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A. Allgemeine und pbysikaliscłie Chemie.
P au lin e  R a m a rt , A lb in  Haller. Lebensbesclireibung u. W urdigung der wissen- 

schaftlichen Verdienste dos im vorigen Jahre  verstorbcnen Chemikers. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 39. 1037— 92.) L in d e n b a u m .

N. Sem enów  und A. Schaln ikow , Vber eine Hethode der UnUrsuchung vou 
chemischen Reaklim en in  der feslen Phase. Vff. benutzten die von WOOD u. K n u d s e n  
angegebene Methode der vollstandigen Kondensation eines D am pfstrahls um hoch- 
disperse Gemische zweier reaktionsfahigen Stoffe herzustellen u. beobachtetcn die 
Bedingungen des E in tritts  solcher Rkk. sowie ihren Verlauf. Die A pparatur bestand 
wesentlich in  einem an  die Luftpum pe angesehlossencn DewargefiiB, gegenuber dessen 
innerem Boden zwei R ohrstutzen angeblasen waren, die m it Gd bezw. 8  beschickt 
waren. Beim gleichzeitigen Heizen dieser Stutzen auf 230 bezw. 120° bildete sieh iłinen 
gegenuber auf der W and des m it fl. L uft besohickten GefaBes ein Nd. des konden- 
sierten Geniisches von Cd u. S. Nach ca. 5 Min. E rhitzen  des Cd verschwand plótzlich 
der ganze Nd. innerbalb ciner Kreisflache durch Abplatzen unter R k. Der Vorgang 
wiederholte sich jeweils nach ca. 10 Sck. in  immer weiteren Kreiszonen. Dieselbe 
Erscheinung wurde an  N a  u. S beobachtet. D ie Vff. yariierten die Yersuchabedingungen 
durch Abanderung der W armeableitungsbedingungen bezw. K uhltem p. an der Kon- 
densationsfliiche. E ine 0,5 mm dicke Piceinschieht an dieser Stelle verhinderte das 
Eintreten der Erscheinungen, ein Kupferuberzug auf — 180° abgekiihlt, verzogerto 
die Erscheinung um ca. das sechsfache, ohne daO der ersten Rk. weitere folgten. Bei 
hóherer Temp. des KondensationsgefaCes (— 130 u. — 95°) blieb die Rk. gleichfalls au s ; 
desgleichen bei abwechselndem Kondensieren beider Stoffe. Die Vff. deuten die E r 
scheinung durch die Annahme, daC die „explosionsartige“ R k. nur dann ein tritt, wenn 
die Temp. des Gemisches eine bestim m te „k rit.“  Temp. erre ich t: — 130° >  T k >  — 180°. 
Zu geringe W iirmeabfuhr wiirde dann einer ununterbrochenen R k. entsprechen, zu 
starkę einer Verzogerung des A uftretens der „Explosion“ , u. dereń E in treten  bei 
dickeren Schichten. (Ztschr. f. Physik 38. 738—44. Leningrad.) ItYROPOULOS.

H. J . P rin s , Die Zusammenarbeit (Koahtion) der Molekule bei trimokkularen  
Jleaktionen. Vf. te ilt m it Bezug auf die Arbeiten von GOSS u. I n g o l d  (Journ . Chem. 
Soe. London 127. 2776; C. 1926. I. 209G) mit, daC er bereits friiher (Chem. Week- 
blad 11. 474. 483 [1914]) darauf hingewiesen hat, daC die W ahrscheinlichkeit einer 
chem. Rk. in  einem System von drei Verbb. wesentlich groCer is t ais in einem von 
zwei, falls die gegenseitige Beeinflussung der Moll. dereń A ktivierung bew irkt. Eine 
derartigc Rk. kann sowohl zwei wie drei Moll. umfassen. Im  ersteren Eall w irkt das 
dritte Mol. ais K atalysator. D a eine trim olekulare Rk. ais eine sim ultane R k. zwischen 
drei Moll. aufgefaCt wird, niuB die Definition der Gleichzeitigkeit d era rt sein, da 13 
man unterscheidet zwischen einer Verb. in dem Zustand, worin sie isoliert wird, u. 
dem Zustand, worin sie aus einer Rk. entsteht. Das A uftreten ak t. Form en vergroCert 
die Schwierigkeit des Auffindens der Reaktionszwischenprodd. Vf. zeigt, daC es un- 
s ta tth a ft ist, aus den Eigenschaften der inakt. Form  auf die Eigenschaften derselben 
Verb. ais Zwischenprod. zu schliefien. Ais charakterist. Beispiele der K oaktion werden 
Reduktionen m it Metallen u. Sauren genannt. E in  weiteres Beispiel von dem  Ein- 
fluB der Koaktion auf den R eaktionsrerlauf liefert die Koppelung arom at. Verbb. durch
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AIC13. Die A ngreifbarkeit der N it ra tę  u . Chlorate der Sehwermetalle duroli Ameisen- 
saure beruht ebenfalls auf Koaktion. In  diesem Falle t r i t t  ein Mol. Ameisensaure ais 
Saure, ein anderes Mol. Ameisensaure ais oxydierbare Verb. auf. Beziiglieh der Koaktion 
in den Rkk. von B r in W ., bezw. Salzlsgg. m it ungesiitt. Verbb. werden die Arbeiten 
von ItEAl) (Journ . Chem. Soe. London 121. 9 8 9 ; C. 1922. I I I .  599) u. F r a n c i s  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 2340; C. 1926. I. 353) krit. besprochen. (Chem. Weekblad 
23. 389— 93. Hilversum.) K . W o l f .

C. C. Palit und N. R. Dhar, Katalytische und induzierte O.zydation einiger Kohlen- 
hydrole, Hamsdure und anorganisclier Substanzen. (Vgl. Journ . Physical Chem. 29. 
79 9 ; C. 1925. II . 1329.) Zucker u. Starko konncn aueh in neutraler Lsg. vom Luft-O , 
oxydiert werden, wenn Fe(OH)2 oder N a 2S 0 3 zugegen ist. Bei Anwendung von Fe(OH), 
ordnen sich die Substanzen naeh ilirer Oxjrdationsgeschwindigkeit wie folgt: Starkę >  
Maltose >  Lactose >  Lawlose  >  Róhrzucker >  Arabinose >  Galactose >  Glucose; bei 
Anwendung von N a2S 0 3 Starkę >  Lactose >  Galactose >  Rolirzucker >  Arabinose >  
Lawlose. — Hamsdure wird in alkal. Lsg. aueh in Abwesenheit von K atalysatoren 
vom Lti£t-02 oxydiert. Ilirer beschleunigendcn Wrkg. naeh lassen sich die K ata ly 
satoren der H arnsaure-Oxydation in neutraler Lsg. in folgendeReihe ordnen: Cu(OH)2 >  
Mn(OH)2 >  Co(OH)2 >  N a2S 0 3 >  Ni(OH)2 >  Ce(0H )3 >  Fe(OH)2. — Arsenige Saure 
u. ih r N a-Salz werden in wss. Lsg. n ich t von L uft oxydiert, aueh n ieh t in  Ggw. eines 
Alkaliubersehusses. Dagegen findet in wss. Lsg. von NaAsO., in  Ggw. der folgenden 
K atalysatoren Oxydation s ta t t :  H g20  >  HgO >  Cu20  >  Cu(OH)2 >  3\In(OH)2 >
P b (0H )2 >  Ni(OH)2 >  U(OH)a >  Co(OH)2 >  Fe(OH)2 >  Fe(OH)3. — 2TaN02 wird 
wefler in neutraler noch in alknl. Lsg. von L uft oxydiert, dagegen in  Ggw. von Fe(OH)2 
sehon in neutraler Lsg.. E rzeugt man Fe(OH)2 in ciner Lsg. von N itrit, so ist die Oxy- 
dation st-arker, ais wenn man friseh gefalltes Fe(OH)2 zur N itritlsg. bringt. Vff. fuhren 
diesen Untcrscliicd darauf zuruck, daS im 1. Falle bas. Fe-N itrit gebildet wird, die 
dabei freiwerdende H N 0 2 das Fe" zu F e " ’ unter B. von NO oxydiert, das durch Luft 
in N 0 2 ubergefiihrt u. zu H N 0 3 u. NO umgewandelt wird. In  Ggw. von Fe(OH)3. 
Cu(OH)2, Mn(OH)2, Co(OH)2, Cr(OH)3, Ni(OH)2, N a2S 0 3, HgO, Ce(OH), findet d a 
gegen keine Oxydation des N aN 02 durcli L uft s ta tt . — Das gleiehe gilt fiir das Verh. 
von K -O xalat gegeniiber L uft, jedoeh w irkt liier aueh Fe(OH)2 n i c h t  ein. Dagegen 
wurde bei der Best. des N itrits bezw. O xalats naeh dcm Yers. mehr K M n04 verbraueht 
ais dem Gehalt der Lsg. cntsprach. Diese Erholiung des K M n04-Yerbrauchs is t vielleieht 
durch B. von H 20 2 wahrend des Vers. zu erklaren.

Bei der Oxydation der Zucker durch L uft in Ggw. von Fe(OH)2 ^ ird  die Oxydation 
durch stcigenden Alkalizusatz verstarkt, ausgenommen beim Rohrzucker. Bei den 
Verss. in  Ggw. von N a2S 0 3 lieC sich dagegen kein regelmaCiger EinfluB der Alkali- 
konz. feststellen. In  neutraler Lsg. w ird dabei das N a2S 0 3 vollstandig zu N a2S 04 
oxydiert, in Ggw. steigender Alkalimengen wird diese Oxydation jedoeh in zunehmendem 
MaCe verzogert. — Den verstarkenden EinfluB des Alkalia auf die Oxydation organ. 
OH-haltiger Verbb. erklaren Vff. dadurch, dal3 die Ionen lcichter durch L uft oxjTdiert 
werden ais die nichtdissoziiert<Mi Verbb. Das gleiehe gilt fiir die induzierte Oxydation 
von Ni(OH)2 u. N aA s02, sowie die Oxydation von N a2S 0 3 u. F orm iat diu-ch HgCl2, 
A gN 03 oder Halogene. Dagegen greift die Oxydation m it KMnO., u. H 2Cr20 7 bei Oxal- 
siiure, Ameisensaure, Weinsauro u. S 0 2 an den undissoziierten Molekiilen an . Das 
Form iation wird leichter oxydiert ais das Oxalat-Ion, wahrend undissoziierte Ameisen
saure schwerer oxydiert wird ais Oxalsaure. D araus erk lart sich, daB bei der Oxydation 
m it I0 1 n 0 4 die Ggw. von Mn"-Salzen bei der Oxalsaure beschleunigend, bei der 
Ameisensaure hemmend wirkt. (Journ. Physical Chem. 30. 939—53. Allahabad, 
U n iv .)  O h l e .

Marion Smith Blanchard und S. F. Pickering, (Jbersicht iiber die Literatur, 
betreffend die normalen Dichten der Gase. Vff. bringen eine L iteraturubersicht uber
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die n. D.D. der Gaso unter besonderer Beriicksichtigung der Zuverlassigkeit der Be- 
stimnnmgsmethoden. Im  einzclncn werden un ter Zitierung der einschlagigen Arbeiten 
die Bestst. der D.D. von atmosphar. Luft, C2HV N H 3, Ar, C 02, CO, CL, GtH(, ł \ ,  
He, 11 v  H Br, HCl, H t S , Kr, CHt , CHaCl, CH3-0 -C H 3, CH3F, Ne, NO, AT2 (chem. 
rein), N 2 (atmosphar.), 0 2, P H 3, C J IB, S iF 4, S 0 2 u. X  behandelt. W eiterhin folgt 
einc kurze Zusammenstellung der D.D. von AsII„, C.,//10 (iso), COS, CLO, GcHt , I IJ ,  
H2Se, II„Te, CH2N H 2, (CH3)3B, N t, NOCl, PFS, POF3, S iII ,, S i2He u. SbH3. (Dep. 
of commeree. Seientifio papers of the bureau of standards. 1926. No. 529. 141—77. 
Sep.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Herz, Volumkonlraktionen bei der Bildung aromatischer Verbindungen am . 
absolulen Nullpunkle. (Vgl. Zt-schr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 99; C. 1926. I . 3206.) 
Vf. bereehnet m it Hilfe der van Laarschen Formel unter Benutzung eines Wertes 
von t g  fur „arom at."  Koblenstoff von 75 • 10® die N ullpunktsdichte des arom at. Kohlen- 
stoffs zu 3,01 u. demnaeh das N ullpunktsatom vol. zu 3,99. Es wird an einer groCeren 
Zahl tabellar. zusammengestellter arom at. Verbb. (besonders B enzolderiw .) gezeigt, 
daB die Summę der Nullpunktsatomvoll. gróCer is t ais das Nullpunktsmolvol. (Ztsobr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 153. 339—40. Breslau, Univ.) D e r s in .

J. C. Slater, Messung der Komprcssibilitat der Alkalihalogenide. (Vgl. Physical 
Review [2] 23. 488; C. 1924. I I .  147.) In  dieser A rbeit behandelt Yf. den experimen- 
tellen Teil der von ihm atisgefiihrten Unters. E r beschreibt insbesondere das Verf. 
zur Herst. gróBerer K rystalle aus dem SchmclzfluB, den bei den Messungen benutzten 
App. u. te ilt die Einzelheiten sowie die endliehen Ergebnisse seiner Verss. m it. I s t  y.0 
die K om prcssibilitat beim Druek Nuli, y>0 iliro Anderung m it dem Druck, u. is t 
( l/x0)(d x /d  T )Jt ihre Anderung m it der Temp., so is t beim:

L iF LiCl LiBr NaCl N aBr K F KC1 KBr K J RbBr R bJ

-  1012-xo . . .
-  10'*-cpo . . . 
10M /xo (d x /d  T)r .

1,53
11,7

1,9

3,41
19,8

6,9

4,31
24,5
8,4

4,20
21,9

6,8

5,08
25,5

7,5

3,3
20,1

1,2

5,63
26,5

4,8

6,70
31,8

6,0

8,54
39,1

6,0

7,94
35

1,7

9,58
43,0

6,8
(Proc. Amer. Acad. of A rts and Sciences 61. 135— 50. H arvard-U niv.) B o t tg er .

J. Biemiiller, Vber die Oberflachenenergie der Alkalihalogenide. Die spezif. Obcr- 
flachenenergie pro qcm wird naeh B o r n  ais die Energie definiert, die notig ist, um 
die Hiilfte eines K ryśtalls, der langs einer Netzebene zerschnittcn ist, von der anderen 
unendlich langsam zu entfernen, bis beidc Flachen nich t mehr aufeinander w k e n .  
Durch die Spaltung ilndern sieh dic Symm etrieverhaltnisse an der Oberfliiche, die 
lonen werden deform iert u. die Oberflache crfahrt einc Polarisation. Diese ist, wie 
Vf. zeigt-, bei der exakten Bercehnung der Oberflachenenergie zu berticksichtigen. 
Die Capillaritatskonstanten werden bereehnet u. fu r den Typus NaCl das Maximum 
der Oberflachenenergie bei (111), das Minimum bei (100) gefunden. Der Yerlauf der 
Wulffschcn Flachc wird aufgestcllt u. ein einfaches Verf. zu ihrer D arst. im Modeli 
angegeben. (Ztschr. f. Physik 38. 759—71. Góttingen.) KYROPOULOS.

K. Banerji, Uber die bleibenden Deformationen, die bei der Beruhrung fester Korper 
enlstehen. Vf. stud iert die beim Fali von Glaskugeln verschicdener Durehmcsser aus 
versehiedenen Hdhen auf Glastafeln sowie dic beim langsamen D ruck hierbei ent- 
stehenden Schlagfiguren. Die entstehenden Loeher u. Spriinge werden eingehend 
ihrer G estalt u. N atu r naeh untcrsucht. W eitcre E sperim cnte werden uber dic beim 
StoB harter Stahlkugeln auf weiche Stahlblocke entstehenden bleibenden Deform ationen 
angestellt, u. diese naeh ihrer Gestalt sowie der quantita tiven  Seite der auftretenden 
Volumenversehiebungen hin untersucht. (Proc. Indian  Assoc. Cultivation of Science
10. 59—74. Calcutta, Univ.) FRANKENBURGER.

G. I. Taylor und C. F. Elani, Die Verzerrung von Eisenkrystalkn. (Vgl. S. 1364.) 
A7ff. untersueheii das Verli. groBcr Fe-K rystolle bei Dehnung u. bei Kompression.

148*
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Es ergibt sich ein von den bisher untersuchten Mętallen abweiehender Befund. Es 
kann gezeigt werden, daB bei den Fe-K rystallen die Gleitlinien in keiner direkten 
Beziehung zu den krystallograpli. Hauptebenen stehen. Alle Ergebnisse lassen sich 
durch ein Modeli darstellen, das aus Bundeln hexagonaler Stabe besteht. Von diesen 
Bundeln m it unregelmiiBigem Q uerschnitt riihren die an polierten Oberflachen auf- 
tretenden Gleitlinien her, die nu r dann gerade Linien darstellen, wenn die Oberflache 
parallel zur G leitrichtung steht. (Proc. Royal Soo. London Serie A. 112. 337 
bis 361.) L e s z y n s k i .

H. A. Felis und J. B. Firth, Anderung der Kryatalbtruktur einiger Salze beim 
KrystaUisieren aus Kieselsaure-Gd. ■ Die Struktur des Kieselsuure-Gels. Vff. lassen 
aus Kieselsaure-Gelen durch W asserentziehung NaCl, NaNOs, N aBr, N aJ, K J , salz- 
saures Tóluidin  oder salzsaures A n ilin  auskrystallisiercn. In  all diesen Fallen werden 
K rystalle  in  Form  flaclier Nadeln oder in  Faserform erhalten. Die Krystallisation 
nim m t also von den Foren des Geis ihren Ausgang. E in  Wechsel des Querschnitts 
der K rystalle zeigt die Verengerung der Capillaren an, u. Knieke werden durch Be- 
wegungen der Geloberflache wiihrend des Krystallisationsprozesses gedeutet. (Proc. 
Royal Soc. London Serie A. 112. 468— 74.) L e s z y n s k i .

W. Perschke und Tsehupharow, Verteilung eines Stoffgemisches unter zwei nicht 
m ischbare Losungsmitlel. Es wurde die Vorteilung von i?(7.-i?20 2-Gemischen zwischen 
W. u. Amylalkohol, sowie zwischen W. u. A . uritersucht. Temp. =  15 i  1°. Be- 
deu tet K  das Verhilltnia der Konz. in der n ieh t wss. Phase zur Konz. in  W., so ist 
K  =  0,920 bezw. 0,142 fu r Eg. bezw. H 20„ bei Verteilung (einzeln) zwischen W. u. 
Amylalkohol; bei gleichzeitiger Verteilung fand man 0,944 u. 0,130, d. h. p rak t. gleiche 
W erte. Bei der Vertcilung (einzeln) zwischen W. u. A . is t K  fu r Eg. 0,470, fur H 2Oa 
0,043, bei der gleichzeitigen Verteilung 0,490 bezw. 0,044, also wieder ident. Der 
Verteilungskoeffizient ist also von der Ggw. anderer Stoffe unabhangig. (Annales 
Uniy. de 1’Oural 3. 75—81. 1923 [russ.] Sep.) B ik e rm a n .

Jitsu sab u ro  Sam esbim a, Studien uber bindrę Gemische. E in  Teil der Arbeit 
is t bereits nach Journ. Americ. Chem. Soc. referiert (C. 1919. I. 816. 820). Nach- 
zutragen is t folgendes: Die Partialdam pfdrueke jeder Komponente eines binaren Ge- 
misches lassen sich durch folgende Tereinfachte Margulessche Gleichungen ausdrucken: 
Pi =  I \  x  e(1 ~ x)' a u j>2 =  P 2 ( l  — x) e ' a Der W ert a '  ( =  2,303 a ) is t fu r einige 
Gemische berechnet worden; er is t eine eharakterist. K onstanto jedes binaren Systems 
u. zugleich ein Mal3 der Abweichung von der idealen Lsg. Die D E. eines binaren Ge- 
misches is t eine additive Funktion ihrer Kom ponenten; fiir cine assoziierte Komponente 
is t die Methode zur Berechnung angegeben. Aus den D aten fur die D EE. von Ge- 
mischen von Athylalkohol u. Diathyldther berechnet Vf. fiir A. (fl. Zustand) eine Mol.- 
Assoziation yon 1,71 bei 18°. (Journ . Fac. Science Im p. Univ. Tokyo [1] 1. 63—103. 
Tokyo, U niv.) R a e c k e .

A. Bergman und T. Gonke, Z ur Frage der doppelten Umsetzungen in  Abw&senheit 
von Ldsungsmitteln. VT. Das irreversible-reziproke System Ag2Gl2 +  H gJt  -<—  AgrJ2 +  
HgCl2. (V. vgl. Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 625; C. 1924. I . 849.) Die ge- 
schmolzenen HgCl2 u. A g J setzen sich prak t. yollstandig zu AgCl u. H g J2 um, so daB 
das quaternare System 2 AgCl -)- H g J2 2 A gJ +  HgCl2 sich auf zwei terniire 
Systeme 2 AgCl-HgJ2-HgCl2 u. 2 AgCl-HgJ2-2 A gJ reduziert. Das erste Gemisch 
besitzt ein dreifaches E utektikum  bei 121° u. 24,6 M ol.-%  AgCl +  49,5%  H g J2 +  
25,9%  HgCl2, die festen Lsgg. sind fast unmerklich. Das 2. System is t insofern kom- 
plizierter, ais es die Yerb. H gJ% -f- 2 A gJ  umfaBt, die, so wie auch reine H g J2 u. AgJ, 
polymorphe Umwandlungen erleidet. Das dreifache E utektikum  liegt bei 136° u. 
46,9%  AgCl +  51,7%  H g J2 +  1,4% A gJ. — Binare Systeme: AgCl (F. 451°) u. 
A gJ (F. 556°) bilden ein E utektikum  bei 264° u. 46,5 Mol-.% A g J ; feste Lsgg. bei
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O—7%  AgCl; die Umwandlungstemp. von A g J wird auf 129— 130° heruntergedriickt. — 
HgCL (F. 281°) u. H gJ„ (F. 257°): E utektikum  bei 145° u. 48%  H g J2; feste Lsgg. 
bei 0—20%  HgCla; dic Umwandlungstemp. von H g J2 sink t auf 73°. — AgCl u. HgCl2: 
E utektikum  bei 272° u. 16,5%  AgCl. — H g J2 u. A gJ: das Zustandsdiagramm fallt 
nut dem STEGERs (Ztschr. f. physik. Ch. 43. 595; C. 1903. I . 1401) n icht ganz zu- 
sammen; der eutekt. P u n k t wurde bei 245° u. 5 ,5%  Ag2J 2 gefunden. (Joum . Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 58. 83— 106. St.-Petersburg, Inst. f. phys.-chem. Analyse.) B k m .

T adash i Ish ik aw a , Untersuchung des reziproke.il Salzpaares [K2,(N H t )2]— 
[SOt ,CrO4] bei 26°. Die Unters. nach den ublichen Methoden zeitigt folgende Ergebnisse: 
Zwei liiokenlose Reihen von Mischkrystallen (A  u. B) stehen jeweils im Gleichgewioht 
mit den fl. Lsgg. Bezeiehnet m an die mol. Zus. der fl. Phase m it der Formel 100 m H 20  • 
x(NH4)2’(100-x)K2-y(S04)-(100-y)Cr04 u. die der festen Phase m it x(N H 4)2-(100-x)K2- 
y{S04)-(100-y)Cr04, so ergibt sieh folgende tabellar. Zusammenstellung der gefundenen 
W erte:

Flussige Phase Feste Phase

A
m a; U X y X y

9,71 100.00 91,44 100,00 97,10 100,00 78,50
10,64 91,51 79,37 73,75 92,29 98,28 11,88
12,46 88,12 69,32 42,14 88,89 96,72 11,37
14,85 77,30 41,15 24,15 84,93 92,86 9,39
14,85 66,05 21,29 21,07 77,32 89,86 7,17
15,01 .59,51 14,19 17,57 71,66 69,42 6,40
15,08 52,04 9,79 37,56 41,41 60,20 9,38
15,71 42,61 7,59 37,41 14,61 48,16 7,83
15,24 . 45,17 3,63 — — 49,76 3,30
16,82 61,66 0,00 16,76 0,00 55,50 0,00

(Buli. Chem . Soe. Jap an  1. 139— 42 •) H e im  a n n .

Enrico Carozzi, Isomorphe Beziehungen zwischen den Doppelcyaniden AT2Z?i(CAt)4- 
KiCd(GN)i -K„Hg{CN)i . D ureh Misehen wss. Lsgg. der K om ponenten werden Miseh- 
krystalle von K 1Zn{GN)l u. K fiU C N )^  K 2Cd(CN)4 u. K zHg(GN)i , K 2Zn(CN)4 u. 
K2Hg(CN)4 hergestellt, g u t ausgebildete farblose Oktaeder, u. ihre DD. u. Brechungs- 
indices ni> bei 25° bestim m t. L i den beiden ersten Systemen is t die Misehbarkeit voll- 
standig, im 3. besteht eine Mischungsluoke bis 46,79% K 2Hg(CN)4. Fiir die DD. u. 
Brechungsindices der einzelnen Salze bei 25° wurde gefunden:

T>.2- n T] njj
K8Zn(CN)4 ......................' . . 1,673 1,417 1,413
K2Cd(CN)4 ................................  1,824 1,425 1,4213
K2Hg(CN)4 ................................. 2,438 1,461 1,458

(Gazz. chim. ital. 56. 180—86. Turin,^R. Seuola Ingegneria.)
Martin Kilpatrick, jr., Katalyse in  Pufferldsungen. Vf. stud iert die ka ta ly t. 

Zers. von Nilrosotriacetonamin in Lsgg. von NaOH u. in alkal. Pufferlsgg. Es werden 
die Reaktionsgeseliwindigkeiten u. dereń Temp.-Koeffizienten von 20— 80° bestim mt. 
Zugabe von N eutralsalzen andert den Temp.-Koeffizienten nieht. Die R esultate stehen 
mit B r o n s t e d s  A nsicht ii ber den sekundaren kinet. Salzeffekt (Anderung der (OH)- 
Konz. durch Neutralsalzwrkg.) im Einklang. (Joum . Americ. Chem. Soc. 48. 2091—99. 
Baltimore, Maryland.) FRANKENBURGER.

Alfred C. Robertson, Bescldeunigerwirkung bei der liomogenen Katalyse. I I I .  
Kobaltsalze ais Aktim toren bei der katalytischen Zerselzung von \Vasserstoffsuperoxyd 
durch Kaliumdichromat. (II. vgl. Joum . Americ. Chem. Soc. 47- 1300; C. 1925- II . 
635.) Yf. schlieBt seinen Arbeiten iiber die ka ta ly t. Einw. von Cu- u. Ferrisalzen auf

" li
1,406
1,415
1,451
K r u g e r .
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die Zers. von H 20 2 cine U nters. der Aktivatorenwrkg. bei der ka ta ly t. Zers. von H 20 2 
durch K aCr20 7 an. Von den, diesen E ffekt hervorrufenden Salzen {Cu-, Ni, Mn-, Cc
ii. Co-Salze) w ahlt Vf. die Co-Salze zum Studium der Erscheinung. Es zeigt sich, daB 
die Aktivatorenw ikg. exponentiell m it der Menge des zugeftigtcn CoCl2 ansteigt. Eine 
D eutung des Vorgangs wird in einer Anderung des Weges der kataly t. yerlaufenden 
Rk. gesehen. Eine niihere, durch spektroskop. Beobaehtungen erganzte Unters. er- 
weist, daB das Co zu einer hoherwertigen Yerb. oxydiert wird, wobei die Konz. der 
Perehromsaure abnim m t. Eine Entscheidung, ob dabei 3- oder 4-wertiges Co gebildet 
wird, is t noch nieht zu erbringen. Die Aktiyatorenwrkg. tr itt, wie Absorptions- u. 
kinet. Messungen erweisen, nur bei einer bestim mten [H ’] auf, was m it dem zur Deutung 
der Rk. angenommenen Mechanismus im Einklang steh t. (Journ . Americ. Chem. Soc. 
48. 2072—82.) F r a n k e n b u k g e r .

At. Atomstruktur. Radiochem ie. Photochem ie.
J. C. Slater, E in  dynamisches Modeli fu r  komplexe Ałome. Vf. g ib t im AnscliluB 

an Ansichten von H u n d  u . anderen iiber kom plese Spektren, sowie von G o u d s m it  
u. U h l e n b e c k  iiber das spinnende Elektron ein Modeli fur komplexe Atome; der 
In h a lt der Ausfuhrungen is t m athem at. N atur. (Physieal Review [2] 28. 291—317. 
H arvard  Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

G. Breit, Eine Anwendung von Paulis KooYdimtennuthode a u f Atome, die vier 
magnetische Teile besitzen. M athem at. Ausfuhrungen iiber die magnet. quanteuma(3igen 
Vorgiinge in  Atomen u. ihren Zusammenhang m it spektroskop. Messungen. (Physieal 
Review [2] 28. 334—40. W ashington, Carnegie Inst.) FRĄNKENBURGER.

T. Engset, Die Bahnen und die Lichtstfahlung der Wasserstoffelektronen. Im 
AnschluB an die Sehrodingersclie Behandlung der (Juantisierung ais Eigenwertproblem 
(Ann. der Physik [4] 79. 361 [1926]) sucht Vf. m ittels period. R aum funktionen liings 
der E lektronenbahn AufschluB iiber die Frequenzbedingung zu erhalten. (Ann. der 
Physik [4] 80. 823—28. Oslo.) LESZY NSK I.

M. W. Garrett, VersucJie iiber die angegebene Umwandlung von Quecksilber in  
Gold. (Proc. Royal Soc. L o n d o n  Serie A. 112. 391— 406. — C. 1926. I I . 1365.) L e s z .

Gilbert T. Morgan und W. T. Astbury, Kry.stallstruktur und chemische Kon- 
stitution des basischen Berylliumacetats und seiner Homologen. (Vgl. B r a g g  u. M o r g a n , 
Proc. Royal Soc. London Serie A. 104. 437; C. 1924. I. 415.) Die friiheren Ergcbnisse 
werden durch Rontgenunterss. des bas. Berylliumtrimethylacełats, des bas. Beryllium- 
isobutyrals u. des bas. Beryllium-n-butyrats ergiinzt. Die D arst. erfolgt nach der fruher 
benutzten Methode durch Zusammenschmelzen der Sauren m it sorgfiiltig gereinigtem 
Be(OH)2. Das Trim ethylacetat bildet farblose bipyramide K rystalle, die bei 163° 
schmelzen. Das nach der Suspensionsmethode bestiinm te spezif. Gewicht is t gleieh 
1,05. Ais Dimensionen des nahezu orthorhomb. Elem entarkorpers ergeben sich: 
a =  19,3; 6 =  12,4; c =  35 ,4A ; /5 =  91° 21'. Ais Raum gruppen waren moglich 
C34 u. C2ii6; wenn die Molekel der des bas. A cetats (1. c.) analog sein soli, kom m t nur 
die erstere in  Frage. — Das Isobu ty ra t wurde in Form farbloser, bei 88—89° schm. 
K rystalle erhalten. Das spezif. Gewicht wurde zu 1,14 bestim m t. Goniometr. u. 
Rontgenunterss. ergaben ein triklines Pinakoid. Beim Ubergang vom A eetat oder 
T rim ethylacetat zum Isobutyrat findet eine yollstandige Veriinderung des K rystall- 
typs s ta tt . Bisher kann nichts uber die Anordnung der Molekeln im Elem entarkórpor 
ausgesagt werden. — Das n -B u ty ra t bildet farblose Blattchen, die bei 25—27° schm. 
u. daher der U nters. sehwer zuganglich sind. Die K rystalle sind yon niedriger Syni- 
metrie, u. wahrschemlieh sind die Molekeln krystallograph. asym metrisch. (Proc. 
R oyal Soc. London Serie A. 112. 441—48.) L e s z y n s ic i .

W. T. Astbury, Die Struktur und der Isotrimorphismus der dreitcertigen Metali- 
acetylacetone. (V gl. M o r g a n ,  D r e w  u . B a r k e r ,  Journ . C hem . Soc. London 119.
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Al: a =  14,1; fc =  7,42; c =  16,5 A. =  98° 54'. D. 1,27.
Cr: a =  14,2; 6 =  7,62; c =  16,5 A. fi =  99° 8'. D. 1,34.
M n: «--= 14,1; b =  7,68; c =  16,5 A. p  =  99° 24'.
Co: a — 14,2; b =  7,50; c =  16,4 A. fi =  99“ 38'. D. 1,43.
Ga: a — 14,0; b =  7,63; c =  16,3 A. f) =  99° 12'. D. 1,42.
Sc: a =  8,20; b =  13,52; c — 16,15 A.
Ga: a =  8,20; 6 =  13,1; c =  16,3 A. D. 1,41.
In : a  = .8 ,2 4 ; 6 =  13,4; c =  16,5 A. D. 1,51.
Fe: a =  15,74; 6 =  13,68; c =  33,0 A. D. 1,33.
G a : a =  15,71; b =  13,74; c =  32,76 A.

1059; C. 1921. I I I .  1114.) Vf. g ib t eine eingehende Rontgenanalyse der a.-Acelyl- 
acetonate des A l, Cr, M n, Co u. Ga, der fi-Ącetylacelowte des Sc, Ga u. In  u. der 
y-Acetylacetonate des Fe u. Ga. Diese wird durch Untcrss. der Atzfiguren, des^pyro- 
elektr. Verhaltens u. der opt. A ktivitiit eigiinzt. Keine der drei Form en is t pseudo- 
hexagonal. Die Raumgruppe der a-Form  is t C2ii5 (4 Moll. im Elem entarkorper), 
die der /J-Form C2V7 (4 Moll.) u. die der y-Form C2V° (16 Moll. in  Gruppen zu je 4). 
Die Dimensioncn der Elem entarkorper sind die folgenden: 

a-Gruppe.

/?-Gruppe.

y-Gruppe.

Die Yertcilung der Moll. im Elem entarkorper is t bei den 3 Formen ahnlich. Die 
ot-Zelle is t eine monokline Verzerrung der jj-Zeile, die ais eine ctw a vierfaehe Ver- 
kleinerung der y -Zellc anzuselien ist. — G. T. Morgan weist in einem Anhang darauf 
hin, daC die Rontgenanalyse seine Anschaunngen iiber die S truk tu r der Acetylacetone 
(Mo r g a n  u . M o s s , Journ . Chem. Soc. London 103. 81; C. 1914. I .  1249) bestiitigt 
iiat. (Proc. R oyal Soc. London Serie A. 112. 448—67.) L e s z y n s k i .

S. C. Roy, Uber die M odifikalion der Gesetze fu r  die Ionenemission erhitzter Metulle 
auf Grund der Quanłentlieorie. (Vgl. Philos. Magazine [6] 50. 250; C. 1926. I. 304.) 
Vf. ieitet sta tist; die Emissionsgesetze fiir Ionen u. Elektronen un ter der Annahme 
ab, daB metali. Ionen odcr Elektronen nahezu ais Planeksche lineare Oszillatoren 
anzusehen sind, w ahrend sic sich nach dem Emissionsvorgang wie ein ideales Gas 
yerhalten. Vf. g ib t eine Zusammenstellung der experimentellen Ergebnisso iiber die 
Thermionen- u. die Photoelektronenemission. Die bei der Thermionenemission ge- 
leistete A rbeit is t eine Funktion des Atomyolumens. (Proc. Indian  Assoc. Cultiyation 
o! Science 9. 61— 81. 1924. Calcutta, Univ.) L e s z y n s k i .

Joseph A. Becker, Thermionen- und Adsorptionschara kler ist i k  von au f Wolfram 
m d  oxydiertem Wolfram befindlichem Casium. Vf. g ib t K urven fur den Zusammen- 
hang des log des Gluhelektronenstroms, der pro qcm von einem W- oder oxydiertem 
W-Draht in Ggw. von Cs-Dampf verschiedenen Druekes em ittiert wird, m it den Gliih- 
drahttempp. Bei hohen Tempp. is t das W  nur z. T. m it adsorbiertem Cs bedeckt; 
L)ei tieferen Tempp. is t eine zunehmende Cs-Menge adsorbiert, was die A ustrittsarbeit. 
der Elektronen verringert u. die Emission auf einen mehrtausendfachen Betrag erhoht. 
Dies gilt bis zu einer Temp., bei der das W von einer monomolekularen Cs-Sehieht 
bedeckt ist u. die A ustrittsarbeit einen M inimalwert besitzt; bei noeh tieferen Tempp. 
ist die Oberflśiche mchr ais vóllig bedeckt, was erneute Zunahme der A ustrittsarbeit 
u. Abnahme der Elektronenemission zur Folgo hat. Die Emission positiver Ionen 
bleibt wahrend des Absinkens der Temp. von hohen W erten bis zu einem niedrigen 
Schwellenwert konstan t; von da ab fiillt sie plotzlich ab, da die Adsorption des Cs 
m it weiter fallenden Tempp. zunimmt. Bei W iedererhohung der Temp. stellt sich die 
Ionenemission wieder ein; diese Verhaltnisse werden nocli eingehend bzgl. Abhangig- 
keit vom Dampfdruck des Cs, E lektrodenpotential usw. geschildert. Vf. entwiekclt 
ferner eine Methode zur Best. der adsorbierten Cs-Menge. Bei geniigend hohen Tempp. 
des Drahtes is t dessen Oberflache rein ; bei einer geniigend tiefen Temp. bleibt jedes, 
auf den D rah t treffendes Cs-Atom an dcmselben hangen, zum mindesten soiange, bis 
die entsprechendc Besetzungsdichte sich eingestellt hat. Das Prod. aus der pro Zeit-
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cinheit an den D rah t gelangenden Cs-Menge (gemessen durch den positiven Ionenstrom) 
n. der bis zur Erreichung entsprechcnder Besctznng (optimaler Emissionsfahigkeit) 
Tcrstreichendcn Zeit ergibt die Zahl der dann auf dem D rah t befindlichen Cs-Atome. 
Bei dazwischenliegenden Tempp. is t nu r ein Teil des D rahtes besetzt. So wird die 
adsorbierte Cs-Menge fiir yersehiedene Tempp., E lektrodenpotentiale u. Dampfdrueke 
bestim m t; bei optim aler A k tif ita t bcfinden sich 3 ,7 -1014 Cs-Atome auf 1 qcm der 
W-Oberflache, was sehr nahe der Zahl der in  einer einatomigen Schieht unterzubringen- 
den Cs-Atome liegt, bedeutend jedoch untcr der Zahl der derart unterzubringenden 
Cs-Ionen liegt. Die Adsorptions- u. V erdam pfungscharakteristik wird m ittels Kurven 
dargestellt. Cs vermag ais łon  oder ais Atom zu yerdam pfen: die Geschwindigkeit 
der Atomverdampfung hangt lediglich von der Temp. u. dem von Cs bedeckten Brućh- 
teil der Obcrfliiche ab ; sie steigt bei gegebener Temp. rasch m it der GróBc dieses Bruch- 
teils; die Ionen yermogen den Gliihfaden nur dann stetig zu yerlassen, wenn das auBere 
Potentialgefalle in  dicsem Sinne wirkt. Eine typ . isotherme Geschwmdigkeitskurve 
der Ionenyerdam pfung steigt rasch m it dem von Cs bedeckten Oberfliichenbruchtcil, 
erreicht bei dessen Grofie ~ 0 ,0 1  ein Maximum u. fa llt dann m it weiterer Zunahme der 
bedeckten Oberflache. Die K uryen zeigen ferner, daB die A ustrittsarbeit der Ionen 
m it zunehmender Oberflachenbedeckung sich steigert, die A btrennungsarbeit eines 
Atoms dam it abnim m t. (Physical Review [2] 28. 341— 61. New York, Bell Tele- 
phone Lab.) F r a n k e n b u RGER.

Robert L. Petry, EmUsion sekundarer Elektronen an Wolfram, Kupfer und Gold. 
Vf. bestim m t nach der in  einer friiheren M itteilung beschriebenen Methode (Physical 
Review [2] 26. 346; C. 1926. I. 827) die Emission yon Sekundarelektronen an W-, Cu- 
u . j4«-Oberflachen, die yon einem E lektronenstrom  bom bardiert werden; das Ver- 
haltnis J J J t  des Sekundar- zum Prim arstrom  wird ais Funktion der Geschwindigkeit 
der Prim arelektronen gemessen. Die fiir dieses Y erhaltnis erreichten Maximalwerte sind : 
1,45 fiir W  bei 700 V, 1,32 fiir Cu bei 240 V, 1,14 fiir Au bei 330 V. Bei W  traten  
„ k rit.“  Potentiale einigermafien eindeutig bei 11,0, 17,1, 25,2, 29,3, 40,5, 4G,0, 89,5 
u. 271,5 V auf; die fiir Cu giiltige K urve zeigte bei 7,8, 12,6, 16,8, 19,5, 23,8, 39,0, 56,9 
u . 73,5 V K nicke; die ersteren beidcn' sind durch sehr scharfo Minima m arkiert. Au 
zeigt bei 15,5, 21,0, 23,2, 31,5 u. 43,7 V krit. Potentiale. E in Vergleich dieser Potentiale 
m it den Energieniveaus fiir die „weiche R ontgenstrahlung“ fiih rt zu keinem definitiven 
SchluB auf den Zusammenhang beider GroBen. (Physical Review [2] 28. 362—66. 
Salem, Virginia.) FRANKENBURGER.

K. R. Ramanatban, Die, Polarisation der Resonanzslrahlung und die Dauer des 
angeregten Zusłands. Die yon W o o d  u. E l l e t  (Proc. Royal Soc, London 103. 396; 
C. 1923. I I I .  885) bestim m tc Anderung des Polarisationszustandes der Resonanz- 
strahlung des //j-D am pfcs in  schwąchen magnet. Feldern wird m it Hilfe der Larmor- 
Prazcssion erkliirt. Aus dem Abfall der Polarisation in einem magnet. Felde parallel 
zur Beobachtungsrichtung u. senkrecht zur R ichtung des einfallenden Lichtstrahls 
laBt sich eine Lebensdauer des angeregten Zustands berechnen, die m it den Wienschen 
B estst. in  Ubereinstimmung steh t. Bei der Annahme einer endlichen Dauer des 
angeregten Zustandes laBt sich auch das Verhalten der Resonanzstrahlung des Hg- 
Dampfes in Mischungen m it anderen Gasen erklaren. (Proc. Indian  Assoc. Culti- 
yation of Science 9. 93— 102. 1924.) L e s z y n s k i .

Werner Kolhorster, Bemerkungen zu der A rleit von Ii. A . M illikan; JKurzwellige 
Strahlen kosmischen Ursprungs. (Vgl. S. 1929.) Auf G rund einer eingehenden K ritik  
der zusammenfassenden Arbeit M lLLIK A N s (S. 163) kom m t Vf. zu dem SchluB, daB 
die M illikanstrahlung m it der liingst bekamiten H ohenstrahlung identisch ist. Die 
geringen period. Schwankungen sind M lLLIKAN bisher entgangen. (Ann. der Physik 
[4 ] 80. 621— 28.) L e s z y n s k i .
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G. Hoffmann, Begistrierbeobachtungen der Hohemlrahlung im  Meeresniveau. (Vgl. 
Ztschr. f. Physik 36. 251; C. 1 9 2 6 .1. 3300.) M it der A pparatur des Yfs. is t es m8glich, 
Stromo im Vakuum m it einem m ittleren Fehler von 1 ■ 10-19 Amp., Ionisationsstrom e 
mit einem solchen von 5 , 10_ I9 Amp. zu messen. Bleiabsorptionsmessungen ergeben 
fur die Radium  C -Strahlung neben f i j =  0,530 cm-1 eine 72-mal schwachero Strahlung 
m  — 0,330 cm-1 . Es gelingt Vf., die Existenz einer durchdringenden Strahlung 
extremcr H arto auch durch Bleiabsorptionsmessungen nachzuweisen. Von der im 
Beobaehtungsraum vorhandenen durchdringenden Strahlung besitzen 95%  das Durch- 
dringungsvermogen der y-Strahlung des RaC, 5%  aber ein solches, das dem Absorptions- 
koeffizienten der H ohenstrahlung entspricht. (Ann. der Physik [4] 80. 779—807. 
Kónigsberg i. P r., I. Physik. Inst.) LESZY NSK I.

Lise Meitner, Neuere Arbeilen iiber die Streuung der oL-Stralilen und den Aufbau  
der Atomkeme. (Naturwissenschaften 14. 863—69. Berlin-Dahlem.) FALKENTHAL.

W. Hardmeier, Zur anomalen Zerstreuung von a.-Strahlen. (Vgl. D EB Y E u . H a r d -  
MEIER S. 981.) D urch eine genauere Berechnung liefertV f. eine zweite Naherung zur 
Darst. der anomalen Zerstreuung von cc-Strahlen. Zur Wiedergabe der Ergebnisse von 
R u t h e r f o r d  u. C h a d w i c k  (Philos. Magazine [6] 50. 889; C. 1 9 2 6 .1. 2168) fiir den 
Ablenkungswinkel 135° muB die Polarisierbarkeit des ^ i-K ernes kleiner ais bisher an- 
genommen werden, aber in Ubereinstimmung m it der Thcorie wieder in der GroBen- 
ordnung des Kernvolumens. Nach der Theorie mtiBte fiir a-Teilchen m it kónstanter 
grofler Geschwindigkeit bei einem bestim m ten Ablenkungswinkel das Verhaltnis der 
mit u. der ohne Polarisationswrkg. berechneten a-Teilchenzahlen wieder zunehmen. 
(Physikal. Ztschr. 27. 574— 76. Ziirich.) LESZY NSK I.

J. M. Nuttall und E. J. Williams, Die bei der Streuung von X-Strahlen auf- 
tretetiden (3-Strahlen. Vff. benutzen die Wilsonsche Nebelkammermethode zur Unters. 
der kurzeń Balmspuren von ^-S trahlen , die in einem au X -Strahlen durehdrungenen 
Gasraum auftretcn u. m it den bei der Streuung der X -Strahlung auftretenden „Riick- 
stofielektronen“ zu identifizieren sind. Es werden homogene, durch Reflexion an einem 
Kry stall monochromatisierte X -Strahlen venvandt u. etwa 300 stereoskop. Aufnahmen 
untersucht. E s werden die durch X -Strahlen der W ellenlangen 0,709 A, 0,614 A u. 
0,545 A in 0 2, N 2 u . A r  erzeugten /?-Strahlbahnen m it den von X -Strahlen von 0,614 A 
in 1I2 u . von 0,57 A u. 0,35 A in  Luft erzeugten verglichen. Die Verteilung der kurzeń 
Bahnen in 0 2 u. N 2 is t eine vóllig gleichmafiige. Das Verhaltnis N ^ /N p  der Zahl der 
kurzeń Bahnen zur Zahl der langen Bahnen muB nach der Quantentheorie der X -Strah- 
lenstreuung gleich dem V erhaltnis des Streuungskoeffizienten zum Absorptionskoeffi- 
zienten, m ultipliziert m it dem Bruchteil F  der gestreuten Qu anten sein, die groB genug 
sind, um eine Ablosung der streuenden Elektronen von ihren M utteratom en zu be- 
wirken. Dieser Bruchteil F  wird auf Grund bestim m ter Voraussetzungen berechnet 
u. dafur ein Ausdruck ais Funktion der Bindungsenergie der Elektronen u. der Wellen- 
lange der Strahlung aufgestellt. Die so theoret. errechneten W erte von N R[N P stehen 
mit den dafur beobachteten, die von 0,029 (fur Ar u. 0,545 A) bis 3,5 (fiir H 2 u. 0,614 A) 
variieren, in guter Ubereinstimmung, was die Quantentheorie der Streuung der X- 
Strahlen aufs beste bestatig t u. erweist, daB die gesamte gestreutc S trahlung dieser 
Theorie entspreehend sich verhalt. (Philos. Magazine [7] 1. 1217—35. Manchester, 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Linnik und W. Laschkarew, Die Bestimmung des Brechungsindez der Biintgen- 
strahlen ans der Erscheinung der TolalreJlexion. Die Vff. geben eine Methode zur visuellen 
Beobaehtung des Grenzwinkels der Totalreflexion von R ontgenstrahlen sowie die 
K onstruktion eines Totalreflektom eters fiir Rontgenstrahlen an. Zur Reflesion u. 
Winkelbest. wurden geschliffene P la tten  aus Glas, Alaun, Stnhl, Glimmer u. Quarz 
benutzt. (Ztschr. f. Physik 38. 659— 71. Kiew.) K y r o p o u l o s .



2270 A,. A t o j is t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1926. II.

C. G. Darwin, Ober die Drehung der Polarisationsebene des Liclits durch Multiplett- 
linien. Vf. bedient sich des Elektronkernmodells zur D arst. der magnet. Drehung der 
Polarisationsebene beim Dnrchgang des Lichts durch den Dampf einer Substanz mit 
einem M ultiplettspektrum . (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 112. 314—36.) L e s z .

A. L. Narayan und D. Gunnayya, Infrarote Emission und Absorption des Kalium- 
dam pf es. (Vgl. Physical Review [2] 23. 46; C. 1924. I . 1633.) F iir die Emissions- 
messungen verwenden Vff. einen Steinsalzspektrographen, ein lineares Thermoelement 
u. ein Paschengal vanome te r. Ais Lichtąuelle d ient der Bogen zwischen einem wasser- 
gekiihlten Kohlestab u. einer Cu-Platte, die eine Vertiefung zur Aufnahme der zu 
untersuehenden Substanz enthiilt. Vff. finden 11 if-L inien zwischen 3,67 f i  u. 0,96 /.(, 
d arun ter die bisher nu r von M o l l  gefundene Linie 2 p  — 3 .s (). —  3,67 ji)  u. die bisher 
nur yon P a s c h e n  gefundene Linie 2 s — 3 p  (/. == 2,72 /.i), ferner eine bisher unbekannte 
schwache Linio ). =  1,19 /.(. — Die Methode der Absorptionsmessuilg is t dieselbe, die 
fu r die Messungen im Sichtbaren u. U ltrayioletten verw andt wurde (1. c.). Die Unterss. 

• werden durch photograph. Aufnahmen auf P inaeyanolplatten erganzt. E s ergibt sich 
einwandsfrei, daB die zur Umkehrung der Linien erforderliehen Tempp. fiir die Haupt-, 
die diffusen, die scharfen u. die Bergmannserien in der genannten Reihenfolge wachsen. 
Vom nichtleuchtenden Dampf wird keine selektive Absorption ausgeiibt. Auf die 
Bedeutung dieses Befundes fiir die Theorie der Tem p.-Strahlung u. des Ursprungs 
der Spektrallinien wird hingewiesen. (Proc. Indian  Assoc. Cultivation of Science 9.
1— 14. 1924. Vizianagram.) L e s z y n s k i .

A. L. Narayan und G. Subrahmanyam, Absorption des dektrisch zur Luminescenz 
angeregten Kalimndampfes. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. beobachten die Absorption des 
if-D am pfes bei 350°. Hierbei liiflt sich die sonst nu r bei sehr liohen Tempp. auftretende 
Bergmannserie messen. E s kann festgestellt werden, daB die zur Aniegung der Haupt-, 
der diffusen, der scharfen u. der Bergmannserien erforderliehen Energien in der an- 
gegebenen Reihenfolge grofier werden. Dies Ergebnis sonie das der yorstehenden 
A rbeit lassen es ais sieher erscheinen, daB die H ypothese SEELIG ERs unlialtbar ist. 
(Proc. Ind ian  Assoc. Cultivation of Science 9. 15— 18. 1924. Vizianagram.) L e s z .

W . Jevons, Das kurzwelligere Cyan-Bandensystem in  der im  aktiven Sticksloff 
auftretenden Form. Vf. g ib t Ausmessungen von G itteraufnahm en der Gruppe bei 
/. == 3590 (A n  =  — 1) des Cyanbandensystems, das bei Ggw. organ. Verbb. im Nach- 
leuchten des akt. Stickstoffs zu beobachten ist. Die gefundenen Linien werden mit 
den CN-Bogenlinien verglichen. Die Abweichungen sind bei der betrachteten  Gruppe 
grofier ais bei den Gruppen bei X —  4216 u. /  =  3883. Die meisten Linien sind beiden 
Spektren gemeinsam, doeh is t die Intensitatsverteilung eine andere. Einzelne Linien 
des Bogenspektrums fehlen im Spektrum  des Nachleuchtens, ebenso fehlen einzelne 
Linien des letzteren im Bogenspektrum. Zur Erkliirung der Abweiclumgen kann an- 
genommen werden, daB das Nachleuchten Linien m it hohen m-W erten n icht zur Entw. 
kommen laBt, aber liohe ?('-Banden begiinstigt. E in Vergleich der „Schw anz“ -Banden 
bei X =  3883 zeigt ein ahnliehes Bild. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 112. 407—41. 
Woolwich, A rtillery Coli.) L e s z y n s k i .

J. C. Kamesyara Rao, Die Opalescenz binarer fliissiger Gemische. (Vgl. Physical 
Review [2] 22. 78; C. 1 9 2 4 .1. 282.) Es werden Messungen der In ten sita t des gestreuten 
Lichts fiir Toluol-Essigsaure-Gemische bei Zimmertemp. u. fur Melhylalkohol-Schwefd- 
kohlenstoff-Gemische bei Tempp. von 8—60° gegeben. F iir beide Fl.-Paare wird der 
Polarisationszustand des gestreuten Lichts untersucht. Besonders in struk tiy  sind die 
Ergebnisse fiir das zweite Paar. F iir jede Temp. is t die In tensita t bei einer bestimmten 
Konz. ein M aximum; besonders ausgepriigt is t fiir die Vers.-Reihe bei der k rit. Temp. 
das Maximum bei der k rit. Konz. Ebenso existiert fiir jede Temp. eine Konz., fiir die 
der Polarisationsgrad ein Maximum is t; dies is t wieder arn schiirfsten ausgepriigt bei 
der k rit. Temp., wo bei der k rit. Konz. die Polarisation yollstandig ist. — Im  theoret.
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Teil g ib t Yf. auf G rund der Lorentzschen Ar bei ten eine Ableitung der Form eln von 
I I a m a n  u . R a m a n a t h a n  (Philos. Magazine [6] 46. 213; C. 1923. I I I .  1300). — 1. ohne 
Annahrae einer M olckularstruktur, — 2. bei Annahme isotroper Molekeln u. — 3. bei 
Annahme anisotroper Molekeln. E in  Vergleich ergibt eine befriedigende Uberein- 
stinmung zwischen Theorie u. Experim ent. (Proe. Indian  Assoc. Cultivation of Science 
9. 19—60. 1924. Univ. of C alcutta.) L e s z y n s k i .

Otto Wiener, Schlie/3t das M ipiingcn des JRontgennachweises von krystallinem  
Baw das Vorhandensein ecliłer Doppelbrechung aus ? Vf. glaubt, daB m an obigc Frage 
mit Nein beantw orten muB. Bei einer geringen Verlagerung der Bausteine eines 
Stoffes, die durch Róntgenbeugung nicht nachweisbar ist, kann  sclion Doppelbrechung 
beobachtet werden, weil bei der Róntgenunters. nur die verhaltmsmiiBige Langen- 
anderung in B etracht kommt, wahrend selbst eine an sich sehr kleine Doppelbrechung 
durch die Lange der benutzten Schieht nachweisbar werden kann. (Kolloidchem. 
Beihefte 23. 198—200.) W u r s t e r .

Robert Stadler, Uber die Phosphoresccnzerregung durch miltelschnelle Kathoden- 
slraMen. Die K athodenstrahlung wird in einer G luhkathodenróhrc m it A l-Fenster er- 
zeugt. Die Spannung betrag t m eist 35000 Yólt. Der Phosphor befindet sich in  1/2— 1 cm 
Abstand vom Fenster, wird in horizontaler Lage beobachtet u. kam i zum Vergleieh 
mit dcm Licht einer Eisenbogen- oder Hg-Lampe angeregt werden. E in Ycrgleieli 
der Emission bei Erregung m it K athodenstrahlen u. m it L icht bestatig t die Befundc 
von L e n a r d  u . K l a t t  (Ann. der Physik  15. 476; C. 1904. I I .  1692) u. fiih rt zu dem 
neuen Ergebnis, daB K altebanden, das sind solche, dereń oberer ?rc-Zustand un ter oder 
bei Zimmertemp. erreiclit is t (z. B. C aB iy, C aNi fi, C aM n[3, BaCua.), bei gewóhnlicher 
Temp. bei Erregung durch K athodenstrahlen noeh aufspeichern kónnen. E s speicliern 
also bei Katliodenstrahlerregung Zentren auf, bei denen infolge der therm . Bewegung 
ein aueh nur kurzes Festhalten eines durch liehtelektr. E ffekt freigewordenen Elektrons 
unmoglich ist. Vf. kann dieselbe Erregung aueh bei intensiver Bcstrahlung m it Al- 
u. Zn-Funkenlicht beobachten. Aus dem Verli. der K altebanden is t zu schlieBen, daB 
(/-Zentren, dereń oberer jn-Zustand n ich t bei allzu hoher Temp. liegt, in diesem Zustand 
nicht ohne weiteres ais zerfallen anzusehen sind, sie brauchen nur die Erregungsfahig- 
keit durch relativ  langwclliges L icht verloren zu haben. Das m-Leuchten aller Banden 
tr itt bei K athodenstrahlen von tiefer bis zu hoher Temp. auf. Bei den Suljidphosphoren 
verschwindet es nahezu gleichzeitig in der Niihe der R otglut. Die durch K athoden
strahlen an C aSB i a  erregte Lichtsumm e is t kleiner ais die durch L icht erregte. Der 
Fehlbetrag is t weder durch Auslósehwrkg., noch durch H itzeaustreiben des Phosphors 
zu erklaren. Die Zentrentem p. bleibt, wie dureh ein opt. Verf. festgestcllt werden kann, 
wahrend der K athodenbestrahlung unverandert. Die Auslóschung is t ais „Tilgung“ 
anzusehen. E ine Verfolgung des Jt-Prozesses, der sich in seiner Dauer u. In tensitiit 
ais tem peraturabhangig erweist, ergibt eine vóllige Gleichheit des durch kurzwelliges 
Licht u. durch K athodenstrahlen angeregten kurzeń Leuchtens. Die d- u. die «-Zenfren 
erweisen sich ais yollig ident. Der «-ProzeB besteht danach in der fortwiihrenden E r
regung u. Abklingung der d-Zentren. E r cntspricht einer Tilgung m it Lichtemission, 
u. der Fehlbetrag der K athodenstrahllichtsum m e riih rt daher, daB der schnell ver- 
laufende M-ProzeB nicht mitzumessen ist. Dieselbe teuchtende Tilgung wirrl bei E r
regung m it kurzwelUgem Licht beobachtet. W idersprechende friihere Messungen sind 
auf einen Ox;/<Zgehalt der Sulfidphosphore zuriickzufuhren. Da die Sekundarstrahlung 
unabhiingig von der Temp. ist, muB dies aucli das Lichtsum m enverhaltnis L kjLx  sein. 
BtJLx schwankt fiir verschiedene CaSBi a-P rapara te  von 0,74—0,85, is t aber unab- 
liiingig von der In ten sita t der K athodenstrahlen. Unabhangig vou der ZentrengroBe 
wird stets derselbe Bruehteil getilgt. Das Verhiiltnis der Leuehintensitaten bei ge- 
wehnlicher u. hoher Temp. nahert sich bei Lichterregung m it abnehmender Wellen- 
liinge dem fiir K athodenstrahlen gefundenen W ert. Die Phosphorzentren besitzen
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eine auffallend groBe chern. Bestandigkeit, die von der GroBe der Zentren abhangig 
ist. (Ann. der Physik [4] 80- 741— 78. Heidelberg, Radiolog. Inst., Univ.) L e s z .

Jerzy Stalony-Dobrzański, Ober die Scinlillationen des Zinksulfids. Die Dauer 
des durch a-S trahlen  auf ZnS erzeugten Lichtblitzes wurde naoh der Methode von 
W o o d  (Philos. Magazine [6] 10. 427; C. 1905. II . 1315) u. nach zwei vom Vf. neu 
beschriebenen Metlioden gemessen u. je nach der Methode zu >  1/200, >  1jw u. 1/i  Sek. 
e rm itte lt; der von WOOD angegebene W ert von Yiioooo Sek. soli viel zu klein sein. Mit 
Hilfe eines vom Vf. konstruierten Phosphoroskops wurde das Phosphorescenzspektrum 
des ZnS beobaehtet u. eine weitgehende Analogie m it dem Spektrum  der oc-Luminescenz 
desselben ZnS festgestellt. D a auch die Dauer der Photo- u. a-Luminescenz ungefahr 
dieselbe ist, so konnen nach dem Vf. diese beiden Prozesse ais ident. angesehen werden. 
(Roczniki Chemji 5. 193—213. 1925. W arsehau, Polytechnikum .) ANDRUSSOW.

Stanislaus Loria, Zur Frage nach der Ąbhangigkeit der sensibilisierten Fluorescenz 
vom Zusatz der Oase. (Vgl. D o n a t , Ztschr. f. Physik 29. 345; C. 1 9 2 5 .1. 617 u. Physical 
Reviow [2] 26. 573; C. 1926. I . 1942.) Die R esultate beider Unterss. werden mit- 
einander verglichen u. m it H inblick auf eine von F r a n c k . geauBerte Vermutung darauf 
hingewiesen, daB die Verscbiedenheit n ieht auf Verunreinigung durch freigewordene 
Gasreste beim Abschmelzen des Versuchsrohrs beruhen kann, da  die Verss. wie bei 
D o n a t  m it niehtabgeschmolzenen Quarzrohren ausgefiihrt wurdcn. (Ztschr. f. Physik 
38. 672— 74. Lemberg.) K y r o p o u l o s .

W. Lewschin, Erscheinung der polarisierten Fluorescenz von Farbstoffen in  lcolloiden 
Losungsmitteln. (Journ . Russ. Phys.-Chem . Ges. 58. 177— 83. — C. 1926. I. 
840.) B i k e r m a n .

Franco Rasetti, Ober den Dopplereffekl bei der sensibilisierten Fluorescenz 
(A tti R. Accad. dei Lincei, R om a [6] 4. 133—37. — C. 1926. II . 1374.) K r u g e r .

M. Padoa und Nerina Vita, Ober die Ausbeute photochemischer Reaktionen mit 
zusammengesetztem Licht. II . (I. vgl. Gazz. chim. ital. 54. 147; C. 1924. I . 1000.) 
Bei der photochem. HCl-B. is t weiBes L icht dem durch ein Prism a dispergierten er- 
heblich iiberlegen; Verhaltnis der W rkgg. weifi/Spektrum im M ittel =  1,56; bei Einw. 
des durch F ilter getrennten blauen u. violetten Liehtes is t weiB/(blau -f- violett) =  ca.
1,62. — Vff. bestimmen die Zeitcn, in denen weiBes L icht u. die Summę von grunem, 
blauem u. yiolettem  Licht die gleiche Schwarzung von photograph. Papieren u. Platten 
hervorruft, wenn das farbige L icht nacheinander u. m it einer seinem A nteil am  weifien 
L icht entsprechenden In ten sita t einwirkt. Bei Auskopierpapicren (AgCl-Gelatine- 
papier, selbsttonendes Celloidinpapier S a t r a p i d ,  Ag-Citratgelatinepapier Aristo- 
B a y  e r) is t die Wrkg. des weiBen Lichts groBer bezw. kleiner ais diejenige der Summę 
des farbigen Liehts, je  nach dem letzteres in  der Reihenfolge grun, blau, violett oder 
um gekehrt einwirkt. Bei Entwicklungspapieren (AgBr-Papier) u. gewohnlichen u. 
m it Eosin, Rose Bengale u. Acridingelb sensibilisierten P la tten  is t bei langer Beliehtung 
d ie ’Summe des durch F ilte r erhaltcnen Blau, Grim u. V iolett — unabhangig von der 
Reihenfolge — dem weiBen L icht sta rk  unterlegen; Yergleich der Wrkgg. des weiBen 
L ichts u. des Spektrums bei kurzeń Belichtungen ergibt dagegen ein iihnliches Verh. 
wie bei den Auskopierpapieren. Yff. nehmen an, daB fiir monochromat. L ich t Ausbeute 
u. A ktm erungsm eehanism us der photochem. umwandelbaren Molekeln anders ist, 
ais fur weiBes Licht. (Gazz. chim. ital. 56. 164—74. Parm a, Univ.) K r u g e r .

M. Padoa und Nerina Vita, Ober die Ausbeute photochemischer Reaklionen mit 
zusammengesetztem Licht gegeniiber der Ausbeute m it den Lićhtkomponenten. I I I .  M itt. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die Einw. yon Br2 auf Zimtsaure in Chlf. u. 
CC14 in  weiBem, blauem, grunem u. rotem  -f- yiolettem Licht. F a s t das ganze Spektrum 
is t aktiy , es tre ten  Induktionsperioden auf, dereń Dauer von der Wellenlange abhangt; 
photochem. Wrkg. is t n ieht durchweg der L ichtin tensitat proportional. Vff. bestimmen 
die Ausbeute, wenn 1. die m it derselbenLichtąuelle durch yerschiedene F ilter erhaltenen



1926. II. A s. E l e k t r o c h e m i e . T u e p .m o c h e m ie . 2273

Licktarten gleichzeitig in gleicher E ntfernung solange auf verschiodene Teile der Lag. 
wirken, bis in allen die gleiche K onzentrationsanderung eingetreten ist, 2. wenn eine 
Halfte der Lsg. m it weiBem Licht, die andere nacheinander m it blauem, griinem u. 
rotem +  violettem Lioht solange beliehtet wird. daB der Gesamteffekt derselbe is t 
wie bei weiBem Lieht u. die Einwirkungsdaucr jeder Komponenta ilirem Anteil am 
weiCen Licht entsprieht, 3. wenn die E ntfernungen so gewahlt werden, daB durch die 
yersehiedenen L icktarten in  gleichen Zeiten die gleiche Menge Zim tsaure umgesetzt 
wird. Beim 1. Verf. betrag t das Vcrhaltnis x =  Summę der W rkgg. des farbigen 
Lichtes/Wrkg. des weiBcn Lichtes 1,74 in Chlf. u. 1,89 in  CC14> bcim 2. Verf. 2,84 bezw.
3,74, wenn das farbige L icht in der Reihenfolge violett-blau-grun einwirkte, bei der 
umgekehrten Reihenfolge in  beiden Losungsmm. 2,33; beim 3. Verf. i s tx  =  3,20 bezw.
1,78. WeiBes Licht, das eine verd. wss. N iS 04-Lsg. passiert hat, die ca. 55%  der 
Strahlungsenergie absorbiert, iib t auf die Bromierung in  Chlf. die gleiche W rkg. wie 
das unfiltrierte Licht. H inter einem Blaufilter (ammoniakal. C uS04-Lsg., die 47%  
der Strahlungsenergie absorbiert) wird aus H J  1,25% J 2 mehr gcbildet ais im weiBen 
Licht,, m it yerdiinnteren u. konzentrierteren CuSO^-Lsgg. ist die Ausbeute sehleckter. 
(Gazz. ckim. ital. 56. 375— 88. Parm a, Univ.) K r u g e r .

As. Elektrochem ie. Thermochemle.
B. N. Chuckerbutti, ttber die bei den „Nobilischen Ringen“ auftreletiden Farben. 

Auf einer m it dem einen Pol einer B atterie verbundenen, horizontal in einer E lektrolyt- 
Isg. befindlichen P la tte  aus P t  oder einem anderen Metali bilden sich, wenn ca. 1 mm 
von ihr sich das Ende eines m it dem anderen Pol verbundenen P t-D rahtes befindet, 
bei Verwendung hinreicliend starker Strome prachtyoll gefarbte Ringe (POGGENDORFs 
Ann. 40. 421 [1827]). Vf. yerwendet P ia tten  aus Messing, Ag, Cu u. A l  in gesatt. 
Lsgg. von C u80t , PbSOt  u. M nSO t . Mit etwa 2 Ampere sind die Ringe nach etwa 
15 sec. yollstandig ausgebildet. Durch photograph. Aufnahmen kann die komplementiire 
Natur des gestreuten u .re flek tie rten  Lieht3 gezeigt werden. H ieraus kann geschlossen 
werden, daB das A uftreten der Farben eine Folgę der kórnigen S truk tu r ist, die durch 
die Elektrolyse zustande komm t. (Proc. Ind ian  Assoe. Cultiyation of Science 9. 83—91. 
Cftlcutta, Univ.) LESZYNSKI.

Annemarie Katsch, Bemerkung zu der Arbeil des H erm  H. liothe: „Auslriłts- 
arbeił bei Oxydkathoden.“ Vf. bem erkt zur Arbeit von R o t h e  (S . 1 8 3 2 ), daB aucli 
nach ihren eigenen Feststellungen der G itterstrom  bei O sydkathodenrohren erst im 
Gebiet positiver G itterspannungen einsetzt, was auf die GroBe der Austrittsgeschwin- 
digkeiten bei O xydkathoden (im Gegensatz z. B. zu W -Kathoden) u. Raumladungs- 
erscheinungen zuruckzufuhren ist. Bei besonders hoch entgasten Oxydkathodenrohren 
setzt nach neueren Verss. der Vf. der G itterstrom  jedoch sekon bei negativer G itter- 
spannung ein, was besagt, daB der E ffekt vom Entgasungszustand der Oxydkatkoden 
abhangt. Entsprechende K urven fiir weitgehend entgaste Rohren werden m eder- 
gegeben. (Ztschr. f. Physik 38. 407—09. Berlin, Dr. E r ic h  F. H u t h  G. m. b. H .)  F r b u .

H. Rothe, Eryjidermig au f die Bemerkung von Frl. A . Katsch. Vf. wendet sich 
gegen die Darlegungen von K a t s c h  (vorst. Ref.), indem er darauf kinweist, daB das 
Einsetzen des G itterstrom es vom K ontaktpotential zwischen K athode u. G itteranode 
in erster Linie abhangt u. daB dieses K ontaktpotential durch die Entgasung der Róhre
— soweit eine solehe móglich is t — nur wenig bzgl. der K athode yeriindert wird. 
Hingegen wird durch Zerstaubung des Oxyds u. Niederschlagen desselbcn auf der 
Gitteranode dereń Oberflaekenbeschaffenheit u. dam it das K ontaktpotential wesentlich 
yerandert; dies is t jedoch ais ein m it der weitgehenden Entgasung yerkniipfter Neben- 
effekt zu betrachten, der m it den spezif. Eigenschaften der O xydkathodenrohre nichts 
zu tu n  hat. (Ztsekr. f. Pkysik 38. 410. Dresden.) FRANKENBURGER.
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A. L. Mc Aulay und P. P . Bowden, Einige Ver suche uber die Uberspannung von 
Wasserstoff an einer Quecksilberkathode und eh te Diskussion iiber dereń Bedeulung fur  
gegenwartige Theorien. Vff. weisen naeh, daB die an einer H g-K athode auftretende 
Uberspannung bei Verwendung eines Saure u. Metallsalz (Zn- oder Hg-Sulfat) ent- 
haitenden E lektrolyten von der G esam tstrom starke unabhangig is t; vielmehr bleibt 
sie uber weite Bereiche derselben konstant, solange der dureh H -Ionen transportierte 
Strom konstan t bleibt. H a t sich eininal die Uberspaimung ausgebildet (vgl. S. 711), 
so werden sowolil H 2 ais aucli das Metali bei dem fiir den H 2 eharakterist. hohen 
Potential abgeschieden, gleiehgiiltig, welchen W ert das reversible Potential des Metalls 
aufweist. Vff. diskutieren 4 Theorien iiber das Zustandekommen der Uberspannung 
im Hinblick auf diese u. andere Verss. Es zeigt sieli, daB letztere s ta rk  gegen die An- 
nahm e eines Zusammenliangs der Uberspannung m it der B. einer Zwischenschieht 
von hohem Ohmschen W iderstand spreehen, sowie aueh gegen die Annahmc, daB die 
Uberspannung dureh die A nstauung eines Prod. an der K athode yeranlaBt wird, das 
sich infolge der Langsamkeit des Prozesses [2H+ -f- 2 Elektronen H 2-Gas] an- 
reichert. E s w ird darauf hingewiesen, daB eine Vereinigung der Theorie, welche die
B. einer ak t. H au t von H 2 oder eines H ydrids, dereń freie Energie die Spannungs- 
erliohung veranlaBt, m it der weiteren Annahme, daB eine Spannungssteigerung zur 
Desorption dieser H au t erforderlieh ist, am besten den esperimentellen Tatsaehen 
gereclit wird. (Philos. Magazine [7] 1. 1282— 85. Tasmania, Univ.) FRANKENBURG.

N. R. Dhar, Dissozialionskonstanten scliicacher Sauren und Basen aus Loslichkeils- 
messungen. (Vgl. D a LLa. u . D h a r , Journ . Chem. Soe. London 107. 824 [1915].) 
Bespreehung alterer Arbeiten anderer Autoren iiber Erliohung der Losliehkeit von 
Basen, wie Mg{OH)2, Zn(OH)2 u. Ca(OH)2 in  Ammonsalzlsgg. u. sehwaeher Sauren, 
wie Zimtsaure, Benzoesaure, C 02 in den wss. Na-Salzlsgg. sehwaeher Sauren. Vf. 
bereehnet die K . elektr. sehwaeher Sauren naeh einer einfaehen Gleiehung auf Grund 
von Losliehkeitsmessungen. Solehe an Borsaure u. Arseniger Saure ausgefiihrt er- 
gaben, daB beide Sauren in den Lsgg. der Na-Salze sehwaeher Sauren starker 1. sind 
ais in W. U nter Benutzung dieser W erte wurden die Dissoziationskonstante der 
Benzoesaure, Salicylsaure, Essigsaure u. Butlersdure bereehnet. (Ztschr. f. anorg. u.
allg. Ch. 153. 323—31. Allahabad [Indien] Univ.) D e r s i n .

J. N. Brónsted und N. J. Brumbaugh, Aktiviłatskoeffizienten dreiicertiger Ionen 
in  sehr verdunnten Lósungen. (Vgł. BRONSTED, S. 969.) Yff. bestimmen die Loslich- 
k e its  \'on LuteocobaUiheTacyanokobaltiatjCo^NH^Co^N)^ in  W. u. 0—0,02-mol. NaCl- 
Lsgg. bei 18°. NaCl erhoht s sehr stark. W ird  log s gegen (fi —  Ionenstiirke) 
aufgetragen, so entsteht bis ] /u —  0,07 eine vollkommene Gerade, aus dereń Richtung 
folgt: — log f s =  0,46-3*-)///. (/j =  Aktivitatskoeffizient eines dreiwertigen Ions), in 
guter t)bereinstim m ung m it der theoret. Formel von D e b y e  u. HiiCKEL. Die Loslich- 
keit von Co(NH3)0Co(CN)a in W . betrag t 1,375- JO-5 Mol/l (18°), der Aktivitatskoef- 
fizient der gesatt. wss. Lsg. 0,90. (Journ . Amerie. Chem. Soc. 48. 2015— 20. Kopen- 
hagen, Polytechn. L ist.) K r u g e r .

M. Rabinowitsch, Die elektrische Lcitfahigkeit einer lieihe i?idividueller orgaimclier 
Verbindungen und einiger Elemente im festen und fliissigen Zusłandc. (Journ. Russ, 
Phys.-Chem. Ges. 58. 230—39. — C. 1926. I. 2540.) B ik e r m a n .

Fritz Ribbeck, Uber die Abhdngigkeił des elektrisclien Widerstandes der Niclel- 
stahle von Zusammensetzung, Temperatur und Warmebehandlung. Vf. stellt in  einer 
Tabelle die wiehtigsten friiheren Messungen des spezif. W iderstandes der Ni-Stalile 
bei 20° zusammen. Die eigenen Verss. betreffen die Abhangigkeit des W iderstandes 
vom Ni-Gehalt, von 5 zu 5%  steigend u. uber einen grofieren Temp.-Bereioli naeh 
vorangehender gleiehartiger W armebehandlung. W eiter wurde der EinfluB der Be- 
handlung m it fl. L uft u. des Abschreckens von 900° sowie darauffolgenden Anlassens
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auf yersehiedene Tempp. untersucht. Der C-Gehalt der untersuchten Proben wurde 
móglichst zwischen 0,06 u. 0,12%  gehalten, da  Messungen an Proben hoheren C-Gelialts 
sich nicht in  die Reihe einordnen, C also einen besonderen EinfluB ausiibt. Die Mes
sungen umfassen den ganzen Konzentrationsbereich von reinem Fe zu reinem Ni u. 
wnrden m ittels der Kompensationsm ethodc ausgefiihrt. Die Probestueke lia tten  eine 
Lange von ca. 10 cm u. einen Querschnitt von 0,3—0,4 qcm. Anordnung u. Heizofen 
im Original genau beschrieben. In  der vorliegenden A rbeit werden nur die Messungs- 
ergebnisse an reinem Fe u. N i  veroffentlicht u. m it denen friiherer Beobacliter ver- 
glichen. Zur Elim ination des Einflusses der Reste von Verunreinigungen bedient sieli 
Vf. des Benedicksschcn Additivitatsgesetzes. Der Untersuchungsbereich umfaBte bei 
Fe 0—1000°, bei Ni reichte er bis 500°. Der W ert bei 20° fiir reines Fe stim m t gu t 
mit dem von GuMLICH gefundenen iiberein. F iir das nam entlich gasformige Verun- 
reinigungen wesentlich zaher festhaltendo Ni wurde ein W ert gefunden, der etwa in 
der Mitte der friiher gefundenen liegt u. mangels K enntnis des Einflusses der Vcr- 
unreinigungen die Berechnung des W iderstandes fiii' r  e i n  e s Ni n icht zulaBt. (Ztsehr. 
f. Physik. 38. 772— 87. Essen, K rupp  Vers.-Anst.) K y r o p o u l o s .

A. Michels und P. Geels, Druckeinfluji au f die elektrische Leiłfdhigkeit von Plaiin. 
Vff. wiederholten die Messungen des Druckeinflusses auf die elektr. Leitfiihigkeit von 
PI, zwecks Verbesserung der Temperaturm essungen bei Isothermenbestimmungen. 
Die MeBresultate zeigen eine groBe Abweichung von den bisher rcroffentlichten, insofern 
ais die Druckkoeffizienten starker m it dem Druck variieren. AuBerdem is t bei den 
niedrigsten Drucken der Koeffizient viel stiirker abhangig von der Temp. Yff. fiihren 
dicse Abweichungen darauf zuriick, daB alle friiheren Beobachter m it groBeren Druck- 
intervallen arbeiteten. (Koninkl. Akad. van W etenseh. Amsterdam, Wisk. en N atk. 
Afd. 35. 578—84.) K. W o l f .

W. J. de Haas und G. J. Sizoo, Weitere Messungen iiber die magnetische Storung 
der Supraleitung bei Z in n  und Quecksilber. Vff. teilen die Ergebnisse weiterer Verss. 
mit, die ais Erganzung der bereits veróffentlichten (vgl. DE H a a s ,  SlZOO u . K a m e r -  
HXGH O n n e s ,  Koninkl. Akad. van Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en N atk. Afd. 34. 
1321; C. 1926. I. 2440) u. ais Bestatigung der E rklarung der D iskontinuitaten zu bc- 
trachten sind. (Koninkl. Akad. van W etenseh. Amsterdam, Wisk. en N atk. Afd. 35. 
617—33. Leiden.) K . W o l f .

Walther Meissner, Messungen m it Hilfe von fliissigem Helium. I I . Widersland 
von Gold, Z ink, Cadmium, Plałin, Nickeł, Eisen und Siłber bis herab zu 1,3° abs. (Vgl. 
Physikal. Ztsehr. 26. 689; C. 1926. I. 806.) Die Unterss. galten wic die friiheren vor 
allem der Feststellimg evtl. auftretender Supraleitfahigkeit. Diese wurde bei keinem 
der untersuchten Metallc beobachtet, trotzdem  die benutzten E inkrystalle oder D ralite 
wesentlich reiner waren, ais die im Leidener Laboratorium  untersuchten. Bcnutzung 
von Einkrystallen scheint die Supraleitfahigkeit demnach nicht zu begiinstigen. Jede 
mechan. Beanspruchung bei der H erst. der E inkrystalle wurde sorgfaltig yermieden; 
ein ringformig zusammengebogener A u-Einkrystall zeigte kaum yersehiedenen Wider- 
stand vom ungebogenen. Bei allen untersuchten Metallen konnte nocli im Temp.- 
Gebiet des fl. H e eine W iderstandsanderung m it der Temp. festgestellt werden, deren 
GróBenordnung darauf hinweist, daB dort noch normaler W iderstandsyerlauf herrscht, 
u. man sich n ich t in  der Nahe der Supraleitfahigkeit befindet. E in Maximum des 
Verhaltnisses der spezif. W iderstande II u. JL zur K rystallachse wurde weder bei 
Zn noch bei Cd gefunden; iiber sein Vorhandensein endgultig zu entscheiden, reichte 
die MeBgenauigkeit n icht aus. (Ztsehr. f. Physik 38. 647— 58. Charlottenburg.) K y r .

K. S. Krishnan, Sind Gasmolekdn in  einem magnetischen Feld orientierl ? Vf. 
untersucht im H inblick auf die A rbeit yon G l a s e r  (Ann. der Physik [4] 75. 459; 
C. 1925. I. 626) die Frage, ob die Gasmolekeln bei niedrigen Drucken im Magnetfeld 
onentiert sind, indem er m ittels Interferenzmessungen die in einem solchen Falle zu
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erwartende Doppel brecliung nachzuweisen sucht; das Ergebnis dieeer Espcrim ente iat 
ncgatiy. Ebenso weist die Depolarisation des seitlieh abgebeugten Lichtes unter der 
Eiriw. des Feldes keine Anderung auf. Nach der „O rientierungstheorie“ waren Effekte 
zu erwarten, die grofl genug waren, um beobachtbar zu sein. Vf. schlieBt daraus, daB 
unter den von G l a s e r  erwahnten Bedingungen keine Orientierung der Gastnolekeln im 
Magnetfeld e in tritt u. die Erkliirung der von G l a s e r  beobachteten Anomalien der 
diamagnet. Suszeptibilitaten in anderer Weise zu geben ist. (Proc. Indian Assoc. 
Cultivation of Science 10. 35— 44.) FRANKENBURGER.

W. Mitiajew, Der E injlufi des konstanten Magnetfeldes au f die Magnetspektra. 
Unterss. A rk a d ie w s  (Ann. der Physik [4] 45. 133 [1914]) u. anderer zeigten, daB 
die Perm eabilitat eines Ferromagnetikums wie Fe oder Ni bei Einw. eines hochfreąuenten 
Feldes im Bereiche einiger bestim m ten Frcąuenzen einen anorm aien Vqrlauf zeigt, 
der sich nach A rk a d ie w  ais Rcsonanzerscheinung der Elem entarm agneto darstellen 
liiBt. H ierbei t r i t t  in der Formel fu r die Schwingungsdauer der Eigenperiode das innere 
magnet. Feld ais D irektionskraft auf. Bei EinfluB eines konstanten  Magnetfeldes 
auf das innere Feld kann sich dieses iindern, dam it die Schwingungsdauer u. es kann 
eine Verschiebung der Banden der magnet. Perm eabilitat eintreten. Vf. h a t dies 
experimentell an yersehiedenen Eisendrahten untersueht. Das konstantę Magnetfeld 
bis zu 600 Gauss yerm inderte die Perm eabilitat im Bereieh von h =  55— 114 m. 
Relative Hóhe u. Lago des Maximums andern sich nicht. (Ztschr. f. Physik 38. 716—26. 
Moskau.) KYROPOULOS.

A. Magnus und A. Hodler, Messungen der spezifischen Warme des Silbers und des 
Diamanten im  Gebiele hoher Temperaturen. Mit dem friiher (M a g n u s , Ann. der Physik 
[4] 70. 305; C. 1923. I. 183) beschriebenen Kupfercalorim eter wird die m ittlere spezif. 
W arme des Ag  u. des Diamanten zwischen Zimmertemp. u. 500 bezw. 900° bestimmt. 
Die wahre Atomwarme des Ag is t durch die Form el:

Cj, =  6,047 +  7,49 • 10-4 < +  7,12 • 10~7 i2 
darstellbar, die des D iam anten durch die Form el:

C p =  1 ,2 5 2 9 +  1 0 ,1 9 4 -1 0 '3 < +  8 ,4315- 1 0 "e «2 +  2 ,6 4 3 2 -1 0 -’ t3 —  0 ,5 9 5 - lO " 121*.
Die Red. auf Cv fiih rt fiir die Temp.-Abhangigkeit zu einer Debyefunktion mit 

0 Ag =  1909 im H auptmeBgebiet; fiir hohere Tempp. ergebcn sich hohere 0-W erte 
ais fiir tiefere Tempp. Ebenso sind die nach der Bomsohen Theorie berechneten 
(9-Werto n icht konstan t, weshalb die Berechnung der E lastizitatskonstanten  kein 
zuyerlassiges R esultat ergab. (Ann. der Physik [4] 80. 808—22. F rank fu rt a. M., 
Inst. f. physik. Chemie.) LESZYNSKI.

Gustav F. Hiittig und Hermann Wehling, Zur Kenntnis der spezifischen Warmen 
homogetier Phasen, an dereń A ufbau  łFcrsser beteiligt ist. I . M itt. EzperimeiUelle An- 
ordnung. Die Systeme des Wassers m it Lithiunibromid, liohrzucker und Zirkon-{4)- 
oxyd. Vff. beschreiben ein Cu-Calorimeter, das gestatte t, die spezif. W armen von 
solchen homogenen Phasen moglichst genau zu bestimmen, an  dereń Aufbau ais 
eine Komponente W. beteiligt ist. Ober Aufbau, H andhabung u. Eichung der App. 
siehe Original. Die beobachteten u. berechneten W erte fu r die Systeme LiBr-W ., 
liohrzućker-W. u. ZrOr W. m it weehselnden %-Grehalten der festen Komponente 
werden wedergegeben u. diskutiert. (Kolloidchem. Beihcfte 23. 354— 67. Jena, 
Phys.-chem. Lab. d. Univ.) W URSTER.

R. T. Birge und H. Sponer, Die Dissoziationswdrme nicht polarer Molekeln. 
Vf. schlieBt aus den uber die B andenstruktur der Molekeln yorliegenden D aten auf 
ihre Dissoziationswarme. Der H ochstbctrag an  Schwingungsenergie, den ein 2-atomiges

Mol. besitzen kann, ist E n= h  \ a>„ d n, worin die Schw ingungsfreąuenz ais Funktiou
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der Quantenzahl A7 u. n0 den W ert von n  i ur (on =  0 bedeutet. Fiir niclit polare Molekeln 
ist ?i0 begrenzt, fiir polare unbegrenzt. Die a)„/«-Kurve fiir den N orm alzustand der 
im folgenden erw&hnten Molekeln erweist sioh iiber den ganzen bekannten Bereich 
hin ais streng lincar; ihre E xtrapolation bis zu tn W ert COn —  0 sehcint fiir nioht polare 
Molekeln den wahren W ert yon E n innerhalb eines halben Volts zu liefern. Da die 
ErhOhung der Schwingungsenergio der Molekel bis zum Auseinandergehen der beiden 
Kerne zur B. zweier Atome fiihrt, stellt E n —  D  —  Dissoziationswarme dar. Dissoziiert 
ein z. B. durch ElektronenstoB angeregtes Molekuł, so befindefc sieli in yielen Fiillen 
unter den Dissoziationsprodd. anscheinend ein angeregtes Atom u. die in diesem Fali 
zur Dissoziation zuzufiihrende Energie iibersteigt die wahre Dissoziationswarme um 
den Betrag der betreffenden Anregungsenergie. Vf. ste llt un ter Zugrundelegung der 
festliegenden spektroskop, u. ElektronenstoBdaten die con/ra-Kurven m it den ent- 
sprechenden Energieniyeaus fu r alle bekannten Bandensysteme yon 0 2, 0 2+, N 2, N2+,
CO, CO+ u. NO auf. F iir 0 2 fiih rt die Extrapolierung der c o jn -Kurve zur Dissoziations
warme =  7,05 0,01 V., die Verhaltnisse ahneln den fur J 2 beobaehteten. Die
Dissoziationsprodd. sind entweder O-Atome oder ein oder zwei m it je  0,02 oder 0,03 V 
angeregto O-Atome, woraus sich D  fiir 0 2 angeregt zu 7,02 ^  0,01 V =  162000 cal. 
ergeben wiirde. F iir 0 2+ ergibt sioh D  zu 6,5 V =  150000 cal. F iir N„ ergibt sich aus 
der Energio des akt. N 2, falls m an diesen ais atom aren N  betrachtet, D  zu 11,4 V =  
263000 cal., walirend die Extrapolierung der aus den Bandenspektren gewonnenen 
Kurve 11,9 V =  274000 cal. ergibt. F iir Ar2+ liiBt sich D  zu 9,1 V =  210000 cal. er- 
recłmen. Diese Ergebnisso fiir 0 2 u. N 2 lassen sioh gu t m it den A rbeiten yon H oG N ESS 
u. LUNN iiber K analstrahlenanalyse yereinbaren. F iir CO ergibt sich D  aus der w jn -  
Kurve zu 11,2 V =  258000 cal., w ahrend unter Zugrundelegung des oben erm ittelten 
Wertea fiir D 0l u . ciniger thermochem. D aten es sich zu 10,8 V =  249000 cal. ergibt.
Die Dissoziationswarme des ionisierten Moickuls CO+ betragt 9,8 V =  226000 cal.
D fiir NO betrag t 7,9 V =  182000 cal., aus thermochem. D aten erhiilt m an 8,3 V =  
191000 cal. F iir die Dissoziationsenergie eines angeregten iW-Mol. ergibt sich D  zu 
17,2 V, was dafiir spricht, daB hierbei ein n. N-Atom u. ein m it 9,1 V angeregtes 
O-Atom entstehen.

Vff. sehlieBen an diese Ausfiihrungen allgemeine Betrachtungen dariiber a n , ob 
es moglich ist, daB Molekeln lioher Dissoziationsenergie wie 0 2 u. N2 „ad iab a t.“, d. h. 
lediglich durch Strahlungsabsorption oder ElektronenstoB, ohne ZusammenstoB m it 
andern Molekeln, zu dissoziieren yermogen. Die yerschiedenen Mogliehkeiten, nanh 
denen angeregto Molekeln zu dissoziieren yermogen, werden noch im einzelnen i in ^ łC  q  Q 
schluB an die aus den Bandenspektren bekannten Reihen der Schwingungscriorgię- ^ r ;;£ 
Abstufungen diskutiert. (Physical Reyiew [2 ] 28. 259— 83. California, U niv .JjF .R B U .

Aa. Kolloidchem ie. Capillarchemie.

Karl Lichtenecker, Die Ableitung der logarithmischen Mischungsregel au& jtóm ' 
Maxwdl- Rayleiglisclien Sclirankenwertverjahren. Nach einer Methode von R aY L E IÓ I?  ̂ 1 
u. M ax\V ELL laCt sich der W ert irgeneiner yektoriellen Eigenschaft eines bin;TKyi^ 
isotropen Mischkórpers zwiachen enge Scliranken einschlieBen. Der aus dem lo- 
garithm. Mischungsgesetz sich ergebende W erte log W  =  log -j- log w2 liegt,
wie fiir cinen konkreten Fali dargelegt wird, fiir alle Konz.-Yerhaltnisse 0 <  & <  1 
nicht nur innerhalb dieser Scliranken, sondern fallt fiir Mischkorper, bei denen die 
Eiclmngswerte der beiden Bestandteile wenig differieren, in 2. Naherung m it dem 
Jlittel der beiden Schrankenwerte zusammen. Die Grenzen, die Vf. ais Giirtlersche 
Sehranken bezeichnet, ergeben sich, wenn m an einmal den W iderstand, das andere 
Mai die Leitfahigkeit nach der Newtonschen Mischungsregel bereehnet. (Kolloidchem. 
Beihefte 23. 285—91. Reichenberg-Prag.) W u k s t e b .

V III. 2. 149
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Wl. Kistiakowsky, Z ur Berechnung der Zald elektrischer Quanien au f koUoiden 
Teilchtn. (Vgl. S. 356.) Druckfehlerberichtigung. Ausfiihrliche Angabe der Berechnung 
des Koeffizienten (1,18-1013). (Kolloid-Ztsohr. 39. 329.) K r u g e r .

J. R. Katz, Das „Krystallisieren“ bei der Behnung und die Dispergicrbarkcil 
hochmolekularer Substanzen. Vf. n im m t Stell u ng zu der A rbcit von R. O. H e r z o g  
u. I ) .  K r u g e r  (vgl. S. 718) u . bem erkt dazu, daB er die dort gegebene Theorie grund- 
satzlich sohon yor einem Jah re  (vgl. Ergebnisse der exakten łfaturw iss. 4. 171 [1925]) 
publiziert habc. E r h a t dort den ungedehnten K autsehuk, der ein „am orphes" Rontgen- 
spektrum  gibt, m it den Zwischenzustanden zwisohen amorph u. krystallinisch ver- 
gliehen. (Naturwissenschaften 14. 881.) F a l k e n t h a l .

Ernst Ungerer, Beilrag zur Entslelmng von Niederschlagen m it geschichtelen 
Strukturen. Bei der Ausfiihrung kataphoret. Verss. m it einem ais K athode dienenden 
rlffarróhrehen, dessen eines Ende in  CuCl2-Lsg., dessen anderes in verd. N H 3-Lsg. 
eintauchte, wurde das A uftreten Liesegangscher Schichtcn beobachtet. 20°/0ig. 
Agargel wurde m it 0,5— 1%  CuCl2 yersetzt u. 10%  N H 3 zugegeben, das nacliher 
wieder entfernt wurde. Die Kupferammoniaksalzverb. diffundiert m it yersehieden 
grofier Geschwindigkeit in das Gel hinein. Die B. der ersten Sohieht erfolgt, wenn 
bei der Diffusion in das CuCl2-Agargel die N H 3-Konz. durch Verd. so klein geworden 
ist, daB sie n ieh t m ehr zur B. der komplexen Cu-Lsg. ausreioht. Durch Ausfallen 
von C u(0H )2 wird die Diffusion gehemmt, beschleunigt durch gebildetes -NH,,C1. Der 
Cu(OH),-Nd. adsorbiert aus der Umgebung CuCl2, das niedergeschlagen wird u. den 
Ring yerstark t; die Umgcbung yerarm t also an CuCl2, so daB eine Cu-freie Zone ent- 
steht. Durch diese diffundiert die komplexe-Cu-Salzlsg. nach, yerarm t wieder an 
N H 3, stoBt auf gegendiffundierendes CuCl2 u. es erfolgt erneute Ausfallung unter 
Stillstand der Diffusion. Bei starkeren Cu-Konzz. verkleinern sich die Zwischcn- 
riiume. In  Gelatine-Gel sind die Schiehtungen nieht scharf ausgepriigt. (Kolloid- 
Ztschr. 39. 238—39. Brcslau, Univ.) W u r s t e r .

A. v. Buzagh, Vber kolloide Lósungen der Krdalkalicarbonate. H . U ber die Kon- 
słitution des Bariumcarbonatsóls. (I. vgl. Kolloid-Ztsclir. 38. 222; C. 1926. I . 3127.) 
Zur Untcrs. der Konst. des Bariumcarbonalsols wurde reines, hydroxydfreies Methyl- 
barium carbonat aus methylalkoh., ca. 10% ’g- Barium hydroxydoktahydratsuspension 
m it trookenem C 02 hergestellt. Der entstandene Nd. von reinem Methylbarium- 
carbonat wird abgenutscht, m it absol. Methylalkohol u. A. gewaschen, im Vakuum 
yom A. befreit u. dann sofort durch Dbergiefien m it der doppelten Menge dest. W. 
weiter yerarbeitet. D er Brei m rd  m it der 8-fachen Menge W. stehen gelassen u. 
liefert durch Peptisation das B aC03-Sol. Barium hydrocarbonat u. Methylalkohol 
werden durch Dialyse entfernt u. die so erhaltenen Lsgg. nocli zentrifugiert. Die 
Konz. der Sole is t 3—3,5% . Die elektrom etr. gef. OH-Ionenkonz.-W erte liegen um 
10-7I>. Dio Solteilchen wandern zur negativen Elektrodo. Der Ba-G ehalt w rd e  
in den U ltrafiltraten  m ittels L iS 04-Lsg. konduktom etr. m it der Ordnungszahl 10-3 
bis 10-4 erm ittelt u. aus dem bekannten Loslichkeitsprod. des B aC03 die Konz. der 
C 03-Ionen im Sol zu lO-0 bestim mt. Da die Konz. der C 03"  plus der der OH’ den 
W ert der Konz. der Ba-Ionen n ieh t erreiehen, konnen die negativen Ionen des Sols 
nur Bicarbonationen sein, die durch Hydrolyse von COs-Ioncn entstehen. Die Sol
teilchen bestehen also im allgemeinen aus B aC03- u. Ba(OH)2-Molekulen.

Die Beweglichkeit der Bicarbonationen (gemessen an KHCOa) bestim mte Vf. 
zu 37,8 bei 18°. D araus u. aus der Best. der Wanderungsgeschwindigkeit der Sol
teilchen im clektr. Felde, die im Landsteincr-Paulischen Uberfiihrungsapp. aus- 
gefuhrt "mirde, ergab sich, daB die Leitfahigkeit des Sols K  m it der Verd. relatiy 
waehst. Bei denselben Konzz. der Sole is t sie desto gróBer, je gróBer der Dispersitats- 
grad des betr. Soles ist. — Koagulationsyerss. ergaben, daB bei der Elektrolytkoagulation 
der Erdalkalicarbonate im wesentlichen die Beschaffenheit des Anions der Elektro-
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]yte maBgebend ist. Fraktionierte Koagulation wird hervorgerufen durch Alkali- 
hydroxydc, -carbonate, -sulfatc, -chromate, -jodate, Yollstandigc Ausflockung durch 
Alkalichloride, -bromide, -jodide, -nitrate, -acetate, allgemein solcher Salzc, dereń 
Anion m it B a wasserl. Verbb. geben. Die cinzclnen Flockungswerte, d. h. die Konz. 
der Elektrolyte, bei der vollstandige Ausflockung ein tritt, wurden erm ittelt. Aus 
den konduktom etr. Unterss. der sich bei der Elektrolytkoagulation abspielendeu 
chem. Vorgange schlieBt Vf., dafi die Dissoziationszuriickdrangung, Losliehkeits- 
iiberschreitung u. der Adsorptionsruckgang neben anderen Faktoren eine wichtice 
Rolle spielen. (Kolloid-Ztschr. 39. 218—30. Budapest, II . chem. Inst. d. Univ.) W u.

A. Domański und A. Buntin, Synthese und Eigenschaflen der kolloiden Wolfram- 
siiure. Urn die Frage zu entscheiden, is t die „kolloide W olframsaure“ einfach Wolfram- 
saure in kolloidem Zustande oder ein bestim m ter Komplex derselben, mafien Vff. 
das elekfcr. Leitvermógen von iYa2li’Or Lsgg. bei schrittweisem Zusatz von HC1. 
Zur N eutralisation von 10 Aquivalenten N a2W 0 4 sind nur 7,5 Aquivalente HC1 er- 
forderlicli. Bei geringeren HCl-Zusiitzen blcibt die Leitfahigkeit der Lsg. un ter der 
Summo der Leitfahigkeiten von N a2W 0 4, HC1 u. NaCI, die lau t der Gleichung: 
Na2W 04 +  2 HC1 =  H 2W 0 4 +  2 NaCl bei dem jeweiligen HCl-Zusatz in  der Lsg. 
vorhanden sein sollten; bei hóheren HCl-Mengcn is t dagegen die gemessene L eit
fahigkeit zu groB. Die obige Gleichung kann also dem wirkliohen Vorgang nich t ent- 
sprechen. Beim Ansauern von N a2W 0 4-Lsgg. bildet sieh n ich t sofort die frcie H2WO„ 
vielmchr Polysiiuren H 2(W 04-nW 03) bezw. dereń Salze, z. B.:

4 j\Ta2W 0 4 +  6 HC1 =  6 NaCl +  3 H 20  +  N a„0-J ir03.
Lóst man den letzteren, aueh im  festen Zustande (m it 10 H 20 ) bekanntcn Ivomplex 
auf u. yersetzt die Lsg. m it theoret. Menge NaCl, so is t die Leitfahigkeit u. der F. 
der Lsg. gleieh den der N a2W 0 4-Lsgg. naeh Zusatz von 0,75 Aquivalenten HC1. — 
Der Tyndallsche Kegel erschien erst naeh Zusatz von 0,8 Aquivalenten HC1. — Die 
innere Reibung der kolloiden Wolfram saure is t ihrer Konz. proportional. (Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 107— 12. Woronesh, Landwirtscli. Inst.) B i k e k m a n .

P. P . V. Weimarn, Das liólloide Oold. Vf. verw ahrt sich gegen die Vorwiirfe 
Zsigmondys (vgl. R, ZsiG JIO N D Y  u. P . A. T h i ESSEN, Das kolloidale Gold, Leipzig 
1925). Die Formolmełhode des Vf. (vgl. Kolloid-Ztschr. 33. 74; C. 1923. I I I .  994) arbeitet 
entgegen den Behauptungen ZSIGMONDYS m it denselben Reagenzien wie ZSIGMONDYS, 
nur m it geiinderten Konzz., die es erlauben, die Geschwindigkeit der Aggregation 
der Atome zu hochdispersen K rystallchen zu steigern u. dagegen die Geschwindigkeit 
der Aggregation dieser dispersen Kristallchen zu Aggregatteilchen zu verringern. 
Aueh bestreitet Vf. die Schlusse auf die Stabilitiit seiner Goldsole auf die naeh ZSIG 
MONDYS Methode crhaltenen iibertragen zu haben. (Kolloid-Ztschr. 39. 278—81. 
Osaka.) W u r s t e r .

Wo. Ostwald und M. Mertens, Ober kolloidchemische Eigenschaflen komplexcr 
Quecksilberderivate der Sidfosalicylsaure. Die D arst. eines gelatiniercnden Hg-Deriv. 
der Sulfosalicylsdure wird besclirieben. Frisch gefalltes HgO wird in  W. suspondiert 
u. mit 2 Teilen Sulfosalicylsaure auf dem W asserbad erwarm t. Das erhaltcnc Gel 
wird auf dem W asserbad zur Trockne eingedampft u. g ib t dann m it W. ein gu t quel- 
lendes P raparat, das eine klare Gallertc liefert. Vff. neimcn dieses P rapara t, das von

die J?-Gellsg. liingerc Zeit, so bildet sich ein Nd., der naeh dem Dissolvieren der k. 
viscosen Lsg. m it NaCI, A bfiltration u. Losen in  w. verd. NaCl-Lsg. beim Erkalten 
eine noch n icht beschriebene Yerb. liefert, die H g in n icht ionisierter Form  enthiilt.

COONa
der Mercurierung her iiberschussige freio Sulfosalicylsiiure 
enthiilt, a-Gel. D urch E ntfernen dieser Saure m it A. erhalt 
m an das ^-Gel, ein rein weiBes luftbestiindiges Prod., das in W. 
quillt. Zu antiluet. Einspritzungen muB die stark  sauer 
reagierende FI. vollstandig neutralisiert werden. K oeht man
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Yff. nehmen die Konst. I  an. Die Verb. is t wl. in kalteni W'., 11. in w. W. u. in  Alkali. 
Beim Erhitzen iiber 240° sublim icrt sie unter hcftiger Zers. olrne vorherigcs Sehmelzen.

Die viscosimetr. Unters. des Verlaufs der Mercurierung durch Verlaufenlassen 
der Rk. in einem Viseosimeter ergab bedeutende Geschwindigkeitssteigerung bei 
55— 60°. In  bezug auf den zeitlichen Verlauf der Merourierung erha.lt m an durch 
kraftiges Durchmischen naoh 24 Stdn. plotzlichc rasche Yiscositatsabnahm e; das 
giinstigste Mengenverhaltnis von Sulfosalieylsaure u. W. is t 2 :1 . — Ferner wurdeu 
von dem a- u. yS-Gel Konz.-, Temp.- u. D ruckkurven der Yiseositat aufgenommen. 
Bei den 2 ersteren zeigt sich nur bei den y?-Gelen ein plótzlicher Abfall bezw. Anstieg 
der Yiseositat. Die Konz.-Viscositatskurve der a-Gellsgg. verliiuft viel flacher ais 
die der /3-Gele. lonenzusatz beeinflufit die Viscositat der fi-Gele in der Weise, daB 
ein Teil von Anionen vollstandige Dissolution hervorruft, z. B. Cl, Br, CN, SCN, ein 
anderer Viscositatssteigerung, z. B. die Alkalisalze dieser Anionen. Zur vollstiindigen 
Dissolution steh t einer bestim m ten Menge mereurierter Sulfosalieylsaure eine be- 
stim m te, notwendige Salzmenge gegeniiber u. zwar stehen die beiden zueinander im 
Verhaltnis der Aquivalentgewiclite. Aus der Lagę der fiir Alkaliehloride u. HC1 ge- 
fundenen Dissolutionskurven schliefien Vff. auf den Grad der Viseosita.tssteigerung 
dieser K ationen u. finden dabei die Reilie IC >  N H 4 >  Na >  H . Fiir die besonders 
sta rk  yiscositatssteigernden Anionen gilt die Reihe SOj >  C itrat >  Oxalat >  N 0 3 >  
C103, die auBer N 0 3 >  C103 s ta t t  C103 >  N 0 3 m it der Hofmeistersehen Anionenreihe 
idont. ist. —  Der Zusatz verschiedener Ncutralsalze zu wss. Queclcśilberacetamidlsgg. 
liefert feste Gallerten. H ier ergibt sich nach der Starkę der viscositatssteigernden 
Wrkg. die Reihe N 0 3 >  O xalat >  C103 >  S 0 4 >  Cl, also starkę Abweichung von 
der Hofmeistersehen Reihe. (Kolloidehem. Bcihcfte 23. 242—85. Leipzig.) W u.

Sophie Berkman und H. Zocher, Die optisclie Anisotropie der gefdrbten Sole 
von mercurisulfosalicylsaureni Nalrium. In  der Regel is t die Anisotropie der Sole 
ais Parallelanordnung an sich anisotroper Kolloidteilchen aufzufassen. Diese Par- 
allelanordnung erfolgt durch mechan. oder clektr. Einw. von auBen. Bei den unter- 
suohten Solen von mercuristdfosalicylsaurem N a  liangt die Abklingungageschwindigkcit 
der opt. Anisotropie von der Konz. in  der Weise ab, daB sie einander an tib a t sind. 
Die Prufung der Sole auf opt. Anisotropie erfolgte in  einem bereits friiher (Ztsclrr. f. 
pliysikal. Ch. 98. 30; C. 1 9 2 2 .1. 438) beschriebenen Polariskop. — W enn die erwarmten 
Sole des neutralen Mercurisulfosalicylats m it konz. wss. Farbstofflsgg. versetzt werden, 
t r i t t  Diehroismus auf. Methylorange, Kmigoorange, Echlsaureeosin, Safranin  zeigen 
negativen, Fim blau, Methylenblau, Malachitgriin, Benzogriin positiven Diehroismus. 
Krystallmolett u. Rhodamin zeigen einen im R ot positiven, im Griin negativen Dichrois- 
mus. E in  Untersehied zwischen sauren u. bas. Farbstoffen zeigt sich nicht. Das 
Ausbleiben von Róntgeninterferenzen zeigt, daB die anisotropen Kolloidteilchen der 
Sole nicht krystallin, sondern fliissig (para-) krystallin sind. E in K rystallpulver von 
Mercurisulfosalicylsaure zeigt Rontgeninterferenz. Die Doppelbrechung der Sole 
wird durch die Farbstoffe im  E inklang m it der Dispersionstheorie in  Abhangigkeit 
von der Wellenlange des Lichtes stark  verandert. Dies wird durch Spektralaufnahmen 
m it Hilfo eines Quarzkeilpaares u. d u T o h  Messung nach einer genau beschriebenen 
modifizierten Braceschen H albschattenm ethode bestatigt. (Kolloidehem. Beihefte 
23. 292—309. Berlin-Dahlem, K aiser-W ilh.-Inst. f. physik. Chem.) W URSTER.

N. Isgaryschew und M. Bogomolowa, Die Koagulalion der Eiweipstoffe durch 
verschiedene organische Satiren in  Zusammenhang m it dereń Struktur. (Journ . Russ- 
Phys.-Chem. Ges. 58. 156— 63. — C. 1926. I. 3306.) B ik e r m a n .

N. Isgaryschew und A. Pomeranzewa, Die Qmllung in  Gegemmrl organischcr 
Sauren im  Zusammenliang m it dereń Struktur. (Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 
164—69. — C. 1926. I . 3129.) ‘ B ik e r m a n .
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Martin H. Fischer und Marian O. Hooker, Weitere Studien iiber den elektrischen 
Widerstand von Protein-Wasser-Systemen. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 35. 138; C. 1924.
II. 2574.) Lyophile Kolloide, dic aus Caseinsalzen in W asser hergestellt wurden, 
zeigen boi Temp.-Aiulerungen clieselbe Anderung des elektr. W iderstandes, d. h. ein 
starkes Ansteigen beim Abkiihlen, n ie  es bei dem Gelatine-W asser-System beobachtet 
wurde. Die Vers.-Anordnung is t die in  der obigen M itt. besebriebene. Die R esultate 
sind in K urven u. Tabellen dargestellt. (Kolloidehem. Beihefte 23. 200— 17. Cin- 
cinnati, Physiolog. Lab. d. Univ.) W u r s t e r .

A. Mókring, Oele mit anomaler aecidentelłer Doppelbrechung. Vf. konnte anomale 
akzidentelle Doppelbrechung bei Acetylcellulose, Olycerinseife u. einer sogenannten 
„Kresolgelatine“ naehweisen. Bei der Acylierung von Cellulose geht die Eigendoppcl- 
breohung der krystallisierten Mizellc zuriick u. die Acetylcellulose verhalt sich wie 
negativ doppelbrechcndc K rystallc. Lost m an sie in  CHC13 u. laBt das Losungsm. 
bis zur Gelkonsistenz verdunsten, so zeigt dieses Gel anomale akzidentelle Doppel- 
brechung. Auch im Falle der Glycerinseife en tsteh t diese durch Orientierung negativ 
anisotropcr stabchenformiger Mizellen. Eine aus p-Kresol u. Gelatine dargestellte 
sogenannte „Kresolgelatine“ wird auf Zug negativ, auf D ruck positiv doppclbrechend. 
Doch laBt sich auch ein Quellungszustand erhalten, in dem sie bei Dehnungcn inner- 
halb der E lastizitatsgrenze positiv u. erst bei bleibcnder Deformation negativ doppel- 
brechend ist. Vf. weist nach, daB auch (lio Doppelbrechung dieses Korpers aus 2 Kom- 
ponenten entsteht, denn kresolfrei gemachte Gelatine zeigt Stabchendoppelbrechung. 
In Ubereinstimmung m it der Ambronnschen H ypothese is t ein Fali von anomaler 
„Spannungsdoppelbrechung“ noch nicht gefunden worden. (Kolloidehem. Beihefte 
23. 152—61. Elberfcld.) W URSTER.

Otto Wiener, Formdoppelbrechung bei Absorption. Bei durcbsichtigen Misch- 
kórpern gibt es keine Formdoppelbrechung, wenn die Brechungsverhaltnisse der 
Bestandteile iibereinstimmen. Bei absorbierenden K orpern t r i t t  auch in diesem 
Falle Formdoppelbrechung ein, sobald eine der K om ponenten Absorption aufweist. 
Vf. gibt Zahlenbeispiele 1. fiir 2 isotrope Bestandteile, dereń einer absorbicrender 
in den anderen n icht absorbierenden eingelagert ist, 2. fiir lamellare Doppelbrechung 
bei Absorption, 3. fiir Stabchendoppelbrechung bei Absorption, 4. fiir isotrope An- 
ordnung bei ltleinem Raum anteil des absorbierenden Korpers, 5. fiir Stabchendoppel
brechung bei schwacher Absorption des einen Bestandteils u. erk lart die jeweiligen 
Yerhaltnisse. (Kolloidehem. Beihefte 23. 189—98.) W u r s t e r .

Barkat Ali, Oberfldchenspannung von ira<sser, Benzol, Methyl- und Athylalkohol. 
Vf. gibt eine Modifikation der Steighohenmethode zur Messung der Oberflachen- 
spminung, die darin besteht, daB der D ruck gemessen wird, der erforderlich ist, um 
den Meniskus in der Capillare bis auf eine bestim mte Markę unterhalb der Hohe der 
freien FI. licrabzudriicken. Die Vorteile der neuen Methode sind: 1. bei Verwendung 
eines empfindlichen Manometers eine erhebliche Steigerung der Empfindlichkeit, —  
2. kann die Oberfliłche des Meniskus in  der Capillare frei von atm osphar. Verunreini- 
gungen gehalten werden, — 3. befindet sich der Meniskus unterhalb der Oberfliiche 
der freien FI. u. h a t darnit die gleiehe Temp. wie die FI. — Vf. erhalt nach dieser Methode 
fiir die Oberflachenspannung des JF., Methyl-, Athylalkohols u. Benzols bei 29,5° bezw. 
dic Werte 71,32, 23,30, 21,32 u. 28,10 dyn cm-1 . LaBt sich die Temp.-Abhangigkeit 
nach D o r s e y  durch die Formcl T  =  T 0 (1 — 0,0020 t) darstellcn, so ergibt sich fiir 
die Oberflachenspannung des W. bei 15° 73,79 dyn cm-1 . Der mogliche Fehler der 
Bestst. betriigt bei W. 1/uooo, bei den anderen Substanzen ca. 1/eom- Die Methode 
scheint sich besonders zum Vergleich der Oberflachenspannungen verd. Lsgg. zu 
empfehlen. (Proc. Indian Assoe. Cultivation of Science 9. 155— 78. Agra, U pper Air 
Observ.) L e s z y n s k i .
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A. Gerassimow, Ober die elektrische Endosmosę m it Schicefel. Es wurde die 
Endosmose von W. u. verd, HCl-Lsgg. durch eine S-Membran in einem App. unter- 
sucht, der im wesentlichen dem von P E R R IN  (Journ. de Chim. physicjue 2 . C01: C. 
1 9 0 5 . I. 578) nachgebildet w ar; die Dicke der S-Schieht war 18 cm, der Durehmesser 
2,1 cm. Die Uberfiihrung des W. erwies sieli auch von der Zeit abhangig, weil dic 
Potentialverteilung im Rohre sich walirend des Vers. infolge der Konzentrations- 
anderungen an den Elektroden andert. Das frische D iaphragm a lad t sich in  schr 
schwachen HCl-Lsgg. schcinbar noch starker, ais in reinem W., was aber in der Tat 
von einer A rt Formierung des Diapliragmas herruhren diirfte, weil auch reines W. 
durch ein solcherweise „aufgeladenes“ D iaphragm a starker w andert, ais durch das 
n ich t formierte. Mehrmaliges Durclilassen von W. andert die W irksamkeit der 
Membran nicht. Abgesehen von den „Formierungserscheinungen“ wird die Ladung 
des Schwefels durch HC1 stets erniedrigt u. zwar um so starker, je starker die HC1- 
Lsg. ist. (Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 5 8 . 201—06. K asan, Univ.) B i k e r m a n .

R. O. Herzog und D. Kriiger, DijJusionsversuche an Losungen von Cellulose 
in  Kupferaminlósung. YorliŁuf. M itt. Yff. bestimmen die Diffusionskoeffizienten von 
in  Schweitzersehem Reagens gel. Baumwolle, Alkalicellulose u. aus Cu-Lsg. regenc- 
rierter Cellulose nach der Methode von O e i io lm  u . finden die Diffusionskonstantc k 
in allen Lsgg. inncrhalb der Versuchsfehler gleich. Dic Verteilung in den einzelnen 
Schiehten folgt g u t dem Fickschen Gesetz. Diese Ergebnisse scheinen darauf hin- 
zudeuten, daB in Schweitzerlsg. die ursprunglichen Cel 1 ulosekrystall ite, dereń GroBo 
von der Vorgesehiehte der Cellulose abhangt, ste ts zu Prim arteilchen von nahezu 
gleieher GroBe dispergiert werden. D afur sprechen auch die Beobachtungen iiber die 
Yiscositat dieser Lsgg. (Kolloid-Ztschr. 39- 250—52.) B r a u n s .

R. O. Herzog, Methodische Untersuchungen an Viscoselusungen. In  Gemein- 
schaft m it R. Gaebel ausgefiihrte ultram kr. Unterss. von Viscoselsgg. zeigen, daB 
nicht allc Cellulose ais Kolloid sichtbar ist, u. daB beim Reifen sich zwar die Starkę 
des Tyndallkegels andert, aber die sichtbare Teilchenzahl dieselbe blcibt. In  Mikro- 
diffusionsverss., in der Weise angestellt, daB in einem Trog Viscose verschiedener 
Reifen unter 6,2%ig. NaOH geschichtet wurde, durch einen senkrechten Spalt seitlich 
m it parallelem Licht beleuehtet u. die anfangs scharf erscheinende Grenzc nacli 40 Min. 
u. 2—3 Stdn. photographiert wurde, konnte in  unverd. Viscose nur bei unreifer eine 
Diffusion, u. zwar in der H auptsache nur von Prim arteilchen beobachtet werden. 
D araus nniB m an schlieBen, daB etwa von der Reife 7 an m it dem Altern die S truktur- 
bildung m erkbar wird, die auf der B. von Sekundarteilchen zuriickzufiihren is t; dabei 
muB man annehmen, daB nicht die GroBe, sondern die Form dieser Teilchen die Gel- 
s truk tu r der Viscose bedingt. Viscositatsbestst. wurden m it dem App. von CoUETTE 
ausgefuhrt u. dic Ergebnisse in einer Reihc yon K uryen festgelegt. Aus ihnen geht 
hervor, daB die leichte Zerstorbarkeit der S truk tur u. ihre schnelle Regencration auf- 
fiilligerweise gerade bei einer Reife yon 7 au ftritt, bei der auch bei den Mikrodiffusions- 
yerss. die S trukturbildung einsetzt u. bei der nach den Erfahrungen der Kunstseide- 
fabriken die Faden sich ani besten herstellen lasscn. Beide Versuchsreihen sprechen 
fur Vcranderung der TeilchcngróBe oder -form durch die 15. der Sekundarteilchen.

In  Gemeinschaft m it W. Janęke wurden polarisationsopt. Unterss. an gedehnten 
Filmstreifen aus ganz junger, frisch hergestellter u. aus reifer Viscose m it dem Reifc- 
grad 3 ausgefuhrt u. die spezif. Doppelbrechung nach der Gleichung: nv —  na =  y  /./d 
(/. =  benutzte Wellenlange ( /x a), y  =  der Gangunterschied in / ,  d =  Dickc der Filme) 
bestim mt. Bei gleieher Dehnung is t die gemessene Doppelbrechung bei Filmen aus 
reifer Viseose stets um etwa 18%  geringer. Diese Unterschiede diirften durch Ver- 
schiedenheiten in der GroBe u. Form der Teilchen, d. h. der Sekundarteilchen yerursacht 
sein. (Kolloid-Ztschr. 39. 252—62. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. Faser- 
stoffehemie.) B r a UNS.
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K. Ch. Sen, Die Adsorption gleichartig geladener Ionen ais Stabiliłdlsfaktor bei 
der Verdunnuwj von Solen, bei der Anpassimg und bei der unlagonislischen Wirkung 
vom Elektrolyten au f die Koagulation von Kolloiden. (Vgl. S. 1517.) Im  AnschluB an 
Ergebnisse der L itera tu r wird der Satz aufgestellt: „Bei der Einw. von E lektrolyten 
auf ein Suspensoid oder Emulsoid is t ein abweichendes Verh. bei der Verd., eine deutliche 
Anpassung u. das E intreten  einer antagonist. Elektrolytwrkg. zu beobachten, wenn 
in  irgendeiner Elektrolytkonz. Ionen von gleicłiartiger Ladung in  gróBerer Menge oder 
imUberschuB adsorbiert werden.“  (Kolloid-Ztsehr. 39. 324—28. Allahabad, Indien.) Iv.

B. Nekrassow, Uber die Adsorption der Iiomplexsalze an der Kohle. (Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 58. 207— 14. — C. 1926. I. 1381.) BlKERMAN.

M. Iljinski, A. Balandin, M. Gawerdowskaja und M. Turowa-Poljak, Uber 
die Adsorption der festen Pha.se aus wdsserigen Suspensionen durcli Faser. Suspensionen 
von Fe(OH)3, BaCrO,v M n 0 2, PbC03, PbSOit N iC 03, Gu2Fe(GN)a, Ultramarin u. 
Indigo wurden am Baumwollgarn adsorbiert. Dic TeilehengróBc der Suspensionen 
schwankte zwischen 3 u. 15 u.. Die adsorbierte Menge wurde bestim m t, indem man 
das Garn abpreOte u. aufwog, bezw. yerbrannte u aufwog. Naeh der zweiten Methode 
konnten reproduzierbare Ergebnisse erhalten werden. — Das x\dsorptionsmaximum 
wird bereits in  einigen M inuten erreieht. Seine Hohc w achst m it der Konz. der Sus- 
pension fast geradlinig: fur M n02 von 0,13— 4,16 g in 100 ecm, fiir U ltram arin von
0,65— 10 g in 100 ccm. Das Maximum entspricht keinem Gleiehgcwichtszustand: 
Beim nachtraglichen Auswaschen m it W. wird nur sehr wenig Earbstoff abgegeben. 
Ahnlieho Verss. wurden auch m it Seide u. 1 Yólle angestellt. Das Verf. kann yielleieht 
einmal techn. Bcdeutung erlangen. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 241—48. 
Moskau, 1. Univ.) B i k ERMAN.

B. Anorganische Cliemie.
Gustav P. Hiittig und Fritz Brodkorb, Studien zur Chemie des Wasserstoffes. 

V. Zur Kenntnis der Verbindungen des Wasserstoffes m it Calcium. (IV. vgl. S. 873.) 
Das Calciumhydrid wurde aus Ca-Metall dureh Uberleiten von H  bei 380—600° her- 
gestellt. Die Analyse ergab die B. einer Verb. CaH191. Die H-Aufnahme erfolgt in 
2Portioncn bei etwa. 380—450° u. bei 550— 600°, beruht aber n ieht auf einer in 
2 Stufen vcrlaufenden Rk., sondern auf der B. von schutzenden Oborflachenschichten. 
Das Caleiumhydrid h a t schon bei Zimmertemp. einen gu t meBbaren H-Druek (Tabcltó). 
Aus einem Diagramm is t die Geschwindigkeit, m it welclier der Einstellungsdruck 
im Laufe der Beobachtung wachst, ersichtlich. Die Versuchsdauern betrugen 3 Skin. 
bis 9 Tage. Auch naeh 9 Tagen is t das Ansteigen des Druckes noch n icht beendet 
u. der Yerlauf der K urve liiBt noch weiteren Anstieg erw arten. — Vff. ziehen aus den 
Experimenten u. den bisherigen Erfahrungen auf vcrw andten Gebieten den SehluB, 
daB die durcli die Formel CaH 2 gekennzeichnete stóehiom etr. Zus. einen idcalen Grenz- 
wert darstellt, der von den tatsachlieh hergestellten P raparaten  niemals yóllig er- 
reicht wird. E ntzieht man einem Calciumhydrid von der Zus. CH,, dureh Abpumpen 
eine kleine Menge H  (etwa y  Mole H„), so is t die erste verhaltnismiiBig gesehwind 
verlaufende Rk. die, dafi sieh eine einzige einheitliehe Phase ais Bodenkorper von 
der Zus. C aH ^.jj, bildet. Die bei der Entziehung von H  aus dem Calciumhydrid 
zunachst entstehende homogene Phase entm ischt sich langsam in eine H-reichere 
u. eine H-iirmere Phase. Die Zus. des H-reicheren Bodenkórpers kann nicht sehr 
rerschieden von der Zus. des Calciinnhydrids sein, das bei der gewohnlichen, pra- 
parativen Herst. entsteht.

Der bei gewolmlicher Temp. (20°) entstehende H -arm ere K órper kann nicht 
metali. Ca sein, sondern eine Verb. von Ca u. H , die den H  ganz erheblich fester ge- 
bunden halt, ais dem Zers.-Druek des urspriingUch vorliandenen Prod. entspricht.
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E s wurden Verss. bei 200 u. 240° ausgefiihrt u. etwa die gleichen Erscheinungen kon- 
sta tiert, nur waren die Drucke u. die Geschwindigkeiten der Druckanstiege hoher. 
Entsprechend einer schon friiher benutzten Bezeiehnungsweise ( J o o s  u. H u t t i g ,  
S. 331) is t die G itterenergie des CaH2: U =  Q V J  -4- 2 (D — Ii). H ierin ist 
Q die Bildungswarme des H ydrids, J  die Ionisierungsarbeit beim Ca, 2 (D  — E) die 
doppelte Differenz der Dissoziationsarbeit u. der E lektronenaffinitat des H . V ist 
die Yerdampfiingswarme eines Grnmmatonis Ca. Vff. errechneń naeh dieser Formel 
die Gitterenergie des CaH2 zu 229 Cal. (Ztsohr. f. anorg. u. allg. Ch. 153. 309— 18. 
Jena, U niv.) D e r s i n .

G. Canneri, tfber die Borate und Phosphatc der sellenen Erden. Beim Schmelzen 
von Ce20 3, La20 3, N d20 3, ]?r20 3, Y20 3 m it Borax entstehen bei hohen B20 3-Konzz. 
die M etaborate, krystallin. Tafeln: Ce2B0Oia weiR, La2B6Ou  weiB, N d2B aOie fleisehiosa, 
Pr2Be0 12 hellgrun, Y 2Be0 12 weiB, bei hoherem Gchalt der Schmelze an  Me20 3 die Verbb. 
Ce„Bfiw La^B fię, N d^B fi^ , fleischrosa, P r2B t0 B hellgrun, Y.1BiO0, krystallin. Pulver 
u . bei Sattigung m it Me20 3 die m ikrokrystallinen n. Borate C'e2jB2Oe, £o 2B20 6, N d 2B 2Ofl 
violettrosa, Pr.,B,,06 griin u. Y 2B.,Oe. Die Borate sind sam tlieh in  W. u. verd. Sauren, 
nnl. — Die Phosphorsalzperle enthiilt, wenn das Verhaltnis Me20 3: H P 0 3 variiert, aber 
Sattigung an Me20 3 nicht erreicht ^'ird, ste ts die Orthophosphate CePOi weiB, LaPOt 
weiB, N dPO t  rotviolett, PrPO^ griin, YP O t weiB; m ikrokrystalline Pulver, unl. in 
verd. u. konz. Sauren, durch wiedcrholtes Abrauchen m it H 2S 0 4 zers. (Gazz. ehim. 
ital. 56. 450—54. Elorenz, Univ.) K r u g e r .

Łuigi Roiła und Łorenzo Femandes, Untersuchungen uber das Element m it der 
Ordnungszahl 61. I. J l it t .  Bei der róntgenspektroskop. K ontrolle der Fraktionierung 
der Didymerdcn aus brasilian. Monazitsand m it Hilfe der Tl-Doppelsulfate wurden 
schon 1924 in den A bsorptionsspektren (K-Serio) gewisse, auf die Ggw. eines nguen 
Elem ents hinweisende Anomalien u. die charakterist. Linie des Elenients 61 gefunden, 
w ahrend die Emissionsspektren (L-Serie) nichts positives ergaben. Spater ausgefiihrte 
Fraktionierung einer groBeren Materialmenge iiber die NH^-Tl-Doppclnitrate u. Um- 
wandlung der unla-ystallisierbaren Endfraktionen in die M g-D oppelnitrate ergab 
Sa-reiche R uckstande, die die friiher beobachteten, die bisher dcm N d zugeschriebene 
Bandę im Gelb betreffenden Anomalien im A bsorptionsspektrum in erhohtem MaBe 
zeigen. (Gazz. ehim. ital. 56. 435— 36. Florenz, Univ.) K r u g e r .

P. Fedotjew, naeh Verss. von T. Petrenko, tjber den Mechanisnms der Oxydaiion 
von Eisen durch Wasserdampf, L u ft und Kohlensćmre bei hohen Temperaturen. Elektro- 
ly t. u. Handelseisen wurden im Stroni von W., L uft oder C 02 bei 1000— 1100° oxy- 
diert. In  COs u. W asserdampf war der Oxydationsverlauf gleich. Naeh 4- u. 8-std. 
E rhitzen w ar das P rod . noeli zusammenhangend, naeh 24 Stdn. is t es briichig ge- 
worden. Die zuerst an der Oberfliiche erscheinenden groBcn oktaedr. K rystalle weichen 
allmahlieh viel kleineren, aber von derselben Sym m etrieart, K rystallen. Die Farbę 
geht vom Dimkelgrau ins Gelbliehmetallisehe iiber. D a die Oxydsehicht vom metali. 
G rundkiirper unschwer abgetrennt werden kann, konnte die Oxydschicht zu ver- 
schiedenen Zeiten analysiert *erden  (Fe”  u. Fe" ). Sie bestand naeh 4 Stdn. Oxy- 
dation aus 72,4%  FeO u. 27%  Fe20 3, naeh 8 Stdn. aus 52,45% FeO u. 47,65% Fe20 3, 
naeh 12 Stdn. aus 40,2%  FeO u. 60,3%  Fe20 3, naeh 17 Stdn. aus 31,9%  FeO u. 
68,1%  Fe20 3, naeh 25 Stdn. aus 30,2%  FeO u. 70,0%  Fe20 3; die sehliefiliche Zus. 
entspricht also ziemlich genau der Verb. Fe30 4. D a tro tz  der dauernden Veranderung 
der Zus. die K rystalle der Oxydschicht ihre Form  beibehalten u. da die Einphasikgeit 
der Schicht aueh durch M ikrophotogramme nachgewiesen wurde, muB die Existenz 
isomorpher Mischungen zwischen FeO u. Fe30 4 angenommen werden. E in  Hinweis 
auf st-ochiometr. Verbb. zwischen FeO u. Fe30 4 oder Fe20 3 ergab sieh nicht. — Die 
Oxydschieht des in der troekenen L uft gegliihten Eisens bestand naeh 2 Stdn. aus 
30,2°/0 FeO u. 70.0%  F e20 3, naeh 6 Stdn. aus 21,1%  FeO u. 78,5% Fe20 3. naeh
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12 Stdn. aus 1,6% FeO u. 98,4%  Fe20 3. Die inneren, sieli an das noch unangegriffene 
Fe grenzenden Sohichten haben die StTuktur der im W asserdampf erbaltenen Oxyd- 
schicht u. aueh die Zus. F e30 4. Bi auBeren Sohieliten wird Fe30 4 zu Fe20 3 oxydiert 
unter Zerbrockelung. E rh itz t man einen in der L uft oxydierten Fe-S tab im W asser
dampf, so wird die Oxydsehieht raseb zu Fe30 4 reduziert. E rh itz t m an einen im 
Wasserdampf gegliihten Eisenstab in einem Luftstrom , so bedeckt er sich m it einer 
samtschwarzen, schwach magnet. Htille, die offenbar aus einer festen Lsg. von Fe20 3 
in Fe30 4 besteht. Diese feste Lsg. bildet sich nur in  der L uft nieht, weil in  diesem Falle 
die Oxydation zu rasch fortschreitet. (Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 222— 28. 
St.-Petersburg, Polytechn. Inst.) B iice rm an .

E. Carozzi, U ber Oxychloride des Quecksilbers: 2 HgCl2-HgO-—HgCl2-HgO. ;iBei 
10—15-tagiger Einw. von Marmor auf eine 5%ig. HgCl2-Lsg. bei 12— 14° en tsteh t 
ein mechan. leicht trennbares Gemisch gu t ausgebildeter K rystalle von 2 IIgCl2-HgO 
(im Licht ca. 90% , im Dunkeln ca. 50% ) lui t  Schwarzem IIgCl2• 2 HgO (5 bezw. 40% ) 
u. einem rotbraunen, aus versohiedenen Oxychloriden bestehenden Pulver (5 bezw. 
10%)- 2 HgCl2-HgO bildet citronengelbe, an der L uft n ieh t veranderliche K rystalle 
von maximal 1—2 mm Lange, kub. m it liaufig tafelfSrmigem H abitus; beobachtete 
Formen {110}, {111} u. {100}; nu18 =  2,001, Dispersion sehr gering; D .16 6,39. — HgCl2- 
HgO, duicli 15— 20-tagige Einw. von Marmor auf eine l,25% ig. HgCl2-Lsg. bei 12— 14°. 
Man erhalt ein mechan. trennbares Gemisch von HgCl2-HgO u. HgCl2-2H gO ; im 
zerstreuten L icht iiberwiegt anfangs das erstere, von ca. 10 Tagen ab im mer mehr 
das zweite (nach 2 Monaten ca. 90%  des Reaktionśprod.); im Dunkeln herrscht stets 
HgC)2-HgO (65— 70%  nach 2 M onaten) vor. Sehr kleine x/2—3/4 mm lange, goldgelbe 
durchsichtige, rhom b. K rystalle von prism at. H abitus; a  :b : c =  0,78 363: 1: 0,52 724. 
(Gazz. chim. ita l. 56. 175—79. Turin, R. Seuola Ingegneria.) K r u g e r .

Willy Lange, Bciirage zur K enntnis der Kupfer(II)-amminverbindungen. Vf. 
versucht, m it Hilfe von Mol.-Gew.- u. Leitfahigkeitsbestst. zu entscheiden, ob Cu(II)- 
4-amminverbb. das Cu koord inatir 6- oder 4-wertig enthalten. Es gelang nieht, einen 
endgiiltigen Entscheid zwischen den Formeln [Cu,4am ]X 2 u. [C u,4am ,2X ] zu treffen; 
jedoch konnto eine Yerb. der Borfluorwasserstoffsaure dargestellt werden, in  der die 
Koordinationszahl 6 anzunehmen ist.

V e r  s u c h e. Zur Best. der H B F i wurde dereń Nilronsalz, C20H 16N4-H B F4, grtin- 
licheNadeln vom F. 224,5° (unkorr.), b e n u tz t.— KupferborJhiorid-5-ammin-1 /2-hydrat, 
Cu(BF4)2,5N H 3,1/2H 20 , hellblaue Tafeln, die an der L uft verw ittern. E n tsteh t aus 
Cu(OH)2,N H 4-BF4 u . N H 3. D urch Aufbcwahren im Vakuum iiber H 2S 0 4 geht die 
Verb. uber in Kupferborfluorid-4-ammin, Cu(BF4)2,4N H 3, blaues, violettstichiges Pulver 
vom F. 188°. Dieses liefert m it wenig W. von 30° Kupferborfluorid-4-ammin-2-hydral, 
Cu(BF4)2,4N H 3,2H 20 ,  dunkelblaue K rystalle. Durch Behandeln des wasserfreien
4-Ammins m it N H 3 u. durch therm . Abbau wurde das hellblaue 6- u. das etwas dunklere
5-Ammin erhalten. — Kupferborfluorid-2-athylendiamin-l-ammin, Cu(BF4)2,2 e n ,lN H 3, 
hellblaue Nadeln aus Cu(OH)2,N H 4-BF4 u . Athylendiamin. An der L uft oder uber 
H2S04 v'erliert die Verb. d as-N H 3-Mol. u. geht uber in  Kupferborfluorid-2-athylen- 
diamin, Cu(BF4)2,2en, roto Tafeln vom F. 243° (unkorr.). M it N H 3 liefert es die Aus- 
gangssubstanz zuriick. — M it Pyridin wurden folgende Verbb. hergestellt: Cu{BFi )2,dpy; 
C«(fif’4)2,^p y !2H 20 ; Cu( B F i )2,6p y , 2IhO . — Die folgenden Verbb. wurden, soweit 
nieht anders erw ahnt ist, aus Cu(OH)2,N H 4-Salz u. N H 3 oder A thylendiamin her- 
gestellt. — Kupferchlorat-4-ammin, Cu(C103)2,4N H 3, hellviolette Substanz, F . 142— 145°.
— Kupferchlorał-2-athylendiami7i, Cu(C103)2,2en, rotviolette Bliittchen u. Nadeln, 
detonieren zwischen 168 u. 173°. — Kupferjodat-d-ammin-2-hydrat, C u (J0 3)2,4N H 3, 
2HaO, hellblaue K rystalle. Geht durch Yerlust von 2H 20  iiber in das blauviolette 
Tetrammin, Cu( J 0 3)2,4N H 3. — KupJerjodat-2-athylendiamin-2-hydmt, C u (J0 3)2,2en, 
2H ,0, rotviolette K rystalle. die sich beim Erhitzen unter teilweisem Yerpuffeń zer-
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setzen. — Kupferperchlorat^-athylendiamin-1/?-hydrat, Cu(C104)2,2 en ,1/2H 20 , rotviolette 
prism at. Nadeln, zers. sieli iiber 245°. M it N H 3 bildet es Kupferperchlorat-2-iithylen- 
diam in-l-am m in-xjr hydrat, Cu(C104)2,2 en ,lN H 3, 1/2H 20 , Prismen aus W. — Kupfer- 
fluorsulfo7Mt-2-athylendiamin-l-ammin-1/2-hydral, aus dem en-Salz u. N H 3, blaues 
P«lver. — Kupferamidosidfomt-4-ammin, Cu(NH2-S 0 3)2,4N H 3, kobaltblaue Tafeln. — 
Kupferamidos\dfonat-2-dthylendiamin-l-hydrat, Cu(NH2- S 0 3)2,2 e n ,lH 20 , bischofslila- 
farbene B lattchen vom F. 110° unter H 20-A bspaltung; F. der wasserfreien Substanz 
200°. — KupfcrseJemat-i-amniin-2-hydrat, CuSe0.1,4N H 3,2H 20 , liimmelblaue Krystalle. 
Gelit durch H 20-A bspaltung iiber in  blauviolettes CuSe04,4N H 3; dieses g ib t beim 
Erhitzen das griine 2-Am min. — Kupfersdeniat-2-alhylendiamin, CuSe04,2en, hell- 
violettc, perlenartig gliinzende Substanz. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 2107—13. 
2432. Berlin, Univ.) R a e c k e .

R. Portillo, Ober einige OmlaioUirlrowismutiale. (Vgl. Anales soc. espanola Fis. 
Quim. 22. 133; C. 1925. I. 2368.) Die komplexe Saure, [Bi{Gi H3Oa).,]H-3ILO  (I), 
16st sich un ter B. komplexer Verbb. in  Alltalisalzen organ. Sauren. Die Lsgg. krystal- 
lisieren n icht; nu r aus den Lsgg. in  Alkaliozalaten erhalt m an beim Abkuhlen krystal- 
lisierende Verbb., in dereń K om ples eine (C4H 30„)-Gruppe durch ł/ aC20 4 ersetzt ist:

Ĵ 13i Ale • x ll2O. Alle diese Verbb. enthalten K rystallw asser, das sie im Yakuum

iiber I I2S 0 4 oder beim E rhitzen  auf 120° im  Trockenschrank verlieren. — K-Aquo- 
ozalatobirtrobismutial, [Bi-C4H 30 6-1/2C20 4]-K -4 H 20 , beim Losen von I  in  neutraleni 
K-Oxalat, m it groBerer Ausbeute bei Anwendung des 2- oder 3-fachen Yol. W. fiir 
die Lsg. von I, wciBes K rystallpulver, u. M. vorwiegend Oktaeder vom regularen 
System. — Na-Salz, [BiC4H 30 6 ■ ̂ C jO jJN a  • 4H aO, entsprechend n ie  bei yorst. Verb., 
weiBes krystallin. Pulver, u. M. vorwiegend Wiirfel vom regularen System. N H t-Salz, 
[Bi ■ C4H30 G • 1/2C ,04]NH4 • 3H 20 , entsprechend wie bei vorst. Verb. Krystallform 
ahnlichderdesN a-Salzes. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 24. 244—50. Madrid.) L e h m

H. Remy, A us der Chemie des Rulliens. 1. Ein beąuemer u. hochompfindliclier 
Ku-Nach weis: Um R u  in geringen Mengen, z. B. in  R iickstanden, nachzuweisen, oxydiert 
Vf. m it Cl-Gas in wss. Lsg. zu R u 0 4, das sich in wenig vorgelegter konz. HC1 m it intensir 
brauner Farbę lost. A pparatur siehc Original. Man kann so 10-6 g Ru nachwęisen. 
Fe, sowio einzelne Absorbentien (Tierkohle, gallertige Zinnsaure) konnen die Empfind- 
lichkeit der Rk. etwas herabsetzen. — 2. WasserlosUchkeit des l lu 0 4: Die Zers. des 
R u 0 4 in wss. Lsg. wird durch geringe Cl-Mcngcn (2 mg/ccm) verhindert. Die Loslicli- 
keitswerto sind tabellar. gegeben. Das spezif. Gewicht der gesiitt. R u 0 4-Lsg. bei 20° 
is t 1,0126 ^  0,0004. Aus dem SchmelzfluB erstarrtes orangefarbenes u. gelbes nadel- 
formiges R u 0 4 zeigen bei 10 u. 15° keinen Loslichkeitsuutersohied. — 3. t)ber die Rolle 
des CO bei der D arst. des RuC13 durch direkte Vereinigung der B estandteile: Durch- 
greifende Chlorierung von R u is t nach W oH L E R  u. B a l z  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 
139. 411; C. 1924. II . 2741) bei Schwarzem feinvertciltem M e ta li oline K a ta ly s a to r  mog- 
lich, bei grauem nur in  Ggw. von CO (JO L Y , C. r. d. l’Acad. des sciences 114. 291 
[1892]). Vf. lia t m it Th. Wagner diesen Befund bestiitigt u n im m t m it M a n c i i o t  
u. K o n i g  (B er. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2132; C. 1925. I . 353) interm ediare B . einer 
CO-Cl-Verb. des R u an,-wodurch dieses fein verteilt werden soli. Dem Chlor beigemengter 
Sauerstoff wird durch das CO unsehadlich gemacht. Aueh R u 0 2 kam i m it Cl-CO-Ge- 
misch unm ittelbar in RuCl3 itberfiihrt werden. (Ztschr. f. angew. Cli. 39. 1061—65. 
Ham burg.) R . K . M u l l e r .

D. Organiscke Chemie.
P. Petrenko-Kritschenko, W. Bogatski und N. Lubman, Ober die Geschwindig- 

keit der Esterbildimg. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 215— 18. — C. 1925.
II . 1515.) B ik e r m a n .
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Wl. Krestinsky, Zur Einwirkung der Ilaloidverbindungen des Phosphors und 
der Ilaloidwa&serstoffsauren au f Acetylen-y-glykole. Vf. kom m t auf Grund nachstehender 
Rkk. zu dem Ergebnis, daB dem bei der Einw. von H B r auf Tetramethylbutindiol ent- 
stehenden Dibromid, E. 39°, nielit dic von D uP O N T  (C. r. d. 1’Acad. des seienees 152. 
198; C. 1911. I. 800) angegebene Formel (CH3)2C B r-C • C-CBr(CH3)2, sondern dio 
Formel (CH3)2C: C B r-C B r: C(CH3)2 zukom m t: M it T etranitrom etlian gibt es Gelb
farbung. Bei Oxydation m it K M n04 en ts teh t Aceton, cn-Oxyisobuttersaure u. Oxalsdure. 
Fiir dio Mol.-llefr. in  A. u. Toluol ais Losungsm. fand Vf. dio W ertc 55,70 bezw. 54,83. 
Berechnet fiir C8H 12B r, (=j 52,67 u. fiirC 8H 12B r2 p 3 (fiir 2 Doppelbindungen u. 1 kon- 
jugierte Doppelbiudung) 55,47. Die schwere Oxydierbarkeit u. das indiffereute Verh. 
des Dibromids gegen Br, das bei Annahme einer dreifaehen Bindung nieht zu erklaren 
ist, findet bei Annahme zweier Doppelbindungen scine Erkliirung dadureh, daB Acetylen- 
glykole durch Addition von B r Dibromide der S truk tu r (I) bilden, die gesatt. Charakter

I  |> C (O H ) -C B r :C B r .C (O H )< i I I  ® > C (O H )-C H :C II-C (O H )< ®

besitzen, w ahrend dic entsprechenden Athylenglykole (II) sich wie luigesatt. Verbb. 
verhalten. E rsatz der beiden H-Atome an  der A thylenbindung gib t also der ganzen 
Gruppierung gesatt. Charakter. Dagegen gelang es Vf., durch fraktionierte Dest. des 
Einw.-Prod. von P B r3 auf Tetram ethylbutindiol 3 isomere Dibromide zu crlialten, von 
denen das eine dic von D u p o n t  angenommene S truk tu r ha t. Aus der 1. Frdktion, 
Kp.13 100—104°, krystallisiereri Nadeln, P . 46—48°, aus, dio m it T etranitrom etlian 
keine Gelbfarbung geben u. sich durch K 2C 03-Lsg. in Tetram ethylbutindiol zuruck- 
rerwandeln lassen. D io  Acetylenbindung ist also erhalten gebliebsn, u. das entstandene 
Dibromid h a t die Formel (CH3)2-CBr-C i C-CBr(CH3)2. An der L uft zers. es sich loicht 
unter B. eines fl. Isomeren, das m it Tetranitrom etlian Gelbfarbung gibt. Ebenso ent- 
lialtcn die 2. F raktion, K p .,3 111— 113°, violett, u. die 3. Fraktion, K p.n  116— 118°, 
farblos, Athylenbindungen. Letztcre gibt bei der Red. durch Zn in A. einen sich an 
der Luft leicht oxydierenden ICW-stoff C8H 12. Durch Red. des Dibromids vom F. 39° 
mit Zn in A. entstehen K rystalle, F . 35°. die sich an der L uft in eine amorphc, unl. 
M. verwandeln, dic beim Erhitzen explodiert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1930—36. 
Leningrad, Forst.-Inst.) R a k ó w .

J. Salkind und A. Kruglow, Einwirkung von Bromwassersloff au f ein Glykol
der Acetylenreihe. Bei der Einw. einer gesatt. Lsg. von H B r in  Eg. auf Diplienylbutindiol,
C6Hj-CH(OH)-C • C-CH(OH)-C6H 5, h a t Vf. zwei Verbb. erhalten: a) Bromid, C16H I3OBr,
das bei Oxydation m it K M n04 in Acoton Benzoesaure gibt, gegen K M n04 in  alka!.
Lsg. u. gegen Br indifferent ist, u. m it C2H 5MgBr n icht reagiert, also keine H ydroxvl-
gruppe enthalten kann. O muB daher oxydartig gebunden sein, wiihrend B r nur an
einer Doppelbindung stehen kann (vgl. hierzu vorst. Ref.). Der Verb. entspricht also
die Formel C,,IT. • CH • C I I : C B r-C H -C cH 5; b) Tribromid, C10H „B r3, das sich gegen Br 

i----------0 :----------j

u. KMnO., wie das Monobromid verhalt. Vf. nim m t an, daB es aus diesem durch 2HBr- 
Anlagerung u. H 20-A bspaltung entstandcn ist, u. faBt es ais 1 ,-t-Diphenyl- 1,2,4-lribront- 
2-buten, C6H5-CH Br-CBr: C H • C H B r• C6H 5, auf. Bei Einw. einer halbgesatt. Lsg. von 
HBr in verd. Eg. auf das Glykol erhielt Vf. neben dem Bromid a drei, wahrscheinlich 
strukturisomere Dibromide des D iphcnylbutadiens. Fiir die doppelten Bindungen 
spricht die Rk.-Triigheit der ungesatt. Bindung gegeniiber Br, wio auch die der Br- 
Atoine gegen Verseifung. — Monóbromoxijd a, C16H 13OBr, B. durch Einw. gesatt. 
IIBr-Lsg. in Eg. auf Diplienylbutindiol (F. 140°) bei gewohnlicher Temp., gelbes Ol. — 
Gibt m it verd. HBr-Lsg. in Eg. das Tribromid b, C16H ,3Br3, K rystalle aus Aceton,
F. 155°. Letzteres en ts teh t auch durch Einw. von HBr-Eg.-Lsg. auf das Dibromid II, 
wie auch ais Nebenprod. bei der D arst. des Monobromids. — Dibromide, C16H 12B r2:1, B. 
aus Djphenylbutindiol u. halbgesatt. Lsg. von H B r in 92—95%'g- Kg. bei 0°, Prismen
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aus PAe., F. 92— 95°. — II , B. analog I bei gewohnlieher Temp. oder durch Umlosen 
von I  in  h. Bzn. oder Aceton, Prismen aus Lg., F . 114— 115°. Beim Schutteln mit 
alkoh. K OH  entsteh t Diphenyldiacetylen. Oxydat. m it KMnO.j ergab Benzoesiiure. — 
U l, B. bei der Einw. von gesatt. HBr-Lsg. in 92—95%ig. Eg. auf I I , gelbes Ol, nicht 
unzers. im Vakuum destillierbar. (Ber. D tsch. Chem. Ges. 59. 193G—41. Lenin
grad.) R a k ó w .

L. Blanchard, Ober Ather des 1,3-Dihalogenisopropyfolkohols, CH2X  ■ OIJ(OR)- 
CII„X', und des Monohalogenpropaiułiols-(1,2), C II2(O R )■ G II(O R ')-C H 2X . L eite t mail 
durch a-Dichlorhydrin, in welchem 1 Mol. Trioxym cthylen suspendiert ist, untcr 
W asserkuhlung HC1, so en tsteh t 2-Ohlormethoxy-l,3-dichlorpro'pan, CH2C1-CH(0CH2C1)■ 
CH2C1, schwach sirupose, rauchcnde FI., K p .„  95—96°. W ird von W . g la tt wieder in 
a-Dichlorhydrin, HCHO u. HC1 zerlegt. Bei der ersten Dest. b leibt ein zicmlich reich- 
lieher, allmahlich fest werdender R uckstand des Formals CH2[0-CH (C H 2Gl)2}2,

. Nadeln aus A., F . 51° (vgl. S t a p i>ERS, C. 1905. I. 921). Dessen B. is t so zu erklaren, 
daB durch einen R est von schwer zu entfernendem W . etwas der obigen Chlormethoxy- 
verb. zers. wird u. der so gebildete HCHO sich m it a-Dichlorhydrin kondensiert. Das 
Form al wird von h. verd. HC1 leicht verseift. Durch Variicren der Halogene im a-D i
chlorhydrin u. HC1 laBt sich so eine ganze Gruppe von halogenierten A thern gewinnen. — 
Obertriigt m an dieselbe R k. auf a-M onoehlorhydrin, so erhalt m an 1,2-Dichlormethoxy-3- 
chlorpropan, CH2(0C H 2C1)-CH(0CH2C1)-CH2C1. — LaBt m an auf diese clilorierten 
A ther RMgX einwirken, so entstehen die A ther GH2X ■ CH(OCH2R )■ CIJ2X ' u. 0I12 
(0C1I2R) ■ CH(OCH2R) ■ C II2X . Dargestellt wurden CH2G l■ CH(OO.JIL) ■ CI12CI, K p.J8 63 
bis 65°, u. CH„Cl-CH(OCJJs)-CH„J, K p .20 95—98°. Bei der D est. b leibt immer ein 
krystallisierender Ruckstand, wahrscheinlich wieder ein symm. Form al, im ersten Falle 
das oben angegebene, im zweiten (CH2.J)(CH2C1)CII-O-CH,-O ■CH(CH2C1)(CH2J). — 
Es soli versucht werden, durch K ondensation m it Bzl. das Cl der Gruppe OCH2Cl 
d irek t gegen C6H 5 auszut-ausehen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 1119— 21. Angers, 
Fac. librę des Sciences.) LlNDENBAUM.

A. Binz, Zur Konstitution der Sulfoxylverbindimgen. 14. Blitt. iiber Sulfoxylverbin- 
dungen. (13. v g l. B i n z , R a t h  u . W a l t e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 1398; C. 1924.

■ II . 2157.) Vf. vergleicht die nach R a s c h ig  (S. 1400) aufgestellte Formel I I  der Di- 
fonnaldehydsulfoxylsdure m it der bisherigen I u. kom m t auf Grund verschiedener Rkk.

O .C H a.O H  O CH2.OH
0 -C H 2-0 H  O CH2-OH

der Sulfoxylverbb. zu der Ansicht, daB, wenn auch manche Rkk. zugunsten der Formel I 
sprcchen, doch bcide Artcn der Formulierung bei der E rklarung anderer Rkk. yersagen. 
Eventuell werden hier Formeln der Koordinationslehre oder Stereochemie befriedigende 
Aufklarung schaffen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1695—98. Berlin, Landwirtsehaft). 
Hochsch.) RAECKE.

E. R upp  und H . Scłllee, Uber Formaldehydbildung bei der Reduktion der Kolden- 
sdure durch Wasserstoffperoxyd. Bei Ggw. geringer Mengen von Fcrrisalzen bildet sich 
in Lsgg. von N aIIG 03 m it I I20 2 neben Ajneisensdure spontan Formaldehyd. Der ent- 
weichende 0 2 enthiilt C 0 2. — Der Form aldehydgehalt wurde colorimetr. m it einer 
Fe-baltigen Lsg. von Pepton geschatzt. — Ameisensaure is t das erste Reduktionsprod. 
der Kohlensilure, dann scheiDt Form aldehyd neben CO(OII)2 aus der Ameisensaure 
durch Cannizzaroschc Disproportionierung zu entstehen. (Biochem. Ztsehr. 172. 373 
bis 378. Breslau, Pharm azeut. Inst.) F . M u l l e r .

G. Fouque und M. Cabanac, Uber die Darstellung des Didthylacetals. Bei dem 
Verf. von A d k i n s  u . N i s s e n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2749; C. 1923. I .  1013) 
w irkt nach Ansicht der Vff. das CaCl2 (u. auch andere Salze) weder ais echter Kataly- 
sator noch einfach ais wasserentziehendes Mittel, sondern seine Wrkg. beruht auf der
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Trennung des Rk.-Geraisohes in  zwei fl. Phasen, von denen die obero reich an Acetal, 
die untere reich an A., W. u. Aldehyd ist. Ais K atalysator fungiert wahrscheinlicli 
eine kleine Menge ans Aldehyd entstandener Essigsaure. Die Ausbeutc muBte sich 
verbessern lassen, wenn m an ein Lćisungsm. fur Acetal zugab, das von diesem durch 
Dcst. leicht trennbar u. m it W. n icht mischbar war, so daB letzteres in  dem MaBe 
seiner B. in  die untere Schicht getrieben wiirde. Ais geeignet erwics sich ein zwischen 
200 u. 300° sd., gereinigtes Petroleum . An Stelle von Aldehyd benutzt man vorteilhaft 
Metaldehyd. 265 com 95°/0ig. A., 96 g Metaldehyd, 70 g CaCl2, 300 ccm Petroleum,
5 ccm HC1 (22° Be') werden auf dem W asserbad am K iihler erhitzt. Bei 60° t r i t t  
iufolge Entpolymerisierung des Metaldehyds lebhaftes Aufkochen ein. Nach 4-std. 
Kochen wird erkaltcn gelassen, vom CaCl2-Kuchen abgegossen, rektifiziert, Fraktion 
100—110° gesondert aufgefangen, der tiefer u. hóher sd. Teil zum CaCl2 zuriick- 
gegeben, die ganze Operation nochmals u. dann noch ein drittes Mai wiederholt. Alle 
Fraktionen 100—110° werden einige Tage m it CaCl2 behandelt, dest., F raktion  102 
bis 105° einige Wochen m it N a stehen gelassen, wieder rektifiziert. K p. 104°. Aus- 
beute bis 90% . Petroleum  u. CaCl2 konnen leicht zuriickgewonnen u. wieder benutzt 
werden. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 1184— 86.) LlNDENBATJM.

Edmund O. VOn Lippmaun, Bericht (Nr. S4 und S5) iiber die wichtigsten im  
2. Halbjahre 1925 und im  1. Halbjahre 1926 erschienenen Arbeiten aus dem Oebiete der 
reinen Zuckerchemie. (Vgl. S. 880.) (Dtsch. Zuckerind. 51. 830— 31. 853—55. 875 
bis 76. 899—900. 924—25.) R u h l e .

P. A. Levene und G. M. Meyer, Pentamethylglucose und ihr Dimethylacetal. 
Ais Ausgangsmaterial fiir dic D arst. der Pentam ethylglucose d ient d-Glucosedidthyl- 
mercaptal, das zunachst m it D im ethylsulfat u. 30%ig. NaOH bei 75° behandelt wird. 
Auf 35 g Ausgangsmaterial werden 60 g (CH3)2S 04 in Portionen von 5 g angewendet. 
Die Rk. muB in 1/2 Stde. beendet sein, da sonst starkę Vcrfarbung ein tritt. Das R k.-Prod. 
ist ein gelber Sirup vom K p.0,6 148—165°, der aus einem Gemisch von Tetra- u. Penta- 
methylderiy. besteht, u. nach FREUDENBERG weiter m ethyliert wird. Die iither. Lsg. 
des Sirups bleibt 1 N aeht iiber metali. N a stehen, wird filtriert u. im Vakuum ein- 
gcdampft. D er R uckstand lost sich in  der Kiilte durchsichtig braun in CHaJ . Auf 
Zimmertemp. erw arm t, hellt sich die Lsg. in  20—30 Min. auf. In  diesem Zeitpunkt 
muB die Rk. durch Zusatz von A. unterbrochen werden, da sonst Dunkelfarbung. 
Pentamethyl-d-glucosediathylmercaptal, CJ6H 32OsS2, gelber Syrup von knoblaueh- 
ahnlichem Gcruch, vom ICp.0j6 152°, nD2" =  1,48838, D.2% 1,0834, [a ]D20 =  + 19 ,2° 
(CH3OH; c =  4,04), 1. in A. u. A., unl. in  W .; reduziert Fehlingsche Lsg. nicht. — 
Daraus durch Behandlung m it HgCl2 Pentamethylglucose, Cu H 220 6, Sirup vom K p.0>4 
108—110°, n^20 =  1,44665, D.2% 1,0944, MD =  61,00 (ber. 61,22), [a ]D20 =  —35,1° 
(C2H1!C11; c =  4,696). In  CH3OH zcigt sie M utarotation infolge B. des Acetals. 
[a]Dla;== —33,5° — ■>- [a ]D20 =  + 11 ,9° (c =  4,2, Endw ert nach 18 Stdn.). L. in 
A. u. A. Die rohe Pentam ethylglucose enthielt noch geringe Mengen fluchtiger S-Verbb., 
die durch Zusatz von wenig trockenem ICMn04 bei der Dest. zerstórt werden. R e
duziert Fehling nur beim Kochen, aber ammoniakal. A gN 03-Lsg. u. K M n04 schou 
bei Zimmertemp. energiach. Aquimolare Mengen Pentam ethylglucose u. Tetram ethyl- 
glucose reduzieren Fehling im  Y erhaltnis 1,85: 1. — Dimethylacetal, CX3H 280 7, m it 
l%ig- methylalkohol. HC1 bereitet, Sirup vom K p.og 95°, nu20 =  1,43730, [<x] d =  
+15,09° (CH3OH, c =  4,44). L. in A., A., W. (Journ . Biol. Chem. 69. 175— 80. 
New York, Rockefeller Inst. for Med. Research.) O h l e .

Harry Sobotka, Die Ozydation methylierter Ghtcosen. Vf. unterw irft die folgenden 
Zucker: Glucose (I), 3-Monomethylglueose (II), 2,3-Dimethylglucose (III), 3,5,6-Tri- 
methylglucose (IV), 2,3,4,6-Tetramethylglucose (V), 2,3,4,5,6-Pentamethylglucose (VI) 
u. Diacetonmannose (VII) einem Yergleichenden Studium  ihrer O xydation im  Hin- 
blick auf den dabei stattfindenden O-Yerbrauch. Die Oxydation wurde nach drei
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Methoden nusgefuhit: 1. naeh W i l l s t a t t e r  u . SciIU D EL , 2. nacli LEHM ANN- 
M a q u e n n e , 3. naeh BERTRAND. Naeh 1. yerbrauohen alle Zucker quan tita tiv  nur 
2 Aqurvalente O, d. h. es wird nur die Aldehyd- zur Carboxylgruppe oxydiert. Naeh 
2. verbrauehen I  ca. 5, I I  ca. 3, I I I  weniger ais 1, IV genau 2, V genau 1 u. VI ca. 1,5 
Aquivalente O. Naeh 3 verbrauchen: I  ca. 5,5, I I  ca. 4, I I I  u. IV  2, V u. VI weniger 
ais 2 Aquivalente O. V II wird bekanntlich naeh 2 u. 3 n icht angegriffen. Dic cx- 
pcrimentellen Ergebnisse sind in Tabellen u. graph. wiedergegeben. D araus leitet 
Vf. folgende Regel ab. Das Reduktionsvermogen einer substituierten Hcxose hangt 
n icht allein von der Zahl der substituierenden Gruppen, sondern auch von ihrer Stellung 
ab. Es wird herabgesetzt sowolil dureh eine Zunahme der Methylgruppen ais auch 
dureh die Entfernung der 1. Methylgruppe vom reduzierenden C-Atom 1, u. zwar 
dureh Beeintrachtigung (bei II )  bezw. Verhinderung (bei I I I—VII) der Enolbildung. 
DaB die Differenzen zwischen den verschiedenen Zuekem  bei der O xydation naeh 3 
weniger stark  ausgepragt sind ais naeh 2, diirfte auf den stiirkeren Alkaligehalt des 
Bertrandschen Reagenzes zuruckzufiihren sein, da  dieser die Enolisierung erleichtert. 
Die unerw artetc Tatsaehe, dal3 V starker oxydiert wird ais I I I  g laubt Vf. dureh die 
Ggw. von R ingstrukturen verschiedener S tab ilita t erklaren zu durfen. (Journ . Bio!. 
Chem. 69. 267— 75. New York, Rockefeller Inst. for Med. Research.) O h l e .

H . Ost, IsoceUóbiose und Cdlolriose. Vf. g ib t eine Verbesserung der D arst. von 
Isocelłobiose, C12H 22On , [gc]d =  + 2 4 ,6 ° ,  naeh O s t  u. P r o s i e g e l  (Ztschr. f. angew. 
Ch. 33. 106; C. 1920. I . 856), die er in 6 %  Ausbeuto dureh Acetylierung von Cellulose, 
d. h. aus Baumwolle erhiilt. Die bei der Vcrseifung der Acetyliergemische gewonnenen, 
in A. schwerl. K ohlenhydrate enthalten neben D extrinen noch eine bislier n icht be- 
kannte Cdlotriose, ClsH 320 16, die m an dureh Losen der K ohlenhydrate in  W. u. frak- 
tioniertes Ausfallen der D extrine m it A. rein darstellt. Sie zeigt M utarotation mit 
einer Enddrehung [a]D =  + 1 0 ,5 °  u. ein Reduktionsverniógen von ca. 45 (Glucose =  
100). Sie kom m t aus W. oder wss. A. in feinnadeiigen W arzeń, schmeckt kaum  siifi 
u. is t m it Bierunterhefe n icht rergarbar. W ird durcli 3°/0ig. Salzsaure nacli 10 Stdr.. 
unr unvollstandig zu Glucose aufgespalten, bildet ein 11. schleimigcs Osazon. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39. 1117— 19. H annoyer.) B e h r l e .

M. Dojarenko, Isomere Umwandlungen der cyclischen Kohlenuassersloffe bei der 
Einwirkung von Katalysatoren. Vf. leitetc eycl. KW -stoffe iiber erhitztes A12G3, 
nahrn das Reaktionsprod. in B r auf, trenntc  die Bromide u. bestimmte auf 
diese Weise die Zus. der entstondenen KW -stoffe. Aus Mełliylencydobutan (I) eut- 
stand ais H auptprod. Isopren, aus Methyllrimethylcn (II) entstand ais H auptprod. 
Pseudo- u. ais Nebenprod. Isobutylen. D a auch aus a,a-D im ethylcyclopropan Tri- 
m ethylathylen (vgl. IPA TIEW , H u h n , Ber. Dtsoh. Chem. Ges. 36. 2015), aus Athyl- 
cyclopropan <x-Methyl-/?-athylathylen (vgl. ROSANOW, Joiu-n. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 48. 182; C. 1923. I . 1490) u. aus Mcthylencyclobutan l-M ethylcyclobuten-(l) 
(vgl. PiL IPPO W , Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 46. 1197; C. 1915. I. 1058) erhalten 
wird, so kann ais Regel gelten, da!3 dic Isomerisation zur B. bezw. Anreicherung you 
M ethylgruppen fiihrt. Bereehnet m an naeh F a j a n s  (Ber. D tsch. Chem. Ges. 53. 643;
C. 1920. I. 813) die Bildungswarmen der C—C-Bindungen in  den Ausgangssubstanzen 
u. den Endprodd. der obigen Umlagerungen, so findet man, daC ste ts  energiearmere 
Substanzen entstehen. — V c r s u c h e :  I  wurde bei 400— 430° iiber A120 3 
geleitet, welches dabei hellbraun wird. Leichtere Fraktionen des Reaktionsprod. 
ergaben die Bromide C5I i 10B r2 vom K p. 56— 63°, C6H 8Br., vom Kp. 156— 160° u. 
CjH7Br5 vom K p. 184— 185°. Aus dem Dibromid wurden m ittels Zn-Staubs Tri- 
methylaihylen u. cr.-Methyl-fj-athyldthylen erhalten, aus dem Tetrabrom id Isopren. 
Dic sehwereren Fraktionen enthielten Cymol, welches — wie auch '(C lf3)2C: CH-CH3 
u. C2II5'C H : CH • CK, — wohl ein sekundiires Umwandlungsprod. des Isoprens ist. —
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II iiefcrto bei 340—360° iiber A120 3 auBer Pseudo- u. Isobutylcn einen bei 90— 110° 
sd. KW-stoff. (Journ. Russ. Phys.-Cheni. Ges. 58. 1— 15.) B ik e r m a n .

M. D o jarenko , Die von isomeren Umwandlungen bcgleitełe kalalytisclie Zerselzung 
cydischer Alkohole der Zusammensetzung C J I f i .  (Vgl. vorst. Ref.) Cyclopropyl- 
carbinol (I) u. Cyclóbutanol (II) liefern beim Leiten iiber erhitztes A120 3 viel 
Propylen, weniger Erylhren, noch weniger Cyclobutanon u. Crolonaldehyd; Allyl- 
carbinol (III) ergibt dieselben Prodd. m it Ausnahme von Cyclobutanon. Die Ent- 
stehung des Propylens is t unerldarlich; E rythren  bildet sich s ta tt  Methylencyclopropans 
u. Cyclobutens (der normalen Dehydratationsprodd.), weil seine C—C-Bindungen 
unter einer grofieren Energieabgabe entstehen. -r- I  g ib t — aufier Gasen — unterhalb 
ca. 350° yorwiegcnd leichtere Eraktionen, aus welchen Cyclobutanon (Semicarbazon, 
F. 201—202°) u. Crotonaldehyd (Semicarbazon, F . 184— 185°) isolicrt wurden, bei 
hdheren Tempp. schr viel W. u. hoclisd. polymerc Prodd. Die M. der Gase nahm 
mit steigender Temp. zu, die der Fil. ab. Propylen wurde von cinem Butylen in 
geringer Menge begleitet. — Die Zers. von I I  u. I I I  wurde nur bei 400° untersuckt. — 
Die neben dem Propylen aus C4H g0  entstehende K ohlc setzt sich auf dem K atalysator 
ab u. kann qualitativ  nachgewiesen werden. (Journ. Russ. Pliys.-Chem. Ges. 58. 
16—26.) B i k e r m a n .

M. D o jarenko , Dehydralalion der cyclischen Alkohole C J ImO in  Gejgenimrt von 
Katalysatoren. (Vgl. vorst. Ref.) Ais H auptprod. en tstand aus Melhylcyclopropyl- 
carbinol (I) a-Methylerijlhren, aus l-Methylcyclobutanol-(l) (II) Isopren, au3 Cydo- 
butylcarbinol (III) Cyclopenten. Die anomalc W asserabspaltung wird dadurch ver- 
ursacht, daB die n. Prodd. (Vinyltrimetliylon, l-M ethylcyclobuten-(l) u. Methylen- 
cyclobutan) der Alkohole geringere Bildnngswarmen haben ais die tatsachlich ent- 
stehenden. Vergleich der Energiewertc zcigt, daB nur Umlagcrungen Dreiring ^  
Vierring u. Fiinfring Sechsring um kehrbar verlaufcn konnen, wahrend die anderen 
Ringschliisse u . -óffnungen einseitig sind. Dementsprechend sind in der L iteratur 
27 Spaltungen des dreigliedrigen Ringcs beschrieben u. keinc SchlieBung einer offenen
Kettc zum Dreiring; 5 Ubergiinge D reiring---- y  Vieiring u. 2 tjbergange Y ierring---- y
Dreiring; 9 Ringspaltungen des Vierringes u. keine SchlieBung; 18 Umlagcrungen
V ierring---- y  Fiinfring u. eine zweifelhafte Umlagerung des Fiinf- in  den Vierring;
8 Umwandlungen F iin fr in g ---- >- Seehsring, 27 umgekehrtc Umwandlungen. —
I, CjPL • CH(OII) ■ CH,, wurde bei 240—365° uber A120 3 entwassert. Die Menge der 
Gase u. der leichteren Fil. nahm  m it steigender Temp. zu. Neben CH3-C H :C H - 
CH: CH2 entstanden Divinylmethan, CH2: C H • C H ,• C II : CH2, u. Mełhylcyclóbuten (?).
— Die Dehydratisierung von I I  wurde bei 370—375° u. 410—420° untersucht. Die 
Jlcngc der Gase nim m t m it steigender Temp. zu, die der leichteren KW -stoffe ab, 
"'cii bei hoheren Tempp. viel polymerc Prodd. entstehen. Neben Isopren wurden 
in untergeordneten Mengcn gefunden: Trimethylathylen u. Cymol. — Aus I I I  en tstand 
bei 415—430° in  guter Ausbeute Cyclopenten, K p.751 43—44,2°; D .104 0,7776; n D10 =  
1,4287. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 27—38. Moskau, Landwirtsch. A ka
demie.) B ik e r m a n .

E. Orlow, Nitrieren von X ylo l m it verdunnter Salpetersaure (spez. Gew. 1,35—1,29) 
in Gegenu-art von Quecksilber. Yf. n itrie rt techn. Xylol m it einem G ehalt von iiber 
60% m-Xylol m it verd. H N 0 3 in Ggw. von 2%  Hg u. isoliert aus dem Rk.-Prod. einen

gelben u. einen orangefarbenen K orper. D er 
i gelben Verb. kom m t wahrschcinlich Formel I

OH— OH zu. Das Na-Salz ihres Red.-Prod. (II) g ib t beim
\ t q _I ^ |_q q OH Diazoticren in Ggw. von H 2S 0 4 in  der W arm e

2 u. nachfolgendem Behandeln m it N a2C 03 eine
OH dunkelgelbe Verb. C\(OH)3(0Na){C02N a)2; beim

I I  C6(OH)(ONa)2(NH2)(COsNa)2 Diazotiercn u. Kuppeln m it /?-Naphthol, a-N aph-
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thylam in u. Benzidin liefert II unbestandige Farbstoffe, die Baumwolle orange bezw. 
bordeauxrot anfarben. Der orangefarbene K órper zeigt ein dem gelben ahnliches Verh, 
(Ber. D tsch. Chem. Ges. 59. 2114— 16. Charków, RuBland, Teehn. Inst.) R a e c k e .

Gilbert T. Morgan und Wilfred John Hickinbottom, Uber die Trennung der 
Bestandteile des Handelsxylidins. E in rohes X ylid in , aus dem m- u. p-Xylidine schon 
teilweise en tfern t waren, wurde wie folgt in  seine Bestandteile zerlegt: 7,7 1 Rohprod. 
m it 1,9 1 Eg. vermischen, nach 24 Stdn. gebildetes A cetat entfernen. D araus 2,52 1 
4-m -Xylidin, K p. 213—215°. Die Abseheidung is t jedoch nieh t quantita tiv . Zum 
F iltra t 10,6 1 W. u. 1,84 kg konz. H 2S 0 4 geben, am anderen Tag Sulfate m it NaOH 
zorlegen, Aminę m it 2,151 konz. HC1 versetzen, nach 48 Stdn. ausgefallenes Hydro- 
chlorid zerlegen. E rhalten 2,6 1 p-X ylid in . Die Trennung is t auch hier imyollstandig. 
Zu 1,281 des F iltra ts  vom Hydrochlorid 1,1 kg Pikrinsaure u. 21 A. geben, bis zur 
Lsg. erwarmen, beim E rkalten  erhaltenes P ik ra t aus A. bis zum F . 220° umkrystalli- 
sieren, alkoh. M utterlaugen wieder dem H ydrochloridfiltrat zusetzen u. einengen. 
P ik ra t m it w. N H 4OH zerlegen, Amin m it Bzl. extrahieren, aus Lg. umkrystallisieren. 
I s t  4-o-Xylidin, Prismen, F . 49°. Aus den P ikratfiltra ten  A. durch Dest. entfernen, 
m it N H 4OH erwarmen, Aminę in die Sulfate uberfiihren, diese aus W. fraktioniert 
krystallisieren, um die wl. Sulfate vom sil. Sulfat des 2-m -Xylidins zu trennen. Eine 
Probe jeder F rak tion  wird acetyliert. Das 2-Acetamino-m-xylol, F . 176°, ist wl. in 
Bzl. Man kann auch — bei tłberschuB der anderen Isomcrcn — das Gemisch der 
A eetylderiw . m it konz. HC1 eindam pfen u. in  W. gieBen, wobei das schwer verseifbare
2-Acetamino-m-xylol ausfallt. (Journ . Soc. Chem. Ind. 45. T. 221—22. Edgbaston,' 
Univ. of Birmingham.) LlNDENBAUM .

Harry Raymond Ing und Robert Robinson, Der orientierende E influ ji freier 
und gebundener Ionenladungen au f anliaftende einfache oder konjugierte ungesdttigte 
Systeme. I. Die Nitrierung einiger Derimle des Benzylamins. (Vgl. A l l a n ,  O x fo rd , 
R o b in s o n  u. S m ith , Journ . Chem. Soc. London 1926. 401; C. 1 9 2 6 .1. 2908.) H o lm es 
u. InGOLD (Journ . Chem. Soc. London 127. 1800; C. 1926. I. 630) haben aus Nitrie- 
rungsverss. des Benzylamins u. seiner D eriw . gefolgert, daB: Benzylaminsalze haupt- 
sachlieh in o,p-Stellung n itrie rt werden; B enzylam inderiw ., welche ein dreiwcrtiges 
N-Atom enthalten u. in denen Salzbildung verhindert ist, werden hauptsachlich in 
m-Stellung n itrie rt; wenn primiire oder sekundare Benzylamine in rauehender H N 03 
einen grofieren Anteil an m -D eriw . liefern, wird dieses durch B. eines N itram ins, CaH-- 
CH2-N H -N 0 2, ais erste Reaktionsstufe, erklart. Aus ihren Verss. lehnen H o lm e s  u . 

InGOLD die Polaritatstheorie ab. Yff. weisen darauf hin, daB die genannten Tat- 
sachen sich auch jeder anderen Theorie fiigen, m it Ausnahme der Befunde, daB Di- 
acetylbenzylam in in m-Stellung n itrie rt wird u. sich keine Nebenprodd. fassen lassen, 
u. Methyldibenzylamin o ,p-D eriw ., ohne m -D eriw . ais Nebcnprod., liefert. Vff. finden 
bei N achprufung der Verss. von H o lm e s  u. InGOLD (1. c .) , daB Diacełylbcnzylamin 
weitgehend in  p-Stellung n itrie rt wird, in  geringerem MaBe in  o- u. vielleicht auch 
in m-Stellung. Desgleichen liefert Phthalbenzylimid die p- u. o-D eriw ., wahrend sich 
beim Methyldibenzylamin das m m '-Dinitroderiv. nachweisen liiBt. Analog gibt Benzyl- 
fdperidin  50%  an  m-Nitrobenzylpiperidin neben der p-Verb. ais Nebcnprod. Demnach 
erweist sich, daB tertiare Benzylamine eine ausgesprochene Neigung zur m-Nitrierung 
zeigen u. die oben erwahnte N itraminhypothese, ais iiberflussig, abzulehnen ist. Vff. 
weisen auf folgende Erklarungsmoglichkeiten der gefundenen R esultate hin: 1. Die 
Theorie von A l l a n ,  O x fo rd ,  R o b in s o n  u . S m ith  (1 .c.). 2. Die elektrostat. In- 
duktion nach T hom son  (I fiir die Kekulesche Formel, II ais extremc Form  von I nach 
der Lowrysehen Formel fiir den polarisierten Benzolkern u. III nach D ew au ). 3. Aus 
dem arom at. K ern konnen Elektronen in  das Ammoniumsystem gezogen werden. 
Dies erscheint nur unter der Bedingung moglich, daB das Ionenzcntrum  des Ammoniuma 
fiihig ist, ein E lektron aufzunehmen, vielleicht in analoger Weise wie in den Verbb.
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NR4 } e oder im neutralen Na-Atom. (IV veransohauliclit die resultierenden Verande- 
rungen.) 4. Die von der K ationenladung auf die Elektronen des K ernes ausgeubtc 
Anziehung is t so stark, daB Ca— Cp Kovalenzelektronen sich von Cg losreiCen u. bis 
zu einem gewissen Grade von Ca angeeignet werden. (Vgl. V — m -Substitution durch 
o,p-Verhinderung.) DieVerss. von HOLMES u. INGOLD, zu zeigen. da(3 die Polarit-ats- 
theorie auf organ. Gebiet versagt, weisen Vff. zuriick.
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o,p-Hinderimg u. m-Aktivierung o,p-Hinderung
V e r s u c h e .  I . N i t r i e r u n g  d e s  B e n z y la m in s .

—10° m it H N 0 3 1,5 vorgenommen, die Identifizierung der Rcaktionsprodd. geschah 
ais Nitrobenzoesauren bezw. ais Nitrobenzaldehyde. Das von H olm es u. INGOLD (1. c.) 
ais reines m-Nitrobenzylam m onium nitrat angesprochene Prod. vom F. 214° en thalt 
einen iiberwiegenden Anteil des p-Deriv. II . N i t r i e r u n g  d e s  B e n z y la m m o n iu m -  
n i t r a t s .  Dic N itrierung wurde bei — 15° m it H N 0 3 1,5 ausgefiihrt u. das Prod. ais 
Aceto-p-nitrobenzylamid, F . 133°, identifiziert. I I I .  Die N i t r i e r u n g  d e s  B e n z y l 
am i ds bei 100° liefert die p- u. m -D eriw . IV. Die N i t r i e r u n g  d e s  D i a c e t y l  b e n z y l 
a m in s  in Kaltem ischung m itH N 0 3 1,5 liefert ausschlieBlich p- neben wenig o-Deriv. 
V. Die N i t r i e r u n g  d e s  P h th a l b e n z y l i m i d s  bei — 15° m it H N 0 3 1,5 liefert lediglieli 
die o- u. p -D eriw . V I. Die N i t r i e r u n g  d e s  B e n z y lp ip e r id in s  in  Kaltem ischung 
mit H N 03 1,5 liefert das m-Deriv., identifiziert ais m-Nitrobenzylpiperidinhydrojodid, 
CijHtfOaNj.J, aus W., F . 221° (ais Nebenprod. wenig p-Deriv.). V II. Die N i t r i e r u n g  
des D ib e n z y la m in s  bei 0° m it H N 0 3 1,5 liefert die p- u. m-Derivv., ais Nitrobenzoe
sauren identifiziert. V III. Bei der N i t r i e r u n g  d e s  M e th y ld ib e n z y la m in s  in K alte- 
raischung m it H N 0 3 1,5 liiBt sich m ,m '-Dinitrodibenzylm ethylam in, F . 83—84°, bei 
der Oxydation des N itrierungsprod. m- u. p-Nitrobenzoesaure isolieren. Ferner wurden 
hergestellt: Aus Benzyltrim ethylamm onium jodid m it A gN 03 Benzyltrimełhylam-
moniumnilrat, CI0H 16O3N 2, aus W ., F . 151— 160°. Analog o-Nitróbenzyltńmethyl- 
ammoniumperchlorał, C10H 15O0N 2Cl, aus sehr verd. HCIO^, F . 166°. Wie oben oder 
durch N itrierung von Benzyltrim ethylam uionium nitrat m-Nitrobenzyltrimdhylam- 
moniumnitrat, C10H 15O5N3, aus sehr verd. H N 0 3, F. 251° (Zers.). Aus p-Nitrobenzy - 
bromid u. T runethylam in wie oben p-NilrobmzyUrimelhylammoniumnitrat, C10H 15O6N3. 
aus verd. HNOs, F . 211° (Zers.). (Journ . Chem. Soc. London 1926. 1655— 68. M an
chester, Univ.) T a u b e .

Philip William Benson Harrison, Joseph Kenyon und Henry Phillips, Unter- 
suchungen iiber die Abhangigkeit der Drehung von der chemischen Konslitulion. X X IX . 
Die Auflosung von Sulfozyden in  ihre oplisch alclwen Formen. (X X V III. vgl. Journ. 
Chem. Soc. London 1926. 658; C. 1926. I. 3316.) In  der X X V II. M itt. (Journ . Chem. 
Soc. London 127. 2552; C. 1926. I. 1538) wurde fiir den p-Toluolsulfinsaureathylester 
eine semipolare Doppelbindung wahrscheinlich gem acht u. die Verb. in opt.-akt. Form 
erhalten. Ahnlich sollten auch die Sulfoxyde zwischen S u. O eine solche Bindung 
aufweisen u. sich demnach in die ak t. Komponenten spalten lassen. In  der T a t gelang 
es den Vff., 4'-Ami?io-4-rnethyldiphenylsulfoxyd (I) u. m-Carboxyphenylmethylsidfoxyd 
(II) in die enanthiomorphen Modifikationen zu spalten. H ieraus folgt, daB im Einklang 
mit der Elektronentheorie der Valeuz, die vierte Valenz des vierwertigen S von den 
drci ubrigen verschieden ist. Beide Vcrbb. zeigen komplexe Rotationsdispersion. 

Vin. 2. 150
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In  beiden Fallen zeigen die d,l-Kom ponenten weitgehende Unterschiede im physikal. 
Vcrh. im Verhaltnis zu den ak t. Formen, so fallt beim Zusammengeben gleieher 
Mengen der in Chlf. gel. akt. Verbb. von entgegengesetztem Vorzeiehen das " i .  d,l-Sulf- 
oxyd von hoherem F. aus.

I  u  o - s < & h . ‘ ' c o o h
V e r  s u c h  e. p-Toluolsulfinsaure u. Anilin geben 30 Stdn. auf 110—115° crh itz t 

d,l-4'-Amino-4-mełhyldiphenylsidfoxyd, C13H 13ONS (I), aus A., F . 169— 170°. (Ais 
Nebenprod. Di-p-tolyldisulfoxyd vom F . 78°.) Die Auflósung gelingt m it Hilfe der 
Camphersulfonsaure: 1-4'-Amino-4-methyldiphenylsulfoxyd-l-campliersulfonal, F . 133 bis 
134°, in  A. [ a P s .,61 =  — 18,1°; l-4'-Amino-4-methyldiphenylsulfoxyd, aus verd. A.,
F . 151°, in A. [a ]2\ 101 =  — 122°; d-4'-Amino-4-methyldiphenylsidfoxyd-d-campher- 
sulfonat, F . 133— 134°, in  A. [a ]“ M01 =  + 1 7 ,2 ° ; d-4'-Amino-4-meihyldiphenylsulfoxyd, 
aus A., F . 151°, in  A. [a ]256461 =  + 1 2 3 ° . Aus den drei obigen Verbb. in Essigsaure- 
anhydrid: d,l-i'-Acely!aniino-4-)nethyldiphcnylsidfoxyd, C15II150 2NS. (Im Originał
CJ5H 15ONS ? ? ) ' Aus verd. A., F . 183— 184°; l-4'-Acelylamino-4-methyldiphenylsidfoxyd, 
aus verd. A., F . 173—174°, in A. [a ]“ M61 =  — 66,2° u. d-4'-Acelylamino-4-methyl- 
diphenylsulfoxyd, in  A. [a ]265461 = + 6 6 ,4 ° .  D urch O xydation des Sulfoxyds in Eg. 
m it K M n04 4'-Acetylamino-4-meihyldiphenylsulfon, C15H 150 3N S (im Original C ^H ^ • 
0»NS ? ?), aus verd. A., F . 194°. Die O xydation des ak t. Sulfoxyds liefert ebenfalls 
ein inakt. Sulfon. m-MethylthioIbenzoesiiuro (aus m-Chlorsulfonylbenzoesiiure durch 
Red. m it Zn u. Umsetzung in  alkal. Lsg. m it D im ethylsulfat) liefert in K .C 0 3-Lsg. 
m it H j,02 oxydiert d,l-m-Carboxyphenylmełhylsułfoxyd, C8H 80 3S (II), aus HC1 m it W. 
gefallt F . 170— 172°. Die Auflósung gelingt iiber das Brucinsalz u. 1-Menthylaminsalz; 
d-m-Carboxyphenylmełhylsulfoxyd, aus Chlf. m it PAe. gefallt, F . 134°, in Methyl- 
alkohol [a ]5461= +137,6°, Brucinsalz, F . 136— 137°, [a ]255401 =  + 4 0 ,3 ° ; l-Menthyl- 
aminsalz, F . 171°, [a]5401 =  + 6 8 ,9 °  u. l-in-CarboxyphenyhnethylsuIfoxyd, F . 133°, in 
Methylalkohol [a]54Ci =  — 133,5°. Die O xydation der d-Verb. in  verd. Eg. m it K M n04 
fiih rt zu inakt. m-Carboxyphcnylmethylsulfon vom F. 230°. (Journ . Chem. Soc. 
London 1926. 2079—90. B attcrsea, Polytechn.) T a u b e .

Allan Domleo und Joseph Kenyon, Untersuchungen -iiber die AbMngigkeit der 
Drehung von der chemischen Konstitution. X X X . U ber die Zerlegung des Methylcyclo- 
hexylcarbinols. (X X IX . vgl. vorst. Ref.) Zum Vergleich m it den fruher beschriebenen 
opt.-akt. Form en des Mcthyl-n-hcxylcarbinols (/5-Octanols) u. M ethylphenylcarbinols 
-n-urden je tz t die des MethylcyclohezylcarbiTwls dargestellt. D a das d,l-Carbinol yon 
Phthalsaurean iydrid  bei 105— 115° vollig zum ungesatt. KW -stoff dehydratisiert 
■wird, wurde das saure Phthalat m ittels des K-Salzes des Carbinols bereitet u. m it Brucin 
zerlegt. Das sau re l-P h thala t wurde noch iiber das Cinchoninsalz gereinigt. Die Differcnz 
żwisehen den FF . des d ,l-Phthalats (140°) u. der ak t. P h thala te  (75°) is t n ich t nu r un- 
gcwohnlich groI3, sondern auch entgegengesetzt gericlitet \vie bei den E stern  des 
^•Octanols. Auch sind hier — wieder um gekehrt wie beim /?-Octanol — die ak t. Ester 
viel loslichcr ais die inakt. Form . — Vom d-Carbinol u. seinem Acelat wurden in homo- 
genem Zustand bestim m t: Die D.D. zwisehen 20 u. 140°; die n25-Werte fiir 4 verschiedene 
Wellenlangen; die Drehungen fiir dieselbcn Wcllenlangen zwisclien 20 u. 140° (Tabellen 
im Original). Diese Drehungen ergeben, gegen die Tempp. graph. dargestellt, fast 
parallele Kurven, indem die Drehung bei hoherer Temp. allmahlich fallt, ahnlieli ■nie 
beim /?-Octanol. W ahrend bei diesen beiden Alkoholen die W rkg. erhohter Temp. 
jedoch eine maCigc ist, is t sic beim M ethylphenylcarbinol viel starker. —  Das Acctat 
des d-Carbinols d reh t links, wahrend das d-/9-Octanylacetat in demsclben Siimc dreht 
wie der Alkohol. Bei erhohter Temp. steig t beim ersteren die Links-, beim letzteren 
die Rechtsdrehung. Die Rotationsdispersion des ersteren is t bei hóheren Tempp. n.,. 
die des letzteren dagegen anormal.
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V e r s u c h e .  d,l-Methylcydohexylcarbinól. Aus Aeetaldehyd u. CcH n M gJ nebcn 
viel ungesatt. KW -stoff. Viscose FI., K p.u  85— 95°. — Saures Phthalat. Vorigea m it 
K-Pulver in  Bzl. in das K -Salz iiberfuhren, m it Phtbalsaureanhydrid 50 Stdn. auf 80° 
erhitzen, dann in  verd. Sodalsg. Eis. Nadeln aus Eg., F . 140°. — Saures Phthalat 
des d-Carbinóls. Voriges in h. Aceton m it Brucin versetzcn, beim E rkalten  ausgefallene 
Krystalle viermal aus Aceton umkrystallisieren, reines Brucinsalz (haarformigo Nadeln, 
F. 179°) in  A. m it verd. HC1 zerlegen. Nadeln aus PAe., F . 75°, [oc]d20 =  + 55 ,4° in 
5%ig- alkoh. Lsg. — Saures Phthalat des l-Carbinols. 1. Brucinsalz aus der M utterlauge 
zerlegen, E ster in  das Cinchoninsalz (K rystalle aus Cblf.-Aceton, F . 160— 165°, [oc]d20 =  
-f77,30 in 5%ig- alkoh. Lsg.) iiberfiihren, dieses zerlegen. F. 75°, [<x]d20 =  — 55,0° 
in 5%ig. alkoh. Lsg. 2. Aus dem Brucinsalz abgeschiedenen E ster aus PAe. um 
krystallisieren, wobei zuerst der d,l-Estcr ausfiillt. F . 71°, [a]D20 =  —53° in 5% ig. 
alkoh, Lsg. Event. iiber das Cinchoninsalz yollig reinigen. — d-Methylcyclohexyl- 
carbinol. D ureh dio Lsg. des sauren P h thala ts  in  NaOH  Dam pf blasen. Schwach 
viscose, naeh Menthol rieohende FI., K p.la 82—83°, D.204 0,9254, D .1274 0,8335, nD25 =  
1,4635, [a]DS0= + 5,68°, [a ]20510i =  + 7 ,23°, a 43C8: a 5M1 =  1,74. — Acetat, bewegliche, 
naeh A m ylacetat rieehende FI., K p.30 98°, D .204 0,9473, D .1284 0,8550, nD“  =  1,4433, 
[oc]d17 =  —3,12°, : a M8I =  2,05. — Das l-Carbinol wird analog dargestellt. (Journ.
Chem. Soc. London 1926. 1841—45. London, B attcrsea Polytechn.) L lN D EN B .

W. Minajew, Uber die Synthese der 6-Chlor-3-oxybenzoesdure. (Vgl. M i n a j e w , 
R i p p e r , Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 673; C. 1924. I . 905.) Die D arst. von
6-Chlor-3-oxybenzoesaure (I) aus 6-Chlor-3-aminóbenzoesdure (II) wird vervollkommnet.
1. Man lóst 1,06 g II in  80 cem l,25% ig. H 2S 0 4, diazotiert m ittels N aN 0 2 bei 25— 5° 
u. giefit die Diazolsg. allmahlich in  200 ccm 75—80° w. W. ein; sodann wird jn i t  
Tierkohle gekocht. Ausbeute 60%- — 2. Man diazotiert in  verd. HC1 bei 2—3° u. 
giefit die Diazolsg. allmahlich in auf 60—70° erwarmtes W. ein, dessen Temp. alsdann 
langsam bis zum Sieden erhoht wird. U m krystallisieren m it Tierkohle. Ausbeute 
70%. F. 175°. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 113— 18. Tomsk, Tcchnol. 
Imt.) B ik e r m a n .

W. Ipatjew und G. Rasuwajew, Ilydrierung aromatisclier Sauren und ihrer Salze 
ohne Losungsmittel mittels Nickeloxyds unter Druck. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 
58. 122—28. — C. 1926. I. 2092.) B i k e r m a n .

E. C atte la in , Ober die Darstellung der Piperonylsdure aus Piperonal. Zur Lsg. 
von 10 g Piperonal in 600 ccm W. von 70—80° gibt man allmahlich un ter Schiitteln 
eine Lsg. von 15 g K M n04 in 300 ccm W. Nacli E rkalten  wird abgesaugt, auf ca. 500 ccm 
eingedampft, naeh 24 Stdn. von e t was unverandertem  Piperonal filtriert, m it verd. 
HC1 gefallt, die getroeknete Piperonylsdure aus A. um krystallisiert. Ausbeute 70% . 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 1186—88.) L i n d e n b a u m .

G. Vavon, Anziani und Herynk, cis- Irans-Isomerie und sterische Hinderung. 
III. tlber die o-Cyclohexylcydoliexanole. (II. vgl. V a v o n  u. P EIG N IER , S . 1413.) Die 
Literaturangaben iiber die o-Cydoliexylcyclóhexanóle weichen unter sich u. aueh von den 
von Vff. erzielten Ergebnissen ab. Es is t móglich, daC jedes der beiden Stereoisomeren 
in mehreren Form en existiert, wenn namlich der Cyclohexanring n ich t eben ist, wie 
es die Unterss. von S c h r a u t h  u. G o r ig  (Ber. D tsch. Chem. Ges. 56. 1903; C. 1923.
III. 1314) walirscheinlich gem acht haben. Vff. haben die beiden Alkohole, wio schon 
in der 1. M itt. angedeutet, dureh yersehiedenartige H ydrierung des entsprechenden 
Ketons dargestellt u. iiber die sauren Succinate u. Ph thala te  gereinigt, wobei die sehr 
verschiedene Verseifungsgeschwindigkeit der cis- u. trans-E ster ein wirksames Hilfs- 
mittel ist.

V e r s u c h e. o-Cydohexylidencydohexancm. D ureh K ondensation von Cyclo- 
hexanon in Ggw. von CaH2. K p.0 130— 131°, K p.740 273° (korr.). Semicarbazon, F . 178 
bis 180° bei langsamem, 189— 191° bei sehnellem Erhitzen, 214° auf dem Hg-Bad. —

150*
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o-Cyclohexylcyclohexanon. Durch Hydrierung des yorigen in A. oder A. ( +  P t). K p .a 126 
bis 127°. Oxi?n, F . 100°. — cis-o-Cydohexylcyclohexanol, C12H 220 . Durch Hydrierung 
des yorigen in Eg. ( +  P t). K p . ł0  130—131°, K rystalle aus S0%ig. A., dann Toluol, 
F. 60°, 1. in A., A., Bzl., Toluol. — Saures Succinat, C ^H ^O ^ Mit Bemsteinsaure- 
anhydrid in  sd. Toluol (15 Stdn.), in verd. NaOH aufnehmen, m it PAe. ausschutteln. 
Mehrfach aus 70% ’g- Essigsiiure, 70%ig- A., Bzl.-PAe., F. 114— 114,5°. Verscift man 
den E ster zur Halfte, so zeigt der R uckstand denselben F . L ost sich bei 15° in  12 Teilen 
A., 12 Teilen Bzl., 11 Teilen 95%ig. A. Der aus dem E ster regenerierte Alkohol zeigt 
F. 60°. —  Saures Phihalat, C20H 26O4. Ebenso m it Phthalsaureanhydrid oder auch aus 
der Na-Verb. des Alkohols (2 Stdn.). Das Rohprod. w ird m it Chlf. e strah ie rt. Mehr- 
fach aus verd. Essigsaure u. verd. A., F . 126— 127°. Der F . andert sich bei weiterer 
K rystalhsation aus diesen Losungsmm. oder durch partielle Yerseifung nicht. Kry- 
stallisiert man aber aus Bzl.-PAe., so zeigt das Prod. F . 112— 113° zu triiber FI., die 
erst bei 127° ldar wird. Es handclt sich um zwei Form en derselben Verb., welche 
wechsclscitig ineinander tiberfiihrbar sind, wenn man m it der betreffenden Form 
im pft. Lóst sich bei 15° in  1,4 Teilen A., 2,2 Teilen A., 4 Teilen Bzl. — Phenylurełhan, 
C10H 27O2N, nach Waschen m it PAe. aus absol. A., F . 148°. — trans-o-Cydohexylcydo- 
hczanol, C ^H ^O . 1. Durch H ydrierung yon o-Cyclohexylcyclohexanon m it N a u. A.
2. Aus der Na-Verb. des cis-Alkohols bei 210—220° (10 Stdn.). 3. D urch Hydrierung 
yon o-Cyclohexylidencyclohexanol ( +  P t). Nach dcm ersten Yerf. erhalt m an cin 
dickes, langsam krystallisierendes Ol, welches d irekt in  die folgenden E ster iibergefuhrt 
wird. Daraus regeneriert, zeigt der Alkohol F. 53—54°. — Saures Succinat, CieH 20O4, 
F . 131°, auch nach partieller Verseifung. Lóst sich bei 15° in  18 Teilen A., 90 Teilen Bzl., 
22 Teilen A. — Saures Phthalat, C20H 26O.,. B. der Na-Verb. des trans-Alkohols u. 
Umsetzung derselben m it Phthalsaureanhydrid viel leichter ais beim cis-Isomeren, 
schon in  A. bei Zimmcrtemp. F . 123—124°. Misch-F. m it dem cis-Isomeren 90—96°. 
Lost sich bei 15° in  1,2 Teilen A., 3,3 Teilen A., 10 Teilen Bzl. — Phenylurełhan, 
ClgH 270 2N, F . 132°. — Die Yeresterungsgeschwindigkeit der Alkohole wurde in reinem 
Eg. boi 138° u. in Eg. -f- 2%  H 2S 0 4 bei 39° bestim m t. Der eis-Alkohol yerestert sich 
im ersten Falle ca. 1,8-mal, im zweiten Falle ca. 4,5-mal langsamcr ais der trans- 
Alkohol. Ferner wird das cis-Succinat durch 1/ lo"n - Na OH bei 39° in W. ca. 35-mal. 
in 75°/0ig. A. ca. 30-mal langsamcr verseift ais das trans-Succinat. Das cis-Phthalat 
wird durch 1/6-n. wss. N aOH  bei 100° 13— 14-mal langsamer yerseift ais das trans- 
Ph thala t. Bei tieferer Temp. is t der U nterschied noch groBer. Das Cyclohexylradikal 
yerursacht also eine bedeutende ster. H inderung, wie es auch seinem Umfang entspricht 
(ygl. 1. M itt.). (Buli. Soc. Chim. de F rance [4] 39. 1138—47. Nancy, Fac. des Sc.) Lb.

D. Vorlander und Hans K luge, Uber Hescahydrophenylglycin-o-carbonsaure. 
Hexahydrophenylglycin-o-carbonsaure laBt sich durch H ydrierung der Plienylglycin-
o-carbonsaure m ittels H 2 u. Pt-M ohr darstellen. Sie erscheint beim Titrieren auch 

^  in alkoh. Lsg. m it Na-Alkoholat ais einbas. Saure. Die
q  j j  < ^ > 0  Synthese aus H exahydroanthranilsaure u. CH,C1 -COOH

° 10 NHa -CH 2 • COOH g(“lang nicht, auch ein N -substituiertes Benzolderiy. lieB 
sich n icht herstellen. Sie laBt sich nicht methylieren, u. 

weder die Nitrosierung noch die Acetylierung nim m t einen eindeutigen Verlauf. Die 
Ester der Saure wurden leicht durch Hydrierung der Phenylglycin-o-carbonsaureester 
erhalten, die bei der Verseifung die krystallisierte Carbonsaure liefern. Durch Einw. 
yon metali. N a gelangt m an zu Hexahydroindoxylsdureestem, die beim Behandeln 
m it Alka]i u. Oxydation in gelbe Substanzen iibergehen.

V e r  s u  c li e. Hexahydro,plienyl{jlycin-o-carbonsdure, CgHjjOjN, aus W. oder verd.
A. feine K rystalle, F. 234°. Sio zeigt die Betainrkk. u. ist oline jede physiol. Wrkg.
— Na-Salz, weiBe K rystalldrusen, Zers. bei 260°. — Hg-Salz, F. 175° unseharf unter 
Zers. —  Pb-Salz, aus W. wciBe K rystalle, Zers. zwischen 246— 254°. — Dimethylester,
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Cu H],jO.,N, F . 60°, K p .25 125— 130°. — Hydrochlorid, F . 162° unter Zers. — Benzoyl- 
verb., C]8H 230 5N, gelbliche K rystalle, Zers. bei 6 6 — 6 8 °. — Nitrosoverb., C11H ls0 6N 2, 
F. 54°, K p .17 215— 220°. — Diathylester, Cn H 230 4N, olig. — Hydrochlorid, F . gegen 
90°. — Hexahydroindoxylsaureuthylester, Cu H 1T0 3>.T, F . 95°. —  Melhylcster, C10H ł6O3N, 
F. 148°. Die alkal. Lsgg. beider Ester farben sich beim Kochen dunkelgelb bis orange. 
HC1 fa llt daraus ein óliges, fest werdendes Prod. Infolge der sehleehten Ausbeuten 
war der hydroarom at. Indigo noch nieht zu erhalten. (Ber. D tsch. Chem. Ges. 59. 
2075— 78. Halle.) S i e b e r t .

Rene Escourrou, Untersuchungen iiber das .natiirliche Methylheptenon. Uber aus 
demselben dargestellte Alkohole, B itne  und Gycłogerańiolene. I. Diese Arbeit is t in 
ihren Grundziigen schon von GillGNARD u . ESCOURROU (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
176. 1860; C. 1924. I. 36) m itgeteilt worden (ygl. auch G e i g n a r d ,  DOEUVRE u . 

ESCOURROU, C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 669; C. 1924. I. 750). E s  geniigt daher, 
die experimentellen Ergebnisse nachzutragen. —  Methylheptenon. Aus Citral m it sd. 
10%ig. K 2C 0 3 (12 Stdn.), m it D am pf dest., im Vakuum rektifizieren. K p . 10 67°, 
Kp.;C|, 173— 174°, D . 10 0,8691, nn 14 =  1,44345. Die Ozonisięrung h a t gezeigt, daB 
fast reine /S-Form vorliegt. — Die folgenden ungesatt. tertiaren  Alkohole der all- 
gemcinen Formel (CH3 )2C: CH-CH 2 -CH 2 -C(CH3 )(OH )-R  werden aus dom vorigen u. 
RMgX dargestellt. Bei der Dest. is t ein gutes Vakuum empfehlenswert, um die 
„K etonspaltung“ mogliehst zu yermeiden. Die Alkohole sind bewegliche, m eist an- 
genelim rieehende Fil., welche m it konz. H 2S 0 4 R otfarbung geben, K M n0 4 entfarben 
u. Br addieren. —  2,6-Dimethylhepten-(2)-ol-(6), C0H lsO. M it CH3M gJ. K p .13 77-—78°, 
Kp.740 1 73— 175°, D. 1 0 *5 0,8564, n n 10 =  1,45197. Ausbeute 85% . Acetal; m it Acet- 
anhydrid bei 140— 150°; K p . 740 184— 186°, D . 11 0,883, nn 11 =  1,44235, schwaeh terpen- 
artig riecliend. — 2,6-Dimethylocten-(2)-ol-(6) oder Athylmethylheptenol, C1 0 H 20O. Mit 
CjHjMgBr. Ivp . 13 92,5°, K p . , 36 1 97°, D .17 0,8572, nn 10 =  1,45658, thym ianartig  riechęnd. 
Ausbeute bis 82% . Acetat, Ci2H 220 2, K p .]a 105— 107°, K p . 738 2 1 4°, D 12 0,8841, njj15 =
1,44606, blum enartig riechend. —  Verss., in  vorst. Alkoholen OH dureh B r zu ersetzen, 
lieferten keine reinen Prodd. — 2,6-Dimcthylnonen-(2)-ol-{6) oder n-Propylmethyl- 
heptenol, Cu H 220 . M it n-C3H 7MgBr. K p .13 102— 103°, D .11 0,8592, no 11 =  1,45727. 
Ausbeute ca. 85% , wenn m an bei der D arst. der GRIGNARD-Lsg. Kochen verm eidet. 
H e l f e r i c h  u. G e h r k e  (Ber. D tsch. Chem. Ges. 54. 2640; C. 1922. I. 196) fanden 
einen hoheren K p. Acetat, C13I I 240 2; D arst. unter Zusatz von N a-A cetat bei 170°, 
aber Ausbeute gering wegen K etonspaltung; K p .13 112— 113°, D . 10  0,8863, ni)10 =
1,45247, citronenartig  riechend. — 2,6,7-Trimethylocten-(2)-ol-(6) oder Isopropylinethyl- 
heptenol, Cu H 220 . M it i-C3H.MgBr. Ivp . 12 97— 98°, D .10 0,8717, ni, 10 -6 =  1,46295, 
thymianartig riechend. Ausbeute gering wegen starker K etonspaltung auch im 
Yakuum. — 2,6-Dimethtjldeeen-(2)-ol-{6) oder n-Butyhnethylheptenol, C12H 210 . Mit 
n-C4H9MgBr. K p .5 95—96°, K p ,12 119°, D . 10>6 0,8603, nj) 10 =  1,45997, stechend.wenig 
angenehm riechend. Ausbeute iiber 65% . Acetat, Ci4H 260 2; m it A cetanhydrid bei 
150—160°; K p . 13 122— 123°, D . 10 -5 0,8903, nj, 11 =  1,45177, schwaeh riechend. — 
2,6,9-Trimcthyldecen-(2)-ol-(6) oder Isoamylmethylheptenol, C13H 260 . M it i-C5H n MgBr. 
Kp.14 123— 124°, D .l ł  0,8566, n D 1 0 ' 5 =  1,45657, siiBlich riechend. A usbeute bis 70% . 
Acetylierung gelang nieht. — 6-Phenyl-2-methylhcpten-{2)-ol-{6), C14H 20O. M it C6H 5MgBr. 
Kp.19 155— 156°, D .10 0,9679, n c 13  =  1,52316, ziemlich yiseos, schwaeh arom at, riechend. 
Ausbeute 55% . W ird schon durch eine Spur Essigsaure teilweise, durch D est. unter 
at-Druck sowie durch A cetanhydrid oder CH3COCl fas t vollstandig ' zum Dien de- 
hydratisiert (Wrkg. des C6H 5). — 6-Benzyl-2-methylhepten-(2)-ol-(6), C15H 220 . M it 
Benzyl-MgCl neben reiehlich Dibenzyl. K p .7 146— 147°, D . 10'5 0,9654, n D 10 =  1,52632, 
gelblich, viscos, suBlicli u. citronenartig riechend. Ausbeute 45% . E n th a lt tro tz  
scharfer Analysenwerte eine kleine Menge von gleichsd. Stilben, welches m an nach 
Dehydratisierung des Alkohols zum KW -stoff isolieren kann. Dasselbe verdankt seine
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B. der Einw. des Mg auf das C6H5CH2C1. Bei Dest. un ter at-D ruck erleidet der Alkohol 
K etonspaltung. Acetylierung gelang auf keine Weise. — Die K etonspaltung wurde 
festgestellt beim Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, Isoamyl- u. Benzylraothylheptenol. 
Der Substitutionsgrad des der funktionellen Gruppe benachbarten C-Atoms scheint 
von besonderem EinfluB zu sein, da  das Isopropylderiy. die Spaltung am leichtesten u. 
vollstandigsten erleidet. Das tert.-B utylderiv. is t vielleieht gar n icht m ehr existenz- 
fahig. Um siu erfahren, -wie weit die R k. verallgem einert werden kann, wurden Verss. 
m it Methyldiisoamylcarbinol angestellt. Aus dem R k.-Prod. von i-C5H u MgBr auf 
Essigester w urde durch Dest. kein Methylisoamylketon isoliert, sondern A. u. Isoamyl- 
acetat. D est. m an aber das Carbinol m it einer Spur H 2S 0 4, so erhalt m an gegen 140° 
eine FI., welche schwache Jodoform rk. gibt, also wohl genanntes K eton enthiilt. Daraua 
u. aus der Tatsache, daB die H ydrierungsprodd. obiger ungesatt. Alkohole kaum  noch 
zur K etonspaltung fahig sind, is t die bedeutende W rkg. einer selbst entfernt liegendeu 
Doppelbindung ersiohtlich. (Buli. Soo. Chim. dc France [4] 39. 1121—38. Lyon, 
Fac. des Sciences.) L in d e n b a u m .

J. Pascual und J. Cerezo, Ober das Benzylbenzoin. 2. M itt. ( 1 . vgl. Anales. 
koc. espanola Fis. Quim. 23. 76; C. 1925. I. 2657.) E s werden die experimentellen 
D aten fiir die friiher mitgeteilten Befunde gegeben. Neu wurde gefunden, daB bei der 
Einw. von Essigsaureanhydrid u. H 2S 0 4 auf Benzylbenzoin neben den schon erwiihntcn 
Benzaldesoxybenzoiuen u. einer kleinen Menge einer n ich t charakterisierbaren Sub- 
stanz von hoherem F. (166— 167°) eine 4. Verb. entsteht, die sich ais Essigsaureester 
d#s Benzylbcnzoins, C23H 2()0 3 =  C2i r 5-CO -C (0-C 0 •CH3 )(CH2 -C8H5)-C6II5, erwies u. 
aueh durch Einw. von CH3-COCl auf das Reaktionsprod. von Benzil u. C0H 5 • CIT2 ■ MgCl 
erhalten w ird; K rystalle (aus PAe. oder A.), E. 128— 129°. — Die Beziehung zwischen 
Benzylbenzoin u. dem bei Entziehung von W. hauptsiiehlich daraus entstehenden
i-Benzaldcsoxybenzoin zeigt sich aueh darin, daB beide m it H 2S 0 4 ident. Halochromie 
geben. — Die Formel C21H 180 2 des Benzylbcnzoins wurde durch kryoskop. Best. des 
Mol.-Gcw. bestiitigt. — Die bei der D arst. des Benzylbcnzoins aus Benzoin, K-Amalgam 
u. CeH6 -CH2Cl (vgl. 1. c.) erlialtene, m it F . 215— 218° angegebene Substanz erleidet 
beim F . Zers. u. is t wahrscheinlich Benzoinpinakon, das m it F . 137— 138° angegebene 
sek. Reaktionsprod. h a t naeh U mkrystallisieren aus A. F . 134° u. erwies sich ais Hydro- 
b&nzoin. — Bei Einw. von CH3'COOH -j- H B r auf Benzylbenzoin wurden bei Wieder- 
holung andere Ergebnisse ais friiher erhalten. (Anales soe. espanola Fis. Quim. 24. 
395—99. Salamanca Sevilla.) S p i e g e l .

S. Danilow, Dehydratation des Cyclohexylhydrobenzoins im  Zitsammenhang mil 
der Umlagerung von Aldehydem in  Ketone. (Vgl. DANILOW  u . V e n u s -D a n il o w a , 
Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 347; C. 1926. I. 3321.) Wie friiher gezeigt wurde 
(Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 51. 109; C. 1923. I I I .  760 u. unveróffentlicht) en t
stehen bei D ehydratation des Phenylhydrobenzoins durch verd. H 2S 0 4 sowohl Phcnyl- 
desoxybenzoin ivie aueh Triphcnylacetaldehyd, wahrend die Einw. von konz. H 2S04. 
H B r oder PC15 nu r das Pkenyldesoxybenzoin ergibt; andererseits geht der Triphenyl- 
acetaldehyd m it konz. H 2S 0 4 yollstiindig ins Phcnyldesoxybenzoin iiber. Die De
hydratation  des Cydohexylhydrobcnzoi7is (I) liefert Cydohexyldiphenylacetaldehyd (II), 
Cydohexyldesoxybenzoin (III) u. Cydohexylbenzhydrylketon (IV) in naehstehend ver- 
zeichnetem Y erhaltnis:

Dehydratationsmittel Versuchsdauer II III IV

konz. I^ S O ^ ................................ _ 0 0 1
Oxa.siiure..................................... 7 Stdu. 5,5 3 1
50<>/oig. ITjSO, ............................ 18 „ 1 1 1,5
50»/oig. II2SO, ............................ 40 „ 1 1,5 3
II gibt bei Einw. vou konz. H 2S 0 4 IV; das Yerhiiltnis zwischen den Mengen von II
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u. IV im Reaktionsprod. kann also sekundarer N atur sein. Dagegen wandeln sich
II I  u. IV ineinander unter den Versuchsbedingungen nicht um ; wenn sie bei ver- 
schiedenen Bedingungen in  verschiedenen Ausbeuten entstehen, so muB es durch 
verschiedenen Reaktionsverlauf bedingt sein. Es is t aueh nich t sta tth a ft, die ganze 
IV-Menge ais aus I I  entstanden zu denken, weil es m it der esperim entell gefundenen 
Geschwindigkeit der B. von IV  n ich t im E inklang s teh t u. weil es das theoret. Problem 
ńoch erschwert: I I  bildet sich ja  aus I  un ter Umlagerung des C-Skelotts.

V e r  s u c h e .  l-Cyclohexyl-l,2-di'plienylalhandiol-(l,2) (I), C20H 24O2. aus Cyclo- 
hexylbromid (K p.1? 55,5°, K p . 21 61°), Mg u. Benzoin in  A., Reinigung durch K rystal- 
lisation aus Bzl. +  Lg., seidenahnliehe K rystalle (aus A.), Ausbeute ca. 50% , F . 159,5 
bis 160°. W l. in  A. (ca. 1% ), Monoacelat, C22H 20O3, aus 4 g I  m it 3 g N a-A cetat u. 
25 ccm Acctanhydrid, kleine K rystalle  (aus Bzl. -f- Bzn.), F . 174°, wl. in  Bzn., 11. 
in h. Bzl. Die D cliydratation von I :  1. 6  g I  werden allmahlich in 50 g H 2S 0 4 (D. 1,84) 
bei — 5° eingetragen, m an crwiirmt auf 0°, gieBt auf Eis aus u. cxtrah icrt den Nd. 
mit A. Das einzige R eaktionsprod.: IV. 2. Man erh itz t 20 g I  m it 100 g krystallin. 
Oxalsaure bei 170° 7 Stdn. lang, zieht m it A. aus u. krystallisiert aus Chlf. -f- A.
з. Man kocht 20 g I m it 200 g 50%ig- H 2S 0 4 wahrcnd 18 Stdn., e s trah ie rt m it A., 
destillicrt un ter 9 mm Druck u. liiBt aus A. krystallisieren; cs fallt zuerst I I  aus, dann 
III; IV  wird aus der M utterlaugc m ittels Semicarbazidhydrochlorids beim Erwiirmen 
niedergeschlagen. 4. Man kocht 30 g I  m it 300 g 50% ig. H 2S 0 4 40 Stdn. lang u. 
bearbeitet das Prod. wie vorstehend, aber fallt IV m it H ydroxylam in beim Erw arm en 
aus. — III, l,2-Dij}henyl-2-cydohexylatliano7i-{l), C20H 22O, entst-eht aus I in  hochstens 
30%ig. Ausbeute. Reinigung durch Umlósen in konz. H 2S 0 4. Nadeln (aus A. oder 
A. -f- Chlf.), F . 120— 121°. Kryoskop. Mol.-Gew. in Bzl. 245—249. G ibt weder Osim 
noch Semicarbazon. M it C r0 3u. Eg. cn ts tch t Benzoesaure. W ird durch alkoh. KOH 
nur wenig un ter B. von Benzoesaure angegriffen. — IV, l-Cyclohexyl-2,2-dip}ienyl- 
athcmon-(l), C20H 22O, aus I  oder II , seidige Faden (aus PAe. oder A .); F . 56°, K p . 8 227°. 
Das kryoskop. Mol.-Gew. in Bzl. 238. Oxim, C20H 23ON, aus IV  u. N H 2OH in konz. 
KOH; Stabchen (aus A.), F . 164°. Semicarbazon, C2lH 25ON3, en tsteh t nur bei wochen-

/ G J h  C„H6 v
I  C9H ..C H (0 H ).C f-0 H  I I  C8H u-^ C -C H :0

CjH jj C6H5 /
I I I  C0II 6 -CO-CH(C6H 6).C 6n u IV  (CaH5)aC II-C O -C 9H I1

langem Stehen von IV m it Semiearbazidhydrochlorid u. N a-A cetat in wss. A. K rystalle 
(sus A. -j- Chlf.), F . 212—213°. Beim Erhitzen (145°) m it alkoh. K O H  im Rohr 
liefert IV  D iphenylm ethan u. Hexahydrobenzoesiiure. — II, C20H 22O, aus I, K rystalle 
(aus A. Chlf.), F . 124°, das kryoskop. Mol.-Gew. in Bzl. 245—255. Das Oxim
и. Semicarbazon werden nur bei Erw arm ung erhalten. Oxim, C20H 23ON, K rystalle 
(aus A.), F. 161°. Semicarbazon, krystallisiert aus A. u. aus Bzl. m it je 1 Mol. Losungsm., 
das alkoholhaltige schm. bei 162— 169°, das benzolhaltige bei 140— 170°, das ge- 
trocknete bei 183°. Die Zers. von I I  m it alkoh. K O H  fiih rt zu Ameisensaure u. Ćydo- 
hezyldiphenylmethan, CeH u  • CH(C6H5)2, F. 58,5°. — Cydohezyldiphenylessigsaurenilril, 
C6HU-C(C6H 5)2 -CN, aus dem Oxim von I I  u. sd. Acetanhydrid, K rystalle (aus A.), 
F. 121°, verharzt sich beim Verseifungsversuch. —  Isomerisation von II . Man lóst 
allmahlich 1 g I I  in 35 g konz. H 2S 0 4 bei — 5°, erw arm t auf + 5  bis + 1 0 ° , gieBt auf 
Eis u. lost in A. auf, bei dessen Abtreibung IV  zuruckbleibt. — Wie II I , so bleiben auch

(C6Ub)X 'II-C O -CH (C H 3)2 u. C JŁ rC O -C IĄ i-C J IJ -C J I , bei 
Envarmung m it H 2SO, verschiedener Starkę, H B r +  Eg. usw. unverandert oder 
auch werden verharzt. — Das Isoprojyyldesozybenzoin wurde ais bei 75—76° schm. 
u. bei 199° (26 mm) sd. Verb. erhalten; es t r i t t  wahrscheinlich in 2 allotropen Formen 
auf (ygl. B i s c h o f f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 347 [1889]). (Journ . Russ. Phys.- 
Chem. Ges. 58. 129—48.) B ik e r m a n .



S. Danilow, Phenyl-l-di-p-tolyl-2,2-alhandiol-l,2 und Di-p-tolylacetophenon. (Vgl. 
vorst. Ref.) Dio D ehydratation  der Verb. (CH3• 'CęU, • -1)2C(OH)-OH(OH) • C6H 5 (I) 
ergibt nur das (o,co-Di-p4olylaceioplienon, (CH3 ■ • 4)2CH • CO ■ CeHs (II), oline
Umlagerung. D adurch wird die Regel bestatigt, wonach die Isomerisation vomehmlich 
von den Gebilden erfolgt, die verschiedenartige Radikale enthaltcn, wobei ais MaB 
der Verschiedenheit dic Differenz der elektr. Leitfahigkeiten entsprcchcnder Sauren 
dienen kann (im betrackteten  Falle von Benzoe- u. p-Toluylsaure). — I, aus Mandcl- 
siuirem ethylester u. p-Tolylmagnesiumbromid, Ausbeute 30% . K rystalle  (aus A.), 
F . 175°. Sil. in  li. Bzl., 11. in h. A., CC14. Monoacclal, C21H 210 3, aus Bzl. +  Bzn., 
F. 161°. Dio D ehydratation von I  wurde m ittels 16 Teilen sd. 40% ig. H 2S 0 4 oder 
m ittels 5 Teilen krystallin. Oxalsśiure bei 160° durchgefuhrt. Das ólige Reaktions- 
prod. scliied allmahlich K rystalle von II aus; aus dem nich t krystallisierenden Teil 
konnten durch Erhitzen m it alkoh. K OH  Benzoesaure u. D i-p-tolylm etlian neben 
Spuren Ameisensaure erhalten werden, er cnthiclt also neben II nur Spuren eines 
Aldehyds, aber kein anderes K eton ais II. — II, C22H 20O, K rystalle (aus A.), F . 57,5°, 
K p .s 240°. W ird durch alkoh. K OH  bei 140° (Rohr) in Benzoesaure u. Di-p-tolyl- 
m ethan zerlegt. Oxim, C22H 21ON, en tsteh t n u r nach wiederholter Erwarmung, 
watteahnliche K rystallaggrcgatc (aus A. +  Chlf.), F . 188° (Zers.), wl. in  h. A. Semi- 
carbazon, C23H 23ON3, B. ebenfalls nur nach wiederholter Erw arm ung, Nadeln (aus A.), 
sclim. bei raschem Erhitzen ca. oberhalb 117° m it sofortiger Erstarrung, bei langsamer 
Erhitzung is t F . ca. 187°; e rs ta rrt nach dem Verschmelzen nicht mehr. Die Zus. 
der Substanz iindert sich beim ersten Sehmelzcn n icht; es handelt sich wohl um eine 
isomere Umwandlung, da auch das Semicarbazon der Desoxybenzoins 2 Schmelz- 
ptm kte hat. (Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 148— 55. St.-Pctersburg, Univ.) Bkm.

K. Brand, K. O. Muller und H. Kessler, tlber 9-Clilor-12-alkoxyldiphensuccin- 
dadiene-9,11. X III . M itt. tlber Verbindungen der Diphensuccindenreihe. (X II. vgl. 
B r a n d  u . S a s a k i , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2546; C. 1926. I. 1556.) Um Dialkyl- 

a ther des bisher n ich t in reiner Form gewonnenen 9,12- 
Dioxydiphensuccindad\ens-9,ll (I) darzustellen, lassen Vff. 
N a-M ethylat u. -A thylat auf 9,12-Dichlordipheimtccin- 
dadien-9,11 eimvirken; sio erhalten aber nu r Verbb., in 
denen ein Cl-Atom durch die Alkoxygruppe ersetzt ist. — 
9-Chlor-12-methoxydipliensuccindadien-9,ll, Cn H u OCl, dun- 
kelrote B liittchen aus A. oder Eg. vom F. 178,5°. Liefert 

bei der Red. m it Zn +  Eg. Diphensuccinden-10, C16H 12, farblose B lattchen aus A., 
F . 210°. M it konz. H „S0 4 g ib t dieses eine grune Lsg.; die alkoh. Lsg. fśirbt sich mit 
konz. H 2S 0 4 ro t. — 9-Chlor-12-ailioxydiphensuccindadien-9,ll, C18H 130C1, braunrote 
K rystalle aus A. oder Eg. vom F. 123°. Bei der Bcd. m it Zn-Staub u. Eg. wurde eben
falls das Diphensuccinden-10 erhalten. (B er. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1962— 64. Giessen, 
Univ.) R a e c k e .

Theodor Posner, Beitrtige zur K enntnis der Indigogruppe. VI. tlber die Ein- 
m rkung von Siiurechloriden a u f Indigo und Indigoderivate, sowie iiber die Jlaumfortnel 
des Indigos. (V. vgl. Ber. D tsch. Chem. Ges. 57. 1673; C. 1924. II . 2470.) Die Unters. 
der A cetylderiw . des Indigos ergab, daB das Teiraacelylindigweifi (I), das aus N,N'-Di- 
acetylindigo oder 0,0'-D iaeetylindigw eifi beim Behandeln m it A cetanhydrid u. Na- 
A cetat entsteht, auch beim Kochen von Indigo m it A cetanhydrid unter Zusatz einiger 
Tropfen H 2S 0 4 gebildet wird. Man mufl bei dieser Umsetzung ais Zwischenstufe eine 
H ydrierung des Indigos zu Indigweifl annehmen. N,N'-Dibenzoylindigo  en tsteht 
durch direktes Kochen von Indigo m it Benzoylchlorid in Pyridin, sowie durch Einw. 
nitroser Gase auf 0,0'-DibenzoylindigweiB. Stundenlanges Kochen von Indigo in 
Pyridin m it C6H 5C0C1 fuhrt zu Telrabenzoylindigiceip ( H e l l e r , Ber. D tsch. Chem.
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Ges. 36- 2764; C. 1903. II . 834). p-Nitrobenzoylchlorid reagiert m it Indigo in  Pyridin 
a n a lo g  unter B. von N,N'-Di-p-nitrobenzoylindigo u. Tetra-p-nitróbenzoylindigiceip. 
Dic Bcnzoylierung in der Kiipe, dio m it C„H6C0C1 zu 0 ,0 '-Dibcnzoylindigweip fiihrt, 
laBt sich m it der p-Nitrovcrb. n ich t durchf iihren, da letzteres die K upę un ter Abscheidimg 
von Indigo oxydiert. Vf. untersucht den aus Indigo u. Benzoylchlorid ohne Zusatz 
entstehenden, von DESSOULAVY dargestellten farblosen, chlorhaltigen Kórper, dessen 
Analyse dic Summenformel C30H 17O3N 2Cl ergab. Der „Dcssoulavy-K 6 rper“ verliert beim 
Erhitzen oder dureh Einw. kalter H 2S 0 4 1 Mol. C0H 5COC1 un ter B. eines gelben Kiipen- 
farbstoffs (C. 1912. n . 76; C. 1913.1. 200. 358), den Vf. ais „Hdchsłer Gelb“ bezeichnet. 
Er lia t dieselbe Zus. C23H 120 2N 2 (GRANDMOUGIN form uliert: C23H 140 2N 2) wic In- 
digogelb 3 G  Ciba (vgl. nachst. R ef.), is t m it diesem aber n ich t identisch. Einw. 
von N a-A thylat in  A. fiih rt offenbar zu einem Austausch des Cl gegen 0C 2H 6, es ent- 
steht ein „Athoxykdrper“ von der Zus. C32H 24OsN 2, der beim Erhitzen Benzoesaure- 
athylester abspaltet.

Der o-Tolylindigo (7,7'-Dimethylindigo) verhalt sich bei der Acetylierung wesentlick 
anders ais der Indigo selbst. D ureh Acetylierung in der Kiipe en ts teh t auch hier ein 
farbloses 0 ,0 '-Diacelyl-o-tolylindigweip, das sich jedoch n ich t weiter acetylieren laBt. 
Aus dieser Yerb. erhieltcn VoRLANDER u. v. P F E IF F E R  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 52. 
329; C. 1919. I .  647) durcli Einw. von nitrosen Gasen ein Prod., in  dem sie den N-Di- 
acetyl-o-tolylindigo verm uteten. Das abweichende spektroskopisclie Verh. yeranlaUte 
Vf. die TJmwandlnng zu verfolgen, wobei eine Abgabe von Essigsiiurc u. nitrosen Gasen 
festgestellt ■wurde. Die Analyse ergab einen M ehrgehalt von H N 0 2 gegeniiber der 
Formel von VoRLANDER u. V. P F E IF F E R . Vf. fafit die Yerb. ais N-Nitroso-N'-acetyl- 
oxydihydro-o-tolylindigomonoenolacetat (II) auf u. lialt den N-Diacctyl-o-tolylindigo fiir 
nicht existenzfahig, da dem E in tr itt von Acetylgruppen in  die N H -G ruppen ein starker 
Widerstand entgegensteht. Die Unters. der B enzoylderiw . des o-Tolylindigos be- 
statigt diese Bcfunde. Benzoylierung der Kiipe ergibt auch hier das entsprechende 
0,0'- Dibenzoyl-o-tołylindigu-ei,B, das im Gegensatz zum gewohnliclien Indigo beim 
Kochen m it Pyridin u. C0H 6COC1 kein N,N'-Dibenzoylderiv., sondern N-Monobenzoyl- 
o-tolylindigo (H I) liefert, dessen A bsorptionsspektrum  dem d es  o-Tolylindigos yollkommen 
analog ist. F tir den v o n  VORLANDER u. V. P F E IF F E R  beschriebenen 0,0 '-D ibenzoyl-
o-tolylindigo gilt das gleiche wie fiir das D iacetylderiv .; es is t ais N-Nilroso-N'-benzoyl- 
oxydihydro-o-lolylindigomonoenolacdat aufzufassen. E in  ganz analoges Verh. zeigt das
o-2Iethylisatin-, es gelang niclit, ein N-Benzoyl-o-methylisatin darzustellen. DaB fiir 
den W iderstand, den die N H-G ruppen der Acylierung entgegensetzen, die o-standige 
CH3-Gruppe im o-Tolylindigo verantwortlicli ist, geht daraus herYor, daB der p-Tolyl- 
indigo (5,5'-Dimethylindigo) sich in  allen seinen Rkk. wie der Indigo selbst verhalt, 
wahrend der 5,7,5',7'-Tetrabromindigo in seinen Rkk. dcm o-Tolylindigo gleiclit. Vf. 
erhalt in  analogen Rkk. aus dem p-Tolylindigo das 0 ,0 ' -Dibenzoyl-p-tolylindigweifi 
«. das Tetrabenzoyl-p-iolylindigwei/i sowie den N,N'-Dibenzoyl-p-tolylindigo.

Die Bcnzoylierung von 5,7,5',7'-Tetrabromindigo ergab das 0 ,0 '-Dibenzoyltelrabrom- 
indigweifi, aus dem keine Tetrabenzoylverb. zu erhalten war. Direkto Benzoylierung 
in Pyridin liefert einen Yioletten N-Mo)iobenzoyllelrabromindigo; ais Nebenprod. en t
steht ein gelbgriiner K orper, der ein Additionsprod. von 1 Mol. A. an diese Verb. 
(larstellt. Dureh Einw. nitroser Gase konnte auch hier kein Dibenzoylderiv. isoliert 
werden, vielmehr en tstand entsprechend dem o-Tolylindigo das N-Nitroso-N'-benzoyl- 
ozydihydrotelrabromindigomoiwenolbenzoal. Die Einw. von CH 3C0C1 in Pyrid in  ergab 
eine violette Verb. von der mutmaBlichen Konst. IV, bei langerer Behandlung das
O,0'-Diacetylletrabrotnindigiveip, das sich n icht weiter acetylieren laBt. — Die Ben
zoylierung von Indirubin  ergibt ein 0,0'-Dibe?izoyliiidirubiniceifS, dessen Uberfulirung 
m das Tetrabenzoylderiv. n icht gelingt. In  Pyrid in  erhalt m an N-Monobenzoylindi- 
rubin (V), das in das 0 ,0 '-Dibenzoylprod. ubergeht. — M it Malonmurediathylestcr
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laBt sich Inclirubin zu einem Indirubinmalonester (VI) kondensieren, in  den m an noch 
eine Benzoylgruppe einfuhren kann.

Nach eingehender Diskussion der bestehenden Indigoformeln kom m t Vf. zu dem 
Ergebnis, daB, um zu einer befriedigenden Form el fu r den Indigo zu gelangen, die 
von L i f s c i i i t z  u . L o u e i e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 897; C. 1917- II- 810) auf- 
gebautc farbentheoret. Begriindung herangezogen werden muB. Infolge der weit- 
gehenden spektroskopischen Analogie zahlen auch der Indigo u. die indigoiden Farb- 
stoffe zu den organ. Molekulvcrbb., in denen durch Nebenvalenzbeanspruchung des 
CO-Saucrstoffs die chromophore N atu r des CO-Kohlenstoffs entw ickelt wird. Es 
sind zwei Grenztypen organischer Molekiilrerbb. anzunehm en: „E chte Halochrome", 
das sind Verbb., bei denen die N ebenvalenzbetatigung auf dem Gegensatz sauer- 
basisch oder nichtmetallisch-metallisch beruh t; hierzu gehoren die Additionsprodd. 
von Carbonylverbb. m it Sauren oder Metallsalzen, die Fuchsoniminfarbstoffe u. die

CO-R

C
Ó -C O -R

in  | )czrc!
f U  N  N H  

CO-R

CO-C^Hj

0 Oc=c>SNn
n o  /

> .

0 -
ó N II

VII

\

\ f

NH

W ursterschen Salze. „Pseudohalochrome“ 
sind die Verbb., bei denen sich die Neben- 
valenzbetatigung zwischen dem O oder X 
u. einem ungesatt. C-Atom abspielt. Hierzu 
rechnen die Homolkaschen Im inbasen, die 
Oxyfuehsone u. die Additionsprodd. von 
Chinonen mitBenzol-KW -stoffen u. Phenol- 
athern. Fiir den Indigo, der den vorwie- 
gend pseudohalocliromen Stoffen zugehort. 
steli t  Vf. unter Berucksichtigung dieser Zu- 

sammenhange Formel VII auf, die den Indigo ais intram olekulares Chinhydron er- 
scheincn laBt, die auch der Stabilisierung der trans-Form  Rechnung triigt, u. der zufolge 
die N ebenvalenzbetatigung zwischen den Carbonylsauerstoffem u. dem nich t direkt 
dam it verbundenen Bcnzolkern stattfindet.

V e rs u c h e . I . S p e k t r o s k o p ie  e in ig e r  I n d i g o d e r iv a t e .  A e e ty ld e r iv a t e  
d e s l n d i g o s .  (M itbearbcitet von W. Stockenschneider.) In  1 : 100000-n-Xylollsgg. 
werden folgende Ind igoderiw . spektrograph. untersucht u. das M asimum der A b
sorption u. die re la tire  Farbintensita t bestim m t: Indigo, N ,N '-D iathyl-, -Di-
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benzoyl-, -Dinitrobenzoyl-, -Diacetylindigo, o-Tolyl- u. Monobenzoyl-o-łolylindigo, Indigo- 
phenylessigester, Indigomabnester u. dereń Benzoylderiw., iMchrot Ciba B , Anhydro- 
'phenylessigsdureindigomalonester, Thioindigo, TMoindigonionosulfon u. Thioindigomono- 
sulfoxyd. — Telraacetylindigiceip (I), C24H 20O6N2, aus Indigo beim Kochen n u t Acet- 
nnhydrid unter Zusatz von einigen Tropfen H 2S 0 4; aus Eg. farblose Saulen, E. 258°.

I I .  E in w . y o n  B e n z o y l c h l o r i d  u.  p - N i t r o b e n z o y l c h l o r i d  a u f  I n d i g o .  
(M itbearbeitet von Hans Neumann.) N,N'-Dibenzoylindigo, C30H 18O1N 2, aus Indigo 
u. CeH 5C0CI in  Pyridin nach kurzem Aufkochen; aus Eg. oder Xylol dunkelyiolette, 
rhomb. B lattchen, F . 257°. —  N,N'-Di-p-Nitrobenzoylindigo, C30H 16OsN.„ durch kurzes 
Aufkochen der Kom ponenten in  Pyrid in ; aus Nitrobenzol yiolettc K rystalle, E. 290°.
— Tetra-j)-nitrobenzoylindigweip, C44H 240 14Ne, en tsteh t bei 5— 6 -std. Kochen; aus 
Eg. yierseitige Prismen, E. 269—270° ,aus Pyridin +  CH3OH braunc Stiibchen, F . 281°.
— „Dessoulavy-Korper“, C30H 17O3N 2Cl, farblose Prism en aus Eg., Bzl., oder Xylol, 
F. 241°; spaltet beim E rhitzen C6H 5C0C1 ab. — Athoxyderiv., C32H 240 5N 2, aus yorigem 
beim Erwarmen m it einer Lsg. von Na in absol. A. auf 50°; griinlich-gelbe K rystalle 
■aus Xylol, Eg. u. A., F . 249°; der K orper is t chlorfrei u. spalte t beim E rhitzen Benzoe- 
saureathylester ab. — D araus m it konz. H 2S 0 4 Kilpenfarbsloff C2VJ I 120 2N 2 („H 6 chster 
Gelb“ ); das gelbe Rohprod. gibt eino orangegelbe Kiipe u. lost sich in  alkoh. K OH  m it 
roter Farbę. Konst. noch unaufgeklart, yerw andelt sich beim Erhitzen oder Um- 
krystallisieren in ein Prod. von anderen Eigensehaften, F . 283°, u. gleieher Zus., das 
eine blauviolette K tipe liefert u. sich in alkoh. K OH  m it blauer Farbę lost; nicht ident. 
m it Indigogelb 3 G Ciba.

I I I .  A c e t y l -  u.  B e n z  oy  l d e r i  v v. d e s  o- u. p - T o l y l i n d i g o s .  (M itbearbeitet 
von Emil Naehring.) N-Nitroso-N'-acetyloxydihydro-o-tolylindigomonoenolacelat (n), 
C22H 19O0N3, aus Diacctyl-o-tolylindigweiB in Eg. beim Durchleiten nitroser Gase; 
aus Toluol heli- bis rotgelbe Tafeln, F . 178° un ter Zers. —  N-Monoacetyl-o-tólylindigo 
<ni), C20H 16O3N 2, durch d iiekte Acetylierung des o-Tolylindigos; aus Eg. violette oder 
blaue K rystalle. — O-Dibenzoyl-o-iolylindigweifJ, C32H 2.,04N 2, aus Chlf. farblose, ver- 
filzte Nadeln, F . 238°. — N-Nitroso-N’-benzoyloxydihydro-o-tólylindigomonoenólbenzoat, 
C32H 23OeN 3, aus Toluol orangegelbe K rystalle, F . 175°, fa rb t sich im Sonnenlicht u n te r 
Abgabe von nitrosen Gasen u. Absclieidung von Benzoesaure dunkelviolett. — N-M ono- 
benzoyl-o-tolylindigo, C2-II180 3N 2, aus Bzl. u. Toluol violette Nadeln, F . 216°. Beim 
Erhitzen m it Eg. u. C r0 3 B. von o-M ethylisatin, F. 266°, u. Benzoesiiuro. E in  Oxy- 
dationsyersuch m it techn. C r0 3  ergab B. von [2-Amino-3-niethyl-benzoyl]-ameisensaure, 
C'9H80 3N, weiCe Nadeln aus Eg., F . 239—240°. — N,N'-l)ibenzoyl-p-tolylindigo, 
C32H 220 4N 2, yiolette N adeln aus A., F . 225°. —  O-Dibenzoyl-p-tolylindigweip, C32H 240 4N 2, 
Nadeln aus Chlf., F . 247°. — Tetrabenzoyl-p-tolylindigweip, C48H 32O0N2, gelbliche 
Tafeln aus A., F . 236°. — Verb. Ga Hls0 2N 2, aus p-Tolylindigo u. C6HSC0C1 in N itro 
benzol in Ggw. von Cu-Pulyer, K onst. analog dem Cibagelb, aus Xylol gelbe K rystalle, 
F. oberhalb 300°.

IV. A c e t y l -  u.  B e n z o y l d e r i w .  d e s  5 ,7 ,5 ',7 '-T e tra b r o m in d ig o s .-  (Mit
bearbeitet yon Karl Meyer.) Verb. C2rJIVl0 2N 3B ri  (IV) aus Tetrabromindigo u. 
CH3C0C1 in P yrid in ; der beim EingieBen in HC1 entstehende Nd. «'ii'd m it A. extrah iert 
u. aus Xylol um krystallisicrt. -— O-Diacełylłelrabromindigweip, C20H 12O4N 2Br4, aus 
Nitrobenzol griine Nadeln, F . oberhalb 300°. — N-Monobenzoyltetrabromindigo,
C.23H 10O3N2Br4, blauyiolette K rystalle aus Xylol, F . oberhalb 300°, addiert 1 Mol. 
C2H5OH, das beim Erhitzen entweicht. — O-DibenzoyUetrabromindigweiP, C30H 16O4N 2B r4, 
aus Nitrobenzol silbergraue Nadeln, bei 300° Dunkelfarbung, F . oberhalb 325°. — 
N-Nitroso-N'-benzoylozydihydrotetrabromindigomcmoenolbenzoat, C30H i5O„N3B r4, F . 123 
bis 125°, beim Erwiirmen Abspaltung von nitrosen Gasen u. Benzoesaure.

V. B e n z o y l d e r i y y .  d e s  I n d i r u b i n s  u.  I C o n d e n s a t i o n  m i t  M a l o n s a u r e -  
es t er .  (M itbearbeitet yon EmstBeissner). N-ilonóbenzoylindirubin(V), C23H 140 3N 2,



2304 D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 1926. II.

D arst. analog; aus Eg. blaurote Scłmppen, F . oberhalb 300°. — O-Dibenzoylindirubin- 
weip, C30H 200 4N 2, aus Eg. farblose K rysta lle ; en ts teh t aueh durch Benzoylieren der 
K iipe des Indirubins. — Indirubinmalonesłer (VI), C21H 110 4N2, aus Indirubin u. Malon- 
saurediathylester, aus Eg. dunkelrote Schuppen, in  h. K OH  1. m it ro ter Farbę.
Benzoylindirubinmalonester, C28H 180 5N 2, aus Eg. dunkelrote K rjTstalle. (Ber. Dtsch. 

SlEB ER T.Chem. Ges. 59. 1799— 1827.)

Theodor Posner und Richard Hofmeister, Beitrdge zur K enntnis der Indigo- 
Gruppe. V II. Vorlaufige Mitteilung iiber die Konstitution des Kiipenfarbstoffs Indigo- 
gelb 3 G Ciba. (VI. vgl. yorst. Ref.) Gegen die von E n g i (Ztschr. f. angew. Ch. 27. 
144; C. 1914. I. 1667) fiir das Indigogelb 3 G Ciba (Cibagelb) aufgestellte K onstitutions- 
formel (I) spricht dessen Verh. gegen Oxydation8m ittel u. bei der Verkiipung. End- 
giiltig widerlegt -wird diese Formel durch die von Vff. auf Grund zahlreicher Analysen 
festgestellte Summenformel C23H 120 2N 2, die 2 I I  weniger ais die von E n g i angenom- 
mene enthalt, sowie durch die Bcobachtung, daB das Cibagelb bei der Oxydation Phthal- 
saure liefert; hiernach muB in dem Farbstoffmolekiil ein Benzolkern m it 2o-standigen 
C-Atomen in direkter Bindung stehen. Vff. nehmen fiir das Cibagelb Formel III bezw.
IV an, die voraussetzt, daB der Indigo bei der R k. m it Benzoylchlorid in einer tauto- 
meren, o-chinoiden Form (II) reagiert , die alle bisher gemachten Beobachtungen be- 
friedigend erklart. Danach is t das Cibagelb ais Benzoylen-5'-4'-[chinolino-2'.3 ' ;  3,2-
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chinolon-4], ais Anthrachinonderiy., aufzufassen, was seinem, den Erfahrungen beim 
Acridon u. leuko-Flavanthren analogom Verh. entsprioht. F u r die bei der Verkupung 
entstehende yiolettc Leukouerb. muB die tautom ere Formel VII angenommen werden, da 
man bei der Benzoylierung zu einem intensiv orangegelbgcfarbten Dibenzoyłderiv. 
gelangt. F iir die B. des Cibagelbs nebmen Vff. an, daB primiir ein Prod. von der K onst.
V en tsteh t, das un ter doppelter Aufnahme u. A bspaltung yon H 20  Ringerweiterung 
erfahrt (VI) u. in  III iibergelyt.

D ic Einw. von Alkali auf Cibagelb ergibt unter Aufnahme von 2 Moll. H 20  ein 
sodalosl. Umwandlungsprod., das bei geringem Erw arm en sich in den Farbstoff zuriick- 
yerwandelt; es ■wird ais Cibagelb-Dihydrat (VIII) bezeichnet u. laBt sich in alkal. Lsg. 
mcthylieren, aber n icht benzoylieren. Die H ydratisierung geht unter Ringsprengung 
vor sieli, u. die entstandenen COOH-Gruppen erkliiren itifolge ilirer Neigung zur H 20- 
Abspaltung die Ruckbildung von Cibagelb beim Erliitzen, boi der Einw. von C„H5COCl 
u. beim U m krystallisieren aus indifferenten Lósungsmm. D urch A. werden in dem 
H ydrat 2 H-Atome durch C2II5 ersetzt, es en ts teh t der Diiithylester des Cibagelb- 
dihydrats, willirend m an durch Methylieren 2 CH 3-Gruppen, jedoch unter Abspaltung 
von 1 Mol. H 20  einfiihren kann. Das entstehende Dimethylcibagelbmonoliydrat ■wird ent- 
sprechend IX  formuliert. Diese Annahme wird gestiitzt durch die B. von Acetylciba- 
gelb (X) aus dem D ihydrat beim Kochen m it A cetanhydrid u. CH3COCl, wodureh 
die N H -G ruppe acetyliert w ird, dann aber doppelter RingschluB ein tritt. Diese 
Acetylverb. is t aus dem Cibagelb selbst n icht zu erhalten.

V e r s u c h e .  Der oxydative Abbau des Cibagelbs geschieht durch Kochen m it 
der 20-fachen Menge konz. H N 0 3; beim EingieBen in W. Abscheidung yon gelben 
Floeken, Verb. Cu H6OeN 2, aus Bzl. F . 255— 258°. K onst. dieses Nobenprod. noch 
unaufgeklart; Vff. verm uten eine dem N itrosonitrooxyanthrachinon ahnliche Verb.
— Aus dem F iltra t beim Eindam pfen klebriger, orangegelber R uckstand, der naeh 
Reinigung aus W. lcrystallisiert u. sieh ais Phthalsaure, F . 203°, erweist. — Dibenzoyl- 
leukacibagelb, C37H 220,iN2, durch Benzoylieren der alkal. Hydrosulfitkiipe, orange- 
gelbes, krytallin . Pulver, aus Xylol -(- PAe., F . 274°. —  Cibagdbdihydrat, C23H 10O4N 2, 
durch Einw. von Alkali auf Cibagelb, hellgelbes Pulver, F . des gereinigten Prod. 
272—275°. — Diatliylesler, C2,H 240 4N2, aus A. ockergelbe Nadeln, F. 267°. — Di- 
methylcibagdbmomhydrat, G ^H ^O jN ,, gelbes Pulver, aus Xylol +  PAe., F . 178°. — 
Acełylcibagelb, CŁr)H J40 3N2, aus A cetanhydrid orangegelbe Nadeln, F. 256°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 59. 1827—35. Greifswald.) S i e b e r t .

Karl v. Auwers und Waltraut Ernst, Z ur SpeMrochemie stickstoffhalliger Fer- 
Undungen. I I .  (I. rgl. v . A u w e r s  u. K r a u l , Ztsehr. f. physik. Ch. 116. 438; C. 1925. 
n .  2156.) Die spektrochem. Unterss. w'urden auf Azole Yerschiedener A rt ausgedehnt. 
Es konnen hier nur dio Ergebnisse im  allgemeinen wiedergegeben werden. Bzgl. des 
hochst umfassenden Zahlenm aterials sei auf das Original verwiesen. —  I. P y r a z o l e .  
Untersucht wurden Mono-, Di-, Tri- u. Tetraalkylpyrazole, Dialkylchlorpyrazole, 
Dialkylpyrazol-3(5)-carbonsaureester, N-Acylmethylpyrazole u. Cl-Deriw., N-Phenyl- u. 
3(5)-Phenylpyrazol nebst versehiedenartigen D eriw . W iihrend die friiheren Unterss. 
yon v. A u w e r s  u. K o h l h a a s  (L i e b i g s  Ann. 437- 41; C. 1924. II . 2257) eine gewisse 
Regellosigkeit in der Pyrazolreihe ergeben liatten, haben sich jetzt, besonders naehdem
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es gelungen ist, die S truk tur Yerschiedener Pyrazole zu berichtigen (vgl. V. A u w e rs  u. 
I I o l l m a n n , Ber. D tsch. Chem. Ges. 59. 601. 1282; C. 1926. I . 3330. I I .  410), brauch- 
bare R esultate erzielen lassen. Samtliche nur alkylierten Pyrazole zeigen die bekannten 
Depressionen heteroeycl. Substanzen. T ritt aber ein ungesatt. Radikal hinzu, so 
ergeben sich E xaltationen, ausgenommen einige C l-D eriw . E xaltierend wirken C0H5, 
C 0 2R, COCH3 , COC6H6; bei letzterem  is t die W rkg. infolge K onjugation zwischen CO 
u. CeH 5 verstarkt. Die 1. c. aufgefundene Regel, daB die E H -W crtc  des N-Phenyl- 
pyrazols durch CH3  in 5 herabgedriiekt, in  3 erhoht, in  4 kauru beeinfluBt werden, 
h a t sich auch fiir N-Alkylpyrazole ais zutreffend erwiesen. Noch deutlicher is t der 
Untersoliied in den W erten fiir K p., D. u. n, welclie bei den 1,5-Verbb. durchweg hoher 
sind ais bei den 1,3-Isomeren. Die oft beobachtete Regel, daB ein Zusammenriicken 
der Substituenten die K onstanten erhoht, findet sich hier bestatigt. —  Sind neben 
Alkylen andere Substituenten yorhanden, so is t die gegenseitige Stellung der Alkylc 
ausscblaggebend fur die K onstanten, indem diese bei Nachbarstellung der Alkyle 
hoher sind. Befindet sich Alkyl nur am N, an  den C-Atomen abcr Cl oder CjH 5 oder 
beide, so sind die Verlmltnisse der K onstanten  schwankend u. die U nterschiede oft 
sehr gering. Doch gilt die Regel, daB ste ts  das Isomere m it der Gruppc N : C - C 6H 5 

die hoheren E xaltationen besitzt. Dasselbe zeigt sich bei den N-Acetylchlorphenyl-, 
Diphenyl- u. Dialkylphenylpyrazolen u. is t daher wertvoll fiir dio Konst.-Best. — 
Auf Grund dieser Beobachtungen sind fiir viele Pyrazole K onst.-Bestst. moglich 
geworden, besonders fu r N-Alkyl- u. N -Phenylpyrazole, die durch Alkyle, Aryle, 
Halogene u. Carboxalkyl substitu iert sind. Ungel. is t noch die Frage nach der Konst. 
der N-Acylpyrazole u. der freien Pyrazole.

II . I s o x a z o l e .  Uber das Isoxazol, seine Methylderim. u. das Indoxaze.11 haben 
bereits v . A u w e rs  (Ber. D tsch. Chem. Ges. 57. 463; C. 1924. I. 2365), uber a- u. 
y-Phenylisoxazol v. A u w e r s  u . O t te n s  (Ber. D tsch. Chem. Ges. 58. 2079; C. 1926.
I. 663) berichtet. Fem er wurden untersucht 3,5- u. 5,3-Methylplienylisoxazol u. 
Anłhranil. Das Isoxazol u. seine Homologen bieten das ubliche Bild heterocyel. Verbb. 
m it zwei Doppelbindungen, doch sind die Depressionen der Brechung besonders stark. 
U nerw artet yerlialten sich die phenylierten Verbb. Zwar heb t das Phenyl wie auch 
sonst dio Depressionen auf oder keh rt sie in  E xaltationen um, aber wahrend von iso- 
meren Plienylpyrazolen dasjenige m it dem C0H 5 in  N achbarschaft zum unsubstitrnerten 
N  die hoheren E xaltationen u. K onstanten aufweist, is t es hier bzgl. der Exaltationen 
um gekehrt, u. die Unterschiede in den K onstanten sind yollig yerwischt. Die Erschei- 
nung is t yorliiufig schwer zu erklaren u. wieder ein Beispiel dafur, daB das spektrochem. 
Verh. jeder K orpergruppe seine E igenart besitzt. — I I I .  O x a  z o 1 e. U ntersucht 
wurden 2,4- u. 2,5-Dimethyl-, 4- u. 5-Phenyl-, 2,5-Dvphenyloxazol, Benzomzol, 2- u.
7-Mełhyl-, 2,5- u. 2,7-Dimełhyl-, 2,4,6-Trimethyl-, 2-Chłor- u. 2-Athoxybenzoxazol, 
Benzoxazolon-N-athylather. Die Oxazole sind den Isoxazolen spektrochem. ahnlich. 
Das unbekannte Oxazol selbst durfte ahnlich tiefe Depressionen besitzen wie das 
Isoxazol. CH3 in  meso scheint kraftiger abschwachend auf die Depressionen zu wirken 
ais in anderer Stellung. Auch hier h a t — wie in der Isoxazolreihe —  von den beiden 
Phenyloxazolen dasjenige m it dem C6H 6 neben N  die niedrigeren iSj^-Werte. Auffallend 
hoch sind dio E xaltationen des 2,5-Diphenyloxazols, yielleicht infolge B. einer ge- 
ljauften Konjugation. Die Benzoxazole bieten niehts Neues. Die beiden letzten Verbb. 
wurden untersucht, um  einen SchluB auf die Konst. des Benzoxazolons ziehen zu 
konnen. Doch sind die Unterschiede in den jB27-Werten gering, u. das Benzoxazolon 
selbst muBte wegen seines hohen F . in Lsg. un tersucht werden. — IV. T l i i a z o l e u .  
I s o t h i a z o l e .  U ntersucht w rd e n  2,4- u. 2,5-Dimethyl-, 2- u. 4-Phenyl-, 2,4-Di- 
phenylthiazol, Benzthiazol, 2-Mełhyl-, 2,G-Dimethyl-, 2-CMorbenzthiazol, oc,/?- u. (},y-Benz- 
isothiazol. F iir S <  wurden die W erte H a =  7,877, D =  7,933, —Ha =  0,225,
Hy—Ha =  0,380, fiir S - N - C  die W erte H a =  3,851, D =  3,901, H 3 —Ha =  0,167,



1926. H. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 2307

Hy—Ha =  0,239 benutzt. Die Thiazole sind den Oxazolen spektrochem. rech t ahnlich. 
Die E U -W erte des 4-Phenyloxazols u. -thiazols stim m en yortrefflieh uberein. Die 
beiden Benzisothiazole entspreclien spektrochem. ganz dem Indoxazen u. A nthranil.

V. I m i d a z o l e .  U ntersueht wurden Imidazól, 4(5)- u. 1-Methyl-, 1-Propyl-,
1-Isoamyl-, 1,2-Dimethyl-, l-Athyl-2-m elhyl-, l-M ethyl-5- u. -4-chlor-, l-Alhyl-2-methyl-5-
u. -4-chlor-, 1-Phenylimidazol. Ferner wurden aus Bcstst. von B r u h l  berechnet 1-Melhyl-,
l-Athyl-2-methyl- u. l-Propyl-2-atliylbenzimidazol. Auffallend sind die starken De-
pressionen der Imidazole u. die Gleichformigkeit der Zahlen, besonders der Depressionen.
Die geringere Depression der Brechung u. der UberschuB in der Zerstreuung beim
N-Phenylimidazol sind eine Folgę der K onjugation ::: :N-C<T;. Die Bcnzimidazole
bieten keine Besonderhciten. Um zu priifcn, ob die starken Depressionen auf die 

i
Gruppe N —C = N  zuriickzufuhren sei, wurden, da sich die einfachsten acycl. Amidine 
zur opt. U nters. n ich t eignen, folgende Verbb. untersueht: Methyl- u. Benzylisuretin, 
CH(: N  • OR) • N H 2, O-Methyl- u. O-Athylisohamstojf, Diathylpropionamidin, C2H 6- 
C(: N H )'N (C 2Hs)z, u . anschlieCend Gyanamid, Didthyl- u. Dipropylcyanamid, Di- 
propylcarbodiimid, C(: N-C.,H7)2. F u r 11 ~  N  = c wurden die W erte Ho =  3,038, D  =
з,065, H/j— Ho. =  0,088, Hy—H a =  0,132 benutzt. Die ersten 4 Yerbb. zeigen ganz

I
geringe Exaltationen, d. h. die Gruppe N—C = N  is t in  diesen amidinahnlichen Verbb. 
nur wenig wirksam, w ahrend das D iathylpropionam idin eine kraftige Depression der 
Brechung aufweist. Analog wird die ausgesproehene E xaltation  des Cyanamids durch 
E intritt von zwei Alkylen in eine Depression verwandelt. In  diesen Fallen weisen 
also die Homologen nich t die sonst den Verbb. m it tertiarem  N  eigentiimliohe Steigerung 
der Refraktion auf, was den Vergleich zwischen den acycl. u. cycl. Amidinen erschwert, 
indem m an die bei den Dihydroimidazolen auftretenden Depressionen nicht einfach 
auf Rechnung des Ringschlusses setzen kann. Dagegen is t dic starko Zunahme der 
Depression beim Ubergang von den Dihydroimidazolen zu den Imidazolen zweifellos 
mit einer Anderung des Sattigungszustandes zu erklaren, da der N -haltige Teil des 
Mol. dabei unverandert bleibt. —  Die weit starkeren Depressionen der Im idazole ais 
die der Pyrazolo stim m en gu t zu der Tatsachc, daB letztere bestandigere Ringsysteme 
darstellen ais erstere. W enn die b e o b a c h t e t e  R efraktion u. Dispersion analog 
gebauter Pyrazole u. Imidazole ofters fas t gleich ist, so erk lart sich dies aus der A rt, 
■wie die „ theoret.“  W erte berechnet wurden. —  Die opt. Unters. des Cyanamids, 
seiner A lkylderiw . u. des Dipropylcarbodiimids sprechen fiir die ubliche Amidformel 
des ersteren, n ich t fu r die Carbodiimidformel.

Im  ganzen haben die U nterss. wieder ergeben, daB durch RingschluB Refraktion
и. Dispersion so s ta rk  yerm indert werden, daB nicht einmal die opt. W rkg. von Doppel-
bindungen in  der Mol.-Refr. u. jMol.-Dispersion zum Ausdruck kom m t; ferner daB 
Substituenten die Depressionen dieser Verbb. schwachen oder in  E xaltationen um- 
kehren, daB also „storende" Substituenten in  Ringsystem en die umgekehrte W rkg. 
ausiiben wie bei aeyel. Korpern. Andererseits ycrursaeht die opt. Em pfindlichkeit 
des N eine gewisse Unsicherheit,* so daB es oft geraten ist, an Stelle der W erte die 
Mol.-Refrr. selbst zu yergleichen. (Ztschr. f. physik. Ch. 122. 217— 49. Marburg, 
Univ.) LlNDENBAUM .

Roberto A. Beretevide, Beitrag zum  Studm m  der KaliumJerricyanid-MorphiH- 
reaktion. Die folgenden Unterss. wurden m it l°/oo>K- K^FeGy^-Lsg. (I) u. einer 2°/00ig. 
Lsg. von Morphinchlorhydrat (II) ausgefuhrt u. das n ich t in  Rk. gegangene K 3FeCy6 

nach Zugabe yon Iv J  u. Z nS 0 4 durch T itra tion  des ausgeschiedenen J  m it Vioo‘n - 
Jfa2S2Os gemessen. F iir die einzclnen Verss. wurden je 50 cem von I  u. 1, 2, 3, 5, 10, 
20 usw. ccm von II angewandt. — E in  konstantes Mol.-Verhaltnis der beiden Kompo- 
nenten konnte n ich t beobaehtet werden. F est s teh t nur, daB m it groBererMengeMorphin 
die Red. der glcichen Menge K 3FeCy6 geringer ist, u. daB die Menge des reduzierten
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K 3FcCy6 m it anstcigender Rk.-D auer zunimmt. Im  allgemeinen beschleunigt die 
Warnio dic Red. des K 3FeCy0. Bei Anwendung von 5- u. 10°/00ig. Lsgg. von K 3FeCy„ 
is t dio Red. stiirker ais bei l% o’g- Lsg. Bei den Verss. m it 50 u. 100 ccm Alkaloidlsg. 
ergab sieli ein Mol.-Verhaltnis 1 : 1 ,  dagegen nicht bei dem Vers. m it 200 ccm. In 
natronalkal. Lsg. reduziert die gleiche Gewiclitsmenge Morphin mełir K 3FeCy6, u. zwar 
um so melir, je gróBer die Alkalikonz. ist. Aus allem geht hervor, dafi die R k. weder 
nach K lE F F E lt (L i e b i g s  Ann. 3. 278) im Mol.-Verhaltnis 1: 1 nock in einem anderu 
konstanten Mol.-Verhalt.nis verlauft. (Royista F ayultad  Ciencias Quimicas. Univ. 
Nac. do La P la ta  3. I I . 89— 129. 1925.) L e h m a n n .

Kakuji Goto, Sinom enin und Dehydrosinotmnin. (Vgl. K o n d o , O c h i a i  u. 
N a k a j i m a ,  Journ . Pharm . Soc. Jap an  497. 39; C. 1923. I I I .  1167.) Die W urzel von 
Sinomenium acutum  Rekd. e t Wils. (Menisperaceae) en thalt Sinomenin, wcuig Dehydro- 
sinomenin u. einige andere Alkaloide. —  Sinomenin, C10H 23O4N  (I), F . 162°, [ a ] D 20 =  

— 73,92°. Oxim, C1(|H 2 ,0.jN2, F . 233°. O-Benzoylsinomenin, F . 225°. O-Methylsin- 
omenin, F . 169°. O-Meihylsinomenins&micarbazon, F. 149— 151°. —  Die Lsg. des 
H ydrochlorids yon I  (F. 231°) fa rb t sich m it FeCl3 griinlichblau, m it K 3Fe(CN ) 6 u. 
Soda yiolett u. g ib t m it Diazosulfanilsaure starko R otfarbung. —  Bei Red. m it kol- 
loidalem Pd  u. H 2 liefert I  das Hydrosinomenin, Cjgllj-O.iN, F . 201°, [a ] u =  +193,58°. 
Jodmełhylat, F . 268°, Zers. Oxim, F . 211°. Semicarbazon, F . 209°. Bromierung des 
Hydrochlorids von I  in Eg. ergibt 2 M onobrom dcriw .: Broinsinornenin vom F. 133°, 
M d 26 =  — 2,62° u. Bromsinomenin vo m F .4 2 1 ° , [a ]u 25 =  -j-14,65°. Das Bromderiv. 
vom niedrigeren F . g ib t — wie auch das Hydrosinomcnin —  die Farbrkk. der freieu 
Phenolgruppe, das andere Bromderiv. nicht.

Dchydrosinomenin, C19H 210 4N, F. 245°, [a]D25 =  — 149,97°, kom m t in der Wurzel 
vor u. en tsteh t auch aus I  m it ammoniakal. Ag-Lsg., FeCl3, AuCl3, K 3Fe(CN)e oder 
KMnOj. G ibt die Rkk. der Phenolgruppe. Hydrochlorid, F . iiber 285°. Jodmełhylat, 
F . 261°. Monozim, F . 265°, Zers. Monosemicarbazon, F. iiber 285°. — Bei Dest. mit 
Zn-Staub gibt I  in  kleiner Menge Phenanthren. — Kochen von I  m it 6 6 %  Pottaschelsg. 
(2 Stdn.) ergibt M ethylathylamin u. Sinomenol, C10H i4O., (II), F. 176°. Bei derselben 
Rk. erha.lt m an aus Sinmneninjodmethylat (F. 255°, Zers.) II u. D im cthylathylam in. —
II g ib t kein Oxim. — Es scheinen bei II 2 Isomere yorzuliegen, denn es bildet ein 
O-Dimethylsinomenol vom F. 115° u. eines vom F. 240°, ein O-DibtnzoyUinomenol 
vom F. 206° u. eines vom F. 260° u. ein O-Diacetylsinonietiol, F. 149°. Letztere Verb.

H
C H . O - ^ ^ I I  
C F  rt-ll

II
C I ^ O . ^ ^ I I

jN-CH,

■CH2

H
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u. das Dibenzoylsinomenol vom F. 206° komien auch aus I  m it den entspreclłenden 
Saureanhydriden ( 6  S tdn., 175— 180°) erhalten werden. Dibenzoylsinomenol is t n ich t 
opt.-akt. E s laBt sich zu einem zinnoberroten Chinon osydieren, das m it o-Phenylen- 
diamin ein Phenazin CMfI 2iOeN 2, F . 254°, liefert. D est. m it Zn-Staub bildet aus II 
eine betrachtliche Menge Phenanthren, so daB seine Konst. ziemlich sicher ist. DaB 
die 2 Oxygruppen in  o-Stellung stehen, erhellt aus der starken Reduktionswrkg, E ine 
alkal. Lsg. von II -wird an der L uft rasch braun, was dureh Zugabe eines Ferrieyanids 
besohleunigt wird. Sehr charakterist. is t die Blaufiirbimg, die II m it ammoniakal. Ag 
in  einer Aeetonlsg. gibt. (Proe. Im p. Aead. Tokyo 2. 7—9.) B e h r l e ,

Kakuji Goto, tłber den Hofmannschen Abbau des Sinomenins. (Vgl. vorst. Ref.) 
Koeht m an Sinom eninjodm ethylat (1 Mol.) m it 2°/0ig. NaOH-Lsg. (2 Moll.) etwa 
1 Min. u. neutralisiert rasch m it C 02, so scheiden sich aus der tief gefarbten Lsg. 
Krystalle ab von N-Mełhylanhydrosinomeninium(-base), C20H i5O1N  (I), naeh mehr- 
maligem U m krystallisieren aus Bzl. oder Reinigung iiber das Na-Salz farblos, F . 183°, 
fast unl. in W ., 1. in  organ. Losungsmm., [<x]d13 =  ca. + 3 1 ° . —  Yerss., aus Morphin 
u. Kodein ahnliche Anhydrobasen lierzustellen, waren erfolglos. —  I  m it K M n0 4 in 
Aeetonlsg. g ib t m it rauchender Salzsaure intensive Blaufarbung infolge Ringoffnung 
an der Doppelbindung am  Stickstoff. —  a.-0-Methylsinomeninmethinmethylsulfat (II),

H
c i i 3o . ^ S h  

-  -  CH»°-  

G A p /S T O  0 : 0 S 0 3CH3 O:
H O -L I J c H ,  CIIjO L J -  CHa • CII2Ń(CH3)3 c h 3o - L  A c r -.g h , 

II CHj II H

aus I  oder aus Sinomenin (bezw. dessen Jodm ethylat) m it k. N aOH  u. (CH3 )2S 0 4, 
F. 213°, [a]D13 =  ca. 4-478°, in  konz. HC1 oder H 2S 0 4 blau 1. Die 2. Bildungsweise 
liefert auBerdem das spater auskrystallisierendo isomere fi-O-Methylsinomeninmelhin- 
methylsidfat, F . 178°, in  konz. HC1 oder H 2S 0 4 orange 1.—• l-Vinyl-3,5,6-trimethoxy-4- 
oxophenanthrentetrahydrid-l,4,ll,12, C19H 20O4 (III), F. 310°. Aus a.-0-Methylsinom.enin- 
melhin (IV) (das in  20%  Ausbeute erhalten werden kann) m it 2°/0ig. NaOH bei 100° 
unter A bspaltung von (CH3)3N. — <x-l-Vinyl-3,4,5,6-tetramethoxyphenanthrendihy- 
drid(- ?), C20H 22O4, F . 283°, aus IV bezw. aus Sinomenin m it (CH3 )2S 0 4 u. NaOH in 
der Warme. In  letzterem  Fali en ts teh t noch das isomere fi-l-Vinyl-3,4,5fi-telramd.h- 
oxyphenanthrendihydrid (-?), c 20h  220 4, F . 114°, oder in einem Fali 122°, das sich augen- 
scheinlich aus /5-O-Methylsinomeninmethin gebildet hat. Beim Kochen von Sinomenin
jodmethylat m it 5%ig. NaOH  fu r einen Augenblick en ts teh t <x.-Sinomeninmethin, 
F. 172° (Jodmethylat, F . 213°) u. fl-Sinomeninmethin, F . 263° (Jodmethylat, F . 287°). 
Weiterhin wurden im Laufe dieser U nters. noch dargestellt: Sinomeninmethylsulfat, 
F. 2450- —  O-Melhylsinomenintnelhylsulfat, F . 265°, Oxim, F . 252°. (Proc. Im p. 
Acad. Tokyo 2 . 167—70. K itasato, In s t. for Bacteriol. Res.) B e h r l e .

Max und Michel Polonovski, Uber die Am inoxyde der Alkaloide. I . E in  kleiner 
Teil dieser A rbeit wurde schon friiher m itgeteilt (C. r. d. 1’Acad. des scienccs 180. 
1755; C. 1925. H . 725). In  A nbetracht des V. eines Am inoxyds (Geneserin) in  der 
Calabarbohne haben Vff. untersucht, ob die B. von N-Oxyden eine allgemeine Eigen- 
sehaft von Alkaloiden m it einem bas. tertiaren  N-Atom is t oder sich auf Alkaloide 
mit ganz bestim m ten K ernen beschriinkt. —  N aeh W oL FFE N ST E IN  u . M itarbeitern 
sind Pyridin, Chinolin, Pyrrol u. Indol zur B. von N-Oxyden nich t fahig. Diese Eigen- 
schaft findet sieh auch in den Alkaloiden, welche einen solchen K ern enthalten, wieder.

VIII. 2. 151
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So liefern Nicotin, Chinin, Strychnin, Eserin zwar Disalze u. D ijodm ethylate, addieren 
aber O nur an  dem N  des hydrierten K erns. Eine saure Gruppe (C 02H, SOaH) in 
der Nahe des N-Atoms seheint die B. eines N-Oxyds zu verhindem , z. B. beim Ekgonin, 
Arecain, Cocain, Arecolin. E n thalten  die Alkaloide sehr oxydable Gruppen, so bleibt 
die W rkg. des H 20 2 n ich t bei der B. der N-Oxyde stehen, u. die Isolierung der letzteren 
kann dadurch ersehwert werden. W eitere stśrende Nebenrkk. konnen durch die 
hydrolysicrende W rkg. des H 20 2 auf die in  Alkaloiden oft anwescnden Esterfunktionen 
hervorgerufen werden. So liefern Uyoscyamin (A tropin) u. Scopolamin neben den 
N-Oxyden reichlieh Tropinsiiure, Pilocarpin, Arecolin, Aconitin u. Cocain iiberhaupt 
keine N-Oxyde. Letztcres wird vorwiegend zu Bcnzoylekgonin verseift. Diacetyl- 
morphin g ib t unter A bspaltung des plienol. Acetyls Monoacelyhnorphin-N-oxyd. Diese 
W rkg. des H 20 2 is t auf die Ggw. von H ‘ in der Lsg. zuriickzufuhren. — Von yorst. 
Ausnahmen abgesehen, scheinen alle Alkaloide, welche ein tertiares N-Atom in  einem 
hydrierten Ring irgendwelchcr A rt enthalten, zur B. von N-Oxyden befahigt zu sein. 
0H -, CO- u. V inylgruppen scheinen die Rk. n ich t zu Yerhindern, konnen aber zu 
sekundaren Oxydationen Anlafi geben. Aueh vom Cinchonin erhielten Yff. entgegen 
S p e y e r  u . B e c k e r  (Ber. D tseh. Chem. Ges. 55. 1323; C. 1922. U L  269) ein N-Oxyd, 
aber es t r i t t  leicht weitere O xydation ein.

Die N-Oxyde konnen in Lsg. offenbar aueh in der Form  des H ydrats, R = N (O H )2, 
Yorliegen. Ih r am photerer C harakter erk lart sich durch die doppclte Ionisierung: 
[R = N (0 )(0 H )] ' -f- H ‘ u. [R = N (O H )]‘ -f- OH'. Letztere herrscht in  ath . Lsg. vor, 
in  welcher manche N-Oxyde lackm usalkal. reagieren. Die wss. Lsgg. sind neufcral 
gegen Lackmus, alkal. gegen Methylorange. M it H H al geben die N-Oxyde g u t kry- 
stallisierende Salzo der Formel R==N(OH)X. — Man h a t den N -0xyden lange Zeit 
die Eigensehaft zugesehrieben, daB sio J  aus ICJ freimachen, u. demgemaB angenommen,. 
daB der O peroxydartig gebunden sei. Besonders das Slrychninperoxyd zeigt naeh 
der ersten K rystallisation alle eharakterist. Eigenschaften der Peroxyde, so daC ilmi

yO
MossLER(Monatshefte f. Chemie31. 329 [1910]) sogar die Form el C S1H 21I0 2N N < Q ^, 4ILO

zugelegt hat. Diese Auffassung is t jedoeh vollig unrichtig. W enn m an den H 20 2-Gehalt 
m ittels K atalase oder K M n0 4 bestim mt, so gelangt m an zu der unstSchiometr. Formel 
C21H 220 3N 2 ,2 1/4H 20 , 3/ 4H 20 2. Aueh zeigt dies sogenannte Peroxyd dieselbe Drchung 
wie das reine Oxyd, u. der H 20 2-G ehalt geht bei weiteren K rystallisationen bedeutend 
zuriick. E s handelt sich also nur um  in den K rystallen eingeschlossencs H 20 2. Dic 
Eigensehaft, H 20 2 zuriickzuhalten, kom m t iibrigens nur den m it H 20  lorystallisierenden 
N-Oxyden zu. A udi wenn man die N-Oxydc durch E x trak tion  m it Chlf. isoliert, sind 
sie H 20 2-frei. Man befreit sie von dem anhaftenden H 20 2 am  besten m ittels Katalase.

Im  Zus ammenhang hierm it is t es bemerkenswert, daB aueh N aiSOi  m it gewissea 
Mengen H 20 2 zu krystallisieren fahig ist, wie schon T a n a t a r  (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 28. 255 [1901]) beobachtet hat. DaB jedoeh, wie dieser Autor angibt, aus 
3% 'g- H 2Oj, ein Salz der Formel Xa2S0.,,H 20 2,9 H ,0  krystallisiert, konnen Vff. nicht 
bestatigen; vielmehr besitzt das Salz die n. Zus. N a2S 0 4 ,10H 20  u. schlieBt nur kleine 
Mengen H 20 2 ein. L ost m an aber N a2S 0 4 bei 50° in  2 Teilen 30°/oig. H 20 2, so kry
stallisieren im  Laufe von 48 Stdn. klcino kub. Prism en aus, dereń Analj-se zu der 
ungefiihren Formel Na^SOj, 1I/5H 20 , 2/5H 20 2 ftihrt. E in Salz von fast derselbcn Zus. 
erhalt m an durch Fallung m it absol. A. T rotz konstanter Zus. diirfte es sich nicht 
um eine definierte Verb. handeln. Selion bei einmaligem U ni krystallisieren aus W. 
resultiert N a 2S 0 4 ,10H 20 , weichem n u r  noch sehr wenig H 20 2 anhaftet. Auffallend 
is t aucli, daB man bei Anwendung von 4 Teilen (s ta tt 2 Teilen) 30%ig. H 20 2 sofort 
N a 2S 0 4 ,10H 20 , verunreinigt durch nur 1h 0— 1/e Mol. H 20 2, erhalt. — Aus Yorst. Verss. 
folgt, daB dic reinen N-Oxyde keine peroxydartigen Eigenschaften liaben u. K J  oder 
Z n J 2 n icht zersetzen. N ur wenn m an ein N-Oxyd m it konz. angesauerter K J-L sg.
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lange erhitzt, werden Spnren J  abgespalten. — Eine besonders charakterist. Eigen- 
schaft der N-Oxyde is t ihre Red. durch S 0 2 m it interm ediarer B. der Svlfam.insa.we~

ather R = N \  i .  . Sind letztere in W . wl., so fallen sie aus; sind sie 11., so kann man 
oOj

ihre B. beweisen, indem  m an nach Sattigung m it S 0 2 den OberschuB des letzteren 
mit L uft verjagt, die gebildete H 2S 0 4 m it BaCl2 ausfallt u . das F iltra t erliitzt, woduroh 
reichlich B aS 0 4 infolge Verseifung des Sulfaminsaurcathers entsteht. Manche dieser 
Ather liefcrn beim K rystallisieren aus verd. A. dio Sulfaminsauren  R==N(SOsH)(OH). 
In Ausnahmefallen w irk t S 0 2 iibrigens n ich t reduzierend, sondern liefert Sulfonsauren,

. 0  _
vielleieht infolge Um lagerung von H R = N <^J in  N = R -S 0 3H.

oUj
V e r s u c h e .  l-Hyoscyamin-N-oxyd, C17H 230 4N. D as sirupose Rohprod. wird 

mittels Aceton yon 1-Tropinsiiure u. T ropin bcfreit u. e rs ta rrt im Vakuum iiber I I 2S 0 4. 
Ausbeute gering. Nach Reinigung iiber das Hydrochlorid weiBes Pulver. W ird aus 
neutraler oder saurerL sg. durch alle Alkaloidreagenzien gefiillt, vonZ n-S taub u. Essig- 
eaure zu 1-Hyoscyamin reduziert. Der Sulfaminsduredther is t in k. verd. Soda unzcrs. 1. — 
Atropin-N-oxyd, iiber H 2S 0 4 allmahlich weifles Pulver, nach W aschen m it Aceton 
F. 127— 128°, Zers. bei 135°. Die Acetonlsg. enthiilt reichlieh d,l-Tropinsaure. —  
Das Tropin-N-oxyd, C8H 150 2N, liefert m it CH3J  Tropinjodmełhylat, F . 164°, ohne 
daB die Gruppo CH(OH) oxydiert wird. —  Pseudopellełierin-N-oxyd, C,HI50 2N, nach 
mehrfacliem Aufnehmen in Chlf. u. Trocknen der Lsg. iiber K 2C 0 3 sehr hygroskop. 
Blattehen, F . 160— 162°, Zers. bei 180°. Ilydróbromid, C0H 15O2N ,H B r, N adeln aus A.,
F. 224° (Zers.), swl. in  absol. A. —  l-Scopolamin-N-oxyd, C17H 210 5N, nach Reinigung 
iiber das H ydrobrom id u. W aschen m it Aceton krystallin. Pulver, F . ca. 80° un ter 
Aufschaumen. Hydrojodid, Prismen, F . 102°, swl., zers. sich in Lsg. allmahlich un ter 
J-Abspaltung. —  Cinchonin-N-oxyd, C10H 22O2N2. M it 3 Teilen 30%ig. H 20 2 (Wasser- 
bad, %  Stde.), in w. Chlf. aufnehmen, Lsg. m it sehr wenig W. schiitteln, R uckstand 
mit Aceton waschen. Prism en aus A.-Aceton, F . 186°, wl. in  sd. W ., sil. in  A. [oc]d =  
-j-165° (in l° /0ig. alkoh. Lsg.). Das Rohprod. cn thalt immer etwas H 20 2. —  Acetyl- 
morphin-N-oxyd, C19H 210 6N ,3 H 20 . Aus Diacetylmorphin. Nach W aschen m it Aceton 
aus A.-Aceton, F . 205°, [oc]d =  — 144° (in 2% ig. alkoh. Lsg.), 11. in  h. W. unter schneller 
Verseifung. Das Rohprod. enthiilt etwas H 20 2. —  Aconitin  wird von H 20 2 zu Benzoyl- 
aconin yerseift, welches sodann ein N -O xyd  bildet. — Arecolin-N-oxyd, C8I I 130 3N, 
wurde in sehr kleiner ilenge erhalten. —  Strychnin-N-oxyd, C2lH 220 3N 2,3H 20 . Mit 
30%ig. H 20 2 (W asserbad). Das Rohprod. bildet nach Waschen m it Aceton kub. 
Prismen, F. 195— 196°, [<x]d =  + 6 ° (in 4% ig. alkoh. Lsg.) u. g ib t alle H 20 2-Rkk. 
Nach mehrfacher K rystallisation aus W. rein, F . 216°, [<x]d  =  + 5 °  (in 8 %ig. alkoh. 
Lsg.). G ibt m it K J  ein Hydrojodid, C21H 220 3N 2 ,H J , F . 266°. Benzoat, Prismen m it 
3H20 , F . 163—164°, [a]D .=  + 4 ° ;  lost sich zu 1,1%  in W. von 15°. Sulfam in
sduredther, K rystalle, F . oberhalb 330°. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 1147 
bis 1167.) L i n d e n b a u m .

S.B. Schryver und H . W . Buston, Die Isolierung einiger bisher nicht beschrie- 
bener Hydrolyseprodukte der Proteine. I I I .  (II. vgl. S. 1953.) Das V. von O xylysin, 
Ozymlin  u. Oxyaminobutlersaure sowie von Oxyglulaminsaure in  den Hydrolyseprodd. 
der Proteine lieB verm uten, daB auch das Oxyderiv. des Leucins in  den H ydrolyse
prodd. zu finden sein miiBte. H ierbei war zu beachten, daB móglicherweise un ter 
der Wrkg. der zur Hydrolyse der Proteine verwendetcn starken Saure eine W anderung 
der Osygruppe u. darauffolgende Lactonbildung ein treten  konnte. Bei einer sorg- 
faltigen Naehpriifung der bas. F raktion  der Hydrolyseprodd. der Proteine von Ricinus- 
samcn u. H afer konnte aber ein solches Aminolacton n icht aufgefunden werden. 
Hingegen gelang es don Yff., in beiden Fallen eine bisher n ich t bekannte Base der

151*
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Formel C8H 150 3N 3  zu gewinnen, dereń K onst. n ieh t bestim m t wurde, fiir dio die Vff. 
den Namen „Protoctin" vorschlagen.

V  e r  s u c h  o. Die Proteino wurden m it Schwefelsaure hydrolysiert, die Dicarb- 
osy late  nach E ntfernen der Schwefelsaure m it B a-IIydroxyd u. A. niedergeschlagen 
u. die F iltra te  in  die Ba-Carbam ate in der bereits beschriebenen Weise ubergefiihrt. 
Diese wurden m it eiskaltem W. extrah iert u. die Lsg. der 1. Carbam ate durch Kochen 
zers., wobei die freien Aminosauren entstehen. Die bas. F raktion wurde aus der Lsg. 
m it Phosphorwolframsaure gefallt u. der Nd. m it Ba-H ydroxyd zers. Die Lsg. der 
freien Basen wurde un ter Vermeidung von Carbonatbildung eingeengt u. der Sirup, 
auf porosem Porzellan verteilt, im Vakuum iiber festem N aOH  so weit ais moglich 
getrocknet. D ann wurde m it absol. A. ex trah iert un ter AusschluB von C 02, der A. 
im  Vakuum abdest. u. der R iickstand m it W. aufgenommen. Arginin u. Histidin 
wurden m it Ag-Sulfat u. B a-H ydroxyd entfernt. Das F iltra t wurdo nach Ausfallen 
des Ag usw. zum Sirup eingeengt u. der R iickstand m it absol. A. aufgenommen. Die 
Lsg. wurde wiederholt abgedam pft, bis ein in  absol. A. vollkommen 1. Prod. erhalten 
wurde, das auf Zusatz von m ehr A. n ieh t ausfallt. Die klare alkoh. Lsg. wurde zur 
Tróckno verdarapft. Aus Ricinussam enprotein wurden, auf N  bezogen, 2% , von 
H aferprotein 0,5%  des Prod. erhalten. Die Base wurde dann iiber das P ik ra t ge- 
reinigt u. im Vakuum bei 100° iiber P 20 5 u. festem K O H  getrocknet. Sio war ein 
cremefarbiges, leicht zerflieflliches Pulver, 11. in  W ., 1. in  absol. A., unl. in  A. Die wss. 
Lsg. reagiert alkal. u. absorbiert C 02. Die Base en tfarb t K M n0 4 in  saurer Lsg. u. 
■lvird durch Hg-Chlorid u. Ba-H ydroxyd, aber n ieh t durch A g-N itrat u. Alkali gefallt. 
Sie h a t keinen scharfen F ., sondern yerkohlt oberhalb 220°. Mol.-Gew. 192,1. Die 
A lkalititration in  Ggw. von Form aldehyd gab' anormale R esu lta te ; T itration  in  alkoh. 
Lsg. m it alkoh. NaOH  unter Verwendung von Phenolphthalein ais Indicator liefcrte 
n . Ergebnisse. Die R k. m it salpetriger Sauro laBt erkennen, daB nur eines der 3 N-Atome 
in  der Aminoform vorhanden ist, w omit die B. eines Phenylisocyanatdcriy. uberein- 
stim m t. Die saure D issoziationskonstante is t 1 ,8 -10-13; eine bas. Dissoziations- 
konstante konnte aus der K urve der elektrom etr. T itration  n ieh t abgeleitet werden. — 
Derimte der Base 0 eHu 0 3N 3. Hydrochlorid u . N iiral konnten n ieh t krystallin. erhalten 
werden. —  Aurichlorid, goldbraune Nadeln. —  Platinchloridsalz, gelbe Nadeln. — 
Pikrat. K rystalline M., Zers.-Punkt 205— 210°. Cu-Salz. K rystallisiert nieht, unl. 
in  M ethylalkohol u. A. — Phenylisocyanatderimt, C16H 20O4N4, F . 130° un ter Zers. — 
Phenylhydantoin, C15H 180 3N4. D arst. aus der vorstehenden Verb. durch Abdampfen 
m it HC1; F . 148°. —  Benzoylderivat. D urch Benzoylierung der Base nach ScilOTTEN- 
BAUMANN. Feine weiBe Nadeln aus A., F . 109°. Die Analysenergebnisse deuten auf 
ein Dibenzoylderiy. hin. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 100. 360—67.) K lN D .

E. Biochemie.
E,. Enzym chem ie.

C. Neuberg, Betrachtungen zum Fermentproblem. Vf. greift die Ausfuhrungen 
von KOSTYTSCIIEW  (vgl. S. 1423) an, gegen dessen im Ref. zitierten Satz „D ie rauni- 
liche Anordnung . . . . “  er folgendes sag t: W enn dieser Satz uberhaupt einen Sinn 
haben soli, so kann m it „Molekulteil“  nu r der gemeint sein, in  dem a- u. /?-Glucosercst 
verschieden is t; sollte K oSTY TSCH EW  aber den anderen Paarling meinen, so wird 
darauf hingewiesen, daB z. B. das namliche Ferm ent die entsprechenden Glucoside der 
in  der Anordnung der Atome sicherlich verschiedenen M ethylalkohol u. Menthol hydro
lysiert. W enn aber KOSTYTSCHEW  den Glucoseteil m eint, so is t seine Formulierung 
n u r eine Verschleehterung der bisberigen auf E . FISC H ER  zurUckgehenden Ausdrucks- 
weise. An Stelle des Bildes von SchloB u. Schlussel wird auch das der Schraube 
u . Sohraubcnm utter verw endet; es is t gleichgultig, wie die Schraubenm utter beschaffen
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ist, nu r ih r Gewinde muB zu dem der Schraube passen. Gerade die neuesten Arbeiten 
iiber Maltase, Amylase u. Zymasen zeigen die Abwegigkeit der Ansieht von KOSTYT- 
SCHEW. —  Vf. t r i t t  weiterhin energ. fiir die stofflichc N atu r der Enzyme ein. —  Die 
Existenz der Carboligase hii.lt Vf. fiir ganz sichergestellt. Zu dem Hinweis auf die A rbeit 
von F a v o r s k y  w ird b e m e r k t ,  daB es gerade fiir die b i o c h c m .  Synthese c h a r a k t e r i s t .  

ist, daB sie zum Acetoin u. n ich t wie in  v itro  zum Aldol fuhrt. W eiter weist Vf. auf 
die Tatsache hin, daB bei der Rk. zweier Korper, die in  verschiedener Wcise Ycrlaufen 
kann, stets ein Reaktionsvcrlauf b e Y o r z u g t  ist, u. daB nach der Erfahrung gerade auch 
bei Ferm entrkk. eine Auswahl zwischen den moglichen Form en sta ttfindet. Die 
Formeln fur den biochem. Zuckerabbau sind nur ais „Schreibsym bole" zu w erten; 
„in W irklichkeit g ib t es in  diesen Zuckergemischen iiberhaupt keinen chem. Korper, 
sondern Querschnitte durch órtlich u. zeitlich bedingte, hochst variable Gleicligewichte 
von H ydraten, A nhydriden u. am-Gebilden.“ — Gegenuber der A nsieht Y o n  K oS T Y T - 
SCHEW, daB es bei der Garung nur 2 Enzyme (Phosphatase u. eine einheitliche Zymase) 
gabe, wird auf die selbstandige Existenz der Carboxylase bei den w ahren Essigsaure- 
bakterien ( N e u b e r g  u. W i n d i s c h ,  Biochem. Ztschr. 166. 454; C. 1926. I . 3343) 
hingewiesen. — E s wird an  H and zahlreicher L iteraturbelege dargetan, daB die An- 
sichten von KOSTYTSCHEW  uber die Cannizzarosche R k. u . daruber, daB m an zwischen 
Aldehydmutase, Reductaso u. Carboxylase keine scharfe Greń ze ziehen kann, langst 
von anderer Seite ausgesprochen sind. (Ztschr. f. physiol. Ch. 157. 299—315. Berlin- 
Dahlem, K aiser W ilhelm-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

R. Fricke, F. A. Fischer und H. Borchers, Uber Fermentreinigung durch Elektro- 
dialyse und Elektroosmose. (Vgl. S. 1424.) N achtrag. D ie K onstruktion  des benutzten 
Elektrodialysier- bezw. Elektroosmoseapp. geht auf Graf B. ScH W E R IN  zuriick. 
(Kolloid-Ztschr. 39. 371— 72.) K r u g e r .

H. W. Bansi und H. Ucko, Uber Pi.rozydase. I . u . I I .  M i t .  I . Allgemeines und  
Untersuchungsmethodik. Yff. geben zuniichst eine sehr eingehende D arst. der L iteratur 
iiber W rkg. u. Nachweis der Peroxydasen. E s werden drei Methoden zur Best. der 
Peroxydase beschrieben. Pyrogallolmethode in  Anlehnung an W lLLSTA TTER u. STOLL 
( L ie b ig s  Ann. 416. 21. 430. 269; C. 1919. I . 32. 1923. H I. 452). Zu 1 g Pyrogallol 
+  2 ccm 5°/0ig. H ydroperoxyd in  400 ccm dest. W. yon 20° g ib t m an 0,4 ccm Ferm ent- 
lsg.; nach bestim m ten Zeitraum en werden 20 ccm entnommen, in  10 ccm 10°/oig. H 2S 0 4 

gegeben, m it A. ausgeschiittelt u. sofort colorimetriert. Ais Vergleiehslsg. w ird n ich t 
nach dem Vorgange von W lLLSTA TTER Purpurogallinlsg., sondern 0,57°/oo’g- Chrom- 
sauielsg. genommen, die farbengleich m it der 10 mg-°/0ig. Purpurogallinlsg. von 
WlLLSTATTER is t (bis zur Sohichthóhe 15 im Colorimeter von D uB O SQ ). Die W irk- 
samkeit wird auf 1 ccm Enzymlsg. bezogen (1000 ccm W ., 25 mg H 20 2, 2,5 g Pyrogallol).
— Kresolmethode (nach CHODAT, A b d e r h a l d e Ns H andb. I I I .  42). In  500 ccm dest. 
W. sind 1 g o-Kresol (100 ccm  l° /0ig. Lsg. Y on e x s ic c a to rtro o k e n e m  Kresol) -{- 2 c cm
0,5°/oig. H 20 2; U nterbrechung der Enzymwrkg. dureh 10 ccm einer 5°/0ig. Lsg. von 
HgCl2; sofortige Colorimetrierung erforderlich. Ais Vergleichslsg. d ien t eine Lsg. Yon 
15ccm 0,1-n. CH3C O O H +  22ccm 0,1-n.N a-A cetat +  4ccm y-D initrophenolstam m lsg.; 
dieseLsg. is t gleich der nach 5Min. entnom menen u. m it lOccm Sublimatlsg. Yersetzten 
Lsg. m it 1 Purpurogallinzahl =  100. Ais Kresolzahl (K.Z.) =  100 wird der Um satz 
bezeichnet, der von 1 ecm einer Enzymlsg., die in  5 Min. bei Einw. auf 2,5 g Pyrogallol +  
25 mg H 20 2 in 1000 ccm W. 100 mg Purpurogallin bilden, bei Einw. auf 2,5 g Kresol 
25 mg H 20 2 in  1000 ccm W . bew irkt wird. — Guajacolmethode. 50 mg Guajacol +  
10 mg H 20 2 in  400 ccm W. +  0,4 ccm Ferm entlsg .; die R k. w ird durch Zugabe von 
10 ccm 5?/0ig. HgCl2-Lsg. unterbrochen. Ais Vergleiehslsg. d ient ein Gemisch yon 
50 ccm 10°/oig. K obaltnitratlsg. m it etw a 1,2 cem einer 5°/0ig. K 2Cr20,-Lsg. E s werden 
genauo Angaben u . K urven fiir die E ic h u n g  gegeben. Ais „ G u a ja c o lz a h l“  (G.Z.) wird 
der nach 5 Min. un ter den angegebenen Bedingungen erhaltene u. m it 2,5 m ultiplizierte
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W ert bezeichnet. —  Die Pyrogallolmethode ist, da  sich aus Pyrogallol -p  Alkali allein 
ciii gelbbrauner ICórper bildct (eine Erseheinung, die auch bei anderen Stoffen vor- 
komm t), zur Unters. im alkal. Medium unbrauchbar. W ahrend m an bei Guajacol auf 
d ie Hypothese angewiesen ist, daB dic entstehende Farbę dem Um satz der gesamten 
.Guajacolmenge entspricht, h a t die Pyrogallolmethode den Vorteil, daB Purpurogallin 
ein genau definiertcr K órper ist, u. daB man daher die erhaltenc Farbung m it der 
einer bekannten Purpurogallinlsg. vergleichen kann. Die Kresolmethode is t am un- 
genauesten, insbesondere wegen der am Anfange der R k. geringen In ten sita t der Farbę 
u. wegen der gegen Ende der Rk. auftretcnden triiben, grunlichen Tóne. Die besten 
Ergebnisse liefert die Guajacolmethode, Guajacollsgg. sind fas t unbegrenzt haltbar.

II . Das Verhalten des perozydatischen Fermentes bei Varialion des Ozydalions- 
óbjekles. M it den in  der yorangehenden M itt. beschriebenen Methoden werden eine 
Anzalil z. T. nach W il l s t a t t e r  (L i e b i g s  Ann. 430. 269; C. 1923. I I I .  452) ge- 
reinigter Peroxydaseprńparate (aus Meerrettichwurzel) untersueht. In  der Regel 
stim m en die Kresolzahlen m it den Purpurogallinzahlen iibcrein, auch dann, wenn es 
sich um  P raparate  verschiedencr H erst., yerscliiedenen Reinheitsgrades u. Alters 
handclt. Beim A ltem  sinkt die Guajacolzahl langsamer ais die Purpurogallinzahl. 
Bei n icht gereinigten P raparaten  is t die Guajacolzahl etwa 5— 15%  hoher ais die 
Purpurogallinzahl. Sie sinkt beim Reinigen durcli wiederholte Adsorption manchmal 
bis auf die H alfte ihres W ertes. Die Guajacoloxydation scheint danach teilweise 
durch Begleitstoffe (moglicherweise Fe) des Enz3rms bew irkt zu werden. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 157. 192—213. 214— 21. Berlin, Uniy.-KIinik.) H e s s e .

T. Campbell Goodwin und Irwin C. Hanger, Die Ionennatur der Amylase. Aus 
Yertcilungsyerss. zwischen Gelatine u. ubersteliender Fl. bei verschiedenem ph  geht 
heryor, daB die Amylase der Takadiaslase ein negativ geladenes ło n  ist. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. a. med. 23. 261—C3; Ber. ges. Physiol. 36. 422. Baltimore, Johns Hop
kins Uniy. Ref. J a c o b y .) O p p e n h e i m e r .

Sergius Morgulis, M. Beber und I. Rabkin, Studien iiber den Einfluf! der 
Temperatur a u f die Kalalasereaklion. I .—IV. M itt. I. E in flup  verscliiedener Kon- 
zentrationen an Wasserstoffsupcrozyd. M it steigenden Tempp. wird dio W rkg. der 
K atalase aus Ochsenniere geringer, u. zwar immer mehr, je  grSBer die Konz. an  H 20 2 

is t. E s findet dabei eine Zerstorung der K atalase durch H 20 2 s ta tt. Am gróBten ist 
die W rkg. der K atalase bei 0— 10°; die Verringerung is t zwischen 10 u. 20° kleiner 
ais zwischen 20 u. 30°, w ahrend zwischen 30 u. 40° sehr schnelle Zerstorung erfolgt. 
D er F ak to r von v a n ' t  H o f f  andert sich fiir K atalase m it Temp. u. Konz. des H 20 2. 
Bei 0,72-n. H 20 2 is t er in einem Bereich von 3— 24° gleicli 4. —  D er Koeffizient jl 
yon A r r h e n i u s  wachat m it steigender Temp. u. stcigender Konz. des H 20 2.

II . Verlust an Katalasewirkung. W enn m an ICatalaselsgg. erwarm t, findet man 
eino Zerstorung erst iiber 58°. Zwischen 55° u. 60° verlauft die Zerstorung nach der 
Gleichung der monomolekularen R k. Bei 55° werden in  weniger ais 45 M n . 60% 
der K atalase zerstort, bei 60° findet in  der gleichen Zeit yollstandige Zerstorung s ta tt. — 
Bei Abkuhlen auf — 10° wird keine Einw. auf K atalase beobachtet, wahrend bei —15° 
etwa 12%  der W rkg. yerloren gehen. — H 20 a zerstort dio K atalase; diese Inaktiyierung 
yerlauft nach der Gleichung der monomolekularen Rk.

I I I .  Einfluj} der Temperatur bei versclńedener Wasserstoffionenkonzentration. 
K atalase aus Ochsenniere w irkt gu t zwischen p n  =  5 u. pn  =  9 m it einem Optimum 
bei P h  =  6— 8 . Bei Ph  — 2 u. p a =  14 findet m an Unwirksamkeit. Die Zerstorung 
durch erhohtc Temp. is t vom pH abhangig; beim Optimum der W rkg. is t die Tetn- 
peraturem pfindlichkcit am gróBten. Bei P h <  4 verschwindet der Temp.-Effekt 
yollig, so daB also die Wrkg. bei hóheren Tempp. hier groBer is t ais bei niederen. 
I s t  ph  !> 4, so nim m t die relative A k tiv ita t m it steigender Temp. ab. —  Katalase 
scheint eine schwache Saure zu sein, dereń Anion Trager der ka ta la t. W rkg. ist.
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IV. Theorie der Katalasewirkung. Vff. gcben folgende Theorie der K atalase-
wrkg.: Zuniichst findet ein t)bergang in  eine aktive Form, E ^; ---- y  EA, s ta tt , der
duich Temp. u. H 20 2-Konz. beherrscht wird. Das aktivo Enzym  zersetzt H 20 2 nach

ł
folgendem Schema: E A Ą- H 20 2 ■— ->- E R -f- 0 2<l), wobei es also selbst in irrever- 
sibler Weise (vgl. M o r g u ł is , Ergcbn. d. Physiologie 23. 308 [1924]) zu einem 
inaktiven Zustand „reduziert“ w ird. Dicso Oxydation des H 20 2 durch ICatalase

I
findet ilire Analogie in  der R k. Ag20  -f- H 20 2 =  2 Ag -f- H 20  -f- 0 2. Neben dieser 
Rk. erfolgt auch noch oxydative Zerstórung von aktivem Enzym  nach der Gleichung
E a  -j- I I 20 2 ---- ->- E a -f- H 20 ( 2); diese yerlauft am besten bei hoheren Tempp. u.
wird durch Erhohung der Konzz. von H 20 2 u. von OH'-Ion gefordert. Das Verhaltnis, 
in  dem dic 3 R k k .:

s *
^ M  Dissozlation ^ A  Rcduktion

^-Oiydation
E 0

stattfinden , hangt von den iiuBeren Bedingungen ab ; bei bohem G ehalt an K atalase 
u. geringen Mengen H 20 2 erfolgt auch bei 35— 40° nur die R k. (1); bei hoheren Konzz. 
an H 20 2 u . hoheren Tempp. konnen beide Rkk. erfolgen. W enn der Tempcratur- 
koeffizient der Oxydation einen groBeren W ert annim m t, wird hauptsachlich K a ta 
lase zerstort, so daB nur wenig E A vorhanden is t; dann is t der gebildete 0 2 n icht mehr 
von der Konz. der H 20 2 abhiingig. (Journ . Biol. Chem. 6 8 . 521—33. 535— 45. 547 
bis 563. Omaha, N ebraska Univ.. Coli. of Medicine.) H e s s e .

Daniel A. Mc Ginty und Howard B. Lewis, Lipasesludien. I I I .  Hydrolyse der 
EsUr von Dicarbonsauren durch Leberlipase. (II. vgl. Journ . Biol. Chem. 56. 7; C. 
1923. I I I .  1039.) U nteisucht wird dic Einw. von Lipase aus Schweineleber auf 
Adipinsauremonoathylesler u. dessen Na-Salz, sowie auf die Didthylesler der M alein-, 
Fumar- u. d,l-Apfelsaure. —  Adipinsauremonomethj-lester wird im Gegensatz zum 
Monoathylester der Malonsaure leicht in  2 Stdn. zu 90%  gespalten. Das Na-Salz 
des Adipinsaureathylesters wird im Gegensatz zu den entsprechenden Estcrsalzen 
der Malon-, Bernstein- u. Fum arsaure (KASTŁE, Amer. Chem. Journ. 27. 481 [1902]) 
weitgehend gespalten. —  Fum arsaurediathylester w ird leicht gespalten, w-obei (wie 
beim entsprechenden E ster der Bernsteinsaure) ein Gleichgewicht nach Abspaltung 
der einen Alkoholgruppe erreicht wird. Der D iathjdester der isomeren Maleinsaure 
wird dagegen nur sehr langsam (16°/0 in  24 Stdn.) gespalten. DaB dieser Rcaktions- 
verlauf fiir den E ster eigentumlich is t u. n icht etwa durch irgendeine Verunreinigung 
becinfluBt ist, wurde dadurch gezeigt, daB ein Zusatz des M aleinsaurediathylesters 
die Spaltung des Adipinsiiureesters n ich t stort. — Die Hydrolyse des Apfelsaure- 
diathylesters verliiuft viel langsamer ais die Spaltung von Bernsteinsaurediathylester. — 
Es werden theoret. Betrachtungen iiber die Ursachen des verschiedenen Verhaltens 
der untersuchten E ster angestellt, die im  Original naehgelesen werden miissen. (Journ. 
Biol. Chem. 67. 567—77. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) H e s s e .

Franz DelłlOUgne, Untersuclmngen iiber die Magensaftsekretion. V. U ber die 
Magetdipase. (W . vgl. S. 53.) Magenlipase findet sich in starkster Konz. 20 M inuten 
nach Sekretionsbeginn u. w irk t am besten bei scliwach saurer R k. Paren teral zu- 
gefuhrtes Histamin, Pilocarpin, Adrenalin, A tm pin  u. Coffein bceinflussen die Lipase 
nicht. Durch Superaciditiit bceintrachtigte Lipasewrkg. laBt sich durch Alkalizugabe 
beseitigen, bei Subaeiditat is t ihre Menge yerm indert. Schwache Siiuren, Oxydations- 
mittel u. starkerer Phosphatzusatz zerstoren, geringer Phosphatzusatz steigert die 
Lipasewrkg. (Dtsch. Areh. f. klin. Med. 152. 166— 72. Bonn, Med. Poliklin.) G e s .
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W. E. Ringer und B. W. Grutterink, E in flup  der Reaktion a u f dic eiweip- 
ferdauende K raft des Papains. W ALDSCHM IDT-LEITZ (Ztschr. f. physiol. Ch. 132. 
181; C. 1924. I. 1683) h a tte  angegeben, daB bei Spaltung von Gelatine durch Trypsin 
im  alkal. Gebiet der Puffer (Phosphat—B orat—C itrat) schon von pH =  9,0 ab er- 
hcblich spaltet. R i n g e r  (Ztschr. f. physiol. Ch. 124. 171; C. 1923. I .  975), welcher 
diese Alkaliwrkg. n ich t beriicksichtigt hatte, fand naeh W ALDSCHM IDT-LEITZ m it 
steigender A lkalin itat aueh steigende Enzymwrkg., w ahrend W ALDSCHM IDT-LEITZ 
ein Optim um bei pn  =  8,2— 8,7 fand. Dagegen beton t Vf., daB er scinerzcit ein 
Optimum bei pn  =  11,3 fiir die L sg . von F ibrin  angegeben habe. E r findet jetzt, 
daB die Einw. von Alkali (Glykokoll-NaOH-Puffer) auf m it Spritblau gefarbtcs 
E ibrin, auf dialysiertes Pferdeblutserum  u. auf sek. Albumosen zwar n icht vernach- 
lassigt werden darf, daB sie aber im  Gegensatz zum Befunde von WALDSCHMIDT- 
L e i t z  im Vergleich m it der Enzymwrkg. von ganz untergeordneter Bedeutung is t .

Bei Einw. von Papain (ohne HCN) auf m it Spritblau bezw. Carmin gcfarbtes Eibrin 
(colorimctr. Messung der F arb in tensita t des m it HC1 angesauerten F iltra ts) wurden 
zwei Masdma der W rkg. gefunden, niimlich bei pn  =  2,5 (HC1 Ycrschiedener Konz.) 
u. bei p n = e t w a  11 (Glykokoll-NaOH). Diese M axima sind analog den friilicr fiir 
Pepsin- u. Trypsinwrkg. auf F ibrin gefundenen Maxima. Eine geringe, n ich t mehr 
auf Versuchsfehler zuruekzufuhrcnde Erhebung der pn-A ktivitatskurve liegt bei 
p H =  4,5. Bei ph  =  7 is t die W rkg. fas t gleich Nuli. Bei Ggw. von P hosphat (u. 
den bereits genannten Puffersubstanzen) findet m an noch ein vicrtcs, wiederum im 
Vergleieh m it den anderen n ich t sehr erhebliches Maximum bei p h  =  etwa 7. WlLL- 
STATTER, GRASMANN u . A m b r o s  (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 307; C. 1926. I. 2361) 
fanden bei Anwendung von Phosphat-Citrat-HCl-Puffer ais einziges Optimum pn =  7,2 
fiir Papain -f- HCN. Vff. nehmen an, daB die verschiedenen Optim a durch ver- 
schiedene von der Rk. des Mediums u. dem Gehalt an  E lektrolyten bedingte Zu
stande des Substrates sowie vom Zustande des Enzyms bedingt sind. —  Die Isolierung 
des Pepsins u. des Trypsins aus dem Papainpraparat gelang nicht. D urch Behandeln 
von Papain  m it 0,2% ig. HC1 (7 Stdn. bei 37°), 24-std. Dialyse gegen dest. W ., Zentri- 
fugieren u. Eindam pfen im Vakuum erhalt m an bei saurer Rk. 3,8-mal, bei alkal. 
R k. 2,4-mal starkeres P rapara t, welches 11. is t u . dessen Lsg. m it CH3C 0 0 H  keinen 
N d. m ehr gibt. —  M it H ilfe der Form oltitration wurde dic Einw. von P apain  (ohne 
HCN) auf BlutserumeiweiB u. sek. Albumosen untersucht. E s wird nur ein Optimum 
der R k. gefimden, u . zwar fiir SerumeiweiB bei Ph =  3,75, fiir Albumosen bei P h =  4. — 
Blausaure a k tm e r t  die Fibrinauflosung bei alkal. Rk. stark, bei saurer R k. w ird kein 
EinfluB gefunden; gróBere Mengen HCN hemmen bei saurer R k. Der zeitliche Verlauf 
der A ktivierung liiBt bei EiweiB von 0—24 Stdn. groBe Schwankungen erkennen. 
Die Lago des alkal. Maximums der R k. w ird durch Cyanid n ich t oder kaum  verschoben. 
(Vgl. W i l l s t a t t e r ,  G ra sm a n n  u . A m bros, Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 164; C. 
1926. I . 3058.) — Die EiweiBspaltung wird in  cyanidhaltiger Lsg. zwischen p s  =  4,5
u . etw a 1 1  sehr merklich gróBer gefunden ais in  cyanidfreier Lsg. Vff. nehmen an, 
daB die Cyanionen aktiyieren; bis pn =  4,5 is t die Blausaure n ich t dissoziiert; m it 
steigendem pj£ w achst die Menge der Cyanionen, bald aber uberwiegt die hemmende 
W rkg. der alkal. R k., so daB naeh einem schwach ausgepragten zweiten Optimum 
bei Ph =  6,5 ein zicmlich scharfer Abfall der K urve gefunden wird. —  Bei Abbau 
von sekundaren Albumosen wird aueh m it HCN nur ein Maximum, u. zwar bei Ph =  4,25 
gefunden. —  Die T itration  von Aminosauren naeh W lLLSTA TTER u. WALDSCHMIDT- 
L e i t z  (Ber. D tsch. Chem. Ges. 54. 2988; C. 1922. II . 303) wird durch Ggw. von HCN 
gestort, da m an je  naeh der Konz. des A. einen groBeren oder kleinercn Bruchteil 
der HCN m ittitriert. (Ztschr. f. physiol. Ch. 156. 275— 324. U trecht, Univ.) H e s s e .

Sadatomo Yonemura und Masao Fujihara, Uber die Zymophosphatase in  Leuko- 
cyien. Leukocyten (Kaninehen u. Meerschweinchen) enthalten im Gegensatz zu Erythro-
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cyten Zymophospliatase, die hezosephosphorsaures N a  zers. (Okayama Igakkai Zasshi
1925. 1235— 37.; Ber. ges. Physiol. 36. 422. Okayama, Univ. Ref. J a c o b y .) O pf.

E a. P flanzenchem ie .
Theodor Lippmaa, Uber die H&malokarotinoiden und Xanłhokarotim>iden. Vers. 

zu einer System atik biolog. Farbstoffe speziell der Pflanzen zu kommen u. Obcrlegungen 
iiber die Beziehungen zwischen dem V. der Farbstoffe u. dem Klim a. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 182. 1350— 52.) OPPENHEIM ER.

E. Herrero Ducloux, CJiemische Daten iiber L ilium  tigrinum, Sawl. Der im 
Blutenstaub von Lilium tigrinum  Sawl enthaltene Farbstoff erwies sieli ais Yollkommen
1. in PAe., A., Chlf., CS2, A. m it orangeroter F arbę in  allen Tonungen, in  Aceton u. 
Essigester m it gelber Farbę u. is t ferner 1. in  Olen. Alkoh. Lsgg. des Farbstoffes farben 
auch bei Anwendung von Al-Beizen Seido u. Wolle nu r schwach. M it Geweben oder 
Faden von Leinen oder Baumwolle wurden auch keine brauchbaren Ergebnisse erzielt. 
Das Absorptionsspektrum der Chlf.-Lsg. zeigt eine Bando, dio bei 675 A im  R o t beginnt, 
bei 662 A ein Maximum zeigt u. bei 648 ?. verschwindet, ferner eine zweite ausgcdehntere 
Bandę von 602 X bis zur Grenze des sichtbaren Spektrums m it einem Maximum bei 
5891; in a th . Lsg. erreicht die zweito ein Maximum bei 568 X. Nach den chem. Rkk. 
im Verein m it den spektroskop. Ergebnissen ware der Farbstoff zu den X anthon- 
deriw . zu rechnen. Eine Reihe von Farbrkk. m it H 2S 0 4, H N 0 3, HC1, CH 3COOH, 
HC104, KOH, 0 s 0 4, Bromwasser, FcCl3, KMnO.,, C5H 5N, C0H 5OH, AuCl3, (NH4)2S u. 
lsTaN 0 2 -f- H 2S 0 4 is t angegeben. Die a th . Lsg. des Farbstoffs g ib t m it A. u. J  dunkel- 
griinen N d., m it A. u. FeCl3  graugriinen Nd. Die KOH-Schmelze g ib t nach Neutrali- 
sation m it FeCl3 eine lebhaft roto Farbung, m it Fe-Alaun einen roten, m it F eS 0 4 einen 
rosa Lack. —  Beim E indam pfen auf 1/ 5 des Vol. hinterlaBt die a th . Lsg. des Farbstoffs 
gelbe, rhom b. dichroit. K rystalle, dereń Brechungsindices N q =  1,64— 1,63, N j) —
1,62— 1,61 denen des Colchiceins am  nachsten kommen. Die so isolierte Substanz 
ist unl. in W ., PAe., CS2, CC14, wl. in  A., Aceton u. Chlf. H 2S 0 4 lost die Substanz 
mit intensiv gelber Farbę, die nach einem Tag in  grunlichgelb m it merklichcr Fluo- 
rescenz iibergeht. 2 Absorptionsbanden. Beim tlberschichton der H 2S 0 4-Lsg. m it 
konz. H N 0 3 zeigt dio FI. von oben naeh un ten  mehrere Schichten; farblos, rotvioletten 
Ring, griinen Ring m it intensiyer Fluorescenz, gelbe Schicht (charakterist. Rk.). 
Weitere Farbrkk . sind angegeben. Die untersucktc Substanz is t walirscheinlich dem 
Colchicein u. vielleicht dem in den Zwiebeln von F ritillaria imperialis L. vorkommenden 
Imperialin nahe verw andt. (R evista Facultad  Ciencias Quimicas. Univ. Nac. de L a  
Plata 3. I I .  23— 32. 1925.) L e h m a n n .

Miehel-Durand, Uber das physiologische Verhalłen der Tannine. Eine Tabelle 
gibt die Schwankungen im  Tannin- u. K ohlenhydratgehalt im  Verlaufe der Keimung, 
fur die ganze Pflanze u. fiir die Samenlappcn getrennt. Dabei werden dio in  Aceton
u. die in  W. 1. Tannine untersehieden. Die Tabelle zeigt: 1. daC die Tanninspeicherung 
in den ersten Tagen der E ntw . im  D unkeln erfolgt. 2. M it Abnahme der Reservestoffe
u. besonders der Starkę verm indem  sich auch die Tannine. 3. M it der Beendigung des 
Wachstums schwinden die Tannine. 4. Zwischen der Zu- u. Abnahme der in Aceton 1. 
Tannine u. Zuekcr besteht ein auffallender Parallelismus. 5. Die in  W. 1. Tannine 
rermehren sich von dem Augenbliek an, in  dem die Jodrk. schwindet. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 183. 312— 14.) G e s e n i u s .

H. Herissey, Uber die A uffindung des Asperulosids in  den Pflanzen. Ezłraklion  
dieses Glykosids aus Galium Aparine L . Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences vgl.
C. 1926. I . 3340. Der Nachweis in den yerschiedenen Pflanzen grundet sich zumeist 
nur darauf, daB bei der Spaltung m it verd. H 2S 0 4 ein dunkler Nd. wie bei Aueubin, 
noch Yorher aber eine schon grune Farbung au ftritt. Diese Rk. ist boi positirem  Ausfall 
nieht absol. beweisend, da  sich yielleicht andere Stoffe finden konnten, die sie gleichfalls
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geben. D aher bleibt die Isolierung des Glykosids, wenn dio obige R k. seine Ggw. wahr- 
scheinlich gemacht hat, in jedem Falle erwunscht. —  In  den Galium arten sind auBer 
Asperulosid noch andere durch Emulsin spaltbare Glykoside vorhanden, von denen 
einige bei der H 2S 0 4-Hydrolyse gleichfalls dunkle Ndd. liefern. Die Gewinnung des 
Asperuloskls aus Galium Aparine gelang erst boi Ver\vendung sehr junger Pflanzen. 
(Journ . Pharm . e t Chira. [8 ] 3. 353—62.) S p i e g e l .

Leonor Pelanda Ponce, Beilrag zum  Studium  des Curd-M amod  (Cólletia cruciata 
Gili. e t Hook.). Eingehende bołan. Beschreibung dieser Rhaninacee, mkr. u. chem. 
U nters. der einzelnen Pflanzenteile. Stamrn u. Zweige enthalten einen Gerbstoff u. 
ein Glykosid aus der Klas.se der Saponinę, das ais Currosaponin bezeichnet ■wird. Vf. 
g ib t nach der L iteratur ausfuhrliehen Bericlit iiber diese Klassen von Pflanzenstoffen. 
Das Currosaponin, dessen Rkk. eingehend beschricben sind, liefert bei Spaltung mit 
verd. Sauren ein krystallisierbares Sapogenin u. einen glucoscartigen Zucker. (Revista 
Facultad  Ciencias Quimicas. Univ. Nac. de La P la ta  1. 183—263. 7 Tafeln. 1923. 
L a P lata .) S p i e g e l .

P. Delauney, Ober die Glucoside mehrerer einheimischer Orćhideenarten. (Journ. 
Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 104—08. — C. 1926. I . 1821.) S p i e g e l .

M. Bridel und P. Picard, U ber Darstellung und Eigenschaften des Monotropitosids. 
(Journ . Pharm . et Chim. [8] 3. 49— 56. — C. 1925. II . 2062.) Spiegel.

C. Charaux und P. Delauney, Ober das Vorhandensein von Lorogłossosid (Loro- 
glossin) in  Listera ovata Jl. Br. und in  Epipactis pahistris Cranłz und aber einige neue 
ReaUionen dieses Olucosids. (Journ . Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 108—12. — C. 1926. 
I. 1821.) S p i e g e l .

Lucien Leroux, Einige Worte iiber die Chemie der Meeresalgen. U bersicht iiber 
organ. (Kohlehydrate, Zucker, Fucosan, Fettstoffe, Pigmente, Schleime) u. anorg. 
Inhaltsstoffe sowie Physiologie der Meeresalgen m it reichlichen Quellenangaben. 
(Rev. gćn. des sciences pures e t appl. 37. 471— 74.) H a r m s .

E. Herrero Ducloux und Max Awschalom, Chemische TJntersuchung der Kndlen  
von Nephrolepis cordifolia Prsl. Vff. untersuchten die ro n  SPEGAZZINI ais Organe 
der W asserzufiihrung u. -aufspeicherung angesprochenen Wurzelknollen. Nach Darst. 
des botan. Befundes werden die Ergebnisse der Analyse m itgeteilt. Sumraar. Analyse 
in  %  der Gesam tsubstanz: W. 93,546, Gesamtasche 0,565, 1. Asche 0,344, unl. Asche
0,221, Gesamt-N 0,017, Proteine 0,106, F e tt 0,128, Cellulose 0,644, K ohlehydrate u. 
Tannin 4,429. —  Minerał. Bestandteile in  %  der Asche: S i0 2 10,111, S 0 3 1,992, Cl 
6,365, P 2O0 5,667, Fe20 3 +  A120 3 23,564, MnO Spur, CaO 4,672, MgO 2,562, K20 
37,642, N a20  7,398 (K N 0 3 5,660). Organ. Substanz (aus Lsgg. in  Bzl., CH3OH, W., 
l% ig . H 2S 0 4, 2°/0 ig. NaOH, H 20 B r  +  N H 3) in  ° / 0 der Gesam tsubstanz: Alka- 
loide — , Tannin 1. in  A. 0,047, Albuminoide 0,065, Inulin  0,018, Oxalsaure 0,081 bis
0,082, Saccharose 0,206, Maltose — , Dextro.se u. Lavulose 1,150, Pentosen 0,0033, 
Pentosane 0,604. Zus. rerw and t m it der von zum Teil therapeut. verwendeten unter- 
ird. Teilen der A spidium artęn. (Revista Facultad  Ciencias Quimicas. Univ. Nac. de 
L a P lato  2. I. 75—92. 1923.) R, IC. Mullep ..

Ej. Tierchemie.
I. Gadaskin, Ober den Oehalt an ungebundenem Zucl-er in  dem Weipen und Dotter 

der Hiihnereier bei Onlogenese. Im  frischen Eiereiwci B findet sich 0,5°/o Glucose, im 
Eigelb 0,33%, beide nehmen ab u. sind am 11. Tage auf 0,03 bezw. 0,07%  gesunken, 
nach dem 11. Tage kein Zucker m ehr yorhanden. Zucker wird durch 2 % -std. Dialyse 
in  Collodiumsacken gewonnen, dann m it Fehling titrie rt. (Biochem. Ztsehr. 172. 
447— 50. Leningrad, Physiolog. Labor. der Militar-medizin. Akademie.) M e i e k .

Sadatoruo Yonernura, Ober die Gallodesozychólsaure aus Hiihnergalle und ihren 
E in flup  au f die Pankreassteapsinwirkung. (Y gl. YONEMUKA u . F u j i h a r a ,  S. 781.)
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Aus der Hiihnergalle (aus Gallenblasenfisteln) wurde die Gallodesoxycholsaure (I) in 
der iiblichen Weise hergestellt. Sie erwies sich ais ident. m it der Cheno-, sowie der 
Anthropodesoxycholsaure u. verstórkte ebenso wie die Cholsaure selbst die W rkg. des 
Pankreassteapsins. Ais Steapsinpraparat wurde ein G lycerinextrakt aus K inder- 
pankreas, ais Substrate Milch u. neutrale 01ivenólemuIsion yerwendet. — I, Ba-Salz 
C^H-gOgBa, unl. in  W., PAe. u. Bzl., 11. in  A., Eg., A. usw .; F . 112° (Erweichung bei 
95°); [oc] d*1 =  (?) 13,23°; g ib t LlEBERM ANN-BuRCHARDs Farbrk . —  Gallodehydro- 
desozycholsdure, C21H 380 4 (II), aus I m it C r0 3 in  E g .; B lattchen aus verd. A .; F . 153 
bis 154°; 11. in A., Eg., sl. in A., unl. in W ., Bzl., PAe. —  II wird yielleicht m it konz. 
H N 0 3 zu Gallodesoxyisobiliansaure u. Gallodesoxybiliansaure oxydiert. Aus der 
letzteren wurden in  M ethylalkohol m it HC1 B lattchen vom F. 89— 90° erhalten, die 
wahrschcinlich m it dem D esoxybiliansauretrim ethylester aus Ganscgalle ident. sind. 
(Journ . Biochcm istry 6 . 287— 96. Okayama, Physiol.-Chem. Inst.) L o h m a n n .

J. Snapper und A. Griinbaum, Uber den [}-OxybuttersduregehaU von M uskeln  
w id Leber. F iir den G ehalt an '/?-Oxybuttersaure in  n. Muskeln von H unden u. Schlacht- 
tieren sowie fiir die Leber (in frischem Zustande) werden bedeutend niedrigere Zahlen 
gefunden ais friiher von M a r r io t , Sa s s a . E s wird bestatigt, daB in den Geweben 
rclativ wenig Diacetsaure im  Y erhaltnis zu /5-Oxybuttersaure vorkom mt. (Biochem. 
Ztschr. 175. 366— 70. Am sterdam , Univ.) L o h m a n n .

E. Klenk, Uber die Neruonsaure. (Vgl. S. 227.) Das friiher (vgl. Ztschr. f. physiol. 
Ch. 145. 24 4 ; C. 1925. I I .  1536.) besclrriebene Cerebrosid Nervon liefert bei der Spal- 
tung eine ungesatt. Fettsaure C21/7160 2. Die H ydrierung dieser Saure fiih rt zu einer 
Lignocerinsaure vom F . 8 1°; der F . dieser Saure is t also um  4° hoher ais der der Ligno
cerinsaure aus K erasin u. stim m t iiberein m it dem der Lignoccrinsaure des Buchen- 
holzteeres ( B r i g l  u . F uC H S , Ztschr. f. physiol. Ch. 119. 2 8 0 ; C. 1922. I I I .  243). 
Es wird gezeigt, daB 'd ie  hydrierte Keryonsaurc ident. is t m it der Lignocerinsaure 
aus Buchenholzteer u. m it der aus Behensaure gewonnencn n-Tetrakonsaure. Die 
Neryonsaure b a t also eine unyerzweigte C-Kette. —  Die Spaltung des Nervons u. die 
A ufarbeitung der Spaltungsprodd. sind almlich den friihercn Verff. u. werden 
genau beschricben. Die H ydrierung erfolgte m it auf Tierkohle niedergeschlagenem 
P d  ( M a n n i c h ,  Ber. D tsch. Pharm . Ges. 26. 3 6 ; C. 1916. I .  812). Hydrierte Nerrmi- 
saure, C21H 480 2, F .  85° nach U mkrystallisieren der Reihe nach aus Aceton, A., 1 Vol. 
Chlf. -f- 1 Vol. Aceton, Bzl. u. wieder Aceton, schone perlm utterglanzende Schuppen, 
in organ. Losungsmm. nur in der W arm c 1.; m it Lignocerinsaure aus Buchenholzteer 
u. m it n-Tetrakonsaure keine Sclimelzpunktsdepression. —  M ethylester, erhalten 
durch zwcistd. Kochen m it 1 0 %  konz. H 2S 0 4 entlialtendem  CH3OH, groBe diinne 
B lattchen m it abgebroehenen K anten  aus CH3OH, F. 59,5°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
157. 283— 90.) H e s s e .

E. Klenk, Uber eine Saure, C21/ / 4e0 3, aus Cerebrosiden des Gehirns. AuBer der 
Neryonsaure (vgl. vorst. Ref.) findet sich in der N ervonfraktion noch eine zweite 
ungesatt. Fettsaure Cu Hia0 3 in  gróBerer Menge ais die N ervonsaure; wahrscheinlich 
handelt es sich um  eine Oxysaure m it einer doppelten Bindung im Mol. Die Saure 
bat F . 65° u. e rs ta rrt wieder bei 63°, [o c ]d20 =  + 2 ,87°; zu Buscheln yereinigte Nadeln 
aus 75%ig. A .; 11. in  Chlf., A., A., Aceton, etwas schwerer 1. in PAe. — Na-Salz 1. 
in A. u. CH3OH nur in der W arm e; in  W . 1. in  der W arme, fa llt beim Abkuhlen aus; 
aus der li. alkoh. Lsg. wird die Saure m it Mg-Acetat fa s t quan tita tiv  gefallt. — Pb- 
Salz is t auch in sd. A. unl. (Ztschr. f. physiol. Ch. 157. 291— 98. Tiibingen, Univ.) H ss .

Casimir Funk, Die chemisclie N atur des Insidins. (Vgl. S. 51.) Gereinigtes Insulin  
(1 mg =  10 klin. E inheiten) fallt m it Naphtholgelb S  vollstandig aus. Diese Verb. is t 
unl. inW . u. Eg., 1. in  verd. Essigsaure u. N a2C 0 3-Lsg. C liarakterist. W rkg. desNa-Salzes. 
Trypsin zerstórt die W irksamkeit. Bereclmung des Mol.-Gew. fiir Insulin un ter der 
Annahme, daB eine stochiom etr. Verb. yorliegt auf 700. Y erhaltnis yon N : S =  11: 1 ,
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fiir reincs Insulin 20: 1. Da nach ware im  Insulinm olekul nur 1 S-Atom anzunehmeń. 
(Proc. of thc soo. f. exp. biol. a. med. 23. 281; Ber. ges. Physiol. 36. 360. Warschau,

•s»i Theodor Brugsch und Hans Horsters, tJber die Kofermenlnalur des Insulins. 
(Vgl. Biochem. Ztschr. 158. 144; C. 1925. H . 1293; Klin. W chschr. 4. 436; C. 1925.
I. 2452.) Vff. wenden sich gegen die Auffassung yon y. E u l e r  u. M y rb ac ic  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 150. 1; C. 1926. I . 1833), wonach die Co-Zymase auch das Co-Ferment 
der Pliosphatese ist. D a nach Befunden der Vff. das H exosephosphat der Hefegarung 
m it dem des Muskels n icht ident. ist, sind auch dio bei den betr. Yorgangen vor- 
handenen Phosphatesen yoneinander yerschieden. Vff. nennen den Zuckerphosphor- 
siiureester der Hefegarung Zymophosphat, den des Muskels (der Leber u. anderer tier. 
Organe) — das Lactacidogen von E m b d eu  — Myophosphat u. unterseheiden danach 
die cntsprechenden synthetisicrenden Ferm entc Zymophosphatese u. Myophosphatese. 
Insu lin  is t das Co-Enzym der M yophosphatese u. is t n ich t m it der Co-Zymase ident. 
V erm utet wird, daB der Hexosephosphorsaureester der Milchsauregarung m it Bact. 
easei e ( V i r ta n e n ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 138. 136 u. 143. 71; C. 1924. I I .  805 u.
1925. II . 48) dem M yophosphat naher s teh t ais dem Zymophosphat. Entgegen der 
Meinung yon Jo R P E S , v. E u l e r  u .  N lLSSO N  (S. 1426) betonen die Vff., daB sio 
Insulin n ich t ais „Co-Zymase des B lutes“ betraćhten u. daB die Insulinwrkg. in  den 
Geweben u. n icht im B lu t erfolgt. D as Schema fiir die Bedeutung des M yophosphats 
is t folgendes:

H. H. Dale, Das ezperimentelle Studium  und die Anwendung ton  Hormonen. Kurze 
D arst. der Bedeutung der Hormone in ihrer gegenseitigen Beeinflussung, des jetzigen 
Standes unserer physiolog. u . chem. K enntnisse iiber Suprarenin-Epinephrin, Thyroxin, 
die Stoffe aus Hypophyso u. Insulin. Hinweis auf dio Bedeutung u. Notwendigkeit 
biolog. Aiehungsmethoden. (Journ . Soc. Chem. Ind. 45. T. 235—39.) M u l l e r .

H. W. Dudley, Die Chemie der Hypophyse und des Insulins. (Vgl. vorst. 
Ref.) Hinweis auf die auBerordentlichen techn. Schwierigkeiten, dio wirksamen 
Stoffe aus Hypophyse oder Pankreas in  so groBer Menge zuniichst in  rohem Zustand 
darzustellen, um  an  eine Rcindarstellung denken zu kónnen. Beide Hormone sind 
sicher enorm wirksam, in  kleinsten Mengen in  den bisher bekannten P raparaten  neben 
yiel umyirksamen Ballaststoffen enthalten  u. chem. n icht nachweisbar. Man muB 
eine biolog. Priifungsmethode m it benutzen, die die A rbeit sehr erschwert, zumal die 
wirksamen Stoffe selir kom ples gebaut u . unbestandig sind. —  Die anscheinend zwei 
Hypophysenstoffe adsorbieren an krystallin. Eallungen, etw a von K reatininpikrat, 
selbst beim U mkrystallisieren. Man weifi noch nichts iiber ihre Zus. — Das gereinigte 
Insu lin  is t ein Gemisch eiweiBartiger Prodd. m it 12—15% N  u. 1,6—3,4% organ. S. 
E s h afte t auch an  allerlei krystallin. Eallungen, etw a an Edestinkrystallen, an Benz;oe- 
saure. Auch bei Insulin s teh t n icht fest, ob es ein EiweiBkorper, EiweiB ahnlich oder 
n u r ein an diesen Stoffen adsorbiertes Prod. ist. (Journ . Soc. Chem. Ind . 45. T. 239 
bis 241.) M u l l e r .

Francis H. Carr, Die fabrikmaflige Herslellung von Hormonen. (Vgl. yorst. 
Ref.) N ur durch enge Zusamm enarbeit yon Physiologen u. Chemikern, von U nter- 
suchungsinstituten u. Fabriklaboratorium  is t die Gewinnung u. H erst. von Hormon- 
prodd. móglieh. Yf. beschreibt die Gewinnung einwandfreier Pankreasdriisen ohno 
Insulinyerlust, die A rt der Gefrierung, der E strak tion  des auf bestim m te A rt

U n iv . Ref. L a q u e r .) O p p e n h e i m e r .

a-fi- Glucose — >-

M yophosphat — y  G l y k o g e n ----- ->- Milchsliure
(Ztschr. f. physiol. Ch. 157. 186—91. Berlin, Charitó.) H E SSE .

E s. T ie rphysio log ie .
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zerkleinerten Gewobes, die K onstruktion der Evaporatoren, die Reinigung des Insulina 
zuerst bei p a  =  6,4, dann dureh Pikrinsaure. Die K ontrolle der pH is t auBerst 
wichtig u . colorimetr. leieht auafiihrbar. — K e n d a l l  h a t auf frisohe Driise bereehnet 
etwa 0,001% Ausbeute an  Thyroxin bis vor kurzem erzielt, H a r in g t o n  erhOhte die 
Menge auf 0,025%, indem er s ta t t  m it 5%  NaOH  m it 10%, dann 40%  Ba(O H ) 2 hydro- 
lysierte. N ur zuletzt w ird das Gewebe noch 15 Min. lang m it NaOH behandelt. N ur 
14%  des in  der Schilddriise vorhandenen J  w ird ais Thyroxin gewonnen. Wie bei der 
Insulingewinnung muB auch hier die Driise sehnell getrocknet werden u. die Temp. 
bei der H ydrolyse genau naeh HARINGTON eingehalten werden. (Journ . Soc. Chem. 
Ind. 45. T. 241— 44.) M u l l e r .

H. A. D. Jowett, Die Geschichte des Adrenalins, (Vgl. vorst. Ref.) (Journ . Soc. 
Chem. Ind. 45. T. 244— 46.) M u l l e r .

J. Albert Haldi, Julitta Larkin und Pauline Wright, Die W irkung von Supra- 
renin und Thyroxin a u f die Wasserabsorption von Gehimsubstanz. In  Thyroxin\sgg. 
ist die A bsorption von W. dureh Schnitte von Gehirn u. R uckenm ark gleieh der in  
dest, W. —  Schnitte von K leinhirn u. M ittelhirn nahm en aus Thyroxinlsgg. weniger 
W. auf ais aus dest. W. — In  lsg g . von Suprareninbitartrat is t die Schwellung geringer 
ais bei dest. W. — Verss. m it Lsgg. der Suprareninbase sind Bchwierig, d a  die Lsgg. 
Bich beim Stehen sta rk  verandern. (Amer. Journ. Physiol. 78. 74— 80, W ashington.) Mu.

Frank A. Hartman, Werner J. Rose und Ernest P. Smith, Der Einflujs von 
Verbrennungen a u f die Epinephrinabsonderung. W enn m an bei K atzen in  Narkose 
grófiero H autgebiete verbrennt, nachdem m an 1—2 Tage zuvor das obere Hals- u. 
das Ciliarganglion exstirpiert ha t, so sioht m an eine bis zu mehreren Stdn. andauernde 
Pupillenerweiterung. W aren die Nebennieren entfernt, so feh lt diese. —  Die mkr. 
Unters. der Nebennieren ergab deutlicli Yerringerung des Epinephrin- u. Lipoid- 
gehalts. Aus allem folgt, daB dureh dio Verbrennungen eine Ausschiittung von Noben- 
nierenhormon, eine Steigerung der T atigkeit der Nebennieren bew irkt wurde. (Amer. 
Journ. Physiol. 7 8 . 47— 49. Buffalo.) M u l l e r .

A. C. Taylor und J. M. D. Olmsted, Die Wirkung von Insu lin  a u f den Gaswechsel 
decerebrierler und decapiiierter Katzen. Bei decerebrierten K atzen storen oft willkiirlich 
tiefe Atemziige die Beurteilung der W rkg. von Insu lin  auf die Verbrennungsprozesse. 
In ungestorten Verss. stieg naeh Insulin  der respirator. Quotient, der Oa-Verbraucli 
blieb n., bis K ram pfe auftraten , bei denen er fiel. Naeh Andauern der K ram pfe stieg 
der 0 2-Verbraueh, das A temyolumen u. der respirator. Q uotient sanken. —  Bei decapi- 
tierten K atzen sank der Oa-Verbrauch u. der respirator. Q uotient stieg stark , bis 
Krampfe eintraten. D ann nahm  der Yerbrauch zu u. der Q uotient fiel. W enn aber 
Curare gegeben war, steig t zwar der respirator. Q uotient bis fa s t auf 1,0, aber der
0 2-Verbrauch verhiilt sich ungleichmaBig. —  N ur wenn K ram pfe auftreten, iindert 
sich der gesamte calor. Umsatz. Vor E in tritt des K ram pfstadium s wird fast der ganze 
Bedarf dureh K ohlehydrate gedeckt. Dasselbe wurde bei curaresierten Tieren naeh 
der Insulininjektion gefunden. (Amer. Journ . Physiol. 78. 17— 27. Toronto.) M u l l e r .

J. M. D. Olmsted und J. M. Harvey, Der Gaswechsel bei Froschen wahrend 
Muskelarbeit und naeh. Injektion von Insu lin . Bei W interfróschen, die im  Laboratorium  
leben, is t der respirator. Q uotient 0,7. Naeh Insulininjektion  ohne K ram pfe sinkt bei 
n. Zimmertemp. der Gaswechsel, u. der respirator. Q uotient steigt, aber n icht iiber 1,0, 
Es wird je tz t s ta t t  F e tt  K ohlehydrat verbrannt. W enn K ram pfe auftreten, bleibt 
der Gaswechsel immerhin relativ  niedrig, aber der respirator. Q uotient kann wio bei 
p. Froschen im  K ram pfstadium  iiber 1,0 steigen. N aeh Aufhoren der K ram pfe sinkt 
sowohl bei n. Muskelarbeit, wie bei Insulin  der Q uotient sehr tief bis 0,5. —  Naeh Ab- 
klingcn dieser Schwankungen findet m an beim Frosch keine Steigerung des Os-Ver- 
brauchs u. der COa-Produktion wie beim Menschen, sondern der Gaswechsel liegt un ter 
dem Niyeau, das vor Beginn der Muskelarbeit bestand. Yielmehr is t der Gaswechsel,
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besonders die C 0 2-Produktion, niedrigor ais zuvor. (Amer. Journ . Physiol. 78. 28—33. 
Toronto.) M u l l e r .

T. G. Ni, Ober die entgegengeselzlen Verdnderu7igen in  der Konzentration von Glucose 
und Chloriden im  Blut. Bei H unden ru f t Histamin, Scheinfiitterung oder partielle 
Ausschaltung des Darms Sinken des Cl u. Steigen des Zuckers im Blutplasm a hervor. — 
Doppelseitige Entfernung oder E ntnervung der Nebennieren iindert n icht das Sinken 
des Cl nach H istam in, dagegen fehlt der Blutzuckeranstieg. —  Auf Pankreasexstirpation 
folgt Abnahmo des Cl im B lu t m it Hyperglykamie. Durch Insulin  steig t Cl, sinkt der 
Zucker sowohl bei n., m c  diabet. Tieren. —  Dic m it Abnahme des Cl einhcrgehende 
Zunahmo des Blutzuckers diirfte durch reflektor. Reizung der Nebennieren bedingt 
u. von der Cl-Veranderung unabhangig sein. Dagegen sind die Cl-Schwankungen bei 
diabet. pankreaslosen oder n. H unden nach Insulin  in  Beziehung zu den Schwankungen 
des Zuckers infolge osmot. u. anderer Ausgleichsverss. des Organismus. (Amer. Journ. 
Physiol. 78. 158— 67. Peking.) M u l l e r .

Maurice B. Visscher, U ber die Bestimmung der Glucose in  Gegenwart von Phos- 
phatpuffern. -(Vgl. S. 249.) Vf. m acht darauf aufmerksam, daB K II i POl  das Rcduktions- 
vermogen der Glucose fiir Cu wcsentlich herabsetzt. Der dadurch verursachte Fehler 
kann bis zu 20%  betragen. (Journ . Biol. Chem. 69. 1— 2.) O h l e .

Maurice B. Visscher, Ober das pu-Opiimum fi ir  die Glykogenasewirkung und 
ihren E influ fl au f die Regulierung des Blutzuckerspiegels. Die im vorst. Ref. mit- 
get-eilte Beobachtung veranlaBt Vf. zur Nachpriifung der Angaben von LANGFELDT 
(Journ . Biol. Chem. 46. 381; C. 1921. I I I .  433), daB Adrenalin bezw. Adrenalin +  
Thyroxin das pn-O ptim um  der Leberam ylase nach der alkal. Seite Terschiebt. — 
Vf. findet dagegen bei Anwendung von Glykogen ais S ubstrat u. un ter Beriicksichtigung 
der Fehlerąucllcn ais Optimum der Glykogenasewrkg. ph  =  ca. 6,5, das durch Ggw. 
von Adrenalin  n i c h t  vcriindert wird. Der fordernde EinfluB des Adrenalins auf 
die Glykogenspaltung is t beim Optim um am gróBten. Ais Ferm entlsg. dientc ein 
Auszug von frischer R attenleber m it 3 Voll. eines Gemisehes gleieher Teile Glyccrin 
u. Chlf.-W. (5 Stdn. bei 20°). (Journ . Biol. Chem. 69. 3—7. Minneapolis [Minn.], 
Uniy.) O h l e .

Joseph Khouri, TJr&mie und Oxalamie. In  9 von 10 Fallen von Uramie iiber- 
seh ritt der Oxalsaurcgehalt des Serums den anerkannten M ittelwert betrachtlich, 
in  einem Falle stieg er auf 0,6 g im L iter. Bei einem Patienten , der fas t ein J a h r  lang 
beobachtet werden konnte, sank jedesmal, wenn eino Besserung des Allgemeinzustandes 
e in trat, die Oxalurie erheblich, wahrend die Azotamie fast nnverandert blieb. Jener 
diirfte daher fiir dic uram . Vergiftung eine erhebliche Bedeutung zukommen. (Journ. 
Pharm . e t Cliim. [8 ] 3. 374—77. A lcxandria [Agypten].) SPIEG EL.

M. Eisler und N. Kovacs, Unlersuchungen iiber das Yerliallnis des Prazipitinogens 
und Hamotozins des Vibrio Kadikój und das Unvermogen dieses Tozins, sein spezifisch.es 
A ntitozin  zuflocken. (Z cntralb latt f. B akter. u. Parasitenlc. I .  Abt. 99. 518—45. Wien, 
S taa tl. Serotherapeut. Inst.) S p i e g e l .

Alfred Klopstock, UHłersuchungen iiber A naphylazie gegeniiber Lipoiden. I . u.
II . M itt. Eingehende Verss. u. Betrachtungen iiber die Bedingungen, unter denen 
eino solclie Anaphylaxie u. entsprechende A ntianaphylaxie erzcugt werden konnen. Es 
scheint auch bei der Lipoidanapliylaxie eine gewisse Moglichlceit zu Differenzierung 
verschiedener Lipoide vorhanden zu sein; nach Sensibilisierung m it Organextrakt- 
lipoiden wirkto Lecithin M e r c k  schwacher ais Organextraktc, u. um gekehrt. (Ztsehr, 
f. Im m unitatsforsch. u. exper. Therapie I. 48. 97— 140. 141— 81. Heidelberg, Inst. f. 
exp. Krebsforsch.) SPIEG EL.

R. Keller und J. Gicklhorn, Der elektrische Faktor der Harnbildung. Dio Nicre 
der W irbeltiere enthalt, wie die Nephridien der niederen Tiere, eine Reihe eharakterist, 
positiver u. negativer Stellen, zwischen denen die H arnfl. ablauft. —  Die Glomerulus-
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membran u ltrafiltriert m ittels des mechan. Herzdruckes das B lu t u. lad t sich dabei 
moglicherweise negatiy auf. Im  Gefrierschnitt is t der Glomerulus relativ  positiv. 
— Das Epithel der gewundenen K analchen is t in  der Grundmassc stark  negativ m it 
positiven Granuli. Es resorbiert elektroosmot. W. u. NaCl u. stoCt den anod. wan- 
dernden H arnstoff ab. Die Niere weist n icht bloB elektrostat. Ladungen auf, sondern 
Termutlieh aueh kontinuierliche Strome. (Biochem. Ztschr. 172. 242—48. Prag.) L a .

Carl H. Hansen, Uber Vilamine. Vf. gibt einen Uberblick uber die E ntdeekung, 
Eigenschaften, Einteilung, medizin. W rkg. u. das V. der Vitamine. (Dansk Tidsskrift 
for Farm aei 1. 7— 22. Sep.) W . W o l f f .

Hans v. Euler, Karl Myrback und Signe Karlsson, Cólorimelrische Unter- 
suchungen an A - und ID-halligen und an idlraviolelt bestraldten Olen. Bei lang dauernder 
Bestrahlung m it ultraviolettem  Licht an  der L uft e rfahrt das Cholesterin eine Ver- 
iinderung, die zum groBen Teile wenigstens. in einer Oxydation zu bestehen soheint. 
Dabei andert sich der E. derart, daB ebenso wie beim Erhitzen un ter L u ftzu tritt der
F . zunachst fallt, um dann wieder anzusteigen. Aueh die Farbenrkk. naeh W H ITB Y  
oder naeh H a e d e n  (genaue Ausfiihrung s. im Original) werden verandert oder tre ten  
iiberhaupt n icht m ehr auf. — Die fiir den Nachweis von Lebcrtran dienende Rk. von 
FEARON (Biochemical Journ . 19. 88 8 ; C. 1926. I .  2718) wird von den Vff. folgender- 
maBen ausgefuhrt: Zu dem Ol bezw. seiner Lsg. in  vollstandig trockenem PAe. setzt 
man einigo K rystallchcn Pyrogallol u. z. B. 8  ccm einer 12°/0ig. Lsg. von troekener 
Trichloressigsaure in  PAe. Die mcistcn Trane geben sofort eine starkę Rosafarbung, 
die sich allmahlich zu einer dunklen Perm anganatfarbe vertieft; is t die Farbung n u r 
schwach, so kann sie durch O xydation m it Benzoperoxyd verstark t werden. T rane, 
welche keine R k. geben, zeigen diese naeh mehrtagigem Stehen an  der Luft. Chole
sterin, Cholesterylacetat u. Sitosterin zeigen dic R k. aueh naeh Zusatz von Benzo- 
peroxyd nicht. Arachidól g ib t die R k. n ich t; jedoeh t r i t t  die R k. naeh der dem Ol 
starkę A- u. 1D-Vitaminwirkungen erteilenden Bestrahlung m it ultraviolettem  L ich t 
ein. Die im G itterspektrographen m it panchrom at., im  Griin wenig empfindlichen 
Platten erhaltenen Aufnahmen der gefarbten Lsgg. zeigten, daB die bei der Bestrahlung 
auftretenden Stoffe, welehe dic Farbenrk. bedingen, wahrscheinlich nichts m it den 
Vitamineigenschaften des Oles zu tu n  haben, sondern nur durch ihre oxydierenden 
Wrkgg. dieselbe Farbung bedingen, die das unbestrahlte Ol naeh Zusatz von Benzoyl- 
superoxyd gibt. Naeh kurzer Bestrahlung wird zwar kraftige Vitaminwrkg., aber 
keine Farbenrk. erhalten. Die m it Arachidól erhaltenen Farben weichen von den 
mit T ran erhaltenen Farben ab. —  Chlf., Bzl., CS2 stóren die R k. n icht; absol. A., 
A., Essigsaureathylester oder Eg. verhindern das A uftreten der Farbung. A. bringt 
eine bestchende Farbung zum Vcrschwinden. —  Der von FEARON angegebene stórende 
EinfluB von W . wurde n ich t beobachtet. (Ztscfir. f. physiol. Ch. 157- 263—82. 
Stockholm, Univ.) IlE S S E .

E. Seligmann, P. Borinski und E. Neumark, Beeinflupt die meiereim&pige 
Behandlung die antiskorbutisclie Wirkung der M ilch ? Verss. an  Meerschweinchen. 
Vff. sind der Ansieht, daB der Vers. am Meerschweinchen keinen zuverlassigen MaBstab 
fiir die antiskorbut. W rkg. der Milch abgibt u. nur sehr vorsichtig zu bewerten ist. 
Bzgl. der skorbutverhiitenden W rkg. wurde kein U nterschied gefunden zwischen 
roher u. hochpasteurisierter Milch, leiehte Verminderung bei dauerpasteurisierter Milch. 
Physiolog. Bedenken gegen die allgemeine Pasteurisierung der Berlincr M arktmilch 
konnen nicht m it R eeht geltend gem acht werden. Gesicherte Unterlagcn, daB auf 
diese Pasteurisierung eine nennenswerte V itam m verarm ung der Milch u. daraufhin 
eine Zunahme skorbut. Erkrankungen bei Siiuglingen zuruekzufiihren soi, liegen nich t 
vor. Es wird auf die groBe hygien. Bedeutung meiereimaBig behandelter Milch ais 
Schutz gegen Seucheniibertragung hingewiesen. (Klin. Wchschr. 5. 1818— 22. Berlin, 
Hauptgesundheitsamt.) F b a n k . •



2 3 2 4 Ę 6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1926. U.

K. Beck mann und Ewig, Die Beeinflussung der Sdure-Basenverhaltnisse des 
Kórpers durch Mineralstoffpraparate. I . Unlersuchungen iiber das Mineralsloffprćiparat 
„ B a s i c a M it dem M ineralstoffpraparat Basica (H erst. D r. K l o p f e r , Dresden- 
Lcubnitz), das einen groBcn BaseniibcrschuB besitzen u. dessen Zusatz dom Mineralstoff- 
gehalt der Gemusc u. Friichte entsprechen sol], lieB sich zwar eine deutliche alkal, Rk. 
des Urins crreichen, im Blutc dagegen fanden sich keine wcsentlichen Anderungen der 
Alkalireserve u. der aktuellcn R k. Die alveolare C 02-Spannung zeigte einsn konstanten 
Abfall in ihrem  Tagesverlauf. Eine reine D iatanderung nach der alkal. Seite hin durch 
eine Yorwicgend Gemiise u. K artoffeln enthaltende K ost kann durch das Praparat 
n ieh t ersetzt werden. (Miinch. med. W chschr. 73. 1517— 19. Grcifswald, Univ.) F r .

Lćon Binet und Renć Fabre, Das Schiclcsal des Camphers und des Ols nach In- 
jektion von campherhaltigem Ol. Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences vgl. C. 1926.
I . 1841. D er dort.gebrauchte Ausdruck „Campher6 l“ konnte zu Irrtu m  AnlaB geben. 
Es handelt sich um 01ivenól, das m it Cainpher (auBerdem zur leichteren Erkennung 
m ittels der Fluorescenz m it D iphenylanthracen) yersetzt war. Die schnelle Rcsorption 
des Camphers wurde auch durch Best. der Camphoglucuronsaurc im  H arn  nach- 
gewiesen. (Journ . Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 62—65.) S p i EGEL.

H. L. White und Sam L. Clark, Weitere Beweise fiir  die Beziehung von Filtrations- 
■prozessen zur Diurese. Bei H unden is t die Diurese nach intravenóscr Zufuhr von NaCl 
in  Narkose (Trachealkanule, Blutdruckregistrierung) begleitet von starker Zunahme 
der Bicarbonatausscheidung. D a die F iltra tion  durch die Glomeruli w ahrend der 
Diurese m indestens so intensiv is t wio bei geringorer H arnflut, is t es unwahrscheinhch, 
daB nur Filtrationsprozesse bei der Ausscheidung der H arnbestandteile eine Rolle 
spiolon. (Amer. Journ . Physiol. 78. 201—05. St. Louis.) M u l l e r .

Ernst Thoma, Klinische Erfahrungen m it dem neuen Antigonorrhoikum Transargan. 
Transargan (Herst. Chem. Fabrik  Dr. G e o r g  H e n n i n g , Berlin-Tempclhof), is t eine 
einheitlichc chem. Verb. von der Formel Ag2S6OsNa.12 H 20  m it einem Ag-Gchalt von 
32% , krystallin. u. in  W. 1. E s bcw ahrte sich ais rcizloses M ittel bei Behandlung der 
Gonorrhoe. (Dtsch. mcd. W chschr. 52. 1557—58. Spandau, S tad t. Krankenli.) F r .

Walther Krantz, Die Sanocrysinwirkung bei Mauserecurrens. In  der ersten Zeit 
nach der iSanocn/siiiinjektion is t keine W rkg. auf die Spirochaten erkennbar, darauf 
folgt eine Virulenzverminderung, die sich bis zum Yirulenzverlust fortsetzt. Die Zeit- 
raum e zwischen Behandlung u. Ycrschwinden der Spirochaten aus dem Blute sind 
bei jedem  Tiere etwas verschieden, die Ursache is t in  Eigentiimlichkeiten des Organismus 
der behandelten Tiere zu suchen. Die Menge von 0,001 g Sanocrysin, dio boi bestehender 
Infektion die Heilung herbeifiihrt, kann, 10 IMinuten vor der Infektion gegeben, die 
Infektion n ieh t Yerhindern. Bei den in  den ersten Stdn. nach der Behandlung in- 
fizierten Tieren is t lediglich eine Abschwachtmg des Infcktionsverlaufes festzustellen, 
24 Stdn. nach der Behandlung is t auch diese Abschwachung nieh t mehr Yorhanden. 
Bei den 24 Stdn. nach der Behandlung infizierten Tieren is t anzunehmen, daB der 
groBte Toil des injiziertcn M edikaments bereits ausgcschiedcn ist, bei den schon nach 
10—40 Min. infizierten Tieren sich jedoeh noch im  K orper befindet, wenn es auch 
aus dem stromenden Blutc durch die Gewebe entfernt ist. (Klin. Wchschr. 5. 1831. 
K óln, U niv.) . F r a n k .

N. Kolpikow, Der E in flup  der zu.r Zeit der Infektion schon lang vollendeten 
Spłenektomie a u f den therapeutischen Effckt des Salmrsans. Bei Salvarsantherapie 
des Ruckfallfiebers an weiBen Mausen fu h rt Yorherigo Spłenektomie zu Schwachung 
des therapeut. Effektes im  klin. S inno  u. der sterilisierenden K ra ft des Salvarsans. 
Diese Schwachung nahm  innerhalb der beobachteten Zeiten (21—71 Tage nach der 
Operation) m it der Dauer der nach der Operation yerstrichenen Zeiten ab, ohne ganz 
zu Ycrscliwinden. (Ztschr. f. Im m unitatsforsch. u. expcr. Therapie I. 48. 182—90. 
Moskau, Yolkunterrichtskom missariat, Mikrobiol. Inst.) SpiEG E L,



1926. II. G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 2325

A. Berger, Erfahrungen m it Arsendeldroferrol. K lin. Bericht. (Dtsch. med. 
Wchschr. 52. 1556— 57. Breslau, K rankenhospital Allerheiligen.) F r a n k .

Rudolf Rigler und Ernst Silberstern, Uber die temperatursenkende Wirhung 
des Ergotamins. Verss. an  K aninchen u. R a tten  haben ergeben, daB Ergotamin die 
Temp. erheblich herabsetzen kann. Die Ursache is t n ich t auf eine Steigerung der 
physikal. W armeabgabe, sondern auf eine E inschrankung der chem. Warmebildungs- 
yorgango zuruckzufuhren. (Klin. W chschr. 5. 1831. Wien, Univ.) F r a n k .

A. Buschke, Bruno Peiser und  Erich Klopstock, Uber einen Fali von akuter 
Thalliuimergifłung beim Menschen nebst weiteren Beobachtungen bei der Tdinischen 
Yerwendung des Thalliums. B ericht iiber eine akute  Vergiftung m it Thallium  nitricum  
bei einem 34-jahrigen Mannę, der in  selbstmorder. A bsicht 0,75 g des Salzes in  W. 
gel. auf einmal zu sich genommen hatte . Die Yergiftungserscheinungen zeigten sich 
yornehmlich in  Storungen des Neryensystems u. des D igestionstraktus, spatcr t r a t  
starker H aarausfall ein. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 1550—52. Berlin, Rudolf-Virchow 
Krankenh.) ' F r a n k .

Karl Hofer, Zur Frage der Gefahrlichkeit des Quecksilberdampfes. (Vgl. STOCK, 
Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 461; C. 1926. I. 3214.) Vf. berichtet iiber Yergiftungserschei- 
nungen durch Yerwendung eines Quec&«76erumschalters bei B estst. der W armeleit- 
zahl in  einem geschlossenen Raum . N ach E ntfernung des Umschalters u. Sauberung 
des Raumes tra ten  die Beschwerden nicht m ehr auf. (Ztsehr. f. angow. Ch. 39. 1123 
bis 1124.) J u n g .

GL Analyse. Laboratorium.
G. Bruhns, Neue Prazisionsbiiretten. Die F irm a K uppers Prazisions-Glas werke

G. m. b. H ., Aachen, ste llt nach dem Vorschlag des Vfs. aus ihren Glasrohren m it 
genau gleichmaBigem Q uerschnitt Buretten her, dereń Durchmesser so gewahlt ist, 
daB 1 cm 1 ccm In h a lt entspricht, so daB dio Teilung m it MaBstabteilmaschinen vor- 
genommen werden kann. Vf. berichtet iiber die Auswagung yon 4 B uretten, die Priifung 
der GleichmaBigkeit des Querschnitts, Nachmessen der Teilung. Die Auswagung von 
7 Buretten ergab Ubereinstimmung der B uretten  u. der einzelnen Absehnitto. Zur 
gonauen Messung liest m an nach halb  soyiel M inuten ab, wie ccm yerbraucht worden- 
Bind. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 1127—30. Charlottenburg.) J u n g .

G. Fester, Losetrichter. Vf. beschreibt folgende Form  eines Losetrichters: auf 
einen m it W. gefiillten Zylinder w ird ein Trichter so aufgesetzt, daB das W. bis in  den 
kon. Teil reicht, dann eino kleine Siebplatte eingelegt u. ein m it W. gefulltes heber- 
artiges Rolir iiber den Trichterrand gesclioben. An Stelle des H eberrohrs kann auch 
ein K ranz yon 4 Lochem fiir den Z u tritt der FI. dienen. H ersteller: V e r e in ig te  
F a b r ik e n  f i i r  L a b o r a t o r i u m s b e d a r f , Berlin. (Ztsehr. f. angow. Ch. 39. 964— 95. 
Santa Fe.) J o s e p h y .

Paul H. Prausnitz, Neue Glasfiltergerate. Vf. berichtet iiber den weiteren Ausbau 
der Glasfiltergerate (vgl. Glas u. A pparat 5. 101). An kleineren F ilterp latten  kann man 
den R and verschmelzen zur Verhinderung des Durchkriechens des Nd. Bei groBen 
Filterplatten kann m an Ober- u . U ntcrteil durch einen Profilschlauch zusam menhalten 
u. gleichzeitig den R and der F ilterp latte  abdichten. WeiBe Ndd. kónnen dureh y e r 
wendung farbigen Glases sichtbar gem acht werden. E s  konnen auch F ilterp latten  aus 
Quarz in  Quarztiegel eingesetzt werden. Dio Glasfiltergerate eignen sich zur Reinigung 
von IIg durch F iltra tion  bei hinreichender Druckhohe. Auf einer N utsche m it Vakuum 
kónnen groBo Mengen in  kurzer Zeit gereinigt werden. Vf. envahnt ferner die Yer
wendung bei der N eukonstruktion des Stiazahlers fiir elektr. Gleiehstrom u. bei dom 
Stockschen Yentil. Nach E i n s t e i n  kann m an die Porenweite aus dem Uberdruck,

VII r. 2. 152
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bei dem ein Gas gerade durch ein benetztes F ilter dringt, bestimmen. E rw ahnt wird 
ferner die Anwendung zur Einleitung von Gas in  Fil. in  feiner Verteilung u. in  einem 
Gasentwicklungsapp. Zur U nters. sperriger Drogen d ient ein groBer Extraktions- 
aufsatz m it Ideiner F ilterp latte . Es werden ganze Filterkerzen aus gefrittetem  Glas 
angefertigt in  der Form von Papierhiilsen. Bei einem stoBsicheren Soxhlet ist der 
ganze Aufsatz in  ein Mantelglas eingesehlossen. Vf. erw ahnt schlieBlieh die Anwendung 
ais F ilter fu r Bzn.-Abfiillstationen u. im H aushalt ais Kaffeefilter in  der Sintrax- 
Kaffeemasehine. (Glas u. A pparat 7 . 145— 47. Jena.) J u n g .

A. Gerassimow, Zur Frage der blanken Plałinelekłroden bei der Bestimmunrj der 
elektrischen Leilfahigkeil der Elektrolyte. Um die Verwendbarkeit der blanken Elek- 
troden bei den Lcitfahigkeitsmessungen zu priifen, bestim mte Vf. die Widerstands- 
capazitat C eines m it blanken Elektroden ausgeriisteten LcitfahigkeitsgefaBes in 
Abhaugigkeit von der Konz. der Lsg. (von KC1 u. M gS04) bezw. vom scheinbaren 
WiderBtand. Es ergab sich, daB C m it abnehmendcm W iderstand der Lsg. steigt, 
auch innerhalb des Gebietes, wo das Minimum scharf war, u. wo die Elektrodenflache 
den Kohlrauschsehcn Bedingungen gentigtc. Die relative Anderung von C beim 
Ubergang von 0,001-n. KC1 zu 0,01-n. KC1 betrug 1,9% , die beim Ubergang vom
0,001-n. M gS04 zum 0,02-n. M gS04 betrug 2% . Bczeichnet R  den scheinbaren 
W iderstand der Zelle, so kónnen Form eln wie C — a bj R  oder C =  a  — b R, wo
o u. 6  K onstanten sind, die Versuchsdaten wiedergeben. (Journ . Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 58. 196—200. K asan, Univ.) B ik e r m a n .

Vereinigte Fahriken fiir Laboratoriumsbedarf, Berlin, Potentiometer. An 
Stelle des MeBdrahtes wird eine K om bination eines zirkular aufgelegten MeBdrahtes 
u . dekad. W iderstande eingefiihrt. Die an  beiden Enden des Gesamtwiderstandes 
angelegte Hilfsspannung (1100 mV) wird d irekt gemessen u. konstant gehalten. Die 
H andhabung des App. wird beschrieben. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 1074— 75.) R. K . Mu.

Walter Kónig, Einige Bemerkungen zur Zocherschen Wirbelmethode. Die Wirbel- 
methode, d. i. ein Verf. zur Priifung schlierender Fil. auf Doppelbrechung, wurde von 
Z o c iif .r  (Ztschr. f. physik. Ch. 98. 293; C. 1923.1. 438) u. spater von F r e u n d l ic h , 
S t a p e l f e l d t  u . Z o c h f .r  (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 190; C. 1925. I. 1852) in ab- 
geanderter Form beschrieben. Auf G rund dieser Arbcitcn konstruierte Vf. einen App., 
der das Studium  der W irbelmethode ohne u. m it feststehendcm Zylinder ermogliclit. 
D er einfach herzustellende App. wird beschrieben u. das Verh. eines Benzopurpurin- 
sols u. eines Anilinblausóls in ihm geschildert. (Kolloidchem. Beihefte 23. 110— 17. 
GieBen.) W u r s t e r .

H. Herbst, Uber die direkte stereoskopische Sichtbarmachung des Feinbaues von 
Korpern, insbesondere Krystallen u. dgl. Das Verf. besteht darin, daB dio W rkg. der 
Rontgen- oder noch kurzwelligerer Strahlen m it der Wrkg. von gewohnlichen oder 
ultravioletten L ichtstrahlen in der Weise kom biniert wird, daB die letzteren gleich- 
zeitig oder nacheinander denselben Weg in derselben oder in  entgegengesetzter Richtung 
durchlaufen, wie die am O bjekt abgebeugten Rontgenstrahlen, u. daB dio sichtbaren 
oder ultravioletten L ichtstrahlen dann in  gewohnlicher Weise m it Hilfe von Glas- 
oder Quarzlinsen zu einer binokularen stereoskop. Abbildung verwendet werden; 
so daB m an die Feinstruk tur des Korpers m ittels des auf dieser Grundlage konstruierten 
„Atommikroskops“ d irekt stereoskop, piast, sieht. (Ztschr. f. Instrum entenkunde 
46. 460—68. Jena.) B o t t g e r .

W. Dziobek, Vber den phołotnelrischen AnscldujS der Wolfram-Vakuumlampe 
an die Kohlefadcnlampc. Die bisherigen Vergleichungen zwischen den verschiedenen 
S taatsinstitu ten  haben ergeben, daB das Verhaltnis der Internationalen Kerze zur 
Hefnerkcrze bei der Farbę der Kohlefadenlampe sich im Laufc von 10 Jahren  prakt. 
n ich t geandert h a t; dagegen h a t sich das Verlialtnis bei der Metallfadenlampe um
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etwa 4%  geandert. Vergleiohende Messungen in der Physikal.-Teohn. R eichsanstalt 
ergaben: Der Vergleicb einer Metallfadenlampe m it einer Kohlefadenlampc ergibt 
m it dem Lummer-Brodhunsehen K ontrastphotom eter 3° / 0 hohere W erte fur die Licht- 
starke der Metallfadenlampe ais m it dem Flimm crphotometcr. Eriihere Messungen 
fuhrten zu Unterschieden m it demselben Vorzeichen, aber anderem Absolutwert der 
Differenz. (Ztschr. f. Instrum entenkunde 46. 476—85. Charlottenburg, Physikal.- 
Techn. Reichsanstalt.) B o t t g e r .

Robert F. Le Guyon, Neuer allgemeiner analylischer Fortschritt: Die Zentrifugo- 
rolumetrie. Das Verf. beruht darauf, daB gewisse Bestandteile maBanalyt. durch 
Fallungsrkk. bestim m t werden ohne Zusatz von Indicatoren. Der Nd. wird durch 
Zentrifugiercn zum Absitzcn gebracht. Das Fallungsm. solange unter dauerndem 
Zentrifugieren, bis eben keine Fallung melir e in tritt, zugesetzt. Diese Methode kann 
sowohl zu Mikro-, wie zu M akrobestst. in  Anwendung gebracht werden. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 183. 361— 63.) E n s z l i n .

Georg Lockemann, Uber Nachioeis und Bestimmung kleiner Arsenmengen in  
Gasen. Adsorplionskohlc erwies sich ais ein sehr gutes A bsorptionsm ittel fiir A sH z.
H,-Gas laBt sich durch einfaches Durchleiten durch Kobie vollig von seinem Gehalt 
an As befreien. Das aufgenommene As laBt sich durch Behandeln m it NaOH u. H 2S 0 4 

wiedergewinnen u. im Marsh-Liebigapp. nachweisen. Aus Leuchlgas wird das As von 
Kohle nur unvollkommen aufgenommen. Ais bestes Absorptionsmittel h a t sich hier- 
fur Br (vgl. Ztschr. f. anal. Ch. 47. 132; C. 1908. I. 1328) erwiesen. Arsenfreic NaOH- 
Lauge erhalt m an aus dem aus metali. N a gewonnenen NaOH. Die Priifung erfolgt 
am b es te n so, daB m an in  der m it H 2S 0 4 neutralisierten Lsg. eine Fallung von Fe(O H ) 3 

vornimmt, das m an in H 2S 0 4 gel. im Marsh-Liebigapp. prrift. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
1125—27. Berlin.) JU N G .

G. Stiehr, Gasentuiicklungsapparał. Der App. (Abbildung u. Beschreibung im 
Original) d ient zur Priifung, ob eine gasabgebende Substanz, z. B. CaC03 in  Erdproben, 
vorliegt. (Chem.-Ztg. 50. 694. Miinchen.) JU N G .

E lem ente und anorganłsche Verblndungen.
V. s&zavsky, Uber die mikrochemische Bestimmung des Slickstojfgehaltes nach 

Kjddahl. Yf. beschreibt einen App. dazu u. dessen H andhabung, der iiberall da zur 
Verwendung empfoblen wird, wo kein W cchselstrom verw endet werden kann; wo 
man uber solehen verfiigt, da  is t das einfachere u. gleich genaue Verf. von S t a n k k  
(Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 45. 323; C. 1921. IV . 769) yorzuziehen. 
(Listy Cukroyarnickś 43. 151; Ztschr. f. Zuckerind. d. 5echoslovak. R ep 50 518— 22. 
Hodonin.) R u h l e .

N. Tananajew, Tupfelmethode der qualilativen chernischen Analyse. Ubersicht 
(vgl. S. 271 u. friihere Arbeiten). (Journ . Russ. Phys.-Chem. Ges. 58. 219—21.) Bkm.

Josef Mika, Zur Mikroskopie der Boraxperlen. Vf. legt dar, wie durch Ausziehen 
der Boraxperle u. axiale mkr. B etrachtung des so erhaltenen Glasfadens von 0,2 mm 
Durchmesser die Em pfindlichkeit der Perlenrk. erhoht werden kann. Das Ausziehen 
der Perle geschieht m it einem P t-D rah t in  einer Glaskapillare. Verss. m it Co-Perlen 
ergaben eine Verschiebung der Grenze der Nachweisbarkeit um mindestens eine Dezimal- 
stelle. (Kolloidehem. Beihefte 23. 309— 12.) W uR ST ER .

R. Berg, Eine neue jodomelrische Chloridbeslimmung, sowie Bestimmung von Jodid, 
Bromid und Chlorid in  Gegenwart von Cyanid. Die Methode is t besonders geeignet 
zur Unters. komplexer Metallhalogenido organ. Basen; sie beruht darauf, daB Jodide, 
Bromide u. Chloride in  Ggw. von Cyaniden durch Bromsaure in  Jod-, Brom- u. Chlor- 
cyan uberfiihrt werden, die m it Thiosulfat nach E w a n  (Journ . Soc. Chem. Ind. 25. 
1130 [1906]) bestim m t werden konnen. E s spielen sich dabei folgende Rkk. ab :

152*
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I . H B r0 3 - f  3 H J  +  3HCN =  3 JCN  +  H B r +  3H 20 ;
I I .  H BrO a +  2H B r +  3HCN =  3BrCN +  3H 20 ;  

ni. H B r0 3 +  2HC1 +  3HCN =  2C1CN +  BrCN +  3H 20 ;
B r' s to rt die B k. I. nicht, ebenso Cl' Rk. H . nicht. I I .  verlangt einen geringen, II I . 
einen groBen UberschuB an Bromsaure, so daB eine Nebeneinanderbest. von J ',  Br' 
u . CI' in  Ggw. von CN' moglich ist. Der BromatuberscliuB muB nachher zerstort 
werden, wozu sich eine H Br-saure Lsg. von Anilin, Sulfanilsaure, Phenol u. p-PhenoI- 
sulfosaure gu t eignet, worauf das entstandene BrCN titr ie rt werden kann. —- Der 
N orm alitatsw ert der zur O xydation verwendeten K B r0 3-Lsg. wechselt je  naeh dem 
Halogen; es wurde eino Lsg. benutzt, die eine dem V erhaltnis B r0 3' :  6 J '  entsprechende 
Menge K B r0 3, d. h. 2,7837 g im  L iter fiir eine 1/10-n. Lsg- enthielt. Die Titrations- 
geschwindigkeiten mussen genau eingehalten werden. — B e s t.  v o n  J o d i d e n  (bei 
Anwcsenheit groBer Mengen B r' u. Cl'); die wss. Lsg. w ird m it n. KCN-Lsg. u. H 3P 0 4, 
H aS 0 4 oder HC1 bis zur Saurekonz. von 30 bezw. IB bezw. 5— 10°/o yersetzt, naeh 
Zusatz von Starkelsg. t r o p f e n w e is e  (zuerst 1—2, spater 1 Tropfen/sec) m it Vxo*n- 
K B r0 3-Lsg. auf farblos titr ie rt u. eventuell sofort anschlieBend eine T hiosulfattitration 
ausgefuhrt. — Die B e s t .  v o n  B ro m id e n  wird dadurch ermoglicht, daB weder Jod- 
noeh Brom cyan, noch auch das freiwerdende Jod  m it Anilin (unter den angegebenen 
Bedingungen) reagieren, u. daB bei Einw. von H B r0 3 auf H B r in Ggw. von Anilin 
u . CN' kein BrCN entsteht, was dureh Verss. festgestellt wird. Naeh Zusatz von n. 
K CN bring t m an auf 10— 15%  HCl-Konz., yersetzt m it 1/io‘n - K B r0 3 (1— 2 Tropfen/sec) 
bis zum Verschwinden der voriibergchend auftretenden Gelbfarbung, fiigt sofort 
10%ig- Anilinchlorhydrat- u. ca. Vio‘n - KBr-Lsg. u. nacli 1/2—1 Min. festes ICJ hinzu 
u . t itr ie r t das freiwerdende J  m it 1/10-n. Thiosulfat. —  BrCN liiBt sich auch in  saurer 
Lsg. mit, Thiosulfat u. Methylenblau ais Indicator bestim m en: Man bringt auf ca.
1,5-—2-n. Saurekonz., yersetzt m it wss. M ethylenblau, tro p ft bis zum Yerblassen der 
F arbę Vio'n - Thiosulfat zu, dessen UberschuB dureh sofortige Zugabe von VlO -n. J-Lsg. 
bis zur Gelbfarbung gebunden wird u. t i tr ie r t den JodiiberschuB nunm ehr m it Thio
sulfat bis zum A uftreten der urspriinglichen Blaufiirbung zuruck. — B e s t.  v o n  
C h lo r id e n ;  m an yersetzt m it genau gemessener Menge ca. n. KCN-Lsg. im UberschuB, 
bringt m it H 2S 0 4 (1 : 1) auf ca. 30%  Saurekonz. (Erwarmung), g ib t ohne abzukuhlen 
einen 8 — 10-faehen UberschuB n. K B r0 3-Lsg. zu u. laBt % — 1%  Stdn. stehen, eventuell 
un ter Anwarmen auf 35— 40°. D arauf gieBt man in  ein Gemisch von Anilinchlor- 
hydratlsg., KBr-Lsg. u. HC1 oder H 2S 0 4, yersetzt naeh % — 1 Min. m it K J , so daB 
seine Mengo einer Konz. von 0,5— 1%  entspricht u. ti tr ie rt tropfenweise m it Thio
sulfat. E s muB ein blinder Vers. m it dem KCN, zwecks Cl'-Best., ausgefuhrt werden; 
das Verf. is t speziell fiir sehr kleine Mengen der agyrom etr. Methode uberlegen. — 
Die B e s t .  v o n  J o d i d e n  u. B ro m id e n  n e b e n  C h lo r id e n  bietet keine Schwierig- 
keiten, doch is t zu beachten, daB das naeh I . sich bildende Bromid bei der nachfolgenden 
T itra tion  m itbcstim m t wird, (Ztschr. f. anal. Ch. 69. 1— 15. Konigsberg, Univ.) W . W.

Friedrich L. Hahn und Hans Wolf, MaPanalytische Bestimmung von Jod. Wenn 
m an eine saure Jodidlsg. m it einem geeigneten Lósungsm. (Essigester) uberschichtet, 
Perm anganat in  kleinen Anteilen zugibt, jedesmal durchschuttelt, kann m an das Ende 
der Umsetzung ani A uftreten der Perm anganatfarbe in  der wss. Schicht erkennen. 
Ais TitriergefaBe dienen Stópselzylinder oder ampullenfórmige GefaBe m it langem, 
engem Hals. In  Ggw-. von Bromid muB m an dureh Zusatz von Mangansalz u . H 3P 0 4 

die Bestandsdauer der Perm anganatfarbe yerlangern. (Chem.-Ztg, 50. 674. Frank
fu r t a. M., Univ.) JU NG.

A. Schleicher, Die Bestimmung des Antim ons dureh Elektrolyse aus salzsaurer 
Losung. N aeh Versuchen m it L. Toussaint und P. H. Troquay. Das aus salzsaurer 
Lsg. elektrolyt. niedergeschlagene Sb en thalt stets m it der Konz. yeriinderliche 
Mengen Cl, welehe bestim m t u. in  einer Tabelle zusam mengestellt werden; der pro-
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zentuale Cl-Gehalt w achst anfangs stark, spater schwacher u. m it guter Proportio- 
nalitat, 11111 bei lióhoren W erten merklich zu schwanken, Diese Cl-Menge is t yon dem 
gefundenen Gewicht des Sb abzuziehen. — Die durch B. von SbH 3 moglichen Verluste 
oder Verunreinigungen kommen prak t. n ich t in  B etracht. — Ais Depolarisatoren 
werden Ammoniumpersulfat u. H ydrazin zugesetzt u. ih r Verbrauch bei der Elektrolyse 
zu bestimmen yersucht. Der H ydrazinverbrauch is t ein kleiner: nur der 10. Teil der 
bisher vorgeschriebenen 2 g. 'Der bei der Elektrolyse sich abspielende sekundare anod. 
Vorgang verlauft in  der H auptsaehc naeh der Gleichung: N 2H 4 -f- 2C12 =  N 2 4HC1, 
wenn gu t geriihrt -wird; sonst konnen aueh N 2 u . Ammonsalze ais Rcaktionsprodd. 
beobachtet werden. —  Die Yerwendung von H ydrosylam in ais Depolarisator is t 
unzulassig. —  D er Persulfatverbrauch wurde aus dem elektroehem. Aquivalent fur H  
erm ittelt; m an kom m t m it 0,24 g (s ta tt wie bisher 0,5 g) aus. Bei zu grofien Persulfat- 
mengen t r i t t  Lsg. des gefallten Sb ein, was m an benutzen kann, um  kleinere Mengen 
unvorschriftsina,Cig nidergeschlagenen Metalls zu losen. Die beiden Depolarisatoren 
beeinflussen sich gegenseitig nu r wenig u. werden im wesentliehen an den Elektroden 
rerbraucht. (Ztschr. f. anal. Ch. 69. 39— 46. Aachen, Teehn. Hochsch.) W . W o l f f .

A. D. Hgfrliick, Die quantiłałive Bestimmung des Eisens im  Ferrurn reductum. 
Es werden die einzelnen Yerff. zur Best. von Fe neben Fe-Oxyden durchgepruft. Die 
beste Methode is t die Auflosung des m etali. Fe m it HgCl2 u. T itration  des gebildeten 
FeClj m it K M n04; die Umsetzung Fe -)- C uS04 =  F eS 0 4 +  Cu gib t nu r bei gravi- 
metr. Ausftihrung der F eS 0 4-Bcst. exakt© R esultate u. die Messung des bei der Be- 
handlung m it Sauren entstchenden W asserstoffs kann un ter U m standen zu Fehlern 
fiihren. — M it der von C h r i s t e n s e n  (Ztsclir. f. anal. Ch. 44. 541) angegebenen Ferri- 
chloridmeihode findet m an beim Auflosen von reinem (elektrolyt.) Fe in FeCl3-Lsg. 
u. Titration des gebildeten Fe"-Salzes m it Perm anganat nur 98,4%  des Fe, weil das 
Eisen n icht nu r naeh der Gleichung: Fe +  2FeCl3  =  3FeCl2, sondern aueh z. T. durch 
die bei der hydrolyt. Spaltung des FeCl3 entstandene Saure unter H -Entw . gel. wird, 
ein Vorgang, der sich n ich t durch Zusatz von N aOH  oder FeO verhindem  lafit. 1/3 des 
der H-Menge entsprechenden Fe is t schon bei der T itra tion  gefunden worden, %  mussen 
diesem W ert noeh addiert werden. E s zeigt sich indessen, daB ferrum  reductum  
eine etwas geringere H -Entw . g ib t u . daB sieh versehiedenc Priiparate Yersehieden 
verhalten, weshalb dieses Verf. um  0,6— 1%  zu niedrige R esultate liefert. —  Die an- 
gewandte FeCl3-Lsg. muB einer B lindanalyse nnterworfen werden, da  es sich gezeigfc 
hat, daB aueh in  qualitativer H insicht vollig Fe"-freie Lsgg. einen n ich t unbedeutenden 
Permanganatverbrauch aufzuweisen haben. — D anach werden einige P raparate  ferrum  
red. u. ferrum pulv. auf ihre Loslichkeit in  HC1 untersucht; die A k tm ta t der P raparate  
ist eine reeh t Terschiedene. D a die Best. des m etali. Fe dadureh teilweise ihre Be- 
deutung verliert, wird vorgesehlagen, sieh m it einer Gesamteisenbest. zu begnugen. 
(Dansk Tidsskrift for farm aei 1. 37— 48. Sep.) W. W O LFF.

J. Bodnar und Liii Eyeline Roth, Die katalytische Wirlcung des Kupjerions 
hei Salzsaureenlwicldung. ' Beim Zerstoren Cl-haltiger organ. Substanzen m it H 2S 0 4 

fiir die Best. von H g lieB sieh die HC1 n ich t vollstandig austreiben. Yerss. ergaben, 
daB beim Eindam pfen auf dem W asserbad einer m it H 2S 0 4 versetzten NaCl-Lsg. sich 
nur ein geringer Teil des Cl verfluchtigt; die Verfliichtigung ais HC1 ward durch Zusatz 
von CuS04 (1 mg Cu auf 100 ccm l% ig . NaCl-Lsg.) stark  k a ta ly t. beschleunigt. Beim 
3-std. Kochen verfliichtigten sieh ohne Cu 75,4%, m it Cu 100% des Cl. Die Anwendung 
von mehr ais 1 mg Cu zeigte sieh n ich t so wirksam. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 1101— 02. 
Debrecen u. Budapest, Univ.) JU NG.

JllliuS Meyer und Anton. Pawletta, Ober den NacJiweis der Vanadinsaure m it 
Wasserstoffsuperoxyd. Zum V-Nacliweis wird zu einer m it H sS 0 4 angesauerten, bis 
zur Yanadinsaure oxydierten Probe H 20 2 bis zur R otbraunfarbung („ Perm nadin-
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saure, 2 /F 0 4“ ) gegeben; letztere verschwindet jedoch bei weiterer H 20 2-Zugabe, was 
offenkundig n ich t auf Red. der H V 0 4 beruhen kann. D enn yersetzt m an eine wss. 
Lsg. von V20 6 in  H 20 2 m it H 2S 0 4 u. H 20 2, so t r i t t  R otbraunfarbung auf, die bei 
Zugabe von Perhydrol einer von dem urspriinglichen Gelb deutlich yersehiedenen 
Hellgelbfiirbung P latz  m acht; Zusatz yon H 2S 0 4 liefert wieder die rotbraune Farbę usw. 
Obigo wss. V2Os-Lsg. en thalt die sattgelbe, mehr kolloidale ais krystalloide Isopoly- 
lanadin-sdure, (V20 6 -yH 20 ), welche durch H 2S 0 4 in  einfache Yanadinsauremoll. zerlegt 
wird, die aber m it der Saure unter B. von sehr schwach gelben Vanadinsalzen von 
der Zus. (VO)2(S 0 4 ) 3 reagieren; diese letzteren werden durch H 20 2 in  ein rotbraunes 
perozydierles Vanadansalz, [V (02)]2(S 04)3, uberfuhrt. E in H 20 2-UberschuB bewirkt 
Wechsel der F raktion des V : es t r i t t  ais Anion auf u. es en ts teh t die hellgelbe Ortho- 
;■peroxovanadinsaure, H 3 [V (02)0 3], m e  durch Messungen der elektr. Leitfahigkeit be- 
wiesen wird. Der Vorgang laBt sich durch folgende Gleichung yeranschaulichen;

HjOj „
D W K S O ^  +  6 HjO .___ t i  2 V (0 2)(0H )3 -f- 3 H jS 0 4. — Es is t beim  V-Naehweis mit

ir̂ so,
moglichst wenig H 20 2 u . einem gewissen UberschuB an  H 2S 0 4 zu arbeiten; am  besten 
lost m an die V20 6-Probe in  15— 20%'g- H 2S 0 4 u. yersetzt nach einigen Min. mit
1 Tropfen 3"/o’g ' H 20 2-Lsg. V anadinsaure laBt sich dann noch in  Verdunnungen von 
1: 1G0000 nachweisen. (Ztschr. f. anal. Ch. 69. 15—20. Breslau, Univ.) W. W o lf f .

O rg an lsch e  S u bstanzen .
R. Strebinger und A. Wojs, Eine neue mafSamlytische Beslimmung des Acetylem. 

Acetylengas wird nach der Gleichung:
C2H 2 +  2 K J 0 3 +  H 2S 0 4 =  2C 0 3  +  2H 20  +  J 2 +  K 2S 0 4 

yollstiindig oxydiert. Zur Ausfiihrung der Best. leitet man das Gas durch 2 im Sandbad 
auf 190—200° erhitzte, m it einer Lsg. yon 1,7—2,0 g K J 0 3 (das 25— 30-fache des 
Gewichts des Acetylens) in  20—23 ccm konz. H 2S 0 4 gefiillte U-Rohrchen langsam 
hindurch, ycrtre ib t darauf aus der Lsg. das abgeschiedene J  durch Kochen, wobei 
sie farblos werden muB; is t dies n ich t der Fali, so h a t sich C (entstanden durch Ver- 
kohlung des C2H 2 bei ungeniigendem (jbcrachuB von K J 0 3) gebildet u. die Best. muB 
yerworfen werden. Die farblose FI. laBt m an erkalten u. ti tr ie rt dann  m it VlO -n. Thio- 
sulfatlsg. Die auf diese Weise gefundene K J 0 3-Menge wird yon der eingewogenen 
sub trah iert u. aus dem K J 0 3-Verbrauch das Gewicht des C2H 2 berechnct. —  Die 
R esultate werden etwas ungenau, sobald CO u. H 2 im Gase enthalten sind, die eben- 
falla oxydiert werden kónnten. (Ztschr. f. anal. Ch. 69. 20—29. Wien, Techn. Hoch- 
schulc.) W. W o l f f .

P. Grigorjew, Die gasometrische Bestimmung der primdren aromatisćhen A m iw . 
Die Methodc miBt den bei der Zers. der Diazoniumsalze entstehenden N ; es bilden 
sich nebenbei noch N 0 2 u. NO, yon denen ersteres durch das H g des Lungeschen 
N itrom etcrs zerstort, letzteres von einer gesatt. N atriumsulfitlsg. absorbiert wird, 
indem sich zuerst nach der Gleichung: 2NO -f- N a2S 0 3 =  N a2S 0 4 +  N20  Stickoxydul 
bildet, das von der Lsg. aufgenommen wird. —  0,1—0,2 g Amin, m it H 2S 0 4 angesauert 
u . gekiihlt, werden m it N atrium nitritlsg. (0,2 g im Liter) bis zur Blauung von Jod- 
starkepapier yersetzt, die Lsg. in  das N itrom eter gegeben u. F eS 0 4 +  konz. H 2S 0 4 

zugefiigt, wobei starkę Erw arm ung au ftritt. Man laB t abkuhlen u. bring t dann das 
■Gas in die m it N a2S 0 3-Lsg. gefullte GasmeBrohre. Sehuttcln befordert die Ab- 
sorption. Die Ablesung erfolgt wie ublich iiber W . E in  UberschuB von N itrit ist 
wichtig, um die B. yon Diazoamidoverbb. zu yermeiden, doch yerm ehrt zu v  i e 1 
N itr it die Menge des NO, was zu groBeren Fehlern Veranla,ssung geben kann. — Das 
Verf. eignet sich fiir t-echn. Bestst. von A nilin , X y lid in  usw., n icht aber zur Best. yon 
Sulfanilsaure, sekundaren u. tertiaren  Aminen. (Ztsehr. f. anal. Ch. 69. 47—50. 
Moskau, S ilikat-Inst.) W. W O LFF.
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L. Cuny, Jodomelrische Beatimmung einiger organischer Sauren. Es wird ein von 
GALLIMAJRD (These Pharm . Lyon 1900) angegebenes Verf. zur Analyse von Formiaten, 
Tarlralen und Citraten des B i benutzt, beruhend auf der O xydation der Sauren durch 
Jodsaure in H 2SO.,-Lsg. un ter Entbindung von J . Bei Form iaten wird die Zers. durch 
Erhitzen am RiickfluBkuhler vorgenommen in einem App., der so eingerichtet ist, 
daB nach vollendeter Umsetzung der K iihler bei der Dest. des freigcinacliten J  ais 
absteigender benutzt wird. Bei den anderen Sauren wird das freigemachte J  durch 
Kochen verjagt u. die iiberschussige H J 0 3 durch Zusatz yon K J  u. T itration  erm ittelt. 
Die Umsetzungen erfolgen nach den Gleichungen:

5 C H ,0 , +  J 20 , =  J 2 +  5 C 0 2 -}- 5 H 20  
C4H 60 6 +  J 20 5 =  J 2 +  4 C 0 2 +  3 H 20  
5 C„H80 7 -H.,0 +  9 J 20 6 =  9 J 2 +  30 C 0 2 +  25 H 20 .

Das Verf. is t auf alle Salze der genannten Sauren anwendbar, dereń K ation nicht 
auf H J 0 3 oder J  einw irkt u. wird sich auf alle organ. Sauren ausdehncn lassen, dic 
durch 'H 2SO.] regelrecht unter B. von CO zers. werden. (Journ . Pharm . e t Chim. [8 ]
з .  112— 16.) S p i e g e l .

E. Pauchard, Beilrag zum Studium  der Beatimmung von Aldehydzuclcern durch 
die jodomelrische Methode. Bei dem Verf. von BOUGAULT (C. r. d. l’Acad. des sciences 
164. 1008. Journ . Pharm . e t Chim. [7] 16. 97; C. 1917. I I .  489. 647) lassen sich die bei 
>  4° stets eintretenden sek. Rkk. u. dio Einw. von Ketosen auf das J  yermeiden, 
so daB jede K orrektur unnótig wird, wenn m an die Rk. bei 0— 1° erfolgen laBt. Sie 
erfordert dann allerdings 2%  Stdn. Der Kolben m it 5 ccm der Lsg. m it ca. 1%  Zucker
и. 10 ccm titrie rter J-Lsg. (ca. 20 g in 1 1) wird in  schmolzendes Eis gebracht; nachdem
die Temp. auf ca. 1° gesunken, werden 10 ccm einer ebenso abgckiihltcn Lsg. von
15% Na2C 03-10 H ,0  dazu gegeben, nach mindestens 2 ’ / 2 Stdn. m it verd. HC1 an- 
gesauert u. der UberschuB von J  bestim mt. (Journ. Pharm . ot Chim. [8 ] 3. 248 
bis 255.) S p i e g e l .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Silvestr Prat, Die Anwendung der polarographischen Methodik in  der Biologie. 

Die polarograph. M ethodik m it der „tropfenden K athode" (vgl. H e y r o v s k y , Reo. 
trav. chim. Pays-Bas 44. 488; C. 1925. II . 1258) wird fu r die halbquantitative Best. 
sehr geringer Mengen von Schwermetallen u. N itraten  in  biolog. Fil., ferner fiir quan- 
titative Unterss. m it Alkaloiden (Perm eabilitat) usw. empfohlen. Die Methode ist 
nicht zur Best. der Alkalien u. Erdalkalien anwendbar. (Biochem, Ztsehr. 175. 268 
bis 273. Prag, tsehech. Univ.) LOHMANN.

J . Snapper und A. Grimbaum, Uber die Methodik der fi-OxybuUersdurebestim- 
■mung in Leber und Muskeln. (Vgl. S. 2319.) Fiir die Best. der fi-Oxybuttersdure im 
Gewebe wird eine K om bination der Vcrff. von VAN S l y k e  u. E n g f e l d t  angowendet. 
Die EnteiweiBung des Organbreies erfolgt nach F o l i n - W u  m it W olfram at u. H 2S 0 4 

mit anschlieBender Entzuokerung m it CuSO^ u. C a (O H )2. In  scliwach schwofelsaurer 
Lsg. werden vorgebildetes Aceton sowio Diacetsaure abdest., dann dio (9-Oxybutter- 
saure nach E n g f e l d t  m it B ichrom at zu Aceton oxj’diert (Ausbeute 70%). Das er- 
haltene D estillat wird zur Zerstorung von Acetaldehyd m it H 20 2 u. Lauge u. wreiterhin 
mit Fehlingscher Lsg gekocht, hierauf das Aceton redest. u. nach VAN S l y k e  durch 
Kochen m it H 2SO.j u. H gS 0 4 gefallt u . gravim etr. bestim m t. (Biochem. Ztsehr. 175. 
357—65. Amsterdam, Univ.) L o h m a n n .

Erwin Becher, Uber das Verhalten der Darmfaulnisprodukte in  B lut und Harn  
beim Schiitteln m it Kohle. D urch Schutteln m it Kohle lassen sich aus H arn  u. B lut 
sowohl die freien, ais auch die an  S 0 2 u. Glukuronsaure gebundenen Darmfiiulnis- 
prodd. Yollkommen entfernen. Auch die bei Schrumpfniercn in  Serum u. H arn  nach-
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weisbaren Chromogene geben durch Schutteln m it Kobie Yollig heraus. (Miinch. med. 
W chschr. 73. 1561— 62. Halle, Univ.) F r a n k .

L. Cuny, Colorimetrische Bestimmung des Nichleiweifistickstoffs des Serums. Fiir 
die colorimetr. Best. des in  der (m it Trichloressigsaure) entciwciBten FI. entbaltenen 
N  wird nach AufschiicBen durch Kjeldahlisieren m ittels der von G r i g a u t  u . T h i Ź r y  
angegebenen FI. —  H 2S 0 4 von 6 6 ° Be. m it 0,5%  C uS0 4 —  u. genaucr Neutralisation 
m it NaOH (Phenolphthalein) die Farbung benutzt, die durch Carbolsaure u. NaClO 
hervorgerufen wird. (Journ . Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 150—56. Lab. do biol. appl.
H . C a r r i o n  e t C ie.) S p i e g e l .

P. Bruere, Konstruktion bestandiger colorimetrischer Skaleń zur Messung der 
jTR-Indices. E ine haltbare, der Brom thym olblauskala von CLARK u. L u b s  entsprechende 
Skala liifit sich m it Hilfe der folgenden Lsgg. herstellen: A. 2 ccm Lsg. von Co(N03 ) 2 

1: 5 -j- 98 ccm Lsg. von K 2Cr20 7 0,3%o. — B. 5 ccm Lsg. von Co(N03 ) 2 1 : 5 +  95 ccm 
Lsg. von CuSOj 1: 10. Die verschiedenen Farbungen werden durch folgende Mischungen 
erhalten:

Pil = 6 , 0 6 , 2 6,4 6 , 6 6 , 8 7,0 7,2 7,4 7,6

Voll. der L s g . jp  
Farbungen . . .

8

gelb

7
1

£

6

2

jriingel

5
3

j

4
4

griin

3
5

l

2

6

laugriii

1

7
i

8

blau
Um H arn  oder andere gefarbto FU. d irek t m it den Skalentuben yergleichen zu konnen, 
laBt m an das L icht einerseits durch das m it der FI. (5 ccm) -)- 5 Tropfen Indicator 
gefiillte GofiiB u. ein solches m it dest. W. hindurchgehen, andererseits durch ein nut 
der FI. ohne Indicator gefiilltes u. das Skalenrohr. (Journ. Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 
377—79.) S p i e g e l .

G. Py, Einige Bemerhingen iiber die Fallung und Bestimmung der Harnsdure 
durch Cuprosalze. Ohne K enntnis der Verss. von RA N G IER (Buli. Soc. Chim. Biol. 6 . 
935; C. 1925. I. 1099) angestellte Yerss. iiber die R k. von D u c u n g  haben gezeigt, 
daB bei dieser die Zeit eine Rolle spielt, indem offenbar boi langerer Dauer dio Verb. 
zwischen Cu u. der unbekannten Substanz des H arnes gel. wird. F iir Best. der Harn- 
saure im H arn  is t dio Ducungsche Methode nur exakt, wenn gcniigender UbcrschuB 
von N a 2C 0 3 (starkę R ótung von Phenolphthalein) vorhanden ist. Eingehende Vor- 
schrift fiir Auafiilirung des Verf. (Journ. Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 366—73.) S p i e g e l .

Maurice Piettre, Uber die Nierendurchlassiglceit. Antcendung der Acetonmethode 
zur Trennung und zum  Studium  der Eiiceipstoffe in  der Albuminurie. Die mehrfach 
behandelte Acetonmethode (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 737; C. 1926. I. 
1828) kann auch zur Differeuzierung von im  H arn  ausgeschiedenen EiweiBkorpcrn 
dienen. D er von suspendierten Teilen mogliehst befreite H arn  w ird m it 15°/oig. Essigsaure 
sehr schwach (gegen empfindliches Lackmuspapier) angesauert, auf ca. 0° abgekiihlt 
u. un ter lebhafter Bewegung m it 1,3— 1,4 Voll. ebenso abgekiihltem Aceton yersetzt. 
Der schncll sich absetzende flockige Nd. wird nach D ekantieren der klaren FI. auf 
Biichnertrichtcr gesammelt u. nach yolligem Absaugen m it wenig dest. W. zusammen- 
gebracht. FI. u. unl. Substanz werden sorgsam vereinigt, auf ein bestimmtes Vol. 
gebracht, m it A. gesatt. u. im Eisschrank venvahrt. In  der durch Stehen gekliirten 
FI. wird durch Unters. an kleinen Proben dio fiir optimale Fallung des Globulins er- 
forderliche Menge Saure erm ittelt, die entsprechende Menge dann der Hauptmenge 
zugefiigt, das ausgefallte Globulin m it k. A.-lialtigem W. gewaschen u. zur Wagung 
getrocknet oder m it Hilfe von ł/io‘n - NaOH-Lsg. in  ls g . fiir weitere Unterss. gebracht. 
Die klare, das Album in  in  Lsg. enthaltende FI. w ird durch W icderfallung m it Aceton 
in der K alte  gereinigt. Globulin u. Albumin besitzen die Eigenschaften der ent-
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sprechenden SerumeiweiBkSrper. — Bei den verschiedenen patholog. Zustandcn zeigt 
sich ein UberschuB des Albumins gegemiber dem nach dem Verhaltnis zum Globulin 
im Serum errechneten W erte. (Journ. Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 97— 100. Lab. des Halles 
Centrales.) SpiEG E L.

A. Contardi und U. Cazzani, Uber den Index von de Myttenaere zur chemischen 
Bestimmung der Giftigkeit der Arsenobenzole. D e  M y t t e n a e r e  (vgl. Journ . Pharm . 
et Chim. [8 ] 2. 417; C. 1926. I . 2026) geht von der Ansieht aus, daB die Ursache ab- 
normer Giftigkeit bei N eosalvarsanpraparatcn auf Ggw. von As-Verbb. m it leicht 
mineralisierbarem As beruhe, die sich in  dem m it h. verd. Essigsaure bereiteten Aus- 
zuge durch Fallbarkeit m it H 2S zu erkennen gibt. Nach Feststellungcn der Vff. ver- 
iindert die erw ahnte Behandlung m it Essigsaure die Neosalvarsane in  vcrschiedenem 
Grade je nach ihrer Bestandigkeit u. nach der N atu r der sie begleitenden Salze u. 
kann der H 2S-Nd. auch durch bei der so bewirkten Zers. in  die essigsaure Lsg. iiber- 
gegangene Arscnikalien bedingt sein, dereń Menge von Typ zu Typ wechselt u. haupt- 
sachlich von der S truk tur der Neosalvarsankomponente u. ihrer Konz. in  der Lsg. 
abhangt. Die Methode zeigt ferner tatsachlich giftige O zydationsprodd., wic das 
p-Oxy-m-aminophenylarsenoxyd, n icht an. Der Index b a t daher keine chem. prazi- 
sierte Bedeutung. (Boli. Chim. Farm . 65. 513—22. Is t. Sieroterap. Milanese.) Sp.

Carlos A. Grau, Zerslorung der organischen Substanz durch Perhydrol, ihre A n 
wendung in  der Toxikologie. U nter Bezugnahme auf die gleichlautende A rbeit von 
MAGNIN (Journ . Pharm . e t Chim. [8 ] 1. 333; C. 1925. I . 2717) fiih rt Vf. mehrere 
Autoren an, die friiher schon H 20 2 zum gleichen Zweck verwendeten. E r selbst h a t 
im Anschlufi daran  1916 das H 20 2 durch N a-Perborat ersetzt u. dieses seitdem standig 
in Verb. m it I I ,  SO^ oder H N 0 3 yerwendet. (Journ . Pharm . e t Chim. [8 ] 3. 57— 58. 
Buenos Aires, Chem. Buro der Provinz.) SPIEG EL.

Heinrich Gehle, Bremen, Yorrichlung zum  selbstandigen Probenehmen von Fliissig- 
keiien und Badem, Kiildanlagen usio. (D. R. P. 433 377 KI. 4 2 1 vom 30/4. 1925, ausg. 
2/9. 1926.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken (Erfinder:. Gilles Holst), Eindhoven,
Holland), Thermometer. (D. R. P. 433 168 K I. 42 i vom 7/8. 1924, ausg. 24/8. 1926. 
Holi. Prior. 20/9. 1923. — C. 1925. I. 738.) KU H LIN G .

Kelvinator Corporation, D etroit, Michigan, iibert. von: William C. Dever, 
Detroit, Apparat zur Bestimmung des Wassergehalts von flilssiger schwefliger Saure, be- 
stehend aus einem Glasbehalter m it Flussigkeitsspiegellinie u. verjiingtem  U nterteil 
mit einer Skala von etw a Vioooo— Viooo des durch die FI. dargestellten Vol. (A. P.
1597 513 T o m  1/8. 1925, ausg. 24/8. 1926.) K a t js c h .

Kelvinator Corporation, D etroit, Michigan, iibert. von: William C. Dever, 
Detroit, Priifverfahren fi ir  Schwefeldiozyd. Um den W assergehalt fl. S 0 2 festzustellen, 
wird eine abgemessene Menge der Fl. bei Zimmertemp. ohne Luftzufuhr verdam pft, 
bis die leicht verdam pfbaren Stoffe entwichen sind; hierauf miBt m an das Vol. der 
zuruckbleibenden Fl., addiert eine gleicho Menge hinzu, die der verfluchtigten 
Feuchtigkeit entsprieht, d m d ie r t die Summę durch die D. des fl. S 0 2 u. red. das 
Resultat auf einen % -G ehalt der angewendeten Menge. (A. P. 1 597 514 vom 1/8.
1925, ausg. 24/8. 1926.) K a u s c h .

Kelvinator Corporation, D etroit, Michigan, iibert. von: William C. Dever, 
Detroit, Prufapparat fiir  Gefrierfliissigkeiten, wio S 0 2. Der zur Best. des Wassergehalts 
der Fil. vorgeschlagene App. besteht aus einem Glasbehalter m it einer Flussigkeits- 
spiegellinie, einem abnehm baren Dcckel fiir das obere Ende u. einem sich verjiingenden 
Unterteil m it einer Skala, die d irekt den % -G ehalt des W. angibt. (A. P. 1 597 515 
vom 1 / 8 . 1925, ausg. 24/8. 1926.) K a u s c h .
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

C. A. Browne, E in e  chronologische Tafel iiber die wichtigsten Begebenlieiten 
in  der Geschichfce der araerikan. chem. Industrie von den friiliosten Anfangen der Be- 
siedlung bis zum Ausbruoh des Weltkrieges. (Ind. and Engin. Chem. 18. 884—92.) K a.

General Petroleum Corporation of California, Los Angeles, iibert. von:
Paul W. Prutzman und Arnold D. Bennison, Los Angeles, Calif., Reinigung von 
Flissigkciten durch Adsorption m it Hilfe von fein zerteiltcm, natiirlichem, adsorbierend 
wirkendem MgSi03. (A. P. 1 598 254 vom 17/8. 1925, ausg. 31/8. 1926.) K a u s c h .

General Petroleum Corporation of California, Los Angeles, iibert. von:
Paul W. Prutzman und Arnold D. Bennison, Los Angeles, Calif., Reinigen von
Flussigkeiten durch Adsorption m it Hilfe yon M gSi03, das m it HC1 beliandelt u. fein 
zerteilt worden ist. (A. P. 1 598 255 vom 17/8. 1925, ausg. 31/8. 1926.) K a u s c h .

General Petroleum Corporation of California, Los Angeles, iibert. von:
Paul W. Prutzman und Arnold D. Bennison, Los Angeles, Calif., Adsorptionsmittel 
zum  JReinigen von Flussigkeiten, bestehend aus m it H 2S 0 4 behandelter u. fein zerteilter 
M gSi03. (A. P. 1 598 256 vom 17/8. 1925, ausg. 31/8. 1926.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen, Entjernung von Reaktions- 
produkten aus Reaktionskammern, die unter Druck stehen. Man lafit dio Reaktions- 
prodd. in  einen Bchalter strómen, der m it der Reaktionskam m er in Verb. steh t u. 
st&ndig u n te r gleiehem D ruck gohalten wird, u. den m an evakuiert, naehdem m an ihn 
von dem  R eaktionsbehalter abgeschaltet ha t. (F. P. 608 515 vom 30/11. 1925, ausg. 
28/7. 1926. D. Prior. 3/12. 1924.) K a u s c h .

Atmospheric Nitrogen Corporation, Syraeuse, N. Y., iibert. von: Joseph G. Dely 
Syracuse, Gasreinigung m it H ilfe ammoniakalischer Kupferoxydullósungen. Das bei 
der Regeneration dieser Lsgg. entweiehende, CO enthaltende Gas wird m it nicht- 
regenerierter ammoniakal. Cu20-Lsg. behandelt u. hierauf m it einer N H 3 absorbierenden 
F l. Das Verf. soli besonders bei der Reinigung der zur N H 3-Synthese verwendeten 
Gase Verwendung finden. (A. P. 1 597 345 vom 18/8. 1923, ausg. 24/8. 1926.) K a u .

Koppers Co., Pittsburgh, V. St. A., Gasreinigung. Man behandelt vom H 2S zu 
befreiende, NH3-freie Verbrennungsgase m it einer alkal. F l., die eine Fl.-Verb. im 
Suspension en thalt, regeneriert diese Fl. durch Beliiftung bei 85° F . u. fiihrt sie yon 
neuem  in  das Verf. ein. (E. P. 255 140 vom 14/4. 1925, ausg. 12/8. 1926.) K a u s c h .

Koppers Co., Pittsburgh, V. St. A., Gasreinigung. Zwecks Befreiung von Gasen 
von ihrem H 2S-Gehalt werden letztere erst m it einer sohwach alkal., eine Metallverb. 
(pulyerisiertes Fe[O H ]3) in  Suspension enthaltenden Fl. u. dann m it einer konzen- 
triertcren  ahnlichen Fl. behandelt. (E. P. 255141 vom 14/4. 1925, ausg. 12/8. 
1926.) K a u s c h .

Koppers Co., Pittsburgh, V. St. A., Waschen von Gasen. Zur Befreiung von Gasen 
von ihrem H 2S-Gehalt venvendet m an einen W aschturm , der ein versetzt angeordnetes 
Fiillm atcrial u. K ontaktkorper enthalt, u. m it F l. zur Absorption des H 2S berieselt 
w ird. (E. P. 255 142 vom 14/4. 1925, ausg. 12/8. 1926.) K a u s c h .

Koppers Co., P ittsburgh, Gasreinigung. Die H 2S enthaltenden Gase werden 
durch eine Fl. (Na2C 0 3-Lsg.) geleitet, die einen festen m it H 2S reagierenden Stoff 
(Fe20 3) in Suspension enthalt, der durch Oxydation, ohne den gebildeten S zu oxydieren, 
regeneriert wird. (E. P. 255 143 vom 14/4. 1925, ausg. 12/8. 1926.) K a u s c h .

Koppers Co., Pittsburgh, Gasreinigung. Die H 2S enthaltenden Gase (Verbrennungs- 
gase) werden in eine alkal. F l. (die MgO suspendiert enthalt) eingeleitet, die durch Er-
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hitzen u. Beluften regeneriort wird. Zur Fórderung des Prozesses wird ein Metallohlorid 
zugesetzt. (E. P. 255 144 vom 14/4. 1925, ausg. 12/8. 1926.) K a u s c h .

Koppers Co., Pittsburgli, V. St. A., Gąsreinigung. Man waseht die Gase m it 
einer wss. Suspension einer metali. Yerb. (MgO in MgCl2-Lsg.), die dureh Erhitzen u. 
Beluften regeneriort wird. Zum Schutze w ird der Suspension cin peptisierender Stoff 
(Glycerin) zugesetzt. (E. P. 255145 vom 14/4. 1925, ausg. 12/8. 1926.) IiAUSCH.

Henri Debregeas, Polen, Gewinnung fliichtiger, in  Gasen enthaltener Fliissigkeiten 
mittels KoJile. Hierbei wird ein selbsttatiger App. verwendet, der aus in einem Kreise an- 
geordneten, Absorptionskohle enthaltenden GefiiDen iiber einem Verteiler besteht, in 
dem versehiedene Kanale vorgesehen sind, die m it Zu- u. Ableitungen fiir die Gase 
in Verb. stehen. Der Verteiler wird relativ  zu den AbsorptionsgefaCen bewegt u. t r i t t  
auf diese Weise naeh u. naeh m it jedem AbsorptionsgefaG in Verb. (F. P. 608 436 vom 
28/12. 1925, ausg. 27/7. 1926.) K a u s c h .

Armand Constant Denis Duchenin, Frankreich, Gaswaschapparat, bestehend 
aus einem wagereehten Behalter m it einer Anzahl Abteile, dio von einer FI. berieselt 
werden, die unten  gesammelt u . dureh eine Pum pe oben wieder in den Behalter zuriick- 
geleitet werden. Die FI. flieCt von einem Abteil zum andern im Gegenstrom zu dem 
zu reinigenden Gase. (F. P. 608 885 vom 31/12. 1925, ausg. 4/8. 1926.) K a u s c h .

Aktiengesellschaft Metrum und Hermann Łoosli, Walisellen b. Ziirich, Ab- 
scJieidung fester oder fliissiger Teilchen aus Diimpfen oder Gasen dureh Leiten der letzteren 
dureh ein elektrostat. Drehfeld. (Schwz. P. 114 909 vom 4/7. 1925, ausg. 1/5. 
1926.) K a u s c h .

Air Reduction Co., New York, iibert. von: C. C. van Nuys, Cranford, N. J ., 
Trennen von Gasen dureh Verfliissigung. E in  Gemiseh von drei Komponenten (Luft =
0 2, N2 u. Ar) w ird in  Gas ubergefiihrt, das an  einem K om ponenten (Ar) reieh ist, indem 
man aus der gewohnliehen Rektifikationssaule eine FI. oder ein Gas, das reieh an dem 
Zwischenelement ist, abzielit u. dieses in  einer Hilfskolonne rektifiziert un ter Er- 
warmęn dureh das ganze oder einen Teil des frisehen kom prim ierten u. gokiihlten Gas- 
gemiseh. (E. P. 255104 vom  12/7. 1926, Auszug veróff. 15/9. 1926. Prior. 11/7.
1925.) K a u s c h .

Worcester Salt Co., New York, iibert. von: James E. Nash, Silyer Springs, 
N. Y., Apparat zum  Reinigen von Salz. Der App. besteht aus einer Eindam pfpfanne, 
die an den Seiten Heizvorr. aufweist, einem Trennapp. m it Entleerungsóffnung am 
Boden, einer Leitung an  der Deeke, die zu einem F ilter fiih rt u. einer Leitung, die zum 
Zuruckfiihren der filtrierten FI. in diese Pfanne dient. (Can. P. 259 849 vom 22/4.
1925, ausg. 13/4. 1926.) K a u s c h .

William Donald & Co., iibert. von: William Donald, Glasgow, Trochmn, 
DestiUieren und Verdampfen. Man erh itz t die zu troeknenden Stoffe in  einem ge- 
schlossenen, horizontalen ICessel, m it dem ein Heizsystem verbunden ist, dureh das 
der Kessel in  seiner Lange gleiehmaBig erhitzt wird. (Can. P. 259 998 vom 29/1.
1925, ausg. 20/4. 1926.) K a u s c h .

C. van Vollenhoven, Nijmegen, Holland, Verdampfen von Fliissigl-eiten. Fil. 
wio ammoniakal. Laugen, zu denen m an H 2S 0 4 zugesetzt hat, werden konz. oder ver- 
dampft, indem m an sie fein zerteiltem Zustande m it Gasen (wie Ofenabgase oder chem. 
akt. Gase) bei geniigend hoher Temp. (zur Yerjagung aller fluchtigen Verunreinigungen) 
in Beruhrung bringt. (E. P. 255111 vom 12/7. 1926, Auszug veroff. 15/9. 1926. Prior. 
11/7. 1925.) K a u s c h .

III. Elektrotechnik.
M. Luckiesh, E in  halbes Jahrhundert kunstliche Beleuchiung. K urzcr Oberblick 

iiber die E ntw ., besonders der elektr. Beleuchtung. (Ind. and Engin. Chem. 18. 920 
bis 922.) K a n g r o .
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W. Urbanus, Die Herstellung kiinstłicJier Dielektrica. Kurze Ubersicht. (Mctallborso 
16. 1929—30. 1961— 62. 2020.) B e h r l e .

Koholyt A.-G., Berlin, iibert. von: Emst Schlumberger, Berlin-Lichterfelde, 
Elektrolytische Zersetzung von Alkalidiloriden. Man verw endet hierbei hohlc Kohlen- 
oder G raphitanoden, durch dereń Poren oder Offnungcn m an den Elektrolyten in 
die Zelle einfiihrt. (A. P. 1 598 018 vom 17/9. 1925, ausg. 31/8. 1926.) K a u s c h .

M. Speichert, Bcrlin-Tempelhof, iibert. von: F. Vogel, Berlin-Lankwitz, Elektro- 
lytisches Verfahren. Abfallmetall yon Bleischmelzen, welches Pb, Sn u. Cu, Sb, As o. dgl. 
enthiilt, wird gegen K athoden aus reinem Pb  ais Anodę geschaltet u . ein Elektrolyt 
benutzt, welcher Pb  u. Sn, aber n ich t die anderen Metalle ldst, zwcckmaBig eine Lsg. 
von P bC 0 3 oder eine elektrolyt. erzeugte Lsg. yon reinem, metali. P b  in  H 2SiF6. Aueh 
saure Lsgg. Pb(C101). sind brauchbar, aber n icht empfelalenswert, weil sio Explosionen 
yeranlassen konnen. E lektrolysiert wird bei 30— 40°, m it 0,7—0,8 oder mehr V u. 
100—300, yorzugsweise 150 Amp. je qm Elektrodenflache. Auf der K athode seheidet 
sich eine Legierung von Pb  u. Sn ab. (E. P. 253 908 vom 14/6. 1926. Auszug yeróff. 
18/8. 1926. Prior. 17/6. 1925.) K u h l i n g .

Jean Billiter und Siemens & Halske A.-G., D eutschland, Filterdiaphragma 
fiir  elektrolytische Zwecke. Das D iapliragm a besteht aus einem faserigen, m it einem. 
stabilen Fiillm ittel (CaF2 oder S teatit) durch ein B indem ittel (Mg[CH3COO]2, Titan- 
oxalat oder Al3 [CHCOO]3) innig yerbundenem Stoff (Asbest). (F. P. 608 309 vom 
22/12. 1925, ausg. 24/7. 1926. D . Prior. 23/12. 1924.) K a u s c h .

Felten & Goilleaume Carlswerk A.-G., Koln-Mublheim, Kabdpapier und 
Verfahren zu seiner Herstellung. Ais Isolation fiir Hochspannungskabel m it getrankter 
Papierisolation d ien t ein Papier, bei dessen H erst. der groBte Teil der Fasern, also mehr 
ais 50%  derselben, ganz schmierig gemahlen ist. D erartige Papiere sind im  Handel 
un ter der Bezeichnung Pergam inpapiere erhaltlich, zeichnen sich durch einen hohen 
Cellulosegehalt in der R aum einheit aus u. besitzen eine hohe Durchschlagsfestigkeit. 
(Oe. P. 103 613 vom 16/3. 1925, ausg. 25/6. 1926.) O e l k e r .

Soc. chimiąue de la Dróme, Frankreich, Magnelisierbare Stoffe enthaltende 
Isoliermittel. Fe, F e ^ .,  o. dgl. in  kolloidaler Verteilung wird Lacken, H arzen, Kunst- 
harzen u. dgl. beigefiigt oder in ilirem In n em  aus Eisensalzen o. dgl. erzeugt. (F. P. 
607 283 vom 13/3. 1925, ausg. 29/6. 1926.) K u h l i n g .

Vereinigte Gliihlainpen und Elektricitats-A.-G., U jpest, Einzelkrystalle aus 
schwersdimdzbaren Metallen, wie Wolfram. Das sorgfaltig gereinigte Metalloxyd, be- 
sonders T h(N 0 3 ) 4 enthaltendes W 0 3 w ird im  W asserstoffstrom durch Zonen verschie- 
dener Hitzegrade, z. B. von 700, 750, 810, 880 u. 950° gefiihrt u. in jeder Zone eine Zeit 
lang belassen. Das entstehende Metallpulver besitzt yersehiedene KomgróBe. Dieses 
Pulyer wird in  tiblicher Weise zu Staben gepreBt, bei etw a 1000° vor- u. dann bei einer 
Temp., welche 85%  der Schmelztemp. des Metalls entspricht, fertig gesintert. Dabei 
entstehen innerhalb weniger M inutcn Einzelkrystalle, welche sich aueh in  der Kalte 
g la tt zu schraubenfórmigen D rahten  ziehen lassen, die besonders fiir Entladungsrohren 
brauchbar sind. (Oe. P. 103 904 vom 31/12. 1924, ausg. 10/8. 1926.) K u h l i n g .

Automatic Telephone M fg. Co., England, Galvanisches Element. E in  Becher 
aus weichem S tahl is t durch eine B akelitp latte  yerschlossen, an der die beiden, aus 
diinnen gelochten P la tten  aus weichem Stahl bestehenden E lektroden befestigt sind. 
Die E lektroden sind durch ein geeignetes Zwischenglied yoneinander isoliert u. tauchen 
in  eine ais E lek tro ly t dienende gesatt., reines K O H  u. A. enthaltende Lsg. Die ge
bildeten Gase entweichen durch ein RuckyerschluByentil. (F. P. 607 084 vom 27/11.
1925, ausg. 25/6. 1926. E . Prior. 4/12. 1924.) K u h l i n g .

Comp. Genśrale d'Electricit§, Frankreich, Elektrolyt fi ir  Sammler. Sulfate der 
Alkalimetalle, des Mg, Al oder Zn, bezw. Doppelsalze dieser Metalle werden in  erwarmter
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H 2S0 4 der fiir Sammler ublichen Konz. gol. u. dio Lsg. abgekiihlt, wobei sich ein Teil 
der gel. Salze in  Form  kleiner K rystalle abscheidet u. die M, leimartige oder breiformige 
JJeschaffenheit annim m t. Will m an m it starkeren Stromen arbeiten, so ste llt m an 
leimartige MM. her, um  den inneren W iderstand des Sammlers n ich t zu sehr zu verstarken. 
(P. P . 607 735 vom 23/10. 1925, ausg. 7/7. 1926. D. Prior. 21/12. 1924.) K u h l i n g .

IV. Wasser; Abwasser.
K. Thumm, Die chemische Wasserstatistik der deutschen Gemeinden und ihre E r

gebnisse. Eine von der L andesanstalt fiir Wasser-, Boden- u. Luftliygieno im  Ein- 
remehmen m it dem D eutschen Verein von Gas- u . W asserfachmannern neu bearbeitete 
chem. W asserstatistik umfaBt die W asseibeschaffenheit von rund  700 Gemeinden 
mit etwa 1100 Wassergewinnungsstellen. Die noch zu erwartende ausfiihrliche D aw t. 
wird iiber rund  10000 Einzelwerte AufschluB geben. Vorliegende A rbeit g ib t die 
mchtigsten SchluBfolgerungen; die chem. Analysenwerte haben sich darnach fiir die 
hygien., techn. u. yolkswirtschaftliche Seite der W asseryersorgung u. W asserbeurteilung 
ais bedeutsam erwiesen. — An der Diskussion bcteiligten sich VOLLMAR, B uN T E , 
F b il it s z c h , P f e i f f e r , W e n g e r  u. T h u m m . (Gas- u. W asseriach 69. 753— 60. 
Berlin-Dahlem, Landesanstalt f. W asser-, Boden- u. Lufthygiene.) SPLITTGERBER.

Robert Spurr Weston, Die Wasserversorgung und Kcmalisation in  den lelzłen 
50 Jahren. K urzer t)berbliek iiber die Entw . (Ind. and Engin. Chem. 18. 899 
bis 901.) K a n g r o .

Kurt Illig, Elektroosimtische Verfahren in  der Technik. Vf. beriehtet iiber die 
von Graf B. v . ScH W ER IN  in die Technik eingefuhrten Verff. der Elektroosmose. (Vgl. 
Ztschr. f. Elektrochem. 9. 741 [1903]; F o e r s t e r , Ztschr. f. E lektrochem. 23. 126 
[1917],) 1. Elektroosm ot. W.-Reinigung. Nach den P aten ten  der Elektro-Osmose- 
A.-G. (D. R. P . 383 6 6 6 , 394 360, 395 752; C. 1924. I .  228. I I .  524. 1123.) w ird W . 
in einem durch geeignete Diaphragm en in  drei K am m em  geteilten App. dadurch en t- 
salzcn, daB an die in  den Seitenraum en befindlichen E lektroden ein elektr. Gleich- 
strom angelegt wird, wodurch aus dem im  M ittelraum  befindlichen Rohw. die in  ihre 
sauren bezw. alkal. Bestandteilo zerlegten Salze nach den Seitenraum en abwandern. 
Gleichzeitig wird das W. durch dieses Verf. yon Keimen befreit. E s wird die techn. 
Apparatur beschrieben, bei der die genannten Dreizellenapp. filterpressenartig an- 
einander gereiht sind u. das W. in  kontinuierlichem DurchfluB entsalzcn wird. M it 
Vorteil wird das aus den K athodenraum en abfliefiende Spiilwasser an  Stelle von Rohw. 
zur weiteren Reinigung yerwendet, weil es dureh Abscheidung von CaOH bereits weit- 
gehend entearbonisiert ist. — Die zur Verwendimg kommenden Diaphragm en miissen 
fur W. u. die sekundiiren Anoden u. K athodenprodd. undurchlassig, fiir Ionen im 
Potential durchlassig sein u. auBcrdem noch spezif. kathod. bezw. anod. Eigenschaften 
besitzen. — Leistung u. Strom bcdarf richten sich nach dem Salzgehalt des zu reini- 
genden W., doch ergibt sich bei n. Verhaltnissen eine bedeutende E rspam is (25—90°/o) 
gcgeniiber der D estillation m it .Kohle oder Gasfeuerung. Selbstverstandlich kann m it 
diesem Yerf. das W. auch nur teilweise entsalzen, also hartes W. weich gem acht werden, 
wie es Brauereien, Brennereien, Lackfabriken usw. benotigen. Die K osten fiir teilweise 
Entsalzung sind naturgemaB noch geringer. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 1085— 93. 
Berlin.) L a s CH.

Shu Oikawa, Studien iiber die Wasserreinigung. IV. M itt. Die Adsorplion von 
Neutralsalzen durch Kanibaraerde. Bei der weiter Yerfolgten Adsorptionswrkg. der 
Kambaraerde (Journ . Biochem istry 5. 49; C. 1925. I I .  1552) zeigte sich, daB Neutral- 
salze eine eigentumliche Rolle spielen. Bei der F iltra tion  von Neutralsalzen allein 
wurde das F iltra t merklich angesauert; bei der F iltration  yon gemischten Lsgg. von 
Sauren u. Salzen \vnrde die A^sorption der Salze s ta rk  zuriickgeclrangt, um gekehrt
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wtirde die Adsorption der Saure beim Zusatz der Ncutralsalze verstark t. (Journ. 
Biochcm istry 6. 117— 28. N iigata [Japan], Hyg.-bakteriol. In st. d. Med. Akad.) S p l .

G. Ornstein, Erfahrungen m it dem Chlorgasverfahren in  der Wasser- und Abwasser- 
behandlung. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 1035— 37. — C. 1926. II . 629.) Ju n g .

Armand ciause, Die Behandlung der sauren Abfallwasser in  metallurgischen Be- 
Irieben. Vf. erortert die Aufarbeitung der Beizicasser u. g ib t eine Skizze einer Eindampf- 
anlage. (Rev. chimie ind. 35. 237—40.) JUNG.

H. Bach, Phenolhaltige Abimsser und ihre Reinigungsmbglichkeit. Vortrag iiber
die Unschadlichmachung phenolhaltiger Abwasser der Nebenproduktenanlagen von 
Kokereien, Gaswerken, Braunkohlensehwelereien, Braunkohlengasgeneratoren, Holz- 
destillationen usw. In  phenolhaltigem W. nehmen 1'ischc einen intensiven Carbol- 
geschniack an u. bei der Behandlung des W. m it Cl zur Verwendung ais Trinkwasser 
rufen die entstehenden Chlorphenole einen unertraglichen Geschmack auch in  geringen 
Spuren hervor. Die Verwendung des Abwassers der Ahtreibeapp. bei der N H 3-Gowin- 
nung, um das es sich handelt, zur Kokslósche is t aus Griinden der Arbeiterhygiene 
bei uns n ich t ausfiihrbar. Man kann das Phcnol m it Bzl. extrahiercn, das phenolhaltige 
Bzl. entweder m it N aOH  waschen oder abdestillieren. Die biolog. Reinigung bezweckt 
das Verf. von F o w l e r  (vgl. F o w l e r , A r d e r n  u . L o c k e t t , Journ. Soc. Chem. Ind. 
31. 471; C. 1912. I I . 459), dessen Leistungsfiihigkeit durch das ,,Em scherfilter“  mit 
Intensivbeliiftung (B acii, D. R . P . 426422; C. 1926. I . 3268) etw a 10-fach erhóht 
worden ist. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 1093— 98. Essen.) JUNG.

Reinaldo Vanossi, Notiz uber die Beslimmung des Amm oniaks in  Wdssern. Yer- 
gleichende t)bersicht uber die Methoden der N H 3-Best. u. ihre Anwendung bei der 
U nters. der YcrschicdenenWassersorten. (Revista Facultad  Ciencias Quimicas. Univ. 
Nac. de La P la ta  2. I. 7— 23. 1923.) R . K. M u l l e r .

W. Steffens, Zur Methodik der Jodbestimmung in  Trinkwasser. Vf. berichtet 
uber die vergleichende Priifiing der Verff. zur Best. klciner Mengen J . Der Vorteil 
des Verf. nach E l d r i g d e  (amerikan. Journ . f. óffentl. Gesundheitspflege 1924) 
besteht darin, dafi bei Vornahme der O xydation m it KMnOj das Weggltihen der organ. 
Substanz unnotig ist. Bei der eolorimetr. E rm ittlung is t das A rbeiten m it kleineren 
Fl.-Mengen (vgl. FELLEN BERG , Biochem. Ztsehr. 139. 371; C. 1923. I I I .  986) zwcck- 
miiGiger. Bei Ggw. verhiiltnismafiig groBer J-Mengen u. Abwcsenheit von Br be- 
deu te t das Yerf. von E l d r i d g e  eine Vereinfachung. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 
1098— 1100. Bautzen.) JUNG.

V. Anorganische Industrie.
Wolf J. Muller, Zur Schicefelsdureslatistik. Nachtragliehe Bemerkung zu der 

S tatistik  der deutschen H 2S 0 4-Produktion (vgl. S. 286). In  ih r sind fiir die Jahre 
1913 u. 1918 die Zahlen fiir den damaligen Umfang des Reiches u. fiir den Umfang 
des Reiches ohne ElsaB-Lothringen, Polnisch-Posen, Saargebiet, Danzig u. Memel 
angefuhrt. Vf. te ilt eine neue Tabclle m it, in der auch das Ausscheiden Oberschlesicns 
beriicksichtigt ist. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 1100—01. Leverkusen.) J u n g .

Max Haas, Silicide. Bericht iiber die Darstcllungsmethoden u. dio Anwendungs- 
mfiglichkeiten der Silicide. (Metali u. E rz  23. 500—502. Aachen.) E n s z l in .

Kuno Wolf, Uber Silica-Gel. Yf. hebt zunachst hervor, daB ein zmngender 
Grund dic fremdsprachliche Bezeichnung „Silicagel“ fiir Kieselsauregel zu benutzen, 
n ich t vorliegt. So wie die techn. Anwendung des Kiesclsauregels sich entwickelt hat, 
scheint es zweckmaBiger das W ort Silicagel nur fiir das von der Silicagel-Co., Baltimore 
in den Handel gebraehto Prod. zu benutzen, um von vornherein eine Verwcchslungsgefahr 
auszuschlieBen. H insichtlich der Yerwendungszwecke von Kieselsauregel wird folgendes 
hervorgehoben. Jedes Adsorptionsmittel w irkt in  einem bestim m ten Anwendungs- 
gebiet, verglichen m it anderen Adsorptionsmitt<_in,*am besten. Gegenuber dieser
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ausgesprochcn selcktiven Eigenschaft trc ten  die anderen Eigenschaften zuruck. W ird x 
das Gesamtanwendungsgebiet der A dsorptionsm ittel ais Kreisflache dargestellt, so 
hat jedes Adsorptionsm ittel eine Anzahl von Sektoren, von denen. nur der der aus- 
gesproehen selektiven Eigenschaft entsprechende Sektor fiir sich allein in  Erscheinung 
tritt, wahrend die ubrigen Sektoren von denen anderer Adsorptionsm itteln, wic ak t. 
Kohle, Bleicherden, teilweise oder ganz iiberdeckt werden. In  letzterem  Fallc s teh t 
man vor der Aufgabe, eine Auswahl aus den in Frage kommenden Adsorptionsm itteln 
zu trcffen. Fiir diese Auswahl is t der K ostenpunkt, n ieht aber der Kilopreis des Ad- 
sorptionsmittels ausschlaggebend. SclilieClich wird auf das durch D. R . P . 432418 (vgl. 
P r a e t o r i u s  u . W o l f ,  S. 1682) gesehiitzte Yerf. zur H erst. von geformtem Kiesel- 
sauregel hingewiesen, das von der Deutschen Kolloid A.-G. H am burg, verw ertet ■wird. 
Das hiernach gewonnene Kieselsauregel lafit sich einerseits in  allen gewiinschten Kor- 
nungen heretellen u. andererscits auf der Kekmiikle in ein hochvoluminoses Prod. 
uberfiihren. Infolge der vereinfachten A pparatur u. Arbeitsweise is t dieses Kiesel
sauregel billiger ais Silicagel (Baltimore). Das gefallte Gel laBt sich in  wenigen Stdn. 
auf jeden gewiinschten Entsalzungsgrad auswaschen. (Metali u. E rz 23. 472—73. 
Charlottenburg.) K . W o l f .  v

W. H irschel, Die Fabrikalion von Schicefelbarium. Vf. erórtert die H erst. von 
BaS u. beschrcibt das Arbeiten m it dem vom Vf. nach den Grundsatzen seiner Litho- 
ponecalcinationsofcn konstruierten Ofen m it angebauten Gaserzeugern fiir natiir- 
lichen Zug m it R ekuperator. (Chem.-Ztg. 50. 692—93. Bussum, Holland.) JUNG.

Th. Goldschmidt A.-G., Deutschland, Schwefdraffinierung. Man erhitzt ge- 
schmolzcnen, unreinen S vor dem Filtrieren auf eine Temp., bei der die darin  enthaltenen 
organ. Substanzen Y e r lc o h le n . (F. P. 608 930 vom 4/1. 1926, ausg. 5/8. 1926. D. Prior. 
17/1. 1925.) K a u s c h .

Arthur A. Vineyard, W oodriver, 111., Apparatur zum  Konzentrieren von Schwefel
saure. Sie besteht aus einem Saureerhitzer, einer Riihrkamm er, in  die die H 2S 0 4 voni 
Erhitzer fliefit, einem K ondensator zur Vcrdichtung der in der Riihrkamm er gebildeten 
Gase u. Diimpfe, einem zweiten Erhitzer, in  den dio H 2S 0 4 aus der Riihrkam m er flieCt 
u. einer Reihe von KonzentrationsgefaBen m it Dampfauslassen, die nach dem K on
densator fiihren. (A. P. 1 596 907 vom 9/9. 1925, ausg. 24/8. 1924.) K a u s c h .

Soc. d’fitudes Minieres et Industrielles, Paris, Ammoniahsynthese. DieM ischung 
von N2 u . H 2 w ird bei niederem, auch gewóhnlichem Druck u. Tempp. von wenigstens 
500° iiber eine Mischung von metali. Fe, Ni, Co, W, Mo oder Gemischen dieser Metalle, 
Lithiumnitrid oder -amid u. MgO oder CaO bezw. Gemischen von beiden geleitet. 
(E. P. 253 540 vom 31/12. 1925, Auszug veróff. 18/8. 1926. Prior. 8/1. 1925.) K u .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rankfu rt a. M. (Erfindcr: Carl Eyer und Robert 
Griessbach, Ludwigshafen a. Rh.), flerstelliuig von Kalksalpełer inJ'ester Form. (D. R. P. 
431 765 K I. 16 vom 14/2. 1925, ausg. 16/7. 1926. Zus. zu D. R . P . 429 477; C. 1926.
II. 811. — C. 1926. I . 2035 (F. P . 599 487).) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rankfu rt a. M., IYasserfreie Phosphorsdure. Man 
ycrbrennt P  oder solchen enthaltende Gasgemenge m it durch im Verf. hcrgestclltes 
P20 5 (H3P 0 4) getrockneter L uft u. benutzt die Verbrennungswarmc zur Dampf- 
erzeugung o. dgl. (F. P. 608 743 vom 2 1 / 1 2 . 1925, ausg. 2/8. 1926. D . Prior. 30/12.
1924.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfu rt a. M., Phosphorsdure. Bei der H erst. 
von H 3P 0 4 durch Yerbrennen von P  oder solchen enthaltenden Gasgemischen be- 
rieselt man die Wando der Ycrbrennungskammer m it einer Lsg. von H 3P 0 4. (F. P. 
609 100 vom 1 1 / 1 . 1926, ausg. 7/8. 1926. D. Prior. 17/1. 1925.) K a u s c h .

Harry E. La Bour, Homewood, Illinois, Konzenirieren und Reinigen von Phosphor
sdure. Rohc aus Phosphatgesteinen gewonnene, verd. H 3P 0 4, dio Fe, A120 3, F  u. organ.
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Stoffe enthiilt, wird in der W arnie m it C a(0H )a behandelt, łuerauf werden die Ndd. 
(F e(0H ) 2 u. Al(OH)3) abfiltriert. Die abflieBende Fl. is t eino schwaehe Ca3 (P 0 4)2-Lsg., 
wird m it iiberschiissigcr H 2S 0 4 behandelt, das gefallte C aS0 4 wird abgeschieden, u. 
die verd. Saure wird eingedampft bei einer un ter dem K p. liegenden Temp. auf h. 
Flachen. (A. P. 1 597 984 yom  13/9. 1923, ausg. 31/8. 1926.) K a u s c h .

Complex Ores Recoveries Co., Dcnvcr, Colorado, iibert. von: Melville F. Cool- 
baugh und John Burns Read, Golden, Colorado, Behanddn von Arsen- und Anlimon- 
verbindu7ujen in  Erzen. Die E rze werden gerostet in  Ggw. von 0 2 u. die R ostprodd. mit 
den Erzen im  Gleichstrom gefiihrt, um Arsenato u. Antimonato zu bilden. Man kann 
aueh Metalloxyde m it den fliichtigen As- u . Sb-Oxyden in  Beruhrung bringen. (A. P. 
1597 018 vom 4/3. 1922, ausg. 24/8. 1926.) K a u s c h .

United States Processes, Inc., New York, iibert. von: William E. Stokes, 
Roekville, Centa, N. Y., Gewinnung von Vanadin aus seinen Erzen und Losungen. Man 
gib t ein Pb-Salz zu einer Vd-Erzlauge, enthaltend eine 1. Vd-Verb., tren n t das gefallte 
Pb-V anadat ab, zers. letzteres durch Saure in  einer Salzlsg., in der das Pb-Salz unl. ist, 
u. fallt aus der Lsg. Vd20 3. (A. P. 1 597 216 vom 19/1. 1921, ausg. 24/8. 1926.) K au.

Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, Hochaktive Kolde. Man fiihrt 
die Aktivierung der aus organ. Stoffen erhaltenen Kohle bis m an zu beinahe reinem C 
gelangt, nachdem m an so Yollstandig wio moglich die Kohlenstoffyerb. aus der rohen 
Kohlo cn tfernt ha t. (F. P. 608 730 vom 15/12. 1925, ausg. 2/8. 1926. Holi. Prior. 
11/5. 1925.) K a u s c h .

Canada Carbide Co., Ltd., Montreal, iibert. von: Stuart A. Wisdom, Shawinigan 
Falls, Quebec, Canada, Rufi. Man erh itz t einen Strom  von C2H 2 u. einem oxyd. Gas, 
das aber nur in  solchor Mcngo yorhandcn is t, daB es zu einer yolligen Vcrbrennung 
des C2H 2 n icht ausreioht, auf die Dissoziationstemp. des C2H 2. (Can. P. 260 226 vom 
13/8. 1923, ausg. 27/4. 1926.) K a u s c h .

Jay J. Jakowsky, Los Angeles, Californ., Rufi, ungesattigte Gase und Wasserstoff. 
Man fiihrt eine KW -stoffycrb. in eine Erliitzungszone, die eino Zers. der Verb. in  C u. 
H 2 herbeifiihrt, um gibt die N achbarschaft der Zone m it einer Kiihlfl. u. zieht den C u. H2 

aus der Erhitzungszone ab. (A. P. 1597277 vom 10/11. 1922, ausg. 24/8. 1926.) KAUSCH.
Turbize Artificial Silk Co. of America, V. St. A., Alkalisuljhydrate. Man 

leitet I I2S in eine Suspcnsion von Ca[OH ] 2 in einer Alkalicarbonatlsg. u. trenn t das 
gebildetc CaC03 ab. (F. P. 609 145 vom 13/10. 1924, ausg. 9/8. 1926. A. Prior. 17/3.
1924.) K a u s c h .

James Brookes Beveridge, Richmond, Virginia, Bisulfit. CaO-MgO-Gemische 
werden m it S 0 2 in Ggw. von W. behandelt u. die erhaltene Bisulfitlsg. wird m it einer 
hinreichenden Menge N a2S 0 4 versetzt, um  alle Ca-Ionen zu fallen ais C aS04; dabei 
bildet sich eine Lsg. von N aH S 0 3 u. MgH2(S 0 3)2, die von dem gefallten C aS04 getrennt 
Wird. (Can. P. 259 884 yom 9/4. 1925, ausg. 20/4. 1926.) K a u s c h .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Sulfal. 
A lkalikochablauge, die N aO H  enthiilt, wird eingedampft, die Na-Verbb. werden in 
einer red. A tmosphare geschmolzen u. in einer w'ss. Lsg. gewonncn; die sauren Koch- 
laugen, die Na-Salze enthalten, werden konz., dann m it einem Teil der zuerst erhaltenen, 
alkal. Lsg. neutralisiert, die Na-Verbb. der neutralisierten Lsg. werden in  einer oxyd. 
A tm osphare geschmolzen u. dann in einer wss. Lsg. gewonnen, die m an m it S 0 2 ansauert 
u . schliefllich zum Kochcn yon Rohcellulose enthaltenden Stoffen yerwendet. (Can. P.
259 984 yom 19/4. 1924, ausg. 20/4. 1926.) K a u s c h .

Arthur Lambert, V. St. A., Alkali- oder Erdalkalisalze. Man fiihrt doppelte Um- 
setzung zwischen unreinen Alkali- u. Erdalkalisalzen oder dereń Komplessalzen herbei 
in  Ggw. anderer Verbb., u. tren n t das Prod. der doppelten Umsetzung yon der restlicheu 
M., z. B. wird Sylvin  (KC1 +  NaCl) u. ebenso CalicJie (N aN 0 3 +  NaCl) getrennt gel.,
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darni werden die Lsgg. gemischt u. konz. Man erhiilt K N 0 3-Krystalle, die von der 
Fl. getrennt werden. (F. P. 608 710 vom 25/11. 1925, ausg. 2/8. 1926. A. Priorr. 
28/11. 1924 u. 24/9. 1925.) K a u s c h .

G. Richardson, New York, Bariumsulfid. B aS 0 4 wird m it einem Reduktions- 
mittel in einer besonders von N 2 u. 0 2 freien A tm . erhitzt. (E. P. 255 167 vom 20/4.
1925, ausg. 12/8. 1926.) K a u s c h .

Metal & Thermit Corporation, C arteret, N. J .,  iibert. von: William T. Little, 
Elizabeth, N. J .,  Zinnchlorur. Man red. eine SnCl4-Lsg. in  der K athodenabteilung einer 
geteilten elektrolyt. Zelle bei 70— 85° un ter Bedingungen, die dic B. von Sn ausschlieBcn. 
(A. P. 1597 653 vom 12/1. 1925, ausg. 24/8. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a. M., Chromate aus Chromtnineralien 
Man oxydiert die m it Alkali (Ca[OH ] 2 u. N a2C 03) verm ischten u. in  diinner Sohicht 
ausgebreiteten Mineralien m it oxydierenden Gasen (oxydieronde Verbrennungsga.se). 
{F. P. 608 928 vom 4/1. 1926, ausg. 5/8. 1926.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Ross C. Purdy, Der Einflu/3 der Chemie au f die Keramik. Allgemeine Benierkungen 

iiber das Thema. (Ind. and Engin. Chem. 18. 952— 53.) K a n g r o .
J. H. Ch. Quelle, E in  Verfahren zur kathodischen Bestiiubung von Quarzfaden.

Vf. beschreibt eine Methode zum SehieCen kleiner Quarzfaden, diese m it Au oder 
Ag zu bestauben u. zu loten. Ferner w ird die E inriehtung eines App. zweeks autom at. 
Regelung der Ruheperioden beschrieben u. eine Methode zur W iderstandsmessung 
der Faden angegeben. (Physica 6 . 249—57. Amsterdam, Univ.) K . W o l f .

Richard K. Meade, Die Portlaiul-Zementindustrie. K urzer Uberblick iiber die 
Entw. der Theorie u. Praxis der Portlandzem entfabrikation. (Ind. and Engin. Chem. 18. 
910—13.) K a n g r o .

Albrecht von Skopnik, Fortsclirittsberićht uber den bitumindsen Strafieribau. F u r 
StraBenteerung kommen bei uns in  B etracht: 1. N aturasphalt, 2. Erdolruckstande 
(Erdolasphalt), 3. priiparierte Steinkohlenteere. Braunkohlenteer is t ungeeignet. 1. u.
2. mussen zum gróBten Teile eingefuhrt werden. Aus Steinkohlenteer miissen entfernt 
werden: W., N H 3, Leichtol, Mittelól, N aphthalin, A nthracen u. Phenole. Vf. gibt
2 Beispiele guter Zuś. Am besten eignen sich Kokereiteere. Beim Lagern des getcerten 
Gesteins findet teilweise Umwandlung in harzartige K orper s ta tt , von denen die in 
Bzl. unii. ebenso wie hoher C-Gehalt ungunstig wirken. — Von Gesteinen eignen sich 
gut Porphyr, Hochofenschlaeke (besonders Bleischlaeke), weniger gu t G ranit (liitzc- 
empfindlich), Basalt, Grauwacke u. Diabase. In  der chem. Zus. is t das Verhaltnis 
CaO: Si02 wiehtig. Ungunstig sind CaO-Gehalte von 5— 6 %  u. 15—20%. — Vf. be- 
sprieht folgende neueren StraBenbauverff.: 1. Oberflachenbchandlung. 2. Teppich-
belag, 3. Heizeinbau (Innentrankung), 4. K altcinbau, 5. Bitumenemulsionen. F iir 
das letztc Verf. sind Yerschiedene P rapara te  im  H andel (K iton, Magnon, Bitumuls, 
Colas u. a.), die das Bitum en m ittels Seifen, seifenartigen Prodd. oder Ton in etwa 
50% W. suspendiert halten. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 1059— 61. Castrop- 
Rauxel.) R . K. M u l l e r .

Herbert O. Keay, Grand'M ere, Quebec, Canada, Schleifmitłel, bestehend aus 
feinem Sand, Phenol-Form aldehydharz, einem Furfurallosungsm. u. A. Das Gemisch 
wird zu einer Pastę yerknetet. (Can. P. 260 384 vom 6 / 8 . 1925, ausg. 4/5. 1926.) K a U.

Rudolf Hertog, D eutschland, Beliandlung von Clasern. Zur H erst. von Automobil- 
laternen o. dgl. dienende Glaser werden m it der Mischung eines kieselsaurereiehen 
Gesteinsmehls, vorzugsweise Quarzmehl, u. einem leichter schm. Bindemittel, wie 
FluBspat, bestaubt, u. das Ganze in einem Muffelofen auf etw a 600° erhitzt. Dabei
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erweicht das Glas u . das Bindem ittel, das kieselsaurereichc Gesteinsmchl bleibt un- 
yerandert, haftc t aber fest an dem Glase, welches dad u rch , seine Eigenschaft, stark  
blendendes L icht auszuscnden, verliert. (F. P. 608 026 vom 16/12. 1925, ausg. 13/7. 
1926.) K u h l i n g .

Henry Spencer Spackman, V. St. A., Schmdzzement. Mischungen von Bauxit 
oder anderen, ais Sauren wirkenden Stoffen, wie A120 3, Fe20 3, S i0 2 oder T i0 2, mit- 
der iinnahernd aquivalenten Menge CaO werden in einem geeigneten, z. B. Dreh- 
rohrofen, in  einer oxydierenden Atm. zusammengeschmolzen u. naeh dem Erstarren 
der Schmelze gepulvert. Die Erzeugnisse sind dureh Schnelligkeit des Abbindens 
u. B indekraft auagezeichnet. (F. P. 607 577 vom 8/12.1925, ausg. 5/7.1926. A. Prior. 
17/12. 1924.) K u h l i n g .

Edwin C. Eckel, W ashington, V. St. A., Schmelzzemcnle und Ferrosilicium
Mischungen von Eisenerz, K alk, kieselsaureichem B auxit oder aluminiumreichem Ton 
u . soviel Kohle, ais zur Red. des Fc20 3 u . der gewiinschten Menge S i0 2 ausreicht> 
werden im Hoch- oder elektr. Ofen gesclimolzcn, wobei neben Schmelzzemcnt Ferro
silicium entsteht. CaO u. A120 3 sollen im Vcrlialtnis 5 C aO : 3 A120 3, C in solclier Menge 
yorhanden sein, daG der Schmelzzemcnt n ich t m ehr ais 5%  FeO u. 15%  S i0 2 enthalt.
(A. P. 1 591 662 Tom 31/3. 1926, ausg. 6/7. 1926.) K u h l i n g .

Scheidhauer & Giessing A.-G., Bonn, Feuerfeste Ziegd. Mittels Alkali ver- 
flussigter Ton wird m it gemahlener Scham otte gemischt, die Mischung geformt u. ge- 
Ijramit. W ird bei hoheren Tempp. ais ublich, z. B. Segerkegel 14 oder hoher, gebrannt, 
wenig Ton verwendet u. un ter hohem Druck geformt, so werden Erzeugnisse erhalten, 
welche ohne vorherigcs Brennen zum Ofenbau dienen kónnen. (E. P. 253 947 vom 
22/6. 1926. Auszug veroff. 18/8. 1926. Prior. 22/6. 1925.) K u h l i n g .

Michelin et Co., Frankreich, Kunstliche Lavasleine. Vulkan. Gestein wird ge- 
mahlen, m it geeigneter Maschenweitc gesiebt, m it etw a 15%  Wasserglas gemischt, 
u n te r D ruck zu Stucken geformt, an freier L uft bei gowohnlicher Temp. oder im ge- 
schlossenen Behalter bei 40— 50° getrocknet u. schlieClich bei 800— 900° gegluht. In  
einzelnen Fallen kann m an auf das Gluhen Ycrzichten. (F. P. 608 109 vom 19/12. 1925, 
ausg. 21/7. 1926.) K u h l i n g .

C. E. Kraus, New York, Bindemittel. 12 oder mehr %  A120 3 enthaltendc Stoffe, 
wie Ton, Alunit, B entonit, Bauxit, Schlacke u. dgl. werden erhitzt, aber nur soweit, 
daC nieht das gesamte chem. gebundene W. entweicht, m it Stoffen, wie Kalkstein, 
Hochofenschlacke, CaO, Portlandzem ent usw. gemischt, welche alkal. E rden enthalten 
u. die Mischung m it H 2S 0 4 digeriert. Die Erzeugnisse werden m it weiteren Mengen 
alkal. E rden Yersetzt u. gebrannt. (E. P. 253 929 vom 17/6. 1926, Auszug veroff. 
18/8. 1926. Prior. 18/6. 1925.) K u h l i n g .

H. Scheidemandel und J. Scheidemandel, Miinchen, Herstdlung von W&rmt- 
isólatoren. Lsgg. yon CaO u. A12(S 0 ,,)3 werden gemischt. Die Temp. der Mischung wird 
den gewiinschten Eigenschaftcn des Prod. angepaBt. Fullm ittel, wie Kieselgur u. Ver- 
steifungsmittel, wie Gips, Wasserglas oder kieselfluorwasscrstoffsaure Salze konnen 
zugesetzt werden. An Stelle Yon CaO kann BaO, an  Stello von A12(S 0 4 ) 3 kann FeS0 4 

oder M gS04 angewendet werden. (E. P. 253 919 vom 17/6. 1926, Auszug veróff. 
18/8. 1926. Prior. 18/6. 1925.) K u h l i n g .

Dynamidon-Werk Engelhorn & Co. G. m. b. H., M a n n lie im -W ald h o f, Iloch- 
ftuerfeste Magnesitmassen. FluBmittclfreie Magnesito w e rd e n  kaust. g e b ra n n t,  gegebenen- 
fa lls  h y d ra t is ie r t ,  so  fe in  Y crm ah len , daB sie  n a h e z u  Y o llstan d ig  d u re h  e in  5000-M aschen- 
s ie b  la u fe n , b r ik e t t ie r t  u .  b e i T e m p p . unterhalb  1700° g e s in te r t .  Die Erzeugnisse w erden  
zerkleinert, gemahlen, g e s ie b t u .  unter Zusatz von 5— 1 0 %  ungesinterten PulY ers u . 
g e g e b e n e n fa lls  T o n , Starkę, Teer o. d g l. g e fo rm t, g e p re B t u. z u  Stcinen Yerarbeitet. 
(Oe.P. 103 718 Yom 29/8 . 1924, au sg . 10/7 . 1926. D. Prior. 14/9. 1923.) K u h l i n g .
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VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
O. Nolte, Wilhelm August Lampadius, ein vergessener Agrikulturchemiker. Die 

vom Vf. gegebenc U bersieht iiber das 1833 von L a m p a d iu s  yeróffentlichte W erk 
„Die Lehre von den minerał. D iingem itteln" zeigt, daB die Agrikulturchemiker u. 
Landwirte vor L lE B IG  auf erheblieh hoherer Stufe standen, ais wir auf Grund der 
Urteile Liebigs anzunehm en geneigt sind. Die Bedeutung des K 20 , des P s0 6, des 
N, des CaO, der S i0 2 fiir das Pflanzenwachstum is t danach nich t erstmalig von L lE B IG  
bezw. von spateren Forschern erkannt u. ausgesprochen worden. (Ernalirung d. 
Pflanze 22. 202—06. 213— 17.) T r e n e l ,

—, Der relative Wert non Mono-, Di- und Tricalciumphosphat ais Diingemittel. 
Verhandlungen iiber W irtschaftlichkeit des Superphosphats fiir die Land wir tschaft 
Siidafrikas gegenuber natiirlich yorkommenden Rohphosphaten m it Bcitriigen von 
S. L. Kling, H. O. K. Webber. T. D. Hall, S. Ingham (vgl. A v a t t a n e o , M itt. 
Internat. Bodenkundlichen Ges. 1. 170; C. 1926. I . 769). (Journ . South African 
Chem. Inst. 9. 3— 28.) T r e n e l .

A. Biederbeck, Lafil sich Chilesalpeter durch andere sticksloffhaltige Diingemittel 
ersetzen 1 Die Verss. S t o k l a s a s  hieruber geben (C. 1 9 2 6 .1. 472) keinerlei Veranlassung, 
den Chilesalpeter ais das beste.N -haltige Diingem ittel, das fiir die Zuckerriibe un- 
ersetzbar sei, hinzustellen. Der Beweis hierfur is t n icht im entfcrntesten erbraeht. 
(Ztschr. f. Zuckerind. d. Sechoslowak. Rep. 50. 177—81.) R u h l e .

W. J. Colebatch und R. c. Scott, E in flu p  der Phosphate a u f Fruchternten und  
Weiden. Dungungsvcrss. m it Superphosphat u. bas. Schlacken zu Weizen u. Weiden 
ergaben, daB saure Phosphate in trocknen, bas. in  nassen Jahren  wirksamcr sind. 
(Bied. Z entralblatt f. Agrik.-Ch. 55. 348— 49.) T r e n e l .

H. Niklas und A. Hock, BeeinflussuTig der Bodenreaktion durch Kalkstickstoff. 
Vff. studieren an  vier sauren Boden den EinfluB von Kalkstickstoffgaben auf die 
Bodenrk. Die neutralisierende W rkg. der Gaben steh t n ich t im linearen Verhaltnis 
zu ihren Mengen. „Die A ffinitat des K alkstickstoffs steig t m it der GroBe der Aus- 
tauschsaure.“  Seine absolute W rkg. bei den untersuchten Boden „steh t ungefahr 
im gleichen Verhaltnis wio die U rsprungsaziditat der Boden“ . Durch Lagern wurde 
die Aciditiit yerringert. (Fortschr. d. L andw irtschaft 1. 557— 62.) T r e n e l .

V. Agafonoff, PodsolprozeP in  Sandboden der „Landes“. Beschreibung von typ. 
podsolierten Sandboden bei Bordeaux m it analyt. D aten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
183. 425—27.) T r k n e l .

Karl Schmorl, Pflandićhe Getreideschadlinge und ihre derzeitige Bekdmpfung. 
Vf. bespricht das M utterkorn, die Getreideroste, Mehltaupilzc u. die BrandpOzc an 
Hand einiger Abbildungen. (Ztschr. f. ges. Muhleńwesen 3. 77—81. Miihldorf.) R u .

Philip Mond, Kupfersulfat ais P ik -  und Inseklenvertilgungsmittel. Allgemein 
gehaltene Empfehlung von C uS0 4 fiir Verwendung in der Landw irtschaft nebst An- 
gabe einiger engl. Schriften. (Chemistry and  Ind. 45. 544.) R a e c k e .

G. Flusin und H. Giran, Bestimmung des Calciumcarbids im  Calciumcyanamid. 
(Chimie e t Industrie 16. 179— 80. —  C. 1926. I I .  1456.) J u n g .

Antonin N6niec, Uber eine chemische Methode. zu r■ Bestimmung des Phosphor- 
taurebedarfs des Ackerbodens. Die colorimetr. Methode berulit auf der Red. von Phos- 
phormolybddnsaure durch Hydrochinon in saurer Lsg. u. auf der Blaufarbung nach Be- 
handlung m it einer N a-Sulfithg . bei alkal. R k. 0,005 g P  bewirken in  100 ccm deutliche 
Blaufarbung. Eine Tabelle zeigt die Anwendung der Methode zur Best. der E m te- 
vermehrung bei Gabe von 50 kg P iOi  auf 1 ha  Ackerland. Zu den Proben -nTirden 
30 ccm einer Lsg. verw andt, die durch Ausziehen von 30 g lufttrockener Bodensubstanz 
mit 100 ccm dest. W. erhalten wurde. 50 Unterss. in  yersehiedenen Gegenden zeigen, 
daB P-Dunger bei einem Gehalt des Bodens von 35 mg P 20 6 pro kg den Zuckcrriibcn-

153*
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crtrag  n ich t m ehr zu steigern vermag. F iir Gerste sinkt der Schwellenwert auf 22, 
fu r K artoffeln auf 19, fiir H afer auf 15 mg P 20 6. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 
314— 16.) G e s e n i u s .

Antonin NSmec, Chemische Methoden zur Beslimmung des Nahrstoffbedarfs eines 
Bodens fiir  Stickstoff und K ali. Vf. unterw irft 30 g Boden 14 Tage der Nitrifikation 
u. bestim m t naeh 1 -std. E x trak tion  m it 100 ccm dest. W. im  F iltra t den Nitrat-N 
naeh der Methode von C l a r k e .  Bei folgenden Grenzzahlen (auf 1  kg lufttrockenen 
Boden bcrechnet) ha.lt Vf. den Boden fiir ausreichend m it N  versorgt: 25—30 mg 
fiir Zuckerruben, 22—28 mg fiir Gerste, 20 mg fiir H afer. —  Daa K ali w ird im wss. 
Auszug colorimetr. naeh C a m e r o n  u . F a i l y e r  bestim m t. Die Grenzzahlen sind: 
37 mg fiir Zuckerruben, 10— 20 mg fiir Gerste, 13—19 mg fu r H afer u. 25 mg fiir 
Kartoffel. (C. r. d. l’Acad. des sciences 183. 483— 85.) T r e n e l .

E. L. Pease, Darlington, und D. Tyrer, Stockton-on-Tees, Herstellung von Ammo- 
nium sulfat und einem Dungemiltel. Calciumphosphat wird m it H 2S 0 4 behandelt, die 
H auptm enge der entstandenen H 3P 0 4 en tfernt u. der R uekstand m it N H 3 u . C 0 2 bezw. 
(NH 4)2C 0 3 umgesetzt. Die erhaltene Lsg. von (NH 4)2S 0 4 wird durch F iltern  abgetrennt 
u . der aus C aS0 4 u. C aH P0 4 bestehende R uekstand m it gemahlenem Torf o. dgl. ge- 
mischt. (E. P. 253 572 vom 19/2. 1925, ausg. 15/7. 1926.) K u h l i n g .

E. L. Pease, Darlington, Diingemitteł. Gemische von minerał, oder Knoehen- 
phosphat u . einem porigen Stoff, wio Torf- oder Kohlepulyer, gepulverten Abwasser- 
schlammriiokstanden, K ornahren u. dgl. werden m it gegebenenfalls verd. H 2S 0 4 oder, 
in  Ggw. oxydierender Mattel, m it schwefligśauren Gasen u. die entstandene, CaSOj
u. freio H 3P 0 4 enthaltende Mischung m it N H 3 behandelt. (E. P. 253 580 vom 16/3.
1925, ausg. 15/7. 1926.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfu rt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff
und Heinrich Meyer, H ochst a. M.), Scluidlingsbekampfungsmittel, bestehend aus 
naphthensaurem  N H 4, gegebenenfalls in  Mischung m it KW -stoffen u. dereń Halogen- 
substitutionsprodd., bas. Stoffen, arom at. N itroyerbb. —  Daa naphthensaure NHt 
schadigt die Pflanzenteile viel weniger ais freie N aphthensaure oder dereń Alkali- u. 
Erdalkalisalze. Seine insektieide W rkg. kann durch Zusatz yon KW -stoffen, dereń 
H alogcnderiw ., Anilin oder Nitrobenzol gesteigert werden. Gleichzeitig is t das Salz 
ein ausgezeichnetes Emulgierungsmittel. Z. B. w ird durch Lsg. eines Gemisches von 
naphthensaurem  N H 4 u . Solyentnaphtha in W. eine Emulsion erhalten, die zum Be- 
spritzen von durch Blattlause, wie A phis papaveris, A phis mali, M yzus cerasi, M y  zus 
ribi, durch Kohl- u. Bau m we i (31 i mjsraupen oder Góldafterraupen befallenen Pflanzenteilen 
Verwendung finden kann. (D. R. P. 433 653 KI. 451 vom 9/12. 1922, ausg. 8/9.
1926.) SCHOTTLANDER. 

Julius Lebell, K arlsruhe i. B., Schadlingsbekdmpfmujsmittd. (D. R. P. 433 690
KI. 451 vom 5/9. 1924, ausg. 8/9. 1926. —  C. 1926. I I .  1457 [Can. P . 254673 u. F . P. 
592569].) SCHOTTLANDER.

Califomia Cyanide Company, Inc., Delaware, iibert. yon: Frederick W. Braun, 
Los Angeles, California, V. S t . A., Verfahren zur Ungeziefercerlilgung an Cilronen- 
bdumen. Man behandelt die un ter einem Zelt eingedeckten Baume m it einem Gemisch 
von HCN u. W asserdampf. — D urch den Zusatz des W asserdampfs wird eine vor- 
zeitige Kondensation der HCN verhindert u. diese gleichzeitig stabilisiert. (A. P. 
1 597 759 vom 8 / 6 . 1922, ausg. 31/8. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
W. M. Corse, Die Metallurgie tor 50 Jahren und heute. Uberblick iiber die Entw. 

der Metallurgie in  den letzten 50 Jahren  m it besonderer Beriicksichtigung der Elemente:
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Cu,:Zn, Sn, Pb, Ni, Mg, Cd, Sb, Cr, Mo, Ur, W, Ta, Ti, Zr, V , Mn, Si. (Ind. and Engin. 
Chem. 18. 892—95.) K a n g r o .

W. Heine, Uber einige Sonderfragen der eleklrischen Schiirfmethoden. (Metali 
u. Erz 23. 495— 500. Starnberg.) EnŚZŁIN.

John A. Mathews, Das Zeitaller des Stahles 1876 bis 192G. Die Stahlcrzeugung 
von 1876 u. ihre Entw . bis 1926 wird kurz besproehen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 
913—14.) K a n g r o .

LĆOll Guillet, Uber die Zementation der StaJile durch das Silicium. Die ersten 
Verss. ergaben, daB die Zementation zu schnell vor sich geht bei Verwenduńg eines 
zu hochprozentigen Ferrosiliciums u. bei zu hoher Temp. Man wahlte daher ais Zemen- 
tationsmittel ein pulverfórmiges Ferrosilicium m it 80 u. 75%  Si, m it oder ohne Zusatz 
von Ammoniumchlorid oder von Kicselsaure; der S tahl besaB 0,2%  C u. das Ganzo 
wurde m it Holzkohle iiberdeckt, um jede Oxydation zu vermeiden. Die Ergebnisse 
sind folgende:

Fe-Si Zusatz yon Arbeits- E indringungs-
mit Ammonium-Chlorid Kieselsaure Temp. D auer tiefe in

7o Si °/10 0/lo 0 Stunden mm

80 5 0 1 2 0 0 674 bis zum Kern
80 0 0 1150 3 2,5
80 a 50 1 2 0 0 3 0,5
75 0 0 1 1 0 0 4 0

75 2 0 1 1 0 0 4 0 , 6
75 0 50 1 1 0 0 4 0
75 2 50 1 1 0 0 4 1 , 1

In all diesen Verss. is t dio zementierte Schicht sehr sprodo, welche Eigenschaft durch 
verlangertes Gliihen moglicherweise beseitigt werden konnte. (C. r. d. l’Acad. des 
seiences 182. 1588—89.) K a l p e r s .

W.' N. Ellis, Die Vereinigten Bleischmdzereien. Diese W erke, welche hocligradige 
Missourikonzentrate ais R ohm aterial verarbeiten, produzieren m ehr ais sonst ein W erk 
der Wolt. Bcschreibung der Arbeitsmethoden. (Engin. Mining Journ . 122. 364— 67. 
American Smelt. and Refin. Co., Alton [111.].) E n s z l i n .

Junius David Edwards, Der Fortschritt der Aluminiumindustrie in  den letzlen 
50 Jahren. Uberblick uber die D arst. u. Verwendung des Al u. seiner Legierungen. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 922—24.) ICa n g r O.

A. Travers und Houot, Uber das Harłen der Druckereilegierungen. Mit Hilfe 
der dilatometr. Analyso nach CHEYENARD wurde gefunden, daB eine Pb-Sb-Sn- 
Legierung durch das Gliihen eine ziemlich starkę Schwindung erfahrt, die hauptsach- 
lieh auf den EinfluB des Sn zuriickzufuhren zu sein scheint. M it steigendem Sn-G ehalt 
nimmt sie zu u. aus ihrem  Umfang laBt sich ein aiinaherndes MaB fiir dio Festsetzung 
des Sn-Gelialtes ableiten, ein U m stand, der m it den Erfahrungen G uiL L E T s bzgl. der 
Zunahme der H iirte dieser Legierungen ubereinstimm t. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 
182. 1627— 28.) K a l p e r s .

Richard Baumann, Zugfestigkeit und Hartę bei Leichtmetallen und Messing. Nach 
Verss. von Schwarz. E s werden Zugverss. (ZerreiBverss.) u. Kugeldruck- u. Schlag- 
iiiirteverss. an  Al-, Duraluminium- u. Hessingtaieln  von verschiedener Vorbehandlung 
(Walzgrad, W armebehandlung) angestellt. Die R esultate werden in Tabellen u. K urven 
wiedergegeben, die die Abhangigkeit der Zugfestigkeit u. Streckgrenze vom W alzgrad, 
der Bruehdehnung von der Abnahme der Blechdicke (beim Kaltwalzen) zeigen. Der 
Zusammenhang zwischen H artę  u. Zugfestigkeit laBt sich fur Al u. Duralum inium 
durch eine lineare Beziehung darstellen, fiir Messing nicht. F iir dieses Metali schlagt
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der Vf. ein Naherungsverf. zur Umrcchnung vor. (Ztschr. Vcr. D tsch. Ing. 70. 1225 
bis 1229.) K a n g r o .

Meysahn, Das Schwarzen und Briinieren von Euenteilen in  der Technik. Vor- 
schrifton. (Chem.-Ztg. 50. 693.) J u n g .

W. Mathesius und H. Mathesius, Berlin-Charlottenburg, Jieinigen von Gicht- 
gasen. Die Gaso werden erst elektr. u. dann m it W. vom Staub befreit. (E. P. 255 344 
Tom 1/2. 1926, ausg. 12/8. 1926.) K a u s c h .

W. H. Fisher, Los Angeles, und P. Chambers, Redondo Beach, V. St. A., Be- 
handdn von Eisen und Eisenlegierungen m it Kohlemeassersloffen. Das zu behandelnde 
Fe o. dgl. befindet sich innerhalb einer K am m er auf einer A rt Tisch. Die Kam m er ist 
in  einen Ofen so eingebaut, daB zwischen ihr u. der Innenw and des Ofens ein Zwischen- 
raum  bleibt, in  den Heizgase eingefuhrt werden. Dio Temp. wird m ittels eines in dio 
K am m er ragenden Thermoelementes geregelt. Die KW -stoffe werden in  fl. Form  durch 
eine am  oberen Ende der K am m er befindliche Diisc eingefuhrt. (E. P. 253 641 vom 
30/3. 1925, ausg. 15/7. 1926.) K u h l i n g .

Gebriider Bohler & Co., A.-G., D eutschland, Schweifien von Gufleisen. Die 
autogenc oder LichtbogcnschweiBung des GuCeisens wird un ter Benutzung von Lot- 
staben bewirkt, welche 0,1— 15%  Al u. 3— 15%  Si enthalten. (F. P. 607 402 vom 
3/12. 1925, ausg. 2/7. 1926. D. Prior. 10/12. 1924.) K u h l i n g .

General Motors Research Corp., iibert. \o n : Harry M. Williams und Alfred 
L. Boegehold, D ayton, V. St. A., Herstellung von Schmiedeeisen. Mehr ais 1,3, zweck
maBig 2—4,5%  Si, 1,7—3,5%  C, bis 0 ,1%  P, bis 0 ,2%  Schwefel u. 0,7— 1,0%  Mn 
enthaltendes Fe w ird in  Form en gegossen, rasch abgekiihlt u. dann bei 825— 925° 
gegliiht, wobei dio Gliihdauer weniger ais 15 Stdn. betragen kann. (A. P. 1 591 598
vom 21/5. 1924, ausg. 6/7. 1926.) K u h l i n g .

Franz A. Gruessner und Gustav Gruessner, Magdeburg, Geioinnung von Mełallen 
un ter Anwendung von Kohle ais R eduktionsm ittel unter vorheriger Verkokung der 
Ofenfiillung, dad. gek., daB das G ut entweder m it backfahigcr Kohle gemischt oder 
in  abwechselnden Schichten von solcher Kohle u. G ut in eine Muffel oder Retorto 
dich t eingetragen u. in  ih r zwecks Abscheidung von Teer u. anderen KW -stoffen u. B. 
6 ines einzigen Kokskorpers erhitzt, der gebildete Kokskorper ausgestoBen, in  einen 
den Abmessungen u. der G estalt des Kokskorpers angepaBten GefaBofen gebracht u. in 
diesem zwecks Gewinnung der Metalle w eitererhitzt wird. —  Das Yerf. d ien t z. B. zur 
Gewinnung von Z n  aus gerosteter Blende, ZnO oder aus Messingspanen, zur Gewinnung 
von Sn aus Zinnerzen usw. (D. R. P. 432 394 K I. 40a vom 21/1. 1925, ausg. 8/9.
1926.) K u h l i n g .

Elmo G. Hickey, Los Angeles, V. St. A., Zinngewinnung. Abfallzinn wird mit 
Lsgg. behandelt, welcho neben Atzalkah u. A lkalinitrat 0,3— 3%  28%ig. Ammoniak- 
wassers enthalten. Der Zusatz von N H 3 w irkt sehr beschleunigend auf den an  sich 
bekannten Losungsvorgang des Sn durch die Atzalkali-Alkalinitratlsg. (A. P. 1 592 935
vom 28/4. 1925, ausg. 20/7. 1926.) K u h l i n g .

Hampus Gustaf Emrik Comelius, Schweden, Wenig zur Rostbildung neigende 
Eisenlegierungen. Die Legierungen enthalten  hochstens 0,05%  C, 0,25— 8,99% Cr, 
hochstens die iibUchen zweckmaBig aber geringere Mengen von Mn, Si, P  u. Schwefel 
u. gegebcnenfalls Ni, Cu oder andere der Neigung zur Rostbildung entgegenwirkende 
Stoffe. (F. P. 607108 vom 27/11. 1925, ausg. 26/6. 1926. Schwd. Prior. 29/11.
1924.) K u h l i n g .

International Nickel Co., New York, iibert. von: W. A. Mudge, Huntington, 
Y. S t. A., Legierungen. Bis 85%  Al enthaltende, z. B. aus 60— 70%  Al, 20—25%  Ni 
u . 10— 15%  Cu bestehende Legierungen werden einer vorher geschmolzenen Legierung 
von Cu u. N i beigefugt. Die Al enthaltende Ausgangslegierung en thalt zweckmaBig
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aucli geringe Mcngen Mg, auch kónnen desoxydierende Elemente, wie Ca, Zn, W  u. dgl. 
yorhandcn sein. (E. P. 253 879 vóm 21/5. 1926, Auszug veroff. 18/8. 1926. Prior. 
16/6. 1925.) K u h l i n g .

Soc. an. Caplain Saint-Andrś, Frankreich, Legierungen, welchc in manchen 
Fallen ais P latinersatz dienen kónnen, aber billiger sind ais P t, werden aus Au, P d  
u. P t, z. B. 61,5%  Au, 28,5%  P d  u. 10%  P t  durch Zusammenschmclzen der Einzel- 
-metalle im G raphittiegel unter Riihren hergestellt. Das Schmclzen erfolgt in  einem 
Geblase-, gegebenenfalls auch in einem sehr wirksamen elektr. Ofen. (P. P. 607 428 
yom 3/12. 1925, ausg. 2/7. 1926.) K u h l i n g .

H. Yoshikawa, Tokyo, Legierungen, bestehcnd aus bis zu 10%, yorzugsweise 
t),025—0,25%  Bi u  Pb . ”(E. P. 253 920 vom 17/6. 1926, Auszug yeroff. 18/8. 1926. 
Prior. 21/6. 1925.) K UHLIN G.

Raphael Sernissy, Frankreich, Legierungen, bestehend aus Pb, Bi u. Sn in be- 
liebigen zweckentsprechenden Verhaltnisscn, z. B. 6 5 %  Pb, 3 0 %  Bi u. 5 %  Sn. Die 
Legierungen zeichnen sich durch Bestiindigkeit gegen chem. Einww. aus. (F. P. 607 661 
Tom 20/3. 1925, ausg. 7 /7 . 1926.) K u h l i n g .

Albert Strasser, Schweiz, Uberziehen eiserner Flachen m it einem die Warme besser 
<ds Eisen leitenden Metali. Um die zu uberziehenden Flachcn kohlenstoffrei zu m achen, 
werden sio m it Fluoriden, zweckmaBig einer Mischung von K alium natrium fluorid, 
MnF2 u. Bariumcalciumfluorid behandelt. Dio entkohlte Flachę wird m it Al oder einer 
Aluminiumlegierung uberzogen, z. B. durch E intauchen in das geschmolzene Metali 
u. gegebenenfalls m it einem zweiten Metali von hoher W armeleitfahigkeit bedeckt. 
(F. P. 607 381 vom 20/11. 1925, ausg. 1/7. 1926. D. Prior. 17/7. 1925.) K u h l i n g .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedśs Thomson-Houston, 
Frankreich, Rost- und saurefeste Uberziige au f Metallen, besonders Eisen. Die Metalle 
werden auf elektrolyt. Wege zunachst m it einem rostschutzenden Belag, z. B. von Zn 
oder Cd (aus cyanalkal. Lsg.), u. dann m it einem saurefesten Belag, z. B. von Sn (eben- 
falls aus cyanalkal. Lsg.) versehen. Unm ittelbares Uberziehen von Fe m it Sn fiihrt 
nicht zum Ziel, solche die Erzeugnisse werden von E lektrolyten leicht angegriffen. (F. P. 
607 754 vom 9/11. 1925, ausg. 8 /7 . 1926. A . Prior. 10/11. 1924.) K u h l i n g .

Langbein-Pfanhauser-Werke A.-G., Deutschland, Brunieren von Eisen und
Stahl. Die zu brunierenden Gegenstiindo werden zunachst einer anod. Behandlung 
unterworfen, dann elektrolyt. m it einem tlberzug von Fe versehen u. dieser oxydierend 
behandelt. Die Uberziige haften  fest u. rosten nicht. (F. P. 607 828 vom 10/12. 1925, 
ausg. 9/7. 1926. D. Prior. 8/1. 1925.) K u h l i n g .

Frohwald Walter Wiirker, Deutschland, Elelctrolytische Erzeugung von Chrom- 
beldgen. Den ais E lektrolyt verwendcten Lsgg. von C r0 3 tiblicher Konz., 300— 400 g 
Cr03 je 1, fiigt m an kleine Mengen eines oder melirerer Erdalkali- oder Schwermetall- 
salze oder wasserunl. H ydroxyde o. dgl. dieser Metalle zu, welehe sich in dem E lek
trolyten lósen. Die Elektrolyse gelingt schon m it Strom starken von 1,5 Amp. je qcm 
Elektrodenflache, doch sind auch Strom starken von 15— 20 Amp. je qcm zuliissig. 
Man kann bei gewóhnlicher Temp. elektrolysieren, arbeitet aber besser bei 60°. Hohl- 
gefaBe uberziehen sich ohne Anwendung von Hilfsanoden m it Chrom yon glanzendem 
Aussehen. Die Farbę der Belage wird giinstig bceinfluBt. (F. P. 607 829 vom 10/12.
1925, ausg. 9/7. 1926.) K u h l i n g .

Eisenwerk A.-G. Rothau-Neudeck, Tschechoslowakei, Behandlung von Blechen, 
Metallfaden o. dgl. im  Gassłrom. Die zu behandelnden Gegenstande befindon sich in  
einem geschlossenen elektr. oder anderen Ofen, der von einem im  Kreise gefuhrten 
Gasstrom durcliflossen wird. Nach Erreichung der gewunschten Erhitzungstem p. 
(Rotglut) wird der Gasstrom durch eino auBerhalb des Ofens angeordnete Kiihl- (Wilrme- 
austausch-)vorr. gekiihlt u . zum Abktihlen des metali. Gutes benutzt. (F. P. 608 114 
vom 19/12. 1925, ausg. 21/7. 1926.) K u h l i n g .
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X. Farben; Farberei; Druckerei.
O. Eckart, Be.iira.ge. zur Kenntnis der Vorgange bei der Aufnahme von Farbsioff 

durch Farberden. (Vgl. S. 1198.) Bei der Aufnahme von Farbstoffen durch Erden 
finden neben Absorptionsvorgangcn auch chem. R kk. s ta tt . Dabei scheint der vom 
Ton absorbierte O den Farbstoff zu venindern. Auch Sśiurcn wie Huminsauren,, 
scheinen bei der Bindung desselben mitzuwirken. (Farbę u. Lack 1926. 462.) BRAUNS.

C. P. van Hoek, Die Teilchengrofle von Korperfarben und dereń Einflu/3 auf 
Anstrichfarben und Farbschichten. (Vgl. Farben-Ztg. 31. 1237; C. 1926. I. 3278.) Es 
wird der EinfluB der TeilchengroBe auf den Olgehalt, die S treichbarkeit sowie die Er- 
giebigkeit von Anstrichfarben, auf das Deckvermógen der Farbschichten usw. naher 
beleuchtet. Am SchluB werden die Handelsbedingungen in  Beziehung zur Teilchen
groBe von Korperfarben besprochen. (Farben-Ztg. 31. 1455— 57. 1513— 16. Hilversum, 
Holland.) P f l u c k e .

W. Kielbasinski, Mitteilungen aus der Praxis des Griesheimer Rots Naphtliól A S  
im  Druck und Farben. Diskussion zum gleichnamigen V ortrag (vgl. S. 1198.) (Mel- 
liands Textilber. 7 . 784.) B r a UNS.

Gustav Friedlander, Vber IndigosolO in  der Praxis. Vf. g ib t eine Ubersicht 
iiber die versehiedenen Anwendungsmfiglichkeiten des Indigosols O u. Yorschriften 
dafiir un ter Berucksichtigung derjenigen Punkte, die nach den bisher gemachten 
Erfahrungen m it besonderer Sorgfalt beachtet werden mussen. (Melliands Testilber. 
7 . 697— 98. 781— 83.) B r a u n s .

Willy Arndt, Leuchtmassen und Leuelitfarben. Vf. bespricht die verschiedenen 
Arten von Leuchtm assen u. -farben, ihre Yerarbeitung u. ihre W rkg. (Kunststoffe 
16. 173—74.) B r a u n s .

A. V. Blom, Verbleiung durch Anstrich. (Farbę u . Lack 1926. 415— 16. — 
C. 1926. I I .  105.) B r a u n s .

Subox Aktien- Gesellschaft Paul Hop£ & Sóhne, Verbleńmg durch Anstrich. 
K ritik  an  den Ausfuhrungcn B l o m s  (S . 105). B l o m  h a t die Berichtigung S e u f e r t s  
(Farben-Ztg. 31. 1356 [1926]) n icht beaehtet. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 1124—25. 
Farbę u. Lack 1926. 453. JeBnitz [Anlialt].) J u n g .

E. O. Rasser, Zinkweifi-, Zinkoxyd-Olfarben. Vf. bespricht die H erst. des Zink- 
weiBes, die Handelsm arken, besonders die bleihaltigen der Z i n k f a r b e n  A.-G., 
die un ter dcm Nam en Segoldin u. Sególdin extra auf den M arkt kommen, die besonders 
fiir AuBenanstriche geschatzt sind. (Kunststoffe 16. 170— 72.) B r a u n s .

Ed. Heckhausen, Neomerpin-N. Vf. bespricht ein neues Netz- u. Egalisierungs- 
m ittel, Neomerpin-N, dessen Vorteile u . Anwendung. (Ztschr. f. ges. Textilind. 
2 9 . 515 .) B r a u n s .

M. Schulz, Kurzprufung von Anstrichfarben. Vf. p ru ft in Gemeinschaft mit
B. v. Reibnitz u. F. Kramer die W etterbestandigkeit von untereinander moglichst 
gleichmaBigen Olanstrichen m it reiner Lithopone, m it J / 2 L ithopone 1/ 2 Zinkweifi, 
1/3 Lithopone 2/ 3 ZinkweiB, 1jll Lithopone 4/ 5 ZinkweiB u. reinem ZinkweiB auf Eisen- 
bleeh nach einem cigenen Kurzpriifverf. in  der Weise, daB die gestrichenen Eisen- 
p latten  nach 3-tagigem Troclcnen 24 Stdn. bei 80° aufbew ahrt, dann 4 Stdn. in dest. 
W . von 20° eingehangt, die Filmo je 2 Stdn. feucht u. trocken m it ultraviolettein 
L icht bestrahlt, wieder 2 Stdn. in dest. W. eingehangt, dann der Einw. eines feucliten 
C 02-Luftgemisches ausgesetzt, wieder je  1 Stde. feucht u. trocken bei 50° m it ultra- 
violettem Licht bestrah lt u. dann  1 Stde. bei 20° der Einw. eines l°/o S 0 2 enthaltenden 
Luftgemisches ausgesetzt werden. Die Filme wurden dann 20 Stdn. in m it Wasser- 
dam pf gesatt. Kfisten bei 35—40° aufbew ahrt u. nach 12, 14 u. 16 Stdn. Dampf- 
behandlung nach yorherigem kurzeń E intauchen in dest. W. auf — 5° 10— 15 Min. 
lang abgekiihlt u. nachdem wieder je 2 Stdn. feucht u. trocken m it ultraviolettem
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Licht bestrahlt. Diese ganze Behandlung wurde 5-mal wiederholt. Die so erhaltenen 
Filme zeigen die gleiche Steigerung der Verrottung, wenn auch n ich t im gleichen 
Grade, m it zunehmendem Lithoponegehalt, wie solche m it den gleichen Farbcn er
haltenen Filme, die 2 Jah re  im  Freien gehangen haben. Vf. beschreibt zum SchluB 
noch an Bildern die bei diesen Unterss. verw andten App. (Farben-Ztg. 31. 2879— 82. 
Kirehmoser a. d. Havel.) B r a u n s .

W. Kiiid und J. Auerbach, Priifung von Netzmilteln. I I .  (I. vgl. S. 1465.) In  
gleicher Weiso wie friiher priifen Vff. N etzm ittel in  Carbonisierschwefelsaure von
4 Be u. Mercerisierlauge von 30 Be, weiter bestimmen sie die Tropfenzahl der Nctz- 
mit-tel in  Kondens- u. Leitungswasser (vgl. Tabellen im Original) bei 17° u. hoherer 
Temp., in Griesheimer Bleichlauge u. Carbonisiersaure m it dem Stalagmometer naeh 
T r a u e e , wobei sich zeigt, daB Soda keine nennenswerte W rkg. auf die Oberflachen- 
spannung des W ., dagegen Seifen u. ahnliche Stoffe einen erheblichen EinfluB aus- 
iiben. SchlieBlich w ird noch an Abb. die Netzwrkg. dureh Netzen von Kreuzspulen 
beschrieben. (Melliands Textilber. 7- 775— 80.) B r a u n s .

Peter Pavlowitsch Sazanoff, RuBland, Drucken m it basisclien Farbstoffen. Man 
fuhrt die Salze der bas. Farbstoffe in  die freien Basen oder ihre Leukoverbb. iiber u. 
yermischt m it dem Bcizmittel, wie Schweflungsprodd. der Phenole oder Aminę, hier- 
durch wird eine yorzeitige Lackbildung in  der D ruckfarbe yermieden. Man yerm ischt 
z. B. die Lsg. eines bas. Farbstoffs m it einem neutralen Verdickungsmittel, g ib t die 
erforderliche Menge N aOH  zu u. yerm ischt schlieBlich m it der Bąjzo, K atanol; der 
Mischung kann m an erforderlichenfalls etwas H ydrosulfit u. Seife zusetzen. Naeh dem 
Bedrucken wird der Stoff getrocknet, 12—24 Stdn. liegen gelassen u. nótigenfall3  ge- 
darnpft. Man geht dann  dureh ein B ichrom atbad u. Essigaaure, wiischt u . seift. Das 
Verf. eignet sich zum Bedrucken von weiBer oder naphtholierter W are, zur Erzeugung 
von Buntreserven unter Anilinschwarz u. von B untatzen m it Rongalit. (F. P. 603 121 
vom 12/9. 1925, ausg. 9/4. 1926.) F r a n z .

Morton Sundour Fabrics, Limited, Carlisle, Cumberland, James Ivor Morgan 
Jones, Lancaster, Birkett Wyłam, Lancaster, und James Morton, Longlands, 
Lancaster, Herstdlung zum  Fdrben und Drućken geeigneler Derirate von Kupenfarbstoffen. 
Man behandelt die Leukoverb. von K upenfarbstoffen m it POCl3 oder Alkylphosphor- 
eaurehaliden in  Ggw. eines indifferenten Losungsm. un ter Zusatz von bas. Stoffen. Man 
suspendiert die trockene Leukoverb. des Flayanthrons in  CS2 u. Pyridin u. g ib t un ter 
Riihren POCI, zu; das erhaltene Gemisch wird m it W. ausgesehiittelt u . filtriert; das 
Prod. ist in  W. L, zum Farben tau ch t m an Baumwolle in die wss. Lsg., die erhaltene 
rotlich-yiolette F arbung wird dureh L uft langsam, dureh Oxydationsmittel, saure FeCl3- 
Lsg. rasch in  die gelbe Farbung des F layanthrons yerwandelt. Ahnlich verha.lt sich die 
Leukoyerb. des Indanthrońs, AnthracM non-1 , 2 ,2 ', l'-d ihydroazin; m it Methylphosphor- 
sauredichlorid, aus P0C13 u. CH3 OH, liefert letzteres eine Verb., die sich in  Alkalicn 
leicht m it rótlichblauer Farbę lost; ahnliche Yerbb. erhalt m an aus den Leukoyerbb. der 
Indigo- u . Thioindigofarbstoffe. Zur Erzeugung von D rucken werden die D eriw . der 
Leukoyerbb. m it Verdickungsmitteln, Glycerin u. N aOH  yerm ischt, naeh dem Be
drucken wird gedam pft u. m it einer sauren Lsg. von FeCl3 entwickelt. (E. P. 248 802 
vom 25/7. 1924, ausg. 8/4. 1926.) F r a n z .

Actien- Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Erzeugung von 
echien Farbungen a u f der Faser. Man tra n k t die Faser m it einer Lsg., die ein N itrit u. 
eine Kupplungskom ponente enthalt, u. behandelt die abgeprcBte noch feuchto Faser 
mit der Lsg. eines Salzes einer diazotierbaren Base, die auch einen UberschuB an Saure 
enthalten kann. Zum Bedrucken yerw endet m an ein yerdiektes Gemisch von N itrit, 
Base u. Kupplungskom ponente u. entwickelt naeh dem Trocknen m it yerdiinnter Saure. 
Gewebe aus Celluloseacetatseide tran k t m an m it einer Mischung aus einer diazotier-
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baren Base, einer Kupplungskom ponente u. N itrit u. behandelt nach dcm Abpressen 
m it verd. Sauren. Man tran k t z. B. Baumwolle m it einer Lsg. yon 2-Oxynaphthalin- 
3-carbonsaureanilid in NaOH, Tiirkischrotol, CH20  u. N aN 0 2, das abgepreBte Gut 
hangt m an dann  in  eine Lsg. des Chlorhydrates des 2,5-Dichloranilins u. A12(S04)3, 
m an erhalt rotstichigorange Farbungen; tran k t m an die Baumwolle m it einer Lsg. von 
Diaeetoacettolidid, NaOH, Turkischrotól, N a2S 0 4 u. N aN 0 2 u . entwickelt m it der Lsg. 
des Chlorhydrats des 2-Chloranilins u. NaCl, so erhalt m an ein klares Gelb; setzt man 
der Lsg. des D iaeetoacettolidid Indigosol 0 zu, so erhalt m an nach dem Entwickeln ein 
gelbstichiges Griin. Celluloseacetatscide wird m it einer Lsg. von Aminoazobenzol, Na- 
Salz des 2-Naphthols, Seife u . N aN 0 2 getrankt u. dann m it vcrd. Essigsaure behandelt; 
m an erhalt gelbstichig-rote Farbungen; 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure u. 4-Chlor-
2-amino-l-mothoxybenzol liefem bordeauxrote, Dichlorbenzidin u. 2-Oxynaphthalin-
3-carbonsauren blaustichig-rote, o-Tolidin u. 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure violette,
D ianisid inu. 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaureblaue, 1 -N aphthylam in u. 2-Oxynaphthalin 
3-carbonsauren schwarze Farbungen auf Celluloseacetatseide. Zum Drucken vermischt 
m an D iacetoaeettolidid, NaOH, Turkischrotol, 2-Chloranilin, N aN 0 2 m it Starkc- 
Traganthverdicku ng, nach dem  Drucken trocknet m an u. entw ickelt m it einer sd. 
Lsg. von A12(S 0 4) 3 oder N a 2S 0 4, hicrauf w ird gespiilt, geseift u. gespiilt, m an erhalt 
gelbe Drucke, m it 2-Oxynaplithalin-3-carborisaure-p-anisidid u. l-Methyl-2-amino-
5-nitrobenzol erhalt m an bordeauxfarbene, m it 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaurc- 
/9-naphthalid erhalt m an graue Drucke. (F. P. 603 710 vom 26/9. 1925, ausg. 22/4.
1926. D .P rio rr. £7/9., 12/12. u. 26/6. 1925.) F r a n z .

Durand & Huguenin S.-A., Basel, Schweiz (Erfindcr: Marcel Bader, Mulhauscn
i. ElsaB, Theodor Lombard t ,  Basel, Wilhelm Schlegel, Wiesdorf-Leyerkuscn, 
Charles Vaucher, Basel), Erzeugung von echlen Farbungen und Drucken au f der tierischen 
Faser. (D. R . P. 431 501 KI. 8 m vom 3/7. 1923, ausg. 10/7. 1926. Zus. zu D. R. P. 
418487; C. 1926. I. 1052. —  C. 1924. I I .  2421.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Fritz Giinther und 
Fritz Lange, Ludwigshafen a. Rh.), Erzeugung von Farbungen a u f der Baumwollfaser. 
(D. R. P. 433 148 KI. 8 m  vom 1/7. 1924, ausg. 21/8. 1926. — C. 1926.1. 2847.) F ra .

British Dyestuffs Corporation, Ltd., Manchester, James Baddiley, Arnold 
Shepherdson, Herbert Swann, James Hill und Leslie Gordon Lawrie, Blackley, 
M anchester, England, Farben von Celhdoseaeetat. Man setzt einer 10%ig. Farbstoffpasto 
ais dispergierend wirkendes Mattel weniger ais 1 %  des durch K ondensation von Naph- 
thalin  u. CH20  in  H 2SO;1 oder von N aphthalinsulfosaure u. CH20  erhaltlichen Konden- 
sationsprod. zu, das zweckmaBig m it N H 3  neutralisiert ^órd; m an verm ischt 10 Teile 
eines unl. Farbstoff oder gefarbtcn K orpers, wie 1 -Aminoanthrachinon m it 1/1 Teil des 
D ispersionsmittels u. 893/4 Teilen W. (E. P. 246 984 vom 7/1. 1925, ausg. 4/3. 1926. 
Zus. zu E. P. 224077; C. 1925. I. 1017.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. R h., Farben von Cdlulose- 
tstern. Man fa rb t Cclluloseester, insbesondere Celluloseacetatseide m it unsulfonierten 
Azofarbstoffcn, die mindestens eine Monoathanolaminogruppe (—N H -C H 2 -CH2 -OH) 
enthalten. Der Azofarbstoff aus diazotiertem  p-N itranilin  u . Monoathanolanilin farbt 
Celluloseacetatseide in  echten orange Tónen. Der Azofarbstoff aus diazotiertem  p-Nitr- 
anilin u. MonoiUhanol-m-toluidin, erhaltlich aus Athylenchlorhydrin u . m-Toluidin, 
fa rb t Celluloseacetatseide lebhaft scharlachrot. Orange Tóne erhalt m an m it dem 
Azofarbstoff aus diazotiertem 3-Nitro-4-toluidin u. Monoathanolanilin. (E. P. 251155 
vom 14/6. 1925, ausg. 20/5. 1926.) F r a n z .

British Alizarine Co., Ltd., Manchester, und Charles Mordaunt Barnard, 
Clayton, Lancaster, Farben von Kunstseide aus Cdluloseestern. Man farb t m it nicht 
sulfonierten Verbb., dio in  einem A rylkem  eine durch O oder S m it dem  K ern ver- 
bundene —C-COOH-Gruppe enthalten, Azofarbstoffe, die eine OH-Gruppe enthalten,
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werden m it Monochloressigsaure u. N atrium acetat yerschmolzen oder in  konz. wsa. 
leg . gekocht. l-Amino-2-mercaptoanthrachhwn wird in  alkal. Lsg. in Ggw. von Glucose 
mit Monocliloressigsaure erwiirmt, der erhalteno Farbstoff farb t Acetylcellulose orange- 
gelb. Man kocht l-Amino-2,4-dibromanthrachinon m it N a2S u. kondensiert das Prod. 
mit Monochloressigsaure, der Farbstoff farb t Acetylcellulose in lebhaften blauroten 
Tonen. 1- und 2-Antlirachinonthioglycolsduren liefern auf Acetylcellulose gelbo Far- 
bungen. (E. P. 252 646 vom 15/11. 1924, ausg. 24/6. 1926.) F r a n z .

Vittorio Casaburi, Neapel, Italien , Farben von Leder. Man bcizt Leder m it m etali - 
organ. Komplexsalzen von arom at., im  K ern N H 2- u. OH-Gruppen enthaltenden Sulfo- 
saurcn u. fa rb t dann m it Farbstoffen; das Farben u. Beizen kann auch gleichzeitig 
erfolgcn. Zur H erst. der Beize verm ischt m an Chromhydroxyd oder die H ydroxyde 
yon Fe, Al, Cu usw. m it den sauren Alkaliverbb. yon Stoffen, die die.genannten H ydr- 
oxyde losen konnen, u. fiigt dann noch N a2C 03, N a-A cetat usw. zu; m an verm ischt 
z. B. 10 Teile l-Amino-8-iiaphthol-3,6-disulfosaure m it 2,26 Teilen Ghromhydroxyd, 
3 Teilen wasserfreiom N a2C 03, 4 Teilen N a-A cetat u. 6  Teilen K U SO ,. Chromleder, 
das mit einer Lsg. dieser Beize behandelt worden ist, kann m it bas. u. substantiven 
Farbstoffen gefarbt werden; yegetabil. gegerbto Leder u. H andsehuhleder konnen nach 
dem Beizen ebenfalls m it substantiven Farbstoffen gefarbt werden; beim Farben m it 
den substantivqn Farbstoffen kann man. die Farbstoffe auch der Beizlsg. zusetzen. 
(Schwz. P. 114 271 vom 11/10. 1924, ausg. 16/3. 1926.) F r a n z .

Jnlius Huebner, Cheadle Hulme, Chester, England, Verzieren von Geweben. Man 
behandelt die tier. Faser oder Gemische von tier. Faser m it Baumwolle, Leincn usw. 
ipit einer Kupferoxydammoniakcelluloselsg., fallt dio Cellulose u. entfernt das Cu. 
Man bedruckt z. B. ein Gewebe m it einer 2°/0ig. Lsg. von Cellulose in  ammoniak. 
Kupferoxydlsg., die 30 g Cu auf 1  1 enthalt, das Gewebe wird erforderlichenfalls ge- 
trocknet, m it yerd. HC1 behandelt, gewaschen u. gefarbt. (E. P. 250 283 vom 10/10.
1924, ausg. 6/5. 1926.) F r a n z .

Robert Clay Limited, Harold Martin Scott und Leonard Thompson Cheadle, 
Chester, England, Erzeugung von Mustern au f Cellulose enthaltenden Geuebcn. Man 
bedruckt ein Baumwollgewebe m it einer Reserye, kalandert m it h. Walzen u. behandelt 
mit pergamentierend wirkenden Stoffen; dio n icht resistierte Baumwolle erhalt ein 
leinenahnliches Aussehen. E in gebleichtes Baumwollgewebe wird nach dom Trocknen 
mit einer 10°/oig. Gelatinelsg. bedruckt, getrocknet m it etw a 190° warmen Walzen 
kalandert, nach dem Abkiihlen behandelt m an das Gewebe etw a 5 Sek. m it H 2S 0 4 

von 125° Tw., wascht, seift, spiilt u. kalandert; die Baumwollo kann auchvorher iner- 
cerisiert werden. (E. P. 251102 vom 1/5. 1925, ausg. 20/5. 1926.) F r a n z .

Glorient, Inc., iibert. von: Joseph Merritt Matthews, New York, V. St. A., 
Farbemillel. Man yerm isclit einen sauren Farbstoff m it reiner Fum arsaure u. saurem 
weinsaurem K ; m an erhalt eine haltbare, wasserlósliche trockene Mischung, deron 
wss. Lsg. zum Farben yon Seide yerwendet werden kann. (A. P. 1 588 483 yom 8/11.
1924, ausg. 15/6. 1926.) F r a n z .

Durand & Hugnenin, S. A., Basel, Schweiz, Erzeugung von Fdrbungen und 
Drucken mit Kiipenfarbstoffen. (D. R. P. 431 250 KI. 8 m yom  10/3. 1923, ausg. 1/7. 
1926. Zus. zu D. R. P. 418487; C. 1926. I. 1052. —  C. 1926. I. 241.) F r a n z .

Durand & Hugnenin A.-G., Basel, Schweiz, Erzeugung von echten Fdrbungen 
m t Kiipenfarbstoffen. (D. R. P. 432 726 KI. 8 m yom 21/3. 1924, ausg. 11/8. 1926. 
Zus. zu D. R. P. 418487; C. 1926. I. 1052. — C. 1925. I I .  860.) F r a n z .

Durand & Huguenin, S. A., Basel, Schweiz, Ilerstellung von echten Fdrbungen und’ 
Drucken m it Kiipenfarbstoffen. (D. R. P. 433 146 KI. 8 m vom 26/8. 1923, ausg. 20/8. 
1926. Zus. zu D. R. P. 418487; C. 1926. I. 1052. —  C. 1925. I . 1017.) F r a n z ,

Alexander Lauterbach, Traun, und  Gebriider Enderlin Druckfabrik und 
mechanische Weberei Aktiengesellschaft, Wien, Herslellung von Buntreserven m it
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Kilpenfarbstoffen unter Kilpenfarbstoffen. Auf die gegebenenfalls vorbereitete Ware 
tra g t m an einen oder mehrere Kupenfarbstoffo m it reservierenden, neutralen Metali- 
verbb. auf, fiirbt gegebenenfalls naeh dem Dampfen in einem Farbebade eines Kiipen- 
farbstoffes aus, hierbei t r i t t  gleichzeitig die Reservienmg des Farbstoffes vom Farbe
bade aus ein; der zu reservierende Farbstoff kann aueh durch U berdruckcn oder tlber- 
pflatschen aufgebracht u. daim  m it alkal., erforderlichenfalls ein Reduktionsmittel 
enthaltender Lsg. nachbehandełt werden; der Reserve konnen alkal. reagierende Stoffe 
oder R eduktionsm ittel oder beide zugesetzt werden; m an bedruckt ein Gewebe m it 
einer Buntreserve aus Bleiacetat, K 2C 03, Senegalgummi, Kaolin u. Indanthrengelb G, 
trocknet u. fiirbt hierauf ohne zu dampfen, auf einer Hydrosulfitkiipe m it Indanthren- 
blau JiS  aus, dann wird gewaschen, gesauert, gewaschen u. sd. geseift, m an erhalt ein 
Gelb unter Blau. (Oe. P. 103 911 vom 10/6. 1925, ausg. 10/8. 1926.) F r a n z .

Toleries de Grenoble, Frankreich, Malfarbe, bestehend aus einem Gemisch 
von Kolophonium, Leinól, Trichlorathylen, Tetrachlorathylen u. Farbstoffpulver 
(TitanweiB u. dgl.) (F. P. 608 629 vom 4/4. 1924, ausg. 30/7. 1926.) K a u s c h .

Charles Monnet, Frankreich, Herstellung von Poliermitteln und Farbstoffen aus 
Eisenoxyden. Man fallt Fe(OH), bezw. FeC 0 3 aus FeSO.r  oder FeCl2-Lsg. mittels 
Alkali oder E rdalkali bezw. dereń Carbonaten, trocknet u. gliiht die Ndd. (F. P. 
30 527 vom 12/6. 1922, ausg. 19/7. 1926. Zus. zu F.P. 593478; C. 1926. I. 3948.) K a .

Farbenfabriken vomi. Friedr. Bayer & Co., D eutschland, Lithopon. Die zur 
H erst. des L ithopon dienenden, gereinigten Lsgg. von Z nS0 4 werden vor der Fallung 
m ittels BaS m it einem Alkalipliosphat, -silicat oder einem Erdalkalisalz versetzt. Daa 
erhaltliche Lithopon ist lichtecht. (F. P. 607 055 vom 13/11. 1925, ausg. 25/6.
1926.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfu rt a. M. (Erfinder: Josef Haller, Wies- 
dorf, Darstellung von rcasserunloslichen Azofarbstoffen. (D. R. P. 433 211 KI. 22a vom 
23/5. 1923, ausg. 24/8. 1926. Zus. zu D. R. P. 390740; C. 1924. I. 2307. —  C. 1926.
I .  2927.) F r a n z .

Theodore Haebler, iibert. von: Adolphe H. Ney, New York, V. St. A., Blaue 
Monoazofarbstoffe fiir  Wolle und Seide. Man vereinigt die Diazoverbb. von 1-Amino- 
diphenylamin-3-sulfonsdure oder l-Amino-2'-methyldiplienylamin-3-sulfonsaure in  alkal. 
Lsg. m it l-Acetylamino-6-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure; die Farbstoffe farben Wolle aus 
saurcm Bade in licht-, wasch-, carbonisier-, walk- u . alkaliechten blauen Tónen an. 
(A. P. 1 586 693 vom 13/11. 1924, ausg. 1 / 6 . 1926.) F r a n z .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Henry Wenker, 
Ham burg, New York, Azofarbstoffe fiir  Baumwolle. Man liiBt auf ein Gemisch von 
p-Aminobenzolazo-3,6-disulfo-l-amino-8-naphtholazobenzol, erhalten durch Kuppeln 
von 1 Mol. p-Nitrodiazobcnzol auf 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfosaure in  saurer 
Lsg., hierauf Vereinigen des so erhaltenen Monoazofarbstoffes m it 1 Mol. Diazobenzol 
in alkal. Lsg. u. Red. des erhaltenen Disazofarbstoffes m it Schwefelnatrium, u. 
p-Aminobenzolazosalicj'lsaure in Ggw. von siiurebindenden M itteln Phosgen einwirken, 
der Farbstoff fa rb t Baumwolle in  licht- u. waaehechten grunen Tónen, die sich leicht 
weiB atzen laasen; behandelt m an ein Gemisch von 2 Moll. p-Aminobenzolazosalicyl- 
siiure u. 1 Mol. p-Aminobenzolazo-3,6-disulfo-l-amino-8-naphtholazo-p-aminobenzol, 
erhalten durch Vereinigen von 1  Mol. p-Nitrodiazobenzol m it 1 Mol. l-Amino-8 - 
naphthol-3,6-disulfosaure in saurer Lsg. u. darauffolgende Einw. eines zweiten Mol. 
p-Nitrodiazobenzol in alkal. Lsg. u. Red. des so erhaltenen Disazofarbstoffes mit 
Schwefelnatrium, m it Phosgen in Ggw. eines saurebOdenden Mittels, so erhalt man 
einen Baumwolle griin farbenden Farbstoff. (A. P. 1594 805 vom 6/11. 1925, ausg. 
3/8. 1926.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. R h., Herstellung von Azo
farbstoffen. Man behandelt Azofarbstoffe aus p-Nitroarylaminsulfonsaure u. Salicyl-
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saure oder ihren Homologen m it alkal. Reduktionsm itteln, hierbei werden zwei 
N 02-Gruppen zu einer Azo- oder Azoxy- reduziert; die Farbstoffe kann m an aueb 
erhalten, wenn m an die Azofarbstoffe aus unsulfonierten p-N itroarylam inen u. 
Salicylsaure sulfoniert u. dann alkal. reduziert, oder diese Farbstoffe erst reduziert 
u. dann sulfoniert. Man reduziert den Monoazofarbstoff aus diazotierter p-Nitranilin- 
p-sulfonsaure u. Salicylsaure m it einer Lsg. von N a2S, der erhaltene Farbstoff liefert 
beim Kochen m it einer Cbromsalzlsg. eine wasserlosliche Chromverb., die Baumwolle 
in echten kupferfarbenen Tonen anfarbt. Der Farbstoff aus diazotiertem p-Nitr- 
anilin u. Salicylsaure liefert nach. dem  Reduzieren u. Siilfonieren einen Farbstoff, 
der Wolle u. Baumwolle in  braunroten Tonen anfarbt. Der Monoazofarbstoff aus 
diazotiertem p-N itranilin u. Salicylsaure liefert nach dem  Sulfonieren u. Reduzieren 
mit Traubenzucker in  alkal. la g . einen Farbstoff, der die pflanzliche u. tierisehe 
Faser in orangefarbenen Tonen anfarbt. (E. P. 250 075 vom 13/7. 1925, ausg. 29/4. 
1926.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. R h., D arstdlung von gelben
Azofarbsłoffeji. Man n itrie rt die Monoazofarbstoffe aus diazotierten N aphthylam in- 
sulfosauren u. Diphenylamin, die Farbstoffe kónnen vor der Nitrierung in  die N-Nitroso- 
deriw . iibergefiihrt -werden. Die Farbstoffe farben Wolle, Seide, Leder u. Papier 
in echten gelben Tonen. (E. P. 252 617 vom 5/11. 1925, ausg. 24/6. 1926. F. P. 
605007 vom 24/10. 1925, ausg. 18/5. 1926. D. Prior. 15/12. 1924.) F r a n z ,

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rankfu rt a. M. (Erfinder: August Dorrer, L ud
wigshafen a. Rh.), Darsldlung gelber Azofarbstoffe. (D. R. P. 431 772 KI. 22a yom 
16/12. 1924, ausg. 16/7. 1926. —  C. 1926. II . s. vorst. Ref.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corporation, New York, V. St. A., iibert. von: Hermann 
Wagner, Soden, und Albert Funke, H óchst a. M., Gelbrole Azofarbstoffe. Man 
yereinigt dio Diazoverbb. von 3-Nitro-4-ami7w-l-plienolalkyldłher, wie -methyl- oder 
-athylather, m it Acetessigsdurearyliden, insbesondere dem o-Toluidid, p-Anisidid,
o-Nitro-p-anisidid; die Farbstoffe liefern lichtechte gelbrote Farblacke. (A. P. 
1595269 vom 8/10. 1925, ausg. 10/8. 1926.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz und Melchior Boniger, Basel, Schweiz, 
Diazotierbare Azofarbstoffe. Man yereinigt 1 Mol. der Tetrazoyerb. eines p-Diamins 
mit 1  Mol. einer o-Oxycarbonsaure u. 1  Mol. l(2'-M ethyl-3'-amino-5'-sulfo)-phenyl- 
3-methyl-5-pyrazolon oder -5-pyrazolon-3-carbonsaure, m an kann die Tetrazoyerb. 
auch zuerst m it einem Mol. des Pyrazolonderiyy. u. dann m it einer Kupplungs- 
komponente yereinigen, an Stelle der l-(2'-M ethyl-3'-amino-5'-sulfo)-phenylpyrazolon- 
deriw. kann m an auch die entspreehenden N itroyerbb. yerwenden u. dann reduzieren. 
Dio Farbstoffe kónnen auf der Faser diazotiert u. m it Aminen, Phenolen, Pyrazolonen, 
Naphthol entw ickelt werden. Man yereinigt z. B. die Tetrazoverbb. des Benzidins 
mit 1 Mol. o-Kresotinsaure u. 1  Mol. l-(2'-M ethyl-3'-amino-5'-sulfon)-phcnyl-3-methyl-
5-pyrazolon, der erhaltene Disazofarbstoff farb t Baumwolle in lebhaften gelborangen 
Tonen, auf der Faser diazotiert u. m it m-Toluylendiamin erhalt m an etwas braunere 
Tóne, m it /J-Naphthol lebhafte rótlich orange waseheehte Farbungen; das Zwischen- 
prod. aus tetrazotiertem  Dianisidin u. Salicylsaure liefert m it l-(2'-M ethyl-3'-amino- 
5'-sulfo)-phenyl-5-pyrazolon-3-carbonsaure einen Disazofarbstoff, der Baumwolle ro t 
farbt, nach. dem Diazotieren u. Entwickeln m it /?-Naphthol erhalt m an blaurote, 
siiure-, wasch- u. lichtechte Farbungen. Man yereinigt die Tetrazoyerb. des Tolidins 
mit 1  Mol. l-(2'-Methyl-3'-nitro-5'-sulfo)-phenyl-5-pyrazoIon-3-carbonsaure u. hierauf 
mit 1 Mol. 2-Amino-8-naphthor-6-sulfosaure in  alkal. Lsg.; der erhaltene Disazo
farbstoff wird dann m it N a2S ijd u z ie rt, der Farbstoff fa rb t Baumwolle in yiolett- 
braunen Tonen, die nach dem  Entw ickeln waschecht werden. Der Farbstoff aus 
tetrazotiertem  Benzidin u. 1 Mol. l-(2'-Methyl-3'-amino-5'-suKo)-phenyl-5-pyrazolon-
3-carbonsaure u. 1 Mol. der Monoazofarbstoffe aus diazotierter p-Phenylendiamin-
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sulfosaure u. m-Toluylendiamin farbfc Baumwolle in  rotbraunen Tónen, die nach dem 
Entwickeln m it fi-Naphthol waschccht werden. Die l-(2'-M ethyl-3'-nitro-5'-sulfo)- 

phenyl-5-pyrazolone erhalt m an durch Kondensation von
6-Nitro-2-tolylhydrazin m it Acetessigester oder Oxal- 
essigester u . Verseifen der Prodd. 6-Nitro-2-tolylhydrazin-
4-sidfosaure, erhaltlich durch R eduktion der Diazoverb. 
der 6-Nitro-2-toluidin-4-sulfonsaure m it schwefliger Saure, 
g ib t m it Oxalessigester l-(2'-Methyl-3'-nitro-5'-sulfo)-phenyl-
5-pyrazólon-3-carbonsaure. D urch Red. m it F e u. Sauren 
erhalt m an hieraus die Aminoverb. M it Acetessigester 
liefert die 6-Nitro-2-tolylhydrazin-4-sulfonsaure das l- (2 '-

Melhyl-3'-nitro-5'-sulfó)-phenyl-3-methyl-5-pyrazólon, das bei der Red. in  dio ent
sprechende Aminoverb. iibergeht. (E. P. 253 957 vom 28/9.1925, ausg. 1/7. 1926.) F e .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, F rank fu rt a. M., Herstellung von 
wasseruidóslichen Azofarbstoffen. Man vereinigt Diazo-, Tetrazo- oder Diazoazoverbb., 
die keine Sulfo- oder Carboxylgruppe enthalten, m it den Diaryliden der 2-Naphthol-
3.6-dicarbonsaure. D as in  der ublichen Weise gewonnene Dianilid  der 2-Naphthol-
3.6-dicarbonsaure liefert Nadeln aus Pyridin, F . 282° (unkorr.); Di-o-toluidid der 
2-Naphthol-3,6-dicarbonsaure, H eine B lattchen aus Pyridin -f- W ., F . 255° (unkorr.); 
Di-m-cldoranilid der 2-Naphthol-3,6-dicarbonsdure, rechteckige B lattchen aus Py
ridin -f- W ., F . 243— 244° (unkorr.); Di-o-anisidid der 2-Naphthol-3,6-dicarbonsdure, 
K rystalle aus Xylol, F . 150— 152° (unkorr.); Di-<x.-naplithalid der 2-Naphthol-3,6- 
dicarbonsaure, K rystalle aus Nitrobenzol -f- Sylol, F . 218—220° (unkorr.). D er Azo- 
farbstoff aus diazotiertem  4-N itro-l,2-toluidin u. dem Dianilid der 2-Naphthol-3,6- 
dicarbonsilure blaustichig roto Laeke. Beim Entwickeln der m it dem Dianilid der
2-Naphthol-3,6-dicarbonsaure getrankten Baumwolle m it diazotiertem  4-Nitro-l,2-
anisidin erhalt m an echte blaustichig rote Farbungen. (F. P. 601 687 vom 5/8. 1925, 
ausg. 5/3. 1926. D. Prior. 16/8. 1924.) F r a n z .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, F rankfu rt a. M., Herstellung von 
Azofarbstoffen. Man vereinigt sulfonierte oder n ieht sulfonierte Diazoverbb., Tetrazo- 
verbb. oder Diazoazoverbb. m it den Aryliden der 2-Naphthol-6-carbonsaure. Die 
Farbstoffe konnen auf der Faser erzeugt werden; dio in  Substanz erzeugten Farbstoffe 
konnen zum Farben  von Wolle, zur Herstellung von Farblackcn usw. dienen. Der 
Farbstoff aus der Diazoverb. des 4-Chlor-2-nitranilins u. dem A nilid  der 2-Naphthol-
6-carbonsaure liefert einen lichtechten orangeroten Farblack. Beim Entwickeln der 
m it Bis-2,6-oxynaphtlioyl-l,6-naphlhylendiamin  getrankten Baumwolle m it diazotiertem
2,5-Diehloranilin erhalt m an echte braune Farbungen. Der Azofarbstoff aus diazo- 
tie rter Anilin-2,4-disulfonsav.re u. Bis-2,G-oxynaplithoyldianisidin fa rb t Wolle in echten 
orangefarbenen Tonen. (F. P. 601709 vom  6 / 8 . 1925, ausg. 6/3. 1926. D. Prior. 
16/8. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. K oln a. Rh., Her
stellung von wasserutdoslichen Azofarbstoffen. Man vereinigt die Diazoverbb. der Farb
stoffe, die m an durch K uppeln von Diazoverbb. n ieht sulfonierter Aminę m it Sulf- 
aminsauren aromatischer Am inę  erhalten kann, in  Substanz oder auf der Faser m it 
Kupplungskom ponenten, die keine Sulfo- oder Carboxylgruppe enthalten, wie /3-Naph- 
thol, Arylide der 2,3-Oxynaphthoesaure oder Acetessigsaure, Pyrazolone usw. Man 
vereinigt die Diazoverb. von o-Anisidin in alkal. Lsg. m it 1 -Naphthylsulfaminsaure, 
diazotiert abermals u. bringt in  die klare Diazolsg. ein m it 2 ,3 -Oxynaphthoesaure- 
/J-naphthylam id getranktes Gewebe, m an erhalt schwarze Farbungen, m it 1 -Phenyl-
3-methyl-5-pyrazolon erhalt m an ein Scharlach, m it l-Naphthol-4-carbonsaure ein
Schwarz, (F. P. 604443 vom 12/10. 1925, ausg. 4/5. 1926.) F r a n z .

H O s S - r ^ - N O ,
c h 3

NNOco
HO,C-CJ------ ’CH2
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I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a, M. (Erfinder: Hans Schneider, 
Koln a. Rh., und Wilhelm Neelmeier, Leyerkusen), Darstdlung bon beizenziehend?,n 
Disazofarbstoffcn. (D. R. P. 431264 KI. 22a vom 5/4. 1924, ausg. 1/7. 1926. — 
C. 1925. II . 1898.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F r a n k f u r t  a . M . (E r f in d e r :  Ernst Fellmer, 
L everkusen), Darsielłung sekundarer Disazofarbsloffe. (D. R. P. 431265 KI. 22o
yom 21/10. 1924, a u sg . 1/7. 1926. —  C. 1926. I . 2974.) F r a n z .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: Leon W. Geller, 
Hamburg, New York, Y. St. A., Herslellung von Disazofarbstoffen. Man laCt auf e in  
Gemisch von ungefahr 1,3 Mol. 4-Oxy-4'-aminoazobenzol-5-earbonsaurc u. ungefahr

^>NH • CO • N H - /  N =N<< ~ \ 0 H
”CO,H

^>—N II-C O -H N ^

C H ,0
S O jII

N H -C O -N H  —N.-n /  N d
C 02H ś o 3h

1  Mol. 4'-Chlor-2-methyl-5-mcthoxy-4-aminoazobenzol-5'-sulfonsaure in Ggw. yon 
Soda Phosgen einwirken; m an erhalt wahrscheinlich ein Gcmisch yon 3 Disazofarb
stoffen; das Prod. fa rb t Baumwolle in wasch- u. lichtechten citronengelben Tonen 
an, Wolle u. Seide werden ebenfalls gelb gcfarbt. (A. P. 1 594 828 yom 28/4. 1924, 
ausg. 3/8. 1926.) F r a n z .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Offenbach u. F rankfu rt a. M., Hcr- 
sldlung von basischen Farbstoffcn der Malachitgriinreihe. Man kondensiert 2,3,5-Tri- 
chlorbenzaldehyd oder 2,3,4,5- Tetrachlorbenzaldehyd m it 2 Moll. eines N-Mono- oder 
N-Dialkyldcriv. eines Arylamins oder eines Gemisches dieser D eriw . u. oxydiert 
die erhaltene Leukobase. 2,3,5-Trichlorbenzaldehyd, aus 2,3,5-Trichlortoluol in der 
iibliehen Weise, F . 75— 76°, gibt m it M omalhyl-o-toluidin  eine Leukobase, dio nach 
der Oxydation m it P b 0 2 in  einen Farbstoff ubergeht, der gebeizte Baumwolle, Seide 
u. Kunstseide in  reinen blauen Tonen farb t. 2,3,4,5-Tetrachlorbenzaldehyd, F . 106 
bis 106,5°, kann m an erhalten, indem m an ein Gemisch von Cl2 u. L uft in  eine Lsg. 
von 4-Chloracel-o-toluidin in einem yon Cl2 n icht angreifbaron Losungsm. einleitet, 
das Hauptprod. der Rk., 3,4,5-Trichloraceł-o-ioluidin, yerseift u. die N H 2 nach S a n d -  
MEYER durch Cl ersetzt; das erhaltene 2,3,4,5-Te.lrachlortoluol wird dann in der Seiten- 
kette chloriert .u. das 2,3,4,5-TelracldorbenzalcJdorid yerseift. D er 2,3,4,5-TelracMor- 
benzaldehyd kann aus dem Gemisch m it 2,3,5,6-Tetrachlorbenzaldćhyd m it Hilfo der 
ycrschiedenen Lóslichkcit der Bisulfitverbb. getrennt werden. Gemisohe dieser 
Aldehyde kann m an durch Chlorieren yon Acet-o-toluidin oder eines Gemisches yon
4- u. 6 -Chloracidyl-o-toluidin, erhaltlich aus o-Nitrotoluol durch Chlorieren, Redu- 
zicren, Acidylieren, darstellen. 2,3,4,5-Tetrachlorbenzaldehyd liefert m it D iathyl- 
anilin u. Oxydieren der Leukobase einen Farbstoff, griin glanzendo K rystalle, der' 
gebeizte Baumwolle, Seide oder K unstseide in  sehr reinen blaugriinen Tonen fiirbt. 
(E. P. 251 511 yom 23/9. 1925, ausg. 27/5. 1926. F. P. 603 650 yom 24/9. 1925„ 
ausg. 20/4. 1926. D. Prior. 27/9. 1924.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a . M. (Erfinder: Rudolf Reyher, 
Offenbach a. M.), Basische Farbsloffe der Malachitgriinreihe. (D. R. P. 432 427' 
KI. 22b vom 28/9. 1924, ausg. 6 / 8 . 1926. —  C. 1926. II . s. yorst. Ref.) F r a n z .
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Sailendra N. Gupta, San Francisco, California, Indigo. Man oxydiert Anilin 
in Ggw. von Mineralsauren m it Chromoxyden, Alkalibichromaten, Superosyden, 

j t j j  B a0 2, Kalium chlorat, Calciumhypochlorit usw. u. behandelt
I . die erhaltene Verb. (I.) m it einer organ. Saure, wie Essig-

saure, Citronensaure usw. (A. P. 1588 960 vom 10/5. 1924, 
ausg. 15/6. 1926.) F r a n z .

United Alkali Company Limited, Herbert Dodd und William Colin Sprent, 
Liverpool, Lancaster, England, Tetrachlortliioindigo. Man behandelt Diehlorbenzol 
m it Chlorsulfonsaure u. scheidet das Dichlorbenzolsulfonsaurechlorid dureh Zusatz

von W. ab ; das Prod. wird dann m it Zn oder Fe 
u. Sauren reduziert u. das gebildete Dichlorłhio- 
phenol abdestilliert; die hieraus m it Monochlor- 
essigsaure u. NaOH  erhiiltliche Dichlorphenylthio- 
glykolsaure wird dureh Kondensation m it H 2S04 

in  den Farbstoff iibergefuhrt. Bei Anwendung von p-Dichlorbenzol erhalt m an einen 
Tetraclilorindigo von der nobenst. Formel. (E. P. 251 321 vom 29/12. 1924, ausg. 
27/5. 1926.) F r a n z .

British Dyestuffs Corporation, Ltd., M anchester, William Henry Perkm, 
Osford, und  Cecil HollinS, Blackley, Manchester, Herstellung von Anthrachinon- 
farbstoffen fiir  Cdluloseacelatseide. Man kondensiert a-A nthrachinonylurethan oder 
a-Anthracliinonylharnstoffchlorid m it der aąuim olekularen Menge oines ct-Amino-

CO N H  • CO • N H  CO OH

II

N H -C O -H N  CO N H -C O -ęcQ
OH CO OH

anthrachinons oder seiner D eriw ., wie 1,4-, 1,5- oder 1 ,8 -Diaminoanthrachinon, 
D iam inoanthrarufin oder D iaminochrysazin oder m an kondensiert a-Anthrachinonyl- 
u re than  oder a-Anthrachinonylharnstoffchlorid m it einem halben Mol. Diamino
an thrarufin  oder Diaminochrysazin. Der Farbstoff I  aus Diaminoanthrarufin  u. 
o.-Anthrachinonylurethan fa rb t Celluloseacetatseide braun, der Farbstoff (H) aus 
Diaminochrysazin  u . a.-Anthrachinonylurethan fa rb t stahlgrau. (E. P. 248 858 vom 
16/12. 1924, ausg. 8/4. 1926.) F r a n z .

Newport Company, Carrollville, iibert. von: Ivan Gubelmann, South Mil
waukee, Wiseonsin, V. St. A., Antlirachinonfarbsioffe. Man kondensiert Halogen- 
substitutionsprodd. des dureh E rhitzen von 2,2/-D im ethyl-l,l'-dianthrachinonyl 
erhaltlichen Pyranthrons m it Carbazol, zweckmiiBig in Ggw. von hochsiedenden 
Verdunnungsm itteln, N a-A cetat u . bas. K upferacetat; der Farbstoff aus Dibrom- 
oder Dichlorpyranthron u. Carbazol fa rb t Baumwolle aus der K iipe in  braunen Tónen 
an, bei der Farbstoffbildung wird verm utlich n u r 1 Halogcnatom dureh das Carbazol 
ersetzt. (A. P. 1 596 530 vom  9/5. 1925, ausg. 17/8. 1926.) F r a n z .

Newport Company, CarrolMUe, iibert. von: Ivan Guhelmann, South Mil
waukee, Wiseonsin, V. St. A., Anthrachinonfarbstoffe. Man kondensiert die Halogen- 
substitutionsprodd. des dureh Erhitzen von 2,2 '-D im ethyl-l,l'-dianthrachinonyl
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entstchenden Pyranthrons m it A minod i be nzanthro n ; die Kondensation verliiiLft am 
besten in Ggw. von hochsiedenden Verdiłnnung8m itteln, N a-Acetat u. bas. Kupfer- 
acetat; der Farbstoff fiirbt Baumwolle aus der Kupo in braunon Tonen. (A. P. 
1596 531 vom 9/5. 1925, ausg. 17/8. 1926.) F r a n z .

Newport Company, Milwaukee, ubert. vou: Ivan Gubelmaun, South Mil
waukee, Wisconsin, V. St. A., Herstelluhg von Anthrachinonfarbstoffen. Man kon- 
densiert die Halogensubstitutionsprodd. des durch Erhitzen von 2,2'-Dimethyl-
l,l'-dianthrachinonyl erhaltlichen Pyranthrons m it 1-Aminoanthrachinonen oder 
ihren Substitutionsprodd., zweckmaCig in  Ggw. eines hochsd. Yerdiinnungsmittels, 
eines saurebindenden Stoffes, Na-Acetat, u. eines K atalysators, Cu-Aeetat. Der 
Farbstoff aus Dihrompijranihron u. l-Amino-2-methylanthrachinon fa rb t Baumwolle 
aus der Kiipe in  braunen Tonen an ; iihnliehe Farbstoffe erhalt m an m it 1-Amino- 
anihrachinon, l-Amino-6-chloranthrachinon-, bei der Umsetzung wird wahrscheinlieh 
nur 1 Br durch das Aminoanthraehinon ersetzt. (A. P. 1596 528 vom 4/4. 1925, 
ausg. 17/8. 1926.) ‘ F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, H ochst a. M., flerstellung von 
Arylidoanthrachinonderivaten. Man erwiirmt 5,8-Dihalogenchinizarin m it einem 
primaren arom at. Amin in  Ggw. oder Abwesenhcit von saurebindenden Mitteln. 
Beim Erw arm en von 5,8-DicMorchinizarin m it A n ilin  u. Na-Acetat erhalt man 
Dianilidochinizarin, tiefgefarbte glanzende Nadeln aus Chlorbenzol, F . 258— 260°, 
die Sulfosaure farb t Wolle aus saurem Bade griin; der Di-p-toluidochinizarin, erhalten 
aus 5,8-Dichlorchinizarin u . p-Toluidin, tiefblaue glanzende Nadeln, F . oberhalb 270°, 
die Sulfosaure fa rb t Wolle in gelbstichig griinen Tonen an. (F. P. 606 804 vom 
23/11. 1925, ausg. 21/6. 1926. D. Prior. 12/12. 1924.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Fritz Ballauf, Fried
rich Muth und Albert Schmelzer, Elberfeld, Darstellung von Kupenfarbstoffen. 
(D. R. P. 431221 KI. 22d vom 5/10. 1924, ausg. 5/7. 1926. Zus. zu D. R.P. 422168; 
C. 1926. I. 1890. — C. 1926. I. 247.) F ra n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdluwj
von indigoiden Farbstoffen und dereń Zwischenprodukten. (D. R. P. 431 674 KI. 22o 
vom 9/11. 1924, ausg. 15/7. 1926. Schwz. Prior. 30/11. 1923. Zus. zu D. R. P. 
425352; C. 1926. I. 2850. — C. 1926. I. 2849.) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rankfu rt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Heinrich Greune, Heinrich Vollmann, Hochst a. M.), Darstellung voń Kupen- 

Jarbstoffen. (D. R. P. 433192 KI. 22c vom 17/2. 1924, ausg. 24/8. 1926.'— C. 1926. 
I- 1053.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Thiess und 
Carl J. Muller, H ochst a. M.), Darstellung von blauen Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 
433290 KI. 22c vom 28/1. 1923, ausg. 27/8. 1926. Zus. zu D. R. P. 411652; C. 1925. I. 
2728. — C. 1924. I I .  2426.) F ra n z .

Newport Company, Milwaukee, iibert. von: Ivan Gubelmann, South Mil
waukee, Wisconsin, V. St. A., Kupenfarbstoffe der Anthrachinonreihe. Man kon-
densiert Halogensubstitutionsprodd. von Pyran thron  m it 2-Aminoanthrachinonen, 
ihren Homologen u. D eriw ., am besten in Ggw. eines hochsd. Verdunnungsm ittels, 
eines saurebindenden Stoffes, wie Na-Acetat, u. eines K atalysators, wio bas. Kupfer- 
acetat; der Farbstoff aus Dibrompyranthron u. 2-Aminoanthraehinon fa rb t Baum- 
"wolle aus der H ydrosulfitkiipe in braunen Tonen, bei dem Verf. wird wahrscheinlieh 
ein Br durch das Aminoanthraehinon ersetzt. (A. P. 1 596 529 vom 4/4. 1925, ausg. 
17/8. 1926.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Kupenfarbstoffe der 
Anthrachinonreihe. Man fiih rt in Aminoanthrachinone, oder ihre D eriw ., die eine 
oder mehrere Aminogruppen enthalten, einen oder mehrere Reste in m-Stellung
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substituiertcr Benzoesauren ein, insbesondere m-Oxy benzoesauren, dereń H ydrosyl- 
gruppe yerathert ist. Die so erhaltenen Farbstoffe zeichnen sich durch gute Licht- 
eehtheit aus. Der Farbstoff aus 1,4-Diaminoanthrachinon u. m-Methoxybenzoylchlorid 
in Nitrobenzol farb t Baumwolle in blaustichig roten Tónen an, m it 1,5-Diaminoanthra- 
chinon erhalt m an einen gelb fiirbenden K upenfarbstoff, m it l,5-Diamino-4-oxy- 
anthrachinon einen ro t, m it l,5-Diamino-4-methoxyanthraehinon einen orange, mit 
Diaminoanthrarufin  einen violcttblau, m it l-Methoxy-4-aminoanthrachinon einen 
scharlach fiirbenden K upenfarbstoff; der Farbstoff aus 1,4-Diaminoanthrachinon u. 
m-Toluylsdurechlorid farb t blaustichig ro t, der aus 1-Aminoanthrachinon u. Isophlhal- 
saure griinstichig gelb, die aus 1,5-Diaminoanthraehinon u. m-Toluylsaure, m-Benzoyl- 
aminobenzoesaure u. 3-MeihyltMobenzol-l-carbonsdure gelb, die aus Isophthalsdure u.
3-Brotn-l-atnitioanłhrachinon citronengelb, u. l-Benzoylamino-4-aminoanihrachinon rot, 
u. l-Benzoylamino-5-aminoanthrachinon gelb, der aus 5-Methoxy isophthalsdure u.
l-Aminoanthracliinon citronengelb, der aus m,m'-Diphenyldicarbonsdure u. 1-Amino- 
anthrachinon citronengelb, u. l-Benzoylamino-5-aminoanthrachinon gelb, u. 1-Benzoyl- 
amino-4-aminoanthrachinon ro t, u. 3-Brom-l-aminoanihrachinon citronengelb. (F. P. 
604 347 vom 7/10. 1925, ausg. 3/5. 192G. D. Priorr. 16/2. 1925 u. 27/8. 1925.) F r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., F rankfurt a. M., Herstdlung von Kiipen- 
farbstoffen. Man erh itz t 2-M ethylanthrachinon m it anderen ais p-Diaminen u. Schwefel. 
Beim Erhitzen von 2-Methylanthracliinon m it 1,5-Naphthylendiamin u. Schwefel auf 
240— 250° erhalt m an einen Farbstoff, der nach dem E xtrahieren m it N a2S u. Bcinigen 
m it NaOCl Baumwolle aus der Ktipe in rótlich gelben Tónen fa rb t; beim Erhitzen 
yon 2-Methylanlhrachinon m it Diaminobenzanthron u. Schwefel erhalt m an einen 
K upenfarbstoff, der Baumwolle in  orangebraunen Tonen farb t. (F. P. 604450 vom

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. R h., Herstdlung von Farb- 
stoffpasten. Man setzt den wss. Pasten von organ. Kiipcnfarbstoffen geringe Mengen 
eines loslichen Perm anganats, K M n04, zu; hierdurch wird das Absitzen des Farbstoffes 
u. das Dickwerden der Farbstoffpasten yerhindert. (E. P. 247 052 vom 29/5. 1925,

I. G. Farbenindustrie A.-G., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Ernst Theobald,
Ludwigshafen a. Rh.), Verhinderung des Zusammenbackens von Kiipenfarbsłoffpasten. 
(D. R. P. 433413 KI. 8 m vom 18/9. 1924, ausg. 28/8. 1926. — s. yorst. Ref.) F r a n z .

British Dyestuffs Corporation Ltd., Manchester, James Baddiley und Arnold 
Shepherdson, Blackley, Manchester, Herstdlung von rdtlichgdben Kiipenfarbstoffen. 
Man last rohes Flavanthron in H 2SO., u. fallt fraktioniert, oder m an behandelt den 
Farbstoff in einer H 2S 0 4 von solcher Starkę, daC nur die Verunreinigungen gel. werden, 
aber n icht das reine F lavanthron. Das reine F layanthron fa rb t Baumwolle rotlicher 
u. lebhafter ais der n icht gereinigt© Farbstoff. (E. P. 249 993 vom 5/3. 1925, ausg, 
29/4. 1926.) " F r a n z .

Morton Sundour Fabrics, Ltd., Carlisle, Cumberland, James Morton, James 
Ivor Morgan Jones und Birkett Wyłam Lancaster, John Edmund Guy Harris, 
Carlisle, Cumberland, Herstdlung ton  wasserloslichen bestandigen Derivaten ton  Iiilpen- 
farbstoffen. Man suspendiert einen Kupenfarbstoff in  Ggw. eines Metalles in einer 
tertiaren  Base u. behandelt dann m it Chlorsulfonsaure oder iliren Salzen, rauchende 
H 2S 0 4, S 0 3  oder Salzen der Pyroschwefelsaure. Ais Kiipenfarbstoffe kann man 
Antliraehinon- oder indigoide Farbstoffe yerwenden, wie Caledongelb G (Flayanthron), 
Caledonrot BN (A nthraehinon-l,2-naphthacridon), Caledonblau R  (N-Dihydro-1,2,2',1'- 
anthrachinonazin), Caledonjadegriin (D im ethoxydibenzanthron); ais Met alle benutzt 
m an Zn, Cu. Die erhaltenen Verbb. dienen zum Farben u. Bedrucken yon Geweben; 
der Farbstoff wird entw ickelt durch Behandeln m it sauren Oxydationsmitteln, wie

12/10. 1925, ausg. 4/5. 1926.) F r a n z .

ausg. 4/3. 1926.) F r a n z .
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saure FeCl3-Lsg., alkal. Hypochloritlsg. (E. P. 251491 vom 1 / 1 1 . 1924, ausg. 27/5.
1926.) F r a n z .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Herstellung von 
Schwefelfarbstoff en. Man verschmilzt Leukoindophcnole, in  denen der H  der N H 2- 
Gruppe durch eine Methylcn-, Benzyliden-, Benzoyl- oder Acylgruppo substitu iert 
ist, m it Schwefel oder schwefelabgebenden Verbb. Man yermisclit 4-Amino-4'-oxy- 
diphenylamin m it Benzaldehyd u. erh itzt die entstandene Benzylidenyerb. m it Schwefel 
auf 200°, der Farbstoff farb t Baumwolle aus schwefelalkal. Bade in scifen-, kocli- 
u. saureechten rotlich braunen Tonen an. E rsetzt m an den Benzaldehyd durch Benzoyl- 
chlorid oder Essigsaureanhydrid, so erhalt m an einen Schwefelfarbstoff von iihnlichen 
Eigenschaften. (E. P. 247 378 vom 10/2. 1925, ausg. 11/3. 1926.) F r a n z .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. R h., Herstellung von chlorechten Schtuefel- 
farbstoffen. Man yeieehmilzt arom at. Dioxyverbb. u . Aminocarbazole m it Poly- 
sulfiden un ter D ruck; an Stelle der D ioxyverbb. kann man die entsprechenden Chinone, 
an Stelle der Aminocarbazole C arbazolderiw . verwenden, dio in der Alkalipolysulfid- 
schmelze in Aminocarbazole ubergehen, wic N itro-, Nitroso-, Nitronitrosocarbazole. 
Die Farbstoffe fiirben Baumwolle in  blauen bis griinen bis schwarzen chlorechten 
Tonen an. Beim Erhitzen von Hydrochinon u. 3-Nitrocarbazol m it Alkalipolysulfiden 
erhalt m an einen blauschwarz farbenden Schwefelfarbstoff; Benzochinon u, 3-Nitro
carbazol liefert beim Erliitzen m it Alkalipolysulfiden einen schwarzen, Hydrochinon 
n. 2-Aminocarlazol einen violetten, Hydrochinon u. 3/i-Dinitrocarbazol einen schwarzen 
Schwefelfarbstoff; die Farbstoffe konnen auch aus der Hydrosulfitkiipe gefarbt werden. 
(E. P. 248424 vom 1 / 1 1 . 1924, ausg. 14/4. 1926.) F r a n z .

Wilhelm Eberlein, Kochel, Fćillung basischer Farbstoffe. (Reff. nach D. 11. PP . 
415203, 416462 u. 416463 vgl. C. 1925. II . 1392 u. 2100.) N achzutragen ist, daB die 
erhaltlichen Silicatfarblacke einer Behandlung m it sauren Farbstoffen, Beizen- oder 
Schwefelfarbstoffen oder m it Gerbsaure o. dgl. unterworfen werden konnen. (Oe. P. 
103 701 vom 6 / 8 . 1923, ausg. 10/7. 1926. D. Prior. 6 / 8 . 1922.) K u h l i n g .

A. Neli ring & Sons Co., iibert. von: Adolph Nehring, Chicago, Entfernungs- 
mittel fiir  Anstriche und Lacke, bestehend aus 43 Teilen eines stiirkchaltigen Stoffcs 
(Mehl), ł / 8 Teil calcinierter Soda u. 1/ 12 Teil gemahlenen Bimssteins o. dgl. (A. P. 
1596 990 vom 19/2. 1923, ausg. 24/8. 1926.) KAUSCH.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
H. Rohrig, Aluminiwmapparaie in  der Zuckerindustrie. Es wurden ausgewogene 

Rein-Al-Blechtafeln in  die Yersehiedenen Safte eingelmngt u. nach Ablauf der Versuchs- 
dauer {36 Stdn., 6  Wochen, 2 Monate, 56 Tage) gereinigt u. zuriickgewogen. Es zeigte 
sich, daB ein Teil der Gewichtsverluste durch rein mechan. Abnutzung lierbeigefiihrt 
worden war, indem dio lose aufgehangten Bleche in den einzelnen K ochem  sta rk  
herumgewirbelt worden waren. Die durch rein chem. Einw. bedingten Gewichts- 
yerhistc sind erheblich in allen Fiillen, wo die Blechproben m it gekalkten Silften 
in Berilhrung kamen. Die neutralen Safte haben in einer beachtenswerten Anzahl 
von Fallen prak t. keine Veriinderung des Al bewirkt. (Dtsch. Zuckerind. 51. 925—26. 
Grevenbroich.) RU H LE.

Jaroslav Soucek, Die erste &echoslovakische Vegetationsstation zur TJntersuchung 
der Rilbenboden au f den Oehalt an pflanzlichen Nahrstoffen nach der Methode von Mitsclier- 
lich und die im  ersten Jahre erzielten Ergebnisse. In  der S tation  sind im Jah re  1925 
eine Anzahl von Zuckerriibenboden auf Nahrstoffe, die von den W urzeln 1. gemacht 
werden konnen, nach dem Verf. von M lTSCHERLlCH untersucht worden, wobei sieh 
ergab, daB alle untersuehten Boden einen gewissen, m ehr oder weniger groBen tlber- 
schuB an K „ 0  oder P 20 5 enthalten, u. sich wesentlicli im Gehalte an  von den Pflanzen 
aufnehmbarem N voneinander unterschieden. Bei allen Boden, die Mangel an N zeigten,
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konnte die E rn te  durch Vermelirung des N-Gehaltes gohoben werden. Einige theorct. 
U nterss. haben die R ichtigkeit der Theorie M lTSCHERLICHs ergeben; scin Verf. ist 
bislier das einzige Verf., das fiir die Praxis anwendbare Ergebnisse iiber das Diinger- 
bediirfnis der Boden liefert. Danaeh ausgefiihrte Analysen lassen, besonders beim 
Riiben bau, sehr bedeutende Ersparnisse an Diingerkapital erzielen. (L isty Cukro- 
yarnieke 44. 185; Ztschr. f. Zuckcrind. d. óechoslovak. Rep. 50. 515— 18. 523 
bis 528 .) R u h l e .

Jaroslav SouSek, Uber die Wirkung gesteigerter Chilesalpetergaben zur Zuclcer- 
riibe. Es werden 65 Verss., die im Jah re  1924 m it Gabon von 0, 100, 200, 300 u. 450 kg 
Chilisalpeter auf den ha angestellt wurden, naeh Ausfiihrung u. Ergebnissen eingehend 
besprochen. Im  Gegcnsatze zu fruheren Verss. (1923) h at der Salpeter 1924 eine groBere 
Zimahmc des Emtegewichtes an  W urzeln u. B lattern  ais Folgę der giinstigen W itterung 
bew irkt u. weder eine Senkung des Zuekergehaltea noch eine Verminderung der Rein- 
heit des Saftes verursaeht. Die Riiben aus 1924 waren reifer ais die aus 1923. Der 
N -G ehalt w ar bei yerm ehrten Salpetergaben ein wenig erhoht. Ferner zeigte sich 
die Einw. der Bodenbeschaffenheit u. Bodenzus. auf die E rn te  bei Salpetergabe. (Listy 
Cukrovarnicke 44. 129; Ztschr. f. Zuckerind. d. eeclioslovak. Rep. 50. 419— 22. 499 
bis 502. 507— 14.) R u h l e .

G. E. van Nes, Uber Dicksaftentzuckerung durch Einzielien einer Sirupreihe von 
abnehmender Beinheit. W ahrend naeh P a s m a  der D icksaft in  einer Dicksaftkoohung 
tcilweise entzuckert w ird u. die folgenden Kochungen ausschlieBlich dazu dienon, den 
aus der 1. Koehung erhaltenen Sirup m it D icksaft system at. zu Melasse zu entzuckern, 
wird naeh vorliegend beschriebencr Arbcitswcisc b e i  j e d e r  K o e h u n g  der Dicksaft 
entzuckert. Bei jeder niedrigeren Koehung wird aber die Entzuckerung des Dick- 
saftes durch allmahliche Verdiinnung m it Sirupen aus der hóheren Koehung einen 
Schritt weitergetrieben, bis m an bei der Melassekochung die vollige Entzuckerung 
des Dicksaftes zu Melasse durch eine zweckmiiJ3ig fortgesetzte Verdiinnung m it Sirupen 
von sinkenden Reinheiten aus den H auptkochungen erzielt. Dieses Kochsehema ver- 
liłuft rund  20°/o schneller ais das von P a s m a , bedarf aber einer scharfen Kontrolle. 
Durch Einfuhrung der neuen Arbeitsweise konnten etwa 5 0 %  Melasśezucker ais Ein- 
wurf zuruckgefiihrt werden, was friiher n ich t moglich war. (Arehief Suikerind. Neder- 
land Indie 1926. 257— 65. Pasoeroean.) G r o s z f e l d .

VI. Stanik und J. Vondrak, Studie uber die Farbę des Saftes. I. Uber das Ver- 
farbungsvermdgen der Sdfle bei der Verdampfung. Zweck der Arbeit war die Ausarbeitung 
einer M ethodik u. eines App., wonach das Studium  der B. von Farbstoffen beim Ver- 
arbeiten versohiedenartig gereinigten, aus yerschiedenem Rubenm aterial herriihrenden 
Saftes, sowie die Erfassung der Einw. einiger Niehtzuckerstoffe u. der Beschaffenheit 
vcrschiedenen Riiben materials usw. moglich ist. Dic m ittels der gewiihlten Methodik 
u. des App. (Abbildung im Original) angestellten Unterss. werden eingehend be- 
schrieben u. ihre Ergebnisse in Tabellen zusammengestellt. (L isty Cukrovarnicke 
44. 271; Ztschr. f. Zuckcrind. d. ćechoslovak. R e p . 51. 1— 8 .) R u h l e .

C. F. Bardorf, Erscheinungen des Uberrei/Sens aus Yakuumpfannen beim Kon- 
zentrieren von Zuckerldsungen. Das UberreiBen fester Stoffe m it den Dampfen sd. 
Fil. erfolgt naeh Menge u. A rt dieser Stoffe je naeh dem Grade der Verdampfung, 
dem Dampfdruckc im App., der Verteilung der Heizfliichc u. der Zus., D. u. Viscositat 
der sd. FI. Deshalb konnen Ergebnisse von Unterss. hieriiber W ert nur fiir App. u. 
Fil. gleieher oder ahnlicher A rt haben. Die Yerss. des Vf. haben deshalb nur W ert fiir 
die von ihm verwendete A rt von Pfannen (coil type, vgl. Abbildung im Original) u. 
von Sicherungsvorr. zur Aufnahme von verspritzten u. mitgerissenen Stoffen. Doch 
is t aueh die allgemein belangreiehe Tatsache festgestellt worden, daB die ubergerissenen 
Stoffe keineswegs in  dem Verhaltnisse zueinander stehen, ■nie in der urspriinglichcn 
FI. So ubertrifft der Aschengehalt der ubergerissenen Stoffe bei weitem die der ein-
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geengten Fil. u. Sirupe (Tabelle). (Canadian Chemistry M etallurgy 10. 175— 77. 
Montreal.) R u h l e .

Hans Hadert, Kalisalzgewinnung aus Schlempe. Besprechung des bei Auf- 
arbcitung der Schlempekohle eingeschlagenen Verf. Diese Kohle besteht aus (% ): 
Kohle u. Unl. 16,4, H 20  3,0, K 2C 0 3 61,5, KCl 6,4, K 2S 0 4 2,0, N a2C 0 3 10,7. (Zentral- 
b latt f. Zuckerind. 34. 921. Leipzig.) R u h l e .

Richard F. Jackson, Clara Gillis Silsbee und Max J. Proffitt, Die Herstellung 
der Lamilose. Der Bericht w ird dureh Betrachtung der K rystallisation der Liiyulose 
beendet. (Vgl. S. 1597.) Lilvulose krystallisiert rhombisch in Forin kleiner Wurfel 
u. ahnclt in M. dem Aussehen nacli dem gewóhulichen Rohrzucker des H andels; sie 
ist in feuchter Umgebung etwas hj^groskop., is t aber wahrscheinlich in einem paraffi- 
niertem K asten ausreichend vor Feuchtigkeit gesehiitzt. (Sugar 28. 380—81.) R u h .

J. Kucharenko und M. Nachmanowitsch, Zur Krystallisation der Sac- 
cliarose. (Vgl. Z entra lb latt f. Zuckerind. 33. 1609; C. 1926. I . 2410.) Angabo der E r
gebnisse von 7 Verss. iiber die Schnelligkeit der K rystallisation der Saccliarose aus 
dereń reinen Lsgg. bei 30° u. der Ubersattigungszahlen. (Zapiski 2. 253. 1925; Zentral
blatt f. Zuckerind. 34. 919.) R u h l e .

Harald Lunden, Der Geschmack der verschiedenen Zuckerprodukte und Sirupe. 
Es handelt sich hier n icht um den rein siiCen Geschmack reiner Saccharose, sondern 
um den Geschmack der Fremdstoffe, der Verunreinigungen im  Rohmatcriale u. in 
den Zwischenprodd. Zweek der Raffination is t die Entfernung dieser den’ siiBen 
Geschmack stdrenden Stoffe. Vf. unterscheidet 1. Gcschmacksempfindungen, dic 
mit Zuckergeschmack vereinbar sind: Caramel u. arom at. Geschmack, u. 2. Emp- 
findungen, die m it Zuckergeschmack nieht yereinbar sind: Salzgeschmack u. wider- 
licher Geschmack. H inzutretcn noch Stoffe, die beim Erwarm en Farb- u. Geschmack- 
stoffe bilden. Vf. erortert den Zusammeiiliang zwischen dem V. u. der W anderimg 
der Geschmackstoffe u. den anderen Verunreinigungen wahrend des Betriebes. 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 919— 20. Goteborg [Schweden].) R u h l e .

Egon Kraus, Apparat zur kontinuierlichen und automatischen Alkalitatsbestim- 
mung von Zuckersdften im  Fabriksbetriebe. E r besteht aus einer weiG cnmillierten 
Schale, in die am Rande das Saftzufiihrungsrolir miindet, das am AusfluB derart 
gebogen ist, daB der ausstrom ende Saft eine kreisende Bewegung bekommt. Am 
Boden der Schale lauft der S aft aus; Zu- u. AbfluB werden so geregelt, daB in der 
Schale der Saft stets gleich hoch steht. Aus einer Flasche oberhalb der Schale tropft 
der Indicator in dem MaBe zu, ais in  der Schale dureh den Indicator gefarbter Saft 
ron lieuem Safte verdrangt wird. Ais Indicatoren werden benutzt: a-Naphtholbenzein, 
Alizaringelb, Thymolblau, K resolrot usw., die in alkal. Safte eine deutliche, bestim m te 
Verfarbung hervorrufen; bei niedrigeren A lkalitaten, ais auf dic diese Farbstoffe 
eingestellt sind, w ird der Saft nur sehr schwach oder gar n ieht gefarbt. App. u. Lsgg. 
konnen von der F irm a K a p p u s  in P rag bezogen werden. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 
ćechoslovak. Rep. 50. 528— 30. Beroun.) R u h l e .

Louis E. Dawson, Die Beslimmting der pn  m it einer Chinhydronelektrode. Angabe 
des Schrifttums zu der friiheren (S. 1552) Arbeit. (Sugar 28. 369— 70.) R u H L E .

James S. Mann, Die Bestimmung reduzierender Zucker m it Fehlingscher Lósung 
unter Verwendung ron Meiliylenblau ais Indicator. Vf. befiirwortet die Methodc von 
E y n o n  u . L a n e  (vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T  32; C. 1923. II . 1091), reduzierende 
Zucker titrim etr. zu bestimmen, schlagt aber vor, Dianolgrim  (B .D . II.), bei dem keine 
Ruckoxydation ein tritt, an Stelle von Methylenblau zu verwenden. (Chemistry and 
Ind. 45. 187.) R a e c k e .

Eynon und Lane, Die Bestimmung reduzierender Zucker. Vff. nehmen gegen 
den Yorschlag von M a n n  (vorst. R ef.), Dianolgrim  ais Indicator bei der T itration
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reduzierender Zucker m it Fehlingscher Lsg. anzuwenden, Stellung u. empfehlen auoh 
weiterliin die Verwendung von Mełhylenblau. (Chemiatry and Ind. 4 5 . 545.) RAECKE.

W. Reischauer, Die Oberfldchenspanmmg im  praktischen Betriebe. VeranlaBt durch 
die Arbeit von T o d t  (S. 664) berichtet Vf. iiber seine m it dem neuen Stalagmometer 
TRAUBEs ausgefiihrten Bestst. der Oberfldchenspannung im Betriebslaboratorium an 
Rohsaft, D iinnsaft u. D icksaft mehrerer Zuckerfabriken, wozu er durch die Arbeit 
von L in  DE o RS (Ind. and  Engin. Chem. 1 7 . 1155; C. 1 9 2 6 . I. 1311) angeregt wurde. 
Die Unterss. des Vf. geben einen Hinweis darauf, daB Zusammenhange zwischen der 
Oberflachenspannung u. dem Betriebe, wie z. B. der Schlamrupressenarbeit bestehen. 
(Dtsch. Zuckerind. 5 1 . 923—24. Osterwieck [H.].) R u h l e .

XVI. Nahrimgsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Maurice Franęois und Laurę Seguin. Untersuchung iiber Johannisbeersaft und 

die Reaktionen des Orseillefarbstoffes. (Journ. Pharm . e t Ciiim. [8 ] 3. 241— 47. — 
C. 1 9 2 6 . II . 121.) S p i e g e l .

Ralph S. Herman, Untcrschiede in  den Eigenschaften drekr Arien von Weizen, 
die unter denselben Bedingungen gewachsen sind. Die drei A rten Weizen unterscheiden 
sich nur wenig in ihrer M ahlfahigkeit, dagegen war ihre Backfiihigkcit sehr verschieden; 
die erbackenen B rote waren dagegen prak t. gleich. Untersehicde in  der Zus. u. den 
Eigenschaften waren ausgesprochen vorhanden in bezug auf den Asche- u. Protein- 
gehalt, auf p n « .  dieYiscosit&t. (Cereal Chemistry 3 . 244— 52. Kansas City [Mo.].) R u.

—, Tabak aus Palastina, Nigeria und M auritius. E s w urde eine Reihc von Proben 
auf auBerliche Beschaffenhcit, Eignung zum Rauchen u. chem. Zua. untersucht, zum 
Zweclte. festzustellęn, ob sich die K ultu r des Tabaks do rt lohnt u. worauf sich etwa 
Verss. zur Verbesserung der Zuchterfolge u. der V erarbeitung zu crstrecken haben. 
(Buli. Im perial Inst. Lond. 2 4 . 187—205.) R u h l e .

Charles F. Rogers, Vergleich des vorgeschriebenen Verfahrens zum  Veraschen 
von Pflanzenstoffen m it dem Yerfahren nach Hertwig und Bailey. Der Unterschied 
in der Genauigkeit is t zwischen den beiden Vcrff. n ich t groB. Dagegen is t die Zeit- 
ersparnis m it dem Verf. nach H e r t w i g  u . B a i l e y  (Cereal Chemistry 1 . 82; C. 1 9 2 5 .
I I .  1637) so bedeutend, daB dieses Verf. ernste Beaclitung yerdient. (Cereal Che
m istry  3 . 226—32. F t. Collins [Colo.].) R u h l e .

G. L. Brendel, Sauerstoffacetah-erfahren zur Beslimmung der Asche von Mehl.
3 g der Probe werden in  einem P t- oder Porzellantiegel (niedrige Form, 10 ccm Inhalt) 
in  der Muffel zunachst verkohlt. Zu der Kohle g ib t m an dann 2 ccm einer 4,2-n. Lsg. 
von Ca-Aeetat, solange die Kohle noch w. ist, dann trocknct man, erh itz t in  der Muffel 
auf 815° wahrend 3—4 M inuten u. leitet wahrend 10— 15 M inuten 0 2 ein. D as vollige 
Yeraschen is t in  15—20 M inuten geschehen, die ganze Probe beansprucht etwa 45 Min. 
E in Druck des 0 2 von einem Pfund geniigt. Das Verf. is t schnell u. einfach ausfiihrbar 
u . genau. (Cereal Chemistry 3 . 222—26. St. Joseph [Mo.].) R u h l e .

M. J. Blish, Die Pragę der Vereinheitlichung der Backprobe. Ausgehend von der 
Annahme, daB die Backprobe die einzige Probe ist, m it Hilfe dereń allein eine geniigende 
Feststellung der Backfiihigkeit eines Mchles mCglich ist, bespricht Vf. die Anforderungen, 
die an die Backprobe zu stellen sind u. dereń sieh daraus ergebende Ausfiihrungsform. 
(Cereal Chemistry 3. 216—22. Lincoln [Neb.].) R u h l e .

Frederick X. Dunlap, Die Pragę der Backpróben, mil einer Erbrterung gewisser 
chemischen und physikalischen Eniwicklungsmóglichkeilen dieser. Zusammenfassende 
Betraehtung des ganzen Gebietes, wobei sich zcigt, daB die riclitig angestellte Back
probe tro tz  aller durch Analyse, Unters. oder App. erreichter Prufungsmógliehkeiteii 
der einzige Weg zur Best. der tatsachlichen Giite eines Mehles bleibt. Die Backprobe 
muB unter Rueksiehtnahm e auf die A rt des -Mehles u. derart angestellt werden, daB 
das beste Brot, das dam it crreichbar ist, hergestellt wird. Backpróben, die aus Mehlen
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nach irgendeinein Teigbearbeituhgs- oder -garungsverf. hergestellt worden sind, 
liefern nieht so wohlgcratone Brote wie dieselben Mehle m it geringerer anfiinglicher 
pH «. kiirzeren Garzeiten. Liefert ein Mehl seine besten Backprobcn, so is t das Gluten 
weich, schmiegsam u. gleichmaBig durch dioM . verteilt. (Cereal Chemistry 3. 201— 15. 
Chicago.) R u h l e .

L. A. Fitz, Bericht des Ausschusses iiber die Vereinheitlichung von Backversuchen 
im Laboratorium. (Vgl. Cereal Chemistry 2. 232; C. 1926. I. 260.) Es werden Vor- 
schliige gomacht iiber die Anforderungen, die an ein solches Einheitsverf. zu stellcn 
sind. (Cereal Chemistry 3. 252—53.) R u h l e .

D. A. Coleman, Bericht des Ausschusses iiber analytisclie Verfaliren fiir  die arneri- 
kaniiche Gesellschaft der Getreidechemiker. Es werden Verff. zur Best. von Feuchtig- 
keit, Protein, Asche u. ptr, zur Probenahm o u. zur Priifung der erforderlichen Chemi- 
kalien, wie sie von vdrschiedenen Seiten vorgesehlagen worden sind, wiedergegeben 
u. besproehen. (Cereal Chemistry 3. 254—82.) R u i i l e .

W. O. Whitcomb und John P. Lewis, Die Proteinprobe von Weizen des Handels 
und einige damit zusammenhangende Fragen. Vf. erortert kurz die E ntw . der Anwendung 
diesel- Probe (Kleberprobe) im Handel zur Bewertung von Weizen u. einige Fragen, 
die in den letzten Jah ren  in M ontana dariiber entstanden sind, m e  Probenahmo, Be- 
ziehung von Feuchtigkeit u. Schmutz zum Klebergehalte u. a. (Cereal Chemistry 3. 
232—43. Bozeman [M ontana.]) R u h l e .

Arland, E in  neuer Apparat zur Bestimmung des Starkegehaltes der Kartoffeln. 
Ein glasiertes SteingutgefaB wird durch einen Deckel luftdieht verschlossen, der ein 
graduiertes MeBrohr yon 3 cm liclitem Durehmesser trag t. In  das GefaB fiillt man 
genau 5 kg K artoffeln u. 6  1 W. Man liest den S tand des W. im Steigrohr ab, der sofort 
die %  Starkę angibt. Die Best. beruht auf der Anderung des Raum inhaltes der 5 kg 
Kartoffeln m it den %  Starkę, die sie enthalten. (Ztschr. f Spiritusindustrie 49. 244 
bis 245. Leipzig.) R u h l e .

J. Ruffy, Anwendung des Gerberschen Yerfahrens zur Fettbestimmung au f Kakao 
und Schokolade. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 8 . 225— 27. — C. 1926. II . 503.) R.

H. J. Atkinson, Mischbarkeitsproben zum  Nachweise verfalschter Butler. Vf. er
ortert die versehiedenen Mdgliehkeiten zur Best. des Trubungspunktcs u. gelangt zu 
dem Schlusse, daB es moglich ist, dazu geeignete Losungsmm. u. Fiillungsmittel zu 
finden, die rein organ. Fil. sind u. gestatten, die Yerss. bei Raunitem p. (21—24,5°) 
anzustellen. Vf. benutzt Chlf. ais Losungsm. u. Acetessigester ais Fallungsm ittel. 
(Canadian Chemistry M etallurgy 10. 181— 83.) R u h l e .

J. A. Leduc, Triibungspróben von Bulterfett und dessen Ersalzmitteln. Vf. be-
spriclit die Verff., die bisher dazu yorgeschlagen worden sind, u. schliigt ein neues Verf. 
vor, bei dem n-Butylalkohol ais Losungsm. u. Aceton ais Fallungsm ittel dienen; die 
Anfangstemp. betriigt 45—46°, die Endtem p. soli n ieht unter 26° liegen. (Canadian 
Chemistry M etallurgy 10. 178—80. Oka Agric. Inst.) R u h l e .

JoseJ Homolka, ^\:ien, Herstellung und Konservieruntj von Oblaten. Die m it 
Kakaopulver versetzten B latter werden unter Zwischenlage einer kakaopulverhaltigen 
Tunkmasse ais Bindem ittel ausschlieBlicli durch Pressung m iteinander vcreinigt. — 
Diese Oblaten besitzen einen hoheren N ahrw ert ais dio nach dom bisher itblichen 
Verf. erzeugten u. sind einfaeher herzustellen. (Oe. P. 103 744 vom 10/7. 1925, ausg. 
10/7. 1926.) O e l k e r .

Robert E. Woodson, St. Louis, iibert. von: Dick B. Williams, Chicago, Tren
nung des Fleisches von Niissen von dereń Schalen. Die Nusse werden in einem Strome 
nach u. naeh kontimnerlich der Einw. von Breclivorr. ausgesetzt u. hierauf durch anderc 
Vori'. die Schalenreste von dem Fleisch der Niisse entfernt. (A. P. 1594702 vom 
6/10. 1924, au sg . 3 /8 . 1926.) K a u s c h .
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Benjamin Eli Oatley, W est Tam pa, Florida, Sterilisieren von Tabakjabrikaten. 
Man bringt dio Fabrikate in  einen geschlossenen Behalter, leitet fl. C 0 2 in den unter en 
Teil desselben, wobei diese yerdam pft u. den Tabak durchdringt, fiihrt alsdann an 
verschiedenen Stellen im oberen Teile des Behalters kom prim ierte Luft ein u. zieht diese 
m itsam t der C 0 2 aus dem unteren Teile des Behalters wieder ab- (A. P. 1597 616 
vom 3/11. 1924, ausg. 24/8. 1926.) O e l k e r .

Tlieophile Schloesing, Frankrcich, Entnikotinisieren von Tabak. Der Tabak 
wird bei gewohnlichcm Druek m it am m oniakhaltigem W asserdampf behandelt, der 
m it N icotin u. geringen Mengen der Aromastoffe des Tabaks beladene Wasserdampf 
kondensiert, m it einem wasserunl. Losungsm. ausgezogcn u. un ter Zusatz geringer 
Mengen von N H 3 (zum E rsatz fiir Ycrluste) -wieder verdam pft u. zum T abak zuriick- 
gefiihrt. Dio Menge des im W asserdampf cnthaltenen N H 3 kann inncrhalb weiter 
Grenzen von 25 g — 160 g je kg W asserdampf schwanken. Die Lsgg. des Nicotina 
in dom wasserunl. Losungsm. wird von mitaufgenommenem N H 3 befreit, indem man 
sie durch W. oder besser eine gesatt. Salz-, z. B. Kochsalzlsg. perlen liiBt oder mit 
einem Luftstrom  behandelt. Sie wird dann m it einer Saure ausgezogen. (F. PP.
594 691 vom 30/5. 1924, ausg. 17/9. 1925. 29618 [Zus.-Pat.] vom 18/8. 1924 u. 29633 
[Zus.-Pat.] vom 31/10. 1924, ausg. 3/9. 1925.) K u h l i n g .

Les fitablissements Była, Frankreich (Seine), Herstellung von Fleisch-saft. Man 
mazeriert das zerkleinerte Fleiseh in W., dem man Papain zugesetzt hat, wobei die 
Temp. des W. auf etw a 46° gehaltcn wird. — Eine Koagulation der Proteine tr itt 
hierbei n icht ein. (F. P. 606 962 vom 10/3. 1925, ausg. 23/6. 1926.) O e l k e r .

Joseph Fousek, San Francisco, Calif., Konservieren von Eigelb. Das Eigelb 
wird zunachst in Behaltern zum Gefrieron gebracht; danach setzt m an dic gefrorene 
M. etw a 4 Tago einer Temp. von ca. 80° F  aus, entfornt sie aus den Behaltern, ver- 
setzt sie sogleich m it Zucker, Salz u. Syrup u. iiberlaBt sio dann 3— 7 Tago der Reifung. 
Man erhalt eine lcremartige M., die sich unbegrenzt lango halten soli. (A. P. 1 597186 
vom 20/4. 1925, ausg. 24/8. 1926.) OELKER.

Hillhouse Buel, New York, Herstellung von Yoghurl. Milch wird entrahm t 
m it Y oghurtbakterien yersetzt u. naeh geniigender Sauerung wieder m it soyiel des 
Rahmes yermischt, daB der Fettgehalt der Mischung l,5°/o betragt. Man kann evtl. 
den Ralim, bevor man ihn der gesauerten Milch wieder zusetzt, m it Baktcrienkulturen 
impfen, welche den Geschmack giinstig beoinflussen. (A. P. 1593 899 vom 30/4. 
1920, ausg. 27/7. 1926.) Oe l k e r .

Harper F. Zoller, D etroit Michigan, V. St. A., Herstellung von ais Nahrungs- 
mittel verwmdbaren Alkalicaseinaten. Frisch gefiilltes, noch feuehtes oder reines, 
trockenes Casein wird in Ggw. von in wss. Lsg. befindlichen Pufferstoffen m it einer 
Alkalihydroxydlsg. bis zur vollstiindigen Lsg. allmahlich yersetzt. — Z. B. wird frische, 
entrahm te Milch auf 34—35° erw arm t u. bis zur Gerinnung m it HC1 (1 :8 )  versetzt. 
H ierauf wird un ter R uhren langsam eine weitere Mengo HC1 zugegeben, wobei sieh 
der Quark breifórmig abscheidet u. gegeniiber M ethylrot ausgesprochen rote Farbung 
zeigt, was bei einer ph von fca. 4,2 in Ggw. der Molkc der Fali ist. Dic Molken werden 
von dem abgesetzten Casein bis auf einen kleinen Rest, ca. 1/ 20 des ganzon Vol. ab- 
gegossen. Dor verbleibende R est w irkt ais Pufferstoff gogenuber dem zuzusetzenden 
starken Alkali u. beschleunigt die losendo W rkg. des Alkalis auf das Casein. Das feuchte 
Casein wird m it soviel w. W. yorsetzt, daB eine leicht zerstiiubbare Alkalicaseinatlsg. 
entstehen kann, z. B. eine 20— 30%ig. Na-Caseinatlsg. U nter schnellem, starkem 
R uhren gibt m an alsdann zu der wss. Suspension des Caseins in kleinen Anteilen eine 
5% ig. NaOH-Lsg. bis zur yollstandigen Lsg. des ersteren. Dic Na-Caseinatlsg. muB 
zum ScliluB eine pn von 6,2— 6 , 8  u. ein Tropfen auf einem wdiBen U ntergrnnd mit
0,05o/()ig. wss. Bromkresolpurpur eine blaulich purpurne, m it einer solchen von Phenolrot 
eine orangegelbe Farbung zeigen. Zum SchluB der Zugabe des NaOH zur Casein-
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suspension kann bis zum K p. erh itz t werden. Die 20—30%'g- Caseinatlsg. wird hierauf 
in einer Pasteurisiervorr. auf ca. 65° wahrend %  Stde. oder langer erhitzt. Will m an 
festes Casein-Na aus der Lsg. abscheiden, so unterw irft man diese, m it oder ohne Zusatz 
yon Zucker der Zcrstaubungstrocknung oder dem Eindam pfen im Vakuum. — Boi 
Verwendung von troclcenem Casein aus frischer, entrahm ter Milch, wird es fein ge- 
mahlen u. in W. suspendiert, das m it 1 —2%  neutralem  A lkalicitrat oder -phosphat 
yersetzt is t, worauf m an wie oben weiter yerfahrt. Das trockene gepulverte 
Casein-Na is t weifl oder scliwaehgrau gefarbt. Die wss. Lsg. von 20—30%  entspricht 
in ihrem Gehalt an  W. demjenigen frischer Kuhmileh bezw. ihrer K onzentrate, is t 
frei yon tox. Zersetzungsprodd. u. leicht zu konservieren. (A. P. 1 598 334 vom 8/5. 
1922, ausg. 31/8. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Mellemeuropaeisk Patent-Financieringsselskab A./S., K o p e n h a g e n , Kase m it 
gcsteigertem bezw. erganztem Vitamingehalt. (Oe. P. 103 902 y o m  12/12. 1924, au sg . 
10/8. 1926. D . P r io r . 21/12 . 1923. — C. 1925. I .  2420.) O e l k e r .

Albert K. Epstein, Chicago, 111., V. St. A., Prdparat zur Herstellung von Mayon- 
naisen u. dgl., welches in  der Weise erhalten wird, daB m an zu Eigelb eine in W. 1. 
organ., H ydroxylgruppen enthaltende Verb., z. B. Glycerin, eine geeignete Saure, 
z. B. Citronensaure sowie evtl. a th . Ole, z. B. Senfol, Farbstoffe u. gepulverten Paprika, 
zusctzt, u. die Mischung zwecks Keimfreimachung in den gefrorenen Zustand iiber- 
fiihrt, der bis zum Gebrauch des P raparates aufrecht erhalten wird. (A. PP. 1 595 766 
u. 1595 765 vom 5/10. 1925, ausg. 10/8. 1926.) O e l k e r .

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

I. Lifschiitz, Zur rationellen Verwertung des Wollfettes. (Vgl. Chem.-Ztg. 50. 
246; C. 1926. I. 3289.) Verwertung des Wollfetis naeh den vom Vf. ausgearbeiteten 
Patentyerf. (Ztsclir. f. angew. Ch. 39. 1115— 16. H am burg.) JU N G .

Gabriel Bertrand, Neue Erfahrungen m it der Erstickung der Kokons der Seiden- 
raupe dureh Chlorpikrin. Technik und Kampagne 1925. (B u li. soc . e n c o u r . in d u s tr ie  
na tionale  125. 480— 89. —  C. 1926. II . 132.) R a e c k e .

T. F. Heyes und H. S. Holden, Die Wirkung von Mikroorganismen a u f Scide. 
Die meisten untersuchten Bazillen, hauptsachlieh Aspergillusarten, wachsen auf 
Seide unter yerschiedenen Bedingungen. Die Seide wird dureh die Mikroorganismen 
nicht geschadigt, es sei denn, daB sie dureh farbige Sporen yerfarbt wird. Eine 
Schwachung t r i t t  bei gewohnlicher Temp. m ir dureh B. mycoides u. B. proteus in 
geringem Mafie ein. (Journ . Soc. Chem. Ind. 45. T  262— 65. N ottingham , Univ.) R a e .

Victor Estienne, Das Papier. (Mikrochemische Analyse.) VI. bespricht kurz 
die Geschichte des Papiers, die H erst. des Rohm aterials aus Lumpen, Holz, Stroh 
u. Esparto u. die H erst. des Papiers, schildert dann die bekannten mkr. u. chem. 
Untersuchungsmethoden auf Zellstoff, Holzstoff, Fiill- u. Leimmaterial, Farbstoffe, 
dic mechan. Priifung, wic Reififestigkeit usw. u. g ib t einen tlberblick iiber die yer
schiedenen Sorten von Papier u. ihre Verwendung. (Journ . Pharm . de Belgiąue 8 . 
691—97. 707— 09. Lówen, Univ.) B r a u n s .

Atlas Powder Company, W ilmington, Delaware, iibert. von: William E. Flet- 
Scher, Philadelphia, Pennsylyania, V. St. A., Wasserdichte Stoffe. Leichte Gewebe 
werden m it einer Nitrocelluloselsg., die m it W cichmachungsmitteln yersetzt ist, iiber- 
zogen; die Gewebe sollcn zur H erst. yon Fensteryorhśingen dienen. (A. P. 1586189 
vom 23/12. 1924, ausg. 25/5. 1926.) " F r a n z .

Ernest D. Waleń, Melrose, Massachusetts, Walter S. Burrill, Albert F. Knight, 
William T. Mayo, Ham ilton, Ontario, Canada, und Russell Hathaway, Braintree,



2366 HXVi„. P a s e k -  u . S p i n n s t o f f e ;  P a p i e r  u s w . 1926. I I.

Massachusetts, V. St. A., Imprdgnieren von Baumwollgiweben. Man tran k t das Ge
webe m it einer Mischung von etw a 4 Teilen Wasserglas, 3 Teilen eines wasserloslichen 
Oles, wio Rieinusólsulfonsaurc, u. 18 Teilen W .; dic so im pragnierten Gewebe sollen 
zur H erst. der bei den Papiertrockenmaschinen benutzten endlosen Bander yerwendęt 
werden; durch die Inipriignierung sollen die Siiurcspurcn neutralisiert werden, die 
Lcbensdauer der Biinder soli hierdurch verliingert werden. (A. P. 1587 094 vom 
16/10. 1924, ausg. 1 / 6 . 1926.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, Thomas Clifford Woodman, Tcddington, 
und William Alexander Dickie, Spondon bei Derby, Wasser- und Gasdichtmachen 
von Geweben. Gewebe aus Celluloseacetat, Athyl-, Methyl- oder Benzylcellulose, 
NitroceUulose oder anderen Celluloscestern oder -iithern oder in Mischung m it Seide, 
Wollc, Baumwolle oder aus Cellulose bestehenden K unstseiden werden m it oder ohne 
Anwendung yon Erweichungs- oder Losungsmittein fiir die Cellulosederiw. erwiirmt 
u. gepreBt, hierdurch werden dic Porcn des Gewebcs teilweise oder ganz yerschlosscn. 
E in  Gewebe aus Celluloseacetatseide wird zwischen g latten P la ttcn  unter Druck
5 Min. auf 100° erw arm t; das Gewebe wird wasserdicht, erhalt einen erhohten Glanz 
u. D urchsichtigkeit; das gleiche Ergebnis crzielt man, wenn m an das Gewebe aus 
Celluloseacetatseide durch erw arm te Kalanderwalzen fiihrt; das Gewebe kann vorhcr 
m it einem in W. unl., n icht fliichtigen Plastizierungs-, Losungs- oder Erweichungs- 
m ittel, wie Monomethylxylolsulfonamid in Bzl. behandelt werden. In  gleieher Weise 
kann m an Gewebe m it Celluloseacetatseide ais K ette  u. Seide oder Baumwolle ais 
SchuB behandeln. Man kann gleichzeitig Moirć- usw. -Effckte aufbringen; das Verf. 
cignet sich auch zur H erst von Ballonstoffpn. (E. P. 249 946 vom 10/1. 1925, ausg. 
29/4. 1926.) F r a n z .

A. L. F. A. „Applicazioni Lavorazioni Fibra Alfa E. Aifini, Italien, Be- 
handlung von vegetabilischen Stoffen wie Esparto, A lfa u. dgl. zwecks Herstellung von 
Textilfasern. Dic Bliitter genannter Pflanzen werden parallel zueinander gelegt, ohne 
StoBe noch Schlage gestreckfc u. cinc zeitlang gestreckt gchalten, bis die weichen, 
ldebrigen u. holzigen Bestandteile melir oder weniger herausgetroten sind,worauf die 
Fascrn davon getrennt werden. (F. P. 609 002 vom 6/1 . 1926, ausg. 6 /8 . 1926. Ital.
Prior. 12/11. 1925.) KAUSCH.

Norman Bocklehurst Maurice und William Frost, Macclesfield, Engl., Kiinst- 
liche Darme oder tierische Fasern w. dgl. Man behandelt Faden yon N aturseide m it einer 
Lsg. yon Gelatine u. (Ivautschuk-)Latex, zw irnt die Faden u. behandelt sie m it einer 
wasserfestmachenden Substanz (Chromalaun, CH20  o. dgl.). (A. P. 1 597 860 vom 
31/10. 1924, ausg. 31 /8 . 1926. E. Prior. 11/12. 1023.) '  K a u s c h .

Harold R. Rafsky, gen. Harold Robert Rafton, Lawrence, Mass., V. St. A., 
Papier, welches ais Fullm ittel CaC03 u. MgC03 in auBerst feiner Verteilung cnthiilt. — 
Das Papier soli sich vor anderen gefiillten Papieren durch eine tadellose weifie Farbę 
u. eine sehr gleichmaBigo Beschaffcnheit auszeichnen. (A. P. 1595 416 vom 3/4. 
1922, ausg. 10/8. 1926.) O e l k e e .

Bertrand S. Summers, P o rt H uron. Michigan, Papier. Man setzt dem zur 
Erzeugung von Papier dienenden Stoffe Pho3 phorsaure oder 1. Salze derselben zu. 
Die Ggw. dieser Verbb. in dcm Stoffe gibt dem daraus liergestellten Papier eine gc- 
wdsse Zahigkeit, erleichtert die H ydratation  des Stoffes im Hollander u. fordert den 
Bleichyorgang. (A. P. 1597 840 vom 9/7. 1924, ausg. 31/8. 1926.) Oe l k e r .

Alexandre Vaugean und Demetrio Floresco, Frankreich (Seine), Herstellung 
eines antiseptischen, gerucldosen, undurchlassigen und nicht entziindiichen Papiers fiir 
Verpachinr/szwecke u. dgl. Man setzt dem auf Papier zu yerarbeitenden Faserstoff- 
brei Mineralstoffc, wie Kaolin, Baryum sulfat, antisept. wirkende Stoffe, wie Formo! 
u. dgl., zu. Der Zusatz kann auch wahrend des K alanderns des Papiers erfolgen. 
(F. P. 607 639 vom 1S/3. 1925, ausg. 6/7. 1926.) O e l k e r .
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Sjune Svensson, Hissmofors, Krokom, Schweden, Bcschicken von Cellulose- 
kochern. Die Besehickung erfolgt m it Hilfe von Dam pfstrahlen, welchc das zu koohende 
Materiał aus einem Behalter in  den Kocher driicken. (A. P. 1593147 vom 8/2. 1926, 
ausg. 20/7. 1926. Schwed. Prior. 11/12. 1925.) O e l k e r .

Bertrand. S. Sumniers, P ort Huron, Michigan, Herslellung ton  Papiersloff. 
lian kocht das vcgetabil. Ausgangsmaterial in einer Lauge, welche ein kaust. Alkali, 
ein Alkalimetallsulfat u. Phosphorsiiure oder ein Salz dersclben enthiilt. Die E nt- 
stehung iibel riechender Dampfe beim KochprozeB wird vermieden u. es wird ein 
Stoff erhalten, welcher ein starkes, geselimeidiges Papier liefert. (A. P. 1597 841 
vom 9/7. 1924, ausg. 31/8. 192G.) O e l k e r .

Erik Hagglund, Abo, Finnland, Verwerlung von Schwarzlaugen. Diese Laugen 
werden einer Druck- u. H itzebehandlung unterworfen, die resultierenden Fil. mit 
frischer Na2C 0 3-Lsg. fiir 'd ie Behandlung von faserigem Materiał versetzt. (Can. P. 
260 376 vom 20/7. 1925, ausg. 4/5. 192G.) K a u s c h .

Taylor Laboratories Inc., iibert. von: Edwin Taylor, Brooklyn, V. St, A., 
Herslellung von Faden, Bohren, Bandchen usw. aus Losungen ton  Cellulose in  Kupfer- 
oxydammoniak- oder Chlorzinklosungen. Man preBt eine Lsg. von Cellulose in Kupfer- 
oxydannnoniaklsg. durch eine Diise in eine verd. Siiurclsg. u. unterw irft diese der Einw. 
des elektr. Stromes, hierbei werden die fremdcn Bestandteilc aus dem Cellulosegebilde 
entfernt. (A. P. 1590 594 vom 11/3. 1920, ausg. 29/6. 1926.) F r a n z .

British Celanese Limited, London, William Alexander Dickie und James 
Henry Rooney, Spondon b. Derby, Erzeugung von Moiremustern. Man druek t ein 
Linienmustcr auf Sehichten, Bander usw. aus durchscheinenden piast. Massen, so 
daB opt. Interferenzerscheinungen erzeugt werden. Man bedruekt z. B. Celluloid 
oder eelluloidartigc Massen aus Celluloseacetat, Alkyl- oder Benzylcellulose usw. m it 
parallel verlaufenden feinen D rahten, grayiert in  M etallplattcn usw. (E. P. 250 658 
vom 14/1. 1925, ausg. 16/6. 1926.) F r a n z .

Benno Borzykowski, Paris, Oarnwaschterfahrcn. Das Garn, besonders Kunst- 
seidegarn, wird auf gelochte Bobbinen aufgespult u. die Waschfl. durch das Garn u. 
die Offnungen durch Vakuum gesaugt. (Can. P. 260 089 vom 20/7. 1925, ausg. 27/4.
1926.) K a u s c h .

Atlas Powder Co., W ilmington, Delaware, iibert, von: Charles C. Jessen, 
Wibnington, Kunstseide. Man w indet dio gesponnene u. gedrehte Seide d irekt nach 
Yerlassen des Zentrifugentopfes auf einen freibeweglichen Zylinder, wahrend dieser 
sich in einem die Seide chem. reinigenden Bade dreht. D ann wird der Zylinder in 
einen Waschapp. u. schlieBlich in eine Trockenyorr. gebracht, (A. P. 1 597 684 voxn 
10/11. 1924, ausg. 31/8. 1926.) K a u s c h .

Henry Dreyfus, Timbersbrook, Congleton, England, Kunstseide. Man behandelt 
Stoffe, die ganz oder teilweise aus Celluloseacetat bestehen, m it h. oder sd. wss. Fil., 
dencn eine geniigendc Menge einer oder melirerer, den Glanz, die D urchsichtigkeit u. 
das Ansehen des A cetats erhaltender Schutzm ittel (Salze) zugesetzt sind. (Can. P.
260 319 vom 25/7. 1925, ausg. 27/4. 1926.) K a u s c h .

Taylor Laboratories Inc., iibert. von: Edwin Taylor und Edward F. Chandler, 
Brooklyn, New York, V. St. A., Oewinnung von Filmen aus K u  pferox>/dammo n i a!: - 
cellidoselosungen oder aus Losungen von Cellulose in  Zinkchloridlosungen. Man fiihrt 
ein endloses M etallband aus Cu durch eino Kupferoxydammoniakeelluloselsg. u. leitet 
einen elektr. Strom durch die F l.; hierbei wird die Cellulose auf dem endlosen Metall
band, das Cu an Cu-Elektroden niedergeschlagen, der gebildete Film  wird dann durch 
eine Reihe von WaschgefiiBen zur E ntfernung von Verunreinigungen gefiilirt u. 
schlieBlich getrocknet; der Film  wird dann durcli A m ylacetat u. noch feucht durch 
geheizte Kalander geleitct, (A. P. 1590 593 vom 2/12. 1919, ausg. 29/6. 1926.) F r .
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung,
A. C. Fieldner, Die Tieftemperaturvcrkokung der Kohle. Beschreibung von Ver- 

kokungsprozessen. (Vgl. S. 957 u. 1603.) Bespricht Yerff., Ergcbnisse u. Aussichten 
der verschiedenen Tieftemp.-Verkokungspr07.esse. (Amer. Gas Journ . 125. 119 bis 
121.) B o k n s t b in .

Louis Goldberg, Kciltetorf. Das vom Vf. ausgearbeitete Verf. zur Torfgewinnung 
m it Hilfe der K altebehandlung ermoglicht einen D auerbetrieb. Das Verf. u. seine 
w irtschaftlichen Vorteile werden erórtert. (A pparatebau 3 8 . 207— 10.) J u n g .

H. Schering und R. Vieweg, Ober die Beurleilung der Lagerschmierung nach 
elektrischen Messungen. Yortrag. Die Leitfiiliigkeit bietet keine geeignete Basis fiir 
die Best. der Schnierfilmdicke, da die Leitfabigkeit des Ols durch Yerunreinigungen, 
Feuehtigkeit, Sauregehalt u. Temp.-Anderung sta rk  beeinfluBt wird. Man kann 
das Lager im Zustand der Vollschmierung ais einen Kondensator betraehten; Zapfen 
u. Lagcrschalen sind die beiden Belegungen, zwischen denen sich ais Dielektrikum
Ol befindet. Aus der K apazita t des K ondensators w ird auf dio Dicke der Olschicht 
geschlossen. Die D ięlektrizitatszahl E  des Schmiermittels erweist sich ais prakt. 
konstant. Die Auswertung der Messungen wird im Original abgeleitet u. die MeB- 
anordnung an der H and  von Skizzen beschrieben. Bei Kugcllagern kom m t die Strom- 
messung m it Gleichspannung u. die K apazitatsm essung in  B etracht. (Ztschr. f. angew. 
C h. 39. 1119— 23.) J u n g .

Victor Schon und Vykypiel, Abgeanderte Brunckmethode zur Besthnmung ton 
Schwefel in  feslen Breniistóffen. Vff. beschreiben ein Verf. zur raschen u. genaiten 
Best. des S  un ter Verwcndung des Brunckschen (vgl. H o l l i g e r ,  Ztschr. f. angew. 
Ch. 18. 1560 [1905]) C o-K atalysators u . der Eschkamischung m it Zugabe von 10%  
N a20 2. (Chem.-Ztg. 50. 673— 74. Briinn, D eutsche Techn. Hochsch.) JuX G .

Jacąues Beaudequin, Paris, Herstellung von Brennstoffbriketten. Man formt
aus bituminóser Kohle oder aus L ignit u. Torf u. dgl., welch letztere m an yorher
erhitzt, um W. u. leichter fliichtige KW -stoffe zu entfernen, B riketts u . preBt sio in 
Form  einer Saule durch ein Rohr, in dessen yorderem Teile sie un ter D ruck erhitzt 
werden, so daB die in der Kolile enthaltenen KW -stoffe fl. oder yiscos werden u. die 
intram olekularen Zwischenriiume ausfiillcn. Die B riketts erhalten liierdurch die 
Eigenschaften des A nthracits. (A. P. 1597 570 vom 6 / 6 . 1923, ausg. 24/8. 1926.
F . Prior. 7/6.1922 u. A. P. 1597 571 vom 29/11. 1924, ausg. 24/8. 1926. Belg. Prior. 
3/12. 1923.) O e l k e r .

Samuel A. Firin und William H. Willson, Los Angeles, Calif., Leicht brenn- 
bare Masse, welche ais Anzunder dienen kann u. aus N itronaphthalin  u. Wachs (Pa- 
raffin) besteht. Die M. wird durch Zusammenschmelzen der beiden Stoffe erhalten, 
wobei ik r evtl. noch andere Stoffe, wie Baumwolle, beigemischt werden kónnen. 
(A. P. 1597 442 vom 8/2. 1926, ausg. 24/8. 1926.) O e l k e k .

Coal Carbonization Co., Delaware, iibert. yon: Charles Hayes, Paris, Verkohlen 
von Kohle in rotierenden R etorten , die von auBen beheizt werden, wobei dio Retortcn 
abwechselnd sich nach der einen u. der anderen R ichtung drehen. (A. P. 1595934 
yom 10/12. 1925, ausg. 10/8. 1926.) K a u s c h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., D eutschland, Verfahren zur 
Verhiilung des Zusammenbackens zu uerkokender Stoffe in  kontinuierlich arbeitenden 
Ofen, z. B . Drehofen. Das M ateriał wird vor der Beschickung des Ofens einer Pressung 
unterworfen. (F. P. 607 096 vom 27/11. 1925, ausg. 25/6. 1926. D. Prior. 13/1.
1925.) O e l k e r .

Compagnie des Mines de Vicoigne, Noeux et Drocourt, Frankreicli (Seine), 
Behandlung von leichten Teerolen, Naphtha oder Oldestillaten, welche Cumaron, Indon
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und andere ungesdttigte Koldenwasserstoffe enthalten. Man unterw irft die Ole einer 
Polymerisation unter Verwendung yon in  den Olen 1. Metallchloriden, wie z. B. T itan- 
chlorid, wobei kiinstliclie H arze u. gereinigte Ole erhalten werden, die durch Dest. 
Yoncinnnder getrennt werden konnen. (P. P. 607 672 vom 21/3. 1925, ausg. 7/7.
1926.) O e l k e r .

Hydrotorf Ges. m . b. H., Berlin, Entwasserung von Torf. Die stark  m it W. 
verd., z. B. naeh dcm Abspritzverf. gewonnene Torfmasse, wird fein zerrieben u. m it 
schwachen Lsgg. yon CaCl2, C aS04, N a2S 0 4, A12(S 0 4)3, F eS 0 4, Fe2(S 0 4 ) 3 o. dgl. bezw. 
kolloidalen Lsgg. von A120 3, Fe20 3 (Aluminiumoxyd- bezw. Eisenoxydhydrosol) oder 
kolloidalen lsg g . von Metal len durchgcarbeitet u. dann getrocknet. (Oe. P. 103 892 
Tom 14/10. 1922, ausg. 10/8. 1926. D. Prior. 18/10. 1921.) O e l k e r .

Julius Fabian, Berlin-Wilmersdorf, Gewinnung von Urleer aus bituminosen 
Schiefern durch Innenbe^eizung m ittels h. Verbrennungsgase, die aus dem fixen C des 
Schwelriickstandes gewonnen werden, dad. gek., daB der fixe O durch in  den aus- 
gebrannten R iickstanden in  bekannter Weise Yorzuwarmende L uft prak t. yollkommen 
verbrannt (nicht yergast) wird u. nur dio so erzeugten Verbrennungsgase der Schwel- 
zone zugefuhrt werden. Dio Vorteile dieses Verf. bestehen darin, daB ohne Verbrauch 
von Dampf u. eigentlichem Brennstoff aus dem Schiefer ein brauchbarer Tieftem peratur- 
teer bei hoher Ausbeutc u. gleichzeitig ein fur Bauzwecke geeigneter R uekstand ge
wonnen wird. (Oe. P. 103 714 vom 10/3. 1923, ausg. 10/7. 1926.) O e l k e r .

Morduch Berko Trepel, Frankreich, Aufarbeilung der Schwefelsaureschlamrne von 
der Kóhlenwasserstoffreinigung. Man neutralisiert die Schlamme m it N a 2C 03, Ca(OH)2. 
CaC03, BaC03  oder CaS, indem  m an erstere allmahlich in  das N eutralisationsm ittel 
einfuhrt. Das neutralisierte Prod. wird zwecks Gewinnung der ungesatt. KW -stoffe 
dest. (F. P. 606 935 vom 6/3. 1925, ausg. 23/7. 1926.) K a u s c h .

Canada Carbide Co., Ltd., Montreal, iibert. yon: Stuart A. Wisdom, Shawinigan 
Falls, Quebec, Canada, Zersetzen von Kohlenstoff enthaltenden Gasen. Man bringt einen 
Strom gemischter, kohlenstoffhaltiger Gase, von denen eines endotherm  ist, zur Disso- 
ziation u. benutzt die Dissoziationswarme des endotherm . Gases, um wenigstens einen 
Teil der anderen Bestandteile des Gemischcs zu zersetzen, wobei das ganze Verf. ohne 
Verbrennung durchgcfulirt wird. (Can. P. 260 227 vom 13/8. 1923, ausg. 27/4.
1926.) K a u s c h .

Gasoline Recovery Corporation, Del., iibert. von: George G. Oberfell, New- 
York, Gewinnung von Gasolin aus naturlićhen Gasen. Man bringt das natiirliche Gas 
mit einer aktiven Kohle in  Beriihrung, welche das Gasolin aus dem Gase absorbiert, 
unterwirft die Kohle dann einem DestillationsprozeB u. kondensiert die dadurch aus 
der Kohle entwickelten Gasolingase. (A. P. 1595 681 vom 6 / 1 2 . 1919, ausg. 10/8.
1926.). O e l k e r .

Standard Development Co., Del., iibert, yon: Edward A. Riidigier, B alti
more, Maryland, V. St. A., Herstellung eines Brennóls. Man yerm ischt den bei der 
Siiureraffination von KW -stoffólen erhaltenen yiscosen Schlamm m it einem Ol von 
geringerer Viscositat, indem m an D am pf in  das Gemenge einleitet. (A. P. 1597 292 
vom 21/11. 1924, ausg. 24/8. 1926.) O e l k e r .

Standard Oil Co., San Francisco, iibert. von: Ralph A. Halloran. Berkeley, 
Calif., Entiodssern von Olemulsionen. Man yersetzt die Emulsion m it 1 %  oder weniger 
des bei der Schwefelsaureraffination von jMineralólen erhaltenen Schlammes u. erh itz t 
die Mischung auf 150— 200° F . (A. P. 1597 461 vom 1 1 / 6 . 1925, ausg. 24/8. 1926.) O e .

Braunkohlen-Produkte-A.-G., Dcutschland, Kohlepulver. Man erh itz t Ole (z. B. 
Dieselole) schnell in auf 300—500° erhitzten Rohren, so daB sich an den W anden der 
Rohre Kohle abscheidet, dic durch Ventile entnom men w ird; Ol in groBem BlaBstabe 
kann im Innern des Reaktionsrolires n icht zur Yerdampfung kommen. (F. P. 608 421 
vom 28/12. 1925, ausg. 27/7. 1926.) K a u s c h .
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Franklin Railway Oil Company, Franklin, ubert. von: Louis A. Walker,
Franklin, Pa,, V. St. A., Festes Schmiermiitd, welches aus 52%  Paraffin, 4G,5% 
N atrium stearat, 0,5%  freiera Alkali u. 1%  W. besteht. (A. P. 1598 225 vom 21/11.
1925, ausg. 31/8. 1926.) O e l i c e r .

Charles Frederic Sherwood, Mili Valley, Calif., V. S t. A., Sćhm ierm  von Metall-
lagerflachen. Man bringt auf bezw. zwischen die Flachen eine dunne Schicht von 
Hg oder eines Amalgams. (A. P. 1598 321 vom 17/3. 1921, ausg. 31/8. 1926.) O e l .

Arthur D. Little, Inc., Cambridge, ubert. von: Earl P. Stevenson, Cam
bridge, Mass., V. St. A., Gewinnung von Terpentin, Kienol und Harz aus Koniferen- 
holz. Man behandelt das Holz m it einem Kohlenteerdestillat, z. B. Toluol, wobci 
Terpentin, Kienol u. H arz in Lsg. gehen, fallt ans dieser Lsg. durch Zusatz eines 
Chlor-KW-stoffs die dunkel gefiirbtcn Bestandteile, scheidet den Nd. ab u. trennt 
das Losungsm. (Toluol) durch Dest. von dem Terpentin usw. (A. P. 1 597 215 vom 
11/5. 1920, ausg. 24/8. 1926.) O e l i c e r .

General Motors Corporation, D etroit, Michigan, Delaware, ubert. von: Thomas 
Midgley, jr., D ayton, Ohio, V. St. A., M ittel zur Behandlung von Motortreibmitldn, 
welches aus einer T ablette besteht, die Tetra athylblei u. p-Toluidin in einer Hulle 
von Paraffin  enthiilt. Das M ittel wird den M otortreibm itteln zugesetzt, um das 
Klopfen des Motors zu yerhindern. (A. P. 1592 953 vom 4/10. 1922, ausg. 20/7.
1926.) O e l k e r .  

Edward F. Chandler, Brooklyn, N. Y., Molortreibmiltel, welches aus 75 Teilen
Gasolin, 5 Teilen Petroleum , 10 Teilen D im ethylketon, 9 Teilen W. u. 1  Teil Tetra- 
nitrom ethan zusammengesetzt ist. (A. P. 1597 343 vom 21/11. 1924, ausg. 24/8.
1926.) O e l k e r .

Standard Oil Company, San Francisco, V. St. A., Spalten von schweren Kohkn- 
wasserstoffen. Das Ausgangsól wird zunachst einer schonenden D est. bei Unterdruck 
unterworfen, worauf das so gewonnene Gesanitdestillat in an sich bekannter Weise 
einer zersetzenden Druckdest. ausgesetzt wird. Es werden niedrig sd., z. B. ais Molor- 
treibmittel yerwendbare KW -stoffe gewonnen. (Oe. P. 103 791 vom 17/3. 1922,
ausg. 26/7. 1926.) O e l k e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Michel-Durand, Uber die Losungsmiltel der Gerbstoffe. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. 

des sciences 181. 1171; C. 1926. I. 2930.) Die Gerbstoffe, die in  A. u. Aceton 1. sind, 
sind auch in W. 1. U m gekehrt sind die in W. 1. Gerbstoffe n ich t alle in  Aceton 1. 
Jedenfalls aber erhalt m an durch E xtrak tion  in  sd. W. die beste Ausbeute. (C. r. d.
l’Acad. des sciences 182. 937—39.) O p p e n h e i m e r .

O. Gerngrofi, N. Ban und G. Sandor, Uber die Anwendung fillrierten ultra- 
violeiten Lichtes fiir  die Erktnnung und, Unterscheidung von kiinstlichen und naliirlichen 
Gerbstoffen. (Vgl. G e r n g r o s s , B a n  u . S a n d o r , Collegium 1925. 565; C. 1 9 2 6 .1. 1347; 
G e r n g r o s s u . S a n d o r , C ollegium l926.1;C . 1 9 2 6 .1 .3642.) Zusammenfassung u. weitere 
Ausbildung der Fluorescenzrkk. AuBer den schon beschriebenen zeigen noch folgende 
kiinstliche wss. Gerbstofflsgg. Fluorescenz: Leukanol u. Sorbanol (ident. m it Gerb- 
stoff F  u. Ordoval G ); Carbatan A u. R . D iatan CC u. D iatan  00, Embasol, die Sulfit- 
ablaugenpraparate Queol D, Bleichdeka, Queol, D ekaestrak t. Zu den n icht fluo- 
rescierenden gehoren noch P ry tan , C arbatan N  u. F , Gcrbstoff W. Das A uftreten (iner 
Fluorescenz an W atte beim E intauchen in  natiirliche wss. Gerbstofflsgs. is t eine 
zuverlassige R k. bei Quebracho u. Tizcra (stark gelb), bei Mimosa (weniger stark 
leuchtend aber stets absolut unverkennbar) bei Fichte, M aletto u. Liirche sta rk  riolett.
2 H em lockrindcnextrakte zeigten schwache, doch deutlich lila Flurescenz. Unsicher 
is t der Ausfall bei Eiche, Mangrove u. besonders bei K astanie, jedoch fluorescieren 
E x trak te  m it A. u. Aceton von allen untersuchten Eiclien u. K astanienextraktcn
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(15 Stiick) deutlich lila. Der lila fluorescente Stoff sitz t bei Fichte, M aletto u. Liirche 
vor allem in der sekundiiren Rinde, die besonders bei frisch geschalten Stam m en unter 
der Analysenquarzlampe prachtyoll blauviolett leuchtet. E r ist in W., A., Aceton
11., 1. in Essigester, wenig 1. in  A. u. 1. in C6H6, CCI,,, CHC13, resistent gegen Saure, wird 
dureh starkę Alkalien allmahlich u. vor allem dureh Chlorkalk rasch zerstórt. Aus 
alkal. (im Gcgensatz zu neutraler u. saurer Lsg.) wird er n ieh t irroversibel adsorbiert. 
Ein sich ganz ahnlieh yerhaltender Stoff is t auch im Fiehtenholz enthalten, aber erst 
dureh D ruckerhitzung bei 120° „m it W. in Lsg. zu bringen“ . E s wird ein Zusammcn- 
hang zwischen dem beschriebenen fluorescenten Stoff u. der sich śihnlieh yerhaltenden 
Fluorescenz ungebleiehten S u l f i t z e l l s t o f f e s  (K lRM REUTHER, SCHLUMBERGER 
u. N i p p e , Papierfabr. 1926. 106; C. 1 9 2 6 .1. 2754) yerm utet. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
1028—32. Charlotteńburg, Techn. Hochsch.) G e r n g r o s s .

A. Jamet, Bericht der 2. wissenschaftlichen Kommission fu r  die qualitative Gerb- 
sloffamlyse. (Vgl. vorst. Ref.) Besehreibung der Fluorescenzrkk. fur kunstliche u. 
naturliche Gerbstoffe. Um Protocatechugerbstoffe ais Beimengung in Pyrogallol- 
gerbstoffen zu entdecken, wird ferner folgende Methode angegeben. 1 0  ccm 1 ,6 %  
Gerbstoff enthaltende Lsg. wird m it 16 ccm 40%ig. CH3C 0 0 H  u. 30 ccm 10%ig. Pb- 
Acetat yersetzt; m an filtriert den Pyrogallolgerbstoff enthaltenden Nd. ab, fallt das 
Pb-Salz dureh Zusatz von 10 ecm 40%ig. N a2S 0 4 u. m aeht Ausfiirbungen auf Garanzine- 
streifen, welche fiir Mangroye u', unsulfitierte Quebraohos u. Mimosen charakterist. 
ausfallen. Sind letztere sulfitiert, so entseheidet die auf dem nicht gebeizten Gewebe 
auftretende Fluorescenz. (Le Cuir Technique 18. 352—53.) GERNGROSS.

Louis Meunier und Paul Chambard, Herstellung von isoeleklrischem Kollagen. 
Amoendungen. (Rev. gćn. des Colloides 4. 161— 65. — C. 1926. I. 554.) G e r n g r o s s .

Otto Rohm, D arm stadt, Herstellung gerbfertiger Bldfien unter Anwendung von 
Ammoniak. Zu dem Ref. naeh D. R . P . 416 407; C. 1925. I I .  1327, is t folgendes 
nachzutragen: Das N H 3 kann auch gasfdrmig yerwendet werden oder un ter Zusatz 
anderer alkal. Verbb. Z. B. werden gesalzene Kalbfelle m it W . u. NaCl gewalkt u . 
naeh 24 Stdn. HC1 zugesetzt. N aeh weiteren 24 Stdn. nim m t m an die Felle aus der 
Lsg. u. w alkt m it einer Mischung aus W ., N H 3 u. N a 2C 03; bereits naeh 1  Stde. kann 
enthaart werden. —  Die Mityerwendung yon Enzymen "der Bauchspeichcldruse ist 
besonders bei ungesalzenen, trockcnen Fellen notwendig. — Zwecks Gewinnung eines 
reinen u. zahen Narbens is t es yorteilhaft, die en thaarten  Felle m it einem alkal. 
Schwellmittel, wie N a2C 0 3 oder NaOH  zu schwellen u. dann m it Beizm itteln, wie 
Enzymen der Bauchspeicheldruse, zu beizen. —  Die E nthaarung m it gasformigem 
NH3 erfolgt z. B. derart, daB m an gesalzene Rindsliaute m it W. u. NaCl 1 Tag bo- 
handelt, alsdann HC1 zusetzt u. naeh 24 Stdn. die Felle in  einen gesehlossenen Raum 
bringt, in den N H 3 eingeleitet wird. Naeh wenigen Stdn. kann en thaart werden. — 
In gewissen Fallen yerwendet m an yorteilhaft das N H 3 im sta tus nascens. Z. B. 
werden Kalbfelle m it W., NaCl u .'N H 4Cl behandelt u. naeh 1 Tag HC1 zugesetzt. Nacli 
24 Stdn. nim m t m an die Felle aus der Lsg. u. w alkt sie m it wss. NaOH. — Das Verf. 
kann sowohl m it Hilfe eines einzigen Bades ais auch in 4 Stufen durchgefiihrt werden,
u. zwar derart, daB m an am  ersten Tage eine Ascherlsg. yerwendet, die bereits 3-mal 
gebraucht wurde, am zweiten eine solche, die 2 -mal, am d ritten  eine nu r einmal benutzte
u. am yierten Tage eine yollig frische Lsg. zur Einw. bringt. Auf diese Weise gelangen 
die Haute u. Felle in  Lsgg., dereń Gehalt an  chem. wirksamen Stoffen progressiv w achst, 
so daB die Absorption der letzteren gleichmiiBiger erfolgt u. eine Zcrstórung des Narbens 
vermieden wird. Aufierdem erzielt m an naeh dieser dem Gegenstromprinzip yergleich- 
baren Arbeitsweise eine yollstandigere Ausnutzung der angewandten MJttel. Diese 
kórmen auch in fester Form  auf die zu behandelnden H ii u te  gebracht werden. (F. P.
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595 057 vom 13/3. 1925, ausg. 25/9. 1925. D. Priorr. 1/4. u. 31/5. 1924. Oe. P. 
103 896 vom 4/6. 1924, ausg. 10/8. 1926. D. Prior. 1/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

David Baird Macdonald, England, Schiitzen der Schuhe wahrend ihrer Herstellung. 
Man liberzieht dio Schuhe m it cincr gelatinosen H aut, dio unl. in  F ett, Ol oder don 
anderen das Leder beschmutzonden Fil. is t (Lsg. von Leim, Gelatine, EiweiB, Gummi, 
Traganthgummi, Leinól, Cclluloid usw.) (F. P. 608 286 vom 21/12. 1925, ausg. 23/7.
1926, E . Prior. 3/1. 1925.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Gerbmitteln. 
(D. R. P. 433 292 K I. 28 a vom 20/2. 1919, ausg. 26/8. 1926. — C. 1921. IV. 1028 
[F . P . 523 266] 1922. II . 970 [E. P . 146 427].) S c h o t t l a n d e r .

XXIV. Photographie.
C. E. K. Mees, 50 Jahre Photographie. Kurze Ubersichfc uber die Entw . der 

Photographie vom „nassen Kollodiumverf.“  bis zum heutigen Stande. (Ind. and En- 
gin. Chem. 18. 915— 16.) K a n g r o .

Rodolphe Berthon, t/ber die Projektion und Beproduktion von Aufnahmen mit 
netzartiger Struktur. Vf. em pfiehlt ein Verf., durch das die bekannten, durch die Netz- 
s tru k tu r der P latton  bedingten Mangel bei der R eproduktion von Dreifarbenaufnnhmen 
bescitigt werden konnen, wenn es sich um ein symm. gebautes Netz handelt. Die zu 
reproduzierenden Aufnahmen werden in der Weise projiziort, daB durch Ablenkung 
von Teilen des Lichtes eine netzfreie Projektion entsteht, u. von dieser werden die Re- 
produktionen hergestellt. (C. r. d. 1’Acad. des Sciences 183. 280—82.) L e s z y n s k i .

L. Vanino und A. Menzel, Die Verwendung des Gaslichtpapiers in  der Lumino- 
graphie. Gaslichtpapiere eignen sich sowohl zum photograph. Positivprozcfi m it der 
L euchtplatte ais auch zum Lichtpausverf. u. Pleyerschen Ruekbeliehtungsverf. 
(Chem.-Ztg. 5 0 . 651— 52.) JUNG.

Mirnosa A.-G., Dresden, Auftragen photographischer Baryt- und Emukions- 
schichten, dad. gek., daB das sohichtbildende M ateriał m it Hilfe des Tiefdruckes auf 
den Schichttrager aufgebracht wird. —  Es konnen auch nur einzelne Teile des Schicht- 
tragers uberzogen werden. (D. R. P. 433 387 K I. 57 b vom 29/1. 1926, ausg. 28/6.
1926.) K u h l i n g .

Kalmus, Comstock and Wescott, Inc., Boston, iibert. von: Edward J. Wall, 
W ollaston und Danii F. Comstock, Boston, V. St. A., Beliandeln photographischer 
Emulsionen  m it kolloiden, m it einom Schutzkolloid versetzten Lsgg. sensibilisierend 
w irkender Farbstoffe. (Can. P. 258 825 vom  28/5. 1924, ausg. 9/3. 1926.) K uH LIN G .

Eastman Kodak Co., Ltd., \ibert. von: Samuel E. Sheppard, Rochester, V. St. A., 
Photographisches Verfahren. Photograph. Halogensilberemulsionen werden m it einer 
Selen- oder Tellurverb., vorzugsweise Allylselen- oder -tellurharnstoff, versetzt> wclclie 
in  doppelter Bindung m it dem Telluratom  ein anderes Atom enthiilt, welches seiner- 
seits wenigstens e i n e  (andere) Atomgruppe bindet. (Can. PP. 259 184 u. 259185 
vom 24/9. 1925, ausg. 23/3: 1926.) K u h l i n g .

Franz Muhling, Deutschland, Photographisches Verfahren. Die auf den Trager 
aufgebrachte lichtcmpfindlicho Sehicht besitzt nu r eine Dicke von hochstens 0,005 mm
u. en thalt nu r die zur Erzeugung des Bildes eben erforderliehe Mengo Ag. Die Entw. 
der erzeugten Bilder erfolgt in sehr kurzer Zeit, 1 1/ 2 3\Iin. (F. P. 607 915 vom 12/12.
1925, ausg. 12/7. 1926.) ‘ K u h l i n g .

Eastman Kodak Co., Rochester, V. St. A., Herstellung eines organischen oder 
biochemischen lichtempfindlich machenden Stoffes. (D. R. P. 433 043 K I. 57 b vom 
4/6. 1925, ausg. 24/8. 1926. A. Prior. 6 / 6 . 1924. —  C. 1926. I . 1352.) K u h l i n g .

Priottd i;. Gcnuiuy SchluB der Redaktion: den 1 1 . Oktober 1926.


