedoch wegen seiner roten Salze den besonderen Namen „3,3'-Indorhodin“ 
ein. Fiir die Bezeichnung der Vinylengruppen gilt das 1. c. Gesagte.

R ^ N  (TRI C02CaII5.C r- n C-CH3 CII3-C|= = 1C-C02CJ1I6
[ [CR1 n_ i ^ < E ,l GH3. ( M J c- C H  : C H -C H  : d ^ J c - C H ,

Cl-N -H

C—[CH], n_i—Cl-------C L n_1 R ^ J ^ J
CR RcL  X J NH N

-C I I  C IIr^==jC H  

H C \ , > C -  C H = 0 ’\  ,p C l i
V. NH 6 N

słrepto-Monovinylen-2^’-dimethyl-3,3'-indorhodhiiumperchlorat, C2,H190,N aCl (II., 
R =  CH3, Rj =  H , X  =  C104, n =  2). Aus 2-Metbylindol, Propargylacetal u.
2 Moll. II Cl O., (Wasserbad, 1 Stde.). Dunkle, griinschillernde Krystalle aus Nitro
benzol, die oberhalb 280° verpuffen, fast unl. in W ., zl. in h. A. Maxima in A. 
bei 555, 400 n. 340 fi/i. — Bromid, CslHiSN2Br, nach Auskochen mit Aceton griin 
schillemde Krystalle. — Anhydrobase (III., R =  CH„ n =  2). Aus den Salzen in
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A. mit NH4OH -f- W . Dunkelbraun, fcinkrystallin., P. iibcr 250°, 11. (orangerot). 
In A. brcitc Bancie mit Boden bei ca. 475 n/j. Gibt mil NaOC2H8 oder konz. 
NaOII das carminrote Na-Saiz; Hauptmaximum bei 560 fj,u, Nebenbanden bei 395 
u. 320 jxtl. — strc.pto-Monovin;/lcn-2,2' ,5,5'-teira»iethyl-3,3'-indorhodiniumperchlorat. 
Aus 2,5-Dimethylindol. Griinschillernde Nadeln, alkoh. Lsg. yiolett. Masimum in 
A. bei 560 uf/,. Farbliase orangerot. Na-Salz tiefblaurot, Maximum bei 564 nu . — 
strepto - Monovinylen - 3,5,3', 5' - tełramęłhyl-4,4'-dicarboxdthyl-2;2'-pyrroflaviniumchlorid, 
Cn H,,70,N vCl (IV.). Aus 2,4-Dimethyl-3-carboxyathy]pyrrol in alkoh.-salzsaurer Lsg. 
Yiolettblau schimmernde Nadeln, F. 211°, zwl. in A. (violett), swl. in W. Masimum 
bei 567 fjifi. Fiirbt tannierte Baumwolle klar yiolett. Anliydrobase rotbraun, Lsg. 
in A. orangefarbig mit unscharfem Maximum bei ca. 490 (X(l. Na-Salz yiolett, Maxi- 
mum bei 586 /j/a. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 8 . 743—48. 868—69. 1925. Dresden, 
Tcchn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

G aetano M m unni, Neue Synłhesen von słicJciłoffhalłigen hełerocyclischen Kemen. 
I. Pyrazolcarbonsauren durch Dehydrolcondensałion der Aldchydhydrążone m it Acet- 
cssiysaureestern. Nach einer ausfuhrlichen Besclireibung der yerscliiedenen Wege 
zur Synthesc von Pyrazolcarbonsauren u. C-Alkylpyrazolen besclireibt Vf. folgende8 
neues Yerf. zur Darst. von Pyrazolcarbonsauren, das auf der Kondensation von
Aldehydhydrazonen mit Acetessigsaureestern beruht. Die urspriingliche Absicht 
des Vfs. war die Synthese von Pyridazonen aus Aldehydhydrazonen u. ^9-Keto- 
saureestern nach dem Schema:

CH,
c 0h 5- c h  c h 3 a

N OĆ =  CaH6-
^ N I I  ^ C l l j  .

Ó0H6 COOCjHj

Durch Einw. von Benzaldehydphenylhydrazon auf Acetcssigsaureiithylester (I) 
wurde indessen eine Vcrb. C,n (II), F. 140°, erhalten, die offenbar nach 
folgendcr Gleichung entstanden war:

C13H,,N2 +  2 C J I,00 3 =  C4iI-I160 2N2 +  2 C2H6OH +  2H 20.
Bei der Hydrolyse mit konz. KOH ergab I I  eine Verb. vom F. 112—113°, bei

der Bromierung in Chlf. bei gewohnlicher Temp. ein Bromderiy. vom F. 160°. Bei 
Wiederholung der Verss. mit neuem Materiał (I von KAnLBAUM) zwecks Darst. 
groBerer Mengen I I  zur Best. der Konst. wurden jedoch ganz andere Resultate er
halten. I I  konnte unter keinen Umstanden mehr erhalten werden. Beim Erliitzen 
bis auf 200° erfolgte uberhaupt keine Rk., wahrend mit den ersten Priiparaten die 
Kondensation bei 195—205° erfolgt war. Bei Verwendung von Kondensations- 
mitteln (ZnCls) erfolgte dagegen schon bei 130—135° lebhafte Rk. unter Gasentw.; 
aus Benzaldehydphenylhydrazon u. I  entstand eine Verb. vom F. 105°, die von 
I I  yollstiindig yerschieden war; die neue Verb. erwies sich ais 1,3-Diphenyl-S- 
methylpyrazol 4-carbonsaureałhylester. Die Kondensation war unter H-Abspaltung 
nach folgendem Schema yerlaufen:

H 6CjOsC-

c h 3-
Aus Salicylaldehyd u. I  (-)- ZnCl2) wurde unter Freiwerden von je  1 Mol. W., 

A. u. H 2 das Lacton der l-Phcnyl-5-mcthyl-3-(o-oxyphenyl)-pyrazol-4-carbonsdure (III) 
erhalten, das durch A.-Abspaltung aus dem entsprechenden Saureester entstanden

/ i H  H;C-C6H5

N i j + .....1
CÓ.........H:N^C0HS

h 5c 2o 2c .
CH,.

C-C0H5
In +  Hso  +  h 2 
c 6h 6

C r^ N C H
N i Ł J c O  +  ° 'H‘0H +  H-°

N

Ć0H=
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war. Aus I I I  entsteht durch Einw. von alkoh. Kalilauge ein K-Salz, das bei der 
Zers. mit HCl die freie l-Phenyl-5-methyl-3-(o-oxyphenijl)-pyrazol-4-earbonsdure liefert, 
die ihrerseits leicht wieder in das Lacton ubergefiihrt werden kann. Fiir den neu ent- 
standenen, aus Cumarin u. Pyrazol bestehenden Grundring schliigt Vf. die Be- 
zeichnung Pyrazocumarin yor, so daB I I I  danach ais l-Phenyl-5-methylpyrazo- 
cumarin zu bezeichnen wiire. — Durch Variation der Phenylhydrazone wurdeu naeh 
demselben Schema eine Reihe anderer Pyrazolcarbonsiiureester dargestellt, aus 
denen durch Verscifung. die freien Sauren erhalten wurden. Die Kondcusationen 
wurden im allgemeincn bei 120—135° yorgenommen.

Y c rs u c l is tc i l .  (Mitbearbeitet von G. Lazza- 
r in i  u. S. D'Urao.) l-Phenyl-3-n-hexyl-5-methtyl- 
pyrazol-4-carbonsdure, C,7H220 2N ,, aus Ónanthol- 
phenylhydrazon u. Acetessigsiiureiithylester (I) 
durch Erhitzen in Ggw. yon ZnCl2 (einige Stdn.) 
u. Verseifung des roheu amorphen Reaktionsprod. 
mit 10°/uig. alkoh. Kalilauge, F. 100—101° (Zers.), 
aus Lg., Ausbeute gering, da die Hydrazone der 
aliphat. Aldehyde durch ZnCl2 leicht ycrliarzt 
werden. — l,3-Diphcnyl-5-methylpyrazol-4-carbon- 

saure, C17H u 0 2N2, F. 193—194° (Zers.), aus Benzaldehydphenylhydrazon u. I  u. 
Verseifung des entstandenen Atliylcsters (F. 105"). — l-Phenyl-3-(m-nitrophenyl)-5- 
methylpyrazol-4-carbonsdure, C17H 130 4N3, F. 207—208° (Zers.), mit m-Nitrobenz- 
aldehydphenylhydrazon, enthalt aus Bzl. 1 Mol. Bzl. auf 3 Moll. Siiure, aus A. 
ohne Krystallfl.; Athylester, F. 105,5—106,5°. — l-Phcnyl-3-(p-nitrophenyl)-5-methyl- 
pyrazol-4-carbonsdure, C17H 130.,N3, F. 209,5—210° (Zers.), mit p-Nitrobenzaldehyd- 
phenylhydrazon, weiBe Nadeln aus Bzl. mit 1 Mol. Bzl. auf 3 Moll. Siiure, das bei 
der Umkrystallisatión aus A. nicht yollstiindig abgegeben wird; Athylester, gelbe 
Nadeln, F. 107—108°. — Lacton der l-Phenyl-5-mfthyl-3-(o-oxyphenyl)-pyrazol-4- 
carbonsdure (l-Phenyl-5-melhylpyrazocumarin), C17H 120 2N2 (III) , aus Salicylaldehyd- 
phenylhydrazon u. 1 , weiBe Nadeln aus A., F. 182—183°. — l-Phenyl-5-methyl-3- 
(o-oxyphenyl)-pyrazol-4-earbonsdure, Ci7I Iu 0 3N2, aus yorigem durch Erhitzen mit 
alkoh. Kalilauge u. Zerlegung des entstandenen K-Salzcs mit HCl, feine Nadeln 
aus A., F. ca. 160°, wobei unter Wasserabspaltung wieder das Lacton entsteht, das 
sich auch aus der Siiure durch Erhitzen mit Benzoylchlorid bildet. — l-Phenyl-3- 
anisyl-S-methylptjrazol-4-carbonsdure, C,8H 160 3N2, mit Anisaldeliydphenylhydrazon, 
weiBe Nadeln aus A., F. 177—178°; Athylester, F. 88—89°. — l-Phenyl-3-piperonyl-
5-methylpyrazol-4-carbo7isaure, Ci8H ,40,N 2, mit Piperonalphenylhydrazon, weiBe 
Nadeln aus A., F. 203—204° (Zers.); Athylester, F. 97—98°. — l-(p-Tolyl)-3-phenyl-
5-methylpyrazol-4-carbonsdure, C18II100 ,N s , mit Benzaldehyd-p-tolylhydrazon, gelb- 
liche Nadeln aus 50°/0ig. A., F. 202—203° (Zers.); Athylester, lange, weiBe Nadeln 
aus A., F. 94—95°. (Gazz. chim. ital. 55. 502—39. 1925. Catania, Univ., Ist. di 
Chim. Farmaceut.) Z a n d e e .

C. Biilow  und K. B a u r, Neue Azokombinationcn mit Diacetbernsteinsaureester 
und die Biilowsphe Synthese substituierter Pyrazole. N a e h  B O l o w  u . S c h l e s in g e r  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 3362 [1900]) kondensieren sich die aus Diacetbernstein
saureester erhaltlichen fettaromat. Azoyerbb. I. zu den Pyrazolen III. Ais Zwischen-

R .
CO.CH3 

N : N-C.COsC2H6
R-N -N =

Ó h .C 0 2C2IL
c o -c h ,

ÓO-CH,
OH

CHs . ( b =

-C-COsCalI 5

II.

Ć -C O jC A

IH.
R -N -N  : C-COsC2H 6

I I
CII3 • C = C  • COsCjHł

N N -C JL

C-CH,
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prod. iat II. anzunebmen (Wanderung einer Aeetylgruppe). Yff. liaben die Bk. auf 
Monoacetyldiamine u. Benzidin ausgedelint.

CQ [Acctyl-p-phenylendiaminazo]-diacetbern-
H C r T ^ N  • C JL  • N • N : C -C O JI steinsaurediathylcster, C,0H jSO7N3 (I., R =

H O - 0 'I ^ J n  CH3- Ć = Ć - C 0 2H G H sC O .N H .C Ą ). Li1 die Lsg. von Di-
3 acetbernstemsaureester-|-Na-Acetat m verd.

2 A. liiBt man diazotiertes Acetyl-p-phenylen-
diamin einflieBen, spiiter W . einriibren. Nadelchen aus Bzl., F. 134°. — 5-Methyl-
l-[p-acetaininophcnyl}-pyrazol-3,4-dicarbonsdurecster, C1SH210 6N3 (III., R == CH3C0- 
N H .C 0H4). Aus I. durch Schmelzen, mit sd. verd. A. oder Essigsiiurc, cinfacher 
durch Verkoehen des ursprunglichen Kupplungsgemisches. Tiifelclien aus verd. 
A., F. 158°. — Dicarbonstiwe, C14H 130 6N3. Mit sd. alkoh. KOH, Di-K-Salz in essig- 
saurer Lsg. mit IICl fallen. Niidelclien, F. 264° (Zers.). — 5-Methyl-l-[p-amino- 
phenyl]-pyrazol-3,4-dicarbonstiurc, C1SHU0 4N8. Aus III. mit IICl (1 : 1). Nach Aus- 
koehen mit A. F. 276° (Zers.), von amplioterem Charakter, trotzdem diazotierbar. — 
[5 - Metliylpyrazol -3,4- dicarbonstiwe-1-p- anilinazo] - acetessigester, C18H 180 7N4. Das 
vorige wird in IlCl-Suspension diazotiert (schliefilich auf 65—75° erwfirmen) u. bei 
35° in alkoh. Lsg. von Acetessigester -f- Na-Acetat gegossen. Krystalle aus A., 
F. 215—216° (Zers.). — f 5-Methylpyrazol-3,4-dicarbonsSure-l-p-anilinazo]-acelcssig- 
stiureanilid, C22H 19O0N6. Mit Acetessigsaureanilid. Aus sd. Acetessigester, Zers. 
bei ca. 266°. — [5-Methiylpyrazol-3,4-dicarbonsdure-l-p-anilinazo]-acełondicarbo)isdure- 
ester, C21II220 9N4. Blattchen aus A. -j- W., krystallwasserhaltig, F. unscharf ca. 
140° (wasserfrei). — Verb. 0 ^ 1 1 ^ 0 ^  (IV.). Aus dem yorigen mit KOH (nicht 
ganz rcin erhalten). Nadelchen, Zera. bei 265°. — Monoacetylbenzidin. Aus Ben
zidin u. Acetanhydrid in Chlf. bei 5°, abdest., Riickstand in sd. A. losen, einengen 
u. etwas W. zusetzen. Nadelchen aus A. -f- W.J F. 195—196°. — [Monoacetyl- 
benzidinazo~\-diacetbcrnsteinstiureester, C20H 29O7N3 (I., R =  CH3CO.NH-C0H,.C|,H4). 
W ie oben, bei Zimmertemp., dann 35° diazotieren. Aus A., F. 163° (Zers.). —
5 -M cthyl-l-[p- acetaminodiphenyl]-pyrazol-3,4- dicarbonsdurcester, C24H25OsN3 (III., 
R =  CH3CO-NH.C(jH4.C0Hj), Tiifelclien aus verd. A., F. 168°. — Dicarbonstiurc, 
F. 285° (Zera.). Saures K-Salz, C20H,60 5N3K. Aus der wss. Lsg. des Di-K-Salzes 
mit COa. Krystallin., Zers. bei 325°. — 5-Methyl-l-[p-aminodiphcnyl]-pyrazol-3,4-di- 
carbonstiure, C18H 150 4N3. Mit sd. HCi (1 :1). F. 287° (Zers.). — Diacctbernstein- 
saureester-[azobenzidinazó]-diacetbernsteinsdureester, C36H 420 12N4. Wie oben mit 
Tetrazodiphenyllsg. Aus A., gelblich, F. 152° (Zers.). — l-p-Diphenylbis-[5-methylpyr-

( CO2C2H6-C :N .N .C 0H4.C0H4\
azol-3,4-dicarbonsaureester], C3JH340 8N4 ^III., R =  q q  c  H Ć = Ó  CH / ’

Krystalle aus A., F. 141°. — Tetracarbonsdure, F. 302° (Zers.). Saures K-Salz, 
C2JH la0 8N4K2, krystallin., yeriindert sich nicht bis 350°. — Mit sd. HCI ist der 
Ester nicht verseifbar. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1926—32. 1925. Tiibingen, 
Univ.) L in d e n b a d m .

R. Ciusa und E. P aris i, Uber die Peroxyde der Aldoxime. III. (II. vgl. Gazz.
chim. ital. 53. 667; C. 1924. I. 2345.) Kritik zu den yerschiedcnen fiir die Per-
oxyde der Aldoxime aufgestellten Konstitutionsformeln. A uf Grund ilires Verh. 
werden die Peroxyde ais Verbb. aus je  einem Mol. unyeriindertem Aldoxim u.

q  Nitriloxyd (I) aufgofaBt. Bei
R -C H : NOH 1 _____ 11 der Oxydation wird zuniichst

I  .  __ ® * \ n  das unyeranderte Aldoxim in
1 ' jg----------C—R ^as Nitriloxyd ubergefiihrt; die

beiden Moll. Nitriloxyd treten 
dann zum a-Dibenzenyloxoazoxim (II) zusamnien (ygl. R o b i n , Ann. de Chimie [9]
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16. 89; C. 1921. III. 1105). W eitcrbin gibt dic ueuc Formel gute Erkliiruugen fiir 
dcu Verlauf dor Zers. der Peroxyde, sowie der Red. mit Zn u. Eg. (Gazz. chim. 
ital. 5 5 . 4 1 6—21. 1925. Bologna-Bari, Univ., Ist. di Chim. Generale.) Z a n d e r .

F. K ro llp fe iffe r, H. Schultze, E. S chlum bohm  und E. Som m erm eyer, Uber 
Thiochromanonc und Umwandlungsprodukic. II. (I. vgl. K r o l lp f e i f f e r  u. S ch u ltz e , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1819; C. 1923. III. 1226.) Da der RingscliluC mancher 
/?-[Arylmercapto]-propioi)sauren theoret. zu zwei isomeren Thiochromanonen fiihren 
kann, so war ein Verf. zur Konst.-Best. dieser Verbb. notwendig. Der naehst- 
liegende Weg war die Alkalispaltung der entsprechenden Thiochromone. Man 
braucht lctzterc nicht einmal zu isolieren, sondern behandelt die 3-Bromthiochroma- 
none (I.) direkt mit wss.-alkoh. Alkali. Dieselben zerfallen so recht glatt in IIC O JI 
u. o-Acctołhiophenole, ein Verf., das sich zur praparatiyen Darst. letzterer Verbb. 
empfichlt. Anders yerlauft die Spaltung bei Alkylsubstitution im Heteroring, nam- 
licli unter ebcnfalls recht glatter B. von o-Mercaptobenzóesauren. Trotzdem ist dieser 
Weg yorliiufig nicht gangbar, da die zum Yergleich benotigten o-Acetothiophenolc 
scliwer zugiinglicb sind. — Erfolgreicher war der folgende W eg: In der Absicht, 
durch direktc Alkalispaltung der 3,3-Dibromthiochromanonc (II.) zu bekannten 3-0xy- 
thionaplithenen zu gelangen, wurden statt dieser dic 3-Oxythionaphłhen-2-aldehyde (V.) 
erhalten. In erster Phase entstehen unter IIBr-Abspaltung 3-Bromthiochromo»e(Ul.), 
welche unter Aufspaltung zu IV. u. nochmaliger HBr-Abspaltung in V. ubergehen. 
Prakt. fiihrt man zuniichst II. mittels Dimethylanilin in III. iiber u. behandelt 
letztere mit Athylatlsg. Die Vergleiehspriiparate zu V. werden, wic K r o l lp f e i f f e r  
u. THORN (noch nicht yeroffentlieht) gefunden haben, yorteilhaft aus Oxythio- 
naphtlienen mittels der Gattermannschen Aldehydsynthesc dargestellt. Auf diesem 
Wege wurde z. B. die Konst. des 5,6-Bcnzothiochromanons (I. Mitt.) endgiiltig sicher- 
gestellt. — Dic mehr oder roinder leichte Aufspaltung des Heteroringes in den 
Tjiiochromonen ist ubrigens abliangig yon der Art des Substituenten in 3. Br 
begiinstigt sie, so daB Einw. von k. Athylat schon geniigt, OH yerhindert sie. — 
Bei der Darst. yon I. u. II. treten dunkelrote Perbromide der Formel VII. ais 
Zwischenprodd. auf, die sich in die auch aus den Thiochromanonen u. HsO, er- 
liSltlichen Sulfoxyde VIII. iiberfiihren lassen. Schon bei Zimmertemp. gehen sie 
unter HBr-Abspaltung in I. iiber. Mit sd. Diathylaniiin werden die Thiochromanonc 
regeneriert.

Bemerkcnswert ist dic yerschiedene Wrkg. HHal-abspaltender Mittel auf I. u.
II. N-Dialkylaniline nehmen HBr heraus unter B. von Thiochromonen aus I. bezw.
III. aus II. Ebenso wirken konz. wss. NH,OH, KCN u. krystallisiertes Na-Acctat 
in A. auf I. Wss.-alkoh. Alkali yerliiilt sich wie Athylat (ygl. oben). Trockencs 
NII3 in absol. A. ersetzt das Br in I. durch NHS. Ganz abweiebend yerlSuft die 
Einw. yon wasserfreiem Na-Acetat in Eg. auf I., es bildefl sich auBer wenig Thio
chromonen Br-freie Verbb., die Vft'. ais 3,3'-Dltlńoc1iromanolene der Formel X. 
auffassen. Ais Zwisclienphase wird IX. angenommen. [Die Rk. besitzt ein Analogon 
in der B. yon Thioindigo aus 2 Moll. 2-Brom-3-oxythionaphthcn.] Die Ausbeute an 
X. ist abliangig v.on den Substituenten im Bcnzolkern, sie ist beim 6-Mctliylderiy. u. 
bcsonder3 beim 6-Methoxydcriv. groBer ais bei der Stammsubstanz, dagegen beim
6-Chlor- u. 2,0-Dimethyldcriy. gleich Nuli. Bei Verss., eine Verb. vom Typus X. 
durch Kondensation yon 6-Methylthiochromanon u. 6 -Metliylthiochromonol-p- 
dimethylaminoanil (ygl. A r n d t ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1278; C. 1923. III. 
383) mittels Acetanliydrid zu synthetisieren, bildete sich nur die Acetylyerb. XI. 
des Anils. Auch erhalt man weder aus 3-Brom-6-mcthylchromanon noch aus 
(9-Brom-a-tetralon ahnliche dimol. Prodd.; ersteres liefert nur 6-Methyleliromon, 
letzteres a-Tetralon, u- u. ^9-Naphthol. — Aus X. u. konz. HsS 04, besser aus den 
Dibromiden XII. u. tertiaren aromat. Basen ontsteht eine neue Gruppe yon Kiipen-

VIII. 1. 7
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farbstoffen X III., die ais 3,3'-Dithiochro>none bezeichnet. werden. Infolge der ge- 
kreuzten Konjugationen ist ihre Farbstarke geringer ais die der Thioindigofarb- 
stoffe, das Ziehvermogen auf Wolle ist fast erloschen, docli besitzen sie ebenfalls 
liervorragende Wasclieohtheit. Substitution in 6 bewirkt, wie beim Thioindigo in 5, 
Versehiebung des Farbtons nach Blau. — Im AnsehlnB liicran wurde auch die 
lIBr-Abspaltung aus dem Dibromid XIV. des von A r n d t  (1. c.) dargestellten 3-Bcn- 
zyliden-6-methylthioćhromanons untersucht. Mit sd. Dimethylanilin wird unter Ab- 
spaltung von 2 Br die Stammsubstanz regeneriert. Beim Erhitzcn auf wenig iiber 
den F. (170°) wird dagegen HBr eliminiert unter B. von XV., in dem das Br recht 
reaktionsffihig ist. — Einw. von Grignardreagenzien auf Thiochromanone fiihrt zu 
den Thioćhromanolen XVI., I l20-Abspaltung aus diesen zu den ct-Thiochromenen 
XVII. Red. der Thiochromanone nach C l e m m e n s e n  liefert dic oligen Thiochro- 
tnane XVIII., die durch Oxydation zu Sulfonen identifiziert werden.

CO CO CO CO C-OII
!'^^iC H Br \rtOiCBra NiOhCBr \,f^>.CBr

Ic h  o h

Had > C H a
c h 2

CO

Y i c -
2 S XIII..

n .C 0H4.N(CII3)2

XL'Ich '0113

' > f " ’̂ - |CBr.CIIBr-C ,H ,

/ U ® ,
S XIV.

co
C -C H B r.C JIj 
CH 

S XV.

CR
^ C H

Ich,
Ś XVII.

CFL

XS
S XVIII.

V e rs u c h e . Darst. der Ausgangsmaterialien wie in der I. Mitt., der ^?-IIalogen- 
propionsauren nach K r o l l p f e i f f e r  (D. R. P. 410185; C. 1 9 2 5 . I. 1909), der Mcr- 
captane auch aus den Amincn iiber die Xanthogenester. — fi-[p-Chlorphcnylmw- 
captó]-propionsaure, C0H0O2ClS, Krystalle aus CH3OII oder PAe., F. 90—91°. — 

-Mcthoxyplienylmcrcapto]-propions(iure, Cmli^OjS, Blattchen aus Bzl.-PAe., F. 81 
bis 82°. — fi-[Tetralyl-l-mercapto]-propionsaure, C13H ItJ0 2S, Blattchen aus Bzl.-Lg., 
F. 95°. — Die Kondensationen mit ^-Chlor-n-buttersaure miissen wegen leichter B. 
von Crotonsaure vorsichtig ausgefiihrt werden. — fi-[Phenylmercapto]-n-butte>saure, 
C10H 12OaS, dickfl. Ol, Kp.10 185°. — ft-[p-Tolylmercaplo}-n-butle>-sdurc, C11I I„ 0 2S, 
K p .10 193°, nach Erstarren in A.-CO, Prismen aus PAe., F . 44—45°. — G-Chlorihio- 
chromanon, C9H:0C1S, Prismen aus Bzl.-PAe., F. 67—69°. — 6-Methoxytliiochromanon, 
C10HJ0OaS. Der RingschluB wird hier durch VakuumdesŁ mit PaOs ausgefiihrt. 
Kp .12 185—186°, Krystalle aus Bzl.-PAe., F. 29—30°. — Semicarbazon, C11II13OaX11S, 
Niidelchen aus A., F. 221° nach Eintauehen in ein Bad von 205°. — 7,8-Teira-
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hydroboizothiochromanon, C^II^OS (VI.), Prismen aus CII;,OII, F. 60—61°. II2S 04- 
Lsg. rot. — Scmicarbazon,- Blattchen aus A., F. 232°. — W eitcrc Vcrss. mit den 
Tetrahydrobenzotliiochromanonen aus |9-[Tetralyl-2-mercapto]-propionsaure (I. Mitt.) 
ergaben, daB das Scmicarbazon vom F. 224° noch cin Gemisch ist. Weitere Reini- 
gung brachte den F. auf 238—240°. Das daraus abgeschiedene Keton war cin 
viscoses, nicht krystallisierendcs 01, Kp .14 223°. — 2-Methylthiochromanon, C101I10OS, 
viscoses 01, Kp .13 152°, nach Erstarren in A.-C02 F. 18—19°. — Scmicarbazon, 
CuH l3ON3S, Niidelchen aus A., F. 167—168°. — 2,6-Dimethylthiochromanon, C ,,H 12OS, 
Kp.20 1 79°, Nadclchen aus PAc., F. 64—65". — Semicarbazon, C12H]5ON3S, Prismen 
aus A., F. 205—206°. — G-Methylthioćhromanonsulfoxyd, C10I I100 2S (nach VIII.). 
Man fiihrt 6-Metliylthiochromanon mit 1 Mol. Br in CS2, Chlf. oder Eg. unter 
Kiihlung in das dunkelrote, krystallin. Perbromid (nach VII.) uber, lost dieses in 
k. W., entfernt den ungel. Teil mit A., gibt Na-Aeetat zu u. schuttelt mit Chlf. aus. 
Blattchen aus Bzl.-Lg., F. 110°. Entsteht auch aus dem Thiochromanon mit Per- 
hydrol in Eg. Liefert mit Zn u. H 2S 04 das Thiochromanon zuriick, beim Ein- 
dampfen mit HBr 3-Brom-6-methylthiochromanon (vgl. unten), mit Athylat zwei 
Prodd., FF. 195 u. 243°. — 2,6-Dimetliylthiochromanonsulfoxyd, Cn II120.2S. Das 
scharlachrote Perbromid wurde nur in Eg. erhalten. Niidelchen aus Bzl.-PAe., 
F. 97—98°, — Darst. der Verbb. I. u. II. mit den berechnetcn Mengen Br, erstere 
in CSj, letztere in Eg. (erst kuhlcn, dann schwach erwiirmen). Die Verbb. II. 
fallen rein aus. Die Verbb. I. verursachen Brennen auf der Haut. — 3-Brom- 
thiochromanon, C0H,OBrS, gclbliche Prismen aus CII3OH, F. 76—77°. — 6-Methyl- 
deriv., C10H9OBrS, aus A., F. 60—61°. — 2,G-Dimcthyldct'iv., CnH n OBrS, stern- 
fdrmige Krystalle- aus C1I30II, F. 101—102°. — 6-Chlorderiv., C0H 0OClBrS, Prismen 
aus A. oder Bzl., F. 111—112°. — 6-Methoxyderiv., halbfestes Prod. — 3,3-Dibrom-
6-methylthiochromanoii, CI0II8OBr2S, gelbe Krystalle aus A. oder Eg., F. 156° (Zers.).
— 3,3-Dibrom-2,6-dimełhylthiochromanon, CuH iaOBr2S, falilgelbe Stśibelien aus Bzl.- 
PAe,, F. 111—112°. — 3,3-Dibrom-5,6-benzothioćhromanon, C13H 8OBr2S, gelbliche 
Prismen aus CII3OH, F. 115—116°. — Zur Uberfiihrung in Thiochromone u. III. 
kocht man I. u. II. */j  Stde. mit Dimcthylanilin u. gieBt in vcrd. II2S 04. Die 
Chromone sind durch blaue oder griine Fluoresccnz ihrer H2S04-Lsgg. ausgezeichnet.
— 6-Methylłhiocliromon, C10H 8OS, Kp .12 194°, Krystalle aus verd. A. oder Bzl., 
F. 69—70°. — 3-Bromde?iv., C10II,OBrS, Blattchen aus A., F. 117°. — 6-Chlorthio- 
chromon, C9I160C1S, Kp .l2 205—210°, Prismen aus CII3OII oder Bzl.-PAe., F. 143 
bis 144°. — 6-Mcthoxythiochromon, CI0H„O2S. Bildet Bieli auch durch I/a-std. 
Kochen obiger |9-[p-Methoxyphcnylmercapto]-propionsaurc mit POCl3 (vgl. dazu 
LO wenbein, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1516; C. 1924. II. 2155). Nach Vakuum- 
dest. Nadelchcn aus W. oder CII3OII, F. 110—111°. — 2,6-Dimełhylłhiochromon, 
C i,lI10OS, Nadelclien aus Bzl.-PAe., dann im Vakuum sublimieren, F. 120—121°.—
3-Bromderiv., CnII0OBrS, Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 134—135°.—\3-Brom-S,6-benzothio- 
chromon, CI3II,OBrS, Krystalle, F. 168—169°. — 3-Amino-6-methylthiochromanon, 
C10IIi,ONS. Eine eisk. Lsg. von 3-Brom-6-methylthiochromanon in absol. A. wird 
mit NII3 gesatt., nach 12 Stdn. mit W . gefallt. Griinlichgelbc Nadeln aus Bzl.- 
PAe., F. 67—68° unter NH3-Verlust, unl. in Alkali. H.2S04-Lsg. erst gelb, dann 
farblos mit blńuer Fluorescenz. Vcrd. HC1 u. Acetylierungsmittel fuliren in 6-Methyl- 
tliiochromon Uber.

o-Aceto-p-thiokresol, C0H 10OS. Man Koclit 3-Brom-6-methylthiochromanon in A. 
mit 2-n. NaOH, yerjagt den A., sauert an u. dest. mit Dampf. Gelbliches 01, 
Kp.ia 144—146°. — Scmicarbazon, Nadelchcn aus A., F. 199—200°. — Disulfid, 
C18H 180 2S2,  Nadeln aus A., F. 173—174°. — 2-Mercapto-5-methylbejizoesdure, C8H80 2S. 
Ebenso aus 3-Brom-2,6-dimethyltliiochromanon. Nadeln aus Bzl., F. 155—157°. 
Mit FcCl3 voriibergehende Blaufarbung. — Metliylather, C0H10O2S, Blattchen aua

7*
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Bzl.-PAc. uacli Umfiillen aus NH,OH, IV  140—141". — .Disulfid, C,0H14O4S2. Mit 
K3PeCy0 in alkal. Lag. Kryatalle aua A., F. 291°. — 5-Methyl-3-oxythionaphthen-
2-aldehyd, C10H8O2S (nach V.). Aus 3-Brom-6-inethylthiochromon u. NaOC2IIr,-Lsg. 
bei Zimmertemp., daa auskrystalliaierte Salz' mit Easigaiiurc znrlegen. Gelblichgriine 
Bliittchen aus verd. A., F. 120—127°. Die gelben alkal. Lsgg. licfern mit K3FeCyR 
den entsprechenden Thioindigo. FeCl3 in A. fiirbt olivgriin. Mit sd. Siiurcn bildet 
sich 3-Oxy-5-methylthionaphthen-2'-aldchyd-5'-methylthioindogen. Die Oxythio- 
naphthenaldehydc fiirben bei der Beilsteinprobe die Flamme griin. — Phenylhydr- 
azon, C18H,,ON2S, goldgelbc Bliittcheu aus Eg. oder verd. A., F. 143°, 11. in Alkali, 
daun allmiihliche B. eines rotcn Prod. — 4,5-Benzo-3-oxythionaphthen-2-aldćhyd, 
C,3H8OoS. Aus 3-Brora-5,G-benzothiochromon. Gelbe Nadeln aua A., F. 147°. Gibt 
mit sd. Siiurcn ein rotea, in alkoli. Alkali blaugriin 1. Prod., mit alkal. K3FeCy„ 
den Bis-2,l-naphthothiophenindigo. — Darst. des Yergleichapriiparats: Ein Gemisch 
yon 4,5-Benzo-3-oxythionaphthen (aus ^-Thionaphtholmethyliither, Chloracetylchlorid 
u. A1C13 nach dcm Verf. yon v. A u w ers  u. A r n d t, Ber. Dtsch. Chcrn. Ges. 42. 
541 [1909]) u. wasserfreier HCN in Chlf. wird mit HC1 gesiitt., das mit W . ge- 
reinigte Prod. mit sd. n. NaOH zerlegt. — Die Yerbb. X. werden aus I. mit wasser- 
freiem Na-Acetat in sd. Eg. (n/4 Stde.) dargestellt. Man fallt mit W. u. rcinigt das 
dlige Rohprod. mit W., A. oder A. — 3,3'-Dithioch>-oi)ianole>i, C ^ H ^ O Ą , gelbliclie 
Niidelchen aua Eg., F. 170— 171°. — G,6’-Dimethy1da-iv., C2l)H10O2S2, Nadeln aus 
A., F. 151—152°. —  6,6'-Di>nełhoxyde>-iv., CaoHllJ0 4S2, gelbe Krystalle aus Eg., 
F. 168—169°. — 3- [p - Dimethylaminoplienyl-N - acetylamińo] - 6 - methylthiochromon. 
C20II200 2N2S (nach XI.). Aus 6-Methylthiochromonol-p-dimethylaminoanil mit sd. 
Acetanhydrid. Nach Umfiillen aus yerd. HC1 -f- NH4OH Niidelchen aua A., F. 193°. 
Reagiert nicht mit Scmicarbazid. W ird von ad. 50%ig. II2S 04 zu G-Methylthio- 
chromonol (ygl. A r n d t ,  1. c.) u. p-Aminodimethylanilin hydrolysiert. —  3-[p-Di- 
methylaininophcnyl-N-propionylamino]-6-methylthiochromon, C21I i22 0 2N2S. Mit Pro- 
pionaiiureanhydrid. Niidelchen aus A ., F. 157—158°. — fi-Brom-a-telralon, C10IT0OBi'. 
A u s «-Tetralon u. Br in CS2. Nadeln aus PAc., F. 40—41° (ygl. S t r a u s  u. R o h r- 
b ac h e r, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 55; C. 1921. I. 534). — Die Dibromide XII. 
crhiilt man aus X. durch Liisen in viel w. Eg., sclmelles Abkiihlen u. Zufiigen 
von Br in Eg. —  6,6'-Dimcthyl-3,3’-ditldochromanolendibromid, C20II10O2Br2S2, gelbe 
Krystalle, F. 290—295° unter Verkohlung nach Dunkelfiirbung bei ca. 130°, fast 
unl. Beim Kochen mit Nitrobenzol Rotfiirbung u. IIBr-Abspaltung. — Die anderen 
Dibromide wurden gleicli auf die Yerbb. X III. weiter yerarbeitet. Zur Gewinnung 
letzterer koeht man X II. ca. 10 Min. mit Pyridin oder Chinolin u. wiiacht die Prodd. 
mit verd. IIC1, A. u. A. Wenn man XII. in Bzl. daratellt, kann man das Pyridin 
gleich danach zufiigen. — 3,3’-DitMochromon, C18H 10O2S2, braunrote Niidelchen aus 
Nitrobenzol. — 6,6'-Dimethylderw., C20IIu O2S2, wie das yorige. Die Lsgg. in CS2 
u. Chlf. fluorescieren blaurot. H2S 04-Lsg. gelb, mit W. grun. Hydrosulfitkiipe 
gelb, Fiirbung auf Baumwolle schwach blaurot. — 6,6'-Duncthoxyderiv., C20Hi4O4S2, 
wie die yorigen. Fiirbung auf Baumwolle blauyiolett.

3-Benzylidcn-6-methylthiochromanon (A rnd t). Darst. besser durch Erwiirmen 
mit Eg.-HBr. — Dibromid, Cl;H 14OBr2S (nach XIV.). In CS2. Prismen aus Xylol, 
F. 167° unter IIBr-Entw. — Phenyl-[6-mcthylthiochromonijl-3]-brommetlian, C i,II13OBrS 
(nach XV.), Krystalle aus A., dann PAe., F. 115—116°. — Pheiiyl [6-methyUhio- 
chromonyl-3]-carbinolmethylałher, C18H,,,OsS. Aus rohem XV. mit sd. CII30H . K ry
stalle aus CHsOH, F. 118—119°. — Athylather, C10I i18O2S, Bliittchen aua yerd. A., 
F. 124—125°. H 2S 0 4-Lsg. erat blaurot, dann farblos, W. fallt jetzt ein Prod., daa 
noch nicht bei 290° achm., unl. auBer in Chlf.; wahrscheinlich liegt der. Carbinol- 
diather yor. — Thiophenylather, Nadeln aus A., F. 129—130°. — Acetał, C10HI0O3S. 
Aus XV. mit wasserfreiem Na-Acetat in sd. Eg. Tafelchen ans A., F. 120—121°.
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— Pheuyl-[6-methy1thioch>-07nonyl-3]-niethylpyńdiniii))ibro>nid, CiaHX8ONBrS. In Bzl. 
Mkr. Krystalie aus A. -f- A., P . 137—138°. — Die Tliioehromane X VIII. werden 
mit Dampf iibergetrieben. Osydation zu den Sulfonen durch Schutteln mit der 
berechncten Menge KM n04-Lsg., dann mit Chlf. ausschutteln. — Thiochroman, 
Kp.,,, 124—125°. Sulfon, Nadeln aus PAe., F. 87—88°. — 6-Meihylderiv., C10H I2S, 
Kp.,3 137°. Sulfon, C10Hn OsS, Nadeln aus Bzl.-PAe., F. Sl°. — 6,8-Ditnethylderiv., 
CUH„S, Kp.12146—147°. ' Sulfon, Cu H u 0 2S, Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 101—102°.— 
Darst. der Thiochromanolc XVI. w icublicli; ihre II,S 0 4-Lsgg. sind tiefblau. Darst. 
der K-Thiochromene XVII. durch Vakuumdest. von XVI. mit P 2Or,, Aufnehmen 
in A., Schutteln mit Soda u. Vakuumdest.; charakterist. riechende, an der Luft 
vcrharzende Ole; H 2S 0 4-Lsgg. tiefblau. — Ł-Methylihiockromanol-d, C10H,jOS, 
Tafeln aus Bzl., F. 109—110°. — 4-Mcthyl-u-tliiochromen, C10H 10S, Kp.12 138°. —
4,6-Dimełhylthiochromanol-4, CnH^OS, Tafeln aus Bzl.-PAe., F. 119—120°. — 4,6-Di- 
metliyl-u-tldochromen, CUH12S, Kp .,0 145—146°. — 4,6,8-T)'imcthylthiochromanol-4, 
C,2l I loOS, F. unseliarf 46—49°. — 4,6,8-Trimetłiyl-a-thiochromen, ClsH u S, Kp .12 155 
bis 157°. — 4-Athyl-6-methylthiochromanol-4, C12H lt.OS, Krystalie aus PAe., F. 52—53°, 
Kp.13 159—160°. — 4-Athyl-6-niethyl-u-thiochromen, Kp.12 158—160°. — 4-Phenyl- 
(j-mcthylthiochromanol-4, C10H[„OS, Prismen aus Bzl.-PAe., F. 112—113°. — 4-Phenyl- 
(i-niełhyl-u-tliiochromen, C1UHI(S, Kp.,a 211°, Nadeln aus A ., F. 47—48°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 1654—76. 1925.) L i n d e n b a u m .

P . K ro llp fe iffe r, Speklrochemie der Thiochromane, a-Thiochromene und Thio- 
chromanone. (Vgl. vorst. Ref.) Das opt. Verh. der vorstehend beschricbenen
S-Verbb. entspricht dem der analogen 0-Verbb. (vgl. v. Au w e r s , L ie b ig s  Ann. 
415. 106; C. 1918. II. 347), wobei zu beriicksichtigen ist, daB S opt. wirksamer ist 
ais O. Die Konstanten des Thiochromans werden durch CII3 in 6 (p zum S) er- 
hoht, durch ein welteres CH, in 8 wieder erniedrigt (vgl. v. A u w e r s , L ie b ig s  
Ann. 422. 181; C. 1921. I. 763). Das 6-Methylthiochroman entspricht opt. dem a. 
m-Thioxylenolmethylathcr. — Die a-Thiochromene besitzen im ganzeu wegen der 
hinzugekommenen Doppelbindung holicre Wertc. Wrkg. eintretender CH3-Gruppen 
wie oben. Der Unterschied gegeniiber den O-Isologen (vgl. v. A u w e r s , L ie b ig s  
Ann. 422. 146; C. 1921. I. 770) ist hier weniger groB. Die hohen W erte des
4-Phenyl-6-methyldcriv. gegeniiber dem 4,6-Dimethylderiv. entsprechen der ent-

Nauie <° K n Ho E -2 'a — 2  )‘°l it) 10

Thiochrom an......................................... 17,3 1,1267 1,61610 [-0,40 f-30
6-Methylthiochroman •.......................... 15,4 1,0907 1,60227 -0,63 -33
a. m-Thioxylenolmethyliither . . . 17,5 1,0211 ] ,57258 -0,59 -31
6,8-Dimcthylthioehromau . . . . 15,1 1,0801 1,59667 - -0,53 -33
4-Metliyl-«-thiochromen..................... 14,(i 1,1310 1,63315 -0,64 |-43
4,6;Dimethyl-a-thiochromeu . . . 12,9 1,1032 1,62082 U0,76 [-46
4-Athyl-6-mcthyl-eć-thiochromeu . . 15,6 1,0893 1,61014 L0,58 -46
4-Phenyl-6-methyl-«-thiochromen 90,7 1,0941 1,62734 -1,17 -49
4,6,8-Trimethyl-cć-thiochromen . . 18,8 1,0829 1,60637 -0,61 -43
Thiochrom anon.................................... 13,7 1,2487 1,64313 -0,90 -74
Chromanon .......................................... 99,8 1,1291 1,54598 - 1,20 -66
6-M ethylthiochrom anon..................... 99,5 1,1376 1,59171 -1,25 -80
o-Aceto-p-thiokresoImethylitther . . 99,9 1,0616 1,56569 -1,33 -75
6,8-Dimcthylthiochromanon. . . . 100,0 1,1204 1,58634 -1,1(5 -82
Tetrahydrobenzothiochromanon . . 100,5 1,1536 1,60589 -1,27 -80
5,0-Benzothiochromanon..................... <■■8,9 1,2162 1,68556 -2,43
standeneu gekreuzten Koujugatiou; dieselbe Erhiihuug zeigt das a-Phenylstyrol
gegeniiber den «-Alkylstyrolen. — Die Dispersionen der Thiochromanone sind etwas 
hoher wie die der Chromanone. Wrkg. von CIL-Grnppen wie oben. Das 6-Methyl-
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deriv. cntspriclit in der Refraktion dem o-Aceto-p-thiokresolmethylather, seiue Dis- 
persion ist etwas hćiher. Die hoheu W ertc des 5,6-Benzoderiv. sind ganz im Ein- 
klang mit einem derartig gebauten Naphthalinderiy. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 
1677—80 . 1925. Marburg, Univ.) L i n d e n b a u m .

P. P feiffer, H. O berlin  und E. K onerm ann, U ber Methoxychromonole und 
das Sehall-Drallesche Abbauprodukt des JBrasilins. (IV. Mitt. zur Brasilin- und 
Hdmatoxylinfrage.) (III. ygl. P f e i f f e r  u .  O b e r l i n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 
208; C. 1 9 2 4 . I. 2431.) Nachdem dic 'Entmethylierung des in der III. Mitt. be- 
schriebencu 7-Metlioxychromonols mit I IJ  miBlungen war, wurde die Synthese des
7-Oxycliromonols vom 7-Methoxychromon aus yersuclit. Vff. gelangten jedoch nicht 
iiber das 7-Oxychromanon hinaus, da dieses u. seine Acetylvcrb. sich weder mit 
Amylnitrit noch mit p-Nitrosodimethylanilin kondensierten. Nachdem auch die 
Ozonisierung des leicht erh&ltlichen Kondensationsprod. mit Anisaldehyd gesclieitert 
war, gelang schlicBlich die Entmethylierung des 7-Methoxychromonols mittols IIBr. 
Das erhaltene 7-Oxychromonol erwics sich ais ident. mit dcm Schall-Drallcsclicn 
Abbauprod. des Brasilins. — Naeh dem in der III. Mitt. besehriebenen Vorf. wurden 
auch das 6- u. 8-Methoxy- u. das 7,S-Dimełhoxychromonol synthetisiert, welch letz- 
teres zum Ilamatosylin in demselben Verlialtnis steht wie das 7-Methoxychromonol 
zum Brasilin.

V e rsu c h e . 7-Oxyehromon. Aus 7-Methoxychromon (verbesserte Darst. vgl. 
P f e i f f e r  u .  E m m e r , II. Mitt.) u. bei 0° gesatt. sd. IIB r (2‘/2 Stdn.). Das aus W. 
umkrystallisierte Prod. vom F. 210—212° ist genugend rein. — Aeetylderw., Cu H80 4, 
Nadelchen aus Lg., F. 94—95°, 11. in A., A., Eg., Aceton, wl. in Lg., CS2. —
7-Acetoxychromanon, Cn H i0O4. Durch Hydrieren des yorigen in Eg. (-{- Pt). 
Nadelchen aus verd. A., F. 94—95°, meist 11. — 7-Qxychromanon, C9II80 3. Aus 
dem yorigen mit sd. 10%'g- NaOH. Bliittchen oder Nadelchen aus W., F. 147 bis 
148°, U. in A., Aceton, Eg., Laugen, N II4OH, wl. in k. W. Der Methylather, 
F. 53,5—54,7°, erwics sich ais ident. mit dem auf anderen Wegen erhaltenen (ygl.
III. Mitt.). — Oxim, C0II9O3N -j- ILO, seidenfadenahnliclie Krystalle aus W., F. 97 
bis 98°, sil. auBcr in W., Bzl. — 7-Oxy-d'-mcthoxy-3-benzylidenchromanon, C17H 140 4. 
Aus 7-Oxychromanon, Anisaldehyd u. NaOGJTj in A. (kurz aufkochen, dann stehen 
lassen). Griingelbe Nadelchen aus yerd. A., F. 215—216°, zl. in A., Aceton, Eg., 
sil. in verd. Laugen u. N II4OH. H 2S04-Lsg. tiefrot. — Aeetylderw., C10I I10O6, 
hellgelbe mkr. Nadelchen aus yerd. A., F. 123—124°, zl. — 7-Oxychromonol, C9H00 4. 
Aus 7-Methoxychromonol u. sd. raucliender IIB r (2‘/2 Stdn.). Briiuuliche Nadelchen 
aus verd. A., F. 270—271° (Zers.). — (3-[p-Methoxyphenoxy]-propionsaure, CłoH w0 4. 
Aus ^-Chlorpropionsiiure u. Hydrochinonmonomethylatlier in’ sd. KOH. Bliittchen 
aus Bzl., F. 110,5°, 11. in A., CHaOH, Bzl., wl. in W., PAe., CS2. — 6-Methoonj- 
chromanon, C10H 100 3. Man erwarmt das yorige mit PC16 in Bzl. bis zum Aufhoren 
der IICl-Entw., gibt A1C13 zu, liiBt 3 Stdn. stehen u. zerlegt mit yerd. HCl. Nadeln 
aus A., F. 49°, 11. in A., CH3OH, Bzl., wl. in Lg., PAe. — Oxim, C,0H u OsN, 
Nadeln aus yerd. A., F. 119°, wl. in W. — Semicarbazon, Cn II130 3N3, Nadeln aus 
A., F. 229,5°, wl. — 3-i-Nitrosoderiv., C10II90 4N. Mit Amylnitrit in A. -f- KOC2H5- 
Lsg. (Eiskiihlung). Schwachgelbe Prismen aus yerd. A., Zers. bei 145°, 11. in A., 
A., Laugen, NH4OH, wl. in W. — 6-Methoxychronionol, C1,,II80 4. Aus dem yorigen 
mit yerd. IIaS 04 in sd. Eg. Gelbliche Prismen aus yerd. CH3OII, F. 170°, 11. in 
A., A., Eg., wl. in W., PAe., 1. in wss. Lauge (gelblich). — fl-[o-Methoxyphenoxy)- 
propionstiure, Cl0H12O4. Analog mit Guajacol. Nadeln aus Bzl., F. 135—136°, 11. 
in A., A., wl. in W., Bzl., CSa, unl. in PAe. — 8-Methoxyehromanon, C.oH.,,031
BlSttchen oder Nadeln aus A. oder CII3OH, F. 89,5°, 11. in A., CHsOH, A., Bzl.
— Oxim, C10H n O3N, Nadeln aus yerd. A., F. 145—146°, wl. in PAe. — Semi
carbazon, CnH^OuN,, Nadeln aus A., F. 232°, wl. — 3-i-Nitrosoderiv., c,„h8o4n ,
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gelbliche Prismen aus verd. A. oder durch Umfiillen aus N IItOH, P. 163° (Zers.),
11. in A., A. — 8-Metlioxychromonol, C10H 80 4, gelbliche Prismen aus verd. CHaOH, 
F. 182—183°, wl. in W., L g ., PAe. Alkal. Lsgg. gelblicli. — fi-[p,m-Dimcthoxy- 
phenoxy]-propionsaure, Cu H 140 6. Mit Pyrogallol-l,2-dimethylather. Nadeln aua 
verd. A., Bzl. oder W., F. 101,5°, 11. in A., A . ,  Bzl., wl. in W. — 7,8-Dimethoxy- 
chromanon, Nadeln aus A. oder W., F. 101°, ident. mit der von P f e i f f e r  u. E m m e e  
(1. c.) auf anderem Węge erlialtenen Verb. — 3-i-Niłrosoderiv., Cu H ,,0 6N, gelbliche 
Nadeln aus verd. A., Zers. hei 170°, 11. in A., A., wl. in W. — 7,8-Dimethoxy- 
chromonol, Cu H 10Oc, Nadeln aus yerd. A., F. 174—175°, 11. in A., A., E g ., wl. in 
W., Lg., PAe. Alkal. Lsgg. gelb. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 1947— 58. 1925. 
Bonn, Univ.) ' L indem jaum .

F. A rndt, Versuche in  der Chromon- und 1-Thiochromonreihe. Mit W . Flem m ing;,
E . Scholz, V. L ow ensohn, G. K a lln e r, B. E is te r t. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 1269; C. 1923. III. 383.) Bromierung der Thiochromanonc erfolgt stufen- 
wcise; je  nach Br-Menge B. von 3-Monobrom-, 3,3-Dibrom- u. (beim einfacheu 
Thiochromanon) 3,3,6-Tribromprodd. Die 3,3-Dibromthiochromanone sind gelb u. 
schwerloslich, wenn auch Stellung 6 durch Br oder CPI3 besetzt is t; das einfaclie
з,3-Dibromthiochromanon iat farblos. Aus 6-Bromthiochromanon (aus p-Bromthio- 
phenol) B. von 3,6-Dibrom- u. dem obengenannten 3,3,6-Tribromthiochromanon 
(Stellunganacliweis). Entsprechendes gilt fiir die Thioflavanone; nach Beendigung 
der Bromsubstitution (3,3-Dibrom-6-methyltluoflayanon) konnen noch 4 Br am S 
addiert werden. Aus den in 3 bromierten Thiochromanonen u. Thioflavanonen 
werden mittels Pyridin die entaprechenden Thiochromone u. Thioflavone erhalten. 
Die halogenfreien Thiochromone u. -flavone konnen auch direkt aua den Thio
chromanonen bezw. Thioflavanonen durch Dehydrierung mittels PC15 (vgl. LOwek- 
bein, Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 1515; C. 1924. II. 2155) gewonnen werden. — 
Thiochromone u. -flayone bilden Dibromide, die bei den Thioflayoncn braunrot 
sind, bei den Thiocliromonen Farbendimorphismus zwischen rot u. gelb zcigen; 
das gewohnliche Chromon dagegen bildet mit Br farbloses Chromondibromid (neben 
mehr oder weuiger Bis-chromon-Hydrotribromid). Es ist dalier zweifelhaft, ob das 
Br der Thiochromondibromide an die Doppelbindung der iiblichen Formel addiert 
iat. Mit A. gehen die Thiochromondibromide in 3-Bromthiochromone uber, die 
Thioflayondibromide geben dabei das Thiofiavon zuruck, nur bei UberschuB yon 
Br 3-Bromthioflavone. — Oxydation am S erfolgt mittels H20 2 in Eg. bei den 
hydrierten Systemen sehr leicht unter B. yon Sulfoxyd oder Sulfon, bei den in
3 bromierten Thiochromanonen nur Sulfoxyd. Diese Sulfoxyde u. Sulfone sind 
auch dann farblos, wenn der nichtoxydierte Stoff gefiirbt ist: so beim 3,3-Dibrom-
и. 3-Benzal-6-methylthiochromanon. Der S in dem hydrierten Ring hat also u. U. 
chromophore Funktion, die bei Oxydation zum Sulfon yerschwindet, dagegen durch 
Substituenten in 6 begiinatigt wird, ao bei den 3,3-Dibromderiw. u. den Benzal- 
verbb.: das einfache Benzalthiochromanon ist nur schwach gelb, das 6-Methylderiv. 
intensiy gelb. — Mit Laugen, am besten in A., gehen die Sulfoxyde unter yoriiber- 
gehender Rotyiolettfarbung in die Thiochromone bezw. -flayone iiber; die Sulfone 
losen sich in li. Lauge unter Spaltung mit gelber Farbę, die Tliioflayanonsulfone 
unter teilweiser Abspaltung des Phenyls ala Benzaldehyd. Das in der Lauge ge- 
loste Spaltungsprod. iat ein amorphes, nicht einheitliches Gemiscli von wahrschein- 
lich Sulfo- oder SulfinsSuren. — Die Oxydation der niclitliydrierten Syateme (Thio
chromone u. -flayone) erfolgt weit achwerer; iaoliert wurden dabei nur die Sulfone, 
die bei den Thiocliromonen u. beim 6-Methylthioflavon farbloa, beim Thioflayon 
schwach gelb sind; gegen Laugen sind sie bestandiger ais die Sulfone der hydrierten 
Systeme. Die Thiochromonsulfone losen sich in HaS04 mit gelber, die Thioflayon- 
sulfone mit orangeroter Farbę, yerhaltcn sich hierin also ala «-Monoolefinketone.
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Br wird addiert, bei den Thiocliromonsulfonen schnell, bei den Thioflayonsulfonen 
langsamer; die Addition muB liier jedenfalls zu 2,3-Dibromprodd. fUliren. Diese 
Dibromide geben schon beim Kochen mit A. in 3-Bromthiochromonsulfone iiber. 
Durch Bromieren des 6-Methylthiochromanónsulfons erhalt man das 3-Monobrom- u. 
ein Dibromderiy., welches von dem 6-Methylthiochromonsulfondibromid yerschieden, 
also das 3,3-Deriv. ist; durch Einw. von Pyridin in A. liefert es das gleiche Brom- 
thiochromonsulfon wie das aus dem Sulfondibromid u. durch Oxydation des Brom-
6-methylthiochromonsulfon entstehende. Hierdurcli ist die Stellung der Br in allen 
genannten Verbb. sichergestellt. — Aus Thiocliromonolen entstehen durch Einw. vou 
Br auch im tjbcrschuB nur Monobromthiochromonole, die mit Laugen lediglich sehr 
bestiindige, gelbe, schwerliislichc Alkalisalze liefern. Mit Chlor erhalt man, je  nacli 
Menge, das 2-Monochlor- oder das 2-2-Dichlorderiv. Letzteres wird schon durch h. W. 
gespalten unter B. der entsprechenden Thiosalieylsiiure u. des entsprechenden Tliio- 
naphthenchinons. Metliylierung der Thiochromonolc erfolgt ausschlieBlich am OK 
der Enolform, ebenso Benzoylierung.

3-Brom-6-methylthiochromanon, C10II9OBrS. Farblose Krystalle aus Lg., F. 60 
bis 61°. — 3,3-Dibrom-6-7nethylthiochro»ianon, C10IT8OBr.2S, scliwefelgelbe derbe 
Krystalle aus Bzl. oder viel A., F. 155° u. Zers. — 3-Bromthipęhromanon, C0lT7OBrS, 
farblose Krystalle aus Lg., F. 76°. — 3,3-Dibromthiochromanon, C9I i0OBr2S, farb
lose Nadeln aus A., F. 97°. — (p-Bromphenylmercapto-)propionsdure, C9H90 2BrS, 
farblose Nadeln aus Bzl., F. 119°. — 6-Bromthiochromanon, € 9IT,0BrS, aus der 
vorigen, farblose Platten aus Lg., F. 70°. — 3,6-Dibromthiocliromanon, C9II0OBr,S, 
farblose Nadeln aus A., F. 109—110°. — 3,3,6-Tribromthiochromanon, C9H5OBr3S, 
aus Thiochromanon mit 6 oder mehr Atomen Br. Derbe gelbe Prismen aus viel 
Aceton, F. 171°, in den meisten Mitteln swl. — 3-Brom-6-inelhiylthio[lavanon,
C,6II13OBrS, farblose Nadeln aus Lg., F. 120'’. — 3,3-Dibrom-6->ncthylthioflavanon, 
CI0I Iu OBr2S, gelbe Nadeln aus A., F. 138°. — 3-Bromthioflavanon, C^IInOBrS, 
farblose Bliittchen aus A., F. 135°. — 3,3-J}ibromthioflavanon, olig. — 3,3,6-Tri- 
bromłhioflavanon, C15II0OBr3S, aus Thioflavanon, gelbe Nadeln aus Eg., F. 157°. —
2-Bromthiochromonol, C9H60 2BrS, hcllgelbe Niidelchen aus viel A., F. 195°. —
2-Brom-6-mcthylthiochromonol, C10H7O.;BrS, ebenso, F. 179°. — 2-Chlor-6-niethyllhio- 
chromonol, C10II7OsClS, Darst. in CHC13 mit dosiertem Chlor, Reinigung iiber NaOII, 
aus A. oder Bzl. fast farblose Nadelchcn, F. 177—178°. — 2£-Dkhlor-6-methyl- 
łhiochromonol, C10H,jO_.C12S, aus 6-Mcthylthiochromonol, in CHC13 mit Cl, oder mit 
S 0 2C1,- Gelbe Prismen aus Eg. oder Bzl., F. 138—139° u. Zers. — 3-Bcnzalthio- 
chromanon, C16H laOS, scliwachgelbe Bliittchen aus A., F. 105—106°. — 6-Methyl-
1-łhiochromon, C10II8OS, aus 3-Brom-6 methylthiochromanon mit Pyridin, oder aus
6-Methylthiochromanon in Bzl. mit 3 Mol. PCI,;, Liisen des Nd. in yerd. A., Zusatz 
yon W . Farblose Nadeln aus Lg., F. 61—62°. — 1-Thiochromon, C9lI„OS, farblose 
Nadeln, F. 78°. — 3-Brom-6-)>iethylthiochromon, C10H.OBrS, farblose Bliittchen aus 
A., F. 117—118°. — 3-Bromlhiochromon, C9II6OBrS, farblose Nadeln aus Lg., 
F. 142—143°. — 6-Bromthiochromon, farblose Nadclchen aus A., F. 157°. — 3,6-Di- 
bromtliiochromon, C9II4OBr2S, Krystiillchen aus A., F. 178°. — 3-Brom-6-methyl-
l-thioflavon, C10H,,OBrS. Slabilfonn aus 3,3-Dibrom-6 methylthioflavanon mit KOH 
in A. Farblose Nadeln aus A., F. 117—118°. — 3-Brom-l-thioflavon, C15H0OBrS, 
aus dem oligen 3,3-Dibromthioflavanon; farblose Nadeln aus A., F. 136°. — 3,6-Di- 
bromthioflavon, C16H8OBr2S, farblose Nadeln aus A., F. 195—196°. — Darst. von 
Chromon aus 5 g Chromanon in 75 ccm Bzl. mit 22 g PC16, Liisen des Nd. in h. W.
— 6-Mcthylthiochromondibromid, C10HsOBrjS, aus 6-Methyltliiochromon in Eg., CSs, 
CHC13 mit Br. Braunroter Nd. geht in gelbe Form iiber, aber auch umgekehrt, 
F. 142—143°. — 1-Thiochromondibromid, C9H,.OBr2S, fiillt zuerst meist in der gelben 
Form, i)bergatig in rotę u. umgekehrt. F. gelb 141°.
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3-Brom-6-meihylthiochromondibromid, roto Stabchen. — 6-Mcthyl-l-thioflavon- 
dibromid, C,0I I12OBr2S, braunrote Nadeln, F. 121—123° u. Zers. Labilform des
3-Brom-6-mcthylthio/lavons, C1(JHu OBrS, aus dem vorigen in Eg. -f- Br mit A. 
Farblose Nadeln aus A., F. 98—99°; gelit bei Krystallisieren unter Animpfen in 
die Stabilform (siehe oben) Uber. — l-Thioflavondibromid, C15H 10OBr,S. F. 111—112°.
— 3-Brom-6-methylthioflavondibi-omid, C16H n OBr3S, braunroter Nd., gibt leicht Br 
ab unter B. der Stabilform des Brommethylthioflayons. — 3,3-Dibrom-6-methyWiw- 
/lavanonłetrabro7nid, C,6HiSOBr6S, aus dcm Dibrommethylthioflayanon in CS2 mit Br. 
Ockergelbe Nadeln, F. 127—129°. Gibt Br u. HBr ab unter B. des Vorigen. — 
Chromondibromid, C0H0O2Br2, aus Chromon in wenig CS2 mit Br, Entfernung 
bcigemengten Hydrotribromids mit etwas A. Farblose Krystalle, F. 104—105°. —
3-Monobromeliromon, C0II6O2Br, aus dcm Vorigen mit h. A. Farblose Niidelchen 
aus PAe., F. 65—66°. — Bis-cliromon-Ilydroiribromid, (C1>H(J0 2)2IIBrBr2, aus Chromon 
in Eg. mit Br. Oelbe Krystalle, F. 127°, 11. in A., unl. in A., CHC13,CS2. — (3-[p- 
Tolyl$idfoxy]-propionsawe, C10H 150 3S, Darst. mit 1 Mol. II20 2. Farblose Nadeln 
aus A., F. 147—148". — fi-(p-Tolylsulfonyl)-prupionsaurc, C[01I120 4S, Darst. in der 
Ilitze. Farblose Nadeln aus W., F. 112—113°. Konz. H2S 04 yeriindert nieht. — 
(p-Tolylsulfonyl)-hydrozimtsdure, CleH160 4S , Nadeln aus A., F. 200—201°. POCl3 
u. H2S 04 yerandern nieht. — 6-Mcthylthiocliromanonsulfoxyd, farblose Krystalle, 
wurde niclit frei von Sulfon erhalten, unterscheidet sich vom Sulfon durch B. rot- 
yioletter Lsg. mit yerd. NaOII; diese Lsg. gibt an A. Meth^lthiocliromon ab. —
6-Methylthioclirotnanonsidfon, C10H ,oO3S. Farblose glanzcnde Nadeln aus A., F. 163°. 
Lsg. in II2S 04 farblos. Mit h. NaOH gelbe Lsg., die beim Ansauern ein amorphes 
Sauregemisch ausscheidet. Thiochromanonsulfon,, C0II8O3S, Nadeln aus A., F. 131 
bis 132°. — G-Methylłhio/lavanonsulfoxyd, weifie derbe Krystalle aus Bzl., nieht frei 
von Sulfon erhalten. Gibt mit NaOH unter yoriibergehender Violettfarbung Mcthyl- 
thioflayon. — 6-Metlvjlthioflavano)isulfon, C10H14O3S, derbe Nadeln aus A., F. 177 
bis 178° unter Umwandlung in Prod., das dann crst bei 191—192° sclimilzt. Konz. 
H2S 04 liist farblos. L. in alkoh. KOH. Wss. Lauge lost nur in der Hitze unter 
Abspaltung von Benzaldehyd u. B. gelber Lsg., die bei Ansauern amorphes, saures 
Prod. ausscheidet. — 3-Brom-6-methyllhiochromano)isulfon, C10H9O3BrS, durch Bro- 
mieren yon Methylthiochromanonsulfon. Nadeln aus Eg., F. 165°. — 3-Brom-
6-metlujltldochromanonsidfoxyd, CI0H0O2BrS, durch Oxydation von 3-Brom-6-methyl- 
thiochromanon. Feine Nadeln aus Bzl., F. 158°. — 3-Bromthiochromanonsidfon,
C,jII70 3BrS. durch Bromierung. Farblose Nadeln aus Eg., F . 199—200°. — 3,3-Di- 
brom-6-metliylthiochromanonsidfon, Cml^OjB^S, durch Bromieren in der Hitze. 
Lange, farblose Prismen aus Eg., F. 198°. — 3,3-Dibrom-6-inethylthiochro)nano7i8ul/'- 
oxyd, C10H8O2Br,2S, durch Osydation yon 3,3-Dibrom-6-methylthiochroinanon. F arb
lose Nadelcheu. aus A., F. 166°. — 3-Brom-6-inethylthioflavanonsulfon, C10lI i3O3BrS, 
durch Bromierung. Farblose Nadeln aus Eg., F. u. Zers. 238—239°. — 3-Brom- 
lhio/lavationsulfon, farblose Platten aus Eg., F. 175—176°. — 3,3-Dibrom-6-methyl- 
thioflavanonsulfon, C„;H120 3T!raS, durch Bromierung. Farblose Nadeln aus Eg., 
Zers. 232—239°. — 3-Benzal-6-methylthiochromanonsidfon, C ,,H140 3S. Darst. durch 
Kondensation des Thiocliromanonsulfons mit Benzaldehyd u. durch Oxydation des 
BenzalthiochrOmanons. Feine fast farblose Nadeln aus A., F. 204—205°. — 6-Methyl- 
thiochromonsulfon, C10H80 3S. Darst. durch Oxydation yon Methylthiochromon in 
sd. Eg. mit HjOo, oder aus 3-Brom-6-methylthiochromanonsulfon mit Pyridin. F arb
lose Nadeln aus A., F. 146°. Lsg. in H2S 04 grunlichgelb.

Thiochromonsulfoti, C(,H00 3S, Darst. entsprecliend. Farblose Nadeln aus A., 
F. 144°. — 6-Methylthiochromonsulfondibromid, C10H8O3Br,S, feine Nadeln aus Bzl., 
F. 192° u. Zers. — 3-Brom-6-methyłthiochromonsulfon, C10H7O3BrS, aus 3,3-Dibrom- 
methylthiochromanonsulfon in A. mit Pyridin, aus Metliylthiochromonsulfondibromid
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mit A., aus 3-Brommethylthiochromon in Eg. mit H 30 2i Farblose Krystiillchen aus 
Eg., F. 216—217°. — 6-MctJiylthioflavonsulfon, C10I I12O3S, Darst. durch Oxydation 
u. durch HBr-Abspaltung. Farblose Krystalle aus A. oder A., F. 156—157°. Lsg. 
in konz. H2S 04 orangerot. — Thioflavonsulfon, CuH]0O3S, Darst. auf beiden Wegen 
gibt schwach gelbe Nadeln aus A. oder A., F. 132—133°. — 6-Methyllkioflavon- 
sulfondibromid, C1(iH120 3Bi\,S. Nadeln aus Eg., F. 221°. — 3-Brom-6-methyltlńo- 
fidvonsulfon, ClsIIu 0 3BrS. Labilform  aus 3,3-Dibrommetliylthioflavanonsulfon mit 
Pyridin; aus Eg. feine Nadeln, F. bei schnellem Erhitzen 175—176°; bei lang- 
samem Erhitzen Ubergang in Stabilform, die auch durch Koehen in Eg. oder durch 
Oxydation von 3-Brommcthylthioflavon (beide Formen) in Eg. mit H30,_, erhalten 
wird: F. 206—207°. Lsg. in 1I2S 04 orangefarben. — 6-Methrjlthiocliromonol-O methyl- 
ćither, Cn H 100 2S, aus Methylthiochromonol mit Dimcthylsulfat. Farblose Krystalle 
aus Lg., F. 108—109°. — 6-Methyl-O-benzoylthiocliromonol, Nadeln aus Eg., F. 181°. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1612— 32. 1925.) A k n d t .

F. A rndt, P. N ach tw ey  und J. Pusch, Uber 1-Thiopyrone und 1-Thiopyranone. 
Beiłrage zum Pyron-Problem. Zwecks Darst. von 1-Thiopyronen lieBen Vff. P3S6 
auf Diacetylaceton einwirken, erhielten aber einen monomolekularen StofF mit 3 S, 
dem sie yorliiufig Formel I  erteilen. — Durch Einw. von ILS auf <Z,«'-Diolefin- 
ketone in Ggw. von Na-Acctat (oder einer Spur Alkali oder NH3) entstehen Thio- 
pyranone (d. li. Tetrahydrotliiopyrone); z. B. wird aus Dibenzalaceton so das farb
lose 2,6-Diphenylłhiopyranon I I  erhalten. Je  nach dem Alkalitiitsgrad der Lsg. 
entstelit dies in zwci isomeren Modifikationen yon yerschiedenem F. u. Krystall- 
form; der Unterschied bleibt bei allen Derivaten erhalten, dic noch den hydrierten 
Ring entlialten, yerschwindet dagegen bei Dehydrierung oder Eingsprengung. Es 
liaudelt sich dalier um, cis-trans-Isomerie der Phenyle zur Ringebene. I I  ist gegen 
Laugen oder Siiuren in A. recht bestandig, dagegen wird durch Oxydation der 
Ring leicht gesprengt, so bei der Einw. von Brom, die nur bei einigen Vcrss. zu 
geringen Mengen eines gelben Stoftes, wahrscheinlich Y, fuhrte. Mit H20 2 in Eg. 
entstehen die Sulfone beider Modifikationen; mit Brom in Ggw. yon A. u. W. die 
Sulfoxyde. In den Sulfonen liiBt sich in 3 u. 5 je ein Br einfuliren. Sowolil Sulf- 
oxydc wie Sulfone werden durch Alkali in A. selir leicht zu Dibenzalaceton auf- 
gespalten.

Durch Dehydrierung mittels PC1S (LOw e n b e i n ) wird aus I I  das 2 ,6 -D i-  
phenyl-l-tMopyron I I I  gcwonnen, daneben in groBerer Menge ein 3-Monochlor- 
deriyat desselbcn. I I I  zeigt alle Pyroneigenschaften, farblos, dcm S-freien Di- 
plienylpyron iihnlich, ein wenig schwacher basisch ais dieses. Einw. von Brom 
fiihrt unter allen Bedingungen zu einem roten Dibromid, wiihrend Diphenylpyron 
mit mehr ais 2 Br ein gelbes Tetrabromid gibt, mit weniger ais 2 Br ein rotes, 
unbestśindiges Dibromid. Mit IIydroxylamin reagiert I I I  ebensowenig wie Diphenyl
pyron. Durch Oxydation yon I I I  mit II20 2 in Eg. in der Hitze entsteht selir 
langsam Diphenylthiopyronsulfon IY ; besser wird dies aus 3,5-Dibrom-2,6-diphenyl- 
thiopyranonsulfon durch HBr-Abspaltung mittels Pyridin erhalten. Nach beiden 
Methodcn dargestellt ist es intensiy gelb, gibt mit H2S 04 intensiyste Halochromie, 
mit Hydroxylamin direkt ein Osim, reagiert mit Halogen. Das Sulfon des in
3 chlorierten Diphenylthiopyrons yerhiilt sich ebenso; man erhalt es aus dem ge- 
ehlorten Thiopyron durch Oxydation oder aus IY  mit Cl. Diese Thiopyronsulfone

C : S C : O C : O
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koramen ais a,tt'-Diolcfin- 
kctonc (z. T. mit Annaheruug 
an dic diesen ver\vandten 
Chinone) entsprechend For-

mel IV, wiihreud der Ringschwefel in III, ebenso wie der Ringsauerstoff in den 
gew'. Pyronen, din D.iolefinketoneigcnschaften aufhebt; das besondere Verbalten 
aller y-Pyroue hangt also mit dcm Bindungszustand des Heteroringatoms zusammcu.

Trithiodiacctylaccton-cyclo-disulfid, CrII8S3 I  (?), aus Diacetylaceton in Bzl. mit 
P sS5. Orangefarbcnc Bliitter aus A. oder Eg. F. 183—184°. — 2,6-DiphcnyUhio- 
pyranon, C,.II[0OS II. Form „A“ aus 50 g Dibenzalaceton u. 40 g Na-Acetat in 
400 ccm sd. A. 5 Stdn. mit II2S. Rhomb. Nadeln aus A. F. 113—114°. Form „B“ 
Darst. mit 75 g Na-Acetat 2—3 Stdn. IIaS. Dcrbe, trikline Krystalle, F. 87—88°. 
Beidc Formen sil. in Bzl. u. CIIC13, 11. in li. A., wl. in k. A. u. A., swl. in k. Lg. 
Phenylhydrążone, C23H2iNaS, „A“ F. 155—156", „B“ F. 142—145°. Semicarbazon, 
C18H 19ON3S, „A“ F. 200—207°. — 2,6-Diphcnylthiopyranonsulfon, Cl7IIi„03S. Aus
II „A“ in Eg. mit II,Oj kalt 2—3 Tage zuerst Verb. Cn H 10O3S „A“ -f- HaOa, 
F. 134—135°; daraus das reine Sulfon „A“, F. 235°. Aus I I  „B“ Vcrb. C17II1(j03S 
„B“ -f- H aOa, F. 123°, daraus das reine Sulfon „B“, F. 196°. — 2,6-Diph.enyl-lhio- 
pyrąnonsulfoxyd, C,;I I1()OsS. Aus 0,54 g II in 8 ccm A. mit etwas W . u. 0,64 g 
Br. Form „A“ aus II „A“, farblose, gliinzende Krystallehen aus CIIC13 +  CCI,, 
F. 196—198°; Form „B“ aus II „B“, kleine Krystalle aus A., F. 136—137°. —
2,6-Diplicnyl-3,5-dibromlhiopyranonsulfon, CnIIi40 3Br2S, durch Bromierung der Sul- 
fone in CIIC13. Form „B“, Nadeln aus Eg. F. 234-235°; „A“ F. 247°. — Dc- 
liydrierung von II: 16 g II in Bzl. mit 45 g PC16 zuerst k ., dann lji— 1 Stde. 
kochen, Nd. in A. losen, W. zusetzen u. sofort mit A. ausschiitteln. Die wss. 
Schicht scheidet spiiter das Thiopyron I I I  aus; der A. enthalt das in 3 clilorierte 
Thiopyron. 2,6-Diplienyl-l-thiopyron, C17II„OS III. Farblose Nadeln aus CII3OII 
oder Lg. F. 132—133". LI. in A., Bzl., CHC13, Lsg. in II,SO, gelblich mit 
schwacher1 griiner Fluorcscenz. Chlorhydrat gelbliche Nadeln. — 2,6-Diphenyl-3- 
chlor-l-thiopyron, C,;I Iu OClS. Farblose Nadeln aus A., CH3OII oder Lg. F. 119 
bis 120°. Chlorhydrat leiclit hydrolysicrbar. — 2,6-Diphenyl-l-thiopyrondibromid, 
C17H 12OBr2S, britunlichrote Nadeln, Lsgg. gelb, F. 171°. — 2,6-Diplienyl-l-thio- 
pyronsulfon, C17Hi20„S IY. Aus III in sd. Eg. mit H 20 2 ®/4—1 Stde., oder besser 
aus den Diphenyldibromthiopyranonsulfonen „A“ oder „B“ durch kurzes Aufkochen 
mit Pyridin. Citronengelbe, gliinzende Nadeln aus A. oder Lg. F. 144—145°. LI. 
in Bzl. u. CIIC13, wl. in k. A. u. CClr  Lsg. in konz. 1I2S 04 iiuBerst intensiy rot- 
violett. NaOH in A. spaltet in Dibenzalaceton u. 1I2S 04. Oxim, C17H 130 3NS, 
hellgelbe Nadelchen, F. 186 — 187°. — 2,6-Diphenyl-3-chlor-l-thiopyron8ulfon, 
C „H u 0 3C1S, gelbe Nadeln aus A. F. 163°. Lsg. in konz. IIiSOł intensiv rot. 
Oxim, C17II,20 3NC1S, gelbliche Blattchen, F . 211°. — Aus II in CHC13 mit 4 Br 
wurde bei einigen Verss., aber nicht reproduzierbar, ein Br-haltiger Nd. erhalten, 
der aus A. goldgelbe, halogenfreie Nadeln vom F. 142° gab, wahrscheinlieh 2,6-Di- 
phenyl-l-thiodihydropyron V. 2,6-Diphenylpyranon, C,7II1IS0 2. Vff. verbesscrn dic 
Darst. von P e t r e n k o -K r it s c h e n k o  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 60. 150; C. 99. II. 
187) u. erhalten den StofF in zwei stereoisomeren Formen: Nadeln, F. 130° (wie 
P e tre n k o -K rits c u e n k o )  u. derbe Krystallehen, F. 74—75°. PC16 in Bzl. gibt nur 
miuimalcn Nd. — 2,6-Diphenylpyron-dibromid, C17II12OaBr2. Diplienylpyron in 
CHC13 gibt mit 4 Br gelben Nd. von Tetrabromid; erwarmt man, so geht dies 
unter Entw. von Br-Dampf in Lsg., in der Kalte rote schwainmige Ausscheidung 
des Dibromids, F. 165—166°. — Dibenzalacetondichlorid, farblose Nadeln, F. 128 
bis 129°; Dibenzalmonochloraceton, hellgelbe Nadeln, F. 78—79° (vgl. H e l l t i i a l e r ,
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L ie b ig s  Ann. 406. 151; C. 1914. II. 1235). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1633 bis

F. Arndt, P. Nachtwey und J. Pasch, Bemerhmgeu zum Ubergang von
1-Thiopyronen in Dipyrylene. Uber Dithiopyrylene. Vom Xanthion haben Vff. 
seinerzeit (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1910; C. 1925. I. 83) lediglich festgestellt, 
daB es, im Gegensatz zum 4-Thiodiphcnylpyron, beim Erhitzen unyerandert blcibt. 
Dagegen geht es nach S c h O n b e r g  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2133; C. 1925. I. 
520) durch Erhitzen mit Cu in Disanthylen iiber; dies ist der bisher erste Fali, 
daB ein /-Thiopyron nicht ohne, wohl aber mit Cu in das Dipyrylen ubergeht. 
Dithioflavon blcibt beim Erhitzen ebenfalls unyerfindert, auch mit Cu erhielten VII'. 
keine faBbaren Prodd. Es scheint, daB hierfur symmetr. Bau des /-Thiopyrons 
notig ist: denn 2,6-Diphenyldithiopyron I  gibt beim Erhitzen sehr lciclit Tetra- 
phenyldithiopyrylen III, 2,6-Diphenyl-3-chlordithiopyron II dagegen nur dunkel- 
rote, amorplie Massen. I ist nach Farbę u. Leichtigkeit des Uberganges in III 
ein ausgesprocheneres Thioketon ais 4-Thiodiphenvlpyron. III ist noch tiefcr gc- 
fSrbt ais das Sauerstoffisologe.

Dilhio/łavon, Cj5I ]30Sj, aus l-Thioflavon in Bzl. mit P2S5, dunkelbraune Nadeln, 
F. 112—113°, Lsg. in Bzl. griin. — 2,6-Diphenyldithiopyron, Cl;H 12S2 (I). Aus Di- 
plienyl-l-thiopyron (vorst. Eef.) wie beim yorigen. Aus A . dunkelbraunrote Bliitt- 
chen mit griinem Dichroismus, F. 129—130°, Lsg._in Bzl. rot-griin-dichroitisch. —
2,6-Diphenyl-l-chlor-dithiopyron, C17H u C1Ss (II), braunrote, bliiulichgliinzendc Nadeln, 
F. 155°. — Oxim des Diphcnyl-l-thiopyrons, C17H13ONS. Aus I  mit NII,OH. Brftun- 
licligelbe Nadeln aus A., F. 197—198°. — Tetraphenyl-dithiopyrylen, C3łH2A  (III). 
Aus II bei 145° in 1 Min. Aus Xylol braunschwarze, grunsehillernde Nadeln, 
F. 315°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1644—46. 1925.) * A r n d t .

F. Arndt und J. Pusch, Zur Frage der Existenz indigoidcr Farbstoffe mit 
hydriertem Sechsring. H e r z o g  u . K ri; i o i, (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3396; C. 
1923. I. 349) hatten aus a-Tetralon mit Isatinanil u. K-Thionaphthenchinonanil je 
einen indigoiden Farbstoff erhalten, den sie fiir Dihydronaphthalin-indol-indigo 
bezw. -thionaphthenindigo liieltcn. F r ie d l a n d e r  u . S a n d e r  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 638; C. 1924. I. 2514) erklSrten den ersten dieser Farbstofte fiir identiseh 
mit 2-Naphtlialin-2'-indolindigo, also mit dehydriertcm Sechsring, bei dem S-haltigen 
Farbstoff lieBen sie die Frage offen. Vfif. priifen die Frage, ob sich derartige indi- 
goide Farbstofte mit hydriertem Sechsring bilden, an den Thiochromanonen u. 
Thiochromonolen, bei denen eine Dehydrierung wahrend der Kondensation, ent- 
sprechend der beim Tetralon, nicht moglich ist. Thiochromonol wird in alkal. Lsg. 
durch Kaliumferrieyanid nicht wie Oxythionaphthen oxydiert; in der Kalte liber- 
liaupt keine Rk., in der Hitze wird in schlechter Ausbeute der entsprechende ge- 
wohnliche Thioindigo erhalten, also unter Ringverengerung zum Funfring. Thio- 
chromanone u. Thiochromonole geben mit Thionaphthenchinonanil keine Konden
sation. Mit 2,2-Dibromoxythionaphthen bilden Thiochromanone unter IIBr-Entw. 
Thioindigo, Thiochromonole nebeneinandcr Thioindigo u. 2-Monobromthiochromonol. 
Der umgekehrte Austausch von Halogen u. II findet zwischen 2,2-Dichlorthio- 
chromonol u. Oxythionaphthen statt: B. yon Thioindigo u. 2-Monochlorthiochrom- 
onol. Es treten also stets Ausweichrkk. ein zugunsten ausschlieBlichcr B. yon 
indigoiden Farbstoffen mit Fiinfring. Danacli ist es wahrscheinlich, daB auch der

1644. 1925.) A r n d t .

C :S C : S C J!- • C : CH HC : C-CaII5
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Farbstoff von H e r z o g  u . K r e i d l  sieli n ic l i t  vom Tetralon, sondern vom «-Naphthol 
ableitet. (Bar. Dtscli. Chem. Gos. 58. 1646—47. 1925.) A r n d t .

F. A rn d t und J. Pasch, U ber die Halo chromie liydrierter Pyron- und Thiopyron- 
Systeme. Alle 1-Thiobenzopyronderivate mit liydriertem Heteroring losen sich in 
konz. H2S 04 mit starker roter bis violetter Farbę, ihre Sulfone dagegen farblos; 
bei den dehydrierten Systemen sind es umgekehrt nur dic Sulfone, wclclie Losungs- 
farbe zeigen. Dic Sauerstoffisologen der hydricrten Systcme (Chromanone) losen 
sich in HaS04 mit gelber Farbę. Diese Losungsfarbcn der Thiochromanone beruhen 
auf direkter B. farbiger Salze; beim 6-Methylthiocln'omanon wird das Perchlorat 
u. Hesachlorostannat in reiner Form isoliert; mit W. Hydrolyse unter B. des Aus- 
gangsstoffes. Dic entsprechenden Salze des Chromanons sind gelb, aber unbe- 
stilndiger. Fiir dic farbigen Salze kann man eine Konstitution entsprechend I  in 
Betracht zielieu, dic der W crnerschen Formel der Xantliydrolsalze entsprechen 
wiirde. FaBt man diese Formeln so auf, daB der Chromophor in orthochinoidem 
Benzolring zu suchen sei, so muBten yollstiindig hydriertc n ich tkondensierte  
Thiopyronc die Losungsfarbe n ic h t  zeigen. Jedoch lost sich 2,6-Diplienylthio- 
pyranon I I  in IIaS04 sogar noch intensiver rot ais die Thiochromanone. VfF. 
halten es aber auf Grund der Verss. fur wahrsclieinlich, daB dic Salze von I I  u.
I I I  selber farblos u. unbcstSndig sind, die Farben vielmehr auf B. geringer Mengen 
eines Umwandlungsprod. beruhen, welclies intensiy farbigc Salze bildet u. auch in 
dem farblosen Hydrolysenprod. enthalten ist. Auch in der nichtkondensierten 
Reihe gelten aber die eiugangs orwiihnten Bezieliungen zwischen Sulfiden u. 
Sulfonen, O- u. S-Yerbb., hydricrten u. dehydrierten Systemen; daher scheinen die 
Farbrkk. in beiden Reihen doch ctwas Gemeinsames zu haben. Da die Umwand- 
lung aber aus den nichtkondensierten Systemen keine kondensierten erzeugen kann, 
so darf man danu auch in letzteren den Chromophor nicht in- dem Benzolring 
sućhen; yielmehr schreiben Yff. die Hauptrolle bei der Lichtabsorption dem Hetero- 
ringatom selber zu.

C : O C : O

HaCTm1CHa 
I I .A  . H c t ^ j c i l  • C8II5 (C H A c l^ ^ C H  • C6Hs

s s

6-Methylłhiochromanon-perchlorał, C10I I10OS, HC104, aus dem Thiochromanon u. 
70°/o HC104; orangerote Krystallblatter. Perchlorat des einfachen Thiochromanons
11. in 70% IIC104. — 6-Methyltliiochromano}i-hexachlorostannat, (C^IIujOSjjIIjSnClo, 
aus 6-Methylthiochromanon in mit HCl gesiittigtem Bzl. mit Lsg. von SnCl4 u. IIC1 
in Bzl. Dunkel^ote Krystalle; geht in trockener Luft in das nachstehende Addukt 
iiber. Addukt, (ClclH 10OS)aSnCl4. Aus Methylthiochromanon u. SnCl4 in Bzl. 
Gelbes Krystallpulver, mit HCl in Bzl. tjbergang in das Hexachlorostannat. — 
Addukt aus Chromanon u. SnClt , (C9H80 2)2SnCl4, Darst. in Bzl. hellgelbes Pulver. 
Chromanon-hexachlorostannat, sattgelbe Krystalle, unbestiindig. — Yerss. mit I I :  
Lsg. in konz. IJ,S04 sofort intensiy rot, mit W . tcilweisc Wiedcrgcwinnung yon
I I .  Lsg. in CHCI3 mit 70°/o HC104 in der Kiiltc farblose Krystalle eines unbe- 
stiindigen, dissoziierenden Pcrchlorats; Lsg. in Bzl. bei ca. 60° mit 70% IIC104 
dunkelyioietfe Perchloratkrystalle. — 3-Phenyl-6,6-dimethylthioptjranon, ClsII I6OS 
(III). (Mit R. Schwarz.) In Lsg. von 50 g Bcnzalmesitylosyd u. 20 g Na-Acetat 
in 200 ccm A. unter RuckfluBkochcn ca. 10 Stdn. II3S einlciten, W . zusetzen, mit 
A. aufnehmen usw., Hauptfraktion, K p .10 168 — 178°, aus PAe. krystallisicren. 
Derbe, farblose Prismen, F. 42°, Kp .,0 175°. Lsg. in H jS 04 zuerst fast farblos, 
naeh 1—2 Min. RotfSrbung, schlieBlich intensiy carminrot. In Eg. -(- IIsS 04
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carminrote Lsg., daraus mit W. Nil., der, obschon F. fast 42°, mit H.2SO., sofort 
tiefrote Lsg. gibt. — 4-Methyl-chroman-4-ol, CloH]20 2, derbe, farblose Krystalle, 
F. 107°. Lsg. in II2S 04 zunachst blau. — 4,6-Dimethylthioflavan-4-ol, C17II180S, 
farblose Platten aus Lg. F. 115—116°. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 50. 1G48—54. 
1925. Breslau, Univ.) A r n d t .

L. Schm id und B. B anglei', Uber KondensationsproduMe des u-Aminopyridins 
mit fettaromaiisclien Ketonen. I. Da die Skraupsclie Chinolinsynthese sich nicht 
auf eć-Aminopyridin ubertragen liefi, sollten durch Kondcnsation des Aminopyridins 
mit Ketonen Analoga zu den Ketonanilen, synthetisiert werden, die durch Ring- 
scliluB N aphthyridiuderiw . gehen sollten. Anstatt des erwarteten Methylphenyl- 
naphthyridins bildete sich aber bei Behandlung des Kondensationsprod. von 
«-Aminopyridin u. Acetophenon mit gasformigem 1IC1 ein Kondensationsprod. von 
Dypnon u. a-Aminopyridin.

V e rsu c h e . Freies Acetophenon kondensierte sich nicht. Mit 80°/o Ausbeute 
(nach mehrfach wicderholter Operation) wurde die Rk. durch Kochen von Aceło- 
plienonacetal mit ce-Aminopyridin erzielt. Yerb. gelbes Ol, Ivp.lli5 174 bis
175°, 1. in A., A., Bzl., Aceton, unl. inW . Unbestiindig gegen W., Sauren, Alkali, 
Chlorliydrat, selir zerflicBlich; Jodmethylat: Krystalle aus A., F. 162°, unl. in A., 
Bzl., PAe.; Dimethylsulfatadditionsprod.: F. 188°. Sil. in A., W ., unl. in A. — 
Nach 4 Stdn. Einleiten von trockenem IIC1 bei 180—204°, Zers. des Rk.-Prod. mit 
KOH u. Ausiithcrn wurden Krystalle erhalten: Kondensationsprod. von Dypnon mit 
a-Aminopyridin, CS1H 1SN „ F. 118,5°, Chlorliydrat, Krystalle aus yerd. IIC1, F. 235°. 
Jodmethylat aus A., F. 201—202°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1971—73. 1925. 
Wien, II. Chem. Univ.-Lab.) I I a r m s .

P au l B aum garten , Die Eimoirkung von Halogen a u f Enolatc des Glutacon- 
siiuredialdehyds und die Syntliese von 8-Halogenpyridinen. Bei der Einw. von 
Halogen auf das Na-Salz oder die Benzoylycrb. des d-Oxy-a,'/-butadien-a-aldehyds, 
H O -C II: CII-CH : CII-CIIO , erfolgt keinc Addition von Halogen an die Doppel- 
biudung, sondern Substitution unter B. von Halogenglutaconaldehyd u. Abspaltung 
yon Ilalogennatrium oder Benzoylhalogenid. Durch Entstehen von ^-Ilalogen- 
pyridinen bei Einw. yon NIL, auf die Halogenaldeliyde wird die «-Stellung des 
Halogens bewiesen. Die Yersuchsergebnisse fiilirten zur Entscheidung der Kon- 
stitutionsfrage des aus Phenol durch Chlorierung in alkal. Lsg. erhaltenen Chlor- 
glutaconaldehyds, der die Formel O C H -C II: CH-CHC1-C1IO bezw. O H C -C II: CII* 
C C I: CHOII erhalten muB.

Y e rs u c h e . C h lo r ie ru n g . Die Benzoylycrb. des enol-Glutaconaldehyds (I) 
in A. wurde bis zur Lsg. chloriert. Nach Zusatz yon Pyridin scliied sich S-Benzoyl- 
oxy-y-chlor-a,y-butadien-a-aldehyd, C,.,H0O5Cl, aus. Niidelchen aus verd. A., Toluol 
oder PAe., F. 127°. — Bei Chlorierung in CCI, u. Zusatz yon 3 Moll. Anilin fiillt 
das Dianilchlorhydrat, C„H 15N2C1,HC1, aus. Rotyiolette Nadclchen aus A., F. 119° 
(unter Zers.). Dieselbe Vcrb., nur mit 2H 20 ,  entstand durch Chlorierung des Na- 
Salzcs von ełioi-Glutaconaldehyd (II) in Metliylalkohol u. Zusatz yon Aniliuclilor- 
liydrat. Durch Erhitzen mit alkoh. HC1 entstand daraus TS-Phenyl-fi-chlorpyridinium- 
chlorid. Cliloroplatinat, [CnHgNCl^PtCl,, +  211,0, orangefarbene Krystallbliitter 
aus W. Im Yakuum Yerlust des ILO. F. 194° (unter Zers.). — B ro m ie ru n g  
des Na-Salzes (II) erfolgte in wss. Lsg. Der freie Bromglutaeonaldehyd ycrharzte 
zu leicht u. wurde in S-Benzoyloxy-'/-brom-a,'/-butadien-a-aldeliyd ubergefiihrt. 
Nadelelien aus PAe., F. 107,5°, 1. in allen gebriiuchlichen Losungsmitteln. — Aus 
mctliylalkoh. Lsg. des Na-Salzes (II) wurde, da der freie Bromaldchyd auch hieraus 
nicht zu isolieren war, durch 2,2 Moll. Anilin u. HBr das bromicasserstoffsaurc Di- 
anilid mit 80% Ausbeute abgescliieden. C17H 15NjBr, HBr -f- ILO. Blaurote, mkr. 
Stiibchen aus A. F. nach raschem Erhitzen 135—136° (Zers.). — Aus dcm Na-Salz
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des Bromglutaconaldehyds wurde durch Dampfdest. der mit NII.,-Acetat yersetzteu 
Lsg. fi-Brompyridin vom Kp .702 169° erhalten. Chloroplatinał, [CsHjŃBr].2PtCl0. 
F. 175° (Zers.). — Das Dianilbromhydrat gab beim Erhitzcn mit alkoh. IICl u. 
Fallung mit K J N-Phcnyl-fi-brompyridiniumjodid, Cn H0N B rJ, leuclitend gelbc 
Krystalie aus W., F. 247° (Zers.). — J o d ie r u n g  von Na-Salz (II) durch wss. Jod- 
Jodkaliumlsg. ergab u-Jodglutaconaldeliyd, C6H60 3J. Braunliche Nadelchen aus A., 
F. 90° (Zers.). Benzoylverb., C,2H 90 3J. Niidelchcn aus verd. A. oder Lg., F. 127°. 
d-Anilino -y - jo d -u , y  - butadien- u  - [aldehydanil]-N, N'-bishydrojodid, C6H,,NII2(J)CH : 
CJCH : CHCII : NII(J)C6Hj, aus methylalkoh. Lsgg. des Na-Salzes (II), Jod u. Anilin- 
jodhydrat ais yeilchcnblaue Nadelchen, C1;1I15N2J ,2 I I J  -(- IIaO, F. 133 —135° (unter 
Zers.), die beim Umkrystallisiercn aus A. IIJ  verlicren. Gibt beim Aufkochen der 
vcrd. alkoh. Lsg. unter RingschluB u. Abspaltung von Anilinjodliydrat: N-Phenyl- 
fi-jodpyridiniumjodid, Cn II9N J2, gelbc Blattchen aus W ., F. 272° (Zers.). — fi-Jod- 
pyridin  entsteht durch Dampfdest. des Losungsgemischcs des Na-Salzes von Jod- 
glutaconaldehyd u. NII,-Acetat. WeiBe Krystiillchen, wl. in W., 1. in allen organ. 
Losungsmm., F. 53,5°. Sehr fliichtig schon bei Zimmertemp. Chloroplatinat, 
[C6H5NJłiPtĆ]0. F. bei raschcm Erhitzen 211° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
2018—23. 1925. .Berlin, Chem. Inst. d. Univ.) H a r m s .

D. Y o rlan d e r, Die Lclire von den innermoleJcularen Gegcnsatzen und die 
Lenkung der SubsłUuenten im Benzol. II. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 263;
C. 1919. I. 518.) Naclidem in der I. Mitt. gezeigt worden war, daB die gewohnlich 
fiir negatiy erkliirten lleste N 0 2, C 02II, CO, S03II wie der Rest NRjX ais positiy 
bzgl. ihrer Bindung am Benzol-C anzuschen sind, werden weitere Untcrss. iiber 
das Verh. von positiy u. negatiy substituierten Benzolderiw. bei der Nitrierung 
mitgeteilt. — Diphenyljodiniumnitrat liefert ein Di-m-niłroderiv., ident. mit dem zum 
Vergleicli nach W lLLGERODT u. W lKANDER (Ber. Dtsch. C licm . Ges. 40. 4066 
[1907]) dargestellten Salz. Dic Konst. folgt auch aus dem Zerfall in m-Nitrophenol 
u. m-Nitrojodbenzol durch sd. verd. Laugc. Das mchrwertige J  ist hier also positiy 
sowohl gegen das Anion wie gegen beide Bcnzolkerne. — Jodoso- u. Jodobenzol 
werden in o- u. p-Nitrojodbenzol iibergefiihrt, offenbar infolge Red. durch gebildete 
IIN 0 2. Macht man diese durch Harnstoffnitrat unschadlich, so wird Jodobenzol 
scliwer angegriffen, ein Zeiclicn fiir die positiye Bindung der Gruppe JOs. — Di- 
phenylbleidiniłrat liefert ebenfalls ein Di-m-nitroderiv., das von Br bei 100° in 
m-Nitrobrombenzol u. PbBr2 gespalten wird. Das Pb wirkt hier wie das J  im 
yorigen Beispiel. — Triphcnylwisnniłdinitrat gibt cin Tri-m-?iitrodei-iv. Spaltung 
mit Br wie beim yorigen. — DaB Sb nach m lenkt, ist bewiesen; neuerdings wurde 
das gleiche fiir P festgestellt (vgl. C h a l l e n g e r  u . W i l k i n s o n , Journ. Chem. Soc. 
London 125. 2675; C. 1925. I. 837). — Das bekannte Tetra-[nitrophenijl]-silicium 
enthalt die NOa-Gruppen in p , denn es wird von Br in p-Nitrobrombenzol ge
spalten. Ebenso wird Tetraplienylzinn in den p-Stellen nitriert. Dem Si u. Sn 
fehlen die positiycn u. kation. Eigenschaften zur m-Lenkung. — Triphenylearbinol 
liefert zwar Prodd. yon der annahernden Zus. eines Trinitroderiy., sie sind aber 
nicht krystallisierbar u. scheiden sich aus ihren Lsgg. lackartig aus. Die ebenfalls 
amorphen Red.-Prodd. lassen sich nicht in p-Fuclisin uberfuhren. — Auch aus 
Triphenylacetonitril erliSlt man ein lackartiges P rod., das aber mit Siclierheit ais 
Tri-p-nitrodcriv. erkannt wurde, denn das Red.-Prod. ist ident. mit dem Hydro- 
cyan-p-rosanilin u. laBt sich in p-Fuclisin uberfuhren. Der CN Rest yerleiht dcm- 
nacli dem Carbinol-C keine positiyen oder kation. Eigenschaften. — Die bisherigen 
Ergebnisse lassen erkennen, daB ein mit 2, 3 u. 4 Benzolkerncn yerbundenes 
Element eintretendc Substituenten in samtlichcn Kernen gleichartig positiv oder 
negatiy lenkt.

Der Pyridiniuin-N im N-Phenylpyridiniumnitrat lenkt das N 0 3 nach m, wobei
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der Pyridiurest unberiihit bleibt, Beweis durch Vergleich init den nach dem Yerf. 
yon KOnig (Journ. f. prakt. Ch. 70. 19 [1904]) dargęstellten drei isomeren N 02- 
D criw . Auch das Yerh. des N-Phenylpyridiniumbromids gegen Br spricht fiir 
positive W rkg. des N. — Aus N-Phcnyl-y-pyridoii erhiilt man ein Mononitroderiv. Verss. 
zur Synthese der drei moglichcn Isomeren aus Chelidonsaure fuhrtcn nur fiir das 
m-Nitroderiv. zum Ziel, u. dieses war nicht ident. mit dem Nitrierungsprod. Daher 
wurde dieses in das Osyphenylazoderiy. iibergefiihrt, dessen Acetat u. Benzoat 
krystallin-fl. Eigenscliaften aufweisen, woraus sich die p-Stellung des N 0 2 ergibt. 
Endgiiltigcr Beweis durch Ersatz des N 0 2 durch Cl u. Synthese des N-p-Chlor- 
phenyl-y-pyńdons. Das Pyridon wird demnach ais solches (mit negatiy zum Phenyl 
stehenden X), nicht ais Ammoniumsalz (mit positivem N) nitriert. Die H N 03-Lsg. 
enthalt gleichwolil yorwiegend letzteres, wie die Widerstandsfahigkeit gegen H N 03 
zeigt. Nur cin kleiner Teil ist dissoziiert u. wird nitriert. — Aus p-nitriertem 
Phenylpyridinium konnten kleine krystallin-fl. D eriw . dargestellt werden, was auf 
spitzeren Valenzwinkel am N gegeniiber dem Phenylpyridon schlieflen liiBt. — 
N-Metliylpyńdiniummelhylsulfał wird weder yon H N 03 noch von Br angegriffen. — 
Die Verss. am IHphenyl zeigen yon neuem, daB die Wrkg. eines Substituenten 
nicht auf den anderen Kern hiniibergreift. p-Dimetliylaminodiphenyl reagiert in p ' 
weder mit HNOa noch mit Diazoniumsalzen. Jedes Phenyl wirkt auf das andere 
wie cin negatiyer Substitucnt. Diphcnyl-p-trimethylaminoniumnitrat wird in p' 
nitriert, also wie p-Nitrodiphenyl. Daraus folgt wieder die gleichartige Wrkg. yon 
NO, u . N(CH»)sX.

V c rsu c h c . (Mit K  Buchner, E. Spreckels, E. Schroedter. K. Kunze, 
0. MeiBner, E. Caesar, E. Fischer, W. Kónig u. H. Hoffmann.) Di-[m-nitro- 
phenyl]-jodiniumniłrał, (NO2-C0H4)2J*NO3. Mit H N 03 (D. 1,52) -f- konz. HaS 04 bei 
15—20° (ca. '/* Stde.). Nadelbiischel aus W., F. 194°. Jodid, C12H80 4N2J 3, gelblich, 
krystallin., F. 142—144° unter Zers. in m-Nitrojodbenzol, nach Dunkelfiirbung am 
Licht Zers. bei ca. 130°. Chlorid, CiaH80 4NaClJ, Nadelchen, F. 209°. Perclilorat, 
C12H80 8NaClJ, Krystalle, F. ca. 188°. Pikrał, Ci8H 10OmN6J, gelbe Prismen, F. ca. 
194°, wl. in W . — Di-[m-nitrophenyl]-bleidinitrat, (NOa'C 0H4)2Pb(NO3)a. Mit H N 03 
(D. 1,51) (Rohr, 100°, 3—4 Stdn.). Warzeń oder Blatter aus Eg., explodiert bei ca. 
210°. — Triplicnylicismutdinitrat. Ober das Dibromid (mit Br in A.) mit HNO~ 
(D. 1,3). Aus A., yerpufft bei ca. 130°. — Tri-in-nitroderw., (N0s -C0H 4)3Bi(N03)2. 
Mit HNOa (D. 1,52) bei Zimmertemp. (24 Stdn.). Gelbliche Nadeln aus HNO", 
(D. 1,4), yerpufft bei ca. 145°, wl. auBer in Eg. W ird von sd. W. u. A. zers. — 
Tetra-[p-nitrophenyl]-zinn, (N02-C(1H 4)4Sn. Mit H N 03 (D. 1,51) -f- konz. II2S 02 bei 
—5 bis 0°. Aus Pyridin -f- verd. Saure, amorph, yerpufft obcrhalb 350°, unl. auBer 
in Pyridin. — Tri-[p-nitrophenyT]-acetonitril, (N02-C6H4)3C-CN. Mit H N 04 (D. 1,51) 
bei ca. 15° (‘/2 Stde.). Fast weiBe Flocken aus Aceton, F. 210—220° nach allmah- 
licliem Erweichen, wl. Gibt n. Kp.-Erhohung, hat keine kolloiden Eigenschaften. — 
Tri-[p-aminophenyl]-acełoniłril, (NHa • C6H4)3C • CN. Mit SnCl2 -j- sd. konz. HC1 oder 
alkoh. (NH4)jS. Krystalle aus A. oder Aceton-W., F. 280—290° nach yorheriger 
Dunkelfiirbung u. Sintcrung (das Yergleichspraparat aus p-Fuchsin u. KCN zer- 
sctzte sich erst gegen 315°). Die Lsgg. in Aceton u. Bzl. geben im Ultramikroskop 
ein Fluorcsccnzband. Lsg. in yerd. HC1 stark kolloid. Beim Erhitzen des festen 
Chlorhydrats auf 170—220° bildet sich p-Fuchsin. Die Acetyli'erb. kommt aus den 
Lsgg. ais harter Lack heraus, erweiclit bei 70—130°. Die Diazolsg. gibt mit Cu- 
Pulyer Triphenylacctonitril, mit Phenol u. NaOH eine rotbraune, flockige Oxy- 
azoverb., F. ca. 210° zu zaher Fl., Acetonlsg. stark kolloid.

N-Phenylpyridiniumchlorid. Aus dem HgCl2-Komplexsalz mit H2S. F. ca. 154°. 
Pib-at, gelbe Nadeln aus A., F. 121°. Perchlorał, Prismen aus W., F. 221°. Nitrat, 
gelbliche Nadeln aus A.-A., F. 126°. — N-m-Nitrophenylpyridiniumnitrat, NO,-
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CaH4-C4H5N-NO„. M ifH N O , (D. 1,51) (Ilolir, 100°, 6—12 Stdn.). Gelblicho Nadeln 
aus A., F. 204—208° (Zers.) nacli Briiunung bei ca. 195°, etwas bestiindiger gegen 
Alkali ais das nicht nitrierte Nitrat. Chlońd-HgCl.i -Komplexsalz, F. 165—168°. 
Tribromid, C1IH0O.,N.,,Br:), orangegelbe Bliittchen oder Nadeln aus A., F. ca. 117°. — 
Aminołribromid. Nach Red. des Nitrats mit SnCl2 -f- HC1. Braungelbe Nadeln 
aus A., F. 172—175°. — N-p-Nitrophenylpyridiniumnitrat, Cn H90 5N3. Nach KOnig 
(1. c.) aus p-Nitranilin.-f- Pyridin in A., dazu bei 60° wss. Lsg. von KCN -f- Br, 
braunroten Farbstoff mit sd. A. -f- konz. IIC1 zcrlegen. Isolierung iiber das IIgCl2- 
Komplessalz oder das Perbromid. Gelbliche Nadeln aus A., F. 174—177°, sil. in 
W. Chlońd, Nadeln aus A. Perbromid, F. ca. 165°. Pikrał, gelbe Nadeln, F. 147°. 
Pcrchlorat, CnTT90„N2Cl, F. ca. 176". Die Salze werden yon Laugen yiolettbraun 
oder schwarz gefiirbt. — Die N-p-Aminophenylpyńdiniumsalze entstelien aus den 
yorigen mit SnCl2 -j- HC1: Nitrat des Nitrats, Nadeln, Zers. oberhalb 210°, 1. in 
W. (gelb), mit Laugc braun, dann schwarze Flocken, diese mit IIC1 rot. Pikrat 
des Pikrats, C23II10O14N8, aus W., F. 158—161°. Chlorhydrat des Chlorids, CnH 12NjCl2, 
Krystallpulyer aus IIC1 -f- Aceton, Zers. oberhalb 190°, wl. in A ., Eg., U. in W. 
(gelb), durch HC1 cntfiirbt; Fiirbung mit FeUI-Salzcn yiolctt, mit II2S u. FeCl3 griin, 
dann blau; die Diaaolsg. gibt rote u. braune Azofarbstoffe. — N-p-Athoxyphenyl- 
pyridiniumsalze, dargestellt nach KOnig (1. c.) oder Z in c k e  (L ie b ig s  Ann. 3 3 3 . 318 
[1904]): IIgCli -Komplexsalz, Niidelchen aus IICL Chlońd, ClnII,4ONCl, Niidelchen 
aus A.-A. mit l/2 oder 1H20 , F. ca. 118°. Bromid, Cl3H14ONBr -f- Hi O, Krystalle. 
Pei-chlorat, C,8H 140 5NC1, Bliittchen aus W ., F. 134°. Pikrat, Ci9H 1()0 8N4, gelbe 
Nadeln aus A., F. 139°. — Die analog mit m-Nitrnnilin crhaltenen Salze sind ident. 
mit den durch Nitrieren von N-Phenylpyridiniumnitrat (ygl. oben) dargestellten. — 
N-o-Nitrophenylpyridiniumnitrat, C,,H90 5N3, gelbliche Warzeń aus A., F. 182—186° 
(Zers.). IIgCl2-Knmplexsalz, gelblich, F. ca. 190°. Perbromid, F. 90—93°. — 
N-Phenyl-y-pyridon, C11Ii,JON -f- 2 H20 , F. ca. 101°, wasserfrei u. sublimiert F. 127°. 
Die Salze enthalten 1H20  u. sind recht bestiindig. Chlorhydrat, Nadeln aus HC1, 
F. ca. 192°. Nitrat, gelbliche Nadeln, F. 88°. Perclilorat, Nadeln, F. 164°. Pikrat, 
gelbe Nadeln aus W ., F. 193°. HgCl?-KomplexsaIz, Nadeln, F. ca. 118°. — 
N-p-Nitrophenyl-y-pyridonnitrat, Ca H80 3N2, IIN 03 -f- H20 . Mit I1N03 (D. 1,51) auf 
Wasserbad eindampfen. Gelbe Nadeln aus W ., F. 146°. Pcrchlorat, Nadeln aus 
W., F. ca. 245“. Pikrat, CulInO ^N j, gelbe Nadeln, F. ca. 190—192°, 1. in A., li. 
W. — N-p-Nitrophcmjl-y-pyńdon, C11Ha0 3N2 -f- II20 . Aus den Salzen mit NII4OH. 
Gelbliche Nadeln aus W , F. 202°. — Np-Aminophenyl-y-pyridon, Cn H 10ONj. Mit 
SnCl2 -)- IICl in Eg. (Zimmertemp., 8 Tagc). Nadeln oder Prismen aus A. oder 
W., F. 260—270° (Zers.), wl. in A. — Acetat des Oxyphenylazofarbstoffs, C6II4ON-
C.jII,• N2• C jlij• OCOCIIn, aus Eg., orangefarbig, krystallin., F. ca. 250° (Zers.), 
schwach monótrop krystallin-fl. — Benzoat, CS4I In 0 3N3, aus A., orangegelb, cnantio- 
trop krystallin-fl., FF. ca. 263°, ca. 250°. — N-p-Chlorphenyl-y-pyridon, CnH80NCl.
1. Aus dem Aminopyridon durch Diazork. 2. Aus Chelidonsaure u. p-Chloranilin 
bei 160—170°. Nadeln aus W ., F. 105°, 1. in A., wl. in A. — N-p-0xyphenyl- 
y-pyridon, C,,H90 2N. Aus dem Aminopyridon durch Diazork. Citronengelbe 
Bliittchen au,s W., Zers. oberhalb 200°. Alkal. Lsgg. gelb. Mit FeCl3 in A. braun.
— O-AthyldUicr, C13H n OaN. Aus Chelidonsaure u. p-Phenetidin. Krystalle aus 
Bzl., F. 154—156’1. Pcrchlorat, Nadeln aus W ., F. 195°. — m-Nitranilidchelidon- 
siiure, C13H 80 7N2. Aus Chelidonsaure u. 2 Moll. m-Nitranilin in sd. W ., mit HC1 
fiillen. Nadeln aus A. — N-tn-Nitrophenyl-y-pyridon, Cu II80 3N2 -j- IIsO. Aus dem 
yorigen bei 160—180°. Gelbliche Nadeln aus W., F. ca. 210°, 11. in A. Pcrchlorat, 
Nadeln, F. ca. 176°. Pikrat, gelbe Nadeln, F. ca. 175°. — N-Phcni/l-y-chlorpyridinium- 
chlorid, CnIIjNCl., 2H 20 . Aus N-Phenyl-^-pyridon u. sd. SOCl2. Krystalle aus 
A.-A., F. ca. 110° nach Sintern bei 83°, 11. in W. Yerharzt mit NaOH. IfgCl2- 
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Kompleccsalz, Nadeln, F. ca. 180°. Perchlorat, C1,H00 4NCli, Nadeln, F. 210°. Pikrat, 
CI7H „ 0 7N4C1, gelbe Nadeln, F. 155—158°. Tribromid, CnB^NClBr,,, gelbe Krystalle, 
F. 137°. — Physiolog. Yerss. mit N-p-Athosyplienyl-y-pyridon crgaben, daB dieses 
niebt wie die N-Plienylpyridiniumsalze eine Curarewrkg. ausiibt. Das sprielit — 
wie der Verlauf der Nitrierung — gegen dic Formulicrung ais cjuartiire Ammonium- 
verb. — Zur Untcrsclieidung der Metliylpyridinium- u. Pyridinsalze leistet das 
Komplexsalz (ChIIbN, C IIy I\, CdJlt Tafeln u. Bliittchen aus W ., F. 185—188°, gute 
Dienste. Darst. aus C6H,N, CHaJ  mit konz. CdJ2, KJ-Lsg. Pyridin liefcrt mit 
letztercr Nadeln, F. ca. 167°.

p-Dimethylaminodiplienyl (F. 126°) gibt mit HNO._, das m-NUnpderiv., F. 84°. — 
Diplienyl-p-trimethylammoniumbromid, C16H 18NBr. Aus p-Aminodiphenyl in W. mit 
(CH3)sS04 -)- K2C 03 (Wasserbad) bis zur Lsg., Essigsiiure u. KBr zusetzen. Bliittchen 
aus W. oder A., F. ca. 222° (Zers.). H N 02 wirkt nicht ein. Tribromid, CI5H 18NBr3, 
goldgclbe Bliittchen aus A., F. ca. 188° (Zers.). Jodid, CI5H 18N J, Bliittchen aus 
W., F. ca. 220° (Zers.). Pikrat, C21II20O?N4, gelbe Nadeln aus A., F. ca. 310° (Zers.). 
Perchlorat, Bliittchen aus A., Zers. oberhalb 300°. N itrat, CI5H 180 3N2, Bliittchen 
oder Tafeln aus W. oder A., F. ca. 255° (Zers.) naeh Sintern bei 230°, wl. in k. 
AV. — p'-Nitrodiphenyl-p-trimethylammonhimnitrat, C,5H 170,;N3.* Mit HNOa (D. 1,51) 
(nicht iiber 70°). Prismen aus A. oder W ., F. ca. 235° (Zers.) naeh Sintern bei 
212°. Tribromid, C,5H ]70 2N2Br3, gelbe Bliittchen aus A., F. ca. 198° (Zers.). Bromid, 
C16H ,70 2N2Br, Prismen, F. ca. 243° (Zers.) nacli Sintern u. Gasentw. bei ca. 165°. 
Jodid, C,5H 170 2N2J, Bliittchen, F. ca. 246° (Zers.). Pikrat, gelbe Prismen, Zers. bei 
ca. 200°. — p'-Nitro-p-dimetluylaminodiphcnyl, CuH 140 2N2. 1. Durch Erhitzen des 
vorigen Bromids auf 240—200°, in HCl losen, mit NH,OH fiillen. 2. Durch Mc- 
thylieren von p'-Nitro-p-aminodiphenyl (vgl. W i l l s t a t t e r  u. K a lb , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 39. 3479 [1906]). Reinigung mit IICl-Gas in Bzl., wobei die Dimethyl- 
verb. in Lsg. bleibt. Gelbrote Bliittchen aus A., F. 242—244°, meist 1., etwas stiirker 
bas. ais die nicht metliylierte Vcrb. Die Lsgg. beider in yerd. Siiuren sind wie die 
der Nitraniline fast farblos {p'-Nitro-p-aininodiphcnylchlorhydrat, C12I I 100 2Na, HCl, 
mit IICl-Gas in Toluol, fast weiB). — p',?-Dinitro-p-dimcthylaminodiphcnyl, C14H 130 4N3. 
Mit Nitrit in saurer Lsg. Dunkelorangefarbige Bliittchen aus A., F. 134°. — 
p'-Aminop-dimcthylaminodiphmyl (a. Dimethylbenzidin), CuI I 10Nr  Mit SnCl2 -j- HCl 
in A. Bliittchen aus A. oder W., F. ca. 146°, 1. in verd. Sauren, oxydabel. Gibt 
mit H2S u. FeCl3 keine methylenblauiihnlichc Bk. Mit sd. Lauge wird NII(CII3)2 
abgespalten. Chlorhydrat flockig. — Die folgenden Arylidenamine (mit Aldehyden 
in h. A.) sind enantiotrop krystallin-fl.: Benzylidenderiu., C21II20N2, gelbe Bliittchen 
aus A., FF. 192, 183°. — p-Tohiylidenderiv., C2jH 2SN „ gelbe Prismen, FF. 248, 218°.
— Anisylidendcriv., C22II22ON2, orangefarbige Bliittchen, FF. ^>270, 208°. — Tetra- 
methyl-p,p'-diaminoazodiphenyl, C28II28N4. Durch Red. yon p'-Nitro-p-dimethylamino- 
diphenyl mit li. alkoli.-wss. KOH u. Luftoxydation der gebildeten Iiydrazoycrb. 
Naeh Reinigung iiber das Chlorhydrat rote Krystallclien aus A., F. ca. 315°. Mit 
konz. H2S 04 rot, konz. HCl dunkelbraun, beim Vcrd. gelbbraun. — p-Benzolazo- 
p'-nitrodiphenyl, C18I1130 2N3. Aus p'-Nitro-p-aminodiplicnyl u. Nitrosobenzol in li. 
Eg. Hellbraune Prismen aus A. oder Eg., F. 180° (Rotfiirbung), undeutlicli kry
stallin-fl. H 2S 04-Lsg. rot. — p-Benzolazo-p'-aminodiphenyl, C J^-N „ • C0H4 -CalL-NUj. 
Aus dem yorigen in li. A. -(- NH4OII m itII2S. Orangebriiunlichc Nadeln, F. gegen 
178° (Zers.), bei stiirkerem Erhitzen enantiotrop krystallin-fl., 1. in Bzl., Toluol, li. 
A. Mit konz. H 2S04 rote Lsg., mit yerd. liellgelbes Sulfat (Adduktcnentfiirbung). 
Chlorhydrat, C18H 15N3, HCl, blaBgelb. — Benzylidenderiv., C,6H ,9N3, orangefarbige 
Krystalle, FF. 188, 171° (Zers.). — Anisylidenderii)., C20H 2ION3, orangerote Prismen, 
FF. > 1 9 2 , 173° (Zers.). — p-Diphenylazo-N-dimethylanilin, C JL ,■ CaII4• N ,• CaH4• 
N(CII3)2. Aus p-Aminodiplienyl durch Diazotieren u. Kuppeln mit Dimethylanilin.
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Dunkelorangegelbe Prismen aua A., P. 208° nacli Sintern bei 195°, nieht krystallin-fl. 
II2S04-Lsg. kirsclirot. Gibt im Gegensatz zum vorigen mit verd. Sauren rotviolette 
Addukte. Cldorhydrat, C20H 10N3, IIC1, scliwarzblaue Prismen, leiclit dissoziierbar. — 
p-Hydroxylaminodiphenyl, CeH6-CaH4-NH-OH, Nadeln aus A., P. 132—134°. Geht 
an der Luft in p-Azodiplienyl iiber. Rcduziert Fehlingsche Lsg. — p-Nitroso- 
diplienyl, ClsH90N . Aus dem yorigen mit K2Cr20 7 u. k. verd. II2S04 (neben p-Azoxy- 
diphenyl). Gelbgriine, chinonartig riechende Prismen aus A., P. 84° (ebenfalls 
griine Schmelze!), meist 1., mit Wasserdampf fliichtig. — p-Azodiphenyl. Aus 
p-Nitroso- u. p-Aminodiplienyl in sd. A. Orangerote Blattchen, F. 250°, monotrop 
krystallin-fl. — p-Azoxydiplienyl, F. 206°, monotrop krystallin-fl. — p-Diazoamino- 
diphenyl, (C, J I 3)2X3H. Aus p-Diphenyldiazoniumlsg. u. p-Aminodiplienyl -(- Na- 
Acetat in Essigsaure. Gelbe Nadeln aus A., F. 147°, nieht krj7stallin-fl., meist 1., 
unl. in yerd. Siiuren. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1893—1914. 1925. Halle, 
Uniy.) L indenbaum .

Hans Meyer, Uber neue Dcrwate der Pyridincarbonsauren. Die Pyridincarbon- 
siiureanhydride sind sehr liygroskop., weshalb bei ihrer Darst. groCe Vorsiclit an- 
zuwenden ist. W. fuhrt sie momentan, fcuchte Luft in wenigen Stdn. in die 
Siiuren uber, die so in ausgezeichncter Reinheit erhalten werden konnen. — Picolin- 
siiureanhydrid, CI2Ha0 3Na, aus Picolinsiiurechlorid u. Na-Picolat (beide ganz trocken!) 
in iiber Na getrocknctem Xylol (11/a Stdn. kochen u. danach mchrere Stdn. stelien 
lassen), Reinigung durch Sublimation im Diepolderschen App. bei 140—150° in 
einem durch P20 6 getrockneten Luftstrom, langc, farblose Nadeln, F. 124°. Mit 
eiskaltcm gesiitt. Ammoniakwasser entsteht neben pieolinsaurem N II4 das Saure- 
aniid, das nach dem Yerdunsten des Losungsm. durcli Extraktion mit Bzl. abgetrennt 
wird, F. 107° aus Bzl. — Die aus dem Anhydrid regenerierte Picolinsśiure liatte 
F. 137°. — Nicołinsaureanhydrid, C12IIuOaN2, Darst. wie beim Picolinsiiurcanliydrid, 
Kochdauer 2 Stdn., Sublimationstemp. 200°, farblose Nadeln, F. 224—225°. — Nicoiin- 
sailreajnid, aus yorigem in Bzl.-Lsg. durch Einleiten von gasformigem N II3, F. 120 
bis 122°. — i-Nicotinsa\irean]iydrid, C12IIa0 3N2, analog den anderen Anhydriden, 
Sublimationstemp. 220—240°, farblose Nadeln, F. 302° (Zers.) nach yorhergehender 
Verfiirbung. — i-Nicotinsdureamid, C(iHaON2, mit NH3, F. 152—154°. — Cinchonin- 
sdureanhydrid, C20H 160 2N3, analog den anderen Anhydriden, Sublimationstemp. 210 
bis 220° (bei lioherer Temp. erfolgt Zers. unter B. von Chinolin), wciBe Nadeln, 
F. 245° (Zers.). — Cinchonwsaureamid, C,0H 10ONj, mit eiskaltem Ammoniakwasser, 
F. 177°.

Zur Identifizierung u. zur Reinigung der Pyridincarbonsauren eignen sich ihre 
Phenylester. — Picolinsdurepliemjlesłer, C12H0O2N, aus Picolinsiiurechlorid durch 
Erliitzen mit uberschiissigcm Phenol ohne Losungsm., die zuniichst heftigeRk. liiBt 
bald nach, danach noch ca. 1/i Stde. erliitzen, bis kein HCl mehr entweicht, F. 82°, 
aus wenig A. durch W . gefiillt, swl. in W., sil. in A. — Nicoimsaurephenylester, 
ClsII0O2N, aus Nicotinsaureclilorid u. Phenol, farblose Nadeln, F. 59°. — i-Nicolinsaure- 
phenylesłer, C12H 0O2N, gliinzende, farbloseBliittclieji, F. 70° aus yerd. A.; das Hydro- 
chlorid ist rccht bestSndig, F. 177—178°, sublimiert leicht. — Cinchoninsaurcphenyl- 
ester, C16H 130 2N, gliinzende, farblose Bliittchcn aus 92°/0ig. A., F. 112°. — Dipicolin- 
suurediphenylester, CluH 130 4N , gliinzende, farblose Bliittclien aus A., F. 179°. — 
Lutidinsaurediphenylester, C19H 130 4N , kurze, farblose Nadeln aus A., F. 136°. —
i-Cinchomeronsaurediphenylester, CI9H 130 4N , farblose Nadeln aus Methylalkohol, 
F. 156°. —  Wie die Chinaldinsiiure u. Dipicolinsiiure (ygl. M e y e r  u . T r o p s c h , 
Monatsliefte f. Chemie 35. 782; C. 1914. II. 1054) gibt auch die Lutidinsaure mit 
unreinem Thionylelilorid statt des n. Siiureclilorids ein polymeres Chlorid (C7H30 2NCl2)r , 
F. 200°, wiilirend mit reinem Thionylchlorid das monomere Chlorid vom F. 54—55° 
entsteht, das auch aus dem polymeren Prod. durch Kochen mit reinem Thionyl-

8*
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chlorid erhalten werden kann. — Dic Chinolinsaure gibt bei der Behandlung mit 
PClj stets daa Anliydrid vom P. 135° statt des erwarteten Chlorids, wahrend andere
o-Dicarbonsiiurcn im allgemeinen die Dichloride ergeben. — a-Methylpicolinsaure- 
methylesłer, C3H 0O4N, ans der Siiure (P. 127°) mit CII3OH u. H 2S 04, dicke, farblose 
Nadeln aus Chlf., F. 29°. — a-Methylpieolinsaureamid, C7II8ON2, aus yorigem durch 
Schiitteln u. Erwiirmcn mit kaltgesiitt. Ammoniakwasser, lange Nadeln aus W., 
F. 116°. — cć-Amino-a-picolin, aus yorigem durch Hofmannschen Abbau (vgl. M e y e r , 
Monatshefte f. Chemie 15. 173 [1894]), F. 41°, ICp. 205—206°. — Hydrochlońd, 
F. 155°, nicht liygroskop. — Chloroplatińat, ClsH 18N 4Cl0Pt, orangefarbene Krystalle 
aus verd. IIN 03, F. 218° (Zers.). — Acetylverb., C8HI0ON2, F. 88° aus Bzl.-haltigem 
Lg. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 44. 323—28. 1925. Prag, Chem. Tnst. der Deutschen 
Uniy.) Z a n d e r .

W. Dilthey und Cl. Thelen, Uber die 2-Phenyl-3-mełhoxychinoli?i-d-carbon- 
saure (3-Methoxyatophan). ra-Methoxyacetophenon u. Isatin kondensieren sich in 
sd. alkoh. oder wss. alkal. Lsg. zu 2-Phenyl-3-nicthoxychinolin-4-carbonsuure, 
C17H ,30 3N , die nach Neutralisieren ausfiillt. Nadeln aus A., F. 225—226°, wl. in 
Bzl., zl. in Toluol, Xylol, Pyridin, 1. in Alkalien u. Sauren. — 2-Phenyl-3-oxy- 
chinolin-4-carbonsaure, C10IIn O3N. Mit A1C13 in sd. Bzl. Amorph, gelb, F. 204 bis 
205° (ygl. B e rlin g o z z i u. M a rz e lla ,  Ałti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 
403; C. 1924. I. 2368), swl. auCer in h. Nitrobenzol. Fiillt aus der alkal., grttnlich 
fluorescierenden Lsg. mit Siiure allmahlich in hellgelben mkr. Nadelchen mit 3 U20  
aus, dic an der L uft yerwittern. Ba-Salz, C3!II200 6N2Ba -j- 6II..O, gelbliche Niidel- 
chen, die bei 150° u. 16 mm 5 H20  abgeben, bei holierem Erhitzen C02 yerlieren 
u. yon W . hydrolysiert werden. — 2-Phenyl-3-0xychinolin, C,5H„ON. Aus der Oxy- 
siiure durch Kochen mit Nitrobenzol oder aus der Methosysiiure mit konz. IICl 
bei 160°, in diesem Falle iiber das Chlorhydrat (gelbe Nadeln, F. 216° nach Sintern 
bei ca. 160°). F. 218—220°, 1. in Laugen mit griiner Fluoresccnz (ygl. B a rg e l l in i
u. B e rlin g o z z i, Gazz. chim. ital. 53. 3; C. 1923. III. 1480, die fiir das Chlor
hydrat F. 243 — 245° angeben). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1588— 89. 1925. 
Bonn, Uniy.) L in d e n b a u m .

Eduard Sucharda, Uber die d-Pyrindigosynthese. (Ygl. Roczniki Chcmji 3. 
236; C. 1924. II. 659.) Vf. halt es nach den Unterss. yon T s c ii it s c i i ib a iu n  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 2092; C. 1925. I. 384; ygl. ferner R e i n d e l  u . R a u c ii , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 393; C. 1925. I. 1735) zwar auch fiir sehr wahrscheinlich, 
daB die von ihm 1. c. beschriebenen Verbb. Pyrimidazolderiyy. sind, yermiBt aber 
den direkten Beweis. E r bat nun yon der 3-Aminopyridin-2-carbonsdure (fi-Amino- 
picolinsaure, ygl. nachst. Ref.) aus, bei der jede Tautomerie ausgeschlossen ist, uber
I. u. II. (nicht isoliert) den iudigoartigen Farbstoff III. dargestellt, den er nach der 
gegenseitigen Lage der N-Att, S-Pyrindigo nennt, Dieser unterscheidet sich vom 
Indigo dadurcli, da8 er yon starlcem Alkali (wahrscheinlich unter Ringaufspaltung, 
iihnlich dem Isatin) gel. u. viel leichter, sclion yon sd. HCI, zum Lexkofarbsto/f IV. 
reduziert wird. •

N

NH N1I
N-3-Pyńdylglycin-2-carbonsaurc, C8H80 4N2 (I.). Aus 

^?-AminopicolinsSurc, Chloressigsiiure u. K2C03 in W. 
(Wasserbad, 20 Stdn.). Rcinigung iiber das NH4-Salz 
oder durch Urnkrystallisicren aus HCI. F. 245° (Zers.), 
wl., starkę Siiure. — (i-Pyrindigo, C14H80 2N, (III.). Aus
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I. durch KOH-Schmelze (260—265°, 6— 8 Min.), in W. losen, F iltrat [enthaltend 
Pi/rindoxylsaure (II.)] mit I I ’S04 bis zur schwach alkal. Bk. versetzen u. Luft durch- 
loiten. Keinigung Uber die Leukoverb. Dunkelblaues mikrokrystallin. Pulver mit 
kupferrotem Strich, swl., sublimierbar unter Zers. IL S 0 4-Lsg. blau. W ird von 
HNOa osydiert, yon SOa, 1IJ u. HC1 zu IV. reduziert. W ird aus den frisch bc- 
reiteten, hellgelben alkal. Lsgg. mit Saure unyerSndert gcfiillt, bei langerem Stehen 
an der Luft Zers. — Leuko-cj-pyrindigo, C14H 10O2N4 (IV.). Bei 30-stdg. Kochen von
III. mit 20%ig. HC1, viel schneller beim Durchleiteu yon SOa, bildet sich das 
Chlorliydrat, C14I I 10O2N4, 2IIC1, zicgelrote Nadeln aus sd. W. - f  konz. HC1, sehm. 
nicht bei 360”, zl. in W. (rotbraun), unl. in verd. Sfturen; die wss. Lsg. wird von 
Luft-0 zu III. oxydiert; Fiirbung auf Wolle braun, an der Luft blau. Aus der 
h. wss. Lsg. fiillt N ik o l i  dic freie Base, griingelbes Pulyer, sehr osydabel, swl. 
in N ik o li .  Die rotyioletten Alkalisalze sind wl. Mit konz. Alkali Zers. — Tetra- 
acetyldeńv., C22IIlaO|jN4, weiBes, krystallin. Pulyer aus Eg.-Acetanhydrid, 11. in Eg., 
beim Kochen ro t, von Acetanliydrid entfarbt. Leicht yerseifbar. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 1724—27. 1925.) L in d e n b a u m .

E d u ard  S ucharda, Uber eine neue Darstellungsmethode der Cliinolinsaure und 
einiger Derivatc derselben. Cliinolinsaure. Zu 500 g 8-Oxychinolin +  50 ccm W. 
liiBt man unter Kuhlung 1000 g HNOs (D. 1,52) tropfen, erliitzt am folgenden Tagc 
auf dem W asserbad bis zum Aufhoren der Stiekoxydentw. u. wiederholt dasselbe 
mit je  1500 u. 2500 g H N 03. Man dampft bis zur B. von Krystallen ein, wascht 
die Rohsiiure mit 30°/oig. I1N03 u. W. u. reinigt sie durch Erhitzen mit 40°/o'g- 
Essigsiiure. Ausbeute 500—550 g. — Chinoliusaureimid, C, II40 2X2. Man lost 225 g 
Chinolinsiiure in 250 g Acetanliydrid (Wasserbad), dest. ab, bis die M. 160° zeigt, 
ergitnzt das Acetanliydrid auf 120 g, gibt 140 g Acetamid zu u. erhitzt 8 Stdn. auf 
120—125°. Beinigung durch Suspendieren in 11 h. W . Ausbeute 75°/0. Aus Eg.,
F. 233°. — 3-Aminopyńdin-2-carbonsaurc (fl-Aminopicolinsaure), C6H0OaN2 Zu 83 g 
des yorigen in 1660 g 10°/oig- NaOII setzt man NaOCl-Lsg. (aus 53 g NaOII u.
41 g Cl), erhitżt ‘ /2 Stde. auf 80° u. siiuert mit 50°/oig. II2SO, +  wenig Eg. an. 
Die nicht ausfallcnde Saure wird aus dem Filtrat ais Cu-Salz gefallt u. dieses mit 
HjS zcrlegt. Ausbeute 67°/0. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1727—29. 1925. Lwów, 
Techn. Hochschule.) L in d e n b a u m .

K a rl S aftien , Eine Acńdinsynthese aus Benzo-4,5-cumarandion und Anilin. 
(Vgl. F r ie s  u . P u s c u , L ie b ig s  Ann. 442. 276; C. 1925. I .  2561.) Das 1. c. be- 
schriebene Oxy-2-naphthoyl-l-amcisensaureanilid spaltet schon beim langeren E r
hitzen auf dem W asserbad Anilin ab u. gelit in Bcnzo-l,5-cumarandion iiber. — 
W ird letzteres mit 5 Moll. Anilin */4 Min. gekocht, dann in yerd. HC1 gegosson, so 
entstelit Oxyz2-naphthoyl-l-ameisensdureanilanilid, C24Hla0 2Na (I.), hellgelbe Prismen 
aus A., F . unscharf gegen 175° (Rotfarbung), 11. in Bzl., Eg., zl. in A., wl. in Bzn. 
Spaltet bei langerem Kochen mit Eg. Anilin ab unter B. von II. — Mit sd. Acet- 
anliydrid (*/4 Min.) gelit I. iiber in Benzo-4,5-cumarandionanil-3, C,8H 110 aN, rote 
Nadeln aus Bzl., F .  182°, wl. auBer in h. Bzl. Lagert sich mit sd. Eg. Anilin 
in II. um. — Benzo-7,8-acridincarbonsaure-9, C18H u OjN (II.). Am einfachsten aus

Bcnzo-4,5-cumarandion u. 2 Moll. Anilin in sd. Eg. (1 Stde.). Gelbe Nadeln, F. 284°, 
fast unl., 11. in Laugen u. Soda. H2S04-Lsg. gelb. Geht beim Erhitzen iiber den 
F. in ,^-Chrysidin (F. 131°) iiber. W urde von S t o l l Ś (Journ. f. prakt. Ch. 1 0 5 .
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137; C. 1 9 2 3 . I. 529) auf anderem Wege erhalten. — Diese neue Acridinsynthese 
ist allgemein anwendbar, wie die folgenden Verbb. zeigen. — Dibenzo-l,2,7,8-acridin- 
carbonsaure-9, C22H 130 2N. Mit /j-Naplitliylamin. Mkr. Krystalle, F. 260° unter 
Ubergang in Dibenzo-l,2,7,8-acridin (F. 216°). — Mcłhoxy-2-benzo-7,8-acridincarbon- 
saure-9, C19B ,30 3N. Mit p-Anisidin. Gelbe mkr. Wiirfel, Zers. bei 286°. — Mełh- 
oxy-2-benzo-7,8-acridin, C18H 13ON. Aus dem yorigen durcli Erhitzen iiber den F. 
u. Yakuumdest. Gelbliche Nadeln aus A., F. 157°. — Acetamino-2-benzo-7,8-acridin- 
carbonsdure-9, C20H 140 3N2. Mit Aeetyl-p-phenylendiamin. Dunkelgelbe Nadeln, 
F. 292° unter Ubergang in Aeetamino-2-benzo-7,8-acridin (F. 275°, nicht 255"). (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1958—60. 1925. Braunscliweig, Techn. Ilochsch.) L in d e n b .

Prafulla Chandra Mitter und Nirmalananda Palit, Kondcnsation von 
Amidinen mit Athoxymełhylenderivaten ton [S-Ketonsdurccstcni, fj-Diketonen und 
Cyancssigcster. II. (I. vgl. M i t t e r  u. B a r d h a n , Journ. Chem. Soc. London 123 . 
2179; C. 1 9 2 4 . I. 197.) Fortsctzung der friiheren Unterss. mit aliphat. Amidinen 
(Acetamidin u. Guanidin) u. aromat. Amidinen (Anisamidin u. |S-Naphthamidin). 
AuBer beim Acetamidin, welches anscheinend im Yerlauf der Rk. zers. wird, wurden 
in allen FSllen die erwarteten Pyrimidine erhalten. — 4-Keto-5-cyan-2-phenyl-l,4-di- 
hydropyrimidin, Cn II7ON3, aus Benzamidinhydrochlorid u. Athoxymethylcncyanessig- 
esłer (I) in alkoh. Na-Athylatlsg. ('/a Stde. digerieren), Yerdampfen des A., Auf- 
nelimen mit W . u. AnsSuern mit yerd. 1IC1, gliinzende Nadeln aus Eg., F. 295°. — 
Verb. C\lI IsO:iN2, aus yorigem durch Ilydrolyse mit yerd. IL S 0 4, recliteckige Tafeln 
aus yerd. Essigsiiure, F. 271°. — 4-Kcto-5-cyan-2-p-tolyl-l,4-dihydropyrimidin, 
C12II9ON3, aus I  u. p-Toluamidin, weifie, tafeliihnliche Krystalle aus Eg., F. 303 
bis 304°; das Hydrolyseprod. bildete prismat. Nadeln aus yerd. Essigsiiure, F. 282°.
— 4-Keło-5-cyan-2-p-anisyl-l,4-dihydropyrimidin, CjjHoOjN,,, aus I  u. p-Anisamidin 
(Y), griinliehweiBes Krystallpulyer aus Eg., F. 286°. — 4-Keto-2-p-anisyl-l,4-dihydro- 
pyrimidin-5-carbonsaure, C12Hlu0 4N2, (ygl. weiter unten),'aus yorigem durch Ilydro- 
lyse, Nadeln aus A., F. 271°. — 4-Keto-5-cyan-2-(j-naphthyl-l,4-dihydropyrimidw, 
aus I  u. B-Naphthamidin (YI), gelbe Nadeln aus Eg., F. 305—306°; Hydrolyseprod., 
C15II10O3N2 (ygl. weiter unten), F. 291°, aus Alkali durch SSurezusatz gefiillt. — 
4-Mcthyl-2-aminopyrimidin-o-carbonsaureathylester, C8IIu 0 2N3, aus Athoxymethylen- 
acetessigester (II) u. Guanidin (YII), Nadeln aus A. oder Aceton, F. 222°. —
4-Melhyl-2-arninopyrimidin-5-carbonsaure, C0II70 2N3, aus yorigem durch Verseifung mit 
alkoh. KOH, F. 256—258° (Zers.), aus alkal. Lsg. durch Siiurezusatz gefallt. — 
2-p-Anisyl-4-methylpyńmidin-S-carbonsdureathijlester, C16H ,60 3N2, aus I I  u. V, Nadeln, 
F. 80°. — 2-p-Anisyl-4-methylpyrimidin-5-carbonsdure, C13H ,20 3N2, aus yorigem 
durch Yerseifung mit alkoh. KOH, Nadeln aus Methylalkohol, F. 232—233°. — 
2-ft~Naphthyl-4-niethijlpyrimidin-5-carbonsdurcdthylester, C18HIt)0.2N2, .aus I I  u. YI, 
Nadeln aus A., F. 118°. — 2-fi-Naplithyl-4-methylpyrimidin-5-carbonsdure, c 10i i 12o 3n 2, 
aus yorigem durch Verseifung, F. 245—246° aus A. — 5-Acełyl-2-p-anisyl-4-methyl- 
pyrimidin , CI4II140 2N2, aus Athoxymethylenacetylacełon (III) u. Y, F. 113—115° aus 
wss. Aceton. — S-Acetyl-2-{3-napMhyl-4-methylpyńmidin, Cl;IIltONa, aus I I I  u. YI, 
F. 151—153° aus Aceton. — 4-Keto-2-amino-l,4-dihydropyrimidin-5-carbonsauredt]iyl- 
ester, CTH90 3N3, aus Athoxymethylenmalonester (IY) u. Y II , kiirnige M. aus Eg., 
F. 285°. — 4-Kcto-2-amino-l,4-dihydropyrimidin-5-carbonsdure, C6H50 3N3, aus yorigem 
durch Ilydrolyse mit alkoh. KOH, kornige Krystalle, F. 238° (Zers.), aus alkal. Lsg. 
durch Siiurezusatz gefallt. — Athoxymethylenmalonguanididsaureathylester, C9H 150 4N3 
=  NHj*C(NH2):N*CO*C(COOC2H6) : GH-OCjH6) Zwischenprod. der Rk. zwischen 
IY  u. Y II, durch Abbrechen der Rk. nach 1 Stde. isoliert, korniges Prod. aus Eg., 
F. 295° (sintert kurz yorher). — Malonguanididsdure, C4II70 3N3 =  (NH2)aC : N-CO- 
CIIj-COOII, aus yorigem durch Erhitzen mit 50%ig. HC1, F. 254° (.Zers.). —
4-Keto-2-p-anisyl-l,4-dihydropymnidin-5-carbonsdweathylesłer, Cl4II140 4N3, aus IY
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u. T, F. 222—224°, aua A. — 4-Keto-2-p-anisyl-l,4-dihydropyriinidin-5-carbonsaure, 
aus yorigem durch Hydrolyse, war mit dem aus dem entsprechenden Cyanpyri- 
midon durch Hydrolyse erhaltenen Prod. (vgl. oben) ident. — ■i-Keto-2-fi-naphthyl-
1.4-dihydropyrimidin-5-carbon8aureałhyleaKr, aus IV  u. VI, schwach grUnlichgelbe 
Krystalie aus Eg., F. 213—215° (nach vorherigem Sintern). — 4-Keto-2-fi-naphthyl-
1.4-dihydropyrimidin-S-carbonsdure, aus yorigem durch Hydrolyse, war mit dem
aus dem entsprechenden Cyanderiv. durch Hydrolyse erhaltenen Prod. (vgl. oben) 
ident. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 61—70. 1925. Calcutta, Univ. Coli. 
o f  Science.) ZANDER.

P. Grlagolew, 2,5-Diketopiperazine und die Beslimmung der NIĄ-Gruppen nach 
Sorensen. (Arch. Sc. biolog. St. Pćtersb. 19 . 86—90. — C. 1915. II. 481. 1925.) Bik.

Max Bergmann, Arthur Miekeley und Erich Kann, Umlagentngen peptid- 
ahnlicher Stoffe. V. Mitt. Verwandlung des Serins in Brenztraubensaure und in 
Alanin. (IV. vgl. B ergm ann, M iek e ley , W einm ann u. K ann, Ztschr. f. physiol. 
Ch. 1 4 3 . 108; C. 1 9 2 5 .1. 1992.) AuBer den aus Glycylscrin (I., R =  II) gewonnenen 
neuartigen Anhydriden u. (III. u. IV. Mitt.), rorlaufig ais
„Anliydroglycylserinanhydrid I  u. 11“ bezeiclinet, wurden neuerdings die homologen 
Vcrbb. 0 ^ 0 . ^  u. (C,1)iZ80.>iVs)n aus d,l-Alanyl-d,l-serin (I., R =  CH3) dargestellt; 
sie wSren yorliiufig ais „Anhydroalanylserinanhydrid I u. 11“ zu bczeichnen. Dic 
Konst. der beiden monomol. Anhydride konnte wie folgt aufgekliirt werden: 1. Das 
Anhydrid C8H8OaN, wird beim Erhitzen mit 5-n. HCl gespalten in iYi74CT, Brenz- 
traubensaure, Alanin u. die „Spaltsiiure Ą 7/0O4AT“, die bei weiterer Hydrolyse 
wieder Brenztraubensaure u. Alanin liefert. Auch aus dem Anhydrid C,,H0O2Nj u. 
seiner „Spaltsiiure C'61/70 4AT“ wurde mit HCl auBcr NII4C1 u. Glykokoll (IV. Mitt.) 
noch Brenztraubensaure erhalten. Die beiden Spaltsauren besitzen demnach dic 
Formeln II. (R =  II bezw. C1T3) u. sind ais Pyruvoylglycin (N-u-Oxopropionyl- 
aminoessigsdure) u. Pyruvoylalanin (N-u-Oxopropionyl-u-aminopropionsaure) zu bc
zeichnen. — 2. Beide monomol. Anhydride werden von Ozon in schwach w. Eg. 
sehr glatt zu den Verbb. C,Ut03 u. C-II^O^N., oxydiert, die mit sd. n. HCl in 
Glykokoll bezw. Alanin, Oxalsiiure u. NH,C1 zerfallen. Es kann sich also nur um 
2,3,5-Trioxopiperazin u. dessen 6-Methylderiv. (III., R =  II bezw. CH3) handeln. 
Diese glatte Oxydation veranlaBt Vf., den Anhydriden die Formeln IV. (R =  II 
bezw. CII3) eines 3-Methylen-2,5-dioxopiperazins u. seines G-Methylderw. zu erteilen 
u. die friiher mit Vorbehalt aufgestellte Formel (vgl. III. Mitt., Formel XVII.) auf- 
zugeben. — 3. Einen direkten Beweis fiir das Vorliegcn von Pipcrazinderiw . liefert 
die Hydrierung von IV. in Eg. (-f- Pd) zu Glycylalaninanhydrid bezw. Alanin- 
anhydrid (V., R =  II bezw. CH3), die beide bekaunt sind. — Mit diesen Verss. 
sind Alanin, Serin u. Brenztraubensaure, drei im Stoffwechsel der Proteine u. Kohle- 
hydratc eine zentrale Stellung cinnehmende Verbb., ohne biolog. Ililfsmittel in 
genet. Beziehung zueinander gebracht. — Die Verbb. IV. konnen auch ais cycl. 
Anhydride des Glykokolls bezw. Alanins mit der unbekannten K-AminoacrylsSure, 
Clij : C(NH2)-COjII, aufgefaBt werden, welche sowohl aus der Enolform der Brenz
traubensaure wie aus dem Serin leiclit ableitbar ist. — Eine gcwisse formale Ahn- 
lichkeit besitzen die Verbb. IV. mit den von Sasaki (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 4 . 
168; C. 192 1 . I. 450) durch Kondensation von Glycinanhydrid u. seinen D eriw . 
mit aromat. Aldchydcn dargestellten Verbb., aber diesen fehlt die Empfindlichkeit 
gegen Siiuren. Die Ubertragung des Sasakischen Verf. auf HCIIO ergab nicht IV. 
oder ein Bismethylenderiy., sondern VI. — Beziiglich weiterer Erorterungen, teil- 
weise von physiolog. Interesse, muB auf das Original verwiesen werden.

2,3,5-Trioxopiperazin, C4H 40 3Na (III., R =  H), Tafeln aus W. mit l 1/, H ,0 , 
Zers. gegen 240° nach Braunfiirbung bei 220", zl. in W. (lackmussauer), Eg., wl. 
in A., A., Essigester, PAe. — 3-Hethylen-6 methyl-2,5-dioxopiperazin, C6HaO,Na
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(IV., R =  CHS). Darst. analog dem 3-Methylen-2,5-dioxopiperazin (III. Mitt.) aus 
Alanylserinmethylesteichlorhydrat (besser ais der frcic Ester) u. SOCL (Zimmer- 
temp.), in A. gieBen, Prod. in Kiiltemiscliung mit konz. NH,OH bcliandeln. Pris- 
men aus W., Nadeln aus A., yerkolilt von 280l> ab, zl. in W., swl. in A . ,  PAe. — 

CO— N II • CII • CHa (OH) C O JI CO-CH, CO-NH-CO
R -C H -N IL  C O JI i. R-ÓH-NH-ÓO II. ' R-CII-N H -CO

IV. V. i
CIL-OCOCH3

CO • N-CIL
C O -N H -C : CHS CO -N H-CH -CK , VI. i i
i i  i i  CII, • N • CO

B .Ó H .N H .io  B .C H .H H .C O  ÓH..OCOCH,

Polymerisationsprod., (CsHsOaN2)u. Durch Losen des yorigen in n. NaOH bei 
Zimmertemp., naeh 1 Stde. mit n. HCl genau neutralisieren. Farbt sich beim E r
hitzen dunkel, ohne zu schm., swl. — Pyruuoylalanin, C0IIoO4N (II., R =  CH,), 
Nadeln aus Essigester, F. 143,5° (korr.), 11. in W . (mit saurer Rk.), A., zl. in A., 
Essigester, unl. in PAe. — Athylester, FI. yon brennendem Geselimack, Kp.12 140°.
— 6-Methyl-2,3,5-trioxopiperazin, CjHjOjNj (III., R =  CHa), Nadelchen aus A., 
F. 212—213° (korr.), 11. in W. (lackmussauer), CII30 II ,  wl. in A., unl. in PAe. — 
Glycylalaninanhydńd, C6Hj,02N2 (V., 11 =  H), ycrfilzte Nadeln u. rhomb. Krystalle, 
F. 245° (korr.) (F is c h e r ). — Alaninanhydrid, CJI^O^Nj (V., R =  CII3). Prismen 
aus verd. A., die bald in yerfilzte Nadeln ubergelien, F. 281° (korr.) (F is c h e r ) ,  11. 
in h. W., CH30H , sublimierbar. — 2,S-Dioxopiperazin-l,4-dhnethylolacetat, CluH 14OuN2 
(VI.). Aus Glycinanhydrid u. Trioxymethylen in Acctanhydrid Na-Acetat (130°,
2 Stdn.), wss. Lsg. mit Chlf. extrahieren. Prismen_aus Aceton-PAc., dann Aceton, 
F. 111—112°, 11. in W ., wl. in A., fast unl. in PAe. H at naeh 3-stdg. Erhitzen 
mit 5-n. HCl nur 0,1 %  N abgegeben. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 146. 247—66. 1925. 
Dresden, Kaiser W lL H E L M -Inst. f. Lederforscli.) LlNDENBAOM.

Gopal Chandra Chakravarti, Farbstoffe aus Oxalyldibenzylketo7i. I. Azin- 
und Azoniu>nderivate. Die durch Kondensation von Oxalyldibcnzylkcton (1) (2,4,5- 
'rriketo-l,3-diphenyl-cyclo-pentan) mit o-Diaminen (o-Phenylendiamin, 1,2-Naphthylen- 
diamin, Chlor- u. Bromtoluylendiaminen) erhaltenen Farbstoffe iihueln iu ihrer Farbę

u. Fiirbcigenschaft sehr den Phenanthrazinen u. 
Acenaphthazinen. Die meisten beschriebenen Azine 
sind hellgelbe Substanzen, welclie mit konz. H2SOi 
charakterist. Fitrbungen geben u. uugebeiztc Wolle 
aus neutralem Bade fiirben. Die durch Konden
sation von I  mit Diaminsulfonsauren erhaltenen 
Prodd. sind zwar etwas 1. in W., besitzen aber keine 
uberlegenen Farbeigeuschaften. Durch Uberfuhrung 
der Azinc in Azoniumyerbb. erfolgt Farbvertiefung, 

jedoch besitzen letztere keine besonderen Farbeigeuschaften.
V e rs u c h s te i l .  Verb. C ^R^N ^O , aus Oxalyldibenzylketon (I) u. o-Phenylen- 

diamin durch Erhitzen (3—4 Stdn.) in alkoh. Lsg., hcllrosa, krystallin. M. aus 
Aceton, F. 251°; 1. in konz. H2S 04 unter Dunkelrosafarbung, beim Verdiinnen mit 
W. erfolgt Braunfiirbung. — Ycrb. , aus I  u. 1,3,4-o-Toluylendiamin,
prismat. Krystalle aus wss. Pyridin, F. 285°, Farbrkk. wie yoriges. — Ycrb. 
C-nH^BrN^O, aus I  u. 1,3,4,5-Bromtoluylendiamin, ockerfarbene Krystalle aus wss. 
Pyridin, F. iiber 300°, 1. in konz. I i,S 0 4 mit dunkelroter Farbę. — Yerb. 
aus I  u. 1,2-Naphthylendiamin, dunkelgelbe Prismen aus Xylol, F. 288°, 1. in konz. 
IIaS 0 4 unter Violettfarbimg. — Yerb. C.^II^N.O^S, aus I  u. 1,2,3-o-Phenylendiamin- 
sulfonsaure, gelbe Krystalle. — Yerb. C.-U^NM^S, aus I  u. l,2-Diammo-8-naphthol-
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6-siilfonsuure, bildet ein wl. Ca Salz. — Verb. aus I  u. 1,2,4-Naplithylen-
diaminsulfonsiiure, gclbes, amorphes Pulver, bildet ciu wl. Ca-Salz. — Verb. 
C,tH u ClN,0, aus I  u. 1,6,3,4-ChlortoluyJendiamin, F. iiber 300°, aus wss. Pyridin.
— Verb. CxiK a N.,OCl (LI), aus I  u. l-Amino-2-phenylaminonaphthalin in Eg.-Lsg. 
(-f  einigen ccm konz. HCl), braune Krystalle aus A., F. 195“. Verwcndet man konz. 
H N 03 an Stelle der HCl, erhalt man analog das scharlachrote Ni trat, G^II^NaO.,, 
F. uber 300°, aus A., gibt mit konz. IL S 0 4 Dunkelbraunfarbung; farbt ungebeiztc 
Wolle liellbraun. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 71—76. 1925. Calcutta, 
Univ. Coli. of Science.) Z a n d e r .

A. Windaus und 0. Linsert, Uber das Gitonin und seine Abbauprodukte. (Vgl. 
W in d a u s  u .  B u u n k e n , Ztschr. f. physiol. Ch. 145. 37; C. 1925. H. 1049.) Gitogenin, 
C18H 4j0 4, das Spaltstiick aus Gitonin (ygl. W lNDAUS u. SCENECEENBDRGER, B e r . 
Dtsch. Chem. Ges. 46. 2628; C. 1913. II. 1401), unterscheidet sich von Digitogenin, 
mit dem cs yermutlicli im Yorhandensein von 2 oxydartigen gebundenen O-Atomen 
ubereinstimmt, durch Mindergehalt an einem alkoh. OH, woyon es nur 2 besitzt. 
Entsprechend dem Ubergang von Digitogenin in Digitogeusaure wird derjenige vou 
Gitogenin in Gitogensiiure, C20H4(1O6, wie folgt formuliert:

CII, CIIOII 
ir,,Q'/ v > 1̂ \ |CHOIl

H.C1

COOH 
COOII

C^HojOi (Gitogenin). CI0IL,0Os (Gitogonsaure).
Entsprechend dcm Studium der DigitogensUure (vgl. W lN BA U S u. W il l e r d i n g , 

Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 36; C. 1925. I. 2003) wurden auch bei der Gitogcn- 
siiure oxydierende Verss. ausgefiihrt. Bei Oxydation mit li. konz. 1IX03 werden
4 C-Atonie abgespalten unter B. einer Saure CT,HMOa, die nieht mehr 2 oxydartig 
gebundenc O-Atome, soudern auBer den 2 COOII-Gruppen 1 Lactongruppc entluilt. 
Aus der Auzahl der H-Atome folgt, daB liierbei kein hydrierter Ring aufgespalten 
wurde, die 4 C yielmehr aus einer Seitcukette aboxydiert wurden, in der sich dern- 
gemiiB die oxydartig gebundenen O-Atome der Gitogensaurc befinden muBten. Die 
eutstandene Lactondicarbonsiiure (I.); in Kiilte 2-bas., in W annę 3-bas. titricrend, 
gibt krystallisierten Mono- u. Diathylester. Bei Dest. mit (C2H30)20  gibt sic C02,
II, O u. ein Ketolacton Cn I f30O3 (II.), woraus folgt, daB die freien CO,H-Gruppen 
in 1,6- (oder l,7-)Stcllung stehen u. der im Gitogenin die beiden OH-Gruppen ent- 
haltende Ring also ein Cyclohexa-(oder -hepta-)methylenring ist. Das Kctolacton, 
ein schon krystallisiertes Oxim bildend, lagert katalyt. leielit 1 Mol. H, an unter
B. eines gesatt. Oxylactons Cn II3.,Oa, das in dieselbe homologe Reihe gehort wie 
lIexahydrodigitaligcnin u. das dem Cyuiarigenin zugrunde liegende Oxylacton 
CisH:)(,Oa u. durch Cr03 in das Oxylaeton zuruckyerwandelt wird. Dicses wird 
durch H N 03 zu einer Lactondicarbonsaure C'slJ /30O6 (III.) aufgespalten, wobei also
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CH,
H,Cf/ ' ^ H— ,CO
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eine ringfiirmig gebundene —CO-CII2-Gruppe zu 2 COÓII wird, Beweis, daB im 
Gitogenin 1 CII2 in «-Stellung zur —CHOII-CIIOH-Gruppe war. — Es wurde auch, 
im AnschluB an Verss. von K il i a n i  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 1629; C. 1918.
II. 1036), Gitogcnsiiure mit Chromsiiurelsg. oxydiert, hierbei aber noch kein genugend 
sicheres Ergebnis crreicht. In der Ilauptsache scheint liier eine Tricarbonsaure 
C.^U.^0^ zu entstehen, die bei weiterer Oxydation in eine dreibas. Saure Cn B 30O7 
iibergeht.

V e rsu c h e . Lactonsiiure (I.). Gitogensaure wird tropfenweise unter
Kiihlung mit 5 Teilen roter rauchender Salpetersaure (D. 1,52) yersetzt, nachdem 
die Hauptrk. voriiber, noch 2 Stdn. auf schwach sd. W asseibade erhitzt, dann mit 
2 Teilen Eg. yersetzt u. yorsichtig mit W. gesatt. Verfilzte Nadeln (aus Eg. -f- 
W.), P. 238°, 11. in Aceton u. A., etwas schwcrer 1. in Eg., swl. in W., ziemlich 
widerstandsfiihig gegen KM n04- oder H2CrO.,-Lsg., dadurch yon anderen Reaktions- 
prodd. befreibar. Krystallisiert mit '/s H20 . Didthylester, CjjII^.O^OC^HJj, Tafeln 
(aus A. oder A. -f- PAe.), F. 134°. Monoathylester, C2SH310.,(0CjH6), Nadeln, 
F. 175°. — Keton C^IT^O, (II.), Nadeln (aus CII,O -(- W.), F. 226°, Ivp.3 ca. 280°. 
Oxim, C jJIhO jN  , Nadelbuschcl (aus yerd. CH,Ó), F. 250° (Zers.). — Oxyladon, 
C211I:, A ,  Nadeln (aus yerd. CII,O, dann aus A. -f- PAe.), F. 194°. Acetylderiv., 
C23II3,0 ,, Nadeln (aus yerd. A., dann A. PAe.), F. 197°. — Siiure C,n J[M0A (III.), 
aus dem Keton durch Mischung yon 10 Teilen Eg. u. 20 Teilen H N 03 (D. 1,52), 
Nadeln (aus Essigsiiure oder A. -)- PAe.), F. 325° (Zers.). Dimethylester, 
C2lH2aO,(OCH3)2, Nadeln (aus CII,O oder A. -f- PAe.), F. 156°. — Siiure C.,alLM0&(!), 
aus Gitogensaure mit Cr03, F. 217—220° (aus yerd. CU,O, Aceton oder Essigester 
wiederholt krystallisiert). Trimethylester, C29II„O a (?), F. 85—86°. (Densclben Ester 
lieferten die beiden yon K ilia n i bcscliriebenen Siiuren.) Entwickelt mit CII3MgJ 
kein CII,, liefert bei Verseifung mit alkoh. KOII die Ausgangssiiure nicht
zuriick. — Siiure C21I /3a0 7 (?), aus der yorigen durch 1IN03, Tafelchen (aus Essig
siiure), F. 297° (Zers.), wl. in den meisten Losungsmm. Trimethylester, Oi-iHaoO-, 
F. 125° (aus yerd. CII,0). (Ztschr. f. phy8iol. Ch. 147. 275—85. 1925. Gottingen, 
Uniy.) S p iegel.

Ernst Spath und Robert Dnschinsky, Uber Alkaloide der Colombowurzel.
III. Mitt. Konstitution des Columbamins und des Jatrorrhizins. (II. ygl. S p a t u  
u. BOh m , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2985; C. 1923. I. 348.) Dic bisherigeu 
Arbciten haben gezeigt, daB es nicht gelingt, durch Methylierung der Phenolbasen 
aus der Colombowurzel Verbb. mit mehr ais 4 0CII3-Gruppen zu erhalten. Unter 
der Yoraussetzung, daB die yon F e i s t  am Tetraliydrocolumbamin ausgefiilirtc 
OCH3-Best., die auf 4 Gruppeu stimmte, richtig ist, war daher Identitat yon Tetra- 
hydrocolumbamin mit Tetrahydropalmatin anzunehmen. In der Tat ergab sich fast 
yolligc Ubereinstimmung in den F F . der Basen sowie ihrer Au- u. Pt-Salze. Nach 
einer personlichen Mitteilung von F e i s t  fand dieser glcichfalls das yon ihm unter- 
suchtc Columbamin hauptsiiehtlich aus Palmatin (I.) bestehend. Die Bezeichnung 
Columbamin ist daher yorliiufig zu streichen. — Jatrorrhizin sollte nach F e i s t  die 
Zus. C2i)H.,„05N -0 H  haben, 3 OCH3-Gruppen entlialten u. bei Methylieren in 
Columbaminmethylather ubergehen, wonach im Jatrorrhizin 2 OCH3 von II. ais 
phenol. OII-Gruppcn angenommen werden konnten. Nun war schon in der II. Mit
teilung gezeigt, daB Verbb., die ais Abkommlinge yon II. aufgefafit werden konnen, 
in der Colombowurzel in merkliclien Mengen nicht yorkommen. Die Yerhiiltnissc 
werden noch deutlicher bei Uberfiihrung der schwer trennbaren quaternSren Phenol
basen in die Tetrahydrovcrbb. Es konntc hierbei leicht eine Vcrb. abgcschieden 
werden vom F . 217—218°, die fiir ident. mit dcm yon F e i s t  beschriebenen Tetra- 
hydrojatrorrhizin, fiir das er F . 206° fand, gehalten wird. Sie gab bei Methylierung 
mit Diazomethan Tetrahydropalmatin, mit CH3J  u. alkoh. KOII desscu Jodmethylat.
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Da sie 3 O CII., besaB, konnte man annohmen, daB in ibr von den 4 0C II3 dea 
Tetraliydropalmatins 1 dureh phenol. O li crsetzt sei, u. war dessen Lage zu be- 
stimmen. Es wurde zunachst das Jodmethylat des Tetraliydrojatrorrhizinathyl- 
dthers zum KW-stoff abgebaut u. versuclit, den erhalteuen Korper synthet. dar- 
zustellen, um so die Lage der Athosygruppe festzulegen, dieser W eg aber wegen 
esperimentellcr Sebwierigkeiten aufgegeben. Das am N u. am pbenol. OH atbylierte 
Tetrabydrojatrorrbizin' wurde dann mit KMuO., energ. oxydiert. Es entstanden 
2 Dicarbonsiiuren, die in Form der Atbylimide ais Hemipinsaure u. Methylathyl- 
athemor-m-hemipinsaurc identifiziert wurden. Danach muBte das OH des Jatror- 
rhizins im Kern A (Formel I.) steben. Die genaue Lage entspreehend III. ergab 
sieb dureb gelinde Oxydation des Tetraliydrojatrorrhizinathyliithers zu einem eoryd- 
aldinartigen Korper, der ais 7-Methoxy-6-athoxy-l-keto-l:2,3,4-tctrahydro-i-chinolin 
erkannt wurde. — Unter den Phenolbasen der Colombowurzel fanden sieli nocb 
andere Basen, dereń Reindarst. bislicr nicht gegliickt ist.
u . c o - . - O ^ N  H 3 C Ó - , ^ ' Y ^ 'v ' 1 h o / '  

H 3 c o - L A J L  > oh i i 3 c o V  JL > 0H h 3 c o - I

\ < > |p O C H 3 
L ^ J - o c u 3

OCH3
V e rsu c lie . Tetrahydropałmatin. Pt-Salz, (C^HjhOjN).^, IIaPtCl6, gelbe K ry

stalle, F. 228—229° (etwas abhiingig von Selinelligkeit des Erbitzens) unter Sebwar- 
zung «. Aufbliihen, wl. in W. Au-Salz, (C21II250jN), IIAuC14, fleiselifarbige Fiillung, 
F. bei miiBig rasobem Erliitzen 201—202°. — Tetrahydrojatrorrhizin, CI7I I I3N(OII) • 
(OCH3)3. Die in KOH oder in K ,C 03-Lsg. 1. ąuaterniiren Jodide der Colombobasen 
wurden mit Zu u. verd. II2S 04 reduziert, die Chlf.-Lsg. der erlialtenen Basen 
fraktioniert mit verd. IiCl ausgescliUttelt, so lange noeli wl. Chlorhydrat ausgezogen 
wurde, die aus diesem erhaltene freie Base wiederliolt aus CH ,0 krystallisiert. 
Krystalle, F. 217—218° (im evakuierten Rohrehen), 1. in verd. Alkali, daraus durch 
C02 gefiillt.

E m d e s c lie r  A b b a u  des T e t r a l i y d r o j a t r o r r h i z in a th y la t l i e r j o d -  
m e tl iy la ts  (teilweise mitbearbeitet von K. Jeschkii. Das Jodmetliylat des Tetra- 
hydrojatrorrhizins wurde mit CII3J  in CII40  bei 8-tagigem Stehen in Krystallen 
erhalten. Der daraus mit CaII,,J in Lsg. von Na in A. erhaltene Atliyliither hatte 
F. 248—249° (evakuiertes Rohrehen). Der Abbau nach E m d e  (mit Na-Amalgam) 
wurde in 3 Stufcn durchgefuhrt. Ais Endprod. resulticrte Verb. C2iII30Ot, F. 80—83° 
nach Umlosen aus A. -f- PAe.

Hethylathylathernor-m-hemipinsaure wurde auch durch partielle Verseifung von 
m-Hemipinsaure u. Athylierung der erlialtenen Methylathernor-m-hemipinsaure am 
phenol. OH gewonnen. — Mcthylathernor-ni-heniipinsawe, CaHjjOutOCIL,), aus 
m-Hemipinsaure‘ durch Erhitzen mit konz. HC1 im Rolir auf 100°, F. nach Krystalli- 
sation aus h. Essigester (nicht yollig rein) ca. 190° unter Abspaltung von W ., F. 
des hierbei cntstandenen Anhydrids 212°. — Athylatlicr der yorigen, C8H40 4(0CH3)- 
(OCjIIjJ, aus ibr u. C2II6J  in A. bei Ggw. von C2H6ONa, F. 184° unter B. eines 
Anhydrids vom F. 197“. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1939—46. 1925. Wien, 
Univ.) S m e g e l .

K. Linderstrem-Lang und Sakuji Ko dama. Studien iiber Casein. I. Uber 
die Loslichkeit von Casein in Salzsaure. Ilammarstensches u. Handelscasein wurden 
2- bis 3maliges Losen in NaOH u. Ausfallen mit HC1 gereinigt. — Eine bestimmte 
Meuge gereinigtes Casein wurde mit weebselnden Mengen HC1 Ycrschieden lange
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im Thermostaten geschuttelt, das Unl. abzentrifugiert (10000 Touren in der Minutę) 
u. sowohl im Zentrifugat ais auch im Riickstand Cl u. N nach angegebenen Me- 
thoden bestimmt. Trotz 72std. Schiitteln gelangten Vff. auf diese Weise zu keiner 
konstanten Loslichkeit, sondern diese mmmt proportional mit der Zeit des Schuttelns 
zu. Die GroBe des Zuwachses hiingt von der Konz. an HCI u. der [H ] ab (Best. 
mittels der Chinhydronelektrode vgl. BllLMANN, Ann. dc Chimic [9] 15. 109; 
C. 1921. HI. 1009). Ferner zeigtc es sich, daB frisch gefalltes Casein sich schneller 
lost ais altes oder getrocknetes. Auch ist die Loslichkeit groBer, wenn mit einem 
UberschuB von HCI geschuttelt u. die iiberschussige HCI durch Dialyse entferni' 
wurde. — Konstantę Loslichkeit, unabbiingig von der Zeit erhalten Vff., indem sie 
Casein in einem OberschuB von HCI 12 Stdn. schiitteln u. so zur yollstiindigen 
Lsg. bringen. Von dieser Lsg. werden bestimmte Mengen mit einer Mischung von 
NaOH u. NaCl vorsiclitig versetzt, so zwar, daB sich die Fil. beim Zusammen- 
bringen moglichst wenig mischcn u. dann durch heftiges Schiitteln plotzlich gemischt 
werden. Es entsteht ein feiner, wciBlicher Nd., der nach 2std. Schiitteln bei 18° 
von der Fl. durch Zentrifugieren getrennt wird. Das so erhaltene Zentrifugat ist 
in bezug auf seincn Gehalt an Casein-N, Cl, HCI unabhiingig von der Dauer des 
Schuttelns u. gibt demnach konstantę Werte fiir die Loslichkeit. Das Liisungs- 
gleichgewicht kann sowohl von der sauren ais auch von der alkal. Seite aus er- 
reicht werden, was durch Untera. vieler L0sungskurven in ihrer Abhangigkeit von 
der [II'] festgestellt wurde. Auch zcigte es sich, daB die Loslichkeit von Casein 
in IICl -f- NaCl zunimmt mit der Aktiyitiit der [H‘], abnimmt mit zunehmender 
CF-Konz. Ferner, daB die Loslichkeit von Casein in IICl abnimmt mit der Menge 
des zuriiekbleibenden Nd. Dies wird erkliirt durch eine Bindung von HCI durch 
den Nd. Dasselbe fand auch KONDO (C. r. du Lab. Carlsberg 15. Nr. 8. 1; C. 1925.
II. 401). Vff. fanden ein bestimmtes Verhiiltnis zwischen dem Betrag an HCI, der 
vou 1 Teil N des Nd. gebunden wird u. der [H'] u. [Cl']. Die Loslichkeit von 
Casein in HCI wiichst ferner mit dem Gesamt-N-Gelialt in Lsg. Nd. Diese Er- 
scheinung liiBt sich nur unter der Annahme erkliiren, daB das Casein aus einer 
Mischung yerschiedener Substanzen mit verschiedener Loslichkeit besteht. (C. r. 
du Lab. Carlsberg 16. Nr. 1. 1—47. 1925.) Lasch.

K. lin d e rstrtfm -L an g , Studien iiber Casein. II. Is t Casein eine homogene Sub- 
stanz? (I. vgl. vorst. Ref.) Zu dieser Unters. wurde das Casein aus frischer Milch 
durch Fallen mit HCI dargestellt. Aus diesem wurden durch Losen in verd. NaOH 
u. Fallen mit IICl bei verschiedenen [H ] fiinf Fraktionen von yerschiedener Loslich
keit gewonnen, was durch die aufgenommenen Loslichkeitskuryen bewiesen wird. 
Alle Fraktionen geben die charakterist. Flockung mit Labferment bei Ggw. von 
Ca-Salzen. Aus den von SffRENSEN ausgefiihrten P-Bestst. der einzelnen Fraktionen 
geht heryor, daB die Loslichkeit mit abnehmendem P-Gehalt wiichst, ein Beweis 
dafiir, daB die Fraktionen chem. bestimmte Individucn sind. (C. r. du Lab. Carls
berg 16. Nr. 1. 48—62. 1925.) Lasch.

F ern an d o  M odern und W o. P au li, Untcrsuchungen an eleklroliytfreien wasser- 
loslkhen Troteinen. IV. Mitteilung. Saureproteinverbindungen. I. Gegenstand der 
Unters. sind die Beziehungen yon reinen EiweiBkorpern zu Siiuren — hier IICl — 
bei sehr niedrigen Siiurekonzz. Untersucht wurden Glutin aus Gelatine, Seralbumin 
aus Pferdeserum, Ovalbumin aus HiihnereiweiB. Reinigung durch Dialyse u. Elektro- 
dialyse. EiweiBkonz. 1—1,65%) IICl-Konz. 1,10 4—1,10 2 n IICl (Endkonz.) Ge- 
messen wurden II-Ionenkonz. mit der Rotierelektrode, Cl-Ionenaktiyitiit mit Kalomel- 
elektrode u. Leitfiihigkcit; durch geeignete Kombination dieser Messungswerte wird 
auf die A rt der Bindung der HCI an die EiweiBkorper geschlossen. Die reinsten 
Proteine zeigen eine eigene, fiir jedes Protein charakteristische, gut reproduzierbarc 
H-Ionenkonz. u. Cl-Aktivitat [mit Hg2Clj]. Die Aciditat wiichst in der Reihe



S <  G <  0. Dic Aufnalime vou lig  in der Reihe G <  S <  0. Lctztere wurde 
zur Gewinnung yon Korrekturen fiir die Cl-Ioncnaktivitiit der JlCl-haltigen Lsgg. 
jeweils genau untersucht.

Glutin gibt mit Hg2Cl2 Erhohung der Cl-IonenaktiyitSt, dic bei Sfiurezusatz 
unter Verdriingung des lig  aus dem GIutinkomplex u. Aufnalime von Il-Ion sinkt 
u. schlieBlich den Wasscrwcrt des IIg2Cl2 erreicht. Die mit steigenden H2S 04- 
Konzz, gewonnenen W erte der Cl-Ionenaktivitat der Kalomel-Glutinverb. licfern 
die Korrektur fiir die entsprechenden HCl-Konzz. Aus der Mcssung der Cl-Ionen- 
aktiyitiit bei steigender IICl-Konz. erhiilt man das aus der Saure weggebundene 
Cl, aus der H-IonenaktiyitSt den gebundenen II. Dic H-Ionenbindung zeigt linearen 
Yerlauf, ist bei niedrigen Siiurekonzz. fast yollstiindig, Cl-Ionenbindung bleibt da- 
gegen zuruck.

Aus der Gesamtleitfiihigkeit erhiilt man durch Abzug des auf die aktiye IICl 
entfallenden Anteils die Restleitfiihigkeit, die hcrriilirt 1. yon dem ais Siiure vor- 
handenen Glutin, 2. von dem Glutinclilorid u. 3. von den durch innere bimolekularc 
Ionisation des EiweiB entsteliendenpositiyeu u. negatiyen EiweiBionen. Auf letztere, 
die von der Rk. des Luft-COo mit Glutin herruhren, cntffillt nur bei den niedrigsten 
Siiurekonzz. ein gewisser Anteil, sic verschwinden mit steigender Siiurekonz. unter
B. von Glutinclilorid. Ein Teil der IICl tritt unter Inaktiyicrung ein, ohne sich 
durch B. von lonen bemerkbar zu maclicn.

Seralbumin yerliiilt sich mit IIg2Cl2 iihnlich wie Glutin; die H-Aufnalime zeigt 
einen linearen Verlauf mit steigender Konz., die Cl-Aufnahme einen S-formigcn. 
Hier entfiillt yon, der Restleitfiihigkeit auch bei hoheren Siiurekonzz. ein erheblicher 
Anteil auf die bimolekularc Ionisation, da Seralbumin mit miiBiger HCl-Konz. ahn
lich wie mit C02 der Luft unter B. von Cl-Alb—/A lb II+ reagiert: daneben ent
steht rasch ansteigend Seralbuminchlorid. — Oualbumin reagiert mit Hg2Cl2 starker 
ais die beiden yorigen; Hg ist schwer durch H-Ion ycrdriingbar, hemmt bei niedriger 
Siiurekonz. die Aufnalime yon IICl. Die Gesamtbi.ndung yon IICl ist bedeutend 
kleiner ais bei Seralbumin, wobei ein groBer Teil der IICl ohne B. yon lonen unter 
Inaktiyierung aufgenommen wird. Die bimolekulare Ionisation ist ebenfalls 
geringer ais bei Seralbumin. An die Beobaclitungen kniipfen sich Erorterungen 
iiber die isoelektr. Rk. u. die Ionengleichgewichte in Protein-Lsgg. mit hoheren 
Siiurekonzz. (Biochem. Ztschr. 156. 482—505. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiser WlL- 
UKLM-Tnst. f. physikal. u. Elektrochemie.) S c h u s te r .

E. Biochemie.
E j .  E n z y m c h e m i e .

B e rth a  L a tt ,  Dic Jleaktioncn des p-Phenylcndiamiiis mit Formaldehyd und 
Wassersło/fsuperoxyd. (Ein Vergleich mit den Rcaklionen naturlićher Peroxydascn.) 
W o k e r (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 2328; C. 1916. II. 1034) hat die Ansicht aus- 
gesprochen, daB bei Studium der zur Ermittelung der Oxydationsfermente be- 
nutzten Chromogene sich hcrausstcllen diirfte, „daB yiele yon den Aktiyierungen 
u. Paralysierungcn durch Sauren, Basen u. andere Zusiitzc zum Reaktionsgemisch, 
die man auf Rechnung einer Beeinflussung des Oxydationsferments zu setzen ge- 
wohnt ist, in einer Beeinflussung des Rcagens ihre wirkliclie Ursache besitzen". 
In dieser Richtung wurde p-Phenylendiamin untersucht, dabei, um storende Ein- 
fliisse durch den natiirlichcn Fermenten anhaftende Begleitstoffe auszuschalten, statt 
peroxydaselialtiger tier. oder pflanzliclicr Gewebsausziige ein Gemisch yon CH,0 
u. n s0 2 benutzt. Zum Vergleich der yerscliiedenen Bedingungcn diente lediglich 
das colorimetr. Verf. — K onz. d es  S u b s t r a ts .  In Cfbereinstimmung mit E r r -  
mann u. H eidusciika  wurde sowrohl bei Konzz., die den yon diesen gewiihltcn
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nahestelien, alg auch in sehr atark vcrd. Lsgg. auBcr Besclileunigung kcin EinfluB 
auf die Rk. inncrlialb weiter Grenzen featgeatellt. — B e s c h a f f e n h e i t  d es  S u b - 
s t r a ta .  Unbcdingt erforderlieh ist yollstandige Reiuheit u. Farbloaigkeit. Ver- 
wendung alkoh. Lsgg. ist niclit gleiehwertig mit der von wss. (vgl. unten). — B e 
s c h a f f e n h e i t  u. K onz. dea O xy d a t io n a g e m is c h e s .  Die B. Schiffscher Base 
zwischen Amin' u. Aldehyd muB verliindert werden. Dies gelingt durch Arbeiten 
mit stark verd. Lsgg. u. yorherigea Zusammenbringen der beiden Bestandteile des 
oxydierenden Systems, wobei auf 1 Mol. CII20  1 Mol. II20 2 oder ein geringer 
UberacliuB zugegen aein muB. Dte Lsgg. miiasen vor Gebrauch frisch hergestellt 
werden; ihre Zera. wird durch geringe Situremengen yerzćigert, durch Alkalicn bc- 
giinatigt. — E in f lu B  yon  Z u siitze n . Indamin- u. Indophcnolbildung mit eliarak- 
teriat. Farbrk. fand aicli in Ggw. von p-Phenylendiamin u. dem Syatem CILO -+- 
II20 2 bei Zusatz von Phenol, o- u. m-Kreaol, Thymol, Guajakol, Brenzeatechin, 
«-Naplithol, m-Phenylendiamin u. Dimethylanilin, nicht von Hydrochinon, Pyro- 
gallol, Phloroglucin, Anilin, Pikrinaiiure, Menthol. Sauren hemmen, auch achon in 
geringer Konz., die Aualoaung des Oxydationsvorganges, aber nicht durch irreparable 
Veriinderung des Substrates. Wenn die Saurekonz. eine beatimmte Grenze tiber- 
schreitet, kann der gebildete Farbstoff zerstort werden. Auf die B. von Indophenol 
iibt Siiure einen śihnliclien EinfluB, das gebildete ist aber wideratandsfahiger. 
Basen wirken in geringer Konz. (Optimum bei 1 Mol. u. ansclieinend auch bei
2 Moll. auf 1 Mol. Diamin) begunstigend, bei lioherer hemmend u. teilweiae zer- 
atćirend, ebenao auf B. von Indophenol. Salze. Undissoziiertc Salze wirken farbstoff- 
fallend, dadurch beschleunigend; bei dissoziierten sclieint ein alinlicher EinfluB von 
den Anionen auszugehen nacli MaBgabe ilirer Wertigkeit u. Wanderungsgeschwindig- 
keit, wahrend die Kationen nacli den gleiclien MaBataben, aber weniger ausgepragt, 
losungsbcgunstigend wirken, zugleich den Farbton etwas nacli Rot yersehieben. — 
T e m p e ra tu r .  Am giinstigsten zeigten sich 20°. Erholinng der Temp. bewirkte 
Beschleunigung des Oxydationavorganges, entsprechend aber auch storendc Neben- 
rkk. Tiefergreifend scheint der EinfluB bei B. yon Indophenol (Farbweclisel). Es 
wurde ferner der EinfluB yerschiedener organ. Losungsmm. u. von Kolloiden unter- 
aucht. — Es wurde dann die Faliigkeit yerschiedener anderer Aldeliyde zur Aus- 
losung der Peroxydasewrkg. gepruft. Ohne II20 2 war nur Acełaldehyd in konz. 
Lsg. hierzu fahig. Mit II20 2 wirken ebenso empfindlich wie CH20  Bropylaldehyd 
u. nicht yiel schwaclier Butylaldekyd (beide geben yiel lebhaftere u. haltbarere 
Farbrkk.), schwaclier Acetaldehyd, Oktyl-, Nonyl- u. Deeylaldehyd, nicht i-Butyl- 
aldehyd, Valeraldehyd u. Caprylaldehyd, die der Autoxydation dea Substrats, pro- 
portional der zugesetzten Menge, entgegenwirken. Auch Benzaldehyd zeigt wenig 
Fahigkeit zur Entw. yon Peroxydaseeigenschaften u. wirkt in lioherer Konz. 
hemmend auf den Oxydationsvorgang. — SchlieBlich wird die Iaolierung der 
Oxydationsprodd. behandclt. (Fermentforschung 8. 359—422. 1925. Bern, Univ.) Sp.

S. O. H edin , Uber die Anwendung des Massenwirkwigsgesetzes a u f den Verlauf 
der Enzymwirkung. Vf. lehnt dic ubliclie, yon M i c h a e l i s  u . M e n t e n  (Biocliem. 
Ztsehr. 49. 343; C. 1913. I. 1614) eingefiihrtc Anwendung dea Maaaenwirkunga- 
gesetzes auf den Yerlauf der Enzymwrkg. ab. M i c h a e l i s  geht yon der Annahme 
aus, daB das Enzym mit dem Substrat eine labile, wieder in freies Enzym u. Spalt- 
prodd. zerfallende Yerb. eingelit. Die Anwendung des Massenwirkungsgesetzea 
ergibt: [Freiea Enzym]-[Freies Substrat] =  Ar-[Enzym-Substrat-Vcrb.], oder wenn 
E  u. S  die molekularen Konzz. an Enzym bezw. Substrat u. rp dic molekulare 
Konz. an Enzym-Substrat-Verb. ist, so ist (bei gleichen Mengen der Komponenten 
in der Enzym-Substrat-Verb.): (E  — (p)-{S — cp) =  K-cp (1). Naeh M i c h a e l i s  
yereinfaclit sich die Gleichung dadurch, daB fiir (S — cp) S  gesetzt werden darf, 
da ja  nur ein yerschwindend kleiner Teil des Substrates vom Enzym gebunden
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wird. Yf. hSlt diese Umforniung der Gleicliung nieht fiir berechtigt; zum mindesten 
ist die Zuliissigkeit der Annahme nieht bewiesen. Man kann wohl bei groBen nieht 
aber bei kleinen Substratmengen dieae ala konstant betrachlen; im letzten Falle 
kann die Reaktionsgesehwindigkeit der Substratmenge proportional sein, womit alao 
eine Anwendung des Massenwirkungsgesetzes ausgesehloaaen ist. Aua der Glei- 
ehung von MlCHAELIS folgt, daB daa Verhiiltnia zwischen log S  u. der anfanglichen 
Reaktionsgesehwindigkeit (welche voraussetzungsgemSB der Konz. rp der Enzym- 
Substratvcrb. proportional ist) formal der Glcichung fiir eine Dissoziationsrestkurye 
einer Siiure entspricht; nach Ansicht des Vfs. ist man nieht berechtigt, aus dieser 
Funktion in graph. Weise K  zu ermitteln, da selbat bei groBeren Substratmengen 
niclit erwiesen ist, daB man in allen Punkten der Kurve (S — (p) glcich S  setzen 
darf. Ferner wird bemerkt, daB die bei holierer Konz. (bei Saccharase z. B. in
0,3-n. Saccharoaclag.) die erhaltenen Werte nieht in eine Dissoziationsrestkurye passen. 
Die hierfiir von MlCHAELIS angefUhrte Erklarung, daB dieser Abfall infolge einer 
„Anderung der Natur des Losungsm." eintritt, liiBt die Frage aufwerfen, ob diese 
Anderung, welche docli sicherlieh nieht plolzlicli jenseits des Masimums der Reak- 
tionsgeschwindigkeit einsetzt, niclit auch auf die Lage des Maximums von EinfluB 
ist. Wenn dies der Fali ist, so erscheint ein Faktor, der die fiir die Best. von 
K  aussclilaggebende Lage des hoclisten Punktes der Kurve beeinfluBt, niclit 
in der Gleicliung. — Vf. Iclint aber auch die Anwendung der Gleicliung von 
M i c i ia e l is  in der niclit yereinfacliten Form ab. Fiir viele Enzyme gilt das 
Enzymzeitgeaetz, d. h. bei gleichbleibender Substratkonz. wird von verscliiedenen 
Enzymmengen (E, E J  der gleiclie Umsatz in Zeitriiumcn (i, £,) erreicht, welche den 
Enzymmengen umgekehrt proportional sind: E : E l =  : t. Aus friilieren Unterss.
des Vfs. (Ztschr. f. physiol. Ch. 57. 468 [1908]) ergab sich, daB die Geschwindig- 
keitskoeffizienten (7c, /c,) ebenfalls umgekehrt proportional den Zeitriiumcn waren: 
k'-.kl =  tl : t. Daraus folgt also E \ E l —  k-.ku was bedeutet, daB die Gcschwin- 
digkeitskoeffizientcn den zugesetzten Enzymmengen proportional sind; bei einer 
Anderung der Geachwindigkeitskoeffizientcn im Laufe der Enzymwrkg. miissen sie 
doch bei gleichem Umsatz den Enzymmengen proportional bleiben. Da nach 
Annahme von MlCHAELIS nur die mit dcm Substrat yerbundcnen Enzymmengen 
wirksam sind, u. die anfangliche Reaktionsgesehwindigkeit ein MaB fiir diese Enzym
mengen ist, ist die obige Uberlegung auch beziiglich der mit dem Substrat ver- 
bundenen Enzymmengen giiltig. Es folgt, daB die Gcschwindigkeitskoeffizienten 
den mit dem Substrat yerbundenen Enzymmengen proportional sind, woraus sich 
weiter ergibt, daB bei gleichem Umsatz die mit dem Substrat yerbundenen Enzym
mengen den zugesetzten Enzymmengen proportional sein miissen. Ist die Gleicliung (1) 
richtig, so wird sie bei Anwendung yon einer n-faclien Enzymmenge also zu 
(>i'E — n-(p) (S — n ■ rp) —  K - n ■ cp (2). Durch Diyision yon (2) mit (1) ergibt sich 
n —  1- In den Fiillen, wo das Enzym-Zeit-Gesctz Giiltigkcit liat, „kann also das 
Yerhalten zwischen der freicn u. der am Substrat gebundenen Enzymmenge hoehstens 
fiir einen einzigen Enzymwert durch das Masscnwirkungsgesetz ausgedruckt werden.“ 
,.K  ist also in solchen Fiillen keine konstantę GroBe fiir yerscliiedene Enzymwerte." 
In gleicher Weise wird gezeigt, daB auch in den Fiillen, in denen die Reaktions- 
geschwindigkeit der Substratmenge proportional ist, das Masscnwirkungsgesetz 
hoehstens fur eine einzige Substratmenge anwendbar ist. (Ztschr. f. physiol. Chem. 
146. 122—29. 1925. Upsala, Univ.) H e s s e .

H ans Schm alfafl und H ans W ern er, Studien uber die Bildung von Pigmenten.
III. Fermentativer Mikronaclnueis von l-fi-3,4-Dioxyplienyl-c/.-aminopropionsaure neben 
Tyrosin. Zur Unłersuchung des Zusammenhanges zwischen Konslitution und chromo- 
gencn Eigenschaften der Stoffe. (II. ygl. Fermentforschung 8. 116; C. 1924. II. 
2343.) Die Hauptmengc des auf fermentatiyem Wege aus der Dioxyphenylamino-
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propions&urc gebildetcn Pigmcnts cntsteht in yerhiiltnisnniBig kurzcr Zeit, um so 
lang8amor u. weniger, jc  gcringcr dic Konzz. von Ferment u. Chromogen sind. 
l/moo-molare Lsg. fiirbt dic Spitze des Priifstrcifeus (mit Hiimolymphe von Arctia 
caja L.) noch dcutlich, -molare von Tyrosin nicht mehr. (Fcrmcntforschung 8. 
423—27. 1925. Hamburg, Uniy.)- SPIEGEL.

R ich a rd  W ills ta tte r ,  Charles E. L ow ry  jr .  und K a rl S chneider, Im erlin- 
anrcichcrung in der Hefe. IX .  Ablidlg. zur Kenntnis des Iiwertins. (VIII. ygl. Ztschr. 
f. physiol. Ch. 142. 257; C. 1925. I. 1747.) Die Anreicherung des Śaccharase- 
gelmltes der Ilcfe durch Fiihrung der Ilcfe bei 27° u. Ggw. von N- u. P-Verbb. 
wurde von E u łe k  bezw. M eiseniieim ek (Biochcm. Ztschr. 67. 364; C. 1915. I. 
693) so weit getrieben, daB der Invcrtingehalt von Zcitwert etwa 330 auf 120 bis
42 gestcigcrt wurde. Die Vff. errcichten Steigeruugcn des Inyertingehaltes bis zu 
Zcitwert 15—22. Wesentlich ist dabei dic Beachtung zweicr Umstiinde. Hefe, 
welchc schon mehr ais 7 Giirungen im Brauereibetricb durchgemaclit hat, ist fiir 
die Anrcicherungsyerss. ungeeignct, Entschcidend fiir die giinstigstc B. yon 
Inycrtin in der Hefe ist dic Giirfulirung. Man muB niimlich, um starkę Enzym- 
yermchrung zu erhalten, dic Giirung im Gegensatz zu den friiher angewandten 
hohen Zuckerkonzz. (2—15°/0ig. Lsgg.) bei minimaler Zuckcrkonz. fiłhren. Dies 
wird am besten folgendcrmaBen erreicht. Zu 200 g Ilefc in 4 1 Nithrlsg. [enthaltend 
je 8 g primśircs Kaliumphosphat u. primiires Ammoniumphosphat, sowie je  2 g 
KNOa u .  Mg(N03)a] liiBt man unter starkem Riihren bei 27° 20%ig. Rohrzuckerlsg. 
so zutropfen, daB 100 ccm Lsg. (d. h. 10% Zuckcr vom Gewicht der abgepreBten 
Hefe) in einer Stde. zuflieBcn. Dies wird 5—8 Stdn. fortgcsetzt u. dann der Rest 
des Zuckers iiber Nacht noch langsamer durch eine enge Capillare zugegeben. 
Eine wciterc, wenn auch ycrhiiltnismiiBig gcringc-Erhohung der Inycrtinausbeutc 
crhiilt man, wenn man nach jc  2—3 Stdn. die Hefe in neuc Nahrlsg. bringt. Der 
Gehalt der FI. an A. wirkt niimlich nachtcilig, was durch Zugabe von A. zu ge- 
wcchselter Niihrlsg. crmittelt wurde. Ohne EinfluB auf die B. von Inyertin ist 
Anderung der Wasscrstoffionenkonz. im Gebict yon pH =  4,5—7,0. Der EinfluB 
der Temp. ist nicht crheblich; bei 20° ist die Geschwindigkeit der Inyertin- 
yermehrung etwas gcringcr ais bei 27°; bei 32° findet man einen fast so gunstigen 
Verlauf wie bei 27°. — Diese Verss. erkliircn auch dic friiher ( W i l l s t a t t e k  u. 
R a c ic e , L i e b ig s  Ann. 425. 1; C. 1922. I. 200) bcobachtetc Inyertinbildung wahrend 
der Autolysc. Es war niimlich besonders bei Autolysc in Ggw. yon Ammonphosphat 
die Ausbeute an Inyertin hiiufig gleich 130—205% yom Inycrtingehalt der Hefe. 
Bei der sog. Sclbstgiirung in der Zcllc wahrend der langsamen Abtotung der Zelle 
bei der Inycrthifreilcgung sind eben auch dic Bedingungcn der Giirung mit 
minimaler Zuckcrkonz. gegeben. — Dic Unters. der ubrigen Enzyme der Hefe 
zcigt, daB dic Vcrmchrung bei dem beschricbcnen Verf. auf die Saccharase bc- 
scliriinkt bleibt. Giirycrmogcn, Malłasc (a-Ghicosidasc) u. protcohjt. Fcrmcnte sind 
so gut wic unyerandert; ^-Glucosidasc ist auch am Ende des Vers. nicht nach- 
wcisbar. — Da dic Enzymyermchrung in so hohem MaBe auswiihlend ist, handclt 
es sich um eine cinfache Erhohung der Vitalitiit Dic Hefe scheint durch Dar- 
bietung des giirbaren Zuckers in einem Zustaud der Giirbereitschaft gesetzt zu sein. 
Es scheint, daB dieser Erregungszustand der Neubildung yon Enzym zugute kommt. 
Besonders auffallcnd ersclieint die Spczifitat der Vcrmehrung der Saccharase. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 158—80. 1925. MUnchen, Lab. d. Akad. d. Wiss.) IIe.

A. F o d o r und E,. Schónfeld, Die Adsorption von Hefephosphorprotein durch 
rerschicdene Adsorbcnticn und dic Elution der Adsorbale. Phosphorprotein u. andcrc 
EiwciBkorper aus Hefemazcratcn werden an Al(OH)s, Fc(OH)., u. Kaolin adsorbiert. 
EiweiBabbauprodd. werden nicht adsorbiert. Aus Toncrde u. Eisenhydroxyd kann 
das Phosphorprotein nur unter Abspaltung yon 1T!1P 0 < durch NH3 eluiert werden.
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Aus dom Kaolinadfórbat, zu dem groBc Mcngcn Kaolin erforderlich sind, crliiilt 
man Elutionen mit ycrhiiltnismiiBig vicl P. (Kolloid-Ztsclir. 37. 37—40. 1925. 
Jcrusalem, Ilebr Univ.) IlESSE.

A. Fodor, A. B ern fe ld  und R. Schónfeld, Uber die Natur des peplidspaltcn- 
<len Fermentes aus Ilefemazeraten. Friilicrc Unterss. (F o d o r , Fcrmentproblcm) 
hatten zu der Anschauung gefiilirt, daB das aus Hefemaccrationssiiftcn u. aus Rindcr- 
pankreasausziigen erhaltene Phosphorprotein ein kolloider Triiger der Fermentwrkg. 
ist u. den wesentliclistcn Teil eines Fcrmentsystcms darstellt. Mit diesem „Fermcnt- 
kolloid11 soli eine „zymohaptische" Gruppe verbunden sein. — Die jetzigcn Unterss , 
dic auf Anwcndung der Adsorptionsmethoden von W lLLSTATTER beruhen, haben 
ergeben, daB man den „fermentativen Triiger“ von der Ilauptmenge des Hefc- 
phosphorproteins abtrcnnen kann. Diese Trennung kann crfolgen durch „Elution" 
der zymohaptischen Gruppe aus dem Ivomplex mit dem Fcrmcntkolloid mittcls 
Glykokoll, Scidenpepton oder anderen Polypeptidcn, ferner durch Adsorption an 
Kaolin u. Elution aus diesem Adsorbat. Die mit den Substratcn aus dem Komplex 
erhaltenen Elutionen sind wenig wirksam. In den durch Adsorption an Kaolin u. 
Elution mit Glykokoll erhaltenen Lsgg. ist das Ferment in kolloider Form. Aus 
der Elution ist das Ferment nochmals an Kaolin oder an A1(0II)3 adsorbierbar: 
aus diesen Adsorbatcn gelingt die Elution mit Glykokoll nicht. Das Ferment ist 
in diesem Adsorbat sehr wenig bcstttndig. Trotzdem man also Fermentlsgg. mit 
ganz gcringem Protcingehalt herstellcn kann, bleiben Vff. bei der Anschauung, 
„daB die Fcrmentaktivititt ausschlicBlich in Gcstalt der EiweiBverbindung des 
Fermentes gcscluitzt ist.“ Dic Aktivit:'it wird mit dem Zustand des Phosphorproteins, 
fiir das die Bezeichuuug Fcrmcntkolloid beibehalten wird, geiindert. — Ais „Enzym" 
schcn Vff. nur das urspriinglich in den Zcllen vorhandenc Enzymsystem an, zu dcm 
das Phosphorprotcin ais Triiger der zymohaptischen Gruppe gehort. — Vff. glaubcn, 
daB in den Elutionen das Ferment in einer Form yorkommt, die ais „frcic zymo- 
lmptische Substanz" bezeiehnet wird. Das gleichc gilt fiir die „zwcitcn“ stark 
wirksamen Adsorbate, aus denen eine Elution mit Glykokoll nicht gelingt. Dic 
Wirksamkeit der Adsorbate zeigt, daB eine Elution der zymohaptischen Gruppe 
durch die spaltbaren Substrate stattfindet. Das erste Adsorbat besteht, wenn nur 
verhiiltnisiniiBig geringe Mengcn Kaolin angewendet werden, in der Form Kaolin- 
Fermentkolloid-zymohaptische Substanz (Ka-Fk-zy. S.); in dieser Form kann dic 
zymohaptische Substanz, dereń Bindung an das Fcrmcntkolloid stark gclockcrt ist, 
lcicht eluiert werden. W ird dagegen ein UberscliuB von Kaolin angewandt, so datS 
nicht die gesamte Oberfliiche des Kaolins vom Fcrmcntkolloid besetzt ist, so ent
steht die Form Ka-zy. S., aus der das Ferment nicht cluierbar ist. In dieser 
zweiten Form Łat man stark aktive Adsorbate, wiihrend im ersten Fallc dic gut 
eluierbaren Adsorbate geringe Aktiyitiit zeigen. Aus diesen Verss. folgern die Vff. 
fiir den Elutionsyorgang folgendes. Die Elution beruht im Gegensatz zur Auf- 
fassung von W il l s t a t t e r , der die Elution ais ein Ilcrauslosen des Fermentes 
ansieht, auf dem. Yerdriingcn der zymohaptischen Substanz durch das Elutions- 
mittel. Dieses Yerdriingcn gelingt leicht bei der lockeren Verbindung, in der 
Fermentkolloid u. zymohaptische Substanz in dem System Ka-Fk-zy. S. sich befinden. 
Dagegen ist das System Ka-zy. S. deswegen nicht cluierbar, wcil Glykokoll nicht 
durch Kaolin adsorbiert wird. Ilicraus ergibt sich dic Folgerung, daB aus der 
Verb. zwischen Protein u. zymohaptischer Substanz diese erst bei Ggw. cluierender 
Substrate frei wird. „Die Substrate erzeugen auf diese Weise sozusagen ihrc 
Fermente selbst.“ (Kolloid-Ztschr. 37. 32—37. 159—G8. 1925. Jerusalem, llcbr. 
Uniy.) IIe sse .

A. F odor und Chasuva E p ste in , Zur Kinetik da- Peptidspallung durch Fer
mente der Ilefe. Es wird die Kinetik der Peptidspaltung durch Hefcmacerations-

VIII. 1. 9
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siiftc mit dor Kinetik dieser Spaltung durch die vou F o b o r , B e r n f e l d  u. S c h OKFEU) 
(yorst. Ref.) erhaltenen Adsorbate u. Elutiouen Yerglichen. Setzt man zu Mace- 
rationssaft Kaolin u. untersucht die Peptidspaltung, ohne das Kaolin aus der Lsg. 
zu cntfernen, so findet man eine Erhohung der Wrkg. Dies berulit auf einer 
Lockerung der Bindung zwischen Fermentkolloid (Fk) u. zymohaptisclier Substanz 
(zy. S.) durch das Kaolin. Hicrbei findet aber nicht etwa ein Ubergang der zy. S. 
in die Lsg. statt; denn wenn man das'Kaolin abfiltriert, so zeigt das F iltrat nur 
eine geringe Wirksąmkeit. Die Lockerung der Bindung hat also nur die Eluier- 
barkeit der zy. S. durch das Substrat erleichtert. Steigert man die Kaolinmenge 
weiter, so daB mclir Kaolin vorhanden ist, ais zur Bindung des Fermentkolloides 
erforderlich ist, so findet eine Bindung yon zy. S. an Kaolin u. damit eine Ver- 
ringerung der W rkg. statt. — Man kann durch Schiitteln der Macerationssiifte mit 
Kaolin (Ka) in Ggw. von etwas Aceton ein „aktiyes Kaolin" herstellen. Setzt man 
zu diesem geringe Mengen von „nicht aktivem Kaolin", so findet man eine E r
hohung der Wrkg. entsprechend den obigen Verss.; diesen Vorgang stellen Vff. 
durch folgende Gleichung dar:

K a-Fk — zy. S. -f- K a — >- Ka — zy. S. -{- Ka — Fk. 
wenig aktiv stark alctiv

Aus den Yerss. geht heryor, daB man die Wrkg. der Kaolinadsorbate auf eine 
Elution der wirksamenGruppe durch das Substrat zuriickfubrren kann.—DieSpultungs- 
kuryen stellen gerade Linien dar. Dieser lineare Verlauf der Spaltung wird eben- 
falls dadurch begriindet, daB eine Elution durch das Substrat erfolgt u. daB die im 
Yergleich zur Konz. des Substrates kleinen Fermentmengen, die eluiert werden, 
wegen der GroBe der Substratkonz. der Zeit proportional sind. Diese Erklarung 
weicht grundsatzlich nicht von der friilier gegebenen, eine Adsorption des Sub
strates durch das Fermentkolloid annelimenden Erkliirung ab. Yff. sind der

Ansicht, daB die nachgewiesene Giiltigkcit der Gleichung: d x j d t  =  k (a — a:)” , 
wobei 1/n je nach der [H'] zwischen 0,5 u. 1,0 schwankt, immer besteht, ob nun 
das Substrat an der Oberflaclie des Fermentkolloids gespalten wird, oder ob die 
Spaltung erst nach Elution erfolgt. — Liegt, wie in den Elutionen, die zy. S. „frei“ 
vor, findet also keine Elution durch das Substrat wahrend der Spaltung statt, so 
erlnilt man parabelformige Spaltungskurven. — Bei der Kinetik der polypeptid- 
spaltenden Fcrmente finden zwei Yorgange statt: 1. Die Dissoziation der Substrate 
bewirkt das Ansteigen der gleichen Zeiten entsprechenden Umsatze bei zunehinender 
Alkalitat. 2. Die Form der Umsatzkuryen bei konstanter [H‘] wird durch die 
Elutionswrkg. des Substrates auf den jeweiligen Triiger der zy. S. bedingt. Dabei 
hat man zu unterscheiden: a) laugsame Elution infolge topocliem. Hindernisse 
(namlich bei der Elution des aktiven Phosphorproteins); b) es erfolgt Elution in 
gleichmiiBigem Tempo, entweder weil das Fermentkolloid (in Ilefemaceraten bei 
Pil 6—7) nicht denaturiert ist oder weil die Bindung Fk—zy. S. durch fremde Ad- 
sorbentieu (Kaolin) stark gelockert ist; c) hat Fk durch dispergierende Zusatze eine 
stark yergroBerte Oberflache erhalten, so erfolgt die Elution anfanglich sclmell, 
spater langsam, die Zeit-Umsatzkuryen sind paraboliscli gekriimmt; d) liegt die 
zy. S. frei vor (Elutionen!), so sind aus noch unbekannten Griinden die Kuryen 
ebenfalls paraboliscli. (Kolloid-Ztsclir. 37. 168—78. 1925. Jerusalem, Hebriiische 
Uniy.) H e s s e .

H ans P rin g sh eim  und Je sa ia  L eibow itz, Uber die Maltase des Gerstenmalzes. 
Wiihrend Vff. bei friłheren Arbeiten (ygl. B e r. Dtsch. Chem. G es. 58. 1262; C. 1925.
II. 1363) in Gerstenmalzen die Abwesenheit von Maltase feststellten, konnten sie jetzt 
in einem Trockemnalz der B y k -G u l d e n b e r g  A .-G . eine stark wirkende Maltase 
nach weisen, die yon den bisher bekannten Maltasen yerschieden ist. Das Enzym
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w irkt niiinlich auch bei siuirerer Rk., u. zwar zwischen pn 3 u. pn  7,5, am besten 
bei Pd 4,5—5. (Biochem. Ztachr. IGI 456—58. 1925. Berlin, Univ.) I I e s s e .

J. GriilJ, Die Hydrogenasewirkung in Gegenwart von Peroxijden. (Vgl. Wchschr. 
f. Brauerei. 42. 175; C. 1925. II. 1632.) Vf. denkt sich die Wrlcg. der Saccharase so, daB 
das in Lsg. gehende Ferment ein H '-Ion enthiilt, welches zuniichst an den Rohrzucker 
addiert wird; das entstandene (Ferment minus II) addiert aus dem W. ein II', 
wahrend die dabei frei wcrdende OH'-Gruppe an den Rohrzucker gebunden wird 
(Rohrzucker -(- H ,0  =  Inyertzucker). Die Ilydrogenase yermittelt sogar die Additiou 
von 6 II'-Ionen durch das Substrat; liierzu kommen dann 6 OH'; das ist das in der 
ersten Phase addierte W., worauf dann C04 u. Hs gebildet werden; diesen Wasser- 
stoff nennt Vf. „internasciercnden WasserstofF“. Bei den Verss. der fruheren 
Arbeitcn ist es dieser H 2, welcher mit dem S reagiert. Ebcnso muBten 0 3-abgebende 
Korper eine Addition dieses Hs bewirken. Es konnte tatsaehlich bei Zugabe von 
MnO,_, zu einem Giiransatz eine Verminderung der Ausbeute an A. um 8,5% erzielt 
werden. Das bedeutet, daB ein Teil des internascierenden IIa durch das MnOa 
osydiert ist. (Wchschr. f. Brauerei. 42. 223—24. 1925.) I I e s s e .

E rn s t E b erh ard , Milch-Enzymc und Milch-Fermente. Zusammcnfassende Dar- 
stellung. (Miićhwirtschaftl. Zentralblatt 54. 129—34. 145—46. 1925.) I I e s s e .

H. P fe iffe r und F. S tan d en a th , Uber den Peptidasenliausha.lt des Menschen 
und unserer Versuchstiere. I. Kurzes Ref. nach Klin. Wchschr. 4. 1122; C. 1925.
II. 726. Aus der ausfuhrlichen Darst. der Befunde sei noch folgendes heryor- 
gehoben: Das Serum yersebiedener Saugerarten baut Glycyltryptophan verschieden 
stark ab, bei yerschiedenen Einzelwesen derselben Art mit geringen Unterschieden 
u. bei yolliger Gesundhęit auch nach wiederholten Blutentnalimen auf gleicher 
Hohe. — Die Harne unserer gewohnlichcn Yersuchstierc sind frei von dieser 
Pcptidase, Harne anderer Tierarten enthalten sie in so geringer Menge, daB sie sich 
unmittelbarem Nacliweise entzieht. Dagegen findet man bei Harnen gesunder 
Menschen ziemlich hiiufig einen schon im 2‘/j-std. Vers. eben naehweisbaren bis 
kraftigen Abbau von Glycyltryptophan, wahrend bei anderen der geringe Enzym- 
gehalt crst durch besondere Yersuchsbedingungen — Verdauungszcit bis 12 Stdn., 
Dialyse — oder uberhaupt nicht nacligewiesen werden kann. — Ais haufige Quelle 
dieses Ferments kommt der Enddarm in Betracht, dessen Inhalt bei Mensch, Maus 
u. Ratte reichliche, beim Kaninchen sparliche Mengen desselbcn fiibrt, beim Meer- 
scliweinchen keine. Der Enddarm jener Tiere ist also dieht, der des Menschen 
in wechselndem Grade durchgangig fiir das Ferment. Gipfelpunkte der Aus- 
sclieidungskurye scheincn im Beginn des 1. Lebensjahres, ferner bei Miinnern 
zwischen dem 15. oder 20. u. 30. Lebensjahre zu liegen. — Bei Menschen, die 
abbauende Harne aussclieiden, finden sich gelegentlicli (keineswegs immer) Tages- 
schwankungen des Abbauyermogens, das dann im Morgenharne am groBten sein 
kann; der Fiillungszustand des Enddarmes scheint hierfiir von Belang. Ansteigen 
des Abbauyermogens bei ncgatiyem Morgenharn im Laufe des Tages wurde nicht 
beobachtet. — Erst ais 2. Quelle des Gehaltes von Harn an diesem Ferment kommt 
beim Menschen der Zerfall lebenden Korpergewebes in Betracht, der fiir unsere 
gewohnlicheu Yersuchstierc wolil ais einzige gelten kann. Fiir den Nachweis yon 
EiweiBzerfallsyergiftung auf dem eingesclilagenen Wege liegen daher die Vor- 
bedingungen schwieriger ais bei den Yersuclistieren beim Menschen, wo nur die 
gleichzeitige Auswertung yon Harn u. Serum zur Entscheidung fuli ren kann. 
(Fermentforschung 8. 327—58. 1925. Graz, Uniy.) S p i e g e l .

E 2. P f i a n z e n c h e m le .

C. A. B row ne, Kcue Beitrdge zur Chemie der Baumicollpflanze und ihrer E r - 
zeugnisse. Yortrag iiber die neueren diesbezugliehen Arbeiten, die yorwiegend im

0*
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unten genannten Laboratorium yorgcnommcn wurden. Insbesonderc sind erwahnt: 
Zna. u. photochcm. Wrkgg. dea Cottonoles, Tosikologic dea Gossypols, dic Proteinę 
der Baumwollaaat, die ather. Ole bieraus u. ihre biolog. Bedeutung. (Journ. of 
Oil & Fat industries 2. 87—96. 1925. Washington, Bureau of Chemistry.) H e l l e r .

W . D. Cohen, Beitrag zur Kenntnis der hoheren Fettsiiuren des Erdnufiols. Die 
Ergebnisse von E i i r e n s t e i n  u. S t u e w e r  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 105. 199; C. 1923.
III. 366) siud irrig. Die Dest. der Ester unter dem ublichen Yakuum fiilirt bei 
den hoheren Fettsiiuren nicht zu genugender Trennung. Unter Anwendung der 
Dest. im Hochrakuum (<^0,001 mm lig) kommt Vf. zu dem Ergebnis, daB dic 
hoheren gesatt. Fettsauren des ErdnuBols umfassen: 1. Eine Siiure mit 20 C-Atomen, 
F. 74,5°, des Athylesters 42,5°. — 2. Eine Siiure mit 24 C-Atomen, F. 80,5°, dea 
Athylesters 53,5°. — 1. u. 2. betragen zusammen 3—4% der Gesamtfettsauren, eine 
Siiure mit 22 C ist nicht vorhanden. 1 . ist die n. Saure, ident. mit der in der 
Literatur beschriebenen Arachinsaure, 2. diirfte nach ihren allgemeinen Eigen- 
schaften dcrselben homologen Reihe angehoren. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 462—67. 1925. Delft, Tcchn. Ilochscli.) Sr.

J . B oeseken und H. J . R av en sw aay , Aufbau der ct-Elaeostearinsiiurc aus 
dem Chinesischen IIolzol und ihrer Isomeren, der fi-Elaeostearinsiiure. (Yorliiufige 
Mitteilung.) (Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Baa 44. 241; C. 1925. II. 106.) Die Konst. 
CII3 • (CII2)3 • CH : CH • C I I : CH• CH : C II• (CII,), • COOH der Elaeostearinsjiure steht 
auch mit der B. von Azelainsaure u. Valeriansaure (ygl. V e r c r u y s s e , Buli. Soc. 
Chim. Belgiąue 32. 151; C. 1923. III. 1452) in Einklang. — a-Elacostearinsiiure, 
F. 47°, D.5j) 0,8980, n D60 =  1,5080. — Athylester der yorigen, D .I5 0,8968 (0,9071), 
n D15 =  1,5038. — p-Elaeostearinsiiurc, F. 67°, D.so D,8839, n D30 =  1,4970. — Gly- 
cerinester der yorigen, 'P. '58°, D .80 0,8991, n D80 =  1,5051. (Koninkl. Akad. yan 
Wetenacli. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 204—7. 1925. Delft.) S p i e g e l .

As. Z lataroff, Phytobiochemische Studien. II. (I. ygl. Biochem. Ztschr. 123. 200;
C. 1916. II. 332.) Das aus Kichererbsen (Cicer arictinum L.) erhaltene Ol gibt beim 
EingieBcn in Aceton einen Nd., der in A. gelost wurde u. dann zum Teil in k. 
absol. A. 1. ist; der so nicht I. Anteil ist zum Teil in h. absol. A. 1. Es wrird gc- 
zeigt, daB auch im Aceton etwa 20% Phospliatide aus dcm Ol 1. sind. Es gibt 
also auch in Aceton 1. Phosphatide. — Aus dem in k. absol. A. 1. Anteil wurden 
drei Fraktionen erhalten: Fraktion A durch Fallen der alkoh. Lsg. mit Aceton; 
Fraktion B scheidet sich beim Stehenlasaen der yon A befreiten, im Yakuum ein- 
gecngtcn alkoh. Lsg. kryatallinisch aus; Fraktion C wird alaRuckstand beim yolligen 
Verdampfen des A. erhalten. Die Unters. der Fraktionen ergab folgendes: A stellt 
ein Lecithinpentosan dar; B ist eine Lecithinglucose; C ist ein Lecithin yon der 
Formel CKlI taNPOa. Die Phosphatide enthalten in ihrem Molekuł uugesatt. Fett- 
aauren, da sic JZZ. 32—40 zeigen u. an der Luft oxydicrt werden, wobei die W erte 
fiir die JZZ. auf 14—21 zuriickgehen. — Mittcls Ilydrolyse konnte aus den Phos- 
pliatiden Betain isoliert werdeu. (Biochem. Ztschr. 161. 379—89. 1925. Sofia, 
Uniy.) H e s s e .

R a g n ar V esterberg , Neuere Untersuchungen iiber Sesquiterpene. Nach cin- 
gehender Besprechung der Arbeiten vou R u z ic k a  bcschreibt Vf. folgende eigene 
Verss.: Ein subfossiles Harz aus Borneo, cbarakterisiert durch geringen Gehalt an 
sauren u. Esterbestandteileu, wird nach K. A. V e s t e r b e r q  in Ggw. von auf Bims- 
stein yerteiltem aktiyen Ni auf gegen 400° erhitzt. B. von iiber 100 1 Gas, liaupt- 
sachlich CII4 u. II2, aus '/a kg Harz, u. yon 60 g Oldestillat auf je  100 g Harz. Ol 
mehrmals mit Lauge u. W. geschuttelt, mehrmals im Hochyakuum, zuletzt iiber Na, 
destilliert. Hauplfraktion ist ein Sesąuiterpen mit folgenden Konstanteu: Kp., 90 
bis 92% D > 4- 0,9153, nD10 =  1,5120, —  66,75, « D-'- =  1,52®. Mol.-Gcw.-Best.
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stimmt auf Formel C15HJ4. Dur cli Dest. mit S wird aus diescm Terpen ein Napli- 
tlialindcriv. erlialten: 01, iiber Pikrat (F. 115") gereinigt, nD15 =  1,5858, D .1!>4
0,9798; naeh Analyse u. Mol.-Ge w. ident. mit R d z ic k a s  Kadalin. Auch nacli 
Leiten der Diimpfe des Terpens iiber Ni bei ca. 300° war in dem Prod. Kadalin 
nacliweisbar. — Das genanute Harz soli vou einer Dipterocarpaceenart stammen; 
Vf. untersucht, ob nicht auch Dammarharz, das ais yon lebendcn Vertreteru der 
Dipterocarpusfamilie stammend gilt, sich ebenso yerlnilt. Bei gleichcr Behaiidlung 
wie oben wurde daraus ein Sesąuiterpen mit folgenden Eigenschaften erhalten:
D .184 0,9120, n B21 =  1,5100, Kp.a 97—98°; daraus mit S ein Naphthalin-KW-stoff 
von auderen Konstanten ais Kadalin. (Sycnsk Kem. Tidskr. 37. 219—26. 1925. 
Stockholm, Hochsch.) ARNDT.

R. E d e r und F. H auser, Neue Untersuchwigen iiber das Chrysaróbin. II. Unter- 
suclnuigen iiber die Chrysarobinbestandteile. (Vgl. Arcli. der Pharm. u. Ber. der 
Pharm. Ges. 263. 321—47; C. 1925. II. 920.) Vorliegende Arbeit suclit die Natur 
der nicht autosydablen Bestandteile des Clirysarobins, des Dehydroemodinanthranol- 
monomethyliithei-s u. des gelben Korpers, des Ararobinols aufzukliiren. Bcidc sind 
den Mol.-Gew.-Bestst. nacli dimolekular. Gegen die Annahme, daB der Deliydro- 
emodinantliranolmonomcthylather ein Diantliranol ist, spricht sein Verh. bei Acc- 
tylierung, Mcthylierung, Oxydation, gegen Łauge. W ahrscheinlich ist er ein Kcto- 
deriy., ein Dcriy. des Diantlirons. — Dic Ergebnisse iiber Ararobinol deeken sich 
nicht yollstiindig mit denen von T u tin  u. C luw eii (Journ. Chem. Soc. London 101. 
290; C. 1912. I. 1405), docli soweit, daB Identitiit ilires Prod. mit dem vou Vff. 
isolierten angenommen werden darf. Es ist wolil ein Zweikernchinou wic der 
Dehydrokorper.

DehydroemodinaniJiranobnonomethylather, O3!H20O8 (?). F. nicht seharf, wcchselt 
zwischen 256 u, 270° nacli yorhergehender Zers. Mol.-Gew. in Camphcr 520, 512. 
Nicht 1. in 1—2°/0ig- k- Lauge, in 5°/0ig. mit gelber Farbę, die beim Stehen dunkel- 
brauimot wird. In konz. II2SO, 1. mit gelber bis oranger Farbę, die beim Stehen 
oder Erwiirmen in ein intcnsiyes Grim ubcrgelit. Wl. in A., Bzl., Eg., Essigsiiure- 
anhydrid, Aceton, Chlf.; bei liingerem Koclicn Abscheidung dunkelgcfarbter Sub- 
stauzen. L. in Anilin, Nitrobzl., Pyridin mit gelber Farbę, dic iiber Grilli, Braun 
in Kirschrot ubergeht. Das rote Prod. kann aus Pyridin-Lsg. durch yerd. Siiuren 
abgescliieden werden. Getrocknet lost es sich nicht melir in Pyridin, Laugen u. 
den gebriiuchliclien Losungsmm. Das griinc Zwischenprod. wurde durch Erwiirmen 
der gelben Lsg. in Pyridin u. EingieBeu iii 5°/0ig. 1I2S04 bei —5°, sofortiges Ab- 
nutschen, Wasclien, Troeknen erhalten. Wl. in Losungsmm., yerliarzt. Ninitnt in
1 %ig- Lauge 0 2 der Luft auf. Oxydiert sich zu Einodinmonomethylulhcr. Dieser 
entsteht auch_ bei der Oxydation des Deliydroemodinantliranolmonomethylathcrs mit 
Chronisiiure, bei der Red. mit Eg. u. Zn Emodinanthronmonomethylathcr, F. 180 
bis 187°. — Acetylverb., C,0II3tO oder C42H30O13. Aus 50%ig. Essigsiiure oder A.
F. 233—234°, Bliittchen. Bei der Red. der Acetylyerb. entsteht wahrscheinlich 
Diacetyleniodiuanthranolmonomethylather. — Ararobinol, C3vlIf2S0 0 (i). Aus Eg.
F. 224—225°. (Dnnkelfiirben bei ca. 218° unter B. einer grunen Schmelze. Mol.- 
Gew. 419. In konz. II2S04 Farbę gelb, dann braun, zuletzt yiolettbraun. In Chlf. 
Farbrk. wic der Dehydrokorper. Besser 1. ais dieser in 1—23/0ig. Lauge u. in den 
gebrauchlichen Losungsmm. Gut 1. in Eg., zienilich gut iu Pyridin, Anilin, Nitro- 
benzol. Lsgg. wenig bestiiudig, zeigen Farbwcchsel von Gelb iiber Braun nacli 
Rotviolett. Lsg. in konz. Lauge gelb, dunkelt, scheidet dunkle Substauz aus, wird 
rotbraun. Dic griinc Schinelze des Ararobinols lost sich griin iu Chlf., fluoresciert 
nacli kurzer Zeit rot. Dic Sclimelze ist beim Scliutteln mit Luft u. Alkali autoxydabel. 
Ararobinol wird zu Chrysophansaure oxydiert, zu Chrysophansaureanthron reduziert.
— Acetylvcrb., C38t l 300 1(l oder C40H3jO„. Aus 70—80l/,ig. Easigsiiurc (Bliittchen)
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oder A. (Nadeln) P. 235—236°. Mol.-Gew. 666. (Arcli. der Pharm. u. Ber. der 
Pharm. Ges. 263, 436—51. 1925. Ziirich, Techn. Hochsch.) S c h u s t e r .

M. B rid e l und P. P ica rd , Uber die Darstellung und Eigenschaften des Mono- 
tropitosids. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 37. 1028—33. — C. 1925. II. 2062.) Li.

B runo Guth., Zur Cliemie der lioheren Pilze. 18. Mitt. Sludien zur Muscarin- 
frage. (17. Mitt. v g l. B a r d  u. Z e l l n e r , Monatshefte f. Chemie 4 4 . 9 ; C. 1 9 2 3 .
III. 680.) Der synthet. Tcil der vorliegenden Arbeit behandelt die Oxydation des 
Cholins zu dem vermeintiichen Cholinmuscarin (Pseudomuscarin), sowie die Darst. 
des Hetainaldelajds aus Trimethylammoniumacetat; der analyt. Teil behandelt die 
Isolierung u. Unters. der Pilzbasen. Auf Grund der Ergebnisse stellt Yf. fest, daB 
dem Musearin nicht die Konst. einer Trimethylammoniumbase zukommen kann.

S y n th e t.  T e il. Salze des Cholins: Ilydroclilorid, farblose Krystallmasse, die 
nic ganz trocken wird. — Pt-Doppelsalz, F. 242°. — Au-Doppelsalz, F. 250°, in 
reinem Zustandc bestiindig, nicht ganz reine PrSparate zers. sich unter Abscheidung 
von Au. — Hg-Jodid, C5IIHONJ-2 HgJ2, scharfkantige Krystalle von hexagonalem 
Habitus aus Methylalkohol, hcllgelb. — Ilg-Chloride, C6H 11ONC1.6IIgCl2, rhomboedr. 
Nadeln u. Trichiten, F. 242—243°. C6H 14ÓNCl-HgCla, kurze, anscheinend hexa- 
gonale Prismen aus A., F. 170“ (nach yorherigem Sintern bei 168°); beim Um- 
krystallisieren aus W. oder wss. A. erfolgt Dissoziation, wobei sich HgCl3-reichere 
Salze ausscheiden, der IIgCl,-Gehalt nahert sich dem des Chlorids mit 6HgCl2. — 
Die einfaclien Salze des Cholins krystallisieren sehlecht u. sind oft hygroskop., 
somit fiir die Analyse ungeeignet. Dargestellt wurden das Sulfat, Phosphat, 
Chromat, Citrat, saure Tartrat, Salicylat u. Pikrat. — Oxydation des Cholins: 
a) Die Oxydation des Au-Doppelsalzes wurde mit IIN 0 3 (D. 1,52) bei Wasserbadtemp. 
u. zum SchluB auf der Asbestplattc yorgenommen, bis die in der Ilitze dickfl. M. beim 
Erkalten erstarrte. Durch Extraktion mit sd. W. wurde eine Verb. von F. 133—134° 
erhalten, der die Formel eines Salpetrigsiiureesters eines Homocliolins, [(CH3)SNC1- 
CIIjONO]AuC13, zukommmen konnte; jedenfalls ist 1 N-Atom ein- u. 1 C-Atom 
ausgetreten u. aus letzterem Grundc die Substanz fiir die Muscarinfrage ohne Be- 
deutung. — b) Die Oxydation des Pt-Doppelsalzes wurde wie beim Au-Salz durch- 
gefiihrt. Ais Reaktionsprod. wurde der Cholinsalpetrigsdureester erhalten, F. 237°, 
orangegelbe Krystalle aus W. — c) Die Oxydation des Cholinsulfats mit KMn04 
in schwefelsaurer Lsg. ergab Betain, das ais Au-Doppelclilorid, hellgelbe, glitzernde 
Blattchen, F. 245—247°, identifiziert wurde. — Zur Darst. des Trimethylammonium- 
acetals wurde Dichlorather nach P a te rn Ó  u .  M azzara (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 6. 
1202 [1873]) in Monochloracetal ycrwandelt u. dieses nach B e r l in e r b la u  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 17. 1139 [1894]) mit Trimethylamin kondensiert. Das Ilydro- 
chlorid erstarrt im Exsiccator zu einer aus Nadeln bestelienden, trockenen M. Die 
Au- u. Pt-Chloride krystallisieren zwar gut, aber ilire FF. scliwanken bei den 
einzelnen Fraktionen stark. — Trinuithylamnioniumacetaldchyd (Betainaldehyd), 
(CII3)3N( • Cl) • CII2 ■ CHO, aus dem Acetal durch Verseifung mit rauchender IIC1; 
die Krystallformen u. FF. der Au- u. Pt-Doppelsalze schwanken stark. Ob diese 
Schwankungen auf wechselnden Krystallwassergehalt, Polymorpliie oder analyt. 
nicht nachweisbare Stoffe zuruckzufiihren sind, konnte nicht klargelegt werden. — 
Yon den drei mit der Muscarinfrage zusammenhSngenden synthet. Verbb., dem 
Cholin- oder Pseudomuscarin, dem i-Muscarin u. dem Betainaldehyd, ist das erstere 
zu streichen, da es auf die in der Literatur angegebene Weise nicht erlialtlich ist; 
das i-Muscarin scheidet wegen seines physiolog. Verh. aus; fiir die Konstitutions- 
frage des Muscarins kommt nur noch der Betainaldehyd in Frage; nach der von 

F isc h e r  angegebenen Formel (nebensteh.), die ein a. C-Atom 
(CHjAiN • CH2 • CII • OH enthalt, konnte das Musearin zum Betainaldehyd im Yer- 

■ hiiltnis eines opt.-akt. Kórpers zu scinem Racemat stehen,
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wobei freilicli dic angebliche Hydratformcl noch einer Aufkliirung bediirfte. Die 
im folgenden bescliriebenen Tatsachen haben jedoch diese Annahme nieht bc- 
stiitigt; die gefundenen Pilzbasen waren opt.-inakt.

A n a ly t . T e il. Die Basen aus dcm Fliegenpilz wurden durch Extraktion mit 
96%ig. A.gewonuen; die Abscheidung erfolgte durchFallung mitK-IIg-Jodid. Die Ndd. 
waren manchmal klebrig-sehmierig, daB sie nieht weiter yerarbeitet werden konnten, 
manchmal krystallin., aber so unrein , so daB dic daraus crhaltencn Basenchloride 
nocbmals mit dem Ilg-Reagens gefiillt werden muBten. Bcssere Resultate ergab 
die Bleiessigmetliode von S c u m i e d e b k r g  u . K o p ice  (Das Muscarin, Lcipzig [1869], 
S. 12). Die Trennung der Pilzbasen erfolgte durch Fallung mit IIAuCl.,, wobei 
sich jedoch herausstellte, daB die Basen des Fliegenpilzes im wesentlichcn nur aus 
Cholin bestehen; eine Verb. von der Zus. des Muscarins konnte nieht gefunden 
werden. Es bliebe noch, um die Annahme einer giftigeu Trimethylammoniumbase 
im Fliegenpilz aufrechtzuerhalten, der Ausweg ubrig, ein Isomercs des Cholins ais 
Tragcr der Giftwrkg. anzusehen, was aber wegen ihrer strukturcllen Ycrwandt- 
schaft (i-Cholin =  [CHj]jN(*OH)• CHOH• CH3) nieht wahrscheinlich ist; auBcrdem 
konnte die i-Verb. in opt.-akt. Form auftretcn; die Pilzbasen sind jedoch opt.-inakt. 
Die „typ. Muscarinwrkg.“ der Pharmakologen hangt demnach gar nieht mit Tri- 
methylammoniumbasen zusammen; die Giftigkeit der meist in rohem Zustandc ver- 
wandten Pilzsafte beruht auf anderen Beimeugungen. (Monatsliefte f. Chemie 45. 
631—48. 1925.) Z an d ek .

Y. A sahina und S. N akan ish i, Chemische TJntersuchung des Samens von Phar- 
bitis N il Cliois. III. (II. vgl. A s a h i n a  u. S h im id z u ,  Journ. Pharm. Soc. Japan 1922. 
No.479.1; C. 1922.1.976.) Es war nochnachzuweisen, daB in der Tpurolsaure das zweite 
O li sich wirklich in jc-Stellung befindet, da die bei der Oxydation gebildete Butter- 
saure niclit direkt analysiert worden war. Vff. haben die Same mit Acctanhydrid 
ii. Na-Acetat erhitzt, die entstandcnc ungesatt. Oxysaure mit Ozon in Chlf. be- 
handclt u. das Oxydationsprod. vcrseift. Die erlialtene bei Zimmertemp. fl., in Eis 
krystaliisierende Oxysaure liefert mit Na2Cr20 7 in EssigsJiure eiue Ketos&ure Cl2IL.,03 
(F. 55—56°; Semicarbazon, F. 131°), ideut. mit co-n-Butyrylcaprylsaure, CH3-CIL- 
CII2 • CO '[CHo], • COjII (vgl. A s a n o ,  Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. No 504). Da- 
mit ist die Struktur der Ipurolsiiure bewiesen. Die Siiure vom F. 51° (II. Mitt.) ist 
eine y,-Oxymyristinsdure, die von Na2Cr20 7 in Eg. żur y.-Kctomyristinsdure (F. 66 
bis 67°; Semicarbazon, F. 100") osydiert wird. Der Ipurolsiiurcmctliylester liefert 
mit Na^CrjO, in Eg. fl,x-Diketomyristbisiiuremcthylestcr (F. 39°) u. dieser mit alkoh. 
KOH das Diketon ClaHJ(Oj (II. Slitt.) u. fljic-Dikelomyristinsąwe (F. 69°; Disemi- 
carbazon, F. 108°), dagegen keine (u-n-Butyrylcaprylsaurc. Saurespaltung tritt also 
niclit ein. (Journ. Pharm. Soc. Japan 192-5. No. 520. 1—2.) L in d e n is a u m .

A. W . S chorger, Die Samenhaare von Asclepias. Die Analyse von im Oktobcr 
gesammelten Samenliaaren von A s c le p ia s  s y r i a c a  ergab in °/o: 22,18 Lignin, 
34,55 Pentosane, 1,05 Methylpentosane, 3,60 Methoxyl, 60,40 Cellulose (darin 58,64 
a-Cellulosc), 4,28 in A. 1., 1,35 in A. 1., 0,97 Aschc. In der IT.jSOj-Hydrolysenlsg. 
licB sich Xylośe nachwcisen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 642. 1925. Madison 
[Wisc.].) Gnr.MME.

H u b e rt B radford  V iekery , Einige siicksto/fhalligc Beslandteile des Saftcs der 
Luzente. IV. Die Bełainfraktion. (III. vgl. YiCEBRT u. L e a y e n w o k th ,  Journ. 
Biol. Chem. 63. 579; C. 1925. II. 659.) Die, wie friiher (Journ. Biol. Chem. 60. 
647; C. 1924.11. 1929) angegeben, gewonnene Fraktion der quaterniiren Basen ent- 
hielt 8,48% des N des eiweiBfreien Luzernesaftcs, wovon fast 81% i i  Form von 
Słachydrin, Cholin, Tńmethylamin u. Betain nachgewiesen wurden. Auf die frisclie 
Pflanzc berechnen sich 0,144% Stachydrin, 0,0115% Cholin, 0,0013% Trimethylamin 
u. 0,00095“/o Betain. — Das Perjodidrcagens yon StaniiK  fallt, wie auch E. ScnoLZE
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u. T iu e k  (Ztschr. f. physiol. Ch. 76. 258; C. 1 9 1 2 . I. 1380) angebeu, bei alkal. lik. 
betrSchtlichc Mengen Stacliydrin mit dem Cholin. (Journ. Biol. Chem. 65. 81—89. 
1925.) S p i e g e l .

H u b e rt B rad fo rd  Y ickery  und Carl G. V inson, Einige stickatofflialtige Be
ata nd telle des Saftes der Luzerne. V. Der' basisclic Bleiacetatniederschlag. (IV. vgl. 
vorst. lief.). Der durch UbersehuB von Bleiessig im konz. eiweiBfreien Safte der 
Luzerne erzeugte-Nd. wurde mit II2S zerlegt, die Lsg. mit IIsS04 hydrolysiert. Es 
konnten dann daraus merkliche Mengen von Adenin, Arginin, Łysin, Stachydrin, 
Asparaginsiiure u. Tyro8in isoliert werden, die viclleicht Bestandteile komplexerei-, 
durch den Bleiessig gefallter Stoffe bildeten. Bei Anwcndung dieses Reagcnses 
zur Klarung von PflanzensSften sollto man daher Vorsicht walten lassen. (Journ. 
Biol. Chem. 6 5 . 91—95. 1925. New IIaven, Connecticut Agric. Exp. Stat.) S p i e g e l .

B ro r H olm berg' und S ten  B/unius, Alkoholyse von Holz. Vff. nehmen, wie 
die.meisten Ligninforscher an, daB im Holz Lignin u. Cellulose chem. miteinauder 
yerbunden sind. Dann kann ihre Vereinigung entweder esterartig sein, mit Lignin 
ais Siiure-, Cellulose ais Alkoholkomponente, oder acetalartig, mit Lignin ais Car- 
bonyl-, Cellulose ais Alkoholkomponente oder umgekchrt. Bei esterartiger Ver- 
einigung mUBtc sowohl durch Einw. von Alkoholat ais auch von A. -f- Siiure auf 
Holz Umesterung erfolgen unter B. von Athoxylignin, das durch Alkali zu Lignin 
yerseifbar sein miiBte. Bei acetalartiger Vcreiuiguug sollto, wegen der Bcstiindig- 
keit von Aeetalen gegen Alkali, Alkoholat auf Holz nicht wirken, dagegen A. -f- 
Siitire Umacctalisierung bewirken unter B. von alkalibcstiindigen Athoxyligninen, 
wenn Lignin Carbonylkomponente, oder von Lignin, wenn dieses Alkóliolkómpo- 
nente ist.

Untersucht wird Na^elholzmehl, geliefert von der Nitroglycerin-A.-G., bei 20 mm 
iiber P„05 getroeknet, mit 50.20°/o C, 6,23% II, 5,29% OCII3, 12,75% Pentosanen, 
53,0% Cellulose (nach K l a s o n  mittels Bisulfit bestimmt). Einw. von Alkoholat: 
10 g Substanz mit Lsg. von 2,4 g Na in 100 ccm absol. A. 5 Stdn. gekoclit, ab- 
łiltriert, getroeknet: 81,6% wiedergewonnen, enthaltend OCH, 5,10%, Pentosane 
10,94%. Alkohol. F iltrat gab aufgearbeitet 0,25 organ. Substanz mit 64.67% C, 
6,19% II, ais Lignin zu bezcichnen. Ein zweiter Vers. mit 95% A. gab iihnliche 
Ergebnisse. Also nur sehr wenig Lignin gelost, Ilauptmenge des Holzes prakt. un- 
yeriindert. — Einw. von A. -f- HCl: 10 g Holzmehl mit 1 -n. Lsg. von HCl in abs. 
A. 5 Stdn. gekoclit; braunschwarze Lsg., duukelbrauncr Biickstand. Letzterer 
trocken 56,6°/0 der Einwagc, 50,19% C, 6,07% H, 5,66% OCII3 (u. 00*11,,), 3,37% 
Pentosane; Aceton u. h. A. liisen prakt. nichts; Bisulfit lieB von 4,96 g 4,47 g un- 
gelost. Nochmalige Behandlung von 10 g dieses liuckstandes mit A. -}■ HCl gab 
84,6% trocknen liiickstand mit 1,60% Pentosanen. Alkohol. F iltrat der ersten 
Alkoholyse mit NaOH neutralisiert, mit 0,1-n. HCl schwach angesiiuert, eingedampft, 
NaCl mit W. entfernt; trockner Rucltstand 1,2 g ockerfarbcnes Pulrer: „Alkoholyse- 
l i g n i n Aus 10 g Holzmehl wurden durch zweimalige Alkoholyse 1,3 g Alkoholyse- 
lignin erhalten, d. h. etwa 45% des gesamten Ligningehaltes. Das im ungelosten 
Holz zuruckgebliebene Lignin ist aber, wie die Unloslichkeit in Bisulfit u. der 
Atlioxylgehalt zeigt, ebenfalls yeriindert, zu Prodd., die an das „W illstatterlignin" 
ennnern. Das Alkoholyselignin enthiilt: 64,62% C, 6,3°/o H, 19,56% Alkoxyl (auf 
OCII-, berechnet), keine Pentosane. Verss. mit 1-n. Lsg. von HCl in 99% u. in 
95% A. gaben prakt. die gleichen Endergebnisse; jedoch entfiillt ein etwas groBerer 
Anteil des Aufsclilusses auf die zweite Behandlung mit A. ~f- HCl. — Das Alko
holyselignin ist 1. in NaOH, A. u. Aceton; in A. u. Bzl. zu 20—30% 1.; erweicht 
bei 100", gegen 150° teerartig-fi. Kombinierte Methoxyl- u. Athoxylbest. nach 
W i l l s t a t t e r  u. U t z in g e r  (L ie b ig s  Ann. 3 8 2 . 149; C. 1911. II. 1146) gab: OCH, 
13,13%, OCjH5 5,84%; also Alkoxyl, auf OCH, berechnet, 17,15% gegen oben



19,56%; Differeuz Ungenąuigkeit der Methode, jedenfalls Athoxylgelialt bewiesen.
— 2,7 g Alkoholysclignin in 100 ccm 0,5-n. KOI! 4 Stdn. auf 100° erwiirmt, mit 
Eg. Fallung, trocken 2,4 g, enthaltend 19,38°/0 Bruttomethoxyl, 10,42°/0 OCH,, 8,38% 
OCaII6. Eine Verseifung des Athoxyls des Alkoholyselignins durch Alkali ist also 
niclit nachzuweisen. — Aus dem Athoxylgehalt des Alkoholyselignins, dessen Un- 
yerseifbarkeit, u. der fehlenden Einw. von Alkoholat auf Holz ist zu schlicBen, 
daB dic Vereinigung ■ von Lignin u. Cellulose im Holz acetalartig ist mit Lignin 
ais Carbonylkompouente. (Svensk Kem. Tidskr. 3 7 . 189—97. 1925. Stockholrn, 
Techn. Hochsch.) A r n d t .

E a. P f l a n z e n p h y s i o l o g i e .  B a k te r i o l o g i e .

T osh itaro  H o rin ag a , Die Katalaseaklwitćit und die acrobe und anaerobe 
Keimung von Reis. Katalasegehalt des Reis ist 10-mal kleiner ais bei Weizen, 
Gerste u. Hafer. Bei der Keimung auf feuchtem PlicBpapier starker Katalase- 
anstieg. Bei anaerober Keimung bildet sich keine Katalasc; bei geringer Oa-Konz. 
langsamer Katalaseanstieg. W eitere Beobachtungen bei Ubergang von den einen 
Wachstumsbedingungen zu andercn. (Botan. gaz. 7 9 . 73 -84 . 1925. Chicago, Hull 
botan. laborat.; Ber. ges. Physiol. 31 . 839. 1925. Ref. W a l t e r .) O p p e n h e i m e r .

R. P. M arsh und J. W . Shive, Die genaue Beslimmung der Eisengaben, dic von 
Sojabolmcn in  Wasserkulturen benoligł werden. Niihrlsgg. mit Ferriglycerophosphat, 
loslichem Ferriphosphat, Ferritarlrat u. Fcrrisulfat. Fiir die bcste Eutw. der 
Pflanzen diirfen die Konzz. nur innerhalb geringer Grenzen scliwanken. Storung 
der Fe-Verteilung in der Pflanze, Hiiufung im Stengel, Fe-Armut der Bliitter bei 
zu hohen Konzz. der Niihrlsgg. Bei n. Entw. der Pflanze bleibt pTI der Lsg. un- 
veriindert. Bei chlorot. Kulturen oder tox. Erscheinungen stcigt oder fiillt ptI. 
(Botan. gaz. 7 9 . ł —27. 1925. New Brunswick, N. Y., Agrie. exp. stat., dep. plant. 
Physiol.; Ber. ges. Physiol. 31 . 837. 1925. Ref. W ALTER.) O p p e i in h e im e r .

W ille m  Itudolfs, Einwirkung von Samcn a u f das Wassersioflionen-Gleich- 
gewichł in Losungen. (Ygl. Soil Science 2 0 .  15; C. 1 9 2 5 . II. 1989.) Yf. vcrfolgt 
die Veriindeniugen der [H‘], die durch Samen von Jlais, Bolinen, Lupinen in Lsgg. 
von Salzen, organ, u.' anorgau. Sauren infolge Adsorptionserschcinungen liervor- 
gerufen werden. Eingeweichte Samcn hatten fast die glciche Wrkg. wie luft- 
trockene; selbst Trockncn bei 100—102° veriindert die adsorbierenden Eigenschafteu 
der Samcn nicht. Die Keimblatter von Bohncn erwiesen sich infolge ihres Gelialtes 
an EiweiB starker adsorbierend ais die Sąmehhullcn; beim Mais zeigten Ilullen u. 
Endosperm keinen diesbezuglichen Unterschied, was auf den Gehalt an Kohle- 
liydraten zuruckgefuhrt wird. (Journ. Agricult. Research 3 0 . 1021—2G. 1925. New 
Jersey Agr. Exp. Stat.) T r ć n e l .

(Jarsten 0l 3en , Studien iiber das Wachslum von danischen landwirłschaftłichen 
Kulturpflanzen in Boden von verschiedener Wasscrstoffionenkonzentralion. Vf. ver- 
wendete in seineuTopfverss. eine sandige humusreiche W alderde aus einemHimbeeren- 
dickicht mit einer p u  vou etwa 4,0. Durch Titration mit Kalkwasser wurde ein Anhalt 
iiber dic Mengeb CaC03 gewonnen, die notig sind, um die pH des Bodens stufen- 
weise vou pn 4,0 bis zu p H 8,5 zu yerandern; pn  8,5 wurde durch Zugabe vou 
gebranntem Kalk crreicht. — Fi-isch- u. Trockengewiclit der geernteten Pflanzen 
werden graphisch in Beziehung zur pn  gesetzt; bei Luzerne u. bei Medieago lupu
lina liegt das Maximum des Ertrages zwischen p n 6,5—7. Gerste zeigt das
giinstigste Wachstum im Gebiet von p I£ 6,5—8 ; die Frage, wie die Wachstums- 
kurve iiber p H 8 hinaus verliiuft, bleibt offen. Pvoggen- u. Buchweizen erweisen 
sich ais relatiy unempfindlich gegen Veranderungen der [H'] im Gebiete von 
P h  4— 8 u. zeigen ein nur schwach ausgeprSgtes Maximum bei p n  6—7; docli ist 
Buchweizen empfindlich gegen alkal. Rk. Die Angabe von O. A riu ien iu s , daB
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Luzerne zwoi Maxima — eine bei saurer, die andere bei alkal. IIk. — bat, konnte 
nicht bcstiitigt werden. (C. r. du Lab. Carlsberg 16. No. 2. 1—20. 1925.) T r Ć n e l .

W . F. G ericke, Der Ein fiu fs des Lichtes a u f die Ausnutzung des Eisens durch 
Wcizenpflanzen in Wasserhilturen. (Vgl. Soil science 15. 69; C. 1924. I. 2159.) 
Fc-freie Wassi-rkulturen yon Weizenpflanzen bleiben iin Sonnenlicht in der Entw. 
gegeniiber solchen bei geringer Lichtintensitiit zuruck. (Botan. gaz. 79. 106—08. 
Berkeley, Univ.; Ber. ges. Physiol. 31. 840. 1925. Ref. W a l t e r .) W o l f f .

A. H. B laauw  und W. van  H ey n in g en , Die Radiumwaclistumsreaktion der 
Einzelzelle. Unterss. an einzelligen Sporangientriigern (Phycomyces). Der EinfluB 
der Ra-Strahlung auf das Wachstum ist demjenigeu der Lichtstrahlung entgegen- 
gesetzt, indem das Wachstum durch jene zuniichst stark yermindert, dann be- 
schleunigt wird, zum Sehlusse auch bei fortdauernder Bestrahluug sich beruhigt, 
so daB anscheincnd bei der zunSchst angewandten Art der Bestrablung die Ge- 
schwindigkeit im Mittel die gleiclie ist wie ohne sie. Die Rk. tritt schneller ein 
ais bei Belichtung. Bei weniger lichtempfindliehen Pflanzen (Sinapis, Helianthus) 
wurde eine Ra-Rk. nicht beobachtet. Andererseits blieb diese bei Phycomyces nach 
einer Belichtung, die die Liclitempfindlichkeit 10000-mal geringer macht, unycr- 
iindert. (Koninkl. Akad. van Wctensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 
173—88. 1925. Wageningen. Den Haag.) S p i e g e l .

H ans B avid, Uber die Iiccinflussung der Bewegungsgeschwindigkeit von Bakterien. 
Bcobachtungen iiber EinfluB von Anderungen der Temp., Verd. des Nillirbodens, 
von KC1 u. NaCl an einer Baktericnart, die gewisse Anlialtspuukte fiir Uuters. 
anderer Bakterienarten auf Beweglichkeit, wenn diese zuniichst zweifelhaft blieb, 
ergeben. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 96. 81—91. 1925. Wien, 
Tieriirztl. Hochsch.) . .  S p i e g e l .

G eorg L ockem ann und W e rn e r U lrich , Uber die bacłcricide Wirkung von 
Esicrn. (II. Mitt. iiber Untcrsuchung von Estcrn.) (Ygl. Desinfektion 9. 103;
C. 1924. II. 2063.) Untersuclit wurden Methyl-, Athyl-, Propyl- ,+ i-Butyl-+ u. 
i-Amylesłer+ der Ameisensdure, Methyl-, Athyl-, Pi-opyl-* u. n.-Butylester* der Essig- 
sdure, Athylester der Propionsdure* u. n.-Buttersdure*, Methyl- u. Atliylester der
l-Oxypropionsdure an Paratyphus B (I), B. coli (II), Staphylococcus albus (III), Staph. 
pyogenes aureus (IV) u. einem Streptokokkenlaboratoriumsstamm (Y). Bei den mit * 
versehenen Estern war an der Grenze der Loslichkeit in W. nach 1 Stdn. keinerlei 
Desinfektionswrkg. festzustellen, bei den mit + vcrsehenen mufiten die nicht ganz 
eindeutig yeilaufenen Verss. aus iiuBeren Griinden vorzeitig abgebrochen werden. 
Aus den in Tabcllen niedergclegten Versuchsresultatcn ergibt sich im iibrigen: 
Gegeniiber I  ist die Wirksamkeit der Ester im allgemeinen erheblieh geringer ais 
die von gleichmolaren Phenollsgg., bei Essigsiiure fiir CHS- u. CaIIs-Ester ziemlich 
gleicli, bei Milchsśiure fiir CII3 mindestens doppelt so stark wie fiir C2II6 u. den 
Phenollsgg. etwa gleich. Gegen I I  ist die Wrkg. durcliwcg gleicbmiiBiger, ca. 0,10 
bis 0,20 bei Estern der Ameisensaure, 0,03—0,06 bei denen der Essigsaure u. 0,08 
bis 0,40 bei denen der Milclisaure, dagegen sehr yerscliieden gegeniiber I I I ,  yiel 
weniger gegen 1Y u. Y. (Desinfektion 10. 102—06. 118—21. 1925. Berlin, Inst. 
„ R o b e r t  K ocn“.) S p i e g e l .

H. M unter und K. Rasch, Uber die Natur des bakteriophagen Lysins. Irnmuni- 
sierungs-Verss., aus denen heryorgeht, daB das lytische Antigen in der Flexner- 
Bouillon yerschieden ist von baktericllem Agglutinogen, u. daB die „Lebewesen- 
theorie“ fiir die Bakteriophagen wenig Wahrscheinlichkeit besitzt, sondern daB die 
Annahme elier berechtigt ist, daB das lyt. Antigen aus dem BakterieneiweiB stammt. 
Weitere Verss. iiber die Resistenzyeranderungen von Bakteriophagen gegeniiber 
Desinfcktionsmitteln, besonders Chloramin. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 105. 
205—13. 1925. Berlin, Inst. R o b . K o c h .) O p p e n h e i m e r .
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C hristos P. S ideris, Die Rolle der Wassersto/fionenkonzentration bei der Pig- 
mentcntwicklung in Fusariumarten. Mit einem vom Yf. friilier angegcbeuen App. 
(Science 6 0 .  17; C. 1 9 2 4 . II. 1225) wird die Pigmententwicklung in Fusariumarten 
bei Ycrscbiedenen „Wasserstoffzahlen" der Niihrkulturen yerfolgt. W ird die [I1‘] 
konstant gehalten, so tritt Fiirbung zwischen p (1 3,5 bis 5,5 ein; wird diese Be- 
dingung jedoch nicht erfiillt, so konnte die Erscheinung bei pH 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 
7,0 u. 7,5 beobachtet werden. Der FarbstofF besteht wahrscheinlich aus 2 Arten, 
einem Pigment, das in der Zelle zuriickbebalten wird u. einem, das durch die Zell- 
wand diffundiert. Die Farbę des Pigments hiingt von der [H‘] der umgebenden 
Niihrlsg. ab. Vf. untersucht ferner die Veranderungen der [H‘] in Agarkulturen, 
die durch die biolog. Prozesse eintreten, die [II'] nimmt zu, bis der Traubenzucker 
der Nalirlsg. aufgczehrt ist, um dann bis auf etwa pit 7,4 zu fallen. (Journ. 
Agricult. Research 3 0 .  1011—19. 1925. Agric. Exp. Stat. Uniy. of California.) Trtć.

C lem ent Simon, Ch. F lan d in , Seguin  und Lecoq, Wirkung der Pankreas- 
extralde a u f das Trypanosoma der Nagana und die Spirocliaete gallinarum in vitro. 
Es ist besonders durch die Unterss. von L e y a d it i  u .  Y a m a n o u c h i  festgestellt, daB 
Zusatz gewisser Organestrakte den Lsgg. yon organ. Arsenikalien dic Fiihigkeit erteilt, 
auf Trypanosomen in vitro zu wirken. Es zeigte sich nun, daB gewisse Extrakte 
zu solcher Einw. sclion in yerhiiltnismiiBig schwachen Gaben bei Abwesenlieit von 
Arsenikalien befiiliigt sind, besonders Insulin, das aus Pankreas durch erschopfende 
Behandlung mit saurem A. hergestellt u. iiber das Pikrat gereinigt war. Es totet 
in Verd. 1 :800 Naganatrypanosomen in 30—35 Min. bei 25°, lost sie bis 1:400. 
Spirocliacte galliparum wird bis 1 :600 getotet, aber nicht gcl. Bei starkeren Lsgg. 
wirkt die Aciditfit mit, aber nicht allein. Das Insulin wirkt auch noch bei plitha- 
lcinneutraler Rk., nicht bei alkal. Rk.; diese zerstort aber, selbst bei Erwiirmen, 
seine Wirksamkeit nicht, dic yielmehr durcli Ilcrst. der urspriinglichen Aciditiit 
yollstiindig wiederliergestellt wird. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1541 bis 
1542. 1925.) S p i e g e l .

Oswald T. A vcry  und H ugh  J. M organ, Imniunologische Reakiionen des aus 
Pneumocoecus isolierlen Kohlenhydrats und Proleins. Das isoliertc Kohlenhydrat des 
Pneumokokkus wirkt nicht antigen in dem Sinne, daB es die B. yon Antikorpern 
anrcgt; dagegen fuhrt das isolierte EiwciB dic B. von Antikorpern herbei, die mit 
der Nucleoproteinfraktion yon Pneumokokken sowohl des homologen ais auch 
heterologer Typen rcagicren. Die Antiproteinsera agglutinieren aber nicht dic 
Pneumokokken des spezif. Typus u. reagieren auch nicht mit den daraus gewonnencn 
Kohlenhydraten im Gegensatze zu den mit intakten Pneumokokken gewonnencn. 
(Journ. Exp. Med. 4 2 . 347—353. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

Oswald T. A very  und Jam es M. BTeill, Die Antigen-Eigenscliaften von Pneumo- 
kokkenlosungen. (Vgl. vorst. Ref.). Zellextrakte, wie sie im Laufe der Unterss. iiber 
Oxydation u. Red. durch Pneumokokken (ygl. Journ. Exp. Med. 4 1 . 285; C. 1 9 2 5 .
I. 1752) benutzt wurden, dienten jetzt zum Vcrgleich ihrer Antigeneigenschaften 
mit denen der Bakterienzellen. Mit den zellfreien Extrakten konnen Antikorper 
gewonncn werden, die mit PncumokokkeneiweiB unabliangig vom Typus der S tiim m e 
reagieren, dih Organismen auch des homologen Typus a b e r  nicht agglutinieren u. 
mit dem Kohlenhydrat der Zelle uberhaupt nicht reagieren. (Journ. Exp. Med. 
4 2 . 355—65. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

Oswald T. A very  und M ichael H e id e lb e rg e r , Imniunologische Beziehungen 
von Zellbestandtcilen der Pneumokokken. II. Mitteilung. (I. ygl. Journ. Exp. Med. 
3 8 . 81; C. 1 9 2 3 . III. 945. Vgl. auch yorst. Reff.) Zusammenfassung der bisherigen 
Ergebnisse u. Erorterung ihrer biolog. Bedcutung. (Journ. Exp. Med. 4 2 . 367—76. 
1925. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p i e g e l .
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R ebecca C. L ancefield, Die bnmunologischcn Beziehungen von Slreptoeoccus 
viridans und gewissen chemischen Frakiionen desselbcn. I. M it aniibakteriellen 
Seren erhaltene scrologische Beaktionen. Die Unterss. wurden in analoger Weise vor- 
genommcu wie diejenigen von A v e r y  u .  I I e i d e l b e r g e r  an Pneumokokken (vgl. 
vorst. Ref.). Sie fuhren zu folgenden Schliissen: 1 . Agglutination u. PrSzipitation 
durch die spezif. Substanz des Str. viridaus sind Parallelersclieinungen. Besondere 
spezif. Substanzen wurden aus StSmmen estraliiert, die durch die gewohnlichcn 
serolog. Proben sich unterscheiden. Die YorUiufige chem. Prufung lii lit die spezif. 
Substanzen miiglicherweise ais komplcxe Kohlenhydrate erscheinen. — 2. Die 
Existeuz eines gewissen Grades Yon kreuzweiser Priizipitatiou u. eines groBeren von 
kreuzwciser Komplemeutbindung liiBt nahe Verwandtschaft zwischen den Nukleo- 
proteinen yerschiedeuer StSmme Yermuten, doch zeigt sich eine gewisse indiY iduelle 
Yerschiedenheit durch Auftreten stSrkerer Rkk. mit den homologen ais mit den. 
heterologen Nucleoproteinen an. — 3. In den fiir Str. viridans aniibakteriellen 
Seren finden sich 2 yerschiedene Antikorper: Einer Yon hohem Titer, wirksam bei 
den Parallelersclieinungen von Agglutination u. Priizipitatiou durch die 1. spezif. 
Substanz u. einer, gewohnlich von niedrigem Titer u. wahrsclieinlich nur bei der 
Priizipitatiou durch Nucleoproteine beteiligt. (Journ. Exp. Med. 42. 377—95. 
1925.) S p i e g e l .

R ebecca C. L ancefield, Die immunologisćhen Beziehungen von Sireptoeoccus 
viridans und gewissen chemischen Fraktionen desselben. II. M it Antinucleoprotein- 
seren erhaltene serologisclie Beaktionen. (I. Y g l. vorst. Ref.) Yon den isolierteu 
Zellbestandteilen ist das sog. Nucleoprotein yerhaltnisniSBig unspezif., da es Anti
korper mit Gruppenrkk. gegenuber Nucleoproteinen Yerwandter Arten erzeugt. Der 
andere, nichteiweiBartigc u. auscheiueud wohl yon Kohlenhydratuatur, reagiert 
zwar stark mit den spezif. Antikorpern, die mittels der intakten Bakterienzelle cr- 
zcugt sind, ist aber in hochgereinigtem Zustaude wahrsclicinlich nicht autigen. Die 
spezif. serolog. Rkk. mit dieser Substanz sind nahe mit der spezif. Agglutination 
des Mikroorganismus yerknupft. — In den durch Immunisierung mit dem chem. 
herausgezogenen Protein erhaltenen Seren zeigten sich nur Antikorper fiir Nucleo- 
proteine, keine gegen die spezif. 1. Substanz. Die EiweiBantikoper sind wenig 
oder gar nicht an der Agglutination beteiligt. Mit EiweiB aus nichtver\vandteu 
Arten reagierteu sie nicht. — Durch lange Immunisierung konnte nicht nur ein 
bober T iter an spezif. Antikorpern, sondern auch an dem weniger spezif. EiweiB- 
autikorper iu den Seren erreicht werden. Absorptionsyerss. bewiesen die Verschiedeu- 
heit beider Arten von Antikorpern. (Journ. Exp. Med. 42. 397—412. 1925. Columbia 
Univ. R o c k e f e l l e r  Inst, f. med. res.) S p i e g e l .

L em oigne, Uber den Ursimmg der durch mikrobischen Vorgang erhaltenen 
fi-Oxybuttei'saure. (Vgl. Ann. Inst, Pasteur 3 9 . 144; C. 1 9 2 5 . I. 20S2.) Aus nicht 
autolysierten, zuyor mit sd. A. erschopften M-Bacillcn konnte durch Chlf. eine 
amorphe Substanz ausgezogeu werden, dic bei alkal. Verseifung zwar nicht die 
(,?-Oxybuttersiiure selbst, aber dereń Dehydrierungsprod., ci-Crotonsaure, CII3 • 
CH : CII-COjH, liefert u. die ais Muttersubsfauz der bei der Autolyse entstehenden 
^9-Oxybuttersiiure angesehen werden kann. Sie ist unl. in W., A. u. A. Sie muB 
dem yon GORIS (Ann. Inst. Pasteur 3 4 . 497; C. 192 1 . I. 580) im Tuberkelbacillus 
entdeckten Hyalinol nahe yerwandt sein. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 1539 
bis 1541. 1925.) S p i e g e l .

W in ifred  E. B rench ley  und H. GL T h o rn to n , Die Beziehung zwischen der 
Entwicklung , Struktur und Funktion der Knotchen von Yicia Faba und der Ein fiu jś 
von Nahrlosungen mit und ohne Bor. Vergleichende Unterss. iiber Waclistum u. 
Funktion der durch Baeillus radicicolla erzeugten Knotchen; es zeigt sich, daB der 
absolute Mangel an Bor in den Niihrlsgg. mit der Entw. unyereinbar ist, daB
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schwerc strukturelle Vcniuderungen, dic die Yersorgung in Fragc stellen, bei Bor- 
abwesenheit auftretcn. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 9 8 . 373— 99. 1925. 
Rothamsted, Expcr. Stat.) Op p e n h e i m e r .

R. P e ro tti,  Nochmals iiber die Bazillcn, die in den Wurzeln von „Diplotaxis 
erucoidcs“ D. C. enthalten sind. (Ygl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 2 9 . II. 
361; C. 1 9 2 2 . III. 1177.) Es werden Kulturvcrss. von Diplotasis beschriebcn. 
Ais NShrfliissigkeit dient eine Lsg., die in 1000 ccm W . 0,5 g KaIIP 0 4, 0,05 g 
CaClj, 0,15 g MgS04, 0,05 g NaCl u. 0,005 g FeCl3 enthielt. Ais N-Nahrung 
wurden K N 03, (NH4)2S04 u. Asparagin zugesetzt u. zwar in Mengen, dic 0,14 g N 
entsprachen. Dic Ycrss. zeigten, daB die Diplotaxis befiihigt ist, molekularen N 
zu assimilieren. Zusatz von Asparagin (Aminostickstoff) zerstortc dic Pflanze, 
K N 03 wurde (NIIJjSO., Yorgczogen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2 . 
46—52. 1925.) . G o t t f r i e d .

G. G uittonneau , Uber dic Umwandhing von Schwefel in Sulfał a u f dem IVcgc 
der Assodation durch Mikroorganismen. Eine Anzabl von Mikroorganismen, die 
aus einem Erdboden, der elementaren Schwefel ais Diingung erhalten hatte, zu 
isolicren sind, sind imstande Schwefel in Hyposulfit umzuwandeln, indem sic gleich- 
zcitig ein ammoniakal. Succinat durch Osydation in eine synthet. NShrlsg. iibcr- 
fiiliren. In Ggw. ausreichendcr Mengen von ammoniakal. Succinat gelang es Vf. 
die B. yon Sulfatcn naclizuwcisen. So entstehen aus S sowolil S30 9 Ionen wic S03- 
Ionen. Sehr groBe Mengen des Succinatcs hindern die B. yon S03 yollstiindig, 
wiihrend mSiBige die B. sehr begiinstigen. (C. r. d. 1'Acad. des seiences 181. 261 
bis 2G2. 1925.) ' H a a s e .

H ans v. E u le r  und V era  Saudberg, Zur Kennlnis des Sticksioffglcichgeuńchtcs 
in Hefezellen. Vori. Mitt. Yff. sind der Ansicht, daB dic Frage, ob bei der Giirung 
EiwciBzerfall oder EiweiBsynthesc stattfindet, nieht allgemcin beantwortet werden 
kann. Je  nach den Bcdingungen, wie Zus. der Ńiihrlsg., rclatiye Menge, Ycrmehrungs- 
fiihigkeit u. Alfer der Hcfc, Gitrdauer u. dem untersuchten Stadium der Gesamt- 
giirung kann Zerfall oder Synthese iiberwiegen. Bei allcn Verss. ist dalier Ein- 
haltung genau fcstgclegter Bcdingungen erforderlicli. Yff. arbeiten unter folgenden 
Bedingungen. Die Hefcsuspension bezw. ,,G;irungsmischung“ hatte folgende Zus.: 
In 100 ccm waren 10 g frische Obcrhefc (Trockengewicht 26,78°/0, enthaltcnd 235 mg N), 
7,5 g Glucosc, 50 ccm Pliosphatlsg., 25 ccm Niihrlsg. (enthaltcnd 105 mg N), 12,5 ccm 
Hefenwasser (enthaltcnd 6,53 mg N). Die Niihrlsg. hestand aus 2 g Glykokoll (in 
einem Falle Pepton Wittc), 0,2 g NIIjCl, 0,1 g MgS04 in 100 ccm Phospliatlsg. 
(4°/0ig.) enthiilt 20 g Monokaliumphosphat, 2 g Dinatriumphosphat, 528 g W asscr u. 
hat pn =  5,31. Hefenwasser, dessen Verwcndung sehr wichtig ist u. durch das 
der Garmischung Co-Zymase u. Wachstumsfaktorcn zugefiihrt werden, wird bercitet, 
indem man 10 g Hefe mit W. auf 100 ccm aufschlSmmt, 10 Min. auf 100° crhitzt 
u. filtriert. Proben von je 20 ccm wurden nach l/3, 5, 8 u. 24 Stdn. entnommen. 
Unter diesen genau festgclegten Versuchsbedingungen nimmt bei einer Stockholmer 
Oberhefe der Gfisamt-N in der Hefe zu u. in der umgebenden Garungslsg. ab; der 
NIIa-K nimmt in der Hefe zu, in der GUrungsmischung ab, im gesamten System ab. 
Es findet also ein N-Umsatz im Sinne der uberwiegenden Synthese statt. — In
5 Stdn. ubersteigt die Vermehrung der Zcllenzahl noch niclit die Versuelisfehler bei 
der Zahlung. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 6 . 290—99. 1925. Stockholm, Hochschule.) I lE .

Takeo Y okoyam a, Uber Darstellung des Ilefeglykogens. 250 g gemalilene 
Trockenhefc werden mit 1000 ccm 50%ig. KOH ctwa 30 Stdn. am RuckfluBkiihler 
bei 100° gchalten, bis die Zellen mit LUGOl.sclier Jodlsg. nur mehr eine schwache 
Braunfarbung geben. Die durch Zcntrifugieren abgetrennte Lsg. wird mit 96°/0ig. A. 
gefiillt, der bis zum Yerschwinden der alkal. Rk. mit 60n/0ig. A. gewaschenc Nd.
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in wenig W. gel., fillriert u. dag Filtrat durch Fiillen mit Fehlingsclicr Lsg. (die 
keine Na-Salze enthiilt) in der Siedchitze yom Hefengummi befreit. Das erhaltene 
Filtrat wird bei 0° mit B ru ck es Reagenz enteiweiBt, die eiweiBfreie Lsg. mit 
60°/oig. A. gefSllt u. diese Fiillung nach Losen des Nd. in HCl ófters wiederholt. 
Ausbeute etwa 15 g. Weitere Reinigung kann durch Fiillen der wss. Lsg. mit 
96%ig. A. erzielt werden. — Die Analyse stimmt auf C6H ltl0 6; [«]„ =  -(- 192°. (Beitr. 
z. Physiologie 3. 95—110. 1925. Kioto.) IIesse.

S ato r Odake, Uber das Vorkommen einer schwefelhaltigen Aminosaure im 
alkoholisćhtn Extrakt der Uefe. Aus den Mutterlaugen der friiher (vgl. Biochem. 
Ztschr. 1 5 4 . 278; C. 1 9 2 5 . I. 1216) aus dem alkoh. Extrakt von Ilefe erhaltenen
S-haltigen Substanz CuI I |r,N6S03 (Adenylthiomethylpentose) konnte eine weitere
S-haltige Aminosaure der Formel C,JI,iSNO^ isoliert werden. Diese Thioaminosiiure 
ist mit der von M O lle r  (Journ. Biol. Chem. 5 6 . 157; C. 1 9 2 3 . III. 298) bei der 
Hydrolyse von Casein u. Eieralbumin erhaltenen Thioaminosiiure ident. Sie ist wahr- 
scheinlich aus der Hefe durch Autolyse entstanden. — Thioaminosiiure, CtI I n SNOi, 
zers. sich in der offenen Kapillare bei 272—273°, in der geschlossenen ICapillare bei 
271—272°; 1. in k. u. (leichter) in warmem W., 1. in warmem verd. A., scheidet sich 
beim Erkaltcn wieder aus; unl. in absol. A., A., Bzl. u. Aceton. Diinne, farblose, 
weiche, gliinzende, monoklin. Tafeln aus W. oder verd. A. (Abbildung im Original).
— [«]D10=  — 11,77° (41,00 mg in 2,0107 ccm W.). — Wss. Lsg. gibt mit Ninhydrin 
sclione violette Fiirbung; beim Erwiirmcn mit Cu(OII)2, Cu-Acetat, CuC03 blau- 
yiolette Fiirbung, beim Erkalten scheiden sich fast unl. Cu-Salze aus. — Mit HgClj, 
I igS 04 u. Hg(N03)j in k. W. unl. weiBer Nd.; der Nd. mit IlgCL, ist zur Trennung 
besonders von Leucin sehr geeignet. — Die Substanz gibt nicht nach Erhitzen mit 
konz. Alkali, sondern erst nach Gluhcn mit metali. Na Rk. mit Pb-Acetat oder 
Nitroprussidnatrium: der S ist also scliwer abspaltbar. Wss. Lsg. gibt keinen Nd. 
mit BaCl2. — Gibt keine Rkk. mit Phospliorwolframsiiure, Pikrinsiiure, B ia ls  Reagenz 
auf Fufurol, mit K osse ls Reagenz auf Adenin, gibt keine Eisenchlorid-, Ferro- 
cyaukalium-, Diazo-, Biuret-, Millonsche oder Folinsche Rk. — Ctu-Salz, Cu[C,JIwSNO^t, 
wird bei 230—240° grau u. schmilzt nicht bis 350°. — ci-Naphthylisocyanatverb., 
C10HI8N2SO3, F. 187° (unkorr.), wl. in W., leichter in A., unl. in A., u. Bzl. (Bio
chem. Ztschr. 161. 446—55. 1925. Tokio, Univ.) I I e s s e .

A. J . K luyver, H. J. L. D onker und F. V isser’t  H ooft, Uber die Bildung 
von Acetylmethylearbinol und 2,3-Butylenglykol im Stoflwcehsel der Hefe. Die bei 
der Giirung von N e u d e r g  angenommene Dehydrierung von Methylglyoxalhydrat 
unter B. von CII3CIIO u. A. seheu Vff. nicht wie N e u u e r g  ais gemischte C a n iz z a r o - 
Umlagerung au, sondern ais gekoppelte Dehydrierung u. Ilydrierung:

/ O l i
CII3C 0 • G^-OH -f- Acceptor — ■>■ CH3C O C ^q  -f- Acceptofwasserstoff

CII3C 0 C < ^ H — >- CH3- C < q  +  C O ,.

Auf Grund dieser Gleichung gelang den Vff. nach Zusatz einer ais IL-Acceptor 
dienenden Substanz der Nachweis der B. von Acetylmethylearbinol aus dem Zucker 
bezw. aus dem angeliiiufteu Aldehyd bei Vergiirung der Fructose oder Glucose. 
Da dieser Korper selbst ais H2-Acceptor dienen kann, tritt neben ihm oder auch 
allein 2,3-Butylenglykol auf. Ais Hs-Acceptoren dienten Methylenblau oder S oder 
es wurde die Lsg. stark beluftet. — Zum Nachweis der beiden gesuchten Korper 
dient die etwas abgeanderte Methode von L e m o ig n e  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
1 7 0 . 131; C. 1 9 2 0 . I. 781). (Naheres im Original.) — In den Maischen einer 
W iener Hefenfabrik wurde nur 2,3-Butylenglykol, nicht aber Acetylmetliylcarbiuol 
gefunden; dagegen zeigten die Maischen einer Lufthefenfabrik beide Yerbb., aller-
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dings die erste in geringerer Mcngc ais dic zweitc. (Biocheiri. Ztschr. 161. 361—78. 
1925. Delft, Techn. Hoehsch.) . I I e s s e .

E m il A bderhalden , Ver suche iiber den Einflufs der Zilehtung von Ilcfe a u f 
Galaklose a u f die Yergdrbarkeit dieses Kohlenliydrates durch diese. II. Mitteilung. 
(I. vgl. Fermentforschung 8. 42; C. 1 9 2 4 . II. 2345.) W urde zur Bereitung von 
Trockenhefc Hefe nach vorheriger Ziiehtung in Galalctoselsg. verwendet, so lieB 
sich selbst nach 4-jahriger Aufbewahrung noch yerstfirkte Giirfiihigkeit gegeniibcr 
Galaktose nachweisen. Dic einmal erworbene Fiihigkeit, diesen Zucker zu ver- 
garen, wurde bei Ziiehtung auf auderen Kohlenhydraten meist z uh festgehalten, 
ging nur in wenigen Fiillen dabei zuruck. (Fermentforschung 8. 474—78. 1925. 
Halle a. S., Univ.) S p i e g e l .

C. B. van  N ie l und F. V isser’t  H ooft, Die fehlerhafte Anwendung; biologiseher 
Agcnzien in der organischm Chemie. Eine Warnung. In Arbeiten, in denen lebende 
Hefe ais biochem. Agena yerwendet wird, geht man fast immer von der unzuliissigen 
Voraussetzung aus, daB sie ein einheitlichea Prinzip sei. Die PreBliefe des Ilandels 
ist mikrobiolog, niemals rein; man kann daraus immer Milchsaurebaktcrien etc. 
isolieren. — Garuerss. diirfen nur dann auf die Wrkg. der Alkoholhefe bczogen 
werden, wenn die Versuchsdauer so kurz genommen wird, daB die fremden Orga- 
nismen sich nicht merklich vermehrt haben konnen, meist nicht mehr ais 8—10 Stdn.
— Die Beschaffenheit der Hefe ais nicliteinheitliches biochem. Agens wurde un- 
geniigend beriicksichtigt von K arczag  (Biochem. Ztschr. 3 8 . 516. 4 3 . 44; C. 1912 .
I. 1235. II. 1482), P e l l e t  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 6 3 . 274; C. 1916 . II. 1122) 
u. II On in  u. Tempus (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 5 7 . 787; C. 1 9 2 4 . II. 23). Die 
Idcntifizierung der von letzteren bei der Osydation von Glucose mit Br erhaltenen 
Ketoglykonsdurc ais 2-Ketosiiure u. damit die Ansiclit von PfilNGSllEIM (Zucker- 
chemie, Leipzig 1925), daB die von BOUTROUN (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 2 7 . 
1224; C. 9 9 - I. 250) u. B e r t r a n d  (Ann. Chim. et Phys. [8] 3 . 181; C. 1 9 0 4 . II. 
1291) aus Glucose bereitete Oxyglykonsiiure nicht 5-, sondern 2-Ketoglykonsaure 
sei, iat nicht bewiesen. — Dic Oxyglykons:iure von B o u tro u x  kann durch Hefe 
in Reinlcultur nicht vergorcn werden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1606—10. 1925. 
Delft, Techn. Ilochsch.) Buscii.

E 4. T ierchem ie.
Georg StraB m ann und F a n tl ,  Untersuchungen an einer Fetlwachsleiche. Die 

Fettwachsmasse der untersuchten Leiche (nach scheinbar langjiłhrigem Aufentlialt 
im W. angcschwemmt) war zu 4/5 1. in A. 1/3 war ais Seife, Gewebsreste u. 
akzessorische Bcstandteile anzuspreclien. Der A.-l. Teil stellte ein Gemengc von 
liochmolekularen freien Fettsauren neben geringen Mengen Neutralfett u. Chole- 
sterin dar. Aus der tiefen J-zahl wird auf weitgehende Verankerung der ungesatt. 
Sauren geschloaaen. Daa Ergebnis der Unters. vor allem daa hohe Molekulargew. 
spricht fur die Annahme der Entstehung des Leichenwachs aus dem Korperfctt. 
Wiirde dic EiweiBfiiulnis hierbei eine Rolle spielen, so wiirde das Molekulargew. 
tiefer liegcn miisacn. (Dtsch. Ztschr. d. ges. gerichtl. Medizin 6. 168—74. 1925. 
Berlin, Inst. f. gerichtl. Med.) O p p e n h e i m e r .

P. K arre r, F. W eber und J . van  Slooten, Uber Toońne. I I .  Zur Kenntnis 
des Croiins. (I. vgl. K a r r e r , S m ir n o f f , E h r e n s p e r g e r , v a n  S l o o t e n  u. K e l l e r , 
Ztschr. f. physiol. Ch. 135 . 129; C. 1 9 2 4 . II. 348.) Das Crotin, in Anlehnung an be- 
kannte VerfF. liergestellt, bildete eine kriimeligc, aprode, amorphe M., gelbliehbraun 
bia braunscliwarz, in W. triibe 1., aus den Lsgg. scheidet sich nach einiger Zeit 
Bodensatz ab. Das Yerh. gegen Adaorbentien ist fihnlich wie bei Bicin (I. c.). Yon 
Kaolin wird nur ein geringer Teil adsorbiert, durch Phosphat ablosbar, von deutlich 
verringertem Agglutinations- u. Hamolysevermogen. Bas. Al-Sulfat nimmt einen
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wcscntliclieu Teil des Tosalbumins auf; eiuc betrUchtliche Menge aber entzieht sieli 
auch dieser Adsorption, in ihm ist das Agglutinationsyermogen sehr stark, das 
hiimolyt. Yermogen ctwas weniger geschwacht; beide sind aber in der adsorbierten 
Fraktion gegeniibcr dem Ausgarigsmaterial nicht vcrstitrkt, die Summę der Wrkgg. 
in den Fraktionen also dcutlich yerringert. Zur Analyse dientc ein AI(OH)a-Aćl- 
sorbat, naeh der Ablosung noch mit Kaolin behaudclt. Es hatte 3,34% Asclie, 
darin neben ziemlich viel Ca etwas Li, S, P O /"  u. Cl', u. [«]D20 =  —2,143° (1%’g- 
Lsg.). Die Unters. der liydrolyt. Spaltprodd. ergab iihnlich c Zus. wie bei anderen 
Pflanzcnalbumincn. Ileryorgehobcii wird nur der niedrige Gelialt an Arginin (1,71% 
gegen 11% bei Ricin). (IIelv. chim Acta 8 . 384—92. 1925. Ziirich, Univ.) Sr.

0. Schumm, Ubcr UmicandlungsproduJcte der Farbstoffe aus Fleiscli und Blut. 
Bildung von Porphyrinen aus Fleiscli. 4. Mittcilung. Yf. diskutiert zuniiehst seine 
eigenen Arbeiten (vgl. u. a. Ztsehr. f. physiol. Ch. 1 4 4 . 272; C. 1 9 2 5 . II. 932) 
sowio die neucren anderer Forsclier. E r bat die in der 1. Mittcilung (Ztsehr. f. 
physiol. Cli. 13 3 . 308; C. 1 9 2 4 . I. 2437) beschriebenen Verss. fortgesetzt u. auf 
Organe ausgedchnt, dabei unter den friiheren Bedingungen aus der freiwilligen 
Zers. bei Z im m e rte m p . iibcrlassenem tier. Materiał wieder denselben in Chlf. 1. 
porphyrinartigcn Farbstoff erhalten, dessen Rkk. ctwa mit denen des «-Hiimato- 
porphyrins oder «-Porphyroidius (vgl. Ztsclir. f. physiol. Ch. 1 3 9 . 236; C. 1 9 2 4 .
II. 2670) iibereinstinimen, niclit aber Koproporphyrin. Zum gleichcn Ergebnis kam 
in einer anderen Versuchsreihe W . E b ell. Ein Porpliyrin yon glcichen Eigen- 
scliaften wurde in deutlich yermelirler Mcnge auch aus Fleiscli u. Ochsenlicrzen 
gewonnen, dic wochenlange spontane Faulnis bei 15° durchgemacht liattcn, daneben 
aus 1 Jah r lang in Fiiulnis steheudem Fleisclie ein zweites Porpliyrin, das im spektro
skop.-chem. Verh. dem Koproporphyrin, aber ebeuso einigen anderen Porpliyrinen 
iihnlich war. Nacli spontaner Faulnis bei 37° oder 50° fanden sich wecliselnde, oft 
recht betrachtlichc Mengen Porphyrin, zuweilen nur das obige, zuweilcn nocli ein 
zweites, das, soweit feststellbar, sowolil dcm Koproporphyrin ais auch Mesoporphyrin 
u. Iliimoporphyrin iihnelte. Zers. von yorher gefaultem Fleische oder Ocliseu- 
lierzen mit raucliender IIC1 gab Gemenge yerschiedener Porpliyrine, auBer dem in 
Chlf. 1. wiederum ein dem Koproporphyrin, aber auch den anderen genannten sehr 
iihnliches, bei einigen Verss. auch ein Porphyrin, das sich im Gegcnsatze zu N e n c ic is  
Hiimatoporphyrin ziemlich gut in Chlf. loste, vom gewohnlielien darin 1. Porphyrin 
aber spcktralanalyt. stark yerschiedcn, dem Mesoporphyrin Shnlicher war, sieli yon 
diesem aber wieder durch das Spektrum der alkal. Lsg. unterschied. Sprechen 
diese Befunde auch nicht gegen die Moglichkeit, daB ein Teil des physiol. auf- 
tretenden Koproporphyrins aus Muskelfleisch entsteht, so konnen sie auch nicht 
ais Beweis dienen, daB im Muskel ein Farbstofi yorhanden sei, der ais prosthet. 
Gruppe Koproliamatin, die hypothet. Mutteisubstanz des Koproporphyrins, ent- 
halte. — Einwandfreie Identifizierung klciner Mengen von Koproporphyrin bei den 
Ffiulnisyerss. wird weiter noch dadurch erschwcrt, daB ein vom Vf. aus Blutfarb- 
stoff neuerdings auf bakteriochem. Wege hcrgestelltes Porphyrin jenem in allen 
bislier gepriiften Rkk. hochst iihnlich u. yorlaufig nur durch einen geringen Orts- 
untcrschied der Spektra davon zu untcrschciden ist. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 14 7 . 
184—220. 1925.) S p i e g e l ,

0. Schum m , Ubcr Umicandlungsprodukte der Farbstoffe aus Fleiscli und Blut. 
5. Mittcilung. iiber die bei der Faulnis von Fleiscli und Blut entstehenden ITdtno- 
chromogene und Hdmatine, sowie die zugeliorigen Porpliyrine. (4. ygl. yorst. Ref.). 
Im AnschluB an die Entstehung yerschiedener Porpliyrine bei Siiurespaltung von 
gefaultem Fleiscli usw. (ygl. Ztsclir. f. physiol. Ch. .14 1 . 153; C. 1 9 2 5 . I. 854) 
wurde die mit der Faulnis einhergehende chem. Umwandlung der ursprunglicli vor- 
handenen „Farbstoffe" auch an den dabei entstehenden ITiimochromogenen u. HSma-
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tincii verfolgt (yorliiufige Mitteilung ygl. Ztsclir. f. physiol. Ch. 1 4 4 . 272; C. 1 9 2 5 .
II. 932). Zu den Unterss. wurde hauptsachlieh die Priifung in Pyridin u. in 
Hydrazinliydrat benutzt, zur „Enteisenung" das Yerf. mit Hydrazinliydrat in Eg. 
Bei der Spaltung der Fe-Verb. von Mesoporphyrin entstand nebenbei ein griiner 
Farbstoff, der sieb aus der Wasclifl. mit Chlf. ansschiitteln laBt, yielleicht ident. 
m it einem von P a p e n d i e c k  u . B o n a t h  bei Einw. von Ilydrazinhydrat auf Eg.-Lsgg. 
von u- u. fl-IIamatin "beobachteten. Die Fe-Yerb. des Koproporphyrins sclieint sich 
bei der Bk. wie diejenige seines Methylestcrs zu Yerhalten. Fiir Ggw. yon C4-Hamatin 
kann positiye Hamochroinogenrk. nach den vorliegenden Yerss. nur noch dann ais 
beweisend geltcnd, wenn der Ort der Absorptionsstreifen mit den fiir echtes Chromogen 
verlangten Wertcn geniigend iibereinstimmt u. beide Streifen richtiges Intensitats- 
yerhaltnis zeigen. Die Spektren der kiinstlich dargestellten Fe-Verbb. yon Ilamato- 
porphyrin N e n c k i , Mesoporphyrin u. Koproporpliyrin zeigen hierin Abweichungen 
von jenem.

Die aus unter yerschiedenen Bedingungen gefaultem Fleisch, Organen u. Blut 
gewonnenen Lsgg. konnen, jo nach den Bedingungen der Faulnis, teils das Spektrum 
des ecliten Hamatochromogens geben, teils mit den anderen mehr oder weniger 
ubereinstimmende, yielfach Mischspektren, die auf Ggw. von Fe-Verbb. yerschiedener 
Porphyrine schlicBen lassen. Es wird daraus geschlossen, daB bei Faulnis von 
Fleisch bezw. Blut folgende Hamatine (bezw. dereń „Hamatocliromogene") entstehen 
konnen: 1. «-Hamatin. — 2. Hamatin, das sich im wesentlichen wie die Fe-Komplcx- 
verb. des Ilamatoporphyrins yon N e n c k i  verhalt. — 3. Hamatin, das spektroskop, 
mit der Fc-Verb- von Mesoporphyrin bezw. Koproporpliyrin iibereinstimmt. — 4. Ein 
bisher unbekannter hiimatinartiger Farbstoff, der bei Enteisenung ein mit Hamo- 
porphyrin oder Atioporphyrin nalie ubereinstimmendes Spektrum liefert. Zunadist 
durfte Hamochromogen entstehen, dessen zugehoriges Hamatin sich im allgemeinen 
wie fó-Hiimatin yerhSlt u. bei Enteisenung ein spektroskop, sich wie u-Porphyroidin 
yerhaltendes, hochstwahrscheinlich mit dem primaren Blutporpliyrin ident. Porpliyrin 
liefert. W urde die Faulnis lange genug bei 37° durchgefiihrt, so kann ais sekund. 
Umwandlungsprod. ein hamatinahnlicher Farbstoff erhalten werden, der bald die 
Eigenschaften von 2., bald die von 3. zeigt, jedcnfalls die bezeichneten Rkk. des 
e-Hamatius nicht mehr gibt. Am auffalligstcn yon diesem yersebieden ist 4. (Ygl. 
Yorl. Mitteilung, 1. e.). (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 7 . 221—47. 1925. Ilamburg- 
Eppendorf, Allg. Krankenh.) S p i e g e l .

E rh a rd  GHaser und Georg H alpern , Uber die chemische Zusammcnsctzung des 
Tnsulińs. Ein InsulinprSparat entliielt nach v a n  S l y k e  0,9% Melanin-N , l,7°/0 
Arginin-N, 0,4% Ilistidin-N  u. 0,5% iysi»-N . Leucin wurde u. Mk. nachgewiesen, 
Glutamin u. Asp ar n gin saure erschlossen. Tyrosin, Cholin u. Pliospliorsaure wurden 
nicht gefunden. Im Insulin liegt nach den Farbrkk. u. auf Grund der Formol- 
titration ein Polypeptid yor. Es ist wahrscheinlich eine Guanidinoyerb. (ygl. C o l l ip , 
Journ. Biol. Chem. 57. 65; C. 1924. I. 1399) mit auderen Aminosauren. — Die im 
Insulin naebgewiesenen Aminosauren finden sich auch im Paukreas, im carcinoma- 
tosen Gewebe u. im IlefepreBsaft. (Biochem. Ztschr. 161. 121—27. 1925. Wien, 
Pharmakognust, Inst.) L o h m a n n .

Jo h n  J . Abel, E. M. K. G eiling , G. A lles und A. R aym ond, Untersuchungen 
iiber Insulin. Ist Insulin eine unbestandige Sehwefehcrbindung ? (Science 62. 169 
bis 171. 1925. — C. 1925. II. 1994.) M e i e k .

W a lte r  F . H offm an, Schwefel in Euceifsstoffen. II. Die WirJcung milder alka- 
lisćher Hydrolyse a u f  das Ilaar. (I. ygl. H o f f m a n  u . G o r t n e u , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 4 4 . 341; C. 5922. III. 346.) H aar, das nach Waschen mit k. 1- bis 
2%ig. Na3C03-Lsg. ca. 5% Cyslin ergab, lieB kein solches mehr isolieren, wenn die 
Behandlung mit der Na2C03-Lsg. in der Hitze erfolgte. Dabei zeigte das Haar

VIII. 1. ' 10
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iiuBerlich keine VerSnderuhg, liatte aucli Dacii dcm Ausfall der Best. von N im 
F iltrat nur geringc Hydrolyse erfahren. Vom S gingen ca. 25% ' n Form cincs 
Sulfid3 in die Lsg.; aber aucli der Rest muB cinc Umwandlung erlitten liaben. 
(Journ. Biol. Chem. 6 5 . 251—54. 1925. St. Paul, Uniy. of Minnesota.) S p i e g e l .

A d iien  Sclioch, Zur Fragc der Qucllung der fibrillaren und interfibrillaren 
Substanzen dez Cutis. Vf. weist durch Untersucliungen am Untcrhautbindcgewebe 
u. am Nabelstranggewebc nach, daB dic Grundsubstanz in Alkalien ąuillt, in Sauren 
dagegen eine Entquellung aufweist u. daB umgekehrt die kollagenen Bestandteile 
in SUtiren cinc deutliche Quellung, in Laugen aber eine W a3serabgabe zeigen. Bei 
verschiedenen Krankheitszustiinden zeigen sich groBc Differenzen in der Quellbar- 
keit, welche zweifellos uber den Fehlergrenzen der angewandten Methode stehen. 
Bei der Uriimie war die Quellbarkcit herabgesetzt. (Arcli. f. Dermat. u. Sypliilis 
1 4 9 . 323—30. 1925. Freiburg, Patholog.-auatom. Institut.) IIOCKEL.

E s. T i e r p h y s io lo g ie .

N obuyoshi Fuse, Untersucliungen iiber Cetacea. IX. Serologische Untersucliungen 
iiber die vcrwandscliaftlichen Bezieliungen verschiedener Walarten. Die Unters. der 
Immunsera (an Kaninchen), die Priizipitationsrk. (Verf. v . A s c o l i) u . die Komplement- 
bindung (Aufschwemmung von Hammelblutkorperchen) ergab eine nalie Verwandt- 
scliaft der bezahnten Pottwale mit den bartentragenden Arten. (Japan. Journ. 
medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 1—4. 1925. Sep.) IlESSE.

N obuyoshi Fuse, Untersucliungen iiber Cetacea. X. Uber die Synovia. (IX. vgl. 
vorst. Ref.) Die Kopfgelenkfliissigkcit des Finwales enthielt 2,45—2,55 feste Bc- 
standtcile; D..J() 1,012—1,1014; die Rk. kommt der des Blutes sehr nabe; die Be- 
stimmuug im Redwoodscheu Viscosimeter (AusfluBzeit fiir 50ccmW. bei 38°— 25,1 Sck.) 
ergab bei 38° eine AusfluBzeit von 325—345 Sek.; nD =  1,33797—1,33766. Fur 
Synoviiv des Schultergelenkes wurden iibnliche Żabien crmiltelt. (Japan. Journ. 
medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 5—9. 1925. Sep.) H e s s e .

M aki T akata, Untersucliungen iiber Cetacea. XI. Uber die pliysiologische Be- 
deutung der Abteilungen des Walmagcns. (X. ygl. vorst, Ref.). Der Magen der 
Cetaceae besteht aus 3 hintcrcinanderliegenden Abschnittcn (ygl. M o r im o t o , T a k a t a  
u. S o d z u k i , Tohoku Journ. Exp. Med. 2 . 258 [1921]). Der mit yerhornten Epitliclicn 
ausgekleidete u. keine Driisen fiihrcnde erste Magen ist nur ais ein selir erwciterter 
Speiserohrenendsack anzusehen. In ihm findet keine Verdauung statt: er ist dem 
Kropf der V6gel vergleicbbar. Der zweite u. dritte Magen enthalten Driisen, wobci 
die des ersten Magens den Fundusdrusen der ubrigen Saugetiere gleichen. Der 
dritte, abermals aus mclirercn Kammern bestebende Magen, enthiilt ausschlicBlich 
Driisen, die nur eine A rt von Zellen besitzen. Diese entsprechen, wie auch die 
enzymat. Unters. zeigt, den Pylorusdriisen. Pcpsin findet man reiclilich in der 
Schleimhaut des zweiten Magens, dagegen im dritten Magen nur in untergeordneter 
Mcnge. Lipase findet man dagegen in allen Miigen. Amylase sowie ein Chitiu 
spaltendes Enzym sind, nicht yorhanden. Der Nacliweis von Pepsin konnte aucli 
dadurch erbraclit werden, daB der zweite u. dritte Magen in schwacli sauerer Lsg. 
der Autolyse unterlagen; dabei schreitet die Autolyse des zweiten Magens weiter 
vor ais die des dritten. — Der Gebalt an Fe u. Cl ist bei den cinzelnen Tieren 
ycrschieden. — Der Sclileim des zweiten Magens enthiilt Pepsin, der des dritten 
nicht. (Japan. medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 11—23. 1925. Sep.) I I e s s e .

S hikanosuke H orim ura , Untersucliungen iiber Cetacea. X II. Uber die physi- 
kalisch-cliemischcn Eigensckaftcn des Seiicalharns. (XI. vgl. vorst. Ref.) Die fiir Ge- 
frierpunktserniedrigung, elektr. Leitfiihigkcit, p jj u. Oberfliicheuspannung erhaltenen 
W erte zeigen Sclnvankungen iihnlich denen, die beim Mensclienharn beobachtet
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sind. (Japan. Journ. medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 25 — 27. 1925. 
Sep.) „ I I e s s e .

K atsum i O kazaki, Untersuchungen iiber Cetacea. XIII. Uber den Inhalt der 
an den Samenwegcn vorkommenden Cysten. Uber die Fliissigkeitsansammlung im 
Uterus. (XII. ygl. vorst. Ref.) Am Schwanz des Nebenhoden aowie auch am 
tostipetalen Ąbśchnitt des Samenleiters kommen hiiufig Cysten von der GriiBe cincs 
Giinaeoles vor, die augenscheinlich zu den Samenwegcn nicht in direkter Verb. 
stehen. Sie enthalten eine blaBgelbe FI., D. 1,010,—1,015, pn  7—8 ; in der FI. sielit 
man u. Mk. Fettropfen u. Detritusmaasen, aber keinc Spermatozoen. Die FI. ent- 
hitlfc 2,17°/0 feate -Stoffe. — Im Uterus findet man eine FI., D. 1,030, Gefrierpunkts- 
erniedrigung 1,86°, dic beim Eindampfen 3,4—4% zur Hiilfte aus Cl bestehenden 
Riiekstand liefert. Yf. liSlt ein Eindringen von Meerwasaer fiir ausgcschlos3en. 
(Japan. Journ. medical Sciencea Transact. Abt. II. 1. 29—30. 1925. Sep.) H e s s e .

M akoto Suzuki, Untersuchungen iiber Cetacea. XIV. Uber die Natur der Ambra 
und fhre Bestandleile. (XIII. ygl. vorst. Ref.) Untersuclit wurde ein Teil eines 
etwa mannskopfgroBen Stiickes Ambra, daa im Darm eines Pottwales gefunden 
war. Das betreffende Tier war anscheinend krank u. stark abgemagert. Ziemlich 
tief in der aua Lamellen bestehenden M. war ein fast yollkommen erhaltencr Tinten- 
fischschnabel eingeschlossen. — Die M. war in W. fast unl., dagegen zum groBten Teil
1. in A.; diese Lsg. iat rechtadrehcnd. Der Riiekstand ist fast gauzlich in A .  1. 
Dieser Riiekstand gibt an 10%ig. IICl einen den Porphyrinen nahestehenden Farb- 
stoff ab. — Die Lsgg. der Substanz in A. u. A. wurden yercinigt u. dic Losungsmm. 
abdestilliert. Der Riiekstand wurde mit CII30 II  extrahiert, wobei dann das im 
CH3OH unl. Ambrain zuruckblicb. Dieses bildet schneeweiBe Nadeln, F. 83°; dic 
wahrscheinliche Zus. ist C.20H.uO. Die Substanz ist 1. in PAe., Bzl., CHC13, Eg., 
Ą. u. A . ,  wl. in ĆIIjOH, unl. in W. Der anhaftende Gcruch kann durch Dampf- 
dest. entfernt werden; Ambrain selbst ist geruchlos; in Lsg. in 99%ig. A. ist

=  —)—20,5°. Ambrain nimmt bei Beliandlung mit Pd -J- H2 etwa 4 Atome I I  
auf. Das Reduktionsprod. bildet feine Nadeln, F. 78— SO". Die Farbreaktioncn 
zeigen, daB Ambrain ein Sterin ist. Das Ambrain maeht etwa 25% der Ambra 
aus. Der Hauptbestandtcil ist dic in CII30 II  1. fettartige Substanz, welche noch 
nicht niiher untersucht wurde. (Japan. Journ. medical. Sciences Transact. Abt. II.
1. 31—42. 1925. Sep.) I I e s s e .

Y oshio O kahara, Untersucliungen uber Cetacea. XV. Uber die Zusammen- 
setzung des Finwalblutes. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Die Unterss. schlieBen sich an die 
von S d d z u k i  (Tohoku Journ. E.tp. Med. 5. 419 [1924]) an. Es wird gezeigt, daB 
im allgcmeinen das Blut des Finwales so wie das der iibrigen Saugetierc zu- 
sammengesetzt ist. Auffallend ist nur ein hoher Gehalt an FcttsSuren u. haufig 
an Zueker. (Japan. Journ. medical Sciences Transact. A b t II. 1. 43—47. 1925. 
Sep.) IIesse.

M akoto Suzuki, Untersuchungen iiber Cetacea. XVI. Uber das Walfischfleisch. 
(XV. vgl. yorst. Ref.) Auf dem Markt gekauftea Seiwalflciach enthiilt etwa 75% 
W ; die festen Stoffe enthalten 3—4% N (davon 1/,0 in 1. Form), 0,8% 1. Asche u. 
0,5% unl. Asclie. — Ein Trockenpriiparat mit etwa 10% W. lieferte eine Asche, 
dic auf 100 g Flcisch gcreehnet enthielt: 0,57 g Cl, 1,68 g P 20 5, 1,68 g II,S 0 4,
0,42 g Na.jO, 0,94 g KaO, 0,03 g CaO, 0,13 g MgO, 0,035 g Fe. (Japan. Journ. 
medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 49—50. 1925. Sep.) I I e s s e .

N obuyoshi Fuse, Untersuchungen iiber Cetacea. XVII. Uber die Peritoneal- 
fliissigkeit. (XVI. vgl. yorst. Ref.) Aus der Bauchhohle einea weiblichen Fin
wales, die beim Fang nicht yerletzt war, wurden 8 Stdn. nach dem Tode einige 
Hundert ccm Peritonealfl. erhalten/ Diese stellt eine fast klare, schwach briiunlich- 
gelbc FI. von D. 1,020 dar; die Rk. war schwach alkal. gegen Lackmuspapier:

10 *
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Blutfarbstoff war nicht nachweisbar; die Gefrierpunktserniedrigung betrug 0,70°. 
Die Rkk. von I I iy a l t a  u . von M o r e l l i  waren negativ; verd. Essigsiiure bewirkte 
keine Fiillung. Die Zu3. war in g fiir 100 ccm FL: Feste Bcstandleile 3,42; Harn- 
stoff 0,006; NHa 0,008; NHj-N 0,018; Kreatinin 0,01; Harnsiiure Spur; Gesamt-N
0.542; N in nicliteiwciBartigen Verbb. 0,75; GesamteiweiB 2,5; Zucker 0,065;
A.-Extrakt 0,07; Gesamtasche 1,05; NaCl 0,8; H2SO.t 0,02; Phosphorsiiure 0,08; 
K 0,03; Ca 0,01; Mg 0,06; Fe 0,0003. — Dic Fl. entliielt geringe Mengen Amylase, 
keine Lipase oder Esterase; keine Fibrinase. (Japan. Journ. medical Sciences 
Transact. Abt. I I .  1. 51—53. 1925. Sep.) I I e s s e .

Y oshibom i M asumizu, Unta-suchurigen uber Cetacea. XVIII. Uber den Zucker- 
gelialt des Blutes. (XVII. vgl. vorst. Ref.) Bei einer groBeren Anzalil yon unter- 
suchten Tieren wurde stets Zucker in.Blut (0,1—0,4°/o, in einem Falle 0,03—0,04%) 
u. im Serum (0,16—0,30°/0) gefunden. Dic erhaltenen W erte sind verhaltnism&Big 
hoch, werden aber ais physiolog. W erte angesehen. (Japan. Journ. medical 
Sciences Transact, Abt. II. 1. 55—60. 1925. Sep.) IIesse .

Shu Oikawa, Untersuchungen iiber Cetacea. XIX. Uber die Zusammensetzwig 
von Schnę und Sklera. Darstellung von d-Aminobuttersaure aits SJclera. (XVIII. vgl. 
vorst. Ref.) Bei vergleichender Unters. der Sklera des Walfischauges u. der Sehne 
aus dem Schwanzmuskel zeigte es sich, daB das EiweiB der Sklera melir Mono- 
aminosiiuren ais das der Sehne cnthiilt, wShrend die Diaminosauren in der Sehne 
uberwiegen. Die Sehne ist reicher an Asclie u. Nicht-Aminostickstoff. — Aus der 
Sklera konnte d-cc-Aminobuttersaure, C4II9N 02, F. 301° (gesclilossenc Capillare), cr- 
lmlten werden; sublimierbare biischelformig angeordnete langgestreckte Bliittchen.
1. in W. u. CHaOH, wl. in A. u. A.; [«]D in W. +8,05°, in 20°/0ig. IICl +  14,1°.
(Japan. Journ. medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 61—67. 1925. Sep.) H e s s e .

M akoto  Suzuki, Untersuchungen iiber Cetacea. XX. Uber die Zusammensetzung 
des S a m e  von Delphinidac. (XIX. vgl. vorst. Ref.) Die Harne von einem Grind- 
wal u. zwei Tummlern, die 8 Stdn. nach dem Tode aus der Blase entnommen 
wurden, ergaben folgende Analysenzahlen (in g pro 100 ccm): D.,j 1,032; D .!2 1,052;
D .20 1,038; Gefriorpunktserniedrigung 2,005; 3,408; 2,278; Gesamt-N 1,747; 2,974;
I,764; Ilarnstoff 2,940; 5,250; 2,910; NII3 0,170; 0,145; 0,091; Kreatinin 0,162;
0,116; 0,156; Kreatin 0,187; 0,148; 0,137; Harnsiiure 0,048; 0,036; 0,029; Cl 0,653; 
0,848; 0,606; bei dem zweiten Tiimmler ferner Ca 0,028 u. Mg 0,025. (Japan. Journ. 
medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 69—70. 1925. Sep.) IIesse.

M akoto  Suzuki, Uber das Błut des Seebdrs. (Vgl. vorst. Ref.) Verglcichsweise 
mit dem Blut der Cetaceen wurde Blut des Seebiirs untersucht. Die Zahl der roten 
Blutkorperclien ist ebenso hoch wic im Blut des Tummlers; sie wurde zu 9,6 bis
II,2  Millionen ermittelt; der Hiimoglobinwert nach S a h i .I betrug etwa 160; in
100 ccm Blut waren 81,7 mg Fe; D .I8 1,069—1,073; Gefrierpunktserniedrigung 0,70 
bis 0,72°. Die Zus. des Blutes zweier Tiere war (in g je  100 ccm): Gesamt-N 3,8501 
u. 3,9630; Rest-N 0,0800 u. 0,0841; Hamstoff-N 0,0187 u. 0,0175; NH3-N 0,0125 u.
0,0116; NHj-N 0,0243 u. 0,0151; Kreatinin-N 0,0028 u. 0,0080; Kreatinin-N nach 
Ilydrolyse 0,0067 u. 0,0095; Ilarnsiiure-N 0,0082 u. 0,0100; Cl 0,3440 (bei Nr. 1); 
K u. Na ais Chlorid 0,8420 (bei Nr. 1). Das Blut unterscheidet sich, wolil wegen 
der iihnliehen Lebensweise nicht von dem der Cetaceen, besonders der Delphin- 
arten. (Japan. Journ. medical Sciences Transact. Abt. I I .  1. 71 — 72. 1925. 
Sep.) I I e s s e .

M aki T akata, Untersiichungen iiber Cetacea. XXI. Uber Enzymc des Pankreas. 
(XX. ygl. vorvorst. Ref.) Das Pankreas des Wales steht nicht in unmittelbarer 
Verb. mit dem Darm; das Pankreassekret ergieBt sich durch zahlreiclie Aus- 
fuhrungsgiinge in den starken Ductus hepaticus, welcher durch die Driisenmasse
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des Pankreas liindurch in das Duodeuum fuhrt. — Das Pankreas entlialt stark 
wirksames Trypsin u. Lipase, dagegen nur geringe Mengen Amylase. Das Trypsin 
ist in einem Zymogenzustand. Saft von Seiwalpankreas hat wenig Amylase, namlicli
D . ^  0,5—1 (nach W ohlgemoth); bei Pottwal u. Delphin wird etwa der W ctŁ 10 
erreicht. — Moglicher.weise hiingen diese Tatsaehen mit der aussehlieBliehen 
Fleisclinalming zusammen. (Japan. Journ. medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 
73—89. 1925. Sep.) H esse.

Shu Oikawa, Uniersuchungen iiber Cetacea. XXII. Vorldufige Untersuchung 
iiber den Gelenkknorpel des Wais. (XXI. vgl. vorst. Ref.; ygl. auch die X. Mitt.) 
Es wurde gefunden, daB die Gelenkknorpel des Wales aus den gleichen Bestand- 
teilen wie die Knorpel von Landsiiugetieren zusammengesetzt sind. (Japan. Journ. 
medical Sciences Transact. Abt. II. 1. 91—95. 1925. Sep.) H e s s e .

M akoto Suzuki, Uniersuchungen iiber Cetacea. XXIII. Uber das Fruchluiasser 
des Pottioals. (XXH. ygl. yorst. Ref.) Die Zus. des Fruclitwassers yon Pottwal 
ist (g je  100 ccm): W . 96,11; Trockensubstanz 3,89; Gesamt-N 0,216; EiweiBkorper 
(nach S c h e r r e r ) 0,043 u. durch Essigsaurefiillung 0,028; Harnstoff 0,064; NH3
0,022; NIIa-N 0,018; Harnsiiure 0,004; Kreatin 0,014; Kreatinin 0,016; Fett 0,011; 
Cholesterin Spurcn; Fructose 1,975; Cl 0,122; HaS04 0,055; P,,05 0,008; K20  0,061; 
N&jO 0,078; Ca 0,046; Mg 0,015; Fe 0,0004. (Japan. Journ. medical Sciences 
Transact. Abt. II. 1. 97—101. 1925. Sep.) H e s s e .

Ad. I I .  R ro g aitte r  und W ilh . DreyfuB, Uber die ne>-vdse Beeinflussung der 
Nierensekretion. ,(I. u. II. Mitt.) Unterss. iiber die Beeinflussung der Nierenfunktion 
(W.- NaCl-Kreatinin- u. ifflrHsato-eausscheidung) durch Atropin u. der Phlorrldzin- 
glykosurie durch Pilokarpin u. Atropin. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 107. 
349— 70. 370—83.- 1925. Munchen, II. med. Klin.) O p p e n h e i m e r .

31. S. A itken  und J . G. P rieatley , Pituitrinwirkung am Menschen. Vorl. Mitt. 
Die AYrkg. des Pituitrins auf den Blutdruck, die Zirkulation u. die Atmung sind 
gering u. schuell yoriibergehend. (Journ. of Physiol. 60. XLIV. 1925.) M e i e r .

R aym ond H am et, Uber einen newen Fali von imerser Adrenalinwirkung. Nach 
yorangehender yo/«'»i6i«injektion konSmt es zu einer inyersen Adrenalin-Rk., die 
Schlusse auf ein unterschiedliches Verli. des Sympathikus (motorische u. liemmende 
Fasern) erlaubt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 2074—77. 1925.) O p p e n h e i s i e r .

A. Petrovi<5, Uber die Wirkung von Atropin und Adrenalin a u f die Magen- 
entleerung beim Menschen. Atropin yerzogert die Magenentleerung (durch Sperrung 
des Pylorus?). Bei Adrenalin konnte eine solche Verzogerung niclit nachgewiesen 
werden. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1619. 1925. Temir-Khan Schura.) H C ckel.

E . Boden und F. W au k ell, Fhpeńmentelle Studien zur Frage des Antagonismus 
von Insulin-Adrcnalin. Es sclieint am isolierten Meerschweinchendickdarin ein 
Antagonismus Insulin-Adrenalin yorzuliegen. (Klin. Wchschr. 4. 1823. 1925. Dussel
dorf, medizin. Poliklinik.) H O ckel.

J . Becker, Ęine Studie des Mechanismas der Insulimcirkung. I. Die Wirkung von 
Insulin und von Guanidinsalzen a u f die Durclilassigkeit roter Saugetierblutkorperchen. 
W ird zu Osalatblut oder defibriniertem Blut Insulin gegeben, so yerschwindet Zucker 
und Kochsalz aus der Blutfl., wiihrend der Gehalt des Gesamtblutcs konstant bleibt. 
Bei Zusatz von Guanidincarbonat geschieht dieses ebenfalls in Oxalatblut, in de
fibriniertem Blut nur nach Zusatz yon Calciumsalzen. (Journ. of Physiol. 60. 286 
bis 292. 1925. Uniy. of Durham, Dep. of Physiol.) M e i e r .

P. J. Cam m idge und H. A. H. H ow ard , Der Einflufi des Insulins a u f den 
Kohlehydralgehalt des Blutes und der Gewcbc. Bei kleiner nieht todlieher Insulin- 
gabe sinkt der Gehalt des Blutes an Zucker u. Gesamtkolilehydrat ab, der Zucker 
nimmt relatiy mehr ab, so daB die Difłerenz zwischen beiden, gleichzusetzen mit
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nicht reduzierendem hydrolysierbarem Kohlehydrat, zunimmt. Bei tódłicher Dosis 
Insulin sinken beide GroBen bis zum Tode kontinuierlich ab, docli wird die Differenz 
zwischen ihnen groBer. Dabei sind in der Zus. dieses „Differenzwertes“ mehr u. 
mehr liohere Dextrine yorhanden. In der Leber u. den Muskeln findet sich nach 
dem Tode kaum noch Glykogen, wiihrend in Gehirn, Niere u. Ilerzmuskel noch 
reichlich yorhanden ist. (Journ. Metabol. Ees. 5. 83—93. 1925. London.) M e i e r .

P. J. Cam m idge und H. A. H. H ow ard , Der Einflufi des Insulins a u f die 
Wirksamkeit des diastalischen Fermentes der Leber. Die diastat. Wrkg. des Glycerol- 
auszuges getrockneter Leber zeigt in physiolog. Salzlosung von verscliiedener [Ii'] 

-ein Maximum bei pu 6,4—6,6 u. 8,0, ein Minimum um pjj 7,3. Insulin hemmt die 
diastat. Wrkg. im sauren Gebiet, Adrenalin steigert sie im alkal. ScliilddrUsen-, 
NebenschilddrUsen- u.IIypophysenextrakt liaben keinen EinfluB. Die liemmende Wrkg. 
des Insulins im sauren Gebiet wird durch Adrenalin aufgehoben, die steigernde 
des Adrenalins durch Insulin nicht beeinfluBt. Thyreoidin verst2rkt die steigernde 
Wrkg. des Adrenalins, Parathyreoidinzusatz zu Insulin hemmt im alkal. u. sauren 
Gebiet. Die Hemmung durch Insulin Paratliyreoidin wird durch Adrenalin u. 
Pituitrin aufgehoben. Pituitrin ist oline Wrkg. auf die Steigerung durch Adrenalin, 
hebt die Hemmung, die Insulin allein im sauren Gebiet zeigt, auf. Bei Zusatz von 
Insulin, Paratliyreoidin, Adrenalin u. Thyreoidin zeigt die diastatisohc Wrkg. also 
dcnselben Typus wie oline Zusatz. (Journ. Metabol. Res. 5. 95—105. 1925.
London.) M e i e r .

E. H edon, Die Wirkung des Insulins a u f das Glykogen der Leber eines voll- 
konmen pankreaslosen Hundes im Zustande der Inanition. Ein Ilund, der nach 
vollkommener Entfernung des Pankreas 4 Tage gehungert hatte, wurde nach melir- 
maliger Injektion von Insulin getotet. Dic Leber enthielt trotzdem noch 0,33% 
Zucker u. 0,63% Glykogen. (C. r. soc. de biologie 93. 596—98. 1925.) M e i e r .

A. G revenstuk , S. E . de Jo n g h  und E. L aąu eu r, Uber den Einflup von 
Kohlenhydraten, Fetten und Eiweip a u f die Etnpfindlichkeit gegeniiber Insulin. Die 
Yerss. ergabeli, daB Kohlenhydrate u. EiweiB die Insulinempfindliclikeit erhohen, 
wogegen Fette wahrsclieinlich eine ScliutzwrKg. ausiiben. (Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde 69. II. 1008—16. 1925. Amsterdam.) G r im m e .

M artin  N o thm ann , Uber die Yerleilung des Insulins im Organismus des nor- 
malen und pankreasdiabelisclien Hundes. Siimtliche Organe n. Hunde enthalten 
blutzuckererniedrigende, insulinartig wirkende Substanzen. Nach dcm Pankreas ent- 
halten die Leber, Milz, Gehirn, Hoden, weniger Herz, Muskel, Schilddruse, Blut, 
Niere die insuliniihnliclien Stolfe. Nach totaler Pankreasexstirpation ist nur noch 
in der Leber Insulin zu finden, was zu der Annalnne fiihrt, daB der Gelialt der 
iibrigen Gewebe an Insulin aus dem Pankreas stammt. Die Bedeutung des 
Leberinsulins u. dic Frage, ob geringere Mengen Insulin in der Leber selbst ge- 
bildet werden, wird besprochen. Die Versuclisergebnisse erlauben ferner die Er- 
orterung prinzipieller Fragen uber die Zuckerkrankheit u. uber den Ort der Wrkg. 
des Insulins (Leber oder peripherer Wrkgs.-Mcclianismus). (Arcli. f. exp. Pathol. 
u. Pharmak. 108. 1—63. 1925. Breslau, Med. Klin.) OPPENHEIMER.

A. W agner, Einige Erfalirungen bei der Insulinbeliandlung des Diabetes mellitus. 
Klin. Beobaclitungen. Wiedergabe der 2-jiihrigen Erfalirung an der Minkowskischen 
Klinik. Ilinweis auf die Notwendigkeit aber auch Schwierigkeiten der Standardi- 
sierung am Mensehen. (Klin. Wchschr. 4. 1767—71. 1925. Breslau, Med. Klin.) O p p .

J . A belin  und E. G oldener, Zur Frage der Bekdmpfung der Insulinhypo ■ 
glykdmie. Die Blutzuckersenkung nach Insulincinspritzung ist geringer, wenn gleich- 
zeitig per os Dinatriwnphosphat gegeben wird (Tierycrss.). Hinweis darauf, daB 
der Pliospliatspicgel im Blut nach Insulin sinkt, daB also irgendwelche Bezieliungen



1 9 2 6 .  I . E6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1 5 1

zum Blutzucker (Kohlehydratstoffwechsel) bestchen. Phosphat allein beeinflufit den 
Blutzucker aber nicht. (Klin. Wchschr. 4. 1777—78. 1925. Bern, Physiol. Inst.) O p p .

M. M. E ll i s  und E. B. N ew ton, Verdnderungcn der physiologischen Wirkung 
von Insulin ais Folgę der Einwirlmng von ultraviolettem Licht. Insulin, das in einer 
N-Atmosphiire in QuarzgefiiBen ultraviolettem Licht ausgesetzt ist (19—48 Stdn.), 
liat seine hypoglykiim. Fiihigkeiten verloren, es entstehen dabei sogar Substanzen, 
die eine H y p  erglykamie zu erzeugen imstande sind. W ird das Insulin in Pyres- 
glas dem ultrayioletten Licht ausgesetzt, so andert sich die hypoglykiim. Kraft nicht. 
Das dem Handelsinsulin zugesetzte Tricresol kann ais ursiichliches Moment der 
Anderungen auśgeschlossen werden. Ozon mit freiem 0.2 zerstort schon im Tages- 
liclit die blutzuckererniedrigende Eigenschaft, liiBt aber keine Hyperglykamie produ- 
zierende Substanzen entstehen. (Amer. Journ. Physiol. 73. 530—38. 1925. Univ. 
of Missouri, Depart. of. Phys. a. organ. Chem.) OPPENHEIMER.

H einz Lawaezeck, Ubcr die IIexosephosphorsdure des Blutes im normalen und 
diabetischen Organismus und ihr Yerhalten gegeniiber Adrenalin und Insulin. Sinkt 
beim Diabetiker infolge der Diattherapie der Blutzucker ab, so sinken auch meist 
die Hexoscphosphorsiiurewerte des Blutes oder bleiben sich gleich. Sinkt trotz 
Beliandlung der Blutzucker kaum, bessern siph aber die sonstigen Symptome, so 
konnte eine ganz besondere Steigerung der IIexosephosphorsiiure festgestellt werden. 
Die IIexosephosphorsiiure im Blute nimmt bei Injektion von Adrenalin ab, von 
Insulin zu, zeigt also genau das entgegengesetzte Verh. wie der Blutzucker. (Klin. 
Wchschr. 4. 1858—61. 1925. GieBen, medizin. Klinik.) IIu ck k l.

I. M. K ab in o w itch , Blutzuckerkurven naeh Dihydroxyacetoneinnahme. Unter 
Mitarbeit von A lthea  B. F r i th  und E le an o r Y. Bazin. Auf Dioxyaeeton fiillt der 
Blutzucker („insulihartige W rkg.“) nacli einer kurzeń vorangehenden Blutzucker- 
steigerung. Dioxyaceton kann im Blut nicht gefunden werden. (Journ. Biol. Chem.
65. 55—58. 1925. Montreal, Canada. Montreal General IIosp.) O p p e n h e i m e r .

S ergius M orgulis und 0. B arkus, Untersuchungen iiber die Glykolyse in vitro. 
Der Glykolyse in yitro gcht parallel eine B. von Milchsaure\ sie ist also prinzipiell 
von den Vorgangen der Hypoglykiimie, wie sie naeh Insulin auftreten, zu unter- 
scheiden. Wenn — es handelt sich um Verss. mit Blutkorperchen — keine Hamo- 
lyse auftritt, so bleibt der W ert fiir anorgan. P  wahrend der Glykolyse konstant. 
Auf Grund der Ergebnisse wird der Annalime widersprochen, daB bei dem Mechanis- 
mus der „in yitro•Iliimolyse11 Ileccoscphosphat ein notwendiges Glied fiir das Ver- 
schwinden des Zuckers sei. (Journ. Biol. Chem. 65. 1—5. 1925. Omaha, Depart. 
of Biochem.) O p p e n h e i m e r ;

H. W astl und A. S e liik a r , Beobachtungen der CO.,-Bindung in  dem Blute des 
Ochsenfrosches. (Rana Catesbiana), Das Blut des Ochseufrosches bindet mehr 0 0 , 
ais Siiugetierblut bei derselben Temp. Seine lik. ist etwas alkalischer u. es ist weniger 
gepuffert. Das Iliiinoglobin scheint an der Pufferung w’euig Anteil zu nehmen. 
(Journ. of Physiol. 60. 264—68. 1925. Cambridge, Physiol. Laboratorium.) M e i e r .

E lizab e th  H erdm an L epper und S y lvester Solom on Z ilva, Der Bicarbonat- 
gehalt des '■Plasmas und die Wassersto/fionenkonzentration im Blut bei skorbut- 
kranken Meerschweinchcn. p tI ist beim Meerschweinehen iiuBerst konstant, auch 
wahrend der Skorbuterkrankung. W ahrend dieser ist der an sich schwankende 
Bicarbonatgelialt yermindert u. zwar ais Folgę der Na- u. K-armen Diat, die den 
Skorbut ycranlaBt. (Biochemical Journ. 19. 581—88. 1925. London, Lister Inst.) Ol'P.

C. M. H a3selm ann, Das Blutbild beim Arbeiten mit Blausdure und Zyklon-B. 
Eine gewerbehygienische Studie. I. Mitt. Bei Blausaurearbeitern, die yermutlich eine 
wenn auch geringe Menge IICN aufgenommen haben, war der Iliimoglobingehalt 
durchweg hoch u. auch dic Erythrocytenzahl erhoht. Das Leukocyten bild war
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nicht wesentlich veriiudert. Die Befunde crinnern an das Bild der Polycythaemia 
rubra. (Arch. f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 8 . 106—20. 1925.) W  o l f f .

J. W . P ic k e rin g  und H. G. Reeves, Die Koagulaiioń des von Blułkorperchen 
befreiten Blułpłasmas. Vogelbutplasma, aus dem sSmtlichc Blutkorperchen, auch 
die Blutpluttclien sicher entfernt waren, gerinnt, wenn es in BerUhrung mit Glas 
einige Zeit steht. Yerschiebung der Bk. zum Neutralpunkt beschleunigt die Ge- 
rinnung. Auch nach der Entfernung des bei Kiililen auf 0° ausfallenden Thrombo- 
zyms (Nolf) tritt noch Gerinnung ein. (Journ. of Physiol. 6 0 .  276—81. 1925. 
Kings College, London.) M e i e r .

E. S lu ite r, Der Einflufi der Fruclose a u f die Blułgeńnnung. (Vgl. Nederl. 
Tijdsehr. Geneeskunde 6 9 . I. 2515; C. 1 9 2 5 . II. 676.) Fructose bringt im Gegen- 
satze zu anderen Zuckerarten (Glueose, Maltose, Lactose, Saecharose) Citratblut u. 
-plasma zur Gerinnung, nicht aber Blut, das durch Oxalat, MgSO.( oder Defibrinieren 
ungerinnbar gemacht ist, dagegen wiederum Phosphatblut. Aus diesen Beobacli- 
tuDgen u. Yerss. mit Lsg. von Fibrinogen in W. u. vcrschiedenen Salzlsgg. schlieCt 
Vf., daB Fructose wohl das Ca aus seiner Bindung an Citrat freimacht, welche 
Wrkg. an dic Ketogruppe gebunden sein muB. In der Tat zeigte sich auch, daB 
nach Zusatz von wenig Fructose zą  einem Gemisch von CaCl2 -j- Na-Citrat (oder 
Metaphosphat), das fiir sich mit Oxalat keine lik. mehr gibt, dieses nach einiger 
Zeit einen Nd. heryorruft. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en 
Natk. Afd. 3 4 . 486—88. 1925. Amsterdam, Uniy.) S p i e g e l .

E ric h  S ch illin g  und R u d o lf A rnold , Die Beeinflussung des Diabetes mellitus 
durch die Injelction von Schwermetallen. Die Verss. werden ausgefiihrt mit Elektro- 
ferrol, Noyasurol, Collargol, Fulmargin, Salluen. V-on 8 gesunden Personen zeigten
6 ein Abfallen des Blutzuckerwertes urn 30—50% des Ausgangswertes. Bei Dia- 
betikern zeigte sich in allen Fallen ein Abfall, der bis zu 50% des Ausgangswrertes 
betrug; die Senkung erreichte in 4— 6 Stdn. ihr Maximum, nach 8 Stdn. war nur 
ein geringer oder uberhaupt noch kein Anatieg erfolgt. (Klin. W chscbr. 4. 1818 
bia 1819. 1925. Chemnitz, Krankenh.) IiOCKEL.

A. K urokaw a. Uber die hamolyłische und baktericide Wirkung verschiedencr 
Arten von Mełallpulrern. I. I Ia m o ly tie c h e  W irk u n g . Hamolyse konnte heryor- 
gerufen werden durch Pulyer von Mg, Zu, Fe u. Al, laugsam auch durch Au u. Ag, 
ferner durch Kaolin u. Quarzsand, nicht durch Cu-Pulver. Das Optimum der 
Ilamolyse lningt yon der Menge des Pulyers u. Zeitdauer dea Prozesses ab. Das
Optimum beider ist bei den einzeluen Metallen yerachieden. Zwischen den Blut
korperchen yerschiedener Tierarten ergaben sich keine beaonderen Unteracliiede, 
Hammelblutkorperchen konnen ais Muster dienen. Homologes Serum, friscli oder 
inaktiyiert, hemmt die Metallpulyerhamolyse, mit A. behandeltes in hoherem Grade. 
EiweiB u. Eigelb liemmen auch deutlich, ferner Gelatine, Agar u. Wittepepton in 
gelatinosem Zustande. Cu u. Mg schadigen das Komplement fast yollatandig,
Al u. Ag auffallend wenig, Au u. Zn anacheinend gar nicht.

II. B a k te r ic id e  W irk u n g . Bei Cu-, Ag-, A1-, Mg- u. Au-Pulver wurde 
oligodynam. Wrkg. featgeatellt, bei Zn geriuge, bei Fe keine. Dazu waren vou Au 
nur 0,1 g fiir 100 ccm dest. W. oder u. Salzlsg. erforderlich, von den anderen 0,5 g. 
Gelialt der Lsg. an Cl' wirkt anreizend auf die baktericide Kraft der Metalle, am
deutlichsten bei Cu, dann bei Au, weniger deutlich bei Ag, bei Mg u. Fe nicht
nachweisbar. Gegen yerschiedene Bakterienarten treten besondere Wirkungs- 
yerschiedenheiten heryor. Wss. Al-Lsg. totet Streptokokken in Verd. 1 : 32, ist 
gegen Ruhr- u. Typhusbacillen sehr schwach wirksam. Mg wirkt yerlmltnismaBig 
sehr stark auf Typhus u. Paratyphus A, schwach auf Paratyphus B u. Coli. Au er- 
scheint starker gegen Streptokokken ais gegen Paratyphus B, Cu schwaclier gegen
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Coli ais gegen Paratyplius A u. B. (Ztschr. f. Immunitatsforscli. u. exper. Thęrapie I. 
44. 127—91. 1925. Sendai [Japan], Kaiserl. Univ.) S p i e g e l .

D oro thy  B. S teabben , Untermchungcn iiber die physiologische Wirkung von 
Iiolloiden. I. Die Wirkung kolloidaler Substanzen a u f Blutelemente und Antikorper- 
gelialt. Unterss. iiber die physiolog. Wrkg. besondcra auf daa Blutbild nach In- 
jektion von Fe- u. Ag-Solen, Gelatine, Agar, Pepton, Nucleinsdure, Methylenblau. Alle 
haben qualitativ gleiche W rkg. Hydrophile Kolloide sind starker tox. ais Metall- 
sole. (Brit. journ. of exp. pathol. 6. 1—13. 1925. London, L i s t e r  Inst.; Ber. ges. 
Physiol. 31. 873. 1925. Ref. R h o p e .) O p p e n h e i m e r .

E. A. H afner, Viseositdt und Kolloidzustand. II. Der Kolloidzustand des
Euglobulins ais Funktion des Dispersionsmittels. (I. vgl. Klin. Wchschr. 4. 197; 
C. 1925. I. 21G8). Durch Anderung des Dispersionsmittels wird das liydrodynam. 
wirksamc Vol. des EiweiBcs tiefgreifcnd geiindćrt. Ais Dispersionsmittel fiir Euglo- 
bulin diente das Ultrafiltrat. AuBer typ. Elektrolyten werden die Euglobulino auch 
durch Stolfe mit weniger polarem Charakter beeinfluBt; sio sind im Ultrafiltrat 
stabiler ais in einer gleich konz. NaCl-Lsg. Die Konz. der NichteiweiBkorper im 
n. Serum schwankt betriichtiich; dadureli bestehen fiir liochstrukturierte Organ- 
eiweiBe zu yerschiedenen Zeiten vorschiedcne Dispergiorungsmoglichkeiten. Neben 
der IndividualitUt des EiweiBcs ist fiir den kolloiden Zustand u. dio Stabilit&t des 
Euglobulins die Komplexit;it des Ultrafiltrats wichtig, woboi Verscliiebungen der 
Elektrolyt- u. Niclitelektrolytkonz. von EinfluB sind. (KI. W chschr. 4. 802—04. 
1925. Basel, Univ.) v. H a h n .

L ndvig  H ek toen  und K am il Schulhof, Die Pradpitinreaktion mit Thyro- 
globulin. Thyroglobulinpriicipitine scheinen fiir Thyroglobidin spezif. zu sein, 
aber nicht speziesspezifisch. Das Kaninchen kann ein Pracipitin fiir Kaninchen- 
tliyroglobulin produzieren. Thyroglobulin kommt im Blut der menschlichen Vena 
thyreoidea vor. Die Prftcipitinrk. weist keinen Unterschied zwischen Thyroglobulin 
aus n.' Schilddriise u. aus Kropf auf. Die fotale menschliche Schilddrttse enthiilt 
Thyroglobulin vom 3.—4. Monat an. (Proc. National Aead. Soc. Washington 11. 
481—84. 1925. Chicago, J o h n  M c C o r n ic k  Inst. f. infcct. dis.) W o l f f .

F ranz  H eim am i, Uber die Eignung verschiedener Serumarten ais Kombinations- 
mittel bei der Antikorpererzeugung durch heterogenetische Organextrakte und Lecithin. 
Durchweg erwies sich Schweineserum geeigneter ais Pferdeserum. Die Yersuchs- 
ergebnisse lassen ferner den SeliluB wahrscheinlich erscheincn, daB die Sypliilis- 
erreger sieli im Gegensatz zu anderen Infektionserregern besonders gut zur B. von 
antikorpererzeugenden Kombinationswrkgg. eignen. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. 
cxper. Therapic I. 44. 44—GG. 1925. Inst. f. Krebsforsch.) SPIEGEL.

J. van  der Scheer, Flockungśreaktionen mit durch Injektiotien von Organemul- 
sionen erzeugten Immunseren. In schweren Fallen zeigten Sera von Tieren, die 
vorher alkoh. Orgauextrakte nicht flockten, nach Injektionen von Organemulsionen 
diese Fahigkeit. (Journ. Immunology 10. 735—39. 1925. New York, R o c k e f e l l e r  
Inst. f. nied. res.) SPIEGEL.

F ran z  Schiitz, Ycrgleichende Untersuchungen iiber Vennittlung der Komplement- 
wirkung und Komplementinaldmierung durch Schlangengifte. (Ztschr. f. Immunitats
forsch. u. exper. Therapic I. 44. 105—2G. 1925. Heidelberg, Inst. f. exp. Krebs
forsch.) S p i e g e l .

N obuyoshi Fuse, Beitriige ztir rergleicheuden Biochemie des R am s. Analysen 
der Ilarne einer groBen Anzalil in lfingerer Gefangenschaft gchaltener Tiere werden 
in ausfiilirliehen Tabellen wiedergegeben. (Japan. Journ. medieal Sciences Trans- 
act. Abt. II. 1. 103—10. u. 4 Tabellen. 1925. Sendai, Univ. Sep.) H e s s e .

F .-V . v. H ah n , Kolloiclchemische Studien zur \mroxysmalen llamoglobinuńe. 
Blutige Harne zeigen liolie Oberflachenaktivitat. Bei dieser Erkrankung haben
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auch die blutfreien Harne bis 30°/o gesteigerte Oberflachenaktiyitat. Zum Auftrcten 
des Hamoglobins im Iiarn  gehort I. Hiimolyse, II. pathologisehc Permeabilitat 
der Kierc, da I. vorkommcn kann ohne blutigen Ilarn. I besteht nur wahrend des 
Anfalles, I I  immer, wodurch sieli die beobachteten Erscheinungen erkliiren. (Miiiich. 
med. Wchschr. 1925.1101—5. Hamburg. Kolloidbiol. Stat. Eppend. Krkhs.) Y.Hahn.

Guy Sefton Lund und C harles G eorge Lew is W olf, Der Glucosegehalt des 
normalen Marns. Mit dem Barcroftsehen Diflerentialmanometer liiGt sich im Ilarn, 
der der Ilefegarung ausgesetzt ist, keine C02-Entw. feststellen, woraus geschlossen 
wird, daB der n. Ilarn frei ist yon Glucose. (Bioehemical Journ. 19 . -538-^40. 
1925. Cambridge, A d d e n b r o o k e s  Hosp.) O p p e n h e i m e r .

H. J. D euel und W . H. C ham bers, Die Ausscheidungsgeschwindigkeił ein- 
genonmenen Zuelcers beim Phlorhizindiabetes. Die Aussehcidungskurven fiir Glucose, 
Fructose, GalakLose beim hungernden, phlorhizindiabet. Hund sind naliezu gleieh 
verlaufend. Lactose wird viel langsamcr eliminiert. Fructose wird zu 100%, 
Galaktose bis zu 88%  in Glucose umgesetzt. Welchcr Zucker auch eingegeben 
wurde, alle liattcn einen N-sparenden EinfluB. (Journ. Biol. Chem. 65 . 7—20. 
1925. New York, C o r n e l l  Univ., Depart. of Physiol.) O p p e n h e i m e r .

E rw in  B echer, Das ZustandeJcommen der hellen Farbę des Schumpfnierenharnes. 
(Zcntralblatt f. inn. Med. 4 6 . 857—60. 1925. — C. 1 9 2 5 . II. 1998.) HttCKEL.

H isao S h ibuya, Uber die sensibilisierehde W irhing der Porphyrine. Alle 
untersuchtcn Porphyrine — salzsaures Ilamatoporphyrin, freies Hiimatoporpliyrin, 
kolloidales Hamatoporphyrin, Uro- u. Koproporpliyrin — sensibilisicren. Serum 
schwacht die sensibilisierende Wrkg. ab oder hebt sie auf. Wenn porpbyrinhaltige 
Harne nicht sensibilisięren, so beruht das auf den in diesen Ilarnen gefundenen 
EiweiBkorpern. (Strahlenther. 17 . 412. 1924; Wien, Lupuslieilst. Ber. ges. Physiol. 31. 
806. 1925. Ref. P in c b s s e n .) O p p e n h e i m e r .

H isao S h ibuya, Uber die Sensibilisation von Warmbliitern durch Serum-Por-
phyringemenge. Zur Kenntnis des Hydroaharncs. (Vgl. vorst. Ref.) Durch Ver- 
abrcicliung eines langcre Zeit konscrvierten Hydroaliarns an die Maus treten die 
Erscheinungen der akuten u. chroń. Sensibilisation im Lichte auf. Serumzusatz 
braucht die Wrkg. in diesen Ffillen nicht abzuschwadien. (Strahlenther. 18. 
710—17. 1924; Wien, Lupusheilst. Ber. ges. Physiol. 31. 806. 1925. Ref. Prx-
c u s s e n .) O p p e n h e i m e r .

H ans A dolf K rebs, Die Theorie der Kolloidreaktionen im Liquor cerebrospinalis. 
(Vgl. Klin. Wchschr. 4. 1309; C. 1 9 2 5 . II. 951.) Die Kolloidrkk. wie die Goldsol-, 
Benzoeharz-, Mastix-Rk. usw., mit der Ruckenmarkfl. werden an Iland allgemeiu- 
giiltiger kolloidchem. Gesetze, der Erfahrung mit diesen Rkk. u. besonderer Experi- 
mentalergebnisse des Vfs. ais Flockungsyorgange zwischen EiweiBkorpern, in erster 
Linie den Globulincn u. den negativen Suspensionskolloiden gedeutet, bei denen 
die anorgan. Ionen eine bestimmte Rolle spielen. Die Erscheinungen sind zu er- 
klarcn mit der Annalime, daB zwischen den Kolloiden u . ' dem Globulin (Euglobulin) 
eine Adsorptionsverb. zustande kommt. Je nach Uberwiegen des * einen Anteils 
treten die Eigenschaften der Adsorptionsverb. zutage. Die Eigenschaften setzen 
sich additiy zusammen u. lassen sich daher, wie die Flockungsbedingungen, tlieo- 
retisch ableiten. Fiir letztere sind dic [H J des isoelektr. Punktes ausschlaggebend. 
Je geringer der Globulinanteil, desto hoher [H'j des isoelektr. Punktes der Ad- 
sorptionsverb. Besprechung der Typen von Flockungskurven in patliolog. Fallen 
u. ihre physikal.-chem. Deutung. (Ztschr. f. Immunitatsforscli. u. exper. Therapie
I. 44. 75—104. 1925. Berlin, III. med. Klin.) OPPENHEIMER.

E tto re  R em otti, Uber den embryonalen Stoffwechsel der Teleostier. Die Amino- 
sćiuredcrivate aus dem Abbau der Embrijohiillc wul ihre Beziehwig zum Etnbryo.
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Es werden in der Embrydualfliissigkeit vou Teleostiern Aminosiiuren nacligewiesen, 
welche dialysiercn u. nicht genauer chem. definiOrt werden. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [6] 2. 68—74. 1925. Som, Hydromeehan. Labor.) HOCKEL.

Charles K ayser, E lia n e  Le Breton, und Georges Schaeffer, Grofie der Zell- 
atmung und aklwe Masse im Vcrlaufe der Organismcncntwicklung. Vff. untersuchten 
die Atmung ycrscbiedener isoliertcr Gewebe der ycracliiedensten Ticre, beaondera 
zu verschicdencn Stadien der Entw. Sie konnten fcstatcllen, daB dic Atmung homo- 
loger Gewcbc vcrachiedener Individuen derselben Art um ao groBer iat, je  mehr 
sie jungeren Organismen angehorten. Untersucht wurden Embryonen von Leghorn- 
huhnern, Leghornhuliner, Tauben u. Ratten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 
255—57. 1925.) H aase.

R o b e rt 0. Loebell, Ba.tr aga zur Atmung und Glykohjse tierischer Gewebe. Die 
anaerobe Glykolyac des Froachriickenmarka, der grauen Substanz des Ratten- 
hirns (I), des Rattencarcinoms u. des Hautepithels neugeborener Mituse wird durch 
Narcotica schwiicher gehemmt ala dic Atmung. Untersucht wurden 3°/0ig. Athyl- 
urethan, gesatt. Phenylurethan, 10’/0ig. A., gesiitt. Ileptylalkohol u. 0,02°/oig- Thymol. 
NaF hemmt umgekclirt die Atmung stiirker ala die Glykolyse. — In Vcraa. mit I  
wird bei der anaeroben Glykolyse MilchaJiurc auBer von Glucose nur noch von 
Mannose u. in geringem MaBe von IIexosephosphorsaure gebildet. Glykogen, 
Fructose, Maltose u. Saccharose glykolysieren nicht. W ie bei der Narcosehemmung 
entspricht auch hier die Glykolyse der Ilirnrindc der des Carcinoma, nicht der des 
Muskels (M ey erh o f, P flC g e rs  Arek. d. Physiol. 1 8 8 . 114; C. 1 9 2 1 . III. 892). 
Von den Trioseti waren Glycerinaldehyd u. Dioxyaceton unwirksam, Mcthylglyoxal 
wirksam (vgl. M ey erh o f, Biochem. Ztschr. 15 9 . 432; C. 1 9 2 5 . II. 1448). — Die 
A tm u n g  wird auBer von Glucose u. Mannose auch von Fructose (respirator. 
Quotient =  1) u. etwas weniger von Maltose aufrechterlialten, ferner von Milch- 
sdure u. Brcnztraubensdure (vgl. M e y e r h o f , L o h m a n n  u . M e y e r , Biochem. Ztschr. 
157 . 459; C. 1 9 2 5 . II. 317). — Zusatz von Zucker u. Milchsiiure schriinkt die 
NIlj-Abspaltung von I  (EiweiBverbrcnnung) abaol. wenig ein; infolge der atarkeren 
Atmung ateigt jedoeh das Verhaltnis verschwundene Mol. 0 2 : gebildete Mol. NH3, 
das ohne Zusatz 4,8—8,4 betriigt, mit Zucker auf etwa 35, mit Na-Lactat auf 12 
bis 20. In Yerb. mit dem Verh. der Fructose bei der Atmung ist es wahracheinlich, 
daB die Oxydation der Milchsiiure crst nach der RUckverwandlung in Zucker er
folgt. Die direkte Verbrennung der Milchsaure kann jodoch nicht ausgeschlossen 
werden. (Biochem. Ztschr. 161. 219 — 39. 1925. Berlin - Dahlem , K. W. I. f. 
Biologie.) Lohm ann.

L. R andoin , J. A ląu ier, A sselin und Charles, Frnahrungsgleichgeicicht und 
die relativen 'Verhaltnisse von Mineralsalzen und Zucker einer Nahrung. Wachstums- 
tierversa. an Ratten, in denen die Nahrung durch quantitative Veranderungen der 
Komponenten (Salze, Kleie, Casein, Butter, Saccharose) yariiert wird. Ea resultiert 
ein beatiinmtea Optimum unter den verschiedenen Mischungsverhaltnissen. (C. r. 
d. l’Acad. dca sciences 180. 2063—65. 1925.) O p p e n h e i m e r .

S. Z ilvą , Jiingste Fortschritte in der Yitaminforschung: Uberaichtsvortrag.
(Journ. Soc. Clicm. Ind. 44. T. 445—50. 1925.) O p p e n h e i m e r .

S ylvester Solom on Z ilv a , Dic antiskorbutische Fraktion des Citronensaftes.
III. (II. vgl. Biochemieal Journ. 18. 632; C. 1924. II. 1943.) Bas. Pb-Acetat fsillt 
die Antiskorbutfraktion im Citronensaft (Zll.VA, Biochemieal Journ. 18. 632), neu- 
trales Pb-Acetat fiillt die Fraktion nicht. In einigen Partien konzentrierter Anti
skorbutfraktion wurden kleine Mengen Amino- u. Amido-N gefunden, dic aber nur 
einen Teil dea Geaamt-N ausmachen. Bezieliungen zwischen Amido-N u. anti- 
akorbut. Eigcnschaften sind nicht yorhanden. (Biochemieal Journ. 19. 589—94. 
1925. London, Lister Inst.) O p p e n h e i m e r .
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E rich  Loewy, Der Einflufi des Degermaucrfahrens a u f die antiskorbutischen Eigen- 
schaften der Milch. Die Angabe; dafi dureli das Degermaverfahren (Vorwiirmen auf 
60°, Erliitzen wiihrend 30 Min. auf 63—05° in Stahlflaschen) der „llolnni leli charakter11 
erhalten bleibe, ist niclit riehtig. Die antiskorbut. Eigenscliafteu sind, wie Meer- 
scliweinchenverss. zeigen, verloren gegangen. (Klin. Wehsclir. 4. 1776. 1925. Koln, 
A. v. Oppeulieimsclies Kinderspit.) O p p e n h e i m e r .

F.-Y. v. H ahn, Kolloidbiologische Studien iiber Oberflachenakliviłat und Yitamin- 
wirkung. I. u. II. Mitt. I. Uber den vitaminoiden Zustand. Die Substanzen, 
die ais yitaminlialtig gelten, zeiclmen sich durch holie Oberfliichenaktiyitiit 
aus. Dies gilt vor allem fiir die wasserlfisl. Yitamine B u. C. Die Vitamine sind 
keinc chem. definierten Korper, sondern man hat von einem yitaminoiden Zustand 
zu sprechen, der durch eine bestimmte Oberfliichenaktiyitiit gekennzeichnet ist. Die 
Vitamine siud auBerdem molekular-dispers in W. gelost. Nach B r in k m a n  und 
v. S z e n t -G y Or g y  wird eine Membran fiir Kolloide permeabel, wenn sie mit ober- 
fliichenaktiven Substanzen behandelt wird; im AnschluB an diesen Befund erkliirt 
Vf. die Yitaininwrkg. so, daB die Membran des Verdauungstraktns fiir Kolloide 
oder diesem Yerteilungszustand naliesteliende Dispersoide permeabel gemaclit wird. 
Der avitamiuot. Zustand stellt einen partiellen Hunger dar; vom allgemeinen Hunger 
unterscheidet er sich dadurch, daB molekular-disperse Nahrungsbestandteile noch 
dem Korper zur Verfiigung stehen.

II. Oberflachenaktwitiit und Vitamingehalt der Nahmngsmittel. Zusammenfassung 
der bislier iiblichen Metlioden u. Rechnungsarten zur Best. der Oberflachenaktiyitiit, 
fiir die ais MaBsystem 1 G ra h a m  (Gh) =  l °/0 Erniedrigung der Oberfliiehen- 
spannung des Losungsm. eingefuhrt wird. Fiir 51 Nalirungsmittelextrakte wird die 
Gh bestimmt u. mit dem Vitamingelialt nach F u n k  yerglichen. In 90% geht liolier 
Yitammgehalt mit starker Oberflachenaktiyitiit parallel. In den anderen Fiillen ist 
dic Gh zu hocli im Verhśiltnis zum Vitamingehalt. Diese Extrakte bewirken jedoch 
keinc Permeabilitiitssteigerung des Ultrafilters; es zeigt sich, daB bei ihncn der 
oberfliichenaktiye Anteil kolloid gelost ist. Ausnalimslos bestiitigen diese Ergeb
nisse die Hypothese, wonach die Vitaminwrkg. durch einen molekular dispersen 
oberfliichenaktiven Zustand eharakterisiert ist. (P p l Ug e r s  Arch. d. Physiol. 208. 
732—44. 745—60. 1925. Hamburg.) v. H aiin.

H. B eum er, Uber das Rachitisproblem und die Wirkung ultravxoletter Strahlen 
a u f das Clwlesterin. Nur mit ultrayiolettem Licht bestrahltes Cholesterin besitzt 
antirachit. Eigenscliafteu. Vf. suclite in der Annahme, daB durch die Bestrahlung 
eine andere Substanz entsteht, dic Abnalnne des Cholesterins unter der Bestrahlung 
mittels Digitoninfiillung festzustellen. Es zeigte sich, daB das Cholesterin durch 
Bestrahlung einen merklichen Anteil seiner Digitoninfiillbarkcit einbiifit, also in 
seiner Struktur yeriindert wird; jedoch beliiilt selbst lange bestrahltes Cholesterin 
zum weitaus groBten Teil seiue Digitoninfiillbarkeit. (Miinch. med. Wchschr. 72. 
1585—86. 1925. Konigsberg, Kinderklinik.) HO ckel.

H. H. M. Bow m an und M artin  A. Yee, Yitamin B-Krystalle aus der Mung- 
bohne. Getrocknete u. gemahlene Mungbohnen mit 80% Methylalkohol -f- 2°/0 HCl 
am RiickfluBkuhler 3 mai ausgekoeht. Filtrate unter yermiudcrtein Druck eingeengt, 
bis aller Methylalkohol abdest. Ndd. durch Filtration, Fette, organ. Sauren durch 
A.-Ausschiitteluug entfernt. Lsg. bei sehwefelsaurer Rk. mit Phosphorwolframsiiure 
gefiillt. Nd. mit aceton. Baryt-Lsg. zerlegt, F iltrat naclieinandcr mit H.SO^, Blei- 
acetat, HsS behandelt; Lsg. eingedampft auf 3% der urspriinglichen Rauminengc 
der ycreinigten Extrakte. Es erscheincn nadelformige, farblose Krystalle, die bei 
weitercm Einengen zur briiunlichen Masse zusammenflieBen. Umkrystallisieren aus 
80%ig. A. Krystalle briiunen sich bei Erliitzen auf 245°, schmelzen bei 320n, keine 
Rk. auf Harnsiiure, Aminosauren oder EiweiB. Br-W. erzeugt gelben Nd., Reagens
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von Folin-Macallum Blaufiirbung. Physiolog. antineuritisclier Effekt der Krystalie 
nachweisbar. (Proc. of tlie soc. f. exp. biol. a med. 22. 228—31; Ber. ges. Physiol. 
31. 843. 1925. Ref. W ie l a n d .) O p p e n h e i m e r .

E rn e s t Tso, M n  Yerfaliren zur Darstellung einer von Yitamin A  freien Grund- 
kost. Einw. eines erwiirmten Druckluftstroms auf die Futtermittel in bestimmter 
Auordnung. (Prow af tlie soc. f. exp. biol. a. med. 22. 265—66. Peeking, union 
med. coli.; Ber. ges. Physiol. 31. 842—43. 1925. Ref. W i e l a n d .) O p p e n h e i m e r .

M ontrose T. B urrow s, Untersuchungen zur Ergriindung der biologischen Be- 
deutung der Yitamine. In einer kunstlich zusammengesetzten Kost fiir Ratten kann 
autolysierte Hefe durch eine 2 Tage alte Kultur (Kartoffelbriilie) von Bac. tume- 
faciens oder Bac. campestris bzgl. Vitamin-B ersetzt werden. Aufstellung einer 
Krebshypothese im Zusammenhang mit der genannten Erscheinung. (Proc. of 
the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 241—45. St. Louis, Banard free skin a. Caneer 
hosp.; Ber. ges. Physiol. 31. 842. 1925. Ref. W ie l a n d .) O p p e n h e i m e r .

P h ilip  E g g le to n  und Louis Gross, Mitteilung Uber den Blutzuckerspiegel von 
Ratten, bei kompletter und Yitamin-B-freier Nahrung. Die Zuckerresorption wird 
durch vitaminfreie Diiit nicht beeintriielitigt, der Glykogengehalt der Leber nimmt 
ab. Yitamin B, ais IIefeextrakt gegeben, hebt den Appetit, wiihrend Fleischextrakt 
in dieser Beziehung bei insuffizienter Nahrung yollkommen ohne Einw. bleibt. 
(Biochemical Journ. 19. 633. 1925. London, Univ. Coli. Dep. of Pliarmac.) O p p e n h .

A lfred  Louis B acharach, Mitteilung zur Yitamin-B-freien Diiit von Drummond 
und Watson. Metliodisches fiir biolog. Vitaminverss. (Biochemical Journ. 19. 638 
bis 640. 1925. London NW . Glaxo House.) O p p e n h e i m e r .

Zenon W ierzchow sk i, Yitaminstudien. II. Unterss. iiber den Kolilehydrat- 
u. N-stoffwechsel. bei Avitaminosen. Nach Vf. wiire die Ayitaminose (B-Faktor?) 
ein Komplex von Storungen, der auf herabgesclzter Assimilation resorbierter 
Nahrungsstoffe (spezicll EiweiB) boruht. (Mćm. de l’inst. nat. polon, dćconom. 
rurale a Puławy 5. 15—69. 1924; Ber. ges. Physiol. 31. 841—42. 1925. Ref. 
Kopfic.) O p p e n h e i m e r .

A. B ickel, Zur Physio-Patliologie clcr Ayitaminose. Die Wrkgg. von anorgan. 
Salzen auf den Stoffwechsel werden hervorgehoben, ihr Fehlen wirkt iilmlich wie 
das Fehlen von Vitamincn. Uber dereń Schicksai im Korper ist wenig bekannt, 
doch scheiden die Nicren keine Vitamine aus. — Die patholog. Befunde bei 
Ayitaminose werden geschildert (Atropliie u. Degeneration, ausnahmsweise Ent- 
ziindungcn). Die Ersclieinungen sind mannigfaltig, primare u. sekundiire Wrkgg. 
oft seliwer zu unterscheiden, namentlich bei langdauernder Kranklicit. Die Ver- 
folgung des Gasstoffwecliscls zeigt anfangs einen erliohten Sauerstoffyerbrauch, bei 
fortgcschrittener Erkrankung einen yerminderten, u. infolgedessen Untertemp., ferner 
Gewichtsabnahme auch bei Aufnahme yon calorienreicher Nahrung. Die E r
scheinung des verminderten Sauerstoffverbrauches ist ein primSres Symptom der 
Ayitaminose. Der Stickstoffumsatz ist kompliziert, er wird erst allmahlich negatiy, 
zum ScliluB kann wieder eine kurze Retention eintreten. In den letzten Stadien 
t.ritt Acidosia auf. Der Ammoniak- u. Aminosiiuregehalt des Harns ist gegeniiber 
dem an HanwtofF hocli. Der Stickstoffgehalt des Blutes steigt in den letzten Stadien, 
namentlich der an Aminosiiuren: der Zerfall der Nukleine u. des Protoplasmas
wSclist zuletzt stark. Vorlier findet ein Abbau der Fettsubstanz statt. Die Leber
yerarmt an Glykogen, obwohl solche3 neu gebildet werden kann. Ayitaminose 
bringt einen diabet. Zustand hervor, wic durch Ycrss. mit Insulin gezeigt wird. 
Die Verśinderungen im Fett- u im Kolilehydratstoffwechsel gehen parallel. (Vox 
medica 1. 90—96. 142—50. 1925. Berlin, Patliol. Inst. Univ.) W. A. R o t h .

X. C hahoviteh, ErperhnenteUe Beriberi und Insulin. Das Insulin, welches 
bei der n. Taube nur eine geringe Senkung der Temp. heryorruft, yerstfirkt bei
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beriberikranken Tauben die yorhandenen Krankheitssymptomo, ruft neue neryose 
Symptome hervor u. erniedrigt die Tenjp. in Maximum der Wrkg. um 3 Grad. 
Die Ersclieinungen yerscbwinden nach einiger Zeit. (C. r. soc. de biologie 9 3 . 
652—55. 1925. Belgrad, Physiol. Inst.) M e i e r .

H. W . B a inbridge, Die herabgesetzte Empfindliclikeil vnn mit kolilehydratfreier 
fettrciclicr Nahrung gefiitterten Mausenmund Ratten gegeniiber Insulin. Bei kohle- 
hydratfreier fettreiclier Nahrung zeigen nur 13.7°/0 der mit einer bestimmten Dosis 
Insulin gespritztcn Tiere Symptome, wiilirend bei dersclben Dosis 75% der Tiere, 
die ausscblieBlich mit Kohlehydrat ernahrt waren, Symptome zeigten. Der Gehalt 
der Nahrung an Vitamin A ist dabei olme EinfluB. (Journ. of Physiol. 6 0 .  293 
bis 300. 1925. Wellkome Phys. Res. Lab.) M e i e r .

R u d o lf E h ren b erg , Uber tryptisclie Verdauxmg bei sehtoacher Enzymkonzentration.
III. (II. vgl. Biochem. Ztschr. 15 3 . 362; C. 1 9 2 5 . I. 1883.) Beim Altem von 
Pankreashgg. wurde. dereń trypt. Kraft in yersohiedener Weise yeriindert. Z. B. 
verbesserte sich die Wrkg. auf Casein, wiilirend die Wrkg. auf Wittepepton schlechter 
wurde. — In durch Zentrifugiereu mit substrathaltiger Lsg. erhaltenen Ausziigen 
ist die W irksamkeit des Enzyms gesteigert. — Bei Einw. verschiedener Enzym- 
mengen auf Casein unter gleichzcitiger Entfernung der Spaltprodd. mittels Dialyse 
zeigte es sich, daB dic Menge der einzelnen Spaltprodd. mit der Enzymkonz. wechselte. 
Verschiedene Enzymkonzz. bedingen also nicht lediglich eine zeitliche Auderung 
der Abbaugeschwindigkeit, sondern es findet auch ein qualitativ yerschiedener 
Yerlauf des Abbaues statt. Dementsprecliend ergab auch die Analyse der Bau- 
steine am Anfang des Vers. u. nach liingerer Hydrolyse eine Yerschiedenheit. 
(Biochem. Ztschr. 161. 348—60. 1925. Gottingen, physiol. Inst.) I I e s s e .

W. J. D akin  und C atherine M. G. D akin , Das Sauerstoffbediirfnis von einigen 
Wasserlieren und ihr Verhalten zur Nahrungsąuclle. Zusatz von Glycerin oder 
Asparagin zum W asser, in denen Fische ohne sonstiges Futter gehaltcn • werden, 
macht keinen Unterschied fiir die Lebensdauer der Tiere, ebensowenig ein Melir- 
vcrbrauch an Os. — Prinzipielle Erorterungen iiber Erniilirung u. Stoffwechsel von 
Wasserticren. (Brit. journ. of exp. biol. 2 . 293—322. 1925. Ber. ges. Physiol. 31. 
825—26. 1925. Ref. C o r i .) O p p e n h e i m e r .

Jam es W . S h e rr il l ,  Stofficecliselbcobachtungen an Geistcskranken. Bei ver- 
sebiedenen Geisteskranken (Dem. praecox, Epilepsie, Man.-Depr. Irresein, Imbecilli- 
tiit, u. a.) wurde der Gehalt an Cl, Zucker u. Ilarnstoff im Blut u. Urin, die Zucker- 
toleranz u. die Veriinderung dieser GroBen bei salzfreier Nahrung u. vollkommeuem 
Ilungern untersucht. Es konnten im wesentlichen keine Abweichungen von den 
Befunden bei geistig gesuDden Patienten festgestellt werden. (Journ. Metabol. Res. 5. 
129—43. 1925. Morristown, Psycbiatr. Instit.) J I e i e r .

P ię tro  O ttonello , Stickstoffstoffwechsel und Trockemnilch. Der N-Stoffwechscl 
des mit Trockenmilch erniihrten Siiuglings untersebeidet sich nicht wesentlich yon 
dem des Brustkindes. (Rassegna Clin. Terap. e Scienze afF. 24. 231—35. 1925. 
Sassari, Kinderklinik.) H O c k e l .

Inosuke  N o g ach i, I. Untersucliungen iiber den Mincralsto/Twechsel. Die Art 
der Serumgcwinnung ist fiir die Best. seines Ca- u. iYa-gehalts gleicligultig. Fur 
die JiT-Best. sind nur frische Sera, d. h. solehe, die moglichst kurz iiber Blut
korperchen standen, zu benutzen, da liingeres Stehen die K-W erte erholit. Der 
K-W ert steigt nach KCl-Zufuhr. Bei der Aouasuj-oi-Diurese sinkt der K-Gehalt 
der Odem-Fl., wiilirend er im Serum ansteigt.

II. Untersucliungen iiber den Mincralstoffwechsel bei Nierenbranken. Bei Nieren- 
kranken lagen die Ca-Werte des Blutes in n. Grenzen. Der Na-Gehalt war mit- 
unter auffallend niedrig. Die K-Werte zeigten Schwankungen, die jedocli nicht mit 
der Erkraukung oder ihrer Scliwere in Zusanimenliang gebraclit werden konnten.
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Bei cntnicrten Hunden wurden sehr holu: Zahlen fiir K gefuuden. (Areli. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 1 0 8 . 64—72. 73—77. 1925. Wiirzburg, Med. Klin.) O p p e n i i .

W illia m  Godden und A lfred  D. H usband, Einige Bctrachtungen iiber den 
Mineralsto/fwechel von Meierei-Tieren. Ubersichfsrefcrat, besonders die Bedeutung 
der Salze fiir den waclisenden Organismua beriicksichtigend. (Chcmistry and Ind. 
44. 671—74. 1925. Aberdeen, Rowett Research Inst.) O p p e n h e i m e r .

Jo h n  Boyd Orr, H u g h  E d w ard  M agee und Jo h n  M c A sk ill H enderson, 
Der Effelct des ultrayioletten IAelits a u f den Mineralstoffweclisel des milchgebenden 
Tieres. Vorl. Mitt. Bei Bestrahlung yermindert sich der Ca-Yerlust lactierender 
Ziegen u. zwar in der Hauptsache auf Konto der mit den Faeccs ausgeschiedenen 
Ca-Menge. Es ist deshalb anzunehmen, daB die Resorptionsyerhiiitnisse gebessert 
werden. (Biochemical Journ. 19. 569—72. 1925. Aberdeen, Rowett Research. 
InstiU O p p e n h e i m e r .

E ran cis  C harles K elly , Der Einflufl kleiner Mengen von Kaliumjodid a u f die 
SticJcstoff-Phosphor- und Calciumassimilation beim waclisenden Sehwein. Zusatz kleiner 
Mengen (0,5—0,004 g, oder 0,025% der Nahruug) yon K J yerursacht eine ge- 
steigerte Assimilation u. Retention von N u. P  beim jungen Scliwein. Die Wrkg. 
auf dem Ca-Stoffwechsel ist wreniger ausgepragt. (Bioehem. Journ. 19 . 559—68. 
1925. Aberdeen, Rowett Research Inst.) O p p e n h e i m e r .

L anrence G. W esson, i)ber eine mSgliehe Bezieliung von Arachidonsaure zu 
gcsdttigten Fettsduren im Fettsdurcstoffwechscl. Die friihere Methode zur Isolierung 
der Arachidonsaure in Form ihres Octobromids (ygl. Journ. Biol. Chem. 6 0 .  183; 
C. 1 9 2 4 . II. 995) wird folgendermaBen geEindert: 50—100 g maceriertes Gewebe 
werden in der Kiilte 24 Stdn. mit 95%ig. A. in 3 Portionen entwassert, dann 6 Mai 
mit A, extrahiert, die yereinigten alkoh. u. ath. Extrakte mit dem gleichen Vol. 
%-gesatt. NaCl-Lsg., die fiir 1 1 20 ccm 10%ig. HCl cnthalt, yerd., die wss. Scliicht 
gut mit A . extrahiert. Die gewaschenen ath. Ausziige werden unter yermindertem 
Druck auf ein kleines Vol., dann in gcwogenem Kolben bis zur Trocknc dest., der 
Ruekstand naeh W agung in absol. A. gel. u. mit Br-Dampf, der mittels COa-Stromes 
auf dic Oberflache geleitet wird, unter Eiskuhlung bis zu tiefroter Farbung be- 
handelt. Naeh 2-tagigem Stehen an kiihlem Orte wird der Nd. in gewogenem 
Zcntrifugenrohrchen zentrifugiert, mit A. u. A. gewaschcn u. iiber Nacht mit konz. 
HCl bei 40° digeriert, dann mit W., A. u. A. gewaschcn u. bei 100° bis zu kon
stantom Gewicht gctrocknet. Man erhalt so das Gewieht der Octobromarichidin- 
Baure, durch Multiplikation mit 0,3225 daraus das Gewicht der urspriinglich ,vor- 
handencn Arachidonsaure u. durch Vergleich mit der ersten W agung das „Ver- 
haltuis“ der Arachidonsaure zu den gesamten in A. 1. Substanzen.

Mit llilfe dieses Yerf. wrurdo eine betrachtliclie Zunahme des Arachidonsatire- 
gehaltes bei Ratten in Perioden yon akt. Fettstoffsycchsel, aber wahrscheinlich unter- 
normalem GlucosestofTwechsel festgestellt. Die Zunahme iiuBert sich yerhaltnis- 
maBig am starksten in der Leber. Bei Ratten, die langere Zeit mit einer yon Fett 
u. uberhaupt in A. 1. Stoffen freien Kost ernahrt wurden u. bei solchen, dic in- 
folge von Vitamin A-armer Ernahrung in schwerem Unterernahrungszustande waren, 
fand sich keine weacntliehc Anderung des Arachidonsauregehaltes. Arachidon
saure wurde ferner in allen untersuchten Geweben des Hundes gefunden, u. es 
wird yermutet, daB sie ein Zwischenprod. im StofFwechsel wenigstens eines Teiles 
der Fettsauren mit < ]20  C-Atomen sei. (Journ. Biol. Chem. 6 5 . 235—50. 1925. 
Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Uniy.) S p i e g e l .

W . Cram er und R. J . Ludford , Cellulare Veranderungen im Dann bei der 
Fettresorption. Mkr. Veranderungen iu dem Golgischen App. der Darmepithelien 
bei der Fettresorption scheinen darauf hinzudeuten, daB diese App. der Ort fiir
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dic Resynthese der ais Glycerin u. Fettsaure in die Zelle aufgenommenen Fette sind. 
(Journ. of Physiol. 60. 342—46. 1925. Lab. of the Imp. Cancer Res. Fond.) M e i e r .

P. G yorgy, Uber den autolytischcn Abbau organischer Phosphorverbindungen in 
Geweben. Beitrag zur Bcdeutung der organischen Phosphorvcrbindungen. Die Ab- 
spaltung von anorgan. P  aus organ. P-Verbb. ist im Blut an die Wrkg. von 
Phosphatascn gebunden. Erhitzen auf 80° u. Zusatz von Fermentgiften (NaF, 
Oxalat) hemmen die Phospliatspaltung. Hamolyse durch Ilypotonie oder Saponin 
verringert nach anfiinglicher Forderung den Zerfall. Im Blut u. im Gewebsbrei 
von Leber, Niere, Gehirn u. Ilerzmuskel ist dic Autolyse im Bcrcich pu  =  6,0 bis 
7,9 am gróCten, ohne daB ein ausgcsprochcnes Maximum yorliegt. K ‘, Lactat' in 
geringer Konz. erhohen, Ca", Lactat' in stiirkerer Konz. vermindern den Abbau. — 
Yf. erortert Beziehungen zwischen den P-lialtigen Substanzen des Muskelgewebes 
u. der anderen Organe; er yermutet u. a., daB die bei der Nervenreizuug in Frei- 
heit gesetzten Phosphate die Ca-Ionisation beeinfltissen, ferner, daB zumindest ein 
Teil der Harnphosphate in den Nierenzellen abgespalten wird. (Biochcm. Ztschr. 
161. 157—77. 1925. Heidelberg, Kinderklin.) L o h m a n n .

M. F rh r . v. F a lkenkausen  und B. B oehm , Uber die Moglichkcit von Leber- 
funktionspriifungen mit Aminosauren. W ahrend die Bcdeutung der Leber bei der 
Ilarnstoffbildung aus Ammoniak ais erwiesen gilt, erfolgt der DesamidierungsprozcB 
ohne wcscntliche Beteiligung der Leber, so daB dic Moglichkcit einer Leberfunktions- 
priifung mit Aminosauren abgelehnt werden muB. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1571. 
1925. Brcslau, mediziu. Klinik.) I IO c k e l .

W . H. Cham bers und H. J. D euel, Ticńsche Calorimetrie. 30. Der Stoff- 
wechsel des Glycerins i/n Phlorhizin-Diabctes. Im phlorhizindiabetischen Hund wird 
eine bestimmte Menge cingefuhrten Glycerins praktiscli so gut wie vollkommen in 
Glucose ubergefuhrt. Die Verminderung des respirator. Quoticnten entspricht auch 
der Oxydation von 2 Atomen II, wie sie bei Rk.: Glycerin — ->• '/2 Glucosc frei 
werden. (Journ. Biol. Chem. 65. 21—29. 1925. New York, Cornell Uniy. Depart. 
of Phys.) O p p e n h e i m e r .

H. Z w aardem aker und T. P. F een s tra , Kathodenstrahlen ais Kaliumersatz. 
Die Verss. zeigen, daB unter geeigneten Bedingungen, auch Kathodenstrahlen im 
Standc sind einem durch iv-En(ziehung zur Rulie gekommenen Ilerzen die ver- 
scliwundenen automat. Bcwcgungen zuriickzugeben. Man hat demnach neben den 
Mesotliorium- u. Ra-Strahlcn auch Kathodenstrahlen ais p h y s io lo g . A g e n s  zu 
setzen. Dic A rt der Wiederbelebung war durch das Organ u. nicht durch die Reiz- 
wrkg. best. Wieviel von der Strahlung den nodus atriyentricularis crreicht, laBt 
sich yorlaufig nicht sagen. (Koninkl. Akad. van Wetcnsch. Amsterdam, Wisk. en 
Natk. Afd. 34. 573—78. 1925.) K. W o l f .

Carl Bachem , Sammelreferat aus dem Gcbietc der Pharmakologie (April bis 
Juni 1925). (Vgl. Zentralblatt f. inn. !Med. 46. 481; C. 1925. II. 579.) (Zentral- 
blatt f. inn. Med. 46. 789—804. 817—30. 1925. Bonn.) S p i e g e l .

M ichael Bózsa, Einteilung der Salze nach ihrem Jodgelialt und das Jodiemngs- 
verfahren zur Bekdmpfung des liropfes. Vf. erortert den .7-G eh alt des Salzes, den 
Zusammenhang des Auftretens des Kropfes mit dem J-Mangcl, die Zunahme des 
Kropfes in Budapest u. Ungarn durch Anderung der Ernahrung in der Naclikriegs- 
zcit u. fordert fiir Ostcrreich obligator. Jodzusatz zum Spcise- u. Vielisalz u. dic 
Bcgiinstigung der Seefischcinfuhr. (Kali 19. 313—15. 1925. Graz [Steiermark].) Ja .

F ra n k  P. U n d e rh ill und G eorge T. P aek , Das pharmakologische Vei-lialten 
der Apfelsaure und ihre>• Salze. Apfelsaure Salze wirken in hoheren Dosen z. T. 
ais Cathartica. Die Peristaltik des Katzendarms wurde von geringen Mengen Na- 
Malat (I) erholit, yon groBeren (0,1%) herabgesetzt. Ascaris mvstax wird in I-Lsgg.
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stark gereizt. — Bei subciitaner Einfuhtung von I  ist dic todliclic Do3is fiir Rattcń
3 g/kg Tier, fiir Kaninchen 1,5 g; die Verglcichszahlen fiir Na-Tartrat sind 3,5 g 
bezw. 1 g. Bei I  lag ais Todesursaclie nieht Nephritis vor; der Organismus scheint 
die Malate mehr oder weniger vollstiindig yerbrennen zu konnen. (Journ. Pharm- 
and Exp. Thcrapeutics 25. 467—85. 1925. New Haven [Conn.], Yale Univ.) LoitM.

P. J. H an z lik  un$ N. E. P resho, Die Salicylatc XV. XVI. Das Freiwerden von 
Salicylsaure aus Salicyl-salicylat und dessen Ausscheidmig. Verss. in vitro u. am 
Menschen mit „Salysal“ (friiher Diplosal) dem Salicylsiiureester der Salicylsaure. 
Eine Zers. in yitro geht in gepufterten Lsgg. nur sehr langsam vor sich. Damit 
stehl’ in Zusaintnenhang dic bessere Bekommlichkeit von Seiten des Magens. Etwa 
63% der gesamten Einnahme des Salicylsiiuremolekuls erschcint im Harn, 10% 
davon (d. h. 6%, im Mittel, der eingenommenen Menge) erscheinen ais Ester wieder, 
die restlichen 90% sind salicylsaure Salze.

XVI. Das Freiwerden von Salicylsaure aus Methylsalicylat und dessen Aus- 
scheidung-, mit einer Bemerlcung iiber die unregelmd/iige Giftigkeit des Esłers bei 
Menschen. Die Zers. des Methylcstcrs in vitro geht ebenfalls sehr langsam yor 
sich. Galie u. Pankreassaft hemmt die Zers., wenigstens cinc bestimmte Zeit. In den 
aufgefuhrtcn Verss. kam es im Mittel zu einer Gesamtausscheidung vou 50,8% der 
eingenommenen Salicylsaure, davon waren nur 0,21%; im Mittel, Methylsalicylat. 
Die wechselnde Giftigkeit (widersprechende Literaturangaben) ist auf eine relatiy 
langsame u. unregelmiiBige Resorption des Esters zuruckzufuhren. (Journ. Pharm. 
and Exp. Therapeutics 26. 61—80. 1925. Francisco, Dep. of Pharmacol.) O p p ENH.

jNT. Okunew, Studien iiber parenterale Resoi-ption. III. Mitt. Versuche der Be- 
einflussung der inlraperitonealen Resorption von Trypanblau. (II. ygl. Biochem. 
Ztschr. 1 4 9 . 534: Q. 1 9 2 4 . II. 1822.) Die intraperitoneale Resorption (Kaninchen) 
yon Trypanblau wird bei Anwendung hyperton. Farbstofflsgg. beeintraclitigt, bei 
Anderung der [H‘] nach der alkal. oder sauren Seite beschleunigt. Von den re- 
sorptiohshemmenden Verbb. yerzogern die Resorption Adrenalin u. A . , wiihrend 
Campherol beschleunigend wirkt u. Oliyenol ohne EinfluB bleibt. Zusatz yon Salzen, 
Sauren u. Alkalien zur Farbstofflsg. yerringert demgegeniiber die Diffusion yon 
Ti-ypanblau in festc Gallerte; die ubrigen Verbb. sind hier ohne Wrkg. — Der 
Beeinflussung der Resorption liegt zum Teil eine Anderung der physikal.-cliem. 
Eigenschaften der Farbstofflsg. (Koagulation), zum Teil eine Wrkg. auf das Peri- 
toneum selbst zugrunde. (Biochem. Ztschr. 161. 1—8. 1925. Leningrad, Militiir- 
Medizin. Akad.) L o iim a n n .

F ritz  S ohneller, Uber die Wirkungsweisc und den Angriffspunkt des Novocains 
am Diinndann. Novocain setzt den Tonus der Darmmuskulatur herab. Auf Grund 
der Erscheinungen bei yorangehender Behandlung der Praparate mit Physostigmin, 
Cholin u. BaCl,2 wird die Stiitte der Wirksamkeit in die „rezeptiye Substanz“ der 
Darmmuskulatur yerlcgt. (Arch. f. exp. Patliol. u. Pharmak. 1 0 8 . 78—95. 1925. 
Breslau, Med. Klin.) O p p e n h e im e r .

R o b ert A. H a tch er und D avid  Davis, Die Ausscheidmig des Morphins in den 
Magcn. Die auf A l t  (1889) zurtickgehende Annahme, daB Morphin in betnicht- 
lichen Mengen in den Magcn ausgeschieden werde, konnte bei krit. Betrachtung 
u. entsprechenden Verss. nieht bcstiitigt werden. Der therapeut. Eingriff der Magen- 
spiilung bei Morphinyergiftung ist daher sehr fragwurdig. (Journ. Pharm. and Exp. 
Therapeutics 2 6 . 49^-60. 1925. New York, Dep. of Pharmacol. C o r n e l l  Univ.) O p p .

Ju liu s  Schm idt, Uber Sehlafmittel. Besprochen wird die Wrkg. yon Chloral- 
hydrat, Ncuronal, Sulfonal, von Uretlianen, Veronal, Volimtal usw. (Siiddtsch. 
Apoth.-^tg. 65. Sonder-Nr. 54—58. 1925. Stuttgart.) D i e t z e .

R. W im m er und J. S chw arzbrod, Cibalgin, ein injizierbares Ilypno-Sedatwum. 
Cibalgin (hergestellt von der Gesellschaft fiir chem. Industrie, Basel) ist eine in 
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Tabletten-, Tropfćn- u. Injektionsform yerwendbare Kombination yon Dimopyran, 
Dial, Urethan u. MonoSthylharnstoff. Sein Hauptvorzug liegt iu der Injizierbarkeit, 
seine ubrigen Vortcile iihnlichen Gemischen gcgeniiber in dem Felilen nenuens- 
werter Nachwirkungen. (Wien. klin. Wchschr. 3 8 . 1038—39. 1925. Wien, allgem. 
Krankenhaus.) HOCKEL.

J . Chassar M oir, Yergleich der narkotischen Wirkungen der zioei Ilyoscine (Skopol
aminę). Klin. Beobacbtungen sprcehen dafiir, daB alloin 1-Hyoscin die psych. 
Funktionen depressiy beeinflnBt, wiihrend die d-Form  in dieser Hinsicht uu- 
wirksam ist. (Brit. Medical Journal 1 9 2 5 . II. 514—15. 1925. Edinburgli, Pharmakolog. 
Labor.) IIOCKEL.

Oskar W iedhopf, Experimentelle TJntersuclmngen und klinische Erfahrungen 
mit Tutokain und mit Dolantin. einem neuen Lokalandsthetikum. Dolantin (Hochst) 
ist im Quaddelvers. u. bei ausgiebiger Erprobung bei allen Methoden der ortlichen 
Betaubung dem Tutokain gleichwertfg. Es ist ebenso wie das Tutokain doppelt so 
wirksam wie das Novokain. Vor dem Tutokain liat es das Fehlen der Hyperiimie 
u. das Ausblciben des Injektionsschmcrzes yoraus. (Munch. med. Wchschr. 72. 
1597—98. 1925. Marburg, Chirurg. Klinik.) IIOCKHL.

J. A. van  D ongen, Klinische und pharmakologischc Untersuchungen iiber Dis- 
tnenol, ein neues Mittel gegen Dystncnorrhoe. DasDismenol (P h a rm a c ie  C e n tra le  
in Genf) ist ein Gemengc von p-Sulfamidobenzoesaure, IICOO- C0H ,• SO,, -N IL , mit 
Pyramidon. Bei prakt. Yerss. fand Vf. das Mittel in 45°/0 der behandelten Fiille 
un wirksam, in 19,5% von miiBiger, in 35,5 % von guter Wrkg. (insgesamt 31 Fiille). 
Da man bei Dysmenorrhoe auch mit psych. Einfliissen u. spontanen Anderungen zu 
rechnen liat, steht Vi'.. auch den guten Wrkgg.-skept. gcgeniiber u. urteilt, daB 
Dismenol nicht besser wirkt ais Anfipyretika, Sedativa u. einige Alkaloide, den 
stiirkeren narkot. Mitteln an schmerzstillender Wrkg. erheblich naclisteht. An der 
uberlebendcn Gebiirmuttcr der Katze zeigte p-Sulfamidobenzoesiiure immerhin in 
Konz. von 1 : 2000 (einmal auch bei 1 : 5000) deutlich spasmolyt. Wrkg. (Nederl. 
Tijdsclir. Geneeskunde 6 9 . II. 1520—25. 1925. Amsterdam, Univ.) SPllCGEL.

L eopold B u ria n , „Coramin“ ein campherdhnlich wirkendes Analepticum. Cora- 
miu (Gesellschaft fiir chem. Industrie, Basel) ist ciu Pyridin-^-Carbonsiiurediiithyl- 
amid. Es wird an Hand von Krankengeschichten iiber gute analeptische Wirk- 
samkeit ohne unangenelime Nebeuerschcinungen berichtct. (Wicu. klin. Wchschr. 
38. 1064—66. 1925. Wien, II. med. Abteilung des Rudolfspitals.) H O ckel.

H. H em m erling , Klinische Erfahrungen mit dcm neuen Analepticum „Cardiazol 
Cardiazol ist ein Peutamethylentetrazol, dessen Wrkg. in pharmakolog. wie iu klin. 
Hinsicht im Prinzip der des Camphers iihnelt. Innerlialb halbjithriger klin. Prufung 
konnten gute llesultate yerzeichnet wurden. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1618—19. 
1925. Dusseldorf, Medizinische Akademie.) HOCKEL.

K. W erth e im er, Erfahrungen m it Argocarbon. Vegetabilische Kohle mit Silber 
iiberzogen bindet im Darm adsorptiy die Toxine u. wirkt durch das Metallion 
antibakteriell. Mit Argocarbon (Heyden), auf diesem Prinzip aufgebaut, konnten 
in yerschiedeuen Fiillen Erfolge crzielt werden. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1574 
bis 1575. 1925. Wien.) HtlCKEL.

0. Dahm en, Embial, ein neues Wismutprdparat. Embial (Merck) ist ein lioch- 
prozentiges, in 01 gelostes Wismutpraparat. Es wird an Hand einiger Falle iiber 
gute Erfolge berichtet. (Miinch. med Wchschr. 7 2 . 1548—49. 1925. Hamburg, 
Hautklinik.) IIO ckel.

S. lo e w e  und G ertrud  F a u re , Zur Prufung der Abfiihrmittel an der weificn 
Haus. Es wird eine Methode beschrieben, die gestattet, die Wrkg. der Abfiilir- 
mittel an der weiBen Maus zu priifen u. daraus eine biolog. Wertbest. abzuleiten.
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Angabcn uber dic n. Wanderungsgeschwindigkeit der Iugesta bei der-Maus, uber 
Wirkungsweise, Wirkungsstiirke, totliche Dosen vou MgSOt, Folia Sennae, Oleum 
ricini, Estract. Colocynthidis u. Kalomel. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pbarmak. 1 0 7 . 
271—86. 1925. Dorpat, pharmak. Inst.) O p p e n h e i m e r .

B re ith a u p t, Zur Wirksamkeit der Gallenseiure. Vf. erzielte mit Dcgalol eine 
abfiihrende Wrkg. Es wird angenommen, daB die Gallensiiuren die Peristaltik des 
Darmes anregen. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1529. 1925.) H O c k e l .

B ern h a rd  B a ttn e r, Uber dic Bedeułung des Salvarsans ais Abschlufi der 
Malariabehandlung der progressiven Paralyse. Die Frage, ob die Salyarsannacli- 
behandlung der durch Malariainfektion beliandelten Falle von progressiver Paralyse 
zweckmiiBig ist, wird bejaht. Dosierungsfragen. (Klin. Wchschr. 4. 1771—74. 1925. 
Wien, Klin. f. Psych. u. Neurol.) O p p e n h e i m e r .

C. H. M yers und H. B. C orbitt, Retention und Aussclieidung v m  Silber mit 
spezieller Beriicksichtigung des Silbersalvarsans und der Silbertherapie. (Vgl. Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  943; C. 1 9 2 5 . II. 1192.) In gewissen Zeitabstiindcn werden die Tiere, 
denen Silbersaluarsan, Argyrol u. „Cargento&“ intrayenos eingespritzt worden war, 
yerascht u. Ag bestimmt. Nach 7 Tagen sind 90% Ag ausgeseliieden. (Amerie. 
Journ. of syphilis. 8. 704—25. 1924; Brooklyn, Research dep. H. A. M e t z  laborat. 
Ber. ges. Physiol. 31. 877—78. 1925. Ref. S c h Ob e l .) Op p e n h e i m e r .

I. K ritachew sky  und W. Aw tonom ow , Uber die entgiftende Wirkung von 
Glykosc a u f die Saharsanprdparatc und den Mechanismus dieses Phanomcns. 
Glykose neutralisiert die tox. Eigenschaften der Salvarsanpraparate in vivo u. in 
vitro. Eine alkalisclie Salyarsanlsg. yerliert in Ggw. von geniigenden Mengen 
Glykose in yitro ihre physiko-chem. AktiyitJit. In vivo wird eine scliutzende Wrkg. 
der Glykose auf die Kolloide des Organismus, dereń normale physiko-clicm. Be- 
schaffenheit durch akt. Agenzien wie die Śalyarbanpr&parate es sind, bedrolit wird, 
angenommen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 1 1 9 . 339—43. 1925. Moskau, Medizin. 
Hoehsehule.) IIOCKEL.

H. L am prech t, Uber Luesbehandlung mit Diphasol. Diphasol (Quecksilber- 
priiparat der Chemosan A.-G. Wien) unterscheidet sich von den sonst gebriiuch- 
lichen Quecksilberpriiparaten yor allem darin, daB es in ca. 40% der Falle Fieber 
erzeugt, welches ais unspezif. Reizwrkg. aufzufassen ist. Die Ilesultate sind um so 
gunstiger je ofter u. je hoher die Patientcn fiebern. Eine ernstere Scliiidiguug des 
Organismus wurde nie bcobachtet. (Wien. med. Wchschr. 7 5 . 2062—66. 1925. 
Wien, Rudolfspital.) H O ckel.

C. L ev ad iti, Die therapeutisclien Eigenschaften des Stouarsols. (Aceltjlamino- 
phenylarsenige Siiure, „190“. Die Anwendung des Praparats ist indiziert bei Spiro- 
chatenerkrankungen, der Amoebendysenterie, der intestinalen Lambliose, der Malaria. 
Die Application gcschieht per os. (Lancet 2 0 9 .  593—95. 1925. Paris, Pasteursches 
Institut.) H O c k e l .

H erm ann  K unz-K rause, JEin Irrtum  in der pharmakologischen Wismutliteratur. 
(Vgl. Pharm. Zentfalhalle 66. 97; C. 1 9 2 5 . I. 1623.) Der von M e s z n e h  beschriebene 
Irrtum wird weiter behandelt. (Pharm. Zentrallialle 66. 597—99. 1925. Dresden.) Dl.

F r i tz  M ras, Weitere Erfahrungen m it der intravenosen Wismutbehandlung. 
(Vgl. Wien. klin. Wchschr. 3 8 . 841; C. 1 9 2 5 . I. 1468). Neue gunstige Ergebnisse 
der intravenosen Wismutbehandlung der Lues mit dem Priiparat „Bi 5“, welches ais 
„Pallieid“ in den Handel gelangt. Die Gesamtdosis des intrayenos applizierten 
Wismuts nahert sich bereits den bei den intramuskuliiren Bi-Kuren iiblichen Bi- 
Mengen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 1 4 9 . 292—96. 1925. W ien, Heilanstalt 
Klosterneuburg.) HOCKEL.

L. S iro ta, Uber die Behandlung der akuten Gonorrhoe mittelst intravenoser 
Einspritzungen von Urotropin, nebst experimentellen Untersuchungen uber die Wirkung
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des Urótropins a u f Gonokokken. Vf. bcrichtet iiber gute Erfolge der Behandlung 
akuteę Gonorrlioe durch intrayenose Einspritzuug eiucr 40°/0ig. Urotropinlsg. kornbi- 
niert mit lokaleu Kaliumpermanganatspiilungen. Eiue 40%ig. Urotropinlsg. erwies 
sich auch in wenigen Tropfen fiir Gonokokken im Konjunktiyalsack yon ICaninchen 
u. Meerschweinchen sehr baktericid. (Arch. f. Dcrmat. u. Syphilis 1 4 9 . 359—62. 
1925. Schitomir (Ukrainę), I. Arbeiterpoliklinik.) IIOCKEL.

A. A. Jam es, N. B. L aughton  und A. B ruce M acallum , Noiiz iiber die 
Trennung des blułdrucksenkenden Prinzips vom Lebergewebe. Die aus wss. Leber- 
extrakt gewinnbare blutdrucksenkende Substanz findet sich in der abiureten- Fraktion. 
Sie wird durch Phosphorwolframsfiure aus wss. Lsg. niedergeschlagen, u. kann durch 
Extraktionen mit Athcr weiter gereinigt werden. Die in den Ather ubergeliende 
Substanz setzt den arteriellen Blutdruck stark herab u. liiilt ihn fiir liingcre Zeit 
auf unternormaler Hohe. (Science 6 2 . 181.1925. Uniyersity of Western Ontario.) M e i e r .

A rth u r D. H irsch fe ld er und C harles C ervenka, Die Wir/mngen von Chinidyn 
a u f Erregbarkeit und Leiłfahiglccił des Vorhofs vom Schildlcrotcnhcrzcn. Die Erregbar- 
keit des Hcrzens wird durch Chinidin herabgesetzt, die Leitfiihigkcit wird wenig 
beeinfluBt. Diskussion der therapeut. Wrkg. bei Vorhofflimmern u. der Theorien, 
die liieruber bcstelien. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2 6 . 19—25. 1925. 
Minnesota, Dcpart. of Pharmacol.) O p p e n h e i m e r .

H. C. Y ogel, Erfahrungen mit Ozaenasan bei der Behandlung von Ozaena. 
Ozaenasan (B e h r in g ) stellt ein Diphtherie-Toxin-Antitoxingemisch dar. Anwendung 
erfolgt in subkutaner Impfung; es wird iiber gute therapeutische Erfolge bcrichtet. 
(Klin. Wchschr. 4. 1819—21. 1925.) I I u c k e l .

F ritz  K och, Uber die Sanocrysinbehandlung -der Tuberkulose nach Mollgaard. 
Yorl. Mitt. Die Anwendung von Sanocrysin ist nur in stationiirer Behandlung an- 
giingig; eine Verschlechterung wurde bei keinem Falle beobaclitet, iiber thera
peutische Erfolge kann bis jetzt noch nicht berichtet werden. (Zentralblatt f. inn. 
SIcd. 46. 861—69. 1925. Halle, Mcdizin. Klinik.) I IO c k e l .

B arto lom eo M archisio , Die Sehwefelthermen und das Insulin bei der Diabetes- 
therapie. Es sollen durch SchwefelwSsser Heilerfolge beim Diabetes erzielt werden. 
Vf. ist der Ansicht, daB die therapeut. Wrkg. des Insulins auf seinen S-Gehalt 
zuriickzufuhren ist. (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 24. 226 — 30. 1925. 
Bad Valdieri.) I IO c k e l .

E ric h  H esse, Yersuche zur Therapie der Quecksilbervergiftung. Durch Hg- 
Yergiftung wird die Funktion der Nebennieren u. der Ilypophyse, nicht dagegen 
die der Scliilddriise, wenigstens nicht eindeutig, beeintrachtigt. Ais Antidot wurden 
in Kaninchenyerss. Tannin, Tierlcohle, Ag-ICohle, Ile fe , Na-Phospliit, Na-IIypo- 
pliosphit, Thioharnstoff, Na-Hyposulfit gepriift. Mit Ausnahme der letzten Substanz 
erwiesen sich alle ais wirkungslos, eine geringe Wrkg. war mit Na-Phospliit zu 
bemerken. Ferner wurde yersuclit das resorbierte Hg unschiidlich zu maclien durch 
parenterale Applikation von tnilchsaurem Ca, 0,9% NaCl (bis zu 60 ccm bei Kaninchen, 
150 ccm bei Hunden) Papauerin N aJ , NaIICO.K, Na.2IlPOt , llefe (subcutan), 
kolloidalem S, kolloidalem Fe, Na-IIyposulfit, Formaldehydsulfoxylat (Rongalit). Die 
Entgiftungsergebnisse waren bei allen Korpern unbefriedigend. Ein SchluBabschnitt 
beliandelt die pharmakolog. Wrkg. von Na-IIyposulfit auf den ganzen Organismus 
(fast ungiftig!) u. isolierte Organc. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 7 . 43—68. 
1925. Breslau, pharmakol. Inst.) OPPENHEIMER.

Bessie M. D avidson, Toxikologische Untersuchungen. III.—VI. Mitt. III. Die 
Wirkung von Athylen. Im Vergleich mit Acetylen (ygl. II. M itt Journ. Pharm. and 
Exp. Therapeutics 2 5 . 119; C. 1 9 2 5 . II. 413) ist Athylen ein schwachcrcs Narko- 
tikum, aber angenclimer zu nehmen. — IV. Die Wirkung von Propylen. Propylen
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wirkt stiirker ais Acetylen u. Athylen u. kann vor allem mit einem UberschuB von
0 2 gegeben werden, damit u- durch die geringen Nebenwrkgg. liat es Aussicht, 
ein brauchbares Narkotikum fur prakt. Zweckc zu werden. — V. Dic Wirkung von 
Athylchlorid. VI. Die Wirkung von Methylather. Um das Ergebnis der in den 
yorangehenden Mitteilungen gepruften Kohlenwasserstoffe mit einem chlorhaltigen 
Prod. u. einem Ather yergleichen zu konnen, wurden die Verss., die sich yer
schiedener psychischer u. moto.rischer Testpriifungen bedienten, auf die beiden 
Stoffe ausgedehnt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapcutics 2 6 . 27—32. 33—36. 37—42. 
43—48. 1925. Aberdeen, Pharmac. Lab.) O p p e n h e i m e r .

H ild re d  Ć arlill, E in  Fali von Luminahergiftung. Klinische Besclireibung 
eines Falies von Luminalyergiftung mit psychischen Symptomen. (Lancet 2 0 9 .  
596. 1925. London, Westminster Ilospital.) HtiCKEL.

K u rt S teindorff, Die Augcnstorungen bei Yergiftung durch Yeronal und dic 
ihm nahestehenden Schlafmittel. Das Bild der Augenstorungen bei Yeronal- u. 
Luminalyergiftung ist sehr mannigfacb. Keine yon ihnen ist so charakteristisch, 
daB aus ilir allein die Diagnose gestellt werden darf. Wiclitig fiir die Diagnose 
ist die Untersuchung des Urius nicht nur intra vitam, sondern auch post mortem, 
wobei unter Umstiinden aus dem Urin noch erhebliche Mengen des Giftes zu iso- 
lieren sind, wahrend ein Nachweis in den Organen nicht mehr gcfuhrt werden 
kann. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1565—67. 1925. Berlin, Pharmakolog. Inst.) IIOCK.

L. A. P. A nderson, A. H ow ard  und J. L. Sim onsen, Lathyrismus. Lathyrismus, 
eine Art Paralyse, die in Indien u. den Mittelmeerlandern in Gegenden auftritt, 
wo der Samen yon Lathyrus satiyus (in der Eingeborenenspraclie Khesari) einen 
ITauptbestandteil der ..Nahrung bildet, riihrt nicht von dieser Pflanze. lier, sondern 
vom Samen von Vicia satiya L. vav. augustifolia (akta), die ihr liauSg beigemengt 
ist. Der Samen yon Vicia satiya enthiilt die beiden Glucoside Yicianin, dem 
Amygdalin yerwandt u. Vicin, das sich bei der Hydrolyse in J-Glucose u. 
Diwcin spaltct. Letzteres wird durch Fiitterungsyerss. mit groBer Wahrschcinlich- 
keit ais die Ursache des Lathyrismus erkannt. Es wirkt hauptsachlich auf das 
Zentralneryensystem. (Naturę 116. 260—61. 1925.) S c h u s t e r .

Koch, Drei Todesfalle naeh Gcnufs von cingediinsteten Bohnen. Die Todesfiille 
entstanden infolge des Genusscs von durch Botulinusbacillen infizierten eingediinsteten 
Bohnen. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 6 5 . 491—92. 1925.) D i e t z e .

W illia m  H. W elk er, Fraktionierung der Proteine des Klapperschlangengiftes. 
Klappersclilangengift liiBt sich in giftige u. ungiftige Fraktion zerlegen. Besonders 
giftig ist die Fraktion, die bei Fiillung mit (NII4)2SO, bei 46—64% Siittigung erhalten 
wird. EuglobuliDfraktion wird unl. in 10% NaCl-Lsg. naeh Trocknung u. Ent
fernung yon in W. 1. EiweiB u. Elektrolyten. (Journ. of laborat. a. elin. med. 10. 
298—302. 1925. Chicago, Laborat. of physiol. chem; Ber. ges. Physiol. 31. 880. 1925. 
Ref. F l u r y .) O p p e n h e i m e r .

Guido V em oni, iiber den verschiedcncn, entgegengesetzten Einfluji des Ein- 
verleibungsweąes (peritoneal oder subcutan) a u f die Starkę der Gifttcirkungen. Strychnin, 
Brucin, Veratrin, Nicotin, Aconitin, Strophanthin, Tetanustoxin sind peritoneal injiziert 
weniger giftig ais subcutan. Umgekelirt yerlialten sich Phenol, Pyridin, BaCl2, 
Diphtherietoxin, Schlangengift u. Aalserum. (Sperimentale 7 9 . 23—42. 1925. Florenz, 
Istit. di patol. gen. e batteriol.; Ber. ges. Physiol. 3 1 . 878—79. 1925. Ref. 
F l u r y .) O p p e n h e i m e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
T schirch , Die luissenschaftlichen Gi-undlagen der galenischen Pharmazie. (Sttd- 

dtsch. Apoth.-Ztg. 6 5 . Sonder-Nr. 5 8 -6 0 . 1925. — C. 1 9 2 5 . II. 1772.) D ie t z e .
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E. R upp und H. Gersch, Einfaćhe Herstellung eon Blaustiurelosung und kiinsi- 
lichem Bittermandehuasser. Zu 1 kg kiinstlichem Bittermandelwasser mischt man 
4 g  Benzaldehyd, 50 g IICN (2%), 190 g A. u. 756 g W .; oder aus 3,3 g reincm, 
zerriebenem KCN (97—98%ig), das man iu eine 300 g-Flasche bringt, dann wiegt 
man 190 g A., darauf 11 g H3P 0 4 (2570) hinzu, yerkorkt u. liiBt, zuweilen um- 
schiittelnd, mindestens 3 Stdn. stehen. Hierauf gieBt man durch ein diclites Watte- 
bausehchen moglichst yollstandig in eine Literflaschc ab, yersetzt mit 4 g frischem 
Benzaldehyd u. ergiinzt mit W. auf 1000 g. 25 ccm, gemiiB A.-B. titriert, sollen 
4,8 ccm Vio‘n ' AgN03 erfordern. — Man kann auch 3,3 g reines KCN in  45 g W. 
losen u. langsam mit 15 g verd. H2S04 yersetzen. Hierauf wiegt man 190 g A. 
hinzu, scliuttelt durch, gieBt wie oben nach 4 — 5 Stdn. ab u. vcrvollstandigt mit
4 g Benzaldehyd u. W. auf 1 kg. Ein hiernach hergestclltes PrSparat enthielt
1,05% IICN u. hinterlieB 0,05% Yeraschungsruckstand. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  935—36. 
1925. Breslau, Uniy.) D i e t z e .

L udw ig K ro eb er, Sludienergebnisse einer Reihe von Fluidexłrakten aus hei- 
mischen Arzneipflanzen. (Vgl. Pharm. Zentralhalle 66. 424; C. 1 9 2 5 . II. 1470.) 
Extractum florum Arnicae fluidum (Arnikablutenfluidex trakt), Verdriingungsfl. 3 Teile 
A., 7 Teile' W., D .'°  1,047, Trockenriickstand 16,10%, Asche 1,75°/0, in verd. IICl 
restlos 1. Klar, dunkelrotbraun, von aromat. Gerucli, sowie salzig-adstringierendem, 
dann kratzendem, bitterem Geschmack. Mit W. triibe Mischung, kafteebrauner Nd., 
in NU, nur teilweise 1., in NaOH 11. Sehr starkę wss. Yerdd. klar bleibend, hell- 
gelb, beim Schutteln feinblasige Schaumdecke bildend, die nicht koclibesliindig ist. 
Mit A. hellbrauner Nd., harzartig, 1. in NaOH. Mit PeCl3 schmutzig dunkeloliy- 
griin, M a y e r s  Reagens u. L u G O l.sch e  Lsg. Trubungen. Mit Feliling Rk. Enthiilt 
kein Saponin, iith. Ol, etwa 4% Arnicin, Inulin, Gerbstoff, Gallussiiure, Dextrose, 
Apfelsaure, Glycerinester der Laurin- u. Palmitinsiiure, Harz, Chlorophyll, gelben 
FarbstofF, bei 28° sclimelzendes Fett, zweiwertiges Phytosteriu-Arnidiol oder Arni- 
Bterin. (Pharm. Zentralhalle 66. 615—20. 1925. Mimchen-Schwabing.) D i e t z e .

R . M aeder, Notiz iiber Extraetum Belladonnae. Ein Extrakt aus mindestens
6 Jahre alten Belladonnablattern zeigte einen Gehalt von 4% Alkaloiden. Es war 
im Vakuum eingedampft worden. Dic Verwendung von frisclien oder stabilisierten 
Belladonnablattern scheint nicht zu rechtfertigen zu sein. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 
6 3 . 535. 1925.) D i e t z e .

W. P ey e r und F. D iepenbrock, Uber FichtennadelextraJcte und dereń Ersatz- 
stojfe. Ein erheblicher %-Satz der im Handel befindlichen sogenannten Ficbten- 
nadelextrakte erwies sich ais yerfiilscht. Ais Falschungsmittel wurde eingedickte 
Sulfitlauge ermittelt. Melasse wurde nicht mehr wahrgenommen. Die kunstlichen 
Fichtennadelbadezusiitze sind weniger wirksam ais die reinen Extrakte. — In das 
neue Arzneibuch ist ein Extraetum Abietineae aufzunebmen, dessen Anforderungen 
alle unter dem Namen Fichten- oder Kiefernadelextrakt im Handel bcfindlichc 
Priiparate geniigen mussen. — Badeextrakte, die im wesentlichen aus Ilolz- oder 
Rindenextraktiystoff bestehen, diirfen nur unter genauer Bezeicbnung ihres Ursprungs- 
materiales in den Handel gebracht werden, soweit sie gesundheitsschadigende Stoffe, 
z. B. Arsen, nicht enthalten. (Apoth.-Ztg. 40. 939—44. 1925.) D ie t z e .

M. D uyster, Unlersuchung von Cajepttłdl. Besprechung der cinschlagl. Literatur. 
Das zu eignen Verss. benutzte Ol war liellblaugrun, nahm beim Aufbewaliren im 
Dunkelu gelbbraune Farbę mit schwaclier gruner Fluorescenz an. Die griine Farbę 
regeneriert beim Belichten, um allmiihlich in tief blaugriiii uberzugehen. R k .: 
sauer gegen Lackmus, D ,15 0,919, a D,a —  —4°, nD28 == 1,4661. Kiiltebestiindig. 
SZ. 3,0, YZ. 10,05, EZ. 7,05, Acetylzahl 50,99, Cineolgelialt 50%. Das 01 wurde 
fraktioniert u. die Einzelfraktionen getrennt untersucht. An Bestandteilen konnten
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uachgewiesen werden Prapionsćiure, Baldriansaurc, Benzaldehyd, Kupfcr u. Cineol. 
(Pharm. Tijdschrift voor Nederlandscli Indie 2. 327—39. 1925.) GRUtME.

L. van  I ta l l ie  und A. H arcnsm a, Untersuchung eines a u f Java gewonnenen 
Tolubalsams. Glanzend braune Stiieke, beim Pulvern liellgraubraun, an der Luft 
hellrot werdend. Geruch aromat., ahnlicli dem amerikau. Balsam. SZ. 82,4, 
VZ. 268. Nach niiher angegebenen VerfF. konnten isoliert werden Yanillin, Benzoc- 
saure, Zimtsaurc u. Harz. Die fiuchtigen Ester bestehen zu °/io au3 Benzoesaure- 
benzylester u. ’/io aus Zimtsdurebenzylester. Qualitativ zeigt der Javabalsam dic 
glcicben Bestandteile wie der sudamerikan. (Pharm. Weekblad 6 2 . 893—900. 
1925. Leiden.)' G r im m e .

K. L en h a rd t, Riopan, eine zweekmafiigc feste Darreichungsform der Radix 
Ipeeacuanliae. Riopan besitzt gegenuber den meisten anderen Ipecacuanha-Pra- 
paraten einen konstanten Alkaloidgehalt. (Therapie d. Gegenwart 66. 459—61. 
1925. Darmstadt.) . M e i e r .

J. S. M eulenhoff, Digitalis und Digitaliszuberdłungen. Digitonin u. Digitalis 
kommen nicht in den Bliittern, sondern nur in den Sainen vor. Die chem. Wcrt- 
bestiuimungsverft‘. sind unzuverliissig, nur das physiol. an Katzen (nicht an Froscben) 
liefert brauchbare Werte. Trocknungs- u. Aufbewahrungsverss. ergaben, daB der 
W irkungswert von frisehen Bliittern sich beim Trocknen nicht iinderte, ais Trock- 
nungstemp. eignetc sicb am besten 55°. Digitalisbliitter, in Puh-erform aufbewahrt, 
erwiesen sich ais zuverliissige Zubereitung, die jahrelang ihre Wrkg. behiilt. Das 
daraus hcrgcstellte Infus sowie dic Tinktur, die lialtbar ist, entzichen dem Riick- 
stande die gesamte Wirksamkeit, wahrend der Acetum digitalis nur die Hfilfte der 
W irksamkeit des Blattes besitzt u. daher entbehrt werden kann. Fiir die ITerst. 
eines balastarmen Auszuges fiir Einspritzungen wird eine Vorscbrift angegeben. — 
Bei Slrophantusprdparaten scheint eine chem. Wertbest. mijglich zu sein, Ergebnisse 
durchweg mit den pharmakolog. parallel laufend. Auch Stropliantustinktur bleibt 
beim Aufbewalireu konstant. — Uberraschenderweise wurde gefunden, daB beim 
Behandeln von Digitalisbliittern mit Alkolioldampf die Wirksamkeit der Bliitter er- 
heblich gesteigert wurde, wenn fiir eine Verhinderung der Extraktion dabei gesorgt 
wurde, Steigen der W ertzahl z. B. von 4,2 auf 6,6. Die Erscheinung wurde bei 
alten u. neuen Blattern beobachtet, auch beim Eiudampfen des Extraktes mit A., 
blieb aber in einzelnen Fiillen aus. Erkliirt wird die Erscheinung wahrscheiulieh 
dadurch, daB sich ein Teil der Glucoside durch A. zu wirksameren Verbb. umsetzt. 
(Pharm. Weekblad 6 2 . 961—82. 1925.) G r o s z f e l d .

P h ilip p  K elle r, Stronliuran ais Losungsmittel fiir Salvarsan. Strontiuran 
(0 . W E IL -F ra n k fu r t)  ist cin Reagens a n f  anoxydiertes, tox. Salvarsan, welches auf 
seine klin. Brauehbarkeit gepriift wird. Es zeigte sich, daB ein durchaus nicht 
klciner Teil der angewandten Salvarsanpriiparatc bei der Lsg. in Strontiuran sofort 
eine mehr oder minder starkę Triibung ergab. Sie erwiesen sieli also ais bereits 
anoxydiert. Die Frage, ob diese derart gekennzeiclineten anoxydierten Salvarsane 
in den ubliclien^Dosen bereits fiir den Menschen toxiscb waren, iieB sich mit Sicher- 
heit sc h w e r  entscheiden. (Miinch. med. W c h s c h r .  7 2 . 1551—53. 1925. Freiburg, 
Ilautklinik.) H C c k e l .

— , Spezialitaten und Geheimmittel. Aleuthan (C. II. B O iiringer S o h n e , Nieder- 
Ingellieim), neueBezeichnung fiir Eleuthin. — Cholesterontabletlen (Dr.R. & Dr. O. W e ill ,  
Frankfurt a. M.), wolilschincckende, Cholesterin enthaltende Tabletten bei Infektions- 
krankhciten, ncrvosen Erschopfungszustiinden usw. — Gencydo ( I n te r n a t io n .  Lab- 
A rle sh e im  A.-G., Zweigniederlassung Stuttgart), ein Erzeugnis aus Pomeen u. 
Rutaceen, mit organ. Sauren, Kali- u. Kalksalzen in 3 Formen, gegen Heuschnupfen.
— Isehiasan (L u c to r -G e s . m. b. H., Berlin NW 52), zwei Salben, eine aus Elcmi, 
Euphorbium, Perubalsam u. Yaselin bestehend, die andere ein Abheilungsmittel,
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gegen Ischias. — Sikasir (A. S c h e r in g  & Co., Stralsund). A ist eine Lebertrau- 
cmulsion mit pflanzlichen, leicbt resorbierbaren Polysilicaten u. kolloidal gel. Silicat- 
verbb., Chlorophyll, Lecithin, Ca-Glyceropliospliat u. K-Sulfoguajacolat, B enthitlt 
die gleichen Bestandteile wie A auBer Lebertran u. Lecithin. — Tapcolin (H. FlNZEL- 
is e r g  N a c h f., Andernach a. Eli.), Leimkapseln mit Extr. Filicis, fiir Scliafe u. 
Binder. (Apoth.-Ztg. 40. 945—46. 1925.) D ie t z e .

— , Neue Arzneimiłtel, SpezialitatenundVorsćhriften. Blennargon (Chem. F a b r . 
S c h l e i c i i  , G. m. b. H ., Berlin NW 6), ein Ag-K2S*03, in dem das Ag bis zu 90% 
komplex gebunden ist; 23% Ag; gegen Eiter- u. SehleimfluB. — Helpin (Chem. 
F a b r .  LANDSHOFF & M a y e r , A.-G., Berlin-Griinau), sterile Lipoidemulsion mit 
wirkungssteigerndem Elektrolytsystem, gegen Aniimie, Tuberkulose usw. — Solfumin 
(F o rs tc h em . W e rk e  G. m. b. H ., Joachimsthal), K alk- Kreosotverb. von toxin- 
adsorbierenden Eigenschaften, bei Ruhr, Grippe, Tuberkulose. — Damana (L i-il-  
W e rk e ,  Dresden N 30), ein abgestimmtes, alkal. Fe-Bad „Stahlmilchbad“, das 0,22 g 
Balnoferrum enthalten soli. — Esjodin (Dr. S c i i e e l , Brunsbiittelkoog, Bez. Ham
burg), enthHlt Jodschwefel in der 3. (Esjodin I), bezw. in der 6. Dezimale (II). — 
Hartmanns Stryphnonverband$toffe Phiag (P a u l I I a r t m a n n , A.-G., Ileidenheim a. Brz.), 
bei capillarcn oder parenchymatosen, sowie yenosen Blutungen usw. — Oxylax ent- 
halt Jalape u. andere AbfUhrmittel mit Schokolade, gegen Oxyuren. — Ucrofal 
(K ord  i a , G. m. b. H., Bonn), neue Bezeichnung fiir Calsanol. — Acagin, Verb. von 
Hg- u. Na-Bcnzoat, iutramuskuliir gegen Syphilis. — Bismutum acełglosalicylicum, 
innerlich zu 0,5 g , auBerlich ais Streupulver fiir Wunden. — Calcijolin (Chem .- 
p h a rm . L a b .,  Dr. A n d r e a s  B a r t a , Budapest), Pilulae Calcii jodati keratinatae, 
1 Pilic =  0,002 g CaJ2, ais Jodpriiparat. — Capillosan (B a d e -A p o tlie k e , Bad 
Salzbrunn), Acid. ta rtar., Acid. salicyl., Amm. earbon., Captol, Ol. Itieini, Tinct. 
Capsic., Spiritus dilut. — Desoform (C hem .-p lia rm . L ab . D r. A n d r e a s  B a r t a , 
Budapest), Calcium tribromphenylicum, W undstreupulyer.— Frottol (von D it t e r i c i i  & 
L e s s in g , G. m. b. H., Stut(gart), Formiate, Menthol, Campher, Methylsalicylat, Ter- 
pentinol , Lanolin, Yaselin u. Vaselinol, gegen Rheumatismus. — Gastrovit 
(Dr. J. W lE R N IK  & Co., Berlin-W aidmannslust), Mg-Hydroxyd in Tabletten zu
0,5 g, bei Superaciditiit u. Supersekretion des Magens, Diabclcs, Gicht, Oxaluric usw.
— Gedurol (S im o n s-A p o th e k e , Berlin C 2), IIexamethylentetramin bcuzoic., Anti- 
pyrin, Coffein. salicyl., Cale. bromat., Ferr. pyrophosphor., iith. Ole, tonische Bitter- 
stoffe, bei Schmerzen Krebskranker.—Leni-Laxaninpillen (Dr. R. R e i s z , Berlin NW  87), 
Al-Oleat, S, Jalape, Frangula, Phenolphthalein u. iith. Ole, cholagoges u. carmina- 
tives Mittel. — Osłelin (G laxo  Co., London), Lebcrtranextrakt von 2000-facher 
Wrkg. — Rheumacylal (U s in es  du R h ó n e ), Glykolester der Salicylsaure; auch 
Baume Bhodia genannt. — TJrazin, 34,3% Piperazin, 27,5% Salicylsaure, 38,2% 
Citronensaurc, F. 190°, gegen Gicht, Migrane u. Neuralgie. (Pharm. Zentralhalle
6 6 . 541—42. 570—71. 586—87. 1925.) D ie t z e .

— , Neue Arzneimiłtel, Spezialitaten und Yorschriften. Badag-Rhcumayicht- 
tabletten (B ad a g , G. m. b. II., Badcn-Baden), enthalten in 0,3 g 0,25 g eines Phenyl- 
chinolincarbonsaurederiw, 3-mal taglich 2—3 Tabletten in W. — Bitumol (Bi tu m  ol
G. m. b. II., Konstanz-Petershausen), ein Schieferolpritparat, in der Veteriniir- u. 
Humanmedizin. — Cardiazol, Camphenin (K no ll, A.-G., Ludwigshafen), eta Penta-

ę j j _q j j __q jj methylentetrazol (nebenst. Formel), F. 57—58°, 1.
r  ; , ;t ; > n - n  in W. u. den meisten organ. Liisungsmm. Die

^^2 ^ ^ N _N wss‘ 8ter‘' ‘s' erbar; ais Analeptikum bei
Kreislaufstorungcn. — Foligan (Dr. G e o r g  H e n - 

NING, Berlin W  35), Tabletten mit 0,3 g wirksamen Stoflen aus Orangebliittern nebst 
G e ru c lis -  u. Geschmackszusatzen, gegen Sclilaflosigkeit. — Insulin-Chemosan (C ho
mo sa n , A.-G., Wien 1), yoUwertiges, biolog, eingestelltes Insulin. — Luminaletten
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(MERCK u . B a y e r ) ,  enthalten je  0,015 g Luminal, bei Spasmen der GcfaBe u. der 
glatten Muskulatur. — Masliciti Gimborn (H. v a n  G im b o r n  , Doorn), nach Bzl. u. 
Kreosot rieeliende Lsg. eines in A. nicht vollig 1. Korpers, zum Bestreichen von 
Wundriindern. — Oleojodin (Dr. V. K l o p f e r , Dresden-Leubnitz), ein jodiertes Fett 
in Tabletten zu 5 mg Jod, bei priistderot. Besehwerdeu. — Opsonogcn (Chem. 
F a b r .  G iis tro w ), polyvalente Staphylokokkenvaccine. — Sanaphorin (Chem. 
F a b r . R e ish o lz ) , bestelit zu %  aus leicht verdaulichem, S-reichem EiweiB in 
Tabletten, bei S-Yerarmung des Korpers. — Sanoram (S ta d s a p o t l ie k e  W e lte -  
v re d e n ), enthalt 1 g Na-Fluorborat iu Tabletten, ais antisept. Mittel. — Sanoxygen, 
bisher Anti/cbiii (S u rg o y it ,  Bcrlin-Grunewald). — Sputokrimp (N. V. U t r e c i it - 
sc h e  A s p h a l t fa b r ik ) ,  Desinfcktionsmittel fiir tuberkuloses Sputum. — Unwersal- 
heilsalbe St. Jacobs-Balsam Ncda (E d u a r d  P a l m , Freiburg i. Br.), enthiilt 15 g 
Salicylzinkosyd u. 85 g Fettsubstanz. (Pharm. Zentralhalle 66. 621—23. 1925.) Di.

E. Canals und M. G idon, Uber die Absorption von Jodhalium durch die Ilaut. 
Die Lsg. von K J kann durch die menscliliche Epidcrmis niclit auFgenommen 
werden; auch in einer Seifcnlsg. kann das Salz nicht in den Organismus auf 
cutanem Wege gelangen. In Salben aber, welche Fettkorper, KW-stoffe, minerał. 
Gel enthalten, wird es von der H aut absorbiert. Von den Excipienten gibt nur 
das Lanolin unbefriedigende Resultate; die iibrigen haben eine ident. Wrkg. Die 
cutane Absorption hiingt also nicht von der Art des Anfeuchtens, noch von der 
Art des Excipienten, sondern von dem emulsoiden Zustande der Lsg. ab. Die Jod- 
salbe ist kurz eine lialbfeste Emulsion einer KJ-Lsg.; in diesem Zustande scheint 
K J assimilicrt zu werden. Lanolin allein fixiert wss. Lsgg. zu stark, aber ver- 
mindert die Absorption. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 2 . 102— 07. 1925.) D i e t z e .

H. B echhold , Chlorsilber-Kieselsdurc. Vf. ging von dem Gedanken aus, mit 
dem Fang von Baktcrien durch adsorbierende Pulver auch eine Abtcitung zu ver- 
bindcn. Yerschiedene rKohlensorten zeigen durch Uberzug mit Chlorsilber eine 
bedeutende Steigeruug ihres Adhiisionsverm6gens. Auffallender jedoch ist die ge- 
waltige Adhiisionssteigerung, welche die Kieselsiiure durch Silber u. noch mehr durch 
Chlorsilber erfiihrt. Uberzieht man feinverteilte Kieselsiiure mit Chlorsilber (0,5% Ag), 
so zeigen die erhaltenen Priiparate ein sehr groBes Adhiisions- u. Desinfektious- 
vermogcn gegen Bakterien. (Miiuch. med. Wchschr. 7 2 . 1625—26. 1925. Frankfurt, 
Institut f. Kolloidforschung.) HOCKEL.

P ie r re  B reteau , Beobachtunyen Uber die Darstellung der chlorlialtigen aniisep- 
tischen Losungen. Unter dem Namen „Dakin11 verwendet man eine Lsg., die im 
Liter 10—15 g isaIIC 03 u. 4—5 g  Cl enthiilt. Ein Zusatz von 0,25 g KM u04 gibt 
eine gewisse Bestiindigkeit des Cl-Titers. Jlan erhalt dic besten Resultate mit 
einer Lsg. von NaHC03 u. C]£lf.-W. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 2-. 142—43. 
1925.) D i e t z e .

Y ardin , Notiz uber dic chlorlialtigen antiseptischen Fliissigkeiten, die mit indu- 
striellen Produlden hergestcllt sind. Um die Alkalinitiit von Dakin-Lsg. zu be- 
stimmen, neutralisiert man 5 oder 10 cem Javelsches Extrakt, das man auf 100 bis 
200 ccm mit \V. verd. hat, mit 7,0 Essigsiiure aus einer graduierten Burette durch 
Zusatz von kleinen Anteilen u. unter Verwcndung von empfindlichem Lackmus- 
papier. Aus dem Ergebnis berechnet man die Eg., die man auf 1 Liter zusetzen 
muB. — Fiir den chirurg. Gebrauch verwendet man eine Lsg., die Javelsclies Ex- 
trakt soviel enthalt, daB 4,5 g Ci im Liter sind, ferner Eg. '/so zum Ncutralisieren,
5 g NaCl u. W . auf 1 Liter. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 2 . 141—42. 1925.) D i e .

E rn s t T heodor K rebs, San Francisco, California, V. St. A., Herstellung eines 
Arzneimittels. Die getrockneten u. feingemahlenen Wurzeln von Leptotaenia dissecta 
( =  Yeronica Yirginica? der Referent) werden mit A. estrahiert u. der alkoh. Auszug
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mit alkoh. Alkalihydroxyd beliandelt. — Beim Schiitteln dea alkoh. Auszuges mit 
2 ’/0 einer gesiitt. alkoli. Lsg. von NaOH oder KOH fallen Gummi- u. Sehleimstoffe 
sowie andere Verunreinigungen aus, die abfiltriert werden. Gleichzeitig werden 
die Ole u. Harze der Drogę verscift, so daB ein in W. leichtcr 1. u. besser assi- 
milierbares Prod. erhalten wird. Der gereinigte alkoh. Auszug ist ein wirksames 
Expeclorans u. regt die Sclileimsekrction an, wahrend das antisept. wirkende Robol, 
auf Wunden aufgebracht, die Granulatiou befordert. (A. P. 1551888 vom 23/4. 
1923, ausg. 1/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

F arb en fab rik en  voi'm. F rie d ric h  B ayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
iibert. von: Georg W esenberg , Elberfcld, Arzneimitłcl, enthaltend Athmcyacctyl- 
menłhol u. Tribrom-p-naphthol. — Man misclit z. B. Zueker mit Tribrom-ff-naphthol, 
Ałhoxyacetylmenłhol, Himbeeressenz. Gelatine u. etwas Stearin. Aus dem Geinisch 
stellt man Tabletten ber, die innerlich ais sehmerzstillendes Mittel bei nervosen 
Kopfschmerzen, Nasen- u. Rachenkatarrhen, Magenschmerzen, Brechrciz u. See- 
kranklieit Verwendung finden. (A. P. 1547702 vom 15/2. 1924, ausg. 28/7. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chem ische F a b r ik  von H eyden  A.-G., Radebeul-Dresden, iibert. von: H ans 
Schm idt, Oberlossuitz b. Dresden, Organische komplexe Anlimonverbindimgen. (A. P. 
1549154 vom 24/12. 1924, ausg. 11/8. 1925. — C. 1925. II. 1777.) S c h o t t l a n d e r .

P au l W. K ru g e r, Boyett, Missisippi, V. S t. A ., Bcstandigc Zahnzcmenfe. Um 
das Zementpulver gegen oxydierende Einflusse u. die Feuchtigkeit der Luft zu 
schutzen, Uberzieht man es mit Nitrocellulosclack oder beliandelt es mit leicht 
fliichtigen Fil., wie Aceton, Bzn., Amylalkohol. Yor dem Gebrauch wird das Pulver 
durch Ausgliihen bezw. Erwiirmen von dem Schutzmittel befreit u. beli a l t  so un- 
begrenzt seine Bindekraft beim darauffolgenden Anriihren mit der FI. bei. (A. P. 
1548616 vom 8/10. 1923, ausg. 4/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The L. D. Caulk Company, iibert. von: P au l P oetschke, Milford, Delaware, 
V. St. A., Zahnzement, be3tehend aus calciniertem Zn-Silicat u. CaFa. — Man er
hitzt z. B. ZuO, Si02 u. CaF2 langere Zeit bis zur Rotglut. Das gemahlene „Pulver“ 
gibt beim Anriihren mit einer wss. II,PO ,, Al- oder Zn-Phospliat enthaltenden „Fl.“ 
unter anliingliclicr Abschcidung von gallertartiger H*Si03 einen liarten, gut haftenden 
weiBen, glasigen Zahnzement. (A. P . 1552341 vom 13/9. 1921, ausg. 1/9. 1925.) S c h o .

The Som ish Company, iibert. von: P e te r  H. B rady, Spokane, Washington,
V. St. A., Herstellung von Zalinpasten. Ais Grundbestandteil dient ein liauptsachlicli 
Na>C03, NaCl u. Na^SO., enthaltendes Salzgemenge, das beim Eindampfeu des im 
S oap  L a k e , einem See in der Landschaft Grant im Staate Washington, enthaltenen 
W. erhalten werden kann. Eine wss., auf 52° erwiirmte Lsg. dieser Salze wird mit 
CocosnuBol, Pfirsiclikernol u. Glycerin gcmischt u. 1 Stde. zum Sieden erhitzt. 
Ilierhei wird ein Teil der fetten Ole durch das Na^CO,, des Salzgemenges zu 
Na-Seifen umgesetzt. Zu der uocli li. Mischung gibt man eine alkoh. Lsg. von 
Menthol, Pfefferminzćil, Salicylsiiuremethylester, Nelken- u. Zimtol. Nach dem Ab- 
kiihlen auf 52" wird in W. gel. Ipecacuanhafluidextrakt, CIIsO u. Zueker liinzu- 
gegeben. Das Ganze wird schlieBlich in einer Mischvorr. mit gepulvcrtem Traganth 
u. CaCO., zu einer Pastę verarbeitet. Durch die erwSlinten Zusiitze werden die 
unverseiften Anteile der fetten Oie emulgiert. Die Soap Lakc-Salze haben eine 
gute zalinreinigende Wrkg. Ihre stark alkal. Rk. u. der unangenehme Geschmaek 
werden durch die Yerb. mit den FcttsSuren beseitigt. (A. P. 1551638 vom 6/1. 
1925, ausg. 1 9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Ju liu s  A lsberg , Chicago, 111., V. St. A., Emulsionen. Man vermischt eine wss. 
Lsg. von Gummi arabieum u. Glycerin mit einem fein yerteillen, geschmackgeben- 
den Stofl’ u. Senfol. — Die Prodd. sollen ais A.-Ersatz, fiir medizin. Zwecke usw. 
dienen. (A. P. 1545993 vom 20/7. 1921, ausg. 14/7. 1925.) O e l k e r .
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T. S. D onahue, W illia m  B la ir  B aggaley , 0. B. W in ters, A. H. K u d n er und 
Ii. R . W asey , iibcrt. von: B enjam in  L. E ic h e r , Chicago, Illinois, V. St. A., Her-
stellung von Lebertranpillen. Rcduziertes Fe, Zn-Phosphid, Berberiusulfat u. Strych- 
ninsulfat werden mit Holzkolile in einer Kugelmuhle innig gemischt, eine iith. 
Lsg. von Ingwerharz dazugesefzt u. das Gemcnge durch ein Sieb getriebcn. Dic 
erhaltenen Korner werden getrocknet u. zu porosen Tabletten lose gepreBt. Hierauf 
iibergieBt man die Pillen wiederholt in einem Perkolalor mit einer iith. Lebertran- 
lsg. bis alles absorbiert ist., trcibt den A. durch Trocknen aus u. iiberzieht sie mit 
Zuckerlsg. u. trockenem gepulyertem Akazicngummi. (A. P. 1552549 vom 12/5.
1924, ausg. 8 /0 . i925.) S c h o t t l a k d e u .

The H offm ann-La R oche Chem ical W orks, New York, V. St. A., iibert. vou: 
G eorges T heodore C ourt uud W a lte r  K a rre r ,  Basel, Scbwciz, Jlallbare, olige 
Emulsionen von Wismutsalzen. (A. P. 1547165 vom 16/10. 1923, ausg. 28/7. 1925.
— C. 1925. II. 956.) SCHOTTLANDER.

H en ry  L u tig n eau s, Lille, Konseruierung von Leichen, anatomischen Prapąraten, 
Pflanzen, Bliiłen und Fruchlen. Die zu konseryicrenden, in Ublicher Weise mit 
antiBept. Mitteln vorbehandel(cn Pritparate werden mit niedrig schm., in der Kiilte 
festen u. durchsiclitigen Ol-IIarzgemischen, wie Kolophonium, Gummiharzen einer- 
seits u. fctten oder minerał. Ólen, KW-stoffen andererseits ubergossen. (F. P. 567184 
vom 9/6. 1923, ausg. 26/2. 1924.) S c h o t t l a n d e e .

Gr. Analyse. Laboratorium.
C. B.. Liiders, Erstc E ilfe  im chetnischeti Laboratorium. Kurze Besprechung 

der ersten MaBnahmen bei Schnitt- u. Brandwunden u. VergiftuDgcn. (Der prakt. 
Desinfektor 17. 235—36. 1925. Berlin.) JUNG.

E ze r G riffiths und J. H. A w bery, Kleine Gefńeranlagen. Es werden mehrerc 
Typen kleiner Gcfriennaschinen bcschrieben, die auch fiir wissenschaftliche Arbeiten 
Anwendung finden. (Journ. Scient. Instruments 2. 358—60. 1925.) H a n tk e .

F ra n k  C. V ilb rand t, Entfcrnung von Ober/lachcnentglasungcn bei Laboratoriums- 
ąuarzapparaten. Obertliichenentglasungeu von Quarzapp. sind meistens durch Ab- 
lagerung von Aschentcilchen bedingt. Sie bissen sich cntfernen durch Behandlung 
mit IIF. (Ind. and Eugin. Chem. 17. 835—37. 1925. Chapel Hill [N. C. J.) G ri.

v. O lshausen, Vorfiihrung ciniger ncuer Apparate nach Prof. R. Pohl, Gottingen. 
Es wird ein fabrbarer, nach der Hohe yerstellbarer u. gegen die Horizontale zu 
neigender Experimentiertisch, welcber sich auBerdem um eine vertikale Aclise 
dreheu laBt, gezcigt. Ein Stromlinienapp. gestattet dic Geschwindigkeit u. die 
Druckverteilung in Abhflngigkeit vom Querschniit des Rob res u. von der Form eines 
liineingebrachten Korpers zu demonatrieren. Ein Schleppversuchsapp. zeigt das Auf
treten von Wirbelbildungcn je  nacli dem (juersehnitt u. der Bewegungsrichtung des 
geschleppten Korpers. W eitere App. fiihren die Erzeugung von Sinus-, stehenden 
u. anderen Wellfen vor. (Ztschr. f. Elektrocliem. 31. 502—3. 1925.) E n s z l in .

—, Jenaer Glasfillergerate. Beschrieben werden GlasfiUertiegel, die den Gooeh- 
tiegel ersetzcń sollen, Glasfilternutschen, Einsatztiegel mit Glasfilterplatte fiir den 
SoxhIetschen App., Colorimeter mit angcschmolzener Bodenplatte u. Jenaer Hitze- 
scliutz, die samtlich vom Jenaer Glaswerk S c iio t t  & Genossen, Jena, fabriziert 
werden. (Apoth.-Żtg. 40. 946. 1925.) D i e t z e .

A ndrew  M. F a ir lie , Ein verbesserter Dreiweghahn. Der in Amerika durch 
Patent geschiitzte 3-Weghahn zeigt ais wesentliche Yerbesserungen gegen friilier 
gebrauchte Formen drei am Gehiiuse im Winkel yon 120° sieli schneidende, in einer 
Ebene gelegene Rolire. Der Hahn selbst ist konisch eingeschliffen, ist mit einem 
in der Mitte um 120° gebogenen Durcbgang u. einem parallel zu diesem um-
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gebogenen Handgriff yerselien. Durcli diese einfaehe Anordnung ist es lnoglich, 
den Weg, den die Gase oder Fil. durch den 3-Weghahn nehmen, ohne weiteres 
von auBen zu erkennen. (Ind. and Engin. Chem. News Edition. 3. Nr. 16. 5.
1925.) P aschkis-Mtjgdan.

E m il Gardos, Stąndardisation von Tiscositats-Pipctłen. Bei der Messung der 
Yiseositiit mit yerschiedenen Pipetten gibt das Yerf. der U. S. P. yerschiedene 
Resultate mit demselben Ol. Die Ilauptfaktoren, welche die3 yerursaehen, sind: 
der Druck der ausflieBenden FI., die Adhiision der FI. an der W and der Pipette, 
die Oberflachenspaunung des Tropfens u. die Reibung zwischen der FI.- u. der 
W andung der Pipette. Durch das Schleifen des Ausflusses der Pipette wird die 
Viscosit:'it reduziert; eine Standardisation der Kugel u. des Stcngels ist notwendig. 
(Amer. Journ. Pharm. 9 7 . 541—44. 1925. Labor. L e h n  & F i n k .) D i e t z e .

F. P. G. A. J . van  A gt und H. K am e rlin g h  Onnes, Uber die Messung sehr 
tiefer Temperaturen. 33. Wassersto/f- und Ileliumthennomcter von konsłanłem 
Yolumen bei yersehiedenen Nullpunktdrucken unter- wid miteinander verglichen. 
(32. ygl. S. 4.) Die Arbeit enthiilt folgende Abschnitte: 1. Dic Tcmpp. auf der 
Celsiusskala des u. J/e-Thermometers; 2. die Tcmpp. auf den Celsius-Ayogadro- 
skalen von H a u. Ile, unter Zugrundelegung von aA =  0,0036618; 3. Untersehied 
im Anzeigen zwischen den Celsiusskalen des Ile- u. IL-Thermomelers bei ver- 
schicdenen Nullpunktdrucken (Tabellen im Original); 4. Tempp. auf den Ayogadro- 
skalen von II2 u. He gemessen, unter Zugrundelegung von aa —  0,0036618 (Tabellen 
im Original). — Die liier benutzte Temperaturmessung liefert bei Fullungen vou 
sehr unterschiedlichem Nullpunktdruek, selbst bei DD., die ein Yielfaehes der D. 
der internat. Gasthermometer sind, bei denen Korrekturen auf der Avogadroskale 
hćiher ais 1 Grad (fiir Ha) yorkommen, prakt. dieselben Temperaturresultate. 
(Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 3 4 . 644—51. 
1925.) K. W o l f .

W . H. K eesom  und H. K am e rlin g h  Onnes, Internationale Temperaturenskala 
fiir niedrige Temperaturen. (Vgl. vorst. Ref.). Yff. teilen Definitionen u. Grund- 
lagen mit, die den Arbeiten der intcrnationalen Kommission fiir Kaltcforschung 
eutnommen sind. Bzgl. der Formeln fiir die Umrechnung der Gasthermometerskalen 
auf die internationale Temperaturskala muB auf das Original yerwiesen werden, das 
in 12 Tabellen das crforderliche Zalilenmaterial bringt. (Archiyes nćerland. sc. 
exact. et nat. [III A.] 9. 114—42. 1925.) Iv. W o l f .

F rie d ric h  H oltz , Ertoiderung a u f die Bemerkung von W. II. F. Kuhlmann, 
die Ultratcage betrejfend. (Vgl. K u i i i .m a n n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 961; C. 1 9 2 5 .
II. 215.) Angaben iiber die Genauigkeit der Mikrowage. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
5 8 . 1924. [1925].) J o s e p u y .

W e rn er M eek lenhu rg , Uber Schichtenfdtration, ein Beitrag zur Theorie der 
Gasmaske. Naeh TJntcrsucliungen von P au l K ubełka . Beim Durchleiten eines mit 
Giftgas beladenen Luftstromes durch ein Gasmaskenkohlefilter enthiilt bei ge- 
niigend groBetn Durchmesser des Filters die Luft naeh dem Durchgang nur sehr 
wenig Giftgas. Naeh einiger Zeit steigt der Gehalt sprungliaft an. Die lłesistcnz- 
zeit I? Z  ist die Zeit, welehe vom Beginn des Vers. bis gerade zum Augenblick 
der Nachweisbarkeit des Giftgases rcicht. Sie wird bereehnet naeh:

R Z = - ^ r ( V * ) - Q h ) .

Ilierin ist k die Kapazitiitskonstante, die die masimale Menge Giftgas angibt, welche 
1 ccm Kolilekorner aufnehmen, v die Luftmenge iu Liter, die in der Zeiteinheit 
durch den Quersehnitt geht. G0 die Konz. des Giftgases im Liter Luft, V  das

*) V  ist im Original irrtiiinlich mit v bezeichnet.
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Gesamtyolum des Kolilefilfcrs, Q sein Querschnitt u. h dic Dickc des totcn Yolums. 
h liiBt sieli aus der Vorstellung heterogener Rkk. «. unter der Yoraussetzung, dali 
die Capillaren der Kobie alle gleich sind, berechncn. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 
488—95. 1925.) E n s z l in .

A rno M uller, E in  neuer Laboratoriums-Riihrapparat. Der App. (Lieferant
A. P r im a v e s i , Magdeburg-N) besteht aus einem GlasgefiiB mit aufgeschliflenem 
Deckel mit 5 Stutzen mit Einheitsscliliften zur Aufnahme eines Tropftricliters, Ab- 
leitungsrohrs mit Halin, eines Soxhletkiililers, eines Thermometers u. eines gas- 
dichten Ruhrwerks. (Chem.-Ztg. 49. 807. 1925. Magdeburg.) J u n g .

P asch en ,Prufungsbestimmungen fiir den Vogel-Ossag-Zahigkeitsmesser. Bekannt- 
machung der Physikal.-Teehn. Reicbsanstalt iiber Abmcssungen u. Priifung des 
Zfiliigkeitsmessers. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 891—92; Petroleum 21. 1839—40. 
1925.) J u n g .

J . D uclaus und J. E r re ra ,  Laboratoriumsmitteilung. Einige Bemerkungen 
iiber Viscosiłałsmessungen. (Vgl. Kev. gćn. des Colloides 3. 97; C. 1925. I. 2393.) 
O s t w a l d s  Viscosimeter ergibt fur selir wenig yiscose Fil. ungenaue Zalilenwerte. 
Vf. besclireibt eine Vorrichtung, in der die Capillare durch eine porose keram. 
Kerze, wie fiir die Sterilisation yon Fil. gebriiuchlicli, ersetzt worden ist, u. die 
genaue Messungen in yiel kiirzerer Zeit gestattet. Eine Tabelle bringt die hiermit 
ermittelten, auf A. bezogenen AusfluBzeiten von Aceton, CCI,, Xylol u. Amylallcóhol, 
in Gegenuberstellung zu den mit Ostwaldsclien Viscosimetern erhaltencn. (Journ. 
de Physique et le Radium [0] 6. 202—4. 1925. Briissel, Univ.) K. W o l f .

Louis M arm ier, E in  automatiscJier Pasteurisierofen. Die Temp. des Ofens 
u. die Sterilisationsdauer werden automat, reguliert. (C. r. soc. de biologie 93. 637 
bis 638. 1925. Institut Pasteur.) M eier.

P. Lecom te du N oiiy , Eine neice a u f dcm Oberflaelicngleichgeicicht Itolloider 
Los\mgęn beruhende Methode zur Bcstimmung gcicisser Molekiildimensionen und der 
Zahl N. (Journ. de Physique et le Radium [6] 6. 1 45—53. 272. — C. 1925. II. 
957.) K . W o l f .

W. K opaczew ski, Elektrocapillaranahjse der Farbstoffkolloide. Filtrierpapier- 
streifen 1 : 25 cni aus-dem gleichen Bogen wurden in mit den Hydrosolen gefiillte 
Krystallisiersehalcn 24 Stdn. getaucht. Alle Kolloide waren in Konz. yon 0,1%, 
Ziihigkeit u. Oberfliiclienspannung gleich denjenigen yon W., elektr. Widerstand 
10000—35000 Ohm. Unter diesen Umstiinden ergaben sich folgende Tatsacben:
1. Das Aufsteigen der Elektrolyte in den Papierstreifen ist nicht durch ihre elektr. 
Ladung bedingt. — 2. Schwache Obeifliichenspannung begunstigt das Aufsteigen 
der Kolloide u. der Elektrolyten. — 3. Elektronegativc IColloide zeigen Aufsteigen 
gleich dest. W .; die obere Zonę ist fast immer starker gefarbt. — 4. Positwe Kol
loide zeigen uubedeutendes Steigen, kaum ein wenig iiber dem Niyeau der Eintaueli- 
linic; diese ist gewohnlich starker gefiirbt infolge der Koagulation des Farbstoffs, 
die Zone daruber mehr und mehr geschwacht. — 5. Amphotere Kolloide lassen jede 
RegelmaBigkeit iin Aufsteigen yermissen; man konstatiert im Verlaufe desselben B. 
yon Umschlagzonen, ais ob damit eine B. yon freien H- u. OH-lonen ■yerbunden 
ist. — Bei yorher mit dest. W. befeuchtetem Filtrierpapier lassen sich diese Tat- 
sachen nicht beobachten. Bei dem noch fortzusetzenden Studium der hier auf- 
tretenden Erscheinungen zeigten sich zunachst solche, die auf Erzeugung von elektr. 
Energie bei Eindringen yon W. in Gele schlieBen lassen. — Die bisherigen Er- 
gebnisse liefern ein auBerst schnclles u. empfindliches Yerf. zur qualitativen Ana
lyse kolloidaler Farbstoffe. Es geniigt, 1 Tropfcn auf Filtrierpapier zu bringen, um 
negatiye, positiye u. amphotere Kolloide zu unterscheiden. Die einzige (seltene) 
Fehlerquelle scheint schwache Oberflachenspannung zu sein. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 180. 1530—33. 1925.) , S p i e g e l .



P. A. Cooper, E in  brauelibares Instrument zur Messung von Dielektrizitdts- 
konstante und Leitfdhigkeit bei liolien Frequcnzen. Es wird eine Schaltung be- 
selirieben, mit dereń Hilfe Dielektrizitatskonstante u. Leitfdhigkeit mit groBer Gc- 
nauigkeit gemessen werden konnen. (Journ. Scient. Instruments 2. 342—47. 1925. 
Woolwich, Research Department.) I I a n t k e .

J . N arb u tt, Eine einfache Versuchsanordnung fiir die indirekte Bestimmung der 
molcJcularen Verdampfungsivdrmen. Vf. yerwendet zur indirekten Best. der mole-

kularen VerdampfungswJirmcn nach der Formel: /. = '  ——— den Beckmann-

schen Siedeapp. fiir Mol.-Gewichtsbestst. Zur genauen Messung von dp  benutzt 
er kein Hg-Manometer, sondern ein Wassermanometcr, das am oberen Ende des 
Kuhlers angebracbt wird. Das W . wird mit einer Spur Indigo gefiirbt. Durch 
dieses Verf. wird eine groBe Genauigkeit erreicht. (Ztsclir. f. Elektrocbcm. 31. 
511—12. 1925. Dorpat.) E n s z l in .

M ax T renel, Bemerkungen zu den Mitieilungen von E. Mislowitzer „Ein notes 
Potentiometer" und „Eine neue Doppelelektrode in Becherglasform“. Prioritats- 
anspriiehe gegenuber M i s l o w it z e r  (Internat. Mitt. f. Bodenkunde 14 . Ileft 1. — 
Ztschr. f. Elektrochemie 3 0 . 544; C. 1 9 2 5 . II. 840). (Biochem. Ztschr. 161. 506—7. 
1925. Berlin, Geolog. Landesanst.) I I e s s e .

E rn s t M islow itzer, Entgegnung a u f vorstehende Bemerkungen von Trćnel. (Vgl. 
vorst. Ref.) (Biochem. Ztschr. 161. 508—10. 1925.) H e s s e .

E m il B aur, Uber die Messung einzelner Phasengrenzpotentiale. Es wird cin 
allgemein anwcndbares Verf. beschrieben, das gestattet, Phasengrenzpotentiale zu 
messen. Die Verss. wurden ausgefuhrt folgender Art:

| I AS 't c 1 : ‘ 3=^ l-». C.C1, | W W *
llierbei sind Diffusionspotential d u. Phasengrenzpotentiale unbekaunt. Zur 

Messimg des letzteren wurde das storende Diffusionspotential beseitigt, u. zwar er- 
wies sich Zwisehenschaltung von gut leitender HC1 ais zweckmiiBig. Derartige 
Zwischcnschaltungen sind dann zuliissig, wenn die angrenzenden Lsgg. gleiche 
Lcitlahigkciten besitzen. Die Wanderungsgescliwindigkeiten im Zwischenelektro- 
lyten konnten dann ganz versehieden sein. Die Messungen ergaben bei 1-n. Lsg. 
26 Millivolt, bei 0,1-n. Lsg. 22 Millivolt, nach Zwisehenschaltung von 1-n. HCl-Lsg. 
in beiden Fiillen sank die EK. auf Kuli. Es ist somit das Pliasengrcnzpotential g 
auf der CaCl,-Seite ais Nuli anzuselien, ebenso wie dies schon fruher fiir die KC1- 
Seite nachgewiesen war. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 514—17. 1925.) SlTTIG .

D. F e h e r  und St. Y a g i, Uber die Vencendung des Benzidins zum Nachweis 
der Verholztwg. Eine fiir mkr. Arbeiten gut brauehbare, lange Zeit haltbarc Ben- 
zidinlsg. erhalt man aus 0,2 g  Benzidin, 200 ccm W. u. 100 ccm Eg.' Die Schnitte 
werden 2—3 Min. in der Lsg. belassen, bis intensive Gelbfarbung eintritt, in dest. 
W . ausgewasclien u. in einem Tropfen W. auf dem Objekttrager untersucht. Zu- 
sammen mit H N 03 u. H N 02 darf das Benzidin nicht yerwendet werden, weil mit 
diesen Sauren auch im verd. Zustand ein gelber Nd. entsteht. (Ztschr. f. wiss. 
Mikroskopie 4 2 .  164—65. 1925. K. Ungar. Hoehsehule. Sopron.) BOt t g e r .

Chr. van  G eldereń, Wie stellt man das farbeiisehe Verhalten kleinster Teilchen 
eines beliebigen Frenulkorpers fest? Um die Farbbarkeit kleinster Teilchen einer 
bclicbigen Fremdkorpersubstanz unter Ycrhaltnissen feststellen zu konnen, die 
etwaigen im tier. Gewebe liegenden Teilchen nahezu entspreclien, bat Vf. ein Yerf. 
ausgearbeitet, bei dem die Teilchen in einer bei Zimmertemp. erstarrenden gelatine- 
artigen Substanz, in der sie nicht 1. sind, suspendiert werden. Die Substanz wird 
dann unl. im W . gemacht (fixiert), worauf ein Stiickchen davon in gewohnlicher 
Weise mikrotechn. weiter bearbeitet wird. Wegen der Einzelheiten des Verf., welches
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fiir  fe ste , festfl. od er  fl. StofFc e tw a s y e rsc liied en  ist, w ird  a u f  das O riginal ver- 
w ie se n . (Ztschr. f. w iss . M ik roskop ie  42. 177— 79. 1925. A m sterdam .) BOTTGER.

B. Ostertag, Uber Im pragniercn und Abschwachen zu r Erzielung gleichmafiiger 
P r lip a r  a te bei der Silberim pragnation am Getoebeblock. Folgende Vorsehrift wird 
gegeben: Gut fixiertes Materiał wird nach 3tiigiger Pyridinbehandlung mindestens 
8 Tagc lang in 3°/0ig. A gN 03-Lsg. im Brutschrank impragniert, daun nach der 
Bielschowsky fiirbung mit dem ammoniakal. Ag behandelt, reduziert, in Paraffin 
eingebettet u. geschnitten. Man kann sehr stark impriignieren, muB dann aber nach 
gutem Vergolden die Schnitte recht lange in der iiblichen Fixiernatronlsg., zu der 
einige Tropfeu der 20g/oig- Lsg. von K3Fe(CN)0 gefiigt sind, liegen lassen. Vorsicht 
ist jedoch hierbei geboten, damit der Schnitt nieht yollstiindig entsilbert wird. 
(Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 1S2—83. 1925. Tubingen.) BO t t g e r .

Hans Fortner, E ine einfache Methode zu r Fiirbung der B akterien  und der 
K erne von Leukocyten und E pithelien  in  Sputum ausstrichen. Vf. benutzt die durch 
NH3 alkal. gemachten Lsgg. von M ethylenblau  u. beschreibt im einzelnen das Verf. 
bei der Fiirbung von Sputum- u. von Blutausstrichcn. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 
42. 134—37. 1925. Prag.) BO t t g e r .

Hans Fortner, Uber die Anwendung von K aliu m cyan id  ais Fuńerungsm ittel 
bei Protozoen. Nach Yerss. an Paramaecium caudatum Ehrbg. u. Colpoda cucullus 
Ehrbg. werden die Anforderungen, die an ein fiir Protozoen brauchbai es Fisierungs- 
u. Konseryierungsmittel zu stellen sind (moglichst groBe Giftwrkg., anniihernde Iso- 
tonie mit dom Zfellinhalt, beizendo Wrkg. auf das Plasma, nieht zu hoher p n , da
sonst leiclit das Potential zwischen Lsg. u. Plasma zu lioch wird u. Katapliorese-
erscheinungen eintreten), von den beiden Losungsgemischen: 5°/„ig. KCN-Lsg. mit 
dem gleichen Vol. der gesiitt. Lsg. von K2CrsO, oder mit dem gleichcn Vol. der 
l°/0ig- Lsg. vou PtCl, erftillt. W eniger gute Resultate ergibt das Gemisch von 
arleicheh Voll. 5,%ig. Lsg. von KCN mit 50/„ig. AuCl,-Lsg. (Ztschr. f. wiss. Mikro
skopie 42, 129- 33. 1925. Prag.) ' BO t t g e r .

A. Antonow, E in  einfacher A usw aschapparat fiir  histologischc Zwecke. Ober- 
lialb des Ilahns der Wasserleitung ruht in einem Metali- (am besten Zn-)Ring das 
GefiiB eines Trichters, dessen Rohr durch einen Gummischlauch mit dem Halin 
der Leitung yerbunden wird. Man fiillt das GefiiB bis zum Ran de mit W., legt die 
Priiparate in das W., bindet die Trichtermiindung mit Musselin zu u. offnet den 
Halin so weit, daB ein stetiger Strom W. von geeigneter Stiirke den Trichter yon 
unten nach oben durchflieBt. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 175—77. 1925. 
Saratów, Uniy.) BO t t g e r .

J . B ubeńaite , M uzinfiirbung m it Ehrlichs H iim atoxylin . Das Ehrlichsclie 
H iim atoxylin  (2,0 g krystallisiertes Hiimatoxylin, 100 ccm absol. A., 100 ccm dest. 
W ., 100 ccm Glyeerin, 2 g Kalialaun, 10 ccm Eg.) liefert beim Fitrben der ge- 
mischtcn Speiclieldrusen weit schonere Priiparate ais das iihnlich zusammcngesetzte 
Friedliindorsche u. ais das Delafieldsche Hamatoxylin. Bei Anwendung des ersteren 
lieben sich y^rschieden intensiy gefiirbte mukose Liippchcn ab u. zeigen eine andere 
Fiirbung ais- dic serosen Liippchen u. Zellen. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 
181. 1925. Kannas, Uniy.) BO t t g e r .

Diego D’Amico, Ilistochemische Bemerkungen iiber die K ernfiirbung m it Ilam a-  
topylin . Die Farbbarkeit mit Hamatoiylin ist abliiingig vom Fe-Gelialt der Zellen; 
es fiirbt nur wo freies Fe yorliauden ist u. sich Fe-HSmatOxylin bilden kann. (Ann. 
di ottamol. c clin. oculist. 52. 726. 1924. Rpm, Clin. oculist.; Ber. ges. Physiol. 31. 
813—14. 1925. Ref. A s c u e r .) O p p e n h e i m e r .

Olga von Fischer, Z u r Behandlung von Celloidinscrien. Die Naeliteile des 
Originalyerf. yon W e i g e r t  mit Kollodiumplatten werden angegeben, u. e s  wird
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eine Anzahl von Abiinderungen zur Herst., Anfbewahrung u. Fiirbung von Schnitt- 
serien angegeben, dereń Einzelheiten sich iin Auszng niebt wiedergeben lassen. 
(Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 171—73. 1925. Bern, Patholog. Inst.) BO t t g e r .

C. H eiderm anns, Eine Osmium-Sudan-III-Fettfarbung. Es wird ein Verf. be-
sehrieben, um durch Osmierung u. darauffolgende Fiirbuug des Objektes mit 
Sudan I I I  eine nahezu ideale Fettfarbung zu erzielen, dereń Anwendungsmoglich-
keit zwar auf kleine Objekte beschrankt ist, die aber eine Einbettung in Paraffin
gestattet, iniblgedessen dlinnerc Scbnitte liefert, das Fett leuchtend rot darstellt u. 
eine scliarfe Kernfiirbung nach H m d ENHAIN zuliiBt. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 
42. 170—71. 1925. Schlcidcn-Eifel.) BOt t g e r .

D. F e h e r  und J. Szilvasi, Uber einen neuen Farbstoff in der Bakteriologie
und Histologie. Der von S z i l v a s i  zum Nachweis der Spirochaeta pallida ein- 
gefuhrte Farbstoff Spirsil (Klin. Wchschr. 3. Nr. 26 [1924]) eignet sich ausgezeiclmet 
zur Fiirbung der Baktcrien (Micrococcus, Streptococcen, Spirillum, Staphylococcus, 
Bacillus, Actynoinyces), sowie der Hyphen, Konidien u. Pilzsporeu, ferner der tier. 
u. pflanzlichen Zellkcrne u. zum rasehen Nachweis der mitotit. Kernfiguren, wobci 
dio Natur des Fixiermittels ohne EinfluB u. das Bcizmittel entbehrlich zu sein
scheint. Auch zur polychromcn Fiirbung liiBt sich der Farbstoff benutzen. (Ztschr.
f. wriss. Mikroskopie 42. 166—69. 1925.) BO t t g e r .

H. Schulz, Die „effektive Wellenlange“ bei der Bestimmung des optischen Dreliungs- 
vermdgens. Ableitung einer Formel zur Berechnung der efFektiven Wellenlange, d. li. 
dorjenigen, fiir die (z. B . bei Ilalbscliattcnapp.) auf Intensitiitsgleichheit eingestellt 
wird, wenn man zur Beleuchtung nicht monochromat. Liclit, sondern, wie bei der 
Benutzung von Lichtfiltern, einen Spektralteil von endlicher Breite verwendet. 
Ferner wird iiber Verss. berichtet, die zur Priifung der Formel ausgefiihrt -wurden. 
^Ztschr. f. Instrumentenkunde 45. 393—98. 1925. Berlin-Zohlendorf, Opt. Anstalt 
vou C. P. G o e iiz .) B O t t g e r .

R. L. R u th e rfo rd , Eine beąueme Metliode zur Priifung des Brechungsexponenten 
einer Fliissigkeit. Vf. bestimmt den Brechungsexponcnten einer FI. durcli Einbettcn 
von bekannten Glascrn in Pulyerform yon bestimmter KorngroBc. Dor Index eines 
Minerals kann dann leicht durch Vergleich mit einem Glas in der FI. festgestellt 
werden. (Amer. Min. 9. 207—08. 1924; N. Jahrb. f. Minerał Abt. A. 1925. II. 28. 
Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

G. A thanasiu, Die Empfindliclikeit von Aktinometern mit Jodsilber- und Kupfer- 
oxydelektroden. Die Empfindliclikeit fiir vcrschiedenc Wellenlangen wird yergliclien, 
wobei die Empfindliclikeit ais der Quotient EK. durch aufgesaudte Energie (ge- 
messen mit einer Thermosaule) definiert ist. Bei elektrolyt. hergestellten AgJ-Elck- 
troden befindet sich das Maximum der Empfindliclikeit bei /. — 4046 k  der ITg- 
Lampc, X == 4258 A. der Nernstlampc. Bei CuO-Elektroden befindet sich ein 
Maximum bei A =  4046 A, ein Minimum bei X —  3100 k  der Hg-Lampe. Die 
Form der CuO-Kurven ist unabhangig von der Darstellungsweise des CuO u. von 
der Natur des benutzten Elcktrolyten. Dagegen sinkt die Empfindlichkeit bei Be
nutzung derselben Elektroden aber yerschiedener Elektrolyten in folgender Reilien- 
folge: KC1, NaCl, NaBr. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. 101—03. 1925.) L e s z .

J . E. Mos3 und A. W . K napp, Eine chemische Methode fiir die Standardisierung 
des ultramóletten Lichtes. Von yerschiedenen Autoreu ist gefunden worden, daB 
eine Lsg. von Oxalsaure in Ggw. yon f/rmisalzen durch kurzwellige Stralilung pro- 
portional zur U-Konz. in C02, CO, HCOOII u. HaO zers. wird. Diese Eigenschaft 
der Oxals;iure benutzen Yff., um die ultraviolette Strahlung von Quarzquecksiiber- 
lampen relatiy zu bestimmen. Auf einem rotierenden Tisch befindet sich in einem 
GefaB eine Mischung yon 20 ccm einer 2°/o'g- Oxalsiiurelsg., 5 ccm einer 1%'g-
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Uranacetatlsg. u. 20 ccm 11^0. Diese Lsg. wird 30 Min. bei rotierendem Tiscb be- 
liebtet «. dann die unzera. Oxalsiiurc mit Permauganat titriert. Der Prozentsatz 
der zers. Oxalsiiure wird ais „U roxam ełer“-W ert bezeichnet. Die Ubereinstimmung 
der Messungen erreiebt 0,5°/o. Bei der Messung des Absorptionsspektrums der 
untersuchten Lsg. ergibt sich bei einem Vergleich zwischen mehreren Lampen, daB 
ihre Urosametcrwerte mit den vou ihnen hervorgerufenen Absorptionseffekten 
parallel laufen. Nach dieser chem. Methode wird auch die Abnahme der Starkę 
einer Quarzquecksilberlampe im Yerlauf ihrer Benutzungszeit koutrolliert. Wciter 
werden Verss. angestellt, dic die Notwendigkeit des Lichtes u. des Katalysators 
fiir den Ablauf der Rk. bestStigen, u. der EinfluB vou Temp. u. U-Konz. unter
sucht. Der Temp.-Koeffizient der Rk. ist sehr klein, wahrend die Variation der 
U-Kouz. dieselben Ergebnisse zeitigt, wie sie fruhere Autoren fanden. Weitere 
Verss. beschiiftigen sich mit dcm EinfluB der Farbę der GefiiBwande, der Ent- 
fernung der Lampe vom Reaktionsgemisch u. der Rotationsgeschwindigkeit des 
Tisches. Mit Hilfe der Uroxametermethodc werden auch einige Gliiser auf ihre 
opt. Eigenschaften untersucht. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 453—56. 1925. Bourn- 
ville, Research Laboratory.) H a n t k e .

Leon Counson, Neiies Verfaliren der Amoendung des Jam inschen Refraktom elers. 
Die fiir das Interferentialrefraktometer geltende Formel (n' — n ) l  —  N - l ,  in der l 
die Lange einer jeden der beiden von monochromat. Licht von der Wellenliingc A 
durchsetzten Flussigkeitsschicbten ist, dereń eine den ursprunglichen Brechungs- 
ciuotienten n  beibehiilt, wahrend derjenige der andern langsam in n  iibergeht, 
wobei N  Interferenzstreifen am Nullpunkt des Mikrometers voriibergehen, liiBt sich 
auf Lsgg. von yeninderlicher Konz. oder selbst auf Gasgemische, dereń Zus. ver- 
anderlich ist, nicht anwenden, weil sich dann N  nicht mehr bęstimmen liiBt. In 
diesem Fali kann man das Refraktometer benutzen, wenn man eine Zwischen- 
beobachtung im weiBen Licht ausfiihrt, in dem einer der Interferenzstreifen nicht 
farbig (schwarz, wcifi oder von mittlerer Intensitiit) ist, u. aus dessen Lagenver- 
iinderung man den W ert yon iV ableiren kann. Vf. gibt ein Verf. an, um die Lage 
des achromat.. Streifens mit groBter Genauigkeit aulzufinden u. die dabci notigen 
Manipulationen zu vereinfacben. Die weseutlich mathemat. Erorterungen gestatten 
keine auszugsweise Wiedergabe. (Arch. Sc. phys. et nat. Genćve [5] 7. 187—95. 
1925.) BO t t g e r .

H elm u t N aum ann, E in spektrales Weifilichtfdter. Mit Hilfe der Formel ftir 
die sehwarze Strahlung werden fiir die nachzuahmende u. die anzupassendc Licht- 
ąuelle Kurven ermittelt, dic die Intensitiit in Abhiingigkeit von der Wellenliinge 
angeben. Die Mnzupassende Lichtąuelle muB so intensiv gemacht werden, daB sich 
die beiden Kurven sehueiden. Es ergibt sich, daB nach laugeren Wcllenlangen 
vom Schnittpunkt aus gerechnet die Moglielikeit besteht, mit llilfe selektiver Ab- 
sorplion eines Filters die anzupassende in die nachzuahmende Strahlung iiber- 
zufiihren. Aus dem Intensitatsunterschied bei einer bestimmten Wellenliinge wird 
die Filterdichje berechnet. Ais besonders geeigneten Farbstoff bezeichnet Vf. das 
Tolui(linblau._- Zur Absorption kurzerer Wellen dienen Methylenblau, Krystall- 
violett, Filterviolett, Echtrot D , Rapidfilterrot I , Orange I I  u. Tartraziu. Durch 
geschickte Wahl der cinzelncn Farbstoffe gelingt es, die Absorptionskurve des 
Filters an dic geforderte Kurve anzuniihern. Die Absorptionsmessungen werden 
mit einem Spektralphotometer durcbgefuhrt, das besonders fiir diese Messungen 
hergerichtet wird. Vf. gibt ein Bezept zu einem Filter fiir eine Osram-Punktlicht- 
Wolfram-Lampe an. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photox>hysik u. Photocheniie 
23. 303—19. 1925.) K e l l e r m a n n .

F r i tz  Lowe, Die vereinfachte „quantitative“ Spektralanalyse. Grundzugc der
V III 1. 12
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Spektralanalyse u. ihre Anwendung in der Mineralogie u. Metallurgie. (Umschau 
29. 774—76. 1925.) - J o s e p h y .

E. W ychgram , Ein neues universelles photographisclies Instrumentarium. Durch 
Abbildungcn erliiuterte Beschreibung eines von den opt. Werkstśitten C. R e i c u e r t  
in Wien liergestellten App., welcher die siimtlichen in der wissenscliaftlichen 
Laboratoriumsarbeit yorkommenden Arten des Photographicrens (Mikrophotograpliie 
im auffallenden u. im durchfallenden Licht bei horizontaler u. bei yertikaler Mikro
skop- u. Photoachse; Mikrokinematographie; Herst. gleich groBer, yerkleinerter u. 
yergroBerter Photographien yon korperliehen oder fliicheuhaften, dtinklen oder 
durchscheinenden Objekten) auszufiiliren gestattet. (Ztsehr. f. wiss. Mikroskopie 42. 
138—45. 1925. Edevecht in Oldenburg.) B O t t g e r .

E d w ard  S. H opkins, Daueistandardlosungen ais mogliche Fehlerquelle bei Eisen- 
bestimmungen. Esakte Verss. ergaben, daB bei colorimetr. Bestst. die Form, vor 
allem die Hohe des Colorimeters von ansschlaggebendem EinfluB auf den Ausfall 
der Best. sind. (Ind. and Engin. Chem. 17. 832. 1925. Baltimore [Md.].) G isim m e.

E ric h  Schm idt, Uber Wasserstoffioncnkonzentration und Titration. Zusammen- 
fassende Erorterung bei Gelegenheit eines Vortrages. (Zentralblatt f. Zuekerind. 
33. 1193—95. 1925. Muhlberg a. E.) R O h l e .

C. W eygand, Die Entwicklung der organischen Elementaranalysc von Lavoisier 
bis Pregl. Vf. behandelt die Geschichte der organ. Elementaranalyse u. die Be- 
deutung der Mikroelemenlaranalyse. (Ztsclir. f. angew. Ch. 38. 881—85. 1925. 
Leipzig.) J u n g .

J. S. G. Thomas, Fortschritte in  der G ascalorim etrie. Da fiir dic stiidt. Gas- 
werke stiindige Kontrolle des Heizwerks vorgesehrieben ist u. das meist benutzte 
Calorimeter von C. V. B o y s  zu teuer u. umstandlich ist, hat B o y s  einen einfacheren 
Typ angegeben. Das Calorimeterwasser kann leicht wieder in das obere GefiiB 
gepumpt werden, der ZufluB ins Calorimeter wird durch einen Schwimmer kon- 
trolliert, die Gasmenge wird durch einen Glockenmesser (Abb. im Original) schnell 
u. sicher angezeigt, die Flamme ist von einem oben u. unten offenen Quarzrohr 
umgeben; Messung der Temp.-Differenz des ein- u. ausstromenden W. nacli 
15 Min. Brenndauer. Fiir kleine W erke wird eine einfaelie Methode vorgeschlagen, 
ein Gas von mittlerer Zus. aufzufangen. (Naturę 116. 375—76. 1925.) W . A. ItOTii.

M. H ahn  und J. H irsch , Studicn zur Verkchrsliygiene. I. Eine Methode zur 
Bestimmung kohlenstoffhaltiger Gase in der Luft. Die hygien. Bewertung der Auto- 
mobilauspuffgase kann nur auf der Menge der nicht oder unvollkominen yerbrannten 
C-Yerbb. basieren. Diese werden nacli dem Prinzip der organ. C-Elementaranalyse, 
indem abgemessene Luftproben iiber CuO yerbrannt u. die yerbrennbaren Gase 
ais C02 gemessen werden, bestimmt. Die Apparatur ist so eingerichtet, daB die 
Menge des oxydierbaren C einerseits, die Menge der urspriinglich yorhandenen C 02 
audererseits festgestellt werden kann u. aus der Differenz der beiden Bestst. die 
Menge des unyollkommen osydierten, gasformigen C sich ergab. Genaue Be
schreibung der Apparatur, des Gangs der Analyse, der Ergebnisse yon an yerkehrs- 
reiehen StraBen oder innerlialb der „Autobusse“ entnommenen Luftproben. (Ztsehr. 
f. Ilyg. u. Infekt.-Krankh. 105. 165—80. 1925. Berlin, Ilyg. Inst.) O p p e n h e im e r .

K le m e n te  u n d  a n o r g a n isc h e  V erb ln d u n g en .

A. Colani, Angriff ciniger Phosphate durch Natńumcarbonat. Man empfielilt in 
der qualitativen Analyse, die Fe(OH)a-, Al(OH)3- u. Cr(01I)3-Ndd. von niitgefiillten 
Phosphaten durch Kochen mit Sodalsg. zu reinigen. Vf. untersuchte die Loslich
keit der durch NH4OH -f- N II4Cl-Gemisch gefallten Metallphosphate in der sd. wss. 
Na,jC03. Naeh lialbstd. Kochen mit 15 g Ną,C03 in ca. 100 g W. bleiben im Nd. 
aus den urspriinglichcn 125 mg P20 5 im Falle des Fe'" 5 mg, Cr 58 mg, Mn 91 mg,
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Ba 4 mg, Ca 118 mg, Sr 17 mg, Mg 55 mg. Das Verf. ist also recht mangelliaft. 
Ndd. mit Jihnlicbem Gehalt au P 20 6 erhiilt man, wenn man Metallsalzlsgg. mit 
Na2IIP 0 4 u. darauf mit viel Na2C03 oder mit viel Na2C03 u. darauf mit N a,H P 04 
fiillt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 937—40. 1925.) B ik e r m a n .

G eorg W ittig ', E in  einfacher A p p a ra t zu r Kohlendioxydbestimm ung. Der im 
Original abgebildete, sebr einfacli konstruierte App. soli den ilblichen App. vor- 
zuziehen sein. Die C02 wird nach Zers. mit IICl durch Eyakuieren bis zur Ge- 
wichtskonstanz bestimmt, Erwiirmen ist unnotig. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1925. 
1925. Marburg, Univ.) L in d e n b a u m .

0. Tomifiek, D ie  potentiom etrische Besłim m ung von Cerium. (Vgl. auch Eec. 
trav. chim. Pays-Bas. 43. 775; C. 1925. I. 130.) Es wird eine potentiom etrische 
Methode fu r  die T itra tion  von Cc (ais Sulfat oder Chlorid) angegeben, die auf der 
Gleichung 2K3Fe(CN)6 - f  K ,C 03.Ces(C03)3 =  2K4Fe(CN)„ +  2Ce(COa)2 beruht. 
Das in HjO gel. Ce-Salz wird mit einer konz. K2C03-Lsg. yersetzt u. dann mit

0,1—0,05-n. K3Fe(CN)0 titriert bis (a —  Potential, c =  Konz.) sein Masimum

erreicht. Die Methode hat eine Genauigkeit von 0,2°/0 u. ist fiir weite Ce-Konz- 
bereiche zu benutzen. Die Methode gibt auch in Ggw. von anderen Ce-Erden, 
Th u. Fe"' gute Resultate. Es wird je ein Minerał u. eine Legierung mit dieser 
Methode analysiert, u. die dafur erhaltenen W erte werden angegeben. (Rec. trav. 
chim. Pays-Bas. 44. 410—15. 1925. Prag, Chem. Pharm. Inst. der Karls-Univ.) H tk .

J . ś tź rba-B oehm  und V. M atula, Studie uber die volumetrisehe Besłim m ung  
des Ceriums. Zur utrim etr. B est. yon Ce in Ggw. von anderen seltenen Erden u. 
Th wird die Substanz mit KaS2Os in alkal. Lsg. unter gewissen VorsiclitsmaBregeln 
crxydiert (2Ce'" +  S._,Oa'' =  2 Ce”" -j- 2SO.")- Das 4-wertige Co wird in saurer 
Lsg. mit K J behandelt u. scheidet J  aus, welches mit Thiosulfat titriert wird. Vf. 
arbeitet mit Lsgg., dereń Titer infolge seiner Yeranderlichkeit haufig durch
K2Ci\,07-Titration kontrolliert werden muB. Um moglichst genauc W erte zu erhalten, 
wird erst eine Orientierungsanalyse gemaclit, die auf i  2% genau ist. Je  nach 
der Menge des yorhandcnen Ce werden nun die Konzz. der zuzusetzenden Lsgg. 
(z. B. NaOH, damit die Lsg. geniigend aber nicht zu stark alkal. ist; K2Sj08 usw.) 
berechnet u. die Dauer des Kochens (groBer bei groBerer Ce-Konz.) bestimmt u. 
die Analyse wiederholt, die nun sehr gute Resultate liefert. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas. 44. 400—9. 1925. Prag, Inst. f. pharm. Chemie der KARLS-Uniy.) H t k e .

H en ry  K re p e lk a  und W illia m  P odroużek, D ie Fallung von F errisa lzen  m it 
Ammoniumsulfid. Beim Versetzen von F errisalzlsgg. mit ( N H ^ S  entsteht ein Nd., 
uber dessen Zus. einander widersprechende Angaben gcmacht worden sind. Yff. 
benutzen ais Fe‘”-Salz F erriam m onium sulfat bezw. F erriehlorid u. bestimmen nach 
der Fallung mit (NII4)aS das Yerhaltnis F e :S ; es ist stets groBer ais 2 :3 . Da 
aber auch noch freier S im Nd. yorhanden ist, wird dieser mit Benzol extrahiert 
u. im Riickstand wieder das Verhaltnis F e : S festgestellt. Aus den erhaltenen 
Daten sclilieBen Vff., dafi in neutralem Medium die Rk. Fe2S3 =  FeS -f- FeS2 
statthat. Um die tatsiichliche Zus. des -Originalnd. zu erhalten, wird er in Ggw. 
von (NH4)2S 04 mit einer ammoniakal. Lsg. von Cd(OH)2 behandelt, Dabci wird das
3-wertige Fe ais IIydroxyd gefallt, wiihrend Fe” in Lsg. bleibt u. mit KMnO.j 
titriert wird. Die Menge des gefundenen Fe" ist abhiingig von der Geschwindigkeit 
des (NH4)2S-Zusatzes. Es wird der EinfluB der Konzz. der Reagentien auf die Zus. 
des Nd. gepruft u. gefunden, daB nur in Grenzfiillen der Nd. aus einer Mischung 
yon FeS u. S, bezw. aus reinem Fe2S3 bestelit. meist aber beide Sulfide gemisclit 
sind. Vf. kommt zu dem SchluB, daB die Zus. der Reaktionsprodd. yon der Konz. 
der [IT'] abhiingt u. widerspriclit der Ansicht yon M e c k l e n b u r g  u . R o d t (Ztschr.

12 *
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f. anorg. u. allg. Cli. 102. 130; C. 1918. I. 1136), daB es sich liicr um die B. einer 
Yerb. von der Form FeS(NH4)4S aq. handelt. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 44. 416—24. 
1925. Prag, Chem. Inst. d. Univ.) H a n t k e .

Luis Hurtado Acera, D ie  quan tita tive Bestim m ung von M angan in Stahl und  
Gufieisen. Zur Best. des M n in Stahl u. Gufieisen wird das ais Mn” yorliegende 
Metali mit Bia0 4 oder Bi^Oj' Na20  zum Permanganat oxydiert entsprechend der 
Gleichung:
5 Bi,O, • Na,O - f  4 Mn(N03)a +  28 HNOa=  4 NaMnO, +  6 N aN 03 + 1 0  Bi(N03)3 + 1 4 IIsO. 
Fur die Mn-Best. cignet sich das Na-Wismutat besser ais das Tetroxyd, da es eine 
groBere Oxydationswrkg. bat u. Bia0 4 auch hiiufig Cl enthiilt, was auf das Resultat 
storcud wirkt. Der Gang der Best. ist der, daB der Mn-haltige Stahl in IIN 03 
(D. 1,20) gol. wird, dann werden in der Hitzc dic kohlenstoffhaltigen Bestaudteile 
mit wenig Wismutat bis zum Auftretcn einer durch die Zers. des gebildeten 
Pcrmangan.its heryorgerufenen Trubung oxydiert, die dann in der Kalte durch die 
Rcduktionswrkg. vou (NII4)aFe(S04)a, IIsOa oder SOa wieder aufgchoben wird. Durch 
Kochen wird der UberschuB des Reduktionsmittels zerstort, in der Kiiltc noch 
einmal Na-Wismutat zugcsetzt u. das enlstandene NaMn04 mit einer Vio'u- Lsg. 
yon (NII4)aFe(S04)a titriert. Bei Eisen, das vicl Graphit enthiilt, muB der C nach 
der Auflosung des Metalls abfiltriert werden. Fali? Cr, W, V, Mo in der Analyscn- 
substanz vorhanden sind, so miissen sie yorher entfcrnt werden. (Quimica c In- 
dustria 2 . 197—99. 1925. San Fernando.). H a n t k e .

Miguel Cardelńs, Q uantitative A nalyse von kohlenstoff haltigen E isen und 
Stiihlcn. Bestim m ung des Kohlenstoffs. (Vgl. Quimica c ludustria 2. 120; C. 1925. 
II. 1544.) Vf. beschreibt die Methode von S a r n s t r Om , die zur B est. des C im  
im  E isen  dient u. im Prinzip darauf beruht, daB die Analysensubstanz in Chrom- 
scliwefelsśiure gel. wird, wobei der im Eisen enthaltene Kohlenstoff zu COa oxydiert 
wird. Durch einen COa-freien Luftstrom wird dieses durch ein Geislersclies Ab- 
sorptionsgefaB geleitet, das mit KOH gefiillt ist. (Quimica e Industria 2. 200—202. 
1925.) H a n t k e .

S. Ramachandran, E ine Bemerkung uber die Fallung von W ism uttrisu lfid  aus 
saurem  M edium. Aus einer Lsg. von 0,5 g Bi20 3 in 5 ccm konz. HC1 wird B i  in 
der Kalte durch ILS nicht gefiillt; bei Yerd. der Siiure mit W. im Verh5ltnis 1 : B 
beginnt Braunfiirbung der Lsg., erst bei einer Yerd. von 1 : 5 flndet yollstiindige 
Abscheidung statt. B i2S3 lost sich leicht iu konz. IIC l, selbst bei einer Verd. der 
Siiure mit 3 Teilen W. ist die Auflsg. des Sulfids fast yollstiiudig. (Chem. News 
131. 135. 1925. Anantapur [Madras Presidcney], Ceded Districts Coli.) I I e r t e r .

P. F. Keer, D ie Bestim m ung von opak en E rzm ineralien durch X -S tra ld en -  
spektrogramme. Die nach der Pulyermelhode erhaltenen Rontgenspektrogramme 
werden yom Yf. zur Identifizierung von Erzen yerwandt. E r gibt die Spektren 
ycrschiedener Mineralien an u. ist auch imstande, bei der Kenntnis der Einzel- 
spektrogramme biuiire Gemenge bis zu einem Yerhaltnis von 93 : 7 zu bestimmen. 
(Econ. Geol. 19. 1—34. 1924; N. Jahrb. f. Minerał Abt. A. 1925. II. 74—75. Ref. 
II. SCUNEIDERHÓIIN.) . ENSZLIN.

O rgan isch e  S u b sta n zen .

F. H. Rhodes, M. L. Nichols und C. W. Morse, Untersuchung iiber die Hdchst- 
Probe su r Bestim m ung von Anthracen. Die H ochst-M cthodc zur Best. von Anthracen 
kann zu fehlerhaften Resultaten fiiliren, daB unter gewissen Bedingungen das durch 
C r03-Behandlung gebildete Antlirachinon weiter oxydiert werden kann. Yff. arbeiten 
deslialb wie folgt: 1 g Substanz werden im 500 ccm-Kolben unter RuckfluB mit 
mit 45 ccm Eg. bis zur Lsg. gekocht, tropfenweise Zugabe von einer Lsg. von 300 g 
CrOs in 400 ccm 507o'g- Essigsaure bis zur bleibenden Braunfiirbung unter be-
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standigem Kochen. W eitcre 2 Stdn. kochen. %  Stde. an der Luft abkiihlen, 
darauf 1 Stde. in Eiswasser, vcrd. mit 400 ccm W. u. ‘/i Stde. stelien lassen. Uber 
gehartetes Filter durch Goochtiegel filtrieren, bis zum farblosen Filtrat mit W., darauf 
mit 500 ccm sd. l°/0ig. NaOII, schlieBlich mit 500 ccm h.W . auswasclien. Anthracbinon 
mit wenig W. in flachę Porzellanschale spiilen u. auf dem Dampfbade zur Trockne 
yerdampfen. Zugebcn von 10 ccm rauchender H.jS04 (von mindestens 10% S03-Uber- 
Bch u C ), 10 Minutcn erhitzen, darauf 12 Stdn. iiber li. W. im angewiirmten Essiccator 
stclien lassen. Zugcben von 200 ccm W. u. durch Asbest filtrieren. Auswaschcn 
wio oben mit W., l% ig. NaOH u. h. W. Bei 110° bis zur Gewichtskonstanz 
trocknen u. wagon. Sublimieren durch I/2-atd. Erliitzen auf 350° im Sublimierofcn 
u. Zuruckwiegen von Tiegcl u. Riickstand. Zum Gewichtsverlust 0,0004 g zu- 
schlagen u. mit Faktor 0,8558 auf Anthraeeu umreehnen. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 839-42 . 1925. Ithaca [N. Y.].) G rim m e .

Ben H. N ico le t und Jaeob Sacks, 3-Nitrophłhalsdureanhydrid ais Reagens 
au f Alkohole. 3-Nitrophthalsaurcanhydrid eignet sich zur Identifizierung von Alko- 
holen. Es entstehen krystallisierte Verbb., die sich auch in geringen Mengen aus 
h. W .' gut umkrystallisicren lassen. Die entstehenden 3-Nitroplithalsaure-2-mono- 
alkylester yon nebensteh. Konst. enthalten noch eine freie Carboxylgruppe, so daB 

sich die Aquivalcntgewichte von unbekannten Eadikalen 
leicht durch Titration bestimmen lassen. Die Darst. der 
Ester erfolgt durch 5—10 Min. langes Erhitzen des Ge-
misches von 3-Nitrophtbalsaureanhydrid mit ungefiibr der
lialben Gewiclitsmenge Alkohol, bis das Gemisch 11. wird. 

Das Prod. wird in h. W. gel. u. der Krystallisation ubcrlassen. Nach ein- odd
z w a n ia łe m  Umkrystallisicren aus h. W. ist der F. konstant. Dialkylester ent
stehen nur in geringer Menge; diese werden durch die Umkrystallisation entfcrnt. 
Mit W. reagiert das Anhydrid ebenso scbnell, wie mit Alkoliolen; bei Ver\vendung 
von 50%ig. A. entstehen nur 29—36% Mouoathylester, gemischt mit 3-Nitrophthal-
saure. Die Trennung dieses Gemisches ist nicht zu empfehlen; zweckmaBiger ist
es, den wasserhaltigen Alkohol yorher mit K.jC03 auszusalzen, die alkoh. Schicht 
abzubeben u. diese zur Unters. zu verwcnden. So wurden noch mit 2 ccm einer 
10%ig. alkoh. Lsg. gute Eesultate erhalten. — Folgende Ester wurden dargestellt 
(die Zahl hinter dem F. gibt an, wieyiel g Substanz sich bei 20° in 100 g W. losen):
3-Nilrophthalsaure-2-monomethylester (Monohydrat), F. unter 100°, 0,200; (wasserfrei) 
F. 152—153°, 0,185. — Athylester, F. 156—157°, 0,290. — n-Própylesłer, F. 141 bis 
142", 0,114. — i-Propylester, F. 152—153°, 0,082. — n-Butylester, F. 146—147°,
0,051. — i-Butylcster, F. 182—183°, 0,024. — i-Amylester, F. 165—166°, 0,024. — 
akt. Amylcster, F. 157—158°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2348—50. 1925. 
Chicago [111.], Univ.) Z a n d e r .

L. E k k e r t, Eine netie Farbenreaklion des Amylenhydrats. Vcrmisclit man
0,5 ccm einer 5%ig. alkoh. Lsg. von Amylenhydrat mit 5 ccm IL S 0 4 u. schichtet 
auf die warme gelbliche Lsg. eine 5%ig. Weinsaurelsg., so entsteht zuerst an der 
Boruhrungsfłiiche der Fil. eine rosenrote Farbung, u. allinahlich farbt sich die ganze 
obere Fliissigkeitsschicht schon rosenrot. Anstatt Weinsaure kann man auch Guajacol, 
K-Sulfoguajacolat oder Eesorcin yerwenden. Die Anwendung von Weinsaure gibt 
die starkste Bk., -sie tritt schon nach einigen Sekunden ein, um in einigen Min. 
ihren Iloliepunkt zu erreiclien. Verwendet man nur 1 Tropfen der 5%ig. Lsg. des 
Amylenhydrats, d. i. ca. 3 mg, so farbt sich die obere Fl. noch deutlich rosenrot. 
(Pharm. Zentralhallc 66. 599. 1925. Budapest, Chem. Inst. Piizmany P ć t e r - 
Univ.) D ie t z e .

G unther G orr und Jo ach im  W agner, Uber eine neue Methode zur Trennung 
des Athylalkohols von Acetaldehyd und Aceton. Die Methode berulit auf der Tat-
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sache, daB Aeetaldehyd bereits in neutraler oder schwach alkal. Lsg. mit HgO 
rcagiort, wiihrend A. nur in stark bas. Lsg. — vermutlieh soweit er zu Aldehyd 
oxydiert wird — von HgO angegriffen wird. Das gleiche Verhalten wie Aldehyd 
zeigt Aceton. — Zur Ausfiihrung des Yerf. ermittelt man zuniichst durch Titratiou 
den Gehalt der Lsg. an Carbonylverbb. u. kocht dann mit frischcm HgO (3—4 Mole 
auf 1 Mol Aldehyd) in Abwesenheit von Lauge 4—5 Stdn. am RiickfluBkuhler; der 
Kolben steht dabei in einem Babotrichter. Der A. wird dann durch Dest. aus der 
Lsg. entfernt (etwa mit ubergegangenes Hg wird durch Filtration beseitigt); im 
Destillat bestimmt man den A. nach anreichernder Rektifikation pyknometr. Bei 
groBem UberschuB an Aldehyd muB man das Destillat zuniichst noch einmal mit 
HgO beliandeln. (Biochem. Ztschr. 161. 488—91. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiscr 
WiLHELM-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

S. T akag i und M. T an ak a , TJntersuchung uber Halógenplienole. I. Trennung 
und guantitatwe Besłimmung des 2- und 4-Clilorphenols im Gemisch. N itriert man 
2- u. 4-Chlorphenol bei tiefer Temp., so liefert ersteres 2-Chlor-4-nitrophenol u. 
2-Chlor-6-nitrophenol (1), leteteres nur 4-Chlor-2-nitrophenol (II), u. zwar mit 76,3% 
Ausbeute. Nur I  u. I I  sind mit Wasserdampf fliichtig. Das Na-Salz yon I  ist in 
k. gesiitt. Sodalsg. 1., das yon I I  darin prakt. unl. Daraus ergibt sich folgende 
anniihernd quantitative BesŁ-Methode fiir ein Gemisch der beiden Chlorplienole: 
30 g Gemisch werden unter Kuhlung mit W. in 29,3 g IINO;l (D. 1,4) -f- GO g W. 
eingetragen, nach 24 Stdn. bei Zimmortemp. iiberschiissiges Na-Aeetat zugesetzt u. 
mit Dampf dest. Aus dem Destillat erhiilt man I  -f- I I  =  G. Eine Probe davon 
wird in der 30-fachen Menge h., gesiitt. Sodalsg. gel., auf 30° gekiihlt, aus dem 
ausgefallenen Na-Salz I I  abgesehieden u. auf G umgerechnet. Daraus ergibt sich 
N  =  Ausbeute an I I  in %, bezogen auf 30 g Gemisch, u. schlicBlicli:

%  4-Chlorphenol =  %  2-Chlorphenol =  1 0 0 -----

Die Yerss. zeigten, daB beim Chlorieren des Pbenols, unabhiingig von der 
Temp., fast gleiche Mengen 2- u. 4-Chlorphenol enlstehen, in Ubercinatimmuiig mit 
I I o l l e m a n  u. R i n k e s  (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 19. 67 [1910]). (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. No. 517. 15—17.) Lb.

S. T akag i und S. Ish im asa, TJntersuchung iiber Halogenphenole. H. Trennung 
und Identifizierung der chlorierten PhenoU. (I. vgl. yorst. Ref.) Bei direkter Chlorierung 
des Phenols entstelien 2- u. 4-Chlorphenol (I u. II) , 2,4- u. 2,6-Dichlorphenol ( I I I  
u. IY) u. 2,4,6-Trichlorphenol (Y). In Ggw. von 1 Mol. NaOH sind I  u. I I  mit 
W asserdampf fliichtig, I I I ,  IY  u. Y nieht fliichtig; in Ggw. von Uberschiissigcm 
PbC 03 sind I, I I  u. I I I  fliichtig, IY u. Y nieht fliichtig. Daraus ergibt sich fol- 
gendea Trennungsyerf.: Unter Zusatz yon 1 Mol. NaOH mit Dampf dest. Destillat 
liefert I  u. I I ,  die nach yorst. Ref. weiter behandelt werden. RUckstand an
sauern, UberschuB von PbC 03 zusetzen, mit Dampf dest. Destillat liefert I I I .  
Ruckstand nitrieren u. mit Dampf dest. Destillat liefert Y, Riickstand 4-Nitroderiy. 
yon IY. — Die Bromphenole yerhalten sich iibnlich. Da aber 2- u. 4-Bromphenol 
in Ggw. von NaOH sehr sehwer destillierbar sind, ist die Trennung fast unmoglich. 
(Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. No. 517. 17—18.) L in d e n b a u m .

K u rt L ehm sted t und Otto Z um stein , Dic qicantiłative Besłimmung von Nitr- 
amin- und Nitrimingruppen. N-Nitrogruppen lassen sich von C-Nitrogruppen durch 
ihre Reduktionsfiihigkeit zu Aminogruppen u. NO gegeniiber FeCl8 -f- HCl (Sc h u l z e - 
T ie m a n n ) bezw. Hg -f- H2S 04 (L t jn g e ) unterscheiden. Dic FeCl2-Methode ist all- 
gemeiner, auch boi empfindlicheren Nitraminen, anwendbar. Die Isolierung des 
Restkorpcrs ist dagegen bei Red. nach L u n g e  einfacher, sofern das Ausgangs- 
material nieht zu kernnitrierten Prodd. umgelagert wird, wie Pyridyl-2-nitramin-
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Das cntwickclte NO wurde ais rein befunden, so dali daraus der Nitramin- bezw. 
Nitriminstickstoff zu bereelmen ist.

V e rsu c h e . Die Metliode be-
OsN -C -(0 2N)N N(N02)-C-N O j wiibrte sich an l,l\5 ,5 '-T e tra n ilro -

H Ć ---------N ' N-------- CII W -d iim id a z o ly l] , C0II20 8N8 +  211,0
(I), u. l,o /> '-T rm ilro-[2J}’-dibnidazo- 

ly l], 2(C0H3O0N,) -f- 3 II20 . Aus P yridy l-2 -n itram in  konute nach Red. mit FeCl_, 
P yridy l-2 -am in  isoliert werden (87°/o Ausbeute). Pikrat: F. 218—219°. [5-Nitro- 
pyridyl-2]-nitramin, C5H3N(N02) ( N i l • NOs) , vom Zers.-Punkt 158—159°, gab, nach 
L u n g e  T c iu z ic ń 'Aniino-2-nU ro-5-pyridin  bei 87% Ausbeute, F. 188°. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 2024—27. 1925. Hannover, Techn. Iloehsch.) H a r m s .

G iovanni Rom eo, E ine  neue Metliode zu r ąuantitatw en Bestim m ung von F orm 
aldehyd. 1 ccm Formaldehyd wird nach Zugabe von 8 Tropfen 2%ig. Kosolsiiurelsg. 
u. eventueller Neutralisierung mit '/a '11, KOH mit 50 ccm Sulfit-Disulfitlsg. (GO g 
K HS03 u . 200 g Na.aS03-7H 20  auf 1 Liter) % Stde. unter VerschluC stehen gelassen, 
darauf titrieren mit %-n. KOH auf Rot. Blinder Versuch ohne Formaldehyd. Ver- 
brauchte ccm X  0,015 =  g Formaldehyd. Zur Unters. von Trioxymethylen er- 
wiirmt man vor der Titration 0,3—0,4 g mit dem Reagenz 10 Min. gelinde. (Annali 
Chim. Appl. 15. 300—4. 1925. Messina.) G r im m e .

R. Fosse und A. H ie u l le , Uber die Identifizierung der O lyoxylsdure durch 
H yd ra zin  und X an th ydro l ais G lyoxylsduredixanthylhydrazon. Da die Farbrk. von 
S c h r y y e r  keine spezif. Rk. darstellt (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 637;
C. 1925. I. 136), haben Vff. nach einer auch fiir biolog. Unterss. hinreicliend 
empfindlichen Rk. auf G lyoxylsaure gesucht u. diese in der Einw. von X anthydrol 
auf ein Gemisch der Siiure mit H yd ra zin  gefunden, da sie die Erkennung von 
'0,01 g in 11 gestattet. Dabei bildet sieli G lyoxijlsauredixanthylhydrazon, CO„II • 
CH : N ‘N[CH<^ (C0H4)j ^>Oj.j, zugleich ein Beweis, daB das bislier unbekannte 
Glyosylsiiurehydrazon in der Lsg. der Komponcnten existiert. Zu einer Lsg. von
0,2 g Glyoxylsiiure u. 5 Tropfen 50%ig. N2II4-Hydrat in 200 ccm W. gibt man all - 
mahlich 1 g Xantbydrol in 200 ccm Eg., fallt mit W. vollig aus, riihrt den ab- 
gepreBten Nd. mit A. an, macht mit n. alkoh. NaOH schwach alkal. u. zentrifugiert. 
Krystalle aus Chlf. PAe., mit 1 H20 . Ag-Salz, C28H 10O4N2Ag. — Aus der alkoh.- 
alkal. Mutterlauge fiillt Essigsaure T rixan thylh ydrazin , 0<^  (C0H 4)4 ~>CII -NII-N  
[CH<^ (C01I4)2 ^>0],. Darst. fiir sich durch Fallen eines Gemisches yon 2 g Xant- 
hydrol, 0,5 ccm 50%ig. N2II,-H ydrat, 40 cem absol. A., 20 ccm W . mit 6 ccm Eg. 
Krystalle aus Chlf. +  A. mit 1 II20 ,  F. 159—162° unter Gasentw., nach Wieder- 
erstarren 167—175°. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 181. 286—88. 1925.) L i n d e n b .

H en ry  Łeffm ann und M ax T rum per, Studien iiber Briifungen a u f  Phthalsaure- 
diathylester. Die yerschiedenen Rkk. werden besprochen. Es wurde gepriift, ob 
Hydrochinon, Brenzkatecliin u. Pyrogallol brauchbar sind; diese farben sich in 
alkal. Lsg. dunkel; die Schwierigkeit tritt in Mischung mit H2S04 nicht ein, es tritt 
aber Fluoreaceflz auf, auch wenn der Ester nicht yorhanden ist. Im  Hinblick auf 
die Beobachtung yon I I a n d y  u . H o y t ,  daB zeitweise Fluorescenz eintritt, wenn 
Phthalat nieht zugegen ist, wurde gepriift, ob eine der gewohnlichen Verunreinigungen 
des rohen A . dies yerursacht. Bei Aceton ist dies nicht der Fali, wohl aber bei 
Acetaldehyd u. bei hoherer Temp. Es wurde keine Wrkg. beobachtet, wenn die 
von A n d r e w  angegebene niedere Temp. innegehalten wird. (Amcr. Journ. 
Pharm. 97. 507—10. 1925.) D i e t z e .

B e sta n d te lle  v o n  P fla n ze n  u n d  T ieren .

W m . H. G esell und M. A. D ittm a r , M ikrochemie a is technisches H ilfsm ittel. 
Yergleichende Bestst. ergaben, daB mikrochem. Yerff. ohne Beeintrachtigung der
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Geuauigkcit der Resultate sehr gut zur B est. der Asche in  Drogen, zu Gchaltsbest&t. 
organ. Salze, zur N B est. nach K j e l d a h l  u . zur B est. des E stergehaltes von atlier. 
Ólen herangezogen werden konnen. Die notigen App. werden besehrieben. (Ind. 
and Engiń. Chem. 17. 808—9. 1925. Bloomfield [N. J.].) G k im m e.

P hebe K. T hom pson, D er Nachweis k ld n er Mengen von Z in k  in  biologischem 
M ateria le durch Veraschen. Solclies Materal, wie Urin, Faces, Muskel, Blut, kann 
bei 450° verascht werden, ohne daB dabei Verlust an Zn auftritt. Die Asche wird 
dnnn in HCI aufgenommen, yorhandenes Fe abgesehieden (ais Phosphat, wieder- 
holte Umfiillung) u. das Zn mit K-Ferrocyanid nephelometr. bestimmt. (Journ. 
Ind. Ilygiene 7. 358—70. 1925. Boston [Mass.].) R O h l e .

E rn s t Komm, E ine einfache Mikrometliode zu r Blutzuckerbestim m ung. Die Eut- 
eiweiBung von 0,4 ccm Blut, welches mit 1,6 ccm dest. W. ycrdttnnt wird, gesehicht 
mit Natriumwolframat-Scliwefelsiiure. Nach scharfem Zentrifugieren werden 2 ccm 
abpipettiert, mit 1 ccm Fehlingscher Losung yersetzt u. '/s Minutę lang zum Sieden 
erliitzt. Das entstandene Kupferoxydul wird nach Erkalten abzentrifugiert, ‘in 
Salpetcrsiiure gel., Ammoniaklsg. hinzugesetzt, u. im Autenrietlikolorimeter gegen 
eine Yergleichsstandardlsg. von Kupfersulfat in wss. Ammoniaklsg. kolorimetriert. 
(Muncb. med. Wchschr. 72. 1602—03. 1925. Dresden-WeiBer Hirsch, Physiolog. 
Labor.) IIO c k e l .

D. G. Cohen T e rv ae rt, E inige E inzelheiten in  der Blutzuckerbestimmung. Es
wird zuniichst auf die Bedeutung des llilfsmiltels von S a n d e r  (Auffangen des 
Blutes in 1 mg Thymol u. 10 mg NaF pro ccm) zur Ilintanhaltung der Glykolyse 
hingewiesen fiir die Fiille, in denen die Best. des Zuckers nicht unmittelbar nach 
der Entnahme stattfinden kann. Ferner wird zur Ermittclung der Monge Glucose 
aus der Menge von reduziertem Cu eine Reduktions- u. eine Interpolationstnbelle 
gegeben. die fur die Praxis geeigneter sind ais die friiher (Nederl. Tijdsclir. Genees- 
kunde 65. II. 857; C. 1921. IV. 772) gegebene Kurve. Fiir selir geringe Blut- 
zuckerwerte, wie sie jetzt bei Gebrauch yon Insulin zuweilen auftrcten, ist die 
friiher (1. c.) bescliriebene Mcthode zu ungenau, es muB dann doppelt so viel Blut 
yerwendet werden. Bcnutzt man zum Auffangen die Bangsche Metliode, so kann 
man das Ycrf. des Vfs. trotzdem anwenden; man muB dann das Papier mit 7 ccm 
der Phosphorwolframsiiurelsg. ausziehen (Ver\vendung yon 2 Streifcn) u. filtrieren. 
Aus der Cu-Lsg. kann das Osalat fortgelassen werden. (Nederl. Tijdsclir. Gences- 
kunde 69. II. 1110—12. 1925. Utrecht.) S p i e g e i ,.

D irk  G erald  Cohen T ervaert, Źuckerbestimmung in kleinen Blutmengen. (Vgl. 
yorst. Bef.) Lsg. I. Phosphorwolframsiiure 5 g , Na_,SO, (pro analysi) 20 g , II2S 0 4 
(rcin) 2 g, W. ad 1000 ccm. Lsg. II  CuSO, (Krystalle) 1,5 g. Wcinsaure 3,75 g, Na2C 03 
(anhydr.) 40,0 g, K J 2,0 g, KJO;l 0,2 g, W. ad 1000 ccm. Fiir einen Blutzuckergehalt 
zwischen 0,07 u. 0,207» nimmt man 6,8 ccm Lsg. I  auf 0,2 ccm Blut. Bei hoheren 
Konzz. Verdopplung der Lsg. I. Bei zu erwartenden kleineren entsprechend mehr 
Blut. Blut u. Lsg, I  werden gemischt. HSmatin setzt sich in wenigen Min. ab. 
Durch ein stiirkefreies, gut geliiirtetes Filter filtrieren. 5 ccm Filtrat in ein Probier- 
glas von 23 mm Durchmesser; Zusatz yon 5 ccm Lsg. II. Gut bedeckt kommt das 
Glas in ein kochendes Wasserbad fiir 15 Min. (genau). 5 ccm H2S0, werden dann 
mit dem Inhalt gut yermisclit, mehrfaeh in Abstand von 2 Min. Scliiitteln, dann 
Titration mit 0,08-n. Thiosulfat Umrechnung des yerbrauchten Thiosulfats auf mg 
reduzierten Cu. Die Glucosemenge wird von einer der Arbeit beigegebenen Re- 
duktionstafel abgelesen. (Biochemieal Journ. 19. 541—43. 1925. Utrecht, Labor. f. 
Physiol. Chem.) OPPENHEIMER.

E. S lu ite r, Capillaranalgse von B lu t. (Vgl. Nederl. Tijdsclir. Geneeskunde 69.
I. 2515; C. 1925. II. 676.) Die Steighohe des Blutes, bei yerschiedenen Tiersorten 
weehselnd, ist bei derselben Art ziemlich konstant, nicht immer parallel der
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Senkungsgeschwindigkeit der Blutkorperclien; EinfRisse, die diese yerfindern, konnen 
auf jene' in gleieliem Sinne (Gelatine, Glueose), aber auch in entgegengesetztem

NaCl) ivirken. Sie gelit aucli der Viscositat u, der Oberflachenspannung 
nicht parallel (Erhohung bei erliohter Tropfenzahl u. gesteigerter Viscositat bei Glu
eose, Gelatine u. NaCl, Erniedrigung trotz Erliohung von Tropfenzahl u. Yiscositiit 
bei Cbolat u. hamólyt. Blut). Die Temp. ist von EinfluB. Die Ursachcn dieser 
durch Alib. erlSuterten Ersclieinungen werden erorlert. (Koninkl. Akad. van Wetenscli. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 221—36. 1924. Amsterdam, Univ.) S p i e g e l .

E rw in  B echer und E lfr ie d e  H e rrm an n , Kolorim etrisehe M ikromethodeti der 
Blutuntcrsuchung. Beschrcibung von kolorimetr. Mikrometlioden zur Best. von Ilarn- 
saure, Cholesterin, Aminosauren, Bilirubin u. Indikan im Blut, dereń Prinzip den 
jeweiligen bekannten Makromethoden entspricbt. (Muncli. med. Wchschr. 72. 1601 
bis 1602. 1925. Halle, Medizin. Klinik.) IltłCKEL.

A. H. Roffo, Cholesterin und Hamolyse. Bestst. des Cholesterins u. der iibrigen 
Lipoide in Seren von Rattcn versehiedenen Alters zeigen, daB die Restlipoide 
ziemlich gleiclimiiBig bei ca. 4°/00 verbleiben, das Cholesterin aber dnrclischnittlich 
mit zunelnnendom Alter ansteigt, wie dies auch bzgl. der hamolyt. Kraft des Serums 
gegeniiber bestimmten Blutkorperclien der Fali ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 
1529—30. 1925.) S p i e g e l .

W m . C. Thro, Anderungen am Sahli-Hamoglobinometer. Vergleiclis- u. Priifungs- 
rohrehen niiher aneinander geriickt, Abstand nur 1 mm. Nur ein kleiner Rohren- 
absclmitt bleibt .sichtbar. Yergleichsfl. aus 1 ccm Osalatblut, 30 ccm. 7,,,-n. HC), 
69 ccm Glycerin behśilt im Duukeln die Farbę 4 Jahre lang. (Journ. of laborat a. 
cliii. med. 10. 491—93. 1925; Ber. ges. Physiol. 31. 855. 1925. Ref. B o r g e r . )  O pp.

F. S. F ow w eather, D ie  Bestim m ung des H arnslofts im B lu t m it der l ly p o -  
bromitnietliode. Es wird der App. von v a n  S l y k e  zur Best. von CO, im Plasma 
benutzt. HypoHromit-Lsg. in 2 Teilen hergestellt. 1. Br 12,5 g, Na-Bromit 12,5 g, 
W. ad 100, 2. NaOH 28 g, W. ad 100. Gleiche Teile der Lsgg. zum Gebrauch 
geinischt. EiweiB aus Oxalatblut durch Zusatz gleicher Menge 20°/o Trichloresaig- 
saure gefailt, filtriert. 3—4 ccm Hypobromitlsg. in den App., naebspiilen des im 
oberen Ansatz befindlichen Rests mit ca. 1 ccm W. Auswaschen des Aufsatzes mit 
W., fiillen mit 2— 6 ccm Blutfiltrat, uberfiihren in den App., naclispulen mit 1 bis
2 ccm W. Unterer Hahn bleibt wahrend dieser Operationen offen, Hg-Reservoir 
muB tiefer stelien ais unterer Hahn. Wenn alle FI. im App., SchlieBen des Hahns, 
Herausnehmen des App., in horizontaler Lage scliiitteln. N entwiekelt sich infolge 
Unterdrueks yollstandig. Nach wiederholtem Durehschiłtteln, einstellen in ublicher 
Weise. Korręktur des abgelesenen Vol. nach Druck u. Temp. Methode fiir klin. 
Zwecke genau. N aus Kretaninin, Harnsaure, Hippursaure u. Aminosauren spielt 
keine Rollc. (Journ. of pathol. u. bacteriol. 28. 165—69. 1925; Ber. ges. Physiol. 
31. 856. 1925. Ref. P i n c u s s e n . )  O p p e n h e im e r .

A. T. W eath ers  und H. C. Sweany, D er llarnsaurespiegcl im  B la t bei Mensch 
itnd Tieren. Vergleicli u. lCrifik der Harnsaurebetimmungsmethoden. N. Harnsaure- 
spiegel 1—3 ‘mg in 100 ccm Blut. (Journ. of laborat. a. med. clin. 10. 480 — 85. 
1925. Chicago, Laborat. municip. tubercul. sanit.; B e r. ges. Physiol. 31. 856. 1925. 
Ref. B a r k a n . )  O p p e n h e im e r .

E lizab e th  H erdm an  L epper und C harles Jam es M artin , E ine Mib-oniethode 
zur T itration  des B iearbonats im  P lasm a. (Biocliemical Journ. 19. 573—80. 1925. 
London, LiSTER-Inst.) O p p e n h e im e r .

R. Legendre, P rin zip  einer Methode zu r Bestim m ung der Veranderungen der 
gelosten Kohlensaure. Die bisberigen Verff. zu dieser fiir Ermittelung des Stoff- 
wechsels von Wassertieren wiehtigen Best. scheinen dcm Vf. unbefriedigend. Gang- 
har diirfte folgender W eg sein: Man leitet in die FI. einen C02-freien Luftstrom,
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sammelt u. titriert das entbundenc u. mitgerissene C02 u. bestimmt pH der so be- 
handelten FL, um ihre Bestiindigkeit im ’Gelialte nicht fliiclitiger Ionen zu kon- 
trollieren. Werden gleichzeitig 2 Bestst. an ident. Fil. ausgefiihrt, in dereń einer 
ein Lebewesen bestimmte Zeit geweilt hat, so kann man den Stoffaustausch dieses 
Wesens mit seiner Dmgebung sehr genau bestimmen. Diese Methoden sind mit 
geringen Abweichungen fiir alle biolog^ Fil. {Blut, Ilarn  usw.) wie auch fiir SiiB- 
u. Meerwasser yerwendbar. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1527—29. 1925.) Sr.

B. J. C ollingw ood und B. L ev i, Einige Schwierigkeiten, loelche sich bei der 
Bestimmung der Diffusionsgescliwindigkeit der Kohlensaure in alkalischen Losungen 
erheben. Mit Kohlensaure gesiitt. NaHCO;)-Lsg. wird unter Zusatz yon Phenolrot in 
5 mm weite Glasrohre gefullt. Nach 24 Stdn. ist die yorher gleichmaBige Farbo 
des Indicators am oberen u. unteren Ende in yerschiedene Farbo umgeschlagen, 
die in entgegengesetzter Kielitung von der Ek. der Anfangsfarbe abweieliende Ek. 
anzeigt. (Journ. of Physiol. 60. XLV. 1925.) M e i e r .

F. v. B ruchhausen, Die Bestimmung von Kohlensaure in Carbonatcn a u f mafi- 
analylischcm Wege und die Wertbestimmung von Ferrum carb. sacchar. Empfohlen 
wird ein App., der aus einer Saugflaschc a besteht, dereń Saugstutzen einen Prśi- 
zisionsglashahn B  besitzt u. einen Scheidetrichter C cingeschlifFen triigt, an dessen 
unteres AbfluBrohr ein kleines Glasrohrchen 6 aufgehangt ist. (App. ist von
O. E. K o b e , Marburg, zu beziehen). In das Kólirchen b wiigt man ca. 0,1 g des 
zu untersuchenden Carbonats ein u. befeuclitet dic Probe mit 2—3 ccm W. In die 
Saugflasclie a gibt man einen gemessenen UberschuB Barytwasscr (10 ccm =  ca. 25 
bis 30 ccm '/  10-n. IIC1, genau titriert). In den Scheidetrichter gibt man 5°/„ig. IIC1. 
Mau evakuiert bei geschlossenem Hahn A  u. geoffnetem Hahn B, bis aus dem 
Barytwasser Luftblasen aussteigen, schlieBt Hahn B  u. offnet vorsichtig Hahn A, 
so daB nur 1 Tropfen HC1 zu der Carbonataufschwemmung gelangt. Dann liiBt 
man den 2. Tropfen zuflieBen u. so fort, bis die Zers. yolleudet ist. Der App. 
bleibt 2 Stdn. unter ofterem Umschwenken stelien. Die Absorption der C 02 ist 
yollstiindig u. man kann durch Hahn B  CO^-freie L uft einstromen lassen. Man 
titriert nun sofort mit 1/l0-n. HC1 u. Phenolphthalein das unyerbrauchte Barytwasser 
ohne Umfiillen. — Ferr. carbonicum saccharatum soli theoret 19,7—20,8°/0 FeC03 
enthalten; meistens enthalt es weniger. Bestst. von Priiparaten aus einer Apotbeke 
u. ein Examenspniparat gaben 16,6—16,88, bezw. 18,2—18,8°/0 FcC03, ein alteres 
nur 8,9% FeCOa (Apotb.-Ztg. 40. 938—39. 1925.) D i e t z e .

L. B eltz  und E. K aufm ann, Interferometrische Untersuchungen. II. Bestimmung 
des Serumeiwei/igehaltes bei Tuberkulose mit dem Zei/ischen Fliissigkeits-Interferometer. 
(Koln, AUGUSTA-Ilosp., Ztschr. f. Tuberk. 41. 315—20. 1925; Ber. ges. Physiol. 31. 
857. 1925. Eef. S c h m it z .) O p p e n h e i m e r .

K. Sam son, Eine titrimetrische Mikrophospharsaurebestimmung. Nach Ent- 
eiweiBung des Serums wird die anorganische Pliosphorsiiure mit Ammoniumuitrat, 
Salpetersiiure u. Aminoniumolybdat in der Hitze ais Ammoniumphospliormolybdat 
gefallt. Der Nd. wird nach mehrmaligem Wasclien in 1,0 ccm 25-n. Natronlauge 
gel. u. mit Phenolphthalein ais Indikator mit */,5-n. Salzsaure riicktitriert. (Dtsch. 
med. Wchschr. 51. 1571—72. 1925. Dortmund, Kinderklinik.) H C c k e l .

H en ry  L n tig n eau s, Bestimmung eines grapliischen Schenias, u-elches den tat- 
sacldichen Wert feuchten Sticksto/fs ais Ilarnstoff ausgedrilckt ei-gibt. Angabe eines 
Schemas, aus dem der einem ccm StickstofT entsprechende HarnstofFwert bei ver- 
scliiedener Temp. u. verscliiedenem Druek abgelesen werden kann. (C. r. soc. de 
biologie 93. 629—31. 1925. Lille, Hospital Saint Sauyeur.) M e i e r .

A. F lo rence , Aufsuchung von Eiweijs in triiben Harnen. Der Nacliweis von 
Albumin in Harnen, welche sich weder durch bestes Filtrierpapier noch durch die
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Zentrifuge kliiren lasscu, ist iiuBcrst schwierig. Yf. maclit einige Vorschl8ge zur 
Priifung. Man kann nur dann behaupten, dali ein Harn keine EiweiBstoffe enthiilt, 
wenn man sowohl den Nd., wie die FI. untersucht hat. (Journ. Pharm. et Chim. 
[8.] 2 .  9 7 - 1 0 2 .  1925.) D ie t z e .

H einz K alk  und B ern h a rd  K ngelm ann, Tilration, Bestimmung der Wasser- 
stoffionenkonzentration und „Tilration des Indicators“ im Magensaft. Wiihrend bei 
Verwendung eiweiB- u. salzarrrier Probefriihstiicke die Methode der Titration des 
Iudicators u. die der Titration mit Dimethylamidoazobenzol zur Best. der Aeiditiit 
ausreichen, lassen sich beiVerwendung eiweiBreicher Probemahlzeiten, im nucliternen 
Magensaft, bei Beimengung von Blut u. Schleim zum Magensaft, bei Vorhandense'n 
von Milclisiiure Beziehungen zwischen der aktuellen Aeiditiit u. der Titration mit 
Dimethylamidoazobenzol nicht aufstellen. Ilicr ist dic Titration des Iudicators nacli 
S a iil i  (Schweiz. med. Wchschr. 1924. 1 ; C. 1924. 1. 2192) oder Best. der [II’] aus- 
zufiihren. (Klin. Wchschr. 4. 1806—10. 1925. Frankfurt, Medizin. Klinik.) IIOCKEL.

H. W . van  U rk , Verhalten yerschiedener aromatischer Korper bei der Vitalischen 
Reaktion. Durch die yorliegende Unters. an den verschiedensten Stoffen wurde 
gefunden, daB yiele StofFe bei der genannten Rk. ausgesprochene Fiirbungen liefern, 
wovon viele mit der bei Atropin auftretenden Fiirbung verwecliselt werden konnen. 
Dic Rk. ist aber ais Identitiitsrk. bei der analyt. u. toxikolog. Unters. zur Fest- 
stellung der An- oder Abwesenheit einer Anzahl vou Heilmitteln aus den aromat. 
Reihen wertvoll, zumal nur eine Spur Substanz notig ist. Man achte dabei auch 
stets auf die mit IIN 0 3 allein auftretenden Fiirbungen. Die Fiirbung bei Atropin 
muB zweifellos der Tropasiiurekomponente zugeschrieben werden, wobei diese 
Fiirbung durch den Tropinrest bestiindiger wird. — Das Verh. der yerschicdcuen 
Stoffe im einzelnen bringen eine ausfiihrliche tabcllar. Ubersicht u. weitere Einzel- 
lleiten in der Quelle. (Pharm. Wcckblad 6 2 . 926—32. 1925.) G r o s ŹFELD.

R ene F ab re  und E. P arin au d , Untersuclmng iiber die Dissoziation der Narlcotin- 
salze und iiber die optimalen Bedingungen der Extraktion dieses Alkaloids in der 
Toxikologie. Narkotin-Chlorhydrat ist bei gleicher Konz. starker dissoziert ais das 
Sulfat. Chlf. ist fUr Narkotin-Chlorhydrat ein besseres Losungsm. ais A. u. Benzol. 
Die Yerwend. der Weinsiiure, um wie in dem Stas-Otto-Verf. das Alkaloid ais 
Tartrat zu gewinnen, ist unzweekmiiBig. (C. r. d. lAcad.. des sciences 1 8 0 . 2077 
bis 2079. 1925.) O p p e n h e i m e r .

E. 0. E a to n  und A. G. M urray , Studien iiber die analytisclie Chemie von 
Arzneimitteln. II. Modifiziertes Yerfahren zur Priifung von Alkaloidtabletten. (I. vgl. 
P a l k in  u . ^ a t k i n s , Journ. Amor. Pharm. Assoc. 13. 691; C. 1 9 2 4 . II. 2070.) 
Tablctten (ca. 65 mg Alkaloid oder Salz), werden in wenig W. im Scheide- 
trichter gel., ein 0ber?ehuB N aIIC 03 oder N a,C 03 wird zugefiigt, eine ge- 
niigende Menge Losungsm. (25 ccm) u. geschuttelt. Nachdem sich zwei Schichtcn voll- 
standig abgcschieden, wird die untere in einen zweiten Sclieidetriehter abgezogeu 
u. wiederholt mit kleinen Mengen (5 ccm) frischcm Losungsm. vom Alkaloid befreit. 
Die vcreinig{en Lsgg. werden drcimal mit geringen Mengen W . gewaschcn, das ge- 
sammclt u. mit wenig frischem Losungsm. extrahiert wird. Der wss. Anteil wird 
beseitigt, das Losungsm. einmal mit W . gewaschcn. Zu der Alkaloidlsg. im 
Schcidetrichter gibt man einen gemessenen UberschuB 0,02-n. II2S 04, schuttelt die 
Miscliung durch u. zieht die wss. Sehicht in eine Flasche oder ein Becherglas ab. 
Das Losungsm. wird zweimal mit kleinen Mengen W . gewaschcn, welche der sauren 
FI. zusetzt werden. SclilieBlich wird der SiiureuberschuB mit 0,02-n. NaOH titriert. 
Von Apomorphin wurden 98,1—98,7°/0, von Cocain 98,4% gefunden. NaHC03 
eignet sich ais Alkali hauptsSchlich fiir Apomorphin, Cocain oder Diacetylmorphin, 
NajC03 besonders fiir Kodein, Emetin, Homatropin, Hyoscain, Hyoscyamin, Physo-
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stigmin, Procain u. Chinin. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 8. 572 
bis 574. 1925.) D ie t z e .

F. L. E l l io t t ,  Bericht uber dic Trennung von Chinin und Strychnin. Man 
extraliiert 50 cem des mit Citronensiiure angesiiucrten, Chinin, Strychnin u. Fe ent- 
haltenden Elixiers zweimal mit 15 ccm A . ,  um olige Stoffe zu enlfernen, macht dic 
wss. Lsg. mit NH3 alkal. u. extrahiert die Alkaloide mit Chlf. u. A. Dic Ausziige 
bringt man im Erlenmeyer zur Trockne, setzt etwas A .  zu, yerdampft wieder, 
trocknet 1 Stde. im Wasserbade u. wiigt. Die Alkaloide lcist man in 50 ccm 10’/o’S- 
HaS 04, setzt 5 ccm 40/0ig. K,FcCy0 tropfenweise zu u. liiBt iiber Naclit absetzen. 
Nd. wird auf kleinein (7 cm) Filter gcsammelt u. dreimal mit 3 ccm 5°/0ig. 11.̂ SOL 
gewaschen. F iltrat dient zur Best. des Chinins. Der Nd. wird gewaschen u. drei
mal mit 3 ccm NII3 u. einer geringen Menge Chlf. geschiittelt. Man estrąhiert die 
Lsg. im Separator mit 20, 10, 10 u. 5 ccm Chlf,, sammelt dic Chlf.-Lsgg. in anderem 
Scheidetrichtcr u. extrahiert mit 25, 10, 10 u. 5 ccm 20'1/o>g- H2SO,. Yerdampft das 
Chlf.; gegen Ende setzt man etwas A. zu u. wiigt den Stryclininriickstand nach 
lstd . Trocknen bei lOO". — Die chininhaltigen Filtrate macht man init NH, alkal., 
u. cxtrahiert mit einer Mischung von 2 Teilen Chlf. u. 1 Teil A . ,  wascht zweimal 
mit je 5 ccm W ., yerdampft zur Trocknc, gibt ein paar ccm A .  zu, yerdampft 
wieder, trocknet bei 100M u. wiigt. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 8. 
547—50. 1925. Boston [Mass.], Food and Drug Inspect. Stat.) D i e t z e .

G unther B rann, Beitrag zur Wirkung der Rontgen-, Radium- und Vllraviolett- 
stralilen a u f die Komponenten da- Wassermannschen Reaklion. Rontgenbestrahlung 
der einzelnen Komponenten ist im allgemeinen oline EinfluB auf den Ausfall der Rk. 
Nur ausnahmsweise wirkt sic auf positive Sera u ..au f Komplement im Simie einer 
Abschwiichung. Ra-BestTahluiig wirkt dagegen auf Mecrschwcinchenserum (Kom
plement) manchmal abschwiichend, manchmal yollig zerstorend. Quarzlampen- 
bestrahlung wirkt auf inaktive positive Sera auch in l ł/4 Stdn. niclit abschwiichend, 
zerstort Komplement, bleibt aber wirkungslos gegeniiber negatiyen mcnschlichcn 
Sercn u. cholesterinierten Extrakten. (Ztschr. f. Immunitiitsforsch. u. exper. 
Thcrapic 44. 27—32. 1925. Rostock, Univ.) S p ie g e l .

E. M erck, Dic TJntcrsuchung des Narkosechloroforms. Die Best. des Kp. nach 
dem D . A. B. ist fiir Chlf. unbrauchbar, die Verff. von P a d l  u. S c h a n t z , sowie 
von R u p p  geniigen besser; ebenso kann der Kp. bestimmt werden, wenn man das 
Siedekolbchen in eine mit einem kreisrunden Ausschnitt yersehene Asbestplatte 
einsetzt u. den Kalilbaumschen Siedeaufsatz yerwendet. Empfohlen werden noch 
die Priifungsyerff. yon Enz in modifizierter Form (5 cem Chlf. -f- 5 ccm W. -j-
3 Tropfen N e s s l e r s  Reagens), mit Formaldehydschwefelsiiure, von B u d d ę  (mit 
Benzidin) u. auf HCl von V o r i.a n d e r : man yersctzt 10 ccm Narkose-Chlf. mit
1 Tropfen der Lsg. von 0.01 g Dimethylamidoazobenzol in 10 ccm siiurefreiem 
Chlf.; bei Ggw. geringster Spurcn HCl sofort eine deutlich yiolettrote Fiirbung. 
(Suddtsch. Apoth.-Z(g. 65. Sonder-Nr. 44—46. 1925. Darmstadt, Kontroll-Lab.) D i e .

F. B ietze, Suenska Farmakopei 1925. Pharmacopoea svecia Ed. X. (Apoth.-
Ztg. 40. 911—12. 944—45. 963—64. 981—82. 997. 1012—13. 1028. 1042—43. 1052. 
1078—79. 1091—92. 1925.) D ie t z e .

R. E d er und W . S chneiter, Bestimmung des Santonbis in  Pastiłli Santonini (c. sac- 
charo). (Vgl. Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 405; C. 1925. II. 1783.) Vier mit Seesand sehr 
fein zerriehene Pastillen werden in einer-75-g Arzneiflasche mit 50 g Chlf. wiihrend 
5 Min. geschiittelt. Nach Zugabe von 20 Tropfen W. wird walirend x/2 Min. noch- 
mals tuchtig unigeschiittelt. Dann filtriert man 45 g in ein tariertes Kolbchen, 
dest. das Chlf. auf dem Wasserbade ab, trocknet den Riickstand 1 Stde. bei 100°, 
liiBt im Exsiccator erkalten u. wiigt. Der Riickstand betrage nicht weniger ais
0,085 g u. nicht mehr ais 0,095 g, was einem Gehalte yon 0,024 g bis 0,026 g San-
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tonin pro Pastille entspricht. Zur Identifizierung des Santonins ist der F. zu 
bestimmen (170"). (Scbweiz. Apoth.-Ztg. 63. 557—GO. 1925.) D ie t z e .

J. Gadam  er  und E. N euhoff, Bestmmung des Alkoholgehaltcs in Tinkturen. 
Aus einer alkoh. Lsg. liiBt sich der A. durch Zugabe von K,CO:, aussalzen; nach 
N . Cu. N a g  u . P . L a l  setzt sich das abgeschicdene A.-Hydrat nach 4C2HS0 H -H 20 , 
bezw. 91,089 Gcw.-°/ó A. zusammen. Eine direkte Best. des A.-Gehaltes ist bei 
Tinkturcn nieht moglich; eine Dest. ist niclit zu yermeiden. Ilierzu liiBt sich der 
von P a u l  zur Best. des Kp. vorgeschlagene App. nach kleinen A nderungen gut 
venvendon. Der App. setzt sich aus einem SiedegefśiB, das aus einem stark- 
wandigen Probierrohr besteht von ca. 180 mm Hohe u. 20 mm licliter Weite, u. dem 
Siedeaufsatz zusammen. Dieser besteht aus einem Dampfrohr von 11 mm lichter 
Weite u. ca. 210 mm Hohe, dessen oberer Teil von dcm angeschmolzenen Dampf- 
mantel von etwa 20 mm lichter Weite u. 140 mm Liiuge umgeben ist. Das obere, 
etwas verjiingte Ende des Dampfmantels ist mit einem Korken verschlossen. An 
dem unteren Ende ist ein Abzugsrohr angebracbt, iiber das ein kleiner Kiihler zur 
Kondensation der Diimpfe geschoben wird. An das untere Ende des Abzugsrolires 
ist ein VorstoB angebracbt. Zur Dest. wird eine Mischung von 10 g Tinktur u. 
5 g W; in das Siedegefiifi gebracht. Das Destillat wird in einem graduierten Glas- 
zylinder von 20—25 ccm Inhalt aufgefangen. Fiir die Gehaltsbest. von Tinkturen 
erzielt man durch eine Einteiluug in 1/2 ccm eine ausreichendc Genauigkeit. Zur 
Abscheidung des A.-Hydrats yersetzt man das Destillat mit einer ausreichenden 
Menge K2COa u. .schiittelt kriiftig um, wobei eine mindestens 0,5 ccm hohe Scbicht 
ungelost bleiben muB. Bei mit Spirit. dilutus bereiteten Tinkturen sind 5—6 g, 
bei mit Spiritus bereiteten 3—4 g K2C03 erforderlich. Man setzt nach beendeter 
Dest. den Zylindfir l/s Stde. in W . von 20" u. liest dann das Yol. der A.-IIydrat- 
schiclit ab. Die abgelesene Anzahl ccm A.-IIydrat ergibt, auBer bei iith er. Tinkturen, 
nach Multiplikation mit 7,43 die Gew.-%  A. der Tinktur. — Einige Tinkturen 
(Cateehu, Cinnamom., Quillajae, Ratanh., Tormentill., Jodi) sind einer Vorbeliandlung 
zu unterwerfen, die beschriebcn wird. Die A.-IIydratschicht eignet sich auch zur 
Prilfung auf Aceton u. Methylalkohol. (Apoth.-Zfg. 40. 936—38. 1925.) D ie t z e .

E. 0. E aton , Bericht iiber Verfahrcn zur Priifung von Silberproteinaten. (Vgl. 
Journ. Assoc. Offieial Agricult. Chemists 8. 49; C. 1924. II. 2542.) Zur Best. des 
gesamten Ag wurde ein einfachercs Verf. an Stelle des im Vorjahre angegebenen 
angewendet; 1 g wird im Kjeldahl von 500 ccm mit 15 ccm HaSO, u. 10 ccm IIN 03 
im Dampfbad gekocht, bis weiBe Diimpfe entstehen; dann wird mehr 1 IN 0 3 zu
gesetzt u. erliitzt bis zur klarcn Lsg. Nach dem Abkuhlen setzt man 100 ccm dest. 
W. zu, kocht .frei von nitrogenen Oxyden, kiiblt ab, verd. auf 300 ccm, setzt 5 ccm 
H N 03 u. 5 ccm Ferriammonsulfatlsg. zu u. titriert mit ‘/io'n - KCNS. — Ein Verf. 
zur Best. der ionisierbaren Ag-Komponenten wird beschrieben. (Journ. Assoc. 
Offieial Agricult. Chemists 8. 551—52. 1925. San Francisco [Calif.].) D ie t z e .

Picon, Uber die Analyse der Slick$toffverbindungen des Wismuts. Es empfielilt 
sich, das Subnitrat des Codex 1908 durch das Produkt von 1884 zu ersetzen, das 
leichter darzustellen ist. Diese Verb. enthiilt nach gutem Wasehen keine saure 
Mutterlauge u. kann nach dem Trocknen keine nitrosen Diimpfe in Beruhrung mit 
organ. Stoffen wie Papier oder Holz entwickeln. Es hat die Formel 9N 20 6- 
10 Bi20 3-711^0 u. ist gut krystallisiert. Es ist notig, dic Best. des W. wegzulassen 
u. die Analyse des Subnitrats auf zwei Bestst. zu beschriiiikcn, die des Oxyds u. 
die der Siiure. Letztere kann durch eine volumctr. Best. mittels einer schwefel- 
sauren Lsg. von titriertem Fe-Sulfat ersetzt werden. Man bestimmt das Verhaltnis

> das kcinesfalls bober sein darf ais 5,2. — Das Prod. enthiilt 6 Moll. Kon- 

stitutionswasser, dic nieht durch H N 03 ersetzt w'crden diirfen. Einw. von Wiirme
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(100°) entfernt nur einen Teil des W. u. der Saure selir langsam. (Journ. Pharm. 
et Chim. [8J 2 . 132—40. 1925. Paris.) D ie t z e .

A lfred  H irsch , Uber ein wertvolles Reagens zur Erlcennung nicht einwandfreien 
Neosalvarsa»s. Nur d a s  Salvarsan oder Neosalvarsan, an dcm sich bereits Oxy- 
dationsvorgange abgespielt haben, gibt mit Strontiuran eine Triibung. (Miineh. med. 
Wchschr. 72. 1549—50. 1925. Frankfurt, Chem. Lab. O. W e i l .) H O c k e l .

A lfred  B raun, Zur Auswertung von Multcrkornprdparaten. Die Wertbestimmungs- 
metliode benutzt die Aufhebung der Adrcnaliuwrkg. am Kaninehenuterus durcli 
Ergotamin u. fu8t auf der Beobaclitung, daB die Dauer der Aufhebung eine 
Funktion nicht allein der Ergotaminkonz., die auf das Praparat eingewirkt liat, ist, 
sondern daB die Einwirkungszeit ebenso maBgebend ist. Der ErgotamineinfluB ist 
bei einer bestimmten Menge u. Zeit z. B. der gleiclie, wie der des 10. Teils dieser 
Menge, wenn sie die 10-fache Zeit einwirkt. Die graduellc Abnahme der Adrenalin- 
wrkg. bei fortgesetzter Ergotamineinwrkg. liiBt sich kurvenmiiBig darstellen, u. 
daraus eine schnelle orientierende Wertbestimmung ablesen. Methodische Einzel
heiten (Apparatur) u. Art der Berechnung sind im Original angegeben. (Arch. f. 
exp. Patliol. u. Pharmak. 108. 96—105. 1925. Leipzig, Pharmak. Inst.) Op p e n i i .

B. L auge , Beitrdge zur Methodik der Desinfektionsmittelpriifung. III. Dic 
Prufung des Desinfektionserfolges durch Kultur und Tiervcrsuch. Verss. mit Sublbnat, 
Kresol u. Trypaflauin an SepticSmieerregern. Besprechung der Priifungsmethoden 
u. dereń prakt. Bedeutung. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh, 105. 214—40. 1925. 
Berlin, Inst. Rois. K o c h .) O p p e n h e i m e r .

R. M. Thom son, Eine Metliode zur Feststellung des Staubes in der Alveolar- 
luft. Es werden 3 App. zur Feststellung des Staubes in der Alyeolarluft be- 
schrieben. (Journ. Ind. Ilygiene 7. 385—90. 1925. Boston, H a w a r d - Schule fur 
offentl. Gesundheit.) IIC c k e l .

K osuke K ash iw ag i, Bofu-clio, Japau , Herstellung von Thermomeicrn, dad. 
gek., daB eine Anzalil von Temperaturskalcn mit geringen Liingenunterschieden 
fiir die Gradeinlieit in leicht abdruckbarer Weise auf entsprechend vorbehandelte 
Papierstreifen gedruekt wird, u. daB die Skala durcli Offsetdruck yon dem passend 
ausgewalilten Originalstreifen auf den Korper des balbfertigen Thermometers ab- 
gedruclct wird. — Das Yerf. ist besonders fiir Thermometer bestimmt, bei denen 
eine Skalenplatte nicht direkt an dem Thermometerkorper angebraclit werden kann. 
(B. R. P. 418357 KI. 42i vom 30/7. 1924, ausg. 4/9. 1925.) K O h l in g .

R. R oberts, Liyerpool, Viscosimeter. Ein heizbarer Flussigkeitsbeluilter besitzt
2 kreisruude Bodenćiffnungen, in welche 2 Zylinder fliissigkeitsdiclit eingesetzt 
werden, die jc  eine mittlere enge Bodenoffnung haben. In diese Zylinder wird je 
ein im iibrigen zylindr. Bchiilter fiir die Ole, dereń Yiscositiit geinessen werden 
soli, eingesetzt, deren Boden konisch gestaltet sind u. an der Kegelspitze Offnungen 
besitzen, welche mit den Bodenoffnungen der vorerwahnten yiillig zylindr. GefaBe 
zusammenfallen. Diese Offnungen der Ólbehiilter sind durch gleichzeitig bcweg- 
liche Kugelyentile yerschlossen. Zur Viscositiitsbestimmung werden die iiuBeren 
Beliiilter mit einer Ilcizfliissigkeit gefiillt, diese auf passende Temp. erhitzt, die 
Kugelyentile gehoben u. die AusfluBzeit gemessener Mengen des zu untersucliendcn 
Ols bestimmt. (E. P. 232070  yom 5/6. 1924, ausg. 7/5. 1925.) K u u l i n g .

K u rt S tóck ich t, Charlottenburg, Verfahren zur mikroskopischen Untcrsuchung 
insbesondere von Staub u. dgl. (B. R. P. 414760 KI. 421i yom 10/8. 1924, ausg. 6/6.
1925.) P f l Oc k e .

S venska A k tieb o lag e t Mono, Stockholm (Eriinder: 0. R ohde und U. W ener), 
Gasanahjse. (Schwed. P. 57497 vom 16/1. 1920, ausg. 16/9. 1924. — C. 1921.
II. 953.) K O h l in g .
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E m il R enkew itz , Berlin, Yorrichltmg zur Gasanalysc, besteheiul aus einem 
Ausdehnungsdraht und einem diesen erhitzenden, von einem eleklrischen Heizdraht er- 
warmten Katalysator, dad. gek., daB dieser auf Hiilsen oder Uberzuge aus hitze- 
bestiindigem, elektr. nicht leitendem Materiał aufgebraeht ist, welche den auf das 
Zeigerwerk cinwirkenden Ausdeknungsdraht umgeben. — Die Yorr. dient zur 
Unters. von Rauch- oder Verbreunungsgasen. Die Zeigerausscliliige geben mit fiir 
die Praxis genugcnder ćenauigkeit den Gehalt an brennbaren Gasbestandteilen an. 
(D. R. P. 418399 Kl. 421 vom 2/3. 1924, ausg. 4/9. 1925.) K D h l in g .

H. Angewandte Chemio.
I. Allgemeine chemische Technologie.

—, Pressit-Deckel-Yersclilup. Der VerscliluB (D. R. P., Gencralyertrieb B r u n o  
F a l k , Berlin S 42, Ritterstr. 92) besteht aus einem Mctalldeekel mit Diehtungseinlage, 
der durch einen Druclc mit dem Finger auf den Rand bcfestigt u. durch Druck 
auf die Mitte des Deckels gel. werden kann. (Chcm.-Ztg. 49. 817. 1925.) J u n g .

G. B ru h n s , Uber Auslaugvorrichtungen. Vf. erortert die Anfordcrungcn, dic 
an eine solche Vorr. zu stellen sind, bespricht die N a c h te i le  des S o x ilL E T sc h c n  
App. u. eine seit langem von W i n t e r  ersonnene, fast ganz unbekannte Yorr., die allen 
diesen Anforderungen geniigt. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1221 — 22. 1925. 
Charlottenburg.) ltttHLE.

G eorg S ch ap iin g er, Elektrische Gasreinigung. Vf. setzt die Vorteile der 
elektr. Gasreinigung auseinander u. ihre Anwendung in der Industrie. (Montan. 
Rundscli. 17. 592—95. 1925. Wicn.) J u n g .

L. P ie r re ,  Stuilie iiber industrielle Trockenmethoden. Beschreibung der in der 
Industrie iiblichcń Trockenapp. u. Berechnung der fiir versehiedene Fallc erforder- 
lichen Mengen Troekcnluft u. Ileizstoff. (Chalcur et Ind. 6. t327—35. 380—83. 
425—28. 1925.) B o r n s t e in .

P ercy  A. H ousem an und C lem ent K. Sw ift, Kontinuierliclier Exlraktions- 
apparat. Vff. beschrciben einen ganz aus Cu hergestellten Extraktionsapp. fiir 
groBc Mengen Extraktionsgut, bei dem die Extraktionsfl. in einem besonderen Er- 
hitzer auBerhalb des Systems verdampft wird. Niiherea zeigt die Fig. des Originals. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 830—31. 1925. Camden [N. J.].) G k im m e .

W . L. Mc Cabe und E . W . T h ie le , Graphische Darslellung yon Fraktionier- 
kolonnen. Graphische Tabellen zur schnellen Feststellung der Wirksamkeit der 
verscliiedcnsten Kolonnensystemc. (Ind. and Engin. Chem. 17. 605 — 11. 1925. 
Cambridge [Mass.].) G r im m e .

D. H. K i,lleffer, Katalysatorprobe. — Die Basis neuer Industńen. Sammel- 
beriehie iiber die Yerwcndung von Katalysatoren in der GroBindustrie. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 789—92. 1925. New York [N. Y.].) G r im m e .

. E. Ott, Uber das Kieselsaure-Gel. Die Verwendung des Kieselsduregels (Her- 
stellerin in Deutschland: Elcktro-Osmoseges. Berlin) ais Adaorptionsmittel. (Monats- 
Bulletin Scliweiz. Yer. Gas- u. Wasserfachm. 5. 259—61. 1925.) J u n g .

J. E. N yrop, Kopenhagen, Fmulgicren und Zerstauben. Die zu zerstiiubenden 
Fil. werden dem Mittelteil eines sich schncll drehenden, aus 2 horizontalen Platten 
mit Zwisclienraum bestehenden Korpcrs zugefiihrt. Der Zwischenraum ist gefiillt 
bis auf einen mittleren Teil mit Drahtnetz, Glaswolle oder gekorntem Bimsstcin. 
(E. P. 237325 vom 3/4. 1924, ausg. 21/8. 1925.) K a u s c h .

A ktiengese llsc łia ft fiir chem ische P ro d n k te , vorm . H. Scheidem andel, 
A lbert O bersohn, W ilh e lm  W a ch te l, Berlin, und D an ie l Sakom , Wiesbaden, 
Erstarrenlassen fliissiger kolloidaler Massen in Tropfenform. (D. R. P. 418865 
Kl. 12g vom 28/1. 1923, ausg. 15/9. 1925. -  C. 1925. II. 80.) K a u s c h .
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H allesche M aschinen- und  D am pfkessel-A rm atu ren-F abrik  D icker & 
W ern eb u rg  G. m. b. H., Halle a. S., Selbsttdtige Zimischvorrićhtung fiir Fliissig- 
keiten bei der die Zusatzmenge dureb den Fliissigkeitsstand im MischgefiiB bedingt 
u. durch Tauchglocke mit Druckgas hiniibergefiirdert wird, dad. gek., 1. daB die 
Quer3chnitte des MischgefiiBes u. der Tauchglocke in bestimmtem Yerlialtnis zu- 
einander stelien. 2. daB die entspreehenden Querselinitte der Tauchglocke zum 
MischgefiiB yeriinderlich regelbar einstellbar sind. 3. daB der Fliissigkeitsstand im 
UberlaufgefiiB selbsttiitig auf einer Hohe gehalten wird. 4. daB mit einer Tauch- 
yorrichtung mehrere DruckgefiiBe naeheinander oder gleiclizeitig yerbnnden werden 
konnen. (1). R. P. 418386 KI. 12f vom 18/12. 1924, ausg. 5/9. 1923.) K a u s c h .

F ritz  P o llak  und K u rt R ipper, Wien, Entfernung der Fliissigkeit aus E/nul- 
sionen. (Can. P. 246458 vom 22/5. 1924, ausg. 27/1. 1925. — C. 1925. I. 
1776.) K a u s c h .

F ried . K rupp  Akt.-Ges. (Erfinder: A ugust Schm iicking) Essen, Rulir, Zum  
Iilciren von Fliissigkeiten dieneiule Scldcudertrommel, dad. gek., daB die Trommel 
aus einer an ihrem Umfange mit AuslaBoffnungen yersehenen Klartrommel u. einer 
an ihrem Umfange geschlossenen Vorreinigungstrommel besteht, aus der die vor- 
gereinigte Fl. unmittelbar in dic Klartrommel gelangt. (D. R. P . 418384 KI. 12d 
vom 30/8. 1924, ausg. 5/9. 1925.) K a u s c h .

H enry  Selby H ele-Shaw , London, Filtervorrichtung, dereń Filterclementc aus 
einem Słapel zusammengeprefiter, an sich undurchlassiger Bldttcr oder Platten mit 
unebener Oberflache bestehen u. mit Bohrungen yersehen sind, 1. dad. gek., daB der 
Blattstapel 2 Gruppen von Bohrungen hat, die Zu- u. AbfUhrungskanSle bilden, 
derart, daB die Fl. von der einen Kanalgruppe zwischen den Bliittern nach der 
zweiten Gruppe uberstromt. — 2. dad. gek., daB die beiden Loch- oder Kanal- 
gruppen in abwechselnden Reilien angeordnet sind u. die eine Kanalgruppe mit 
der Zufuhrungsoffnung fiir die Fl. in dem einen PrcBkopf u. die andere Kanal
gruppe mit der AuBfluBoffnung in dem anderen PreBkopf in Verb. stelit. (D. R. P. 
418491 KI. 12d vom 1/5. 1923, ausg. 12,9. 1925. E. Prior. 19/7. 1922.) K a u s c h .

H en ry  Selby H ele-Shaw , London, Filtervorrichtung, dereń Filterelemente aus 
einem Stapel zusammengeprefiter an sich undurchlassiger Blatter oder Platten mit 
unebener Oberfliiche bestehen, 1. dad. gek., daB die Blatter oder Platten aus fliissig- 
kcitundurehliissigem Papier oder einem ahnlichen nacligiebigen FaserstofF be- 
stelien. — 2. boi welcher die zwischen den einzelnen BlSttern yorhandenen Kaniile 
durch Aufrauhen der Oberflache gebildet sind, dad. gek., daB nur jedes zweite 
Blatt des Papierstapels gerauht ist. (D. R. P. 418492 KI. 12d yom 1/5. 1923, 
ausg. 9/9. 1925. E. Prior. 19/7. 1922.) K a u s c h .

Carl A. H a rtu n g , Berlin, Filier mit kornigem Filtermaterial u. mit einem an 
die AbfluBleitung angesehlossenen Siebkorper, der yon einem durehlochten, das 
Filtermaterial zunickhaltenden Schutzrohr umgeben ist, dad. gek., daB das Sclmtz- 
rohr nur an seinem unteren Ende durchlocht ist. (D. R. P. 418493 Iii. 12 d vom 
13/12. 1921, ausg. 11/9. 1925.) K a u s c h .

C elite Company, Los Angeles, ttbert. yon: H a rry  S. T hatcher, Los Angeles, 
Californien, Fillermittel. (Can. P. 245939 vom 19/1. 1924, ausg. 6/1. 1925. —
C. 1924. II. 1968.) K a u s c h .

Com pagnie F ranęaise pou r l ’E x p lo ita tio n  desP rocedees Thom son-H ouston, 
Frankr., Filtermasse, besteliend aus Qtiarzkornern, die miteinander yerbunden u. 
durch eine therm. Behandlung amorph gemacht worden sind. (F. P. 592769 vom 
30/1. 1925; ausg. 10/8. 1925. A. Prior. 31/1. 1924.) K a u s c h .

H erm ann  R a b e , Cbarlottenburg, Verfahren und Vorrichtung zur sclbsttatigen 
Begelung der Ausstrdmungsgeschtcindigkeit von Gasen und Fliissigkeiten. 1. Yerf.



'  i
1 9 2 0 . I .  Hji A l l g e u e i n e  c h e m is c h e  T e c h n o l o g i e . 1 9 8

aus Behiiltern mit wechselnder Fullung, dad. gek., daB zwischen dcm Behiiltcr u. 
der Verbrauchsstello ein Baum eingcschaltct w ird, der stiindig unter einem genau 
einstellbaren Mindcrdruck gegeniiber dem Belililterdruck gehalten wird. — 2. Vorr., 
dad. gek., daB der konstantę Mindcrdruck gegeniiber dem Bchiilterdruck vermittels 
eines Gabelrohres bewirkt w ird, dessen eine Seite in dic dem Behalterdruck ent- 
sprechende Fliissigkeitssiiule eintaucht u. dessen andere Seite mit dem Ęinschalter- 
raum in Verb. stelit. — 3. dad. gek., daB der Einschalteraum mit einem Eiutauch- 
rohr in Yerb. steht, das den Fliissigkeitsdruck des Behiiltcrs auf den Einschalte
raum ubertrfigt. — 4. fur Gase, dad. gek., daB der Behalterdruck auf ein Mano- 
meter ubertragen w ird, durch dessen FlUssigkeitssaule das Gas aus dem Behiiltcr 
liindurchtritt. — 5. dad. gek., daB das Druckgasventil u. das Entnahmeventil des 
BehUlters derart miteinander gekuppelt werden, daB das letztere erst Dach Offnung 
des ersteren geoffnet werden kann. — 6. dad. gek., daB das Druckgasventil mit 
einer groBeren Bohrung fiir die Inbetriebsctzung u. einer kleineren fur den Betrieb 
selbst ycrschen wird. — 7. dad. gek., daB dic Rcgelung der Ablaufmenge durch 
Yerstellung der Eintauchtiefe des Gabelrohres oder durch Verstellung der Holicn- 
lage des Einsclialterraumes bewirkt wird. — 8. dad. gek., daB das Eintauchrohr 
in das Fliissigkeitsstandrohr des Behalters ycrlegt wird, das vorteilhaft mit einer 
Erweiterung oben yersehen wird, um Yerspritzung zu yerhiiten. (D. B.. P. 418716 
K I. 12 f  yom 19/2. 1924, ausg. 14./9. 1925.) K a tjsc h .

G esellschaft fiir C hem ische In d u s tr ie  in  B asel, Basel, und H ugo An- 
driessens, Zurich, Endothermische Gasreaktionen. (A. P. 1547714 yom 16/2. 1922, 
ausg. 28/7. 1925. — C. 1923. II. 560 [Scliwz. P. 92 398 (A n d r ie s s e n s )].) K a u s c h .

In te rn a tio n a l P re c ip ita tio n  Co., Los Angeles, Californicn, iibert. von: E w ald  
A nderson, Alhambra, Californicn, Elekłrische Abscheidung von in Gasen suspen- 
dierjen fesłen Teilchen. Man unterwirft den Gasstrom der Einw. einer Reihe yon 
elektr. Feldern, dereń jedes durch einen besonderen Satz von Entlade- u. Sammel- 
clektroden gebildet wird. Die Elektroden jedes Satzes werden unabhiingig von den 
anderen Satzcn oline Unterbrcchung des Gasstroms gercinigt. (A. P . 1551724 yom 
31/5. 1922, ausg. 1/9. 1925.) K a u s c h .

H um phreys & G lasgow , L td ., Westminstcr, iibert. von: W . H. F u lw eile r, 
W allingford, Pcnnsyly., Gasreinigung. Man behandelt das zu rcinigendc Gas mit 
einer Lsg. eines Salzes, das IIaS unter B. eines Sulfliydrats absorbiert, osydiert 
letzteres zu dem Ausgangssalz unter Freimachen yon S, indem man fein yerteilte 
Luft durch eine Saule dieser Lsg. hindurchleitet. (E. P. 237920 yom 31/7. 1925, 
Auszug yeroff. 23/9. 1925. Prior. 1/8. 1924.) K a u s c h .

H ugo Sz'am atolski und A lb e rt B lohm , Dcutschland, Abscheidung fester und 
fliissiger Bestandtcilc aus Gasen oder Dampfen. Man fuhrt die Gase durch an- 
einandergereilite Trennkammern, in denen parallele W andę angeordnet sind. (F. P. 
593083 yom 7/2. 1925, ausg. 17/8. 1925. D. Prior. 12/2. 1924.) K a u s c u .

M arcel F o u rm e n t, Frankr., Behandlung von Gas bei hoher Temperatur. Das 
Gas wird eiper Erhitzung unterworfen, die durch einen Induktionsstrom hoher 
Frccjuenz erzcugt wird, der einen Induktionsstrom cntwickclt u. einen leitenden 
Korper, in den man das zu beliandelnde Gas einstromen liiBt, rascli auf eine 
hohe u. gleichmaBige Temp. bringt. (F. P. 593298 yom 22/12. 1924, ausg. 20/8. 
1925.) K a u s c h .

S. P. Szezepanow ski, Tustanowice, Polen, Trennung von Gasgemischcn. Man 
zerlegt Gasgemisclie in Fraktionen yon yerschiedcncn Molckulargewichten, indem 
man die Schwcre auf die Molekularmasse wirken laBt, so daB sie sich in Zoneu 
oder Lagen yerschiedener D. trennen. (E. P . 237617 yom 22/7. 1925, Auszug 
yerofif. 16/9. 1925. Prior. 22/7. 1924.) K a u s c h .

VIII. 1. 13
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L ’A ir L iq u id e , Societe A nonym e p o u r 1’E tu d e  e t l ’E x p lo ita tio n  des 
P rocedees G eorges Claude, Paris, iibert: von: A ugustę Je a n  M arie le  R ouge,
Paris, Trennung yon Gasgemischen. (Can. P. 244406 vom 27/3. 1923, auag. 11/11.
1924. — C. 1925. I. 876.) K a u s c h .

F ritz  S ieghe im , Dcutschland, Dcwargcfafie mit doppellem Glasmantel. Man 
bringt zuerst durch Blasen eiu GlasgeFiiB mit einer Kappe liervor, liiBt alsdann 
letztere sich gegen das Inncre senken u. fiillt sio mit fl. Glas, dessen Menge aus- 
reicht, um das InnengefaB daraus zu bilden. (F. P. 593264 vom 13/2. 1925, ausg. 
20/8. 1925.) K a u s c h .

P au l C harles Lem ale, Fraukr., Trennung von Dampfcn durch Absorption. Man 
saugt z. B. zu entwiisscrnde /ltto/ioWiimpfe durch eine Absorptionsd., die durch 
eiue sich sehr schnell drehende Turbinę in sehr vielc u. feine Strahlen in einer 
Kammer zersfiiubt wird. Dieae Strome gelangen alsdann in einen Ejektor u. be- 
wirken beim Durchstromen de'r Misehkammer daa die Gase ansaugende Vakuum. 
Sie misehen sich innig damit u. fiihren sie in eine daneben befindlielie Kammer. 
(F. P . 592959 yom 2/12. 1923, ausg. 23/8. 1925.) K a u s c h .

P e te r  W assenberg . NeuB a. Eli., Laugen- und Saurevcrdampfer mit durcli 
EisenrohrC umgebeuen Bleirohreu, die in Kainmern miinden, dad. gek., daB die 
Bleirolire iiber die schmiedeeisernen Iieizrolire liinausragen. (D. R. P. 418385 
KI. 12f. vom 2/8. 1924, ausg. 5/9. 1925.) K a u s c ii .

Societe A nonym e des A ppareils  e t E v ap o ra teu rs  K estn e r , Lille, Franki-., 
Apparat zur Konzentrierung von Sauren. (D. R . P. 418390 KI. 12i vom 7/3. 1923, 
ausg. 7/9. 1925. Belg. Prior. 24/3. 1922. — C. 1923. IV. 90.) K a u s c ii .

G ulf R efining Company, Pittsburgh, iibert. von: K a rl P. Mc E lroy ,, W ashing
ton, Kondensationsapparat. Man M it einen Kreislauf einer Gasmaaae aufrecht durch 
einen Kondensations- u. Kiihlraum u. fuhrt in dem Kondensationsraum A1C13- 
Diimpfe in das Gas ein. (Can. P. 246288 vom 5/4. 1924, ausg. 20/1. 1925.) Ka.

Dr. K a lb e re r  & M ezger, Wiidenswil, Schweiz, Gcuiinnung von Destillaten 
bestimmter Konzenlralioncn aus FliissigTceitsgemischen. Um Destillate bestimmter 
Konz. unter Verwendung einer Rektifizierkolonne mit Deplilegmator zu gewinnen, 
wird letzterer mit einer Fl. beschickt, dereń Kp. bei dem Druck, dem sie beim 
Betrieb unterworfen ist, gleich dem Kp. des gewiinschten Destillats ist. (Schwz. P. 
107387 vom 4/2. 1924, ausg. 2/3. 1925.) K a u s c ii .

A ugust S tengel, Munclien, Yorrichtang zum Kuhlen von Fłiissigkeiten zur Vor- 
kiihlung mit W. zur Nachkuhlung mit Eis, dad. gek., daB ein doppelwandigcr, 
ringformiger Eisbehiiltcr unten in einer Tricliterform endigt, die auf der inneren 
Seite mit den bekannten Schraubenrinnen ausgestattet ist, u. daB oberhalb dieses 
Teiles ein kegelformiger, bohler, mit W. gckiiblter Einsatzkorper mit ebensolchen 
Schraubenrinnen angeordnet ist, iiber dem der Milclibehalter mit den Verteiler- 
diisen sich bcfindet. (D. R. P. 414602 KI. 17f vom 17/9. 1924, ausg. 15/9. 
1925.) K a u s c h .

S ilica  G el C orporation , Ballimore, V. St. A., iibert. von: E. B. M ille r  und
A. Benzon, Baltimore, Kiihlverfahren. Bei Verfr., in denen man Wasserdampf, Lauge 
oder eine andere Fl. in einem Verdampfer durch feinporiges Materiał (Silicagel) 
oder in Ggw. von Wasserdampf aktm erter CocosnuBkohle erbitzt, wird das feste 
Adsorptionsmittel zwischen einer Adsorptionskammer u. einer Konzentrations- oder 
Aktiyierungskannner zirkulieren gelassen, wahrend der in letzterer ausgetriebene 
Dampf in einer anderen Kammer verdiehtet u. durch ein Rohr dem Verdampfer 
wieder zugcfuhrt wird. Adsorptionskammer u. Verdampfer stehen dabei unter 
Yakuum. (E. P. 237551 vom 6/1. 1925, Auazug veroff. 16/9. 1925. Prior. 22/7.
1924.) K a u s c h .
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„K ris ta lco “ G lasfaser-V erw ertungs G. m. b. H., Deutąehland, Wdrmeisolier- 
masse, besteliend aus einem weichen Schlaucli aus natiirlichen oder kiinstliclien 
Textilfasern, gefiillt mit Glaawollc. (F. P. 593135 vom 10/2. 1925, ausg. 7/8. 1925.
D. Prior. 26/5. 1924.) K a u s c h .

K uno W olf, Cbarlottenburg, Herstellung hochwertiger Eatalysatoren, dad. gek., 
daB unl. porose Triiger mit Lsgg. der Salze von Katalysatormetallen, unter Zusatz 
von Lsgg. kolloidaler Substanzen getriinkt, bei langsam ansteigender, moglichst 
niedriger Temp. getrocknet u. bierauf schwach geglUbt werden, u. zwar unter 
Osydation oder • Rcduktion, je  nachdcm der Katalysator aus dem Metali oder 
dessen Oxyd bestelien soli. (D. R,. P. 418724 KI. 12g vom 30/7. 1921, ausg. 12/9. 
1925.) K a u s c ii.

G esellschaft fiir  nau tische  In s tru m en te  G. m. b. H. und Oscar M artienssen, 
Kici, Katalysator, dad. gek.,. daB er statt aus reinem P t aus einer Legierung von 
P t u. Ru besteht. (D. R.. P. 418868 KI. 12g yom 11/10. 1924, ausg. 15/9.
1925.) K a u s c h .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
B runo M uller, Die Bildung von Elektrizitat beim Durchstromen flussiger Brenn- 

stoffe durch Rohrleitungen. Yf. berielitet iiber die Verss. von D o ł e z a l e k  iiber die
B. yon Elektrizitiit beim Durehpressen yon Bzn. durch Rohrleitungen u. Diisen u. 
die daraus fiir die sichere Lagerung zu ziehenden Folgerungen. (Chem.-Ztg. 49. 
773—74. 1925. Kiel-Friedrichsort.) J u n g .

A rth u r  S e lle rs , M n  Beitrag zum Studium der basophilen Tupfelung bei Blei- 
arbeitern. Der Grad der basophilen Tupfelung der Erythrocyten geht konform den 
absorbierten Bleimengen. Sie fehlt bisweilen nur intermittierend. Ihre Feststellung 
ist die beste Methode zum Nachweis absorbierten Bleis. (Journ. Ind. Hygiene 
7 . 1 4 5 — 54. 1925.) H O c k e l .

W illia m  B. Castle, K a th e rin e  R,. D rin k e r  und Cecil K. D rin k e r , Kiefer- 
nekrose bei Arbeitcrn, die mit der Yerwendung radiumhaltigcr Leuchtfarben bcscliaftigt 
waren. Die Leuchtfarbe enthiilt keinen P ; sie besteht aus Leucht-ZnS mit Spuren 
von Cu u. kleinen Mengen Ra-Bromid, das wahrsclieinlich spiiter in Ra-Sulfat 
iibergeht. Es werden 5 Krankcitsbilder besclirieben u. die mogliclien Ursachen fiir 
die Entsteliung der nekrot. Erscheinungen erortert. Am wahrscheinlichsten ist es, 
daB die Nekrosc infolge der Einw. des Ra entstanden ist. (Journ. Ind. Ilygiene 
7. 371—82. 1925. Boston [Mass.].) R O hle.

Cram er, Der Glasmaclierstar und seine Verhiitung. Ursache des Stars ist die 
Einw. der st-ralilenden Energie der gliihenden Glasmasae, der Ofenwiinde u. des 
durehschlagenden Feuers u. zwar der ultrayiolette Anteil der yon diesen Quellen 
ausgehenden Strahlen. Zur Vermeidung dieser Wrkg. muB die Offnung des Ofens 
nach Moglichkeit mit Eupliosglas yerschlossen werden u. jeder Blśiscr Brillen aus 
solchem Glas trągen. (Glastechn. Beriehte 3. 117—21. 1925. Sep.) W e c k e .

Th. E. B lasw eiler, Unfdlle und Un/allverhiitung in den ZeUstoff- und Papier- 
fabriken. Beispiele yon Unglucksfiillen u. Beschreibung yerschiedener Schutz- 
yorrichtungeń. (Papierfabr. 23. 557—59. 1925. Berlin.) SCyekn.

S. H. K atz, Die Kohlenoxydgefahr fiir Staat und Industrie. Sammelbericht iiber 
Vergiftuugsgefahren durch CO in den yerscliiedensten Industrien, Nachweis von CO 
u. Vorbeugungs- u. Rettungsmittel gegen CO-Vergiftungen. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 555—57. 1925. Pittsburgh [PA.].) Giumme.

L iihrig , Wieder eine todliehe Yergiftung durch Kieselfluornatrium. (Ygl. Chem.- 
Ztg. 48. 613; C. 1924. II. 2412.) Vf. berichtct iiber einen weiteren Vergifhingsfall 
u. mahnt dringend, die Silicofluoride in die Gift-Polizeiyerordnung einzubeziehen. 
(Chem.-Ztg. 49. 805—06. 1925.) J u n g .
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D. H. K ille ffe r, Induslnelle Yergiflung durch aromatische Yerbindungen. Sammel- 
bericht uber Betriebsyergiftungen iu der organischen GroBtechnik u. Winkę zu 
ihrer Vermeidung. (Ind. and Engin. Cliem. 17. 820—22. 1925. New York [N. Y.].) G r.

0. Crouzon, Die gewerblichen Nervenkranlcheiten. Aufziihlung einer groBen Zahl 
von Stoffen, die bei gewerblicher Verarbeitung Sclnidigungen des Neryensystenis 
heryorrufen konnen, yom prakt. Standpunkt aus. (Vierde Internationaal Congres 
voor Ongeyallengeneeskunde en beroepsziekten. 1 9 2 5 . 58. Sep. Paris, Salpć- 
triere.) HOCKEL.

P. M a r te l l , Gewerbehygienisclie Einrichtungen in Fabrikcn. Vf. beschreibt die 
Einrielitungen, die zur Verhiitung yon Krankheiten in Fabrikbetrieben getroffen 
werden, wobei iu erater Linie die App. der „Daqua“-Gesellschaft erwiihnt werden: 
Liiftuńgs-, Heizungs-, Entstaubungs-, Entnebelungs-, Eauch- u. Dunstabsaugungs- 
anlagen. (Der prakt. Desinfektor 17 . 205—12. 1925.) N e i d h a r d t .

G eorg W olff, Werlcsłałt- wid Fabrikhygicne. (Zusammenfassende Besprecliung 
der Hygiene der Fabrikanlagen, Beseitigung der Abgase u. Abwasser, Feuersicherheit 
u. Loschyorrichtungen, Beleuchtung, Ileizung, Liiftung, Wasch- u. Aborteinriehtungen, 
Unvallverhutung u. Unfallhiiufigkeit. (Chem.-Ztg. 4 9 . 745—47. 814—15. 1925.) J u n g .

R o b e rt C. F re d e r ic k , E in Apparat zur Entdcchmg von Łuftbeicegungen. Vf. 
beschreibt an Hand einer Skizze den bereits friiher crwiihnteu App. (Analyst 5 0 . 
213; C. 1 9 2 5 . II. 078) zur Entdeckung sehr schwacher Luftstromungen, der liaupt- 
siichlichen Luftbewegung in einem Baume, sowie des Ein- u. Austrittes der Luft 
u. der ungefiihren Sehnelligkcit dieser Bewegnngen. (Analyst 5 0 . 399—400. 1925. 
Greenwich, S. E. 10.) R O h l e .

P h ilip  D rin k e r und R o b e rt M. Thom son, Eine verbesserte Form des Staub- 
sammlers von Drinker und Thomson. Der friiher (Journ. Ind. Hygiene 5. 19) be- 
schriebene App. zur Best. des Staubes in Luft ist seitdem abgeiindert u. yerbessert 
worden u. wird .an Hand von Abbildungen naeli Einriehtung u. Handliabung uocli- 
mals besehriehen. Der App. ist besonders geeignet fiir raseben Durehgang (bis 
zu 300 1 in der Minutę) der zu untersuchenden Luft, wobei die Wirksamkeit des 
App. immer noch 95% oder mehr betritgt. (Journ. Ind. Hygiene 7. 352—57. 1925. 
Boston [Mass.].) R O h l e .

III. Elektrotechnik.
A. G yem ant, Durchschhigsmechamsmus feuchter Isolier/liissigkeilen. Vff. be- 

handelt theoret. die zum elektr. Durchschlag feu ch ter  Isolierfliissigkeiten fiih rend en  
Erscheinungen auf Grund der Annahme, daB der Durchschlag in Emulsionen yon 
leitenden Teilchen (z. B. W .) in fl. Dielektriken (z. B. 01) dadurcli entsteht, daB die 
ursprunglich kugelformigen Teilchen durch das holie elektr. F c ld  zu liingliclien 
Teilchen (Rotationsellipsoiden) ausgezogen werden, welclie bei einer bestimmten 
Feldstiirke einen leitenden Kanał bilden, der den Durchschlag licrbeifuhrt. Der 
betreffende Ansatz wird mathemat. ausgcfuhrt u. der sich ergebende zalilenmaBige 
Zusammeniiang zwischen Durcliscblagsspannung u. W a sserg eh a lt  von fcucliten 
Transformatorolen an einer diesbcziigliclien Expcrimentalarbeit von E. F r i e s e  
(Wissensch. Yeroff. d. SlEM E N S-K onzerns 1. 41 [1921]) yerifiziert. Es wird ferner  
angedeutet, wie die Theorie in entsprecheud abgeanderter Weise auch auf homogene 
fl. Dielektriken ausgedehnt werden konnte. (Ztsclir. f. Physik 3 3 . 789—800. 1925. 
SiEMENS-SCHOCKERT-Werke, Berlin-Siemensstadt.) F r a n k e n b u r g e r .

M ax K nobel, Porose Elekirode fiir Oxydationcn wid Ueduktionen. Porose 
liolile Graplutelektroden werden unter Durcbleiten von Luft yon 0,25—0,5 Atm. 
Druck elektrolyt. mit den gewiinschten Metalliiberzugen (Pb, Cu, Zn, Ni, Fe u. Ag) 
Uberzogen. Die stiindig durchgeprcBte Luft gewiihrleistet die Erhaltung der 
Porositiit. (Ind. and Engin. Chem. 17. 826. 1925. Cambridge [Mass.].) G rim m e.
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N orske A k tieselskab  fo r E le k tro k e m isk  In d u s tr i ,  Norwegen, Elektro- 
thermisches Verfahren. Das Erhitzen der elektr. Ófen bezw. der Reaktionsm. ge- 
scliieht mittels Elektroden von hoherem elektr. W iderstand ais dem yon Kohle- 
elektroden. Derartige Elektroden werden z. B. erhalten durch Vermischen von 
Kobie u. dgl. u. die Elektrizitiit schlecht leitenden Stoffen unter Mityerwendung 
eines Bindemittels. Die Stromzufuhr erfolgt zweckmSBig durch metali. Rippen. 
Die Reaktionsm. wird um die Elektroden herum gescbichtet. Die Elektroden konnen 
aber auch aus der Reaktionsm. selbst hergestcllt sein, z. B. aus Kohle einerseits 
u. Eisen- oder Zinkerz andererseits (-|- Bindemittel) u. dann betriichtliche Aus- 
dehnung besitzen, z. B. 2 ni dick sein. (F. P. 592045 vom 23/1. 1925, ausg. 22/7. 
1925. N. Prior. 8/2. 1924.) KOnLIKG.

P rim o  Joseph  A rena , Franki-., Ozonisator. Der App. bringt einen Hoch- 
apannungsstrom heryor, der Funkeu erzeugt, die hindurehgcfuhrte Luft ozonisieren. 
(F. P. 592644 vom 8/11 . 1924, ausg. 6/8. 1925.) K a u s c h .

P. H ausm eister, Goppingen, W urtt., Elektrolyse. Man erhalt gleichzeitig durch 
Elektrolyse bei erliohtem Druck zwei Gase, die man durcli Erhaltung des Druckes 
vor Vermischung miteinander schutzt, indem man die Lsg. in dem Elektrolyten 
verandert u. liierauf yermindert. (E. P. 228231 vom 23/10. 1923, ausg. 26/2. 
1925.) K a u s c h .

E. L iebre ich , Berlin-Charlottenburg, Elektrolyse. Durch elektrolyt. Red. einer 
Lsg. von HjCrOj in W., in der die Menge von freier H 2S 04 zu C r,03 nicht groBer 
ais 1,2 Gcwichts-% ist, erhalt man einen Elektrolyten fiir Cr-Ndd. (E. P. 237288 
vom 20/7. 1925, Auszug yeroff. 16/9. 1925. Prior. 21/7. 1924.) K a u s c h .

R. P echkranz, Genf, Elektrolyse. Bei App. fiir die elektrolyt. Zers. von W. usw. 
von der Filterpressentype werden die Vcrbindungsstucke eingehullt mit Isolier- 
material, das mit einer lialbfl. oder fl. Pastę von KW-stofien oder Misehungen 
dieser - impriigniert oder uberzogen ist. (E. P. 237903 yom 23/7. 1925, Auszug 
yerofF. 23/9. 1925. Prior. 2,8. 1924.) K a u s c h .

Thom as W illia m  S ta in e r  H utch ins, England, Elektrolytische Abscheidutig von 
Metallen. Das ElektrolysiergefiiB ist durch ein senkrecht angeordnetes, zylindr. 
Diaphragma in eine mittlere Kammer, welcbe die drchbare Kathode enthiilt, u. in 
eine den Kathodenraum umgebende, mit Metallstuckclien gefiillte Kammer geteilt, 
dereń iDnenwande mit Pb oder einem anderen vom Elektrolyten nicht angreifbaren 
Metali ausgekleidet sind, das ais Anodę dient. Der Elektrolyt befindet sich in 
stiindigem Umlauf. E r steigt im Kathodenraum auf, flieBt von den oberen Teilen 
des letzteren in den Anodenraum u. yon der Unterseite dieses Raumes durch eine 
Reihe yon Bchiiltern u. eine Pumpe, durch die er unter LuftabscliluB u. gegebenen- 
falls Red. mittels Metallstuckclien u. Filtration zum ElektrolysiergefsB zuruckgefiihrt 
wird. (F. Pj 29341 yom 27/8. 1924, ausg. 24/7. 1925. E. Prior. 4/3. 1924. Zus. zu 
F. P. 561872 .) K U h l i n g .

W ireless S pecia lty  A pparatus Com pany, Boston, iibert. von: G reen leaf 
W h ittie r  P ic k a rd , Newton Center, und W a lte r  J . H en ry , Jamaica Plain, 
Plastisehe Massen. Kurzfaserige Stoffe, wie Baumwolle oder Leinen, Zuckerrohr- 
riickstande, Glaswolle, Sclilackenwolle oder yorzugsweise kurze Asbestfasern werden 
mit etwa l/3 ihres Gewicbtes an Schellack, natiirlichem oder kunstlichem Gummi 
oder Harz oder yorzugsweise geschmolzenem Schwefel gem ischt.u . die Mischung 
einem sebr hohen Druck ausgesetzt, wobei der UberschuB des Bindemittels abflieBt, 
u. der Druck bis zum Erstarreu des Bindemittels aufrecht erhalten. Die MM. B i n d  

durch holie Isolationsfahigkeit fur Elektrizitat u. Wiirme ausgezeichnet. (A. P. 
1547666 yom 30/1. 1922, ausg. 28/7. 1925.) K U h l i n g .

B ertb o ld  R ed lich , Feldkirchen b. MUnclien, Ilerstellung von Kohlenelektroden 
fiir restlosen Yerbraucli u. zur Biindelung, 1. dad. gek., daB, nachdem in die ge-
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formte, noch piast. Elektrodo eine groBere Anzalil klcincr Mótallstifte u. dgl. ein- 
gefiihrt sind u. daraut' die Kohlenelektrodo gebrannt ist, auf dic etwas yorstehenden 
Kontaktstiicke Blcche oder Stabc aufgeschweiBt u. die Bleclie oder Stiibe beuach- 
barter Elektroden miteinandcr yerscliwciBt werden. — 2. gek. durch Ycreinigung 
der aufgescliweiBtcn Blcche zu einem Scliutzmantcl. — Die Elektroden konnen ohne 
Priizisionsbearbeitung elektr. u. median, cinwandfrei beliebig yerbunden werden. 
(D. R. P . 417497 K I. 21 li yom 15/2. 1923, ausg. 22,8. 1925.) K O h l i n g .

A dolf P la th , Bad Nauheim, Rcgenerieren gcbrauchter Braunstcbikohlenbeuiel- 
clektroden durch Ladung, 1. dad. gek., daB diesclben mit einer festen Umhiillung aus 
tier. Membran oder pflanzlicher Membran yersehen u. dann geladen werden. —
2. dad. gek., daB ais Elektrolyt eine 0,05 — 1,5 °/0ig. Lsg. yon K C1 mit oder ohne 
Zusatz yon Ha0 2 benutzt wird. — Durch die Umhiillung wird die Elektrodo so 
widerstandsfiihig, daB sie yielc, selbst mit hoher Spannung ausgefiihrte elektr. Auf- 
ladungen u. auch Uberladungen aushalten kann. (D. R. P. 418075 K I. 21 b vom 
10/3. 1922, ausg. 25/8. 1925.) K O h l i n g .

Jo h n  E e rreo l M onnot, Frankreich, Elektroden fur alkalisclic Sammler. Die 
fein yertciltc akt. M., z. B. Cd(OII)2, wird mit ctwa 2°/0 Asbest u. W. zu einem 
Brei ycrruhrt, die Mischung zu Platten geformt, getroeknet u. gcpreBt. Die Elek
troden belialten ihre Fiihigkeit zur Stromaufspcicherung lange Zeit unyeriindert. 
(F. P. 591251 yom 30/12. 1'.'24, ausg. 1/7. 1925. E. Prior. 13/6. 1924.) K O h l i n g .

"W estinghouse Lam p Company, V. St, A., Ilerstcllung von Gluhfąden. In be- 
kannter Weise hcrgestelltes W 0 3 wird mit dcm Oxyd eines Alkali- oder Erdalkali- 
metalls oder einem geeigneten Salz, z. B. dcm N itrat eines dieser Metalle oder 
Gemischen der Oxyde oder Salze yermischt, die Mischung im Strom von trockenem 
1I2 gegliilit u. das Erzeugnis in iiblicher Weise zu Fiidcn yerarbeitet. Die Zusatze 
begiinstigen die Entstehung groBer Krystalie yon metali. W , die Form der letzteren 
ist je nach den metali. Bestandtcilen der Zusatze ycrschicden, aber unabhiingig yon 
der Art der elektronegativen Bestandteilc der zugesetzten Yerbb. Die Entstehung 
groBer Krystalie bewirkt groBere Formbestandigkeit der Faden beim Gebrauch in 
Gluhlampen, so daB das Durchliangcn u. Yerdrehen prakt. yollstandig yerscliwindet, 
welches beim Gebrauch yon GlUhfaden eintritt, die aus reinem, ohne Zusiitzc der 
erwfihnten Art hergestclltem W. gebildet sind. (F. P . 592484 yom 9/1. 1925, ausg. 
3/8. 1925.) K O h l i n g .

In te rn a tio n a l G eneral E le c tr ic  Co. Inc., Schenectady, V. St. A., Eisenhaltige 
Gluhfąden fiir elektńsche Gluhlampen. Die sorgfaltig gereinigten Wolframfiiden 
werden ais Kathoden durch einen aus einem Eisensalz bestelicnden Elcktrolyten 
gezogen. Ais Anoden dicnen Fe, Kohle o. dgl. Elektrolysiert wird mit Strom- 
dichten yon etwa 0,003 Amp. je  qcm. Die entstandcnen, sehr diinnen Eiscnuber- 
ziige werden durch zwcckmiiBig elektr. Erhitzen der Fiiden auf melir ais 1500°, 
aber nicht bis zur Verdampfungstemp. des Fe mit dem Wolfram legiert. Die Fiiden 
sind in Gliililampen mit niedrigem W attycrbrauch ohne Schwiirzung yerwendbar.
(0e. P. 99905  vom 29/9. 1921. ausg. 11/5. 1925.) K O h l i n g .

P au l Brosius, Neukolln, Yerfahren zum Fiillen und Reinigen galvanischer
Trockenelemente, dad. gek., daB der Elektrolyt in breiiger Form durch eine hohle 
Elektrodo yon unten aufsteigend in den Elektrolytraum zwischen den Elektroden 
eingeprcBt wird. (D. R. P. 4 0 4 4 2 0  KI. 21 b voin 4/7. 1923, ausg. 20/10. 1924.) M a i .

Otto G ergacsevics, Berlin-Steglitz, Elektrischer Sammler oder Element aus bi- 
polarcn durch Isolierringe voneinander getrennten Elektroden, dad. gek., daB der 
untere, nicht akt. Tcil der Elektrodę durch die zwischen Elektroden u. Isolier- 
ringen liegenden Dichtungsringe abgedeckt ist, um KurzscliluB durch abfallende 
M. zu yerhindern u. einer raselien Selbstentladung yorzubeugen. (D. R . P. 418330 
K I. 21 b vom 5/3. 1925, ausg. 1/9. 1925.) K O h l i n g .
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ST. V. P h ilip s  G loeilam penfabrieken , Eindhoven, Holland, Wolframgliihfaden. 
Zu W 0 3 wird das Alkalisalz einer Chrom- oder MangansauerstoftVerb., z. B. ein 
Chromat, Biehromat, Manganat oder ein Gemiseli dieser Stoffe in wss. Lsg. zu- 
gesetzt, die Mischung eingedampft, getroeknet u. bei einer solclien Temp. im Strome 
von II, reduziert, daB das Erzeugnis beim nachfolgenden Sintern 0,005 bis hochstens
0,1 % an der Chrom- bezw. Mangansauerstoffverb. zuruekhalt. Die aus diesem E r
zeugnis gezogenen schraubenformig gcwundenen Gliihfaden hangen beim Brennen 
nicht durch. Die Menge der vom W  beim Sintern zuriickgehaltcnen Chrom- bezw. 
MangansauerstofFverb. ist von der KorngroBe des W  u. diese von der lteduktions- 
temp. abhiingig.' (Oe. P . 99931 vom 3/5. 1924, ausg. 11/5. 1925. IIoll. Prior. 17/5.
1923.) K O h l i n g .

R u d o lf Ja h o d a  und Leon L ilien feld , Wien, FluorescenzscMrmc fiir Bontgen- 
strahlen. Metali. Zn wird mit einer zur volligen Lsg. unzureichenden Menge 
Saure behandelt, aus der Lsg. ZnS gefiillt, letzteres mit einer kleinen Menge eines 
Schwermetallsalzes, z. B. eines Salzcs des Ag, Bi, W  o. dgl. oder mehrercr der- 
artiger Salze gemischt u. uuter LuftabscliluB gegliibt. Das Erzeugnis wird zweck- 
miiBig im Rontgenlicht in stiirker u. schwiicher fluoreszierende Anteile zerlegt, die 
ersteren durch Scbliimmen von groberen Teilen befreit u. mittels Bindemittel auf 
einem geeigncten Triiger befestigt. Die erhaltenen Schirme leucliten nicht merk- 
lich nach u. liefern kniftigere Bilder ais mit anderen phosphorescierenden Stoffen 
hergestellte Fluorescenzschirme. (Oe. P. 99844  vom 29/7. 1922, ausg. 25/4. 
1925.) K O h ł i n g .

V. Anorganische Industrie.
W . K. Lew is und E. D. P ie s ,  Ehiflup des Beaktionsuerlaufcs a u f die Arbcils- 

hedingungen im Schwefelsdurekontaktverfahren. Die Oxydation von SO, zu S03 mit 
P t ais Kontakt steigt mit der Temp., um bei 525° das Optimum zu erreichen. Yff. 
besehreiben an Figg. 2 App. fiir den GroBbetrieb, welclie diesen Forderungen eut- 
sprechen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 593—98. 1925. Cambridge [Mass.].) G r im m e .

J. A. A lm ąu ist, V. L. Gaddy und J. M. B raliam , Biickgewinnung von Stick- 
oxyden aus Gasmisclmngcn durch Adsorption mit Silicagel. Silicagel ist ein aus- 
gezeichnetes Absorptionsmittel fiir Stickoxyde. Beste Arbeitstemp. ca. 100°. Die 
Hauptschwierigkcit liegt darin, daB bei fcuchten Gasmisclmngcn zwischen W. u. 
den N-Verbb. Ekk. stattfinden, wodurch wss. HNO:J in den Gelporen zuriickgehaltcn 
wird. Da jedoch W. bedeutend schneller absorbiert wird ais Stiekoxyde, liiBt man 
crsteres mit Vorteil in einem Turme mit g r a n u l i e r tc m  Gel zuniięhst absorbieren 
u. schaltet einen zweiten Turm mit gepulyertem Gel zur Absorption der N-Yerbb. 
dahinter. (Ind. and Engin. Chem. 17. 599—603. 1925. W ashington [D. C.].) G ri.

E. A. E rn s t, P . C. R eed  und W . L. E dw ards, Einńchtung zur direkten ller- 
steUung von synthetischcm Ammoniak. Beschreibung einer Anlage zur tiiglioheu 
Herst. von 3 Tonnen N II3 an der Hand zahlreicher Figg. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 775—88(. 1925. Washington [D. C.].) G r i j i i i e .

K. D. Jaeob, Die Entwicklung von Verfluchtigungsmcthoden zur JTcrstellung von 
Bhosphorsdure. Vf. weist auf dic Bedeutung des Phosphors in der Landwirtschaft 
hin, besonders auf die Wichtigkeit der Ilerst. konz. Dungemittel. AuBer der be- 
kannten Darst. der Phosphorsiiure bespricht Vf. die Gewinnung im elektr. Ofen bei 
1600° aus Phosphatgestein, Sand u. Koks. Das hierbei entstehende I \O f> wird nach 
dem Verf. von C o t t r e l l  niedergesehlagen. Durch gceignete W ahl der Mischung 
kann man die Temp. bis auf 1200° erniedrigen, wodurch es moglich wird, Ofen mit 
Ólfeuerung zu benutzen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 48. 9 Seiten. 1925. Sep. New 
York, Columbia Univ.) H a a s e .
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R. Ja h n , Das Antimon und seine Verhiitiung. Geschichtlicher Ubcrblick iiber 
tlie Gewinnung u. Verarbeitung von Sb. Es wird ein Rost-Reduktionsofen be- 
schrieben, der gestattet 5—20% Erze zu mahlen u. einer yerfluchtigenden Rćistung 
zu unterwerfen, an welehe sich sofort die Red. anschliefit. Die letztere geschiebt 
durch H „ Wassergas, Leuehtgas, Steinkohlengas oder. Generatorgas. Das Sb fiillt 
ais Pulver zu Boden u. liefert umgcschmolzen 96,63—98,4%ig. Sb. Es kann bei 
Ausschaltung der Red. aueli sehr reines Sb20 3 gewonnen werden. (Montan. Rundseh. 
1 7 . 565—68. 1925. Wien.) E n s z ł in .

P ie ro  G inori Conti, Die Gewinnung von Borsdure in  Toskana. Besehreibung 
der Gewinnung von Borsdure aus Dampf- u. Gasquellen („soffioni") im Gebiet 
siidlich von Pisa. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T  343—45. 1925.) Jung .

A lfredo M ayer, Uber das Natriumsilicofluorid. Bei der techn. Superphosphat- 
darst. entsteht u. a. auch Siliciumtetrafluorid. Zur quantitativen Gewinnung dieses 
Gases wird es durch mehrere Wasserbehiilter geleitet u. reagiert dort mit ILO unter
B. von KieselfluBsaure IIjSiFi). Uber das GefiiBinaterial, die Anlage der Apparatur 
u. a. maclit Vf. genaue Angaben. Die KieselfluBsaure wird mit wss. NaCl-Lsg. 
behandclt zur Darst. von Natriumsilicofluorid: ILSiFj -)- 2 NaCl = N a ,S iF 8 -f- 2 HCl. 
Das Salz wird durch Zentrifugieren abgetrennt u. gereinigt. Es findet ausgedehnte 
Yerwendung in der kcramischen Industrie. Zum ScliluB werden einige Angaben 
iiber die Analysierung von H2SiF8 u. NajSiF,, gemacht. H 2SiF6 wird gravimetrisch 
durch Fiillung ais K2SiF6, titrimetrisch durch Yersetzen mit KC1 u. Titration der 
entstan denen HCl bestimmt. Na^SiF,. kann nacli Versetzen mit Na_,CO;l in der 
Ilitze u. CaCl2 ais CaF2 grayimetr. bestimmt werden. W eiterhin werden noch 
einige Titrationsmethodcn angegeben, die im Prinzip der Hj.SiF0-Titration gleich 
sind (ygl. auch Ber. Dtsch. Chem-. Ges. 3 9 . 2609 u. 3693 (1906)). (Anales soc. 
espanola Fis. Quim. 2 3 . 372—79. 1925. Salamanca, Lab. d. Fabrik „Hijos dc 
Mirat“.) I I a n t k e .

R . D eckert, Die Fabrikałion des Dicalciumphosplmtes. Vf. beschreibt die Ilerst. 
aus Ca3(P04)2 durch Behandlung mit HCl u. Fallen der Lsg. mit Ca(OH)a. (Cliem.- 
Ztg. 4 9 . 789—90. 1925. Miinchen.) J u n g .

R o b e rt H azard , Die Darstellung von Chlorbarium. Zusammenfasscnde Er- 
orterung der yerschiedenen Verff., es auf nassem oder trockenem Wege herzustellen. 
(Rev. de cliimie ind. 3 4 . 210—12. 243—46. 1925.) R O iile .

H evea C orporation , New York, ubert. von: Chauncey C. Loom is, und 
H orace E. Stum p, Brooklyn, N. Y., Kolloidalcr Schwefel. Man gibt S zu einer 
Alkalisulfidlsg. u. ein Schutzkolloid, worauf man fiillt u. den Nd. abtrennt. (A. P. 
1 5 4 9 8 8 6  yom 26/4. 1923, ausg. 18/8. 1925.) K a u s c ii .

Texas G nlf S u lp liu r Co., Bay City, Texas, iibert. von: W illia m  Hoffm an 
Kobbó, New York, Scliwefel entlialtende Misclmng, besteliend aus mit S imprSgnierter 
Kieselgur. Die M. dient ais Isoliermittel. (A. P. 1 5 5 1 5 7 3  vom 30/6. 1922, ausg. 1/9. 
1925.) K a u s c h .

U nion S u lphu r Com pany, New Jersey, iibert. von: C arl M a rs , Wyoming, 
N. J . , Schwefelreinigung. S wird unter stark vermindertem Druck erhitzt u. die 
dabei gebildeten Diimpfe yerdichtet. (A. P . 1 5 5 2 2 1 7  vom 22/8. 1922, ausg. 1/9. 
1925.) » K a u s c h .

T. Chm ura, Lwów, Galizien, Polen,rSchwefeloxydationsprodukte. Man yerbrennt 
S-Erze in L uft bei atmosphiir. oder holierem Druck u. trennt die gebildete SOa 
u. S 03 gegebenenfalls im Gemiscli mit S bei einem Druck von schlieBlich 1000 at. 
ab. (E. P. 2 3 7  2 5 7  vom 14/7. 1925, Auszug yeroff. 9/9. 1925. Prior. 15/7.1924.) K a u .

S alzw erk  H e ilb ro n n  A.-G., T heodor L ich ten b e rg e r und K onrad  F lo r, 
Ileilbronn a. N., Gewinnung reiner Salzsaurc, dad. gek., daB Erdalkalisulfate in gc-
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schmolzenem Erdalkalichlorid gel. werden u. die erhalteue Sclimelze mit W asser
dampf beliandelt wird. (D. R . P. 418389 K I. 1 2 i vom 7/2. 1925, ausg. 4/9. 
1925.) K a u s c h .

A. F. M eyerhofer, Ziirich, Kompleoce Fluoride, wie Natrium-Titanfluorid, wird 
erhalten durch Ersatz der Si- oder B-Verb. durch ein anderes komplexes Salz 
(z. B. MgF2, NaCl u. T iF , liiBt man in Ggw. .sehr verd. IICl miteinander reagieren). 
(E. P. 237615 vom 31/7.1924, Auszug yerćiff. 16/9.1925. Prior. 20/12.1923.) K a .

A. F. M eyerhofer, Ziirich, Kompletre Fluońde. Komplexe Fluoride, wie Silico- 
fiuoride, Borfluoride, Titaufluoride, werden erhalten, indem man ein Fluorid, eine 
Siiure u. ein Salz oder Oxyd zusammen reagieren liiBt (z. B. K F , S i02 u. HCI). 
(E. P. 237616 vom 31/7. 1924, Auszug veroff. 16/9. 1925. Prior. 20/12. 1923.) Ka.

N ikodem  Caro, Berlin, und A lb ert R. F ra n k , Berlin-IIalensce, Herśiellung 
von reinem Stickśtoff aus Verbrennuugsgascn durch Uberleiten letzterer iiber metali, 
bezw. metalloxyd. Katalysatoren, 1. dad. gek., daB Gemische von Cu, Co, Cr, Fe, 
U r sowie anderen Schwer- u. Edelmetallen u. dereń yerschiedene Oxyde, u. zwar 
in wechselnden Mengen, ais Katalysatoren benutzt werden u. die gebildete C02 
vom Ns in bekannter Weise durch Absorption getrennt wird. — 2. dad. gek., daB 
Kontaktkorper Verwendung findeu, die dadurch erhalten werden, daB dic unter 1. 
crwiihnten Metalle bezw. dereń Oxyde aus ihren zersetzbaren Metallsgg. gleich- 
zeitig in Form von festen Lsgg. auf indifferente porose u. mecliau. widerstands- 
fiihige Kontakttriiger niedergeschlagen werden. (D. R. P. 418495 KI. 12 i vom 
14/2. 1923, ausg.-8/9. 1925.) K a u s c h .

A lb ert T. Otto & Sons, New York, iibert. von: H ans H a rte r , WUrzburg, 
AmmońiaJcsyntlicse. (A. P. 1550806 vom 29/8. 1921, ausg. 25/8. 1925. — C. 1923. 
IV. 578. [Oe. P. 92551].) K O h l i n g .

H ans H a rte r , Dcutschland, AmmoniaJcsynłhese. Die Mischung von II2 u. Na 
wird in 2 Strome geteilt, von denen der eine unter bohem, 600 Atm. betragendem, 
der andere unter niedrigerem, etwa 300 Atm. betragendem Druck durch je  eiDeu 
Kontaktraum gefiihrt wird. Hierbci umgibt zweekmiiBig der Kontaktraum fiir nied- 
rigeren Druck den Kontaktraum fiir hoheren Druck, wobei die Abhitze des Hocli- 
druckraums zum.Erwarmeu des Niederdruekraums dient u. der in letzerem herrschende 
Druck dem auf die Iunenwiinde des Hockdruckraums ausgeiibten Druck entgegen- 
wirkt. Die aus beiden Riiumen austretenden Gase werden yereinigt, auf300Atm o- 
sphiiren entspannt, zwecks Abscheidung des NH, abgekiihlt, gegebenenfalls nach 
Zufuhr frisehen Gases von neuem starker yerdichtet u. wie yorlier katalysiert. 
Man kann auch eine Anzabl solcher Kontaktsysteme parallel sclialten, den kataly- 
sierten u. yeneinigten Gasstromen das NH3 entziehen u. sie dann einer weiteren 
Batterie von Kontaklsystemen zufiiliren, dereń Menge aber um so yiel geringer ist 
ais das der ersten Batterie, ais sich das Gasyol. durch die Entzieliung des NHS 
yerringert bat. (F. P. 590966 yom 26/12. 1924, ausg. 26/6. 1925.) K O huxg.

C am ille  D eguide, Frankreich, Ammoniaklierstcllung. Gemische von BaC03, 
Kohle u. zweekmiiBig IiaJS i04 werden in einem ummantelten Drehrohrofen bei 
1200—1300° einem Strom von N2 entgegengeleitet. Die Ileizuug erfolgt durch CO, 
welches bei der Umsetzung von BaC03, C u. N2 żu Ba(CN)2 ais Nebenerzeugnis 
entsteht u. in dem Maniel des Drehrohrofens yerbrannt wird. Das Ba(CN)2 wird 
in einem zweiten ummantelten Drehrohrofen durch iiberhitzten Wasserdampf zu 
BaC03, N II3, CO u . II2 zersetzt, wobei die erforderliche Temp. yon 300—500° dureli 
Verbrennen des ais Nebenerzeugnissc entstehenden CO u. II2 im Mantelraum er- 
zeugt wird. Um das Eindringen von CO in den Reaktionsraum des ersten Drehrohr
ofens zu yerhiiten, ist dieser aus wenig durchliissigem Stoff, zweekmiiBig Carborundum, 
gefertigt u. wird uuter einem hoheren Druck gehalten ais der Ileizmantel. (F. P. 
591019 vom 3/3. 1924, ausg. 26/6. 1925.) K C ż ł i k g .
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A lb ert T. Otto & Sons, New York, ubert. von: H ans H a rte r , Wjjfzburg, 
Katalysatoren fiir die Ammoniaksynthese. (A. P. 1550805 vom 29/8. 1921, ausg. 
25/8. 1925. — C. 1923. IV. 579. [Oe. P. 91783].) K O hling.

Giacomo C arrara , Italien, Katalysatoren fiir die Ammoniaksynthese. Die kata- 
lytisclien Stoffe werden selbst zu Netzen verarbeitet oder sie werden in Pulver- 
form auf netzformigen Triigern angeordnet. In beiden Fallen konnen die Netze zu 
zylindr. Korpern aufgewiekelt werden. Die Beriihrung der zu syntlietisierenden 
Gase mit dem Katalysator soli inniger sein ais bei den gebriiuchliehen Katalysator- 
formen. (F. P. 591384 yom '5/1. 1925, ausg. 3/7. 1925. It. Prior. 7/1. 1924.) KO h .

L uig i Casale, Rom, Eisenkatalysator fiir die Ammoniaksynthese. Fe wird im 
Stroni von Oj unter solchen Bcdingungen erliitzt, daB die M. in lebbaftes Sieden 
geriit u. die der Synthese schiidliehen Verunreinigungen verdampfen; es werden 
durch Hs nieht reduzierbare Oxyde, wic Oxyde der Alkalien, Erdalkalien, des Mg oder 
Al, in solchen Mengen zugefiigt, daB der Katalysator mindestens 100/„ davon enthiilt 
u. es wird der Vorgang in einem Tiegcl ausgefiihrt, dessen Wandungen dieselbe 
Zus. besitzen, welche der Katalysator haben soli. (Oe. P. 99920  vom 23/10. 1923, 
ausg. 11/5. 1925. Zus zu Oe. P. 97 6 6 5 ;  C. 1925. I. 1002.) K O h l in g .

W e rn er S iebert, Rh i na, Baden, und E rn s t U nger, Murg, Baden, YerWennen 
von Ammoniak mit Saucmtoff. Yorriehtung zum Vcrbrennen von NII3 mit Oa fUr 
llciz- u. Leuehtzwecke, 1. dad. gek., daB die Gase in beliebigen Misehungsver- 
liiiltnissen u. unter beliebigem Druck in einem aus getrennten Zuleitungsrohren, 
einer Mischkammer mit oder ohne Diise u. einem mit Capillaren oder Stiiben be- 
licbiger Form vollstiindig oder zum groBten Teil ausgefullten Brennerrobr bestehenden 
Brenner verbrannt werden. — 2. dad. gek., daB die Capillaren des Brennerrohres 
konzentrisch Stabe aus gleichem oder Shnlichem Materiał trageu. (D. B . P. 418622 
KI. 12i vom 21/10. 1924, ausg. 10/9. 1925.) K a u s c h .

Soc. d ’E tudes Miniferes & In d u strie lle s , Paris, Sliekstoffperoxyd. Man liiBt ein 
Gemisch von NH3 u. Luft oder mit 0 2 gemischter Luft iiber Rhodium-Schwarz 
stromen. (E. P. 237762 vom 4/10. 1924, ausg. 21/8. 1925. Prior. 18/9. 1924.) Ka.

B adische A nilin- & S oda-F ab rik  (Erfinder: C hristoph B eck und Otto Balz), 
Ludwigshaten a. Rh., llerstellung reiner konzentrierter Salpetersaure aus HNOa, die 
hobersd. Beimengungen enthiilt, dad. gek., daB man diese in Dampfform mit. sd. 
h. konz. HNOs wiischt. (D. B.. P. 418428 KI. 12i vom 16/12. 1924, ausg. 5/9. 
1925.) K a u s c ii .

C harles W illia m  Cuno, Webster Grovcs, Missouri, Salpetersaure. Man liiBt 
einen Luftstrom durch ein crhitztcs Gemisch yon Nitraten u. II2S04 hindurcli- 
gehen. (A. P. 1552117 vom 24 4. 1925, ausg. 1/9. 1925.) K a u s c h .

C arbide & Carbon Chem icals C orporation , N. Y ., ubert. von: Jam es A. 
R a ffe r ty , N. Y. und H aro ld  E. Tom pson, Clendenin, West-Virginia, Helium. 
(Can. P. 245588 yom 12/5. 1924, ausg. 23/12. 1924. — C. 1925.1. 2502.) K a u s c h .

V. C. W orks, Chicago, ubert. von: H. A. B rassert, W . H. W aggam an und
H. W . E asterw ood, Chicago, Phosphorsaure und Phosphor. Bei der Red. von 
Phosphaten bei hoher Temp. zur Erzeugung von Pa0 6 u. P weisen die einzelnen 
Teile der Anlage (Ofcn, Leitungen, Staubfanger uswr.) Oflnungen u. Ilaline auf, 
durch die Luft oder oxyd. Gase zu dem gebildeten P zugefuhrt werden konnen. 
(E. P. 228185 vom 23/1. 1925, Auszug veroff. 25/3. 1925. Prior. 23/1. 1924.) K a u .

J . G. W illiam s, West-Bridgfort, Nottinghamshire unĄ J. T. M illa r , London, 
Losliche Phospliate. Saurcs Caleiumphosphat insbesondere Cai H2(P04)ł wird mit 
H 2S 04 oder H3P 0 4 u . einem Alkali- oder NH,- Sulfat oder -Bisulfat behandelt. 
(E. P. 228220  vom 28/9. 1923, ausg. 26/2. 1925.) K a u s c h .
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F ab riąu e s  de P ro d u its  C him iąues de T liann e t de M ulhouse, Frankreich, 
Neutralisieren durch hydrolytische Fallung von Titansulfat gewonncncr Titansąure. 
Die frisch gefitllte Titansiiure wird mit Al(OH)3 oder Zn(OII)2 oder mit einer Lsg. 
von Natriumaluminat oder -zinkat behandelt. Dabei wird yorliandene I-I2SO, in 1. 
Sulfat yerwandelt, das durch Auswaschen entfernt wird. Eine kleine Menge Al(OH)3 
bezw. Zn(OH)2 wird in der Titansiiure zuriickgehalten, sie neutralisiert Spuren von 
Siiure, welche dem Auswaschen entgangen sind. (F. P. 590 743 yom 15/2. 1924, 
ausg. 22/6. 1925.) K O h l i n g .

S ilica  Gel C orporation, Baltimore, V. St. A., Gelc. (Oe. P. 100191 vom 10/4.
1922, ausg. 10/6. 1925. A. Prior. 7/12. 1918. — C. 1921. IY. 1169 [E. P. 136 543].) K a u .

F arb en fab rik en  vorm . F rie d r . B ayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eh., 
iibert. von: H einz T hienem ann, Leverkusen, Ilochalctwe Kohle. (A. P. 1551074 
u. 1551075 vom 15/3. 1923, ausg. 25/8. 1925. — C. 1923. IV. 93.) K ausch.

J. N. A. Sauer, Amsterdam, AJslwe Kohle. Man yerweudet eine transportable 
Retorte, die mit Yorr. zum Einblasen von Gas ycrsehcn ist u. dereń Boden mit 
Riidcrn ausgestattet ist. (E. P. 236984 yom 5/4.1924, ausg. 14/8. 1925.) K a u s c h .

Canadian Carbonate L im ited , Montreal, Qucbec, iibert. yon: A rth u r  A. 
B aekhaus, Baltimore, V. St. A., Hcgcncriercn aktwierter ITolzkohle mittels Dampf, 
den man durch eine Lage der M. hindurchgehen liiBt. Letztere wird dann mit 
einem h. Gas getrocknet. (Can. P. 246730 yom 17/9. 1924, ausg. 10/2. 1925.) K a u .

Canadian C arbonate L im ited , Montreal, Quebec, Canada, iibert. von: A rth u r  
A. B ackhaus, Baltimore, V. St. A., Apparat zum Hegeneriercn aktwierter Holzkohle 
mit DampfeinlaB u. Vorr. zur Regelung der Temp. des Bchiiltcrs. (Can. P. 246731
yom 17/9. 1924, ausg. 10;2. 1925.) K a u s c h .

P hospho ius H ydrogen  Company, New York, iibert. von: F ran z  Georg L iljen- 
ro th , Stocksund, und M arkus Larsson, Stoekholm, Wasserstojf. (Can. P. 246431 
yom 24(9. 1923, ausg. 27/1. 1925. — C. 1924. I. 2625.) K a u s c h .

N aam looze V ennootschap M ateehu  M aatschappij T ot E x p lo ita te  van 
Chem isehe T Jitvindingen, Haag, Holi., iibert. yon: M. K ru g e r, Ilalle a. S.,
S. R. U nkel und A m alia  van  S olm sstraat, Haag, Iloll., Kochsalz. Seesalz wird 
gereinigt durch absclinittweise Behandlung mit W. oder Salzlauge. (E. P. 237867
vom 18/4. 1925, Auszug yeroff. 23/9. 1925. Prior. 2/8. 1924.) K a u s c h .

M ax K ru g e r und S ieg fried  R . U nkel, Holland, Kochsalz fiir Speise- wid 
Indiistriezwecke verwendbar zu machen. Man befreit unreines NaCl durch wieder- 
holtes Laugen u. Wasclien mit W. oder einer mehr oder weniger gesatt, Mutter- 
lauge im Gegenstrom von seinen Verunreinigungen. (F. P. 593279 voin 12/8. 1924, 
ausg. 20,8. 1925. Iloll. Prior. 2,8. 1924.) K a u s c h .

C harles E. H ite , Philadelphia, Hartę Masse, bestehend aus einem mechan. 
Gemisch aus hochstens 25% S u. 75% Ca(OII)2. (A. P . 1551307 yom 28;8. 1923,
ausg. 25/8. 1925.) K a u s c h .

A. C. B a the lle , Chicago, iibert. von: W illia m  H. A lton, New York, Amorphes 
kUnstliches Calciumcarbonat. Man mischt Ca(OII)2 (20 g) u. eine Lsg. von Na.2C03 
1500 ccm, 14-4-20" Bć.), riihrt das Gemisch, erliitzt es 3 Stdn. auf nicht iiber 200° F., 
wascht u. troeknet es. (A. P. 1552024 yom 21/10. 1919, ausg. l/n. 1925.) K a .

Chem isehe F a b r ik  G rieshe im -E lek tron , Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustay 
P istor, Griesheim a. M.), Trocknen von Calciumhypochloritverbindungen unter Ver- 
wendung yon wasserbindenden Salzen, Oxydcn u. dgl., 1. dad. gek., daB man die 
Hypochlorite durch Warmebehandlung mit oder olinc Yakuum bis auf wenige 
Prozent Wasscrgehalt yortrocknet u. erst daun mit den wasserbindenden Stoffen 
mischt. — 2. dad. gek., daB die wasserbindenden Stoffe dem Caliumhypochlorit 
in der Wfirme zugemischt werden. (D. R . P. 418494 KI. J 2 i yom 16/4. 1924, 
ausg. 8/9. 1925.) K a u s c h .
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Chem ische E a b r ik  G rieshe im -E lek tron , Frankfurt a. M. (Erfindcr: G. P isto r,
H. S. Schultze und H. ELeitz), Basisclie Calńumhypochloriłverbm dungen. (Schwed. P.
57 664 vom 5/10.1922, ausg. 14/10.1924. D. Prior. 8/11. 1921. — C. 1923. 
II. 672.) K a u s c h .

G rasse lli C hem ical Company, Cleveland, Ohio, V. St. A ., Herstcllung von 
Bańumclilońul. (D. H. P. 418343 K I. 12 m yom 25/4. 1923, ausg. 10/9. 1925. — 
C. 1924. II. 1503.) K a u s c ii.

C am ille D eguide, Frankreicli, Bańwnsulfid aus Bańumsulfat. Man erhitzt 
B aS04 in Ggw. eines red. Gases, dessen Ycrbrennung die erforderliche Warnic 
erzeugt, ohne daB die Flamme mit dem BaS04 in Beriihrung kommt. (F.P. 592805 
vom 4/4. 1924, ausg. 11/8. 1925.) K a u s c h .

K. E b e rs , Ahrensburg, Holstein, Bańum sulfat. llohes BaS04 wird geblcicht 
durch Erhitzen mit HsS 04 in Ggw. yon CaFa. (E. P. 237268 yom 16/7. 1925,
Auszug veroff. 16/9. 1925, Prior. 17/7. 1924.) K a u s c h .

E. G. Dawson und J. F . H o lla n d , Teddington, Middle-Essex, Natrium- 
Magnesiumsulfat. Man sclim. Na,SO, u. MgS04 in ihrem Krystallwasser u. łialt 
die Mischung auf etwa 70°. Sobald sich ein Kuchen bildet, wird er in ein anderes 
GcfiiB gebracht, zcrbrochen u. mit FI. uberscliichtet. Diese Operation wird wieder- 
holt, bis eine klare FI. erhalten wird. (E. P . 228 319 yom 3/1. 1924, ausg. 26/2.
1925.) K a u s c h .

T. R . H aglund , Stockholm, Tonerde. Bausit wird iu einem elektr. Ofen im 
Gemisch mit red. Stoffen u. einem Sulfid iiber solches entlialtcnden Stoften ge- 
schmolzen. Aus der A12S3 entlialtcnden Schmelze wird A120 3 gewonnen. (E. P. 
234830 yom 28/5. 1925, Auszug veroff. 22/7. 1925; Prior. 2/6. 1924.) K a u s c h .

A m erican  L u rg i C orporation, New York, iibert. von: H e in ric h  S pecketer, 
Gustav Miinch und F r itz  R ossteu tscher, Griesheim a. M., Beine Tonerde. (Can. P. 
244932 vom 15/5.1924, ausg. 2/12. 1924. — C. 1924. II. 1383 [H. S p e c k e t e r ].) K a u .

Texas Company, New York, iibert. von: F ra n k  W . H all, Port Arthur, Texas, 
Aluminiumchlońd. Man erhitzt ein Gemisch von Bauxit u. Saureschlamm von der 
Ólreinigung u. fiihrt Cl3 zu. (A. P. 1549766 yom 1/3. 1920, ausg. 18/8. 1925.) Ka.

H e n ry  Cruse, Hyde, Cheshire, England, Ilerstellung von Aluminmmaeetat. 
Metali. Al wird in einer Elektrolysierzelle der anod. Oxydation uuterworfen, wobei 
CH3C 02H ais Elektrolyt dient. — Die Elektroden bestehen aus Al. Die Al-Anode 
wird bei der Elektrolyse allmahlich zers. u. das Al gcht ais Al-Acetat in Lsg. Bei 
Yerwendung von reiner 011,00,11 ais Elektrolyt wird eine reine Al-Acetatlsg. ge- 
wonuen, die iu iiblicher Weise in das feste Salz umgewandelt werden kann. Das 
Verf. ist wesentlich einfacher ais die Ilerst. des Salzes auf chem. Wege durch 
doppelte Umsetzung von Ca-Acetat mit A12(S04)3 (hierzu ygl. auch Dr. A l e k a n d e r  
W a c k e r , G es. f iir  e le k tro c h e m . In d . G. m. b. H ., Schwz.P. 106775; C. 1925.
I. 1130). (E. P. 213088 yom 26/2. 1923, ausg. 17/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

N ew  Je rse y  Z inc Cmpany, New York (Erfindcr: F . G. B reyer, A. E. H a ll 
und G. E . W altz), Oiyde und andere Yerbindungen fliichtiger Metalle. (Schwed. P. 
57634 yom 29/12. 1919, ausg. 7/10. 1924. A. Prior. 12/7. 1919. — C. 1922.
II. 941.) K O h lin g .

R. Jacobson, Kagerod, Schweden, Mełalloxyde. Man erhitzt Sulfate (Fe2[S04]3, 
AljtSO,],. Alaun usw.) im Vakuum. (E. P. 237243 vom 9/7. 1925, Auszug yeroff. 
9/9. 1925. Prior. 16/7. 1924.) K a u s c h .

W . S. M illar, London, Magnetisches Eisenoxyd und Schicefel. Schwefeleiscn- 
erze (z. B. Eisenpyrite) werden mit S 02 bei einer allmahlich steigeuden Temp. (nicht 
iiber 950") entscliwefelt. (E. P. 236256 vom 7/3. 1924, ausg. 30/7. 1925.) K a u s c h .

W . T. G idden, Smcthwick, Stafiordshire, W. G. B,app, Harborne, Birmingham 
und Chance & H unt, Ltd., Oldbury, Zinl<oxyd. Man lcist rohes ZnO oder ZnC03



in ŃH3 oder (NII,)2C03, frennt das unl. gebliebeno ab u. reinigt die Lsg. durcli 
Hindurehblasen von Luft, setzt ein Alkalicarbonat oder ein Alkali zu, entfernt die 
anderen Metalle (Pb, Cu, Cd u. Co) durch (NHjljS oder Zn. Die gereinigte Lsg. 
wird yerd. u. destilliert. (E. P. 228244 vom 29/10. 1923, ausg. 26/2. 1925.) K a ,

S. C. S m itli und C hem ical & M eta llu rg ica l C orporation  L td ., London, 
Zinkcarbotiał und Salzsdurc. Aus mit IICI aus Zn entbaltenden Erzen gewonnene 
ZnCl2-Lsg. wird mit BaC03 bebandelt. Das gebildete BaCl2 wird mit 1I2S 04 zers. 
(E. p] 237306 vom 22/1. 1924, ausg. 21/8. 1925.) " K a u s c h .

A k tieb o lag e t O skarsham ns K opparyerk , Oskarsbamn, Behandlung von Zink- 
sulfallosungen. Cbloridhaltige Zinksulfatlsgg. werden zweeks elektrolyt. Gewinnung 
von metali. Zn mit Zementkupfer, CuS04 u. einem Reduktionsmittel oder CuaO 
behandelt, wobei das vorbandeue Cl in Form yon CuCliabgeschieden wird. (Sehwed. P. 
57951 vom 19/1. 1922, ausg, 9/12. 1924.) K U h l i n g .

Friedrich . K leinm ann, Bonn a. Rh., Verfaliren mul Yorrichłung zur Hcr- 
stellung von Metallsulfatlosungen. 1. Verf. zur Herst. von Metallsulfatlsgg., z. B, 
yon CuSO.,-Lsg., 1. dad. gek., daB die betreffenden Metalle mit Stickstoffsauerstoffycrbb. 
enthaltender H 2S 04 derart behandelt werden, daB die wahrend der Sulfatbildung 
entstehenden Reduktionsprodd. bestiiudig durcli Zufuhrung yon Luft u. Wasser- 
dampf reoxydiert werden. — 2. dad. gek., daB die H2S 04 bezw. das Luftwasser- 
dampfgemisch im Gegenstrom zueinander durch das mogliehst zerkleinerte Metali 
gefiihrt werden. — 3. dad. gek., daB die Temp. des zugefiihrten Luftwasserdampf- 
gemisclies z. B. durch Verwendung uberhitzten Wasserdampfes derart eingestellt 
bezw. geregelt wird, daB die Reaktionsgescliwindigkeit in dem ganzen von der 
I12S 0 4 durcliflossenen Raum sicb nicht yermindert bezw. bis zum AusfluB der 
Sulfatlsg. steigt. — 4. dad. gek., daB die yon den Krystallen abgetrennte Mutter- 
lauge stiindig mit frischer ILSO, yermischt u. zum Auflosen neuer Cu-Mengen 
yerwendet wird. — 5. Vorr., bestehend in einem turmartigen ReaktionsgefiiB, das 
mit Berieselungsvorr. u. AbfluB fiir die gebildete CuS04-Lsg. sowie mit Organen 
fiir die Zufuhrung des Luftwasserdampfgemisches, z. B. mit einer Dampfstrahl- 
wasserpumpe, u. einem regelbaren AuslaB fiir die Abfiihrung der Gase bezw. 
Dampfe yerselien ist. — 6. Vorr., dad. gek., daB der in dem ReaktionsgefiiB z. B. 
durch Drosseln der Gasaustrittsoffnung erzeugte Uberdruek dazu yerwendet wird, 
die CuS04-Lsg. durch ein im unteren Teil des Reaktionsbehiilters angeordnetes 
Filter hindurchzupressen, (D. E.. P. 418723 K I. 12n vom 24/6. 1923, ausg. 11/9.
1925.) K a u s c h .

San Jose Spray  Mfg. Co., San Josć, Californien, ubert. yon: L ester A. Bunds, 
Santa Clara,-Californien, Pulveriges Kujpfersulfat. Man mahlt einen inerten Stoff 
feiner ais das zu yerarbeitende CuS04 u. bliist beide Pulver durch ein Rohr. 
(A. P. 1551867 yom 17/12. 1923, ausg. 1/9. 1925.) K a u s c h .

W illia m  N. K ohlins, New ark, N. Y., Nickclsalz. Man lost kiiuflicbes metali.
Xi in II2S 04, unterwirft die erhaltene Lsg. der Einw. eines Oxydationsniittels, um
die Fe"-Salze in Fenl-Salze uberzufiihren, setzt NiCOj zu der Lsg., filtriert diese
u. konz. sie ^bis zur Krystallisation. (Can. P. 244129 vom 6/6. 1923, ausg. 4/11.
1924.) K a u s c h .

Celite Company, Los Angeles, ubert. yon: R o b e rt C alyert, Lompoc, K arl 
L. B ern, San Francisco, und Gordon A. A lle3, Ore Grando, Californien, Kiesel- 
gurmasse. (Can. P. 245938 vom 19/1. 1924, ausg. 6/1. 1925. — C. 1924. II. 
1968.) • K a u s c h .

P e rm u tit  Co., N. Y., Behandlung von Glaukonit. Man behandelt Glaukonit 
mit einer Lsg. yon Alkalisilicat u. einer yerd. sauer reagierenden (am besten A1»[S04]3 
entbaltenden) Lsg., nachdem man ihn abwechselnd mit W. u. einer Lsg. yon NaCl 
gewaschen hat. (E. P. 228380 yom 17/3. 1924, ausg. 26/2. 1925.) K a u s c h .
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N ord iske  N at ro li th  A k tiese lskab , Kopenhagen, Bdśenauslauschcnde Stoffe. 
Gekornter Ton wird bei 500—700” gegliilit u. mit einer Lsg. von Alkalihydrat oder 
-earbonat behandelt. Das Prod. ist geeignet zur Entfernung von Fe, Mn, Ca u. Mg 
aus W. (E. P. 237626 vom 25/7. 1925, Auszug veroff. 23/9.1925. Zus. zu E. P. 2 2 7  6 3 1 ; 
C. 1925. I. 3028 .) KAUSCn.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
F rie d ric h  R in n e , Die Nutebarjceit der Rontgenographie fiir die Keramik. 

(Keram. Rdsch. 33. 427; C. 1925. II. 1378). Vergleieh der Rontgenogramme kry- 
stalliner u. amorpher Stoffe. Bcispiele krystallinen Feinbaues. Die allgcmeine fein- 
baulichc Natur der Materie. Physikal. Eingriffe in das Gofiige der Stoffe. Rontgeno- 
graph. Stoffanalysen. (Kcram. Rdsch. 33. 459—60. 525—27. 1925. Leipzig.) W e.

M auder, Das Reduktionsverfahren. Vorselirift fiir Matt- u. Hellbad; Yor- 
bchandlung; Auftrag; Trocknen; Reduktionsmuffcl; Brand. (Kcram. Rdsch. 33. 
527—29. 1925. Zwiesel.) W e c k e .

W o lfg an g  H enze, Uber Kobaltunterglasurdekors. Die Darst. guter Kobalt- 
farbcu, die Fehlerquellen bei ihrer Ycrwendung u. dereń Vermeidung. (Keram. 
Rdsch. 33. 475—77. 1925. Coethen.) W e c k e .

B e rn h a rd  N eum ann, Antike Glaser, ihre Zusammensetzung und Fdrbung. Nach 
Analysen von G ertrud  K otyga. Vf. hat die Analyscn antiker Glaser aus der Literatur 
gcsammclt u. berichtet uber die Analyse von 38 Glasern aus dcm Zcitraum von 
1400 v. Chr. bis etwa 600 n. Chr. (Tabclleu im Original). Fiir einen geringen Fchl- 
betrag yon 100% ergab sich ais Ursaclic der Gelialt an Sulfat. Die Resultate sind 
in einem Drciecksdingramm wiedergegeben. Die- antiken Glaser zeigen im Ver- 
lniltnis zum Si02-Gehalt einen zu hohen Alkaligchalt; docli weisen neuzcitliche 
ThUringer Gliiser u. Fenstergliiser eine iihnliche Zus. auf. DaB einigc trotzdcm noch 
lieute eine blankę Obcrfliiclie besitzen, ist durch den hohen Gelialt an CaO oder 
MgO zu erklaren. Die wciclie Einstellung war durch den Mangel an Temp. des 
direkten Holzfeuers bedingt. Unerkliirt bleibt, wolier der notwendige Kalkgelialt 
gekommen ist, da in alleu Vorschriften nur Sand u. Soda erw&hnt sind. Dic 
Untcrs. von Seesand von Riigen ergab nur geringen CaO-Gelialt. Moglich ist, daB 
er aus den Tiegeln ins Glas gekommen ist. Uber dic Tiegelsubstanz ist nichts 
bekannt. Die Fiirbcmittel bcscliriinkcn sich auf dic Oxydc des Co, Pb, Sn, Mn u. 
Fe. Co konnte nirgends festgestellt werden, dagegen wurde SnOa sclion lici den 
Tell el Amarna- u. Elcphantincgliisern nacligcwiesen. Unbekannt ist, wie bei den 
Hamationglasern das Cu20  durch Red. erzeugt wurde. Die weiBen Verwitterungs- 
kjusten sind durch Einw. von W. u. C 02 entstanden. Auch die beiden besten 
Gliiser hatten eine relatiy starkę Irisschicht. Es wurden zweifellos noch schleehtere 
Gliiser hergestellt. In Grabfunden in Siidwestdeutscliland zeigten Selierben lierausgel. 
Risse u. Locher. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 776—80. 857—64. 1925. Breslau, Teclm. 
Hochsch.) J u n g .

Feise, Zur Geschichte der Glasindustrie im Solling. (Sprechsaal 58. 324—28. 
339—42. 1925. Einbeck.) • W e c k e .

Bi. S ch n u rp fe il, Dci' Bau von Glashafen in Nordamerika. Gegeniiber den 
Iliifen europiiischer Bauart sind fiir die amerikanischcn charakteristiscli: diinne 
Wandę, dininer Boden, leichteres Gewicht, liingere Haltbarkeit. Besehreibung der 
Herst. (Feuerfest 1. 17—18. 46—47. 1925. Karlsbad.) W e c k e .

— , Die Uerstellung von Spiegelglas in der Fabrik von Chantereine. (La Naturę
1925. 49—53.) W e c k e .

H ans Jeb sen , Photographisehe Wiedergaben an Glasern. F iir yiele Zwecke 
ist das einfache pliotograph. Kopicryerf. genugend. (Sprechsaal 58. 561 — 62. 
1925.) W e c k e .
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Oscar Knapp, Die Besłandteile der Bleiglaser. Bleiglas besteht aus einer Lsg. 
der hochstmogliclien S i02-Salzc u. der eventuell yorhandenen freien Siiure oder 
Base. (Sprechsaal 58. 424—26. 1925.) W e c k e .

H ugo Hermann, Dic Silicatformel und die Bestandteile der Gliiser. Stellung- 
nahme zu den Ausfuhrungen K n a p p s  (ygl. vorst. Ref.) (Spreclisaal 58. 546 
bis 547. 1925.) > W e c k e .

E. Zschimmer, Sinn und Bedeutung der Bleiglasregel fiir die Krystallglas- 
industrie und Industrie der oplisclien Gliiser. Kritische Ausfiilmmgen zu denen 
K u  A p p s  (vg l. vorvorst. Ref.). (Sprechsaal 58. 576—78. 1925.) W e c k e .

Th. Schauer, Die Fiirbung der in der Natur vorkommenden Sande. Die Farbę 
des Glasrolisandes ist fiir dic Beurteilung des Keinbeitsgrades des Sandes nieht 
ausschlaggebend. (Sprechsaal 58. 547. 1925.) W e c k e .

E. Zschimmer, K. Hesse und L. Stoeli, Uber das „Rauliwerden“ des Calcium- 
phosphatglascs fiir Beleuchtungszwecke. Die Ursache ist die Ausscheidung yerhiiltnis- 
miiBig grober Calciumphospliatkrystalle bezw. Krystallskelette. Dereń Entstehung 
wurde an yerschiedcnen Bctriebsschmelzen mkr. untersucht. Aus dem Vergleich 
der Tempp. u. Arbeitszeiten ergab sich, daB der EinfluB der Temperaturbedingungen 
auf das Rauliwerden yon ausschlaggebender Bedeutung ist, wiihrend dic Anderungen 
der chem. Zus. dagegen zurttektreten. (Sprechsaal 58. 513—17. 529—34. 1925. 
Karlsruhe.) W e c k e .

Friedrich  Spate, Eine einfaehe Vcrwittcrungspróbe an Gldsern. Bericht iiber 
Verss., den zu 'untersuclienden Glasgegenstand bei Zimmertemp. einige Zeit der 
Einw. von einer mit W . gesiitt. C02-Atmosphiire auszusetzen. Der so erzielte Zer- 
setzungsvorgang — Quellung, hydrolyt. Spaltung u. Bldg. von Carbonaten — ent- 
spricht einer yerstiirlcten Verwitterung im Freien. (Glastechn. Berichte 3. 127 bis 
131. 1925. Sep.) W e c k e .

Otto Graf, Yersuche iiber die Elastizitiit und Festigkeit von Glas ais Baustoff.
1. Art der gepriiften Gliiser; Abmessungen der Probckorper; chem. Zus. 2. Elasti
zitiit der Gliiser bei Biegebelastung. 3. Druckelastizitiit von Kryutallgas zu Yer- 
bandkonstruktionen aus Glas u. Eisenbcton. 4. Biegungsfestigkeit von Fenster-, 
Roli-, Spicgel-, D raht; u. Krystallglas. 5. Druckfestigkeit der Matcrialien unter 2.
6. Widerstandsfiihigkeit der Gliiser bei Beanspruchung durch Schlag. 7. Aus Be- 
obaelitungen im polarisierten Lielit. 11 Zalilentafeln. (Glastcehn. Berichte 3. 153 
bis 194. 1925. Stuttgart.) W e c k e .

E lihu  Thomson, Dic mcehanischen, the>-»iischen und optischcn EigenscJiaften von 
geschmolzener Kieselsdurc. Besehreibung der Yerwendungsmoglicbkeiten von Quarz- 
glas u. seiuer Yorteile gegeniiber gewohnlichem Glas. Von den mechan. Eigen- 
scliaften ist die groBe Elastizitiit, das gute Isolationsyermogen infolge der geringen 
Hygroskopizitiit u. die Bestiindigkeit gegen starkę Siiuren, von den tlierm. der 
niedrige Temp. Koeffizient der Ausdehnung, der eine Bestiindigkeit gegen schroffen 
Temp.-Wcchsel bedingt u. das Quarzglas zu Thermometerglas geeignet macht, yon 
den opt. die Fiihigkcit, die ultrayioletten Strahlen durchzulassen, bemerkenswert. 
Zur Verwencfiing zu Linsen, besonders astronom., eignet sich das Quarzglas in
folge der geringen therm. Nacliwrkgg. beim Schleifen sehr gut. — Beim Schmelzen 
yon naturlichem Quarz tritt Voluinkontraktion yon 17°/0 ein, wiihrend beim Ab- 
kiihlen des Quarzglases nur ‘/i&% Sclirumpfung eintritt. Der Temp.-Koeffizient der 
Ausdehnung ist bei 200° 518 • 10 3. Bei 1700—1800° bat dic S i02 bereits einen 
betriiclitlichen Dampfdruck. (Journ. Franklin Inst. 2 0 0 .  313—25. 1925.) E n s z l i n .

R udolf Pfeiffer, Porositatsprttfung an teehnischem Porzellan. (Ygl. Elektroehem. 
Ztschr. 4 6 . 1078; C. 1 9 2 5 . I I .  1381.) Besehreibung einer Vorr. fiir Porositótspriifungen 
unter hohem Druck u. ihrer Anwendung bei der Hermsdorf-Scliomburg lsolatoren
G . m. b. H. (Keram. Rdsch. 3 3 . 601—03. 1925. Hermsdorf-Thiir.) W e c k e .
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A. Otremba. Berechnung eines Porzellanrundofens (Ziueietagenofen}. (Kerani. 
Rdscli. 33. 507— 9. 1925. Coethen.) W e c k e .

Marc larch eveq u e, Die vei-sehiędenen Rohstofle der Porzcllanindustrie: ihre 
Beschaffcnheit, ihr Yorkommen, ihre charakłerisiischen Merhnale und ihre Yer- 
wemlung. (Ceramique 2 8 . 225—46. 1925.) W e c k e .

E. H. Eritz und A. L. Donnenwirth, Einige Beobachtungcn iiber den Gufi von 
Hochspannungsporzellanen. Bcsprechung der Auswahl u. der Unters. der Tonc, 
Bereitung der GieBmasse, PriifuDg dersclben u. Einzelheiten des GieByerf. Be- 
sonderer W ert wurde auf Best. von ViseositJit u. D. gclegt. Die YiscositJit muB 
innerhalb enger Grenzen gehalten werden, die D. ist ohne Belang. (Journ. Amor. 
Ceram. Soe. 8 . 547—51. 1925.) Salm ang.

H. Salmang, Feuerfestigkeit der Tonc. Bcsprechung des Verh. beim Erhitzen, 
der Feuerfestigkeit u. der Erweichung bei reincn u. bei mit Schamotte gemagertcn
Tonen. (Arch. f. Wiirmcwirtsch. 6. 241—42. 1925.) SALMANG.'

A. Dem olon, Uber dic chemische Konstitution des Ziegeltons. E s  wurden aus
einem Lehm durch Sehliimmen 4 Fraktionen abgeschiedcn u. analysiert. Die mole- 
kularprozentigen Yerhiiltnisse von Si02 : ILO schwanken zwischen 1,0 u. 1,3, yon 
Si02 : A120 3 zwischen 2,5 u. 2,9, von Si02 : (AlaOs Fea0 3) zwischen 2,0 u. 2,1 
u. von SiOa : (A120 3 F e ,0 3 +  MgO +  K20) zwischen 1,40 u. 1,64. Bemerkens-
wert ist das yollkommene Fehlen yon Sulfat trotz der Nahe pyritfuhrendcr Gesteine. 
PjÓ6 ist nur 0,4—0,5°/00 yorhanden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 1518 bis 
1520. 1925.) E n s z l in .

A lois Kanka, Tonvorkommcn in Mollein (Nordmiihrcn, Tschechosloicalcei). Mit- 
tcilung yon Bohrergebnissen. (Feuerfcst 1. 45— 46. 68— 70. 1925. Kronau.) W e.

— , Neues Tonvorkommen im Westencald. Mitteilungen uber Untersuchungs- 
ergebnisse eines Tonyorkommens bei Eodeuroth, das in groBer Miichtigkeit einen 
blauen, fctten, sehr bildsanicn Bindeton hoher Feuerfestigkeit enthiilt. (Tonind.-Ztg. 
4 9 . 1014—15. 1925.) Wte c k e .

W . Schuen, Schmclzbarkeit und chemische Zusammcnsetzung der Tone. Dor Ton 
ist um so feuerfester, je  mehr A120 3 er im Vcrhaltnis zu S i02 enthalt, je  weniger 
FluBmittel in ilim enthalten sind. Je  grober die Einzelteilchen sind, um so hoher 
ist dic Feuerfestigkeit bei sclinellem Erhitzen. Ferner ist dic Feuerbestiiudigkeit 
abhiingig yon der Art der chem. Vcrb. der Bestandtcile untereinander. Yf. bat 
diese Beziehungen diagrammat. unter Berechnung der Tone nach der Richtersclicn 
Formel festgelcgt. (Tonind.-Ztg. 4 9 . 793—94. Keram. Rdscli. 3 3 . 565—69. 1925. 
Mertcndorf.) W e c k e .

E. TuscbhofF, Fufibodenplatten. Besclircibung der Herst. yon gebrannten Ton- 
platten. (Tonind.-Ztg. 4 9 . 843—45. 1925.) W e c k e .

Alesander Hasch, Versuche mit hochiccrtigen Sonderportlandzemenlcn. Sehau- 
bildliche W iedergabe der yerschiedencn Zementprufungsergebnisse des Wiener 
Stadtbauamts. (Mitteil. Staatl. Teclin. Arersuchsamts 1 4 . 56—61. 1925.) W e c k e .

Otto GaBner, Zement fiir Salincnbaulen. Die Solkasten des Carllialler Gradicr- 
werkes, die vor 10 Jabren ycrsuchsweise auf eine Lange yon 65 m in Eisenbeton 
(Mischung 1 : 4) mit Inertolanstrich ausgefiihrt wurden, zeigen kcincrlei Zer- 
storungserscheinungen. Vf. gibt eine umfassendc Zusammenstcllung der bisher be- 
kannt gewordenen Vcrss. iiber dic Einw. yon NaCl auf Zemcntmortel. (Zement 14. 
712—14. 1^5.) W e c k e .

H. K ayser, Schddlicher Ein (lup des Gliihens a u f Portlandzement. Verss. mit 
Portlandzement, Eisenportlandzcment u. Naturzement ergaben ausnahmslos eine 
starkę Herabminderung ihrer Festigkeit durch Gliihcn; ebenso wurden samtliche 
Zemente Schnellbinder. (Zement 1 4 . 634—35. 1925. Darmstadt.) W e c k e .
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G. R. Shelton, EinwirJcung von Natrium- und Magnesiumsulfat a u f die Bestand- 
teile von Portlandzement. Zur Erforschung der Vorgiinge bei der Einw. von Na„S04 
u. MgS04 auf Zement wurden die Hauptbestandteile desselben (Tricaleiumaluminat, 
(9-Dicalciumsilicat u. Tricaleiumsilicat) mit den Salzlsgg. yerschiedenster Konz. be
handelt. Es ergab sich, daB in konz. Lsg. das Tricaleiumaluminat sich umsetzt in 
Calciumsulfoaluminat ii. CaS04, wiihrend in vcrd. Lsg. das kryst. Tricaleiumaluminat 
hydratisiert wird. Aus Tricaleiumsilicat entstehen vor allem gelatinose Uberziigc 
aus S i02 neben Ca(OH)2, welches im weiteren Verlauf in CaS04 iibergeht. Bei 
(9-Dicalciumsilicat. liegen die Verhiiltnisse ithnlich, jedoch yerMuft die lik. bedeutend 
langsamer. (Ind. and Eugin. Chem. 17. 589—92. 1925. Saskatoon [Can.].) GlUMME.

A. Schmid, Die Nutzbarmachung der Kohlensdure aus Kalkstein. Es ist mog- 
lich, in geeigneten Ofen Abgase mit 38—40°/0 C 02 zu erzielen. Beschreibung einer 
Mannstaedt-Schachtofenanlage fiir Kalk, bei der mit 50000 W E. 100 kg Kalkstein 
gebrannt werden. (Tonind.-Ztg. 4 9 . 994—96. 1925.) W e c k e .

E. Richarda, Die feuerfesten Steine. Die Eigensehaften der feuerfesten Steinc 
in metallurg. betriebsteehn. Hinsicht. Bautechn. Eignung. Spezif. Eigensehaften 
der einzelnen Steinsorten. Quarz-, Schamotte-, Magnesitsteine, Karborund.' (GieBerei- 
ztg. 22. 499—504. 1925.) W e c k e .

C. PreuBer, Ziegel im  allen Agypten. Wurde im  alten Agypten mit gebrannten 
oder m it ungebrannten Ziegeln gebaut? Es wurde mit lufttrockenen Lehmziegelu 
gebaut, da das trockene Klima jahrzelintelanges Ilalten des Baus garantierte. Bc- 
sehreibung der Herst. dieser Ziegel. (Tonind.-Ztg. 4 9 . 960—61. 1925.) W e c k e .

— , Die Mahlbarkeit des Klinkers. Dic W rkg. des ‘MgO-Gehaltes auf die 
Mahlbarkeit: diese folgt ausnahmslos dem CaO-Gehalt; JlgO kommt ais Mahl- 
barkeitsfaktor nieht ih Betracht. Auch der Silicatmodul kann nicht ais solcher 
angesehen werden. Klinker liiBt sich um so leicliter yermahlen, je scharfer er ge
brannt ist. Die Klinkerbehandlung ist ais Mahlbarkeitsfaktor anzusprechen. Die 
Form u. das Materiał der Malilkorper spielt keinc wichtige Rolle bei der Malil- 
wrkg., dagegen dic GroBe u. das Gewicht der Korper. (Zement 14. 728—31.
1925.) W e c k e .

W. Grum-Grjimajlo, Eigensehaften feuerfester Ziegel vom Standpunkte der 
Metallurgie. Die Zerstorungserscheinungen an den feuerfesten Wiinden metallurg. 
Ofen, ihre Ursachen u. die MaBnalmien zu ihrer Vermeidung. Die chem.-physikal. 
Umwandlungen in Dinas- u. Schamottesteincn. Regeln fiir die Herst. solcher 
Steine. (Feuerfest. 1. 2—3. 19—20. 1925. Moskau.) W e c k e .

Franz K illig , Die Verwertung der Ólsehieferlager von Degerhamn (Oclami, 
Schweden) zur Merstellung hydraulischer Bindemittel. Das V. von Ólsehiefer u. 
Kalkstein. Der Feldofenbetricb zur Gewinnung von Kalk. Der Sehneiderofen- 
betrieb fiir Kalk. Die Verwertung des Ólschiefers zur Dampfkessclheizung. Das 
Bergh-Larssonsche Verf. der Olgewinnung aus den Schiefern; das Traunsche Yerf. 
Die Yerwertung der Schieferasche in der Zementlierst. an Stelle von Ton. In 
Degerhamn wird Portlandzement aus gebranntem Kalk an Stelle von Kalkstein u. 
aus Schicferasćhe erzcugt. Beschreibung dieses mit Drehofen ausgeubtcn Yerf. 
(Zement 1 4 . 615—18. 631—34. 651—54. 670—73. 689—91. 707—10. 1925.) W e.

Thein, Betonhdrtung und -dichtung a u f cliemischem Wege. (Tonind.-Ztg. 
4 9 . 810. 1925.) W e c k e .

Binswanger, Spritzen liochfeuerfester Mortel. Uber die Anwendung des Torkret- 
Apparates fiir diesen Zweck. (Tonind.-Ztg. 4 9 . 1010—11. 1925. Berlin.) W e c k e .

W. E itel, Uber synthetisehe Aluminiimsilieate. Uber die Verss. von W e r -  
n a d s k y ,  S h e p o e r d  u. R a n k i n ,  N. L. B o w e n  u. J. W . G r e i g ,  welch letztere 
feststellten, daB Mullit, 3 A lj03-2Si02, die feuerfesteste Mischung gibt. (Glastcchn. 
Berichte 3 . 122—27. 1925. Konigsberg-Pr.) W e c k e .

v n i .  i .  14
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V. B od in , Zur Klassifizierung der feuerfesten Produktc. (Tonind.-Ztg. 49. 821 
bis 822. 1925. — C. 1925. I. 1901.) W e c k e .

— , Ein neues feuersicheres Erzeugnis. Bcricht iiber ein aus Gips bergestelltes 
feuersicheres Materiał „Struktolit" der United States Gypsum Company, das gegen- 
iiber dem gewohnliclien Gips eine bedeutende Diclite hat. (Tonind. - Ztg. 49. 
1011. 1925.) W e c k e .

P aul H. Sanbora, Bereitung und Verwendung von Giefischlickern. Die Eigen- 
schaften von Schlickern fiir den GuB von groBen StUcken werden besproelien. 
Durch Verwendung organ. Elektrolyte lassen sich schwieriger GuB u. Blasenbildung 
yermciden. Der EinfluB der Anderung yon D., Viscositiit u. Temp. werden be- 
sprochen. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 555—57. 1925.) S a lm a n g .

H. Schulz, Spannungspriifer. Durch Beobaehten im polarisierten Licht ist bei 
allen durchsichtigen Korpern das Vorhandcnsein inuerer Spannungen festzustellen. 
Beschreibung des Yerf. (Sprechsaal 58. 426. 1925.) W e c k e .

W. Demuth, Die Priifung von Elekiroporzcllan. (Sprechsaal 58. 457—60. 477 
bis 479. 1925. Friedrichshagen.) W ECK E.

Charles Gergonne, Berlin-Fricdenau, Ilcrstellung von Schleifmiiłeln, 1. dad. 
gek., daB AL,03 enthaltende Schlacken, insbesondere aus aluminotherm. u. elektro- 
therm. Betrieben, einer besonderen Schmclzung, zwcckmiiBig im elektr. Lichtbogen, 
unterworfen u. dadurch groBere Kristallisationsformen ais die des Rohstoffes erzielt 
werden. — 2. dad. gek., daB gleichzeitig mit der Schmelzung eine Reinigung durch 
reduzierende ZuschlSge stattfindet u. naeh dcm Erkalten u. Zerkleinern die redu- 
zierten Verunreinigungen abgeschieden werden. — Die Abscheidung zu Metali 
reduzierter Eisenverhb. erfolgt magnet., andere Yerunreinigungen werden durch 
Auslesen, Sieben u. dgl. entfernt. (D. R. P. 417888 Kl. 80b vom 4/10. 1924, ausg. 
20/8. 1925.) K O uling.

The Laureutide Company Ltd., iibert. von: H erbert 0. Keay, Grand’ Mćre, 
Quebec, Canada, Tferslcllting von Schleifmitteln. Man misclit feinen Sand, harzartige 
Kondcnsationsprodd. aus Phenolen u. CJĄO, sowie Furfurol innig miteinander u. 
formt aus der M. Schleifsteine. (Can. P. 245798 yom 19/5. 1924, ausg. 30/12.
1924.) Schottlander.

M anuel L evin , Boston, Mass., Aletallpoliermittel, bestehend aus einem fein- 
zerteiltem Schleifmittel, einer unl. Seife u. einer Ainmoniumseife. (A. P. 1551673 
yom 8/5. 1923, ausg. 1/9. 1925.) K ausch.

Peter Joseph Lengersdorff, Berlin, Belrieb von Gaskanaldfen, dad. gek., daB 
die Feuergase u. ein Teil der Verbrennungsluft mittels im Einsatz allein aus- 
gesparter Kanale dureli den Einsatz schlangenformig in auf- u. absteigender sowie 
auch in seitlich hin- u. liergehender Riclitung gefiihrt werden. — Es sind weder 
AbschluB- och Ścheidewiinde, Gurtbogen u. Umfiihrungskanale erforderlich. (D .R.P. 
417969 Kl. 80c vom 14/1. 1919, ausg. 24/8. 1925.) K U hling .

Jos. R iedel, Polaun, Tschechoslowakei, Einrichtung zur Herstellung von Glas- 
rohren durch Ausziehen eines hohlen Bohrstiickes, welches in einem Ileizraum auf 
einer Unterlage rulit, an einem naeh Bedarf einer Erhitzungsvorr. zuzuschiebenden 
Ende, gek. durch eine Einrichtung zum KUhlen der Unterlage. — Die Einrichtung 
ist besonders zur Yerarbeitung liochschinelzeuder Gliiser bestimmt. (D. R. P. 417943 
Kl. 32 a yom 15/9. 1923, ausg. 25/8. 1925. Tsecheclioslow. Prior. 17/11. 1922.) Kuni..

H erm sdorf-Schom burg-Isolatoren G. m. b. H., Sitz B erlin , V erwaltung  
Hermsdorf, Hermsdorf, Thur. (Erfinder: 0. B allen tin , Margarethenhiittc, Sa.), 
Formen keramischer Gegenslande mit geringer Brcnnschwindung, die zum Teil aus 
sclion gebranntem u. demnach ausgeschwundenem u. andererseits aus noch nicht
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gebranntem, demnach noch sehwindungsfahigem Materiał beatelien, dad. gek., daB 
das bereits gebranntc, in eine geeignete kornige Form gebrachte Materiał zuniichst 
in die Form gebraclit wird, wobei sich also die Korner direkt gegcnseitig bertiliren, 
u. dann das noch nicht gebranntc, fiir die Herst. der Bindung niitigc Materiał in 
Form eines Schlickers, die Hohlriiume zwischen den Kornern ausfiillend, cingebracht 
wird. — Einige Zeit nach dem EingieBen des Schlickers sind die Gegenstiinde aus- 
reichend hart u. konnen aus der Form entfernt werden. (D. R .P . 418419 K I. 80b 
vom 17/4. 1924, ausg. 5/9. 1925.) K C h l i n g .

R ic h a rd  G riin, Dusseldorf, Yermahlung von Hocliofenzement oder Schlackcn- 
zement, dad. gek., daB vor der gemeinsamen Vermahlung der Komponenten Sclilacke 
u. Klinker der der Schlackc zur Anrcgung zugcsetzte Portlandzementklinker oder 
gesinterte Kalkmergel einem VerfeinungsprozcB unterzogen wird. — Der vor- 
gcmałilenc Portlandzementklinker usw. yerteilt sich in der Sclilacke vicl fciner ais 
nicht yorgemahlener. Die feinere Verteilung bedingt einen hoheren W ert des Er- 
zcugnisses. (D. R . P . 418355 KI. 80b yom 2/12. 1923, ausg. 3/9. 1925.) K u h i .in g .

Rene Decolland, Frankreicli, Ungesćhmolżcne Bauotiizemetitc. Bei dem Verf. 
bezw. der Vorr. gemiiB dem Hauptpatent wird dem zu gliihenden Brei eine kleine 
Mcngc NaCl o. dgl. zugesctzt, welclie ais FluBmittcl dient, u. es wird der feste K o p f  des 
Drelirohrofens zu einem Yorhof yerlfingert. (F. P. 29278  vom 29/1. 1924, ausg. 
10/7. 1925. Zus. 2u F. P. 5 7 3 5 1 7 ; C. 1925. I. 752 .) K dU L IN G .

Louis Gabriel Patrouilleau und Soc. an. A lum ine & D erives, Frankreicli, 
Aluminiumzemente. Mischungen yon Bauxit u. Kalkstein oder CaO werden unter 
Zusatz yon freiem Schwefel oder in der Hitze Schwefel, SO» oder S03 abgebenden 
Stoffen, wie natih-lichen oder kiinstlichcn Sulfiden, Sulfaten, Sulfitcn oder Tliio- 
aólfaten iin Luftstrom geschmolzen oder es wird dem Luftstrom II>S, S02, S03 oder 
IIjSO .1 beigemischt. Die erkaltete M. bildet einen scliwiirzlichen, glSnzenden schlacke- 
freien Klinker, der fcin gcmalilcn u. gcgcbenenfalls yon metali. Fe magnet, ge- 
schieden wird. (F. P. 590808  yom 19/12. 1924, ausg. 23/6. 1925.) K C h l i n g .

Louis Desire L egen til und Raymond Greffe, Frankreich, Magnesia-Zink- 
zement. Etwa 20 kg MgO werden mit etwa 2 1 MgCl2-Lsg. yon 25° Be u. etwa 
5 kg ZnO mit etwa 10 1 50%ig. ZnCl2-Lsg. gemischt, die Mischungen, gegebenen- 
falls unter Zusatz yon Borax oder HC1, sowie Fiillstoffen, wie Holzmehl, Sand, 
Marmormelil o. dgl. innig yerriihrt, in Formen gefiillt u. abbinden gelassen. Daa 
Abbiuden erfolgt sehr rasch u. die Erzeugnisse sind liarter u. wetterfester ala 
Sorelzement. (F. P. 591414 yom 6/1 . 1925, ausg. 3/7. 1925.) K O h l i n g .

Soc. an. des Chaux et Ciments de Lafarge & du Teil, Frankreicli, Zemente. 
Mischungen von CaO oder Kalkstein mit Titaneiscncrz werden in Iloch- oder 
anderen Ofen reduzierend geschmolzen, wobei die Mengenyerhaltnisse so gewalilt 
werden, daB eine fl. Schlaclce mit einem Gehalt yon 25—50% CaO entsteht. Diese 
Schlackc enthalt das gesamte Ti O ,, 2—10% Fe.jOa u. kann bis zu 5% metali. Fe 
einschlieBen. Der Rest dea Fc achm. aus u. sammelt sich ais sehr reines, nur 
Spuren SchwSfel u. P enthaltendes Metali am Boden. Die Sclilacke wird nach 
dem Erkalten'gebrochen, gegebenenfalls magnet, geschieden u. zur Zementfeinheit 
ycrmahlen. Daa Erzeugnis bindet sehr schnell ab , die abgebundene M. ist gegen 
mechan. u. chem. Einww. sehr bestiindig. (F. P. 591653 yom 13/1. 1925, ausg. 
16/7. 1925 A. Prior. 14/1. 1924.) K C h l i n g .

Fried. Krupp Grusonwerk A.-G., Deutschland, Abkiihlen und Jlydratisieren 
der im Drehrohrofen gebrannten Zementklinker. Am Boden des an den unteren 
Teil des Drehrohrofena angeschloasenen Kiihlraumes ist ein rostartiger TrSger fur 
die aus dem Ofen fallenden Klinker angeordnet, der die Form eines umgekehrten 
Kegelstumpfes u. in der Mitte eine kreisrunde Offnung hat; durch diese gelangt
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das Gut in einen mit abnehmbarem Deekel yersehlossenen Trichter. Von der 
Deeke des Kublraumes erliebt sich ein Rohrenkessel, dessen von W. umgebene 
Ileizrohren von den aus dem Kiihlraum entweichenden Heizgasen durehzogcn 
werden. Der obere Teil des Rohrenkessels steht einerseits mit dem Ileizraum des 
Drchrolirofens oder der Luft, andrerseits mit einem Rohr in Verb., das an einen 
Yentilator angesclilossen ist. Dieser saugt mit Wasserdampf beladene Luft aus 
dem Rohrenkessel an, treibt sie durch den Kuhlraum u. das in diesem befindliche 
Gut, das dabei gekiihlt u. liydratisiert w ird, u. in den Rohrenkessel zuriick, von 
dem aus der Kreislauf sich wiederholt. Uberachussigc Luft kann abgetrennt u. 
dem Heizraum des Drehrohres zugeleitet oder zu anderen Zwecken yerwendet 
werden. (P.P. 591816 yom 21/1. 1925, ausg. 18/7. 1925. D. Priorr. 10/3. u. 3/9.
1924.) K O h l i n g .

K arl W erner, Deutscliland, Gie/ifdhige magnesiareiche Sorelzemente. Gemisclien 
von MgO u. konz. MgCl2-Lsg. werden etwa 307o kolloide Si02 zugesetzt. Die 
Mischungcn zerfallen im Gegensatz zu keine kolloide Si02 entbaltenden Misebungen 
von MgO u. konz. MgCl2-Lsg. nicht wahrend des Abbindens u. die nach dem Ab- 
binden entstandenen Erzeugnisse sind gegen ehem. Einww. widerstandsfiihig. (P. P. 
692297 vom 23/1. 1925, ausg. 30/7. 1925.) K O h l i n g .

Leon Sindic, Belgien, Zcmenłhersicllung. Dem Zement werden vor oder wiihreud 
des Mahlcns, gegebenenfalls auch nachher genau bestimmte Mengen yon CaCl2 bei- 
gefiigt. Die Erzeugnisse zeichncn sich durch sehnelles Erhiirten u., da die Ge- 
schwindigkeit des Erhiirtens von der Menge des CaCl2 abliangig ist, auch durch 
GleichmiiBigkeit der Erliiirtungsdauer aus. (F. P._ 592623 vom 4/2. 1925, ausg. 
6 /8 . 1925.) K O h l i n g .

Kurt Reintrock, Stettin, Ansłreiben der Kohlensaure aus Kallcsłein oder Mergel,
1 . dad. gek., daB die in einem sehr kurzeń Drebofen bei Verwendung von ent- 
sauertem Rohmehl entstehenden bocberhitzten Abgase auf kurzestem W ege in einen 
automat. Kalkschachtofen geleitet werden, um auf diese Weise Kobie beim Brennen 
u. Kraft beim Mahlen zu sparen. — 2. Ofcnanlage zur Durchfiihrung des Verf. 
nach Ansprucb 1, gek. durch einen zu einer Einheit yerbundenen kurzeń Drebofen 
fur das Brennen von Klinker aus ents&uertem Rohmehl u. einen automat. K alk
schachtofen, in den dic hocherbitzten Abgase aus dem Drebofen unmittelbar iiber- 
treten. (D. R. P. 418197 KI. 80 b vom 15/4. 1923, ausg. 29/8. 1925.) K O h l i n g .

Alfred Sommer, Berlin, 1.Terstellung iton Mdrteldichtungsmiltehi fili-Zement usw.,
1 . dad. gek., daB Portlandzement oder abnliche bydraul. Zemente mit Saure be
handelt u. dann Bitumen, Ol u. dgl. hinzugefugt werden. — 2. dad. gek., daB ein 
Gemisch yon Kalkstein u. Ton oder Zementrohm. mit Saure bebandelt wird. —
3. dad. gek., daB Zement oder Rohm. mit CaCl2 bezw. MgCl2 erhitzt u. dann 
Bitumen, 01 usw. zugemischt wird. — Die SSurebehaudlung yerbessert die Eigen
schaften der Erzeugnisse wesentUch. (D. R. P. 406911 K I. 80b vom 22/5. 1920, 
ausg. 27/8. 1925.) K O h l i n g .

A llen  S. Dayison Company, Pittsburgh, iibert. von: Karl P. Mc Elroy, 
W ashington, Feuerfester Stojf. Dolomit wird grob zerkleinert u. gesiebt. Die 
zuriiekbleibenden Korner werden mit passenden Mengen der durchgesiebten feineren 
Anteile, welcbe die leichter schm. Anteile des Dolomits enthalten, gemischt u. die 
Mischung im Drehrohrofen bei etwa 1700° gegliiht. llierbci scbmelzen die feineren 
Anteile u. uberziehen die Korner. Das Gliihen wird gegebenenfalls nach weiterem 
Zusatz feinerer Anteile wiederholt. Liegt der F. der letzteren zu hoch, so wird 
A120 3, SiO; , FeaOa, Eisenerz o. dgl. zugesetzt. Die Erzeugnisse sollen ais bas. 
Futter fiir offene Herdofen yerwendet werden. (A. P. 1551201 vom 10/6. 1922, 
ausg. 25/8. 1925.) K O h l i n g .
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Paul Jean Frederic Kestner, Frankrcicli, Feuerfeste Masse. Sclimelzzement, 
wolchcr wenigstens 30°/0 Ala0 3 enthalt u. z. B. aus 10% Si02, 10°/0 Fc20 3, 40°/,, AlaOa u. 
40% CaO besteht, wird mit 1—10% bei 900—1000° gebranntem, ziemlich feinkornigem 
Bauxit gemiseht. Das Erzeugnis bindet innerlialb 24 Stdn. ab, erhiirtet in einigen 
Tagen, schwindet dann nicht u. kann ohne zu schmclzen bis gegen 1700° erhitzt 
werden. Es kann fiir sich ver\vcndct oder mit anderen feuerfestcn Stoffen, wie 
Silex, Zirkon, aber auch mit brcnnbaren Stoffen wie Holzmehl, Kohle u. dgl. ge- 
mischt werden. (F. P. 592110 vom 21/3. 1924, ausg. 28/7. 1925.) K O h l i n g .

United States Envelope Company, Springficld, Mass., iibert. von: Charles 
E. Swett, W est Bosbury, Mass., Durclischeinende Schichten. Man bringt auf eine 
Flachę eine konz. Lsg. von CaCl2, die beim Verdampfen eine matte Oberfliiehe 
zcigende Schicht gibt. (A. P. 1549814 vom 11/8. 1924, ausg. 18/8. 1925.) K a d s c i i .

Musag G esellschaft fiir den Bau von M iill- und Schlacken-Verwertungs- 
anlagen A.-G., Berlin, Gewinnung eines hochhydraidischen Bindemittels aus Hans- und 
gewerblichem Miill durch Niederschmelzen des Miills, dad. gek., daB das vom Groben 
gctrennte FeinmUll in Mischung mit Brennstoff u. CaO brikettiert dem Schmelz- 
ofen aufgegeben u. dic sich ergebende stark kalkhaltige Schmelzm. nach Erstarren 
u. Zerkleinern gemahlen wird. — ZweckmiiBig wird das feinkornige Erzeugnis mit 
Portlandzementklinker gemiseht u. crst diese Mischung auf Zementfeinlieit ge
mahlen. (B. R. P. 418354 KI. 80b vom 28/6. 1923, ausg. 2/9. 1925.) K O h l i n g .

K arl Bammann, Essen, Bulir, llerstellung einer stampfasphaltartigen Masse 
aus Minerał u. Bitumen nach Patent 362529, 1. dad. gek., daB der Grundmischung 
von Minerał u. klebkraftigem Bitumen Ol zugemiseht wird, zu dem Zweck, die 
Klcbkraft des Bitumens soweit aufzuheben, daB die M. erst durch starkę Ver- 
dichtung wieder klebkraftig wird. — 2. dad. gek., daB der Grundmischung das Ol 
in Fonn eines wciclien Bitumens zugesetzt wird. — 3. dad. gek., daB der Grund
mischung auBcr dcm Ol oder weichem Bitumen noch Minerał zugefiigt wird. — 
Das Verf. ermogliclit die Verwendung auch solclier Mineralien, die in Mischung 
mit weichem Bitumen nach dem Iiauptpatent Bieli nicht eignen, wie Quarzsand, 
Asclie, Mullverbrcnuungsschlacke u. dgl. (B. E.. P. 418484 K I. 80b vom 2/10.
1923, ausg. 7/9. 1925. Zus. zu D. R. P. 3 6 2 5 2 9 ;  C. 1924. II. 2 7 8 6 ;  frllheres Zus.-Pat. 
4 0 2 0 0 0 ;  C. 1924. II. 2786 .) KOHLING.

VII. Agri kultur chemie; Diingemittel; Boden.
A. B. Beaumont und B. A. Mooney, Ihjgroslcopizitat und Zusammenbacken von 

Diingemittcln.  ̂ An mehreren Tabellen zeigen VfF. die GroBe der Aufnahme von W. 
(Hygroskopizitat) von Handelsdungern u. den EinfluB derselben auf das Zusammen- 
backen. Je  flacher die Lagerschicht, desto lioher die Gefalir des Zusammcnbackens. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 635—36. 1925. Amlicrst [Mass.].) G u im m e .

0. Engels, Untersuchungen uber die Loslichlceitsverhaltnisse und den Wirkungs- 
icert des Kalis in  verschiedenen Bodenarten. Yf. untersucht 22 verschiedene Boden 
der Bheinpfalz auf ihren Gchalt an 1. Kali. E r findet, daB die Loslichkcit des 
Kalis in schwereren Bodenarten nicht durchweg geringer ist, wie in mittleren oder 
lcichten Boden. Loslichkeitsunterss. mit 10% IIC1 oder 1% Citronensiiure liefern 
keinen AufschluB iiher die Bedurftigkeit eines Bodens. Vf. empfiehlt wieder (vgl. 
Erniihrung d. Pflanzc 21. 141; C. 1925. II. 1087) die Anwcndung von Neubauer- 
verss. (Erniihrung d. Pflanze 21. 172—78. 1925. Speyer.) H a a s e .

Antonin N6mfec und M ihovil Graćanin, M nfiufi der Rcaktion des Bodens a u f 
die Absorption von Phosphor und Kali in Gegenwart verschiedencr phosphathaltiger 
Diingemittel. Vff. untersuehten mit Hilfe von Vegetationsverss. dic Absorption von 
P u. Kali durch Boggen. Ais Phosphordiinger dienten Vff. Superpliosphat, Con-
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stantin-Mineialphospat, welches in W. unl. ist, entlcimtcs Knoehenmeh), Neutral- 
phospLat ( R e i tm e i i j )  u . italien. Tetrapbosphat. Dic R k . der benutzten Versuchs- 
boden betrug pn =  5,0; 6,2; 7,1. Mit ztinehmcnder Alkalitat nahm dic Absorption 
erbeblich ab. Die Absorption von Kali wurde bei Zunabme der Alkalitat bei Zu- 
gabe yon Neutralphosphat, entleimtem Knocbcnmebl u. Tetrapbosphat yerstfirkt, 
wiihrend bei dera Boden ohne Diingung, mit Superphosphat u. Constantin-Phosphat 
die Absorption geschwiicht wurde. (C. r. d. l’Acad. des seiences 181. 194 
bis 196. 1925.) I I a a s e .

M. I. W olkoff, Die Wirkung der Eisen- und Alwniniumsalze a u f die Wieder- 
gewinnung des Phosphors aus Boden und Quarzsand, welche mit Boh- oder zwei- 
basischem Phosphat aus Tennessee behandelt waren. (B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 
5 4 . 391—93. 1925. — C. 1 9 2 5 . II. 1712.) H a a s e .

W m . G-. A llan , Wassersto/f und Sauerstoff ais Nebenprodukt in  Beziehung zur 
Stickstoffbindung und den Diingemitteln. Vf. weist auf dic Uberlegcnheit des Am- 
moniakstickstoffs iiber dic anderen Stickstoffdiinger hin. Wesentlich fiir den N H 3- 
ProzeB ist H * von groBtcr Reinhcit; elektrolyt. crzcugter H 2 sei dem aus Wasser- 
gas gewonnenen yorzuzieben. Zum Zwecke okonom. Gcwinnung hat Yf. eine Zelle 
konstruiert, dereń Einzelheiten u. Vcrsuchsergebnisse er mitteilt. Im wcsentlichen 
bestehen die Elektroden aus feinem Drahtnetz u. ais Diaphragma dient ein hoch- 
wertiges Asbcsttueh. Die Reinheit des gewonnenen Wassersto/fs betriigt 99,95°/0, 
die des Satierstoffs 99,8%. (Trans. Amer. Electr. Soc. 4 8 . 25 Seiten. 1925. Sep. 
Toronto, Ontario.) H a a s e .

M. J . van  d er Spuy, Yergleichende TJntersuchung en iiber die Feststellung der 
Diingerbediirftigkcit der Boden an Phosphorsdure. Fiir dic Feststellung der Diinger
bedurftigkeit der Boden fur P 20 6 kommt Vf. auf Grund seiner Unterss. zu folgen- 
den Schlussen. Der Gehalt an Gesamt-P20 6 u. an in 10°/0ig. HCl 1. PjOj gibt 
allcin keinen Anhaltspunkt zur Erkennung der P ,0 5-Bcdiirftigkeit eines Bodens. 
Unter Hinzuziehung der durch die 10°/0ig. HCł in Lsg. gegangenen Mengen von 
A120 3, Fc20 3, CaO u. der organ. Substanz (Gluhyerlust) u. derjenigen an P20 5 ist 
eine Moglichkeit der Erkennung der Bedurftigkeit des Bodens an Ps0 6 gegeben. 
Ein brauchbares Resultat lieferte auch die relative Loslichkeit der Gesamt-P^Ou zu 
der in 10%ig. HCl 1. P20 5 nieht. Einen AufschluB iiber den Bedarf eines Bodens 
an P 20 6 gibt der %-Gehalt der in l°l0ig. Citronensiiure gel. Boden-P20 6 oder 
noch besser die Beziehung der relativen Loslichkeit der Gesamt-P20 6 zu der in 
l°/0ig. Citronensiiurelsg. 1. Ps0 5. B e i Benutzung łIN 0 3 wurden dieselben E r 
gebnisse erhalten, docb mit dem Unterschicd, daB die relatiyc Loslichkeit der P20 6 
noch bessere Resultatc ergab, denn letztere steht im umgekehrten Verhiiltnis zur 
Pfłanzenernte. Ais bestes Losungsm. fiir P 20 5 erwies sich zur Erkennung der 
Diingerbedurftigkeit eines Bodens an diesem Nahrstoff 0,5°/oig. Citronensiiure. Die 
Ergebnisse der nach N e u b a u e r  u. S c h n e id e r  ausgefuhrten Verss. zur Erkennung 
der Diingerbedurftigkeit eines Bodens konnten nieht yollauf bestjitigt werden, da 
die geforderte Mindestaufnahmc von 8 mg Ps0 6 nieht mit den erhaltenen W erten 
iibereinstimmte. AuBerdem bringt auch die Methode niclit klar zum Ausdruck, wie 
weit der Boden an P 20 5 bediirftig ist, wiihrend ein Teil der chem. Methoden dieser 
Forderung gerecht wurde. Auf Grund von Wurzelanalysen yerneint Yf. die Frage, 
ob der Gesamtgchalt der Pflanzenwurzeln an P»03 die Diingerbediirftigkcit an- 
zuzeigen yermag. (Ztschr. f. Pflanzencrniihr. u. Dungung Abt. A 5 . 281 — 325.
1925. Gottingen.) B r a h m .

P. L. H ib b a rd , TFas hal mit alkalihaltigen Boden zu geschehcn. Kurze Be- 
trachtung iiber das Wescn der Alkaliboden, iiber ihre Entstehung, A rt, Wrkg., 
Priifung u. Behandlung. Es wird dabei unterschieden zwischen den „weiBen“



1 9 2 6 .  I .  H V]I. A g k ik u l t u r c h e m ie ; D O n g e m i t t e l ; B o d e n . 2 1 5

Alkalien, die aus den nicbt alkal. wirkenden Na-Salzen, wie Chlorid, Sulfat, Nitrat, 
bestehen u. den „schwarzen" Alkalien, den alkal. reagierenden Na-Salzen, wie Na- 
Dicarbonat u. Na-Carbonat. Gelegentlich konnen ais Alkalien aucli CaO u. MgO 
eintreten. (Sugar 27. 392—93. 1925.) ROh l e .

A. Kolliker, Die Ergebnisse der Prufungen von Pflanzenschutzmitteln aus (len 
Jahren 1921—192Ł (Chem.-Ztg. 49. 654— 55. 0 7 4 — 75. 700 - 1 .  7 7 4 — 75. 790— 92. 
8 1 5 —17. 1925. Wiesbaden.) IlAASE.

Ernst Paasch, Fiitterungsnersuch an Ziegen mit Ammoniumacetat, Ilarnstoff und 
Hornmehl ais Eiwei/sersatz. Die Verss. ergaben im Gcgensatz zu friiheren Arbcitcn, 
die Yerwendungsmoglicbkcit fiir Ilarnstoff, Ammoniumacetat u. Ilornmelil. Die ge- 
naunten Stoffe dienten Ziegen ais EiweiBersatz u. wurden ihnen neben einer Grund- 
futterung, teils in fester Form, teils im Wasser gelost gegeben. Es zcigte sicb, 
daB die Ziegen, nachdem sie. sich gewohnt liatten, das EiweiB-N bei Ilarnstoff zu 
96,6°/0, bei Ammoniumacetat zu 98,6% u- bei Hornmehl-N zu 113,l°/o verwerteten. 
Bis zu 50% konnte der Ersatz durchgefuhrt werden u. beeinfluBte das Korper- 
gewicbt, wie die Zus. der Milch im giinstigen Sinne. Ammoniumacetat iibt eine 
Reizwrkg. auf die Milclidruse aus, was sich an erhohter Milcliproduktion zu er- 
kennen gibt. Hornmehl erholit auch die Milchmenge, aber verschlechtert die 
Qualitiit. Harnstoff bewirkt Erniedrigung des Fettgehaltes der Milch. (Biochem. 
Ztsclir. 160. 333—85. 1925. Breslau, Univ\) H a a s e .

Fritz Martin, Neuzcitlichc Bodenuntersuchungen zur Ermittlung des Diinge- 
bediirfnisses eines Bodens. Zusammenfassende Erorterung der hierfiir gebriiuchlichen 
Verff. (Zentralblatt f. Zuekerind. 33. 1112—15. 1925. (juedlinburg.) R C h l e .

Societe d’Etudes Chimiąuea pour 1’Industrie, flbert. von: Joseph Breslauer 
und Charles Goudet, Genf, Dimgemittel. (A. P. 1646562 vom 9/12. 1921, ausg. 
21/7. 1925. — C. 1923. II. 392.) K O h l in g .

Minerals Separation North American Corporation, New York, ubert. yon: 
Walter Broadbridge und Edwin Edser, London, Diingemiltel (A. P. 1547732 
vom 18/7. 1921, ausg. 28/7. 1925. — C. 1922. II. 518 [E. P. 171155].) KO i ił in g .

Zellstoffabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof, ubert. yon: Johannes Górbing-, 
Hamburg, Diingcmittel. (A. P. 1550537 vom 12/4 . 1 9 2 2 , ausg. 18/8 . 1925. —  
C. 1922. IV . 490.) K O h l in g .

Lucien Albert Eugene Gardinier, Frankreich, Ilumushaltiges Diingemittcl. 
Etwa 30% W. enthaltendes Torfpulver wird in einem mit Ruhrwerk u. Heizrohren 
ausgestatteten GefiiB mit 2% KoCOj, innig gemisclit, es wird wfihrend des Mischens 
die Temp. auf 60° gesteigert u. etwa 30 Min. bei dieser Temp. erhalten. Dann 
ISBt man auf 20—25° abkiihlen u. misclit mit fein gepulyertem CatHjPOjj oder, 
bei kalkreichem Torf, mit einer Lsg. von freier H3P 0 4. (F. P. 591851 yom 14/11. 
1924, ausg. 20/7. 1925.) K O h l in g .

Lucien Albert Eugene Gardinier, Frankreich, Ilumushaltiger Mischdunger. 
Etwa 30% W. enthaltendes Torfpulycr wird in mittels Dampfes heizbaren GefaCcn 
bei 30° nacheinander mit Thomasmehl, KOI u. K2C03, Ilolzascbe o. dgl. yerriihrt. 
Nach yollendeter Mischung wird unter fortgesetztem Ruhren die Temp. der M. auf 
60—65° gesteigert. Zum SchluS wird bei gewohnlicher Temp. ein Ammoniumsalz, 
N aN 03 u. Superphospliat oder freie II3P 0 4 zugesetzt. (F. P. 591852 yom 14/11.
1924, ausg. 20/7. 1925.) K O h l in g .

Asahi Glass Company, Ltd., iibert. von: Motohiro Namba, Tokyo, Japan, 
Dungemittel, bestehend aus kolloidem Magnesiumantimonat. Das Salz wird aus 
Magnesiumsalze cnthaltenden Ablaugen, z. B. denen der Kaliindustrie durch Fiillen 
mit 1. Antimonat, Auswaschen u. Dialysieren des Nd. erhalten. (A. P. 1550 385 
yom 24/7. 1923, ausg. 18/8. 1°25.) K O h l in g .
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Soc. Evence Coppee & Cie., Belgien, Diingemittd. Schlempc wird mit passendeu 
Mengen HaSOj, Kaliumpliosphat, Superphospliat oder anderen geeigneten Stoffen 
glcichmiiBig gemischt u. die Mischung auf einem endlosen Band bei Tempp. von 
200—250° getrocknet. (E. P. 589921 vom 3/12. 1924,'ausg. 8/6. 1925.) K O h l i n g .

Robert Woods Prittie, Toronto, Ontario, Canada, Ungezicfervertilgungsniittel, 
bestehend aus P, Glycerin, CS_,, Brechweinstein, Karamel u. einem Trfiger. — Das 
Prod. dient zur Vernichtung von Ratten u. Miiusen. (Can. P. 244747 vom 30/4.
1924, a u sg . 25/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gesellschaft fiir Schadlingsbekampfuug m. b. H., Frankfurt a. M.,
Insektenvertilgutigsmittel. Zu dem Ref. nacli A. P. 1502190; C. 1925.1. 280 (H e e i id t ) 
ist folgendes naelizutragen: An Stelle von IICN kann man auch giftige HCN- 
Deriyy. mit bober Dampftension, wie Cyankohlcpsdurealkylester, dereń Kp. niclit 
bober liegt ais derjenige des Cyankohlensaureathylcsters, verwenden. Stoffe mit 
stark absorbierendcr Wrkg., wie akt. Kobie, eignen sicb niclit zur Herst. des Mittels, 
da sie die HCN oder ibre Deriyy. zu hartniickig zuriickbalten. (E. P. 237344 vom 
24/4. 1924, ausg. 21/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Loomis, Stump & Banks, New York, iibert. von: Henry W. Banks, Noroton, 
Connecticut, V. St. A., Fungicides M itłel, besteliend aus einer Dispersion von S iu 
W. absorbierendem, gallertartigem Ton, wie Bentonit. — Man misclit z. B. Bentonit 
u. S in feingepulverter Form innig miteinander u. erbitzt das Gemenge auf 125 bis 
140°, bis die M. eine gleichmaBige Fiirbung angenommen liat. H icrauf wird ab- 
gekiiblt u. die M. fcin yermalilen. Zum Gebrauch wird das Mittcl mit W. gemischt, 
wobei eine kolloidale S-Lsg. gebildet wird’, die ais Spritzbriibe fiir Pflanzen Yer-
wendung finden kann, oder man miscbt das gcmalilene Prod. trocken mit gewolin- 
liclier S-Bliite u. verwendet es ais Bestiiubungsmittel. (A. P. 1550650 vom 3/3.
1925, au sg . 18/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallograpliie; Metallverarbeitung.
C. G. Mc Lachlan, Erklarung des Flotationsschaumes durcli Hontgenśtrahlen. 

Das Rauingitter der flotierbaren Stoffe unterscheidet sich von den nichtflotierbarcn 
Stoffen dadurch, daB in der Oberfliiche Metali- oder S-Atome sitzen, wahrend in 
der Oberfliiche der nichtflotierbarcn Stoffe sicb O-Atome befinden. Infolge der yiel 
geringeren Affinitiit der O-haltigen Oberfliiclicn zu dem 0 2 oder C 02 des Flotations
schaumes erkliirt sich das Zuriickbleiben der Oxyde, wiilirend die Sulfide u. Metalle 
mitgerissen werden. (Engin. Mining Journal-Press 120. 408—9. 1925. North Van- 
couyer.) B e c k e r .

Pierre Chevenard und Albert Portevin, Dilatomelrische Analyse der Legie- 
rungen. Allgemeine Bemerkungen und erste Anwendungen a u f Gufeisen. (Vgl. C. 
r. d. 1’Acad. des scicnces 180. 1492; C. 1925. II. 1891.) Die Eigentiimlich- 
keiten der einzelnen GuBcisenbcstandteile werden aus den dilatometr. Kuryen 
abgeleitet u. schlieBlich die handclsiiblichen Sorten untersucht. Yff. zeigten, daB 
alle bekannten Ersclicinungen des GuBeisens sich in den Dilatationskuryen irgend- 
wie auspriigen. (Rey. dc Metallurgie 22. 357—73. 1925.) W i l k e .

E. Maurer, Zur Kenntnis der Vanadinstćihle. Vf. weist experimentell nacli, 
daB dic von A r n o l d  u . R e a d  (Iron Steel Inst. 1912. 226) gemacliten Angaben 
iiber die Eigenschaftcn der Yanadinstiihlc hinsichtlicb der Hiirtc, eines zwischen 
1200 bis 1400° liegenden Umwandlungspunktcs u. des Inlosunggchens des Kohlen- 
stoffs nicht zutreffen. Ein dem Stahl einycrleibter Vanadinzusatz schiebt sich wahr
scheinlich zwischen Kohle u. die Gruudmasse. Hieriiber konnte indes selbst ein 
qualitativer Nachweis nicht erbracht werden. Die Loslichkeit des Yanadincarbids 
steigt gleich dcm sekundiiren Zementit mit der Temp. u. liangt yon dem in der
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Grundmasse bereits yorhandeuen V ab. Bei liolier Temp. findet im Vanadincarbid, 
dem die auf Grund kaupts&cblich pliysikal. Verss. ermittelte Formel V4C3 zulcommt, 
eine Umlagerung statt. (Kruppacbe Monatsbefte 6. 165—69. 1925.) W. H a a s .

P. GL J. Gueterbock und CL N. Nicklin, Der Ein fiu fi von Ycrunrńmyungen a u f 
die Eigenschaften des Zinns. Vf. teilt die Analysen von llandelszinn mit u. beriebtet 
uber die Einw. der Yerunreinignngen auf seine Eigenschaften. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 44. T 370—74. 1925.) Jung .

W. Bichter, Kritische Betrachtungen iiber die Herstellung ton Mischzinn. Yf. 
bespricht die-Vor- u. Nacliteile des Mischzinn- u. des Seigerprozesses, um die 
Brauchbarkeit des Seigeryerf. darzutun. (Chem.-Ztg. 49. 774. 1925. Goslar.) J u n g .

Friedr. W. Steinmetz, Aufarbeitung von Eaełmetallegierungen, Feilung, Plan- 
clien usw. im Laboratorium oder Kleinbetriebe. Yf. teilt ein Verf. mit zur Gewinnung 
von Ag, Au u. P t aus Legierungen u. Abffillen. (Chem.-Ztg. 49. 807. 1925. 
Duisburg.) JUNG.

01iver Smalley, Die Herstellung hochwertiger Aluminium- und Bronzepulver 
(ygl. auch Metal lud. [London] 24. 297; C. 1925. I. 435.) Die yerschiedenen natur- 
lichen Farben, die mit den yerschiedenen Cu-Zn-Legierungen — den liauptsach- 
lieksten Bestandteil dieser Gold- u. Bronzepulyer — erhalten werden, werden be- 
sprochcn u. Analysen typ. Pulver, die in den yerschiedenen Lfindern bergestellt 
werden, angegeben. Dann wird die Auswahl u. Zubereitung der Rohmaterialien 
sowie dic Herst. des Bronzepulyers eingehend behandelt. (Metal Ind. [London] 27.
1—2. 93. 185—86. 1925.) W i l k e .

E. Bicharz, Beitrage zum Schmelzen von Aluminium. Bescbreibung des GieBens 
von Al u. der beim Schmelzen zu beachtenden Gesichtspunkte. (Chem.-Ztg. 49. 
813—14. 1925.) J u n g .

E. Belani, Das Metallisieren und Chromalisieren im Bohr- und JRaffincrie- 
betriebe. Ais sicherstes Schutzmittel fiir eiserne Bauteile u. Apparate empfielt Vf. 
die Beliandlung nach S c h o o p s  Metallspritzyerf. Und zwar schiitzt Spritzyerzinkung 
gegen Bost, Al-Uberzug gegen hohe Temp., Verbrennung, Feuerungsgase etc.; Ver- 
bleiung gegen chem. Einww.; Sn-, A1-, Cu- u. Bronzeuberzugc werden fiir App. 
der Paraffin- u. Kcrzenfabrikation empfolilen, wahrend Al-SchweiBungen das Aus- 
spritzen yon FehlguB u. das SchweiBen yon Al-GuB erleichtern sollen. (Petroleum 
21. 1383—89. 1925. Villaeh.) BO r n s t e i n .

H. D. Hineline und W. B. Cooley, Das eleklrolytische Niederschlagen von 
Kupfermckellegierungen. VfF. wollten die bekannte Widerstandsfahigkeit der Cu- 
Ni-Legierungen gegen korrodierende Einflusse ausnutzen, um andere Metalle mit 
einer Schutzluiut dieser Legierung zu yersehen. Es gelang durch Elektrolyse lioch- 
konz. (50—150 g i/l) Lsgg. der gemischten Doppelcyanide bei 18° u. einer Strom- 
dichte yon 25 Amp. pro qdm. Durch Zusatz yon 5—40 g KC1 pro Liter Fl. wurde 
eine geuugende Auflosung der Anodę erreicht. Ein ungewolinlichcr Kathodeu- 
schlamm yon grauer oder rostiger BescbafFenbeit wurde beobachtet. Vff. fuhrteu 
diese Erscheinung auf die Wrkg. des II2 zuriick. Der erhaltene Nd. der gemischten 
Metalle war ąuBerordentlich duktil. (Trans. Amer. Electr. Soc. 48. 6 Seiten. 1925. 
Sep. New York, Columbia Uniy.) H a a s e .

W. E. Hughes, TJntersuchungen iiber galvanische Metallabscheidung. VI. Ab- 
scheidung im drehenden Behalter. I. (V. ygl. Metal Ind. [London] 26. 457; C. 1925.
II. 756.) Die elektrolyt. Abscheidung findet auf nichtyerbundene Gegenstiinde iu 
einem drehenden, mehr oder weniger geschlossenen Behalter statt. Die Vor- u. 
Nachteile dieses Yerf. u. einige Hauptreprasentanten werden besproeben. (Metal 
Tud. [London] 27. 71—73. 85—96. 121—22. 128. 1925.) W i l k e .

P. A. Nichol und 0. P. Watts, Nitrateinfluft a u f die Stromausbeute in  Gal- 
vanisicmngsfliissigkeiten. YfF. stellen fest, daB Nitrate in der Galyanisierungsfiiissig-
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keit scliiidlich wirken, durcli Verminderung der Menge des abgcschiedencn Metalles. 
Aus nitrathaltigen NiS04-Biidern konnte kein Nd. erhalten werden. Schlecht waren 
die Ausbeuten mit Nitraten des Zn, Cd, Co, Ni u. Fe. N itrat iu Silbercyanid- 
biideru erniedrigte auch erheblieli die abgeschiedeno Menge. Eine Ausnalnne 
machten Cu- u. Pb-Nitrat, welche Ausbeuten von 99 bezw. 97°/0 ergaben. (Trans. 
Amer. Electr. Soc. 48. 3 Seiten. 1925. Sep. Wisconsin, Univ.) H a a s e .

A. E. Wood, Clyde Sheely und A. W. Trusty, Zersetzende Wirkung von Naphtka- 
liisungen von Schwefel und Sehwefelverbindungen. In die Lsgg. von Schwefel oder 
anorgan. u. organ. Sulfiden in Naplitha wurden Cu-Strcifen bei 50 u. 100° kurze 
Zeit bezw. 5 Tage, sowie bei gewolinlicher Temp. 30 Tage eingetauclit. AuBerdem 
wurde in Ggw. von W. u. ohne W . gearbeitet. Es ergab sich, daB unter den 
gepriiften Bedingungen Mercaptane, H2S, freicr Schwefel, Alkylsulfate, Sulfonsauren 
u. Alkyldisulfide ausgesprochen korrodierend wirkten, wiihrend Sulfoxyde, Sulfone, 
CS, u. Thiopliene ohne Wrkg. waren. (Ind. and Engin. Chem. 17. 798—802.
1925. Clinton [Miss.].) G r im m e .

George M. Enos, Grundlegende Ealctoren des Rostens. liosten ist ein Oxy- 
dationsprozeB. Derselbe wird mehr oder minder beeinfluBt durch den Gehalt des 
Fe an C, dic chem. Zus., Gehalt an Elektrolyten in der Lsg., die Temp. u. Lauge 
der Einw. (Ind. and Engin. Chem. 17. 793—97. 1925. Cincinnati [Ohio].) G r im m e .

W. R. Fetzer, Vorrichtung zur Bestimmung des Rostens. Der App. besteht 
aus einem lieizbaren Tische, welcher eine Reihe rechtwinklig gebogener Reagens- 
gliiser triigt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 788. 1925. Chicago [111.].) G r im m e .

H. Beeny, Eine elektroehemische Methode zur Bestimmung der Korrosion von 
Eisen und Stahl. Dic Koriosion von Eisen u. Stahl, durch die Ggw. von Mn be- 
einfluBt, bestimmte Vf., indeni er in einer 0,2°/oig. NaCl-Lsg. der zu untersuchcnden 
Platte ais Kathode eine 40mai so groBe Au-Platte gegenuberstellte. Den Fort- 
schritt der Korrosion beobachtete er u. Mk., u. die durch die Korrosion frei- 
werdeude Elektrizitiitsmenge wurde gemessen, sowie daraus die GroBe der Kor
rosion berechnet. Kontrolliert wurde diese elektr. Methode durch die chem. 
Analyse. Die Korrosion ist nach Ansicht des Vfs. ein rein elektrochem. Vorgang. 
Rein chem. Prozesse spielen nur eine untergeordnete Rolle. W ic schon durch Yer- 
griiBerung der Kathode der Depolarisation entgegengearbeitet wurde, so geschah 
dies noch in erhohtem MaBe durch die rotierende Au-Elektrode. Von Mn-Verbb. 
w irkt nur MnS stimulicrend auf die Korrosion. — Auch die atmosphar. Korrosion 
sei ein rein elektro-chem. Vorgang. Mikrophotographien werden gezeigt u. disku- 
tiert. (Trans. Amer. Electr. Soc. 48. 15 Seiten. 1925. Sep. New York, Columbia 
Univ.) _________________  H a a s e .

Friedrich Johannsen, Deutschland, Agglomerieren von puluerformigen Sto/jen. 
Die pulyerformigen, z. B. mineralischcn Stoffe, werden in einem Luftstrom schwebend 
unter Zusatz von einem festen, fl. oder gasformigen Brennstoff hocli erhitzt, derart, 
daB die einzelneu feinen Teilchen ganz oder teilweise sclimelzen u. sich beim 
Niederfallen zu einer kompakten M. vereinigen. (F. P. 591383 yom 5/1. 1925, 
ausg. 3/7. 1925. D. Prior. 23/1. 1924.) O e l k e r .

Minerals Separation North American Corporation, New York, ubert. von: 
Eltoft Wray Wilkinson, San Francisco, Calif., Konzentrieren von Erzen. (Can. 
PP. 246235, 246236, 246237, 246238 u. 246239 yom 4/3. 1922, ausg. 20/1. 1925.
— C. 1922. II. 526. [F. P. 520 529].) * O e l k e r .

Julius Bing1, Eisenach, Vorbereitung oolithischer Eisenerze fur die magnetisehe 
Aufbereitung. — Uber die erhitzten Erze, insbesondere Doggererze, wird W asser
dampf geleitet, um das Erz miirbe u. die eisenhaltigcn Bestandteilc fiir die Ab-
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scheidung auf Magnetsclieidern geeignet zu machcn. (D. R. P. 417884 KI. Ib vom 
23/11. 1923, ausg. 20/8. 1925.) O e l k e r .

Emil Heuse, Kohlsclieid b. Aachen, Dcsoxydieren von gegeniiber Kohlcnsto/f 
indifferenten Mcłallen u. dereń Oxydationsscliutz dureli Vermischen u. bezw. oder 
Bedecken mit C in feiner Verteilung, gek. durch die Anwendung von RuB oder 
sonstigem chem. reiuem, von adsorbierten Gasen wesentlieh freiem C alg dcm 
Metali beizumischendes oder aitf die Oberflache seiner Schmclzc aufzubringendea 
Materiał. — Das Verf. ist besonders fiir Metalle mit niedrigem Yerdampfungspunkt 
u. dann geeignet, -wenn Metalle u. Legierungcn von groBer Reinheit hergestellt 
werden sollen, bei denen die Aufnahme iiberschussiger Reduktionsmittel, -wie 
Al, Mg, Zn, P  u. dgl. yermieden werden muB. (D. R. P. 413691 KI. 40a vom 27/4. 
1924, ausg. 27/8. 1925.) KUnLiNG .

Walter Birkett Hamilton, Birkdale, und Thomas Allen Evans, Manchester, 
Thermische JRedukiion von Metallverbindungen. (D. R. P. 418088 KI. 40a vom 17/1.
1924, ausg. 31/8. 1925. E. Prior. 26/2. 1923. — C. 1924. II. 1021.) K O h l in g .

Anton Schreger, Iladersdorf-W eidlingau b. Wien, Nutzbarmachung von Gicht- 
staub, Kiesabbranden oder anderen eisenhaltigen Stoffen. (D. R. P. 418101 KI. 18 a 
vom 21/3. 1923, ausg. 27/8. 1925. — C. 1925. I. 2258.) K O h l in g .

Hermann Hilbert, NeuB a. Rh., Erhohung der Erzeugung und des Phosphor- 
sauregehaltes der Thomasschlacke, dad. gek., daB Kalkphospliat neben dem ublichen 
Zusclilag yon Kalk oder Dolomit in den Konyertcr aufgegebcn, u. daB das Ver- 
blasen des Roheisens in ubliclier Weise yorgenoinmen wird. — Die erhaltene 
Schlackc enthfilt die Phosphorsiiure in derselben leichtloslichen Fonn wie dic 
bislier gewonnene Thomasschlacke, auf die Beschaffenheit des Stahls iibt der Zu
satz des Kalkpliosphats kcinen schiidlichen EinfluB aus. (D. R. P. 418102 KI. 18b 
vom 20/2. 1925, ausg. 25/8. 1925.) K O h l in g .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Ilcrstellung von Metallen. Das Verf. dient zur Reindarst. von W, Mo 
oder V aus Erzen, Konzentraten oder unreinen Vcrbb. Die zerkleinerten Rohstoife 
werden mit dem „Azotit" (Nitrid? D. Ref.) des Na oder K  u. etwas W . zu einem 
gleichformigen Brei gemischt, die Mischung getrocknet, geschmolzen u. mit W. 
ausgczogen. Es wird eine Lsg. des betreffenden Wolframats usw. erhalten, welche 
iu bekannter Weisc auf Metali verarbeitct wird. (F. P. 591586 vom 9/12. 1924, 
ausg. 7/7. 1925. A. Prior. 14/12. 1923.) K O h l in g .

General Electric Company, New York, iibert. von: Karl Schróter, Lichten- 
berg, und Wilhelm Jenssen, Schoneberg, Hdrten von Werkzeugen. Aus Ti, Zr, 
Th, Si, V, Ta, Cr, Mo, W  oder U bestehende Werkzeugc werden in einer C oder 
B enthaltenden Atm., z. B. innerhalb eines gasformigen KW-stoffes, yon Borhydrid, 
CO o. dgl. oder mit Kohle oder B bedeckt, erhitzt u. diese Behandlung gegebenen- 
falls wiedcrholt. Die Erzeugnisse sind sehr hart u. nicht sprode. (A. P. 1551333 
vom 27/12. 1922,' ausg. 25/8. 1025.) K O h l in g .

Socióte *dea Acieries et Forges de Firminy, Frankreich, Entkohlen von 
Metallen, besonders Eisen und Stahlen. Dic Entkolilung erfolgt. mittels Gcmisehe 
von II, u. Wasscrdampf von gleicliblcibendem Mcngenyerhaltnis, zweckinaBig in 
dem der SJittigunggfahigkeit des II2 mit Wasserdampf bei 40° entsprcchendcn Ver- 
haltnis, nach Verdriingung der Luft aus den zur Entkolilung benutzten Behiiltern. 
Die Sattigung des II2 mit Wasserdampf gcschieht dadurch, daB der II2 zunachst 
durch warmes W. u. dann fein yertciltcm, z. B. yerregnetem oder herabrieselndem 
W. eutgegengcfuliit wird. Um Verdiclitung des Dampfes zu yerhuten, wird dic 
Mischung vor dem Eintritt in das EntkohlungsgeffiB auf 100° u. daruber erhitzt. 
W ahrend der Entkohlung nimmt die Mischung CO, CO* u. C1I4 auf, von denen es



2 2 0 HTm. M e t a l u r g i e ; Me t a l l o g b a f h ie  u s w . 1 9 2 6 .  I .

in bekannter Weise befreit werden kann, man kann sich aber auch damit begniigen, 
eine den aufgenommenen Gasen entsprechende Menge der Mischung in dic Luft 
entweichen zu lassen. Der Gehalt an C wird bis unter 0,01 % hcrabgedruckt. 
(F. P. 591981 vom 13/3. 1924, ausg. 22/7. 1925.) K O h l in g .

Heinrich Lanz (Erfinder: Karl Sipp), Mannheim, llerstellung von Graugufi. 
(B.R. P. 417689 K I. 18b vom 23/1. 1923, ausg. 20/8. 1925. — C. 1925. II. 
1311.) K O h l in g .

Heinrich Lanz, Mannheim, iibert. von: Philipp August Biefentbaler, Heidel
berg, und Karl Sipp, Mannheim, llerstellung yon Ghifieisen. (A. P. 1544562 vom 
15/1. 1924, ausg. 7/7. 1925. — C. 1925. II. 1310.) KO h l in g .

Jean Georges Platon, Frankreicli, Beinigen von Grufseisen. Die Reinigung 
erfolgt durch Einpressen yon Luft in das geschmolzene GuBeisen u. bewirkt 
betriichtiiehe Yerminderung des vorhandenen Schwefels u. Si. Wiirmezufuhr ist 
iiberfłussig, weil die Vcrbrennungswarme des Schwefels u. Si ausreiclit, um die 
erforderliche Temp. aufrcclitzuerhalten. Die Luftzufuhr erfolgt entweder umnittelbar 
durch eine Anzahl von Offnungen der W and des zylindr. drehbaren Behiilters oder 
durch feuerfeste Bohren, welche die Belnilterwand durchsetzen u. unterhalb der 
Oberfliiche des Bades miinden. Die Entnahme des gereinigten Metalles gcschieht 
durch eine Offnung der Behiilterwand, welche sich wiihrend der PreBluftbehandlung 
oberhalb, wiihrend des Ablassens unterhalb der Badoberfliichc befindet, sodaB die 
entstaudene Schlacke im GefiiB zuriickgehalten werden kann. (F. P. 591053 vom 
27/12. 1924, ausg. 27/6. 1925.) K O h l in g .

Wilhelm Tafel, Breslau, llerstellung eines iihnlicli dem Schweipeisen iceitgehend 
desoxydierten Eisens oder Stahls aus fl. Materiał, 1. dad. gek., daB dem geschmolzenen 
FluBeisen oder -stahl SchweiBschlacke oder eine fertige Schlacke von iihnliclier 
Zus. in fester oder fl. Form im Ofen, in der Pfanne oder der Kokille beigemeugt 
wird. — 2. dad. gek., daB die SchweiBschlacke oder eine fertige Schlacke von 
iihnliclier Zus. in fester Form vor dem GuB auf den Boden der Kokille geschuttet 
wird. — Dic Erzeugnisse eignen sich besonders fur die Verarbeitung in der Warnie 
u. sind in hohen Tempp. bestiindig. Durcli die MaBnahme gemiiB Anspruch 2 wird 
das VerscliweiBen mit den zum YerscliluB des unteren Endes der Kokillen dienenden 
guBeisernen Platten vermieden. (D. R. PP. 399906 KI. 18b vom 19/6. 1923 u. 
409347 [Zi‘S.-Pat.] KI. 18 b vom 3/6. 1924, ausg. 5/9. 1925.) K O h l in g .

Jacąues Emile Languepin, Frankrcicli, Marten von Stahlolerflachen oder 
-schneiden. Die zu hśirtenden Stahlgegenstiinde werden mit dem einen Pol eines 
Stromkreises, mit dem anderen werden Kohle- oder Grapliitstiiekc verbunden, diese 
einer groBcren Anzahl von Punkten des zu liartenden Gcgenstandes so weit genahert, 
daB Funken uberspringen u. der auf diese Weise hoch erhitzte Gegenstand sehr 
rasch abgekiihlt. (F. P. 590839 vom 18/2. 1924, ausg. 23/6. 1925.) K O h l in g .

Wilhelm Kroll, Lusemburg, Entsclmefelungsmittel fiir Eisen- und Stahlbader 
aus einem Gemisch von Alkalicn u. einem Eeduktionsmittel, dad. gek., daB Beduktions- 
mittel (insbesondere CaC.2, Al, Mg, Ca, Si) von so starker reduzierender Wrkg. auf 
die Alkalien verwcndet werden, daB ein Angriff der Alkalien auf die Bestandteile 
des Eisenbades mit Ausnahme des Schwefels nicht stattfindet. — Ein 0,12% Schwefel 
enthaltendes Fc wird auf einen Schwcfelgehałt von 0,06% u. weniger gebracht. 
(B. R. P. 418 074 KI. 18b vom 12/3. 1922, ausg. 25/8. 1925.) KO h l in g .

Baniel B. Jackson, Joseph B. Sears und John T. Pratt, New York, iibert. 
von: Baniel B. Jackson, Brooklyn, Joseph B. Sears, Bloomfield und Frederick 
Conlin, Westfield, Entschwefeln von Eisen wid Stahl. (A. P. 1549312 vom 22/2.
1922, ausg. 11/8. 1925. — C. 1924. I. 593 [F. P. 561940].) K O h l in g .

John T. Pratt, New York, Baniel B. Jackson, Brooklyn, und Joseph B. 
Sears, Bloomfield, iibert. von: Frederick Conlin, Westfield, Y. St, A., Mittel zum
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Ęnłsclnoefeln von FAsen wid Stahl. 1 Teil Wasserglas von 40° Be wird in 4 Teilen 
W. gel., 10 Teile Na2C 03 zugefiigt, die M. innig gemiseht, zu Ziegein geformt u. 
diese an der Luft getrocknet. Zum Gebrauch werden dic Ziegcl in das zu ent- 
schwefelnde gescbmolzene Metali geworfen. (A. P. 1549314 vom 21/3. 1925, ausg. 
11/8. 1925.) K O h l i n g .

Eried. Krupp A.-G. (Erfinder: Hermann Schottky), Essen-Rulir, Yerfeinern 
des Komes von Stahlen, die yermoge ihrer besonderen Zus. u. zu groBen Querschnitts 
nieht hfirtbar sind, durch wiederliolte WSrmebebandlung, dad. gek., daB der Stahl 
zuniichst auf *eine iiber dem oberen Umwandlungspunkt (Ac3) liegende Temp. 
erwiirmt u. von dieser in einem Flussigkeitsbade scbnell abgekuhlt wird, u. daB 
dann der Stahl einer nur wenig iiber den oberen Umwandlungspunkt reichenden 
zweiten Erwiirmung u. einer sich daran anschlicBendcn miiBig schnellcn Abkuhlung 
unterworfen wird. — Die Erzeugnisse sind durch hervorragende Festigkeit u. 
Ziihigkeit (etwa 6,1 mkg/qcm) ausgezeiclinet. (D. R. P. 418124 KI. 18c vom 6/11.
1923, ausg. 25/8. 1925.) K O h l i n g .

N itrogen  Corporation, Providence, V. St. A., Hcrstclluhg von Stahl durch 
Windfrischen. (D. R. P. 418138 KI. 18b vom 4/3. 1923, ausg. 26/8. 1925. — C. 1924. 
I . 706.) K O h l i n g .

Electro M etallurgical Company, iibert. von: Frederick M. Becket, New York, 
Zirkonstahl. (A. P. 1546881 vom 10/1. 1922, ausg. 21/7. 1925. — C. 1924. II. 
239.) K O h l i n g .

Siem ens & H alske A.-G., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans Gerdien, 
Berlin-Grunewald), Yorrichtung zur Erzeugung von Elcklrohgteiscn, 1. gek. durch 
Anoden mit einem derartigen Gehalt an C, daB bei der Auflsg. des Anodeneisens 
ein zusammenhiingender Korper zuriickbleibt. — 2. gek. durch guBeiserne Anoden 
mit einem Gehalt an freiem C von iiber 3°/0. — 3. dad. gek., daB die Anodę eine 
mehrfach groBere Obcrfliiche hat ais die Kathode. — Die Badspannung soli weniger 
ais 1 V. betragen, die Temp. am Boden des GefiiB es am tiefsten sein. (B. R. P. 
418139 KI. 18 b vom 23/6. 1923, ausg. 26/8. 1925.) K O h l i n g .

F. A. Eustis, Boston, V. St. A., und F. G. Liljenroth, Stockholm (Erfinder: 
C. R. Hayward, H. M. Schleicher, D. Belcher und F. A. Eustis), Elektrolyteisen. 
(Schwed. P. 57926 yom 19/8. 1921, ausg. 2/12. 1924. A. Prior. 1/12. 1920. —
C. 1923. IY. 205.) K O h l i n g .

Trollhattans E lektrotherm iska A ktiebolag, Stockholm, ttbeit. von: F ridtjof 
J. Andersen, Trollhiittan, Reinigen von Zink. (A. P. 1548972 vom 21/6. 1923, 
ausg. 11/8. 1925. ~  C. 1924. II. 239.) K O h l i n g .

American M etal Company, Ltd., New York, iibert. von: Henry M. Schleicher, 
Roosevelt, und H arvey M. Burkey, Plainfield, V. St. A., Reinigen von Blei. As, 
Sb oder Sn oder mehrere dieser Metalle enthaltendes Pb wird geschmolzen, die 
Schmelze mit gleiehfalls geschmolzenem Atzalkali bedeckt u. dann zweckmiiBig h. 
Luft durch »das Bleibad gepreBt. Dabei oxydieren sich As, Sb u. Sn, die ent- 
standenen Oiyde steigen an die Obcrfliiche u. verbinden sich mit dem Atzalkali. 
Letztcrcs wird abgezogcn u. in h. W . eingetragen, wobei die entstandene Antimon- 
verb. ungcl. bleibt, wiihrend As u. Sn gel. werden. Die Trennung der letzteren 
crfolgt in ubliclier Weise. Der Yorgang, bei dcm das Pb infolge der Ggw. des 
Alkalis vor glcichzeitiger Osydation geschiitzt ist, verliiuft wesentlich raschcr, wenn 
dem Bleibad noch metali. N a, zweckmiiBig ais Blei- oder Antimonlegierung zu- 
gesetzt wird. Die voliige Oxydation des As, Sb u. Sn wird an der dann einsetzenden
B. von PbO erkannt. (A. PP. 1548852 yom 3/11. 1921. u. 1548853 yom 13/3.
1922, ausg. 11/8. 1925.) K O h l in g ,



2 2 2 H vm . M e t a ł l u k g i e ; M e t a l l o g k a p h ie  u s w . 1926. I.

N iels C. Christensen, Suit Lalce City, V. St. A.„ Aufarbeiten Bleiglanz fuhrender 
Erze. Dic Erze oder Konzentrate werden mit h. oder k. Lsgg. von Metallchloriden, 
vorzugsweise Lsgg. von NaCl, CaCl3 oder MgCl2 behandelt, welehe geringe Mengen 
freier Siiure, besonders IIC1 entbalten. Diese losen Pb in Form von PbCl2, die 
Aufnabme von Zn kann yermieden werden. Die vom auskrystallisierten PbCl2 ge- 
trennten, nocli Pb entbaltenden Lsgg. werden nacheinander mit Ca(0II)2 u. ILS 
oder mit fertigen Lsgg. von Ca(SII)2 bebandelt, wobei PbS fallt. Der erforderliebe 
IIjS entwickelt sicb aus dem Bleiglanz bei der Behandlung mit der Metallchlorid- 
lsg. (A. P. 1549062 yom 26/12. 1923, ausg. 11/8. 1925.) K O h l i n g .

N iels  C. Christensen, Salt Lake City, V. St. A., Aufarbeiten von B id  und Z ink  
fuhrenden Erzen. Die gemahlenen Erze werden mit h. konz. HC1 ausgezogcn u. 
die gegebenenfalls vom Ungclosten getrennte Lsg. sofort oder nach Krystallisicrcn- 
lassen von PbCl2 zur Trockne yerdampft. Der Riiekstand wird mit W. bebandelt, 
welches das gesamte ZnCl2 u. einen Teil des PbCl2 aufnimmt, das mittels ZnS ge- 
fiillt wird. Der ungel. Teil wird mit einer h. konz. Lsg. von NaCl, CaCl2 o. dgl., 
welcbe zweckmSBig eine geringe Menge IIC1 cntbiilt, aufgcnommen, wobei ge
gebenenfalls yorher nicht abgetrennte Gangart, Pyrit u. dgl. ungel. bleiben. Aus der h. 
Lsg. wird Ag mittels Pb, oder wenn sie Cu enthSlt, mittels Cu u. letzteres mittels 
Pb gefiillt, das Filtrat zwecks Ausscheidung der Hauptmenge des PbCl., abgekiiblt 
u. dic Mutterlauge mit Ca(SII)2 gefallt. (A. P. 1549063 vom 26/12. 1923, ausg. 
11/8. 1925.) K O h l i n g .

A lbert James Mc Bride und P hilip  Albert Mc Bride, Adelaide, Ubert. von: 
John Bertram du Faur, Turramurra, Australien, Gewinnen von Kupfer aus seinen 
oxydischen oder gerosteten Erzen. Die wenn erforderlich zerkleinerten Erze werden 
mittels einer Lsg. von FeSO,, ausgelaugt Der benutzte Beliiilter cntbiilt etwas obor- 
lialb seines Bodens eine gelochle Flachę, welclie mit Filterstoff bedeekt ist, auf 
dem das Erz lagert. Unterhalb dieser Flachę miindet ein siphonartig gebogenes 
Kobr, welches die Behiilterwand durelisetzt; das andere Ende dieses Rohres be- 
findet sich oberhalb des Bchiiltcrs; in scinen liingercn Schenkel miindet cin enges 
Rohr, dureh das ein Gemisch yon S02 u. Luft unter Druek eingelcitet wird. Das 
Einleitcn dieses Gemisches bewirkt einen lebhaften Umlauf der ais Losefl. dienenden 
Lsg. von FeS04 u. ihre Anreicherung mit S02 bezw. durch dereń Oxydation ent- 
standener H 2SO<. Ein zwcites U-formiges weites Rohr befindet sich ganz oder 
groBtenteils innerhalb der Losefl. In dieses Rohr wird durch ein engeres Rohr 
ein starker Luftstrom geblascn, der eine lebhafte Bewegung der Losefl. auch inner
halb des Bebalters bewirkt. Das gel. Cu wird mittels Fe gefallt. (A. P. 1550521 
yom 28/9. 1923, ausg. 18/8. 1925.) K O h l i n g .

John Burns Read und M elyille  F. Coolbaugh, Denyer, Colorado, Cadmium 
aus Flugsłaub u. dgl. Die As u. Cd enthaltenden Stofłe werden im Gemisch mit 
FeS gerostet, wobei das As abdest. u. das Cd in CdSOi iibcrgeht. (A. P. 1552506  
yom 2/1. 1924, ausg. 8,9. 1925.) K a u s c h .

M ely ille  F. Coolbaugh und John Burns Read, Denyer, Colorado, Cadmium 
atts Flugsłaub u. dgl. Die As u. Cd enthaltenden Stoffe werden mit H 2S 04 u. 
Ferri-Yerbb. gerostet u. das gebildete CdS04 wird vom Fe2(AsO.,)2 mit W. getrennt. 
(A. P. 1552595 yom 2/4. 1923, ausg. 8/9. 1925.) K a u s c h .

Bosch-M etallwerk A.-G., Feuerbach, ubert. von: Karl M artell W ild , Stutt
gart, und Friedrich  Ehrmann, Feuerbach, Gewinnen von Aluminium aus Abfallen. 
Aluminiumabfalle, yorzugsweise Aluminiumblecli u. andere Stucke von groBcrer 
Oberflachcnentw. werden in cin Bad eingetragen, welches durch Schmelzen yon 
groBeren Aluminiumstucken bereitet worden ist, ZnClj oder NH,C1 u. spiiter NaCl 
zugegeben u. unter der schutzenden Dccke yon NaCl verriihrt. (A. P. 1550192 
yom 14/2. 1924, ausg. 18/8. 1925.) K O h l i n g .
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General E lectric Company, iibert. von: Albert W. M errick, New York, 
Bitzebestdndige Legierungen. (A. P. 1546852 yom 7/4. 1922, ausg. 21/7. 1925. —
C. 1923. IV. 857 [E. P. 198213].) K O h l i n g .

General E lectric  Company, New York, iibert. von: Karl Schróter, Lichtcn- 
berg b. Berlin, Harle Metallegicnmgen. Wolframpulyer wird in bekannter Weise 
carburiert, ein 3—lOł/0 C enthaltcndes Erzeugnis mit bis zu 10% fcin verteilten 
Fe, Co, Ni oder eines Gemenges dieser Metalle innig gemischt, dic Miscbung stark 
gepreBt u. in einer Atm. eines Schutzgascs, wie Hs, N2, Leuchtgas, CO, oder in 
Kohle, Graphit o. dgl. eingebcttet, gesintert. Das Sintern erfolgt schon bei 1500 
bis 1600", etwa 1000° niedriger ais das S intorn. zusatzfreien Wolframcarbidcs. 
(A. P. 1549615 vom 31/10. 1923, ausg. 11/8. 1925.) KOHLIN G.

Kemet Laboratories Company, Inc., New York, iibert. von: H ugh S. Cooper, 
Cleyeland, V. St. A., Legierungen. Die Legierungen enthalten aulicr Fe, dessen 
Gehalt an C 0,2% nicht ubersteigen soli, 10—16% Al u. entweder Cr oder Mn, 
dereń Menge 5°/0 ubersteigen, aber geringer sein soli ais die des Al. Die Fe-Al-Cr- 
Legierungcn, besonders eine Legierung von 78% Fe, 14% Al u. 8% Cr, sind durch 
selir hohen elektr. W iderstand, die Fe-Al-Mn - Legierungen, unter denen eine 
Legierung von 70% Fe, 20% Al u- 10% Mn besonders gtinstigc Eigensehaften 
besitzt, durch groBe Ilitzcbestandigkcit ausgezeichnet. Beidc Arten lassen sich 
gut mechan. bearbeiten. (A. P. 1550508 vom 24/1. 1922, ausg. 18/8. 1925.) K O h l .

General E lectric  Company, New York, iibert. von: Albert W. Merrick, 
Scotia, V. St. A., Ilitzebeslandige Legierungen. (A. P. 1551418 vom 7/4. 1922, ausg. 
25/8. 1925. — C. 1923. IV. 921 [E. P. 2 0 0  313].) K O h l i n g .

Heddernheim er Kupferwerk und Siiddeutsche K abelwerke A.-G., Frank
furt. a. M., iibert. yon: Eugen Vaders, Heddernheim, L,agermetall. (A. P. 1551443  
yom 1/12. 1923, ausg. 25/8. 1925. — C. 1925. II. 1312.) K O h l i n g .

W . J. Talbot und Talbot-Stead Tube Co., Ltd., Walsall, England, Legierungen, 
bestehend aus Si-, P- u. schwefelarmem Stahl, welcher 0,12% Cu u. 0,2% Cr ent- 
hSlt. (E. P. 230958 vom 24/1. 1924, ausg. 16/4. 1925.) K O h l i n g .

Robert Abbott Hadfield, England, legierungen, entlialtend neben Fe bis 1%
C, bis 8% Mn, 5—25% Cr, 5—20°/0 Ni u. 0,5—10% Si. Die Legierungen konnen 
auch 1—10% W  oder Mo oder bis 6% Cu oder mehrere dieser Metalle enthalten. 
Sie sind druck- u. zugfest u. selir bestandig gegen h. Luft, Flammen, Flammen- 
gase, Meerwasscr u. Sauren. (F. P. 590 691 yom 24/12. 1924, ausg. 20/6. 1925.
E. Prior. 27/12. 1923.) K O h l i n g .

Compagnie Franęaise pour l ’E xploitation  des Procśdes Thomson-Houston, 
Frankrcich, Behandlung von Aluminiumlegiei-ungen. Zn, Mg u. gegebenfalls Fe ent- 
haltende Legierungen des Al werden etwa 24 Stdn. auf 450—575° erhitzt, u. in 
zweckmiiBig sd. W . gehiirtet. Nach kunstliclicm oder freiwilligem Altern, im 
ersteren Fali durch melirstundiges Erhitzen auf etwa 150° zeigt sieli die Zugfestig- 
keit u. Brinellhiirtc der Legierungen wesentlich erhoht (F. P. 591590 vom 9/12.
1924, ausg. 7/7.' 1925. A. Prior. 13/12. 1923.) K O h l i n g .

Zaiidan H ojin R ikagaku Kenkyuto, Japan, Uberziehen von Aluminium oder Alu- 
miniumlegierungen mit einer eleklrisch isolierenden Oxydhaut. Die zu iiberziehenden 
Gegeustiinde werden bei Verwendung yon Gleichstrom ais Anoden, bei Wechscl- 
strom ais Anoden u. Kathoden geschaltet, ais Elektrolyte werden Lsgg. oxydierend 
wirkender anorgan. Sauren, Basen oder Salze benutzt, denen geringe Mengen anderer 
anorgan. Sauren, z. B. II3P 0 4 oder II2S04 oder ihrer Salze oder organ. Sauren, wie 
CjOjII*, COOII• C lij■ COOII oder Salze von diesen zugefiigt werden. (F. P. 5 9 0 8 0 0  
vom 18/12. 1924, ausg. 23/6. 1925. Jap. Piorr. 19. u. 28/12. 1923.) K O h l i n g .

Charles Louis Ackermann, Deutscliland, Lagmnelalle. Die Lagermetalle ent
halten ais Hauptbestandteil Pb, ferner Sb, weniger ais 4% As, Co oder Fe oder
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bcide, ldeinc Mengen P  u. gegcbenenfalls Sn u. Ni. Der Gclialt an As bewirkt 
gegeniiber Lagermetallen gleicher oder abnlicher Zus., welche an Stelle des As Sn 
enthalten, Verstiirkung der Hartę u. der Widerstandsfahigkeit gegen Druck. (F. P. 
591519 vom 10/1. 1925, ausg. 6/7. 1925.) K O h l i n g .

Oscar Scarpa, Italicn, Elektrolytischc Aufarbeitung von Bronzercsten. Die Cu 
u. Sn enthaltenden Bronzen werden ais Anoden eines Stromkreises gegen z. B. 
Kupferkathodcn geschaltet, ais Elektrolyt dient eine schwefelsaure Lsg. von CuSOr  
Das ElektrolysiergefaB ist mit einem Behalter verbunden, in dem die elektrolysierte 
Lsg. 8tandig cingesaugt u. mittcls eingeleitetcn Dampfes erhitzt u. verd. wird. Das 
Einsaugen bewirkt eine Pumpe, welche auch die Lsgg. nach dem Erhitzen u. Vcr- 
diinnen zu einem Filter oder besser einer Zentrifuge fordert, in denen die beim 
Erhitzen u. Verdiinnen gefallte Zinnsaure abgeschieden wird. Yon hier aus gc- 
langt die Lsg. zu einem EindampfgefaB, in dem sie auf das urspriingliche Vol. ge- 
braclit wird. In einem weiteren Behalter wird sie mit Alkali- oder besser Kupfer- 
oxyd oder -carbonat wieder auf den urspriinglichen Saure- bezw. Saure- u. Kupfer- 
gehalt gebracht, wird daun durch eine zweite Pumpe zu einem zweiten Filter oder 
Zentrifuge u. schlieBlich zum ElektrolysiergefaB zuruckgcfiihrt. (F. P. 591363 vom 
3/1. 1925, ausg. 3/7. 1925. It. Prior. 5/1. 1924.) KO e  l i n g .

International General E lectric Company, In c ., New York (Erfinder:
F. C. K elley), Oberflachlich mit Chroni legierte Metalle. (Schwed. P. 57 482 vom 
22/10. 1920, ausg. 16/9. 1924. A. Prior. 23/10. 1919. — C. 1921. II. 502 [A. P. 
1365 499].) K O h l i n g .

Ludwig Herrmann, W ien, Lotcn von Aluminium  mittels Vor- u. Hauptlotes,
1. dad. gek., daB die zu yerbindenden Fiachen mitr einem Vorlot bestrichen werden, 
das aus einer Metallegierung u. einem desoxydierend wirkenden Metali bestelit, 
worauf in bekannter Weise die eigcntliche Lotung stattfindet. — 2. dad. gek., daB 
das Vorlot einen Zusatz von Si, P, Ti oder V erhalt. — Das Vorlot kann beliebig 
liohe Zusatze an Desoxydationsmittcl erhalten, so daB die Entstehung einer rein 
metali. LotfUiche gewahrleistet wird. (D. Ł. P. 418480 K I. 49f yom 23/5. 1923, 
ausg. 7/9. 1925.) K O i i l i n g .

General Motors Corporation, iibert. von: John B. D ailey, Detroit, V. St. A., 
Gleichzeiliges Lolen uml Harten von Schnellstahl. Der Schnellstalil wird mit der 
zu yerbindenden Stelle an ein Stiick C-armen Stahl gepreBt, die Verbindungsstelle 
mit einer Mischung yon Kupferpulyer u. Borax bedeckt, bis zum Schmelzen der 
Mischung erhitzt u. in Ol abgeschreckt. (A. P. 1550951 vom 17/8. 1923, ausg. 
25/8. 1925.) K U h l i n g .

Stefan Spoganitz, Chicago, Lotmittel, bestehend aus einer Mischung von 
Rindertalg, Hamineltalg, Bienenwachs, Maschinenol u. Harz. Das Mittel ist be
sonders beim Loten von Al geeignet, kann aber auch bei anderen Metallen ge- 
braucht werden. (A. P. 1550 987 yom 17/11. 1924, ausg. 25/8. 1925.) K O h l i n g .

L’A ir Liąuide (Soc. an. pour 1’Etude et l ’E xploitation  des Proeedes 
Georges Claude), Frankreich, Lotmittel fiir autogenes Schweifien von Aluminium, 
Magnesium und ihren Legierungen. Den bekannten, aus Alkalimetallchloriden oder 
ihren Miscliungen mit Erdalkalichloriden, besonders BaClj bestelienden Lotmitteln, 
wird L iF  zugefiigt, wodurch dic Hygroskopizitat der Mischungen beseitigt ist. 
Man mischt z. B. 30 Teile KC1, 30 Teile NaCl, 30 Teile BaCL u. 10 Teile LiF. 
(F. P. 592413 yom 1/4. 1924, ausg. 3/8. 1925.) KtłHLiNG.

August Pahl, Berlin-Wilmersdorf, Uberzielien von Metali mit Emaille, bei 
welchem die Emaille auf die Metalloberfladie k. durch Spritzen oder Streichen 
aufgetragen u. durch eine yorubergefiihrte Heizflamme eiugebrannt wird, dad. gek., 
daB nach chem. u. mechau. Reinigung der Metalloberflache auf diese eine Boh-
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emaillem. von niedrigcm F ., welche unter Zusatz von W. zcrkleincrt worden ist, 
nach dem Spritz- oder Streichyerf. aufgetragen u. durch cinc yoriibergefulirte Ileiz- 
flamme boi niedriger Temp. (bis lioclistena 700°) eingebrannt wird. — Das Metali 
wird nicht in seiner ganzen Starkę durchgliiht u. bleibt unyeriindert. (B. B . P. 409375  
KI. 48c vom 17/2. 1923, ausg. 2/9. 1925.) I C O h lin g .

Guenhael Le Bria, Frankrcicli, Gahanoplastische llerstellung von Chromiiber- 
zilgen. Ala Elektrolyt dient eine mit einem oxydierenden Salz oder einer oxydicrendcn 
Siiure vermischte Chromoxydsalzlsg. Es werden Bleianoden vcnvendet u. mit 
Stromdichten ,von, 7— 8 Amp. je  qdcm, Spannungen von 4—C V. u. Tempp. von 
35—40° gearbeitet. (F. P. 590777 vom 1/12. 1924, ausg. 23/6. 1925.) K O h l i n g .

Gaston de Budzeele, P aris, Ziehen, Hollen u. dgl. von Metallen. Die Metallc 
werden vor der mechau. Behandlung amalgamiert, zweckmiiBig durch Eintauchen 
in eine gegebenenfalls mit NII,C1 yersetzte Lsg. von IIgCl2. Diese Behandlung 
macht das bislier iibliehe Gliihen, Beinigen des Gliiherzcuguisses u. gegebenenfalls 
Vcrkupfern entbehrlich. Das amalgamierte Metali kann auch noch durch Ein
tauchen in geschmolzenes Pb mit einem Oberzug dieses Metalles yersehen werden, 
der im Gegensatz zu dem elektrolyt. gewonnenen wiihrend des Ziehena, Bollcns usw. 
fest haftet. (A. PP. 1548514 yom 26/2. 1923 u. 1548515 yom 26/2. 1924, ausg. 
4/8. 1925.) K O h l i n g .

JameB H. G ravell, Elkins P ark , V. St. A., Rpslsehutzverfahren. Die gegen 
Bost zu schiitzenden Metalle werden mit dcm Sandstrahlgeblase bearbeitet u. es wird 
dem Sande ein saures Phosphat, NH.,HsP 0 4) NaHaP 0 4 oder CaH4(PO ja zugesetzt. 
KaCraO, wirkt wic die genannten Phosphatc, ist aber seiner Gesundheitsschiidlich- 
keit wegen nicht zu empfelilen. (A. P. 1549409 yom 22/6. 1921, ausg. 11/8.
1925,) K O h l i n g .

IX. Organische Praparate.
F. Kónig, TJntersucliungen Uber Cymol. Die Aufarbeitung yon Bolicymol durch 

fraktionierte Dest. u. Dest. mit Wasaerdampf ist bcschrieben. (Papierfabr. 23. 
Verein der Zcllstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingeniere. 501—02. 1925.) S O v e r n .

Joaquin Garcia, Fabrikation und technisclie Reinigung des Anthracens. Yf. 
schildert, wie das in der letzten Fraktion des Steinkohlcntecrs ubergehende 
Anthracen gewonnen u. yon seinen Verunreinigungen nach den Methoden der Agfa, 
Farbenfabriken F. B a y e r  & Co. u. a. befreit wird. (Quimica e Industria 2. 202—5.
1925.) H a n t k e .

M ichele Giua und V ittorio de Franciscis, Neue industrielle Darstellungs- 
meiliode fiir Pikrylsulfid. Ausfiihrliche Mitt. zu dem Verf. von G i u a  (Giorn. di 
Chim. ind. ed appl. 6. 166—67; C. 1924. II. 1543) zur Darst. yon Pikrylsulfid. 
Behandelt werden die Darst. der Ausgangsmaterialien, des Pikrylchlorids u. des 
Thioharnstoffs, die Verwendung der Nebenprodd. (Athyl-i-harnstoff), die Beinigung 
des Pikrylsulfids, sowie dessen physikal. u. chem. Eigenschaften: F . 231—232°, 
Krystallsystem: rliomb., Klasae: bipyramidal rliomb., a : b : c =  0,41364:1:0,59 577. 
(Anuali Chim! Appl. 15. 137—45. 1925. Turin, Polytechn.) Z a n d e r .

The M athieson A lk a li W orks, Inc., New York, iibert. yon: B obert B. Mac
M ullin und B alph E. Gegenheimer, Niagara Falla, New York, V. St. A., Herstellung 
von Methylalkoliol aus Methylchlońd. Man leitet ein Gemisch iiquimolekularer Mengen 
C llfil  u. uberhitzten Wasserdampfcs bei Tempp. von 350—450° uber Ca(OII);j, 
zweckmiiBig unter Druck u. derart, daB die Dśimpfe nur ganz kurze Zeit, etwa 
40 Sekunden, mit dcm erhitzten Ca(OII)2 in Bertihrung bleiben. — Der entstandene 
Methylalkoliol wird beim Austritt aus dem Bcaktionsraum zusammen mit dem 
Wasserdampf kondensiert u. kann zur Gewinnung yon konz. oder wasserfreiem 
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CHaOH in einer geeigneten Dcstilliervorr. rektifiziert werden. Bei dem Yerf. werden 
iiber 90% des CH3C1 in CII3OII umgeWandelt. Wenn 50—75% des Ca(OII)2 in 
CaCl2 umgewandelt sind, wird das EcaktionsgefiiB mit frischem Ca(OH)s beseliiekt. 
(A. P. 1549779 vom 25/8. 1921, ausg. 18/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Commercial Solvents Corporation, iibert. von: W illiam  J. Edmonds, Terre 
ITaute, Indiana, V. St. A., Herstellung von Diaceibnalkohol. Aceton wird mit fein 
yerteiltem Ca(OII)2 kriiftig geschiittelt, die Reaktionsfl. vom Ca(OII)2 abfiltriert u. 
das niclit in Rk. getretene Aceton abdest. — Naeh ca. 1—2-std. Schiitteln bei 15° 
entlifllt. das Gemisch 13—1-1% Diacetonalkohol. Der Katalysator muB unter Ver- 
wendung einer Filterpresse sorgfśiltigst aus der Reaktionsfl. cntfernt werden, da 
bereits Spuren bei der nachfolgenden Dest. Zers. des Diacetonalkohols zu Aceton 
bewirken. (A. P. 1550792 vom 10/4. 1925, ausg. 25/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. Merck (Erfinder: W ilh elm  Kraulł), Darmstadt, Darstellwig von Alkoholen 
aus Athern durch katalyt. Ilydrierung, darin bestehend, daB man Benzylather von 
Alkoholen gemaB D. R. P. 407 487 mit Ha in Ggw. von Edclmetallkatalysatoren bei 
gewohnlicher Temp. behandelt. — Die Ilydrierung erfolgt bei 15° u. liefert ąuanti- 
tative Ausbeuten. Z. B. wird Amylbenzylaiher in alkoh. Lsg. bei 15° in Ggw. von 
Pd-Kohle mit II, geschiittelt, wobei 1 Mol. H2 aufgenommen wird. Man filtriert 
von der Pd-Kohle, yerd. das Filtrat mit W. u. iithert aus. Aus dem A therriickstand 
werden durch Dest. Toluol u. Amylalkohol abgeschieden. (D. R. P. 417926 Kl. 12 o 
vom 8/3. 1924, ausg. 22/8. 1925. Zus. zu D. R. P. 407487; C. 1925. I. 1808.) Scno.

Chemiaehe Eabrik auf Actien (vorm. E. Sehering) (Erfinder: A dolf H all- 
stein), Berlin, Ycrfahren zur Ubcrfiihrung von Dimetlnylsulfid in  TetrachlorkohlenstofT 
und andere Chlorverbindungen, dad. gek., daB man in Abanderung des D. R. P. 
416603 bei Ggw. oder Abwesenlieit von Katalysatoren nacli der SUttigung des Di- 
mcthylsulfids mit CL dic Chlorierung bei erhohter Temp., zweckmśiBig bei 100 bis 
120", fortsetzt. — Es konnen so die Zwisclienprodd. Methyltrichlormctliylschwefel- 
chlorid, Pcrclilormethylmercaptan, Trimethylsulfoniumchlorid oline besondere Ab- 
scheidung in einem Zuge bis zu den Endprodd. CH3Cl, SCI2 u. CCl.t aufgespalten 
werden. Auch hier wird die Rk. bei Ggw. yon Katalysatoren, wie J ,  wesentlich 
bcschleunigt. Z. B. wird mit etwas J  yersetztes, naliezu mcrcaptanfreics Dimcthyl- 
sulfid in zerstreutem Tageslicht mit sorgfiiltig gctrocknetem Cl2 bis zur Sattigung 
behandelt. Dann wird das Chlorieruugsgemiscli unter weiterem Einleiten yon Cl2 
aiif 100—120° crhitzt. Dic fluchtigen Reaktionsprodd. werden im absteigenden 
Kuhler in eine Vorlage abdest., u. das entweicliende CITfil in einem Gasometer 
aufgefangen. Das in der Yorlage befindliebe Gemisch yon CClx u. SCI.2 wird naeh 
bekannten Methoden getrennt, dic wiihrcnd des gesamten Vorganges entweicliende 
IIC1 in W. zur Absorption gebracht. (D. R. P. 417970 Kl. 12o yom 1/2. 1924, 
ausg. 20/8. 1925. Zus. zu D. R. P. 416 603; C. 1925. II. 1795.) S c h o t t l a n d e r .

The Hoffmann-La Roche Chemical W orks, New York, V. St. A., iibert. von: 
Ernst Preisw erk und H einz Moritz W iiest, Basel, Schweiz, Allylarsinsaure u>id 
dereń Salze. (A. P. 1549503 vom 14/6. 1921, ausg. 11/8. 1925. — C. 1921. IV. 
1065 [E. P. 167157], 1922. II. 201 [Schwz. P. 89055].)- S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: 
K i W illiam s, Carneys Point, und Herbert W. Daudt, Penns Grove, New Jersey, 
Y. St. A., Herstdlung von Tetraathylblei. Man behandelt Pb oder eine Pb-Legierung 
mit C2H5Br in Ggw. eines H , entwickclnden Mittels u. eines Katalysators, gibt zu 
dem ' Reaktionsprod. eine wss. Alkalihydroxydlsg. u. erwiirmt einige Stdn. — 
Z. B. wird eine Pb-Na-Legierung, enthaltend 14,3% Na, mit C2H,Br, etwas C2II5-CN, 
wenig W. u. Pyridin in einem yersclilossenen Stahlrohr im Ólbade bei 83 -  85° 
wShrend 8 Stdn. geschiittelt. Nacli Offnung des Rohres gibt man eine 6%>g- " 'S3>
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NaOH-Lsg. hinzu u. digeriert daa Gemisch wiihrcnd 5 Stdn. bei 50°. SehlieBlich 
wird das iiberschiissige C2H5Br u. zuletzt das Tetraathylblei abdest. Durch die 
Zugabe des Atzalkalis werden die Ausbeuten an Tetraathylblei wesentlich erhoht. 
(A. P. 1550940 vom 9/8. 1924, ausg. 25/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

G eneral M otors R esearch  C orpo ration , iibert. von: Thom as M idgley, jr ., 
Dayton, Ohio, V. St. A., Ilcrstdlung organischer Blewerbindungen. Kuruca Ref. nach 
P .P . 570135; C. 1924. II. 1511. Nachzutragen ist folgcndes: Das Verf. betrifft 
die Herst. yon Tetraalkylblei, insbesondere Tetraatliylbld, aus Pb, Alkylhalogeniden 
u. einem II2 eńtwićkclnden Mittel in Ggw. yon Katalysatoren. ZweckmiiBig arbeitet 
man in nicht saurer Lsg. unter Verwendung eines zweiten Metalls, das wie Na, 
Zn, Si oder Fe-Silicium, mit W. akt. H2 entwickelt. Z. B. wird eine Pb-Na- 
Legierung, wic NaAP b , mit C^II^Br u. Pyridin  gemischt u. unter RuckfluBkiihlung 
im Yerlauf von 16 Stdn. allmiihlich W. zugegeben. Ilierbei wird die Temp. Uuf 
ca. 35° gehalten. Nach beendeter TJmsetzung dest. man das Tetraathylblei mit 
Wasserdampf iiber. In analoger Weise liefern andere Athylhalogenidc bezw. 
halogensubstituierte aliphat. oder aromat. KW -stoffe die entsprechenden Tetraalkyl- 
bczw. Tetraarylblewerbb. Bei Verwendung der reaktionstriigeren Chloride arbeitet 
man in Ggw. von Athylacetat an Stelle von W. ais H2 entwickelndem Mittel u. 
unter Yerwendung you A. ais Katalysator. Geeigncte Katalysatoren auBer Pyridin 
u. A. sind: Anilin, Methylanilin, DiSthylanilin, Toluidin, Diplicnylamin, Phcnylen- 
diamine, Triathylamin, Butyl-, Amylamin, Carbazol, Piperidin, CgH6-NH-NH2, Tri- 
atliylphenylanimoniumjodid, Acetamid, NII3 u. Chinolin. Verwendct man an Stelle 
von N a, Zn, Si oder Fe-Silicium, so ist es nicht erforderlich, diese Metalle u. 
Metalloide mit dcm Pb zu legieren, yielmehr geniigt es, die feingemahlenen Stoffe 
innig mit dcm Pb u. den KW-stoff halogeniden' zu misclien. (E. P. 216083 yom 
14/8. 1923, Auszug veroff. 9/7. 1924. A. Prior. 19/5. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

C ańadian E lec tro  P roducts Company, L im ited , Montreal, Quebec, iibert. 
von: F re d e r ic k  W . S k irro w  und G eorge 0. M orrison, Shawinigan Falls, Quebec, 
Canada, JELęrstellung von Acetaldehydammoniak. Man leitet CHICHO u. NH3-Gas, 
zweckmiiBig in iiąuimolekularen Mengen in W . — Z. B. wird unter starkem Riiliren 
CHjCHO in Dampfform u. gasformiges NIT3 in W. geleitet. Durch AuBenkiihlung 
wird liierbei die Temp. standig unterhalb 20° gehalten. Das entsteliende Acetaldehyd- 
ammoniak geht zuniichst in Lsg. H at diese eine Konz. yon 25—35% erłangt, so 
ist sie gesiitt. oder schwach ubcrsiitt. u. das Acetaldehydammoniak beginnt aus- 

.zukrystallisieren. Sobald die Suspension diinnbreiig geworden ist, wird unter 
weiterem Einleiten von CH3CHO u. NH3 filtriert. Die Mutterlauge wird in das 
IteaktionsgefaB1 zuriickgegeben, wKhrend die Acetaldehydammoniakkiystalle aus- 
geschleudert oder getrocknet werden. Das liierbei wiedergewonnene Losungsm. 

-geht in die Ek. zuriick (hierzu ygl. auch S h a w in ig a n  L a b o r a to r ie s ,  L td . u. 
M a t h e s o n , A. PP. 1450983 u. 1456702; C. 1925. II. 1796.) (A. P. 1551176 yom 
8/11. 1920, ausg. 25/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Com m ercial Solvents C orporation , iibert. von: C harles B ogiń, Terre Haute, 
Indiana, V. S t-A., HaUbarmadmng von n-Butyraldehyd. Man yersetzt den Aldehyd 
mit 0,01—0.25°/0 Hydrochinon, Resorcin, Pyrogallol, bezw. mit J , Cl2 oder Br. — 
Durch den Zusatz dieser Stoffe wird die selbst unter LuftabschluB eintretende 
Oxydation zu Buttcrsiiurc fast yollstśindig yermieden u. die teclin. Verwendung 
des Aldehyds, besonders in der Kautschukindustrie, ermiiglicht. Die beste anti- 
katalyt. Wrkg. zeigt liierbei das J. (A. P. 1550869 yom 15/12. 1924, ausg. 25/8.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

C arbide & Carbon Chem icals C orporation , New York, iibert. yon: C larence 
J. H errly , Pittsburgh, Pennsylyania, V. St. A., Herstellung von hoheren Konden- 
sationsprodukten des Aldols. Man behandelt Aldol mit sauren oder bas. Kondcn-

15*
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sationsmitteln. — Ais solclio ciguen sieli Mineralsiiuren, wie H 2S 04, II3P 0 4 oder 
HCl, starkę organ. Sauren, wie Oxalsiiure, saure Salze, wie N ałIS 04, oder Basen, 
die wie Ca(OII)2, keine B. harzartiger Stoffe bowirken. Die zuzusetzende Menge des 
Kondensationsmittcls kann 0,001—2°/0 u. mebr betragen. ZweckmiiBig verwendet man 
CII3CHO cnthaltendes Aldol, um Nebenrkk., wie dic B. von Crotonaldehyd, zu vcr- 
hindern. Z. B. wird ein derartiges Aldol mit 1% seines Gewicbtcs an 00°/0ig. 
H2S 0 4 ycrsetzt. Nach 48 Stdn. scheidet sich eine wss. Schicbt ab. Ist das Aldol 
versclnvundcn, so fallen Krystalle yon Dialdan, C8H 140 3, u. Tetraldan, C10IL,8O(S, 
aus, die abfiltriert, gewaschen u. getrocknet -werden. Dic in W. unl., in A., A. 
Aceton u. Aldol 1. Prodd., zeigen iu Lsg. starkę Schaumwrkg. u. findeu zusammen 
mit Diphenylthioharnstoff ais Flottiermittel bei der Erzkonz. Verwcndung. — LiiBt man 
CHjCHO cnthaltendes Aldol mit 10°/oig. 11,80, oder mit II3P 0 4 wiihrend 24 Stdn. 
bei' 15° stehen, neutralisiert mit Na2C03 u. filtriert das ausgeschiedene Na.jS04 ab, 
so -wird ein in W. 1. Kondcnsationsprod. von hiihercr Schaumwrkg. ais das ur- 
sprunglichc Aldol erhalten. — W eitcre Beispielc betreffen die Kondensation unter 
Verwendung yon Osalsiiure, N a!IS04, Ca(OII)3 u. konz. HCl, von der bereits ein 
Zusatz yon 0,001% gcniigt, um Prodd. mit starker Schaumwrkg. zu gewinnen. 
(A. P. 1549833 vom 5/2. 1921, ausg. 18/8. 1925. Gan. P. 245414 yom 1/4. 1924, 
ausg. 16/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) (Erfinder: Adolf Kall- 
stein), Berlin, Vcrfahren zur Gcruchsverbesserung von Dimcthylsulfid, dad. gek., daB 
man es mit Metalloxyden oder -hydroxyden oder mit NIL, behandelt. Durch das 
Vcrf. werden die ubelriechenden Verunreinigungcn, yermutlich organ. S-Vcrbb., 
des bei der Sulfatzcllstoffherst. abfalleuden (CH3)2S beseitigt. Man behandelt dieses 
mit den Metalloxyden oder -hydrosyden in fester Form, iu Lsg. oder Suspension, 
bezw. mit gasformigem oder gel. NH„. Beispiele fiir dic Reinigung mit 40°/0ig. 
KOH oder NaOH — mit feingepulvcrtcm CaO — , sowie mit wss. NH3, D. 0,910, 
sind angegeben. (D. K. P. 418129 KI. 12o vom 18/5. 1924, ausg. 25/8. 1925.) Scno.

Ketoid Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: D. A. Nightingale, Butler 
Pike, Ambler, Pennsylyania, V. St. A., Jhrstelhmg von Ketenen. Aceton oder Essig- 
saweanhydrid werden iu Ggw. yon Metallsulfaten ais Katalysatoren auf lioliere 
Tempp. erhitzt. — Geeignete Sulfate sind solche, die wie die Sulfate des Cr, Mn, 
Al, Ca, Ba, Sr, Mg u. Ag, bei Tempp. bis zu 700° unzers. bleibcn. Die Sulfate, 
von denen A12(S04)3 am wirksamsten ist, werden auf geeigneten Triigern, wie Asbest, 
aufgebracht, oder Portlandzement wird mit li. yerd. 1I2S 04 zu einer Pastę an- 
geriilirt, zu W iirfeln gcformt, getrocknet u. gebacken. Z. B. werden Aceton oder 
Essigsdureanhijdrid, fl. oder in Dampfform, zweckmiiBig yorerhitzt, bei LuftabschluB 
iiber A12(S04)3 bei ca. 635° geleitet. (E. P. 237573 vom 22/6. 1925, Auszug yeróff. 
16/9. 1925. Prior. 22/7. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Dr. Alesander Wacker, Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. 
m. b. H., Munchen, iibert. von: Ludwig Hormann, Tschechnitz b. Breslau, und 
Felix Kaufler, Munchen, Esrigsaureanhydrid. (Can. P. 245985 yom 29/2. 1924, 
ausg. 6/1. 1925. — C. 1925. I. 1130 [F. P. 575853, E. P. 211167].) ScnOTTi.ANDER.

Ketoid Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: D. A. Nightingale, Butler 
Pike, Ambler, Pennsylyania, V. St. A., llcrstellung von Essigsaureanhydrid. Man 
leitet Keten iu CRsCOtIL  — Beim fortdauernden Einleiten des Ketens durch das 
gebildete Essigsaureanhydrid entsteht eine gesiitt. Lsg. des Ketens im Anhydrid. 
Z. B. wird Eg. ais Ausgangsstoff yerwendet. Die B. von Ncbenprodd. wird bei 
dem Yerf. yermieden. (E. P. 237 575 yom 22/6. 1925, Auszug veroff. 16/9. 1925. 
Prior. 22/7. 1925.) SCHOTTLANDER.

Bhopal Produce Trust Limited und William Adolf Fraymouth, Bhopal, 
Staat Bhopal, Zentral-Indicn, Ycrfahren zur Gewinnung von Calciumoxalat und
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anderen oxalsauren Salzen, dad. gek., daB man die Rinde von Terminalia Arjuna 
u. anderen, diese Salze enthaltenden Biiumen nach so feineni Yemiahlen, daB die 
Hauptmasse der Osalatkrystalle freigclegt w ird, u. gegebenenfalls nach Ausziehen
1. Bcstandtcile, wie der Gerbstoffe, einem physikal. Aufbereitungsverf. unterwirft.
— Die Rinden von Terminalia Arjuna  (Arjun, Urjoon, Kaliua, Kolia), Phgllanthus 
Emblica (Aonla, Amla) oder von Anogeissus latifolia (Dhawa) werden von den bzgl. 
Biiumen abgel. u. zu einem feinen Pulyer zerkleinert oder vermahlen. Da der 
faserige Teil der Rinde nach der Absonderung wenig oder keinen Gerbstoff, nocli 
Ca-Oxalat cntbiilt,, ist es vortcilhaft, den FaserstofT von den an Gerbstoff u. Ca- 
Osalat reichen zcmenticrenden Bestandteilen, Ausscheidungen, Gummi u. anderen 
nicht faserigen Stoffen zu trennen. In der Rinde des Terminalia Arjuna-Baumes 
ist der Gehalt an Gerbstoff u. anderen 1. Bestandteilen verliiiltnism;iBig groB (bis 
zu 32% des Rindengewicbtea). Die Ggw. des Gerbstoffs erhoht die D. der Zelleu 
der Rinde u. erscbwert somit die Trennung von den scliweren Ca-Oxalatkrystallen 
auf Grund der yerscliiedenen DD. der StofFe. Die feingepulverte Rinde wird des- 
lialb z. B. mit mogliehst wenig W. angefeuchtet. Der W. enthalteudc Brei wird 
dann inuig yermischt bis zur B. einer cremeartigen M. u. geht dann in eine Zentri- 
fugalyorr. mit undurchliissigen, zweckmaBig mit abnelimbaren, reihenweise besetzten 
Platten yerselienen W andungen, in die sich die feste M. absetzt. Hierdurch wird 
cinc fast yollstiindige Ab trennung erreicht, da das Oxalat, das scliwerer ais der 
Rindenriickstand ist, sich in der ersten Nd.-Zone der ZcntrifngalvoiT. absetzt. In 
der niiehstcn Zonę setzt sieli der Rindenriickstand ab, u. die Gerbstofflsg. geht aus 
der Vorr. frei yon Rindenriickstand oder Oxalat. Nach Anhalten der Zentrifuge u. 
Entfernung der Wandungen konnen das Ca-Oxalat u. der Rindenriickstand jeder 
fiir sich entfernt werden. Das im Gegensatz zu gcwohnliehem Ca-Oxalat krystallin. 
Prod. geht wie jenes durch Zusatz von II2S 04 bezw. anderen chem. Mitteln in Oxal- 
saure oder andere Oxalate iiber. Ncbcn dem Ca-Oxalat konnen aucli B a-, Mg- u. 
Al-Oxalat unmittelbar aus der Rinde gewonnen werden. Der Gehalt an diesen 
Salzen schwankt je  nach Art u. Standort der Biiume. (D. &. P. 417730 KI. 12o 
vom 8/4. 1923, aiisg. 20/8. 1925. E. Prior. 19/1. 1923. A. P. 1525806 vom 17/7.
1923, ausg. 10/2. 1925. E. P. 201131 yom 19/1. 1923, ausg. 15/5. 1924. Ind. 
Prior. 24/7. 1922. F . P. 564777 vom 9/4. 1923, ausg. 10/1. 1924. E. Prior. 19/1.'
1923.) S c h o t t l a n d e r .

S ieg fried  S k raup , Wiirzburg, und F ran z  W olfsch lag , Wangen i. Allgiiu, 
Darstellnng von Trichlorbrenztraubensaure, 1. dad. gek., daB Milchsaure fiir sich 
oder in konz. wss. L sg ., mit oder ohne Zusatz yon Katalysatoren, wie J  oder 
Y-Salzen usw., bei erholiter Temp. cliloriert wird. — 2. dad. gek., daB Trichlor- 
milchsdure 111 gleieher Weise behandelt wird. — Vermutlich werden zuniichst sśimt- 
liche H-Atome der CII3-Gruppe der Milehsiiure bei der Einw. von Cl2 substituiert 
u. dann erst diejenigen der CH(OH)-Gruppe wegoxydiert, was dadurch bestiitigt 
wird, daB die Trichlorbrenztraubensaure auch durch Einw. yon Cl2 oder sonstiger 
Oxydationsmittcl auf die aus CCl.,CHO hergestellte Trichlormilcbsfiure erhalten 
werden k a n n i Z. B. wird fechn. Milchsćiurc unter Durchleiten eines nicht zu starken 
Cl2-Stromes auf 110° erhitzt, mit oder ohne Zusatz yon etwas J, V2Os oder FeCl3, 
bezw. bei erholiter Temp. unter Druek chloriert. Aus dem Reaktionsprod. kann 
durch Abkiihlen, Impfen mit fertiger Siiure, Nachwaschen mit Aeetylentetraehlorid 
u. Umkrystallisicren aus Chlf. die Trichlorbrenztraubensaure krystallin. abgescbieden 
werden. — Die Siiure kann ferner durch Chlorierung einer h. wss. Lsg. yon Milch- 
saure (aus Ca-Lactat u. der iiquivalcnten Menge HC1 erhalten), bezw. einer konz. Lsg. 
von Trichlormilchsaure wie oben gewonnen werden. Das Prod. dient ais Ausgangs- 
stoff zur Darst. pharmazeut. Priiparate. (D. R. P ._418054 KI. 12o vom 17/3. 1922, 
ausg. 25/8. 1925.) ScnOTTLANDEit.
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The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, V. St. A., Dar- 
stellung von Diarylguanidinen. (D. R. P. 418100 KI. 12o vom 17/4. 1923, ausg. 
29/8. 1925. A. Prior. 19/6. 1922. — C. 1924. I. 2832 [E. P. 199354].) S c h o t t l .

Societe Chimique des Usines du Rhóne, Paris, Reduktion lmlogenierter 
Kolilenwasserstoffe. (E. P. 225174 vom 20/8. 1924, ausg. 14/1. 1925. P. Prior. 
21/11. 1923. — C. 1925. II. 1795.) S c h o t t l a n d e r .

Lower Manufacturing Company, Inc., Newark, New Jersey, iibert, von: 
Lincoln M. Sbafer, Iryington, New Jersey, V. St. A., Herstellung von 4-Monoalkyl- 
amino-2-amino-l-methylbenzol. m-Toluylendiamin (CH2: NIL,: N il, =  1 :2 :4 )  wird 
bei Abwesenheit yon siiurebindenden Mitteln mit Dialkylsulfaten in der Wiirme 
beliandelt. — Z. B. wird ein Gemisch von m-Toluylendiamin u. W. bezw. Toluol 
auf 60° erwiirmt, hierauf allmShlich Diathylsulfat hinzugegeben u. 2—3 Stdn. bei 
55—65° bezw. 60—70° geruhrt. H ierauf wird in W. gegossen, mit NaOH neutralisiert, 
gegebenenfalls das Toluol mit Wasserdampf abgctrieben, das aufschwimmende 01 
abgehoben u. im Vakuum unter 176 mm Druck dest. Das so erhaltene 4-Monoathyl- 
amino-2-amino-l-methylbenzol sd. bei 220—227°. — Beim Erhitzen von m-Toluylen
diamin u. Toluol mit Dimcthylsulfat auf 70—75° erhiilt man in analoger Weise das
4-Monomethylamino-2-amino-l-methylbenzol ais iu der Kiilte erstarrendes Ól. Bei 
dem Verf. wird die B. von Gemischen aus Mono- u. Dialkylaminen bezw. aus 
isomeren Monoalkylaminen yermieden. (A. P. 1550749 vom 12/3. 1925, ausg. 25/8.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Pinow-G. m. b. H. Pabrik synthetischer Riechstoffe und atherischer Ole 
und Hans Muller, Berlin, Darętellung von prirąaren aromatischen Aminen durch 
Red. der entsprechenden Nitroyerbb., dad. gek., daB man auf aromat. Nitroverbb. 
Fe(OII)2, PeC 03 oder Feu-Acetat im Entstehungszustande einwirken liiBt. — Das 
Fe(0H)a im Entstehungszustande bat gegeniiber ferlig gebildetem eine 6—7-fach 
grijBere Reduktionswrkg. u. fiihrt zu ąuantitatiyen Ausbeuten. Bei dem Verf. 
gelangt jeweils nur so viel Nitroverb. in die Reaktionsmasse ais auch sofort reduziert 
werden kann, ferner yerliiuft die Red. je nach der Menge des Fiillungsmittels fiir 
das Fe(OIi)2 yollstiindig in neutraler Lsg. Z. B. werden Nitrobenzol u. wasserfreies 
Na^CO;, bezw. schuppenformiges NaOH moglichst fein yermahlen u. das Gemisch 
bei ca. 30° unter Bcwegung in eine wss. Lsg. von FeS04 eingetragen. Man riihrt 
noch kurze Zeit das Ganze um u. dest. dann das gebildete Anilin  mit Wasserdampf 
iiber. — In analoger Weise erhiilt man beim Eintragen eines innigen Gemisclies 
aus o-Nitrobenzaldekyd u. Na.2C03 bezw. Ca(OH)s in wss. FeS04-Lsg., jedocli ohne 
jede Erwiirmung, in quantitativer Ausbeute o-Aminobcnzaldehyd. Ist die stiindig 
alkal. Rk. der zu reduzierenden organ. Verb. nicht schiidlich, so kann man auch 
umgekelirt verfahren, indem man die Nitroverb. mit gepulvertem FeS04 zu einem 
homogenen Pulver misclit u. dieses dann in eine N ąiC 03-Lsg. eintriigt. (D. R. P. 
418497 KI. 12 q vom 29/3. 1923, ausg. 8/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Arthur Binz, Berlin, Herstellung von kolloidalen Metallosungen, dad. gek., 
daB man Metallsalze in Ggw. der Kondensationsprodd., welche durch Einw. von 
Formaldehydsulfosylaten auf aminosubstituierte Arsenobenzole oder Arylarsinsiiuren 
erhalten werden, mit reduzierenden Mitteln beliandelt. — Die erwiihnten Konden
sationsprodd., wie die Formaldehydsulfoxylatverbb. des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarseno- 
benzols bezw. der 3-Ainino-4-oxybe.nzol-l-arsinsdure, bilden mit Metallsalzlsgg. iu 
Ggw. anderer Beduktionsmittel kolloidale, zur Chemotherapie u. zum P/lanzenschulz 
geeignete Lsgg. der entsprechenden Metalle. Z. B. wird 3,3'-Diamino-4,4'-dioxtj- 
arsenobenzolmethylensulfoxylat in wss. Lsg. mit einer solclien yon CuS04 yersetzt. 
Ohne Red. des Metallsalzes gelit der anfiinglicli entstehende Nd. in Lsg. Auf 
Zugabe einer Lsg. yon NaĄO., in 1/10-n. NaOH ninimt nach einigem Stelicn die
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urspriinglicli gelbrote Lsg. die tiefrote Farbę des kolloidalen Cu an. Beim Dialysieren 
der liingere Zeit bestiindigen Lsg. geht kein Cu ins AuBenwasser. Aceton fallt 
ein reversibles Cu Kolloid. — In analoger Weise crliiilt man eine Lsg. von 
kolloidalem Cu aus der Formaldehydsulfoxylątverb. der 3-Oxy-4-aminobenzol-l-arsin- 
saure u. CuSO, in Ggw. von Na4Sa0 4. — Vcrsetzt man wss. Lsgg. von 3,3'-Diamino- 
4,4'-dioxyarsenobenzolmethylensulfoxylat u. AgN03 miteinander, so tritt zuniielist 
keine Red. ein. Fiigt man aber zu der roten Lsg. Ilydrazinbydrat, so bildet sieli
eine in Aufsiclit graugriine, in Durchsicht gelbrote, liingere Zeit lialtbarc Lsg. von
kolloidalem Ag, das durcli Aceton ais reuersibles Kolloid gefiillt wird. — Gibt man 
zu einer wss. Lsg. des 3 ,3 '- Diamino - 4,4 '- dioxyarsenobenzohnetliylcnsidfoxijlals 
Ilydrazinbydrat u. bierauf eine wss. HgCl2-Lsg., so entsteht eine in Durchsicht
braune, in Aufsiclit graue Lsg. von kolloidalem lig . Aceton gibt einen Nd. you
reversiblem Hg-Kolloid. Beim Dialysieren der kolloidalen Ag- bezw. Hg-Lsgg. geht 
ebenfalls kein Metali ins AuBenwasser. (D. R. P. 417973 KI. 12q vom 1-1/2. 1923, 
ausg. 20/8. 1925.) S c iio t t l a n d e r .

H erm an  A. M etz, iibert. von: A lfred  E. S h ern d a l, New York, Y. St. A., 
Ilerstellung von Alkalimetallsalzen des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzols. Salze 
des Diaminodiosyarsenobenzols mit Siiuren werden in konz. alkoh. Lsg. mit alkoh. 
Alkalibydroxyd, zweckmiiBig iu Ggw. von Stabilisatoreu, behandelt. — Geeignete 
Stabilisatoren sind z. B. Na-Formaldeliydsulfoxylat, Glucose, Mannit oder andere 
mehrwertige Alkohole. Man lost z. B. Diaminodioxyarsenobenzoldichlorhydrat in 
mogliclist wenig wasserfreiem CH3OII u. gibt Mannit liinzu. Die klare, saure, 
durch C02 nicht fiillbare u. gegen den 0 2 der Luft bestiindige Lsg. wird in mit 
der bercchneten . Menge n. alkoh. NaOII-Lsg. yersctzten 95°/0ig. A. einlaufen ge- 
lassen. Hierbei fiillt sofort das Dinatriumsalz des Diaminodiosyarsenobenzols zu- 
sammen mit NaCl u. Mannit ais sandiges, nahezu wasserfreies, gelbes Pulver aus. 
Man wasclit den filtrierten Nd. mit A. aus u. trockuet. Das Prod. ist iu k. W. 11. 
mit gelber Farbę u. alkal. Rk. Die bestiindige wss. Lsg. ist unmittelbar zu intra- 
yenosen Injektionen geeiguet. (A. P. 1550109 vom G/7. 1921, ausg. 18/8. 1925.) Sen.

F re d e r ic  Lehnhoff-W ild , Paris, Melallverbindmgen der 3,3'-Diamino-4,4'-dioxy- 
arsenobenzol-N-methylsehwefligen Siiure. Zu dem Ref. nach E. P. 232612; C. 1925.
II. 1226 ist nachzutragen, daB die Zn-Yerb. in W. 11. mit gelber Farbę, in den 
ubliclien organ. Losungsmm. unl. ist. Auf Zusatz von NII3 u. Alkalicu dunkclt 
die wss. Lsg. nach, ohne daB Zn ausfiillt. Die yollstiipdig neutral reagierenden, 
das lebende Gewebe nicht angreifenden, wenig oxydierbaren Prodd. zeigen gegeniiber 
den Ausgangsstofłen eine 8—15 mai geringere TosizitiiŁ (F. P. 592975 vom 17/4.
1924, ausg. lS/8. 1925.) S c h o t t l a n d ER.

H aco-G esellschaft A.-G., B ern , Bern, Schweiz, In  TKasser losliche, organische 
Wismułkomplexverbindungen. Zu dcm Bef. nach A. P. 1494943; C. 1924. II. 1519 
ist nachzutragen, daB die Bi-Verb. der Gallocyaninsidfosdure durch Erhitzen einer 
wss. Lsg. der Sulfosiiure mit Bi-Subnitrat erhalten, ein schwarzes, Wolle in blaucn, 
tannierłe Bamiwolle in mehr rotstichig blauen Tonen fiirbendes Pulver ist. — Die 
durch Erhitóen einer wss. Lsg. von l,2-Naphtliochinon-4-sulfosćiure mit Bi(OH)3 er- 
hiiltliche Bi-Komplexverb. ist ein schwarzes Pulyer. (D. B . P. 418058 KI. 12 q vom 
22/12. 1923, ausgr 27/8. 1925. Scliwz. Prior. 20/1. 1923.) S c iio t t l a n d e r .

Z ella to ffab rik  W aldhof, Mannheim-Waldhof, und P au l Z ickm ann, Mannheim- 
Freudenheim, Herstellung von Protocatechusaure und Iirenzcatechin durch Yerschmelzen 
von Lignin mit Alkalihydroxyden, dad. gek., daB man die Alkalischmelze unter 
gleichzeitigem Zusatz von nascierenden H , entwickelnden Reduktionsmitteln, wie 
Zn-Staub oder Al-Pulyer, ausfuhrt. — Es gelingt so, die Weiteroxydation der aus 
dem Lignin entstandenen Protocatechusaure zu Oxalsiiure in der Alkalischmelze
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zu yerhindern. Neben Protocatechusiiure entstehen in der Begel aucli mehr oder 
weniger geringe Mengen Brenzcatechin. Durch Abspalten von C02 in bekannter 
Weise kann auch die gesamte Siiure in das Brenzcatechin iibergefuhrt werden. 
Z. B. wird Lignin mit KOH u. W . unter Zusatz von Zn Staub bei ca. 250" ver- 
sclimolzen. Nach dem Erkalten wird in W. gel., mit II2SO., angesiiuert u. die 
abgescliiedene Protocatechusdure durcli ein mit W . nicht mischbarcs Losungsm. 
ausgezogen, das Losungsm. abgedampft u. das Rohprod. umkrystallisiert. (B. B. P. 
418219 KI. 12q yom 31/7. 1923, ausg. 26/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du P o n t de N em ours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. yon: 
H e rb e r t W . D audt, Pcnus Grove, New Jersey, V. St. A., llerstellung von Benzoe- 
siiure. Plithalsiiure oder dereń Salze oder Gemische beider (saure Salze) werden in 
wss. Lsg. auf 150—300° erhitzt. — Z. B. wird ein Gemisch iiąuimolekularer Teile 
Phthalsaure u. Na-Plithdlat in wss. Lsg. unter Druck 20 Stdn. auf 260—265° erhitzt, 
das Ileduktionsprod. in NaOH in geringem tlherschuB gel., die Lsg. filtriert u. 
durch Zusatz von H2SO., die Benzoesaure ausgefiillt. Diese wird in ublichcr Weise 
gereinigt. Austelle des Na-Phtlmlats lassen sich andere Alkalimetallsalze, das 
NIL-Salz, ferner Erdalkalimetallsalze, das Mg-, Cu-, Fe-, Ni-, Co-, Zn-, Al- u. 
Mn-Salz yerwenden. (A. P. 1551373 vom 2/6. 1923, ausg. 25/8. 1925.) S c h o t t l .

K eto id  Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: B. A. N ig h tin g a le , Butler 
Pike, Ambler, Pennsylyania, V. St. A., llerstellung von Acetylsalicylsdure, gek. durch 
die Einw. von Keten auf Salieylsaure. — Z. B. wird Salicylsiiure in A. gel. u. in 
die Lsg. Keten bis zur Siittigung eiDgeleitet. Beim Yerdampfen des A. bleibt die 
Acetylsalicylsdure in nadelformigen Krystallen zuriick. (E. P. 237 574 vom 22/6.
1925, Auszug veroff. 16/9. 1925. Prior. 22/7. 1924.) SCHOTTLANDER.

Com m ercial Solvents C orporation , iibert. von: E d w in  B. L ittm ann , Terre 
llaute, Indiana, V. S t  A., llerstellung von 3-Nitrophthalsdure. Kurzes Bef. nach 
Journ. Amcric. Chem. S oc. 47. 1980; C. 1925. II. 1673 [ L i t t m a n n ], Nachzutragen 
ist folgendes: Zur Nitrierung des Phthalsdureanhydrids gibt man zu 1 Mol. des 
Anhydrids unter Biihren je 3 Moll. konz. H N 03, D. 1,42, u. II> S O „ D. 1,84, erhitzt 
das Gemisch 2—3 Stdn. auf 95°, kuhlt dann auf 50—60" ab u. liiBt allmiihlich unter 
starkem Biihren in W. einlaufen. Der Nd. wird mit Bzl. yerrUhrt, das Bzl. zur 
Hiilftc abdest. u. der Biickstand abfiltriert bezw. durch Vakuumdcst, vom Best des 
Bzl. befreit. Die reine 3-Nitrophthalsdure, gelbe Krystalie, schm. bei 198°. Das 
Vcrf. macht die bisher erforderliche Verwendung von rauchender UNO., entbehr- 
licli. (A. P. 1549885 yon 1/4. 1925, ausg. 18/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The C hem ical F oundation , Inc., iibert. vou: Asa W illa rd  Joyce, Newark, 
New Jersey, V. St. A., Darstellung von Arylthioglykolsauren. Diazoverbb. yon
o-Aminoaryltliioglykolsiiurcn werden in saurer Lsg. mit alipliat. Alkoholen u. 
Bcduktionsmittcln, wie metali. Fe, Zn, SnCl2, bezw. in alkal. Lsg. mit den Alkoholen 
u. Na-Stannit oder Na2S20 4 behandelt. — Die Arylthioglykolsauren werden ohne 
gleichzeitige B. von Osy- oder Alkoxyvcrbb. erhalten. Beispielc sind angegeben 
fiir die Herst. der s. 5-Chlor-3-methyl-l-plienylthioglykolsdure aus der 2-Diazo-3-methyl-
S-chlor-l-methylphenylthioglykolsdure durch Einw. von A., Fe-Spiinen u. Il,SO.,, — 
bezw. von A. u. SnCl,, — bezw. von A., Zn (granuliert) u. II.,S04, — bezw. durch 
Einw. von A. u. Na-Stannit oder NaiSa0 4 auf die mit Na.jCOj schwach alkal. ge- 
machte L sg . der Diazoycrb. — Analog erhiilt man aus der 2-Amino-5-chlor-l-phenyl- 
thioglykolsdure die 3-Chlor-l-phenylthioglykolsaure. (Ilierzu ygl. auch F a r b w e r k e  
yorm . M e i s t e r  L u c io s  & B r On i n g , D. B. P. 360425; C. 1923. II. 407.) (A. P. 
1550075 vom 5/7. 1924, ausg. 18/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

F arb w e rk e  vorm . M eister Lucius & B ru n in g , Hochst a. M., iibert. von: 
Otto E is leb , Hofheim a. Taunus, llerstellung von p,N-Monoalkyl- und p-N-Mono-
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alkyloxyalkylamino])cnzoesdurcalkaminestern. Man yerestcrt entweder N-Monoalkyl- 
oder N-Monoalkyloxyalkylderivv. der p-AminobenzoesUure mit Aminoalkoliolen oder 
beliandelt p-Aminobenzoesaurealkaminester mit alkylierenden oder alkyloxyalkylieren- 
den Mitteln nacb den ublichen Metlioden. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von p-amino- 
benzoesaurem K u. n. Propylbromid erhitzt. Die entstandene p,N-Propylaminobenzoe- 
saure, aus Bzl. Krystalle, F. 165—168°, der empir. Zus. C10H18O2N, u. /?-Diałhy lamino - 
dthylalkohol werden in Toluol gel. oder suspendiert, das Gemisch mit HCl-Gas gesiitt. u. 
im Ólbade unter langsamem Einlciten eines HCl-Stromes auf ca. 150° erhitzt. liierbei 
dest. im Verlau£ ,.von 8 Stdn. Toluol u. W. uber. Nach dem Abkiihlen wird der 
in W. gel. Riickstand von der Toluolschielit befreit u. der freie p,N-Propylamino- 
benzoesaurcdiathylaminoathylester mit Na.jC03 aus der wss. Lsg. abgeschieden. Das 
auf Lackmus neutral reagierende krystallin. Monochlorhydrat, ClaH260 2N2,IICl, schm. 
bei 103—104°. — Yerestcrt man die durch Einw. von fi-Chlor dthybnethylathcr, 
Cl • CII, • CHj • OCIL, auf p-aminobenzoesaures Na  erhiiltliclie p,N,fi-Methoxyathyl- 
aminobenzoesaure, aua A. Krystalle, F. 159—161°, mit Athylenchlorhydrin in Ggw. 
von HCl u. beliandelt den Methoxydthylarninobenzocsaure-fl-chlorathylester mit 
Diathylamin, so geht er in den p  ,N , fi-Mcthoxydthylaniinobenzoesauredidthylamino- 
dthylcstcr, C10H,26O3Ns, farb- u. gerucliloses Ol, Kp .0 245°, uber; Monochlorhydrat, 
Krystalle, F. 86°. — Die durch Einw. von Allylbromid auf p-aminobenzoesaures Na  
erhiiltliclie p,N-Allylaminobenzoesdurc, aus Bzl. Krystalle, F. 144—146°, geht bei 
Yeresterung mit A. u. 1I2S 04 in den Athylcster, aus Bzl. Krystalle, F. 60—62°, u. 
dieser beim Erhitzen mit fi-Didthy lamino dthylalkohol in Ggw. von etwas NaOCjH^ 
unter Verdriingung des Athylrestes in den p,N-Allylanlinobenzoesuure-fl-diathyl- 
aminoathylester, schwach gelbliches 01, Kp.1() 232°, von der Zus. C,8H2,0 2N2, iiber. — 
Der p,N-Propylaminobenzocsdurcdthyle$ter, F. 70°, gibt beim Erhitzen mit y-Didthyl- 
aminopropylalknhol in Ggw. von NaOCjH, unter Abspaltung von A. den p,N-Propyl- 
aminobenzoesaure-y-diathylaminopropylester, C[;II230 2N;!; Monochlorhydrat aus Essig- 
ester Nadeln, F. 113°. — Analog erhiilt man aus dem p, N,i-Amylaminobenzoesdure- 
dthylester, Krystalle, F. 68° u. Didthylaminodthylalkohol den p, N,i-Amylaminobenzoe- 
saure-p-didthylaminodthyhster, ClsH.2„02Nj, hellbraunes (jl, — aus dem p,N-Proptjl- 
aminobenzoesduredthylester u. (j-Piperidinodthylalkohol den p,N-Propylaminobcnzoe- 
sdwe-fi-piperidinoathylcster, CuIT^OjNę,; Monochlorhydrat aus A. - Essigestcr K ry
stalle, F. 157—158", — u. aus dem p,N , ft-Methoxydthylaminobenzoesduredthylcster,
Ol, Kp.„ 199—200", u. fi-Pipcridinoathylalkohol den p, N, fi-Methoxydthylaminobcnzoe- 
saure-fi-piperidinoathylester, CI7lI2„OaN.2; Monochlorhydrat, Krystalle, F. 138°. — 
Den p,N-Propylaminobenzoesdure-{3-diathylaminodthylester, Kp.7 217°, kann man auch 
durch Erhitzen von p-Aminobcnzoesdurcdidthylaminodthylester mit n. Propylbromid 
unter Zusatz von Propylalkohol ais Verdunnungsmittel, — den p, N,fi-Mclhoxy- 
dthylaminobenzoesaurc-fl-didthylaminodthylcster durch Erhitzen des p-Aminobenzoe- 
sduredidthylaminodthylcsters mit (3-Chlordthylmcthyldther unter Zuaatz von Athylen- 
glykol erhalten. Die N-monosubstituierten Aminobenzoesiiurealkaminester finden 
therapeut. Verwendung ais Oberfldchenandsthetica, inbesondere zur AnSsthesie 
der Schleimhaute, wobei sie das Cocain in seiner W rkg. crheblich ubertrefFen. 
(A. P. 1550350 vom 5/1. 1925, ausg. 18/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, iibert. von: 
Iwan Ostromislensky und Morris G. Shepard, New York, V. St. A., Yerfahren 
zum llaltbarmachen von Styrol. Man setzt zum Styrol oxydicrend wirkende organ. 
Verbb., die iliren 0 2 nicht iu Gasform abgeben. — Solche Stoffe sind Chinone, 
Mononitronaphthalin, Trinitrotoluol, Nitro-, Dinitro-, Trinitrobenzol u. Trinitroamino- 
benzol. Am wirksamsten erweisen sich Chinon, Trinitrobenzol u. Trinitrotoluol. Ein 
Zusatz dieser Stoffe von 25—1°/0 zu der angewandten Menge Styrol, das ais solches 
oder in Lsg. benutzt werden kann, yerhindert bis zu Tempp. von 170° weitgeheud
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die Polymerisierung des Styrols. (A. PP. 1550323 u. 1550 324 vom 24/4. 1924, 
ausg. 18/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Eberhard Meyer, Troisdorf b. Koln a. Rh., und Walther Claasen, Koln a. Rh., 
Darstellung von chlorfreiem, festem Camphen, aus Pinenchlorhydrat, dad. gek., daB 
man die Alkalisalze niederer Fettsauren in Ggw. yon Plienolen oder Naphtholen 
ein wirken laBt. — Z. B. wird ein Gemisch von techn. Phenol, gesehmolzenem 
K-Acetat u. Pinenchlorhydrat bis zur beendeten Umsetzung unter gutem Riihren am 
RuckfluBkuhlcr erhitzt, liierauf aus dem Ólbad das Camphen zusammen mit der 
frei gewordenen CII:jCO JI uberdest., bis samtliches Camphen iibergegangen ist. 
Beim Versetzen des Destillats mit K2C08-Lsg. scheidet sich das Camphen paraffin- 
artig erstarrond in einer Ausbeute von 96l70 der Theorie iiber der Salzlsg. ab. 
Gleichzeitig wird der Eg. ais K-Acetat zuriickgewonnen. Bei dem Verf. ist nicht 
das Alkaliacetat das halogenabspaltende Mittel, sondern das durch Umsetzung yon 
Alkaliacetat u. Phenol in  statu nascendi sich bildcnde Phenolalkali, wahrend die 
freiwerdende CII:)C0.2II ais Verdiinnungsmittel dient u. ein Uberhitzen der M. ver- 
hindert. Das Phenolalkali setzt sich mit dem Pinenchlorhydrat zu Alkalichlorid, 
Phenol u. Camphen um. Iufolge der mit dieser Arbeitsweise erzielten Herab- 
setzung der Reaktionstemp. wird eine Verharzung sowolil des gebildeten Camphens, 
ais auch des angewandten Phenols, das gleichzeitig ais Losungsm. dient u. dic 
quantitative Umsetzung erleichtert, yermieden. Mit dem Yerf. ist ferner eine ganz 
erhebliche Verkurzung der Reaktionsdauer, statt 24- bezw. 70—75-std. Erhitzen 
nur 8-std., yerbunden. (D. R. P. 418057 Kl. 12 o yom 20/1. 1924, ausg. 25/8.
1924.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co., Ges. m. b. H., Frankfurt a. M., iibert. von: Georg 
Kalischer, Mainkur b. Frankfurt a. M., und Karl Keller, Frankfurt a. M., ller- 
stellung von Derivaten der 2,3-Oxynaphthoesaurearylide. Man kondensiert entweder 
das Chlorid der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure oder der 0-Acylderiyv. mit aromat. 
Diaminoazoxy- oder -azoyerbb. u. spaltet gegebenenfalls den Acylrest ab , bezw. 
behandelt Nitroarylide der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure in alkal. Lsg. mit Re- 
duktionsmitteln, wie Glucose, Na2S, H3A s03, Zn-Staub oder CH20 . — Die so er- 
haltlichen Azoxy- oder Azoyerbb. nachstehender Zus. finden ais Zwischenprodd. fiir 

OH HO
r I I  ~  A r >'l r es t ! X  =  ■AuZ0"

L J s .  J  oder Azoxygruppe)
CO 'N H-R-X *R-NH - OC 

die Ilerst. yon Azofarbstoffen Verwendung. Man lost z. B. das m-Nitranilid der
2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure in h. wss. NaOH, gibt eine wss. Glucoselsg. hinzu, 
erhitzt auf ca. 65° u. halt die Temp. wahrend 1—2 Stdn. auf CO—70°. Aus der 
gelblichen braunen Lsg. wird das Reduktionsprod. mit NaCl ais Na-Salz abge- 
schieden, mit Mineralsaure zerlegt u. durch Umlosen aus h. yerd. NaOH gereinigt. 
Das s. Bis-2,3-oxynaphthoyl-m,m'-diaminoazoxyl)enzol, aus Nitrobenzol braunliche 
Krystalle, zers. sich oberlialb 285° oline zu schmelzcn, in 1I,S04 mit kriiftig gelber 
Farbę 1., in organ. Losungsmm. erheblich schwerer 1. ais der Ausgangsstotf, so 
swl. in Eg. u. Chlorbenzol. — Ein Reduktionsprod. yon ganz iihnlichen Eigen- 
schaften erhalt man in analoger Weise aus dem 2'-Methyl-3'-nitroanilid der 2 Oxy- 
naphthalin-3-carbonsaure. Ebenso lassen sich ais Ausgangsstoffe die Kondensations- 
prodd. der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure mit l-Methoxy-3-amino-4-nitrol)enzol —,
l-Chlor-2-amino-d-nitrobenzol —, p-Nitranilin —, l-Methyl-2-amino-d-nitrobenzol —,
l-Chlor-2-amino-S-nitrobenzol —, l-Methoxy-2-amino-o-nitrobenzol —, l-Clilor-2-amino- 
d-methoxy-5-nitrobenzol —, l-Methoxy-2-amino-d-chlor-5-nitrobenzol —, l-Methoxy-2- 
amino:d-methyl-5-nitrobenzol —, l,d-Dimethoxy-2-amino-5-nitrobenzol u. andere ver- 
wenden. (A. P. 1552058 vom 24/3. 1925, ausg. 1/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .
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Geaellscłiaft fiir Chemische Industrie in Basel, Ubert. v o n :  Guillaume de 
Montmollin u n d  Josef Spieler, B a se l, S ch w e iz , 4,4'-Dioxy-l,l'-dinapMhylketon. 
(A. P. 1547102 v o m  10/4. 1923, a u sg . 21/7. 1925. — C. 1923. II. 1090.) S c h o t t l .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz (Erfinder: Georg Schroeter, Berlin), D ar-  
słellung von PIienoldeńvalen des Tclrahydronaplithalins, 1. dad. gek., daB man teebn. 
oder reines Tctrahydronaphthalin im Dunkeln in Ggw. von Halogenubertriigern 
chloriert, das Chlorierungsprod. mit II2S 0 4 sulfoniert, das hierbei entstelicndc Ge- 
miscli von 1- u. 2-Chlort(^rahydronaphthalinsulfosiiure dureb Uberfiihrung in ihre 
Salze trennt, tliese oder die daraus gewonnenen Alkalisalze durch Erhitzen mit wss. 
Lauge auf bohere Temp. in die entsprechenden Oxysulfosauren iiberfuhrt, worauf 
man aus diesen durcli Kochen mit Sauren das 1- u. 2-Oxytetrahydronaphthalin ge- 
winnt. — 2. dad. gek., daB man das aus Tetrabydronapbtbalin erhaltene Chlorieruugs- 
gemisch fraktioniert sulfoniert. — 3. dad. gek., daB man zwecks Gewinnung melir- 
wertiger Phenoldcriw . die nach 1. gewonnenen reinen Oxytetrahydronaphthalin- 
sulfosiiuren durch bei gewohnlicher Temp. erfolgende Behandlung mit der be- 
reebneten Menge Halogen in die Halogenoxytetralinsulfosauren u. diese nach 1. 
durch Verkochen mit Alkali in die Dioxytetrabydronaphthalinsulfosiiuren iiberfuhrt, 
•worauf man aus diesen durch Ilydrolyse nach 1. die Dioxytetrahydronapbthalinc 
gewinnt. — Das Yerf. bietet gegeniibcr der Alkalischmelze der Tetrahydronaph- 
thalinsulfosSurcn den Yorteil, daB die Ilydrolyse-in  wss. Lsg. u. bei niedrigeren 
Tcmpp. vor sicb geht, so daB von yornherein Umlagerungen oder Zerss. aus- 
gescbaltet werden. Durch fraktionierte Sulfonierung eines Gemisches von 1- u.
2-Chlortetrahydronaphthalin kann die Darst. der cinzelnen isomeren Chlortctrahydro- 
naphthalinsulfosiiuren yereinfacbt werden. Behandelt man namlich das Chlortetra- 
•liydronaphtbalingcmisch mit weniger ais der theoret. Menge konz. II2S 04, so wird 
im wesentlichen nur 1-Chlortetrahydronaphthalin in die l-C tdw tetrahydronaph tlia lin - 
4-sulfbsaui-e umgewandelt, wahrend das 2-CJdortetrahyaronaphlhalin unyenindei<t 
blcibt. Aus diesem kann dann durch Sulfonicruug die bisber unbekannte 3-Chlor- 
tcirahydronaphlhalin-1-sulfosiiure gewonnen werden. Z. B. wird in techn. Tctra- 
hydronaphłhalin bei Ggw. von Fe-Draht unter Vermeidung von erheblichen Tempe- 
ratursteigerungen, sowie AusschluB yon Licht nicht zu schnell Cla eingeleitet. Nach 
Aufnahme der theoret. Menge CL u. Trennung vom Katalysator wird das Chlo- 
rierungsgemisch fraktioniert. Nebcn geringen Mengen unveriindertem Tctraliydro- 
naphtbalin, sowie Dichlortctrahydronaphthalin wird ais Ilauptprod. eine farblose FI., 
Kp.,, 123—125°, D.J0 1,132, erhalten. Diese wird mit 10a/o S03 enthaltender HaSO., 
digeriert, wobei sich in der Warme die ubersebussige wss. IL S 04 u. das Sulfosiiurc- 
gemisch scliftrf trennen, so daB die II2S 04 abgelassen u. nach Zusatz der geniigenden 
Menge SO„ von neuem yerwendet werden kann. Die beim Abkiihlcn crstarrtc u. 
in W. gel. Sulfosaurcschicht wird mit MgO erwarmt. Dabei blcibt das Mg-Salz 
der l-Chlortetrahydronaphtlialin-4-mlfosaure ungel., wahrend das Mg-Salz d e r2-Cldor- 
ietrahydronaphthalin-l-sulfosaure in Lsg. geht u. nach Filtration beim Erkaltcn sich 
in Krystallblattern ausscheidet. Analoge Loslichkeitsunterschicde zeigen die anderen 
Salze der isomeren Chlorsulfosauren, wie die Na-Salze. Zur Hydrolyse wird das 
wl. Mg-Salz der l-Chlortetrahydronaphthalin-4-sulfosKure in das Na-Salz ubergefiihrt
u. dieses trocken mit 20%ig. NaOII mehrere Stdn. unter Druek auf 200n erhitzt. 
Aus der eingeengten Lsg. sclieidet sich das Na-Salz der l-Oxytetrahydronaphthalin-
4-sulfosaure, Krystallpulycr, quantitativ ab. Beim Kochen mit konz. HC1 oder 
maBig verd. 1LS04 gclit cs unter Abspaltung der S03H-Gruppe in reines 1-Tctra- 
hydronaphthol iiber. — Analog erhalt man aus dem Mg-Salz der 2-Chlortelrahydro- 
naplithalin-l-sulfosaure mit wss. NaOII das Na-Salz der 2-Oxytetrahydronaphthalin-
1-sulfosaurc, Krystalle; die freie Saure u. ihre Salze sind in W. erheblicli leichtcr
1. ais die der isomeren 2-Oxytetrahydronaphthalin-3-sulfosaure. Kocbt man das Na-
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Salz der 1-Sulfosiiure mit raucliender HCl, so erhiilt man glatt das reine 2-Tetra- 
hydronaphtliol, F. 61—62°. — Durch Erliitzen des auf Zusatz yon 1 Mol. Br zur 
wss. Lsg. des Na-Salzes der 2-Oxytelrahydronaphthalin-l-sulfosdure erhaltcnen, in 
W. sil. Na-Salzes der 2-Oxy-3-bromtetra]iydronaphthalin-l-sulfosaure mit, 20%ig- 
NaOH wiihrend mehrerer Stdn. unter Dntck auf 200° entsteht das Na-Salz der
2,3-Dioxyietrahydronapldhalin-l-sulfosaitrc u. aus diesem durch Kochen mit konz. 
KC1 unter Abspaltung der S03H-Gruppc das 2,3-Dioxytelrahi/dronaphlhaHn. (D.R.P. 
417927 KI. 12o vom 2,9. 1922, ausg. 21/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r . ■

Leopold W eil, Hamburg, und Chemische Pabrik in  Billwarder vorm. 
Heli & Sthamer A.-G., Hamburg-Billbrook, Yerfahren zur Gewinnung von gc- 
reinigtem Anthracen. Zu dem Ref. nach E. P. 172 966; C. 1922. II. 700 ist fol- 
gendes nachzutragen: Dic Dest. des Rohanthracen s mit hochsd. organ. Losungsmm., 
wie Gasol, Vaselin61 oder iihnlichen Petroleum-KW-stoffen, kann auch unter Vcr~ 
wendung yon uberliitztem Wasserdampf erfolgen. — Setzt man zu dcm Gemisch 
von Rohanthracen u. hochsd. Losungsm. noch KOH zur Bindung des im Anthracen 
enthaltenen Carbazols, so wird neben Carbazolkalium Anthracen in einer Reinheit 
von weit iiber 90°/<> gewonnen. Die Trennung von Anthracen u. Carbazol aua Roh- 
anthracen beliebiger Ilcrkunft ist so in einem Arbeitsgang moglich. Z. B. werden 
in einer mit Riihrwerk, Mannloch, Thermometer, sowie auf- u. absteigendem 
Kiihler yersehenen guBeisernen Destillationsblase 25%ig. Rolianthraccn u. Gasol,
D. 0,840, auf 70° erw&rmt. Hierauf gibt man feingepulyertes KOH hinzu u. steigert, 
nach Ausschaltung des absteigenden Kuhlers unter gutem Riiliren die Temp. lang- 
sam auf 250°, schaltet den absteigenden Kiihler ein u. dest. Aus dem in einer 
Vorlage aufgefangenen Destillat krystallisiert das Anthracen in hellgelben Krystiill- 
chcn aus, die von der Mutterlauge abgetrennt werden. Durch Naclnvaschen mit 
Bzu. u. Trocknung wird das Anthracen in einem Iieinheitsgrad vou mindestens 90% 
erhalten. Der Dcstillatiońsruckstand wird mit W. ausgekocht, wobei das Carbazol- 
kalium in Carbazol u. KOII zers. wird. Man saugt das Rolicarbazol ab, trocknet 
u. dest. es mit Gasol (ygl. liierzu D .R .P. 386742; C. 1925. I. 302). Ilierbei wird 
das Carbazol in einem Rcinhcitsgrad yon 95—98% gewonnen. — Fiihrt man nach 
Zugabe des KOH die Dest. unter yermindertem Druck, z. B. von 626,5 mm, aus, so 
erniedrigt sich dic Destillationstemp. auf ca. 180—200°. (A. P. 1548920 yom 26/12.
1923, ausg. 11/8. 1925. E.P. 221999 yom 20/11. 1923, ausg. 26/10. 1925. Zus. au
E. P. 172966; C. 1922. II; 700. F . P. 554 762 yom 4/8. 1922, ausg. 16/6. 1923.
D. Prior. 27/5. 1922. Schwz. P. 107854 vom 16/10. 1923, ausg. 17/11. 1924.) Sch.

Leopold Weil, Hamburg, und Chemische Fabrik in Billwarder vorm. Heli 
& Sthamer A.-G., Hamburg-Billbrook, Yerfahren zur Gewinnung von reinem A n
thracen und reinem Carbazol aus Rohanthracen. Die bei der Dest. yon Rohanthracen 
mit hochsd. KW-stoffen entstehenden Diimpfe werden iiber oder durch KOH ge- 
leitet. — Hierbei wird das in den Diiinpfen entlialtene Carbazol an KOH gebunden, 
wiihrend aus dem iibergegangenen Destillat Anthracen carbazolfrei auskrystallisiert.
— Z. B. wird Rohanthracen mit Gasol erhitzt. Die Dest. beginnt bei ca. 250°. 
Man leitet nun die Destillationsdiimpfe in ein auf 150—160" gehaltenes, mit fcinen 
KOH-Kornchen besehicktes rotierendes Rohr. Wiihrend der Dest. nimmt das KOH 
langsam infolge B. von Carbazolkalium eine rotlichbraune Farbę an. Das yom 
Carbazol freie Anthracen ycrliiBt das Rohr mit dem Gasol u. dest. iu eine Vorlage, 
in wclcher aus dem Destillat das reine Anthracen in einem Reinheitsgrad yon weit 
iiber 90% auskrystallisiert. Der aus Carbazolkalium u. etwas freicin KOH be- 
stehende Rohreninhalt wird in W. gel., das ausgeschiedene Rohcarbazol filtriert u. 
getrocknet. Durch einmalige Dest. mit hochsd. KW-stoffen oder durch Krystalli- 
sation wird das Carbazol in hohem Reinheitsgrad gewonnen. — Man kann auch 
die Rohanthracen-Gasoldiimpfe durch gesclimolzenes, auf 260—300° erliitzes KOH



192G. I. H 1X. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e , 2 3 7

leiten u. sonst wic vorher yerfahren. (E. P. 210742 vom 20/11. 1923, ausg. 26/3.
1924. D. Prior. 30/1. 1923. Zus. zu E. P. 172966; C. 1922. II. 700. E . P. 28684
vom 24/1. li'24, ausg. 18/3. 1925. D . Prior. 30/1. 1923. Zus. zu F. P. 554-762; vorst. 
Ref. Schwz. P. 108190 vom 16/10.1923, ausg. 19/12.1924. Zus. zu Schwz. P. 107 854-; 
vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Hans Eduard Fierz-David, Kilehljerg b. ZUricb, Reines l-Nitro-2-methylanthra- 
chinon. (E. P. 237100 vom 28/7. 1924, ausg. 14/8. 1925. — C. 1924. II. 1514.
1925. II. 432 [D. E. P. 413380].) S c h o t t l a n d e r .

Badische-Anilin- & Soda-Pabrik (Erfindcr: Heinrich Neresheimer), Lud-
wigshafen a. Eh., Darstellung von stickstofflialtigen Anthrachinonderivaten, dad. gek., 
daB man im Isoxazolring nicht substituierte Anthrachinonisoxazole in saurer Lsg. 
oder Suspension mit Halogen oder halogencutwickelnden Mitteln beliandelt. — Die 
letzteren wirken hierbei oxydierend unter B. der entsprechenden Anthrachinonisox- 
azolonc. Z. B. wird in eine Suspension yon Anthrachinonisoxazol in 62%'g- H2S04 
bei 50—60° solange CL eiugeleitet; bis eine filtrierte Pi-obe sieli in NII3 voll- 
stiindig mit gclbgriiner Farbę liist. Man verd. mit W., filtriert u. wiiscbt mit W. 
aus. Das in konz. II.2S 04 mit braungelber, in Alkalien mit blauer, schnell nach 
gelbgrun umsehlagendcr Farbę 1. lleaktionsprod. der empir. Zus. C16H ,0 1N, aus sd. 
Bzl. gelbbraune Nadeln, F. 214—215°, geht durch Einw. yon Reduktionsmitteln, wie 
alkal. NąiS20 ł -Lsg., leicht in l-Aminoanthrachinon-2-carbonsdure iiber. — Dieselbe 
Verb. entsteht aucli beim Erhitzen des Antlirachinonisoxazols mit Eg. u. Br auf 
70—80°. — In scualoger Weise erhiilt man aus dem 5-Nitroanthrachinonisoxazol das 
entsprechende Isoxazolonderiv. Die Prodd. dienen zur Herst. von Farbstoffen. 
(D. R. P. 418270 KI. 12p yom 16/8. 1923, ausg. 31/8. 1925.)' S c h o t t l a n d e r .

Knoll & Co. und Heinrich Boie, Ludwigshafen a. E h ., Darstellung eines 
Derivates des l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolonyliminopyrins, dad. gek., daB man 
molekiilare Mengcn des Iminopyrins u. der 2-Phenylchinolin-i-carbonsaurc aufeinander 
einwirken liiBt. — Man erwiirmt z. B. die Komponenten mit W. bis zur Lsg. u. verd. 
entweder dic Lsg. auf die gewunschte Siiirke oder dampft sie zur Trockne ein. 
Die in W. mit neutraler Bk. sil. Yerb. wird durcli Na2C08, also auch durch die 
Alkalitiit des Blutes, nicht wieder in ihre Komponenten gespalten. Das in Form 
yon Lsgg. u. zur parenteralen Einyerleibung Verwcndung findende Salz entfaltet 
wcrtyollc tlierapeut. Eigenschaften bei Arthritis deformans u. periarthrit.Prozessen, 
die den bekannten Standardpriiparaten der Pyrazolonreihe yersagt sind. (D. Ł. P. 
418496 KI. 12p yom 5/6. 1924, ausg. 9/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik auf Aetien (vorm. E. Schering), Berlin, Darstellung von 
Ketoncn der ‘ Pgridinreihe, dad. gek., daB man auf Oxymethylenverbb. von Ketoncn 
bezw. dereu Salzen vom Typus: R -C O -C II: CHOII (R =  Alkyl oder Aryl) NH4- 
Acctat im IJberschuB, in Ggw. yon Eg., einwirken liiBt, etwa gebildete NHS-Verb. 
des Oxymethylenketons abtrennt u. das entstandene Pyridylketon nach ublichen 
Mcthoden abscheidet. — Die Prodd. dienen zur Herst. therapeut. wirksainer P ra
parate (hierzu ygl. aucli B e n a r y  u. P s i l l e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 828;
C. 1924. II. 45). (D. R. P. 418218 KI. 12p vom 23/11. 1923, ausg. 28/8. 1925.) Scno.

The Eli Lilly & Company, ubert. von: Harley W. Rhodehamel und Elmer 
H. Stuart, Iudiańopolis, Indiana, V. St. A., Jlerstellung der Ilalogenhydrate der
2-Phenyl-6-methylchinolin-4-carbonsaure und ihrer Alkylester. Man behandelt die 
Aminosiiure oder ihre Alkylester mit der bzgl. Halogen w asscrstoffsiiure im Uber- 
schuB u. dampft ein oder lost die Aminosiiure oder ihre Ester in A. oder Aceton, 
gibt zur Lsg. die molekulare Menge der Halogenwasserstoftsiiure, liiBt das Salz 
auskrystallisieren, filtriert ab u. trocknet. — Hydrojodid der 2-Phenyl-6-melliyl- 
chinolin-4-carbonsaure, orangegelbe Krystalle, F. 268,5°, — llydrobromid, citronen- 
gelbe Krystalle, F. 289°, — Hydroehlorid, citronengelbe Krystalle, F. 254,5°. —
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Hydrojodid des 2-Phenyl-6-metliylćhinolin-4-ćarbonsdureathylesterś, orangefarbene 
Krystalle, F. 177°, — Hydrobromid, gelbe Krystalle, F. 176°, — Hydrochlorid u. 
Hydrofluorid, citronengelbe Krystalle, F. 171° bezw. 170—172°. — Hydrojodid des
2-Phenyl-6->nethylchmolin-4-carbonsdureproptjlesters, orangefarbene Krystalle, F. 164°,
— Ilydrobromid u. Hydrochlorid, citronengelbe Krystalle, F. 170" bezw. 148°. — 
Hydrojodid des 2-Phcnyl-6-methylchinolin-4-ęarbon3aure-n-butylesters, orangefarbene 
Krystalle, F. 158°, — Ilydrobromid u. Hydrochlorid, citronengelbe Krystalle, F. 158°,
— Ilydrobromid u. Hydrochlorid, citronengelbe Krystalle, F. 123—126°, bezw. 118°.
— Zur Herst. des Propyl- u. n. Bułylesters der 2-Phenyl-6-methylćhinolin-4-carbon-
sdure wird diese mit einem UberschuB des betreffenden wasserfreien Alkohols in 
Ggw. von IICl-Gas erhitzt. Die Ester, aus A. farblose Prismen, Propylester, F. 82°, 
n. Butylester, F. 64°, sind in sd. A. u. in Aceton 11., in W. nahezu unl. (hierzu vgl. 
auch T h e  E l i  L il l y  & Co., S e o u l e  u. M o m e n t , A. P. 1502275; C. 1925.1. 002). 
(A. P. 1552568 vom 14/5. 1921, ausg. 8/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M., Dichlor-N-dihydro- 
l£ $ ',lf-a.nthrachinonazin. (E. P. 234962 vom 22/4. 1922, ausg. 2/7. 1925. —
C. 1925. I. 1019.) F ran z .

E. Bilhuber Inc., New York, V. St. A., iibert. yon: Hermann Yieth, Lud- 
wigsliafen a. Rh., Doppeluerbimlungen aus Dimethylxantlnnen und Erdalkalisalicylaten. 
(A. P. 1547698 vom 2/2. 1924, ausg. 28/7. 1925. — C. 1925. I. 1913.) S c h o t t l .

Parkę, Davis & Company, iibert. von: Alphonso M. Clover, Detroit, Michigan, 
V. St. A., Herstellung von Dibrombarbiłursaure. Man gibt zu einer gesatt. wss Lsg. 
von Barbitursdure bei Tempp. unterhalb 40° Br, filtriert die ausgeschiedencn Kry.- 
stalle der Dibrombarbitursdure ab, yersetzt das F iltrat mit neuen Mengen Barbitur- 
siiurc u. wiederholt die Bromierung. (Can. P. 245806 yom 9/6. 1924, ausg. 30/12.
1924.) S c iio t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Ilerstellung von 
Verbindungen der Dialkyl- bezw. Arylalkylbarbilursćiuren. Molekulare Mengen von 
Dialkyl- bezw. Arylalkylbarbitursauren u. l-Phenyl-2,3-dimethyl-d-dimethylamino-5- 
pyrazolon werden durch Zusammenschmelzen oder gcmcinsamcs Losen in organ. 
Losungsmm. innig gemischt, wobei jedoeh die im E. P. 188521; C. 1923. IV. 692 
beschriebene Herst. der Doppeluerb. aus dem Pyrazolondcriy. u. der i-Propylallyl- 
barbitursiiure durch Zusammenschmelzen der Komponenten ausgenommen sein soli.
— Beispiele sind angegeben fiir die Herst. folgender Doppelyerbb.: Pyrazolonderiv.
u. Dipropylbarbitursdurc durch Zusammenschmelzen im Paraffinbade, — Pyrazolon- 
deriu. u. Didthylbarbitursdurc durch Erhitzen der Komponenten mit Aceton unter 
RiickfluBkiihlung, bezw. durch Zusammenschmelzen im Dampfbadc, — Pyrazolon- 
derw. u. Phenylathylbarbitursaure durch Lsg. in li. Aceton-A., — Pyrazolondcńv. 
u. Diallylbarbitursaure durch Zusammenschmelzen im Olbade, — sowie Pyrazolon- 
deriv. u. i-Propylallylbarbitursdure durch Kochen mit Bzl. unter RiickfluB, bezw. 
Lsg. in b. Aceton-A. (E. P. 237590 yom 10/7. 1925, Auszug yeroff. 16/9. 1925, 
Prior. 23/7. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, iibert. yon: Hermann 
Fritzsche und Paul Schaedeli, Basel, Schweiz, Oxynaphthylsubstituiionsprodukte 
des 1,3,5-Triazins. (A. P. 1551095 vom 23/7. 1924, ausg. 25/8. 1925. — C. 1925. 
IL 780 [Scliwz. P. 107 619 u. Zus.-Patt.].) S c h o t t l a n d e r .

William H. Volck, Watsonyille, California, V. St. A., Gewinnung von Strychnin 
und Brucin aus Brechnufi. Die yon Staub u. anderen Yerunreinigungen befreiten 
Niisse werden 12—16 Stdn. mit h. W. geąuollen, hierauf das Gemisch mit NaHC03 
schwach alkal. gemacht u. die in Lsg. gegangeneu Alkaloide bei 70° aus dieser mit 
organ. Losungsmm., wie Leichtpetroleum, leichtem Schmierol, Chlf., CCI, oder
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yegetabil. Ólen, estrahiert. Der Auszug wird mit wss. Mineralsiiure, yorzugsweise 
II3PO.„ angesiiuort u. aus ikra durck Zusatz von NaOH die Alkaloide in Freikeit
gcsetzt. (A. P. 1548566 vom 22/10. 1921, ausg. 4/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, ubcrt. vou: Otto Billeter und Arthur 
Stoli, Basel, Schweiz, Leichtlbsliche Salsę des Chinina. (A. P. 1547726 vom 28/9.
1923, ausg. 28/7. 1925. — C. 1925. II. 782.) S c h o t t l a n d e r .

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt (Erfinder: Wilhelm KrauB, Frank
furt a. M. und Karl Koulen, Obcrursel), Darstellung von Alkyldthern der Morpliin- 
reihe, dad. gek., daB man Aminosyde der Morphiureihe mit alkylierenden Mitteln 
beliandelt u. nach der Alkylierung don O an der NH2-Gruppe in bekanntcr Weise 
ahspaltet. — Z. B. wird eine wss. Suspension von Kodein-N-oxyd unter Biihren 
allnitthlich mit n. NaOH u. Dimethylsulfat versetzt. Nach eingetretener Lsg. leitet 
man einen Strom S04 im UberscliuB ein u. scheidct das Methylkodein durch Aus- 
schuttcln mit A. nach Zusatz von NaOH ab. — In analoger Weise erhśilt man aus 
Morpliin-N-oxyd durch Methylierung mit SOa(OCH3)a Kodein-, bezw. durch Atliy- 
lierung mit SOs(OCjH5) Athylmorphin. — Behandelt man Dihydromorphin-N-oxyd in 
wss. Suspension mit wss. NaOH u. (CH30)2S 0a u. spaltet nacli bcendeter Bk. das
O-Atom mit N aIIS03 u. HCl ab, so gcht cs in Parakodin iiber. Das Verf. bietet 
den Vorteil, daB die B. ąuartarer Verbb. bei der Alkylierung yermieden wird. 
(B. B. P. 418391 KI. 12p vom 5/10. 1923, ausg. 9/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Shepherd Chemical Company, iibert. von: John P. Shepherd, Chicago, 
Illinois, Y. St. A., Verfahren zur Gewinnung von Cholesterin. Man beliandelt Walrat 
mit Alkalialkoholaten u. W., wobei der den Hauptbestandteil des W alrats bildende 
Palmitinsaurecetylestcr verscift wird, u. wiisclit das unl. Cholesterin mit W. aus, 
um es von der Lsg. u. Emulsion von Alkalipalmitat, A. u. Cetylalkohol zu be- 
frcicn..— Z. B. wird W alrat mit NaOC2H5 u. W. bei 50° verseift u. das Prod. mit 
klciucn Anteileń W. von Zeit zu Zeit auf einem bauinwollenen Filtertuch durcli- 
knetet. Nach Entfcrnung des Cetylalkohols, des palmitinsauren Na u. des A., wird 
das Cholesterin getroeknet. Es dient zur Ilerst. von Salben, Zahnpasten u. dgl. 
W alrat enthalt ,groBere Mengen Cholesterin (1,0—1,2%) ais das bisher zu seiner 
Gewinnung yorzugsweise ver\vendete Wollfett bezw. Eigelb. (A. P. 1548216 vom 
24/1. 1920, ausg. 4/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farb en; Farberei; Druckerei.
Bhenus, Das Trocknen der Materialien in der Farbenindustrie. Nach Ertirterung 

der Vorbedingungen fiir rationelles Trockncn wird das Trocknen mittels Vakuum, 
mittels bewegter oder umlaufcnder Luft unter Anwcndung kiinstlich erzeugter 
Wiirme, mittels gewiilinliclier Luft, wic sie im Freien yorhanden ist, unter gleich- 
zeitiger Verwendung der in der Atmospliiire yorliaudeneu Wiirme, das Trocknen 
mittels stark umlaufendcr Luft oline Anwendung kiinstlick erzeugter Warnic u. die 
in Betraclit kommenden Arten der Wiirmeerzeugung besprochen. (Farben-Ztg. 30. 
2477—80. 2553—54. 2608—11. 2741—43. 2809—10. 1925.) SO v e r n .

Georg Schreider, Die Venlilalion in Fdrbereien. Bemerkungen zu F e h r m a n n , 
(Me l l ia n d s  Testilber. 5. 465; C. 1925. II. 1095). Vf. yerwendet fiir alle Ent- 
nebelungsanlagen selbsttiitig wirkende Absaugeschachte. Besprecliung der Luft- 
zufiihrung. (Ztschr. f. ges. Testilind. 28. 488. 1925. Saalfeld a. S.) S O v e r n .

J. B. Hill, L. W. Nichols und H. C. Cowles, jr., Prufung der relatwen Ent- 
farbungskraft von Ton. Die Verss. ergaben, daB die urspriinglick im Ton vor- 
kandenen Mengen von W. yon aussclilaggebender Bedcutung auf den Ausfall der 
Best. der EntfUrbungskraft sind. (Ind. and Engin. Clicm. 17. 818—19. 1925. Phila- 
dclphia [PA.].) - G r im m e .
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B. P., Yerwendung von Katanol W  (Baycr) beim Xachdecken der Baumwolle in  
der Ualbioollfarberei. In  der Halbwollstuckfiirberei bat ein Zusatz von Katanol zu 
dem Deckbad den VorteUj daB es die Wolle gegen das Aufziehen des substantiyen 
Farbstoffs reseryiert. Das Decken kann bei 50° vorgenommen werden, ubermaBig 
konz. Bader fallcn fort, der Griff ist gut. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 440. 
1925.) SO v e r n .

E., Elektrisches Papier. Die Ursaelien des Auftretens von Elektrizitiit beim 
Drueken werden besprocben u. Hinweise gegeben zur Beseitigung des Obelstandes. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 56. 938—39. 1925.) SÓy e r n .

A. Eibner, Zur Lithoponefragc. Im Handel kann lichtechte Lithopone verlangt 
werden. Es ist ebenso fabrikator. wie kaufmSnn. Frage, ob kiinftig alle Lithopone- 
sorten absolut licbteeht lieferbar sein werden fur jene Zweeke, fur dic Lichtechtlieit 
gefordert werden kann. (Farben-Ztg. 30. 2600—02. 1925. Munchen.) S O v e r n .

Karl Wachwitz, Oxydrot-Eisenoxyd-Polierrot. Uber dic Herst. dieser Farben. 
(Tonind.-Ztg. 49. 866. 1925.) W e c k e .

A. V. Blom, Rostsćhutzfarben a u f ćlektrolytisćher Grundlage. Gegenuber v a n  
d e r  W e r d t  (Farbę u. Lack 1925. 328; C. 1925. II. 1391) wird die Ansiclit ver- 
treten, daB jede elektrolyt, Rk. in der Farbhaut eine Lockerung durch Auftreten 
von Gasen bewirken muB, die die Lebensdauer des Anstrichs herabsetzf. Ein 
Schutzanstrich, in welchem jeglicher Ionenb. vorgebeugt, diirfte die liingstc Lebens
dauer versprcchen. Die Quellbarkeit der Farbhaut ist nacli Moglichkeit herab- 
zusetzen, um einen AusscbluB von Feuchtigkeit zu erzielen. (Farbę u. Lack 
1925. 374.) SO v e r n .

Sedlaczek, Porenfiiller und Grundierungsmasse. Porenfiiller unter Anwendung 
von Firnissen, Ilarzen usw., ferner von Klebmitteln wie Dextrin, Gummi arabicum, 
yon EiweiBstoffen u. von Hiirtungsmitteln werden nach der Patentliteratur besprocben. 
(Farben-Ztg. 30. 2796—98. 2S65—66. 1925.) S()VERN.

Junius D. Edwards und Robert I. Wray, Uber spezielle Eigenschaften von 
„Aluminiumfarben'1. (Vj|U Iron Age 115. 1715; C. 1925. II. 2231.) Al-Farben 
zeigen hohe Undurchliissigkeit fiir Licht u. erhohen die Haltbarkeit anderer Farb- 
mischungen, da sie gegen Veranderungen durch Sonnenstrahlen sehr unempfindlich 
sind. Desgleichen sind sie sehr dauerhaft gegenuber Einw. yon W. (Ind. and
Engin. Chem. 17. 639—40. 1925. New Kensington [P. A.].) G risime.

F e lix  Hebler, Uber die technische Auswertung von Sedimentationskurven. Das 
Arbeitcn mit dem Zweischenkel-Fiockungsmesser, das Aufstellen yon Sedimentations- 
kurven u. die aus ihncn zu ziehenden Schliisse werden besprochen. Mit der Ver- 
allgemeinerung der Forderung nach groCtmoglicher Dispersitat muB man yorsichtig 
sein. Moglichst feine Verteilung ist nicht immer eine berecbtigte Forderung, wichtig 
dagegen ist moglichst gleichmiiBige KorngroBe u. diese yerbunden mit der charakterist. 
KorngroBe wichtig. Die Sedimeńtationskurve soli sich moglichst der Graden nahern 
u. soli beziiglich der Ricbtung den fiir optimale KorngroBe charakterist. Winkel 
mit der Ordinatc einschlieBen. (Farben-Ztg. 30. 2732— 34. 1925.) S 0v e r n .

Societe Alsacienne de Produits Chimiąuea, Seine, Frankreich, Bleichmiitel. 
Man yerwendet in der Seitenkette am N lialogeniertc aromat. Sulfonamidc, wie das 
Chloramin des p-Toluolsulfamids, in Lsg. oder in Mischung mit Scife, Soda, Rieinusol- 
sulfonsiuire, man kann die Stoffe ais lleinigungsmittel u. zum Bleiclien von pflanz- 
lichen oder tier. Fasern yerwenden. (F. P. 590876 vom 22/2. 1924, ausg. 24/6. 
1925.) F b a n z .

Ink-Out Manufacturing Co., Inc., V. St. A., Bleichlosung. Man leitet in eine 
3%'g. Lsg. yon Trinatriumphosphat Cl2, bis 1% Cl aufgenommen ist, die Lsg. ist



haltbar, sie cignet sieli zum Entfernen von Tintenflecken. (F. P. 586796 yom 2/10.
1924, ausg. 3/4. 1925.) F r a n z .

Josef Griinberg, Berlin, Verfaliren und Presse zur Herstellung von kiinstleri- 
schen Drucken und Pragungen. Der zu bedruckende nachgiebige Stoff (Papier o. dgl.) 
wird durch eine elast. W and eines Druekbchiiltcrs gegen den aus unnacligiebigcm 
Materiał bestehenden Originalstock gepreCt. (D.R.P. 412570 KI. 15k vom 30/11. 
1922, ausg. 8/9. 1925.) M a i .

Chemische Fabrik Dr. A. Schmitz, Dcutscliland, Reibechtmachen von Fiirbungen. 
Man behandelt'Fetie oder Ole, wic Ricinusol, Olivenol, mit ILSO.,, fiihrt dic Prodd. 
in Seifen iiber, yersetzt mit Gelatine, Leim oder dergl. u. vermischt mit Chlor- 
kohlenwasserstoffen, CCI.,; man erhiilt eine sirupiihnliche M., die auch in k . , kalk- 
haltigem W. ohne B. eines Nd. yon Kalkseife 1. ist, durch Nachbehandeln gefiirbter 
tier. oder pflanzl. Faser, insbesonderc mit Eisfarben gefiirbter Baumwolle, mit einem 
Bad, das 15—20 ccm dieser Fl. auf 1 Liter W. enthiilt, wird dic Reibeclitheit der 
Fiirbungen erhoht. (F. P. 592452 vom 6/1. 1925, ausg. 3/8. 1925. D. Prior. 15/9.
1924.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Bedrucken und Farben von 
pflanzlicher Faser. Man bedruekt die pflanzliche Faser mit einer notigenfalls ver- 
dickten, konz. Atzalkalilaugc oder einer alkoh. Lsg. yon Alkalialkoholat u. liiBt 
dann ein esterifizierend wirkendes Mittel, wie Saurechloride, -anhydride oder Sulfo- 
siiurechloride einwirken u. wiischt; beim Fiirbcn des bedruckten Gewebes mit sub- 
stantiven Farbstoffen crliiilt man eine WeiBreserve auf gefiirbtem Grund, setzt man 
dem Alkali einen Farbstoff zu, so erhiilt man Buntreseryen; buntgesprenkelte Mustcr 
crliiilt man, wenu man lose Baumwolle durch Bedrucken ortlich reseryiert, mit 
loser Wolle yermisclit u. dann crst mit einem bas. Farbstoff u. hierauf mit einem 
Badc, das einen substantiyen u. einen sauren Farbstoff enthiilt, fiirbt; Batik- 
muster erhiilt man, wenn man die esterifizierten Teile des Gewebes in der ublichen 
Weise mit Wachs reseryiert u. mit einem bas. Farbstoff fiirbt, erforderlichenfalls 
kann der Grund noch mit einem substantiyen Farbstoff gefiirbt werden. (E. P. 
233704 yom 6/5. 1925, Auszug yeroff. 1/7. 1925. Prior. 7/5. 1924.) F r a n z .

Durand & Huguenin, A.-G., Basel, Schweiz, Bedrucken von Faserstoffen. Man 
klotzt das Gewebe mit der Lsg. eines Esters einer Leukoverb. eines Kiipenfarb- 
stoffes u, einem Oxydationsmittel, das nur in saurer Lsg. wirksam ist; das so vor- 
behandelte Gewebe wird mit einem von Hydrosulfiten yerschiedenen Reduktions- 
mittel, Natriumsulfit, -thiosulfat, bedruekt u. dann durch ein Siiurebad genommen, 
hierbei wird die Fiirbung der nieht bedruckten Stellen entwickelt; zur Erzeugung 
yon bunten Reseryeeffckten setzt man der Druckpaste einen gegen Reduktionsmittcl 
widerstandsfithigen Farbstoff zu. (E. P. 234829 vom 1/3. 1924, Auszug yeroff. 
22/7. 1925. Prior. 9/3. 1923. Zusatz zu E. P. 203681; C. 1924. I. 1109.) F r a n z .

Augustę JeanEscaich und Jean Paul Worms, Paris, Farben von pflanzlichen 
und tieńschen Fdscrn. Man fiirbt aus einem Bade, das neben Metallsalzen oder 
-oxyden Diaiyinophetiole oder Diaminoresorcin oder Dinitroresorcin enthiilt, eine 
Lsg. von Diaminophenolhydrochlorid u. Kupfersulfat liefert rote Fiirbungen. (E. P. 
236131 vom 22/12. 1923, ausg. 23/7. 1925.) F r a n z .

Mauricette Charlotte Marchand, Seine, Frankreich, Yerzieren von Geuieben 
aller Art. Zum Bemalen der Stoffe yerwendet man eine Lsg. yon Nitrocellulose 

,in Aceton u. Amylacetat, die mit den erforderlichen Farbstoffen, Pigmenten oder 
Metallpulyern yermisclit ist; man kann die Muster yorher mit einer unyerloschlichen 
Tinte aufzeichnen, dereń Farbę die W rkg. der aufzubringenden Fiirbungen hebt. 
(F.P. 586105 yom 23/11. 1923, ausg. 16/3. 1925.) F r a n z .

Compagnie Lincrusta-Walton Franęaise et Loreid Beunis, Erzeugung von 
gewebeartigen Mustern. Man uberzieht ein Gewebe oder eine andere Unterlage,

y n i .  1. 16
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wie Papier, mit einer Lsg. von Nitroccllulose oder Celluloseacetat, der glanzende 
Stoffe, wic Glinnner-, Metali- oder Glaspulyer, oder niatte Stoffe, wie Abfiille von 
Haaren, KorkpuWer, zugesetzt sein konnen; naeh dem Troeknen bringt man die 
Muster durch Ilandmąlerci, Druck. Spritzen u3w. auf u. behandelt mit Gaufrier- 
kalandern; man kann auf dieso Weise woli- oder baumwollalinliche Musterungen 
erzeugen. (F. P. 586121 vom 26/11. 1923, ausg. 1G/3. 1925.) F r a n z .

A. Selosse & G. Buyck, Seine, Frankreich, Erzeugung von Mustern a u f Geweben. 
Man bringt das Gewebe zwischen zwei Platten, aus denen das Muster ausgeschnitteu 
ist, u. taucht dann iu das Fiirbcbad, zum Fiirben in inehrfarbigen Mustern ver- 
wendet man Platten mit verschiedenen Mustern u. farbt dann der lleihe naeh 
in den verschiedenen Farbbadern. (F. P. 586138 vom 18/7. 1924, ausg. 16/3. 
1925.) F r a n z .

Maurice Andre Leonard, Seine, Frankreich, Erzeugung von Mustern a u f Ge
weben. Man vcrmi8cht 200 g Pech, 10 g gelbes Wachs, 100 g Bzu. u. 20 g Terpentinćil; 
die Mischung yerwendet man zum Auftragen der Muster, man farbt dann bei einer 
80° nicht iibersteigeuden Temp. hierbei bleiben die mit der M. uberzogenen Stellen 
ungefarbt, naeh dem Farben lost man die M. mit Bzn. oder Trichloriithylen. (F. P. 
586310 vom 28/11. 1923, ausg. 24/3. 1925.) . .F ranŹ .

Frede Lowe, Seine, Frankreich, Erzeugung von Mustern a u f Wolle entlialtende 
Gewebe. Wolle entlialtende Gewebe werden mit verdickter Atzalkalilauge bedruckt, 
getrocknet u. die bedruckten Stellen durch Biirsten entfernt. (F. P. 586509 vom 
7/12. 1923, ausg. 28/3. 1925.) F r a n z .

Isaac Levy und Louis Dósire Gimberg, Seine, Frankreich, Miltel zum Trocken- 
fiirben. Man yermiseht ein etwa 25—50a/oig. Lsg. eines stearinsauren Alkalis in 
W. oder A. mit Milchsśiure, gibt eine wss. Lsg. eines organ. Farbstoffes, Methyl- 
yiolett, zu, erhitzt bis zur yollstiindigenLsg. auf 60—80° u. yermischt mit Paraffin 
oder einem anderen wachsahnliclien Stoff, das Gemisch liiBt man in Formen ab- 
kiililen; mit den erhaltenen Stiften oder dergl. zeichnet man Muster auf Gewebe, 
Papier usw. u. fixiert die Farbungen durch Bugeln; anstelle der Milchsaure kann 
man auch Citronen-, Wcin-, Apfel- oder Oxal3iiure yerwenden. (F. P. 591075 vom 
16/8. 1924, ausg. 27/6.1925.) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Farben von Celluloseacetat. (F. P. 586682 vom 29/9.
1924, ausg. 1/4. 1925. E. Prior. 9/10. 1923. — C. 1925. I. 2727.) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Farben von Celluloseacetat. (F. P. 588676 vom 
29/9. 1924, ausg. 13/5. 1925. E. Prior. 11/10. 1923. — C. 1925. I. 1653 
[E .P . 224681].) F r a n z .

Teinturerie de la Rize, Ilhóne, Frankreich, Farben von Celluloseacetat. Man 
behandelt Celluloseacetat mit einer Lsg. von etwa 1 kg Bariumhydrosyd u. 1 kg 
BaCls in 100 Liter W. 15 Min. bis 2 Stdn. bei 50—70°, naeh dem Spiilen wird in 
der ublichen Weise mit substantiyen Farbstoffen gefiirbt. (F. P. 590738 vom 15/2.
1924, ausg. 22/6. 1925.) F r a n z .

British Dyestufts Corp. Ltd., James Baddiley und Henry Browning, jr., 
Manchester, J1drben von Celluloseacetat. Man farbt Celluloseacetat aus der Kupę 
mit Chinonaryliden, Ihiazinen, Azinen u. Oxazinen; der Farbstoff aus Benzochinon 
u. p-Chloraniliu farbt brauugelb, der aus Chloranil u. Anilin gelb, der aus Chlor- 
anil u. p-Aminophenol bronze, der aus Cć-Naphthochinon u. Anilin orange, aus apli- 
thochinon u. Diphenylamin yiolett, ebenso kann man die aus den Chinonaryliden 
durch Beliandeln mit Schwefelnatrium, Schwefelchlorid erhilltlichen Thiazinfarb- 
stoffe yerwenden. (E. P. 233813 vom 27/2. 1924, ausg. 11/6. 1925.) F r a n z .

Actien-Gesellschaft fur Anilin-Fabrikation, Berlin, iibert. von: Paul Onnertz, 
Berlin-Wilmersdorf, Farben von Pelzen, Haaren und dergl. (A. P. 1536725 vom 
22/11. 1924, ausg. 5/5. 1925. — C. 1925. I. 2660.) F r a n z .
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British Dyeatuffs Corp. Ltd., James Baddiley und James Hill, Manchester, 
Eugland, Erzeugung non griinsłichiggelben Fdrbungen a u f Celluloseacetatseide. Man 
fiirbt mit Azofarbstoffen, dic man aus den Diazoverbb. von Anilin, scinen Homologen 
oder D eriw . wic halogensubstituierte Anilino u. Toluidine u. l,3-Dioxycliinolin 
erhiilt. (E. P. 236037 vom 20/6. 1924, auag. 23/7. 1925.) F r a n z .

J. B. Geigy, A.-G., Basel, Bedrucken von Acetylcellulose. Man setzt den Druck- 
pasten aromat. Sulfo- oder Carbonsiiuren, ihre Substitutionsprodd. oder Salze mit 
oder ohne Zusatz von Schutzkolloiden u. Farbstoffe, die nur eine geringe Verwandt- 
schaft zum CelTuloseaeetat haben, zu. (E. P. 231897 vom 27/3. 1924, ausg. 4/0.
1925. D. Prior. vom 31/3. 1923.) F r a n z .

Georges Gustave Urbain Marie Mairesse, Seine, Frankreich, Bedrucken von 
Gewebe, Leder u. dergl. Zwischen dem Gewebe u. der das Muster tragenden Druck- 
walze wird eine Balin aus Celluloseestcrn, der Gelatinierungsmittel u. Pigmcnt- 
farbstofle zugesetzt sein konnen, angeordnet. (F. P. 29272 yom 23/1. 1924, ausg. 
10/7. 1925. Zus. zu F. P. 564 3 0 0 ; C. 19/4- I. 1597.) FRANZ.

Societe d’Exploitation des Procedes d’Impression Sardou, Bouches du- 
EhOne, Frankreich, Herstellung von Druckklischees durch Atzcn von Kautschuk. Man 
befestigt eine dtinne Schieht von yulkanisiertem Kautschuk auf wasserabstoBcndem 
Papier mittels Fctten, bringt das Bild auf u. iitzt mit einem Gemisch von Salpetcr- 
siiure u. Chromsaure oder Bichromaten u. wiischt mit Aceton oder alkoh. NaOH. 
(F. P. 587555 vom 15/10. 1924, ausg. 21/4. 1925.) F r a n z .

David J. Ogilvy, Cincinnati, V. St. A., Ilu  fi. Unter beschriinkter Luftzufulir 
brenneude Plammen.von Naturgas, Mineralol, Harz, Teer o. dgl. werden gegen in 
stiindiger Drcliutig befindliche, mit W. getriiukte porigo Fliichen geleitet. Dio 
porigen Fliichen bestehen aus Gewebstoffen, welche auf einen drehbaren Metall- 
oder Holzzylindcr gespannt sind, oder aus drehbaren Zylindern aus gebranntem Ton, 
ungeglaltetem Zement o. dgl. Die Triinkung der Fliichen mit W. erfolgt durch ober- 
lialb der Zylinder angeordnete gelochte Bohre. Der entstandene RuB flicBt mit dem 
ablaufenden W. in untcrhalb der Zylinder befindliche SaminelgefaBe. (A. P. 1550042 
vom 28/7. 1919, ausg. 18/8. 1925.) K O u l i n g .

Krebs Pigment & Chemical Company, Newport, iibert. yon: August Sonnin 
Krebs, Wilmington, V. St. A ., Gltihen von Rohliłhopon. Das Gluhen erfolgt iu 
einem in stiiudiger Drehung bcfindlichen, wagerecht angeordneten Bohr, welches, 
um Anhaften des Lithopons an den Wiinden zu yerhiiten, von Zęit zu Zeit er- 
schUttert wird. An diese Muffel sclilieBt sich ein etwas weiteres, mit Wiirme- 
schutzm. bekleidetes Rohr, das in ein drittes mit Metaliyorsprungen ausgestattetc3 
Rohr milndet, in dem sich das Lithopon abkiihlt. Der ganze Vorgang yollzieht 
sich unter LuftabschluB. (A. P. 1551197 yom 14/4. 1923, ausg. 25/8. 1925.) Ktt.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Schwarze 
Disazofarbsto/fe. ■ Man yereinigt die Diazoyerb. der Benzaldehyd-azo-l-naphthyl- 
amine mit den Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesiiure in Substanz, in Ggw. yon Sub- 
straten oder auf der Faser; die Benzaldehydazonaphthylamine erhiilt man durch 
Vereinigeu der Diazoyerb. des m-Aminobenzaldehyds mit 1-Naphthylaminen, die in 
4-Stellung kuppeln konnen, zum Triinken der Faser yerwendet man z. B. die alkal. 
Lsgg. 2,3-Oxynaphthoesaurenaphthylamidc; die Echtheit der erlialtenen Farbungcn 
kann durch Nachbchandeln mit Kupfersalzen noch erhoht werden. (F. P. 592138 
vom 20/1. 1925, ausg. 28/7. 1925.) F r a n z .

British Dyeatuffs Corp., Ltd., undHerbertHenryHodgson, Manchester, Mono* 
azofarbstoffe fiir Wolle. Man yereinigt die Diazoyerbb. der Methyl- oder Athyl- 
ather yon Aminothiophenolen mit Naphtholsulfonsiiuren oder die Diazoyerbb. der 
AmmothiophenoliithersulfonsSuren mit AzofarbstofFkomponenten, wie Salicylsiiure.

10*
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Die Aminothiophenolather kann man durch Reduktion vou o,o'-Dithioanilin, p,p'-Di- 
thioaniliii, 5,5'-Dichlor-2,2'-dithioanilin, 4,4'-Dimcthyl-2,2'-dithioanilm usw. u. darauf 
folgende Alkylierung erhalten, die Sulfonsaurcn der Aminothiophenylather kann 
man durch Sulfonieren erhalten, in einigen Fallen stellt man sie yorteilhaft dui-ch 
Einw. von Natriumdisulfid auf p-Nitroclilorbenzolsulfonsaure u. darauffolgende Red. 
u. Alkylierung ber. Dor Monoazofarbstoff aus diazotiertem o-Thioanisidin u. 2-Naph- 
thol-6-sulfonsiiure farbt. Wolle scharlackrot, der entsprcchende Farbstoff aus o-Thio- 
phenetidin orange u. der aus p-Thioanisidin rot, die Farbungen sind sehr walkecht; 
der Farbstoff aus diazotierter p-Thioanisidinsulfonsaure u. Salicylsaure fiirbt AYolle 
nach dem Chromieren in walkechtcn gruustichiggelben Tćinen an. (E. P. 235334 
vom 1/4. 1924, ausg. 9/7. 1925.) F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, und Hermann 
Fritzsche, Polyazofarbstoffc. Man vereinigt dic Diazoverb. von Aminodisazofarb- 
stoffen mit dem Harnstoff aus l-Aminoaryl-3-methyl-o-pyrazolonen oder -5-pyrazolon-
3-carbonsdurcn. Man kuppelt z. B. die Diazoverb. von 4-Amino-3-toluolazo-2'-toluol- 
4'-sulfonsaure mit dem Harnstoff aus l,3'-Aminophenyl-5-pyrazolon-3carbonsaure 
u. hierauf mit der Diazoverb. des Aminodisazofarbstoffes aus diazotierter 2-Ainino- 
naphthalm-4,8-disulfonsaure, 1-Naphthylamin, Weiterdiazoticren u. Kuppeln mit
2-Aminonaphthalin-6-sulfonsaure, der Farbstoff fiirbt Baumwolle in lichtechtcn 
braunen Tonen, die durch Ilydrosulfit rein wciB geatzt werden konnen; die Farb- 
stoffc konnen auch in der Weise hcrgcstellt werden, daB man die Diazoverb. der 
A minodisazo farb stoffe zunaclist mit dem Aminopyrazolon vereinigt u. dann den 
Farbstoff in den Harnstoff durch Behandeln mit Phosgen in sodaalkal. Lsg. iiber- 
flihrt. (E. P. 234319 vom 22/7. 1924, ausg. 18/6". 1925. Schwz. Prior. 27/7. 1923. 
Zus. zu E. P. 219653; C. 1924. II. 2504.) F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Disazofarb- 
farbstotf. (Schwz. P. 111122 vom 31/3. 1924, ausg. 16/7. 1925. — C. 1925. 
II. 857.) F r a n z .

Georges L. Hugel, ElsaB, Diphenybnetlumfai-bsłoffe. Man kondensiert Di- 
pkenylmethanfarbstoffe mit Phenylmethylpyrazolon, /J-Naphthol oder Nitromethan 
in wss. Lsg. u. oxydiert die Leukoverbb. Man erhitzt z. B. Thiopyronin mit Phenyl
methylpyrazolon in Ggw. yon wss. NaOH, der Farbstoff fiirbt Seide oder Cellulose- 
acetatseide in fluorcscierenden Tonen, die lichtcchter sind, ais die des Thiopyronins, 
der Farbstoff aus Acridinorange u. Phenylmethylpyrazolon farbt Seide u. Cellulose- 
acetatseidc in goldgelben griingelb fluorescierenden Tonen, mit dem Farbstoff aus 
Thiopyronin u. Nitrometlian erhiilt man rot fluorescierende Fiirbungen. (F. P. 
589745 yom 9/2. 1924, ausg. 4/6. 1925.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen, ICupenfarbsto/fe 
der Anthrachinonreihe. Die Farbstoffe, die Baumwolle aus der Kiipe in gelben bis 
roten Tonen anfiirben, haben die Zus. X  • CO ■ N II-A -N H -R -N H -A , worin R den 
Rest einer zweibas. Saure, wie —CO—, -*-CO-CO—, —CO-CHa-CO—, — CO-CII.2- 
CHj-CO—, CO ■C0H 1 • CO—, CO-CHjCH2-CIIj-CH j-CO —, A einen Anthrachinon- 
rest, X  ■ CO • N H— eine a-Aroylaminogruppe, die durch Halogen, Acidylamine-, 
AJkyl-, Aryl-, Osyalkyl-, Oxyaryl- usw. Gruppen substituiert sein kann, bedeutet; 
die Gruppe X -CO -N II— kann mehr ais einmal im Mol. yorhanden sein. Man er- 
halt die Farbstoffe durch Nitrieren eines Dianthrachinonyldiamids, wic Di-«- oder 
-/3-anthrachinonylharnstoff, oder - succindiamid, Reduzieren u. Aroyliercn; oder 
durch Kondensation yon 2 Moll. cć-^itroaminoanthrachinon mit einem Mol. einer 
zweibas. Saure, ihres Anhydrids oder Chlorids, Reduzieren u. Aroylieren; oder 
durch Kondensation yon 2 Moll. a -Aroylaminoanthrachinon mit einer zweibas. 
Saure; oder durch Kondensation yon «-Aroylaminoanthrachinonylmonamid einer 
zweibas. Saure mit einem Aminoanthrachinon; oder durch Kondensation yon 1 Słoi.
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eines Chloridca einer zweibas. Saure mit einem Mol. eines «-Aroylaminoanthra- 
cliinons u. bei hoherer Temp. mit einem Mol. eines zweiten ec-Aroylaminoanthra- 
ebinons. Man kondensiert z. B. 2-Amino-i-benzoylaminoanthrachinon mit Pbosgen; 
l-Amino-4- oder 5-benzoylaminoantbraehiuou mit Oxalylcblorid, l-Amino-4-benzoyl- 
aminoanthrachinon (1 Mol.) u. 1 - Amino-o-bcnzoylaminoanthrachinon mit Succinyl- 
eblorid, l-Anłhracliinónoxaminsaurc mit l-Amino-d-bcnzoijlaminoanthrackinon in Ggw, 
von PC15, l , l ’-Dianthrachinonyldioxamid wird in II2S 04 nitriert, mit Natriumsulf- 
hydrat reduziert u. benzoyliert. (E. P. 231532 vom 31/3. 1925, Auszug verott’. 27/5. 
1925. Prior. 31/3.'192-i.) F r a n z .

Scottish Dyes, Limited, J. Thomas und L. J.Hooley, Carlisle, Anthraclńnon- 
farbstoffe. Man kondensiert PhtlialsSureauhydrid mit o-Chlorphenol oder seinen 
Chlorderiw., wie 2,4-Dieblorphenol in sehwefelsaurer Lsg. in Ggw. von Borsiiure; 
die hierbei entstehenden Gemische konnen mit Hilfe yon N1I3 oder anderen Alkalien 
getrennt werden; beim Erhitzen von Phthalsiiurcanhydrid u. o-Chlorpbenol mit 
konz. oder rauehender H2SO., u. Borsiiure erhalt man nach dcm Auskochen des 
Reaktionsprod. mit yerd. NH3 aus der Lsg. hauptaiichlich 2,3-Chloroxyanthrachinon\ 
2,4-Diclilorphcnol liefert mit Phthalaiiureanhydrid eine Wolle aus saurem Bade rot 
fiirbenden Farbstoff, die Farbuug wird beim Naehchromieren blauer, der unl. Teil 
ist yorwiegend 2-Chlorcliinizarin: Die Prodd. eignen sich auch zum Ffirben yon 
Cclluloseacetatseide, der in NH3 unl. Farbstoff fiirbt gelb, der 1. Teil rot. (E. P. 
234533 yom 26/1. 1924, ausg. 25/6. 1925.) F r a n z .

H. Pereira,’ Wien, Perylenfarbstoffe. Man erhitzt Perylen oder seine D eriw . 
mit Scluvefelphosphorverbb., zweckmSBig in Ggw. eines Verdunnungsmittels, wie 
Kieselgur; bei der Oxydation dieser Farbstoffe erha.lt man andere, Sulfongruppen 
ontbaltende, Farbstoffe, beim Beliandeln mit Schwefel entstehen Schwefelfarbstoffe. 
Beim Erhitzen yon Perylen mit Phosphortri- oder -pentasulfid in Ggw. von Kieselgur 
erhalt man eine. M., die mit W. u. dann mit yerd. Sauren ausgekocht wird, nach 
dem Filtrieren wird der Farbstoff durch Losen in Alkali u. Fiillen mit Sauren ab- 
geschieden; der Farbstoff farbt Wolle aus essigsaurer Suspension rot, Baumwolle 
wird aus alkal. Lsg. ebenso gefiirbt; abnlicbe Farbstoffe erhalt man aus Perylen-
3.10-chinon u. Perylentetrachlorid. Das Einwirkungsprod. von Phosphorpentasulfid
auf Perylen liefert nach der Oxydation in alkal. Lsg. mit HaOs u. Fiillen mit 
Sauren einen Farbstoff, der Wolle aus essigsaurer Suspension orange fiirbt; die 
Oxydation kann auch auf der Faser aufgefuhrt werden. Beim Verschmelzen des 
Einwirkungsprod. yon Phosphorpentasulfid auf Perylen mit Scliwefelnatrium u. 
Schwefel entsteht ein Schwcfelfarbstoff, der Baumwolle aua Scliwefelnatriumlsg. 
moosgriin fiirbt. Dibenzoylperylen liefert beim Erhitzen mit Scliwefelzink u. Phos
phorpentasulfid nach 30 Min. einen Farbstoff, der Wolle u. Baumwolle blau fiirbt, 
nach 90 Min. einen blaugriin fiirbenden Farbstoff. (E. P. 232262 vom 14/4. 1925, 
Ausz. yeroff. 10/6. 1925. Prior. 10/4. 1924.) F r a n z .

H. Pereira; Wien, Kiipenfarbstoffe der Pcrylcnrcihe. Man erhitzt Nitroderivy. 
des Perylens mit wasserfreien Al CL,; Dinitropcrylen liefert liiernach einen Baumwolle 
aus der Kupę olivbraun, Tetranitroperylen einen olivgriin fiirbenden Farbstoff. 
(E. P. 232263 yom 14/4. 1925, Auszug yeroff. 10/6. 1925. Prior. 10/4. 1924.) F r a n z .

H. Pereira, W ien, Perylenchinone. Man erhitzt Halogenperylene mit konz. 
H2S 04 u. fiillt mit W. Perylendibromid, F. 278°, liefert beim Erhitzen mit konz. 
IIsS04 eine aus Eg. krystallisierende Verb.; Dibromperylen, F. 189°, liefert Pcrylen-
3.10-cliinon. (E. P. 232264 yom 14/4. 1925, Auszug yeroff. 10/6. 1925. Prior. 10/4.
1924.) F r a n z .

H. Pereira, Wien, Perylen farbstoffe. Man kondensiert Perylenverbb. mit A1C1, 
unter Zusatz von Oxydationsmitteln, wie MnOj, Fe4Ó:„ FeCL,, CuO, K N 03, N iS04. 
JIau kondensiert z. B. Dibenzoylpcrylen mit A1C13 u. Pyrolusit, Perylen u. Benzoyl-
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chlorid in Ggw. yon A1C1., u. M n02 oder FcCl3; bei der Kondcnsation yon Di- 
benzoyldioxyperylen mit A1C13 u. MnO., crhiilt man einen Baum wolle aus der Kiipe 
griin fiirbcnden FarbstofF; Perylendibromid, F . 222—224°, liefert mit Benzoylchlorid 
bei der Kondcnsation mit A1C13 einen Baumwolle aus der Kiipe blauviolett, unter 
Zusatz von Pyrolusit einen yiolcttblau fiirbenden FarbstofF, setzt man wahrend der 
Kondcnsation die glcichc Menge Pyrolusit zu, wie Perylen, so erhiilt man einen 
Baumwolle rot fUrbenden FarbstofF; Perylenclilorid, F . 260°, gibt mit Benzoylchlorid 
u. A1C13 einen yioletten FarbstofF, bei Zusntz von Pyrolusit erhiilt man einen lila 
farbenden FarbstofF; kondensiert man Perylentetrachlorid, F . 242°, mit Benzoyl
chlorid u. AlClq, so erbiilt man einen blaucn, unter Zusatz yon MnO.> einen rosa 
FarbstofF. (E. P. 232265 vom 14/4. 1925, Auszug yerofF. 10/6. 1925. Prior. 10/4.
1924.) F r a n z .

H. Pereira, W ien, Perylen farbstoffe. Man behandelt Perylen mit Halogenen 
im Entstehungszustand, yerwendet man zum Freimachen der Halogen Oxydations- 
mittel, so entstehen sauerstoffhaltige Halogendcriyy. des Perylens, die Kupenfarb- 
stofFe sind. Bei der Einw. yon 1I20 S auf eine Suspension yon Perylen in Eg. u. 
NaBr crhiilt man ein Dibromperylen, das aus Nitrobenzol umkrystallisiert werden 
kann; beim Bromiercn von Perylen in Eg. u. IIB r mit II40 2 erluilt mau ein sauerstoff- 
lialtiges Bromperylcn, das Baumwolle aus der Kupę braun farbt; in gleicher Weise 
crhiilt man Di-, Tetra- u. Pentaehlorperylene, sauerstofFhaltigc Chlorperylene ent- 
stehen bei der Einw. yon HCl u. KMnOj auf eine Suspension von Perylen, sie 
farben Baumwolle gelb bis braun. (E. P. 232266 yom 14/4. 1925, Auszug yerofF. 
10/6. 1925. Prior. 10/4. 1924.) F r a n z .

Farbwerke vorm. M eister Lticius & Briining, Ilochst a. M., Kupenfarbstoffe 
der jyibenzantlironreihe. (E. P. 234173 vom 20/2. 1924, ausg. 18/6. 1925. — C. 1925. 
II. 859.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H ., F ra n k fu rt a. M., Thioindigofarbstoffe. 
E. P. 234928 vom 13/3. 1924, ausg. 2/7. 1925. — C. 1925. I. 1019.) F r a n z .

Chemische Eabrik Griesheim -Elektron, Frankfurt a. M., Kupenfarbstoffe der 
Pyrazol- und Thiazolanthronreihe. Man behandelt Pyrazolanthron oder Thiazol- 
nntliron oder ihre D eriw . in schwefel- oder chlorsulfonsaurer Lsg. in Ggw. yon 
Jod mit Chlor oder Brom; die Farbstoffe fiirben Baumwolle aus der Hydrosulfit- 
kiipe in chlorechten orangen, blauroten, rotgelben u. griinsticliiggelben Tonen. 
(E. P. 235919 yom 22/6. 1925, Auszug yerofF. 19/8. 1025. Prior. 20/6. 1924.) F r a n z .

Badische A nilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. llh ., Uei-stellung von 
Kupenfarbstoffen aus Benzanthron. Man behandelt Benzanthron oder 2,2'-Bcnz- 
anthronyl mit Atzalkalien in Ggw. von Alkoholen oder Alkalialkoholaten. Man 
erhitzt z. B. ein Gemisch von CH3OH u. KOH auf 170° u. tragt Benzanthron ein, 
man erhiilt ein Gemisch yon Dibenzanthron u. Isodibenzanthron, das man durch 
Umlosen aus II2S 04 reinigen kann, das FarbstofFgemiscli trennt man durch Uber- 
fiihren in die Lcukoyerb. mittels alkal. Hydrosulfit, hierbei bleibt das Alkalisalz 
der Lcukoyerb. des Isodibenzanthrons ungelost; an Stelle des CHaOII kann man 
auch den Isopropyl- oder Butylalkohol yerwenden. (F. P. 589323 vom 31/10.
1924, ausg. 27/5. 1925. D. Prior. 10/1. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, Leiclitlosliche 
Kupenfarbstoffpriiparale. Man yermiseht den nicht reduzierten KiipcnfarbstofF mit 
Atzalkalien, yerteilend wirkenden Salzen yon Sulfonsiiuren, wic Sulfonsiiuren un- 
gesiitt. Fette, Ligninsulfonsiiure, Sulfitcelluloseablauge, oder wasserloslichcn Kohlc- 
hydraten, wie Glykosc, Dextrin u. Hydrosulfit; die Priiparate liefern beim Auf- 
losen in k. oder schwach angewiirmtem W. eine Kiipe. Man kann die Farbstoffe 
auch mit den Lsgg. der Alkalisalze der Sulfonsauren mischen, die zugesetzten 
Stoffe wieder auswaschcn u. dann mit der erfordcrlichcn Menge Atzalkalien u.
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Hydrosulfit yermischen. Man yermisclit z. B. 2-(4'-Chloranilido)l,4-naphthocliinon 
mit Monopolseife u. Natronlauge, nach dcm Trocknen wird mit pulyerformigem 
Hydrosulfit yermisclit, oder man erwarmt die Misehung des Farbstoffcs mit Monopol- 
seife u. Lange, filtriert u. yermisclit den Farbstoff mit Lange u. Hydrosulfit, oder 
man yermischt den Farbstoff mit Mclasse u. dann mit Lauge u. Hydrosulfit. 
(F. P. 589914 yom 2/12. 1924, ausg. 8/6. 1925. D. Priorr. 10/12. 1923, 29/2. 1924 u. 
6/6. 1924.) F r a n z .

K alle & Co., Akt.-Ges., Bicbrich a. Rb., Kiipenfarbstoffe. Man liiBt auf Chlor-, 
Brom- oder Nitroketopcrylenfarbstoffe Yerbb. einwirken, die ein austauschbares 
H-Atom besitzen. Der Farbstoff aus Chlor dibenzantliron Phenol u. Alkali fiirbt 
Baumwolle aus der Kiipe grunblau, Chlorisodibenzanthron liefert unter den gleichen 
Bedingungen einen rotlicliblau fiirbenden Farbstoff; beim Erliitzen yon Chlor- 
dibenzanthron mit p-Toluidin u. Soda entsteht ein blau fiirbender Kiipenfarbstoff, 
Dichlordibenzanthron gibt beim Erliitzen mit p-Toluidin cbenfalls einen blauen 
Kiipenfarbstoff; der Farbstoff aus Nitrodibenzanthron u. p-Toluidin fiirbt Baumwolle 
grauschwarz. (F. P. 591535 vom 12/1. 1925, ausg. 6/7. 1925.) F r a n z .

Actien-G esellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Braune Schwefel- 
farbstoffe. Man erhitzt 2-Methyl-3-amino-6-oxyphenazin mit Alkalipolysulfiden mit 
oder ohne Zusatz yon Metallverbb. auf Tempp. iiber 180°. (E. P. 234470  vom 
5/5. 1925. Auszug yeroff. 22/7. 1925, Prior. 23/5. 1924.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  B asel, Basel, Schweiz, Blaue 
Schwefelfarbstoffg. Dic Behandlung der Indophenole aus Carbazolen u. Nitroso- 
phenolen u. Benzidin mit Alkalipolysulfiden wird unter Zusatz yon Stoffen, wie 
Kochsalz, Glaubersalz, Soda yorgenommen; hierdurch wird das Sintcrn der M. 
wiihrend der Scliwefelung ycrhindert. (E. P. 234681 vom 27/8. 1924. Auszug 
yeroff. 22/7. 1925, Prior. 17/7. 1924. Zus. zu E. P. 199 360; C. 1923. IV. 772.) F r a n z .

K alle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., Chloreclite Schwcfelfarbstoffc. Man 
erhitzt aromat. Dioxyverb. mit Aminocarbazolen u. Alkalipolysulfiden unter Druck, 
die Farbstoffe fiirben Baumwolle in clilorechten blauen bis schwarzen Tonen an. 
An Stelle der Dioxyverbb., wie Hydrochinon, kann man auch Verbb. benutzen, 
die mit Polysulfiden in solclie ubergehen, wie Benzochinon, an Stelle der Amino- 
carbazole kann man Nitro-, Nitroso- oder Nitrosonitrocarbazolc benutzen. (F. P. 
588874 vom 14/11. 1924, ausg. 16/5. 1925.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Lcyerkusen a. Rh., Jlerstellung 
von Schwefel farbstoff en aus Indophenolen. Man kondensiert die CarbazolcarbonsSure- 
amidc oder ihre Alkyl-, Aryl-, Aralkylderw. mit Nitrosoplienolen u. reduziert die 
Indophenole zu Leukoindophenolen; diese liefern beim Erhitzen mit Alkalipoly- 
sulifiden, yorteilhaft unter Zusatz von A. Schwefelfarbstoffe, dic Baumwolle in blauen 
bis scliwarzblauen Tonen anfiirben. Carbazol-2-carbonsiiure liefert mit Dimethyl- 
amin u. PCI, in Toluol Carba-zol-2-carbonsduredimcthylamid, Nadeln, F . 198°; das 
Indophenol aus tłem Amid u. Nitrosophcnol liefert beim Erhitzen mit Alkalipoly
sulfiden u. A. einen Baumwolle aus der Hydrosulfitkiipe blau fiirbenden 
Schwefelstof}*-; an Stelle der Carbazol-2-carbonsiiure kann man auch andere Carbazol- 
carbonsiiuren yerwenden, Carbazol-1- oder -3 carbonsaure, ais Aminę kann man 
p-Toluidin, 2-Aminocarbazol usw. benntzen. (F. P. 591511 yom 10/1. 1925, ausg. 
6/7. 1925. D. Prior. 24/1. u. 4/10. 1924.) F r a n z .

Farbwerke vorm. M eister Lucius & Briiiung-, Hochst a. M., Griinblaue 
Farbstoffe. Man behandelt IIalogen-l,2-naphtliylendiamiiisulfonsiiuren in wss. Lsg. 
mit Ferrisalzen. 8-Chlor-l,2-naphthylendxamin-5-sulfon siiure, erhalten durch Kuppeln 
von 8-Chlor-l-naphthylamin-5-sulfonsaure mit Diazobenzol u. Reduktion des Azo- 
farbstoffes, liefert in wss. Lsg. unter Zusatz yon Soda u. Natriumacetat mit FeCl, 
einen Farbstoff, der mit BaSO, u. Ala(SO,)3 u. Fallcn mit BaClj einen griinstichig-
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blauen Lack gibt. (F. P. 590464 vom 13/12. 1924, ausg. 17/6. 1925. D. Priorr.
24/12. 1923 u. 19/5. 1924.) F r a n z .

Chemische Eabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Monocizofarbstoffc. 
Man yereinigt 2,3-Oxynaphthocsdure-ft-naphthylamid in Substanz oder auf der Faser 
mit den unsulfoniertcn Diazoyerbb. von Amincn, dio in 2- u. in 5-Stellung Sub- 
stituenten entlialten, von denen mindestens einer ein Halogen ist. Man yerwendet 
z. B. die Diazoverbb. von 4-Clilor-l,2- oder -1,3-toluidin, 4-Chlor-l,2- oder -1,3-ani- 
sidin, 4-Cldor-lft- oder -1,3-phenctidin, 2,5-Dichloranilin, 4-Chlor-2-aminodiphenyl- 
dtlier, 4-Cldor-2-aminophenylbenzylather; die Farbstoffe eignen sich auch zum Fdrbm  
von Kautschuk, da sie beim VulUanisieren nicht yeriindert werden. (E. P. 235169 
vom 15/5. 1925, Auszug veroff. 29/7. 1925. Prior. 7/6. 1924.) F r a n z .

Chemische Fabrik Rohner A.-G. Pratteln, Pratteln, Schweiz, Monoazo farb
stoff. Man yereinigt die Diazoyerb. des l-Methyl-2-benzoylamino-4-aminobcnzols mit
2,3-Oxynaphthoesaureanilid, der Farbstoff liefert sehr lichteclite Farblaeke, beim 
Erzeugen auf der Faser entstehen blaustichige Scharlachfarbungen. (Schwz. P. 
109706 vom 10/5. 1924, ausg. 1/5. 1925.) F r a n z .

Jan Kozak, Krakau, M axim ilian Friedrich W einberger, Wien, und Marjan 
Prokopczuk, Krakau, Farbstoffe aus Torf. Der Torf wird mit einer sehwachen 
Sodalsg. u. NaOH, KOII oder Pottasche yersetzt, filtriert u. aus dem Filtrat die 
lluminsauren durch Sauren gefallt; die Iluminsiiurcn werden mit Alkalisulfiden oder 
-polysulfiden, gegebenenfalls unter Zusatz yon Salzen der Schwermetalle, Cu, Zn, 
Fe, bis auf 200° erhitzt; die erlialtenen Farbstofte konnen gereinigt werden, durch 
Einfiihrung von Nitrogruppen werden die Farbtone der Farbstoffe yertieft. (Oe. P. 
99926 yom 30/1. 1924, ausg. 11/5. 1925.) F r a n z .

W ilhelm  K roger, Hannover, Anstrichmittcl. Einer Lsg. von Wasserglas in 
Alkalilauge wird Teer zugesetzt, Das Anstriclimittel findet Yerwendung bei der 
Herst. von Pappdacliern, Holzzementdachern, wasserdichten Isolierungen u. dgl. 
(D. R. P. 402173 KI. 22g yom 16/6. 1923, ausg. 12/9. 1924.) M a i .

Hermann Prenkel, Deutschland, G-rundieranslrich. Man yermiseht fette Ole, 
oder Lacklsgg. oder Gemische von beiden mit Stoffen, dic darin unl. sind, wic 
Kautschuk, Factis, Linoxyn, koaguliertes Holzol oder einem mit Schwefel oder 
Chlorschwefel beliaudelten fetten Ol, in einer Kolloidmiihle, bis eine gleichmiiBigc 
feine Verteilung erzielt ist. (P. P. 589877 yom 1/12. 1924, ausg. 6/6. 1925.
D. Prior. 21/12. 1923.) F r a n z .

Charles Norman E s le y  und Herbert Arnold R im m er, Glasgow, Uber- 
ziehen von Flachen mit einer ein Pigment enthaltenden Seifenlsg. (Can. P. 246 665 
yom 23/1. 1924, ausg. 10/2. 1925.) K a u s c h .

Yve3 M evel und Paul Difere, Frankreich, Steindhnliclie Anstrichsmassen. Ein 
minerał. weiBer Farbstoff, yorzugsweise ZinkweiB, Mineralol, ein farbloses fl. Siccatiy, 
ein fefter Lack, Fttllmittel, wie Sand oder Glaspulyer oder Gemische dieser oder 
iihnlichcr Stoffe, u. Allylsulfid werden innig gemischt u. die Mischungen mittels 
Burstcn oder Pinsel auf die Unterlagen, Holz, Fe, Zement o. dgl., aufgetragen, 
denen ein steinartiges Aussehcn yerliehen werden soli. Die Mischungen sind sehr 
deckkritftig u. wetterfest. (F. P. 590862 yom 21/2. 1924, ausg. 24/6. 1925.) KO.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A. Samtleben, Alłes und Neues iiber Kolophonium. Verss., den F. yon amerikan. 

Harz zu erliohen, gaben nur mit einer organ. Saure einen Erfolg, es wurde ein 
gegen Sauren u. Alkalien widerstandsfiihiges Prod. yom F. 84° erhalten. (Farben-Ztg. 
30. 2863—65. 1925. Hannover.) SO y e r n .

Ch. Coffignier, Uber die Losungen der Bleiresinate. I. (Y g l. N ic o l a r d o t  u . 
C o f f i g n i e r , Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 166. 355. C. 1920. II. 694. 1Y. 225)
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Lsgg. von Bleiresinaten yerscliiedenen Bleigelialts in yerscliiedenen Losungsmm. 
wurden sich selbst iiberlasscn u. dic darin gebildeten Ndd. sowie die Viscositiiten 
der Filtrate zu yerscliiedenen Zeiten gemessen. Das zur Darst. der Resinate ver- 
wendete Kolophonium enthielt 0,07% Asclie, seine Siiurezahl betrug 171,1. Dic 
aus 100 Teilen Kolophonium u. 5 Teilen Bleigliitte erhaltcnen stark sauren Resinate 
geben iu Bzl. stabile Lsgg. mit monatelang unyeriinderlicher Ziihigkeit; in Tcrpen- 
tinol Lsgg., die nur einen winzigen Nd. absetzen, dereń Ziihigkeit aber mit der 
Zeit zunimmt (z. B. in 25°/0ig. Lsg. yon 0,0374 auf 0,05G1 in 03 Tagen); in A. 
(wliite-spirit) śpontan koagulierende Lsgg., dereń Stabilitiit mit der Konz. wiicbst; 
der Nd. enthiilt stets relatiy mehr Pb, ais dic Lsg. — Die aus 100 Teilen Kolo
phonium u. 10 Teilen Bleigliitte dargestelltcn Resinate liefern in Bzl. spontau zer- 
fallende Lsgg., dereń Viscositat aber durch dic Nicdersclilagsbildung nur wenig be- 
einfluBt wird. Die Lsgg. in Terpentinol sindstabil; ilire Viscositiit wachst mit der 
Zeit. Aus alkoh. Lsgg. fiillt in 2 Monaten 28—55% Substanz aus, der Nd. ist in 
den ersten Wochcn blcireicher ais die Lsg., dann bleiiiriner; die Ziihigkeit nimmt 
allmiililich mit fallendcr Konz. der Lsg. ab. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 
1078—85. 1925.) B i k e r m a n .

E. J. Casselman, Trocknen von Schmclzprodukten aus syntlietischem Harz. Vf. 
bespricht die Polymcrisation yon Phenol-Aldehyd-Kondcnsationsprodd. u. ilir 
Trocknen durch Verfluchtigung der Verunreinigungen (NHa, Phenol oder Kresol, 
Feuclitigkeit u. Losungsmm.) (Chem. Metallurg. Enginecring 32. 682—83. 1925.) JuNti.

H. R asquin , Zur Bcurteilung und Behandlung schnelltrocknender Ullacke. Einzel- 
heiten iiber Anwendung der Lackc, Trocknen u. Fertigmaclien. Die schnell- 
trocknenden Ilolzollaeke ermoglichen ein Falirzeug in 8—10 Tagen u. weniger, vom 
Spachtelgrund angefangen, fertig zu lackiereu. (Farbę u. Laek 1925. 372.) St)VERN.

F e lix  W ilbo rn , Einiges iiber Trockenstoffc. Betrachtungcn iiber das Verhaltcn 
von Co, Mu u. Pb iu Trocknern, iiber den Siturerest der Trockenstoffc u. iiber den 
Zustand, in dem sich die Metalle in den Firnissen befinden. (Farbcn-Ztg. 30. 
26(35—67. 1925. Tauclia.) SO v e r n .

H. R asąuin, Noehmals zum Kapitel der Trockenstoffc. (Vgl. Farbcn-Ztg. 30. 
2206; C. 1925. II. 1231.) Aus der Dissertation von F e r d . P a l l a u f  „Zur Wrkg. 
der Trockenstoffe fiir die Olfirnisfabrikation11, Miinchen 1924, werden die wesent- 
lichsten Ergebnisse mitgeteilt. Behandelt wird: Trocknen reiner Ole unter Zusatz 
anoxydierter Ole, von Aldehyden, Chinon u. a. m., Beschlcunigung des Trockuens 
auf Metallen oder durch Mischen mit Metallosyden, die F ragc, ob in Trocknern 
Leinolsiiuren. oder Harzsiiuren besser geeignet sind, Prufung des Unterschieds der 
Wrkg. von Linolenaten, Linoleaten, Oleaten u. Palmitaten, Yerh. holzolsaurer Salze, 
Abliiingigkcit der Trockenzeit yon der Trockcnstoffmcnge, Wrkg. der Tcmperatur- 
erhohung auf die Trockenzeit, Anordnung der Metalle nach ihrer Wrkg. ais 
Trockner, Troekenkuryen yerschicdener Rcsinatfirnisse, Zus. von Pb-Mn-Firnissen, 
giinstige Wrkg. yon PbO zur Bereitung von Leinolfirnis, Altern der Firnisse, 
Ubertragun^. molekularen 0 2 durch Trockenstoffe. (Farben-Ztg. 30. 2603—04. 
1925. Koln.) S 0 v e r n .

D. B. Keyes, Losungsmittel und Automobillacke. Eiugehende Beschreibung der 
Herst. yon Automobillacken, ihrer Bestandteile, Losungsmittel, Erweicliungsmittel 
u. Verdunnungsmittel. (Ind. and Engin. Chem. 17. 558—67. 1925.) G r im m e .

Bruce K. Brown, Der Gebrauch von Plastizitatsmitteln in Lacken. Plastizitiits- 
mittel sollen nicht fluchtig, yollstiindig misehbar mit dem Lacklosungsmittel u. yon 
neutraler Rk. sein. Sie diirfen sich im trocknenden Lackfilm nicht ausschciden, 
miissen Nitrocellulose losen u. miissen den Lackiiberzug weieh erhalten. Ais brauch- 
bare Mittel kommen in Frage hochsd. Ester organ. Siiuren u. yon II3P 0 4, Dialkyl-
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phthalate, Triphcnyl- u. Trikresylphospliate. (Ind. and Engin. Chem. IV. 568—69. 
1925. Terre Haute [Ind.].) Grimme.

W. T. Pearce, Automobilendfirnisse. Bericht iiber Begutachtung yon Automobil- 
firnisaen nach ElastizitSt, YiscositSt, Troeknungsdauer, D., Verhalten gegen h., w. 
u. Scifenwasser. Die Eesultate sind in Tabellen mitgeteilt. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 806—8. 1925. Agricultural College [U. D.].) G rim m e.

Hans Brendel, Uber die Herstellung von Ollacken mit Chlorschioefel. Die Herst. 
von Lacken mittels Chlorschwefel ist moglich, wirkliche Vorteile sind aber davon 
nicht zu erwartcn. Mit Holzol lassen sich etwas zuyerliissigere Eesultate erzielen 
ais mit Leinol, fiir Eostschutzzwecke ist ein solcher Lack durch seincn Gehalt an 
HCI nicht verwendbar. (Farben-Ztg. 30. 2734—35. 1925.) SOYBBH.

F elix  W ilborn, Abscheidungen in Firnissen. Ein Fali wird bcsprochen, bei 
welchem Feuchtigkeit das Auftreten von Triibungen befiirdert bat. (Farben-Ztg. 
30. 2862—63. 1925. Taucha.) S O v e r n .

Hans W olff, Die Untersuchung von Leinolfirnis a u f Harz. Bei Firnissen ist 
dic Storch-Morawskirk. nur cntschcidend, wenn sie negativ ausfiillt. Bei positiyer 
Ek. kann man durch Unters. der vom Unverscifbaren befreiten Fettsiiuren eine 
groBerc Anzabl ais harzfrei aussclialten. Bei positiyem Ausfall der Storch- 
Morawskirk. auch bei den Fettsiiuren ist eine Entscheidung nur durch Abtrennung 
der Harzsiiuren durch doppelte Veresterung zu treffen. Der Gang der Analyse 
wird beschricben. (Farben-Ztg. 30. 2795—96. 1925. Berlin.) S 0 v e r n .

Ericb Stock, Die in der Lackindusirie yerwendeten Kopale und ihre mikro- 
skopisehe Erkennung und Unterscheidung. Forts. u. SchluB zu Farben-Ztg. 30. 2542; 
C. 1925. II. 2101. (Farben-Ztg. 30. 2604—06. 2668—70. 1925.) SOyERN.

T. W. Barber, London, Harze. Dic Harze werden durch Walzcn oder Pressen 
zu diinnen Schichten oder Fiiden geformt, hierbei wird das angesauerte W. ent- 
fernt, auch lost sieli das Harz leiebt in Losungsmm., eine yorherige Zerkleinerung 
ist daher nicht mchr crfordcrlich. (E. P. 231621 vom 8/2. 1924, ausg. 30/4. 
1925.) F r a n z .

Georges Honore Dupont, Frankr., Uberfiihrung von Harzen in krystallisierte 
Produkte. Die rohe Abietinsaure wird in einem Losungsm. gcl. u. 20 Min. mit 
HCI gekocht. Nach der Ncutralisation fiigt man so vicl NaOII hinzu ais notig ist, 
um den yierten Teil der in Lsg. befindlichen Abietinsaure zu neutralisieren. Es 
scheiden sich dann feine Nadeln eines sauren Salzes der Abietitisaurc ab, dem die 
Formel SC^HsoO], C20H29O2Na zukommt. (P.P. 29230  vom 28/4. 1924, ausg. 9/7. 
1925. Zus. z u F .P .  5 3 8 9 6 6 ;  C. 1922. IV. 1138.) K a u s c h .

Badische A nilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: H einer Ramstetter), Ludwigs- 
hafen a. Eh., Materiał zur Herstellung optischer Gegenstande, bestehend aus glas- 
klaren Kondensationsprodd. von Harnstoff oder Harnstoffderiw. mit Formaldehyd 
abspaltenden Stoflen. — Die Erzeugnisse sind ais Ersatz fiir Quarzglas geeignet, 
sie absorbieren ultraviolette Strahlen nur wenig. (D. B. P. 416753 KI. 42 h yom 
31/1. 1923, ausg. 28/7. 1925.) K O h l in g .

W illiam  H unter, Edinburgh, und John Gunter Fairgrieve, Uddingston, 
Schottland, Herstellung von Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd. 
Phenole werden mit CH.,0 in Ggw. von hauptsacblich Oxycellulose u. Ca(OCl)2 ent- 
haltcnden Abbauprodd. der Cellulose kondensiert. — Diese Abbauprodd. kann man 
aus den Ablaugen der Esparlopapierherst. erhalten. Man filtriert die in der Ab- 
lauge suspendierten Faserstoffe ab, trocknet u. yermahlt sie zu einem feinen Pulyer. 
Bei der weiteren Kondensation mit Phenolen u. CHaO entstehen piast. MM. (Can. P. 
245651 yom 5/6. 1924, ausg. 30/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .
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A. D anilow itsch und Grigori Petrow, Moskau, Herstellung eines klaren und 
durclisićhtigen, unsclimelzbaren Kondensationsproduktcs aus Phenol und Formaldehyd 
oder diesen abspaltenden Stoffen, 1. dad. gek., daB man die Kondcnsation in Ggw. 
von Naphthalin-tz-monosulfonsiiurc ais Katalysator un ter gleichzeitigem Zusatz von 
Fusclol u. Glycerin bcwirkt. — 2. dad. gek., daB man das Anfangskondensations- 
prod. (Resol) 8cliarfer entwiissert ais bei der iibliclien Herst. undurchsichtigcr Prodd. 
u. das zur Erhiirtung in Formen gebraclite ganz entwiisserte Resol langsam er- 
liiirten liiBt. — Z. B. werden in 37°/„ig. CH.fi-Lsg. etwas Naphthąjin-u-sulfosdure, 
ferner chem. Teines Glycerin u. Fuseliil, Kp. 70—180°, sowie krystallisiertes Phenol 
gcl. Man erhitzt ca. 1 Stde. auf 83—85°, ktthlt auf 28—30° ab u. entwiissert durch 
Erhitzen im Vakuum langsam wiihrcnd l 1/,—2 Stdn. bis zu 57°. Das Resol, be- 
wegliche, dicke, harziihnliche M., ist in W ., Bzl. u. NIL, unl., in A., Amylacetat, 
Aceton, A.-Bzn. u. Alkalilauge 11. Das Prod. wird in Formen gegossen u. durch 
Erhitzen auf 50—95° wiihrcnd 2VS—3 Stdn. u. dann auf 105—108° wiihrend 3 bis 
4 Stdn. in Rcsit ubergefuhrt. Das klare, durchsiclitige, hellgelbe, nicht schm. Prod. 
liiBt sich auf Drehbiinken gut bearbciten, erwciclit beim Erwiirmen auf 105—110° 
u. unter Druck der Presse u. nimmt h. eine auch naeh dem Erkalten bestehen 
bleibende bestimmte Form an. Es dient ais Ersatz fiir Kunsthorn (Galalith), durcli- 
sichtige Resite aus durch bas. Kondcnsation gewonnenen Resolen u. andere p iast, 
naturliche u. kiinstliehe MM. (D. R. P. 418198 Kl. 12q vom 26/3. 1924, ausg. 
26/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  B asel, Basel, Schweiz, Derwąte 
der schicefelhaltigen Kondensationsprodukle von Phenolen. (D. R. P. 418498 Kl. 12 q 
vom 19/7. 1923, ausg. 8/9. 1925. Schwz. Prior. 1/9. 1922. Schwz. PP. 106471, 
106472 , 106473 vom 1/9. 1922, ausg. 1/9. 1924. Zuss. zu Schwz. P. 1 0 3 4 3 2 ;
C. 1924. II. 1280. — C. 1924. II. 1280 [F. P. 568840, E. P. 203310].) S c i io t t l a n d e r .

American Cellulose & Chemical Manufacturing Company, Ltd., New York, 
iibert. von: George W ellin gton  M iles, Boston, Massachusetts, V. St. A., Her
stellung von liarzartigen Kondensationsprodukten aus Plicnolen und Aldehyden, gek. 
durch dic Vcrwendung yon SnCl2 ais Katalysator. — Die Kondensation erfolgt in 
ublicher Weiśe', zwebkmiiBig unter Kuhlung, u. verliiuft sehr schnell. Dic Prodd. 
werden durch Auswaschcn yon Fremdstoffen befreit u. konnen ais solche oder 
unter Zusatz von Weichmachungs-, Losungs- oder Fiillmitteln, von Farben, Farb- 
stoffen, Ilarzen oder Kolophonium, sowie organ, oder anorgan. Cellulosederiyy., 
wie Estern u. Athern der Cellulose, Vcrwendung finden. Die Kondensation kann 
auch in Ggw. von Losungs- oder Verdiinnungsmitteln durchgefiihrt werden. (A. P. 
1549888 vo\n 1/8. 1924, ausg. 18*'8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Fritz P o llak , iibert. yon: Kurt R ipper, W ien, Kondcnsalionsproduktc aus 
Harnstoff und Formaldehyd. (Can. P. 244648 vom 8/4. 1924, ausg. 18/11. 1924. —
C. 1924. II. 1282 [Schwz. p. 1 0 4 3 * 9 , F. P. 5 6 2 3 2 « ].)  S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, DarsłeUung 
von harzartiflen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Schwefel. In analoger 
Weise wie. Phenol, dessen Ilomologen oder Substitutionsprodd. werden auch 
fi-Naphthol, Brcnzcatecldn, Resorcin u. Pyrógallol beim Erhitzen mit S , gegebenen- 
falls in Ggw. geringer Mengen eines bas. Katalysators, in S-haltigc harzartigc 
Kondensationsprodd. ubergefuhrt. Mit der Menge des eingefiihrten S steigt auch 
hier der F. u. der Hśirtegrad u. yermindert sich die Loslichkeit der Ilarze in den 
iiblichen Losungsmm. Den Ilarzen konnen ais FUllmittel groBere Mengen von aus 
Aminen oder aus Phenolen mit S erhiiltlichen Ilarzen zugesetzt werden, indem man 
z. B. den Ausgangsstoffen die entsprechenden Phenole oder Aminę beimischt, worauf 
die ais Fiillmittcl dienenden Harze im Verlauf der Rk. entstehen. Durch weiteres 
Erhitzen, mit oder ohne Druck, fiir sich oder mit melir S oder mit akt. CH2-Gruppen
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enthaltenden Yerbb., wie C0H 13N4, CH2-Gruppen enthaltenden Harzen, werden die 
Prodd. in den unl., gehiirteten Zustand ubergefuhrt. S-haltigcs Harz aus ft-Naphthol 
von braungclber Farbę, in Atzalkalien, Aceton, A., A. u. Bzl. 11. — S-haltiges Harz 
aus Brenzcatechin, von brauner Farbę, wl. in k., 11. in li. W., zll. in NajC03, A(z- 
alkalicn, Alkohol, Aceton in Bzl. unl. — S-haltiges H arz aus Resorcin, unl. in 
W ., Bzl., Toluol, 1. in Na^CO,, NaOII, Alkohol, Aceton u. A. — S-haltiges Harz 
aus Pgrogallol von braunschwarzer Farbę, 11. in W., A., A. u. Alkalien, unl. in Bzl. 
u. Toluol (vgl. auch Schwz. PP. 94801, 95186, 95328, 95329, 104015, friiherc Zus.- 
Patt.; C. 1923. II. 411. 1924. II. 1280). (Schwz. PP. 105855, 105856, 105857, 
105858 yom 2/12. 1922, ausg. 16/7. 1924. Zuss. zu Schwz. P. 9 2 4 0 8 ; C. 1922. IV. 
1088.) SCIIOTTLANDER.

BritishThom son-H ouston Company, Ltd., London, Ubert.von: W .R.W hitney, 
Sclienectady, New York, Y. St. A., Erzeugung von mattem Glanz a u f laclcierten 
Oberflaehen. Die mit einem aus Fullstoffen u. schweren KW-stoffen, wie Asphalt, 
Bitumen, Teer, bestehenden Anstrich Uberzogenen GcgenstSnde werden mit 1I3S04 
oder einer anderen starken Mineralsiiure behandelt; daa Verf. eignet sich besonders 
fur Asbestpappe, die mit einem aus minerał. Fullstoffen, wic Magnesia- oder Port- 
landzement u. Asphalt bestehenden M. impragniert ist. (E. P. 234813 yom 26/5. 
1925, Auszug yeroff. 22/7. 1925. Prior. 28/5. 1924.) F ran z .

Atlas Powder Co., Wilmington, Delaware, ubert. yon: S. D. Shipley und 
O. C. Giyen, Stamford, Connecticut, V. St. A., Lacke. Ais Losungsmittel fiir Nitro- 
eellulose yerwendet man Atbylglycolatlier CIlD-OH-CIIj-CIIi-OCjIIs, mit oder oline 
Zusatz yon nichtlosenden Verdunnungsmitteln, wie Bzn., Petroleumkohlenwasser- 
stoffe, aliphat. Alkohole, Bzl., Toluol. (E. P. 236190 yom 8/6. 1925, Auszug yeroff. 
19/8. 1925, Prior. 24/6. 1924.) F ranz.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
H. Reid, Die Bewertung von Zuckerfabrikanlagen. Kurze Erorterung der Auf- 

stellung von Kostenschatzungen. (Sugar 27. 368—70. 1925. San Francisco [Cal.].) Rtt.
A le i  Linsbauer, Die Riibenkampagne 1924125 in Mahren. Bericht Uber dic 

wiihrcnd dieser Zeit in statist. u. technolog. Ilinsiclit gemacliten Erfahrungen. 
(Listy Cukroyarnickć 43. 531; Ztschr. f. Zuckerind. d. £eehoslovak. Rep. 49. 495 
bis 502. 503—08. 1925.) RO hle.

— , Ma/inahmen zum Scliutz vor Enłzundung getnahlenen Zuckcrs. Es werden 
dic zum Zwecke des Schutzcs der Zuckermuhlen gegen Entzundung des Zucker- 
staubes erlassenen Vorschriften fUr die teclin. Ausgestaltung der Muhle angegeben. 
(Sugar 27. 389—90. 1925.) R0nr.E.

W. Stender, Wdnneiibergang bei kondensierendem Hcijldampf. Theoret. Aus- 
einandersetzung liieruber mit C laassen . (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1115—16. 
1925.) _ R O ule.

K. J. Sm oleński, Schnelligkeit des Auflosens der Raffinade. Es wurden dic 
A rt u. die Schnelligkeit des Auflosens von Raffinade in k. W . oder 50%ig. A. 
festgestellt, dic yerschicdcn sind, je nach der Art der Herst. der Krystalle u. ihrer
D. Im Anfange nimmt die Schnelligkeit des Auflosens yon Raffinade zu bis zu 
einem Hochstwerte, von dem ab Abnahme eintritt infolge der Yerminderung der 
Fliiche der Krystalle. Ferner wurde noch die Schnelligkeit des Auflosens einzelner 
Saccharosekrystalle von 15—20 g u. die GesetzmiiBigkeit, nach der die Auflosung 
erfolgt, festgestellt, sowie auch das Auflosen freier Massen feiner Saccharose
krystalle beobachtet; bei Krystallen, yon denen 1114 auf 1 g gingen, sank die 
Schnelligkeit von Anfang bis zu Ende, bei feineren Krystallen (29900 auf 1 g) 
nahm sie erst schnell zu u. sank dann allmShlich bis zum Ende. (Gazeta Cukrow- 
niza 1924. 19—22; Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1195. 1925.) ROiile.
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Ferdinand Kryź, Der Entluftungseinfhi/i a u f die Biibenprefisaftspindelung und 
Bemerkungen zur Prcfisaft analyse nnieth o di k. Vf. erortert die bei Ilerst. d e s  Prefi- 
saftes u. bei seiner Polarisation zur Erzielung richtiger W erte erforderlieben Vor- 
sichtsinaBnahmen, dereń wichtigste mit die vollige Entliiftung des PreBsaftes ist. 
(Ztschr. f. Zuckerindi d. ćechoslovak. E e p . 49. 491— 93. 1925.) E O i i l e .

V. Sazavsky, Uber die Bedeułung und Mentabilitat der Aktivkohlenfilłration des 
Dicksaftes. Zusammenfassende Erorterung bei Gelegenheit eines Vortrages. (Ztschr. 
f. Zuckerind. _d. ćechośloyak. Eep. 49. 487—89. 1925. Hodonin.) E O h l e .

Chr. M raaek, Die Farbę der llohzueker. Zu den friiheren Ausfiilirungen hier- 
iiber (Ztschr. f. Zuckerind. d. 6echoslovak. Eep. 48. 190; C. 1924. I. 2907) wird er- 
ganzend bemerkt, da8 die groBen Farbunterschiede der Eohzueker nicht allein 
dem Eiibenmateriale, sondern sicher auch der in den einzelnen Zuckerfabriken ver- 
schiedenen Ilandhabung des Zuekers zuzuschreiben sind. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 
cechoslovak. Eep. 49. 489—90. 1925. Peeky.) EO ule.

De Grobert, Uber die Gegemcart und die Besłimmung unloslichcn Zuekers in 
den Schaumen. Man nimmt im allgemeinen an, daB sich der Zucker in den Schaumen 
zum Teil gel. in W., zum Teil ais sogcnannter unl. Zucker ais Tricalciumsaccharat 
befindet. Vf. hat ein solehes Saeeharat nie feststellen konnen, wohl aber Saceharate 
verschiedener Zus., stets aber von kolloidaler Bescliaffenheit; ihr V. in den Schaumen 
ist stets bedingt durch die Wrkg. von iiberschussigem CaO. Die Best. der Alkalitat, 
besonders der durch CaO bedingten, vor u. nach dem Durchgang durch die Filter- 
pressen nach der ersten Saturierung kann einen niitzlichen Anhalt uber die Ggw. 
von Saccharaten.geben. Da im n. Yerlaufe die Alkalitat des Saftes nach Yerlassen 
der Filterpresse nicht mehr ais 0,1 g auf 1 1 lioher ist ais die Alkalitiit des Saftes 
vor der Presse, kann man aus einer Vermehrung dieses Unterschiedes auf Ggw. 
unl. Zuekers schlieBen. Die Best. des unl. Zuekers geschieht aus dcm Unterscliiede 
zwischen dem Gesamtzueker — dargestellt durch die Polarisation des mit Essig- 
oder Oxalsiiurc neutralisierten Schaumes — u. dem 1. Zucker — entspreehend der 
Polarisation der durch Brechen des Schaumes mittels W. erhaltenen tu nach 
Neutralisierung' mit Essigsiiure filtrierten Fl. Infolge Einw. opt. akt. Nichtzucker- 
stoffe wird dieser Unterschied zu groB, so daB Vf. empfiehlt, erst eineu 0,2°/0 
ubersehreitenden Unterschied auf unl. Zucker zu beziehen. (Buli. Assoc. Chimistes 
de Suer. et Dist. 42. 296—98. 1925.) • E O h l e .

The International Sugar and A lcohol Company Ltd., London, Verfaliren 
zum nahezu -restlosen Entfernen der Sabsaure aus Holzzuckerlosungen, dad. gek., 
daB man die Lsg. fein zerstiiubt u. in der Hitze mit einem Luftstrom in Beruhrung 
bringt. — Der Sauregehalt der Lsgg. kann ohne Zuckcryerlust bis auf 1,5—1% 
heruntergebracht werden. (D. E. P. 417851 KI. 89 i vom 27/6. 1924, ausg. 20/8. 
1925.) ■ O e l k e r .

Augustę Eugene Vasseux, Frankr. (Seine), Wiedergewinnung von Zucker aus 
zuckerhalligeń Abwassern. Das Ycrf. des Ilauptpat. wird auf die Diffusions-, 
Pressenabwasser usw. ubertragen. (F. P. 29267 vom 15/1. 1924, ausg. 10/7. 1925. 
Zus. zu F. P. 5 8 8 4 3 1 ; C. 1925. II. 1234.) O e l k e r .

The Tokyo Im perial Industrial Laboratory, Japan , Beinigen von Zucker- 
sćiften durch Chlorieren. Man behandelt den Saft bei einer 55° nicht ubersehreitenden 
Temp. mit CIOH, oder leitet bei der gleichen Temp. Cl-Gas in den Saft ein, ent- 
fernt danach das freie Cl durch Vakuumverdampfung oder Umsetzung, u. neu- 
tralisicrt mit Hilfe eines Alkalis. — Man kann das Cl auch dadurch in dem Saft 
selbst erzeugen, daB man ihm NaCl zusetzt u. dann einen elektr. Strom hindurch- 
lcitet. (F. P. 591198 vom 24/12. 1924, ausg. 30/6. 1925.) O e l k e r .



C. Steffen, Reinigen zuckerhaltiger Fliissigkeiten. Bei der Fiillung vou Caleium- 
trisaccharat aus Zuckerlsgg. vcrmittelst gcpulvcrten Kalkes, wird dieser auf die 
moglichst schaumfreie Fi. gestreut. — Zu diesem Zweck sehiekt man die FI. mittels 
einer Pumpe durch eine Fallungskammer u. eine Kuhlkammer u. streut in 
letzterer den Kalk mittels eines Verteilers auf die Oberflache der FI. (E. P. 228741
yom 1 /4 . 1924, ausg. 5 /3 . 1925.) O e l k e r .

R. B. Forster und C. M. Keyworth, Leeds, Engl., Reinigen von zuckerlialtigen 
Fliissigkeiten. Rolie llohrzuckerlsgg. werden durch Dest. im Dampfstrom bei ver- 
mindertem Druck yon harzigen u. iiligcn Bestandtcilen befreit. (E. P. 229428 vom 
10/12. 1923, ausg. 19/3 . 1925.) O e l k e r .

Stanley D. W ilkins, Harry C. R einer und Edward C. Gonld, St. Louis, 
Miss., Melasseprodukt. Man mischt die entwiisserten Bestandteile von schwarzer 
Melasse mit einer geringen Menge Casein, nachdem man sic yorher mit Dampf be
handelt hat. Das crhaltene Gemisch wird durch einen Entwiisserungsapp. gefiihrt. 
Es entsteht ein liandliches Prod. (A. P. 1548293 yom 10/5 . 1 9 2 4 , ausg. 4 /8 . 
1925.) K a u s c h .

Pani Nitsclie, Dresdcn, Yerfahren, um Melassen ais Ndhrboden fiir die Ziiehtung 
empfindlichcr, insbesondere aromabildender Mikroorganismen geeignet zu maehen. Die 
Erfindung benutzt die bekanute Eigcnschaft der Gerbstoffe bezw. Gerbsauren bezw. 
D eriw . derselben oder der Extrakte jener Stoffe, aus Lsgg. EiweiB oder Alkaloide 
auszufiillen. — Fur Organismen, insbesondere aromabildende, sind Alkaloide, z. B. 
im Falle von Riibenzuekcrmelasse die Betaino, schadlich, ebenso die PflanzeneiweiB- 
stoffc. — Es werden deshalb gemaB der Erfindung die Melassen mit yerdecktcn, 
also z. B. chem. gebundenen Gerbstoffcn, Gerbsiiuren usw. behandelt, indem sie 
z. B. mit diesen gekocht u. dann filtriert werden. (Oe. P. 100447 vom 2 6 /7 . 1924, 
ausg. 10/7 . 1925.) O e l k e r .

United States Syrup Company, Salt Lake City, U tah, V. St. A. (Erfinder: 
H. C. Cutler), Reinigen iton Melasse. (Schwed. P. 57868 yom 11/11. 1920. —
C. 1922. I I .  275.) O e l k e r .

Developm ent & Research Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Gaston
D. Thevenot, New York, Ilerstellung zuckerhaltiger Produkte. Man behandelt ein 
starkehaltiges Materiał mit einer klcinen Menge Malz, erhitzt die M. unter Riihren 
auf etwa 167° F., wobei sich die Starkę yerfłiissigt, kocht dann etwa 30  Minuteu, 
setzt eine Mineralsaure hinzu, kocht nochmals auf u. trennt dann die zuckerhaltige 
FI. von dem Riiekstand. (A. P. 1547845 vom 19/3. 1921, ausg. 2 8 /7 . 1925.) O e .

Arthur Robert Ling und Dmshaw Rattonji Nanji, Birmingham, Behandlung 
von Starkę und solche enthaltenden Sto/fen. Stiirkepaste wird mit Malzdiastase ver- 
fliissigt. Die M. wird gckocht, gekiihlt u. bei etwa 50° mit Diastase eines nicht 
gekeimten Getrcides behandelt, bis der groBere Teil des Starkegehaltes yerzuckert 
ist. (A. P. 1548721 yom 13 /10 . 1924, ausg. 4 /8 .1 9 2 5 .)  K a u s c h .

Th. Goldschmidt A .-G ., Essen, iibert. von: E rik  H agglund, Heidelberg, 
Kohlehydrate aus Yegetabilien. (A. P. 1544149 yom 30 ,8 . 1921, ausg. 30 /6 . 1925.
— C. 1924. I .  2644.) K a u s c h .

XV. Garungsgewerbe.
H. Lloyd Hind, Wasserstoffion. Zusammenfassende Betrachtung iiber den Be- 

grifif ,,'\Yasscrstoffionenkonz.“, iiber die Bedeutung der pu  fiir den prakt. Brauer u. 
iiber die Vorteile, die sich durch die Untcrss. hieriiber fiir die Brauereipraxis bereits 
ergeben haben. (Brewers Journ. 61. 4 1 6 — 18. 1925.) R O h l e .

E. Liihder, Ubei- Fuselol und die Methodcn der Fuselolgewinnung. Zusammen
fassende Darst. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 2 9 7 — 98. 305— 0 6 ; Brcnnereiztg. 42. 
1 9 3 - 9 1 .  200. 1925.) I I e s s e .
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M ariller und Coutant, Ein/lu/J vei-schiedcnei■ Umslande a u f die Zusammen- 
setzung alkoholischer Diimpfe. Erorterung der Ergebnisse von Verss. iiber die Dest. 
von Alkobolwassermiscbungen bei verscbiedenen Drueken u. Tempp. (Buli. Assoc. 
Chimistes de Sucre et Dist 42. 288—95. 1925.) R O i i l e .

Ed. W u rtz , Die Gewinnung des Alkohols durch Destillation und Iieklifikation. 
Besehreibung u. Abbilduug der zur Alkoholgewinnung notigen App. (Destillierblase 
u. Kolonne, Deplilegmator u. Kiihler, Rektifizierblase u. Kolonne, Deplilegmator u. 
Kiihler). (Apparatebau 37. 181—84. 1925.) N e id h a u d t .

A. W . A llen, Technisclier Alkohol und Nebenprodukte aus Rosinen. Besehreibung 
einer Anlage in Californien zur Gewinnung von A., A., CO.t aus Rosinen. (Chem. 
Metallurg. Engincering 32. 675—78. 1925.) J u n g .

W. Redenbacher, Der Einflufi des Barometersiandcs a u f die Tdtigkeit von 
Quecksilber-Spundapparaten. . Das auf der Nachgiirung steheude Bier wird unter 
dem Drucke des Spundapp. mit C02 gesiittigt; die iiberschiissige C 02 entweicht, 
wobei dereń Menge zuniichst bis zu eiuem Ilochstwerte ansteigt u. dann wieder 
fiillt. Sehwankungen liieran vcrursacht der Barometerstand; verringert er sich um 
12 mm in der Niilie des Optimums der Nachgarung, so wird der Gasdurchgang 
durch den Spundapp. um etwa 30% gestcigert. Es kann also eine barometr. Druck- 
iinderung von dem angegebenen AusmaBe, wenn der Spundapp. bei starker Naeh- 
giirung nahe an seiner hochsten Leistungsfiihigkeit fiir den Gasdurchgang angelangt 
ist, sehr wohl einen Yerlust der Ilg-Fiillung des Spundapp. zur Folgę haben. 
(Wchschr. f. Brauerei 4 2 . 199. 1925. Weihenstephan.) R O i i l e .

Dubaquie, Das Schwcfligsdureanhydrid und das Yerhalten der we-ifien Flasclien- 
weine. Reichlich. mit S 02 yersehene siiBe-WeiBweine unterliegen hiiufig einer eigen- 
artigen Kranklieit. Sie iiuBert sich darin, daB sich die W eine, die klar auf die 
Flasche abgczogen wurden, bald triiben u. einen rotlichen Nd. abscheiden. W ird dann 
die Flasehe geoffnet, so daB wieder 0 2 zum Weine gelangt, so klart sich der Wein 
wieder u. der Nd. verschwindet. Die Kranklieit ist erst seit etwa 15 Jaliren be- 
obaehtct worden, also seitdem es fiir den Kufer moglich wurde, S02 in handlichcr 
u. lcicht abzumessender Form dem Weine zuzusetzen. Die Kranklieit wird durch 
Licht begiinstigt. Die W eine, bei denen Vf. die Kranklieit beobachtet hat, ent- 
hielten siimtlich wenigstens 275 mg Gesamt-SOa u. 100—110 mg freie S02. Die B. 
des Nd. beruht nach Vf. auf dem Angriffe des Flaschenglases durch den S 02- 
haltigen Wein unter B. von Ferrosulfit; auBerdem kann noch Cuprosulfit zugegeu 
sein, wenn der S0.2-lialtige Wein Gelegenlicit hatte, mit Cu-haltigen Hilfsgeriit- 
sehaften in Beriihrung zu kommen; bcide bas. Sulfite bilden mit den im Weine be- 
findlichcn Póktin- u. GummistofFen unl. Verbb., die durch Oxydation 1. werden. 
(Ann. des Falsifications 18. 418—22. 1925. Bordeaus.) R O i il e .

Jean Bordaa, Die Weine v on Chateauneuf-du-Pape. Die Ern te von 1924. Es 
werden die geograpli. u. geolog. Lage des Weiubaugebietes, die geziichteten Reben 
u. die Eigenschaften der Weine besprochen; die Zus. von 9 Weinen des Herbstes 
1924 wird aęgegeben. (Ann. des Falsifications 18. 414—18. 1925. Avignon.) R O h le .

'SiąueyBeaufsichligung der Ilersłellung der Brannłweine und Weine von Kolonial- 
friichten. Zusammenfassende Besehreibung an Hand von Skizzen der Unters. der 
Fruehtsafte u. der daraus gewonnenen Weine u. Branntweinc. (Buli. Assoc. 
Chimistes de Sucre et Dist. 4 2 . 306—13. 1925.) R O i i l e .

Hans Eggebrecht, U ber die Anwendung des Thermomełers in der Essigfabrik. 
Es wird auf die groBe Bedeutung des Thermometers in der Giirungsessigindustrie 
h in g ew iese n  u. seine A n w en d u n g  im Betriebe besprochen. (Dtsch. Essigind. 29. 
167—68. 178—79. 1925.) R O h le .

W. Y. Cruess und E. W. Berg, Enłfernung von schwefliger Saure aus Trauben- 
sirup. Traubensaft zur Hcrst. von Traubensirup wird in der Rcgel mit S02 kon-
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scrviert. Garantiertc Wrkg. bei einem Zusatze von 1250 mg S 02 bezw. 1000 mg 
K2S20 6 je  Liter. Nach der Verarbeitung muB das Konservierungsmittel durch 
Durch lei ten von Luft wieder entfernt werden. Verss. ergaben, daB Erhohung der 
Temp. die Schnelligkcit der Entfernung nicht vergrSBcrt, so daB man am besten 
bei Atmosphiirendruck oder mit gelindem Vakuum arbeitet. Ilerrorzuheben ist, 
daB die S 02-Behandlung den Sulfatgehalt des Prod. nicht erliolit. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 849-50 . 1925. Berkeley [Cal.].) G e i m m e.

H. W iistenfeld, Die Qualitatsbeurteilwng von Kornbranntweinen. Vf. empfiehlt 
nochmals eine Geschmacksanalyse der einzelnen bei der Dest. mit einem Birektifikator 
erlialtenen Fraktionen. (Brennereiztg. 42. 178. 1925.) H esse.

Institut fiir Garungsgewerbe, Neue Vorlagealkoholometer fur die Brantiłioein- 
vorlagen an Destillierapparaten fiir die Erzeugung von hochprozentigem Spiritus. 
Die Gesamtliinge des Alkoholometers ist ctwa 26 cm, die Skala ist 13 cm lang, gcht 
von 90—98 Gewichts-% u. ist in Zehntel geteilt. Die bisher gebrfiuchlichen 
Alkoholometer sind hierfiir nicht genau genug. (Ztsclir. f. Spiritusindustrie 48. 
283. 1925. Berlin N 65.) RO h l e.

Edward Halford Strange, Holborn, London, Engl., Herstellung von Alkoholen 
und Aceton. Zu einer z. B. aus Melasse hergestellten Maische gibt man zuniichst 
Hefe, u. dann nach Eintritt der Giirung solclie Bakterien, welche f&liig sind, Butyl-
alkohol u. Aceton zu erzeugen. (A. P. 1550928 yom 4/4. 1925, ausg. 25/8.
1925.) O elicee.

Commercial Solvents Corp., iibert. von: George W. Preiberg, Terre Haute, 
Indiana, V. St. A., Gewinnung von Aceton und Butylalkohol durch Garung. Die mit 
Aceton-Butylalkohol bildenden Bakterien geimpfte kohlenhydratlialtige Maische wird 
unter Zusatz von Nahrstoffen u. Reizmitteln zunaclist bei ca. 36° in h. Weise ver- 
goren. Sowie die Gasentw. nachlaBt u. die Aciditat der Maische in unerwiinschtem 
MaBe ansteigt, wird die Temp. schnell u. plotzlicli auf ca. 31—33° erniedrigt. Ilier- 
durch setzt die Aceton-ButylalkoholgSrung von neuem stark ein, so daB wertvolle 
Bestandteile der Maische nicht verloren geben u. holiere Endausbeuten an Aceton 
u. Butylalkohol erhalten werden. (A. P. 1551550 vom 31/10. 1922, ausg. 1/9. 
1925.) SCHOTTLANDEB.

Commercial Solvents Corporation, Baltimore, Maryland, V. St. A., iibert. 
vou: Eioi BAcard. Melle (Deux-Sóvres), Frankreich, Aceton und Butylalkohol durch 
Garung. (A. P. 1550746 vom 22/7. 1921, ausg. 25/8. 1925. — C. 1923. H. 1037 
[E. P. 176284. F. P. 541700].) SCHOTTLANDER.

E. I. du Pont de Nemours & Company, iibert. von: Frank A. Mc Dermott, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung von Glycerin durch Garung. Ver- 
gśirbare Zuckerarten werden mit einer bestimmten Hefea.it, dereń Eigenschaften in 
der Patentselirift ausfiihrlich angegeben sind, yergoren, u. zwar derart, daB nach 
Einsetzen einer starken Giirung die Zuckerlsg. dauernd durch Zugabe von Na2C03 
alkal. Rk. zeigt. — Dieses wird in Zwischenriiumen von mindestens 2 Stdn. in je 
einer Menge von 3—8,5°/0, berechnet auf das Gewicht des urspriinglicli anwesenden 
vergiirbaren Zuckers, zugesetzt, bis die Gesamtmenge des Na.2C03 25—35’/0 des 
urspriinglich anwesenden Zuckers betriigt. Die Temp. der Maische wird bei 
30—33° gehalten. Das in einer Ausbeute von 15—25°/0 erhaltene Glycerin u. der 
in einer Ausbeute von 35—40% gewonnene Alkohol werden aus der vergoreuen 
Maische durch fraktionierte Dest. abgeschieden. Setzt man weniger Na2C03 zu 
der giirenden Maische, so verringern sich die Ausbeuten an Glycerin, wahrend 
mehr A. erhalten wird. (A. P. 1551997 vom 25/8. 1920, ausg. 1/9. 1925.) Schottl.

Joseph Ravoet, Belgien, Keimung und Darrung des Malzes in  ein und dem- 
selben Apparat. Man benutzt hierzu komprimierte Luft, die man durch das auf
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durchbroclienen Platten ruhende Malz hindurehtreibt. W ahrend des Darreus wird 
h. Luft durch den Apparat gesaugt. (F. P. 590456 yom 13/12. 1924, ausg. 17/6.

George Herbert Condict, Plainfield, N. J., Alkohol aus alkoholisclien Flussig- 
kciłen. Man yerwendet einen App., der von einem Mantel umgeben ist, Vorr. zur 
Einfuhrung der alkoh. FI. in feinzerteilter Form in den Behfilter, einen Ofen, Vorr. 
zur Oberfiihrung der b. Prodd. voin Ofen z u der Kammer in eine denaturierende 
At. u. Vorr. zur Abfiilirung der b. Prodd. des Ofens in den Mantel enthiilt. (A. P. 
1548824 yom 13/3. 1922, ausg. 12/8. 1925.) K ausch.

Felis Hartenheim, Berlin-W ilmersdorf, und Johannes Friedrich Meyer, 
Berlin, Herstellung von nahezu alkoholfreicn Getrahken. (D. R. P. 404347 KI. 6b vom 
18/2. 1921, ausg. 2/7. 1925. — C. 1925. II. 1634.) O e l k e b .

J. D. Biedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Herstellung von Zubereitungen, die beim 
Erhitzen oder in  ffiassen gelost Kohlensaure zur Abspaltung bringen, dad. gek., daB 
Adipinsśiure, deren Salze oder dereń D eriw . im Gemisch mit Ammonium- oder 
Alkalicarbonaten zur Anwendung kommen. — Im Gegensatz zu 'den  analog mit 
Hilfe der Weinsaure bezw. weinsauren Salzen erlialtenen stark hygroskop. Prodd. 
lassen sich die neuen Mischungen, oline zu zerflieBcn, aufbewahren u. besitzen 
einen angenehm erfrisclienden Gesehmaek. (D. R. P. 418485 KI. 2c vom 15/1. 
1921, ausg. 8/9. 1925.) O e l k e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Puttermittel.
Pritz Boschan, Hordomalt in der didtetischen Behandlung der Sauglinge. Ilor- 

domalt enthiilt siimtlichc Bestandtcile der Kellersclien Malzsuppe in trockener Form. 
Der Kohlehydratgehalt des Praparates besteht zu 60°/0 aus Maltose, zu 40% aus 
Weizenmehl. In jedem Falle, in dcm diiitetisch die Red. der Milch, der Fett- 
gehalt oder die Molkenbcstandteile yerringert werden sollen, geschiebt dies am ein- 
fachsten durch Yerabreichung von Hordomalt. (Wien. med. Wchschr. 75. 2132 bis 
2135. 1925. Budapcst, Sauglingsheime.) IIOc k el.

P. Weinreich, Cenomassa Zyma. Die Cenomasse (Z y m a g e s e lls e h a f t ,  Nyon) 
ist ein Gemisch von Hefepulyer u. Hefeextrakt, das dic Eigenschaft hat, nie trockcn 
zu werden, ohne die Pillen nach Ilerst. weicher werden zu lassen. Der Gehalt 
an Sekretin, an Vitamin u. EiweiB ist in der Masse erhalten geblieben. (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 63. 533—34. 1925. Basel.) D i e t z e .

E. L. Tague, Die Gute des Glutens von Mehl und dessen isoelektrischcr Punkt. 
Die Best. des Punktes gesclmh nach dem Verf. des Vfs.; ais Puflerstoffe dienten 
auf der sauren Seite 0,01-mol. K IIaP 0 4 u. wechselnde Mengen yerd. KOH, u. auf 
der bas. Seite 0,01-mol. K ,H P 04 u. wechselnde Mengen yerd. H3P 0 4 (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 418; C. 1925. I. 2167). Die Ergebnisse der Yerss. sind in Tabellen 
u. Scliaubilderń zusammengefaBt. Dic Bestandteile des Mehles ais ein Ganzes ver- 
halten siclneinheitlicli ais Basen auf der sauren Seite des Neutralpunktes, u. ais 
Sauren auf der bas. Seite. W eiterhin ergab sich, daB alle Suspensionen jedes der 
4 untersucliten Meble inncrhalb gewisser Grenzen auf der sauren Seite des Neutral- 
punktes dieselbe p u  besitzen, uuabhiingig dayon, daB die pn der Puffer zunimmt. 
So zeigt eines der untersucliten Mehlc, wahrend die p It der Puffer yon 4,615 bis 
5,106 geht, gleichmSBig p (j — 5,697, ein anderes Mehl zeigt pjr =  6,137 bei Puffer 
Pil =  4,615—5,562; dic untersuclite Kleie zeigt p [£ =  6,137 bei Puffer pJt =  4,615 
bis 6,069. In kurzer Entfernung yom Neutralpunkte lialim dann die pn der Auf- 
schwemmungen der 4 Meble allmahlich zu, bis der Neutralpunkt erreicht w ar; bei 
der Kleie blieb pjj konstant bis kurz jenseit des Neutralpunktes. Es ist dies viel- 
leicht auf einen geringen Gehalt der Mehle an Leukosin, dessen isoelcktr. Punkt

1925. Belg. Prior. 19/12. 1923.) K ausch.
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(Nentralpunkt) bei pjj =  5,5 liegt, zuruckzufuhrcn; da Kleie kein Leukosin ent- 
hiilt, bleibt ilire pn  konstant. Auf der alkal. Seite des Neutralpunktes wird bei 
den Melilen eine iihnliche Ersclieinnng beobaclitet, wohl yerursaclit durch das 
Gliadin u. Glutenin, die sich yercinigen u. dabei zweifellos neutralisieren. Eine 
Beziehung zwischen der pH eines Mehles u. dcm Neutralpunkte trat nicht heryor. 
(Cereal Chemistry 2. 202—8. 1925. Manhattan [Kan.].) ROule .

F. A. Collatz und 0. C. Racke, Wirkungcn von Diaslase und Malzextrakt in 
Teigen. Vff. haben zu allcn ihren Verss., die nacli Ausfulirung u. Ergebnissen 
cingehend beschrieben werden, 4°/0 Extrakt yerwendet; 3 — 4 °/0 ycrgiirbarer 
Zucker sind liotig ais Zusatz zu Mehlen, um eine lebhafte Teiggiirung u. ein 
gut ausgebackenes Brot zu erzielen; melir Extrakt wirkt nachteilig auf die 
gasbindende u. auf die aufsaugende Fiihigkeit des Glutens. Um den Zusatz von 
Diastase zum Tcige abwechseln zu lassen, stellten sich Yff. eine Reihe yon Ex- 
trakten mit zunehmender diastat. Wrkg. lier durch Misclien eines hocli diastat. 
Estraktes mit einem Extrakte, der keine diastat. Wrkg. mehr besaB. So wurden
11 Extrakte gewonnen, die von 0—82,2 Grade L in tn e r  diastat. Wirksamkeit be- 
saBen, deren Best. in ublicher Weise geschah. Zu den Verss. dienten 3 Mehle; dic 
Wirksamkeit der Extrakte darauf wird bestimmt, indem man 10 g Mehl mit 100 ccm 
einer 0,A°!o\g. Lsg. des Extraktes bei 27° 1 Stde. digeriert, dann in eine 200 ccm- 
Flasclie uberfuhrt, mit Na^WO., kliirt, zentrifugiert u. je 50 ccm der Lsg. zur Best. 
des Zuckcrs nacli M u n s o n  u. W a lk e u  yerwendet. Die Best. des reduzierenden 
Zuckers in Teigen geschah im wesentlichen in gleiclier Weise; yerwendet werden 
20 g Teig. Die Ergebnissc sind in Tabellen u. Schaubildern zusammengestcllt. Es 
zcigt sich, daB die diastat. Kraft, ausgedriickt in Lintnerschen Graden, kein genauer 
Wertmesser fiir die inycrticrendc K raft eines Teiges ist. Eine zutreffende Yor- 
stellung der reduzierenden Zucker, die in einem Teige entstehen konnen, erhiilt man, 
wenn man yon dem dazu yerarbeiteten Mehle ais Substrat ausgeht. W ird diastat. 
Malz zu einem Teige gegeben, so tritt starkę Inversion ein u. der Teig erseheint 
je  nacli der Menge der Zugabc weicli, feucht oder fest (sticky). Mehle mit mittlerer 
Backf&higkeit werden darin durch Zugabe diastat. Malzes gescliiidigt. (Cereal Che
mistry 2. 213—27. 1925. Cincinnati [Ohio].) KOni,E.

M. J. Blish und R. M. Sandstedt, Unłersuchungen iiber die Yiscositat von 
Weizenmelden von Nebraska. Die auf breiter Grundlage angelegten Verss. werden 
cingehend naeh Ausfulirung u. Ergebnissen besprochen. Es wurde in den letzten 
drei Jaliren jahrlich eine groBere Menge (uber 100) von Weizenmehlen auf Zus. u. 
besonders auf Mahl- u. Backfiihigkeit untersueht u. dabei festgestellt, daB diese 
Proben, auch die aus demselben Jalire stammenden, betrachtliche Schwankungen 
darin, die nicht Unterschieden im Proteingehalte zuerkannt werden konnten, zeigtcu. 
Dic Verss. fiihrten uberhaupt nicht zu eindeutigen Ergebnissen, man kann daraus 
schlieBen, daB es noch kein allgemein bekanntes yiscosimetr. Verf. gibt, nacli dem 
die Backfiihigkeit yon Nebraskaer Weizenmehlen mit annehmbarer Genauigkeit 
vorau.sge.sagt werden konnte, sowie ferner, daB es irgcndeinen wesentlichen Umstand 
gibt neben der Art des Glutens — gemessen durcli Best. der Yiscositat — dem 
Gluteningehalte oder der diastat. Kraft, der die Backfaliigkeit der Weizenmclile 
aus Nebraska bestimmt. Naeh Meinung der Vff. muB erst noch die Einw. mancher 
Umstiinde, bekannter u. unbckannter, auf die Best. der Viscositat in angesauerten 
wss. Mehlaufschwcmmungen yollig erforsclit scin, ehe diese Best. derart umgeiindert 
werden kann, daB sie ais schnelles u. wertyolles Mittel zur Feststellung der Back- 
fiihigkeit yon Mehl dienen kann. (Cereal Chemistry 2. 191—201. 1925. Lincoln 
[Nebraska].) RO iile.

C. B. Kresa, Wissenschaft bei Backversuchen. (Cereal Chemistry 1. 247; C. 1925. 
II. 869.) Vf. weist auf die Notwendigkeit der Yerwendung wissenschaftl. Yerff.
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bei Baekverss. liin u. erortert dies im einzelnen. (Cereal Chemistry 2. 228—32. 
1925. San Francisco [Calif.].) RO h l e.

E dw ard  E. Sm ith , Yiscositat und Backfahigkeit. D ieVerss. werden eingehend 
nacli Anstellurig u. Ergcbnissen bcsprochen. Es zeigte sich, daB dic Best. der 
Viscositat nach dcm Auslaugen der 1. Bcstandteile nach dem etwas abgeandertcn 
Verf. von G o r t n e r' (Ccrcal Chemistry 1. 75; C. 1925. II. 1568) die Backfahigkeit 
von Mehlen nicht bess.er anzeigt ais die Best. der Yiscositat am urspriinglichen 
Mehle. Alle JMehle von hoher yiscositiit zeigten auch ausgezeiclincte Backfiihig- 
keit; Meble von geringer Viscositat besaBen zum Teil ausgezeichnete, zum Teil 
nur eine schwache Backfahigkeit. Die yiscositat ist daher kein MaaB fiir die Back
fahigkeit, mit Ausnahme yielleicht gewisser Mehle, bei denen eine Beziehung 
zwischen beiden Wcrtcn zu bestehen scheint. (Cereal Chemistry 2. 177—90. 1925. 
Ilillsdale [Mich.].) RO h l e.

Ch. Schw eizer, Untersuchung iiber die durch Prefiliefe crzcugle Brotgdrung. 
(Vgl. Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 16. 15; C. 1925. I. 2734.) Der Nach- 
weis von Bierhefe in PreBhefe ist sehr scliwierig, so daB es besser ist, den Handels- 
wert einer Backereihefe nach ihrem Garvermćigcn zu beurteilen. Zugleich empfiehlt 
es sich, einen Backvers. auszufiihren. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucre et Dist. 42. 
313—20. 1925. Bern.) RO h l e.

D. M aro tta  und F . D i S tefano , Die rationelle Mahlung von Mais. Be
schreibung von .prakt. Zylindermuhlen, welche bedeutend bessere Prodd. liefern 
ais die alten Mahlgange. Im Original Analysen der einzelnen Malilungsprodd. 
(Annali Chim. Appl. 15. 227—38. 1925. Rom.) G r i m m e.

A. A zad ian , Der Citronensaft. Vf. bespricht die Kultur der Zitrone u. die 
Herst. u. die Verwertung des Citronensaftes in Agypten u. gibt die Zus. von 5 ver- 
scliiedenen selbst dargestcllten Saften an; es schwanktc die D. von 1,024—1,040, 
Trockenriickstand 5,90—9,71 °/0, Asche 0,22—0,37°/0, Citronensaure 4,94—7,70% 
(4 Safte, ein Saft zeigte 0,04% [Citron doux]), Refraktion bei 15" 35,2—47,3° (3 Safte), 
P20 5 0,016—0,028% (4 Proben), Gesamtzucker in 1 Probe (Citron doux) 3,60%. 
(Ann. des Falsifications 18. 412—14. 1925. Kairo.) RO h l e.

H en ri Ju m elle , Der Tabaktombak der Alaouiten. Unter dem Namen „Tombak" 
ist ein sehr starker Tabak mit ca. 5,8% Nieotingehalt in Persien u. der Levante 
bekannt. Verss., die mit Samcn aus dem Territorium der Alaouiten (Syrien) ge- 
macht wurden, zeigten daB man es nicht mit Nicotiana persica, sondern eher mit 
Nicotiana ruslica zu tun hat. Beide Pflanzen zeigten ziemliclie Unterschiede, docli 
uberschrittei^ diese nicht die Grenze der Abarten, so daB Vf. N. persica u. den 
Tombak der Alaouiten zwar nicht fiir ident. halten, wolil aber beide zur Gruppe 
der stark nicotinlialtigen Pflanzen, der N. tabacum rechnen. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 181. 169—70. 1925.) IIaase.

D. B. D ill, Dic unmittelbare Zitsammcnsetzung von gewissen Fisclien der pazi- 
fischen Kiiste. Bericht iiber Gewicht u. Gehalt an Trockensubstanz, A.-Extrakt, 
Asche, N u; Protein der yerschiedcnstcn frischen Fische. (Ind. and Engin. Chem. 
17. 629—30' 1925. San Diego [Calif.].) G r i m m e.

Ch. P o rcher, Die verschiedenen Kompleie Calciumcaseinat -j- Calcmmphosphat 
und die Art ihreś Yerhaltens gegcniiber Lab. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 
180. 1788; C. 1925. II. 1017.) Um Fallung des Ca-Caseinats durch Lab zu er- 
reichen, muB man es mit einem unl. Salze beladen, das fahig ist, kolloidales 
Aussehcn anzunehmen u. mit dem Caseinat einen stabilen Komplex zu bilden. 
Im klass. Vers. von IlAMMARSTEN dient hierzu Ca-Phosphat; man kann aber die 
HjPO, durch anderc mehrbas. Sauren ersetzen, dereń Erdalkalisalze in scheinbar 
kolloide Form uberzugehen vermogen, das Ca durch Sr, Ba oder Mg. So laBt sich 
eine ganze Anzahl von Komplexen lierstellen, die iu analoger Weise gegen pro-

17*
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tcolyt. Diastascn reagieren, bei sauror Ek. (pn <  7) durch Lab, bei alkal. Ek. 
(pH 7) durch Trypsin zur Gerinnung gebracht werden. Durch Verss. mit Kom- 
plcxen, welche bei gleichem pH wechselnde Mengen yon Ca-Phosphat enthielten, 
zeigt Vf., daB Schnelligkeit der Gerinnung u. Konsistenz des Gerinnsels mit dem 
Gehalte an Pliosphat wachsen. Er sieht in diesem die wesentliche Substanz fur
B. des Gerinnsels, indem seine Micellen diejenigen des Caseinats mitreiiien. Die 
Eolle des Labs wiire, durch eine SuBerst schwache Verdauungs\vrkg. die Ziihigkeit 
des Mediums zu yermindern, wodurch die Phosphatmicellen beweglicher werden 
u. leichter mit den yerbundenen Caseinatmicellen yerschmelzen konnen. (C. r. d. 
1'Acad. des sciences 180. 1534—36. 1925.) Spiegel.

G. Guittonneau, Uber die Bedeuiung des Labs und seine Wirkungsweise bei
der llerstellung der Kase mit gekochter Masse (Gruybrc und Emmenthal). Bei einer 
Milch, auf die das bei einer anderen bewiihrte Labpraparat mangelliaft einwirkte, 
wurden, stets mit diesem gleichen Praparat u. mit gleichen Eeinkulturen von Milch- 
sfiurebildncrn, folgende Feststellungen gemacht: 1. Vermehrung der Milchaciditiit 
um 0,1 g Milchsaure je 1 durch Zusatz von stark gesiiuerten Molken verbesserte 
die Arbeitsbedingungen nur sehr unvollkommen. — 2. Vermehrung der Milchsaure- 
bildner von 2°/00 bis auf 10%o lieferte auch keine befriedigenden Ergebnisse u. 
haufig wollige u. wenig gelochte Kase. — 3. Zusatz von 0,125—0,250 g CaCl* je  1 
Kesselmilch ermoglichte schnelle B. des Kucliens u. fiihrte zu schoner, zuweilen 
sogar etwas zu reichlicher Lochung. — 4. Bei Kombination der Sauerung u. der 
Anreicherung an CaCl,2 konnte man die Arbeit fast nach Belieben fiihren. (C. r. 
d. 1’Aead. des sciences 180. 1536—38. 1925.) . Spiegel.

J. W. Bead und Harrison Hale, Verfiitterung chlorlialtiger Milch an Albino- 
ratten. Der Yerwendung akt. CJ1 in Milch ais keimtotendes Mittel wird betracht- 
liches Interesse entgegengebracht, weshalb Verss. mit weiBen Batten iiber eine 
etwaige schadliche Wrkg. des Cl angestellt wurden. Das Cl wurde in Form von 
Chlorwasser oder ais Na- oder Ca Ilypochlorit gegeben, im Verhaltnis von 1 Teil 
akt. Cl zu 3000—7000 Teilen Milch. Es zeigte sich wahrend der uber 10 Monate 
ausgedehnten Vcrss. keine schadliche Wrkg. des Cl bei den Batten. (Journ. Agri
cult. Besearch 30. 889—92. 1925. Univ. of Arkansas.) BOiile .

Willibald Winkler, Uber die heutigen Anforderungen an Kindermilch. Dar- 
legung der sanitaren u. hygien. Anforderungen, denen eine gute Kindermilch ge- 
nugen muB. (Wien. med. Wchschr. 75. 2057—62. 1925.) H O ckel.

Artur Schlossmann, Moderne Richtlinien fiir die cinwandfreie Rohmilch- 
gewinnung. Vorschlage fiir die Milchyersorgung Wiens. (Wien. med. Wchschr. 75. 
2013—18. 1925.) O p pen h e i m er.

L. A. F itz , Bericht des Ausschusses iiber einen Einheitsansatz und ein Einheils- 
verfahren bei Anstellung von Backversuchen. (Vgl. Cereal Chemistry 1. 251; C. 1925.
II. 867.) Die Yorschlage werden besproclien. (Cereal Chemistry 2. 232—35. 
1925.) BO h l e.

H. E. Weaver, Wasserstoffionkonzentration und ihre Anwendung zur Miihlcn- 
kontrolle. Die sich iiber 3 Jahre crstreckenden Unterss. ergeben, daB, wenn Weizen 
auch nur aus einer bestimmten Gegend bezogen wird, doch Wechsel der pjj bei 
yerschiedenen Ernten u. wahrend yerschiedener Wachstumszeitraumc stattfinden, 
die die pjr nicht ais geeignet erscheinen lassen, zu einer Miihlenkontrolle durch 
Mischen u. Auswahlen ais Grundlage zu dienen. Der Garyorgang (tempering 
process) beeintrachtigt pn  nur wenig, wenn er sich nicht Uber langer ais 36 Stdn. 
erstreekt; dariiber liinaus kann das Mehl yerderben. Das Bleicliyerf. yon A lsop 
bewirkt eine geringe Zunahme der p n , Cl-Gas eine bedeutende; die Yerwendung 
yon Agene u. yon Novadel hat darauf keine Einw. (Cereal Chemistry 2. 209—12.
1925. St. Joseph [Mo.].) EO h l e.
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C. E. M angels, M. B. W a rre n , C. B. K ress, J . C. W ood, C. H. B a iley  und
G. A. S h u ey , Bericht des Ausschusscs iiber Verfahrcn. Vorschl8ge zu Verff. zur 
Unters. vón ICorn u. Mehl. (Cereal Chemistry 2. 235—51. 1925.) RO h l e.

Jo h n  K ing, Die Yerfalsehung von Konsemen, mit besonderer Beziehung von 
Pektin und Agar-Agar. Nach Erorterung der Bedeutung des Pektins fiir dag Gelieren 
yon Marmeladcn u. Fruchtgallerten u. der miBbriiuchlichen Verwendung von Agar- 
Agar zur Steigerung der Gelierfiihigkeit, wird der N a e h w e is  d es  P e k t in s  u. 
insbesondere des Agar-Agars an Iland des Sehrifttums u. eigner Vers3. des Vfs. 
besprochen. E inerohe  Trennung von Pektin u. Agar-Agar wird durch Behandeln 
des Fruchterzeugnisses mit lauwarmem W., in dem sich Pektin lost, u.anschlieBend 
mit W. von 80°, in dem sicb Agar-Agar lost, erreicht. Eine schitrfere Best. u. 
Trennung des Pektins von Agar-Agar nach Abscbeidung beider yon den Zucker- 
stoffen dureb Behandlung mit 95% ig- A. erfolgt durch Fiillung des Pektins nach 
Ilydrolyse mit 2/,0„-n. NaOH in essigsaurer Lsg. O/io-n.) mit 20 ccm 10°/o ig. CaCla- 
Lsg. ais Ca-Pektat. Der gelatinose Nd. wird sorgfSltig mit h. W. gewaschen, 
filtriert u. zu konstantom Gewichte getrocknet. Es wurden so in yerschiedenen 
Marmeladen an Pektin unl. in 95% ig. A. 0,13—0,53%, ais Ca-Pektat, gefunden. 
Agar-Agar oder Gelose ist 11. in W. von 80° aufwSrts, unl. in A. u. Aceton; es

enthiilt das Eadikal R<Cq  " gQ*’ Q^>Ca u. gibt nach Zers. durch Kochen mit HC1

mit BaClj Fiillung von BaSOj. Der Gehalt der Gelose an S, bezogen auf SO.,, 
betriigt 2,5—2,8%. Im Filtrate von der Fiillung des Pektins ais Ca-Pektat findet 
sich etwa zugesetztes Agar-Agar, soweit es noch nicht durch dic Fruchtsiiuren zers. 
ist. Weinsiiure, Zitronensiiure u. Apfelsiiure zersetzen in der WSrme in 4 Stdn. in 
einer Konz. von 1%, wie sie also in Fruchterzeugnissen yorkommt, Agar-Agar 
yollig. Es empfiehlt sich deshalb, das Filtrat vom Ca-Pektatnd. sofort zu neutra- 
lisierefi, dann einzuengen, mit viel 95%ig. A. zu fiillen, zu filtrieren u. den Nd. in 
h. W. zu losen u. zu beobachten, ob die Lsg. gelatiniert; es gelang leicht, auf diese 
Weise noch Zusatzc von 0,1% Agar-Agar nachzuweisen. DaB Pektin durch die n. in 
Friichten yorkommenden Siiuren zers. wird, ist bekannt; e3 wurden durcli 3-stdgs. 
Kochen mit 1 u. 2%ig. Lsgg. von Zitronensiiure u. Apfelsiiure bis zu 37,0% des 
yorliandenen Pektins zers. Bei B est des Agar-Agar in Fruchterzeugnissen kommt 
natUrlicli nur der von den Fruchtsiiuren noch unzers. gelassene Anteil in Frage. 
Es werden dazu 100 g oder mebr des Fruchterzeugnisses — im Notfalle das zur 
qualitativen Priifung gefiillte Agar-Agar — mit h. 95% ig. A. bebandelt; der Riiek- 
stand auf dem Filter wird mit 200 ccm W. einige Minuten gekocht u. filtriert, 
wobei man die Temp. iiber 80" halten muB. Das Filtrat wird auf 300 ccm konzen- 
triert u. in einem bekannten Anteile davon (100 ccm) die freie H^SO^ bestimmt; 
man muB dabei die IICl so spiit wie moglich erst zugeben, damit kein Agar-Agar 
zers. werde. Die yerbleibenden 200 ccm engt man auf 100 ccm ein, gibt gleiclmel 
konz. HC1 zu u. kocht 6 Stdn., wenn notig unter Ergśinzung der Saure; schlieBlich 
konzentriert man auf 25 ccm, yerd. auf 300—400 ccm, filtriert h. u, fiillt Gesamt- 
SO, mit BaCflj. Das Gewicht an Agar-Agar berechńet man nach 15[% (a — 26)], worin 
a Gesiimt-BaSOj, b das Gewicht des I?aS04 von der freien H2S04 bedeutet. 15 ent- 
spricht etwa dem Hochstwerte an BaSO,, der nach Hydrolyse aus Agar-Agar erhalten 
wird. Nach diesem Verf. wurden in 3 Marmeladen, die auf 100 g mit je 0,5 g Agar- 
Agar yersetzt worden waren, wiedergefunden: 0,59—0,504—0,51 g. — Weiterhin 
wird noch die Priifung von Fruclitkonseryen u. Mk. u. insbesondere auch an Hand 
einer Diatomeentafel der mikroskop. Naehweis von Agar-Agar mit Hilfe seines 
Gehaltes an Diatomeen besprochen. (Analyst 50. 371—83. 1925.) R O h l e .

H ein r. F incke , Zur Bestimmung der Schalenbestandteile im Kakao. Entgegnung 
au f die Ausfiihnmgen von B. Weber und W. Botticlier. (Ygl. Pharm. Zentralhalle
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66. 441; C. 1925. II. 1317). Das Verf. von Weber u . BOtticher liiBt die 
Trennung der Sehalenbestandteile von den Bestandteilen des Kakaokerns niclit 
yollstiindiger ausfiilircn ais andere umstiindliclicre Verff. Man ist noch immer auf 
den mkr. Nachweis angewiesen, der allerdings durch chcm. u. physikal. Verff. 
meist wertyoll ergiinzt werden kann. Bei liohcn Schlammriickstanden kann ein- 
gchende chem. Unters. des aua groBereu Mengen nieht entfetteten Materiales ge
wonnenen Ruckstandes u. des darin entlialtencn Fettes zur weiteren Kliirung bei- 
tragen. (Pharm. Zentralhalle 66. 565—67. 1925. Koln-Klettenberg.) Dietze.

B. B. S il i ,  Verschwinden von Glycogen nach dem Tode ais ein moglicher Nach- 
weis der Unbrauchbarkeit von Muscheln. Die Moglichkeit, durch Best. des Ver- 
schwindens von Glycogen in Muscheln nach dem Tode die Unbrauchbarkeit zu 
bestimmen, wird verworfen. Wiihrend der einzelne Vers. iiber die Autolyse von 
zerkleinerten Muscheln in Ggw. von Toluol niclit schliissig ist, geht weiter heryor, 
daB das Molluskengewebe mit seinem liolien Kohlenhydratgehalt gut geeignet zum 
Studium des Metabolismus der Kohlcnhydrate ist. (Journ. Assoc. Offieial Agricult. 
Chemists 8. 567—72. 1925. San Francisco [Calif.].) D ietze.

R o b e rt L ander M ackenzie W allis, London, Desinfektionsmittel. Mischungen 
von Thymol oder iilinlichen Phcnolcn u. Furfurol oder anderen Furfuranabkomm- 
lingen werden mit Os, 0 3, II,Oj, o. dgl. behandelt. Die Erzeugnisse bilden mit W. 
Emulsionen, welche besonders zur Erhaltung von Nahrungsmittcln geeignet sind. 
(A. P. 1548077 vom 22/7. 1924, ausg. 4/8. 1925.) K O hling.

Al w in  Joseph  F o y er, Haag, Niederlande, Ilersłellung eines Nahrpraparats. 
Man vermischt Vollmilch mit Zucker u. Kernmehl, trocknet dieses Gemisch, z. B. 
durch Zerstiiuben in einem w. Luftstrom, u. setzt der Mischung dann Calcium- 
lactat zu. — Es wird ein weiBes, mehlartiges Prod. erhalten, welches die Mutter- 
milch ersetzen kann. (Sehwz. P. 111115 vom 23/8. 1923, ausg. 16/7. 1925.) O el.

L iv ingston  A. Thom pson, W aukesha, Wisconsin, Nahrmittel, welclies der 
Milch zugesetzt dereń Koagulation wiihrend der Verdauung verhindert u. aus einer 
Mischung von Gelatine, Maltosc u. Dextrin in kolloidaler Form, geeigneten Salzen 
u. einer leieht assimilierbaren organ. Fe-Yerb. zusammengesetzt ist. (A. P. 1548493 
vom 30/8. 1924, ausg. 4/8. 1925.) O e l k e r.

A bderrahm ane K hod ja , Algier, Nahrmittel, welches aus 66% Vegetalin, 
33,97°/0 geschmolzener u. gesalzener Buttcr u. 0,03% Pflanzenfarbstoff besteht. 
(F. P. 592669 vom 5/12. 1924, ausg. 6/8. 1925.) O e l k e r.

M arcel Schoen, Paris, Konservieren von Mehl u. dgl. Man unterwirft das 
Mehl einem EntwasserungsprozeB bei niedriger Temp., fiillt es darauf in Behiilter, 
ersetzt in diesen die Luft durch ein indifferentes Gas u. verschlieBt sie alsdann 
hermetisch. (Can. P. 246074  vom 17/10. 1923, ausg. 13/1. 1925.) O e l k e r.

C. H. B o eh rin g er Sohn, Chem ische F a b r ik , Nieder-Ingelheim a. Rh. (Er
finder: F ran z  R ahn , Nieder-Ingelheim a. Rh.), Backuerfahren, dad. gek., daB zur 
Entw. von C02 Milchsiiure, welche gegebenenfalls in Mehl, zweckmiiBig unter Zu
satz von milehsaurem Ralk, aufgetrocknet sein kann, mit der MaBgabe yerwendet 
wird, daB die Triebwirkung derselben durch yerliiiltnismiiBig geringe Mengen yon 
primiiren oder sekundiiren Phosphaten, yorteilhaft durch ein Gemisch beider yer- 
bessert wird, wobei von der Gesamtaciditat der sauren Bcstandteilc im Hochstfalle 
die Hiilfte auf die Phospbate entfallt. — Das nach diesem Backyerf. hergestcllte 
Gebiick zeigt ein dem Hefegebiick sehr iihnliches Gefiige. (D. B,. P. 418341 KI. 2c 
vom 20/7. 1922, ausg. 31/8. 1925.) O e l k e r.

Tobacco B y-Products and  Chem ical C orporation , iibert. von: H en ry  K. 
Mc C onnell, Richmond, Yirginia, Y. St. A., Getcinnung von Nicotin aus Tabak. 
Blatter, Stengel oder Tabakabfiille werden fein zerkleinert oder gepulyert u. hier-
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auf mit Kalkmilch, entlialtend 7—14% des Gewiehtes des nicotinlialtigen Ausgangs- 
stoffes an CaO griindlicli dur.chmischt. Die gleichmiiBig durclifeuchtete M. wird 
daun durcli eine lange, schriig geneigte Kammer in eine mit ihr durch ein Rolir 
verbundene zweite lange, beheizte Kammer gefiihrt. Dic in dieser Kammer ent- 
wickelten nicotinlialtigen Dampfe gehen im Gegenstrom in die crsfe Kammer zuriick, 
wo sie mit dem frischen feuchten Gut in BerUhrung kommen u. dieses auf ca. 100° 
erwiirmen. Das yerfluchtigte Nicotin geht dann mit anderen DSmpfen in ciuen 
Kondensator. Die kondensierte wss. Lsg. kann in iiblicher Weise konz. werden. 
(A. P. 15516-76 vom 17/2. 1923, ausg. 1/9. 1925.) Sch ot t l a n de r.

Hax ClaaB, Miinchen, Umwandlung von Hartka.se in dauernd lialtbaren Weich- 
kase. Man erhitzt den Harikiise unter Zusatz von neutralen Alkalisalzen der Phos- 
pliorsiiure unter Umriihren kurze Zeit auf Temp. unter 100°. (Oe. P. 100222 yom 
5/3. 1924, ausg. 25/6. 1925.) O e l k e r.

Leopold Moll, Wicn, Ilerstcllung von Kinderkdse. Man stellt durch Koclien 
von genuBfiihiger Milch mit milchsaurem Kalk ein Kalkcaseinat lier, das dann in 
iiblicher Weise zu Kiise yerarbeitet wird. — Man yerwendet auf 1 1 Milch 4—5 g 
milchsauren Kalk in gel. Form. (0e. P. 100453 yom 23/2. 1923, ausg. 10/7. 
1925.) O e l k e r.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfindcr: Otto 
Kaufmann und Ernst Cramer, Charlottenburg), Einrichtung zum Haltbarmachen 
von safłhaltigem Vielifuttcr vermilłelst elektrischen Wechselsłromcs, dad. gek., daB 
jeder Pol der Stromquelle mit mehreren senkrecht stelienden Elektrodcn yerbunden 
ist, zum Zwecke, das Futter auch in Teilmengen beliandeln zu konnen. — 2. gek. 
durch einen Behiiiter mit in Zonen oder Platten geteilten leitenden ScitenwSndeu.
— 3. dad. gek., daB im Innern der Futtermasse Zwischenwiinde, Stiibe, Platten, 
Netze oder Seile ais Zwisclicnelcktroden angeordnet sind. — Es kann crlieblich an 
elektr. Energie gespart werden, da beim Konseryieren ncu eingebrachter Futter- 
mittel die schon friiher behandelten Teile nicht wieder in den Stromkreis ein- 
geschaltct zu werden brauclien. (D. 31. P. 418481 KI. 53 g voin 10/11. 1921, ausg. 
7/9. 1925.) , - O e l k e r.

Siemens-Schnckertwerke G. m. b. H., Siemenstadt b. Berlin, iibert. yon: 
Gerold Pfister, Dresden, Behandlung von Griinfutłer. Man erhitzt das Griinfutter 
auf eine fiir die Konseryierung erforderliclie Temp., beliandelt cs mit Milehsiiurc- 
bakterien, komprimiert es u. iiberzieht die so erzeugtcn Ballen mit einer Scliutz- 
schicht aus Leim, Dextrin, Firnis o. dgl. (A. P. 1551427 yom 14/3. 1924, ausg. 
25/8. 1925.)' O el ke r.

Hermann Fliigge, Altenwerder, Bez. Hamburg, Milćhpriifer. (D. 31. P. 417 529 
KI. 421 vom 24/8. 1924, ausg. 15/8. 1925.) PflOcke.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Faohiiji und Porta, Aceton in der Fettindustńe. Vortrag, in dem auf die Vor- 

zUge des Acetons ais Extraktions- u. Entsiiuerungsmittel hingewiesen wird. Im
Einzelnen werden die Loslichkeitsverhiiltnisse der Fettsauren yerscliiedener Ole u. 
Fette beschriebcn, 5 g des Óles, in 50 ccm Aceton gel., werden bei 20° tropfen-
weise (Burette) mit dest. W. yersetzt, bis Opalescenz oder Triibung auftritt. Dieser
Punkt ist fiir yerscliiedene Ole charakteristiscli. Es beruht dies auf der Zus. der 
Fettsauregemische. Die Sauren bis zur Myristinsaure bilden wahrscheinlich wahre 
molekulare Lsgg., die hoheren Sauren yerhalten sich wie Dispersionskolloide. Der 
Triibungspunkt ist der Dispersionspunkt des Systems u. ist durch die Zus. der vcr- 
schiedenen Phasen bedingt. (L’industria degli olii e dci grassi 5. Nr. 6. 1925; 
Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind, 45. 498—500. 1925. Ref. W —s.) H eller. ..
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E . Lóffl, Ilie Pressung — S ic  Fktraktion. Nach Ansicht des Yf. gibt es fiir 
Speiseole nur ein Gewinnungsyerf., natnlicli die kalte Pressung. W erden die Ole 
weiferyerarbeitet, so soli Estraktion ailein riebtig sein. (Seifensieder-Ztg. 52. 733—34. 
1925. Berlin.) H e l l e r .

E. 0 . R a sser , Das Sydńeren der Fette usw., haupłsdchlich fiir Genufizweckc. 
Geseliichtliclies zur Entw. der Margarineindustrie. Die hierfiir wichtigsten Roh- 
stoffc sind besebrieben, anliangsweise auch die Hartfette erwiibnt, dereń physiolog. 
Unschiidlichkeit betont wird. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 22. 528—29. 544—45. 556. 
568—69. 580—81. 1925.) H e l l e r .

J . M arcusson, Die Polymerisation fełter Ole. 4. Mitt. (3. Mitt.: Ztsclir. f. 
angew. Ch. 38. 148; C. 1925. II. 1109.) Da W o l f f  (Farben-Ztg. 30. 1263; C. 1925.
II. 354) die vom Vf. gefundenen W erte der Mol.-Geww. erhitzter fetter Ole auf zu 
groBe Konzz. zuruckfuhrt, so wird nachgcwiesen, daB diese durchaus n. sind u. zu 
bimolekularen W erten fuliren. Solche wurden auch an Fettsiiuren eines aus einem 
monatelang lagernden Holzol abgeschiedenen Gels gefunden. Ein entgegeustehender 
Befund von E ib n e r  (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 31. 
81; C. 1924. II. 461) wird auf zu holies Alter seines Films zuruckgefiihrt. Nach 
F au e io k  soli bei der Fettoxydation das sich primiir bildende Molosyd zu einer 
Ketoxys;iure umgelagert werden. Vf. widcrspricht dem, da aus geblasenem Cottonol 
abgeschicdene Fettsiiuren nach Ecd. mittels Na in alkoh. Lsg. dieselbe Acetylzahl 
hatten wie’ vor der Red. Mol.-Gew. 702 (R a s t ) bezgl. 716 (Beckmann). Die nach 
bislierigen Erfahrungen wahrsclieinlichste Reaktionsfolge bei der Oxydation der 
Fettsauren wird kurz beschrieben. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 780 — 82. 1925. 
Bcrlin-Dalilem, Materialpriifungsamt.) * H e lle e .

Otto E ckart, Zur Bleicherde-Frage. Die gravimetr. Analyse der aktivierten 
Erden liiBt: auf ihre Bleichkraft kcinerlei Scliliisse zu. Wichtig ist nach Ansicht 
des Vf. der Gehalt an freier Siiure, der' mit 0,036% IICl ais gunstig bezeichnet 
wird. Bitumengehalt diirfte praktisch bedeutungslos sein. Vf. macht dann allge- 
meine Ausfiihrungen iiber die Bewertung der Erden, die wahrscheinliche Natur 
des Bleichvorgangs u. seine techn. Durchfiihrung. Bei der Mitverwendung vou 
Kohlc cmpfiehlt sich getrennte Beliandlung. Die von BOhm (Seifensieder-Zig. 52. 
303; C. 1925. I. 2478) mitgeteilten Alterungserscheinungen von Bleichcrden konnte 
Vf. nach 18-monatelanger Lagerung nicht feststellen. (Seifensieder-Ztg. 52. 753 
bis 754. 774—775. 1925. Munchen.) H e l l e r .

Otto E ckart, Der Ólsattigungsioert der Blcicherdeń. Nach der Methode yon 
E c k a e t  u . W lRZM t)Ll.ER (Die Bleicherde, Braunscliwcig 1925, S. 27) angestellte 
Verss. zeigen, dat! das Saugvermogen bei hoherer Temp. groBer ist. Das Verhiilt- 
nis der Siittigungswerte yerschiedener Erden bleibt jedoch nahezu dasselbe, so daB 
die Temp. fiir yergleichende Unterss. ohne Belang ist. Das Saugyermogcn liiingt 
von der Malilung ab. (Olmarkt 7. Nr. 35. 1—2. 1925.) H e l l e e .

R. D eckert, Zum Óhattigungswcrt der Bleicherden. Vf. bestimmt diesen wie
folgt: 100 g Ol mit 5 g Erde bei ca. 100° unter starkom Riihreii 15 Minuten be- 
liandeln. Alsdann solange durch gewogenes Filter abnutschen, bis kein Tropfen 
mehr die Erde yerliiBt. Gewicht des Kuchens ermitteln u. hieraus aufgenommene 
Olmenge bcrechnen. Vf. gibt weiterliin einige Hinweise zur Priifung vou Bleich
erden im allgemeinen. (Der Olmarkt 7. Nr. 38. 1—2. 1925.) H e l l e r .

R. D eck ert, Deutsche Fullererde. Besonders die im Rheinlaud gefuudeuc 
Fullererde kommt den engl. u. amerikan. Erden prakt. gleieli. Wie diese nimmt 
ihre Wirksamkeit durch Gliihen zu, auch sind sie regenerierbar. (Seifensieder-
Ztg. 52. 754—55. 1925. Mttnehen.) H e l l e r .

J o se f A ugustin , Emulgierkraft verschiedener Seifen. Na-Seifen besitzen die 
hochste Emulgierkraft. Diese yerhiilt sich zu der des reiuen fettsauren K wie 5 : 3.
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Je  diinnfliissiger das Emulsum, um so lciclitere Emulgierung, um so lialtbarere 
Emulsion. Praktische Beispiele zur Darst. gebriiuchliclier Emulsioncn. Lost sicb 
die Seife sowólil im Emulsum (beispielsweise 01) ais auch im Contincns (beispiels- 
weise A.), bo entstelien die stabilsten Emulsionen. (Seifensieder-Ztg. 52. 731—32. 
1925. Furstenfeldbruek,) H e l i . e e .

H. R asąu in , Vom JIolzol und seinen Hearbeiiiingsmoglichkeilen. Kritik der
Prttentliteratur, die sich auf die Verhinderuug des Gelatinierens bei starkom Er- 
liitzeu bezielit. Die Gesehwindigkeit des Gelatinierens hiingt von der Temp. ab, 
wie Vf. durch Łabóratoriumsverss. nachweist. Auf Anregung yon II. R e b s  ver- 
suclite Vf. die Holzolpriiparation durch Erhitzen mit wechselnden Mengen der ge- 
brauchliclisteu Laeklosungsmm. unter RuckfluB. Die notige Konsistenz wird bei Ver- 
wendung von Delcalin ara schnellsten erreicht. Es werden ferner Verss. Uber das 
Yerb. derart hergestellter Lacke beim Troeknen mitgeteilt. Auch liier lieferten die 
Dekalinlackc die besten Filme. Zusatz von Co-trockner ist notig. Dic Verss. zeigen 
jcdenfalls die Moglichkeit der Ilerst. glatt- u. liarttrocknender Holzolfilme, die ins- 
besondere fiir siiure- u. sodafeste Farben in Betracht kommen. (Farbę u. Lack 
1925. 420—421.) H e l l e r .

Y o sh iy u k i T oyam a, Ubcr die wwerseifbaren Bestandteile (hoheren Alkohole) 
der Haifisch- und Rochenlebcrole. V. Neben dem ein in A. unl. Bromid gebenden 
Stoff findet sich im Unyerseifbaren des fetten Dornhaioles auch ein Stoff, der ein 
in PAe. unl. Bromid liefert. Das V. melircrer stark ungesiittigter Alkohole im Un- 
verseifbaren wird’ bestiitigt. Die unsichcren Analysenzahlen erlauben jedocli keine 
eindeutige Einreihung dieser in die Gruppe des Selachylalkohols. Zus. u. F. der 
Bromide aus dem Unyerseifbaren mehrerer Ole werden mitgeteilt. (Chem. Umschau 
a. d. Geb. d. Fette, O le, Wachse, H a rz e  32. 113—15. 1925.) H e l l e r .

F. R., Schniierseifcnausbcuten. Vf. wendet sich scharf gegen die Verwendung
von Kartoffelmehl zur Streckung von Schmierseifen. Erorterung der die Ausbeuten 
wesentlich bedingenden Umstiinde, wie Konz. u. Zus. der Lauge u. des Fcttansatzes, 
der Fiillmittel u. der scifensieder. Behandlungsweise. (Ztsclir. Dtsch. 01- u. Fettind. 
45. 450—51. 1925.) H e l l e r .

C. F e lln er , Unkostenerniedrigung bei Schmierseifen. Eine solche ist moglieh 
durch Ersatz des K2C03. Im Sommer konimt hierfiir insbesondere calcinierte Soda 
in Frage. Im W inter empfiehlt sich daneben etwas KC1. Seifensiederischc Angaben 
aus der Praxis. (Ztsclir. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 512—13. 1925.) H e l l e r .

J . A., Ilelle abgesetzte Seifen mit hohem Harzgchalt. Der Leimnicderschlag ab- 
gesetzter Harzkernseifen wird am besten nicht mit dem neuen Sud, sondern fiir sich 
verarbeitet. Zu viel Salz ist zu vermeiden. Zahlreiche scifensieder. Einzelheiten 
zur Erzielung einer liellen Kernseife mit 50% Harz. Bleichung mit Blankit oder 
AZA  wird yerworfen, solche mit Bisulfit, Zn-Staub u. H2S04 empfohlen. Je mehr 
Harz, um so mehr Hartfette miissen im Ansatz sein. (Seifensieder-Ztg. 52. 751 
bis 752. 1925.) ~ H e l l e r .

F . R. Tappert, Das Geruchlosmachen von Tran und Transeife. An Iland zweier 
schemat. Abbildungen wird die techn. Entdiiftung yon beiden Prodd. beschrieben. 
Vf. ilimmt diese dureli Erhitzen des Trans auf 300° mit nachfolgender H.,S04-Be- 
handlung vor. Die .Seife hingegen wird unter 40 Atmosphiiren auf 280° erhitzt u. 
liiBt sich dann yorteilhaft auf Olein yerarbeiten. Mehr ais 20% Transeife soli 
Waschseife nicht enthalten. (Ztsclir. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 446—48. 1925. 
Benrath a. Rh.) H e l l e r .

J . K rause, Die Fettspaltung mittels Zink und die Reinigung der dabei anfallen- 
den Glyzerinwasser. Die in Deutschland sclion lauge betriebene Zn-spaltmethode 
hat sich wegen der damit erzielten helien Fettsśiuren immer mehr durchgesctzt. 
Spaltend wirkt nur ZnO, nicht aber der Zn-staub. Techn. Fragen, insbesondere
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die Trennung des Glycerinw. yon den Fettsiiuren, die oft Schwierigkeiten macht, 
werden erortert. (Seifensieder-Ztg. 45. 527—529. 1925.) H e l l e r .

M. G elbke, Der Idrapidspalter. (Chem. Umschati a. d. Geb. d. Fette, Ole, 
Wachse, H a rz e  32. 213—20. — C. 1925. II. 1640.) H e l l e r .

M. G elb k e, Die Idrapidsulfosaure. Genaue Beschreibung der Analyse des 
Atherloslichen in handelsublichem Idrapidspalter. Neben 6—7% Unverseifbarem 
wurden etwa 4 5 %  einer krystallin. Sulfosiiure mit geringem Spaltyermogen u. 
ca. 40% polymerisierte, stark fettspaltende Sulfosiiuren unbekannter Konst. fest
gestellt. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fcttind. 45. 509—10. 1925. Melle i. Hann., S u d f e i . d t  
& Co.) ’ H e l l e r .

A n gelo  C ontardi, Mitteilung iiber die Glycerinindustrie. Besprecliung neuerer 
Yerff. zur llerst. von Glycerin durch Ycrscifung, katalyt. Fettspaltung, Vergiirung 
von Zucker nach N e u b e r g .  (Annali della R. Scuola d'Ingegneria di Padova. 1. 191 
bis 200. 1925. Padua, Sep.) G r im s ie .

G. F . P ick erin g , Die indusłrielle Destillation von Fettsauren und Wollfctt. Es 
besteht keine strenge Beziehung zwischen Jodzabl u. Menge des Pechruckstandes 
in der Blase, sondern nur allgcmeine Proportionalitiit. Dic Best. der ungesiittigten 
Sauren mittels Bromierung gibt einen Anhalt zur Bcwertung hinsichtlicb der 
Destillierbarkeit. Erorterung der bei der Dest. entstehenden Prodd. Das Mol.- 
Gew. der Pech fettsiiuren betnigt 370 bis 6S0; Kautschukpeche enthaltcn bis 
80% Verseifbares. Eingchende Beschreibung der Wollfettdest. Zahlreiche Zalilen- 
angaben zur Kennzeiclmung des Rohmaterials u. des Destillates, sowie des Oleins 
u. Stearins hieraus. Dereń technisclic Trennung. (Journ. Soe. Chem. Ind. 44. T. 
424—30. 1925.) H e l l e r .

Jean de B aeve , Klarung von Wollwaschicćissem und Gewinnung von Wollfett. 
Die Wollwaschwiisser werden mit Dampf auf 70—80° erhitzt u. auf je 100 Teile 
mit 1 Teil frisch geloschtetn Kalk yersetzt. HeiB filtrieren u. abkuhlen auf 29°. 
Einleiten von Cl2 gemiiB der Alkalitiit im Sinne der Gleichung 2 NaOII -j- Clj =  
NaOCl 4" NaCl -)- II20 , mit berechneter Menge 1I2S04 zur B. freier HCIO vcr- 
setzen, 2—3 Minuten kriiftig ruhren. Abgeschiedenes Fett sammelu u. 2—3 Tagc 
stchen lassen, h. filtrieren; iiberschussiges Cls kann durch Auswaschen mit Thio- 
sulfat entfernt werden. (Ind. and Engin. Chem. 17. 837—38. 1925. Darlinghurst, 
Sydney [Australicn].) G r im s ie .

M. A nerbach, Bestimmung des TJnverseifbaren, besonders in Trancn und Woll
fett. (Collegium 1925. 374—76. — C. 1925. II. 699.) G e r n g r o s s .

G. R . G reenbank und G. E. H o lm , Messung der OxydationsempfindlichJicit 
t'on Fetten. Das Fett oder die Fett enthaltende Substanz wird in einen 175 ccm 
Kolben gegeben, dieser eyakuiert u. mit Oa gefiillt. Einstellcn in Thermostaten 
von 70°, verbinden mit einem Manometer, der mit elektr. Lautewcrk in Verb. stebt. 
Sobald die Temp. yon 70° erreicht ist, regelt man den Gasdruck durch einen Drei- 
weghahn. Nimmt das Fett O, auf, so sinkt der Druek, der Kontakt wird gel. u. das 
Lautewerk tritt in Funktion. Fig. im Original. (Ind. and Engin. Chem. 17. 625. 
1925. Washington (D. C.].) G rim m e .

A. D. P o w ell, Der Nachiceis von Erdnupol in Olwenol. (Vgl. S h e l l e y ,  Analyst 
50. 182; C. 1925. II. 992.) Der Nd., der zuweilen bei der Bellierschen Probe u. 
bei der Probe nach L O e r s  auch bei Abwesenheit yon ErdnuBol entsteht, besteht an- 
scheinend hauptsachlich aus sauremK-Palmitat, begleitet von unyerseif barer Substanz. 
Um den AnlaB fiir die B. dieses Nd. zu yermeiden, empfiehlt Vf. wie folgt zu vcr- 
fahren: Man yerseift 1 g Oliyenol mit 5 ccm 2-n. alkoh. KOH (90°/oig. A.), verd. 
mit 25 ccm W., entfernt das Unyerseifbare durch Schiitteln mit 30 ccm A., soweit 
dies dadurch moglich ist, sauert die wss. Lsg. mit 2 ccm konz. HC1 an u. schuttelt
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die Fettsiiuren mit 20 ccm A. aus. Die itth. Lsg. wiischt man mit 10 ccm W., vcr- 
dunstet den A., erwiirmt die Siiuren 10 Min. im Wassertrockensclirank, lost sie in 
50 ccm 70°/0ig. A. u. liifit bei 14—15° 1 Stde. oder liinger stehen. Die meisten unter- 
suebten Ole geben mit 5°/0 ErdnuBol Nd. bei 15° in Va Stde., bei einem an fl. Fett
siiuren reiclien Ole war dazu-Abkuklen auf 14° erforderlich. Die meisten reinen 
01ivenole blieben klar bei 12°; in einem Falle eines solchen Óles entstand aber ein 
Nd. bei 14—15°. Bei Ndd. iiber 14° sollte daher stets F. vom Nd. genommcn 
werden. Bei Abwesenbeit von ErdnuBol schmilzt der ursprungliche Nd. nacli dem 
Wascben mit k: 700/0ig. A. bei etwa 52—54° u. nach Umkrystallisieren aus 90%ig. 
A. bei 60—61°. Der Nd. von Ólen mit 5—10°/0 ErdnuBol Bclimilzt entsprechend 
bei 60—05° u. nacb Umkrystallisieren aus 90%ig. A. bis iiber 70°. Daa ofters ab- 
weicbende Verbalten gewisser Ole bei der Bellierschen u. der Liiersscben Probe 
ist unzweifelbaft bedingt durcb die Ggw. von Oliyenkernol im Oliyenol infolge des 
Zertriimmerns vieler Kerne bei dem Maklen der 01iven nacb den neuzeitliclien 
Verff. der Ólgewinnung. Oliyenkernol enthiilt aber naeh LEWKOWITCH wahr- 
scheinlich Stearinsiiure, die sich bei der angegebenen Probe aussclieidet. ErdnuBol 
darf also nur dann ais yorlianden nachgewiesen gelten, wenn F. des umkrystalli- 
sierten Nd. iiber 70° liegt. (Analyst 5 0 . 395—96. 1925.) KOhłe.

E. B oed tk er , Uber die Gegenioart von Lecithin in fetten Stoffen. Lecithin 
kommt in allen vegetabil. Fetten u. Ólen, auBer in Bicinusol, u. in vielen tier. Olen 
vor. Ein Yerf. zur Best. wird besclirieben, auch ein solches zur B est in dcm sehr 
leeithinreieben Leinol. Man kann N im Leinol nach K jei.D A H L  bestimmen. Man 
erhitzt 5 g 01 mit 100 g H2SO., (N-frei) in einem birnenformigen Jenaer Kolben von 
500 cem, anfangs.sehr yorsichtig, weil die M. stark sehaumt. Man findet 0,077 bis
G,082°/o Ni die etwa 4,5% Lecithin entsprechen. Auch der Nachweis von S im 
Leinol wird besclirieben. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 2 . 107—13. 1925. Oslo.) D i e t z e .

Ó lw erke G erm ania G. m. b. H . und W ilh e lm  Ndrm ann, Emmerich a. Eh., 
Yerfahren zur Umesterung von Fettsaurcestern, bei welchen die FettsSuren im Mol. 
entweder nur an męlirwertige oder an ein- u. mehrwertige Alkoholradikalc ge- 
bunden sind, dad. gek., daB man das Estergemisch, gegebenenfalls in Ggw. von 
Katalysatoren, langere Zeit auf hohere Temp. erhitzt. — Ilicrbei erfolgt eine Um- 
lagerung der FettsiŁurereste unter B. gemischter Ester. Dies ist iiuBerlich an der 
Veriinderung des F., der in der Begel hcrabgedriiekt wird, sowie auch durch Um
krystallisieren der Prodd. erkennbar. Es lassen sich Glyceride von Sauren mit 
gleiclier, wie auch weit auseinanderliegender Anzahl von C-Atomen, femer ein- 
fache u. gemfschte Glyceride yerwenden. Man kann so zu dcm natiirlichcn Butter- 
fett sehr ahnlichen Fetten gelangen. Etwa nicht umgeesterte Anteile storen im 
allgemeinen nicht, notigenfalls lassen sie sich durch besondere Behandlung, wie 
Dest., beseitigen. Almlicli den Glyceriden yerhalten sich die Ester anderer Alko
hole, wie die Głykolide. Auch zwischen Estem vcrschicdener Alkohole findet Um- 
lagerung der,Saurereste statt. Vorteilhaft arbeitet man in Ggw. von Katalysatoren, 
wie aromat.-'oder aliphat.-aromat. Sulfonsauren, Sn u. Sn-Yerbb., Alkalimetall- 
alkoholaten. Z. B. wird ein Gemisch von 10% Tristearin u. 90°/0 Sojaol im Yakuum 
auf 250° erhitzt. -Nacli 91/,std. Erhitzen gelit der urspriingliche F. 54,5° auf 50,8°, 
nach 17 Stdn. auf 43,7°, nach 24 Stdn. auf 34,3° lierab. Das hochschm. Tristearin 
wird also in Glyceride mit niedrigerem F. umgewandelt. — Beim Erhitzen von 2 Moll. 
Tristearin  u. 1 Mol. Triacetin wahrend 72 Stdn. unter Druck auf 200—250° geht 
die ursprungliche liarte, sprode, pulverisierbare Mischung in ein zwar hartes, aber 
nicht sprodes, zwischen den Fingern talgig bis wachsartig werdendes Prod. iiber, 
was yon besonderem techn. W ert ist. — Erhitzt man gleiche Teile neutrales 
Kohosol u. Stearinsauredthylester aus reiner Stearinsiiure, F. 69°, 18 Stdn. in Ggw.



2 6 8 H XV1I. F e t t e ; W a c h s e ; S e i f e n ; W a s c iim it t e l . 1 9 2 6 .  I .

yon 1% Sn ais Katalysator unter Durchleiten eines schwachen C02-Stromes (zum 
Abdestillieren der fluehtigen Prodd.) auf 250°, so rnacht sich sehr bald der an- 
genehme Geruch der Athylester der niedrigeren Fettsiiuren bemerkbar. Das Destillat 
zeigt die VZ. 221, wiihrend fiir StearinsaureSthylester die VZ. sich mit 180 u. fiir die 
Athylester von Kokosfettsśiuren des mittleren Mol.-Gew. 202 mit 244 berechnet. 
Der Stearins&ureathylester wird also weitgeliend umgeestert. — Nach dem Erhitzen 
einer Mischung von 20 Teilen Tristearin u. 80 Teilen Kokosol mit l°/o Naplithalin- 
sulfosSure ais Katalysator wahrend 21/, Stdn. auf 250“ betrfigt der urspriingliche
F. 57,3° nur noch 34,5° u. nach ll2std. Erhitzen derselben Mischung im Vakuum 
in Ggw. von 0,2% NaOGjH6 auf 140° ist der F. bis auf 31,4° herabgesunken. 
(D. R. P. 417215 KI. 12o vom 26/6. 1920, ausg. 7/9. 1925.) S c u o t t l An d e r .

Konrad Kubierachky, Rittergut Froschgriin b. Naila, Extrakłion von Ól- und 
Fettgemischen m it Alkohol im Gegenstrom, dad. gek., daB die Alkoholextraktlsg., 
ehe sie den App. yerliiBt, in einem kolonnenartigen Aufsatz bezw. in einem an- 
gegliederten Waschraum mit so viel W. yersetzt w ird, daB die mit aufgelosten 
Neutralole zusammen mit einem Teil des eigentlichen Extraktstoffcs ausgefiillt 
werden. Es werden wertyollere Extrakte erhalten u. dic Ausbeuten an Ncutral- 
olen erholit (D. R. P. 417 964 Iii. 23a yom 28/5. 1920, ausg. 21/8. 1925.) O e l k e r .

John W. Ruwe, Los Angelos, Calif., Raffmieren von animalischen Fetłen und 
Olen. Man yermischt die Fette u. Ole mit einem yegetabilischen 01, erliitzt die 
Mischung auf etwa 80—110° F ., setzt Na._,C03-Lsg. in solcher Menge hinzu, daB 
sie geniigt, die freien Fettsiiuren zu neutralisieren, nicht aber das Neutralfett zu 
ycrseifcu, steigert die Temp. um 20—40° F. u. liiBt dann die Mischung stehen, bis 
sich das Neutralfett von der Seife getrennt hat. (Can. P. 244547 yom 17/4. 1924, 
ausg. 18/11. 1924.) O e l k e r .

De Nordiske Fabriker De-No-Fa Aktieaelskap, O slo , Norw. (Erfinder:
H. Hausamann und J. Lund), Folymerisieren von ungesdttigtenFettsduren. (Schwed. P. 
57672 yom 26/4. 1919. Norw. Prior. 4/6. 1918. — C. 1921. IV. 1101.) O e l k e r .

Celite Company, Los Angeles, iibert. yon: Charles Y. Zoul, Santa Monica, 
Californien, Entemulgicren von Fliissigkeiten. Emulsionen von Ol u. W. werden 
durch ein Filter geschiekt, das einen aus yorgetrocknetem Ol glcichen Charakters 
wie das Abzutrennendc u. Holzbrei liergestellten tjberzug besitzt. Das F iltrat wird 
einer Trennung seiner Bestandteile unterzogen. (A. P. 1547712 vom 26/12. 1922, 
ausg. 28/7. 1925.) K a o s c h .

E. R. Sąuibb & Sons, New York, iibert. von: Adelbert William Harvey, 
Pittsburgh, Pa., V. St. A., Reinigen von Ricinusol. Man neutralisiert die in Ol ent- 
haltenen freien Fettsiiuren mittels einer 10—20% ig. Lsg. yon KOH u. entfernt die 
entstandenen Seifen durch Wasehen mit W ., das von Erdalkalivcrbb. befreit ist. 
(A. P. 1548838 vom 11/9. 1922, ausg. 11/8. 1925.) O e l k e r .

Jean Baptiste-Gaston Aubry, Frankreieh (Nord), Behandlung von Ricinusol 
zicecks Darsłellung eines Emulgierungsmittels. Man polymerisiert Ricinusol in einer 
indifferenten Gasatmosphiire bei 240°, sulfoniert das Prod., liiBt 48 Stdn. stehen, 
wiischt mit formalinhaltigem W. aus u. neutralisiert mit NHS. (F. P. 592764 vom 
30/1. 1925, ausg. 10/8. 1925.) O e l k e r .

T herm okep t C orporation , New York, iibert. von: W a lte r  W . W illison , 
Brooklyn, New York, Konscnieren von Kokosniissen. Man zerkleinert die Kerne 
yon frischen Kokosniissen, reduziert den Feuelitigkeitsgehalt der M. auf etwa 20%, 
gibt frische KokosnuBmilch hinzu, trocknet die Mischung bis zu einem Feuchtig- 
keitsgehalt yon weniger ais 20% u. yerpackt sie in eyakuierten Behaltern. (Can. P, 
244238 vom 2/11. 1923, ausg. 4/11. 1924.) O e l k e r .

M. A. Julien und D. G. Goonewardene, Colombo, Ceylon, Konsemeren von 
Nufikernen. Um die Kerne yon olhaltigen Niissen, Kokosniissen u. dgl. yor der
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Einw. von Luft u. der durch diese bewirkten B. von Fcttsiiuren etc. zu schiitzcn, 
versieht man sie mit einem Uberzug aus geeignetcn Chcmikalicn, wie z. B. Alauu, 
Formaldehyd, Kaliumbichromat, Borax, Borsiiure usw. (E. P. 236713 vom 11/6.
1924, ausg. 7/8. 1925.) O e l k e r .

Julio Cesar de Almeida Rainha und Wilhelm Schroeder, Portugal, Ex-
traktion von Olwenolkuchoi mittels fluchłiger Losungsmittel. Um bei der Extraktion 
der Olkuchen die B. von Metallseifen (Eisen-, Kupferscifen), welche eine Fiirbung 
des extrahierten Óles bewirken, zu yerhindern, werden die Teile des App., welche 
mit dcm einen liohen Siiurcgehalt aufweisendcn Ol in Beriihrung kommen, mit 
Stoffen uberzogen, welche von den Fettsiiuren nieht angegriffen werden. Das ge- 
wonnene 01 kann evtl. noch einer Bleichung unterworfen werden. (F. P. 591951 
vom 22/1. 1925, ausg. 22/7. 1925.) O e l k e r .

D. H. Hansen, Andenes, Yesteraalen, Norwegen, Gewinnung von Fischolen, 
Lebertran u. dgl. Die gewaschenen u. zorkleinerteu Fischlebern werden durch eine 
1—lOstd. Behandlung in geeigneten, mit RUhrwerken ausgcstattcten Extraktoren 
ausgeschmolzcu. Das gewonnene 01 wird einige Zeit auf eine Temp. von 45—50° 
gehalten, cvtl. unter Durchleiteu iudifferenter Gase, wodurch die fluchtigen Yer- 
unreinigungen entfernt werden. (E. P. 227474 vom 12/1. 1925, Ausz. yeroff. 11/3.
1925. Prior. 11/1. 1924.) O e l k e r .

Einar Viggo Schou, Palsgaard, Danemark, Herstellung von Margarine bezie.
Speisefctten, 1. dad. gek., daB die Margarine bezw. die Speisefette vor, wiihrend oder 
nach der Fabrikation mit einem ziihe u. elast. gemachten 01 von hoher wasser- 
dispergierender Iiraft yersetzt werden. — 2. dad. gek., daB die Margarine bezw. 
die Speisefette vrir, wahrend oder nach der Fabrikation mit einer mittels des ziihen 
u. elaat. Óles hergestellten, einen wss. Bestandteil in gleiehtniiBiger Verteilung ent- 
lialtenden olloslichen Emulsion iu geeigneter Menge yersetzt werden. — Ais ziihe 
u. elast. Ole kommen solche in Betraeht, welche durch Gclatinierung von linol- 
oder linolensiiurehaltigeu Ólen durch Polymerisation erhalten werden. — Man er
reicht eine auBerordentlich innige Mischung der Fette mit dem wss. Bestandteil. 
(D. B,. P. 418171 KI.- 53 h yom 4/3. 1922, ausg. 26/8. 1925.) O e l k e r .

0. M ustad & Son, Oslo, Norwegen, Herstellung von Margarine. An Vitaminen 
reiche Substanzen werden mit Margarine oder anderen eBbaren Fetten im Yakuum 
oder in einer sauerstoffreien Atm., z. B. in einer solchen von COa, N oder II2, ver- 
mischt. (E. P. 237242 vom 16/7. 1924, Ausz. yeroff. 9/9. 1925. Prior. 16/7.
1924.) ’ O e l k e r .

Grain Soaps Corporation, Doyer, Delaw., V. St. A., Herstellung von Seife aus
Cerealien. (D. B.. P. 417864 KI. 23 e yom 3/9. 1921, ausg. 20/8. 1925. A. Prior. 
20/11. 1919. — C. 1921. II. 233.) O e l k e r .

Jose Navas Escuder, Spanien, Seife, welche gleich bei ihrer Herst. mit einem 
blauen Farbstoff- (Ultramarinblau) yermisclit wird, zum Zweck, das nachtriigliehe 
Blauen der JYiisehe unnotig zu machcn. (F. P. 592698 yom 7/1. 1925, ausg. 6/8.
1925. SpanjPriorr. 3/7. u. 16/12. 1924.) O e l k e r .

P. Villain, Brixton, London, Herstellung von Seifen. Zweclcs Erzeugung trans-
parenter Seifen mit einem hohen Gehalt an iither. Ólen oder desinfizierenden u. 
medizin. Stoffen, welche beim Lagern weder ihre Transparenz noch ihr Parfum 
yerlieren, werden erhalten, indem .m an bei etwa 80° eine transparente Seife mit 
einer groBen Menge des iither. Óles (bis zu 33°/0) o. dgl. u. einer gleichen Mengc 
Methylalkohol yermischt u. dieser Mischung, bevor man sie in die Formen laufen 
liiBt, eine kleine Menge eines 1. Cellulosederivates, z. B. Celluloseacetat zusetzt. (E. P. 
228282 vom 7/11. 1923, ausg. 26/2. 1925 u. F. P. 591845 vom 5/11. 1924, ausg. 
18/7. 1925. E. Prior. 7/11. 1923.) O e l k e r .
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Walther Schranth, Rosslau, Anh., Spalten von Fetten, Ólen und Wachsen. 
lian  yermiseht die Fette etc. mit einer im Kern durch einen Alkylrest, z. B. eine
i-Propylgruppe, substituierte Sulfosiiure mehrkerniger KW-stoffe u. W. u. erhitzt 
diese Mischung. (Can. P. 245373 vom 10/3. 1924, ausg. 10/12. 1924.) O e l k e r .

Rene Felix Brand, Gironde, Frankreich. Waschmittel. Man yermiseht eine 
durch Extraktion von Panamaholz gewonnenc Saponinlsg. unter Riihren mit Soda, 
pastenformigem Terpentinharz, Pech u. Oxalsaure, dampft bis auf 33—34° Bć ein, 
laBt unter Riihren krystallisieren u. trocknet. (F. P. 589736 vom 7/2. 1924, ausg. 
4/6. 1925.) F r a n z .

Robert Balsan, Paris, Trennung von Scldamm und Fettstojfen, die in  Wasser 
enthalten sind. Der Schlamm u. das Fett werden abgetrennt u. die klare FI. wird 
wieder zur Wollereinigung yerwendet. (A. P. 1548702 yom 23/5. 1922, ausg. 4/8.
1925.) K a u s c u .

Bernard Bezault, Frankr., Apparat zur Sedmenlierung von in  TFasse>' sus- 
pendierten Ólen und Fetten. Der App. besteht im wesentlichcn aus einem Behalter, 
der in mehrere Abteilungen durch Scheidewande geteilt ist. (F. P. 591094 yom 
29/10. 1924, ausg. 27/6. 1925.) K a u s c h .

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

E. Belani, Die Entioicklung des Schroter-Filters. Eine Studie iiber die Filtration 
von Fabrikationswasser. Einrichtung u. Handhabung der Filter, bei denen die ver- 
schlammte Filterschicht mechan. aufgelockcrt u. durch Rtickspiilung gereinigt wird, 
ist beschrieben. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 1035—39. 1925. Yillach.) S 0 v e r n .

Sigurd Samuelsen, Stoffgeuńnmmg aus dem Abwasser. Die yerschiedenen
Stoffangertypen in der Papierhcrst. werden besprochen u. ihre Yorteile u. MSngel 
erortert. Besondere Angaben beziehen sich auf Warm- u. Kaltschleifereien u. Zcll- 
stoffabriken. Bilder von Fasern in den yerschiedenen Abwfissern werden gezeigt. 
(Zellstoff u. Papier 5. 308—13. 1925. Nach ,,Papir-Journalen“.) S 0 v e r n .

M. Bergoo, Sulfitstoff-Kocher. Nach Beschreibung yerschiedener Konstruktionen 
wird ein senkreehter Kocher empfohlen mit direkter Dampfeinfiihrung u. zwang- 
laufigcr Bewegung der Lauge. (ZellstofF u. Papier 5. 303—04. 1925. Sundsyall. 
Nach „La Papeterie'1.) > SO v e r n .

E. Belani, Das Keramonit und seine Verivendungsmoglichkeit in  der Zellstoff- 
und Papierindustrie. Keramonit ist eine innige Verb. zwischen Porzellantoncn u. 
Metalldi-ahten, yon hoher Festigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Tcmperaturande- 
rungen, Saure- u. Alkalibestandigkeit u. ist fiir Kocherauskleidungen, Heizschlangen, 
fiir Bleic.hgefaBe, Blcichhollander, zum Ubcrziehcn yon PreBwalzen u. Trockeu- 
zylindern geeignet. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 978—79. 1925. Yillach.) S 0 v e b n .

J. Chintschin, Zur Frage der Harzleimung bei Kartem Fabrikatioimoasser. Er- 
widerung an Teicher und B . Lorenz. Gegeniiber L o r e n z  (Papierfabr. 23. 205; 
Wchbl. f. Papierfabr. 56. 259; C. 1925. II. 110. 1570) wird die Ansiclit yertrefen, 
daB groBere Verdiinnung der Harzsuspcnsion mit hartem W. dic Ausflockung be- 
giinstigt. (Zellstoff u. Papier 5. 299—300. 1925. Moskau.) StJyERN.

Rudolf Lorenz, Zur Frage der Harzleimung bei hartem Fabrikationswasser. 
Erwiderung an J . Chintschin. (Vgl. yorst. Ref.) Aus mitgetciltcn Yerss. wird gc- 
folgert, daB mit abnehmender Solkonz. einer Erschwerung der Flockung, mit zu- 
nehmender eine Erleichterung eintritt. Allgemein gegen Harteflockung eine Steige- 
rung der Stoffdichte anzuraten, ist nicht angangig, andere Mittel, besonders Schutz- 
kolloide, sind yon allgemeinerer Wrkg. (Zellstoff u. Papier 5. 300—3. 1925.) SO.
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E. Beri und W . Pfannmiiller, Die Entfernung der Druckerschwarze von Alt- 
papicr. Die Verss. ergaben, daB die Druckerschwarze yon Altpapier sehr gut durch 
Flotation entferut werden kann. Die besten Eesultate wurden erzielt durch Koclien 
mit '/so—‘/oo"n- NaOH u. Durchsehutteln mit W. u. Tctralin. Die letzten Eeste 
Tetralin werden aus dem Papierbrei durch Zentrifugieren entfernt. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 38. 887—88. 1925. Darmstadt, Teclm. Hochsch.) J u n g .
. E. C. Sherrard und J. 0. Closs, Eimcirkung der Yorddmpfung a u f die Ilydrolyse 

von Holz. Vergleichcnde Verss. ergaben, daB eine Yordampfung vor dem Zusatze 
der SSure kaum yon EinfluB auf die Zuckerausbeute ist. Die hochsten Werte 
crhielt man nach Zusatz von Siiure u. Katalysator mit energischer Diimpfung. (Ind. 
and Engin. Chem. 1 7 . 847—49. 1925. Madison [Wis.].) G r im m e .

Erik Hagglund, Untersucliungen uber die Chemie der Sulfitzcllstoffkochung.
III. (II. vgl. Syensk Kem. Tidskr. 3 6 . 284; C. 1 9 2 5 . I. 1033.) Zum Keaktions- 
mechanismus beim AufschlieBen von IIolz mit Lsgg. yon S02 u. Sulfiten wird fest- 
gestellt, daB zuniichst eine oder mehrere Ligninsulfosauren gehildet werden, die 
aus dem Biiekstand mit W. nicht ausgewaschen werden konnen. Das Lignin ist 
im Holz mit Kohlenhydraten chem. gebunden. Die Bindung des Sulfits oder der 
S 02 yerlauft zunUclist recht sehnell, spiiter nur langsam. Die zunaehst entstehende 
Lignosulfonsiiure-Kohlenhydratverb. hindert das Eindringen des Sulfits. Zunahmc 
der Menge der Lignosulfonsaure im Euckstand kann gegebenenfalls nur erfolgen, 
wenn die Ilydrolyse der Kolii cnhydratyerb. langsamer ais die Lignosulfonsaure- 
bildung vor sieli gelit. Der Gehalt des Eiickstandes au Lignosulfonsaure kann 
auch geringer werden, wenn die Temp. wesentlich gesteigert wird. Die Zucker- 
bildung wahrend ' der Iiocliung gelit mit der Auflosung der Lignosulfonsaure 
parallel. Wahrscheinlich haudelt es sich im wesentliclien um eine nicht yergarbare 
Biose aus IIexoseresten. Man soli mit Kochlaugen, die hinreicheud yiel CaO ent
halten, arbeiten, die Kochung soli vor oder jcdenfalls nicht lange nach dem Yer- 
brauch des Sulfits abgestellt werden. Die Lignosulfonsaure (oder -sauren) ist an 
Starkę den starken Mineralsaurcn ycrgleichbar. Im Laufe der Kochung nimmt mit 
der B. der Lignosulfonsaure dic Konz. der S 02 ab. Der jeweilige Zustaud ist dann 
davon abhangig, wie sich CaO zwischen den beiden SSuren yerteilt, man kann 
schatzen, daB am Ende der Kochung der weitaus groBte Teil des CaO von der 
Lignosulfonsaure gebunden ist u. nur eine geringe Menge der Saure frei yorkommt. 
So lange die Lauge eine hellgelbe Farbę hat, was der Fali ist, wenn von vorn- 
herein geniigend Sulfit yorhanden ist, kann Lignosulfonsaure nur in ganz geringer 
Menge yorhanden sein, sonst wurde bei der liohen Temp. Braunfarbung der Lauge 
eintreten miissen. In dem Mafie wie weitere Mengen Lignosulfonsaure entstehen, 
wird die Mogliehkeit der Absattigung geringer, die Konz. der Lignosulfonsaure 
grofier, die [H'] steigt, HaS 0 4-Bildung kommt dazu, es kommt zur Sehwarzkochung. 
Das tritt um so elier ein, je  weniger CaO von yornhercin in der Koehlauge yor
handen ist. (Svensk Kem. Tidskr. 3 7 . 116—24. 1W25. Abo, Akad.) S (Jv e r n .

Anton D.f J. Kuhn, Einrichtungen und Arbeitsmetlioden amerikanischer Zellstoff- 
fabriken. Arigaben iiber Holzaufbereitung, SOs-Laugenbereitung, Kocherei, Stoff- 
aufbereitung u. -sortierung, Aste- u. Splitteranfall u. seine Aufbereitung. (Wchbl. 
f. Papierfab. 56. 1059—63. 1925. Bad Liebenwerda.) SO v e r n .

R. N. Miller und W. H. Swanson, Chemie des Sulfitverfalirens. Untersuchungen 
iiber die Saurehydrolyse von Holz. Zu den Yerss. diente Holz, welches nach naher 
angegebenem Verf. yon den urspriinglicli yorhandenen Kohlenhydraten befreit war. 
Sulfitierungsyerss. ergaben dann, daB das Lignin bis auf Spuren hydrolysiert wird 
bei Tempp. zwischen 120 u. 150° u. Erhohung der Saurekonz. yon 1 auf 3%• Zu
satz yon Salzen starker Sauren zur kochenden Fl. beschleunigt die Hydrolyse, von 
Salzcn schwacher Sauren yerlangsamt sie. Dies ist auf Yeranderung der H-Ionen-
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konz. zuriickzufuliren. (Ind. and Engin. Chem. 1 7 . 843:—46. 1925. Madison 
[Wis.].) G r im m e .

Arthur Foulon, Die Celluloseacetate, ihre Herstellung und spezielle Verivendung 
fur Kunstseide. Einige Acetylierungsyerff. u. śilterc Fiirbeverff. fiir Acetatseide 
werden besprochen. (Ztsclir. f. ges. Textilind. 2 8 . 469—71. 1925.) S(Jv e r n .

E. Ristenpart, Der Nacliweis geringer Sauremengen a u f Gespinstfasern. Man 
legt die Probe trocken auf einen Objektriiger, setzt 1 Tropfen dest. W. darauf, liiBt 
vollstiindig einziehen, legt trocknes Reagenspapier auf, bedeekt mit einem zweiten 
ObjekttrSger u. belastet mit 1 kg. Es lassen sich so auf 1 g Fascr noch 0,000001 g 
Essigsiiure oder H4S04 mit Lackmuspapier u. 0,00001 g H ,S 04 mit Kongopapier 
nachweisen. Die I ’robe liiBt sich quantitativ kolorimctr. ausgestalten. (Ztsehr. f. 
ges. Textilind. 2 8 . 460. 1925. Chemnitz.) S 0 v e r n .

R. Bieckmann, Die Betriebskontrolle in der Zellstoffindustrie. (Zellstoff u. 
Papier 5 . 313—18. 350-55. — C. 1 9 2 5 . I I .  994.) S C v e r n .

H. Wenzl, Die Erkeimung von Bleichschaden durch Ermittlung des Beduktions- 
ver>nogens insbesondere durch die Bestimmung der Kupferzahl. Die Ermittlung von 
Bleichschiiden durch Best. des Reduktionsverm6gens (Cu-Zalil-Best. in der bc-
handelten Faser) fiihrt ohne gleiclizeitige Priifung der Festigkeitseigenschaftcn nicht 
zum Ziel. Je stśirker alkal. die angewendete Bleichflotte ist, um so groBer ist das 
Losungsyermiigcn fiir Oxy cellulose. Die Best. der Cu-Zahl nacli S c iiw a l b e  in der 
Ausfiihrungsfomi naeh IlAGGLUND gestattet schnell u. zuverliissig die Best. des 
Reduktionsvermdgens von Fascrstoffen. Vorsehliige zur Abiiudcrung der titrimetr. 
Cu-Best. haben gcgeniiber der Best. mit Ferrisulfatschwefelsiiure keine Vorteile. 
Die Cu-Zahlbest. naeh B r a id y  ist eine apparative Vereinfachung gegeniiber 
S c iiw a l b e , ais Betriebsanalyse wird sie abgelehnt. Dic Selbstzersetzung der 
Fehlingschen Lsg. liiBt sieli bei Verwcndung reinster Rcagentien u. einer Apparatur, 
die die Uberhitzung der Lsg. an den Wiinden des Reaktionsgefiisses ausschaltct, 
auf einen innerhalb der Fehlergrenzen liegenden Betrag erniedrigen. (Wchbl. f. 
Papierfabr. 5 6 . 994—97. 1024—27. 1925. Frankfurt a. 51.) S0V ERN .

Alesis Jean Marie Rialland, Seine, Frankreich, Mittel zum Undiirchlassig- 
maclien von Gewcbm oder anderen Stoffen. Man lost Abfśille von Leder, Holz, in 
doppeltn. Aikalilsg., gieBt naeh einigen Stdn. ab, neutralisiert teilweise mit einer 
Siiure, HCl, u. yollig mit der Lsg. eines undurchlassigmachenden Metalles u.
filtriert; die crlialtene M. wird auf das Gewebe aufgestrichen, nacli dem Trocknen 
wird das Gewebe gewasehen. (F. P. 5 8 8  4 0 8  vom 5/1. 1924, ausg. 7/5. 
1925.) F r a n z .

Charles Ernest Gaeng', Seine-et-Oise, Frankreich, Undurchlassigmachen von 
Faserstoffen. Man impriigniert die Faser mit einem Gemisch aus scliweren Ólen, 
Fetten. Pech oder Wachsarten. (F. P. 5 8 8 3 6 3  vom 31/10. 1924, ausg. 6/5. 
1925.) F r a n z .

Antonio Ferretti, Italien, Herstellung von Filz, insbesondere fiir Hiite. Man
yerwendet ein Gemisch von Wolle mit tier. Haaren, wie Kaninchen, Hase, Kamel- 
liaare. (F. P. 5 9 0 2 7 7  vom 5/12. 1924, ausg. 13/6. 1925; Ital. Prior. 24/10.
1924.) F r a n z .

Antonio Ferretti, Italien, Herstellung von Filz, insbesondere fiir Iliite. Man
yerwendet ein Gemisch yon etwa 60% Wolle, 20°/0 tier. Haare, wie Ilasen-, 
Kaninchenhaare, u. 20% pflanzl. Faser, wie Baumwolle, Kunstseide, Jute. (F. P. 
5 9 0 2 7 8  yom 5/12. 1924, ausg. 13/6. 1925; Ital. Prior. 24/10. 1924.) F r a n z .

Felix Giinther, Greiz, Herstellung von Mehrfachpapieren, bei denen eine oder 
mehrere Lagen pergamentiert werden, dad. gek., daB Mehrfachpapiere aus gelcimten
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u. ungeleimten Lagen der Pergamentierung unterworfcn werden. — Die bo cr- 
haltenen Papiere liaben nicht die Briichigkeit der yollig durchgehend pergamentierten 
Papiere. (D. Br. P. 418376 KI. 55f yom 25/3. 1924, ausg. 4/9. 1925.) O e l k e r .

Hermanus Thomassen, Heelsum b. Arnhem, Holland, Entfem en von Ver- 
unreinigungen aus Papierstoff. Der Papierbrei wird kontinuierlich einem Zentrifugal- 
separator zugefuhrt, dessen Trommel mit einer solclien Gesehwindigkeit rotiert, 
daB der Papierbrei sich in einer zylindr., mit der Rotationsachse konzentr. Scliicht 
ansammelt u. iiber den Rand der Zcntrifuge austritt, wiihrend die Verunreinigungen 
in derselben zuriickbleiben. (Can. P. 246384 vom 21 /2 . 1924, ausg. 27/1 . 1925.) O e .

Georges Augustę Ernest Trombert, Rhóne, Frankreieh, Ilerstellung von Gegen- 
standen aus Papier uud Kunstharzcn. Man iiberzieht Papier auf einer oder auf 
beiden Seiten mit einer Lsg. oder mit gesclimolzenen Kunstharzcn, beispielsweise 
Phenolformaldehydkondensationsprodd. formt in geeigneten Vorr. u. erwarmt die 
Gegenstande bis zur yolligen Polymerisation des Kunstharzes; man kann das Yerf. 
zur Herst. von GefiiBen fiir Akkumulatorcn, elektr. Isolatoren, Behiilter fiir die 
chem. Industrie, Verpackungsmaterial, Wiirmeisoliermassen, Ornamente usw. be- 
nutzen. (F. P. 590756 yom 2 0 /1 0 . 1924, ausg. 23 /6 . 1925.) F r a n z .

Minnesota Mining & Manufacturing Company, V. St. A., Ilerstellung von 
Glaspapier oder anderen ahnlich zusaimnengesetzten Sto/fen. Man yersieht die Ober- 
fliiche des Papiers mit einem Uberzug, darauf mit dem Schleifmittel u. schlieBlich 
mit einem Klebstoff. (F. P. 592898 yom 23/12. 1924, ausg. 11/8. 1925. A. Prior. 
29/12. 1923.) K a u s c h .

Greif-Werke vorm. Deutsche Buero-Bedarfsgeaellschaft Bruer & Co., 
Goslar, iibert. yon: Fritz Herold, Goslar, Scliablonenblatter. Man stcllt eine 
Emulsion aus Caseinlsg. mit einem Ol oder Fett her u. bringt die Emulsion auf 
ęsin faseriges, poroses Papier auf. (A. P. 1548315 yom 25/10. 1924, ausg. 4/8. 
1925.) K a u s c h .

Pozsonyer Dachpappen-Holzeement, Asphalt- und Isolierplatten-Fabrik, 
K, C. Menzel und Paul Meyeraberg, PreBburg, Tschechoslowakei, Flammen- 
sicherc, teerfreie Daehpappe. (Oe. P. 99918 vom 22/8. 1925, ausg. 11/5. 1925.
D. Prior. 12/9. 1922. — C. 1925. I. 798.) F r a n z .

Henry James Craymer, Engl., Entrinden faseriger Stojfe. Man liiBt die StofFe
zwischen ein paar ihre Entzundung herbeifiihrenden Korpern hindurch gehen, die 
die Oberfliichen der Stoffe in entgegengesetzten Riehtungen senkrecht zur Lange 
der Fasern reiben, wobei die Reibwrkg. wShrend des Durchganges der Stoffe immer 
in der gleichen Richtung erfolgt. (F. P. 593303 yom 2 7 /12 . 192 4 , ausg. 20/8 . 
1925.) K a u s c h .

Societe Industrielle pour 1’Application de Brevets et Procedes, Rueil, 
Frankr., iibert. yon: Jaąues Edwin Brandenberger, Paris, Eerstellung von Cellu- 
loseligdraten. (A. P. 1544885 yom 4/G. 1923, ausg. 7/7. 1925. — C. 1923. IV. 
860.) O e l k e r .

Brown Company, Berlin, Newhampsire, iibert. von: Georges A. Bichter,
Berlin N ., Zellstoff. Man digeriert rohes Cellulosematerial in einer sd. FI. einer
sauren Na-Verb., trennt, neutralisiert u. konz. die Ablauge u. sclim. u. gewinnt in 
einer alkal. Lsg. die Na Verb. daraus, fiihrt letztere in Na2C03 iiber u. siiuert 
diese alkal. Fi. mit S 02 an. (A. P. 1545522 yom 10/7. 1924, ausg. 14/7. 1925.) Ka.

Gebr. Himmelsbach A.-G., iibert. yon: Carl Schantz, Frciburg i. Br., Erhohung 
der Absorptions- und Diffusionsfahiglceit von Konservierungsmitteln und Farbstoffen 
in guellfdhigen Stoffen, u>ie Holz oder Cellulose. (A. P. 1550395 yom 16/7. 1924, 
ausg. 18/8. 1925. — C. 1925. I. 2518.) S c h o t t l a n d e r .

Guy C. Howard, Seattle, W ashington, Behandlung von Sulfitablauge. Man 
riihrt u. beliiftet die Lauge u. fallt gleiehzeitig ein Gemisch von organ. u. anorgan.

VIII. 1. 18
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Stoffen, untcrwirft das erhaltene Prod. ohne Filtration weiterem mcchan. Riiliren 
u. Beliiften, wobei der gefiillte organ. Stoff frei von anorgan. Stoff entfernt wird. 
Ebenso wird der gefiillte anorgan. Stoff frei von gefalltem organ. Stoff von der Fl. 
getrennt u. gewonnen. (A. P. 1551882 yom 2/4. 1923, ausg. 1/9. 1925.) K a u s c h .

Linn Bradley, Montclair, N. J., ubert. von: Edward P. Mc Keefe, New York, 
Behandlung von Schwarzlaugc. Man bildet in der Schwarzlauge eine Lsg. von 
Alkalialuminat, fiillt A1S0 3 u. organ. Stoffe in innigem Gemisch, unterwirft den 
Nd. der Dest. u. elektrolysiert sclilieBlich das erhaltene Gemisch von C u. A120 3 
im SchmelzfluB. (Can. P. 245831 vom 1/12. 1921, ausg. 6/1. 1925.) K a u s c h .

E. L. Binman, Djursholm, Verwerłung von ■Sulfiłzellsło/fablauge. Sulfitablauge 
oder Schlempe von der Dest. von Sulfitsprit wird abgcdampft u. mit CaS04 u. 
Stoffen, welche Ala0 3, Fc^Oj u. SiOa cnthalten, in solchem Yerbaltnis gemischt, 
daB beim Gliihen unter Entweichen von S 04 ein zur Zementherst. geeigneter 
Ruckstand entsteht. (Schwed.P. 57863 vom 8/6.1923, ausg. 11/11. 1924.) K O h l i n g .

Harry Boardmen Smith, Abbany, N. Y ., Behandlung von Seide. (Can. P. 
245378 vom 22/3. 1923, ausg. 16/12. 1924. — C. 1924. II. 566.) K a u s c h .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin, ubert. von: Josef Huber, 
Dessau-Anhalt, und Paul Eckert, Dessau-Ziebigk, Feine Viscosesńde. (A.P. 1550360 
vom 14/8. 1924, ausg. 18/8. 1925. — C. 1925. I. 594 [E. P. 220 935].) K a u s c h .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin, ubert. von: Josef Huber, 
Dessau, Anh., und Paul Eckert, Dessau-Ziebigk, Feine Viscoseseide. (A.P. 1550361 
vom 14/8. 1924, ausg. 18/8. 1925. — C. 1924. II. 2807.) K a u s c h .

Leon Lilienfeld, Wien, Celhdosedańvałe. Die durch Einw. von Halogenfett- 
siiuren, wie Monoehloressigsśiure, a-Brompropionsiiure, auf Cellulosesantbogenate 
entstehenden Cellulosexanthogenfettsiiureverbb. werden mit NH3 behandelt; die 
Behandlung mit NII3 kann nach Absebeidung der Cellulosesanthogenfettsiiurederiw. 
oder auf das rohe Reaktionsgemisch erfolgen, man .kann das NH3 auch vor, wahrend 
oder nach der Ilerst. der Cellulosexanthogeufettsiiure zusetzen, die Prodd. sind 
unl. in W., 1. in wss. Alkalien, aus ihren Lsgg. werden sie durcli Siiuren oder 
saure Salze gefallt; die Lsgg. dienen zur Herst. von Kunstfadcn, Filmen usw.) E. P. 
231802 vom 22/5. 1924, Auszug yeroff. 27/5. 1925, Prior. 4/4. 1924.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Ilcrstellung vo>i Filmen, Kumtfaden, plastischen Massen, 
Wasserfarben, Iilebstoffen, Apprełurmitłeln, Tinłen usw. aus Celluloscderwaten. Es 
werden die alkal. Lsgg. yon Oxyalkylcellulosen yerwendet, dic man durch Be- 
handeln yon Cellulose mit Monohalogenhydrinen in Ggw. von starken Alkalien er
halten kann, die alkal. Lsgg. konnen mit anderen Kolloiden u. Weichmachungs- 
mitteln yermischt werden, wie in Alkalien 1. Hydrocellulose, Viscose, EiweiBstoffe, 
Gelatine. Proteine, Starkę, Dextrin, Harze, in Alkalien 1. harzartige Kondensations- 
prodd., Scliellack, Glycerin, Diglycerin, Seifen, Fette, Tiirkischrotol; ais Fali- bezw. 
Fixiermittel yerwendet man Schwefelsiiure, EssigsSure, Ammoniumclilorid, Tannin, 
Formaldehyd. (E. P. 231808 yom 30/5. 1924. Auszug yeroff. 27/5. 1925. Prior. 
4/4. 1924.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, W ien, Filmc und Kunstfdden aus Cellulosederivaten. Man 
behandelt Cellulose oder ein in Alkalien unl. Celluloseumwandlungsprod. mit Mono- 
halogenfettsSuren oder dereń Salze oder Ester u. Alkalien in Abwesenheit oder in 
Ggw. yon hochstens 20% A. auf 100 Teile W. u. zwar soli die Menge der yer- 
wendeten Monohalogcnfettsiiure im umgekebrten VerhSltnis zur Stiirkc der Alkalilsg. 
stehen, die Rk. kann in Ggw. yon Kontaktkorpern, wie Cu, Ag, Fe, Benzoylsuper- 
oxyd, usw. durchgefuhrt werden, die erhaltenen Cellulosefettsaurederiw. konnen 
aus dem Reaktionsgemisch durch Fiillen mit Sauren, sauren Salzen oder A. ab- 
geschieden werden, die Lsgg. konnen zur Herst. von Kunstfiiden, Filmen, piast.
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MM., lj berzugen, Appreturmitteln, Verdickung8mittel fiir Zeugdruekfarben usw. 
yerwendet werden. (E. P. 231809 vom 30/5. 1924, Auszug yeroff. 27/5. 1925.

Leon Lilienfeld, Wien, Herstellung von Filmen, Kunstfiiden, plastischen Massen, 
Wasserfarben, Appreturmitteln, Klebstoffen usw. aus Cellulosederivaten. Man yer
wendet die durch Einw. von Halogenfettsiiuren, dereń Salzen oder Ester auf Cellu- 
lose oder ihren in Alkalicn unl. Umwandlungsprodd. u. Alkalien in Abwesenheit 
oder in Ggw. von niclit mehr ais 20J/o A. auf 100 Teile W. erhiiltlichen Cellulose-. 
fettsiiuren, wie._Gelluloseglykolsiiure; die alkal. Lsg. der Cellulosefettsauren kann 
mit alkalilćisliclier'Hydro cellulose, YiscoBe, EiweiBstofFen, Proteinen, Leim, Stiirke, 
Destrin, Harzen, Kunstliarzen, Glycerin, Polyglycerinen, Glykol, Zucker, Seifen, 
Tiirkischrotol, Fiillmitteln oder Farbstoffen yermisebt werden; zum Fiillen oder 
Fixieren yerwendet man dic zum Fiillen der Yiscose oder der Kupferoxydammoniak- 
cellulose Ublieben Stoffe. (E. P. 231811 voin 30/5. 1924, Ausz. yeroff. 27/5.
1925, Prior. 4/4. 1924.) F r a n z .

Adolf Kampf, Deutschland, Vorrichtung fiir die Weiterbehandlung der au f 
Bobinen aufyewickelten Iiunstseide, -haaren, -bandem. Man bringt an beiden Seiten 
der Bobinę einen Ring aus elast. Stoffen, wie Kautschuk, an, dessen kleiner Durch- 
messer etwas kleiner ist, ais der iiuBero Durclimesser der Bobinę, hierdurch wird 
das Loslosen der Iiunstseide beim Beliandcln in F il .  yermieden. (F. P. 589608 
yom 25/11. 1924, ausg. 2/6. 1925, D. Prior. 3/7. 1924.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, Rochester, New York, iibert. yon: Paul C. Seel, 
Herstellung von Celluloseacetat. Die Faser wird mit W. iu einer Schlagyorr., wie 
sie z. B. zur Ilerst. yon Zellstoffbrei yerwendet wird, behandelt u. dann zerrissen, 
der erhaltene Brei wird entwiissert, z. B. durch Pressen oder durch Quetschwalzen; 
die erhaltene zusammenliiingende flaumige M. wird mit Acetylierungsinischungen 
behandelt, die M. wird hierbei sofort yollig durchtriinkt, ohne daB Klumpenbildung 
eintritt, man erhiilt daher ein gleichmiiBig aeetyliertes Prod. (A. P. 1544944 yom 
5/6. 1924, ausg. 7/7. 1925.) F r a n z .

Jacąues Edwin Brandenberger, Neuilly-sur Seine, Frankreich, Viscosefilme m  
Man koaguliert ,eine wss. Lsg. yon Cellulosexanthogenat zu Filmen, liiBt das Koagulat 
durch eine wss. Mineralsiiure hindurcligehen, wiischt die erhaltene Cellulose mit 
NaOH-Lsg., bleiclit, behandelt sie mit Glycerin u. trocknet sie. (A. P. 1548864 
yom 19/6. 1923, ausg. 11/8. 1925.) K a u s c h .

Henry Dreyfus, England, Kiinstliche Textilprodulcte. Man yerwendet Lsgg. 
von Celluloseacetat oder anderer Cellulosederiw. in einem Gemenge eines oder 
mehrerer Losungsm. mit einem oder mehreren niehtlosenden Fil. yon hoherem Kp. 
ais die Losungsm. (F. P. 593102 yom 9/2. 1925, ausg. 17/8. 1925. E. Prior. 29/3.
1924.) K a u s c h .

Jaques Delpech, Rennes, Frankr., Textilprodulct, bestehend aus Kunstseide,
Celluloid u. anderen Textilfasern. (Schwz. P. 110918 yom 16/10. 1924, ausg. 1/7.
1925. F. Prior. 17/10. 1923.) K a u s c h .

Joseph* Boyet, Oise, Frankreich, Kunstleder. Lederabf&lle werden mit W.,
yerd. Alkalien, wie NaOH, K2C03, NH3, gewaschen, dann in eine Lsg. yon NaHC03 
gebracht u. hierauf in einer Zerkleinerungsyorr. zerrissen, die erhaltene M. wird 
mit Siiure neutralisiert u. bis zur yolligen Entfernung der Siiure gewaschen; diese 
M. wird mit tier. Gewebe, wie Nerycn, Schnen, die durch Schlagen, Kratzen zer- 
fasert worden Sind, yermischt u. hydraul. gepreBt; zur Ilerst. yon Kunstleder be
handelt man die Mischung kurz vor dem Formen mit einer Lsg. yon NaCl, Alaun 
oder anderen gerbend wirkenden Stoffen; nach dem Formen wird getrocknet u. ge- 
gebenenfalls mit einer Kautschuklsg. uberzogen. (F. P. 590905 yom 27/2. 1924,

Prior. 4/4. 1924.) F r a n z .

ausg. 25/6. 1925.) F r a n z .

18*
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Societe de Caraalade & Regirabeau, Seine, Frankrcicli, Verfdkren zur Er- 
leichterung des Eindringens von Formaldehyd in  Caseinmassen. Man tauclit die 
Cascinmassen zun&chst in eine sebr verd., etwa 2°/0ig. Formaldeliydlsg. bei etwa 
40°, nach dem yolligcu Durcbdringen der M. erholit man die Konz. der Form- 
aldehydlsg. allmSlilich bis auf etwa 80°/0. (F. P. 585954 yom 13/11. 1923, ausg. 
12/3. 1925.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
M. Dolch, Uber die WirtschaftlicKkeit der Entgasung von Breńnstoffen im Dreh- 

ofen. Yf. lelint in ausfulirlichen krit. Erortcrungcn dic von R o s e r  (BrennstofY- 
chemie 6. 153: C. 1925. II. 995) festgestelltcn W erte u. die daraus abgeleiteten 
Folgerungen ab, teils infolge unzulanglicher Bewcrtuug der Erzeugnisse, teils in- 
folge der erforderlieben Riclitigstellung in wichtigen Punkten. Die yon R o s e r  
gebracliten Zablcnwcrte stimmen mit dessen eigenen Angaben techn. Art nicht 
uberein, sind aber aucb an sich zu beanstauden, vor allem dic zu boch angesetzten 
Heizungskostcn u. dic willkiirlich — fiir Braunkohle yiel zu niedrig — ausgeworfenen 
Betriige fiir Instandhaltung u. Vcrziusung. (Brennstoflchemie 6. 285—290. 1925. 
Wien-Klosterneuburg.) W o l f f r a m .

Roser, Entgegnung a u f vorsleliende K ritik von M. Dolch an m in er  Arbeit: 
„ Uber die Wirtschaftlichkeit der Entgasung von Brennstoffcn im Drehofen.“ (Vgl. yorst. 
Ref.) Vf. yerteidigt die Rielitigkeit seiner Angabeu u. weist nach, daB D o l c u  eineu 
wesentliclicn Irrtum dadurcli begangen hat, daB er die besonders bei Braunkohle stets 
erforderliche Vortrocknung durch die Abgase des Drcliofens nicht mit in Rechnung 
stellte. Die im Intercsse der Allgemeinheit notwendige Verbilligung der Erzeugungs- 
kosten von Kraft u. Wiirme ist nur zu crreichen durch Schwelung der Kohle vor 
ilirer Verbrennung u. Veredelung dcsU rtcersim  eigenen Betriebe unter Aussclialtung 
jedes Zwischenhandels. (BrennBtoffchemie 6. 290—91. 1925. Mulheim, Rulir.) Wo.

M. Dolch, Erwiderung a u f die Entgegnung von Roser a u f meine Arbeit: „Uber 
die 'Wirtschaftlichkeit der Entgasung von Brennstoffen im Drehofen.“ Yf. beharrt 
auf seinem absprechenden Urteil, da R o s e r  die von ihm zahlenmaBig bcgriiudeten 
Einwande nicht ebenso beliandelt u. unterlassen hat, darauf hinzuweisen, daB seine 
Verss. in einer 6 Jahre zuriick liegenden Anlage ausgefuhrt u. bereits iiberholt 
sind. (Brennstoffchemie 6 . 291. 1925. Klostcrneuburg-Wien.) W o l f f r a m .

Alfred Faber, Regeln zur Betriebstechnik und Uberwachung der Generatorcn- 
bedienung. (Sprechsaal 58. 342—44. 1925. Leipzig.) W e c k e .

F. S. Sinnatt und J. G. King, Teere und Ole aus Kohle. Die Produkte der 
neuen Methoden. Besprechung der Eigenschaften u. Zus. der Ole von dem Urteer- 
u. Bergius-Verf. (Chem. Trade Journ. 7 7 . 123—25. 1925.) B ó r n s t e in .

H. M. Bunbury und A. Bavidson, Industrielle Anwendungen der Steinkoklen- 
teer-Produkte. (Chem. Age 13. 296—98. 1925.) B O r n s t e i n .

Edgar C. Evans, Feste rauchlose Brennstoffe, ihre Eigenschaften und A n
wendungen. Besprechung der Eigenschaften der yerschicdenen Anthracitc u. Koks- 
sorten ais Ilcizstoffe: Best. der Reaktionsfaliigkeit yon Koks gegen Oa u. gegen C02 
u. der Entzundungstcmp. Unterss. uber den EinfluB yerschiedener Umstaude — 
des Charakters der yerwandten Kohle, feiner Zerteilung, der Verkokungsmethode, 
des Gehalts an fluchtigcr Substanz in der Kohle, ihrer PorositSt, ihres Aschen- 
gehalts — auf die Reaktionsfaliigkeit des Kokses. Methoden zur Hebung der Reak- 
tionsfahigkeit des Hochtemp.-Koks: Kohlenmischung, Zusatz yon Koksgrus, feine 
Mahlung, Beimischung anorgan. Substanzen, Art der Betortc. Bemerkungcn iiber 
yorteilhafte Darst. yon Halbkoks. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 383—91.1925.) BO r .

A. Weindel, Beitrcige zur Kenntnis der Urieerphenole. II. Vf. hat im ersten 
Teil seiner Arbeit (ygl. Brennstoflchemie 6. 217; C. 1925. II. 1908) nacligewiesen,
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daB im Urteer gewisae, von den Carbolsiiurehomologen yerschiedene Phenole ent
halten sind, die sieli durch Bzl. u. bea. durch A. aus den Na-Plienolat-Lagg. extra- 
hieren (e-Phenole) u. so yon den nicht extrahierbaren Carbolsiiurehomologen (ne- 
Phenole) trennen lassen. Sie unterschciden sich von diesen durch hohere Mol.- 
Geww. u. geringere spezif. Ge w w. bei gleichem Kp., sind aber leichter zersetzlich. 
Infolge dieser Eigerischaft sind die e-Phenole in Generatorurteeren, die bei ihrer 
Entstehung selionender behandelt werden, reiclilicher yorlianden, ais in Dreh- 
trommelurteeren, die stiirkerer Hitzeeinw. unterliegen. Mithin atellen die Phenole 
des Urteers keipe einheitliehe Korpcrklasse vor, nur die Anfangsgliedcr sind mit den 
bekannten Carbolsiiurehomologen verwandt oder ident., die mittteren u. hoheren 
Phenole weiehen mehr oder weniger davon ab. Nahezu alle Bestandteile der 
Urteerplienole sind mehr oder weniger unbestiindig, bei der Zers., die besonders 
durch Wiirme befordert wird, kann das Auftreten von asphalt- u. huminsiiureartigen 
Stoffen beobaclitot werden. (Brennstoffchemie 6. 234—38. 1925. Essen.) BO r n s t .

M. Anbert, Physiko-chemische Sludie an vier Brennolen aus einem Urteer, der 
von Extraktionsruckstiinden von franzosisćhen Domanialminen aus dem Saargebiet 
stammte. Von den 4 ersten Fraktionen eines Urteers, der aus Schiefern von 55 bis 
65% Aschengehalt im Drehrohrofen dest. w ar, wurden die Konstanten bestimint. 
(Chaleur et Ind. 6. 311—19. 4 2 9 -3 L  1925.) B O r n s t e in .

Jerome J. Morgan und Merl H. Meigban, Praktische Methoden zur 
Bestimmung vou Phenolen in Teerolen. Fiir exakte Bestst. benutzt man die Eigen- 
schaften der Phenole mit metali. Na H2 zu entwickeln. Letzterer wird in 
geeignetem App. (Fig. im Original) aufgefangen, gereinigt u. gemessen. Fiir techn. 
Z wecke geniigt folgende iMethode: 100 ccm des betreffenden Teerols werden mit NaOH 

•geschuttelt, die Na-Phenolatlsg. in kleinem Kolben mit 20%ig. ILSO^ angesiiuert. 
Nach dem Abktihlen EingieBen in Teerscliutteltrichter unter Naclispiilen mit 65 ccm 
Bzl. Saure Lsg. ablassen u. mit Bzl. auf 100 ccm auffiillen. Zugeben von 50 ccm 
10%ig. NaOH, kraftig schiitteln, alkal. Lsg. ablassen u. noch zweimal mit 20 ccm 
NaOH ausschiitteln. Verringerung des Bzl.-Yol. =  °/0-Phen°l. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 626—28. 1925. New York. [N. Y.j.) G r im m e .

Jerome J. Morgan und Merl H. Meighan, Formelgewiclite von Tieftemperatur- 
plienolen. Eingehende Verss. ergaben, daB die bei der Herst. von Wassergas auf- 
tretenden Phenole ein Formelgewicht zwischen 110—212 bei einem mittleren Kp. 
von 290° haben. Die Phenole aus der Steinkohlengasfabrikation zeigten W erte 
zwischen 109 u. 163 bei einem mittleren Kp. von 270°. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
854—56. 1925. New York [N. Y.].) G r im m e .

W. H. Hoffert, Benzol aus Kohlen- und Koksofen-Gasen. Gewinnung durch feste 
Adsorptionsmittel. Vergleich der Adsorptionskraft fiir Bzl.-Dampfe von akt. Kohle, 
Silica-Gel u. Fes0 3-Gel. Die Verss. ergaben ais Maximalaufnahmefśihigkeit bis zur 
Siittigung des trockenen Adsorptionsmittels aus einem Gase mit 2,5 Gall. Bzl. pro 
12,000 Cubf., Jas bei 18° mit W. gesiittigt war:

> g Bzl. die v. 100 g des Adsorpt.- g Bzl., die v. 100 ccm des Ad- 
Mittels aufgen. wurden sorpt.-Mittels aufgeu. wurden

aktive K o h l e .....................  15—30 5,8—11,6
Silica-Gel . . . .  . . 8—14 5,7—10
F e A - G e l ..........................  4 -1 6  4,6—7,0
(Chem. Trade Journ. 77. 184. 1925. Leeds.) B o r n s t e in .

A. Trippensee, Zur Aufhebung der Tauchung in Teeruorlagen. Ein durch ein 
Iieberrohr mit der Teervorlage in Verb. stchendes GefiiB wird wahrend der Ladung 
der Retorten gehohen, so daB das Gasabzugsrohr durch Tauchung geschlossen 
wird; wahrend der Gasung wird C3 gesenkt u. so der Tauchuugsdruck aufgehoben.
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(Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. Wasscrfachm. 5. 147—48. 1925. Karls
ruhe.) B O r n s t e i n .

P .  Lebeau, Uber die thennische Fraktionierung der gasformigen Deslillations- 
produkłe fester Brennstoffe. Vff. erhitzten Proben von je 1 g Anthracit, Steinkohle 
u. Braunkolile in einem QuarzgefiiB, das sich in einem elektr. Widerstandsofen 
befand u. durch ein Quarzrohr mit einer auf —80° gekuhlten Vorlage fiir dic 
kondensierbaren Destillate u. einer ITg-Wanne fiir die Gase verbunden war. Nach 
Herst. des Yakuums wurde auf 100° u. dann in Abstanden von je  100 bis auf 1000°, 
in cinigen Fallen bis 1200° erhitzt. Auf jeder dieser Stufen wurde die Temp. 1 Stde. 
gehalten u. dann die dabei entwickelte Gasmenge fur sich gemessen u. analysiert. 
Aus den so erhaltenen Zahlen wurden Kurven konstruiert, die den Gang der 
Abspaltung der einzelnen Gase darstellen. Die Kurven der drei Brennstoffe zeigen 
unter sich alinliclie Formen, verschiedcn yon denen, dic zum Yergleich fiir Starkę 
u. einige andere Kohlenliydrate hergestellt wurden. (Chimie et Industrie 14. 10 
bis 20. 1925.) BO r n s t e i n .

Franz Fischer, Fliissige Brennstoffe aus Wassergas. Der Ausgangspunkt zur 
Herst. fi. Brennstoffe aus Wassergas ist CO. Vf. schildert eingehend die yerschie
denen Verff. der GroBteclinik, um aus CO unter Verwendung geeigneter Kataly
satoren Methylalkohol, Synthol (ein Gemisch yerschiedener Alkohole) [vgl. F is c h e r  
u. T r o p s c h , Brennstoffeliemie 5. 201; C. 1925. II. 1544.] u. Synthin (ein Prod. 
ahnlich dem Bzl.) herzustellen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 574—76. 1925. Mulheim 
[Deutschland].) G r im m e .

J. A. Harritt, Gas aus JĘteizol. Wie es gcmacht wird. Beschreibung einer 01- 
gasapparatur. (American Gas Journ. 123. 193—94. 206—7. 1925.) BO r n s t e i n .

Hudler, Braunkohlenflammkoks. (Vgl. Feuerungstechnik 13. 208; C. 1925. II. 
1323). Besprechung der Gewinnung yon ftohbraunkohlenflammkoks nach dem 
Verf. von S e i d e n s CHNUR-Pa p e . Vergleich des Rohbraunkohlenflammkoks mit 
Grudekoks. (Feuerungstechnik 13. 256. 1925.) B O r n s t e i n .

Grunewald, Die rheinisehe Braunkolile. Beschreibung der neuen YerfF. u. App. 
fiir eine rationelle WSrmewirtschaft in den einzelnen Stadien der Braunkohlen- 
Brikett-Fabrikation. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 1005—12. 1925.) B O r n s t e in .

3Ł. Ciusa und A. Galizzi, Untersuchungen iiber einige Bestandieile der Lignile.
III. (II. ygl. C iu s a  u . C r o c e ,  Gazz. chim. ital. 52. I. 125; C. 1922. IV. 389.) 
Lignit yon Fognano wurde mit A. extrahiert u. der atli. Extrakt nacheinander mit 
10°/„ig. HC1 u. I0%ig. NaOH gewaschen, wodurch die Phenole, Sauren u. bas. 
Bestandteile entfernt wurden. Das zuriickbleibende ncutrale 01 wurde unter ver- 
mindertem Druck dest., wobei folgende Fraktionen erhalten wurden: 1. Kp.J5 130 
bis 210°, 2. Kp.j6 210—230° u. 3. Kp.as 230—245°. Durch Verreiben mit wenig A. 
schied sich aus den beiden letzten Fraktionen Simonellit, C16H,0, fast quantitativ 
ais krystallin. Pulyer ab. Die Filtrate dieser beiden Fraktionen wurden yom A. 
befreit u. mit der ersten Fraktion yereinigt, worauf die gesamte M. iiber metali. 
Na dest. wurde. Hierbei wurden drei opt.-akt. (rechtsdreliende) KW-stoffe erhalten: 
ClsiTi8 (I), K p.,6_ S9 143—155°, Hauptmenge Kp. 230—249°; C15J / ,a (II), Kp.S5_ ,9 155 
bis 190°; C,,Zf94 (III), Kp.j8_j,0 190—224°, Hauptmenge Kp.32 220—227°. Alle drei 
KW-stoffe wurden durch ihr Verli. gegen Br u. KMn04 ais ungesatt. erkannt; I  
u. I I I  bestehen aus Gemischen yon gesatt. u. ungesatt. KW-stoffen. I  wurde durch 
Bromierung yon dem beigemengten ungesatt. KW-stoff befreit; der Euckstand er- 
wies sich ais gesatt. K W -stoff C',5J7a8, Kp..20 1 47°, rechtsdrehend. Unter den gleichen 
Bedingungen wurde aus II eine Bromyerb. C ^H ^B r erhalten, Kp.I5 185°, farblos.
III wurde mit KM n04 beliandelt, wobei der ungesatt. Anteil osydiert wurde; der 
zuriickbleibende gesatt. K W -sto ff  hatte Kp.so 209—211°. — Bei der Dest.
des Liguits yon Fognano mit Wasserdampf wurden (auBer III) die gleichen KW-
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stoffe wie bei der ath. Extraktion erhalten: I, II u. Simonellit, sowie ein K W -stoff 
Kp.13 140—141°, der im Hth. Extrakt niclit gefunden wurde. III ist an- 

sebeinend mit W asserdampf niebt fiiichtig u. deslialb bei diesem Vcrf. niebt ge- 
funden worden. (Annali Chim. Appl. 15. 209—14. 1925. Bologna, Univ., Ist. di 
Chim. Generale.) Z a n d e r .

G. Stadników, Uber Torfgewinnung naeh dem Hydrotorfverfahren. Bei dem, 
yon R. K l a s s o n  u . V. K ir p i s c i in ik o w  erfundenen Yerf. wird das Torfmoor 
durch einen Ilochdruckwasserstrahl (20 Atm.) abgebaut u. der entstehende dickc 
Schlamm mij 95,5°/0 W ., unter Trennung yon yorhandenen Holzeinschlussen, 
maschinell aufgesaugt, gut dispergiert u. homogenisiert, auf das Trockcnfeld ge- 
pumpt u. hier zu einer ca. 200 mm dicken Schicht ausgegossen; dann wird die M. 
durch eine Trommel zu Soden von 80 mm Dickc u. 40 mm Zwischenraum geformt. 
Die Soden zeichnen sich nacli dem Trocknen an der Luft durch groBe Gleich- 
miiBigkeit u. Festigkeit aus. — Eine luinstliche Entwasserung wurde von den Vff. 
durch Kombination von Koagulierung der Hydromasse durch eine kolloidale Fe(OH)3- 
Lsg. mit dem Madruckyerf. ermoglicht. Dabei wird die koagulierte M. in drei 
Stadien entwiissert: durch Filtrieren ohne Druck auf einen W.-Gehalt von 95°/0, 
unter kleinem Druck auf 85—86°/0, dann weiter naeh Zusatz von trockenem Torf- 
pulyer in der Madruckpresse. SchlieBlich kommt die Masse naeh Passieren des 
BeiBwolfes in den Trockenraum u. kann dann ais Pulyer yerbrannt oder brikettiert 
werden. (Brennstoffcliemie 6. 271—77: 1925. Moskau.) BORNSTEIN.

Sander, Óllagerung und Sieherheitsicesen. Vf. behandelt die fiir gefahrlosc 
Lagerung von Mincralolen wichtigen Fragen, wie auslaufende brennende Fil. u. 
durch Erwarmung entstandene explosible Dampf-Luftgemische am wirksamsten be- 
kiimpft bzgl. verhindert werden. Unterird. Lagerung wird empfohlen; auf Schiffen 
muB fiir Ausgleich etwa entstehenden Ubcrdrucks iu den Behaltern gesorgt werden. 
Ais Loschmittel fur GroBfeuer kommt nur das Scliaumloschycrf. in Betracht. 
(Petroleum 21. 1612—16. 1925. Hamburg.) H e l l e r .

E. Belani, Die Abschcidung des Paraffins aus dem Paraffinole mittels des Zellen- 
filter-Saugtrockncrs. Eine neue Hochleistungsmaschine fiir die Paraffinfabrikation. 
Durch Abbildungen erlfiuterte Darst. des App. der Firma R. W o l f  A.-G., Magde
burg. (Petroleum 21. 1616—19. 1925. Yillach.) H e l l e r .

Gesp, Die Dampfturbinen-Óle. Vf. hiilt die Best. der Verteerungszalil nacli 
K is s l i n g  fiir geeignet zur Wertbeurteilung. Fiir Zirkulationsole wird ein maxi- 
malcr SSuregehalt von 0,01—0,015% (bereehnet ais SOa) gefordert. Emulsionsb. 
wird befordert durch groBe Zusatze von Na^COj bei der Speisewasserreinigung 
sowie durch 'n ich t sehr groBen ErdschluB des Turbogeneratora. Gunstigste y is 
cositat: 2,5 Engler bei 50°. (Der Ólmarkt 7. Nr. 38. 2—3. 1925.) H e l l e r .

B,. J. Williams, P. A. Lasselle und H. A. Reed, Die stark reduzierenden 
Substanzen in frisehen Holzdestillaten. Die reduzierende Kraft frischer Holzdestillate 
beruht vor allem auf der Ggw. von Phcnolyerbb. oder Aldehyden, wobei mit dem 
Steigen dea-Kp. auch das Red.-Vermogen ateigt. Pyrogallol kommt jedoch hierfiir 
nicht in Frage. Genaue Unterss. ergaben, daB dic liochsd. Dcstiliate zu 10—16% 
aus 1-Monomethylpyrogallol, aus Homologen des Brenzcatechins, iiberhaupt aus 
o-Dihydroxyphenolen besteht. In alten Destillaten gehen diese Bestandteile infolge 
yon KondenaationsyorgSngen znriick. (Ind. and Engin. Chem. 17. 851—53. 1925. 
Eugene [Ore].) G r im m e .

Thomas Midgley, jr., Gefahr von Tetraathylbleivergiflungen. Sammelbericlit 
iiber Eigenschaften u. Gewinnung von Tetraatliylblei, seine Verwendung ais Anti- 
explosionsmittel u. die Gefahren seiner Anwendung. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
827—28. 1925. New York [N. Y.].) G r im m e .
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Franz Fischer, Mctlianol und Synthol aus Kohlenoxyd ais Motorbełriebsstoff. 
Fahrverss. mit dem Automobil unter Verwendung von Methanol, Nationalbrennstoff 
(B e n z in : A. 1 :1 ) ,  Benzin mit 20°/0 Leuchtpetroleum u. 2°/oo Pk(CaH6)., u. Benzin 
mit 30’/» Leuchtpetroleum «• 2%0 Pb(CJ-I5), zeigten, daB in einem Motor von C Atm. 
Kompreasion fl. Brennatoffe ohne Umiinderung des Motora verwandt werden konnen. 
Der Verbraucli an Methanol ist fiir die gleiche Wegliinge dcm Vol. nach faat 
doppelt so groB ais bei einem Benzin-Leuchtpetroleum-Gemiach, nach Cali. aber 
etwas geringer. (Brennstoffchemie 6. 233—34. 1925. Mulheim-Ruhr.) BO r n s t e i n .

F. C. Wirtz, Zusammenhang zwischen Verbrennungswarme und Gehalt fliichtigcr 
Stoffe. Vf. besprielit Methoden zur indirekten Best. der Verbrennungswarme von 
Brennstoffcn u. erortert eine Arbeit von R a l s t o n  (Teclm. Paper 93. Bur of Mines, 
Graphic Studies of Ultimatc Analysis of Coals) u. die Methode von G o u t a l  
(Chaleur et Ind. 5. 409; C. 1924. II. 2189). (Chem. Weekblad 22. 420—24.
1925.) K . W o l f .

A. E. Beet, E in  einfacher Apparat zur Bestimmung der fluchtigen Bestandteile 
in  Kohle. In acht kleinen Quarztiegeln, die von einem Quarzgestell getragen 
werden, konnen acht 1 g-Probcn zugleich in einer gas- oder elcktr. geheizten Muffel 
auf 900° erhitzt werden u. sind nacli 7 Min. verkokt. (Fuel 4. 382. 1925.) BO r n s t .

0. Kiinle, Bcitrag zur Urteerbestiminung im Fischersclwn Aluminiumschiuel- 
apparat. Bei den Destst. aus dem Al-App. bliebeu stets kleine, unter sich dem 
Gew. nach sehr yerschiedene Teermengen- im Ansatzrohre zuriick, zu dereń Ge- 
winnung Yf. nach yollzogener Dest. 20 ccm Xylol in den App. fiillt u. durch Deat. 
desaelben den Teer in ein beaonderes GefiiB ubcrfiihrt, wo er nach Entfernung des 
Xylols gewogen werden kann. (Brennstoffchemie 6,. 238. 1925.) BO r n s t e i n .

Hans Broche, Uber die Ermiltlung der Urleerausbcuie im Aluminiumschwel- 
apparat. Bei Ermittlung der Urteerausbeute im Aluminiumschwelapp. ist besonderer 
W ert auf die Beat. des W.-Gehaltes des erhaltenen Urteer-W.-Gemisclies zu legen, 
um genaue W ert zu erhalten. Diese Best. erfolgt am genauesten nacli der yon 
E r d jia n n  abgeiinderten Xylolmethode (Jabrbuch d. Ilallesclien Vcrbandcs 4. Lfrg. 2. 
380. 1924.) (Brennstoffchemie 6. 292—94. 1925. Mulheim-Ruhr, Analyt. Abt. des 
Kaiser W iL H E L M -Inst. fiir Kohlenforachung.) W o l f f r a m .

W. Nor mann, Zur Eonsistenzmessung von Maschincnfetten. Das Verf. beruht 
darauf, die Tiefe zu messen, bis zu der ein Fallstab bekannten Gewicbts (50 g) in 
eine hinreiebend groBe Probe des luftfreien Fettes bei bestimmter Temp. einsinkt. 
Ais Temp. dient die jeweiligc unter Benutzung eines Faktors zur Uinrechnung auf 
20°. Abbildung des einfachen App. im Original. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. 
Fette, Ole, Wachse, Harze 32. 115—17. 1925.) H e l l e r .

Lucien Liais, Frankreich (Seine), Behandlung von puherformigen Brennstoffcn, 
um sie fiir Kcsselfcuerungen geeignet zu machen. Man impriigniert den Kohlen- 
staub o. dgl. zunachst mit etwa 3—lO^o einer Masut, Teere oder Asphalt enthaltenden 
Lsg., yermischt die M. dann mit pulyerformigem Asphalt o. dgl. u. liomogenisiert 
dann diese M. in geeigneten Mischapp. (F. P. 593097 vom 9/2. 1925, ausg. 17/8.
1925.) O e l k e r .

John F. 0 ’Donnell, Morris Run, Pa., V. St. A., Herstellung von Kohlenbiiketten. 
Man yermischt 50 Tcile feine Kobie mit 50 Teilen Kohlenstaub u. unterwirft diese 
Mischung in der Form einem hohen PreBdruck bei einer Temp. von etwa 1000°. 
(Can. P. 246280 vom 19/5. 1924, ausg. 20/1. 1925.) O e l k e r .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Frankreich, 
Iitinigung von Brennstoffen insbesondere alkoholischer Brennstoffe. Die Brennstoffe 
werden in Ggw. einer kleineren Menge ais 1% eines Reinigungsstoffes (Metali, 
Oxyd, Hydrat, Carbonat, Alkoholat oder Carbid eines Alkal. oder einer alkal. Erde
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oder ein Gemisch dieser) destilliert. (F. P. 589712 yom 16/1. 1924, ausg. 4/6.
1925.) K a u s c h .

Harald Nielsen und Bryan Laing, Hatfield Ilerts, Engl., Trockcne Dcstillation 
von fesłetn, kohlenstofflialtigem Chit in Drclitrommeln. Das Ausgangsmaterial wird 
zuniichst iu einer Drehtroinmel bis zum Klebrigwerdcn erhitzt u. dann, wahrend 
die M. sich noch im piast. Zustande befindet, brikettiert. Die Brikette werden 
dann in eine zweite Drehtrommel gebraclit, in der sie einem DestiliationsprozeC 
unterworfen werden. Es wird auf diese Weise die Ilerst. von Briketten mit einer 
ununterbrochenen Gasgewinnung yereinigt. (Schwz. P. 109678 vom 19/5. 1924, 
ausg. 16/4. 1925 u. P .P .  588983 vom 3/6. 1924, ausg. 18/5. 1925. E. Prior. 17/6.
1923.) O e l k e r .

Merz & Mc Lellan, England, Dcstillation von Brennstofjfen. Man liiBt durch 
eine die Brennstoffe entlialtende Retorte ein Gemisch h. Yerbrennungsprodd. u. 
Dampfstrome u. wenig Luftstrome. (F. P. 592130 vom 26/1. 1925, ausg. 28/7.
1925. E. Prior. 30/12. 1924.) K a u s c h .

Asphalt Cold Mis Ltd., England, Bituminose Emuteionen. Man emulgiert ge- 
sclimolzene bituminose Stoffe mit h. W. unter Verwendung von Naphtliensiiure oder 
dereń Alkalisalzen ais Emulgierungsmittel. (F. P. 593134 voin 10/2. 1925, ausg. 
17/8. 1925. E. Prior. 14/2. 1924.) O e l k e r .

Compagnie des Mines de Yicoigne, Noeux et Droeourt, Frankreich (Seine), 
Teilweisc Umwandlung von Kohle in Icichte Kolilenwasserstoffe. Man leitet fein 
pulyerisierte, in. einem Gasstrom, z. B. Wasserdampf, Ha oder Leuclifgas etc., sus- 
pendierte Kohle durch einen auf geeignete Temp. erhitzten Destillierapp. (F. P. 
591958 vom 11/3. 1924, ausg. 22/7. 1925.) O e l k e k .

Robert Joseph Lacau, Frankreich, Entwasserung von Teer. Die Fl. wird 
einem Druck unterworfen, der hinreicht, das W. herauszupressen. (F. P. 590749 
vom 16/2. 1924, ausg. 22/6. 1925.) K a u s c ii .

Robert Joseph Lacau, Frankreich, Ule aus Steinkolilenteer. Man stellt cinerseits 
ein an Naplithalin gesiitt. 01, das aber nur wenig Anthracen enthiilt u. andererseits 
ein 01 her, das an Anthracen gesiitt. ist, aber nur wenig Naplithalin enthiilt u. 
misclit beide. (F. P. 590750 vom 16/2. 1924, ausg. 22/6. 1925.) K a u s c h .

Gelsenkirchen er Bergwerks-Akt.-Gea., Abteilung Schalke und Heinrich 
Hock, Gelsenkirchen, Verfaliren zur Abscheidung der sauren Anteile, insbesondere 
der Phenole, aus Gemischen mit neutralen Ólen, 1. dad. gek., daB man das Ólgemisch 
mit 5—10%ig. Lsgg. von Alkalicarbonaten, vorzugsweise N a/JO,,, bei hoheren 
Tempp., mit oder ohne Anwendung vou hoherem Druck, in solchen Mengen be
handelt, daB - sich die Phenole zu Phenolaten umsetzen. — 2. dad. gek., daB die 
bei der Abscheidung abfallende zuriickgebildete Na*C03-Lauge im Kreislauf bei 
dem Verf. wieder yerwendet wird. — Bringt man eine 5—10%ig. Na^COjj-Lsg. bei 
hoheren Tempp. unter Druck mit phenolhaltigen Ólen zusammen, so gehen die 
Phenole in NajCOg-Lsg. uber u. konnen so von dem Neutralol abgetrennt werden. 
Die Lsg. der Phenole in NajCO, wird bei der naclifolgenden Abkiihlung wieder 
aufgehoben, indem die hydrolyt. Spaltung des Carbonats in NaOH u. N aIIC03 bei 
niederen Tempp. wieder stark riickliiufig wird. Z. B. wird ein etwa 40% Phenole 
cnthaltendes Teerol mit ca. 10%ig. Na^COa-Lsg. bei 240—250° unter Druck u. 
guter Durchmiscliung ‘/2 Stde. behandelt. Man liiCt absitzen u. trennt das schwerere 
Phenol-W.-NajCOg-Gcmiscli, in dem die Phenole anfanglich ais Phenolate vor- 
liegen, von dem uberstehenden leichteren, nunmehr phenoliirmeren 01. Beim Ab- 
kulilen des Gcmisches auf 15° scheiden sich die gel. Phenole ais solche aus, werden 
von der Na2C03-Lsg. abgetrennt u. diese zur Auslaugung weiterer Phenolmengen 
in den Extraktionsapp. zuriickgegeben. Nach 2—3-maliger Behandlung mit der 
gleichen N a,003-Lsg. werden ca. 83°/0 aus dem Ausgangsstoff entfernt, d. h. das
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Neutralol enthiilt nur nocli 14°/0 saure Bestandteile, dic aus hoheren, ganz schwach 
sauren Homologen bestehcnd, sich durch Fortsetzung des Verf. ebenfalls extra- 
hieren lassen, dereń Enifernung jedoch techn. bedeutungslos ist. (D. R. P. 417 971 
KI. 12 q vom 15/8. 1922, ausg. 20/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Askania-Werke A.-G. vorm. Centralwerkstatt-Dessau und Carl Bamberg, 
Berlin-Friedenau, Regelung der Gasentnahme bei Rctorten oder Kammerofcn, dad. 
gek., daB die Absaugung der Gase durch Vermittelung eines Differenzdruckreglers 
so eingestellt w ird, daB in der Retortę der gleiehe Druck herrscht, wie in den 
Heizzugen. — Gasycrluste oder eine Verschlechterung des entwickelten Gases wird 
vermieden. (D. R. P. 406160 KI. 26a vom 18/10. 1922, ausg. 4/9. 1925.) O e l k e r .

Juhan C. Smith, Montreal, Quebec, Canada, Wassergas. Man bringt W. in 
Form von Dampf in Bertihrung mit auf eine Temp. erliitzter Kohle, bei der sie 
sich mit dcm 0 2 des W. yerbindet zu CO unter Entstehen von Warme u. Ab- 
sorption der letzteren bei der Zers. des W. Durcli die Kohle liiBt man einen elektr. 
Strom gehen. (Can. P. 245557 vom 27/5. 1922, ausg. 23/12. 1925.) K a u s c h .

Albert Hermann, Rheinfelden, Rcinigungsgemische fiir Acetylen und ańdere 
Gase. Man mischt prakt. chloridfreie bas. Hypochlorit mit einem Bindemittel u. 
W. Gegebenenfalls setzt man Mg, Al oder dereń Legierungen zu. (A. P. 1551878 
vom 8/5. 1925, ausg. 1/9. 1925.) K a u s c h .

Jura Ólschiefer-Werke A.-G., Stuttgart, Gewinnung von Ól aus Olschiefer 
u. dgl., dad. gek., daB bei der unmittelbaren Einw. der bei dem Ausbrennen der 
abgeschwelten Schieferruckstiinde sich bildenden h. Gase auf frischen Schiefer 
das Schwelen u. das Brennen des Schiefers in getrennten ubereinander befindlichen 
RSumen yorgenommen wird, durch die das Gut nacheinander absatzweise von oben 
nach unten hindurchgeht (D. R. P. 415847 KI. lOa vom 20/8. 1920, ausg. 2/7.
1925.) O e l k e r .

Standard Oil Company of Califomia, San Franzisko, iibert. von: Richard 
W. Hanna und Joseph F. Brooks, Richmond, Calif., Raffiniercn von Petroleum- 
olen. Man treibt bestiindig auf etwa 200° erliitztes Ol mit HsS04 durch eine gegen 
die Luft abgeschlossene Leitung u. entfernt die Reaktionswarme, so daB das Ge
misch auf etwa F. 215° bleibt. (A. P. 1548992 vom 20/1. 1920, ausg. 11/8.
1925.) K a u s c h .

Universal Oil Products Company, Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, 
Wilmette, 111., Kracken von Ól. Das Ól wird iu eiuer Heizschlange erhitzt, zu 
einer oder mehreren Verdampf kammern geleitet, wo es verdampft u. C sich nieder- 
schlagt. Die Verdampfkammer wird period, ausgesclmltet u. zugleich eine andere 
Dampfkammer eingeschaltet, welch letztere zu dieser Zeit unter einem yorher bc- 
stimmten Oldruek u. -Temp. gehalten wird, die gleich sind dem Druck u. der 
Temp. der ersten Kammer zu der Zeit, da sie ausgesclialtet wurde. (A. P. 1549352 
vom 9/12. 1920, ausg. 11/8. 1925.) K a u s c h .

James B. Blackburn, Pittsburgh, iibert. von: George L. Fogler, Pittsburgh, 
Pennsylyanien, Trennung kondensierbarer Dćimpfe von Gasen. Man bringt einen 
Strom von solche Diimpfc enthaltendem Gas im Gegenstrom in Beruhrung mit 
einem schwachercn Strom einer Dampf absorbierenden FI. u. alsdann das Gemisch 
zur Rotation um scine Achse, worauf man die absorbierende FI. sammelt. (A. P. 
1550156 vom 8/4. 1921, ausg. 18/8. 1925.) K a u s c h .

TJniyersal Oil Products Company, Chicago, iibert. von: Robert T. Pollock, 
Boston, Mass., Behandlung von Kohlenwasserstoffolen. (A. P. 1550568 yom 12/5.
1920, ausg. 18/8. 1925. — C. 1923. II. 598.) K a u s c h .

Universal Oil Products Company, Chicago, iibert. yon: Carbon P. Dubbs, 
Wilmette, Ul., Behandlung von Petrolcumolen. Das Ol wird durch eine Schlange iu 
eine Heizzoue gcfiihrt, wo es unter Druck erhitzt wird. Das liocherhitzte Ol wird
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in eine breitcre Beaktionskammer gefuhrt, von der der uuyerdampfte Anteil in die 
Bohrschlange zuriickkehrt. Die in dieser Kammer entwickelten Diimpfe gelangen 
in einen Dephlegmator. (A. B. 1550607 vom 5/4. 1923, ausg. 18/8. 1925.) K a u s c h .

Mathieson Alkali Works, Inc., N. Y., iibert. von: Benjamin T. Brooks, 
Sound Beacb, Conn., Behandlung gekrackter Ole. Die beim Kracken erhaltenen 
leichten KW-stoflole werden fliissig einer hohen Temp. unter der Kracktemp. unter 
hohem Druck ausgesetzt u. dann destilliert. (A. B. 1550673 vom 17/2. 1923, ausg. 
28/8. 1925.) K a u s c h .

TTniversal, Oil Broducts Company, Chicago, iibert. von: (łustaf Egloff und 
Harry B. Benner, Independency, Cansas, Kracken von Petroleumol. Das Ol wird 
unter Druck gekrackt, indem man es durch eine HeizflSche erhitzt, die Diimpfe 
sammelt u. yerdichtet, indem man sie zuerst einer BiickfluBkondensation unterwirft, 
hierauf trennt, u. das BiickfluBkondensat sammelt. (A. B. 1550892 vom 20/8. 1920, 
ausg. 25/8. 1925.) K a u s c h .

Universal Oil Broducts Company, Chicago, iibert. von: Carbon B. Bubbs, 
Wilmette, Ul., Behandlung von Kohlenicasserstoffen. Um KW-stoffe von niedrigem 
Kp. zu erhalten, wird Ol gekrackt unter Druck, wobei eine Mischung des Óles mit 
einer bestimmten Menge des BuckfluBkondensats gemiseht u. der fluchtige Bestand- 
teil des Óles in einer Expansionskammer vollig yerdampft wird. Hierauf werden 
die Dampfe von dem festen Riickstand ohne Anwendung starker Hitze getrennt. 
(A. B. 1551090 vom 24/5. 1924, ausg. 25/8. 1925.) K a u s c h .

Thomas W. Britchard, New York, Gewinnung von Ól aus Ólsanden. Man 
erhitzt den Sand in einer Betorte auf eine zwischen 650 u. 800° F. liegende Temp., 
leitet die entwickelten Óldiimpfe u. Gase durch einen Kondensator u. fiihrt einen 
Teil der nicht kondensierten Gase in die Betorte zuriick, um die Hitze in dieser 
zu regulieren u. zu yerhindern, daB die Temp. auf eine Hohe steigt, welche zur 
Spaltung des Óles ausreichen wiirde. (Can. B. 244540 vom 27/2. 1924, ausg. 
18/11. 1924.) O e l k e r .

Benzonaftene, Mailand, Gewinnung von Kohlenwassersto/folen und Gasen. Es 
wird eine aus geeigneten Betorten, Kondensatoren u. Gassammlcrn bestehende 
Apparatur beschrieben, welche zur Durchfiihrung des Verf. nach E. P. 231157 
(C. 1925. II. 1722) dient. (E. B. 231459 yom 10/3. 1925, Auszug yeroff. 20/5. 1925. 
Prior. 26/3. 1924 u. F. B. 592214 yom 28/3. 1924, ausg. 29/7. 1925.) O e l k e r .

Le Petrole Synthetiąue, Frankr., Katalysator und Adsorptionsmiltel hesonders 
fiir die llerstellung von Kohlenioassersłoffen, die analog den natiirlichen Petroleum- 
derwaten sind, bestehend aus einem Gemisch vc>n Kohle u. Ni, Co, Fe, Mn, Cu,
B, Ca, Na, ,Ti, Ur oder Vd u. einem festen KW-stoff. (F. B. 589831 vom 28/11.
1924, ausg. 5/6. 1925. Belg. Prior. 20/9. 1924.) K a u s c h .

De Laval Separator Company, New Jersey, iibert. von: Luther D. Fulton, 
Titusyille, Pennsylyan., Raffinieren von Ól. Man liiBt das Ól in groBcm Vol. u. ohne 
Biihren oder Bichtungawechsel in breitem Strome flicBen u. kuhlt die Fl. allmahlich 
u. zunehmend indirekt durch entgegenstromendes Kuhlmittel ab. Das gekuhlte Ól 
wird zentrifugiert. (A. B. 1544734 vom 20/7. 1922, ausg. 7/7. 1925.) K a u s c h .

Artur D. Smith, Arcansas, Cansas, Gasolin und andere niedrigsiedende Destil- 
laiionsprodukłe aus schwereren Kohlenwasserstoffen. Die KW-stoffe werden gekrackt 
u. die zuriickbleibende Fl. filtriert, zentrifugiert u. wieder in die Krackzone zuriick- 
gefiihrt. (A. B. 1550115 yom 17/4. 1920, ausg. 18/8. 1925.) K a u s c h .

H. A. Mackay, London, Bituminose JEmulsionen, welche fiir den StraBenbau, 
zur Herst. yon Briketten, zu Ubcrzugcn, fiir Impriignierungszwecke usw. Verwendung 
finden konnen, werden in der Weise liergestellt, daB man ein geschmolzenes oder 
fl. bituminoses Materiał, z. B. meiikan. Asphall, mit einer kleinen Menge eines sul- 
fonierten fetten Óles u. mit h. W., mit oder ohne Alkalizusatz, yermischt. Die
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Mischung kann in einer Kolloidmiihle yorgenommen werden. (E. P. 236 641 vom 
8/4. 1924, ausg. 7/8. 1925.) O e l k e r .

Don Juan Sarda Ballester, Spanien, Kiinstliche schwarze oder gefarbte Asphalłe. 
Man mischt die festen, k., undurchlśissigen, sehmelzbaren u. 1. Stoffe in der Hitze 
mit einem inerten Pulver wie Si0.2, Kalkstein usw. oder Metalloxyden. (E. P. 591119 
vom 25/11. 1924, ausg. 29/6. 1925. Span. Prior. 6/11. 1924.) K a u s c ii .

The Burmah Oil Co., Ltd., Glasgow, Hugh Logie Allan und James Moore, 
Syriam (British Indien), Vorrichłung zum 1'rockenschwitzen von Paraffin und sonstigem 
Wachs. Uber u. unter einer unter LuftabschluB stehenden Kammer sind im wesent- 
liehen wagerechte hohle Heiz- u. Kiihlzelien u. ein Fullrohr vorgesehen, durch 
welches das Wachs von unten eingefiihrt wird, wahrend ein LuftauslaB an der 
Oberfiiiche die verdriingte Luft entweichen liiBt. — Das Wachs wird von der un- 
mittelbaren Beriihrung mit Luft ferngehalten, u. es findet eine gleichmSBige Er- 
wiirmung u. Kiihlung statt. (Oe. P. 100455 vom 8/8. 1923, ausg. 10/7. 1925.) O el.

Lewis P. Litzinger, Peter E. Conerty, Butler, und William SnodgraB, Bruin, 
Pensylv., Destillieren von Brcnnol und Gasol. Das Ul wird einem KrackprozeB 
unter Druck unterworfen, wobei eine Zirkulation des Oles in der Kolonne von unten 
nach oben stattfindet. (A. P. 1551410 yom 2/5. 1921, ausg. 25/8. 1925. K a u s c h .

De Laval Separator Company, New York, iibert. yon: L u th e r  D. E ulton , 
Titusyille, Pa., V. St. A., Raffinieren von Mineralolen. Zur Abscheidung von Paraffin 
aus Mineralolen leitet man diese von oben nach unten durch einen Behiilter u. 
unterwirft sic darin einer allmahlich fortschreiteuden Abkuhlung, indem man durcli 
iu dem Behiilter gelagerte Kiihlschlangen zunSclist k. 01 u. dann eine kaltere Fl. 
stromen liiBt. — Das derart abgekiihlte 01 wird dann durch einen Zcntrifugal- 
separator geleitet u. nach Abscheidung des ausgeschiedenen Paraffins zu der vor- 
erwfihnten Vorkiihlung des Oles benutzt. (Can. P. 246286 vom 7/12. 1922, ausg. 
20/1. 1925.) O e l k e r .

Standard Oil Company, Whiting, Indiana, iibert. von: Bobert E. Wilson, 
Chicago, Schmiermiłłel fiir Automobile bei k. Wetter, besteliend aus von kolloidalem 
C, festen Stoffen u. unangenehmom Gerucli freiem Oil von einer Saybottyiseositiit 
yon wenigstens 140 bei 100° F., das zwischen 7—15% bei 300—400° F. sd. F rak
tionen enthiilt. (A. P. 1547141 yom 15/1. 1925, ausg. 21/7. 1925.) ICA U scn.

The Texas Company, New York, iibert. von: Frederick T. Manley, Houston, 
Texas, Schmiermitłel, welches aus 49% Talg, 9,04% NaOH, 9,04% W., 16,26% Paraffin, 
16,26% bas. Asphaltriickstand u. geringen Mcngen Graphit besteht. (A. P. 1550912 
vom 1/10. 1920, ausg. 25/8. 1925.) O e l k e r .

James A. Barton, Brooklyn, N. Y., Schmiermittel, welches aus einem Mineral- 
ol mit hochviscosen Bestandteilen, einem leichteu KW-stoffol, fein yerteiltem 
Graphit, A. Cassiaol u. Fettsiiureestern, wic Amylacetat, Athylacetat u. Athyl- 
butyrat besteht. (Can. P. 245670 vom 23/5. 1924, ausg. 30/12. 1924.) O e l k e r .

Maria Stahl, Frankreich (Seinc et Oise), Holzrerkohlung i/i Meilern. Der 
Meiler wird auf einen dichten, festen Bodcn aufgebaut, der von den Kondensations- 
prodd. nicht angegriften wird u. dessen Oberflśiche gegen den mittleren, mit einer 
ÓfTnung yersehenen Teil geneigt ist, derart, daB die Kondcnsationsprodd. in einem 
unter der Óffnung aufgestellten Sammelbassin aufgefangen werden konnen. (F. P. 
590882 vom 23/2. 1924, ausg. 24/7. 1925.) O e l k e r .

J. D. Biedel Aktiengesellschaft, Berlin-Britz, Betriebsstoff fiir JExpIosions- 
motoren aus hydrierten Naphtlialinen u. niedrig sd. aliphat. KW-stoffen nach Pat. 
414245, gek. durch die weitere Mitverwendung von Spiritus der Art, daB durch 
llinzugabe geringer Mengen A. oder eines hoher sd. Alkohols ein homogenes, 
kiiltebestiindiges Gemisch erzielt wird. — Es wird einerseits bei einer etwas zu
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reichlichcn Einstellung de3 Vergnsers die RuBbildung yerliindert u. andererseits 
wird auch eine Energiesteigerung erzielt. (D. R. P. 416838 Kl. 46 d vom 16/8.
1921, ausg. 30/7. 1925. Zus. zu 0. R. P. 414245; C. 1925. II. 1648.) O e l k e b .

William Coulling Perry, Kansas City, Missouri, Mołorłreibmiłłcl, wclchcs 
aus einer Miscliung von Gasolin, Bzl. u. einer Naphthylaminlsg. bestelit, in welcher 
die Gasolinmenge Uberwiegt. (Can. P. 245359 yom 23/5. 1924, ausg. 16/12.
1924.) O e l ic e r .

Piętro Zampa, Italien, Verfahren zur Erhohung der ihermischen Wirkung von 
Molortreibmitteln. Man behandelt dic Treibmittel in feincr Verteilung mit CIlt . 
(P .P . 592030 vom 17/3. 1924, ausg. 22/7. 1925. Ital. Prior. 23/1. 1924.) O e l k e r .

Union Apparatebaugesellschaft m. b. H., Deutschland, Heizwertbesiimmung 
von Gasen. Die verwondote Vorr. besteht aus einem mit Luft gefiillten Behfilter, 
der mit einer Zuflufileitung fiir W., einem Dberlauf u. Rohrcn ausgestattet ist, 
welche ihu mit dem MeBgefiiC fiir das zu untersuchende Gas, einem mit Hg ge- 
fullten Kippbehalter u. einer Schreibyorr. yerbinden. Das zu untersuchende Gas 
stromt durch den MeBbehalter u. eine Capillare, an dereń Endc es durch eine 
stiindig brennendc Flamme entziindet wird. Wenn das aus dem Luftbehaiter auf- 
steigende W .-dic Nullmarke erreicht hat, wird mittels des Kippbehaiters das Ende 
des Capillarrolirs in den Hohlraum des Kalorimeters eingefiihrt. In diesem be- 
findet sich ein Luftthermoineter, dessen Gasraum ebenfalls mit der Schreil)vorr. łn 
Yerb. steht. (P.P. 589584 vom 24/11. 1924, ausg. 2/G. 1925.) ICChling.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
George D. Mc Laughlin und George E. Rockwell, Uber die Bakteriologie 

des Weichens vón Kalbshaut. (Vgl. Ledertechn. Rdsch. 17. 27; C. 1925. II. 254.) 
Gcsalzene Haute haben yiel mehr Baktcrien an sich ais frische, auBerdem sind 
dic Baktcrien der Salzhiiute NaCl-resistenter geworden. Die Baktericn brauclien 
eine bestimmtć Zeit naeh Einbringung der Ilau t in das Weichwasscr, che Yer- 
mehrung stattfindet, u. zwar bei 1 Teil Kalbshaut auf 4 Teile Weichwasscr yon. 
20° 8—12 Stdn. Kann man die Weiclie also in dieser Zeit yollenden, so ist 
die Gefahr der bakteriellcn Scbadigung abgewchrt. Mit der relatiyen Menge 
des W . im Vergleicli zur Haut yerringert sich die yorhandene Salzkonz. u. die 
Periode der Unschadlichkeit. Von 20° abwiirts bleiben die Bakterien wohl am 
Leben, aber oline sich zu yermchren. Das Wechseln des W . beim Weichen hat den 
Vorteil, der Ilinausschwemmung u. Verminderung der nnfiingSichcn Bakterienzahl
u. der Verringerung der Konz. gel. Proteine, welch letztere fiir die Yermelirung der 
Bakterien niitig sind; jedoch den Nachteil der Verminderung der entwicklungs- 
hemmenden NaCl-IConz. Vor allem ist darauf zu achten, daB die Haut, wenn die 
Weiche in ihr die chem. u. physikal. Bedingungen fiir den Beginn der Ascherung 
geschaffen hat, auch in dem besten Zustand fiir die Bakterienschadigung ist. 
(Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 312—33. 1925. Cincinatti, Uniyersity, Dep. 
of Leather Research.) GERNGROSS.

Rosaliś M. Cobb und Erank S. Hnnt, Eine geradlinige Funktion im  Gerbfafi. 
W ahrend Gerbyerss. im Becherglas zeigen, daB diinne Haute mehr Chrom auf- 
nehmen ais dicke, ergibt sich beim GroByers. im rotierenden FaB, daB mit steigender 
Dickc der Haute der prozent. Cr-Gehalt wachst. In einem Diagramm, mit den 
Prozcntgehaltcn an Cr20 3 ais Ordinate, den Dicken .yerschiedener Haute ais Abscisse, 
ergibt sich ein gradliniger Anstieg. Verantwortlich fiir die Erscheinung ist der 
geringere Sauregehalt im Innern dicker Haute u. auBerdem die yerstarkte Ein- 
dringung der Cr-Briihe in dicke Haute bei der Bewcgung, wahrend in der Ruhe 
die Diffusion bei dicken Hiiuten nicht ausreicht. (Journ. Amer. Leather Chem. 
Assoc. 20. 341—50. 1925. Peabody, Mass.) G e r n g r o s s .
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George Mc Laughlin und Edwin R. Theis, Tieiisches Hautfett und seine 
Beziehung zu gerberischen Prozessen. Das Hautfett ist nur zum geringeren Teil ohne 
wcitercs mit Fettlosungsmitteln sondern erst nach Hydrolyse der Hautsubstanz yoll- 
kommen extrahierbar. Ein 5% CH3C00H-haltiges Fettlosungamittel extrahiert doppelt 
soviel Fett ais ein siiurefreies. 24 Stdn. nach dem Tode des Tieres ist 12% mehr 
F ett mit Aceton estrahierbar ais unmittelbar nach dem Tode. Die SZ. waclist 
durch Abspaltung yon Fettsauren mit der Zeit stiindig an. Diese post mortem 
Veranderungen treten beim Einlegen der ń a u t in gesiittigte NaCl-Lsgg. nicht ein. 
In W. sind diese Verfinderungen jedoch yergroBert. Die Fettabspaltung aus der 
Haut im Weichwasśer nimmt mit wachsender Temp. bis 37° zu, dann aber bei 
weiterer Temperatursteigerung wieder ab, ein Zeichen, daB die Fettlockerung durch 
Bakterien bewirkt wird, die ahnlich wie die chem. Hydrolyse der Hautproteinc 
wirken, u. durch zu weitgehende Entziehung des Hautfettes s e h iid ig e n d  bei der 
Lederherst. w irken konnen. Der reine k. CaO-Ascher verseift nur sehr wenig 
Fett, w ahrend bei Ggw. yon Na^S die yerseifende Wrkg. des Aschers yerstarkt ist. 
Das mit Aceton ohne Hydrolyse der Hautsubstanz extrahierte Fett von Lederhaut 
samt Epidermis zeigt folgende ICcnnzahlen: VZ. 155,5—162,3; JodZ. 41,3; Unver- 
Beifbares 21,92; Fettsauren 68,9; mittlere VZ. der Fettsauren 193,5; mittleres Mol.- 
Gew. der Fettsauren 290; Lecithin (ber. v. P20 6) 4,55; Cholesterin 4,8—13,2°/0. (Journ. 
Amer. Leather Chem. Assoc. 2 0 .  234—46. 1925. Cincinnatti, Uniyersity Department 
of Leather Research.) G e r n g r o s s .

George 3). McLaughlin und Edwin R. Theis, Einige Gh'undsatze fiir dic 
Haarlockening. 16 yerschiedene amerikan. Kalkproben geben bezgl. MgO-Gehalt 
Schwankungen yon 0,62 bis 15,58%. Der MgO-Gehalt hat keinen anderen EinfluB 
ais daB er die wirksame CaO Menge yerringert. Ein iifterer Wechsel der Ascher- 
brulie (Einbringen der Haute in frisch angesetzte Ascher) in einer 120stg. Ascher- 
periode yerringert die BloBenausbeute u. zwar betrachtlich mehr bei amerikan. 
Zahmhauten ais bei Frigorificos. tjberdies geben letztere wohl infolge besserer 
Konseryierung groBere Ausbeuten ais Zahmliaute. Die Epidermis u. Unterhaut- 
bindegewebe enthaltende Rohhaut adsorbiert yielmehr Ca(OH)2 ais die Lederhaut 
(Korium); nach 5—6 Tagen ist die maximale Adsorption erreicht. In einem Dia- 
gramm, in welchem die %  gel. N ais Ordinate, der tlberschuB CaO iiber die 
Sattigung der Ascherbriihen mit solchem ais Abscisse eingetragen sind, ergibt sich 
ein auffallend scharfes Maximum gel. N-haltiger Substanz bei 4—8% CaO-t)bcrschuB, 
dann bei weiterer Steigerung des CaO-gehaltes ein rascher Abfall des gel. N. Dies 
wiirde bedeuten, daB man zweckinaBig mit starkom Ca(OH).i-tjberschuB aschern 
sollte. Schadigung des Haares findet erst bei Zusatz >  0,20/o NaaS vom Ilaut- 
gewicht zum CaO-ascher statt. Der gel. N in den Briihen stammt etwa zu gleichen 
Teilen yon der Haar- u. der Aasseite. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 2 0 .  
246—76. 1925. Cineinatti, Univ., Department of Leather Research.) G e r j t g r o s s .

Buchner, Lederkonsenierung. Vf. gibt den tier. Fetten durchaus den Vorzug. 
(Seifensieder-Ztg. 5 2 . 781. 1925. Miinchen.) H e l l e r .

Johann Sebesteny, Uber ein Diagramm fur die Lederbereitung. Schemat. 
Zeiclinung fur Lchrzwecke, aus der zu ersehen ist, wie aus 100 kg Rohhaut bei 
der Lederbereitung nach Abseheidung des Abfalles (Horn, Haare, Leimleder, 
Schmutz, Wasser, A scheryerlust) u. Zutritt yon Gerbstoff 53,5 kg Sohlleder resul- 
tieren. (Collegium 1 9 2 5 . 377—78. Bistrita, Rumanien.) G e r n g r o s s .

Heinrich Bose, Die Hydrolyse des lohgaren Leders. Nach dem Auslaugen 
des Ledera bei gewolinlicher Temp., wobei nur locker eingelagerter Gerbstoff ent- 
fernt wird, zeigt die zuriickbleibende Ledersubstanz 76% Hautsubstanz u. 44% 
Gerbstoff. (Collegium 1 9 2 5 . 405—79. Krakau, LUDYINOFF.) G e r n g r o s s .
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Schweizer Yersuchs-Anstalt St. Gal len , llber die Beaklionen von reinem, 
von sulfitiertem und von mit Cellulose-Extrakten versctztem Quebracho-Extrakt. 
I I .  Versuche an den Gemischen vou Quebracho- wid Cellulose-Ezlrakten. (Vgl. 
Collegium 1 9 2 4 . 162; C. 1 9 2 4 . II. 1423.) Sind bei einem natiirl. Quebraclioextrakt 
zum potitiven Ausfall der Br-W.-Rk. melir ais 0,01 g notig, 80 entbiilt das Produkt 
mindestens 5% „Cellulose-Extrakt.“ Wenn der Schwellenwert fiir die Gelatine- 
fiillung 0,02 g Quebrachoextrakt betrśigt, kann man anf mindestens 10°/o Sulfit- 
eellulose-Zusatz schlieBen. Durch Zusatz von 20°/0 Ablauge fiillt die Essigester- 
loslichkcit des Quebrachos von 74 auf ca. 62. Das Gerbstoff-Nichtgerbstoff-Ycr- 
hiiltnis fiillt durch 20%igen Zusatz fast um 1/3 seines Wertes. Da die Verliiiltnis- 
zahl 9 bis 10 fiir reinen Qnebracho zutreffend ist, wcist eine Yerhiiltniszahl 7 
auf Verfalschung hin. (Collegium 1 9 2 5 . 438—55.) G e r k g r o s s .

Wilhelm Vogel, Die siidamerikanischen Quebrachoextrakte. Von den nur in 
Stldamerika vorkommenden Quebrachoarten enthiilt nur der rote Qu. (Qu. Colorado) 
Gerbstoff. Von den beiden Arten dcsselben, Qu. Chaąueiio u. Qu. Santiagueuo 
wird yorwiegend ersterer zur Extraktgewinnung benutzt u. zwar nur das Kernholz 
mit ca. 20% Gerbbstoff. Das ais Hirnschnitt geraspelte Holz wird h. ausgelaugt
u. der zuletzt im Vakuumapp. eingedickte Extrakt warm auf Siicke gefiillt. Ver- 
fiilschungen kommen nieht in Bctracht. Reiner Qu. gibt rote, stark nachdunkelnde 
Leder, weshalb fast ausschlieClich sulfitierter Extrakt (mit Sulfit oder Bisulfit be- 
liandclt) verwandt wird. (Ledertechn. Rdsch. 17 . 90—94. 99—102. u. 116—19.
1925.) • R i e s s .

R. Lauffmann, iiber den Einflufs verschiedener Sulfiticrungsvcrfahren a u f die 
Aussalzbarkeit non Quebrachoauszug und ein einfaches Verfahren zur Besłimmung dei- 
Aussalzbarkeit von Gerbsto/fauszugen. (Vgl. Ledertechn. Rdsch. 17 . 49; C. 1 9 2 5 . II. 
505.) Je  100 ccm l% ig. Gerbstofflsg. werden mit 11, 22 u. 32 g Koehsalz 2 Stdn. 
geschiittelt u. die Filtrate nach L O w e n t u a l  titriert. Die Ergebnisse werden in % 
der Lowenthalzahl der unausgesalzeucn Gerbstofflsg. ausgedriickt. — Bei der Sul- 
fitierung von Quebracho mit NaIISOa u. NajS20 5 wird die Aussalzbarkeit des Gerb- 
stoffes anniihernd in gleichem Mafie vermindert, wiihrend Na2SOa-VII^O eine ge- 
ringere Wrkg: ausiibt. (Ledertechn. Rdsch. 1 7 . 89—90. 1925.) R ie s s .

C. R. Oberfell, Analyse und genaue Angaben fiir rerschiedene Materialien. 
Kommissions-Bericht. Beriicksichtigt sind W., H2S 0o NaOII, NaCl, Na.2S, Kalk, 
K2Crs0 7, NajCr^O., Kohle, Petroleum-Lederol u. anderc Lederole. (Journ. Amer. 
Leather Chem. Assoc. 2 0 .  207—18. 1925.) G e r n g r o s s .

W. Ackermann, Einiges uber die Besłimmung da- Wasserstoffionenkonzenlration 
in der Gerberei. Prakt. Durclifiihrung der [H']-Messungen u. Hervorhebung ihrer 
Bedeutung in der Gerberei. Bei wenig „puffernden" Lsgg. wie Weichwiissern 
ergibt die Michaelissche Dauerreihenmethode mit den Nitrophenolindicatoren infolge 
des sauren Charakters dieser Indicatoren grofie Fehler. Im Na^S-haltigen Aseher 
stellt sich bei elektrometr. Messungen das Potential langsam cin, ist aber doch mefibar. 
Verschiedeiie Ascher gaben p]t 12,1—12,5. Ną,S yeriindert die Indicatoren fiir hohen 
pix wie Phenolphthalein u. Alizaringelb R. Fiir Beizen sind die Indicatorenmethoden 
gut anwendbar. Yerscliiedene pflanzliche Gerbbriiheu zeigten p n =  4,0. Brtthen in
Angerbefiissern gingen infolge CaO-Abgabe bis auf 5,0—5,6; fiir Unterledergerberei 
sollte man dort ptI niederer halten. Hautpulverquellungsverss. mit Essigsiiure, 
Milchsaure u. HCl ergeben Unabhiingigkeit vom Anion u. blofi Abhiingigkcit vom 
E nd-pn-W ert, der sich nach Erreichung des Quellungsgleichgewiebtes einstellt. 
Man kann also mit der billigen HCl dieselbe Schwellung wie in organ. Sauren 
erreichen (vgl. dagegen O s t w a l d ,  K uhn, B O nM E, Kolloidchem. Beihefte 2 0 .  412; 
C. 1 9 2 5 . II. 2117). (Collegium 1 9 2 5 . 232—46.) G e r n g r o s s .
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S. S m e tk in , Ein Mefiapparat zur Bestimmung der Elastiziićit von Sohlenleder 
IDas Lcdermuster, 10 mm X  110 mm, wird zwischen 2 horizontal gelagertcn Metall- 
stiiben eingespannt, von denen sich der obere in einem Rahmen yertikal gegen den 
unteren bewegen liiBt. (Fig. im .Original). Durch einen gemessenen Druck auf 
eine Spiralfeder, welche an dem oberen Stab eingreift, wird das Lcdermuster durcli- 
gebogen u. der W eg der zusammengedrtickten Spiralfeder durch ein Rollensystem 
auf eine rotierende Walze mit einem registrierenden Stift iibertragen. (Collegium
1 9 2 5 . 378—81. Taganrog, RuBl.) G e r n g r o s s .

P. P aw low itsch , Zur Prufung des Leders a u f Abnulzung. Beschreibung einiger 
dafiir bestimmter App. (Figg. im Original). Bewahrt liat sich besonders der yom 
Bureau of Standards of ihe Department of Commerce iu Washington, bei welchem 
ein 30 Umdrehungen in der Minutę machendes, um eine horizontalc Aclise rotierendes 
Rad von d =  37,5 cm die Lcdermuster am Radumfang triigt. Diese so befestigten 
Muster werden an eine horizontal angeordnete, um eine ycrtikalc Achsc drehbare 
Scheibe, welche eine Carborundumoberfliiche hat, mit bekanntem Druck augelegt, 
so daB die Scheibe durch dic Reibung von dcm rotierenden, senkrecht stchenden 
Rad mitgenommen wird. Der Grad der Abnutzung wird durch den Gewichts- 
yerlust des Leders nach bestimmter Zeit ermittelt. Bei der Apparatur des Vfs. 
wird gegen das die Lcdermuster ebenfalls am Umfange tragende Holzrad eine 
Stahlraspel gedriickt, u. die mit einem Tourenziihler geziililte Umdrehungszahl zum 
Gewichtsyerlust in Beziehung gesetzt. Mit diesen App. werden die bekannten 
Beobachtungen, daB Fetten den W iderstand gegen Abnuty.ung erhoht, u. daB dic 
Festigkeit des Leders gegen Seite u. Kopf der Tierhaut abnimmt, bestiitigt. 
(Collegium 1 9 2 5 . 455—65. Taganrog.) - G e r n g r o s s .

F . P. V eitch  uug T. D. J a r r e l l ,  Bericht iiber die Bestimmung von Fcuchtigkeit 
im Leder. Es werden Yergleichsverss. gemacht mit der Trocknung im elektr. 
Trockenschrank bei 100° a) mit u. b) ohne Durchlciten trockener Luft, cndlich 
c) nach der Methode von B i d w e l l  u . S t e r l i n g  (Ind. and Engin. Chem. 17. 145; 
C. 1 9 2 5 . I. 2099), bei welcher man das zu untersucliende Gut mit Toluol iiber- 
schichtet, dest. u. das ubergegangene W.-Volumen abliest. Die Toluolmetliode u. 
die Trocknung o h n e  Luftstrom geben yorziiglichc {jbereinstimmung; die Trocknung 
im Luftstrom zeigt bis zu l°/0 hohere W erte an. (Journ. Amer. Leatlier Chem. 
Assoc. 2 0 .  334—41. 1925. U. S. A. Dcp. of Agriculture, Buro of Chemistry.) G e r n g .

T. B lackadder, Bestimmung von freier Schwefelsiiure in  vegetabilisch gegerbten 
Ledem. 1924—1925 Kommissionsbericht. Der friiher eingenommene Standpunkt 
(vgl. letzten Kommissionsber. S t a c y ,  Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 506; 
C. 1 9 2 5 . I. 189), daB yegetab. Gerbbriihen betriichtlich hoheren p£I ala 3 haben u. 
daB ein p tI yon 3 in der Auslaugefl. des Leders bercits schadlicbe Siiure anzeige, 
ist bedenklich; denn nach modernen Verff. unter Saurezusatz gegerbte Solillcder 
konnen sehr nahe an pH 3 liegen. Die Kohn-Credemethode (Journ. Amer. Leather 
Chem. Assoc. 1 8 . 189; C. 1 9 2 3 . IV. 269) ist ebenso — ais i n f o r m a t o r i s c h  — 
wertyoll fur die Ermittelung der freien Mineralsiiuren in Leder anzusehen wie die 
bisher iibliche Procter-Searlsche Methode. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 2 0 .  
277—82. 1925.) - G e r n g r o s s .

R. E. P o rte r, TJnmittelbare Messung der SehweUwirkung von Gerbbriihen. Dic 
M ethoden, durch Gcwichtsyeriinderung yon BloBenstiicken einerseits u. durch 
direkte Messung der Dicken der BloBen nach W i l s o n  u. G a l l u n  (Ind. and 
Engin. Chem. 15. 376; C. 1 9 2 3 . IV. 513), andererseits das Schwellyermogen ver- 
schiedeuer Lohbriihen u. anderer Fil. zu bestimmen, werden miteinander yerglichen. 
Letztere Methode, die sich ais die yiel bessere bewahrt, besteht darin, die BloBen- 
stiicke zuerst nach Aufbewahrung unter dest. W . bei 7° u. dann nach 24 Stdn. 
Verweilen in den zu nntersuchenden Lsgg. mittels eines Randal-Stickney-Dicken-
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messers unter konstantem Druek zu messen, u. das YerliSltnis der Enddicke zur 
Anfangdickc festzustellen. Der Dickenmesser hat eine flachę Metallplatte, auf die 
das quadrat. Hautstuck von 2 cm SeitenlSnge gelegt wird u. einen kreisformigen 
Stempel von 1 qcm Flacheninlialt, der auf dem Hautstuck lastet. Die Dicken. 
ablesung erfolgt genau 2 Min. nach Auflegung des Stempels. Die Methode ist 
jedoch nur brauchbar, wenn HautstUcke ganz gleicher anfanglicher Dicke yerwendet 
werden. Vergleichsverss. unter Variation der [Ii ]- u. Salzkonz. zeigen, daB die 
DickenmeBmethode viel feiner auf diese Veriinderungen reagiert ais die Gewichts- 
methode. Es ergibt sich ferner, daB die bekannte Quellwrkg. der Hofmeisterschen 
Ionenreihe genau mit der Wilson-Gallunsehen Methode yerfolgt werden kann, 
wahrend nach der Gewichtsmethode die Reihenfolge sowolil der Kationen wie der 
Anionen fehlerhaft yeriindert erscheint. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 
282—93. 1925.) G e r n g r o s s .

E,. Lauffmann, M n  Verfahren zur Bestimmung der Acetylaufnahme da- Gerb- 
stoffauszuge und anderer Stoffe und die Verwendbarkeit der acetylierten Gerbstoff- 
ausziige zu ihrer Unterscheidung und Priifung. (Vgl. Ledertechn. Rdseh. 17. 49; 
C. 1925. II. 505.) 1,5 g fl., eingetrockneter oder 0,8 g trockener Substanz wird mit 
10 ccm Essiganhydrid 20 Minuten unter RuckfluB gekocht, dann die Fl. in einer 
offenen Schale yerdampft, der Eindampfriickstand getrocknet. Die Gewichtszunahine 
entspricht der Acetylaufnahme des zu priifenden Stoffes. Der Acetylgehalt der 
Trockensubstanz yegetabil. Gerbstoffausziige betriigt 32—41%, wahrend bei Sulfit- 
eelluloseablauge (23,4), bei Neradol D  (12,6), Neradol N D  (6,0) u. Ordoyal (8,0) viel 
weniger gefunden wird. Dies soli neben anderen Rkk. auf kiinstliche Gerbstoffe 
zu ihrer Feststellung in natiirlichen Gerbextrakten yerwendet werden. Die Eigen- 
schaft der Acetylierungsprodd. naturlicher Gerbstoffe, im Gegensatz zu den Aee- 

' tylierungsprodd. von Sulfiteelluloseablaugen u. kUnstliclien Gerbstoffen in W. wl. 
oder unl. zu sein, kann zur Trennung dieser Verbb. benutzt werden. (Collegium 1925. 
370—74. Freiberg i. S., Vers.-Anst. f. Lederind.) G e r n g r o s s .

H. -T. Beans und Ernest Little, Gebrauch eines Cadniium-IIalbelementes fiir 
die Bestimmung der Aciditat einer Gerbfliissigkeit. Um den Endpunkt der Titration 
der stark geffirbten.Brulion genau u. aufierordentlich einfach zu bestimmen, wird 
ein Cd-Halbelement aus 12%’g- Cd-Amalgam u. einer Lsg. von CdS04 u. K J 
nach S u a r p  u . M ac  D o u g a i .l  (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 1193; C. 1922. IV. 
608) hergestellt, das gegen eine H-Elektrode in einer Lsg. von genau pH =  7 keine 
Potentialdifferenz zeigt. Die zu titrierende Gcrbfl., in welehe eine H-Elektrode 
taucht, wird durcli eine Briicke mit gesattigter KCl-Lsg. mit dieser geeichten Halb- 
elektrode yerbunden (Zeiclmung im Original) u. so lange z. B. 0,05-n. Alkali zu der 
Gerbfl. gegeben, bis Stromlosigkeit in dem in den Stromkreis eingeschalteten 
empfindliclien Galyanometer den Endpunkt der Titration (pH =  7) markiert. (Journ. 
Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 218—23.1925. New York, Columbia Uniy.) G e b n g .

Chemische Fabrik Grieałieim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz 
Merkel, Offenbach a. M.), Verfahren zum Schnellgerben nach D. R. P. 414867, dad. 
gek., daB man die dort yerwendeten Chromisalze ganz oder teilweise durch 11. 
anorgan. Al-Salze, yornehmlich A1C18, ersetzt. —  Die schadlich wirkende hydrolyt. 
Spaltung der Al-Salze kann ebenfalls durch Red. auf auBerste Flottenkiirze herab- 
gedriickt werden. Man kann sowohl n. ais auch bas. z. B. halbbas. AlCla zur 
Gerbung yerwenden. Die Konz. der Gerbflotte ist etwa so lioch zu bemessen, daB 
dereń AljOs-Gebalt den des festen krystallisierten Alauns erreicht, kann aber auch 
soweit gesteigert werden, daB in der Flotte der AJs0 3-Gehalt des krystallisierten 
Alauns betrachtlich iibertroffen wird. Man erreicht hierdurch eine bedeutend 
Bchnellere Durchgerbung u. eine Herabminderung der bei Anwendung yerdunnterer 
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Lsgg, eintretenden, die Beififestigkeit des Leders sehr beeintrUchtigenden Hydro
lyse u. Proteolyse u. yermeidet ferner das Auskrystallisieren yon Al-Salz auf dem 
Pelzleder, wie dies bei Anwcndung yon Alaun hau fig der Fali ist. Auf diese 
Weise konnen die 11. Al-Salze fiir die Gerbung schwerer u. mittlerer Leder sowie 
zur Glace- u. Pelzgerbung yerwendet werden, wobei die Kombination mit anderen 
Gerbmitteln, wie Chromisalzen, oft zweckmiiBig erscheint. Beispiele fur die Gerbung 
yon Rindsblofie mit AlCl3-Lsg. u. Zellpechlsg., sowie von KanincJienfellen (von der 
Fleisehseitc aus) mit halbbas. A1C13- u. halbbas. Chromehloridlsg. sind angegeben. 
(D. B. B. 417865 KI. 28a yom 13/1. 1922, ausg. 19/8. 1925. Zus. zu D. R. P. 414 867;
C. 1925. II. 792.) S c h o t t l a n d e r .

Hugh Young, Christine, Texas, V. St. A„ Ge.rbverfa.hrcn. In  ublicher Weise 
zubereitete, sorgfiiltig entkalkte Ilautblofien werden mit einem Gemiscli yon ge- 
pulyertem Als(S04)3, Catechu u, W. gegerbt. — Die in Salzwasser geweichten BloBen 
werden auf der Haarseite mit dem gepulyerten A12(S04)3 bestreut, hierauf 2 Tago 
gelagcrt u. schlieBlich 2—10 Tage mit einer wss. Catechulsg. naehbehandelt. Die 
gegerbten Hiiute konnen im Bedarfsfall gefiirbt werden u. werden dann mit einem 
Gemisch von W., Sulfoolsaure, Talg, Paraffin u. Klauenol naehbehandelt. Be
handelt man z. B. die gegerbten Ilaute mit dem durch Erhitzen yon Lohbruhe mit 
LampenruB u. FeS04 in einem rostigen Eisengeschirr erhiiltlichen Prod., so wird 
ein flcischfarbenes Leder gewonnen. (A. B. 1551000 vom 6/11. 1923, ausg. 25/8.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Alfred Ehrenreich, Paris, und Kristian Bendisen, Kopenhagen, Leder aus 
Ilaifischhaut«. dgl. (D. B. B. 417899 KI. 28a yom 18/12. 1923, ausg. 20/8. 1925. —
C. 1925. I. 1260.) S c h o t t l a n d e r .

Hyran-Singh, Seine, Frankrcicli, Erhohung der Widerstandsfahigkeił und Wcich- 
heit von Leder. Man lost nicht yulkanisierten Kautschuk, Guttapercha oder 
Balata in CSa oder CC14 u. yersetzt mit Terpentinol; dann yermischt man Kolo- 
plionium mit Pech u. lost unter ErwSrmen in Leinol oder Tran, yermischt mit 
Vaselinol, Kopalfirnis, Siecatiyen u. Kaliumbichromat u. yermischt dic so erhaltene 
M. mit der Kautsehuklsg. Die M. eignet sich besonders zum Uberziehen yon Schuli- 
sohlen, Treibriemen usw. (F. P. 585565 yom 7/11. 1923, ausg. 3/3. 1925.) F b a n z .

Gabriel Felix Bert out und Baul Duclos, Seine-et-Mame, Frankreich, Mitłel 
zum Wasserundurchlassigmachen von Leder, Papier, JIolz u. dgl. Man lost Steinkohlen- 
tecr in Petroleum oder Spiritus unter RUliren in der Warme, nach dem Abkiihlen 
wird vom Ungelosten abgegossen u. mit einer Lsg. yon Kautschuk, Paraffin u. W achs 
yermischt bis eine homogene M. entstanden ist. (F. B. 589372 yom 1/2. 1924, 
ausg. 28/5. 1925.) , F r a n z .

Guy C. Howard, Seattle, Washington, V. St. A., Geioinnung von pflanzliehen 
Gerbsłoffeti aus gerbstoffhaltigen Jlinden. Die lufttroekenen Rinden werden fein 
zerkleinert u. hierauf seharf getroeknet. Dabei sammeln sich die Gerbstoffe staub- 
formig auf der Oberflaehe der Bindenteilchen an u. werden durch Schutteln u. 
Abscbaben in Ggw. eines trockenen Luftstromes entfernt. (A. B. 1551881 vom 
29/12. 1921, ausg. 1/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabriken Worms Akt.-Ges., Frankfurt a. M., In  kongoneutraler 
Losung anwendbare Metallsalze synthetischer Gerbstoffe. (Oe. B. 99903 yom 18/4. 
1918, ausg. 11|5. 1925. D. Priorr. 1/9., 20/9., 25/10. 1916 u. 1/2. 1917. — C. 1921.
II. 832. 833. IV. 162. 1922. IV. 812 [F. P. 527 928].) S c h o t t l a n d e r .

Actien-Gesellschaft fiir Aniłin-Fabrikation, Berlin-Treptow, iibert. yon: 
Oskar Spengler und Alfred Thurm, Dessau in Anh., Gerbmittel. (A. B. 1550589 
yom 3/7. 1924, ausg. 18/8. 1925. — C. 1925. II. 1119.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabriken Worms Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung gerbender 
Stoffe, dad. gek., daB man 2 Moll. Acetaldehijd auf 1 Mol. eines Plienols in Ggw.
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neutraler Sulfite oder auf 1 Mol. eines Alkaliphenolats in Ggw. der entsprechenden 
Mcngen Disulfit einwirken liiBt u. die so erhaltenen Prodd. ansauert oder mit Metall- 
salzen bis zur kongoneutralen Ek. umsetzt, wobei man die vor oder nach dem Ansauern 
erhaltenen Prodd. mit natiirlichen Gerbstoffen oder Glucose weiter verketten kann.
— Z. B. werden łechn. Xylenole mit wss. NaaS03-Lsg. u. 2 Moll. CHICHO mehrere 
Stdn. unter Druck erhitzt. Das Eeaktionsprod. wird angesiiuert, die II2S 03 verkocht, 
mit Alkali neutralisiert u. mit Cr2(SO<)3 umgesetzt. Das trockne Prod. ist in W. 
nur teilweise unter Abscheidung bas. Salze 1., das F iltrat gibt auf Lackmus saure, 
auf Kongo neutrale Ek., fiillt Leim stark mit briiunlicher Farbę u. verkohlt beim 
Erhitzen ohne F. — Prodd. von analogen Eigenschaften erhiilt man durch Kon
densation von: Phenol mit CHICHO, NajS03 u. Umsetzung mit Al2(SO.,)3, — Kresolen 
mit Acetaldehyd, N ł,S 0 3 u . Umsetzung mit Ala(S04)3, —  wss. JBofoą/fcnoi-Na-Lsg. 
mit NaHS08-Lauge 40° Bć, CH^CIIO u. Umsetzung mit Ala(S04)3, — łechn. Xylen0l, 
Na^SOj, Eichenliolzextrakt u. CHICHO, — Resorcin mit Na.jSOa u. Acetaldehyd, — 
sowie von techn. Kresolgemisch mit Na2SOa, Glykosc u. Acetaldehyd. Die in W. 11. 
Na-Salze der Kondensationsprodd. sind in Bzl., Chlf., A., absol. A. vollig unl. u. 
kuppeln mit aromat. Diazoyerbb., so daB die mit ihnen behandelten Haute nach- 
triiglich gefiirbt werden konnen. (D. B. P. 417972 KI. 12q yom 11/7. 1920, ausg. 
20/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

X X n i. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
Ernst Treiber, Tinłen. Beschreibung der Fabrikation der Eisengallus- u. 

Blauholztintcn u. ihrer Priifung. (Umschau. 29. 672—75. 1925.) J u n g .

Elektrochemie G. m. b. H., Ludwigsburg, Herstellung einer leicht loslichen 
Tintenpaste aus einem Farbstoff u. Gummi- oder Dextrinschleim, dad. gek., daB 
konz. FarbstofFlsg. iu Mischung mit dem Gummi- oder Dextrinschleim schwach 
eingedampft wird. (D. R. P. 416464 KI. 22g vom 20/8. 1921, ausg. 16/7. 1925.) Ka.

C. H. Emery, Leigh-on-Sea, Essex, Reinigungsmittel. Fiir Metalle, FuBboden, 
Anstriche. Man yermiseht KOH u. (NH4)aC03 ais Pulyer mit kaltem Palmol. (E. P. 
233280 vom ,28/1.-1925, ausg. 28/5. 1926.) F r a n z .

Urbain Pierre Marius Chandeysson, Frankreich, Bohnermittel. Wachs u. 
Leim werden in h. W . zum Quellcn gebracht u. dann mit NH3 1. gemacht. (F. P. 
592991 yom 3/5. 1924, ausg. 13/8. 1925.) K a u s c h .

Fabriąue de Produits Chimiąues S. A., Yyerdon, Schwciz, Unenłziindbares 
Bohnenuaćhs, bestehend aus der Lsg. eines Wachses u. von Kolophonium in 
einem unentzundbaren Losungsm. (Schwz. P. 109311 vom 9/5. 1924, ausg. 1/6.
1925.) K a u s c h .

George W. Darlington, San Pedro, California, V. St. A., Poliermiłłel. Es be
steht aus einer wss. Emulsion von 24 Teilen Eucalyptusol, 24 Teilen Leinol,
12 Teilen chines. Holzol, 3 Teilen Bicnenwachs, 1 Teil Carnaubawaehs in 160 Teilen 
W. (A. P. 1544224 yom 19/6. 1924, ausg. 30/6. 1925.) F r a n z .

Mina,’W. Gleeson, Chicago, Mełallreinigungsmitłel, bestehend aus CCI,, 
Paraffinol, Tripel u. yenetian. Kot.. Das Mittel ist besonders zum Eeinigen von Al- 
Gegenstiinden geeignet. (A. P. 1544735 vom 24/6. 1924, ausg. 7/7. 1925.) K O jfilin g .

Mederic Vigeant, Brookline, V. St. A., Metallputzmittel, bestehend aus in W. 
gel. Mischungen von NaCN u. (NH4)sC03, yorzugsweise eine Lsg. von 14 Teilen 
NaCN u. 2 Teilen (NH,)3C03 in 128 Teilen W. Das Mittel ist besonders zum 
Putzen yon Silbcrwaren geeignet. (A. P. 1545219 yom 25/2. 1924, ausg. 7/7.
1925.) K O h l i n o .

Hilda Koskela, Le Eoy, Ohio, Reinigungsmittel bestehend aus 1 Quart saure
19*
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Milch, 7 Unzen NaCl, 1 P int Essig, 1 P int Zitroneusaft u. 1 P int A. (A. P . 1549558 
Tom 18/11. 1924, ausg. 11/8. 1925.) K a u s c h .

J. P. W illis, Manchester, Poliermiłtel fiir Messing, Siłber usw. bestehend aus 
einem Gemisch yon l'/« Unze Kreide, 1 Unze gepulyertem Bathziegel (Putzstein), 
'/i Unze yenetian. P o t u. 3l/2 Unzen Paraffinol. (E. P. 235986 vom 8/4. 1924, 
ausg. 23/7. 1925.) K a u s c h .

Thomas William Cappon und Harold Steele Mc Kaye, Brooklyn, N.-Y., 
Hntebeseiłiger. (Can. P. 242305 vom 7/11. 1923, ausg. 19/8. 1924. — C. 1924. 
I .  608.) K a u s c h .

XXIV. Photographie.
Liippo-Cramer, Das Silber in der Photographie. Die yerschiedenen Fiirbungen 

des kolloidalen Ag sind von C a r e y  L e a  den yerschiedenen Yerteilungsgraden zu- 
geschrieben worden, eine Ansicht, die bereits P o g g e n d o iif  (Ann. der Physik 7 5 . 
337 [1848]) ausgesprochen hatte. Schwarzes Ag ist sehr fein yerteilt, es kann durch 
Red. von AgN03 mit Pyrogallol u. Na.2C03 erhalten werden; ohne NajCOa bildet 
sich ein groberer, weiBer Nd. Von groBem EinfluB auf den bei der Emulgierung 
entstehenden Dispersionsgrad sind Reagenzien, die AgBr losen, z. B. Sulfit. Es 
wird ein Rezept angegeben zur Darst. yerschiedenfarbiger Ag-Sole; das gelbe Sol 
hat die kleinsten, das blaue die groBtcn Teilchen. In der photograph. Platte macht 
sich die Entstehung yon solchem kolloidalem Ag durch die B. yon farbigen 
Schleiern bemerkbar. Mit steigender Ausbildung ergibt sich derselbe FarbenUber- 
gang yon gelb bis blau. In photograph. Bezichung wichtig ist das Adsorptions- 
yermogen des Ag, vor allern gegeniiber dem NajSjOj der Fixierbiider; diese Ad- 
sorption ist ausschlaggebend fiir den Absehwachungsvorgang mit KjSsOe. Das Ag 
ist in den schwiicher belicliteten Stellen fein er yerteilt ais in den Lichtern; infolge 
der ungleichen Adsorption werden die yom NajSjOa weniger geschiitzten Lichter 
von K»S30 8 schneller angegriffen. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photopliysik u. 
Photochemie 2 3 . 294—302. 1925.) K e l l e r m a n n .

Liippo-Cramer, Zur Kenntnis des Reifungsprózesses. V. Mitt. (IV. ygl. Ztschr. 
f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 227; C. 1925. II. 875.) Der 
groBe EinfluB der Mischungsart bei der Bereitung der Ilalogen-Ag-Emulsionen 
deutet auf intragranuliire Eeifungserscheinungen. Ein BromiduberschuB wirkt einer 
Schleierbildung entgegen, andererseits kann man dadurch die Empfindliclikeit ver- 
mehren; denn das iiberscliussige Bromid fordert die KornyergroBerung. Verss. des 
Vfs. zeigen, daB eine aus NH,Br u. ammoniakal. Ag-Lsg. hergestellte Emulsion bei 
BromiduberschuB schneller reift. Derartige Platten neigen ungewohnlich stark zur 
Solarisation. Mikrophotograph. Vergleichsaufnahmen ergeben, daB bei Bromiduber
schuB die Korner starker yergroBert u. gleichmiiBiger ausgebildet sind. W ird der 
BromiduberschuB erst nach Fertigstellung der Emulsion zugegeben, so tritt starkę 
Verzogerung der Reifung ein. Bei NH3-freien Emulsionen wirkt BromiduberschuB 
immer yerzogernd. KBr hat geringere W rkg. ais NH4Br. (Ztschr. f. wiss. Photo
graphie, Photophysik u. Photochemie 23. 286—94. 1925.) K e l l e r h a n n .

W. Meidinger, Silberbestimmung in photographischen Prdparaten. Vf. ver- 
gleicht die von E g g e r t  (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 
22. 209; C. 1924. I. 2664) u. die von M a r a s c o  (Ind. and Engin. Chem. 16. 951;
C. 1924. II. 2603) ausgearbeiteten Methoden zur Best. yon Ag in photograph. Prii- 
paraten. E r findet, daB die Eggertsche Methode an Schnelligkeit u. Genauigkeit 
uberlegen ist. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 282 
bis 285. 1925.) K e l l e r m a n n .

rriaud in Germany SchluB der Redaktion: den 14. Dezember 1925.


