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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
Karl Goldschmidt, Die Entdeckung des Aluminiums. Antwort auf dio von Ma t ig - 

NON (Chimio et Industrie 14. 368; C. 1926. I. 293) an den Ausfiihrungen des Vfs. 
geiibte Kritik. (Chimie et Industrie 15. 702—03.) J u n g .

H. R. M., John Young Buchanan f .  B iographie des am  20. Februar 1844 geb. 
u. am 16. Oktober 1925 verstorbenen Forschers J o h n  Y o u n g  B u c h a n a n . (Journ. 
Chem. Soe. London 1926. 993— 96.) T a u b e .

Raffaello Nasini, Ciacmno Luigi Ciamician f .  Biographie des am 27. August 
1857 geb. u. am 2. Januar 1922 gest. Cliemikers G iac o m o  L u ig i  Cia m ic ia n  u. t)ber- 
blick iiber seino wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiete der Pyrrole u. Pflanzenstoffe. 
(Journ. Chem. Soc. London 1926. 996— 1004.) T a u b e .

Reginald Brown, Samuel Henry Davies f .  Nekrolog fiir den am 19. September 
1870 geb. u. am 9. Mai 1925 gest. Chemiker S a m u e l  H e n r y  D a v i e s . (Journ. Chem. 
Soc. London 1926. 1004—06.) T a u b e .

A. V. E., William Henry Deering f .  Biographie des am 19. Dezember 1848 geb. 
u. am 6. September 1925 gest. Chemikers W il l ia m  H e n r y  D e e r in g . (Journ. 
Chem. Soc. London 1926. 1006—07.) T a u b e .

E. Mathias, H. Kamerlingh Onnes. Sein Werk und sein Leben. Nachruf. (Rev.
gón. des Sciences pures et appl. 37 . 294— 98.) J u n g .

F. Carlo Palazzo, Alberto Perałoner in der Erinnerung eines seiner allen Schiller. 
Nachruf auf A l b e r t o  P e r a t o n e r , den kurzlich verstorbenen Vizepriisidenten der 
Italien. Chem. Gesellschaft. (Gazz. chim. ital. 56. 227—46. Rom.) R a e c k e .

Robert Saxon, Eine zusammenfassende und umfassende Jłeihe von lieahtionen 
wul Tabellen in der Chemie. Eine neue Schreibweise in  der Chemie. H 20  in der Form 
von Eis bezw. W. bezw. W .-Dampf schreibt Vf. IIOH bezw. H O II bezw. H OH.

------- --------  •  • •
Vt. apricht niclit von Gleichungen, sondern von „Sentenzen". HOII /1 ,4  H O H 
licifit 18 g Eis gehen bei Zufuhrung von 1,4 kcal in 18 g W. iiber. (S ta tt =  wird / 
geschriebeu.) Dafi ein StofF sich in Lsg. befindet, wird beispielsweise dureh Na^SO,

bezeichnet. Die neue Schreibweise, dio fiir Vielcrlei eingefiihrt wird, muB, falls sio 
angewendet werden soli, im Original eingesehen werden. AuCerdem Bind im Original 
zahlreiche Rkk. in Tabellen zusammengestellt. (Chem. Nows 132. 197—203. 279 bis 
285. 344— 47.) J o s e p h y .

T. M. Lowry, Elektronen, Aiome und Molekule. Zusammenfassende Darst. vom 
niodernen atomtheoret. S tandpunkt iiber die Molekiildimensionen, dio Stereochemie, 
Konfiguration von Koordinationsverbb., lonLsation, chem. Affinitat u. die Valenz- 
theorien. (Naturo 117. Supplement. 33—40.) JóSEPHY.

Richard Swinne, Das periodische System der chemischen Elemenie im  Lichte des 
Alornbaus. Vf. gibt eine ausfuhrliehe krit.-histor. Darst. der Kenntnisse von den period. 
Eigcnschaften der Elemente von den ersten Anfangen bis zum heutigen Stande. Be- 
sonders eingehend wird der Aufbau der Elektronengruppen behandelt. W ahrend es 
sich hierbei im wesentlichen um Elektroneneigenschaften handelte, geht Vf. dann 
bei der Besprechung des geochem. Verh. der Elemente auch auf Eigenschaften deB
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Atomkerns ein u. schliefit m it Betraehtungen uber die Liicken.im period. System u. 
iiber Existenz u. Eigenschaften der Transurane. (Ztschr. f. techn. Physik 7. 166—80, 
206— 16. Zentrallab. d. Wernerwerks d. Siemens u. Halske A.-G.) LESZYN8KI.

A. Von Antropoff, Eine neue Form des periodischen Systems der Elemente. Der 
Vf. schlagt eine neue Form des period. Systems vor, bei welchem die Vorwandtschaft 
der Elemente u. ihrer Verbb. in hóherom Mafio zum Ausdruck kommt ais in den 
bislier iiblichen Anordnungen. Die Perioden m it versehiedener Elemontenzabl sind 
iibereinandcr anzuordnen. Die verschicdenen Langen der Perioden werden aus- 
geglichen, indem die Felder der Elemente verschiedeno Breiten erhalten. Das ganze 
System gewinnt an tlbcrsichtlichkeit, wcnn homologe Elemente in gleiclien Farbcn 

.angelegt sind. Charaktcristisch ist die zentrale Lage von Wasserstoff u. Kohlenstoff. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 39. 722—25.) J ung.

A. von Antropoff, Einige Anwendungen der neuen Form des periodischen Systems 
zur graphischen Darstellung der Eigenschaften der Elemente und ihrer Verbindungen. 
U nter Verwendung des neuen period. Systems (vgl. vorst. Ref.) werden vom Vf. u. 
seinen M itarbeitcm Tafeln bergestellt, von denen jede ein Gebiet der anorgan. oder 

• physikal. Chemie zur Darst. bringt. Das ganze Tafelwerk soli ais „Atlas der anorgan. 
Chemie" erscheinen. Beispiele soleher Tafeln von Atomyolumkurven, FF. u. Kpp., 
H-Verbb. der Elemente u. isotoper Elemente erlautem  die A rt der Ausfiihrung. 
(Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 725—28. Bonn, Univ.) J ung .

Arnaldo Piutti, Uber eine didaktischeDarstellung der Elemente. (Rendiconto Accad. 
Scienze Fisiehe e Mat. [Napoli] [3] 3 1 .142—43. 1925. Neapel. — C. 1926.1. 1353.) Gki.

Witold Jazyna, Uber die Folgerungen aus verschiedenen Formen des reziprohn 
Theorems.- Vf. gibt ais Zusammenfassung der friiheren Abhandlimgen (vgl. Ztschr. 
f. Physik 30. 376; C. 1925. I. 1570) vier verschiedene Formulierungen des „reziproken 
Theorems". Aus dicsen ergeben sich Anwendungsmóglichkeiten — 1. fur die Er- 
klarung der Eigenschaften der van der Waalsschen Zustandsgleichung, — 2. fiir die 
Jakobsche Metliode boi der Konstruktion der Zustandsgleichung wirklicher Kórper, —
3. fiir die Dissoziation von Gasgemischen olme Anderung der Molekiilzahl u. —4- fiir 
die Erklarung der Unerreichbarkeit des absol. Nullpunktes, ais eines nicht reellen 
Zustandes. (Ztschr. f. Physik 37- 304—07. Leningrad.) Lf.SZYNSKI.

Rudolf Schenck, Uber die chemischen Oleichgewichte zwischen Bleisulfid und 
seinen Bóstprodukten. IV. (III. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 351; C. 1926. 
I. 806.) Vf. wendet sich gegen den von J a e n e c k e  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch.
151. 289; C. 1 9 2 6 .1. 2870) gemachten Einwand, dafi er im System Pb-S-0 den Dampf- 
druck von Pb unberiicksichtigt gelassen habe. Dieser betriigt bei 800° 0,08 mm u. 
kann wegen dieser Grofienordnung yemachliłssigt werden; der von JAENECKE an- 
gegebene W ert von 1,7 mm bei 1000° kommt nieht in Betracht, da Vf. nur Tempp. 
von 550—S25° untersueht. AuBerdem weist Vf. dio Angriffe gegen die Aufstellung 
der Isothermen fiir die Gleichgewichtsbeziehungen zwischen den sauerstoffhaltigcn 
Rostprodd. von PbS zuriick. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 153. 149—52. Mun
ster.) F a lkenthal .

Max Bodenstein, lieaktionsgeschwindigkeit bei Umsetzungen von Atomen. (Vgl 
Ztschr. f. Elektrochem. 31. 343; C. 1925. II . 1725.) Die Anschauung, dafi bei Kkk. 
zwischen zwei Atomen u. bei solchen zwischen einem Atom u. einer Molekel im Gegen- 
satz zu Rkk. zwischen Molekeln jeder StoB zur Umsetzung fiihrt, bezw. daG nur ein 
ster. Faktor mafigebend is t, kann durch eingehendes Studium soleher Gasuin- 
setzungen gepriift u. bestatigt werden, die sich sowohl im Dunkeln wie im Licht voll- 
ziehen, u. bei denen eine derartigo Rk. ais Zwisehcnstufe anzunehmen ist. Ein solches 
Beispiel ist die HBr-B. (B o d e n s t e in  u. L u t k e m e y e e , Ztschr. f. physik. Ch. 114- 
208; C. 1925. I . 1473). Hier ergab sich fiir die R k.: Br +  B r ---- ^B r2, daB un-
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abk&ngig von der Temp. etwa 1/800 samtlicher Sto Ce erfolgreicli isfc. Bis zu Drucken 
von 100 mm hinab bleibt dieser W ert konstant, er is t aber, wie J u n g  zoigen konnte, 
bei 43 mm um 40%  gesunken, steigt dann bei Zusatz des an sich indifferenten N  wieder 
auf den Normalwert. Es wird also bestatigt, daB jeder StoC zum Umsatz fiilirt, ab- 
gcsehen von dem eventuell zu beriicksichtigenden stor. Faktor, daB aber zur Stabili- 
sierung ein weiterer StoC notwendig ist. — Vf. liatte gehofft, durch Unters. der Jod- 
hemmung der HBr-B. eine unabhiingige Bestatigung der geschilderten Verss. zu
erhalten, da hier die R k.: H  +  J 2---- ~>" H J  -f- J  anzunehmen war. Verss. von M u l le r -
Rathenow fuhrten jedoch nieht zum Ziol, da es sich hcrausstellte, daB die Hemmung
durch die R k .: J 2 -f- B r ---- y  2 JB r bewirkt wird. — Aus dem Studium der HBr-B.
ergibt sieli ferner, daB das Verhaltnis der Geschwindigkcitskonstanten der R kk.:
H -j- Br2---- >- HBr -f- Br u. H  -f- H B r---- >-H, -|- Br in weiten Grenzen unabhangig
von der Temp. ist. Man kdnnte fiłr beide Rkk. gleiohe endliche Aktivierungswarmen 
aanehmen, wahrseheinlicher isfc jedoch, daG die A ktm erungswarm en beide Nuli sind, 
d. h. daB wieder nur ein ster. Faktor fur den Bruchteil der erfolgreichen StóCe maB- 
gebend ist. Dieser SchluC wiirde dureh eine genaue Best. der Dissoziationswiirme des 
Wasserstoffs bestatigt werden kónnen. — Die Annahme, daC Rkk. zwischen einem 
Atom u. einer Molekel bei jedem StoC sich voIlziehen, ist im Nernstschen K etten- 
schema fur die Chlorknallgasrk. enthalten. — Weitere Beitrage zur behandeltcn Frage 
stammen von der Unters. iiber B. u. Zers. des C0C12 (B o d e n s t e in  u. PlaTJT, Ztschr. 
f. physik. Ch. 110. 339; C. 1924. II. 1306). Hier benimmfc sich bei der Zwischenrk. : 
Cl, +  CO — y- C0C12 +  Cl die Cl3-Molekel wie ein Atom, was auch ihrem instabilen 
Charakter entsprieht. Hier lassen sich ferner die Resultate nur erklaren, wenn man 
annimmt, daB boi der R k .: Cl -)- Cl2 —■ >- Cl3 jeder StoB erfolgreicli ist. Ob fiir die R k .: 
Cl-f Cl— y  Cl2 jeder oder wieder jeder 800. StoB erfolgreich ist, liiBt sich nochnicht 
eatseheiden. Auch die Temp.-Abhangigkeit laBt sich noch nicht m it Bestim m theit 
deuten. Hier sind weitero Verss. im Gange. (Sitzungsber. Preufl. Akad. Wiss. Berlin 
1926. Physik.-math. KI. 104— 14.) L e s z y n s k i .

F. H. Constable, Bas Ver1ialten von Aklivitatszentren gesaltigler Oberflachen wahrend 
der Anfangsstadien unimolekularer Reaklionen. Die Theorie der A ktivitatszentren 
(vgl. Proc. Royal Soc. London. Serie A 110. 283; C. 1926. I . 2427) fuhrt fur uni- 
molekulare Rkk. zu der von der Erfahrung bestatigten Gleichung: 1/y =  (1 — 2)-f- 2/p, 
wo v die Rk.-Geschwindigkeit, p  der Partialdruck des reagierenden Stoffes u. X eine 
Konstantę ist, dio von bestimmten Eigenschaften der Rk.-Teilnehmer u. der kataly- 
sicrenden Oberflache abhangfc, Die entsprechenden Gleichungen fur multimolekulare 
Rkk, werden gegeben. Wenn x  der Partialdruck eines Giftcs ist, ergibt sich fiir uni- 
•uolekulare Rkk. l /v  =  1 -f- 1 x, fiir bimolekulare 1/ł- == 1 -f-- a x - \ - b x l , wo a u. b 
8ieh aus den W erten A der Rk.-Teilnehmer berechnen laBt. Mathemat. (Proc. Cam
bridge Philos. Soc. 23. 172—82. St. Johns Coli.) L e s z y n s k i .

Wilirid Taylor, Eine Notiz iiber kinetische Aklivierung ais ein Faktor in Qas- 
rtaktionen. Die Gleichung von RlCE (Philos. Magazine [6] 46. 312; C. 1924. I. 2225) 
fiir monomolekulare Rkk. in o i n o m  Gase wird auf Gasgemische angewendet. Der 
Geschwindigkeitskoeffizient ist eine Funktion der Temp. Bei der A ktm erung hat 
daa Mol. anfangs dio stabilste Konfiguration, allmiihlich aber geht ein Hinaufheben 
der Elektronen in eine Bahn m it hóherer Quantcnzahl m it Anderungen der Kern- 
schwingungen Hand in Hand. In  einem Gasgemisch A , B, C ist A  normalerwoise 
waktiy, kann aber durch Beriihrung m it einem anderen Mol. aktiviert werden. Fiir 
das System A, B, O g ibt es nun a , /?, y-Typon der ZusammenstoBe, durch dio A  
aktiviert werden kann. Diese Aktivierung ist die notwondige Vorbedingung fiir 
chem. Rkk. Den aktivierten Molekeln stcht es frei, einmal durch Strahlung in den 
-'ormalzustand zuriiekzugehen oder durch ZusammenstoBe m it anderen Molekeln ilire 
Eaergte an diese zu ubertragen oder drittens m it einem anderen Mol. zu reagieren.
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Is t diese Rk. exotherm, so konnen die neugebildeten Molekcln m it geniigender Energie 
vorsehen werden, um sich nun ihrerseits bei ZusammenstoBen zu aktm eren. Dieser 
ProzeB ist von Sir J . J .  T h o m so n  angegeben u. von W a t s o n  „Reflexaktivierung“ 
genannt worden. (Trans. Faraday Soc. 22. 20—23. Durham.) F a l k e n t k a l .

Cyril Norman Hinshelwood und Thomas Edward Green, Die Reaktion zwischen 
Stickoxyd und Wasserstoff und die molehulare Slatisłik termolekularer Gasreaklioneń. 
Die Rk. zwischen NO  u. //2 boi 826° in QuarzgcfaBen verlauft nach der Gleichung:
— d[NO]/d t —  &[NO]2[H2]; sie ist bei hóheren Drucken nahezu homogen u. termole- 
kular, der Gesehwindigkeitskoeffizient k betragt ca. 1,0 -10-7, die Aktivierungswarme 
44 000 cal. Die Reaktionsprodd. haben eine sehr geringe beschleunigende Wrkg. Die 
homogene Rk. ist von einer vom H 2-Druck unabliangigen Oberflachenrk. begleitct, 
die wie Verss. m it Zusatz von Quarzpulver zeigen, erst bei Partialdrucken von Hj 
u. NO unter 300 mm Hg merklich wird. Die niolekulare Statistik termolekularer 
Gasrkk. wird diskutiert. (Journ. Chem. Soe. London 1926. 730—39. Oxford, Balliol 
Coli. ii. Trinity Coli.) K ru g e r.

Victor Falcke und Walter Fischer, Das Gleichgewicht zwischen Kohlenoxyi, 
Kohlenstoff und Kóhlensdure und die Eeaktionen zwischen Eisenoxydul und Kohle und 
zwischen Kohlenoxyd und Eisen. Vff. bestimmen aufs noue das Gleichgewicht der 
Rk. C C02 ^  2 CO zwischen 600 u. 750°. Ni u. Co dienen ais Katalysatorcn. 
Aus den gefundenan Gleichgewiehtsdruckcn wird nach der van 't Hoffschen Rk.- 
Isoehore bei T  —  958° abs. eine Wiirmetommg von 36 600 cal errechnet. Aus dieser 
Zahl u. den spezif. Warmen wird die Gleichung abgelcitct:

p 2 CO
]g |  =

8175

•760-0,083 T
P  C 0 2

+  1,312 lg T  —  1,112-10 3 T  +  1 ,599-10—7 T 2 — Ig T  +  6,533;
T

sio gibt die Beobaehtungen gut wieder. Die Werto fiir f  sehlieBen sich im Gegensatz zu 
den von M a x  M a y e r  gefundcnen gut den fiir hóhero Tempp. von R h e a d  u . WlIEELER 
ermittelten an. AuBerdem wurde 'Q noch iiber gekohltem u. nicht gekohltem Fe ge- 
messen. Ober gekohltem Fe wurden m it den Ni- u. Co-Verss. ident. Ergebnisse erzielt. 
Bei nicht vorgekohltem Fe ergaben sich andcre Druckwerte, da C nicht elemcntar, 
sondern ais Fe-Carbid abgcschieden wird. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 194—201. 
Leipzig, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) HEIMANN.

C. K. Jablczynski und Z. Warszawska-Rytel, Die. auiokatalytische Zerselzimg 
von Thioschwefelsdure. Vff. wenden zur Verfolgung der Zers. der Thioschwefelsaure 
keine chem. Methode an, sondern sio messen die In tensitat der Triibuńg mit Hilfe 
eines Spektrophotometers nach K o n ig -M a r te n s  u. bercclmen daraus die Mengc 
Na2S20 3, die sich nach dom Ansauem m it HC1 verschiedener Konz. unter S-Aus- 
seheidung zers. hat. Stellt man die zers. Menge ais Funktion der Zeit dar, so ist aus 
den Kurven deutlich ersichtlich, daB es sich bei dieser Rk. um eine A u to k a ta ly se  
handelt. Darum wird der EinfluB der an der Rk. betoiligten Ionen auf die Rk.-G«- 
schwindigkeit untersuclit. Im  Gegensatz zum H ' erhoht Na’ (Zusatz von NaCl) di® 
Zersetzungsgeschwmdigkeit nur sehr wenig, so daB dem H-Ion eine s p e z i f .  R°Ne 
bei der Rk. zuzuselireiben ist. Schweflige Saure vcrlangsamt die Rk. gemaB dem 
Gleichgewicht: S20 3"  +  H ’ ^  H S 0 3' +  S. Die Zersetzungsgcschwindjgkeit nim®t 
m it der Konz. der H 2S2Ó3 zu. Zusatz von Gummi arabicum verzogert die S -A bscheidung . 

Vff. sehlieBen aus ihren Verss., daB die Zers. der H 2S20 3 sofort nach dem A nsauem  
beginnt, u. zwar ist die Rk. monomolekular. Der gebildete atomare S schliefit sieli zu
S-Aggregaten zusammen. Wenn diese Aggregate gróBere Dimensionen einnehnien, 
autokatalysieren sie die Zers. der H 2S20 3. In  diesem Sinne haben Vff. Geschwindigkeits- 
gleichungen aufgestellt, dereń Konstanten sie durch ihre Yerss. bestatigt fmden.
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Nebenrkk. konnon nach dieser opt. Mcthodc natiirlich niclit gefundon wordon. (Buli. 
Soo. CMm. do France [4] 39. 409—16. Warschau, Univ.) JOSEPIIY.

Alexander Coutie, Termolekulare Iłeaktionen. Iłeduklion von Silbcracetal durch 
Natriumfonniat. Aus der allgomeinen Gleichung fiir die Geschwindigkoit einer Rk., 
an dor mehrero Stoffo von den Anfangskonzz., a, b, c usw. m it l bezw. m,n usw. Molekoln 
teilnehmen, d x/d t — lc(a — l x)e (6 — m x)m (o ■— n x)n . . . folgt fiir den Fali der Red. 
von Ag-Acelat durch Na-Formiat

2 CH3 • CO O Ag - f  H  ■ COONa =  2 Ag - f  C 0 2 +  CH3 • COOH +  CH3 • COONA 
der Ausdruck (I) d x/d t —  k (a — x)(b— 2  x)~; die von N o y e s  u . C o t t l e  (Ztschr. 
f. physik. Ch. 27- 579 [1898]) benutzte Gleichung (II): d x j d t = k ( a  — x)(b — x )2

ist falsch. Vf. miCt die Gesehwindigkeit der Rk. bei 75° u. borechnet k nach (I) u.
(II). Dio nach (I) gefundenen k-Werte zeigen, daB die Red. bis auf die vordiimiteren 
Lsgg. im węsentlichen termolekular verlauft. Aus den D aten von N o y e s  u. Co t t l e  
ergibt sich auch bei richtigcr Bercchnung keine Konstanz von k, was Vf. auf Versuchs- 
fehler (Schwankungen der Temp., zu groBe Reaktionsgeschwindigkoit infolge Arbeitens 
bei 100°, Ungenauigkeit der analyt. Mcthode) zuriiekfuhrt. (Journ. Chem. Soe. London 
1926. 887—93. Edinburgh, Univ.) K r u g e r .

W. M. Wright, Oxydationen an Kohle. Vf. bostimmt durch fraktionierte Ver- 
giftung der Oberflache obere Grenzen fiir die Grófio der wirksamen Oberfliiche u. 
damit untere Grenzen fur die Wrkg. pro qcm. Es ergibt sich, daB bei Blutkohle zwei 
Zoneu der Empfindliehkeit zu trennen sind, von denen fiir die empfindlichere A  nach
0. Warburg  (Biochom. Ztschr. 145. 461; C. 1924. I I .  5) Aktiviorung durch F ean- 
zunohmen ist. Is t 1,5%  der Oberflache durch KCN vergiftct, bleibt eino weniger 
cmpfindliche Zono B  zuriick. Wird dio akt. Zone der Zuckerkohle m it O bezeiclmet, 
so verhalten sich dio Wrkgg. A : B : C wic 39,4: 1: 1,3. Die Temp.-Koeffizienten sind 
bezw. 1,67, 1,93 u. 2,00. Dic Annahmc W a r b u r g s  (1. c.), daO nur N-lutUigeKohle durch 
fe aktiviert wordon kann, wird durch Vorss. an vdllig N-freier Kohle widorlegt. Es 
ist lediglich cinc Abhiingigkcit vorhandon, die durch den Befund yon PANETH u . 
Radu (Ber. Dtaeh. Chem. Ges. 57. 1221; C. 1924. II . 923), daB N-haltige Kohle eine 
groBere spezif. Oberflache besitzt, zu erklaren ist. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 23. 
187—90.) L e s z y n s k i .

H. J. Prins, Der Mechanismus der Iłeduklion. IV. (III. vgl. Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 42. 942; C. 1924. I. 2091; vgl. auch S. 156.) Vf. untersucht das System Blei- 
Essigsdure-Nitrobenzol. Wird cin Stiick Blei in Essigsauro gctaucht, so ist der Gewichts- 
verlust des Bleis in der crsten Minuto wregen des Sauerstoffgehalts der FI. am groBten. 
Der 0 2 wird zum Teil durch das Eintauchen des Bleies in dio FI. eingefiihrt. Wenn 
die obero Schicht des Metalls durch Atzen in einer Lsg. von Nitrobenzol in Essigsauro 
entfernt wird, wird die Auflosungsgeschwindigkeit nach 10—30 Sek. konstant u. 
andert sich orst, wenn die Oberflachenabnahmo zu groB wird. Bis zur krit. Konz. 
fe  Nitrobenzols ist die Auflosungsgeschwindigkeit direkt proportional der Nitro- 
benzolkonz. u. ausgedriickt durch Mol. pro Flśicheneinheit ist die Auflósungsgeschwindig- 
keit des Pb gleich der des Zn (1. c.). Vf. sieht die gemossene Auflosungsgeschwindigkeit 

Diffnsionsgeschwindigkeit des Acetats vom Metali an. Oberhalb der krit. Konz. 
hangt die Gesehwindigkeit von der Oborflachenbeschaffenheit des Metalls ab, die 
ihrerseits wiedor durch die Diffusionsgesehwindigkeit des Acetats aus der Metallobor- 
flaehe bestimmt wird. Der EinfluB der Oberflachenbeschaffenheit geht auch aus 
den Verss. mit Essigsaure yerschiedener Starkę hcrvor. Die Gesehwindigkeit ist 
am groBten in reiner Essigsaure, das bestatigt die Ansicht des Vf., daB die Rk. zwischen 
^itrobenzol u. einem an der Metalloberflache adsorbierten Mol. Essigsauro sta tt- 
findet. Andererseits kann dio Rk. wahrscheinlich auch zwischen adsorbierten H-Ionen 
u- Nitrobenzol statthaben, wie aus einer Geschwindigkeitszunahme bei genugender 
'erdunnung der Essigsaure m it W. horvorgeht. Adsorption von W. macht die Ober-
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flacho inakt. u. vermindert dalier die Gcsohwindigkcit. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 
44. 876—88. 1925. Hilyersum.) JOSEPHY.

Maurice Prud’Homme, Die kritischen Temperaluren der Siliciumabkoinmlinge. 
(Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 145; C. 1926. I. 3304.) Das Si scheint cino 
Ausnahme von der vom Vf. aufgestellten Iłegel, daS die krit. Temp. oino lineare 
Funktion von dem metalloiden Element bei Verbb. MRX ist, zu machen. Nach den 
Daten ans SiH4, SiCl., u. SiBr4 miiflte das Si eine Modifikation bilden, dereń krifc. 
Temp. etwa boi 730° liegt. (Buli. Soc. Chim. do France [4] 39. 710—11.) ENSZLIN.

F. W. Aston, Gregory P. Baxter, Bohuslav Brauner, A. Debierne, A. Leduc, 
T. W.Richards, Frederick Soddy und G. Urbain, Internationale Isotopentafel 1926. 
(Vgl. Joum . Inst. Metals 32. 3; C. 1925. II. 259.) Seit 1923 wurden weiter unter- 
sucht (in Klammer sind dio At.-Geww. der Isotopen angegeben): Sc (45), T i (48),
V (51), Cr (52), M n  (55), Co (59), Cu (63; 65), Ga (69; 71), Ge (74, 72, 70), -SV (88; 86),
Y  (89), Zr (90; 94; 92; [96]), ^ (1 0 7 :1 0 9 ) ,  Cd (114; 112; 110; 113; 111; 116; 115),
In  (115), Sb (121; 123), Te (128; 130; 126; 127), Ba (138; [136]), La  (139), Ce (140, 
142), N d  (142; 144; 146; [145]) u. B i (209) u. dio Existenz der Isotopen des Si, Ca 
u. Fe sichergestellt. (Buli. Soc. Chim. do France [4] 39. 701—04.) ENSZLIN.

MaxMorand, U ber die direkte Bestimmung des relativen Verhaltnisses der Isotopen 
des Lithiums. Vf. berichtet ii ber eine Neubest. des relativen Yerhaltnisses der Iso- 
topen des Li nach der Dempsterschon Methodo (Proc. National Acad. Sc. Washington
7. 45; C. 1921. I II . 1186), bei der er die Erzeugung der positiven Strahlen vervoll- 
kommnet hat, u. dio sieli dadurch von der Dempsterschen Anordnung unterscheidct, 
daC die durch das Magnetfeld getrennten beiden Isotopen je auf eino m it cinem Gal- 
yanometer. verbundeno Auffangplattc fallen. Genauero Angaben iiber die yerwandte 
Anordnung sind nicht gemacht. Dio gemessenen Intensitatcn stehen im Vcrhaltni3 
von 1 :1 4 — 15, entsprechend einem At.-Gew. des Gemisches von 6,95—6,94, was in 
ausgezeichneter Obereinstimmung m it dem chem. erm ittelten At.-Gew. (6,935) stcht. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 460— 62.) PHILIPP.

Hans Reihlen und K. Th. Nestle, Uber Molehulargewichtsbestimmungen in 
flussigem Ammoniak und daś Mołekulargewicht des Inulins. L. S c h m id  u. B . BECKER 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1968; C. 1926. I. 4) haben das Mol.-Gew. von 
Inulin auf kryoskop. Wege in fl. Ammoniak bestimmt u. einen der Formel C12H20Oi0 
cntsprechenden W ert gefunden. Dabei wurde ais kryoskop. Konstantę der empir. 
llitte lw ert von 13,18 in Reehnung gesetzt. Dieser W ert ist weit hoher ais der aus 
der Schmelzwarme errechnete. Vff. haben friiher ebenfalls kryoskop. M ol.-Ge"'.- 
Bestst. in fl. Ammoniak versucht u. m it Harnstoff ais Probesubstanz einen Wert von 
etwa 17 fur die Konstanto erhalten. Es wurden damals Versuchsfehler vermutct 
u. die Verss. abgebroehen. Es wurde untersueht, ob auch bei tensimetr. Mol.-Gcw.- 
Best. in fl. Ammoniak nach S t o c k  u . P o h l a n d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 657; 
C. 1925. I I .  2713) Anomalien auftreten, wenn man boi tiefen Tempp. arbcitet. Es 
ist dies bis —63° nicht der Fali, bei noch tieferen Tempp. werden die Messungen 
unsicher. Die tensimetr. Mol.-Gew.-Best. des Inulins ergab Wer to von 320 bezw. 
337 i  40, berechnet fur C12H 20O10 324. Das venvandto Inulin war nach I rVINE 
(Joum . Chem. Soc. London 117. 1474; C. 1921. I. 728) gereinigt, opt. auf Reinheifc 
gepruft u. in der App. selbst im Hochvakuum bei 20° getrocknet. Das R esu ltat von 
S c h m id  u . B e c k e r  ist also bestatigt. Das Inulin ist in fl. Ammoniak ais Disaceharid 
gel. Die kryoskop. K onstantę des NH3 errechnet sich nicht zu 7,25, sondern zu 9,4, 
wenn man den von K a r w a t  (Ztschr. f. physik. Ch. 112. 486; C. 1924. II- 2738) 
calorimetr. zu 1426 cal. bestimmten W ert fur die Schmelzwarmo einsetzt. Die Be- 
rechnung aus der Dampfspannung sowohl des festen wie des fl. Ammoniaks ergibt 
nahezu den gleichen W ert. Der von S c h j i id  u. B e c k e r  eingesetzte Wert von 13,18 
fcauscht eine zu groCe Versuchsgcnauigkeit vor, um so mehr, ais m it steigender Konz.
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die Konstanto kleiner wird. Vff. halten 13,5 - f  0,6 oder einfaeh 14 fur angemesscn.' 
Apparative Einzelheiten siehe R e i h l e n  u . N e s t l e  (S. 370). Ais Kryostate wurden 
yerwandt: sd. Ammoniak (—35,5°), schra. Athylenchlorid (—39°), schm. Chlorbenzol 
(—45°), sohm. Chloroform (—64°) u. schm. Propionsaureathylester (—73°). Fur 
Hanistoff (berechnet 60,1) wurdo bei diosen Tempp. gefunden: 65 i  2, 6 1 +  3, 
61 i  5, 63 5, 71 +  10. (Bor. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1159—62. Karlsruhe, Techn,
Hochseh.) R e i h l e n .

W. E. W. Millington und F. C. Thompson, Plastische Deformalion von Metali- 
einkrystallen. Die geometr. Unterss. der Vff. ergeben, dafl die piast. Deformation 
von Einkrystallen dureh Atombewegung auf der !112J-Ebeno um einen Betrag, der 
gleich oder gleioh einem Yielfachen des Atomabstandes ist, stattfindet. Das Raurn- 
gitter bleibt im wesentliohen ungeandert, u. die Atomo gleiten in die Depressionen, 
die durch Entfem ung anderer Atomo entstanden sind, gleiehsam ais verhielten sio 
sieh wio harte Kugeln. (Naturo 117. 720—21. Manchester, Univ.) J o s e p h y .

C. H. Desch, Das Wachstum von Itrystallen. Vortrag, in dem der Vf. das Raum- 
gitt-er in der Krystallographie, don ProzeB des Wachsens der Krystalle u. die period. 
Krystallisation behandelt. (Naturo 117. 694—95.) J o s e p h y .

Ernest Sydney Hedges, Versuche iiber die Anderung der Krysialliuinkd wahrend 
des Wachstums. (Vgl. H e d g e s  u . M y e r s ,  Journ. Chem. Soc. London 127. 2432 [1925]; 
C. 1920. I. 1355.) Die Anderung der Winkel, die vicinale Flachen der Krystalle von 
NaK-Tartrat, MgSOit NaCl03 u. (N U i)2HPOi  beim Wachsen in einer langsam ab- 
gekiikltcn, gesatt. Lsg. zeigen, werden m it dem Miersschen Goniometer bostimmt. 
Parallel mit der Zunahme u. Abnahmo der Krystallisationsgesohwindigkeit nimm t 
dio Zahl der vicinalen Flachen erst zu, dann ab, die Lage der Flachen andert sich wahrend 
des Wachstums betrachtlich. Das bei N aK -Tartrat u. M gS04 haufig beobachtete, 
kontinuierliche W andem einiger Bildpunkte hangt m it der opt. Wrkg. von Fliissig- 
kcitsstromungen zusammen. Die Messungcn an NaC103 zeigen, daB es nicht moglich 
ist, die wakre Lago der Wiirf elf lachę durch Mittelbildung aus don Lagen der sio cr- 
setzenden vicinalon Flachen in der horizontalon Zono zu finden. Die yicinalen Flachen 
gehorcn, der Symmetrie der NaC103-Krystalle ontspreehend, der Form jh k o\ in einer 
horizontalen Zono auf einer Flachę, u. der Form \o h l\  in einer vertikalen Zone auf 
der angrenzendcn Flacho an; die thooret. Lage der Wurfelflaohe kann ais Schnitt 
beider Zonen gefunden werden. Einigo einer der beiden- Zonen angehorige yicinale 
Flachen zeigen die Neigung, sich im Sinne der opt. Anisotropio der Krystalle anzuordnon. 
Bei sehr langsamem W achstum verflaclien sich die Formen, die Krystalle niihem sich 
der idealen Form. Vf. schliefit sich den theoret. Vorstellungen von M ie r s  an. (Journ. 
Chem. Soc. London 1926. 791—99. Manchester, Univ.) K r o g e r .

Alex. Mtłller, tfber unvollstandige Krystallisation in  einigen langkettigen Yerbin- 
iungen. (Vgl. Naturo 116. 45; C. 1925. I I . 1347.) Róntgenspektrometr. Unterss. 
an Krystallen von Behenolsaure, CH3(CH2),C i C(CH2)u COOH, ergaben bei zufalligor 
Anordnung Bilder wie von Pulverphotographien, welcho Orientierungseffekte aufweisen, 
Dio untersuchte K rystallplatto war tro tz ihrer Durchsichtigkeit, ihrer glatten Ober- 
flache u. ihrer geraden K anten kein Einkrystall. Alle kleinen Krystallelemente haben 
dio 6-Achse gemeinsam u. sind irgendwie um diese Achso gedreht. Stearolsaure^sryst&Wo 
zeigen denselben Effekt. Ahnliohe Rontgenographien werden von Steinsalz- u. Maloin- 
Baurekrystallen erhalten, wenn dieso um oino Achse gebogen sind. — Behenolsaure 
11 ■ Stearolsaure u. wahrschcinlich viele der Verbb. m it langen K etten  wachsen aus dem 
Losungsm. in diesor anormalen A rt. Die Krystallisation vollzieht sich in zwei Stufen. 
Dio erste Stufe besteht in der Orientierung dieser Element© in parallelen Schichten; 
der zweite Schritt ist eine Orientierung dieser Elemente parallel zu einer bestimmten 
Richtung in der Schicht. Dieso Substanzen konnen sowohl in wahren Krystallen u.
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auch in dieser degencrierten Form auftretcn. (Naturo 1 1 7 . 721. Davy Faraday Kes. 
Lab.) JOSEPHY.

P . B ru n , Ober die Eigenschaften ton ternaren Fliissigkeitsgemischen> (Vgl. C. r. 
d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 1745; C. 1 9 2 5 . I I . 1007.) Es werden die physikal. Eigen- 
schaftcn ternarcr Gemische von W., A. u. einem weiteren Alkohol, welcher a) voll- 
standig mischbar (Propylalkohol), b) stark misehbar (Isobutylalkohol) u. c) wenig 
mischbar (Isoamylalkohol) ist, untersucht u. dieVolumanderung u. das spezif. Breehungs- 
vermógen graph. dargestellt. (C. r. d. l’Acad. des scicnces 1 8 2 . 1219—21.) E n sz l in .

Arrigo Mazzucchelli und Drusilla Pro, Iiber die Diclde wasscriger Losungen einiger 
Perchlorate. In  Vcrfolg friiherer Arbeiten ( M a z z u c c h e l l i  u . V e r c i l l o ,  Gazz. chim.
1 tal. 55 . 498; C. 1 9 2 6 . I. 312) tcilen Vff. die DD. fiir Na-Perchlorat in Lsg. in W. u.
HClO.j fiir verschiedene Konzz. u. Temp. mit, desgleichen fiir das N H 4-Salz. Fiir freie 
HC104 wird die D., das spezif. Vol. u. nD bei verschiedener Konz. u. Temp. mitgeteilt. 
(Gazz. chim. ital. 56 . 99—111. Messina.) Grim m e .

Jean Barbaudy, tiber die Mischbarkeil, die Dichten und die Brcchungsindizes 
von Gemischen von Methylalkohol, Benzol und Wasser. (Vgl. S. 157.) Das hetcrogeno 
Gebiet ist in diescm Fali viel ausgepragter ais bei dem System A.-Bzl.-W. Das Ver- 
haltnis der Flachen ist bei letzteren 0,6739, bei ersterem 0,7658. Es wurde dabei be- 
obachtet, daB das spezif. leichtere Bzl. bei der Mischung m it einer konzentriertcrcn 
Lsg. von Methylalkohol u. W. nicht oben schwimmt, sondern sich trotz der Anwesenhcit 
von W. unten absetzt, u. zwar wurdo in diesem Fali dio D. fiir dio wss. Schicht mit 
61,5% CH3OH, 11,4% C6H 6 u. 27,1%1I20  z u  0,86750, die der benzol, m it 4,22% CH30H, 
95,48% C6H 0 u .  0,30% H 2O zu 0,86978 bestimmt. Aus der Interpolation lassen sich 
Schichten gleicher D. m it 61% GH30 H , 10,2% C6H 6 u. 28,8% H 20  u. 4,09% CH30H, 
95,63% C6H6 u .  0,28% H 20  mit oiner D. von 0,870 berechnen. Trotz dor Gleichheit 
der D. t r j t t  Schichtenbildung ein, u. zwar schwimmt die benzol. Schicht oben. (C. r. 
d. 1’Aead. des sciences 1 8 2 . 1279—81.) . E n szlin .

Ruth Sugden, Das System Ammoniumacetat-Essigsdure-Wasser. Die Isothermen 
des ternaren Systems NH^Acetal-Essigsdure-W. werden bei 16 u. 25° bestimmt u. 
einigc Messungcn bei 0° ausgefiihrt. Es existiert nur das Salz Ar//jC'2/ / 30 3 • C2//40j, 
die von B e r t h e l o t  (Buli. Soc. Chim. Paris 2 2 . 440 [1864]) beschriebene Verb.
2 CjH^Oz-HijO konntc nicht bestatigt werden. (Journ. Chem. Soc.
London 1 9 2 6 . 960—61. Melbourne, Univ.) K ruger .

E. 01iveri-Mandala, Loslichkeilsbeeinflussung. (Die Koeffizienten der Temperatur.)
I . Vf. folgert aus seinen Verss., daB die van’t  Hoffsehe Regel nicht anwcndbar ist, 
wenn man die Lósungswarme aus Lóslichkeitsbeeinflussungen berechnen will. Hieraus 
folgt wiedorum die Ungenauigkeit, aus der GroBe der Lósungswarme auf die Ggw. 
eines chem. Phanomens oder sogar einor chem. Wrkg. zwisehon gel. Substanz u. Lsg- 
sehlieBen zu wollen. (Gazz. chim. ital. 5 5 . 759—68. 1925. Siena.) Grimme.

E. 01iveri-Mandala, Lóslichkeitsbeeinflussungen. (Die Molehdarkoeffizienten der 
Losliehkeit.) I I .  (I. vgl. vorst. Ref.) Weitere Unterss. ergaben, daB das Phanoinen 
des Einflusses der Losliehkeit im allgomeinen eine Funktion der Konz. der Lsg. ist, 
d. h. daB sie nicht dem Massenwirkungsgesetzo folgt, obwolil sie in gewissem Sinne 
m it der Hóhe der Konz. sehwankt. So bereehneten N o y e s  u. SEIDENSTICKEE aus 
ihren Vorss. iiber die Losliehkeit von J 2 in verd. IvJ-Lsg., daB das Verhaltnis von 
J : K J  unabhangig von der KJ-Konz. sei, wahrend sich ails den Verss. von WeitH 
u. DOSSIOS, welche m it konz. KJ-Lsg. ausgefuhrt wurden, ein EinfluB der KJ-Konz. 
ergab. Bei organ. Substanzcn liegen die Verhaltnisse noch verwickelter, da einnial 
das Verhaltnis zwischen Konz. der zugegebenen Substanz u. Konz. der Lsg. ohne 
EinfluB auf die Losungskonz. sein kann, wahrend Ietztere anderseits auch abnehmen 
oder steigen kann. (Gazz. chim. ital. 55 . 769—74. 1925. Siena.) GRIMME.
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E. 01iveri-Mandala und E. Carli, Lóslichkeitsbeeinflussung. (Chininliydrochlorid 
m d Antipyrin.) I I I . (II. vgl. vorst. Ref.) Die Verss. ergaben, daB die Loslichkeit 
von Antipyrin so gut wio unabhangig von der Temp. ist u. daB die Losungswarme 
von Chininliydrochlorid in Antipyrinlsg. m it kleinen Schwankungen konstant ist. 
(Gazz. chim. ital. 55. 774—82. 1925. Siena.) G r im m e .

E. 01iveri-Mandala und F. Forni, Lóslichkeitsbeeinflussung. (Acetanilid-Anti
pyrin, Acetanilid-Pyramidon.) IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Die Verss. zeitigten das 
Resultat, daB in Lsgg. von Acetanilid u. Antipyrin keino Tendenz zur B. komplexer 
Verbb. yorliegt, wahrend dies bei Lsgg. von Acetanilid u. Pyramidon der Fali ist. (Gazz. 
chim. ital. 55. 783—88. 1925. Siena.) G r im m e .

Ferruccio Zambonini und S. Restaino, Doppelsulfate von Mctallcn seltener 
Erden und Alkalinietallen. V. Sulfat des Cers (Ceroso-) und Ammoniaks. (IV. vgl. 
Atti R. Accad. dci Lincei, Roma [6] 2. 374; C. 1926. I. 1757.) Vff. untersuchten das 
System Ce2(S04)3—(NH4)2S 04—H 20  bei 25° u. orhielten dabei die Salze 1— 1—8=  
Ce2(S04)3-(NH4)2S 04-8H 20  u. 1—5=C e2(S04)3-5(NH4)2S 04, welche im Schrifttum 
schon bekannt sind. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 178—83. Neapel.) G ri.

Heinrich Wieland und F. Gottwalt Fischer, Die Oxydationsu-irkung der Jodsaurc 
und ihre Ilemmung. tlber den Mechanismus der Oxydationsvorgange. X . (IX. vgl. 
Wie l a n d , L ie b ig s  Ann. 445. 181; C. 1926. I. 3238.) Vff. untersuchen dio Einw. 
von Jodsaurc auf Ozalsaurc bei Tempp. zwischen 75° u. 98°, mcist bei 80°. Das nach
der Gleichung: I  2 H J 0 3 -|- 5 C20 41I2---- y  J 2 -J-' 10 C 02 +  6 H20  gebildeto Jod be-
stimmen sio dureh Titration m it 1/10-n. Arseniklsg. nach Zugabo von Dicarbonat. 
Zur Anwendung kamen Praparate von M e r c k  pro anal.; Kontrollverss. m it auf das 
sorgfaltigste gereinigten Agentien eragben dieselben Resultato. Auf dicse hatte  auch 
die Beschaffenheit der GefaBe — ob aus Glas oder Quarz — keinen EinfluB. Vff. 
stellten fest, daB die Rk. zwischen Jodsaure u. Oxalsaure nur durch Fe(III)-Chlorid 
u. -Bromid beschleunigt wird; andere Eisensalze sind vóllig wirkungslos. Sie fuhren 
diese Katalyse infolgedessen nicht auf das Fe-Ion, sondern auf dio Halogenionon 
zuriick u. finden in der T a t eine beschleunigende Wrkg. von HC1 auf obige Rk., wobei 
sie Katalyse durch H-Ionen durch einen Vergleichsversuch m it H 2S 04 ausschlieBen. 
Die Rk. wird durch Blausaure stark  gehemmt; diose Hemmung wird durch HC1 teil- 
weise u. durch einstd. Evakuieren der Lsg. fast vollstandig aufgohobcn. Dio GefaB- 
wand ist an ihr nicht beteiligt. Vff. untersuchen weiter die Autoxydation von Benz
aldehyd, die durch geringe Mengen von Phenolon stark gehemmt wird. Ihre Vorss. 
zeigen, daB auch bei diesom Vorgang Katalyse durch nachweisbaro Mengen von Fe 
kaum in Frage komrnt. Sie suchen die Erklarung fiir dio Blausaurehemmung im 
dynam, Zustand der Molekule. Nach ihrer Annahme befinden sich in der Lsg. der Jod- 
sauro eine groBe Anzahl von schwach erregten Molekiilen, die zur Rk. mitOxalsauro nicht 
geeignet sind, im Gleichgewieht m it ausreichend erregten (II). Die Blausaure tr i t t  
mit den akt. Jodsauremolekiilen zu einem lockerenAdditionsprod. zusammen, daB seiner- 
seits wieder in Blausaure u. maktiye Jodsaure dissoziiert. (III). Dadurch wird bo- 
stóndig die nach II auftretende aktive Jodsaure abgefangen u. inaktiviert. F ur die 

II J 0 3Hi ^  J 0 3H a III J 0 3H a, HCN ^  J 0 3Hi +  HCN 
Beschleunigung der Oxydation durch HC1 nehmen Vff. intermediares Auftreten von 
atoniarom Cl an; ihre Hemmung durch Blausaure kann auf der B. von Chlorcyan 
beruhen oder wieder auf der Annahme, daB dio aktive Jodsaure durch Anlagerung 
von Blausaure inaktiviert wird. Die Zers. des Hydroperozyds durch Jodsaure, bei 
der kein Jod gebildet wird, erklaren Vff. durch B. u. Zerfall von Ober jodsaure. Blau
saure beeinfluBt diese Rk. nicht; HC1 beschleunigt sie; doch wird diese Beschleunigung 
durch Blausaure aufgehoben. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1171—80. R a e c k e .

Heinrich Wieland und F. Gottwalt Fischer, Zur Frage der katalytischen De- 
hydrierung. Vber den Mechanismus der Oxydationsvorgange. X I. (X. vgl. vorst. Ref.)
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Vff. nehmen zu der Ansicht WARBURGS (Biochem. Ztschr. 142. 518; C. 1925. II. 
1606), dafi die katalyt. Osydation von Wasserstoff oder oiner wasserstoffhaltigen 
Substanz durch fcin vortoiltcs P t in dor Entstehung von PIatinoxyden bcgriindet 
soi, Stellung u. fiihren dio bei der Knallgasvcrcinigung nachgewieseno B. von Hydro- 
perosyd gegen scino u. fiir ihro Dehydrierungsthcorie an. Die Wrkg. des Katalysators 
beruht nach ihrer Ansicht auf einer Auflockerung des Wassorstoffs, wodurch aller- 
dings oine durch don K atalysator gesteigorto Rk.-Fahigkoit des molekularen 0 2 nicht 
ausgeschlosson wird. Der Grand dafiir, dafi es nicht gelingt, bei der katalyt. De- 
hydrierung von A., Ameisensauro, Oxalsaure, Hydrochinon u. Hydrazobonzol mit 
iSauerstoff ontstandenes Hydroperoxyd nachzuweisen, liogt in dom Umstand, dafi dio 
Mengo Hydroperoxyd, dio sioh bildon kónnte, in der Versuchszoit vollsta.ndig zersetzt 
wird. DaB die Arbeit von T a n a k a  (Biochem. Ztschr. 157. 425; C. 1925. II. 1606) 
nicht boweiskraftig ist, zoigen dio oigenen Vorss. der Vff., wobei bei der Dehydriorung 
zugesotztes Hydroperoxyd schon nach kurzer Zeit nicht mehr naohgewiesen werden 
konnto. Ihre Ansicht, dafi der Verbrauch des H 20 2 aufier durch dio katalyt. Selbst- 
zers: auch noch durch H 2-Aufnahme bedingt ist, stiitzen sie durch eine Versuchsreihe 
iiber die Rk. des Dibenzoylperoxyds m it Methyl- u. Athylalkohol, sowie m it Ameisen-, 
Milch-, Glykol- u. Oxalsauro u. m it Hydrazobenzol.

Es gelang Vff. dann, bei dor katalyt. Oxydation von Hydrochinon durch Oxydase 
aus dem Pilz Lactarius yollereus Hydroperoxyd in theorotisch móglicher Mengo nach
der Dohydrierungsgloichung: C0H 4(OH)2 - ( - 0 : 0 ---- >- C6H 40 2 HO-OH zu erhalten.
Dio Oxydaso wurdo von L o y e n s k io ld  nach der Vorsehrift von B a c h  (Biochem. 
Ztschr. 34. 473; C. 1911. II. 1044) gewonnen u. durch fraktionierto Fiillung der wss. 
Lsg. mit A. gereinigt. Der so gewonnone K atalysator ist indifferent gegen. Blausiiure, 
wiihrend beigemengte Katalase dadurch vergiftet wird. Ebenso bostandig ist die 
Pilzozydase gegen erhóhto Temp. Dafi ihro Wrkg. nicht auf OH-Iononkatalyse beruht., 
wurde in einer besonderen Versuchsreihe m it Phosphatpuffer fcstgcstcllt. Vff. ver- 
gleichen schliefilich ihro Oxydaso m it einom aus Mn-Acetat u. Ca-Glykolat hergestcllten 
Katalysatorgemisch. Die Wrkg. auf Hydrochinon ist bei beidon yollkommen gleich- 
artig. Die Empfindlichkeit der kunstlichcn Oxydase gegen Blausauro ist yiel gróBer 
ais bei dor natiirlichon. Vff. sagen von der chem. N atur ihres Katalysators nur aus, 
dafi er von anderer Zus. ist, ais dio von E u l e r  u . B o l in  (Ztschr. f. physiol. Ch. 61. 
72 [1909]) untersuchten Katalysaloren. Vff. kommen zum Schlufi noch auf die sauer- 
stoffloso Dehydriorung des Anthrahydrochinons durch Platinmohr u. auf dio Aut- 
oxydation von Phcnolen u. Cr(II)- u. Co(II)-Salzen sowie auf dio sauerstofflose 0xy- 
dation von CO zu sprechen u. zeigen, dafi auch diese Rkk. sich ihrer Dehydrierunga- 
theorio einfiigen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1180—91. Miinchon, Bayr. Akademie 
d. Wissenschaften.) RAECKE.

Charles Moureu und Charles Dufraisse, Autoxydalion und antioxygem Wirkitng. 
Katalytische Wirkung von Stichstoffverbindungm. Allgemeine Betraehtungen. (Vgl. 
M o u r e u , D u f r a i s s e  u. L o t t e ,  C. r. d. FAcad. des sciences 180. 993; C. 1925. II. 
1410.) In  ihren Unterss. iiber die Beziehungen zwischen der Oxydabilitat eines Elementea 
u. den katalyt. Eigenschaften, wolcho dasselbe einem Mol. m itteilt, haben sich Vff. der 
Gruppo des Siickstoff-s zugowandt. N  u. P  konnen in ihrer Verwandtschaft zum O ais 
Antipoden angesehen werden, ja  der N  ha t geradezu eine Abneigung, sich mit O zu 
verbinden, donn dio Verbindungswarmen von N20 , NO, N 20 3 u. N 0 2 sind samtlich 
negativ, die von P 20 6 stark  positiv. Danach sollte man erw irten, dafi der N — hn 
Gegensatz zum P  — den Moll. keino oder nur geringo katalyt. Eigenschaften verleihen 
wurde. Dies ist jedoch irrig. Die Abneigung gegen den O kommt nur dem molekularen, 
nicht aber dem atomaren N zu. Die Verbindungswarme des N-Atoms m it O, berechnet 
aus der Bildungswarme des N 2-Mol., ist z. B. fiir NOa gleieh 80 cal. D a  man wohl an- 
nehmen darf, dafi dio in den Verbb. enthaltenen N-Atome ihro Y e r w a n d t s c h a f t  zum
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0 nicht yerloren haben, so kann man den N  nicht ais inert anschen. In  der T at zeigen 
viele N-haltigen Moll. eine bemerkenswerto Oxydabilitat. Vorliegendo Frago vordient 
besonderes Interesso in Anbetracht der wichtigen Rolle, welche N-haltige Substanzen 
in der Biologio spielon. Dio bisherigen Verss. habón gozeigt, daB vielo N-Vorbb. eino 
manchmal botrachtliche Wrkg. auf die Autoxydation besitzen. Dio m it dem N  ver- 
bundenen Atome konnen dieso Wrkg. erhohen, indem sio, besonders H, don N an ihrer 
cigenon Affinitat zum O teilnehmen lasson. (C. r. d. l’Acad. des scionces 182. 949 
bis 951.) L i n d e n b a u m .

Herbert Sim Hirst, Der EinflufS belichteter Quecksilberoberflachen auf die Franek- 
Gario-Reaktionen. (Vgl. N aturo  116. 899; C. 1926. I. 1362.) Die katalyt. Wrkg. der 
belichteten //j-Oberflacho ist von dem Grad ihrer Reinheit abhangig. Queeksilber- 
osydschichten bilden sich nur bei Ggw. von H 2 u. 0 2. F ur dio B. von H 20 2 u. H 20  
in Gemischen von H 2 u. 0 2 u. fiir die B. von AT2/ / 1 u. iV//3 in Gemischen von H 2 u. N 2 
werden Rk.-Mechanismen gegeben. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 23. 162—71. 
Trinity College.) L e s z y n s k i .

At. Atomstruktur. Radiochem io. Photochem io.
Hans Pettersson, Ober das Kraflfeld des Atomkerns und Coulombs Gesetz. Durch 

die Befundo des Yf. (S. 329) sind die Grundlagen der Satellithypothese widorlegt. Dieso 
Befunde lassen sich, obenso wie das von B i e l e r  (Proc. Royal Soc. -London [A] 105. 
434; C. 1924. II . 428) gefundeno Umschlagen der AbstoBung in Anziehung, unter 
Beriicksichtigung der elektrostatischen Induktion zwisclien a-Teilchcn u. Kern im 
Sinne des Coulombschen Gesetzes erklaren. Vf. fiihrt dio Rechnung unter der ein- 
fachatcn Annahme durch, daB dio Ladungen innorhalb dos Kerns auf einer Kugcl- 
fliicho frei beweglich sind. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 133. I la .  509— 15. 1924. 
Inst. f. Radiumforschung.) L e s z y n s k i .

A. S. Eddington, Spinnende Elektroncn. Vf. zeigt, daB die bei spinnenden 
Elektronen (vgl. U h l e n b e c k  u . G o u d s m i t , N aturę 117. 264; C. 1926. I. 2650) 
gemachto Annahme, daB die Bewegung gróBer ist ais dio Liclitgeschwindigkeit, keines- 
wegs im Widerspruch zur Relativitatstheorie stcht. (Naturę 117. 652. Cambridge, 
Observatory.) J o s e p h y .

O. W. Richardson, Spinnende Elektronen. Vf. widerlegt die Einwande von 
Kr o n ig  (vgl. S. 2) gegen dio Theorio von UHLENBECK u. G o u d s m i t  (Naturwissen- 
schaftcn 13. 953, Naturo 117- 264; C. 1926. I. 1106. 2650). Es erscheint dem Vf. un- 
wahrscheinlich, daB ein Elektron, wenn es in den K em  eintritt, wie ein einzelnes 
Elektron sein Winkelmoment beibehiilt, donn im Kem , dessen Dimension nicht 
viel gróBer ist ais dio eines Elektrons, scheint fiir die geordneto Spinnbewegung jedes 
einzelnen Elektrons kaum Gelegenheit zu sein. Wahrscheinliclicr ist, daB das Elektron 
beim ProzeB der Kembildung an den K em  ais Ganzes sein Winkelmoment abgibt, 
oder es durch Strahlung verliert. Wenn das Winkelmoment auf don K em  ais Ganzes 
ubergeht, so ist der magnet. Effekt wegen des viel gróBeren Tragheitsmomentes des 
Rotators zu vemachlassigen, so daB der K em  in keinem Fali ein bemerkenswertes 
magnet. Moment hat. — Dio Dimensionen des Elektrons spielen fur dio Anwendung 
des Bohrschon Magnetons keine Rolle. (Naturo 117. 652. King’s Coli.) J o s e p h y .

P. A. Lindemann, Spinnende. Elektronen. Durch dio Vorstellung rotierender 
Elektronen u. Protonen kann die Stabilitiit des Kem s erklart werden. (Naturo 117- 
652—53. Oxford, Clarendon Labor.) JOSEPHY.

J. Frenkel, Spinnende Elektronen. Auf Grund der speziellen Relativitatstheorio 
lóst Vf. das Paradoxon, daB das Vcrhaltnis des magnet. Moments zum mechan. Moment 
des spinnenden Elektrons zur Erklarung der M ultiplettstruktur ident. ist m it dem 
entsprechenden Verhaltnis fiir dio Bahnbewegung, daB es aber doppelt so groB zur 
Erklarung desanomalenZeomanoffekts sein muB. (Naturo 117.653—54.Hamburg.) Jos.



Araaldo Piutti und Enrico Boggio-Lera, t)ber die Umwandlung von Quecksilber 
in  Gold. Vff. haben dic Angabcn M i e t h e s  nach den verschiedensten Verff. nacli- 
gepriift u. konnten in  keinem Falle Au nachwcisen. (Rcndiconto Accad. .Scionze 
Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 31. 194—98. 1925; Giorn. di Chim. ind. cd appl. 8. 59—61. 
Neapol.) G r im m e .

Tom. Barth und Gulbrand Lunde, Die Gilterkonstanten der Platinmetalle, Silber 
und Gold. Bemerkungen iihcr die Lantlianidenkontraktion. (Vgl. V. M. G o l d s c h m id t , 
T. B a r t h  u. G. L u n d e , Norsko Vid. Akad. i. Oslo. I. Math.-Ńat.-Kl. 1925. 7. 5;
C. 1925. II. 1127.) Vff. untersuchen die Lanthanidenkontraktion an den Gittcr- 
dimensionen des Ag, A u  u. der Pt-Metałłe. Die Prazisionsmessungen, durch Auf- 
nahmo der Metallo gcmischt m it NaCl, ergaben ais Gitterdimensionen fiir (fliichen- 
zentrierte Struktur) Ag a0 =  4,078 A; Au 4,070; Ir  3,823 u. fiir (hcxagonale Struktur) 
Ru a0 =  2,695, c0 =  4,273; Os 2,724, 4,314. — Es wird ein einfaches Verf. angegeben,

" wonach die beiden Gitterkonstanten hexagonaler Strukturen m it hinreichender Ge- 
nauigkeit unabhangig voneinander berechnet wTerden konnen. Die beobachteten 
Intensitaten stehen in guter tjbereinstimmung m it den bereelmeten. — Aus den fiir 
Warmeausdehnung u. Kompressibilitat vorliegenden Daten berechncn Vff. die Gitter- 
dimonsionen der Pt-Metalle, Ag u. Au bei verscliiedenen Tompp. u. Drucken. Es 
zeigt sich, daB die bei gewohnliehcr Temp. u. gowohnlichem Druck vorliegende „t)ber- 
kompensation“ beim Au bei tiefer Temp. u. hohem Druck nicht mehr vorhanden ist. 
Die Homologenpaaro Ru-Os bis Ag-Au zeigen in bezug auf Warmeausdehnung u. 
Kompressibilitat ein vollkommen analoges Verh. Ilrrc groBe Ahnlichkeifc in den Gittcr- 
dimensionen deuton Vff. ais Nachwirkung der Lanthanidenkontraktion.

Bei der Diskussion des Vorh. der Atomvoll. u. Molvoll. homologer Elemento zeigen 
Yff., daB das Ahnlichwerden der physikal. u. chem. Eigcnscliaften bei Z r-IIf ein Opti
mum besitzt. Dieses wird erreicht erstons durch das Steigcn der positiven Ionen- 
wertigkeit m it steigender Ordnungszahl (von crster bis vierter Vertikalkolonne des 
period. Systems) boi Beibehaltung der gleichen Ionenkonfiguration, zweitens durch 
den EinfluB der Lantlianidenkonfiguration. Bei den dem Hf folgenden Elementen 
laBt sich das allmahliche Abklingen der Ahnlichkeit durch das Auftreten neuer 
Elektronengruppcn im Gebiete der Ionenpcripherie erklaren; bevorzugte Ausbildung 
negativer Ionen. Dagegen werden die Gitterdimensioncn der reinen Mctalle, soweit 
Messungen vorliegcn, standig ahnlichcr, um bei Ag u. Au fast die gleiehe GróBe zu 
haben. Dieso Tatsaehc ist auf das Zusammenwirken der Lanthanidenkontraktion 
u. der standig geringer werdenden Bedeutung des einzelncn Elektrons im Vergleich 
zur Kernladung zuriickzufuhrcn.

Auf Grund der neucn Messungscrgebnisse der Gitterdimensioncn berechncn Vff. 
die Atomvoll. der Elemente der V III. Gruppe. Es wird gefunden: Cr 7,40; M n  7,62, 
7,54; Fe 7,13, 7,11; Co 6,84; N i  6,53; Cu 7,09; Mo 9,46; Ru 8,19; Rh  8,33; Pd 8,86; 
Ag 10,34; W 9,57; Os 8,44; I r  8,52; Pt 9,04 u. Au 10,28. (Ztschr. f. physik. Ch. 121. 
7S—102. Oslo, Univ.) U l m a n N.

Giorgio Renato Levi und Giulio Natta, Isomorphisims von Błeiozyd und Zinn- 
oxyd. I I . Experimentelle Nachpriifung der Arbeiten von D i c k i n s o n  u. F r ia UF 
(Joum . Amerie. Chem. Soc. 46. 2457; C. 1925. I. 816). Der von diesen angegebene 
Strukturfaktor entspricht nicht den oxperimentellen Grundlagen. S ta tt dessen ergibt 
sich folgende S truktur der Atomschwerpunktc im Raum gitter:

P b { ( V , V . S  ° { ( 0  l ' ł  +  "\ ” - 0 , « - 0 , 4 8 .
Die gleiehe S truktur gilt auch fiir SnO. Ais Atomdurchmesser fiir Sn++ wurdo 3,Jl 
bestimmt. (Nuovo Cimento 3. 114—29. Neapel.) Grim m e .

E. Ott, Nachiceis des krystallincn Clmrakters der Acetylcellulose. (Rontgenspektro■ 
mcirische Unlersuchung.) (Vgl. Helv. chim. Acta 9. 31; C. 1926. I. 1966.) Die ront-
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genometr. Unters. einer von K a r r e r  hcrgcstellten Triace.lylcdlv.lose. ergab entgegen 
bishcrigen Anschauungen das Diagramm einer krystallisierten Substanz; die ziemlieh 
verschwommenen Interferenzlinien deuten allerdings auf Anwesenheit selir kleiner 
Krystallchen liin. Noeh starker verschwommene Linien eines Róntgendiagranuns 
wurden bei Aufnahme yon Handels-Acetylcelhdosc (K a h l b a u m ) m it Kupferstrahlung 
bei 51,0 mm Abstand des Substanzzentrums von der photograph. P latte erbalten. 
Aus dem Durchmesser der Interferenzkreise bereehnen sich folgcnde Glanzwinkol: 
14,6 mm: 4° 4,5'; 19,3 mm: 5° 21,5'; 24,0 mm: 6° 37'; 32,0 mm: 8° 42,5'; 42,6 mm: 
11° 20'; 52,0 mm: 13° 30,5'. (Helv. chim. Acta 9. 378—79. Ziirich, Technisclie Hoch- 
Bchule.) L e h m a n n .

R. O. Herzog und H. W. Gonell, Ober Kollagen. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges.
58. 2228; C. 1926. I. 304.) Durch die Aufnahme der Rontgendiagramme gowisser 
tier. Fasem wird gezeigt, daB das Kollagen K rystallstruktur besitzt u. daB die Grund- 
substanz von Bindegewebe, ICnorpel usw., ferner dio ais Elaslin bezeichnete Substanz 
des Nackenbandes m it Kollagen ident. ist. Dio annaherungsweise Auswertung des 
krystallogr. Elementarparallelepipeds ergibt ein Mol.-Gew. von ca. 700; die vieleh 
in der Gelatine, welche man nach G e r n g r o s s  (Ztschr. f. angew. Cli. 38. 85; C. 1925.
I. 2135) ais dispergiertes Kollagen ansehen darf, gefundenen Aminosiiuren entstammen 
Verunreinigungen. (Collegium 1926.189. Berlin-Dahlem, Inst. f. Faserstoffchem.) Gg.

Werner Kolhorster, Die durclidringende Strahlung in der Almosphdre. Vf. bericlitet 
iiber die Ergebnisse der Messungcn der Hohenstrahlung, die im Freiballon bis zur 
Hohe von 9300 m u. am Jungfraujoch (3500 m) ausgefuhrt wordon sind. Dio Hóhen- 
strahlung wachst gesetzmaBig m it der Hohe an. In  der Hohe von 9300 m betrug 
dio Ionisation in goschlossenon, dickwandigen ZinkgefiiBen 80 Ionen, die Rcststrahlung 
in don Gefaflcn betrug ca. 4 Ionen, sie andert sich m it dem Materiał. In  der Boden- 
nahe macht sich auch die Erdstrahlung nocli deutlich bemerkbar. Am Jungfraujoch 
wurdo dio Tagesschwankung der Hohenstrahlung verfolgt. Der taglieho Verlauf 
richtet sich nicht nach der Sonncnzeit. Die Sonno ist ais Quello der Hohenstrahlung 
auszuschlieBen. Nach der Hypothese von N e r n s t  ist der Ausgangsort der Strahlung 
in der Nalie dor MilchstraBe. Dieso Hypothese findet in den Verss. des Vf. eino Stiitze. 
Die Strahlung ba t einen mindestens 15-mal kleineren Absorptionskoeffizientcn ais 
die hartesten y-Strahlen von Ra C, u. ihre Wollenlange wird zu 2 ■ 10-11 cm, ihro 
Frequenz zu 1,5 • 1021 berechnet, so daB das Wirkungsquantum den auBerordentlich 
hohen Wert von h v — 1 • 10“ 5 Erg erhiilt. Die Wellenlange ist noeh rund 3-mal 
kleiner ais die der kiirzesten y-Strahlen, so daB fiir sio die K rystallgitter viel zu grob 
sind, um oin Beugungsspektrum zu ergoben. Die Hohenstrahlung wird natiirlich 
auch stark gestreut, u. die dabei entstehende Sekundąrstrahlung ist entsprechend 
weicher, aber immor noeh von der Hiirte der gewohnlichen y-Strahlcn. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 39. 626—28. Berlin.) J o s e p i i y .

Wilhelm Schmidt, Zur Verleilung radioaktiver Stoffe in  der freien Luft. _ Zunachst 
wird die Formel abgeleitet, die die senkrechto Verteilung der radioakt. Gase in der 
Luft unter dcm EinfluB von Konvektionsstromen u. dem Spiel des Austausches dar- 
stcllen soli. Gegeniiber der friiheren Best. ergibt sich nach der neuen Formel eine 
viel schnellere Abnalime. Im  Mittel finden sich Gehalte gleich der Halfte bezw. einem 
Zeluitel des in 1 m iiber dem Boden vorhandenen fiir:

Ra-Em u. dereń kurzlebigo Zerfallsprodd. in . 13 , bezw. 150 m
Th-Em u. Th A ...................................................................................................  1,15 bezw. 1,6 m
Th B u. Folgeprodd..................................................... 5,8 bezw. 32 m
Ac-Em u. Ac A ...........................................................  1>07 bezw. 1,2 m
Ac B u. Folgeprodd..................................................... 2,2 bezw. 6,0 m

Ra D u. Folgeprodd sind ziemlieh gleichfórmig iiber die Hohe verteilt. ł i i r  Ra-Em
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wurde das Ergebnis der Rechnimgen durch Beobachtungcn im Flugzeug bestiitigt. 
(Physikal. Ztschr. 27. 371— 78. Włen, Hochschule fiir Bodenkultur.) H a a s e .

A. von AntropoK, U ber einen moglichen Zusammerihang zwischen der almorm holien 
Dichte einiger Fizsterne, der Hessschen Wdtraumstrahlung und der Entstehung der 
Elemente. Vf. nim m t an, daB Elektronen infolge gestórter Bahnbewegungon in den 
K em  fallen konnen, u. zwar ist die Moglichkeit dafiir am gróBten, wo der Kern durch 
eigene Elektronenhiillen am wenigsten geschutzt ist, was in ionisiertem Wasserstoff- 
gas der Fali ist. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 37. 827; C. 1924. II . 2446.) Nur wegen 
der Seltcnheit dieses Vorgangs soli er sich der Beobachtung entziehen. Nur wenn 
das Elektron wirklich auf den K em  auftrifft, findet dauernde Yereinigung statt. 
Quantentheoret. wiirde der Vorgang, dessen Seltonheit durch eine groBe Oberganga- 
unwahrscheinlichkeit erklart werden kann, einem Sprung auf die Bahn Nuli ent- 
sprechen, u. muB daher m it Emission einer Strahlung von besonderer Harto ver- 
kniipft sein. Die Bedingungen fiir die Vereinigung von Elektronen u. H-Kernen 
miissen in der Wasserstoffatmosphare der Erde in hohem MaBe erfiillt scin. Dio 
Sonnenstrahlung ionisiert den Wasserstoff, u. bei der Wiedervereinigung werden in 
der Rcgel H-Atóme entstehon. Die seltenen Volltreffer von K em  u. Elektron miissen 
aber zur dauemden Vereinigung ftihren u. harte Strahlung muB ausgesandt werden. 
Der Ursprung der ,,W eltraumstrahlung“ oder ,,Hóhenstralilung“ lage danach in 
den hóchsten Schichten der Atmosphare. Diese Aggregate von Elektronen u. Pro- 
tonen werdon ,,Neutronen“ genannt. Sio waren die Atome des chem. Elomentcs 
m it der Ordnungszahl Nuli, das ais ,,Neutronium“ bezeichnet werdon kónnte. Dcm 
Noutronium muB Elastizitat oder Expansionsvermogen fehlen. Dio Schwcrkraft 
wird aber bewirken, daB die Neutronen von dem Moment ihrer B. an mit der Ge- 
schwindigkeit des freien Falls hemmungslos bis in das Zentrum oines Sterns fallen 
miissen. Im  Stemzentrum haufen sich die Noutronen in dichtester Packung an. 
Vf. borechnet die D. der Neutronen zu mindestens 4 -1012 g/ccm oder 4 Billionen-
1 cmm =  4000 Tonnen. Im  Vergleich zu diesem W ert ist dio hochsto an Sternen 
festgestellte D. noeh verschwindend klein. Vf. halt es daher fiir wahrscheinlich, daB 
die Sterne m it abnorm hoher D. zum groBten Teil eine gewfihnliche D. haben u. nur 
in einem verhaltnismaBig kleinen Kern DD. von etwa 4 Billionon. Dieso Massen 
von Elektronen u. Protonen in dichtester Packung sind nach Ansicht des Vf. die 
Geburtsstelle fiir alle chem. Elemente bis zu den hochstcn At.-Geww. (Naturwissen- 
schaften 14. 493— 95. Bonn.) JOSEPHY.

T. R . W ilk ins, Die Acłiniumreihe wul die Bleimengen in  Gesteinen. Nach einer 
neuen Theorie des Vf.s, auf die in der kurzeń Mitteilung nicht niiher eingegangen wird, 
soli die Halbwertszeit von AcU, nur 2,5 X  108 Jahro u. die A ktiv itat nur einige % 
betragen. Wenn dieso Annahme richtig ist, muBto ein Teil des U-Pb AcD sein, das 
Verhaltnis kann zwischen 40 u. 10%  variieren. Demnach ware das aus dem Vcr- 
haltnis U : Pb in den Gesteinen berechnete Alter der Erde um 40%  zu reduzieren. 
(Naturę 117. 719—20. Cambridge, Cavendish Lab.) JoSEPHi’.

J .  d ’E spm e, (Jber die Bremsang der fi-Strahlen durch Materie. In  einer friiheren 
Arbeit (C. r. d. l’Aead. des sciences 180. 1403; C. 1925. I I . 1583) hat Vf. die Energic- 
werte der /5-Strahlen des Ra B -(- C angegeben. Damals waren ais radioakt. QueIlo 
dunne Emanationsrohrchen benutzt worden, bei denen die durch die Glaswande er- 
folgte Abbremsung der /?-Strahlen unberiicksichtigt blieb. Vf. priift nun fiir einige 
intensive Linien des R a B u. Th B die Geschwindigkeitsverińinderung der /5-Strahle« 
beim Durchgang durch Materie in Abhangigkeit von der Dicke der d u rc h ą u e r te n  

Folien. Es zeigt sich, daB sie bis zur Foliendicke entsprechend 20 mg pro qcm linear 
verlauft u. unabhangig von der N atur der benutzten Folie (A l ,  Cu, Ag u. Au) ist. Bei 
dickeren Folien ist die Geschwindigkeitsabnahme starker. Dieso Resultato stehen 
in  tlberoinstimmung m it denen von D a n y s z  (Ann. Chim. e t Phys. [8] 30. 241; C,
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1913. II. 1917) u. T h ib a u t  (Journ. de Physiąue [6] 6. 334; C. 1 9 2 6 . I. 1763). Die 
Unterss. wurden sowohl nach der sogenannton Fokussierungsmethode (D anysz) ala 
auch nach der Methode der direkten Ablenkung ( R u th e r f o r d )  durchgefiihrt u. 
zwar jedesmal so, daB das P raparat zur Halfte durch die zu untersuchende Folie ab- 
gedcckt wurde. Zur Trennung der Bahnen der verlangsamten Strahlen von denen 
der unbeeinfluBten Strahlen war eine senkrechte Seheidewand aus Al inmitten des 
App. angebraeht. Die Dieke der Glaswande der Emanationsrohrchen wurde durch 
Messung der Restreichweite der a-Strahlen des R a C bestimmt. Die ThB-Q uellen 
warcn diinne Ag-Driihte, auf denen der akt. Nd. der Th-Em in unendlich diinner 
Schicht niedergesehlagen war. — In  einer Tabelle h a t Vf. fur 11 Strahlen des Th B, 
RaB u. R a C (H g =  1398 bis 5904) die Abnahme (A H q) der H  g-W erte fiir eine 
Folie von 0,01 g pro l.ącm  u. das Verhaltnis A  H q /H  q zusammengestellt. (C. r. 
d. 1’Acad. des seiences 1 8 2 . 458—60.) P h ilip p .

P. Łenard, Zur Entwicklung der Kenntnis von den Geschwindigkeitsuerlusten der 
Kathodenstrahlen in  der Materie. Vf. weist in scharfer Form die krit. Bemerkungen
E. W a r b u r g s  (Ztschr. f. Physik 35. 177; C. 1 9 2 6 . I. 2292) zuriick. (Ann.derPhysik 
[4] 80. 1—16. Heidelberg.) L e s z y n s k i .

P. Łenard, Uber Sekundarstrahlung und Absorption von Kathodenstrahlen. (Vgl. 
vorst. Ref.) Yf. berichtet von einer Arbeit von J . B. J o h n s o n  (Physical Reyiew 10. 
609 [1917]), dio wenig bekannt ist u. auch vom Vf. bei der Neuherausgabe Von „Quan- 

' titatives uber Kathodenstrahlen aller Geschwindigkeiten“ , Heidelberg 1925, iibor- 
sehen worden is t .  J o h n s o n  hat zum erstenmal eine absol. Messung der totalon 
Sekundarstrahlung in Gasen ausgefiihrt. Di6 totale Sekundarstrahlung S  kann unter 
Vemachlassigung des Gesehwindigkeitsverlustes aus dor friiher sehon gemessenen 
differentialen Sekundarstrahlung s u. dem ebenfalls gemessenen Absorptionskoeffi- 
zienten a  nach der Gleiehung: S  =  s /a  erreehnet werden. Dio gemessenen W erte S 0 

erwiesen sich nun groCer ais die in dieser Weise errcchneten; dasselbe Ergebnis erhielt 
spater K u l e n k a m p f f  (Ann. der Physik [4] 79- 97; C. 1926.1.3004), der m itetw as 
grófleren Primargeschwindigkeiten arbeitete. W ahrend man bisher diese Ungleichheit 
auf einen zu groB eingesetzten W ert von a  zuriickgefuhrt hat, ist Vf. der Ansicht, 
daB s zu klein eingesetzt ist. Vf. unterscheidet zwischen „voller“ u. ,,direkter“ dif- 
ferentialer Sekundarstrahlung. Diese Betrachtungsweise fiihrt zu der gleichen, zweifellos 
richtigen Erkliirung, zu der auch der Weg J o h n s o n s  fiihrte: DaB namlich die pri- 
maren Elektronen mehrfach an Gasmolekeln reflektiert werden, ehe ihre Geschwindigkeit 
zu gering fur Sekundiirstrahlungswrkg. wird. Vf. halt es fiir erstaunlich, wenn die 
von J o h n s o n  angegebene Gleiehung fiir den Zusammenhang zwischen S 0 u. der 
Primargeschwindigkeit fiir beliebig hohe Geschwindigkeiten gelten wiirde. Hier ist 
weiteres experimentelles Materiał abzuwarten.

Im 2. Teil behandelt Vf. allgemein die Vorgange bei der Absorption von K athoden
strahlen; die „echte“ u. „unechte“ Absorption, sowie den Zusammenhang m it der 
Diffusion u. den Geschindigkeitsyerlusten. (Ann. der Physik [4] 80. 17—32. Heidel
berg.) . L e s z y n s k i .

E. Lohr, Kontinuitatstheorie der JRónłgenstrahlausbreitung in  Kryslalłen. Die 
Jaumannseho Kontinuitatstheorie, die das Naturgeschelien durch ein energet. u. 
entrop. geschlossenes System von Differentialgesetzen beschreibt, durch welche die 
Differentialquotionten der Zustandsvariablen nach der Zeit bestimm t werden, ist 
imatande, unter Annahme einer period. S truktur der Kry stalle das Problem der 
Róntgenstrahlausbreitung in Krystallen zu lósen. Mathemat. (Sitzungsber. Akad. 
Wisa. Wien 1 3 3 . H a . 517—72. 1924.) L e s z y n s k i .

Erich Nies, Uber den Einflufi łiefer Temperatur auf die Reflexion von Rontgen- 
strahlen an Kalkspat. Zur Messung des Einflusses, den die Temp. der fl. Luft auf das 
Reflesionsvermógen des Kalkspates fiir Róntgenstrahlen auszuuben imstande ist,
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diente eine luftgekiihlte Róhre m it Cu ais Antikathode. Der durch ein Al-Fenster 
austretende Strahl traf auf den Kalkspatkrystall, der sich in einem von fl. Luft ge- 
kiihlten GefaBe befand. Die In tensitat des reflektierten Strahles wurde in einer 
Ionisationskammer bestimmt. Es wird eine Reihe von Verss. besehrieben, die dazu 
dienten, die bei der tiefen Temp. auftretenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Aus 
einigen MeBreihen war nun zu ersehen, daB das Reflexionsvermógen der Spaltflache 
eines Kalkspatkrystalles fiir Cu-Koc-Strahlung in 1. Ordnung bei Abkiihlung des 
Krystalles von Zimmertemp. auf die Temp. der fl. Luft um (2,0 i  0,4°/o) zunimmt. 
(Ann. der Physik [4] 79. 673—94. Wurzburg, Univ., Phys. Institu t.) H a a s e .

Pierre Auger, Ober die Fluorescenzausbeute im  Gebiet der Róntgenstrahlen. (Vgl. 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 2 . 773; C. 1 9 2 6 . I. 3300.) Das He weist wie das Kr 
mehrore verschiedene Strahlen auf. Die sekundaren Strahlen der K-Serie (10 KV) 
lassen sich gut von den tertiaren (35 KV) u. den quarternaren (5 KV) unterscheiden. 
Die Fluorescenzausbeute in der K-Serie betriigt 0,7, in der L-Serie 0,25. Zusammen- 
fassend kann gesagt werden, daB die Fluorescenzausbeute m it der Frequenz der ent: 
sprechenden Strahlungen bei den Elementen wachst. (C. r. d. ł’Acad. des sciences 
1 8 2 . 1215—16.) E n sz l in .

William W. Watson, Halbe Vibralionsquanlenzahlen in den Magnesiianhydrid- 
banden. (Naturo 1 1 7 . 692—93. Chicago, Univ.) JOSEPHY,

O. Laporte, Das Fundamentalniveau des Eisenatoms. Im  Gegensatz zu S u r  (Philos. 
Magazine [7] 1 . 433 u. N aturę 1 1 7 . 380; C. 1 9 2 6 . I. 2536. 3121) zeigtVf., daB der 
Term 5 D, u. zwar nur dieser das Fundamentalniveau des Eisenspektrums sein kann, 
(Naturo 1 1 7 . 721—22. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) J o se ph y .

C. G. Bedreag, Ober das Bogempeklrum des Kupfers. Im  Bogenspektrum des Cu 
werden dio Rydbergschen Dubletts durch dio Formel T  — nkj wiedergegebon. Die 
einzelnen Linien werden tabellar. in Serien geordnet u. die berechnete Wellenlange 
m it der beobachteten verglichen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 2 . 1209—11.) E nsz.

Henry G. de Laszlo, Die Absorptionsspektren einiger Naphthalinderivate in Dampf 
und Losung. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 8 . 369; C. 1 9 2 6 . I. 2434.) Bei den Napii- 
thalinderiw . zoigt sich, je nachdem ob der Substituent in a- oder /?-Stellung sitzt, 
eine bemerkenswerte Verschiedenheit in den Absorptionsspektren. Dio /?-Spektren 
gloichen denen des Naphthalins mehr ais die der a-Isomercn; die Spektren enthalten
2 Teile, von denen der erste stark, der zweite weniger stark  zum R ot hin yerschoben 
ist — verglichen m it Naphthalin. Beim a-Spektrum  ist es umgekehrt, die Verschiebung 
zum Rot ist im zweiten Teil stiirker ais im ersten. Teil I  der ^-Spektren besteht aus 
zahlreichen, besser definierten Banden ais die a-Spektren; sie enthalten irnmer eine 
beyolzugte Bandę, dio der C-Bande des Naphthalins entspricht, u. die oft beim Dampf- 
spektrum Feinstruktur besitzt. Die Hexanlósungsspektren sind immer nach Rot hin 
yerschoben im Vergleieh m it den Dampfspektren. Dio Durchschnittsintensitat (E) 
des 1. Teils der /?-Spektren nimm t in dieser Reihcnfolgo zu: Br, Cl, CH3, CN, COOH, 
OH u. NHj. AuBer den Naphthylaminen haben alle D eriw . im 2. Teil dasselbe E 
wio Naphthalin. — Im  Dampfspektrum besitzen /?-CH3, a- u. /?-OH, j8-NH2, /5-Br 
u. /?-Cl eino Feinstruktur. Aus den infraroten Absorptionsbanden berechnet sich das 
Tragheitsmoment fiir: a-N aphthol 94,8-10-40 g qcm u. fiir /9-Naphthol 142,5• 10-40g 
qem. Auch fiir (3-Naphthylamin ist es groBor ais fiir dio a-Verb. Wenn man annimmt, 
daB das Mol. um die Mittelachse rotiert, so ergibt sich fiir dio'^-Verb. der gróBere Wert 
aus dem gróBeren Abstand von dieser. — Es wurden die Dampf- u. Losungsspektren 
(in Hexan) fiir folgendo Verbb. untersucht: a- u. f$-lBromnaphthalin, a- u. fł-Chlor- 
naphthalin, a- u. fi-Naphthol (dieses h a t seinen Teil I I  ausnahmsweise zum Ultraviolett 
hin versehoben), a- u. (i-Naphthonitril, a- u. fi-Naphthoesaure, a- u. fi-Naphthyfamtn■ 
(Proc. Royal Soc. London Serie A. 1 1 1 . 355—79. Ziirich.) F a lk e n t i ia l .
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W. R. Orndorff, R. C. Gibbs und C. V. Shapiro, Die Absorptionsspektra des 
Resorcinbenzeins. Resorcinbenzein wurde nach KEHRMANN u . D e n g l e r  (Bor. Dtsch, 
Chem. Ges. 42. 873 [1909]) erhalten. Entgegon M e y e r  u . G e r l o f f  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57- 591; C. 1 9 2 4 .1. 2119) vorlor es beim Erhitzen auf 140° kein W. F. 328 
bis 329° (im zugcschmolzenen Róhrchcn). Dio Yff. bevorzugen die p-chinoide Formel. 
Die Versuclismothode deckt sich m it der Journ. Amcric. Chem. Soc. 47- 2767; C. 
1926.1. 919 gegebenen. Die Absorptionskurven wurden fiir Lsgg. in abs. A., in alkoh. 
HC1, wss. u. alkoh. KOH u. konz. H 2S 04 bestimm t u. die Maxima in Tabellonform 
wiedergegeben. Dio sauren u. alk. Lsgg. wichen ganzlich von den neutralon Lsgg. ab 
u. lassen auf Salzbildung schlieBen. Sehr charaktorist. sind 2 Banden im Ultraviolett 
(je nach Lósungsm. 3820—3912 u. 3958—4180) fur Salze des Resorcinbenzeins u. 
seinc Saurederiw. Analóge Banden werden in  Saurelsgg. des Fluoresceins, Sulfon- 
fluoresceins u. Eosins gefunden. Man kann sio auf die Ggw. eines Pyronrings zuriick- 
fiihren, da ahnliche Banden in den Absorptionskuryen des Benzaurins u. Phenol- 
phthaleins nicht auftreten. (Joum . Amerie. Chem. Soc. 48. 1327—33. Ithaca [New 
York], Univ.) H a r m s .

E. Raymond Riegel und Melvin C. Reinhard, UUraviolette Absorption einer Reihe 
von S organischen Substanzen vom y-Pyridontyp in  wasseriger Losung. Die 8 Vorbb. 
werden in 3 Gruppen eingoteilt. Gruppe A enthiilt y-Pyridon, N-Methyl-y-pyridon 
u. y-Pyron, bei denen wegen ihrer chinoidcn S truktur ultraviolette selektivo Absorption 
zu vermuten war. Dies wurde bostatigt. Auch Gruppe B: Chelidamsaure, N-Melliyl- 
chelidamaure u. Chelidonsaure zeigte dasselbe Phanomen. Die Ergebnisse sind in 
Kurven zusammengestollt, in donen der molokulare Extinktionskoeffizient die Ab- 
scisse, die Wellenlange die Ordinate abgibt. Die Werte der Gruppe A sind 3-mal 
so groB ais diejenigen der Gruppe B. Verglichen m it den Kurven der Gruppe A sind 
diejenigon der Gruppe B nach ro t verschoben, was auf dio boidon Carboxylgruppen 
zuriickzufiihren ist u. m it H a r t l e y s  Regel ubereinstimmt. Fiir Chelidam- u. Chelidon- 

betriigt dio Verschiebung 230 bezw. 210 A, wahrend sie fiir N-Methylchelidam- 
saure nur 30 A botragt. Die Verschiobung, die durch Anderung des Ringos (Ersatz 
von O durch N il u. NCH3) erzielt wird, ist nicht einheitlich. — In  der Gruppe C 
wurden y-Oxypiperidin u. N-M elhyl-y-oxypiperidin  untersucht, dereń selektive Ab
sorption indessen sehr goring ist. Wegen der Apparatur u. weiterer Einzolheiten vgl. 
das Original. Samtliche Substanzen waren in W. gel. — Die benutzten Verbb. waren 
sehr sorgfaltig gereinigt u. dio in der Literatur vorhandenen Daten konnten bestatigt 
werden, bis auf den F. der N-Meihylchelidamsaure. (197—200°). H a i t i n g e r  u. L ie b e n  
(Monatshefte f. Chemie 6 . 293 [1885]) geben an: Zers. oberhalb 180°; fiir N-Methyl- 
y-pyńdon F. >  89°. E r wurde zu 89° bestimmt. — N-M ełhyl-y-ozypiperidin, Fl. bei 
Zimmertemp., K p .30 116—118°. HydrocMorid, C6H 130N-HC1, ais Nd. aus der Aceton- 
Isg- der Base auf Zusatz von anhydr. alkoh. HC1. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 
1334—45. Buffalo [New York], Univ.) H arm s.

J- Plotnikow und M. K arsch u lin , t)ber die photochemiscJien Eigenschaften der 
Chromatsalze. Vff. untersuchen die Lichtabsorptionsverhaltnisse bei Dichromat-Salzen 
^  bestimmen spektrograph. den Stroifen der photochem. Absorption. Mit Hilfe des 

Igersehen Quarzspektrographen wurden eine Reihe von Spektrogrammen bei ver- 
Khiedenen Konzz. u. Sehichtdieken erhalten, aus denen hervorgeht, daB die Licht- 
^bsorption im Gelb bei etwa 595 m u  beginnt u. sich m it immer zunehmender Starkę 
er Absorption bis in das auBerste U ltraviolett erstreckt. — Auf dieselbe Weise wurde 

mit einor Lichtąuellc von etwa 100 000 Hefnerkerzen das Spektrogramm der 
i>photochem. Absorption*1 auf einer Dichromatkollodiumplatte erhalten, wobei sich 
ergab, daB auch die photochem. Absorption im Gelb bei 595 m/j, beginnt, im Griin 
rtwa bei 500 m[x ein Maximum erreicht u. dann langsam bis etwa 240 m[x abnimmt. 

etraehtungen uber das Verhaltnis des Einsteinsclien photochem. Gesetzes zu diesem
y n i.  2. 30
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Versuchsergcbnis lieCon soine volle Unbrauchbarkeit erkennen. — Farbstoff-Diehromat- 
gemische lieferten genau dasselbe Lichtempfindlichkeitsdiagramm wie Dichromat- 
kollodium. An yerschicdenen Farbstoffen (Cyanin, Krystallviolett, Kresylblau) 
wurden ultramkr. Beobachtungen ausgofiilirt u. mikrophotograph. Aufnahmen gemacht. 
(Ztschr. f. Physik 36. 277—87. Zagreb, Phys.-chem. Inst. d. Hochsch.) S ie b e k t .

H. v. Halban, U ber die Lichtdbsorption von Eleklrol ytliisumjen. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 120. 268—75; Trans. Faraday Soc. 21. 620—25. — C. 1924. II. 2635. 2637.) Lesz.

Walter Konig, Erwiderung auf die Bemerhung von Paul Heymans zur Arbeil wn 
A. Ramspeck. „Anomalien der accidenlellen Doppelbrechung beim Celluloid“. Polemik 
gegen H e y m a n s  (Ann. der Physik [4] 77- 587; C. 1926. I. 20) u. Bekraftigung der von 
RAMSPECK gemachton Einwando. (Ann. der Physik [4] 79. 757—60.) H a a s e .

K. C. Kar, DieMolekularzerstreuungdesLichtesbeimkritischenZuslande. (Physikal. 
Ztschr. 27. 380—81. K alkutta [Indien].) H a a se .

T. S. Patterson, Optische Potationsdispersion. Polemik gegen L o w ry  (Naturę 117. 
271; C. 1926. I. 2654). (Naturę 117- 786— 87. Glasgow, Univ.) J o sepiiy .

T. M. Lowry, Optische liolalionsdispersicm. Entgegnung auf die K ritik  vonPATTER- 
SON (vorst. Ref.). (Naturo 117- 787. Cambridge, Univ.) JOSEPIIY.

Maria Luigia Pagliarulo, tlber die Geselze der Varialion des Drehungsverm6gens 
und des Brechungsindex udsseriger Lósungen der optischen Isomeren von Asparagin 
bei Anderung der Wellenlange. Zur Messung der Iiolalionsdispersion wss. Lsgg. von 
d- u. l-Asparagin bestimmter Konzz. (2,0 g, 1,7 g, 1,5 g in 100 ceni W.) wurden mit 
Hilfe eines Spcktroskops ohne Fcm rohr u. eines Laurontschen Ilalbschattenapp. 
ohno Quarzplattchen die Drehwerto bei Anwendung verschiedener Wellenlangcn 
zwischen }. 4046 u. X 7665 bestimmt. Die a-W erte wurden durch Drohung dos Ana- 
lysator3 aus dem Verdunkeluugsmininium abgelesen, u. aus jo 100 Ablesungen einer 
A rt der Mittolwert genommen; ais Lichtąuellon fiir die verschiedenen Wellenlangcn 
wurden Na-Dampf in der Flamme, IC-Dainpf im Lichtbogen, eine He-Róhre u. eine 
Hg-Lampe angewandt, aus dereń Spektren die zu untersuehende Wellenlange unter 
sorgfaltiger Aussehaltung der gleichzeitig im Spektrum vorhandenen eliminiert wurde. 
Die Temp.-Korrektion konnte nicht einbezogen werden, da der Temp.-Koeffizient 
der Asparaginlsgg. nicht bekannt war. S to tt einer kontinuierlichen Abnahnie mit 
zunehmender Wellenlange zeigen die a-W erte von jeder Seite des Spoktrums aus 
ein Anwachsen zu einem Maximum im Griin. Die Differenzen der absol. a-Werte 
der bcidm  opt. Antipoden bei gleichem K liegen innerhalb der Fehlergrenzen. Ab- 
gcschen von dem EinfluC der Temperaturkorrektion gelten fiir beide Isomere die 
gleichcn Drehungsgesetze: Bei beiden Isomeren liegt der maximale a-W ert fiir die 
Ivonz. 2 g in 100 ccni W. bei 20°, fiir die Konz. 1,7 g in 100 ccm W. bei 17° u. fur 
die Konz. 1,5 g in 100 ccm W. bei 13,5°. Zur Erm ittlung der den maximalen a- ent* 
sprechenden A-Werte wurden dio Differenzen A  a , die sich aus gleichen Intervallen 
A  ?. beim Anwachsen von X um 100 A ergaben, erm ittelt. Die ICurve, dio so aus der 
Bezichung cc — f  (/) abgeleitet wird, muB die Abszissenachse im Punkte des maxi- 
malen /-W ertes sclineiden.

Ferner wurden die Brechungsindices n  der gleichen untersuchten Lsgg. fiir dieselben 
X unter Beriicksichtigung eines Temp.-Koeffizienten d n /d l  =  —0,000080 u. der 
tt-W ert vom benutzten dest. W. bestimmt. d- u. l-Asparagin zeigen wiederum gleiclie 
Brechungsindices. Die Kuryen der n-Werte der Asparaginlsgg. u. des reinen W. 
bleiben bis auf eine geringe Konyergenz bei 4046 X immer parallel; das Dispersions- 
gesetz der wss. Asparaginlsgg. zeigt gegeniiber dem des W. keine Abweichung. Da' 
gegen zeigen die Kurven, die man bei Anwondung der gleichen Ableitungen wie obeu 
erhalt, an derselben Stelle, an der die Kurven der Rotationsdispersion ein llasimum 
aufweisen, einen kleinen Knick, der bei der Kurve des reinen W. fehlt. Trotz der 
geringen Konz. der untersuchten Lsgg. geht daraus ein Untersehied zwischen der



1926. i r . A r  A t o m st r u k t u r . R a d io c h em ie . P iio to ć h em ie . 539

Disporsion in reinem W. u. dor in  Asparaginlsgg. liorvor. Da dio Anomalien dor 
gewóhnlichen u. dor Rotationsdispersion in derselben Gegcnd des Spoktrums liegon, 
ist damit ein Hinweis auf Beziehungon zwischen den boiden Dispersionen gegebon. 
(Nuovo Cimento 3. 87—97. Neapol, Kgl. Physikal. Inst.) L e h m a n n .

Arnold Reimann, Uber die Photoluminescenz des Bcnzols und einiger Derivate 
in rerschiedenen Aggregat- und Losimgszuslanden. Dio Unterss. an -BenjoMampf 
(Pr in g s h e i m  u . R e i m a n n , Ztschr. f. Physik 29. 115; C. 1925. I. 340) werden auf 
sehr niedrigo u. relativ hohe Druoke ausgedehnt. Bei niedrigem Druck wurde im 
Gegensatz zur erston Arboit auBor m it einer Hg-Lampe auch m it Cd-, Zn- u. Sn-Funlcen 
gearbeitet. Ferner wurden konz. alkoh. Benzollsgg., sowio roines fostes u. fl. Bzl. unter- 
suclit, wobei wegen der groBen Absorption Erregung u. Beobaohtung dureh dasselbo 
(Juarzfenster erfolgen muBte. AuBerdem wurde m it p- u. o-Xylol, m- u. o-Kresol, 
m-Oxybenzoesaure, Naphthalin, Eosin u. Uranin im feston Zustand, sowio m it den 
■Xylolen u. Kresolcn im rcinen fi. Zustand gearbeitet. Bei Dampfunterss. m it ultra- 
violettem Licht muBte das benutzte GefaB nach mehrstiindiger Belichtung gereinigt 
werden, da einige unregelmaBige Banden beiderseits 2537 A ais Fluoreseenzlicht einer 
photochem. gebildeten Schicht an den Wiinden godeutot werden konnten. Vff. wider- 
lcgen die Annahme, daB die Fluorescenz des „reinen“ Benzols von Thiophenver- 
unreinigung herruhrt. Das Gleiche gilt von der Annahme einer wirksamen Ver- 
unreinigung im Naphthalin. Das bei Drucken von der GróBenordnung 1 mm von 
Bzl.-Dampf em ittierte Fluorescenzspektrum ist von der Wellenlange des erregenden 
Lichtes abhangig. Das hieraus bei Erhóhung des Druckes durch Hinzutreten zahl- 
reicker neuer Banden erhaltene Spektrum ist oberhalb eines bestimmten Druelces von 
diesem wie auch von der A rt der Erregung unabhangig u. laBt sich ais durch StóBo 
zweiter Art bedingt deuten. Dio von der alkoh. Lsg. u. von der reinen Fl. omittierten 
Banden entspreehen den Bandengruppen des Dampfes bis auf die Abwosenheit einer 
Struktur u. einer kleinen, gleichmaBigen Verscliiebung nach kleineren Freąuenzen, 
die mit wachsender Konz. zunimmt, wobei die Banden gleichzeitig relativ lichtschwach 
u. unscharf werden. LiiBt mon fl. Bzl. ohne Herabsetzon der Temp. krystallisieren, 
80 werden dio Bandkanten wiedor ebenso scharf begi'enzt wio bei verd. Lsgg. u. dio 
Helligkeit w’achst um ein Vielfaches; analoges Verh. zeigen die Xylole u. Kresole. 
Die Eraission des festen Bzl. weist deutlich Nachleuchtcn auf. Die vom festen Bzl. 
bei 0° omittierten brciten Banden zcrfallen bei der Temp. der fl. Luft in rclativ schmale 
Einzelbanden, wodurch das Spektrum dem des Dampfes sehr ahnlich wird; hierzu 
analog verhalten sich p-Xylol u. Naphthalin. (Ann. der Physik [4] 80. 43—70. Berlin, 
Physik. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

P- Lukirsky, N. Gudris und L. Kulikowa, Phoiocffckl an KrystaUen. Vff. unter- 
suehen nach der Millikansehen Methodo den Photoeffokt an dielcktr. Korpern von 
bekaimter, einfacher S truktur, u. zwar an Krystallen von: NaCl, KCl, JibCl, CsCl, 
CuCl, NaBr, KBr, N aJ, K J , RbJ, GsJ, NaF, KF, L iF , CdBr2. Vff. bestimmcn unter 
Venveiulung yon Funken zwischen Elektrodcn aus vcrsehiedenen Metallen Grenzen 
fiir die wirksamen Wollcnlangen. Die In tonsita t des Photostroms v,-ird nach der Zeit 
zwischen Anfang der Belichtung u. Beginn des Photostroms beurteilt. Die Grenzwellen- 
langen der Alkali-Halogenide liegen boi 2000 A, u. zwar um so weiter im ICurzwelligen, 
ic grófler dio Energie des vorliegenden Krystallgitters ist. Rechnor. lassen sich dio 
gewonnenon Rosultate iiber den Zusammenhang zwisohon Photoeffokt u. S truktur 
n°ch nieht verwerten, doch hoffen Vff. weitere Klarung durch Vorss. an AgBr, die im 
°ange sind. (Ztschr. f. Physik 37- 308—18. Leningrad, Physik. Institu t d. 
Univ.) L e sz y n sic i .

Otto Rietschel, Uber den lichlelekłrischen Effekł im  extremen Vakuum und in  
Mldngigkeit tom Druck. Vf. kann die Widerspriiche iiber die Abhiingigkeit des liolit- 
tlektr. Effekts vom Gasgehalt durch Verss. im extremen Yakuum kliiren, bei denen

30*
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der Druck in unmittelbarer Niihe der bestrahlten Elektrodę nach der ElektronenstoB- 
niethodo bestimmt wird. Vf. arbeitet m it der Bronsonschaltung. Ais photoelektr, 
Metalle werden Pt u. Ta  verwandt. Der Druck wird durch gliihcndes P t  bezw. Wo 
variiert. Es zeigt sich, daB der reine lichtelektr. Effckt fortgesetzt zunimmt, je weniger 
gasbeladen die Oberfliicho des Metalls ist. Bei gleichzeitigem Gliilien des Metalls u. 
Yerbessern des śiuBeren Vakuums kann beim Abstellen des Gliihprozesses eine relative 
Anreicherung der Metalloberflache m it Gas eintreten, so daB also zwischen „Metall- 
vakuum“ u. „Róhrenvakuum“ zu unterscheiden ist. Hierdurch werden die bisher 
vorhandenen Widerspruche geklart. Der Gaszustand an der Metalloberflache ist eine 
Funktion des relativen Unterschiedes der Gasdrucke innerhalb u. auBerhalb des Metalls. 
(Ann. der Physik [4] 8 0 . 71—108. Leipzig.) L e s z y n s k i .

A j . Elektrochem ie. Thermochemie.

Ernesto Denina, Die neue Theorie von FŁry iiber den Bleiakkumidator. Krit. Be- 
sprechung der Ferysclien Theorie (Buli. Soc. Chim. de France [4] 25 . 223; C. 1919. 
I II . 1032), erlautcrt an prakt. Verss. Sie entspricht nieht in allen Teilcn der Wirklich- 
keit, obwohl sie vieles fiir sich hat. (L’E lettricista 3 5 . 13 Seiten. Sep.) Grimmk.

Spencer Robert Humby und Michael Willcox Perrin, Abscheidung von melalli- 
schem Z ink auf dem posiliten Pol eines gewohnlichen Voltaelements. Werden Zn u. Cu, 
die in ^erd. H 2S 04 oder in Z nS04-Lsg. tauchen, auBen verbunden, so bedeckt sich 
das Cu nach einiger Zeit m it einer Zn-Scliicht; entsprechend verhalten sich Paarc 
von Zn u. Pt, Zn u. Ag, Zn u. Pb, Zn u. Fe, Fe u. Ag. In  Daniellelementen, die einige 
Tage kurzgeschlossen waren, entsteht auf dcm Cu-Pol ein Nd. von Cu -f- Zn. In der 
Zelle Zn f H 2S 04 | Cu tr i t t  die Abscheidung des Zn, die langsam u. kontinuierlich 
erfolgt, ein, noch wenn die Lsg. sauer ist, bei Trennung der Pole lóst es sich, sofern 
die Lsg. noch sauer war. Der Strom in der Zello Zn | ZnS04 | Cu fiel fast sofort auf
0,00G Amp., dann allmiihlich weiter auf 0,0001 Amp. (Journ. Chem. Soc. London 
1926. 959—60. Oxford, Winchester Coli. u. New Coli.) KRUGER.

Albert Nodon, Kolloidkondensator. Der kolloide Kondensator besteht aus zwei 
Al- oder Mg-Platten, welehe durch eine Pasto von Glycerin u. kolloidalem Fe(0H)3 
oder iihnlichen Stoffen, wie Ni(OH)3, Cr(OH)3 oder MnO(OH)2 ais Dielektrikuni von- 
einander getrennt sind. E r ha t den Vorteil, daB er durch innere Entladungen, welehe 
durch hóliere Beanspruchung ais 8—10 V pro Element eintreten, keinen Schaden 
leidet. Ein Element von 150 g Schwere hat eine K apazitat von mehreren hundert 
Mikrofarad. (C. r. d. l’Acad. des scienccs 1 8 2 . 1270—72.) ENSZLIN.

J. A. V. Butler, W. E. Hugh und D. H. Hey, Bemerkung zu der Wirkung des 
Elektrodenmaterials auf Ozydalionspotentiale. Auf Grund thermodynam. Betraehtungen 
ergibt sich, daB das Elektrodenmaterial, solange es keinen Anteil an den Vorgiingeii 
in der Zelle hat, u. vorausgesetzt, daB Oxydation u. Red. an der Elektrodo abwechselwl 
vor sich gehen, keine Wrkg. auf die EK. haben kann; denn die EK. ist nun ein Ma U 
der freien Energie der Rk. in der Zelle u. von der Elektrodę unabhangig. Vff. haben 
nun die Rcihenfolge der Metalle fcstgestcllt, in der diese Bedingungen erfullt sind. 
Sie benutzen zucrst das wohl definierte Ferro-Ferricyauidpotential u. finden, dad 
bei Elektroden aus Pt, Pd, Ir, Os, Au, Rh u. Ru  sich bereits nach einer Stde. cin kon- 
st-antes Potcntial einstellt. Elektroden aus Mo, W, N i, Ag  u. Hg dagegen ergaben kem 
konstantes Potential, sondern wurden deutlich durch die Lsg. angegriffen. — Um eine 
gróBereAnzahl von Metallcn untersuchen zu konnen, muBte ein System mit nied rigerem  

Oxydationspotential u. zwar eine Lsg. von Cupro-Cuprichloriden in wss. Ammoniak 
gewonnen werden. Bei Elektroden aus P d, Ir, Au, Os, Rh, Ru, Ag, N i  u. Hg wurde 
schnell das gleiehe Potcntial wie bei Pt-Elektroden ( ^  0,0001 V) errcicht, wabrem 
Mo, TF, Ta, A s  u. Sb kein konstantes Potcntial ergeben. Se (metallisch) u. Graphit gaben
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cbenfalls konstanto Potcntialc, die um 0,3 u. 0,6 Millivolt von dcm des P t  vcrschicdcu 
waren. (Trans. Faraday Soc. 22 . 24—26. Swansea.) F a l k e n t h a l .

Sydney Raymond Carter, John A. V. Butler und Frank James, Das Oxydations- 
j>olenlial des Systems Selendioxyd-Selen. (Vgl. C a r t e r  u. Jam es, Journ. Chem. Soc. 
London 1 25 . 2231 [1924]; C. 1 9 2 5 . I. 1389.) Die Elektroden (Pt) | 0,1-mol. Se02,
0,1-mol. Na2SO.,, H 20  . . .  u. (Pt) | 0,1-mol. Se02, festes Se (rotes amorphes), H 20  . . . 
geben schlecht definierte u. durch Polarisation sta rk  beeinfluBto Potentiale gegen 
die Kalomelelektrode, die Elektroden (Pt) | 0,1-mol. Se02, festes So, 10-n. HC1. . .  
u. (Pt) | 0,1-mol. S e02, gel. Se, 10-n. HC1. . .  sowie auch (Pt) | festes Se, 10-n. HC1. . .  
nach Zusatz von etwas Se02 stetige W crte; die Einstellung eines definierten Potentials 
ist danach an holie Aciditat u. die gleichzeitige Anwesenheit von Se u. Se02 gebunden. 
Rotes amorphes Sc ist in 'reiner konz. HC1 unl., bei Ggw. von Se02 1., die Loslichkeit 
in 0,1-mol. Se02 u. 11,6-n. HC1 betragt bei 20° ca. 1,35 g/l u. fallt rasch m it abnehmender 
[HC1]. Beim Schutteln von So m it konz. HC1 unter L uftzu tritt wird kein Se02 ge- 
bildet. Vff. bestimmen die EK . der K ctte (Pt) | So02, So, 11,6-n. HC1 | n. HC11 gesatt. 
KC1, | gesatt. KC1, Hg2Cl2 | Hg bei 20° in Abhangigkeit von der S e02- u. Se-Konz. 
In konzentrierteren Lsgg. waren dio EK K. gut reproduzierbar u. konstant, in der 
Yerdiinntercn nohmen sio — wahrscheinlich infolgc Zors. des Elcktrolytcn (Red. des 
Se02) — langsam ab. Vff. zielien folgendo Móglichkeiten des Reduktionsmcchanismus 
in Betraoht:

(I) Se02 +  4 HC1 ^  SeCl4 +  2 H 20  ^  Se"" +  4 Cl' +  2 H 20  
So +  4 Cl' +  2 H20  +  4 ©
(II) So'"' =  Se" +  2 ©

Nach (I) ergibt sich fiir dio Anderung A  E  der EK. bei 10-facher Konzentrations- 
anclerung von Se oder Se02 0,0145 V, nach (II) 0,0290 V; die gemessenen A  .E-Worto 
liegen zwischen beiden Zahlen, aber naher an (II). — Das Potential einer im Dunkeln 
gehaltenen Oxydationskette andert sich bei Belichtung nicht. Blanko, durch Auf- 
schmclzen von Se auf P t  crhaltene Elektroden sind lichtcmpfindlich, werden abor 
bald stumpf u. lichtuncmpfindlich. Mit einer Schicht von amorphom So bedeckte 
Elektroden werden durch Belichtung nicht beeinfluflt. (Journ. Chem. Soc. London 
1926. 930—37. Birmingham, Edgbaston, Univ.; Univ. Coli. of Swansea.) K ru .

Sydney Raymond Carter und Frederick Measham Lea, Beobachtungen uber 
Flussigkeitsgrenzen und Diffusionspolentiale. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 .  
487; 499. C. 1 9 2 5 . I. 2292.) Vff. untersuchen dio Konstanz u. Reproduzierbarkeit 
der Diffusionspotentiale bei verschiedenen Arten von FIussigkeitsverbb. zwischen 
den Halbzellen (Pt) | oxydierendes Salz, x-n. HC1 u. n. KC1, Hg2Cl2 | Hg bezw. n. 
H2S04, Hg2SO,t | Hg. Beriihrungsstellen vom Typus x-n. IICl | n. HC1 (Verb. zwischen 
x-n. HC1 u. n. HC1 durch ein umgekehrtes, m it x-n. HC1 oder n. HC1 gefulltes U-Rohr) 
liefern zeitlich gut konstantę Diffusionspotentiale. Direkte Verb. zwischen x-n. HC1 
u. n. KC1 fiihrt zu betrachtlichen Schwankungen der EK ., wenn x hoch ist; Zwischen- 
schaltung von n. HC1 gibt, wenn die x-n. HC1 keine zu hohen Salzkonzz. enthalt, bis 
auf 0,0010—0,0015 V konstantę W erte; das gesamte Diffusionspotential zwischen 
x-n. HC1 u. n. KC1 ist bei beiden Anordnungen erheblich yerschieden (bis um 0,020 V

x =  10—11-n.) Die Einschaltung von gesatt. KCl-Lsg. zwischen x-n. HC1 u.
11 ■ KOI Yerringert das Diffusionspotential, aber bringt es fiir starko HC1 nicht zum 
Verschwinden. Vff. erhielten folgendo Diffusionspotentiale 9-n. HC1 | n. KC1 0,090 V,
9-n. HC11 n. HC11 n. KC1 0,105 V, 9-n. HC1 | gesatt. KC11 n. KC1 0,0,050 Yolt. Zwischen 
direkter Verb. von x-n. HC1 u. n. H 2S 04 u. Einschiebung von n. HC1 ist kaum Unter- 
schied vorhanden. Bei entsprechenden Konzz. sind Beruhrungen vom Typus Sauro | 
feaure besser konstant ais diejenigen yon Saure | Salz. (Journ. Chem. Soc. London 
1926. 834— 36. Birmingham, Univ.) K r u g e r .
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Heinrich Goldschmidt und Erling Mathiesen, Leilfahigkeit und katalytische 
Wirkung der Halogenwasserstojfsduren in  n-Butylalkoliol. (Vgl. H. G o l d s c h m id t  
u. D a h l l , Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 4 . 1; C. 1 9 2 5 . I .  1165 u . H. G o l d s c h m id t  u . 
A a ii f l o t , Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 9 . 1; C. 1 9 2 6 . I. 2884.) Vff. untersuchen die Leit- 
fiihigkeit von HCl, H Br  u. H J  in absol. n-Bulylalkóliól (Kp. 116— 117°; D .25., 0,8059). 
Es zcigt sich, daB HCl dic kleinste, H J  dio gróBte Lcitfiihigkeit besitzt. Zusatz von 
W. zur Lsg. von HCl in n-Butylalkohol bewirkt crsfc eino Abnahmc der Lcitfahigkeit, 
boi gróBerem Wasserzusatz steigt sie wieder. Bei Unters. der katalyt. Wrkg. von 
HCl, H Br u. H J  bei der Veresterung der Plienylessigsdure in n-Butylalkohol finden 
Yff., daB HCl etwas schwachcr ais H Br w irkt; H J  scheint sich wie H Br zu verhalten. 
Wasserzusatz bewirkt einen starken Ruckgang der Vcresterungsgeschwindigkeit. 
Dieser antikatalyt. EinfluB des W. bei der Vercstcrung in n-Butylalkohol erwcist 
sich ais groBcr ais der bei A. gefundenc. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 2 1 . 153—58. Oslo, 
Univ.) U l m a n n .

A. E. Brodsky, Die elektromotorischen Krafte und das Lósungsmiltel. (Vgl. Ztschr. 
f. Elektrochem. 32 . 5; C. 1 9 2 6 . I. 1922.) Vf. entwickelt eino allgemeine thermodynam. 
Theoric des Einflusses des Lósungsm. auf das chem. Gleichgewicht u. dehnt dieso 
Theorie auf den spezicllen Fali der EK. aus. Verss. bestatigen, daB die Einw. der 
Lósungsmm. auf eine Rk. rein thermodynam. behandelt werden kann u. daB dicselbo 
nur von Lósliehkeits- u. Dissoziationsveranderungen verursacht wird. — Vf. miBt 
dio EK. der Kelten: H g \H g 2Cl2 -K C l\K B r-H g 2B u \H g  in W., Methylalkohol u. 
sieben Mischungen von Methylalkohol u. A. m it W. bei vcrschiedenen Tempp. (10 
bis 40°). Durch Anwendung besonders gereinigter Reagentien u. bei Beriicksichtigung 
vcrschiedener VorsichtsmaBregcln bei der Darst. der Kalomeleleklroden gelang es Vf., 
Messungen m it einer Genauigkeit von 0,0002—0,0003 V zu crreichen. Dio Resultate 
werden tabellar. u. graph. gebraeht. Samtlicho K ettcn zeigen eine genau lincaro 
Temperaturabhangigkeit. Die Temperaturkooffizienten veriindern sich mit dem 
Lósungsm. wenig. Weiter miBt Vf. in einigen Alkohol-W.-Mischungen m it geringerer 
Genauigkeit u. bei ca. 20° die K ettcn Hg | Hg2Cl2■ KOI bezw. Hg | Hg2Br2- K Br \ KJ- 
Hg2J 2 | Hg. Die Messungen zeigen einen starken EinfluB der Lósungsmm. auf dic 
EK. auf, der sicher m it dom EinfluB auf die clektrolyt. Lósungstensionen verkniipft 
ist. Wie erwartet, steh t die Vcriinderung der EK. m it dcm Lósungsm. in guter t)ber- 
einstimmung m it der auf thermodynam. Wcge entwickelten Gleichung, u. die EK. 
erweist sieh in der T at in gesiltt. Lsgg. ais vom Lósungsm. unabhangig.

Unters. der Warmetónungen der Rk. IIg2Cl2 +  2 K B r  =  2 KCla l +  Hg2Br2 in 
versehicdenen Lósungsmm. ergab regelmaBige Abhiingigkeit vom W.-Gchalt der 
Alkohole. Vf. berechnet aus der EK. fiir die W armetónung des W. in Abwcscnbeit 
vom'Lósungsm. Qk =  3490, was in guter Ubereinstimmung m it dem aus therm. Jles- 
sungen orlialtenen W ert von T h o m s o n  u . V a r e t  Q — 4120 steht. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 1 2 1 . 1—25.) U l m a n n .

A. E. Brodsky, Dic Elektrodcnpotenłiale und das Lósungsmiltel. (Vgl. v o r s t .  Ref.)
Vf. miBt d ie  Eleklrodewpolcntiale der Hg | Hg;.Cl2-KCl- u. Hg | Hg2Br2 • KBr-Elektroden 
g e g o n  d i c  Kalomelelcktrode in  W., A t h y l -  u. M e th y la lk o h o l- W a s s e rg e m is c h e n

boi vorschiedenon KC1- u. KBr-Verdd. Dio gcfundenen Worto stimmen gut mit den 
auf Grund allgemeiner thermodynam. Bctrachtungcn aus Lóslichkeiton berechncten 
iiberoin. In  gesiltt. Lsgg. sind die Potentiale in Einklang m it der Theorie von dem 
Lósungsm. unabhangig. Eine zwischen den Potentialcn “u. dem reziproken TVcrt 
der DE. des Lósungsm. festgcstellto linearo Bcziehung sucht Vf. theoret. zu deuten. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 1 2 1 . 26—38. Jekatcrinoslaw, Univ.) UlMANN.

Serg. Wosnessensky, K. Astaclaow und K. Tschmutow, Ober die thermo-
dynamischen Potentialunterschiede an der Grenze zweier flilssigen Phasen. IV. (IIL VS*' 
Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 8 . 295; C. 1 9 2 6 . I. 1117.) Auf Grund dessen, daB einige
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mit W. in allen Vcrlialtnissen mischbaro Fil. sich m it wss. Lsgg. verschicdener Elektro- 
lyte nicht yermischen, kann man K ctten m it nur einem Potentialunterschied an der 
Grenze zweier nicht misehbarer Fil. zusammenstellen. Tabcllar. bringen Vff. die 
Messungsergebnisso der EK. soleher K etten m it Methylalkohol, A . u. Aceton u. den 
Salzen KCl, K 2C03 u. (N H i)28 0 i . Es zoigt sich, daB dio EK. der Kotten m it K 2C03 
u. (NH,)2SO, m it Methylalkohol u. A. ihrem W erte nach unbedeutend (Maximum 
21,8 Millivolt) ist. In  don Fallen, wo ein gleicher Verteilungskoeffizient erhalten wird, 
werden auch gleiche EK. erhalten. Ausnehmend grol3e EK. (Maximum 186 Milli- 
volt) finden Vff. bei den K etten m it KCl in Aceton, wobei die EK. m it Zunahme des 
Verteilungskoeffizienten abnimmt. —  Verss., die Vff. zwecks Unters. der Abhangig- 
keit der B. der Potentialdifferenz an der Grenze zweier nicht mischbarcr Phascn von 
der Differenz der Bowegungsgeschwindigkeiten der verteilten Ionon in einem bo-, 
sonderen App. vorgenommcn haben, zeigen bei K etten m it Amylalkohol boi flieBender 
wss. Phase, KCl-Lsg., verd. HC1 oder KOH, eine Anderung der EK. im Zeitintervall 
(bei HC1 Abnahme, bei KÓH Zunahme). (Ztschr. f. physik. Ch. 121. 143—52. 
Moskau, Techn. Hoehsch. u. Sanitarhygien. Inst.) U l m a n n .

R. E. W . M addison, Das eleklromotorische Vcrhallen von Kwpfer (II)-oxyd . Vf. 
benutzto zu den Unterss. Pt/CuO, Cu20 , n. NaOH-Elektroden m it Hg-Kontakt. An- 
fangs erhiolt man eino positive Potentialdifferenz, die allmąhlicli negativ wurde. Es 
wurde nun festgestellt, daB das Anfangs- u. Endpotcntial von der Behandlung u. Darst. 
des CuO abhiingt; in  verschiedenen Tabellen u. Kurven wird dor Grad u. dio Zeit der 
Erhitzung sowohl in Luft ais auch im Vakuum angegeben. — Auf Grand der Verss. 
kann man sich aber doeh nicht ondgiiltig fiir oder wider ĄLLMAND (Journ. Chem. Soc. 
London 97. 603 [1910]) entseheiden, der dio Hypothese aufstollte, daB dio einzelnen 
Sorten von CuO aus vcrschiedencn molekularen im Gloichgewicht befindlichcn Modi- 
fikationen bestehen. Andererseits nim m t H e d v a l l  an, daB der Wechscl in den physi- 
kal. Eigenschaften der Oxydo in einem gewissen Gasgchalt (vielleicht 0 2) begriindet 
ist, der die Elektrodo zu einer Sauerstoffelektrode maohen wurde. Auch hierfur sind 
die Versuchsergcbnisso nicht entschcidend. (Trans. Faraday Soc. 22. 27—33. London.) F.

I. M. K oltłioff, Der Einflu/3 von Borsaure auf die eleklrolytische Dissoziation von 
Elektrolyten. (Vgl. Rec. trav. ehim. Pays-Bas 44. 975; C. 1 9 2 6 .1. 1357.) Der Vf. wendet 
sich gegen die von B o e s e k e n  u . V e r k a d e , Rec. trav. chim. Pays-Bas 36. 167; 
C. 1917. I. 167) aus ihren Verss. gezogenen SchluBfolgerungcn botreffend dio Beein- 
flussung der Leitfahigkeit von Eloktroljdien in 0,5-molarer Borsaurelsg. u. dereń Be- 
etatigung durch V e r k a d e  (Rec. trav . chim. Pays-Bas 43. 889; C. 1925. I. 849). Die 
diesen Autoren bewuBte Vcmachlassigung dor Dissoziationsdepression der Borsaure 
durch dio starkeren Sauren iibt einen so cnormcn EinfluB aus, daB die SchluBfolgerungen 
vollig hinfallig werden. — Dio vom Vf. bcnutztc 0,5-mol. Borsaurelsg. zeigte dio 
spezif. Leitfahigkeit 2,3 X 10-5 bei 18°. K  berechnet sich zu 8,45 X 10~9; bei Beriiek- 
sichtigung der Viscositat der Lsg. wird der W crt noch etwas hoher. Mit diesem W ert 
"ird fiir bekannte [H‘] die Konz. des H 2B 0 3'-Ions u. y.is des dissoziierten Teils der 
Borsaure berechnet (Tabelle) u. von der fiir die schwachen organ. Sauren gefundenen 
Leitfahigkeit ais Korrektur in Abzug gebracht, um die wahre Leitfahigkeit der organ. 
Saure in Borsaurelsg. zu bestimmen. Bei Salzen war die Korrektur glcich dor Leit
fahigkeit der 0,5-mol. Borsaurelsg. selbst.

Es stcllte sich heraus, daB starkę Elektrolytc in 0,5-mol. Borsaurelsg. unabhangig 
von der Verdiinnung um 5—6°/0 niedrigore Leitfaliigkeitswerte zeigten, was nicht 
auf veranderte Dissoziation oder Ionengeschwindigkeit, sondcm auf erhóhte Viscositat 
des Mediums zuruekzufiihron ist. Fur Bernsteinsdure betrug der W ert 5,3°/0, fiir Esstrj- 
u. ‘idipinsdure 7°/0, fur Funuirsuure 8,80/q. Auch in diesen Fallen ist die Abweichung 
prakt. unabhangig von der Verdunnung. Bei den schwachen Elektrolyten seheint eino 
selir geringe Abnahme der Dissoziation yorzuliegen, vermutlich wcil die Borsaure die
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DE. des W. ein wenig rerringert, jedoch kann sic prakt. vcrnachlassigt werden. — 
K 1 der Bomsteinsiiure wurdo zu 5,4 X 10-5 (18°) bestimm t; in den anderon Fallen 
die bekannten W erte bestatigt. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 45. 394—99. Utrecht, 
Univ.) H a r m s .

J. Boeseken und J. Coops, Der Gebrauch von Borsaure zur Slrukturbestimmumj 
vc.rschied.cner organischer Verbindu?igen. I. Die Dissoziationskonstante verschiedener Sduren 
in  Gegenwart von Borsaure. Im  allgemeinen zcigen organ. u. anorgan. Siiuren in Bor
saurelsg. kleinero Leitfahigkeit ais in W. VergróBerung findet nur s ta tt, wenn eino 
zum COOH a-standige OH-Gruppe vorliegt (B o esek e n , Rcc. trav. chim. Pays-Bas 35. 
211. 315; C. 1 9 1 6 . I. 203. B o e se k e n  u .  K a ls h o v e n , R cc. trav. chim. Pays-Bas 37. 
130; C. 1 9 1 8 . I. 994) bezw. eine /5-standige, vorausgesetzt, daB a- u. /3-C-Atome Teilo 
eines Ringsystems bilden, so daB COOH u. OH in einer Ebene liegen. Auf Grund der 
vorliegenden Unterss. ist der SchluB bereehtigt, daB im Falle groBerer Leitfahigkeit 
in Borsaurelsg. obige Konstst. vorliegen. Zur Erklarung kleinerer Leitfaliigkeit rnaclit 
der Vf. folgendo Annalimen: Die Leitfahigkeit einer vcrd. Borsaurelsg. wird durch dio 
lonen H ' u. B(OH)4' bedingt. Letzteres ist amphoter, so daB wenigstens ein Teil der 
B(OH)3 ais ,,Zwitterion“ betrachtet werden muB. Folglich muB das ;J-Ion B(OH)3 
fahig sein, oin leieht dissoziierbares Anion m it jedem eigontlichen Anion zu bilden. Ist 
ZH die Saure, so ist die neue Saure [Z • B(OII)3]H. Die Verb. wird die Tendenz behaltcn, 
OH' abzuspalten, so daB sie im Glcichgcwiclit m it dor neutralen Verb. ZB(OH)2 ist: 
ZH +  B(OH )3 s *  [ZB(0H)3]H ZB(OH)2 +  H 20 . Wegen dieser Zcrs. wird dic K 
der Sauro [ZB(OH)3]H  sehr klein sein u. zwischen derjenigen dor Saure ZH u. der der 
Borsaure liegen. Es ist also ein Teil von ZH in eine weniger dissoziierte Vcrb. vcr- 
wandelt, so daB die Leitfahigkeit siukt. Jede Saure, dio dem Ostwaldschen Verdiumungs- 
gesetz in W. folgt, muB auch eino K  fiir Borsaurelsg. haben, die zum mindesten so lange 
konstant ist, ais die totalc Borsiiurekonz. die der Saure ZH bedeutend uberwiegt. — 
Is t K x die K  der urspriinglichen Saure, K„ diejenige der neuen Siiure [ZB(OH)3]H u. 
ZB(OH)2, V die Zers.-Konst. dieser Saure in  dio ursprungliche u. Borsaure, B  dio Total- 
konz. der Borsaure u. K s die seheinbare K  der urspriinglichen Saure in Borsaurelsg. 
(ais homogenes Medium betrachtet), so ist =  (F  -(- B -K J K X) : (F  +  B). Dio
Gultigkeit der Formel wird an den Leitfahigkeitsmessungen von B o e se k e n  u. Mit* 
arboitern, z. T. auch von M a g n a n in i (Gazz. chim. ital. 21 . 212 [1891]) fiir Bernstein-, 
Ulular-, Adipin-, Glutacon-, Fumar-, fi-Ozyliydrozirnl-, Diglykol-, m-Oxybenzoe- u. 
‘p-Oxybenzoesaure bestatigt. In  einigen Fallen ist K s : K x besser konstant ais K s selbst. — 
Da .der Annahme gemaB die Saure [ZB(OH)3]H u. ZB(OH)2 viel schwacher ais dic 
ursprungliche Saure ist u. B nie groBer ais ca. 0,7 (bei 25°) werden kann, ergibt sich 
fiir V ein Niiherungswert von  V =  ( B - K J K ^ : (1 — KJK^). Auf dio Messungeu 
Ma g n a n in is  fiir Essig- u. Benzoesaure angewendet, ergibt sich auch hier befriedigendo 
Konstanz. — Aus der Zusammenstellung von V  fiir alle zitierten Sauren ergibt sich 
kein Zusammenhang zwischen Starkę der Saure u. V. Die Vorb. der Fumar- mit Bor
saure ist bedeutend bestandiger ais die der Bemsteinsaure. Glutaconsiiure ahnelt 
Glutar- u. nicht Fumarsaure. Die Einfiihnmg einer m-OH-Gruppo in Benzoesaure 
verringert, die einer p-OH-Gruppe erhoht die Stabilitat der Borsaureverb. (Rec. trav. 
chim. Pays-Bas 45. 407—13. Delft, Rotterdam .) HARMS.

E. Grttneisen und E. Goens, Untersućhungen an Metallkrystallen. IV. Thermo- 
elektrische Eigenschaften von Z ink und Cadmium. (III. vgl. Ztschr. f. Physik 29- 141; 
C. 1925. I. 7.) Vff. messen an den friiher geschilderten Eifakrystallstabchen von Zn 
u. Cd, parallel u. senkrecht zur hexagonalen Achse, die Thermospannungen gegen Cu 
zwischen — 253 u. -j-100°. Aus den Resultaten werden die Thermokraftc u. unter der 
Voraussetzung, daB die Kelvinschen Gleichungen streng gelten, daB also die irreversible 
AVarmeloitung nicht zur Wrkg. kommt, diePeltierkoeffizienten u. die T h o m s o n k o e f f i z i e n t -  

Differenzen fiir die Kombination dor beiden krystallograph. Hauptrichtungen abgelcitet.
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Die bciden Richtungen sind bei Zn u. Cd thcrmoelektr. yorechicdcn. Der Thermostrom 
flieCt bei allen Tempp. an der k. Lótstelle von dem senkrecht zu dem parallel zur Achso 
orientierten K rystall. Thermospannung u. Thermokraft zwischen den bciden Rich- 
tungen eines u. desselben Krystalls sind fiir Zn u. Cd schr ahnliche Temp.-Funktionen, 
dio, obglcich noch reichlich kompliziert, einfacher sind, ais im allgemeinen dio Tcmp.- 
Funktioncn zwischen zwei verscliiedenen Metallen. Fiir dio Theorio orgibt sich, daB 
die bisher aufgcstclltcn Formeln, nach denen dio Thermokraft durch dio verschie<lenen 
„Elektronenkonzz.“ oder „EIektronendampfdrucke“ im Inncrn des Metalls bestimmt 
scin soli, vcrsagen, da sio von dom thermoclektr. vcrscliiedenen Vcrh. der bciden Haupt- 
richtungcn kcine Rechcnschaft geben konnen. Es ergibt sich ein Zusammenhang mit 
den Leitfiihigkeitsmessungen (Ztschr. f. Physik 2 6 . 250; C. 1 9 2 4 . II. 1659) u. dam it 
mit den Atomschwingungsfrcąuenzen, doch scheiterte dic Aufstellung cinor rationcllon 
Formel bisher daran, daB nicht die absol. W erte der Thomsonkoeffizientcn, sondern 
nur die Diffcrenzen bekannt waren. — In  einem Nachtrag teilcn Vff. mit, daB dio nach 
den Mcssungen von E. G. L i n d e r  (Physical Review [2] 2 6 . 486; C. 1 9 2 6 . I. 591) 
berechneten Thermospannungen fiir Zn zwischen 0 u. 300° sich gut an die W erte der 
Vff. anschlicBen. (Ztschr. f. Physik. 37 . 278—91. Charlottenburg.) L e s z y n s k i .

Stefan Meyer, Magnetisierungszahlen sełlener Erden. Vf. te ilt die Ergebnisse von 
Neubestst. der Magnetisierungszalilen der Elemente 57— 72 nach einer einfaehen 
Methode mit. Dio Elemente wurden meist ais Sulfato m it 8 Krystallwassern, zum 
Teil ais wasserfreio Sulfate, Oxalato u. Oxyde untcrsucht. Die erhaltenen Worto 
stehen in Uboreinstimmung m it neu bestimmten Zahlen von B. Ca r b r e r a , dio von 
diesem dem Yf. brieflich m itgeteilt wurden u. die im Original ebcnfalls wiedergegoben 
sind. Vf. geht dann kurz auf einige Folgorungen fur Fragen des Atombaus ein. Es 
laBt beispiolsweiso der Befund, daB P r IV u. Co” 1 sowio C e"  u. La111 nahe gleichcu 
Mngnetismus zeigen, darauf schlioBen, daB das 4. Valenzelektron der N-Schalo ent- 
stammt. Vf. halt es prinzipiell fiir moglich, daB Stoffe m it gleiclicm At.-Gew. u. gleicher 
Iiemladung sich etwa in der Elektronenanordnung der N- u. O-Schale unterscheiden 
konnen; einige Befunde von  A u e r -W e l s b a c h  lieBen sich auf diese Weise deuten. 
(Sitzungsbcr. Akad. W iss.W ien 1 3 3 . I l a .  491—96. 1924. Inst. f. Radiumforsch.) L e s z .

R. Forrer, Struktur von Atommagneten. Demonstralion des' Vorhandenseins eines 
Dubldls beim Nickel. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1272—75.) ENSZLIN.

Francesco Rizzi, Veranderungen des elektrischen Widerstandes in  Nickel- und Eisen- 
drahten, unterworfen einem Belaslungsdruck und durch Drehung geschadigt. Messungen 
im magnet. Felde ergaben, daB ATi-D raht durch Drehung eine VergróBerung, J^e-Draht 
eine Verringerung der magnet. In tonsitat zeigen. Es ist anzunehmen, daB die Drehung 
bei Ni eine Umlagerung der Molekule in eine offene K ettc, bei Fe dagegen in eine 
geschlossene Kotto hcrvorruft. (Rendiconto Aeead. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] 
[3] 31. 198— 202. 1925.) Gr im m e .

Shinrokn Mitsukuri und Akira Nakatsuchi, Die Schmelzpunktskurven und einige 
physikalische Eigenschaften des Systems Benzol-Toluol. Reines Benzol durch trockene 
Dest. von reinem Calciumbenzoat m it Natronkalk, Schiitteln des Destillats m it konz.
H,S04, NaOH u. W. u. Dest. F. 5,56°, nD20 =  1,501 53. Die fiir die Best. der FF. be- 
■wtigtcn groBen Mengen wurden aus gewohnlichem Bzl. durch 5-maliges Ausfrieren, 
Waschon mit H 2S 0 4 u. W., Trocknen m it CaCl2 u. P 20 6 u. Dest. gewonnen, F. 5,56°. — 
Toluol aus diazotiertem reinem p-Toluidin m it alkal. Zinnoxydullsg. bei niedriger Tem p.; 
man dest., wascht m it konz. H 2S 04 u. W., trocknet m it CaCl2 u. P„Os u. dest. F . —95,4° 
*>is —95,7°, nD20 =  1,497 1 2. Das fiir Best. der FF. benotigte Toluol wurde analog dem 
Benzol gereinigt.

Zur Best. der FF. diente ein doppelwandiges GlasgefaB, dessen zwischen den 
Wanden befindlicher Raum m it einer Vakuumpumpe verbunden w ar; es wurde in 
einem DewargefaB m it fl. Luft, fl. Luft +  A., C02 +  A. oder Eis +  NaCl gekuhlt,
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dio FF. wurden elcktr. gegcn schm. Bzl. gemcsscn. — Die Schmelzkurve der Benzol- 
Toluolgemisehe zeigt ein Eutektikum  bei — 103,0° fiir 86,46—87,84 Gewichts-% Toluol.
Gewichts-°/0-Toluol 14,08 30,08 39,85 50,21 66,86 79,71 81,13
F . .......................... —2,6 —14,7 —21,4 —33,6 —61,4 —92,6 —94,0
Gewichts-%-Toluol 84,87 86,46 87,84 90,54 94,11 96,93
F .................................—101,3 —103,0 —103,0 —102,2 — 99,7 -  97,4

Dichtcn u. Brcehungsindices von Benzol-Toluol-Gemischen:
Gewichts-%-Toluol 0,00 8,67 19,53 46,87 74,96 100,00 .
D .........................  0,8784 0,8775 0,8761 0,8722 0,8689 0,8664
n '% .........................  1,50153 1,50097 1,50022 1,49892 1,49769 1,49712
Spez. Breeliung . 0,3357 0,3357 0,3358 0,3366 0,3372 0,3378

Vff. berechncn aus den FF. der Benzol-Toluol-Gemische die Schmelzwarmen von 
Benzol u. Toluol bei den betreffendcn Tempp. — Die Annahme von A l f r e d  S chulze 
(Ztschr. f. physik. Ch. 97- 417; C. 1921. I II . 866), daB Toluol zu einem hohen Prozent- 
satz assoziicrt ist, laGfc sich nach Ansicht der Yff. m it ihrcn Refraktionsbestst. nicht 
vereinbarcn. (Tho Science Reports of the Tóhoku Imp. Univ. 15. 45— 52.) OsTERTAG.

Akira Nakatsuehi, Die Schmełzpunlctskurven der SysUme Benzol-m-Xylol, Toluol- 
m-Xylól und ni-Xylol-p-Xylol. Vf. erm ittelte die Schmclzpunktskurven der gcnannten 
Systeme nach dem von M it s u k u r i  u . N a k a t s u c iii  (vgl. vorst. Ref.) angegcbencn 
Verf. — Benzol-m-Xylol zeigt ein Eutektikum  bei —60,2°, entsprcchend 21,74% Benzol, 
(Tab. I.), Toluol-m-Xylol bei — 105,5°, entsprcchend 77,56% Toluol (im Original irr- 
tumlich Benzol!) (Tab. II.), m-Xylol-p-Xylol bei —57°, entsprechend 85,95% m-Xylol 
(im Original einmal irrtumlich Benzol!) (Tab. III.).

Gewichts-%-■Benzol . . 0,00 8,69 15,86 21,74 24,91
F. . . . -54,7 —59,1 —60,2 -59,7
Gewichts-%-•Benzol . . 33,29 38,83 49,74 55,75 74,26
F. . . . —45,8 -39 ,5 —26,7 —21,5 - 8,8
Gcwichts-% -Toluol 0,00 12 ,53 24,76 43,05 60,91 72,05
F. . . . —50,0 —56,,6 *—64,5 —73,4 —87,0 -97,7
Gewichts-% 
F. . . .

-Toluol 77,56 83,,71 85,27 86,90 90,17 94,15
—105,5 —104,,5 —102,2 —101,5 -9 9 ,7 -97,7

Gewichts-% -m-Xylol 0,00 13,82 22,28 40,86 52,53
F. . . 13,15 7,3 3,2 - 7 ,9 -15,8
Gewichts-%- m-Xylol 66,14 76,73 82,87 85,95 89,29
F ................ . —28,0 42,7 -53,7 - 5 7 ,0 -55,9
Aus den vorlicgenden, sowie den in der vorhergehenden Abhandlung ermittelten 

Schmelzpunktskurvcn werden die Schmelzwarmen fiir Benzol (2400 cal.), Toluol 
(1150 cal.), m-Xylol (2400 cal.) u. p-Xylol (4100 cal.) berechnet. ( T h e  Science Reports 
of tho Tóhoku Imp. Univ. 15. 53—59.) OSTERTAG.

Shinroku Mitsukuri und Sennosuke Aoki, Die Schmelzwarmen von Chloroform, 
Aceton und Schwefelkohlensloff. (Vgl. vorst. Reff.) Die Schmelzwarmen wurden aus 
der molekularen Gefrierpunktserniedrigung bezw. aus der Gefrierpunktsdiffcrenz von 
Lsgg. verschiedener Konz. berechnet. Dic A pparatur war der von M it su k u r i u. 
N a ic a t su c h i benutzten nachgebildet; Einzelheiten vgl. im Original. Fiir Chloroform 
(gel. Stoffe Toluol, Aceton, Ather) wurde 2080 cal., fiir Aceton (gcl. Stoffe Toluol, Ather)
1300 cal., fiir Schwefelkohlensloff (gel. Stoff Toluol) 660 cal. gcfunden. — Anzeichen
fiir die B . einer Verb. aus Chloroform u. Aceton (vgl. B ec&MANN u. F a u s t , Ztschr. 
f. physik. Ch. 89. 249; C .1915.1.1300) wurden nicht beobachtet. (The Science Reports 
of tho Tóhoku Imp. Univ. 15. 61— 71.) OSTERTAG.

Jean Barbaudy, Beitrag zur Kenntnis der Destillation lemarer heterogener Gemische-
I . Das System Wasser-Benzol-Toluol. (Kurzes Ref. nach C. r. d. l’Acad. des Sciences 176. 
1616; C. 1923. I I I .  1264, Der Dampfdruck der binaren Gemische von W. mit Bzl. bez"’
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Toluol bofricdigt dic Gleichung i \P , worin mA der Molenbruch im Dampf der
Substanz A, TC.̂  ihr Dampfdruck in rcinem Zustandc, P  der Totaldampfdruck iiber dem 
Gemisch bedeutet. — D erK p. von heterogenon Gemischen ist eine Funktion derln ten- 
sitat derRiihrung; ais wahrenK p. nim m tV f. denjenigen an, zu dcm die beobachtetcn 
boi steigender Riihrgcsehwindigkeit streben. — Der Kp. des ternaren Gemisches 
W. -f  Bzl. -f- Toluol nimm t bei allmahlichem Ersetzen des Bzl. durch glciche Molmenge 
des Toluols fast geradlinig zu. Der Totaldampfdruck ist beinahe gleich der Summo 
der Dampfdruckc des W. u. der KW-stoffschicht. — Die Kpp. des Systems W. +  Bzl. -f- 
Toluol bei 760 mm werden in einem Dreieck cingezeichnet. Unterhalb 69,25° sind 
nur zwei fl. Schichten vorhanden, bei hoheren Tempp. ist auch der Dampf esistenz- 
fahig. Gleichfalls werden dic Dreieckc fiir dio Zus. des Dampfes u. des Destillats an- 
gefiihrt. (Journ. de chim. physiąue 2 3 . 289—320. Paris, Sorbonnc.) B ik e k m a n .

Nieola de Kolossowsky, Kinetische Tlieorie der spezifischen Wannę von Losungcn. 
Beąucmo Zusammonfassung der friiheren Arbciten (vgl. Journ. dc Chim. physiąue 2 2 .  
225. C .1925. II. 1136). (Gazz.chim.ital. 5 5 .844—58.1925. St.Petersburg.) W. A .R o t h .

Giuseppe Carpentieri, Ver(indcrungen der Dichte wid der spezifischen Warnie von 
icformierlen Metallen. Vf. folgert aus seinon Verss. m it durch Zug deformiertom N i 
u. Cu, daB m it Vorringerung der D. oin Anwachsen der spezif. Warmo ointritt, hervor- 
gerufen durch VergroBcrung dor Atomentfernung. (llendiconto Accad. Scionzo Fisiche
o Mat. [Napoli] [3] 31. 203—08. 1925. Neapol.) Gr im m e .

Max Bodenstein und Gerhard Jung, Die Dissoziaiion der Wasscrstoffmolckcl. 
K. F. H e r z f e l d  (Ann. der Physik [4] 59 . 635; C. 1 9 1 9 . I I I .  1036) ha t aus einer 
Deutung der experimentell crm ittclten Goschwindigkeit der HBr-V>. aus Br2 u. H 2 
dio Dissoziationswarme der 7/2-Dissoziation zu 103 000 3100 cal abgcleitot, er
lialt aber dio Grundlagen dieser Rechnung nicht mehr fiir richtig. Vff. schlieBcn nun 
aus vcrgleichcndcn Verss. zur HBr-B. aus H 2 u. B r, u. aus theorot. Uberlcgungen, 
daB die Herzfeldschen Voraussetzungen doch richtig sind u. bcreehnon 2 H  == H 2 -j- 
106 700 ±  3000 cal fur 0°. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 2 1 . 127—35.) U l m a n n .

H. Herbst, Ober die Dampfdruckku. ve und die molekulare Verdampfungswarme 
des flussigen Kohlenstoffs. Auf Grund von Tabcllen, dio L u  MM ER angegoben hatte, 
stelit Vf. fest, daB die Temp. des Lichtbogcns nicht nur von dom auBeren Druck ab- 
liangig ist, sondom in viel hóherem MaBe von der Stromstarkc. Vf. zeichnet nach 
den Lummerschcn W erten die dazu gehorenden Kurvcn u. diskutiert sie, wobei sich 
die Unrichtigkeit der Annahmo ergibt, daB der C unter n. Bedingungcn bei 4200° sd., 
was Vf. auch durch cigene Verss. bestatigt, wo cr die Temp. des positivcn K raters 
an freier Luft durch Stcigcrung der Stromstarke bis zu 6000° nbs. erreichen konnte. 
Nach Ansicht des Vf. liegt dor wahre Kp. des C boi etwas mehr ais 6000°, was auch 
nut den berechnetcn u. boobachteten W erten iiber dic mol. Verdampfungswarme 
ubereinstimmt. Vf. betrachtot dio vorher beschriebencn Siedevorgange ais Schmelz- 
'■organge des C, da er selbst noch bei 6000° kein eigcntliches Sieden boobachten konnte. 
(Physikal. Ztschr. 2 7 . 366—71.) H a a s e .

Prederick Ernest King und James Riddick Partington, Die Dampfdruckc von 
Chlordiozyd. Vff. messen den Dampfdruck von C102 zwischen —80 u. -(-11°. C102 
"ird durch Leiten von Cl2 iiber AgC103 bei 85— 95° u. Kiihlen der austretenden Gase 
durch eine Mischung von festem C 02 u. A. in rotgelben Krystallen erhalten; die Rk. 
verlauft wahrscheinlich nach dor Gleichung: 2 AgC103 -f- Cl2 =  2 AgCl +  2 C102 +  0 2 

Werden die Logarithmen der gemessenen C102-Dampfdrucko gegen die reziproken 
^erte der absol. Temp. aufgetragen, so entstehen nahezu gerade Linien; F. = —59°, 
^P-tgo =  11,0°. Dio latente VerdampfungswaTmo /  des fl. C102 betragt 6520 cal. pro 

der Troutonsche Koeffizicnt h/T 0 23, das Verhaltnis der absol. Tempp., dio 
Dampfdrucken von 760 u. 200 mm Hg entsprechen 1,114. Es gcht daraus heryor,
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daB fl. C10„ nicht mcrldich assoziiert ist. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 925—29. 
London, Univ.) K r ug er .

B. Anorganische Cliemie.
J. R. Partington, Die Oxydation von Ammoniak. Vf. beschrcibt Vcrss. uber dio 

Oxydation von NH3 m it P t ais Katalysator. Das vom Vf. aufgestellte Reaktions- 
schema (vgl. S. 175) wird folgendermaBcn berichtigt. 3 Schemata sind moglich: 

A. (1) NH 3 - f  0 2 =  NH(OH)2; (2) NH(OH)2 +  O =  N(OH)3;
(3) 4N(OH)3 =  4NO +  6H 20  +  0 2

B. (1) N H , =  NH +  H 2; (2) NH +  0 2 =  H N 02; ctc.
C. (1) NH 3 +  0 2 =  NH(OH)2; NH(OH )2 +  0 2 =  H N 03 -(- H 20 ; ctc. 

(Naturę 1 1 7 . 756—57. London, Univ.) J o seph y .

W. A. Roth, G. Naeser und o . Dopke, Ober das spezifische Gewicht von Carbomdo 
wid von Glanzkohle. Von einem fast Fc20 3-freien Carbonado (Verbrennungswarme 
7884; Ztschr. f. Eloktrochcm. 3 1 . 461; C. 1 9 2 6 . I. 37) wird pyknometr. m it kleiner 
Menge D .16j0 zu 3,457 z\z 0,001 bestimmt. Is t D. von amorphem C =  1,88, so sind 
dem weiBen D iam ant in der untersuchten Probo 3,5%  amorpher C beigemischt u. 
die daraus berechncte Vcrbrennungswarme ist m it der beobachtctcn bis auf 1/2°/oo 
ident. — Glanzkohle wird besser nach der Schwebemethodo m it Thouletschcr Lsg. 
untersucht, die jede Inhomogenitat erkennen laBt. Vff. finden fiir dio Hauptmcngo 
einer bei 700° von K . A. H o f m a n n  hergcstellten Probe D]e 1,878 4 ;  0,001, wahrend 
uinzclne Teilehen bis 1,91 hinaufgehen. Eine in der I.-G. an Quarz bei ca. 1000° 
niedergeschlagene Probe hat D. 2,071 (genau wie K . A. Ho FM ANN u. C. ROCHŁINO, 
Ber. Dtscl). Chem. Ges. 5 6 . 2071; C. 1 9 2 3 . I II . 1303, fanden), einzelne Teilehen mit 
woniger graucm Schimmer u. glattcrer Oberflache D. 2,019. Die Best. von D. nach 
der Schwebemothode ist also cin cmpfindliches u. beąuemes Mittel, Scliwankungcn 
nachzuweiscn. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 1397—99. Braunschweig, Teehn. Hoch- 
schule.) W. A. R oth.

Pierre Jolibois, Henri Lefebvre und Pierre Montagne, l i  in fiu  [3 der Enlladuwjs- 
tirom starkę au f die Zersetzung des Kohlenoxyds durch Funken unter ver?ninderlem Druck. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 1 . 608; C. 1 9 2 6 . I. 1236). Es wird der EinfluB 
der Entladestrom starke auf die Zers. von CO bei 3,4 mm Druck bestimmt. Die Disso- 
ziation betrug bei 22 ccm Elcktrodenabstand bei einer K apazitat von 1,1 • 10—3 Mikro- 
farad bei 1300 Joules 0,27, bei 5,26-10_1 Mikrofarad u. 130 Joules 0,90 u. bei 10,8 
Mikrofarad u. 290 Joules 0,94. (C. r. d. l’Aead. des sciences 1 8 2 . 1145—46.)' E nszlin.

Henry Vincent Aird Briscoe, Percy Lucock Robinson und George Edward 
Stephenson, Dichte von Borsiiureanliydrid aus fraktionierter Krystallisation von Bor- 
sdure. Best. des At.-Gew. des B  in verschicdenen Fraktionen krystallisicrter H3B03 
nach Umwandlung in B20 3 Borsauro unter Anwendung der Flotationsmethodc (vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 70; C. 1 9 2 6 . I. 2312) zeigt, daB die fraktionierto 
Krystallisation eine Anderung von w'eniger ais 0,01 im At.-Gew. des B  kerbeifuhrt. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 954—55. Newcastle-upon-Tyne, Univ. of Dur- 
ham.) K ru g er .

Arthur Robert Hogg, Das temdre System Natriumsulfid-Natriumsulfat-Wasser.
Dio Gleichgewichtsdiagramme im System Na^S-Na^SO^W . werden bei 0,1, 18, 2«, 
31 u. 40° bestimmt. Bei 0,1° beobachtet Vf. das bisher hicht beschriebene Hydrat 
N a2S -1 0 H 20 ; Na2S -1 0 H 20  u. Na2S 04 -1 0 H 20  sind gegenseitig 1. Bei 18° kommen 
Mischkrystalle von N a2S -9 H 20  m it etwas Na2S 0 4-9( ?)H20  u. Na2S04-10H20 aj3 
Bodenkórper vor, am Sulfatende findet keine mcrkliche Lsg. von Na2S -9H 20 m 
NajSOj-lO  H 20  s ta tt. Bei 25, 31 u. 40° t r i t t  kcine MischkrjTstallbildung ein, die festen 
Phasen sind in  den orsten beiden Fallen: N a2S -9 H 20 , Ńa2S 04 u. Na2S04-10 H20,
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bei 40° Na2S -9 H 20  u. Na2S 0 4. Aufnahnie der Erhitzunga- u. Abkiihlungskurven 
zeigt, daB der t)bergangspunkt zwischen Na2S -9 H 20  u. Na2S -1 0 H 20  im biniiren 
System bei 4,7°, in gesatt. Na2S 0 4-Lsg. bei 2,3° liegt. Der tJbergangspunkt vonNa2SÓ4 
u. Na2S04-10 H 20  sinkt bei Ggw. von N a2S auf 20,6°, die Erniedrigung ist bei kleinen 
Na2S-Konzz. diesen proportional; ein H altepunkt bei 29,G° konnte nicht erkliirt werden. 
(Journ. Chem. Soc. London 1926. 855—62. Melbourne, Univ.) K r u g e r .

Richard Randolph Garran, Das temare System Natriumthiosiilfat-Natriumsulfat- 
H'asser. Vf. untersucht dio Gleichgewichto im System N a 2S 20 3—-iVa2S 04- 1F. bei
0,8, 18, 25 u. 40°; bei allen Tempp. existicrt eine kurze Reihe von Mischkrystallen 
aus Na2S20 3-5 H 20  u. (wahrschoinlich) N a2S 0 4- 5 I I 20, boi 0,8 u. 18° treten fernor 
Na2S04-10 H 20 , Misclikrystallo der Dekahydrate u. N 2S20 3-5 H 20 , bei 40° Na2S 0 4, 
Mischkrystallo der anhydr: Salze u. Na2S20 3-5 H 20  ais Bodcnkórper auf. Die 25°- 
Isotherme besteht aus 3 Kurven, den Lsgg. im Gleicligewicht mit Mischkrystallen 
der Pentahydrate (vorwiegend N a2S20 3-5 H 20), der anhydr. Salze (vorwiegend Na2S 0 4) 
u. der Dekahydrate (vorwicgend Na2S 04-10 H 20) entsprechend. Der tJbergangs
punkt von Na2S 04 in N a2S 0 4-10H 20  w'ird durch Na2S20 3 auf 20,05° herabgcsetzt. 
(Journ. Chem. Soc. London 1926- 848—55. Melbourne, Univ.) K r u g e r .

Percy Lucock Robinson, Harold Cecil Smith und Henry Vincent Aird Briscoe, 
Die hydrolytische Wirkung von schwach gespanntem ubcrhitztem Wasserdampf auf Salze 
der Erdalkalimelalle. Vff. untersuchen die Hydrolyse von CaCL, SrCl2, BaCL, Ca Br.,, 
SrBr2, BaBr2, CaCOa, SrC03, BaC03, CaSOv  SrSOi , B aS04, Ca3(POi )2, indem sie 
W.-Danipf m it konstanter Geschwindigkeit iiber dio in einem erhitzten Quarzrohr 
befindlicho Substanz leiton u. in gewissen Zeitabstiinden den Sauregehalt dor kon- 
densierten Dampfe titrim etr. bestimmen. B aS04, CaS04, S rS 04 u. Ca3(P 0 4)2 werden 
bis 970° nicht zers. Die niedrigsten Tempp., bei denen mcrkliche Zcrs. eintritt, s ind : 

CaCl2 425° CaBr2 348° CaC03 440°
SrCl2 640° SrBr2 443°
BaCl3 970° BaBr2 640°

Vergleicli m it den Angaben von F re m y  (Ann. Chim. ot Phys. 47.17 [1856]) u.PoULENC 
(Ann. Chim. et Phys. 2. 5 [1894]) iiber das Verh. der Fluorido zeigt, daB die Zersetz- 
lichkeit der Halogenide in der Reihenfolge F  <  Cl <  Br <  J  u. Ba <  Sr <  Ca zu- 
nimmt. KNO^ u. N aN 0 3 werden etwaa unter 600° weitgehend zers. unter B. eines 
stark alkal. Riickstandes u. Abgabe von H N 0 3 u. Sticlcoxyden. (Journ. Chem. Soc.
1-ondon 1926. 836—39. Newcastlc-upon-Tyne, Univ. of Durham.) K r u g er .

R. Fricke und O. Rode, Untersuchungen iiber das komplexchemische Verhalten 
des Berylliums. I I I . (II. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 121; C. 1925. II. 1417.) 
Von Verbb. des BeCI2 m it organ. Addendcn wurden weiter dargestellt: BeCl2 -2Chinolin, 
"elches an feuchter Luft rasch unter Entw. von HC1 zerflieBt. In  W. unter Zers. 1., 
weiter 1. in A. u. w. Chinolin, wl. in A. u. Bzl. Es ist ein weiBgelber, feintciliger Nd. 
&Clt -2o-Toluidin erhitlt man durch Kochen von 1 g BeCl2 u. 100 g frisch dest. 
o-Toluidin ais rosa Kórper. E r ist an der L uft verhaltnismaBig haltbar. LI. in  W., 
^  u. Aceton, wl. in Essigester, Chlf., Bzl. u. A. Beim Einlciten von Dicyan in eine 
Lsg. von BeCl2 in A. bei —10° bildeten sich kompakte Krystallchen, welche sich aber 
boi Zimmertemp. sofort wieder zersetzten. Durch Einleiten von HCN in eine ath. Lsg. 
Ton BeCl2 bei —j—10° u. Zersetzen von 4 ccm trockener fl. HCN entstand ein grob- 
flockiger weiBer Nd. von BeCl2 -4HCN. Der Kórper ist weniger hygroskop. ais die 
beschriebenen Nitrilverbb. LI. in W. u. A. unter Zers., wl. in A., Bzl. u. Bzn. Durch 
Mischen von BeCl2 m it Bernsteinsaurenitril entsteht nach Zusatz von viel Bzl. ein 
WeiBer flockiger Nd. von BeCl2• 1 Bernsteinsaurenitril. Es ist sehr hygroskop., zers. 
sich mit W. u. A., ist 1. in A., Bzl. u. wl. in Bzn. u. Petrolather. Durch Eintragen 
'°n BeCl2 in Propionitril erhalt man unter starker Warmetonung eine Lsg., welche 
beim Erkalten farblose, kurz prismat. Krystalle der Zus. BeClt -2Propionitril abscheidet.
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Diese sind stark hygroskop., in Bal. u. Bzn. wl., in A. u. Propionitril 11. BeCL-2-Isocapro- 
nitril ist ebenfalls stark liygroskop., zers. sich m it W. unter Warmeentw., ist 11. in A., 
schwerer 1. in A. u. wl. in Bzl. u. Bzn. BeCl^ ■ 2 -Benzylcyanid bildet kleine nadelfórmige, 
weiBe Krystalle, welche an fcuchter Luft unter Entw. von HC1 zers. werden u. in 
absol. A., A. u. Bonzylcyanid 11., in Bzn. u. Bzl. wl. sind. BeCl2■ 2-p-Tóluonitril bildet 
fcine blattrige, farblosc Krystallchen, welche sich m it W. nur wenig zersetzen, in' A. 
u. A. wl. u. in Bzl. u. Bzn. swl. BeCl2-2-a.-NapJUhonilril bildet schwach gelbliche u. 
Mk. klare, kompakte Krystallchen, welche in k. W. langsam unter Abscheidung von 
Naphthonitril 1. sind. Sie sind 11. in A. u. A., wl. in Bzl. u. Bzn. — Aus diesen Unterss. 
liiBt sich kein endgiiltiger SchluC auf die Variierbarkeit der Anzahl der Addenden 
m it der GroBe des KW-stoffrestes ziehen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 152. 347 
bis 56 .) E n s z l in .

R. Fricke und L. Havestadt, Unłersuchungen iiber das koniplexchemische Ver- 
halten des Berylliums. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Beim Versotzcn einer ath. Lsg. von 
BeCl2 m it Phenylhydrazin entsteht zunachst ein Nd. von BeCl2 ■ 3Phenylhydrazin, 
welchor sich im t)berschu6 von Phenylhydrazin wieder lćist, um nach einigor Zeit 
kleino warzenfdrmige Krystalle abzuseheiden. Diese zucrst weiBe, dann gelbliche Verb. 
liat die Zus. BeCl2 -4Phenylhydrazin u. zers. sich an der Luft unter Gclb- bis Braun- 
fiirbung. Dio Herst. der analogcn Verb. m it Hydrazin gelang auf droi verschiedcnen 
Wegen nicht, dagegen wurde eino Verb. BeCl2-3 Hydrazin ais weifier, feinpulvrigcr Nd. 
erhaltcn, welcher im Glasrohr eingeschm. rosa oder griinlich wurde. Swl. in Clilf., 
Bzl., Bzn., A., Aceton, A., Essigester u. W. In  verd. Siiuren unter Zers. 1. Ather. 
Lsgg. vom BeCl2 u. Athylendiamin(en) geben einen weiBen, feinen Nd. von BeCl2 en2, 
welcher eh noeh adsorbiort u. dadurch stark  hygroskop. wird. Bei der Fallung von 
stochiometr. Mengcn enthalt die Mutterlauge keino liierklichcn Mengon von Bo u. en. 
Der entśtandcne Nd. ist nicht merklich hygroskop. Samtliche entstandenen Fiillungen 
sind swl. in A., A., Aceton, Chlf., Toluol, Bzn., Essigester, Py., CS2 u. W. Bei dor 
Mischung ath. Lsgg. von BeCl2 u. Benzidin in oinor N2-Atmosphare fiel ein weifier Nd., 
welcher wl. in A., Py., A., CS2 u. Petrolather ist. Der Nd. hat die Zus. 2 BeCl2--IBen
zidin. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 5 2 . 357— 67. Munster, Univ.) E nszlin .

Edmund Brydges Rudhall Prideaux und Edwin Claxton Roper, Zirkonfhtor- 
wassersioffsdure und die Analyse von Zirkonfluorid. Beim Eindampfcn von Zirkon- 
fluoridlsgg. bei gewóhnlicher Temp. unter vermindertem Druck werden grofie, tafel- 
formige, durchsichtigo Krystalle der Zus. ZrF^ ■ 2,4—3,4-H.jO erlialten, mit charak- 
terist. Winkeln von 109, 113, 121 u. 126°. Im Gegensatz zu den Angaben von CiiAU- 
VENET (C. r. d. 1’Aead. des sciences 1 6 4 . 727; C. 1 9 1 7 . II. 152) konnen diese Krystalle 
nicht ohne Verlust an H F  an der Luft getrocknct u. keine definierten Oxyfluorid- 
hydrate durch Trocknen odor Erhitzen des Tetrafluorids bei Luftzutritt dargestcllt 
werden. Best. des Zr-Gehalts geniigt nicht zur Identifizierung der Verbb. Vff. be- 
stimmen dalicr gleichzcitig auch den HF-Gehalt ihrer Praparate durch Erhitzen im 
Dampfstrom auf Rotglut u. Auffangcn dor sauren Dampfc in einer gemessenen Menge 
Alkali; ZrF., geht daboi nahezu vollstandig in Z r0 2 iiber; beim Erhitzen in trockncr 
L uft ist die Zers. unvollkommen. — Durch Zusatz von viel wasserfreiem HF zu etwas 
gel. ZrFj, Abkiihlen in einer Kaltemischung u. Waschcn des gebildeten weiBen Nd. 
durch Dekantieren m it A. wird Zirkonfluorwassersioffsaure in langlichen Prismen er- 
halten, dio in W. sehr 11. sind u. an der Luft unter Abgabć von H F  verwittęrn. Die 
wss. Lsg. bleibt auf Zusatz von Pb-Aeetat klar, triib t sich aber durch eincn Tropfeu 
HF. Aus der Analyse ergibt sich die Formel ZrF4-l,5  HF-3,74 H 20 ; Vff. nehmen 
unter Beriicksichtigung der wahrschcinlichen Versuchsfehler an, daB die wahre Zus. 
H 2ZrF6‘3 H 20  ist. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 898—903. Nottingham, 
XJniv.) KruGER’
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Louis Blanc, Uber das magnelische Oxyd des Chroms. Durch magnet. Messungen 
an Oxyden des Cliroms wurde fcstgestellt, daB dio magnet. Eigcnschaften sich pro- 
portional der 0 2-Menge, welcho das Gemisch zu entwickeln ycrinag, verschieben. Diese 
Eigcnschaften wurden cinem Oxyd der Zus. m C r03, n Cr20 3 zugeschricben, welches 
aber nicht isoliert werden konntc. Vf. glaubt, daB dieselben auf ein Cr60 9 [X zuriick- 
zufiihren sind, welches bei der vorsichtigcn Umwandlung des Cr60 9 a  in das Cr50 9 ft 
entsteht. % ist im Mittel 6,6 (fiir Fc30 4 7,4). (Buli. Soc. Chim. do Franco [4] 39. 
718—22.) E n s z l i n .

Alan Newton Campbell, Die direlcte Oxydation von Manganoion zu Permanganat. 
Vf. benutzt eino Lsg. von M nS04-5 H„0 in einer Lsg. von K 2S 04 in H 2S 04. Es werden 
die einzelnen Faktoren in verschiedcnen Verss. geiindert (Tabellen im Original), u. 
Yf. findet ais beste Bedingungen fiir die anod. Permanganatproduktion: Stromdichto =  
1,7 Amp./dm2, H 2S 04-Konz. =  198 g/l, gesiitt. Lsg. von K 2S 0 4 in dieser H 2S 0 4, Zeit =
3 Stdn., Mn-Gehalt 0,7767 g Mn pro 1 des Elektrolyten u. eine Temp. von 0°. AuBerdem 
mufi yerhindert werden, daB N itrate oder Chloride zugegen sind. Es bildet sich bei 
dieser Oxydation nur Permanganat, wie durch spektrometr. Messungen fcstgestellt wird. 
Der ProzeB kann weder techn. noeh quantitativ, wohl aber ais analyt. Nachweis 
verwcndet werden. (Trans. Faraday Soc. 22■ 46—51. Aberdeen.) F a l k e n t h a l .

Clement Duval, Uber eine allgemeine Methode zur Darstelhcng der Nitrite. An- 
wendung zur Darstellung der einfaclien Nitrite des Koballs und des Nickels und zu der 
des Kobaltxhexammins. Die N itrite konnen allgemein durch Behandlung der Acetate 
mit Alkalinitrit in Ggw. von NH4-Acetat dargestcllt werden. Am besten arbeitet 
man in alkoh., aceton, oder ammoniakal. Lsg., jedenfalls ist ein t)berscliuB von W. 
zu vermeiden, um dic Hydrolyse zu yerhindern. Es konnten auf diese Weiso Z n(N 02)„, 
Cd[N02)2, Cu(N02)2, Pb(N 02)o u. M n(N 02)i dargestcllt werden. Das Co(N02),1 wurdo 
neu dargestcllt. Es ist ein gelbes, wl. Salz. Ar»(Ar0 2)2 entstcht iiber das N i(N 02)2- 
4NH4N02. Die Darst. der komplexen N itrite geht bedeutend leichter ais die der 
einfaclien. Nach der oben angegebencn Methode wurde [Co(iV//3)6](iV02)2 Hezammin- 
cobaltiniirit aus dem Acetat hergestellt. Im Verlauf einiger Tage geht es durch Hydrolyse 
indas Triamminotrinitritocobaltiat iiber. [Co(NH3)e](N 03)3=  [Co(NH3)3(N 02)3]-(-3N H 3. 
Auf die Art wurden noch dargestcllt [C'o(iV//3)5/ / 20](iV02)3, [Co(Ar/ / 3)5iY02](Ar0 2)2, 
cii- u. trans- [Go(NH:i) fil^N O .,) , cis- u. trans- [Ćo(iV//3)4Br2](jV<72), u. [C'o(iY//3),1.72] • 
W 2), [C '0(NH,yfilN0,}(N02), [C'o(A7/3)J( / /20 )2](iY02)3, {Co{NI^)iC lH .fl\(N 02)v
[Oo{NH3)sSO,]NO.,, \Co(NH3)fi,0 .l)N 0 2 u. [C o(N II^G 0 3]N 02. (C. r. d. l’Acad. des 
scienccs 182. 1156—58.) E n s z l i n .

Leonard Alfred Sayce und Henry Vincent Aird Briscoe, Kritische Temperatur 
des Q,uechsilbers. Vff. ycrsuchcn, dic krit. Temp. des lig  zu ntessen, indem sio einen 
Hg-Fadcn in einer zugeschmolzenen Quarzcapil!are unter Bcobachtung m it cinem 
Teleskop erhitzen. Bei 1000°, wo die Quarzbombe zersplitterte, war das Hg heli rot- 
gliihend, aber noch fl. (Joum . Chem. Soc. London 19 2 6 . 957—58. Newcastle-upon- 
% n e , A r m s t r o n g  College.) K r u g e r .

M. Pernot, Uber die Jodmercurate des Kaliums, welche aus accionischer Lósung 
foystallisieren. Nach der Methode von S c ii r e i n e m a k e r s  wurdo in aceton. Lsg. von 
KJ u. HgJ2 bei 56° die Existenz der Verbb. HgJ2-2 K J , 2 HgJ2-3 K J  u. HgJ2- K J • 
I* nachgewiesen. Letztero besteht wahrscheinlich aus 3 yersc.hiedenen iso-

meren Verbb., welche der Verb. H g J2-K J-H 20  in wss. Lsg. entsprechen, wobei das 
Aceton u. \Y. sich in gleichen Raumteilcn, wie bei den Chloromercuraten, ersetzen 
sollen. Allgemein haben die Ivomplexe die Zus. m H g J 2-n K J , worin m/n  nie gróBer 
als 1 wird. Das Gleichgewicht im Gebiet der Doppelsalze zwischen fester u. fl. Phase 
stellt sich selbst bei sehr starkom Riihren bei 56° nur sehr langsam ein. Dio Yerbb. 
krystallisieren nur aus sehr stark  ubersatt. Lsgg. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 2 .  
1154—56.) E n s z l i n .



C. M in e r a ł o g is c h e  u n d  g e o ł o g is c h e  C h e m ie . 1926. II.

A. H.  W. Aten und M. F. van Putten, Die EleMroabscheidung vnn Silber-Cadmium- 
Legierungen. Beim elektrolyt. Versilbern wird dem Bad liaufig Cadmiumcyanid zu- 
gesetzt. Vff. priifen, unter welchen Bedingungen sich aus Silbor-Cadmmm-Legierungen 
durch Elektrolyse dor Cyanidlsgg. Cd m it ausschoidet, indom sie die Elektrolyse einer 
Lsg. von Kaliumsilbcrcyanid in Ggw. yon Cadmiumcyanid untersuchen. Auffallend 
ist der Unterschied im Yerlauf der Potentialkurye in Sulfatlsgg. (vgl. ScHREINER, 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 125. 173. 127- 389; C. 1923. I. 731. 1924. II. 1444) 
u. Cyanidlsgg. In  Cyanidlsgg. onthiilt dio Gleichgewichtslsg. eine bemerkenswerte 
Mengo Ag, welche von der Zus. der Legierung abhangt. Ob eino Ag-Cd-Lcgierung 
elektrolyt. abgeschiedon wird oder nicht, liangt von derAnderung des Abscheidungs- 
potentials m it der Stromdichte ab. Bei Stromsturken von 0,3 Amp/dm2, wio sie 
boim Elektroplattieren angewandt werden, wurden gut reproduziorbare Werto bei 
der Aufnahme der Stromspannungskurve erhalten. Untor diesen Bedingungen wird 
Cd nicht in solchen Mengen abgeschieden, die den W ert des Silborplattierens be- 
einflussen konnen. Um mehr Cd m it abzuscheiden, muB man m it groBeren Stroni- 
dichten arbeiten, oder das Yerhaltnis C d : Ag muB gróBer ais 1 sein. — Zur Best. des 
Cd-Gehaltes dor abgeschiedenen Legierungen wurden Lsgg. von K-Ag-Cyanid mit 
Cd(CN)2 u. KCN elektrolysiert m it einem Strom von 0,02 bis 1,2 Amp/dm2. Das 
Metali wurdo auf oiner gewogonen P t-P la tte  abgeschieden, dio nach dem Vers. wieder 
gowogen wurde. Die Gewichtszunahme wurdo m it dor der Kathode eines Silbcr- 
yoltametors verglichen. Dio Zus. des Metalls wurde dureli Auflósen in verd. HN03, 
FiŁllon des Ag ais AgCl u. Wiigen des Cd ais CdS04 bestimmt. (Rec. trav. chim, 
Pays-Bas 44. 861—85. 1925. Amsterdam, Univ.) J o se ph y .

O. Swjaginzew, Uber łcrmre Salze des Rhodiums. Es wurde die Struktur von 
Rliodiumchlornitrat untersucht u. gefunden, daB sich die Cl-Atome in der inneren 
Spharo des Molekuła befinden u. m it AgN03 nicht reagieren. 3  A m m o n iu m g r u p p e n  
lassen sich durch andero Elemente ersetzen, so wurde z. B. das Ag-Salz (RhClt)Ag3' 
N H tN 0 3 durch Einw. von AgN03 auf eine frischo Lsg. von „Chlornitrat" erhalten, 
das boim Erhitzen NH4N 0 3 abspaltot. Auch das Hg-Salz [RhCle)Hg3 -N IliN 0 3 ent- 
stelit durch Einw. von Quecksilber-(I)-nitrat auf das „C hlom itrat“ . Die Gruppe 
RhCl8 yerhalt sich wie ein Metali vom Typus Co, Ni, P t. Dio NH4N 03-Gruppe ist 
wie Krystallwasser an das Doppelsalz RhCl8Me3 angelagert u. laBt sich beim Erhitzen 
abspalten. Vf. wendet hier zum erstcnmal dio Erhitzungskurven zur Struktur- 
aufklarung komplexer Verbb. an. Die sich dabei ergebende Yorstellung von einer 
)vDreispharenstruktur“ widerspricht nicht der Wemersclien Theorie, sondem stelit 
elier eine Erwoiterung derselben dar. (Ztschr. f. anorg. u .  allg. Ch. 1 5 3 .  143—48. 
Leningrad, P latininst. d. Akad. d. Wissenscliaft.) F a lk e n t h a ł .

C. Mineralogiscłie und geologische Olieinie.
L. W. Fisher und F. L. Simons, Anwendungen der KoUoidchemie auf die Minera

logie. I. Vorl. Mitt. Ein Gel von S i0 2 eignet sich besondors zur IOarstellung naturlieher 
Yorgange im kolloidalen Zustand. Es wird der EinfluB der Aeiditiit, die Ggw. von 
Fremdstoffen, der EinfluB der Konz. u. dor Diffusion auf dio Krystallbildung unter
sucht. Ais yorlaufiges Ergebnis der Unterss. an PbJ2, IIgJ2 u. CaC03 ist zu berichten, 
daB die Wachstumsgeschwindigkeit durch die Saurekonz. n icht beeinfluBt wird. 
Instabilo polymorpho Zustandsformen hal ten sich in suspenefiertem Zustand gewohnlieh 
lange genug fiir eine passende Unters. GroBen EinfluB auf die Krystallform iiben 
die Konzz. u. der Sauregrad aus. (Amer. Mineralogist 11.124—30. B ro w n  Univ.) ENSZ.

Friedrich Rinne, Bemerkungen iiber optische Anomalien, insbesondere des Brasilianer 
Topas. Die primiiren Spannungen eines Krystalls entstehen durch den Z u sa n u n en - 
hang yon Feinbauteilchen. Sekundare Spannungen stellen Atomyerlagerimgen durch
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irgendwelcho iiuBere K rafte vor. Es werden brasilianisehe Topase ais Boispiel gestórten 
Oberflachenbaus u. abnormer opt. Eigensohaften untersucht. (Ztschr. f. Krystnllogr. 
63. 236—46. Leipzig, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

R. Weil, Ober die Temperatur der paramorphen Umwandlung des Cristobalits. 
(Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 423; C. 1926. I. 615.) Djo TJmwandlung 
des Quarzes in Cristobalit geht nieht wie SMITS annimmt in verschicdenen Phasen, 
sondern bei einem ganz bostimmtcn Umwandlungspunkt vor sich, welcher sowohl 
beim Erhitzen, wio beim Erkalten bei den einzelnen Individuen auf 1° genau bestimm t 
werden kann, wenn nur dafiir gesorgt wird, daB sich die Temp. nur langsam yerandcrt 
(8° in der Stde. ais Maximum) u. zwar wandeln sich dio Lamcllen plótzlich um. Der 
Umwandlungspunkt liegt jo nach der Herkunft des Quarzcs zwischen 170 u. 265°. 
Die Individuen gleicher Lagerstiitte zeigen auch gleicho Umwandlungstempp. Fiir 
Cristobalit, welcher auf nassem Wege u. durch Gltihen bei 700° erhalten wurde, liegt
ilerselbe bei 240—265°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 1165—67.) E n s z l in .

J. Bartlioux, Einige Mineralien von Constantinc (Zusatz). (Vgl. Buli. Soc. 
frnnę. Minćral. 48. 99; C. 1926. I. 864.) E s werden weiter Nadorit, Zinkblende, Quarz, 
Pyromorphit, Baryt, Cerussit beschrioben. (Buli. Soc. franę. Minerał. 48. 246—51. 
1925.) E n s z l in .

E. V. Shannon und H. Berman, Barysilit ton Franklin Furnace, New Jersey. 
Barysilit, ein Blcisilicat, wurdo je tzt auch in Franklin Furnace gefunden. E s enthiilt 
71,14% PbO u. h a t dio Zus. 3 (Pb ,M n)0-2S i0 ,. E s schm. leicht zu einem dunkel- 
purpurnen Glas u. wird durch h. konz. HCl langsam unter Abscheidung von S i02 
zers. (Amer. Mineralogist 11. 130—32.) E n s z l in .

Joseph L. Gillson, Conichalcit ton der Bristol M ine, Lincoln County, Nevada. 
Die faserigen Aggregate zeigten die Zus. 2Cu0-2Ca0-A s20 5 11/2H 20 , was dem Coni
chalcit entsprechen wurde. Im  Gegensatz zu diesem ist das Minerał opt. negativ. 
Entweder besteht nun ein dem Conichalcit iihnliches opt. negatives Minerał oder wurde 
dessen opt. Charakter nicht richtig bestimmt. (Amer. Mineralogist 11. 109—14. Mass. 
Inst. of Teclm.) E n s z l i n .

A. Chermette, Krystallographische Bemerhungen iiber den Fluflspat von Mont 
de Yannes, Melisey (11 a ule Saóne). (Buli. Soc. franę. Minerał. 48. 269—72.1925.) E n s z .

J. Orcel, U ber eine besondere Phlogopitart, welche eisenarm ist. Die seither unter 
dem Namen Pennin yorkommonden groBcn, olivgrunen, hexagonalen Krystalle von 
Snake Creek, Salt Lako City, Wasatch Cy, U tah sind eisenarmo Phlogopite m it der 
Łichtbrechung a  =  1,5910 u. fi =  1,5529 u. einem Gehalt an Fe20 3 von 1,14% u. 
an FeO von 0,41°/o. Die Analyso entspricht der Formel 9S i02-2A120 3-9MgO• i ,5 K ,0 •
3,5HaO. (Buli. Soc. franę. Minerał. 48. 362—66. 1925.) '  E n s z l in .

A. Kastler, Beitrag zum Studium des Pollucits. Pollucit, ein Cs-haltiges Minerał 
'"on Elba ist nieht radioaktiy. Seine Zus. ist 46,48% Si02, 17,24% A120 3 -(- Fe20 3, 
30,53°/o Cs20 , 2,3% Na20  u. 2,32% H 20 . Spektrograph. konnten auBerdem Ca, 
L', K u. Rb nachgewicsen werden u. zwar betragt der K-Gebalt etwa 0,03%. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 182. 1285-—86.) E n s z l in .

Georg Lammlein, Quarzzwilling nach dem Oesetze 21 von T iflis. In  einem post- 
vulkan. hydrothermalen Gang w’urden neben anderen Mineralien Quarzkrystalle nach 
dom Gesetz 91 bei Tiflis gefunden. Beschrcibung derselben. (Ztschr. f. Krystallogr. 
63. 291—94. Leningrad, Mineralog. Kab. d. Univ.) E n s z l i n .

A. Duifour, Ober anormale Forrnen des Quarzes und die Bildung ton pseudo- 
jlachigen, nicht rechlwinkligen Ebenen. (Buli. Soc. franę. Minerał. 48. 240—46. 
!925.) E n s z l in .

Paul Niggli, Beziehungen zwischen Struktur und du/3erer Morphoiogie am Quarz. 
(Ztschr. f. Krystallogr. 63. 295—311. Ziirich.) E n s z l in .

VIII. 2. 37
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John Melhase, Bentonitbergbau in  Kalifomien. Vf. gibt einen Uberblick tiber 
die Entw. u. techn. Bedeutung der JBe?zto»ii-Industrio in Kalifornien u. macht genaue 
Angaben iiber Entstehung, Abbau u. Zus. der Bentonitlagor von Otay (Otaylite), 
Dagget u. Amargosa River (Amargosite). Mit Ausnahmo des Daggetbentonits, der 
in  cinzelnen Nestern im Rhyolith vorkommt, t r i t t  der Otaylite u. Amargosite zwischen 
marinen Ablagerungen aus dem Miocan u. Pliocan in auskeilenden Schichten zutage. 
E r ist durch Entglasung aus vulkan. Asehe, Tuff oder Lava entstanden, mikrokrystallin, 
stark H 20-haltig u, von weiBer bis brauner Farbę. Seine Hauptvenvendung ist ais 
Ersatz fiir Fullererde. Zus,: Otaylite Mg O • A1„03 • 5 S i02 • 8 H 20 , Amargosite MgO- 
Al20 3-5 S i02-7 H 20 . (Eng. Mining Journ.-Press 121. 837—42.) R a k ó w .

Joseph Daniels, Die Eisenerze an der Westkiiste Chiles. Es wird die Lage, Ge- 
winnung u. Verarbeitung der oxyd. Eisenerze in den Provinzen Antofagsta, Atakama 
u. C'oquimbo beschrieben. (Mining and Metali 7- 200—06. Seattle, Wash., Uniy.) Ensz.

James E. Harding, Entstehung des Chilesalpeters. Es werden die verschiedenen 
Theorien der Entstehung der chilen. Salpeterlager besproehen. Ais wahrscheinlichste 
Bildungsweise ist anzunelimen, daB das N aN 03 ais Bestandteil von vulkan. Aschen 
u. Tuffen durch Eruption an die Oberflache gebraclit, durch W. aus denselben au8- 
gelaugt wurde u. in den arriden Gebieten wieder auskrystallisierte. Dafiir spricht 
die Niilie der Eruptivzentron. (Eng. Mining Journ.-Press 121. 885—88.) ENSZLIN.

W. A. P. Graham, Bemerkungen uber Hornblende. Klarstellung der chem, 
Beziehungen der Hornblenden untereinander je nach ihrer Herkunft aus sauren oder 
bas. Eruptivgesteinen. Die braunen Hornblenden enthalten weniger S i02 u. FeO u. 
mohr A120 3, Fc20 3 u .  T i0 2 ais die griinen. (Amer. Mineralogist 11. 118—23. Minne
sota, Univ.) E n s z l in .

C. H. Wright, Die heipen Qudlen von Nasamsaim. Vf. fand im Jahre 1921 drei 
h. Quellen vor, von donen zwei 100° anzeigten, die dritte  79°. Die Zus. des W. war 
(Teile in 100 000 Teilen): Gesamtriickstand 871,9 (120°), CaO 248,4, Cl 496,0, CaSO, 
34,3, CaCl2 463,8, MgCl2 1,7, NaCl 299,7, KC1 36,6, Na-Silicat 31,9, S i02 15,7. Das 
W. entlialt also in der Hauptsache die Chloride von Ca u. Na, daneben kleinere Mengen 
Mg, K, Sulfate u. Silicate, u. hat, wie fruhere Analyson zeigen, diese Zus. seit 1876 
im wesentlichen beibebalten. (Analyst 51. 235—37.) RuHLE.

Ferruceio Zambonini und Luca Coniglio, Uber das Vorkommen von Cdsiurn in
beirachtlicher Menge in  einem Produkt der gegenwdrtigen Tatigkeit des Vesuvs. Vff. 
stellten spektroskop, das V. von Os in einem gelblich bis rotlich gofarbten Sublimations- 
prod., das sich aus den Ausdiinstungen des Vesuvs auf einem im Kratergrunde gefundenen 
Lavastiicke niedergeschlagen hatte, fest. Die Unters. des in h. W. 1. Teils ergab die 
Anwesenheit von Cl, S 04, F, B, neben Cu, Pb, Ti, Fe, Al, Ca, Mg, Na u. K  bei einem 
Gehalt von ca. 12°/0 Cs. (Atti R. Accad. doi Lincei, Roma [6] 3, 521—24. Neapel, 
Univ.") RAECKE.

D. Organiscłie Gliemie.
N. Schapiro, Uber eine bequeme Apparatur bei der Gattermann-Kochschen Synthese. 

Bei der /fMeAj/rfsynthese nach G a t t e r m a n n - K o c h  benutzt man am bestcn z"r 
Mischung der Gase eine dreifach tubulierte, m it H 2S 04 gefiillte Woulffsche Flasehe, 
Dio Einleitungsrohre sind rechtwinklig gebogen u. gegeneinander gerichtet. Durch 
Wahl von ungleichen Querschnitten der Einleitungsrokre kann man bei glcicher 
Blasenschnelligkeit das Verhultnis 2 :1  einhaltcn. (Chem.-Ztg. 50. 438.) JUNG.

Louis Longchambon, Krystallographische Notizen. Zur Mikrobest. der Maltose 
wurde die Krystallform derselben oder der Oktaacetylyerb. Yerwandt, u. zwar bildet 
die Maltose bei langsamer Krystallisation schwaeh doppelbrechende, dreieckige Kry- 
stąllchen m it abgerundeten Flachen. Dio Oktoacetylmaltose schm. bei 157—58° 11 •
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krystallisiert aus A. in gut ausgobildeten Prismen, welche fast parallol zur Achso aus- 
lóschen. Sie sind wahrscheinlich monoklin. Das m-Nitrobenzylidendiacetat, • N 0 2 ■ 
GH{0C0GH3) 2 schm. bei 66—67°, ha t die D. 1,393 u. ist monoklin lioloedr. Aus den 
alkoh. Lsgg. orha.lt man wohlausgobildote Krystalle m it der Lichtbrechung a  =  1,635, 
p — 1,576 u. y  — 1,457. Dor Achsenwinkel ist ungefahr 70°. Das MenihylmethyU 
cinnamenat, GeHiCH=C(CH 3)CO2C10Hw hsutóioI). 1,420 u. den F. 54°. E s  krystallisiert 
monoklin hemicdr. m it a : b : c =  0,6738: 1: 0,4255 u. /? =  97° 23'. Die enantio- 
morphen Krystalle kónnon aus alkoh. Lsg. erhalten werden. (Buli. Soc. franę. Minerał. 
48. 367—72. 1925.) E n s z l i n .

J. M. yan der Zanden, Die Geschwindigke.it der Addilion von Sulfiten an Malein- 
saure und Fumarsaure. (Vgl. H a g g l u n d  u . R in g b o m , Ztschr. f. anorg. u . allg. Ch. 
150. 231; C. 1926. I. 1951.) Zum Zweck der Fcststellung der giinstigsten Bedingungen 
zurDarst. der Sulfobernsteinsaure wurdcn aąuimol. Mengen H 2S 03 u. Fumar- u. Malcin- 
siiure bei 25,23° 4 : 0,02° m it ,l ,  2 u. 3 NaOH zur Rk. gebracht. Fiir dio jodometr. 
Beat. wurde das Rk.-Gomisch in uberschiissige 0,1-n. Jod-, ftir dic acidimetr. in iiber- 
schiissige H 20 2-Lsg. gebracht. Die Ubereinstimmung war fast immer befriedigend. 
Dio Rk. wurde ais bimolekular angesehen. Dio Roaktionskonstantcn sind von der 
Anfangskonz. abhangig. Sie haben fiir vergleichbare Konzz. die W erte:

+ 1  NaOH +  2 NaOH +  3NaOH

FumarsSure - |- HsSOs ..................... 59 X  10~ 6 19 X  10- 4 53 X  10~ 3
Maleinsuurc - -  h , s o 3 ..................... 112 X  10-5 40 X  10- J 60 X  10“ "

Im allgemeincn zeigen dic Konstantcn die Ncigung, m it fortschreitender Rk. zu 
sinken. Der Vf. neigt zu der Annahme, daB bei Fumarsaure die Wrkg. der 1. Dissoziation 
auf die Doppelbindung durch dio der 2. kompensiert wird, u. daB die symm. Stellung 
der Carboxylgruppen in bezug auf die Doppelbindung hiermit zusammenhiingt. Bei 
Maleinsauro verstarken beido Wrkgg. einander. Die K  der Sulfobernsteinsaure wurde 
Torlaufig colorimetr. zu 1,1 X 10-6 bei Zimmertemp. bestimmt. (Roc. trav. chim. Pays- 
Bas 45. 424—27. Groningen, Univ.) H a r m s .

E. Darmois, Salzwirkung wid Drehwigsi-ermogen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
Sciences 182. 455; C. 1926. I. 2903.) Die Neutralsalze (KC1, NaCl, CaCl2) uben auf 
ilaa Drehungsvermogen opt.-akt. Stoffe einen gewissen EinfluB aus. Dieser betriigt 
bei Weinsaure usw. gewólmlich nur wenigo Grado, kann aber auch bei komplexen 
Sauren sehr erhebliche W erte annehmen. So betragt das spez. Drelivermógen [a]„ 
einer Konz. c der Mólybdatoweinsawe a) m it W., b) m it n. KC1

c 0,18 0,45 0,90 1,80 4,50 9,0 18,0
[a]„ a 132 140 127,8 116,5 85,5 60,5 34,8

b 238 229,5 211,0 181,0 135 89,3
Die Wrkg. der einzelnen Neutralsalze ist yerscliiedcn. So entspricht in diesem 

Pall eine 0,2-molare Lsg. von KC1 einer 0,05-molaren von CaCl2. Ahnlich verhalten 
sich die Verbb. der Borsaure m it Wein- u. Apfelsdure u. die Salze dieser Sauren. Diosc 
Wrkg. kann auf dio H ydratation der Neutralsalze, welche dio Hydrolyse der kom- 
plesen Verbb. zuruckdrangt, zuriickgefuhrt werden. Erklilren laflt sich dieso Er- 
scheinung auch durch die Veriinderung des Dissoziationsgrads der Komplexe durch 
die Neutralsalze. Die M utarotation wird durch dio Anwesenheit von Neutralsalzen 
ebenfalls beeinfluBt. So betragt [a] einer Lsg. von Ammoniummolybdat m it Methyl- 
tartrat in wss. Lsg. nach 2 Min. 2,69°, nach 10 Min. 4,59°, nach 36 Min. 6,54°, nach 
G6 Min. 7,31°, wahrend dieselbe Stoffmenge in 0,125-molarer CaCl2 in 2 Min. eine 
Drehung von 1,95°, in 10 Min. von 2,69°, in 36 Min. von 4,31° u. in 66 Min. von 5,36° 
hervorruft. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 1211—14.) E n s z l i n .

S. Gottfried und F. Ulzer, Ein Beitrag zur Kenntnis des Myricylalkóhols. Vff. 
zeigc-n einen Weg, den Alkohol leichter zuganglich zu machen, indem sie von Carnauba-

37*
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u-achs ausgelicn. Dicses wird nach Reinigung mittels A. verscift u. die Scife in bekannter 
Weise, ani besten jedoch nach St u r k e , cxtrahiert. Das aus dem E xtrak t isolierte 
Alkoholgemisch wird in die Acetylestcr iibergefuhrt u. diese der wiederholten fraktio- 
nierten Dest. im Vakuum unterworfen. Nach Verseifung der einheitlich sd. Fraktionen 
wird fraktioniert krystaliisiert. Es wurden isoliert: n-IJeptakosan, F. 59—59,5°, Ceryl- 
alkohol, F. 79°, F. des Acetats 64,5°, ais Hauptfraktion Myricylalkohol. Aus Gemisch 
von 1 Teil Triehlorathylen u. .5 Toilcn A. krystaliisiert das Acetat ais weiBe, seiden- 
glanzende Blattchen, F. 74°, Kp. 311—313° (8 mm). Hieraus durch Versoifen u. nacli- 
folgende Krystallisation aus Bzl. der reine Myricylalkohol, silberglanzende Schiippchen,
F. 88°. Ausbeute 45%  des rohen Carnaubawaclises. Aus Analyse u. VZ. des Acetates 
folgt die Formel C30H62O fiir den Alkohol. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, 
Wachse, Harze 33. 141—45. Wien.) H eller .

Hans v. Euler und Arne Olander, Theone der Katalyse. I I . Kinelik der Mula- 
rotation. I I . (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 146. 45; C. 1925. II. 1950.) Yff. 
messen die Aktivitats-pH-Kurve fiir die M utarotation der ty.-Glucose bei 20°, was im 
Zusammenhang m it den friiheren, bei 5° ausgefuhrten Messungen zur Best. des Temp.- 
Koeffizienten der spezif. Reaktionsfiikigkeiten der „reaktionsvermittelnden“ , d. h. der 
Glucoseanionen u. -Kationen, fiihrt. Die Verhaltnisse werden sowohl durch Zusatz 
von Glycerin ais auch von HC1, Na2C 03 u. NaCl variiert; diese Zusatze beeinflussen 
sowohl die Salzbildung der Glucoseionen, d. h. die Z a h 1 der reaktionsvermitteluden 
Ionen, ais auch dereń spezif. Reaktionsfahigkeiten. Durch Einsetzen der bekannten 
Dissoziationskonstanten der Glucose unter Beriieksichtigung der gemessenen pn-Wcrtc 
laBt sich der Temp.-Koeffizient der spezif. Reaktionsfahigkeit der reaktionsvcrmit- 
telnden Ionen errechnen. Der physikal. Sinn der spezif. Reaktionsfahigkciten scheint 
darin zu liegen, daC bei einem gewissen Bruchteil der Molekule des Ausgangsstoffcs 
(Glucose) eine mehr oder minder starkę gegenseitige Entfernung ihres positiy u. ncgativ 
geladenen Bestandteils stattgefunden h a t u. daB diese Lockerung, die in gewissen 
Fallen bis zur volligen Trennung (Dissoziation) zu fiihręn vermag, die erhóhteRcaktions- 
fiihigkeit dieser Gebilde verursacht. Vff. stellen fest, daB diese spezif. Reaktions- 
fiihigkeiten fiir zahlreiche Fiille von liydrolyt. Rkk., bei denen reaktionsverm itteln ilo  
Ionen auftreten, von gleicher GroBenordnung sind. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 
152. 113—32.) F r a n k e n b u r g e r .

Geza Zemplen, Abbau der reduzierenden Biosen. I. Direkte Konstitulwns- 
ermitłlung der Gellobiose. Um die Unsichcrheiten, die bei der Metlijdierung der reduzie
renden Biosen zu Konstitutionsbestst. auftreten kónnen, auszuschlieBen, wendet A f. 
zur Konst.-Erm ittlung den systemat. Abbau der Biosen an. Verss. ergaben, daB die 
Oximbildung bei den Biosen n. yerlauft, ohne zu krystallisierten Verbb. zu fiiliren. 
In  Ggw. von W.-freiem Na-Acetat erfolgt die Nitrilbildung bei der Acetylierung der 
Oxime. Das so dargestellte Oktacetylcdlobioiisaurenitril I  liefert bei der Yerseifung 
m it Na-Methylat (vgl. Z e m p l e n  u . K u n z , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1705; C. 1923- 
I II . 1554) unter Abspaltung der Cyangruppe ais Cyannatrium u. der Acetyle ais Essig- 
ester iiber 80%  d-Gluco-d-arabinose II, die ais krystallisierende Acetylverb. isoliert 
w-erden kann. E in direkter Abbau des acetylierten Nitrils m it CH3COOAg fuhrte 
nicht zuni Ziel. Die Acetylierung der Glucoarabinose ergab 3 Heptacetylverbb., 
A vom F. 196° u. [a]D =  —16,9° (Chlf.), B vom F. 157—161° u. [a]D =  —50,24 
(Chlf.) u. C yom F. 105,5—106° u. [<x]d =  + 12 ,0° (Chlf.). Alle 3 Yerbb. geben bei 
der Verseifung dieselbe G lucoarabinose u. dasselbe G lucoarabinosephenylosazon. Die 
sirupose Glucoarabinose g ibt m it N H 2OH ein Oxim u. dieses m it Acetanhydrid u. 
W.-freiem Na-Acetat teilweise das acetylierie N itril der Glucoarabonsaure III. Dm 
Abbau dieses Prod. zur d-Glucoerythrose IV ergab eine zur Osazonbildung nicht nie r 
hefahigte Biose, woraus die Konst. der Cellobiose gemaB Formel V folgt.
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V o r s u c li c. Fiigt man unter Schiitteln zu einer oiskalten Chlf.-Lsg. der Oktą- 
acetylcellobioso eino ebensoleho Na-Methylatlsg. hinzu, so scheidet sich bald dio 

C : N

CH,
II-C -O -O C -C H ,

-C O -O -Ć-II
1I-Ó---------—
II-Ć -0 -0 C -C II3

Ó H ,-0 -0C -C H 3

Natriummethylat - Additionaverb. ais 
gelatinose M. aus. Der Zusatz von 
kleinen Portionen Eiswasser bewirkt dio 
Lsg. der Additionsverb. unter Abspaltung 
von Essigestor. Dio Cdłobiose krystalli- 
siert nach Einriihren des resultierenden 
Sirups in warmen, absol. A. u. ist 
ohno weiteres zur Nitrildarst. geeignet. 
— Zur Darst. des Oktaacetylcdlobion-

C ! N
CH3-C 0 -0 -C -I I  

H -C ----- ----- 0 -
H -C -O -O C-CH , 

C II,-O -O C -C II,

III

- o — -----CH_____ =___
h - cT o -o c -c h ,

CH3-C 0 -0 -C -H
H -c -o -o c -c h , 
„ . 6 ----------------

c h , - o -o c -c h .

i i -c -o h

H O -Ć -II
I I

I I - C— - 
II-Ó -O H  

—  CH,

-o -CH

II

II-C-O H  
IIO -Ć -H  

H -C -O II
H-Ó------

(JM,-OH

CII
H -C -O -O C-CH ,

C IL-C O -O -C -II O
H -C -O -O C -C H , 
HĆ - —  ---- —

Ch , - o -o c -c h ,

I — CII-OH
I H -Ó --------<
I 1I-C-0II 
'------CII,

IV

------ CH
H -C -O H

H O -Ć -II
H -C -O II
m b -------

o

o

CH-OH
H -C -O II

IIO -C -H
H -Ó -----------------

H -C — —  

Ó li j-O I I

O- -CH-OII
H -C -O II

IIO -C -II
II-Ó -O H
H -Ó ----------

Ć h 2 • OH

O

CHj-OII
Murenitrils, C28H370 18N, wird alkoh. Hydrosylaminlsg. in kleinen Portionen zu einer 
"ss. Cellobioselsg. auf dem W.-Bad hinzugefugt. Bei vorsichtiger Behandlung m it 
Ącetanhydrid u. Na-Aeetat auf dem W.-Bad resultiert das aoetylierte Nitril ais Ol, 
das nach W.-Zusatz erstarrt. Aus h. A. Nadeln. F . 132°. Ausbeute 50%  der Theorie. 
M d1'’5 =  -f-34,30 (Chlf.). — Aus den ersten Muttcrlaugen des Oktaacetylcellobion- 

■saurenitrils resultiert OktaacetylęełlobioscaiUioxim, C ^ H ^ ^ N , .  aus A. Nądelehcn.
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l '\ 165°. Diese Substanz kann durch Aoetylierung nicht in das Nitril iibergofiilirfc 
werden. [<x]d19 =  —7.9° (Chlf.). — Der Abbau des Oktaacctylcellobionsaurenitrils 
m it CHsONa liefert nach Abseheidung des HCN ais AgCN Olucoardbinose, die mit 
Acetanhydrid u. W.-freiem Na-Acetat auf dem W .-Bad ein. Ol liefert, das in W. krystallm 
erstarrt. Dic Chlf.-Lsg. dieses Prod. enthalt dio Heptaacetylglucoarabinose A , C^HjjO,,. 
Aus A., Nadeln, F. 196°, 0 .]d10 =  — 16,95° (Chlf.). Dic Drehung der Glucoarabinoso 
wurde nach Verseifung des Acetylderiv. zu [oc]d =  —99,8° in W. bestimmt (End- 
drchung). — Glucoarabinosephenylosazon, C23H 30O8N4, aus h. A., gelbc Nadeln, F. 
ca. 210° (Zers.). — Nach der Hydrolyse dor bei der Verseifung entstehenden Gluco- 
arabinose wurde die Arabiilose ais d-Arabmosediphenylhydrazon, F. 204°, u. die Glucose 
ais Phcnylglucosazon, F . ca. 205°, identifiziert. — Aus den Mutterlaugen der Hepta- 
acetylglucoarabinose A resultieren 2 weitere Heptaacetylglucoarabinosen, B aus h. A., 
Nadeln vom F. 157— 161° u. [a ]D16 =  —50,25“ (Chlf.), u. C aus A. +  A. +  PAe., 
Prismen, F. 105,5—106°, [oc]d16 — +12,0° (Chlf.). — Die Mutterlaugen der 3 krystal- 
linen Heptaacetylglucoarabinosen enthalten ein Gemisch amorpher Hoptaacetyl- 
glucoarabinosen; ihre Verseifung liefert dio gleiche Glucoarabinoso wie die der kry- 
stalliaiertcn Praparate. —  Das aus der Glucoarabinoso dargestellte Ileplacetylglnco- 
arabonsaurenitril wurde unter den beim Abbau des Oktaacetylcellobionsaurcnitrils 
angegobenen Bedingungon verseift. Die gebildete Glucoerytlirose liefert nach der 
Hydrolyse m it verd. Saure u. folgender Einw. von Phenylhydrazin Erytlirosazon u. 
Glucosazon. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 1254—66. Budapest, Techn. Hochsch.) B er.

R . O. Herzog, Bemerkungen zu der Milleilung von E .O tt: „Rontgenomelrischc 
Untersuchungen an hochpolymeren organischen Substanzen zum Zwecke einer Ab- 
grenzung des Molekułargewichts derselben." Es wird festgestellt, daB die von Ott 
(Physikal. Ztschr. 27. 174; C. 1926. I. 3028) mitgeteilten Ergebnisse iibor die maxi- 
malen MolekulargroBon auf Grund des augenblicklichen Standes der Rontgenanalyse, 
nicht ais sicher angonommen werden konnen, sondern nur gróBenordnungsmaBig 
gewertet werden konnen. Ferner wird ein Irrtu in  betreffend dio Bestiitigung eines 
Wertes dahin aufgekliirt, daB es sich nur um die Auffindting einer Tatsacho handelte, 
die S c h e r r e r  gleiohzeitig ebenfalls entdeckt hatte. (Physikal. Ztschr. 27. 378 
bis 379.) HAASE.

MaxBergman.il und EwaldKnehe, 'Ober ein assoziierendcs Hexosan. P rin g sh e im s  
A nsich t von der E xistcnzm óglichkeit des Elem entarkórpors des Lichenins, Lichosan 
( P r in g s h e im , K n o l l  u . K a s t e n ,  Ber. D tseh . Chem. Ges. 58 . 2135; C. 1 9 2 6 .1. 622), 
lśifit sich  n ich t aufrochterhalten. D io nach  den angegebenen Verff. dargestelltcn u. 
iiber P 20 5 bei 78° vollstandig  getrockneten Praparate zoigten ein Mol.-Gew. von 
575— 622. D io sohonende Aoetylierung m it Pyrid in  -J- (CH3C 0 )20  fiihrt zu einer 
m olekulardispergiorenden Triaeetyherb., die bei der Spaltung wieder eine Verb. Uefert, 
dereń M ol.-Gew. 583 u. 670, dem  dreifachen eines vollig  dispergierenden Hexose- 
anhydrids entsprieht. E s  en tsteh t jedoch keine Cellobiose durch Zusammen- 
lagerung Iabiler Lichosan-M oll. D as von  den Vff. zum  U ntersehied von P rin g sh e im s  
unreinom Lichosan Lichohezosan genannte Praparat reagiert n ich t m it C6HsNEENHj 
u. m it l ° / 0ig- m ethylalkoli. HCl u. b ildet bei der A cetolyse  Ccllobioseacetat. Es handelt 
sich  daher offenbar um  ein  n ich t reduzierendes Polysaccharid. D as Lichohesosan 
steh t in  der F estigk eit seines iiberm olekularen Zusam m enschlusscs zwischen den em- 
fachen Z uekem  u. den bisher bekannten M onoseanhydriden einerseits u. dem unl. 
Cellobioseanhydrid u. den naturlichen kom plexen Kohlenhj^draten andererseits. Schou 
eine geringe Beim engung von A sche gen iigt, um  die A ggregationstendenz des Hesosans 
herabzusetzen u. in  wss. L sg. M ol.-Gow. von  etw a  200 zu goben. Im  Zusammenhang 
d am it stehen  analoge F eststellungen  bei den P roteinen , z. B . die Unloslichkeit asehe- 
freier G elatine (M. H . F i s c h e r ,  Seifen u. E iweiBstoffe, deutsche Ausgabe ' ° n 
■J. M a t u la ,  D resden-L eipzig 1922, Yerlag Th. Steinkopf, S . 139, Anm .) u. die ^  ••
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Lóslichkeit der Globulino bei Ggw. von Salzen. Das Lichohexosan orinnort daran, 
daB sich die Verbb., welche man ais „nicht zuckerahnliehe Polysaccharide“ zusammen- 
faBt, weniger durch das Vorhandensein von Saccharidbindungcn kennzoichnon, ais 
durch den Widerstand, den sie der Aufteilung in den molekularen Zustand entgegen- 
setzen. Vff. bringen daher hierfiir die Bezeichnung Jcomplexe Kohlenhydrate in Er- 
wagung, betonend, daB eine ununterbrochene Reihe von den bimolekularen einfachen 
Oxyaldehyden u. Oxyketonen u. ihren „assoziierten“ Lactoliden iiber das Licho- 
hexosan u. das unl. Cellobioseanhydrid zu Inulin, Starko u. Collulose fiihrt. Die An
nahme einer gleichen Struktur fiir Liclionin u. Lichosan bezw. Lichohexosan scheint 
unbewiesen, ja  unwahrscheinlich. — Lichohezosantriacetat, C12H 16Oa. B. durch 2-tagigo 
Einw. von (CH3C0)20  auf rohes Hexosan in Pyridinlsg. bei 37°. Die m it W. ab- 
geschiedeno Verb. wurde aus Essigester +  PAe. u. aus A. umgefallt. Gelbo m ikro
skop. Nadelchen, sil. in Clilf., Essigester u. Aceton, wl. in Eg., h. CH3OH u. A., wl. 
in Pyridin, Bzl. u. PAe. Sintert bei 145°. F. 180— 182°. Mol.-Gew. in Eg. 264—278. 
[ix]d22 in Chlf. =  — 18,9 u. — 19,5°. Boi 2-tagigem Schiitteln m it alkoh. KOH ontsteht 
Lichohezosan (C,jHI0O5)x, welches in der alkoh. Lsg. ais flockige Masso suspendicrt 
bleibt. Man neutralisiert m it Essigsauro, filtriert von der ldebrigen Masso u. zerreibt 
diese mit A. Gcringo Mcngen von Ascho werden m it h. CH3OH ausgekocht. Fehling- 
sche Lsg. u. alkal. NaOJ-Lsg. werden nicht reduziert. l° /0ig. methylalkoh. HC1 lost 
nicht, kein Phenylhydrażon. Die Mol.-Geww. in wss. Lsgg. schwankton zwischen 
583—628 u. stiogen etwas beim Aufbowahrcn der wss. Lsg., sanken jcdoch unter dom 
dispcrgierenden EinfluB von 2%  CH3COOK auf 220. Beim kurzon Erwarmen auf 
115° des Lichohexosans m it (CH3C0)20  -f- H 2S 04 entstcht Oktacetylcdlobiosc, F . 224°. 
(L ieb igs Ann. 448. 76—89). G u g g e n h e im .

C. J. E n k laar, Uber Regdtnd/3igkeiten im  Schmelzpunkle und Siedepunkłe von 
Methijlquecksilbersalzen und den zugehorigen Satiren, sowie die Struktur der Blausaure 
md der Cyanide. (Vgl. C. 1926. I . 1798.) Aus der Gleichung:
(Kp. von HC1 [—82,9°] — K p. von H Br [—68,7°]): (Kp. von HC1 — Kp. von HX) =  

/ • ( F. von CH3HgCl [169°] — F. von CH3HgBr [160°]):
(F. von CH3HgCl — F. von CH3H g X ), 

wobei X J  oder Cy sein kann u. /  nach Ersatz von X  durch J  [F. fiir CH3H gJ 144,5.°] 
zu 0,809 berechnet wurdo, findet der Vf. bei Verwendung des F. 90,5 fiir CH3HgCy den 
zugehorigen Kp. der Blausaure zu 70,8°. Wird fiir CH3HgX der F . der zu der labilen 
Blausaure (vgl. C. 1926 .1. 1798) gehorigen Vcrb. CH3HgCy m it 60° eingesetzt, so ergibt 
sich fiir den Kp. der Blausśiuro 129,7°. Nach Ansicht des Vfs. muB der Kp. der H -C—M 
bei 69° liegen, weil die Kpp. mehrerer Nitrilo naho beim Kp. der Chloride liegen, dio 
an Stelle von = N  Cl3 cnthalten. (CH3-CEN , Kp. 81,5°; CH3CC13, Kp. 74°; HCC13, 
Kp. 61,5°). Dieselbo Ubereinstimmung findet sich zwischen den Gruppen —C—N u. 
COOH. — Da der Kp. der Blausaure m it 25,5° so stark  von 69° abweicht, nimm t der 
Vf. an, daB die gewdhnliche Blausaure grófitenteils aus H—(NC)-Moll. besteht. Dio 
in einer, die Isopurpursaurerk. liefernden Gruppe zusammengefaBten Metallsalze der 
Blausaure mit Ausnahme von Ag, Hg u. Cu, leiten sich wahrscheinlich ganz oder tcil- 
weise yon H(NC) auf n. Weiso ab. Dio gonannten u. einige andero Metallo (darunter 
Pd) bOden dann eino 2. Gruppe, von der erwartot wird, daB ihre Salzo den Nitriltypus 
besitzen, z. B. CH3Hg-(CEEN). Der m it dem F. 60° dieser Verb. berechnete Kp. dor 
Blausaure (129,7°) stim m t so gu t m it dem von N e f  (L ie b ig s  Ann. 287. 338 [1895]) 
fiir Dicyanwasserstoffsauro gefundenen iiberein (120—125°), daB der Vf. dio 
Formel (H-C3ST)2 oder H 2(CN)2 fiir die labile Blau- oder Isocyanwasserstoffsauro  
fiir sehr wahrscheinlich hiilt. Von dieser, durch Erhitzen yon Ferrocyanwasserstoff- 
saure entstandenen, dimeren zweibas. Saure leiten sich HgCy2, AgCy u. PdCy2 ab. 
Ob die von ihm erhaltene Saure m it der dimeren Nefschen Saure ident. ist, entscheidet 
der Vf. noeh nicht. E r findet keine t)bereinstimmung zv.Tischen den Kpp. der Sauren,
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die NaCy u. KCy zugrundc liegen. Der Kp. der KCy zugehorigen Siiure bercchnet 
•sich nach einer der obigen analogen Formel zu 18°, woraus auf'gewóhnlicho Blausauro 
Ii(NC) zu schlieBon ist. (Rec. trav. chim. Pays-Bas.45. 414— 16. Den Haag.) H arms.

Rudolf Andreasch, Vber Carbamid- und Guanidindcrivate der Sulfofettsaiiren. 
-IV. (III. ygl. Monatshefte f. Chemio 46. 23; C. 1926. I. 2355.) In Halogenfettsaure- 
estern laBt sich das Halogen durch S 03H ersotzeu. Fuhrfc man sodann das C02B in 

■ CONH2 iiber, so rcsultieren dio friiher (2. u. 3. Mitt.) durch Austausch des Halogens 
in den Halogonfettsaureamiden gegen S 03H erhaltenen Verbb. — Sulfoessigsaure- 
mórioathylester. Aus Chloressigester u. K 2S 0 3 in AV. u. etwas A. (Wasserbad) ais 
K-Salz, CH2(S03K) • C 02C2H5, mkr. Nadeln u. Platten, F. 183°, 11. in W., etwas 1. 
in sd. A. Gibt m it NHjOH aeetamidsidfonsaures Ii, C2H 40 4NSK. — c/.-Stdfopropion- 
sauremonodthylester. Aus a-Brompropionsaureester ais K-Salz, CHj-CHtSOjK)’

. C 02C2H6, mkr. P latten u. Wetzsteinformcn, F. 214°, 11. in W. (neutral), sd. A. Leitct 
m a n  in  dio alkoh. Lsg. NH3, so entsteht propionamid-CL-sidfonsaures K , C3H60 4NSK, 
Tafeln. — tJber a-Sulfobuilcrsdurealhylcster (NH4-Salz) vgl. B a c k e r  u. d e  Boer 
(Rac. trav. chim. Pays-Bas 43. 297; C. 1924. II. 171). — Weiter wurde versucht, 
ob sich dio friiher beschriebcncn Sulfonsauren der Acylharnstoffe, Acylguanidine u. 
Acylamido auch aus den Muttersubstanzen m it C1S03H dars teilen lassen. Verss. mit 
Acetamid u. Acetylharnstoff waren erfolglos; ersteres lieferte nur Sulfoessigsaure. 
Dagegen wiu-don aus den Acylguanidinen dio erwarteten Verbb. erhalten. Diese, 
friiher ais Guanidosulfofettsauren besclirioben, werden jetzt ais Iminoallophanyl- 
deriw . aufgefaBt. — Acelylguanidin. Darst. des Acetats u. H}rdrochlorids nacli 
K o r n d o r f e r  (Arch. der Pharm, u. Ber. der Pharm. Ges. 241. 467 [1903]). Pikrat, 
ć 3H,ON3, C8H 30 7N3, hellgelbe mkr; Stemchcn aus W.,. F. ca, 300° (Zers.). — Imino- 
allophanylmeihamuljonsdure (Acetylguańidinsidfonsaure), NH2-C(: NH)-NH-CO-CH2' 
S 0 3H. Aus dem vorigcn Acetat oder bosser Hydroehlorid u. C1S03H, innerhalb 1 Stdc. 
auf 160° erhitzen, m it W. fallen, aus W. umkrystallisioren. 1 Teil lost sich bei 20° 
in 1452, bei 100° in 107 Teilen W. Wird von sd. Ba(OH)2-Lsg. in Guąnidin u. sulfo- 
cssigsaures Ba, C2H 20 6SBa +  H 20 , gespaltcn. — Sidfoessigsaures Guąnidin, (CH5N3)., 
C2H 40 5S. Aus der Siiurc u. Guanidincarbonat. Nadeln aus A., F. 192°, sil. in W. — 
Propionylguanidinpikrat, C4H9ON3, C„H30 ;N3, orangegelbo Nadeln, F. 227°, 1. in 
li. W., sd. A. — Iniinoallophanylathan-OL-sulfonsaure (Propionylguanidin-a.-suljon- 
saure), N II2-C(: N H )-N H -C 0 'C H (S03H)-CH3. Aus Propionylguanidinhydrochlorid.
F. 315° nach Sintcrung bei 280°. Sjjaltung wie oben liefort a -sulfopropionsaurcs Ba, 
C3H40 5SBa -f- 2 H 20 . — Butyrylguanidin. Das Hydroehlorid, C5H u ON3, IIC1, ent
stch t aus Guanidinhydrochlorid u. Butyrylelilorid (Rohr, 105°); Nadeln aus A., sil. 

.in  W., A., Aceton, wl. in A. Pikrat, C5H u ON3, CcH 30 ,N 3, mkr. Nadeln, F. ca. 225“ 
nach Sintcrung bei 200°, 11. in h. W., A. — Iminoallophanylpropan-cL-sulfonsaurc 
(Buiyrylguanidin-<x-sulfonsaure), NH2-C(: N H )-N H -C 0-C H (S03H)-CH2-CH3> Nadeln,
F. ca. 314° nach Sintcrung bei 290°. Spaltung liefert a.-suljobuttersaures Ba, C4H60s' 
SBa -J- 2 H 20 , Blattchcn. — Isobutyrylguanidin. Hydroehlorid, C5HnON3, HC1 +  H20, 
analog dargestcllt, Nadeln oder Plattehen, F. 122— 123° (wasserfrei), sil. in W., A. 
Pikrat, C6Hn ON3, C6H 30 7N3, lioehgelbe Nadelchen, F. iiber 300° (Zers.), 11. in h. W-> 
wl. in A. Chloroplaiinat, (C5H i2ON3)2PtCI6, orangegelbe Plattehen oder Komer, F. 
ca, 203° unter Gasentw. — f]-[Iminoallopha?iyl\-pi-opan-fj-sulfonsdure (Isobutyryl- 
guanidin-a-sulfonsaure), NH2-C(: N H )-N H -C 0-C (S03H)(CH3)2, Nadeln oder Schupp- 
chon, F. 325° (nicht 168°, wie in  der 3. Mitt. angegebetf). 1 Teil lost sich bei 20° 
in 75, bei 100° in 9,92 Teilen W. Spaltung liefert oi-sulfoisobuttersaures Ba, C4H6(V 
SBa 3 H»0. Vf. h a t friiher (Monatshefte f. Chemie 8. 411 [1887]) dasselbe Salz 
m it 4 I I20  . beschrieben; ein noch. yorhandenes P raparat desselben bildete nach noch- 
maligem Umkrystallisiercn fcine Nadclrosctten m it 4 IŁ O , nach zwcimaligeni Uni- 
krj-stallisicren jcdach.dicke Nadelu mit 311,0. Riickverwandlung in das Salz mit
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4H,0 gelang nicht. (Monatshcfte f. Chemie 46. G39—47. 1925. Graz, Techn. Hoch- 
achule.) LlKDENBAUM.

Samuel Coifey, Die Mercurierung aromatiacher Verbindungen und ihre Ubertragung 
auf die Substitution im Benzolring. (Vgl. Joum . Chem. Soc. London 1926. 637; C. 1926.
I. 3221.) Vf. bespricht dio Tatsache, daB Benzoesaure, Nitrobenzol, die 3 Nitrotoluole, 
Bcnzophenon u. ihre D eriw . bei der Mercurierung botraclitliclio Mengen von o-Verbb. 
geben, wiihrend Brombenzol u. Toluol wieder m-Mercuriverbb. liefern. Dieses Verh. 
laBt sich m it den bisherigen Ansehauungen nicht yereinbaren. H ollemans Substi- 
■tutionstheorie besagt, daB der Ort des E intritts einer neuen Gruppe unabhangig von 
ilirer Natur nur durch den dirigierenden EinfluB des bereits vorhandenen Substituenten 
besthnmt wird. Vf. kommt jedoch m it DlMROTH zu dem SchluB, daB das Gesetz 
von der Erhaltung des Substitutionstypus nicht aufrechtorhalton werden kann; der 
Typ ist nicht nur durch den schon vorhandenen Substituenten bedingt, sondern beruht 
auf einer Wechselwrkg. zwischen dcm vorhandenen u. dem eintretenden Substituenten. 
(Chem. Wcekblad 23. 194—96. Crumpsall, Manchester.) RAECKE.

Linus Pauling, Das dynamiseke Modeli der chemischen Bindung und seine An- 
uendung auf die Struktur des Benzols. Die auf dem Bohrschen Atommodell fuBende, 
yoii K noeb  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 129. 109; C. 1924. I. 389) aufgestellte 
Hypothese der chem. Bindung u. dessen Anordnung der Elektronenbahnen in Mole- 
kiilen wird vom Vf. eingehend dargest. u. durch Anwendung auf das Mol. des Bzl. er- 
weitert. Dio fiir das Bzl. vorgeschlagene Elektrononstruktur wird durch nebenst. Fig. 1 
diagrammat. wiedergegeben. Dio inneren schwarzen Punkto stellen C-Kerne m it ihren 
bciden K-Elektroden dar, dio iiuBeren schwarzen Punkte H-Kcmo. Die Kurvcn 
wni dio Korne stellen Bahnen von je 2 Elektronen dar, dio um dio 
beiden Korno rotieren, welclie dio Bahnen einschlieBon. Alle 
G C-Atome u. allo 6 H-Atome liegen in dcrselben Ebene, an den 
Ecken zweier almlicher reguliirer Sechscckc. Dio ungowólinliclic 
Stabilitat der aromat. Yerbb. im Ycrgleieh zu don gewóhnlichen 
ungesatt. Verbb. wird der S tabilitat der Gruppe der 6 langcn, sich 
ira Innem kreuzenden Bahnen zugeschrieben. Bei der teilweisen Fig. 1.
Red. zu Dihydro- u. Tctrahydroderiw . werden dieso Bahnen ge- 
Btórt u. gewohnliche ungesatt. Verbb. gobildet. Die Symmetrie des Benzolrings ist von 
der Gruppe D ai„ dementsprechend sind auch allo monosubstituierten u. alie o-di- 
substituierten D eriw . ident. Jcdes C-Atom ist m it seinem p-C-Atom direkt ver- 
bunden, aber nicht direkt m it den m-C-Atomen. Bei diesem Mechanismus kami ein 
Substituent dio p-Lago direkt beeinflusson. Diese Eigenschaft unterscheidot dieses 
-'lodell fiir das Bzl.-Mol. von allen iibrigen m it Ausnahmo von dem von Cl a u s  langst 
vor der niodernen Atomtheorie aufgestellten. Dieses alte Modeli erweist sich vom 
Standpunkt der Elektrononthcorie aus ais richtig. Analoge Elektronenstruktur- 
formeln werden fiir Naphthalin u. Anthracen aufgestellt, die m it don chem. Eigenschaften 
dieser Verbb. im Einklang stehen. Daten iiber K rj7stallstruktur u. MoIekiilgroBo 
werden angefuhrt, welche die vorgeschlagenen Molekularstrukturen stiitzen. (Journ. 
Amerie. Chem. Soc. 48. 1132—43. Pasadena [Cal.], Inst. of Tcclmology.) J c s e p h y  

Lee Irvin Smith und F. J. Dobrovolny, Eine Studie der Methylierung von Xylol. 
Bie Darstdlung ton Durol, Penlamethylbenzol und Hexamethylbenzól. Ais Ausgangs- 
inaterial diente das liandelsubliche Gemisch der homologen Xylole. (Kp. 135— 140°, ca. 
70%  m-Xylol.) Die Methylierung erfolgte nach F r ie d e l -Cr a f t s  bei W.-Badtemp., 
"obei CHjGl unter leiehtem Uberdruck (10 cm Hg) in die Xylol-AlCl3-Mischung ge- 
leitot wurde. Die Methylierung erfolgte, besonders am Anfang der Rk. sehr leicht 
■u. koimte so geleitet werden, daB in der Hauptsaehe Tri-, Tetra- oder Penlamełhyl- 
■hnzolt ais HauptprodcL entstanden. Den Vff. kam es auf gróflere Mengen Durol an, 
u- es gelang, dieses so anzureiehern, daB es sich bei mindestens.—10° aus der betreffonden
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Fraktion ausfrieren lieB. Durch Wiedcrholung der Operation m it den Mutterlaugen 
konnte eino Endausbeute von ca. 35°/o Durol, bezogen auf Xylol, erhalten werden. 
Dio Darst. groBerer Mengen Hezamelhylbemol golingt nur durch schnelle (3 Stdn.) 
Methylierung (reichlicher AlCl3-Zusatz!) von Pentamethylbenzol u. schnelle Vakuum- 
deet., da anderenfalls zu starko Verharzung ein tritt. Die Rohausbeute betrug 48%.

V o r s u c h e .  Von groBter Bedeutung ist abs. Reinheit des A1C13, da sonst die 
Absorption zu langsam verliiuft u. in der Hauptsache Harzo ontstohen. CH3C1 wurde 
aus NaCl, H 2S 04 u. CH3OH in so groBen GofaBen entwickelt, daB bei der langen Dauer 
der Vcrss. (bis 100 Stdn.) nur zweimal nachgefullt zu werden brauchte. Auf 30 g Aqui- 
valente Xylol wurden ca. 6,7 AIC13 u. ca. 120 g-Aquivalente CH3C1 genommen, um 
dio Hóchstausbeuto an Tetramcthylbonzol zu erzielen. 1j i— x/2 der berechnoten Menge 
CH3C1 -wird auBorst schnell absorbiert, der Rest sehr langsam. Durol wird fast rein 
erhalten. Es ist sehr fliichtig m it A.-Dampfen u. schon an der Luft. F. 80°. Penta
methylbenzol entstand bei Yerwendung von Xylol: A1C13 =  3 :2  u. groBem OberschuB 
an CH3C1 m it 33%  Ausbeuto. Hemmethylbenzol wird in kleineren Mengen (bis 25 g) 
am besten aus A., in gróBercn aus A. -f- A. oder Bzl. u. A. umkrystallisicrt. (Journ. 
Amoric. Chem. Soc. 48 . 1413—19.) Harm s.

Lee Irvin Smith und F. J. Dobrovolny, Durochinon und einige Derivate des Durols. 
Die beste bisher bckannte Methode zur Darst. von Durochinon (vgl. N e f, Ber. Dtseh. 
Chem. Ges. 18. 2806 [1885]. L ie b ig s  Ann. 237- 5 [1887]) wurde in ihron Einzolheiten 
nachgepriift, um dio Ausbeuton zu verbessern. Dinilrodurol konnte m it durchsclwitt- 
lich 80% Ausbeute durch vorsichtigo Nitrierung kleinerer Mengen Durol (0,1 Mol.), 
in Chlf.-Lsg. m it konz. H 2S 04 geiuhrt, u. sofortiges EingieBon in Na2C03-Lsg. erhalten 
werdon. Dio Reinheit des Durols ist fiir dio Ausbeuto sehr wesentlich. — Diaminodurd 
bezw. dessen Diaceiat brauchten nicht rein hergestollt zu werden, da schon die Oxy- 
dation des Sn-Doppelsalzes sehr gute Ausbouten gab. Es h a t die Zus.: 

2C10H 12(NHa • HC1)2 +  SnClj =  C20H 36N4Cl8S n , 
glanzende, fast farbloso Tafoln. Ausbeuto 85%  der Theorio. Die Oxydation mit konz., 
schwach salzsaurer FeCl3-Lsg. gab Durchschnittsausbeuten von 85%  Durochinon, 
bezogen auf Nitrodurol, so daB dio Endausbeute 67—70%  des Durols betragt. Fiir 
das Hydrochinon wurde, abweichend von allen Literaturangaben F. 233° gefunden 
(leichtes Sintern um 220°). Diacetat, GMHu 0 4, F. 207°, Dibromid, C10H12O2Br, F. 73 
bis 74°. Dio von B u g h e im e r  u . H a n k e l  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 29 . 2172 [1896]) 
dem Didurochinon zugeschriebene Konstitutionsformel wird von den Vff. angezw eifelt- 

(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 . 1420—23. Minneapolis [Minnesota], Univ.) Harms.
Ronald Rumsey Widdowson, Einige Organosiliciumverbindungen. Vf. schlagt 

nach eingohender Unters. der Resultate von H a r t  (Rep. Brit. Assoc. 1887. 661) 
vor, die Verbb. DicMorsilicoathylen, Trimethylensiliciumdichlorid, Trimethylensilicium- 
oxyd  u. Di-o-diphenylensilicium  aus der L iteratur zu streichen. (Journ. Chem. Soc. 
London 1 9 2 6 . 958—59. Nottingham, Univ. Coli.) Ta UBE.

Walther Herzog, Uber einige Beobachtungen au f dem Saccharingebiete. t)ber dio 
Ge«'innung von o- u. p-Tohwlsulfamid aus den Amidruckstanden bei der Sacchann- 
fabrikation vgl. D. R. P. 373 848; C. 1 9 2 5 . I. 1807. — Bei energischerer Chlorsulfo- 
nierung des Toluols — besonders scheinbar dann, wenn dio techn. C1S03H etwas S0s 
enthalt — entst-eht Toluol-2,4-disulfochlorid u. aus diesem bei der Amidierung Toluol-
2,‘i-disulfamid, C7H 10O4N 2S2, aus W., F. 190—191° (korr), wahrend in der Literatur 
185— 186° angegeben ist. Es bleibt, da in A. 11., in deb Amidruckstanden u. fa Ł 
bei dereń Aufarbeitung (1. c.), da starker sauer, bei der Sauerung ais letzte Fraktion 
aus. Bei der Oxydation m it KM n04 liefert es Sulfaminosaccharin, C,H60 5N 2S2 (L), 
das nicht suB schmeckt u. daher dio SiiBstoffausbeute schmalert. —• Ferner hat 
die N atur des bei der alkal. Oxydation des o-Toluolsulfamids entstehenden „Oxy- 
dationsbitlerstoffs“ aufgeklart. Da dieser bei der Hydrolyse in o-Sulfaminobenzoe
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saure u. o-Toluolsulfamid zorfilllt, so war anzunehmen, daB ihm Formel II . zukommfc. 
Dies hat sieli ais richtig erwiesen. Dor Stoff reiohert sieh, da in Alkali 11., in den 
Mutterlaugen der Krystalloso (Saecharinnatrium) an u. wird durch Saure zusammen 
mit Saccliarin u. p-Sulfaminobenzoesaure ais stark kasiger Nd. ausgefallt. Naeh 
Auskochen m it W. liefern die F iltrate seidige Nadeln der Formel Cll[Il„OlN 2S i (II.),

aug W., F. 246— 247° (korr.), von enorm bitterem Gesehmack. Mono-Na-Salz fallt 
aus alkal. Lsg. m it konz. NaOH aus, wird m it A. gewaschen u. aus A. umkrystallisiert. 
Verss., II. aus Saceharinnatrium u. o-Toluolsulfamid zu synthetisieren, schlugen fehl.

Jakob Pollak und Erich Gebauer-Fiilnegg, tjber die Einwirkung von Chlorsulfon- 
murc auf Phenole. I I .  Eugen Blumenstock, Ober Derivate des Resor cins. (I. vgl. 
S. 22.) Mit Resorem reagiert Chlorsulfonsdure je nach den Versuchsbedingungen 
Yerschieden. Bei gemafligter Einw. entsteht dio 4,6-Disulfonsaure. Konst.-Best. durch  
Uberfiihrung m it PC15 in l,3-Dichlorbenzol-4,6-disidfochlorid (POLLAK u. WlENER- 
BEROER, Monatshefts f. Chemie 35. 1467 [1914]). U nter etwas seharferen Bedingungen 
erhalt man das 4,6-Disulfochłorid u. weiter das 2,4,6-Trisulfochlorid. Ersteres wurde 
ebenfalls iu obiges l,3-Dichlorderiv. iibergefuhrt. Aus letzterem entsteht nicht das 
Diohlorbenzoltriśulfochlorid, sondern ein Trichlorbenzoldisulfochlorid, indem eine S 0 2Ci- 
Gruppo, waln'scheinlich die zwischen den OH-Gruppen stehende, gegen Cl ausgetauseht 
wird. Das Di- u. Trisulfochlorid des Resorcins zeichnen sich durch auffallend leichte 
Yerseifbarkeit aus, eine Folgę der durch die OH-Gruppen bedingten Lóslichkeit in  W . 
In der Kalischmelze Hefem sic kleino Mengen Phloroglucin. Mit Anilin setzen sio sich 
zu den entsprechenden Sulfaniliden um. Interesse verdicnt das Verh. des 4,6-Disidf- 
anilids gegen diazotiertes p-NitroaniUn, indem der Diazorcst nicht wie sonst bei Sulf- 
aniliden (vgl. W i t t  u. S c h m it t ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 27 . 2374 [1894]) m it cinem 
der Anilinrcste kuppelt, sondern zwischen die OH-Gruppen des Rcsorcinkems tr itt ,  
denn der Farbstoff bositzt eine ahnlicho Nuance wie der analoge aus Resorcin solbst. 
DaB die Sulfanilidgruppen in der T at fiir die Farbstoffbildung n icht in Betracht kommon, 
folgt daraus, daB das 1,3-Dichlorbcnzol-l,6 -disulfandid iiberkaupt nicht kuppelt, offen- 
bar infolge Fehlcns der wirksamen OH-Gruppen. — Bei noeh starkerer Einw. der 
CiS03H auf Resorcin werden samtliehe S 0 2CI-Gruppen durch Cl verdriingt, gleich- 
zeitig tritt Oxydation oin unter B. von Trichlorchinon u. Chloranil. Bei sehr langer 
Versuchsdauer ist Hezachlorbenzol das einzige Rk.-Prod. Dieses bildet sich auch aus 
Chloranil, welches demnach ais Zwischcnprod. anzusehen ist. — B. von Sulfonyliden 
(1. Mitt.) wurde nicht bcobachtet.

V e r s u c h e .  Resorcin-4,6-disulfonsdure. Durch Zutropfen von 15 g C1S03II zu

.Wiljjcu JUU1U X Vyl5 ĆXUX IOU---J.*±U~ XII »y. l̂OJJCU, JX1
Nadeln aus Lg., F. 122— 123°. — Rcsorcin-4,6-dtevlfochloridy C6H 40 6C12S2. 5 g Resorcin 
in 50 g CISOjH eintragen (Temp. steigt auf 80— 90°), in 3—400 ccm konz. HC1 gieBen. 
Prisnien aus CS2, F. 178—179°, swl. in CS2, in W., A., Aceton unter Verseifung 1. 
larbung mit FeCl3 tiefrot. Beim Lósen in W. werden sofort 96%, der Rest mnerhalb 
einer Stde. verseift. Rk. m it PC16 wie oben. — Resorcin-4,6-disulfąnilid, C18H 16OaN2S2. 
■Aus dem vorigen m it Anilin in A. Nadeln aus A., F. 262°, 11. in  A., Aceton, Lauge, 
1̂- in A. Farbung m it FeCl3 braun. — Resorcin-4,6-disul}amid, C6H80„N2S2. Durch 

Erhitzen mit (NH4)2C03 u. NHjOH. In  A.-W. losen, einengen, Prod. m it A. auskoehen.
i chm- nicht bei 300°, meist unl., 1. in W., h. HC1, KOH. Farbung m it FeCl3 dunkel- 
rot. -  Farbstoff C21/ /190 8Ar5S2. Zur alkal. Lsg. des Disulfanilids gibt man p-Nitro-

(Ztsohr. f. angew. Ch. 3 9 . 728—29.) L i n d e n b a u m .
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plienyldiazóniumlsg. Roto Nadeln aus Lg.-Aceton, F. 246—247°, 1. in KOH. — 1,3-Di- 
chlorbenzol-4,6-disitIfanilid, C18H 140 4N 2C12S2. Aus obigom Dichlorbenzoldisulfochlorid. 
Aus verd. A., F. 235°, 11. in A., Aceton, KOH, unl. in W. Keino FeCl3-Rk. — Resorcin-
2,4,6-trisulfoclilorid, C0H 3OeCl3S3. Aus 5 g  Resorcin in 250 g C1S03H (110° Badtemp.,
2 Stdn.), dann in  konz. HCI. Nadeln aus CS2, F. 168°, 11. in A., wj. in CS2, sil. in W. 
unter vólliger Verseifimg. Farbung m it FeCl3 dunkelrot. —  Resorcin 2,4,6 -lrisulfanUid, 
C24H210 8N3S3, F. 243° (Rohprod.), wl. auBer in Aceton, nicht umkrystallisierbar. Far- 
bung m it FeCl3 rotbraun. — l,2,3-Trichlorbenzol-4,6-disidfochlorid, C6H 0 4C15S2. Aus 
dem Trisulfochlorid u. PC15 wic oben. Nadeln aus Bzl.-Bzn., noch besser durch Sub- 
limation, F. 175°, m o is t 11. Keine FcCl3-R k .—  l,2,3-Trichlorbenzol-4,6-dmdfanilid, 
C18H130 4N2C13S2, aus KOH -j- Saure, amorph, gefiirbt, F. 100— 110°, nicht ganz rein, — 
E rh itzt man 5 g Resorcin m it 200 g C1S03H 25 Stdn. bei 150—160° Badtomp., wobei 
ein Teil der Saure abdest., u. giefit in W., so erhalt man durch Tricldorcliinon verun- 
reinigtes Chloranil, F; ca. 255°. — 5 g Rosorcin u. 500 g C1S03H (160—170°, 110 Stdn., 
Kolben bedccken!) licfem Hexacldorbcnzol, Nadeln aus A., F. 228°. (Monatshefte f. 
Chemie 46. 499— 514. 1925. Wien, Univ.) L in d e n b a u m .

Moritz Kohn und Severin SuBmann, U ber einige Tri- und Tetrahalogenplienok. 
18. Mitt. iiber Bromplienole. (17. vgl. K o h n  u. S c h w a r z , Monatsliefte f. Chemie 
46. 347; C. 1926. I. 3113.) Im  2,3,4,6-Tetrabromphcnol wird mittels IIN 0 2 ein zum 
OH o-standiges Br durch N 0 2 ersctzt. Dieselbe Verb. entsteht bei der Entmcthylierung 
des von K o h n  u. St r a s s m a n n  (9. Mitt.) vom m-Bromphenol aus dargestcllten Tri- 
brom-o-nitroanisols. Ihre Konst. ais 2,3,4-Tribrom-6-nilrophenol folgt daraus, daB 
sie u. das Anisol ident. sind m it den von J a c k so n  u .  F is k e  (C. 1903. II. 355) auf 
andere A rt erhaltenen Verbb. Im  Tetrabromphenol wird also das freistehende Br 
gegen NOa ausgetauscht. Das Bromicrungsprod. des m-Bromphenols ist damit irn- 
zweifelhaft ais 2,3,4-Tribromphenol erkannt. — Einige gemischte 2 ,4 ,6 -Trihalogen- 
phenolc wnrdcn dargestellt u. zu weiteren Umsetzungen benutzt. — Um in das 2,4- 
u. 2,6-Dichlorphenol zwei weitere Br-Atome cinzufuhrcn, wurde wieder das Verf. 
der „Ketobromicrung“ (KOHN u. R o s e n f e l d , 14. Mitt.) angewendet. Nur geht 
man im zweiten Fallc s ta tt von dem scliwer zuganglichen 2,6-Dichlorphenol sclbst 
besser von scinem leicht crhaltlichen 4-Bromderiv. aus. Man erhalt die beiden Kdo- 
bromide I. u. I I . DaC sich I I . wirklich vom 2,6-Dichlorphenol herleitet, folgt aus 
sciner Oxydation zu 2,6-Dichlorchinon. II. kann wegen seines symm. Baues bei der Um- 
lagerung nur 2,6-Dichlor-3,4-dibromphenol licfem. Bewcis wie friilier (14. Mitt.) durch 
Oxydation zu 2,6-Dichlor-3-bromchinon. Fiir die Umlagerung von I. kommen, 
lcicht ersichtlich, theoret. vier verschiedene Moglichkeiten in Betracht. Es hat sich 
jedoch gezeigt, da!3 auch hicr (vgl. 14. Mitt.) das Br-Atom ais das beweglichere wandert, 
denn das Umlagerungsprod. liefert bei der Oxydation ein DibromcMorchinon■ Zu 
entscheiden bleibt noch, ob ein 2,4-Dichlor-3,6-dibrQm• oder ein 2,4-Dichlor-5,6-dibrom- 
jihenol oder etwa ein Gcmisch beider vorliegt. — Beide Tetrahalogenphenole wurden 
iiber dio Anisole in die Nilrophenole iibergefiihrt.

V e r s u c h e .  Tribromphenolbrom. Darst. erheblich verbessert. Zur Lsg. v011 
70 g Phenol in 7 1 W. gibt man Lsg. von 1000 g K Br u. 370 ccm Br in 2,5 1 W., saugt

nacli Stehen iiber N acht ab, wascht mit sehr 
O O verd. Lau<?e u. troclcnet auf Ton. Fiir das

Cl Br Br Br naen j j e n e d i k t .  — z ,ó,*,v -ji ewuvjvj—
(K o h n  u . F in k , Monatshefte f. Chemie 44. 191- 

•C. 1924. I .  1179), K p .756 338—342°. — Tribromchinon, C6H 0 2Br3. Aus Tetrabrom- 
-pkenol u. konz. H N 03. Gelbc Blattchen aus A., F . 148°. — 2 ,3 ,4 -Tribrom-6 -nitr°-
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phenol, C6H 20 3NBr3. 1. Aus Tetrabromphenol in Eg. u. K N 02, bis zur Lsg. erwarmen, 
l*/s Stdn. stehen lasson, in W. gicCen. 2. Aus 2,3,4-Tribrom-G-nitroanisol (9. Mitt.,
F. jetzfc 109°) m it GG%ig. H Br in sd. Eg. Gelbe Krystalle aus A., F. 121°. — 2,4,6- 
Tribromanisol (IConN u. F in k , 1. c.). M an.fiihrt Anisol m it 2 Br2 in CC14 (Zimmer- 
temp., 48 Stdn.) in 2,4-Dibromanisol (Kp.ls 118—120°) iiber u. erhitzt dioses m it 
uberschiissigem Br auf dem Wasserbad. — 2,6-Dicldor-4-bromphenol. In  dio Lsg. 
von p-Bromphenol in Eg. loitet man 2 Cl2, verd. m it C 02, u. gieCt in W. K p .762 2G4 
bis 266°, aus verd. A., F . 68°. — 2,6-Dichlor-4-bromanisol, C7H5OCI2Br. Mit (CH3)2S 04 
u. Alkali. Kp.76J 250—255°, aus A., F. 68—69°. — 3,5-Dinilroderiv., C7H30 5N2Cl2Br. 
In konz. H N 03 eintragen, nacli Lsg. konz. H 2S 04 zugeben, nach 5 Min. in Eiswasser. 
WciBe Krystalle aus A., F . 122—123°. — 2,6-Dichlor-4-brom-3,5-dinitroplienol, 
CsH05N2Cl2Br. Aus dem vorigen m it H Br in sd. Eg. Nacli Umfallen aus alkal. 
Lsg. Prismon aus vord. Eg., F . 170—172°. — 2,6-Dicldor-4-bromplienolbrom (II.). Man 
lost Dichlorbromphenol in 20°/oig. Lauge, gieBt in m it H Br angesauertes W.,. fiigt 
Br-KBr-Lsg. zu u. liiCt 5 Tage stehon. Gelber Nd., zers. sich beim Erhitzen unter 
Br-Abspaltung. Fiirbung m it KOH schmutzig griin. Eintragen in konz. H N 0 3 liefert
2.0-Diclilorchinon, aus verd. A., F. 120°. — 2,6-Dichlor-3,4-dibromphenol, C8H 20C12Biv 
Durch Erhitzen von I I . m it konz. H 2S 0 4 bis auf 95°, nach Abkiihlcn in W. Nach 
Umfallen aus A. -f- W., Lauge -f- Saure Nadeln aus verd. Essigsaure, F . 90—91°. —
2,6-Dichlor-3-bromchinon, CcH 0 2Cl2Br. Aus dem vorigon m it konz. HNOa. Citronen-. 
gelbo Blatter. aus A., F . 165—166°. — 2,6-Dichlor-3,4-dibromanisol, C7H.,OCl2Br2, 
Kp..eo309—313°, wollige Nadeln aus A., F. 73°. — 5-Nilroderiv., C7H 30 3NCl2Br2. In 
konz. HN03 losen, sofort in Eiswasser, saure Anteilo m it h. verd. Lauge entfemen. 
Prismcn aus A., F . 85,5°. — 2,6-Dichlor-3,4-dibrom-5-nilrophenol, C„H03NCl2Br2, 
nach Umfallen aus alkal. Lsg. B latter u. Tafeln aus verd. Essigsaure, F. 156—158°.— 
2fi-Dijod-4-bromphenol, C6H 3O BrJ2. Zur Lsg. von 1 Mol. p-Bromphenol in 2 .Moll. 
stark verd. NaOH gibt man 2 Moll. stark  verd. J-K J-Lsg. u. gieCt nach Stde. in 
S0,-Lsg. Prismen aus vord. A., F. 129—130°. — 2,6-Dijod-4-bromanisol, C7H 5O BrJ2, 
Prismcn aus A., F. 81°. Krystallograph. Unters. (nach K. Hlawatsch) vgl. Original. —
2.1-Dichlorphenol. Aus Plienol entsprechend der Chlorierung des p-Bromphenols 
(vgl. oben). K p .763 206—208°, zu Krystallen erstarrend. — 2,4-Dicldor-G-brómanisol, 
f'iH50Cl2Br. Das vorige wird in Eg. zum 6-Bromderiv. (F. G8°) bromiert u. dieses. 
inethyliert. K p .749 253—258°, Nadoln aus yerd. A., F. G5°. — 3,5-Dinitroderiv., 
05H3O5N2Cl2Br. Darst. wio oben boim Isomoren. Nadeln aus A., F . 119—120°. —
2.1-Dichlor-6-brom-3,5-diiiitrophenol, C0HO5N2Cl2Br, nacli Umfallen aus alkal. Lsg. 
Prismen aus yerd. A., F. 170—171°. — 2,4-Dichlor-6-bromphenolbrom (I.). Aus 2,4- 
Dichlorphenol oder deśscn G-Bromdoriv. wio bei II. Mit orsterem iśt dio Rk. śchon 
nach 24 Stdn. beendet. — 2,4-Dichlor -3,6 (oder 5,0)- dibromphenol, C8H 2OCl2Br„. 
Aus dcm vorigen wie oben. Nach Umfallen aus alkal. Lsg. wolligo Nadeln aus verd. 
Essigsaure, F. 88—89°. Wird von konz. H N 03 zu 2-Chlor-3,6 (oder 5 ,6 )-dibromchinon, 
gelbe Blatter aus A., F. 159°, oxydiert. —  2,4-Dieldor-3,6 (oder 5 ,6 )-dibromanisol, 
C;H40Cl2Br2, K p .;55 305—312°, Nadeln aus A., F. 78,5—79,5°. — 5 (oder 3)-Nilro- 
deriv., C-H30 3NCl2Br2, nach Entfernung saurer Anteile Krystalle aus A., F. 99—100°. —
4 -Dtchlor-3,6 (oder 5)6)-dibrom- 5 (oder 3 )-nitrophenol9 C6H 0 3NCl2Br2, nacli Um- 

fallen aus alkal. Lsg. Krystalle aus verd. Essigsaure, F. 134— 135°. — 2 ,4 -Diehlor- 
G-jodphenol, C6H30C12J . Zur Lsg. yon 2,4-Dichlorphenol in 1 Mol. stark yerd. NaOH 
gibt man 1 Mol. J-K J-Lsg. u. gioBt nach 1/ 2 Stde. in S 0 2-Lsg. Nadeln aus verd. A.,
F.63°. — 2,4-Diehlor-6-jodanisol, C7H50C12J , K p .756 278—285°, Prismen aus A., 
i'. 35°. — 2,4-Dibrom-6-jodphenol, C6H 3OBr2J . Analog aus 2,4-Dibromphenol. Nadeln 
aus yerd. A., F. 106°. — 2 ,4 -Dibrom-6 -jodanisol, C7H 5OBr2J , Krystalle aus A., 

■W. Krystallograph. Unters. vgl. Original. (Monatshefte f. Chemie 46. 575—95. 
ł925-) '  L i n d e n b a u m .
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Moritz Kohn und Alma Segel, Gebromle Nitro- und Dinitrokresole. 19. Mitt. 
iiber Bromplienole. (18. vgl. vorst. Ref.) Vom o- u. p-Kresol aus wurden nach ublichen 
Verff. das 3,5-Dibrom-4,6-dinitro-o-kresol u. 3,5-Dibrom-2,6-dinitro-p-kresol dargestellt, 
Isomere der von K o h n  u. W e is s b e r g  (6. Mitt.) besehriebenen Verbb. — Der Methyl- 
ather des 2,3,5-Tribrom-p-kresols von Z in c k e  (L ie b ig s  Ann. 3 2 0 . 205 [1900]) yerhalt 
sich bei der Nitrierung nicht n. Es entsteht namlich — unter Yerseifung des OCH3 
u. Ersatz eines zum OH o-standigen Br durch N 0 2 — dieselbe Verb., welche Zincke  
durch Einw. yon H N 0 2 auf das Tribromkresol erhalten hat. Nach den Erfahrungen 
von K o h n  u. S u ss m a n n  (vorst. Ref.) diirfte das froistehende Br ausgetauscht sein, 
also das 2,3-Dibrom-5-nitro-p-kresol vorliegen. — 2,4,6-Tribrom-m-kresolmethylaiher 
u. 2,4,6-Tribromanisol (K o h n  u. F in k ,  Monatshefte f. Chomie 44 . 183; C. 1924. I. 
1179) werden in n. Weise nitriert.

V e r  s u c h o .  3,5-Dibrom-o-kresol (l-Methyl-2-oxy-3,5-dibrombenzol). o-Kresol 
in Eg. (-)- etwas Fe) wird m it etwas iiber 2 Br2 in Eg. unter Kiihlung versetzt, nach 
einigen Stdn. in W. gegossen. K p .7I5 263—266° unter geringer Zers., zu Nadeln er- 
starrend. — Methylather. Mit (CH3)2S 0 4 u. KOH. K p .742 2 66— 269°, Nadeln aus A.,
F. 38°. — 4,6-Dinitroderiv., C8H0O5N2Br2. Durch Eintragen des vorigen (4 g) in 
20 ecm konz. H N 03 (Kiihlung) u. Zugabo von konz. H 2S 04, dann in Eiswasser. Nach 
E straktion  m it verd. KOH Prismen aus verd. A., F. 149—151° (korr.). — 3,5-Di- 
brom-4,6-dinitro-o-kresol, C7H 40,;N2Br2. Aus dem vorigen m it rauchender HBr in 
sd. Eg. Nach Umfallen aus der KOH-Lsg. Krystallrosetten aus verd. A., F. 188° 
(korr.). — 3,5-Dibrom-p-kresól. Darst. analog. K p .738 268—271° unter geringer Zers., 
vóllig erstarrend. — Methylather, K p .746 262—266°, bisher nicht krystallisierend. —
2,6-Dinitroderiv., C8H0O5N2Br2, Nadeln aus A., F . 172° (korr.). — 3,5-Dibrom-2,6- 
dinitro-p-kresol, C7H 40 5N2Br2, nach Umfallen aus der NaOH-Lsg. Prismen aus verd. 
A., F. 198° (korr.). — 2,3,5-Tribrom-p-kresol. Aus Dibrom-p-kresol u. Br in CC14 
(~t~ Fe) bei Zimmertemp. F. 102°. — Methylather, K p .744 311—313°, Nadeln aus A.,
F. 70°. —  2,3-Dibrom-5-nilro-p-kresol (?), C7H50 3NBr2. Durch vorsichtiges Ein
tragen des yorigen in konz. H N 03 (Kiihlung), nach 5 Min. auf Eis. Reinigung iiber 
das rote K-Salz. Aus A., dann Lg.-PAe., F. 120— 121°. Wurde auch nach ZlNCKE 
dargestellt. — 2,4,6-Tribrom-m-kresolmethyldtJier. m-Kresol wird in k. Eg. bromiert, 
dann methyliert. Nadeln aus A., F. 78° (korr.), K p .748 308—311°. — 5 -Niiroderiv., 
C8H 60 3NBr3. Mit konz. H N 03. Naeh Extraktion m it verd. Lauge prismat. Krystalle 
aus A., F. 127° (korr.). — 2,4,6-Tribrom-5-nitro-ni-kresol, C7H 40 3NBr3, Rhomboedcr 
aus A., F . 151—152° (vgl. B l a n k s m a , Ree. trav. chim. Pays-Bas 27 . 31). — 2,4,6- 
Tribrom-3-nitroanisol, C7H 40 3NBr3, Nadeln aus verd. A., F . 80— 82°. — 2 ,4 ,6 -Tri- 
broin-3-nitrophenol, aus A., F . 86—88°. (Monatshefte f. Chemie 4 6 . 661—69. 1925. 
Wren, Handelsakademie.) LlNDENBAUM.

E llen  S usan  H ill, Die Reduktion des Dibenzylacetessigesters. Dibenzylacetessig- 
ester sollte bei der Red. wio folgt Athylisopropyldibenzylmethan liefern: CH3■ CO• 
C(CH,-C6H5)2-COOC2H 5 — )- CH3-CH(OI-I)-C(CH2-C6H5)2COOC2H5 — >- (CsHs)- 
(C II,• CaIT5)2 i C • C(CH;,)„• OH — >- (C2H5)(CH2C0H5) • C-CH(CH3)2. Die Red. mit %  
in A .iiber NaOH-Lsg. geschiehtet gibt ein Ol vom Kp. ca. 290°, wahrscheinlich Di- 
benzylaceton u. eine Saure, aus PAe, F. 152—153°, wahrscheinlich Oxyathyldibenzyl- 
essigsaure. Die Ausbeuten sind sehr gering. Bei einem Vers., Dibenzylacetessigester 
aus Benzylchlorid durch Einw. in methylalkoli. Lsg. auf Na-Methylat herzustellen, 
entstand Dibenzylessigsauremethylester, F . 41°. Bei der' Verseifung des Dibenzy - 
acetessigesters entsteht nicht, wie F i t t i g  u. C h r i s t  ( L ie b ig s  Ann. 2 6 8 . 123 [1892]) 
angeben, Dibenzylacetessigsaure, sondern Dibenzylessigsaure, F . 89°. (Joum. Chem. 
Soc. London 1 9 2 6 . 956. Nottingham, Univ. Coli.) TaUBE.

Max Bergmann und Ferdinand Stern, Ober Dehydrierung von Aminosaureti-
8. Mitteilung uber Umlagerungen peptidahnlicher Stoffe. (7. vgl. Ztschr. f. physiol.
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152. 189; C. 1926. I. 3051.) F iihrt man N-Chloraeetyl-d,l-phenylalanin, CgH,;• CII2• 
CH(NHCO ■ CH2C1)C02H m it (CH3C0)20  in das cycl. Anhydrid I  iiber, so yerwandelt 
sich dicses sofort in das Anhydrid der N-Acetyl-ct-amiiwzimlsaure (III) vielleicht unter 
intermediarer B. yon II. Aus Chloracetyl-l-tyrosin, HO • C6H 4 ■ CH2 • CH(NH • CO • 
CH2Cl)COOH entsteht in analoger Weiso das Azlaklon der c/.-Acelamino-p-aeetoxyzimt- 
saure IV, aus dem sich m it Alkali dio a -Acetamino-p-oxyzimtsaure, HO • C„H4CH=C(NH • 
COCH3)COOH bildet. Das Azlakton IV erwies sich ident. m it einem aus CgH0 • CHO, Glyko- 
koli, (CH3C0)20  u. Na-Acetat bereitetcn Prod. Sehr leieht yollzieht sich die TJmwand- 
lung von d-Alanin in Brenztraubensdure, wenn man a-Brompropionylalanin CH3CH • 
(NTI-CO -CHBrCH3)COOH m it (CH3C0)20  u. Na-Acetat yerreibt, wobei das Azlakton 
der a.-Propionamidoacryls&ure (V) entsteht, das sich beim Erwarmen in Brenztrauben
saure verwandelt. Ausbeute 50%  des AJanins. Das Azlakton V laBt sich in bescheidener 
Menge aus dem Rk.-Gemisch herausdestillieren, wenn man m it (C6H 5C0)20  arbeitct. 
Die leichto Spaltbarkeit in CH3-C 0C 00H  m acht die Existenz eines isomeren 2-Ałhy- 
liden-4-methlyoxazólinon-(5) (VI) wahrscheinlich, das sich von der a-Imidopropion- 
sauro ableitet. Die Dehydrierung der Aminosauro gclingt nicht, wenn man s ta tt 
(CH3CO)aO Eg. verwendet. Aus Asparagin entsteht HOOC-CH =  C(NH-Acyl)- 
COOH bezw. HOOC-CH2-C (=  N-Acyl)-COOH. Bei den bcschriebenen Umwand- 
lungen ist die Oxydation der Aminosauren intramolekular gokuppelt m it der Red. 
von Halogenfettsauren (Osydationsstufe der Oxysiluren) zu Fettsauren, worin ein 
den biolog. Verhaltnissen entsprechender Dismutationsvorgang zu erblicken ist. Dio 
Aufgabe, dio intramolekulare Kuppelung herbeizufuhren, fallt im Stoffwcchsol den 
Fermenten zu.

Azlahion der a.-Acetaminozimisdure, Cn H 90 2N (III), ident. m it der yon E r l e n - 
Mey e r  jun. u. P r u s t u c k  (L ie b ig s  Ann. 284. 48) dargestellten Verb. Krystalle aus CCl^ 
oder Essigather -j- PAe., F. 151—152°. Das Azlakton entsteht in 44—50%  Ausbeute, 
wenn man 20 g Glykokoll, 33ccm Benzaldehyd, 100 ccm (CH3C0)20  u. 12 gNa-Acetat erst 
auf 100° erhitzt u. 45 Min. koeht. Das Azlakton krystallisiort nach dem Zersetzen von 
uberschussiger (CH3C0)20  m it W. — Acełaminozimtsdure, Cu H u 0 3N. F . 186— 187° unter 
Zors. Aus h. W. in spitzen Nadeln u. aus alkal. Lsg. m it HCl gefallt derbe Nadeln,
F. 191—192°. Dio yerschiedenen F . erklaren sich vielleicht durch dio Existenz tauto- 
nierer Formen. Azlakton der ai-Aceiamino-p-aceloxyzimtsdure. B. beim Erhitzen yon 
I g  HO-CeH^CHs-CHtNH-CO-CHj-CljCOjH m it 7 ccm (CH3C0)2O auf 100°. Nach 
dem Abdestillieren des (CH3C0)20  krystallisiort der Riickstand aus A. -f- PAe., 
hlatterige Krystalle. Ausbeuto 0,45 g, F . 131—132°. a.-Acdamino-p-oxyzimtsdure, 
CnHu0 4N H 20  entsteht aus dem yorst. Prod. m it Alkali beim Ansauern. Mkr. 
sehief abgeschnittene Prismen, F . 148°. 2. F . 203°. LI in A., zl. in w. Aceton, wl. in 
Essigester, Bzl. u. Chlf. Zur Darst. der Saure aus HO-C6H4-CHO wurden 20 g Glyko- 
k°U mit 34 g HOC6H 4CHO, 120 ccm (CH3C0)20  u. 9 g Na-Acetat 45 Min. auf 100° 
u. 30 Min. auf 115° erhitzt. Beim Verd. m it W. scheiden sich 20— 25 g des Azlaklons 
der v.-Aceiamino-p-acetoxyzimt3dure ab, F. 131—132°. Azlakton der c/.-Propionamido- 
“crylsdure, C6H ,0 2N (V). Zur Fassung dieses Zwischenprod. werden 4,5 g Brom-

ę oH4.OCOCH3

I '  1!
C—N—C-CH3 
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própionylalanin, 1,64 g Na-Aeetat u. 6,8 g (C„H5C0)20  verrioben u. boi 12 mm Druck 
boi 100° dest. Das Azlakton sd. bei 60—75°, nach Redest. bei 76— 77°. Farblose oligo 
FI. von bas. brenncnd scharfem Geruch. Unl. in k. W., in w. 11. unter Spaltung. Beim 
Stehen Umwandlung in eine glasharte Masse, biswcilen m it Krystallbildung. (Liebigs 
Ann. 4 4 8 . 20—31. Dresden, Kaisor Wilhelm-Inst. f. Lederforschg.) Gu g g e n h e im .

Max Bergmann und Fritz Stather, U ber isomere Dioxopiperazine: Iso-3-methylen- 
G-isobutyl-2,5-dioxopiperazin. 9. Mitłeilung iiber Umlagerungen peptidahnlicher Stoffe. 
(8. vgl. vorst. Ref.) Dileucyl-l-cystindianhydrid (I), entstanden aus Dileucyloystin iiber 
den Ester m it NH3, spaltet den. S unter der Einw. von Na OH viel langsamer ab ab 
Dialanylcystindianhydrid (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 2 . 189; C. 1 9 2 6 . I. 3051), jedoch 
bedeutend rascher ais Cystin. Die entstandenc Na-Verb. liofert beim Ansiiuern Iso-3- 
methylen-6-isobutyl-2/>-dioxopiperazin, C9H ];l0 2N2)x, dessen Mol.-Gew. in Phenol u. Eg. 
der Formel C9H 140 2N 2 ontspricht. Methylcnmethyl-dioxopiperazin (II) u. seine Isoverb. 
(C0H8O2N2)x zeigen in schmelzendem Phenol das Mol.-Gew. C6H 80 2N2, in sd. 
(C0HaO»N2)2. Die Isoverb. kann nach der Gefrierpunktsbest. in uirverandertem Zu- 

1 I I  111
I CO-NH.CH.CH2-S—\ CO-NH-C—CII2 OH CH,
gg^O H .ĆH ^H .NH .Ó O  ) CHj-ÓH-NH-ĆO C ~ N —  tl

R - 'c ii—N—ÓOH
stand wieder isoliert werden. Dio B. von Dinatriumsalzen, sowie dereń gelbe Farbo 
deutet fiir dio Isoverb. auf die Formel III. Dileucyl-l-cyslindianhydrid, ClsH30O4N4S2 
(I), mikroskop. Prismen aus h. Eg. Kein F. bis 350°, Braunung von 275° an. Unl. in 
A ., PAe. u. Essigester, swl. in W. u. A., zl. in h. Eg. Iso-(3-methylen-6-isol>utyl-2,5- 
dioxopiperazin), (C9H 140 2N2)x, li. aus vorst. Verb. beim Kochen m it 10%'S- NaOH. 
Dio beim Ansiiuern sich abscheidonde Verb. wurde iiber das Diacctylderiv. gereinigt. 
N  a - S.a 1 z, biischelfórmig vereinigto gelbe Nadeln. D i a c c t  y  1 v e r  b., CjjHjgO.No, 
Krystalle aus A., F. 99°. (L ie b ig s  Ann. 4 4 8 . 32—37.) Gu g g en h eim .

Max Bergmann und Hellmut EnBlin, U ber isomere Dioxopiperdźine: Allo- 
3-methylen - 2,5 - dioxopiperazin und Allo • 3 - melhylen - 6  - m etkyl-2 , 5 -dioxopiperazin.
10. M itteilung ' iiber Umlagerungen peptidahnlicher Stoffe. (9. vgl. vorst. Ref.) 
Glyeylserinanhydrid yerwandelt sich m it (CH3C0)20  -)- Na-Acetat in das hoch- 
molekulare Allomethylendioxopiperazin, (C5H0O2N2)x, welchcs sich von dem friilier 
(L ie b ig s  Ann. 4 4 5 . 17; C. 1 9 2 6 . I. 352) beschriebenon Isomcthylendioxopiperazin 
in physikał. u. chem. Hinsieht unterscheidet. In  analoger Weise entsteht aus Ala- 
nylserinanh}rdrid ein hochmolekulares Allomethylenmethyldioxopiperazin, (C0H8O2N2)i. 
das %7erscliicden ist von der friihcr (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 6 . 247; C. 1926.
I. 119) beschriebenen Isoform. Dio Alloanhydride lassen sich nicht acetylieren u. 
sind in h. Phenol weniger 1. ais die Isoform. Sio losen sich in ubcrsehussiger NaOH 
farblos. Krystallisierte Na-Salze konnten nicht abgeschieden werden. Mit Pd +  H2 
findet keine Hydricrung sta tt. Mit starker HC1 entstehen Tetrapeptide. Audi vom 
3-Methylen-2,5-dioxopiperazin aus gelangt man zum Alloanhydrid (C5H 80 2N2)x, wenn 
man m it (CH3C0)20  +  Na-Acetat erhitzt. Die kryoskop. Unters. in Phenol- u- Re‘ 
sorcinlsgg. ergaben sowohl fiir die Allo- wie die Isoanhydride Werte, die den Formeln 
C5H 0O2N 2 bezw. C6H 80 2N2 entsprechen. Nach der Gefrierpunktsbest. licBen sich die 
urspriinglichen Verbb. wieder isolieren. Die Iso- u. Alloanhydride unterseheiden sich 
nicht bloB durch den Aggregatzustand, sondern durch die Struktur ihrer kleinsten 
Teilehen, welcho aueh wieder eine verschiedene Aggregatweise bedingt. Gloich zu‘ 
sammengesetzte Stoffe von verscluedenem ,,Molekular“ -umfang u. verschiedenen 
chem. u. physikal. Eigensehaften (z. B. Lichenin u. Lichosan oder Diamylosen u. 
Hexamylosen) konnen nach der Ansicht der Vff. nicht strukturident. sein. Allo- 
3-metkylen-2,5-dioxopiperazin, (C5H 60 2N2)x, Ausbeute 0,85 g aus 2 g Glycyl-d,l-ser‘31' 
anhyclrid. Kein eigentlieher F., Yerkohlung iiber 250°. Swl. in indifferenten organ.
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Mitteln u. sd. Phenol, loichter 1. in geschmolzenem Resorcin u. Acetamid, 1. in etwa 
3000 Teilen h. W. Die Umwandlung in das Tetrapeptid, C10H10O6N4Cl2, erfolgt beim 
Erhitzen m it HCł (D. 1,19) auf 100°. Zu seiner Isolierung wurde die HC1 abgedampft, 
der Ruekstand m it wenig yerd. HC1 aufgenommen u. m it Eg. u. A. versetzt. Gliinzende 
mikroskop. 6-seitigo Tafeln oder mm-lange Prismon. Braunfarbung von 250° an, 
Zers. bei 305°. Bei der Hydrolyse von d,l-Glycyłserinanhydrid entsteht kein Tetra- 
poptid, sondom nur Glykokoll u. Serin. Allo-3-methylen-6-methyl-2,5-dioxopiperazin, 
(C8H80 2N2)x, hinterbleibt ais unl. Riickstand, wonn das Rk.-Prod. aus Glyeylserin- 
anhydrid, (CH3C0)20  u. Na-Acotat m it h. W. u. A. ausgekocht wird. Aus den Wasch- 
fll. krystallisiert die Verb. bisweilen in Nadelchen. Wl. in h. W., in organ. Mitteln 
fast unl., wl. in sd. Phenol, etwas mehr in h. Resorcin. Mikroskop. Nadelchen aus verd. 
alkal. Lsg. beim Ansauern m it Essigsaure; zentr. angeordnete Nadelchen. Das nach 
der Hydrolyse m it HC1 erhalteno salzsaure Tetrapeptid, C12H 220 8N1C12, krystallisiert; 
diiime Niidelohen, Zera. gegen 255—258° unter Braunung u. Gas-Entw. Biuretrk. 
Der Methylester zersetzt sioh bei 238°. (L ie b ig s  Ann. 4 4 8 . 38—49.) Gu g g e n it e im .

Max Bergmann und Martin Gierth, Uber isomere Alkylverbindungen des Cyclo- 
hexanol-(2)-on-(l). Das Cydohexanol-(2)-on-(l) eignet sich zur Unters., ob das un ter- 
sehiedliehe Verh. der cinfachsten Oxyearbonylvorbb. u. der natiirliehen Zucker aufler 
mit den zahlreichen Hydroxylen aueh m it dem umfangreieheren Kohlenstoff-Wasser- 
stoffgerust der letzteren zusammcnliangt. Dor Umstand, daB sieli der F. des Oxy- 
ketons, der in der L iteratur m it 92— 113° angegeben wird, bis auf 113° hinauftreiben 
laBt, ohne daB eino Andcrung der chem. Zus. stattfindet, deutet auf die Existenz ver- 
scliiodener Isomerer, welcho durch die Formel I  nicht wiedergogobon wird. Fiir eino 
Cyclooxodesmotropie im Sinne der Formeln I  u. I I  sprieht aueh der rascho Anstieg 
des Breehungsindexes des friseh dcst. fl. Cyclohexanolons. In  Phenol- u. Eg.-Lsg. 
finden sieli alle Priiparate in Form einfacher Moll. E rhitzt man das Cyelohexanolon 
mit alkoh. HC1, so erhalt man einen fl. Cydohemnóloniithyldther, C6H90 -0 C 2H 5 vom 
Mol.-Gew. 142, der ein krystallisiertes p-Nitrophenylhydrazon, CeH!)(OOaH5)(N-NHC8H 1* 
N02), liefert. In  der K alte erhalt man die von K otz  (L ie b ig s  Ann. 4 0 0 . 55; C. 1 9 1 3 .
II. 1570) beschriebene Athylyerb. vom F . 137°, welche nach dem Gefrierverf. in Bzl. 
oder Phenol ein Mol.-Gew. von 284° besitzt.- Bei der Dest. im Vakuum bei 183° wird 
die dimolare Yerb. in M oll.yom Gow. 142 aufgespalten, dio sich beim Abkiiklen wieder 
zu der urspriinglichen kryst. Verb. zusammenschlieBen u. der Formel III des Athyl- 
cycloacetals (Athyllactolid) entspreclien. Phenylhydrazin u. andere Hydrazine sind 
ohno Einw. Nach demselben Verf. wurde auch das Methyl-, Isobutyl- u. Benzyl- 
lactolid des Cyclohexanolons dargestcllt, die ebenfalls krystallisicren u. in Phenol- 
u- Bzl.-Lsg. doppeltes Mol.-Gew. aufweisen. Die Assoziationstendenz wird also bei 
allen diesen Verbb. durch den Scehskohlenstoffring nicht beeinfluBt. Das Methyl- 
lactolid vom F. 162° ist ident. m it der von K otz  (1. c.) ais Ketom ethylather beschrie- 
benen Verb. Der echte Kotoatlier entsteht beim Erhitzen des Methyllactolids m it 
methylalkoh. HC1 auf 100°. Die Umlagerung des Methyllactolids in den Ketoather 
findet auch bei Abwesenheit von Lósungsmm. sta tt, wenn man eine geringe Menge 
Saure (Toluolsulfosaure) zusetzt. Entsprechende Vorgange betatigen sich wahr- 
seheinhch auch bei den Zuckem u. Polysacchariden u. erklaron z. B . das V. von methj’'- 
lierton Zuckem wie Cymarose u. Digitalose. Bromoyclohexanon liefert m it CH3OH -j- 
AgjCOj nicht Cyclohcxanolonmethylather, sondem Methyllactolid (HI). Das Methyl- 
lactolid des Cyclohexanolons wird durch verd. wss. Mineralsaure sehr leicht gespalten. 
Viooo-n- HC1 spaltet bei 100° quantitativ. Mit J -K J  entsteht eino krystallin. Additions- 
verb. In  Anlehnung an friiher (B e r g m a n n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 753; C. 1 9 2 4 .  
n .  24 u. H a b e r , Ztschr. f. Elektrochem. 2 0 . 521) gemachtc Uberlegungen halten 
es Vff. fiir wahrseheinlich, daB dio Aufnahme des J  u. J -K J  durch Starkę eine chem. 
Bindung bedeutet, die durch bestimmte Strukturteile des Starkekrystalls bezw. Starke- 

VIII. 2. 38
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wasseraggregats bewirkt wird. Das yerschiedene Verh. von Starkę u. Cholsaure 
gegon J  (K u s t e r , L ie b ig s  Ann. 283. 360; Ber. Dtseh. Chem. Ges. 28. 783 [1895] u. 
My l iu s , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 20. 683) beweist koine qualitative Verscliiedenheit 
der Krilfte, welche das J  an Starko oder Cholsaure binden. Diese K rafte betatigen 
sich nur in verschiedener Weise, weil die ubermolekulare Struktur der Starkę eino 
starkę Vcrfestigung des Krystallgitters hcrbcifiihrt, so daB der fremdphasige Stoff 
(J-KJ-Lsg.) nur an der Oberfliiche wirken kann.

piT p r r  m.r
C H / ^ C O  CH2r ^ C < O H  C H ^ ^ c f c g C A C O O H J

C " J l l C O H [ O R ]  CHłl v j j H C - ' ' '  CHSL ^ J H C ^
c r i ,  CHj CH,

Cyclohexanol-(2)-on-(l), C6H 10O2 (I), Kp.w 83—86°. Kp. <0jl 50—56°, F. 130°, 
bisweilen niedriger. Fehlingsche Lsg. wird reduziert. P h e n y lh y d r a z o n ,  C12HW0N2, 
aus A. -(- W., foine sternfórmig goordnete Nadeln, F. 121—121,5°, korr. P h e n  ylosazon,
F. 153°, korr. Melhyllactolid des Cyclóhexanólons, C7H l20 2 (III), F. 165°, korr., dicke klare 
Tafeln oder kleinere schneeweiBo Krystalle, sublimiert, K p .1>2 147—149°. Fehlingsche 
Lsg. wird nicht reduziert. JJK -V o rb ., (C7H 120 2)2, J 4JK , dunkle Prismen aus W. -f A., 
rasch verschmierend. Cydohemnólonmethylather (I), Kp.H 72—73°, Fl. von wiirzigem 
Geruch, zl. in W. u. organ. Mitteln. Beim Stehen sinkt der Kp. Bei liingerem Stehen 
Abscheidung yon Krystallon, F . 144°. P h e n y l h y d r a z o n , C13H 18ON2, zentr. ge- 
geordnete liingliche Bliltter aus CH3OH, F. 94—96°. L. in organ. Mitteln, zl. in PAe. 
p - N i t r o p h e n y l h y d r a z o n ,  Ci3Hł70 3N3, gelbe 6-seitige P latten  aus CH3OH u. aus 
Lg. F. 126,5— 127°. Alhyllactolid des Cyclohexanolons, [C8H 140 2]2, flimmernde, 6-seitige 
Blattchen oder Prismen aus A., F. 139°. LI. in organ. Lósungsmm., wl. in k. W. Oydo- 
hexaiiolo7idthyldther, C8H 140 2, K p .14 80—83°, Fl. Bei liingerem Stehen B. von Kry- 
stallen, Nadeln u. Tafeln, F. 144— 147°. Wl. in W., 11. in fast allen organ. Lósungsmm. 
p - N i t r o p h e n y rl h y d r a z o n ,  C14H 190 3N3 gelbe Prismen, F. 144°, korr. Isobutyllactohd 
'des Cyclóhexanólons, [C10H 18O2]2, mkr. derbe Prismen oder lang gestreckte Platten 
aus Lg. oder Essigester. LI. in Bzl., F. 122,5°, korr. Benzyllacłolid des Cyclohezanolons, 
[Cj3H 160 2]2, 6-seitige Tafeln aus Bzl., 4-seitige aus Lg., F. 160°, korr. 2 -Acetoxycydo-
hexanon-(l), C8H 120 3, z e i g t  i n B z l .e i n f a c h e s M o l . - G e w .B .a u s C y c l o k e x a n o l o n u . ( C H 3C 0)j0

oder aus-Bromeyclohesanon u. Ag-Aeetat. K p ,12 118°. Nadeln aus Lg., F. 41—42°. 
P h e n y l h y d r a z o n ,  C14H 180 2N2, Prismen aus Lg. F. 97—98°. 2 -Benzoyloxycydo- 
hexanon (1), C13H 140 3, B. aus Cyclohexanolon u. C6IL,COCl in  Pyridinlsg. Krystalle 
aus Lg., F. 87°. p - N i t r o p h e n y l h y d r a z o n ,  C10H 19O4N3, gelbe kleine Prismen aus 
Essigester PAe., F. 158—160°, korr. P h e n y l h y d r a z o n ,  C19HiSN20 2, Krystalle aus 
Bzl., F. 112°, zersetzlich. Acetolathyllactolid, CH3—C—CH,, B. aus Acetol, A. u.

JC 2H5 O
l° /0ig. HCl. Nach mchrstd. Stohen bei Zimmertemp. Bindung des HCl mit AgY-U3 
u. Fraktionierung bei 1,5 mm, Kp. 71—74°. 4-seitige yerwachsene Platten. ZU. u> 
allen Lósungsmm., weniger 1. in Lg., F. 73— 73,5°. J J K - V e r b . ,  (C5H100 2)2JW ^'
6-seitige P latten , zersetzlich. Acetol-n-propyllactolid, C„Hł20 2, B. wie bei voriger 
Verb„ nD20 =  1,4319, K p .1>5 94—96°, K p .3 5 98—99°. Krystallisiert nach wochcn- 
langem Stehen, 4-seitigc P latten  vom F. 73°. Acetoinatkyllactolid, CH3—C—CH-CH3,

Cc a o
Ivp .1)5_2 71—81°. 4-seitige P latten. Krystalle aus A., F . 74°. Zll. in fast alt 
Lósungsmm. J J K - V e r b . ,  4-strahlige Sterne, zerflieBlich. Acetoin-n-profyllocioh . 
C7H 140 2, K p.M 80—82,5°, Fl., nD= °=  1,4345. (L ie b ig s  Ann. 448. 48—76.) Guco.

R a m a rt und A m agat, Uber molekulare Umlagerungen in der Reihe der 
diaryWhanole. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 899; C. 1925.1. 222.) Im AnscbluU



1926. I I . D. Or g a n is c h e  Ch e m ie .

an die 1. c. beschriebene Dehydratisiorung des 2,2-Diphenylpropanols-(l), bei welcher 
nur das C6H5 gewandort war, liaben Vff. die Dehydratisiorung des 2,2,3-Triphenyl-
propanols-(l) (I.) untersueht. Je  nachdem CH2 c 6h 5 oder C6H5 wandert, war das

CaH5\
CsH5-^C • CHa(OH) 

C0H .-C H ,/  I.

l,l,3-Triphenylprope?i-(l) (II.) oder l,2,3-Triphenylpropen-(l) (III.) zu erwarten. In 
Wirkliehkeit entstohen aus I. u. P 20 6 beide KW-stoffe. Der eino, F . 89°, ist offenbar 
ident. mit dem von BAKUNIN (Gazz. chim. ital. 30. 340 [1900]) beschriebenen KW-stoff 
der Formel I I .;  Verss. zur Synthcso desselben haben bisher noch koin festes Prod. 
geliefert. Der andere, F . 63°, ist ident. m it dem von Or e c h o w  (Ber. Dtscli. Chem. 
Ges. 47. 89 [1914]) beschriebenen KW-stoff III . u. wurde von den Yff. auf anderom 
Wege synthetisiert. Boi der Dehydratisiorung von I. entsteht hauptsachlich III ., indem 
auch hier das C6H 5 das beweglichere Radikal ist.

(c0i-i5) , c : c h  . c h 2 • c0h b c0i i5 C(5h ' > c : CH' C°Hs
"  II. * III.

V e r s u c h e .  2,2,3-Triphenylpropanol-(l) (I.). Aus Diplienylbenzylessigsiiure- 
ben7,ylester mit Na u. A. (Nebenprod.: Triphenylathan). K p .16 240°, F. 80°. Phenyl- 
urethan, F. 169°. Benzoylderiv., F. 95°. — l,2,3-Triphenylpropanol-(2), CcH5 ■ CH2 • 
C(OH)(C6H j)'C H 2-C6H5. Aus Desoxybenzoin u. Benzyl-MgCl. F. 86— 87° (vgl. K la g e s  
u. H eilm ann , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37- 1447 [1904]). — l,2,3-Triphenylpropen-(l) 
(III.). Aus dem vorigen m it P 20 5. Kp.le 232—240°, F. 63—64° (Or e c h o w ). — 1,1,3- 
Triphenylproj)anol-(l), C6H 6-CH2-CH2-C(OH)(C6H5)2. Aus yS-Phenylpropionsiiureathyl- 
ester u. C6H5MgBr. F. 87° (B ak u n in ). (C. r. d. 1’Acad. des sciencos 182. 1342 bis 
1344.) L in d e n b au m .

R. Ciusa, Einige Beobachtungen iiber Juglone. Das in den Schalen der Juglandazeen
vorkommende Juglon (o-Oxy-a.-naphthochinon) bildet ein intensiv yiolett gefarbtes
Ni-Salz, das ais inneręs Komplexsalz der

° < > = 0 ,

< -O7
Ni% V

_ /

■ \
/

> °

Formel I aufzufasaen u. auCer ais Reagens 
auf Juglon auch ais sehr empfindliclies 
Reagens auf Ni anwendbar ist. Eino 
0,0006°/oig. Ni-Acetatlsg. gibt m it alkoh.
Juglonlsg. eine zwar schwache, aber noch sichtbaro Violettfarbung. — I, (C10H 5O3)2Ni 
•1V2H20 , aus alkoh. Juglonlsg. m it 5°/0ig. wss. Ni-Acelat-Łsg., violette Niidelchen. 
(Annali Chim. Appl. 16. 127—28. Bari, Univ.) L e h m a n n .

Edward de Barry Barnett, James Wilfred Cook und Marcus Aurelius 
Matthews, tlber den Mechanismus von Substiiutionsrealctionen im  aromalischen K em . YI. 
(Y. vgl. S. 204.) In  vorliegender Arbeit wird das Verli. des 1,8-Dichloranthracen- 
dtchlorids (I) u. -dibromids (II) u. anschlicCend das des 1,8,10-TrichloranthracendicMorids 
(III) mitgeteilt. Es liat sieh herausgestellt, daB dio thorm. Zers. kein sicherea Mittel 
zur Best. der Konfiguration dieser Dihalogenide ist, da sio, wie die folgende Tabelle 
zeigt, ganz yerschieden verlaufen kann, je nachdem man die Substanz fiir sich auf 
200 230° erhitzt (A) oder m it Xylol oder Cymol kocht (B). — U nter dem EinfluB

9,10-Dihydroantliracenderiv.

l)5,9,10-Tetrachlor-
1.8.9.10-T etraclilor- 
1,5-Diehlor-9,10 dibrom- 
1,8-Diehlor-9,10-dibrom-
1.5.9.9.10-Pentachlor-
1.8.9.10.10-Pentaehlor-

Anthracenderiv., erhalten nach

1.5.9-Trichlor-
1.8.10-Triehlor-

B

1.5-Dichlor- 
1,8,10-Trichlor-
1.5-Dichlor- 
Gemisch
1.5.9-Trichlor-
1.8.10-Trichlor-

l,8-Diclilor-10-brom-
1.5.9.10-Tetrachlor-
1.8.9.10-Tetraclilor- . . 

bydrolysierender Agenzien neigen I u. II stark zur Abspaltung von HHal. So liefem 
sie mit sd. alkoh. ICOH 1,8,10-Trichloranthracen (IV) bezw. 1,8-DicMor-lO-bromanthracen

38*



572 D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1926. n.

(V). Die Konst. dieser Verbb. wurde zwar noeh nieht sieher bewiesen, wird aber durch 
folgende Rkk. sehr wahrscheinlich gemacht: IV gibt das Dichlorid III , dieses durch 
H j7drolyse 1 ,8,9-Trichloranlhron  (VI.), welohes uberfiihrbar ist in 1 ,8 ,1 ',8 ' -Telracltlor-9,9’- 
dianthron  (VII.), verschieden von der von BARNETT u .  MATTHEWS (Jonm . Chem. 
Soc. London 123. 2556; C. 1924. I. 2123) beschriebenen u. jedenfalls ais 1,8,1',8'- 
Tetrachlor-10,10'-dianthron aufzufassenden Verb. VII. liefert bei der Red. 1,8-Di- 
chlor-10-anthron  (VIII.), verschieden von dem 1. e. beschriebenen 1,8-Diohloranthron. 
Die analoge Konst. von V folgt daraus, daB es m it Cl unter Ersatz des Br durch 
Cl ebenfalls I I I  liefert. — Bei der Einw. von CaC03 in sd. wss. Aceton auf II ent
steht hauptsachlich VII. Gewisse Anzeiehen sprechen dafiir, daG sich auch ein 
trans-Dihydroanthrachinol (vgl. 3. Mitt.) gebildet h a t, aber es konnto nicht isoliert 
werden. VII. ist auch das Hauptprod. der Einw. von feuchtem Ag20  (7—9 Tage 
Zimmertemp., 5 Stdn. Wasserbad) auf I ; ais Nebenprod. entsteht wenig einer Verb. 

_von den Eigenschaften eines Anthrons, strohgelbe Nadeln aus A. u. Eg., F. 156 bis 
160°. — Kocht man I  m it A., Butyl-, i-Amylalkohol oder Na-Acetat in Eg., so 
erhalt man IV u. V II., auGerdem schwer zu reinigendo Prodd., die von FeCl3 in 
sd. Eg. zu V II. oxydiert werden u. daher wahrscheinlich ais Dichloranthranylalkyl- 
iither bezw. D ichloranthranylacetat anzusehen sind. — Mit Phenol in sd. Bzl. liefert
1 hauptsachlich IV. — I I I  g ibt m it CaC03 in sd. wss. Aceton VI., mit feuchtem 
Ag20 , sd. A. ii. Na-Acetat in sd. Eg. l,8-Dichlor-9-oxy-, athoxy- u. acetozyaitfhron, 
m it alkoh. KOH V II. — Auch aus der Einw. von Aminen auf I u. II  ergibt sich 
die Neigung dieser Verbb. zur Abspaltung von HHal. So erhalt man mit Piperidin, 
NH(C2H s)2 u . Chinolin IV u. V; m it Chinolin sclieint I I  auGerdem spurenweise
2 Br abzuspalten unter B. von 1,8-Dichloranihracen. Auch beim Erhitzen (Wasser
bad) m it Anilin wird H H al abgespalten, gleichzeitig wird das Halogen in 10 durch 
den Anilinrest ersetzt. Mit Dimethylanilin (Wasserbad) liefert I  auGer IV rcichlich
1,8- Dichlor-10- {dimethylaminophenyl^-anthracen. Die Konst. der Verb. ergibt sich 
daraus, daG sie auch aus I II  u. Dimethylanilin entsteht. — Die Rkk. zwischen
III  u. Aminen verlaufen verschieden je nach der N atur der letzteren. Zwar bilden 
sich sowohl m it Piperidin wie auch m it NH(C2H 6)2 in k. Bzl. (mehrere Tage)
IV u. l,8-Dichlor-9-piperidino- bezw. -9-diaihylaminoanihron, aber m it NH(C2H5)2 ist IV 
Hauptprod., mit Piperidin Nebenprod. Die Rk. m it Dimethylanilin wurde schon oben 
mitgeteilt; auGerdem bildet sich dabei IV. Mit Anilin entsteht VII., mit Pyridin u. 
Acetanhydrid (Wasserbad) l,8,9-Trichloranthranyl-10-pyridiniumchlorid. Die B. ron I\ 
aus III, also Abspaltung von 2C1 u. nicht von HC1 unter dem EinfluG starker Aminę 
ist um so bemerkenswerter, ais in  I I I  H  u. Cl in derselben Ebene liegen miissen.

Cl H  Cl

ó S ó

V e r s u c h e .  1,8-Dichloranthracendichlorid (I). Aus 1 ,8-Diehlorantliracen u. Cl 
in CC14 (Zimmertemp.), bei sehr reinem Materiał Spur J  zusetzen. — 1 ,8 ,1 0-Trichlor- 
anthracendichlorid, C14H 7C15 (III). Ebenso aus IV oder V. [IV wird am besten aus I 
in sd. Xylol dargestellt u. aus Pyridin umkrystallisiert.] Nadeln aus Chlf., F. 180 •1°& 
unter Gasentw. — 1,8,9,10-Telrachloranthracen, CjjH jCI^, gelbe Nadeln aus Pyridin. 
dann Eg., F . 217°. — 1,8-Dichlor-lO-bromcmthracen, C14H 7Cl2Br (V). Aus II mit sd. 
a lk o h . KOH oder durch Einleiten yon S 0 2 oder H 2S in die Eg.-Suspcnsion (Wasserba )• 
Seidige g elbe  Nadeln aus Pyridin, dann Eg., F . 202°. — 1,8,1',8'-Telrachlor-9,9'-dianthron, 
C28H 140 2C11 (VII.). Aus I I I  m it sd. a lk o h . KOH. Krystalle aus N itrobenzol, F. 310 
nach Dunkelfarbung bei 280°. — 1,8,9-Trichloranthron., C14H 70C13 (VI.), Platten  
Chlf.-PAe., F. 155° (Zers.). Das Cl in 9 sitzt recht fest u. wird bei kurzeni Koc c:1



1926. II. D. O r g a n is c iie  C h e m ie . 573

jiit verd. NaOH nicht eliminiert. Mit Cu-Pulver in sd. Nitrobenzol entsteht VII. —
1.8-Dichlor-9-oxyanthron, C14H80 2CI2, nach Herauslosen m it sd. Aceton Nadeln aus 
Chlf.-PAe., darni Bzl., F. 221—222°. Gibt m it wss. NaOH hellrote, m it alkoh. NaOH 
tiefrote Fiirbung. — l,8-DicMor-9-alhoxyaiilhrcm, C16II120 2C12, P latten aus A., F. 122°. —
l,S-DicMor-9-acetoxyanthron, C10H 10O3Cl2, krystallin. Pulver aus Eg., F. 130°. — 1,5- 
dicb.lor-10-anilinocmtliracen, C20H J3NC12, gclbo Nadeln aus Bzl.-PAe., dann Eg., F. 213 
bis 215°. Die Lsgg. fluorescieren griin. — l,8-Dichlor-10-[dimethylaminophenyl]- 
anthracen, C22H 17NC12, hellgelbe Pliittchen aus Bzl., F. 294—297°. Dio Lsgg. fluores
cieren stark griin. — l,8-Dichlor-9-piperidinoanthron, C10H I7ONC12, nach Fallung aus 
der HCl-Lsg. m it NH4OH strohgelbe Nadeln aus A., dann Bzl.-PAo., F. 186—188°. —
1.8-Dichlor-9-diathylaminoanthron, C18H W0NC12, nach Fallung aus dor HCl-Lsg. m it
NHjOH gelbe P latten aus A., F. 113— 114°. — 1,8,9-Trichloranthranyl-lO-pyridinium- 
chforid, C19HuNC14, hellgelbe P latten  aus verd. HCI, schm. nicht bei 300°. — 1,8-Dichlor-
10-anthron, C14H 80C12 (VIII.). Aus VII. m it Sn u. konz. HCI in sd. Eg. Nadeln aus 
Aceton, F. 198°. (Rcc. trav. chim. Pays-Bas 45. 68—79. London, Sir J o h n  Ca s s  
Techn. Inst.) L in d e n b a u m .

Helmuth Scheibler und Franz Rettig, tlber Thiophenverbindungen. II . Mitt. In  
Fortsetzung der friiheren Arbeit (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 139; C. 1921. I. 
447) iiber die Syntliese der isomeren Propylthiopheno ha t Vf. die isomeren ra-Butyl- 
thiophene dargestellt. Durch Einw. von ra-Butylbromid auf Na-Malonsaurediathyl- 
ester wurde w-Butylmalonsaurediathylester erhalten, dessen Na-Verbb. m it Mono- 
chlorcssigsiiureathylester n-Eexan-a.,(ł,fi-tricarbonsaurelriathylester, C4H„C(C02C2Ht)2* 
CH2'C 02C2H5, Kp.jgo 183—185°, bildet. — Verseifung des Estcrs u. Abspaltung von 
C02 durch Erlntzen der freien Sauro auf 160° fiilirt zu n-Butylbernsteinsaure, C4H„- 
GH(COOH) • CH2 • COOH, F. 81°, dereń Na-Salz' beim Erhitzen m it P 2S3 n-Butyl-3- 
thiophen, C8H 12S, K p .,00 181—183°, D.2%  0,9587, n D20 =  1,51005, bildet. Indopheninrk.
u. Laubenhcimersche Rk. m it Plicnanthrcnchinon (1. c.) positiv fiir ein in 3-Stellung 
substituiertes Thiophcn. — Durch Kondensation m it Acotylchlorid (-J- A1C13) in PAe.- 
Łsg. entsteht aus voriger Vcrb. n-Bulyl-3-acetothienon-2(5), Cł0H 14OS, K p .^  145—146°.
— p-Nitrophenyłhydrazon, CwHw0 2N3S, dunkelrote Krystalle, F . 146— 147° (korr.). —■ 
n-Bułyryl-2-thiophen, C8H 10OS, K p .^  123—124°, D .2°20 1,0730, nD2° =  1,52418, B. aus 
Thiopken u. ?i-Butyrylchlorid (-(- A1C13). — Durch Red. m it Zn-Amalgam entsteht 
n-Bulyl-2-thiophen, C8H I2S, gelbes Ol, durch Dest. uber Na gereinigt, D .2020 0,9554, 
nDJ0 =  1,50896, Indopheninrk. negativ, Laubonheimersche Rk. positiv fiir oin in
2-Stellung substituiertes Thiophen. — n-Bulyl-2-acelothienon-(5), Cl0H 14OS, K p .25 160 
bis 161°, D.2°20 0,9969, nn2° =  1,49135, B. analog dem 3-Isomeren. — p-Nitrophenyl- 
hydrazon, C10H19O2N3S, dunkelrote Krystalle, F. 164° (korr.). (Ber. Dtsch. Chom. Ges.
59. 1194—97. Berlin, Techn. Hochsch.) R a k ó w .

Helmuth Scheibler und Franz Rettig, t)ber die chemischen Besłandteile der 
f-hiccjdrcichen, bituminósen Teerole (Ichthyolole). IV. Mitt. (III. ygl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 52. 1903; C. 1920. I I . 309.) (Vgl. vorst. Ref.) Vf. untersucht zwoi Tiroler 
Schieferteeróle aus der Umgebung des Achensees u. von Seefeld. Das durch trockene 
Dest. aus dom Ólschiefer gewonnene Rohól wurde in PAe. gel., zur Befreiung von bas. 
Bestandteilen mit HCI, von sauren m it NaOH gewaschen, getrocknet u. nach dem 
Abdampfen des PAe. m it N II3 u. Na behandelt, um den Rest der Phonole u. KW-stoffe 
®it reaktionsfahigen Methylengruppen zu entfemon. Das von Na abdekantierte Ol 
"■urde der fraktionierten Vakuumdest. unterworfen u. die einzelnen Fraktionen nach 
folgenden Gesichtspunkten acetyliert: Da die Thiophenverbb. reaktionsfahiger sind 
ais die entsprechenden Benzolhomologen u. beide annahem d zu gleichen Teilen im 
Teerol yorkommen, laBt sich bei Verwendung der Halfte der nach dem S-Gehalt der 
łraktionen fiir dio Acetylierung berechneten Mengen Acetylchlorid u. A1C13 eine 
Acetylierung lediglich der Thiophenabkómmlinge erzielen. Die auf dieso Art acety-
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lierton Fraktionen werden wiederum fraktioniert dest., dio Portionen m it gleichem Kp. 
vereinigt u. zur Identifizierung otwa yorhandener Acetothienone m it p-Nitrophenyl- 
hydrazin versetzt.

Auf dieso A rt konnte aus dem Schieferteerol vom Achonseo das p-Nitrophenyl- 
liydrazon des n-Bulyl-2-acetothienons-(5), F . 163—164° (korr.), u. aus dem Schiefer- 
teeról von Seefeld die p-Nitrophenylhydrazone des n-Propyl-3-acelothienons-2-(5),
F. 171° (korr.), u. des Isopropxyl-2-acetothienons-(5), F. 198° (korr.), isoliert werden.

Die B. der Thiophenyerbb. in den Schieferteerolon kann entweder bei der Schwelung 
aus bereits vorhandenen S-haltigen Ringsystemen erfolgen oder sio entstehen erst 
wiihrcnd des Schwelprozesses aus KW-stoffcn u. S leicht abspaltenden' Substanzen 
(Schwefelkies). Bemerkenswert ist das V. einer Isopropylverb., da bisher in den durch 
trockene Dest. bituminóser Matcrialien gewonnenen Teerólen, ausgenommen Stein- 
kohlentieftemperaturteer, keine den Isopropylrest enthaltenden KW-stoffo gefunden 
worden sind. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1198—1202. Berlin, Techn. Hochsch.) Rak .

H. Fischer und O. Wiedemann, Uber einige Umsetzungen des ft-Methyl-fi'-carb- 
dthoxypyrrols. In  dor Erwartung, daB in ^^ '-substitu ierten  Pyrrolen die a-standigen 
H-Atomo besonders reaktionsfahig sein wurden, haben Vff. aus der 3-Metliyl-i-mh- 
alhoxypyrrol-5-carbonsaure (I) das 3-Methyl-4-carbdthoxypyrrol (II) dargestellt. Dieses 
ist wider Erwarten recht reaktionstrago u. setzt sich nicht m it HCHO, HC02H u. 
Glyosal um. Dio gleiche Inaktivitiit findet sich auch boi anderen /9,/?'-Deriw. des 
Pyrrols. Immerhin ist II der Aldehyd- u. Ketonsynthese zugiinglich. Dabei bilden 
sich das 2-Formylderiv. (III) u. 2-Acetylderiv. (IV). Die Konst. dieser Verbb. folgt 
aus ihrem Abbau zum 2,3-Dimethylpyrrol u. 2-Athyl-3-methylpyrrol. Diese Basen 
zcichncn sich durch Pikrato aus, die aus 2 Moll. Base u. 1 Mol. Pikrinsaure bestchen, 
wahrend dio isomeren Athylmethylpyrrolo keino Pikrato bilden. Von III wurden 
D eriw . u. Kondcnsationsprodd. dargestellt sowie aus III u. IV dio C0 2C2H5-Gruppcn 
eliminiert. — Femer wurden mehrero Carbdthoxypyrróle auf ihr Verh. gegen Hydrazin 
untersucht u. gefunden, daB nur bei Naehbarstellung zweier C 02C2H6-Gruppcn in 
a,/? Rk. eintritt. Zuniichst entstehen Monohydrazide, bei weiterer Einw. cycl. Verbb., 
z. B. Vn. Auch das C02C2H 5 in I  reagiert m it N 2H4. Die Dberfiihrung dieser Saure- 
hydrazide in die Aminę nach dem Verf. von CURTIUS gelang nicht, da die Uretbane 
sich ais unverseifbar erwiesen. — SchlicBlieh wurde noch in das ^-Methylpyrrol 
C 02C2II5 in a  u. darauf CHO eingefiihrt; die Stellung lotzterer Gruppe ist noch un- 
gewiB.

C H : ClCOjCjIIJ-C-CfL, CH3-C-C(CO,C,.H5)-C .R
V  I II I '  II T-J
v • N II------------------C-------C I I = C ------------------ N <ęjj

; C H .-C -C ^ O .C .iy iC -C O -N ----------------- CH T C H : C(CH3)• C• CO• NH
C)H----------------Ń • CO • C : C(C02C2H5) • 6  • CH3 ' NH ----------&-C0 -NH

V e r s u c h e .  3-Methyl-4-carbathoxypyrrol-5-carbonsaure (I). Nach P I L O T Y  ans 
Oxalcssigester in KOH u. Aminoacetonhydrochlorid (20—30°, 2 Tage), mit Essigsaure 

fallen, m it A. extrahieren. Ausbeute bis 15%. Prismat. SpieBe, F. 196°. — 3-Mełhyl-
4,5-dicarbdthoxypyrrol, CUH 1504N. In  die Suspension von I  in A. HC1 bis zu 5% 
Gehalt einleiten, eindampfen, m it Soda neutralisioren. Krystalle aus A. +  Lg., dann 
A. +  W., F. 63°. — 3-Methyl-4-carbatIioxy-5-carboj)iethoxypyrrol, C10Hi3O4N. Aua
I  m it CH2N2 in A. Krystalle aus A. -f- W., F. 59°. —  3 -M e th y l- 4 -carbdthoxypyrrol, 
C8Hn 0 2N (II). Durch Erhitzen von I iiber den F. E ntśteh t auch beim Erhitzen des 
Ba-Salzes von I. Krystalle aus A. - f  W., F. 73°, 1. in h. W. u. Lg. —  2-Fomylderiv.’ 
C9H u 0 3N (III). Aus II u. HCN in A. durch Einleiten von HC1, Imidchlorid mit 
h. W. zerlegen. Nadeln aus W., F. 121°, 11. in A., A., Chlf. E h r l i c h s  R eag en s  k. 

negativ, w. positiv. W ird von N2H 4 u. NaOC,H5-Lsg. (Rohr, 150—160°) zu 2,3-Di
methylpyrrol reduziert; Pikrat, CłsH 2l0 7N5, aus A., F. 146—147° (P ilo ty ) .  -
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hydrazon, C15II170 2N3, gelbe Nadeln aus A. +  W., F. 154°.—  Semicarbazon, C10H 14O3N4, 
aus verd. A., F. 224°. — Azlacton, C18H10O4N2, gelbe Btischel aus A., F. 192°. — Oxim, 
C,H120 3N2, aus A. 4- W., F. 167°. — 2-Cyan-3-metliyl-4-carbathoxxjpyrrol, C„H100 2N2. 
Aus dera Oxim m it sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat. Braunliche Blattchen aus A.,
F, 135°. — Acetylderiv., Cu H 120 3N2. Aus der alkoh. Mutterlauge des yorigen. Flocken 
aus A. -(- W. — Bis-[3-inełhyl-4-carbathoxypyrrol]-methen7iydroclilorid, Ci,H210 4N2Cl 
(V„ R =  H). Aus I I I  u. I I  m it k. konz. HCl. Aus H C02II +  konz. HCl, F. 195°,
11. in W., A., Eg., wl. in A., Zers. in w. Lsgg. — Freies Methen, C17H 20O4N2. Aus V. 
in A. mit verd. NaOH. Orangefarbigo Nadeln aus A., F. 129°, selir bestandig. — 
Melhenhydrochlorid GlsII2:iOi N„C’l (V., R  =  CH3). Aus I I I  u. 2,4-Dimethyl-3-carb- 
athoxypyrrol. Rotgelbe Nadeln aus A., F. 218° nach Sinterung bei 190°. — 2-Formyl- 
3-mdhylpyrrol-4-carbomdure, C7H70 3N. Aus I I I  m it wss. KOH in sd. A. Aus A. 
oder W., dann boi 230—240° sublimiert, F. 255°. — 2-Fonnyl-3-methylpyrrol, C6H 7ON. 
Aus dem yorigen bei 190—200°. Prismen, F . 95°. — 2-Acetyl-3-melhyl-4-carbathoxy- 
pyrrol, C10H13O3N (IV). Analog I I I  m it CH3CN. Blattchen aus A. +  W., F . 117°. 
Vcrh. gegen E h r l ic h s  Rcagens wio boi III . Red. (wie bei III) liefert 2-Athyl-3- 
mclhylpyrrol; P ikrat, C20H25O7N5, aus A., F. 137°. — 2-Acetyl-3-methylpyrrol-4-carbon- 
saure, C8H90 3N, nach Umfśillen aus alkal. Lsg. u .Sublim ation bei 250—260° F. 272°. —
2-Aćetyl-3-methylpyrrol, C7H„ON, gelblicho Blattchen aus A. -f- W., F. 98°. — 2-Chlor- 
aceiyl-3-methyl-4-carbdlhoxypyrrol, C10H12O3NCl. Analog I I I  u. IV m it Chloraceto- 
nitril. Nadeln aus W. oder A., F. 115°. — Dimethyldicarbathoxypyrokoll, C18HJ80„N2 
(VI.). Aus I  m it sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat (12 Stdn.). Hellgelbe Flocken aus 
A., F. 168°, wl. in W., Lg. — 3-Melhyl-4-carbathoxypynol-5-carbonsaurehydrazid, 
CVH130 3N3. Aus 3-Methyl-4,5-dicarbathoxypyrrol u. N2H 4-Hydrat in sd. A. (20 Min.). 
Blattchen aus A., F. 165°. Hydrocldorid, m it HCl-Gas in A., yoluminose Flocken, 
U. in W. — Benzoylhydrazid, C10HI7O4N3. Mit C„H5COCl in W. Aus A., F. 232°. — 
Phenylthiosemicarbazid, Ci0H18O3N4S. Mit Phenylsenfól in sd. A. Blattchen aus A.,
F. 185°. — Verb. C20/ /2lO6xVc. Mit Glyoxal in w. A. +  konz. HCl. Aus Eg., F. 330°. — 
Verb. Cl8/ /2205Ar4. Mit I I I  in w. A. +  konz. HCl. Aus A., F. 221°. — 3-Methyl-i- 
Mrbutlioxypyrrol-5-carbonsaureazid. Aus dem Hydrochlorid des Hydrazids m it N aN 02 
m W. unter starker Kiihlung. WeiDo Flocken, explosionsartige Zers. bei ca. 80°, sehr 
empfindlich gegen Warme u. Feuchtigkeit. — 3-Mełhyl-4-carbathoxypyrrol-5-carb- 
aniinsaureniethylester, CI0H 14O4N2. Aus dem yorigen m it sd. CH3OH. Nadeln aus 
A. +  W., F. 108°, bestandig gegen kurzes Kochen m it verd. Siiuro oder Lauge. — 
Verb. C7H ,02N3 (VII.). Darst. entsprechend obigem Hydrazid, aber 4 Stdn. Krystall- 
pulver, nach Sublimation bei 290—310° federfórmigo Krystalle, schm. nicht bei 360°, 
fast unl. — 3-Methylpyrrol-4-carbonmureliydrazid-5-carbonmure, C7H90 3N3. Aus dcm 
K-Salz von I  (Krystallpulver aus h. alkoh. Lsg. m it alkoh. KOH) m it N2H4-Hydrat 
in sd. A., nach Zusatz von W. m it Saure fallen. Krystalle aus Eg. oder A., F . 235°. —
3-Methylpyrrol-4,5-dicarbonsaure, C7H 70 4N. Aus I  m it sd. alkoh. KOH. Nach Um- 
fallen aus alkal. Lsg. F . 221°. — 2-Carbathoxy-3-methylpyrról, C8H n 0 2N. Zu C2H5MgBr- 
Lsg. laBt man eine ath. Lsg. von ^-M ethylpyrrol (P il o t y  u . H ir s c h , L ie b ig s  Ann. 
395. 70 [1912]) tropfen, kocht 1 Stde., laBt C1-C02C2H5 in A. zutropfen, koeht noch 
einige Stdn. u. zerlegt m it NH4C1. Blattchen aus A. -\- W., F. 56°. — 5( ?)-Formyl- 
deriv., C#Hu 0 3N, Aus dem yorigen analog I II . Aus W., F . 107°. — Semicarbazon, 
Ci9Hu0 3N4, Krystalle aus verd. A., F. 230°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 155. 52—71.) L b .

Hans Fischer und Fritz Schubert, Ober 2-M ethyl-3-carbathoxypyrrol, seine 
Umetzung zu einem stabilen T ripyrrylm eth an  und T etrapyrryld than , sowie weitere 
SytUhesen. (Vgl. yorst. Ref.) In  Anbetracht der groBen Reaktionsfahigkeit von a,/i- 
substituierten Pyrrolen wurde das nach BENARY (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 44. 495 
[1911]) leicht zuganglicho 2-M ethyl-3-carbathoxypyrrol (I) zu einer Rciho von Um- 
setzungen benutzt. Es laBt sich leicht in das reaktionsfahige 5-Form.ylde.riv. (II) iiber-
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fiiliren, m it dcm eine Anzalil Kondensationen yorgenommen wurde. B eider Hydrierung 
in A. liefert II den entspreclienden Alkohol, der beim Schmelzen HCHO Yerliert, ent- 
sprechend andcren Pyrrolalkoholen ( F is c h e r  u . S te r n ,  L ie b ig s  Ann. 446. 229;
C. 1926. I. 1991). Bei der Hydrierung von II in Eg. ontsteht jedoch dieselbe Verb., 
die man durch Kondensation von I  m it HCHO erhalt. Ob in dieser Verb. das Dipyrryl- 
methandoriy. yorliegt, ist noch zweifelhaft, da Analysen u. Mol.-Gew:-Best. yorlaufig 
nicht dazu passen. — Mit anderen Aldehyden u. Ketonen kondensiert sich I ohne 
Schwierigkeit zu den entsprechenden Dipyrrylmethanderiw. Bemerkenswert ist, daB 
das Kondensationsprod. m it Aceton von HCN bezw. Chloracetonitril imter B. von
II  bezw. des 5-Chloracelylderiv. von I  gespalten wird. Es erscheint nicht ausgeschlosseD, 
daB auch die Leukoporphyrine bezw. das Mesobilirubinogen einer ahnlichen Spaltung 
fahig sind. — Mit I  kondensiert sich II zum stabilen Tripyrrylmethanderiv. III., das 
nicht zum Farbstoff oxydiert werden konntc. Auch I II . kann kaum ais Stiitze fur 
dio Bilirubinformel von K u s t e r  dienen (vgl. dazu F i s c h e r  u . P o s to w sk y , Ztschr. 
f. physiol. Ch. 152. 300; C. 1926. I. 3059). U nter dem EinfluB von HC1 geht III. 
iiber in das Dipyrrylmethenderiv. IV., das man auch aus II fiir sich {-(- HC1) oder aus I
u. Glyoxal (-)- HC1) erhalten kann. Im  letzteren Fali wird offenbar das Glyoxal zu- 
nachst gespalten, u. die gebildete H  • C02H yerm ittelt dann die Methenbildung. — 
Einw. von Br auf I I  liefert direkt ein Dibromderiv. yon IV., das durch seine Fiihigkeit 
zur B. von Komplexsalzen auffallt. Offenbar wird II erst bromiert, u. der gebildete 
H B r w irkt dann kondensierend. — Mit Glyoxal gibt I  unter bestimmten Bedingungen 
das stabile Tetrapyrryldiluinderiv. V. — SchlieBlich wurde noch festgestellt, daB sich 
Pyrrol-tx.-aldehyd m it Malonester u. ahnlichen Verbb. in n. Weise kondensiert, was 
nicht fiir dio Oxymethj'lenformel von A n g e li  spricht.

V e r  s u c h e. 2-Methyl-3-carbdthoxy-5-formylpyrrol, C9H u 0 3N (II). Aus I wie 
iiblich (vorst. Ref*) iiber das Imidchlorid (F. 199°). Nadeln aus W., F. 136°, meist-1. 
Pyrrolrk. h. schwach positiy. — Phmylhydrazon, C15H170 2N3, gelbliche Nadeln aus

gelbe Krystalle aus Eg., F. 263°. — 2-Methyl-5-fonnylpyrrol-3-carbonsdure, CjH,03N. 
Aus II m it NaOH in sd. yerd. A. Aus vcrd. A., F . 280° (Zers.). — 2 -Methyl-3 -cartaihoxy- 
5-oxymethylpyrrol, C9H 130 3N. Durch Hydrierung von II in A. ( +  P t). Nadeln aus 
Chlf. - f  PAe., F . 102° unter HCHO-Entw., 11. in A., A., Chlf., Eg., Aceton, 1. in W., 
uńl. in Lg. Pyrrolrk. h. deutlich. Bei kurzem Kochen in Eg. entstcht das bei 332° 
schm. Kondensationsprod. von I  u. HCHO (vgl. unten). — 2 -M dhyl-3 -carbathozy-
5-cyanacetylpyrrol, Cu H 120 3Nj. 1. Aus I, Malonitril u. HCl-Gas in A. iiber das Imid- 
chlorid. 2. Aus 2-Methyl-3-carbathoxy-5-chloracetylpj'rrol m it KCN in sd. verd. A. 
Nadeln aus Aceton, F. 242° (Zers.), 11. in A., Eg., Aceton, wl. in Chlf., unl. in W., Lg-
Pyrrolrk. negativ. — Azofarbstoff Aus I  in A. u. D i a z o b e n z o l s u l f o s a u r e

in W. -(■ 2Tropfen HC1, etwas NaCl zusetzen. Rotbraune Nadelchen aus CH3OH +  
Bzl., 11. in W., A., Eg., Alkalien, wl. in Aceton, Chlf., unl. in Bzl., Lg., Essigester. —
2 -]lIethyl-3 -carbdthoxy-5 -[(0 ,co-dicarbdthoxyvinyl]-pyrrol, C16H210 6N. Zur alkoh. Lsg. 
von II u. Malonester gibt man N H 2CH3,HC1 u. Na2C 03.' Nadeln aus A., F. 174°, I-
auBer in W., PAe. Pyrrolrk. h. positiy. —  2 -jUełhyl-3 -carbdthoxy-5 -[w-cyan-co-carb-
athoxyvinyl]-pyrrol, C14H160 4N2. Mit Cyanessigester. Gelbe Nadeln aus A., F. 1̂ 5°,
1. auCer in W., PAe. — 2-Melhyl-3-carbdthoxy-5-[oj,(o-dicyanvinyl]-pyrrol, CX!Hu 0jlS3- 
Mit Malonitril u. 33%  ig. NH2CH3-Lsg. oder KCN, kurz kochen. Gelbgrune, stark 
lichtbrechende Nadeln aus A., F. 196°, 11. auBer in W., Lg. P y r r o l r k .  negativ.

U l.r  CH-C(
CH L-.-C

' ń h - --------  b ■ c i i  • c-------------------Ń h

yerd. A., F . 143°. — Oxim, C9H120 3N2, aus W., F. 159°. — Semicarbazon, CjjHjjOjN,,
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Cl2Hlb0 3N. Aus II, Aceton u. KOH (1: 1) in W. (Wasserbad). Gelbe Nadeln aus A., 
F. 165°, 11. auBer in W., PAe. — Verb. Ć13H 170 3Ar. Mit Methylathylketon. Aus A.,
gelblich, F. 167°. — Verb. C^H^O^N. Mit Acetophenon. Aus A., F. 166°.

Bis-[2-methyl-3-carbdthoxypyrryl]-phenylmeihan, C23H 2C0 4N2. Aus I, Benzaldehyd 
u. KHS04, Rk. durch E rw tanen  einleiten. Nadeln aus Aceton -f- W., F. 231°, 11. in 
Aceton, Chlf., wl. in A., Eg., unl. in A., Lg. Pyrrolrk. h. positiv. Wird von FeCl3 nicht 
osydiert. — p-Tolylmethan, C2.1H 280 4N2. Mit p-Toluylaldehyd. Aus Aceton +  W., 
F. 233°, 11. in Aceton, Chlf., Eg., wl. in A., A., unl. in W., Lg. Pyrrolrk. h. schwach 
positiv. — p-Nitrophenylmethan, C^H^OgNj. Mit p-Nitrobenzaldehyd. Aus Aceton -f- 
W., F. 254°, dem vorigen ahnlich. — p-Dimethylaminophenylmethan, ^2sH3i0 4N3. 
Mit p-Dimethylaminobenzaldehyd u. einigen Tropfen konz. HC1 in A. (Wasserbad). 
Schwach rosafarbige Krystalle aus verd. HC1 +  NH,OH, F. 246°, 11. in A., Aceton, 
Chlf., Eg., Sauren (violelt), wl. in CH3OH, unl. in A., Lg. Gibt m it FeCl3 in A. yioletto 
Lsg. mit Absorption bei 451—500 u. 561—594 [l/l. — Plienylmethylmeihan, C2.1H 230 1N2. 
Ebenso mit Acetophenon. Aus A. -J- W., F. 235°, 11. in A., unl. in W., PAe. Pyrrolrk. 
h. positiv. — Diphenylmełhan, C29H30O.1N2. Mit Benzophenon. Aus A., 11. auCer in 
A., Lg. Pyrrolrk. h. schwach positiv. — Methylałhylmethan, C20H 28O4N2. Mit Methyl
athylketon. Krystalle aus verd. A., F. 182°, 11. auBer in W., Lg. — Mełhylmeihan, 
C18H210 4N2. Mit Acetaldehyd, nicht erhitzen. Aus A., F. 199,5°, 11. in Eg., Aceton, 
Chlf., wl. in A., Bzl., unl. in W., A., Lg. Pyrrolrk. li. positiv. — Dimethylmetftan. Mit
Aceton. Versetzt man dio Chlf.-Lsg. desselben m it Chloracetonitril, leitct HC1 ein
u. behandelt das Rk.-Prod. m it W., so erhalt man 2-Methyl-3-carbdthoxy-5-chloracelyl- 
Wjrrol, ident. m it dcm Kondensationsprod. von I  u. Chloracetonitril, F. 217°, 11. auBer 
in W., Lg. Ersetzt man das Chloracetonitril durch HCN, so bildet sich II. — Verb. 
aus 2-Methyl-3-carbathoxypyrrol u. Formaldehyd. Mit konz. HC1 in A. (Wasserbad). 
Nadeln aus Eg., F. 333°, unl. auCer in Eg., Pyridin. E nthalt fiir C17H 220 4N2 zu viel C, 
stimnit auf C18H 220 4N2. Mol.-Gew.-Best. in Campher ergab 611. Wird von FcC13 
u. HN03 nicht oxydiert. — Bis-[2,4-dimeihyl-3-carbdłhoxypyrryl]-phenylmełhylmethan, 

Aus 2,4-Dimethyl-3-carbatlioxypyrrol u. Acetophenon wie oben. Nadeln 
aus Aceton -}- W., F. 221°y 11. in Eg., Chlf., Aceton, wl. in A., Bzl., unl. in W., A., Lg. 
Pyrrolrk. h. positiv, bei langerem Erhitzen tiefblau; Spektrum dieser Lsg. im ganzen 
schwach beschattet, verwaschener Streifen bei 415— 539,3 [i[X. — Diphenylmełhan, 
C'nH340 4N2. Mit Benzophenon. Aus Aceton +  W., F . 224°, wl. in A., sonst 1. (in Eg. 
gelb). Pyrrolrk. h. positiw

Tri-[2-methyl-3-carbathoxypyrryl]-meihan, C25H 310 6N3 (III.). Aus I I  u. I in sd. 
A. +  2 Tropfen konz. HC1. Schwach orangefarbige Blattchen aus A., F . 246°, 11. auCer 
m W., Toluol, Lg. Pyrrolrk. negativ. — Bis-\2-methijl-3-carbdthoxypyrryl]-meihen- 
hydrochlorid, C17H 210 4N2C1 (W .). 1. Aus I II . m it konz. HC1 in h. Aceton. 2. Aus II  
in k. A. mit gesatt. alkoh. HC1. 3. Durch Einleiten von HC1 in die alkoh. Lsg. von I  
»• Glyoxal ohne Kiihlung. Rote Nadeln aus Chlf. +  Aceton, F . 195° (Zers.), 11. in 
A., Chlf., Eg., wl. in Aceton, Toluol, unl. in A., Lg. — Frei es Methen, C17H 20O4N2. Aus 
IV. mit verd. NH4OH in A. Gelbliche Krystalle aus A. m it 1 C2H6OH, F . 179— 180° 
(Zers.), ebenso aus CH3OH, meist 1. Gibt ein gut krystallisiertes Perchlorat. — Tełra- 
[2 ~rwthyl-3 -carbdthoxypyrryl]-dtha7i, C34H420 8N4 (V.). Durch Einleiten von HC1 in 
die absol. alkoh. Lsg. von I  u. Glyoxal (Kaltemischung). Prismen aus A., F. 273°, 
meist 1., wl. in Chlf., unl. in W., A., Lg. Liefert m it sd. HC1 eine rote amorphe Sub- 
stanz. — Bis-\2-methyl-3-carbdthoxy-4-brompyrryV\-mełhen, Cn H 180 4N2Br2. Aus I I  
niit Br in k. Eg. entsteht das Hydróbromid, violettglanzende Nadeln aus Chlf. -f- PAe.,
i-  185° (Zers.), 11. in A., Eg., Chlf., Bzl., wl. in Aceton, unl. in PAe. Daraus durch 
Schutteln mit Soda in Chlf. das freie Methen, hellrote Krystalle aus Chlf. +  PAe., 
F. 214°, 1. in A., Aceton, Eg., unl. in Lg. KomplexsaIze: C34/ / 310 8Ar45r,ATt, m it Ni- 

rat in h. A., grun schillernde Krystalle. C'34ff340 8xV45 r 4C«, m it Cu-Acetat, grune
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Nadeln. 6 MHMOs2J\BriZn, m it Zn-Acetat, orangerotc, griinlich fluorescierende Kry- 
stalle. CMHzlO%N ĄB rfio , m it Co-Nitrat -f- Tropfen N H4OH, griine, im auffallenden 
Lieht roto Krystallo. — co-Cyan-co-carbathoxy-u.-vinyl'pyrrol, Ci„H10O2N2. Zur alkoh. 
Lsg. von Pyrrol-oc-aldehyd u. Cyanessigester gibt man etwas N H 3CH3, HC1 u. Na2C03 
(4 Tago). Prismen, F. 139°, 11. in A., Eg., Chlf., Aceton, 1. in A., unl. in W., PAe. — 
o),(j)-Dicarbathoxy-(x-vinylj)yrrol, C12H 150 4N. Mit Malonester. Gelbliehe Nadeln aus
A. +  W., F . 132°, sonst dem vorigen ahnlich. — o),0)-Dicyan-c/.-vinylpyrrol, C8H5N3. 
Mit Malonitril. Aus A., F. 136°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 155. 72—95.) LlNDENBAUM.

Hans Fischer und Fritz Schubert, Synłhese von Pyrrolketonen nach Fricdel- 
Grafls. Diese Synthese gelingt in vielen Fiillen iiberraschend gut, u. zwar geht das 
Acyl nicht nur in die im allgomeinen reaktionsfahigere a-Stellung, sondern auch,meist 
sogar leichtcr, in die /?-Stellung. Z. B. orhalt man m it fast quantitativer Ausbeuto 
das 2,4-Dimelhyl-5-carbdthoxy-3-acetylpyrrol, das Ausgangsmaterial fiir dio Synthcso 
des wichtigen Kryptopyrrols, welohes dadurch erlieblich leichter zuganglich geworden 
ist. — Man arbeitet im allgemoinen wie iiblich in CS2 m it geringein t)berschuB von 
Saurechlorid u. der gleichen Gewichtsmenge A1C13, crwiirmt noch einigo Zeit u. zcr- 
legt m it W. In  einigen Fiillen entstohen hoclischm. Nebenprodd. unbekannter Natur.

V e r  s u o h o. Aus 2,4-Dimethyl-3-carbiithoxypyrrol u. CH3C0C1 entstehen 
zwei Verbb. Das Roliprod. gibt intensiv blaue Lsgg., doch konnte eine blaue Sub- 
stanz niclit isoliert werden. Trennung gelingt m it sd. Lg. oder k. A. Aus den Lsgg. 
orhalt man 2,4-Dimethyl-3-carbdtlioxy-5-acetylpyrrol, Cu II150 3N, Nadeln, F. 139". 
Ungel. bleiben gelbliehe Krystallo, F . 207° (aus A.), 1. in A., Aceton, Chlf., Eg., wl. 
in Bzl., unl. in W., Lg., dereń alkoh. Lsg. sich m it konz. HC1 intensiv orange farbt; 
diese Lsg. zeigt im Spektroskop nach Vorbeschattung undoutlichen Streifen von 
537,5— 527,0 /i/i. — 2,4-Diinethyl-5-carballioxy-3-acetylpyrrol, Cu H150 3N. Aus dem 
nach F js c i ie r  u. W a la c h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2820; C. 1926. I. 1405) lcicht 
zugiinglichen Pyrrolderiv. Nadeln aus A. -f- W., dann A., F. 143°. Daraus durch 
Eliminierung des C 02C2H5 2,4-Dimcthyl-3-acetylpyrrol, F . 139°. — 2 -Methyl-3 -carb- 
dthozy-5-acetylpyrrol, C10II13O3N, Nadeln aus A. +  W., dann A., F. 152°. — 2,i-Di- 
melhyl-3-carbathoxy-5-cMoracetylpyrrol, Nadeln aus A., F . 187°. — 2 ,4 -Dimelhjl- 
5-carbathoxy-3-chloracetylpyrrol, aus A., F. 162°. — 2 -Methyl-3 -carbathoxy-5 -chlor- 
acelylpyrrol, Cł0H i2O3NCl, Nadeln aus A. oder Eg., F. 216—217° (Zers.), 11. auGer in 
W., PAe. Pyrrolrk. negativ. Wurdo zum Vorgleich m it Chloracetonitril u. HCl-Gas 
in A. dargestellt. — 2,4-Dimdhyl-5-carbathoxy-3-propionylpyrrol, C12H 170 3N, aus A. -f 
W., dann A., F. 140°, 11. auBor in W., Lg. — Freic Saure, C10H )3O3N. Mit NaOH in 
sd. verd. A. Nadelchen, F. 213° (Zers.), 1. in verd. A. — 2 ,4 -Dim<Uhyl-3 -propionyl- 
pyrrol, CBH 130N . Durch trockene Dcst. der Saure. Krystallo aus A., F . 123°, 1. auBcr 
in W., Lg. Pyrrolrk. positiv. — 2,4-Dimethyl-3-carbathoxy-5-projńonylpyrrol, C12H1;03N, 
Nadeln, F. 151° ( K u s t e r :  145°), 11. auBer in W., Lg. Pyrrolrk. schwach positiv. 
in A. unl. Nebenprod. bildet Krystalle aus Aceton +  W., F . 233°, gibt orangefarbigo 
Lsg. m it A. u. Saure, welche scharfe Absorption bei 526,4—446,5 fi[X. aufweist. —
2,4-Dimethyl-3-carbathoxy-5-bulyrylpyrrol, C13H 190 3N. Trennung von Nebenprod. durch 
sd. Lg. F. 136°, 11. auBer in W., PAe. Pyrrolrk. li. schwach positiv. In  Lg. unl. Verb., 
F. 190°, U. auBer in W., Lg. Die auf Zusatz von Saure entstehende orangerotc Lsg. 
gibt gleichmaBig besehattetes Spektrum m it Streifen bei 482,7—-415,8 HJi- — 2,4-Di- 
methyl-5-carbathoxy-3-butyrylpyrrol, Ci3H190 3N, Blattchen aus A., F. 116°, 11. auDer
in W., Lg. PyTrohk. h. schwach positiv. — 2-M ethyl-3-carbathoxy-5-butyrylpyrr° ,
C12H ł70 3N, Nadeln aus A., F . 131°, 11. in CH3OH, Chlf., Aceton, 1. in A., Bzl., unl. ta 
Lg. — 2-31ethyl-3-carbdthoxy-5-bcnzoylpyrrol, C15H 150 3N, gelbe Nadeln aus A., F. 167 , 
11. auBer in W., Lg. Pyrrohk. h. schwach positiv. — 2 ,3 ,5 -Trimelhyl-4 -acetyl'pyrr° > 
C„H13ON, aus verd. A .,F . 209°. Nebenprod.: dunkelrote Nadeln, 11., auch in W., ° ^ n_ ar 
ein Hydrochlorid; daraus m it NHjOH in A. farbloses Prod., F. 259°. — 2,3,5- n



1926, ir. D . Ob g a n is c h e  C h e m ie . 579

methyl-4-propionylpyrrol, C10H 15ON, schwach rosafarbige Nadeln aus verd. A., F. 154°,
11. auBer in A., Lg. Pyrrolrk. h. positiv. —  2,3,5-Trimethyl-4-benzoylpyrrol, CmHuON, 
nach Auskochen m it NH4OH Nadeln aus A., F. 174°, 1. auBer in A., Lg. — 2,4-Di- 
methyl-3-carbdthoxy-5-benzoylpyrrol, C16Hj;70 3N, nach Behandlung m it w. W. u. NH4OH 
Nadeln aus A., F. 108°. — 2,4-Dimelhyl-5-carbdthoxy-3-benzoylpyrrol, C10H 17O3N, 
Nadeln aus A., F. 118°, 11. auBer in W., PAe. Pyrrolrk. h. schwach positiv. — Aceton- 
pyrrol liefert m it Acetylchlorid u. A1CI3 ein rotes amorphes, Cl- u. S-freics Prod. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 155. 99—112. Munchen, Techn. Hoclisch.) L in d e n b a u m .

Siegfried Skraup und Karl Bohm, Zur Beaktionsfahigkeit der Mclhylengruppc. 
Vff. priifen die Rk.-Fahigkeit einer Reihe von Methylmvcrbb. durch Kondensation 
a) mit Benzaldehyd, b) m it p-Nitroso-N-dimethylanilin, c) m it Salpetrigsiiureester, 
d) mit Diazoniumsalz. Untenstehende (jbersicht zeigt, daB die Leichtigkeit, m it 
der diese Rkk. vcrlaufen, selir verschieden ist. Die Kondensation des 4-Benzylresorcin- 
dimelhjlathcrs m it der Diazoniumverb. von 2,4-Dinitranilin bctrachten Vff. ais cinen 
neuen Kuppclungstyp, bei dcm eine nicht tautomerisierbare alipliat. Gruppe sub- 
stituiert ■wird. Es entsteht niimlich 4- Benzoylresorcindimethylather-2' ,4'-dinitro- 
phenylhydrazon, bewiesen durch Spaltung in 4-Benzoylresorcindimethyldther u. 2,4-Di- 
mtrophenylhydrazin. Damit fallt die Theorie von L a p w o r t h  (Procedings Chem. Soc. 
16. 108; C. 1900. I. 1273), die Rk.-Faliigkeit von M othylcndcriw. bcruho nur auf 
der B. tautomerer A thylenderiw . Es reagiert:

nach a) b) c) d)
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Diphenylmethan.....................................................
cc-Benzyl-naphthalin..........................................
4-Benzyl-rcsorcin-dimethyldthcr.....................
4-Athyl-resorcin-dimethylather..........................
l i - N i i r o - lo lu o l ............................................................
2.4-D inilro-l-a tliyl-benzo l .............................
2.4-D initro-toluo i ...................................
u - C h in a ld in ........................ .........................................
9-Ałhyl-acridin .....................................................
9-M ełhyl-acrid in ................................................
2 -Atlujl-bcnzoxazol-l,H .....................................
2 -Methyl-benzoxazol-l, 3 .....................................
2-Benzijl-benzoxazol-l,3 .....................................
2-Benzyl-benzthiazol-l, 3 .....................................
2 -Benzyl-benzbnidazol.....................................
Desoxy-benzoin..................................................... -j- - f  -J- -f-

V c r s u c h e .  M e t h o d i k  d e r  V e r g l e i c h s v e r s s .  a) Benzaldehyd 
u. Methylcndoriv. werden m it Piperidin erhitzt. Bei negativen Verss. Nebenprod., 
aus Benzaldehyd u. Piperidin (nicht ident. m it Benzaldipiperyl). b) Kondensation 
nut NO-Dimcthylanilin mittcls Piperidin in A. Im  negativen Falle ófters B. des aus 
NO-Dimethylanilin entstehenden Azox3rderiv. F. 243°. c) Bei der Nitrosierung 
"ird  das gebildete Oxim ais ein in A. unl. Salz erhalten, durch C 02 aus wss. Lsg. aus- 
gefallt. Ausgangsmaterial im ather. Filtrat, d) Kuppelung m it 2,4-Dinitrobenzol- 
diazoniumsalz in Eg. Um ein darin etwa 11. Kuppelungsprod. zu fassen, wurde in 
anscheinend negatiycn Fallen das Gemisch in alkal. Lsg. von Salicylsaure gegossen, 
"odurch das Diazoniumsalz in einen alkalil. Farbstoff ubergeht, wahrend Kuppelungs
prod. u. Ausgangsmaterial ausgeschiittelt werden konnen (Auftreten des von Me y e r  
[Ber. Dtsoh. Chem. Ges. 47. 1741; C. 1914. II .  220] erwahnten roten Zers.-Prod.). 
a-Benzyltuiphthalin. Durch Red. von a-Phenylnaphthylketon. F. 59°. — Pikrat, 
!'• 100°. — 4-Benzylresorcindime.thyluther, C15H160 2, Kp.I3 188—190°. — 4-Benzoyl- 
wsorciiidimethyldther-2',4'-diniirophenylhydrazon, C21H 180 6N4. Rote Krystalle aus 
Xylol, F. 238,5°. Wl. in A. Spaltung mittels HC1. — 4 -Athylresorcindimethyldther,
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C,i0H11O2. Kp.ł3 113°. Dio Kuppelung orfolgt im Kem. — 2,4-Dinitrobenzokuo-
4-dthylresorcindimethyldiher, C16H i60 6N,,. Roto Nadelchen. Aus Pyriclin oder Nitro- 
benzol F . 232° (Zers.). Wird durch Saure nicht gespalten, ist verschieden vom 2,4-Di- 
nitrophenylhydrazon des Re.sacetophenondimethylathc.rs, C19H190 6N4. Durch Verschmelzen 
von 2,4-Dinitrophenylhydrazin u. Resacetophenondimethylather unter Zugabe von 
ZnCl2. Roto Nadeln aus Pyridin +  A., F. 192°. — p-Niirotóluól -f- Benzaldehyd. Ano- 
małe Kondensation. Gelbbraune Krystallo aus Toluol, P. 137,5°. C =  61,07%, H =  
4,61%, N =  8,23%. — 2-Methylbenzoxazol +  Benzaldehyd. Zśihe M. aus dereń Destillat 
weifie Krystalle gewonnen wurden. Aus CH3OH +  CC14, F. 204°. — ct.-[Benzoxalyl- 
2]-stilben, C21IIi5ON. Aus 2-Benzylbenzoxazol u. Benzaldehyd. Aus Toluol oder A. -f 
CS2 weifie Nadeln, F. 140—141°. Wl. in A., 11. in CS2. — 2-Benzylbenzthiazol u. Benz
aldehyd ergeben trotz Wasserabscheidung keine einheitliche Verb. — 2-Benzylhmz- 
thiazol -f- p-NiIrosodimethylanilin, C22H i9N3S. Roto Krystallo aus Pyridin, F. 253°. 
F ast unl. in Lósungsmm., 1. in verd. HCl m it gelber Farbę. — ct-[Benzimi4azolyl-2]- 
slilben, C21Hi6N2. Aus Toluol F. 269°. — 2 Mol. Benzylbenzimidazól - f -1 Mol. Benz
aldehyd (?), C;l5H 28N4. A us der Mutterlaugo dor yorigen Verb. — Aus Toluol F. 171°. 
Unl. in CH3OH. — Desoxybenzoin -f- Benzaldehyd, C22H 20ON2. Hellroto Krystalle aus 
Toluol, F. 160°. L. in verd. HCl m it gelber Farbę, 1. in Xylol, Bzl., wl. in A. u. CH3OH. — 
Desozybenzoin -f- 2 Mol. Diazoniumsalz aus Dinilranilin  (?), C26H10O9N8. Rote Krystalle 
aus Xylol, F. 231°. Wl. in A., A., leichtor in Bzl. — Kondensationsprod. ans Benz
aldehyd +  Piperidin, C20H 10N. Weifie Krystallo aus PAe. oder CH3OH +  CC14> F. 88°. 
Addiert Br. (Ber. Dtseh. Cliom. Ges. 59. 1007—15. Wiirzburg, Univ.) SCHUSTER.

P . Schlack und W . Kumpf, Ober eine neue Melhode zur Ermilthmg der Kon- 
stitution von Pepliden. Eine imidartige Verkettung der Diketopiperazine im EiweiB 
erscheint unwahrscheinlich, da derartige Prodd. m it NH3 leicht aufgcspalten werden 
muBten, wahrend sich z. B. bei der Einw. von wss. alkoh. NH3 auf Gliadin kein 
Dikotopiperazin bildet. Andererseits erkliirt sich daraus das Mifilingen der Vcrss. 
von A b d e r h a l d e n  u . K l a k m a n n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 199; C. 1924. II. 191). 
Dichloracetyldikotopiperazin zu Diglycyldiketopiperazin zu amidicren. Auch 1 - Acetyl- 
hj-dantoin u. l-Acetyl-2-thiohydantoin wrorden durcli konz. NH3 u. n. Laugo leicht 
gespalten. Aus Aminosauren, sowio aus Dipeptiden lassen sich Thiohydantoine leicht 
darstellon (vgl. JOHNSON u. SCOTT, Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 1136; C. 1913.
I I . 1469). Bei der Synthese der Thiohydantoine erhitzt man 1 Mol. Poptid bezff. 
Aminosaure, l 1/2 Mol. trockenes NH4CNS m it 7—8 Moll. (CH3C0)30  unter Zusatz 
von 10% Eg. bei 100° unter AusschluB von W., so bildet sich aus d,l-Leucin 5 -Iso- 
bulyl-l-acetyl-2-thiohydanloin (I). Mit n. NaOH oder konz. NH3 entsteht daraus 
das, 5-Isobutyl-2-thiohydanloin (II) (K o d a m a , Gazz. chim. ital. 52 . II. 113; C. 1923.
I II . 205). Aus Benzoylleucylglycin entsteht in gleicher Weise l-Benzoylleucyl-~- 
thiohydantoin (III). Mittels n. NaOH erfolgt Spaltung in Benzoylleucin u. Thio-

C H : > CH- CH>— ^ —Nf i n l CHj leucin lieB sich seinerseits wieder
3 n  w ______ \ r n  a n i In n  ;n s .T ar.h n t.-tfi-i- h o n z n y l - 2-thiohydan-

hydanloin in 1 Mol. Benzoesaure u. 2 Moll. 5-Methyl-2-thiohydantoin i ib e rg e tu n r t.

hydantoin. Das abgetronnte Benzoyl-
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Der Abbau yon Benzoyldiglyeylglycin yerlicf uber l-Benzoyldiglycyl-2-thiohydantoin,
1-Benzoylglycyl-2-łhiohydanłoin u. l-Benzoyl-2-thiohydantoin, so daB sehlieBlich das 
ganze Mol. in Benzoesaure u. 2-Tliiohydantoin yerwandelt wurde. Weniger giinstig 
war der Abbau der benzoylfreien Dipeptide — Leucylglycin, Diglycylglyein u. Leucyl- 
glycylglyein. Dio entstehenden, endstiindig acetylierten Peptidthiohydantoino sind 
in W. meist 11. Ebenso zeigen ikre Spaltprodd. keino ni arkan t-en Loslichkeitsunter- 
sohiede. Fur den Abbau der Polypeptide kommen daher yorlaufig nur aromat, acety- 
iierte Deriw . in Frage. Die bei der Spaltung entstehenden benzoylierten Dipeptido 
u. Aminosauren sind leieht zu fassen, schwieriger die aeylfreien Thiohydantoino. Die 
zweckmaBigste Abtrennung griindct sich auf die yersehiedene Aciditiit der beiden 
Spaltprodd. Man iibersatt. die alkal. Lsg. m it C02, trennt das abgeschiedeno Thio
hydantoin von der Lsg. des Na-Salzes u. sotzt schlieBlich die Siiuro m it HC1 in Freiheit. 
Falk sich das Thiohydantoin nicht yollstandig abseheidet, so gelingt seine Extraktion 
mit einem organ. Lósungsm. (A., Chlf., Butylalkohol, Amylalkohol u. a.) oder dereń Ge- 
mischen. F iihrt auch dieser Weg nicht zum Ziel, so fulirt man die Spaltung m it 5-n. 
Ba(0H)2 s ta tt m it n. NaOH durch, entfem t das Ba" m it H 2SO.j u. trenn t nachher das 
Thiohydantoin u. das Benzoylprod. auf Grund der yerschiedenen Loslichkeit. Das
2-Thiohydantoin selbst liiBt sich leicht ais 2-Thio-5-benzalhydanloin ( W h e e l e r ,  
N i c o l e t  u .  J o h n s o n ,  Amer. Chem. Journ. 46. 456; C. 1912. I .  406) identifizieren. 
Handelt es sich nur darum, festzustellen, ob in einem Peptid Glycin zu Anfang der 
Kette steht, so gentigt es, das rolio Peptidthiohydantoin m it Eg. u. Na-Acetat auf 
160° zu erhitzen. Der Acylrest selbst wird abgespalten u. ais Benzalthiohydantoin 
abgescliieden. Unter Umstandcn kann man auch das Thiohydantoin m it C1CH2C 02H 
( J o h n s o n , P fau  u .  H o d g e ,  Journ. Amerie. Chem. Soc. 34. 1041; C. 1912. I I .  1531) 
entschwefeln u. ais Hydantoin nachweisen. Eine weitere Isolierung der Thiohydantoine 
laBt sich yielleicht auf dio Fahigkeit griinden, daB sie m it BiCl3, SnCl2 u. a. Sehwer- 
raetallsalzen charakterisierte Komplexverbb. geben. Aminodicarbonsauren, Asparagin 
u. Glutaminsaure werden bei dem geschilderten Abbau unter NH3-Abspaltung zerlegt, 
wenn das der Aminogruppe fernstehende Carboxyl nicht durch Amid- oder Ester- 
bildung geschiitzt wird ( J o h n s o n  u .  G u e s t ,  Amer. Chem. Journ. 48. 1 03; C. 1912. 
II. 1530). Aus Cystin konnte kein Thiohydantoin erhalten werden. Benzoylmethyl- 
aminoisóbuttersaure wurde nach dem Erhitzen m it NH4CNS u. (CH3C0)20  unyerandert 
zuriickgewonnen u. zum Teil harzig yerandert. Olycinanhydrid blieb unyerandert. 
Auch benzoyliertes Globin erlitt keine bestimmte Umwandlung.

5-Isobutyl-l-acetyl-2-thiohydantoin, C9H140 2N2S, Ausbeute 9 g aus 6,6 g Leuein. 
LI. in A., A., Aceton, Cldf., Essigester, Pyridin u. Eg., sehwerer 1. in der K alte in Bzl., 
swl. in PAe. u. W. Tctragonale Blattchen aus A., Nadelbiischel aus A. W. F. 128 
bis 129°. 5-Isóbutyl-2-thiohydantoin, C7H 12ON2S, ll. in W., A., Aceton, Chlf., Eg., 
wi. in Bzl. u. W., swl. in PAe. Trikline Prismen aus h. W. F. 170— 171°. 1-Benzoyl- 
1eucyl-2-thiohydantoin, CjjHjgOjNjS, Ausbeute 2,8 g aus 3,3 g Benzoylleucylglycin. 
Mono- u. trikline Prismen aus A. F . 172—173°. S intert bei 165°. Wl. in W., A., 
PAe. u. Bzl. In  der K alte wl. in A., Aceton, Essigester u. Chlf., zl. in der Hitze. Lost 
nian 1 g in 6 ccm n. NaOH u. neutralisiert nach 3 Stdn. m it 6 ecm n. HC1, so erfolgt 
Abscheidung yon Benzoylleucin, zuerst harzig, beim Stehen krystallisierend. Aus 
dem F iltrat konnte das 2-Thiohydantoin nicht rein isoliert werden. 5 -Isobutyl-l-benzoyl-
2-thiohydantoin, C14H160 2N2S, Ausbeute 2,6 g aus 3 g Benzoylleucin. Nadelchen 
aus verd. A. F. 165— 166°. Ll. in A., A., Bzl., Chlf., Essigester u. Aceton, sehwerer 
1. in W., swl. in PAe. Das nach der Spaltung m it NaOH gebildete Isobutylthiohydantoin 
laBt sich isolieren, indem man es zusammen m it der abgespaltenen Benzoesaure durch 
HC1 abseheidet u. die C6H5C 02H m it PAe. extrahiert. 5 -Methyl-l-benzoylalanyl- 
2'ihiohydantoin, Cu Hi50 3N3S, Ausbeute 2,7 g aus 3,3 g Benzoylalanylalanin, drusen- 
artigo Nadeln. Monokline Blattchen aus A. F. 173—174°. Wl. in k. W., leichter
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1. in h. A., Essigester, Aceton; swl. in Bzl., Chlf., A., PAe. u. W. Nach der Spaltung 
m it n. NaOH scheidct sich Benzoylalanin durch Ansauern krystallisiert ab. 5-Methyl- 
2-thiohydantoin konnte aus der Mutterlauge gewonnen werden. — 5-Melhyl-l-benzoyI-
2-thiohydantoin, Cu H 10O2N2S. Monokline Prismen aus A. Rhomb. Blattchen aus 
W. Zl. in A.; in Essigester, Aceton, Bzl. u. Chlf. wl. in derK iilte, 11. in der Hitzc, swl. 
in A. u. PAe. F. 158—159°. Die Spaltung lieferte Bcnzoesilure u. 5-Methyl-2-thio- 
hydantoin. — l-Benzoyldiglycyl-2-thiohydantoin, C^HjjOjNjS. Ausbeute 0,82 g aus
1 g Benzoyldiglycylglycin. Trikline Prismen aus A. +  W. Swl. in W. u. PAe., A,, 
wl. in A., Essigester u. Aceton. Sintert bei 155°. F . 190— 191° (Zers.). Nach der 
alkal. Spaltung lieC sich Benzoylglycylglycin u. 2-Thiohydantoin isolieren. — 1-Benzoyl- 
glycyl-2-thiohydantoin, C12Hu 0 3N3S. Ausbeute 4,5 g aus 4,7 g Benzoylglycylglycin. 
Niidelchen aus verd. A. Wl. in k., leichter in h. Aceton, swl. in W., A., PAe., Bzl. 
u. Chlf. Dunkelfiirbung von 180° an, F. 204—205°. Nach der Spaltung konnte Hippur- 
saure u. Thiohydantoin isoliert werden. 1-Benzoyl-2-thiohydantoin, Ausbeute 4,2 g 
aus 4,5 g Hippursiiure. Hellgelbe Blattchen aus A. F. 164—165°. Chloracetylahnyl- 
alanin, C8H130 4N2C1, B. durch Kupplung von Alaninanhydrid in alkoh. Lsg. mit 
Chloraeetylchlorid. Krystalle aus Essigester. F . 153—154°. Glycylalanylalanin, 
C8H150 4N;!. Aus W. -j- A. perlmutterglanzcnde Nadeln. Wl. in organ. Lósimgsmm. 
F . 204— 205° (Zers.). .Etwas liygroskop. Glycylaniinoisobuttersdure: a-Aminoiso- 
buttersaurenitril aus Aceton -J- KCN -f- NH4C1 wird in atli. Lsg. m it C1CH2C0C1 in 
Chloracetylaminoisobultersaurenitril, C6H9ON2Cl, iibergefiihrt. Nadeln, F. 90—91°. 
Beim Kochen m it alkoh. HCI entsteht daraus hauptsachlich Aminoisobuttersaure- 
ester u. nur etwa 10% ChloracctylaminoisobuUersduredlhylester, C8H140 3NC1. F. 75°. 
Niidelchen aus A. Durch Behandlung des Chloracetylisoaminobuttersaurenitrils mit
2 Teilen ‘ 38%ig- HCI bei 60—70° entsteht Chloracetylaminoisobultersaureamid,
C6Hu 0 2N2C1. Zu seiner Isolierung wurde die Rk.-Fl. m it Soda abgestumpft, ein- 
gedampft u. m it A. extrahiert. Niidelchen aus Chlf. -f- PAe. F. 121—122°. Erwarmt 
man die m it konz. HCI behandelte Lsg. m it 1 Aquivalent N aN 02, so scheidet sich 
Chloracetylaminoisobutterstiure, C„H10O3NCl, in Prismen ab. F. 143°. LI. in W. u. A., 
sehwerer 1. in A. u. Bzl. in der Kalte, leichter in der Hitze. Glycylaminoisobultersaure, 
C6Hi20 3N2. Nadeln aus W. -f- A. Bei langsamem Erhitzen sublimiert das Anhydrid. 
C u - S a 1 z aus A., hellblaues Pulver. Benzoyldiglycylajninoisobultersdure, CwHI905N3,
B. aus Glycylaminoisobuttersaure u. Hippurazid. Busclielformigo Niidelchen aus A.
F. 149—150° (Zers.), nach vorherigem Sintern bei 144°. LI. in W. u. A., wl. in A- 
u. PAe. Bei der Benzoylierung von Tripeptiden nach E. F i s c h e r  bei Ggw. von 
N aH C03 erfolgt eino partielle Hydrolyse. Aus Leucylglycylglycin entsteht neben 
sirupóson Prodd. Benzoylleucylglycin, aus Diglycylgljrcin Benzoyldiglycylglycin u. 
Benzoylglycylglycin. Wahrscheinlicli steh t dio Entstchung von Dipeptiden mit der 
Enolisierung der Carbonylgruppe im Zusammenhang. (Ztschr. f. physiol. Ch. 154. 
125—70. S tu ttgart, Techn. Hochsch.) GUGGENHEIM.

Cr. Charrier und A. Beretta, Isomere N-Phenyl-a.,{ł-naplitliotriazolćhinone. Das
3-N-Phenyl-or.,fl-naphlholriazolchinon (II.) entsteht in  guter Ausbeute direkt aus dem
3-N-P}ienyl-u.,@-naphthotriazol (I.) durch Oxydation m it C r03 in essigsaurer Lsg. Im 
Gegensatz zu dom 2-N-Phenylnaphthotriazolchinon besitzt es in seinen ph}’sikal. 

Eigenschaften keine Analogio mehr m it dem Phenantlirenchinon, wahrend die chem. 
Eigenschaften denen der analog gebauten Verbb. ahnlich sind. Es reagiert leicht mit 
Phenylhydrazin u. o-Phenylendiamin. Durch alkal. K M n04-Lsg. erfolgt Sprengung
der Chinonbriicke u. B. der [3-N -P henyU riazolylphenyl\-o,o'-dicarbonsdure  (IV.).

V e r s u c h e .  3-N-Phenyl-rj.,{j-naphlhotriaz.olchinon, Cł6H 90 2N3, F. 223°, &u3
3-N-Phenyl-a,^5-naphthotriazol, erhalten bei der Einw. von H N 02 auf ^-Phen}
o-naphthylendiamin, F. 149—150°, durch Oxydation m it Cr03 in Eg. unter - u 
kochen. Gelbrote Nadeln aus Bzl., sil. in A., 11. in Eg., A., CHaOH, Toluol, Bzl., Ligrou*
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u. a. — 3-N-Phenylbenzolazooxy-(y.,^-naphłlwtriazol, C22H 15ON6, CaH , : (N3C0H5)-C(OH)- 
C(N=NC„H5), F. 275° aus Eg., aus vorigcm in Eg.-Lsg. durch Aufkoohen m it einer 
Lsg. von Phen}rlhydrazinehlorhydrat in A .; beim Erlcalten goldrot schimmernde Nadeln.
— Phenazin C2J I n N i (III.), aus dem Chinon u. o-Phenylendiamin in Eg., hellgelbe

Nadeln aus Bzl., F. 268°. — [3-N- Phenyltriazolylphenyl]-o,o'-dicarbonsuure, CjoHuO^N,, 
P. 131°, aus dem Chinon durch 12-std. Kochen m it einer alkal. Lsg. von KM n04, aus 
W.-A. weiBe Nadeln. (Gazz. chim. ital. 56. 191—96. Pavia, Chem. Inst. d. Univ.) S ie.

G. Charrier und A. Maniredi, tJber 2-N-Phenyl-(a.,P)-napht}io-l,2,3-triazolchinon. 
(Vgl. vorst. Ref.) Das 2 -N-Plic.nyl-c/.,f)-naj)hlholriazol u. das 2-N-Phenyl-a.,fl-naphtIio- 
triazolchinon (II.) sowie viele ihrer Deriyate zeigen in ihren physikal. u. chem. Eigen- 
echaften, selbst in ihren F F . eine weitgehendo Analogie m it den entsprechenden D eriw . 
des Phenanthrens bezw. des Phenanthrenchinons. Dieso Analogie kommt auch dem 
2-N-Phenyl-u.,/]-naphthohydroc}iin(m, den Halogen- u. N itroderiw . u. den Konden- 
sationsprodd. des Phenylnaplithotriazolchinons zu. Dagegen gelingt es nieht, wie beim 
Phenanthrenchinon, ein Tetraclilorderiv. u. ein Dioxim zu erhalten. Dio Einw. von 
PClj u. NH2OH fiihrt lediglieh zu dem Dichlorderiv. u. dem Monozim  (V.). Da aus 
dera 2-N:Phenyl-a,[!-naphlhotriazoloxyd (I.) durch Oxydation m it C r03 das Chinon 
u. nicht das entsprecliende Oxyd entsteht, nehmen Vff. an, daB zwischen dem Sauer- 
stoff des OxjTds u. dem benachbarten C-Atom der Athylenbrucke Nebenvalenzen wirk- 
sam sind. Das Gleiehe gilt fiir die dem Heteroring benachbarte Ketogruppe u. das nśichst- 
liegende N-Atom im 2-N-Phenyl-a,/)-naphthotriazolchinon selbst. Die Kondensation 
nut o-Aminodiphenylamin u. 2-Amino-4-nilro-4'-benzolazodiphenylamin fiihrt zu Tri- 
azolflavindulinen (IV. u. VI.), die in ihren Eigenschaften den analogen D eriw . des Phen
anthrenchinons ahnlich sind.

V e r s u c h e .  2-N-Phenyl-u.,(i-naphthotriazolchinon (2-N-Phenyl-4,5-diketo-a.,[?- 
naphthotriazol-1,2,3), C16H 90 2N3, aus l-Benzolazo-/3-naphthylamin in Eg. - f  Acet- 
anhydrid; auf Zusatz von C r03 fallt das Triazol aus, das durch Erwarmen in Lsg. ge- 
hracht wird. Die sd. Lsg. wird m it einer Lsg. von C r03 in Eg. oxydiert. Nach dem 
Erkalten u. UmgieBen in viel W. gelber Nd., aus h. Eg. kryst., F. 205—207°; im  Licht 
erfolgt photochem. Red. zu dem entsprechenden Hydrochinon. — 2-N-Phenyl-v.,fi- 
naphthotriazolhydrochinon (2-N-Phenyl-4,5-dioxy-a.,{l-naph(holriazól-l,2,3, C16Hu 0 2N3, 
aus yorigem durch Red. mittels Sn +  HC1, aus Eg. hellgelbe Krystallc; in l ig .  erfolgt 
iiuBerst leicht Oxydation zu dem Chinon; in  trockenem Zustand relativ bestiindig, 
sil. in A., 11. in Eg., unl. in W., oxydiert sich beim Erhitzen ohne zu schmelzen. Allo 
Eigenschaften entsprechen denen des Phenanthrenhydrochinons. — Diacetylverb., 
02oH150 4N3, F. 163°, aus A. klcine, weiBe Nadeln in Rosettenform. — Dimetliylather, 
C18Hi50 2N3, aus A. weiBe Nadeln, F . 99—100°. — Dibenzoylverb., C30H 19O4N3, aus 
A. +  Bzl. kleine Prismen, F. 212°. — DicMorderivat, CłcH9ON3Cl2, aus 2-N-Phenyl- 
naphthotriazolchinon in  Bzl. u. PC16; aus Eg. weiBe Nadeln oder farblose Prismen,
F. 1G5°, wl. in A., 11. in Bzl., Eg., Chlf. Loslichkoitsverhaltnisse, Krystallform u. F. 
entsprechen vollig denen des Phenanthrenchinondichlorderivates. — Dinilro-2-N- 
'Phenyl-a.fi.mpMhotriazolchiiion (III.), C18H,O0N5, durch Nitrieren des Chinons m it

CII CO

COOH COOH
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rauehender HNOa -f- H2SOj, aus Eg. citronengelbe Nadeln, F . 287°, gibt bei der Red. 
das entsprechende Diaminoderiv. u. durch alkal. Oxydation dio 1 ,2,3-Triazoldiearbon- 
siiure-4,5, F . 200—201°. — Oxyazoderivat, C\2H1Z0 SN7, C8H3(N 02) : (NĄTI^NOa)' 
C(OH) • C'(M—NCaHc), aus vorigem u. Phenylhydrazinchlorhydrat in Eg., aus h. XyIol 
lange, seidenglanzendo, rote Nadeln, F. 315°. — Flavindvlin aus 2-N-Phenyl-a.,jj- 
naphthotriazolchinon u. o-Aminodiphenylamin, C28H 19ON6, aus den Komponenten 
iiber das Chlorhj^drat, braungelbo Flocken, F . ca. 100° unter Schwarzfarbung u. 
Zers. — Chlorid, C28H18N5C1, rotgelbe Flocken, F. 238°, Zers. — Nilrat, C28H]80 3Ne, 
rotgelbe Flocken, F. 211°. — Flamndulin aus 2 -N-Phenyl-ct.,fi-naphtholriazolchinon 
u. 2-Amino-4-nitro-4'-benzolazodiphenylamin, C31H 220 3Na, aus den Komponenten in 
Eg. iiber die Acetylverb., gelbbraime Flocken, dio boim Erhitzen schwarz werden.
— Chlorid, aus Eg. durch HC1 ziegelroter Nd., F. 138°. — Nilrat, rotbraunes Pulver, 
unl. in W., F . 115°. —  2 -N  - Phenyl - - naphthotriazolchinonirwnozim, C16H10O2N4,
aus aąuimol. Mengen Phenylnaphthotriazolchinon u. salzsaurem NH2OH in A., »'ls 
Eg. seidenglanzende, gelbe Nadeln, F. 229—230°. (Gazz. chim. ital. 56. 196—207. 
Pavia, Chem. Inst. der Univ.) SlEBEP.T.

G. Charrier und G. B. Crippa, Oxydation der o-Aminoarylazobenzole in essigsaurer 
Losung mit Wasserstoffsuperoxyd. Bei der Oxydation der o-Aminoarylazobenzole in 
Eg. m it I I20 2 bilden sich neben den 2-N-Arylbenzotriazoloxyden die e n t s p r e c h e n d e n  

Triazole u. zahlreiche andere Verbb., darunter Trisazo- u. T risazoxyderivr. An Stello 
der o-Aminoazoxyderivv., wie sio in der Naphthalinreihe (vgl. Gazz. chim. ital. 55. 
11; C. 1 9 2 5 . I. 2077.) entstehcn, erhalt man Polymerisations- u. K o n d ę n s a t i o n s p r o d d . ,  

die, ohne zu schmelzen, sich bei hohen Tempp. zers. Die Ausbeute an Tnazolderiw. 
ist in der Benzolreiho wesentlich gróBer ais in der Naphthalinreihe, u. die sie be- 
gleitenden sekundaren Prodd. wurden in so geringer Menge erhalten, daB sio bisher 
nicht isoliert werden konnten.

V e r s u e h s t e i l .  (M itbearbeitet yon Alfredo Dansi.) o-Aminoazobenzol ( ■) 
gibt in Eg. gelóst m it H aOs eine tiefbraune Lsg. Nach einigen Tagen beginnt unter



1926. H . D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 5 8 5

■N—N—C6H j

n h 2

o
N
^ > N - C 0HS

0=TN

HaC - < ^ \ _ N = N  

IV. p N = N —|

H3c - L  J i c h ,
Aufhellen Ausscheidung von gelben Flocken. Man erwarmt 44 Stdn. auf 66° u. darauf
12 Stdn. auf dem siedenden Wasserbad; beim Erkalten lebhafte Gasentw. Der ab- 
filtrierte, gelbe, unl. Nd., F . 278°, stellt der Analyse zufolge ein Trisazoxyderiv.

dar, reduzierbar zu Anilin u. o-Phenylendiamin. Die filtrierte, kirschrote 
Lsg. -wird in viel W. gegossen u. der ausgeschiedene, rotbraune Nd. m it A. aufgenommen 
u. mit 20°/o KOH-Lsg. ausgeschiittelt. Das Hauptprod. der Rk. erhalt m an durch 
Verdampfen des A., aus A. weiBo Nadeln des 2-N-Phenylbe.nzotriazols, F . 108—109°; 
aus der alkoh. Mutterlauge laBt sich in  geringer Menge durch fraktionierte Krystalli- 
sation das 2 -N-Phenylbenzolriazólozyd (II.), F . 88°, gewinnen, Krystalle aus A. u. 
Ligroin. — Der Alkaliauszug scheidet beim Ansauem einen gelben Nd. ab. Mit Wasser- 
dampf geht ein gelber Korper iiber, F . 100—105°, der seiner geringen Menge wegen nicht 
charakterisiert werden konnte; der Rest gibt aus Bzl. gelbe Nadeln, F . 158—159°, 
wahrscheinlich o-Amino-p'-oxyazobenzol, H 2N2 • C0H 11 ■ N ^ N 1 • CeH 44OH. — Der in  A. 
unl. Teil des Reaktionsprod. gibt nach Lósen in  A. u. Umfallen m it A. eine Verb. 
^nHnN sO, Zers. zwischen 250 u. 300°, wahrscheinlich ein Polymerisations- oder 
Kondensationsprod. des o-Aminoazoxybenzols. —  Dio Oxydation des o-Aminmzo- 
toluóla (p-Toluolazo-p-toluidin), F . 118,5°, fuhrt boi gloichcn Reaktionabedingungen 
zu dem 2-N-p-Tolyltoluiriazoloxyd (III.), Cł4H 13ON3, F. 131,5°, aus dem Atherauszug 
nach Behandcln m it KOH, aus A. weiBe, lichtempfindliche Nadeln; daraus m it Zn -f- 
Eg. 2-N-p-Toluol-S-methylbenzolriazol, Ą C ^-C .H a1-3: F . 125— 126°, das
auch in geringer Menge bei der Rk. selbst entsteht. — Der Akaliauszug enthalt ein 
Gemisch von Nitrokresolen, das n icht naher charakterisiert wurde. — Dor in  A. unl. 
Teil stellt eine krystalline griine Verb., F . 370°, dar, die ais Polymerisations- oder 
Kondensationsprod. der entsprechenden o-Aminoazoxyverb. aufzufassen ist. —  Dio 
bei der Rk. des o'-Aminoazotoluols m it H 20 2 in  Eg. nach kurzer Zeit sich abscheidende 
Verb. ist das Trisazoderiv. G2 iH 2eNe (IV.), Zers. bei 393°, rotbraune, metaliisch glan- 
zende Nadeln aus Nitrobenzol. Die Konst. ergibt sich aus der reduktiven Spaltung 
zu p-Toluidin u. o-Toluylendiamin. (Gazz. chim. ital. 56 . 207—16. Pavia, Chem. 
Inst. der Univ.) SlEBERT.

Frank Bell und Joseph Kenyon, Acetyl-o-phenylendiamin und Acetyl-l,2,3-benz- 
triazol. Acetyl-o-phenylendiamin, F . 132° laBt sich vorteilhaft durch Red. von o-Nitro- 
acetanilid m it Al-Amalgam in feuchtem A. herstellen. Das m it Al-Hydroxyd auafallende 
Rk.-Prod. wird durch Extraktion m it Bzl. gereinigt. Die Verb. liefert in  HG1 m it der 
bereohneten Menge N aN 02 Acetyl-l,2,3-benzłriazol, CaH7ON3, aus A., F . 51°, durch 
Verseifung 1,2,3-Benztriazol, F . 98°. (Journ. Chom. Soc. London 1 9 2 6 . 954. London, 
Battersea Polytechn.) - ■ Ia u jb e .

A. Beretta, Die Kuppeiung des m-Phenylendiamins. Bei der Kuppelung von 
Chrysoidin m it 1 Mol. Phenyldiazoniumchlorid entstehen gleichzeitig das symm. u. 
asymm. Bisazoderiy., wie S c h m id t  u . H a g e n b o c k e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 54. 2206;
C. 1922.1. 39) durch Oxydation der beiden isomeren Rk.-Prodd. zu den entsprechenden 
Diphenylbenzobiłriazolverbb., der symm. (I) u. der asymm. (II) festgestellt haben; aus 
letzteren entstehon unter Spaltung der Benzolkerne durch Oxydation m it K M n04 in

VIII. 2. 39
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alkal. Lsg. die Triazoldicarbonsauren III u. IV. — Mit L. Zempliner. 2-Phenyl-l,2,3- 
tfiazól-4,5-dicarboiisaure, C10H  70 4N3 (Ol), aus 2,6-Diphęnyl-l,3>5,7-benzóbitriazól (I)

<« N r------r   ̂ r— tiN '75

N

I I I  C6IIS—N

(3) N ^ — J N -C 6H5
(J) (5)

CO OH 
CO OHjr— jiC-cooH n i  o-roo

C -  C O O II ' C»H s— N  

N IV N X i - N N r-IV  Nl— —̂ N —C0H5 r
m it.K M n04 u. verd. KOH, aus sd- W., F. 255°. —  Anhydrid, F, 174°. — Phenyl- 
triazolfluorescein, .aus vorst. Verb. m it Resorcin. — 2,5-Diphenylditriazolyl-7,8-di- 
carbonsaure, C18H120 4N8 (IV), aus 2,5-Diphenyl-l,3,4,6-benzobitriazol (II) mit KMnOj 
in alkal. Lsg., aus sd. W.. weiBe Prismen, F . 268°. — Ba-Salz, Cl8H 10O4NeBa., krystal- 
lisiert m it 4 Moll. H 20 , unl. in W. (Annali Chim. Appl. 1 6 . 129—31. Pavia, 

. Univ.) Lehm ann.

A. Beretta, E in  Schwefelschwarz aus DinitropJienyłazodiphenylamin. Beim Zu- 
.sammensęhmelzen von 2,4-Dinitro-4'-phenylazodiphenylamin m it Alkalipolysuljidtn 
erhielt Vf., iiber die Zwischenstufen I  u. I I  unter Abspaltung von NEL, einen Schwarzea 
S-Farbstoff I I I ,  der Baumwollo graugriin bis Schwarz farbt u. sich in Na2S mit griinlich- 
braimer, in .konz.' H 2S0,, m it dunkelgriiner Farbo lóst. — 2 ,4 -Dinilro-4 '-phmylazo- 
diphenylamin, aus p-Ajninoazobehzolchlorhydrat u. 2,4-Dinitrochlorbenzól durch Kochcn

H ,N - J -N H .

I ’ H  H jN  i
m it -NaaC03 u. W. — I I I  aus Yorst. Verb., N a2S u. S (6 Stdn., 140°), aus dem wss. 
E x trak t im Luftstrom. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 121—22. Pavia, U niv.) LehM- 

William Henry Perkin jun., Jnanendra Nath Eay und Robert Robinson, 
V er suche, zur Synthese des Brasilins und des Hdmatoxylins und ihrer Derwate. I. Yerairy- 
liden-7-methoxychromanon und ein Bericht iiber eine neue Synthese einiger Benzó- 
pyryliutnsdlze. Die Unterss. von P e r k in  u. R o b in so n  in den Jahren 1901—1909 
fii lir ten zu dem Schlufi, daBdem Brasilin die Konst. I  zukommt, u. daB das Hamatoxylin 
ein analoges Pyrogallolderiv. darstellt. Von D eriw . verdient die Brasilinsaure (II) 
Interesse, welche alle Kohlenstoffatome des Trimethylbrasilins enthalt. Das Kohlcn- 
stoffskelett von I  ist ferner durch die Synthese des Isobrasilins u. Isohamatins be- 
statigt, ohne daB jedoch die Stellung des Hydróxyls im Brasilinkern synthet. bewicsen 
werden konnto. T s c h i t s c h ie a b in  u. N ik i t in  (Journ. Russ. Phys.-Cbem. Ges. 43- 
1185; C. 19 1 2 . I. 1022) haben das 7-Methoxychromanon (III) hergestellt u. PERKIN 
u. R o b in so n  (Proceedings Chem. Soc. 28 . 7 [1912]) haben dann weiter 3 -Veralry- 
liden-7-me(hoxychromanon (IV) gewonnen. P f e i f f e r  u. Em m er (Ber. Dtseh. Chem, 
Ges. 53. 945; C. 1920 . I II .  196) haben aus IV durch Red. m it H 2 u. Pt-Schwarz das 
DihydroderiY. V erhalten. Vff., welche m it P d  hydriert haben, sind der Ansicht, daB 
bei der Red. nicht V, sondern 3-Homoveratryl-7-melhoxyćhroman (VII) entsteht, ebeDso 
wie F r e u d e n b e r g  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53 . 1416; C. 1920 . I I I .  714) das Penta-
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methoxychalkon (VIII) zum cntsprechcnden Diphenylpropanderiv. reduziert hat.
Y wiirde wegen seiner loicht ausfiihrbaren Dehydrierung zu VI Interesse verdienen, 
IV liefert in Essigsaureanhydrid gel. m it ■wasserfreiem FeCl3 ncnnenswerto Mengen 
£ines Oxoniumferriohloridcs, welches eine auBerordentlich starkę, griine Fluorescenz 
zeigt. Vff. glauben aus den analyt. D aten auf das Schema IX —X schlieCen zu kónnen, 
analog wie G o m b e rg  u . N i s h id a  (Journ. Americ. Chem. Soo. 45. 190; C. 1 9 2 3 . I> 
■921) aus o-Oxytripłienylcarbinol 9-Phenylxanthcn (XII) iiber XI ais ZwischenprocL 
erhalten haben. Ebenso laBt sieli Veratryliden-5,6-dimethoxyhydrindon (XIII) zum 
Oxoniuraferrichloricl oxydieren.

O
CHjOr

""tJO

\ c h 2
CIIa

CH,,o^ y ^ c h *  ^
! IV I lc :C H < f

o c h 3

>OCH,

CH2 CHa
© ^ ■ N c h ^ n ^ N o c h ,
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OCH,
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CH30,
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FeCl4
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CH,

XV
CH,.

' O - L ^ J n o ,
V e rs u .c .h e .  m-Meihozyphenol vom Ivp. 240— 242° (durch Semimethylierung 

von Resorcin hergestellt) liefert m it /J-Chlorpropionsaure p,m-Methoxyphenoxy~
39*
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propionsaure (vgl. P e r k in  u. ROBINSON (1. c.). m,/9-Oxyathoxyanisol, Kp.is 290° 
(aus m-Methoxyphcnol, NaOC2H5 u. Athylenchlorhydrin) liefert m it PBr3 u. KCN 
nicht das gesuchte Mothoxyphenoxypropionsaiirenitril, sondom den Athylemiher des 
m~Methoxyphenols, C18H 180 4 =  CH30 - CeH4 • O • CH2 • CHa • O • CeH 4 • OCH3, aus A., F. 65®. 
Methoxyphenoxypropionsaure liefert in Bzl. m it P 20 6 erhitzt 7-Methozychromanon 
(IH), aus PAe., F. 56°, Kp.30 1 97°, Semicarbazon, aus A., F . 222° (Zers.). Beim Ein- 
leiten von HC1 in eino Lsg. von I I I  u. Yeratrumaldehyd in Eg. entsteht 3-Veratryliden- 
7-methoxychromanon (IV), aus Methylalkohol, F . 141°, Hydrochlorid. IV gibt in Eg. 
m it P d  u. H 2 reduziert 3-Homoveratryl-7-mełhoxychroman (YII), C19H 220 „  aus Methyl- 
alkohol oder wss. Aceton F. 96— 97°. Im  folgenden sind Verss. zur direkten Einfiihnmg 
der Homoveratrylgruppe in I I I  besehrieben. Natrium amid u. Acetophenon geben in
A , m it Homopiperonylbromid umgesetzt u. das olige Reaktionsprod. nitriert Dinitro- 
dihomopiperonylamin, C16H130 8N3 =  CH2Oa: C6H2(N 02) • CH2 • NH • CHa • C„H2(N02):
0 2CH2, aus Bzl., F; 193°, Sintern bei 175°. Da die Verb. offenbar aus dem Bromid 
ii. N H 3 entstanden ist, muB das bei obiger Rk. freiwerdende NH3 vor der Zugabe des 
Bromids durch einen N2-Strom entfernt werden. Hierbei entsteht nach der Ni- 
trierung Di-co-6-nitropiperonylisobułyrophenon, C24H180 9N2 (XV), aus Bzl., F. 160 bis 
161°. 5,6-Dimethoxyhydrindon gibt in  CCl4 brom iert 2-Brom-5,6-dimetkozy-l-hydrindon 
CUH  u 0 3Br, aus A., F . 157°. Hieraus m it KCN 2-Cyan-5,6-dimethoxy-l-hydrindor, 
C12Hn 0 3N, aus A., F . 174°. Das N itril bildet in A. m it HC1 behandelt 5,6-Dimethoxy-
1-hydrindon-2-carbonsdureathylester, C14H160 5, aus A., F . 138° (Zers.). Verss., aus 
dem N itril oder Ester durch Kondensation zu Gumarinen zu gelangen, schlugen fehl. 
Dimethoxyhydrindon u. Resorcin geben in Eg. m it HC1 gesatt. 5,6-Dimethoxy-l-hyir- 
indonresorcin, C17H180 5, aus W., F . 78°, ais Nebenprod. en tsteht eine Verb. vom F. 227°.
IV  liefert m it FeCl3 in Essigsaureanhydrid 2,3-[7-Methoxychromen-(4,3)]-6,7-dimdh- 
ozybenzopyryliumferrichlorid, C19Hł70 5Cl4Fe, aus Eg. rote Prismen vom F. 213°. Lsgg. 
des Salzes in A. u. Eg. zeigen schone gelbgriine Fluorescenz. Dimethoxyhydrindon 
u. m-Methoxybenzaldehyd kondensieren sich in  alkoh. Lsg. bei Ggw. von KOH zu
2,m-Methoxylenzyliden-5,6-dimethoxy-l-hydrindon, C19H 180 4, aus Essigester, F. 164 
bis 165°. Dieses, sowie das isomere Anisylidenderiv. liefern m it FeCl3 keine Pyrylium- 
salze. Veratrumaldehyd u. Acetoyeratron geben in alkoh. Lsg. m it KOH kondensiert
3,4-Dimethoxystyrylveralrylketon, C19H 20O6, aus A., F . 116°, ebenfalls keine Pyrylium- 
salzbildung. Eine Lsg. von Veratrumaldehyd u. Dimethoxycumaranon in Eg. hefert 
m it HC1 gesatt. 2-Verałryliden-4,6-dimełhoxycumaranon, C19Hł80 6, aus A., F. 175°, 
kein Pyryliumsalz. Veratrumaldehyd u. a-Hydrindon geben in Eg. m it HC1 gesatt.
2-Veratryliden-l-hydrindon, C18HleOs, aus Eg., F . 175°. Die Verb. liefert in Essig
saureanhydrid gel. m it FeCl3 2,3-Inden-[l,2]-6,7-dimethoxybenzopyryliujnferrichlorid,
C18H 150 3Cl4Fe, aus abs. HCOOH, F. 237—238°. Analog 2 ,3 -[5 ,6 -Dimelhoxyinden- 
(l,2)]-6,7-dimełhoxybenzopyryliumferricMorid, C20H ]9O5Cl,,Fe (XIV), aus HCOOH, 
F . 246—247°. Lsgg. in A. u. HCOOH zeigen starkę gelbgriine Fluorescenz. 2,3-[5,6- 
Dimethoxyinden-(l,2)]-6,7-methylendioxybenzopyryliumferricMorid, W . C 1 A  aU9 
HCOOH, F. 270° (Zers.). 2-[2,3-Dimethoxybenzyliden]-l-hydrindon, ClsH160 3, aus A., 
F . 124° (aus 2-Oxy-3-methoxybenzylidenhydrindon durch Methylieren mit Dimetbyl-
sulfat u. Alkali) liefert wie oben 2,3-Inden-(l,2)-5,6-di77iethoxybenzopyryliumfeni-
chlorid, C18Hi50 3Cl4Fe, aus Eg. rote B lattchen oder flachę Nadeln vom F. 168°, keine 
ausgeaprochene Fluorescenz. Das bei der Kondensation von o-Vanillin u. 5,6-Dimeth- 
oxyhydrindon m it KOH entstehende K-Salz liefert m it Dimethylsulfat methylicrc 
2 ’,3',5,6-Tetramethoxy-2-benzyliden-l-hydrindon, C20H 20O6, aus Essigester-Methy •
alkohol, F . 183— 184°. Wie oben 2,3-[5,6Dimethoxyind^iĄl,2)]-5,6-dimdh°xybenzo-
pyryliumferrichlorid, aus HCOOH ziegelrote B lattchen vom F. 211° (Zers.). o-Yanilliu 
ii: 5,6-Dimethoxyhydrindon liefern in Eg. m it HC1 kondensiert, m it W. yerdunnt u.
m it FeClj gefallt 2,3-[5,6-Dimethoxyinden-(l,2)'\-8-meihoxybenzopyryliwnferrkhlon ,
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(i»Hn04CI4Fe, aus v;ei Eg., F . 250° (Zers.), keine Fluorcsccnz. (Journ. Chem. Soc. 
London 1926. 941—53. U n iw . Oxford u. Manchester.) T a u b e .

L o u is -J a cq u es S im o n , Uber die Darstellung des Xanthons, des Ausgangsmaterials 
fiir das Xanłhydrol. Vf. gibt folgendes beąueme Verf. fur die Darst. des Xanthons an: 
In einem Destillierkolben m it weitem AbfluBrohr wird Acetylsalicylsaure ziemlich 
schnell mit freier Flamme erhitzt. Das sich entwickelnde C02 reiBt die abgespaltene 
Essigsaure u. Phenol m it fort. Gegen 350° dest. das Xanthon u. kondensiert sich im 
AbfluCrohr. Es ist nach Waschen m it verd. NaOH, W. u. wenig A. hinreichend rein. 
Ausbeute ca. 40%, kann durch Arbeiten im C 02-Strom auf ca. 60% gesteigert werden. —  
Darst. Ton Xanthydrol nach F o s s e  (Ann. de Chimie [9] 6. 58; C. 1 9 1 7 . I . 85) aus 
Xanthon mit 21/2%ig. Na-Amalgam in A. bei 50—60°, F iltra t m it W. fallen. (Buli, 
Soc. Chim. Biol. 8. 203— 05.) LlNDENBAUM. .

O. M agidson  und G. M en sc h ik o w , tJber quale.rnare Pyridinbasen. Das tertiaro 
Curin wird durch Methylierung in  das ąuatem are Curarin iibergefuhrt, wodurch dio 
Giftigkcit auf das 226-fache erhoht wird. Ahnlich verhalt sich Pyridin, das bei t)bor- 
fiihrung in ąuatem are Ammoniumverbb. curareiihnliche, lahmende Eigenschaften 
annimmt. Vf. stellt eine Beihe ąuatem arer Basen des Pyridins u. des Di-iaoamyl-a- 
aminopyridins dar u. untersucht sie auf ihre physiolog. W irksamkeit an Froschen. 
Die B. ąuatem arer Basen des a-Amino- u. a,oc'-Diaminopyridins gelingt nicht, da 
beide dabei in ihrer tautomeren Iminoform reagieren. Von den Haloidalkylaten des 
Pyridins wurde die Dissoziationskonstante aus der olektr. Leitfahigkeit der wss. Lsgg. 
bei unendlicher Verdiinnung berechnet, da verm utet wurde, daB Dissoziation u. Giftig- 
keit direkt proportional waren. Doch lieB sich ein derartiger Zusammenhang niohfc 
nachweisen.

V e r s u c h e .  Haloidalkylate des Pyridins, B. durch Erwarmen der Komponenten: 
Jodalhylał, stark hygroskop. Nadeln, Liihmung durch 0,05 g nach 30 Min. —  Jod- 
ollylat, F. 102,5— 104,5°, weiBe Nadeln, 11. H aO, A., unl. Bzl., K. 1,9, Lahmung durch

N(C5H n)2, H J

COCH,, H J

H,COC • HN— NH  • COCHg 
N

JiN - ^ L NH s) c ,h 7.
N

SO.H H3COC • H N - C ^ 1*11 \ ,  C7H 7-SOaH

c h 3
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0,05 g nach 30 Min. — GMorbenzylat, C6H6N(CH2 ■ C„H6) • Cl, krystallin, K . 2,58, Lah- 
mung durch 0,005 g nach 30 Min. — Pikrat, C18H 140,N 4, strohgelbe Nadeln, F. 118°. — 
Jod-n-propylat, C6H5N-C3H ,J , hygroskop. Krystalle, K . 2,0, Lahmung durch 0,02 g 
nach 30 Min. — Jod-isoamylat, II. A., unl. A. u. Bzl., K . 1,8, Lahmung durch 0,01 g 
nach 30 Min.

tx.-[Di-isoamylamino}-pyridin (I), Ci5H28N2, K p.20 168—169°, D.2O20 0,9141, nj)20 =  
1,5058, Mol.-Refr.20 99, B. aus Isoamyljodid u. der Na-Verb. des a-Aminopyridins, 
Trennung vom Mcmo-isoamyl-a.-pyndin durch fraktionierte Krystallisation des Pikrat- 
gemisches. — Pikrat der Monoverb., C1QH 16N2,C0H 2(NO2)3(OH), F . 145,5—146,5°. — 
Pikrat dor Di-Verb., Cj5H26N2,C6H 2(N 02)3(0H), F . 131— 132°. Daraus durch KaOH 
die freie Base I  (Chloroplatinat, F . 185° Zers.). — Jodmethylat von I, C1EH26N2• CII3J,
F . 157—158°, B. aus I  u. Methyljodid, zers. sich allmahlich unter CH3OH-Abspaltung; 
Lahmung durch 0,02 g nach 25 Min.— Jod-isoamylat von I  (II),.Cj.0H 37N2 J, F. 131—132,5°
B. aus I  u. Isoamyljodid, zers. sich unter Abspaltung von Isoamylalkohol u. B. des 
Jodhydrates des a.-{Dx-isoamylamino]-jiyridina (III).
: Einw. von Methyljodid auf a- [A cetylamino]-pyridin (IV) fiihrt nicht zur qua-

tem aren Verb. (Y), sondem zum tautom eren Jodhydrat des N 1-Melhyl-a.-.pyridon- 
acełylimids (YI), C8Hu N2O J, F . 170—171°; Lahmung durch 0,1 g nach 21/ 2 Stdn. — 
Jodhydrat des N 1-Methyl-ai-pyridonimids, (YII), F . 148°, B. aus YI durch Erhitzen 
m it HC1; Lahmung durch 0,02. g nach 30 Min. —  Kochen m it KOH fiihrt YII in 
N 1-Methyl-a.-pyridon (VlLL) iiber (HgCl-Verb. schm. bei 127°). — Ein Perjodid des 
jodierten N 1-Meihyl-cf.-pyridonimids (IX), C8H7N2J 2, F . 144—146°, krystallisiert beim 
Kochen von VI m it 30%ig. H J  aus. Die Mutterlauge enthalt YII. —1 Einw. von Methyl
jodid auf N^Methyl-oi-pyridonmethylimid (X) fiihrt wahrscheinlich zu dem Jodmethylat 
des cn-Dimethylaminopyridins (XI) (P ikrat: F . 158°).

c/.,a.'-Bis-[a£etylamino]-pyridin (XII), B. aus a,a'-Diam inopyridin u. Essigsaure- 
anhydrid, laBt sich nicht m it Methyljodid in die ąuatem are Verb. iiberfuhren. Bei 
Einw. von Toluol-p-sulfonsauremethylester unter AusschluB von H 20  tr i t t  ebenfalls 
keine Rk. ein. Dagegen fiihrt Kondensation m it letzterem : 1. in Ggw. vonH 20  zu der 
Verb. XIV, [C5H 3N(NH2)(NHCOCH3)(CH3)](C7H7-SOs), F . 225—228°, weiBe Nadeln,
11. in  H 20 ;  Parese durch 0,1 g nach 45 Min., 2. in  Ggw. von A. neben vorstohender 
Verb. zu dem p-toluolsidfonsaurem Salz von ot.,u.'-Diaminopyridin (XIII), CjjH^OjNjS, 
farblose rhomb. Tafeln, F. 183°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 1209—18. Moskau, 
Chem.-pharm. Forschungs-Inst.) RaKOW.

Leopold Schmid und Burkhard Becker, Kondensation von 2-Aminopyrtdin mit 
aliphatischen Aldehyden. (Vgl. S. 426.) Mit Acetaldehyd u. Propionaldehyd kondensiert 
sich 2-Aminopyridin  im Sinne der Rk. 1 Aldehyd -j- 2 Amin—H 20 , m it Ghloral dagegen 
im- Verhaltnis 1 :1  ohne W asgeraustritt. Mit Acrolein entsteht ein amorphes, glasiges 
Prod. — Verb. G H ^ C H iN H -C ^ H ^ .  Mit Acetaldehyd in A. unter starkor Sclbst- 
erwarmung, dann 30 Min. Wasserbad. Nadeln aus Bzl., F . 112,5°, U. in A., Aceton, Bzl., 
CS2, wl. in W., A., PAe. — Verb. Mit Propionaldehyd. Aus Bzl., F. 133,5
bis 134°, dem yorigen ahnlich, unter 11 mm bei ca. 120° sublimierbar. — Verb. CCl-y 
CH(OH) ■ N H  • CrJł^N. Mit Chloral unter starker Selbsterwarmung, daher Komponenten 
auf 0° abkiihlen, dann 15 Min. Wasserbad. Aus Bzl.-PAe., F , 106,5°, 11. in A., Aceton, 
A., Bzl., CS2, CC14, wl. in  PAe., unl. in W., unter 11 mm sublimierbar. — Acetylderk., 
CgH,02N2Cl3, K iystalle durch Sublimation unter 11 mm bei ca. 100®, F. 99,5°, 11- auBer 
in  PAe. (Monatshefte f. Chemie 4 6 . 675—78. 1925. Wien,' Univ.) LlNDENBAUM-

Frederick Alfred Mason, Eine Synthese des 1 ,2 -Dihydrochinaldins. Eine Bt- 
richtigung. Vf. ha t (Joum . Chem. Soc. Londoh 1 2 7 - 1032; C. 1 9 2 5 . II. 568) eine Syn- 
these des 1,2-Dihydrochinaldins beschrieben, welche Verb. in  ihren Eigenschaften 
m it der yon R a t h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57- 550; C. 1 9 2 4 . I. 2141) beschriebenen 
iibereinstimmte. Verss. von M e ise n h e im e r  u. S to l z  (Ber. Dtsch. Chem. 58. 233U,
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C. 1926.1. 943) u. K o n ig  u . B u c h h e im  (Ber. D tseh . Chem. Ges. 58. 2868; C. 1926.
I. 1577) haben an den Rathsehen Unterss. Zweifel aufkommen' lassen. Vf. unter- 
zieht deshalb sein Priiparat einer Nachpriifung u. findet, daB die ais „1,2-Dihydro- 
chinaldin“ beschriebene Verb. Chinaldin ist, welches durch eine hydrierte Yerb. ver- 
unreinigt war. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 955—56. Oxford, Dyson Perrins 
Lab.) - T a u b e .

Emil Abderhalden, Gewinnung von l-Le,ucyl-d-glutaminsaure und s&inta Anhydrides 
aus mit Trypsin verdautem Oliadin. 2 kg Gliadin wurden in 10 1 W. bei sehwaeh 
alkal. Rk. 8 Wochen m it Pankreas verdaut, eingedampft, m it Seesand yerrieben u. 
nacheinander m it Essigester, Aceton, CH3OH u. Chlf. oxtrahiert. Der Essigester- 
ńuszug enthalt geringe Mengen Leucinimid u. wahrscheinlich Leucylglycinanhydrid 
u. Alanylglycinanhydrid. • Der Aceton- u. Chlf.-Auszug ergaben keine reinen Prodd.

Der A .-Extrakt lieferte 8 g Leucyl- 
CILj-COOH d-glutaminsaureanhydrid, Cu H iSN 20 4,
qjj2 von wahrscheinlich nebenst. Konst.
ptr^-CO—HNx n rr pfcr pTr^-CHj Derbc Nadeln aus GH3OH. Zers. gegen
W1<- N H - 0 C > b U ' OMa' OM<^CH3 200°. Ninhydrinrk. negativ, nach dem

Erwarmen m it n. Alkali Pikrin- 
saurerk. -f-> nach Erwarmen m it n. Alkali negativ. Nach dor Hydrolyse m it 
konz. HCl wurden Leucin u. Glutaminsaure isoliert. Das Prod: stim m t gut m it dem 
synthet. dargestellten Leucylglutaminsaureanhydrid (ygl. A b d e r h a l d e n  u . R o s s n e r ) 
uberein. Leucylglutaminsaure, CuH 20N2O6, lieB sich naeh Auflosen der m it Sand ver- 
mischtcn Verdauungsriickstiindo in  W ., Abtrennung der swl. Aminosauren durch 
fraktionierte Krystallisation u. durch Fallen der Mutterlauge m it AgN 03 isolieren. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 154. 18— 20. Halle a. S., Univ.) Gu g g e n h e im .

Reginald Child und Samuel Smiles, Syntliese von Naphthothioxinen. Di-/?-naph- 
thylather gibt m it S u. einer Spur J  3 Stdn. auf 280° erhitzt geringe Mengen a ,a '-  
Naphthothioxin, F . 165°. L e s s e r  u . Ga d  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58- 2557; C. 1926. 
L 1193) haben durch Behandeln eines Gemisches von j8-Naphthol u. 4-Chlor-a-naphthol 
mit Schwefelchlorid 4-Ghlor-a.-naptohyl-fł-naphthyl-2,l'-sulfid hergestellt. Dio Verb. 
entsteht leichter aus /?-Naphthol m it 4-Chlor-a-naphthyl-2-thiobromid, dio letztero 
Verb. laBt sich aus dem entsprechenden Disulfid u. Br in CC14 gewinnen. Verss., das 
a,/3'-Sulfid zu dehydrieren, gabon geringe Mengen einer Verb. yom .F. 157° m it den 
Eigensoliaftcn eines Naphthothioxins. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 957. London, 
Kings Coli.) T a u b e .

Hans Fischer und Bruno Piitzer, Zur Kenntnis der naturlichen Porphyrine. 
XIX. Mitt. Uberfilhrung von Hamin in  Protoporphyrin und eine neue Darstdlung 
des Mesoporphyrins. (X V III. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 150. 44; C. 1926. I. 1429.) 
Erhitzt man Hamin bei Ggw. von HCOOH m it kolloidalem P d  oder Fe-Pulver, so 
erfolgt in guter Ausbeute B. von Protoporphyrin. Bei Vorwendung yon P d  ais K ata- 
lysator bildet sich Mesoporphyrin, bei Verwendung von Fe findet die Aktiyierung 
des H so sta tt, daB zunachst Protoporphyrin entsteht. Mit Ni, Cu u. Zn erfolgt eben- 
falls Porphyrinbildung unter gloichzeitiger B. der entsprechenden Metallkomplex- 
verbb. Zur Isolierung diente der - krystallisierte Protoporphyrinester. Das daraus 
dargestellte freie Protoporphyrin krystallisiert aus H C 02H -f- A., H C 02H -{- Essig- 
ester, pyridinhaltigem Chlf. -f- Eg., am besten aus P y rid in -} 'W . u. bildet m it Cu, 
Zn, Co, Ni, Sn u. Tl krystallisierende Salze, dereń Bestandigkeit gegen konz. HCl 
in der angegebenen Reihe abnimmt. C u - S a l z  C;51i'T320jNjCu, B. beim Eintragen 
einer sd. Lsg. yon Protoporpliyrin in  Pyridin -f- Chlf. in  eine h. Lsg. yon Cu-Acetat 
in Eg. Krystalle aus Pyridin -f- Eg. Z n  - S a  1 z C31H320 4N4Zn. C o - S a  1 z C31H32- 
0 4N4Co. N i - S a 1 z C31H 320 4N4Ni. S n - S a 1 z C34H 320 4N4Sn. K rystallisiert aus 
alkoh. KOH +  Eg. -j- W. T  ł - S a 1 z Ć34H 32Ó4N4T1. Die reinen Cu-, Zn-, Co- u.
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Ni-Salzo sind in Eg. unl. u. nicht in A. iiberfuhrbar, wohl aber die Sn- u. Tl-Salze. 
Cu-Salz des Protoporphyrinmcthylesters, CMH380 4N4Cu, violette Nadeln u. Blattchen 
aus Pyridin. In  derD urehsichtrotbraun, krystallisiert aus Chlf. u. CH3OH, P . 217—218°. 
Zn-Salz des Esters, C3BH 30O4N 4Zn, violetto P latten  aus Pyridin. Krystalle aus Chlf. +  
CHjOH, F. 230—235°. Dbcr die Spektren dieser Komplexsalze vgl. Original. Daa 
Spektrum des Protoporphyrins in ammoniakal. Lsg. erleidet beim Stehen eine Um- 
wandlung, rascher beim Erhitzen. Die neuen W erte erinnem an diejenigen des a.-Hamato- 
porphyrins von Schum m  (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 3 9 . 243; C. 1 9 2 4 . II . 2488). Die 
Einfuhrung von Fe in das Protoporphyrin u. somit dessen Umwandlung in Hamin ge
lang m it FeCl3 in Eg. unter Zugabe von Na-Acetat. Hdmochromogen lieB sich mit Pd, 
jedoch nicht m it Fe u. Ni gleichfalls in Protoporphyrin iiberfiihren. Die Umwandlimg 
in das Protoporphyrin wurde spektr. verfolgt. D auert die Rk. zu lango, so lieB sick 
infolgo B. von Mesoporphyrin sowohl in A., wio in 25%ig. HC1 ein Doppelspektrum fest- 
8tellen. Aus dem Protoporphyrin erhalt man durch Decarboxylicrung leieht Atio- 
porphyrin, daneben ein bas. Porphyrin, das spektroskop, m it dem Atioporphyrin WlLŁ- 
s t a t t e r s  nicht ident. ist, sich durch kataly t. Hydrierung aber in dieses uberfiihren 
laBt, was zusammen m it dem spektroskop. Verh. auf Protodtioporphyrin deutet. Die 
Decarboxylierung des Hamins fiihrt zu Atiohamin neben wenig Protodtiohamin, das 
denselben spektroskop. Befund gibt, wie das kiinstlich bereitete Atiohamin (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 8 7 . 423; C. 1 9 1 3 .1 . 1979). (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 4 . 39—63. Miinchen, 
Techn. Hochsch.) GuGGENHElM.

G. Ettisch und W. Beck, Zur Frage der physikalisch-chemischen Charakłerisierung 
der Proteine. Yorl. Mitt. Proteinę geben m it Cu-Salzen die Biuretrk., eine charak- 
terist. violette Farbung. Darauf griindet sich die von den Vff. gefundene Unter- 
scheidung der Serumproteine, die speziell m it Euglobulin einerseits, m it einem Ge- 
misch von Pseudoglobulin -f- Albumin andererseits durchgefiihrt wurde. Es handelt 
sich bei den Rkk. um Gleichgewiehte, u. demgemaB bilden sich fiir die yerschiedenea 
Proteinlsgg. eindeutige, charakterist. Kupferionenkonzz., die durch potentiometr. 
Messungen bestimm t werden. (Naturwissenschaften 1 4 . 487—88. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-W ilhelm-Inst.) JOSEPHY.

H. steudel, Uber den partiellen Abbau der Thymonucleinsdure. 30 g thymonuoleiu- 
saures Na werden iiber das Pb-Salz in freie Saure verwandelt, die Lsg. auf 100 ccm 
konz. u. m it 90 g Pikrinsaure gekocht. Das nach dem Erkalten abgeschiedene Ge- 
misch von Pikrinsaure u. P ikraten wurde m it A. von Pikrinsaure befreit. Die unl. 
P ikrate — Guanin- u. Adeninpikrat — wogen 9,4 g, wahrend sich aus der verwendeten 
Menge thymonucleinsaures N a 13,1 g berechneten. Das F iltra t vom Pikrinsaurend. 
wurde ausgeathert, konz. u. m it A. gefallt. Aus dem Nd. A  wurde nach THANNHAUSER 
u. O t t e n s t e i n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 1 4 . 39; C. 1 9 2 1 . I I I . 1286) das Brucinsalz 
dargestellt u. dieses aus W. fraktioniert. Doch erwiesen sich die erhaltenen Fraktionen 
nicht ais einheitliche Verbb. Es wird darauf hingewiesen, daB die Analysen der Brucin- 
salze keinen RiickschluB auf die Voraussetzung eines derartigen N ucleinsaurcspalt- 
prod. erlauben. Nach Entfem ung des Brucins zeigte eine F raktion ein Verhaltnis von 
P : N  =  1: 1,01 — 1,08. In  dem nicht krystallisierenden Anteil der Brucinsalze war 
nach Entfem ung des Brucins das Verhaltnis P : N  =  1: 0,714, was ungefahr auf 
1 P : 2N u . auf die Ggw. einer Thymin- oder Uracilhexosephosphorsaure hindeutet. 
Nach der Hydrolyse konnte Guanin u . Adenin, sowie Thym in  u . Cytosin festgestellt 
werden. Offenbar war ein Teil der Nucleinsaure durch die h. Pikrinsaurelsg. iiberhaupt 
nicht .aufgespalten worden. Die Untors. des in  A. 1. Teils des Pikrinsaurehydrolysates 
ergab, daB die Pyrimidinbasen zum Teil abgespalten worden waren, da ein groBer 
Teil auskrystallisierte. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 4 . 116— 24. Berlin, Univ.) GUOGENH-
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Hans v. Euler, Affinilalsprobleme. I I I .  (II. vgl. Arkiv for Kemi, Min. och 
Geol. 9. No. 24. 1; C. 1926. I. 2006.) Bei katalyt. Hydrolysen h a t sich gezeigt, 
daB die spezif. Reaktionsfahigkeit der Substrationen auBerordentlich yiel gróBer ist 
ais die der neutralen Substratmolekiile. Es fragt sich nun, wie die bei der Salzbildung 
des Substrates m it dem Katalysator bezw. bei der Ionisation des Substrates ein- 
tretenden Veranderungen im Molekiilbau u. im Elektronengleichgewicht beschaffen 
sind, um die Erhóhung der spezif. Reaktionsfahigkeit herbeizufuhren. Dio Erage 
wird fur die Hydrolyse von Carbonsaureestern, von Ham stoff u. von Gebilden m it 
der Gruppe OC-NH erórtert. Die Ausfiihrungen sind fiir ein kurzes Ref. nicht ge- 
eignet. (Arkiv for Kemi, Min. och Geol. 9. No. 30. 1—6. Stockholm, Hochsch.) H s.

Gerhard Schmidt, A us der Fermentćhemie. Zusammenfassender Bericht iiber 
neuere Ansichten u. Verss. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 293—94.) R o j a h n .

A.Fodor und R. Schonfeld, Uber die Natur des peptidspaltenden Fermentes in  
Erbsenmaceraten. Macerationssaft aus Erbsen spaltet Seidenpepton u. Glycyl-d,l- 
leucin. Das Enzym is t in aktivem Zustand u. nicht ais Zymogcn vorhandcn. Ent- 
femt man mittels Adsorption an Kaolin das EiweiB aus den Enzymlsgg. vollstiindig, 
so haben die Lsgg. noch eine erhebliche peptidspaltende Wrkg. — Dio A k tm ta t des 
Enzyms hangt vom physikal. Zustand des Enzyms stark ab, da es nicht gleichgiiltig 
ist, ob sich das Enzym im „nativen“ Stadium, im Adsorbat oder im nahezu eiweiB- 
freien Filtrat befindet. Das im Kaolinadsorbat befindliche Enzym kann m it Seiden
pepton im Gegensatz zu Hefenpeptidase (Kolloid-Ztschr. 37. 32; C. 1926. I. 129) 
nicht eluiert werden. Das Enzym scheint unm ittelbar an Kaolin gebunden zu sein. 
Im Macerat der Erbse ist die Peptidase dagegen an ein leicht flockbares Protein ge- 
bnnden. (Kolloid-Ztschr. 39. 56— 63. Jerusalem, Hebr. Univ.) H e s s e .

Hans v. Euler und Karl Josephson, Saccharase. V I. (V. vgl. Ztschr. f. physiol. 
Ch. 145 .130; C. 1925. I I .  1604.) Die Vff. meinen, daB auf Grund der Mitt. von W lLL- 
STATTEE, S c h n e i d e r  u. W e n z e l  (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 1; C. 1926. I . 2477) 
die Ansichten W i l l s t a t t e r s  iiber die „kolloiden Trager“ der Saccharase von der 
Ansicht der Vff. nicht mehr weit yerschieden sind. Den EinfluB dieses „protein- 
atmliohen Teiles“ auf die Saccharase yergleichen die Vff. z. B. m it dem EinfluB, den 
die Anderung einer funktionellen Gruppe eines Benzolderivates auf die Reaktions
fahigkeit des Benzolkernes ausubt. Sie halten es fiir vorliiufig am besten, den kol
loiden Teil zum Enzym selbst zu rechnen. —  An einem Saccharasepraparat von 
If =  320 wurde der Gesamt-N =  10,75— 10,81% , der Amino-N naeh VAN S l y k e  
== 0,92—0,96%  u. der Peptid-N (d. h. Amino-N nach Hydrolyse m it HC1) =  7,82%  
gefunden. Ein P raparat yon If =  303 gab ganz iihnliche Zahlen. Aus diesen Zahlen 
wird geschlossen, daB der Gesamt-N der gereinigten Saccharasepraparato zu dem- 
selben Betrag wie bei den EiweiBstoffen ais Amino- bezw. Peptid-N yorhanden ist. 
Ein gróBerer Gehalt an Ring-N ais in natiirlichen Proteinen ist n icht yorhanden. —  
In dem Praparat If  =  303 wurden 6,5% , in dem P raparat I f  =  320 wurden 4,2%  
Tryptophan gefunden. — Das P raparat If  =  303 hatte  1,4%  S bei 5 ,7%  Aschc. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1129— 35. Stockholm, Hochsch.) H e s s e .

Anna Barbara Callow, Die hitzebestdndige Peroxydase der Bakterien. Durch 
Katalyse der Oxydation yon Benzidin u. Guajakharz m it H 20 2 zeigten folgende Bak
terien eine Peroxyda.se: B. faecalis alcaligenes, Bac. pyocyaneus, Bac. fluorescens, 
Bac. prodigiosus, Bac. proteus, Bac. coli, Bac. paratyphosus A u. B, Bac. subtilis, 
Bac. megatherium u. Staphylococcus aureus. Streptococcus acidi lactici u. Bac. 
sporogenes zeigten nur geringe peroxydat. Wrkg. In  allen Eallen war die Peroxydase
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sehr bestandig beim Erhitzen der Lsgg. —  Jungc, gewaschene Bakterienkulturen 
gaben nur eino schwache, bald verblassende Blaufarbung von Guajakharz. Nachdem 
die Bakteriensuspensionen aufgekocht waren, erwies sich dio Peroxydaserk. ais sehr 
bestandig. Es scheint, daB in den Bakterien ein beim Erhitzen zerstórbaTcs System 
ist, das gewisse Ahnlichkeit m it dem System der Methylenblaured. aufweist. (Bio- 
chemical Journ. 20. 247—52. Cambridge, Biochem. Lab.) H esse.

Carl Neuberg und Joachim Wagner, Zur Kenntnis der Phosphatase und uler 
die Darstellung von sauren Estem  der Pyrophosphorsdure. (Ygl. Biochem. Ztschr. 161. 
492; C. 1926. I. 962.) Es wird eine ausfiihrliche Literaturiibersicht iiber die Sub- 
strate  der Phosphatase gegoben. —  Diphenylpyrophosphorsaures Kalium, C12HIOK2P20„ 
Nadeln, 11. in W., fast unl. in absol. A., unl. in A. u. anderen organ. Losuńgsmm., 
kann ohne Zers. bis iiber 300° erhitzt werden. W ird erhalten durch Zutropfen ron 
47 g Phenol in wenig Pyridin zu 106 g frisch dest. PliosphoroxychIorid in 350 ccm 
yollkommen trockenem Pyridin unter Eiskiihlung, 2-std. Stehenlassen bei Zimmer- 
temp., Abdest. des uberschussigen Pyridins im Vakuum bei 30—35° u. Neutralisieren 
des Rlickstandes m it konz. KOH unter guter Kiihlung. Nach Zugabe von iiber- 
schussiger Lauge werden W. -f- Pyridin abdest. u. der Riickstand m it 90%'g- A. 
estrahiert. Umkrystallisieren aus 92°/oig. A. — Ba-Salz aus dem K-Salz: C12H10BaP20,, 
Krystalle, wl. in W. u. CH3COOH. Diphenylpyrophosphat liefert wl. Benzidin- u. 
Hydrazinsalz. In  einer Tabelle werden die Ftillungen m it Ba-, Ca-, Mg-, Sr-, Be-, Mn-, 
Zn-, Cd-, Ag-, Pb-Salzen im Vergleich m it dem Monophenylorthophosphat zusammen- 
gestellt. — Takadiastase spaltet das Pyrophosphat in 9 Tagen zu etwa 90% > wahrend 
das Orthophosphat in 22 Tagen zu rund 25% gespalten -wurde. E xtrak t aus Pferde- 
niere spaltet das Pyrophosphat in 7 Tagen vollstandig u. das Orthophosphat zu 75%• 
(Biochem. Ztschr. 171. 485—500. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Bioch.) Hss.

Elemśr Forrai, Untersuchungen iiber die mensćhlićhen Phosphatasen. Zusammen- 
fassung bekannter Ergebnisse. (Orvosliśpzes 15. 270—-75. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34. 879. Ref. K a r c z a g .) Oppenh eim er .

Lilii Kraus, Beitrag zum Chemismus der Inaktivierung des Pepsins durch 
Vf. findet, daB bei der Inaktivierung von Pepsin durch Erhitzen der Lsg. in 0,2°/0ig- 
HCI walu:end 1 Stde. auf 68° das Ferm ent eine Veranderung durch Wasseraufnahme 
erleidet. Es wurde gefunden, daB in inaktiviertem Pepsin der Gehalt an H  hoher war 
ais im akt. Pepsin, namlich 7,18 bezw. 8,17 bezw. 8,47% s ta tt bzgl. 7,08, 8,04, 8,11°/o • 
Der C-Gehalt hatte  abgenommen, jedoch entsprach die Abnahme nicht genau der 
Zunahme an  H 2. Entsprechend dieser Wasseraufnahme wurde eine Zunahme des 
Troekengewichtes u. eine Vermehrung der benzoylierbaren Gruppen im inaktivicrten 
Enzym gefunden. (Biochem. Ztschr. 171. 307—13. Wien, K rankenanst. „Rudolf 
S tiftung“ .) H e s s e .

Karl H. Erb und Fritz Barth, Tryptisches Ferment im Inhalt exstirpierter Galhn- 
blasen, zugleich ein Beitrag zur Bakteriologie der Galie. Wechselnde Ergebnisse ta?1- 
des Gehalts an tryp t. Ferm ent in der Galie je nach Unterss. Verf. Die Bakterien bc- 
teiligen sich an derProteolyse n icht; wohl aber die Leukocyten. Je  schwerer die  ̂cr' 
anderungen, desto starker war gewóhnlich die Proteolyse. (Bruns Beitr. z. klin. Chir- 
134. 507—26. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 881. Marburg a. L., Chir. Univ.-Klin. Bef. 
D r e s e l .) . • Oppenh eim er .

Masao Fujihara, Ober den Einflu/3 des Alkohols Und Lecithins auf die Sleapsin 
wirkung. Die Wrkg. des A. richtet sich nach der Menge u. Konz. Lecithin ist o « 
EinfluB. (Okayama-Igakkai-Zasshi 428. 887—99. 1925; Ber.; ges. Physiol. 34. 72b. 
Okayama, P ath . u. med. chem. Inst. Ref. JACOBY.) OPPENHEIMER-

Tullio Gayda, Ober das amylolytische Vermogen des Hundespeichels. 1 ccm Spe>° 
vermag bei 40° in  24 Stdn. nur 1,3—2,2 mg Starkę in  D estrin  zu yerwandeln. (* c
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di scienzo biol. 7- 438—45. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 880. Cagliari, Laborat. di fisiol. 
Eef. Schulz .) Op p e n h e im e r .

Douglas Creese Harrison und Sylva Thurlow, Die sekunddre Oxydation einiger 
Subsłanzen von physiologischer Bedeułung. Frtiher war von T h u r l o w  (Biochemical 
Joum. 19. 175; C. 1925. I I . 406) gezeigt worden, daB bei gewisson Rkk. gebildetes 
H202 in Ggw. oiner Peroxydase N itrite oxydieren kann. Bei der Oxydation von 
Hypomnthin in Ggw. der Xanthinoxydaso konnen andere in der Milch yorhandene 
Stoffe, z. B. Fette, nach Zusatz einer Perozydase oxydiert werden. AuBer der Milch- 
Peroxydase konnen auch Ferro- (nicht aber Ferri-) Salze, Hamoglobin u. Ham atin 
ais Peroxydase wirken. In  gleicher Weise kann Milohs&uro zu Acetaldehyd u. /?-Oxy- 
buttersiiure zu Acetessigsauro wahrend der Oxydation des Cysteina oxydiert werden. 
Die beiden Sauren kóiinen auch in  Ggw. des Systems Hypoxanthin—Xanthinoxydase 
oxydiert werden, wenn Ferroverbb. zugegen sind. (Biochemical Journ. 20. 217—31. 
Cambridge, Univ.) H e s s e .

Samuel Hennichs, Zur Kenntnis der Katalase und ihrer Beziehung zu biologischen 
Ozydationen. II . Mitt. iiber Leberkatalase. (I. ygl. Biochem. Ztschr. 145. 286; C.1924. 
U. 346.) In  Zusammenhang m it den Vorstellungen von W a r b u r g  u. von W i e l a n d  
uber biolog. Oxydationen wird die Beziehung zwischen Wrkg. u.‘ Fe-Gehalt an weit- 
gehend gereinigten Katalasepraparaten studiert. Ais bestes Verf. zur D arst. von K a
talasepraparaten aus Pferdeleber erwies sich fraktioniertes Fallen des wss. Leber- 
estraktes mit A., Losen in W. (os lóst sich 1/10 der Troekensubstanz), Adsorption an 
Kaolin, Elution m it 0,846°/Oig. N a2H P 0 4 u. Dialyse. Die besten Praparate haben 
Kat. /  (bezogen auf das Troekengewieht von 50 ccm Lsg.) =  20000—25000. Katalase 
kann auch an Al(OH)3 adsorbiort werden. Bei der Dialyse (120 Stdn.) trcten Inakti- 
vierungen bis zu 40%  auf- Die Praparate, welche die A ktiv itat der Leber um das 
300—400-fache ubertreffen, enthalten 3,3—4,1% Fe- Es besteht keine Beziehung 
zwischen Fe-Gehalt u. Wirksamkeit. — K atalase wird beim Behandeln m it HCl 
maktiviert u. konnte durch Zusatz yon Fe-Salzen- nicht wieder reaktiviert werden. 
Katalase wird durch HCN irreyersibel yergiftet. Der Grad der Vergiftimg ist nicht 
von der Aktivitat der Praparate abhangig. — H 20 2 wirkt oxydativ zerstorend auf 
Katalase. — Aus dem EinfluB des Substrates auf die Gesehwindigkeit der Katalase- 
wkg. wurde —  22, also in gleicher GróBenordnung wie bei anderen Enzymrkk., 
geschatzt. — Die erhaltenen Inaktivierungskonstanten 0,0534 u. 0,0020 deuten auf 
die Ggw. von zwei „Enzymhomologen“ yorsehiedener Stabilitiit hin. —  Die Katalase 
iu der Lebersubstanz Wird durch Toluol u. A. aktiviert. — Bei Yerss. m it akt. Kohle 
ais Oxydationskatalysator konnte kein Zusammenhang zwischen Adsorptionsver- 
mógen u. katalyt. Wrkg. festgestellt werden. Das wirksame Prinzip is t an N  ge- 
bundenes Fe. — Anhaltspunkte fiir oder gegen die Annahme des Fe ais akt. Gruppe 
des Enzyms konnten nicht erhalten werden. — Die theoret. Betrachtungen iiber die 
Iheorien von W i e l a n d  u. von W a r b u r g ,  bei denen Vf. zu einer Ablehnung der 
zu weitgehenden Verallgemeinerungen der Warburgschen Theorie u. zu einer Stiitzung ■ 
der von M o r g u l i s  (Ergebn. der Physiol. 23. 357 [1924]) yorgeschlagenen Zusammen- 
ftussung der beiden Theorien kommt, mussen im Original nachgelesen ■\verden. (Biochem. 
Ztschr. 171. 314—71. Stockholm, Uniy.) H e s s e .

Harold Ward Dudley, Der intermedidre KohUnhydratsloffwechsel. Gehalt der 
Kaninchenmuskel an Glyozalase. Es wird nachgewiesen, daB entgegen den Angaben 
yon F o s t e r  (Biochemical Joum . 19. 757; C. 1926. I. 1673) auch Kaninchenmuskel 
eine Glyozalase enthalt; man muB die Extraktion in Ggw. yon Alkali (z. B. 0,l% ig- 
^ a>C03) yomehmen. Dam it yerlieren auch die von F o s t e r  aufgestellten Hypo- 
thesen ihre Grundlagen. (Biochemical Joum . 20. 314—20. Hampstead, Inst. -f. 
Jledical Research.) H e s s e .
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Isaac Cohen, Die Konzenlration der Diastase im  TJrin wahrend eines Tages. Am 
Tage findet man mehr Diastase im Urin ais bei Nacht. W ahrend der Mahlzeiten 
findet m an eine Erhóhung des Diastasegehaltes, welche aber nicht durch die Nahrungs- 
aufnahme verursacht wird. Von Tag zu Tag findet m an erhebliche Schwankungen 
des Diastasegehaltes. (Biochemical Joum . 20. 253— 58. London, Middlcsex Hos- 
pita l.) H esse.

E 2. Pnanzenchem ie.
Arnaldo Pintti, Vber die Herstellung von Asparagin nach der Diffusionsmethode. 

Vergleichende Verss. iiber die Herst. von Asparagin aus Lupinus albus nach dem bisber 
angewandten Verf. u. nach dem Diffusionsverf. durch ca. 1 Monat lange Extraktion 
der von Wurzeln, Kotylidonen u. Blattchen befreiten SproBlinge m it W. bei Ggw. voa 
Toluol zeigten, daB die Diffusionsmethode fast die doppelte Ausbeute an Asparagin 
gegeniiber der friiheren Methodo liefert. Dagegen ergab die Anwendung der Diffusions
methode auf Vicia śativa eine kleinere Ausbeute an Asparagin. Die Kotylidonen miissen 
entfernt werden, da ihro Enzyme auch bei Ggw. von Toluol das Asparagin sehr schnell 
zers. Trocknen der von Kotylidonen befreiten Stiele h a t keinen EinfluB auf die Aus- 
beute an Asparagin. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 30.188—91. 
1924. Neapel, Chem. Pharmaz. Inst.) L e h m a n n .

Gastao Etzel und C. G. King, Die Samen und das Ol von Johannesia princeps. Der 
Samen dieser brasilian. Enphorbiacee enthalt im Durchschnitt 57°/0 Ol vom D.1!,s
0,9257 bezw. D.20 0,9229. Brechungsexponent 1,477 bei 15°, 1,475 bei 20°. Jodzahl 
(H a n u ś) 115,67, VZ. 192,15, EZ. 186,71, SZ. 5,44, AZ. 8,75, Reicliert-MeiBlzahl 1,2, 
Polenskezahl 0,345, Unverseifbares 1,17. Die Fettsauren wurden ais Bleisalze mit A. 
in ungesatt. (80,45%) u. gesatt. (7,79%) zerlegt. Jodzahl (H anuŚ) der ungesatt. 
Sauren 147,7, VZ. 196,10, Jodzahl der gesatt. Sauren 11,43, VZ. 222,80. Aus den 
Bromiden berechnet sich 27,9% Linol- u. 52,24% Olsaure. Ein Phytosterin wurde 
isoliert vom F. 131°, aus A. umkrystallisiert. Die Proben nach H a lp h e n , Bau- 
DOUIN u. S e t t i m i  waren negativ. — Der Extraktionskuchen enthielt 5,27.% Feuchtig- 
keit, 11,7%  Asche, 4,84%  Rohfaser, .62,84% Proteine, 15,44/°0 Kohlehydrate (Diff.) 
13,29% Phytin (enthalten in „Asche“ u. „Kohlehydrate“ . —  Das Ol von Johannesia 
princeps weicht in seinem Typus also von andern abfiihrenden Olen ab. (Joum. 
Americ. Chem. Soc. 4 8 . 1369—72. Pittsburgh [Pennsylvania], Univ.) HaeMS.

George D. Beal und Muppana C. T. Katti, Das Ol von Pongamia glabra. 
Pcmgamia glabra ist ein in Indien verbreiteter, zu den Leguminosen gehoriger Baum, 
der dort unter dem Namen „pongam“, „hongey“ u. „karanja“ bckannt ist. Seino 
Samen wiegen etwa 1,4 g u. enthalten 27—33%  dickfl. rótlich braunes, bitteres 01 
von unangenehmem Geruch, das zum GenuB ungeeignet ist u. wegen seiner Billigkeit 
ais Leuchtoi, Lederfetł u. ais Einreibemittel bei Rheumatismus u. Hautkrankheitfn 
dient. Es wurde bereits fruher von L e w k o w i t s c h  (Analyst 28 . 342. 1903) u. Grimme 
(Chem. Rev. 1 7 . 233; C. 1 9 1 0 . I I .  1713) analysiert. Vff. stellen folgende Konstantcn 
fest: VZ. 189,1, Jodzahl (H a n u s )  89,1, Reichert-Mei/31-Zahl 1,04, Unverseifbares 2,4%. 
S.Z. (ais Olsaure) 8,36%, l. Sauren (ais Buttersaure) 1,95%, unl. Sauren (mit bn- 
verseifbarem) 93,25%, Neutralisaticmswert der unl. Sauren 196,1, millleres Mol.-Gex. 
der ńnl. Fettsauren 286,0, Jodzahl (H a n u s )  der unl. Sauren 92,6, gesatt. S&uren (Blei- 
salzathermethode) 20,16% des Ols, ungesatt. Sauren (ebenso) 69,92% des Ols. Ber 
Geruchsstoff is t m it uberhitztem Dampf leicht fluch tig /in  A. u. W. 1. Der Bittorsto 
is t in  den unyerseif baren Anteilen des Ols enthalten. Aus diesen konnte ein in 
Nadeln krystallisierender Stoff vom F. 159° (3,76— 4,11% H, 73,3—73,73%  C, 2'j- 
bis 22,96% O. Mol.-Gew. 276—336) isoliert werden, der kein Phytosterin ist. Sowo 
der B itterstoff ais auch das rohe Ol g ibt folgende typ . F arbrk .: 1 Tropfen Ol in 2 ccm 
Acetanhydrid gel. wird m it 1 Tropfen H 2S 0 4 (1 :1 )  hellrot, auf weiteren Zusatz ge
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Das rote u. das auf verschiedene Weise gereinigte Ol wurde unter Zusatz von Ni- 
Katalysator hydrogenisiert. Das Prod. war hart, spróde, farb- u. geruchlos. (Joum . 
Amcr. Pharm. Assoc. 1 4 . 1086—96. Illinois, Lab. of Analyt. Chem., Univ.) R o j a h n .

Susumu Hirai, Untersuchungen iiber das fette ó l des Reisembryos. Durch A.-Ex- 
traktion lassen sich aus 3500 g Reiskeimlingen 1100 g fettcs Ol, in dem die gesattigten 
zu den ungesattigten Fettsauren sich wio 40: 247 yerhalten, darstellen. E in unver- 
seifbarer Riickstand besteht aus Phytosterinen. Ubereinstimmung des fetten Ols 
dor Keimlinge m it den Samenschalen des Reis. (Acta scholae med. Kioto 7- 515—25. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34 . 654. Ref. A r n b e c k .) Op p e n h e im e r .

Emerson R. Miller und James S. Hunt, Das fliichtige Ol von Collinsonia anisala. 
Vff. iaolierten durch Wasserdampfdest. aus dem am Ende der Bliitezeit gesammelten 
oberirdisohen K rau t der in Sud-Carolina wachsenden Labiate Collinsonia anisata 
Sima, Michelidla anisata (Sims) Briq. 0,138% anisartig riechendes ather. Ol. Friiher 
geaammelte Pflanzen gaben bessere Ausbeute. 3 verschiedene Proben lieferten folgende 
Konstanten: <xd (100-mm-Rohr) — 0,4, —2,3, —1,65, nn (19,2°) 1,5225, 1,5185,
1,5195, SZ. 3,43, 0,48, 0,43, YZ. 21,3, 4,37, 9,13, EZ. 17,8, 3,89, 8,7 (Probe 1 war 
mehrere Jahre in halbgefullter Flascho aufbewahrt worden!), 0CH 3 16,6, 17,4, 17,1%. 
Kp. des von Aldehyden, Ketonen, Phenolen u. Sauren befreiten Ols: 150—220°, 
ca. 30% 208—211, ca. 50%  211—215°. Letztere Fraktion hatte  nu =  1,521 u.
D. 0,972 (58/j60)- Diese u. die chem. Daten entsprechen denen des Methylchavicols. 
Das ath. Ol enthielt auBer Spuren von Salicylsaure keine Phenole, etwa 6%  Aldehyde 
n. Ketone, femer Ester u. n icht identifizierte Terpene, wahrschcinlich etwas Safrol, 
neben ca. 80% Methylchavicol. (Joum . Amer. Pharm. Assoc. 1 4 . 1096—98.) ROJAHN.

Oscar Loew, tlber eine labile Modifikaiion von Reserveeiwei/3 in  Pflanzenzdlen. 
In den Blattbasis-Epidermis-Zellen von Iris interregna finden sich groBe Tropfen, 
die dio Rkk. yon Eiweij.ikorpem geben. Das Verh. beim Erwarmen u. gegen wss. 
Lsgg. von A., Chlf., NH40 H  u. hohe Verdiinnungen von Giften beweist, daB eine 
8ehr labilo Modifikation vorliegt. (Chem.-Ztg. 50 . 429—30. Miinchen.) J u n g .

J. Jedlicka und S. Hula, Mitteilung uber die gerbstoffhaltigen Oallen einiger 
Baume von Bohmen. (Halle aux cuirs 1 9 2 6 . 90—92. — C. 1 9 2 6 - I . 1623.) M e z e y .

M. Bridel und C. Bśguin, A nw ndung der biochemischen Methode der Untersuchung 
hydrolysierbarer Glykoside m ittds Rhamnodiastase au f die frischen W urzdn von Poły- 
gonum cuspidatum Sieb. und Zucc. Geuńnnung eines neuen Glykosids, des Polydatosids. 
Kurzea Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences vgl. C. 1 9 2 6 .1. 2366. Nachzutragen 
ist: Polydatosid ist nicht ident. m it dem von P e r k i n  (Joum . Chem. Soc. London '67. 
1084 [1895]) aus Polygonum cuspidatum gewonnenen Glykosid Polygonin (F. 202 bis 
203°). — Polydatosid u. Polydatogenol zeigen folgende Farbrkk.: Mit konz. H 2S 0 4 
carmmrot, dann orangefarbige Lsg., auf Zusatz yon konz. H N 0 3 yerganglich oliygriin, 
dann hellorangefarbig. Mit konz. HNOa schwarzlich griin, darauf m it W. erst oliy- 
griine, dann braune Lsg. Mit konz. HC1 orangegelb, dann hellgelbc Lsg. Mit verd. 
KOH rosafarbige Lsg. Mit FeCls in A. gelb. Von Bleiessig wird Polydatosid aus seiner 
alkoh. Lsg. gefallt. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8 . 136— 43.) L in d e n b a u m .

E. Wedekind und R. Kreeke, tlber das Oithagenin, das Endsapogenin aus Agro- 
stemma githago. 1. Mitt. uber die Bestandteile des Komradesamens. Friihere Bearbeiter 
dieses Themas hatten  das aus dem Sapotoxin des Komradesamens mittels verd. H 2S 04 
erhaltene u. ais „Sapogenin“ bezeichnete Prod. bereits ais diis Endsapogenin des Gift- 
stoffes aufgefaBt. Vff. haben jedoch festgestellt, daB in demselben noch ein Prosapo- 
genm yorliegt, welches erst durch Saure unter Druck in das eigentliche Aglykon u. 
wahrschcinlich Glykuronsaure oder eine isomere Saure zeflegt wird. Vff. behalten 
fiir das Prosapogenin den schon friiher fiir den Giftstoff der Komrade eingefiihrten 
Panien GUhagin bei — das primare Sapotońn wurde dann ein Githaginglykosid sein —
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• u . bezeichnen das Aglykon ais Githagenin. Nach tjberwindirag erheblieher Schwierig- 
keiten wurde letzteres rein erhalten u. dio Bratt-oformel G2aHiiOi  ermittelt. Es ist 
also isomer m it dem Gypsophylasapogenin (vgl.KA.RRER u . L ie r ,  Helv. chim. Acta 9. 
26; C. 1926 .1. 2473). Weiter wurde unzweifolhaft festgestellt, daB die Verb., dio ubrigens 
opt.-akt. ist, eino Ketogruppo u. 20H-Gruppen enthalt. Da sich das vierto O-Atom 
durch keine charakterist, Rk. verrat, nehmen Vff. yorlaufig an, daB es atherartig ge- 
bunden ist. Osydation ergab eine Diketomonocarbonsaure, Githaginsaure genannt, 
woraus folgt, daB die boiden OH-Gruppen sekundar gebunden u. die beidcn CH(OH)- 
Gruppen nicht benachbart sind, da sonst eino Tricarbonsaure hatte  entstehen miissen. 
Dio Formel des Githagenins kann also nach I., die der Githaginsaure nach II. aufgelóst 
werden. (Formel II . m it H41 kann nicht ricMig sein. D. Ref.) Vff. nehmen — ent- 
sprechcnd dom Windausschen Schema fur das Digitogenin — an, daB das CO einem 
zwei Ringen gemeinschaftlichen C benachbart ist. — Wenn das Githagin eino Verb. 
von I . . m it Glykuronsiiure oder einer isomeren Saure ist, so wurde ihm die Formel 
G3iHMOn  zukommen, zu der die Analysen reeht gut passen.

V e r  s u  c h e .  Githaginglykosid. Gesohroteno Radckórner werden mit PAe. ent- 
fettet, m it wss. CH3OH ejetrahiert, der stark  eingeengte E x trak t m it A. gofallt. Auą-

beute 5—6% . Gelblich weiCcs, 
sehr hygroskop. Pulyer mit.allen 
typ. Sajponineigenschaften. Eino 
Kolldidanalyse m it 2—4%ig. 
iden, sehr bestandig gegen Elek- 

trolyte u. ein typ. Schutzkolloid ist. Goldzahl (nach ZsiG M O N D Y ) einer 2%'g- 'wss'
4— 10. — Githagin, C34HMOn . 100 g des siruposen mothylalkoh. Extraktes (vgl. oben) 
werden m it 1/i  1 W. u. obensoviel 5— 10%ig- H 2S 0 4 1 Stde. gekocht, die gelatinosen, 
auf Ton getrockneten Flocken (ca. 20 g) in sd. Essigester m it Tiorkohle entfarbt. Zentf. 
verwachsene Nadelchen, Zers.-Punkt 222°, 11. in A., Eg., Essigester, Soda, wl. in Aceton.
— Githagenin, C28H.,.10 4 (I.). 100— 150 g ausgewaseheneś rohes Githagin mit 11 3°/o>g- 
H 2S 0 4 im Autoklaven 3 Stdn. auf 140—150° erhitzen, Substanz m it h. W. waschen, 
trooknen, alkoh. Lsg. 2—3 Tage m it Tierkohle kochen, ńaoh Zusatz yon wenig h. W. kry- 
stóllisieren lassen, Nadeln (4— 5g aus 100 g Glykosid) zur Entfernung saurer Ant«ile mit 
5%ig. KOH erhitzen. Aus A. oder Eg., F. 286—287° unter Gasentw., 11. in A., Aceton, 
Eg., Essigester, wl. in W., Bzl., Lg., gesatt. gegen Br u. KM n04. Mol.-Gew.-Bostst. 
in Campher ergaben im Mittel 437. M d 1.8 =  —(-77,3° (in A.). — Diacetylderiv., C32H1306, 
nach Auskochen m it PAe. seidige Nadeln aus Bzl., F. 187—188° nach Sinterung bei 
180°, u. Mk. schwach doppelbrechend. — Oxim, C28H450 4N, Nadeldrusen aus A. +  IV., 
F . 255—257° (Zers.). — Semicarbazm, C29H470 4N31 Blattchen aus A., F. 290° (Zers.), 
u. Mk. stark doppelbrechend. —  Githaginsaure, C28H410 6 (II. ?). Aus I. mit Cr03 in 
Eg. bei 5— 10°, F iltra t m it W. fallen, Nd. aus ath . Lsg. m it Soda ausschutteln, Rohprod. 
mehrmals in h. A. I6sen, m it h. W. bis zur Triibung yersetzen. Mkr., doppelbrechende 
SpieBe, F . 223—224°. Ausbeute sehr gering. — Dioxim, C28HJ30 6N , (?), Nadeldrusen 
aus verd. A., F. 222° (Zers.). (Ztschr. f. physiol. Ch. 155. 122—36. Hann.-Miinden,
Forstl. Hochsch.) LiNDENBAOM. ■

Leslie N. Gay, Die E in m rh m g  von Hitze und Wasserstoffionenkonzentration<.n 
au f den Eztrakt der kurzeń Ambrosiapflanze. Das PolloneiweiB dieser Pflanze (short 
ragweed) •wird in dem E xtrak t, der in tracutan bei Heufieberkranken Rk. horvorn t, 
durch Erhitzen nicht koaguliert, aber trotzdem in seiifen Antigeneigenschaften vcr- 
iindert. Sehon 1 Min. Erhitzen auf 100° yermindert die A ktivitat. Verd. Lsgg. UI1̂  
liegen dieser Veranderung weit schneller ais konz. Erhitzen des Extraktes auf 
wahrend 1 Stde. yermindert die R eaktiv itat gleichfalls, aber weniger ais Erhitzen a 
100° wahrend 1 Stde., u. Autoklavieren (unter 15 Pfund Druck) laBt die Rk. bei Lew 
kranken iiberhaupt yerschwinden. Anderungen der [H ] zeigten sich bei erhitzten u,

CO (C03H
Ł CJ6H40O -C H -O H  II. C25H40O -.C O  

ICH-OH ICO

wss. Lsgg. ergab, daB das Saponinkolloid negatiy ge
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unerhitzten Extrakten olmo EinfluB. (Journ; Immunology 11. 371—82. J o h n s  H o p 
kins Univ. Sohool of m ed.) S p ie g e l .

E. R. Schulz und Noel F. Thompson, Chemische Zusammensetzung von etiolierten 
und grunenjBerberissprossen und ihrer Wurzeln. Vff. bestimmen in Zweigeri u. Wurzeln 
von Berberis vulgaria den Gchalt an Starkę, Hemicelluloso, Totalzucker u. N. Die 
ira Dunkeln gezogenen Pflanzen zeigten einen hoheren Gehalt an Zucker,. Starkę, N 
n. Asche. ais die im Licht gewachsenen, jedoeh einen etwas kleineren Gehalt an Hemi- 
cellulose u. Pentosanen. (Botanical Gazette 81. 312—22. S tate Capitol Annex 
Madison.) T r e n e l .

Julius Braunhauser, Zur Chemie heterotropher Phanerogamen. V I. (V. vgl. 
Z e lln er, Monatshefto f. Chemie 45. 535; C. 1925. I I .  1452.) Vorliegende Arbeit 
behandelt die Fett- u. Harzstoffe der Beeren der Mistel (Viscum album. L.) u, erganzt 
■die Angaben der 4. Mitt. Ais Rohmaterial diente kauflicher Vogelleim (vgl. H a n a u s e k , 
Pharm. Post 51. 37; C. 1918.1. 555). Derselbe wurde m it PAe. extrahiert, der Extrakfc 
Tersoift. Aus der Seifenlsg. erhalten Arachin-(t), Stearin-, Palmitin-, M yrisim - u. 
wahrscheinlich Ólsaure. — In  den unverseifbaren Anteilen wurden festgestellt: 1. Kaut- 
schuk (Yiskautschin von R e in sc h ), charakterisiert ais Nitrosit, C0H12OaN2, hellgelbes 
Pulver, Zers. bei 133— 135°. .2. Ein Prod. yom P , 71—72°, ident. m it dem „Loranthyl- 
alkohol" (4. Mitt.). Es h a t sich jedoeh gezeigt, daB hier keine einheitliche Verb., sondern 
ein Gemiseh eines Paraffins C30Iia2, F- 65°, m it Cerylalkohol, F . 79°, yorliegt. 3. E in 
Harzalkohol C2iIIi20, Nadeln aus Eg., A.-Essigestcr, CH3OH, F. 206—207°, 11. in h. A.,
A., Aceton, PAe., m it Liebermannschem Reagens Rotfarbung. Acelylderiv., G2a&ii0 2, 
silberglanzende Blattchen aus Eg., F . 207°, swl. in A., CH3OH. Bromadditionsprod^ 
gelb, F. 150—151°, unl. in CH30H , 1. in sd. A., sil. in Aceton. Methyluther, C^H^O, 
Nadeln aus A., Ą-, Aceton, F. 190—191°, nicht rem erhalten. Oxydation m it K M n04 
gab cin Prod. vom F. 153°, nicht sauer, Cholestolrk. positiv. 4. Drei ąmorphe Harz- 
korper, die beiden ersten von der Formel (CI0H18O)n (ygl. 4. Mitt.), der erste yom F. 80 
bis 82°, meist U., der zweite vom F . 89— 90°, sehwerer 1. in Eg. u. Bzn., der d ritte  yom 
F. ca. 115°, unl. in Bzn. Sie gebcn m it Liebermannschem Reagens intensiye Rotfarbung, 
sind nicht acetylierbar u. gegen sehęn.- Alkali. bei 180° ręsistent, gehóren also dem 
Resentypus an. Dest. eines Gemisches der beiden ersten Harzkorper gab unter at- 
Druck ein bei 225— 227° sd. gelbes Ol von terpehartigem Charakter, unter 20 mm im 
C02-Strom bei ca. 154° eine Verb. G2t)H3S0, amorphe ,M. aus Eg. oder CH3OH-, F- 75°, 
aber keine KW-stoffe (R e in sch ). — Das aus den Beeren isolierte V.isciresinol (4. Mitt.) 
wurdo nicht aufgefunden. (Monatshefto f. Chemie 46. 631—38. 1925.) L i n d e n b .

Julius Zellner, Beitrdge zur vergleichenden PJlanzenchemie. X II. (XI. ygl. S t e r n  
u. Z e l ln e r ,  Monatshefto f. Chemie 46. 459; C. 1926.1. 2804.) Zur Chemie der Rinden, 
III- (II. ygl. Monatshefto f. Chemie 46. 309; C. 1926 .1. 2368.) (Mit Riwka Fajner.) 
H a rtr ie g e l (Comus sanguinea L.). PAe.-Auszug: Unverseifbarer Anteil lieferte 
eine dem Alnulin aus Erlenrinde (1. u. 2. Mitt.) ahnliche Substanz, yielleicht C30HsiO, 
Nadeln aus A., Essigester oder Aceton, F . 251°, wl. in genannten Lósungsmm-, A., PAe., 
sil. in Chlf., opt.-inakt., gegen 0.xydationsmittel auffallend resistent; Iikk. nach L ie b e r -  
MANN, M ach u. H e s s e -S a lk o w s k i negatiy. Bromadditionsprod., gelbliches Pulver,
F. ca. 202°. Acetylderiv., Nadeln aus A., F - 237°, stim m t nur annahem d auf C32H&i0 2. — 
Aus den Mutterlaugen dieser Verb. erhalten Phytosterin, C^HjjO -j- H 20 , aus Essig
ester, P. 132°, u. unchsartige Stoffe, FF. 71 u. 82°. —  Verseifbarer Anteil gab Fettiauren, 
hauptsachlich eine solche vom F. 75°. — A.-Anszug: Nach Verseifung erhalten Verb, 
^'w^4o03 (ais K-Salz), sehr wahrscheinlich ident. m it der. Platanolsaure (2. Mitt.), 
Zers. bei ca. 280°, L in A., A., Chlf., Essigester, Aceton, unl. in PAe., opt.-inakt. Brom- 
additicmprod., F. 213°. Acetylderiv., CMH420 4, Nadeln aus A., F . 266°. Ferner Harz- 
sauren. — A.-Auszug: Pblobuphene, Gerbstoffe, Invertzucker. — W.-Auszug: Poły- 
saccharide, daraus durch Hydrolyse GalaUose u. Pentosen. —  HCl-Auszug: Ozal-sdure. —
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(Mit Gnido Pelikant.) L i n d e  (Tilia platyphyllos Scop.). PAe.-Auszug: Unvereeif- 
barer Anteil lieferte Cerylalkohol, F . 79°, Phytoslerin u. Verb. C2gHigO, Nadeln ara PAe., 
dann A., F . 275°, 11. in  A., Essigester, zl. in A., Chlf., Eg., wl. in  PAe., g ibt Liebermannsche 
Rk. Acełylderiv., F . 261°. —  Verseifbarer Anteil gab Harzsauren u. viel f l .  Felliaum, 
hauptsachlieh Linolsdure, da durch KM n04-0xydation Satimnsdure, CjgH^Oj, Nadeln 
aus W., F . 173°, erhalten wurde. Ferner wahrscheinlich Palmitin- u. Stearinsaure. —
A.-Auszug: Nach Verseifung erhalten CerylalJcohol. Verb. C22H3a0 3 (ais K-Salz, Nadeln), 
Nadeln aus saurem, dann reinem A., F . 285° (Zers.), 1. in A., A., Essigester, fast unl. 
in  PAe., opt.-akt. ([a] =  +119,4° in  Chlf.), gibt Liebermannsche Rk. Aceiylderk.,
F. 267°. Harzsauren u. etwas Vanillin. — A.-Auszug: Phlobaphene, Gerbstoffe, Imeri- 
zucker. — W.-Auszug: Polysaccharide, daraus Pentosen. — Verd. NaOH-Auszug: 
H 2SOt, H 3POi, Ozalsaure, Weinsaure. — (Mit Klara Breyer.) W e i B b u c h e  (Car- 
pinus Betulus L.). PAe.-Auszug: Unverseifbarer Anteil łieforte Cerylalkohol, PhyUb 
sterin (Acetylderiv., F . 117°) u. Verb. CwHzi0 2 oder G11H m0 2, Nadeln aus PAe.-A,, 
dann A. (wurde krystallograph. untersucht), F. 249—250°, sil. in  A., Aceton, Essig
ester, Chlf., 1. in h. A., swl. in PAe., opt.-akt. ({a] =  +75 ,8° in Chlf.), Rkk. nach 
L ie b e r m a n n , Ma c h  u . H e s s e -S a l k o w s k i  schwach, enthalt ca. 5%  OCH3. Brom- 
additionsprod., F . 117°. Acetylderiv., Nadeln aus A., F . 217°. Ozydałionsprod. (mit 
K M n04 in Eg.), F. 234—236°, nicht sauer. Die Verb. is t vielleicht ident. mit dem 
Coryliresinol aus Haselrindo (1. Mitt.). —  Verseifbarer Anteil gab Harzsauren, Palmitin- 
sdure, Stearinsaure, Olsdure u. Linolsdure, da das Gemiseh der fl. Fettsauren bei der 
Oxydation Diozystearinsaure, F. 130°, u. Sativinsdure lieferte. Ferner H 3POt u. Glycerin.
— A.-Auszug: Nach Verseifung erhalten Cerylalkohol, weitere Mengen obiger Verb. 
vom F . 249—250°, ferner Verb. C22H M0 3 (iiber das K-Salz), perlmutterglanzende Ge- 
bilde aus A. (wurde krystallograph. untersucht), Zers. bei 276—277°, meist 1., reehts- 
dręhend, Rkk. von L i e b e r m a n n  u. Ma c h  stark, von H e s s e -S a l k o w sk i u. Mole- 
SCHOTT schwach, addiert Br. Acetylderiv., pulverig, Zers. bei 262°. Die Substanz 
iihnelt den analogen Stoffen aus Płatane, Hartriegel, Linde. Ferner Harzsauren. —
A.-Auszug: Phlobaphene, Gerbstoffe, Invertzuclcer. — W.-Auszug: Polysaccharide, daraus 
Pentosen. (Monatshefte f. Chemie 46. 611—30. 1925.) LlNDENBAUM.

E 5. T ierphysiologie.
Inosnke N oguchi, Giftwirkungen an der uberlebenden Froschniere. Hypophysen- 

hinterlappeneodrakt. Novasuról. Die von der A orta u . der Nierenpfortader kombimert 
durehstrómte isolierte Froschniere is t besonders zum Studium der Wrkgg. auf die 
NierengefaGo u. des Zusammenhanges von Gefafi- u . sekretor. Wrkgg. geeignet. Pi- 
lu iirin  1: 2500 bis 1:10000 kontrahiert namentlich die Nierenarterien, dann aber auch 
das Nierenpfortadergebiet, hem mt die Wasserdiurese, die direkt sekretor. bedingt ist, 
starkore Verdd. wirken hier eher steigemd. Die NaCl-Diurese bleibt (im Gegensatz 
zum W armbluter) unbeeinfluBt. — Novasurol in  starken Verdd. hat auch eine rein 
renal diuret. Wrkg., wobei die n. Funktionsfahigkeit des Nieren-Tubulusepithels intak 
bleibt. E rst w esentlich  hóhere Konzz. heben die physiol. Verdunnungsarbeit der Frosc - 
niere auf. — Somit besitzen die genannten Substanzen neben den extrarcnalen auc 
renale Angriffspunkte. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm ak. 112. 343—58. Munchen, 
Pharmakol. Inst.) WOLFf';^

Konrad Fromherz, HypophyseneztraJct und Nierenfunktion. Die Wrkgg. cs 
Hypophysenextrakts sind renal bedingt. Die Verss. voh B r u n n  (Ztschr. f. d. ges-esp- 
Medizin 25.170; C. 1 9 2 2 .1. 372) konnten bzgl. der Gewichtszunahme bestatigt we en, 
der H arn  der in Leitungswasser gehaltenen Frosche war prakt. Cl-frei. (Arch. f- esp- 
Pathol. u. Pharm ak. 112. 359—64. Munchen, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

B. Gutowski, Magensaftsekretion nach direlder Einfiihrung von Histamin ^  
Blutbahn. Bei langsamer Injektion von Histamin  in die Blutbahn ist der Effe" au
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dio Magensaftsekretion der gleiche wie bei subcutaner, wahrend rascho Einspritzung 
nur einen minimalen Effekt hat. (Medycyna doświadczalna i. Apoleczna 5. 16— 17. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34. 834—35. Warschau, Lab. de physiol. Ref. S c h e u n e r t .) Op.

S. Loewe, Uber einige W irkungskennzeićhen und Wirkungsbedingungen eines 
Owialhormons. Vorl. Mitt. Besprechung der physiol. Wrkgg. des Ovarialhormona 
(Wachstum des Genitalschlauchs, Brunsterzeugung, Hypermastie), eines W ertbest.- 
Verf. an der Maus. Angaben iiber Dosis u. Wirkungsstarko. Auch bei pororaler Zufuhr 
ist das Hormon wirksam, nur ist dio 20-fache Menge erforderlich. (Zentralbl. f. Gynakol. 
49. 1735—58. 1925; Bor. ges. Physiol. 3 4 . 859. Dorpat, Pharmakol. Univ.-Inst. Ref. 
v. Voss.) O p p e n h e im e r .

J. Abelin und N. Scheinfinkel, Uber das Verhallen der Schilddriisenstoffe und 
des Dijodtyrosins im  Organismus. Nach peroraler, subcutaner oder intravenóser Appli- 
kation von Schilddrusensubstanz lafit sich auf keine Methode die wirksamo Substanz 
im Blut, H am  oder Organen (nur die Leber nach sehr groCen Dosen ausgenommen) 
nachweisen. Die Schilddrusonstoffe werden also weithegend abgebaut. Dijodtyrosin — 
im Blut u. Organen ebenfalls nicht zu finden — hinterlaCt nach Einnahme im H am  
eine Substanz, die dio Froschlarvenmctamorphoso charakterist. beeinfluBt. Es ist 
somit móglich, daB ein Teil des Dijodtyrosins in unyeranderter oder wenig yeranderter 
Form in den H am  ubergeht. (Ergcbn. d. Physiol. 2 4 . 690—700. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34. 707. Bem, Physiol. Inst.) O p p e n h e im e r .

B. A. Houssay und E. A. Molinelli, Adrenalinsekreiion durch Asphyxie. (Vgl.
C. r. soc. de biologie 93 . 1126; C. 1 9 2 6 . I. 1221.) YerschluB der Luftrohre bewirkt 
beim Hundo in Chloralosonarkoso innerhalb 2—5 Min. Adrenalinaussehuttung bis 
zu 0,045 mg pro Min. Diese Adrenalinmenge wurde gemessen am Hunde durch Blut- 
drucksteigemng, Zunahme der Herzfreąuenz, Vorengemng des entnervten Hinter- 
beines. — 0 2-Mangel infolgo KCN-Vergiftung, Curare-Wrkg. oder Kobragiftwrkg. 
ist die Ursacho der Adrenalinaussehuttung in diesen Fallen. COa-Anhaufung spielt 
dabei nicht nennenswert mit. — Der AnstoB zur Adrenalinproduktion geht vom 
Zentralneryensystem iiber die Splanchnici zu den Nebennieren. (Amer. Journ. Physiol. 
76. 538—50. Buenos-Aires.) M u l l e r .

B. A. Houssay und E. A. M olinelli, WirJcung von Nicotin, Gytosin, Lobelin, 
Ooniin, Piperidin und quatemdren Ammoniumbasen au f die Adrenalinsekreiion. (Vgl. 
vorst. Ref.) Leitet man das Blut aus einer Nebennierenvene in dio Jugularisyene 
eines zweiten Tieres, so sieht man, daB Nicotin, Gytosin, Lobelin, Iiordenin, CH3J  
u. ąuatemare Ammoniurribasen eine kurzdauemde Adrenalinaussehuttung hervor- 
bringen (Blutdmcksteigerung, Zunahme der Frequonz des entnervten Herzens, Gly- 
kiimie, Volumverminderung der Eingowoideorgane u. des Beines). Die Ursacho ist 
nicht primaro Steigerung dos Blutdrucks im Spender, nicht U bertritt des Gifts in 
dio Zirkulation des Empfangers. Menge: etwa 0,01 mg pro Min. in 1—3 Min. pro 
Nebenniere. Dauer: 3— 5 Min. — Der gleicho Erfolg t r i t t  ein nach Durchtrennung 
der Splanchnici, Zerstórung des Zentralneryensystems oder Entnervung der Neben- 
niore. Die Gifte reizen die Nebenniere direkt. Nicotinpinselung des Ganglion coeliacum 
hat auch Adrenalinaussehuttung zur Folgę, aber auch bei Tieren ohne Nobenniereń 
bewirkt Nicotininjoktion Steigen des Blutdrucks u. Verlangsamung des Herzschlags. 
(Amer. Journ. Physiol. 7 6 . 551—76. Buenos-Aires.) M u l l e r .

! Charles M. Gruber und Samuel J. Roberts, Die Wirkung von Adrenalin auf 
die Zirkulation in  den Koronargefafien. Am isolierten Herzen yon Katzen, Kaninchen 
u. Ratten erzeugt natiirliches Adrenalin wie Suprarenin in verd. Lsgg. Erweiterung 
der Kranzgefa.Be, in konz. Lsgg. aber Verengerung. Adrenalinchlorid u. Suprarenalin 
wirken nur gefaBerweitemd, doch infolge Yiscositatsverminderung oder Chloreton- 
gehalts oder saurer Rk. der Lsg., die durch 0,15 ccm Vio-n - NaOH auf 1 ccm Adrenalin
chlorid (P a r k ę  D a v is  Co.) oder 0,19 ccm Y^-n. NaOH auf 1 ccm Suprarenalin

VIII. 2. 40
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(A bm our) neutralisiert wird. — Auch loicht angesauerte Ringerlsg. bewirkt Zunahme, 
leicht alkal. Ringerlsg. Abnahmo dor Durclistromung. •— Ca sfceigerfc, K  yermindert 
den Tonus der Kranzgefafle. •— Bei hohem Tonus ist dio vasokonstriktor. Wrkg. von 
Adrenalin geringer ais bei niedrigem. — Das sympatii. Nervensystem gibt erweiternde 
u. verengernde Fasern zu den KranzgefaCen. (Amer. Journ. Physiol. 76. 508—24. 
Washington-Univ. Med. School, St. Louis.) Muller.

Imre Haynal, Eleklrokardiographische Untersuchungen uber die Wirhmg des 
Insulins auf das Herz. Durch Insulin werden reversiblo Formveranderungen des Elektro- 
kardiogramms heryorgerufen (Abflachung u. Inversion der T-, m itunter Verklemenmg 
der R-, selten auch der P-Zacke, yerschiedenartige Rhythmusstorungen). (Orvoshópzes 
15. 213— 22. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 848. Ref. K a r c z a g .) Oppenh eim er .

B . A. Houssay und R. R. BnSSO, InsulinempfindlichJceit der thyreoprwen Tiere. 
Entfem ung der Sehilddriise steigert ganz besonders bei Kaninchen u. Ratten, weniger 
deutlieh bei Meerśchweinclien, dio Empfindlichkeit gegen die tox. Wrkgg. des Insulins. 
(Vgl. H o u s s a y  u . Cis n e r o s , C. r. soc. do biologie 93. 877; C. 1926. I. 1222.) (Rev. 
de la asoc. med. argentina (Soc. argentina de biol.) 37. 212—34. 1924; Ber. ges. Physiol. 
34. 858. Buenos Aires, Inst. de fisiol. fac. de med. Ref. F l u r y .) Oppenh eim er .

Rodolfo E. Busso, Oiftempfindlichkeit der thyreopriven Tiere. (Ygl. vorst. Ref.) 
Schilddrusenlose R atten  verhalten sich gegen Adrenalin u. Phenol wie n., sind gegen 
Morphin etwas empfindlicher, gegen K C N  resistenter ais n. Bei Kaninchen erhóht sich 
dagegen die Empfindlichkeit gegen KCN durch dio Thyreoidektomie. (Rev. de la asoc. 
med. argentina 37. 347—54. 1924; Ber. ges. Physiol. 34. 858. Buenos Aires, Inst. de 
fisiol. fac. de med. Ref. F l u r y .) Oppenh eim er .

Hideo Wada, Uber das Verhallen des Ilaniąuotienten C : N  bei der Adrenalin- 
glykosurie. Bei der Adrenalinglykosurie ist das Verhaltnis des Rest —C : N im Ham 
im ' Gegensatz zum menschlichen Diabetes n icht gesteigert, eher lierabgcsetzt. Es 
kom m t also, abgesehen yon der Zuckerausseheidung, nicht zum Auftreton patholog. 
C-haltiger Substanzen im H am . (Biochem. Ztschr. 171. 204—09. Berlin, Patholog. 
Institu t.) Meier.

Hideo Wada, Uber die Beeinflussung des Harnąuotienten C ; N  durch Insulin 
beim normalen Kaninchen. Durch Insulin wird beim n. Kaninchen keine wesentliche 
Anderung des Quoticnten C : N  im H am  heryorgerufen. Daraus wird gescblossen, 
daB die Kohlehydratyerbrennung des n. Tieres durch Insulin nicht beeinfluBt wird. 
(Biochem. Ztschr. 171- 218—24. Berlin, Pathol. Institu t.) Meier-

J. A. Collazo und Minko Dobreff, Die Beeinflussung der Hamausscheidung iw 
normalen Organismus durch Insulin. B oi genugender Dosierung kommt es zu cmer

• Steigerung der Hamabsonderung. (Verss. an Hunden.) (Biochem. Ztschr. 171- 436 
bis 42. Berlin, pathol. Inst. Univ.) OPPENHEIMER-

Vincenzo Bisceglie, Der gebundene Zucker beim Diabetes und bei dessen Behand- 
lung mit Insulin. Der gebundene Zucker im B lut wird gefunden, indem unbehandeltes 
B lut u. B lut nach Hydrolyse m it HC1 (0,1 ccm B lut -(- 2 ccm Vio'n - HC1, 15 Min. 
kocliendcs W asserbad u. Neutralisation m it Vio'n - N a2C 03) nach B a ng  untersucht 
wird. Der freie Zucker schwankte zwischen 0,69 u. 0,99% o (Durchschnitt 0,840/oo)> 
der gebundene 0,59 u. 0,28% o M ittel 0,50°/oo) der Norm. Beim Diabetikcr 
erreicht der gebundene Zucker 95%  des freien. Nach Insulin sinkt nur der freie Zucker, 
der gebundene im Gegenteil steigt noeh mehr an, so daB er das des freien
erreicht. Uber die chem. N atur des gebundenen Zuckers herrscht noeh keine Klarhcit. 
(Clin. med. ital. 56. 2 1 5 .1 9 2 5 ; Ber. ges.Physiol. 34. 841.Modena, Is tit . de patol. gen.) Ol.

K. L. E. Lamers, Der Unłerschied zwischen dem Effekt einer iniravenosen uid 
aubculanen Insulininjektion. Der geringere hypoglykam. Effekt einer intrayenosen 
Insulininjektion ist wahrschemlich auf eine hohere Ausscheidung des Insulins nu
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dem Harn zuriickzufiihrcn. (C. r. soc. de biologio 94. 1259—61. Louvain, Inst. do 
physiol.) O p p e n h e i m e r .

C. Heymans und H. Pupco, Die antagonistische Wirkung des Insulins und Hypo- 
plysenextrakts auf den Gasstoffwechsel. Die Verininderung der COj-Ausscheidung, 
die dic /?wwH?ihypoglykamio zu begleiten pflegt, wird durch Hypophysenexlrakł, der 
die Hypoglykamie unterdriickt, beseitigfc. Der Antagonismus Hypophysensubstanz- 
Insulin ist aber nicht so stark  wie der Antagonismus Adrenalin-Insulin, weder in der 
Bceinflussung des Zucker-, noch des Gasstoffwechsela. (C. r. soc. de biologie 94. 1253 
bis 1254. Gent, Inst. de pharmacodyn.) O p p e n h e i m e r .

Hermami Bernhardt, Therapeutische Anwendung des Insulins bei Nichtdiabetikem. 
Zusammenfassender Bericht iiber die bisherigen Verss. (Vox Mediea 6. 217—24. 
Berlin.) S p i e g e l .

Ch. de Gheldere, Der Einflu/3 der Wellenlange der Bestrahlungen in  bezug auf 
dereń Wirkung auf die Schwankungm der Alkalireserve des Blutes bei Kaninchen. 
Tageslicht hat keinen Effekt auf dio Alkalireserve des Blutes, ultrayiolette Strahlen 
u. weiche Róntgenstrahlen yermindem sie, harte Róntgenstrahlen verursachen eine 
Stcigerung, dio dem Effekt einer intraperitonealcn N aH C03-Injektion gleichkommt. 
(C. r. soc. de biologie 94. 1263—64. Louvain, Lab. de physiol.) O p p e n h e i m e r .

Kareł Klein, HCl-Produktion im  Magen und Blutzuckerschuankungen. Magen- 
sekretion, Aeiditat des Magensaftes u. Blutzuckcrkurye ycrlaufen ganz unabhangig 
Yoneinandcr, auch wenn durch Histamin, A ., Atropin die Magensekretion gesteigert 
bezw. yermindert wird oder durch Adrenalin eine Hypcrglykamio entsteht, sind koino 
Bezichmigen rcgelmafiiger A rt festzustellen. (Sbornik lćkafsky 26. 159—218. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 34. 358—59. Ref. S t i x .) O p p e n h e i m e r .

Gr. Fritz, Beiirage zur Physiologie des Hohenklimas. I . M itt. Wirkung des ver- 
ninderten Luftdrucks auf pn  und COr Bindungsvenn ógen des Blutes. Kiinstliche wie 
natiirliche Luftverdiinnungen fuhrten bei Vers.-Tieren zu einer Verminderung des 
C02-Bindungsyermógens u. einer Verschiebung der pn-Blutwerte nach der sauren Seite, 
also zu einer Acidosis. Die Kompensation dieser Aeidosis gelingt Kaninchen (herbiyor!), 
leichter ais Katzen (earnivor!). (Biochem. Ztschr. 170. 236—43. Budapest u. Davos, 
Schwciz. Inst. f. Hochgebirgsphysiol.) Op p e n h e i m e r .

Paul Drucker und Frans Faber, Untersuehungen iiber Tetanie. Vff. stellten fest, 
daB bei manifester Tetanie weder die pH-Werte des Blutes, noch die Alkalireserve 
groBer sind ais nach der Heilung, daB also die K rankheit nicht durch eine Alkalosis 
des Blutes erklart werden kann. Dio Gleiehung von R o n a  u. T a k a h a s ii i  (Biochem. 
Ztschr. 49. 370; C. 1 9 1 3 .1. 1777) fiir die Abhiingigkeit der Ca-Lóslichkeit von [HC03']  
u- [H ] kann auf das Blutplasma in vivo bei der Tetanie nicht angewendet werden. 
Das Blut zeigt sich dabei nicht m it Ca gesatt. Nach allgemeiner Bestrahlung mittels 
Quarzlampe ist es prakt. ais Ca-gesatt. zu betraehten. Dio Bchandlung m it CaCl2 ist 
ais kombinierte Ca- u. Sauretherapie aufzufassen. Der EinfluB von Saure u. Phosphaten 
auf das Verhaltnis von Ca u. Phosphat im Blut wie auch auf die klin. Symptom© bei 
Tetanie wird bestatigt. In  2 Fallen von latenter Tetanie konnte die K rankheit durch 
innerliche Anwendung maBiger Gabcn yon NaHC03 nicht zum Ausbruch gebracht 
werden, obwohl dadurch die Rk. des Blutes nach der alkal. Seite yersohoben wurde. 
(Joum. Biol. Chem. 68. 57—68. Kopenhagen [Danemark], Univ.) S p i e g e l .

Bernhard L. Oser und Walter G. Karr, Die Lipoidverteilung im Blut im  gesunden 
und kranken Zustand. Cholesterin im  menschlichen G esam tblut: 153,7 mg-°/0, im Plasma 
186,3 mg-°/0 u. in  don Erythrocyten 109,7 mg-%. Dio entspreehenden W erte fiir 
Lipoid-P: 13,64; 10,54 u. 17,97 m g-% . Betrachtung uber die Anderung dieser Durch- 
schnittswerte in patholog. Fallen. (Arch. of intern, med. 36. 507—15. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 34. 698. Philadelphia, Gen. Hosp.) Op p e n h e i m e r .

40*
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C. A. Mills, Die Wirkungsart der Eiweipfraktion von Gewebsfibrinogen ais die Eluł- 
gerinnung hemmendes Mittel. Der fettfroie E x trak t aus frischer Kalbsleber, dio in w. 
L uft getrocknet u. boi Zimmertemp. m it Benzol extrabiert war, m it 0,9%ig. NaCl- 
Lsg. hem mt im Verhaltnis 1 :1 0  die Gerinnung von m it Ca yersetztem Citratplasma 
24 Stdn. lang, das sonst in  3 Min. gerinnt. — Aus K albshim  gewonnene3 Cephalin 
verwandelt im Serum alles Prothrom bin in  Thrombin. So aktiviertes Serum zeigt 
beim Stehen dio Riiekwandlung zu Prothrombin. Sie wird beschlounigt durch 
den Lebererfcrakt. — Dieser E x trak t stabilisiert das Prothrom bin im Serum. — Ge
websfibrinogen yerbindet sich m it dem antikoagulierenden Stoff im E xtrak t u. hebt 
eeino Wrkg. auf. Thrombin is t eine dissoziable Form  von Prothrom bin u. Cephalin. 
(Amer. Joum . Physiol. 76. 651—59. Univ. of Cincinnati.) Mu l l e r .

JHakoto Watanabe, Weiteres iiber experimenłell pathologische Veranderungen des 
idlramihroskopischen Bildes der Blutgerinnung. Die Veranderungen im ultramkr. 
Bilde der Fibringerinnung bei ^4s-Vergiftung u. W.-Entziehung sind die gleichen wie 
bei infektioser Enteritis. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm ak. 110. 335— 41. Berlin, 
Tierphysiol. Inst., Landwirtsch. Hochschule.) OPPENHEIMER.

Kofu Nagashima, Untersuchungen uber das Verhalten des Blułserums gegen G-ummi 
arabicum nach erfolgter ‘parenteraler Zufuhr dieses Polysaccharides. N. Kaninchenserum 
spaltet Gummi arabicum nicht, jedoch t r i t t  Abbau diees Polysaccharids ein, wenn 
Sera von Tieren benutzt werden, die eine 10%-Lsg. von Gummi arabicum parenteral 
erhalten haben. (Acta scholae Kioto 7. 271—75. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 696. 
Ref. G o t t s c h a l k .) O p p e n h e im e r .

Elsie W atchom, Calcium- und Magnesiumgehalt bei einigen pathologischen'Sera. 
In  patholog. Fallen kann oft ein leichter Anstieg des Ga u. eine bedeutende Vcr- 
mehrung des M g  (30%) festgestellt werden. (Quart. joum . of med. 18. 288—93. 
1925; Bor. ges. Physiol. 34. 842. Cambridge, Biochem. Lab. Ref. B e c k .) Opp.

A. Augsberger, Ultrafiltraticm und Kmnpensationsdialyse. E in  Beiłrag zur Frage 
der Ionenbindung im Blutserum. Es wird yersucht, die quantitativen Beziehungen 
zwischen U ltrafiltrat (bezw. Dialysat) u. Riickstand zu formulieren untor Beriick- 
sichtigung des Eigenvol. der Kolloide, des Adsorptionsgleichgewichts des zu unter- 
suchenden Stoffes u . des Donnaneffekts. Ais konstant wird vorausgesetzt: Membran- 
eigenschaften, p s , GroBe der adsorbierenden Oberflache. U nter diesen Voraussetzungen 
waren im B lut in kolloidaler Form vorhanden: Ca++ 30—60%> Mg++ 20—30%, 
Na+ ca, 10%- Fiir K+ sind dio Befunde nicht eindeutig. (Ergebn. d. Physiol. 24. 
618—47.1925; Ber. ges. Physiol. 34. 756. Basel, Physiol.-chem. Anst. Ref. H afn er .) Of.

Edgard Zonz, Untersuchungen uber die Veranderungen der dynamischen Ober- 
flachenspannung von Plasma und Serum. Zusammenfassung der Erfahrungen, die 
uber die Oberflachenspannung unter n., experimentellen u. patholog. Bedingungen 
gesammelt worden sind. (Ergeb. d. Physiol. 24. 445— 73. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34. 597. Brussel, Inst. de thćrapcut. Ref. R h o d e . )  O p p e n h e im er.

Em st Komin, Beitrag zur Nachweismethodik der Abderhaldenschen Beaktum.
I . Ergebnisse mit der Stickstoffbestimmungsmethode im enteiweipten und nichlenteiwei/SUn 
Serum. I n  d e n  m it  d e rM e th o d e  v o n  F o l i n  u . W u  ( J o u m .  B io l. C hem . 41. 367; C. 1920.
IV . 461) en te iw eiB ten  S e ru m p ro b en  i s t  d e r  n a c h  K jE L D A H L erm itte lteN -G ehaltg le ich  
groB, w ie  in d em  n a c h  A b d e r h a l d e n  d a rg e s te ll te n  eiw eiB freien  D ia ly sa t. Bei der 
E in w . des S eru m s tu b e rk u lo se - in f iz ie r te r  R in d e r  a u f  O rg a n su b s tra te  (Rinderlunge) 
n a h m  d e r  N -G e h a lt  zu , w as a u f  d a s  V . v o n  spez if. ab b tiu e n d en  F e rm en ten  im Serum 
h in d e u te t.  (Z tsch r. f. p h y sio l. C h. 154. 107—15. Dresden-WeiBer Hirsch, Sanat. 
Dr. L a h m a n n .) G u g g en h eim .

Shozo Mikami, Die Blułzuckerbewegung und der Adrenalingehalt der Nebennieren 
des Kaninchens nach Diphtheńeintozikation. Bei hóheren (10—30-facho todliche 
Meerschweinchendosis) Dosen D iphtherietosin t r i t t  beim Kaninchen eine Blutzucker
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steigerung auf 0,14—0,36% ein. E in Minimum des Adrenalingehalts der Nebon- 
nieren wird kurz nach dem Maximum des Blutzuckers bem erkt (ea. 6 Stdn. nach der 
Vergiftung). Spater Riickkehr zur Norm u. erst wieder pramortales Absinken. Die 
Blutzuoker- u. Nebennierenwrkg. des Tojrins ist zentral bedingt u. bleibt bei Splanch- 
nikusdurchschneidung aus. (Tohoku joum. of oxp. med. 6. 299—324. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 34. 575. Sendai. Ref. F r o m h e r z .) Op p e n h e im e r .

Ren Kimura, Tomekichi Tawara und Tadao Toda, tlber die cliemische Spezifitat 
des Eiweiflkorpers. I . Mitt. Unterss. iiber den EinfluB der Methyherung auf die 
Spezifitat. Kaninchenserum von Tieren, die m it durch Dimethylsulfat methyliertem 
Casein vorbehandelt waren, gaben auch Prazipitation m it n. Casein; Serum m it Pra- 
zipitinen gegen Kuhcasein reagiert m it Rinderserum, Serum m it Prazipitinen gegen 
methyliertes Casein dagegen nicht. (Acta scholae med. 7. 449—53. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 34. 765. Kioto. Ref. F e l i x .) Op p e n h e im e r .

B. Sbarsky und L. Subkowa, Zur Kenntnis des Mechanismus der Immunitats- 
erscheinungen. I I .  Mitt. Einflufi einiger Aminosauren auf die Wirkung des Diphtherie- 
iozins. (I. ygl. Biochem. Ztschr. 169. 113; C. 1926. I. 3076.) Tyrosin  (0,1—0,05g), 
Glykolcoll u. Alanin  (beide 0,1—0,5 g) einer tódlichen Diphtherietoxindosiś zugesetzt, 
hebt die Wrkg. yollkommen auf. L ew in  h a t diesen Effekt nicht. (Biochem. Ztschr. 
172. 40—44. Moskau, Biochem. Inst. des Kommissariats f. Volksgesundheit.) Op p .

W. C. Austin und T. E. Boyd, Die Natur der Hamglucose. Der Ham zucker des 
Phlorhizinhundes ist bei Bestimmung durch Polarisation oder Cu-Red. gleich groB.
— Mit u. ohne Insulininjektion ist im B lut u. H arn des Phlorhizinhundes a- u. /?-Glu- 
cose in gleicher Menge enthalten, aber keine Athylenosydform. (Amer. Journ. Physiol. 
76. 627—31. Chicago.) M u l l e r .

Alfred Gottschalk, GlykogenkonslitiUion und Diabetesproblem. Aus den For- 
schungen. yon P r in g s h e im  u. von ELtjhn  iiber fermentativen Starkeabbau u. aus 
Verss. des Yf., nach denen maltasefreie Hefe Glykogen sowohl aus Traubenzucker 
aufbaut ais auch direkt zu A. u. C 02 yergart, is t zu folgem, daB die Grundkorper des 
Glykogens labile Glucosereste darstellen m it anderer Lage der O-Briicke ais in  der 
furoidcn Form (1,4), u. daB dio Maltose kein obhgates Zwischenprod. des biochem. 
Glykogenabbaus, yielmehr ein Reversionśprod. ist. Die t)berfiihrung der resorbierten 
stabilen Gleichgewichtsglucose (a,y8-Glucose) in  die labile Modifikation yollzieht sich 
in tier. Zellen unter Mitwrkg. des Pankreashormons. Die dem endgiiltigen Abbau 
der labilen Traubenzuckerform yorangehende Veresterung m it Phosphat ist an die 
Ggw. yon Coferment (Gozymase) gekniipft. Hieraus ergeben sich Erklarungen fur 
die Storungen beim Diabetes u. die Wrkg. des Insulina auf den abgeanderten Zucker- 
'nnsatz. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 5 0 . 42—51. Berlin, Physiol. Inst.) W o l f f .

K. L. E. Lam ers, Die Aciditai des H am s nach kombinierter Glucoseinsulininjektion. 
(Ygl. C. r . soc. do biologie 94. 795; C. 1 9 2 6 .1. 3405.) Die Verss. lassen die Moglichkeit — 
a!s dritte ncben der der yollkommenen Verbrennung des Insulins u. der Umwandlug 
eines Teils in Glykogen — offen, daB bei gleichzeitiger Glucose-Insulinzufuhr ein Teil 
Glucose in saure Prodd. iibergefiihrt wird. Der Urin wird — aber nur bei yoran- 
gehender (nicht bei gleichzeitiger) Insulininjektion —  auf subcutane Glucoseinjektion 
sauerer (auf NaOH-Aquivalente ber.). (C. r. soc. de biologio 94. 1261— 63. Louvain, 
Inst. de physiol.) OPPENHEIMER.

M. Rakusin und T. Gonke, Der PockenĄetritus ais Proteinkorper. Der glycerin- 
wsePockendetritus zeigt Biuret-, Milion-, Xanthoproteinrk., die von ADAMKEWITSCH, 

ST R om ysslenski u. M o li s c h  u. g ibt an 95%ig. A. Stoffo ab, die die Rkk. von 
jIo lisc h  u . A d a m k e w it s c h  zeigen. Bei Adsorption an Al(OH)3 yerliert die wss. Lsg. 

ca Detritus zuerst die Fahigkeit zur Biuret-, dann zur Millonrk. —  Mit Hilfe der 
arbrkk. wollten Vff. auch das V. yon Pockenerreger in Organen erforschen. (Joum .
• esper. Biologie u. Med. [russ.] Nr. 4. 57— 64. Sep.) B ik e r m a n .
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A. R um jan tzew , Experimentdle Acidose und Alkalose des Gewebssaftes bei Frosckn 
und die Yeranderung der cytoplasmatischen Strukturen. Vorl. Mitt. Froschen wird 
Saure (Borsaure) zur Erzeugung einer Acidose, Soda zur Erzeugung einer Alkalose 
eingespritzt u. die Veranderungen der pn in Gewebsteilen (Haut, Pankreas, Nieren, 
Leber, Muskel, Harnblase) u. Korperfll. (Ham, Blut) gegeniiber der Norm festgestellt, 
Bei der Acidose steigt die H-Ionenkonz. am starksten in  den Muskeln, bei der Alkalose 
verandert sich ph bei Niere u. Leber am starksten, um ca. 0,4 nach der alkal. Seite. 
Das B lut andert scine Rk. lcaum, der H am  nim m t W erte von pH =  5,5 bezw. 8,6 an. 
Folgerungen aus der Vers.-Ergebnissen fiir die Gewebsstruktur. (Biochem. Ztschr. 
171. 467—72. Moskau, ICabinett f. Histol. u. Embryolog.) O p p e n h e im e r .

Walter M. Boothby, Irene Sandiford, Kathleen Sandiford und Jean Slosse, 
Die Wirkung des Thyroxins au f den respiratorischen und Siickstoffumsatz normaler und 
myxodematóser Indimduen. I . Eine Methode zur Unłersuchung des abgelagerlen oder 
VorratseiweifSes mit einer vorlaufigen Mitteilun/j iiber die erhaltenen Ergebnisse.ijiigthn. 
d. Physiol. 24. 728—56. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 823—24. Rochester, Mayo clin.
a. Mayo found., univ. of Minnesota. Ref. F r o m h e r z .) O p p e n h e im e r .

L. H. Hyman, Uber die Wirkung gewisser Subslanzen au f den Sauerstoffuerbrauch. 
VI. Die Wirkung von Sauren. Verss. an Planarien m it HCI, HNOs, H 2SO}, HtC0s, 
Butter-, Essig-, Citronen- u. Weinsaure. Die atmungsherabsetzende Wrkg. ist nur zu 
einem kleinen Teil, wenn uberhaupt durch freie Saure bedingt. (Zweifel an der den 
H-Ionen zugesprochenen Bedeutung in biolog. Prozessen.) Ansauerung von W. (See- 
oder Brunnenwasser) bewirkt Abnahme der 0 2-Zehrung zwischen pn =  7,0—5,0. In 
carbonatfreiem W. haben die Sauren (C02 ausgenommen) keinen EinfluB. Die tódliche 
Dosis dęr verschiedenen Sauren liegt bei verschiedenem pH. Der Tod wird domnack 
nicht durch die H -Ionen bewirkt, sondem durch das Anion oder das Sauremolektil. 
SchlieBlich spielt die verschiedene Perm eabilitat auch eine Rolle. (Biol. buli. 49- 
288—322.1925; Ber. ges. Physiol. 34. 640. Chicago, Dep. of zool. Ref. K ir c h n e r .) Opp '

A. V. H ill und C. N. H. Long, Muskelarbeit, Milchsaure, Sauerstoffve.rsorgv.ng 
und Sauerstoffverwertung. Ubersichtsbericht. (Ergebn. d. Physiol. 24. 43—51. 1935; 
Ber. ges. Physiol. 34. 827—28. London, Physiol. lab. univ. coli. Ref. R lE SSE R .) OPr.

Ivo MaCela, Jodwirkung au f die Entwicklung der Rałte. Entwicklungsbeschleu- 
nigung durch kleine Ara./-Gaben. (Casopis lekaruy ces kych 64. 1551—53. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 34. 781. Ref. BabAk.) O ppenheim er.

J. H. Vogel, Chlorrtiagnesium und schwefelsaure Magnesia in  den tiiglidien Nahrunp- 
m iltdn. Hinweis darauf, daB der erwachsene Mensch in  der Nahrung taglich iui 
Durchschnitt 90 mg MgCl3 u. 123 mg M gS04 ohne Schaden aufnimmt. Daraus wird 
abgeleitet, daB durch die „Verchlorung“ der Trinkwasser durch Kaliabwasser keine 
schadlichen Folgen fiir die Emiihrung anzunehmen seien. (Kali 20. 1S1—84. 
Berlin.) G roszfelid .

John T. Myers, Hartes Wasser und Gesundheit. I I .  Einwirkung von hartem IYasser 
a u f Wachstum, Gesloltung und Wohlbefinden. Entgegen der Volksmeinung, nach der 
hartes W. der Tieraufzucht schadlich sei, kann esperimentell gezeigt werden, daB 
W. m it 100—250 mg CaC03 pro 1 gunstigen EinfluB auf W achstum u. Gewichtszunahme 
hat. (Journ. of infect. dis. 37- 13—34. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 503. Chicago, 
Dep. of hyg. a. bacter. univ. Ref. K eim .) O ppenheim er.

U. Suzuki, Y. Matsuyama und N. Hashimoto, Uber den relativen Nahrwert ver- 
rerschiedener Proteine aus japanischen Nahrungsmitteln. Die Unterss. wurden an rnehr 
ais 20 verschiedenen Protoinen ausgefiihrt, u. es zeigt sich, daB die vegetabil. Proteina 
im  allgemeinen weniger Tryptophan enthalten ais die tier. Proteine. Aber ea giW 
dabei so viel Ausnahmen, daB der Nahrwert n icht immer m it dem Aminosaurengehalt 
parallel geht. Einzelheiten sind im Origlnal nachzulesen. (Scie. Papers Inst. Ph}=- 
Chem. Res. 4. 1—48.) HiRSCH-KAUFFMANN-
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H. C. Sherman und Ella Woods, Die Beslimmung des Cystins durch Fiitterungs- 
umche. R atten erłiielten zur Grundnahrung abgestufte Mengen von Cystin bezw. 
Casein ais waehstumsforderndon Faktor. Durch Vergleicli der Waclistumskurven 
irird berechnot, daB etwa % —%  des Gesamtschwefolgohaltes des Caseins in Form 
von Cystin enthalten ist. (Journ. Biol. Chem. 66. 29—36. 1925. Now York, Columbia 
Univ.) H ir s c h - K a u f f m a n n .

P. Junkersdorf und P. Jonen, Tierexperimentelle Untersuchungen iiber den 
Ęinflup „unphysiologischer Emahrung“ auf den wachsenden Organismus. (Zugleich 
ein Beilrag zur Frage der Fehl- und Mehln&hrschaden.) Die Folgen einer eiweiBsuffi- 
zienten, fettarmen kohlekydratreichen K ost auf den wachsenden Hundeorganismus 
sind ais avitaminóse Storung aufzufassen u. werden hervorgerufcn durch den Verlust 
des hochwertigen Milehfetts m it dessen Gchalt an fettloslichen, akzessor. Nahrstoffen, 
dereń Ausfall dio Assimilation des reichlich zugefulirten Kohlehydrats hindert. Bo- 
merkenswert ist ein an FuBsohle u. Rctina sich bemerkbar machender Pigmentschwund, 
der mit den iibrigen somat. Yeranderungen parallel ging. (Zeitschr. f. Kinderhoilk. 
40. 1—17. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 657. Bonn, Physiol. Inst. Ref. J u n k e r s 
dorf.) Op p e n h e im e r .

Casimir Funk, Wer ist der Entdecker der Vitamine ? Dio Vitamine wurden nicht 
von einem bestimmten Forseher ontdeckt, sondem mehrere bedeutende Manner wie 
Vf., Bu ng e , R o h m a n n , S t e p p , E ij k m a n n , S g iia u m a n n , S u z u k i , H o p k in s  u . a. 
sind ais Pionicrc dieses Forschungsgebietes zu betrachten. (Science 63 . 455 bis 
456.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

B. C. P. Jansen und W. F. Donath, Antineuritische Vitamine. Unters. yon Reis- 
kleie auf ihren antineurit. Vitamingehalt. Ais Testtier wird ein trop. Singyogel (M unia  
mja) beńutzt, der fiir diese Zwecke geeigneter ais Tauben ist wegen seiner starkeTen 
Empfanglichkeit fur Polyneuritis u. der fast um dio H alfte yerkiirzten Inkubations- 
zeit (9—12 Tage s ta tt 2—4 Wochen bei Tauben). Es wird zunachst die Zusatzmenge 
von Reiskleio zu einer Diiit von poliertem u. gewaschenom Reis, Salzen u. Lebertran 
bestimmt, dio gerade das Auftreten der Polyneuritis yerhindert. Dieselben Unterss. 
'rarden mit gereinigten E stralcten angestellt u. auf diese Weise der Vitamingohalt 
lestgestellt. Die Kicie wurdo in  Portionen von 100—250 kg boi p a  =  4,0 oxtrahiert. 
Zur Reinigung wurde Fidlcrerdo benutzt. 98— 99%  der gel. Substanzen blieben 
m der Fl., wahrend etwa 80%  der Vitamine adsorbiert waren. Dio Yitamine wurden 
durch Baryt freigemacht u. mehrmals gereinigt, so daB schlieBlioh aus 100 kg Kicie 
ais Endprod. 3—4 g eines halbkrystallin. Riickstandes gewonnen wurden. Der N-Gehalt 
dieser Substanz betrug 10— 11,5% ; Fehlings Reagens wurde nicht reduziert. — Un- 
gefa.hr ljn  mg dieser Substanz pro die konnte die Tiere 15— 20 Tage lang vor einer 
Polyneuritis schiitzen. (Chem. Weekblad 2 3 . 201—03.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Katsumi Takahashi und Jiro Nakamiya, Physiologische Bedeutung des Bio- 
stenns (sogenanntes Vilamin A). Feststellungen u. Beobachtungen unter quantitativen 
Bedmgungen mit einem in F e tt 1. V itam inpraparat aus Lebertran oder Seetang, 
dessen Herst. aber nicht angegeben wird. (Japan. med. world 5. 2— 9. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 34. 817—18. Tokyo, Biochem. lab. Proc. U . L u z u k i .  Ref. K a is e r .) .  O p p .

H. Sunonnet, Vergleichende Untersuchung iiber die Wirkung der Entzieliung des 
fettlosliehen Viłamins A  und iiber die Wirkung der vollkommenen Unteremahrung auf 
He Enłwicldung des Organismus. (Buli. de la soc. scient. d ’hyg. aliment. 13. 419—43.
1925; Ber. ges. Physiol. 3 4 .  8 1 8 .  Ref. K n i p p i n g . )  O p p e n h e i m e r .

Linda B. Lange, Ezperimentelle Tuberkulose bei Ratten unter rerschiedenen Er- 
hrungsbedingungen. Der Einflufi yon Fett und Vilaminen. Emahrungsverss. unter 

wechselnden Bedingungen bzgl. des Vitamin-, F ett- u. EiweiBgehalts der Nahrung an 
Ratten mit experimentell erzeugter Tuberkulose. Der Infektionsverlauf blieb der 
g eiche, ausgenommen der Fali von hohem Fettgehalt bei Yitaminmangel. Hier yer-
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schwanden dio Bazillen rascher aus den Geweben. (Amerie. rcview of tubercul. 11. 
241—46. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 896. Baltimore, Dep. of bacteriol., sehool of hyg, 
a. public health. J o h n  H o p k in s  univ. Ref. Cr o n h e im .) Opp e n h e im e r .

P.W . Schlutz und M. Morse, Die Photoaktivitat des Lebertrans. Ablelmung der 
v o n  K u g e l m a n  u . Mc Qu a r r ie  (Science 60. 272; C. 1925. I. 539) aufgestellten 
Behauptung, daB Lebertran nach 0 2-BeliandIung ultravioletto Stralilen aussende. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. a. mcd. 22. 555—56. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 760. 
Minneapolis, Dep. of pediatr. univ. of Minnesota. Ref. K a p f iia m m e r .) Opp.

N. Messerle, Die Ausnutzung der Cellulose im  Tierdarm bei oraler Zufuhr einet 
cdlulosespaltenden Enzymprdparates. Mit einem aus der Mitteldarmdruse von Helis 
pom atia hergestellten Enzym praparat kann bei wciCen Mausen die Ausnutzung 
celluloschaltigen Materials begiinstigt werden. (Biochem. Ztschr. 172. 31—33. 
Ziirich, Physiol. Inst.) OPPENHEIMER.

Josef Vandorfy, Uber den Yerlauf des Verdauungsprozesses im  Magen unier 
Essigsdurewirkung. Vers., durch Zufuhr yon Essigsaure bestimmter Aciditat Einblick 
in die auch bei fraktionierter Ausheberung nach Probefriihstiick nicht geniigendge- 
klarten Verhaltnisse der HCl-Sekretion zu gewinnen. (Arch. d. VerdauungskranMi. 
36. 95— 108. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 835. Budapest, I I I .  med. Klin. Ref. 
D r e s e l . )  O ppenheim er.

Matthew Walzer, Eine direkte Mełhode zum Nachweis der Eesorption umollstandig 
verdauier Eiweipstoffe in  normalen menschlichen Indwiduen. Vorlaufige Mitteilung. 
Nach Sensibilisierung von n. Personen m it Serum yon Kindern, yon denen eins gegen 
Eier, das andere gegen Fische iiberempfmdlich. war,' mittels intradcrmaler Injektion 
konnte in 44 von 50 Eallen auf Verzehrung von rohem E i bezw. Hering spezif. Hautrk. 
beobachtet werden. Es scheint also die Rcsorption yon unyollkommen yerdautem 
EiweiC weit haufiger zu sein, ais bisher angenommen wurde. (Journ. Immunology
11. 249— 52. New York, C o r n e l l  Univ.; Jewish Hosp. of Brooklyn.) S p ieg e l.

A. Bickel, Uber den Mineralsłoffwechsel und die dynamische Wirkung der Minerał- 
stoffe im  Korperhaushalte. Zusammenfassende D arst. (Volksemahrung 1. W  
bis 178.) H u CKEL.

Saethe Bómstein, Beitrag zum Mineralstoffwechsel der Haut. Calcium- und 
Kaliunibestimmungen in  der Haut von Mausen nach saurer bezw. basischer Emahrung. 
Der Gehalt der H au t von Mausen an Ca u. K  wird durch yerschiedene Emahrung 
(einmal Haferkost, K ost m it iiberwiegend sauren Yalenzen, andermal kunstliches 
E u tte r m it Salzgemisch =  K ost m it vorwiegend bas. Valenzen) nicht yerandert. 
(Biochem. Ztschr. 172. 133—40. Berlin, Chem. A bt. d. pathol. Inst.) OPPENHEIMER- 

. A. Noma, M ilz und Kohlenhydratstoffwechsd. I . M itt. Nach Elekirargólin]ekiiowa 
u. noch starker in den ersten Tagen nach Milzentfemung is t die hyperglykam. Rk' 
auf intrayenóse GZwcoseinjektionen starker ais in n. Zustand. (Okayama Igakkai- 
Zasshi 428. 929—41. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 821. Okayama, Med. Univ.-Klin. 
Ref. A b e l i n . )  O ppenheim er.

J. Markowitz, D ie  Beziehung von PhospJiał- u n d  Kohlenhydratstoffwechsd.
Die Wirkung von TrayJbenzucker auf die Phosphatausscheidung beim pankreadostn 
Hund. (II. ygl. A l l a n ,  D i c k s o n  u . M a r k o w it z ,  Amer. Journ. Physiol. 70. 333;
C. 1925. I I .  1063.) Bei Hunden ohne Pankreas, die hungern u. einige Tage kein Insulin 
bekommen haben, bewirkt Traubenzucker n icht die bei<n. Hunden eintretende Zu- 
nahm e der P-Ausseheidung. Die Anderungen in der P-Ausscheidung durch die Nieren 
hangen also m it der Insulinabsonderung zusammen. — Die Ansehauung, daC Insu in 
eine amboceptorartige Rolle bei der Synthese von H exosephosphorsaure spielt. 18 
sachlich n icht begriindet. Der diabet. Organismus yerbrennt ebensoviel Trauben 
zneker wie der nichtdiabet., n. der Lactacidogengehalt des Muskels des Kaninchena
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steigt nicht an durch Gaben von groBen Mengcn Traubenzucker u. Insulin. (Amor. 
Joum. Physiol. 76. 525— 31. Toronto.) Mu l l e r .

Hanns Lohr, Die Beeinflussung des respiratorischen Stoffwechsels und der Diurese 
durch Thyroxin. Priifung des synthet. Thyroxins der Firm a S q u ib b . Sehr gute Wirk- 
samkcit im Gasstoffwechselvers. u. bei Myxodematosen. (Verhandl. d. dtsch. Ges. f; 
inn. Med. 383—86. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 751—52. Wiesbaden, 37. KongreB 
Ref. L o h r .) O p p e n h e i m e r .

0. W. Tiegs, Die Rolle des Kreatins bei der Muskelhmlraktion. (Austral joum . of 
esp. biol. a. med. science 2. 1— 19. 1925; B er. ges. Physiol. 34. 808. Adelaide, Zool, 
dep. Ref. R i e s s e r .) O p p e n h e i m e r .

Frank C. Mann, Die extrahepatisclie Bilinibinbildung. Die Verss. des Vf.s m it 
Leberentfcmung fiihrten bereits zu den mittlerweile auch auf anderem Wege (vgl. 
Mann, Sh e a r d , B o l l m a n  u . B a l d e s , Amer. Joum . Physiol. 74. 49. 497; C. 1926.
1.433. 3080) wahrscheinlich gemachten SchluBfolgerungen, daB Bilirubin auch cxtra- 
hepatal gebildet wird. (Ergebn. d. Physiol. 24. 379—98. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 
825—26. Rochester, Div. of exp. surg. a pathol. Mayo found. Ref. S c h m it z .) O pp .

Ernst Levin und Hans Óhman, Uber den Einflu/3 des Keratins auf die Haar- 
bUdung. Zunahme des Haarwuclises bei Humagsolana,Tp-p\ika,tion konnte nachgewiesen 
werden (Serienverss. an Mensch u. Tier). (Svenska lakartidningen 22. 769—72. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 34. 663—64. Ref. S c h o l z .) Op p e n h e i m e r .

Jay Frank Schamberg und Herman Brown, Die biochemische A ffin ita t ver- 
schiedener Metalle und Melalloide fiir BaJcłerien und organische Gewebe. In  vitro konnte 
eine spezif. Affinitat yon Metallen oder Metalloiden fiir organ. Gewebe oder fiir Keimo 
nicht nachgewiesen werden. (Joum . Lab. Clin. Medicine 11. 636—40. Philadelphia.) H u.

Paul Spiro, Uber die spezielle Bedeulung des Schwefels innerhalb der unspezifischen 
Reizkorpertherapie. Bei der parcnteralen S-Therapie. der chron.-rheumat. Affektionen 
der Muskeln, Gelenke u. Nery en spielt die Wrkg. des S an sich eine bedeutende Roltó. 
Damit hat dio Behandlung obiger Erkrankungen m it S-Injektionen, S-Badem oder 
in Form der percutanen S-Therapie ihre vollo Berechtigung. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 
868—70. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

W. Wagner, Uber die Wirkung der Kationen auf die glatle M uskulatur des Frosch- 
ósophagus. Domonstration der KCl-, CaCl2- u. JYaCZ-Wrkg. u. gegenseitigenBeeinflussung 
an Hand der yon L o e w e  empfohlenen graph. D arst. in einem 3-achsigen Koordinaten- 
system. (Biochem. Ztschr. 172. 149—53. Halle, Pharm ak. Inst.) O p p e n h e i m e r .

J. Dadlez, Uber die Ausscheidung von intravenós eingefiihrtem Calcium. Bei 
mehrfachen intravenosen CaCl^-In]ektioncn beim Kaninchen u. Menschen war 48 Stdn." 
nach der letzten Injektion alles Ca ausgeschieden. (Biochem. Ztschr. 171. 146—55. 
Ltvow, Mediz.-chcm. Instit. der Univ.) M e i e r .

Piero Testoni, Einwirkung von Glycerin auf die Mucosa des Darms. Reines 
Glycerin oder wss. Verdiinnimgen rectal gegeben rufen leichte Reizungen (Hyperamie), 
bei fortgesetzter Darreichung starkere Reizungen (Schleimsekretion) an der Mucosa 
des Darms hervor. (Clin. med. ital. 56. 187—92. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 835. 
Sassari, Istit. di materia med. e di farmacol. sperim. Ref. K a i s e r .) O p p e n h e i m e r .

A. Campus, Die Injeklionen von Saccharose und die Milchsekrelion beim, Schaf. 
Yf. hat friiher einen giinstigen EinfluB der Injektionen von Laclose. auf die Milch- 
sekretion der Kiihe nachgewiesen u. findet solchen je tz t bei Schafen unter Benutzung 
der Lo Monacoschen Zuckerlsg. bestatigt. (Arch. Farmaeologia sperim. 41. 39—46. 
Bologna, R. Igt. gup. di med. yeterinaria.) • SPIEGEL.

N. Melczer, Ezperimentelle Unłersuchwigen uber die Ausscheidung des Carbamids 
durch die Schweipdriisen. Nach iJanwfo//mjektion bei K atzen (besonders nach Nieren- 
gefaBunterbmdung) laBt sich mkr. naehweisen, daB H am stoff durch die SchweiB-

* €n sezemiert wird u. auBerdem durch Diffusion an die Ausfiihrungsgange der
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SchwciBdriiscn gelangt. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 235—39. Budapest, Univ.. 
Klin. f. H aut- u. Geschlechtskrankh.) O p p e n h e im e r .

Masakazu Nakamura, Die pharmakólogische Wirkung von Aminen auf Organe 
m it glatter Muskulatur. Die Erregung der muskularen Elemente durch aliphat. Aminę 
n im m t vom Methylamin bis Hexylamin  zu. AuBer Isoamylamin besitzen diese keine 
sympathicomimet. Wrkg. Phenylamin lahmt, Aminoacełophenon u. Paraamidophenol 
erregen die muskularen Elemente. Phenylmethylamin, Phenylathylamin, p-Oxyphenyl- 
athylamin u. Amincacetocatechin haben auch eine sympathicomimet. Wrkg. Methyl- 
aminoacetocalechin w irkt wie Adrenalin , nur sehwaeher. Fragen der Konst. u. Wrkg. 
werden beruhrt. (Tohoku journ. of exp. med. 6. 367—89. 1925; Ber. ges. Physiol. 
34. 647—48. Sendai, Pharmakol. lab. Tohoku imp. univ. Ref. SlMONSON.) Opp.

Ryo Marachi, Ober den Abbau der dl-Pyrrolidoncarbonsdure im  Tierkorper und 
bei der Fdulnis. Von Hund u. Kaninchen wird bei Verabreichung der genannten Saure 
die 1-Form abgebaut u. die d-Form zum groBten Teil ausgeschieden. Bei Einw. von 
Faulnisbakterien auf dl-Pyrrolidoncarbonsaure entstand d-Glutaminsaure u. Bem- 
steinsaure. (Acta scholao med. Kioto 7. 445— 48. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 825. 
Ref. F e l i x .) O p p e n h e im e r .

Irvine H. Page und Pol Coryllos, Der Gebrauch von Isoamyldihylbarbitursam 
(Amytal) ais intravendsesNarcoticum. (Vgl. Journ. of laborat. a. clin.med. 9.194; 0.1924.
I I .  712.) Auch bei intrayenóser Applikation erwies sich Am ytal (in Dosen von 45 bis 
60 mg pro kg) ais brauchbares Anasthetikum, besonders nachdem es Vff. gelungen ist, 
im  Athylenglykoł ein ausgezeichnetes Losungsm. ,nicht nur fur Amytal, zu finden. 
Nahere Angaben iiber die Lsg. ais Na-Salz in W. oder in Athylenglykoł oder in Gummi 
arabicumemulsion. (Journ. Pharm . and exp. Therapeutics 27. 189—200. New York, 
Comell Medic. Coli.) O p p e n h e im e r .

Antonio Gaviati, Die Einuńrkung der Zucker in  Verbindung mit den gebrauch- 
lichsten Silberprdparaten bei der akuten Hamleiterentziindung. Dio Zucker, besonders 
Rohrzucker, bilden in Lsg. m it den Ag-Praparaten ein sehr gutes Hilfsmittel bei der 
Heilung der akuten blenorrhag. Urethritis. Es kommt dabei die groBe Toleranz der 
entziindeten Ham rohre gegen konz. Zuckerlsgg. in Betracht, ferner dereń Vermogen 
infolge ihror Konsistenz die medikamentósen Lsgg. langer ais sonst in Kontakt mit 
der Schleimhaut zu belassen. (Arch. Farmacologia sperim. 41. 31—32. 33—38. Pisa, 
R. Univ.) Sp ie g e l .

A nna Lanezos, Ober die Wirkung des Parajfinols au f den Dartn. Paraffinol be- 
schleunigt nach rentgenolog. Beobachtungcn die Passage des Speisebreies durch Magen 
u. Dunndarm, die Peristaltik wird verstarkt. Die Defakationsbewegungen werden 
erregt, die Defakation n icht reflektor., sondem in n. Weise vom Rectum ausgelóst u. 
fiihrt meist n icht zur yólligen Entleerung des Darmkanals. Das Paraffinol ist demnach 
n ich t einfach ais Gleitmittel zu betrachten. Der durch M orphin  bedingte Schlufl des 
Sphineter an tri pylorici u. des Pylorus wurde durch Paraffin fast ausnahmslos abge- 
schwacht oder aufgehoben. Wahrscheinlich kommt diese krampflosende Wrkg. dos 
Paraffins durch Fem halten von Reizen bei seiner therapeut. Wrkg. zur Geltung, indem 
es yielleicht auf diese Weise Magen- u. Darmspasmen verhindert. Vielleicht heruht 
■die abfiihrende Wrkg. aber in einer direkten nervósen Erregung der Magen- u. Darni- 
bewegungen. •— Paraffinum liąuidum flavum ist s ta rk  tox., wohl durch Gehalt an 
Olefinen, jedenfalls in W. unl. Stoffen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm ak. 112. 365 bis 
•378. Pócs, Pharmakol. Inst.) '  WOLFF.

A. Lacassagne, C. Levaditi, J. Lattes und S. Nicolau, Ergebnisse der Injektion 
v<m Polonium bei Kaninchen mit sypliilitischem Schanker. Po sammelt sich nach intra- 
■venoser Injektion von 200 elektrostat. Einheiten, obwohl in  geringerer Menge ais w 
•anderen Organen (vgl. Journ. de radiol. e t d’ćlectrol. 9. 67; C. 1926. I. 2493, dort aucli 
Naehweisyerf.), doch in immerhin bemerkenswerter Menge in der Umgebung des
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Schankers an. Die Menge Po nim m t auch. im Lauf der folgenden Tage nach der Injektion 
im syphilit. Gewebe progressiy zu (wahrend die Radioaktivitat der Lunge u. Leber 
abnimmt). Die Einw. von Po auf die Spirillen ist unspezif. (C. r. soc. de biologie 94. 
1179—81.) O p p e n h e i m e r .

S. Mendes da Costa und J.Papegaay, Wismut in  der Sypliilisbehandlung und das 
wrlaufige Ergebnis, das m it dieser Behandlung in  der K lin ik  fiir Haut- und Geschlechts- 
hrankheiten im Binnengasthuis in  Amsterdam erreicht wurde. (Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde 7 0 .1. 2324—46.) S p i e g e l .

D. Daniślopolu und A. Aslan, Untersuchungen uber den peripheren Kreislauf des 
Menschen. VI. Mitt. Gefdfiwirkung des Adrenalins, Atropina und Amylnitrits beim 
normalen Menschen. Pletysmograph. Unterss. (Journ. de physiol. e t do pathol. gón.
23. 572—81. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 703. Bukarest, I I .  Clin. med. Ref. 
Mu l l e r .) O p p e n h e i m e r .

Shinichi Inouye, Die Kennzeichnung der biologischen Wirkung von Sauren auf 
das Froschherz. Dio Wrkg. der Sauren auf das Frosehherz hangt in ihrem Umfang, 
RcYersibilitat, Schwellenwert usw. nur von der [H '] ab. Gepriift wurden HCl, HNO^, 
H2SOit H3POi , Oxal-, Malon-, W ein-, Citronen-, Ameisen-, Milcli-, Essig-, Butler- u. 
Propionsaure. (Acta scholae med. K ioto 7. 227—40. 1925; Ber. ges. Physiol. 34- 848. 
Eef. R o m e is .) O p p e n h e i m e r .

D. Daniślopolu und G. G. Proca, Die Rolle der Herznerven beim Erzeugen 
ektopischer Kontraktionen. I I .  Ektopische Eontraktionen nur durch Atropin, Adrenalin 
md Eserin oder in  Verbindung m it Augendruck oder Vagusreizung herwrgerufen. (Arch. 
des maladies du coeur, des vaisseaux et du sang. 18. 634—38. 1925; Ber. ges. Physiol.
34. 847. Bukarest, I I .  Clin. med. Ref. K l e i n k n e c h t .) O p p e n h e i m e r .

Aldo Strinchmi, Das „Foscal“, ein Praparat von Calcium und Magnesium, bei 
Behandlung von Formen der Tuberkulose. Das vom I s t i t u t o  N a z i o n a l e  Me d i e o  
Far raacologico S e r o n o  hergestellte P raparat, im Texte im Gegensatz zur tlber- 
sohrift ais ein Ca- Phosphocarbonat bezeichnet, h a t sich in  der Praxis den theoret. Voraus- 
setzungen gemaB ais machtiges TJnterstutzungsmittel der Calcifikation bowahrt. Es 
halt sich lange unverandert, is t ungiftig u. auch bei schwachem Magen gut vertraglich. 
(Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 25. 115—18. Milano, Osp. F a t e b e n e - 
p e a t e l l i.) S p i e g e l .

D. C. Pannenter, Beobachtungen iiber gdinde Cyanidvergiftung. Bericht iiber einen 
Pall. MaBigo Vergiftungsersclieinungen tra ten  bei einer Person auf, die m it Entw. 
von photograph. P latten  unter Verhaltnissen beschaftigt war, bei denen durch lang- 
samcn AbfluB der nacheinander iiber die P la tten  gegossenen Fil. es zu B. von HCN u. 
durch schlechte Liiftung zu einer gewissen Anhaufung unm ittelbar iiber dem AbfluB- 
beeken kommen konnte. (Joum . Ind. Hygiene 8. 280—82. Boston [Mass.], H a r v a r d  
School of Public Health.) SPIEGEL.

T. Gordonoff, Zur Tozizitat einiger Wismuiverbindungen. Unterss. iiber die 
Resorption u. Tosizitat von 1. cinnamylsaurem Bi, 2. Bi-Tartrat, 3. der Mischung von 
beiden, 4. Bi-Citrat, 5. Bi-Benzoat, 6. Bi-Oxychlorid, 7. Bi-Oxycinnamylat. 2. u. 4. sind 
am giftigsten (tox. Dose unterhalb 0,01 g pro kg). Es folgen 3. u. 5. (tox. Dose un ter
0.05 g), dann 1 . m it der tox. Dosis von 0,1 g u. am wenigsten giftig sind 6. u. 7. m it 
einer letalen Dosis zwischen 0,15—0,2 g. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 280—86. 
Bern, Pharmak. Inst.) O p p e n h e i m e r .

M. Eisler, Weitere Versuche iiber den Einfluft der Kohle.nadsorption auf Vergiftung 
md. Entgiftung. Cholesterin yerleiht der Kohle, an die es adsorbiert ist, eine hóhere 
Bindungskraft fiir Saponin. Die m it Cholesterin beladene Kohle kann mehr Saponin 
aufnehmen ais unter gewóhnlichen Bedingungen. Dagegen wird die Desinfektionskraft 
Yon Phenol u. HgCl2 fiir Cholera- u. Typhusbazillen durch Ggw. von Kohle herabgesetzt. 
Unter Heranziehung der fruheren Ergebnisse m it weniger gut definierten Substanzen
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(vgl. Biochem. Ztschr. 150. 350; C. 1924. I I .  1813) wird das Wesen der Kohleadsorption 
in bezug auf dio Bedeutung fiir den Entgiftungsvorgang besprochen u. betont, daB 
eine einheitliche Beurteilung des Entgiftungsprozesses fiir die einzelnon Stoffe durch 
Kohle n icht móglich ist. MaBgebend ist in jedom Einzelfall die Verteilimg des Giftes 
zwischen Kohlo u. Zellcn, also die G iftaciditat der Zellcn u. die Fcstigkeit der Kohle- 
bindung, schlieBlich auch die Beschaffenheit des Adsorbendums, z. B. dessen Reinheit 
bezw. Vergesellschaftung m it anderen adsorbierbaren Begleitstoffen (antigene Gifte). 
(Bioehem. Ztschr. 172. 154—70. Wien, Serotherap. Inst.) O p p en h eim er.

A. Blanchetiere und Leon Binet, Ober die Veranderungen im  Gehalł an redu- 
ziertem Gluthation in  den Geweben des Iiundes bei Asphyxie und gewissen Intozikationen-. 
In  der CO- u. KCN-Vergiftung ist der Gluthationgehalt der Gewebe unverandert im 
Vergleich zur Norm (vgl. C. r. soc. do biologie 94. 494; C. 1 9 2 6 .1. 3069). Bei Asphyzio 
is t der Gehalt der Lungen u. des Herzens an red. Gluthation deutlich yermehrt. (C, r. 
soc. do biologie 94. 1227— 29.) . O p p en h eim er.

Cesare Paderi, Ober den Glykogengehalt der Leber und der Muskeln bei der Arsen- 
vergiftung. Es gelang der Nachweis, daB bei der As-Vergiftung, wo bekanntlich daa 
Glykogen der Leber verschwindet, das der Muskeln aber nicht, ein Ansteigen des Blut- 
zuckers stattfindet. Da aber dieser Anstieg klein u. keineswegs proportional dem in 
der Leber anzunehmenden Glykogengehalt ist, bleibt es mindestens zweifelhaft, ob 
alles Glykogen in  Zucker verwandelt wird oder yielmehr ein Teil in andere Stoffe (Milch- 
siiure ?) iibergeht. (Arch. Farmacologia sperim. 41. 47—48. 49:—56. Pisa, R. Univ.) Spi.

A. H. Roffo, Die Wirkung der Eontgenslrahlen auf den Lecithingehalt bei Tumoren. 
Lipoidgehalt der Tumoren u. noch ausgesprochener das Verhaltnis Lecithin: Chole- 
sterin nim m t nach Bestrahlung ab. (Boi. del inst. de med. exp. 1. 703—6. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 34. 804—5. Ref. R o f f o .) OPPENHEIMER.

Cr. Analyse. Laboratorium.
Lowell H. Milligan, Eine neue spiralenfórmige Gaswaschflasche. Vf. gibt eineBe- 

schreibung des Weges von Gaa n. Fl. in  der in Amerika patentiertcn 
„Milligan-Gaswaschflasche“ , vgl. nebenst. Fig. 2. (Science 58. 363 
bis 364; Joum . Opt. Soc. America 12. 518.) J o s e ph y .

C. W. Kanolt, Nicht brennbare Fliissiglceiten fiir Kalłebader, 
Zweck der Unters. war die Erm ittlung von Fil., dio ohne Ge- 
fahr m it fl. Luft gekiihlt u. ais Kiihlfll. verwendet werden kónnen. 
Untersucht wurden CClit CHClz, CH2Cl2, C J L f i lC ^ ^ B r ,  trans-C2HtClv 
G2HClz u. dereń Gemische. Die Entflam m barkeit wurde gepriift 
durch Annaherung einer Flamme an einen m it der Fl. getriinkten 
Asbestbausch. Die erm ittelten Erstarrungspunkte u. Werto der 
Viscositat bei niedriger Temp. sind in  einer Tabelle zusammengestellt.

Fig. 2. Dcr App. zur Best. des Erstarrungspunktes wird beschrieben (Ab- 
bildung im Original); um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit 

zu verhindem , wurdo trockene L uft in den Hals des App. geleitot. Bei dem 
Capillarviscosimeter wurde die gekuhlte Fl. zur Entfem ung fester Teilchen durch 
ein Filter. in  die Kugel unterhalb der Capillare gesaugt. Es wurde die Zeit gemessen, 
in der die Fl. durch die Capillare bis zu einer Marko in  einem GefaB dariiber bei kon- 
stantem  U nterdm ck stieg. Folgende Fil. werden empfohlea:

Temp.-Grenzc
CCI, -  23°

CHC13 -6 3 ° ,. .
Mischung CC14 49,4 CHC13 50,6 ................................................................  — 81° ■

CsHsBr -1 1 9 ° .
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Temp.-Grenze
Mischung CHCI3 19,7, C2H6Br 44,9, trans C2H 2C12 13,8, C2IIC13 21,6 —139°

„ CHCI3 14,5, CH2C1j 25,3, C2H6Br 33,4, trans CSH2C12 10,4,
C2IIC13 16,4................................................................................  —150°

CHC13 18,1, CsH 5C1 8,0, C-jHjBr 41,3, trans C2H 2CL, 12,7,
C2HC13 19,9................................................................................. bis —150°

(Department of Commerco. Scient. Papers of tho Bureau of Standards 1926. No. 520.
15 Seiten. Sep.) J u ng .

A. E. R. Westman, Themwelektriache Pyrometrie. Besprechung der Auswahl, 
des Einbaues, der zu beobachtenden Sorgfalt u. Beschreibung der verschiedenen Pyro- 
meterarten. (Canadian Chemistry Metallurgy 10. 77—80. Univ. Illinois.) W i l k e .

Erich Rumpf, Uber ein thermoelektrisches Manometer fu r  lcleine Drucke. Das aus 
Heizspirale u. Thermoelement bestehende Manometor basiert ebenso wie das Hitz- 
drahtinstrument von M. K n u d s e n  (Ann. der Physik [4] 34. 638; C. 1911. 1.1539) 
auf der Druckabhangigkeit der W armeubertragung, ist aber fiir den prakt. Gebrauch. 
handlieher ais dieses. Der MeBbereich entspricht dem des Mc Leodschen Manometers; 
das hier besprocheno Instrum ent h a t jedoch letzterem gegeniiber die Vorteile, daB 
die Druckanderungen sofort angezeigt werden, also kontinuierliche Beobachtung 
ermóglicht ist, u. daB lange Rohrleitungen yermieden sind. Die Eichung muB empir. 
erfolgen. Yf. hat nur Messungen an L uft ausgefuhrt, doch ist kein Grund vorhanden, 
weshalb das Manometer nicht allgemoin anwendbar sein sollte. Es empfiehlt sich, 
nicht mit konstanter Spannung, sondern m it konstanter Stromstarke des Hoizstroms 
zu arheiten. Bei hinreichend kleiner Dimension des Instrum ents (Lange der Heiz
spirale 5 mm, innerer Durchmesser 2,0 mm) ergeben sich, wie die fur die Strom
starke 0,700 Amp. im Original wiedergegebene Kurve zeigt, zwischen Atmospharen- 
druok u. etwa 3 mm Hg konstanto Ausschlage des Thermoelemcnts. Unterhalb
3 mm Hg ist das Instrum ent sehr empfindlich. Mit Hilfe einer Briickenschaltung 
piifit Vf. die Tempp. der Heizspirale, kann die Ergebnisse jedoch rechner. n icht ver- 
werten, da die geometr. Anordnung zu kompliziert ist. (Ztschr. f. techn. Physik 7. 
224—26. Graz. Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

A. Kiihn, Praktische Winkę zum Gebrauch von Beckmann-Thermometem und son- 
sliges Wissenswerte daruber. Vf. erortert dio Instandsetzung der B e CKM ANN- Thermo- 
neler nach dem Transport u. die Einstellung u. beschreibt das Differentialthermo- 
meter nach SlEBERT, das Beckmannthermometer m it Fadenthermometer u. m it 
eingeschmolzenem absol. Thermomoter. (Chem.-Ztg. 50. 437—38. Cassel.) J u n g .

—, Analysenwage ohne Reitergewicht. Bei der von A. W lRTH, Eeinmechaniker am 
Inst. f. Haustierernahrung, Eidg. Techn. Hochschule Ziirich, hergestellton Analysen- 
wme erfolgt die Einstellung an Stelle des Reiters durch Drohen eines auf dem Wage- 
balken hefestigten Metallstabes um eine vertikale Achse. Der Drebstab kann bei 
schwingender Wage ohne Arretierung verschoben werden. Die Einrichtung eignet 
sich fur Mikrowagen. (Chem.-Ztg. 50. 438.) J u n g .

J. Livingston R. Morgan und 01ive M. Lammert, Faktoren, welche die Oenauig- 
der Messungen der elektrischen Leitfahigkeit von Fliissigkeiłen und Losungen be- 

ttnflussen. H . Eine Diskussion der Bruckenanhdufung bei der Messung der elektrischen 
Leitfahigkeit unter besonderer Beriicksichtigung des Vreelandoscillaiors ais Quelle fiir  
btrom, konstanter Freąuenz. (I. vgl, Joum . Americ. Chem. Soc. 45. 1692; C. 1924. I. 
498.) Vff. untersuchen dio Genauigkeit der bei Messungen der elektrolyt. Leitfahigkeit 
gebrauchten App., wie verschiedene Typen des Vreelandoscillators, Widerstandsspulen 
u. Wheatstonesche Brucken, u. ihre Eignung fiir Prazisionsmessungen. (Joum . Americ. 
Chem. Soc. 48. 1220—33. New York [N. Y.], Columbia Univ. u. Vassar Coli.) Jo s . 

Paul Hirsch, Neue Leitfdhigkeitsanalyse. Fiigt m an zu einem bestimmten 
°1. einer Saure von der Konz. 2x  das gleiehe Vol. von z. B. V2"n - NaOH, wodurch
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dio Gesamtkonz. der zu untersuchenden Saure x  u. die der Base 1/1 n. wird, u. ist A y, 
die infolgo des Ersatzes einer gewissen Menge H '-Ionen durch die iiquivalente Menge 
der langsamer wandernden Na'-Ionen eintretende Verminderung der Leitfahigkeit, 
so ist, wie Vf. ableitet, bei vollstandiger Dissoziation der reagierenden Stoffe u. des 
entstehenden Salzes A  Z =  x-d,  wo d eine K onstantę; der Koeffizient der Leitfahigkeits- 
abnahme (Abnahme der spezif. Leitfaliigkeit fiir je 1-Mol Saure im Liter des Endrol.) 
bezeicknet. Is t dio Dissoziation nicht vollstandig, so gilt eine kompliziertere Gleicliung, 
aus der folgt, daB die spezif. Leitfahigkeit der Konz. x  der zugesetzten, zu unter- 
sucliendcn Substanz proportional ist, so lange die Dissoziationsgrado der NaOH u. 
des entstehenden Na-Salzes sich nicht andern. Auf dieser Tatsache beruht das vom Yf. 
zur Best. des Gehaltes einer Saure (oder einer Base) benutzte Yerf., welches indes 
auf eine jede Ionenrk., die eine erhebliche Leitfahigkeitsanderung zur Folgę hat, an- 
gewendet werden kami, und welches er Leitfiihigkcitsanalyse nennt. Vorverss., bei 
denen ein bestimmtes Yol. NaOH von bekannter N orm alitat m it H2C20,j oder mit 
Glykolcoll versetzt wurde, zeigten das Bestehen der erwahnten Proportionalitat. Bei 
dem Yerf. ist, falls keine fremden Elektrolyte anwesend sind, nur eine Leitfahigkeits- 
messung ih gewdhnlicher Weiso im Thermostaten auszufiihren, andernfalls sind deren 
2 erforderlich; es ist unabhangig yon Farbungen u. Triibungen u. auch auf sehr schwache 
Sauren u. Basen anwendbar. (Ztschr. f. anal. Ch. 68. 160—74. Frankfurt a. M., 
Univ.) B o t t g e r .

Josś Maluąuer Cueto, Die Beslimmung der ebullioskopischen und kryoskopischen 
Konstanłen. Die ebullioskop. u. kryoskop. K onstanten sind meist nur auf 5—6% 
genau bekannt. Bei ihrer Best. miissen die physikal.-chem. Komplikationen (Assoziation, 
Dissoziation, Solvatation) wohlbeachtet werden. Vf. kombiniert, um den Kompli
kationen aus dem Wego zu gehen, Dampfdruckemiedrigung u. Kp.-Erholiung u. erhalt 
die Formel E  — (A  T l A  p) p • M , wo A  T  die Kp.-Erhólnmg, A  p  die Dampfdruck- 
emiedrigung, p  den Dampfdruck des Losungsm., M  sein Mol.-Gew. bedeutet. Er 
orhalt fiir Bzl. die mol. Kp.-Erhohung 2587 u. daraus die Verdampfungswarme 95,6 cal. 
Analoges gilt fiir die kryoskop. K onstantę (G u ld b e rg  u . F. M. R a o tj l t) .  (Quimica 
e Industria 3. 113—15.) W. A. Roth.

The Svedberg, Uber die Bestimmung von Molekulargewichten durch Zentrifugierung. 
Nach einer ausfuhrliehen Beschreibung der Methodik der Messungen eines Scdimen- 
tationsgleichgewichtes auf der Zcntrifuge zur Best. von Mol.-Geww. (vgl. T. SVED- 
BERG u. R. F a h r a e u s , Journ. Amerie. Chem. Soc. 48. 430; C. 1926. I. 2721) zeigt 
Vf. m it J. B. Nichols, in Fortsetzung seiner friiheren Bestst., daC Owdbumin ein 
Mol.-Gew. von 33 000—35 000 besitzt; also gleichfalls wie die anderen untersuchten 
Proteino ein aus gleich groBen Moll. aufgebautes chem. Individuum darstellt. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 121. 65—77. Upsala, Univ.) ULMANN.

Giacinto Baldracco, Uber die Messung der Oberfldchenspannung. Sammelbericht 
iiber neuere Arbeiten u. brauchbare App. zur Messung der Oberfldchenspannung. (Bollet. 
Industria dello Pełli 4. 106—11. Turin.) GRIMME.

R. Goiffon, Neue Methode zur Messung der Oberfldchenspannung. Es wird das 
Gewicht einer rechteckigen Platinlamelle in  L uft (pa) u. in dem Moment bestimmt, 
wo sie in senlcrechtcr Aufhangung beim Herausziehen aus der FI. die Oberflache gerade 
beriilirt, ( p j ,  bestimmt. Wenn l der Urnfang der unteren K ante u. a  der Winkcl, den 
die Lamelle m it der Oberflache (180°) bildet, ist, so ist die Oberflachenspannung 
A  =  (pi — j)0)/l-cos a . (Buli. Soc. Chim. Biol. 8. 165—69. Cliniąue therapcutiq«0 
ohirurgicale, Prof. P. D u v a l.)  Me ie R-

A. Ferguson und I. Vogel, tiber die „Hyperbel“-Methode zur Messung von Ober- 
fldchenspannungen. Vff. weisen darauf hin, daB die hyperbol. Gesta.lt der Oberflache 
einer, zwischen 2, einen kleinen Winkel miteinander einsehlieBenden Platten befind- 
lichen FI. zur Messung der Oberflachenspannung dieser FI. dienen kann. Die Methode
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selbst ist liingst bekannt, jedoch nicht sehr esak t. Gr u n n a c h  (Pliysikal. Ztschr. 11. 
980 [1910]); Ztschr. f. Instrum entenkunde 39. 195 [1919]) gibt einige Verbesserungen 
dcrselben an. Vff. erhohen die Genauigkeit der Mothode dadurch, daB die F chler, 
die bei der Best. der horizontalen u. vertikalen Koordinatenachsen unterlaufen konnen, 
dadurch ausgeschaltet werden, daB 2 m it den beobachteten W erten linear yerkniipfte 
Funktionen ais Koordinatcn aufgetragen u. die Oberflachenspannung aus der dabei 
resultierenden Geraden u. dem Winkel zwischen den P latten  erm ittelt wird. Letzterer 
kann entweder direkt oder durch Vcrwendung einer F l. bekanntor Oberflachenspannung 
bestimmt werden. (Proc. Physical Soc. London 38. 193— 203.) F r a n k e n b u r g e r .

William D. Harkins, Die Tropfengewichtsmetlwde zur Bestimmung der Oberfldclien- 
spannung und das Oewicht des idealen Tropfens. V f. weist nach, daB I r e d a l e  (Philos. 
Magazino [6] 45. 1088 [1923]) bei seiner K ritik an der Methode zur Best. der Obcr- 
flachenspannung von H a r k in s  u. B r o w n  (Joum . Americ. Chem. Soc. 41. 499;
C. 1919. IV. 857) ein Irrtum .unterlaufen ist. Das Gewicht des idealen Tropfens is t 
nicht, wie I r e d a l e  angegeben hat, n r  y , sondem, wie Vf. angegeben hat, 2 n r  y . 
(Naturo 117. 690—91.) J o s e p h y .

Albert Nodon, E in  Elelctrometer zum Studium schwacher radioalctiver Erscheinungen. 
Kurze Bescbreibung eines Elektrometers, das Vf. speziell fiir geoignet halt, dio Frage 
der sehr schwachen radioakt. Erscheinungen bei Insektcn, Pflanzen, durch Sonnen- 
strahlcn bestrahltcn Substanzen usw. zu untersuchen. E in kleiner, von einem Quarz- 
stuck getragener Metallstab trag t ein Al-Blattchen. Beides ist von einem Metallrohr 
umgeben, das nach dem Aufladen des Blattchens m it einem Metalldockel verschlossen 
werdon kann. Im  Inneren bcfindet sich ein kleiner Kafig aus weitmaschigem D raht- 
netz zur Aufnahme der zu untersuchenden Objekte. Der Vorteil dieses Instrum ents 
liegt in seiner geringcn ICapazitat. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 457—58.) P h i l .

E. A. Owen und A. F. Dufton, Die Anwendung der Durchstrahlung auf das
Studium der Capillantat. Vff. zeigen, daB in iiknlicher Weise wio photograph. X-Strahlen- 
aufnahmen die Best. des Durchmessers yon Capillaren ermóglichen, auch die Steig- 
hohcn von Hg in Cu- u. Stahlróhrchen sowie zwischen vertikalen Cu-Platten erm ittelt 
werden konnen. Die Oberflachenspannung des Hg bei 17° ergibt sich hieraus zu 
485 dyn/cm, der Randwinkel zwischen Hg u. Stalli zu etwa 154°. (Proc. Physical 
Soc. London 38. 204—06. National Physic. Departm ent.) F r a n k e n b u r g e r .

Raymond Clievallier, Messung der Magnelisierbarkeit von ferromagnetischen 
Pulwm. Es wird ein App. zur Messung der Magnotisierbarkeit beschrieben u. die 
Bcrechnung des absol. magnet. Moments angegeben. (Buli. Soc. Chim. do France [4] 
39. 711—17.) E n s z l i n .

A. Hutchinson, Die Verivendung der stereographischen Projektion fiir die Aus- 
wertung von Lauephologmmme?i. Vf. beschreibt einen MaBstab m it bestimm ter Teilung, 
nut dessen Hilfo man ein Lauephotogramm in die stereograph. Projektion iibertragen 
kann. (Minerał. Jlagazine 21. 10— 13. Cambridge, Univ.) B e c k e r .

F. H. Loring, Eine Notiz uber Rontgenstrahlentechnik. Rubidiumehromat auf der
Antikathode einer SHEARER-Rontgenrohre wurde mittels eines M u l l e r -  Spektrographen  
untersucht. Das Chromat wurdo m it W. angefeuchtet u. ein Tropfen reino HC1 zu- 
gegeben. Die Antikathode wurde in einer Bunsenflamme erhitzt, das Chromat h. 
abgerieben, bo daB es eine Inkrustation auf der Cu-Oberflacho bildeto. Dadurch 
werden dio Cu-Linien der Antikathode geschwaeht. Folgende schwache Linien tra ten  
auf: CuKjj, CuK^, CuIC^, R bK a2, RbK ai, R bK Al u. R b K ^ . Nach dem Vers. war 
dio Inkrustation nooh auf der Antikathode. Alle Linien waren scharf u. die P la tte  
War. (Chem. News 132. 261.) J o s e p h y .

Jean Thibaud, Ein neuer Fortschritt in  der Anwendung der Gitter zum Studium
Vltraviolett von Millikan. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 55; C. 1926. I.



6 1 6 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1926. II.

1763.) Beschieibung oines Reflesionsgitters zurMessung derWellenlangen im auBcrsten 
U ltrayiolett (bis 144 A). (C. r. d. PAcad. des scierices 182. 1141—43.) E n sz lik .

A. Zinunem und Maxime Coutin, Uber die Herstellung von pólarisierenden Ober- 
flachen durch Niederschlag von Herapathit a u f verlikalen Streifen. Der Herapathit 
(schwefdsaures Jodchinin) kann auch. durch Diffusion yon Joddam pf in sckwefelsauie 
Chininlsgg. in schonen Pliittchen erhalten werden. Seine Doppelbrechung ist bedeutend 
starker ais dio des Turmalins. E r kann m it Vorteil zur Herst. yon Nicols ais Ersatz 
fiir K alkspat yerwendet werden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1214—15.) Ensz.

Josef Eisenbrand, Neuere Fortschritte in  der Absorpticmsspektralanalyse gelóster 
Substanzen. Nach einem kurzeń Uberblick iiber die theoret. Grundlagen des Verf. 
te ilt Vf. die Bestimmbarkeitsgrenzen einer Reihe von Alkaloidem mit, die sich meist 
durch eine groCe Zahl von Doppelbindungen auszeiehnen, wie Apomorphin, Atropin, 
Cinchonin, Cocain, Cotamin, Hydrastinin, Yohimbin, Morphin, Papaverin, Strych
nin  u. a. Dio geringste nachweisbare Menge liegt im Durchschnitt unter 0,1 mg, 
Dioso Alkaloid© haben scharfe Absorptionsbanden im Ultrayiolett, wcshalb sich die 
photograph. Methode zur Analyse am besten eignet. (Pharm. Ztg. 71. 716—18. 
Frankfurt a. M.) H aase.

G. Laski und S. Tolksdorf, Eine einfache Absorptionsmethode im  Ultrarot. Zur 
Messung der Absorption fester Substanzen im U ltrarot haben Vff. ganz feine Krystall- 
pulver in  hauchdiinner Schicht auf Stoinsalz aufgestaubt, so daB die vorher glasklar 
polierte P la tte  eine milehige Trubung zeigte. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit wird 
diese Schicht m it einer zweiten Stoinsalzplatte bedeckt, u. beide Platten werden 
am Rande so fest yerklebt, daB das Pulver sich nicht verschiobon kann. Wenn man 
wiihrend einer MeBreiho immer die gleiche Stelle der Schicht durchstrahlt, sind die 
bei yersćhiedenon Priiparaten derselbcn Substanz aufgenommenen Spektren sehr 
genau reproduzierbar. Die Methode ist fiir mikrokrystalline u. amorphe, schwer 
schmelzbare, swl. oder chem. leicht angreifbaro Stoffe anwendbar. Ais Tragerplatten 
kann jede durchsichtige Substanz, vor allem Zaponlackhautchen, angewandt werden. 
(Naturwissenschaften 14. 488. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faserstoff-
ohemie.) JosEPHY.

G. M. B. Dobson und D. N. Harrison, Ultraviolettphotometrie. Vff. untersuchen 
opt. Keile auf ihre Brauchbarkeit beim Photometrieren im Ultrayiolett. Der Ab- 
sorptionskoeffizient u. somit die Keilkonstanto wachst, wenn die Wellenlange abnimmt. 
Neue, bei I l f o r d ,  Ltd. hergestellte Keile andem  ihre K onstantę betrachtlich weniger 
u. kónncn bis zu mindestens 2380 A benutzt werden. Die Anderung diescr Ilford- 
Gelatinekeile zwischen Quarzplatten geht ganz allmahhch vor sich, so daB sie ein 
brauchbares Mittel zum Photometrieren im U ltrayiolett darstellen. (Naturo 117- 
724. Oxford, Clarendon Lab.) JOSEPHY.

G. Ribaud, Einflup der Aufientemperatur auf die Temperatur vo n  pyrometrischen 
Einheitslichtquellen. Vf. unteraueht den yariierenden EinfluB yerschiedener AuBen- 
tempp. auf die Temp. des Gliihdrahtes von W-Lampen, die durch bestimmt defimerte 
Spannungen elektr. geheizt werden. Es zeigt sich, daB die Temp. einer mittleren Stelle 
des Gliihdrahtes sowohl bei langen ais auch kurzeń W -Drahten erheblich mit der 
AuBentemp. infolge der yariierten W armeableitung durch dio Zufiihrungen u. den 
geanderten W iderstand der D rahte sich yerandert. Letzteren Faktor kann man durch 
Einschalten yon Hilfswiderstanden m it geeigneten Temp.-Koeffizienten kompciisieren. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 625—27.) ' F raN K E N B U R G E R -

I. M. Kolthoif, Der Metliylorangefehler bei der colorimetrischen p^-Bestimi7iung  
durch Vergleich m it den Clarkschen Puffermischungen. Der Vf. untersuchte die pir 
W erte diyerser Pufferlsgg. (Na-Monocitrat, N a-D itartrat, D i t a r t r a t - T a r t r a t g e m i s o h ,  

Ameisensaure-Formiatgemisch u. Bemsteinsaure-Disuccinatgemiseh) potentiometr. 
m it der Chinhydronelektrode u. eolorimetr. mit. Methylorange u. Bromphenolblau
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im Vergleich m it Clarkscher Diphthalatpufferlsg. W ahrend zwischen den potentio- 
metr. u. colorimetr. m it Bromphenolblau bestimmten W erten gute Uborcinstimmung 
herrschte, sind dio m it Methylorange ais Indicator gefundenen Werto durchsehrdttlich 
um 0,2 zu hoch, so daC dio Clarkschen Diphthalatpufforlsgg. fiir den Vergleich mit 
diesem Indicator — und auch Dimetliylgelb — nicht geeignet sind u. bessor durch 
Citratlsgg. orsetzt werden. Dagegon war eigenartigerweise die Ubereinstimmung 
zwischen potentiometr. u. colorimetr. Bestiminung m it M ethylrot ais Indicator aus- 
gezeiohnet. (Kec. trav. chim. Pays-Bas 45. 433—35. Utrecht, Univ.) H a r m s .

Ernst Johannes Hartung, Untersuchungen m it der Mikrowage. I I I .  Die Filtration 
und Bestiminung sehr Jcleiner Substanzmengen. (II. vgl. Joum . Chem. Soc. London 
127. 2691; C. 1926. I. 2074.) Vf. besehreibt eine A pparatur zur quantitativon Mikro- 
analysc sehr kleiner Substanzmengen (<  lm g ). Dio analyt. Oporationen werden in 
einem Quarztiegelehen von ca. 0,3 ccm Inhalt ausgefiihrt, zur F iltration dient ein 3 mm 
weites, mit einer Schicht Pt-Schwamm besehicktcs QuarzrShrchon; Verss., den P t- 
Schwamm durch Asbest oder fein gemahlenes, gesintortes Quarzglas zu ersotzen, 
waren erfolglos. Dio ganze Vorr. ist zur Vermoidung von Staub in einom Glasgehśiuse 
untergebracht. Genauo Beschreibung u. Abb. dor Anordnung, sowio geeigneter App. 
sum Erhitzen u. Gluhen des Tiegelchens u. Angaben iiber dio Konstruktion der Wage 
im Original. Die Braucbbarkeit der Methodo wird an verschiedenen Boispielen ge- 
zeigt, ihr Anwendungsbereich u. dio hauptsachlichston Fehlerquellon werden dis- 
kutiert. (Joum. Chem. Soc. London 1926. 840—48. Molbourne, Univ.) K r u g e r .

E lem ente und anorganlsche Yerblndungen.
Fr. Feigl, Die Eindeutigkeit und Empfindlichkeit analytischer Methoden in  Ab- 

hangigkeit von komplexchemischen Faktoren. Vf. bericktet zusammenfassend iiber 
seine zahlreichen Arbeiten, dio sich m it den spozif. Rkk. der Elemente befassen u. 
eine enge Beziehung zwischen der Spezifizitat der Rkk. u. dem komplexchom. Verh. 
der Elemente aufgedeckt haben. Im  oinzelncn ist daruber bereits mitgetoilt worden 
{vgl. Ber. Dtseh. Chom. Ges. 56. 2083; Ztschr. f. anal. Ch. 64. 41; Kolloid-Ztsehr.
35. 344; C. 1923. IV. 908. 1924. I I .  869. 1925. I. 2099; F e i g l ,  S i c h e r  u. S i n g e r ,  
Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 2294; C. 1926. I. 921; F e i g l  u. O r d e l t ,  Ztschr. f. anal. 
Ch. 65. 448; C. 1925. I. 2639; F e i g l  u . L e d e r e r ,  Monatshefto f. Chemie 45. 115. 
«3; C. 1924. II. 2644. 2646; F e i g l  u. N e u b e r ,  Ztschr. f. anal. Ch. 62. 369; C. 1923. 
W. 186 u. F e i g l  u. P a w e łk a ,  Mikrochemie 2. 85; C. 1924. II . 2538). Bisher un- 
Teróffentlicht gewesen ist dio Rk. von Phenylurazol (I), m it Hg-Salzen boi Ggw.

NH*CO von Na-Acetat. Der pfirsichblutenfarbeno Nd. stellt eino
8 Additionsverb. von bas. Hg-Acetat m it dom Phenylurazol

dar. Die Empfindlichkeit der Rk. ist 1 : 50 000. Die 
Rk. veranschaulicht, wie aus farblosen Komponenten durch Nebenvalenzbetatigung 
mtensiv gefarbte Verbb. entstehen konnen. — Dio Unters. der spezif. Roaktions- 
fiihigkeit von Isonitrosorhodanin m it Hg- u. Ag-Salzen in salpotersaurer Lsg., dio zu 
gelben Ndd. fuhrt, ist noeh im Gange. Die Rk. ist von gróBerer Empfindlichkeit ais 
dio AgCl- u. HgS-Rk. — Mit Benzidin lassen sich M n, Ce (in einem Gemisch seltener 
Erden) u. Phosphorsaure naohweison. Der letzte Nachweis berah t auf der B. zweier 
gleichgefarbter Verbb., dem Molybdanblau u. dem Benzidinblau, das durch Oxy- 
dation des Benzidins durch das komplexe (NU1)3P 0 1-12 MoOs entsteht. In  nicht 
komplexer Bindung reagiert Mo03 nicht m it Benzidin. Der Phosphorsaurenachweis 
■"ud ais Tupfelrk. ausgefiihrt. E r findot in  der Gluhlampenindustrie Anwendung. — 
Auch gegen SnCl2 verhalt sich komplex gebundenes u. freies MoOa yerschioden. Im  
eraten Falle geht die Red. in salzsauror Lsg. bis zum ,,Molybdanbraun“ (Mo II), im 
zweiten Falle bleibt sie bei der B. von „Molybdanblau" stehen. Da letzteres sich m it 
Amylalkohol ausschutteln laBt, kann man auf diese Weise Spuren von P 20 3 nach- 

VHI. 2. 41
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weisen u. auch colorimetr. bestimmen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 393—98. Wicu, 
U ll iv .)  JOSEPHY.

Marc Chambon, Einfacke gasometrische Besiimmung der C03"- und COJl'-Imm. 
Die Substanz wird in einem Ureometer von Mo r e ig n e  m it engem Skalenrohr in 
NaCl-Lsg. m it verd. H 2S 0 4 zers. u. das Vol. des entwickelten C 02 in ublicher Weiso 
abgelesen. Besonders geeignet fiir Plasmaunterss. (Buli. Sciences Pharmacol. 33. 
273— 80 u. 369— 75. Lyon, 1’Hótel Dieu.) Gr o ssfeld .

P. Lebeau und P. Marmasse, Ober die Besłimmung kleiner Mengen Wasserstojf 
in  Gasgemischeji. Bei der friiher beschriebenen Methode (vgl. L e b e a u  u. Damiens, 
Ann. de Chimie [9] 8. 221; C. 1918. I. 1181) bleibt schlieBlich ein Gemisch von CH4, 
H 2, N2, Edelgasen u., wenn dereń Abtrennung nicht yorher erfolgt war, Oj u. CO. 
Leitet man nun ein solches Gemenge durch einen App., der Kieselsauregel, bei 150° 
im Vakuum von Gasen befreit, enthalt, bei der Temp. der fl. Luft, so kónnen die 
Tensionen von N 2, CH4, CO, 0 2 u. Ar =  O betrachtet werden u. nur H 2 u. He (Ne 
wurde nieht untersucht) gehen hindurch, so daB dann der H 2 leicht durch Verbrennung 
bestimm t werden kann. Auf diesem Wege wurde die Abwesenheit yon H2 selbst in 
Spuron in einem Sumpfgas aus einem Sumpfe von Palluel (Pas-de-Calais) u. in 2 Proben

Ha c h 4 C2H0 C3II8 c 4h 10 «oo

0 2 Ns bei -80° 
kondensiert

Gas yon Palluel . . . .  
Gas yon Pechelbronn (1921)
Sondę 457 ...........................
Sondę 2183 ..........................

— 63,56 — — — 3,25 — 33,19 —

=
86,77
23,60 0,80 1,12 1J 2

0,63
6,18

0,11 10.64
65.64

1,85
1,49

(C. r. d. TAcad. des sciences 182. 1086—87.) S p ie g e l.
Fazstino Diaz de Rada und Teofilo Gaspar y Arnal, Verwendung des Gasparschen 

Reagenses zur Erkennung und Trennung der Alkalimetallionen. Das Reagens ist ein 
Gemisch von n.-Na-Ferrocyanid u. CaCl2-Lsg., das m it K ' u. N IIj eine Fallung gibt. 
Cs' gibt ebenfalls, auch in verd. Lsgg. einen Nd., Rb' ebenfalls, doch t r i t t  leicht Uber- 
sattigung auf, die durch Zugabe von wenig A. aufgehoben wird; die Fallungen scheinen 
quantita tiv  zu sein. Li' u. N a  werden nicht gefiillt. Die Ndd. scheinen die Zus. 
Fe(CN)eM2Ca zu haben. D a zur Fallung von K" viel, zur Fallung von Cs' kein A. 
notig ist, erklart sich das Verh. des R b' aus seiner Zwisclienstellung. (Anales soc. 
espanola Fis. Quim. 24. 150—52.) W. A. R oth .

T. Gaspar y Arnal, Empfindliches Reagens fiir Thallo-Ionen. (Vgl. vorst. Ref.) 
TINOg gibt m it Na4Fe(CN)0 u. Ca(CH3COO)2 in wss. Lsg. einen Nd., wahrscheinlich 
Fe(CN)6Tl2Ca, der in Mineralsauren 1. ist. Dio Fallung ist so yollstandig, daB K J mit 
dem F iltra t keinen Nd. gibt. 0,000025 g Tl’ in 1 ccm lassen sich nocli nachwcisen. 
Umgekchrt fallen T1N03 u. Ca(CH3COO)2 Ferrocyanid yollstandig, Ferricyanid nicht, 
so daB man die beiden Ionen dadurch trennen kann. (Anales soc. espanola Fis. Quim.
24. 153—55. Madrid, Radioakt.-Inst.) W. A. R oth .

P. Freundler und Y. Menager, Bestimmung des Rubidiums mit Ililfe der Kiesd- 
tcolframsdure; Antuendung dieses Reagenses zum Nachweis des Rubidiums in der Asche 
von Laminaria flexicaulis. Das Rb kann in Ggw. yon Iv u. Na durch Kieselwolfram- 
saure bestimm t werden, wenn der Nd. nachher m it l,25% ig. wss. NaCl ausgewascben 
wird. Die Fallung geschieht m it einem t)berschuB v o n ,H 8[Si(W20 7)6]- Bas NaCl 
wird wieder durch A. ausgewaschen, der Nd. in verd. N II4OH gelost, die KicselwoKrani- 
saure m it H gN 03 gefallt u. das Rb in das Chlorid yerwandelt u. ais solches gewogen. 
W ird der Nd. nicht m it einer Lsg. von NaCl gewaschen, so erhalt er bei Anwesenheit 
yon mehr ais 1%  KC1 immer etwas K 4H 1[Si(W2O,)0], da dessen Loslichkeit durch die 
Anwesenheit yon KC1 stark  herabgesetzt wird. Die Anwendung dieser Methode au
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die Best. des Rb in der Asche von L. flexicaulis war nicht móglich, da der Gehalt zu 
gering war. Neu dargestellt wurde das kiesdwolframsaure Lithium, JK207)6].
Es krystallisiert m it 25 Moll. W. u. ist in W. u. verd. NaCl auBerst 11. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 182. 1158— 60.) E n s z l i n .

Jean Meunier, Ober das Aufsuchen und die Bestimmung des Strontiums durch 
die spektrograpliische Methode in  der Wasserstofflamme. Die quantitative spektroskop. 
Best. des Sr in der H 2-Flamme geschieht durch Vergleich der Linienintensitat des Sr- 
u. des Fe-Spektrums u. zwar werden zu diesem Zweck verschiedene Miscliungen Sr -f- Fe 
hergestellt- u. die Linie X 460,1 beim Sr m it der In tensitat verschiedener Fe-Linien 
Yerglichen. Ist das Verhaltnis Sr/Fe 0,001 so ist dio In tensitat gleich der von X 406,3 
bei Fe, bei 0,002 gleich X 427,1, bei 0,003 gleich X 446,2, bei 0,004 gleich X 438,2, bei 
0,01 gleich X 372,0, bei 0,02 gleich X 388,6, bei 0,03 >  X 388,6 <  X 386,0, bei 0,05 gleich 
). 386,0. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1160— 62.) E n s z l i n .

A. Kling und A. Lassieur, Ober die Bestimmung des Schwefels in  Huttenprodukten.
Vff. haben an einer Probe Gufleisen die Best. des S  nach dem gravimetr. Verf. des 
Bureau of Standards, dem gravimetr. Verf. von A r n o l d ,  modifiziert von C a m p r e d o n ,  
u. dcm „Entw.-Vorf.“ (titrim etr. Best. ais ZnS) miteinander verglichen. Die titri- 
metr. Best. liefert unter folgenden Bedingungen sehr gutc Resultate: Die Lsg. des 
Metalls muB rasch erfolgen durch Verwendung konz. Saure oder Erwarmen; bei zu 
langsamem Gasstrom erhalt man zu hohe Resultate, vermutlich durch B. von Zink- 
phosphiir. P konnte in der Absorptionslsg. immer nachgewiesen werden. Eine zu 
groBo Verdiinnung des entwickelten Gases durch C 02 ist zu vermeiden. (Chimie et 
Industrie 15. 699—701. Paris.) JUNG.

Erwin Schmidt, Die Bestimmung von Schwefeltrioxyd in  Róstgasen. Z u  dem Vor- 
schlag von H. Gille, Namnburg. Gegen den Vorschlag von G i l l e  (Ztschr. f. angew. 
Ch. 39. 401; C. 1 9 2 6 .1. 2941) wendet der Vf. ein, daB das Trioxyd in den n. Róstgasen 
nicht ais trockener, sondern ais feuchter Nobel vorhanden ist. Die Trioxydbest. er- 
fordert langsamen Gasstrom u. feinste Gaszerteilung. Eine einwandfreie Best. des 
Sclrwcfeltrioxyds ist nach der friiher beschriebenen Methode (vgl. S c h m id t ,  Papier- 
fabr. 23. 229; C. 1925. II. 110) immer móglich. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 732—33. 
Mannheim-Waldhof.) J u n g .

B. Reinitzer und P . Conrath, Ober die maflanalytische Bestimmung des Chrotns
i md Mangans mit Kaliumpermanganat in  essigsaurer Losung, I I . Teil. (I. vgl. S. 277.) 
Der Mn-Gehalt einer neutralen oder schwach sauren Mn (Il)-Salzlsg. laBt sich, u. zwar 
auch in Ggw. gróBerer Mengen von Chloriden, rasch u. genau in der Weise bestimmen, 
daB man sie mit einer gróBeren Menge von NaC2H30 2 ais zu ihrer Umwandlung in 
eine essigsaure Lsg. erforderlich ist, versetzt, zum Sieden erhitzt u. eine KM n04-Lsg. 
von bekanntem, m it N a2C20 4 oder Fe erm ittelten Wirkurigswert unter kraftigem 
Schtitteln bis zur ersten Rosafarbung zuflieBen laBt. Das Mn"- u. das MnO'4-Ion werden 
nnter diesen Umstanden rasch u. vollkommen in das M n02-H ydrat u. N a2M n03 iiber- 
gefuhrt. Der grobflockig ausfallende Nd. enthalt im Gegensatz zu dem in Ggw. von 
ZnS04 u. ZnO in neutraler Lsg. (bei der Volhard-Wolf-Methode) entstehenden keine 
niederen Oxyde des Mn, vielmehr verlauft die Rk. genau nach der Gleichung:

3Mn -f- Mn20 7 ---- y  5M n02 .
Der Nd. setzt sich sehr rasch ab u. die iiber ihm stehende Fl. ist wasserklar, die Er- 
kennung des Endpunktes daher sehr leicht. Sie wird noch leichter, wenn man vor 
der Titration KF zusetzt, da dann das ausfallende M n02 sehr dicht ist. — Bei Ab- 
weseaheit von Chloriden ist die Best. des Mn-Gehaltes nach der Acetatmethode auch 
bei Ggw. von Fe gut durchfiihrbar, falls dieser Gehalt nicht <  1%  ist. Auch hier 
wiid die Erkennung des Endpunktes der Rk. durch Zusatz von K F  vor der Titration 
erleichtert, weil sich dann der gróBte Teil des Fe vor dem M n02-H ydrat ais sehweres, 
"eiBes, fast sandiges K3FeF„ abscheidet, welches weniger storend wirkt ais Fe(OH)s

41*
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oder bas. Fe (III)-Acetat. Das ubersehussige Na-Acetat wirkt bier in mehrfacher 
Weise: duich Verminderung u. Regulierung der H ’-Iononkonz. zum Beginn u. wahrend 
des Verlaufs der Rk., wodurch die giinstigen Bedingungen fiir die Umwandlung des 
Mn"- u. des M n04'-Iona in MnOz u. fiir dioEntstchung vonN a2M n03 geschaffen werden; 
dureb das Ausflocken der entstehenden, anfangs in kolloidaler Lsg. vorhandenen beiden 
Mn-Verbb.; endlich durch Ausfallen des Fe ais bas. Fe(HI)-Acetat. (Ztschr. f. anal, 
Ch. 68. 129—55. Graz, Techn. Hochsch.) B ottger.

A. Travers, Die Oxydation des Mangans zu Permangansdure und ihre Folgen zur 
Anwendung der Nanganbestimmung. (Vgł. S. 176.) Die ąuan titat. Oxydation des 
Mn zu HM n04 stoCt auf verschiedene Schwierigkeiten. Diese lassen sich vermeiden, 
wenn die Oxydation nach folgender Arbeitsweise erfolgt: Man erhitzt dio Mn-haltiga 
Lsg. m it 3% ig. H 2S 04, 2°/0ig. H P 0 3, gibt je nachdem Gehalt an Mn 1—10 g (NH4)2- 
S2Oe u. einige ccm 1/10-n. AgN03 (5 ccm auf 125 mg Mn) ais Katalysator zu. Dadurcli 
wird das gesamte Mn zu HM n04 oxydiert u. kann dann colorimetr. bestimmt werden. 
I s t mehr ais 100 mg Mn vorhanden, so bildet sich intermediar ein roter Nd. von
2 M n(P 0 3)3 -M n(P 0i )2. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 182. 1088—90.) E n s z l i n .

Hellmut Fischer, Die Metallverbindungen des Diphenylthiocarbazons und ihre Ver- 
wendbarkeit fiir  die chemische Analyse. Vf. stellt das zu seinen Unterss. benótigte 
Diphenylthiocarbazon, C„H5-N : N -C S-N H -N H -C eH5, nach E. F i s c h e r  (Liebigs Ann. 
212. 316 [1882]) her. Diese Verb. setzt sich m it verachiedonon Metallsalzen zu in W. 
unl. Verbb. um, die sich jedoch in einigon organ. Lósungsmm. losen. Auf dieses Yerli. 
baut Vf. eine Reihe analyt. Naehweise u. Trennungen auf. E r gibt folgende Methode 
zum Nachweis von Zink  in Ggw. anderer Mctalle an: Von der annahernd neutralen, 
auf Zn zu prufenden Lsg. nim m t m an 5—10 ccm u. schiittelt sie im Reagenzglas mit
1—2 ccm ćiner sehr verd. Lsg. des Diphenylthiocarbazons in CS2 kraftig. Eino ein- 
tretende Rotfarbung des CS2 yergleicht man m it einer Farbung, die m it roiner Zn-Lsg. 
hervorgerufen wird. Zum Untorschied vom Mn t r i t t  diese purpurrote Farbung auch 
in Ggw. von verd. Co-Nitratlsg. auf. UberschuB von Cyankali sto rt die Rk. In analoger 
Weise wird auch Kupfer nachgewiesen. Der durch das gel. Diphenylthiocarbazon 
griin gefarbte CS2 farb t sich durch neutrale Cu-Salzlsg. braun. Hindernd wirken Hg, 
Sn, Sb u. die Edelmetalle, sowie KCN u. Mineralsiiuren. Quecksilber erteilt dem CS2 
eino violette Farbung; es stóren Zn, Sb u. Bi sowie die Edelmetalle u. KCN. Die 
Priifung auf Blei erfolgt am zweckmaBigst-en in einer KCN enthaltenden Lsg.; bei 
Ggw. von Pb wird der CS2 erdbeerrot. Cadmium gibt dieselbe Farbung; doch bleibt 
diese im Gegensatz zum Blei in Ggw. von Co-Nitrat bestehen. Auch Kobalt gibt eine 
charakterist. „generalstabsrote“ Farbung des CS2, doch storen hierbei die meisten 
Schwermetalle. Vf. g ibt schlieBlich noch folgende Methode zur quantitativen Z?i-Best.: 
Zu der Zn-Salzlsg., welehe auf 100 ccm etwa 25 ccm Eg. enthalt, wird in der Kalte 
so viel frisch bcroitete 3%ig. Lsg. von Diphenylthiocarbazon in  10%ig. NH3 liinzu- 
gefugt, bis sich der roto Zn-Nd. dunkel farbt. Die Lsg. soli dabei essigsauer bleiben. 
Der Nd. ^ ird  abfiltriert u. m it 150/„ig. Essigsauro u. schlieBlich m it verd. NH1,N03-Lsg. 
gewaschen. Man trocknet ihn bei ca. 120°, verascht yorsichtig m it Filter, gliiht u. 
wiigt ais ZnO. Auf diese Weise laBt sich auch die quantitative Trennung des Zn voui 
ł ln  durchfiihren. (Wissenseh. Veróffentl. aus d. Siemens-Konzern 4. 158—70. I92a. 
Siemensstadt, Wernerwerk.) R aecke.

J. Orcel, Die mikroskopischen Untersuchungsmzlhoden inetallischer Mineralien. Die 
Methodik der Erzunters. wird beschrieben u. Bestimmungsmpglichkeiten nach physikal. 
u. chem. Eigenschaften angegeben. Zu den ersteren gehórt das Verh. im polarisierten 
u. n icht polarisierten Licht, H artę, Relief u. elektr. Leitfahigkeit. Zu den letzteren 
die Angreifbarkeit durch verschiedene Reagenzien. Es wird dann das Verh. verschie- 
dener Minerahen angegeben u. eine ausfuhrliche L i t e r a t u r z u s a t n m c n s t e l l u n g  bei-
gefugt. (Buli. Soc. franę. Minerał. 48. 272—361. 1925.) ENSZLIN.
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A. N. Winchell und R. C. Emmons, Einige Methoden zur Bestimmung der 
Bmhungsindizes. Besprechung alterer Methoden u. Beschreibung einer neuen mkr. 
Methode, welche durch Wasserkuhlung gestattet den Brechungsindex bei ganz be- 
stimmten Tempp. nach der Einbettungsmethode zu bestimmen. (Amer. Mineralogist
11. 115—18. Wisconsin, Univ.) E n s z l in .

O rganische S ubstanzen .
Bonifaz Flaschentrager, Erfahrungen in  der organi&chen Mikroanalyse. Aus seiner 

langjahrigen Praxis teilt der Vf. seine Erfahrungen iiber die Durchfiihrung genauer 
mikroanalyt. Bestst. mit. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 717—22. Leipzig, Univ.) JUNG.

Ewald Matthes und Hermann Ziegenspeck, Uber ein makro- und mikro- 
amlytisches Verfahren, ra&ćh die Verseifungszahl festzu-stellen. Verwendung konz. 
Laugen begiinstigt leichte u. glatte Verseifung, die Ursache liegt nach Ansicht des 
Vf. in der hóheren Viscositat der konz. Laugen. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 245—46. 
Komgsberg i. Pr.) F r a n k .

Erich Muller und Ernst Dachselt, Die potentiometrische Indikaiion der Diazo
tierung und quanłilative Bestimmung von Aminen. Nach der potentiometr. Methode 
messen Vff. die Diazotierung von Anilin , m -Xylidin, Tolidin  u. p-Aminoazobenzol-m,p'- 
imljonsaurem Nalrium  u. geben die gefundenen Resultate in 1 Tabello u. 4 Kurven 
wieder. Der Endpunkt der Diazotierung wird duroh einen ausgepragten Sprung der 
Kurve angezeigt. Auf Grund dieser Unterss. wenden Yff. die Methodo des gegen- 
geschalteten Umschlagspotentials an. Von einem Gofallsdraht wird eine Spannung 
Ton 0,58 V abgezweigt u. gegen das System n.-Calomelelektrode-Platinblech in die 
zu diazotierende Aminlsg. tauchend (beide yerbunden durch den m it KC1 gefiillten 
elektrolyt. Stromschlussel) geschaltet, der positive Pol gegen dio Indicatorelektrode. 
Man laBt unter kraftigem Riihren dio Nitritlsg. kontinuierlich zuflieCen, bis ein in 
den Stromkreis geschaltotes empfindliches Galvanometer auf Nuli zeigt. F iir die 
Technik empfehlen Vff. die Verwendung einer Umschlagsclektrode. Das Yerf. ist 
sehr zuverliissig u. laDt sich m it einer eingestellten Nitritlsg. zu einer einfachen u. 
schnellen, quantitativen Best. von Aminen yerwendon. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 
662-66. 1925.) R a e c k e .

A. Bernardi und M. Tartarini, Qwlitativer Nachweis d-es VaniUins und Piperonals 
m Zuckerldsungen mittels Dimethylhydroresorcm. Vanillin u. Piperonal reagieren ebenso 
wie nicht substituierto Aldeliyde m it Dimethylhydroresorcin unter B. von Konden- 
sationsprodd. u. lassen sich auBerdem in Lsgg. von Glucose u. Saccharose m it Dimethyl- 
hydrorcsorcin bis zu einer Konz. von 0,0004165% m ittels ihrer gelbbraunen Farbung 
mit FeClj nachweisen. Bei der unteren Grenzo der Empfindlichkeit (0,0004165%) 
ist die Rk. nur mit geubtem Auge zu erkennen. Deutlicher ist die Farbrk., wenn man 
<len Ruckstand des ath. Auszuges der Lsg. m it alkoh. FeCl3-Lsg. oder alkoh. Cu(N03)2- 
Lsg. oder mit konz. H2S 04 behandelt: Bei Ggw. von Vanillin u. Piperonal zeigen sich 
dcutliche Verschiedenheitcn der Farbung, besonders m it Cu-Nitrat oder konz. H 2S 04. — 

ert. CuH30Oq, aus wss. Lsg. von 1 Mol. Vanillin u. 2 Moll. Dimethylhydroresorcin, 
aus A. prismat. farblose Tafelchen, F . 196°, geruchlos, 1. in h. A. u. Chlf., unl. in W.,
• •> Bzl. Verb. aus wss. Lsg. von 1 Mol. Piperonal u. 2 Moll. Dimeihyl-
ydroresorcin, aus A. kleine prism at., gelbliche Wurfel, F. 193°, geruchlos, 1. in  h. A., 

ln ®zl-> Chlf., Aceton. — l% ig . wss. Lsgg. von Glucose u. Saccharose m it Zusatz 
von 0,5°/o Yanillin oder Piperonal in verschiedenen Konzz. wurden m it wss. alkoh. 

imethylhydroresorcinlsg. zum Sieden erhitzt u. nach Abkuhlen m it 5% ig. FeCl3- 
g- versetzt: gelbbraune Farbung. Bei gleicher Behandlung m it FeCl3-Lsg. zeigten 

reme Zuckerlsgg. kanariengelbe, Zuckerlsgg. m it Dimethylreagens eine gelbe u. Lsgg. 
'on imethylreagens allein eine violette Farbung. (Annali Chim. Appl. 16. 132—34. 

na, Uniy.) L e h m a n n .
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M. Wagenaar, Mikrochemische Reaktionen auf Oxalsaure. Auf Grund,vonLiteratur- 
angabcn werden besprochen: Sublimation, K- u. Na-Bioxalat, Ca-, Sr-, Zn-, Sin-, 
Cd-, KBi-, SbO-, Pb- u. Ag-Oxalat, sowie die Empfindliehkeit genannter Rkk. (Pharm. 
Weekblad 63. 722—27. Rotterdam .) Groszfeld,

Gg. Schweizer, Xanthinreaktion. Xanthin  gibt m it KC103 u. HC1 Harnstoff u. 
Alloxan-. +  4 Cl +  3 H 20  =  CO[NH-CO]2CO +  CO(NH2)2 +  4 HC1. Boim
Erwarmen verwandelt sich Alloxan in ein rotes Pulver, 1. in W. m it intensiv roter 
Farbę, u. bildet m it Alkalien gefiirbto Salze der Isoallozansuure: K- u. Na-Salz blau, 
Ba-Salz yiolett, Ag-Salz dunkelrot, NH4-Ag-Doppelsalz blau. Vf. gibt eine Vorschrift 
zur Anwendung der Rk. zum Nachweis. (Chem.-Ztg. 50. 430. Landsberg a. W.) J ung.

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Francesca Checchi, Uber den mikrochemischen Nachweis des Phosphors in pflanz- 

lichen Geweben. Bespreohung der yersehiedenen in der L iteratur angegebenen Methoden, 
(Riv. di biol. 7. 509—24. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 810. Siena, Istit. botan. Ref. 
F r e y .) Oppen h eim er .

Edward Hollander und Joseph M. Mareus, Pankreasfunktion. I. Die gmnli- 
tałive Bestimmung der Pankreasenzyme. N ur fiir die Best. der Amylasemenge gcniigt 
es, die in einer bestimmten Zeit oingetretene Wrkg. festzustellen. Bei Steapin- u, 
Trypsinbest. muB — der Reversibilitat der hydrolyt. Rkk. wegen — die Wrkg. ver- 
schiedener Konzz. gepriift werden. Zur Trypsinbest.: 25 g Gelatine mit 300 ccm W. 
gemischt u. auf 60° erwarmt, dazu unter standigem Riihren eine Misehung (50 ccm) 
von 50 g Gummi arabicum m it 100 ccm Petroleum. Auffiillen auf 500 ccm. (Arch. 
of internat, med. 36. 585— 91. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 727—28. New York,Mt. 
Sinai hosp. Ref. J a k o b y .) Oppen h eim er .

Charles Sheard, Edward J. Baldes, Frank C. Mann und Jesse L. Bollman, 
Speklrnphotometrische Bestimmungen von Bilirubin. Man kann mittels Spektrophoto- 
meters im farblosen n. Hundeplasma Bilirubin finden. Die Gefahr des Abblassens, 
von Triibungen u. Hainolyse muB beachtet werden. Man lcann dann Bilirubin ebenso 
genau opt. wie nach VAN DER B e r g h  bestimmen. Bei spektrophotometr. Verg!eich 
zwischen Wellenlangen 430—480 kann man 0,04—0,015 mg-°/0 Bilirubin noch nach- 
weisen. (Amer. Journ. Physiol. 76. 577—85. Rochester.) Muller.

J. Lindhard, Farbstoffniethoden zur Bestimmung des Blutvolumens, kontrollierl in 
vitro. Vitalrot (Griibler, 1 °/0 wss. Lsg.) wurde im Reagenzglas zu Oxalatochsenblut 
zugesetzt. (Kongorot andert die Farbę im Plasma.) Nach Zusatz von 0,3 ccm auf 200ccm 
B lut wurde stark  abzentrifugiert. Es zeigte sich eine Anderung des I^rythrocytcn- 
volumens, Hamolyse. Bei unverdunntem Ochsenblut is t  der Fehler ziemlieh groB, 
prbportional dem Volumen der Erythrocyten. Bei verdunntem  Blut nimmt der Fehler 
starker ab ais der Verd. entsprieht. — Bei unverdiimitem Hundeblut nimmt der Fehler 
nieht proportional dem Vol. der Erythrocyten zu, docli geht bei Verd. des Hunde- 
blutes dio FehlergróBe fast entsprechend Rinderblut herunter. — Bei Menschenblut 
wurde durch Verd. kein Fehler gefunden. Auch bei Wiederholung der Blutmengen- 
bestimmungen mittels V italrotinjektonen t r i t t  kein Fchler auf. (Die Hamatocrit- 
zahl war allerdings nie iiber 36°/0 Erythrocyten.) (Amer. Journ. Physiol. 76. 497 507. 
Kopenhagen.) Muller .

Frederic Proescher und Albert S. Arkush, Acetonmelhylenblau-Methylenazureosin- 
losung zur Fdrbung von Blutausstrichen. Mit dieser Farblsg. farben sich die roten Blut- 
korperchen blaBgriin in diinnen Ausstrichen. Die Granula der weiBen Blutzellen treten 
deutlich hervor. (Journ. Lab. Clin. Medieine 11. 682—83. Agnew, Calif., Agne«- 
State-Hospital.) HuCKEL.

F. C. Koch, Zwei geeignete Apparaturformen fiir  Mikroblut- und Mikroharn 
analysen. An der H and von Zeichnungen wird 1. ein Destillierrohr u. dessen Anordnung
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fur den Mikrokjeldahl oder Mikroharnstoffdestst. u. 2. eine Mikropipette fiir rasclie 
u. genaue Messung der verschiedensten Reagontien fiir die Mikroanalyse besehrieben. 
(Jonrn. Lab. Clin. Medieino 11. 774—76. Chicago, Hull lab. of physiol.-chem.) Op p .

F. C. Koch, E in  beat-andigea und geeignetes Ureasereagens und eine modifizierte 
Melhode zur Bluthamstoffbestimmung. Die storonde Unbcstiindigkeit von Ureaselsgg. 
zu beseitigon, wird Glycerin benutzt. 15 g Perm utit werden m it 200 ccm 2°/0ig. Essig- 
saure geschiittelt, die wss. FI. dekantiert, 3-mal g o was c hen. Zugesetzt werden 50 ccm 
1hm -a. H2S 04 u . 30 g Jackbohnenmehl. Eilie Stde. schiitteln, dann 150 ccm Glycerin. 
Sorgfaltiges Mischen. Filtrieren. (Dauer mehrere Tage, Wechsel des Filters.) Das 
Filtrat ist bestandig; 0,03—0,05 ccm verwandeln 2 mg Harnstoff-N vollkommen in 
XII3 in einem Vol. von 5 ccm bei 45— 50° in 15 Min. — In  ein 1 x 8  inch Pyrex- 
Reagenzglas kommen 2 cęm gut gomischtes Blut. Dazu: 9 ccm dest. W., 2 Tropfen 
Folins Phosphatlsg., 5 ccm der 1: 10 frisch verd. Glycerin-Ureaselsg. Gut schiitteln. 
Das mit W atte versehlossene Glas bleibt 15—30 Min. bei 50° stehen. Nachher sind
2 ccm der 10°/0ig. Na-Wolframatlsg. zuzufiigen u. die EiweiBfallung durch Zusatz 
von 2 ccm 2/3-n. H,SO., zu vervollstiindigen. Nach Schiitteln, Filtrieren u. t)ber- 
fiibrung von 5 ccm des klaren (!) F iltrats in ein neues Reagenzglas wird nach Zusatz 
von 2 ccm gesatt. Boraxlsg. u. etwas Zn in A rt des angegebenen (vgl. vorst. Ref.) 
Verf. dest. (Journ. Lab. Clin. Medieino 11. 776—77. Chicago, Hull, lab. of physiol. 
chem.) O p p e n h e i m e r .

F. A. Rolland, Zur Vereinheitlichung der analytiaćhen Methoden in  der angewandten 
Chemie und der mediziniachen Biologie. Hinweis auf einige Schwierigkeiten, die einer 
Vereinheitlichung entgegenstehen, z. B . infolge der Ausseheidung wl. Stoffe aus Harn- 
proben, die einer besonderen Behandlung bediirfen. (Buli. Sciences Pharmacol. 33. 
288—90.) G r o s s f e l d .

A. Marcozzi, Uber eine eleklrolytische Methode zur quantiłativen Bestimmung des 
Wimuls im Urin. Mit einem rotierenden P t-D raht ais Anodę, einem vorher gewogenen 
Zylinder aus feinem Pt-N etz (Durchm. 4 cm, Hohe 4,5 cm) liiBt sich unter Einhaltung 
bestimmter Stromstarke aus Lsgg., die bis zu 0,04%  Bi enthalten, m it einem mittleren 
absol. Fehler von 0,08 mg u. einer Empfindlichkeit von 1/10 mg B i abscheiden. (Arch. 
di scienze biol. 7- 326—40. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 852. Parma, Is tit. di fisiol. 
Ref. S c h u lz .)  O p p e n h e i m e r .

M. Chiray, M. Milochevitch und M. Vasilescu, Bestimmung des Cholesterins in  
milkła der Sondę gewonnenem Duodenalaaft. 2—5 ccm Duodenalsaft 2-mal m it je 
15 ccm A. ausgeschiittelt (30 Sek.), der abgehobene A. m it 20 ccm W. gewaschen, 
abgcdampft, Ruckstand m it 5 ccm Chlf. aufgenommen. Colorimetr. Best. des Chole- 
sterins nach L i e b e r m a n n - B u r c h a r d .  Bei llbertragung des Grigautschen Verf. 
muB die alkohol. NaOH ausgeschaltet werden (Verhinderung der Mitnahme von 
Gallonfarbstoff). (Arch. des maladies de l’appar. dig. e t de la n u trit 15. 768—77. 
1925; Ber. ges. Physiol. 34. 677. Ref. S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .

S. L. Leiboff, Ein ausgeprobtea Eztraklionsrohr fiir Gholesterinbeslimmung. Be- 
schreibung mit Zeiehnung. (Joum . Lab. Clin. Medicine 11. 777—78. New York, 
Lebanon Hosp.) O p p e n h e im e r .

Ch. Mayer, Ronlgen- und Radiumstrahlen bei den Prufungen au f Vergiftungen. 
Es wird die Bedeutung der Unters. von Geweben, Gewebsteilen u. Fil. m it Hilfe der 
Strahlen fur die geriehtliche Medizin besproehen, dereń Brauchbarkeit Yf. in  Verss. 
mit As, Br, Ag, Hg, Pb nachgewiesen hat. (C. r. soc. de biologie 94. 1208—09. Poznan, 
Inst. de radiol.) OPPENHEIMER.

J. Halberkann und H. Kahler, Beitrage zur Leberfunktionapriifung. Iaolierung 
und Identifizierung der mit dem Harn ausgeschiedenen d-Galaktose. Zur Isolierung des 
nach Eingabe von d-Galaktose be i in te n s iv e n  L eb e rp aren ch y m so h iid ig u n g en  im  H arn 
ausgeschiedenen re ch tsd reh en d en  Zuekers w u rd e  d e r  H arn m it 10—15% e in e r 10%ig.
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Bleiacetatlsg. verascht, das uberschiiasige Pb m it H 2S entfernt, m it NaOH auf schwacb 
sauor eingestellt, konz. u. allmiililich m it A. versetzt, bis der A.-Gehalt 75°/0 botragt. 
Die FI. wird m it Talkum filtriert u. m it methylalkoh. Barytlsg. vermischt, auf 1 g 
Galaktosc (ber. aus der Drehung) ungefahr 2 g Ba(OH)a -f- aq. Die Fallung wird mit 
75°/0ig. A. gewasohen, in 75%ig. A. suspendiert, m it C 02 zerlegt, dio Lsg. bis zur Sirup- 
dicke eingeengt u. die konz. Lsg. m it absol. A. bis zur Triibung yersetzt. Beim Steken 
krystallisieren derbo Tafelchen yom F. 163°, die sieh ais d-Galaktose identifiziercn 
lassen, (Ztschr. f. physiol. Ch. 154. 34—38. Hamburg-Barmbeck, Allg. Kranken- 
haus.) G u g g en h eim .

R. Eder und w. Scłmeiter, Zur Wertbestimmung der Aloe. Zur Best. der Nicht- 
liarze werden 1 g Aloepulver (a) sd. am RiickfluB in 5 ccm CH3OH gel., sd. in kleinen 
Anteilen 30 ccm Chlf. durch den Kiihler zugesetzt, iiber N acht stehen gelassen. Dann 
wagt man Inhalt des Kolbehens (b), filtriert durch 8-cm-Filter, wiegt F iltrat (c), dest. 
im Luftstrome ab, trocknet Rtickstand bei 100° u. wagt (d). %  Niehtharze =
100 b d : a c. Aloe soli mindestens 80%  Nichtharze enthalten. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 
63. 630—31. 644—45. 660—62. 669—71. 1925.) G r o s z fe ld .

A. Calmette und de Potter, Uber die Titrałion (Standardisierung) der Tuberkuline. 
Bericht fiir das Hygienekomitee des Vólkerbundes. Aus yergleichcnden Unterss, u. 
Auskiinften der heryorragendsten Fachstcllen yerschiedenster Lander werden folgende 
Schliisse gezogen: 1. Das Verf. m it Komplementbindungsrk. gestattet nicht, die Toxi- 
z ita t der Tuberkuline zu messen, u. birgt Yerschiedene Fehlerąuellen dadurch, daB 
die Kulturmedien, von einigen synthet. abgesehen, selbst mehr oder weniger ausge- 
sprochene u. sehr wechselnde antigene Eigenschaften haben, u. dadurch, daB gewisse 
Paratuberkelbaeillen Substanzen von ahnliehem Antigenvermógen wie diejenigen des 
Rohtuberkulins bilden, obwohl sie keine Giftigkeit fiir tuberkulose Tiere besitzen. —
2. Die Flockungsrk. kónnte fiir die meisten Tuberkuline yerwendet werden, aber unter 
der ausdriicklichen Voraussetzung, daB ein Standardfiillungsserum zur Yerfiigung 
steht, das in der nótigen Starkę sehr sehwer zu beschaffen ist. t)berdies hat diese Ri. 
keinen spezif. Charakter u. zeigt in keiner Weise die Neutralisation des Tuberkulins 
durch das Antiserum an. — 3. Die urspriingliche Kochsche Methode m it ihren Modi- 
fikationen, Messung der Giftigkeit in yivo durch Best. der in 24 Stdn. tódlichen Menge 
am tuberkulósen Meerschweinchen, g ibt annahernde Ergebnisse fiir dio eine Eigen- 
schaft des Tuberkulins, nicht aber fiir das Antigenvermógen, erfordert dabei eine grofle 
Anzahl Tiere u. Vergleich m it einem Standardtuberkulin. — 4. Die Hautrkk. in Parallel- 
serien am tuberkulósen Mensehen gestatt-en yergleichsweise Schiitzung des diagnost. 
Wertes yerscliiedener Tuberkuline oder der Wrkgg. yerschiedener Verdiinnungen eines 
gegebenen Tuberkulins auf einen K ranken oder mehrere. Die Ergebnisse entbehren 
aber' dor Genauigkeit, weil nur ein Teil des eingefiihrten Tuberkulins resorbiert wird. 
Die dabei notwendigen zahlreichen H auteinsehnitte werden iiberdies von den Kranken 
ungern ertragen u. kónnen nicht m it Sicherheit ais unschadlich bezeiehnet werden.
5. Intracutane Impfung in Parallelserien am sensibilisierten Tier liefert bei weitem 
die befriedigendsten Ergebnisse, gestattet am selben Individuum die Aktivitat (tox. 
u. antigene K raft) yerschiedener Tuberkuline im Vergleich m it einem ais Norm gewablten 
zu messen. Sie ist unzweifelhaft spezif. u. fiir gesunde Tiere unschadlich. Neben diesen 
u. anderen Vorzugen h a t die Methode nur den Nachteil, daB sie nicht den absol. Wert 
eines Tuberkulins gegeniiber yerschiedenen Tierarten zu nennen gestattet. — Die An
nahme intem ationaler Regeln zur Messung der Wirksamkeit»der Tuberkuline erscheint 
danach verfriiht. (Ann. Inst. Pasteur 40. 353— 410.) S p ie g e l .

L. B. Atkinson, Great Missenden, England, Oasanalyse. Papier wird mit Thymol- 
blau oder Phenolphthalein beladen, zum Teil m it Atzalkalilsg. gleichmaBig getrankt 
u. dann in den Raum bezw. das GefaB eingefiihrt, dessen Gasinhalt gepruft werden
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soli. Die Zeit, welche zu cinem bestimmten Farbenumschlag gobraucht -wird, dicnt 
ais MaB der zu bestimmenden Gasmenge. Das Verf. ist yorzugsweise zur Best. yon 
C02 geeignet. (E. P. 248 807 vom 13/10. 1924, ausg. 8/4. 1926.) KuHLlNG.

Josei Sejvl, Mahr.-Ostrau-Witkowitz, Rudolf Winkler und Michael Palkou, 
Schlesisch-Ostrau, Tschechoslowakei, Vorrichtung zum Festslellen von Methan oder 
anderen Kohlenwasserstoffen in der Luft, besonders in  Gruben, auf Grundlage der V er- 
brennung des Methans an einem Gliihfaden aus kalalytischem Metali, wobei die Erhohung 
der Temp. thermoelektr. mittels zweier Thermoelemente gemessen wird, die gegen- 
einander so eingeschaltet sind, daB sich die thermoelektr. Stromo beider Thcrmo- 
elemente subtrahieren, dad. gek., daB in demselben Lampenkorper auBer einer offenen, 
ein katalyt. Metali u. ein Thermoelement enthaltenden Gluhbirne. auf dereń Gluhdraht 
in bekannter Weise das CH4 verbrennt, eine abgeschlossene n. Gliihlampe, dereń 
Leuchtdraht daa andere Thermoelement erwiirmt, angeordnet u. an denselben Akku- 
mulator angeschlossen sind, so daB der Gehalt an CH4 doppelt angezeigt wird. — Das 
doppelte Anzeigen erfolgt einerseits durch den Unterschied der Leuchtstarko beider 
Bimen, andrerseits durch ein m it den Thermoelementen yerbundenes Galyanometer. 
(D.R. P. 428 372 K I. 74b yom 26/8. 1924, ausg. 4/5. 1926.) K uH L lN G .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

0. C. Ellington, Eine in Vorschlag gebrachte britische Standardtabelle fiir  Drahl- 
siebe. Vf. bespricht den Vorschlag einer einheitl., tabellar. Bezeichnung von D raht- 
geflechten. (Joum . Soc. Chem. Ind. 45. T 128—34. Oxon.) B r a t j n s .

6. Burckhardt, Graphische Ermittlung des Trockendampf-, Belriehsdampf- und  
Kmddampfverbrauches einer Brikettfabrik. U nter Zusammenfassung der yon K e g e l ,  
F ran k  u . F o o s  aufgestellten Formeln wird yersucht, den Dampfyerbrauch in ein- 
facher Weise graph. darzustellen. (Braunkohlenarchiy 1926. Nr. 10. 3—13.) F r i e d .

Heinz Bablik, Beizmascliinen. (Metallbórse 16. 903—04. 959.) B e h r l e .
Walther Meissner, tlber die Vorgdnge in  den Gegcnstromapparaten der Gas- 

nrfliissiger. Vf. diskutiert unter Berucksichtigung der metali. W armeleitung, wie 
weit die Forderung, daB am w. Ende des Gegenstromcrs ein- u. austretende Gase 
gleiche Temp. besitzen sollen, prinzipiell erfullbar ist. Es ergibt sich ais Voraussetzung 
hierfur, daB ein hinreichender Teil des Gases yerfliissigt wird. Aus den erhaltcnen 
Resultaten folgt ferner, daB die W armeleitung der Rohrleitungen prinzipiell nicht 
zu Warmeverlust zu fuhren braucht, sondern im wesentlichen nur Verlangerung des 
Gegenstromcrs bedingt. Wenn die W arm ekapazitat des hinstrómenden Gases kleiner 
oder gleich der des zuriickstrdmenden ist, u. wenn auBerdem die Kalteleistung klein 
■st, empfiehlt es sich, durch Verwendung yon Neusilberrohren die metali. W arm e
leitung vom w. zum k. Ende des Gegenstromers gering zu halten, wie das bei dem 
Heliumyerflussiger der Reichsanstalt geschehen ist. (Ztschr. f. techn. Physik 7. 235
13 Physik.-Techn. Reichsanstalt.) L e s z y n s k i .

Masehinenbau-Anstalt Humboldt, Kóln-Kalk, Verfahren zum Auslaugen tierischer 
^  pflanzlićlier Organe u. dgl., dad. gek., daB man diese zunachst unter Zusatz yon 

ifferenten oder ais Losungsm. wirkenden Fil. m it Hilfe schnellaufender Miihlen 
0 er ahnlicher Vorr. in den dispersen Zustand uberfuhrt u. sodann die Dispersion in 

ĉ er Weise estraliiert. — Das Verf. kann zur Extraktion von Kalmus, Ghinarinde, 
ermuth, Brechnufi, Leber, Milz, Prefikuchen von Olsaaten u. -friichten, Farb- u . Gerb- 

;Qor .  Gasmasse, Rohanthracen usw . dienen. (D. R. P. 4 3 0  0 8 7  KI. 12c vom 22/7 . 
^ 4 ,  ausg. 9/6. 1926.) K a u s c h .
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I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., iibert. von: Act.-Ges. fiir
Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Trennen von Stoffen, Reinigen von Farbstojfen 
und anderen Produkten. Man behandelt das Gemisch m it einem Lósungsm. fiir den 
einen Bestandteil in Ggw. eines Adsorptionsmittels fiir den gel. oder fiir den ungcl. 
Teil; zur Entfernung des Farbstoffes aus einer gefarbten Nitrocellulose kocht man 
die gefiirbte Nitrocellulose m it A. in Ggw. von akt. Kohle u. Fullererde; zum Trennen 
von Methanol von Bzl. schiittelt man das Gemisch m it W. u. akt. Kohle u. Fullererde, 
die wss. Methanollsg. wird dann von dem Absorptionsmittel durch Filtrieren getrennt. 
Das Verf. eignct sich auch zum Reinigen von Riechstoffen, Isomeren, Homologen u. 
opt. Antipoden. (E. P. 249 550 vom 18/3. 1926, Auszug veróff. 28/5. 1926. Prior. 
18/3. 1925.) F ranz.

Spencer, Chapman & Messel Ltd., London, und J. B. Liebert, Kent, Klarn 
von Salzlosungen. Durch Behandeln von Ilm enit oder Monazit erhaltene Lsgg. von 
Verbb. des Ti, Th ii. Zr werden m it Gelatine, Leim u. einer leichten festen Substau 
(Sagemehl oder Asbest) versetzt u. stehen gelassen. (E. P. 249 647 vom 19/2. 1925, 
ausg. 22/4. 1926.) K ausch.

H. S. Hele-Shaw, W estminster, und J. A. Pickard, London, Filtrieren m  
Fliissigkeiten oder Oasen mittels Filter, die S c h e i b e n aus mit Nitrocellulose, 
Acetylcellulose, Kautschuk, Celluloid, Casein, Celluloseestern, natiirlichen oder kiinst- 
lichen Harzen, Paraffin, geharteter Gelatine, Asphalt oder Formaldehydkondensations- 
prodd. impriigniertem Papier besitzen. (E. P. 249 202 vom 17/12. 1924, ausg. 
15/4. 1926.) K ausch.

W. C. Heraeus G. m. b. H. (Erfinder: Arthur Kroner), Hanau a. M., Ein- 
richtung zur Messung oder Schdtzung hoher und auch niedriger Vakua, 1. gck. durch 
eine besondere Pumpe, die zwischen das zu messende Vakmim u. das fiir dic Messung 
miifiiger Vakua geeignete Instrum ent eingeschaltet ist, um den Druck im gewissen 
Verhaltnis zu erhólien oder auch zu erniedrigen; es wird so der MeBbereich erweitert 
u. die Messung vereinfacht. — 2. gek. durch Einschaltung einer Pumpe von der Art, 
daB sie wie etwa die rotierende Quecksilberluftpumpe oder die Molekularpumpe von 
G a d e  an sich ein bestimmtes Druckverhaltnis zwischen Saug- u. Druckseite her- 
zustellen vermag. — Veranderungen des Vakuums konnen genau verfolgt werden. 
(D. R. P. 425 136 KI. 42k vom 13/3. 1924, ausg. 15/2. 1926.) K uhling.

L’Air Liquide Stś. Ann. pour 1’fitude et l’Exploitation des Procedśs Ge- 
orges Claude, Paris, Trennung von Gasgemischen. (D. R. P. 427 932 KI. 17g vom 
7/2. 1923, ausg. 23/4. 1926. F. Prior. 16/3. 1922. — C. 1923. IV. 89.) K ausch.

Grasselli Chemical Company, Cleveland, V. St. A., Yorrichtung zum Impragniern 
einer Fliissigkeit m it einem Gas. (D. R. P. 429 168 KI. 12i vom 25/9. 1925, ausg. 22/5. 
1926. — C. 1925. I. 2501.) K ausch.

Lurgi-Apparatebau-Ges. m. b. H., (Erfinder: Emil Zopf) Frankfurt a. M., An 
einen Brennstojjtrockner angeschlossene elektrische Staubniederschlagseinrichtung, 1. dad. 
gek., daB in der vom Trockner nach der elektr. Niederschlagsvorr. fuhrenden Lcitung 
ein den Leitungsąuerschnitt ausfiillendes, an einem Abstreifer vorbeibewegtes Sie!) 
ais Feuerschutz angeordnet ist. —  2. dad. gek., daB das Sieb ais umlaufende, mit emem 
oder mehreren Abstreifern zusammenwirkende Trommel ausgebildet ist. (D. R- P- 
429 475 KI. 12e vom 18/1. 1924, ausg. 29/5. 1926.) K ausch.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., I ^  
richtung zur elektrischen Niederschlagung von Schwebekorpem aus Gasen mittels durc 
lassiger, in einem Gaskanal quer zum Gasstrom angeordneter Elektroden mit in Richtung 
der Gasstrómung wechselnder Polaritat, dad. gek., daB die die durehlassigen Flachen 
aufbauenden Elemente jeder Polaritat durch Ralimen oder durch den Gaskanal allem 
zusammengehalten, an den letzteren angesehlossen sind derart, daB zur Behandlung 
des Gases durch ein zweiseitiges Ausspriihen der Maschen der Ausstromeraie -
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sowohl die Ausstromer ais auch die m it ihnen in Richtung der Gasstrómung in ge- 
eignetem Abstand folgenden Niederschlagselektrodon aus einem nackten Dralitsieb 
oder aus gewebe-, netz- oder maschenartig verbundenen D rahten entsprechend ver- 
schiedener Form bestehen. — 2. dad. gek., daB der Abstand zwischen zwei in der 
Strómungsrichtung des Gases aufeinanderfolgenden Elektroden gleicher Polaritat 
gróCer (insbesondere doppelt so groB oder mehr) ist ais der Abstand der Elektroden- 
elemente quer zur Gasstrómung oder die Maschenwcite betragt. Weitere 13 Anspruche 
keimzeichnen Ausfuhrungsformen der Vorr. (D. R. P. 429 921 KI. 12e vom 22/3. 
1921, ausg. 5/6. 1926. A. Prior. 24/7. u. 15/12. 1919.) K a u s c h .

C. Cooper, D. M. Henshaw und W. C. Holmes & Co., Ltd., Huddersfield,
Gastrocknung. Man trocknet Feuergase durch hygroskop. u. W. absorbierende Fil., 
dieregeneriert werden konnen. (E. P. 248 841 vom 11/12.1924, ausg. 8/4.1926.) K au .

Caird & Rayner und W. Tomlinson, London, Absćheiden von Gasen aus Fliissig- 
keiten. Die FI. wird auf eine Reihc perforierter P latten, die in einem gesclilossenen 
Behiilter angeordnet sind, unter Luftyerdiinnung fallen gelassen. (E. P. 249 283 
vom 10/2. 1925, ausg. 15/4. 1926.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Extraktion von Dampfen 
oder Gasen aus feuchlen Gasgemischen. Man yerwendet ein Adsorptionsmittel, wie S i02- 
Gel u. gegebenenfalls alctive Kohle in mehreren Behaltern, die das Gasgemisch der 
Reihe nach durclistrómt. (F. P. 604 207 vom 3/7. 1925, ausg. 30/4. 1926. D. Prior. 
5/9. 1924.) K a u s c h .

William E. Greenawalt, Denver, Colorado, Apparat zum Behandeln von Flilssig- 
keit mit Gas, bestehend aus einem Behiilter fiir die zu behandelnde FI., einem hohlen 
Gasdiffuseur, der in die FI. untergetaucht wird. Das senkrechte Rohr dieser Vorr. 
stcht mit dem Behiilter in Verb. u. besitzt auswarts gerichtete Abstrómóffnungen, 
die ermoglichon, daB Gas u. FI. in  yerschiedenen Richtungen in die umgebende FI. 
un Bchaltcr einstromen konnen. Ferner sind Vorr. yorgesehen, die dem Rohre zu- 
gefuhrt werden. (A. P. 1 583 141 vom 21/3. 1924, ausg. 4/5. 1926.) K a u s c h .

Paul Schmidt, Suhl i. Thiir., Yerfahren, die Adsorptionsfahigkeit der zur Eva- 
kuieruntj von Doppelniantelgefafien fiir fliissige Ga.se verwendeten Holzkohle wiederher- 
zusldlen, dad. gek., daB die Kohlc in  dem Doppolmantelraum mittels E lektrizitat er- 
Wtzt wird. (D. R. P. 428 470 KI. 17g vom 25/9. 1923, ausg. 4/5. 1926.) K a u sc h .

G. Cicali, Bologna, Gastrennung durch Verflussigung. Luft o. dgl. wird in zwei 
Teile geteilt, von denen der eine schwach komprimiert u. durch k. Nz von der folgen- 
den Rcktifikation gekiihlt wird. Der andere Teil wird stiirker komprimiert, durch 
die gesaratc Menge des resultierenden N2 u. H 2 gekiihlt u. in zwei Teile geteilt. E in 
Teil wird verfliissigt ohne Expansion u. in die Pfannen der Rektifikationssaule ge- 
leitet, wahrend der andere Teil in einem Motor auf den gleichen schwachen Druck 
"ie der erstgenannte Teil expandieren gelassen wird. E r wird unten in den Rekti- 
fikationsapp. eingefuhrt. (E. P. 248 977 vom 16/6. 1925, ausg. 8/4. 1926.) K a u .

Theodor Kautny, Dusseldorf-Grafenberg, Verdampfungsgefa,p fu r  fliissigen Sauer- 
wff- (D.R.P. 429152 KI. 17g vom 22/9. 1922, ausg. 19/5. 1926. — C. 1926. I.  
1"°1-) K a u s c h .

C l̂orine Products Co., Chicago, iibert. von: William M. Jewell, Chicago, 
wflussigung von Chlor. Das yerfl. Q 2 wird frei yon L uft in Transportbehalter unter- 

raeht, indem man Cl2-Gas komprimiert u. yerdichtet, die Luft aus den Behaltern 
eraussaugt u. das Gas in die eyakuierten u. tief gekiihlten Behalter einlaBt. (A. P. 

1584376 vom 12/5. 1919, ausg. 11/5. 1926.) K a u s c h .
Emil Liischer, Basel, Schweiz, Vorrichtung zum Zerstauben von Flussigkeiten, 
K°nzzntrieren von Losungen, zum Flomogenisieren von Suspensionen bezw. zur 

rchfuhrung chemischer Reaklionen innerhalb zerstaubter Stoffe, 1. bestehend aus 
z"ei Rotationssystemen, von denen das innere, ais Schleuderorgan ausgebildet, m it
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einem oder mehreren iibereinanderliegenden Ausstromungsorganen versehen ist u, 
gegen seinen Rand hin eine Reihe von Aufprallflachen tragt, wahrend das auBere, 
ais eigentliches Aufprallsystem ausgebildete, ebenfalls m it Aufprallflachen ausgerustct 
ist, u. schlieBlich unter solcher Anordnung beider Systeme, daB dio Aufprallflachen 
des auBeren Systems zwischen den Aufprallflachen des inneren u. den Ausstrómungs- 
organen liegen. — 2. dad. gek., daB die beiden Rotationssysteme ais Ęlektroden aus- 
gebildet sind. Insbesondere eignet sich die Vorr. zum Umsetzen swl. Verbb., z. B. 
zum Kaustfizieren von N a2C03 mittels Erdalkalioxyden, u. zum Umsetzen yon solchen 
Verbb., welche oberflachlich leicht verkrustet werden, wie dies z. B. bei der Umsetzung 
von Pb-Salzen mittels H2S der Fali ist. Die Vorr. karm aber auch zum Konzentrieren 
yon Lsgg. verwendet werden. Dabei werden m it der zu konzentrierenden Lsg. Gase 
oder ungesatt. Dampfo in einer Menge ausgeschleudcrt, welche zur Erzielung des ge- 
wiinschten Konzentrationsgrades erforderlich ist. (D. R. P. 423 433 KI. 12g vom 
30/5. 1923, ausg. 7/6. 1926.) K au sch .

The Silica Gel Corporation, Baltimore, Kiihlverfahren. (D. R. P. 429 289 KI. 17a 
vom 19/11. 1924, ausg. 25/5. 1926. A. Prior. 20/11. 1923, 23/1. u. 21/7. 1924. — C. 1926.
I . 194.) K au sch .

Heinrich Bauer, Wolfshagen i.'H arz, Kaminkiihler - und Skrubbereinbau aus ab- 
wechselnden geraden u. wellen- oder zickzackfórmigen Berieselungsstreifen auf quer 
zu ihnen liegenden Staben m it senkreehten Schlitżen u. (yorzugsweise klemmend 
wirkenden) Abstandsleisten in diesen, dad. gek., daB jede der letzterwahnten Leisten 
mindestens oberlialb eines der zu dem betreffenden Berieselungsstreifensatz gehórenden 
Q.uerstabes m it herausgebogenen Lappen yersehen ist, die sich auf den Querstab stiitzen, 
u. die betreffende Abstandsleiste gegen Niedergleiten sichert. (D. R. P. 429 111 KI. 17e 
yom 10/4. 1925, ausg. 18/5. 1926.) K ausch .

IV. Wasser; Abwasser.
Oscar Kausch, Neue Apparale zum Wasser- und Gasmessen. Fortsetzung des 

fruheren Berichtes iiber Wassermessung (vgl. Wasser u. Gas 13. 241—45; C. 1923.
I I .  313) u. Ausdehnung auf die Gasmessung. (Wasser u. Gas 16. 753—60. Berlin.) Spl.

Hartwig Klut, Eisen- und manganauflosende Leitungswasser. Aus den Dar- 
legungen ergibt sich die prakt-. Forderung, daB jedes Leitungswasser zur Vermeidung 
yon Fe- u. Mn-Auflosungen aus dem Rohrnetz lu ft-0 2-haltig sein muB. Die Menge 
des erforderlichen 0 2, die auch wieder nicht zu groB sein darf, richtet sich durchaus 
nach der chem. Zus. des betreffenden W .; niihere Anhaltspunkte hierfur werden 
gegeben. (Gas- u. Wasserfach 69. 463—66. Berlin-Dahlem, Landesanst. f. Wasser-, 
Boden- u. Lufthyg., Chem. Abtlg.) SPLITTGERBER.

E. Kuhn, Einige Streiflićhter auf Kesselstein und Karrosion. (Vgl. Die Warme 49. 
264; C. 1926. I. 3501.) Beschreibung yon Ver6s. uber Korrosion von Kesselbleeh, 

die nach R . E. H a l l  (Power 1926. 362) so zu erklaren sind: Werden 2 Streifen Kessel- 
blech in W. getaucht; das einen Elektrolyten, z. B. Na2S 0 4 enthalt, u. enthalt das 
den einen Streifen benetzende W. mehr 0 2 gel. ais das den anderen benetzende, so wiikt 
bei Vorb. der beiden Streifen durch einen Cu-Draht das Ganze ais elektr. Element, 
bei dem der Streifen in der 0 2-armeren Fl. die Anodę darstellt u. im Verh. des ent
wickelten Stromes korrodiert wird. (Die Warme 49. 390—91. Berlin.) BoKNSTEIN-

H. V. Pedersen, Wasserreinigung fu r  Heine Stadle. Die Einrichtung einer Eei- 
nigungsanlage fiir Oberflachenwasserversorgung ist auch fiir kleine Stadte mit emigen 
Tausend Einwohnern noeh nicht zu kostspielig. (Journ. Amer. Wator Works Assoe.
15. 549— 53. Des Moines in Jowa, Staatl. Gesundheitsamt.) SPLITTGERBER.

Oscar Kausch, Neuerungen au f dem Gebieie der Wasserreinigung. Fortsetzung 
des iibliehen Berichtes (vgl. Wasser u. Gas 12. 1265—69; 0. 1922. IV. 1007). (Wasser
u. Gas 16. 671— 76. Berlin.) SPLITTGERBER.
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Richard G. Tyler, Eine empfindliche BeurteilungsnormfurFiltersand. Besprechung 
einer {riiheren Arbeit von S a v il l e  u . Ableitung des engen Zusammenhanges zwisclien 
Capillaiitat u. Durchlassigkeit des Filtersandes. Aus der leieht moglichen Erm ittlung 
der Capillaritat (Viscositat) des Sandes laBt sich dann die Durchlassigkeit errechnen 
nach der Formel von T e r z a g h i:

/c==T rT T  '  d " 2 ’

worin C/VQ =  ein zwischen 460—800 schwankender Faktor, F0 =  Viscositat des 
W. bei 10°, Vt =  Viscositat des W. bei der Vers.-Tomp., n  =  Porenvolumen, •& — 
Durchmesser in om, k =  Durchlassigkeitskoeffizient in ccm/qcm/sec entsprochend 
der Durchtrittsgoschwindigkeit unter dem auf die Einheit bezogenen Wasserdruck 
ist. (Journ. New England W ater Works Assoc. 4 0 . 24—28.) S p l it t g e r b e r .

Drechsler, Ober die chemische Vorbehandlung von Fabrikationswasser. Aus- 
reiehende Beinigung des ais Fabrikationswasser in den meisten Fallen gcbrauchten, 
mehr oder weniger tongetriibten oder durch organ. Substanzen verunreinigten FluC- 
wassers ist nur durch Zusatz von schwefelsaurer Tonerde unter der Voraussetzung 
guter Durchmischung u. weitgehender Beliiftung móglich. (Papierfabr. 24. Vorein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure, 309— 10. Dresden.) SPLITTGERBER.

G. Omstein, Das Ohlorgasverfahren in  Wasser- wid Abwasserbeliandlung. Kurze 
Schilderung der Anwendungsmóglichkeiten in der Praxis. (Wasser u. Gas 1 6 . 730—31. 
Berlin, Chlorator-G. m. b. H.) SPLITTGERBER.
• Guido Heinze, Neuerungen auf dem Gebiete der Entkeimung und Geruchlosmachung 

twt Wasser. Das neuerdings ais Ersatz fur Chlorkalk bezw. fl. Cl2 in den Handel 
gebrachtc Caporit (C. 1 9 2 2 . I I . 228) ist ein sehr haltbares unterchlorigsaures Ca m it 
75°/0 wirksamem Cl2, dessen Anwendung zum Entkeimen von W. manche niiher be- 
Behriebenen Yorteile bietet. Zur Dosierung der Caporitlsgg. dienen besondere App. 
der T r i to n - G e s e l ls c h a f t  f i i r  W a s s e r r e in ig u n g  u n d  W a s s e rv e r s o rg u n g  
m- b. H., Berlin W. 35. (Wasser u. Gas 1 6 . 747— 50.) SPLITTGERBER.

P. Zambonini, G. Carobbi und V. Cagłioti, Chemische und chemisch-physikalische 
Untermchungen von drei Mineralwassern von Agnano (Neapd). Nach eingohender 
Besprechung der benutzten Methoden teilen Yff. die Resultate dor physikal. u. chem. 
Unterss. der Wasser der Quellen „Do Pisis“ , „Sprudol“ u. „M arte“ m it. Dio in zahl- 
roichen Tabellen mitgeteilten W erte zeigen, daB die beiden ersten Wasser m it Wies- 
badener Adlerbrunnen bezw. Kochbrunnen, das letztere m it Apollobrunnen yergleichbar 
ist. (Annali Chim. Appl. 1 5 . 434—74. 1925. Neapel.) G r im m e .

J. H. Buchanan, Die Verunreinigung von Wasserversorgungen durch Abwasser aus 
‘Jlarkefabriken und Molkereien in  Jowa. Die stark  zuckerhaltigen Abliiufe gehen leicht 
ui saure Garung iiber u. erhohen 0 2-Zehrung u. Saurcgrad des Vorfluters. (Journ. 
Amer. Water Works Assoc. 1 5 . 527—30. Ames in Jowa, Jowa-State-College.) S p l .

Walther Friese und Hellmuth Beil, Die Reinigung anilinfarbenhaltiger Ab- 
wtwser. I. Die Entfarbung von anilinfarbenhaltigen Farbereiabwassern in Tropffiltem 
aus Huttenkoksasclie ist bei den meisten Farbstoffen moglich. N icht en tfarb t werden 
die Farbstoffe der Phthaleingruppe Eosin, Phloxin, Rose bengale, Karm in u. Crocein- 
soharlaeh. (Gesundheitsingenieur 4 9 . 292—96. Dresden, Hyg. Inst. der Techn. 
Hochschule.) SPLITTGERBER.

E. Modrow, Ein Beitrag zur Frage der Abwasserreinigung in  Zuckerfabriken.
ch allgemeinen Betraehtungen uber die Zuckerfabrikabwasser u. dereń Reinigung 

cmpfiehlt Vf. das Garverf., bei dem die Abwasser durch Vergaren in Garteichen unter 
g eichzeitiger Zugabe von CaO zum Neutralisioren der entstehenden Milchsaure ge- 
remigt werden. Das Garverf. wird am besten auf die Diffusions- u. PreBwasser be
ss rankt, die die meisten gar- u. faulnisfahigen Stoffe enthalten; hier erweist es sich
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ais iiufierst wirksam, u. es gelingt durch planmaBig goleitete, doppeltc Garung, selbst 
Piilpewasser yóllig zu klaren u. den N-Gehalt auf einen Mindestgehalt hinabzudrucken, 
so daB diese Abwasser auch kleinen Vorflutern unbedenklich zugefiihrt werden konnen, 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 556—-58. Alleringersleben.) R uhle.

H. Postl, Filteranlagen fiir Abwasser. Vf. tr i t t  fur den Trichterstoffanger von 
S c h m id t  ein, der auch ein besseres Abfiihren der Fasern gestattet. (Wclibl. f. Papier- 
fabr. 57. 570—71. Biedermannsdorf.) B rauns,

P. R. Georgia, Haltbare Vergleichslosungen fiir colorimetrische Wassermter- 
suchungen. Zur Vermeidung der auf Verdampfung des Lósungsm. oder auf Ver- 
unreinigung zuriickzufuhrenden Anderungen von sonst haltbaren Vcrgleickslsgg. 
empfiehlt Vf. besondere zylindr. GefaCe m it plangeschliffenen oberen u. unteren 
Schauflachen u. einem verschlicBbaren Seitenarm, durch den die Vergleichsfll. ein- 
gefiillt oder entleert worden konnen. (Joum . Amer. W ater Works Assoc. 15. 554 
bis 555. Ithaca in New-York, Cornell-Univ.) S p l it t g e r b e r .

Harald Huss, Weshalb fallt die Eijhnansche Gdrprobe mit nitrathaltigem Wasser 
negativ aus ? Die Beobachtung von G r o e t s c h e l  (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk, 
Abt. I. 92 . 470; C. 1 9 2 4 . II. 2691) wurde in 2 Fiillen bei offenbar fiikal yerunrcinigtem 
W. bestatigt gefunden. Besondere Verss. zeigten, daB die Eijkmansche Probe negativ 
ausfallt, wenn der Gehalt des W. an N 0 3 groB genug ist, daB die neben der Red. von 
N 0 3 einhergehende B. von Saure durch Spaltung des Traubenzuckers die [H‘] un- 
geeignet fiir die fortgesetzte Entw. des B. coli maclit, ehe die N itrate ganzlieh ver- 
schwunden sind. So lange noch Spuren yon N 0 3 oder N 0 2 in der Garfl. yorhanden 
sind, scheint der Traubenzueker gegen den Angriff durch den Colibacillus gesehiitzt 
zu sein. Durch Zusatz von 1 g K 2HPO., auf 100 ccm W. kann eine negative Giirprobe 
in positive yerwandelt werden, auch wenn das W. bis 200 mg/l N 0 3 enthalt. Ais Kon- 
trolle auf die Garprobe wird Best. der bei 45° Milchzueker spaltenden Bakterien em- 
pfohlen, am besten unter Yerwendung yon Kongorotlactoseagarplatten. (Zentralblatt 
f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I . 98 . 526—33. Stockholm, S tadt. Gesundheitsamt.) Spi,

Paul Borinski, E in  rasdier und einfacher Nachtceis gesundJieilsschadlicher Blei- 
mengen im Wasser. An Ort u. Stelle fiillt man das zu prufende W. in eine etwa 300 ccm 
fassende Flasche, die vorher m it 15 ccm n . HC1 beschickt worden ist. 100 ccm de3 
Flaseheninhalts werden in ein 100 ccm fassendes Schaurohr gebracht, bis zur Methyl- 
orangealkalitat m it n . NaOH u. dann wieder m it 1 Tropfen n. HC1 yersetzt. Der 
schwach sauren Lsg. werden 10 ccm einer frisch bereiteten u. filtrierten 20%'S- 
yon N aH S 03 zugesetzt. Nach 1/2-std. Stehen beobachtet man gegen einen dunklen 
H intergrund im schrag auffallenden Licht. Beim Ausbleiben einer Opalescenz bezw. 
einer Trubung des W. liegt der Pb-Gehalt sicher unter der Bedenklichkeitsgrenze von
0,5 mg/. (Gesundheitsingenieur 4 9 . 296—97. Berlin, Chem. Inst. des stadt. Haupt- 
gesundhoitsamtes.) Sp l it t g e r b e r .

Bach, Bestimmung des „Humus“ im Abicasserklarsćhlamm. Der Wert des Klai- 
schlammes ais Dungemittel hangt n icht allein von den ais „dungwertig“ bezeichneten 
Bestandteilen ab (N ,  Kali, Phosphorsaure), sondern vor allem yom G e h a l t  an humus- 
bildender organ. Substanz sowie der physikal. Beschaffenheit u. dem B akterien- 

reichtum. Ferner ist der Gehalt des Klarschlammes an fiir den Boden bezw. das 
Pflanzenwachstum sehadliehen Stoffen, wie Mineralsalzen, Ol, Teer usw. wichtig. 
da dereń A n w e s e n h e i t  den N u t z e n  eines n o c h  so h o h e n  G e h a l t e s  an N  usw. illusor. 
maehen kann. Vf. bezeiehnet ais „Schlammhumus“ deń zur physikal. V erbesserung 
schwerer oder sandiger Bóden erwunschten Bestandteil des A b w assersch lan im e s, 

gleichgiiltig, wieyiel der Gehalt an den eigentlichen Dungstoffen betragt. Um den 
Schlammhumus im Klarschlamm u. a. quantitatiy  zu bestimmen, muB man a) (̂ r 
im Schlammwasser gel. minerał. Salze, b) die Ole u. F ette  entfernen, c) den Gehalt 
an  Cellulose, Steinkohle u. dgl. fur Diingezwecke wertlosen Stoffen bestimmen u.
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Ton der iibrigen Trockensubstanz abziehen. Die Ausfiihrung der Best. geschieht 
dann wie folgt: 100 g des feuchtcn Scklammes werden m it 1 1 dest. W. feinst auf- 
geschliimmt, absitzen gelassen u. das W. dekantiert, dies wird noch zweimal więder- 
hult. Dann wird auf dem Wasserbade zur Trockne gedampft, in bekannter Weise 
mit A. estrahiert u. der A therextrakt u. der Riickstand gewogen. 5 g des fein ge- 
pulverten Extraktionsriickstandes werden in einer Porzellanschale m it 250 ccm 
HjSOj (1,25%) genau %  Stde. gekocht u. absetzen gelassen. Vom Bodensatz wird 
in ein Absetzglas abgegossen, zweimal m it je 100 ccm dest. W. ausgekocht u. eben- 
falls nach jedesmaligem Abklaren abgegossen. Zu dem in der Porzellanschale ver- 
bleibenden Riickstand werden 250 ccm KOH (1,25%) zugefiigt, ł/2 Stde. kochen 
gelassen u. wie oben abgegossen. Am nachsten Tage sammelt man die abgesetzten 
Stoffe in den beiden Absetzglasern, gibt den Riickstand aus der Porzellanschale hinzu, 
wascht mit h. W. aus, trocknet u. wagt. Diese Stoffe kónnen ais fiir den Boden un- 
brauchbar angesehen werden, da die humose organ. Substanz durch die Behandlung 
mit H2S04 u . KOH aufgeschlossen u. in Lsg. gebracht worden ist. Der auf Sehlamm- 
tiockensubstanz bezogene Humusgehalt hatte  bei einigen Sorten Klarschlamm des 
Emschergebietes die W erte: frischer Schlamm 27,4— 49,0% ; ausgefaulter Schlamm 
27,7—43,4%. (Gesundheitsingenieur 49.. 19. Emschergenossenschaft, Essen.) WlL.

J.Werder, Zur Beurteilung von Abwasserfragen. Ganz allgemein gehaltene 
Ausfuhrungen iiber Beurteilungsgrundsatze u. Untersuchungsmethoden. (Technik 
u. Ind. 1926. 62—69. Bern, Eidgen. Gesundlieitsamt.) S p l i t t g e k b e r .

fimile Marcel Eugene Frechou, Erankreich, Reinigung von kartem Wasser 
iurch Basenaustauscher. Man laBt das W. durch nebeneinander aufgestellte Filter 
zirkulieren. (F. P. 603 770 vom 19/12.1924, ausg. 22/4. 1926.) K a u s c h .

fimile Marcel Eugóne Frśchou, Paris, Verfahren und Vorrichtung zur Herstdlung 
ton Basenaustauschern. (D. R. P. 427 003 K I. 12i vom 26/2. 1925, ausg. 22/3. 1926.
F.Priorr. 30/5. u. 19/12. 1924. — E. P. 247431 rom  29/4. 1925, ausg. 8/3. 1926. 
- F .  P. 30 390 vom 19/12. 1924, ausg. 7/5. 1926. Zus. zu F. P. 594690; C. 1926. I. 
1259. -  C. 1926. I. 1259.) K a u s c h .

A. A. Cozens, London, und Gas Light & Coke Co., W estminster, Entfernung 
ton Kesselstei7i aus Dampfkesseln mittels einer Citronensaurelsg., die die kalkhaltigen 
^dd. weich u. ablosbar macht. (E. P. 248 886 vom 28/1. 1925, ausg. 8/4. 1926.) K au .

G. Bologne und W. Dyrbusch, Katowice, Polen, Kesselsteinbildungsverhulung 
nut Hilfe des Saftes von Erlenholz unter gleichzeitiger Anwendung von Metali (Zn- 
Tlatten, die zum Teil in das W. eingetaueht werden). (E. P. 249 431 vom 27/10.
1925, ausg. 15/4. 1926.) K a u s c h .

E. B. Higgins, London, Reinigen vonFliissigkeiten. W. wird m it basenaustauschen- 
Materiał durch EmporflieCenlassen m it gleicher oder grófierer Geschwindigkeit ais 

iie łallzeit der gróbsten Anteile in eine Suspension iibergefuhrt u. diese erhalten. 
(E-P. 248414 vom 1/10. 1924, ausg. 14/4. 1926.) K a u s c h .

Alexander Vogt, Borna, Kldren von Wasser m ittels eines geschlossenen GefaCes, 
w welehem das W. zunachst von oben nach unten u. sodann unter Anderung seiner 
Ktwegungsrichtung von unten nach oben flieCt, dad. gck., daB man das W. in das 
®wgefaB unter einem so hohen Druek einfiihrt, daB der abgesetzte Schlamm in 
emem derart eingedickten Zustand gewonnen wird, dafi er beim Herauspressen aus 
Air Austrittsóffnung die durch diese ilim gegebene Form beibehalt. (D. R. P. 428 487 
K1- 12d 20/12. 1923, ausg. 6/5. 1926.) K a u s c h .

Eyert Willem Beth, Haag, Holland, Regenerieren des Wassers von Aguarien. 
46 W- wird mit komprimierter Luft uber den Wasserspiegel befordert u. flieBt dann 

m das Aquarium, wobei die m it C 02 u. dgl. verunreinigte Luft, sowie das regenerierte
• voneinander getrennte Wege getrieben werden u. das letztere in machtigem Strahl
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durch die Luft geworfen wird, direkt in das W. des Aquariums. (A. P. 1574783 
vom 23/6. 1925, ausg. 2/3. 1926.) K ausch.

Em st Maag, M urrhardt, Nutzbarmachung der Abwasser von Bleicherdefabriken 
u. yerwandter Industrieen, die sich m it dem AufschluB kieselsaurchaltiger Erden 
befassen, dad. gek., daB entweder in das Gemisch aus aufgeschlossenem Ton oder 
Erde m it dem Abwasser oder in die von den Erden vorher getrennten Abwasser organ. 
Substanzen wie Holzabfalle jeder A rt oder Torf oder Sulfitcellulose u. dgl. eingebraeht 
werden u. einer Kochung evtl. bei erhóhtcm Druck u. entsprechender Temp. unter- 
worfcn werden, wobei groBe Mengen hochwertiger CH3COOH u. CH3OH frei werden 
u. die organ. Substanz zu Kohle abgebaut wird, die ihrerseits entweder ais Absorptiom- 
masse oder ais Brennstoff Verwertung findet. (D. R. P. 428 486 KI. 10 a voin 3/3.
1925, ausg. 5/5. 1926.) Oelker.

V. Anorganische Industrie.
Josó Uhthoff, Ein lechnisches Verfahren zur Herstellung des gelben Quechsilberoxtj<k. 

Das teehn., aus H g(N 03)2 in emaillierten Retorten hergestellte HgO ist wegen der 
hóhcren TeilchengróBe róter u. schóner ais ein Laboratoriumsprod. Bei der Heret. 
des gelben Oxydes ist Carbonatfreiheit u. tlberschuB von NaOH sowie starkę Ruhrung 
notwendig; die bei der Herst. von Calomel abfallcnden Waschwasser sind gut ge- 
eignet. Festes HgCl2 ist zu teuer; H gS04 in Ggw. von NaCl ist geeignet, enthalt aber 
immer Fe, wahrend H g(N 03)2 immer bas. Salz gibt, ausgenommen, wenn man nach 
dem Losen des Hg in  H N 03 konz. HCl zugibt u. vor dem Fallen m it NaOH durch 
N a2C 03 neutralisiert: Das sich ausschoidende HgCl2-Pulver reagiert gut mit NaOH 
u. g ibt ohne Mahlen gelbes HgO von erwiinschter Feinheit. Lost man das Hg direkt 
in Kónigswasser u. fallt in der Siedehitzo m it N a2C03, so spart man HN03, erhalt 
aber ein róteres Oxyd. (Quimica e Industria 3. 115— 17.) W. A. R oth.

Califomia Spray-Chemical Co., Watsonville, Californien, iibert. von: William 
Hunter Volck, Watsonville, Schwefelpulrer. Reiner gepulverter S wird durch ein 
200 Offnungen auf dem Quadratzoll aufweisendes Sieb, das m it Ol iiberzogen ist, 
hindurchgefuhrt. (A. P. 1585058 vom 13/8. 1923, ausg. 18/5. 1926.) Kausch.

Charles Stanley Robinson, England, Schwefelozyde. Man fuhrt fein ycrteilten 
S u. ein brennendes Gas in eine geschlossene Kammer, in der die Verbrennung unter 
Esplosion yor sich geht. (F. P. 604194 vom 18/5. 1925, ausg. 30/4. 1926. E. Prior. 
23/5. 1924.) K ausch.

Koki Kudoh, Japan, Konzeniriertes Schwefeldiozydgas. Man rostet Kiese ui 
einem Ofen m it einem Gemisch von S 0 2 u. wenigstens 20%  0 2. (F . P. 604 635 vom 
29/8. 1925, ausg. 10/5. 1926. Japan. Prior. 14/11. 1924.) " KAUSCH.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, Alkalihydrosuljit- 
Bei der Red. von Alkalibisulfit m ittels Amalgam wird ein Teil der Mutterlaugen be
standig oder zeitweise abgezogen u. durch W. oder eine NaCl-Lsg. ersetzt. (F- P- 
604822 vom 16/10. 1925, ausg. 14/5. 1926. D. Prior. 13/2. 1925.) K ausch.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, Alkalihydrosuljit. 
Man halt wahrend der Red. von Alkalibisulfit m it Amalgam den Sulfitgehalt der 
Reaktionsmasse auf nicht mehr ais 45 g. (F. P. 604 823 vom 16/10. 1925, au98-
14/5. 1926. D. Prior. 14/2. 1925.) K aUSCH. ^

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Akt.-Ges., Zweigniederlasstmg 
Mannheim, und Friedrich Rusberg, Mannheim, Herstellung von Natriumlhiosmj 
(D. R. P. 419 522 KI. 12i vom 20/10.1921, ausg. 27/5.1926. — C. 1926.1. 2035.)

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. ■» 
Herstellung hochkonzentrierter Handcls-Schwefelsaure (iiber 60° Be) aus S02-haltigen 
Gasen m it Hilfe von Stickstoffoxyden ais Sauerstoffiibertrager, 1. dad. gek., duB au-
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den S02-haltigen Gasen bei Ggw. des notigen W. u. 0 2 durcli Zusammenfiihren m it 
móglichst liochprozcntiger u. starkgradiger Nitrose Nitrosylschwcfelsaurelsg. erzeugt’, 
von der erhaltenen Menge der letzteren eine der Tageserzeugung an konz. H 2S 0 4 
entsprechende Menge abgezweigt u. durch 0 2-arme, S 0 2-haltige oder S 0 2-reiche Gase 
denitriert wird. — 2. dad. gek., daB dio Denitrierung mittels eines S 0 2-haltigen Gascs 
durch Wiirme unterstiitzt wird. — 3. dad. gek., daB die Denitrierung m it Hilfe eines 
passcnden Reduktionsmittels, z. B. H 2S, zu Ende gefiihrt wird. (D. R. P. 429 835 
KI. 12i vom 1/3. 1924, ausg. 5/6. 1926.) K a u s c h .

Koki Kudoh, Japan, Konzentrierte und r auch ende Schwefelsdure. Man kata- 
lysicrt ein Gemisch von SO, u. 0 2, liiBt das gcbildete S 03 von H 2S 0 4 absorbieren u. 
fiihrt den Gasrest nach Zusatz von frischem S 0 2 u. 0 2 wieder durch den K ontaktraum . 
(F. P. 604 636 vom 29/8. 1925, ausg. 10/5. 1926. Japan. Prior. 13/1. 1925.) K a u s c h .

Ferdinand Stein, Deutschland, Alkalisulfate und Glaserit. Man erhitzt Na2SO, 
oder Glaserit, KC1 u. W. u. zwar' in einem Mengenverhaltnis, daB sich Glaserit bilden, 
gleichzeitig eine Sattigung an KOI u. K 2S 0 4 eintreten muB, wodurch eine Fallung 
dieser erfólgt. (F. P. 604 891 vom 20/10. 1925, ausg. 15/5. 1926. D. Priorr. 20/10. 
1924 u. 2/2. 1925.) K a u s c h .

Werner Mecklenburg, Aussig, Elbe, Tschcchoslowakische Republik, Dar- 
stdlung von Nalriumsidfat durch Umsetzung von Ferrosulfat mit Natriumchlorid, dad. 
gek., daB das auf bekannte Weise erlialtene Doppelsalz von Na2S 04 u. F eS 04 m it 
einer NaCI-Lsg. geeigneter Konz. behandelt wird. (D. R. P. 430 092 KI. 121 vom 
15/2. 1925, ausg. 9/6. 1926.) K a u s c h .

Zellstoffabrik Waldhof und E. Schmidt, Waldhof-Mannheim, Chlor und 
Alkalisulfal. Man laBt SO., im Gemisch m it Luft auf Alkalichlorid bei 300—600° 
einwirken, gegebenenfalls in Ggw. von Kontaktstoffen. (E. P. 249 474 vom 22/12.
1925. Ausz. veróff. 28/5. 1926. Prior. 21/3. 1925.) K a u s c h .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E ., Salz- 
tóure. Das durch Zers. von NaCl entstandene HCl-Gas wird m it Cl2 behandelt u. 
dann die Verunreinigungen durch akt. Kohle abgeschieden, indem man das Gas 
hindurchleitet. (E. P. 248 738 vom 25/2. 1926, Auszug veroff. 25/5. 1926. Prior. 
9/3. 1925.) K a u s c h .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz (Erfinder: Richard Hueter, Dessau), 
barstellung von Bromwasserstofj a\is den Elementen durch Entziindung, dad. gek., 
daB der Reaktionsraum unter Oberdruck gehalten wird. (D. R. P. 428 225 KI. 12i 
T°m 11/1. 1923, ausg. 28/4. 1926.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Mathias 
Pier, Heidelberg), Vorrichtung zur Ausfiihrung von Rmklionen unter Druck, z. B. 
bei der NTTr Synllieso mit bewegten gasfórmigen oder fl. Stoffen, dad. gek., daB die 
Bewegungsvorr. in das DruckgefiiB eingebaut ist. (D. R. P. 422 321 KI. 12g vom 
‘/4' 1922, ausg. 29/5. 1926.) K a u s c h .

John S. Unger, Chicago, V. St. A., Ammoniakdestillation. Ammoniakw. fliefit 
jn standigem Strom in einer Destillierkolonne einem Dampfstrom entgegen, wird da-

1 von freiem NH3 befreit, gelangt dann von unten ber in einen Behalter, in dem 
wt einem Rost CaO gelagert ist, durchsetzt u. lóst diesen, flieBt in einen dritten Be- 
a>t«r u, von diesem in die Kolonne zuriick, in welcher nun das vorher gebundene NH3 

abdcst" wird. (A. P. 1 581 367 vom 22/12. 1924, ausg. 20/4. 1926.) K u h l in g .
Soc. d’fitudes Minieres et Industrielles, Paris, Nitride und Ammoniak. Nitride 

63 Fe, Co, Ni, Wo u. Mo sowie NH3 erhalt man durch Erhitzen der Metalle bezw. H 2 
v T m en^ laltenden Gas bei gewohnlichem oder niedrigem Druck in Ggw. von 

ł :®rbb- des Li (Nitrid oder Amid). (E. P. 245 762 vom 31/12. 1925, Auszug 
' eroff. 3/3. 1926. Prior. 8/1. 1925.) K a u s c h .

VIII. 2. 4 2
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Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd. und F. H. Bramwell, Stoekton-on- 
Tees, Ammoniaksyntliese. Um den Kontaktraum  herum liegen eine Anzahl von 
Zylindorn aus warmcisolierendem Stoff in der Art, dafi sie eine Anzahl Hohłraume 
zwischen sich lassen, die sich parallel zur Achse des Kontaktraum es erstrecken. Inncr- 
halb dieser Raume zielien sich an den Enden U-formig gebogene enge Róhren, durch 
welche das katalysierte Gas im Gegenstrom zum Frischgas geleitet wird. (E. P. 
248 999 yom 22/7. 1925, ausg. 8/4. 1926.) K otlino.

F. Tharaldsen, Bcstum b. Oslo, Phosphor im  elektrischen Ofen. Bei der Herst, 
von P  im elektr. Ofen aus natiirlichen Phospliaten verwendet man ais Reduktions- 
mittel Ferrosihcium oder SiC2. (N. P. 40 306 vom 16/1.1923, ausg. 24/11.1924.) Kau.

John F. Sanders, Roseburg, V. St. A., Ausziehen von Arsen aus Platinerz. Das 
arsenhaltige Platinerz Sperrylith wird fein gepulvert u. m it CS2 verruhrt, wobei As 
gel. wird. (A. P. 1 581 475 vom 22/4. 1925, ausg. 20/4. 1926.) K otlino.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Arsenikprdparak 
fur die Vertilgung von Insekten u. Pilzen. Gelbes As20 3 erhiilt man durch Dest. 
fluchtiger Losungsmm. (CS2 oder Bzn.) iiber auf Rotglut erhitztes As203 u. Kondcn- 
sieren der Dampfe. (E. P. 248 975 vom 10/6. 1925, ausg. 8/4. 1926.) K ausch.

M. Pratorius, Berlin-Treptow, und K. Wolf, Berlin-Charlottenburg, Kiesd- 
sduregel. E in Kieselsiiurehydrogel, das 78— 95% W. enthiilt, wird m it einer kolloidalen 
S i02-Lsg. geknetet, geformt u. bei 100—180° erhitzt. (E. P. 249 555 vom 19/3.1926, 
Auszug veroff. 28/5. 1926. Prior. 21/3. 1925.) K ausch.

E. Urbain, Paris, Entfdrbungskohle. Man trocknet u. gliiht ein zusammengeballtes 
Gemisch einer vegetabil. Substanz m it C aH P04 u. (oder) H 2S 04. Dann wird ge- 
gebenenfalls das kórnige Prod. in eine Pastę durch Mahlen u. Waschen auf einem 
Filter m it HC1 u. W. ubergofiilirt, die Pastę getrocknet u. gesiebt. (E. P. 249138 
vom 11/3. 1926, Auszug veróff. 25/5. 1926. Prior. 12/3. 1925.) K ausch.

Eduard Urbain, Frankreich, Absorptionskohlen. Man leitet dio Herst. der 
akt. Kohlen so, daB Prodd. verschiedener D. erhalten werden, die yerschicdene Akti- 
v ita t gegenuber denselben Gasen u. Diimpfen aufweisen. (F. P. 604181 vom 31/12.
1924, ausg. 30/4. 1926.) K ausch.

Jacob Magtegaal, Holland, Aktive KoKle. Man leitet die Gase der trocknen 
Dest. kohlenstoffhaltiger Gase aus den Retorten gegebenenfalls nacli ihrer Abkiihlung 
u. Reinigung in einen Ofen, wo sie verbrannt diurch gliihende Kohle stromen. (F. P. 
604417 vom 10/10. 1925, ausg. 4/5. 1926. Holi. Prior. 15/10. 1924.) K ausch.

Dr. Ivo Deiglmayr Chemische Fabrik Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Schwarz), 
Miinchen, Herslellung einer hochaktiren Kohle durch Verkohlen eines Gemisches organ. 
Stoffe m Ggw. von K 2C03, dad. gek., daC hierbei eine Mischung von Melasse u. Trebern 
Verwendung findet, das Verkolilungsprod. in bekannter Weise m it verd. Siiure aus- 
gowasehen u. nochmals unter Luftabschlufi gegliiht w rd . (D .R . P. 430 031 KI. 12i 
vom 24/5. 1923, ausg. 9/6. 1926.) K ausch.

A. Oppś, Aachen, Alkalichloride und -hypochlorite. E in festes Gemisch von 
Alkalichlorid u. -liypochlorit erhalt man durch Behandeln fein verstaubter Alkali- 
hydroxj7dIsg. m it Cl2. (E. P. 249 510 vom 12/3. 1926, Auszug yeroff. 28/5. 1926. 
Prior. 23/3. 1925.) K aUSCH.

Soie d’Anbenton, Paris, Sodalosungen. Rohe, m it celluloseahnlichen Stoffen 
verunreinigto Lsgg., z. B. von der H erst. der Viscose, werden zwecks Reinigung mit 
C 02 behandelt. (E. P. 249 091 vom 19/2. 1926, Auszug veroff. 25/5. 1926. Prior. 
11/3. 1925.) K ausch.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., C alcium nitra t wird 
in fester Form hergest., indem man eino kleine Menge eines NH4-Salzes (NHi^ > 
oder [N H JjS O J oder Harnstoff zu einer konz. Ca(N03)2-Lsg. gibt u. dann diese ver- 
dam pft u. kuhlt. (E. P. 249 370 vbm 29/5. 1925, ausg. 15/4. 1926.) K ausch.
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Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-G. und B. C. Stuer, Aachen, 
Darsldlung von Bariumhydfoxyd. (D. R. P. 429 476 KI. 12m vom 14/8. 1923, ausg. 
27/5. 1926. Zus. zu D. R. P. 406962; C. 1925 I. 749. — C. 1925 .1. 1644.) Kauscii.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Akt.-Ges., Aachen (Erfinder: 
Friedrich Riisberg, Mannheim), Verfahren zur Abscheidung von Chlorbarium aus 
Lmngen, 1. durch Zusatz von NaCl, 1. dad. gek., daB man das NaCl unter Riihren 
zweckmiLBig bei erhohter Temp. in die Lsg. eintragt. — 2. dad. gelc., daB man dio 
Menge des NaCl so bemiBt, daB eine nahezu gesatt., zu anderweitiger Verwendung 
geeignete NaCl-Lsg. erhalten wird. (D. R. P. 429 716 K I. 12m vom 6/10. 1923, ausg. 
1/6. 1926.) K a u s c h .

Julius Kersten, Bensheim, Verfahren zum Zersetzen von Chlormagnesium durch 
Wmerdampf, dad. gek., daB dem Oxychlorid Kohle beigemengt wird, um den iiber- 
geleiteten Wasserdampf unter B. von naszierendem H 2 zu zers. (D. R. P. 429 654 
KI. 12m vom 15/11. 1924, ausg.''31/5. 1926.) K a u s c h .

Kali-Industrie Akt.-Ges., Cassel, und Ratig, Berka a. d. Werra, Verfahren 
2ur unmittelbaren Umlagerung festen Kicserits in  fesles Biltersalz ohne Warmezufuhr, 
dad. gek., daB Kieserit in Mischung m it Bittersalzlsg. geruhrt u. wahrend der eigent- 
lichen Umsetzung W. in  solcher Menge zugefiihrt wird, daB das Gemisch riihrfahig 
bleibt. (D. R. P. 429 543 K I. 12m vom 3/2. 1923, ausg. 28/5. 1926.) K a u s c h .

A. Finkelstein, Bernburg, Tonerde. Boi dem BayerprozeB der. Al20 3-Extraktion 
wird die Mutterlauge nach Abseheidung von A120 3 bei einer D. von nicht iiber 1,36, 
also 3-n. in bezug auf das Alkali ohne Konz. zum Lósen von weiterem A120 3 bei 170° C 
Terwendet u. das A120 3 bei 70° abgesehieden. (E. P. 248 746 vom 2/3. 1926, Auszug 
veroff. 25/5. 1926. Prior. 3/3. 1925.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Specke- 
ter, Gustav Miinch, Eduard Marburg und Walter Handrich, Griesheim a. M.), 
Herstdlung von Tonerde und dereń Salzen aus sehwefelsaurer TonaufschluBlsg., 1. dad. 
gek., daB man nach erfolgter Red. des Fe20 3 die A120 3 m it Hilfe von Alkalien oder 
NHa, (NH4)2C03, (NH,)2S 0 4 m it oder ohne Zusatz von NaHC03 fallt, u. daB der ge- 
samto Betrag an Alkalien die dcm vorhandenen Saurebetrage entsprechende Aqui- 
Talenz nicht ganz erreicht, so daB ein NH3-freies bas. A12(S 04)3, im wesentlichen ent- 
sprechend dom Verhiiltnis 2 A120 3 auf 1 S 0 3, erzeugt wird, worauf dieses Salz in be- 
kannter Weise in A120 3 oder dereń Salze iibergefiihrt wird. — 2. aus salzsaurer Ton- 
aufschluBlsg., dad. gek., daB man nach erfolgter Red. des Fe20 3 durch Zusatz von 
Sulfatcn die A120 3 ais bas. NH3-freies A12(S04)3 zur Fallung bringt. — 3. dad. gek., 
daB man die Fallung bei erhohter Temp. unter Druck vornimmt. (D. R. P. 429 717
KI. 12m vom 24/6. 1921, ausg. 1/6. 1926.) K a u s c h .

Hermann C. Starek, Komm.-Ges. auf Aktien, Berlin, Franz Klaus und 
Kobert Basler, Herzberg, Elster, Verfahren zur Herstellung prahtisch eisenfreier 
Chronmlfałlosungen, dad. gelc., daB eine Lsg. von Ferrochrom in H 2S 04 sowohl m it 
KjCr207 ais aueh mit freier H 2S 0 4 yersetzt u. bei atm . oder hoherem Druck gekocht 
vnrd, worauf der Lsg. gegebenenfalls zweclcs Gewinnung yon Chromalaun in  an sich 

kannter Weise Alkalisulfate zugesetzt werden. (D. R. P. 429 655 K I. 12m yom 
12/8. 1923, ausg. 31/5. 1926.) K a u s c h .

Consortium fiir NaBmetallurgie, Oker, Harz, Bhisalze. Pb-Salzlsgg., wie 
solche durch Behandlung yon bleihaltigem Materiał m it ChloridLsgg. entstehen, werden 
*cli Zusatz einer gegen Laekmus alkal. Substanz (CaO) in soleher Menge, daB nur 

''enig (l°/0) pb ausfallt, gereinigt. (E. P. 249465 yom 24/8. 1925, ausg. 28/5. 1926.
r' vom 20/3. 1925. Zus. zu E. P. 240 401; C. 1926. I. 1013.) K a u s c h .
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VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
R. J. Paulsen, Gas bei der Herstellung von „Rookwood'l-Tópferware. Einzelheilcn 

einer wichtigen industriellen Gasverwendung. Ausfiihrliche Schilderung der crfolg- 
roichen Yerwendung von Gasheizung bei der Horst. von „Rookwood“-Topferware mit 
eingehender Beschreibung der oinzelnen Fabrikationsvorgange. (Amer. Gas Journ, 
124. 403—05.) W o l f f r a m .

Friedrich Spate, Die Mattierung von Glas. Sie kann durch Sandstrahlmattierung, 
durch FluBsaure u. durch Erzougung von Eisblumenmuster durch aufgetragene Gelatine 
vox-genommen werden. (Glass Industry  7- 131—35.) SALMANG.

Fred M. Locke, Ein neues Glas, das ultraviólette Strahlen durchlafit. Bas Glas 
kann wechselnde Zuss. liaben, enthalt aber immer 8—20 CaO, 2,5—0 MgO, 0—0,25 
Na20 , 31—0 PbO, 40— G8 S i02, 15— 30 A120 3, 30— 10 B20 3. (Glass Industry 7-136.) S a l.

D. J. Mc Swiney, Wdrmeubertragung in  Glasófen. Wrkg. der Leitung u. Strahlung 
bei Gasen verschiedener Zus. (Glass Industry  7. 88—89. Columbus [Ohio].) Salm.

E. E. Pressler und W. L. Shearer, Eigenschaften von keramischem Flintstein m i
sein Einflufi auf weifigebrannte Waren. Umfassende Angaben iiber franzos. u. amerikan. 
Flintę verschiedcner Struktur. Kryptokrystallino Flintę setzen die Brenntemp. einer 
M. nicht wesentlich liorab, neigen aber mehr ais Quarz zu Brcnnschaden durch Ober- 
feuerung. Das scheinbare spezif. Gewicht wird durch sie erniedrigt. Feinmahlung u.
Verunreinigungcn beeinflussen das Verh. beim Brande mehr ais die A rt des ver\vcndetcn 
Flints. Diese ii u Bert sich am meisten durch die therm . Ausdehnung des gebrannten 
Korpers. Quarzhaltige MM. sind unterhalb 200° gegen Temp.-Wechsel besonders be- 
standig. Oberhalb 575° sind MM. m it kryptokrystallinem Quarz geeignetor. Un- 
gewohnlich hoher Anteil an Verunreinigungen setzt dic Feuerbestandigkeit herab u. 
verglaste MM. zeigen die mechan. Minderwertiglceit, die auch durch Oberliitzung ent
steht. Feinmalilung eines ziemlich reinen Flints setzt die Garungstc-mp. einer M. herab, 
ohne Yerglasung herbcizufuhren. (Department of Commerce. Technologie Papers of 
the Btireau of Standards 1926. Nr. 310. 27 Seiten. Sep.) SALMANG.

Erich Felsner, Das Erschmelzen gelben Glases. (Glass Industry 7. 139—40. —
C. 1926. II . 95.) SALMANG.

W. Schuen, Feuerfestigkeit und chemische Zusamnienselzung der Tone. An Hand
eines raumlichen Diagramms, in das die Analysen von Tonen nach Tonerde-, Kiesel-
saure- u. FluCmittelgehalt eingetragen werden, leitet Vf. folgende Formel ab: Feuer-
r  1 1 3 4 - A L O , — R O  . r  , .  3 6 0 4 - A 1 20 3— EO
festigkeit = ------- '—j-jy--------- m Segerkegeln u. Feuerfestigkeit ------------- -----------

in C°. Hierbei werden A120 3 u. RO in Gcwichts-°/0 eingesetzt, allcrclings so umgereclmet, 
daB S i02 -}- A120 3 der betroffenden Analyse gleich 100 ist. Boi kieselsaurereiclieii Tonen 
ist die Genauigkeit gering. (Tonind.-Ztg. 50. 794—96.) SALMANG.

H. R. Thies, Beziehung zwischen der Farbstoffabsorption von Tonen und ihrem 1 er
halten in  Gummimassen. Tone von derselben chem. Beschaffenheit konnen sieli m 
Gummimassen sehr vcrschieden verhalten. Die brauchbaren Tono zeigen geringe 
Farbstoffabsorption, im Gegensatz zu den wenig gceigneten Tonen. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 1165—69. 1925. Akron Ohio, Miller Rubber Co.) SALMANG.

Charles W. Sherman, Zementausgekleidete gufieisernet Rohre. An Stelle der friiher 
gebriiuclilichen zementausgekleideten schmiedceisernen Rohre werden neuerdings 
ebensolche aus GuBeisen benutzt. Der Aufsatz besprieht Horst., Y erw endungs- 

móglichkeiten, Kosten u. die bislier beobachteten guten Erfahrungen. Zwei An- 
hange beschiiftigen sich m it den einzelnen Rohm aterialien u. m it der rechner. u. 
prakt. Priifung. (Journ. New England W ater Works Assoc. 40. 98—108. Boston in 
Massachusetts.) SPLITTUEKBEK.
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Ernest Martin, Die Ferrit- und Aluminatzemente und einige Betrachlungen iiber 
iie hydraulischen Anteile. Vf. widerspricht der herkómmlichen Anschauung, daB Tri- 
kalksilicatc u. Trikalkaluminatc die hydraulischen. Bestandteile des Portland- u. des 
Schmelzzementes bilden. E r halt vicl kompliziertor zusammengesetzte Verbb. fiir dio 
Ursache der hydraulischen Abbindung. BaO u. SrO machen nicht hydrauliseh, sondom 
nurCaO. Eisenoxyd u. Kalk geben hydraulische Ferrite von der Zus. 2Fe20 3, 5—7 Ca O. 
Eisenoxydhaltige Industrieriiekstande allor A rt lassen sich m it Kalk zu Zementen ver- 
arbeiten. Man gebraucht don Dreliofen bei 1100— 1400° unterhalb der Schmelztemp. 
Diese gesinterten Zemente waehsen nicht nach u. widerstehen sulfat- u. alkalihaltigen 
Wassern. Durch Rogelung des Brennvorganges liiBt sieli die Abbindezeit rogeln. Ferrit- 
zcincnte miissen vor der Abbindung der Luft ausgesetzt werden, da Kohlensiiurc beim 
ersten Abbinden notwendig .ist. Bei Aluminat- u. Ferrit-Aluminatzementen ist das 
nicht nótig. Auch die Ferrit-Aluminatzcmcnte werden von Sulfatwassem nicht an- 
gegriffen. (Moniteur scient. [5],16. 97—101.) S a l m a n g .

Max Pulfrich, Das spezifische Gewicht von Silicasteinen. Ais spezif. Gewicht 
von Silicasteinen wird immer nur ein mittlorcs spezif. Gewicht angegeben. Vf. hat 
30 Silicnsteine auf das spezif. Gewicht der Einzelbestandteile untersucht u. gefunden, 
dafl Steine mit mittlerem u. hohem spezif. Gewicht Anteile aufweisen, dereń spezif. 
Gewicht von 2,25— 2,G5 scliwankt. Stcine von ganz verschicdenoin Umwandlungsgrad 
kómien das gleiehe spezif. Gewicht aufweisen. (Tonind.-Ztg. 50. 798—99.) S alm .

J. Dautrebande, Die feuerfesten Stoffe; ihre Arten und Ilcrstellungsweisen und 
chmische Zusammensetzung. Vf. orortert ais SchluB (ygl. Rev. chimie ind. 35. 113; 
C. 1926. I. 3571) dio in der Hauptsache aus S i02 ais Grundlage, forner dio aus A120 3, 
aus MgO, aus CaO, aus Cr20 3, aus SiC u. aus ZrO bestehenden feuerfesten Stoffe. 
(Rev. cliimie ind. 35. 146—49.) R u i i l e .

R. Wagner, Zement mul Trap. Einige llicktigslellungen der Abhandlung von 
Peter May „Praktische Winkę fiir Zement und Beton“. Vf. wendet sich gegen den 
Teil der Schrift von M a y , in der Trafi ais Zementzusatz ungiinstig bcurteilt wird. 
Die Angaben iiber den Preis, das Abbinden u. die Festigkeit werden bestritten. 
(Tonind.-Ztg. 50. 833—35.) S a l m a n g .

H. V. Johnson, Zcment-Kalkmortel. Vf. stcllte Mortel her, in denen die Anteile 
von Zement, Kalk u. Sand in weiten Gronzen schwankten. Durch Kalkzusatz wurde 
der Wasserbedarf vergro3ert, ungefahr im Verhiiltnis des zugesotzten Kalks. Dieser 
Mehrbedarf an W. vergroflert die Schwindung. Deshalb sollte bei Zementmórteln, 
die nur wenig schwinden diirfen, wenig oder kein K alk zugesetzt werden. Umfassende 
Uteraturangaben. (Department of Commerce. Technologie Papers of the Bureau of 
Standards 1926. Nr. 308. 34 Seiten. Sep.) SALMANG.

Hartwig Klut, Angriff von Wasser und Boden auf Beton und Mortel. Die Arbeit 
behandelt dio nouesten Erkenntnisse in der Beurteilung angriffslustiger Wasser u. 
Róden, sowie die zweekmaBigsten SchutzmaBnahmen. (Wasser u. Gas 16. 793—99. 
Beriiii-Dahlom, Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., Chem. Abtlg.) S p l .

Hans Hirsch, KohlegriePmiderstandsofen fu r  Segerkegel 42. (Tonind.-Ztg. 
50. 800.) S a l m a n g .

Hans Hirsch, Temperaturmessung beim Druckerweichungsrersuch. (Vgl. M i e h r ,
98.) Durch Messung der Tempp. durch den hohlen Druokstcmpel hindurch, durch 

em horizontal in den Ofen eingefuhrtes Rohr u. von sclirag oben wird erwiesen, daB 
10 ^nenmessung von oben her um bis 80° zu niedrige W ertc ergibt, boi hóheren 
empp. (jer geńuger. j) je Messung von schriig oben her ist der Messung durch

cm ^rizontales Rohr ais gleichwertig zu erachten. (Tonind.-Ztg. 50. 793—94.) S a l m .
D. W. Kessler, Durchldssigkeit von Steinen. Es wird ein App. beschrieben, der 

gS Eestattet, die Durchlassigkeit von Steinen jeden Porositatsgrades zu bestimmen.
turstoinę wurden so gepriift. Durch ein wasserdiehtes Impragniermittel kann
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dio Durchlassigkeit von Marmor um 98%  yermindert werden. Das Verhaltnis von 
Durchlassigkeit zum angewandten Druck stieg in geradlinigem Verlialtnis. Bei Vcr- 
doppelung der Dicko der untersuchten Platt-e wird die Durchlassigkeit um ungefahr 
%  yermindert. Erorterung der Versuchsergebnisse fiir dio Praxis. (Department of 
Commerco. Technologie Papcrs of tlio Bureau of Standards 1926. Nr. 305. 18 Seitcn. 
Sep.) S alm a n g .

Sibor S. a., Verreries de Romont, Romont, Schweiz, Herstellung eines Glasu. 
Es wird S i02, Borax u. A12(S04)3 zusammengeschmolzen. Das Glas soli hinsichtlich 
Bestandigkeit gegen schroffen Temperaturwechsel u. chem. Einflusse gutem Porzellan 
gleichwertig sein. (Schwz. P. 114 242 vom 21/12. 1924, ausg. 1/4. 1926.) Kuhl.

Krahenbiihl & Cie., Burgdorf, Schweiz, Kunslsteinplalten. Marmorzement 
wird m it W., Kolncrleim u. Essig vermischt, gegebenenfalls Farbstoff zugefiigt, die 
Miscliung geformt, gewalzt u. nach dem Abbinden poliert. (Scliwz. P. 114 071 vom 
15/5. 1925, ausg. 1/3. 1926.) K u h l in g .

W. S. Cordrey, BurgeB Hill, Herslellung von Ziegeln. 76—80 Teilo Sand werden 
m it 8,4 Teilen Zement trocken gemischt, u. dann eine Mischung yon 8 Teilen Ca(0H)2, 
7 Teilen W. u. 0,446 Teilen Alkalisilicat zugegeben. (E. P. 249 720 vom 12/1. 1926, 
ausg. 22/4. 1926.) K u h l in g .

James William Fitzgerald, Jaeksonville, iibert. von: Andrew Merille White, 
Colonial Beach, V. St. A., Betonmassen. Gewaschener Sand wird m it W. gesatt., 
dio dem W. entsprechende Menge Portlandzement zugegeben, die M. unter weitercm 
Zusatz von W. in Formen gegossen, durch Schiitteln o. dgl. die Hauptmenge der ein- 
geschlossenen Luft yerdriingt, die Formen in feuchten Sand eingebettet u. langere 
Zeit stehen gelassen. Hierauf wird die Sandhiille entfernt, iibersehussiges W. abgezogen 
u. dieM. getroeknet. (Can. P. 255 588 vom 4/7.1924, ausg. 17/11.1925.) K u h l ik g .

L. S. van Westrum, Westminster, Bituminose Bindemitlel fiir Holz, Skin, 
Kautsch.uk usw., bestehend aus Kalkmórtel, Zement, Gips u. dgl. im Gemisch mit 
bituminoser Seifo (mit wenigstens 50% Bitumen). (E. P. 247 238 vom 12/8. 1924, 
ausg. 11/3. 1926.-) K a u sch .

Comptoir Technique Albert Knaff und Leon Mayer, Luxemburg, Feuerfesle 
Massen. M neralstoffe werden zu Kórnern yerschiedener GróCe zerkleinert, diese 
nach ihrer GroBe sortiert u. m it zerkleinertem festem Pech ais Bindemittel geformt. 
Man yermeidet die Entstehung von Hohlraumen. (F. P. 603 874 vom 30/9. 1925, 
ausg. 24/4. 1926. Luxemb. Priorr. 30/9. 1924. u. 2/7. 1925.) K u h l in g .

VIII. Metałlurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Rudolf Schenck, Eisen, Kohlenstoff und Sauerstoff in  ihren wech^elseiligen Be- 

ziehungen. Vf. fiihrte Verss. aus iiber die Gleichgewichte, die sich bei den Umsetzungen 
zwischen den Oxyden des Fe, dem Metali, seinem Carbid, CO, CO» u. C einstcllen, 
sowio iiber die Gleichgewichte zwischen Fe, Fe3C, CH4 u. H. Zunachst wurde fest- 
gestellt, daB ais 0 2-haltige Phasen nicht nur die reinen Verbb. FeO u. Fe30 4 sondern 
auch feste Lsgg. beider sowie Lsgg. von Oxyden in metali. Fe yorkommen. Wahr
scheinlich existicrt auch ein Suboxyd, das aber nur unterhalb 720° bestiindig ist. — 
Die Zementation des Fe durch CO wird durch Oxydation gestórt, so daB die unmittd- 
bare Messung der Gleichgewichte Fe, Fe3C, C 0/C 02 nicht moglich war. Es wurden 
daher die Gleichgewichte Fe, Fe3C, CH4/H 2 gemessen u. daraus die Gleichgewichte 
Fe, Fe3C, CO/COa berechnet. Aus den Verss. ergaben sich gleichzeitig die Bedingungen 
der indirekten Zementation des Fe durch CO u. durch CH4, sowie die der direkten 
Zementation durch C in Ggw. von CO, bezw. CH4 u . H 2. Die M e ssu n g en  bei u. unter
halb 600° ergaben auch die wahrscheinliche Existenz eines Percarbides, w e l c h e s  cmen 
hoheren C-Dampfdruck besitzt ais Fe3C u . C. Die hieraus gezeitigte Móglichkeit aus
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CO -f H2 hohere fliissige Kohlenwasserstoffo zu gowinnen, wurde experimontell ver- 
folgt u. bestatigt. — Bei der Lsg. der Fe-Carbide in Sauren wurde festgestollt, daB dio 
C-Abscheidung durch Ggw. von Ferroionen begiinstigt wird. — Um die Osydations- 
u. Zementationsvorgiingo bei der Einw. von CO auf Fe genau zu erkennen, wurden 
innerhalb der Tempp. von 550—1000° in Abstanden von 50° dio Gleichgowichts- 
isothermen bei versehiedenen Gasdrueken u. yersohiedenen Zuss. der C 0/C 02-Atmo- 
sphare aufgestellt. Die auBerste Grenzkurve nach der Seite hoher CO-Konzentrationen 
zeigte groBe Ahnlichkeit m it iii teren Angaben iiber dic Abhangigkeit der Gaszusammen- 
setzung von der Temp. im Hochofen. —  Auch die Gleichgewichte der Erzfrischvor- 
gango sind aus den aufgestellt.cn Diagrammen ersiehtlieh. Entweder sind hierbei
2 0xydphasen m it einer carbidhaltigen oder eine Oxydphase m it 2 carbidhaltigen 
u. Cnebeneinander bestandig.- (Stahl u. Eisen 4 6 . 665—82. Munster i. W.) L u d e r .

S. C. Spalding, Wirkung des Wiederanlassen^ von kallgewalzten Barren. Es werden 
dio Unterss. an 3 Stiihlen mitgeteilt, einem Mn-Stahl: 0,28% C, 0,96— 1,44% Mn,
0,06% P, 0,05% S u. 0,05—0,19% Si, einem N i-Stahl: 0,25% C, 0,60%  Mn, 0,015% P,
0,011% S, 0,23% Si u. 3,37—3,81% Ni u. einem Cr-V-Stahl: 0,27% C, 0,75% Mn,
0,012°/o P, 0,026% S, 0,37% Si, 0,95% Cr u. 0,19% V. Die warm gewalzten Barren 
wurden von 3 verschiedenen GróBen in einem Arbeitsgang auf eine GroBe gebraeht. 
So wurden 3 verschieden starko Betrage der Kaltbearbeitung erhalten. Es wurden 
dio mechan. Eigenschaften u. die olektr. Leitfahigkeit nach der Warmwalzung, der 
Kaltwalzung, der Kaltwalzung u. dcm Wicderanlassen u. nach dor Abschrcckung u. 
dem Wicderanlassen u. auch nach der Kaltwalzung untersucht. Allgemein ergab 
sich dabei folgendes: Der FlieBpunkt des Mn-, des 3,50% Ni- u. des Cr-V-Stahls wird 
betrachtlicli durch die Kaltwalzung u. das Wiederanlassen auf 315° erhóht. Dio Zug- 
festigkcit wird nur wenig verbessert, wahrend die Duktilitiit u. Kerbschlagziihigkeit 
etwas nachlaBt. Bei 540° u. 595° erhalten der FlieBpunkt u. die Zugfestigkeit ihre An- 
fangswerte wieder, wahrend die D uktilitat u. dio W erte dor Kerbschlagproben bedeutend 
iiber ihre Anfangswerte steigen. Wiederanlassen iiber 595° verursacht ein schnelles 
Men des FlieBpunktes u. der Zugfestigkeit u. ein Ansteigen der anderen Werte. Dio 
Cr-V-Stalile benotigen eine hohere Wiederanlassungstemp., um ihro n. physikal. Eigen- 
schaften wieder zu erlangen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9 . 685—716. 780. 
Halcomb Steel Co., Syracuse [N. Y.].) WlLKE.

W. L. Fink und E. D. Campbell, Einflu/3 der Warmebehandlung und des Kohlen- 
(Mjgehalłes auf die Struktur der reinen Eisen-Kohlenstofflegierungen. X-Strahlenbilder 
wurden von einer Reihe Legierungen m it wechselndem C-Gehalt aufgenommen u. dio 
Anderungen im a-Fe-Gitter, die Ggw. von y-Fe-Linicn, die Anderungen im y-Fe-Gitter 
u. die Ggw. von Kohlonstofflinien beobachtet. Dabei wurde eine raumzentrierte, te tra 
gonale Struktur, die bisher nicht beobachtet worden war, in hoch C-lialtigen u. im W. 
“bgeschreckten Stahlen festgestellt. Dio Ergebnisso sind kurz zusammengefaBt wie 
folgt: Die Anderungen in den Dimensionen des a-Fe-Gitters, die wahrend des Erhitzens 
stattfinden, sind gering (ungefahr 0,0— 0,3%) u - sind eino Funktion des C-Gehaltes 
u. der Warmebehandlung.' Dio Seite des Einheitswiirfels wachst langsam m it dem 
C-Gehalt, aber diese Andcrung ist n icht iiber das ganzo Gitter gleichmaBig. Auch das 
y-le-Gitter andert sich m it dem C-Gehalt u. der Warmebehandlung. Je  hoher der 
C-Gehalt u. je starker die Abschreckung, um so gróBor ist der Einheitswiirfel. Die 
°ben erwahnte neue S truktur wurde bei starkem Abschrecken von eutektoidem u. 
ubereutektoidem Eisen erhalton. Bei 1,50% C ist der W ert fur a 2,85 u. fiir c 3.02A-E. 

ieses tetragonale Gitter ist bei niedrigen Tempp. weniger bestandig, ais das y-Fe- 
itter u. verschfl-indet beim Anlassen auf 100°, wahrend y-Fe erst bei 200° u. bei dem 
erauchsstiick mit 1,50% C sogar bei dieser Temp. noch nicht yollstandig verschwindet. 
arbide geben aus noch nicht bekannten Ursachen im allgemeinen keine Linien, nur
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beim Anlassen von hoch C-haltigcm Fe crliiilt man Carbidlinicn. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 9. 717—54. 780.) WlLKE.

P. M. Bonnerup, Herstdlung von Eisenschwamm in Australien. Der Eisenschwamm 
wird zur Entziehung von 0 2 aus dem Cu benótigt. E s  wird die Herst. nach einem 
Blasverf. besproehen, zu welchem keino besonders liochprozcntigen Erze notig sind. 
(Eng. Mining Journ.-Press 121. 889—91.) E n sz l in .

John W. Bolton, Phosphor beeinflufit die Qualitdt des Graugufleisens. I. Eine 
aligemein yerstandliehe Bekanntmacbung m it dcm Sehrifttum an Hand von einigen 
Mikrographien. (Foundry 54. 378—82.) WlLKE.

Herbert M. Ramp, Warum ist Graugu/3 poroś ? Einige Anweisungen gibt Vf. auf 
Grund sciner Beobaehtungen im GrauguBbetrieb. (Foundry 54. 354—55.) WlLKE.

R. E. Kerslake, Schmiedbarkeit von Stahl mittels der Brinellmaschine bestimml. 
Zur schnellen Unters. wurde eine qualitative Probe ausgearbeitet. Die Kugel bei der 
Brinellmaschine wird durch einen geharteten Stahldorn crsetzt u. das Verh. des Probe- 
stiicks beim Eindringen dieses Dorns festgestellt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 
773—70. Steel Products Co., Clcveland.) WlLKE.

A. S. Schott, Die Blciraffination nach dem Harrisverfahren. Vf. gibt eine genaue 
Beschreibung des Harris-Verf., welehes vor anderen Pb - R aff in ations verf f. den Vorzug 
hat, das gesamte Pb ais raffiniertes Metali anszubringen u. auch d e Verunreinigungcn 
Pb-frei zu gewinnen. Das geschmolzene Werkblei wird bei 400° in ein geschmolzencs 
Salzgemisch aus N aN 03 -(- NaOH -f- NaCl cingcriihrt, wodureh As, Sb u. Sn, aber 
kein Pb oxydiert werden u. versehlackt werden. Die geschicht in einem besonderen 
Apparat, der beschriebcn w’ird. Dann erfolgt die Entsilberung des Pb nach P arkes. 
Das enthaltcne Zn wird darauf dureh noehmalige Behandlung im Harrisapparat (aber 
ohne NaNOj-Zusatz) entzogen. Die erhaltenen Sehlacken werden m it h. W. gclaugt, 
wobei- das Antimoniat unlóslieh bleibt u. die iibrigen Bestandteile durch fraktioniertc 
Krystallisation getrennt werden konnen. Die yerbleibende NaOH-NaCl-Lauge wird 
verdampft, der Riickstand wieder ais Schlackenbildner benutzt. Die erhaltenen As-, 
Sb- u. Sn-Verbb. sind, wie die mitgoteilten Analysen zeigen, prakt. frei von P b . (Metali 
u. Erz 23. 306— 15. Berlin.) L u d er .

K. Arndt, Ober die Eleklrolyse der Leichtmetalle. Vf. schildert die Grundlagen der 
Schmdzdektrolyse u. beschreibt im besonderen die Gewinnung von Al u. Mg in den 
modemen teehn. Betrieben. Auch die neuesten Vcrff., namlich die Gewinnung von 
99,9%ig. Al u. die Mg-Elektrolyse aus Fluorid sind beriicksichtigt. (Metali u. Erz 23. 
302—0G. Berlin.) “ L u d e r .

Kurt Illig, Beryllium und seine Herstellung. Vf. gibt eine t)bersicht iiber den
Stand der Forsehung u. Herstellung auf Grund von fruheren Arbeiten, Patcnten u. 
eigener Unterss. Die Gewinnung groBer Reguli m it 99,9% Reinheit ist durch Schmelz- 
fluBclcktrolyse gelungen. Verss. m it Be-Legierungen sind im Gange. (Ztschr. f. Metali- 
kunde 18. 1 5 9 —6 0 . Berlin-Wilmersdorf.) LuDER-

G. Malcolm Dyson, Metallurgie und Anwendungen von Vanadium und 2ifan- 
Eine kurze Ubersicht iiber die Verteilung der Erze, Gew., Eigenschaften u. A nw endungen, 
besonders in der Fe-Industrie. (Chem. Age 14. Monthly Metallurgical Section 
33—35.) W lL K E .

—, Zinkjodid fu r  die Silberverhuttung. Herstellung aus verzinktem Schrott. Zur 
teehn. Herst. von Z n J 2 kann an Stelle von Zn-Selirott yerzinkter E is e n s c h ro t t  ver- 
wendet werden. (Chem. Trade Journ. 78. 588.) ' JUNG.

G. Pellerin, Gegęnstdnde aus Gold und Silber fu r  Goldschniederei und Schmud- 
sachenherstdlung und dereń Unterstichung. Beschreibung, Zus. u. Untersuchungs- 
verff. der wichtigston Legierungen. (Buli. Sciences Pharmacol. 33. 101—10.)

W. Kroll, Vergittbare Aluminiumlegierungcn. Um die im Duralumin wirksamen 

Me talie Cu, Mg, Si dureb andere zu ersetzen, ha t Vf. eine Rcihe von Vcrss. geruacht.
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Es ergab sieli, daB das Cu durch Ag (vorzugsweise 6°/0) crsetzt werden kann. Setzt 
man an Stelle des Mg die Metallo Li, Rb, Cs, erhalt man geringe Alterungen, die dio 
Wrkg. des Mg nicht erreichen. Dagegcn sind K, Na, Ca, Ba, Sr, Y, La u. Co beziiglich 
der Alterung vollig unwirksam. Von diesen sind Ca, Sr, Ba in niedrigem Zusatz ohno 
EinfluB auf dio Festigkeit Lantal-ilhnliehor Logierungen, vorringern lcdiglich dio 
Delmung. Na, K, Li, Rb, Cs storen die Dehnung nicht, sondom erhohen die Festig
keit in geringem Grade. Dio Erdmatelle Y, La, Ce storen bei hóheren Zusatzcn bc- 
trachtlich, unterhalb 0,5%  verbesscrn sić dio W alzbarkeit. (Metali u. Erz 23. 225—30. 
Luxemburg.) L u d e r .

A. Mallock, Hartę von Kupfer-Zinn-Legiermgcn. (Vgl. N aturę 117. 117; C. 1926.
I. 1919.) Die Hartę von Cu-Sn-Lcgicrungon vorschiedener Zus. ist bestimmt worden, 
ii. die Hartekurve ist gezeichnet. Das Maximum der H artę (220 t  pro (Juadratzoll) 
besitzt die Legierung m it 30%  Sn. Kleinc Mengen der Legierungen konnten durch 
Zusammcnschinclz.cn der Koniponcntcn unter Borax in cincm Rohr aus sehwer schmelz- 
barem Glas mittels Geblase, dom etwas 0 2 zugefiihrt wurde, erhalten werden. (Naturę

L. Sterner-Rainer, Einige Eigenschaften der Legierungen Au-Ag-Cu. Vf. hat 
von 45 Au-Ag-Cu-Legierungen, die tcchn. Bcdeutung habon, dic Schmelzpunktc, 
Haltepunkte u. Erstarrungspunkte, ferner von iiber 70 Legierungen die Brinellharte, 
Proportionalitatsgrenze, Bruchspannung u. Bruchdehnung im ausgegluhten u. ab- 
gesehrcckten Zustande sowio nach Reckungen durch Auswalzen bestimmt. Die Er- 
gebnisse sind in Zahlentafeln u. in Dreieeksdiagrammcn zusammcngestcllt. (Ztschr. 
f. Mctallkunde 18. 143.—48. Wien.) L u d e r .

R. T. Rolfe, Lagermetalle. Nach einer allgemeinen Ubersicht uber diesen Gegen- 
stand wird auf die Ubcrlegenheit der Legierungen m it Sn ais Grundmetall iiber dio 
mit Pb ais Grundmetall liingewiesen; besonders das Sn-Sb-Pb-Eutektikum m it dcm
F. 177° macht dio Pb-haltigcn Lagermetalle fiir hohe Tempp. ungeeignet. Es wird 
dann gezoigt, daB durch Anderung der Abkuhlungsgeschwindigkeit, der GuBtemp. usw. 
bctrachtliche Anderungen in der S truktur u. den Eigenschaften entstehen konnen. 
AtiBerdcm wird auf den EinfluB der Hammerbearbeitung auf die Bestandtcile der 
Legierung hingewiesen. (Metal Ind. [London] 28. 317— 18. 441—43.) WlLKE.

E. Schor, Oberziehen nichtmetallischer Gegenstdnde m it Metali. S tark porose Gegcn- 
standc werden in trockenem Zustande 30 Min. in eine Schnielze von 1,35 kg Camauba- 
wachs u. 3,15 kg Paraffinwachs getaucht, nach dem Trocknen diinn m it Schellack 
iiberzogen u. nach nochmaligem Trocknen zweimal m it folgender Mischung bestrichen:
1—3 Teile Bronzierfl., 2—3 Teile Lackfl. u. etwa 71 g Bronzepulver fur Verkupferung. 
In 1—5 Std. kann dann verkupfert werden. Sind die Gegenstande wenig poroś, so 
erhalten sie einen 2-maligen Schellackuberzug u. werden m it der obigen Bronzierungsfl. 
iiberzogen. Das Cu-Bad enthiilt 680 g CuS04, 170 g H 2SOd, 4,5 1 W. u. 0,45 kg Oxal- 
saure auf 450 1 Lsg. Wichtig ist eine Bewcgung der Badfl. durch Einblasen von Luft. 
(Metal Ind. [New York] 24. 192. New York.) W lL K E .

S. W. Miller, Sauerstoff-Acetylenschweifiung von Kupfer. Kupfer wird durch den 
geringen 0 2-Gehalt beim Erhitzen briichig u. h a t gerade unter dem F. prakt. keine 
festigkeit mehr, so daB kurz nach der SchweiBung, wenn irgendein Zug in der Um- 
gobung der SchweiBstelle ist, Spriinge entstehen. Bei m it Si desoxydierten Cu, das 
seine Festigkeit auch bei hóherer Temp. beliielt, konnten gute SchweiBungen aus- 
gefuhrt werden. (Acetylene Journ. 27. 533—36. Long Island City, N. Y., Union Carbide 
and Carbon Research Laboratories.) WlLKE.

H. Bablik, Ober die Beurteilung der Giite einer Yerzinkung. Vf. gibt einen all- 
gemeinen tlberblick iiber den Stand der Verzinkung. E r weist darauf hin, daB das 
Zinkblumenaussehen fiir die Giite einer Verzinkung keinen MaBstab abgeben kann, 
u- daB die Starkebest. des Uberzuges nach der Methode B a u e r  zu erganzen ist durch

117. 787—88. Excter.) J o s e p h y .
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eine Untcrs. auf Porenfreiheit (mit 2%ig. H 2S 0 4 -f- 1%  Kaliuinferrieyanid), auf Rein- 
heit des Uberzuges (Gesehwindigkeit der H 2-Entw. in Saure) u. auf Biegefahigkeit. — 
AnschlieBend Meinungsaustauscli. (Korrosion u. Metallscliutz 2. 89—95. Wien.) Wil.

P. K. Frohlich, Der amphotere Charakter der Gelaline. Nach Schilderung des 
amphoteren Charakters wird die Wrkg. des Zusatzes von Gelatine oder Leim bei der 
Cu-, Zn- u. N i-Plattierung besprochen. (Korrosion u. Metallschutz 2. 107—08.) WlLKE.

Ernest Sydney Hedges, Korrosion an der Fliissigkeitsoberfldche. Die Erscheinung, 
daB Metalle, die toilweise in eine korrodierendo Lsg. eintauchen, etwas oberhalb der 
Beruhrungslinie Metall-Fl.-Luft besonders sehnell angefressen werden, liiBt sich all- 
gemein weder durch die schutzende Wrkg. der abwarts sinkenden Reaktionsprodd., 
noeh durch die depolarisierende Wrkg. des Luftsauerstoffs erldaren. Die Erscheinung 
tr i t t  namlich bei der Aufłosung von Z n  in verd. HC1, H 2S 0 4 u. H N 03> Mg in n. HC1, 
NH4C1, verd. H 2SO,, u. H N 03, A l in NaOH u. HC1, wo durch dio Gasentw. die Reaktions- 
prodd. nach oben gefiihrt werden, gleiclifalls auf, auch in einer H 2-Atmosphare, sowie, 
beim Eintauchen yon Cu oder Fe in starkę H N 0 3, die ein bessorer Depolarisator ist 
ais atmosphar. 0 2. Fe in HC1 gibt den Effekt kaum, Fe in HC1 -f- H N 03 sehr deutlich. 
Vf. nimm t an, daB dio diinno H aut von Fl., die an dem Metali emporkrieoht, der Sitz 
der erhohten Reaktionsgeschwindigkeit ist. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 831—33. 
London, Univ.) K ruger .

Robert J. Mc Kay, Korrosion durch elektrolytische Konzenlrationsketten. Vf. 
wendet sich gegen die Einwande L ie b r e ic h s  (Korrosion u. Metallschutz 1. 67; 
C. 1925. I I . 2024), besonders bemangelt er die Anwendung des Kaliumferricyanids bei 
seinen Verss., das ais Depolarisator wirke u. daher dio Verss. unter anderen Bedingungen 
vor sich gehen lasse ais es n. der Fali ist. (Metal Ind [London] 28. 434.) WlLKE.

W. H. J. Vernon, Unlersuchung iiber die atmosphdrische Korrosion der Nicht- 
eisenmetalle. Uber eins der Teilgebiete der Korrosion, dio Triibung der Metalloberflache 
durch atmosphar. Korrosion, laBt sich nach Verss. des Vfs. ein abschlieBendes Urtoil 
fallen. An Cu, Zn, Zn-Cu-Legierungon, Ag u. auch zwecks Erzielung von Vergleichs- 
werten an Fe u. Ni wurden die Unterss. ausgeftihrt. Die benutzte Luft war mit Feuchtig- 
keit ungesatt. Kellerluft, m it Feuchtigkeit gesatt. Luft, Kiiehenatmosphare u. freie 
Atmosphare auf einem Daehe. Einzelheiten sind in der Arbeit nachzusehen. (Korrosion 
u. Metallschutz 2. 103—06.) W il k e .

G. Ross, Saltillo, Mexiko, Bósten von Erzen. Die gcrósteten Erze werden magnet, 
oder eloktrostat. in yollkommen u. unvollkommen gerostete Anteile geschicden, die 
letzteren m it frisehen Erzen gemischt u. die Mischung gerostet. (E. P. 248 704 vom 
11/11. 1925. Auszug veroff. 25/5. 1926. Prior. 9/3. 1925.) K uhling .

Herbert E. Wetlierbee, ubert. an: Richard F. Grant und Howard M. Hanna, 
Cleveland, V. St. A., Herstellung von Eisenschwamm. Eisenlsgg. werden mittels Na2G03 
gefallt, das niedergeschlagene Fe(OH)2 oder Fe(OH)3 erschópfend ausgewaschen, mit 
fein gepulyerter Kohle, Rohol o. dgl. gemischt, die Mischung erhitzt u. unter Luft- 
abschluB abgekiihlt. Das Erzeugnis dient zum Zementieren yon Kupferlsgg. (A. P.
1 581 898 yom 13/6. 1924, ausg. 20/4. 1926.) K uhling .

Joseph J. Mascuch, E ast Orange, und William M. Cox, New York, Elektro- 
plattieren von Stahl. Der Stahl wird mechan. geglattet, gereinigt, elektr. mit Ni plattiert, 
erhitzt, um eingeschlossenen H„ zu entfemen, gehartet u! poliert. (Can. P. 256 Oiw 
vom 18/5. 1925, ausg. 8/12. 1925.) KUHLING-

K. Emmel und Thyssen & Co., A.-G., Miilheim, Ruhr, Eisen oder Stahl. C-arnies 
Fe wird m it Roheisen oder unter Zusatz von Si, Mn o. dgl. im Kupolofen mit einer 
geeigneten Menge Kohle yerschmolzen, wobei die Menge des Geblasewindes u. seines 
Druckes der yerwendeten Kohlemenge u. dem gewunschten C-Gehalt des ErzeugmssM
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angepaBt wird. (E. P. 249 800 vom 11/6. 1925. Auszug vcróff. 5/6. 1926. Prior. 24/3.
1925.) K u h l in g .

C. J. G. Aarts, Briisscl, ZinkdestiUątion. Die Dampfe des dest. Zn werden in 
Mischung mit CO dureh ein senkrechtes langes Rohr geleitet, das von einer Anzahl 
von Kiihlschlangen umgeben ist. In  diesem Rohr wird ein Teil des Zn gegebenenfalls 
nach Red. durch das CO verfliissigt u. sammelt sich am Boden des Rolirs unterhalb 
der Eintrittsstelle der m it CO gemischten Zinkdampfe. Der nicht yerflussigte Zink
staub u. nicht reduziertes ZnO wird in einem angeschlossenen Raum kondensiert, in 
den heiBesten Teil des senkrechten Rohrs zuruckgeleitet u. unterlicgt von neuem der 
Einw. des CO. (E. P. 249 123 vora 10/3. 1926. Auszug veroff. 25/5. 1926. Prior. 
10/3. 1925.) K u h l i n g .

S. Field, London, E. F. Petersson, W estminster, W. E. Harris, London, und 
Metals Extraction Corp. Ltd., W estminster, Aufarbeilung von Schwefelzinkerzen. 
Die Erze werden geróstet, wobei auf Entstehung einer kleinen Menge Z nS04 hingearbeitet 
witd u. dann mittels einer h. sauren elektrolysierten Lsg. ausgezogen. Die letzten nicht 
Ycrbrauchten Anteile Silure werden mittels Zinkstaub, ZnO o. dgl. neutralisiert, dann 
unter Riiliren u. Erhitzen iiberschussige Kreide u. P b 0 2 u. M n02 enthaltender Anoden- 
schlamm hinzugefiigt, um S i02 u. Fe zu fallen. Nach Filtration wird mittels H gS 04 
u. Zinkstaub Cu, Cd, As, Sb, Co u. Ni gefallt. Zwecks endgiiltiger Reinigung wird die 
Lsg. wieder schwach angesiiuert, m it Zinkstaub o. dgl. behandelt u. clektrolysiert. 
Um die B. von Ferriten u. Manganiten mógliehst zu yermeiden, kann aueh bei mindestens 
650° so lange geróstet werden, bis dio Hauptmenge des Schwefels oxydiert ist u. dann 
bei derselben Temp. m it Dampf behandelt werden. (E. PP. 249 609 u. 249 764 vom 
29/12. 1924, ausg. 22/4. 1926.) K u h l in g .

Orkla Grube-Aktiebolag, Lókken Verk, Norwegen, Fallen von Kupfer. Cu 
wird aus Lsgg. mittels Kupferlegierungen gefallt, welehe Zn, Pb o. dgl. oder melirere 
dieser Metalle enthalten, z. B. mittels Messingabfall. Das Verf. kann zur Anreicherung 
von Cu u. Zn cnthaltenden Lsgg. an Zn diencn, aus den Erzeugnissen fallt man das 
Zn z. B. elektrolyt. (E. P. 248 724 vom 16/2. 1926. Auszug veroff. 25/5. 1926. Prior.
6/3. 1925.) K u h l i n g .

Victor Evers Hybinette, Monroria, V. St. A., Aluminiurrdegierungen, welehe 
mehr ais 90% Al, Ni oder Co oder beide, ein oder mehrere Metalle der Chromgruppe, 
Cr, Mo, W u. gegebenenfalls Fe, Mn u. Cu ais Hartungsm ittel enthalten. Besonders 
gunstige Eigenschaften besitzt eine Legierung, welche neben Al enthalt 1,5% Ni,
0.15% Cr, 0,15% W, 0,15% Mo, 0,3%  Cu, 0,2%  Mn u. 0,550/0 Fe. Zur H erst. schm. 
man zunachst die Schwermetalle zusammen u. gieBt die Sclimelze in das gesehmolzene 
^  (A. P. 1579 481 vom 22/1. 1925, ausg. 6/4. 1926.) K u h l i n g .

Raił Welding and Bonding Co., iibert. von: Robert R. Applegate und John 
B- Austin, Cleveland, V. St. A., Autogenes Verschiveipen von Kupfer und Kupfer- 
tyierungen mit Stahl oder Eisen. Zum Verbinden dient ein etwa 0,25%  Si enthaltender 
Lotstab. Der Gehalt an Si bewirkt Entgasung des Kupfers u. dadurch eine nicht 
porige u. deshalb haltbarere u. aueh die E lektrizitat besser leitende Verb. der zu ver- 
lótenden Metalle ais m it siliciumfreiem Cu erhalten wird. (A. P. 1 581417 vom 13/3. 
1922, ausg. 20/4. 1926.) K u h l i n g .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Kanada, iibert. von: Truman 
S. Fuller, Schenectady, V. St. A., Legierungen. Die physikal. Eigenschaften von aus 
H  Cu u. Al bestehenden Legierungen werden durch aufeinanderfolgendes Erhitzen 
auf Tempp. von etwa 1000° u. niedere, bei etwa 600° liegende Tempp. verbessert. 
(Can. P. 255 964 vom 2/3. 1925, ausg. 1/12. 1925.) K u h l in g .

International Nickel Co., New York, iibert. von: W. A. Mudge, H untington
• St. A., Bitzebehandlung von Legierungen. 0,1— 17%  Al u. 1— 90%  Cu enthaltende 

^gierungen des Ni, welche auch kleine Mengen von Fe, Mn oder C enthalten konnen,
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werclcn gcgebenenfalls wicdcrholt, auf Tempp. iiber 300°, von 300—550°, 550—675°, 
675—830° oder mebr ais 830° erhitzt u. langsam oder raseh abgekulilt. Das Verf. soli 
die physikal. Eigenschaften der Legierungen verandern bezw. verbessern. (E. P. 
250 194 vom 4/3. 1926, Auszug veroff. 9/6. 1926. Prior. 31/3. 1925.) K uhling .

Henry S. Geery, Stamford, iibert. von: William Hoxie, White Pigeon, V. St. A., 
Flufimittel fiir Lotzwecke, bestehend aus einer innigen Mischung von pulverfórmigcm 
Borax, Fe20 3, NaHC03 u. N II4C1 bezw. Borax, Fe20 3, Na2C03 oder NaHC03, CaS04 
u. N H 4C1. (A. PP. 1 581 446 vom 26/5. 1924, u. 1 581 447 vom 19/3. 1925, ausg. 
20/4. 1926.) K uiiling .

John Harris, Cleveland, Ohio, GasfSrmiger Brennstoff. Ein zum Schneiden im  
Metali geeigneter Brennstoff entsteht, wenn man Wassergas m it gewohnlichem kiiuf- 
lichen A. mischt, u. zwar im Yerhaltnis von mindestens 21/2 Vol. zu hochstens 5 Vol. A. 
(A. P. 1584 291 vom 6/12. 1923, ausg. 11/5. 1926.) " K ausch.

Chemical Treatment Co., Inc., iibert. von: Colin G. Fink, New York, Her- 
stellung von Chrombeldgen auf elektrolytischem Wege. Der m it dem Chrombelag zu 
Yersehende Gegenstand wird ais Kathode geschaltet. Ais E lektrolyt dient eine wss. 
Lsg., welclie mindestens 150 g Cr03 je 1 enthalt, aber auch starker, gegebenenfalls 
gesatt. sein kann u. auBer der Cr03 einen sogenanntcn K atalysator enthalt, d. h. eine
1., saure oder bas. Verb., welchc einen Sulfat-, Phosphat- oder Boratrest oder ein 
P-Atom enthalt, Die Menge dieses Zusatzes soli nicht mehr ais 5 g je 250 g Cr03 bezw. 
10 g jc 500 g Cr03 betragen. Elektrolysiert wird bei 15—40° m it Stromstśirken von 
!/.i bis 1 Amp. je Quadratzoll. An der Kathode soli ein diinner Film von H2 erzeugt 
werden. (A. P. 1 581188 vom 19/12. 1925, ausg. 20/4. 1926.) K uiiling .

. G. Michel, Bagneux, Frankreieh, U berziehen von Metallen, wie Mg, Al, Ca usw., 
oder Legierungen dieser zum Schutz gegen Atmospharilien m it einer Schieht eines 
1'henols Oder einer Phenol enthaltenden Verb. (E. P. 249 484 vom 10/2. 1926, ausg. 
2S/5. 1926. Prior. 20/3. 1925.) KAUSCH.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Hans Hadert, Der Ru/3. Eigenschaften, Herstellung, Yerwendung. (Chem.-Ztg. 50. 

379—82. 434—35. Leipzig.) J ung.
R. H. Monk und G. Whillemore, Herstellung und Eigenschaften des Tiianoxyds. 

Dio Aufbereitung des U m enits wird besehrieben. Die Gewinnung des T i02 geschiehfc 
durch Erhitzen dieses Minerals auf 120—250° m it H 2S 0 4. Die Lsg. wird mit W. be- 
hnndelt, das F e111 zu F e" reduziert u. das ausgefalleno T i0 2-aq gewasehen u. getroeknet. 
Ein anderes Verf. beniitzt die Fliichtigkeit des TiCl.,. Das dabei entetehende FcC13 
wird auf Elektrolyteisen verarbeitet. Oder es wird aus dcm Minerał ein Teil des łe 
zu metali. Fe reduziert u. durch FeCl3 herausgelost. Eś bleibt das Ti ais T i02 zuriick. 
Zur Verwcndung ais Farbę muB das T i0 2 fein kr}’stallin sein. Es wird deshalb mit 
anderen Stoffen, dereń Wfrkungsweise noch nicht geniigend aufgeklart ist, erhitzt. 
Zum Trocknen bei riiederer Temp. wird ZnCl2, MgCl2 oder ahnliche, bei hoherer Temp. 
NaCl, N a2S 0 4, N a2S i03, CaC03, Ca-Acetat oder -Phosphat zugesctzt. Ais Farbę findet 
ęs m it B aS04 oder ZnO yermischt Verwendung. Diese Farben sind nicht giftig. 
gleich m it der Deckkraft anderer Farben. (Moniteur scient. [5] 16. 127—32.) E nsZ.

Paul Ruggli und Sal. Max Pestalozzi, Uber die Baumwollaffinitat von Derivaten 
des Dehydrothiotoluidins und Primulins. V. Mitt. iiber Fdrbevorgdnge. (IV. vgl. Hclv. 
chim. Acta 7- 1013; C. 1925. I. 576.) Vff. bestimmen das 'Aufziehyermógen der vom 
Dchydrothiotoluidin u. Primulin  sich ableitenden Farbstoffe durch 1-std. Kochea 
von 5 g abgekochter Baumwolle in Strangform m it einer Lsg. von 0,15 g Farbstoff 
in 100 ccm W. u. Analyse der zuruckbleibenden F lotte u. geben die Aufziehwerte 
in Prozenten der ursprunglichen Gesamtsubstanz an. Gleichzeitig wird die Abzie 
barkeit des Farbstoffes durch Einlegen der gefarbten, kaltgespultcn Strange in 100 ccm
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sd. dest. W. u. 24 Stdn. langes Licgenlasscn in dem orkaltendcn W. crm ittelt. Ais 
Baumwollaffinitat wird der W ert: Aufziolwermógen minus Abziehbarkeit definiert. 
Vom dehydrothiololuidiimdfosauren N a  (I) zog auch bei Zusatz von 1 g wasserfreiem 
Na2S04 (20°/0 bezogen auf Baumwolle) nur 0,5%  auf. Von dem hellgelben Benzoyl- 
deriv. zogen 6%> hei Ggw. von Na2S 04 30%  auf. Das m-Nitrobenzoylderii>. (wl. Verb.) 
zeigte eine Aufziehbarkeit (Aufz.) von 11%, m it Na2SO., von 34%, u. eine Abzieh
barkeit (Abz.) von 8,8°/o> m it N a2SO., von 17,2%. m-Aminobenzoylderiv. (11. Verb.): 
Aufz. 18%, m it N a2S 04 27%, Abz. 2,5%, m it N a2S 04 10,2%. Primulin  (Sandoz.) 
(II): Aufz. 15%, m it Na2S 0 4 42%, Abz. 1,5%, m it Na2S 04 12,5%. Mimosa Z. techn. 
(Geigy): Aufz. 4% , m it Na2SO., 5% , Abz. 1,2%, m it N a2S 04 2,2%. Primulin-Mimosa: 
Aufz. 10,3%, m it Na2S 04 12,3%, Abz. 0,1%, m it Na2S 0 4 3,6%. Chloramingdb O 
(Sandoz.), rein: Aufz. 8,6%, m it N a2S 0 4 17,1%, Abz. 0,1%, m it N a2S 04 3,4%. Chlor
amin gelb „FF“, rein (Sandoz.): Aufz. 10,4%, m it Na„S04 26,1%, Abz. 0,2%, mit 
Na2S04 1,6%. Dasselbe P raparat techn.: Aufz. 14,3%, m it Na2S 0 4 22,1%, Abz. 
4,8°/0, mit Na2S 04 11,5%. Oriol fiir Druck (Geigy): Aufz. 12,1%, m it Na2S 04 18,7%, 
Abz. 0,5%, mit Na2S 0 4 2,3%- Oriol extra konz. (Geigy): Aufz. 10,4%, m it Na2S 0 4 
22,5%, Abz. 0,3%, m it Na2S 04 1,0%. Erika B. (Sandoz.): Aufz. 12,2%, m it N a2S 04 
21,0%, Abz. 5,5%, m it N a2S 0 4 11,8%. Erika O. exlra (Sandoz.): Aufz. 8,0%, m it 
Na2S04 20,3%, Abz. 4,0%, m it N a2S 04 12,6%. Dianilgelb R. (Hochst): Aufz. 3,0%, 
mit Na2S04 8,9%, Abz. 0% , m it Na2S 0 4 4,9%. Dianilgelb 3 O. (Hóehst): Aufz.
3,7%, mit Na2S04 5,4%, Abz. 0,4%, m it Na2S 0 4 0,8%- Kongorot, rem : Aufz. 30,6%> 
mit Na2S04 64,0%, Abz. 0,1%, m it N a2S 0 4 8,0%- Kongo techn.: Aufz. 35,5%, m it 
Na,S04 63,5%, Abz. 0,4%, m it N a2S 04 5,1%.

Die wl. Yerbb. m it hohem Aufzieliungsvermogen werden durch W. stark ab 
gezogen. Monoazofarbstoffe, die sich vom Primulin ableiten, zeigen gegeniiber den 
entsprcchenden Dehydrothiotoluidinderiw. eine gróCere Festigkeit auf der Faser. 
Das hoohdisperse Erika wird dementsprechend von W. stark  abgezogen. Der Salz- 
zusatz wirkt boi allen Verss. qualitativ dispcrsita.tsvermindernd. Die Festlogung 
der Baumwollaffinitat ais einer nur annahernd bestimmten physikal. Konstanten 
ist wegen ilirer Abhiingigkoit vom Dispcrsitiitsgrad nur unter Berucksiclitigung diesor 
Eigenschaft mógheh. — Die Best. des Mol.-Gew. des aus A. um kryst. Primulins wurdo 
in neutraler oder schwach alkal. Lsg. in einer m it Leuchtgas gefiillten Glas3topsel- 
flasche durch Titrieren der Aminogruppe m it Vio"n ' Nitritlsg. im UbersclniB u. Riiek- 
titration des Nitrits m it ł/10-n. Sulfanilsauro durchgefiihrt. Das Ergebnis bestiitigto 
Formel II. Die lleduzierbarkeit der Azoverbb. wurdo durch Einfliefienlassen in eine 
sd. Lsg. von uberscKussigem TiCl3 u. R iicktitration des TiCl3 unter tropfenweiser 
Zugabe von Methylenblaulsg. bekannten Titers erm ittelt.

Dehydrothiotoluidinsvlfosavres Na  (I), aus dem aus W. umkrystallisierten NH4-
Salz durch Kochen m it l/w-n. NaOH. — Farbstoff Dehydrothiotoluidinsulfosaure---- y
fl-^aphthol, aus diazotierter Lsg. des Na-Salzes der Sulfosaure m it alkal. Lsg. von 
/J-Araphthol. ~  Benzoyldehydrothiotoluidiimdfosaure, m it Benzoylchlorid. Zur colori- 
“jetr. Unters. der F lotte wurde ein aliąuotor Teil m it NaOH verseift, m it HCI u. 
Nitiit diazotiert u. mit l-Naphthol-5-sulfosaure gelcuppelt. — m-Nitróbenzoyldehydro- 
^iotoluidinsalfosdurc. — ni-Aminobenzoyldehydrothiotoluidinsulfosdure, C2lHI0O4N3S2Na-
2 H20, nach D. R. p . 163 040 unter Abanderung der Mengenverhaltnisse. — Mimosa Z  
_onz-’ DTS—iST^N—NH—DTS (DTS =  Dehydrothiotoluidinsulfosaure); vor der 
litration wurde das Verh. des dabei zu erwartenden Spaltungsprod. DTS—NH—N H 2
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gegen TiCl3 am Beispiel des Phenylhydrazins untersucht u. gefunden, daB TiCl3 auch 
bei Ggw. von Arylhydrazinen sich ohne Fehler m it Mothylenblau zuriicktitrieren laBt. — 
Primulin-Mimosa, P r—N—N—N li—P r (Pr =  Primulin) aus techn. 28,5°/0ig. Pr 
nach Diazotieren m it HC1 u. N itrit u. einer Lsg. der gloichen Menge Pr in Na2C0} 
u. N H 4OH bei 3—5°. — Chłoramingelb „FF" u. O aus dem techn. Prod. aus W. -f- A. — 
Kongorot aus hochprozentigem Prod. (Sandoz.) aus W. -j- A. (Helv. chim. Acta 9. 
3G4—78. Basel, Anstalt fiir organ. Chemio.) L ehmann,

H. D. Bruce, Eine pholornelrische Methode zur Messung der Deckkraft von Farben. 
Die Lichtdurohlassigkeit eines m it der Farbę auf Glas aufgestrichenen Olfilms wird 
gemessen. (Department of Commerce. Technologio Papers of the Bureau of Standards 
1926. Nr. 306. 18 Seiten. Sep.) Salmang.

Fritz Kieser in Firma Wilhelm Wiinsche, Annaberg, Erzgebirge, Verfaben 
zum Bleićhen von Teżtilgut im  Packsystem mit kreisender Flotte, dad. gek., daB dem 
in das BleichgefaB eingelegten Bleichgut die Bleichfliissigkeit durch ein iiber letzterem 
dauem d bewegtes Zufiihrungsrohr (Sprengler) tropfenweise oder in diinnen Riescl- 
strahlen in gleichmaBiger Verteilung zugefuhrt wird, so daB die Auffallstellen fur die 
Flussigkeitstropfen dauernd wechseln u. die Bleichfliissigkeit das Bleichgut ohne 
besondere Saug- oder Druckwrkg. u. ohne B. yon Kanalen bis zur gleichmiiBigen 
capillaren Sattigung befeuchtet u. abwarts durchsickert, wobei nur so viel rieselnde 
Bleichflotte von oben zugefuhrt wird, ais dem Verbrauch durch Abtropfen in dem 
unteren Teil des Bleiehgutes entspricht. Man erzielt bei geringem Flottenvcrbrauch 
eine gleichmiiBige Bleichung. (D. R. P. 418 620 KI. 8 a vom 8/9. 1922, ausg. 6/5. 
1926.) • F ranz.

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresdcn (Erfinder: Curt 
Philipp), Bleićhen von Gewebstoffen. (D. R. P. 423 464 KI. 8 i vom 26/10. 1922, ausg. 
12/5. 1926. — C. 1926. I. 1093.) F ranz.

Ferdmand Schoof, Dresden-Kleinzschachwitz, Verfahren zum Bleićhen von 
exotischen chlorophyllhaltigen Hutstumpen und solchcn fiir Hiite bestimmten Geflechten, 
dad. gek., daB vor dem Bleićhen die chlorophyllhaltigen Safte durch Extraktion, 
z. B. mittels Aceton, Chloroform, Bzl., A., A. entfernt werden. Nach dem Entfemen 
des Chlorophylls werden die Geflechte m it schwefligsauren Salzen oder H20 2 gebleicht. 
(D. R. P. 426 120 KI. 8 i voin 7/10. 1924, ausg. 5/3. 1926.) F ranz.

Chemische Fabrik Milch Akt.-Ges., Berlin und K. Lindner, Oranienburg
b. Berlin, Bleićhen von Faserstoffen. Zur Erleichterung des Netzens setzt man der
Bleichfl. geringe Mengen aliphat. substituierte Benzolsulfonsauren, wie Palnuto- 
benzolsulfonsaure, Stearotoluolsulfonsaure, Isopropylnaphthalinsulfosdure oder dereń 
Alkali- oder Erdalkalisalze zu, die genannten Sulfonsauren konnen auch beim Bauchen 
zugesetzt werden, den Laugen konnen ferner in W. 1. ein- oder mehrwertige Alkohole 
zugesetzt werden; die erwahnten Sulfonsauren konnen auch bei der Erzengung w# 
Atzeffekten verwendet werden. (E. P. 246 155 vom 14/1. 1926, Auszug veróff. 17/3.
1926. Prior. 14/1. 1925.) F kanz.

Zittauer Maschinenfabrik, Akt.-Ges., Zittau und Georg Vollert, Alt Paub- 
dorf, Vorrichtung z u m  Bleićhen und Farben von Texlilgut im  Pack- oder A ufstecbystem  
mit kreisender Flotte, bei der das Textilgut (lose Fasern, Kardenband, Kammzug, 
Garn in Form von Strahnen, Kospen oder Kreuzspulen) sich in abdichtend aufeinander- 
setzbaren K asten befindet, dad. gelc., daB ein rakmenartiger Bodenkasten u. beliebig 
viele, dariiber angeordnete Aufsetzkastcn sowohl ais Textilguttriiger ais auch ais leile 
des Behandlungsraumes u. des Flottenmisch- u. Heizraumes dienen u. so unter Weg- 
fall eines besonderen iiuBeren Behandlungsbottichs gleichzeitig die aufiere U m m an te ltm g  
bilden, wobei der Bodenkasten u. die Aufsetzkiisten u. gegebenenfalls ein rahmen- 
artiger Deckelkasten durch losbare Spannsehrauben in gegenseitiger Abdichtung
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ais Ganzes zusammengehalten werden. — Die Vorr. ermoglicht ein yollkommenes Ab- 
dichten zwiselien den einzelnen W andungen, auch kann man m it dem geringsten Flotten- 
yerhaltnis arbeiten, weil der Flottenmisehraum nur entsprechend der Zahl der Ein- 
setzkasten vergroBert wird. (D. R. P. 426 623 KI. 8 a vom 22/6. 1923, ausg. 15/3.

Otto Kimże, Leipzig, Yerfahren zum Atzen von Stoffen aller Art auch gegen Warnie 
md Hydrosulfit empfindlichen, mit Hydrosulfit, dad. gek., daB man dio aufgebrachte 
Hydrosulfitpaste, der Warme entwickelndo, bindendo oder Warme gut leitende Stoffe 
zugesetzt sein konnen, der Einw. von Sauren, gegebenenfalls in Ggw. von Wasser- 
dampf oder Gasen in der Warme aussetzt. Nach diesem Vorf. wird dio Atzwrkg. der 
Hydrosulfito in sehr kurzer Zeit bei Tempp. unter 100° hervorgerufen, ohne daB dag 
Materiał beschadigt wird, man kann hiernach Leder, Felle, Horn, Celluloid, Papiere, 
MSbel usw. atzen. (D. R. P. 426 024 KI. 8 n vom 21/7. 1923, ausg. 1/3. 1926.) F r a n z .

Max Bergmann, Eugen Immendórfer und Hermann Lówe, Dresden, Be- 
handlung der tierischen Faser m it sauren, alkalischen, oxydierenden oder reduzierenden 
Flussigkeiten in Ggw. von Saponin, dad. gelc., daB man das Saponin, saponinhaltige 
Stoffe oder dereń Abkómmlinge in Konzz. von melir ais 0,1%  anwendet, gegebenen
falls im Gemisch m it anderen Faserschutzmitteln. — Das Verf. eignet sich zum Farben 
von Wolle mit Kiipcnfarbstoffen aus der alkal. Hydrosulfitkupe, zum Carbonisieren 
u. Chromieren der Wolle. (D. R. P. 426 624 KI. 8 m vom 1/3. 1923, ausg. 15/3.

Bernhard Thies, Coesfeld i. W estf., Farben von Texlilgut m it Schwefelfarbstoffen. 
(D. R. P. 412 607 KI. 8 m vom 31/3. 1921, ausg. 21/4. 1926. — C. 1 9 2 6 .1. 1054.) F r .

Lanil-Akt.-Ges., Basel, Farben von tierischen Fasem in mehreren Farben. (D. R. P.
427 953 KI. 8 n  vom 8/2. 1919, ausg. 23/4. 1926. — C. 1924. I. 1661.) F r a n z .

Rhenania-Ossag, Mineralólwerke A.-G., Dusseldorf, Farben und Bedrucken 
von Textilfasern, Papier und ahnlichen Stoffen, dad. gek., dafi die in  der bisher iiblichen 
Weise Yorgefarbten Textilwaren in mchr oder weniger feuchtem Zustande m it h. Ol, 
Wachs oder einem indifferenten Losungsm. dieser Stoffe nachbehandelt werden. 
Die Farbungen werden durch diese Behandlung tropfen- u. reibechter. (D. R. P. 
427 961 KI. 8 m vom 13/4.1923, ausg. 22/4. 1926. Zusatz zu D. R. P. 390 841, C. 1924 
>■ 1871.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., (Erfinder: Paul Onnertz, Berlin- 
Wilmcrsdorf, Benno Schwarzel, Berlin und Martin Strube, Berlin-Friedenau), Farben 
uoji Jule, Kokos- und anderen schwer durchfarbbaren Fasem  m it basisclien Farbstoffen. 
(D. R. P. 428 038 KI. 8 m vom 5/7. 1924, ausg. 27/4. 1926. — C. 1 9 2 6 .1. 2968.) F r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Rudolph, Koln- 
Miilheim), Herstellung von Ton in  Tonfarbungen und farbigen Effekten auf pflanzlichen 
Gweben nach D. R. P . 348 530, dad. gek., daB man einen Teil der pflanzlichen Faser 
1111 l°sen Zustande oder im G am  m it den Schwefelungsprodd. des Phenols, seiner 
Horaologen u. Substitutionsprodd., den Kondensationsprodd. dieser Phenole m it Alde- 
hyden bezw. den Einwirkungsprodd. von Sulfiten auf solche geschwefelte Prodd. beizt, 
dann mit ungebeiztem Garn verwebt u. im Stiick iiberfarbt. — Man beizt Baum- 
"ollgarn mit einem Schwefelungsprod. eines Phenols, verwebt diese Garnę m it un- 
gebeiztem Baumwollgarn u. beizt das Gewebe naoh dem Auskoclien nochmals m it dem 
Schwefelungsprod., nach dem Farben m it einem bas. Farbstoff erscheint der starker 
gebeizte Teil lcraftiger gefarbt ais der schwacher gebeizte. (D. R. P. 428 039 KI. 8 m 
TOm 23/9.1923, ausg. 23/4. 1926. Zus. zu D. R. P. 348530; C. 1922. II. 746.) F r a n z .

Ł G. Farbenindustrie A.-G., F rankfurt a. M. (Erfinder: Kurt H. Meyer, Mann- 
eim, und Heinrich Hopff, Ludwigshafen a. Rh.), Farben von Celluloseestern, ins- 
^wdere CeUuloseacetalseide, dad. gek., daB m an diese m it Lsgg. von schwach bas., 

ln W. wenig 1, Nitroarylaminen oder ihren D eriw . behandelt. 8-Nitro-2-naphthyl-

1926.) F r a n z .

1926.) F r a n z .
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amin farbt Cellulosęacetatseide orangegelb, 3-Nilro-4-aminobenzophenon griinstichig- 
gelb, 2-Amino-4-nitrodiphenylamin rotstichiggelb, das Kondensationsprod. aus 3-Cklor- 
6-nitroanilin u. CH20  gelb; die Farbungen sind wasserecht. (D. R. P. 428 176 KI. 8m 
Tom  1/3. 1924, ausg. 28/4. 1926.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Krzikalla, 
Mannheim), Erzeugung echter Farbungen auf der łierischen Faser, dad. gek., daB man 
diese in ublicher Weise m it Farbstoffen farbt, die aus Aryliden der 2,3-Oxynaphthoe- 
saure u. sulfierten Diazoverbindungen erhaltlieh sind. Der Azofarbstoff aus diazo- 
tierter 2-Chlor-5-toluidin-4-sulfosaure u. 2,3-Oxynaphthoesaurcanilid farbt Wolle aus 
essigsaurem Bade unter Zusatz von Glaubersalz lebhaft ro t; die Farbungen sind wasch-, 
walk- u. lichtecht. Enthalten die Farbstoffe chromierbare Gruppen, so lassen sich 
die Farbungen in Chromverbb. iiberfuhren; der Azofarbstoff aus diazotierter G-Nitro- 
2-amino-l-phenol-4-sulfosauro u. dem /J-Naphthylamid der 2,3-Oxynaphthoesaure 
farbt Wolle nach dem Chromieren in wasch-, walk- u. liehteehten Tonen an. (D. R. P. 
428 238 KI. 8 m  vom 24/6. 1923, ausg. 26/4. 1926.) F raxz.

E. Oswald Sanner, Bilrenstein, Bez. Chemnitz, Verfahren zum Farben vcm Kunst- 
faser aus rcgenerierler Cellulose, wie Yiscoseseide, oder diese enthaltende Mischgewebc, 
dad. gek., daB man die rohe Faser erst in einer Lsg. von 6%ig. Marseillerseife u. 5% 
einer durch alkoh. Verseifung von pflanzlichen Fetten  unter Zusatz kleiner Mengen 
Soda erhaltlichen alkohol. Seifenlsg. 1/2 Stde. kocht, hierauf vorbleicht, nach der Yror- 
bleiehc scbleudert, dann in einem kochend li. Bad farbt, dem 6%  der genannten alkoh. 
Seifenlsg. u. Glaubersalz beigemengt sind, u. dem erkalteten Bade 2 bis 3% 85°/0ig. 
Ameisensaure zusetzt, umzieht u. dann schleudert. — Die getrockneto Ware besitzt 
seidenartigen Griff u. Glanz. (D. R. P. 428 263 KI. 8 m vom 27/4. 1923, ausg. 28/4.
1926.) F ranz.

Louis Buynand, Lyon, Frankreich, Verfahren und Vorrichlung zum Bedruehn 
von Geweben aus Seide oder anderen Gespinststoffen, unter Auftragung einer Sclnitz- 
masse (Reserve oder Beize) mittels endloser Scliablonen, dad. gek., daC das mit Schutz- 
masse zu versehende Gewebe zwischen zwei endlosen, iiber lose gelagerte laufende 
Schablonenbahnen so hindurchgefiihrt wird, daB es durch Reibung die Bahnen mit- 
nim m t u. jede Gewebeseite mit einer gleichartigen Scliablone in Beriihrung gebracht 
wird, so daB alle Stellen des Gewebes, die nicht gefiirbt werden sollen, doppelseitig 
in fortlaufcndem Arbeitsgange gedeckt werden, wobei die Zufiihrung der Schutzmasse 
gleiehfalls in gleichmaBiger Schicht auf beide Seiten des Gewebes erfolgt. 2. daB das 
Gewebe in ausgebreiletem, gespanntem u. unbeweglichem Zustande dadurch nut 
Reservemasse versehen wird, daB zwei auf einem besonderen Schlitten angeordnete 
endlose Bahnen u. Behiilter zu beiden Seiten an dcm Gewebe entlang gefiihrt werden. 
Man kann auch gleichzeitig zwei Gewebe auf je einer Scite m it Schutzmasse dadurch 
versehen, daB diese Gewebe m it den Seiten aufeinander liegen, dic keinen Auftrag 
erhalten sollen, wobei zwischen beiden Gewoben ein drittes eingeschaltet sein kann. 
(D. R. P. 428 304 KI. 8 n vom 24/2. 1921, ausg. 1/5. 1926. Prior. 2/12.1920.) F r a n z .

Jolin Brandwood, Thomas Brandwood und Joseph Brandwood, Elton Bury, 
England, Vorrichłung zum Naflbehandeln (Bleichen, Farben usw.), insbesondere ren 
gewick-eltem Texlilgut, m it umkehrbar kreisender F lotte in Farbebelniltern, die durch 
Rohrleitungen unter sich, m it der Kreislaufpumpe u. einem gemeinsamen Flotten- 
behiilter in abschlicBbarer Verbindung stehen. Neben einer die Kreislaufpumpe fiir 
sich m it dem Flottenbehiilter verbindenden Saugleitung mundet die Druckleitung 
der Pumpe durch ein m it Absperrventilen versehenes Querrohr in zwei D ru ck le itu n g en  

aus, von denen jede zu dem Flottenbehiilter fiilirt u. m it je einem die beiden ab- 
geschlossenen Farbebeliiilter verbindenden, m it jo einem Absperrventil versehencn 
Verbindungsrohr verbunden ist, wobei zu beiden Seiten der A u sm u n d u n g ss te lle n  

des Querrohres in die Druckleitungen auf jeder der letzteren je ein Ventil rorgesehen
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ist. Auf diese Weise herrscht in dem ganzen System stets ein Uberdruck, da die Saug- 
leitung der Pumpe nur m it dem Flottenbehalter in Verbindung steht u. dadurch die 
Druckleitung der Pumpe in den Flottenbehalter ausmiindet u. von den geschlossenen 
Farbebehaltern durch Ventile abgeschlossen werden kann, so kann ein Pumpenkreis- 
lauf lediglich in Verb. m it dem Flottenbehalter zwecks Durchmischung der F lotte 
ohne weiteres bewerkstelligt werden. (D. R. P. 428 484 KI. 8 a vom 23/12. 1922, ausg. 
6/5. 1926. E. Prior. 5/12. 1922.) F r a n z .

N. V. Nederlandsche Kunstzijde-Fabriek, Arnhem, Holland, Glanz- oder Farb- 
ellekle auf Faserstoffen. (E. P. 245 407 vom 7/5. 1925, Auszug veróff. 24/2. 1926, 
Prior. 30/12. 1924. — C. 1926. I. 2251.) F ranz.

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, Holland, Erzeugung von 
Glanz- und Farbeffekten a u f Geweben, insbesondere aus Viscose. Man andert den Schwefel- 
gehalt der Faser in verschiedenen Teilen der Faser, diese Faser kann dann zusammen 
mit unbehandelter Faser verarbeitet werden. Man behandelt z. B. Viscosekunst- 
seide mit ungleichmaCigen Mengen Schwefel oder man entfernt aus der geschwefelten 
Faser den Schwefel nur an bestimmten Stellen oder man entschwefelt die Rohyiscose- 
faser mit gelinde wirkenden Entschwefelungsmitteln. Man behandelt z. B. Viscose- 
kunstseide kurze Zeit bei einer Temp. von 9° m it einer l% ig . Lsg. von Natriumsulfid 
u. farbt dann bei 80° m it einer l 0/°ig. Lsg. yon CuS04 u. 2—3%  Natriumsulfit. Ge- 
webe werden mit einer Pasto, die einen Schwefel lósenden Stoff enthalt, bedruckt oder 
man bedruckt mit einem Schwefel bindenden Stoff, wie Waclis u. behandelt dann m it 
einem Schwefel entfernenden Mittel. (E. P. 249 538 vom 17/3. 1926, Auszug veroff. 
28/5. 1926. Prior. 17/3. 1925. Zus. zu E. P. 245407; vorst. Ref.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Farben der tierięchen Faser. 
Die Yerwandtschaft der tier. Faser zu Farbstoffen, m it Ausnahme der bas. Farbstoffe, 
wird erhoht, wenn man die Faser m it esterifizierend wirkenden Mitteln, insbesondere 
mit aliphat., aromat, oder hydroaromat. Sulfonsaurechloriden oder -carbonsaure- 
cUoriden oder -anhydriden, wie ■p-Toluolsidfonsaurechlorid behandelt, hierdureh wird 
die Yerwandtschaft zu sauren Farbstoffen erheblich yermehrt. (E. P. 245 759 vom 
30/12. 1925, Auszug veroff. 3/3. 1926. Prior. 6/1. 1925.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., ubert. von: Farbwerke vorm. 
Meister Lucius & Briining, Hóchst a. M., Farben von Celhdoseestern und -athern. 
lian Terwendet zum Farben Monoazofarbstoffe, die man durch Kuppeln von Diazo- 
verbb. mit o-Aminophenoldthern oder Morwacyl-m-phenylendiamin oder einem Homo- 
iogen oder Substitutionsprod. derselben erhalten kann, die Farbstoffe konnen auf der 
iaser diazotiert u. entwickelt werden. Man verwendet z. B. die Azofarbstoffe aus 
diazotiertem. 2-Chloranilin-5-sulfonsaure u. 3-Amino-4-kresolmcthylather, der Cellu- 
loseacetatseide unter Zusatz von Schutzkolloiden gelb farbt, der Farbstoff aus 4-Nitr- 
anilin-3-sulfosaure u. 3-Amino-4-kresolmethylather farbt orange, ahnliche Farbstoffe 
erhalt man aus diazotiertem Nitro-p-phenylendiamin u. 3-Amino-4-kresolmethyl- 
“ther, aus 2-Chloranilin-5-sulfosaure, 3-Nitranilin-4-sulfosaure oder m-Nitranilin u. 
m-Aminoacetanilid. (E. P. 245 790 vom 8/1. 1926, Auszug veróff. 10/3. 1926. Prior. 
9/1* 1925.) F r a n z .

Gesellschait fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Farbepraparate 
a«# Farben von Celluloseacetat. Man yermischt unsulfonierte Farbstoffe, die Ver- 
wndtachaft zum Celluloseacetat besitzen, m it Sulfitcelluloseablauge oder einem Salz 
er Ligninsulfonsaure, die Lsg. kann eingedampft werden; m ań kann auch die tro.ckenen 
toffe Yermischen. Beim Vermischen m it W. erhalt man feine Emulsionen, ins- 

ondere bei Zusatz yon Seife oder Turkischrotol, aus denen Celluloseacetat gefarbt 
^erden kann; man yermischt z. B. Sulfitcelluloseablauge m it Chinolingelb, unl. Azo- 

toffen, Indophenolen, l-Amino-4-p-tolylaminoanthrachinon usw. (E. P. 249 549 
Tom 18/3- 1926, Auszug ver6ff. 28/5. 1926. Prior. 20/3. 1925.) F r a n z .

VIU. 2. 43
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I. G. Farbenindustrie A.-G., F rankfurt a. M., iibert. yon: Farbwerke vorm. 
Meister Łucius & Briiniiig, Hóchst a. M., Bedrucken von Geweben. Zur Erzeugung 
von Buntatzen auf Geweben, die m it Kiipenfarbstoffen gefarbt sind, setzt man der 
Reduktionsatze, die aus Formaldehydsulfoxylat, Leukotrop W  (Calciumdisulfonate 
des Dimethylphenylbenzylammoniumchlorides) bestehen kann, einen Kiipenfarbstoff, 
der eine geniigende Widerstandsfiihigkeit gegen die Reduktionsmittel besitzt, zu; 
es soli nur soviel von dem Reduktionsm ittel yerwendet werden, ais zur Red. des ge- 
farb ton Bodens u. des zugesetzton Kiipenfarbstoffes erforderlich ist; zum Farben 
des Bodens u. zur Herst. der Buntatze werden Indanthrenfarbstoffe yerwendet. Dic 
Atzpaste bestelit aus Leukotrop W, ZnO, Glycerin, Solutionssalz B, Starke-Traganth- 
yerdickung, Kaliumcarbonat u. Hydrosulfit NF, in  einigen Fallen kann man noch 
Anthrachinori zusetzen. (E. P. 246183 vom 19/1. 1926, Auszug yeróff. 17/3. 192G. 
Prior. 19/1. 1925.) F k a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rb., Erzeugung von echten 
Farbungen auf Wolle. Man trank t die Wolle m it Monooxyverbb., mit Ausnahme von 
a- u. /J-Naphthol, Polyoxyverbb., Amino- oder Aminooxyverbb., die sich mit Diazo- 
verbb. yereinigen, u. entwickelt die Farbungen auf der Faser m it Diazoyerbb., dic 
in Substanz wegen ihrer Schwerlóslichkeit zum Farben der Wolle unbrauchbare Farb- 
stoffe liefern. Man tran k t z. B. Wolle m it einer Lsg. des Na-Salzes von l,5-Dioxy- 
naphthalin u. entwickelt in schwach ammoniakal. Lsg. m it diazotiertem m-Xylidin, 
man erhalt ein walkechtes Braun; die m it der Lsg. von 2',3'-Oxynaphthoyl-7-oxy-
2-naphthylamid getriinkte Wolle liefert m it diazotiertem p-Nitranilin walk- u. potting- 
echte rote Farbungen; Di-(2',3'-oxynaphthoyl)-l,5-naphthylendiamindisulfosaure liefert 
m it diazotiertem m-Xylidin blaurote Farbungen; 2,3,6-Benzoylaminonaphtholsulfo- 
saure liefert beim Entwickeln m it diazotiertem m-Xylidin rote Farbungen, beim Ent- 
wickeln der m it Di-(acetoacetyl)-o-tolidid getriinkten Wolle m it diazotiertem Amino- 
azobenzol erhalt m an orange, m it o-Chloranilin gelbe Farbungen; die mit dem 
Monoazofarbstoff aus a-Naphthylam in u. 1,8,5-Aminonaphtholsulfosaure gefarbte 
Wolle g ibt nacb dem Entwickeln m it diazotiertem Aeetyl-p-phenylendiamin schwarze 
Farbungen, die m it dem Monoazofarbstoff aus 5-Nitro-2-amino-p-xylol u. 2,8,0-Annno- 
naphtholsulfosiiure gefarbte liefert beim Entwickeln m it diazotiertem m -X y lid in  
rotbraune Farbungen; farb t m an die Wolle m it dem Monoazofarbstoff aus o-Amino- 
phenol-p-sulfosiiure u. l,5-Dioxynapbthalin, cliromiert u. entwickelt dann mit diazo
tiertem  m-Xylidiu, es entsteht eine tief schwarze Farbung. Das Fiirbeverf. eignet 
sich auch zum Farben von Halbwolle. (F. P. 601430 vom 31/7. 1925, ausg. 2/3.
1926.) FkANZ-

Colloisil Colour Company, Ltd., Bredbury b. Stoekport, und C. E. Goedecke, 
Manchester, Farlstoffemulsionen. Man yermischt eine Farbstofflsg., die ubersatt. 

sein kann, in  einer Kolloidmuhle m it Stoffen, die eine kolloide Lsg. oder Emulsion, 
aber keine Lacke m it dem Farbstoff zu bilden yermogen; solche Stoffe sind Ole, Fctte, 
Mineralole, Wasserglas, Seife, Dextrin, Starkę, Leim usw. Man emulgiert z. B. eine 
Lsg. des Chlorides des Brillantgruns oder des Malachitgriins in der K o llo id m u h le  mit 
der gleichen Menge Mineralól; die so erhaltenen Emulsionen kónnen in der ublicben 
Weise m it Substraten, wie Griinerde, WeiBerde auf Farblacke yerarbeitet werden, 

die Emulsionen konnen ferner zum Bedrucken von Baum wolle usw. dienen. (E. P- 
245 678 vom 9/4. 1925, ausg. 4/2. 1926.) f Feakz-

W. Schmid-Koechlin, Basel, Scbweiz, Behandeln von Faserstoffen »» 
Fliissigkeiłen. Der zu farbende Strang hangt iiber einen hohlen mit Lóchern vê  
sehenen Sattel m it dem Querschnitt eines umgekehrten U, aus dem u n te rh a lb  «  

Sattels angeordneten Farbebehalter wird die Farbflotte mittels einer Pumpe 
ein Rohr zu dem Sattel gepreBt u. dringt durch das dort aufgehangte Farbegut, e 
Flacheninbalt der Offnungen des Sattels wird zweckmaCig so gewahlt, daB er g e
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dem Quersehnitt des Zuleitungsrohres ist. (E. P. 245 783 vom 7/1. 1926, Auszug 
yeróff. 10/3. 1926. Prior. 9/1. 1925.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, C. F. Ryley und G. A. Awcock, Spondon
i  Dcrby, England, Appreturmittel. Man yermischt ein oder mehrcre wasserunl.
Sake oder Seifen von Harzsauren oder Naphtliensiiuren m it schmierend wirkenden
Men, wie nicht fliichtigen, nicht trocknenden Ólen, Fetten, Wachsen, fl. oder 
Isten Fettsauren; man yerwendet yorzugsweise die Mg-, Ca-, Zn-, Al-Salze der Harz- 
oder Naphthensauren, denen Na-, K-, NHr , CaT, Mg-, Zn-, Al-Salze der Fettsauren 
Hgesetzt werden konnen; man losfc die genannten Seifen in Bzl. usw. u. vermischt 
mit den Schmiermitteln, man kann die Stoffe auch emulgieren oder zusammen- 
schmelzen; die Appreturmittel dienen vornehmlich zum Appretieren von Seide oder 
Konstseide aus Celluloseestern oder -athern; der Zusatz der Mctallsalze verhindert 
das Elektrischwerden der Faden bei der Yerarbeitung. (E. P. 244947 vom 27/6.
1924, ausg. 21/1. 1926.) F r a n z .

British Celanese, Ltd., London, C. F. Ryley und G. A. Awcock, Spondon
b.Derby, England, Appreturmittel. Man yermischt schmierend wirkende Stoffe, wie 
nicht trocknende Ole, Fette, Wachse, oder fl. oder feste Fettsauren, m it einem oder 
aehreren Harzen, wie Dammar, M astix; den Mischungen konnen Seifen, insbesondere 
Cs-, Mg-, Zn- oder Al-Seifen, zugesetzt werden; m an lóst die Harze in Bzl. usw. 
u. yermischt mit den Schmiermitteln oder man emulgiert die Stoffe oder man schm.

zusammen; die Appreturmittel dienen zum Appretieren von Seide u. Kunstseide, 
uubesondere aus Celluloseestern oder -athern; die Appretur kann nach dem Verweben 
durch Behandeln mit Seifenlsg. entfernt werden. (E. P. 244 979 vom 27/6. 1924, 
8®g. 21/1. 1926.) F r a n z .

J. W. Marsh und M. I. Aische, Buglawton, Checliire, England, Weichmachungs- 
fiir Appreturen. Man yermischt die Seife einer Fettsaure, Sulfofettsaure oder 

Osyfettsaure oder eine Mischung solcher Seifen m it Hydrosilicaten oder kieselsaure- 
haltigen Stoffcn. Man lóst oder suspendiert die Seifen, wie Na-, K-, A1-, Mg-, Ca-, 

Zn-Seifen u. yermischt m it kieselsaurehaltigen Stoffen, wie Ton, Allophan, 
Pyrophyllit, Talk, Steatit, Fullererde, Apophyllit u. Kieselsaure; bei Verwendung 
Mntralcr Seifen setzt man der Mischung salicylsaures Natrium , Phenolato usw. ais 
Konservierungsmittel zu; der Mischung kann man ferner noch organ. Lósungsm., 
"isCSj, CCI,, Chlf., Di-, Tetra- oder Pentachlorathylen, zusetzen. DieseWeichmachungs- 
®ttel setzt- man den Appreturmitteln, wie Starkę, Dextrin, Mehl usw. zu. (E. P. 
245199 vom 2/10. 1924, ausg. 28/1. 1926.) F r a n z .

Octave van Cuyk, Georges de Veylder und Joseph Evrard, Belgien, Farben, 
urch Warme fixiert werden konnen, bestehend aus Fe20 3, N aN 03, Glycerin, S-Blute 

Kaurigummi. (F. P. 604 759 vom 14/10. 1925, ausg. 12/5. 1926. Belg. Prior. 
8/°' 1925.) k a u s c h .

L 6. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: K a rl S chnitzspahn , 
rabach a. M., Herstellung von Diazotierungspraparaten aus p-Nitroanilin  oder aus 

e r  *̂a7'°̂ *er^aron Nitroaminoverbb., w elche keine Sulfo- oder Carboxylgruppe 
A  cn> darin bestehend, daB einer Mischung von 1 Mol. Nitrobase m it mehr ais 
s ^ a le n tó n  Schwefelsaure, wobei ein Teil der Schwefelsaure durch Bisulfat er- 
Sulf r* 11 kann U' W°bei an ®telle der N itr°t>ase auch dereń neutrales oder saures 
we d anSewandt werden kann, zunśichst geeignete Verdunnungsmittel zugefiigt 
digg60’ da® dieser Mischung alsdann trockenes N itrit zugefiigt wird. — Ais in- 

^crdunnungsmittel Yerwendet man am besten teilen tw assertes ' A12(S04)3 
teilen^1 ̂ n '̂w ŝser êl1 Alaun, Arjdsulfonate oder Mischungen von Arylsulfonaten m it 
ia k ^ W ^ 1,1:0111 ^ aun; ^ie Praparate sind gu t haltbar, sie liefern beim Eintragen 
5/3 iQoefe L,g- der Biazoverb. (D. R. P. 426 033 KI. 8 m vom 28/12. 1924, ausg.
1 ' . F r a n z .

43*
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Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen a. Rh. (Erfinder: 
Walter Duisberg, Wiesdorf-Eigenheim, Winfried Hentrich, Wiesdorf, Ludwig Zeh,
Wiesdorf-Eigenheim), Darstellung von direkt au f Acetatseide ziehenden Azofarbstoffen. 
(D. R . P . 417 176 KI. 22a vom 6/12.1923, ausg. 19/3. 1926. — C. 1 9 2 5 .1. 2662.) Fez.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. (Er
finder: Walther Duisberg, Leverkusen, Winfrid Hentrich und Ludwig Zeh, Wies
dorf). Monoazofarb stoffe. (D. R. P. 419 866 KI. 22a vom 29/2. 1924, ausg. 9/10. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 417176; vorst. Ref, — C. 1925. II. 857.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska und 
Fritz Weber, Offenbach a. M.), Herstellung von gelben Monoazofarbstoffen, darin be- 
stehend, daB man die Diazoverbb. aus Monoaminen der Diphenylreihe m it Sulfosauren 
der l-Aryl-5-pyrazolone kombiniert. — AminodichlordipJienyl, erhaltlich aus Benzidin 
durch Ersatz der Aminogruppe durch Chlor nach S a n d m e y e r , Nitrieren u. Reduzieren 
liefert m it p-Sulfo-o-chlorphenylmethylpyrazolon einen Wolle gelb farbenden Farbstoff; 
die Farbungen zeichnen sich durch gute W alkechtheit aus. (D. R. P. 428 093 KI. 22a 
vom 21/9. 1924, ausg. 27/4. 1926.) F ranz.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Azofarbstoffe zum Farben 
von Celluloseacetat. Man vereinigt die Diazoverbb. von Amuwarylglykoldthern oder 
Aminoarylrjlycerindthern m it den iiblichen Kupplungskomponenten, die Farbstoffe 
farben Celluloseester, falls der Farbstoff noch eine diazotierbare Aminogruppe enthalt, 
konnen die Farbstoffe auf der Faser diazotiert u. entwiekelt werden. (E. P. 245 758 
vom 30/12. 1925, Auszug veroff. 3/3. 1926. Prior. 6/1. 1925.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie A.-G.; Frankfurt a. M., ubert. von: Chemische Fabrik 
Griesheim-Elektron, F rankfurt a. M., Diazoniumsalzprdparate fiir die Erzeugung 
von Farbstoffen a u f der Faser. Die P raparate bestehen aus Mischungen von sauren 
oder neutralen Salzen der 1,5-NapMhalhidisulfosaure m it den Diazoniumyerbb. un- 
sulfonierter substituierter arom at. Aminę, vorteilhaft kann man den Mischungen 
noch Metallsalze von Arylsulfonsauren zusetzen. Man vermischt z. B. die neutralen 
Salze der 1,5-ftaphthalindisulfonate des o-Chlordiazobenzols m it Aluminiumsulfat u. 
dem Na-Salz der Benzolsulfonsaure, oder das neutrale 1,5-Naphthalindisulfonat der 
J.etrazorerb. des Dianisidins m it Aluminiumsulfat m it dem Dinatriumsalz der 2,7- 
A aphthalindisulfosaure, usw. Die P raparate sollen hauptsaehlich zur Erzeugung 
von Farbungen auf der Faser m it Hilfe von 2,3-Oxynaphthoesiiurearyliden dienen. 
(E. P. 246181 rom  19/1. 1926, Auszug veroff. 17/3. 1926. Prior. 19/1. 1925.) Fr.

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, AzofarbstofIe- 
Man vereinigt Diazoyerbb. m it der 3-Aminonaphthalin-l,S-dicarbonsaure oder man 
vereinigt die Diazoverb. der 3-Aminonaphthalin-l,8-dicarbonsaure m it K k o m p o n e n tc n ; 

je nach dereń Komponenten erhalt man Beizenfarbstoffe, B a u m w o llfa rb s to ffe  

oder Lackfarbstoffe; beim Behandeln m it chromabgebenden Stoffen erhalt nian 
Chromverbb., die zum Farben von Wolle u. Bedrucken von Baumwollo dienen 
konnen. Der Farbstoff aus diazotierter l-Aminobenzol-4-sulfonsaure u . 3Amino- 
naphthalin-l,8-dicarbonsaure farb t Wolle in ziegelroten Tónen, die beim Nach- 
chromieren ohne erhebliche Anderung des Farbtones echter werden, im Chrom druck 

auf Baumwolle erhalt man orange Tone; der Farbstoff aus diazotierter 5-I ît10'  ̂
amino- 1-phenol- 4-suIfonsaure farb t griingelbgrun; der Farbstoff aus diazotier^1
3-Aminonaphthalin-1,8-dicarbonsśiure u .  Salicylsaure farb t Wolle aus saurem Bade 
gelb, m it 1,8 Aminonaphthol-3,6-disulfonsaure erhalt man einen yiolett farbenden
Farbstoff. (E. P. 246 394 vom 7/8. 1925, ausg. 18/2. 1926.) I ’EANZ:

H. T. Bucherer, Berlin-Charlottenburg, Azofarbstoffe. Man laBt Nitrosaniine 
aromatischer Aminę in Substanz oder auf der Faser auf Azofarbstoffkomponent01 
in schwach alkal. Lsg. bei Tempp. von 90— 100° einwirken; man vereinigt z. B. ^
Nątriumsalz des Nitrosamins des p-Nitranilins m it 2,6-, 2 ,8 -N a p h th o lm o n o su lfo sa u re ,
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2,3,6-Naphtholdisulfosaure, 1,2-, 1,4-Naphthylaminmonośulfosaure, 2,8,6-, 2,5,7-Amino- 
naphtholmonosulfosaure, 1,8,4,6-Aminonaphtholdisulfosaure, /S-Naphthol, m-Toluylen- 
diamin, Resorcin. Zum Bedrucken ,verwendet man eino Druckpaste aus dem Nitros-. 
amin, der alkal. Lsg. von /?-Naphthol, NaH C03 u. einem Yerdickungsmittel, an Stello 
des NaHC03 kann man aucli Mg-, Ca- oder NH4C1 usw. verwenden. (E. P. 249 526 
fom 16/3. 1926, Auszug veróff. 28/5. 1926. Prior. 17/3. 1925.) F r a n z .

Farbeniabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen a. Rh., In  Wasser 
unlosliche Azofarbstoffe. Man impragniert die pflanzliche Faser m it der alkalischen 
lsg. von 2,3-Oxynaj)hthoesdure-m-xylidid (CH3: CH3: N H 2=  1; 3: 4) u. entwickelt 
mit der Diazoverb. des m-Xylidins, man erhalt lebhafte blaustichig rote Fiirbungen; 
ersetzt man das m-Xj'lidin in der 2,3-Oxynaphthoesaure oder in der Diazokomponente 
durch das 6-Nitro-4-amino-l,3-dimetliylbenzol, śo erhalt man ein gelberes R ot; die 
Farbstoffe konnen auch in Substanz hcrgestellt werden. (F. P. 605 087 vom 28/10.
1925, ausg. 19/5. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a.M ., iibert. von: Actien-Gesellschaft 
Wr Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Triarylmethanfarbsioffe. Man kondensiert 

TetraaLkyl-4,4'-diaminobenzophenon m it einem arylierten oder einem arylierten 
u. alkylierten Athylendiamin, die im Arylrest in p-Stellung zum N Atom keinen Sub- 
stituenten haben; bas. Farbstoffe konnen durch Sulfonieren in saure Wollfarbstoffe 
uhergefiihrt werden. Man kondensiert z. B. Tetramethyl-i,4'-diaminobenzophenon in 
Ggw. von Toluol mittels P0C13 m it Dimethyldiphenyl-, Diathyldiphenyl-, Dibenzyl- 
diphmyl- u. Di-o-tolyldthylendiamin usw. Die Farbstoffe fiirben violett. (E. P. 
249160 vom 13/3. 1926, Auszug veróff. 28/5. 1926. Prior. 14/3. 1925.) F r a n z .

Farbwerke vonn. Meister Lucius & Briining, Hóchst a. M. (Erfinder: Karl 
Schirmacher und Wilhelm Eckert), Darstellung von Kupenfarbstoffen der Peryleu- 

(D. R. P. 420 147 KI. 22b vom 9/10. 1923, ausg. 30/4. 1926. — C. 1926, 
1 1052.) F r a n z .

I- G. Farbenindustrie A.-ęf., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Mayer, Frankfurt 
!■ und Arthur Wolfram, Hóchst a. M.), Darstellung von Kondensationsprodukten 
Mhrachinonreihe nach D. R. P. 412053, dad. gek., daB man 1,5-Diaroylnaph- 

* ;«  * i‘ A1C13 langere Zeit auf hóhere Tempp. erhitzt. -— 1,5-Dibenzoylnaphthalin, 
S.ó°, liefert beim Erhitzen m it A1C13 auf 170— 195° einen Farbstoff, ein Dibenz- 

Pmchinon vom F. etwa 385°, 1. in sd. Nitrobenzol. (D. R. P. 426 710 KI. 22b vom 
-l/J.1923, ausg. 16/3. 1926. Zus. zu D. R. P. 412053; C. 1925. I. 2663.) F r a n z . 
tj. farbenindustrie A.-G., F ra n k fu r t. a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein,
i  • Sedhnayr un<  ̂ Heinrich Vollmann, Hóchst a. M.), Darstellung von Kon- 

-Mumprodulcten der Anthrachinonreihe nach D. R. P. 412053 u. 423720, darin 
,vjS e die Farbstoffsehmelze bei Ggw. anderer wasserstoffbindender Mittel,
ode ,clsP'e Ŝweisc Halogene, Sulfurylchlorid, Schwefel m it oder ohne Zusatz von 0 2 

:u,E8e *̂̂ lr*J wird. — Beim Erhitzen von Benzanthron m it A1C13 u. Benzoyl- 
ppench °r'ia'^ J nan unter Einleiten von einem Chlor-Luftgemische Hexachlordibenz-

homiertes Dibenzpyrenchinon. (D. R. P, 426 711 Kl.°22b vom 9/5. 1924, ausg. 16/3. Zus, — -  -  —

I * J s e parJsfo//e.

y nchinon. Bei Anwendung eines Bromdampf-Luftgemisches erhalt m an ein hoch- 
Kbenzpyrenchinon. (D. R. P, 426 711 KI. 22b vom 9/5. 1924, ausg. 16/3. 
^  D. R. P. 412053; C. 1925. I. 2663.) F r a n z .

■«m m  , Bonson M arvin jr ., Saranac Lake, New York, Y. St. A., Anthrachinon-
das E h u auf <*as ^ atriumsalz der l,4-Dichloranthrachinon-5-sulfonsaure
n alivalisalz der C l r t u r  oinoc TirAhirirlłrnrłp/n Mif.ffils-CaCO 8 . der P-Toluidin-o-sulfonsaure in Ggw. eines saurebindenden Mittels, 
vom V9 Katalysators, Ag, Hg, oder Silberamalgam, einwirken. (A. P. 1580 265

I 6  w aUSg" 13/ 4‘ 1926-) F r a n z .
,JQdBerth lflrę fnirLdUStrie A ' G ’ Frankfurfc »• M- (Erfinder: Robert E. Schmidt 
(D. B p „ ein» Elberfeld), Darstellung von stickstoffhaltigen Anthrachinonderivaten.

969 KI. 22b vom 19/2.1924, ausg. 22/4. 1926. — 0 . 1925. I I . 858.) F e z .
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
non indigoiden Farbsłoffen und dereń Zwischenprodukten. (D. R. P. 427 905 KI. 22e 
vom 18/1. 1924, ausg. 28/4. 1926. Schwz. Prior. 24/1. 1923. Zus. zu D. R. P. 425352;
C. 1926. I. 2850. —  C. 1924. I I .  1027.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bauer, 
Opladen, Albert Funke, Hochst a. M. und Alfred Herre, Opladen), Leicht lóslichc 
Kupenfarbstoffpraparatc. (D .R .P. 427 997 KI. 8m vom 11/12.1923, ausg. 23/4.1926.—
C. 1926. I. 247.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Darslellung von Farbsłoffen der Dibenzanthronreihe. (D. R. P.
428 185 KI. 22b vom 12/8. 1924, ausg. 28/4. 1926. — C. 1 926 .1. 1890.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., ubert. yon: Farbwerke vorm. 
Meister Lucius & Briiniug, Hochst a. M., Kiipenfarbstoffe. Man behandelt 1,5- 
Dibenzoyl-2,6-dioxynaphthalin oder seine D eriw ., insbesondere die im Benzoylresfc 
substituicrten, m it Mitteln, die die OH-Gruppe durch Halogen zu ersetzen yermogen 
u. gleiclizeitig RingschluB bewirken; wie Phosphorhalogenide, die erhaltenen Zwischen- 
prodd. werden m it H 2S 0 4 zu den Farbstoffen kondensiert. Man behandelt z. B.
l,5-Dibenzoyl-2,6-dioxynaphthalin m it PC16 in  Chlorbenzol, das abgeschiedene Zwischen- 
prod. wird durch Erhitzen m itH 2S 0 4 in das l,6-Dichlor-3,4,8,9-dibenzopyren-5,10-chmon 
ubergefiihrt. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe in gelben Tonen an. 
(E. P. 249 147 vom 12/3. 1926, Auszug yeróff. 28/5. 1926. Prior. 14/3. 1925.) Fb.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Binapil und 
Ludwig Strohmenger, Uerdingen, Niederrh.), Herstellung von schwefelhalligen Kon- 
dcnsalionsprodukten, darin bestehend, daB man Gemenge von Azobenzol oder scinen 
Analogen u. aromat. Aminen oder Plienolen m it Chlorsohwefel oder Schwefcl in Ggw. 
von Kondensationsmitteln in der Hitze behandelt u. die erhaltenen farbigen Vcrbb. 
gegebenenfalls m it konz. oder rauchender Schwefelsaure erwarm t; man kann den 
Chlorschwefel oder Schwefel auch auf die Kondensationsprodd. aus Azoverbb. u. 
Aminen oder Plienolen einwirken lass en. —  Die Prodd. sind teils selbst Farbstoffe, 
teils werden sie durch Behandeln m it Schwefelsaure in Farbstoffe yerwandelt. Beim 
Erwarmen von Azobenzol m it o-Kresol, Schwefelpulyer u. ZnCl2 auf 210° erhalt man 
einen Farbstoff, der Baumwolle aus der Kiipe in blaugriinen Tonen anfarbt. (D. R- P-
427 970 KI. 22d yom 2/11. 1923, ausg. 22/4. 1926.) F ranz.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Joseph Flachslaender und Laurie 
L. Burgess, Wilmington, Delaware, V. St. A., Braune Schicefelfarbstoffc. Man erwarmt 
aromat. Diamine, m-Toluylendiamin oder Gemisehe von Aminen, z. B. eine Jlischnng 
von m-Toluj'lendiamin m it p-Nitranilin, m it Schwefel liingere Zeit auf 275°; nach 
dem Abkiihlen lost man den gebildeten Farbstoff in NaOH u. gibt zu der sd. Lsg- 
Cu-Salze, CuS04, nach dem Verdampfen des W . erhitzt man auf 295°; der so erhaltene 
Farbstoff farb t Baumwolle aus Na,S-Lsg. in waseh- u. saureechten Tonen. (A. P- 
1 580 716 vom 19/3. 1924, ausg. 13/4. 1926.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rankfurt a. M., Nuancieren ton Eisfarben, dad. 
gek., da!3 die auf Baumwolle hergestellten Eisfarben, welche m it Hilfe von Azofarb- 
stoffkomponenten aufgebaut sind, die eine gewisse Affinitat besitzen, mit bas. łarb- 
stoffen iiberfarbt werden. — Die erhaltenen Farbungen sind seifenbestandig, 
Abbluten des bas. Farbstoffes findet n icht s ta tt. (D. R. P. 427 962 KI. 8m vom 1 </' •
1925, ausg. 22/4. 1926.) FRAXŁ

Star Co., ubert. von: Charles E. Tebbs, New York, und John Helfrich, ^ est 
field, V. St. A., Herstellung von lichtempfindlichen Schichten fiir  den Zinkdruck. Drac e11 
blutharz wird unter Zusatz von etwas A. in CH3OH gel., diese Lsg. gemengt mit einer 
Jlisehung aus Schellack, NH3 u. W., das Ganze 20 Min. gekocht, u. einer wss., A 
enthaltenden Lsg. yon (NH4)2Cr20 ; zugefiigt. Die im Dunklen gefilterte Jlisehun-
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wird iiber die sorgfaltig gereinigte Zinkplatte gegossen u. durcb Wirbeln der letzteren 
ein gleichmaBiger diinner tlberzug erzeugt. (A. P. 1 579 898 vom 11/2. 1925, ausg. 
6/4. 1926.) K u h l i n g .

T. M. Rigby, Middlewicb, Cheshire, Tempera- und Wasserfarben. Pastenformige 
oder feste Tempera- oder Wasserfarben werden kurz vor dem Gebrauch an Stelle von 
W. mit Kautschukmilchsaft verdunn6; die Temperafarben kónnen mineralischo F iill- 
stoffe, wie Ton, Kreide, Kalk, Portlandzement, ZinkweiB, Gips, Kieselsaure, u. ais 
Bindemittel Dextrin, Casein, Leim, Gummi arabicum, Borax, Soda usw. enthalten; 
der Kautschukmilcksaft kann yorher m it oligen Stoffen emulgiert werden. (E. P. 
245 540 vom 21/10. 1924, ausg. 4/2. 1926.) F r a n z .

Shickrey B. Koory, Scliuyler, Nebraska, Mittel zum Entfernen von Anstrichen 
und Lacken, besteliend aus einer Lsg. von NaOH, KOH, NH3-W., NH4G1, u. A. in W. 
(A. P. 1584 231 vom 29/7. 1922, ausg. 11/5. 1926.) K a u s c h .

William Whyte, Edinburgh, Anstrichmasse, bestehend aus Pariser Weifi, Stuek, 
Lithopone, Gummi, Weinstein, ZnO, holland. Standól, Paraffinól, gekochtem Leinól 
u. einem Trockner. (A. P. 1 5 8 5  0 6 3  vom 27/8. 1924, ausg. 18/5. 1926.) K a u s c h .

Leon Schneider, Frankreieh, Farbę fiir Metalle. Metali- u. Huttenabfalle werden 
mit 02 ubersiitt. in der Iłitze, in unfuhlbare Pulver iibergefuhrt u. m it Leinól gomischt. 
(P.P. 604569 Tom  15/1. 1925, ausg. 10/5. 1926.) K a u s c h .

Paul Gertsch, Frankreieh, Anstrichmittel aus Mehl von JohannisbrotJcenien. 
Die Kerne werden zerkleinert, in k. oder w. W. m it einer kleinon Menge Ol versetzt 
u. dann mit einem Farbstoff (Terra di Sienna, RuB, Meudonwcifi usw.) gemisoht. 
(P.P. 604 683 vom 23/9. 1925, ausg. 11/5. 1926.) K a u s c h .

Marcel Tessier, Frankreieh, Durcli Waschen m it Wasser entfernbare Anstrich- 
mam, bestehend aus einem Farbstoff u. einer Leimpaste. (F. P. 604732 vom 8/10.
1925, ausg. 12/5. 1926.) K a u s c h .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Hans Wolff, Stockłack uud Schellack. Vf. schildert das V. des Stocklaeks, das 

Schmelzen u. Filtrieren desselben. Nach Aufzahlung der Sorten des Schellacks u. 
Schilderung des Bloichens kommt er auf dio Zus. des Stocklacks u. die chem. Zus. 
des Schellacks unter besonderer Bcriicksichtigung der Arbeiten von H a r r i e s  u .  

N a g e l z u  sprechen. Es folgt eino quantitative -Sesi.-Methode von Kolophonium  in 
Schellack u. die Standardm ethoden der Unters. von Schellack des amerikan. Bureau 
of Standards. (Farbę u. Lack 1 9 2 6 . 245— 46. 258—59. 269—70. Berlin.) B k a u n s .

Charles Coffignier, Bleircsinate. Fortsetzung von Rev. gćn. des Colloids 4. 1;
C. 1926.1. 2851. (Rev. gen. des Colloids 4. 65— 74. — C. 1926. I. 248.) B ik e r m a n .

Ch. Creyost, Der Gummilack. Gummilack wird das Sekret eines Insekts genannt, 
das in Ilinterindien yorkommt. Nach Aufzahlung der Pflanzen, die fiir die Gewinnung 
'on Gummilack in Frage kommen, u. dereń V., beschreibt Vf. das Anstecken der 

flanze durch das Insekt, die E rnte u. die Verarbeitung auf die yerschiedenen Lacke. 
s folgen Analysen yon Gummilack u. wirtschaftl. Angabcn. (Rev. gen. des Matieres 

plastiques 2. 247—50.) B r a u NS.

Hans Wolff, Uniersuchung von Sandarak. Vf. untersucht 18 Sandarabprobon u. 
mdct bis 15°/0 PAe. 1. Anteile darin. Die Storch-Morawskische Probe g ibt m it dem

e.-Extrakt Farbungen, die von denen des Kolopboniums deutlich yerschieden sihd.
 ̂^HjOH gibt der PAe.-Auszug je nach der Menge des yorhandenen Kolophoniunis 

einen Nd. oder ganzliche Gelatinierung. Verfalschungen m it Kolophonium sind erst 
aun erwiesen, wenn beide Proben positiv sind. (Farben-Ztg. 3 1 . 1682—83. Berlin.) B r .

Herbert Rahder, Das Kopalschmetecn und das Kopalschmelzverfahren im Verbu?id- 
essel. Nach Schilderung der Nachteile der bisherigen Kopalsohmelzyerff. bespricht
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Vf. einen Yerbundkcsscl, der das Scbmelzen in einer COa-Atmosphare gestattet, wodureh 
eino hellere W are erzielt wird. (Farben-Ztg. 31. 1742’—43. Berlin.) B r a u n s .

E. Canals und M. Mousseron, Uber die Bestandigkeit von Gummi-Olemulsionen. 
An Hand von Verss. m it Gummiarabieum- u. Tragantemulsionen, teils imter Zusatz 
von Glycerin, wird dor Nachweis gefiihrt, daB Viscositat u. Oberfliichenspamnmg 
nicht dic einzigen Faktoren sind, die dio Stabilitat erhohen u. daB beide Gummiarten 
wahrscheinlich in yerschiedener Weise wirken. Andererseits steh t dio Erniedrigung 
der Oberflachenspannung des W. bei beiden Gummiarten in direkter Beziehung zur 
Kleinheit der emulgierten Fettkiigelchen, wie auch vorauszusehen. (Buli. Sciences 
Pharmacol. 33. 283—88.) Gr o s s f e l d .

Joh. Sclieiber, Uber natiirliche und kunstlichc Harzc. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
545—54. — C. 1926. I. 2851.) B r a u n s .

Andre Ballandras, Die synthetischen Harzc. Nach einer allgemeinen Betraehtung 
iiber die Synthese von Harzen nach B a c k e l a n d  beschreibt Vf. ihre Darst. aus Phenol 
u. Aldehyd, ihre physikal. u. chem. Eigcnschalten, sowie die Verwendung von Bacie- 
Ulen zu Lacken u. Gegcnstanden. (Rev. gen. des Matieres plastiques 2. 226—29.) Be.

—, Gesclimeidige Cellulosclacke. Wie die Kopalspirituslacke brauchen die Nitro- 
u. Acetylcelluloselacke einen geschmeidigmachenden Zusatz wie fette Ole u. Wachse. 
Nach D. R. P. 327 376 (C. 1921. II . 130) kann auch Naphthensaureglycerinesler oder 
nach D. R. P. 338 475 (O. 1919. IV. 1083) Glykolester nicht trocknender Fetteauren 
zugesetzt werden. Auch Aceton glycerin, dessen Ather u. Ester eignen sich dazu. (Farbo 
u. Lack 1926. 259—60.) B r a u n s .

H. H. Morgan, Uber Probleme der Lack- und Fimisinduslrie. Die Probleme, 
die in erster Linie erforscht werden miissen, be tref fen nicht nur die Herst. von Farben 
u. Lacken, sondem auch ihre H altbarkeit, Lagerfahigkeit u. sinngemaBe Anwendung. 
(Farbę u. Lack 1926. 206—07. 220—21.) ' BRAUNS.

H. B in g , Schnelllrocknende Holzollacke in  der Aulomobillackieruny. Nach einer
langeren Erorterung wirtschaftlichcr Fragen bespricht Vf. t«chn. Yorziige der Holz
ollacke u. ihre Verarbeitung auf Automobillackc. (Farbę u. Lack 1926. 271—72. 283 
bis 284. 300.) B r a u n s .

J. Davidsohn, Die quantitative Bestimmung des Kolophoniums. Ausfuhrlicho 
Wiedergabe der Bestimmungsvorschriften von H o l d e  u . Ma r c u s s o n  (Untcrsuchung 
der KW-stoffóle u. Fette, 6. Auflage, 1924. 683) u. von WOLFF u. ScHOLZE. Die 
Schnelle titrim etr. Methode der letzten ergab in Verss. des Vf. gute Ergebnisse. CH3OH 
darf aber nicht durch A. ersetzt werden. (Seifensieder-Ztg. 53. 348—49. Berlin- 
Schóneberg.) H e ller .

Kurt Brauer, Nachweis ton Harzen, insbesemdere in  Leinolfimissen. Unter Mit-
arbeit von Ruthsatz. Zur Vervollkommnung der Analyse der Harze wurden neuo 
Farbrkk. erm ittelt, u. zwar eine Gruppenfiirbung m it Phosphorm olybdansaure u. 
Ammoniak sow ę m it diazotierter Sulfanilsaure u. Kalilauge; Spezialrkk. fiir die ein- 
zelnen Harze m it konz. H 2S 0 4 u. Ammoniummolybdat u. eine besondere Rk. auf 
Kolophonium  u. Schellack m it Phosphorwolframsaure u. Ammoniak. (Chem.-Ztg. 50. 
371— 72. Cassel.) JtWG-

August Regal, Brunn, Tschechoslowakei, Herstellung von harzartigen Konden- 
sationsprodukien aus Phenolen und Formaldehyd. Man laBt CII f i  bei erhóhter Temp. 
auf Plienole in Ggw. eines Indophenols einwirken, das durch Zusatz einer kleinen Menge 
eines p-am inosubstituierten arom at. Amins oder Phenols u. gemiiBigte alkal. Oxj7dation 
aus einem Teil des angewandten Phenols entstanden ist. — Z. B. wird Phenol mit l%o 
p-Aminodimethylanilin ca. 1 Stde. auf 100° erhitzt, dann etwas KM n04 hinzugegeben, 
bis das Amin rerschwunden ist, 40°/oig. C //20-Lsg. zugesetzt u. das Gemisch bis zur
B. von 2 Schichten am RuckfluBkuhler erhitzt. Die obere wss. Schicht n ird  abdekantiert
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oder besser imVakuum abdesfc. Das harzige, blaulich bis griin gefarbte Kondensalions- 
prod. ist ein Resol. Will man den in der M. gebildeten Farbstoff zerstoren, so gibt man 
vor dem Abdest. des W. verd. Mineralsaure hinzu. — Analog verfahrt man bei Verwen- 
dung des aus Plienol u. p-AminopJienol erhaltlichen Indophenols ais K atalysator. Die 
nach dem Verf. erhaltlichen Resole lassen sich ganz allmahlich in Resite iiberfuhren, 
die blasenfrei sind. Es lassen sich auBerdem beliebig gefarbteProdd. gewinnen. (A. P. 
1584 472 vom 17/6. 1925, ausg. 11/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

August Regal, Brunn, Tschechoslowakei, Herstellung von harzartigen Konden- 
sationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd. Man behandelt Phenole m it CH20  
bei erhóhter Temp. in Ggw. von Kondensationsprodd. aus N-dialkylierten aromat. 
Aminen u. CH20  ais Katalysatoren. — Z. B. wird ein Gemisch von Dimethylanilin 
u. 40°/oig. CH20-Lsg. zum Sieden erhitzt, Hexamethylentetramin u. Paraformaldehyd 
hinzugegeben, kurze Zeit weiter erhitzt, alsdann das Gemisch auf 40° abgekuhlt, Phenol 
dazugesetzt u. das Ganze am RuckfluBkiikler bis zur Beendigung der Rk. weiter er
hitzt. Das 1. Kondensalionsprod. geht bei weiterem Erhitzen, gegebenenfalls nach Zu- 
gabe indifferenter Fullstoffe in ein Resit uber. In  der ersten Phase der Kondensation 
entsteht Tetramethyl-p-diaminodiphenylmethan, dieses wirkt ais K atalysator. Die aus 
den Anfangskondensationsprodd. erhaltlichen Resite zeichnen sich durch hohe Elasti- 
zitat bei gróBer H artę aus u. sind bruchfest. (A. P. 1 584 473 vom 17/6. 1925, ausg. 
11/5. 1926.)- S c h o t t l a n d e r .

Carl Kulas, Leipzig, und Curt Pauling, Leipzig-Lindenau, Gegenstande aus feslen, 
aber losliclien und schmelzbaren Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodukten der Resol- 
kbsse. (D. R. P. 429 033 KI. 39a vom 25/12. 1921, ausg. 17/5. 1926. — C. 1923. 
IV. 541.) S c h o t t l a n d e r .

Paul Hebert, Seine, Frankreich. Massen aus Kunstharzen zur Herstellung von 
dektrischen Apparaten. Man yermischt Kunstharze m it fein pulverisierten Stoffen, 
wie Fe, Si, Mn usw. oder ihren Oxyden u. preCt unter Druck in der Warme. (F. P.
603 621 vom 16/12. 1924, ausg. 20/4. 1926.) F r a n z .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer (Erfinder: Fritz Wolf), Mainz, Farb- und 
Luckbeizmiltel, die aus einem Celluloseester, Waehs, Paraffin o. dgl. m it einem Ol- oder 
Lacklosemittel bestehen, u. welche beim Verdunsten ein H autchen bilden, dad. gek., 
daB man zur B, des eigentlichen Beizmittels sogenanntes Weichparaffin verwendet. 
Die beim Aufstrich entstehonde diinne H au t yerhindert das vorzeitige Verdunsten 
des Acetons. (D. R. P. 423 320 KI. 22 g vom 22/11. 1924, ausg. 25/5. 1926.) S c h a l i..

Svend Dyhr, Charlottenburg, Polierverfahren. (D. R. P. 429 413 KI. 75c vom 
H/5. 1924, ausg. 26/5. 1926. — C. 1926. I . 1058.) F r a n z .

Eugene T. Craine, Los Angeles, Californ., Porenfuller, bestehend aus Sandarak- 
gunimi, Bismarckbraun, Nigrosin u. A. (Can. P. 255851 vom 26/11. 1924, ausg. 1/12. 
1925-) K a u s c h .

Jeau Paisseau, Seine, Frankreich, Goldfarbener Lack. Man vermischt Fisch- 
whuppentinktur m it einem gelb gefarbten Celluloseesterlack, (F. P. 603 787 vom 
22/12. 1924, ausg. 22/4. 1926.) F r a n z .

f,, .̂eza ^-usterweil, Pierre Daniel Aron und Edouard Martin, Seine, Frankreich.
erziehen von Flugzeugtragfldchen. Man uberzieht das Gewebe auf einer Streich- 

masełnne mit einer etwa 40%ig. Lsg. von Celluloseacetat, spannt das Gewebe auf die 
Iragflachen u. bringt dann ein Losungsm. auf. (F. P. 603 923 vom 2/10. 1925, ausg.

 ̂ ' 1926. D. Prior. 14/10. 1924.) F r a n z .

Xni. Atherische Óle; Riechstoffe.
Krause, Rosenolgewinnung und Duftpflanzen im siidwestlichen Kleinasien. 

^er, von:ScHiMMEL& Co. 1926. 267—70. Berlin-Dahlem.) SpiEGEL.
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Schimmel & Co., Handelsnolizen und wissenschaftliche Angabcn iiber atherische 
Ole. Unter den umfangreichen Referaten nach der Literatur u. nach Handelsberichten 
finden sich u. a. folgende Angaben iiber Unterss. des eigenen Laboratorium s: Baldrianol, 
aus getrockneter Thiiringer Baldrianwurzel 0,49% Ausbeute, gelbgriin, D .15 0,9623, 
lin20 =  1,485 99, SZ. 5,6, E. 128,8, m it 90%ig. A. in jedem Verhaltnis mischbar, in 
10 Voll. 80%>g- A. nicht vollig gel. — Leichte Campheróle werden ais Ersatz fiir Terpen- 
tinól empfohlen, u. zwar Markę C L  A , sehr mild, D. 0,86, K p. 167—195°, Entflammungs- 
punkt 41°, Markę G L  S, von anregendem Geruch, D. 0,88, Kp. 176—210°, Entflam- 
mungspunkt 44°, Markę F  L, m it Coniferengerueh, D. 0,89, Kp. 180—210°, Ent- 
flammungspunkt 46°. — Citronellol. 2 Proben Ceylonól erwiesen sich schon durch ge- 
ringen Geraniolgehalt (26,4 u. 28,2%) ais minderwertig. Das eine war wahrscheinlich 
nur Abfallprod. von Darst. von Geraniol, das andere machte durch Rechtsdrehung 
eine Verfalsehung, wahrscheinlich durch eine Campherólfraktion, kenntlich. Ein aus 
Holland eingegangenes, nach der Esterzahl besonders gutes Muster, hatte viel zu 
hohc D. (0,9559) u. enthielt reichlich Benzoesaure, wahrscheinlich ais Benzylbenzoat.— 
Gorianderól. Neben den friiher schon festgestellten Falschungen m it Anisól oder 
Anelhol wurde eine solche m it Terpineol beobachtet. Das Ol hatte  zu hoho D. u. 
zu niedrige Drehung, zu hohe Acetylierungszahl. —  Elemiol. E in Elemiharz aus 
Bandjam cgara (Java), von einer nicht naher bezeiclmeten Canariumart stammend, 
durch dio Farbę (anfangs schmutziggrau, spiiter schwach briiunlich) u. geringeren 
Olgehalt (16,7%) von der gewóhnlichen Handelssorte unterschieden, gab farbloses
Ol, D .15 0,8517, ccd =  -|~ 104° 35', nach ca. 4 Monaten auf -f-68° 10' zuriickgegangen, 
ud20 =  1,47779, 1. in 4,5 Yoll. u. mehr 90%ig. A., m it starker Phellandrenrk. — 
Berganwttól. Die Konstanten von 4 in verschiedener Weise gefiilschten ólen werden 
m it denen von reinem Ol zusammengestellt. Bei 2 Proben war auf Zusatz yon Gitronen- 
olterpenen zu sclilieBen, boi der dritten  daneben auf Ausgleich der erniedrigten Ester
zahl durch Laurinsaureester u. wenig Glycerinacetat. Die vierte enthielt reichlick 
Terpinylacetat. — Citronenól. In  einem Falle wurde Vcrfiilschung m it Terpentinól 
nachgewiesen, in  einem anderen m it Terpenen u. Phthalester. Terpineol, ais Zusatz 
(in kleinen Mengen findet es sich auch im natiirlichen Ol) in mehreren Fallen nach 
dem Geruch yermutet, konnte in einem in gróBercr Menge nachgewiesen werden. — 
Eucalyptusol. Ole von Eucalyptus dives aus Australien zeigten hóhere D., zuin Teil 
auch niedrigere Drehung, als-in dem Werke von GlLDEMElSTER u. HOFFMANN an- 
gegeben. Die Konstanten dieser Ole aus zuverlassiger Quelle waren: D .16 0,8969 bis
0.9188, <xd =  —46° 55' bis —61° 48', nD20 =  1,48209— 1,48577, 1. in 0,5—1,3 Voll.
80%ig. A., bei weiterem Zusatz mehr oder weniger opaleszierend, m it 90%ig. A. 
in jedem Verhaltnis klar mischbar, Gehalt an Piperiton 43—50%, auBcrdem viel 
Phellandren. E in Ol von Eucalyptus Macarthuri D e a n e  e t Ma i d e n  hatte  D .15 0,9307, 
a v  =  + 4 °  40', nD20 == 1,47534, SZ. 2,6, EZ. 166,1, nach Aoetylierung 212,8 (69,6% 
Gesamtgeraniol), 1. in 3 Yoll. u. mehr 70%ig. A. — Galgantol. Die im Laufe der Jahre 
an selbst hergestellten Olen festgestellten Eigenschaften weichen teilweise von den 
bisher bekanntgegebenen Grenzwerten ab. Sio waren von gewiirzigem, etwas an 
Cardamom- oder auch Myrtenól erinnerndem Geruch, D .15 0,915— 0,924, — —1° ^
bis —5° 30', nD2® =  1,476— 1,482, SZ. bis 3,6, EZ. 13— 17, nach Acetyliorung 40—65,
1. in 0,2—0,5 u. mehr 90%ig. A. (in einem Falle war dic verd. Lsg. opal). Eugenol, 
das H o r s t  in einem Ole zu ca. 25%  fand, wurde in 2 eigenen Olen nur zu ca. 3% 
gefunden, hóherer Gehalt durfte auf Verfalschung hinweisen. Ais solche wurden m 
einem yorgelegten Muster, das im Geruch, in D., nu, Acetylierungszahl u. Losliehkeit 
abwich, Linalool u. Spiritus erkannt. — Geraniumol. E in in Stellenbosch (Kapkolonie) 
gewonnenes Ol, rerm utlich von Pelargoniuni graveolens Ait., war hollgelb, D .10 0,8952, 
«d — —15° 55', nu20 =1 ,47181 , SZ. 5,6, EZ. 20,5, nach Aoetylierung 207,2, nach 
Formylierung 56,0. Im  Geruch stand es, auch nach Rektifikationen, den Olen anderer
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Herkunft nach. — Inchigrasol, von Cymbopogon caesius S ta p f ,  hatte  D .15 0,9250, 
oto — —  34° 25', nn20 =  1,48 8 95, SZ. 0,9, EZ. 11,2, nach Acetylierung 98,9, nicht 
vóllig 1. in 10 Voll. 80%ig. A., 1. in 0,3 VoI. u. mehr 90°/oig. A. m it geringer Opalescenz. 
Der Geruch erinnerte nicht, wie yon andcrer Seito angegeben, an Palmarosadl, eher 
an Ceyloncitronellól. —  Lavenddol hatte  mehrfach Zusatze von Glyccrinacetat u. 
Plithalsaureester. Der Nachweis der Verfalschungen wird neuerdings dadurch er- 
schwert, da (3 mehrere kiinstliche Ester in fiir den einzelnen kleinen Mengen zugesetzt 
werden. 2 Ole waren anscheinend m it Geraniol, vielleicht auch Geranylacetat ver- 
schnitten; aus den K onstanten war hier nichts zu ersehen, den Ausschlag gaben der 
siiBliche Nebengeruch u. der Geruch nach Geranylacetat bei Acetylierung. — Ein 
angebliches Majoranól zeigte in Geruch u. K onstanten vollige Abweichungcn. — 
Mispellorbeerol. Rindenprobe des Mispellorbeers (Cryptocaria pretiosa M a r t . ,  Mespilo- 
daphne pretiosa N e e s  e t M a r t . ,  Ocotea pretiosa B e n th .  et H ook) aus Brasilien gab 
bei Dest. 1,31% braunes, zimtartig riechendes Ol, D .15 1,1263, aD =  —0° 8', nD20 ==
1,52787, 1. in 7,2 Voll. u. mehr 80%ig. A. — Ol ton Nardostachys'Jatamansi. Aus 
Japan stammende Wurzel lieferte 3,43%  olivengrunes Ol von baldrianolartigem 
Geruch, D .15 0,9819, a D =  — 15° 15', nD20 =  1,51 790, SZ. 5,6, EZ. 18,7, nicht' vollig
1. in 10 Voll. 80°/oig. A., in jedem Vcrhaltnis 1. in 90%ig. A. — Nigellaol. Aus Samen 
von Nigella damascena L. zu 0,37%, gelb m it stark  blauer Fluorescenz (Damascenin)
D.16 0,8985, aD =  —4° 49', nu=0 =  1,49970, SZ. 1,1, EZ. 14,0, nach Acetylierung 
17,7, 1. in ca. 15 Voll. 90%ig. A., ca. 4 Voll. u. mehr 95%ig. A. — Pfejfenninzól, 
chilenisches. E in Ol aus dem m ittleren Chile aus kultivierten Pflanzen h a tte  D .15 0,9026, 
aD =  —29° 42', no20 =  1,46 6 38, SZ. 0, EZ. 41,1, nach Acetylierung 189,5, triibe 1. 
in ca. 4 Voll. u. mehr 70%ig. A., klar 1. in 1,5 Voll. 80%ig. A., bei Verd. opalescent. 
Der Geruch, der zu wunschen lieB, beruht vielleicht auf mangelliafter A rt der Dest. — 
Pfefferminzol, chinesisches. Geruch u. Konstanten von 2 Proben entsprechen den 
japan. Destillaten. — Verfalsehungen von Pfefferminzolen wurden mehrfach beob- 
achtet, teilweise recht grober A rt. Auch ein „entmentholisiertes" hatte  m it Pfeffer- 
mmzol nichts zu tun, stammto wahrschcinlich von einer Eucalyptusart. — Rosenól. 
Ais Verfalschungsmittel war in einem Falle m it Wahrscheinlichkeit Laurinsaurcestcr, 
in einem anderen Myristinsdureester festzustellen. Rosenextrakióle unterscheiden sich, 
wie die Unters. einer Anzahl Proben yerschiedener Provenienz zeigte, von den ge- 
uóhnlichen, m it W.-Dampf gewonnenen durch hóhere D. u. starkere Brechung, Rechts- 
drehung, hohere SZ. u. E Z .; die Rochtsdrehung ist, wie Dest. eines solchen Oleś zeigte, 
durch nichtfluchtige Extraktivstoffe bedingt. Gesamtgeraniol enthalt das Extraktól 
aus Edelrosen nur ca. 1/2 so viel ais dic iibrigen Sorten. — Bei Rosmarinólen konnten 
Verfiilschungen durch den Geruch, besonders bei Acetylierung, festgestellt werden. — 
Sandelholzol. W estaustral. Ol, das zuweDen ais ostind. abgegeben wird, h a t nicht 
dessen typ. Geruch u. abweichende Drehung. Von Verfalschungsmitteln wurden 
Benzylalkohol u. Terpineol festgestellt. — Spikól. E in angeblich oriental. Prod. aus 
London hatte andere Eigenschaften u. war nach dem Geruch ein m it Schiuol ver- 
setztes weifies Campheról. — Terpentinol. Sogenannter Straflburger Terpentin aus 
WeiB- oder Edeltanne aus Bożen hatte  D .15 1,0033, <xd =  —7° 22', nD20 =  1,52 3 59, 
SZ. 83,1, EZ. 8,4. Das daraus m it W.-Dampf dest. Ol (27,2%) hatte  D .16 0,8650, 
aD =  _ 7o i 5' ( nn20 =  1,47211, SZ. 0, EZ. 11,2, 1. in 6,2 Voll. u. mehr 90%ig. A. 
Dest. des Oleś aus dem Ladenburgkolben bei 749 mm Druek gab bei 160— 164° 56%, 
bei I 64__i7oo 20%, bei 170— 180° 9% , oberhalb 180° 15%. Ein Edeltannenterpentin 
aus OberelsaB yerhielt sich ahnlich. — Ein Zimtol war nur Zimtaldehyd. (Ber. von 
Schimmel & Co. 1926. 3— 133. Miltitz. Leipzig.) S p ie g e l .

Schmunel & Co., Neuheiten aus dem Laboratorium von Schimmel & Co. (Vgl. 
v°rst, Ref,) Ol von Satureja oboiata var. intrico.ta L a n g e . Ais diese A rt (auch Satureja 
montana var. prostrata BoiSS. genannt) ist von GieBler die in Spanien yolkstiimlich
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ais Sabońlla bczeichnetc Pflanze erkannt worden. Ein daraits in Spanien dest. Ol, 
tief rotbraun, hatte  D.15 0,9386, ocd — —3°, njj20 =  1,51212, 1. in 1,8 Voll. u. mehr 
80%ig. A. Es enthielt 35%  Phenole, aus Carmcrol u. Thymol bestehend. Ausbeute 
aus trockenom K raut ca. 0,3%- — Sncupirakemol. Sucupirakeme aus Brasilieu 
wurden von Gilg ais von einer Pterodonart (P. pubescens ?) stammend festgestcllt. 
Dest. m it W.-Dampf ergab 1,2% blaCgclbes, fast farbloses Ol von schwach aromat. 
Geruch, D .15 0,9064, a D =  —77° 50', nD20 =  1,50 634, SZ. 0, EZ. 11,2, nacli Acety, 
lierung 51,3, 1. in 3 Voll. 95%ig. A., noch nicht in 10 Voll. 90%ig. A. Das Ol durfte 
hiernach reich an Sesąuiterpen sein. Pt-crodon, eine in Brasilien weit yerbreitete 
Leguininose, wird dort auch ais Sebipira bezeichnet. (Ber. von ScHIMMEL & Co.
1926. 133. Miltitz. Leipzig.) S p i e g e l .

Elze, Atherisches Orangenblutenexlraktdl. Die Extraktion von 1000 kg frischen 
siidfranzós. Bliiten m it PAe. ergab ein dunkles, salbenartiges Prod., das nach Behand- 
lung m it A. u. Dest. 0,165 kg Ol lieferte: D. 0,892, <xd =  —5°> SZ. 1,4, EZ. 134,4, 
Linalylacctat 47,04%. Daneben wurden nachgewiesen 1-Linalool, ferner 1-Pinen, 
1-Camphen, Dipenten, Indol, Anthranilsauremethylester u., in geringeren Mengen, 
p-Kresol, Phenjdessigsaure u. ein auch im Jasminol yorkommender primarer Alkohol. 
Aus den Riickstanden der Dest. lassen sich noch etwa 0,070 kg ,,WasseróI“ estrahieren:
D. 1,0049, <xD =  + l ,5 0 l ), SZ. 3,9, EZ. 117,6, 41,2% Linalylacetat. Hauptbestand- 
teile: Anthranilsauremethylester, Indol, Nerol, Phenylathylalkohol, Linalylacetat u. 
vielleieht Dihydrocuminalkohol. Aus den Riickstanden der Dest. beider Ole konnte 
Farnesol isoliert werden. (Riechstoffindustrie 1926. 29—30. Merseburg.) H e l l e r .

E ugen K arp a ti, Beilńige zur Gewinnung des Kamilhnols. Ol aus Kamillengrus 
(Rohrenbliiten oder Scheiben) bedarf zur Gewinnung mehr Dampf. Es hat bei sonst 
gleichen Eigenschaften einen bedeutend hoheren E. ais das aus Kamillenbliiten ge- 
wonnene Ol, wahrscheinlich infolge hoheren Paraffingehaltes. Aus verschiedenen 
Griinden empfiohlt. sich, eine innige Mischung von 3 Teilen Bliiten u. 2 Teilen Grus 
zu destillieren. Dampfdruck 7—8 at, keinesfalls hóher. Verbrauch ca. 2100 kg Dampf 
pro kg Ol. (Im Original steh t 21165 kg Dampf, was nicht stimmen kann. Ref.) 26,8% 
des Oles sind in W. 1. Mittlerer Olgehalt der ungar. Kamille: 0,318%. Olruckstande 
ninnnt man m it trockencn Bliiten auf, die der nachstcn Charge zugefugt werden. 
(Riechstoffindustrie 1926.37—39. Budapest, Konigl.Heilpflanzen-Versuchsstation.) He.

—, Auslralisches Dugongol. E in Muster des Oles von Halicore australis wieś folgende 
Kennzeichen auf: D .I515 0,9242, D .100j3 0,8622, nD40 =  1,458, « D40 =  —0,12°, E. 
der Fettsiiuren 34,6°, SZ. 0,3, VZ. 204,7, Jodzahl (Hiibl, 17 Stdn.) 52,3, Unverseif- 
bares 0,2, 1. fliichtige Sauren entspreckend 0,3 ccm Vio"n - Alkali pro 5 g Ol, desgleichen 
unl. fliichtige Sauren 1,6. (Buli. Imperial Inst. Lond. 23. 429—30. 1925.) H e l l e r .

E. Orlow, Pyrogene Oxydation des Terpentinols bei Gegen wart eines Kupfer- 
kontaktes. Leitet man ein Gemisch des dampffórmigen Terpentinols m it der Luft 
iiber ein auf 400° erhitztes K upfernetz, so wird das Terpentinól zers. u. oxydiert, 
wobei dio Oxydationswarme das Gliihen des Netzes auch ohne auBere Erhitzung auf- 
recht halt. Ais Reaktionsprod. erhalt man Gase (CO, C02, Athylen-KW-stoffe), 0,8 
bis 21%  wasserlósliche Substanzen u. 60—70%  Ol, welches zu ca. 75%  zwischen 160 
u. 183° iibergeht. Die Fraktion 160— 183° enthalt Cymol, ist wohlriechend u. kann 
in der Parfumerie Verwendung finden. — Benutzt man ein Terpentinól-Luft-Wasser- 
dampfgemisch, so nim m t die Olausbeute auf ca. 40— 50%  ab. (Joum . Chimiąue de 
PUkraino 2. Techn. Teil. 1—6. Charków, Technol. Inst.) BlKERMAN-

—, Untersuchungen von atherischen Olen. I. Campherblałter und -zweige vcm Uganda- 
Olausbeute bei der Dampfdest. 2,3%  m it ca. 70%  Campher, was dem D u r c h s c h n i t t

*) Im  W id e rsp ru ch  h ie rm it is t ttD sam tlich er F ra k tio n e n  der W .-D am pfdest. negativ 
angegeben . D . R eferen t.
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anderer W .  cntspricht. I I . Massoirinde von Pajrua. Sie stam m t von verschiedenen 
Arten von Cinnamomum. Olausbeuto 6— 6,3%- L .1615 1,060— 1,064, ocd —

—0,34 bis 0,90°, no20 =  1,534— 1,536. 60—70% Phenole (berechnet ais Eugenol), 
ca. 14% Safrol, Rest hauptsachlich Terpene. I II . Ol von Origanum M aru von Cypern. 
Braunlicligelbes Ol, dessen D uft sehr dom des siiCen Majoranoles gleicht, u. dessen 
Konstanten weitgehend iibereinstimmen m it denen von „Sam psisha“ - u. von span. 
Majoranól. IV. Medang Losoh SI aus den Malaienstaaten. Das Ol von Cinnamomum 
parthenoxylon, Meissn., von liellgelber Farbę, D .15I5 1,103, Uv —  0, nD20 =  1,538, 
Esterzahl vor Acetylierung 0,8, nach Acetylierung 3,5, E . 10°, L. in 3,5 Teilen 
•90%ig. A. (15°). Die Dest. zeigt, daB das Ol hauptsachlich aus Safrol besteht. (Buli. 
Imperial Inst. Lond. 23. 421—29. 1925.) H e l l e r .

Ernest J. Parry, Die Verfalschung von Limettol. Sie geschieht neuerdings in 
erhóhtem MaGe, vorwiegend durch Terpene. Destillierte Ole m it Terpenzusatz haben 
niedrigere D. u. erhóhte Rotation, was Vf. durch einige Analysen nachzuweisen sucht. 
(La Parfumerie moderne 19. 97— 98.) H e l l e r .

Renó Cerbelaud, Mimosa. Gedriingte Monographie des Mimosenoles, des syn- 
thet. Prod., dessen Grundlage das p-Methylacelophenon ist, nebst Mitteilung mehrerer 
Vorschriften fiir erprobte Kompositionen. (La Parfumerie moderne 19. 99— 103.) H e .

E. Yeakle Wolford, Die Furoate, eine neue Klasse synthetischer Dtiflsloffe. Yf. 
empfiehlt die bekannten D uftąualitaten der F urandeńw . nutzbar zu niachen. Be- 
schreibung ihrer Eigenschaften u. ihrer Verwendungsm6ghchkeiten. (Amer. Perfumer 
21. 75—76. Pittsburgh, Univ.) H e l l e r .

William Malcolm Sinclair, Strathfield b. Sydney, Neu-Siid-Wales, Australien, 
Oewinmmg von Aldehyden, atherischen Olen und organischen Sduren aus Cacłeenarłen. 
Man unterwirft Cacteen der Gattung Opimtia (Blutfeige oder indian. Feige) in fein 
zerkleinertem Zustande, ohne Zusatz von W., zweckmafiig in glasernen oder eisernen 
GefaBen oder solchen aus Buchsbaumholz, bei 20—35° wahrend 5 Tagen der Garung. 
Nach Beendigung der Gasentw. u. B. eines braunen Schleims wird der Brei m it 1%  
verd. H2S04 versetzt u. dann vorsichtig bei 125° dest. Hierbei geht Acełaldehyd mit 
W. u, etwa H 2S 0 4 iiber. Die Dampfe werden kondensiert u. bei moglichst tiefer Temp. 
(15°) gesammelt, wobei eine schnelle Polymerisation des Aldehyds ein tritt. Geht 
kein Aldehyd mehr uber, so wird die Dest. unterbrochen. Der Riickstand wird erneut. 
dest. Aus dem Destillat scheidet man ath. Ole ab. Beim Stehenlassen scheiden sich 
aus ihnen fester, pohjmerer CH3CHO, Weinsaure u. Oallussdure ab. Dieses Gemisch 
wird mit moglichst wenig verd. H 2S 0 4 dest. u. der Acełaldehyd wie oben abgeschieden. 
Die organ. Sauren werden abfiltriert. Die h. Mutterlauge wird alkal. gemacht, der 
Nd. abgetrennt, m it verd. H 2S 04 dest., der CHICHO aufgefangen u. die Alkalisalze 
der organ. Sduren zur Krystallisation gebracht. Der Aldehyd kann durch Red. m it 
H2 in Ggw. eines M -haltigen Katalysators bei 140° in Alkohol iibergefuhrt werden. 
(A. P. 1569 339 vom 25/2. 1925, ausg. 12/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

!• G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: August Eisen- 
llut, Wieblingen), Herslellung von Eiechsłoffen aus den durch Red. von Kohlenoxyden 
unter Druck erhaltenen alkohoheichen Prodd., dad. gek., daC man die iiber 150° sd. 
Anteile verseift u. gegebenenfalls einer Wasserdampfdest. u. einer weiteren Reinigung 
unterwirft. — 2. dad. gek., daB m an die erhaltenen Prodd., insbesondere die Fraktion 
'on 150—200°, m it arom at. Sauren yerestert. (D. R. P. 428 548 KI. 23 a vom 12/9.
1924, ausg. 6/5. 1926.) O e l k e r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Edmund O. von L ippm ann, Kleine Beitrdge zur GeschicMe des Zuckers. Vf. er- 

Wwt eine Stelle in J e a n  P a u l s  „Siebenkas“ , wonach Zucker beim Lagem giftige
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Eigenschaften annimmt, u. die Herkunft des W ortes „Caramel“ . — Ferner zeigt er, 
daB zu den kirchlichen Weihungen scLon seit den iiltesten Zeiten aucli die der Kalk- 
u. Ziegelófen gehórten. — Der erste deutsche Riibenzucker, der nach England kam, 
waren drei Proben, die A c c u m  im  Jahre 1800, veranlaBt durch A c h a r d s  erste Berichte 
iiber Anbau u. Vcrarbeitung der Riiben, aus Berlin kommen lieB, u. die aus einer Probe 
eines braunen bis strohgelben, zu Komom zusammengebackonen, ziemlich trockenen 
Pulvers, aus einer Probe eines sehr fein krystallisierten, raffinierten weiBen Pulvers, 
dessen Teilchen auch leicht zusammenklebten, u. aus einer Probe Melasse bestanden. 
(Dtseh. Zuckerind. 51. 532—33.) R u h l e .

Erich Schmidt, Die Bedeutung der Wa-sserstoffionenkonzentration in der Zucker- 
In d u strie . Zusammenfassende Erorterung der Bedeutung des pn fiir die Zuckerindustrie, 
im besonderen fiir das W achstum der Zuckerruben, das Verh. des Rohsaftes, die 
Kontrolle dor Saturation u. Schwefelung, das Verkochen der Safte u. die Inversion.
(Dtseh. Zuckerind. 51. 628. 655—56.) R u h l e .

V. Stehlik, Die Entwickhmg der Zuckerrube im  zweilen Vegetationsjahre mit Riick-
sicht auf die Verteilung von Zucker, Trockensubstanz, Asche und Mark. Die eingehenden 
Unterss., die nach Anstellung u. Ergebnissen besprochen werden, zeigen, daB dio 
Zus. der Riibe ebenso wie die Verteilung der Stoffe in ihr von dem Vegetationsverlauf 
einer jeden Pflanze abhiingig ist, daB aber das Prinzip der Einlagerung unverandert 
bleibt. (Listy Cukroyarnickć 44. 17; Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 50. 
295—300. 301—08. 309— 15. Semcice bei Dobrovice.) R u h l e .

Josef Urban, Kritische Beurteilung der franzbsischen und iechoslotakischen Riiben- 
samensortcnversuche. Vf. erórtert die Methodik bei Anstellung der Verss. u. bei dereń 
Beurteilung, nach der an beiden Stellen yorgegangen worden ist u. die grundlegenden 
Regeln fiir eine jede Methodik dieser A rt. Bei der Sortenunters. auf E rtrag  u. Zucker- 
gehalt ist die Richtigkeit der Ergebnisse ganz von der angowandten Methodik ab- 
hangig. (Listy Cukrovarnickś 44. 233; Ztschr. f. Zuckerind. d. eechoslovak. Rep.
50. 325—31.)" R u h l e .

Josef Urban, Das Wachstum der Riibe im Jahre 1925. Besprechung der klimat. 
Verhaltnisse u. dereń Einww. auf das W achstum der Riibe, wie es im Blatt- u. im 
Wurzelgewiclite u. im Zuckergelialte der Riibe in die Erschoinung tr itt .  (Listy Cukro- 
yarnickó 44. 109; Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 50. 317—21.) R u h l e .

Berthold Błock, Die Anicendung von Enłfdrbungskohle im  Schichtverfahren oder 
im  Maischverfahren m it Wiederbelebung ? Es ist die Frage noch nicht geklśirt, ob die 
Entfarbungskohlen am besten im Schichtverf. oder im  Einmaisclrverf. angewendet 
W'erden, u. zwar w ohl deslialb, weil sich die fiir  D e u tsc h la n d  wichtigsten E n tfa rb u n g s
kohlen (Carboraffin, Norit, Polycarbon) voneinander in ihren Eigenschaften unter- 
scheiden. Vf. e ro r te r t  zuniichst kurz das Schichtverf., das d o r t  angewendet wird, wo 
man die Kohle ohne Wiederbelebung solange yerwendet, bis ihre E n tfa rb u n g sltra ft 
airf das niedrigst zulassigo MaB hinabgedruckt worden ist. Eingehend -werden das Ein- 
maischverf. u. die Wiederbelebungsófen an H and von Abbildungen erortert. Hier wird 
die Entfiirbungskohle n icht bis zum Versagen der Entfarbungskraft benutzt, sondern, 
ehe dies eintritt, w ied erb e leb t. Fiir jede Kohle muB die Arbeitsweise gew ahlt wrerden, 
m it der die besten w irtsc h a ftlic h en  Ergebnisse erzielt werden. (Zentralblatt f. Zucker
ind. 34. 588—93. Charlottenburg.) RUHLE.

St. Drahansky, Vergleichsversuch Carboraffin: Norit im  Schichtverfahren. Auf 
Grund eines 8-tagigen Vergleichsversuches im GroBbetriebe ergab sich fur Carboraffin 
im  Yergleiche zu Supra-Norit 2-mal eine Mehrentfarbungsleistung von 9,9°/o bei Raffi- 
nadeklare, 23,4%  bei Krystallklare, beides bezogen auf Einlaufklare, sowie eine um
2 Tage langere Entfarbungsdauer. (Dtseh. Zuckerind. 51. 588—89. Stuttgart.) RUHLE.

Albert Schóne, Einige Versuche m it Entfarbungskohlen. Sie sind angestellt zu 
dem Zweeke, zur Klarung mancher UngewiBheit beizutragen, Fiirgerzeige fiir die Art
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der Anwendung der Kohlen zu geben u. zu weiteren Unterss. anzuregen. Es handelt 
sich um Laboratoriumsyerss. m it Carboraffin, N orit u. Polycarbon. (Dtsch. Zuckerind.
51. 553—54. Magdeburg.) R u h l e .

H arald  Ł unden, Beurteilung von A ffination und Spodiumfiltration durch spektro- 
photometrische Messungen. Vf. h a t sein Verf. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1281 u. 
1341; C. 1926. I. 519 u. 1727) weiter auf einige Prodd. der Kampagne 1925/1926 aus- 
gedehnt, woriiber berichtet wird. Das Farbenfilter wurde so weit verbessert, daB das 
durchgelassene Gebiet nur etwa 50 A-Einheitcn betragt. Aus den Unterss. verschie- 
dener Rohzucker stellt Vf. folgende Merkmale fiir Zucker m it geringem Raffinations- 
werte auf: 1. Abnahme der Lichtabsorption bei 6000 A bei Anderung der A lkalitat 
von pn —7 bis Ph — 10; 2. geringes Anwachsen der Lichtabsorption. von Orango 
bis Blau (6000—4500 A-E.) oder yerhaltnismaCig groBe Absorption bei 6000 A-E. 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 468—69. Goteborg [Schweden].) R u h l e .

Alois Dolinek, Uber den Einflu/3 der Alkalitat auf das Dunkelicerden der Safte. Vf. 
liat die bestehenden Beziehungen an einigen Vorss. nach A rt u. Umfang nachgewiesen. 
(Ztschr. f. Zuckerind. d. cechoslovak. R ep. 50. 331—32. Prelouć.) R u h l e .

C. Brendel, Vber die kontinuierliclie Verkochung und Sudmaischenarbeit des I .  und
II. Produktes nach Sujew und Wostokow. Angaben iiber die Anstellung eincs Vers. 
im GroBbetriobe im Jahre 1925 yom 3. bis 11. Dezember in  der Zuckerfabrik K apu- 
STIANY nach Mitteilungen yon Sujew. Nach den dabei erhaltenen Ergebnissen ist 
die Frage nach der kontinuierlichen Yerkochung u. Sudmaischenarbeit beim 2. Prod. 
ais vollig gel. anzusehen u. zwar m ittels einer uberaus einfachen Apparatur. (Dtsch. 
Zuckerind. 51. 554—56.) R u h l e .

Fr. Wilh. Meyer, Der heutige Stand der Herstellung von Weifizucker. Nach all* 
gemeineren Bemerkungen hieriiber, insbesondere iiber dio im Auslande gebrauchten 
Verff., bespricht Vf. das von ihm befolgte Verf. zur Erzeugung guten WeiBzuckers 
ohne Kohle. (Dtsch. Zuckerind. 51. 537—39. Wismar.) R u ii l e .

H. Cassel und F. Todt, Neue Gesichtspunkte zur Melassebildung. Betrachtung,
ausgehend von den neueren physikal.-chem. Forschungen, unter anderem iiber dio
Bissoziation starker Elektrolyto, u. der darauf begrundeten theoret. Folgerungen. 
Danach bildet die Melasse eine Mischung von wenigstens drei voneinander unabhangigen 
Bestamlteilen: W., Zucker u. Nichtzuckerstoffen; diese sind, abgesehen von den Asche- 
hcsstandteilen yorwiegend organ. Kórper. Die Loslichkeit des Zuckers wird durch kleine 
Ąisatze von Salz yermindert, durch groBere weit iiber den Gehalt in rein wss. Lsg. 
hinaus gesteigert. Auch die Salze werden im allgemeinen von Zuckerlsgg. viel reich- 
lieher aufgenommen ais von reinem W. In  Lsgg. von Zucker in W., wie z. B. in den 
Saften der Zuckerfabrik, w irkt der Zucker in ahnlicher Weise auf die Ionen der Salzo 
losend u. damit bindend ein wie das W. Vff. kommen zu dcm Schlusse, das die Ionen 
er Melasse (Asche) dafiir bestimmend sind, welche Menge Zucker aus einer ubersatt. 

■̂ sg. im gunstigsten Falle gewonnen werden kann, u. daB die hochmolekularen organ.
- olekiile im wesentliclien die Zeit u. die Form, in denen der Krystallisationsvorgang 
 ̂ auft, beeinflussen. U nter Umstanden kónnen diese Einww. so betrachtlich sein, 
aC das Auskrystallisieren des Zuckers aus der Melasse im prakt. Betriebe nicht lohnend 

(Dtseh. Zuckerind. 51. 585— 87.) R u h l e .
N. Karav/ajew und A. Palkin, Prufurig der getrockneten Zuckerriibe auf In -  

teratora und Zuckergehalt der daraus gewonnenen Diffusionssafte. Die Trocknung der 
nschen Zuckerriibe yerringert die Kosten ilires Transportes, ermoglicht die Gewinnung 
•onzentrierterer Ausziige u. hebt ihre Yerderbliehkeit auf. Durch Verss. wurde gezeigt, 

ihre Sacoharoso dabei keiner Inyersion anheim fallt: eine Trocknung bei 60— 100° 
"  an der Sonne, die beim Verlust von ca. 60—68%  Gewicht abgebrochen wurde, 
o te den Gehalt am Invertzueker nur auf ca. 0,002—0,005%. Die Diffusion des

0 zuckers aus der getrockneten Riibe weicht yon der aus der frischen nicht ab,
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aber der Zuckcrgehalt der Ausziige ist im ersten Falle viel liokcr (im er8ten Auszug 
z. B . 30,4°/o gegen 15,4%). (Buli. d e l’Univ. de 1’Asie centrale (Taschkent) 1 0 .125—28.
1925.) B ik e r m a n .

L. J. Lasalle und J. J. Munson, Herstellung von Sirup aus Zuckerrohr. (Vgl. 
Sugar 28. 63; C. 1926. I. 3436.) Die Betraehtung der Herst. wird zu Ende gefuhrt. 
Kurze Erorterung der Selbstkosten. (Sugar 28. 224— 25.) R u h l e .

B. Boehskandl, Die Eigenschaften der Starkę, insbesondere der Maisstarke. 
Zusammenfassende Ubersicht. (Ztschr. f. ges. Testilind. 29. 248—49. 260—62.) B ra.

Schecker, Zuckerverluslbestimmung im Raffineriebetriebe. Vf. beschreibt seinen, 
seit 35 Jahren angewandten App., der dio Aufgabe hat, die Gesamtverluste an Zucker 
in fl. Form in den Abwasserkanalen der Fabrik zu ermitteln. Der App. wird in den 
Kanał eingestellt, so daB er ganz vom W. bedeckt ist. Die Probenahme erfolgt wahrend 
12 Stdn. tropfenweise (60— 100 Tropfen in der Minute). Dann wird der App. heraus- 
genommen, entleert u. die Probe untersucht. Dio Zuckerbest. geschieht nach der 
colorimetr. quantitativen a-Naphtholschwefelsiiurerk. Um die etwaigen Verluste iii 
Gewichtsmengen ausdrucken zu kónnen, muB noeh die Wassermengo bestimmt werden, 
die wahrend 12 Stdn. die Fabrik verlaBt. Die Einrichtung u. Handhabung des App. 
wird an Hand einer Abbildung beschrieben. (Dtsch. Zuckerind. 51. 653—54. 
S tettin.) R u h l e .

Tódt, Die Beurleilung der Wirkung von Entfarbungskohlen auf Zuckersdfte durch 
Messung der Oberflachenspannung. Dio Kenntnis der Oberflachenspannung gibt dcm 
Zuckerfabrikanten manche Hinweise, die er auf andero Weise nicht erhalt. Das hierzu 
in der Zuekerindustric bisher allcin angewandte Verf. ist das von NOUY, das aber 
nur eine mehr qualitative u. teils unsichere Best. der Oberflachenspannung ermóglicht. 
Vf. ha t deshalb dieses Gebiet planmaBig untersucht m it dem Ziele, quantitative Er- 
gebnisse u. GcsetzmaBiglceiten zu finden, die gestatten, Messungen der Oberflachen
spannung bequom u. einfach im Betriebe auszufuhren. Das Hauptergebnis dieser 
Unters., die nach Anstollung u. Ergebnissen eingehend besprochen wird, ist, daB ruaii 
m it dem Traubeschen Stalagmometer Ergebnisse erhalt, die man ais sicher u.. quanti- 
ta tiv  ansehen kann u. daB das Traubesehe Verf. sich den Bediirfnissen des Betriebes 
bosser anpaBt ais das Nouyseho Verf. Dio W irksamkeit verschiedener Entfarbungs- 
kołilen liiBt sich durch Messung der Oberflachenspannung m it dem Traubeschen 
Stalagmometer genauer beucteilen ais durch Messung der Farbę m it dem S ta m m e rs c h e n  

Colorimeter. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 253—72.) RuHLE.
M. S. Badollet und H. S. Paine, Basische Farbstoffe ais Ausflockungsmittel zur 

naherungsweise quantitativen Bestimmung der Iiolloide in  Zuckersdften. Es setzt sich 
die Erkenntnis durch, daB die Klarung der Rubeh- u. Rohrzuckersafte h a u p ts a c h l ic h  

in  der Abscheidung eines Teils der in den Saften vorhandenen Kolloide b e s t e h t  u . 
daB zuriickblcibende Kolloide die Ursacho fiir eine Reihe von Botriebsschwierigkeiten  
bilden kónnen. E in Verf. zur Best. der Kolloidstoffmenge, das sich im B e t r ie b s la b o r a -  
torium durchfiihren laBt, wiirde daher sehr wertvoll sein. Vff. beschreiben ein solches 
Verf., bei dem gowisse bas. Farbstoffe eine schnelle, annahem d quantitative Best. der 
Kolloide gestatten. Am geeignetsten ist dazu Nachtblau. Das Verf. griindet sich auf 
das Prinzip der elektr. Neutralisation; eine Unters. beansprucht 10 Minuten Zeit. 
Man lost 0,5 g Nachtblau in frisch dest. W. u. verd. zu 500 ccm. Die Lsg. soli nicht 
alter ais 8 Tage sein, wegen etwaiger Verandcrungen dor elektr. Ladungen. Man stel 
zunachst durch eino Vorunters. das Ausflockungsgebiet fest, innerhalb desson der 
isoelektr. P unk t liegt. Dazu gibt man in  eines von zwei Becherglasern eine Menge 
des zu untersuchenden Saftes, die etwa 10 mg Trockensubstanz enthalt, u. verd. s ie  

auf 25 ccm. In  das andore Beeherglas gibt man eine abgemessene Menge der i  ar 
stofflsg., die man ebenfails auf 25 ccm verd. Beide Lsgg. mischt man sorgfaltig; »s 
Vol. der Mischung kann 50 oder 100 ccm betragen (durch Hinzugabe von 50 ccm •)>
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je nach der Farbtiefe. Nach einigcn Minuten halt man das Becherglas iiber eine eloktr. 
Birne, schiittelt vorsichtig u. beobachtet, ob eine m it dem bloCen Auge deutlich sicht- 
bare Ausflockung eingetreten ist. Is t die Ausflockung ungeniigend oder bleibt sie 
ganz aus, so muB der Vers. m it' wachsenden Mengen Farbstofflsg. wiederholt werden. 
Nach Feststellung des ungefahren Neutralpunktes, gelangt man in ahnlicher Weise 
zu genaueren Daten, indem man in hohen Glasróhren in jedem Falle 25 ccm (ctwa 
100 mg Trockensubstanz) der zu untersuchenden Lsg. m it je 25 ccm Farbstofflsg. in 
steigender Konz., so daB das ganze Ausflockungsgebiet umfaBt wird, versetzt. Nach 
einigem Stchen findet man an Flockenmenge u. Farbung die 3 oder 4 Róhren der Fl, 
leicht heraus, in denen man dem isoelektr. Punkte am meisten angenahert gekommen ist. 
Der Inhalt dieser Róhren wird dann unter einem m it Kataphoresevorr. rersehenen 
Ultramikroskop beobachtet zur Feststellung, welche der Lsgg. dem isoelektr. Punktę 
am nachsten ist. Die Einrichtung des verwendeten ultram kr. Kataphoreseapp. u. 
das Arbeiten dam it wird eingehend besprochen. Die bei der Anwendung dieses Verf. 
auf Zuckerrohrsaft, Zuckerrohr-Rohzucker u. Rubenmelasse erhaltenen Zahlen wer
den gegeben, u. es wird ihr prakt. W ert durch ihre Beziehungen zu gewissen anderen 
Messungen u. Beobachtungen (Ultrafiltration, pH) dargelegt. Die Theoric des Verf. 
wird erortert u. es werden die Grenzen seiner Anwendbarkeit angegeben, die nicht 
in das Gebiet der fiir die Betriebskontrolle in Zuckerfabriken fiir gewóhnlich zu stellenden 
Anforderungen fallen. (Internat. Sugar Journ. 28. 23; Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind.
1926. 293—315.) R u h l e .

Wilhelm Schneider, Die Aschenbestimmung von Saften und Fertigprodukten mit 
dem Apparat von Dr. F. Todt. Vergleichsverss. zwischen den bisher iibliclien chem. 
Verff. zur Aschebest. u. den m it dem App. erm ittelten W erten lieBen Unterschiede 
bis zu 3% erkennen, die aber durch das schlecht dest. W., das zur Verfiigung stand, 
beclingt waren; der App. selbst arbeitet zuverlassig u. genau. Im  MeBgefśiBe bilden 
sich aber mit der Zeit infolge des haufigen Einfiillens von Rohsaften Riickstande, 
die eino genaue Ablcsung der Temp. unmóglich machen u. die Zuverliissigkeit des App. 
allmahlich vermindem. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 4G5—66. Heidersdorf.) RijnLE.

Franz Herzfeld, Die Bestimmung reduzierender Zucker mittels Pikrinsaure in  der 
Zuckerfabrikation. Sio beruht darauf, daB reduzierende Zucker Trinitrophenol zu 
Ainidodinitrophenol (Pikraminsaurc) reduzieren, die stark  ro t gefśirbt ist. Zunachst 
wird das Schrifttum hieriiber erortert u. insbesondere das Verf. von B e r n h a r d  
(Sugar 1915. 41) u . das darauf begriindete von B e n e d i k t  u. Os t e r b e r g  (Journ. 
Biol. Chem. 34. 195; C. 1919. II . 86) u. die dam it erhaltenen Ergebnisse erdrtert. 
Es war nicht móglich, die m it beiden Verff. erhaltenen Redd. colorimetr. sicher zu 
bestimmen. Es bestand aber die Móglichkeit, die Lichtextinktionskoeffizienten der 
Farblsgg, im Polarisationsphotometer festzustellen. D am it wurde es notig, fiir die 
in der Zuckerherst. haufigen Zuckerarten Tabellen dieser Koeffizienten aufzustellen, 
so daB man bei Lsgg. unbekannten Zuckergehaltes aus den Absorptionswerten auf 

ie Zuckermenge schlieBen kann. Diese Unterss. wurden samtlich nach einheitlichem 
erf., u. zwar dem vereinfachten Verf. von B e n e d i k t  u. Os t e r b e r g  (1. c.) durch- 

gcfuhrt, u. zwar m it Invertzucker, Glucose u. Lavulose, spater auch m it den ent- 
9noCĈ Cn̂ en ®rzeuSn‘ssen des Betriebes. Man gibt zu 20 ccm der Zuckerlsg. 4 ccm 

/o'g- Xa2C03-Lsg. 20 ccm Pikrat-Pikrinsaurelsg. (36 g Pikrinsaure, bei 60° ge- 
, ro^ ne*' u- wenn nótig, gereinigt, gibt man zu 500 ccm l°/oig. NaOH, fiigt 400 ccm

• W. zu, schiittelt bis zur Lsg., laBt abkiihlen u. verd. auf 1 Liter) in  einem 100 ccm- 
olben, erhitzt 10 Minuten im sd. Wasserbadc, kiihlt ab u. fiillt m it W. auf 100 ccm 

au ■ Es ist notig, bei dem Pikrinsaureverf. ganz geringe Konzz., von 0,05—0 ,l°/0, 
emzulialten bei Anwendung der oben gegebenen Arbeitsvorschxift. Der Grad de.? 
■Kotfarbung ist nicht dem Zuckergehalte proportional. Vf. bespricht das Arbeiten 
m dem Polarisationsphotometer u. s ib t die Tabellen der Extinktionswerte a, fur 
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den Invertzucker, dio Glucose u. die Layulose, die nach der Gleichung J  =  J 0 10~otir 
worin bedeuten: J 0 die einfallende, J  dio durchgelassone Lichtintensitat u. d die 
Schichtdicke der gemessenen Fl. berechnet werden. Um den Gehalt einer Zuckerlsg. 
nach diesem Verf. zu erm itteln, h a t man also nur nach oben gegebener Vorschrift 
die Lsg. fiir die photometr. Unters. herzustellen u. aus einer der Tabellon den Zucker- 
gehalt der urspriinglichen Lsg. in °/0 abzulesen. Die Kochdauer u. Menge der an- 
gewendoten Reagenzien beoinflussen das Ergebnis wescntlich, so daf3 die Anwend- 
barkeit des Verf. in der Praxis in ihrer jetzigon Form zweifelhaft erscheint. Benutzt 
man das Verf. fiir Rohzucker- u. Melasseanalysen, so kann man wegen der storenden 
Einw. der Beimengungen zur Erm ittlung des Invertzuekergehaltes nicht die Tabelle 
der Extinktionskoeffizienten fur reine Inyertzuckerlsg. anwenden. (Ztschr. Ver. Dtseh. 
Zuckerind. 1926. 273—92.) R u h l e .

R. F. Jackson, Bericht iiber chemische Methoden zur Bestimmung reduzierender 
Zucker. Es wird eine Nachpriifung dieser Verff. angeregt u. ein Versuchsprogramm 
dazu aufgestellt. (Journ. Assoc. Official Agrieult. Chemists 8. 402. 1925; Ztschr. Ver. 
Dtseh. Zuckerind. 1926. 322—24. Washington, D. C.) R u h l e .

Dorr Co., New York, iibert. yon: Philip J. Mc Guire, Denor, Colorado, Zucker. 
Man unterw irft die Zuckersafte der Wrkg. eines kalkenden Agens (Kalkmilch) bei 
185— 200° F  u. setzt die Fil. bei 185— 200° F  der Einw. yon COa-Gas von derselben 
Temp. aus. (A. P. 1 583 299 vom 25/3. 1920, ausg. 4/5. 1926.) K a u s c h .

Dćsiree Joseph Plouvier, Frankreich, Enłschaumen von Zuckersaj'ten. Die 
Zuckerriibensafte werden m it Kalk u. dann m it C 02 behandelt, wobei sich Schaum 
bildet, der im Mafie seiner B. durch den Saft selbst, den man am Boden des Behalters 
absaugt u. in fein zerteiltem Zustande auf die Oberflache des Saftes spritzt, zerstort 
wird. (F. P. 604 446 yom 12/10. 1925, ausg. 4/5. 1926.) K a u sc h .

Seligman Elbogen, Paraguen, Tschechoslovakei, ubert. yon: Kareł Urban, 
Pecky, Tschechoslovakei, Reinigung von Zuckerlosungen. (A. P. 1 577 389 vom 2/6, 
1924, ausg. 16/3. 1926. — C. 1925. I I .  97.) Oe l k e r .

Herman Schreiber, Lansing, Michigan, Herstellung ton Zucker. Man behandelt 
Diffusionssafte oder andere Zuckersafte m it Pepsin in Ggw. einer Saure, z. B. Salz- 
saure, gibt Kalkmilch hinzu, saturiert m it C 0 2 in iiblicher Weise, filtriert u. yerarbeitet 
die so gereinigten Safte nach bekannten Methoden auf Zucker. (A. P. 1 581 663 
yom 23/5. 1925, ausg. 20/4. i9 2 6 .)  Oe l k e r .

F. Kessler, San Fernando, Argentinien, Zucker. Rohzucker wird einem plótz- 
lichen Temperaturwechsel (durch Einfuhren yon iiberhitztem Dampf in groBen Mengen) 
unterworfen, so daB die Zuckerkrystalle zerbrochen werden, dabei aber ihre krystallin. 
S truktur beibehalten. Dann werden diese m it einer reineren Zuckerlsg. oder einer 
Zuckerlsg., die H 20 2 oder Na2S20 4 enthalt, behandelt. (E. P. 246 976 vom 23/12. 1924,
ausg. 4/3. 1926.) K a u sc h .

Elektro-Osmose Akt.-Ges., Graf Schwerin-Ges., Berlin, Laktose. Molken 
werden bis zur annahem den N eutralitat neutralisiert, dann erwarm t bis zur Koagulatioa  
des EiweiBes, angesauert u. nach Entfernung der abgeschiedenen EiweiBstoffe der 
Elektroosmose unterworfen. (E. P. 248 998 vom 17/7. 1925, ausg. 8/4. 1926.) K a u .

H. C. Gore und Fleischmann Co., New York, Maltose. Fondantahnhche 
Maltosemasse wird in  kleine Stiieke iibergefuhrt u. auf 50° erhitzt. Nach weiterer 
Zerkleincrung erhalt man eine trockene krystaUin. M. (E. P. 249428 yom 22/12.
1924, ausg. 15/4. 1926. Zus. zu E. P. 226 812; C. 1925. I. 2417.) K a u sc h .

American Maize-Products Company, Roby, ubert. yon: Raymond E. Dały, 
Homewood, V. St. A., Herstellung von Dextrose in  Błock- oder Hutform. Die Forro- 
gebung erfolgt durch Pressen m it langsam gesteigerten Druck. (A. P- 1575 975 
vom 30/12. 1924, ausg. 9/3. 1926.)  ̂ Oe l k e r .
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Penick & Ford, Ltd., iibert-. von: John M. Widmer, Cedar Rapids, V. St. A., 
Umwandlung von Starkę o. dgl. Man hydrolisiert die Starkę mittels Sauren, neutralisiert 
bei Ggw. Yon Phosphorsaure u. behandelt dann m it Gerbsiiure, um die EiweiBstoffe 
niederzuschlagen. (Hierzu vgl. auch A. P. 1556854; C. 1926 .1. 1064.) (A. P. 1578 568 
Yom 23/5. 1923, ausg. 30/3. 1926.) O e l k e r .

XV. Garungsgewerbe.
—, E in  neues Verfahren zur Herstellung absoluten Alkohols. Es bezweckt die D arst. 

chem. reinen absol. A. aus unreinem A. yon etwa 90° u. wird ausgefuhrt, indem man 
den A. durch Zusatz von KOH leitend fiir den elektr. Strom macht, das W. durch 
Hindurchleiten des elektr. Stromes zers. u. die Entwasserung vollendet durch Aus- 
fallen des KOH ais neutrales Carbonat. durch Einleiten yon C 02. Die Rektifikation 
des A. erfolgt gleichzeitig selbsttatig. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 43. 
204—05.) R u h l e .

W. Gerr und S. Popow, Ausmdzung des bei der Pyrolyse von Erdol erhaltenen 
Athylens fiir die Alkoholherslellung. Das aus Solaról durch Pyrolyse gewonnene Gas 
bestand aus 54% Methan u. Homologen, 12,2% H 2 u. 33,8%  ungesatt. KW-stoffen. 
Es wurde durchgeleitet durch CaCl2-Rohr, Holzkohle zwecks Entfernung hoherer 
Athylenhomologen u. ein m it G lasp erlen  oder Glaswollc gcfiilltes Rohr, wo ihm eine 
l%ig- Ag2S 04-Lsg. in 94%ig. H 2S 0 4 entgegenfloB, die das Alhylen absorbierte. Das 
Absorptionsrohr wurde bei 40° gehalten (vgl. G l u n d  u .  S c h n e i d e r , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 254; C. 1924. I. 1351). Die erhaltene Athylschwefelsaure wurde m it 
W. zerlegt u. der A. abdestilliert. Aus 300 1 Gas wurden 33,82 g A. gewonnen. Be- 
nutzt man das yon hoheren O lefinen nicht gereinigte Gas, so bleibt dic A.-Ausbeute 
fast unyorandert, wahrend daneben ein in W . unl. Ol entsteht. — Der synthet. A. 
kann den Brennspiritus in allen seinen Anwendungen ersetzen. Das athylenfreie Gas 
brennt ohne RuB u. ist dadurch dem rohen Gas iiberlegen. (Neftjanoe Chozjajstwo 10. 
88—92. Baku, ,,Azneft“ .) B ik e r m a n .

M. Riidiger, Wacholderbrannłwein. Beschreibung der verschiedenen Arbeitsweisen 
bei der Herst. a) durch Dest. yon Sprit oder yon L utter aus Obst- oder Kornmaische 
roit Wacholderbeeren (einfache Aromatisierung); — b) durch Vergaren der zucker- 
reichen Beeren u. Dcst. (reiner Wacholderbranntwein); — c) durch Dest. vergorener 
Wacholdermaische oder von L utter aus solcher zusammen m it K ornlutter oder Sprit 
(so z. B. Steinhager). — Die Verff. nach b) sind umstandlich u. schwierig wegen des 
hohen Gehalts der Beeren an fliichtigen oligen Bestandteilen u. leicht cintretender 
Faulnia, Vf. gibt auf Grund eigner Verss. erfolgreiche Verbesserungsma6nahmen 
an, doch liefern die einfacheren Vcrff. nach c) im Durchschnitt geschmacklich bessere 
Erzeugnisse. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 49. 153—54. Weihenstephan, Inst. f. landw. 
Gewerbo.) H a h n .

Staf. Bakonyi, Die Acetonbrennerei ais Zukunftsform der Spiritusbrennerei. Aus 
artoffeln, auch aus Mais, Rcis, Gerste, Bohnen, Futterruben, Zuckerriibcn u. be- 

stimmten Melassesorten kaim nach Zusatz von Schlemmkreide u. Sterilisierung mittels 
es Bacdlus macerans in der bei der Spiritusfabrikation iiblichen Weise neben A., 

H2 u. Fuselolen yollkommen kelonfreies Aceton gewonnen werden. 100 kg Mais 
iefem 20 1 Spiritus, 10 1 Aceton, 22 cbm C02 u. 16 cbm H 2. Wesentlich ist die E rhaltung 
et masimalen Garfahigkeit des Bacillus, die besondere VorsichtsmaBnahmcn er- 

rt. Teerfreier essigsaurer Kalk  an Stelle der Schlemmkreide wird g la tt zu Aceton 
'ergoren. Trotz der etwas geringeren Ausbeute (36 bis 40%  der yerarbeiteten Starkę) 
■ommt dem Verf. wegen der Giite des erzeugten Branntweines u. der Verwendbarkeit 
..e® ^ t e n s  ais Losungsmittel fiir Celluloseester, Nitrocellulose usw. groBe wirtschaft- 
® e Bedeutung zu. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 49- 147—48. Dtsch. Essigind. 30. 

i92—94. Budapest.) H a h n .
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W. Windisch, P. Kolbach und W. Banholzer, Uber den EinflufS der Hopfen- 
bestandteile auf das Schdumvermcgen des Bieres. Es herrschen auf diesem Gebiete 
noch viele Unklarheiten (vgl. B a k e r  u . H u l t o n , Journ. Inst. Brewing 29. 747), zum 
Teil, weil es bisher an einem geeigneten Verf. zur Best. des Schaumyermógens fehlte. 
Vff. haben sich zu ihren Vorss. des yon ihnen angegebenen App. bedient (Wochschr.
f. Brauerci 42. 239; C. 1926. I. 521). AuBer der Einw. von A rt u. Menge der Hopfen- 
bestandteile wurde auch die Einw. der Kochzeit der Wiirze u. dereń pn untersucht. 
■Zunachst werden einschlagige Arbeiten von H e u s z  (Ztschr. f. ges. Brauwesen 39. 49; 
C. 1916. I. 1281) u. yon L u e r s  u . S c h m a l  (Ztschr. f. ges. Brauwesen 48. 59; C. 1926.
I . 785) u. a. besprochen. AnschlieBend werden die von den Vff. angestellten Verss. 
u. dereń Ergebnisse eingohend wiedergegeben. Die Ergebnisse sind: Eine Kochdauer 
der Wiirze von 3 Stdn. bewirkt, gleichgiiltig, ob m it Hopfen, m it Humulon oder ohne 

•Bitterstoffzusatz gekocht wird, eine geringe Verschlechterung des Schaumyermógens 
gegeniiber 1- oder 2-std. Kochen. Die aus nicht m it Bitterstoff yersetzten Wiirzen 
yon pn =  5,0—6,0 erhaltenen Biere haben etwa gleiches Schaumyennogen. Bei den 
durch Kochen der Wiirze m it Humulon erhaltenen Bieren ist das Schaumyennogen 
um so schlecliter, je saurer die Wiirze war. Bei Humulongaben von 60—300 mg/l 
Wiirze u. Hopfengaben von 1—5 g/l Wiirze steigt das Schaumyennogen mit zu- 
nehmender Bitterstoffkonz. Bei gleicher Konz. yerschiedener Wiirzen an Humulon 
u. Lupulon zeigt das Humulonbier einen 2,5- bis 5-fachen Mehrbetrag an Schaum ais 
das Lupulonbier. Das Hopfenkraut, nach Extraktion der Hopfenharze aus dem 
Hopfen m it A., u. das Hopfenwachs haben keine feststellbare Einw. auf das Schaum- 
yermógen. Die Humulinsaure h a t in bezug auf das Sehaumbildungsvermógen etwa 
dieselbe Wrkg. wie das Humulon, ubertrifft dieses aber bei weitem hinsichtlich 
Schaumhaltungsyermógens. Das Humulon ist bei weitem der wiclitigsto Schaum- 
bildner unter den Bitterstoffen; es en thalt aber auch die Gruppe Gesamtharz minus 
Humulon schaumbegiinstigende Bestandtoile. Von Hopfen yerschiedener Zus. hat 
derjenige die besto Schaumfahigkeit, der das meiste Humulon enthalt. (Wochschr. f.
Brauerei 43. 207—09. 217—23. 229—35. 241—46: 253—58.) R u h l E.

P. Guigues, Die Emahrung am Libanem. Der Wein. Beschreibung der dortigen 
Weinbereitung. Analysenergebnisse zweier SuBweine. (Buli. Sciences Pharm acol. 
33. 280— 83. Beyrouth, Faculte franęaise.) G r OSSFELD.

O. Krug und G. FieBelmann, Die 1925er Weinemte in  der Pfalz. Untersucht 
wurden 350 WeiBmoste u. 84 Rotmoste. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 229—33. 
Speyer.) RuHLE.

F. Schrank, Kondenmtion und Kuhlung in GrofSraumbildnern. Betriebstechn. 
Ausfiihrungen iiber Betriebsfiihrung u. Wirkungsweise von GroBraumbildnern, zum 
Teil bezugnehmend auf krit. Bemerkungen hieruber von STEINMETZ (Dtsch. Essigind. 
30. Nr. 14 u. 15.) (Dtsch. Essigind. 30. 161—62. 170—72. Wiesbaden.) . RuHLE.

J. GriiB, Weiłere Untersuchungen iiber Hydrogenase. Uber eine neue Methode, 
Wasserstoff nachzuu-eisen, und iiber die Buttersauregarung. (Vgl. W clischr. f. Brauerei
42. 223; C. 1926. I. 131.) Der Nachweis u. die annahernde relative Best. des H 2beruht 
auf dem allmahliehen Verschwinden der Farbung einer zuvor durch Luft oxydierten 
Lsg. von Violamin (Tetramethyl-p-phenylendiaminchlorid), wenn man den H2 auf em 
Pd-Blech okkludiert, das Blech in die Lsg. bringt u. diese durch (Jberschichten mit 
Paraffinol, Kork- u. WachsversehluB gegen das Eindringen yon Luft schutzt. Nacli 
diesem Verf. laBt sich bei der Buttersauregarung das Freiwerden von H 2, bei der alkoh. 
Garung das Nichtfreiwerden des intramolekular auftretenden H 2 nachweisen. \  f- 
erórtert ferner den Chemismus der Buttersauregarung, insbesondere die Wrkg. der

. Buttersaurehydrogenase, u. die Biologie des Bacillus butyricus. (Wehschr. f. Brauerei
43. 265—68.') "



J. Fiehe, Uber den wirklichen Alkoholgehall in  Mischungen von Spiritus und Wasser. 
Es wird auf die Notwendigkeit der Beachtung der beim Mischen von A. u. W. ein- 
tretenden K ontraktion bei Berechnung des Alkoholgehaltes von A.-W.-Mischungen 
hingewiesen. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51 . 233 — 34. Landsberg a. d. 
Warthe.) R u h l e .

Lucków, tiber die Bestimmung des Alkoholgehaltes m it dem Destillierapparat. 
Beschreibung u. Abb. eines einfaehen App. fiir die Betriebskontrolle in Essijfabriken. 
Das durch Obertreiben von MaB zu MaB erhaltene Destillat wird m it einem Al- 
koholometer gespindelt, dessen Skala in 1/1„- bezw. 1/5Vol.-0/0 geteilt ist. Bezugs- 
quelle: Glasbliiserei des Inst. f. Garungsgewerbe, Berlin N. 65, Śeestr.- 13. (Dtsch. 
Essigind. 3 0 . 189—90. 201—03.) H a h n .
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F. Lassen, Kopenhagen, Pasteurisieren. Fliissigkeiten, wie Bier, die Gase beim 
Erhitzen entwickeln, werden zwecks Erhaltung ihres Gasgehalts in Behaltern m it 
ausdehnbaren Wanden erhitzt u. dann gekiihlt. Auf diese Behiilter wird yon auBen 
ein Druck ausgeiibt, der ihr Volumen wieder auf das urspriingliche MaB zuriickfiihrt. 
(E. P. 249 377 vom 23/6. 1925, ausg. 15/4. 1926.) K a u s c h .

M. Kahn, Paris, E. Le Breton und G. Schaeffer, Strasbourg, Frankreich, 
Behandeln von Hefe. Destillationshefe, Rhizopus oder Amylomyces werden der Auto- 
lyse unterworfen, um Nahrungs- oder Gerbmittel zu erhalten. Zwecks Yerhinderung 
der B. von A. wird 5— 20%  NaCl zugesetzt. (E. P. 243 373 vom 19/11. 1925, Auszug 
reroff. 20/1. 1926. Zus. zu E. P. 225 228; C. 1925. I. 2418.) K a u s c h .

U. S. Industrial Alcohol Co., West Virginia, iibert. von: Worth H. Rodebush, 
Berkeley, Californ., Alkohole usw. Man entfernt einen Bestandteil einer binaren Mischung 
(z. B. 100%ig. A thylacetat u. 95%  A.), dereń Ingredienzen eine konstant sd. Mischung 
bilden, indem man eine dritte  FI., die ein ternares konstant sd. Gemisch m it den beiden 
anderen Fil. bildet, zusetzt u. das ternare Gemisch dest. Es bleibt dann das biniire 
Gemisch zuriiek, oder man gibt dem terniiren Gemisch einen Zusatz von dem zu ent- 
fernenden Bestandteil u. gestattet der FI., daB sich Schichten bilden. Jede Schicht 
ró d  dest, (A. P. 1 583 314 vom 14/4. 1921, ausg. 4/5. 1926.) K a u s c h .

fimile Augustin Barbet, Frankreich, Entioasserter Alkohol durch direkte Rekti- 
fikatim von Wein. Es wird eine Apparatur hierbei yerwendet, die einige Verbesserungen 
derjenigen gemaB dem F. P. 585 981 aufweist. (F. P. 30 304 vom 15/11. 1924, ausg. 
7/5. 1926. Zus. zu F. P. 585 981; C. 1925. II. 1397.) K a u s c h .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
James William Mc Bain und Albert Vincent Pitter, Die relatiren Konzenłrationen 

wrschiedener Elektrolyte, die zum Aussalzen von Seifenldsungen erforderlich sind. (Vgl. 
Mc Ba in  u . E l f o r d ,  Journ. Chem. Soc. London 1926. 421; C. 1926. I .  3438.) Vff.

obachten die Tempp., bei denen sich isotrope 0,25-n. Gew. Na-Palmitatlsgg. in Ggw. 
''ersehiedener Mengen von NaOH, N a N 0 3, NaCl, NaBr, N aJ, Na-Acetat, N a 2C 03,
* NaCNS, Na-Wolframat, Na-Tartrat beim Abkiihlen in 2 Schichten teilen, u.

ercchnen das Verhaltnis der minimalen Elektrolytkonzz., die bei 90° Aussalzung herbei- 
iihrcn. Die Reihenfolge der W irksamkeit der Elektrolyte ist unabhangig yon der 

enz des Anions; der Dissoziationsgrad des E lektrolyten ist nicht ausschlaggebend, 
auch nicht, wenn s ta tt der Na'-Konzz. die A ktiv itat eingesotzt wird. Das Verhaltnis 

er zum Aussalzen erforderlichen Konzz. ist etwa-s von der Temp. abhangig; die von 
pT  bestimmten Zahlen ermoglichen, die Wrkg. eines beliebigen Elektrolyten oder 

ektrolytgemisches auf eine Lsg. yon reiner oder techn. Seife m it oiner Genauigkeit 
von 5 l 0o/o yorauszusagen, wenn das Gleichgewicht sdiagramm fiir die reinen Seifen 
g' e'nen bestimmten Elektrolyten bekannt ist. (Joum . Chem. Soc. London 1926. 
°J3 98. Bristol, Uniy.) " K r u g e r .
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Walter O.bst, Eignung der Bełonbehalter zur Ollagerung. (Vgl. Zement 15. 112; 
C. 1926. II. 124.) (Allg. Ol- u. Futt-Ztg. 23. 219—20.) H e l l e r .

F. Mariani, Wirtschaftlicher Betrieb in  modemen Anlagen zur Pflanzenolraffination.
Vortrag unter besonderer Beriicksichtigung der OZwenó7raffination. Dampfyerbrauch 
ca. 60—80 kg auf 100 kg Ol, 3 KW -Stdn., Vorbrauch an W. 1600—2400 kg. Den 
Verlust berechnot Vf. auf das 1,85— 1,90-fache der freien Saure. E r laBt sich auf 
das 1,25-fache herabdriicken, wenn der Soapstock m it fast gesatt. Salzwasser aus- 
gewaschen u. in dor Sharples-Zentrifuge behandelt wird. (Giornale di Chimica Industr. 
ed applic. 8. 8; Ztschr. Dtseh. Ol- u. Fettind. 46. 354—56.) H e l l e r .

O. Eckart, Einwirkung hoherer Temperatur auf die Bleicherden. Roherde, gelinde 
gegliiht u. sofort yerwendet, zeigt etwas erhóhte Bleiehkraft gcgeniiber yegetabil. 
Olon. Boi ca. 450° geht die Bleiehkraft wieder zuriick. Aktivierte Erden gehen beim 
Erhitzen in der Bleiehkraft s t  e t  i g zuriick, in starkom Mafie jedoch ebenfalls erst 
bei ca. 450°. Mit H 2S 04 aufgeschlossene Erden sind gegen Erhitzung viel weniger 
empfindlich ais m it HCl behandelte Erden. Erden m it n. W assergehalt bleichen besser 
ais vóllig trockene Erden. (Seifensieder-Ztg. 53. 362—63. 381.) H e l l e r .

L. Auer, Die Eisblumenbildung der Holzolfilme. Die Holzolerscheinung. Vf. gibt 
einen t)berblick iiber die bisherigen Ansichten iiber die Holzóltriibung. Nach seinen 
eigenen Verss. troeknen Holzólanstriehe im Exsiccator in Luftatm osphare bei ver- 
schiedenem Wassergehalt h art u. klar auf; wurden diese Aufstriche herausgenommen, 
fingen sio an, sich zu triiben. Vf. glaubt, daB die Einw. von Uviolstrahlen, die von dem 
weifien, dicken Glas nicht durchgelassen werden, die Eisblumenbildung yerursacht. 
Das Irisieren, das besonders bei dickom Standól, Nufiol u. Leinólsaure auftritt, wird 
durch Uviolstrahlen yerhiitet. Auch C 02 fórdert die Holzóltriibung. Im  Gegensatz 
zu S c h m id t  u. H. W o l f f  konnte Vf. im Dunkeln nie Triibung beobachten. (Farben- 
Ztg. 31. 1625— 27. Budapest.) B r a UNS.

O. Boecking, Zur Eisblumenbildung der Holzolfilme. (Vgl. vorst. Ref.) Reiner 
Holzólaufstrieh, an der L uft getrocknet, zeigt Eisblumenbildung bei windigem Wetter, 
in benutzten Raumen u. an luftigen Stellen ohne EinfluB des Liehtes; desgleichen 
Aufstrich von Holzól m it Siccatiyzusatz. Reines Holzól bei 40— 50° getrocknet, gibt 
durchweg gute Eisblumenbildung, jedoch nicht bei Verminderung der Luftbewegung. 
Verss. m it oxydiertem Holzól ohne Siceatiy trockneten an der L uft unter Eisblumen
bildung, im Exsiceator klar, unter Glas am Licht ebenfalls klar. (Farben-Ztg. 31- 
1910—11.) B r a u n s .

William Clayton, Emulsicrnsprobleme der Butler- und Margarinełechnik. B utter 
ist eine „W asser in Ol“-Emulsion, Margarine kann auch dem „Ol in W asser“-Typus 
angehóren. Erlauterung der theoret. Deutung der hier auftretenden Emulsionszustande  
u. ihrer teehn. Auswertung, teilweise an H and der Patentliteratur. (Ztsehr. Dtseh. 01- 
u. Fettind. 46. 321—23. Liverpool.) HELLER-

Josef Grosser, Leimseifen. K ritik  an den Ausfuhrungen von D EITE, SCHRAUTH 
u. von S c h a a l , dereń Angaben iiber Menge, Konz. der Lauge, iiber Siedetemp., Ver- 
seifungsprozeB, Fiillung u. aber Behandlung widerspruchsvoll u. unklar sind. (Seifen
sieder-Ztg. 53. 360—61. 380—81. Neratowitz in Bóhmen.) HELLER.

G. Knigge, Grundseife. Sie soli schaumkraftig, geschmeidig, farblos, duftlos,
preiswert, frei yon Fleeken, R anziditat, freiem Alkali, unyerseiftem F e tt u. ohne Salz- 
gehalt sein. Erlauterung, was hierunter zu verstehen sei, insbesondere Kennzeichnung 
der R anziditat u. ihrer Ursachen. Einige prakt. Hinweise. (Ztschr. Dtseh. Ol- u. Fett
ind. 46. 323— 25. 337—38. Berlin-Lichterfelde.) H e l l e r .

G. Knigge, Austausch von K ali und Nalron beim Aussalzen. Vf. bestatigt durch 
neue Verss. die bekannten Verdrangungsrkk. des K  durch Na. Es ergibt sich, daB 
beim prakt. ausgefiihrten Aussalzen in der Seifensiederei durch eine Aussalzung ca. 
Vs des an Fettsaure gebundenen K  durch Na ersetzt wird. Hierbei ist es gleichgultig.
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ob roine K-Seife oder eine K-Na-Seife vorlag. (Amer. Perfumer 21. 185— 86. 
Berlin.) H e l l e r .

R. Krings, Leichteres und schnelleres Sieden der Seifen mit Hilfe eines neuen 
Seifenwehr- und Ausschleifapparates. Abbildung u. Beschreibung eines zum P aten t 
angemeldeten einfachen App. An den Kesselrand wird eine Handpumpe angehangt, 
dereń Saugrohr bis auf den Kesselboden fuhrt. Die heraufgepumpte Seife fallt iiber 
ein schirmartiges Verteilungsbleeli aus etwa 50 cm Hohe in den Kessel zuruck. Infolge 
der betrachtlichen Abkiihlung auf dem Schirm vorziigliches Wehren, infolgedessen 
groBere Fullung, rascheres u. innigeres Sieden bei verminderter Arbeiterzahl moglich. 
Der App. eignet sich auch zur Palmol-Luftbleiche, ais Unterlaugen- u. ais Seifenpumpe. 
(Seifensieder-Ztg. 53. 359—60. Berlin.) H e l l e r .

H. B. Battle, Eine Verbesserung in  der Bestimmxing freier Fettsauren. (Experi- 
mentell bearbeitet von J. F. Duggar.) Es werden schnellere u. genauere Ergebnisse 
erzielt, wenn bei der in Amerika ublichen Methode unter Verwendvmg von Salzlsg. 
zuerst die Lauge, dann erst die Salzlsg. u. dann der zum Umschlag nótige Rest der 
Lauge hinzugefugt werden. 20°/oig. Ole lieBen sich noeh gut titrieren. (Journ. Oil
Fat Ind. 3. 169. Montgomery, Alaska, The B attle Lab.) H e l l e r .

J. Davidsolin, Einige Betrachtungen uber die Bestimmung des Talgliters (Titer- 
iest). Ubersicht iiber die yerschiedenen Ausfiihrungsformen des Verf. nach D a l ic a n . 
Eigene Verss. ergaben: Die Verseifung auf halbwarmem Wege (ca. 60°) m it nach- 
folgender Erhitzung auf 100—105° wahrend l 1/2 Stdn. ist ebenso yollstandig wie die 
mittels A. (was von F. Goldschmidt bestatigt wird). Verseift man m it A., so muB 
dieser restlos entfernt werden, andemfalls viel niedrigerer Titer. Der T iter ist der- 
selbe, wenn man gar nicht ruhrt u. wenn man nach Auftreten der ersten K rystalle 
dreimal rechts-, dreimal links riihrt, er steigt aber erheblich, wenn das Ruhren bis 
zum Triibewerden fortgesetzt wird. — Bei wiederholtem Aufschmelzen beobachtete 
Vf. Verschwinden jeglicher Rkk. des Thermometers, so daB die Schmelzwarme an- 
acheinend ganz yerschwindet. (Ztschr. Dtach. Ol- u. Fettind. 46. 353—54. Berlin- 
Schonoberg, Labor. Dr. D a v id s o h n  u . G. W e b e r .) H e l l e r .

J. F . C arrićre, Der Nachweis von Leinol in  SojaSl. Die Hezabromidzahl wird zweck- 
maBig wie folgt erm ittelt: 1— 2 g neutralisiertes Ol in 40 ccm A. -f- 5 ccm Eg. werden 
bei 0° tropfenweise m it Br2 aus einer B urette unter Ruhren yermischt, bis die braune 
Farbung sich wenigstens 1 Min. halt, dann noeh 3 Tropfen Br2 zugesetzt; nach 3 Stdn. 
bei 0° muB die Braunfarbung noeh bestehen; dann wird durch Asbest oder Glasfilter 
filtriert, 4-mal m it 10 ccm A. von 0° gewaschen, bei 100° getrocknet u. das Gewicht 
m °/o des Fettes ais HexabromidzahI (H) angegeben. In  Verb. m it der Jodzahl (J) 
nach W ijs gilt fur Leinol die Formel: (J l — 126,29): H l =  1,574, fiir Sojaol im M ittel: 
{^3— 126,19): Hs =  14,240, ąls Grenzfall: (Js —  126,19): U , >  12. Angabe von 

erechnungsformeln u. -beispielen, fiir den gesuchten Leinolgehalt X,  hergeleitet 
aus der allgemeinen Formel X  =  100 (Hm —  Hs) : (Ht —  IIs). AuBer Tran  haben 
kleine Mengen fremder Ole prakt. keinen EinfluB auf das Ergebnis. (Chem. Week- 
«lad 23. 274—79. Delft.) Gr o s z f e l d .

C. B. Cluff, Bericht des Raffinationsausschusses fiir 1925—1926. Der von der 
m o r i c a n  O i l  C h e m i s t s  S o c i e t y  eingesetzte AusschuB kommt zu folgen- 

en Feststolłungen: Yerschiedene Analytiker finden nicht genugend ubereinstimmende
• Auch die Farbbezeichnungen differieren, vorwiegend zufolge UngleichmaBig- 

'eiten der Lovibondglaser u. der sehr unterschiedlichen Beleuehtung. 100-Watt- 
amI)en werden empfohlen. Die Raffination wird je nach der SZ. m it entsprechend 

starkeren Laugen (bis zu 30° Be) yorgenommen. Raffinationstemp. 24—27°, unter 
starkęm Riihren LaugezufluB, ca. x/2 Stde. Ruhren, dann auf 60—65° erhitzen, iiber
1 aollt unter Kiihlen Soapstock absetzen lassen, dam it dieser h art wird. — Primeól
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darf nicht tiefer gefarbt sein ais 35 Gelb -j- 7,6 Rot. (Journ. Oil F a t Ind. 3. 157 
bis. 162.) H e l l e r .

Stefano Fachini, Uber die Untersuchung wid Identifizierung von Olwenolen, er
halten durch Exlraktion mit Lósungsmitleln. Die von Sa c c a r d i  angegebene Methode 
(Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 11; C. 1926. I. 3290) versagt bei raffinierten Ólen, 
wahrend die andererseits empfohlenen Methoden ais Cu-Xanthogenat bezw. ais Sulfat 
in der Asche auch bei Cruciferenólen positiv ausfallen, da diese organ, gebundenen S 
enthalten. Alle Rkk. sind also nicht typ. fiir Sulfurole. Vf. empfiehlt folgende charak- 
terist. Methode: Erhitzen gleicher Voll. Ol u. Essigsaureanhydrid unter Umschuttein, 
abkiihlen u. filtrieren durch ein m it Essigsaureanhydrid angefeuehtetes Filter. Filtrat 
in weiBer Porzellanschale m it einigen Tropfen konz. H 2S 0 4 versetzen. Sulfurole geben 
dann ziegelroto Farbung, welche auf Zusatz yon einigon ccm W. in griin umschlagt. 
(Giom. di Chim. ind. ed appl. 8. 178—79. Mailand.) G r im m e .

G. Patart, Paris, Eztrahieren ton Ólen. Bei der Hydrierung oder Extraktion 
von Nebenprodd. aus organ. Stoffen bei liohen Tempp. u. Drucken werden ais Gase 
oder Fil. solehe benutzt, die erhitzt u. komprimiert werden wahrend einer industriellen 
Operation, z. B. exotherm. synthet. Rkk. (E. P. 249 519 vom 15/3. 1926, Auszug 
veróff. 28/5. 1926. Prior. 21/3. 1925.) K a USCH.

Jackson Research Corporation, New York, V. St. A., ólgewinnung aus Ól- 
sanden u, dgl. (D. R. P. 428 391 Kl. 23 b vom 12/10. 1924, ausg. 1/5. 1926. — C. 1925.
II. 628.) O e l k e r .

Mose Wilbuschewitsch, Ziirich (Schweiz), Vorrichtung zur ununterbrochenen 
Eztraktion von Ol u. dgl. (D. R. P. 428 790 Kl. 23 a vom 13/6. 1919, ausg. 10/5. 1926.
— C. 1921. IV. 480.) O e l k e r .

Hermann Landgraf, Wasungen, Kr. Meiningen, Einrichlung zur st-etigen Her- 
stellung harter Seifenstrange oder Stiicke. (D. R. P. 419 586 Kl. 23 f vom 23/6. 1922,
ausg. 29/4. 1926.) O e l k e r .

Josef Miiller, Konstanz, Herstellung von Seifenbldttern, dad. gek., daB ais Unter- 
lage eine diinne, troekene Mehlteigmasse, sog. Oblaten, yerwendet wird. — Mit diesem 
Materiał hergestellte Seifenblatter zerflieBen beim Waschen vollstandig u. hinter- 
lassen keinen Rest. (D. R. P. 428 095 Kl. 23 f vom 1/8. 1925, ausg. 22/4. 1926.) Oe l .

C. E. Rost & Co., Dresden, Scifenplallenschneidenwschine mit selbsttatiger Stiicken- 
ausbreitevorrichtting, dad. gek., daB der Tisch, auf dem die Seifenstiicke ruhen, eme 
nachgiebige Oberflache besitzt, bei dereń Auseinandergehen die Seifenstiicke in einzelne 
Reihen aufgelóst werden. (D. R. P. 428 096 Kl. 23 f vom 28/2. -1925, ausg. 24/4. 
1926.) Oe l k e r .

Ernst Flammer und L. C. Kelber, Heilbronn a. N., Seife m it Gehalt an aktiiem 
Sauerstcff enthaltenden Verbindungen, dad. gek., daB die aus wasserarmen, etwa 8—14% 
W. enthaltender Seife u. den sauerstoffabgebenden Verbb. bestehende Mischung die 
Form von dunnen Blattchen besitzt. — Die Blattchen sind 11. u. entmischen sich nicht, 
so daB eine Schadigung der Wiische bei ihrer Benutzung ausgeschlossen ist. (D. R- F.
428 878 Kl. 23 e vom 21/11. 1924, ausg. 12/5. 1926.) Oe l k e r .

Soc. An. Industrielle des Matiśres Grasses et Savons „Velos“, Griechen- 
land, Herstellung und besonders Trennung der Ole und Fettstoffe. Man yerseift die 
F et te  u . Ole u . trennt das freie Ol von der Seifenpaste, die sich wahrend der N eutrali- 
sation der Ole u. F ette  bildet. (F. P. 604 308 vom 19/9. 1925, ausg. 3/5. 1926. Griech. 
Priorr. vom 22/9. 1924 u . 22/6. 1925.) KAUSCH.

N, V. A. Jurgens’ Margarinefabrieken, Oss, Holland, Destillaiion von Fett- 
sauren u . anderen fliichtigen Stoffen aus Olen, Fetten, Fettsauren u. rohen F e ttsau ren . 
Man e r h i tz t  das Destillationsgut m it Dampf oder einem inerten Gas im Vakuum nur 
k u rze  Zeit. (E. P. 248828 vom 10/12. 1924, ausg. 8/4. 1926.) KAUSCH.
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Leonard H. Englund, Minneapolis, Minnesota, Reinigungsmittel, bestehond aus 
einem nicht seifigenalkal. Reinigungsmittel (Na3PO.,, NH4C1, [NH.JjSO^), das eino 
farblose Lsg. auf Zusatz vonW . gibt, u. einem fluorescierenden Stoff (z. B. Diresorcin- 
phtkalein). (A. P. 1584022 vom 22/9. 1924, ausg. 11/5. 1926.) K a u s c h .

J. J. Richardson und J. Richardson, Kingston-upon-Hull, Reinigungsmittel 
fur Holz, Metali, Anstriche usw., bestehend aus Seife, calcinierter Soda, Abfallkalk 
von der Wasserweichmachung, W. u. gegebenenfalls einem Schleifmittel. (E. P. 249 207 
vom 18/12. 1924, ausg. 15/4. 1926.) K a u s c h .

Thomas Anyon, England, Reinigungsmittel. Man mischt Ascheextrakte oder 
Handelssoda m it Oxalsaure u. Natrium hydroxyd am bestenin Ggw. von W., Na-Oxalat 
u. Na-Hydroxyd. Dann laBt man alles bis zur Krystallisation stehen. (F. P. 604 416 
vom 10/10. 1925, ausg. 4/11. 1926. E. Prior. 26/8. 1925.) K a u s c h .

Candles, Ltd., London, Kerzen. Man gibt K e rze n  eine dreieckige Querschnitts- 
forrn u. yersieht die Dreiecksseiten m it Rillen. (Dan. P. 33 761 vom 12/2. 1924, 
ausg. 13/10. 1924. E . Prior. 14/11. 1923.) K a u s c h .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Hans Schrader, Neuere englische Arbeiten iiber die chemische Struktur der Kohle. 

Vf. bespricht die Arbeiten von F r a n c is  u. W h e e l e r  (Journ. Chem. Soc. London 
127. 2236; C. 1926. I. 961) u. von B o k e  u. Q u a r e n d o n  (Proc. Royal Soc. London 
Serie A 110. 537; C. 1926. I. 2860) im Hinblick auf ihre Ergebnisse betr. die aromat. 
Natur der Huminstoffe. (Brennstoffchemie 7. 155— 57.) B o r n s t e i n .

Ed. Donath und F. Vybypiel, tlber die Verkiesung von Mineralkohlen. Verss. 
iiber die Entstehung der Eisensulfide in den Kohlenlagern. (Brennstoffchemie 7* 
153—55. Briinn, Techn. Hochschule.) B o r n s t e in .

R. Vondra5ek und F. Perna, Stoffbilanz der trockenen Destillation verschiedener 
Brennstoffe. (Montan. Rundseh. 18. 259— 63. 293—99.) B o r n s t e i n .

J. G. De Voogd, Vorerhitzung von Gaskohlen. Durch Vorwarmung der zu ent- 
gasenden Kohlen auf 250° wird erhebliche Erhohung der Ofenleistung u. Ersparnis 
an Untcrfeuerung erzielt, vermutlieh zugleich eine Verbesserung der Koksbesehaffen- 
heit. Die Vorwarmung soli nur durch Abhitze, aber nicht direkt durch die Rauchgase 
erfolgen. (Het Gas 46. 196— 99. Rotterdam , Gaswerk Keilehayen.) WOLFFRAM.

A. C. Fieldner und R. L. Brown, Vollstdndige Verwertung von Kohle und Motor- 
brennstoff. Ausfiihrliche Erórterung der verschiedenen Verss. zur mogliehst weitgehenden 
Imwandlung der Kohle in fliissige Prodd. — Tieftemperaturverkokung, BerginprozeB —■ 
u. die Verwendung derselben zum Betriebe von Motoren auf Grund eingehender 
" lssenschaftlieher Unterss. in den yerscliiedcnen Landern. (Amer. Gas Journ. 124. 
448—52.) WOLFFRAM.

—> Neuerungen in der Dampferzeugung aus Abfallkoks. Schilderung der Verss. 
^ur V erbesserung des Dampfkesselbetriebes im Gaswerk S tu ttgart, der erfolgreichen 

urchfiihrung unter Verwendung yon Koksklein (0— 7 mm), Kesselkoks (7— 12 mm)
, k°ks (12—18 mm). Beschreibung der gesamten Anlage u. Ergebnisse der aus- 

gefuhrten y erss. (Gas- u. Wasserfach 69. 393—97. S tu ttgart, Gaswerk.) W o l f f r a m .
L. Heinrich Coppers, Koks ais Erzeugnis der Entgasung und ais Grundstoff fu r  

'e '  er9wtng. Geschichtlicher Ruckblick auf die Erzeugungsarten von Koks un ter 
wugnahme auf die Ausbeute. Unterss. iiber Beeinflussung des Aschengehalts, der 

^  ruktur u. Reaktionsfahigkeit bei der Herst. u. die Wrkg. dieser MaBnahmen auf den 
t ”  rau°h- Wichtigkeit der Verwendbarkeit schlecht backender Kohlen durch Mischung 
1111 ^Eickenden, die Behandlung des Koks nach dem Verlassen des Ofens, der Aus- 
nutzung seines Warmeinhalts. Erfolgreiche Verwendung minderwertiger Brennstoffe, 

U' K°ksstaub, im Generator. EinfluB von KomgroBe u. Reaktionsfahigkeit. 
et Gas 46. 218—30. Essen, Aus Koppers Mitteilungen, 7. Jahrg., H eft2.) WOLFFRAM.
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Manfred Dunkel, Destillation von Urteer, Pech und Kohle m it uberhitztem Wasser- 
dampf im Vakuum. 1. Urteer. Die Leistungsfahigkeit dieser Methode zeigt sich bei 
don zuletzt iibergegangenen Anteilen, dereń Redest. im Hochvakuum unter 0,1 mm 
vorgenommen werden muBte; erst bei diesom estrem  niedrigcn Druck wurden die 
Kpp. auf dio Tempp. heruntergedriickt, bei donon die Ole m it uberhitztem Wasser- 
dampf im Yakuum ubergingen. Der besondero W ert der Methode liegt in der Gewinnung 
der Schmierdle u. Paraffine, die sich unter gewohnlichem Druck zersetzen wiirden.
— 2. Pech. Bei Anwendung dieser Methode auf die Dost. von Pech bleiben Hart- 
peche zuriick, dereń Erweichungspunkte betrachtlich hoher ausfallen ais diejenigen 
der nach anderen Methoden gewonnenen Pecho. 3. Steinkohle u. Braunkohle. (Vorl. 
Mitt.). Die Dest.-Temp. wird auBerordontlich herabgesetzt, der zugeleitete Dampf 
bowirkt einen schnellen Transport der yerfliichtigten Bestandteile, so daB man einen 
wirklichen „Prim arteer“ erhalten zu konnen hofft. Der Wasserdampf-Vakuumteer 
zeigt ein anderes Bild wie der gewohnliche Urteer, dies gilt sowohl fiir die Stein- wie 
fur die Braunkohle. (Mitt. aus dem Schlesichen Kohlenforschungsinstitut d. Kaiser- 
Wilhelm-Ges. 2. 201— 17. 1925. Sep.) F r ie d m a n n .

Karl Sprinzl, Die Gaswasserverarbeitung in  kleinen Gaswerken. Beschreibung 
einer sehr einfachen, m it Ofenabwarme beheizten Anlage zur Herst. von Gaswasser 
m it 6— 10% NH3 auf kleinen Gaswerken, woboi lediglich die fluchtigen Verbb. ge- 
wonnen werden, ein Abtreiben der fixen Verbb. m it CaO nicht erfolgt. (Ztschr. Ver. 
Gas- u. Wasserfachmannor Ost. 6 6 . 105—07.) WOLFFRAM.

Erich W ill und Walter Hiilsbruch, U ber das Verhalten des Gasschwefels von Koks- 
und Hochofenmischgas beim Vorwarmen in  den Kamm em der Siem ens-M artin-O fen. 
Beim Betriebe des Siemens-Martin-Ofens wird wahrend des Vorwiirmens in deu 
Kam m ern der S-Gehalt von Koks- u. Hochofenmischgas um 25—30%  vermindert. 
Das riih rt daher, daB ein kleiner Teil (2,5— 4% ) des H 2S-Gehalts, vielleicht auch die 
geringe Menge CS2, therm . dissoziiert wird, dio Hauptmenge aber wahrend der Frisch- 
gasperiode durch dio Kammersteine aus dem eintretenden Gasstrome aufgenommen 
wird; wahrend der Abgasperiode wird dieser S vom austretenden Gasstrome zu SOj 
oxydiert u. durch den Kamin abgefiihrt. (Mitt. Versuelisanst. Deutsch-Luxemburg. 
Bergwerks- u. Hutten-A.-G. Dortmunder Union 1. 242—47. 1925.) B o RNSTEIN.

M. D olch, Karburit, ein stilckiger, raućhloser Brennstoff aus Braunkohle. Der 
nach dcm Karburitierungsverf. von D e l k e s k a m p  erzeugte K arburit ist ein dem 
B ertztit ahnliches Prod., dessen brennbare Substanz unter Abscheidung der Teerstoffe 
auf chem. Wege angereichert ist. Nach Entfem ung des Feuchtigkeitswassers aus 
dem rohen Brennstoff u. nach eingetretener Inkohlung nahert sich der Heizwert mi 
K arburit m it 7680 W .E./kg Reinkohle bereits stark  den von Steinkohle bekannten 
W erten. — Fem er wird ein GroBteil des fluchtigen S m it dem entweichenden Gas 
ausgetrieben, so daB sich der S-Gehalt des K arburits unter 1%  ergibt. Gleichzeitig 
m it der eingetretenen Anreicherung der Kohlesubstanz miissen bestimmte Eigen
schaften der Rohkohlo erhalten bleiben, wie die loichte Entzundung u. die unter 
Flamm enentfaltung vor sich gehende Verbrennung. Auf letztere wird gew ohnhch  
aus hohen Prozentzahlen der fluchtigen Stoffe im Brennstoff gcschlossen. — Vf. weist 
nach, daB diese Erkennungszeichen fiir Produkte wie B ertztit u. K arburit nicht aus- 
reichen. Bei diesen ist es vielmehr notwendig, den W armeinhalt der gasformig ent
weichenden Kohlebestandteile, ihren Heizwert u. ihren Anteil an der Gosamtwarme 
des Brennstoffes festzustellen. Tatsachlich gelingt es den K a r b u r i t i e r u n g s p r o z e C  

so zu fuhren, daB ein bestimm ter Gasgehalt in  dem stiickig anfallenden K arburit 
erreicht wird. (Braunkohle 25. 217—20. 230—34. Klostemeuburg-Wien.) FRIEDM.

Paul Kaunert, Zur Frage der qualitative,n und quantilaliven Yerhaltnisse der Humin
substanzen in  der Braunkohle. Die aus der Kohle gewonnenen „Huminsauren‘- sin 
keineswegs ident. m it den in der Kohle vorhandenen Huminsubstanzen; es scheint a
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die qualitativen u. quantitatiyon Beziehungen des Verhaltnisses Huminsaure : Humine/ 
Humus- oder Restkohle anzukommen. Diese Verhaltnisse in der Braunkohle u. dereń 
chem. Beeinflussung durch auBere Umstande waren zu studieren u. zwar unm ittelbar 
an der Kohle selbst unter jwesentlieher Zuhilfenahme physikal.-ehem. Methoden. — 
Das Verh'. der Humusbestandteile bei yerschiedener Vorbehandlung der gleichen 
Kohle war festzustellen, insbesondere, ob dabei eine Vermehrung oder Verminderung 
der estrahierbaren Huminsaurcmengen eintritt, die mittels schonender Extraktion ge- 
wonnenenHuminsauren waren vergleichend zu untersuchen, der Charakter der der Alkali- 
estraktion zugrunde liegenden Rk. zu erkennen u. der EinfluB des 0 2, der Temp., 
der Feuchtigkeit u. des Druekes auf die Huminsubstanzen in der Kohle selbst fest
zustellen. Die durchgefiihrten Verss. lieferten folgende Resultate. Durch Anwendung 
der 4-n. NH3-Lauge bei eińer mittleren Reaktionstemp. von 65° u. der anschheBend 
erfolgenden Reinigung durch U ltrafiltration nach oben konnte in einem Arbeitsgang 
Estraktion der Huminsubstanzen aus der Kohle u. m it Hilfe der U ltrafiltration die 
Reinigung der gewonnenen Humatlsgg. von Kolloiden u. Suspensionen durchgefuhrt 
werden. — Bei Anwendung yerschiedener alkal. Losungsmm. (NaOH, N a2C 03, N H4OH) 
werden pro Zeiteinheit verschiedene Mengen Huminsubstanzen extrahiert, dereń 
Unterschiede aber nicht qualitativer A rt sind, sondern lediglich auf die yerschiedene 
Verseifungsgeschwindigkoit der obigen Laugen zuruckzufuhren sind. — Dio Extraktion 
der Huminsubstanzen in der Kohle m it Alkalihydroxyden lauft auf die B. eines in
W. 1. Humates hinaus u. laBt sich nach der Gleichung Humussaure +  A lkah-O H ---- y
Alkali-Humat-{- H -O H  ais eine Verseifung betrachten. Dio aufgenommenen K uryen 
der Extraktionsgeschwindigkeiten konnen ais die graph. Wiedergabo einer diskonti- 
auierlich durchgefiihrten Verseifung gelten, wenn man die auf die Abscissen eingetragenen 
Zahlen fiir die Fraktionen ais Zeiteinheiten u. die auf die Ordinaten eingetragenen 
oolorimetr. Quotienten ais Konzentrationsangaben ansieht. Der Charakter der Ex- 
traktionskurve entspricbt dem einer bimolekularen Rk., woraus geschlossen wird, 
daB „freie Huminsauren** in der Braunkohle, wenn iiberhaupt, so doch nur in geringen 
Mengen unter den Humusbestandteilen vertreten sind. Dementsprechend wird eine 
Abanderung der von Str a c h e-Lant gegebenen Definition fiir die einzelnen Humus- 
kategorien in der Kohle yorgeschlagen. — Die fiir die Huminsauren bestimmten Saure- 
whlen (h. u. k.) lassen das Vorhandensein noch innerhch yerseifbarer Gruppen er
kennen, die wegen ihrer geringen Verseifungsgeschwindigkeit erst yollstandig in der 
Unendlichkeit verseift worden waren; die extraktive Huminsauregewinnung beruht 
auf einer stufenweisen Verseifung. Letztere ha t zur Folgę, daB die bei schonendem 
Extraktionsverf. gewonnenen Huminsauren sich untereinander bzgl. ihrer A ciditat 
m dem Sumo unterscheiden, daB die GróBe dieser A ciditat innerhalb eines Extraktions- 
ganges von den anfąngs- zu den endgowonnenen Prodd. hin steigt. — Es konnte fest- 
gestellt werden, daB m it der 0 2-Behandlung der Braunkohle u. m it der Einw. erhohter 
Tempp. die Menge der leichter yerseifbaren Huminb estandteile zugunsten der schwerer 
'orseifbaren yermindert wird. — Die aus der erschopfenden — bei gewohnhchem 
Druek ausgefuhrten — Hum insaureextraktion resultierende Restkohle liefert bei 
entsprechender Druckbehandlung weitere huminartige yerseifbare Prodd. — Die 

onahme orseheint berechtigt, daB die sogenannte Humus- oder Restkohle ais die 
ochste Oxydationsstufe beim HumifizierungsprozeB, die Humine u. Hum insauren 

a ’ Zwisehenstufen zu gelten haben, (Braunkohlenarchiv 1926. Nr. 10. 39 101.
reiberg (Sa.), Braunkohlenforschungsinst.) F ried m a nN.

Ton^ a^ er und G. B en th in , Versuche zur thermisćhen Zersetzung des Braun- 
kohlenurteers. Wahrend die therm . Zers. einzelner Urteerfraktionen yerschiedenthch 
'ehandelt worden ist, beschaftigen aich Vff. m it dem nicht aufbereiteten Urteer im 
rackprozeB, unter Variierung der Kracktcmp. u. der Uberhitzungsdauer. Es ^vurden 

olgende Yersuchsreihen durchgefuhrt, Yersuchstempp. 500, 550, 600, 650, 700° a) bei
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Erhitzung des Robres zu einem D rittel seiner Lange, b) zu zwei D rittel seiner Lange. 
Der zur Vergasung benutzte Urtec^ war ein paraffinreicher teclin. Braunkohlenurteer 
aus einer neuzeitlichen Verschwelungsanlage. — Es konnte festgestellt werden, daB 
bei Erhitzung des Rohres nach a) alle Rkk. erst bei um 30 bis 50° hóheren Tempp. 
eintraten; dies geht aus der Parallelitat der entsprechenden Kurven hervor, dereń 
Horizontalabstand ungefahr dem angegebenen Tomporaturintervall entspricht. Da 
die effektive Menge der ungesatt. Verbb. einem Maximum zustrebt, das bei kiirzerer 
oder langerer Erhitzung bei 650° erreicht wird, liegt hierin eine Abweichung von der 
genannten Regel der Parallelitat der Rkk. bei verschiedenęn Tempp. u. yerschieden 
langer. Rohrerhitzung. — Bei Angaben uber Krackverss. ist es erforderlich, mitzuteilcn, 
ob die durch Krackung entstandenen Rk.-Prodd. sehnell aus der h. Zone entfernt 
wurden oder nachtraglicli noch pyrogene Umwandlungen durchmachen muBten. 
Im  Gcgensatz zu den Ergebnissen der Verss. von F is c h e r  (Abh. Kohle 6. 1921. 145;
C. 1 9 2 4 .1. 838) konnte gezeigt werden, daB tatsachlich eine Anreicherung von Phenolen 
im Oasteer von 500 bis 700° stattfindet. (Braunkohlenarchiv 1 9 2 6 . Nr. 10. 25—38.) F r i.

Sven Odeń und S. Lindberg, Einige Torfanalysen im  Liclite neuzeitlicher Theorien 
der Kohlebildung. Vff. schlagen einen neuen Analysengang fiir Torfunters. vor, bei 
dem die Ligninstoffe m it S 0 2, die Huminsauren m it NH3 u. die Cellulose m it Schweizers 
Reagens gel. werden. Durch dessen Anwendung laBt sich zeigen, dafi in Torfarten 
wachsenden Alters m it Abnahme des Gehalts an Lignin der an Huminsaure zunimmt. 
Daran schliefien sich theoretische Betrachtungen iiber die Konst. der Lignin- u. 
Huminstoffe. (Bremistoffchemie 7. 165— 70. Stockholm, Techn. Hochsch.) BÓRN.

P. N. Kogerman, Der estldndische Olschiefer und seine Atisnulzungsmoglichkeit. 
Der estland. Olschiefer, „K ukersit“ , der seit 10 Jaliren ausgenutzt wird, liegt im 
unteren Silur in einer Machtigkeit von 2— 2,4 m auf einer Flachę von 2400 qkm. Die 
enthaltene organ. Substanz ist im D urehsehnitt zusammengesetzt: C =  71,1—72,4%, 
H  =  8,0—9,0%, N =  0,2—0,5%, S =  1,5—2,0%, 0 = 1 6 ,0 — 20,0%; der Asche- 
gehalt belauft sich auf etwa 30—40%  u. der Heizwert der organ. Substanz auf 8000 
bis 8800 W.-E. Die Produktion der stnatliehen Olschieferminen betrug im Durch- 
schnitt 1918/19: 9648 t  u. 1925: 235 000 t. Das Materiał wird in ganz Estland in 
besonders konstruierten Fcuerungen verbrannt, seine Asche, dereń Zus. der des 
Romancenients sehr nahe kommt, kann zur Erzeugung kiinstlicher Bausteine ver- 
wandt werden. Auch zur Gasproduktion u. zur Verschwelung dient der Schiefer. 
(Brennstoffchemie 7. 173— 76. Tartu (Dorpat), Estland.) BÓRNSTEIN.

E. Beri und W. Schmid, Exłraktion von Olschiefer und Braunkohlen mit Tetralin. 
Vergleichende Verss. unter Verwendung von Bzl., CC13H, Dekalin u. Tetralin zeigen, 
daB letzteres bei weitem das wirkungsyollste Extraktionsm ittel fiir Olschiefer u. 
Braunkohlen darstellt, wenn man es im Autoklaven bei Tempp. anwendet, bei denen 
noch gerade keine Zers. der bituminósen Substanzen ein tritt, etwa 250° C. Durch 
Zerlegung eines m it Tetralin durch solche Druckerhitzung aus einer bóhm. Schwel- 
kohle erhaltenen E strak tes  wurden gewonnen: ll ,2 ° /0 wachsartig-plast. Kórper, 
40,5%  Harz, 20,8% Pech, 12,3% saure Bestandteile (Phenole u. Sauren). (Brenn
stoffchemie 7- 149— 53. 181— 85. D arm stadt, Techn. Hochschule.) BoRNSTFlN-

A. Dobrjanski und Aliew, Untersuchung des Ruckstandes nach Reinigung des 
Erdolbenzols. Es sind zwei KW-stoffe isoliert, v o n  denen einem die S truktur des 2 -Phenyl- 
heptan, Ci3H20, identifiziert durch Brechungskoeffizient, Kp. 226,5— 227,5° u. A n a ly s e ,  

zugeschrieben wird. (Neftjanoe Chozjajstwo 9. 229—32. 1925.) A n d r U S S O W .

£Justav Egloff, Kennzeichen gecrackter Oasoline. Durch das Kracken von Schwer- 
olen wird ca. 1/3 des nordamerikan. Gasolins erzeugt. Das so gewonnene Gasolin hat 
eine je nach dem Rohól sehr verschiedenartige Zus. (Tabellen im Original), es klopft 
jedoch in Hochdruckmotoren bei weitem nicht so wie naturliches Gasolin. Dies 
beruht auf dem hoheren Gehalt der Crackgasoline an ungesatt. Naphthenen u. aromat-
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KW.-stoffen. Erórterung der Theorie des „Klopfens‘.‘. (Oil Gas Journ. 24. No. 49. 
152—53. Chicago, Universal Oil Products Co.) H e l l e r .

G. Egloff und V. Henny, Direkie Produktion von Endkochpunktbenzin ans 
schweren Olen. Die beim Kracken yon. verschiedęnen amerikan. Roh-, Heiz- u. Gasólen 
in Dubbsanlagen mittels der ,,Kein-Ruckstand-M ethode“ erzielten Betriebsergebnisse 
werden angegeben. U nter besonderem Hinweis auf die „Anfangs- u. Endkoehpunkte“ 
der anfallenden Benzine wird ais eine der zu lósenden Aufgaben angedeutet, daB das 
gekrackte Benzin in dem Zustand auf den M arkt gebracht werde, in welchem es den 
KrackprozeB verliiBt. — Die angewandte Terminologie deckt sich aber nicht m it der 
in Deutschland bekannten. (Petroleum 2 2 . 606— 09. Chicago.) F r ie d m a n n

Er. Toporescu, Uber die Zersetzung des Ozokerits durch Crackdestillation. (B uli. 
Seotion scient. Acad. Roumaine 10. 35—37. — C. 1926. I. 1078.) B o r n s t e i n .

M. Spindel, Prufung der Schmieróle im  Hinblick auf Leistung und Abnutzung 
der Maschinen. Es ersclieint dem Vf. mehr ais gewagt, aus der Viseositatsprufung yon 
Olen Schliisse zu ziehen auf ihre Schmierfiihigkeit bei yerschiedenartigsten Belastungen, 
Gleitgeschwindigkciten u. Warmegraden. — Die Schmierfiihigkeit der Ole fiir die ver- 
schiedensten Verwendungszwecke muB mittels besonderer Olpriifmaschinen erprobt 
werden, dio es erlauben, alle eine gutc Schtnierung begiinstigenden oder hemmenden 
Einzeleinfliisse zu studieren, d. h. diese auszuschalten oder auch auszuiiben. Diesen 
Anforderungen entspricht die im Innsbrueker Materialpriifungslaboratorium ein- 
gefuhrte Abnutzungspriifmaschine B auart „Spindel“ ; mittels dieser kann die Schmier- 
fahigkeit in oben gekennzeichnetem Sinne gepriift werden. Einige Diagramme dienen 
zur Erlauterung des Priifungsverf. Vf. regt an, daB bei jeder Schmierólsorte auch die 
Arbeitseigenschaften fiir den Gebrauch angegeben werden. (Petroleum 22. 584—86. 
610—17. Innsbruck.) F r i e d m a n n .

Longinus, Motalin. Die durch das Ansteigen der Leichtbenzindichten u. ihrer 
Kpp. bedingtc Qualitatsverschlechterung muBte durch gesteigerte Kompression im 
Motor ausgeglichen werden, welche wiederum das Klopfen des Motors m it sich bringt. 
Das zur Aufhebung der Klopfwirkung hergestellte „M otyl“ wird dem Mittelbenzin 
zugesetzt. Dieses Gemisch „M otalin11 enthiilt im Liter 2,8 g Eisencarbonyl, das zu 
Eisenoxyd yerbrennt, ohne sich im Kompressionsraum anzuhaufen. Mit Hilfe des 
Motalins wird der geringste Brennstoffyerbrauch im Motor erreicht. (Allg. Ol- u. 
Fett-Ztg. 23. 268—69.) F r i e d m a n n .

A, Spilker, Uber die Verwendbarkeit von stark phenolhaltigen Olen, insbesondere von 
Urteerólen fu r  den Betrieb von Dieselmotoren. Die yielfach yerbreitete Ansicht, ein 
Phenolgehalt in Treibólen mache diese zur Benutzung in Dieselmotoren unbrauchbar, 
ist irrig. Der Sauerstoffgehalt setzt zwar den Heizwert eines Oles in gewissem Grade 
herab, aber bei dem nur kleinen Prozentsatz, den die Phenole in den heute gebrauch- 
lichen Olen ausmachen, nur in  verschwindendem Grade; das lieBe sieh auch in der 
Preisbewertung berueksichtigen. Bei den Urteerólen aber, die 40—50°/o Phenole 
enthalten u. in Zukunft haufiger auf den M arkt kommen diirften, wird dieser Mangel 

wch dio Ggw. von hydrierten Verbb. m it sehr hohem Heizwert ausgeglichen. Kor- 
rosionen aber an Metallteilen sind bei Phenolen durchaus ausgeschlossen. N ur bei 

erwendung u n r e i n e r  Ole, die einen S-Gehalt aufweisen, ist dieser fur Kupfer 
u. Kupferlegierungen yerderblieh. Durch den Vers. wurde erwiesen, daB ein 500-PS- 

leselmotor monatelang in yóllig befriedigender Weise m it hoch phenolhaltigen 
rteerolen betriebeu werden konnte. (Brennstoffchemie 7- 170—73. Duisburg- 

-ueiderich.) B o r n s t e in .
,. Myron Heyn, Vorschlage zur Ausfuhrung von Verkokungsproben. Vf. weist auf 

e Mangel hin, welche den bekannten Methoden zur Feststellung der Verkokbarkeit 
'on  Steinkohlen anhaften. Bessere Resultate wurden bei Anwendung yon Chamottei- 
leg erreicht; es wird eine Mitteilung iiber eine noch bessere Methode in Aussicht
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gcst-ollt. (Mitt. aus dem Schles. Kohlenforschungsinst. d. Kaiser-Wilhelm-Ges. 2. 168 
bis 169. 1925. Sep.) F r ie d m a n n .

C. E. Foxwell, Bestimmung der Erweichungslemperatur der Kohle. Vf. bemangelt 
die von L a y n g  u. H a t h o r n e  (Ind. and Engin. Chem. 17. 165; C. 1925. II. 999) 
angegebene Methode zur Best. der Erweichungstemp. der Kohlen u. verweist auf seine 
eigenen diesbeziigl. Angaben (Fuel 3. 122 [1924].) (Ind. and Engin. Chem. 17. 1161.
1925.) F r ie d m a n n .

G. A. Brender a Brandis und J. W. Le Nobel, Neuzeitliche Elementaranalyse
von Koks. Nach K j e l d a h l  wird der Gehalt an N2 stets viel zu niedrig gefunden, 0 2 
bisher nur aus der Differenz, daher sehr fehlerhaft, bestimmt. Yf. beschreibt die neue 
Aibeitsweise nach TER M e u le n ,  bei welcher C u. H 2 wie bisher nach L i e b i g  im Luft- 
strom iiber M n 0 2 yerbrannt, N 0 2 u. S 0 2 durch yorgelegtes P b 0 2 zuruckgehalten werden.
0 2 wird im H 2-Strom iiber Ni-Asbest ais K atalysator bei 400° hydriert, das gebildete 
H 20  u . etwaiges NH3, das in 1/10-n. H 2S 04 aufgefangen wird, werden aus der Gewichts- 
zunahme bestimm t. N2 wird entsprechend in  m it H 20-Dam pf gesatt. H 2-Strom iiber 
Ni-Asbest bei 350° hydriert u. das entfliehende N H 3 in 1/icrn - H 2S 0 4 aufgenommen. — 
Von der gefundenen Asche wird der dabei an das urspriinglich yorhandene Fe gebundene
0 2 abgezogen. — Dio erhaltonen Ergebnisse sind auBerst genau. (H et Gas 46. 194—96. 
Delft, Lab. f. chem. Techn. d. Techn. Hochsch.) . WOLFFRAM.

Lombaers und Lieyens, Die Zusammenselzung und der uiirkliche Wert eines Benzins. 
Vff. zeigen im Lauf ihrer Arbeit, daB der W ert der gebriiuchlichsten Untersuchungs- 
methoden fiir Benzine sehr schwankt. Von keinem W ert sind die Bestst. der D. u. 
des Brechungsindex. Wichtig fiir die Beurtcilung sind Destillationskurve u. die Art 
der Zus. aus gesatt. aliphat. u. cycl. u. aus aromat. Verbb. Diese Zus. kann man mit 
fiir Handelszwecke geniigender Genauigkeit nach der Methode der krit. Lsgs.-Temp. 
in Anilin ermitteln. Daneben empfehlcn Vff. noeh Priifung auf Schwefel, Wasser, 
Schweróle u. Best. der A ciditat u. Berechnung des Caloriengehalte (bis auf 5%) nach 
der Formel: P v =  101 -ar +  112-C +  113-e-f- 115-ac, wobei ar den Gehalt des Benzins 
an  arom at., c an gesatt. cycl., e an ungesatt. (ausgedriickt ais Amylen) u. ac an gesatt. 
a liphat. KW-stoffen angibt. (Buli. Fćderation Industr. Chim. de Belgiąue 1925. 
594— G02.) " R a e c k e .

Jean Arnold Badjou, Briissel, Vorrichtung zum Mischen von Bindemitteln und 
staub- oder pulverformigen Stoffen, gek. durch an sich bekannte Mischbottiehe, d ie  auf 
einer drehbaren Plattform  angeordnet sind, je eine in beliebiger Weise angetriebene 
Mischschneeke aufweisen u. nacheinander unter einen M eB - u. Ausgebeapp. fiir das 
Bindemittel sowie unter einen Trichter zum Einfuhren der p u lv er-  oder s ta u b f ó rm ig e n  
Brennstoffe u. weiter iń eino Stellung zur Durchfiihrung des Misch- oder K n e ty o r g a n g e s  

u. der Abkiihlung der Stoffe sowie schlieBlich in eine Stellung zum Entleeren des Ge- 
misches zweeks Weiterleitung des Gemisches zu den Pressen oder K om pressoren  ge- 
bracht werden konnen. (D. R. P. 428 798 K I .  10 b vom 27/9. 1925, ausg. 11/5-
1926.) O e l k e r -

K. H. R. Tillberg, Stockliolm, Brikeltieren von Brennstoffen m it einer yerhaltnis-
maBig geringen Menge eines Bindemittels, das aus auf etwa 200° erhitzter Melasse 
(oder einem Gemisch von Dextrin u. Zucker) besteht. 3Man kann auch zu der Melasse 
Pech, Teer, Dextrin, Starkę usw. zusetzen. (E. P. 249 061 vom 6/5. 1925, Auszug 
yeróff. 25/5. 1926. Prior. 11/3. 1925.) K a u SCH.

G. H. Hadfield, London, Brikeltieren von Hausmull. Hausmiill, der Kohle u- 
Koks enthalt, wird nach Trennung in Scheidungsfll. getrocknet, gemahlen u. roit 
yegetabil. Stoffen gemischt brikettiert. (E. P. 249 247 vom 6/1. 1925, ausg. 15/4- 
1926.) " K a u s c h .
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Jean Truille et Cie., Frankreich, Zusammengeballte Brennsłoffe aus Kohlen- 
staub u. dgl. mittels einer Bitumen- oder Asphaltemulsion. (F. P. 604892 vom 
20/10. 1925, ausg. 15/5. 1926.) Ka u s c h .

Thomas Howard Butler, Bristol, Herbert William Robinson, Cleobury, 
und Deric William Parkes, Birmingham, Engl., Brennstoffgemische. Man dest. 
Brennól (Petroleumriickstande) zusammen m it Kohlenteer u. erha.lt dabei ein Gemisch 
von Pech u. BrennOl. (A. P. 1583 573 vom 21/12. 1925, ausg. 4/5. 1926.) K a u .

Rudolf Zeidler, Station Tienhara b. Wiborg, Finnland, Schwel- und Vergasungs- 
anlage, bei der die Vergasung auf einem W anderrost erfolgt, dad. gek., daB auch die 
Yerschwelung auf einem W anderrost yorgenommen wird, u. daB die Gase den Brenn
stoff auf dem Vergasungsrost yon unten nach oben u. darauf auf dem Schwelrost 
von oben nach unten durchstromen. —- Gegeniiber bekannten Einrichtungen wird 
eine bessere u. wirtschaftlichere Verschwelung u. eine gleichmafiigere Fiihrung der 
Heizgase erzielt. (D. R. P. 428 143 KI. 24 e vom 18/3. 1923, ausg. 24/4. 1926.) O e l.

Otto Leissner, Chemnitz, Schivelvorrichtung zum Entschwelen von Kohle, Schiefer, 
Torf u. ahnlichen Stoffen, bei welcher das Trockengut in von endlosen Fórderorganen 
getragenen Behaltem  durch den Schwelraum hindurchgefiihrt wird, dad. gek., daB 
die das zu entschwelende Gut aufnehmenden Behalter yon auBen in den Schwelraum 
gcfuhrt u. aus letzterem herausbewegt werden, u. daB an den Durchfiihrungsstellen 
fiir die Schwclgutbehalter eine sich selbsttatig óffnende u. wieder schlieBende Ein- 
richtung yorgesehen ist, die einen moglichst luftdichten AbschluB des Schwelgut- 
raumes sichert. (D. R. P. 428 536 KI. 10 a vom 25/6.1924, ausg. 7/5.1926.) Oe l k e r .

Kohlenveredelung Gr. m. b. H., Berlin, Vermeidung des Festsetzens des in einem 
Ofen zu veredelnden feslen Brennsioffs. Man se tzt den stehenden oder schrag liegenden 
Ofen, welchen das Gut zwecks Schwelung, Entgasung, Verkokung etc. in dunner 
Schicht durchwandert, oder die den Weg des Gutes durch den Ofen begrenzenden 
Wandungen oder auch das G ut selbst Erschiitterungen, Schwingungen o. dgl, aus, 
die durch LuftstoBe, Gasexplosionen oder unm ittelbare elektromagnetische Beein- 
flussungen der Wandungen heryorgerufen werden. (D. R. P. 428 537 KI. 10 a yom 
27/2. 1924, ausg. 5/5. 1926.) Oe l k e r .

Utley Wedge, Paoli, Pennsylvan., Oxydieren und Verkoken von Brennstoff. An- 
geziindeter Brennstoff eines ringfórmigen Brennstoffherdes wird durch mechan. K raft 
radial um den Herd getrieben. (A. P. 1 582 952 yom 23/1. 1925, ausg. 4/5. 1926.) K a .

International Combustion Engineering Corporation Ltd., New York, ubert. 
T°n: W. Runge, East Orange, N. J ., und E. A. Packard, Jonkers, N. Y., Behandeln 
mn Kohle. Kohle wird pulverisiert in einem Strome eines h. Mediums (Luft) u. durch 
Rohre b  einen Trennapp. geleitet. HeiBeres Gas kann in das Gemisch eingefuhrt 
"erden. Die Kohle kann teilweise yerkohlt oder vóllig yergast oder in einem Ofen 
ferbrannt werden. (E. P. 249 086 yom 4/2. 1926, Auszug yeroff. 25/5. 1926. Prior. 
12/3. 1925.) K a u s c h .

E. R. Sutcliffe, Leigh, Lancashire, Verlcokung. Kohle u. fein gemahlener 
alk -wird innig gemiseht m it einem Bindemittel zu liarten, steinartigen Korpern 

gepreBt u. diese dann yerkohlt, (E. P. 249170 yom 22/9.1924, ausg. 15/4.1926.) K a u .
Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Ablcuhlen von gliihendem 

Koks. Man yerwendet dazu C02, wobei sich CO bildet. (F. P. 604 115 yom 3/10. 1925, 
ausg’ 29/4- 1926. D. Prior. 27/10. 1924.) K a u s c h .

Bamag-Meguin A.-G., Berlin, TrockenkUhlung vcn Koks. E in neutrales Gas, 
<kserdampf oder ein Gemisch beider wird in dauernder Zirkulation durch den zu 

iQo-Cn̂ en u - einen Wasserrieselapp. geschickt. (F. P. 604810 vom 16/10.
ausg- 14/5. 1926.) K a u s c h .

Fanny Zuyderhoudt und Yvonne Zuyderhoudt, Brussel, Bełorłenofen zur 
ununterbrochenen Erzeugung von Niedertemperaturkoks vom Charakter der sogenannten
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Coalite, dad. gek., daB die Retorten zu mehrereh in den Kamm em eines Heizkammer- 
systems stehen, das nach dem Rmgofenprinzip betrieben wird, wobei jede Heizkammer 
iiber u. unter jeder der in ihr befindliehen Retorten verschlieBbare Offnungen hat 
u. unter den Kammersohlen ein freier, ausreichend hoher Raum yorhanden ist, um 
den Kokskuchen jeder Retorte ais zusammenhangendes Ganzes nach unten abziehen 
zu konnen. (D. R. P. 428 208 KI. 10 a vom 26/9. 1924, ausg. 27/4. 1926. Belg. Priorr. 
vom 27/10. 1923 u. 7/3. 1924.) Oe l k e r .

Maurice Florence Henri Joseph Feissly, Frankreich, Verbesserung der Kohle 
m it einem innigen Gemisch yon A12(S04)3, Na2S 04, N aN 03 u. feinzerteiltem Fe203. 
{F. P. 604 311 vom 22/9. 1925, ausg. 3/5. 1926.) K a usc h .

Soc. Internationale des Combustibles Liąuides, Luxemburg, Ga.se, die zur 
Hydrierung von Kohle und Kohlenwasserstoffen dienen. Rohes CH4 u. H 2 enthaltendes 
Gas wird naeheinander bei yerschiedenen Tempp. der Einw. von H 2 ausgesetzt. Die 
sich bildende C 02 wird ausgeschieden. (F. P. 604 903 vom 21/10. 1925, ausg. 17/5.
1926. D. Prior. 18/12. 1924.) KAUSCH.

Heinrich Koppers, Essen, Ruhr, Stelig betriebene Anlage zur Erzeugung von Gas 
und Koks m it senkrechten Ofenkammern, dad. gek., daB die einzelnen Destillations- 
kam m ern derart zwischen durch einen oberen Horizontalkanal zu Gruppen zusammen- 
gefaBte Heizziige u. m it diesen in unm ittelbarer Parallelschaltung stehende WiŁrme- 
speicher eingeschaltet sind, daB die Beheizung der Destillationskammcrn abwechselnd 
in  der Richtung von oben nach unten u. unten nach oben erfolgt u. gleichzeitig durch 
die in ihrer Temp. gleichmaBig nach unten abnehmenden Warmespeicher eine Ab- 
kiihlzone fiir den zuzufiihrenden Koks gebildet wird. (D. R. P. 428 535 KI. 10 a 
yom 16/1. 1925, ausg. 5/5. 1926.) Oe lk er .

Collin & Co. und J. Schafer, Dortmund, Ofen fiir Koks- und Gasbereitung, dad. 
gek., daB die Steigleitungen zwischen den Kammern oder Retorten u. der Sammel- 
leitung unm ittelbar yon ihrem AnschluB an die Ofen an ais Dampfkessel ausgebildct 
sind. Auf diese Weise werden WTarmeverluste yermieden. (D. R. P. 428 791 KI. 20 a 
vom 15/9. 1923, ausg. 12/5. 1926.) Oe lk er .

Harold C. Stowe, Lebanon, N. J ., iibert. yon: The Petroleum Research and 
By-Products, New York, und Harold R. Berry, Brooklyn, N. Y., Gasherstellung. 
Man stellt aus Kohle u. Wasserdampf ein Gemisch von H ,, CO u. C 02 her, entfernt 
den tiberschuB des CO mittels C 02-bildenden Dampfes u. bringt das Gas dann mit 
C 02-Absorptionsstoffen in Beriihrung u. reinigt es schlieBlich. (Can. P. 255 402 
vom 1/5. 1924, ausg. 10/11. 1925.) K a usch .

Bamag-Meguin Aktiengesellschaft, Berlin, Gaserzeugung. Ober einem Wasser- 
gaserzeuger ist ein DestillationsgefaB angeordnet; in dieser A pparatur wird ein Mischgas 
u. in einer R etorte ein Destillationsgas hergestellt; beide Gase stromen in einen Warrne- 
.akkumulator. (F. P. 604 405 yom 10/10. 1925, ausg. 4/5. 1926.) K a usch .

Hermann Hebel, Deutschland, Gaserzeugung. Der bei der Kohledestillation 
sich bildende u. im Gas z. T. befindliche Teer wird yerdichtet u. immer auf die zu 
destillierende Kohle zuruckgeleitet. (F. P. 604424 vom 10/10. 1925, ausg. 4/5. 192li- 
•Oe. Priorr. 1/4. u. 30/9. 1925.) KAUSCH-

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Wassergas. Das wahrend eines Teiles 
der Produktionszeit erzeugte Wassergas wird durch eine W armeabsorptionsyorr. ge- 
leitet u. dann m it wahrend anderer Zeit erzeugtem Wassergas gemischt. (F  ?■
603 057 vom 10/9. 1925, ausg. 8/4. 1926. E. Prior. 3/11. 1924.) K a USCH.

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hydrieren von Kohle usu- 
•Das bei Behandlung von festen Brennstoffen m it H 2 oder solchen enthaltenden Gasea 
bei erhohter Temp. u. erhóhtem Druck erhaltene teerahnliche Prod. wird nochma - 
m it H 2 in Ggw. von Katalj*satoren (Feuerton, Bimsstein ZnO o. dgl.) behandc t 
(E. P. 249156 yom 13/3. 1926, Auszug yeróff. 28/5. 1926. Prior. 14/3. 1925.) KaU-
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Soc. des Etablissements Barbet, Frankreieh, Trennung und Reinigung der Ga.se, 
die Wassergas, Koksofengas u. dgl., auch Lufl bilden. Man komprimiert das vom Bzl. 
u. C02 zu befreiende Gas bei einem Druck von 20—30 kg u. yerwendet autom at, wir- 
kende Trennapp., die die yerfliissigten Anteile zur Rektifikationssaule, die unter ge- 
wohnlichem Druck steht, leiten. Die Gase werden schlieBlich, d. h. wenn sie fast nur 
noch aus H 2 bestehen, m it fl. N2 bei dem Anfangsdruclc gewaschen. (F. P. 30 303 
vom 12/11. 1924, ausg. 7/5.1926. Zus. zu F. P. 600731; C. 1926. I. 3584.) K a u s c h .

J. H. Bregeat, Paris, Gatreinigung. Die Motorauspuffgase oder Generator- 
abgase reinigt man, indem man sie durch eine regenerierbare feste (Kieselgur, Bims- 
Btein, Holzkohle, Torf usw.) oder fl. Substanz leitet. (E. P. 249 464 vom 14/8. 1925. 
Auszug yeroft. 28/5. 1926. Prior. 21/3. 1925.) K a u s c h .

Reinhard Wussow, Charlottenburg, Entwasserung beziu. Trocbiung von feuchtem 
Gut, insbesondere von Forderbraunkohle, Torf u. dgl. Es werden zur Verdampfung des 
Wassergclialtes w. Gase im Gegenstrom durcli das Gut hindurehgeschickt, wobei 
in den kalteren Zonen des Gutes Vorkehrungen getroffen sind, durch die das sich dort 
ausscheidende Schwitzwasser m it Hilfe yon auf Adhiision u. K apillaritat beruhenden 
Einriclitungen aufgesaugt u. abgeleitet wird. — Zur Durchfiihrung des Verf. werden 
in dem zu trocknenden Gut geneigte Stabe angeordnet, welche zur Erhóhung der 
Ableitfahigkeit m it kapillaren Langsrillen yersehcn sind. (D. R. P. 420 121 KI. 10 c 
vom 5/11. 1922, ausg. 27/4. 1926.) Oe l k e r .

Edmund H. Winter, Bemidji, Minnesota, Beliandlung von Torf m it K alk, Starkę, 
Alaun, N aN 03 u. Zucker u. Aussetzen des Prod. der Luft. Das Endprod. kann ais 
Warmeisoliermaterial dienen. (A. P. 1584 965 vom 3/4. 1925, ausg. 18/5.1926.) K au .

J. L. E. Sundling, Namdalen, Norwegen, Torf. Rohtorf wird fiir das Pressen 
dad. yorbereitet, daB man ihn unter Erwśirmen m it einer kolloidbindenden Substanz 
(Seewasser) behandelt. (E. P. 249 531 yom 17/3. 1926, Auszug veróff. 28/5. 1926. 
Prior. 21/3. 1925.) KAUSCH.

George Wightman Wallace, San Francisco, V. St. A., Crackverfahren. Zu dem 
Ref. iiber A. P. 1565129; C. 1926. I. 1691 ist nachzutragen, daB ein Cracken yon m it 
einer Flamme in Beriihrung gebrachten fein zerstaubtem  Petroleum, Anthracenól o. dgl. 
stattfindet, wenn gleichzeitig Dampf oder wasserstoffhaltige Stoffe in den Reaktions- 
raum eingeleitet werden. (E. P. 233 395 vom 1/2. 1924, ausg. 4/6. 1925.) M a i .

Grigori Petrow, Moskau, Reinigung von Naphtha u. dgl. Die Rohprodd. werden 
mittels Luftsauerstoff oxydiert u. hierauf m it 65— 70%ig- H 2SÓ4 evtl. unter Anwendung 
von Warme u. Druck naclibehandelt, um die ungesatt. KW-stoffe in Form polymeri- 
sierter Prodd. abzuscheiden. (D. R. P. 428 812 KI. 23 b vom 13/5. 1922, ausg. 11/5.
1926.) Oe l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Raffinieren fliissiger 
Kohlenwasserstoffe. Fette, Minerał- u. Teerole werden durch Dest, m it nichtuberhitztem 
Dampf in Ggw. von Alkali- oder Erdalkalihydroxyd raffiniert. Die Prodd. konnen 
dann noch bei erhohter Temp. m it H 2 oder solchen enthaltenden Gasen in Ggw. eines 
fein yerteiltcn Metalls behandelt werden. (E. P. 249 309 vom 9/3. 1925, ausg. 15/4.
1926.) K a u s c h .

Soc. des fitablissements Barbet, Frankreieh, Kontinuierliche Rektifikation ton  
Kohlenwasserstoffen u. dgl. Man yerwendet hierbei einen Rieselverdampfer m it einem 
SicherheitsgefaB am Boden, das die Dampfe der nichtverdam pften Fil. abscheidet. 
Die rohrfórmige Kammer ist dureh Diaphragmen in mehrere Raume unterteilt, dereń 
heiBester unten ist. (F. P. 30 389 yom 19/12. 1924, ausg. 7/5. 1926. Zus. zu F. P. 
571137; C. 1925. 1. 2275.) K a u s c h .

J- T. Shevlin, Birmingham, und Universal Oil Products Co., Chicago, Cracken 
von Kohlenwasserstoffen. Die KW-stoffe werden in einer Heizschlange einer Crack-

VIII. 2.
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temp. unterworfcn u. dann in eine Espansionskammer geleitet. Hierbei wird ein Teil 
der Gesamtmenge direkt in die Heizschlange eingeleitet, wahrend der Rest erst durch 
Dephlegmatoren gefuhrt wird. (E. P. 249 604 vom 29/12.1924, ausg. 22/4.1926.) K atj.

Leon Edwin Hirt, V. St. A., Oldestillation. Man laBt das Ol durch eine Anzahl 
yon erhitzten Rohren laufen, in denen die Dest. vor sich geht. Durch die Rohre -wird 
im Gegenstrom ein zweckmaBig erliitztes Gas zum Abtreiben des Destillationsprod. 
geschickt. (F. P. 604784 vom 15/10. 1925, ausg. 12/5. 1926.) K a u s c h .

Asphalt Cold Mix Ltd., Westminster, London, Engl., iibert. yon: George S. Hay, 
W estminster, Bituminose Emulsionen. Man yermischt bituminóse Substanzen in go- 
schmolzenem Zustande m it einer verd. wss. Alkalilsg. u. einem starkeartigen Emul- 
gierungsmittel (Dextrin) in einer Menge, welche weniger ais 10%  der bitumenhaltigen 
Substanz betragt. (A. P. 1582  467 yom 18/8. 1925, ausg. 27/4. 1926.) Oe l k e k .

G. S. Hay, London, Bituminose Emulsionen. Man sterilisiert eine wss. Emulsion
von Bitumcn durch Zusatz von bis zu 10% eines oder mehrerer aliphat. Alkohole 
u. (oder) eines oder mehrerer hydrierter Phenole u. eines oder mehrerer Kohlehydrate 
(Allylalkohol, Montanwachs, A., Glykol, Glycerin, Cyclohexanol, Glucose, Eructose 
ii. Dextrin.) (E. P. 248 859 yom  16/12. 1924, ausg. 8/4. 1926.) K a u sc h .

' Wailes Dove Bitumastic, Ltd., Newcastle-on-Tyne, und R. Shaw, Low Feli, 
Farbige bituminose Emulsionen werden dadurch erhalten, daB m an bituminose Stoffe 
in Ggw. yon sogen. blauem Ton m it W. u. Farbstoffen yermischt. (E. P. 243 976 
vom 5/2. 1925, ausg. 31/12. 1925.) Oe l k e r .

H. A. Cresswell, Maylands b. Perth, W estaustralien, Plastische Massen. Man
yermischt etwa 30—40 Teile Sagemehl m it 13—19 Teilen Bitumen, Asphalt usw., 
30—40 Teilen Teer, 7— 11 Teilen Pech u. 4— 6 Teilen Petroleum in der Warnie. 
(E. P. 2 4 4 1 8 8  vom 16/9. 1924, ausg. 7/1. 1926.) F r a n z .

Standard Oil Co., Whiting, Indiana, iibert. yon: Harry F. Glair und Oscar
E. Bransky, Whiting, Abscheiden von Wachs aus Ol. Z. B. ungecrackte Oldestillate 
werden m it einem KW-stoffol von geringerer Viscositat, aber schwerer ais Brennól 
gemischt u. durch Filterpressen geschickt. (A. P. 1582  923 vom 7/7. 1922, ausg. 
4/5. 1926.) K a u sc h .

V. L. Oil Processes Ltd., Engl., Cracken von Mineralolen. Die Mineralole werden 
in Dampfform in einer Retorte einer yorlaufigen Crackung unterworfen, wobei sich 
Kohlenstoff abscheidet. Die Dampfe strómen alsdann in eine zweite Crackkammer, 
die erhitzt ist u. einen K atalysator enthalt. Hier wird das Cracken vollendet. (F. P-
604 361 yom 7/10. 1925, ausg. 3/5. 1926. E. Prior. 31/10. 1924.) K a u s c h .

Edward Goodrich Acheson, New York, Schmieróle. Man behandelt Mineral- 
sćhmieróle m it einem Losungsm. (Gemisch yon Aceton u. W.), trenn t das Ol ab u. 
regeneriert das Losungsm. Auf diese Weise soli die schmierende Wrkg. der Cle erhoht 
werden. (A. P. 1584 588 vom 19/3. 1921, ausg. 11/5. 1926.) K a u sc h .

Simplex Refining Co., V. St. A., Schmierol. Petroleum wird in Ggw. von Dampf 
in standigem Kreislauf erhitzt, um aus der erhitzten M. bestandig komplese Gemische 
von Kohlenwasserstoffdampfen zu extrahieren. Aus diesen Gemischen scheidet man 
das gewiinschte Schmierol ab. (F. P. 604 678 yom 24/9.1925, ausg. 11/5.1926. A. Prior. 
30/3. 1925.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke
vorm. Meister Lncins & Briining, Hóchst a. M., Schmiermittel, bestehend aus 
weichmachendem Ol, Spinnól oder Spickól, wird durch Zusatz arom at., h y d r o a r o m a t .  

oder ahphat.-arom at. Sulfonsauren von hohem Mol.-Gew: stabilisiert. Solche Sauren 
erhalt man durch Kondensation von Benzylchlorid m it N aphthahn oder Tetralin u. 
einem Sulfonierungsmittel. (E. P. 246 867 vom 29/1. 1926, Auszug yeróff. 31/3.
1926. Prior, 29/1. 1925.) K a u sc h .
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Wilhelmine Freudenberg geb. Soukuy, Helene Leopoldine Ehrmann geb. 
Freudenberg, Rudolf Franz Freudenberg in Redl-Zipf, Ob.-0sterreich, imd W il
helminę Maria Reinhart geb. Freudenberg in Wien, Holzersatz. (D. R. P. 429 347
KI. 39b vom 11/1. 1923, ausg. 25/5. 1926. Oe. Prior. 11/1. 1922. — C. 1923. II . 1132
u. 1925. I. 600.) F rank.

La Carbo-Gazeification du Bois, Frankreich, Holzverkohlung. Der zur Holz- 
rerkohlung zu verwendende App. besteht aus einem Behalter, in den das Holz eingefiihrt 
wird, u. der durch einen minderwertigen Brennstoff erhitzt wird. E in Ringraum um- 
gibt den Behalter u. in seinen drei Kammem zirkulieren Feuergase, Luft u. die fluchtigen 
Prodd. aus dem Holze. (F. P. 604 767 vom 14/10. 1925, ausg. 12/5. 1926.) K a USCH.

Joseph de Cosmo, Neuilly-sur-Seine, F rankr., Treibmiltel fiir Verbrennunęjs- 
motore, (D. R. P. 428 094 KI. 23 b vom 13/12. 1922, ausg. 24/4. 1926. — C. 1924. 
I- 719.) Oe l k e r .

Canadian Electro Products Co., Ltd., Montreal, Canada, Motortreibmittel, 
bestehend aus Gasolin, Petroleum oder dgl., einem darin 1. Aldehyd, u. einem ungesatt. 
KW-stoffgas, das bei atmosphar. Temp. in Lsg. bleibt. (E. P. 249 348 vom 29/4.
1925, ausg. 15/4. 1926.) K a u s c h .

Boyce & Veeder Co., Inc., V. St. A., Motortreibmittel, bestehend aus den iiblichen 
Brennstoffen, die m it einer organ, aliphat. Saure oder ihren D eriw . gemischt ist. (F. P.
604 575 vom 21/3. 1925, ausg. 10/5. 1926. A. Prior. 23/1. 1925.) K a u s c h .

Benzol-Verband, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Bochum, Motor
treibmittel. Man versetzt schwore Ole m it geringen Mengen einer unter 70° sd., leicht 
brennbaren Fl., zur Erhohung der Bestandigkeit der Mischungen setzt man noch 
hydrosylhaltige Verbb., wie Phenol, Kresol zu. Man yermischt z. B. schwere Stein- 
kohlenteeróle m it Bzn. u. A. (Schwz.P. 105 486 vom 13/2.'1923, ausg. 16/6. 1924.
D. Prior. 30/9. 1922 u. 18/1. 1923.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Eisencarbonyl. Man Yer
wendet im Verf. der E . P . 244 895 einen CO-Strom solcher Geschwindigkeit, daB sich 
Eisencarbonyl nicht auf dem Fe abscheiden kann. Durchgefiihrt wird das Verf. bei 
gewóknlichem Druck oder einem tlberdruck bis zu 50 at. (E. P. 248 683 vom 
14/12- 1925, ausg. 1/4. 1926. Zus. zu E. P. 244895; C. 1926. 1. 3639.) K a u s c h .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
A. Kiintzel, t)ber den Feinbau der kollagenen Faser. Es ist eine konzentr. Schich- 

tung der Fibrillen anzunehmen, derart, daB die Mitte den schwachsten, die Randzone 
den starksten W iderstand gegen Verdauung u. Verleimung leistet. Die Fibrille ist 
au8 stabchenartigen, m it ihren Langsachsen in der Faserrichtung liegenden Micellen 
aufgebaut, die durch eine K i t t s u b s t a n z  zusammengehalten werden, welche 
sich von der Micellarsubstanz deutlich in ihren chem. Eigenschaften unterscheidet. 
Die Umwandlung des Kollagens in Gelatine ist irreyersibel. . Die Dehnung von Gela
tine, bei welcher das Rontgendiagramm des Faserkollagens entsteht (K a t z  u . Ge r n - 
GROSS, Naturwissenschaften 13. 900; C. 1926. I. 1125) zeigt nur, daB gedehnte Gela
tine mit Kollagen in bezug auf Anordnung der Micellen n i c h t  aber nach Form u. 
Konstitutiv-chem. Aufbau der Micellen gleich ist. Denn eine gedehnte u. m it Sumach, 
gegerbte G e l a t i n e f a s e r  laBt sich im Gegensatz zu einer sumachgaren K o l -  

a g e n f a s e r  durch eine Durchtrankung m it derselben Reihe von Fil. (KuNTZEL, 
Collegium 1925. 636; C. 1926. I. 3641) nicht negatiy doppelbrechend machen. Mit 
der Beobachtung dieser „ T J m k e h r u n g  d e r  D o p p e l b r e c h u n g "  hat man 
eme scharfe Rk. auf gewisse Gerbstoffe — in fast allen Fallen der Gerbung bleibt

Kdlagenmicelle namlich positiv doppelbrechend — u. auf Gerbung bezw. Isicht- 
gerbung der Kollagenfaser zur Verfiigung. Die Anderung des Vorzeichens der Doppel
brechung im Falle der Kollagenfaser wird ais die Folgę der t)bereinanderlagerung
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von „Stabchcndoppelbrechung“ u. „Micellardoppelbrechung“ positivcn, bezw. nega- 
tiven u. positiven Vorzeichens gedeutet. (Collegium 1926. 176—89. Darmstadt, 
Inst. f. Gerbereicliemie.) GERNGROSS.

Bice Avenati-Bassi, Die Kontrolle von Weichmitteln mittels der viikroskopischen 
Analyse. Tier. H au t wurde m it Ca(OH)2 niazeriert, darauf m it W., m it yerd. Essig
saure odor m it NH4C1-Lsg. ausgewaseben u. in iibliclier Weise in Paraffin eingebettet. 
An Mikrotomsclmitten wurde darauf u. Mitr. das Wesen der Einw. niilier studiert. 
Einzelheiten im Original. (Bollot. Industria delle Pełli 4. 90— 94. Turin.) Grim m e .

Elena Ageno-Valla und Rina Astengo, Die komplexen Salze des Chroms. Be
sprechung des Wesens der Ghromgerbung. Eingehend studiert wurden folgende kom- 
plexe Cr-NH4-Vcrbb.: 1. Iiexamminochromnitrat, [Cr(NH3)6](N 03)3. Intensiy gelbes 
Salz, 1. in W. W ird nicht durch tier. H aut absorbiert, sondem die Lsg. entfarbt sich 
un ter Zers. — 2. Peniamminohydrochromchlorid, [Cr(NH3)5H 20]Cl3. Rótliches Salz, 
wl. in W., 1. zers. W ird wenig absorbiert unter leiehter Violettfarbung. — 3. Chlor- 
■;•pentamminochromchlorid, [Cr(NH3)5Cl]Cl2. Grellrotes Salz, 1. in W., wird fast nicht 
absorbiert unter Veriinderung der Farbę in tiefyiołett. — 4. Dichlorhydrolriammino- 
chromchlorid, [Cr(NH3)3(H20)Cl2]Cl, yeilchenblaues Salz, in W. ro t 1. W ird gut ab
sorbiert. — 5. Diamminotetrarliodanchromammonium, [Cr(NH3)2(SCN)4]NH4-H20. 
Rotes Salz, 1. in W. nut tiefroter Farbę, wird wenig absorbiert. — 6. Dibromdihydro- 
diamrninochrombromid. Griines Salz, 1. in W. Zers. sich in Beruhrung m it H aut unter 
Rotfarbung u. Absorption. — 7. Hydroxydihydrolriamminochromjodid, [Cr(NH3)3' 
(H20 )20 H ]J 2-H20 . Braunyiolettes Pulver, fast unl. in W., ohne Einw. auf Haut. — 
8. Dihydroxydihydrodia,mminoćhrombromid, [Cr2(NH3)2(H20 )2(0H )2]B r-H 20 . Yeilchen- 
blaues Salz, fast unl. in W., 1. in W. -f- Essigsaure. Die essigsaure Lsg. bringt die Haut 
zum Schwellen entsprcehend der Saurekonz., das Salz wird n icht absorbiert. — 9. Patia- 
amininohydrochromtrihydroxyd, [Cr(NH3)5H 20 ](0 H )3 3, erhalten aus Salz Nr. 2 durch 
Umsetzen m it feuehtem Ag20 . Tiefrote Lsg. m it alkal. Rk. H au t absorbiert diese 
Verb. sohr stark unter starker Schwellung. Das Schwellen laBt sich durch NaCl-Zusatz 
aufheben. Die Base zers. sich dabei unter Abspaltung von NH3, die H aut absorbiert 
yiolettes Chromhjrdrat. — Vff. schlieBen aus ihren Verss., daB die gerbende Eigen- 
sehaft des Cr den Cr-Ionen eigen ist, sie geht verloren durch Absattigung seiner Valenzcn 
durch verschiedene Molekule. Es ist anzunehmen, daB die Sekundaryalenz von groBem 
EinfluB auf die Gerbung ist, da sie imstande ist, groBe komplexe Molekule zu bilden. 
Hieraus folgt, daB Chromleder oine wahre chem. Verb. bestimm ter Zus. ist. Salze ruit 
einwertigem komplexen K ation werden loichter absorbiert ais andere. (Bollet. In
dustria delle Pełli 4. 69—74. Genua.) GRIJIME.

Elena Ageno-Valla und Bice Raposio, Organische Salze des Chroms. (Vgl. vorst. 
Ref.) Chromformiał. J e  nach der Lósungstemp. u. Konz. dor HCOOH, welche auf 

■ Cr(OH)3 einwirkt, bilden sich Salze verschiedener Basizitat. Isoliert u. naher bo- 
selirieben wurde Cr(COOH)3, n. Chromformiat, welches in  wss. tiefblauer Lsg. an der 
L uft HCOOH abspaltet unter B. eines hellgriinen, stark bas. Chromformiats, Cr3(0H)4- 
(COOH)5- 15H ,0. Dieses verliert bei gewdihnlicher Temp. iiber Atzkalk 7,5H20 , wobei 
die Farbę in dunkelgrun iibergeht. Aus h. Lsgg. krystallisiert bei E rkalten ein zmibas. 
Salz, Cr(OH)2-COOH-6H20 . Sowohl das n. Salz wie auch die bas. habcn gute Gerb- 
wrkg. — Chromlactat. Milchsaure lost in Verdiinnung besser Cr(OH)3 ais bei starker 
Konz. Aus der Lsg. absorbiert tier. H au t Chromsalz ohne merkliche Schwellung. — 
Vff. folgem aus ihren Verss., daB aus organ. Cr-Salzen Cr sowohl ais H ydrat, wie auch 
ais bas. Salz bei dem Gerbprozesse aufgenommen wird. (Bollet. Industria delle Pełli 
4. 75—82. Genua.) " G R IM M E .
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