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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
C. J. Monroe und W. D. Turner, Ein neues periodisches System der Elemente. 

Es worden ein Raummodell u. 2 auf die Ebene projizierto Anordnungen des period. 
Systems eingehend diskutiert, die don neuen Ergebnissen auf dem Gebiete der Atoni- 
struktur besser Rechnung tragen soilen. (Journ. Chem. Education 3. 1058 bis 
1065.) G k o s s m a n n .

Francesco Głordani, Uber die Theorie der Oeschwindigkeit chemischer Reaktionen. 
Rein theoretiseh. (Rendiconto Aoead. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 32 . 70 
bis 82. Neapel.) G o t t f r i e d .

M. S. Burr, Vorlaufige Mitteilung uber die Bildung von Sohaten. Vf. bestimmen 
die Loslichkeit von 2,4-Dinitrotoluol in 84,5—95% wss. / / 2<S04-Lsgg. boi 20° u. 70°. 
Das Losungsm. wird ais ein Gemisch von H2S 04 u. H2SO.,-H20  angeselien, dann ergibt 
sieh fiir die Loslichkeit Sc bei der Konz. c der freien Saure die Gleichung: Sc — a -eUc, 
wobei von den Konstanten o n . l ;  nur a wesentlich von der Temp. abliiingig ist. Die- 
selbe Gleichung wird (mit anderen Konstanten) auoh fiir 2,4-Dinitrophenol bei 20 u. 
40°, fiir 1,3-Dinitróbenzól u, fiir 2,3,4-Trinitrotoluol bei 20° u. fur 2,4,6-Trinitrotoluol 
bei 30, 50, 70 u. 85° erhalten. Fiir die Substanzen, fiir die Messungen bei verschiedenen 
Tempp. Torliegen, ist die Loslichkeit bei der absol. Temp. T  dureh die Gleichung: 
‘Sc t  — y  e°i022u T + kc gegeben, wo y  u. k fiir die gel. Substanz cliarakterist. Konstanten 
sind. — Yf. nimmt eine kontinuierliche Reihe von Solyaten im Gleichgewicht mit den 
freien gel. Stoffen an. (Proc. Leeds Philosophical Literary Soc. Scient. Sect. 1. 74—80. 
Physic. Chem. Dep., Univ. of Leeds.) LESZYNSKT.

At. Atomstruktur. Radiochem le. Photochem ie.
Enos E. Witmer, Die Rotationsenergie des mehratomigen Molekiils ais eine. ex- 

plizite Funktion der Quantenzahlen. Mathemat. Ausfiihrungen iiber die Abhiingigkeit 
der Triigheitsmomente u. Rotationsenergieen von den Quantenzahlen der Einzel- 
molekiile. (Proc. National Acad. Sc. Washington 1 2 . 602—08. Harvard, Univ.) Fkbo.

G. F. Brett und R. Whiddington, Der Durchgang von Elektronen durch kleine 
Offnungen. Durch. Aufnahme eines magnet. Spektrums wird der Geschwindigkeits- 
verlust von 100 Voltelektronen beim Durchgang durch kleine Offnungen gemessen. 
wird ein Spektrum von wohldefinierten Linien u. Banden erhalten. Die Banden sind 
meistens, wenn nicht immer, auf ein schlechtes Vakuum zuriickzufuhren. Die der 
vollen Energie e V entsprechende Linie ist schwach; die starkste Linie entspricht einer 
Energie e ( V— F*), wo F1= l l V o l t  ist. Eine einwandsfreie Erklarung der Verss. 
ist noch nicht moglich. (Proc. Leeds Philosophical Literary Soc. Scient. Sect. 1. 65—69. 
Physics Lab., Univ. of Leeds.) L e s z y n s k i .

F. M. Penning, Uber die Wahrscheinlichkeit der Ionisalion bei Stofien zwischen 
Elektronen und Atomen. Vf. diskutiert die Ergebnisse von C o h p t o n  u . v a n  V o o r h i s  
(Physical Review [2] 2 6 . 436; C. 1 9 2 6 . I. 583). Die Wahrscheinlichkeit der Ionisation 
wird aus dem experimentell erhaltenen Wert fiir die freie Wegesliinge der Elektronen 
berechnet. Wird diese Wahrscheinlichkeit ala Funktion von F/F,- (wo V =  Elektronen- 
geschwindigkeit in V., F,- =  Ionisationspotential) aufgetragen, so ergibt sich eine 
Kurve, die innerhalb der Versuchsfehler die Werte fiir Ar, He, II2 u. N , darstellt. —
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Die Messungen von T o w n s e n d  (Journ. Franklin. List. 2 0 0 . 563; C. 1 9 2 6 . I .  1102) 
iiber dic lonisation dureh ZusammenstoBe negativer Ionen, werden diskutiert u. graph. 
dargestellt. (Physica 6. 290—97. Eindhoven, Physikal. Laborat. der Philips Gliili- 
lampenfabriken.) K. WOLF.

George B. Kistiakowsky, Die Ionisierungspotenliale von Stickstoff und Wasser- 
słoff an Eisen und anderen Meiallen. Yff. beschreibt einen App., mittels dessen os 
móglioli ist, die Entstehung positiver Ionen ans, an Metallen adsorbiertem N2 u. H„ 
bei Elektronenbombardement der letzteren in Abhiingigkeit von der beschleunigenden 
Spannung zu verfolgen u. damit Riickschlusse auf die Zustandsforra der adsorbierten 
Gase zu ziehen. Es zeigt sich, daB an Ee (NH3-Kontakt), Ni, Cu u. Pt die positivc Ioni- 
sierung bei 11 u. 13 V einsetzt. Fur die yerschiedenen Metalle weiclien diese Werte 
ein wenig voneinander ab, ohne daG jedocli die Differenzen die Fehlergrenzen iiber- 
schreiten. Spezielle Verss. lassen vermuten, da(3 die Ionisierung bei 11 V dem ani 
Metali adsorbierten N2, die bei 13 V dem adsorbierten H , zuzusehreiben ist. Theoret. 
wird gezeigt, daB dic Ionisierung bei 11 V hochstwahrscheinlicli nielit dem molekularen 
N2, sondern angeregtem N„ oder einem N-Atom. zuzusehreiben ist. Vf. nimmt zii der 
Unters. von WoLFENDEN (Proc. Royal Soc. London Serie A 1 1 0 . 464; C. 19 2 6 . I. 
2428) krit. Stcllung u. stellt fest, daB dessen Resultate mit den seinigen in Einklang 
stehen. (Journ. Physical Chem. 30 . 1356—63. Princeton, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

S. Goudsmit und G. E. Uhlenbeck, Uber das rotierende Elektron und die Struktur 
der Spektren. (Vgl. U h l e n b e c k  u . G o u d s m i t ,  Naturo 1 1 7 . 2G4; C. 1 9 2 6 . I. 2650). 
Vff. teilen die Sehwierigkeiten u. Widerspriiche in der Theoric der Spektren u. des 
Atombaues ein in zwei Gruppen: 1. die, wobei die halbempir. gefiuidenen formalen 
Regeln fur die Struktur u. Eigenschaften der Spektren dem Korrespondenzprinzip 
u., den Vorstellungen iiber den Atombau widersprechen, 2. die, woraus sich ergibt, 
da!3 die benutzten Quantenregeln nicht richtig sind. Die unter 1. genannten Schwierig
keiten sind dureh die Einfuhrung der Hypothese des rotierenden Elektrons bchoben. 
Es wird einc t)bersieht der Anderungen gegeben, die diese Hypothese in unseren Vor- 
stellungen iiber den Atombau u. dic Struktur der Spektren liervorruft. (Physica 6. 
273—90. Leiden, List. f. theoret. Physik.) K. W o l f .

Satyendra Ray, Uber die Verwandlung eines Linienspektrums in ein kontiwuier- 
liclies Spektrum bei Durchgang dureh eine Absorptiomlomng von geicissen kritischen 
Dicliten. Die Tlieorie des Vfs. geht daron ans, daB die Lichtgesehwindigkeit nicht 
von der Amplitudę unabhangig sem kann, u. fiihrt zu der Vorstellung, daB die Ent
stehung einer Farbę beim Durchgang von weiBem Licht dureh ein Dispersionsmcdium 
dureh Resonanz der materiellen Partikeln des Mediums mit den Atherschwingungen 
vcrursacht wird, wobei sich Amplitudę u. damit Fortpflanzungsgescliwindigkeit der 
Atherschwingungen andert. Zur experimentellen Prufung wird ein Ne-Spektrum nach 
Durchgang des Lichts dureh Rhodaminlsgg. verschiedener DD. aufgenommen. Bei 
bestimmten Konzz. der Absorptionslsg. ergaben sich Linienverschiebungen u. bei 4 von 
36 Filmen sogar ein tłbergang des Linienspektrunis in ein kontinuierliches. Unter 
den Verschiebungen sind aueh solche ins Gebiet kiirzerer Wellenliingen beobachtet 
worden. (Physikal. Ztschr. 27 . 627—30.) L e s z y n s k i .

Adolfo T. Williams, Uber die Additionsspektraherien nacli Hicks. Yf. berechnet 
die Wellenliingen der inversen Serien fiir die Spektren verschiedener Metalle u. ver- 
gleicht sie mit experimentellen Daten. Er schlieBt aus dem Befund, daB den inversen 
Serien keine physikal. Bedeutung zukommt, u. daB es sich nur um Komzidenz von 
Zahlenwerten handelt. (Contrib. Estudio de las Ciencias Fis. y  Mat. La Plata 3. 451 
bis 487.) E . K . Mu l l e r .

Torahiko Terada und Ukitiro Nakaya, Vorldufige Hitteilung iiber die Form 
und Struktur langer Funken. Vff. photographieren Funken in Luft, 0 2, N„, II2 u. Leuchl- 
gas bei Yariation der Funkenstrecke, der Kapazitat des Kondensatora u. des Wider-
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standes des Stromkrcises. Dio bci den einzelnen Gasen beobachteten Verschieden- 
heiten lassen sieli durch verschiedene Beeinflussung der Potentialdifferenz deuten. 
Bei Funkenstrecken >  5 cm besteht der Funken aus aufeinanderfolgenden gebroehenen 
Asten. Die Raumwinkel zwischen diesen einzelnen Asten werden durch gleichzcitige 
Aufnahmen aus zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen ermittelt. Aus 
den Ergebnissen schlieBen Vff. auf eine Heterogenitat der Leitfahigkeit, dio eine 
Verteilung mit gewissen statist. RegelmiiBigkeiten aufweist. (Proc. Imp. Acad. Tokyo
2 . 258—GO. Inst. of Pliysic. and Chem. Res.) L e s z y n s ic i .

Hantaro Nagaoka und Tetsugoro Futagami, Linien von Uniwandlungs- 
produkten des TJrans und Thoriums in den Spektren dieser Eteniente. Beim Durchgang 
von liochgespanntem Wechselstrom durch Glaspulver, das von Rohrcn stammt, in 
die vor 1—2 Jahren Emanation gefullt war, lassen sieli nach der Methode von NAGAOKA, 
F u t a g a m i  u . O b a t a  (vgl. S. 2531) Linien des Ra D, E  u. F  nachweisen. — Die Um- 
wandlungsprodd. des U «. Th lassen sieli durch Analyse der in den Tabellen von E x n e r  
u. H a s c h e k  angegebenen Linien des U u. Th nachweisen. Da die Spektren des Ra, 
RaEm, Po, Bi, Pb u. Tl bekannt sind, lassen sich zahlreichc Funken- u. Bogenlinien 
von Isotopen der genannten Elementc feststellen. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 2. 318 
bis 323.) L e ŚZYNSKI.

Hantaro Nagaoka und Tetsugoro Futagami, Heliumlinien in den Sj>eLiren 
des Urans vnd Thoriums. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. geben in Tabellen dio //e-Li ni en in 
den Spektren des U u. Th. In allen Serien finden sich vereuizelte Liicken. Es werden 
dagegen, insbesondore beim U, einzelno bisher nur berechnete, im He-Spektrum noch 
nicht beobaohtcte Kombinationslinien gefunden; dies ist verstandlieh, da dio Linien 
von eingeschlossenem He u. von a-Teilchen emittiert werden, also andere Anregungs- 
bedingungen vorliegen ais in GeiClerrohren. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 2. 324—27.) Le.

O. Weigel, Der pholochemische Zerfall des Realgars. Nach iilteren Beobachtungen 
zerfallt llealgar durch Lichteinw. unter B. von As20 3, As2S3 sowie As4S3 u. zeigt liclit- 
elektr. Leitfahigkeit. Es wurden mm, um einen etwaigen Zusammenhang aufzuldiiren, 
Mesśimgen an Praparaten aus ęinem 3,5 cm langen Krystall von Felsobanya angestellt. 
Derselbe hatte die D.419 3,474. Es wurde die Lichtbrechung fiir versehiedene Wellen- 
liingen feitgestcllt u. der Absorptions- bezw. der Extinktionskoeffizient bestimmt. Die 
lichtelektr. Leitfahigkeit wurde durch die Aufladezeiten eines Wulfschen Quarzfaden- 
elektrometers auf 1 V unter Zwischensohaltung eines Krystalls durch dio 220 Volt- 
leitung bestimmt. Das rechtwinklige Praparat wurde j| a, /?, y  geschliffen u. senlcrecht 
zu fi durch eine 50-kerzige Wo-Drahtlampe bestrahlt. Darst. der Mefiergobnisse in 
einer Tabelle. Bereits bei 720 mii ist die lichtelektr. Leitfahigkeit merklich, sie steigt 
dann sehr rasch an. Der photochem. Zerfall ist stark von der Wellenliinge des auf- 
fallenden Lichts abhangig. Dio Summę der Prodd. aus dem 10-fachen Betrag der 
Durchlassigkeit der Glaser, dem Energicbetrag des Sonnenlichts an der Erdoberflaehe 
u. dem Wert L der lichtelektr. Erregbarkeit im Bereicli von 470—610 mfi mit je 10 mu  
Abstand ergaben nioht nur eine vollkommen gleiche Ordnung der Glaser betreffs der 
durch sie bewirkten Stiirke des Zerfalls, sondern stehen auch in ęinem der Zorfallstarke 
entsprechenden Yerhaltnis. Dadurch erlangt die Annahmc des Zusammenhangs des 
photochem. Zerfalls mit den lichtelektr. Erscheinungen „eine an GcwiBheit grenzende 
Walirscheinlichkeit“. (Tscherm. Min. u. petrogr. Mitt. 38 . 288—308. 1925. Festband 
Fr. Becke. N. Jahrb. f. Minerał. Abt, A. 1 9 2 6 . II. 175—78. Ref. K. S p a n g e x - 
BERG.) ENSZLIN.

H. S. Patterson und R. Whytlaw Gray, Pholophorese. Vff. wiedorholen die 
die Photophoreseyerss. E iir e n h a fts  (Ann. der Pliysilc [4] 56 . 81; C. 19 1 8 . II. 592) 
in veranderter Yersuchsanordnung. Das Licht einer Bogenlampe wird in der Mitte 
eines 1 1-GefaCes gesammelt, in dem die zu untersuchende Substanz mit blofiem Auge 
oder mit einem Mikroskop von germgem Auflosungsvermogen beobachtet wird. In
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einzelnen Fallen wird dio Substanz ais Rauch eiiigeblascn, meist geniigt cin Aufwirbeln 
der feinyerteiltcn festen Stoffe. An CaF2, CaS04, Sb20 3, Smalte, MgO, an Ol- u. Wasser- 
teilchen war keine Photophorese zu beobachton; die starksten Effekte wurden an 
Lampenrup, Oraphit, Eisenspdnen, K A 1 (&'04)2-121120, Brillanłgriin u. Methylenblau 
crhalten, noch dcutlich beobaohtbare Effekte an Cu, CV,03, BaCL, BaCl2-2H20, 
(NIIl)„Cr20 7, Jod, ScJncefel u. Selen. Das wichtigste Ergebnis ist, daB in den meisten 
Fallen gleichzcitig positive u. negative Photophorese gefunden wurde, niemals negative 
oline positive. Obwohl die Verss. der Vff. mit denen EHRENHAFTs niclit direkt ver- 
gleichbar sind, da die von den Vff. untersuchten Teilchen wahrscheinlich groBer u. 
sicher nicht von regelmiiBiger Obcrflśiche sind, muB wohl die Annahme spe/.if. licht- 
positiver u. lichtnegativer Substanzen fallen gelassen werden. Am starksten ist der 
Effekt an stark gefiirbten Teilchen. Die Struktur ist ohne EinfluB (RuB, Grapliit). 
Ein Ubergang von positiver zu negntiver Photophorese oder umgekelirt ist selten 
(2—3°/oo)- Am Brennpunkt des Liehts wurde ein Abbiegen der Teilchen beobachtel, 
das in der ursprunglichen Anordnung nicht zu verfolgen war, da die Teilchen aus dem 
Gebiet des I.ichtstrahls herausfielen. Durch Yerwendung zweier gckreuzter Licht- 
strahlen mit nahe beieinander liegenden Brcnnpunkten konnte festgestellt werden, 
daB bei diesem Abbiegen kein Wechsel des Vorzeiehens auftritt. — Gegen die Er- 
klarung des Effekte durch asymm. Vcrdampfung oder asymm. Austreiben einge- 
schlossener Gase sprechen die Verss. an kugelformigen Teilchen von EHRENHAFT. 
Obwohl eine Wechsehvrkg. zwischen Teilchen u. umgebendem Medium wahrscheinlich 
ist, muB wohl auch die Erklarung der negativen Photophorese ais Radiometereffekt 
aufgegeben werden. (Proc. Leeds Philosophical Literary Soc. Scient. Sect. 1. 70—73. 
•Chcm. Lab., Univ. of Leeds.) L e s z y n s k i .

R. de Mallemann, Molehilarlheorie der magnelischen Drehung. Bereclmung der 
Verdflschcn Konstantę. Ausfulirliche Wiedergabe friiherer VeroffentIichungen (vgl. 
C. r. d. l’Acad. des sciences 181 . 1139. 1 8 2 . 1534. 1 8 3 . 33; C. 19 2 6 . I. 2885. II. 985. 
1380). (Journ. de Physiąue et le Radium [6] 7 . 295—315.) B ik e r m a n .

G. Balasse, Studium der Luminescenz von Kaliumdampf bei der Entladung ohne 
■ Elektroden. Nach einer eingehenden Besprechung der App. wird das Verh. des K- 
Luminescenzliehtes, das dureh elektr. Entladung ohne Elektroden, nur mit Hilfe eines 
Solenoids, angeregt wird, bei steigenden Tempp. beschrieben. Bei 180° beginnt die 
Luminescenzerscheinung stabil zu werden, sie leuchtet mit violettem Lichte. Mit 
zunehmender Temp. wird das Leuchten intensiver u. nimmt eine etwas gelbliche 
Farbo an, die bei einer Temp. von 280° auftritt. Bis zu 310° wird das Leuchten stets 
gelber, u. es dehnt sich von der Jlitte bis zu den Enden hin aus. Bei 350° verschwindet 
die Luminescenz. Eine Yermehrung der Spannung bewirkt ein fruheres Auftreten 
der gelben Earbe, die nach Ansicht des Vf. bereits zu Anfang neben dem violetten 
Leuchten besteht. Mit Hilfe eines Quarzspektrographen werden die Leuchterscheinun- 
gen bei yerschiedenen Tempp. aufgenommen, u. die Ergebnisse in Tabellen zusamincn- 
gestellt. Die gelbe Entladung weist das Bogenspektrum des K auf u. scheint vor allem 
die Strahlen, die zum Sekundarspektrum gehóren, auszusenden. Das violette Lumi- 
nescenzlicht ahnelt dem des Funkenspektrums. Viele Linien konnten in tlber- 
einstimmung mit Arbeiten anderer Forscher gefunden werden. (Buli. Aead. roy. 
Belgiąue, Classe des sciences [5] 1 2 . 193—201. Briissel, U n iv .). H a a s e .

Herbert E. Ives, Photoelelclrische Eigenscliaften diinner Haute der Alkalimelalle. 
II. Erscheinungen bei liohen Temperaturen. (I. vgl. Astrophys. Journ. 60 . 209; C.
1 9 2 5 . I. 822; ygl. auch Astrophys. Journ. 62 . 309; C. 1 9 2 6 . I. 3302.) Vf. erhitzt einen 
dunrięn P<-Streifen in Cs-Atmosphare elektr. auf verschiedene Tempp. (bis zur WeiB- 
glut) u. bestimmt die photoelektr. u. thefmion. Emission. Die Belichtung erfolgt 
in der Weise, daB das Bild eines W-Fadens direkt auf dem Pt-Streifen abgebildet 
wird. Die Temp. wird pyrometr. bestimmt. Der Thermionen- u. der Photoelektron-
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strom, die, wenn durch Kulilen der Wandę der Cs-Druck niedrig gchalten wird, von 
gleicher GroBenordnung siiid, steigen beidc mit der Temp. bis zu einom scharfen 
Maximum (bei ca. 800 bezw. 750° absol.) u. fallen dann bis zu verschwindenden Wcrten 
(boi 1500 bezw. 1000° absol.). Aus der relativen GroBo der Strome ist zu entnehmen, 
daB die Thermionenemission nicht durch einen inneren pliotoelektr. Effekt bedingt 
sein kann. (Astrophys. Journ. 64. 128—35. New York, Bell Teleph. Lab.) L e .

Pierre Auger, Der komplexe pholoelekłrische Effekt. Kurzo Reff. nach C. r. d. 
1’Acad. des sciences u. Journ. de Physiąue et le Radium vgl. C. 1925.1. 1385. 1926. 1. 
585. 3300. Nachzutragen ist: Die Auffassung der tertiiiren Elektronenstrahlen, ais 
bei der Umgruppierung des ionisierten Atonis emittierter Elektronen, dereń Energie 
aus der intraatomaren Energie stammt, griindet sieh auf die folgenden empir. Regeln:
1. Der tertiiire u. der sekundare StraJbl gelien aus einem u. demselben Punkt aus. 2. Wiih- 
lend die Reichweite des sekundaren Strahles mit der Freąuenz der erregenden Rontgen- 
strahlen zunimmt, ist die Reichweite der tertiiiren davon unabhiingig. War das sekun
dare Elektron aus der K-Schale ausgeschleudert, so ist cłio kinet. Energie des tertiiiren 
h vj- — 2 /( )>jy 3. Die Richtung des tertiiiren Strahls ist von der des sekundaren an- 
scheinend unabhiingig. 4. Der tertiiire Strahl begleitet don sekundaren nieht immer; 
cr fclilt um so ofterer, je hoher das At.-Gew. des Gases ist. — Der unmittelbare t)ber- 
gang der period, erregenden Energie in die kinet. Energio erklart die Ergebnisse von 
B a r k la  (Philos. Transact. Roy. Soo. London 217- 315 [1918]) u. von d e  B r o g lie  
u. Thibaut (0. r. d. l’Acad. des sciences 180. 179; C. 1925. I. 1844). — Die Rolle des 
Phanomens in der Radioaktmtiit u. bei der opt. Eluorescenz wird ani ScliluB erortert. 
(Ann. de Hiysique [10] 6. 183—253. Paris, Sorbonne.) BllCERMAN.

A 2. E lek tro ch em ie . T herm och em ie.
Hantaro Nagaoka, Tetsugoro Futagami und Toshio Machida, Elcklrische 

Explosion von Dni li ten und Fdden. In der von A n d e r s o n  (A strophys. Journ. 51. 37;
( 1923. I. 20) benutzten Vcrs.-Anordnung unter Verwendung eines auf 40000 Volt 
geladenen ICondensators von 1,7 Mikrofarad Kapazitiit werden Metalldrahte u. mit 
K N 03, NaCl u. CuSOf getrankte Battmtwllfaden clektr. zur Zerstaubung gebracht. 
Vff. geben Momentaufnalimen von den hierbei auftretenden Lichterscheinungen. 
(Proc. Imp. Acad. Tokyo 2. 328—31.) L e s z y n s k i .

Jacob Ellis Rosenberg und Gebhard Stegemau, Die lonenadsorption durch 
metallisclies Quecksilber. Der Vers., das Sulfation durch Elektrotitration mit Hilfe 
ciner Bleielektrode u. einer Bleisalzlsg. zu bestimmon, scheiterte zum gróflten Teile 
an der Inkonstanz des Potentials, u. dessen Abhangigkeit von verschiedenen auBeren 
Einfliissen, wie Riihren u. Lagę der Elektrodo in der Lsg. Die Erscheinungen wurden 
auf Absorptionsvorgange, die sich an der Pb-Elektrode abspielen, zuruckgefiihrt. 
Um die Verhaltnisse an eindeutigeren Medien zu untersuchen, wurde die Quecksilber- 
Iropfelekłrode benutzt, u. ihr Potential unter den yerschiedensten Umstiinden ge- 
messen. Zunachst wurde eine starkę Abhangigkeit des Potentials von der Strómungs- 
geschwindigkeit gefunden, u. zwar je schneller die Strómungsgeschwindigkeit wird, 
um so positiver wird das Potential gegeniiber der Vio'n - Kalomelelektrode. Noch 
auffalliger werden die Ergebnisse, wenn man die Messung erst yomimmt, nachdem 
bereits der Hg-Strom eine gróBere Zeit lang durch die FI. hindurchgegangen ist. 
Das Ansteigen des Potentials ist in diesem Falle steiler. Es koimte femer beob- 
achtet werden, daB je kiirzer der Weg des Hg in der FI. ist, um so weniger negativ 
ist das Potential der Tropfelektrode gegenuber der Kalomelelektrode. Das maxi- 
male Potential der Kombination Hg (ruhend)— 1/10-n. KC1—Hg2Cl2—Hg (flieBend) 
betragt nach Messungen des Vf,’0,53 Volt Aus diesen Beobachtungen schlieBt Vf., 
daB Hg-Ionen von der Hg-Oberflache absorbiert werden, u. daB es eine gewisse Zeit- 
spanne dauert, bis diese Absorption ihren maximalen Wert erlangt hat. Das euizehie
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Elcklrodenpotentinl der Hg-Elektrode hangt- nur von der Konz. der Hg-Ionen nn 
der Obcrfliiche ab, u. nicht von der Konz. der Lsg., zwar bestimmt die Konz. der 
Lsg. auch indirekt die Konz. der Ionen auf der Oberflaclie, doch ist die Gesamlmenge 
der Lsg. ohne Einflufi. Die Potentialunterschiede, die zwischen der ruhenden 11. 
der fliefienden Elektrode bestehen, sind einerseits von der Geschwindigkeit der Ab- 
sorption u. der damit verbundencn geringeren Tonenkonz. auf der Oberflaclie der 
fliefienden Elektrode zuriickzufuhren. Das Potential der fliefienden Elektrode ist 
daher weniger positiv. — Vf. bringt zum Schlufi diese Absorptionsvorgange mit der 
Erscheinung der tlberspannung zusamraen. (Joum. Physieal Cliem. 30 . 130G— 15. 
Pittsburg, Univ.) H a a s e .

Robert Miiller, Studien zum cleklrochemischen Verhalten des Aluminiums. I. Mit 
Griengl und Wittmann untersuehfc Vf. die Ix>itfiihigkeit von AlBr3 in wasserfreiem 
Pyridin  u. Benzoniłril. Zur Messung der liohen Widerstande wurde eine von U lic h  
(Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 5 . 377; C. 1 9 2 5 . II. 583) angegebene Anordnung in Verb. 
mit einer Rohrenverstarkungsanlage verwendet, die die einwandfrcic Messung bis.zu 
Widerstiinden von einer lialben Million Q  gestattete. — Die Messung des molaren 
Leitvermógens von AlBr3 in Pyridin erstreekte sich von der bei 25° gesiitt. Lsg. (1 Mol. 
in 123 1) bis zu Verdd. von 100000 1. Die A  u-Kurve durehlauft zwei Minima, eins 
bei etwa 1000 u. das zweite bei etwa 10000. Von 10000 an aufwarts erfolgt der Anstieg 
zum Grenzwert, der im Mittel bei 62,5 liegen diirfte, annahcrnd linear. Femer wurde 
die Anderung der Leitfahigkeit mit der Temp. mit einer gesiitt. Lsg. von AlBr3 in Pyridin 
zwischen —9° bis 80° untersueht. Im Temperaturgebiet tiber 42° wird die Zunahme 
der Leitfahigkeit linear, der Temperaturkoeffizient des Leitvermógens betragt in diesem 
Gebiet —3,165. — Die Leitfaliigkeitswerte von AlBr3 in Benzonitril wurden bei 25° 
von der gesiitt. Lsg. (1 Mol AlBr3 in 1,253 1) bis zu Verdiinnungen von 30000 1 ge- 
messen. Die Kurve durehlauft ebenfalls ein Minimum (bei 350 1). Bis zu 64 I steigt 
die Kurve linear an; iibcr 64 1 fallt das Leitvemiógen ,um von 6000 1 an wieder linear 
anzusteigen. Durch Extrapolation ergibt sich ein Grenzwert von 72,5 im Mittel. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 1 5 6 . 56-—64.) G o t t f r ie d .

Robert Miiller, Studiem zum deUrocliemwchen Verhalten des Aluminiums. II. Das 
Potential der Alum iniumelektrode in einer Losung von Aluminiumbromid in wasser

freiem Pyridin und die Lósungsgleidtgcwichte Pyridin-Aluminiumbromid. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Vf. untersueht die Potentialverhśillnisse des A l u. Al-Amalgains in Lsgg. von 
AlBr3 in Pyridin u. Benzonitril. Ais konstantę Bezugselcktrode wurde eine Ag-Elek- 
trode benutzt, die in 0,1-n. Lsg. von AgN03 in Pyridin tauchte. In 100 ecm Pyridinlsg. 
waren 0,3283 g AlBr3 u. in 100 ecm Benzonitrillsg. 24,9 g AlBr3 enthalten. Aus den 
Verss. ergab sich, daC das Amalgampotential um etwa 0,3—0,33 Volt negativer liegt 
ais das Potential des reinen Al. — Gemeinsam mit H. Kumpfmiller wurde die Anderung 
des Al-Potentials mit der Temp. untersueht u. zwar wurden die Ketten

Pyridin- 
Ag-N ormalelektrode

Al-Amalgam gesatt. AlBr3-Lsg. mit
(2°/0 Al) Bodenkorper

zwischen —10° u. 80° durehgemessen. Es zeigte sich, dafi die EMK. des Al sich mit 
der Temp. derart andert, dafi eine dreimal retrograde Kurve entsteht. Gemeinsam 
mit H. Bauer wurde das Lósungsgleicligewicht AlBr:rPyridin untersueht u. die Los- 
lichkeitskurve auf analyt. Wege bestimmt. Es wurde eine zweimalig retrograde Loslich- 
keitskurve gefunden, in welehen Gebieten die Lósungswiirme also positiv ist. Es fanden 
sich 5 Umwandlungspunkte. Die Anzahl der Pyridinmolekiile in den Bodenkórpem 
entspricht den bekannten Hydraten des AlBr3: AlBr3-3H20 , AlBr3- 6H20  u. 2AlBr3- 
15HjO u. ein bisher nicht bekanntes 2AlBrs - llP y r .  Eemcr wurde im Gebiet iiber 
40° ein noch nicht genau analysierter Bodenkorper war der Zus. AlBr3-10,8 — 12,7 Pyr 
gefunden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 1 5 6 . 65—72. Graz.) G o t t f r i e d .
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H. Hellmann und H. Zalm, tJber die Dielektrizitalskonstanie vefdUnnler icafiriger 
Elektrolytlosungen. Nach der Dekremcntsmetliodo der Vff. (S. 869) hatten sieli niedrigero 
Werte fiir die Erniedrigungen der DE. im Gebiete verd. Lsgg. ergeben, ais sie in den 
letzten neueren Arbeiten angegeben werden (vgl. W a l d e n , U l ic ii  u . W e r n e r , 
Ztschr. f. physik. Ch. 116 . 261; C. 1 9 2 5 . II. 1414). Vff. bestatigen ihren Befund nacli 
einer modifizierten Drudesclien Resonanzmethode (W i e d . Ami. 61 . 466 [1897]). Nach 
der von W a l d e n , U l ic h  u . W e r n e r  (1. e.) benutzten Methode werden, wenn mit 
der boi diesen vorhandenen Koppelung zwischen Erreger- u. Resonanzkreis gearbeifcet 
wird, aueli die von diesen gefundenen liólieren Werte erhalten; wird dagegen die 
Koppelung loser gemaeht, wobei das Thermoelement dureh einen Krystalldetektor 
ersetzt wird, so werden wieder die niedrigen Werte der Vff. bestśitigt. Die Ergcbnisso 
von WALDEN, U l ic ii  u . W e r n e r  kónnen dureh Ruekwrkg. des Resonanz- auf den 
Erregerkreis gedeutet werden. Zusammenfossend kann gesagt werden, daB zwar in 
verd. Lsgg. eine Erniedrigung der DE. stattfindet, daB diese aber so Idem ist, daB ikr 
Betrag nach der Resonanzmethode nur ganz roli ermittclt werden kann. (Physikal. 
Ztsclir. 27 . 636— 40. Iviel u. Stuttgart.) L e s z y n s k i .

G. W. Hammar, Vorlaufiger Berichl iiber die magnetisclien Suszeplibilitalen 
einiger Oase. Vf. zeigt, wie sich dic magnet. Susceptibilitat eines Korpers dadurch 
bestimmen liiBt, daB dieser in Stabform im inhomogenen magnet. Feld aufgeluingt 
u. das von ihm ausgeiibte Kraftemoment gemessen wird. Mittels eines, an einem 
Torsionsfadcn von Quarz aufgehiingten Probekorpers gelingt es, die Susceptibilitaten 
einiger Gase boi n. Temp. zu bestimmen. E s zeigt sich, daB die Volumensusceptibilitat 
eines Gases dem Druck, also der Zalil der vorhandenen Moll. direkt proportional ist, 
was darauf schlieBen laBt, daB die Susceptibilitiit eine Molekulareigenschaft ist. Im 
Gegensatz zu dem Befund von G l a s e r  (Ann. der Physik [4] 7 5 . 459; C. 1 9 2 5 . I. 626) 
findet Vf. diese Proportionalitat bis zu den niedrigsten Drucken crfiillt; auBerdem 
gelingt es, die Absolutwerte der Susceptibilitaten sehr exakt fiir H.,, iV2, C02, 0„ u. 
L vjt zu bestimmen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 12 . 594—96.) E k b g .

G. W. Hammar, Eine móglicJie Deuhmg des „G la se re ffe k te sAn seine Unters. 
(vgl. vorst. Ref.), in der die von G l a s e r  gefundenen Anomalien der Druckabhangigkeit 
der magnet. Susceptibilitat von Gasen nicht bestatigt werden konnten, sclilieBt Vf. 
die Beschreibung eines Vers. mit H2 an, bei dem eine, den Glasereffekt zeigende Sus- 
ceptibilitatsdruckkurve erhalten wurde. Dies wird auf die Ggw. von Feuchtigkeit 
im H, infolge ungeniigcnder Trocknung u. dadurch bewirkte Absorption einer Wasser- 
haut ani Probekórper zuruckgefiihrt. (Proc. National Acad. Sc. Washington 1 2 . 
597—98. California, Inst. of Teelm.) F r a n k e n b u r g e r .

Edmund C. Stoner, Die Atommomcnte des Ferromagnetismus. Die Bereclmung 
der Atommomente des Ferromagnetismus fiihrt zu yersehiedenen Werten, je nachdem, 
ob man von der Temp.-Abhangigkeit der Suszeptibilitat oberhalb des Curiepunktcs 
oder von der Sattigungsintensitat bei tiefen Tempp. ausgeht. Vf. zeigt, daB bei der 
ąuantentheoret. Deutung keine Anderung der Konst. .angenommen zu werden braucht, 
wenn man von einzelnen Atomgruppen im festen Zustand ausgeht u. mit den Momenten 
der Ionen rechnet, die sich aus Messungen paramagnet. Lsgg. u. fester Stoffe ergeben 
haben. Es werden die Bedingungen erórtert, unter denen Atonie oder Ionen, die im 
freien Zustand ein magnet. Moment aufweisen, im Krystallzustand n. paramagnet. 
Eigensehaften zeigen. (Proc. Leeds Philosophieal Literary Soc. Scient. Scct. 1. 55—64. 
Physics Lab., Univ. of Leeds.) L e s z y n s k i .

Aug. Huber, Untersuchumjen iiber den magnetoeleklrischen Richleffekt. Vf. ver- 
sucht, die nacli der Langevinschen Theorie zu erwartende elektr. Riehtung paramagnet. 
Molekehi, die ein elektr. Moment besitzer, in einem Magnetfeld nachzuweiseń. In 
ein QuarzgefaB, das sieli zwischen den Polen eines WeiBschen Magneten befmdet, 
wird NO gebracht, dessen Molekeln elektr. Dipole sind. Senkrecht zum Magnetfeld
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befinden sich zu beiden Seiten desGefaGesKondensatorplatten, dic mit einem Quadrant- 
elektrometer in Verb. stehen. Eine elektr. Einstellung, die ara Elektroraeter ablesbar 
gewesen ware, war nicht nachzuweisen. In der Anordnung dc3 Vfs. (Magnetfeld: 
15000 GauB, Flacho der Kondensatorplattcn: 7,1 qcm, Kapazitat des Elektrometers 
mit Zuleitungen: 300 cm) hatte fiir den Fali, da 13 elektr. u. magnet. Moment gleich- 
gerichtet sind, eine Potcntialdifferenz von 72-10~3 Volt auftreten miissen. Die Emp- 
findlichkeit des Elektrometers betrug 7—8 Skalenteile pro Milliyolt. — Nach der 
gleichen Mcthode werden zwischen 300 u. 450° Verss. mit JeCTj-Dampf ausgefuhrt, 
dessen Molekeln wahrscheinlich ein elektr. Moment besitzen. Das mit sorgfaltig gc- 
trocknetem Fe2Cl6 gefiillte QuarzgefaB wird in einem Pt-Ofen zwischen die Pole des 
Magneten gebracht. Die Temp. wird mit einem Cu-Fe-Thermoelement bestimmt. Der 
Ofen ist innen mit Messing ausgekleidct, das mit den metali. Abschliissen der Ofen- 
enden geerdot ist: Auch hier wurde keine elektr. Einstellung festgestellt. — Mit einer 
magnet. Feldstarkc von 10000 Gaufl u. einer Elektromcterempfindliehkeit von 
20 Skalentcilen pro Millivolt werden weitere Verss. mit fl. NO ausgefuhrt. Der Erfolg 
ist wiedertim negativ, obwohl infolge der gróBeron D. u. der geringeren Temp.-Bewegung 
der Fl. gegenuber dem Gase der erwartctc Effekt ein Vielfaches von 70 Millivolt bo- 
tragen sollte. — Auch an festem NO, Fe„Clg, N iS 0 i -7H20  u. KiFe(CN)0 war keine 
elektr. Einstellung im Magnetfeld festzustellen. — In einem Bricf an D e b y e  hat 
DE HAAS versucht, dic negativen Ergebnisso der Verss. mit gasfórmigem NO dadurch 
zu douten, daB er zwei Arten von NO-Molekeln annahm; bei den einen solltcn elektr. 
u. magnet. Moment unter dem Winkel a, bei den anderen unter dem Winkel (n—a) 
geneigt sein. Diese beiden Molekeln wiiren spiegolbildlich gleich. Vf. fiihrt aus, daB 
diese Anschauung vom Standpunkt des heutigen Molekelbegriffs móglich ist. Urn 
zu priifen, ob im Fallc enantiomorph krystnllisierter Salze diese beiden Formen vor- 
liegen, werden kiiilstlich crzeugte, tetragonal-trapezoedr. Krystallo NiSO^GILO  u. 
•N i SeOt ■ (i 1I20  untersucht. Obwohl auch hier der Erfolg negativ ist, spricht dies nicht 
gegen dic von DE H a a s  vorgeschlagene Erkliirung der NO-Verss., dic allerdings dureh 
dio weiteren Yerss. unwahrscheinlich geworden ist. — Aus dem durchweg liegatiren 
Erfolg der Verss. ist zu schlieBen, daB die magnet. Erregung sich wesentlich von der 

•elektr. unterscheidet, boi der wirklich dio Molekeln eingestellt werden. Dic ursprung- 
licho Langevinsche Theorie scheint mit gróflerer Berechtigung fiir den Fali der Paru- 
elektrizilat ais fiir den des Paramagncłisnnis anwendbar zu sein. (Physikal. Ztschr. 
27 . 619—27. Ziirich.) L e s z y n s k i .

G. Tanunann und G. Batz. Die Schmclzkurve des As„03. Vff. bestimmen die 
Koordinaten der Schmelzkurvo des oktaedr. As„03 bei verscliiedenen Drueken (50, 
650, 1090 u. 2105kg/qcm) dureh Aufnahme von p  J'-Kurven. Aus den gefundenen 
Daten erreohnet sich das Mattel der Volumenanderung beim Schmelzen pro g zu 0,0290. 
AnschlieBend werden die Ergobnisse eingehend diskutiert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 156. 94—98. Góttingen.) G o t t f r ie d .

Franz Simon und Walter Zeidler, Unlersuchungen iiber die spezifischen Warmen 
bei liefen Temperaturen. Es werden einige Verbesserungen des Vakuumcalorimeters 
zur Best. der wahren spezif. Warmen bei tiofen Tempp. angegeben. Die waliren spezif. 
Warmen von Natriwn, Kalium, Mólybdan, Plalin, Andalusit, Sillimanit, Disihen werden 
so bestimmt. Das 7 3-Gosetz wird beim Andalusit bis 31° abs., Sillimanit bis 25° abs., 

•Disthen bis 49° abs., Mólybdan bis 38° abs. bestatigt. Bei Na, K, Mo, Pt kann der 
Verlauf der Atomwarme dureh je eine Debyefunktion wiodergegeben werden. Die 

■gesamte Energie sowie die freie Energie werden berechnet u. tabelliert. Die chem. 
Koristanten von Na u. K werdenneu berechnet: (Na) =  + 0 ,97  +  0,23, (K) =  +1 ,13  +  
0,32. Die Abweichungen gegen den theoret. Wert \rbn Stem-Tetrode betragen +0,52  
u. +0 ,33 . Ober die Ursachen dieser Abweichungen kann AbsehlieBendes noch nicht 

-gesagt. werden. (Ztschr. f. physik. Ch. 123. 383—405. Berlin, Univ.) Ca s s e l .
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Emma Cane, Calorimelrisclie Untersuchungcn an einigen Salzen. Vf. bestimmt 
mittels des Bunscnschen Calorimctcrs die spezif. Warnie von folgenden Salzen: CaMoOt
0,166; PbMoOi  0,098; BaMoO4 0,113; Y ^M oO ^  0,159; SrMoO4 0,149; Ce^MoO^
0,126; Pb)VO.i 0,077; La2(3IoOi )3 0,114; CaWOt 0,104. Femer errechnct Vf. dic spezif. 
Warnie des Restes Mo04 u. findet so fiir La 24,6; Ce 27,8; Pb 29,7; Sr 30,4; Ba 26,8; 
Ca 26,0; Y 30,5, also eine weitgeheude Ubereinstimmung, aus der auf eine gewisse 
Additivitat innerhalb der Gruppe der Molybdate geschlossen werden kann. (Rendi- 
conto Acead. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 32. 83—86.) G o ttf iu e d .

J. Haag, Uber verschiedene Anwendungen der TransporUgUichung der kinelischen 
Theorie der Gase. Yf. berechnet die Diffusion, die innerc Reibung u. die Warmeleit- 
fahigkcit der Gase mit Hilfe der Reihenentww., olme spezielle Annahmen uber dic 
Gesetze der intermolekularen Wrkg. (Ann. de Physique [10'J 6. 254—93.) B ik e r m a n .

Leon Schames, Die Kurie idealer Ausdehnung. (Vgl. Physikal. Ztschr. 26. 731; 
C. 1926. I. 1353.) Eine Diskussion des fiir das Gebiet hohcr Drucke vorliandenen 
experimentellen Materials ergibt, daB die Kurve idealer Ausdehnung hyperbol. Cha
rakter hat. Fiir den Joulepunki sind indiyiduelle Vcrsehiedenheiten anzunehmen. 
(Physikal. Ztschr. 27. 630—31. Iiohwald, Elsafi.) LESZYNSKI.

A s. K o llo ld ch em le . C ap illarchem ie.
G. C. Heringa und H. A. Lohr, JJntersudmng iiber den phi/sikulisch-chcinischen 

Ban der kollagenen Substanz. I. Uber dic spiralformige Anordnmuj und uber sogenannic 
lujgroskopische Torsion kollagener Sehncnbiindel. Yf. diskutiert eine Arbeit von 
H a t s c h e k  (Kolloid-Ztsehr. 1925. vgl. auch Naturę 114. 643; C. 1925. I. 476), dahin- 
gehend, daB beim Eintrocknen eine der Gelatine yorher auferlegte Deformation sich 
yerstarkt, durch Sehwellen abnimmt. Um eine Parallelitat zwisclien tordicrter Gclatitie 
u. liindcrsehnen (Zehenstrecker) aufzufinden, wurde das Verh..von Sehnen wiihrend 
dem Sehwellen u. Eintrocknen untersucht. Es zeigt sich, daB die kollagenen Sehnen 
beim Eintrocknen u. beim Sehwellen in entgegengesetztem Sinne tordieren: sie ver- 
halton sich wio die Gelatine bei den Verss. voń H a t s c h e k . Diese Schwollungs- u. 
Eintrocknungstorsion der Solnie liiBt sich durch die Annahme erklaren, daB entweder 
darin dio Mizellen sich gcmśiB einer Spirale anordnen, oder daB jede Mizelle fiir sieli 
eine spiralfórmige Anisotropie besitzt, oder schlieBlich eine Kombination beider Móg- 
lielokeiten. Die rontgenolog. Untcrs. (unter Mitarbeit von Kolkmeyer) fiihrt bzgl. 
der Krystallographie der kollagenen Substanz zu folgendem Ergebnis: 1. daB diese 
wie Asbest zahlreiche longitudinale Spaltflaehen besitzen muB, 2. daB diese Spaltung 
spontan auftretcn wird bei der offenbar ais physiolog. zu betrachtenden allmahlichen 
Dehydratisierung der Mizellen, wobei dann, im Zusammenliang mit der dabei zugleich 
auftretenden Torsion, die Spaltflaehen ebenfalls einen tordierten Yerlauf erhalten,
3. demnach bei zunehmender Alterung der um ein Krystallisationszentrum sich an- 
ordnenden Mizellen, die M. von selbst in um einander tordierten Fasem auseinander- 
fallen wird. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35.
756—62.) K . W o l f .

G. C. Heringa und M. Minnaert, Untersuchung iiber den physikalisch-chemischen 
Bau der kollagenen Substanz. II. Uber eine oplische Erscheinung beobachtet an Sehnen- 
schnilten. (I. vgl. yorst. Ref.) In Zusammenfaśsung ergibt sich, daB die beobachteten 
Sinuslinien die Projektion von Spiralen sind, daB also die Mizellen auch nach solehen 
Spiralen angeordnet sind. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk.
Afd. 35. 763—67.) K. W o l f .

G. C. Heringa und N. H. Kolkmeyer, Untersuchung iiber den physikalisch- 
chemischen Bau der kollagenen Substanz. III. Bericlit iiber eine Untersuchung mii Bóntgen- 
strahlen iiber die Struktur der kollagenen Substanz. (II. vgl. vorst. Ref.) Mitteilung der 
vorlaufigen Ergebnisse, die eine SchluBfolgerung iiber die Art der Spiralfaserstruktur
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im Sinne von W e is s e n b e r g  (Ann. der Pliysik [4] 69. 409; C. 1 9 2 3 .1. 629) noch nicht 
gestatten. (Koninkl. Akad. van Wctensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 
768—70. Utrecht, Univ.) I i .  W o lf .

B. Ad organiście Chemie.
Wilhelm Prandtl und Albert Grimm, Auf der Suche mcii dem Element Nr. 61.

II. Mitt. (I. vgl. S. 1388.) Vff. sind der Ansicht, daB H a r r is , Y n t e m a  u . H o p k in s  
(S. 872) noch keinen einzigen stichhaltigen Bewcis fiir die Existcnz des Elements 61 
erbracht haben. Ihre rontgenograph. Unters. war zunachst mit einem luftgefullten 
App. statt des besser gceigneten Vakuumspcktrograplien ausgefiihrt. Da Vff. in dem 
gleichen Ausgangsmaterial mit einem Vakuumspektrographen kcine Spur von G1 ent- 
dęcken konnton, nehmen sic an, da 13 dic ais L a.x u. L  von 61 angesprochenen Linien 
dureh kleine Mengen von Br, Pt u. Ba lieryorgerufen wurden, dereń Abwcsenhcit 
H a r r is , Y n t e m a  u . H o p k in s  nicht iiberzeugend dargętan haben. Zudem ist die 
Zusammcngehórigkeit diescr beiden Linien nicht erwiesen, da sie sieli auf vcrschiedenen 
Plattcn befinden u. mit verschiedenem Ausgangsmatcrial erhalten wurden. Uber das 
Verhaltnis ihrer Intensitaten kann daher nichts ausgesagt werden. (Ztschr. f. angew. 
Clv 39. 1333—34.) " " B e i i r l e .

C. Mineralogische und geologisclie Cliemie.
H. Hirschi, Thernwhmiiiescenz der Kalifddspale. Kalifeldspate aus Pcginatiten 

zcigten crhebliche Thermoluminesceńz zwisćhen 130 u. 150°. Bei einzelnen waren 
stiirker leuchtendc kleine Stellen vorhanden, wclehe auf Einschliisso mit besonders 
hohem Leuchtyermogen zuriickgefiihrt werden. Dureh raschcs Erhitzen oder vor- 
herige Bcstrahlung mit Ra wird die Luminescenz erhoht, wahrend dureh Pulyerisieren 
ein erhebliclicr Teil des Lcuehtvermogens yerloren geht. (Seliwciz. Min. Petr. Mitt. 5. 
427—28.1925; N. Jahrb. f. Min. Abt. A 1926. II. 192. Ref. A. S t r e c k e is e n .) E n s z .

H. Hirschi, Uber die Luminescenz des Scheelits von der Kammegg bei Gidłanmn 
(Bcrner Oberland). Der Scheelit von der Kammegg ist stiirker luminescierend ais der 
Willemit, so daB in diesem Fali die Reihe Scheelit >  Willemit >  Kunzit >  Diamant 
gilt. Normalcrweise kommt der Scheelit sonst erst naeli dcm Diamant. (Schweiz. 
Min. u. Petr. Mitt. 3. 160. 1923; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 181. Ref. 
A. S t r e c k e i s e n .) E n s z l in .

H. Hirschi, Radiopliosphorescenz und lladiothermophosphorescenz im farbloseu 
Fluorit von Sembrancher (Wallis). Farbloser Fluorit zeigte naeh 4 Woclicn bei der 
Behandlung mit y-Strahlen cincs Ra-Elements lebhaftc Phosphorescenz, welche iiber 
8 Tagc anhielt. Dureh Erwarmen auf 80—140° erfolgte einc betrilchtliche Steigcrung 
der Luminescenz. Bei kurzer Einw. ist das Phosphorescenzlicht blau, bei intcnsivcr 
griinliehgelb. Die Tribolumineseenz wird dureh Yorbehandeln mit Ra-Strahlen selir 
yerstarkt. Der Fluorit ist nicht radioaktiv. (Schweiz. Min. Petr. Mitt. 3. 253— 57. 
1923; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 181—82. Ref. A. St r e c k e is e n .) E n s z .

H. Leitmeier, Untersuchungen uber die Einwrkung von Radiumslrahlen auf 
Sleinsalz, Fluflspal und Quarz. Dureh Ra-Strahlen gelbbraun gefarbtesATaC£ wird dureh 
ultraviolettes Licht entfarbt, auch im Dunkeln aufbewahrt yerliert es naeh 2 Jahren 
seine Farbę. Sylvin entfarbt sich noch rascher. Er wird rotviolett. Bei ganz reinem 
NaCl aus Na, drei- bis sechsmal in Pt-GefiiCen umkrystallisiert, zeigt sich keinUnter- 
schied von den naturlichen Praparaten. Flupspat von Cumberland wurde tiefblau. 
Am Tageslicht wird er yiolettrosa, welche Farbę erhalten bleibt. Wird er wiederum 
gefarbt, so ist die am Tageslicht bestandige Farbo mehr yiolett u. bleibt auch naeh
5 'Jahren stabil. 'Quarz wird erst naeh monatelanger Bcstrahlung grau bis braun. Diese
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Farbung ist die stabilste aller Ra-Farbungen u. dem Tageslicht gcgeniibcr stabil. Da(5 
die Farbung nicht durch eingeschlossenes Na2Si03 horvorgerufcn wird, glaubt Vf. 
daraus schlieflen zu diirfen, daB Quarz, welcher iiber den F. des Na2SiOs erliitzt wurde, 
dicselben Farbungen zeigt. Er fiihrt die Farbung auf eine Veranderung des Korpers 
selbst zuriick. (Tscherm. Min. u. pctrogr. Mitt. 38. 591—98. 1925. Festband Fr. Beclco; 
N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1926. II. 180—81. Ref. M. H e n g l e in .) E n s z l in .

C. Doelter, Bcobachlujigen iiber Vcrfarbung von Mine.ra.lien durcli Bestrahlung. 
Coelesłin von Lnmpasas, Tcxas, wurde durch Ra-Bestrahlung intensir blau, nacli
4 Jahrcn im Dunklen aufbewahrt war er unter Zunahmc der Farbintensitat violcttgrau. 
Kunzil von S. Diego wurde durch Bestrahlung bliiulichgrun stabil. Die Farbung kann 
nur durch ultraviolette Strahlen wieder ruckgiingig gemacht werden. Auch die Lumi- 
nescenz hielt sich jahrelang. Kunzit von Madagaskar wurde durch Ra-Strahlen grtm- 
braun. Farbloscr Quarz wurde zu Rauchąuarz. Die Farbung verschwindct beim Er- 
wiirmcn. Mit Uranpecherz wurde Baryt von Felsobanya nach 3 Monaten deutlfch 
graublau, Quarz nach 6 Monaten blaCgelb, ahnlich Citrin, Saphir von Ceylon nach
10 Monaten gelbgrau u. Fhijlspate von Cumberland u. Silberberg nach 6 Monaten 
schwach blaugrau. Mit 100 mg RaCł2 wurden bestrahlt: Chrysoberyll von Minaes 
Geraes, welcher nach 6 Monaten intensh' griin wurde. Blafigelber Topas von Boa 
Vistra wurde starker gelb. A palił von Auburn u. Floitcntal wurde yiolettgrau oder 
nclkenbraun. Kunzit von Madagaskar erhalt eincn braunliehen u. cinen griinen Farbton, 
von denen der erste labil ist. Beryli von Caitć wurde goldgelb (Tseherm. Min. u. 
petrogr. Mitt. 38. 45G— 63. 1925. Festband F r . B e c k e ; N. Jahrb. f. Minerał. Abt A 
1926. II. 179—80. Ref. M. H e n g l e in .) E n s z l in .

A. Hiimnelbauer, Krystallograplmche Eigenschafte.n des Ąndesins von Trijail. 
(Tscherm. Min. u. Petrogr. Mitt. 38. 010—23. 1925. Festband Becke; N. Jahrb. f.
Minerał. Abt. A 1926. II. 197. Ref. M. R e i n h a e d .) E n s z l in .

R. Staub, Zur Kennlnis der Bergeller Berylle. Im Bergeller Massiv wurden in 
Granitpegmatiten gróficre u. klcinere Beryllkrj’stalle ii. -Sonnen von milchiggrauer 
bis tiefblauer Farbę gefunden. (Schweiz. Min. Petr. Mitt. 4. 364—67. 1924; N. Jahrb. 
f. Minerał. Abt. A 1926. II. 210. Ref. A. S t r e c k e is e n .) E n s z l in .

J. Krenner und J. Loczka, Fizilyit, ein neues ungarisches Silbererz. Die dunkel 
stahl- bis bleigraucn, flachen Prismen haben die Zus. Ag2S • 5 PbS- 4 Sb2S3. Sie zeigen 
auf den Bruchfliichen starken Metallglanz, haben eirien dunkelgraucn Strich u. die 
Hartę 2. Zu Ehren des Oberingenieurs S. F iz e l y  wurden sie Fizelyit genannt. 
(Mathemat. es termeszethid. ErtcsitÓ 42. 18—19. 1925; N. Jahrb. f. Minerał Abt. A 
1926. II. 182—83. Ref. IC. Z im An y i .) E n s z l in .

J. KratochviI und V. Vesely, U ber den inelamorphosierten Gabbrodioril von 
Klokocna. (Rozpravy. Ces. Akad. XXXI. KI. II. Ko. 27. 12 S. 1922; N. Jahrb. f.
Minerał. Abt. A 1926. II. 244—45. Ref. F. U l r ic h .) E n s z l in .

C. Doelter, Hengleinit. H e n g l e in  hat im Zentralblatt f. Min.u. Geol. 1914. 131 
ein Minerał von der Grube Viktoria bei Musen im Liegerland der Zus. (Co, Ni, Fe) S2 
beschrieben. Vf. nennt es dem Entdecker zu Ehren H e n g l e in it . (Handbuch der 
Mineralchemie [4] 5. 643; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 182. Ref. 
R. B r a u n s .) E n s z l in .

T. L. Walker, Huronit von Gowganda, Ontario. (Contrib. to Canad. Miner. 1923. 
Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. Nr. 16. 1923. 55—57; N. Jałir. f. Minerał, Abt.A 
1926. II. 199— 200. Ref. W. E i t e l .) ' E n s z l in .

J. Krenner, Kornelit. In don Schwefelkiesgruben von Szomolnok kommt ais 
Oxydationsprod. des Kieses neben Voltait u. Coąuimbit der Kornelit in radialfasrigen, 
liehtrosa bis violetten Aggregaten vor. Das Minerał hat seinen Namen nach dem Berg- 
ingeniem' K o r n e l  H l a v a c s e k . (Mathemat. es termeszethid. Isrtesltó 42. 1—3. 
1925; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 184. Ref. K . Z im An y i .) E n s z l in .
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J. Loczka, Minerałanalysen. Kornelit (vgl. vorst. Ref.) ist in W. mit gelbbrauner- 
Farbę 1. E r hat neben anderen Verunreinigungen die Zus. Fe2(S04) y l 1!* H20 . Warthail 
bat die D. 7,163 u. die Zus. (Pb, Ag, Cu)S-Bi2S3. Weiter sind nocli Analysen von Cosulit 
u. Semseyit angegeben. (Mathemat. es termeszethid. Ertesitó 4 2 . 6—21. 1925; N. 
Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1 9 2 6 . II. 184—85. Ref. K. Zim A nyi.) ENSZLIN.

Per Geijer, Norbergit und Fluoborit, zwei neue Mineralien von dem Norbcrijcr 
Grubendislrikl. Vorl. Mitt. Das Minerał Norbergit von der Ostanmossa-Grube bildet 
dichte lichtrosa bis weiBe Krystallaggregate mit der Harto 6,5 u. der D. 3,13—3,15. 
Es ist opt. positiv zweiachsig, hat die Lichtbreehung a =  1,563 u. y  =  1,590 u. die 
Zus. Mg2Si04, Mg (F, OH)„. Fluoborit bildet farblose hexagonale Prismen mit der 
Hartę 3,5 u. der D. 2,89. Er ist opt. einaehsig negativ mit der Lichtbreehung w =  1,566 
u. E . =  1,528. E s ist ein Mg-Borat mit einem grofieren Gehalt an Fa u. W. u. kommt 
i}},der Grube Tallgruvan mit Magnotit, Ludwigit, Chondrodit u. Szabelyit zusammen 
vor. (Geol. Foren. Forhandl. 48 . 84—85. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 19 2 6 . II. 185—86. 
Ref. G. A m in o f f .)  E n s z l i n .

Per Geijer, Notiz iiber die ais „Prolektit'1 beschriebenen Krystalle. Das von 
H j. S j o r g e n s e n  (1895) beschriebene Minerał Prolektit soli die gleiehe Zus. wic Nor
bergit (vgl. vorst. Ref.) haben. Vf. bestimmte die opt. Konstanten an dcm O riginal- 
llłątcrial u. stcllte fest, daB der Prolektit mit dem Glwndrodit ident. ist. E r  hatte dann 
die Zus. 2Mg2Si04-Mg(F, OH)2. Der Name Prolektit ist demnach zu streichen. (Geol. 
Fóren. Forhandl. 48 . 86— 89. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1 9 2 6 . II. 186—87. Ref. 
G. A m in o f f . )  E n s z l i n .

G. Carobbi, Chemische und spektrographiscJie Unterśuchungen iiber den Pyro- 
morpliit non Leadhilh, Lanarksshire (Schottland) und den Mimetesit von Santa Eulalia, 
Chihuahua (Mexico). Vf. untersucht Pyroimnphit, 3Pb3(P04)3-PbCl2 u, Mimetesit, 
3Pb3(P04)2-PbCl2, chem. u. spektrograph. Er findet auBer den zusammensetzenden 
Elementen in dem Pyromorphit Spuren von Cr, Mn, Ca, Sr, Ba u. die scltenen Erdcn 
Ce, La, Nd, Y, Eu, Gd, Dy, Er u. nller Wahrseheinlichkeit nacli aucli Yb u. Ho. In 
dem Mimetesit sind nachzuweisen Cr, Mn, Zn, Ca, Ba u. Sr. Seltene Erdcn sind bei 
diesem Minerał mit Bestimmtheit auszuschlicBcn. (Rcndiconto Aecad. Scienzo Fisiclic
o Mati [Napoli] [3] 32. 54—69. Neapel, Univ.) Go t t f r ie j).

G. Flink, Quenselit, ein neues Minerał ton Langban. Das Minerał kommt zu
sammen mit Calcit u. Baryt auf Mangancrzspalten in Langban in Form monokliner liolo- 
edrischer Krystallc mit dem Achsenverhaltnis a : b : c =  0,9767: 1: 1,6667; fi =  93° 06' 
vor. D. 6,842. Hartę etwa 2,5. Es ist pechschwarz mit metali, oder diamantartigem 
Glanz. Dic Zus. des nach dcm Prof. P. (Ju e n s e l  in Stockholm benannten Minerals

ist 2 PbO• Mn2Os• H20  oder P b < Q ~ ^ n _  Q. (Geol. Foren. Forhandl. 4 7 . 377—84.

1925; N. Jah rb . f. Minerał. A bt. A 1 9 2 6 . II. 183— 84. Ref. G. A m in o ff .)  E n s z l in .
J. Jakob, Einige chemische Analysen von rotem liadiolarit. Zwei rote Radiolarien- 

liornsteine von Parsettens enthałten im Gegensatz zu anderen VV. u. obwohl der 
Parsettensit ranadniłialtig u. barj^thaltig ist, kein Vd u. kein BaO. (Schweiz. Min. 
Petr. Mitt. 5. 243—44.1925; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 254; Ref. A. St r e c ic - 
e i s e n .) E n s z l in .

Keikichi Kawai, Ein neues Minerał „Beniforit“ von der Yuiwsaica Minę 
Promnz Mutsu, Japan. Das Minerał, welches zusammen mit Baryt vorkommt, hat 
die D. 6,451. Es ist metallisch u. hat die Zus. 5 P b S -A s2S3. Es ist dem Geokronit 
5PbS-Sb2S3 renyandt. (Jap. Journ. of Geol. and Geogr. 3. Nr. 3—4; N. Jahrb. f.
Minerał. Abt. A 1 9 2 6 . II. 183. Ref. A d e l e  B r a t j n s . )  E n s z l i n .

A. N. Winchell, Die Eigen-schaften des Skapołils. . Skapolit gehort zur Misch- 
krystalłreihe Marialith-Mejonit u. zwar ergeben sich fur die D. u. die Lichtbreehung 
tu einfache lincare Bezichungen. Fiir c u. e — w sind die Beziehungen ver\vickelter.
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Reiner Marialith ist positiv, ein Misehkrystall der Zus. Ma^Me^ ist isotrop. Fiir Eintritt 
von l° /0 S 04" wird w um 0,004 w. auch die Doppelbrechung geringer. (Araer. Mine- 
ralogist9.108—12.1924; N . Jahrb. f. Minerał. A bt,A 1926.I I .  202;Ref. W .E i t e l .) E n s .

T. L. Walker und A. L. Parsons, Sodalith, dessen Farbę vcrschwindet, wid ver- 
(jesellschnfllichle Mineralien von Dungannon Tomiship, Ontario. Der Sodalitli ist auf 
frischem Bruc.he gefarbt u. verliert seine Farbę in wenigen Minuten, wenn er dem direkten 
Sonnenlicht ausgesetzt wird. Nach langerer Zeit im Dunkeln farbte er sich wieder. 
Rontgenstrahlen brachten keine Farbung hervor. Seine Zus. ist 3 Na20 -3  Al,,03'
6 S i02 ■ 2 NaCl, D. 2,33. Zusammen mit ihm kommen vor Nephelin, Ti-reieher Vesuvian, 
Hessonit, Cancrinit u. Diopsid. (Contrib. to. Canad. Miner. 1925. Geol. Ser. Nr. 20.
5— 13; N. Jalirb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 201—202. Ref. A d e l e  B r a u n s .) E n sz .

K. Nenadkewitsch, Ober die chemische Zusammenselzung der Uraninite von 
Karelien und das Verhałlnis zwischen Blei und Uran darin. Vier Proben Uraninit, dfe 
auCer U- u. Pb-0.xyden noeli seltene Erden, Tlioriumoxyd, Si, Ca u. Cl enthielten, 
wurden auf das Verliiiltnis P b : U untersueht. Dieses Yerlialtnis wird offenbar durch 
sekundiire ehem. Veranderimgen des Minerals beeinfluBt: es war in einer Probe maximal, 
die nur UO;) (63,4% des Gewichts) u. kein U 0 2 enthielt. In der vermutlieh am besten 
erhaltenen Probe war es ca. 0,3 gleicli, was fiir das Alter des Minerals 2 ’109 Jahre 
ergibt. DaB das Pb tatsachlieh aus dem U stammt, wurde durch At.-Gcw.-Best*St.
(206,06) bewiesen. Das Pb wurde dabei teils ais Sulfat, teils ais Nitrat gewogen; Vf. 
macht auf diese łetztere Methode aufmerksam. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1926. 
767—74. Mineralog. Mus. d. Akad. d. Wiss.) BiKERMAN.

A. Fersman, Ober das Alter der Uranmineralien in Pegmatitgangen. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Best. des Alters von Mineralien auf Grund des Verhaltnisses Pb: U kann 
irrtumlieh sein, wenn das Minerał bei seiner B. Bleisalze aus dem Magma eingeśchlossen 
hat, oder wenn U- u. Pb-Vcrbb. verschieden leicht ausgelost wurden. (Buli. Acad. 
St. Petersbourg [6] 1926. 775—80. Minerał. Mus. d. Akad. d. Wiss.) BiKERMAN.

J. Krenner, Warthait, ein nenes Minerał avs Ungarn. In der Eisengrube „Tlie- 
resia“ von Vasko kommt in Kontaktkalken ein stahlgraues, zu Biiseheln angeordnetes 
Minerał der Zus. 4 PbS-Bi2S:, vor, welchem Vf. zu Ehren von V. W a r t h a  den Namen 
Warthait gab. Ein Minerał derselben Zus. beschrieb E. S. SiMPSON (Journ. R. Soc. • 
Western Australia 10. 65 [1924]), jedoch hat Vf. insofern die Prioritat, ais er bereits 
1909 einen Bericht an die ungar. Akad. d Wissenschaften gab. (Mathemat. ós ter- 
meszethid. Ertesitó 42. 4— 5; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 182. Ref. Iv. Zi- 
m An y i .) E n s z l in .

A. N. Winchell, Sludien ilber die Feldspatgruppe. Die Alkalifełdspate wurden 
in drei Reihen eingeteilt Sanidin (KAlSi30 8) — Barbierit (NaAlSi30 8) monoklin nur 
bei Temp. iiber 900° stabil mit liickenloser Mischkrystallbildung. Adular (Orthoklas) — 
Albit monoklm-triklin mit emer Misehungslucke Or70Ab30 bis Or10Ab90 u. MikroHin- 
Analbit triklin mit einer Misehungslucke vonOr80Ab20 bis Or40Ab60. Aus einem Diagramm 
fur das System KAlSi30 8—BaAl2Si20 8 folgt, daB der Hyałophan der Zus. 70% KAlSi30 8 
ein Ba enthaltendcr Adular ist. Fiir die Plagioklasreihe schlagt Yf. folgende Nomen
klatur vor, bis 10% An. Albit, bis 20% An Albiklas, bis 30% An Oligoklas, bis 40% An 
Andeklas, bis 50% An. Andesin, bis 60% An Labradorit, bis 70% An Labradownit, bis 
80% An Bytownit, bis 90% An Bytownorthit u. bis 100% An Anorthit. (Journ. of 
Geol. 33. 714— 27. 1925; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 187—88. Ref. 
M il c h .) E n s z l in .

F. L. Sine, stinkender Fddspat von Loughboro Tomiship, Trontenac County, 
Ontario. Ein Feldspat mit Mikfóldinstrukt.ur u. der Zus. eines Albits yerbreitetó beim 
Zerkleinem einen unangenehmen Geruch. Das entweichende Gas schwarzte Blei- 
acetatpapier. Es wurde ais Selenwasserstoff bestimmt. (Contr. to. Canad. Miner. 1925.
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Geol. Ser. Vr. 20. 25—27; N. J a l i r b .  f. Minerał. A b t. A 1926. II. 192. Ref. A d e l e  
B r a u n s .) E n s z l in .

E. Dittler und A. Kohler, Zur Frage der Enlmisclibarkeit der Kalinalronfeldspdte 
und uber das Verhalten des Mikroklins bei hohen Temperaturen. Vff. konnten eine 
Diffusion im festen Zustande bei den K-Na-Feldspaten nachweisen. Ein Mikroperthit 
von Arendal verlor nach 500-std. Erhitzen auf 1000° seine Perthitstruktur vollkommen. 
Unter denselben Bedingungen wird ein Mikroklin in Orthoklas venvandclt, in dem 
die Zwillingslamellierung verschwindet. Die Perthitstruktur selieint nur unterhalb 
1000° bestandig zu sein. Bei Antipertłiiten gelang die Homogenisierung durch Erhitzen 
nicht. (Tscherm. Min. u. Petrogr. Mitt. 38. 229—61. 1925. Festband F. Becke; N. 
Jalirb. f. Minerał Abt. A 1926. II. 193—94. Ref. M. R e i n h a r d .) E n s z l in .

Arthur Marchet, Uber Honiblenden aus dem niederdsterreichi-schen Waldviertel. 
Angaben von neuen Analysen von Hornblenden. (Tscherm. Mitt. 38. 494—507. 1925; 
N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 241—42. Ref. G. F is c h e r .) E n s z l in .

Sh. Kozu und Kenlichi Wada, Vorldufige Mitteilung uber die Untersuchung der 
Strukturanderung der festen Lósung des Mondsteins (Japan). Rontgenstrahlenauf- 
nahmen des Mondsteins yon Ceylon haben ergeben, daB das Minerał bei 400° aus
2 festen Phasen besteht, von denen die eine reich an K, die andere reich an Na ist. 
Bei 500° gehen dieselben ineinander uber. Bei 700° wachst die strukturelle Veriinderung 
plotzlich selir stark u. bei 1650° bilden die beiden Pliasen eine homogene feste Lsg. 
Mit der strukturellen Veranderung wachst auch der opt. Aclisenwinkel an. Bei dem 
Mondstein von Korea tritt sclion bei 650° yollstiindige Vermischung der beiden Pliasen 
ein. Der Schimmer des Mondsteins von Ceylon versehwand bei 1100°, der des Mond
steins von Korea bei 700°. (Journ. Geol. Soc. Tokyo 30. 342—56. 1923. u. Jap. Journ. 
of Geol. and Geogr. II. Nr. 4. 1923; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A 1926. II. 192—93. 
Ref. A d e l e  B r a u n s .) E n s z l in .

Olaf Anton Broch, Ein supraknistaler Gneiskomplex auf der Halbinsel Nesodden 
bei Oslo. Beschreibung der Tektonik u. Petrographie der Halbinsel Nesodden. 
(Saetrykk av Norsk Geologisk Tidsskrift 9. 139 Seiten. Sep.) E n s z l in .

Hans Merensky, Die neuentdeckten Platinfelder im mittleren Transmal und ihre 
iinrtschaftliche Bedeulung. (Vgl. Metali u. Erz 22. 564; C. 1926. I. 867.) Die platin- 
fiihrenden Schichten sind die auf den Magnesia-Oliyingesteinen aufsitzenden Eisen- 
olivingesteine. Die Aussclieidung des Pt in diesen erfołgte in Form yon idiomorphen 
Krystallen oder ais jungere unregelmaflige Verwachsung in den Gesteinen. Die Konzz. 
der Erze betragen 1—1650 g/t, im Durchschnitt 10—20 g/t. Das Reef im Lydenburg- 
distrikt entha.lt im Durclischnitt 5—7 g/t u. zwar ist das Pt nicht in gediegener Form 
sondern ais Arsenid yorhanden. Je reicher das Gestein an Sulfiden ist, desto łiólier 
selieint sein Pt-Gehalt zu sein. Im Rustenburgdistrikt ist die Noritzone ebenso wie 
im Lydenburgdistrikt entwickelt. Die Chromitfloze enthalten 3—7 g Pt pro Tonne. 
Unter dem Reef wurde punktierter Norit mit 14—48 g Pt gefunden. Das Reef hat 
eine Ausdehnung von mehreren hundert Kilometem. Der Potgietersrustdistrikt zeigt 
weniger machtige W .,  welche etwa 4,50g Pt pro Tonne enthalten. Daneben finden sieli 
um die einzelnen Kopjes herum noch eluyiale u. alluviale Seifen mit Gehalten bis zu 18g 
Pt pro Tonne. DieAufbereitungsmethoden sind noch nicht abgesehlossen. Bei den Dunit- 
erzen wurde mit einfacher naCmeclian. Aufbereitung ein Ausbringen von 82°/0 erzielt. 
Die Sulfiderze werden durch Flotation aufbereitet u. geben yon 3 g Pt pro Tonne 
aufwarts ein Ausbringen von 90%- Die Konzentrate enthalten daneben noch 5°/0 Cu 
u. 7% Ni. Es wird noch die wirtschaftliehe Bcdeutung der Lagerstatten besprochen. 
(Ztsehr. Dtsch. Geol. Ges. Abt. A. 78. 296—314. Metali u. Erz 23. 519—27. 
Johanncsburg.) E n s z l in .

A. Ginsberg und Ch. Nikogosjan, tJber Verschmelzen von Diabas mit Calcium- 
carbonat. Zwecks experimenteller Priifung der Dalyschen (D a ły , Igneaus Roeks and
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their origin. 1914) Theorie der B. alkal. Gestcinc verschmolzcn Vff. einen Diabas vora 
Onegasce mit CaCO:l. Dic Vcrsuchstemp. war 1500°, die Abkuhlung war imżweckmaBig 
rascli, weswegen nur kleine Krystallchen erhalten wurden. Gemische von 15 g Diabas 
mit weniger ais 5 g CaC03 erstarrten zu einem einlieitlichen Glas; die aus 15 g Diabas 
mit 5 g CaC03 ergaben Diopsid-Nańeln in glasigcr Grundsubstanz; die aus 15 g Diabas 
mit 10 g CaC03 AfeZi7t<krystaIlc, die aber nicht von der amorphen Grundsubstanz 
getrennt analysiert werden konnten. Die Zus. dieser Schmelze, die die gróBte Ausbeute 
an Melilitkrystallen lieferte, entsprach ungefahr 54% Akermanit, 28% Sarkolit, 17% 
Gehlenit u. 1% Enstatit. Bei noch gróBeren CaC03-Zusiitzen wurden neben Melilit ein 
anortit- u. ein olivinahnliches Minerał erhalten. Vom Gemisch 15 g Diabas +  24 g 
CaCO;1 an zerfielen die Gemengen beim Abkiihlen, was auf die B. von CcuSiOA liinweist. 
(Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 19 2 6 . 679—96.) B ik e r m a N.

Peter Tschirwinsky, Das Pseudoehment Kosmium (Vgl. S. 2050.) Die D. des 
Pseudoelcments Kosmium, welches sich aus der chem. Zus. aller Meteorite, welche 
von 1492—1921 gefallen sind berechnet, ist 3,775. Das Kosmium enthiilt folgendo 
Atomprozentc. 15,12 Si, 1,23 Al, 0,13 Cr, 13,87 Fe, 0,79 Ni, 0,05 Co, 0,09 Mn, 0,73 Ca, 
13,39 Mg, 0,69 Na, 0,16 K, 0,09 P, 0,32 S, 0,01 C u. 52,33 0 2. Sein Atomgewicht ist 
25,59. Die allgemeine Formel von Kosmium ist M.1Si20„  wobei M ein kollektivcs Metali 
darstellt. (Astronom. Naehrichten Kiel 19 2 4 . Nr. 5311; N. Jahrb. f. Minerał. AbtuA
1 9 2 6 . II. 225. Ref. P. T s c h ir w in s k y .) E n s z ł in .

Alb. Brun, Der Jozit, ein Hauptmineral der Laren junger Vulkane. Der Jozit 
(FeO) findet sich sehr hiiufig in frischen eisenreichen Laven. Er scheidet sich dnrin 
mit den Feldspaten aus u. bildet um diese kleine ( <  10 fx), rechteckige, opałce Kornchen. 
Der Jozit beansprucht etwa 0— 50% des Fe-Gehalts der Laven. (Schweiz. Min. Petr. 
Mitt. 4 . 355—56. 1924; N . Jahrb. f. Minerał. Abt. A 19 2 6 . II. 183. Ref. A. St r e c k - 
EISEN.) E n s z ł in .

Ferruccio Zambonini und Guido Carobbi, i]ber die Oegenu-arl von Nalrium- 
und Kaliumsilicofluorid unter den Produkten der gegenwartigen Tatigkeit des Vesuvs. 
(Vgl. Z a m b o n in i , S. 1525.) Li den Prodd. zweier Fumarolon wurden neben KBF4 
K„SiFc, Ilieratit u. das bisher ais Minerał nicht bekannte Na2SiFe gefunden, fiir das 
Vff. den Namen Malladrit yorschlagen. Der Hieratit bildet sehr kleine, einfach- 
brechende Wiirfel; nn == 1,340. Der Malladrit tritt in ziemlich kleinen, hexagonalcn, 
schwach negativ doppeltbrechenden Prismen auf; ner u. na — ca. 1,31, nach demUm- 
krystallisieren aus W. n, =  1,309, nw =  1,312. (Atti R. Accad. dci Lincei, Roma 
[6] 4 . 171—75. Neapel, Univ.) K r u g e r .

H. de Varigny, Die Materie des Blilzes. Vf. berichtct iiber dio Angabcn von 
M a t h ia s  (vgl. C. r. d. 1’Acad. des seiences 181 . 1111; C. 1 9 2 6 .1. 2899), der den Kugel- 
blitz ais eine Zusammenballung der Materie des Blitzes ansieht, welche Materie un- 
bekannter Natur sich dabei in fl. Zustand befindet. Die Farbę des Kugelblitzes weclisclt 
(vgl. 1. c.), bei sehr hohem Potential der Materie des Blitzes zieht er energisch die in 
d er Luft suspendierten Substanzen an u. verkohlt sie, wodurch sich die bisweilen schwarze 
rauchahnliche Form erldart. Ma t h ia s  schatzt die Explosivkraft des Kugelblitzes 
ais 4-mal lioher ais die des Nitroglycerins, 1 g der Materie des Blitzes entwickelt bei 
der Explosion 5145 Calorien. (Science moderne 3. 289—91.) B e h r l e .

D. Organiście Chemie.
Guy Emschwiller, Vber die Einwirkung des Magnesiums auf Methylęnjodid. 

Mg wirkt leicht auf Methylenjodid in ath. Lsg. ein, wenn man die Rk. dureh schwaches 
Erwarmen einleitet. Es entwickelt sich C2H4 u. es bilden sich 2 Schiehten. Die untere 
scheidet in Bzl. 1. Krystalle (offenbar Mg.l;-Atherat) aus u. reagiert lebliaft mit W.
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-unter Ausscheidung von Mg(OH)2 u. Entw. von CH4. Es scheinen sich demnach 
folgende RkJc. abgespielt zu haben:

+ 211.0
CH2J.2 +  2 Mg — >■ CHa(MgJ)a ------ V  CH4 +  Mg(OH), +  MgJs.

Ein quantitativ durchgefiihrter Vers. hat dies bestatigt. — Ganz analog reagiert 
CH„Br„. Die gebildete Organomagnesiumverb. wurde auBer mit W. auch mit J  zer- 
legt, entsprechend der Gleichung: CH2(MgBr)2 2 J2 =  CH2J2 +  MgBr, -\- MgJ2. — 
Es sind dies die ersten Organomagnesiumyerbb. der Methylengruppe u. iiberhaupt 
die ersten Verbb. mit 2MgX-Gruppen an e i n e m  C-Atom. — Vf. hat femer fest- 
gestellt, daB CH2J2 mit dem Zn-Cu-Paar eine Organozinkverb. liefert, u. daB Mg mit 
CHJS in A. lebhaft reagiert. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 665—67.) Lindenbaum .

Rene Escourrou, Ober einige Diathylenl-ohlenwasscrstoffe. II. (I. vgl. S. 2297.) 
Diese erhalt man durch Dehydratisicrung der in der 1. Mitt. beschriebenen substi- 
t.uierten Methylheptenole mittels H P 03. Von letzterem muB ein groBer tlberschuB 
verwcndet werden, tim die B. von H4P20 7 zu vermeiden, welche glcichzeitig Cycli- 
sierung verursachen wiirde. Die Ausbeute ist bei den unteren Gliedem der Reihe 
am besten u. sinkt mit zunehmender „Ketonspaltung“ (vgl. 1. Mitt.). Die KW-stoffe 
addieren Br in Chlf., aber man erhalt koine krystallisierten Prodd. Was den Sitz der 
zweiten Doppelbindung betrifft, so wurde durch Ozonspaltung mehrerer KW-stoffe 
festgestellt, daB das OH vorwiegend, obwohl nicht ausschlieBlich, mit dem H am C, 
austritt.

V er s u c h e :  2,6-Dimethylheptadien-(l,5), C9H18. Aus Dimethylheptenol u. dem 
doppelten Gewicht H P 03 (140—150°, 6 Stdn.). Ausbeute ca. 90°/o. Nach Dest. iiber 
Na bewegliche, blumenartig riechende PI., Kp.745 140—143°, D .11 0,7750, nu11 =  
1,44707. — 2,6-DimetKy}octadieii-(2,6), C10HIg. Aus Athylmethylheptenol (145—155°,
4 Stdn.). Ausbeute fast quantitativ. Kp.737 1 65— 166°, Kp.52 89°, D.12 0,7918, nu15 =
1,45245, scliwach minzenartig riechend. Mit konz. H2S 04 Rotfarbung. — 2,6-Di- 
7nethylnonadien-(2,6), CUH20. Aus n-Propylmethylheptenol (140— 160°, 6 Stdn.). 
Kp.7J6181— 183°, D .10 0,8007, nn10 =  1,45807, dem vorigen ahnlich riechend. —
2,6,7-Tri?nethyloctadien-(2,6), CnH20. Aus Isopropylmethylheptenol (130°, 4 Stdn., 
dann 170°, 8 Stdn.). Ausbeute nur ca. 20% wegen reichlicher B. von Methylheptenon. 
Kp.75C 182— 183°, D .u  0,8100, nu11 =  1,46085. Die etwas schwache Mol.-Refr. laBt 
auf Verunreinigung durch wenig des cycl. Isomeren schlieBen. — 2,6-Dimethyldekadien-
(2,6), C12H22. Aus n-Butylmethylheptenol (160°, 5 Stdn.). Kp.10 82—84°, Kp.7.17 201 
bis 202°, D .10 0,8034, nn10'5 =  1,45937. Geruch erinnert etwas an PAe. — 2,6,9-Tri- 
methyldekadieii-(2,6), Ci3H24. Aus Isoamylmethylheptenol (180°, 7 Stdn.). Kp.742 2 1 4°,
D .11 0,8037, no11 =  1,45967, fruchtartig riechend. Die Dehydratisierung gelingt hier 
auch mit Acetanhydrid u. Na-Acetat (180°, 30 Stdn.). Das Prod. zeigte Kp.28116°, 
Kp.760 2 1 3—2 1 4°, no10 =  1,45617 u. scheint ein Isomeres zu enthalten. — 6-Phenyl- 
2-methylheptadien-(2,6), C14H18. Aus Plienylmethylheptenol. 1. Mit Acetanhydrid 
(160°, 5 Stdn.). Ausbeute ca. 60%, vermindert sich bei der Rektifizierung infolge 
Verharzung. Kp.22 140— 142°, D.10" 0,9205, no10 =  1,53619, schwach riechend. 2. Mit 
H P 03 (165°, 5 Stdn.). Kp.10 126—128°, Kp.745 245—247°, D .J° 0,9296, nD10 =  1,54346 
(Exaltation 0,64). Wird von Na zu gelatinósem Prod. polymerisiert, von Oxalsaure 
nicht cyclisiert. — G-Benzyl-2-methylhep(adien-(2,6) , C15H20. Aus Benzylmethylliep- 
tenol. Darst. gelingt nur mit H P03. Kp.4 101—104°, Kp.12 136—138°, D .11 0,9289, 
nn11 =  1,53245 (Depression 0,3), angenehm riechend. (Buli. Soc. Cliim. de France 
[4] 39. 1249—54. Lyon, Fac. des Sc.) Lindenbatjm..

L. Blanchard, Synthese einer neuen Klasse gemischter Formale der Formel RO
CHj • O • CH ■ (CH„X)2 durch Addition an Epichlorhydrin. . Die Addition von H20  an Verbb. 
mit dem Athylenosydring wird bekanntlich durch Spuren Sauren, besonders H2S 04, 
stark beschleunigt. F o u b n e a u  u. R ib a s  y  Ma k q u ŻS (S. 181) griindeten liierauf ein
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beąuemes Verf. zur Darst. von a-Monoclilorhydrin. Aber auoh andero Additionen 
lassen sieli auf diese Weise katalysieren. So erhiclt Vf. das bisher unbekannte Chlor- 
methylin, CH2Cl-CH(OH)-CM2(OCH3), aus 92 g Epichlorhydrin, 200 g CH3OH u. 
2—3 g  H2SO., (erst kiihlen, dann koehen). Kp.;s2173°. Ausbeute ea. 90%. — Aucli 
die Addition von Halogenmethylathern, XCH2-OR, an Epichlorhydrin laBt sieh so 
leicht erzielen, yorausgesetzt, daB man Erhitzung yermeidet, da sich sonst symm. 
Formale der Formel CII2[0-CH(CH2C1)(CH2X)]2 bilden (vgl. S. 2288). Man crsetzfc 
daher besser die H2S 04 durch eine Spur HgCI2, laBt den halogenierten Ather langsam 
zutropfen u. dest. nach 12-std. Stehen im Vakuuin. Man erhalt glatt gemischte Formale 
der im Titel angefiilirten Formel, welclie sich oberhalb 150° in symm. Formale um- 
wandeln. Dargestellt wurden: Ct Hi0-C H 2-0-CH[GH2Cl)2, Kp.16 96— 98°. — C'5/ /nO- 
GHi ■ O ■ CH(GH^Cl)̂ , Kp.1913.3— 136°. — CJI.O ■ CH2 ■ O ■ CH(C/l2Cl)(CH2Br), Kp.20115 
bis 117°. — CsHn O • CH2 • O ■ CH(CH2Cl)[CH2Br), Kp.]5 140—150°. — C .fifi-C Ih jO -  
CH(GH2Cl)(OILJ), Kp.J8130°. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 9 . 1263—65. Angers, 
Fae. librę des Sc.) LiNDENBAUM.

J. Boeseken und P. H. Hermans, Bemerbung zur Darslellung des cr.-Monochlor- 
hydrins des Glycerins. Das von F o u r n e a u  u. R ib a s  Y M a k q u e s  (S. 181) angegebene 
Verf. zur Darst. genannter Vcrb. ist schon von Vff. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42 . 
1106; C. 1 9 2 4 . I. 2778) beschrieben worden. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 
1254. Delft-Breda.) LiNDENBAUM.

F. D. Hager und C. S. Marvel, Die Yalenz des Slickstoffs in quaternaren Am- 
inoniumverbindungen. Zur Klarung diesel- Frage suchten die Vff. Verbb. hcrzustellen, 
in denen 5 nahe verwandte Alkylgruppen an Stickstoff gebunden sind. Dies hofften 
sic mit Li-Alkylen in folgender Weise zu erreichen:

R4NX +  L iR ---- >- R4NR' +  LiX u. R;!R'NX +  L iR ---- >- R3R'NR.
Es sollten also Isomere gebildet werden, wenn die 5. Valenz des Stickstoffs von den 
anderen 4 versehieden ist. Hingegen wurden beide Verbb. ident. sein, wenn die 
Valenz8chale auf 5 Elektronenpaare anwachst. Pentaalkylstickstoffverbb. konnten 
nicht erhalten werden. Die Li-Alkyle reagieren mehr oder weniger schnell mit ąuater- 
narem Ammonium unter B. von Li-Haliden. Die einzigen organ. Verbb., die reiu 
isoliert werden konnten, waren tert. Aminę. Augenscheinlich werden aucli KW-stoffe 
gebildet, da aber die Rkk. in PAe. vor sich gingen, war es gewóhnlicli nicht móglich, 
(lieselben zu isolieren. Wenn bei diesen Rkk. ais erstes Prod. ein Pentaalkylstickstoff 
gebildet wird, so kann es nicht eine Struktur haben, bei welcher die Valcnzen gleich- 
wertig sind, da solche Yerbb. tert. Amin geben sollten, die die durch das Li-Alkyl 
eingefiihrte Alkylgruppe enthalten. Letztere Gruppe erschien aber niemals in den 
tert. Aminen, es sei denn, daB sie bereits im urspriinglichen ąuatemiiren Ammonium- 
salz yorhanden war. Eine Erkliirung fiir die Rk. ware, daB ein Pentalkylatickatoff 
gebildet wird, in welchem eine der Alkylgruppen durch eine polare Valenz am Am- 
moniumion sitzt [R4N]+R'“. Diese Verb. zerfallt dann in stabilerc Prodd. Fiir 
diese Zers. lieBen sich folgende Erkliirungen finden: Der Pentalkylstickstoff zerfiillt 
zunachst in 2 Ionen, [R4N]+ u. R'_. Das Ammoniumion zersetzt sich weiter in R;,N 
u. R+. Hierauf vereinigt sich R'*- u. R'~ unter B. des ICW-stoffs RR'. Der 2. Zers.- 
Mechanismus ware, daB sich intermediar freie Alkylgruppen u. ein Tetraalkylammonium- 
„MetaU“ bildet. Die freien Alkylgruppen wurden dann eine Mischung yon gesatt. 
u. ungesatt. KW-stoffen geben. Zur Entscheidung dieser Frage wurde yersucht, 
die KW-stoffe, die sich bei den Rkk. bilden, zu isolieren, was aber nicht gelang. Dann 
wurde die Rk. zwischen Li-Athyl u. Tetraathylanimoniumbromid in schwerem Paraffin- 
ol yorgenommen, wobei Butan entstehen sollte, wenn der 1. Zers.-Mechanismus ein- 
tritt, wahrend im 2. Falle ein Gemisch von Athan u. Athylen gebildet wiirde.' Das 
entwiekelte Gas bestand zu 55—56% aus Atlmn u. 36—37% Athylen, wahrend Butan

VIII. 2. 198
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nicht gefunden wurde. Der Verlust diirfte in experimentellen Unzulanglichkeiten 
zu suchen sein. Die Verss. lehren, daB die Rkk. von Li-Alkyl niit ąuatemaren Am- 
moniumsalzen keine Verbb. geben, in denen der Stickstoff 5 gleiehartige Valenzen 
hat, u. daB eine Allcylgruppe ais łon unbestandig ist, wenn.sie durch eine polare Valenz 
an der Ammoniumgruppe sitzt.

V e r s u c h e. Lithiwnalkyle. Im allgemeinen wurde die Methode von S ch len k  
u. H o ltz  (Ber. Dtsch. Chcm. Ges. 50. 271 [1917]) zur Darst. angewendet, doch wurde 
keine Stickstoffatmosphare, sondem die Losungsmm.-Dampfe benutzt, um Luft u. 
Feuehtigkeit auszuschlieBen. Ais Losungsmm. eignen sich Petroleumdestillate, die 
zunachst mit konz. H2SO,j, dann mit W. u. dann mit verd. KMn04-Lsg. behandelt 
wurden. Endlich wurde das Losungsm. getrocknet u. iiber Na aufbewahrt. Die 
Darst. der Li-Alkyle ist von der Feinheit der Li-Spane abhangig, die nicht mehr ais
0,5 mm dick sein sollen u. vor Luft geschiitzt werden miissen. Das Dialkyl-Hg wird 
in einem besonderen App. mit etwas Losungsm. bedeckt. Dann werden die Li- 
Schnitzel u. mehr Losungsm. zugegeben. Nachdem zur Yerdrangung der Luft ca. 
50 ccm Losungsm. abdest. sind, wird das GefaB wahrend das Losungsm. noch siedet 
verschlossen u. bleibt dann stchen. Zur Darst. von Li-Athyl soli das Rk.-GefiiB
3 Tage bei 70°, fiir Li-n-bulyl, -isoamyl u. -n-Mpłyl 3 Tage bei 50° oder G Tagc bei 
25° stehen. Die Umsetzungen der Li-Alkyle mit den feingepulverten, bei 100° u.
5 mm getrockneten Ammoniumsalzen erfolgten in einem besonderen App. — Li- 
Athyl u. Triathyl-n-buiylammoniumbromid reagieren in Lg. bei 70° unter betriicht- 
licher Druekentw. u. B. von Diuthyl-n-butylamin. Verlauft die Rk. b e i;—70°, so wurde 
ein Gemisch von Diathyl-n-biitylamin u. Triathylamin erhalten. — Li-isoamyl u. 
'J'riuthyl-n-buiylammoiiiumb>r»nid liefem ein Gemisch von Aminen, aus dem Diathyl- 
n-butylamin isoliert werden konnte. — Li-n-bulyl u. Tetraathylammoniumbrmnid 
ergaben bei 0° u. —70° keine Verbb., bei denen das n-Butylradikal an Stick- 
stoff gebunden ist. — Li-n-butyl u. Triathylbenzylammoniumbromid reagieren unter
B. von Diathyłbenzylamin. — Li-n-heptyl u. Tetra-n-butylammoniumjodid liefern Tri- 
n-lmtylamin u. n-Heptan, welch letztere Verb. aus unverbrauchtem Li-n-heptyl ge- 
bildet sein wird. — Li-n-butyl u. Tri-n-butyl-n-heptylannnoniumjodid ergeben Di-n- 
butyl-n-heptylamin. — Li-Athyl u. Tetraathylammoniumbromid reagieren unter B. 
eines Gemisches von Athan u. Athylen. — Triałhyl-n-butylammoniumbromid. Darst. 
aus aąuimol. Mengen Diuthyl-n-butylamin u. Athylbromid bei 90— 100° im geschlossenen 
GefaB innerlialb einer Woche. Krystalle aus Athylacetat, F. 212—215° unter Zers. 
Die Verb. kann ebensogut aus Triathylamin u. n-Butylbroinid hergestellt werden. — 
Triuthyl-n-butylammoniumjodid. Aus dem Bromid, durch Beliandeln mit Silberoxyd 
u. HJ. Krystalle aus Athylacetat, F. 205° unter Zers. — Tridthylbenzylammonium- 
bromid. Darst. durch Erhitzen von Diathyłbenzylamin u. Athylbromid in Bzl. auf 100° 
unter Druck wahrend ca. 3 Woclien. Krystalle aus Athylacetat, F. 195° unter Zers. =— 
'Tridthylbenzylammoniumjodid. Darst. aus dem Bromid. F. 128— 135°. — Tetra- 
n-Indylammoniumbrainid. Durch Erhitzen von Tri-n-butylamin mit n-Butylbromid 
in A. bei 100° wahrend ca. 5 Tagen. Kann nicht rein erhalten werden; II. in W., A. 
u. Athylacetat. Liefert iiber die freie Base das Jodid, Krystalle aus h. W. oder Bzl., 
F. 144—145°. — Tri-n-butyl-n-heptylammoniumjodid. Darst. durch Erhitzen von Tri- 
n-bulylamin u. Heptyljodid oder von Di-n-buiylheptylamin mit n-Butyljodid in A. auf 
100° wahrend ca. 1 Woche. WeiBe Krystalle, 1. in A., Bzl., Athylacetat u. CCl.j, wl. 
in W., unl. in PAe. — Didthyl-n-butylamin. Darst. durch Erhitzen von Diathylamin 
mit n-Butylbromid in Bzl. auf 100° wahrend ca. 1 Woche. Kp. 136— 137°, D.°0 0,7614. 
Gibt mit Athylbromid reines Triathyl-?i-butylammoniumbromid. — Di-n-butyl-n-heptyl- 
amin. Darst. aus Di-n-butylamin u. Ileptylbromid, Kp.7 119—tl20°; ncls =  1.43S9; 
Dun =  0,8088. Einw. von ?i-Butyljodid liefert Tri-łi-butyl-«-heptylammoniumjodid. 
(Journ. Americ. Chem. Soc 48. 2689-:-98. Urbana, Illinois, Univ.) KiNDSCHEB.
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Francis Francis und Harry Frederick Gauntlett, Die nicht-sauren Oxydalions- 
produkte des festen Paraffins. Paraffin wurde wahrend 1200 Stdn. der Luftoxydation 
boi 100° in Ggw. von 5°/„ Terpentin imterworfen u. das Acetonextraktionsprod., das 
neben freien Alkoholen aus Anhydriden u. Estem bestand, in alkoh. Lsg. mit KOH 
versoift. Dureh wiederlioltes AusschtiŁteln dieser verd. Lsg. mit PAe. wurden die 
nicht sauren Oxydationsprodd., Alkohole, Ketone, Dioxyvcrbb. u. KW-stoffe, 
erhalten. Dureh fraktionierte Krystallisation aus Accton wurden sio in ein Gcmiseh 
(AJ, Alkohole, Ketone u. KW-stoffe, u. ein Gemisch (A2), Dioxyverbb. neben Poly- 
u. Monooxyverbb., zcrlegt. At wurde acctyliert, da sich dureh fraktionierte Dest. 
lceine Trennung erziclen lieB. Aus dem fl. Acetylierungsprod. sehieden sich Ketone 
u. KW-stoffe (A3) ab. Dureh Dest. wurde es in 3 Fraktioncn zcrlegt, die verseift uri- 
gefiilire Analyscnwerte fiir folgonde Alkohole ergabon: C'22/ / 160, C'2,//50O, F. 51,5°. u. 
C.a ]Lo7p ,  F. 61,6°. Bei Wicdcrholung der Verss. wurden drei weitere Alkohole, F. 59°, 
F. 63,4° u. F. 66,5° erhalten. Gegen Oxydationsmittel sind sanitliche Alkohole be- 
standig, beim Erhitzen mit K  bildet sieli kein II. Yff. schlieBen daraus, daB bei der 
Oxydation nur sekundiire Alkohole entstanden sind. A 3 wurde oximiert, dic gebildeten 
Oximc dureh fraktionierte Krystallisation von den KW-stoffen annahemd befreit 
u. hydrolysiert. Eine Trennung von den sie begloitenden Diketonen war nicht móglich. 
Dureh fraktionierte Krystallisation aus Aceton wurden drei Ketom  isoliert: O20/ /52O,
F. 51,5—53°, C2J IM0, F. 57—58° u. CWH,J), F. 58,5—59,6°. Red. ergab die sekundami 
Alkohole-. G,mHu O, F. 51—52° (Acetat, C28HJ(j02), 6'2S//580, F. 59—60° {Acetal, C30H|jn0 2). 
X-Strahlen-Unters. der drei Ketone wies auf KW-stoffkctten von 26, 28 u. 29 
C-Atomen mit dem O-Atom in y- oder <5-Stellung hin. Eine ausreichcnde Trennung 
des Gemisches A„ war nicht moglich. Aus den Analysen u. AZZ. einzelner Fraktionen 
folgt, daB neben Ketonen Ketonalkohole u. Polyoxyverbb. vorhanden sind. (Journ. 
Chem. Soc. London 19 2 6 . 2377—84. Bristol, Univ.) R a k ó w .

C. N. Cameron, Die Einwirkung von Anilin auf Glykose in essigsaurer Lósung.
II. (I. vgl. S. 1747.) Frulier war beobachtet worden, daB alkoh. Lsgg. von Glykose, 
Anilin  u. Essigsdure bei Zimmertcmp. rascher braun werden, ais yergleichbarc Lsgg. 
der Komponenten. Es wurde gezeigt, daB die erste Stufe der B. des gefiirbten Materials 
auf der Entstehung von Glykoseanilid berulit. Diese Rk. wird dureh die Saurc katalyt. 
beeinfluBt. Vf. stellte nun fest, daB diese Erscheinung nicht auf Anilin beschriinkt 
ist, sondem daB auch o- u. p-Toluidin in Ggw. von Glykose u. Essigsaure ahnliche 
Anderungen hervorrufcn. Femer ist nicht nur die Essigsaure, sondern auch saures 
K-Phosphat wirksam, in dcm es nicht nur die B. des Anilids beschlcunigt, sondern 
auch die weitere Anderung unter B. eines braunen Materials herbeifuhrt. Weitere 
Verss. ergaben, daB Lsgg. von Methylanilin, Glykose u. Essigsaure sich verhaltnis- 
miiBig im gleichen Grade fiirben wie vergleichbare Lsgg. von Methylanilin u. Essig- 
saure, Eine Lsg. von Methylanilin u. Glykose farbt sich etwa gerade so wie eine Lsg., 
die das Amin allein enthalt. Die Rk. zwischen Glykose u. Methylanilin verlauft bei 
Zimmertemp. offensichtlieh selir langsam. Da also Glykose nur eine geringe Wrkg. 
auf die Fiirbung von Metliylanilinlsgg. ausiibt, glaubt der Vf., daB das Glykoseanilid 
in sauren Lsgg, in eine reaktionsfahigere Form, wahrscheinlich in das Aldehydisomerc, 
iibergelit. Das gofiirbte Materiał, wielehes dureh W. aus den alkoh. Lsgg. von Glykose, 
Anilin u. Essigsaure ausfallt, enthalt kleine Mengen von Oxydationsprodd. des Anilins, 
wie 2,5-Dianilinochinon. Entsprechende Lsgg. von Anilin u. Essigsaure geben aber 
beim Verdunnen keinen Nd. Dies wiirde darauf hinweisen, daB Anilin in Ggw. von 
Glj'kose rascher oxj'diert wird. Demgegeniiber komite aber nur eine kleine Mengo 
des gefarbten Materials ais Oxydationsprod. des Amins identifiziert werden. Weiter- 
hin wurde gefunden, daB das schwierig oxydable Benzylamin mit Glykose u. Essigsaure 
gefarbte Prodd. liefert. Auch Glykoselsgg., die Animoniak enthalten, geben mit Essig- 
siiure eine Farbung. Dalier kann die Oxydation des Amins nicht allein fiir die B. der
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braunen Substanz yerantwortlieh sein. Da die Lsgg. von Glykose, Anilin u. Essigsaure 
nach einiger Zeit keine Fehlingsche Rk. geben u. im Filtrat des gefarbten Materials 
weder Oxydationsprodd., wie Glykonsaure, noeh Red.-Prodd., wie Sorbit, in merk- 
lichen Mengen nachgewiesen werden konnten, ersclieint es móglicli, daB die Haupt- 
menge des gefarbten Materials aus einem Kondensationsprod. von Anilin mit Zers.- 
Prodd. der Glykose (Methylglyoxal ?) besteht.

V e r s u e h e .  Bei Zimmertemp. farbten sich vergleichbare Lsgg.: von p-Toluidin, 
Glykose u. Essigsaure in 5 Stdn. gelb, in 12 Tagen braun; von p-Toluidin u. Olykose 
in 72 Tagen braun; von Toluidin u. Essigsaure in 240 Tagen orange; von p-Toluidin 
in 240 Tagen tief gelb; von o-Toluidin, Olykose u. Essigsaure in 2 Tagen schwach gelb, ' 
in 28 Tagen braun; von o-Toluidin u. Glykose in 202 Tagen braun; von o-Toluidin u. 
Essigsaure u. o-Toluidin allein in 160 Tagen schwach gelb. Die Wrkg. der Essigsaure 
auf die Rk. zwischen Glykose u. den Toluidinen wurde durch Ermittelung der Anderung 
der opt. Drehung festgestellt. — Verss. mit Glykose, Anilin u. saurem Na-Phosphat in 
wss. Lsg. ergaben wie bei der Essigsaure allmahlich einen schokoladenbraunen Nd., 
der bei 145° sinterte u. bei ca. 170° unter Zers. schmolz. In beiden KU len wurde dic 
opt. Drehung der Lsg. negativ, was die wahrscheinliche B. yon Glykoseanilid anzeigt. — 
Alkohol. Lsgg. von Glykose, Methylanilin u. Essigsaure, sowie solche von Essigsaure 
u. Methylanilin zeigten die erste schwache Earbung innerhalb 12 Tagen; dicse vertieftc 
sich allmahlich u. nach 82 Tagen waren die Lsgg. rot. Vergleichbare Lsgg. von Methyl
anilin u. Glykose, sowie solche von Methylanilin allein bekamen erst innerhalb 70 Tagen 
eine schwache Earbung, die sich bei beiden Lsgg. nur sehr langsam vertiefte. — Das 
aus alkoh. Lsgg. von Glykose, Anilin ii. Essigsaure mit W. ausgefallte, gefarbte Materiał 
wurde abfiltriert u. im Vakuum getrocknet. Schokoladenbrauncs Pulver, 1. in A., teil- 
weise 1. in absol A. u. Lg. Schwarzt sich bei ca. 90°, E. 125°. Aus dem Materiał konnte 
isoliert werden 2,5-Dianilinochinon, E. 202°, u. eine braune Substanz, unl. in A. u. Lg.,
1. in Methylalkohol u. A., 1. in konz. H2S 04 u. Eg. mit brauner Earbe; schm. nicht bis 
300°. Das Filtrat vom gefarbten Materiał wurde mit Ba-Hydroxyd neutralisiert u. 
unter yermindertem Druck yerdampft. Im Riickstand konnte kein Sorbit, wohl aber 
eine geringe Menge Glykonsaure ais Phenylhydrazid nachgewiesen werden. — Alkoh. 
Lsgg. von Glykose, Benzylamin u. Essigsaure farbten sich innerhalb eines Tages gelb, 
in 4 Tagen orange u. in 10 Tagen rotbraun. Aus den gefarbten Lsgg. konnte mit W. 
ein gefiirbtes Materia! ausgefallt werden, das mit W. gewaschen u. im Vakuum getrocknet 
wurde. Sandbraunes Pulver, das sieh bei 98° schwarzt, F. ca. 135°. Vergleichbare 
Lsgg. yon Glykose u. Benzylamin farbten sich in 10 Tagen leicht gelb, in 125 Tagen 
gelb. Lsgg. von Benzylamin u. Essigsaure waren auch nach 245 Tagen noch schwach 
gelb u. solche von Benzylamin nach dieser Zeit noch farblos. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 8 . 2737—43. Saskatoon, Canada, Univ.) K in d sch ee .

S. Sabetay, tlber neue Synthesen des Calciumglykophosphats und Calciumglycero- 
phosphats. Dieselben bestehen in der Anwendung des zweckmiiBig modifizierten P0C1:1- 
Pyridinyerf. yon F is c h e r  u. P f a h l e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 53 . 1017; 0. 1920.
III. 826) auf Glykose u. Glycerin. Ersatz des Pyridins durch andere Basen, z. B. das 
billige Dimethylanilin, gab schlechte Resultate. — Calciumglykophosphat, CgHuĄ-O- 
P 0 3Ca. Zur Suspension von 100 g Glykose in 180 ccm Pyridin Lsg. von 78 g POCI3 
in 120 ccm Pyridin tropfen lassen (Kaltemischung, gut ruhren), nach 1 Stde. braun- 
lichen Sirup in 750 ccm W. lósen, 105 g Ca(OH)2 zugeben, im Vakuum bei 40—42° 
Pyridin unter weiterem Zusatz von W. abdest. Nach Verdunnen mit 1500 ccm W. 
Filtrat mit C02 behandeln, im Vakuum einengen, CaC03 abfiltrieren, auf 300—400 ccm 
einengen, durch Cl entfarben, luiter Ruhren in das 5-fache Yol. A. von 80—90°/o e'n- 
tropfen, Prod. absaugen, mit A. u. A. waśchen. Ausbeute 130 g. Etwas CaCl2 kaim 
durch mehrfaćhes Umfallen entfernt werden. Das sauer reagierende Prod. kann direkt 
fiir chemotherapcut. Zwecke gebraucht werden. Durch Neutralisierung mit Ca(OH)2 u.
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Behandlung mit CO, erlialt man ein ncutrales Procl. Zur Analyse entfarbt man niclit 
durch Cl, sondern fallt 5-mal mit A. u. trocknct boi 105°. Analysen u. Titrierung 
nach A struc zeigen, daB das Prod. ca. 52% Monoestersalz, auBcrdem wahrscheinlich 
Diestersalz, (CcH10O8P)2Ca, u. Diglykophosphat, (C12H22014P)2Ca, enthalt. Weifies 
Pulver von nicht unangenehmem Geschmack, 11. in W. [a]D:o =-1- 29,23° in W. 
(c =  1,3). Reduziert w. FEHLiNGsche Lsg. Gibt nicht mit neutralem, wohl aber mit 
bas. Pb-Acetat voluminosen Nd., 1. im tlberscliuB. Erhitzen der wss. Lsg. im Rolir 
auf 125° bewirkt Hydrolyse. —-Zur Spaltung der Diester usw. liiBt man 5 g in 150 ccm 
W. u. 50 ccm n. NaOH 24 Stdn. stehen, neutralisiert mit H N 03, fiillt mit bas. Pb- 
Acetat, zerlegt den Nd. mit H*S, neutralisiert mit Ca(OH)2, behandelt mit C02, gieBt 
nach Einengen in A. u. fiillt noch zweimal um. Di es es Prod. enthiilt ca. 89°/0 Mono
estersalz u. ist schwerer 1. in W. — Caleiumglyceropliosphat, C3H7OcPCa. Darst. analog. 
Entfarbung mit Cl hier unnotig. Rohausbeute aus 53 g Glyeerin 105 g. Das zweimal 
aus W. A. umgefilllte, sehneeweiBo Prod. enthalt nur ca. 31% Monoestersalz u. 
ist in k. u. li. W. 11. Zur Spaltung der Diester usw. 8 g mit 300 ccm W. u. 15 g Ca(OH)a 
20 Min. auf Wasserbad erhitzen, mit C02 fallen, einengen. Ein Teil fiillt freiwillig 
aus, der Rest beim EingieBen in A. Boicie Prodd. bestehen aus remem Monoestersalz 
u. untersclieiden sich von den Handelsprodd. durch gróBere Lóslichkeit in W. —  
Aus den wss. Dcstillaten wird das Pyridin durch Sattigen mit NaCl u. Dest. der oberen 
Scliicht mit KOH zuriickgewomien. — Dio Verss. zeigen, daB die Rk. zwischen Poly- 
alkoholen u. P0C13 recht komplexer Natur ist. Das ergibt sieli auch daraus, daB aus 
dem Pyridmsalz der Diphosphoglycerinsaure, welche nach GreeNWAM) (Journ. Biol. 
Chem. 6 3 . 339; C. 1 9 2 5 . I. 2633) im Blut vorkommt, mittels Ba(OH)2 nicht ein Salz 
der Eormel [CH2(0 P 0 3Ba)• CH(0P03Ba)• C02]2Ba erlialten wird, sondern ein Prod. 
mit 5% weniger an Ba u. 4,5°/0 mehr an P. — Die nach dem Verf. des Vf.s erlialtenen 
Estergemische zeichnen sich durch ihre groBe Lóslichkeit in W. aus, wodurch sie fiir 
therapeut. Zwecke besonders geeignet silid. Es ware daher von Interesse, festzustellen, 
ob auch die Diester usw. therapeut. verwendbar sind. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 39 . 1255—63. Inst. P a steu r .)  Lindenbaum .

G. Kita, I. Sakrada und T. Nakashima, Untersuchungen iiber clie Celluloseesler. 
Um zu zeigen, bis zu welchem Grade die Bindung der Fettsaure bei der Veresterung 
der Alkalieellulose gebracht werden kann, wurde ein Ester mit 33,4% oder 0,29 Mol. 
Fettsaure mit Alkalilaugen yerschiedener Konz. behandelt u. nach dem Abpressen 
verestert. Wie bei Cellulose findet eine Umwandlung bei 15— 20-vol.-%ig. Lauge 
statt, nicht aber bei 35%ig., u. es wird die hochste Bindung von 0,54 Mol. erzielt. 
Nach 14-maliger Wiederholung wurde die Bindung von 2,11 Mol. erzielt, die sich durch 
weitere 4-malige Behandlungen nicht steigem lieB. Bei der fiinften Veresterung 
findet man eine schwaclie TJmwandlung, die Steigerung betragt 0,22 Mol., willirend 
sie sonst 0,13—0,15 Mol. betragt. Nach 19-maliger Veresterung wurde der gereinigte 
Ester im Soxhlet mit Bzl. ausgezogen. Das Verhaltnis des in Bzl. Lóslichen zu dem 
Unl. ist 10:8, u. sein Siiuregehalt betragt 2,32 bezw. 2,00 Moll. Ausziehen der ver- 
esterten Cellulose mit Kupferoxydammoniaklsg. ergab, daB die Ester im allgcmeinen 
ungefahr 1 Mol. Fettsaure gegeniiber C8HI0O6 enthalten oder sich bei Wiederholung 
der Extraktion diesem Werte naherten. Ein etwas niedrigerer Wert beruht auf teil- 
weiser Verseifung. Die liiedrigeren Fettsiiureester bestehen also aus Monoester u. 
unveresterter Cellulose. Der Monoester lieB sich durch Auslósen der freien Cellulose 
ais Xanthogenat isolieren. Mit Essigsiiurc u. Salzlsg. gereinigtes Xanthogenat reagiert 
mit Fettsaurechlorid nicht unter Esterbildung, wahrend mit A. gefalltes Xanthogenat 
u. rohe Viscose Fettsiiureester bilden, aber kemen gemischten Ester u. auch keinen 
durch Umsetzung des., Na im. Xanthoge»at_ mit Fettsaurechlorid gebildeten , Ester, 
da er kemen S enthalt. Dabei spielt das freie, nicht im Xanthogenat enthaltene 
Alkali ehie Rolle. (Journ. Cellulose Inst., Tokyo 2. 30—32.) SuYERN.
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S. C. J. 01ivier und G. Berger, Pflanzt sich die von einem im Benzólkem an- 
wesenden Substituenten erzengte alternierende Wirlcung tatsdchlich durcli die Kohlensloff- 
kette fort, wie es die Theorie der induzierten altemierenden Polariidten verlangt ?. (Vgl. 
S. 749.) Der iiberzeugendste Beweis fiir die Theorie der induzierten altemierenden 
Polaritaten ist der Gegcnsatz zwischen p- u. o-Verbb. einerseits u. m-Verbb. anderer- 
scits. Wenn bei einer unzweifelhaft durcli direkte Einfliisse beherrschten Rk. dieser 
Gegensatz nicht niehr nachzuweisen ware, so ware darnit ein neuer Bcweis fiir diese 
Theorie geliefert, wahrend im umgekehrten Fali die Theorie weniger annehmbar 
crschiene. Bei der Einw. von o-, 111- u. p-i\ritrobenzylcldorid auf Benzol in Ggw. von 
A1C!3 ergaben sich die Geschwindigkeitskonstantcn >  0,025 fiir o-CH2C1,C0H4-NO2,
0,025 fiir m-CH2Cl-C0H4-NO2, 0,0046 fiir p-CH2Cl ■ CcH, • N0„ (in iiberschiissigem Bzl., 
K A1C13 =  0,2, t =  30°). Wahrend die Theorie der induzierten altemierenden Polaritaten 
die Reihenfolge m >  p >  o verlangt, ergibt die direkte Wrkg. des Katalysators
0 >  m >  p. — Die Vff. besprechen ehicn Teil der Verss. von O l i v i e r  (Rec. trav. 
chim. Pays-Bas 33. 91. 244; C. 1914. II. 321. 1394) unter dem Gesichtspunkt der 
Polaritatstheorie. — Die Einw. von m-Clilorbenzylchlorid auf Benzol -f- AlBr3 verlauft 
zu rasch zur Best. der Gescliwindigkeitskonstante. Bei Anwendung der Verb. C6H5- 
N 0 2 -|- A1C13 ais Katalysator ergibt sich, daC Benzylchlorid rascher einwirkt ais das 
m-Clilorbenzylchlorid. — p-Nilrobenzylchlorid (F. 72,2—72,7°) wirkt mit 1 A1C13 am 
schnellsten auf Toluol ein, langsamer auf Benzol, am langsamsten auf Chlorbenzol. 
(Konz. des A1C13 u. des Nitrobenzylehlorids 0,2, t =  30°, Konstantę fiir Bzl. 0,0046, 
fiir Toluol 0,0105, fiir Chlorbenzol 0,0008.) — o-Nitrobenzylćhlorid (F. 48,6—49°) +
1 Mol. A1C13 +  Benzol gibt K =  0,022 bis 0,025; der Wert ist sichcr zu niedrig, weil 
sich bei der Rk. eine stark gefiirbte Verb. abscheidet, die Rk.-Prod. u. A1C13 einschlieCt. 
Bei einer Konz. 0,1 des A1C13-f-CH2Cl-C0H.j'NO2 ergibt sieli K =  0,017; daraus 
ergibt sich einnial Parallelismus zwischen der Konz. des Katalysators u. der Gcsehwindig- 
keit, auCerdcm ist daraus zu entnehmen, daC die Konstantę fiir K =  0,2 erheblich 
hóhcr sein muB, ais sie gefunden wurde. — Bei den Nitrobenzylchloridcn 'Hrirkt das 
A1C13 in Form der Verbb. CH2Cl-C0Hi-NO2 -{- A1C1,. — Im Gegensatz zu fruheren 
Bcfunden (O liy ier , 1. c. u. Rcc. trav. chim. Pays-Bas 35. 109. 37- 205; C. 1916. I. 
246. 1918. I. 1156) kann in den untersuchten Fiillen 1 Mol. A1C13 mehr ais 1 Mol. Aus- 
gangsmaterial umsetzen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 710—21. Wageningen.) Ost.

R. R. Renshaw und H. T. Hotchkiss jr., Die Grundlage der physiologischen 
Aktivitdi von Oniwnverbindungen. VII. Derivale von Betainen. (VI. vgl. S. 1008.) 
Hu N T  u. T a y e a u  (U. S. Pub. Health Hyg. Buli. 73. [1911]) haben gezeigt, daB die 
Muscarimcrkg. bei solchen '̂'erbb. am ausgepriigtesten ist, die die Gruppe (CH3)3N(X)- 
CU2CH20 — enthalten. Betainsalze, wie das Chlorid (CH3)3N(Cl)CH2COOH, smd hin- 
gegen inakt., was dem sauren Charakter des Mol. zuzuschreiben ist. Vff. stellten eine 
Reihe von Esteni u. Derm-, des Betain her, die dic Triniethylamingruppe enthalten. 
Es zeigte sich, daB alle Deriw. des Betain, in denen das Siiure-H-Atom ersetzt ist, im 
Gegensatz zum Betain selbst, physiolog. akt. sind. Sie nelmien an, daB die Inaktivitat 
des Betains dadurch verursacht wird, daB es im Blutstrome ais elektr. neutrales u. 
daher physiolog. inakt. bipolares łon +[(CH3)3NCH2COO]_ besteht, wahrend die Betain- 
ester u. ihrc Deriw., sowie das Betainamid elektr. akt. Kationen bilden, z. B. [(CH3)3> 
NCH2COOC2H5]+.

V c r s u c h e .  Methylbetainbromid, Br(0H3)3N • CH2■ COOCH3. Darst. aus Tri- 
methylamin in Toluol u. Methylbromacetat bei —10°. Nadeln absol. Methylalkohol +A ., 
F. 182,5°, korr. — Athylbetainbromid, Br(CH3)3N-CH2-COOC2H5. Darst. aus Tri- 
methylamin u. Alhylbromacetat in Toluol bei —10°. Krystalle aus absol. A. +  A., 
F. 158,4° korr. Die Verb. ist wesentlicli aktiver ais Neurin u., etwa 100-mal aktiver 
ais Cholin hmsichtlich der Muskarinwrkg. Sie hat eine ungewóhnliclie Neigung zur 
Wrkg. auf die Vagusnervendigungen. — n-Butylbetainbromid, C9H20O2NBr. Darst.
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aus Trimethylamin u. n-Butylbromacetat. Rosetten von diinnen Blattchen aus absol. 
A. -j- A , F. 100,4° korr. — Benzylbetainbromid, C12H180 2NBr. Darst. analog vorst. 
Verb. Lange, diinne Blattchen aus absol. A. -J- A., F. 111,5° korr. — Methylcarbathoxy- 
methyltrimcthylammoniumbromid, Br(CH3)3N(CH3)CHCOOC2H5. Darst. aus Trimethyl
amin u. Athylbrompropionat. Nadelahnliche Krystalle aus A. +  A., F. 146,5° korr. —  
PropylcarbdlhozymethijUritnelhylainmoniumbroinid, Br(CH3)3 • N(C3H7)CH • COOC2H.. 
Darst. aus Trimethylamin u. Aihyl-u.-bromvale.rat in Ggw. von etwas KokosnuBkohle. 
Mkr. Krystalle aus A. -)- A., F. 179,6° korr. — n-Bulylcarb(ithoxymethyllrunethyl- 
ammoniumbromid, CuH240 2NBr. Darst. aus Trimethylamin u. Alhyl-c/.-bromcaproal. 
Blattchen aus Aceton -j- A., F. 144,5° korr. — PhcnylcarbCdhoxymethyltrimethyl- 
ammoniumbromid, C13H20O2NBr. Darst. aus Trimethylamin u. Athylphenylbromacelat. 
Krystalle aus A .-)-A., F. 197— 198° korr. Dissoziiert in Acetonlsg. Die Verb. hat 
eine leichto stimulięrende Nicotinwrkg. u. eine ausgesprochene paralysierendc Nicotin
wrkg. — Betainamidchlorid, Cl(CIi3)3NCH2-CONH2. Darst. aus Trimethylamin u. 
Ckloraceiamid in Toluol. Federfórmige Krystallaggregate aus A., F. 194,5°. Diescs 
nicht saure Betainderiy. ist doutlich physiolog. akt., jedoch in geringerem Mafie ais 
einige der Ester. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2698—2702. New York, Uniy.) K ind.

Fritz Zetzsche und Marcel Nachmann, Untersuchungen iiber organische Phos- 
phoreu,ureverb indungen. IV. Eine Eisenbestimmungs)tielhodc. II. (III. bez w. I. vgl. 
S. 275.) Vff. haben jetzt untersueht, ob sich Fe auch neben anderen Kationen u. 
Anionen nach dcm neuen Vcrf. abscheiden u. bestimmen liiBt. Eine Anzahl Metall- 
salze nicht nur der Bis-p-clilorphenylphosphorsaurc, sondom auch zahlreicher anderer 
organ. Phosphorsauren wurde durch doppelto Umsetzung hergestellt u. auf ihr Verh. 
gegen 0,5-n. HC1 gepriift. Die Salze fallen mcist flockig aus u. werden beim Er- 
wiirmen krystallin. Von don A1-, Cr- u. Cu-Salzen sind nur einige krystallin, die Hg-, 
Pb- u. Sn-Salze samtlich amorph. Alle Salze sind schwerer 1. ais die Alkalisalze, die 
amorphen auch in sd. W. kaum 1. Yon Mineralsauren werden schon bei geringem 
tlberschuB zerlegt die Salze yon Mg, Ca, Sr, Ba, Ni", Co", Zn, Mn", Fe , Cu", Hg" 
u. Cd, erst bei gróBerem t)berschufl die Salze von Al, Cr ", Pb u. Sn"". Wegen der 
letzteren wurde fiir die Fe-Best. 2-n. Silure yerwendet u. der Nd. zuerst mit n. Saure 
gewaschen. Von einer Anzahl Analysen in Ggw. yerschiedener Salze u. Gemische 
solcher gab ein Teil sofort gut stimmende Werte, ein anderer Teil erst nach doppelter 
Fallung, indem das zuerst erhaltene Fe-Salz mit NH,OH zerlegt, das ausgewaschene 
Fe(OH)3 in 2-n. HC1 gel. u. nochmals mit dem Fallungsmittel ausgefallt wurde. 
Dauemd falsche Werte wurden in Ggw. von Sn""-, Pb- u. Hg"-Salzen erhalten. —• 
Ferner wurden Analysen in Ggw. organ. Substanzen (Glykose, yerschiedene Sauren, 
Hamstoff, Pyrogallol, Tannin) mit gutem Erfolg durchgefiihrt. Reduzierende Sub
stanzen niachen Zusatz eines Oxydationsmittels notig. Ais Beispiel wird die Fe-Best. 
in Normaltinte angefiihrt: 10 ccm derselben in 200 ccm n. HC1 +  5 g  NH4C1 geben, 
langsam 30 ccm 0,1-n. Reagens (vorige Mitt.), vermischt mit 5 ccm 3%ig. H20 2, zu- 
setzen, 1/2 Stde. erhitzen, noch 5 ccm Reagens -(- 1 ccm H20 2 zufiigen, abkiihlen, 
filtrieren, Nd. mit 200 ccm W., dann 100 ccm 40%ig. A. waschen, weiter wie friiher. —  
Das neue Verf. ist besonders in Spezialfallen, wenn nur Fe bestimmt werden soli, 
von Vorteil. (Helv. chim. Aeta 9. 705—08.) ŁiNDENBAUM.

Fritz Zetzsche und Fritz Aeschlimann, Untersuchungen iiber organische Phos- 
phorsdureverbindungen. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vff. haben am Glycid u. Epichlorhydrin 
untersueht, ob der Athylenoxydring durch H3P 0 4 oder Esterphosphorsauren unter
B. von Phosphorsaurcestern gesprengt wird. Dies ist der Fali. Da der Saurcrest 
an den a- oder fi-C treten kann, wurde das aus Glycid gewonnene glycerinphosphor- 
saure Ba nach dem yon K a r iiu r  u . S a l o m o n  (Helv. chim. Acta 9. 3 ; C. 1926. I. 
2452) angegebenen Verf. gepriift, aber kem wl. Ba(N03)2-Doppelsalz erhalten. Es 
liegt also reines Salz der a-Saure vor, wofiir auch die iibrigen Eigenschaften sprechen.
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Auch das aus Epichlorhydrin gewonnenc l-cMorjn-opandiol-(2,3)-phosj>]ioisaure Ba 
gibt kein wl. Doppelsalz u. ist daher vermutlich, obwohl nicht sicher, das Salz der 
a-Saure. Dasselbc gilt ubrigens fiir das 111 der 1. Mitt. beschriebene 1-jodpropandiol- 
phosphorsaure Ba, denn der soheinbar glatto Austauscli des J gegen den H3P 04-Rcst 
kann aucli daa Resultat einer Abspaltung von H J unter B. des Athylenoxydringes 
u. Wiederaufspaltung des letzteren durch die iibcrscliiissige H3P 0 4 sein. — Das chlor- 
propandiolphosphorsaure Ba tritt in einer wl. u. einer 11. Form auf. Beide spalten in 
Lsg. leicht BaCl, ab, wobei das Salz eines cycl. Esters zu entstehen scheint. Noch 
zersetzlicher ist das 1-clilorpropandiolschwefelsawc Ba. — Benzoyl- u. Stearylglycid 
sowie Olycidanilid reagieren nicht mit H3P 0 4. — Im AnschluB an die 2. Mitt. wurde 
noch die Einw. von Phenylphosphorsauredichlorid auf Phenole mit o-standigen OH- 
Gruppen (Brenzcatechin, dessen Tetrabromderiv., Pyrogallol, Gallussaureathylester, 

Gallamid) untersucht. Man erhalt cycl. Ester von nebenst.
i > P 0 (0 C 6H5) Typus, die jedoch nicht krystallisieren, sondem sprode Lacko 

> C - von unscharfen FF. bilden, von Sauren scliwer, von Alkalien
leicht rerseift werden.

V e r  s u c h e .  Glycerin- ct-phosphorsa ures Barnim, C3H70 6PBa. Zu 16 g 84%ig. 
H3P 0 4 langsam 7 g Glycid tropfen lassen (Temp. nicht iiber 4°), nach 1/2 Stde. W. 
zugeben u. mit Ba(OH)2 bis zur alkal. Rk. schutteln, aus Filtrat Ba mit C02 entfemen, 
im Yakuum bei 30—40° eindampfen, Prod. in W. aufnehmen, Filtrat fast eindampfen, 
Salz mit A. wnschen. Ausbeute ca. 45%. Farbung mit Resorcin orangerot, mit Salicyl- 
saure violett. — l-Chlorpropaiidiol-(2,3)-phosphorsaures Barnim, C3H60 6ClPBa. Ebenso 
aus 10 g 84%ig. H3P 0 4 u. 5 g Epichlorhydrin (Temp. nicht iiber 0°). Treimung mit 
wenig W. in wl. u. 11. Salz; Verhaltnis ca. 1:4.  Gesamtausbcute 76%. LI. Salz 
bildet zu Blattelien vereinigte Nadelchen, wl. Salz Pulver. — Mit 20 g Epichlorhydrin 
crhśilt man ein Gemisch der Ba-Salze der Mono- u. Di-[l-clilorpropandiol]- phosphor- 
saure; letzteres Salz ist 1. in A., wurde aber noch nicht rein erhalten. — Aus techn. 
Glycerinphosphorsaure u. Epichlorhydrin entsteht das gelatinóse, hygroskop. Ba- 
Salz eines gemischten Diesters. — l-Chlorpropandiol-(2,3)-schwefdsaurcs Barium, 
(C3H(j05ClS)2Ba. Aus 15 g 84%ig. H2S 0 4 u. 9,5 g Epichlorhydrin. Bei móglichst 
tiefer Temp. einengen, mit A. fallen. Ausbeute ca. 50%- Pulver, zers. sich feuclit 
schon boi Zimmertemp. — Benzoylglycid, Ci0Hi0O3. Mit C6H6C0C1 u. n. KOH in 
Aceton bei Zimmertemp., mit W. fallen, in A. aufnehmen. Ol, Kp.12 148—150°, 11. — 
Stearylglycid, C21H40O3. Mit Stearylchlorid u. Pyridin in Chlf. schutteln, dann in 
NaCl-Lsg. giefien, ausathem. Nadeln aus A., F. 42°, zl. in A., PAe. — 3-Phenyl- 
aminopropylenoxyd (Glycidanilid), CII2■ CH• CII2 • NU • C0H5. Aus Epichlorhydrin u.

u o-'
Anilin in sd. Toluol (95 Stdn.), dann in C02-at mit W. behandeln, Toluolschicht nach 
Trocknen dest. Hellgelber Lack, Kp.20 280“, 11. in A., A., Chlf., unl. in W., Lg. Mit 
konz. H2S 0 4 Rotfarbung u. Gasentw. — Verb. Cl„H;>Oi Bri P. Zu 1 Mol. Tetrabrom- 
brenzcatechin in Chinolin langsam 1 Mol. POCl2(OC6H5) in Chlf. geben, iiber Nacht 
auf 40° halten, mit l% ig. HC1, 5%ig. NaHC03-Lsg. u. W. waschen. Gelblicher Lack, 
Erweichen bei 80°, F. unscharf 110°, leicliter yerseifbar ais die anderen cycl. Ester, z. B. 
schon durch k. wss.-alkoh. HCI. (Helv. chim. Acta 9. 708—14. Bem, Univ.) Lb.

Albert Hutin, Uber Thiocarbanilid und Diphenylguanidin. Fur die Darst. von 
Thiocarbanilid wird folgende Vorschrift gegeben: Zu 372 g Anilin gibt man langsam 
unter starker Kiihlung 380 g CS2, darauf unter kraftigem Riihren u. weiterer Kiihlung 
400 ecm 40%ig. NaOH, schlieBlich 500 ccm W. Ausbeute 92—95%. Die Mutter- 
lauge (CS2 +  NaOH +  Thiocarbonat) kann wieder benutzt werden. — Diphenyl- 
(/uanidin, wird auf verschiedenen Wegen dargestellt. Em gutpg, Verf. soli die Um- 
setzung von Anilin mit Ammoniumrhodanid sem:

NHjS-CN +  2C6H5NH2 =  C(: NH)(NH-C6H5)2 +  NH4SH.
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Eine franzós. Firma stellt die Vcrb. aus CNC1 u. Anilin her. Das bestc Ausgangsmatcrial 
wurde Harnstoff sein. Vf. ist mit der Ausarbeitung dieses Verf. bescliaftigt. (Caout-

Frćdćric Reverdin, Uber das Urelhan des p-Anisidins wid seine Nitrierungs- 
produlcte. (Vgl. Helv. chim. Acta 8. 602; C. 1 9 2 6 . I. 361.) p-Anisidinurethan, 
CwH130 3N  (I.). Zur Lsg. von 10 g p-Anisidin u. 12 g Na-Acetat in 50 ccm A. 10 g

Cl • C02C2H5 geben. Nadeln aus Leichtbzn.,

22,5° Be. (Wasserbnd, 1% Stdn.). Gelbe Nadeln aus A., F. 61°, swl. in W. Liefert 
mit H2S 04 3-Nitro-p-anisidin, F. 123°. — 2,5- oder 2,6-Dinilroderiv., CjoHjjOjNj. 
Zu 4 g I. in 20 ccm Eg. 3 ccm H N 03 (D. 1,4) geben (Temp. nicht uber 30°), nach 
einigem Stehen l ' /2 Stdn. auf 80— 90° erhitzen, dann in Eiswasser. Das aus A. um- 
krystallisierte Prod. besteht hauptsachlich aus dem 3-Nitroderiv., welclies mit A. 
entfemt wird. Ruckstand liefert weifie Nadeln aus A., F. 162— 163°, wl. in Leicht
bzn., 11. in Bzl.-Bzn. — 3,5-Dinitroderiv., C10HnO-N3. Zunachst wic beim vorigen 
Vers., l 3/4 Stdn. auf hóchstens 78°, 1 Stde. auf 80—90°, nach Zusatz von weiteren
4 ccm H N 03 (D. 1,4) noch l l/2 St<ln. auf 70— 72° erhitzen, abkulilen. Schwach 
gćlbliche Nadeln aus A. u. Eg., F. 140°, 11. in A., Bzl., Eg., Aceton, h. A., Lg., 1. in 
viel h. W., femcr in k. NaOH (gelb), h. Soda. Liefert mit H2S 04 3,5-Dinitro-p-anisidin, 
F. 163°. — 2,3-Dinilroderiv., C10HnO,N3. 2 g I. in 1,5 g auf 5° gekiihlte H N 03 (D. 1,5) 
eintragen, nach ciniger Zeit bei Zimmertemp. riihren, wobei die Temp. auf 38° steigt, 
nach Erkalten in W. Weifie Blattclien oder Nadeln aus Eg., dann A., F. 157—158°, 
unl., in W., 11. in k. Aceton, Bzl., h. A., Eg., wl. in Lg., fast unl. in A. Liefert mit 
H 2S 04 2,3-Dinitro-p-anisidin, F. 182°. — 2,3,5-Trinitroderiv., C10H10O9N4. Aus vorigem 
mit H N 03 (D. 1,4) bei 90° {l/2 Stde.). Bliittchen aus A. oder Essigsaure, F. 212°,
1. in k. Aceton, Bzl., viel h. W., A., Eg., wl. in A., Lg. Liefert mit H2S 04 2,3,5-Tri- 
nitro-p-anisidin, F. 182°. — Das p-Phenetidinurethan u. seine Nitroderiw. wurden 
schon von K o h l e r  (Joum. f. prakt. Ch. [2] 29 . 257 [1884]) dargestellt. Vf. ist der 
Ansicht, dafi diese Verbb. das 3-Nitroderiv. (F. 71°), 3,5-Dinitroderiv. (F. 141°), 
Gemisch von 2 Dinitroderiw. (F. 121°) u. Trinitroderiv. (F. 211—212°) sind. — Die 
Verseifung dieser Urethane mit H2S 0 4 verlauft nicht immer n., sondeni jede Verb. 
erfordert besondere Bedingungen. — Die Urethane neigen viel weniger zur B. von 
Molekulverbb. mit NH3 u. Aminen ais die friiher untersuchten Acyl-p-anisidine u. 
-p-phenetidine. Man uberliefi die Komponenten in A. oder Aceton einige Tage sich 
selbst u. liefi die Lsgg. verdunsten. Nicht oder fast nicht reagieren I., das 3-Nitro- 
u. das 3,5-Dinitroderiv. Das 2,3-Dinitroderiv. gibt mit NH3 rotę Prismen, F. 146°, 
mit NH(C2H6)2 braune Krystalle, stets im Gemisch mit Ausgangsmatcrial. Am besten 
reagiert das starker saure Trmitroderiv. Mit NH3 liefert es zunachst eine Molekiil- 
verb. (Krystalle, F. 119—125°, unrein), wclche beim Umkrystallisieren aus A. iiber- 
geht in Aminodinitro-p-anisidinurełhan, C10HJ2O-N4, granatrotc Nadeln, F. 150° nach 
Sintem. (Helv. chim. Acta 9. 793— 98. Genf, Univ.) L in d e n b a u m .

Arthur A. Levine, Die Orientitmng im Benzołring. Die Chlorierung des Pyro- 
gallol-2,6-dimethylathers. (Ygl. S. 23.) Bei der Chlorierung von Pyrogallol-2,6-dimethyl- 
ather tritt das Cl-Atom in die m-Stellung zur Hydroxylgruppe. Dieses Monochlor- 
deriv. (I)'liefert bei der Oxydation mit Cr03 3,3'-Diclilor-2,6,2',6'-tetrame.llwxydipheno- 
chinon (II) u. geringe Mengen einer anderen Substanz, wahrscheinlich 3-Clilor-2,6-di- 
methoxy-p-benzochinon. Bei der Bromierung von I wurde der 3-Chlor-4,5-dibroi)i-2,6-di- 
methylather des Pyrógallols (III) erhalten, der bei der Oxydation mit CrO:) 3-Chlor- 
5-brom-2,6-dimethoxy-p-benzochinon ergibt.

Y e r s u c h e :  3-Chlorpyrogałlol-2,6-dimelhylather, CeII0O3Cl (I). Durch Einleiten

cliouc et Guttaperclia 23 . 13297—98.) L in d e n b a u m .

F. 66—67°, unl. in W., 11. in A., Eg., Aceton, 
A., Bzl., h. Lg. — 3-Nilroderiv., C10H120 6N2. 
Aus 2 g I. in 8 ccm A. mit 5 ccm IIN 03 von
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von Chlor in eine Lsg. von PyrogdUol-2,G-dimethylaHier in CS2. Ausbcute 80%. 
Kp . ,2  154— 156°, 1. in den gewohnliehen organ. Lósungsmm., unl. in W. u. Lg. Da- 
neben entstehen hóher ohlorierte Prodd. Benzoat, CJ5H130 4C1. Darst. naeh S ch o tten -  
BAUMANN. Scliuppen aus 95%ig. A., F. 89—-90°. — 3-Cldor-4,5-dibrompyrogallol- 
2,6-dimcthyldther, C8H70 3Br„Cl (III). Aus I in CS, u. Brom. Nadeln aus vcrd. A.,

O li " OCH, OCHs OH
ii.co^ ocii, 0= < 1 T > = <  \ = o  ci^ o / ^ ocii,

k / C1 OCHOCI Cl O C H j B r l ^ J c i
Br

F. 12-1—125°, 1. in den gewohnliehen organ. Lósungsmm., unl. in W. Acetal. Dureh 
Acetylieren mit Acetylchlorid. Bliittehen aus verd. A., F. 107—108°. Benzoat, 
C15H n 0 4Br2Cl. Darst. naeh Schotten-B aum ann. Bliittchen aus 95°/0ig. A., F. 119 
bis 120°. — 3,3'-Dichlor-2,6,2',6'-tetram£tJioxybiphenochinon, C10H]4O6Cl2 (II). Aus I 
dureh Oxydation mit Cr03 in Eg. Schuppen aus Eg., 1. in h. Eg. u. Nitrobenzol, wl. 
in A., A., Bzl. u. k. Eg. — 3-CMor-5-brom-2,()-dimdhoxy-p-be,nzocliinon. Darst. dureh 
Oxydation von III in CS2 mit Cr03. Gibt bei der Red. mit S 0 2 in Aceton 3-Cldor- 
5-brom-2,6-dimcthoxyliydrochinon, Nadeln aus verd. A., F. 146°, das mit Acetylchlorid 
ein Diacetat, C12H12O0BrCl, vom F. 85—;86° liefert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 
2719—21. Pullman, Washington, State College.) K indśĆher.

Reynold C. Fuson, Die Kuppelungsreaklion des Grignardreagenses. II. Melhyl- 
magntsmmjodid und die Benzylhalide. (I. vgl. S. 24.) Vf. studiertc dic Rkk. zwischen 
i)lęthyl-Mg.J u. Benzyllialiden quantitativ, urn fcstzustcllen, ob sie naeh einer der 
folgenden Gleichungen oder in anderer Weise verlaufcn:

2RX +  2R'MgX =  R — R ' +  JR' — R ' +  2MgXa
2RX +  R'MgX =  R — R +  R 'X  +  MgX!!

Bei der Bchandlung von BenzylcMorid mit Methyl-JIgJ hatte S p a t h  (Monatshefte 
f. Chemie 34. 1965 [1913]) 37% Athylbenzol, groBe Mengen Dibcnzyl u. 1,2,3-Triphenyl- 
PXopan erhalten. Naeh dcm Vf. scheint letzterc Verb. aber dureh eine Nebenrk. zu 
entstehen. Huigegen wurde bei der Rk. noch die B. von Athan beobachtet. Unter 
den vom Vf. angewendeten Bedingungen waren Dibenzyl, Athylbenzol u. Athan die 
einzigen Prodd. Der fur dic Verss. ven\rendete App. gestattete eine genauc Messimg 
der bei der Rk. entwickelten Gasmenge, obgleich mit Diathylather ais Losungsm. 
gearbeitet wurde. Dibcnzyl u. Athylbenzol wurden dureh fraktionierte Dest. getremit. 
Bei Verwendung von Benzylcldorid, -bromid u. -jodid ergab sich folgendes: Naliezu 
25% des Benzylhalids werden, entspreeliend der Gleichung:

CH3MgJ +  C0H6CH2X =  CęH5CH„CH3 +  Mg J X , 
methyliert. Da aber bei der Trennung von Athylbenzol u. Dibenzyl erhebliche Ver-
luste auftreten, diirfte die wahre Menge naher bei 30% ais 25% liegen. Athan u. Di
benzyl treten in aquimol. Mengen auf. Etwa 65% des angewendeten Benzylhalids 
gehen in Dibenzyl iiber. Methyl-MgJ u. Benzylhalid reagicren im iiąuimol. Vcrhaltnis, 
so daB die Kuppelungsrk. naeh der 1. der oben angegebenen Gleichungen verlauft. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2681—89. Cambridge, Massachusetts, Univ.) K in d .

W . R. K im er, Der Einfhtp der Struktur von organischen Haliden auf ihre ife- 
aktionsgesclamndigkeil mit anorganischen Haliden. I. Der Einflu/3 der Oxy-, Plienoxy- 
und Benzoyloxygruppe. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47- 488; C. 1925. I. 1714.) 
Die Verss. bestatigten die friiheren Ergebnisse des Vfs. Auch in der neu studierten 
Serie ergab es sich, daB die Rk.-Fahigkeit des Cl-Atoms mit der dureh Einschaltung 
von Methylengruppen bewirkten Entfernung zwischen Cl u. der funktiónellen Gruppe (A) 
wechselt: Der Grad u. der Umfang dieser Anderung der Rk.-Fiihigkeit ist eine Funktion 
des Charakters von A. Bei einigen Gruppen ist diese Anderung wohl definiert, in 
anderen Fallen ist sie schwach. Man kann die Gruppen in folgender Reihcnfolge mit
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fallender Aktivitat cinordnen: C6H5CO— >  C2Ii5OCO— >  CH3COO— >  HO— >  
CjHj— >  06H5C 00— >  OeHsO— >  CH3—. Diese Reihenfolgc ist aber nicht absol., 
denn es treten Anderungen ein, wenn die Gruppen in einiger Entfemung vom Cl-Atom 
stehen. So kann eino Gruppc das Cl-Atora in hoherem Mafie aktivieren, wenn sio 
diesem nahesteht, ais eine andere Gruppc, aber letztere kann bei groBerer Entfemung 
in der C-Kette noch wirksam sein, wahrend dies die erste nicht mehr ist. Die Reinigung 
der Reagentien, die Art der Best. der Rk.-Geschwindigkeiten, die Konzz. u. das Verf. 
zur Berechnung der Konst. der Rk.-Geschwindigkeit u. der Temp.-Koeffizienten warcn 
dieselben, wie sie in friihercn Arbeiten bereits beschrieben wurden.

V c r s u c li e. Methylenchlorhydrin ist zu unbestiindig, ais daB Messungen aus- 
gefulirt werden konnten. Atliylenchlorhydrin wurde durch systemat. fraktionierte 
Dest. gereinigt u gab ein reincs Materiał vom Kp. 127—127,5°. Trimcthylenchlor- 
hydrin des Handels gab selbst nach 6-monatigem Stehen iiber entwassertem Na2S 0 4 
u. 6-maliger Yakuuradest. kein analyscnreines Materia! (Geh. an reiner Verb. ca. 97%). 
Die Messungen der Rk.-Geschwindigkeit mit K J ergaben, daB das Chlorhydrin mit 
ungerader Anzahl von Methylengruppcn die reaktionsfahigere Yerb. ist. — Verss. 
zur Darst. von Phenoxymethylchlorid miBlangen. Bei Einw. einer k. wss. Lsg. von 
Na-Phenolat auf Clilormethylacetat entstand nicht das erwartete Phenoxymetliylacetat, 
sondem Plicnylacctat (45%). — fi-Phenoxyathylalkohol. Darst. aus Na-Phc,nolat u. 
Atliylenchlorhydrin, Ausbeute 84%  Kp.20 128—130°. Liefert mit Thionylchlorid u. 
Pyridin f)-Phcnoxydthylchlorid, C8H9OCl, vom Kp.so 122,3°. — y-Plienoxypropylalkohol. 
Darst. aus Na-Phenolal u. Trimethylenchlorhydrin. Ausbeute 80%. Kp.Ł- 147—148°. 
Mit Thionylchlorid u. Pyridin liefert er y-Phenoxypropylchlorid, C9HuOC1, vom K'p.Ł- 
139°. — ó-Phenoxybvlylcldorid, C10H13OCl. Darst. aus ó-Phenoxyhvtylallcohol, Thionyl
chlorid u. Pyridin, Ausbeute 80%. Kp.2.i 157°. — Die Messungen der Rk.-Geschwindig- 
kcit mit K J in der Phenoxyalkylchloridreihe ergaben, daB die Phenoxygruppe eine 
Anderung der Rk.-Fahigkeit des Chloratoms herbeifuhrt. Die Wrkg. ist aber schwiich
11. die Rk.-Fahigkeit des Halogens ist in diesen Verbb. gering. — a.-Chlormethylbcnzoal, 
C8H ,0 2C1, Darst. nach U l ic h  u . A d a m s  (Joum. Americ. Chem. Soc. 4 3 . 661; C. 1 9 2 1 .
I. 942). Ivp., 89°. Daneben entsteht Methylendibcnzoat. — fj-Chloralhylbemoat, 
C0HsO2Cl. Darst. durch Erhitzen von Benzoylchlorid mit Athylenchlorhydrin. Ausbeute 
84,5%, Kp.2 118— 120°. — y-Chlorpropylb&nzoat, Ci0Hn O2Cl. Darst. analog vorst. 
Verb. Ausbeute 84%. Kp.2 133— 134°. — Die Messungen in der Btnzoyloxyalkvl- 
chloridreihe ergaben folgendes: Durch Beobachtung der ausgescliiedencn KCl-Menge 
war es augenscheinlicli, daB die Rk. zwischen K J u. dem organ. Clilorid stufenweiso 
verzógert wird. Der Grund liierfur lconnte nicht festgestellt werden, docli scheint es 
moglich, daB lii er ńicht ein einfacher Ersatz stattfindet, wie dies bei den yorher unter- 
suchten Verbb. der Fali war. Wenn aucli keine gut ubereinstimmenden Ergebnisse 
beim a-Chlormethyl- u. y-Clilorpropylbenzoat erhalten werden konnten, so ergibt 
sich doch klar, daB die crstere Verb. viel rasclier ais die zweite u. beide rascher ais 
/S-Chlorathylbenzoat reagieren. Es besteht also eine deutliche Anderung in der Rk.- 
Fahigkeit des C/j-Halogenatoms, u. die Benzoyloxygruppe ist eine zicmlich kraftig 
aktmerende Gruppe. (Joum. Americ. Chem. Soc. 48 . 2745— 53. Houston [Tcx.], 
Rice Inst.) K in d s c h e r .

Louis Desvergnes, Uber einige physikalische Eigenschaften von Nitroderivaten. 
(Vgl. Moniteur scient. [5] 15. 149; C. 1925. II. 2051.) 2,4,6-Trinitrobenzoesaure. 
F. 228,5—229,0° (bloc). Loslichkeit (g Substanz in 100 g Lósungsm.): W.: 2,053 (23,5°), 
4,180 (50°). Die folgenden Zahlen gelten fiir 25°. Essigester: 21,053; Aceton: 22,122; 
A. von 96°: 27,534; absol. A.: 26,590; CH3OH: 50,601; Bzl.: 0,308; Chlf.: 0,371; 
absol. A.: 14,706; CS2: 0,136; CC14: 0,070; Toluol: 0,376. Die erst hellgrune Lsg. in 
PjTidin wird unter Entw. eines stechend riechenden Gases fast schwarz u. liefert nach 
Yerdunsten 1,3,5-Triniirobenzol, aus Bzl., F. 122,3°. — 2,4,6-Trinitroathylanilin,
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(N 0 2)3C,H2 -NHC2H6. F. 81,4—81,6° (bloc). E. 81,2—81,3°. Loslichkeit: W.: 0,010 
(19°), 0,031 (50°), 0,146 (100°). Die folgenden Zahlen gelten fur 24°. Essigester: 40,668; 
Aceton: 123,996; A. von 96°: 0,812; absol. A.: 1,114; CH3OH: 1,950; Bzl.: 107,962; 
Chlf.: 74,693; absol. A.: 2,568; Pyridin: 125,469; CS2: 0,942; CC14: 0,898; Toluol: 
64,180. Die Pyridinlsg. hinterlaBt gelbbraune Krystalle, F. 79,6°, u. goldgelbe Bliitt- 
chen, F. 82,6°. — 2,4,6-Trinitrodiathylanilin. F. 166,5— 167,0° (bloc). Loslichkeit: 
W.: Spuren (20°), 0,005 (50°), 0,020 (100°). Die folgenden Zahlen gelten fiir 20°. Essig
ester: 2,529; Aceton: 4,209; A. von 96°: 0,051; absol. A.: 0,115; CH3OH: 0,150; 
Bzl.: 4,960; Chlf.: 3,664; absol. A.: 0,357; Pyridin: 5,697; CS2: 0,134; CC14: 0,194; 
Toluol: 4,280. — 2,4,6,2',4'-Pentanitrophenylalher. F. 210,0—210,5° (bloc). Lóslich- 
keit: W.: 0,007 (27°), 0,017 (50°), 0,095 (100°). Dabei teilweise Hydrolyse zu Di- u. 
Trinitrophenol. Die folgenden Zahlen gelten fiir 23 u. 50°. Essigester: 6,704 u. 7,46; 
Aceton: 19,985 u. 36,08; A. von 96°: 0,449 u. 1,25 (bei langerer Einw. Alkokolyse); 
absol. A.: 0,588 u. 0,91; Bzl.: 0,530 u. 0,87; Chlf.: 0,226 u. 0,30; CH3OH: 1,682 u. 3,06 
(Alkoholyse); absol. A.: 0,256 (23°); Pyridin: 45,41 (23°) (Lsg. hinterlaBt sclnvarz.es, 
zahes Prod.); CS2: 0,023 (23°); CC14: 0,023 u. 0,06; Toluol: 0,667 u. 1,35. — 2,4,6-Tri- 
nitropheńyiśłhylnitramin, (N 0 2)3C6H2 -N(C2H6)(N02). F. 95,7—95,8° (bloc). Loslich
keit: W.: 0,006 (22°), 0,026 ( 50°), 0,271 (100°).“ Dabei Hydrolyse. Die folgenden 
Zahlen gelten fiir 25 u. 50°. Essigester: 50,688 u. 108,97; Aceton: 146,03*3 u. 339,98;
A. Yon 96°: 1,151 u. 4,56; absol. A.: 1,627 u. 4,60; CH3OH: 4,202 u. 11,64; Bzl.: 19,770 
u. 62,59; Chlf.: 3,110 u. 12,58; absol. A.: 1,327 (25°); Pyridin: 17,797 u. 258,92 (Lsg. 
hinterlaBt rotbraunes, Pikrinsaure enthaltendes Prod.); CS2: 0,067 (25°); CC14: 0,051 
u.%288; Toluol: 11,948 u. 42,17. (Moniteur scient. [5] 16. 201—08.) L in d e n b a u m .

P. Peignier, Uber das Drehungsvermogen des Borneols, Isobonieols und einiger 
Ester dcrselben. (Vgl. V avon  u . P e ig n ie r , S. 1413.) Vf. hat Borneol u. Isoborneol 
sowie cinige ihrer Ester bzgl. der Veranderung des Drehungsrermogens ais Funktion 
des Lfisungsra. miteinander Yerglichen. Die Drehungen wurden fiir die 3 Wellen- 
langen 578, 546 u. 436 (Hg-Linien) bestimmt. Im folgenden sind nur die extremen 
Werte angefuhrt; im iibrigen muB auf das Original venviesen werden. — Borneol. 
c =  0,05. In Eg.: [a ] 22578 = —35°. Li Pyridin: [a ] I5578 = —42,2°. Rotationsdis- 
persion a436: 0 5 ,3 =  1,97 (Mittelwert, recht konstant). Bei c — 0,2 wurden nur wenig 
abweichende Werte gefunden. Ein EinfluB des Losungsm. ist also Yorlianden. L ow ry  
u. C u tte r  (Joum. Chem. Soc. London 127. 614; C. 1 9 2 5 .1. 2537), welche eine Ro- 
tationsdispersion von 2,45 angeben, diirften ein unreines Prod. untersucht haben. — 
Isoborneol. 1 . c = 0 , 0 5 .  In Eg.: [a ] 23578 = —39,7°. In Cycloliexan: [a ] 21S78 = —22,7°. 
In Bzl.: [a]2257e =  —20,3°. 2. c =  0,2. In Eg.: [a]205 7 8= —39,6°. In Cyclohexan: 
[«]215-8 =  —29»6°. In Bzl.: [a]2°578 =  —24,3°. a..m : a578 =  1,85 (Eg.) bis 1,74. Der 
EinfluB des Losungsm. ist hier viel starker ais beim Borneol, wie schon H a l l e r  (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 112. 143 [1891]) gefunden hat. Die Losungsmm., welche in 
Ycrd. Lsg. schwache Werte liefern, gcben in konz. Lsg. hohere Werte (besonders Cyclo- 
hexan). Auch die Rotationsdispersion zeigt merkliche Verschiedenheiten; zwischen 
ihr u. dem Drehungsvermogen scheint eine Bcziehung zu bestehen. Ein nach D a r m o is  
fiir die Wellenlangen 578 u. 436 hergestelltes Diagramm laBt darauf schlieBen, daB 
Isoborneol ebenso wic Camplier (Lucas, C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 378; C. 1926.
I. 2579) in 2 Formen existiert. DaB keine Assoziation vorliegt, folgt daraus, daB in 
Eg. u. in Bzl. richtige Werte fiir das einfache Mol.-Gew. gefunden werden. — Saurer 
Phthalsaurebornylester. c = 0 , 0 5 .  In Essigester: [a]27678= —60,8°. In Bzl.: — 45,7°. 
a436 : a.j-g =  2,04 (Mittel). Bei c =  0,2 fast dieselben Werte. — Benzoesaurebornylester. 
c = 0 , 0 5 .  Li Eg.: [a]28678= — 49,3°. Li Bzl.: — 39°. Ohne Losungsm.: [a]19678 =
— 39,83°! , a436: a578 =  1,88. — Saurer Bemstebisdureb'ot-\lyleslerT^c~ 0,05. In Eg.: 
[aPjjg = - f  38°. In Bzl.: -j* 30,2°. a430 : a578 =  1,91. — Isovaleriansaurebornylester. 
c =  0,05. In Eg.: [ a P 678 =  +41°. Li Bzl.: + 3 3 ,4 ° . Ohne Losungsm.: + 3 8 ,7 ° .
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a436: a5,s =  1,95. — Saurer Pfilhalsaureisobornylesler. c = 0 , 0 5 .  In Bzl.: [a]28578 =
— 86,2°. In Chlf.: [a]19578 = — 80,5°. a436: a.5T8 == 2,03. Bei c =  0,2 wenig ver- 
schiedene Werte. — Benzoes&ureisobornylester. ę =  0,05. In Eg.: [a]26678 = —87,4°. 
In Bzl.: — 76,9°. Ohne Losungsm.: [a]10578 = — 79,2°. oc436: a578 =  1,97. — Saurer 
Bernsteinsdureisobornylester. c = 0 , 0 5 .  In Eg.: [a]M578 = — 58,7°. In Bzl.: — 49,7“. 
a 436: a578 =  1,91. — Isoualeriansaureisobornylester. c =  0,05. In E g.: [oc]24578 — —63°. 
In Bzl.: — 53,8°. Ohne Losungsm.: [a]21678 =  —53,15°. a.,m : a57S =  1,89. — Ein Ein- 
fluB des Losungsm. ist also auch bei den Estem vorhanden, jedoch bei den Isobornyl- 
estem langst nicht so stark wic beim Isoborneol u. auch geringer ais bei den Bornyl- 
estern. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 1235— 43. Nancy, Fac. des Sc.) Lu.

Marcel Frerejacc[ue, tlber Yaillantit ais Millel zur Sulfomethylierung. Gewinnung 
einer neuen akłiren Camphersulfoiisaure. Vorverss. zeigten, daB man mittcls Vaillantit, 
C l-S03CH3, aromat. KW-stoffe mit ca. 60% Ausbeute in Sulfonsauremethylester 
uberfułtfefi kann. Die Ausbeute wird dureh die Rk.:

R -S 0 3CH3 +  HC1 =  R - S03H +  CH3C1 
vermindert, u. die Sulfonsaure kann weiter in das Sulfon iibergehen. — Mit Campher 
bildet Yaillantit in der Kiilte ein Additionsprod., welclies beim Erhitzen den Ester 
liefert. Man arbeitet am besten in CC14 u. isoliert den Ester mit verd. NaOH. Campher- 
sulfonsauremethylester, C10H15O(SO3CH3), Krystalle, F. 77°, sehr stabil, im gewóhnlichen 
Vakuum ohne Racemisierung sd., unl. in W., 1. in NaOH, schwer verseifbar. Dio 
Alkaliloslichkeit beruht offenbar auf der durcli die S 03-Gruppe begiinstigten Enoli- 
sierung. Der Ester liefert mit tertiaren Basen (besonders Urotropin) in gewohnter 
Weisc Salze. — Die freie Saure ist sil. u. gleiclit den anderen Camphersulfonsiiujen. 
Aus dem Anilinsalz, Krystalle aus Chlf., berechnet sich fiir die Saure [M]d =  -j-l94°. 
Dieses Salz zerfallt bei ca. 200° in d-Campher u. Sulfanilsaure. — Die Konst. der 
beiden bekannten Camphersulfonsauren ist von WEDEKIND, S c h e n k  u . STUSSER 
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56 . 1557; C. 1 9 2 3 . III. 769) bowiesen worden. Da der Ester

der neuen Saure von alkal. KMn04 zur gewólm- 
CII C -b03II liclien Camphersiiure oxydiert wird, so kommt der 

Siiure nebenst. Konst. zu. Obwohl sio keine FeCl3- 
R k . gibt, glaubt ihr Vf. wegen der Alkaliloslichkeit 
des Esters doch die Enolformel erteilen zu miissen. 

Eine solche diirfte iibrigons auch fiir dio Siiure von REYCHLER zutreffen. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 1 8 3 . 607—09.) L in d e n b a u m .

Antonio Angeletti, Neue Derivale des Diphenyls. p-Jod-p-nitrodiphenyl, 
JCeH4-C6H4N 0 2. B. dureh Diazotieren einer Lsg. von p-Amido-p-nitrodiphenyl in 
verd. HC1 u. Zcrs. des Diazotierungsprod. mit K J u. nachfolgendc Behandlung mit 
S 02 zur Entfermmg freien J„. Gelbes Pulver, wl. in A., Bzl., Toluol, A., Aceton, 
PAe., scheidet sich aus den Lsgg. ais ais amorphes rotes Pulver wieder aus. Nicht 
sublimierbar u. nicht destillicrbar mit Dampf. LI. in Eg., scheidet sich hieraus in 
leuchtend roten Krystallen, F. 206°, aus. — p-Chlor-p-nilrodiphenyl, CICsH4-C6H4N 0 2.
B. dureh Diazotieren von mit W. zur Pastę angeriebenen p-Amino-p-nitrodiphenyl 
mit konz. NaNO»-Lsg. u. tropfonweisom Zugeben von 5-n. HC1 bei 5°. Filtrat mit 
iiquimolekularer Mengc CuCl-Lsg. in der Kalte zersetzen, dann erwarmen. Es fallt 
ein gelbrotes Pulver, unl. in PAe., wl. in A., 1. in Bzl., Toluol u. Essigsaure, U. in Chlf., 
CC14, Nitrobenzol u. Anilin. Aus allen Lsgg. scheidet es sich ais rotbraunes, amorphes 
Pulver wieder aus. Sublimierbar u. mit Dampf destillierbar. Reinigung dureh Sub- 
limation. Hellgelbe Nadeln F. 143°. Der Sublimationsriickstand enthalt Cu. (Giom. 
Farm. Chim. 7 5 . 260— 63. Turin.) G rim m e .

Fritz Bettzieche unęl Alfred Ehrlich, tlber die Einmrkung von Grignardreagens 
auf Aminosauren. 8. Mitt. (7. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 0 . 197; C. 1 9 2 6 . I. 1986.) 
Einw. yon Leucin (ais Esterhydrochlorid) auf C^HbMgBr in A. (1 Stdc., Wasserbad)

CH3.C-CII3
J i 3 s 

g il — fvnir..i—r
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lieferte 2 -Isobutyl-2-amino-1,1 -dipheiiijMtlianoł- (1), C18H230N  == (CHa)2CH-CH„- 
CH(NH2)• C(C„H5)2• OH (I), aus A. +  W. F. 112,5°. Daraus mit C6H5COCi 2-Benzoyl- 
amino-2-isobutyl-l,l-diphenylathanol-{l), C^H^C^N, aus Eg. F. 184°. — I wird von 
sd. konz. HC1 wie auch 10°/„ig. NaOH nicht angegriffen, durch konz. H2SO., tritt 
teilweise Zers. unter Abspaltung von NH3 u. B. eines Rk.-Prod. vom F. 32—34°,
11. in CH3OH, Eg., PAe., ein. Durch H N 02 wird I unter Gruppenwanderung iiber- 
gefiihrt in Isobutyldesoxybenzoin, C18H20O =  (CH3)2CH-CH2'CH(CaH5)-CO-C0H5, aus 
Eg. bezw. A. F. 77°. Erhitzen von I mit W. (5 Stdn., 200°) spaltet in Isoamylamin 
u. Benzophetwn. — Leucinesterhydrochlorid ergibt mit Benzyl-MgBr das 2-Isobulyt- 
2-amino-l,l-dibenzylathanol-(l), C20H27ON =  (CH3)2CH-CH2-CH(NH2)-C(CH2-C0H5)2- 
OH (II), aus wss. 'A. F. 102,5°. Spaltung durch W. im Rohr (5 Stdn., 160°) lieferte 
Isoamylamin u. Dibenzylkelon (identifiziert ais Oxim vom F. 121°). Bcstiindig gegen 
sd. 10°/„ig. NaOH u. gegen konz. HCI bei 125°. Dagegen fiihrte Erhitzen mit 10%ig. 
HC1 auf 160° (5 Stdn.) zum 2- Benzyl-3-phenylińden, C22H18 (III), aus CH3OH F. 101°, 
nach dem Schcma:

CII, CII2 CH,

f^]MHO>C.CHs .C0II5 — I ^ Y ^ C - C H ^ C e l l ,  — *  "° l h " )Hfi
\Z I L N -C I I C ,H 8 \ / H 2N-C-C(1H5 ------ C-C'>Hs
III krystallisiert in opt. negativen Piismen. Bei kurzem Einleiten von N20 3 (aus 
ICN02 -(- H2S 0 4) entsteht ein isomerer KW-stoff C22H1S, F. 92°, Nadeln, in der Langs- 
richtung ausloscliend, in A., A., Lg. u. PAe. besser 1. ais III. Liingeres Euileiten von 
N20 3 in eine ath. Lsg. von III ergibt unter starker Yerharzung ein Anlagerungsprod., 
aus Bzl. F. 163—104°, dessen Analyse auf ein Benzylphenyldinitroinden, C22H180.[N2, 
stimmtc. — Behandeln von III mit verd. wss. Permanganat lieferte Krystalle, aus 
A. F. 215°, in denen sehr wahrscheinlich ein 2-Benzyl-3-phenyldioxyinden, C22H200 2, 
vorlag. Energische OxydaUon mit viel KMn04 ergab Benzoesaure u. 2-Be n::oyl- 
benzoesaure, C14H10O3, F. 126—127°, was die Indenstruktur von III erweist. — Die 
Tatsachc, daB co,co-Dibe7izylacetopJienon weder von konz. Salz- noch von konz. 
Scliwefelsaure angegriffen wurde, zeigto, dali dieses nicht bei der B. von III ais Zwischcn- 
prod. auftritt. — Mandelsdurealhylesler liefert bei Einw. von Benzyl-MgBr in A. 
(Wasserbad, 1 Stdc.) das 2-Phemjl-1,2-d ioxyl ,1 -dibenzylathan, C22H2.,02 =  C'fiII- ■ 
CH(OH) •C(CH2'C0H.)2 • OH, aus A. F. 116°. Unter Gruppenwanderung analog der 
Meerweinschen Pinakolinumlagerung entsteht daraus mit konz. HOl (5 Stdn., 145°) 
oder auch durch P20 6 das a,y-Diphcnyl-y-benzylaceion, C22H20O, aus A. F. 77. (Ztschr. 
f. physiol. Cli. 1 6 0 . 1—24. Leipzig, Univ.) B e h r l e .

E. J. van der K am , Die Subslitulicm des Halogenaloms und Alkyloxyradikals im 
2-Chlor-{2-Brom-) und 2-Helhoxy-{2-Athoxy-)l,6,S-trinitronaplilhalin und im 1-Chlor-
2,4-dinitrobenzol durch Aminoresle und andere Oruppen oder Atonie. (Vgl. S. 1272.) 
2-Chlor-l,Q,8-trin itronaphthalin steht in bezug auf Ersetzbarkeit des Halogenatoms 
zwischen l-Chlor-2;4-dinitrobenzol. u. l-Chlor-2,4,6-trinitrobenzol. Er ist deshalb 
zur Kennzeichnung von Alkoholen u. Aminen geeignet. Die hierbei entstehenden 
Verbb. krystallisieren gut, schm. hoch u. sind wl.; die Deriw . der primaren Aminc 
sind leicht zu acetylieren. Eine ahnliche Parallele besteht bzgl. der Einw. von Aminen 
zwischen 2-Met}wxy-l,6,8-trinitronaphthalin u. 2,4-Dinitroanisol bezw. -phenetol; 
NII3 u . primiire aliphat. Aminę sowie Benzylamin, a- u. aj-Phenylathylamin, Bornyl- 
amin, Camphylamin u. ac. Tetrahydro-/9-naphthylamin rcagieren leich t, sekundiiro 
u. aromat. Aminę wirken nicht ein, z. B. Dimethylanilin u. Anilin bei 100°; bei 170° 
beginnende Zers. Piperidin wirkt dagegen bei 100° nach langerer Zeit ein. — Analog 
verhiilt sich 2-Athoxy-l,6,8-trinitronaphthalin gegen Methylainin u. Bomylaiuin. — 
Das Cl im 2-Chlor-l,6,8-trinitronaphthalin reagiert leicht mit primaren u. sekundaren 
alipiiat. Aminen u. mit aromat. Aminen (Anilin, Toluidine, Naplithylamine). Chlor
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u. Bromaniline wirken scliwieriger, o-Nitroanilin u. o-Jodanilin lcaum cin. — Das 
Cl liiCt sich auch durch -S- u. -S2- ersetzen.

V er  s u  c h e .  l,6,8-Trinitro-2-oxynaphthclin. C10H4(NO»)3-OH. Aus 1,G,8-Tri- 
nitro-2-chlornaphthalin in Aceton mit wss. NaOH oder aus l,6,8-Trinitro-2-methoxy- 
naphthalin mit HC1 bei 180°. Hellgelb, F. 221°; fiirbt die Haut gelb. — l,6,S-Tri- 
nitro-2-methoxynaphihalin, C,0H4(NO2)3'OCH3. Fast farblos, F. 215°; 11. in Eg., 
Aceton, wl. in A., Bzl., Chlf., A., Lg. — l,6,8-Trinitro-2-alhoxynaphthalin, C10H4(NO2)3- 
OC2H6. Gelbe Krystalle aus A. oder Eg., F. 1S6°; 11. in Aceton, wl. in A., Chlf., A., 
PAc. — l,6,8-Trinitro-2-phenoxyna.phthalin, C10H9O7N3 =  C10H4(NO,)3 • OCcH3. Aus 
C10HjC1(NO2)3 in absol. A. mit Na u. Phenol. Hellgraue Nadeln aus Eg., F. 189°;
11. in Eg., Aceton, zl. in A., A., PAe. — l,6,8-TrinUro-2-methoxynapli(halin wurde 
bei den Verss. uber Ersatz von OCH3 durch Aminreste mit der aquivalenten Menge 
Amin erhitzt; bei l,6,8-Trinilro-2-chlornaphlhalin wurden 2 Aquivalente Amin an- 
gewandt. Vers.-Tempp. vgl. im Original. — l,6,S-Trinitro-2-aminonaphthaliv, 
C10H6O0N4 =  C10H4(NO2)3-NH2. Hellgelb, gibt Yerb. mit 1 Mol. Aceton, F. 300° 
(Zers.).— l,6,8-Trinitro-2-naphthylmelhylamin, CuH8OgN4=  C10H4(NO2)3-NHCH3. Rot- 
braun, F. 257° (Zers.). — l,6,S-Trinilro-2-naphihylathylamin, C12Hi0O,jN4== C^H^NOo^- 
NH-CHs. Orange oder hellbraune Nadeln, F. 216°. — Pr opyla minverb., Cj3Hj2OcN4 == 
C10H4(N 02)3 • NH • CH2 • CH, ■ CH3. Braunorange, fasrig, F. 186°. — n-Butylaminwrb., 
Cł4H,4O0N4. Gelbe Nadeln, F. 156°. — n-Amylaminverb., Ci5Hlc0 6N4. Hellorange, 
F. 181°. — n-Ileptylaminverb., C17H20O0N4. Gelbe Nadeln oder Tafeln, F. 13G°. — 
Isopropylaminverb., C13H120 6N4. Gelb, F. 209°. — Isobutylaminverb., C14H140,jN4 
[steht im Original mit diesem Namen u. der Formel C10H4(NO2)3-NH-CH-(CH3)'CH2- 
CH3. D. Ref.]. Rotbraun, F. 179°; aus A. wurde eine gelbe Form erhalten. — Isó- 
(imylamiiwerb., Cł5H10O6N4. Gelbe Nadeln, F. 164°. — Allylamimerb., C13H10O0N4. 
Braune Nadeln, F. 158°. — Dimethylambwerb., C12H10O„N4. Hellgelbe Nadeln, F. 220°.
— Diaihylaminverb., C14H140 6N4. Rotbraune Nadeln, F. 135°, in Lsg. u. bei hoherer 
Temp. unbestiindig. — Dipropylaminverb., C^H^OuN.,. Rot, F. 135°. — Diisobutyl- 

jm iiwerb., C18H220,jN4. Rotbraune Tafeln, F. 173°. — Piperidiiwerb., C15H14OcN4. 
Dunkelbraun, F. 198° (Zers.). — Anilhwerb., C10H10OeN4. Orange Tafeln, F. 247°.,JJ-’ 
n-Toluidinterb., C17Hl;!0 ()N4. Orange Nadeln u. Tafeln, F. 199°. — m-Toiuidhiverb., 
C17H12OcN4. Orange, F. 234°. — p-Toluidinverb., C17H12O0N4. Orangerote Tafeln, 
F. 233°. — m-Nitroanilinverb., C10H0O8N5. Gelbbraune Nadeln, F. 251°. — p-Nitro- 
anilimerb., CJ6H90 8N6. Orange, F. 250°. — o-CMoranilinverb., C10H9OcN4Cl. Violett, 
F. 21(i°. — m-Chloranilinverb., C16H30 6N4C1. Orange, F. 239°. — p-CMoranilinverb., 
C|cH0O6N4Cl. Hellorange, F. 230°. — o-Bromanilinverb., CjuHgOjNjBr. Yiolette 
Nadeln, F. 216° (Zers.). — m-Bromanilinverb., C16H9OcN4Br. Hellbraune Tafeln, 
F. 235° (Zers.). — p-Broinanilinverb., CI0H9O6N4Br. Rotbraune Nadeln, F. 245° 
(Zers.). — m-Jodanilinverb., C10H9O6N4J. Dunkelbraun, F. 249° (Zers.). — 
p-Jodanilinverb., CJ6HaOcN4J. Hellbraune Nadeln, F. 257° (Zers.). — Benzylamin- 
verb., C17H12O0N4. Hellgelbe Nadeln, F. 238°. — v.-Plienylalhylaminverb., C18H140„N4. 
Gelb, F. 219°. — co-Phenyldlhylaminrerb., C18H140 6N4. Hellgelbe Nadeln, F. 219u. —  
Methylanilinuerb., C17H12O0N4. Tieforange, F. 201°. — Athylan.ilinve.rb., C18H140„N4. 
Ockerfarbige Tafeln, F. 181°. — a.-Naphthylaminverb., C20H12O0N4. Rubinrot,
F. 245°. — f}-Ńaphthylaminverb., C20Hj2O0N4. Dunkelrot, F. 243° (Zers.). — ac-Tetra- 
hydro-f}-naphthylaminverb., C20H lcO0N4. Orange, F. 258°. — B6rnylaininverb.,
C20H2„O6N4. Gelbe Tafeln, F. 288° (Zers.). — Camphylaminuerb., C20H22O6N4. Gelbo 
Tafeln, F. 210°.

1,6,8-Triniiro-2-acetylaminonaphthalin, C'12H80 7N4 =  C10H4(NO2)3 • NH • COCH3. 
Hellgelbe, fast farblose Krystalle aus Eg., F. 239—240°; 11. in Eg., Aceton, wl. in A., 
PAe. Gibt mit Alkalien tiefrote. Lsgg., wahrscheinlich unter B. einer Isonitroverb. —
l,6,8-Trinitro-2-acetylpropylaminonapMhalin, C15H140 7N4 =  C,0H4(NO2)3-N(CO-CH3)'
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C3H7. Hellgelb, F. 179—180° (aus Eg.), U. in Aceton, wl. in Bzl., PAe., Clilf., A., A., 
unl. in PAe., CS2. l,6,8-r,6',8'-Hexanitrodinaphthylsulfid, C20H8O12N6S =  C10II4■ 
(NO2)3-S-C10H4(NO2)3. Aus C10H4Cl(NO2)3 in A. mit Na2S. Hellgrau, unl. in organ. 
Mitteln, zers. sich bei 296—300° ohne zu schm. — l,6,8,r,6',8'-Hexanilrcdinaphthyl- 
disidfid, C20H8O12N0S2 ==C10H4(NO2)3-S-S-C10H4(NO2)3. Aus C10H4Cl(NO2)3 in A. 
mit Na2S2-Lsg. Nadeln aus Eg., zers. sich bei 255—257° ohne zu schm.

Vf. beschreibt eine Reihe Verbb. aus Aminen u. 2,4-Dinitrochlorbenzol: Butyl- 
aminverb., C10H13O4N3 =  C6H3(NO2)2-NH-C4H0. Gelbe Nadeln, F. 90°. — n-Amyl- 
aminverb., CuH150 4N3. Hellgelb, F. 81°. 1— Heptylaminterb., C13Hlg0 4N3. Gelb,
F. 20°. — Isoamylaminverb. Gelbe Tafeln u. Nadeln. E. 91°. — m-Nilroanilinverb., 
C12H80 6N4. Gelbe Nadeln, F. 193°. — p-Nitroanilinverb., Cj2H80 6N4. Gelb, F. 186° 
(Zers.). — o-Chloranilinverb., C12H80 4N3C1. Hellbraune Nadeln, F. 150°. — m-Chlor- 
anilinrerb., C12H80 4N3C1. Gelb, F. 184°. — p-CMoranilińverb., C12H80 4N3C1. Roto 
Nadeln, F. 167°. Ist auch gelb, amorph, zu erhalten. — o-Bromanilinverb., C12H80 4N3Br. 
Hellgelb, fasrig, F. 161°. — m-Bromanilinverb., C12H80 4N3Br. Gelb, fasrig, F. 178°. — 
p-Bromaniłinverb., C12H80 4N3Br. Rote Nadeln, F. 158°, auch gelb zu erhalten. — 
m-Jodaniliriverb., Gl2H80 4N3J. Dunkelbraune Nadeln, F. 133°. — p-Jodanilinverb., 
CI2H80 4N3J. Gelb, F. 176°. — a -Phenylathylaminverb., CI4H130 4N3. Gelb, F. 118°. — 
ac-Tetrahydro-f}->iaphthylaminverb., C18H150„N3. Gelb, F. 152°. — Bornylaminverb., 
C10H2łO0N3. Gelb, F. 142°. — Campliylammwrb., C16H2l0 6N3. Hellgelb, F. 103°. 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 5 . 722—33.) Os t e r t a g .

E. J. van der Kam, Ober die Beziehung zwischen Schmelzpunkt und chemische.r
Konslitution. Die in der vorst. Abhandlung beschriebenen Deriw. des 1,6,8-Trinitro- 
fi-naphthylamins u. des 2,4-Dinitroanilins werden auf Regelmafiigkeiten der FF. 
untersueht. Die Regeln von F r a n c h i m o n t  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 16 . 126 
[1897]) u. E i j k m a n  (Chem. Weekblad 2. 59; C. 1 9 0 5 . I. 814) werden bestatigt u. 
erweitert. — Einfiihrung einer Alkylgruppe erniedrigt den F., schwere Alkylgruppen 
wirken starker; die Amylgruppe verhalt sich abnorm. Eine zweite Alkylgruppe er
niedrigt. weiter; es ist ziemlich liedeutungslos, ob beide H-Atome durch gleiehe Radi- 
kale oder 1 H-Atom durch ein Radikal doppelter C-Zahl ersetzt werden. Struktur- 
isomerie der Radikalc hat keinc ausgepragte Wrkg. Die Allylderiw. schm. tiefer 
ais die Propylderiw. Trinitronaphthylpiperidin u'. Dinitrophenylpiperidin schm. 
hóher ais die isomeren Amyl- oder Isoamylverbb. — Substitution im Phenylrest der 
aromat. Verbb. zeigt keinen wesentliehen EinfluB der Stellung. — Alkylierung oder 
Arylierung mit Resten, dio groBer sind ais das Ausgangsmolekiil, bewirkt groBe Un- 
regelmiiBigkeiten der Schmelzpunktskurven. — Die Ather des l,6,8-Trimlro-2-oxy- 
•napłithalim folgen den Regeln von F r a n c h i m o n t .  (Ree. trav. chim. Pays-Bas 45. 
734—44. Leiden, Univ.) O s t e r t a g .

F. Wessely und F. Sigmund, Untersuchungen iiber a-Amino■ N-carbonsCiure- 
anhydride. III. Mitt. Zur Kenntnis hohermolekularer Verbindungen. (n . vg). S. 2432.) 
Durch die Einw. von Wasserdampf bei Zimmertemp. auf Sarkosin-N-carbonsaure- 
anhydrid entstcht neben 7,2% Sarkosin u. 4°/0 Sarkosinanhydrid eine hygroskop. 
amorphe Vcrb., dereń Mol.-Gew. in schmelzendem Phenol groBer ist ais 350. Das 
Sarkosinanhydrid laBt sich mit A.-Chlf. ausziehen. Unterwirft man das Rk.-Prod. 
bei 140— 150° Badtemp. der Sublimation, so verwandelt sieli auch die unbekannte 
Verb. in Sarkosinanhydrid. Es wird vermutet, daB der hóher molekulare Kórper 
ein unbekanntes pohjmcres Sarkosinanhydrid sei, yielleiclit CII,• N— CH2] , n 2

. .  c o "
M  >  350, vielleicht auch, aber weniger walirscheinlich ein Penlasarkosylsarkosin: 
CH3-NH-CH2CO-[(CH3)-N-CH2-CO]4-N(CH3)-CH2-COOH. Durch Einw. yon Py
ridin auf Sarkosin-N-carbonsaureanhydrid bei Zimmertemp. entsteht eine in W. u.
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A. II., in Chlf., Pyridin u. Phenol weniger 1., in A. unl. Verb., F. 200— 240°, welche 
cbenfalls die Zus. eines Sarkosinanliydrids zeigt u. in schmelzendem Phenol das Mol.- 
Gew. von 630 hat; das naeh B a r g e r - R a s t  in W. ermittelte Mol.-Gew. war bedeutend 
grofier. Die Verb. ist nicht eiilheitlich u. zum groBen Tcil nicht ident. mit der bei der 
Einw. von Wasserdampf erhaltenen hoher molekularen Verb. Bei der Sublimation 
bilden sich nur 20°/o Sarkosinanhydrid. Die Zers.-Prodd. von Glycin-N-carbonsiiure- 
anhydrid mit Pyridin u. Wasserdampf sclieinen naeh ihren Eigenschaften ebenfalls 
anhydridartige Verbb. zu enthalten. Es konnte jedoch kein Sublimat daraus erhalten 
werden. Das andersartige Verh. der Zers.-Prodd. aus Glycin-N-earbonsaureanhydrid 
liegt moglicherweise daran, daB der Komplex aus —NH-CH2-CO-Restcn gegeniiber 
dem aus —(CH3)N-CH2-CO-Resten bei sonst gleichem Bau mebr verfestigt ist. (Ztsehr. 
f. physiol. Cli. 159. 102—19. Wien, Univ.-Labor.) G u g g e n h e im .

Gr. Korschun und C. Roli, Uber den Meclianismus der Einwirkutuj des Hydrazins 
auf 1,4-Diketone'unter Bildung von Derivaten des 1,2-Diazins und von Aminopyrrolen. 
A bsorplionssjwktren einiger Derivate des 1,2-Diazins. 1,4-Diketone kondensieren sieli 
mit Hydrazin bekanntlich jo nacli den Rk.-Bcdingungen u. der Natur des Diketons 
zu D eriw . des 1,2-Diazins oder des N-Aminopyrrols. Um zu ciner Erkliirung des 
verschiedenen Rk.-Verlaufs zu gelangen, gehen Vff. von der Annahme aus, daB sieli 
N2H, den 1,4-Diketonen gegeniiber zunachst ebenso verlialten wird wie NH3. Letz- 
teres addiert sich im ersten Stadium an die Ketoform des Diketons, u. zwar, wenn 
es sich (wie meistens) um einen a,/?-Diacylcarbonsaureester handelt, an die CO-Gruppe 
des yS-Aeyls linter B. von I. (vgl. dazu BORSCHE u . F e l s ,  B er. Dtscli. Chem. Ges. 
39. 3877 [1906]). Darauf entsteht unter Abspaltung von 2HaO erst ein ungesatt. 
Aminoketon u. selilieBlieh ein Pyrrolderiv. DaB auch N2H4 im allgemeinen nur mit 
der Ketoform des Diketons reagiert, ist daraus zu folgem, daB die resultierenden 
Dihydro-l,2-diazine nicht 1,2-Dihydroderiw. (II.), sondern 4,5-Dihydroderiw. (III.) 
sind. Ais primares Rk.-Prod. wiire also IV. anzusehen. In zweiter Phase wird H20  
abgespalten unter Zusanimentritt des OH in 4 mit einem H-Atom entweder aus 
Stcllung 5 oder 3. Im ersten Falle entsteht ein Hydrazon (V.) u. aus diesem iiber VI. 
ein 4,5-Dihydro-l,2-dia7in (VII.). Im zweiten Falle bildet sich ein Hydrazid (VIII.) 
u. aus diesem, da der H des NH bcweglieher ist ais der des NH2, iiber IX. ein N-Amino- 
pyrrol (X.). So erhalt man aus Diacetpropionsaureester (R' =  H, R" u. R"' =  CH3) 
u. Diacetbernsteinsaureester (IV =  C02R, R" u. R"' =  CH3) in a 1 k o li. Lsg. Verbb. VII., 
dagegen in e s s i g s a u r e r  Lsg. Verbb. X. Im letzteren Falle wird infolge der 
Bindung der CH3C02H an die NH-Gruppe die im allgemeinen groBcre Beweglichkeit 
des am NH liaftenden H-Atoms verringert, so daB das OH nunmehr mit dem H-Atom 
in 3 austritt. — Aueh dureh Veranderimg yon R' u. R" wird die Beweglichkeit der 
H-Atonie in 3 u. 5 beeinfluBt. So liefem Plicnacylacetessigesler (R' =  H, R" =  CeH5, 
R"' =  CH3) u . Phenacylbenzoylessigesler (R' =  H, R" u. R'" =  C6H5) unter allen 
Bedingungen Verbb. VII. Das C0H,; beansprucht die Affinitat des 4-C stiirker ais CH3, 
die Bindung zwischen 3-C u. 4-C wird schwacher, die der H-Atome in 3 daher fester. 
Bei letztgenanntem Ester konnte iibrigens das intermediare Hydrazon isoliert werden 
(vgl. P a a l  u . K u h n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 4598 [1907]). Aueh aus Phenacyl- 
acetcn, CH3 • CO • CH2 • CH, • CO ■ C6H5, Diphenacyl, C6H5 ■ CO • CII2 • CH2 • CO • C6H5, u. 
Desylacetophenon, C6H5-CO-CH2-CH(C6H5)-CO-C6H5, erhalt man nur Verbb. VII. 
Andererseits liefert Diacet-n-bultersaureester (R', R" u. R'" =  CH3) nur eine Verb. X., 
offenbar weil der 3-C dureh das CH3 starker abgesatt. u. folglich das daran liaftende 
H-Atom beweglicher wird. —  Da die B. des einen oder anderen Endprod. von un- 
betrachtlichen Ursachen abhangt, ist zu erwarten, daB die Bildungs- u Verbrennungs- 
wiirmen der einander entsprechenden Verbb. VII u. X. iiberemstimmen. Dies sclieint 
auch zuzutreffen (vgl. nachst. Ref.).

Ein sicheres u. beąuemes Verf. zur Konst.-Ermittelung dieser Isomeren ist die 
VIII. 2. 199
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Best. der Absorptionsspektren (vgl. dazu Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 130;
C. 192 5 .1 .1564). Verglichen wurden folgende Yerbb.: 1. 3,6-Dimethyl-4,5-dihydro-l,2- 
diazin-4-carbonsaureulhylester, 3,6-Dimethyl-l,2-diazin-4-carbonsauredlhylesler u. 1-Ami- 
no-2,5-dimcthylpyrrol-3-carbonsdureathyle$ter, Die Kurven der beiden Diazine sind im

R' R"
1  C -R  C -R  i

I. CII,— C— OH t i r i ^ \ x T i r  ir ® ’ CII C OH
I ' -N IL ,  n .  I H  III. \ IV - I3 ‘^ N I I - N I I ,

CO..R-CH— CO H C ^ N H  H j d l J N  C 0,R -Ć k— ĆO "

R" C'R' C'R' R'"
R" R" R"

R' • CII—Ó—N R'-CII—C=N  R'-CH—C-=N
V. I I VI. | | VII. | I

C O Jl-C II-C O  NIL COjjR-CH—C—NH CO.JR -C H -C = N
R'" ir '^ 0 1 1  Ii'"

R" R" R"
R '.C = C  R'-C— G R '- C = Ć

VIII. | ^ N H .N H , IX. | \ n -NH, X. | \ n -NH, 
CO.R-CH-CO COsR-CH—C C O o R -C ^ O

R'" R ^ O I I  R'"
Vergleich zu der des Pyrrols stark nach Rot yerschoben. Die des Diliydrodiazins 
weist eine tiefe, breite Bandę, die des Diazins zwei ziemlich starkę Banden, dagegen 
die des Pyrrols nur wenig heryortretende Banden auf. Die zweite Bandę des Diazins 
liegt fast bei dcnselben Wellenliingen wie die deutliehste Bandę des Pyrrols. — 2. Die 
entsprechenden 4,5- bezw. 3,4-Dicarbonsdureester. Die Kurven bieten ein den yorigen 
iihnlielies Bild. Die erste Bandę des Diazinmonocarbonsaureesters fallt mit der ersten 
des Diazindicarbonsaureesters zusammen. Die Spektren des Diliydrodiazins sind in 
neutraler u. saurer Lsg. gleich, es besitzt also keine bas. Eigensehaften. — 3. 3-Metliyl- 
G-phenyl-4,5-diliydro-l,2-diazin-4-carbonsdu reuthyleslcr, l-Phenylamino-2-methyl-5-phc- 
nylpyrrol-3-carbonsdmedthyl- u. -methylester u. die entsprechende Sdure. Audi hier 
dieselbe auffallende Verschiedenheit der Spektren. — SehlieBlich zeigt ein Vergleieh 
der Kurven der drei Dihydrodiazine, daB die der beiden Dimethylverbb. fast zusammen- 
fallen, daB also die Einfiihrung eines C02C2H6 fast oline Wrkg. ist, wahrend Ersatz von 
CH3 durch C6H6 eine merkliche Versehiebung nach Rot yerursaeht, oline die Intensitat 
der Absorption zu beeinflussen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 1223—35.) Lii.

A. Gounder und C. Roli, Uber die Verbrennungsicdrmen der Aminopyrrole wid
1,2-Diazine. (Vorl. Mitt.) (Vgl. vorst. Ref.) Die Verbrennungswarmen des l-Amino-
2,5-dimethylpyrrol-3,4-dicarbonsdureathylesiers, 3,6-Dimethyl-4,5-dihydro-l,2-diazin-4,5- 
dicarlonsaureathylesiers u. 3,6-Dimelhyl-4,5-dihydro-l,2-diazin-4-carbonsauredthylesters 
wurden bestimmt u. folgende Mittelwerte gefunden: 1578,1, 1585,4 u. 1246,4 cal. 
Die Werte der beiden Isomcren stimmen also fast iiberein. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 39. 1222—23. Jekaterinoslaw, Inst. des mines.) L in d e n b a u m .

V. Hasenfratz und R. Sutia, Uber einige Derirate des Harmalols und Hamiols. 
(Vgl. C. r. d. l’Acad. des seiences 182. 703; C. 1 9 2 6 .1. 3157.) Harmalol, C12HuN2(OH), 
u. Harmol, Cł2H8N2(OH), sind yon F is c h e r  u . T a u b e p . (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 
638 [1889]) durch Entmethylierung von Harmalin u. Harmin erhalten worden. — 
Mit verd. H2S 04 liefern sie Hamnalolsulfat, (CI2H120N 2)2,H2S 04 -(- 2H20 , gelbe Nadeln, 
wl. in k., 1. in h. W. mit griiner Fluorescenz, u. Harmolsulfat, (C12H1|,0N2)2,H2S 04+  
2H20 , farblose Nadeln, swl. aueh in sd. W. mit yioletter Fluorescenz. Mit konz. H2S 04 
(aus Harmalol in der Kalte, aus Harmol auf Wasserbad, dann in W. gieBen) entstelien 
dagegen: Hannalolsulfonsdure, C12H120 4N2S, gelbe Nadeln; in W. schwache, in
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Alkalien starkę griinc Fluorescenz, yerglcichbar der des Fluoresceins. Hannolsulfon- 
siiure, C12lIj0O4N2S, farblose, violett fluorescicrende Nadeln. — Durcli Bromierung in 
Eg. erhalt man zuniichst Hydrobromide der Monobromderiw. Bromharmalolhydro- 
bromid, C12H12ON2Br2, gelbc Nadeln aus verd. HBr, von W. zers. Daraus mit Soda 
Bromharmalol, C12Hu ON,Br, orangegelbe, nach Troeknen zinnoberrote Nadeln, Zers. 
beim Erłiitzen; wird an der Luft langsam, von W. schnell zers., 1. in Laugen. Chloro- 
platinat, (C12H12ON2Br)2PtCla -j- 2H20 , gelbe Nadeln, unl. — Harmol liefert zwei 
Isomere, dereń Trennung dureh Krystallisation aus verd. HC1 miihsam ist. Zuerst 
fallt Isobrotnharniolhydrochlorid, zentr. gruppierte dicke Nadeln, auf Zusatz von melir 
HC1 Bromharmolhydrochlorid, diinno Nadeln, aus. Daraus mit NH3 in w. A. Brom- 
hartnol u. Isobromharmol, C12H0ON2Br, Nadeln, Zers. beim Erhitzen, unl. in W., 1. in 
Alkalien. Chloroplalinale, (C12H10ON2Br)2PtCl0 +  2HaO, gelbc Nadeln, wl. — Dureh 
Entmetliylierung sowohl von Bromharmin ais auch von Isobromharmin mittels konz. 
HC1 (Rohr, 140°) entsteht Bromharmolhydrochlorid. Dieses findet darin seinc Er- 
kliirung, daB Isobromharmin (F. 203°) von verd. HCl bei 160° zu Bromharmin (F. 275°) 
u. Isobromharmol von HCl bei 140° zu Bromharmol isomerisiert werden. (C. r. <1. 
1’Acad. des sciences 1 83 . 605—07.) Lindenbaum.

A. Hamsik, U ber Porpliyrinc aus Oxylidminanhydrid. II. Mitt. (I. vgl. S. 1951.) 
Das friiher (1. c.) beschriebene orangerote Porphyrin ist mit dem Protoporphyrin 
von H. F is c h e r -L in d e r  (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 2 . 141; C. 1 9 2 5 . I. 2017) ident. 
Die anderen nach dem beschriebenen Verf. erhaltenen Porpliyrinc crwieśen sich ais 
sekundare Umwandlungsprodd., u. zwar ist das violette Porphyrin das komplese Sn- 
Salz (H. F is c h e r  u. P u t z e r , S. 591). Aus diesem entsteht beim Stehen in allcal. oder 
essigsaurer Lsg. das griinblaue PorphjTin. Aus Oxyhaminanhydrid erhalt man das 
Protoporphyrin auch nach der Methode von H. F is c h e r  u . PuTZER. — Zur Darst. 
des Proto2>orphyrins, C31H1lO.,N4, versetzt man 2 g Oxyhaminanhydrid u. 60 g SnCl., 
in 1200 ccm Aceton unter Ktthlung mit 100 ccm konz. HCl, laBt l ‘/2 Stdn. stehen, 
filtriert in die 3-fachc Menge W., neutralisiert mit verd. NaOH u. versetzt sclilieBlich 
mit konz. NaOH. Die uberstehende Fl. wird abgegossen, der Nd. mit l%ig. NaOH 
gewaschen, in W. +  NH3 gel., filtriert, mit Essigsaure abgeschieden u. aus Pyridin 
umkrystallisiert. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 8 . 15— 18. Briinn, Univ.) G u g g e n h e im .

O. Schumm und A. Papendieck, Zur Kennlnis des a.-Hamalojx>rphyroidins 
(— Hdmateriitsaure) und des sogenamilen a.-Hdmalopcrphyrins. Das <y.-Hdmatopor- 
phyrin ist wahrscheinlich keine einheitliche Verb., indem es sich durcli Behandeln 
seiner salzsauren Lsg. mit Clilf. in einen in Chlf. 1. u. unl. Anteil zerlegen laBt. Der 
letztere ahnelt in seinem Verh. dem Hdmatoporpliyrin Nencki. Die in Chlf. 1. Fraktion 
hat die Eigenschaften der H&maierinsdure. An Gemisclien yon Hamaterinsaure u. 
N e n c k is  Porphyrin lieBen sich jedoch nicht alle Eigenschaften von a-Hamatopor- 
phyrin nachweisen. Statt des 4-streifigen alkal. Porphyrinspektrums I. 633, II. 578,
III. 5431/2, IY. 510,0 zeigte sie ein Doppelspektrum, im Rot deutlich den Streifen I 
der Hamaterinsaure auf 642 u. den Streifen I. von N e n c k is  Hiimatoporphyrin auf 619. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 9 . 190—91.) G u g g e n h e im .

O. Schumm, U ber das Porphyratin aus Uafer. II. Milt. Nach Untcrss. mit 
E. Mertens. (I. vgl. S. 1049.) Das nach dem friiher (I. c.) beschriebenen Verf. aus 
dem Haferporphyratin dargestellte Rohporphyrin wurde gereinigt, indem es aus der 
salzsauren wss. Lsg. bei essigsaurer Rk. in ath. Lsg. iiberftihrt wurde, aus dieser wieder 
in salzsaure Lsg., nach Zusatz von Na-Acetat wieder in ath. Lsg. usw., schlieBlieh wurde 
es aus salzsaurer wss. Lsg.'mit Chlf. ausgeschtittelt u. daraus ais Chlorhydrat isoliert. 
Der daraus dargestellte Porphyrinmethylcster war ident. mit Ildmalerinsduredimelht/!- 
ester u. krystallisierte aus Chlf. bei Zusatz von sd. CH3OH, F. 219°. Absorptionsspektryni 
vgl. Original. Beim Verseifen des Estera mit h. KOH erfolgt eine Umwandlung des 
Porphyrins mit Anderung des Spektrums. Dessen alkoh. Lsg. zeigte I 637, II 582,

199’
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III 545, IV 512. Die im Hafer vorhandene Komplexvcrb. des Porpliyrins zeigt alle 
Eigensehaften des tier. Hiimatins. (Ztschr. f. physiol. Ch. 158. 77—79. Hamburg, 
Uniy.) G u g g e n h e im .

O. Schumm, Uber das Porpliyratin aus llefe. III. Mitt. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Zur Darst. des Rohporphyratins aus Brcnnereihefe wird die Hefe mit der 3— 5-faehen 
Menge Eg. angerieben u. 2-mal mit je 1— l J/2 Vol. PAe. ausgeschiittelt, die Hefescliiclit 
nach Abhebung des PAe. mit Chlf. extrahiert. Nach dcm Abdampfen des Chlf. liinter- 
blieb ein brauner Ruckstand, der in Eg. gel. ein reines Hamatinspektrum aufwies, das 
sieli mit NH2-NH2 in das cntsprechendc Porphyrinspektrum verwandelte. Zur Iso- 
lierung kleiner Porphyratinmcngcn cmpfiehlt sieli folgendes Yorgchen: 25 g PreBhefe, 
75 ccm Eg., 2-malige Extraktion mit je 100 ecm PAe., daliach Extraktion mit 100 ccm 
Chlf., 2-maligcs Waschen des Chlf.-Auszuges mit je 20 ccm W. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 159. 192—93.) G u g g e n h e im .

O. Schumm, Uber Umwandlungsprodukte der Farbsloffe aus Fleisch und Blut. 
Fortsetzung der Untersuchung. Die Entstehung von Koprałin bei der freiwiłligen Faulnis 
von Blut; spelctroclie.misclie Realdionen des aus dem Koprałin dargestellten kryslallisierlen 
Kopratoporphyrins. (Vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 149. 1; C. 1 9 2 6 .1. 1219.) An Pfcrde- 
blut konnte die Umwandlung in Kopratin bcobachtet werden, welchcs sieli spektr.
u. durch mikroehem. Rkk. nachwcisen lieB. Das nach der Enteisenung mittels 
Eg. +  NH2-NH2 entstehende Porphyrin bestand hauptsachlich aus Kopratoporpliyrin, 
daneben aus Hamaterinsaure, wahrend Koproporphyrin nicht nachgewiesen werden 
konnte. Kopratin ist deingemaC ein haufiges bakteriochem. Umwandlungsprod. des 
Blutfarbstoffs, das aus diesem im Darm auBerhalb des Organismus erst nach liingerer 
Zeit gebildet wird. (Ztschr. f. physiol. Cli. 159. 194—98. Hamburg, Univ.) Gu.

E. M ontignie, Bcilrag zur Kenntnis des Cholesterins. Die iibliche Indenformel I. 
des Cholesterins basiert darauf, daB die durch Oxydation des Heterocholestanons u. 
Oxocliolestans entstehende Dicarbonsaure C27H4,j04 bei der Bl.ANCsclien Rk. kein 
cycl. Keton, sondern ein Anhydrid liefert. Hier ware noch zu beweisen, daB die 
BLANCsche Regel auch fiir polycycl. Saurcn gilt. — Weiterc Bedenken ergeben sieli 
aus folgender Versuehsreihe: Durch oxjrdativen Abbau des Cholesterins ist W ind aus 
schliefllich zu einer Sśiure C25H420 G gelangt, welcher er die Formel IT. erteilte, u. 
welche bei der BLANCschen Rk. eine Saure C24H40O3 liefert, wie es auch der 1,6-Stellung 
zweier C02H-Gruppen in II. entspreclien wurde. Die Saure C24H40O3 konnte nun 
weiter zu einer Tricarbonsiiure C21H40O,i oxydiert werden, u. diese gab bei der Bl.ANO- 
sehen Rk. wieder eine Ketocarbonsaure, welcher man yielleicht Formel III. erteilcn 
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miiCte. Hier wiire also die BLANCsche Rk. ausnahmsweise bei einer 1,5-Diearbonsaure 
eingetreten. Es liegt daher nahe, im Cholesterin an Stelle des Indenringes einen Naph- 
thalinring anzunehmen. Aufierdem hat Yf. festgestellt, daB zahlreiche fiir die Inden- 
gruppe charakterist. Rkk. beim Cholesterin negativ verlaufen. — Sattigt man eine 
ath. Cholesterinlsg. unter Kuhlung mit nitrosen Gasen, lafit yerdunśten, behandelt 
den Ruckstand mit NaHCOj-Lsg. u. trocknet iiber H2S 04, so erhillt man ein hell- 
griines Pseudonitrosit C27Hi50BN3 — C27H460 3(N 02)(N 0-N 02), F. 75° (Zers.), 1. in A., 
A., Chlf., PAe., Pyridin, in letzterem blutrot. Wird auch im Dunkeln hellgelb unter 
Entw. von N20 3, in A. am Sonnenlicht schon in wenigen Min. Mit der Verb. wurden 
folgende Umsetzungen ausgefuhrt: 1. Mit k. konz. H N 03 liellgelbes Nitroderiv.
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6'27/ / uO(iV02)o. — 2. Mit sd. alkoh. KOH braunrotc Lsg., daraus Nd. mit HC1. Das 
Prod. addicrt Br. — 3. Mit sd. Anilin Azorerb. C^U^O^N: N■C(iII-t).1{NO.i), rotbraune 
Krystalle aus A., F. 76—80°. — 4. Mit k. konz. H2S 04 braune, griin fluoresoicrendo 
Lsg., daraus mit W. kastanienbraune Verb. C21H50O0N„, P. 150° (Zers.). — 5. Mit 
Zn-Staub u. sd. NH4d-Lsg; Verb. C.2.IIi/J :t(N 02)(NH■ ArII„) [Eormel unrichtig wegon 
ungerader Yalcnzsumme. D. Ref.], braune Krystallchen aus PAc., E. 72°. — G. Alkoh. 
Lsg. gibt mit NH4OH Orangcfarbung. — Dassęlbe Pseudonitrosit entsteht bei Einw. 
von UNO, u. Hg auf eine ath. Cholesterinlsg. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 39. 
1275—79.) Lindenbaum.

E. Biochemie.
Paul Reiss, pyi innerlialb der Zellen uml seine Veranderungcn. t)bersichtsvortrag. 

(C. r. soe. dc biologie 95. Suppl. 51—75.) Op p e n h e i m e r .

M. Javillier und H. Allaire, Uber das Vorhundensein einer Kennzahl fiir den 
Kcrnphosphor der Gewebe. (Buli. Soe. Chim. Biol. 8. 924—33. — C. 1926. II. 1534.) S i\

E j. E nzym ch em ie.

Marc Bridel, Betrachtwujen uber die Enzyme und ihre Spezifilat. (Vgl. S. 899.) 
Allgemeino Betrachtungen, die an die fruheren Ergebnissc des Vf. ankniipfen. (Journ. 
Pharm. et Chim. [8] 3. 401—0G.) H e s s e .

Richard Willstatter, Uber neue Metlioden der Enzymjorschuntj. Vortrag, ge- 
gehalten auf der Versammlung Deutscher Naturforscher u. Arzte. (Naturwissenschaften 
14. 937—41. Miinchen.) H e s s e .

Richard Willstatter und Hans Weber, Zur quanlitaliven Beslimmung der Per- 
oxydase. 5. Abhandlung iiber Peroxydase. (IV. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 130. 281;
C. 1924. I. 64.) Bei der Best. der Wrkg. der Peroxydase mit Pyrogallol u. H ,0 2 ent
steht in kompliziertcr Umwandlung Purpurogallin. Zum Nachprufen dieser Bcst.- 
Methodc u. zum Prufen der eigenartigen Zunahme der peroxydat. Wrkg. in Lsgg. usw. 
(vgl. 3. Abh. dieser Reihe) wird die 'Wrkg. der Peroxydase an der in einer einzigen 
Phase yerlaufenden Oxydation von Leukomalachitcjriin yerfolgt. Es ergab sich, daB 
dic beiden ilethoden in jeder Hinsicht genau iibereinstimmende \Vrerte gaben, ins- 
bcsondcrc auch bei den eigentiimlichen Schwankungen. — Es ergaben sich folgende 
Erfahrungen bei der Methode. Leukomalachitgriin muB moglichst rein (4-mnl um- 
krystallisiert) angewendet werden. Der Farbstoff wird in CH3C 00H  gol.;
die Lóslichkeit wird durch Zusatz von Na-Acetat bedeutend vermindert, jedoch erfolgt 
das Auskrystallisieren langsam. Um eme gróBere Substratmenge anwenden zu kónnen, 
wird das ais Puffcr crforderliche Na-Acetat erst unmittelbar vor Beginn der Best. 
zugcsetzt u. die Best. in der Zeit der Ubcrsattigung ausgefuhrt. Der Umsatz ist stark 
abhangig von der Konz. des H20 2; nur bei niedriger Konz. an H20 2 ist in emem engen 
Bereich die Farbstoffmenge der Hydroperoxydmenge proportional; bei wachsendcn 
Konzz. findet man zunachst geringe Zunahme des Umsatzes, dann Abnahme bis zum 
vólligen Aufhóren der Rk. Innerlialb eines ziemlich weiten Bereiches ist die Oxy- 
dation proportional der Enzymmenge. Das in der Best.-Methode angewandte System 
gewahrleistet iii gleichen Zeiten B. gleicher Mengen von Oxydationsprod. bis der gróBte 
Teil des H20 2 aufgebraucht ist. Bei Steigerung der Temp. von 5° auf 15° u. von 15° 
auf 25° wird die Geschwindigkeit der Rk. jeweils verdoppelt. — Best.-Methode: 
100 ccm einer bei 20° gesiitt. (nach Entfemung der Luft monatelang haltbaren) Lsg. 
von 4-mal umkrystallisiertem Leukomalachitgriin in 1/20-n. CH3COOH (titriert) werden 
mit 2 ccm 0,166-n. toluolgesatt. Lsg. von Na-Acetat u. 0,25 mg H20 2 in 1 ccm ver- 
mischt u. die Peroxvdaseprobe zugesetzt, welche 0,0025—0,05 Peroxydaseeinheiten 
in hóchstens 5 ccm entlialten soli. Nach genau 5 Mm. werden 10 ccm n. H2S 0 4 aus



3054 E ,.  E n z y m c i ie m ie . 1926. II.

einem Kólbchen in cincm Gusse in das Gemisch gegebcn 11. das Kólbchen mit 5 ccm 
W. nachgespiilt. Naeh weiteren 15—30 Sek. wird die Saure mit etwas iiberschiissiger 
Sodalsg. ncutralisiert. Naeh Entfemen der C02-Blasehen dureh Sehuttehi wird im 
Colorimeter von D ubosq gegen ciiie Lsg. von 10,00 mg Malaehitgriin pro Liter ver- 
gliehen. Unter diesen Verhaltnissen entspreehen 0,053 mg Malaehitgriin 1 mg Purpuro- 
gallin, wic es naeh der friiheren Methode entsteht, 1 Peroxydaseeinheit ist also glcicli 
1 mg Enzym von der Malachitgrunzahl 53 (d. h. unter den angegebenen Bedingungen 
53 mg Malaehitgriin bildend). — Mit dieser Methode konnten die friiher beobaohteten 
Sehwankungen der peroxydat. Wrkg. bestatigt werden; man hat hier ein Beispiel 
inlconstanter Aktivitat. ( L i e b i g s  Ann. 449. 156—74.) H esse.

Richard Willstatter und Hans Weber, Uber Hemmung der Pcroxydase dureh 
H ydroperoxyd. 6. Abhandlung iiber Peroxydase. (V. vgl. vorst. Ref.) Die Wrkg. 
der Peroxydase kommt auch dann zum Stillstand, wenn weder Substrat noch H20 2 
aufgebraueht sind, u. zwarum so rascher, jehoherdieKonz. anH 20 2 ist. Vff. konnten 
nun nachweisen, dal3 es sich liierbei nielit, wie B ach  u. Ch o d a t  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 37. 1342 [1904]) meinen, um einen Verbrauch der Peroxydase handelt, u. daB 
auch keine Zerstorung der Peroxydase, sondern nur eine Hemmung eintritt. Diese 
Hemnmng liiBt sich beseitigen, z. B. dureh Zerstoren des H20 2 mittels Katalase. 
Yermischt man die Peroxydase zuniichst mit H20 2 u. dann mit dcm Substrat, so wird 
sof ort ein Teil des Enzyms ausgeschaltet, u. zwar bei Lcukomalachitgriin etwa 50%, 
bei Pyrogallol 10—20% des Enzyms. Die Menge des H20 2 kann man ziemlich weit 
steigern, bis sich der Bruehteil des von Anfang an gehemmten Enzyms erhoht. Naeh 
der nur teilweisen Hemmung der Peroxydase dureh Vorbehandlung mit H 20 2 allein 
wird auf Zusatz des Sauerstoffacceptors fortsclireitende Hemmung hervorgerufen, 
welche die ohne Vorbeliandlung, aber unter sonst gleichen Bedingungen eintretende 
iibcrtrifft u. bei einem geringeren Umsatz (ais im Falle ohne Vorbehandlung) voll- 
standig wird. Zur Erklarung muB zwischen der Wrkg. des H„02 auf Enzym ohne 
Substrat u. Enzym mit Substrat unterschieden werden. Die tcilweise Hemmung 
dureh H20 2 allein, welche dureh Substratvennehrung aufgelioben werden kann, 
kann vielleicht dureh die Annalune erkliirt W'erden, daB H20 2 an Pcroxvdase zu 
einem aktiyen u. einem inaktiyen Additionsprod. angelagert wird:

Peroxydase 
l

dureb O-Abgabo

+ H202

dureh Zors. von K20 2 oder 
Yerraohrung des Sul>strates

+ H2Of
y  y

Peroxydase. H20 2 Peroxydase. H20 2
(Aktiv. Prod. A) (Inaktiy. Prod. B)

Li dem Additionsprod. A ist. der O in reaktionsfahigem Zustand, walirend B den 0  
zwar in inaktiyer Bindung enthalt, aber in die Koniponenten Enzym -f- H20 2 dis- 
soziierbar ist. Lr emem System Leukoiiialaehitgrun Peroxjrdase -(- H2Oz, in dem 
z. B. B =  50% ist, erfolgt auf Zusatz von P3rrogallol, das in bedeutend hoherer Konz. 
ais die Leukobase anwendbar ist, teilweiser Zerfall von B, so daB dann nur noch ein 
kleiner Teil der Peroxydase yon der Wrkg. ausgeschlossen ist. — Wiilirend der 0- 
Ubertragung m Ggw. von yiel H20 2 wird allmahlich immer mehr Peroxydase unwksam. 
Vff. nelimen an, dnB dabei nicht einfach gemaB obigem Schema Peroxydase zuriick- 
gebildet wird, sondern daB eine andere ebenfalls zur Bindung von H20 2 in aktiver u. 
inaktiyer Form befahigte Form der Peroxydase entsteht; das entstehende inaktiye 
Prod. C erfórdert zur Zerlegung hóhere Substratkonz. ais das Prod. B; das aktiye 
Prod. A (oder ein weiteres Prod. D) bildet Peroxydase zurtick, welche immer von 
ncucm aktiye u. inaktiye Formen der Peroxydase bildet, so daB schlieBlich alles



Enzym in inaktiver Form vorliegt. (L ie b ig s  Ann. 449. 175— 87. Miinchen, Bayr, 
Akad. cl, Wiss.) H e s s e .

Karl Myrback, U ber Verbindungen einiger Enzymu mit im klivicrendm  Sloffcn.
I. Mitt. In der Einleitung wird der Inhalt friiherer Arbeiton wiedergegeben u. auf 
dio Auffassung der Saccharasc ais Sauro (Zlschr. f. physiol. Ch. 134. 39; C. 1924.
II. 54) hingewiesen. Die Vergiftung der Saccharasc durch Ag laCt sich unter der 
Anmihmo berechnen, daB die Saccharasesaure bezw\ die Enzymsubstratsaure, ein 
schwach dissoziiertes Ag-Salz bildet, d. h. daB die Gruppe, welche das fiir dio enzymat. 
Wrkg. notwendige H-Atom abspalten kann, Ag bindet. Durch neue Verss. bei vcr- 
schiedenen Aeiditaten ergibt sich dema auch, daB Ag an Stelle des H-Atomcs tritt, 
dessen Dissoziation den bas. Ast der Aktivitats-pn-Kurvc bestimmt. Aus 2 Verss. 
berechnet sich die Anzahl der Ag-bindcnden Aquivalente zu 0,6-10'° u. zu 10-0. 
Wenn es auch denkbar ist, daB mehrerc Ag-Atome an ein Enzym molekiil gebunden 
werden, „so stellt jcdcnfalls der Wert 10_0 oinen Hochstw'ert dar“. In der Saccharasc 
sieht Vf. „ein Riesenmolekiil, in einiger Hinsicht vielleicht proteinahnlich, das wenigstens 
eine bas. Gruppe (Amingruppe, subslratbindende Gruppe) u. wenigstens eine saure 
Gruppe, welche u. a. Ag bindet, hat“, — Cu, Pb, Zn u. Cd besitzen eine starkę, Ni, 
Co, Mn, Fe111, Al, Cr besitzen eine schwache Affinitat zur Saccharase; auch Br wirkt 
kaum hemmend. Die 3-wertigen Metalle, welche nicht hemmend wirken, bilden 
Hjdrosyde, die ausgezeichnete Adsorptionsmittel darstellen; dies ist ein Bcwcis 
dafur, daB die Bindung zwischen Enzym u. Adsorbens yon der zwischen Enzym u. 
Ag sehr yerschieden ist. Die Adsorption erfolgt also nicht an der Gruppe, an der 
die Bindung von Ag erfolgt; der Vers. ergibt sogar, daB Ag-Saccharase u. Hg-Saccharasc 
leichter adsorbierbar sind ais das freic Enzym. — Wahrend die Bindung von Ag usw. 
die Aktiyitat der Saccharase unabhiingig von der Konz. des Substrates beeinfluBt, 
wird die Bindung typ. Basenrcagentien, wio Pikrinsaure u. Phosphorwolframsaure, 
durch die Konz. des Substrates beeinfluBt. Es sclieinen also eine oder mehrere Gruppen, 
moglicherweise Aminogruppcn yorlianden zu sein, welche den Zucker zu binden ver- 
mógen. Diese Annahme wird dadurch bestatigt, daB die durch freie HNO, bowirktc 
Inaktivierung des Enzyms ganz oder tcilweise durch Ggw. von Zuekem, von denen 
fruher eine Bindung an das Enzym nachgewiesen wurde, yerhindert wird. Starkę 
Schutzwrkg. zoigen Rohrzueker, Glucose, Fructose, sehr schwache oder keine Wrkg. 
Lactose oder Maltose. Es kann also die Spezifitat der Saceharsss (bezw. einer ihrer 
Affinitatsgruppen) durch eine einfaehe chem. Rk., namlich die Einw, von H N 02 auf 
die Gruppe R-NH„, gezeigt werden. Von den beiden Affinitatsgruppen, welche E u l e r  
(Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 79; C. 1925. II. 45.) annimmt, ist eine eine Amingruppe, 
welche auch dio bas. Eigenschaften des Enzyms bestimmt. — Yf. glaubt, daB Hg 
von den bas. Gruppen des Enzyms gebunden wird, da auch bei Hg die Yergiftung 
durch die Substratkonz. beeinfluBt wird u. da die Wrkg. der HNO, durch Hg ver- 
ringert wird. Ag libt diese Schutzwrkg. gegen H N 02 nicht aus. — Durch Zusatz 
von Gelatine zu Hg-Saccharase wird die Saccharase allmahlich regeneriert, wohl weil 
Hg in einer Zeitrk. an Gelatine gebunden wird. In gleicher Weise wirkt NaCN re- 
generierend auf Hg-Saccharase. — Aus den oben wiedergegebenen Anschauungen 
iiber den alkal. Ast der Aktivitats-pH-Kurye entwickelt Vf. folgende Gleichung fur 
die relatiye Aktiyitat der Saccharasemenge E  bei willkurlichen Substrat- u. Wasser- 
stoffionenkonzz.:

[HENHjS] 1
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Rei. Aktiyitat
JŁ 1
LtH],

Die Inaktiyierung durch Cl erfolgt auBerordentlich rasch, j  bewirkt eine 
sofortige Inaktiyierung yon etwa 45%, dann eine langsame Abnahme der Enzym- 
wrkg. Diese Inaktiyierung ist nicht durch eine Anderung der Affinitat des
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Enzymes zum Substrat bedingt. Wahrend Thiosulfat allcin nicht inaktiviert u. ein 
Gemisch von Jod u. Thiosulfat nicht inaktivierend wirkt, findet man, daB Zusatz 
von Thiosulfat zu Jod-Saccharase dic Aktivicrung ganz erheblich fordert. — Osmium- 
tctroxyd wird inaktivicrend. — Aus Vergiftungsverss. mit Anilin ergibt sich, daB 
dic Saccharasc bei jcdcr Aciditat das Amin stets gleich stark bindet. Die Inaktmerung 
der Saccharase durcli Anilin, ist vollig reversibel. Da dic Bindung des Zuckers an 
das Enzym keincn EinfluB auf die Bindung des Amins an demseiben Enzymmol. 
ausiibt, hat dic aminbindendc Gruppe (Aldehydgruppe) nichts mit der Bindung des 
Zuckcrs zu tun. Enzym u. Enzymsubstratverb. binden bcide mit derselben Affinitat 
das Amin. Dic Giftwrkg. der Aminc beruht also nicht auf der verhinderten B. der 
Enzymsubstratverb., sondem darauf, daB die Amin-Enzym-Zuckerverb. nicht zerfallt. 
Die Dissoziationskonstante Enzym-Anilin wird zu K  =  3 ,8 -10-4 berechnet. Es 
wird gezeigt, daB die Bindung des Amins an Saccharase mit der B. von SCHIFFSchen 
Basen aus Aldehyd u. Amin iibcreinstimmt. — Es werden die Dissoziationskonstanten 
der Verbb. von Saccharase mit einer Anzahl von substituierten Anilinen crmittclt; 
es ergibt sich K. fiir dic Vcrbb. mit p-Toluidin K . =  0,00021, m-Toluidin K. =  0,00009, 
o-Toluidin K  =  0,00055, p-Chloranilin K  == 0,014, m - Chloranilin A'=  0,0024,
o - Chloranilin K  =  0,039, p-Bromanilin K  — 0,020, m-Bromanilin K  =  0,0026,
o-Bromanilin K  =  0,016. In allcn Fallen bat die m - Verb. die groBte Affinitat zum 
Enzym. Die Dissoziationskonstanten der Saccharaseverbb. von Aminobcnzoesauren 
sind: p - Aminobenzoesaure K  =  0,082, m-Aminobenzoesiiurc K  —  0,0053, o-Amino- 
benzoesaure K  =  0,31, p- Aminobenzoesaureuthylestcr K  — 0,092, o-Aminobenzoe- 
sauremethylester K  =  0,22. Bei diesen Vcrbb. hangt die Bindung der Saecharaso 
mehr von der Konst. ais von der elektrolyt. Dissoziationskonstante des Amins ab. — 
Bei Unters. der aus diesen NH2-Verbb. mit Formaldehyd erhaltliehen Schiffschen 
Basen ergab sich, daB fiir dic Affinitat des HCHO zu den Aminen keine solehe Ab- 
hangigkeit der Dissoziationskonstante von der Konst. des Amins bestcht wic bei dcm 
Gleichgewicht Saccharase — Amin. Vf. glaubt, daB dic Aldehydgruppe im Saccharaso- 
mol. einem Kohlcnhydratrest angehort. Es wurden daher die Gleichgewichte zwischen 
Laetose mit den genannten NH2-Vcrbb. untersucht. Dic m-Amine u. die m-Amino- 
benzoesauren liaben innerlialb ihrer Gruppe die gróBtc Affinitat zu dom Zucker. Eine 
gewisse (aber weniger ais bei Saccharase — Amin ausgepragte) Abliimgigkeit der 
Affinitat Amin — Laetose von der elektrolyt. Dissoziationskonstante bestcht auch 
hier. — Die Unters. der Vergiftung der Saccharase durcli andere Aldchydrcagenticn 
ergab folgcndes. Phcnylhydrazin hemmt stark (fiir Saccharasc — Phcnylhydrazin 
wurde K . =  0,014 gefunden); Hydroxylamin ist gegen Saccharase ziemlich unwirksam; 
Scmiearbazid ist vollstandig ohne Einw.; HCN '\virkt sehr seliwach; Aminoguanidin 
inaktiviert ziemlich stark; S 0 2 ist ein ziemlich scliwaches Gift fiir Saccharase, wahrend 
Sulfit ganz unwirksam ist. (Ztschr. f. physiol. Ch. 158. 160—301. Stockholm, 
Hoehsch.) , H e s s e .

Malcolm Dixon, Shidien iiber Xanihinoxt/dase. VII. Die Spezifilul des Systems. 
(VI. vgl. Biochemical Journ. 19. 672; C. 1926. I. 414.) Unter 35 untersuchten Sub- 
stanzon wurden nur Hypoxanthin, Xanthin, Aldehyde, u. vielleicht in geringem Ma Be 
Adenin von Xanthinoxydase aus Milch oxydiert. Die Spezifitat der Wasserstoff- 
acceptoren ist bedeutend geringer. Ais solehe kónnen bei Oxydation von Hypoxanthin 
in Ggw. von Xanthinoxydaso dienen: Methylenblau, Thionin, Guajakblau, alle Re- 
duktionspotentialindicatoren von CLARK, 0 2, H 20 2, Nitrate, Dinitrobenzol, Pikrin- 
siiure, KMn04, Jod, Alloxan, Chinon. (Biochemical Journ. 20. 703—18. Cambridge, 
Biochem. Lab.) H e s s e .

Herbert Davenport Kay, Nierenphosjihatasc. Der Gehalt der Nierc an anorgan. 
Phospliat u. in geringerem Mafie der an saureloslichem organ. Phosphat bleibcn beim 
auśgewachscneri Tiere wahrend des Lebens konstant. Die B. von anorgan. Phosphat
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boi Autolyse der Nicre wird begiinstigt durch cinc median. Verletzung des Organs. 
Die ais Ursachc der postmortalen Phosphatolyse anzusehende sehr krilftige Phosphatase 
findet sieli in den Extrakten (liergestellt mit Chlf.-W.) aus Sehweinenieren; Optimum 
der Wrkg. bei Ph 8,8—9,2. Ais Einheit wird diejenige Menge angeschen, die bei 
1>h 8,9 (Glykokoll-NaOH) u. 38° in 2 Stdn. 1 mg P aus ubcrschiissigem jS-glycerin- 
pliosphorsaurem Na freimacht. Der Gehalt der Knochen an Phosphatase steigt mit 
dem Wachstuni, der Gehalt der Nicre nimint nicht mit dom Wachstum, sondom mit 
der Tiitigkeit des Organes zu. Die in der Nicre liieht gleiclimaCig vcrteilte Phos- 
phatasc findet sieli vor allem in der Rinde. Kurzdauemde Autolyse schiidigt das 
Enzym, welchcs bei 0° in Ggw. von Antispeticis monatelang haltbar ist, nur wenig. — 
Hexosediphosphat u. Glycerinphosphat werden durch das gleiche Enzym gespalten; 
/?-Glycerinphosphat wird leichter ais dio <y.-Verb. gespalten; Caseinogen wird kaum 
angegriffen; Hefe-Nukleinsaurc u. -Nukleotide werden leicht gespalten; Tliymus- 
Nukleinsaure wird nur langsam angegriffen. — Rote Blutkórperehen u. Blutplasma 
entlialten von den Phosphatascn verschiedcner Tiere in verschiedencm MaCe spalt- 
baren Kórper. Glycerin, Ąthyl-, Metliyl-, Propyl-, Isobutyl-, Butylalkohol hemmen, 
wobei die Wrkg. in der angegebenen Reilicnfolgc von A. ab steigt. Die Nierenextraktc 
entlialten auch eine seliwache, bei ph 7,0—7,4 optimal wirkende Leeithinase. (Bio- 
cliemical Journ. 20. 791—811. London, Hosp., Medical Unit.) H e s s e .

Claude Rimington und Herbert Davenport Kay, Einige Phosphorverbindmigen 
der Milch. II. Das Freisetzen von Phosphor aus Caseinogen durch Enzyme und andere 
Agentien. (I. vgl. Biochemical Journ. 19. 433; C. 1925. II. 1455.) Pepsin u. Trypsin 
yermógen aus Caseinogen P freizusetzen, wobei organ. P-Verbb. entstehen, welcho 
so Ycrschiedon yoneinander sind, daB augenschcinlich Caseinogen von den beiden 
Enzymen in vcrsehiedencr Weise angegriffen wird. Dio nach Pepsinvcrdauung ent- 
standenc P-Verbl). wird durch Phosphatase nicht angegriffen u. liefert auch bei weiterer 
Einw. von Pepsin keine Phosphorsaure. Dagegen wird dic von der Trypsinverdauung 
stammende P-Verbb. langsam durch Trypsin weiter gespalten u. gut durch Phosphata.se 
(Knochen, Nicre) gespalten. Dic beiden Phosphatascn spalten Caseinogen selbst 
nicht. (Biochemical Journ. 20. 777—90. Cambridge, Bioch. Lab., u. London, 
Hosp.) H e s s e .

George Edward Briggs, Die Bezichung der Fermente Trypsin mid Pepsin zu
ihren Substraten. Vf. greift die Ergebnisse von N o r t h r o p  (Journ. Gen. Physiol. 
6. 337 u. 417; 7. t>03; C. 1924. I. 1945. II. G98. 1925. II. 1366) an u. kommt zu dem 
ScliluG, daB entgegen der Ansicht von N o r t h r o p  alle Ergebnisse zu der Annahme 
fiihren, daB bei der Enzymwrkg. B. einer Verb. von Enzym mit Substrat eintritt. 
(15iochemical Journ. 20. 57-1—79. Cambridge, Botan. Schule.) H e s s e .

Edward Romer Dawson, Benjamin Stanley Platt und Julius Berend Cohen, 
Hydrolyse asymmelrischer Ester durch Li-pase. (Vgl. Biochemical Journ. 19. 860; 
C. 1926. I .  1662.) Die von W i l l s t a t t e r  u . M em m en  (Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 
229; C. 1924. I. 2274) aufgefundenen Unterschiede in der Spezifitśit der Wrkg. von 
Pankreas- u. Lcberlipase bei der Spaltung racem. Ester werden bei Spaltung von 
Estern der Weinsaure bestatigt. Eomer werden Spaltungen emiger Ester mit Pankreas- 
lipasc besehrieben. Bei den bei P h  =  7 yorgenommenen Spaltungen wird die Spal
tung durch Titration mit Lauge verfolgt u. nach wiederholtor Extraktion des Ge- 
misches mit A. dic Drehung des zuriickgcwonnenen ungcspaltenen Esters in 50%’g- 
A, ermittelt. Die Drehung der nach Einw. von Pankreaslipase unverandert zurijck- 
erlialtenen Ester ist: negativ bei den Athylestern der Methyliithylessigsaure, der 
Methylbutjdessigsaure u. der Methylbenzylcssigsaure; positiv beim Ath^lestor der 
Traubensaure; keine Drehmig wird beobachtet bei den Athylestern der Athylbutyl- 
essigsaure, der Athylbenzylessigsauro, der p-Nitrobenzylessigsaure u. der Allylbenzyl- 
essigsaure. Pankreaslipase bevorzugt dic Ester der l- Weinsaure, wahrend Leber-
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lipase lcichtcr die Ester der d-lYeinsaurc spaltet. (Biochemical Joum. 20. 533—3G.
Leeds, Univ.) H e s s e .

Kazuji Takane, Uber die vermeintliche Ilydrolyse der Starka dureh Salze und 
‘ Eiiceiflabbauprodukle. Beim Nacliarbeiten der Verss. von BIEDERMANN (Biochem. 
Źtsckr. 135. 282. 137- 35; C. 1923. III. 663. 834), I l j i n  (Biochem. Ztschr. 132. 511;

‘ C. 1923. III. 254) u. yon H a e h n  u . B e r e n t z e n  (Chemie der Zelle «. Gcwebe 12. 286; 
C. 1926. I. 1428) unter genauester Einlialtung der von don betr. Autoren angegebenen 
Versuchsbedingungcn konnten in kemem Falle dic von den Autoren angegebenen 
Ergebnisse erhalten werden. Vf. ha.lt dafiir, daB Starkę nicht dureh dic angegebenen 
Mischungen von Salzen mit Pepton u. dgl. spaltbar ist u. daB die beobachteten Spal- 
tungen, welche H a e h n  vielfach auch nur mit Starkę allein beobachtete, lediglich 
auch auf Anwescnheit geringer Mengen von Amjdase in der naeh B ie d e r m a n n  bei 
80° bereiteten Starkelsg. zuruckzufuhren sind. (Biochem. Ztschr. 175. 241—52. 
Berlin, Rud.-Virchow-Krankenh.) HESSE.

Helen Miller Noyes, I. Lorberblatt und K. George Falk, Sludien iiber Enzym- 
wirkung. XXXVIII. Die esterhydrolysierenden Wirkungen des ganzen Aales. (Vgl. 
S. 901.) Es wurde die Wrkg. von Extrakten aus vermahlenen ganzen Aalen auf dic 
in den friihcren Unterss. verwendeten Ester untersucht. Dic Ergebnisse werden in 
einer Anzahl von Kurven wiedergegeben. — In vielen Fallen wurde beobaclitet, daB 
die Summę der Wrkg. eines Dialysates u. die der dialysierten Lsg. klciner war ais 
dic Wrkg. der beiden Lsgg. naeh ihrer Vereinigung. Die eine prakt. fast unwirksame 
Lsg. selieint ein Co-Enzym zu enthalten. — Bei der Spaltung einiger Ester erwics 
sich die Temp. von 14—17° giinstiger ais die von 37—38°. (Joum. Gen. Physiol.
10. 1—8.) H e s s e .

E s. P flan zen ch em ie.

Hans Fischer und Fritz Schwerdtel, Zur Kennlnis der naturliclien Porphyrine. 
XX. Mitt. Uber Porphyrine in Pflanzen. (XIX. Mitt. vgl. S. 591.) Es gelang in 
verschiedenartigem pflanzlichen Materiał — junges Saatgetreide, Mais, Brennesseln, 
Kartoffeln, Runkelriiben, jungę Eichen-, Eschen- u. Ahomblatter — Pcrpliyrin naeli- 
zuweisen. Ungekeimte Gerste, kaufliches Mehl, Iileie, Malz zeigten nacli 5-std. Ex- 
traktion mit Pyridin ein deutliches Hamochromogenspektruni. Beim Malz ist das 
naeh der Eg.-A.-Methode erhaltliche primiire Porphyrinspektrum sehr schwach, das 
sekundare naeh der Behandlung mit Eg.-Hydrazin deutlich. Wurzelfreie Malzkeim- 
linge zeigten keinen Befund. Bei der Autolyse von Jlalz bei Zimmertemp. wurde primar 
deutlich Kopro- u. Protoporphyrin, sekundar deutlich Proioporpliyrin, schwach Kopro- 
porphyrin beobaclitet, bei der 50°-Autolysc primar deutlich Kopro-, sehr schwach 
Proto-, sekundar neben emem angedeuteten Koprostreifen schwach Protoporphyrin. 
Gerste, die auf armem Boden (Putz- u. Seesand) keimte, zeigte in den Wurzeln regel- 
miiBig Protoporphyrin, daneben vielfach noch Koproporphyrin. Die groBte Porphyrin- 
menge tritt vor dem Welken am 17. bis 20. Tage auf. Die in gleiehzeitigen Stichproben 
untersuchten Komer enthielten nur Protoporphyrin, die Keimseheide jedoch neben 
Proto- noch Koproporphyrin, wobei auffallt, daB bis zum 14. Tag verhaltnismaBig 
sehr viel Porphyrin darin enthalten ist. In der noch nicht ergriinten Halmbasis laBt 
sich nur sehr wenig Protoporphyrm nachweisen. Die Halmmitte u. Halmspitze ent
hielten stets Protoporphyrin, bei beginnender Gelbfarbung der Halme zeigte sich ein 
reines Koprospektrum, alsdaim wieder ein sehr schwaches Doppelspcktrum. Etiolierte 
Gerste u. junges im Freien gewacbsenes Saatgetreide lieferten den gleichen Befund. 
Ob in den einzelnen Fallen neben Protoporphyrin wirklich Koproporphyrin yorhanden 
war, soli dureh Isolierung der Porphyrine entschieden werden. Bei der Fortzuchtung 
trat, bisweilen, aber nicht regelmaBig, eine Zunahme der Porphyrinmenge auf. (Ztschr. 
f. phyfiol. Cli. 159. 120—32. Munchen, Teehn. Hochsch.) GUGGBNHEIM.
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H. Prophete, Beitrag zur Kennlnis der Blumenwachse: Rosenwachs. Unlcrsuchuiuj 
des Unvcrseifbaren. (Vgl. S. 1051.) K W - s t o f f e .  Alkoholfrei, JZ. 8,6. Trennung 
durch Bromierung der ungesatt. Anteile, Fraktionierung im Yakuum u. Krystallisation 
aus A.-Bzn. (2:1). Isoliert wurden (die %-Zahl in Klammem bedeutet Gehalt\ des 
Wachses an der betreffenden Verb.): Triakontan (6%), C30H62, F. 65,5—66°, Kp.30 315°. 
Ueptakosan (15%), C27HM, F. 59,5°, Ivp,21 280—284°. Ilemkosan (8%), C26H54, F. 56°, 
Kp.30 272—275°. Trikosan (6%), C23H48, F. 48°, Kp.30 254—255°. Dokosan (6%), 
C2,H4C, F. 44,5°, Kp.30 245—248°. Hcneikosan (2%), C21H 14, F. 40,5°, Kp.24 222—223". 
Eikosan (8%), C20H42, F. 36,5°, Kp.30 220°. Hemdecan (0,5%), C16HM, F. 18°, Ivp.24 168 
bis 170°. Femer 2 Bromide, F. 27°, Kp.s0 218—220° (3%), u. F. 38,5—39°, Kp.i(f 235 
bis 236° (2%). Sśimtliche KW-stoffe sind in w. Chlf. u. Bzn. ]., walirend die Loslich- 
keit in A. mit steigendem Mol.-Gew. abnimmt. — A l k o h o l e .  JZ. 5,7, Acetylzahl 141,
F. 55— 58°, F. der Acetate 45— 47°. Trennung durch tjberfiihrung in die Acetale u. 
fraktionierte Krystallisation dieser aus A.-Aceton (1:1). Isoliert wurden: Pseudu- 
cerylalkohol (3%), C26H510 , F. 77°; Acelat, F. 61,5°. Gesatt. Alkohol CJ1U0  (8%),
F. 62°; Acetal, F. 56°; auch im Carnaubawachs enthalten. Isocerylalkohol (6%), 
C27H50O, F. 58,5°; Acetal, F. 42°; gibt mit Cr03 eine Siiurc vom F. 52,5—53°. Gcsati. 
Alkohol Cl0HwO (1,5%), F. 49,5°; Acelat, F. 28°. Gesatt. Alkohol C10U„aO (1%), 
von Pfcfferminzgeruch, F. 43°; Acelat fl. XJnrjesa.lt. Alkohol (0,4%), F. 16°. — O x y - 
s a u r  on. Braune M., F. 50—58°, SZ. 91,2, JZ. 9,95, Acet3'lzahl 226. Die K-Salzc 
sind 1. in W., unl. in verd. A. — 100 g Rosenwachs enthalten: 0,68 W.; 0,1 Nichtfett;
1,6 1. Sauren; 10,6 unl. gesatt. Sauren; 6,4 unl. ungesatt. Sauren; 3,2 Oxysaurcn; 
20,2 Alkohole; 56,5 KW-stoffe. (C. r. d. PAcad. des seiences 183. 609—11.) Lii.

E s. P flan zen p h ysio log le . B ak terio log ie .
Arnold H. Eggerth, Die Wir kun// der pa auf die keimabtdlcnde Wirkung von 

Seifen. Die Seifen der niederen Fettsauren tóten in saurer Lsg. Streptokokken, Stapliylo- 
kokken, Diphtheric-, Cholera- u. Typhusbacillen starker, die der holieren Fettsauren 
in alkal. Lsg. intensiver ab. — Die Wrkg. der pn auf die Dissoziation u. die Loslichkcit 
der Seifen diirfte die Oberflachenspannung u. das Eindringen in die Bakterien beein- 
flussen. (Journ. Gen. Physiol. 10. 147—60. Hoagland Lab. Brooklyn.) F. M u l l e r .

Carl Neuberg und Maria Kobei, W ci ter es iiber die Reaklion einzelner Zuckerarten 
mil vcrschiedenen Aminosauren nebst Bemerkungen iiber die Yergdrung von Amino- 
sduren-Zucker-Gemischen. Nach friiheren Beobachtungen (vgl. Biochem. Ztschr. 
162. 496; C. 1926. I. 621) reagiert Fructose sofort mit d 1-Alanin bei Zimmcrtemp., 
wahrend allo anderen bekannten Rkk. zwischen Zuckern u. Aminosauren hohero 
Temp. usw. verlangen. Beobachtet wurden an der auftretenden Drehungsanderung 
bei ph =  7 Rkk. von l(-{-)-Alanin, l(-\-)-Asparaginsaure, Glułaminsaure u. Arginin 
mit Fructose, u. weiterhin in sehr geringem AusmaOe mit Glucose u. Maltose. 
IIexosediphosphorsdure (in Form des Mg-Salzes) reagiert wie Fructose. — Acetamid, 
Harnstoff u. Thioharnstoff zeigen ebenfalls Rkk. mit Fructose. Vff. glauben, daB es 
sich hierbei nicht um B. von Humin nach M a illa r d , sondem daB es sich moglicher- 
weise um eine bisher ubersehene erste Phase der anderweitig beobachtcten Umsetzungen 
handele. — Verss., die Gemische von Aminosauren u. Zucker zu vergaren, zeigen, 
daB diese Gemische schneller vergilren ais die Zucker allein. (Biochem. Ztschr. 174. 
464—79.) H e s s e .

Carl Neuberg und Maria Kobei, Neue vergleichende V er suche iiber die Yergdrung 
von Hexosediphosphorsdure, Glucose, Fructose, Saccharose und Inverlzucker durch 
Hefenstifle sowie frische Hefen unter verscliiedenen Bedingungen. (Vgl. Biochem. Ztschr. 
166. 488; C. 1926. I. 1826.) Nach H a r d e n  u . Y o u n g  (Proc. Royal Soc. London, 
Serie B. 83. 451 [1911]) beschleunigt ein Zusatz von Arsenat die zellfreie Vei'garung 
von hexosedii)hosphorsaurem Salz gegenuber der Yergarung einfachcr Zuckcr. Dies
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trifft nbcr nur fiir dio Anfangsgarung zu; in spateren Stadion werden dic einfaehen, 
nicht phosphorylierten Zucker schncller vergoren, aucli dann, wenn anorgan. Phosphat 
oder Cofermenl zugesetzt wird. Vanadat fórdert in geringen Konzz., aber weniger ais 
Arscnat, wahrend es bei 0,1% hemmt; Sulfantimonat hemmt in jeder Konz. u. zwar 
dic Vcrgarung einfacher Zucker stiirker ais dic von Hexosediphosphat. I n  Geraischen 
von Arsenat u. Vanadat wird die giinstigc Wrkg. des Arsenates durch das Vanadat 
beeintrachtigt. — Der in Lsgg. von Hexosediphosphat, wclchc zunachst durch Phos- 
phatase aus Pferdenieren dephosphoryliert waren, entstandene Zucker wird nicht 
schncller yergoren ais Glucosc oder Fructose, was also im Gegensatz zu der Meinung 
vori I I a RDEN u . Y o u n g  (1. c.) iiber die aktivierende Wrkg. der Phospliatase steht. — 
Dic mit Cofcrment ausgefiihrteh Verss. berechtigcn noch nicht zu SchluBfolgerungen; 
sic lassen aber erketinen, da (3 Coferment eine Beschleunigung bei Zusatz zu Hexose- 
diphosphat -(- Hefemaccrationssaft bewirkt, wiihrend nach der synthescfórdeniden 
Wrkg. der Cozymase eher eine Hemmung zu erwarten ware. — Es gelang nicht, auch 
wenn dic Permeabilitat der Hefezellen nach B o a s  (Biochem. Ztschr. 129. 144; C.
1922. III. 837) durch Na-Cholat oder Saponin erhóht wurde, eine Vcrgarung von 
Hcxoscdiphosphat durch uiwerletzte Hcfe zu erzielen. (Biochem. Ztschr. 174. 
480—92.) H e s s e .

Carl Neuberg und Maria Kobei, U ber die Wirkung wechsdnder Mengen von 
Arsenat auf die Phosphorylierung. (Vgl. vorst. llcf.) Arscnat hemmt die B. von 
lIexosediphosphat aus den Komponenten bei Verwendung von mit Toluol beliandelter 
frischer Hefe, von Trockcnhefe u. von Hefemaccrationssaft u. bei ph =  0,4. (Bio
chem. Ztschr. 174. 493—90. Bcrlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biochem.) Hs.

Heinrich Zeller, Wirkung von Ammonsalzen auf die Hefegdrung. IV. (Vgl. S. 442.) 
Dic Garkraft von PreBhcfe wird um 80— 140% gesteigert durch NHd-Phosphat, 
-Carbonat, -Citrat, -Tartrąt, -Formiat; dio Stcigerung betragt'20—30% durch NH,- 
Ghlorid, -Sulfat, -Bromid, -Jodid, -Nitrat, -Magncsiumsulfat, -Bcnzoat, -Molybdat, 
-Ilhodanid. Dic Garkraft von Bierhefe wird durch diesclbcn Salze gesteigert, jcdoch 
mit folgenden Ausnahmen: Benzoat hemmt stark, Citrat, welches in kleincn Mengen 
dic Wrkg. der Prefihefe steigert u. in gro fi er en Mengen hemmt, wirkt auf Bierhefe 
auch in gróBeren Mengen fórdernd. — Die Ausscheidung von N durch Hefe steht in 
Einklang mit der Triebkraft. — Die Permeabilitat der NH r Salze ist etwa der Stcigerung 
der Garkraft projwrtional; nur NH,-Phosphat zeigt bei hoher Stcigerung der Gar
kraft eine geringe Permeabilitat. Dio Stcigerung liąngt wahrschemlich mit einer 
Komplexbindung von Zucker u. NH4-Salzcn zusammen. Insulin ersctzt dic Co- 
fermcntwrkg. nicht u. hemmt teilweise dic Steigerung durch NHj-Salze. (Biochem. 
Ztschr. 175. 135—61.) H e s s e .

Heinrich Zeller, Wirkung N-haltiger Subslanzen auf die Hefegdrung. V. (IV. vgl. 
vorst. Ref.) Die Hefegarung wird durch korpereigene, N-haltige Substanzen folgender- 
maBen beeinfluBt. Glykokoll u. Histidinchlorhjdrat sind ohne EinfluB. Asparagin- 
saure u. Alanylalanin steigern optimal um 33%. Alanin u. Tryptophan steigern 
um 50%, Asparagin um 100%. Kreatin, Kreatinin, Glucosaminchlorhydrat sind ohne 
EinfluB, nur hemmt Glucosamin bei stśirkerer Konz. etwas. Pepton Witte steigert 
optimal um 33%, Erepton bis zu 100%- EiweiBhaltige Fil. werden von lebendcr 
Hcfe wahrend der Giirung zum Teil ausgefallt, wobei infolge teilweisen MitreiBens 
von Hefe eine Hemmung der Garung vorgetauscht wurde. Viele der untersuchten 
EiweiBkórper (namlich Casein, Fleiscliextrakt, Milch, Hdmoglobin, Serum, Erythro- 
cyten, Darmsaft, Trypsin  (nicht aber Pankreatin u. Pepsin), Edeslin u. Ricin) be- 
wirken bei Beguin der Garung eine Aktmcrung, die dann meist spater in Hemmung 
iibergekt. — Clauden u. Suprarenin sind ohne Einw. Lisulin steigert in kleinen u. 
hemmt bei groBen Dosen, (Biochem. Ztschr. 176. 134—41;) H e s s e .
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Heinrich Zeller, Steigerung der Hefegiirung durcli Urin. VI. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Urin steigcrt die Garung in Abhiingigkcit von der Hefekonz. u. zwar optimal urn 
200°/o bei 1—2%ig. Hefelsgg. (bei starkercr Konz. weniger). Nachturin ist wirk- 
samer ais Tagesurin. Eine Abliangigkcit von der Kost wurde nicht gefunden. Die 
Steigerung ist nicht dem spezif. Gew. des Urins proportional. Dic Steigerung ist 
zum kleineren Teil dureh NHj-Salze, zum groBeren Teil dureh eine alkohollosliehe, 
mit Insulin fallbare Substanz bedingt. Die Natur dieser Substanz konnte nicht er- 
mittelt werden. AuBerdem findet sich im Urin noch eine die Garung hemmendc 
Substanz. (Biochem. Ztschr. 176. 142—54. Kónigsberg i. Pr., Univ.-Klinik.) Hs.

A. J. Kluyver und A. R. Struyk, Uber die Funktion der Phosphate bei \dem 
Zuckerabbau. (Wchschr. f. Brauerei 43. 408—13. — C. 1926. II. 443.) SriE G E L.

Hirosuke Naganishi, Bildung von Polysuccliariden durcli Hejepraparate. Die 
Ergebnisse von H a r d e n  u . Y o tjn g  (Biochemical Journ. 7. 630 [1913]) iiber Syn- 
these yon Potysaechariden aus einfachen Zuckern werden bestatigt. Es werden 
keine bestimmten Bedingungcn fiir diese Syntlie.se gefunden, besonders wurde kein 
Zusammenliang zwischen der Menge der gebildeten Phosphorsaureester u. der Menge 
der Polysaccharide gefunden. B. von Glykogen konnte nicht mit Sicherheit erwiesen 
werden. Unter den Prodd. der Synthese befinden sich Dextrine. (Biochemical Journ. 
20. 856—64. London, Lister Inst.) H e s s e .

Hans v. Euler, Hermann Fink und Ragnar Nilsson, Enzyme, Coenzyme und 
Biolcatalysatoren in koproporphyrinreichen Hefen. I. Mitt. Das Zymase- und Oxydo- 
Reduktasesystem. (Vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 155; C. 1926. I. 2480.) Unter- 
sucht wurde Hefe, in der nach F i s c h e r  u . F i n k  (Ztschr. f .  physiol. Ch. 144. 101; 
C. 1925. II. 931) dureh O-arme Zuchtung in zuckerreicher Nahrlsg. eine B . von Kopro- 
porphyrin erfolgt war. Ais wichtigster Befund ergab sich, daB bei dieser Behandlung 
Unterhefe hinsichtlich der Bindung der Co-Zymase das Verh. einer Oberhefe an- 
nimmt, aus welcher die Co-Zymase nach dem Trocknen nicht mehr auswaschbar ist. — 
An dem aus nach F i s c h e r  vorbehandelter Oberhefe erhaltenen Trockenpraparat 
wurde gezeigt, daB hinsichtlich der Auswaschbarkeit durcli die Vorbehandlung keine 
Veranderiing eingetreten war. — Bei der Best. des Glykogen.? nach B e r t r a n d  traten 
Stórungen dureh anwesende Proteine auf. Es wurde daher folgendermaBen verfahren. 
5 g Hefe wurden mit 20 ccm 60%'g- KOH 6 Stdn. am Wasserbad erhitzt, dann 
30 ccm W. u. dann 150 ccm A. zugesetzt. Der iiber Nacht ausgefallene Nd. wird 
filtriert u. dann in 85 ccm warmer, 22%'g- HCl gel., 1 Stde. hydrolysiert u. die Lsg. 
auf 100 ccm gebracht. In dieser Lsg. wird nach Neutralisieren mit KOH nach 
B e r t r a n d  verfahren. Dio Behandlung nach F i s c h e r  u . F i n k  ergab eine wesent- 
liclie Steigerung des Gehaltes an Glykogen, u. zwar bei Unterhefe von 45,5 mg 
Glykogen/g Hefe auf 57,0 mg u. bei Oberhefe von 44,0 mg auf 59,0 mg. (Ztschr. f .  

physiol. Ch. 158. 302—22. Stockholm, Hochsch.) H e s s e .

E 4. T ierchem ie.
fimile Andre und Th. Franęois, tlber die gesdtłiglen aliphałischen Alkohole des 

Pottwaldls und des Walrałs. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 497; C. 1926. I. 
2714.) Von der Vermutung ausgehend, daB, falls in den Fetten des Pottwals niedere 
Homologe des Hexadecylalkohols (Hauptalkohol des Walrats) yorkommen, dieselben 
sich in den fl. Fetten (Spermacctiól) befinden miissen, haben Yff. aus dem Kopfól 
des Pottwals die Alkohole dargestellt, acetyliert, die Acetate im Yakuum von 5 zu 5° 
fraktionięrt u. aus den einzelnen Fraktionen die Alkohole zuriickgewonnen. Letztere 
wurden in Aceton gel., die Lsgg. stark gekiihlt u. die erhaltenen Krystalle mehrfach 
aus A. umkrystallisiert. Die erste Fraktion lieferte etwas 1'elradecylalkoliol, F. 38°, 
die anderen Fraktionen reichlich Ilexadecylalkohol, die letzte Fraktion wenig Ocla- 
decylalkohol, F. 61°. Obwohl der Dodecylalkohol nicht aufgefunden werden konnte,
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glauben Vff. sein V. im Pottwalol noch nieht verrieinen zu diirfen. Auch im Walrat 
wurcle sehr wenig Tetradecylalkohol nachgewiesen. Da mail letzterem in der Natur 
bisher nicht begegnet ist, wurde ein Vergleichspraparat aus Myristinsaure dargestellt 
u. mit dem Naturprod. ident. befunden. Das Phenylurethan zeigt F. 70°. Da dieser P. 
tiefer liegt ais der des Dodecylphenylurcthans, so wurden auch die D eriw . des Hexa- 
u. Octadecylalkohols dargestellt u. folgende FF. gefunden: C12: 78°, C14: 70°, C10: 73°, 
C18; 79,5°. FF- der entsprechenden Alkohole: 24, 38, 49, Gl°. Da das Dodecylphenyl- 
urethan einen n. F. zeigt (Octylphenylurethan: F. 69°), so liegt die Abnormitiit beim 
Tetfflidecylurethan, von dem aus die FF. wieder langsam steigen. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 183. 663—65.) L in d e n b a u m .

Henri Marcelet, Unlersuchung der aus dem Kopf eines Delphins (Delpliinus 
delphis Lin.) exlraJiierlen Ole. Kurzes Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des sciences vgl. 
S. 781. Die 3 fetten Ole werden ausfuhrlich beschrieben. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 39. 1265— 75.) L in d e n b a u m .

W. Ssadikow, Uber d ie M etlwden der chemischen A nalyse  von Tierorganismen. 
(Vgl. S sad ik ow  u . W inogradow , Biochem. Ztschr. 150. 377; C. 1924. II. 1937). Er- 
hitzt man wahrend 6—12 Stdn. das soeben getótete Ticr in versclilossenem Porzellan- 
gefiiC auf 200°, so entsteht ein formloses Genienge, das leicht in 4 Fraktionen zerlegt 
werden kann: 1. die wss. Lsg., die Zersetzungsprodd. von EiweiB u. Zuckern enthalt,
2. der ath. Auszug, der Fette, Phosphatide, Lipoide, 3. der alkoh. Auszug, der Substanzen 
des Nerven- u. Gehiingewebes enthalt, 4. der unl. Ruckstand, zu 93—94% aus Asche 
bestehend. Die relative Menge der Fraktionen, sowio die Zus. jeder von ihnen wird 
bestimmt. Es ergab sich aber bisher kem Zusammenhang zwischen der Tierart u. der 
so gefundenen chem. Zus. — Der Wassergehalt des Ti er as nimmt beim Waclistum ab. 
(Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1926. 649— 54. Staatl. Radiuminst.) B ikerman.

E 6. T ierp h ysio log ie .
R. Krimberg und S. Komarow, Uber den Einflv/3 des Camosins auf die 

Sekretionsarbeil der Magendriisen. (Vgl. Biochem. Ztschr. 157. 197; C. 1926. II. 258.) 
Beim Hundo wird sowohl bei Magenfistel, ais Magenblindsaek durch intravenose In- 
jektion aus L ie b ig s  Fleischextrakt hergestellten u. umkrystallisierten Camosins in 
Mengen ven ca. 10—20 mg Base pro kg Hund Anregung der Magensaftsekretion, zum 
Teil erliebliche beobachtet, so daB dem Carnosin eine hormondrtige Wrkg. zugeschrieben 
wird. (Biochem. Ztschr. 176. 467—72. Riga, Physiolog. Inst.) M e i e r .

Fritz Rothschild und Max Jacobsohn, Der Einflup von Insulin auf die Blut- 
zusammensetzung beim Diabetes mellitus. Bei Diabetikern werden Blutzucker, Chole- 
sterin, organ. P, anorgan. P, Ca, K  u. Rest-N vor u. nach Insulininjektion bestimmt. 
Es ergibt sich: Cholesterin ist erhoht, nach Insulin in den meisten Fallen nicht geandert, 
manchmal herabgesetzt, organ. P erhoht, steigt nach Insulin etwas an bei Herunter- 
gehen des primar auch erhohten anorgan. P, K ist erhoht u. sinkt nach Insulin, Ca 
steigt nach Insulin, vorher an oberer Grenze der Norm, Rest-N nach Lisulin haufig 
herabgesetzt. (Ztschr. f. klin. Med. 104. 70— 79. Berlin, I. med. Klinik.) M e i e r .

Erwin Becher, Fritz Doenecke und Stillfried Litzner, Quantitative Sludien 
uber die Fraklion der aromatischen Ozysduren im Blut- bei Kranklieiten. Methode zur 
Gewinnung der aromat. Oxysiiuren aus Blut unter eingehender Beriicksichtigung 
móglicher Fehlerąuellen. Menge wird aus der Intensitat der Xantoprotein- u. Millon- 
probe u. Titration annahernd geschiitzt. Geringo Zunalnnen bei Lifektionskrankheiten, 
Lebercirrhose u. Herzinsufficienz, starko bei Niereninsufficienz, dabei auch AnhiŁufung 
in den Gewebenii (Ztschr. f. klin. Med. 104. 29—43. Hallo a. S., Med. Klinik.) M e i e r .

Fritz Roller, Uber die Verteihmg der Phosphorsdure im menschlichen Blute und 
ihre Schwankungen bei den einzelnen Indimduen. Anorgan. H3P 04 schwankt indiyiduell 
zwischen ca. 11,6—22,5 mg-%, organ. H3P 0 4 schwankt ebenfalls; die Menge der organ.
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1. H3P 0 4 liegt zwisclien 46,1 u. 83,3 mg-°/0 im Durchschnitt, ist also um ein Mehrfaches 
groBer ais im Serum (Maximum 20 mg-°/0). (Biochem. Ztschr. 176. 483— 89. GieBen, 
Med. Klinik.) M e i e k .

V. Kollert und w. Starlinger, Uber das VerleilungsverhdUnis der Eiweiflkorpe.r1-' 
gruppen des Blutplasmas und, Harnes bei NierenkrankeiU Es werden im Blut bestimmt:
I. Gerinnungsfraktion (geronnenes EiweiB im zellfreien Plasma), (NH1)2SO_, Halb- u.' 
Ganzsattigungsfraktion, die letzten auch im Harn. Die Gerinnungsfraktion ist bei, 
Nierenkranken im Durchschnitt auf den doppelten Normalwert erhoht. Es findet 
sich haufig eine Hypalbuminose. (NH4)2S 04 Halb- u. Ganzsattigungsfraktion schwanken- 
in noch nicht iibersehbarer Weise. Im Harn fand sich nur bei geringem EiweiBgehalt 
keine (NH4)2S 04-Halbsattigungsfraktion. (Ztschr. f. klin. Med. 104. 44—69. Wien,
II. M ed. Klinik.) M e i e r .

H. J. Evensen, Die Fermenle des Urins und ihre klinisch-diagnostisclie Bedeutung.
Zusammenfassendc Darst. des bisher iiber den Gegenstand Bekannten. Literatur. 
Eigene Verss. iiber das V. von Pepsin, Labferment u. diastat. Ferment im Harn bei 
yerschiedenen Krankheiten. (Ztschr. f. klin. Med. 104. 6—28. Berlin, II. Med. 
Klinik.) MEIER.

Rich. Ege und Vald. Henrięiues, Untersuchungen iiber die Bedeutung der Blut- 
reaktion fiir die Lungenrentilation. Durch Einatmung C02-haltiger Luft wird eine sehr 
viel gróBere Ventilationsvermelirung bei geringer Verschiebung der [H ] ais bei durch 
Saureinjektion heryorgerufener starker Versehicbung der [H ] bewirkt. Die Wrkg. 
der C0.2 ist also spezif., nicht ais Verschiebung der [H ] aufzufassen. Bei Einatmen
von 20% C02 haltiger Luft hort die Erregbarkeit des Atemzentrums auf. (Biochem.
Ztschr. 176. 441—66. Kopenhagen.) • M e i e r .

A. A. Horvath und H. C. Chang, Der Einfl u fi von SojaboJmenfutterung auf 
die Blutlipase voń Kaninchen. Bei Fiitterung von rohen Sojabohnen steigt der Gehalt 
des Serums an Lipase an, mit einem Abfall gegen den Tod der Tierc. Bei der Sektion 
werden Fettnekroseherde in den inneren Organen gefunden. (Amer. Journ. Physiol. 
78. 224—34. Peking, Unicn Medical College Dep. of Medicine.) M e i e r .

M. L. Drastich, Uber die Aumutzung der Nahrung unter rerschiedenem Sauerstoff- 
druck. Larven von Salamandra maculosa wurden unter gleichen Nahrungsbedingungen 
bei reinem 0 2 in Luft bezw. 50% O, oder 10% 0 2 gehalten. Fiir 1 g Zunahme an 
organ. Substanz wurde in 0 2 2,14 g organ. Substanz der Nahrung, in Luft 2,42—2,74 g 
u. in 10% 0 2-Atmosphiire 4,13 g verbraucht. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8. 508—17 Brno, 
Inst. de Biologie generale.) M e i e r .

Agn.es Fay Morgan, Biologische Nahrungspriifung. IX. Vitamin A in drei 
Kdsesorlcn. (VIII. vgl. Amer. Journ. Physiol. 69. 634; C. 1925. I. 693.) Es enthieltęn 
Cheddar (fuli cream) u. Limburger Kiise so^el Vitamin A, daB eine tiigliche Zugabe 
von 0,5 g zum Futter rachit. Ratten Heilung der Krankheit u. n. Wachstum bewirkte,
1 g Schweizer Kiise (Emmenthaler) tiiglich brachte die Krankheitserscheinungen nur 
teilweise zum Verschwinden. (Amer. Journ. Physiol. 78. 11— 16. Berkeley, Univ. of 
California, Lab. of Household Science.) M e i e r .

Fritz Lieben und Daniel Laszlo, Uber die Beziehungen des Krealins zum Eiwei fi-
und Kohlehydrulstofficechscl. Die Kreatinkórperausscheidung geht dem ausgeschiedenen 
Gesamt-N im wesentlichen parallel bei geringerem Hervortreten der tiiglichen Schwan- 
kung. Alimentare Glykosurio iindert die Ausscheidung nicht, Phlorrhizin steigert 
nur gleichzeitig mit erhohter N-Abgabe. Tetrahydro-fi-naphlhylamin bewirkt eine 
leichte Erhóhung. Errechnet man aus dem Gesamt-N den EiweiBzerfall, so ist die 
hierbei freiwerdende Argininmenge fiir die gebildeten Kreatinkórper weitaus jfius- 
reichend. Fiitterung mit EiweiB u. Arginin bringt keine Anderung, nur bei sehr groBen 
Mengen kreatinfreien Fleisches findet eine langer anhaltende Erhohung der Kreatin-
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ausscheidung statt. (Biochcm. Ztschr. 176. 403—30. Wien, Physiolog. cliem. Inst. 
der Univ.) Me ie r

S. Wermel, Uber den Mecliani&mus der Wirlcung der koJilensauren M ineralbadar. 
Es wird bei Zusatz von CaCI2 zu kohlensauren Badern eine Erhohung des Serum-Ca 
in den meisten Fallen gefunden; da die Wrkg. solcher Bader denen der Ca-Iontophorese 
klin. durcliaus gleieht, wobei ebenfalls Serum-Ca ansteigt, wird die Wrkg. der Bader 
auf die pereutane Resorption von Salzen, in diesem Falle Ca", zuriickgefiihrt. (Ztsclu’. 
f. klin. Med. 104. 80— 93. Moskau, Staatsinstitut fiir Physiatrie u. Orthopaedie.) Me ie r .

Armand J. Quick, Die Bildung von gepaarten Glybironsauren im pankreaslosen 
Hund. Der hungernde pankreaslose Hund seheidet Borneol u. Benzoesaure in gleieher 
Weise u. Menge an Glykuronsaure gebunden aus wie der n., gleichzeitig wird der Glyku
ronsaure entspreehend weniger Zneker im Harn ausgesehieden. (Journ. Biol. Chem. 70. 
59—G9. Philadelphia, Univ. of Pennsyly. Dep. of Piiysiol. Chem.) Me i e r .

G. Giemsa, W. Weise und C. Tropp, Chemotherapeulische Studien mit Yogel- 
malaria (Plasmodium praecox). Es werden eine groCe Zahl von Chininderiw. in iiirer 
Wrkg. bei Vogelmalaria mit derjenigen bei menschlieher vergliclien; Chinidin, Cinchonin, 
Chinathylin, Chinpropylin, Chinamylin, Hydrocuprein, Athylhydrocuprein, Hydro- 
chinin, Ilydrochlorchinin, H ydrojodchinin, Chinindibromid, Dehydrochinin, Chitenin- 
dthylester, 5-Amino-, 5-ChIor-, 5-Bromhydrochinin wirken ahnlich stnrk wie Chinin, 
wahrend Ohitenin, Cuprein, Cinchonin, Chininchlorid, Desoxychin, Chinen, Acetyl- 
Hydrochinin, Chinicin, Chininon wenig oder gar nicht wirksam waren. Im wesentliehen 
war die Wirkungsatarke gleich der. bei menschlieher Malaria. (Archiv fiir Seliiffs- u. 
Tropenhygiene 30. 13 Seiten. Sep.) Me i e r .

S. Sei und W. Weise, Studien iiber den Wirkungsmechanismus der Luestherapie 
mittels Wismut bei intravenóser Darreichung. Tribismutylweinsaures Na wurde Kaninchen 
in Mengen von 15—20 mg intravenos injiziert. Dio Verb. versehwindet sehr schnell 
aus der Blutbahn, rclatiy viel wird ausgesehieden, doeh bleibt in allen Organen, be- 
sonders in Milz, wenig in Muskeln u. Gehirn Bi zuriick, dieses mu fi die oft erst nach 
Tagen vollstiindige Abtotung der Spirochaten, mit erhohter Abwehrtatigkeit des 
Organismus vereint, bewirken. (Archiv fiir Seliiffs- u. Tropenhygiene 29. 6 Seiten. 
Sep. 1925.) Me ie r .

G. Analyse. Laboratorium.
Paul H. Prausnitz, Neuerungen an Glasjiltergeraten. (Chem.-Ztg. 50. 809—10. — 

C. 1926. II. 2325.) ' J u n g .
Hans Pettersson, Zum Nachweis der bei Elementrerwandlungen durch Atom- 

zertriimmerung entstehenden Produkte. Zusammenfassender Aufsatz. iiber den gegen- 
wartigen Stand der Atomz.ertrummerungsverss. u. Betrachtungen iiber die Móglich- 
keiten eines ehem. oder spektroskop. Nachweises der gebildeten Atomreste. (Mikro- 
ehemie 4. 177—84. Wien,List. fiir Radiumforschung.) D e r s in .

Hantaro Nagaoka und Tadao Mishima, Ein einfaches Interferenzspektroskop 
fiir die gen aut, Messung von Wellenlangen. Da bei der normalen Anordmmg von Inter- 
ferometem in Kombination mit Prismen- oder Gitterspektrographen schwaehe Linien 
oft der Beobaehtung entgehen, verlegen Vff. das Interferometer in den Kollimator 
des Spektroskops, indem sie an Stelle der iiblichen doppelkonvexen eine plankonvexe 
Linse setzen, dereń ebener Flachę eine planparallele Glasplatte, getrennt durch eine 
parallele Luftschicht, gegenubersteht. Die ebenen Flachen sind schwaeh versilbert; 
ihr gegenseitiger Abstand wird durch dazwischengelegte Quarzzylinderchen konstant 
gehalten. Bei Verwendung einer 1,2699 cm dicken Luftschicht u. Zentrieren der ent
stehenden Interferenzstreifen liiBt sich die Genauigkeit eines Milli-A erreichen. (Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 2. 110—11. Tokyo, Inst. of Physie. a. Chem. Res.) F r a n k e n b .
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W. Ewald, Uber einen neuen Taschenpolarisationsapparal fiir Cliemiker. Ist 
bereits S. 2617 referiert. (Cliem.-Ztg. 50. 774—75.) - B o t t g e r .

Gulbrand Lunde, Beitrage zur quantitativen, organischen Mikroanalyse. Es werden 
Erfahrungen mitgeteilt bei der Milero-EIementaranalyse, bei der Best. von Carboxyl, 
bei der Best. von Mełhoxyl u. bei der Rk. von B la n c  (C. r. d. 1’Acad. des seiences 
144. 1356 [1907]) zur Best. von aliphat. Dicarbonsauren. (Biochem. Ztschr. 176. 
157—64. Oslo, Univ.) H e s s e .

O. Wintersteiner und H. Hannel, Uber eine einfache Bestimmung von Arsen 
in kleinen Mengen organischer Substanzen. Die Methode beruht darauf, daB As unter 
Zerstórung der organ. Substanz zu AsO.,' oxydiert wird, welehes aus IvJ J frei macht, 
das mit Na2S20 3 titriert werden kann.

A u sfiih ru n g: 7—12 mg Substanz werden im Kjeldahlkolben mit 1 cem 30%*g- 
H2S 04 u . einigeri Tropfen konz. H N 03 aufgekocht, der Vorgang unter Erneuerung 
der HNO:l wiederholt u. die organ. Substanz dureh Zusatz einiger Tropfen Perhydrol 
mehrfach abgerauebt. Zur Zers. der gebildeten Sulfomonopersiiure mit 1 ccm H20  
versetzt u. bis zur Entw. von SO;1-Dampfen eingedampft u. der Vorgang wiederholt. 
Nun wird noch 1 ccm H20  zugefiigt, zur Entfernung von Luft aufgekocht u. mit frisch 
ausgekochter konz. HC1 in einen 150 ccm Schliffkolben iibergespiilt. Darauf werden
2 ccm 4%ig- jodatfreier KJ-Lsg. zugefiigt u. 10 Min. yerschlossen stehen gelassen. 
Die Titration des ausgeschiedenen J erfolgt mit 0,01-n. Na2S20 3 aus ciner Preglschen
10 ccm fassenden Mikrobiirette. Ist die Lsg. nur melir schwach gelb gefarbt, wird mit
H20  auf 20 cem gebracht u. 5 Tropfen 1%'g- Starkelsg. zugefiigt. Darauf wird zu 
Ende titriert, ais Endpunkt gilt das Auftreten eines charakterist. schwach rotlichen 
Farbtons. Bei Ggw. yon Halogenen in den organ. Substanzen sind besondere Vorsichts- 
maBregeln notwendig, um richtige Resultate zu erhalten. Die Methode gibt zuverlassige 
Werte u. soli besonders fiir die organ. Elementaranalyse brauehbar sein. (Mikrochemie 4. 
155—67. Graz, Univ.) D e RS i n .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n l s c h e  V e rb ln d u n g e n .

C. W. Mason und E. M. Chamot, Mikroskopische Erkennung von Bromiden,
11 ypobrojniten und Bromalen mitłeh m-Phenylendiamin. Vff. fanden, daB m-Phenylen-
diamin auch in Ggw. der iibrigen Halogene ein spezif. Reagenz auf freies Br ist, das 
mit wss. m-Phenylendiaminlsgg. einen weifien Nd. von 2,4,6-Tribrom-m-phenylen- 
diamin gibt, der in H20  schwer 1., in verd. II2SO,, besser 1. u. 11. in A. ist. Der Nd. ist 
bei Fallung in konz. Lsgg. amorph, in verd. Lsgg. oder bei Ggw. yon wenig H2SO., 
krystallinisch. Das Hydrochlorid des Reagenzes ist besser zu verwenden, da haltbarer 
ais die freio Base. Cl u. J  geben kemen Nd., in groBem UberseliuB anwesend, rufen sie
B. óliger Tropfen hervor, die aber an der Luft verschwinden u. mit den Br-Krystallen 
nicht zu yerweehseln sind. Aus Hypobromiten, Bromiden u. Bromaten wird das Br 
auf iibliche Weise in Freiheit gesetzt u. in einer mit der Reagenzlsg. beschickten Yorlage 
aufgefangen. Die Methode ist fiir die Mikroanalyse besonders geeignet. (Mikrochemie 4. 
145—48. Comell University, U. S. A.) D e r s i n .

Gulbrand Lunde, Die neueren Mełhoden zur Bestimmung ldeinster Jodmengen. 
Krit. Betrachtung gravimetr., titrimetr. u. colorimetr. Blikromethoden zur Best. von 
J u. Angabe der Genauigkeiten. (Mikrochemie 4. 172—76. Oslo, Univ.) D e r s i n .

Faustino Diaz de Rada, Sehr empfindliche Fallun-gsreagenzien fiir Natriumion. 
Einirje Nachweis- xmd Trennungsmethoden in der Alkali- und der Erdalkaligruppe. (Vgl. 
S. 618.) Li alkoh.-wss. Lsg. werden Erdalkali-Alkali-Ferrocyanide MeIIMeI2Fe(C!S!')0 
ausgefallt, die dazu nótige A.-Konz. steigt mit fallendem At.-Gew. des Alkalis. In der 
Reihenfolgc Li, NHj, Na, K, Rb, Cs u. Mg, Ca, Sr, Ba fiillt bei geeigneter A.-Konz. 
jedes łon jedes folgende ais Doppelferrocj7anid. Die mkr. Unterscheidung der mit

VIII. 2. 200
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Li4Fe(CN)<5 ausgefallten Na- u. K-Salzc gelingt leicht. Ais cnipfindliches Reagens fiir 
Na' dient eino Lsg. yon /yi4Fe(OA7)c in 72,8°/oig .A., der soviel MgCl2 zugesetzt ist, daB 
eben noch kein Nd. cntstelit, Fallung yon MgNa2Fe(CN)6. Setzt man einigo Tropfen 
etwa l%ig. Lsg. von Na- oder K-Salz zur alkoh.-wss. Lsg. von Li4Fe(CN)6 u. fiigt 
einen Tropfen CuS04-Lsg. zu, so entstelit bei Na’ klare Lsg., dunkler gut absitzender 
Nd., bei K” triibe gelbe Lsg., yoluminoser rosa Nd., auch mit Fe-Salzen reagieren Na 
u. K" yersehieden. (Anales soe. espanola Fis. Quim. 24. 442—51. Madrid, Radioakt.- 
Inst.) R. K. Mu l l e r .

R. Strebinger und J. Mandl, Die quantitalive mikrochemische Bestimmung des 
Stroniiums. Die Fallung des Sr-Salzes erfolgt dureli Zusatz von verd. H2S 04 unter 
Beigabe eines der gesamten Fl.-Menge gleichen Vol. 96°/0ig. A. bei einer Temp. von 
50—60°. Darauf 1 Stde. auf 50—60° erwarmen. Der Nd. wird durch ein Preglsches 
Halogenfiltcrrohrchen abgesaugt u. zunachst mit 50°/oig. A., der cinige Tropfen H2S04 
enthiilt, dann 2—3-mal mit reinem Alkohol gewaschen u. bei 170—180° getrocknet. 
Dic unterstc Grenze des noch bestimmbaren Sr ist 0,3—0,4 mg. t)ber die Einzelyersuchc 
siehe Tabelle. (Mikrochemie 4. 168—71. Wien, Techn. Hochsch.) D e r s in .

Fritz Feigl und Ignaz Pollak, U ber eine nette Methode zur mikrochemischen 
Bestimmung des Silbers. Ais Fallungsmittel dient Rliodanin oder Isonitrosorhodanin, 
Ag wird ais Ag-Rhodanin gefiillt u. gewogen. Abwesenheit von Hg-Salzen erforderlich. 
Zur Darst. yon Rliodanin dient die Vorschrift von N e n e k i , (Joum. f. prakt. Ch. [2] 16. 
1 [1877]). Das Vol. der FI. soli nicht mehr ais 3—4 ccm betragen. Nach Zusatz yon
1—3 Tropfen verd. H N 03 (1: 10) wird mit tlberschuB an Rhodaninlsg. gefallt, nach 
30 Sek. durch das Preglsche Halogenfilterróhrchen filtriert, mehrfach mit H N03- 
haltigem H20  u. zuletzt mit A. gewaschen. Der Nd. wird bei 70—75° im Regenerierungs- 
block unter Luftdurchsaugen 6—10 M n. getrocknet. Die Methode soli gegeniiber 
der AgCl-Fiillung den Vorteil der gróBeren Genauigkeit in stark verd. u. Cl'-haltigen 
Lsgg. haben. (Mikrochemie 4. 185—87. Wien, Lab. des Vereins ,,Volksheim“.) D e r s .

F. Pavelka, Uber Tiipfelreaklionen zum Nachweis von Titan, Zirkonium und 
Thorium. Vff. stellt fest, daB die Hydroxyde des Th, Ti u. Zr mit Alizarin intensiy 
gefarbte Verbb. geben, die einen Nachweis in Form einer Tupfelrk. gestatten. Zur 
Ausfiihrung der Unters. bereitet man Reagenzpapier durch Tranken yon Filtrier- 
papierstreifen mit alkoh. Alizarinlsg. Auf das getrocknete Papier wird mit einer Pipetto 
ein Tropfen der zu priifenden Lsg. gebracht u. iiber eine Flasclie mit konz. NH3 gehalten. 
Dadurch wird der Farblack gebildet, der durch Trocknen noch deutlicher wird u. fiir 
Ti rotyiolett, fiir Zr liimbeerrot u. fiir Th yiolett ist. Empfindlichkeit fiir Ti: 1: 166 000, 
fiir Zr: 1: 103 000 u. fiir Th: 1: 125 000. (Mikrochemie 4. 199—201. Wien.) DERSIN.

R. Grengg, t)ber die sogenannte losliche Kieselsaure in Kieselgęsleinen und ver- 
kieselten Gesteinen und ilire Ermittlung. Vf. erlautert die Untcrschiedc yerschiedener 
S i02-Mineralien; krystallisiertes S i02 ist allgemein in Alkalien schwerer 1. ais amorphes. 
Es wird eine Reihe von Versuchsergebnissen betreffend das Adsorptionsvcrmogen 
zahlreieher S i02-Mineralien gegeniiber Malachitgrun mitgeteilt. Vf. berichtet weiterhm 
iiber Loslichkeitsverss. mit feinem Pulver yon 20 yerschiedenen S i02-Mineralien in 
l0°/oig. iV(J2C'03-Lsg. u. Best. der 1. S i02. Es wird femer iiber die Ergebnisse von Diinn- 
schliffunterss. an 34 yerschiedenen S i02-Mineralien berichtet. (2 Tafeln). (Mikrochemie 
4. 129— 44. Wien, Techn. Hochsch.) D e r s i n .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
E. Siersch, Vergleicliende Versuehe iiber die Haule- und Phloroglucinreaklim 

beirn Nachweis der Verholzung. Vf. unternimmt vergleichende Verss. iiber die Phloro- 
glucin- u. Maule-Probe an yerholzten Geweben. Die Miiuleprobe wird durch einen 
anderen Stoff wie die Phloroglucinrk. heryorgerufen u. kann nicht ais Rk. auf vcr- 
holzte Jlembranen angesehen werden, derm die Rotfiirbung mit Maulereagenz kommt
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audi dann zustande, wenn dic Phloroglucinrk. ausblcibt. Erscheinung ist in der 
nicht vorbehandelten Pflanze hiiufig u. konnte kiinstlich dureh Behandlung von 
Schnitten mit Stoffen hervorgcrufen werden, die das Lignin im Gewebe zerstoren. 
Die Phloroglucini'k. ist dann negativ, die Maulerk. noch positiv. Auch yerschiedene 
organ. Substanzen, welche mit Phloroglucin-HCl Rotfarbung zeigtęn, ergeben negativen 
Verlauf der Maulerk. (Tabellen). Wenn man im Pflanzenreiche von der untersten 
Stufe ansteigt, so setzt die Rotfarbung mit Maulereagenz erst bei manchen Selaginella- 
arten ein — bei einigen nur Braunfarbung —, wahrend dio Phloroglucinrk. schon von 
den Famen angefangen positiv verlauft. Die Gymnosperme weisen ganz vereinzelt 
positiven Ausfall der Manganatrk. auf. Erst bei don Dikotyledoncn herrscht positiyer 
Verlauf der Blaulork. yor. Eine Ausnahmo ergab hier Nuphar luteum. Bei den Mono- 
kotyledonon konnte wieder ófters nur Braunfarbung mit KMnO,, festgestellt werden. 
Vf. betont, daB der Stoff, der die Maulerk. bedingt, zwar yielfach im yorholzten Gewebe 
yorkommt, aber kein kennzeichnendes Merkmal des Holzes darstellt. (Mikroohemie 4. 
188—98. Wien, Univ.) D e r s i n .

Joseph Neuburger, Blutanalysen bei Anaemia peniiciosa. Der Blutzuckergehalt 
bei pernizioser Anamie weicht in keiner Richtung nennenswert vom n. Wert ab, eben- 
sowenig der Gehalt an Gesamtchloriden u. Ca. Das Krankheitsstadium iibt auf die 
ohem. Blutzus. keinen EinfluG aus, sowohl im tiefsten Rozidiy wie in der besten 
Remission liegen die Werte fiir Zucker, NaCl u. Ca innerhalb oder ganz nahe der Norm. 
(Dtsch. med. Wchsohr. 52. 1733. Berlin, Univ.) F r a n k .

A. Klisiecki, Uber einen regelmiifiigen Unterschied in der Zusammemetzung des 
mtinnlichen und weibliclien Menschenblutes. (Vgl. Biochem. Ztschr. 172. 442; C. 1926.
II. 2075.) Methodc zur Best. von Ilarnstoff in 0,1 ccm Blut. Zerlegung des Harnstoffs 
mit Urease, Dest. nach Parnas, NeBlorbest. im Wolffcolorimeter. Ca. 5% groBter 
Fehler. Bei 12 von 15 Frauen wurden Harnstoff-N-Werte 6,24—10,5 mg-%; bei 
25 Mannern Werte von 10,8—17,9 mg-°/0 gefunden, so daB dem Anschein nach der 
Durehschnittswert im mannlichen Blut erheblicli hóher liegt. (Biochem. Ztschr. 176. 
490—500. Lwów, Med. chem. List.) M e i e r .

Erwin Becher, Stillfried Litzner und Wilii Taglich, Der Phenolgehalt unter 
normalen und pathologischen Yerhaltnissen. I. Mitt. Eine Bestimmungsmelhode von 
freiem und gebundenem Plienól im Blut fur idinische Zwecke. Dio freien Phenole werden 
nach Zusatz yon NaHC03 abdest., dann mit glasiger H3PO., angesauert u. die dureh 
Ilydrolyse frei werdenden gebundenen Phenole ebenso abdest., beide Portionen er- 
sehćipfend mit A. extrahiert u. der Riickstand mit Millons Reagens dureh Vergleich 
mit Standardlsg. bestimmter Zus. colorimetr. bestimmt. Fchlermóglichkeiten werden 
cingehend erortert. (Ztschr. f. klin. Med. 104.182—94. Halle a. S., Med. Klinik.) M e i e r .

Erwin Becher, Stillfried Litzner und Willi Taglich, Der Phenolgehalt des 
Blutes unter normalen und pathologischen VerhdUnissen. II. Mitt. Ergebnisse der Jcli- 
nischen Untersuclmngen. (Vgl. vorst. Ref.) Freies Phenol kommt n. Weise im Blut 
nicht vor, gebundenes Phenol schwankt um 0,12 mg-°/0 (geringster Wert 0,04 mg-%)- 
Zunalnne des gebundenen Phenols u. Auftreten freien Phenols wurde bei pemicióser 
Anamie, Lungengangran, Lcbercirrhose u. Magencarcinom gefunden. Bei Schrumpf- 
niere u. Uramie war gebundenes Phenol friihzeitig stark erhólit, auch hiiufig freies 
Phenol yorhanden. (Ztschr. f. klin. Med. 104. 195—206.) M e i e r .

Robert P. Kennedy, Der Gebrauch von LicMfiltern in der Colorimetrie mit einer 
Metliode zur Bestimmung des Hamoglobins. Dureh Vorsetzen eines Lichtfilters, welches 
nur Licht in der Gegend der Absorptionsstreifen der zu untcrsuehenden Substanz 
(Oxyliamoglobin) durchlafit, wird eine quantitative Best. desselben aus der Schatten- 
intonsitat dureh Vergleich mit vorher geoichten Graufiltern ermogliclit. Fehler ca. 
3°/0. (Amer. Journ. Physiol. 78. 56—63. Rochester School of Medicine, Dep. of 
Pathology.) jMe i e r .

200*



3068 G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1926. n .

M. Benjascli, Zum balcteriólogisćhen Nacliweis von Zuckerarten im Hanie. Par- 
allel Y orgenom m ene Priifung mit B. coli u. B. typhi gestattet e in e  zuYerlassigere 
Differenzierung der Glucose u. des Milchzuckers im Harn ais die Priifung mit B. coli 
allein, weil im Hani, der Milehzucker enthalt, B. typhi keine Garung hervorruft. Fur 
ikter. Hani ist dies Verf. unbrauchbar, weil der nlkalisierte ikter. Harn mit Lackmus- 
tinktur nicht eine blaue, sondom eine grun-braune Verfarbung annimmt, die nach 
Zers. des Zuckers in eine von ihr kaum unterscheidbare Verfarbung iibergeht. Im 
a llgem einen  steht diese Rk. an Zuverlassigkeit u . Deutlichkeit der Garungsprobe mit 
Hefe nach. B. coli u. B. typhi zersetzcn den Phloridzinzucker viel langsamer ais den 
diabet. infolge der hemmenden Wrkg. des Phloridzins bezw. seiner Zerfallsprodd. 
auf die Lebenstiitigkeit der Bakterien. (Dtseh. med. Wchschr. 52. 1733. Kiew.) Fk.

M. Gutstein, Das Ektoplasma der Bakterien. 5. Mitt. Farberischer Nachweis 
und chemischer Bau des Ektoplasmas der gramnegativen Bakterien. ■ (4. vgl. Zentralblatt 
f. Bakter. u. Parasitenk. 95. 1: C. 1925. II. 730.) Bei den gramnegatiyen Bakterien 
gelang die Farbung des sicher anzunehmenden Ektoplasmas mittels der bei den gram- 
positiven bewahrten Art der Tanninbeize nicht. Nach vielen ergebnislosen Verss. 
zeigte sich Behandlung mit konz. (30%ig.) Tanninlsg. wiihrend mehrerer Min., folgende 
Wasserspiilung u. Nachfiirbung mit gewissen, durchaus nicht allen bas. Farbstoffen 
wirksam. Von diesen kommen namentlich ]\Iethylviolett, Safranin, Fuchsin, Methylen- 
blau u. Methylenblau 2 B extra in Frage. Es werden mehrere Fiirbemethoden an- 
gegeben. Von diesen zeigen die meisten offenbar nieht das gesamte (doppeltkonturierte) 
Ektoplasma an, dies gelang bisher anseheinend nur mit einer Carbolfuchsin-Essigsaure- 
Tannin-Methylcnblaumethode. — In ahnliclier Weise wie bei den grampositiven Bak
terien konnte auch im Ektoplasma der negativen bas. Eiueip u. IApoid nachgewiesen 
werden. Der Unterschied besteht nur darin, daB das Ektolipoid liier zwar durch 
Viktoriablau nacliweisbar, aber nicht gramfest ist. Yielleicht beruht er nur auf Ver- 
schiedenheiten in den Mengenverhaltnissen dieses Lipoids. Die Bedeutung der Lipoid- 
membran, besonders bzgl. Einw. der Desinfektionsmittel, wird erortert. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 100. 1—9. 1 Tafel. Berlin, Univ.) S p ie g e l .

Albert Berthelot und M. Chaduc, tlber den Jodindex der k&uflićhen Peptone. 
Teilweise zur Charakterisierung der Yerschiedenen Handelspeptone, besonders aber, 
um die Gleichmiifiigkeit einzelner Lieferungen derselben Markę zu kontrollięren, wird 
in Erganzung der bisher iiblichen Priifungen Best. des alkal. u. sauren Jodindex, d. h. 
der mg J, die von 1 g Pepton in alkal. bezw. saurerLsg. gebunden werden, empfohlen. 
Fiir die Bcstst. werden 5 g yollig trockenes Pepton in dest. W. zu 100 ccm gel. 5 ccm 
dieser Lsg. werden mit 50 ccm W. u. 30 ccm carbonatfreier NaOH-Lsg. von 36° Be., 
dann aus einer Biirette mit tJberschuB von 3/lO -n. J-Lsg. in kleinen Anteilen u. ruit 
kleinen Pausen versetzt — den tJberschuB erkennt man durch die Braunfiirbung der 
FI. bei Zusatz von 1 Tropfen HC1 — ; man laBt dann unter liaufigem Sehiitteln 20 Min. 
stehen, sauert mit HC1 gegen Lackmus an u. titriert das iiberschussige J. Weitere 5 ccm 
der Peptonlsg. werden mit 5 ccm 20%ig. Trichloressigsaurelsg. versetzt, dann mit 
J-Lsg. bis zur Blauung von Starkę. Es werden die J-Indices verscliiedener Peptone 
angefiihrt. Der alkal. Index liiBt Beziehungen zum Spaltungsgrade u. zum Gehalt an 
gewissen Aminosauren wie Tyrosin erkennen, der saure unterrichtet in gewissem 
Grade iiber Gehalt an Thioaminosuuren. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8. 936—39. Inst. 
P a s t e u r .) S p i e g e l .

Clement Genot, Einige Versuche zur Identifizierung des Tetrcmals. 30 mikro- 
chem. u. 26Farbrkk., 5 mikroskop. Abbildungen. (Joum. Pharm. de Belgique 8. 
763—67. Liittich, Univ.) R o ja u n .

Gustaf Alsterberg und Artur Hńkansson, tlber Hanoiloffs Beaklicmen und 
die Moglićhkeit, mit Hilfe dieser das GescMecht zu bestimmen. Eine Rk., von MANOILOFF 
zur Geschlechtsbest. angegeben, bei der zu Blutkorperehenemulsion bestimmte Mengen
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wss. PajJayotinlsg., alkoh. Daliliafarblsg., l 0/0 wss. KMnO.,, konz. HC1, Thiosinąniniin- 
lsg. zugesetzt werden u. Fiirbung fiir weiblichcs Gesclilecht, Entfarbung fur mamiliches 
oharakterist. sein soli, wird analysiert u. gezeigt, daB diese Bk. nieht spezif. ist, sondom 
durch die Quantitat beliebiger Reduktionsmittel in willkurlieher Riehtung erziolt 
werden kann. (Bioelicm. Ztschr. 176. 251—G5. Lund, Zoolog, u. Botan. Inst.) M is ie k .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Biihring A.-G., Der Okulikondcnstopf. Der durch Skizze u. Abbildungen dar- 
gestellte Kondenstopf besitzt einen geschlossenen Schwimmer u. ein Schauglas zur 
Kontrolle der Funktion des App. Ventilsitz u. Kegel sind aus Kruppschem nicht- 
rostenden Hartstahl; der ganze Mechanismus ist herausnehmbar. (Chem.-Ztg. 50 
809. Landsberg, Bez. Halle a. S.) J u n g .

Alexander Ogilvie, Siebanlage. Besehreibung u. Abbildung neuerer Sieb- 
niascliinen. Vf. sieht einen Vorteil in der Trennung von Zerkleinerung- u. Sieb- 
maschine, die friiher męistens in einem App. vereinigt waren. Man erreicht gróBere 
Ausbeute bei kleinerem Kraftverbrauch. (Chemistry and Ind. 45. 713— 18. 735 
bis 736.) N e id h a r d t .

Superior Chemical Products Corp.: Illinois, iibert. von: Arthur Ritz, Chicago, 
Illinois, Chemisches WarmccrzcugungsmiUd, bestehend aus Eisenteilchen, einem 1. 
Metallsalz (CaCl2), S u. Na Cl. (A. P. 1 602 456 vom 24/1. 1923, ausg. 12/10. 
1926.) KAUSCH.

I. G. Farbenindustrie, Akt.-Ges., Frankfurt a. M., tibert. von: Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., Vorriclilun<j zum Regeln der 
Temperatur von iiberhilztem Dampf durch Einsprilzen voii Wasser. Das W. wird auf 
Mctallkegel, Ringo o. dgl. aufgespritzt u. so dem Dampf eine groBe Oberflache des W. 
geboten. (Holi. P. 15 347 vom 15/11. 1924, ausg. 15/10. 1926.) K a u s c h ,

John Wilfred Wickes, Natal, Yorrichhingen zum Trennen von Flussigkeilen von 
Jein zerleilten festen Stoffen, bestehend aus einer Reihe ubereinander in einem GefiiB 
angeordneter Glocken. (F. P. 611230 vom 12/2. 1926, ausg. 23/9. 1926. E. Prior. 
19/2. 1925.) K a u s c h .

R. C. E. Mewes, Dortmund, Gasgemiacliirennumj durch Verflilssigung. Die zu 
rektifizierende Luft o. dgl. wird gleiehzeitig in zwei Trennkolonnen, die unter ver-
schiedenen Drucken arbeiten, eingefiihrt. (E. P. 257 325 vom 25/5. 1925, ausg. 23/9.
1926.) K a u s c h .

J. A. Topf & Sohne, Erfurt, Kanaltrockner aus fahrbaren und aneinanderstofienden 
Trockenwagen nach Pat. 425844, dad. gek., daB jeder Wagen mit einem liinter den 
Trockenabteilen befindlichen u. durch einen herausnehmbaren oder umlegbarcn Zwischen- 
wandteil unterteilten freien Luftraum versehen u. der letzte Wagen durch’ eine Ab- 
deckung o. dgl. abschlieBbar ist. — Der gemfi.8 dem Hauptpat. besonders gebaute 
Endwagen fiir die Luftumleitung fallt hierbei fort. (D.R. P. 430 389 KI. 82a vom 
1/7. 1924, ausg. 17/6. 1926. Zus. zu D.R.P. 425844.) O e l i i e k .

Frank Howard Douthitt, V. St. A., Trocknen von flussigen Sioffen, w e  Mileli, 
Eier, Malzextrakt, Fruchtsafte. Man fiihrt in die Mitte der in Umwirbelung be- 
findlichen, zu trockncnden FI. einen Teil 'dieser durch Luft zersliiubten, getrockneten 
FI., wobei die Luft in Riehtung der Achsc der Wirbelbewegung entweicht u. die ge
trockneten Teilchen in die Flussigkeitsmasse einfiihrt. (F. P. 611199 vom 28/1. 1926, 
ausg. 22/9. 1926.) K a u s c h .
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Joseph C. W. Frazer, Baltimore, Maryland, Katahjsalor fiir Oxydalionsrcalctionen, 
bcstehend aus fein verteiltem pordscn MnOa, das durch Behandcln oiner Mn-Verb. 
(MnSO.,) mit k. HNOn crhalten wird. (A. P. 1 602 404 vom 23/9. 1924, ausg. 12/10. 
1926.) K a u s c h .

III. Elektrotechnik.

R. W. Roberts, Abanderung an der Shearer-Itonigenróhre. Die Abanderung be- 
zwcckt dio Herst. einer zuverlassigen, luftdichten Verb. an der Verbindungsstelle des 
Yakuumansatzes mit der Lmenwand des Wassermantels. (Journ. Scient. Instruments 3. 
419—20. Liverpool, Univ.) B o t t g e r .

L. F. Pierce, Untersuchungen a ta Pouhenlichtbogengenerator mil longitudinalem 
Feld. Vf. untersuclit die Gasrkk., die im Laufe der normalen Periode von Bogen 
mit longitudinalem Magnetfeld stattfinden. Der gewahlte Liclitbogen war mit wasscr- 
gekiihlten Metallelektroden yersehen u. konntc annahemd ein Kilowatt aufnehmen. 
Die luftdichte Bogenkammer war aus Pyrexglas in Form eines Ringes. Es war nicht 
móglich, den Bogen in He, N,, NH3 oder H2 zu betreiben, obgleicb letzterer infolge 
des groBen Diffusionskoeffizienten u. der liohen Wiirmeleitfahigkeit sich am mcisten 
empfohlen hatte. Bessere, wenn auch prakt. unverwertbare Ergebnisse, lieferten 
Leuclitgas u. Methan, die ais liłngste Breimdauer 5 bezw. 51/2-Stdn. aufwiesen. Durcli 
die Unterss. wurde klar gestellt, daB zum erfolgreichen Betrieb Kohle notwendig ist, 
die am vorteilliaftesten durch Zers. von eingefuhrten KW-stoffen gebildet wird. Aus- 
gezeichnete Ergebnisse lieferte 95°/0ig. Athylalkohol, der (nach Verdampfung u. Zers. 
mittels einer besonderen Vorr.) seitlich in dic Bogenkammer eingefiihrt wurde. De- 
naturierter Alkohol gibt hingegen geringerc Ergebnisse ais Leuclitgas. Im Gegen- 
satz zu F u l l e r  (Proc. Inst. Rad. Eng. 7. 464 [1919]) zeigt Yf., daB bei der Zers. 
des A. in Bogen im transversalen wie im longitudinalen Magnetfekl kein C02 entsteht, 
sondern nur H„ u. KW-stoff mit vielleiclit einer Spur CO neben inertem Gas auftreten. 
(Ztschr. f. techn. Physik 7- 388—96. 461—66. San Diego [Cal.].) B e h r l e .

Franz Gerlach, Tsclicchoslowakei, AIkaliclrforidelektrolyse. Man yerwendet zum 
Transport des Hg oder anderer fl. Metalle in Ggw. von Fil. (W., verd. Alkalilaugen, 
Salzlsgg. usw.) eine Vorr., die eine senkrechte oder geneigte, volle oder geteilte Schraubc 
mit einer Kurvenscheibe dariiber enthalt, die zum Teil an der Drehung tcilnimmt. 
(F. P. 30 954 T o m  22/9. 1925, ausg. 6/10. 1926. D. Prior. 22/12. 1924. Zus. zu F. P. 
596918; C. 1926. I. 1255.) K a u s c h .

Western Electric Co. Ltd., London und Western Electric Co., Inc., New York, 
Elektrische Isoliermassen. Zum Uncntflammbarmachen von elektr. Isoliermassen, ins 
besondere von Kautschuk, setzt man den Mischungen einen anorgan. Stoff von hoher 
Warmeleitfahigkeit u. einen organ, chlorierten Kórper zu; man ycrmischt z. B. 20 Teile 
Kautschuk mit 25 Teilen Chlonmphlhalin, lOTeilen eines Vulkanisiermittels, 2 Teilcn 
eines Vulkanisationsbeschleunigers u. 33 Teile Kieselsaurc. (E. P. 252 856 vom 1/5.
1925, ausg. 1/7. 1926.) F r a n z .

Osterreichische Siemens-Schuckert-Werke, Wien, Elektrische Isolationen. Man 
bringt auf die zu isolierenden Korper Katiischukmilclisuft auf u. laBt cintroclaien, der 
Kautschukmilch werden yorlier die zur Vulkanisation erforderlichen Stoffe, wie 
Schwefel, Vulkanisationsbeschleuniger, Farbstoffe, minerał. Beimengungen usw. zu- 
gesetzt. Man uberzieht z. B. den blanken Draht durch Durchzichen durch eine mit 
Schwefel versetzte Kautschukmilch, umwickelt mit Papierband, zieht den umwickelten 
Leiter weder durch die Kautschukmilch, umwickelt wieder mit Papier u. wiederholt 
das Verf. so oft, bis die isolierende Schicht die erforderliche Dicke besitzt, dann wird 
yulkanisiert. Jlan kann auch so verfahren, daB man das Papier oder Gewebe durch 
die Kautschukmilch zieht u. dann den Leiter umwickelt. Zur Herst. von isolierenden
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Formkórpern werden mehrere einzeln an der Oberfliiche mit Kautschukmilph bc- 
liandelto Faserstoffsehichten zusainmengesetzt 11. hierauf yulkanisiert. (Oe. P. 
104 007 vom 4/10. 1923, ausg. 25/8. 1926.) F r a n z .

Albrecht Heil, Friinkisch-Crumbaeh, Gahanisches Element, 1. dad. gelc., daB ais 
positivo Elektrodo eine Chromlegierung benutzt wird. — 2. dad. gek., daB eine Legierung 
aus Cr, Co u. Ni benutzt wird. — 3. dad. gek., daB der Legierung noch ein anderes 
Metali, z. U. Mn, zugefiigt wird. — Das Element kann sehr starko Strome erzeugen; 
eine Zollo von 27 X 22 X 10 cm GrdBc vermag 15—20 Stdn. lang 10 Amp. abzugeben. 
(D. R. P. 435 747 K I. 21b vom 15/5. 1925, ausg. 16/10. 1926.) K u h l in g .

E. Heese, Plettenberg, Westf., Gahanisclie Batlerien. Bei Braunsteinkohle- 
Zinkelementen wird die Oberflache der positiven Elektrodo aus r e i n e m Zn gebildot 
u. die Braunsteinkohleelektrode in einer Hullo aus tier. odor pflanzlichor Haut (Fisch- 
blase) untergebrachfc, welche mikroskop, foino Poren besitzt, im iibrigen aber undurch- 
lassig ist. Der Elektrolyt besteht aus ciner Lsg. von Zn(Nfr,)2Cl,,. Das Element kann 
wie ein Sammler geladen werden. (E. P. 254 549 vom 21/8. 1925, ausg. 29/7. 
1926.) K u h l i n g .

Chemische Fabrik Johannisthal Gr. m. b. H., Bcrlin-Rudow, Karl von Vieting- 
hoff-Scheel, Berlin, und Friedrich Trostler, Berlin-Schoneberg, Aufarbeitung der 
Fullmasse aus gebrauchten Trockcnbalterien, 1. dad. gek., daB die M. zunaehst bei go- 
wohnlichcr Temp. mit verd. Sauren ausgezogen u. sodann bei hoherer Temp. mit wss. 
S 02 beliandelt wird. — 2. dad. gek., daB der naeh der Behandlung mit wss. S 02 an- 
fallende Graphit zwecks Enteisenung mit stiirkeren Sauren ovcntuell bei Ggw. von 
S 02 erhitzt wird. (D. R. P. 435 748 KI. 21b vom 7/1. 1926, ausg. 16/10. 1926.) Kun i,.

International General Electric Co., Inc., iibert. vou: William Paul Zabel, 
New York, Eleklronen aussendende Elektroden. Reines WoIframpulver wird, gegebenen- 
falls feucht, mit eta 0,5% C in Form kolloiden Graphits, Starko o. dgl. u. ctwa 
2,5% Th20 3 innig geinischt, dio Mischung in einer Atrn. von H2 auf 800—900° erhitzt, 
gesiebt, zu otwas porigen Staben gcpreBt, die Erzeugnisso gesintert u. in ilblicher Weiso 
zu Faden o. dgl. verarbeitct. (Aust. P. 21 027 vom 16/12. 1924, ausg. 9/6. 1925.
A. Prior. 18/12. 1923.) K u h l in g .

V . Anorganische Industrie.

C. R. Houseman, Die neuzeitliche Eniwicklung der Hcrstellung von Sauemloff 
aus Luft. (Vgl. S. 1452.) Bei Ver\vendung des aus fl. Luft gewonnenen 0 2 iibt cino
Yerunreinigung dureh Ar, bei Verwendung des auf elektr. Wcgo orhaltenen 0 2 eino
solche dureh H» einen hemmenden EinfluB auf die Geschwindiglceit des Bletallschnoidens 
mittols des 0 2-C2H2-Brenners aus. Dureh Benutzung eines neuartigen Separators u. 
dureh Umbau der' bisherigen Rcktifizierkolomie ist es moglich, die Mengo der Vcr- 
unreinigungen zu verringem u. einen 0 2 mit mindestens 99,5% Reingehalt gegeniiber 
bisher 98,5°/0 abzugeben. (Acetylene Journ. 28. 169—71. London, Britische Sauer- 
stofferzeugungsgesellsehaft.) S p l it t g e r b e r .

G. Malcolm Dyson, Induslrielle Chemikalien aus dem Meer. Vf. bespricht dio 
Verff. zur Gewinnung von NaCl dureh Verdampfung, von Br„ dureh Elektrolyse, 
von J  u. Kalisalzcn aus Seetang, wio aucli das V. von eBbarem Tang, u. dio Herst. 
von Agar-Agar u. des ais Wiirze verwendeten Na-Salzes der Glutaminsaitre aus Tang in 
Japan. (Chem. Age 15. 390—93.) B e h b l e .

Hans Hof, Fortsclintle der Kaliindustrie in den Jaliren 1923—1925. (Chem.-Ztg.
50. 797—99.) J u n g .

Benjamin Andrews, Houston, Texas, Bergmannische Gewinnung ton Schwefel. 
Bei iiber Steinsalz gelagertem S bohrt man dureh die S fuhrendo Schicht bis in dio 
Steinsalzschicht, schickt ein Losungsm. (W.) mit einer Temp. unterhalb des F. des S-
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in das Bohrloch, so daB sieli eine Hohlung in dem Steinsalz bildet u. fiihrt sodann eine
li. FI. (h. W.) ein, dio den S schmilzt 11. nach der Oberfliichc iiberzufuhren gestattet. 
(A. P. 1  6 0 2  4 7 5  v om  19/9. 1924, ansg. 12/10. 192(3.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges., A.-G., Frankfurt a. M., Entsdiwefdn 
von Pyriten, Die Hauptmengc des Schwefels wird durch Abrósten der fein gepulverten 
Erze, der Rest dadurch entfcrnt, daB ein Luftstrom durch das dem Dwightvcrf. unter- 
worfene Erz geblasen wird. In der zweiten Phase des Verf. kann W. u. Brennstotf 
zugeiiigt u. bis zum Sintern des entstandenen Eisenoxyds erhitzt werden. Die ent- 
standenen schwefelhaltigen Gaso werden zu S03 o. dgl. verarbeitet. (E. P. 254 691 
vom 7/6. 1926. Auszug veroff. 1/9. 1926. Piior. 4/7. 1925.) K u h l i n g .

W. G. Mills und Packards & J. Fison (Thetford), Ltd., Ipswich, Schiuefdsaurc. 
(E. P. 247 644 vom 17/11. 1924, ausg. 18/3. 1926. — C. 1926. I. 2132.) K a u s c h .

Egidę Terlinck, Belgien, Schwejddilorur. Man leitet Cl2 in eine h. oder sd. Lsg. 
Yon S in SC12. (F. P. 611141 vom 27/5. 1925, ausg. 21/9. 1926.) K a u s c h ,

G. Velardiund A. P. I. C. E. Soc. Anon. Prodotti Italiani Chimiei Estrattivi, 
Rom, Jod und Brom. W. oder Lsgg., die J, Br oder beide enthalten, werden mit einem 
Rcagenz, das die Elemente in Freiheit zu setzen vermag u. einem Losungsm. fiir diese 
versetzt u. dann die Gemische einem Emulgator zugefiilirt, worauf sie in GefaBe, die 
eino Abscheidung des Losungsm. durch Dekantieren gestatten, geleitet werden. Das 
Ijdsungsm. gelangt dann in einen zweiten Emulgierapp., in dem aus dem J u. Br 1. 
Salze gebildet werden, die durch Dekantieren vom Losungsm. getrennt werden. 
(E. P. 257134 vom 18/11. 1925, ausg. 16/9. 1926.) ~ " K a u s c h .

Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y., iibert. von: Samuel E. Sheppard und 
Raymond H. Lambert, Rochester, Silberhalogenide. Man fiihrt zwecks Elektrolysc 
cinc Ag-Anode in einen wss., Ag-Halogenide lósenden u. schwere Halogenanionen 
entlmltenden Elektrolyten (NaCl, NaBr, Na J). (A. P. 1 602 595 vom 27/2. 1926, ausg. 
12/10. 1926.) ‘ K a u s c h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaclstofaktieselskab, iibert. von: Birger Fjeld 
Halyorsen, Oslo, Ammoniak. (A. P. 1580 038 vora 16/2. 1925. ausg. 6/4. 1926. — 
Ć. 1926. I . 465.) K u h l in g .

Ammonia Casale, Soc. an., Lugano, Ammoniaksynthese. (Holi. P. 14 679 
roni 19/7. 1924, ausg. 15/5. 1926. It. Prior. 29/3. 1924. — C. 1926. I. 465 [E. P. 
231 417].) KijHLlNG.

Ammonia Casale Soc. an., Lugano, Ammoniaksynthese. (Holi. P. 15 031 vom 
20/5. 1924, ausg. 16/8. 1926. — C. 1926. I. 3173 [Aust, P. 18527].) KUHLING.

Max Kaltenbach, Frankreich, Konzenlration von Salpdersaure. Man denitriert 
die H2S04 Yor ihrem Eintritt in das dritte Element des Konzentrationsapp. dadurch 
Yollstiindig, daB man eine kleine Menge Dampf in das zweite Element einfiihrt. (F. P. 
309 31 vom 11/9. 1925, ausg. 5/10. 1926. Zus. zu F. P. 594865; C. 1926. I. 1007.) Ka.

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H., Berlin (Erfinder: Josef Einig, 
Grunau), Herstellung von Losungen der Stickstoffwasserstoffsaure aus ihren Alkalisalzen, 
1. dad. gek., daB man deren Lsgg. mit Osalsaure Yersetzt u. von den dabei entstehenden 
sehwer 1. Alkalioxalaten befreit. — 2. dad. gek., daB man mindestens so viel Oxal- 
saure zusetzt, daB bei der Yerwendung von Na-Salzen das Natriumbioxalat, bei der 
Yerwendung Yon K-Salzen das Bioxalat oder das Tetraosalat des K entateht. —
3. gek, durch einen Zusatz von A. (D. R. P. 435 654 K I. 12i vom 8/9. 1923, ausg. 
15/10. 1926.) K a u s c h .

E. Urbain, Paris, Aklite Kohle. Man erhitzt pflanzliche Stoffe im Gemisch mit 
bas. oder sauren Oxyden oder oxydierenden Reagentien auf 1000° oder mehr. (E. P. 
257 269 vo in  17/8. *1926, Auszug\eróff. 20/10. 1926. Prior. 22/8. 1925.) K a USCH.

N. V. Bomomatschappij Arina, Soerabaia, Alkalijodide aics Jod enthallender 
Adsorptimskohle, Die Kohle wird zticrst mit der ungefahr theoret. Menge einer Alkali-
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sulfitlsg. u. Alkalicarbonat behandelt, dann mit W. ausgewaschcn u. die erhalten o 
Alkalijodidlsg. eingedampft. (Holi. P. 15 378 vom 1(5/4. 1925, ausg. 15/10. 1926.) Ka .

J. H. Beaumont, London, und Metal Research Corp., New York, Wasśerstoff. 
FeO wird durch Generatorgas zu pyrophor. Fe reduziert bei einer Temp. unter 600° 
in der oberen von zwei ubereinander angeordneten Kammcrn, dieses sodann mit Wasser- 
dampf bei unter 700° behandelt u. der dabei erhaltene H 2 in der unteren Kammer 
gesammelt. Das von neucm gebildetc FeO wird dnnn wieder reduziert usw. (E. P. 
257 434 vom 14/10. 1925, ausg. 23/9. 1926.) K a u s c ii .

Pierre E. Haynes, Buffalo, V. St A., Oewinnung von Alkalimetallen oder Magnesium. 
Geeigneto Salze, Salzmischungen oder Doppelsalze, yorzugsweise Chloride werden 
in einor mit einem glockenformigen Diaphragma aus Porzellan o. dgl. versehenem 
geschlossenem GefaB gesclmiolzen, u. unter starker Druckerniedrigung mit Kohlc- 
anoden u. Eisenkathoden elektrolysiert. Die an der Anodę sich abscheidenden Gase, 
z. B. Cl, werden von der Pumpe abgesaugt, die im Kathodenteil des Behalters ab- 
geschiedenen Metalle verdainpfen u. die Dampfe werden in einer gekuhlten Vorlage 
verdichtet. (A. P. 1 597 231 vom 23/3. 1922, ausg. 24/8. 1926.) K u h l i n c .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H., Koln a. Rh., Hermann Oehme und 
Ernst Herrmuth, Kóln-Kalk, Ilerstellung ton Alkalibisidfil oder Alkalimetabisnljit 
ans Alkalisulfat und Erdalkalibisulfit, dad. gek., daB man Alkalisulfat nach u. nach 
in kleinen Mengen in dic Erdalkalibisulfitlsg. bezw. -suspension eintragt. (D. R. P. 
435 528 KI. 12i vom 5/11. 1925, ausg. 14/10. 1926.) K a u s c h .

G. Polysius EisengieBerei u. Maschinenfabrik, Dcssau, Trocknen und Zer- 
kłeinern von Glaubersah gemafi D. R. P. 398 048, dad. gek., daB zur weiteren Zer- 
kleinerung des getrockneten Salzes unmittelbar an die Trockentrommel eine Miihle 
beliebiger u. bekannter Bauart angeschlossen wird. (D. R. P. 435 725 K I. 121 vom 
27/9. 1923, ausg. 16/10. 1926. Zus. zu D. R. P. 398048; C. 1922. II. 1843.) K a u s c ii .

Salzbergwerk NeustaBfurt und F. Grotogino, Loderburg b. StaBfurt, Koch- 
sulz. (E. P. 235 020 vom 3/7. 1924, ausg. 2/7. 1925. — C. 1926. I. 1874.) K a u s c h .

Walenty Dominik, Polen, Nitrate und ein trockenes Gemisch von Chlor und Nilrosyl- 
chlorid. Metallchloridc (KC1) werden in der Hitze mit uberschussiger H N 03 (melir 
uls 440 g auf den Liter) in der Weise behandelt, daB die Differenz zwischen der Konz. 
dieser HNOa u. der Konz. der Cl2-Ionen, ausgedriickt in Grammiiquivalent pro Liter, 
nicht weniger ais 7 ist. (F. P. 611 652 vom 24/2. 1926, ausg. 8/10. 1926. Poln. Prior. 
11/3. 1925.) K a u s c h .

Louis Petit-Devaucelle, Frankieieh, Extraktion von Beryllium aus seinen Mine
ralien. Dio pulverisierten Mineralien werden mit einer NaOH- oder KOH-Lsg. bis 
zum Erlialt eines Trisilicates des Al, Be u. K behandelt, trennt dieses Trisilicat 
durch Filtration u. unterwirft die filtrierte Lsg. der Einw. von C02, um Si02 u. A120 3 
auszuscheiden, filtriert u. fallt dann das Be durch Kochen der Lsg. (F. P. 611 095 
vom 20/5. 1925, ausg. 20/9. 1926.) K a u s c h .

Odile Leonard, Frankreieh, Berylliumoxyd. Be-haltige Mineralien, die HI11, 
Fluoride oder Fluoridfluorwasserstoff enthalten, werden mit H 2S 04, dann mit iiber- 
sehussigem (NH4)2C03 behandelt u. hierauf die erhaltenen Lsgg. gekocht. (F. P. 611 457 
vom 9/6. 1925, ausg. 29/9. 1926.) K a u s c h .

Andre Forgeur, Paris, und Louis Grange, Vilvorde, Belgien, Ilerstellung von 
reinem Zinkoxyd. (D. R. P. 435 488 KI. 40a vom 25/4. 1924, ausg. 14/10. 1926. — 
C. 1925. II. 1208.) K u h l i n g .

Genzo Shimadzu, Japan, Stetige Herslellung von Bleioxyden. Kleinstiickiges Pb 
wird durch ein weites Rohr einer Trommel zugefuhrt, welche nut dem Rohr fest vcr- 
bunden ist u. sich nut ihm dreht. Das Rohr wird von einem engeren Rohr durchsetzt, 
welches in die Trommel ragt, seitliche Ansatzrohro tragt, durch welche durch das Rohr 
zugeleitetes osydierendes Gos (Luft oder 0 2) in dic Trommel geleitet wird, u. das durch
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gegcnseitige Reibimg der Stiicke gepulverte Pb in (vorzugsweise) Pb20  verwandelt. 
Das offeno Ende des engeren Rohres ragt in ein an der der Eintrittsstelle cntgegen- 
gesetzten Stelle der Trommel angeordnetes weites Rohr; dureh die Saugwrkg. dea aus 
diesem Ende stromenden Teiles des zugeleiteten Gases wird das ontstandene Pb20  
in dieses Rohr gefordert, hier gegebencnfalls dureh Erhitzen in PbO verwandelt u. 
in einer ansclilieCenden Kammcr dureh Filtcrsackc vom Gasstrom getrennt. (F. P.
610 592 vom 4/2. 1926, ausg. 8/9. 1926.) K u h ł in g .

V I. Glas; Keram ik ; Zement; Baustoffe.

Felix Singer, Fortschritie der Keramik und ihre Bedeulung fur dic chemische 
Industrie. Vortrag mit Literaturverzeichnis. (Ztsehr. f. angew. Ch. 39. 1273—84. 
1310—21. Cliarlottenburg.) J u n g .

W. W. Winship, Siliciumglas und Quarzglas. Abhandlung iiber dio Eigeu- 
sehaften u. die Anforderungen, die man an Quarzgerate stellen kann. (Trans. Amer. 
Elcetr. Soc. 50. 12 Seiten. Sep. Brooklyn, Thermal Syndieate, Ltd.) G o t t f r ie d .

H. C. Bates, GlasicoUe ais Isolator fiir Gefrierzwecke. Dio Isolierfiihigkeifc ver- 
sehiedener Stoffo wurde so gepriift, daB schmelzendes Eis mit dem Materiał umgeben 
u. die Verfliissigung beobachtet wurde. Sehafwolle isolierte am besten, dann kamen 
der Reihenach: Glaswolle, Schlaekenwolle, Korkpulver, Sil-0-Cel-Pulver, Baumwolle, 
Asbestpraparat. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 690—92. Corning [N. Y.], Corning Class 
Works.) Salm ang.

Robert Schwarz und Herbert Merck, Beiirag zur Konstitution des Porzdlans. 
Vff. versuchen auf analyt. Wege dem M wKiiproblem naher zu kommen. Aus 1—6-mal 
gebranntem Porzellan isolieren sie mittels HF den Mullit u. bestimmen den A120 3- 
Gehnlt. Sie finden fiir Mullit aus einmal gebranntem Porzellan je nach der Brenn- 
dauer 53—66,8% A120 3, aus seebsmal gebranntem Porzellan 68% A120 3. (Theoret. 
fiir Mullit 71,8%, fiir Sillimanit 62,9% A120 3.) Dor aus denselben Probcn isolierte 
Mullitgehalt sohwankt zwischen 3, 7 u. 13% steigend mit der Brennzahl. Eino dcni 
Mullit entspreehend zusammengesetzte Spezialmasse ergab bei 1—6 maligem Brennen 
27,6—36,9% Mullit. Daraus ist zu schlieBen, daB dio in der M. vorhandene frcio Ton- 
erde bei der Brenntemp. nur sehr langsam mit S i02 reagiert, daB also der Mullit nur 
aus dem Ton bezw. Kaolin stammt. — Bestatigt wurde diese Annahme dureh einen 
Vers. mit einer Schmelze aus einem kieselsiiurerciehen Feldspatglas u. freier Tonerde; 
es bildeten sich selbst bei 6-std. Erhitzen auf 1430° nur minimale Mengen Mullit. — 
i\Iehrmaliges Brennen beeinfluBte weder die chem. Widerstandsfahigkeit, nooh die 
Temperaturwcchselbestandigkeit nennenswert. — Die Diinnsohliffunterss. (Abb.) lassen 
deutlich mit dcm Steigen der Brennzahl die fortschreitende Auflosung des S i02 u. die 
sich stark vergróbemde Mullitstruktur erkennen. — Im letzten Teil ihrer Arbeit dis- 
kutieren Vff. die Frage nach der Entstehung des Mullits, z. T. auf Grund eigener Verss. 
Wahrend in reinem Kaolin die Mullitbildung unter geeigneten Bedingiuigen bei 1050° 
liegt, treten im Porzellan die ersten Mullitlcrystallo erst bei wesentlieh hóherer Temp. 
auf. Zettlitzer Kaolin zeigte nach 24-std. Erhitzen auf 1050° keine Krystallbildung, 
auch nicht bei Zusatz von Mineralisatoren; erst nach Erhitzung auf 1250° konnten- 
dio ersten Krystalle festgestellt werden.

Was den Feldspat ais niedrigst sehmelzende Verb. anbetrifft, so wirkt er boi etwa 
1200° porensclilieBend u. auf die anderen Komponenten losend ein. Nach neueren 
Arbeiten zerfallt das Ortholdasmol. bei dem Erweiehungspunkt in Leuoit u. kiesel- 
saurereiehe Schmelzo u. es ist anzunehmen, daB auch die iłbrigen Feldspiite ent- 
sprechende Umwandlungen erfahren. Feldspat selbst vermag im Scharffeuer 60—70% 
SiOji zu losen u. die Sattigungsgrenze des K- bezw. Na-Feldspates an Tonsubstanz 
betragt etwa 20% fiir K- u. 15% fiir Na-Feldspat. Vff. haben nachgewiesen, daB 
9% Mullit von Feldspat noch glatt gel. werden, 13% dagegen nicht mehr. In Diimi-
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schliffen wurde der EinfluB des Quarzes bcobachtet u. festgestellt, daB im kieselsaure- 
reichen Grundglas eine Verringerung der Lóslichkeit des Mullits statthat. Erst im 
6-mal gebrannten Porzellan ist eine homogene Verschmelzung des S i02 mit dem Feld- 
spat vollzogen u. dadurch dic Ausscheidung des Mullits vor sich gegangen. Experimentell 
komite diese Annahme gestutzt werden, denn in einem ldesęlsaurereichen Grundglas 
losten sich 9% Mullit nicht mehr auf.

Die Entstehung des Mullits ist also so zu erklaren, daB Tonerde u. Kieselsiiuro 
sich tcils ais solclie, teils schon zum Mullitmol. vercinigt im Feldspat auflóscn. Feruer 
wird noch die amorphe S i02 u. allmablich der Q,uarz im Feldspat gel. Das so ent- 
stehende, sehr saure Glas besitzt ein verringertes Lósungsvermógen fiir Mullit, so daB 
dieser mit steigender Sauerung aus der Schmelze auskrystallisiercn muB. Es ergibt 
sich also, daB der Mullit ein sekundares Ausscheidungsprod. der Schmelze ist. Seinc 
Lóslichkeit wird durch dic Sauerung des Feldspates zwar erniedrigt. seine Krystallisation 
durch den gleichen Vorgang infolge Viscositatserhohung aber verzogert. Wird dic 
Yerzógerung aufgehoben, so erscheint er aus der stark ubcrsiitt. Lsg. in groBen Krystallen. 
Hieraus geht hervor, daB der Quarz der Porzellanmasse in Abhangigkeit von seiner 
Menge u. Korngrófie einen entscheidenden EinfluB auf die Ausbildung des Mullits 
besitzt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 156. 1—IG. Freiburg i. B.) G o t t f r i e d .

U. B. Voisin, Herault, Aluminiumzcment. Die Rohstoffe werden sehr fein ge- 
mahlcn u. auf unterhalb des Erweichungs- oder Verklinkerungspunktes liegende 
Tempp., z. B. 1000—1100° erhitzt. Zur Herst. weiBer Zementc sind eisenfreic Roh
stoffe zu yerwenden. (E. P. 248282 vom 14/10. 1925. ausg. 7/4. 1926. Zus. zu E. P. 
243 876.) _ K u h l i n g .

Hector Alfred Barreau, Frankreieh, Wasserfeste Uberzugsmasse fiir Baukon- 
struktionsteile, bestchend aus Alaun, Gelatine, Sci^e u. W. (F. P. 611117 vom 23/5.
1925, ausg. 21/9. 1926.) K a u s c h .

vm. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.

Edward Hodges Robie, AufbereUunęjsmellioden der llomestake Gold Minę. Be- 
schreibung der Zerkleinerungs- u. Aufbcreitungsanlagen einer der gróBten Goldmincn. 
(Engin. Mining Journ. 122. 564—68.) E n s z l in .

A. Wagner und A. Koch, Die Warmemrlschaft der FormtrockentorricJilungeii in 
den Gicflcreicn. (Stahl u. Eisen 46. 1457—70. Duisburg.) B e h r l e .

W. Scheffel, Versuche mil Chromem fiir Emaillierbrennroste. (Kcram. Rdsch. 
34. 648.) S a l m a n g .

Alexander Roitzheim und Wilhelm Remy, Berlin-Oberschoneweide, Yerhutlen 
von Erzen in luftabgeschlossenen JRaumen, Muffeln u. dgl. 1. dad. gek., daB zur Ver- 
meidung der den Wandungen der RedUktionsriiume schadlichen Schlackenbildung, 
dcm Erz neben fein verteilten Kohlenstoffen feindisperso anorgan. Aufsclilammungcn, 
wie von Erdhydraten, zugefiigt werden. — 2. dad. gek., daB ais Kohlenstoffc fette 
KW-stoffe yerwendet werden. — 3. dad. gek., daB das Erz mit einer wss. Auf- 
schwemmung von bildsamen Ton u. mit Fettkohlengrus vermengt u. naB oder ge- 
trocknet in den Reduktionsraum gefiillt wird. — Die Mischungen lcónnen brikettiert, 
carbonisiert u. erst dann, in anderen Raumen, reduziert werden. (D. R. P. 435 109 
KI. 40a vom 26/6. 1925, ausg. 7/10. 1926.) K u h l in g .

Erich Langguth, Weisweiler, Rhld.,Gewinnun/jchlorfreier Blendebeim Verschmelzen 
von sulfidischen Blei-Zinkerzen mit Chlorzink-Chlorkali, dad. gok., daB die Schmelze 
nach der TJmsetzung von PbCL zu metali. Pb durch Zugabe von metali. Zn in moglicliBt 
wenig W. gel. u. der Lsg. vor ihrer Filtrierung eine dem vorhandenen Zinkoxychlorid 
aquivalento Menge HC1 zugesetzt wird. — Die durch die Ggw. von Zinkoxychlorid
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bedingten Verstopfungen u. sonstigen t)belstande werden vermieden. (D. R. P. 435 704 
K I. 40a vom 16/5. 1925, ausg. 14/10. 1926.) K u h l in g .

Hampus Gustaf Emrik Comelius, Schweden, Erzreduktion. (F, P. 606 466 
vom 17/11. 1925, ausg. 14/6. 1926. Schwed. Prior. 19/11. 1921. — C. 1926. I. 3572 
[E. P. 243 353].) K u h l in g .

Hampus Gustaf Emrik Comelius, Stockliolm, iibert. von: Henning Gustav 
Flodin, Roslags-Nasby, und Emil Gustaf Torvald Gustafssou, Stockholm, Eisen 
aus Erzen. (A. P. 1585 240 vom 7/4. 1925, ausg. 18/5. 1926. — C. 1926. I. 3572 
[E. P. 243 353].) K u h l in g .

Copper Separation Ltd., Perth, Australien, Iibert. von: Philipp William Nevill, 
Sch wamrnfdrmiges Eisen. Zerkleinertes Eisenerz wird mit Kohlc gemiseht u. innerhalb 
eines Schachtofens mit iiber eine groBere Flachę yerteilter Windzufulirung auf Tempp., 
zweckmaBig 900—1000°, erhitzt, bei denen ein Sehmelzen der M. hochstens teilweise 
eintritt. Die reduzierte M. liifit man nooh gliihcnd in W. fallen, trennt die Hauptmenge 
der Kohle duroh Abscliopfen u. den Rest nach Mahlen der Mischung auf magnet, oder 
anderem bekannten Wege ab. (Aust. P. 20 811 vom 1/12.1924, ausg. 15/12.1925.) Ku.

Rustless Iron Corp. of America, Maryland, V. St. A., ubert. von: Ronald 
Wild, Holmesfield, England, Ferrochrom. (A. PP. 1 586 590, 1 586 591 u. 1 586 592 
vom 5/2. 1923, ausg. 1/6. 1926. — C. 1926. I. 2143 [Holi. P. 14 033].) K u h l in g .

Róchling’sche Eisen- und Stahlwerke G. m. b. H. und Josef Kubasta, Volk- 
lingcn a. d. Saar, Silicierter W erkzeugsiald ohne Harteempfindlichkeit. Die B. eines 
die Harteempfindlichkeit bedingenden Metasilicats wird yerhindert, indem dem fi. 
Bade bei schlackenfreier Oberflache Gelegenheit zur Ausscheidung von Si u. Aufnahme 
von 0 2 gegeben wird. Scljon entstandenes Metasilicat wird durch irgend einen be
kannten FrischprozeB entfernt, wobei die Silicate zcrlegt werden u. in die Schlacke 
ubergehen; der UbersehuB an FeO ist durch Desoxydation zu entfernen. (Oe. P. 
104 009 yom 18/11. 1921, ausg. 25/8. 1926.) K u h l in g .

H. Harris, London, Rajfinieren von Zinn. As20 3 enthaltendes Sn wird mit Atz- 
alkali (NaOH) oder Na2C03 oder Na-Stannat, das Alkalioxyd enthalt, mit oder ohne 
Zusatz yon NaCI u. Alkalicarbonat oder eines Metalloxyds u. cinem Oxydationsmittcl 
(NaNOj) behandelt. (E. P. 257 023 vom 20/5. 1925, ausg. 16/9. 1926.) K a u s ÓH.

Harshaw, Fuller & Goodwin Co., Cleveland, ubert. von: William J. Harshaw, 
Shaker Heights Yillage, V. St. A., Trennung von Kobalt und Nickel. Wss. Lsgg. der 
Sulfate des Co u. Ni werden mit fertigem oder gegebenenfalls innerhalb der Lsg. selbst, 
durch anod. Oxydation gebildetem PbO,, Mn02, Sn02, TiO„, oder Sb02 erhitzt, wobei 
unl. Co(OH)3 neben der aquivalenten Menge des Sulfats des ais Superoxyd zugefugten 
Metalles entsteht, wahrend N iS04 unverandert bleibt u. yon dem Co(OH)3 durch Filtern
getrennt ^ird. (A. P. 1 596 253 vom 26/9. 1924, ausg. 17/8. 1926.) K u h l in g .

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. von: John H. White, Cran- 
ford, V. St. A., Legierungen. (A. P. 1586 871 vom 29/12. 1923, ausg. 1/6. 1926. — 
C. 1926. I. 2145 [E. P. 241 756].) K u h l in g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Aladar Pacz, Cleyeland, 
Aluminiumlegierungen. Durch Einriihren von 3— 15% Si in geschmolzenes Al erhaltene 
fl. Legierungen werden mit der wenigstens 0,5% freien Alkalimetalles entsprechenden 
-Mońge NaOH oder KOH behandelt, zweckmaBig derart, daB man dieso Verbb. auf 
die Spitze eines Kohlenstabes aufsehmilzt u. mit diesem die geschmolzene Legierung 
yerruhrt. An Stelle von NaOH oder KOH kónnen auch ihre Mischungen mit NaCI, 
NaF, CaC]2, CaO oder Mischungen von Na2C03 bezw. K2C03 mit CaO treten. Die Bc- 
handlung erhoht die Ductilitat der Legierungen. (A. P. 1 596 020 vom 15/9. 1922, 
ausg,; 17/8. 1926.) K u h l in g .

Byramji D. Saklatwalla, Crafton, V. St. A., Wertsleigerung silidumhalliger 
Chromeisenlegierungen. Zwceks Yerringerung des Gehalts an Si werden die Legierungen
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mit einer Mischung von CaC03 u. CaO, gegebenenfalls unter Zusatz geringer Mengen 
K N 03 oder NaN03 u. etwas CaF2 geschmolzen. Das aus dem CaC03 abgespaltene 
C02 osydiert das Si zu Si02, letzteres yerbindet sich mit dem CaO; das Cr bleibt un- 
angegriffen. (A. P. 1597 000 vom 11/3. 1922, ausg. 24/8. 1926.) K u h l i n g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylyanien, tibert. von: William Benjamin Gero, 
East Orange, V. St. A., Kaltbearbeilung hochschmelzender Melalle. Dic zu bearbeitenden 
Metalle, Mo, Ta,’ W, Cr, Zr, U, Th u. dgl. werden mit einem tlberzug eines leichter 
schmelzenden Mctalls, wie Cu, Messing oder Pb, versehen, z. B. in der Art, daB das 
betreffende Metallstuck, otwa ein Stab, durcli eine Aufschwemmung fein gepulrertcn 
CuO in alkoh. Schellacklsg. gozogen u. dann das so aufgebrachtc CuO in der Atm. eines 
reduzierenden Gases reduziert u. geschmolzen wird. Die so vorbereiteten Stiicke lassen 
sich oline gegliiht zu werden, zu feinon Driihten ziehen u. dgl. (A. P. 1 597 189 vom 
11/1. 1921, ausg. 24/8. 1926.) K u h l in g .

Whitecross Co. Ltd., ubert. von: Henry David Lloyd und Charles Edward 
Hill, Warrington, England, Elelclrode fiir Lotzwećke u. dgl. Metallsta.be werden in eine 
Schmelze getaucht, welche durch Erhitzen einer fein gepulverten u. mit Wasserglas 
versetzten Mischung von Ton, CaO, Eisenerz, Titanerz u. S i02 erhalten wird. Die 
Schmelze bildet einen Uberzug auf dem Metallstab. (A. P. 1599 056 vom 12/11.
1923, ausg. 7/9. 1926. E. Prior. 18/12. 1922.) K u h l in g .

M. Auger, London, Emaillieren von Messing. Der Oberflaclie der zu email- 
lierenden Gegenstande wird das Zn entzogen u. die nun zinkfreie Flachę in iiblicher 
Art mit einer Emailschicht iiberzogen. Die Entziehung des Zn geschieht durch Beizcn 
mittels H N 03 oder einer Mischung von H N 03 u. H2S04 oder durch Erhitzen mit ge- 
eigneten Salzen, wie KC1, denen Bindemittel, wie Gummi arabicum, Ton o. dgl. bc-i- 
gcfiigt werden konnen. (E. P. 254452 vom 5/5. 1925, ausg. 29/7. 1926.) K u h l i n g .

X . Farben; Farberei; Druckerei.

Paul Sisley, Die Chemie und die Farbę. Nach einer Definition der Farbę bespricht 
Vf. die physikal. Unterss'. der Farbę, die Farbenphotographie, die Farberei, die wich- 
tigsten Gesetze der Harmonie der Farben, dic chem. Unterss. der Farbę, die Geschiehte 
der Farberei u. die Notwendigkeit eines gut organisierten, chem. Unterrichts. (Chimie 
et Industrie 16. 147—54.) B r a u n s .

Roger Uzac, Die Verdickung der Farben durch Blei. Nach Schilderung der bis- 
herigen Ansichten uber das Eindicken von Farben mit Pb bespricht Vf. Bleiresinate 
(vgl. Buli. Soc. Chim. do France [4] 37- 1194; C. 1926. I. 646), Farben aus Mennige 
mit Kolophonium u. mit BleiweiC u. Kolophonium. Aus seinen Unterss. schlieBt er, 
daB, da bas. Resinate fiir sich nicht, dagegen aber boi Ggw. einer geringen Aciditat 
erstarren, sic zweifellos durch B. eines kolloidalen Komplexes das Erstarren aus- 
gestricliener Farben hervorrufen konnen. (Chimie et Lidustrie 16. 610— 11.) BRAUNS.

J. F. Sacher, Zur Frage der Entstehung von Mennige auf kaltem Wege. Wahrend 
bei Behandlung von Pb-Schwamm mit C02-freier Luft Mennigebildung naclizuweisen 
war, bleibt diese aus, wenn C02 zugegen ist. Die von SCHONBEIN (Joum. f. prakt. Cli. 
74. 323 [1858]) nicht erkannte Rolle des NH3 bei der Mennigebildung besteht darin, 
daB das C02 der Luft unter B. von Ammoniumcarbonat oder bas. Pb-Carbonat ge- 
bunden wird. (Farbę u. Lack 1926. 510.) S u v e r Nt,i

R. H. Comey Brooklyn Company, Brooklyn, New York, V. St. A., ubert. 
von: Victor Wintseh. jr., Zurich, Schweiz, Bestdndige, Sauerstoff nur langsam abgebende 
Bleichbader und Słabilisalor fiir diese. (Can. P. 257 807 vom 24/6. 1925, ausg. 2J2. 
1926. — C. 1926. I .  2250.) S c h o t t l a n d e r ',

Badische Anilin & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., ubert. von: Hans Krzi- 
kalla, Hans Kammerer, Mannheim, und Joseph Nusslein, Ludwigshafen a. Rh.,
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Erzeugutig von echlen Farbungen auf Wólle. (A. P. 1 579 121 vom 3/8. 1925, ausg. 
30/3. 1926. — C. 1926. H. 650 [F . P. 601430].) F r a n z .

Chemische Fabrik Pott & Co., Dresden, Uberfiihrung von an sieli in Wasser 
unloslichen und fiir sich mil Wasser niclit mischbaren Stoffen in eine mit Wasser und 
wdsserigen Losungen haltbar emulgierbare bezw. kolloidallósliche Form, dad. gek., daB 
man in ihnen geringe Prozentsatze mindestens cinor in W. 1. sulfosauren Verb. der 
im Kern substituierten aromat. KW-stoffe, besonders dor Naphthalinrcihe, oder 
dereń Salze, wie z. B. propylnaphthalinsulfosaures Natron, auflost. Die so erzengten, 
z. B. Tetralin, Cyclohexanol o. dgl. enthaltenden Emulsionen sind wertvoll zur Unter- 
sttitzung der Wasch- u. Entfettungsprozcsse der animal. u. vegetabil. Rohfasern, 
Gespinste u. Gewebe. (Schwz. P. 115 701 vom 28/4. 1924, ausg. 1/7. 1926. D. Prior. 
9/7. 1923.) O e l k e r .

Robert GanBen und Georg Gorz, Berlin-Grunewald, Farbstoff, bestehend aus 
in bekannter Weise mit Cl2oder osydierende chlorose Gase entwickelnden fl. Gemischen 
behandelter Humuskohlo. — Gewissc Humuskohlen, welche ohne weiteres nicht fiir 
farber. Zwccke verwcndbar sind, liefcrn gemafl der Erfindung behandelt, dem Kasseler- 
braun gleichwertige Erzeugnisse. (D. R. P. 435 804 K I. 22f vom 15/3. 1924, ausg. 
20/10. 1926.) K u h l in g .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Fritz Straub, 
Basel, und Hermann Schneider, Riehen b. Basel, Zinkverbi?idungen von Azofarbstoffen. 
(A. P. 1572 573 vom 1/10. 1925, ausg. 9/2. 1926. — C. 1926. I. 1888 [E. P.
241572].) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Levęrkusen b. Koln a. Rh., iibert. 
von: Josef Haller, Azofarbstoffe. (A. P. 1 576 322 vom 7/11. 1925, ausg. 9/3. 1926. — 
C. 1926. II. 653 [F . P. 605087].) ' F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Fritz Straub, Basel, Herstellung von G'hromverbindungen von Azofarbstoffen. (A. P. 
1 598 169 vom 3/8.1925, ausg. 31/8.1926. — C. 1926. II. 652 [E. P. 246 394].) F r .

Felice Bensa, Genua, Italien, iibert. von: Alois Zinke, Graz, Steiermark, 
Perylenfarbstoffe. (Can. P. 256 415 vom 9/4. 1925, ausg. 15/12. 1925. — C. 1926. 
I .  245 [E . P . 232 265].) S c h o t t l a n d e r .

Felice Bensa, Genua, Italien, ii bert. von: Alois Zinke und Alfred Pongratz, 
Graz, Steiermark, Perylenfarbstoffe. (Can. P. 256 416 vom 9/4. 1925., ausg. 15/12.
1925. — C. 1926. I .  3576.) S c h o t t l a n d e r .

Felice Bensa, Genua, Italien, iibert. von: Alois Zinke, Graz, Osterreich, Her
stellung von Perylenchinonen. (A. P. 1590 661 vom 7/4. 1925, ausg. 29/6. 1926. 
Oe. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. I. 245 [E. P. 232264].) F r a n z .

Felice Bensa, Genua, Italien, iibert. von: Hermann Schopfer, Graz, Osterreich, 
Kiipenfarbstoffe der Perylenrethe. (A. P. 1 574 116 vom 9/4. 1925, ausg. 23/2. 1926. — 
C. 1926. I. 245.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., iibert. von: Richard 
Just, Ludwigshafen a. Rh., Karl Wilke, Hochst a. M., und Paul Nawiasky, Ludwigs
hafen a. Rh., Schwarze Kiipenfarbstoffe. (A. P. 1 581 638 vom 26/1. 1925, ausg. 20/4.
1926. — C. 1926. I. 1052.) F r a n z .

Wilhelm Eckert und Heinrich Grune, Hóchst a. M., Deutschland, Kiipen-
farbstoffe. (A. P. 1 588 451 vom 17/7. 1925, ausg. 15/6. 1926. D. Prior. 21/7. 1924. —
C. 1926. I. 1053 [E. P. 237294].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Fritz Ballauf, Friedrich Muth 
und Albert Schmelzer, Elberfeld, Deutschland, Schwefelhaltige Kiipenfarbstoffe. 
(A. P. 1 590 718 vom 16/1. 1925, ausg. 29/6. 1926. D. Prior. 24/1. 1924. — C. 1926.
I . 247 [F . P. 591511].) F ra n z .
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Jean Bertć, Inc., New York, ubert. von: Bert C. Chambers, Dobbs Ferry, 
John P. Knierim, Brooklyn, und George S. Messing, East Orange, V. St. A., Druck- 

farben. Deckfarbstoffe werden mit wasserhaltigem oder wasserfreiem Glycerin, Reisbrei 
u. gegebenenfalls Sirup yermischt. (A. P. 1 595 756 vom 30/12. 1925, ausg. 10/8.
1926.) K u h l in g .

Johann RaB, Norderney, VerdunnuwjsmiUel fiir pasiose Olfarben aller Art, be- 
stehend aus Harzprodd. u. gebleichtem Leinol, dad. gek., daB dieses Gemisch einen 
im Verhaltnis stchenden Zusatz von Lebertran oder Lebertranemulsion enthalt. Z. B. 
werden 60 Teile Damarlack, 30 Teile Terpentiu, 5 Teile gebleichtes Leinol u. 5 Teile 
reine Lebertranemulsion zusammengemischt u. gut vermengt. Diese Mischung wird 
zur Aufldsung oder zur Verdiinnung der Farbę bezw. zum Oberstreichen der Bilder 
yerwendet, also genau in derselben Weise zur Anwendung gebracht, wie dies bisher 
bei den bekannten derartigen Mitteln der Fali war. (D. R. P. 435 366 KI. 22g vom 
23/6. 1925, ausg. 9/10. 1926.) S c iia ll .

X I . Harze; Lacke; Pirnis.

Hans Wolff und Toeldte, Zur Fluoiescenzanalyse der Óllacke. In Fortsetzung 
ihrer Unterss. iiber die V'erwendbarkeit der Hanauschen Analysenlampe untersuehen 
Vff. Lacke u. Anstriche, die jedoch keine eharakterist. Unterschiede zeigen. Dagegen 
sind Sikkative u. die Art der Trocknung von wesentlichem EinfluB auf die Fluorescenz- 
erscheinung. (Farben-Ztg. 32. 80—81.) B r a u n s .

Peter Schlumbohm, Wiedergewinnung des gesamten Ldsungsmiłtels beim Cellulose- 
lack-Spritzrerfahren. Vf. macht einen Vorschlag fiir ein Vakuumspritzverf., bei dem 
das gesamte Losungsm. wiedergewonnen werden kann. (Farben-Ztg. 32. 82.) B r a u n s .

Friedrich Reinitzer, Die Coniferylreaktion einiger Harze. Das Verh. des Coniferyl- 
cdkohols, mit Phloroglucin u. Salzsauro eine kirschrote Farbung zu bilden, wurde 
vom Vf. an einer Reihe von Harzen untersucht. Dio Rk. liiBt sich nicht nur in atb. 
Lsg., sondern auch mit dem festen Harz ausfuhren. Folgende Ergebnisse werden 
besonders hervorgehoben: „Eine kraftige Coniferybk. geben Siam- u. Sumatrabenzoe, 
Tolubalsam, Perubalsam, Storax, Stinkasant u. Galbanum, die Uberwalhmgsharze 
der Fichte, Schwarzkiefer, Larche u. Zirbe, gelbes u. rotes Akaroidliarz, Dammar, 
Manila-Elemi, Copaivabalsam u. Oliyenharz. Bedeutend schwacher tritt die Rk. bc-i 
Weihrauch, Myrrlie u. Mastix ein. Aus der Rk. muB geschlosson werden, daB der 
Harzalkohol folgender Harze Coriiferylalkohol oder ein diesem sehr nahestehender 
Korper ist: Sumatrabenzoe, Perubalsam, Tolubalsam, Storax, Asant, Galbanum, 
Uberwallungsharze der Fichte, Schwarzfóhre, Larche u. Zirbe, gelbes u. rotes Akaroid- 
harz. Die Rk. des Manila-Elemis u. des Elemióls riihrt nur von Elemicin, die der 
Myrrhe von Eugenol her. Im Dammarliarz gibt nur der alkoholi. Teil die Rk. Die 
Ursache der Coniferylrk. des Weihrauchs, des Mastix- u. 01ivenharzes kann gegen- 
wartig noch nicht angegeben werden. Ferulasaure gibt, entgegen den bisherigen An- 
gaben, die Coniferylrk. nicht. Ebenso yerhalt sich Paracumarsaure. Die Angabe, 
daB bei der Kaffeesaure dio ConiferjTlrk. eintritt, ist zweifelhaft“. (Ztschr. f. anal. 
Ch. 69. 114—121. Graz, Techn. Hochsch.) WlNKELMANN.

X II . Kautschuk; Guttapercha; Balata. c.,,

Heinrich Feuchter, Eine Thermodynamilc der Elaslik und die Schatentheorie 
des Kautschuks. Yf. untersucht die (juellungs- u. Dehnungsverhaltnisse von Kautschuk, 
der in verschiedenem Dehnungszustand zur Anordnung gelangt. Mit steigender Iimen- 
u. AuBenbelastung resp. Dehntmg nimmt die Quellbarkeit u. Loslichkeit des Kautschuks 
ab. Im AnschluB daran entwickelt Vf. eine Theorie der elast. Eigenschaften des Kai^t- 
schuks in semen verschiedenen Zustanden. (Kautschuk 1926. 171—79. 197—204. 
Barmen-Lichtenplatz.) EVKRS.
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F. Thomas, Die V ulkanisation bei tiefer Temperatur. Vf. behandelt die Wirk- 
samkeit einiger Ultrabesckleuniger in bezug auf die Herabsetzung der Vulkanisations- 
zeit u. Temp. (Caoutchouc et Guttaperoha 23. 13 261— 63.) E v e r s .

J. F. Padula, Vergleich verschiedener Rohgumnu. Oberblick iiber die yerschiedenen 
Arten, Gummisynthese, Priifungsmethoden, EinfluB ultravioletter Strahlen, Angabe 
einer einfącben Methode zur Best. der Viscositat. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 15. 
756— 62.) R o j a i i n .

Werner Esch, Eine einfache Methode zur Grilbestimmung in Gasrup. Besehreibung 
einer Methode der Gritbestimmung durch Absiebcn des GasruBes durch ein bestimmtes 
Sieb mit Hilfeeines Wasaerstromes. (Gummi-Ztg. 41. 82. Hamburg-Uhlenhorst.) E y ers

Robley H. Morrison, Ak ron, Ohio, V. St. A., t)berziehen von Faserstoffen mit 
Kautschuk. Man yermischt Zellstoffaser mit einer Kautschuk nicht lósenden FI., 
wie A., gibfc hierzu eine Lsg. von Kautschuk, der erforderlichenfalls Sehwefel u. ein 
Vulkanisationsbeschleuniger zugesetzt sein kann, u. trennt hierauf die Faser yon dor 
FI.; die so erhaltene mit Kautschuk iiberzogene Faser kann zur Herst. yon Fupboden-
belag. Wandbekleidung, Knnstlede.r usw. yerwendet werden. (A. P. 1595 049 vom
31/7. 1922, ausg. 3/8. 1926.) '  F r a n z .

L. Le W. Hamon, London, Kaiitschukmassen. Ais Fullmittel fiir Kautschuk- 
mischungen yerwendet man 25—35 Teile fein gemahlenen verkohlten Torf. (E. P. 
247 712 vom 5/1. 1925, ausg. 18/3. 1926.) F r a n z .

Kodak Ltd., London, iibert von: S. E. Sheppard und C. L. Beal, Rochester, 
V St A., Elektrolytische Ilerstellung von Kautschukbelugen. (E. P. 251271 vom 
20/4. 1926. Auszug verSff. 7/7. 1926. Prior. 22/4. 1925. — C. 1926. II. 1344 [A. P.
1 589 325/6].) K u h liŃ O .

Kodak Ltd., London, iibert. von: C. L. Beal und L. W. Eberlin, Rochester, 
V. St. A., Kautschukhelage. (E. P. 251979 vom 29/4. 1926, Auszug veroff. 14/7. 
1956. Prior. 7/5. 1925. — C. 1926. II. 1343 [A. P. 1 589 324].) ' K u h l i n g .

F. Levy, Westminster, Ilerstellung ron Emulsionen und plastischen Massen ans 
Bitumen. Man yermischt eine wss. Emulsion von Bitumen mit einer Lsg. oder einer 
wss. Suspension von Kautschuk; man yermischt eine Emulsion von mexikan. Asphalt 
mit Kautschukmilchsaft; der Kautschukmilchsaft kann unter Zusatz von Diphenyl- 
guanidin ais Vulkanisationsbeschlemiiger yulkanisiert sein, die so erhaltenen Mischungen 
konnen beim Wegebau, zum Impragnierm, Wasserdichtnmchen usw. yenvendet werden; 
nach dem Zerstoren der Emulsion durch Zusatz eines Elektrolyten erhalt man ein zur 
Herst. von piastischen Massen brauchbares Prod. (E. P. 254004 vom 25/3. 1925, 
ausg. 22/7. 1926.) F r a n z .

Maurice Morel, Frankreich, Anstrichmittel fiir Pneumałiks. Man mischt z. B.
3 Teile Kautschuk, 1 Teil Balata, 1 Teil Guttapercha u. 4 Teile Harz. Diese Mischung 
lóst man in einer FI. aus 20 Vol. Petroleum, 20 Vol. Trichloriithylcn u. 40 Vol. Bzn., 
sehlieBlich fiigt man noch Metnllstaub zu (z. B. Bronze-, Sn-, Cu-Pulver), um dem 
lieifen ein metali. Aussehen zu yerlcihcn. (F. P. 609 292 yom 16/4. 1925, ausg. 11/8.
1926.) T h i e l .

Dewey and Almy Chemical Co., North Cambridge, Dichtungsmittel. Im wesent- 
liehen besteht die M. aus Latez mit Zusatzen von Bentonit-, Karayagummi u. Farb- 
stoffen. (Schwz. P. 115 941 vom 5/6. 1925, ausg. 16/7. 1926. A. Prior. 10/6. 
1924.) T h i e l .

X III . Atherische Ole; Rieehstoffe.

Alfred Wagner, Ein Beilrag zur Geschichte der Destillalion der dtherischen Ole. 
Es wird ein Auszug aus einem Buche yon F e b u r e - C a r d o l u c i o  iiber einen App. 
zur Dest. yon Krautem gegeben. (Riechstoffindustrie 1926. 162— 65.) H e s s e .



1926. II. Hjn,. F e t t e ; W a c h s e ;  S e i f e n ;  W a s c u m i t t e l . 3081

Fritz Elze, Famesol im atherischen JasmiMilienól. Vf. weist Famesol in der 
Fraktion von Kp.5 145—155° des ather. Jasminbliitenols dureh Oxydation zum ent- 
sprechenden Aldeliyd (Semicarbazon, F. 134°) nach. (Chcm.-Ztg. 50. 782. Merse- 
burg.) R a e c k e .

B. Rutowski und I. Winogradowa, Zur Kennlnis der russisclien atherischen Ole. 
Es werden einige Serien von Unterss. der Ole aus Laurus Camphora L., Abies Sibi- 
rica L. u. Eucalyptus Globulus L. mitgetcilt. (Riechstoffindustrie 1926. 157—59. 
173—75. 187—89. Moskau, Staatl. Chem.-Pharmaz. Forschungsinst.) H e s s e .

A. R. Penfold, Bemerkung iiber das syntlietische Menthol Australiens. (Vgl. Journ. 
Roj'. Soc. N. S. Wales 54. 40. 1920. 57. 215. 1923.) Vf. sehildert das V. des Piperitons 
in den Eucalyptusarten Australiens, seine Gewinnung u. die Synthesc des Menthols 
daraus, das aus 2 Isomeren besteht, einem inaktiven von F. 34° u. einem linksdrehenden 
fl. Manehmal wurde noch ein Menthol mit folgenden Eigenschaften erhalten, Kp.10 
98—99°, D.,515 0,9098, a =  2,5°, n20 =  1,4642. F. des Phenylurethans 103—104°. 
Zum SchluB besprieht Vf. noeh die baktericiden Eigenschaften der Menthole. (Chimie 
et Industrie 16. 555—56.) B r a u n s .

I. R. Spinner, Menthol. Es werden Eigenschaften u. Verff. zur Herst. von 
Menthol zusammengestellt. (Riechstoffindustrie 1926. 160—62. Berlin, Univ.) Hs.

M. Bienaime, Die Chemie der liiechstoffc. Allgemeiner tlberblick iiber die 
physiolog., physikal., botan. u. chem. Betrachtungen der Rieelistoffe, ilir V. u. ihre 
Gewinnung aus den Pflanzen u. die Darst. der synthet. Riechstoffe. (Chimie et Industrie 
16. 160—65.) B r a u n s .

W. Geoffrey Dalton, Einige Beispiele moderner Verfalschung. Es werden Vcr- 
falschtingen beschrieben von Sandelholzol u. Lavendelól. (Perfumery Essent. Oil 
Record 17. 432—33. London W. 4, Chiswick Chemical Works.) H e s s e .

Eugene Foray, Frankreieh, Extralction aller atherischen Ole aus Pflanzen tisia. 
ohne Destillation. Man behandelt die Ausgangsstoffe mit Dampfen von Athern, ins- 
besondere A. oder anderer Losungsmm. u. fiigt den Extrakten dann einen festen Korper 
(Salz, Zucker, Sago, Mehl usw.) zu. (F. P. 30 574 vom 16/5. 1925, ausg. 19/7. 1926. 
Zus. zu F. P. 587686; C. 1925. II. 590.) KAUSCH.

Eugene Foray, Frankreieh, Zerlegung von Glucosiden. Zur vollstiindigen Ge
winnung von Riechstoffen usw. aus Pflanzen wie Iris oder Jaśmin werden vor der 
iibliehen Behandlung mit Extraktionsmitteln die vorhandenen Glucoside dureh Einw. 
von W. hydrolysiert. Die Hj'drolyse kann dureh Elektrolyse oder dureh niedrig ge- 
spannte Strome von hoher Frequenz begiinstigt werden. (F. P. 609 548 vom 12/12.
1924, ausg. 16/8. 1926.) Mai.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Deutschland, Getcinnung von Riechstoffen aus 
Blumen o. dgl. Man leitet iiber die Blumen o. dgl. w. Luft oder andere indifferente 
Gase u. laBt dio von diesen mitgenommenen Riechstoffe von aktiven Absorptions- 
mitteln (aktive Kobie, Silicagel) absorbieren. Aus letzteren werden dann die Riech
stoffe dureh Dest. oder Extraktion isoliert. (F. P. 610 734 vom 8/2. 1926, ausg. 
11/9. 1926. D. Prior. 25/3. 1925.) O e l k e r .

J. R. Watkins Co., ubert. von: Edgar G. Thomssen, Winona, Minnesota, 
V. St. A., Losungsmittel fiir dtherische Ole u. dgl. Ais Losungsm. fiir ath. Ole, Riech- 
u. Geschmackstoffe, insbesondere solehe, welche bei der Herst. von Nahrungs- u. 
GenuBmitteln verwendet werden, benutzt man Ester organ. Oxysauren, z. B. Athyl- 
lactat, evtl. im Gemisch mit A. (A. P. 1602183 vom 24/7.1925, ausg. 5/10.1926.) O el.

X V I I .  Pette; W achse ; Seifen; Waschmittel.

A. Guiselin, Die Yerseifung von Fetten unter Druck. Vf. zeigt an Kurven den 
Verlauf der Verseifung von Fetten unter Druck, woraus heryorgeht, daB bei ófterem

VIII. 2. 201
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Emeuem des glycerinhaltigen W. durch frisches W. die Yerseifung in kiirzerer Zeit 
zu Ende geht. (Chimie et Industrie 16. 573—74.) B r a u n s .

J. Bruel, Behandlung der Nebenprodukte in der Abdeckerei. Das bei der Behand- 
lung der Kadayer mit W.-Dampf erhaltene Kondenswasser, das sich nur kurze Zeit 
halt, enthiilt noch etwa 27% Fett, 25% Gelatine u. ahnliche Prodd. u. 6% Extrakt- 
stoffe aus dem Fleisch. Mit Fullererde bei 60— 80° laBt sich das Fett daraus abscheiden 
u. nach dem Filtrieren u. Trocknen des Ruckstandes mit passenden Lósungsmm. ex- 
trahieren, wahrend die Leimstoffe in Lsg. bleiben u. durch Eindampfen gewonnen 
werden. Das Verf. laBt sich auch auf andere Fettemulsionen ubertragen. (Chimie et 
Industrie 16. 557—58.) B r a u n s .

Hans Wolff und Teeldte, Leinól im UUravioletllicht der Analysenąuardampe. 
Die Fluorescenzerscheinungen bei Leinól, das in Tropfen auf einer Tflpfelplatte unter- 
sucht wird, yon erhitztem Leinól u. Fimissen mit verschiedenem Siccatiygehalt werden 
beschrieben. Es ist moglich, durch die Analysenquarzlampe Leinól in einem Gemisch 
sicher zu erkenncn u. auch rohes Leinól in einem Gemisch nachzuweisen. (Farbę 
u. Lack 1926. 509.) S u y e r n .

Kek Ltd., London, iibert. von: Jacob William Spensley und John William 
Battersby, Manchester, Engl., Extraktion von Fetten und Olen aus animalisehen Ge- 
weben. (Can. P. 258 826 vom 6/7. 1925, ausg. 9/3. 1926. — C. 1926. II. 1705. [E. P. 
241 804.].) O e l k e r .

Frank Webb stockton, Pittsburg, Penns., Herstellung von Nufibutter, insbesoiulere 
Erdnufibutter, durch Mahlen der Nusse, dad. gek., daB den Niissen yor dem Mahlen 
ein bei gewóhnlicher Temp. festes Fett, eyent. gleichzeitig mit Kochsalz, in einer 
Menge zugesetzt wird, die geringer ist ais diejenige der ubrigen Bestandteile der 
Butter, zum Zwecke, eine Trennung des NuBóles von den ubrigen Bestandteilen der 
Butter zu yerhindern. — Das konsistente Fett, das aus gehartetem vegetabil. Fett, 
z. B. gehartetem ErdnuBól, bestehen kann, kann vor dem Mahlen auf der Oberflaclie 
der Nusse ausgebreitet werden. (D. R. P. 394 516 KI. 53h yom 15/5. 1921, ausg. 
29/4. 1924. A. Prior. 17/3. 1921.) R o h m e r .

Knud Herholdt Hansen, Aabyhoy b. Aarhus, Danem., Herstellung hoch oxy- 
dierter, ais Emulsionsmiltel, z. B. in der Margarinefabrikaticm, vence7idbarer Ole, dad. 
gek., daB durch eine Mischung eines Ols mit holier Jodzahl mit einem Ol mit niedriger 
Jodzahl (unter 10) Luft oder O geleitet oder der Mischung O unter gleichzeitiger Er- 
warmung auf etwa 190° zugefuhrt wird, wobei ein Ansteigen der Temp. iiber 200° 
yermieden wird, u. daB die Behandlung fortgesetzt wird, bis derjenige Teil der Mischung, 
der eine hohe Jodzahl hat, gcnugend hoch oxydiert ist. — Dem erhaltenen, gegebenen- 
falls gereinigten Prod. kann zur Vermeidung des Anhaftens an den Wandungen der 
App., besonders yon Holzapp., eine geringe Menge yon Ca(OH)2 zugesetzt werden. 
(D. R. P. 396426 KI. 53h vom 13/3. 1923, ausg. 4/6. 1924.) R o h m e r .

X V II I . Faser- un d  Spinnstoffe; Papier; Cellulose;

Kunststoffe.

H. Sunder, Uber eine nem Methode zur Reinigung des Natriumhydroxyds, das 
aus der Lauge der Mercerisation der BaumwóUe im Stuck wiedergewonnen wird. Vf. 
bespricht die Wichtigkeit der Wiedergewinnung der NaOH u. die bisherigen Verff. 
der Reinigung. Das neue Verf. besteht darin, daB die in der Lauge kolloid gel. organ. 
Stoffe mit Kalk u. einer Harzseife sd. ausgefeillt werden u. nach dem Absitzen die 
klare Lsg. abgehoben -wird. (Cliimie et Industrie 16. 520—25.) B ratjNS.

L. Meunier und G. Rey, Uber die Eimvirkung ullraviolelter Strahlen auf Wolle. 
Unter der Wrkg. ultrayioletter Strahlen nimmt die Labilitat des in der Wolle ent-
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haltenen S betrachtlich zu, u. zwar wird letztercr hauptsachlich in S 0 2 iibergefuhrt, 
welclies sieli weiter zu H2S 04 oxydieren kann. Man kann diese Wrkg. durcli Methyhot 
sichtbar machen, wenn man neutrale Wolle nur teilweise bcliclitet. Der belichtete 
Teil zeigt dann einen erliohten pn-Wert. — Belichtete neutrale Wolle gleicht einer 
mit S gebleichten Wolle. Beide zeigen die Nitroprussidrk. von A rn o ld . — Un- 
belichtete neutrale Wolle farbt sieli in wss. Chinonlsg. langsam violett, belichtete 
dagegen schnell gelb. Diese Bk. ist sehr empfindlich. Die Fixierung von Chinon u. 
naehfolgende B. von Hydrochinon vollzieht sieh bei belichteter Wolle viel sclmeller 
ais bei unbelichteter. Mit S gebleichte Wolle verhalt sich auch gegen Chinon wie 
belichtete. — Wahrend neutrale Wolle in einer Alloxanlsg. Rotfarbung, in einer 
Ninhydrinlsg. Blaufarbung hervorruft, besonders schnell beim Erwarmen, sind diese 
Rkk. bei belichteter oder mit S gebleichtcr Wolle negatiy, offenbar weil die S 02 der 
Oxydation des Proteinmol. entgegenwirkt. — Gibt man zu belichteter Wolle in 0,5-n. 
Soda zwei Tropfen gesatt. m-Nitranilinlsg., erhitzt einige Min. im Wasscrbad, siiuert 
die abgegossene FI. mit Essigsaure an u. fiigt zwei Tropfen n. N aN 02 zu, so entsteht 
Braunfiirbung. Es liat sich Bismarckbraun infolge Red. des m-Nitranilins durch S 0 2 
gebildet. Mit unbelichteter Wolle ist die Rk. viel weniger intensiv. — Dio violettc 
Fluorescenz, welclie unbelichtete Wolle in WoODschem Licht zeigt, verschwindet all- 
mahlieh unter der Wrkg. ultravioletter Strahleu. — Im Gegensatz zu v o n  B e r g e n  
(M ellia n d s Textilber. 6. 745; C. 1 9 2 6 . I. 1070) konnten Vff. keine Beziehung 
zwischen Farbstoffkonst. u. Farbung belichteter Wolle feststellen. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 1 8 3 . 596—98.) L indenbauji.

Sch., Eignung von Fullstoffen fiir die Papierfabrikation. Der Fiillstoff muB fiir 
cino bestimmte Papierąualitat ein bestimmtes Verhaltnis zwischen den verschiedenen 
KorngroBen aufweisen. Ein zu lioher Anteil grdfierer Teilchen gibt dem Papier zu 
germges Deckvermogen, wahrend das Uberwicgen kolloidaler Teilchen die Ausbeute 
auf der Maschine herabsetzt. Mittlere KorngroBen u. kolloidale Teilchen im n. Ver- 
haltnis in einem Fiillstoff gemischt diirften fur die meisten Papiersorten das Richtigc 
sein. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 1184—86.) S u v e r n .

Yoshisuke Ueda und Goichi Yamada, Untersuchung iiber Holzchemie. 2, Mitt. 
Uber die Karafutofichte „Todomatsu“. Das Holz der Fichte wird ais Schliff u. zur 
Herst. von Sulfitzellstoff verwendet. Die Wrkg. der Anwesenheit von Mannan auf 
die Eigenschaften des Stoffs u. die Aufarbeitung der Ablauge durch Vergiiren wird 
besprochen. (Journ. Cellulose Inst., Tokyo 2. 25—26.) S u v e r n .

R. Michel-Jaffard, Die Ersatzmittel der Lumpen in der Zellsloffindustrie. Nach 
einigen statistischen Angaben scliildert Vf. die chem., mechan.-physikal. u. physiko- 
chem. Eigenschaften der Cellulose, die Yerdrangung der Baumwolle durch die teclm. 
Cellulose, u. die. Verwendung der Spezialzellstoffe. (Chimie et Industrie 16 . 621 
bis 626.) B r a u n s .

Fritz Hoyet, Vom Dampfen wid Koćhen des Hólzes fiir Braunschliff. Allgemeine 
Richtlinien iiber die Art des Dampfens u. die Beschaffenlieit der Kocher. (Papierfabr. 24. 
658—59.) B r a u n s .

James Taylor, Uber die Technik der Herslellung diinner Celluloidfilme. Yf. stellt 
Celluloidhautchen her in der Weise, daB er einmal Pyroxolinlsg. (1 g in 20 ccm Amyi- 
acetat) auf eine staubfreie Wasserobcrflache, ein anderes Mai auf eine warme Queck- 
silberoberflache verdunsten liiBt u. erhśilt so Filme von otwa 500 A Starkę. Eine Priifung 
aus Yakuumdichtheit in einem eigens dazu konstruierten App. (vgl. Original) zeigt, 
daB nur die auf Hg erzeugten Filme vakuumdicht sind. Durch Fiirben der Celluloidlsg. 
werden gefarbtc Filme erhalten. Weiter bespricht Vf. die Darst. von Metallspiegeln 
auf der Oberflache der Celluloidfilme durch Metalhrerdunstung. Eine Unters. der 
Filme mit Rontgenstrahlen ergab kein Resultat. (Journ. Scient. Instruments 3. 
400—404.) B r a u n s .

201*
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G. Kita und R. Tomihisa, Untersuchungen uber Viscose. V. Mitt. Bei der 
Rcifung der Viscose geht B. des Xantliogenats durch Einw. von CS2 auf Alkalicellulose 
u. B. von Na2C03 u. Na2CS3 durch Einw. von CS2 auf freies Alkali nebencinander. 
Wahrscheinlich verlauft die erste Rk. sehneller ais die zweite, da die Rk.-Prodd. der 
zweiten stabiler sind ais die der ersten u. mit dem Fortschreiten der zweiten Rk. der 
Gehalt an freiem CS2 u. NaOH sich verringert, so daB einmal gebildetes Xanthogenat 
sich wieder spaltet u. CS2 u. NaOH abgibt. Die Rkk. schreiten weiter fort, um den 
Glcichgewichtszustand zwischen Xanthogenat, Na2C03, Na2CS3, NaOH, CS2 usw. 
zu crreichen, bis sclilieBlich alles freie Alkali verbrauclit u. durcli Anhaufung des ge- 
bildeten Salzcs die Viscosc geronnen ist. Ansteigcn der Temp. fórdert die B. des 
Carbonats u. Thiocarbonats. Darin soli der Grund liegen, daB bei hoherer Temp. 
einmal gebildetes Xanthogenat sehneller abgespalten wird. Wahrend man bisher 
mit CROSS u .  B e v a N annalim, daB dic Gerinnung nur dann stattfindet, wenn Xantho- 
genat soweit abgespalten ist, daB der Gehalt an CS2 bezw. NaOH gegen 1 Mol. C0H1()O5 
1/i betriigt, ist nach Verss. der Vff. diese Tatsache zufallig, es gibt einen Fali, wo 
Viscose selbst mit % Mol. NaOH geronnen ist. Es ist auch festgcstellt, daB in allen 
Fallen bei spontaner Gerinnung alles freie Alkali versclnvindet. (Journ. Cellulosc 
Inst., Tokyo 2 . 26—28.) S u y e r n .

G. Kita, K. Azami und R. Tomihisa, Untersuchungen uber Yiscose. VI. Mitt. 
(V. vgl. vorst. Ref.) Der EinfluB der Konz. der Alkalilauge u. der CS2-Menge auf 
dic Zus. des Xanthógenats sowie der EinfluB der Rk.-Prodd. des NaOH auf CS2 wurde 
untersucht. (Joum. Cellulose Inst., Tokyo 2. 28—30.) SuVERN.

Y. Kami, Untersuchung iiber Veranderungen in Festigkeit und Dehnbarkeit kilnst- 
licher Seide durch Feuchtigkeit. Fiir gewohnlich zeigt Kunstseide beim Ben et z en mit 
W. eine Erhohung der Dehnbarkeit. Je nach der Beschaffenheit des Fadens betragt 
diese Zunahme 10—65% gegenuber der in troekenem Zustande, durchschnittlich 
40%. Einigc Sorten zeigen in feuchtem Zustande geringere Dehnbarkeit ais trocken. 
Kunstseide verliert stark an Festigkeit beim Benetzen, die Abnahme gegeniiber der 
iirspriinglichen Festigkeit betragt 50—70%. Die Grófie der Festigkeits- u. Dehn- 
barkeitsabnahmc ist konstant, sie ist unabhiingig von der Daucr der Benetzung. 
Nach dem Trocknen bekommt die Kunstseide ihre ursprungliche Festigkeit u. Dehn
barkeit wieder, gleichgiiltig, ob das Befeuchten lange oder kurz wahrte. Der Quer- 
schnitt der trocknen Fadens ist elliptiscli oder rechteckig, nach dem Befeuchten wird 
er rund u. ist 2—2,5-mal grofier ais der des trocknen Fadens. (Joum. Cellulose Inst., 
Tokyo 2 . 25.) S u y e r n .

Hellm. Schwalbe, Neue. Ergebnisse bei der Festigkeitsbestimmung von Halbstoffen. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 57. 1151—54. 1181— 84. — C. 1926. II. 1601.) S u y e r n .

Paul Kóppel, Karlsruhe, und Erwin Wuensch, Mannheim, Roslen, Aujschliepen 
und Kotonisieren regelabilischer Rohstoffe zwecks Gewinnung von Langfasem und koto- 
ńisierten Fasem oder vcm Papierstofj nach D. R. P. 423397 dad. gek., daB an Stelle 
Y o n  W. andere Fil. verwendet werden, die auf die Inkrustensubstanz ąuellend wirken. 
(D. R. P. 435 688 KI. 29 b vom 16/3. 1922, ausg. 14/10. 1926. Zus. zu D. R. P.
423397; C. 1923. II. 1706.) K a u s c h .

Victor Roche, London, Nahrboden fiir zum Roslen von Teztilpflanzen geeignele 
Kulluren von Bakterien. (D. R. P. 435 616 K I. 29b vom 2/12. 1924, ausg. 14/10.
1926. F. Prior. 28/8. 1924. — C. 1926. I. 794.) K a u s c h .

Gian Giacomo Guamieri, Italien, Pflanzenfasem, insbesondere Jule gegen das
Waschen uńderstandsfahig zu machen. Man bringt die Fasern in ein Fermente, die 
die Fasern verbindenden Stoffe stark angreifen, enthaltendes Bad, sodann in ein Alkali- 
hypochloritbad, dann ein saures Bad u. wascht sie schlieBlicli griindlich aus. (F. P.
611 289 vom 16/2. 1926, ausg. 24/9. 1926.) K a u s c h .
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N. V. Algemeene Chemische Producten Handel. Haag, Holland, Entfetten 
von II ollc und anderem Fasergul, insbesondere von SchweiBwolle, durch Behandeln 
mit organ. Losungsmm. u. mit anschlieBendem Bcfroien von dcm anhaftendcn 
Losungsm., dad. gek., daB das Gut unter kontinuierlicher Fortbowegung in cincr 
geschlosscnen Apparatur, mit oder ohne mechan. Untcrstiitzung des Losevorgangs, 
entfettet u. darauf vom Losungsm. befreit wird, das von einem durch Einhaltung 
eines standigen Unterdrucks in der gesamt-en Apparatur erzeugten u. an der Ein- 
u. Ausfiihrungsoffnung des Gutes eintretenden Luft- oder Gasstrom mitgenommen 
u. aus diesem — zwcckmiiBig nach erfolgter K iih lu n g , unter Umstanden auf Tempp. 
unterhalb des Gefrierpunktes des W. — durch eines der bekannten Adsorptionsverff. 
zuruckgewonnen wird. (D. R. P. 435 753 K I. 29b vom 30/3. 1924, ausg. 19/10. 1926. 
Holi. Prior. 26/1. 1924.) K a u s c h .

N. V. Algemeene Chemische Produktenhandel, Haag, und W. A. Meyer, 
Hersfeld, Entjetten von Wolle und )Viedergewinnung der fliichligen Losungsmittel. Dio 
Wolle wird unter standiger Bewegung mit einem organ. Losungsm. behandelt, letzteres 
sofern es noch an der Wolle haftet, durch einen h. Luft- oder Gasstrom abgetrioben 
u. das Gasgemisch durch Absorption durch Kreosotol o. dgl. oder akt. Kohle von dcm 
Lósungsmitteldampf befreit. (E. P. 257 192 vom 6/4. 1926, ausg. 16/9. 1926.) K a u .

N. V. Algemeene Productenhandel, s’-Gravenhagc, Entfetten von ]Volle. Das 
durch Transportbander in geschlossenen Behiiltern in diinnon Lagcn bewegte Gut 
wird mit organ. Losungsmm. unter Druck bcspriiht. (Holi. P. 15 202 vom 20/9. 1924, 
ausg. 15/10. 1926.) K a u s c h .

Socićte pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta", Paris, iibert. von: 
Joseph Edouard Gustave Lahousse, Ternay, Frankreieh, Kunstseide u. dgl. (A. P. 
1583 475 vom 26/9. 1924, ausg. 4/5. 1926 — G. 1926. I. 1904.) K a u s c h .

Sociśte pour la Fabrication de la Soie ,.Rhodiaseta“, Paris, iibert. von: 
Franęois Girardet, Roussillon, Frankreieh, Kunslfuden dureli trochucs Verspinnc)i 
von CeHuloscdcrimten. (A. P. 1586 552 vom 28/5. 1925, ausg. 1/6. 1926. — O. 1926. 
I. 1904.) K a u sc h .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, iibert. von: Darcy van der 
Want und Martinus Petrus Antonius Bouman, Arnhem, Holland, Kunstfadeh 
u. dgl. aus Viscose. (A. P. 1 596 906 vom 4/3. 1926, ausg. 24/8. 1926. D. Prior. 5/3.
1925. — C. 1926. II. 846 [B r itish  E nka A r t if ic ia l S ilk  Co. Ltd.].) K a u s c h .

Shozaburo Hoshino, Yokohama, iibert. von: Masaru Hirasawa, Tokyo-Fu, 
Japan, Kunstseide. Man lóst faserige Stoffe, dereń Hauptbestandteil Fibrom ist (z. B. 
Cocons eines Wurmes der Familie Bombycidae), in einer ZnCI2-Lsg. u. treibt dic Lsg. 
durch Capillardiisen in ein aus einer sauren Alkalisulfitlsg. bestehendes Fallbad u. 
dann eine Lsg. von CH20  in A. (A. P. 1 603 080 vom 27/4. 1925, ausg. 12/10. 1926. 
Japan. Prior. 7/5. 1924.) KAUSCH.

Neutrosol Products Corporation, New York, iibert. von: E. Pohl, New York, 
Kunstseide. Um das Zwirnen der Kunstseide zu fordern, werden die Faden mit einem 
tjberzug (z. B. aus Bienenwachs, Japanwachs, Stearin- u. Ólsaure) versehen, der leicht 
entfernt werden kann. (E. P. 255 909 vom 27/7. 1926, Auszug veroff. 22/9. 1926. 
Prior. 27/7. 1925.) K a u s c h .

jacąues Delpech, Frankreieh, Kunstseide aus Nitrocellulose. Man entwassert 
die Pyroxyline, die man in dio Kollodiumlsgg. fiir die Celluloidkunstseide uberfiihrt. 
(F. P. 30 982 vom 6/10. 1925, ausg. 6/10. 1926. Zus. zu F. P. 561614; C. 1925. I. 
1470.) K a u s c h .

Erste Oesterreichische Glanzstoff-Fabrik A.-G., St. Polten, Spinnbad fiir 
Yiscose, bestehend aus H„SOf, u. einer Oxysaure (Milchsaure). (Oe. P. 104 237 vom 
21/5. 1920, ausg. 25/9. 1926.) * K a u s c h .
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Erste Oesterreichische Glanzstoff-Fabrik A.-G., St. Pol ten, Fein,rpinnverfahren. 
Ais Spinnbad wird verd. H2S 04 derart yerwendet, daB fiir jede zu crspinnende Faden- 
nummer die Sauremenge im Liter Spinnbad ein bestimmtes Minimum (a) nicht unter- 
schreitet, das fiir die Fadennummcr 0 gleich 2 Denier 250 g im Liter betriigt u. fiir eine

beliebige andere Fadennummer dureh die Formel: x = = -^ ~ -  berechnet wird.
Yp

(Oe. P. 104 238 vom 22/3. 1920, ausg. 25/9. 1926.) K a u so h .
Erste Oesterreichische Glanzstoff-Fabrib A.-G... St.Polten, Feinstfadige Yiscose- 

scide. Man verwendet ein Fallbad, das aus H2SO;„ (NH1)2SO,I u. aus den Waschwassern 
der erhaltenen Faden stammendcm Na-iSO* besteht. (Oe.P. 104239 vom 20/9. 1921, 
ausg. 25/9. 1926. Zus. zu Oe. P. 88651.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh., iibert. yon: Carl Immer- 
heiser, Ludwigshafen, Carl Neubaur, Mannheim, und Erwin Scharf, Ludwigshafcn 
a. Rh., Gefarbte Celhiloseestermassen. (A. P. 1 589 700 vom 29/11. 1924, ausg. 22/6.
1926. D. Prior. 26/6. 1924. — C. 1926. I. 2522.) F ranz.

X I X .  Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

Ed. Donath, Zur Begrenzung der Begriffe Steinkóhle, Braunkohle wid Torf. Unter 
Bezugnahme auf den Beitrag von Gothan (vgl. Braunkohle 24. 1128; C. 1926.1. 3442) 
zur Frage dieser Begriffsbegrenzung schlagt Vf. vor, fiir die Unterscheidung von Stein- 
u. Braunkohle ihr yerschiedenartiges Verh. gegen verd. Salpetersaure, gegen sd. Alkali- 
lauge u. bei der Extraktion mit sd. Bzl. zugrunde zu legen. Kreidekolilen weisen einzelne 
Rkk. von beiden Kohlentypen auf Ti. werden ais Zwischenformen bezeichnct. — 
Bzgl. des Begriffes der Pechkohle mochte der Autor diese Art von Braunkohlen ais 
edle Braunkohlen oder ais Schwarzkohlen ansprechen. Fiir die Abgrenzung von 
Kohlo u. Torf muB ais Merkmal fiir die Kohle yerlangt werden, daB sie fossil ist u. 
ihre B. im grofien ganzen ais abgeschlossen zu betrachten ist, wahrend der Torf ge- 
wohnlich noch im Waehstum u. in Fortbildung begriffen ist. (Braunkohle 25. 315 
bis 319. Briinn.) Friedm ann.

Charles F. Mabery, Die Beziehung des Sattigungsgrades der Sclnnierolkohlen- 
teasserstoffe des Petroleums zu ihrer ReaJclion mit Brom. Vf. lóste das Ol in CClrl u. 
versetzte die Lsg. tropfenweise mit Brom. Die Rk. setztc in der Kalte ein u. wurde 
dureh allmaliliches Erhitzen auf 50—60° vollendet. Direktes Sonnenlicht scheint den 
Vorgang nicht zu befórdem. Verwendet wurde eine Fraktion Kp.30 280—282° yon 
Illinoisol u. eine solche Kp,30 275—280° eiiies pennsylvanischen Ols. Auftretender HBr 
wurde naeh Absorption in W. titrimetr. bestimmt. Die bromierte Lsg. wurde auf dem 
Wasserbad abgedampft, der Ruckstand in A. gel., mit wenig Alkali vom BromiiberschuB 
befreit, mit W. gewaschen u. mit CaCl2 getrocknet. Naeh Yerdampfen des A. wurde 
das Ol im Vakuum iiber Schwefelsaure getrocknet. Die Brom-substituierten Ole zers. 
sich an der Luft bei 100—120° unter Entw. von HBr. Es ergab sich, daB scheinbar 
1 Bromatom 1 H-Atom in diesen KW-stoffen unter Entw. von HBr ersetzt. Die Brom- 
deriw. reagieren mit alkohol. KCN-Lsg. u. beim Verdiinnen mit W. fallen Alkylcyanide 
aus. Beim Kochen der Cyanide mit wss. KOH u. Ansauem der Lsg. fallen ólige Sauren 
mit den Eigenschaften der in manchen Petroleumsorten yorkommenden Naphthensauren 
aus. Die Rk. mit Brom trat auch bei Baku- u. Texasołen ein, doch scheint sie weniger 
leicht vor sich zu gehen. Es muB somit geschlossen werden, daB diese Ole keinen ungesatt. 
Charakter haben. (Joum. Americ. Chem. Soc. 48. 2663—64. Cleyeland, Ohio.) Kind.

A. Kraeff, Herrichten des Asphaltes zwecks Priifung seiner Duktilitat. (Ind. and 
Engin. Chem. 18. 874. Bandoeng [Java], Dep. publ. Works.) F r ie d m a n n .

C. A. Braun, Munchen, und G. S. Hay, London, Emulsionen. (E. P. 254 012 
vom 25/3. 1925, ausg. 22/7. 1926. — C. 1926. I. 3638.) Oe l k e r .
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Herbert Raymond Moody, New York, Hydrieren von ungesdttigten organischen 
Yerbindungen, insbesondere von ais Isolieróle o. dgl. verwendbaren Mineralólen. Man 
behandelt die betreffenden Verbb. oder Ole mit einem Carbid, z. B. Aluminiumcarbid, 
u. einem Metallchlorid, z. B. AlCls, bei Tempp. von 120—150°. Es wird dadureh 
erreieht, daB die Ole in dem elektr. App. keinen Sehlamm absetzen. (A. P. 1 601406 
vom 28/5. 1923, ausg. 28/9. 1926.) O e l k e r .

X X .  SchieB- u n d  Sprengstoffe; Zundwaren.

G. Pandele, Die Schieftbaumwolle ans Holzcellulose. (Chimie et Industrie 16. 
537—42. — C. 1926. I. 3200.) B r a u n s .

G. Pandele, Die Sicherheit der miliłdrischen Explosivstoffe. Vf. besprieht die 
Vorkriegsherst. von Trinitrotóluól, Pikrimdure, Perdił, Ammonal, Trinitrometakresol 
Ecrasit, Schneiderit, Amaiól, Dynammon, welehes alle vollkommen stabile u lager- 
bestandige Explosivstoffe sind. Von den Pulvern werden Schwarz- u. raucliloses Pulver 
u. ihre Verwendung fiir die versohiedenen militar. Zweckc besprochen. Weiter wird 
die Herst. der verschiedcncn Explosivstoffe wahrend des Krieges beschrieben u. ihre 
Eigenschaften mit denen der Vorkriegshergestellten verglichen, dabei zeigt sieh, daB 
das rauchlose Pulver der Kriegszeit wcniger stabil ais das der Friedenszeit ist, daB 
dagegen bei den anderen wie Trinitrotoluol u. Pikrinsaure die Stabilitat der Kriegs- 
erzeugnisse groBer aber damit auch ihre Explosionskraft geringer geworden ist. Boi 
den anderen wie Perdit usw. zeigt sich kein Unterschied. (Chimie et Industrie 16. 
543—47.) B r a u n s .

Mexco Ltd., England, Sprengstoffe, welche aus Sauerstofftragern, wie KC103, 
Perchloraten, Nitraten oder Gemischen derselben mit anderen geeigneten Stoffen 
bestehen, dereń einzelne Teilchen von einem syntliet. Harz unihiillt sind. (F. P. 
606 890 vom 26/11. 1925, ausg. 22/6. 1926. E. Prior. 29/11. 1924 u. 19/8. 1925.) O e l .

Soc. Les Petits Fils de Franęois de Wendel & Cie., Frankreieh (Seine), 
S-prengpatrone oder Sprengladung. In den bekannten Sprengpatronen bezw. Spreng- 
ladungen, welche aus fl. Luft, einem brennbaren Metallpulyer u. einem brennbaren 
organ. Absorptionsmittcl bestehen, wird das Metallpulyer ganz oder teilweise durch 
eine Mischung von Hochofenstaub mit kiihlend wirkenden Salzen (NaCl, Na2C03) 
ersetzt. (F. P. 610 030 vom 30/6. 1925, ausg. 28/8. 1926.) O e l k e r .

Schwager & Ambiihl, St. Gallen, (Schweiz), Anziindeblock fiir Brennmaterialien, 
welcher aus 40% Paraffin, 27% Montanwachs, 25% Sagemehl, 6% Korkmehl u. 2% 
KienruB zusammengesetzt ist. (Schwz. P. 115 665 vom 21/1.1926, ausg. 1/7.1926.) Ok.

R. M. L. Lemoine, Frankreieh (Eure), Parfumierte Ziindhdlzer. Der Ziindmasse 
fiir die Ziindholzer M-ird ein ath. Ol o. dgl. beigemischt, das bei der Entzundung der 
Holzer einen angenehmen Gcruch entwickelt. (F. P. 608 660 vom 8/4. 1925, ausg. 
31/7. 1926.) O e l k e r .

X X I .  Leder; Gerbstoffe.

Arthur W. Thomas, Chemische Natur der pflanzlichen Oerbmittel. Mitteilung 
einer mit der Wilson-Kern-Methode festgestellten pH-Gerbungskurve. Sie zeigt von 
Ph =  11 an Anstieg der Gerbstoffixierung, bei Ph =  8 ein 1. Maximum, dann Abstieg, 
bei pa =  5 ein Minimum, dann steilen Anstieg bis pa =  2, daselbst Abfall. Der Teil 
der Kurye von p n =  7 bis pn =  2 hat groBe Alinlichkeit mit der pn- Quellungskurve u. 
wird durch die Procter-Wilsonsche Gerbtheorie des Ladungsausgleichcs zwischen den im 
sauren Gebiet +  aufgeladenen Protein-Ionen u. den — geladenen Gerbstoffpartikelchen, 
einer Salzbildung zum Kollagentannat, erklart. Fur die Kuryenstrecke zwischen 7 u. 5 
muB man zu diesem Behuf die Theorie des 2. isoelektr. Punktes ( W i l s o n  u . K e r n ,  
Journ. Amerie. Chem. Soc. 44. 2633; C. 1923. I. 457) zu Hilfe nehmen. Die Gerb- 
stoffixienmg zmschen pH == 11 u. 7, dio sich mit der Procter-Wilsonsclien Theorio
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nicht vertragt, wird ais Chinongeibnng betrachtet, da in den Gerbmittellsgg. aus 
Nichtgerbstoffen oxydativ chinonartige Stoffe cntstehen. Tatąacłilich crhalt man 
durch Entfemung der Nichtgerbstoffe eine Kurve, dio zwischcn 7 u. 9 einen sehr 
steilen Abfall der Gerbstoffixierung zeigt. Vergleiehsweise Auftragung der Ph- Quel- 
lungs- u. pH-Gerbungskurven mit gewóhnlichem gegen desamidiertes Hautpulver 
(S. 853) ergibt folgendes: das Minimum dor Quellung u. Gerbstoffaufnalime ist im 
ersten isoelektr. Punkt von pa =  5 nach 3,5 bei desamidiertem Hautpulver vor- 
sehoben, gleichzeitig die Gerbstoffaufnalime geringer geworden. Die ,,B-Form“ (Theorie 
des 2. isoelektr. Punktes) marldert sich bei desamidiertem Kollagen in verstarktem 
Mafie sowohl durch viel stiirkere Quellung bei Ph =  7 ais auch starkere Gerbstoffixie- 
rung, was ais ein Zeichen der stiirkeren -(--Aufladung in diesem Gebiet aufgefafit 
werden soli. Nach diesem Maximum fiillt die Gerbstoffixierung starker ab, da im 
desamidierten Kollagen NH2-Gruppen beseitigt sind, welche nach M e u n i e r  u . S e y e -  
w e t z  bei der Chinon-Gerbung oxydiert werden u. dann in den Benzochinonring ein- 
treten ( M e u n i e r  u . S e y e w e t z ;  C. r. d. 1’Acad. des sciences 146. 987; Collegium 1908. 
195; C. 1908. II. 112. 448). Die Gerbung wird nach alledem ais B. von swl. „Kollagen- 
tannat“ betrachtet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 21. 487—516. New York, 
Columbia Univ.) GERNGROSS.

Max Bergmann, Dresden, Verfaliren zum Enthaaren von Uauten und Fellen. Die 
Hiiute oder Felle werden zunachst mit anorgan. oder organ. N-Verbb. oder dereń Deriw. 
oder 1. Silicaten oder Gomischen dieser Stoffe u. alsdann mit den iibliehen Enthaarungs- 
mitteln, ivie Ca(OH)2, Ca(OH)2 -j- Na2S, Ca(OH)2 - f  As2S3, behandelt. — Das Haar 
bezw. Wolle u. die Hautsubstanz werden so weitgehend geschont. Die so gewonnenea 
Blofien liefCrn ein Leder mit gut zusammenhangendem, yollem u. dichtem Narben, 
der nicht starr oder briichig ist. Ferner wird die Enthaarungsdauer bei den mit den 
N-Verbb. oder Silicaten vorbehandelten Hauten oder Fellen wesentlich verkurzt. Ais 
N-Vcrbb. eignen sich NH3, Alhylendiamin, Piperidin, Pyridin  oder Hamsloffe u. dereń 
Deriw ., besonders die Sulfide. Z. B. werden Schaffelle nach vorhergehender guter 
Weiche in eine wss. (NET4)2S-Lsg. eingebracht, hierin 1 Tag belassen, alsdann gereinigt
u. dann mit einem Ascher aus Ca(OH)2 -)- Na2S iiblieher Konz. nackbchandelt. Nach
1 Stde. lafit sich die Wolle leicht entfernen. Das (NH.,)2S kann durch wss. 25%ig. NH3, 
das Ca (OH), -f- Na2S durch As2S3, Ca(OH)2, Na2S oder Ca(OH)2 -J- As2S3.ersetzt werden. 
— Zum Enthaaren von Kalbfełlen werden diese mit einer wss. Lsg. von (NH.|)2S u. 
Wasserglas 1 Tag behandelt, alsdann 3 Stdn. mit mehrfach gewechseltem W. ge
waschen u. sehliefilieh in eine wss. Lsg. von 10% Ca(OH)2 u. 1% krystallisiertem Na2S 
eingebracht. Nach 1—2 Tagen lassen sich die Haare leicht entfernen. (E. P. 247 826 
vom 6/7. 1925, ausg. 25/3. 1926. F. P. 600 360 vom 6/7.1925, ausg. 5/2. 1926.) S c h o t t .

X X n i. Tinte; W ichse ; Bohnermassen usw ,

Orme Welsh, Green Bay, Wisconsin, Tinteentfemungsmittel, bestehend aus 
einer verhaltnismaBig konz. Lsg. von Na2Si03, u. Harzmilch (u. gegebenenfalls wenig 
Na2C03). (A. P. 1601193 vom 1/11. 1924, ausg. 28/9. 1926.) K a u s c h .

Nathan Sulzberger, New York, Kopierverfahren u. dyl. Aus Asbestfasern u. 
kolloidem Aluminiumsilicat hergestelltes Papier wird iiber Druckplatten, mit Kopier- 
tinte hergestellte Schriftstucke o. dgl. gelegt, mittels Mischungen von CC14 u. Bzl. oder 
mit etwas Rieinusol vermischtem wcifien Schellack durchscheinend gemacht u. darauf 
mittels Wasserglaslsgg. o. dgl. auf Glasplatten, Papier o. dgl. befestigt. Die Erzeugnisse 
kónnen zur Projektion, Reproduktion o. dgl. yerwendet werden; sie sind gegebenen- 
falls feuersicher. (A. P. 1 597 301 vom 27/10. 1922, ausg. 24/8. 1926.) K u h l i n c .

Frtnted in Germ&ny ScbluB der Redaktion: den 29. Noyember 1926.


