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A. Allgemeine nnd. physikalisclie Chemie.
J. P. T. Berliner, Eine unbeachtete Bemerkung von einem unbeachtełen Mannę. 

Die Bemerkung, auf die sich die tJbersehrift bezieht, steht in der 2. Au flago von 
Dr. JOHN H i l ł s  Arbeit „Theophrastus’ His tory of Stones. W ith an English Vcrsion 
and Notes, etc.“ London 1774. Sie enthalc eino vollsta.ndige u. genaue Beschreibung 
der Darst. u. Eigg. der Fluoricasserstoffsaurc u. der mineralog, u. chem. Eigg. des Fhifi- 
spałs. (Scienco 6 6  [1927], 192—93. Washington [D. C.].) E. Jo sep iiy .

Avery A. Aslldown, Marcellin Berthelot. Der auf Grund ausfuhriicher Literatur- 
studien erstattete Vortrag des Vf. in der Abteilung „Geschichte der Chemie" der 
amerikan. chem. Gesellschaft am 9/9. 1927 in Detroit (Michigan) behandelt ausfiihrlich 
das Leben u. die wisscnschaftlichen Arbeiten B e r t h e l o t s .  Der bibliograph. Anhang 
onthalt eine bemerkenswerte Zusammenstellung yon neueren u. alteren Veroffent- 
lichungen iiber B e r t h e l o t .  (Journ. chem. Education 4  [1927], 1217—32.) G ro ss .

C. J. Brockman, Der Chemiker Richard Kincan 1733—1812. Der zurzeit von 
P r i e s t l e y  u. CAVENDISH lebende engl. Chemiker KlRWAN hat besonders auf dem 
Gebiet der chem. Affinitatslehre u. der mirferalog. Chemie gearbeitet. Ais friiheręr 
Anhanger der Phlogistontheorie hat er jedocli sehon 1791 die Bedeutung der Lehren 
von L a y o i s i e r  klar erkannt u. bei der Begriindung der chem. Terminologie in England 
eine bedeutende Rollc gespielt. Auch philosoph. Abhandlungen riihren von ihm  her. 
(Journ. chem. Education 4  [1927]. 1275—82.) GROSSMANN.

William Henry Adolph, Die Begriindung einer chemischen Terminologie in  China. 
Im  Cegensatz zu Japan hat man in China eine auf den cliines. Schriftzeichen begriindete 
chem. Terminologie eingefuhrt, die sich bereits im Hochschulunterricht bewahrt hat. 
(Journ. chem. Education 4  [1927], 1233—40.) GROSSMANN.

E. C. Gilbert und Charles S. Pease. Verbesserler Vorlesungsversuch zur Demon- 
stralion der Ionisation und Łeitfahigkeit. (Journ. chem. Education 4  [1927]. 1297 bis 
1298.) GROSSMANN.

Stuart R. Brinkley, RecJienproblcme in  der allgemeinen Chemie. Es wird die Be
deutung des Unterriehts im chem. Reehnen hervorgehobcn u. an einzelnen Zahlen- 
beispielen demonstriert. (Joum . chem. Education 4 [1927]. 1283—88.) G r o s s .

S. K. Tweedy, Die Lósung mathematischer Gleichungen bei chemischen Problemen. 
Vf. b esch re ib t das NEWTONsche N aherungsverf. ( Jo u rn . Soe. chem . In d . 46  [1927]. 
824— 25. L ondon, U niv .) E . JOSEPHY.

Heinrich Franek und Hugo Heimami, Zur Chemie des Kalksłickstoffs. II. Das 
Gleićhgewicht der Iłeaklion CaC2 +  N„ ^  CaCN2 -f- C. (I. vgl. C. 1926. I. 1120.) Das 
Dissoziationsgleichgewicht der Rk. ĆaC2 -f- N 2 — CaCN; C wurde mit reinen Sub- 
stanzen nach der stat. Methode aufgenommen. CaCN2 wurde fiir diese Verss. nach 
der Gleichung CaO +  2 HCN CaCN2 -j- CO -f- H 2 in bis zu 99%ig. Reinheit ge- 
wonnen. CaC2 wurde hieraus durch N2-Entzug erhalten. Die Druckwerte sind gut 
reproduzierbar. Sie ordnen sich zu einer Kurve, die in 2 Aste zerfallt. Der erste Ast A  
śtellt die ubtiche Exponentialfunktion dar. Die Drucke sind in diesem Ast einfach 
temperaturabhangig innerhalb eines Azotierungsgrades von ~ 20—95°/o- Fiir diesen 
Konz.-Bereich gelten folgende N 2-Druckwerte: 950° — 5 mm, 1050° — 2G mm, 1100° — 
60 mm, 1146° — 130 mm. Bei 1146° u. mittleren N-Gehalten geht die Druckkurve 
m it einem scharfen Knick in den geradlinig-flachen Ast B  iiber. Bei hohem N-Geh. 
des Bodenkorpers liegt der Rnickpunkt hoher u. erreicht fiir reines CaCN2 ~  1180°. 
Dem Knickpunkt in den Druckkurven entspricht ein Haltepunkt in den Abkiihlungs- 
kurven, so daB der Ast B  dem geschmolzenen System zuzuordnen ist. Monovarianz 
gilt fiir B  nur innerhalb eines Azotierungsgrades von ~45—60% . Die entsprechenden 
Druckwerte liegen: 1150° — 135 mm, 1200° — 183 mm, 1240° — 220 mm. CaC2 u. 
CaCN, sind ineinander 1. Die monovarianton Drucke entspreehcn einem Bodenkórper
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2 A. Allgemeine tjnd physikalische Chemie. 1928. I.

bei dem sich CaC2 u. CaCNs im Zustande gegcnseitiger Sattigung befinden. DieWirkung 
der Azotierzuschlage besteht in  eincr Herabsetzung des Schmelzpunktes, d. h. des 
Knickpunktes zwischen A u. £  u. somit aueh des N2-Druckes auf cinen Bruchteil des 
ohne Zusehlag auftretenden Druekes. Beł CaF, sinkt z. B. der Rnickpunkt yon 1146 
auf 953°. Dio Warmetonung der Bk. CaC2 -f- N 2 ^  CaCN2 -f- C wird aus den Druck- 
werten żu 68400 cal fur 1080—1130° errechnet. (Ztselir. Elektrochem. 33 [1927]. 
469—75. Berlin, Zentrallab. Bayer. Stickstoffwerke.) HeiMANX.

Mototaro Matsui und Kazuo Hayashi, Kaustifizieren der Soda mit Eisen- 
oxyd. X. Thermisćhe Veranderung einer Mischung von Soda und Eisenoxyd in  CO.,- 
Atmosphdre und die Vencendung der Nemslschen Mikrolorsionswage. (IX. vgl. C. 1927 . 
II. 893.) Es wird der Dissoziationsgrad von Na2C03 in Ggw. von Ee2 0 3 (Gowieht der 
Mischung 2 mg) durch Erliitzen wahrend 10 ]\Iin. im elektr. Ofen (Abbildung) in C02- 
Atmosphare u. rasche Wagung — wegen des Einflusses der Eeuchtigkeit oline dio 
Probe herauszunehmen — auf der an der AuBenseite des Ofens aufgestellten Mikro- 
torsionswage von N e e n s t  ermittelt. Aus den experimentellen Daten (Tabellen u. 
Kurve) ergibt sich eine Herabsetzung der Dissoziationstemp. bei Regenwetter bzw. 
tiefem Byrometerstand (katalyt. Wrkg. der aufgenommenen Eeuchtigkeit ? vgl. B irn - 
BAUM u. M ahn, Ber. Dtsch. ehem. Ges. 12 . 1547 [1897]) u. Abhangigkcit des Disso- 
ziationsgrades von der Erhitzungsdaucr lcdiglich in der Niihc der Dissoziationstemp. 
Diese war bei einem Druek des C02-Gases von 760 mm max. 820,2° u. minim. 774,5°, 
also im Mittel niedriger ais der durch Messung des Dissoziationsdruckes (vgl. IX . Jlitt.) 
erhaltene Wert von 850°. Auf die mogliche Abhangigkcit dieses Unterwertcs von dem 
Auftreten einer fl. Pliase von NaOH, gebildet durch Hydrolyse von Na2Fe2 0 4, wird 
hingewiesen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30  [1927], 158—62. Tokyo, 
Waseda Univ.) H e r z o g .

H ans-Joachim  Schum acher, Bas Verhalten des Sauerstoffs bei der Jłeaktion 
zwischen Kohlenoxyd und Clilor. 0 2 hemmt die therm. Pliosgenbldg. bei 160° niclit; 
diese erfolgt nach der Gleichung: d[COCl2]/(/( =  ^ [ C I J  »[CO] mit hc =  3,4■ 10”;t. 
Um die photochem. COCl2-Bldg. u. die durch Cl2 sensibilisierte (702-Bldg. nebeneinander 
verfolgen z\i konnen, miCt Vf. niclit nur die Drucke, sondern bestimmt auBerdem das 
Cl2 photometr., was bei 467—468 /i/i m it befriedigender Genauigkeit gelang. Dabci 
zeigt sich, daB beide Bkk. nicht in photometr. feststellbarem MaBe nebeneinander 
verlaufen. Schon kleine 0 2-Mengen ( <  1 mm) (die bei der Bk. nur langsam verbraucht 
werden), setzen die Gesehwindigkeit der Phosgenbldg. stark herab. Bei steigendem
0 2-Geh. nimmt die Hemmung zu, aber nicht proportional der 0 2-Konz.., sondern 
weniger. Schon von 10 mm O, an t r i t t  die Phosgenbldg. gegeniiber der C02-BIdg. ganz 
zuriick. Bei mehr ais 100 mm 0 2 yerlauft letztere nach der Gleichung: d[COr,]Id l — 
fc-[Cl2]0'7 1 '[CO]7«, die aueh die Daten von B u te f is c h  (Diss. Hannover 1920) wieder- 
gibt. Dabci wurde in das Bk.-GefiiB zunachst Cl2 u. CO eingelassen, bis zur Bldg. von 
ca. 20 mm C0C12 belichtet u. dann 0 2 zugegeben. Andernfalls tr i t t  eine Induktions- 
periode auf; die hemmenden Vcrunreinigungen stammen wahrscheinlich aus dem Cl, 
u. werden bei der COCl2-Bldg. schnell, bei der C02-Bldg. nicht oder nur sehr langsam 
zerstórt. Eiir 0 2>  2 CO findet wahrend des ganzen Rk.-Yerlaufes fost ausschlieBlich 
C02-Bldg. statt,"daneben bildet sich jedoch stets etwas C0C12 (einige mm, je nach dem 
Cl2- u. ĆO-Geh.). Diese COCl2-Bldg. beruht vielleicht darauf, daB aueh bei Zimmcr- 
temp. COCl2 auf eine durch 0 2 nicht bceinfluBte A rt entsteht. Der Temp.-Koeffizient 
der sensibilisierten C02-Bldg. zwischen 14 u. 40° betragt fiir 10° 0,95. Der Exponent
0,71 der Cl2-Konz. wird offenbar durch das Nebeneinanderlaufen von 2 oder mehr Bkk. 
vorgetauscht, dereń Gesehwindigkeit teils von der Wurzel, tcils von einer hoheren 
Potenz des [CU] abhangt. Bei Konzz. von x/ 2 a t CU, CO u. 0„ betragt die Ausbeutc 
fiir \  >  405 fi/, fur dio CÓ2-Bldg. ca. 1000 Moll,]h v, fur die COCl2-Bldg. ca. 3000 Moll./h v. 
(Ztschr. pliysikal. Chem. 1 2 9  [1927], 241—61. Berlin, Univ.) K r u g e r .

Gr. Sachs, Beitrag zum Hdrteprollem. Theoretische Yorstellungen iiber die Harle. 
Die Arbeit ist bereits in Ztschr. techn. Pliys. (C. 19 2 7 . I. 2864) publiziert. In  einer 
Xachschrift weist Vf. die von P r a n d t l  (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 2706) erhobenen Ein- 
wande zuruek. (Mitt. Materialpriif.-Amt Berlin-Dahlem. Sonderheft 3 [1927]. 
109—20.) E. J o s e p h y .

O. M iig g e , Einfache Schiebungen und Translationen an Krystallen des weifSen 
Zinns. Dio Ergebnisse von G a n t e n  (vgl. M a r k  u .  P o l a n y t ,  C. 19 2 4 . I .  2491) werden 
bestatigt, wonach leichter Sclilag an weiBen Zinnkrystallen einfache Schiebungen 
mit den Elementen (3, 3 ,1 )  u . (1, 1, 1) bewirkt. Von Translationen nach den von M a r k
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u. POLANYI beobaclitetenEbenen u. Richtungen war aucb u. Mk. nichts zu.crkonnen. 
Erst bci kleinen nacli (1 1 0 ) gestrockten Krystallen, welcho schon Zwillingslamollen 
enthielten, entstand beim Zichen eino fcine Streifung, die dic Zwillingslamellon durch- 
setzte. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 65 [1927]. 603—06. Gottingen.) ENŚZLIN.

G. Aminoff, Ober Verdampfu7ig von rhombischem Schwefel. In  Fortsetzung 
der Unterss. iiber Verdampfung (ygl. C. 1927. 1. 2707) wurde aus vsizilian. S Kugeln 
geschliffcn u. die Verdampfung des S, welche bereits bei 90° beginnt, bei 100° vcrfolgt 
u. dio entstebenden Flachen goniometr. gemessen. Dabei wurdo festgestcllt, daB sich 
bei der Verdampfung ebene Verdampfungsflachen ausbilden, welche den wichtigsten 
Krystallflachen entsprechen. Eine Andeutung von Hemiedrie wurde nicht festgestellt. 
Die bislierigen Unterss. ergeben eino Rcziprozitat zwischen Wachstum u. Verdampfung. 
(Ztschr. ICrystallogr. Minerał. 65 [1927]. 632—35. Stockholm, Riksmureels mineralogiska 
aydeling.) ENSZLIN.

T. S. Włteeler, Eine empirische. Formel fiir die gegenseitige Lósliehkeit von zicei 
Salzen mit einem gemeinsamen łon. Die gegenseitige Lósliehkeit von 2 Salzen mit ge- 
meinsamem łon, die sicb aus der wss. Lsg. anhydr., ohno Bldg. von Mischkrystallen 
oder Doppelsalzen ausscheiden, kann aucb in konz. Lsgg. durch die Gleichung (I.): 
sj — s — k - t fn (s0 baw. s =  Lósliehkeit des sattigenden Salzes im Vol. 1 seiner eigenen 
wss. Lsg. bzw. in Ggw. der Mengo x  eines anderen Salzes bei der Temp. t, m  u. k Kon- 
stanten) wiedergegeben werden. Dio Formeln fur die Eallung von K 2S0 4 durch KC1, 
KBr u. K J  boi 12,5—14° u. von K N 0 3 durch KC1 u. KBr bei 14,5 u. 25,2° sind ident., 
wenn die gel. Salzmengen in g-Mol./lOO ccm W. ausgedriickt werden. m  hangt nur 
von dem sattigenden Salz, u. zwar anscheinend liauptsachlich von dcssen positivem 
łon ab. k  iindert sich im allgemeinen mit der Temp. u. m it der N atur bcider Salze; 
fur Siiuron is t k grófler ais fiir Neutralsalze. Bei der Fallung -von KC1 durch KNOt, 
wo der Temp.-EinfluB am gróBten ist, besteht die Beziehung Iog10 k — 0,5 — 360/7 . 
Gleichung I. gilt auch fiir die Eallung von Nitraten u. Chloriden durch H N 0 3 bzw. 
HC1, solange ais weniger ais ca. 65% des urspriinglich gel. Salzes ausgefallt ist, u. wenn 
keinc sauren Salze cntstehen. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T. 420—23.) Kltti.

Hans Schwerdtfeger, Ubcr eine Anu-endungsmdglichkeit der Loslichkeitskurven. II. 
(I. vgl. C. 1927.1 .1918.) Vf. leitet die Best. des eutekt. Punktes einer Lsg. oder Lcgierung 
aus den Loslichkeitskurven ab, sowie dio Best. der Temp., bei welcher ein Salz sein 
gebundenes Krystallwassor abgibt, u. ahnlicher Knickpunkte bei Legierungen. (Chem. 
Apparatur 14 ‘[1927], 231—32.) JU N G .

Friedrich L. Hahn und R. Schulze, Ober die Bestimmung von Loslichkeilen durch 
polenliomełrische Tilrierung und iiber die „urilóslićhe“ Form des Chlorsilbers. Vf. unter- 
sucht m it Hilfe der von H ah n , F ro j i j ie e  (C. 1927. II. 960) ausgearbeiteten potentio- 
metr. Titriermcthode dio Lósliehkeit des AgCl. Dio Verss. wurden sowohl unter Be- 
lichtung wie auch im Dunkeln ausgefiihrt. Dio graph. dargestelltcn Versuchsresultate 
ergaben keinerlei Andeutung fiir das Bestehen einer schwerer 1. Form (vgl. LORENZ 
u. B e rg iie im e r  C. 1924. II. 1675). (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 166 [1927], 
213—18. Frankfurt a. M., Univ.) L a n g e r.

E. Angelescu, Gleichgewicht zwischen zicei fliissigen Phasen. IV. Das System:
o-Toluidin-Miłchsdure- Wasser. (III. vgl. C. 192 6 .1. 2286.) Fur das System o-Toluidin- 
Milchsdure-W. sind die Isothermen bci 20 u. 30°, der Verteilungskoeffizient der Milch- 
siiuro zwischen o-Toluidin u. W. bei 30° bestimmt, u. dio Versehiebupg des Gleich- 
gewichts mit der Temp. bei konstant gehaltener Milchsaurekonz. gemessen. Die Los- 
lichkeitskurven bei konstanter Milchsiiuiekonz. sind geschlosseno Kurven, die also 
obero u. untero krit. Losungstcmpp. aufweisen. Untersucht v.rurde nur der untere Teil 
der Kurven. Dio Ergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt. (Bulet. Soc. Chim. 
Romania 9 [1927]. 19—25. Bucarest, Univ.) E. JoSEPHY.

C. Tubandt und Wilhelm Jost, Ober die Moglichkeit gegenseitiger Diffusion nicht 
mischbarer fester Salze. Feste, miteinander mischbare Substanzen kónnen im all
gemeinen nur bei Tempp., welche in der Nahe ihrer FF. liegen, ineinander diffundieren 
u. Mischkrystalle bilden. Einigo Salze jedoch, wie z. B. die Jodide u. Sulfide des 
Silbers u. des Kupfers (1), kónnen auch schon bei Tempp., welche verhaltnismaBig 
weit unterhalb des F. liegen, m it ziomlich groBer Geschwindigkeit ineinander diffun
dieren; dio Diffusionskoeffizienten sind von gleicher GroBenordnung wie die in  W. 
gel. Substanzen. In  einer Tabelle sind die Diffusionskoeffizienten, FF. u. Umwandlungs- 
punkto von y.-Ag.J, tx-CuJ, ci-Ag2S  u. a -Cu2S  zusammengestellt. Dic Verss. werden 
so angeordnet, daB 2 aus den reinen Salzen gepreBte Zylinder mit gut geschliffenen

1*
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Flachen fest aufeinandergepreBt werden. Da sich nacłi der Diffusion durch die Grenz- 
flachen hindiirch die Zylinder wieder glatt voneinander trennen lassen, so lassen sich 
die T o m  oinen in  den anderen Zylinder hiniiber diffundierten Ioneńmengen beider Art, 
ohne eino Analyse ausfiihren zu miissen, einfach ans den Gewichtsanderungen der 
Zylinder borechnen. Vff. finden nun weiter, daB aueh an sieli nicht misehbare feste 
Salze ineinander 7,u diffundieren rermogen, wenn folgendo beide Bedingungen erfiillt 
sind: 1. daB in bciden Salzen die gleicho Ionenart (Kation oder Anion) beweglich ist, 
2. daB jedes der beiden Salze m it den bewegliehen Ionen des nnderen Mischkrystalle 
zu bilden vermag. Man erhalt dabei zwei Arten von Miselikrystallen, die sich von- 
einander durch die nichtbewegliche Ionenart unterscheiden. In  einer Tabelle werden 
die Resultato von Diffusionsverss. zwischen Cu2S u. A gJ aufgefiihrt. (Ztschr. anorgan. 
alIg. Chem. 1 6 6  [1927_i. 27—30. Halle, Chem. Inst. Univ.) L a n g e r .

A. v. K iss undE lisabeth  Lederer, U ber die Neulralsalzwirkung bei der durch Eisen- 
irnen katalysierten Żersetzung der Hydrogenhyperoxydlósungen. (Vgl. C. 19 2 7 . II. 1783.) 
Yff. untersuchen die Wrkg. von Neutralaalzen auf die katalyt. Zers. von H20„ bei Ggw. 
von H,SO., u. FeSOi- Die geschwindigkeitsbestimmende lik . is t keine Ionenrk.; 
H-Ionen verlangsamen, Fe-Ionen beschleunigen die Zers. Sulfate — Na„SOit L i2SOv  
(NHĄ^SO.i, CdSOt , ZnSOj, K 2SOt  u. iIg S 0 1 — in Konzz. bis 1-n. zeigen schwache 
negative Salzwrkg., MgS04 in  konzentrierteren Lsgg. (2—4-n.) eine schwache bcsehleu- 
nigende Wrkg. Die Sulfate iindern auch in gróBercn Konzz. den Meehanismus der Rk. 
nicht; der GroGenordming nach besteht zwischen der Wrkg. der 1- u. 2-wertigen Metalle 
kein Unterschied. Bis zu 1-n. Konz. haben MgCL u. KCl eine positive Salzwrkg.; in 
konzentrierteren Lsgg. wird die Salzwrkg. negatiy, u. auch der Rk.-Mechanismus ist 
verandert. Die Salzwrkg. von K N 0 3 ist bis zu 3-n. Konz. positiv; Maximum bei
0,5-n. Bei Konzz. iiber 0,5-n. wird auch der Rk.-]Mechanismus geandert, indem die 
monomolekular berechneten Konstanten am Ende der Rk. stark abfallen. — Das 
Verh. bei kleinen Salzkonzz. kann mit der Aktivitatstheorie allein nicht erldart werden. 
In  konzentrierteren Salzlsgg. folgt die beobachtcte Salzwrkg. nicht der Regel von 
G r u b e  u. S c iim id  (C. 19 2 6 . I I . 2656). (Ztschr. physikal. Chem. 1 2 9  [1927]. 180 
bis 198. Szeged [Ungarn], Univ.) KRUGER.

Robert N. Pease und Carl A. Harris, Die kaialylisclie Vereinigung von Alhylen 
und WassersfoJJ in  Gegenwarł mełallischen Kupfers. IV. Die ICinetik bei 100 wid 220°, 
der Temperaturkoeffizient zwischen 0 und 2200 und eine Zusammenfassung. (III. ygl. 
C. 1 9 2 7 . I. 2878.) Vff. fanden, dafl bei 100° die Hydrogenisation des Athylens in Ggw. 
von Cu m it einer Geschwindigkeit erfolgt, die proportional der Wasserstoffkonz. u. un- 
abhiingig von der Athylenkonz. im Partialdruckbereich %  bis 3/i a t ist. Bei 220° ist 
die Rk. nahezu, aber nicht ganz bimol. Geschwindigkeiten wurden zwischen 0 u. 220° 
gemessen u. Aktivierungswarmen berechnet. Es zeigte sich, daB der herkommliche 
Ausdruck fiir den Temp.-Koeffizienten zwischen 0 u. 100° anwendbar ist, wahrend 
bei hoheren Tempp. ein deutłiches Absinken des Temp.-Koeffizienten u. der Akti- 
yierungswarme zu beobachten ist. Die Charaktcristik der Athylen-Wasserstoffrk. in 
Ggw. von Cu ist dieselbe wie bei der Wasserstoff-Sauerstoffrk. in Ggw. von P t, die von 
L a n g m u i r  (C. 19 2 4 . I. 852) untersucht wurde. Bei letzterer hemmt der Wasserstoff 
die Rk. bei niederen Tempp. u. der Temp.-Koeffizient ist positiv. Stochiomctr. Be- 
ziehungen u. ein negativer Temp.-Koeffizient werden bei hohen Tempp. beobachtet. 
Die Kinetik ist daher in beiden Fiillen nahezu gleich. (Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  
[1927}. 2503—10. Virginia, Univ.) K i n d s c i i e r .

Frederick George Soper, Die Umwandlungsgeschloindigkeit von Acelylchloramino- 
benzol in o- und p-Chloranilide ais Mafi der katalytischen Kraft von Salzsaure. (Vgl. 
O r t o x  u. JONES, C. 19 0 9 . II. 1221.) Das in Gemisclien von Acctylchloraminóbenzol 
u. HC1 nach der Gleichung:

C8H5KClAc - f  HC1 —  >- Cls +  C6H6NHAc CcH(< S HAc +  HC1
intermediar gebildete Cl2 reagiert gleichzeitig m it dem Acetanilid unter BIdg. von o- u. 
‘p-Chforacetanilid u. mit den Chloraniliden unter Bldg. von Chloraminen. Da letztere 
zum J-Titer beitragen, ist der bei der jodometr. Best. der Umwandlungsgesehwindigkeit 
beobachteto Fali des J-Titers geringer ais derjenige der Bldg. von Cl, in  Rk. A. Ggw. 
eines Uberschusses einer leicht im Kern chlorierbaren Substanz (Acetanilid, Phenol, 
p-Kresol) setzt dagegen die N-Chlorierung der Chloranilide auf ein geringes MaB herab, 
u. der Fali des J-Titers nimmt bis zu einem konstanten, demjenigen der Cl2-Bldg. 
gleichcn W ert zu. Das Yerhaltnis der Bldg. N- u. C-chlorierter Prodd. liangt von der
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Starkę der HC1 ab u. ist in konz. HC1 geringer. Da die wahre ,,katalyt.“ Aktivitat der 
HG1 dureh ihre Umsetzungsgesehwindigkeit m it Acetylchloraminobenzol unter Bldg. 
von Cl2  gemessen wird, miissen Geschwindigkeitsmessungen in  Ggw. eines tłberschusses 
von Substanzen, dio das sich bildende Cl„ yollstandig entfernen, erfolgen. Verss. mit 
verschiedenen HCl-Konzz. boi Ggw. von iibcrschussigem Acetanilid, Phenol oder 
p-Kresol ergeben, daB die dureh die Geschwindigkeit der Gl2-Bldg. gegebene katalyt. 
A ktiyitat der HCł dem Geschwindigkeitskoeffizienten der in der iiblichen Weise ge- 
messenen Umwandlung nicht proportional ist. Vf. bestimmt ferner einerseits an Ge- 
mischen von Chloramin-T, HC1 u. Anilid in  Ggw. von genugend H ‘ u. Cl' (3—4-n. HC1), 
urn die Chloraminbldg. zu unterdrucken, die Geschwindigkeit der C-Chlorierung, 
andererseits an Gemisehen von iiberschiissigem Anilid, 0,1-n. HG1 u. der erforderliehen 
Menge HOC1 die relativen Geschwindigkeiten der N- u. C-Chlorierung. Bei Acetanilid 
wird das Verhaltnis de8  gebildeten Chloramins u. Cliloranilids in Ggw. eines 8 -fachen 
Anilidiiberschusses konstant; bei der Rk. zwischen Cl, u. Acetanilid in  aąuimolarcn 
Mengen werden nur 2%  Acetylchloraminobenzol neben don Chloraminen der Chlor- 
anilide erhaltcn. Der aus der Bldg.-Geschwindigkeit von Acetylchloraminobenzol 
aus Acetanilid u. Cl2  u. aus der Gleichgewielitskonstante der Rk. Cl2 +  C6II5NHAc 
CcH 5NC1Ac +  HC1 (vgl. C. 19 2 5 . I. 2376) berechnete Geschwindigkeitskoeffizient 
der Umsetzung von Acetylchloraminobenzol m it HC1 stimmt mit demjenigen der 
Umwandlung iiberein; Rk. A ist also die langsamo Stufe u. bestimmt die Umwandlungs- 
geschwindigkeit. (Joum . physical Chern. 31 [1927], 1192—96. Bangor, U nir. Coli. of 
North Wales.) ” K r u g e r .

Newton Henry Black, Łaborntory expcrim ents in practical cliem istry, to  accom pany tlic 
reviscd edition of Black and Conanfs 3?ractical cliemistry. New Y ork: Macmillan 
1927. (197 S.) 12°.

E. J. Crane and Austin H. Patterson. A guide to  the  lite ra tu re  of cliemistry. New Y o rk : 
W iley 1927. (438 S.) S°. Lw. S 5.— .

E. Javet, Agenda Dimod 1928. Chimie. Coli. Agendas Dunod. Paris: D unod 1927. (L II, 
536 S.) Hel. 19 fr.

Carl Steuer, Lehrbuch der Chemie fur technische A nstalten. 3. Aufl. Vollst. neu bearli. 
nach d. Lelirb. d. Chemie von Karl Dusing. K iel: R . Cordes 1927. (VH, 141 S.) gr. 8°. 
Lw. nn. M. 5.60.

A t . A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m le .  P h o to c h e m ie .
Giorgio Piccardi, Moglicher Mechanismus der AtotnzerłrUminerung. Urn den 

Meehanismus der H-Strahlenemission bei Bombardement von Atomen mit a-Teilohen 
aufzuklaren, baut Vf. die Satellitentheorie von RuTIIERFORD u . C h a d w ic k  aus u. 
betrachtet die Differenz P  — 2 A7, worin P  das At.-Gew., N  die Ornungszahl ist. Diese 
Differenz wird ,,tJberschuBgewicht“  genannt u. soli aus P — 2 N  Dubletts oder Di- 
polen auBerhalb des Atomkems bestehen, die dureh je ein positives u. ein negatiyes 
Elektron, die einander so nah sind, daB sie einen elektr. neutralen Komplex darstellen, 
gebildet werden. Die Anzahl dieser Dipole muB von der Atomstruktur abhangen. Das 
wird dadurch erlautert, daB gezeigt wird, daB die 3 GróBen, die in enger Beziehung 
zum tfberschuBgewicht stehen, von der Atomstruktur abhangen. Diese 3 GróBen 
sind 1. Der Bereich der Isotopenveranderlichkeit, d. i. die Differenz zwischen dem 
Gewicht des hochsten u. dem des niedrigsten Isotopen eines Elements. 2. Das maximale 
(jberschuBgewieht, d. i. die hochste Anzahl Dubletts, der sich eine gegebene Atom- 
struktur akkomodieren kann. 3. Das aus dem einfachen At.-Gcw. berechnete tJber- 
schuBgewicht. (Naturę 120 [1927]. 442— 43. Elorenz, Univ.) E. JOSEPHY.

M. F. Soonawala, Eine Bem-erhung uber die Bildung von Elementen. (Journ. 
Soe. chcm. Ind. 46 [1927]. 811— 12. — C. 1 9 2 7 .1. 2157.) E. J o s e f h y .

K. Weissenberg, Krystallbau, und chonische Konslitulion. I. Mitt. Die Trans- 
formationseigenschajłen der Objekte und ihre systemaiische und physikalische Bedeutung. 
II. Mitt. Die geometrische Strukturtheorie der Kryslalle. III . Mitt. Die Andlyse des 
Kryslallbaues. (Mitt. Materialpriif.-Amt Berlin-Dahlem. Sonderheft 3 [1927]. 213—22. 
222— 230. 230— 43. — G. 1 9 2 7 .1. 1100.) E . J o s e p h y .

W. L. Bragg, Die Struktur der Silicate. (Naturę 120 [1927], 410—14. — C. 1927-
II. 1327.) E. J o s e p h y .

J. B. Brinsmade, Beflektierte und Sekundarelektronen von einer Aluminiumfolie. 
Es wird die Gesch\vindigkeitsverteilung der Sekundarelektronen einer Al-Folie, die 
von einem homogenen Strahl primarer Elektronen beschossen wird, gemessen. Es
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werdcn dio Sekundarclektronen untersucht. Die im recliten Winkel m it dem Primar- 
strahl stehen, u. zwar im Geschwindigkeitsbereich von 5— 175 Volt. Es werdcn Gc- 
schwindigkeitsverteilungskurven graph. aufgenommen. Scliarf begrenzte Maxima der 
ohnc Energieverluste reflektierten Elektronen befinden sieli bei 175, 35,12 u. 7 Volt. Der 
Koeffizient der Reflektion bei recliten Winkeln is t von der GroBenordnung 10- 3  bis 
10-=. (Physieal Rev. [2] 30 [1927], 494—500.) B e n j a m i n .

W . BuSSe, Berichligung zur Arbeit: „tlber den Nachiceis monomolekularer lonen 
in Luft und das Bestelien ton Fernkraften zwisclien łon und Gasmolekiil". Vf. gibt, ver- 
anlaBt durcli einc Arbeit von H. SCHILLING (C. 1927. l i .  373), seinen Versuclisergeb- 
nissen cine andere Dcutung. Die bei seinen Messungen erhaltenen Kurven-Knieke 
sind nnn vermutlich auf weehselnde, ungleichmaBige Vertcilung der Ionenkonz. zuriiek- 
zufiihren. (Ann. Physik [4] 84 [1927], 327—88.) '  B e n j a m in .

H. Faxen und J. Holtsmark, Beitrag zur Thcorie des Durchgangs langsamer 
Elektronen durcli Gase. Nacli R a m s a u e r  gehen langsame Elektronen olme groBe Ab- 
lenkung zu erfaliren durch Ar, K r  u. Xe hindurch. Um diesen Effekt zu erklaren, 
maclien Vff. die vorliiufige Annalime, daB die Atonie durch zentralsymmetr. elektro- 
stat. Fekler dargestellt werdcn konnen. Die Ablenkung der Elektronen durcli diese 
Felder wird mittels der ScitRODINGERschen Wellenmechanik ausgerechnet. Durcli 
eine vorlaufige Berechnung wird gefunden, daB der Ramsauereffekt bei Wasserstoff 
nicht zu erwarteh ist. Ftir Xe wird unter bestimmten Voraussetzungen ycrsueht, 
eine Annaherung zu erhalten. Matliemat. (Ztsclir. Pliysik 45 [1927]. 307—24.) B e n j.

Ernst Briiche, tlber den Wirlcungsguerschnilt der Edelgase Ar, Ne, He gegen- 
iiber langsamen Elektronen. Unter Mitarbeit von Dorotliee Lilienthal und Kate 
Schródter. Die Edelgase Ar, Ne u. He, an denen der Ramsauereffekt entdeckt worden 
ist, werdcn einer Ncudurchmessung unterworfen. Es wird die von Vf. angegcbenc 
MeBmethodik (C. 1927. I. 231, 1656) benutzt. Dabei wird gefunden, daB die jVe-Kurve 
nacli kleincn Gesehwindigkeiten zu steil abfallt. Durch einen Vergleich der alteren 
Ergebnisse m it den neuen Messungen wird eine Vereinheitlichung der Wirkungs- 
quersclmittkurven dui-chgefiihrt. AuBerdem wird durch die Messung die Zuordnung 
des Ne zur Ar-Gruppe, andererseits die Bldg. einer H„-Gruppc ermoglicht. (Ann. 
Physik [4] 84 [1927], 279—91.) ‘ B e n j a m i n .

Bernard Lewis, Ober die scheinbar gropen Durchmeseer von Moleldilen Jur 
]Jeaktivie.rung durch Zusamtnenstofl. Vf. beriehtigt einen Fehler in der Arbeit von 
T o lm an , Y o s t u. D ic k in so n  (C. 1927. II. 374) bei der Berechnung iiber mit N„0. 
angcstellten Yerss. Diese kommen zu einem a-Wert =  4,7 X 10~4, der nahezu 1000-mal 
groBer ist, ais die Werte aus der kinet. Gastheorie. (Science 6 6  [1927]. 331—32. 
Univ. of Minnesota.) B en jam in .

W. Sokolow. Die Gesetzmd/3igkeiten des radioakłiven Zerfalls. Zwischen der 
Zerfallskonstante u. der Nummer des Radioelementes in der Zerfallsreihe bestelit ein 
Zusammenhang, der bedingt ist durch den Bau des Atomkerncs u. den darin wirkenden 
Ivraften. Die bisher bekannten Gesetze von G e ig e r , F a j a n s , MYSSOWSKY u . RuSSEI. 
betreffen entweder nur a oder nur /9-Strahlen. Vf. stellt eine empir. GesetzmaBigkeit 
auf, die die a  u. /3-Strahler betrifft. Werdcn auf einc Achse die GrtiBen lg /. (Zerfalls
konstante) aufgetragen, auf der anderen die Nummer des Radioelementes, so ergibt 
sieli fiir clie a-Strahler eine gerade Linie, fur dic /3-Strahlcr gebrochene Linien, die 
sich fiir verschiedeno Reihen einander gleichen. Elemente, die von diesem Zusammen
hang abweichen, liaben einige gemeinsame Eigg. (Ztsclir. Physik 45 [1927], 409— 15. 
M oskau.) " ‘ B e n j a m in .

L. F. Curtiss, Pyrex ais Behalter fiir Radiumlósung. Bei langerem Aufbewahren 
von Ra-Salzlsg. in einem PyresgefiiB, das m it einer Toeplerpumpe zur Entfernung der 
RaEm vcrbunden war, zeigten sich in der inneren GefiiBwand oberlialb des Fl.-Niveaus 
Spriinge, dio durch Bombardeinent der a-Teilchen entstanden sein mussen. Diesclbe 
Erscheinung tr it t  aucli beim Aufbewahren von RaEm in einem PjTesrolir auf. (Naturę 
120 [1927]. 406. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) E. J o s e p h y .

Otto Klemperer, Vber die Aujlosung Wihonscher Alphastrahlbahnen in  Einzel- 
trapfchen. In  einer besonders konstruierten Nebelkammer werden unter einem optimalcn 
Druek von einigen cm Hg die von einem m it RaC aktivicrten D raht ausgehenden 
a-Strahlbahnen photographiert-. Aus den durch stark vergroBerte Photographie zahl- 
bar gemackten Nebeltropfchen bereehnet sich der Energieaufwand zur Bldg. cines 
Ionenpaares (primar u. sekundar) durch den a-Strahl zu etwa 50 Y. Der mittlere Durch-
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messer der a-Bahnsiiule ergibt sich zu etwa 4-10_3 cm. (Ztschr. Physik 45 [1927], 
225—30. Kici, Univ., Physik. Inst.) R. K. Mu l l e r .

P. A. M. Dirac, Der Comptoneffekt in  der Wellenmechanik. (Proceed. Cam
bridge phiios._ Soc. 2 3  [1927]. 500—07. St . J o h n s  College.) L e s z y n s k i .

Jean Thibaud und A. Soltan. Spektrographische Messungen im Zwischengebiet 
(K-, L-, M-, N-Serie). (Vgl. C. 1927. II. 1435.) Vff. messen mit dem neuen Reflexions- 
Gitterspektrographen die Linien vonB,C ,N  u. O ; La vonFe,.M von M o; i^N-Dubletts 
von Ta, W, P t, Au. Maximaler Fehler 0,5—1%. Die Abweichung der gefundenen 
K C- u. K  J3-Linicn von den von D a u v il l ie r  (C. 1927. I. 2631) gemessenen wird dureh 
die Verschiedenheit der Gittersubstanz erkliirt. (Compfc. rend. Acad. Sciences 185 
[1927], 642—44.) R. K. Mu l l e r .

E. Hulthen, Feinstruktur und Elektronentermc einiger Bandenspeklren. Die
Grofienordnung der Feinstruktur in den Bandenspektrcn vom Typus 2P ----> 2S  u.
2S ---- ->- 2S  befindet sich in Ubereinstimmung m it der Theorie von H u n d . Es existiert
eine einfache Beziehung zwisclien Feinstruktur der 2 <S'-Terine u. der Termaufspaltung 
2 P'/i — 2P‘U- Es wird auf eine Parallele zwisclien dem Auftreten von Interkombina- 
tionen in Atom- u. Mol.-Spektren der Elemente der zweiten Gruppe aufmerksam ge- 
macht. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 331.) B e n j a m in .

Robert Saxon, „ liegenbogenspekiren“. Ein Spektrum wird auch ohne Prisma 
dureh ,,vagabundierende“ Strahlen, die um das Rohr im Glas in Ziekzackform von einer 
Flacho zur anderen wandern, erzeugt. Ferner konnen auch Spektren dureh reflektiertes 
Licht unter geeigneten Bedingungen ohne Prisma gebildet werden. (Joum . Soc. chem. 
Ind. 46 [1927]. 825—26.) " E. J o s e f iiy .

G. Pokrowski, Zur Frage nach der Inlen-sUdt von Spektrallinieti. Der Zu-
sammenhang der Intonsitat der Spektrallinien in Funken- u. Flammenspektren m it 
der Konz. des emittierenden Stoffes wird fiir kleine Konzz. experimentell an BaCl2 u. 
theoret. untersucht. Es wird gezeigt, daC bei wachsender Konz. eino ,,seheinbare“ 
Verbreiterung der Linien eintreten kann, weleho dureh die Lichtabsorption des emit
tierenden Mediums bedingt ist, im Gegensatz zur „wirklichen“ Verbreiterung, die 
tlurch das Zusammenwirken der emittierenden Zentren hervorgerufen wird. Auf Grund 
dieser Erscheinungen wird die Moglichkeit der quantitativen Spektralanalyse diskutiert. 
(Ztsehr. Physik 45 [1927]. 140—45. Moskau.) E. J o s e p iiy .

H. W. B. Skinner, Ober die Polarisation der von einer Entladungsróhre emit-
tierten Quecksilberlinien in einem magnetischen Feld. Vf. bestimmt dio Polarisation 
der bei Entladungen in Ą -D am pf bei niedrigen Drucken (etwa 1/1000 mm) emittierten 
Linien ). 4358, 5461, 5770 u. 5791 in longitudinalen Feldern bis zu 3000 Gauss. Es 
werden zwei Arten der Polarisation beobaclitet: — 1. Die Polarisation von ). 5461 
betragt maximal 9°/0- Das Lieht ist senkreclit zu den Kraftlinien polarisiert. Mit 
abnehmender Feldstarke u. mit abnehmender Stromstarke verschwindet die Polari- 
sation. Es wird eine Selbstumkehr der Linie auf Grund der Metastabilitat des 23 P2- 
Zustandes angenommen u. die Polarisation auf eine Ungleicliformigkeit des magnet. 
Feldes zuriickgefiihrt. — 2. Dio Linien /  5770 u. 5791 zeigen bei Feldern £? 200 Gauss 
keine Polarisation. Im  Nullfeld bzw. in schwachen Feldern wird eine Polarisation 
in einer zu der Entladung parallelen Ebene beobachtet. — ). 4358 ist unter allen Be- 
dingungen un]X)larisiert. — Dio Ergebnisse widerlegen die Annahme einer Polarisation 
des gesamten, von den Atomen unter isotropen Bedingungen im transversalen Zeeman- 
effekt emittierten Lichtes. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 23 [1927]. 508—15. Trinity 
College.) L e s z y n s k i .

Lćon Bloch und Eugene Bloch, Funkenspeklren hoherer Ordnung von Sćhiuefel 
und Selen. (Ygl. C. 1927. II. 1125.) Angabe der Linien der Funkenspektren hoherer 
Ordnung von S (S I I .  u. S III .)  u. von Se (Se I I  u. Se III). Oberhalb 4900 A scheint 
kein Spektrum II. oder III . Ordnung bei diesen Elementen zu bestehen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185 [1927], 761—63.) E n s z l in .

Gisaburo Nakamura, U ber die O—O-Bande des zweilen positiven Bandenspeklrums 
vom Slickstoff (A 3371). Bei den Verss. wird ein Bogen im Stickstoff benutzt, der sich 
nach Vf. vdllig von den gewóhnlichen Spektren unterscheidet, die gewohnlich bei 
einem Vakuumentladungsrohr erhalten werden. In  diesem Spektrum findet eine Ver- 
groBerung bestimmter Bandenlinien m it groBerem Brechungsvermógen sta tt. Die 
Wellenlangen dieser Bandenlinien werden bestimmt u. die 0—0-Bande dieses Banden- 
systems analysiert. (Tabellen). (Japan Joum . Physics 4 [1927]. 109—17. Kyoto 
Imperial Univ.) \  B e n j a m in .



8 A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1928. I .

J. C. Mc Lennan und Richard Ruedy, Uber die Struktur der Spektren ton 
Krypton und Xenon. Die Struktur der Spektren von K r  u. Xe wird dureh Messung 
der selektiren Absorption der Linien von K r u. Xe in diesen Gasen festgelegt. Sterk 
absorbiert 'rurden in Kr /. 7601, 7854, 8104, 8112 u. in Xe /. 8232 u. 8819. Die Struktur 
der Spektren von Xo u. K r cntspricht dor der Spektren von Ne u. Ar. (Naturę 120 
[1927]. 333. Univ. of Toronto.) E. J o s e p h y .

Yutaka Takahashi, Eine Interpretation des kontinuierlichen Wasserstoffspektrum s. 
Vf. sucht eine Erklarung zu geben fur das kontinuierliche Spektrum des Wasserstoffes, 
das sich vom Sichtbaren bis zum Ultravioletten erstreckt u. das nicht dureh die B o h r - 
sche Theorie der kontinuierlichen Spektren erkliirt werden kami. (Japan. Journ. 
Physics 4 [1927]. 103—08. Tohoku Imperial Univ.) B e n j a m i n .

Wilhelm Schiitz, Ober naturliche Breite und Verbreiterung der D-Linien des 
absorbierenden Natriumdampfes dureh Dampfdiclite und Druck fremder Gase. Es wird 
eine Theorie des Righieffektes entwickelt, mit dereń Hilfe aus der gemessenen Ab- 
hangigkeit von Dampfdiclite, Fremdgasdruck u. magnet. Feldstarke die Halbwerts- 
breite von Spektrallinien cxperimentcll bestimmt werden kann. Die natiirlicho Breite 
der JD-Linien, dio ais konstanter Grenzwert der Linienbreite boi Dampfdrucken p  <  4 X 
10~3 mm gefunden wird, u. im Mattel m it dcm klass. W ert 0,64 X 108 sec- 1  uberein- 
stimmt, wurde bestimmt u. der EinfluB der Fremdgase (He, Ne, Ar, N 2, H 2) quantitativ 
festgelegt. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 30—66. Tiibingen, TJniv.) E. JOSEPHY.

Gerda Łaski, Die ullraroten Beflexio7isspektren von NaCl03 und NaBr03. Die 
Reflcxionsspektren wurden m it Hilfe von 11 Reststrahlenplatten im Gebict von 20 bis 
120 n  m it einem Auerbrenner u. Mikroradiometer aufgenommen. Die zu untersuchenden 
P latten bestanden aus eigens geziichteten, mosaikartig zusammengesetzten Krystallen. 
Bei NaC103 wurde eino Eigenfrequenz bei 25 //, bei N aB r0 3 eine solche bei 23 /« ge
funden; auBerdcm besitzon beide Substanzen ein breites Absorptionsgebiet zwischen 
40 u. 120 /i m it einem Maximum bei 83 /i (NaC103) bzw. 82 fi (NaBr03). NaC103  zeigt 
ferner eine schwache Freąuenz bei 60 /(. Dio gefundenen Freąuenzen werden im An- 
schluC an frilhere Autoren dahin gedeutet, dafi die Freąuenz bei 25 bzw. 23 /i der 3. bzw. 
2. inneren Eigenschwingung des Saureradikals entspricht, das lang«Tellige Maximum 
der Schwingung von Anion gegen Kation. Damit wird die Auffassung der Radikale 
C103 u. B r0 3 ais Dreiecksmoll. bestiitigt. (Ztsclir. Krystallogr. Minerał. 65 [1927]. 
607—14. Kaiser Wilhelm-Inst. fur Faserstoffchemie.) T o lk s d o r f .

Otto Laporte und R. J. Lang, Das ziceite Funkenspektrum vom Zink, Zn I I I .  
Es wird eine genaue Wellenlangenbest. des Spektrums des Hochspannungs-Funken- 
spektrums vorgenommen. Dureh diese Best. ist es móglich, die wichtigsten Linien- 
gruppen des Zn III . zu identifizieren. Es wird ihre Lago u. ihre Aufspaltung angegeben. 
Das Ionisationspotential der Scliale der 10 aquivalenten 33-Elektronen wird zu 40 Volt 
gefunden. (Physical Rev. [2] 30 [1927]. 378—86. Univ. of Michigan u. Alberta.) B e n j.

F. L. Moliler und H. R. Moore, Absorptionsspektren von Quecksilber, Cadmium 
und Z ink bei holiem Druck. Die Absorptionsspektren von Hg, Gd u. Zn  wurden mit 
einem Quarzspektrographen m it Hilfe von Absorptionszellen, welche die Dampfe unter 
Drucken bis zu mehreren Atmospliaren enthielten, aufgenommen. Die Spektren ent- 
halten groCe Bereiche kontinuierlicher Absorption u. Serien von diffusen Banden, 
diese werden ais schwach aufgelóste Absorptionsbandensysteme gedeutet. Sic unter- 
scheiden sich von dem gewohnlichen Bandensystem zweiatomiger Moll. dadurcli, daB 
bei ihnen der angeregto Elektronenzustand viel stabiler ist ais der n. Zustand. Die 
lange Dauer der Hg-Fluorescenz wird dureh die Annahme erklart, daC das Hg2-Mol. 
dureh Absorption zuerst auf einen hohen Yibrationszustand gebraeht wird u. dann 
aber dureh StoB zweiter Art auf einen niederen Vibrationszustand m it sehr geringer 
Absorptions- u. Emissionswahrscheinlichkeitfallt. (Joum . opt. Soc. America 15 [1927], 
74—81. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) ■ E. JOSEPHY.

L. A. Sommer, Uber den Zeemaneffekt und die Struktur des Bogensjiektrums 
ton Bhodium. Mit der schon friiher (C. 1927. I. 697) benutzten Anordnung wurden 
Zeemaneffekte an Rh-Linien gemessen. Das Wellenzahlsystem von SNYDER (Astro- 
physical Journ. 14. 179 [1901]) wurde iiberpruft, lcorrigiert u. erweitert. In  einer 
Tabellc sind die bisher gefundenen 136 Energiestufen des Rh-Atoms zusammengestellt; 
diesen werden m it Hilfe der Auswahlregel A J — 0 oder ± 1  relative innere Quanten- 
zahlen J  zugeordnefc. Die L- u. i?-Werte wurden mittels Intensitatsnnterss. u. Zeeman- 
effektmessungen erm ittelt, dio in  einer ausfuhrlichen Tabelle wiedergegeben sind. 
Einige anormale Zeemaneffekte werden diskutiert. Es kombinieren solche u. nur
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solclie Terme, fur dio die Summę der Anderung ihrer Z-Werte eine ungerade Zahl ist. 
Es wird ein empir. u. ein theoret. Termschema aufgestellt. Fur die Iohisierungsspannung 
des Rh-Atoms berechnen sich aus der Seriengrenze 3Ft 7,7 V. Die Spektren von Ru, 
Rh u. Pd werden yerglichen. SehlieClich sind in einer Tabelle etwa 1000 (von 1600) 
Linien ais Kombinationen zwischen den 136 Termen dargestellt. (Ztschr. Physik 45 
[1927]. 147—93. Gottingen u . Pasadena [Cal.].) R. K . M u l l e r .

Fred Vles, Uber die optischen Eigenschaften einiger Farbstnffc, die in  konzen- 
(rierlen Neutralsalzlosungen die Farbę andem. Vf. untersucht dic Anderung der spektralen 
Absorption bei Farbstoffen, die, ohno pu-Indikatoren zu sein, Farbanderungen in 
Ggw. konz. neutraler Salze zeigen, z. B. Sulfoncyanin 5 R  in KCl-Lsgg. Mit KC1 allein 
ergaben sich keino geniigend scharfen Resultate bzgl. der Abliangigkcit der spektralen 
Verschiebung vom ,,pKCl“ , es sind noch weitere Salzlsgg. zu priifen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 644— 46.) R. K. M u l l e r .

Siegfried Rosch, KrystaUographische, insbesondere optisclie UntersucJiungen an 
einigen bemerkenswerten organischen Substanzcn. Das rhomb. p-Toluylacetophenonenol, 
CHn • C6Hj • C O H =C H • CO • C8H5, wird zunachst krystallograph. vermessen,- dann 
werden an geeigneten Prismenflachen die Brechungsindizes a u. nh (Mittelwert zwischen 
P u. y) u. der scheinbare Achsenwinkel 2 E, der auBerst wcnig temperaturabhangig ist, 
bestimmt. Die Mothode der spektralen Interferenzen, dereń Auswertung ausfuhrlich 
besprochen wird, liefert die — stark dispergierenden — Werte der Doppelbrechung 
fi—y; dadurch sind fi, V u. y gewonnen. In  gleicher Weise werden die opt. Konstanten 
des ebcnfalls rhomb. Dibenzoyhnethanenols, C6H 5 -COH=CH-CO-C0H5> u. zwar der 
/S-Form (F. 77,6°), bestimmt. Dio Tatsache, daB die a- u. /}-Kurven dieser Substanz 
sich im Roten schneiden, d. h. die Substanz hier einachsig ist, wird benutzt, um aus 
den gomcssenen Werten von nh, nv, E  u. e alle ubrigen opt. Konstanten zu berechnen, 
wobei sich eine gute t)bereinstimmung m it den beobachtcten Werten ergibt. Ergeb- 
nisse: Dio Brechungsesponenten liegen zwischen 1,64 u. 2,40, die Doppclbrechungen 
zwischen 0 u. 0,68, die Dispersion der Achsenwinkel zeigt die extrem hohen Werte von 
100° bei der ersten Substanz u. noch hoberc bei der zweiten. Die auBerst starken Dis- 
persionen der Doppelbrechung werden m it der EHRlNGHAUSsehen Tabelle der 2V-Werte 
yerglichen u. dio sich zeigende Diskrepanz unter Angabe von Yerbesserungsmoglich- 
keiten diskutiert. Der dritto Teil der Arbeit bringt eine Berechnung der stark iiber- 
normalen bzw. anormalcn Interferenzfarben beider Substanzcn u. ihre Darst. im Farben- 
dreieck, sowie zum Vergleich dio Darst. der entsprechenden Kurven n. Interferenz
farben. SchlieBlich wird der Helligkeitsverlauf bei diesen Substanzcn u. bei n. In ter
ferenzfarben graph. angegeben u. eine Darst. der Farben durch die Nummern des 
OsTWALDschen Farbenatlas mitgeteilt. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 65  [1927], 680 
bis 711. Leipzig.) T o lk s d o r f .

Gr. Kornfeld und W. Steiner, Die Lichtabsorption in  Irockenem Chlor. Es wird 
die Bandenkonvergcnzstello von absol. trockenem Cl bestimmt. Die Lage dieser Stelle 
befindet sich innerhalb der Fehlergrenze in Ubereinstimmung mit den von F r a n k  
u. K u h n  gefundenen Werten. Es wird dam it gezeigt, daB die Dissoziation im trockenen 
Cl bei der gleichen Wellenlange wie im feuchten Cl einsctzt. Man muB nach Yf. bei 
der Bestrahlung m it blauem Licht immer die Anwcsenheit von angeregten u. nicht 
angeregten Chloratomen in Rechnung setzen, jedoch nicht die Anwesenheit von an
geregten Chlormoll. Es wird die Quantenausbeute bei Bestrahlung mit ultraviolettem 
Licht bestimmt. Sie betragt zwischen 6  u. 7 Moll. auf ein absorbiertes Lichtcjuant. 
(Ztschr. Physik 45  [1927]. 325—30.) B e n ja m in .

M. Weingeroff, Die Anderung der Zahl der Dispersionszenłren des Nałrium- 
dampjes mit der Temperatur des gesattigten Dampfes. Die Frage nach der Veranderung 
der Zahl der Dispersionszentren, die am ProzeB der Lichtabsorption teilnehmen, mit 
der Temp. des gesatt. Dampfes veranlassen Yf. zur Ausarbeitung einer Methode, m it 
der dieso Best. fur jede Absorptionslinie vorgenommen werden kann. Die Unters. 
erstreckt sich auf die Linien i ,  u, J), des Na. Dabei wird gefunden, daB die Anderung 
der Zahl der Dispersionszentren proportional m it der Dichte des gesatt. Dampfes ver- 
lauft. Aus der Abhangigkeit der Dichte des gesatt. Na-Dampfes von der Temp. wird 
die Yerdampfungswarme erm ittelt u. m it dereń Hilfe wird die chem. Konstantę von 
N e r n s t  umgereehnet. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 416—29.) BENJAMIN.

G-. Pokrowski, U ber die Ursachen der Depolarisalion des Lichles in dispersen 
SysUmen. (Vgl. C. 1927. II. 787.) Vf. diskutiert clie moglichen Ursachen des kleinen 
1'olarisaliemsgrades des von grob dispersen Systemen gestreuten Lichles. Bei Wasser-
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iiebeln kann die Depolarisation durch Zusammenwrkg. ycrschieden groBer Teilchen 
erklart werden, wahrend bei gróber dispersen Suspensionen auch dio Struktur bzw. 
Form der Teilchen zu berueksichtigen ist. Bei gróBeren Konzz. kann auBerdem De
polarisation durch mehrfacho Streuung vcrursaeht werden. (Ztschr. Physik 45  [1927]. 
135—39. Moskau, Physik. Inst. d. Teehn. Hochseh.) L e s z y n s ic i .

S. L. Langedyk, Die Lićhtuerteilung bei zwei absorbierenden Medien. Herm J. Płatni
ków zur Abwehr. Polemik. Vf. widerlegt dio Argumente von P l o t n ik o w  (0 . 19 2 7 . 
1. 403) u. zeigt, daB die Eormel von PLOTNIKOW zu uniiberbriickbaron Widerspriichen 
fiihrt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Pliotochem. 25  [1927], 29—32. Delft, 
Lab. f. organ. Chem. d. Techn. Hochseh.) LESZYNSKI.

A. H. Pfund, Die Verschiebung der infrarołen Reflexionsmaxima mit der Tem
peratur. Der EinfluB der Temp. auf die Refloxion wurde an Caleit, geschmolzenem 
Quarz u. Glas im Gebiet von 6—10 /i untersucht. Dio RefIexionskurven zeigen, daB 
die Refloxionsmaxima m it zunehmender Temp. nach langeren Wellenlangen hin ver- 
schobcn werden, u. daB das Reflexionsvermógen m it zunehmender Temp. abnimmt. 
(Journ. opt. Soe. America 15  [1927], 69—73. Baltimore [Md.], J o h n s  H o p k in s  
Univ.) E. J . o s e p h y .

Gr. Landsberg. Molekulare Lichtzerslreuung in  feslen Kórpern. II. Abhiingigkeit 
der Intensitut des zerstreuten Lichles von der Temperatur. (I. vgl. C. 19 2 7 . II. 1544.) 
Es wird die Abhiingigkeit des zerstreuten Lichtes in einem Quarzkrystall von der 
Temp. untersucht. Diese erweist sich ais lincar. (Ztschr. Physik 45  [1927], 442—48. 
Moskau.) B e n ja m in .

Max Haase, Messung und Yergleich der óplischen Eigenscliaften der hochlicht- 
breclienden, isostrukturellen Verbindungen Mg, Ca, Sr, Ba m it O, S , Se und Te. Zur 
Best. der Lichtbrechung dieser sehr hoch brechenden Stoffe verwandto Vf. dio Ein- 
bettungsmethóde in hoch liehtbrechende Glaser aus Se-S u. Piperin-SbJ3. Die Licht- 
brcchung von HgO betragt fiir no =  1,7366 ±  0,001, n il  =  1,7416 ±  0,0005 u. fiir 
no =  1,7335 ±  0,001. Dio D. betrug 3,579 ±  0,002. Ein griiner Periklas von Nord- 
markon m it 8,45 MnO, 0,39 EeO u. 2,12 ZnO hatte die bedeutend hohero Brechung 
von 1,759 ±  0,002. CaO hat bei 20° nD =  1,838 ±  0,002 u. nTi =  1,845 ±  0,003. 
SrO h a t n535=  1,880, n570 =  1,875, n600 =  1,8675, n030=  1,863 u. n656=  1,8565 je 
±  0,001 u. BaO n520 =  2,002 ±  0,001, nM7 =  1,989 ±  0,002, n6S0=  1,980 ±  0,001 u. 
n050 =  1,960 ±  0,004. BeO wurde durch Gliihen von Be(N03)2 hergestellt u. das dabei 
entstehondo Prod., welches isotrop war, untersucht. Dabei wurdo die Abhiingigkeit 
der Lichtbrechung von der Herstellungstemp. des BeO untersucht u. gefunden, daB 
dieselbo m it steigender Temp. zummmt. Bei 1300° ist das Prod. nicht mehr isotrop, 
sondern bildot kleine doppelbrechendo Krystallchen, welcho mit dem hesagonalen 
BeO von M a l l a r d  ident. sind. Die Róntgenspektroskopie orgab aber auch fiir das 
bei 320° erhaltene BeO hexagonale Struktur. Die Teilchen scheinon nur so klein zu 
sein, daB sio durch das Mk. nicht mehr voll crfaBt werden konnen. M gS  h a t die 
Lichtbrechung nn =  2,26 ±  0,07. CaS hat n520 =  2,161, n ^  =  2,137; n633 =  2,124 
u- n 650 =  2,120 jo ±  0,002. S rS  hat nM0 =  2,122, n570 =  2,114, n595 =  2,105 jo ±  0,003 
u. 11^55 =  2,087 ±  0,005. BaS  hat nn =  2,155 ±  0,005. Die Selcnide wurden durch 
Red. von Solenaten oder wie beim MgSe durch Bcliandlung des geschmolzenen Metalls 
m it einem Gemisch von H 2 u. Se-Dampfen dargestellt. Es bildet ein zerflieBUehcs 
hellgraues Prod., welches sich an der Luft zersetzte. Dio Lichtbrechung nu war groBer 
ais 2,42. CaSe hat n5 5 5 =  2,292, n36S== 2,274, n020 =  2,261 u. n6;i6=  2,245 je ±  0,002. 
SrSe h a t n i l 0  =  2,252, n^. =  2,236, niS 3  =  2,220, n620 == 2,208, nc56 =  2,190 jo ±0,003. 
BaSe hat % 0 =  2,289, niS!) =  2,268, n620 =  2,252 u. n6Tr, =  2,230. MgTe konnto nicht 
dargestellt werden, wahrend CaTe durch Red. von CaTeO., im H 2-Strom bei 680° er- 
halten wurde u. nu =  > 2 ,51  aufwies. SrTe aus SrTe03 durch H 2 bci 690° hatte nn == 
2,408 ±  0,004 u. nc =  2,367 ±  0,005. BaTe wurde durch Red. von BaTe04 dar
gestellt u. bildet Pseudomorphosen nach dem Tellurat. Es hat nn =  2,440 ±  0,005 
u. nc =  2,379 ±  0,003. Die Gitterkonstante des BaTe wurde ebenfalls bestimmt, sie 
lieferte den W ert a =  6,82 +  0,02 A. Von diesen Verbb. wurden nun die 5 Iolvolumina 
berechnet u. auf die GesetzmiiBigkeiten der Brechungsindizes beim Austausch der 
Ionen hingewiesen. Die Molvolumina zeigen innerhalb der Eehlergrenzen die von den 
Alkalihalogeniden ber bekannten Abweichungen vbh der A dd itm ta t der Einzelvoll. 
Aus den Brechungsindizes wurden weiter die Werte fiir dio opt. Raumerfiillung be
rechnet. Dio gleiclien Effekte wie fur die Molvoll. treten bei den Molrefraktionen auf, 
^̂ 'as auf eine Deformation der Ionen zuruekzufiihren ist, u. zwar zeigen sich bei gleichem
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Anion groBc Effekte gegenuber den Alkalihalogonidcn, wahrend bei gleichem Kation 
diosclben bcinahe in der gleiclien GroBc sind wie bei den Alkalihalogeniden. (Ztsehr. 
Krystallogr. Minerał. 65 [1927]. 509—87. Kiel.) E n s z l in .

G. Calcagni, Wirkung des rnagnetischen Feldes auf oplisch akfive Subslanzen. 
(Gazz. ehim. Ital. 57 [1927]. 713—16. — C. 1927. II. 2263.) K r u g e r .

E. Rumpf, tJber die Gilterkonslanle der CaS- und SrS-Samariummischphosphore. 
Vf. untersueht yermittels einer DEBYE-ScHERRER-Anordnung die Gitterkonstanten 
der CaS u. SrS-Samariummischphosphore. Aus den erhaltenen Diagrammen wird auf 
einen kontinuierlichen Obergang zwischen reinem CaS u. reinem SrS Phospbor ge- 
schlossen. Bei einer Misebung von ungefahr zwoi Drittel Sr u. ein Drittel Ca-Atomen 
zeigt die Gitterkonstante eine betraelitliehe Variationsbreite. Es wird yersuelit, eine 
Deutung der Beobachtungen unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Polarisations- 
eigg. der Ionen zu geben. (Ann. Physik [4] 84 [1927], 313—22.) BENJAMIN'.

Walther Kutzner, Uber SzintiUationsspcktren. Die durch a-Strahlen licryor- 
gerufenen Szintillationen sollen von Tribolumineszenz herriibren. Diese Auffassung 
wird nieht vom Vf. yertreten, sondern es wird gezcigt, daC die durch a-Strahlćn an 
Zinksulfiden heryorgerufcnen Szintillationen niclit ohne weiteres auf Triboluminescenz 
zuriiekzufuhren sind, auf Grund unterscbiedlichen Verb. in der Farbę u. in der Art 
des Nachleuchtens. Es werden untersueht die Spektren von ZnSCu, Z nSB i, ZnSU. 
Bei den untersuchten Zinksulfiden wird dabei gefunden, da(3 das ausgesandte Licht 
bei der Erregung mit a-Stralilen spektral gegeniiber der gewóhnliehen Lichtphosphores- 
zenz stark nach dem kurzwclligeren Ende des Spektrums versehoben ist. (Reproduk- 
tionen der Spektren des Szintillationsleuchtens u. der Lichtphosphoreszenz.) Es wird 
nieht einwandfrei geklart, ob die Lage der Banden des Szintillationsleuchtens mit 
den Lichtphosphorescenzbanden ident. ist. (Ztsehr. Physik 45 [1927]. 343—49.) BENJ.

V. Kondratjew, Uber den Mechanismus einiger chemischer Leuchlreaklionen. 
Aus dem Reaktionsleuchten zeigt sich, daC die Rk. zwischen K  u. HgCl2 auf 2 Arten 
vor sich geht. Eine Rk. verlauft im freien Gasraum, die zweite crfordert die Anwesen- 
heit eines festen Kórpers. Beide Rkk. yerlaufen unabhangig voneinander. Das Spek
trum  des bei der Raumrk. auftretenden Leuchtcns enthalt nur die Linien des K  u. 
Na (im K  war stets Na enthalten u. umgekehrt), wahrend das Spektrum der Ober- 
flachenrk. vermutlich zum HgCl u. nieht zum HgCL gehórt. Dor Mechanismus beider 
Rkk. wird diskutiert. Die Rkk. K , Na -j- HgBr2, HgJ« u. CdCl2 verlaufen ahnlicli 
wie die K  -|- HgCU-Rk. Die bei diesen Rkk. auftretenden Spektren werden beschrieben. 
Ais erregendes Zentrum bei der Raumrk. wird das Dipolmoł. (Me+) (X- ) angenommen, 
das aus den n. Atomen Me u. X  entsteht. Das Auftreten der hoheren Glieder der Al- 
kaliserien wird durch die Eigg. eines solchen Dipols erkliirt. (Ztsehr. Physik 45 [1927]. 
67—82. Leningrad, Physik.-Techn. Rontgeninst.) E. JoS E rH Y .

Harry B. Weiser und Allen D. Garrison, Die Rolle. des Wassers bei der photo- 
fhemischen Zersetzang von Zinksulfid. Es wird die photochem. Zers. in verschiedener 
Weise hergestellter Ż?f<S-Praparate in Beruhrung mit W. oder wss. Łsgg. von ZnCL, 
Na2 S, Na2S04, Na2B40 7, Na2H P 0 4 boi Bestrahlung m it Quarzquecksilberlicht unter- 
sucht. ZnCl2-Lsg. sensitiyiert das ZnS derart, daC auch langsam gefiilltes, krystallines, 
nieht gegluhtes ZnS dunkel wird; die Alkalisalze stark adsorbierbarer mehrwertiger 
Anionen verzogem oder verhindem dagegen die Schwarzung. In KBr-Lsg. suspen- 
diertes AgBr wird weniger schnell dunkel ais in W. suspendiertes. — Die bisherigen 
Theoricn zur Erklaning der Rolle des W. bei der photochem. Zers. des ZnS sind un- 
moglich bzw. unwahrscheinlich. Vff. nehmen an, daC das W. ais dissoziierendes 
Losungsm. fiir ZnS u. adsorbierte Zn-Salzo fungiert, wodurch Zn-Ionen entstehen, 
dio an dcm Gitter adsorbiert werden. Analog dem Verh. der Ag-Halogenide in Ggw. 
adsorbierter Ag-Ionen miissen adsorbierte Zn-Ionen die zur Zers. des ZnS erforder- 
liche Energie herabsetzen. Alle Faktoren, die die Bldg. yon Zn-Ionen in unmittel- 
barer Nahe der ZnS-Oberflache begunstigen, erhohen daher die Lichtempfindlichkc.it. 
(•Tourn. physical Chem. 31 [1927], 1237—45. Houston [Texas], The Rice Inst.) K r.

A ,. E le k t r o c h e m ie .  T h e rm o c h e m ie .

J. F. Mc Clendon, Uber die Dicke der Helmholtzschen Doppelschiclit. Die Dicke 
‘‘®r "ELM HOLTZsehen elektr. Doppelschicht wird fiir 0,1-n. Lsg. von KC1 zu 0,194 X 
10 cm, die fiir 0,001-n. Lsg. zu 0,325 X 10~ 6 cm bestimmt. Die Dicke der Schicht 
mmmt also mit der Yerdiinnung des Elektrolyten zu, sic wiichst auch mit der Freąuenz
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des Wechselstrorus. Die Ergebnisse stehcn wcnigstens qualitativ im Einklang mit 
den Befunden von G o u y . (Science 6 6  [1927]. 200. Univ. of Minnesota.) E . JOSEPHY.

Alfons Blihl, U ber die Potentialdiffcrenz in  der Doppelschicht an der Oberflitclie 
e.infacher Elektrolyle und des reinen Wassers. BlCHAT u. B lo n d e l  hatten versucht 
(Journ. Physiol. 2. 548 [1883]) die Potentialdiffcrenz der Doppelscliicht zu messen, 
die durcli elektr. Wanderung von Gasbliischen u. durch die Wasserfallwrkg. angezeigt 
war. Diese Versuchsergebnisse sind nach Yff. nicht einwandfrci. Vf. besprieht die 
Fehlerąuellcn dieser Tropfensondenmetliodc u. arbcit-ct diese Methodc darni fiir 
Prazissionsmessungen aus. Dics ist moglich, wenn inan sich bei den wss. Łsgg. von 
KCl, NaCl, LiCl u. HOl auf geringe Konz. beschronkt, unter Bcnntzung von besonders 
hergcstellten Kalomelelektroden u. nnter Vermeidung der Wasserfallwrkg. Bei der 
Untcrs. werden GescfczniaBigkeiten fiir die Abhangigkeit der Potentialdifferenzen von 
<ler Konz. bei den einzelncn Elektrolyten gefunden u. zwar ergibt sich bei den Alkali- 
ohloriden cin Maximum, das sich mit zunehmender Kationenbewegliclikeit nach kleineren 
Konzz. verseliiebt (Kurven). Bei der vom Vf. ausgearbeitcten Versuchsanordnung 
tr i t t  ein unerwiinschtes Diffusionspotcntial auf. Zu seiner Bereelinung wird die N e r n s t-  
schc Formel E d =  u — vju -j- v R Q \n  CJG., einer K ritik  unterzogen. Bei konzen- 
trationsabhangigen Ionenbewegliclikeiten u. bei vollstandiger Dissoziation verliert sic 
ilire Giiltigkeit u. muB deshalb durch die Gleichung von PLANCK ersetzt werden. Ein 
Vergleich der experimentellen Befunde beim HCl m it dem bereohneten Diffusions- 
potential stellt nach Vf. einen Nachweis dafiir dar, daB die verdiinnten Lsgg. starker 
Elektrolyte vollstii.ndig dissoziiert sind u. nur die Ionenbeweglichkeit sich mit- der 
Konz. andert. Es folgt eine Deutung der oben genannten Maxima. Dabei ergibt sich 
die Moglichkeit einer Extrapolation auf reines W. Diese betragt nach den vom Vf. 
ausgefiihrten Messungen 5,5 -f- 0,5 Millivolt, wobei die iiuBerste, der Luft zugewandte 
Wassersehicht negativ geladen ist. (Ann. Physik [4] 8 4  [1927]. 211—44.) B e n j.

V. Sihvonen, Eleklrolytische Ozydation und IłeduJction in  Gegenwart einiger Gase. 
(Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 21.) Vf. zeigt, daC fiir die Bldg. von / / 20 2 in der Wechselstromanalyse 
am Pt-Netz in  H 2SÓ4 oder NaOH die Ggw. einer Gasphase erforderlich ist. Strom- 
potentialmessungcn stiitzen diesen Befund. Unters. der katalyt. Wrkg. von V-Verbb. 
auf anod. Strompotcntialwerto in H 2 SO., unter verschiedonen Verh;iltnissen zeigen. 
daB das Anodenpotential in verd. Tanadinsaurehaltiger H 2SO.t nach dem Wendepunkt 
fiir die 0 2-Entw. mit der logarithm. Stromstiirko scharf linear ansteigt. Die Yanadin- 
•siiure scheint die Reaktionswiderstando bei der Einstellung des elektromotor. Gleicli- 
gewichts zwischen Ozon u. 0 2 in dom anod. sich bildenden Gas aufzuheben. Wenn 
die Anodę durch einen liberlagerten Wechselstrom schon einmal depolarisiert worden 
ist, wird sie durch einen Zusatz von Vanadinsauro bei gesteigerter Stromstarke stark 
weiter depolarisiert. Aus dem Verlauf der Potcntialwertc gelit liervor, dafl fiir be- 
ginnende Sauerstoffbldg. aueh dann etwa derselbe Wendepunkt von 1,2 V auftritt, 
wenn die kathod. Stromstofie des Wechselstroms durch die stark reduzierende Lsg. 
einer Vanadylverb. u. die anod. StromstóBe durch einen durch die Gleichstromanode 
eingeleiteten Saucrstoffstrom ersetzt werden. — Vf. untersucht ferner die Bldg. von 
Uberschwefelsdure durch anod. Einleitung des durch Funkenentladungen aktivierten 
Stickstoffs in H 2 S0 4 u. das kathod. Verh. des aktivierten Stickstoffs. Es -wurden dabei 
sowohl platinierte Netzclektroden (Pt), ais ein mit Wechselstrom oxydiertes Anoden- 
netz (P t0 2) u. ein elcktrolyt. amalgamiertes Kathodennetz angewandt. Die Akti- 
vierung des Stickstoffs fiihrt zu einer starken Depolarisation an der Anodę. Nach 
Elektrolyse m it der oxydierten Pt-Anode bei 0,1 mA. unter Verwendung eines Dia- 
phragmas lieB sich tlberschwefelsaure nachweisen, diese scheint entweder durch die 
minimalo 0 2-Menge in dem aktivierten N2, oder durch den im Elektrolyten gel. u. 
durch den ak tm erten  Stickstoff aktivierten Sauerstoff gebildet zu werden. — In  alkal. 
Lsg. verbindet sich der ak tm erte  Stickstoff bei Elektrolyse bei niedriger Stromstarke 
nicht m it anod. Sauerstoff. Im  Gegenteil wird dabei bis zur Entw\ des 0 2 eine Polari- 
sation beobachtet. — An der Kathode wirkt die Aktivicrung des Stickstoffs depolari- 
sierend. Es scheint, daB der durch elektr. Entladungen ak tm erte  Stickstoff mit 
kathod. Wasserstoff bildet. — Mit den Netzelektroden wurden Strompotcntial- 
werte aueh fiir Luft, NO, C02, CO u. S 0 2 in saurer u. alkal. Lsg. aufgenommcn. Fiir 
Luft, NO u. CO, haben die" Potentialkurven einen zusammengesetzten Charakter. 
CO u. S 0 2 polarisieren die sauerstoffbeladenen Elektroden anfangs deutlich anod. 
nach negativeren Potentialen. (Ann. Acad. Scient. Fcnnicae. Serie A. [KoMPPA- 
Festschrift.] 29  [1927]. Nr. 14. 19 Seiten. Helsinki. Sep.) E. JoSEPH Y .
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F. P. Bowden jr., U ber das Andauern der Spannung an einer Quecksilberkałhode 
bei geoffnetem Słrom. Naeh einer Elektrolyso von verdiinnter Schwefelsauro halt die 
t)berspannung an der Hg-Kathode beim Offncn des Stromca noeh einige Stunden an. 
Es wird durch Verss. gezeigt, daB dieser Effekt durch Verunreinigungen, dio ais Na, 
Mg, Al, Zn, Pb u. As identifiziert werden, liervorgerufen %vird. Die Verunrcinigungen 
betragen dabei weniger ais 10"° g. Es wird gezeigt, daB die H-Ionenkonz. an der 
Kathode anders ist, ais im Hauptteil des ElektrolysicrgefaBes. Diese Tatsache ist 
nach Vf. maBgebend fiir den Verlauf des Potentialabfalles. In  reinen Lsgg. wird das 
Potential an der Kathode kontrolliert durch Beigabc von Spuren negativer Metali- 
verunreinigungen an ihre Oberfliichc. Die Ggw. dieser Yerunreinigungen bietet fiir 
Vf. eine geniigende Erklarung fiir das Auftreten der an Hg-Kathoden beobachteten 
,,Hydride“ . (Trans. Faraday Soe. 23  [1927], 571—83. Univ. of Cambridge.) B e n j .

Sakae Makio, Die Mercurosulfaieleklrode zur Prufung von Akkumułaloren- 
Vf. bestimmto das Eigenpotential einer n-Mercurosulfatelektrode bei 18° zu 0,675 V., 
welcho er zu Kontrollen von Akkumulatoren bei der Ladung u. Entladung beniitzt. 
Der Temp.-Kooffizient dieser Elektrodo betragt —0,00026 V pro Grad. Die EMK. 
dieser Elektrodo berechnet sich fiir die Temp. i° zu E  =  0,6758 — 0,00026 (t — 18). 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 53 [1927]. 7 Seiten Sep.) ENSZLIN.

Einar Biilmann und Andreas Klit, Kolloidales Palladium ais Kalalysalor in 
der Wasserstoffelektrode. Durch Zusatz von kolloidalem Pd zur Elektrodenfl. w’ird die 
clektromotor. Rk. der Wasserstoffelektrode so weit besclilcunigt, daB auch m it blanken 
Pt- u. Au-Elektroden wohldefinierte Potentiale erhalten werdcn. Die m it blanken 
Pt-Elektroden erreichten Potentialo stimmen genau m it den Potentialen iiberein, 
die sich bei Vorwcndung der m it Platinschwarz iiberzogenen Pt-Elektroden geben. 
Mit Goldelektroden wird eine geringere, aber noch ziemlicli gute Ubereinstimmung 
erreicht. Yff. haben bei verschiedencn Konzz. von kolloidalem Pd gearbeitet. Bei 
zu geringen Pd-Konzz. werdcn die Elektrodcn leicht polarisierbar. Bei 2 mg kolloidalem 
Pd im Liter kónncn noch definierte Potentiale gemessen werden. (Ztschr. physikal. 
Chem. 130 [1927]. 566—71. Kopenhagen.) E is n e r .

Wolf Johannes Muller, Stromdichte, Spannu7igskurven und Zeiterscheinungen 
le i Passiyierunfj verschiedener Metalle. Zusammenfassender Yortrag ii ber die Passi- 
vierungserseheinungen bei Fe, N i u. Cr. tlber Passivierung von Fe vgl. C. 1927. II. 
789, von Cr vgl. C. 1927. II . 1933. Die Stromspannungskurro von N i  verlauft im 
Prinzip iiknlich wie die des Fe. Im  Gegensatz zum akt. Fe zeigt akt. Ni die Erscheinung 
der Anfangspolarisation, die aber nicht ais Passivierungserscheinung zu deuten ist. 
Bei Stromdichten von ca. 30 niA zeigt Ni dio Erscheinung der ,,Bedeckungsaktivitiit“ , 
bei Stromdichten von ca. 50 mA geht Ni in den passiven Zustand iiber, der aber nicht 
vorhalt. E rst bei 170 mA ist dio Stromdichte groB genug, um Ni bei Auflosung der 
Deckschicht im passiven Zustand zu halten. — Dio Kurven, die den zeitlichen Yer- 
lauf der Passivierung bei verschiedenen Stromstarken wiedergeben, zeigen den gleichen 
Charakter wio beim Fe. Auf Grund seiner Resultate erklart Vf. ais primare Ursache 
der Passivierung dio Bldg. der Deckschicht, die die effektiv wirksame Stromdichte 
erhoht. Die Passivierung selbst soli in einer Umwandlung des Metalls unter Einw. 
der holien effektiven Stromstarke bestehen. Diskussion. (Ztschr. Elektrochem. 33 
[1927], 401—06. Wien.) E is n e r .

Frank M. Gentry, Gleichung fiir die Elektronenleitfahigkeit in  unipolaren, nicht- 
mctallischen Hautchen. Dio Gleichung wird aus der PoiSSO N schcn Potentialgleichung 
abgeleitet. (Science 6 6  [1927], 284—85. New York [N. Y.], New York EDISON 
Co.) E . J o s e p h y .

Sojiro Oka, Eleklrische Leitfahigkeit von Borax. Es wurde die Leitfahigkeit k 
von Borax (Apparatur) bestimmt u. in geschmolzenem Zustand geringer gefunden ais 
bei rielcn anderen geschmolzenen Salzen. k  X 103=  155 (800°), 71 (700°), 17,5 (600°) 
u. 1,76 (500°). Die - Tc m p . - K u r v e wies bei der dem F. entsprechenden Temp. keinen 
Kniek auf. Bei niedrigeren Tempp. war der Borax im glasigen Zustand. In  dem Dia- 
gramm aus den Koordinaten log k u. 1 /T  entspricht die gerade Verbindungslinie der 
den Tempp. 660—480° zugehorigen Punkte vom Typ log k =  — A /T  -j- B  dem Uber- 
gang aus dem Schmelz- in den glasigen Zustand. Auch fiir tiefere Tempp. besteht eine 
iihnliche, sich m it der anderen Geraden bei ca. 480° schneidende Kurve. Die Be- 
deutung des Schnittpunktes is t noch unbekannt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 30 [1927]. 162—63. Tokyo, Imp. Univ.) H e r z o g .
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Heinrich Goldscłunidt, Erling Marum und LeiJ Thomas, Die, Leilfdhigkeit 
einiger mittelstarken Sauren in  Methylalkoliol und ihre katalytische Wirkung. II. Mitt. 
(I. vgl. C. 1926. I. 315.) Es wird die Leitfiikigkeit von Trinitro-m-kresol in W., von 
Na-, Piperidinium- u. Phenyliumtrinilro-m-kresylal u. Piperidinium- u. Diatliyl- 
ammoniumpikrat in absol. Methylalkoliol bestimmt u. daraus durcli Yergleich der 
^.co-Werto der Pikrato u. m-Kresylate fur /oo des Trinitro-m-kresols 196,2 gefunden. 
Femer wird die Leitfahigkeit des Trinitro-m-kresols in  wss. u. absol. Metliylalkohol 
gemessen u. daraus der Di ss o z i a t i on sgrad a u. die Affinitatskonstante nach B je r ru m  
berechnet. In  W. ist die Leitfahigkeit des Trinitro-m-kresols ungefahr ebenso groB 
wio diejcnige der Pikrinsaure, in Methylalkoliol u. A. geht dic Dissoziation noch starkcr 
zuriick ais bei Pikrinsaure. Verss. iiber dio Esterifizierungsgeschwindigkeit von Essig- 
sdure u. Phenylessigsaure in  Methylalkoliol bei Ggw. von Trinitro-m-kresol u. T ri
chloressigsaure u. Vergleich m it den friihoren Ergebnissen fiir Pikrinsaure, Trichlor- 
buttersaure u. HC1 bestiitigt, daB k/c a  (c =  Konz. des Katalysators, k —  Geschwindig- 
keitskonstante) etwas von der N atur des Katalysators abliangt; danacli scheint neben 
der H'-Konz. bzw. der Konz. der Ioncn (Alkohol-H') noch ein anderer Faktor auf 
die Esterifizierungsgesehwindigkeit EinfluB zu liabon. Fiir W.-Konzz. n bis 0,5-n. 
entspricht die fiir Trinitro-m-kresol u. Trichloressigsaure ais Katalysatoren gefundene 
Rk.-Geschwindigkeit der Gleichung: kn =  ka-an-c-v/(n  -)- r) (ifc0 =  kjc a). Bei hoherem 
W.-Geh. (n =  1 u. 2) ist auBer bei Isovaleriansauro dio Abnahme der Veresterungs- 
geschwindigkeit groCer ais die Formel verlangt, docli ist das Verlialtnis der berechneten 
u. gefundenen Geschwindigkeitskonstanten fur Pikrinsaure, Trinitro-m-kresol, n-Butter- 
raure, Isobuttersaure u. Trichloressigsaure nahezu dasselbe, fiir TrichlorbuttersiLurc 
dagegen kleiner. Benzoesaure, m it Pikrinsaure verestcrt, zeigt viel groBere Unter- 
schiede zwischcn berechnetem u. gefundenem kn. Die Wrkg. des W. auf die Affinitats
konstante des Trinitro-m-kresols ist ungefahr dieselbe wie bei Trichloressigsaure, 
Trichlorbuttersaure u. auch bei Pikrinsaure fiir n <  2. Daraus geht hervor, daB dic 
Wrkg. des W. sieli im wesentlichen auf das'H '-Ion beschrankt, u. die Anionen nur eine 
untergeordnete Rolle spielen, nach dem Sehema: (Alkohol, H ‘) +  Wasser =  (Wasser, H  ) 
+  Alkohol. (Ztschr. physikal. Chem. 129 [1927]. 223—40. Oslo, Univ.) K ru g e r .

W. Nemst, Zur Theorie der elektrolytischen Dissoziation. Unter Anerkennung der 
physikal. Grundlagen der DEBY Esehen Theorie wird eine w oitgehende Einschrankung 
des Anwendungsbereiches dieser Theorie gefordert. Nach den Messungen von Or t h - 
MANN (C. 1927. II. 1133) war in der Formel: l!roo =  — U (1 — a) +  B  ]/c (Woo =  
Verdiinnungswarme; U — Dissoziationswarme; B — der im Sinne der D EB Y Esehen 
Theorie dio positivo Verdiinnungs\viirnio angebende Faktor) weder U noch (1 — a) 
einzeln berechenbar, sondern, zunachst nur das Prod. U (1 — a). Messungen von 
Naudś ergaben, daB in Uboreinstimmung m it den theoret. Fordcrungen des Arf. 
U (1 — a) fiir KNOit NaNOa, KGl u. LiCl m it abnehmender Temp. deutlich zunimmt. 
Es zeigto sioh ferner, daB in 0,1-n. Lsg. LiCl nicht merklieh assoziiert ist, d. h. es kann 
auf dieses Salz, was den EinfluB der Konz., nicht was den W ert des Koeffizienten 
anlangt, bis zu diesen Konzz. die D eb YEscho Theorie ais gultig angesehen werden. 
Daraus ergibt sich fiir die Verdunnungswarme die Formel: JFoo =  320 l/ć. Die An- 
wendung des Faktors 320 auf die Ergebnisse der Messung des Temp.-Koeffizienten 
der Verdiinnungswarmcn der anderen untersuchten Salze fiilirt mm zur Best. des 
Grades der Assoziation dieser Salze. Es ergibt sich, daB der EinfluB der elcktrostat. 
Anziehuńg der Ionen auf den osmot. Druek merklieh kleiner ist, ais bisher angenommen 
wurde. Der Koeffizicnt 320 (18°) kann dureh Untcrs. des fast vóllig dissoziierten NaCl 
bestatigt werden. Dureh Messungen der Verdiinnungswarmen von LiCl u. NaCl ergibt 
sich, daB der Temp.-Koeffizient der Grófie 320 so klein ist, daB er fiir dio Bestst. des 
Dissoziationsgrades vernaehlassigt werden kann. Die Messungen werden dureh die 
folgende Tabelle wiedergegeben; es bedeutet U die Dissoziationswarme, (1 — a) die

Ui
1 - a 1  — a (ber.) 1  — a ' (bcob.)

K N O ,.......................... j 3140
NaNO............................! 2750
N a C l .......................... : 16S0
K O I .......................... ! 3040
L i C l .......................... —

0,07
0,04
0,03
0 , 0 2

[0 ]

0,20 ■ 0,217 
0,17 0,154 
0,16 0.161 
0,15 ; 0,161 

[0,13] | [0,13]
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fur 0° berechneten wahren Assoziationsgrade fur 0,1-n. Lsgg., ( 1 — a.') die schein- 
baren Assoziationsgrade; der beobachtete (1 — a')-W ert des LiCl ist von groBeren 
Verdiinnungen auf 0,1-n. Lsg. extrapoliert, indem angenommen wurde, daB, m e fiir 
die Verdiinnungswarmen, so auch fiir dic EE. die "|/c-Formel zutrifft.

Die Arbeit enthii.lt eine Polemik gegen die von H u c k e l  (Ergebnisse der exakten 
Naturwissenschaften 3. [1924]) gegebene Darst. der DEBY Esehen Theorie. (Ztschr. 
Elektroehem. 33 [1927]. 428—31. Berlin.) L e s z y n s k i .

R. Morgan Dayies, Die Anderung der Elastizitat von Rochellesalz mit der Tem
peratur. Ahnliehe Unstetigkeiten wie VALASEK (C. 1922. I II . 319) fiir den Piezo- 
elektrizitiitsmodul des Rochellesalzes bei —15° u. -f-23° gefunden liat, findet Vf. in 
den Werten fiir die E lastizitat bei diesen beiden Tempp. (Naturę 120 [1927]. 332—33. 
Aberystwyth, Univ. Coli.) E. JOSEPHY.

Arthur Bramley, Brećhungsindex und Dielektrizitatskonstanle von Wasserdampf. 
(Vgl. C. 1927. II. 1547.) Vf. bestimmt interferometr, naeh der MlCHELSONschen 
Methode den EinfluB eines elektr. Feldes auf den Brechungsindex von Wasserdampf 
bei einem Druck von 26,7 mm. Die Theorie des Vf. (vgl. C. 1927. II. 1G72) vermag 
dio beobachtete Veranderung wiederzugebon. Dieso Veranderung kann nicht auf die 
Elektrostriktion allein zuriickgefuhrt werden, da hierdurch nur die Anderung der D., 
nicht abor die ebenso wesentliche Anderung dor in der LORENTZ-KRAMERschen Dis- 
persionsformel auftretenden Ubergangswalirschcinlichkeiten erkliirt werden kann. Der 
Brecliungsindex von //j-D am pf boi dem der Raumtemp. entsprechendem Druck u. 
der von Luft bei 760 eom zcigte keino Anderung m it der Feldstarke. (Journ. 
Franklin Inst. 203 [1927], 701—11. Bartol Res. Found.) L eszy n sk i.

lgnące J. Krchma und John Warren Williams, Die Dielektrizitatskonstanten 
binarer Gemische. I II . Die elektrischen Momente einiger organisćher Molekule in Tetra- 
chlorlcohlenstofflosung. (II. vgl. C. 1927. II. 1238.) Vff. bestimmten die DEE. binarer 
Fl.-Gemische verschiedener Konzz. bei 25“ mittels der friiher beschriebenen elektr. 
Resonanzmetliode u. bei Fil., die nennenswerte elektr. Leitfahigkeit zeigtcn, nach 
einer Briickenmethode. Weiterhin wurden die DD. der rcinen Fil. u. der Lsgg. mittels 
eines OSTWALD-SPRENGELsclien Pyknometers u. die Refraktionsindices mittels eines 
PULFRICH-Refraktometers bei 25° bestimmt. Studiert wurden Lsgg. von Toluol, 
GMf., A ., Methylacetat, Athylacetat, Aceton, A . u. Isoamylalkohol in GCl^. Die unter- 
suchten Systeme lassen sich in 2 Gruppen teilen, je nachdem ob die mol. Polarisation 
des Gelosten m it der Konz. wechselt oder nicht wechselt. Sie ist konstant bei Bzl. u. 
Toluol in CC14. Aus den Werten der mol. Polarisation wurden dio elektr. Momente 
jedes der in CCI4 gel. Molekule bereehnet, u. zwar unter Benutzung der Modifikation 
von L a n g e v in -D e b y e  des CLAUSIUS-MosSOTTIsohen Gesetzes. Sowcit dies móglich, 
w irden die erhaltenen Ergebnisse m it denen anderer Forseher verglichen. (Journ. 
Amer. chem . Soc. 49 [1927]. 2408—16. Madison, Wisconsin, Univ.) K in d s c h e r .

John Warren Williams und Rudolph J. Allgeier, Die Dielektrizitatskonstanle v 
binarer Gemische. IV. Benzol ais Losungsmittel fiir  geuńsse feste Substanzen. (III. vgl. 
vorst. Ref.) Die DEE. u. dio D.D. wurden von Lsgg. von Benzoesaure, Phenol, Jod, 
Zinnjodid, Antimontrijodid u. Silberperchlorat in Bzl. mittels der friiher beschriebenen 
Verff. bestimmt. Auch hicr wurde die Modifikation von D eb y e  des CLAUSIUS- 
MASSOTTIschen Gesetzes zur Berechnung der elektr. Momente der verschiedenen gel. 

'Molekiilc bonutzt. Die erhaltenen Ergebnisse diskutieren dic Vff. unter Bezugnahme 
auf dio Vorstcllungen der A tomstruktur u. der Loslichkeitsyerhaltnisse. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 49 [1927]. 2416—22. Madison, Wisconsin, Univ.) K in d s c h e r .

C. Drucker, Elektrischer Leitungswiderstand, spezifische Warme und Umwandlungs- 
rorgdnge fester Metalle. Vf. ha t die friiher bcschriebeno, wesentlich verbesserte 
Methode B e iir e x s  u . D r u c k e r  (C. 1925. I .  552) der direkten Best. des Yerhaltnisses 
zwischen Temp.-Koeffizient a des Widerstandes u. spezif. Warme c auf die umwandlungs- 
fiihigen Metalle B i u. N i angowandt u. stellt fest, daB die Methode ein sehr empfind- 
liehes Verf. zur Auffindung von Umwandlungsyorgangen festor Metalle darstellt. 
Bei der direkten Best. der Temp.-Koeffizienten a ergab sich die bekannte Abhangigkeit 
von Materialreinheit u. Yorbehandlung u. groCe Yeranderlichkeit in der Naho von 
Umwandlungstompp. — Die spezif. Warmen c konnten aus a  u. a/c in diesen Fallen 
Yorlaufig nur roli bestimmt werden. Zum SchluB weist Vf. hin auf die Mogliclikeit der 
Anwendung der Methode zur Best. von Rk.-Geschwindigkeiten bei festen Metallen 
u. des Widerstandes in Fallen, wo die direkte absol. Messung desselben dureh besondere
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Umstiindo erschwert ist, bcsonders bei tiefen Tempp. (Ztschr. physikal. Chem. 130 
|1927], 673—90. Leipzig.) E i s n e r .

Erich W. Lange und Georg MeBner, Verdiinnungmarmen einiger starker 
Elekłrolyte im Grenzgebiet der Debye-Iiiickelschen Theorie. Die wichtigsten. Ergebnisse 
der Arbeit sind bereits (C. 19 2 7 . II. 790) mitgeteilt worden. Nachzutragen sind neue 
Messungen des Verlaufs der Verdilnnungswdrmen von LiBr, K F  u. CsCl in einem 
groBeren Konz.-Gebiet. Bis auf einen veranderton Zalilenfaktor lassen sich die Yer- 
diinnungswarmen des LiBr boi zwei verschiedencn Tempp. durch das D e b y e -H u c k e l - 
sclio Grenzgesetz wiedergoben. Dio positiye Verdiinnungswarme nimmt im Grenz
gebiet infolge der Stcigerung der Hydratationswiirmo pro Grad um 1 / 3 2 l5  ilires Wertcs 
zu. Hieraus ergibt sich eine einfache Beziohung fiir die Konz.-Abhangigkeit der spezif. 
Warmen, dereń formello tlbereinstimmung m it den empir. Beziehungen von B andai.L  
u. RAMAGE (C. 19 2 7 . I. 2888) aussagt, daB dicso empir. Beziehungen sich ais Eolgc 
bedingter Giiltigkeit der DEBYE-HuCK ELschen Theorie, sogar in den relativ hohen 
Konzz., erweisen. (Z tsch r. Elektrochem. 33  [1927], 431—40. Miinchen, Bayer. Akad. 
d. Wiss.) L e s z y n s k i .

Josef Holluta und Hans Werner, Untersuchungen iiber Lósungs- und Verdiinnungs- 
u-drmen von Alkalisalzen in  Elekirolytlósungen mit glcichem Kation. (Vgl. H o l l u t a  
u. MAUTNER, C. 1927. II. 2035.) Mittcls eines isothormen Calorimetcrs (Genauig- 
keit 0,4—0,8%) werden intograle Losungswiirmen von KCl in W. u. wss. KNOz- 
LŚgg. yerschiedenor Konz. bzw. von K N 0 3 in W. u. wss. KCl-Lsgg. yerschiedener 
Konz. sowie die dazu gohórigon Verdiinnungswarmen gemessen u. daraus dio gesamton 
Lćisungswarmen Qs berechnot. Dio molekulare integrale Losungswarme Q von KCl 
(8,000 g) in  K N 0 3-Lsg. (399,33 ccm) der Normalitiit c, die Verdiinnungswarmo <I>. 
die ein 8,000 g KCl enthaltcndes Yol. v einer an KCl gesatt. K N 0 3-Lsg. der Norma
litiit c beim Zusammenbringon m it oinem Vol. V einer K N 0 3 -Lsg. der Konz. c erfiihrt, 
u. der Temp.-Koeffizient von <2 zwischen 20 u. 25° sind negativ u. fallen m it steigendem c. 
Der Temp.-Koeffizient von 0  ist sehr gering. Die fiir c =  0 (bei 25°) berechnete mole
kulare gesamto Losungswarme des KCl (— 4216,1 cal) stimmt m it den Angaben von 
B r o n s te d  (C. 190 7 .1. 202) u. von W dS t u. L an g e  (C. 1925. II. 415) sehr gut uberein. 
Fiir K N 0 3 (6,5000 g) in KCl-Lsg. (399,33 ccm) der Normalitiit c ist Q ebenfalls negativ, 
erheblich groBer ais fiir KCl in ICN03-Lsg. u. fallt ebonso wio die entsprechende nega- 
tive Verdiinnungswarmo m it steigendem c; der Temp.-Koeffizient von Q ist bei 
kleincn c ncgativ, bei hóhoren positiv. Analog der von H o l l u t a  u. M a u tn e r  ge- 
fundenen Beziehung zwischen der rclativen molokularen Loslichkeitsbeeinflussung 
von KCl u. K N 0 3 u. c  besteht auch zwischen der ,,relativen molekularen Losungs- 
warmeboeinflussung“  (Q0 — Q)/Q0-c (18,5°) amiahernd ein linearer Zusammenhang: 
Qkci =  <30KC1 — 950,4 c +  2G9,1 c2; (?kno3 =  ę oKN0 3 — 409,7 c — 62,5 c2. Zwischen 
den in diesen u. den cntsprechendcn Gleichungen von HOLLUTA u. MAUTNEK vor- 
kommenden Konstanten oxistiert keine dirokte Beziehung; der gleichartigc Bau beider 
Gleichungsgruppen deutet darauf hin, daB Qs nicht wie dio letzte Losungswarme mit 
dem Logarithmus dor Lósliehkeit sondorn mit der Lósliehkeit sclbst durch eine 
thermodynam. Beziehung Yerkniipft ist. Untcr der Annahme, daB die Wrkg. des 
Einflusses des clektrostat. Eeldes hinter demjenigen der Hydratation zurucktritt, 
erhalten Yff. die Gleichung Q0/Q — (W0/r]g) l(W — x)/r] ( i r o u. W  =  Anzahl der in
1 1 Lsg. Y o r h a n d e n e n  g-Mol. W., x —  g-Mol. W., die durch die in 1 1 Y o r h a n d e n e  
Mengo des boeinflussenden Salzes gebunden werden), aus der sich h =  x/2  c =  voif
1 Mol. Ionen des Zusatzstoffes im Mittel gobundenen Moll. W. borechnen laBt. h nimmt 
proportional mit zunehmendem c ab u. nahert sich fiir sehr vcrd. Lsgg. bei K N 0 3 bzw. 
KCl dem W ert 6,67 bzw. 7,21, was m it nach anderen Methoden ermittelten Wertcn 
fiir dio Ionenhydratation gut ubereinstimmt. Den gefundenen 7i-Werten darf jedoch 
nicht einfach dio gewóhnlich untcr dem Ausdruck H ydratation yerstandene Be- 
deutung zugeschricben werden, sondern es ist darin sicher auch der EinfluB des elektro- 
stat. Ionenfeldes entbalten. Der Gang von Q m it c zeigt, daB je hoher c ist, um so 
mehr elektrostat. Energie beim Auflósen eines Mols frei u. um so weniger Energie 
aus der eigentlichen Auflosung (lik. der gasfórmigen Ionen mit W.) gewonnen wird, 
wobei die Steigerung des 1. Energiebotrags die Abnahmo des 2. iiberwiegt. (Ztschr. 
physikal. Chem. 129 [1927]. 262—84. Briinn, Techn. Hochsch.) K r u g e r .

E. Lange und A. Eichler, Lósungs- und Yerdiinnungswiirme>i von Salzen von der 
duflersten Verdiinnung bis zur Sdttigung. H I. Kaliumfluorid und Kaliumfluoriddihydrat. 
(II. vgl. L a n g e  u . D u r r , C. 1 9 2 6 . II. 1248.) Yff. gew innen re in s tes  (ca. 99 ,95% ig.),
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neutrales K F  nach der Methode von Mc A d a m  u . S m i t h  (C. 1912. II. 88) durch Er- 
hitzen von K F -H F  im scharf gctrockneten N 2-Strom; pn in 1-n. wss. Lsg. 8,25. Los- 
liehkeit boi 25° 49,58 g KF/lOOg Lsg. Verd. bis mittelstarko KE-Lsgg. grcifon Glas 
iiberhaupt nicht an. Im  Bereiche bis 5,7 Moll. KE/100 Moll. W. werden mit Iiilfe des 
friiher beschriebenen adiabat. elektr. Calorimeters, an dem einige Verbesserungcn vorge- 
nommen worden sind, die Losungswarmen von K F bei 25° ais intermediaro Lósungs- 
warmon direkt bestimmt; bei hoheren Konzz. werden dio integralen Losungswarmen 
durch Messung der Verdiinnungswarme gefunden u. daraus dio differentialen Losungs-
u. Verdunnungswarmen berechnet. Die Hydratationswarme K F  ---->- K F -2 H .fi
ergibt sich ais Differenz der integralen Losungswarme von K F u. KI1’ - 2 H„0 zu 
+  5912 ±  10 cal/Moi. KE. In  Verb. m it den Daten von L anc.e  u . Me s s n e r  (Ztschr. 
Elektrochem. 33. 431) folgt fur dio erste Losungswarme L a des KE +  4244 cal/Moi.
HE u. fiir die integrale Losungswarme L c bis zu c =  0,052 Mol. KF/100 Mol. H20  
die Eormel: L c =  L0 — 283 Vc. L0 v o n K F -2 H 20 : — 16G8 cal/Moi.; ganzo Lósungs- 
warme L s yon KE bzw. K F '211 ,0 : +  2415 bzw. — 3497 eal/Mol.; letzte Losungs- 
warme A s: -j- 185 bzw. — 4367 cal/Moi. — Dio Losungswarmen des K F sind von 
denen der anderen K-Halogenido nicht nur dcm Vorzeichen nach sondern, aufier bei 
sehr groBer Verd., auch im Kurvenverlauf wcscntlicli yerschieden, haben dagegen mit 
don Losungswarmen von LiCl u. LiBr groCo Ahnlichkeit. (Ztschr. physikal. Chem.
129 [1927]. 285—300. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wissensch.) K r u g e r .

E. Wertheimer, Uber den Zusammenhang zwischen der Temperatur und der 
Energie eines Gascs. (Vgl. C. 1925. II. 708.) Vf. geht aus von der Hypothese, daB 
m it dem StoB eines Gasmol. gegen eino GefaBwand neben einem elast. auch ein elektro- 
magnet. ProzeB (Deformation) yerbunden ist. E r leitet aus dieser Annahme elektro- 
magnet. Gesetzo ab fiir die raumliche Strahlungsenergie (Zusatzspektrum aus den 
Mol.-StoBen zu der schwarzen Strahlung der GefaBwand), die zunachst fiir stark ver- 
diinnte Gase, bei Einfiihrung entsprechender Funktionen auch fiir (gesatt. u. 
ungesatt.) Dampfe gelten. (Ztschr. Physik 38 [1926]. 675— 705. 45 [1927].
231 —  60. B ielefeld.) R . K . Mu l l e r .

Erie Randolph Jette, Oxidation-reduction reactions in inorganie chem istry. New York:
C cntury 1927. (168 S.) 12°. Lw. $ 1.10.

A3. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
W. R. Atkin, Entwicklung der Sórensenschen Gleichung fu r  den isoelektrischen Punkt 

von Amphohjlen. (Journ. Int. Soe. Leather Trades Chcmists 11 [1927], 256—59. — C. 
1927. II. 26.) L e s z y n s k i .

R. Zsigmondy und D. G. R. Bonnell, Uber die Aluminiumhydroxydgele nach \  
Willstdtter, Kraut und Mitarbeitern. Vorlauf. INIitt. Fiir die kolloidchcm. Charakteri- 
sierung wurden die von genannten Autoren hergestellten Praparate C, B  u. A  gewahlt 
(vgl. die von W il l s t a t t e r  u .  K r a u t  zitierten Vorsehriften C. 1924. II. 811). —
Das aus schwach ammoniakal. Lsg. bei 60° gewonnene Praparat G ist chem. sehr aktiv, 
ist, ais Kolloid betrachtet, sehr grobteilig, lost sich bei Einw. von verd. HC1 allmahlieh 
zu A1C13, wird aber nicht peptisiert. — Bei Praparat B  konnte eine eigentlieho Pepti- 
sation nicht beobaehtet werden; durch Einw. geringer Mengen HC1, die zur Bldg. yon 
AICI3 nicht ausreicht, war im Ultramikroskop allmahliehes Blasserwerden der in der 
urspriinglichen Suspension des Praparates B  enthaltenen submikroskop. Teilchen zu 
bemerken; die Teilchenzahl vermehi-te sich durcliaus nicht. — P ra p a ra t^  ist aus- 
gczeichnet zu echten Hydrosolen peptisierbar, selbst im Yerhaltnis von 2 0 0  Aqui- 
valenten Al(OH)3: 1 Aquiyalent HC1, enthalt daher sehr kleine Protone (Primar- 
teilehen), welche, wenn sie in  sehr groBer Anzahl zu Sekundarteilchen ycreinigt sind, 
die bekannte Suspension des Praparates A  bilden. Das m it Spuren von HC1 gewonneno 
Hydrosol laBt sich zu einer dicken FI. eindampfen u. yerhalt sich dann etwa wie ein 
minerał. Gummi, ist also sehr hydrophil; es laBt sich zu einer glasartigen M. eintrocknen, 
die in W. vollkommen 1. ist. Dieses Hydrosol is t sehr leicht durch Elektrolyte, 
sogar durch Sauren, fallbar. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 1916— 18. Gottingen, 
Univ.) B u s c h .

Wolfgang Pauli und Emst Schmidt, Beitrage zur allgemeinen Kolloidchemie. 
X X II. Physikalisch-chemische Unłersuchungen am Aluminiumozydsól. (XXI. ygl.
C. 1926. II. 1836.) Vff. stellen Al(OB)3-Sole durch Eintragen von amalgamiertem 
Al in sd. AlCl3-Lsg., mehrstd. Kochen u. Dialyse her; HC1 oder H J  sind zu

X. 1 . 2
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sation ebenso gceignet wic A1C13; durch Peptisation mit ZnCl2, CuCl2, NiCl2 u. CoCL 
werden Heteropeptoide erhalten. Der durch konduktometr. Fallungstitration der 
Solo m it Lsgg. von AgN03, AgC103, Ag-Acetat, Ag2S04, AgF, AgMn04, Ag-Benzoat 
gefundene Cl-Geh. stimmt mit dem analyt. vollstandig uberein; das gesamto Cl ist 
also reaktionszuganglich u. gegen ein anderes Anion austauschbar. Bei allen Solen 
blieb bei Ausflockung unter Substituierung des gesamten Cl durch das yollig inaktivier- 
baro S0 4 nocli eino fiir die einzelnen Solo yerschieden groBe Rcstleitfahigkeit, die 
der Beimengung von nichtkolloidem Elektrolyt zugeschrieben werden kann. Bei 
Zusatz von AgF nimmt, besonders in der Gegend des Minimums, die Leitfahigkeit 
m it der Zcit ab. Acetat, Bonzoat u. Mn04' bewirken zum Unterschied yon N 03' 
bei yólligem Ersatz des Cl im Solchlorid cinc stiirkcrc Abnahmo der Leitfahigkeit 
ais ihrer goringen Bewegliehkeit entspricht; yerschiedeno einwertige Ionen werden 
also yerschieden stark inaktiviert, wohl vor allem abhangig von ihrer Orientierbarkeit, 
Polarisierbarkeit u. Deformierbarkeit. Vff. bestimmen ferner H ’ u. Cr-Aktivitat,- 
Lcitfśihigkeit u. relativo Viscositat in Gemischen von Al(OH)3-Sol u. HCl bzw. H 2 S04. 
Mit steigendem HCl-Zusatz erfolgt eine anfangs rasch, dann immer langsamer zu- 
nehmende If-B indung durch die Solteilchen, die bei 5 bis 6-10_2-n. HCl einen Grenz- 
wert erreicht; nur etwa 6 %  des yorliandenen Al(OH) 3 sind mit Siiure reaktionsfaliig. 
Dies weist darauf hin, daB das Al(OH ) 3 in 2-facher Form yorliegt, indem bei der Herst. 
gealterte, in Sauren wl. Anhydroformen entstehen, dio den Kern (Neutralteil) der 
Solteilchen bilden, dereń Oberflache mit dem ionogenen Al-OxychIorid oder analogen 
Formen mehr- oder minder bedeekt ist; wahrend der Dialyse gelit dann letzteres in 
ein durch Saure leicht wrieder zum Chlorid reversibles Hydroxyd iiber. Boi HCl- u. 
H 2S04-Zusatz scheint eine Abspaltung von klcineren, yiolleicht iondispersen Partikeln 
von cler Oberflacho der Solteilchen stattzufinden. Best. der Leitfahigkeit, der Cl'- 
A ktivitat (mit der AgCl-Elektrode) u. der H ’-Aktivitat in Abhiingigkeit von der Sol- 
Konz. ergab eine starko Steigerung der Aquivalentleitfahigkcit u. der aquivalenten 
Cl'-Aktivitat m it der Verdiinnung; dabei findet keino relative Vermehrung der neben 
HCl abgospaltenen Elektrolyto sta tt. Boi der Verdiinnung handolt es sich im wesent- 
lichcn um ein reyersibles Gleichgewicht. An einem Sol bereehnen Yff. die Kolloid- 
beweglichkeit U nach der Methode von E n g e l  u . P a u l i  (C. 1927. II. 401) zu 36 (25°) 
u. daraus fiir den Lcitfahigkeitskoeffizienten des Gegenions im unyerd. Sol (2,70% 
A120 3) nach der Gleichung =  (k jc — U ) / ^  ( c =  Konz. der ionogenen Moll. =  
725-10~'-n., k =-- 397,7 ■ 10“ 5 1 jQ , =  Bewegliehkeit des Gegenions bei unendlicher 
Verdiinnung =  76) don W ert 0,24. (Ztschr. physikal. Chom. 129 [1927]. 199—222. 
Wien, Univ.) " K ru g e r .

A. Gerassiniow, Kollargol, seine Herstellung und einige Eigenschaften. Zusammen- 
fassung friiherer Yeroffentlichungen iiber das Kollargol (vgl. C. 1922. III . 1285. 1923.
I. 1563. I II . 477. 1344. 1924. I. 2413). Nachzutragen ist, daB dio hommende Wrkg. 
auf die Ausflockung durch Eg., dio NaCl ausiibt, z. T. auf die Neutralisation von Eg. 
durch NaOH, z. T. auf die Schutzwrkg. yon AgCl zuriickzufuhrcn ist. NaOH u. AgCl 
entstehen nach der Rk. 2 Ag +  2 NaCl +  O +  H 20  =  2 AgCl +  2 NaOH. (Trans, 
scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.] Lfg. 16 [1926]. 69—106.) BiKERMAN.

E. H. Buclmer, E in  vibrierendes Seifengel. Eino Flascho wurde m it gewóhn- 
lieher weicher Seife fast gefiillt. Nach cinigen Jlonaten hatte sich ein klares Gel ge- 
bildet, das beim leichten Ansclilagen an dio Elasche einen deutlieh horbaron Ton gab. 
Das Seifengel war weicli u. gab einem leichten Druck des Fingers nach. Die Tonhohe 
war niedrig, sic nahm beim Abkiihlen zu. Beim Erwiirmen auf 25° begann das Gel 
zu schmelzen, nach dem Abkiihlen nahm es die alte Form wieder an u. tónte aueh 
wieder. (Naturo 120 [1927]. 367.) E. JoSEPH Y .

James W. Mc Bain, Struktur in  Fliissigkeitsoberflfchen. (Vgl. Mc B a in  u. 
D a v ie s , C. 1927. II. 2269.) Messung der Adsorption von p-Toluidin u. iihnlicher 
Substanzen an der Oberflache ihrer wss. Lsgg. weist darauf hin, daB der tJberschuB 
von gel. Substanz in der Oberflacho viel gróBer ist, ais einem dichtgepackten, auf der 
Oberflache ruhenden monomolekularen Film entspricht. Vf. nimmt an, daB die ge- 
wóhnliehe Struktur der Oberflache aueh bei reinen FU. eine yollstiindige Schicht 
orientierter Moll. mit zahlreichen, sich in das Innere der FI. erstreckenden, instabilen 
K etten orientierter Moll. ist. Diese Hypothese wurde u. a. die Zunalime der Festig- 
keit von Kleblingen mit abnehmender Dieke des Klebstoffilms, die Wrkg. feinyer-



teilter Fiillstoffc auf dio mechan. Eigg. von Kautśchuk etc. erklaren. Vf. h<;il£\gcj:łru- 
ubcr H a t s c h e k  (C. 1927. II . 1009) an der Esistenz verzweigter Sekundasfft^ł^on 
in yielen kolloidcn Lsgg. fest. (Naturę 120 [1927]. 362. Stanford Univ. [Cal.].f'S£&|T--

E. Bogoslowsky, Bemerkung zur Arbeit von O. Ruff, G. Niese und F. Thomas
,,tJber die Abhangigkeit der Oberfldchenspannung von der eleklrisżhen Aujladung“. Er- 
widerung auf die oben zitierte Arbeit (vgl. C. 1927. I. 2637). In  dieser wird zur Best. 
der scheinbaren Oberflachenspannung eines geladenen spbar. Teilebens dio Formel 
al =  o0 — 3i  q e: benutzt u. zwecks experimenteller Prufung naeh der Formel 
Oj =  o0 (G1 -f- p)/G0 bereehnet, wo o0 u. <J1 die Oberflaehenspannungen der ungeladenen 
u. geladenen Trojpfen, G0 u. Gt  entsprechendes Tropfengewicht, n Tropfenradius, 
e  Flachendichto der Ladung, p dio elektr. AbstoBungskraft zwischen Tropfen u. Kugel 
bedeuten. Beim Integrieren dieser Gleichungen begehen nach Vf. die oben genannten 
Autoren einen Fehler, welcher zu ganz andoren Berechnungsergebnissen fiihrt. Es 
werden die mogliehen Fehlerąucllen diskutiert u. diese nach Moglichkeit beseitigt. 
(Ann. Physik [4] 84 [1927], 323—26.) B e n ja m in .

R. Christie Smith und I. C. Dow, Tropfenzahl und Emulgierungsfdhirjlceir. (Vgl.
C. 1927. II. 1875.) Vff. bestimmen fiir Kokosnufidl, Arachidenol, Oliuenol, Ricinusól, 
Robbentran, Mineralol, Leinsamenol, WaUfischlran u. Dorsclilebertran Emulgierungs- 
fahigkeit u. Tropfenzahl gegen W. Der Begriff ,,Emulgierungsfahigkeit“ umfaBt
2 Faktorcn: 1. Leichtigkeit der Emulsionsbldg., 2. Bestandigkeit der Emulaion. Dio 
Tropfenzahl beeinfluCt nur den 1. Faktor u. ist daher kein wahres MaB fiir die Emul- 
gierungsfahigkeit. (Journ. physical Chem. 31 [1927]. 1263—66. Glasgow, Univ.) K r .

F. G. Keenen und W. Gr. France, Adsorption an den Grenzflachen von Kryslall und
Losung. I I . Einzelne makroskopische Kalialaunkrystalle, die in  Gegenwart von Gelatine 
undFarbstoffen wachseti. (I. vgl.C. 1927. II. 1680.) BismarckbraunsetztdieW achstums- 
geschwindigkeit der Wiirfelflaclien bei Konzz. von weniger ais 0,01% starker herab 
ais die der Oktaederflaehen. Diaminhimmelblau minderte nur das Waehstum der Wiirfel- 
flachen. Adsorbierter Farbstoff ist auf den Flachen entspreehend der Kriifteverteilung 
TCrteilt. Das Verhaltnis der Wachstumsgesehwindigkeit der Wiirfel- u. Oktaeder- 
flaehon von Kalialaun betrug Flco/  Fn l =  1,61. (Journ. Amer. eeram. Soc. 1 0  [1927]. 
821—27. Columbus, Ohio, Univ.) S a lm a n g .

P. Rehbinder, Grenzflachenaktivitat (Adsorbierbarkeit) und Dieleklrizitdtskonstante.
I. Abhungigkeit der Gre?izfla.chenaklivitdt und der Adsorption an terschiedenen Trennungs- 
flachen von der Polaritdt bzw. Dieleklrizitdtskonstante der beiden die Grenzfldche bildenden 
Phasen und des adsorbierten Stoffes. (Vgl. C. 1927. II. 1451.) Es wird die Adsorption 
von p-Kresol an der Grenzflaehe ll \ ,  Glycerin, Glykól bzw. Methylalkohol \ Luft u. 
dio Adsorption von Glycerin, Glykol, Methylalkohol bzw. n-Buttersdure an der Grenzo 
W. | Luft bestimmt. Vf. bezeiehnet die Neigung der Moll., sekundare Yalenzen zu 
erzeugen, die sich durch Bldg. von Komplexen, Solvaten usw. iiuBert u. dio Inten- 
sitat des molekularen Feldes bedingt, ais Polaritat einer Phaso u. fiihrt den Begriff 
des Polaritatsunterschiedes zweier die Trennungsfliiche bildeuder Phasen ein. Dio 
Polaritat eines Stoffes is t durch den polaren Anteil a seiner Moll. ab  bestimmt u. 
geht immer dem DE.- u. o- (Oberflaehenspannungs-) W ert parallel; jedoeh ist die 
Veranderung dieser GroBen m it der N atur der FI. sehr yersehieden. Der PolariliŁts- 
unterschied kann annahernd durch dio Grenzflachenspannung (o1 2 ) 0 oder durch die 
Differenz — e2 der DEE. der beiden Phasen ausgedriickt werden. Zusammen- 
stellung der ba — u. (^ „ -W e rte  fur die Phasenpaare I. polare Phase A  (W., 
Glycerin, Glykol, Methylalkohol) | unpolaro Phase B  (Bzl. bzw. Luft); II. polaro 
Phase A  (W.) | weniger polaro Phase B  (aliphat. oder aromat. KW-stoffe, hóhere 
Fettsauren, Ester) (vgl. Biochem. Ztsehr. 187. 19; C. 1927. II. 1451) zeigt, daB die 
gegenseitigo Loslichkeit von 2 angrenzenden Phasen immer m it Abnahme des Polaritats
unterschiedes wachst u. daB ein gel. akt. Stoff um so starker an der Trennungsflache 
adsorbiert wird, je gróBer der Polaritatsunterschied der beiden Phasen ist. Bei zwei 
•angrenzenden Phasen A  u. B  mit verschicdener Polaritat (Pol A  >  Pol B) wird der- 
jenige in das System eingefiihrte Stoff C von beiden Seiten an der Trennungsflache 
adsorbiert, dessen Polaritat zwischen derjenigen von A  u. B  liegt; der akt. adsorbierte 
Stoff strebt den Polaritatsunterschied von A  u. B  in der Trennungsschicht gewisser- 
maBen auszugleiehen. Diese sogen. ,,AusgIeiehsregel“  erklart die Tatsache, daB aus 
der Gasphaso stets die Komponento mit gróBter DE., bei der Adsorption aus wss. 
Esgg- an der Grenze W. | weniger polare l?hase vcn der W.-Phase immer die Kom
ponento mit kleinerer DE. adsorbiert wird. Je  groBer die Differenz e,-t — ec der

1928. I. Aa. K o ł l o id c h e m if . Ca p il l a r c h e m ie .
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DE. der polarcn Phase A  u. der in ihr gel. akt. Komponento C ist, um so grenzfliiehen- 
akt. ist letztero. (Ztsclir. physikal. Chem. 129 [1927], 161—75. Moskau, Inst. fiir 
Physik u. Biophysik.) K r u g e r .

W. Sementscheiiko, Ober eine allgemeine Tlicorie der Absorptions- und Ver- 
teilungsersćheinungen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. geht von dem BoLTZMANNschen e-Satz 
aus u. nimmt an, daB das Kraftfeld einer Mol. durch dereń elektr. Eigg. bestimmt 
u. durch das ,,verallgemeincrte elektr. Moment" m  — (ip =  potentiello Energie 
einer Mol. im IĆraftfelde m it dem mittleren Potential tp) eharakterisiert ist. D a die 
Diffcronz zwischcn der DE. eines Stoffes u. 1 der inneren Feldstarke anniihernd pro- 
portional angenommen werdcn darf, kann man aus der DE. des Stoffes eine Vorstellung 
von der GróBo des Moments erh a lten . Es werden Formeln fiir tlie Adsorption u. 
Loslichkcit der Gase abgeleitet, wonach dio Adsorbierbarkeit, Adsorptionswarme 
u. Loslichkeit dem Werte des Moments der Moll. parallel geht. Bei Lsgg. ist die 
Konz. des gel. Stoffes in  der Oberflaehenschicht klciner bzw. groBer ais im Innem, 
u. die Oberflaehenspannung nimmt zu bzw. ab, je nachdem seine Moll. gro Bero bzw. 
kleinere Momente ais die Moll. des Losungsm. besitzen. Vf. gelangt zu der Gleichung 
a =  a0 +  (Va- q,L ) S n J [ l +  V/s6^ (<pL u . <pa =
Potential im Innern der Lsg. bzw. in der Oberflaehenschicht, <5 u. s =  Dicke bzw. 
Flaeheninhalt der Oberflaehenschicht, u. m0 — Momente der Moll. des gel. Stoffes 
u. des Losungsm., =  Zahl der Moll. des gel. Stoffes im Vol. =  1), die durch Dif- 
ferenzieren eino der GlBBSschen Gleichung analoge Bcziehung ergibt u. auch die 
Verdrangungserscheinungen der Stoffe, dereń DE. kleiner ist ais die DE. des Losungsm., 
erklart (vgl. vorst. Ref.). Wenn der W ert des Moments des gel. Stoffes zwischcn 
den Werten der Momente m0' u. m0"  zweier nicht misclibarer Losungsmm. liegt, so 
reichert sich der gel. Stoff in der Grenzschicht an. Die Verteilungskonstante muB 
parallel der Differenz der DEE. der Losungsmm. zunelimen; sio hangt von der Konz. 
des gel. Stoffes ab. Ein gel. Stoff m it m1^> bzw. <  m0' u. m0"  verteilt sich derart, 
daB seine Konz. im Losungsm. m it groBtem bzw. kleinsten m  am groBten ist; bei 
mo >  mo" • • • >  • • • >  < *  ist die Konz. in  dem Losungsm., dessen m0* dem
Werte »?j am nachsten liegt, am gróBtcn. (Ztschr. physikal. Chem. 129 [1927]. 176 
bis 185. Moskau, Univ.) K r u g e r .

B. Anorganisclie Chemie.
01iver R. Wul£, Laboratoriumsapparat zur elehtrolylischen Erzeugung von Sauer- 

stoff und Ozon. Vf. beschreibt einen App. zur elcktrolyt. Erzeugung von 0 2 aus alkal. 
Lsgg., der ohne Polarisation arbeitet, u. einen Ozonerzcuger, der s ta tt einer wasser- 
gekiihlten Pt-Anodc einc wassergekuhlte Pb-Anodo enthiilt. (Journ. opt. Soc. America 
15 [1927]. 119—24. Pasadena [Cal.], Inst. of Technol.) E. JOSEPHY.

R. Nasini, Ubcr das Brecliungsvermógen des Schwefligsaureanhydrids. Die im 
4. Band (1. Abt., 1. Hiilfte) des Handbuclis der anorgan. Chemie von A b e g g -Au e r - 
BACH-Ko SSEL (Leipzig 1927) bei S 0 2 angegebenen Daten von N a s in i  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 15. 2. 2878 [1882]) beziehen sich nicht auf S 02, sondern auf S03. — Auch 
die Beliauptung, daB in den Que)lwassern von FlUGGI 0 3 nacligewiesen worden ist 
(Citat einer Arbeit von N a s in i  u. P o r l e z z a ), ist falscli. (Gazz. eliim. Ital. 57 [1927]. 
067— 69. Pisa, Univ.) _ KRUGER.

P. Lebeau und A. Damiens, tlber die Ezistenz einer Samrstoffverbindung des 
Fluors. (Vgl. C. 1927. II. 620.) Aus dem bei der Elektrolyso von K H F, naszierenden 
F 2 bildet sich in Ggw. von etwas W. ein Gasgemisch, das mit frischer fl. Luft abgekiihlt 
eine klare gelbe Fl. liefert. Diese hat beim Kp. des O, einen hohen Dampfdruck, laBt 
sich aber vom 0 2 trennen u. „steh t in ihrer chem. Wrkg. hinter dem F 2 zuriiek“ . Vff. 
vermuten eine Yerb. F 20  erhalten zu haben. Das Gemisch mit 0 2 hat stark reizenden 
Geruch. Ein 25%ig. Gemisch zers. sich in Ggw. von Eis u. Glas in  24 Stdn. nur zu
1—2% bei diffusem Licht. Durch NaOH, KOH oder Ca O wird das Gas ohne Anderung 
des Vol. absorbiert, z. B. naeh F20  +  2 KOH =  2 K F  4 - 0 ,  +  H 20 ; K J  liefert J . 
Die beobaehtete DD. der Gemische m it 0 2 stimmt m it der berechneten aus der m it K J  
gefundenen Konz. iiberein. Das Gas ist in W. wl. u. temperaturbestandiger ais C120  
(unverandert beim Erhitzen auf 125°). (Compt. rond. Acad. Sciences 185 [1927]. 
652—54.) R. K. Mu l l e r .
‘ W. Ipatjew u n d  B. Muromzew, Bildung kryslallisierter Silicate in  wafirigem 
Medium unter erhohten Drucken und Temperatur en. (Vgl. IPATJEW  u . KlSSELEW,
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C. 1926. II. 1625.) Dureh etwa 2-tagige Beliandlung der dureh doppelte Umsetzung
gewonnenen SiO„- oder Silicatgele mit H 2 oder C02 unter Druck (z. B. 200 at) bei 
hoherer Temp. (etwa 300°) werden Krystalle erhalten. Es wird dio Darst. krystalli- 
sierter Kicselsaure in Bergkrystallform u. der krystallisierten Silieate, bzw. Silieathydrate 
von Mg, Ca, M n  u. Zn  besehrieben. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 
647—49.) R. K. Mu l l e r .

Kurt Arndt und Georg Ploetz, Die Dichte des gesclimolzenen Magnesiums. 
Vff. haben dio D. des geschmolzencn Mg dureh den Aultrieb eines Senkkórpers er- 
mittelt. Dureh bosondero VorsiclitsmaBregeln wurdo dio Schmelze vor dem Ver- 
brennen geschutzt. Die nach den Messungen gezeichnete ICurve ergibt fiir 650°:
D. 1,601, fur 700°: D. 1,536, fiir 750° D. 1,470. Dio von E d w a r d s  u . T a y l o r  (Am.
Inst. Min. Met. Eng. 69. 680 [1923]) ermittelten Werte weiehen kaum von dieser 
Kurve ab. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 184—86. Charlottenburg, Techn. 
Hochsch.) “ E is n e r .

G. Maląuori, Das System AlClr KCl-IICl-H.fi bei 25°. (Vgl. C. 1927. II- 210.) 
Es entstehen weder Additionsverbb. noeh Mischkrystalle. Bei einer Aciditat der Lsg. 
von 10,09% HC1 ist die Fraktionierung der beiden Chloride prakt. vollstandig. (Gazz. 
chim. Ital. 57 [1927]. 661—62. Rom, Univ.) K r u g e r .

G. Maląuori, Das System A l(N 03)3-K N 03-Fe[N03)3-H20  bei 25°. (Vgl. C. 1927.
II. 1681.) Ais Bodenkorper treten nur A1(K03)3- 9 II 20 , Fe(N03)3-9 H20  u. K N 0 3 

auf. Das Feld der an Ee(NO) 3 gesatt. Lsg. ist im Vergleich zu den Feldern der an 
K N 0 3 bzw. A1(N03 ) 3 gesatt. Lsgg. sehr eng. (Gazz. chim. Ital. 57 [1927]. 663—64. 
Rom, Univ.) KRUGER.

G. Malquori, Das System AlCl3-FeCl3-II20  bei 25°. (Vgl. vorst. Ref.) Es ent- 
stehen weder Additionsverbb. noch Mischkrystalle von FeCl3 -6H 20  u. A1C13 -6 H 20. 
(Gazz. chim. Ital. 57 [1927]. 665—66. Rom, Univ.) K r u g e r .

Lnigi Rolla und Lorenzo Fernandes, Untersuchungen zur Konzentrierung ■und 
Isólierung des Florenziums. I. (Vg!. C. 1927. II. 1339.) Vff. bestimmen die Loslich- 
keit im festen Zustande von La(N 03)2-2 T lN 0 3-4 IJ20, Pr(N03)3-2 T lN 0 3-4 11,/J, 
Nd[N03)3-2 T lN 03-4 H 20  u. Sm (N 03)3-i2 T lN 0 3-4 H f i  in den entspreehenden N H r  
Doppelnitraten Me(N03)3-2 NH4N 03-4 H 20, indem sie konz. Lsgg. von La(N03)3, 
P r(N 03)3, Nd(N03 ) 3 bzw. Sm(N03 ) 3 m it einem geringen tłbcrschuG von NH 4Ń 0 3 

u. T1N03 versetzon, eindampfen, abkuhlen lassen, das abgeschiedeno uberschiissige 
T1N03 abfiltrieren, aus jeder Lsg. dureh langsames Eindunsten iiber H,SO,, 4—5 Kry- 
stallisationen erhalten u. diese analysieren. Die Loslichkeit des Tl-Doppclnitrats im 
NH4-Doppelnitrat nimmt m it steigendem At.-Gew. der seltenen Erdo ab, die Grenz- 
werto (g Tl-Doppelnitrat in 100 g fester Lsg.) sind: La 35,82; P r 19,22; Nd 11,33; 
Sm 3,33. Da die Loslichkeit der NHr Dop pełni trat o m it wachsendem Tl-Geli. fallt 
u. dieser bei den am wenigsten 1. NH4-Doppelnitraten am gróBten ist, sind die Los- 
lichkeitsunterschiede der NHr Tl-Doppelnitrato sehr erheblich. — Besehreibung u. 
Abb. einer Anlage zur Fraktionierung sehr groCcr Mengen (1000 kg) von Didymnitrat 
nach der NH 4-Tl-Doppelnitratmetliode. (Gazz. chim. Ital.'_57 [1927]. 704—13. Florenz, 
Univ.) ‘ K r u g e r .

Ed. Chauvenet und E. Duchemin, Ober die Verbindungen des Zirkonoxychlorids 
mit den Alkalichloriden. Aus den Verdiinnungswarmen aąuimolarer Mengen von 
ZrOCl2 u. Alkalihalogeniden schlieBen Vff. auf die Entstehung von Doppclyerbb. 
Keine Wiirmetonung tra t ein bei den Gemischen von ZrOCl, m it LiCl, NaCl u. KC1, 
wahrend aus der calorimetr. Kurve auf das York. von Verbb. 7 ZrOCl2-5 NHJCl, 
ZrOCl2- RbCl u. 8 ZrOCl?■ 5 CsCl geschlossen werden muBte, von denen aber nur die 
letzte isoliert werden konnte u. z war wurde sie dureh vorsichtiges Verdunsten in 
Form groBer Krystalle, welche m it 64 H 20  krystallisieren u. welche bei 80° 53 Moll. 
H 20  verlieren u. bei 100° wasserfrei werden, erhalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 
185 [1927], 774—76.) E n s z l in .

Erling Botolfsen, Vber die SM im ation des Eisens im Vakuum. In  mehreren 
Verss. ha t Vf. festgesteUt, daB Fe bei 12—1300°, also unterhalb des F., in „sehr gutem“ 
Vakuum sublimiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 649—50.) R. K. Mu.

R. Fricke, Die Krystallisation einiger Oxydhydrate. Unter Mitarbeit von C. Gott- 
fried und Skaliks. (Vgl. auch C. 1927- II. 1138.) BeryUiumhydrozyd, Be(OH ) 2 (zu- 
sammen m it A. Munchmeyer und F. Engelhardt). Wss. Natriumberyllatlsg. wird 
langsam im Laufe einiger Woehen m it W. verd. Mkr. Blattchen; Doppelbrechung 
konnte nicht nachgewiesen werden. Eine zweite Form entsteht beim Sattigen sd.
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40%ig. NaOH m it amorpliem Bc(OH ) 2 u. langsamen Erkaltenlassen der Lsg. Klcino 
vierseitige Doppelpyramidcn; lebhaft doppclbrechend, D .10,2: 1,909. Eine grapli. 
Darst. zeigt den Zusammenhang zwischen Konz. einer Ńatronlauge u. ihrem Lósungs- 
vcrmógen fiir Be(OH)2; bei hoheren Natronlaugekonzz. besteht der Bodenkórper 
aus Mononalriuinberyllat. Eine dritte Form von Be(OH ) 2 wurde dureh Fiillung mit 
Ammoniak u. Altern des Nd. dureh Erhitzcn m it Ammoniak erhalten. — Zinkhydr- 
oxyd, Zn(OH)2. Alkalizinkatlsgg. werden langsam imLaufe eines Tages hydrolysiert. 
Vierseitige rliomb. Doppelpyramiden; Achsenverhaltnis 0,91825:1:1,1565; D . 10 3,080. 
■Bestandig, wird dureh Erhitzen auf 100°, auch unter W., unter Abgabe von W. zers.; 
desgl. unter hóher konzz. Laugen bei Zimmertemp. Dureh starkes Verdiinnen von 
Alkalizinkatlsgg. wird auch das metastabile Zn(OH),, erhalten, welches sich aber meist 
so schnell in die stabile Form umwandelt, daB es kaum zu isolieren ist. Es ist an- 
scheinend ajcli móglich, Zn(OH ) 2 unter Lsgg. sehr schwacher Sauren altern zu lassen.
— Aluminiumhydroxyd, Al(OH),. Dio dureh monatelange Hydrolyse von Aluminat- 
Isgg. gewonnenen mkr. Krystallchen sind bestandig bei 100°, werden aber dureh
14 Tage langes Erhitzen auf 150° im Bohr zers. Kiinstlichcr Hydrargyllit kann bei 
jahrelangem Lagcrn im geschlossenen GefaB scinc Struktur verandern. — Chromhydr- 
oxyd. Altere Priiparate wurden bei der rontgenograph. Unters. ais amorph befunden.
—  Magnesiumhydroxyd, Mg(OH)2. Dio Esistenz einer zweiten Modifikation (GJALD-
EAEK, C. 1925. II. 634) wird bestritten. —  HgO. Die gelbe Form ist m it der roten 
strukturident. — Eino Tafel zeigt die Mikrophotogramme u. Debyogramme der unter- 
suchten Yerbb. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 166 [1927], 244—56. Munster, Univ. 
Berlin-Dahlcm.) L a n g e r .

A. Hantzsch, Uber die Nalur der Kóbalihahidlosungen. (Vgl. C. 1927. I. 2180.) 
Vf. verteidigt seine Anschauung, daB dic mcisten Farbenanderungen, welche an einer 
Kobaltsalzhg. bei Vcrdiinnung oder Temperaturcrhóhung beobachtet werden, auf einer 
Veranderung des Hydratations- bzw. Solvatationsgrades beruhen gegen G ró ii (C. 1927.
II. 680). (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 166 [1927]. 237—43. Leipzig, Univ.) L a n g e r .

Yukichi Osaka und Tokuzo Yaginuma, Uber das Ghichgewićht des Systems 
FeC lfN iC lfH „0 bei 25,0°. Bei 25° bilden Eiscn(II)-chlorid u. Nickel(II)-chlorid
2 Reihen von festen Lsgg. FeCl2 -4 H 20  ist gesatt., wenn 10,6% Fe durcli Ni ersetzt 
sind u. NiCl,- 6  H„0, wenn 65,6% Ni dureh Fe versetzt sind. Die m it den beiden 
gesatt. festen Lsgg. im Gleichgewieht befindlichc fi. Lsg. liat die Zus. 21,60 Gew.-% 
FeCl2, 19,36 Gew.-% NiCl2 u. 59,04 Gew.-% II 20. (Ztschr. physikal. Chem. 130 
[1927]. 480—81. Kyoto, Phys.-Chem. Lab.) E is n e r .

A. Colani, Untersuchung des Systems: Uranylacetat, Essigsaure, Wasser bei 25°. 
(Vgl. C. 1927. II. 2050.) Das Uranylacetat vcrwandelt sich bei 25° in einer Lsg. mit
10 g in 100 ccm im Verlauf eines Jahres in das bas. U02(0H)2-(U 02)(C2H30 2)2- 
■i H.,0 (I) ais Bodenkórper urn, bei 50° erhalt man 2 U0i{0II)z -(U0i )(G'2H l02) (II) 
u. zwar geht dic Umwandlung im Dunkeln vor sich. Letzteres erhalt man auch 
beim Eindampfen einer Lsg. u. Anfnehmen derselben m it W. Dieses verwandelt 
sich in einem groBen t)berschuB von W. in das H ydrat U03-H20. Aus Eisessig 
erhalt man die Verb. (U 02)(CiHn0 })2-2 (C„JIi0.1)-2 II20  (HI). Die Lóslichkeits- 
bestst. ergaben dic Bestandigkeit der Verb. II u. ihre Lóslichkeit 0,544 U 0 3 u. 0,270 
Eg. bis 2,07 U 0 3 u. 1,20 Eg., dio der Yerb. I von 4,12 U 0 3 u. 2,32 Eg. bis 4,47 U 0 3 

u. 2,49 Eg., die der Verb. (U02 )(C2H 4 0 2)2-2 H 20  von 4,89 U 0 3 u. 2,64 Eg. bis 0,858 
U 0 3 u. 79,9 Eg. u. die der Verb. III von 0,645 U 0 3 bis 0,306 U 0 3 u. 81,6 Eg. bis 
97,8 Eg. in 100 g Lsg. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1291—93.) E n s z l in .

G. A. Barbieri, Uber die Reaktion der Molybdansaure mit den Ferrocyaniden. 
Eine m it Essigsaure angesiiuertc Molybdatlsg. gibt mit Ferrocyaniden s ta tt des in 
saurer Lsg. entstehenden bekannten gelatinósen rotbraunen Nd. eine krystallin. citronen- 
gelbe Yerb. (NH^).iFe(CN)6,2M o03,3I I f i ,  wenn ein t)bcrschuB eines Ammonium- 
salzes hinzugefiigt wird. Die Fallung der Molybdansaure is t in  dieser Form prakt. 
quantitativ, auch laBt sie sich mittels dieser Rk. aus den Komplesen m it Phosphor- 
saure, sowie aus Polymolybdaten, aus letzteren zwar unvollkommen, abscheiden. 
Schwache Siiuren (Kolilcnsaure oder organ. Sauren) verwandeln die eitronengelbe 
Farbę der Verb. in rótlich- oder orangegelb ohne sie zu lósen. Starkę Sauren iiber- 
fiihren sie in ein ziegelrotes Pulver. In  den dureh Sauren erhaltenen Prodd. ist das 
Verhaltnis zwischen Ferrocyanwasserstoffsaure u. IMolybdansaure das gleiche wie in 
der Ausgangssubstanz, wahrend der Prozentsatz an Ammoniak wechselt u. urn so 
kleiner ist, je mehr sich die Farbę dem Rot nahert. In  konz. Ammoniak nchmen die
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roten u. rotlichen Verbb. die citronengelbe Farbo •\vieder an, so daB man ein Gleich- 
gewicht: (NH4)4Fe(CN)6- 2 Mo03 + 4 H X ^ 4  NH4X +  (Mo02)2Fe(CN) 6 +  2 H?0  an- 
nehmen kann. — Vf. faBt die roten Ndd. abweichend von W YROUBOFF (Ann. chim. [5] 
8. 444) u. ATTERBERG (Jahresboricht Chem. 1 8 7 5 . 235; Ber. Dtsch. chem. Ges. 9. 
1475 [1877]), die ihnen sehr komplizierte Formeln zuschreiben, ais Ferroeyanide der 
Molybdansauro (Mo02)2Fe(CN ) 6 auf, in denen das Molybdan m it Hauptvalenz an den 
Komplex Fe(CN ) 6 gebunden ist. In  der citronengelben Verb. dagegen soli es mit
Nebenvalenzen gebundon sein: j^j°Q 3^ e^ ^ ° j ( N H 4)4.

V e r  s u c h e. Zu 10 g in 50 ccm k. W. gel. Ammoniummolybdat fiigt man 
50 com 20%ig. Ammoniumferroeyanidlsg. Die ausfallende citronengelbe Substanz bo- 
steht aus kleinen, durchsclieinenden, tafelformigen Krystallen. Dieselbe Substanz cnt- 
stcht aus 100 ccm m it HCl angesauerter Ammoniummolybdatlsg. u. 50 ccm 20%ig. 
Kaliumferroeyanidlsg. +  30%ig. Ammoniumacetat. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 
[1927], 2415—18.) F i e d l e r .

G. A. Barbieri und E. Parisi, Uber einige komplexe Cyanide. Vf. isoliert ais 
Additionsverbb. m it Hexamethylcntetramin komplexe Cyanide des Silbers u. Vanadins, 
dereń Existcnz in  Lsgg. bisher nur aus elektromotor. Messungen durch B o d l a n d e r  
u. E b e r l e i n  (Ztschr. angew. Chem. 39 . 222 [1904]) nachgcwiesen worden war. Aueh 
komplexe Cyanide des cinwertigen Kupfers gaben analogo Additionsverbb. m it Hexa- 
methylentctramin. SchlicBlich wurde die erste definierto Vcrb. des vierwertigen Vana- 
dins m it Cyanwasserstoffsaure auf dieselbe Weise crhalten. Bei der in A b e g g s  Hand- 
bucli der anorgan. Chemio III . BandA bt. 3a S. 727 erwahnten Verb. K 2V0(CN)4 ,5H 20  
liandelt es sich um eino Verweehslung m it der bekannten Verb. K 2V0(CNS)4 ,5H 20  
von K o p p e l  u . G o ld m a n n  (Ztschr. angew. Chem. 36 . 292 [1903]).

V e r s u c h e .  Na2Ag(0N)3,G6H]2N.u 2H20. Zu 200 ccm einer 40%’g- Natrium- 
cyanidlsg. werden 15 g frisch gefalltes Silbercyanid gefiigt u. durch Aufkoclien 30 g 
Hexamethylentetramin darin aufgelóst. WeiBe durchseheinende Prismen. — 
MgAg(GN)3,2CeHliN i ,OH^O, durch Zufiigen von Magnesiumacetat zur Mutterlaugo 
der vorigen Verb. WeiBe, gut ausgobildete Prismen. — CaAg{ON)3,GaIł1̂ Ni ,3H sp ,  
aus Calciumchlorid, Hexamethylontetramin, KCN u. AgCN. Durchseheinende, mkr. 
Prismen. — NaiCu(CN)3,CeH1J ^ t ,2H 20 , aus NaCN -f- frisch boreitetem CuCl u. Hexa- 
methylentetramin. WeiBe, nadelformige, durchseheinende, homogene Krystalle. — 
MgGu(GN)3,2GiH12N t ,9H^O, aus KCN, CuCN, Mg-Sulfat u. Hexamethylentctramin; 
krystallin. — Na3V0(GN)&,2G(lHj„Ni ,5H20, aus NaCN u. Hexamethylentetramin +  
Vanadylsulfat (mit Na-Bicarbonat neutralisiert). Hellblaue oktaedr. Krystalle. Diese 
Yerb. ist nur in Ggw. eines Ubcrschusses von Hexamethylentctramin bestandig. Mit 
Pyridin angefeucbtet gibt sio bei Zusatz von Spurcn von W. eine violetto Farbung, 
die beim Zufiigen von W. rotbraun wird. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60  [1927]. 2418 
bis 2421.) ' F i e d l e r .

G. A. Barbieri, Uber neue Verbindutigen des dreiwertigen Mangans. Wenn eine 
ammoniakal. Ammoniumsalicylatlsg. m it einem Mangansalz zusammengebracht u. 
der Luft ausgesetzt wird, so bildet sich eine graue Substanz, die aus feinsten, nadcl- 
formigen, zu Biischeln vereinigten Krystallen besteht u. in W. u. A. m it braunor 
Farbę loslich ist. Chem. Verh. u. Analysenresultate zeigen, dafi das i\Iangan in ihr 
dreiwertig ist; Vf. schreibt ihr Struktur I  zu. Die Verb. cntsteht sowohl bei lang- 
samer wie aucli bei schneller Einw. des Luftsauerstoffs; schneller u. reiner w-ird sie 
crhalten, wenn s ta tt dessen der Sauerstoff eines Persulfats angewandt wird in folgender 
Weise: 22 g Salicylsaure werden in 40 ccm Ammoniak (D. 0,90) gel. u. m it 100 ccm 
W. verdiinnt (Lsg. I.), 9,6 g Mangansulfathydrat in  100 ccm W. (Lsg. II.), 5,40 g 
Kaliumpersulfat in móglichst wenig W. (Lsg. III.). Zu Lsg. I. fiigt man erst Lsg. II.,

/ 0 - C 6II4

m ^ o - ć = o  
‘ “ f o - C 6 H4 

N' 0 = Ć —O —

NH4, 4HaO II Md[coII1< 2 0 ^0 ] sNII4, 3C6HSN, 5H20

I I I Mu"'(C-‘n ‘< C 0 0 )2 11,211,0 IV Mu(C-rr‘< C 0 0 )2
( W ) , (C5 H6N)a

NH4 CsII6N, 5II20
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1-l.-i.nn I I I .  u. findet nach 10—15 Min. die FI. m it einer weifllichen krystallin. M. erfiillt, 
die m it konz. Ammoniumnitratlsg., dann m it A. u. A. ausgewaschen u. uber H 2 S 0 4 

im Yakuum getrocknet wird. Mit Pyridin reagiert das Ammoniummanganisalicylat 
unter Bldg. griiner, tafelformiger Krystalle, der Yerb. II. Die Verb. Terliert an der 
Luft leieht Pyridin unter Braunfarbung, ebenso wenn sie m it Chloroform behandelt 
wird. Die grttno Verb., bis zur Sattigung in A. gel. u. m it Eisessig versetzt, wird 
schwarz u. setzt schwarzc, glanzendo Krystalle ab, die unl. in W. sind u. nicht nach 
Pyridin riechen. In  Analogio m it den friiher yom Vf. beschriebenen Disalicylato- 
diamminchromaten werden den Verbb. die Strukturformeln III (der schwarzcn) u.
IV (der griinen) zugeschrieben. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2421—24.) F i e d .

G. A. Barbieri, Uber ein neues Salz des zweiwertigen Silbers. Vf. hatte friiher 
(C. 19 1 2 . II. 94) festgestellt, daB Silbernitrat u. Pyridin m it Kaliumpersulfat die 
Verb. AgS2 Oe, 4 C5E 5N ergeben, dereń Isomorphismus m it der Verb. CuS2 0 8, 4 C5H5N 
dio Existcnz der 2 -wertigen Form des Silbers auBer Zweifel setzte u. gleichzeitig be- 
statigte, daB AgO, wie Vf. 1908 zeigte, entgegen der Annahme von MENDELEJEFF 
weder ein Peroxyd noch der von BRAUNER ein salzartiges Oxyd Ag4 0 4 =  Ag^O, 
Ag„nl0 3 ist, sondern die dem CuO analoge Form. Vf. stellt nun ein neues Salz des
2 -wertigen Silbers durch Oxydation auf elektrolyt. Wege dar, das Silbernitrat-Pyridin, 
AgII(N 03)2, 4 CbH 5N.

V e r s u e h e .  Die Anodenfl., welche 8 —10% Silbernitrat u. 40% Pyridin 
enthalt, ist von der Kathodenfl. aus 10—15% Schwefelsaure durch ein poroses GefaB 
getrennt. Ais Anodo wird eine Platinkapsel von ca. 60 ccm K apazitat u. ais Kathode 
ein dickcr P latindraht benutzt. Kaum hat sich der Strom, der auf 5— 6  Yolt u. 0,2 
bis 0,6 Ampere gehalten wird, geschlossen, so farbt sich die Anodenfl. erst gelb, dann 
orangerot. Wiihrend an der Kathode lebhafte H 2-Entw. stattfindet, zeigt sich an 
der Anodo keine Gasentw., weil aller Sauerstoff zur Oxydation der Silberverb. ver- 
braucht wird. 20—30 Min. nach dem Bcginn des Stromdurchgangs muB man die 
orange gcfiirbte Anodenfl. vorsichtig abgieBcn u. die orangeroten Krystalle, die Wando 
u. Boden des GefaBes bedecken, sammeln, m it Pyridin auswaschen u. im Vakuum 
trocknen. Wegen der geringen Menge des erlialtenen Prod. muB man eine groBe Anzahl 
von Verss. anstellen, um eine zur Analyse geniigende Menge Substanz zu erhalten. 
Die orangeroten Krystalle sind homogen, durchscheinend u. von prismat. Habitus;
1. in W. m it gelber Farbę, dio wegen der beginnenden Red. des Salzes schncll ver- 
scliwindet. Auch in festem Zustande halten sie sich nicht langc, es entsteht die Verb. 
aus SilberI-Nitrat-Pyridin. In  konz. H N 0 3 u. H 2 S 0 4 sind dic orangeroten Krystalle
1. m it brauner Farbę. In  kalten Lsgg.. von Chromsalzen bilden sie Chromsaurc, in 
Manganosalzen Ubermangansaure. Mit Atznatron entsteht AgO ais schwarzes Pulver. 
In  Ammoniak lósen sie sich farblos unter N 2-Entw. Mit K J  entsteht AgJ u. J . Wenn 
dio Elektrolyse m it einer Lsg. yon AgN03 u. Cu(N03 ) 2 ausgefiihrt wird, bilden sich 
an der Anodo homogcnc, griinlichgelbo Krystalle, wahrscheinlich Mischkrystalle von 
Ag(N03)2, 4 C5H5N u .  Cu(N03)2, 4 C5H 5N. (iBer. Dtsch. chem. Ges. 60  [1927]. 2424 bis 
2427.) " ‘ F i e d l e r .

G. A. Barbieri, Uber die Oxydalion der Jodsdure durch Verbindungen des zweiwertigen 
Silbers. Abweichend von D i t t r i c h  u .  B o l l e n b a c i i  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38. 
750 [1905]) findet Vf., daB Silberjodat durch Kaliumpersulfat in Ggw. yon Silber
n itra t zu Uberjodsaure oxvdiert wird, u. daB diese Rk. die beąuemste u. schnellste 
Methode zur Darst. von Uberjodsaure ist. — 10 g Na-Carbonat u. 5 g K-Persulfat 
werden in 100 ccm W. gel. u. auf dem koehenden Wasserbade 50 ccm a/j0-n. AgN03- 
Lsg. zugefiigt. Es bildet sich ein schwarzes Pulver, AgO. Wenn ein Jodat gegen- 
wartig ist, erhalt man s ta tt des scliwarzen Pulvers sehokoladenbraunes Ag3 J 0 5. Da 
die Persulfate in Abwesenheit von Silbcrsalzen Jodsaure nicht oxydieren konnen, 
muB man dem 2-wertigen Silber diese Rk. zuschreiben. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
3 0  [1927], 2427—28. Bologna, Landwirtseh. Hochsch.) F i e d l e r .

Carl Kenty und Louis A. Turner, Durch akthen Stickstojf erzeugle Oberflachen- 
scliichten auf Wolfram. Wenn ein feiner Wolframdraht bei m atter Rotglut in einen 
N2-Strom gebracht wird, nimmt sein elektr. Widcrstand betrachtlich ab, wenn strom- 
aufwarts dureh kondensierte Entladung erzeugter akt. Stickstoff uber den D raht ge- 
leitet wird. Gleichzeitig wird die Farbę viel matter, die Warmestrahlung also ver- 
ringert. Diese Bedingungen bleiben bestehen, bis der D raht plotzlich weiB auflodert, 
worauf die alten Bedingungen wieder erreicht werden. Diese Erscheinungen werden 
auf eine Oberflachcnschicht auf dem W olframdraht zuriickgefiihrt, die jedoch bei
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Zimmertemp. den W iderstand nicht andert. Derselbe Abkiihlungseffekt tr i t t  auf, 
wenn der Stickstoff durch Elektronenbombardement m it mehr ais 22 V aktiviert 
wurde. Die Schicht wird ais einatomig angesehen. Das Auflodern eines m it solch 
einer Schicht bedeckten Drahtes in der Nahe eines reinen Drahtcs ubertragt dio Schieht 
auf diesen. (Naturę 1 2 0  [1927]. 332. Princeton [N. J.], Univ.) E. JOSEPHY.

C. Mineralogiscłie und geologisclie Chemie.
Vłctor Zsivny, Mineralogiscłie Mitteilungen aus Ungam. I. Dolomit von Ratko,

II . Die chemische Żusammensetzung des cadmiumhaltigen Rhodochrosites von Gomorrakos. 
Der Dolomit von Ratkó entspricht der Zus. FeC03 • 49 MgC03 ■ 50 CaC03 m it Spuren 
von MnC03. Der Rhodochrosit, welcher in Hohlraumen von Limonit Yorkommt, hat 
die D .2 0  3,693 bis 3,711 u. das bei 110° getrocknete Minerał die Zus. 59,24 MhO, 0,73 
FeO, 0,09 CaO, 1,08 MgO, 0,96 CdO, 0,15 ZnO, Spuren PbO u. CuO u. 38,36 C02. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 65 [1927]. 728—31. Budapest.) E n s z l in .

Marie Vendl, Krystallographische Untersućhungen an ungarischen Calciten. 
An den untersuchten Calciten wurden die Yorkommenden Formen u. Kombinationen 
festgestellt u. ilire kombinator. Persistenzzahlen in einer Tabelle angegeben. (Ztschr. 
Krystallogr. Mineralog. 6 5  [1927]. 636— 79. Budapest.) E n s z l in .

Jun Yoshimura, Alkalimetalle im  Beryli von Ishikawa, Iwakiprovinz. (Sciont. 
Papers Inst. physical. chem. Res. 5 [1927]. 257. — C. 1927. I. 1282.) E n s z l in .

Satoyasu Iimori und Jun Yoshimura, Lepidolit von Nagatori, Chikuzenprovinz, 
und der Lithiumgehalt japanischer Glimmer. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 5 
[1927], 254—56. — C. 1 9 2 7 . I. 1282.) E n s z l i n .

Satoyasu Iimori und Jun Yoshimura, Die Radioaktimtat des Rubidiums avs 
dem Lepidóliih und Zinnwaldit von Ja fan . (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 5 
[1927], 249—53. — C. 1 9 2 7 . I. 2185.) " E n s z l i n .

Rene van Aubel, U ber den Ursprung der Uranlagerstalten von Kasolo (Katanga). 
(Vgł. C. 1927 . II. 2273.) Vf. halt die von ihm gefundenen U-Lagerstatten (Uraninit) 
fiir pneumo-hydrothermalcn Ursprungs u. magmatischer Natur. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 654—56.) R . K . M u l l e r .

Arthur Holmes, Das Problem der geologischen Zeiten. I. Mitt. Die Beweise aus 
den radioaktiven Mineralien. Dio Radioaktivitat Yerschiedener Minerałien wurde 
bestimmt u. daraus das Alter berechnot u. auf das Alter der sie fiihrenden Schichten 
geschlossen. Es ergab sich dabei in Millionen Jahron Oligociin 37, Friihtertiar 59, 
Perm-Carbon 204, spates Pałacozoicum 239, Friihdevon 573, mittleres Praecambrium 
1024—1087. (Scientia 19 2 7 . 263—72.) E n s z l i n .

H. J. Wasson, Neue Olaufschliisse in  Venezuela. Beschreibung der ergiebigen u. 
aussichtsreiclien venezolan. Ólfelder. (Mining and Metallurgy 8  [1927], 414—17. 
New-York.) " BoRNSTEIN.

W. Kauenhowen, Die Faziesi-erhdltnisse und ihre Beziehungen zur Erdólbildung 
an der Wende Jura-Kreide in  NordwestdeutscMand. Die m it reichen Literaturangaben 
Karten u. Analysen von H 2S-Quellen aus dem Bereich der nordwcstdeutschen Erd- 
ćilfazies Yerseheno Arbeit gibt eine ausfuhrliche Schiłderung der geolog. Yerhaltnisso 
in den erdolfiihrenden Schichten NW.-Deutschlands, denen die Verhaltnisse im ElsaD, 
Galizien, Rumanien u. anderen Erdolfeldern gleichen. In  dieser Erdolfazies bilden 
namentlieh die ais sapropelit. Blauschlicko zu deutenden Schiefertono der Wealdon- 
stufe das Erdólmuttergestein. Das Bitumen liegt in ihnen heute noch ais Polybitumen 
Yor, z. T. wanderte es bereits sehr friih ais fl. Ekgonobitumen in die zwischengelagerten 
feincn Sando, z. T. entstand es auch in diesen primar. — Bei Beurteilung der Olhóffig- 
keit soli man nicht nur lediglich tekton. u. stratigraph., sondern lagerbiidendo u. -ver- 
nichtende, besonders aber fazielle, lithogenet. u. damit palaogeograph. Vorgange 
berucksichtigen. (Petroleum 23 [1927], 1323—44.) N a p h t a l i .

Jiro Sasaki, Die Bestimmung des Heliwngehalts einiger japanischer Mineralien. 
(Scient.Papers Inst. physical. chem. Res. 5 [1927]. 258—59. — C. 1927. I I . 1811.) E nsz.

W. R. Atkins und Edith G. Wilson, Der Gehalt an Phosplior und Arsen im  
Meerestvasser. Bei den bisherigen P-Bestst. im Meerwasser ais phosphorsaitres Molyb- 
dan wurde nicht berucksichtigt, daC der Nd. As ais Molybdańarsenat enthalt. As 
kommt hier hauptsachlich ais Arsenit vor. As ist in Algen festgestellt worden, mit 
zunehmender Tiefe nimmt es an Q uantitat zu, anseheinend schwankt der As-Geh. 
mit den Jahreszeiten. (Journ. of the marinę biol. Assoc. of the United Kingdom 14
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[1927J. 609—14; Ber. ges. Physiol. 41 . 298. Plymouth, Dep. of gen. pliysiol. Ref. 
L i n h a r d t . )  H a m b u r g e r .

J .  G. F. Druce, Die Wfeser einiger IschechosłoiakiscJier Heilbader. (Chem. News 
1 3 5  [1927], 169—73. Prag.) E. J o s e p h y .

L. Fresenius und H. Lederer, U ber die katalylisclien Eigenschaflen der Minerał- 
icasser. II. Benzidinreaktion, untersucht am Wiesbadener Kochbrunnen. (I. vgl. C. 1927 .
II . 313.) Es wurde festgestellt, daB das raselie Verscliwinden der Benzidinrk. bei 
Mineralwiłssern (das Altem der Wiisser) heim Stehen an der Luft auf dem tlbergang 
des Eisen(2) in  Eisen(3) u. Ausfallen des letzteren aus der Lsg. unter CO»-Entw. 
beruht. Die Unterss. wurden ausgefiihrt an dom W. von drei Wiesbadener Mineral- 
ąuellen u. des Schwalbacher Stahlbrunnens. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 6  [1927]. 
99—109. Wiesbaden, Lab. Fresenius.) L a n g e r .

Henri Marcelet, Chemische Analyse des Schlammes, der nacli einem Slurm am 
31. Oktober 1926 auf der oberen Terasse des Ozeanographischen Museums von Monaco 
gesammelt wurde. Von dcm gefundenen Sehlamm gingen naeh Troeknung 97,3% durch 
ein 4900-Maschensieb. Es wird eine Analyse des Schlammes gegeben. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 662—63.) R. K. M u l l e r .

A. Laeroix, Vorlaufige Beobachlungen iiber die mineralog! sche und chemische Zu- 
sammensetzung der mesozoisclien wid terliaren Laven Ostchinas. Die in Ostchina ge
fundenen Gesteine bestehen in der Hauptsache aus Rhyolitlien, Dazitoiden, Ande- 
siten, Basalten, Basanitcn u. Limburgiten. (Compt. rend. Acad. Sciences 185  
[1927], 733—37.) __________________  E n s z l i n .

Fritz Behrend und Georg Ber?, Chemische Geologie. S tu ttg a rt: F . Enlte 1927. (X, 595 S.)
gr. 8°. M. 38.— ; Lw. M. 40.40.

N. H. Winchell und A. N. Winchell, E lem ents of optical mineralog}-; p t. 2. Description 
of m inerals; 2 nd ed. New Y ork: W iley 1927. (424 S.) 8°. Lw. 8 5.50.

Stanislas Zuber, L ’activ ite  des volcans de boue en relation avec la structure des plis gazi- 
feres e t  quelques argum ents contro la  m igration du petrole. Prć-Saint-G ervais: Revue 
pćtrolifere 192G. (X III , 47 S.) 8°.

D. Orgauische Chemie. '
E. Baier, Krystallograpliische und optische Untersuchungen an Dicyanamid. 

Das Dicyanamid ist monoklin m it einem Aehsenverhaltnis von a : b : c = l ,0021:1:0,4854 
u. /3 =  90° 31'. Die opt. Achsenebene ist (010) u. ii/j n =  1,5492. Die Dispersion ist 
sehr hoch u. der opt. Charakter der Krystalle positiv. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 65 
[1927]. 719. Tubingen, Mineralog. Inst. der Univ.) ENSZLIN.

J. Tim m erm ans, U ber die Schmelztemperalur organischer Verbindungen. X. 
(IX. vgl. C. 19 2 7 . I. 1555.) Von einer groBen Anzahl organ. Verbb. wrurden die FF. 
bestimmt (vgl. dazu C. 19 2 3 . III . 1136). — 2-Mełhyl-n-pentan, glasig. — Metliylalhyl- 
n-propylmelhan, Kp.;eo 91,8°, glasig. — Methylalhylisopropylmethan, Ivp .700 90,0°, 
glasig. — Diisopropylmelhan, K p , 760 80,8°, F . — 119,2°. — Trimetliyl-n-propylmethan, 
K p . T60 79,3°, F. —137,5°. — Rac. Di-sek-butyl, K p . ;(J0 118,7°, glasig. — Diisoamyl, 
Kp.-eo 160,0°, F . —49,2°. — Isóbuten, F. —139°. — Triisóbuten, F . —76°. — IIexen-(l), 
Kp . 760 63,35°, F .—139—140°. — Hexen-{2), K p . 7C0 68,1°, F . —149,0°. — Hexin-{1), 
Kp . 760 71,35°, F. —124°. — Ilexin-(2), K p . ;6 0 83,8 ±  0,1°, F . —92°. — Isopropylbenzol 
(Cumol), K p . 700 152,50—152,55°, F. —96,9°. — Bac. sek-Bulylbenzol, Ivp. 760 172,5°, 
F . —82,7°. — l,2,3,4(?)-Tetraathy1benzol, Kp.1 4 121,7°, F. 11,6°. — Athylcyclohexan, 
Ivp. 760 131,8°, F . •—128,9°. — n-Propylcyclohexan, F . —94,5°. — Isopropylcyclohexan, 
Kp.^o 154,7 ±  0,1°, F. —90,6°. — n-Butylcydohexan, F. —78,6°. — Bac. sek-Bulyl- 
cyclohexan, K p . 760 177,2 ±  0,1°, glasig. — Alhylcyclopentan, F . —137,9°. — n-Propyl- 
cyclopentan, F. —120,3°. — n-Butylcydopenłan, F . —-108,2°. — 1,3-Dimethylcyclo- 
pentan, K p.;co 90,7°, F . —136,7°. — Methylcydopenlen, K p . 760 75,5°, F . —127,2°. — 
Aihylcyclopenten, F . —127,5°. — n-Bulylcydopenten, F . —95,7°. — Butyłenjodid, 
K p .760 130,5°, F. —103,0°. — Akt. sek-Butylchlorid, K p . 7C0 68,25°, F . —140,5°. — Bac. 
sek-Butylchlorid, F . —131,3°. — Bac. sek-Buiylbromid, Kp.7(u) 91,25°, F . —111,9°. — 
Isóbutylbromid, K p . 760 91,4°, F. —120,0°. — Bac. sek-Buiyljodid, K p . 45 33°, F. —104,1°.
— Isoamylbromid (synthet.), Kp.;eo 120,65°, F. —111,9°. — ClhBr-CCUBr, F . —6 6 ,8 °.
— Propylenchlorid, glasig. — Isób ittylenbrom idF. —70,2°. — Bac.l,2-Dibrom-n- 
bulan, K p .760 166,3 ±  0,1°, F . —65,4°. — Meso-2,3-dibrom-n-butan, K p .7C0 157,3 ±  0,2°, 
F . —34,5°. — Bac. 1,2-DicMor-n-butan (?), K p . 760 124,0 ±  0,5°, glasig. — Bac. 2,3-Di-
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chlor-n-bulan (?), K p .^  119— 120°, glasig. — Meso-2,3-dichlor-n-butan (?), Kp.-W 
116,0 ±  0,2°, F. —80,4°. — (synthet.), K p . 760 146,2®, F. —42,5°. — 1,2-Di-
brom-n-hexan, K p . 760 87,0°, glasig. — 2,3-Dibrom-n-hexan, K p . - 60 82,5 ±  0,1°, glasig. — 
CH3'OCl: CHt, K p . 760 22,6 ±  0,1°, F . —138,6°. — cis-CH3-C H : CHCt, Kp.-eo 32,8®, 
F . —134,8°. — Irans-CHyCH: OHGl, K p . 700 37,4°, F . —99°. — «-GHS-CH: GBr-CH3, 
K p . 760 85,8°, F . —111,75°. — f}-CIl3-C H : CBr-CH3, K p . 700 94,8°, F . —114,65°. — 
C2Hs• C B r: CHV K p . , 60 81,0°, F. —133,4°. — CHBr, K p . :6 0 86,15°, glasig.
— a!-CMb-CH\ CIIBr, Kp.76() 94,7°, F . —100,3°. — cis-l-Bromhepten-(l), Kp-u 6 8 ,6 °, 
glasig. — trans-l-Bromhepten-{l), K p . 19 63,6°, F . —98 ±  1°. — 2-Bromhepten-(l), 
K p . I9  55,4°, glasig. — o-Chlortoluol, K p .700 1  57,2°, F. —36,5°. — Isopropylalkohol, 
K p .7(!0 82,0°, F. —89,5°. — Isobutylalkohol, K p . ;60 108,1°, glasig. — Akt. sek-Butyl- 
alkohol, Kp.TCCI 99,50°, glasig. — Isoamylalkohol (synthet.), K p . 760 132,0°, glasig. —
3-Methyl-?i-hexanol-(3), glasig. — Tri-n-butylcarbinol, K p . J5 177—178°, glasig. — 
n-Bulylphenylcarbinol, glasig. — Methyl-n-butylather, F . —115,5°. — Methyl-tert.- 
butyldther, glasig. — Athyl-tert.-bulyldther, glasig. — Di-n-amyluther, Kp.76() 187,50°, 
F. —69,0°. — Athylcrolonyldther, glasig. — Dicydohexyldther, K p . 760 2  43 ±  0,5°, 
F. —36°. — Didthylfornial, K p .700 87,5°, F. —66,5°. — Di-n-propyljormal, K p .T60 137,2°, 
F. — 97,3°. — Di-n-butyljormal, Kp.70n 181,8°, F . —59,9°. —• Diisobutylformał, K p . 790 

163,8°, glasig. — Di-n-amyljormal, K p . 760 221,6°, F . —46,0°. — Diisoamylformal, 
K p . 700 211°, glasig. — Dimethylacetal, K p . 760 61,3°, F . —113,2°. — Diathylacetal, Ivp. 760 

82,6°, glasig. — Di-n-propylacetal, K p . 760 94,7°, glasig. — Di-n-butylacetal, K p .760 98,7°, 
glasig. — Diisoamylacetal, K p . 7G0 99,3°, glasig. — n-Butyraldehyd, K p . 760 74,7°, F . —97,1°.
— Diiithylketon, K p . 700 101,05°, F. —41,5°. — Di-n-propylketon, K p . 760 144,2°, F. —34°.
— Di-n-butylkelon, K p .7C0 187,65°, F. —5,9°. — Athyl-n-butylketon, Kp.;oo 147,4°, 
F. —39,0°. — Methylheptenon, F. —67,1°. — Cyclopentanon, F. —52,8°. — a -Methyl- 
cyclopentanon, K p . ;60 139,5°, F . —76,1°. — Propionsaure, K p . 760 139,9°, F. —21,5°. — 
n-Butte.rsaure, K p .760 163,55 ±  0,01°, F .—5,55°. — n-Valeriansaureanhydrid, K p .7C0 

186,35°, F. —56,1°. — Ameisensaure-n-butylester, K p .^  106,6°, F. —91,9°. — Iso- 
butylester, K p . 760 98,4®, F. —95,8°. — Isoamylester, K p . 760 124,2°, F. —93,5®. — Essig- 
saureisoamylester, Kp.7eo 142°, glasig. — n-Buttersdure-n-butyłester, K p . 760 166,25°, 
F . —91,5°. — Didthylessigsaureatliylester, glasig. — Oxalsauredi-n-propylester, Kp.-6o 
213,9®, F . —51,7 ±  0,1°. — Di-n-butylester, Kp.7eo 245,5°, F. —29,6 ±  0,5®. — Malm- 
sduredi-n-propylester, Kp.76n 229,2°, glasig. — IH-n-butylester, K p.18140°, glasig. — 
Bemsteinsaurediathylester, K p .7C0 217,7°, F . —21,3®. — Di-n-propykster, K p . 7C0 248°, 
F. — 11,0®. — Di-n-butylesier, Kp.;(;o 274,5°, F. —29,25°. — Di-n-amylester, Kp.]c 171,5°, 
F. —9°. — Adipinsaurediathylester, K p.J3127°, F. —21®. — Di-n-propylester, K p.le 155®, 
F. —20,25°. — Di-n-butylester, Kp.4 145°, F . —37,5°. — Methyladipinsaurediathylester, 
Kp.jS 130°, glasig. — Di-n-propylester, K p . J5 151®, glasig. — Di-n-butylester, K p.,e 174,6°, 
glasig. — Salicylsaure-n-butylester, Kp ..7C0 259—260®, F. —5,9®. — Cyclopenlanon- 
carbonsdureathylester, K p.,, 103°, glasig. — Methylcyclopenlanoncarbonsaureuthylester, 
K P.13105,5°, glasig. — Athylenchlorhydrin, Kp.76() 128,60°, F. —67,5®. — Chloressig- 
sduredthylester, F . —26°. — n-Butyrylchlorid, K p . 700 101,8®, F . —89,3°. — n-Valeryl- 
chlorid, K p . 760 1  27,2®, F . —110,0°. — n-Butyronitril, K p . 700 117,60®, F . —111,9°. — 
n-Yaleronitril, K p . 760 146,70 ±  0,03°, F . —96,0°. — a.-Crotonsdv,renitril, K p . 760 1 08,9 
bis 109,4°, F. —72,6°. — (i-Crotonsdurenilril, Kp.7eo 122,5 ±  0,2°, F . —51,5°. — m-To- 
luidin, Kp.roo 203,2°, F . —43,6°. — Didthylketoxim, K p . 760 164,8°, F. —22,9°. —- Di-n- 
propylketoxim, Kp.7eo 194,2°, F. —29,7°. — Di-n-butylketoxim, Kp.]5124,5®, F. —6,7®.
— Athyl-n-butylketoxim, K p.ls 97,5°, glasig. (Buli. Soc. chim. Belg. 36 [1927]. 502—08.
Briissel, Univ.) " LlNDENBAUM.

L. A. Pinck, Der Gebrauch, von Stickstofftetroxyd an Stelle von Salpetersdure bei 
organischen Nitrierungen. Vf. verwendet zur Kitricrung organ. Verbb. ein Gemiscb 
von N 20 4 u . I I 2S04:

CJIe +  Na0 4 +  HjSOj — >  CaH6N 0 2 +  SOa< ° g 0  +  HaO.
1,05 Mol. N 2 0 4 u . 1,25—1,75 Moll. H 2S 0 4 (85—95%ig) wurden m it 1 Mol. Bzl. 

l>ei 5—15® allmahlich versetzt u. dann auf 40—60® erbitzt. Die Ausbeute an Nitrobenzol 
sehwankte je nacb dem Verhaltnis N 20 4 :H 2 S0 4 u. der Rk.-Temp. von 70—94%. 
Wurde 1  Mol. Nitrobenzol zu einer Lsg. von 1,05 Mol. N 20 4 in 2,8 Moll. rauchender 
H 2S0 4 gegeben, so entstanden 93,4% Dinitrobenzol. Auch bei Toluol u. Naphthalin 
wurden gute Ausbeuten an Nitroverbb. erhalten. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927], 
2536—39. Washington, Bur. of Chem. and Soiis.) K in d s c h e r .
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James F. Norris und Raymond Reuter, S ie  Umlagerung von Isopropylathylen 
in Trimethylathylen und die pyrogene Zersetzung des Pentens-2 und TrimethylćUhylens. 
Vff. fandcn, daB Isopropylathylen sich im Trimethylathylen zu 10% umlagert, weion 
der Dampf dureh ein Quarzrohr bei 450° iiber Tonerde geleitet wird u. die Kontaktzeit 
1ji Minuto betragt. Wurdc Al-Sulfat ais Katalysator verwendet, so erlitten 47% des 
KW-sioffs Umlagerung. Phosphorsiiure begiinstigt die Rk., ist aber nicht so wirksam, 
wio Al-Sulfat. Diesc Beobachtungen fiihrtcn zu einem eingehenden Studium des 
Einflusses von Katalysatoren auf die pyrogene Zers. des Isoamylalkohols, die dio beste 
Methode zur Darst. von Isopropylathylen ist. Es wurde gefunden, daB die Ggw. u. 
Art oines Katalysators deutlich dio Rk. beeinfluBt. In  Abwesenheit eines Katalysators 
tr i t t  keino Umlagerung des gebildeten Isopropylathylens bis zu 450° ein, hingegen 
war dies bei hoheren Tempp. der Fali. Wurde Tonerde benutzt, so tra t die Wasser- 
abspaltung bei n ;ederen Tempp. ein, aber der Katalysator anderto das Verhaltnis 
nicht wesentlich, in dem dio 2 Isomeron gebildet wurden. Wurde hingegen der Iso- 
amylalkohol in Ggw. von Al-Sulfat oder Phosphorsiiure dehydratisiert, so wurde dio 
Mongo des Trimethylathylens gesteigert. Bei 375° wurden m it Tonerde (Kontaktzeit 
1/1 Minutę) 48% des die Rohre passierenden Alkohols zors., u. es tra t keine Umlagerung 
des gebildeten Isopropylathylens ein. Unter gleichen Bedingungen, aber in Ggw. von 
Al-Sulfat wurden 90% des Alkohols zers. u. 70% des Prod. bestanden aus Trimethyl
athylen. Mit Phosphorsaure waren hóhere Tempp. erforderlich; bei 405° wurden hier 
50% des Alkohols zers. u. ca. 50% des Prod. waren Trimethylathylen. Saure K ata
lysatoren verursachen also die Umlagerung. W irkt H 2S04 auf Isopropylathylen ein, 
so konnte es im Gegensatz zu anderen Olefinen dieses Typus nicht in einen sek. Alkohol 
verwandelt werden. War die Saure geniigend stark, so war das Hauptprod. ein 
Polymeres u. eine kleine Menge tert. Amylalkohol wurde aus dem dureh Umlagerung 
gebildeten Trimethylathylens erhalten. Eine Umlagerung des Trimethylathylens zu 
Isopropylathylen konnte unter den gewahlten Bedingungen nicht beobachtct werden. 
Wurde 2-Penten unter wechselnden Bedingungen erhitzt, so konnte die Bldg. eines 
KW-stoffes m it verzweigter C-Kette nicht festgestellt werden. Die pyrogeno Zers. 
von 2-Penten u. Trimethylathylen (Kontaktzeit: 15 Sekunden) bei 600° bzw. 625° 
lieferte Methan, Butylen, Butadien, Propylen, Athylen u. hóhere KW-stoffe.

CH3ĆH„CH=CHCH3 =  CH3— +  — CH„CH=CHCH3 

CH3— +  — CH„CH:=CHCH3 +  2 H  =  CH4 +  CH3CH=CHCH 3 

—CH2ĆH=CHCH 3 =  c h 2= c h - c h —CH2 +  H  .
V o r s u c h e .  Isopropylathylen. Darst. aus Isoamylalkohol mittels Tonerde- 

katalysator bei 375— 450° (Kontaktzeit 1/i Minutę), u. Schiitteln des Prod. m it 60%'g- 
H 2 S0 4 bei 30—350. Kp.:co 20,10° ±  0,05; D . 15 4 0,63197 ±  0,00002; nD» =  1,3762, 
10° =  1,3707, 15° =  1,3675. — Trimethylathylen. Darst. dureh Erhitzen von tert. 
Amylalkohol m it 46%ig. H„S04. K p . ;6 0 38,42° ±  0,04, dijdp 0,036° per mm (760—770), 
F. — 123° ±  2; D . 15 4 0,66708 ±  0,00002, D . 254 0,65694 ±  0,00002; nD 10° =  1,3939, 
1 5 ° =  1,3908, 20° =  1,3878, 30° =  1,3814, 35° =  1,3781. — Penten-2. Darst. dureh 
Behandeln von sek. Amylalkohol mit 46%ig. I I 2 SO.,. F .—138° ±  2, K p . T60 36,39° ±  0,04, 
dt/dp — 0,030° per mm (760—770); D . 1 5 4 0,65551, D . 2 ° 4 0,65054, D.25, 0,64537 ±
0,00003, D . 3 ° 4 0,64021; nn5 ’3 =  1,3899, 10° =  1,3868, 15° =  1,3839, 20° =  1,3808, 
3 0 ° =  1,3744. Dibromid, K p . 754 180,2—180,8° korr. unter Zers. nn 1 0  =  1,5149, nD-° =  
1,5098. — Trimeihylathylendibromid, Kp. 170—173° unter Zers. — 2-Chlorpentan. 
Darst. aus 2-Penten u. konz. HC1. Kp.75!) 96,87—96,96°; n D 20 =  1,40 84. — tert. Am yl
alkohol F . —11,9° ±  0,5; Kp.:ei) 101,76° ±  0,04, dt/dp =  0,035° per mm (755—765);
D . 1 5 4 0,81382 ±  0,00002, D . 254 0,80475 ±  0,00002; nn10° =  1,4104,15° =  1,4078, 20°=
1,4052. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2624—40. Cambridge [Mass.], Inst. 
ofiTechn.) KlNDSCHER.

Heinrich Biltz, Bemerkung zur Mitteilung von A. Nekrassow: Einwirkung 
von Bromcyan auf Acetylendimagnesiumdibromid. Dio Annahme, daB das von N e - 
KRASSOW (C. 1927. II. 2275) beschriebene Dibromacetyliden, C :CBr2, aus Dibrom- 
acetylen dureh Umlagerung entstanden soi, ist nicht zutreffend. Vf. hat bereits vor
15 Jahren (Ber. Dtseh. chem. Ges. 46. 143 [1913]) gezeigt, daB ihm die symrn. Formel 
des Dibromacelylens, B r-C ;C -B r, zukommt. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 60 [1927]. 
2413.) H il l g e r .

Wm. H. Rinkenbach, Herstellung und Eigenschaften des Diathylenglykoldinitrats. 
(Vgl. C. 1927. H. 409.) Diathylenglykoldinitrat laBtsich am besten dureh Einw. eines Ge- 
misches von 8 %  W., 25% H N 03 u .67% H 2S04 aufDiathylenglykol bei unter 10°wahrend
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einer Dauer von 30 Min. darstcllen. Dabei bildet sich eino Emulsion des Diiitliylen- 
glykoldinitrats in  dem Sauregemiseh. Durch Zugabe von Eis u. W. scheidet sich das 
D initrat ais schwere El. ab. Das Diathylenglykoldinitrat, CH,-(NO,)-CH 2 -O-CH,- 
CH2 '(N 0 2), wird abgetrennt u. durch langeres Aufbewahren im Vakuumexsiccator 
iiber H 2 S0 4 yon W. u. fliichtigen Verbb. befreit u. zeigt daim einen N-Geli. von 14,12%. 
Diathylenglykoldinitrat ist eine klare, farblose u. fast geruchlose FI. D . 1 5  1,3908, E. 
—11,3° (Athylenglykoldinitrat hat im Gegensatz zu dem friiher gefundenen Wert 
—22,75°), nn 15 == 1,4536, Verbrennungswarme bei konstantem Vol. ist 2798 cal., bei 
konstantem Druck 2792 cal. pro g u. 548,7 bzw. 547,5 Cal. pro Grammol. Es is t 11. 
in Nitroglycerin, Athylenglykoldinitrat, A., Aceton, Methanol, CHC13, Bzl., Toluol, 
Anilin, Nitrobenzol, Eg. u. Glykoldiacetat; unl. oder nur wenig 1. in A., CC14 u. CS2. 
In  W. lóst es sich zu 4,1 g im Liter. Es ist nur wenig hygroskop. Sein Dampfdruck be- 
trag t bei 22,4° 0,007 mm Hg. Es ist nur schwer entflammbar u. ist schwieriger zur 
Explosion zu bringen ais Nitroglycerin u. Glykoldinitrat, ebenso is t es gegen Schlag 
unempfindlicher. Es liiCt sich nur schwer yerseifen. In  seiner tox. Wrkg. ist es 
nicht so stark wie Nitroglycerin. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 925— 27..P itts- 
burgh, Pa.) B r a UNS.

H. Gordon Reeves, Darstellung und Eigenschajten von d,l-Glycerinaldehyd. Die 
Darst. erfolgte aus Acrolein iiber /J-Chlorpropionaldehyddiathylacetal, Acroleindiathył- 
acetal u. Glycerinaldehyddiiithylacetal. Der durch Hydrolyse des Acetals zunachst er- 
haltene Sirup hat Enolcharakter u. ist in wss. Lsg. monomolekular; er wird nach 12 Stdn. 
opaleszent, naeh 24 Stdn. sehr zah u. yollkommen opak. Der krystalline bimolekulare 
Aldehyd enthalt in Chlf. eino Spur, in alkal. Lsg. erhebliche Mengen Enol. Die Ahnlieh- 
keit m it Glucose legt dio Annahmo einer 1,2- oder 1,3-Ringstruktur nahe. — fl-Chlor- 
propionaldehyddiathylacetal. Aus Acrolein in  absol. A. in Ggw. von CaCl2 beim Ein- 
lciten von HC1 unterhalb 5°. — Acroleindiathylacetal. 200 g rohes /3-Chlorpropion- 
aldehyddiathylacetal werden in  einem 1 1-Kupferkolben m it 400 g gepulvertem KOH 
yersetzt u. sehr langsam durch eine Youngkolonne m it 3 Kugeln dest.; die Fraktion 
120—130° m it K 2C03 getrocknet u. erneut dest. Ausbeute an von 120—128° sd. Prod. 
70%. Vorschrift genau einhalten! — Clycerinaldehyddiathylacetal. Das Acrolein- 
acetal wird m it dest. W. emulgiert, auf 0° abgekuhlt u. m it der bereehneten Menge 
4%ig. ICMn04-Lsg. yersetzt. K p . 20 130°. Ausbeute sehwankend, nicht iiber 60%, in 
einem Falle aus unbekannten Griinden 30%. Farblose, zahe FI. von atzendem Ge- 
schmack, mischbar m it W., A., A. Reduziert FEHLINGsche Lsg. — d,l-Glycerinaldehyd. 
Aus dem Acetal m it VlO -n. H 2 S04, 48 Stdn. bei gewóhnlicher Temp., 24 Stdn. bei 38°. 
Man entfernt die Saure m it Ba(OH ) 2 u. engt bei 40° im Vakuum iiber CaCl2 langsam 
ein. Eigg. des Sirups s. oben. Durch Yerriihren m it eiskaltem Methanol -f- 1% A. 
weiBes, nicht hygroskop., sehwach siiBes Pulyer. Nadeln aus 40%ig. Methanol. F. 138,5°, 
Unl. in Bzl., lig., Pentan. 100 ccm W. von 18° 1. 3 g, D . 18 18 1,455. Zers. sich oberhalb 
des F . zu einer caramelartigen M. p-Bromphenylosazon, F. 168°. — Der Aldehyd wird 
in k. verd. NaOH unter Bldg. von /?-Acrose, Polysacchariden u. Milchsaure gel., beim 
Erwarmen yerharzt. — Colorimetr. Vergleich der FeCl3 -Rk. m it der der Glucose u. 
Bromtitration vgl. Original. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2477—85.) OSTERTAG.

A. Castille und J. Gueurden, Die Pentennitrile. (Buli. Soc. chim. Belg. 36 
[1927]. 509—16. — C. 1927. II. 802.) L in d e n b a u m .

Kennedy Joseph Previt6 Orton, Herbert Ben Watson und Hubert Ivor 
Hughes, Die Umsetzung von Brom mit Essigsaureanhydrid. II. Mitt. (I. ygl. C. 1924.
I. 637.) Die Angabe yon Or t o n  u . J o n e s  (C. 1912. II. 2056), daB reines Acetanhydrid 
yon Halogenen bei gewóhnlicher Temp. im Dunkeln nicht angegriffen wird, ist nicht 
vdllig richtig u. ist wahrscheinlich dadurch zu erklaren, daB eine durch Dest. nicht 
abtrennbare Verunreinigung ais negativer Katalysator wirkt. — Geringe Mengen 
Chinolin yerhindern den Beginn der Rk. fiir langere Zeitraume; m it Chinolin ver- 
setztes Acetanhydrid ist auch nach der Dest. gegen Br bestandig; wenn die Rk. be- 
gonnen hat, yerlauft sie immer noch langsamer ais bei reinem Acetanhydrid; in diesem 
Stadium ist die Verzógerung wohl auf Chinolin-HBr zuriickzufuhren. NaBr oder KBr 
wirken alinlich; ebenso, aber schwacher, NaC2H 3 0 2, erheblich geringer ist die Wrkg. 
anderer bas. Zusatze. Sehr starkę Verzógerung be wirken auch HNOa u. Acetylnitrat. — 
Die Geschwindigkeit der Einw. von Br auf Acetanhydrid wird durch dio Konz. des 
Halogens stark beeinfluBt, der Verlauf deutet auf Autokatalyse durch CH3 -COBr; die 
Wrkg. von CH3COBr ist gleich der yon HBr, welche Acetanhydrid yollstandig in CH3- 
COBr umwandelt. Dieselbe Wrkg. bringen Propionyl- oder Benzoylbromid hervor. —
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Dio Auswcrtung der Verss. ergibt, daB die Rk. kauptsachlich unter Bromicrung des 
CHsCOBr, in geringera MaBe unter Einw. von Br aiif die Enolform des Anhydrids 
verlauft; liierfur sprieht die Bcschlcunigung dureh H 2 S04, FcCl3, SnCl4. HCl ist ohne 
Wrkg., dagegen wird die Rk. bei rcinem Anhydrid durch Jod, Jodbromid oder Jod- 
chlorid beschleunigt. — Elektrovalenztheoret. Betraclitung der Rk. s. Original; ebenso 
Tabelien iiber Einw. von Br auf verschiedene Praparate von Acetanhydrid,-; EinflulB 
der Reinigung des Br u. des Anhydrids, der Br-Konz. von Zusatzen, Einw. von,Br auf 
Propionsaureanhydrid, Einw. von Acetanhydrid auf HBr u. Saurebromide. (Journ. 
chem. Soc., London 1927. 2458—65. Bangor [North Wales], Univ. Coli.) Og.

Wssewolod Nekrassow, Uber das N itril der Thiodipropionsaure. Dieses Nitril 
oder fi,fi' -Bicyandidthylsulfid, S(CH2 -CH2 -CN)2, hat Vf. wie folgt dargestellt: Lsg. 
von 24 g /?-Chlorpropionitril (dargestellt nach Chapm an u. S te p h e n , C. 1925. II. 
397; Kp. 170— 17’2°) in 30— 40 ccm absol. A. m it l i g  wasserfreiem Na2S versetzen, 
30 ccm CH3OH zugeben, erst kiihlcn, dann 4 Stdn. kochen, filtrieren, Losungsmm. 
abdest. Oliger Riickstand scheidet im Exsiccator 6 g Krystallo aus; Ol liefert nach 
Loscn in h. W. weitcrc ca. 8  g. Nadcln aus W., F. 24—25°. Wird von sd. konz. HCl 
glatt zu fi,fi'-Thiodipropionsaure, S(CH2 -CH2 -C02H)2, aus W., F. 129—130°, verseift. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 117 [1927], 211—13. Moskau, II. Univ.) L indenbaum .

Picon, Z u der Mitteilung von Godfrin iiber die Salicylale und Citrale des Wismuts. 
(Vgl. C. 1927. II. 2183.) Vf. stellte fest, daB bei der bas. Bi-Verb. (CsH 5 0 3 Bi0 )2 -Bi2 0 3 - 
2H 20  selbst nach 20-maligem Waschen m it sd. W. immer noch eine schwache FeCl3-Rk. 
entstand, wonach die Dissoziation des Salzes erwiesen ist. Spuren von Bi konnten 
allerdings in der FI. nicht gefunden werden. — Zwischen den Resultaten des Yf. u. 
denen von G o d f r in  bestehen Untersehiede in bezug auf die H ydratation des nev.tra.len 
Bi-Salicylats, den Dissoziationsgrad desselben Salzes in  A. (der von GODFRIN vcr- 
wendeto A. entha.lt W.) u. endlich in bezug auf das von GODFRIN ais neulrales Bi- 
Gitrat bezeichneto Salz C0H 5 O-Bi• 4 H ,0 , bei dem es sich nach Verss. des Vf. um ein 
saures Salz handelt. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 6 [1927]. 307—09.) L. JOSEPHY.

Fritz Micheel und Kurt Hess, Uber die Anhydride der 2,3,6-Trimethylglucose. 
Ein Versuch zur Synthese der Trimelhylcellulose. I I I . Mitt. zur Kenninis von O-Briicken 
in  Zuchem. (II. vgl. C. 1926. II . 2891.) Sofern die Cellulose ein Glucoseanhydrid ist, 
kommen fiir die Trimelhylcellulose nur die Formeln I u. H  in Betracht, die ais Anhydride 
der 2,3,6-Trimethylglucose(l,5y (III) aufzufassen sind. Vff. synthetisieren diese An- 
hydride auf folgendem Wege: IH  wird acetyliert zur 2,3,6-Trimethyl-l,4.-diacetyl-

fi-glucose^l,sy (IV), diese, oder 
H I unmittelbar werden mit'Ace- 
tylchlorid-HCl in  die 2,3,6-Tri- 
methyl-1- chlor - 4-acetyl-a-glucose 
(V) ubergcfiihrt u. diese m it Tri- 
methylamin zum [2,3,6-Trime■ 
thyl -4 -acetyl-glucosido(l,5y\-tri- 
methylammoniumchlorid (VI) um- 
gesetzt. F ur dieses wird auf 
Grund seines Drehwertes /?-Ivon- 
figuration angenom m en. Wird V1 

m it konz. wss. Barytlauge behandelt, so entsteht unter Anhydrisierung ein Gemisch 
aus 75% v o n  I I  u. 25% von I ,  reduziert F e iiLlXGsche Lsg. beim K ochen  n ich t, Per- 
manganat in der Kiilte sofort. Mit l% ig. methylalkoh. HĆ1 wird das ster. gespannte 
Anhydrid II zum 2,3,6-Trimethyl-fi-methylglucosid (VII) gespalten, das ster. nicht ge
spannte Anhydrid I  bleibt unverandert. Das Gemisch von VU u. I  wird methyliert. 
Durch Hydrolyse m it wss. HCl wird ein Gemisch von 2,3,6-Trimethylglucose(l,Sy 1 1.
2.3.4.6-Tetramethxjlglucose(l,5y erhalten, die beide isoliert wurdc-n. Die Anhydride I 
u. II sind auf Grund ilircr Eigg. (Loslichkeit, Destillierbarkeit, Mol.-Gew.) nicht ident. 
mit Trimethylcelluloso. Das Ergebnis steht im Widerspruch zum kryskop. Vcrh. von 
Methyl- u. Acetylcellulose in  Eg.

V e r  s u c h e. 2,3,6-Trimethyl-l,4-diacetyl-p-glucose(l,&} (IV), C]3H 220 8, aus
2.3.6-Trimethylglucose (III) m it Essigsaureanhydrid u. wasserfreiem Natriumacetat. 
Kp. 142—143° « 1  mm); F. 67—68°; [a] D 1 9  =  — 8,7° (Chlf.). — 2,3,6-Trimcthyl- 
l-chlor-4-acetyl-y.-glucose<J.,5') (V), CUH 1 90 6C1. IH oder IV werden in  Acetylchlorid 
gel. u. dieses bei —15 bis —18“ m it trockener HCl gesatt. Nach 20 Stdn. aufgearbeitet. 
Dest. in trockenem, C02-freiem Luftstrom unzersetzt. Kp. 143—146° (0,04 mm);

II a fi II
-C -------------, <------------ C-

II-Ć - OCH, I | II-Ć-OCIIj |
0  CII30 .C -H  °  C, CH30 -Ć -H  0  

HC— J  1--------- i j z i

IIĆ— 1 HÓ-
I  HjĆOCH. I I  I l6 0 C I I 3
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[a]o20 =  +146,9° (Chlf.). — [2,3,6-Trimethyl-4-acelyl-glucosido(l,5y]-trimethylammo- 
niumchlorid, C14H 2SOęNTJl (YI). 8,5 g V gel. in  9,1 g 33%ig. abs.-alkoh. Trimcthyl- 
aminlsg. 20 Stdn. bei Raumtemp., dann Abdampfen im Vakuum. Durch Umfiillen 
aus abs. A. mit abs. A. wird Trimethylaminchlorhydrat entfernt. [ o c ] d 19 =  —3,6° 
(Chlf.). — 2,3,6-Trimethylglucosan( a  1,5> <jS 1,4> II u. 2,3,6-Trimethylglucosan- 
<[a 1,4> <(/? 1,5)> I. 16,2 g YI in 80 ccm W. m it 55 g kryst. Bariumhydroxyd 40 Min. 
auf dem Dampfbade erwarmt, das Trimethylamin im Vakuum entfernt, m it C02 neu- 
tralisiert, filtriert u. m it Chlf. ausgeschiittelt. Der Ruckstand der Chlf.-Lsg. wurdo 
destilliert. Kp. 107—108° (0,05—0,07 mm), farbloscr Sirup. [a]n22=  +70,1° (W.); 
+72,7° (Methylalkohol). Mol.-Gcw. 212 (Bzl.). Aus der wss. Lsg. wurde ein kryst. 
Korper C0H 8O2(OCH3)3N(CH3)3OH isoliert, dessen Chlorid m it wss. HC1 dargestellt 
wurde C0HaO2(OCH3)3N(CH3 )3Cl. Dicses geht nicht in I  u. II  iiber. — Hydrolyse mit 
wss. HCl. Die Anhydride I  u. II  gehen beim Erhitzen m it 5°/0ig. wss. HC1 in 1  Stdc. 
in 2,3,6-Trimethylglucose iiber. — Spallung mit methylalkoh. HCl. I u. II werden bci 
Raumtemp. m it l°/0ig. methylalkoh. HCl behandelt. Anfangsdrehwert M d 22 =  +71,3°; 
Enddrehwert +50,8° (nach 2 Stdn.). Nach 15 Stdn. m it BaC03 neutralisiert u. auf- 
gearbeitet. Kp. 109—115° (0,2 mm). Das Praparat wurdo durch 4-stdg. Erhitzen 
auf 55— 60° mit Benzoylchlorid-Pyridin benzoyliert. Eino Trennung des unveranderten 
Anhydrids (I) von 2,3,6-Trimethyl-4-benzoyl-/3-methylglucosid war wTeder durch frak- 
tionierte Dest. noch durch Ausschiitteln der Chlf.-Lsg. m it W. zu erreichen. — Methy- 
lierung. Das benzoylierte Praparat wurde m itN aO H  vcrseift u. m it Dimethylsulfat u. 
NaOH zweimal methyliert. Kp. 97—100° (0,2 mm); [a]u21 =  —|—67,9° (W.). Mol.-Gcw. 
in  Bzl. 218 u. Methoxylgehalt 58,32% liegen zwischen den Werten fiir Tetramethyl- 
methylglueosid 250 bzw. 62,12% u. Trimethylglucosan 204 bzw. 45,58%. — Das aus 
dem Methylat durch 16-stdg. Hydrolyse m it 5%  HCl auf dem sd. Wasserbado er- 
haltene Prod. wurde in 2,3,4,6-Tetramethylglucose [F. 81—82°; [ajn24 =  +82,3° (W.)] 
u. 2,3,6-Trimethylglucose [F. 100—103°; [a]o22 =  70,01° (W.)] zerlegt. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 60 [1927]. 1898—1906. Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir Chemie.) M i c h e e l .

Thomas Martin Lowry und Gilbert Freeman Smith, Studien iiber dynamische 
Isonierie. XXIV. Neutralsalzwirkung bei der Mutarołalion. (X X III. vgl. C. 1927. II. 
1559.) Die Mutarotation der Clucose wird zwar durch Sauren u. Basen katalysiert, 
Vf. konnte jcdoch eine Wrkg. von neutralen Salzen (z. B. NaCl) auf die Mutarotation 
nicht feststellcn. K atalyt. wirksam wurden die undissoziierten Molekule von starken 
u. schwachen Sauren (HCl, CH3 -C02H), die Anionen schwacher Sauren (CH3 -C02') 
u. Kationen schwacher Stickstoffbasen (NH4') gefunden. Dio katalyt. Koeffizienten 
betragen fur HCl ca. 0,5; fiir CH3 -C02H : 0,0065; fur NH„': 0,0012; fUr CH3 -CO,': 
0,069. Einzelheiten der Verss. vgl. Original. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2539 
bis 2554.) Os t e r t a g .

Thomas Martin Lowry, Studien iiber dynamische Isotnerie. XXV. Der Mechanis- 
mits der Katalyse durch Sauren und Basen. (XXIV. vgl. vorst. Ref.) Dio einfacho 
Ionentheorie der Katalyse ist im Licht der Verss. iiber Mutarotation in  nichtwss. 
Losungsmm. nicht haltbar. Dio Annahme, daB die Mutarotation durch eine anfangliclie 
Anlagerung u. Wegnahmo eines Protons durch ein Medium von amphoteren Eigg. 
bedingt wird (vgl. C. 1925. II. 1950), wird zu einer Theorie ausgebaut, nach welcher 
eine Wanderung von Valenzelektronen durch das Molekuł einsetzt, wenn ein Proton- 
„Geber“ u. ein Proton-„Empfanger“ (oder Hydroxyl-,,Empfanger“ ) m it den beiden 
Enden des labilen Systems in Beriihrung gebracht wird. Nach dieser Theorie lassen 
sich die Wrkgg. von W., Molekiilen starker Sauren, Anionen schwacher Sauren u. 
Kationen starker Basen auf Isomerisationen u. die Unwirksamkcit von Metallkationen 
bei Isomerisierungen u. von Saureanionen bei Hydrolysen erklaren. (Journ. chem. 
Soc., London 1927. 2554—65. Cambridge, Univ.) O s t e r t a g .

M. Bridel und Th. Aagaard, Untersuchungen iiber die diastatische Hydrolyse 
der Melezitose und der Turanose. Ausfuhrliche Wiedergabe der Mitteilungen in  Compt. 
rend. Acad. Sciences (vgl. C. 1927. II. 1246). (Buli. Soc. Chim. biol. 9 [1927]. 
884—907.) E. J o s e p h y .

Wilhelm Weltzien und Gerhard zum Tobel, Die Ozydation der Alkalicdlulose 
mit gasfdrmigem Sauerstoff. II . Mitt. (I. vgl. C. 1926. II . 1805.) Baumwolle I  u. Kupfer- 
seide II werden in Natronlauge von 10—50 Vol.-Proz. geąuollen u. der Einw. von 
gasformigem Sauerstoff ausgesetzt. Die aufgenommene Sauerstoffmenge pro C6H 10O5 

steigt bei I  bis zur Laugenkonz. von 30% u. ist bei hoheren Konzz. geringer. Ahnlich 
erfolgt die Rk. bei H. Der Vergleich der Rk.-Ge.iehwindigkeiten bei yerschiedenen
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Alkalikonzz. auf der Faser (in Gew.-Proz.) zeigt fiir I  ein Ansteigen der Rk.-Gescliwindig- 
keit bis zum Maximum bei 23,8% NaÓH, dann ein sehnelles Abfallen. Das gleiclie 
gilt fiir II, nur liegt das Maximum bei 26% NaOH auf der Faser. Yon I wurden liochstens 
2,96 Atonie O auf 1 C6H 10O6 (Tauclilauge 30,0%ig.) aufgenommen, von H  3,32 Atome O 
(Tauchlauge 50,0%ig.). Das Erlahmen der Rk. erkliirt sieli daraus, daB die Oxydations- 
prodd. dureh Neutralisation des Alkalis dessen Konz. herabsetzen. Die aufgenommenc
O-Menge is t bei gleieher Laugenkonz. proportional dem Quellungsgrad der Faser. Dio 
Rk.-Prodd. waren bei I bis auf 2—7% des Ausgangsmaterials alkalil., bei II blieb nur 
bei hoher Alkalikonz. ein unl. Ruckstand. Gel. Cellulose lieB sich dureh Ansauem aus- 
filllen (C02-Entw.). Der groBte Teil der Rk.-Prodd. war wasserloslich. Dureh Titration 
(Phenolphthalein) wurdo das yerbrauchtc Alkali bestimmt. Auf 1 Atom Sauerstoff 
wurden %  NaOH yerbraucht. — Wurden die gleichen Verss. in Stickstoff gemaelit, 
so nahm die Alkalilósliehkeit der Cellulose bedeutend zu, hingegen erfolgte fast kein 
Sauerstoffyerbrauch, so daB die beschriebene Rk. auf der Wrkg. des Sauerstoffs berulit.

V e r s u e h e .  2 g des Materials (gekochtes, gebleichtes Baumwollgam I, Feuclitig- 
kcit 5,24%, Kupferzahl 0,335, Silberzahl 2,40 u. Kupferstreekseide II 120 den. 90 
Einzelfasern, Feuchtigkeit 8,2%) wurden 2 Stdn. (H 1 Stde.) in 80 cem kolilensaure- 
freie Natronlauge gelegt, abgepreBt, zerzupft u. die aufgenommene Lauge dureh Wagung 
crmittelt, dann in einer Apparatur m it O behandelt. — Zur Isolierung der Rk.-Prodd. 
wurde in 50 cem NaOH gel. u. vom Ruckstand filtriert, die Lsg. m it HC1 gefallt u. 
filtriert. Die Titration der wss. Lsg. crfolgt m it Phenolphthalein u. Metliylorange 
(unseharf). Die Verss. in Stickstoff wurden ebenso durchgcfiihrt. Die Silberzahl war 
naeh 5 Tagen auf 4,47 gestiegen, die Kupferzahl unbedeutend yerandert. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 60 [1927]. 2024—32. Krefeld, Textilforschungsanstalt.) M i c h e e l .

H. Heukelekian, Zersetzung von Cellulose in  frischen Schlamm. Die Zers. von 
Cellulose in frischen, ungcimpften Schlamm in u. ohne Ggw. von Kalk wird yerfolgt. 
Die Yerss. zeigen, daB sich Cellulose bei Abwesenheit von Kalk in  3 Woehen zu 71% 
zers. Bei Ggw. von Kalk werden in der ersten Woche 73%, nach 3 Woehen 96% zers. 
Die Verzógerung der Zers. bei Abwesenheit wird dureh Bldg. von Sauren verursacht. 
(Ind. engin. Chem. 1 9  [1927]. 928—30. New Brunswick, N. J.) B r a UNS.

William Ktister und F. Schoder, Uber das Lignin. H. Mitt. Nach Verss. 
von A. Bahl, R. Daur, W. Schairer und K. Massong. (I. vgl. C. 1926. I. 1140.) 
Das in A. unl. Zers.-Prod. der /3-Naphtholschmelze von Lignin, das in der I. Mitt. 
ais Merolignin, C22H J40 , bezeichnet wurde, erwies sieh ais fi-N aphthopyran, C21H 1 40, 
entstanden aus 2 Moll. /?-Naplithol unter A ustritt von 2 Moll. H 20  u. E in tritt von 
1 Mol. CH20 . Letzteres entstammt dem Lignin. Merolignin entstclit auch beim 
Zusammenschmelzen von /3-Naplithol m it dem Kondensationsprod. aus Resorein 
u. CH20  bei Ggw. von einigen Tropfen HCI. Daraus wird geschlossen, daB im Lignin 
Coniferyl-A. u. dessen D eriw . m it CH20  pyranartig yerkettet sind. Das Konden- 
salionsprod. aus Plienol u. CHX>, das den oxyd. O nicht enthiilt, liefertin  der /J-Naphthol- 
sehmelze kein Merolignin. Dio fruheren fiir Merolignin erhaltenen fehlerhaften Analysen- 
zahlen beruhen wahrscheinlich auf der Anwesenheit eine3  KW-stoffes, mćłglicher- 
weise Chrysen, CiSH12, das aus beigemengter Cellulose entstammt. Beim Yerschmelzen 
yon Stilrke u. Rohrzucker mit /?-Naphthol entstand ein Konde.nsalionsprod.
Chrysen ( ?), Bldg. bei der Verschmelzung von 50 g Lignin m it 50 bzw. 100 g /3-Naphthol 
bei Zugabe von 10 Tropfen 25%ig. HCI bei ca. 180° AuBentemp. Die Schmelze wird 
mit li. Petroleumbenzin ausgezogen. Das nach dcm Erkalten auskrystallisiertc Prod. 
wird m it A. von /J-Naphthol befreit u. der in A. unl. Anteil aus h. Chlf. umkrystallisiert. 
Sehwefelgelbe, rhomb. Krystalle, F. 249°. In  h. A. m it rotbrauner Fluorescenz spuren- 
weise 1., 11. in h. Bzl., Toluol, Chlf. u. CCI4 , aus letzterem wetzsteinfórmige ICrystalle. 
In  konz. H 2S 0 4 dunkelgriin 1. — Merolignin =  fi-Naphthopyran, C21H 1 4 0 , yerbleibt 
beim Krystallisieren des Chrysens ( ?) in der Chlf.-Mutterlauge. Krystalle aus Pe
troleumbenzin +  A., F. 201—203°, in h. H ,S 0 4 m it griiner Fluorescenz 1. Ident. 
m it synthet. dargestelltem NaphthopjTan. Pikrat, F. 181—183°. Das friiher be- 
schriebcne Br-Deriv. des Merolignins ist ais Perbromid eines bromierten Naphtho- 
pyrans aufzufassen, das Nitroprod. ais ein N itrat des Xanthydrols C21H I30 4N. — 
Polyphenylpyran, (C,H6 0 2)x. Bldg. bei der Einw. yon 1 Mol. CH20  auf eine 20%ig. 
wss. Lsg. yon Resorein bei Ggw7. von etwas HCI. WeiBe, piast. M. U. Mk. ringfórmige 
Aggregate. Mit HCI Violettfiirbung, die bei Alkalizusatz in Gelb umsehlagt. Beim 
Kochen m it NaQH erfolgt kolloidale Lsg., yielleicht unter Depolymerisation. Beim 
Yerschmelzen m it NaOH Bldg. eines wasserunl., in  A. 1. sauren Stoffes. Feine Nadeln,
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kein F. Beim Verschmelzen mit /?-Naphthol bei Ggw. von HC1 entsteht Merolignin. —■ 
Gu H10O. Rhomb. Blattchen aus Xylol. F. 337° unter Sublimation, wl. in A. u. A., 
stark fluoresoierend, unl. in Sauren u. Alkalien. In  konz. H 2S 0 4 1. m it griiner Farbę. 
In  konz. H N 0 3 B-otfarbung. (Ztschr. pliysiol. Chem. 170 [1927]. 44— 59. S tuttgart, 
Tcchn. Hochsch.) GUGGENHEIM.

Ernest Kahane, Die Anomalien der Furbung der Alkalisulfocyanate und des Ferri- 
sulfocyanals. Die Farbungsrkk. von Rliodanidlsgg., welche man haufig m it Agentien 
erhalt, sind nicht auf diese zuriickzufiihren, sondem auf die Anwesenheit yon Eisen- 
salzen, welche mit denselben reagiercn, u. dabei entweder unter tlbergang in Fem roto 
Farbungen oder unter tlbergang in Fe11 Entfiirbungen liervorrufen kónnen. Vf. ver- 
suchte, vollkommen Fo-freies NHASGN  darzustellen dureh Extraktion m it A. u. 
Umkrystallisieron aus A. u. Aceton, was aber nicht gelang. Im  besten Fallo wurdo 
der Geh. an Fe um 50% erniedrigt, wobei dio Farbrkk. auch bedoutend nachliefien. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927], 1403— 10.) E n s z l in .

A. Angeli und D. Bigiavi, Ober die beiden p-Nilroazoxybenzole. (Vgl. C. 1927.
I I . 411. 2274.) Einesteils liegen dio FF. der beiden Prodd. nahe beieinander': C8H j • 
N = N (0)-C 6H 4 -N 0 2 (a), F. 148", CflH 5 -N (0)= N .C 6H 4 -N 0 2 (b), F. 152°, weiter haben 
dio Substanzen das gleiche Aussohen u. dieselbe Loslichkeit in  den yerschiedenen 
Lósungsmm., u. bilden m it konz. H 2S0 4 das ident. Isomere, das p-Nitro-p-oxyazo- 
benzol. Andornteils wird a bei Belichtung rot, b behalt seino gelbliche Farbę, u. auch 
die Einw. von Brom fiihrt zu yerschiedenen Rk.-Prodd. Wahrend a m it Brom in der 
Kalte (20 Tage) eine Verb. CvJ Ie>0-iN 3Br3 ergibt, entsteht aus b unter denselben Be
dingungen ein Monóbromid, Cls,HB0 3N 3Br. — Tribromnitroazoxybenzol, C12H 60 3N3Br3. 
Nach wicderholtem Kochen des gelbbraunen Rk.-Prod. m it A. u. Dekantieren der 
orangeroten Lsg. F. der tiefgelben Nadelchen 206—208°. Aus der abgegossenen Mutter- 
lauge nach Krystallisieren aus wenig Bzl. gelbgriine Nadelchen vom F. gegen 150° 
u. der Zus. C1 2 ff90 3xY3, yermutlicli Umwandlung des Ausgangsprod. a in  dio b-Form. 
—- Die Konst. des Tribromnitroazoxybenzols wird dureh Red. m it Sn u. HC1 bestimmt. 
Es entsteht eino Mischung yon 2,4,6-Tribromanilin u. 2,4-Dibromanilin. Aus dereń 
F iltra t wird p-Plienylendiamin isoliert. So sind also die drei Bromatome der Tribrom- 
verb. aus a  in denselben aromat. Kern eingetreten. — Monóbromid, C1 2 Hg0 3N3Br. Das 
gelbbrauno Rk.-Prod. wird m it wenig A. gokocht u. der Ruckstand der in  dor Kalto 
filtrierten Lsg. m it Bzl. aufgenommen. Nach mehrmaliger Krystallisation aus Bzl. 
F. 135—137°. Aus der dunkelroten Mutterlauge neben unyerundertem Ausgangsprod. 
yerschiedeno noch nicht naher untersuchte Substanzen. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 5 [1927], 819— 23.) B e n c k is e r .

L. Cambi, Ober die Diazohydrale. Vf. stellt in Widerspruch m it der syn- u. anti- 
Konfiguration der Diazotate von H a n t z s c h , jedoch gestiitzt dureh Yerss. yon A n g e i .I 
(C. 1926. II. 1022) die 4 slereoisomeren Formeln (I, II, III, IV) fiir die Diazohydrale auf. 
I entspricht sehr wahrscheinlich den n., III den Isodiazohydraten. Die Empfindlichkeit 
der n. Diazohydrate gegen Reduktionsmittel spricht fiir die Nitratformel, die Ggw. yon 
Sauerstoff am 5-wertigen Stickstoff. Den yon H a n t z s c h  bestrittenen amphoteren 

C6H 5—N—NH C6H .- N - N H  C6H5- N = N O I I  C0H 6—N -N O
I b II A 111 IY H

Charakter der Diazoniumhydrato orklart Vf. ais dureh den Stickstoff gegeben. In  den 
Diazoniumsalzen yerhalt sich das zentrale Stickstoffatoin wio das einer ąuarternaren 
Ammoniumbase, das auBero wie das der salpetrigen Saure. In  den n. Diazohydraten 
m it der Struktur von A n g e l i  ist das zentrale N-Atom dem eines Nitroderiy., das 
auBere dem des Ammoniaks analog. Der tlbergang dieser Diazoyerbb. yon der einen 
in die andero Gruppe beruht also auf einem reziproken Osydations- u. Reduktions- 
prozeB. — H a n t z SCH halt die Iminformel der n. Diazohydrate nicht m it der Bldg. 
von Alkalisalzen yereinbar. Dagegen spricht die leichte Kupplungsfahigkeit dieser 
Verbb. nach ANGELI u . Ca m b i fiir die Iminformel m it den Zwillingsdoppelbindungen 
(vgl. Verh. der Isocyanate u. Ketene). — Die tautomeren Diazohydratformen II u. 
III entsprechen den beiden moglichen Strukturen der salpetrigen Saure. (Atti R. 
Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 5 [1927], 837—40.) B e n c k is e r .

W. R. Orndorft, D. L. Tabern und L. M. Dennis, Germanium. XVIII. Weitere 
organische Verbindungen des Germaniums. (XVII. vgl. C. 1927. I. 411.) Triphenyl- 
germaniumbromid, Cj8Hj5BrGe (I). Darst. dureh Erwarmen von Tetraphenylgermanium 
u. Br in Athylendibromid. F. 134°. Liefert beim Behandeln mit AgN03 in A. u. Ver-

X. 1 . 3
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diinnen des E iltrats m it W. Triphenylgermaniunwzyd. — Triplienylgermaniumcklorid, 
CJ8Hj5ClGc. Darst. durcli Einw. von HC1 auf Triphenylgermaniumoxyd oder aus dcm 
entsprechenden Bromid u. HC1. F. 117—118° aus PAe. — Triphenyl-p-tolylgermanium, 
C25H 2 2Ge. A us I  u. p-Tolyl-MgBr. F. 123— 124° aus PAe. ■—  Triphenylanisylgermanirtm, 
GjjHjnOGrc. Aus I  u. Anisyl-MgBr. F. 158—159° aus Eg. — Triphenylathylgermaninm, 
C,nH 20Gc. Aus I  u. Athyl-MgBr. F. 75—76°. — Triphenyldimelhylanilinogermanium, 
(ĆH3 )2NC0H 4 Ge(C6H6)3. Durch Kochen von 1 Mol. I  u. 2 Moll. p-Bromdimeihylanilin 
in Xylol (-)- Na). F. 140—141°. Hydrochlorid, F. 105—110° unter Zers. — Telrabenzyl- 
gennanium, C^H^Go. Darst. aus Benzylchlorid u. GcC14 in Xylol ( +  Mg). F. 107—108°.
— Tetrabmzylgermaniumtetrasuljonsaure, (S0 3HC6H 4CH2)4 Ge. Durch Sulfonieren yorst. 
Verb. u. tlbcrfiihren in  das Ba-Salz. — Phenylgermaniumsaweanliydrid, (CcH 5 Gc0)2 0. 
Aus 1 Mol. Hg-Diphenyl u. 2 Moll. GeCl4 in Xylol (140°) u. Behandeln des E iltrats mit 
W. u. einigen Tropfcn NH.,OH. WeiCc, flockige, amorphe M.; 1. in Alkali u. fallt aus 
diesen Lsgg. m it C02 in Schuppen aus. — p-Tolylgermaniumsaureanhydrid, Ci4HJ40 3 Ge2. 
Aus Hg-Ditolyl u. GeCl4 in Xylol (160—190°). — Benzylgcrmaniwmsaureanhydria, 
C1.,Hj,10 3 Ge2. Aus Ilg-Dibenzyl u. GeCl4 in Xylol (115— 120°). — Dimethylaminophenyl- 
germaniumsaureanhydrid, [(CH3 )„NC8H 4 GcQ]20. Aus GeCl4 u. Dimełhylanilin (100 bis 
110°). Liefert bei Einw. von trockenem HC1 Dimethylanilinogermaniumłrichloridhydro- 
chlorid, HCl(CH3)2NC6H 4 GcCl3, F. 110° unter Zers., das aus wss. Lsg. m it NH4OH wieder 
das Saureanhydrid ergibt.. — Telra-n-butylgermanium, C]cH 3(iGe. Aus GeCl., u. Butyl- 
MgBr. Farbloses Ol, Kp . 733 178—180°. — Wirken 2 Moll. Brom auf Tetraphenyl- 
germanium ein, so treten unter Entw. von HBr Nebenrkk. auf. Da dio direktc Isolierung 
yon Diphenylgermaniumdibromid nicht moglich war, so wurde hydrolysiert. Neben 
etwas Triphcnylgermaniumoxyd wurden 2 Verbb. vom F. 147 u. 210° gefunden, die 
wahrseheinlich komplexo Dehydratationsprodd. der Diphenylgermaniumsauro waren. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 2512—16. Ithaca [N. Y.], Univ.) K i n d s c h e r .

Gr. Charrier, Organische. Verbindungen des funfwertigen Wismuls. (Vgl. C h a r r i e r  
u. B e r e t t a ,  C. 19 2 7 . I. 1474.) Vf. erhalt aus BiCl3 (1 Mol.) u. Aryldiazoniumchloridcn 
(3 Moll.) Verbb. vom Typus ArN2BiCl4, mit Hilfc derer wohl das Bi-Eadikal in analoger 
Weiso wie das Sb des entsprcchenden Aryldiazoniumantimonchlorids, ArN2SbCl4 (vgl. 
Journ. chem. Soc., London 101 . 1037 [1912]), in organ. Yerbb. eingefiihrt werden kann. 
Mit konz. H 2 S04  u. H N 0 3 entstehen aus diesen gut krystallisierten u. ziemlich be- 
standigen Diazoniumwismutchloriden Sulfatc, ArN2Bi(S04)2, u. Nitrate, ArN 2Bi(N03)4. 
Verd. Sauren wirken ein unter Bldg. der entsprechenden Bi-Salze u. der Phenole des 
ArylradikaLs, das das Diazoniumsalz cnthalt. ZSIit verd. Alkalien entstehen bas. Wismut- 
salze u. Alkalidiazotate oder dereń Zersetzungsprodd. — Phenyldiazoniumwisviut- 
cMorid, C6H 5N 2BiCl4. Plattchen vom F. 85—87° unter Zers. — o-Tolyldiazoniumiuismut- 
chlorid, CH3 [2]C9H 4 [l]N 2BiC!4, Plattchen vom F. 115—120° unter Zers. — m-Tólyl- 
diuzoniuimuismutchlorid, ĆH3 [3]C6H 4 [l]N 2BiCl4, gelbliche Tafelchen vom F. 120° unter 
Zers. — p-Tolyldiazoniumicismutchlorid, CH3 [4]C6H 4 [l]N 2BiCl4. Kleine Tafelchen, 
F. gegen 120°. — p-Anisyldiazoniunuńsmulchlorid, CH3 0 —[4]C6H 4 [l]N 2BiCl4, gelb- 
liehe Plattchen vom F. 145— 147° unter Zers. — p-Chlorphenyldiazoniummsmutchlorid, 
Cl— [4]C6H-,[l]N 2BiCl4, Nadeln vom F. 105—107° unter Zers. — p-Bromphenyldiazo- 
niumwismutchlorid, Nadeln vom F. 135— 140° unter Zers. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 5 [1927], 889—92. Siena.) B e m c k is e r .

W. L. Hall und H. D. Gibbs, Diazoniumsulfonate. Das Verh. der Diazo- 
sulfonato gegen Oxydations- u. Reduktionsmittel regte Yff. zur Darst. einiger neuer 
u. einiger beroits bekannter Verbb. dieser Art an. Das auffallendste Charakteristikum 
dieser Salze ist ihre groBe Bcstandigkeit; bei AusschluC von Licht u. Feuchtigkeit 
gaben sie noch naeh l 1/* Jahren gute Analysenresultate. Die Farbę der K- u. Na-Salze 
m it einem aromat. Ring ist gelb bis orange. Durch Red. m it Zn -|- Eg. gelang dio 
Darst. der entsprechenden Hydrazinsulfonsauren in  Form farbloser Krystalle. Die 
Verss. lehren, daB das Gclingen der Rk. vom Ph der angewandten Sauren abhangig 
ist. Zur Erziclung guter Ausbeuten wird folgende Methode empfohlen: Man gibt die 
diazotierte Lsg. gleichzeitig m it der zur Neutralisation der uberschiissigen Saure er- 
forderlichen Menge NaOH zu der gekuhlten Natriumsulfitlsg. Wenn dio angewandten 
Mengen des Alkalis u. der Diazoniumlsg. so gewahlt werden, daB der Ph der Rk. innor- 
halb der erfahrungsmafiigen Werte bleibt, tr i t t  weder Bldg. von S0 2 auf, noch wird die 
Alkalikonz. so lioch, daB sio Zers. bewirken kónnte. AuBer in einem Falle war die Ent- 
stehung braunoranger bis fast roter Krystalle immer auf zu hohen Alkaligeh. zuriick- 
zufiihren. Die Erfahrung ha t gezeigt, daB zur Erlangung guter Ausbeuten hohe Konzz.
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aller Losungsmm, giinstig sind; fiir dio lóslicheren Vcrbb. ist sogar dann noch Aus- 
salzen notwendig.

V e r s u c h o .  Nalriumsalz des l-Methylbenzol-2-diazoniumsulfonats, C7H 7 0 3N 2 SNa, 
kurze, gclbe Nadeln aus W. — Dinatriumsalz des l-Methyl-4-sulf6benzol-2-diazonium- 
sulfonals, C7H 6 0 6N 2 S2Na2, kurzo, dunkelgclbo, hygroskop. Nadeln aus W. — Nalrium
salz des l,3-Dimethylbcnzol-4-diazoniumsidfonats, C8II9 0 3N2SNa, kurze, orangegelbc 
Nadeln, aus W. — Nalriumsalz des l-Hydroxy-2,6-dichlorbenzol-4-diazoniumsulfonats, 
C„H3 0 4N 2Cl2 SNa, gelbo Blattchen, sehr hygroskop. Der beim Diazotieren von 2,6-Di- 
chlor-p-aminophenolsulfat erhalteno N ahnelto dem von R a s c h ig  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 40 . 4586 [1907]) aus p-Aminophcnol durch Diazotieren u. Behandeln m it Natiium- 
hypochlorid erhaltenen Prod., wobei die Chloratomc in 2,6-Stcllung treten. Wahr- 

sclieinlieh besteht der N aus einem Anhydrid nebenstchender 
Konst., wie sie auch der diazotierten Sulfanilsdure zugeschrieben 
wird. Auch 2,6-Dibrom-p-aminophenol vermag einen derartigen 
N zu liefern; dessen Methylester ist jedoch 1., da dio eingefiihrto 
Mothylgruppe die Bldg. des Anhydrids unmóglich maclit. Der 
aus der Chlorverb. abgetrennto N lieferte durch Red. mit Zinn- 

chloriir u. 36% HC1 das salzsaure Salz des entsprechendon l-Hydroxy-2,6-dichlor- 
benzol-4-hydrazins, (HO) (Cl2)C0H 3 -NH-NH 2 -HCl, das indessen nicht weiter unter- 
sucht wurde, da es sich leieht zers. — Nalriumsalz des l-Hydroxy-2,6-di-brombenzol-
4-diazoniumsulfonats, C0H 3O4N2Br2 SNa; diese erstmalig von BoiIM ER (Journ. 
prakt. Clicm. 24 . 453. 465 [1881]) beschriebeno Verb. soli nach Angaben dieses 
Autors 2 Moll. Krystallwasser enthalten. Vff. stellten diesclbo dar aus p-Nilrophenol 
durch Bromicrung in Eg. Durch Red. m it Sn u. konz. HC1 gelang die tlberfiihrung in
2,6-Dibrom-4-aminophenolhydrochlorid; dann wurde diazotiert u. m it Natriumsulfitlsg. 
yersetzt, erwarmt, abgekiihlt u. die ausgeschiedenen Krystalle im Vakuum getrocknet; 
sio enthalten dann kein Krystallwasser. Das l-Hydroxy-2,C-dibrombenzol-4-hydrazin- 
liydrochlorid, (HO) (Br2)C6H 3 -NH-NH 2 'HCl, ist' sehr zersetzlieh. — Nalriumsalz des
1 - Methoxy - 2,6 - dibrombenzol - 4 - diazoniumsuljonals, C,H5 0.,N2Br2SNa; dieses von 
H a n t z s c h  u . P o h l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35. 2969 [1902]) in der syn- u. anti-Form 
der entsprechendon Nitrato erhalteno Prod. wurde aus 2,6-Dibrom-4-nitronatrium- 
phenolat durch Behandeln mit Dimethylsulfat dargestellt, F. des l-Me(hoxy-2,6-dibrom-
4-nitróbenzols nach Sublimation 123,7° (unkorr.). Das durcli Ked. m it Sn gewonneno 
salzsaure Salz des 2,6-Dibrom-p-anisidins, C-H8ONBr2Cl, wurde isoliert. Diazotieren 
u. Versetzen mit Natriumsulfit lieferte schóne gelbo Blattchen aus W. Bei ungeniigendem 
tJberschuB der angewandten HC1 bildete sich beim Diazotieren eino Diazoaminoverb.,
l-Methoxy-2,6-dibrombenzol-4-diazoam.ino-4'-methoxy-3',5'-dibrombmzol, C14H'1 1 0 2N3Br4, 
die nach dem Umkrystallisieren aus Bzl. bei 187,7° (unkorr.) sclim. Red. der Diazolsg. 
m it Zinnchloriir lieferte farbloso Krystalle des entsprcchenden Hydrazinhydrochlorids, 
sehr zersetzlieh. — Nalriumsalz des l-Hydroxybenzol-4-diazoniumsulfonats, CGH6 0,ii\2SNa, 
kanariengelbo Krystalle, aus W. —- Nalriumsalz des l-Athoxybenzol-4-diazonium- 
sulfonats, C8H 80 4N2 SNa. — Nalriumsalz des l-Dimethylaminobtnzol-4-diazoniuni- 
sulfonals, C8H ]0 0 3N3 SNa, Krystalle von tief braunoranger Farbę; sehr zersetzlieh in 
Lsg. — Dinatriumsalz des l-Sulfobenzol-4-diazoniumsulfonats, C6H 40 6N2S2Na2, gelbe 
Nadeln aus W. u. Fallon m it Methylalkohol. Red. m it Zn u. Eg. lieferte farbloso Kry- 
stallo des entsprechenden Hydrazinsulfonats, C6H 6 0 6N2 S2Na2. Die von P e c iim a n n  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 28 . 863 [1895]) boi einem OberschuB an Sulfit beobachtete 
Bldg. eines Trikaliumsalzes des l-Sulfobenzól-4-diazoniumdisulfonats, (K S0 3)C6H 4 -N- 
(S0 3K)N(S03K)-3 H 2 0 , wird bestatigt. (Journ. Washington Acad. Sciences 17  [1927]. 
433—44.) ” H il l g e r .

O. Magidson und N.Preobrashenslri, Uber die Einwirlcuny von Wasserstoffperoxyd 
auf Phenol und Anisol. Zu einer Lsg. von 31 g Phenol u. 0,1—0,2 g FeS0 4 in  100 ccm 
W. lieB man 2%ig. H 20 2 zuflieBen. In  Abhangigkeit von den Temperaturbedingungen 
erhalt man 6— 8  g Brenzcatechin u. 4—7g Hydrochinon. Das iibrige entfiillt auf Harz 
u. unverbrauchtes Phenol. Aus 36 g Anisol wurden auf ahnliche Weiso 1,5—2,5 g 
Guajacol erhalten. (Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.] Łfg. 16
[1926]. 65—67.) _ B ik e r m a n .

Andor Recsei. Die chinoide und chinolide Struktur. Die gegen die chinoide Formu- 
lierung der Farbstoffe erhobenen Einwande werden yom Vf. auf Grund der Ahnlich- 
keit der Absorptionsspektren des Chinondidthylsulfcms mit dem der Triphenylmethan- 
u. yioletten Azobenzolfarbsalze einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Ais Sttitze

3*
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fiir die chinolide Struktur wird das vom Vf. dargestellto, starkfarbige Chinondiathyl- 
disulfon angefuhrt. Da die Absorptionskurve des Triphenylmethylchlorids u. die des 
Fuchsons sehr der des Chinondiathylsulfons iihneln, wird diesen Farbstoffen ebenfalls 
chinolide Struktur zugeschrieben; da andererseits die Ivurve des Totramethyldiamino- 
chinons m it der des Fuchsons parallel lauft, diirften diese beiden Verbb. chinoide Konst. 
Łaben. Gegen dio chinoide u. chinolide Formulierung spricht die Tatsache, daB alle 
drci Benzolringe gleichwcrtig sind. Die zur Erklarung dieser Beobaclitung von B a y e r  
(L lEBIGs Ann. 354. 1G4 [1907]) aufgestellte Oszillationsthcorie wird auf die chinolide 
Auffassung der Triphenylmethan- u. Tetraphenylathanfarbstoffe iibertragen. Auch 
die Existenz der drei opt. u. konstitutiv verschiedenen Salzreihen von Aminoazo- 
kórpern findet an Hand eines Vergleichs der Absorptionskuryen eine zwanglosc E r
klarung. Die drei Verbindungsreihen erhalten folgende Formeln:

I  Trimcthylchloraminoazobenzol /  \  v — /  \  ..
(azoid, gelb) \ __ / ~ A“ JN_\ _____/ —iN(Otl3)3Ol

I I  Dimethylaminohydroazobenzol-N- /  \  -..-rr v —/  \ —V ,P1T i
chlorid (chinoid, in ten siy  gelb) \ ____ /  \

I I I  Diinethylaminohy roazobenzol-C- /  \ _v , T M—/ '  ~ \  ,-N-(CH3)a
chlorid (chinolid , ro tv io le tt) \  /  \  / ^ O l

Dio Indamino u. Indophenole werden chinoid, die Farbsalze chinolid formuliert.
— Die chinolide Kurve ist nach dem langwelligen Teil des Spektrums versehoben, sie 
verlauft steiler ais die chinoide, dic melir der Sinuskurve ahnlich ist. Fiir die Mehr- 
zahl der nicht zu groBcn Moll. gilt: Chinoide Verbb. sind gelb oder farblos, eintretende 
Auxochromo wirken nicht bathochrom; chinolid konst. Vcrbb. sind gelb oder braun, 
Ausochrome wirken stark bathochrom. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2378—88. 
Kula, Jugoslavien.) H il l g e r .

James F. Norris und Frank Cortese, Die Iłeaktionsfahigkeit von Atomen und 
Gruppen in organischen Verbindungen. II. 2. Beilrag zur relatiren Iłeaktionsfahigkeit 
des Hydroxylicasserstoffatomes in  einigen Alkoholen. (I. vgl. N o r r i s  u . A s h d o w n ,  
C. 19 2 5 . II. 29.) Friiher war gezeigt worden, daB die Rk. gewisser Alkohole m it p-Nitro- 
benzoylchlorid bzw. ihre Geschwindigkeit zur Best. der relativen Reaktionsfahigkeit 
des Hydroxylwasserstoffatoms dieser Alkoholo benutzt werden karm. Nunmehr 
studierten die Vff. den EinfluB der Struktur, insbesondere der Lange der Kohlenstoff- 
kette u. der Stellung einer Seitenkette auf dio Reaktionsfahigkeit. Untersucht wurde 
Pentanol-1, Hexanol-l, Heptanol-1, 2-Methyl-butanol-l, 2-Metliyl-j>entanol-l, 3-Meihyl- 
butanol-1, 3-Methylpenlanol-l, 3-Methylhexanol-l, 4-Methylpentanol-l, Penlanol-2, 
Hexanol-2, Pentanol-3, IIeptanol-4, 2-MethyU>ulanol-2, 3-Metliylj>entanol-3, ct.-Phenyl- 
uthyl-, a-Phenylpropyl- u. a.-Phenylbutylalkohol. Es ergab sich, daB dio Substitution 
eines a-H-Atoms dureh Methyl beim Athyl-, Propyl-, Butyl- u. Amylalkohol ein Ab- 
sinken der Reaktionsfahigkeit des Hydroxylwasserstoffatoms gleicher GróBenordnung 
yerursacht. Ahnliche Ergebnisse wurden boi Ersatz von fi-, y- u. (5-H-Atomen erhalten, 
wenn auch die GroBe der Wrkg. mit den verschiedenen Stellungen wechsclte. Die 
Lange der Kohlenstoffkette in n. primaren Alkoholen vermindert bei den 3 ersten 
Gliedern der Reilie die Reaktionsfahigkeit des Hydroxyl-H-Atoms; bei den nachstcn
3 Gliedern waehst sie an, um dann wieder abzusinken. Bei den sck. Alkoholen mit 
Hydroxyl in  der 2-Stellung fallt sie bei den ersten 3 Gliedern ab, um dann anzusteigen. 
Dio Einfiilirung einer Methylgruppe ais Seitenkette in prim. Alkohole hat einen merk- 
lichen EinfluB auf die Gesehwindigkeitskonst. der Rk. zwischen Alkohol u. y-Nitro- 
benzoylchlorid. Die Wrkg. ist am gróBten in  der 1-Stellung; sie sinkt wenn dio Gruppo 
nach der 2- u. 3-Stellung wandert u. beginnt in Stellung 4 anzuwachsen. Die prozentuelle 
Red. der Konst. dureh Ersatz eines H-Atoms in Stellung 1 durcli Methyl ist yon der 
gleichen GróBenordnung, unabhangig von der Lange der Kette. So ist z. B. die Konst. 
des Isopropylalkohóls 11,7% derjenigen des Athylalkohols, diejenige des sek. Bulyl- 
alkohols 11,2% der Konst. des n-Propylalkohols. W ird ein H-Atom der 2-Stellung 
dureh Methyl ersetzt, so ist die Wrkg. viel kleiner. Die Konst. des Isobutylalkohols 
ist 46,9% derjenigen des n-Propylalkohols u. die Konst. des 2-Methyl-butanols-l 
48,6% der des ?i-Butylalkohols. Ersetzt Methyl ein H-Atom in der 3-Stellung, so 
verschwindet die Wrkg. beinahe. Die Konst. des Isoamylalkohols betragt 98% der 
des ?»-Butylalkohols u. die Konst. des 3-Methylpentanols-l ist 97% der des n-Amyl- 
alkohols. Wird H  in Stellung 4 dureh Methyl ersetzt, so beginnt die Wrkg. anzuwachsen. 
Dio Konst. des 4-Methylpentanols-l betragt 8 6 %  des n-Amylalkohols. Die Konstst.
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der sok. Alkohole m it 3, 4, 5 u. G C-Atomen sind 15,8, 10,0, 7,5 u. 7,6% derjenigen 
der entsprechenden prim. Alkohole. Die Beziehungen zwischen den Konstst. der tert. 
u. prim. Alkohole mit 4 u. 5 C-Atomen sind 3,7 u. 3,2%. Die Wrkg. der Stcllung des 
Hydroxyls in geraden K etten ist groB. So sichen die Konstst. des Pentanols-1, Penta- 
nols-2 u. Pentanols-3 im Yerhaltnis 1: 0,075: 0,045. Bei den aromat. Alkoholen t r i t t  
eine Anderung des Wertes der Konstst. mit dem Abriicken des Hydroxyls vom Phenyl 
cin. Dio Depression der Rk.-Fahigkeit durch Ersatz von H  durch Phenyl ist so groB, 
daB dio sek. Alkohole, die diese Gruppe in der 1-Stellung enthalten, die kleinsten der 
gemessenen Konstst. besitzen. (Journ. Amer. chem. Soc. 49  [1927]. 2640—50. Cam
bridge [Mass.], Inst. of Techn.) KlNDSCHER.

Herbert Henry Hodgson und Herbert Greensmith Beard, Einigc Schwefel- 
derivate von svbstituierten Benzaldeliyden. 3,3'-Dinitrobenzaldehyd-6,6'-disulfid, C]4H8‘ 
O0N2 S2. Aus 6-Chlor-3-nitrobenzaldehyd u. Na2S2 in sd. A. Orangebraunes mikro- 
krystallines Pulver; nach Auskoehen m it Eg. E. 257°; der Eg. entfernt ein Gemisch 
von S u. einer bei 220° schm. Substanz u. unreines Monosulfid. JDioxim, Gi4H ]0O0N4 S2. 
Strohgelbes mikrokrystallin. Pulver aus A. Zers. sich heftig zwischen 140 .u. 160°; 
unl. in A., zwl. in Eg. Di-p-nitrophenylhydrazon, C20H i8O8N 8S2. Rotę mkr. Nadeln,
E. 283—284° (Zers.). Mit Alkali rotliche Purpurfarbung. — 3,3 -Diniirodibenzaldehyd- 
4,4'-disulfid, C14H 80 6N 2S2. Aus 4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd. Hellgelbe Nadeln aus 
Eg., E. 237—238°. Dioxim, C14H 10O6N4 S2. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 260—261°. Dio 
gelbe Lsg. in k. wss. NaOH wird innerhalb 15—30 Min. gelblichgriin, olivgriin, tiefgriin, 
rotlichgriin, zuletzt rot. Beim Ansauem fallt ein Isomeres C14H 1 0O0N4 S2 von tieferer 
gelber Earbe, leichter 1. in Eg., Aceton, Metlianol, Krystalle aus A., sintert bei 160—170° 
unter Umwandlung, die bei raschem Erhitzen beftiger, beim Eintauchen in  ein Bad von 
170° explosionsartig yerlauft; schm. bei 230—232° unter Zers. — Di-p-nitrophenyl- 
hydrazon, C26H I80 8N8S2. Orangcgelbe mkr. Krystalle. E. 305—310° (Zers.). Mit Alkali 
weinroto Earbung.

3-Niiro-6-methyltJiiolbe?izaldehyd, C8H 7 0 3NS. Aus dem entsprechenden Disulfid in 
A. durch Einw. von NaOH u. Na2S in W. bei 60° u. Behandlung des Prod. m it Di- 
methylsulfat. Strohgelbe Nadeln aus Essigsaure, E. 159—160°. Oxim, C8H 80 3N 2 S. 
Nadeln aus A., E. 187°. Gibt ein schwachgelbes, wl. Na-Salz. p-Nitrophenylhydrazon, 
CI4H 1 20 4N4 S. Rótlichorango Nadeln aus Eg., E. 250—252°. Mit Alkali weinrot. — 
3-Nitro-4-methylfhiolbenzaldehyd, C8H 7 0 3NS. Aus dom entsprechenden Disulfid wie 
oben. Gelbe Tafeln aus Essigsaure, E. 141—142°. Mit konz. H 2S0 4  tiefrot, m it alkoh. 
KOH blaBgclb. Oxim, C8H 80 3N 2 S. Gelbe Nadeln aus A., E. 210°. Unl. in W., sonst 
swl. Gibt ein oranges Na-Salz. p-Niirophenylhydrazon, C14H J20 4N 4S. Oranges, mikro- 
krystallines Pulyer, E. 294—296° (Zers.). — Ais Nebeuprod. (Trennung durch Be
handlung des Rohprod. m it NH 2OH) 3-Nitroso-4-methylthiolbenzylalkohol( ?), CgH8 0 2NS* 
Orangegelbe Nadeln aus W., P. 127°.. Meist zwl. Mit H 2 S0 4 kirschrot, mit alkoh. 
KOH tiefrotorange. Mit H J  entsteht CH3J  u. ein Mercaptan.

3-CMor-G-me.thylthiólbenzaldehyd, C8H 80NC1S. Aus dem entsprechenden Nitro- 
kórper dnrch Red. m it Natriumhyposulfit, Diazotieren u. Umsetzung mitCuCl. Krystalle 
aus A., E. 65°. LI. Oxim, C8H 80NC1S. Nadeln aus A., F. 114°. p-Nilrophenylhydrazon. 
Orango Nadeln aus Eg., F. 246°. Mit Alkali rotlichpurpur. — 3-Chlor-4-methylthiol- 
benzaldehyd. Bldg. wie oben; Ausbeute geringer Nadeln aus A., F . 58—59°. Oxim, 
Nadeln aus A., F. 134°. p-Nitroplienylhydrazon. Scharlacbrote mkr. Nadeln aus Eg.,
F. 222—223°. Mit Alkali blaulichpurpur. — 3-Amino-6-methylthiolbenzaldoxim,
C8H ]0ON2 S. Aus der Nitroverb. mit NaOH u. FeS04. Nadeln, F. 140°. Gibt in wss. 
HCl m it Bromwasser bei 0°. 2,4,5,6-Tetrabrom-3-aminóbenzaldoxim, C7H 4ON2Br4, 
Nadeln aus Eg., F. 202—203°. — 3-Amino-6-methylthiolbenzaldoxim, F . 100°, gibt mit 
Br alkaliunl. Teer. — Best. von S  in den Methylthiolyerbb. erfolgte durch Oxydation 
mit Na20 2. Die CARius-Methode gab zu niedere Werte. (Journ. chem. Soc., London 
1927- 2423—28. Huddersfield, Techn. Coli.) O s t e r t a g .

William Baird, Robert Burns u n d  Forsyth James Wilson, Jieaktionen von 
Thiosemicarbazonen. H I. (n .  vgl. WILSON u. BURNS, C. 1923. III . 145.) Die N a- 
Verb. des Acełonthiosemicarbazons reagiert mit Alkylhaloiden untcr Bldg. von S-Alkyl- 
deriv-\r. (CH3)2C: N -N : C(SR)-NET2 (I); Hydrolyse liefert die Dihydrochloride der 
S-Alkylthiosemicarbazide. Die S-alkylierten Aeetonverbb. u. die analogen Benzal- 
verbb. schm. erheblich niedriger ais die Verbb. (CH3)2C: N-NH-CS-NH2, die deshalb 
wahrseheinlich nach dieser Formel konstituiert sind u. nicht die Gruppe : C(SH) ent
halten. — Mit f] u. y-halogenierten Saureestem (z. B. fi- u. j>-Chlorbuttersaureester,
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/?-Brom-/?-plienylpropionsaureester, y-Chlor-n-Yaleriansaureester, y-Chlorisohexylsaure- 
estcr) reagiert Acetonthiosemicarbazonnat ri um unter Abspaltung von NaHlg u. Bldg. 
ungesatt. Saurcester; diese Rk. findet nur in  A., nicht in Bzl. statt. — Einw. von 
Thiosemicarbazonen auf primare Aminę liefert <5-substituiorte Thiosemicarbazone, z. B. 
(CH3)2C : N-NH-CS-NFLR (II); /9-Naphthylamin verhalt sich abweichcnd.

Aceton-S-athylthiosemicarbazon, CcH 13N3S (Konst. nach I). Aus Acetonthioscmi- 
carbazon u. Na0C 2Hs in A. m it C2H 5Br. Prismen aus PAe., F. 55°. Riccht schwach 
unangenehm. Gibt m it HCl 8-Athyltkiosemicarbaziddiliydrochlorid, C3H 9N3S +  2 HCl, 
.weiBes Pulver; schm. unscharf bei ca. 60°; daraus m it Benzaldehjal Benzaldehyd-S-athyl- 
thiosemimrbazoii,' C10HlsN3S, Prismen aus PAo., F. CG°. C]0H 1 3N3S +  HCl. Nadcln 
aus A. durch A., F. 195°.—-Analog wurden erhalten: mit Propylbromid: Aceton- 
JS-propylthiose7nicarbazon, C7H J5N3 S, F. 26—27°, K p., 121°; S-Propylthiosemicarbazon- 
.dihyarochlorid, C4Hn N3S ~j-2 HCl, Sirup; Benzaldehyd-S-propylthiosemicarbazon, 
CUH 15N3 S, Prismen, F. 54°; Cn H 15N3 S-HCl, Nadeln, F. 209°; m it Allyljodid: Accton- 
S-allylthiosemicarbazom, C7H 1 3Ń3 S. Prismen, F. 51°; S-Allylthiosetnicarbaziddihydro- 
chlorid, C,H9N3 S-2 HCl, F. 75°; Benzaldehyd-S-allylthiosemicarbazon, CUHJ3N3 S, 
Prismen, F. 42°; Cn H 1 3N3 S-HCl, Tafeln, F. 190°; mit Butylbromid: Aceton-S-butyl- 
thiosemicarbazon, CRH 1 7N3S; Ol, K p . 10 146°; S-Butyllhiosemicarbaziddihydrochlorid, 
C3H 13N3S -f- 2 HCl, Krystalle, F. 100—101° (Zers.); Benzaldehyd-S-butylthiosemicarbazon 
C12H1 7 N3 S, Prismen aus PAo., F. 50°. — co-Brom-o-toluylsaureathylester liefert Aceton-
S-o-mrhathoxybenzylthiosemicarbazon, C14HI50 2N3S =  (CH3 )2C : N • Ń : C(NH2) • S ■ CH2 • 
CcH,- C02C2H5, Prismen aus PAe. -f- Bzl., F. 6 6 °. Daraus S-o-Carbaihoxybenzyllhio- 
scmicarbaziŻdihydrochlorid, C1 1H 1 5 0 2N3S +  2 HCl, F. 125—130° (Zers.), u. Benzałdchyd-
S-o-carbathoxybenzylthiosemicarbazon, C18H 190 2N3 S, Prismen aus PAe. -j- Bzl., F. 74°; 

.C18Hj„02N3S +  HĆI +  H ,0 , Tafeln, F. 115°. *
Accton-5-bmzylthiosemicarbazon, Cn H ]5N3S (Konst. nach II). Aus Acetonthio- 

semicarbazon u. Benzylamin in sd. Toluol (20 Stdn.). Schwach gelbliche Nadeln aus 
A. oder Tafeln aus Bzl., F. 147—148°. Unl. in A., PAe. Liefert mit 6 %ig. HCl Aceton 
u. 6:Benzylthiosemicarbazid, C8H n N3S, Tafeln aus Bzl., F. 130°; unl. in PAe., wl. 
in A., W. Entsteht aueh aus Benzylthiocarbimid u. Hydrazinhydrat in eisk. A. 
C8HixŃ3S -j— HCl. Tafeln, F. 189° (Zers.). L. in w. W., unl. in A., Bzl. — Acetophenon- 
.dzbenzylthiosemicarbazon, C]6H l7N3 S. Aus Acetophenonthiosemicarbazon u. Benzyl
amin in sd. Toluol (42 Stdn.). Tafeln aus A., F. 160—161°. Bei der langsamon u. 
miYollstandigen Hydrolyse entstehen Acetophenon u. (5-Benzylthiosemicarbazid neben 
Hydrazin u. Benzylthiocarbimid. — Acetmi-6-a.-phenyldthylthiosemicarbazon, Ci2H 17N3 S. 
Aus Acetonthiosemicarbazon u. a-Phenylathylamin in sd. Toluol (351 / 2 Stdn.). Prismen 
aus A., F. 89—90°. Zl. in Bzl., wl. in PAe. — Hydrolyse gibt S-a-Phenylalhyllhiosemi- 
carbazid, C9H 13N3 S, Krystalle aus A. +  PAe., sil. in A. C9H 1 3N3 S-HC1. Tafeln aus 
A. +  Bzl. beim Verdunsten, F. 157—158°. Benzalverb., C16H 1 7N3 S. Tafeln aus PAe., 
F. 128—129°. — Aceton-d-phenylthiosemicarbazon. Bldg. mit Aiiilin (20 Stdn.). Ais 
Nobenprod. Blattchen, F. 245°. — Aceton-S-fj-iiaphthylthiosemicarbazon. Bldg. m it
jff-Naphthylamin (18 Stdn.). Gelbe Tafeln aus A., F. 150—151°; aus Bzl. anscheinend 
amorph, F. 137—138°. LI. in h. A., Bzl. Ais Nebenprod. entsteht eine Verb., in  der 
yielleicht Di-fi-naphthyliminotelrahydrothiodiazol, C22H 1()N4S (HI) vorliegt; Krystalle aus 
A. +  Pyridin, F. ca. 275°. — Hydrolyse liefert Aceton, Hydrazin, ein HCl-Salz, welclics 

„ Tr sieli bei 190° zers., u. eine ais Ihjdrazindithiocarbo-
C10H; ->i :C -S -C :N -C i0H 7 p-naphthylamid, C22H 18N4S =  C]nH 7 -NH-CS-NH-

I I I  N H -N H  NH-CS-NH- CioH 7 angesprochene Verb., anscheinend
amorplies Pulver aus A. -j- Pyridin, zers. sich von 

220° an; schm. bei 252°. — Aceton-d-heptyltliiosemicarbazon, CUH 23N3 S. Aus Aceton
thiosemicarbazon u. n-Heptylamin. Tafeln aus PAe., F. 75°. LI. in Bzl., A., CCI.,, 
sonst 7.1 . oder wl. Hydrolyse gibt 5-Heptylihiosemicarbazid, CsH ]9N 3 S. Tafeln aus PAe.,
F. 54—55°. CsH 19N3 S,HĆl, Blattchen aus PAe. -|- A., F. 135—136°, 11. in  h. W., sil. 
in A., sonst unl. Benzaherb., C]5H 23N 3 S. Nadeln aus PAe., F. 73°. (Journ. chem. Soc., 
London 1927. 2527—34. Glasgow, Royal Techn. Coli.) O s t e r t a g .

William Baird und Forsyth James Wilson, Die Einwirkung von Hydrazinen auf 
Semicarbazone. III. (II. vgl. C. 1926. II. 3094.) Die Entstehung eines Ketazins 
ais Nebenprod. bei der Umsetzung yon Acetophenon-d-anilinosemicarbazon m it Hydr- 
azinen (1. e.) wurde durch therm. Zers. des intermediar auftretendcn Carbohj-drazons 
erkUlrt. Diese Erklarung konnte bestatigt werden: Diacetcmcarbohydrazon u. I)i- 
phenylcarbohydrazid geben zusammen erhitzt Acetonphenylhydrazon, 4-Aminourazol
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u. Dimethylketazin. Die thcrm. Zers. der Aceton-, Pinakólin- u. Benzyliden-d-anilino- 
semicarbazone yerlauft in derselben Richtung, Diphenylcarbohydrazid konnte niclit 
gefaBt werden. Im  Falle de3  Aceton-d-diphenylaminosemicarbazons konnte Tetra- 
phenylcarbohydrazid isoliert werden. Yerss., Aceton-, Acetophenon- u. Dibenzyl- 
ketonthiosemicarbazone analog m it Phenylhydrazin zur Rk. zu bringen, gaben ledig- 
lich das entspreohende Phenylhydrazon u. Tliiosemicarbazid.

Y e r s u c h e .  Neu: Methylathylketon-d-anilinosemicarbazoti, Cn H 10ON4, aus A.
F. 137°. Pinakolinazin, CI2TI2 1N.>, Kp. 213—216°, K p.n 103°. Dibenzylketonth io- 
semicarbazon, C10H 17N 3S, aus A. oder Bzl. F. 165—166°. (Journ. chem. Soc., London 
1927 . 2114—17. Glasgow, Kgl. Techn. Coli.) T a u b e .

Charles Barkenbus, Eli B. Friedman und Raymond K. Flege, Die Beaktion 
parasubstituierter Benzylchloride mit Natriumhydrosulfid. F r ie d m a n  (Diss., Univ. of 
Kentucky 1922) erhielt bei Einw. von NaHS auf p-Cyanbenzylchlorid nicht p-Cyan
benzylmercaptan, sondern ein Gemisch von p-Cyanbetizylsulfid u. -disidfid. Hierfiir 
kommcn folgende Rkk. in Betracht:

I  p-CNC0HjCHoCl +  NaHS — >  p-CNCcH,CH2SH +  NaCl,
II 2 p-CNC8H4SH +  O — >  (p-CNC6H 4CH2)2 S2 +  H ,0 ,

n i  p-CNC,H4SH +  NaHS — >- p-CNCcH,CH„SNa + ‘H,S,
IV p-CNC6H 4CH2SNa +  p:CNC6H 4CH2C l— > (p-CNC6H 4CH2)aS +  NaCl.

Dio Bldg. des Disulfids beruht auf Oxydation u. kann bei Ausfiihrung der Rk. in H- 
oder H 2 S-haltigem Medium ausgeschaltet werden. Die Bldg. des Sulfids benotigt 
zunachst die Bldg. des Na-Salzes, welches dann weiter reagiert. Bei einem tlber- 
schuB an NaHS wird das Sulfid gebildet werden, sofern Rkk. H I u. IV schneller ais 
Rk. I  yerlaufen. Wird nur soviel NaHS zum Rk.-Gemisch zugesetzfc, ais yerbraucht 
wird, so muBto mehr Mercaptan gebildet werden, yorausgesetzt, daB dio Geschwindig- 
keit von Rk. I die groBte ist. Unter diesen Bedingungen komiten aber nur Spuren 
Mercaptan erhalten werden, was anzeigt, daB Rkk. HI u. IV so schnell oder schneller 
ais Rk. I  yerlaufen. Mercaptan konnte nur in isolierbaren Mengen erhalten werden, 
wenn H 2S ais nichtoxydicrendes Medium benutzt wurde u. wenn NaHS so schnell 
zugesetzt wurde, ais es yerbraucht wurde. Dies kann dureh die yerzogernde Wrkg. 
des H 2S auf Rk. i n  zuruckgefiihrt werden. AuBerdem wurden Verss. m it p-Carb- 
athozybenzylchlorid durehgefiihrt. In  diesem Falle wurden Mercaptan u. Sulfid in 
etwa gleiehen Mengen erhalten. Dies deutet an, daB die yerschiedenen Gruppen in 
p-Stellung die Geschwindigkeit der Rkk. I, H I u. IV beeinflussen, jedoch in ver- 
schiedenem MaBe. Negatiye Gruppen, wie die Nitro-, Cyan- u. Carbathoxygruppe, 
scheinen die Geschwindigkeit der Rkk. H I u. IV zu yergróBern, jedoch nicht in gleiciiem 
MaBe. Das positiye Chlor in der p-Stellung scheint hingegen die Rkk. IH  u. IV nicht 
zu yergróBern, da p-Chlorbenzylmercaplan dureh Einw. von p-Chlorbenzylchlorid 
auf KHS ohne Erwahnung der Sulfidbldg. von J a c k s o n  u. W h i t e  (Amer. Chem. 
Journ. 2. 167 [1880]) erhalten wurde!

V e r  s u c h o. 2-p-Cyanbenzylmercapto-4.-methyl-6-oxypyrimidin, C13Hu ON;iS. Aus
2-TMo-4-methyl-6-oxypyrimidin -j- Na-Athylat u. p-Cyanbenzylchlorid. Blattchen aus 
Eg., F. 240—241°. Ausbeute 86,5%. — p-Cyaribenzylmercaptan, C8H-NS. Aus vorst. 
Verb. dureh Erhitzen m it HC1. WeiBe Krystalle von knoblauchartigem Geruch,
F. 37°, Kp., 135—138°. Liefert m it Hg-Nitrat einen weiBen Nd. — p-Cyanbenzyl- 
sulfid, Ci0I i , 2N,,S. Aus dem Mercaptan u. p-Cyanbenzylchlorid ( +  Na) in  A. WeiBe, 
geruchlose Nadeln aus 95%ig. A., F. 115°. — p-Cyanbenzyldisulfid, C10H 12N 2S2. Aus 
dem Mercaptan in 95%ig. A. (-f- konz. NH 4 0H ) beim Stehen an der Luft. Hellgelbe, 
geruchlose Nadeln aus 95%ig. A., F. 148°. — Bk. von N aH S  mit p-Cyanbenzylchlorid. 
50 g des Chlorids in A. gaben m it NaHS in A. (u. Einleiten yon H2S in die h. Lsg.) 
bis zur auftretenden alkal. Rk. 10,2% p-Cyanbenzylmercaptan u. 78,2% p-Cyanbenzyl- 
sulfid. — p-Carboxybenzylmercaptan, CgH 80 2 S. Aus dem p-Cyanbenzylmercaptan 
beim Kochen mit konz. HC1. WeiBe Nadeln m it schwachem Geruch aus 95%ig. A.,
F. 176°. — p-Carbdthoxybenzylmercaptan, C,0H 1 2O2 S. Aus yorst. Verb. u. A. (-f- HC1). 
Farbloses, nahezu geruchloses Ol, Kp.e 140—141°. — p-Carbdlhoxybenzylsulfid. Aus 
p-Carbathoxybenzylchlorid u. alkoh. Na-Sulfidlsg. WeiBe, asbestartige Nadeln aus 
A., F. 78°. Dieselbe Verb. entsteht aus p-Carbathoxybenzylchlorid in A. u. alkoh. 
NaHS-Lsg. neben p-Carbathoxy benzyl mercaptan. (Journ. Amer. chem. Soc. 49
[1927]. 2549—53. Lexington, Kentucky, Uniy.) K in d s c h e r .

Alfred W. Scott u n d  J. H. Mote, Die Beckmann.sche Umlagerung der Salicyl- 
hydroxamsaurederivate. B ei d e r BECKMANNschen U m lagerung  geben  die Salze der
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Acetyl- u. Benzoylester der Salicylhydroxdmsaure Oxycarbanil an Stelle von symm. 
disubstituiertem Harnstoff, der unter ahnlichen Bedingungen aus Alkalisahen der 
Ester anderer Hydroxamsauren erhalten wird. — Salicylhydroxamsdureacelylesler, 
C6H4( OHJCONHO • COCH,. Darst. durch Acetylieren von Salicylhydrosamsaure. 
I<\ 142° aus A. u. W. K-Salz. Explodiert bei 85° ohne Isocyanatgerueh. W ird das 
Salz in. wss. Lsg. erhitzt, so entsteht Oxycarbanil (F. 139°) u. K-Acetat. o-Amino- 
phenol, das die Bldg. eines Harnstoffs anzeigen wiirde, konnte nieht nachgewiesen 
werden. — Salicylhydroxamsaurebe.nzoylester, CnH^O^N. Darst. aus Salicylhydroxam- 
saure nach ScHOTTEN-BAUMANN oder durch Schmelzen m it Benzoesiiureanhydrid.
F. 153° aus A. u. W. K-Salz. Explodiert bei 81° ohne Isocyanatgerueh. Liefert 
beim Erhitzen in wss. Lsg. K-Benzoat u. Oxycarbani], Das Na-Salz zeigt das gleiehe 
Verhalten. (Journ. Amer. ehem. Soc. 4 9  [1927], 2545—49. Athens, Georgia, 
Univ.) K i n d s c h e r .

O. M agHson und W. K roi, Uber die Darstellung von Salol. Es wurden die Aus- 
beuten an Salol bei der Einw. von PC13 oder POCl3 auf ein Gemisch aus Salicylsaure 
u. Phenol untersueht. Ein Teil der Salicylsaure kann zuriickgewonncn werden. Auf 
die verbrauchte Salicylsaure bezogen, ist die Ausbeute bei der Yerwendung von PC13 

hochstcns 78°/n> bei der Verwendung von POCl3 errcicht sic 90%- Diese besto Ausbeute 
wurde erzielt aus 138 g Salicylsaure, 94 g Phenol u. 56 g POCl3 bei einem 2,5 Stdn. 
langen Erhitzen erst auf 60—65°, sodann auf 120°; POCl3 wurde dem Saure-Phenol- 
gcmisch allmahlich zugcsetzt. — Neben dem Salol bildet sich dabei ein Ol, das bei 
der Vakuumdestillation nocli ca. 57% Salol liefert, sonst aber aus einer phosphor- 
li.altigen Verb. besteht. (Trans, scient. chem.-pliarmae. Inst., Moskau [russ.] Lfg.
16  [1926]. 54— 63.) B ik e r m a n .

F. Knoop und H. Oesterlin, Beilrage zu Synthese und Abbau von Aminosauren. 
Vff. haben untersueht, wie weit sich bei der Synthese von Aminosauren durch katalyt. 
Hydrierung von Ketonsauren in alkoh.-ammoniakal. Lsg. bcido Faktoren yariieren 
lassen. Es zeigtc sich, dali der bisher angewandte starkę NH 4 OH-t)berschuB nieht 
erforderlich ist u. mit 2 Moll. NH4OH dieselben Resultate erzielt werden. Darunter 
darf man nieht gelien. Phenylbrenztraubensaure licferte m it 2 Moll. NH4OH 64, mit
1,1 Mol. nur 38—40% Phenylalanin, u. nachtraglicher NH 4 OH-Zusatz erhohto die 
Ausbeuto nur noch um 3—4%. Phenyloxobultersaure lieferte m it 2 Moll. N lI,O H  62% 
Phenylaminobullersaure. Sodann wurde der H  durch andere Ked.-Mittel ersetzt. Durch 
12-std. Schiitteln von Phenylglyoxylsaure in  30%ig- NH4OH m it FeSO., ( =  1 H 2) 
entstanden, wenn auch der Fe(ÓH)3-Nd. verarbeitet wurde, 17% Phenylaminoessig- 
sdure. Analog lieferte Phenylbrenztraubensaure 15% Phenylalanin. Ais das F eS 0 4 

durch Cystein ersetzt wurde, erhielt man aus Phenylglyozylsaure 10% Phenylamino- 
essigsaure, u. das unverbrauchte Cystein liefl sich m it J  zuriicktitrieren. •— Verss., 
Aldehyde u. Ketone zu aminieren, verliefen in  anderer Richtung. Benzaldehyd, in 
alkoh.-ammoniakal. Lsg. hydriert, lieferte 70% Dibenzylamin (Hydrochlorid, F . 255°). 
Aus Zimlaldehyd: 20% Di-[phenylpropyl]-amin (Hydrochlorid, F. 198—200°). Aus 
Benzophenon: 5% Benshydrylamin (Hydrochlorid, F. 270°). Im  letzten Fali wurden 
nur 40% des berechneten H  vcrbraucht, ohne dafi der Pd-Katalysator unwirksam 
wurde. Acetaldehyd, Acetophenon, Aceton, Methylathylketon u. Saureamide nahmen 
keinen H  auf.

Weitere Vcrss. betreffen Synthese u. physiolog. Verh. m e t h y l i e r t o r  
Aminosauren. Wahrend diese iiber die Ketonsauren schleeht oder nieht erhaltlich 
sind, gelingt ihre Darst. leieht aus den entspreehenden Halogcnsauren u. Aminen. 
Wenn Aminosauren im Organismus iiber Iminosauren abgebaut werden, so sollten 
sich Dimethylaminosauren ais besonders resistent erwcisen, u. wenn ferner Einfiihrung 
von CH3 in das NH 2 den physiolog. Abbau am a-C-Atom erschwerte, so war dam it 
zu recłmen, daB yielleicht Aufspaltnng am /?-C-Atom erfolgen wiirde. Anzeigen fiir 
diese Moglichkeit haben sich tatsachlich ergeben. Die Verss. wurden an Hunden aus- 
gefiihrt. Phenyl-N-dimethylalanin lieB kein atherlósliches Prod. im Harn erscheinen, 
fand sich yielmehr in erheblieher Mcnge unverandert wieder vor. Dagegen wurden 
beim Phenyl-N-methylalanin merkliche Mengen von Benzoesaure gefunden, ein Zeichen, 
daB das Materiał zu einem kleinen Betrage auf dem obigen atyp. Wege abgebaut worden 
ist. Unyerandertes Materiał wurde hier nieht gefunden. Wahrend nach friiheren Verss. 
Phenylaminobuttersaure zum groBen Teil ais Acetaminosaure ausgesehieden wird, 
wurde ihr N-3Iethylderiv. teils unverandert, teils ais Phenyloxybutlersaure (F. 114°, 
M d  =  +12,38° in  0,2-n. NaOII) wiedergefunden, aber nieht ais Acelylderii?. Letzteres
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wurde dargestcllt u. bei der Yerfiitterung zu 70% zuruckgewonnen, hatte also nicht 
entgehen konnen. Phenyl-N-acetylmethylalanin wurdo sogar zu 85% wieder aus- 
geschieden.

Weitere Verss. betreffen die sehon 1914 erortcrte Frage der Bldg. von Glykokoll 
aus Glutaminsaure. Wenn letztere am /?-C-Atom angegriffen wird, so kann uber /?-Oxy- 
oder /?-Oxoglutaminsiiurc eino Aminomalonsaure u. aus dieser Glykokoll cntstehen. 
Um diesen Beweis zu erbringen, wurde N-Methylglutaminsaure dargestellt u. ver- 
fiittert, wobei das sehwer Yerbrennliclie u., wie besondere Verss. zeigten, ais Toluol- 
sulfoderiv. sieher faBbare Sarkosin zu erwarten war. Dieses lieB sich indessen auch 
nicht spurenweise aus dem Harn isolieren. Trotzdem beweist dieser negative Befund 
noch nichts gegen die angenommene Moglichkeit des Glutaminsaureabbaus, donn Ver- 
fiitterungsverss. m it Sarkosin selbst ergaben, daB weniger ais 10% desselben unver- 
iindert ausgeschieden werden. Auch dio ais Zwischcnprod. zu erwartendo Methyl- 
aminonialonsuure wurde dargestellt. Aus ihrer Lsg. in  Harn wird sie ais Toluolsulfo- 
sarkosin quantitativ zuruckgewonnen. — SehlieBlich versuehtcn Vl£. noch, m it der 
o-Nitróbenzoylglutaminsaure zum Ziel zu kommen, weil etwa abgespalteno "o-Nitro- 
bonzoesaure sich — im Gegensatz zur Benzoesaure — nut Glykokoll nicht wieder 
paart. Aber diese Verb. wurde zu 96% wieder ausgeschieden. •— Bei Verfiitterung 
von Chloracetylglutaminsdurc gingen dio Tiere schon nach kloinen Dosen cin.

V e r s u c h e .  Phenyl-N-dimethylalanin, Cn H 1 5 0 2N. Aus /?-Phenyl-a-broin- 
propionsiiurc u. NH(CH3) 2 im Rohr. Aus 90%ig. A., F . 235°, U. in W. — Phenyl-N- 
metliylaminóbuttersaure, Cu H 1 5 0 2N. Aus y-Phenyl-a-brombuttersaure u. NH 2(CH3) 
oder dureh Methylierung von Toluolsulfo-phe?iylaminohuttersdure (aus verd. A., F. 124 
bis 125°). Sublimiert bei 282°, wl. in h. W. Hydrochlorid, F. 190°. Toluolsulfoderiv., 
aus Bzl.-PAe., F . 115—116°. — Acetylderiv., C13H 1 70 :1N. Mit Acetanhydrid in sd. Eg., 
nach Zusatz von Toluol bei 0° haltcn. Aus W., F. 137—138°. — Phenyl-N-acetyl- 
methylalanin, C12H ,50 3N. Darst. wie vorst. Aus W., F. 149°. — Phenyl-N-dimethyl- 
aminóbultersaure, C12H 1 7 0 2N. Aus Phcnylbroinbuttersaure u. NH(CH3 ) 2 uber das sehr 
wl. Cu-Salz, (C12H 1 6 0 2N)2Cu. Aus A.-A., Zers. bei 178—180°, U. in W , A. — Phenyl- 
N-acetylme,thylglykokoll, Cn lI lr)0 3N, F. 126— 128°. — Phenyl-N -dimethylgłykokoU,
CioHn 0 2N, aus W., F . 260—262°. — GlutaminsauredialhyUsterhydrochlorid. Nach 
FlSCHERS Veresterungsverf. Nadeln aus Aceton-A., F. 107—108°, [a]D =  +22,8° in 
absol. A. — Acetylglutaminsaure, C7H n 0 5N. Suspension von Glutaminsaure in sd. 
Eg. mit Acetanhydrid yersetzen, sofort gebildete Lsg. sohnell abkiihlen. Aus Eg.,
F . 195—197°, [a]r> =  —22,7° in  W. — Toluolsulfoglulaminsaure. Glutaminsaure- 
hydroohlorid m it uberschiissigem Toluolsulfochlorid u. MgO in W. -j- A. 1 Tag schiitteln, 
m it A. extrahieren, nach Ansauern m it verd. H 2 S0 4 crneut extrahieren. Nadeln aus 
wcnig A. u. viel Toluol, F. 135°, [<x]u =  —16,7° in absol. A. — Dicithylesler. Dureh 
Verestern des vorigen oder aus Glutaminsaurediathylcsterhydrochlorid wie vorst. 
Nadeln aus A.-W. oder Eg.-W., F. 77—78°. Dreliung sehr gering. — N-Mdhylglulamin- 
saure, C„Hn 0 4N. 1. Glutaminsaurediathylesterhydrochlorid mit Na-Acetat u. Acet
anhydrid in Eg. kurz kochen, aus F iltrat Eg. entfernen, Ruckstand in W. m it (CH3 )2 S0 4 

u. Ba(OH ) 2 schiitteln, 3 Stdn. kochen, Ba" entfernen, einengen. 2. Acetylglutamin- 
saure in W. m it (CH3)2 S0 4 u. berechneter Menge B a(0H ) 2 schiittcln, x / 2 Stde. kochen, 
Ba" entfernen, einengen. Sirup scheidet einzelno Krystalle von Acetyl-N-methyl- 
glutaminsaure, CsH i30 6N, aus (aus Eg., Zers. bei 203°). Śirup m it konz. HCI erhitzen, 
auf 0° kiihlen. 3. Toluolsulfoglutaminsaure in 2-n. NaOH m it CH3J  in Druckflasche 
bei 70° schiitteln, Lsg. m it HCI iibersattigen, ausathem, ath. Lsg. m it Thiosulfat 
schiitteln, crhaltene Toluólsulfo-N-methylglutaminsaure (aus absol. A.-Toluol, F. 131 
bis 132°, [a]n =  —14,6° in absol. A.) m it konz. HCI im Rohr 20 Stdn. auf 100° er
hitzen, nach starkem Kiihlen F iltra t im Vakuum einengen, N-Methylglutaminsaure- 
hydrochlorid, C6H 1 2 0 4NC1, aus W. +  HCl-Gas bei 0° umfallen. Zers. bei 210—213°, 
M d  =  +20,1° in W. Daraus m it NH 4 0 H  dio freie Saure, aus W., Zers. bei 200°, 
[“ Id =  +14,2° in W. — Methylaminomalonsaure, C4H 7 0 4N. Gekiihlte Lsg. Y o n  Brom- 
malonsaure in CH3OH tropfenweise m it 30%ig. methylalkoli. NH 2(CH3 )-Lsg. ver- 
setzen, 4 Tage bei 10—15° stehen lassen. Reinigung iiber das Pb-Salz. Blatter, bei 
137—142° C02 abspaltend, F. 201—202° (Zers.), also in Sarkosin iibergegangen. ■—
o-Nitróbenzoylglutaminsaure, C1 2H i20 7N2. o-Nitrobenzoesaure m it PC1S erwarmen, 
POCl3 entfernen, Ruckstand in A. m it wss. Lsg. von Glutaminsaurehydrochlorid u. 
MgO schiitteln, F iltrat ausathem, ansauern. wieder ausathem. Aus W., F. 151°, 
M d  =  +74,5° in absol. A. — o-Nitrobenzoylglykokoll, C9H s0 6N2. Analog. Aus W.,
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37.191°, wl. in  A. {Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927]. 186—211. Freiburg i. Br., 
Univ.) L in dekbaum .

F. Wessely und M. John, Uber Carbonylbisaminosduren und ihre Umwandlungs- 
produkte. Die von W e s s e l y  u . S ig m u n d  (C. 19 2 6 . II. 3048) beobachtete Pyridinzers. 
der a-Amino-N-carbonsaureanhydride wurde eingehend untersucht (spatere Mitt.) u. 
gefunden, daB dabei neben hochmolekularen auch atherlosliehe niedermolekulare 
Prodd. entstehen. So liefert beim Phenylalanin-N-carbonsaureanhydrid der robo 
A .-Extrakt 4 0 %  einer Verb. F  u. 1 0 %  einer Verb. G. F  ist eine einbas. Saure CJSH IS0.1N 2 

u. liefert m it Lauge 2 isomere zweibas. Sauren C19H 20O6N 2 (B u. C), denen 2 Ester 
(D u. E) entsprechen. Es liefl sich durch Synthcse zeigen, daB 1? u. C die Meso- u. 
Racemform des CarbonyTbisphenylalanins (I.) darstellen, welches 2 gleiehartige asymm. 
C enthalt. Kondensation von COC1, m it Phenylalaninathylester fiihrt zu einem Ester- 
gemisch (A), das sich nicht zerlegen lieB. Wohl aber lassen sich dio durch Verseifung 
erhaltenen Sauren tronnen u. dann auch in  die reinen Ester D u. E  uberfiihren. Diese 
synthet. Sauren sind nun ident. mit den obigen Spaltsauren B u. C. Ais substituierto 
Ureidosiuiren anhydrisieren sio sich unter der Wrkg. von HC1 zu Hydantoinen der 
Formel II., welche ais S-BenzylhydantoinS-p-plienylpropionsauren zu bezeiohnen sind. 
Dabei werden die gleicliartigen asymm. C-Atome in I. ungleichartig, so daB II. in
2 Bacemformen auftreten kann. Das Hydantoin aus Saure C ist nun m it obiger Verb. F 
u. das aus Saure B m it Verb. G ident., u. auch jedes der syntliet. Hydantoine wird 
von Lauge zu einem Gemisch von B u. C aufgespalten. Die Spaltung von II. erfolgt 
also an der punktierten Linie u. ist stets m it teilweiser Umlagerung an den Asymmetrie- 
zentren verbunden, da andemfalls aus jedem Hydantoin nur o i n e Saure I. zu er- 
warten ware. Eine derartige ster. Veriinderung tr i t t  ubrigens auch bei der alkal. Ver- 
seifung der Ester D u. E  ein, da jeder von ihnen.B u. C nebeneinander liefert. A ist 
ein Gemisch von D u. E  u. gibt m it HC1 ein Gemisch von F  u. G. Uber die Verteilung 
der Formen auf die isomeren Verbb. kann noch nichts gesagt werden. — Das athcr- 
lósliche Prod. aus Ghjcin-N-carbonsaureanhydrid wurde ais Hydantoin-3-essigsaure er- 
kannt u. aus Carbonylbisglycin synthetisiert. Dio Saure scheint mit der von J o h n s o n  
u. R e n f r e w  (C. 19 2 5 . I .  1309) bcschriebenen ident. zu sein.

V ersu ch e . V erb b . F  u. G a u s  dem  P y r id in z e rs .-P r o d .  d es  P h e n y l-  
a la n in -N -c a rb o 'n s a u re a n h y d r id s :  Verb.F, C18H ]80 4N2, _ Nadeln aus 20%ig.
Essigsaure oder wss. A., F. 234—235° (korr.), zwl. in  h. W., A., unl. in  PAe., 11. in 
1/45- u. Vio"n - NaOH, wl. in starkeron Laugen u. HC1. — Verb. G, Nadelbiischel, Sintorn 
bei 90—100°, wieder fest, dann F. 170° (korr.). — Lost man F  in sd. n. NaOH u. setzt 
nach Erkalten 1 Aquiv. Saure zu, so fallt Saure O, C19H 2n0 5N2, aus, Nadeln aus 20%ig. 
Essigsaure, F . 211—212° (korr.) unter starkem Aufschaumen. Essigsaures F iltra t 
liefert nach Verdunsten im Vakuum Saure B, Nadelbiischel aus W., F. 185° (korr.) 
unter Aufschaumen; Athylester, F. 140° (korr.). — S y n t h e s e  d e r  is o m e re n  Car -  
b o n y lb is p h e n y la la n in e  (B u. C): Bohesler A , C23H 280 5N2. Aus Phenylalanin
athylester in  Bzl. u. 20%ig. C0Cl2-Toluollsg. (Wasserbad), im Vakuum rerdunsten, 
mit W. waschen. Aus wss. A. oder Bzl.-PAe., Sintern ab 112°, bei 129° (korr.) gcsclnn.
— Sauren B  u. C, C19H 20O5N2. A in sd. n. NaOH losen, li. m it 1 Aquiv. Saure fallen, 
Krystallgemisch durch Umkrystallisieren aus 20%ig. Essigsaure u. W. zerlegen. Dio 
Sauren zeigen dio schon oben angegebenen Eigg. C ist wl. in k. W., A., 11. in A., Eg., 
nicht hygroskop.; B ist leichter 1., enthalt lufttrocken Krystallwasser u. ist wasserfrei 
hygroskop. — Die Diathylester der Sauren, C23H 2a0 5N2, werden m it Diazoathan dar- 
gestellt u. aus wss. A. umkrystallisiert. Ester D  (aus B), Nadelchen, F. 140° (korr.). 
Ester E  (aus C), Stabehen, F. 144—145° (korr.). — Die synthet. 5-Benzylhydantoin-
3-P-pJienylpropionsduren, C,9H 180 4N2, werden aus B u. C oder auch aus D u. E durch
1-std. Kochen m it einem Gemisch gleicher Voll. HC1 (D. 1,19) u. Eg. erhalten u. be- 
sitzen die oben angegebenen Eigg. der Verbb. F  u. G. Verb. G enthalt lufttrocken
1,5 I I 20 . — Athylester von F, C2 1H 220 4N2. Mit Diazoathan. Aus Bzl.-PAe., F. 148° 
(korr.]. Wird von sd. 20%ig. HĆ1 in Ggw. von etwas Eg. wieder verseift. — Hydan-

CH2 • CeH6 
/NH-ĆH-C02II 

I. c o /
C0II5 • C lij • CH • COjH

CH, • CeH 5

NH— CH.CH 2 .CaH 6
X
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toin-3-Msigsaure, C6H 0O,N,,. 1. Aus Glycin-N-carbonsaurcanhydrid durch Pyridinzers. 
u. Sublimation des A.-Extraktes bei 190° u. 0,1 mm. Ausbeute nur 2—3%. 2. Durcli 
Synthese: Carbonylbisglycin, CO(NH ■ CH2 ■ CO,H)2. Aus Carbonylbisglycinathylestcr 
(F is c h e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 34. 433 [1901]) mit alkoh. KOH. Nadeln aus W.,
F. 204° unter Aufschaumen. Daraus durch Verdampfen m it konz. HC1 IIydantoin-3- 
essigsaure, Stiibchen aus A.-A., F. 201° (korr.), im Vakuum unzers. sublimierbar. 
(Ztschr. pliysiol. Chem. 1 7 0  [1927]. 167—82. Wien, Univ.) L in d e n b a u m .

Walter Hieber und Fritz Leutert, Zur Kenntnis der spezifischen Wirlcung 
der Oximgruppe auf Melallsalze. I. Iłeaktionen von Kobalt-, Nickel- und Kupfersalzen 
mil Aldoximen. Die Moglichkeit, neutrale Moll. an ein Motallsalz zu addieren, ist naeh 
W. B i l t z  u .  G rim m  (C. 1925. II. 1015) von 2 Faktoren abhangigl von der Auf- 
weiterungsarbeit, die gegen die Gitterenergio zu leisten ist u. von der Energie, die bei 
der Anlagerung der Addenden an dio Kationen des goweiteten Gitters frei wird. Aus 
dem umfangreichen Materiał ergibt sich dio Rcgel, daB Schwermetalle, wie Co, Ni, 
Cu, Zn u. a., in erster Linie stabile Salzverbb. m it Aminen geben, denen gegenuber 
stehen die Carbonyl- bzw. Alkoholverbb. der Alkalisalzc. Da in der Oximgruppo Sauer- 
stoff u. Stickstoff nebeneinander enthalten sind, kommen zuniiclist boido Atome ais 
Additionszentren bei der Rk. nut Metallsalzen in Botracht. Die Schwermetalle bevor- 
zugen infolge ihrer besonderen spezif. Affinitat gcgoniiber dem N den letzteren. Dio 
Basizitat des N, bzw. seine Fahigkeit zur Betiitigung von Nebenvalenzen, ist bei den 
Oximen gegenuber NH 3 oder (primaren) Aminen wesontlich abgeschwacht durch das 
(ncgativo) Hydroxyl. Deshalb kommen fiir die Anlagerung von Oximen nur Metall- 
salzo in  Betracht, dio wie dio Halogonide von Co, Ni u. Cu relativ grofie spezif. Affinitat 
zu N-haltigen Addendon u. nicht zu groGe Gitterenergie besitzen. Auch der freie Affi- 
nitatsbetrag des O wird durch den (elektronegativen) N geschwacht; m it der dadurch 
bedingten Lockerung zwischen O u. H  findet der schwach sauro Charakter der Oxime 
eine Erklarung. In  dem System (R) (R')C: N(OH) wird die GróBo des freien Affinitats- 
betrages am N auBerdem durch dio N atur der Radikale R  u. R ' beeinfluGt. Ungesatt. 
elektroncgative Resto verursachen eine weitere Abschwachung der Basizitat des Óxim- 
stickstoffs u. infolge der verstarkten Beanspruchung des O eine leichtore Abdissoziation 
des H-Atoms. AuBer der Additionsfahigkeit der Oxime an Metallsalzo kommt somit 
stets noch eine Bldg. von Metalloximsalzen in Betraeht. Oximo sind somit amphoter. 
Verwiesen wird auf die elektronentheoret. Anschauungen von L e w is  u .  K n o r r  (C. 1924 .
I. 389). Die Additionsprodd. der Halogenide von Ćo, Ni u. Cu bositzen in der Rogel 
die Zus. MeX2, 4 Aldoxim, die des Cu enthalten gewohnlich nur 2 Moll. Oxim. Unter- 
sueht wnirden Acctaldoxim, Isóbutyraldoxim, dio beiden Benza.ldoxiine u. Zimtaldoxime. 
Die beiden Benzaldoxime geben ident. Metallsalze, nur erfolgt beim [l-Benzaldoxim 
dio Anlagerung bedeutend schnoller ais beim a-Isomeren; auch von den Zimtaldoximen 
reagiert nur dio /?-Form sof ort. Zur Ermittlung der Konst. wurden ihre Aceton- u. 
Chloroformlsgg. der Elektrolyso unterworfen; erst naeh Stunden schied sich an der 
Kathode in geringer Menge ein flockiger Nd. ab, an der Anodę bildete sich w’enig Chlor: 
NiCL, 4 CH3 -CH: N- OH =  [Ni(CH:,; CH: NOH),]" - f  2 Cl'. Das Kation zers. sich 
selcundar in Ni(CH3 -CH: N ’Ó)2, 2 H ‘ u. freics Oxim; Spuren von W. bewirken Hydro- 
lyse des Oximmotallsalzes. Dieses Ergobnis, sowie die anomalen Losliclikeitsverhalt- 
nisse sprechen fur dio Nichtelektrolytstruktur der Additionsprodd. Molekulargewichts- 
bestst. fiihrten zu kcinem einwandfreien Resultat. Gegen die Bldg. von Einlagerungs- 
verbb. spricht die geringe spezif. Affinitat des Oximstickstoffs. Anlagerungsverbb. 
werden hingegen von den Aldoximen noch ziemlich leicht gebildet, da der Oximstickstoff 
noch relativ gut zur Entw. von Nebenvalenzen befiihigt ist. Umgekehrt ist entsprechend 
dieser ausgepragten Basizitat des N nur eino sehr schwache Tendenz zur Salzbldg. zu 
erwarten. Nur bei der Rk. des Cu-Acetats m it a-Benzaldoxim konnten Verbb., in 
denen ein Aldoxim die Rolle eines Saurerestes spielt, isoliert werden. Wahrend Co u. 
Ni bei der Umsetzung der Metallchloride mit Benzaldoximnatrium nur undefinierbare 
Substanz.cn lieferten, konnte bei Cu ein Prod. der annahemden Zus.: C u (0 H )-0 'N : 
CH-C„H5 dargestellt werden; von den drei Metallen ist also das Cu relativ am meisten 
zur Salzbldg. m it Aldoximen befahigt. Ahnlich don von K. A. HoFMANN (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 46 . 1457 [1913]) beschriebenen Verbb. der Zus. [Me(H2C: N -0)6 ]Na3 

wurden auch vom Acetaldoxim, Isobutyr- u. Benzaldoxim derartige Komplexe gc- 
wonnen. Da von den stereoisomeren Aldoximen nur die labilen /J-Isomeren momentan 
mit Metallsalzen rcagieren, wahrend die a-Formen "unachst ohne EinfluB sind, u. bei 
der Aufspaltung der Salzvcrbb. stets die /3-Isomeren ais Komponenten erhalten
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wurden, muB daa unterschiedlicho Verh. auf einer vorhergehenden Umlagerung der 
a- in  die /?-Aldoxime beruhen. Danaeh besitzen die /?-Oximo starker bas. N, was auch 
nut der allgemeinen Erfahrung iiber die gegenseitige Umwandlung der isomeren Ald- 
oxime ubereinstimmt. Der starker saure Charakter des a-Benzaldoxims kommt in der 
Rk. m it Cu-Acetat zum Ausdruek, dieses Oxim vermag dio Essigsaure lei eh ter zu ver- 
drangen ais das /J-Isomere. MEISENHEIMERs Ansicht (C. 192 6 .1. 1992), die a-Aldoximo 
sntgegen der friiheren Auffassung ais syn-Wasserstofformen, die /?-Aldoximo ais anti- 
Verbb. zu betraehten, erfahrt auf Grund der Untersehiede im bas. oder sauren Charakter 
der botreffenden Isomeren eine neue Stiitze. Wenn der Oximstickstoff bei Additions- 
rkk. eine Nebenvalenz betatigt, so wird er zum Mittelpunkt eines Tetraeders; die Neben- 
valonz, die dem Hydroxyl gerade entgegengesetzt ist, wird yon dem negatiyen Phenyl 
infolge seiner Elektronenaffinitat mehr oder weniger beansprueht, dieso Wrkg. pflanzt 

sich auf die OH-Gruppe fort u. begiinstigt dio Abdissoziation 
CeI l5: C :H  des H. In  der /S-Form ist das freio Elektronenpaar (d. h. die Neben-

T_:N: (OH) valenz des N) dem direkten EinfluB des Phenylrestes entzogen.
— Auch die neue Auffassung MEISENHEIMERs iiber dio B e c k - 

MANNsche Umlagerung ist auf Grund der elektronentheorefc. Anschauung gut yerstand- 
lich. Um dio Fragen, den EinfluB ster. Verhaltnisse auf die Salzbldg. bei Dioximen 
betreffend zu klaren, bedarf es noch einer bedeutenden Enveiterung des experimen- 
tellen Materials.

V e r s u c h e .  Kóbaltchlorid, 4-Acetaldoxim, 4 CH3 -CH: N-OH, CoCl2, aus der 
alkoh. Lsg. der Komponenten, yiolettrote Prismen, 1. in W. u. Chlf. m it hollroter, in 
A., Aceton u. Essigester mit blauer Earbo; Alkalilaugen zers. sofort. — Kobaltbromid,
4-Acetaldoxim, 4 CH3■ C H : N- OH, CoBr2, entsteht in analoger Weise. — NickelcMorid,
4-Acetaldoxim, 4 CH3 -CH: N-OH, NiCl2, hcllblaue Prismen. — NicheTbromid, 4-Acet- 
aldoxim, 4 CH3 -C H : N-OH, NiBr2, grunlichblaue Prismen. — Kupferchlorid, 2-Acet- 
aldozim, 2 CH3 -CH: N-OH, CuCl2, hellblaue, glimmerartige Blattchen, 11. in W. u. 
Aceton, wl. in A. u. A.; NH 3 u. Ammoniumsulfid zers. sofort. — Kobaltchlorid, 4-Iso- 
butyraldoxim, 4 (CH,)2 -CH-CH: N- OH, CoCl2, blafiroter, feinkrystalliner Nd., wl. in 
A. mit blauer, 1. in Chlf. m it roter Farbę. — NickelcMorid, 4-Isóbulyraldoxim, 4 (CH,)2- 
CH-CH: N-OH, NiCl2, hellblaues, mikrokrystallines Pulver, die Lsg. in Chlf. ist błau.
— Kwpferchlorid, 4-1sobutyraldozim, 4 (CH3)2CH-CH: N-OH, CuCl2, blaue Nadelchen, 
zers. sich leicht; 1. in A., A., Chlf. u. Aceton. — Kóbaltchlorid, 4-Benzaldoxim, 4 C„H, • 
CH: N-OH, CoCl2, aus a-Benzaldoxim u. Kobaltchlorid, rotbraune Prismen, 11. in Chlf. 
u. CS2 m it brauner 1. in A., Aceton u. A. m it blauer Farbę, Zers. Anlagerung erfolgt 
langsam, da Umwandlung in die /?-Form eintritt, die dann erst an CoCl2 angelagert 
wird; F. des mit C02 gefallten Oxims 128°. — Kobaltbromid, 4-Bmzaldoxim, 4 C6H5• 
CH: N-OH, CoBr„, gleicht der vorigen Verb. — NickelcMorid, 4-Ben^aldoxim, 4 CeH5• 
CH: N-OH, NiCl2, turirisgriino Prismen, die Lsg. in Chlf. ist intensiy grun. — Nickel- 
bromid, 4-Benzaldoxim, 4 C6H5 -CH: N-OH, NiBr2, groBe, blaugriine Krystalle. — 
Zusammengeben einer alkoh. Lsg. von Kupfer(II)chlorid m it einer solchen von a-Benz- 
aldoxim lieferte farblose Nadeln von CuCl-2-(i-BcnzaMoxim\ nach einiger Zeit beginnt 
die Ausseheidung kleiner, hellgriiner Nadeln, die ais Kupferchlorid, 2-p-Benzaldoxivi,
2 C6H 5 -CH: N-OH, CuCI2, identifiziert wurden. Die Molekulargewichtsbestst. ergaben. 
daB in der Lsg. Dissoziation stattfindet: MeX2 • 4-Aldoxim =  MeX2 -3-Aldoxim -f- 
Aldoxim. — Kóbaltchlorid, 4-f}-Zimtaldoxim, 4C GH 5 -CH: CH-CH: NOH, CoCl2, kleine, 
rotbraune Spharolithe, wl. in allen organ. Losungsmm. Tendenz zur Anlagerung von 
a-Zimtaldoxim ist nicht vorhanden. — Kupferchlorid, 2-(5-Zimtaldoxim, 2C 6H 5 -CH: 
CH-CH: N-OH, CuCl2, kleine, gelbe, kugelige Aggregate, wl. in allen organ. Losungsmm.
— a-Benzaldoxim ergibt in wss., alkoh. oder Chlf.-Lsg. mit Kupferacetat einen flockigen, 
griinen Nd., der auf 1 Atom Cu 1—1,25 Osimreste enthalt. Entspreehend dem schwacher 
sauren Charakter des /?-Benzaldoxims hat der aus Kupferacetat u. dem /S-Isomeren ge- 
bildete hellgrime Nd. die Zus.: 1 C u: 0,83 Oxim. — Benzaldozimnatrńtm  u. Kupfer- 
chloridhexahydrat lieferte einen griinen, amorphen Nd., unl. in W. u. allen organ. 
Losungsmm., er enthalt auf 1 Cu 1 Oxim. Analoge Verss. m it Kobalt u. Nickelchlorid 
ergaben braune bzw. griine Pulver m it viel geringerem, stark schwankendem Oximgeh. 
Aus /9-Zimtaldoxim u. Kupferacetat wurde eine Verb. erhalten, die auf 1 Atom Cu
2 Oximreste enthalt, ihr kommt die Formel (C6HS-CH: CH-CH: N-0)„Cu zu. — In  
einer Tabelle sind die Farbrkk. zusammengestellt, die auf der Bldg. komplexer Metall- 
oximanionen beruhen. — Kupferchlorid, a.-Benzildioxim, C8H 5 -C( : N -O H )-C (: N-OH)- 
C8Hs, CuC12 -f- 2 H 2 0 , ans Aceton kleine, griine Krystallehen, 11. in Aceton, wl. in A.,
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Chlf. u. anderen Losungsmm. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 60 [1927]. 2296 bis 
2310.) H i l l g e r .  :•

_ Walter Hieber und Fritz Leutert, Zur Kennlnis der spezifischen Wir kuny 
de/Ozinigruppe auf Metallsalze. II . Iteaktionen von Keloxime?i mit Metallsalzen. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Um dio spezif. Metallsalzrkk. mit Oximen naher zu ergriinden, ist in der 
vorliegenden Ai'beit der sehr wesentlicho EinfluB der N atur des betreffenden Metall- 
salzes naher untersucht worden. Dureh systemat. Veranderung der Oximkomponente 
wird das mehr oder minder starko Heryortreten ilirer sauren oder bas. Eigg. deutlich 
gemaclit. Acetozim  gibt m it CoCl2 u. CoBr, Additionsprodd., dio in reiner Form nicht 
faflbar sind, aber immer entstehen, wenn die Salze m it oximhaltigem Chlf. iibergossen 
werden; Bldg. einer tiefblauen Lsg. Die Rk. ist zum Nachweis geringer Co-Mengen 
geeignet. Zur Feststellung der quantitativen Unterschiede in der Anlagerungsfahigkeit 
von Acetoxim an Metallsalzo wurde die Anderung der Gefriorpunktserniedrigung ge- 
messen, die eine Lsg. des Oxims in Athylenbromid auf Zusatz der Metallbromide er- 
falirt. Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, daB die Tendenz zur Anlagerung 
beim tlbergang von Co u. Ni zu Cu zunimmt. Besonders die Salzo des einwertigen Cu 
sind befahigt, Additionsprodd. m it Oximen yom Typ CuCl, 2 Oxim zu bilden. Die ver- 
scliiedenen Halogenide desselben Metalls zeigen eine dcutliclio Abstufung in der Ad- 
ditionsfahigkeit. Dio Bromido lagern Acetoxim merklieh leichter an ais die Chloride. 
Von don Jodiden gelang es sogar, bei Co u. Ni leicht definierte Substanzen Co(Ni)J2, 
2(3)-Oxim zu erhalten. Damit in  tlbereinstimmung steht die Beobachtung, daB eine 
vollige Abdrangung des Jods vom Kation dureh den Oximrest eintreten kann, gut 
krystallisierende Yerbb. von der Zus. Co[J, (CH3)2C: N -0 ]2. — Noch empfindlicher 
wie m it Acetoxim ist die Rk. des MethyUmtylketozims m it CoCl2; dagegen zeigen die 
gemischten, fettaromat. Ketoxime geringere Neigung zur Anlagerung an Metallsalze. 
So bildet Acetophenonoxirn nur noch m it CuCl2 Substanzen m it 1—2 Moll. Oxim. Ent- 
gegen der Annahme F e ig ls  (C. 19 2 6 . I. 921) bildet Kupferacełat m it Aeetophenon- 
oxim kein ,,Kupforsalz“ , es entsteht wie beim Acetoxim nur eine in Chlf. 1. Anlagerungs- 
verb., dio jedoch in reiner Form nicht mchr isolierbar war. Diese nur schwache An
lagerungsfahigkeit des Acetophenonoxims an Metallsalzo steht in guter tlberein
stimmung m it den ster. RegelmiiBigkeiten. Da nach M e ise n h e im e r  (C. 1 9 2 6 . I. 
1992) dem Acetophenonoxim die syn-Form zukommt, kann die Addition nur in  syn- 
Stcllung zum Phenylrest erfolgen. — Benzophenonozim gibt m it Kupferacełat eine sehr 
schwache Rk.; mit CuCl2 vermag es eine Yerb. CuCl2, 1 Oxim zu bilden. Im  ganzen ist 
dio Anlagerungsfiihigkeit der Ketoxime wesentlich schwacher ais dio der Aldoxime.

V e r s u c h e .  Kobaltchlorid u. Aeetoxim in Chlf., Athylenbromid oder A. ergibt 
eine schóne kornblumenblaue Lsg., aus der jedoch keino einheitliche Substanz isollert 
werden konnte. Das dureh Eindunsten u. Extraktion m it A. erhaltene blaue Pulver 
stcllt eine Anlagerungsverb. der Zus. CoCl2, 1/2—1 Mol. Oxim dar, dieselbe ist sehr 
labil u. gibt das Oxim sclion im Vakuum ab. Aus der Anderung des Gefrierpunktes, 
dio dic Oximlsg. in Athylenbromid auf Zusatz von CoCl2 erfalirt, wird in der Lsg. eine 
Verb. CoCl2, 2 Acetoxim angenommen. — Kobaltbromid u. Aectoxim lieferten krj-stplli- 
sierte Prodd. mit ca. 2 Moll. Oxim. — Kobaltjodid, 2 Acetoxim, 2 (CH3)2C: N-OH, 
Co J 2 +  1 / 2 (CH,)2CO, glanzende, dunkelgrime Prismen aus Aceton, W. bewirkt so- 
fortige Zers. — Co[J, (CH3 )2C: N -0 ]2, dunkelblauo Krystalle aus A., W. zers. rasch 
zu einem braunen Pulver. — Nickeljodid u. Acetoxim ergab braune Pulyer, dio auf 
1 Mol. Ni J 2 2—3 Moll. Oxim enthalten. — Kupferhalogenid u. Acetoxim liefert in 
alkoh. Lsg. unter Red. CuX, 2 Acetoxim, farblose Tafeln. Aus der Anderung des Ge- 
frierpunkts einer Lsg. von Acetoxim in Athylenbromid nach Zusatz von Kupfer(II)- 
halogenid konnte geschlosscn werden, daB auch Anlagerung ohne Red. móglich ist. — 
Kupferchbrid, 1 Acetozirn, (CH3)2C: N-OH, CuCl2, aus gleichen Teilen der wasser- 
freien Komponenten, grunliehgelbe Nadelchen, etwas hygroskop., unzers. 1. in in- 
differenten Losungsmm. — Kupferacełat, Acetozim, (CH3 )2C: N-OH, Cu(CH3 -C 0-0)2, 
smaragdgriine Krystalle. — Kupferchlorid u. Acetophenonoxim lieferte gelbgruno 
Nadeln, die aus einem Gemenge von Additionsprodd. mit 1 u. 2 Moll. Oxim bestehen.
— Kupferchlorid, Benzophenonozim, (C6H5)2C : N-OH, CuCl2, hellbraune Nadelchen.
— Kobalt- u. Nickelhalogenide ergaben m it den betreffenden aromat. Oximen keine 
Verbb. — Kupferaeetat lieferte m it Aeetophenon- u. Benzophenonoxim in Chlf. oder 
Bzl. tiefgriine Lsgg.; definierte Verbb. konnten nicht erhalten werden. — Kupfersalz 
des Acetozims, kleine dunkelgriine Prismen, 1. in A., Aceton, Chlf. u. A., die konz. wss. 
Lsg. ist dunkelgriin, die verd. komblumenblau. Auf Grund der Analyse erteilen Vff.
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der Verb. dio Konst. Cu[(CH3)2C: N -0 ]2+  Va—1 Mol. Krystall-A. Dio anomalen 
Lóslichkeitsverhaltnisso sprechen indcsscn fiir eine komplizierte, in sich komplexo 
Konst-. — Unter den glciehon Bedingungen ergab CoCl2 uberhaupt keine definierte 
Substanz, NiCI„ dagegen bereits bas. Oximsalze, hellgriines chlorfreies Pulver, das auf 
1 Atom Ni nur ca. I 1/, Oximreste enthalt. — Inwieweit bei anderen Ketoximen Salz- 
bldg. u. Anlagerungstendenz ausgepragt sind, hiingt von der N atur der Substituenten am 
Oximkolilenstoff ab. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 60 [1927]. 2310—17. Heidelberg.) I I il l g .

Walter H. Hartung und Homer Adkins, Affinitat, Beaktionsfahiglceit und 
Struktur bei-der Acetalbildung. II. (I. vgl. A d k in s  u . A d a m s , C. 1 9 2 5 . II. 1277.) 
Vff. setzten dio Arbeiten uber die Beziehung zwischen der S truktur der verschiedenen 
Alkohole u. Aldehyde u. der Geschwindigkeit u. dem Umfang der reversiblen Bk.: 
RCHO -f- 2  R 'OH RCH(OR ' ) 2 +  H 20  fort. Bestimmt wurden die Gleichgewichts- 
konstst. der Bk. von A . m it Aminoacetaldeliyd, Bromacetaldehyd, Cyanacetaldehyd, 
Iminoacetaldehyd, fi-Chlorpropionaldehyd, Glykolaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Hept- 
aldehyd, Propionaldehyd, Acelaldeliyd, Butyraldehyd u. Zimtaldehyd. Es ist oft an- 
genommen worden, daB der EinfluB eines gegebenen Substituenten auf den Gleich- 
gcwichtspunkt qualitativ, wenn nioht quantitativ konstant ist. Hiernach waren 
bestimmto Gruppen ,,positiv“ , andero ,,negativ“ . Es ergab sich aber, daB dies nieht 
der Fali ist. Eine Mcthylgruppo kann in einem Falle die Affinitat erlióhen u. sio im 
anderen Eallc fiir den gleichen Rk.-Typus erniedrigen. Eino Metliylgruppe kann 
„negativer“ ais eine Phenylgruppo sein, ein Brom ,,positiver“ ais cin Wasserstoff 
u. ein Hydroxyl „negativer“ ais ein Brom. Dieses Ergebnis war zu erwarten, wenn 
der EinfluB einer Gruppe auf die Erniedrigung oder Erhohung der Affinitat ais das 
Ergebnis einer Verscliiebung der Elektronenstruktur betraehtet wird. Die Vers.- 
Ergebnisse lassen erkennen, daB aliphat. Aldehyde m it n. K ettc in der Reihe der 
Aldehyde nahe beieinander u. sehr hoch stehen, wahrend der Isobutyraldehyd mit 
verzweigter K ette wesentlich niedriger steht. Das Hydrochlorid des Aminoacet- 
aldehyds zeigt einen hoheren Affinitatswert ais zu erwarten war. Bromacetaldehyd 
u. Cyanacetaldehyd sind prakt. gleieh, zeigen aber eine etwas gróBere Affinitat ais 
Acetaldehyd. Glykolaldehyd andererseits liiBt im Vergleich m it Acetaldehyd eine 
deutlieh niedrigere Affinitat erkennen. Wahrend weiterhin ein Halogen in a-Stellung 
des Acetaldehyds „positiv“ ist, gilt dies nieht bei /?-halogcnisiertem Propionaldehyd, 
denn /S-Chlorpropionaldehyd zeigt deutlieh geringere Affinitat ais Propionaldehyd. 
Bei 2,3-ungesatt. Aldehyden ist die Affinitat wesentlich geringer ais bei den gesatt. 
Aldehyden. Acrolein sinkt bcinahe zum Niveau des Benzaldehyds herab u. wenn 
Wasserstoff in /?-Stellung des Aeroleins durch Methyl oder Phenyl ersetzt wird, so 
ist ein weiteres Sinken der Affinitat bemerkbar; das Alkyl hat dabei cinen groBeren 
EinfluB ais die Arylgruppe. DaB dio Phenylgruppo eine solche Wrkg. ausiibt, er- 
scheint nieht uberraschend, sofern man die relativo Stellung von Acetaldehyd u. 
Benzaldehyd in der Reihe der Aldehyde yergleicht. Der Affinitatswert des Croton- 
aldehyds deutet darauf hin, daB der EinfluB einer Mcthylgruppo in einem ungesatt. 
Aldehyd von dem in einem gesatt. wesentlich verschieden ist.

V e r  s u c h e. Die Jithylacetale des Propion-, Butyr- u. Heplaldehyds wurden 
nach der Methode von NlSSEN hergestellt. — Bromacetaldehyddidlhylacelal. Durch 
Bromieren von Diathylaeetal (-}- CaC03). K p . 3 48—49°, d 25 =  1,28. F arbt sich 
beim Stehen an der Luft; w irkt tranenreizend. — Cyanacelaldehyddiathylacetal. Aus 
vorst. Verb. u. KCN nach WoHL (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 . 1952 [1906]). K p . J5 55 
bis 57°, d24 =  1,255. — Glykolaldehyddialhylacetal. Aus dem Bromacetal u. KOH 
in A.; ICp. 8 57—58°, d21=  0,888. — Aminoacetaldehyddiuthylacetal. Aus dem Brom
acetal u. alkoh. Ammoniak untcr Druck. Kp.„ 52—53°, d 25 =  0,9161. Daneben 
entsteht Diacetalarnin, HN(CH2CH[OC2H 5]2)2, K p . 3 127—130°, d25 =  0,9541. — 
(i-Ch!orpropiona!dehyddidthylacetal, K p . 3 _ 4 47—50°, d25 =  0,983. — Crotonaldehyd- 
diathylacetal. Darst. aus fi-Chlorbuiyraldehyddiathylacetal (Kp . 4 0 _ 45 7 0—90°). K p . 2 i6 33 
bis 34°, K p . 740 146— 148°, d2S =  0,846. — Die Konzz. des Aeet-, Hept-, Butyr-, l?ro- 
pion-, Zimt- u. Crotonaldehyds beim Gleiehgewichtspunkt wurden nach der friiher 
beschriebenen Modifikation der Methode von S e y e w i t z - B a r d i n  bestimmt. Diese 
Methode kann aber nieht zur Best. von Acrolein, Glykol-, Cyanacet-, Bromacet-, 
/J-Chlorpropion-, Amino- u. Iminoacetaldehyd yerwendet werden. Die Menge dieser 
Aldehyde in Ggw. ihrer Acetale wurde schlieBlich aus der colorimetr. Best. des im 
Gleichgewichtsgemisch enthaltenen W. m it Co-Chloriir erreehnet. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 4 9  [1927]. 2517—24. Madison, Wiseonsin, Univ.) K i n d s c h e r .
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Lauder W. Jones und J. Philip Mason, Die Umlagerung der Suureazide und 
Hydrommsduren geometrischer Isomerer. (Vgl. JONES u. W a l l is , C. 1926. I. 2575.) 
Vff. yerwendeten 2 Paare cis-trans-Isomerer fiir ihrc Unterss., niimlich Zimlsdure 
u. allo-Zimtsaure, sowie Croton- u. Isocrotonsdure. Lagern sich die Azide dieser Isomeren- 
paare um, so miiCten 2 verschiedcno Isoeyanate in jedem Falle entstehen, dio bei 
weiterer Einwr. von Ammoniak 2 Paaro von raumisomeren monosubstituiorten Harn- 
stoffen liefern miiBten.

R - C —H R - C - I I  R - C - H
NaOC—fi—H 0 —C—N— fi—H Y HaN -0 C .H N —fi—II
R - C - I I  R - C —II R - C —II
II—f i-C 0 N 3 Y H —fi—N—C—0  I I - f i —NH-CO-NH,

Dies gilt aber nur, wenn das Styryl- bzw. Isoallylradikal bestehen bleibt. Wandelt 
sich aber die ,,labile“ Konfiguration dieser Radikale in die „stabile“ um, so wiirde 
in jedem Ealle nur 1 Isocyanat u. somit nur 1  Harnstoff aus jedem Paar der isomeren 
Azide entstehen. Die Verss. ergaben, daB nur 1 Monostyryl- bzw. Monoisoallylharnstoff 
erhalten werden konnte. Wahrend der Umlagerung nehmen also die labilen Radikale 
dio stabilere Konfiguration an, da es nicht wahrscheinlicli ist, daB die Einw. von 
Ammoniak bei 0° auf dio Isoeyanate einc Umwandlung der Radikale von cis in trans 
verursaeht. Weiterhin wurde das K-Salz des Benzoylesters der Zimthydroxamsaure 
C6H5CH =  CH-CO-NKO'COC6II6 in wss. Lsg. zum Zwecke der Umlagerung erhitzt. 
Bei Rkk. dieser A rt werden dio zuerst auftrctcndon Isoeyanate gowohnlieh hj7dro- 
lysicrt u. symm. disubstituierto Harnstoffo erhalten. Im vorliegenden Ealle wurde 
aber kein symm. Distyrylharnstoff isoliert, wahrend sich das Azid der Zimtsaure unter 
diesen Bodingungen n. verhiclt. Bei der Hydroxamsauro erhielten dio Vff. eine farb- 
loso Vorb. vom F. 152°; der Stickstoffgeh. entsprach der Zimthydroxamsaure, jedoch 
waron beide Verbb. vollstandig yerschieden. Dio erhalteno Verb. is t selbst im h. 
Alkali nicht 1., so daB ein Isosazolon nicht rorliegen kann. Eine Identifizierung gelang 
noeh nicht. Wird das K-Salz des Benzoylesters der Zimthydroxamsaure in h. A. gel., 
so verha.lt es sich n. Beim Zufiigcn von A. zum gebildeten Isocyanat entsteht Styryl- 
urethan:

C„H6CH =  CH-CO-NK- OCOC6H 5 =  C6H 6CH—CHN—C—O +  K0C0C 6H6;
C8H5CH“ CH-N—C = 0  +  HOC2H 5 =  CcH 6CH—CH—NH ■ C00C 2H5.

V o r s u c h e .  Zimtsdureazid. Darst. aus Na-Azid in A. u. Cinnamylchlorid.
E. 8 6 °. — Styrylisocyanat, C6H 5CH—CHN—C—O. Aus vorst. Verb. durch Erhitzen 
in Bzl. K p . 12 107°. — symm. Distyrylharnstoff, (C„H6CH— CHNH)2CO. Darst. aus 
dem Isocyanat durch Erhitzen m it W. (50°). E. 214° aus verd. A. Die Verb. ent
steht auch beim Erhitzen des Zimteaureazids m it W. — Monastyrylhamstoff. Beim 
Erhitzen von Zimtsaureazid in Bzl. u. Einleiten von NH 3 in die Lsg. des Isocyanats 
in A. E. 143° aus verd. A. — Allozimtsdureazid. Allozimtsaure (E. 67°) wurdo m it 
Thionylehlorid in A. bei 0° in Allozimtsaurechlorid yerwandelt u. dieses m it Na-Azid 
behandelt. Das Saurechlorid kann nicht ohno Umlagerung in das Zimtsaurechlorid 
destilliert werden. Die iith. Lsg. des Isocyanats liefert bei der Einw. von NH 3 Mono- 
styrylhamstoff (F. 142°). — Crotonsdureazid. Darst. aus Crotonylchlorid (Kp. 124°) 
u. Na-Azid in A. — Monoisoallylharnsloff, CH3CH~CHNHCONH2. Darst. aus dem 
Azid durch Erhitzen u. Behandeln des gebildeten Isocyanats in A. m it NH3. WeiBc 
Krystalle, F . 122°. •—• Isocrotonsaureazid. Aus Isocrotonsdurechlorid u. Na-Azid in A. 
Wurde das gebildete Isocyanat m it NH 3 behandelt, so bildete sich Monoisoallylharnstoff 
(F. 122°). — Zimthydrozamsdure. Zimtsaure wurde m it Thionylehlorid in Zimtsaure- 
chlorid (Kp . 2 101°) iibergefuhrt, u. dieses in Bzl. m it Hydroxylamin behandelt. F. 119,5°. 
Liefert bei der Benzoylierung naeh HEIDELBERGER u . JACOBS den Benzoesdure- 
ester der Zimthydrozamsdure in weiBen Krystallen vom F. 156,5°, der in Aceton mit 
K-Methylat das K-Salz oder m it Na-Methylat das Na-Salz liefert. Beim Erhitzen 
des K-Salzes m it W. entsteht eine weiBe Verb. vom F. 152° aus h. Bzl. Dieselbe 
Verb. wurde erhalten, wenn Dizimihydrozamsdure m it einer aquivalenten Menge 
von Na2C03 in W. behandelt wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2528—36. 
Princeton, New Jersey, Univ.) KlNDSCHER.

John William Baker und Alfred Eccles, Die Natur der alternierenden Wirhung 
in  Kohlenstoffketten. X X I. Die Direktionswirkung der Oruppen —CH., ■ CH(COOCHz)z,
—C H : C(COOCH3)2, — C(COOCH3): CH„ und — C H : C H -C H : C(COOCH3)„ in aro-
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matischer Siibstituticm. (XX. ygl. C. 1927. II. 1946.) Untersucht wurde die Nitrierung 
des Benzylinalonsauremclhylesters (I) u. Benzylidenmalonsaurejnethyleslers (II). Jede 
Erklarung der meta-Substitution, welclie auf einem Altemieren yon einfaelien u. 
doppelten Bindungen beruht, miiCtc bei I I  eino starkere meta-Nitrierung yerlangen, 
ais bei I, da sich in II ein kontinuierliches konjugiertes System yon der Polargruppe 
iiber den Kern hin erstreckt. Im  Exporiment wurde jedoch das Gegenteil gefunden, 
u. zwar I 8 %  n. II 3% an m-Doriv. Dio Móglichkeit, daB dio Doppelbindung selber 
ais dominierende Elektronenąuelle dient, wurde durch die Nitrierung yon Atropa- 
sauremethylester (HI) ausgesehlossen (ca. 5%  m-Doriv.). Eerner wurde noeh Cinn- 
amylidenmalonester (IV) nitriert, da hier die Móglichkeit besteht, daB durch Valenz- 
tautomerie die cycl. Form V sich bildet, in welcher dio Elektronenspannung iiber die 
a-<5-Partialvalenz iibortragen werden kann, wodurch die Prozente m-Deriv. sich dem 
Beispiel I  nahern miiBten. Tatsachlich lag der W ert jedoch unter 1%.

CII<A 0™. /  n

I I I  C 3=1 CHa
= /  ■} C I I = C H

* + C = 0 J -  y -------- v  I )  ( |
OCHs y  > - Ć H ''- “'C(C00GII3):3)2

V e r s u c h e .  Aus Nitrobenzaldeliyd u. Malonester p-Nitróbenzylidenmalon- 
saureinethylester, C12H n O0N, aus A. F. 136—137°. m-Nitroesłer, F. 99—100°, u.
o-Nitroester, F. 65-—66°. Aus der freicn Saure durch Verestern o-Nitrobenzylmalon- 
sauremethylester, CI2H X30 6N, hellgelbes Ol; ais Zwisehenprod. das m-Niłrobenzyl- 
malonamid, C10H u O4N3, aus W., F. 203°, u. die m-Nitrobenzyhnakmsaure, CJ0H 9OeN, 
aus W., F. 164° (Zers.). Ais Nebenprod. Di-m-nitrobenzylmalcmsduremethylMter, 
CjjHjgOgN;,, aus Bzl. F. 162—162,5°; p-Nitroester, F. 82,5—83,5°. Aus Nitrozimtaldeliyd 
u. Malonester m-Nitrocinnamylidenmalonsauremethylesler, Cu H 1 3 OcN, aus A. F. 125 
bis 126°; o-Nitroester, aus Methylalkohol, F . 114°, u. p-Nitroester, aus Methylalkoliol,
F. 146— 147°. Aus Tropasilure durch Umlagern in Atropasaure u. Umsetzen des Ag- 
Salzes Atropasduremethylesler, C]0H 1 0O2, K p . 0 95—98°, polymerisiert sich beim Auf- 
bewahren. Die Nitrierungcn wurden m it H N 0 3 1,49 bei —10° bis —15° ausgefiihrt. 
Die Nitrierung des Atropasauremetliylesters lieferte hierbei p-Nitroalropasauremethyl- 
ester, C,0H 00 4N, aus Methylalkohol, F . 110°. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2125 
bis 2133. Leeds, Univ.) T a u b e .

Robert Robinson und Ahmad Zaki, 3-Oxycyclohexylaceiolacton. Dio Verb. 
wurde im Lauf yon unvollendeten Verss. zur Darst. von Verbb. erhalten, die das gleiche 
Kohlenstoffgerust wie 3-Oxycyclohexylacetólacton (I), aber s ta tt Hetero-0 Hetero-N

qjI _enthalten u. in  Beziehungen zu Morphindoriyy. stohen. —
i ł i i s I  entsteht bei der Red. yon m-Oxyphenylessigsaure, neben viol

I  CHa CHj ĆO Hexahydrophenylessigsaure. Verss. zur Darst. aus C2H 50 2-
CH —ĆH— Ó CH2 • CH(C02C2H5) ■ CO • C(C02C2H 6)(CH2 ■ C02C2H5)s (H) bliebon

:i erfolglos. — m-Oxyphenylessigsaure. Aus Anhydro-a-benzamido-
m-methoxyzimtsaure (P s c h o r r ,  C. 1912. IL  1278) durch alkal. Verseifung zu m-Meth- 
oxyphenylbrenztraubensdure (F. 154—155° aus A.), Oxydation m it H 20 2 in wss. NaOH 
zu m-Methoxyphenylessigsdure (F. 66— 67° aus W.) u. Kochen m it H J  (D. 1,7). Krystalle 
aus Bzl., F. 129°. — Gibt boi der Hydrierung in Eg. bei Ggw. yon Platinschwarz wenig
3-Oxycydohexylacetolactcm, CaH 1 2 0 2 (I), Kp. 240—243°, unl. in  W., wird durch NaOH 
gel., durch Saure wieder gefallt; ais Hauptprod. entsteht Hezahydrophenylessigsdure, 
C8H 1 4 0 2, federformige Aggregatc, F . 30—31°.

fl,ó - D!carbdthoxy - ■/ - keto - pimel insd u red iathylesler, C1TIL 6 0 9 =  C2H 50 2C • CH2 • 
CH(C0;C2H 5) • CO • CH(C02C2H5) • CH2 • C02C,Hj. A us Acetondicarbonsaureester m it 
NaOC2H 3 u. Bromessigester. Kp.j 168— 170° unter groBen Yerlusten. Gibt m it sd.
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verd. ff 2S0 4 Acetondiessigsiiure, CjH^O.,, F. 142—143°. — a, fl, [}'-!'iicarld/hoxyiso- 
butyrylbemsteinsauredialhylester, C2 1H 3 2On (II). Aus dem vorgenannten Ester mit 
NaOC2H 6 u. Bromessigester. K p . 4 189—191°. Dio bei der Hydrolyse erhalteno Saure 
krystallisierte nicht. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2411— 13.) OSTERTAG.

Robert Robinson und Ahmad Zaki, Beispiele fiir  schwache Aktinierung einiger 
ausgedehnter konjugierter Systemc durch doppdl gebundenen Sauerstoff. Einigc theoret. 
Erorterungen von B a k e r  u . W ILSO N  (C. 1927. II. 48) iiber die Nitrierung von in 
der Seitenkctte nitrosubstituierten Benzolderiw. beruhen auf unrichtigen Voraus- 
sctzungen. — Nach Ansicht der Vff. beruht dio o,p-Substitution bei der Zimtsaure 
u. ahnUchen Yerbb. auf einer „butadienartigen“  Gruppierung nach I ; die „crotonoide“

konjugierto Polarisation nach II liegt in  einem Teil der Moll. siohcr vor, kann aber 
infolge geringer Rk.-Geschwindigkeit nicht zu m-Substitution fiihron; ahnlichc Be- 
trachtungen lassen sich fiir Phenylnitromethan u. co-Nitrostyrol anstellen. Die Akti- 
vierung eines Systems aus —C :0 , N 0 2, einer aromat. Gruppo u. einer CH: CH-Gruppe 
ist immer schwaeh; Vff. priiften dies an einigen Beispielcn nach. — o-Chlorbenzaldehyd 
u. o-Chlorbenzoesauro zeigen das Verh. von o- u. p-Chlornitrobenzol, dereń Cl durch 
Anionen ersetzbar ist; dagegen reagieren Phenyl-2-chlorslyrylketou, CcTI,Cl-CH: C H • 
CO• C(,H. u. o-Chlorbenzalcyanessigester, CcHiCl■ C H : C(CN) • C02• C2H 5 m it Harnstoff, 
A. u. Cu-Pulver bei 200° oder m it sd. Anilin u. Cu-Pulver nicht unter Bldg. von Chinolin- 
deriw . 2-o-Chlorbenzal-l,3-diketohydrinden lilBt sich nur in sehr geringer Menge in 
Ketoindenochinolin (N o e l t in c ! u . Blu.M, Ber. Dtsch. chem. Ges. 34. 2470 [1901]) 
uberfiihren. — 2'-Chlor-2,4-dinitrostilben wirkt (im Gegensatz zu 2,4-Dinitrochlor- 
benzol) nicht auf p-Toluidin, alkoh. NH 0 oder Piperidin ein, 2,4-Dinitro-2'-methoxy- 
stilben wird (im Gegensatz zu 2,4-Dinitroanisol) durch Alkali nicht verseift. 6-Nitro- 
isosafról, CH2 0 2 • CfcH 2(N 02) ■ C H : CH • CH3 (HI) kondensiert sich (im Gegensatz zu
6 -Nitrohomoveratrol) nicht m it Kotarnin.

2-o-Chlorbenzal-l,3-diketohydrinden, CiBH80 2Cl. Aus o-Chlorbenzaldehyd u. Di- 
ketohydrinden bei 120°. Gelbe prismat. Nadeln aus A. F. 130—131°. 8,7 g geben 
mit Harnstoff, A. u. Cu-Pulver bei 240—250° nur 100 mg Ketoindenochinolin (F. 172 
bis 173°). — 2’-Chlor-2,4-dinitrostilben, C14H„04N 2C1. Aus 2,4-Dinitrotoluol u. o-Chlor- 
benzaldehyd m it Piperidin bei Wasserbadtemp. Gelbo Nadeln. F . 174°. M eistw l.— 2,4- 
Dinitro-2'-methoxystilben, C1 ;>H 1 20 5N2. Rotlichorange Nadeln aus Aceton. F . 176°. Wl. 
in organ. Mitteln m it gelbcr Farbę. — Bromdihydroisosafrol. Aus Safrol u. HBr. K p . 16 

160°. Gibt mit Anilin Isosafrol. — 6-Nitroisosafrol, ClnH 90.,N (III). Aus Bromdihydro
isosafrol u. H N 0 3 in Eg., das Rk.-Prod. wird mit KOH in A. gekocht. Gelbe Nadeln 
aus wss. Methanol. F. 8 8 °. LI. in organ. Mitteln m it gelber Farbę, in H„S04 rot. Gibt 
m it Bichromat 6 -Nitropiperonal. Kondensation m it Athyloxalat gibt undefinierte 
Prodd. — 6-Aminoisosafrol, C10Hn O2N. Aus der Nitroverb. mit Sn u. HC1. Nadeln 
aus PAe. F. 68—69°. LI. in organ. Mitteln, gibt nach Diazotieren m it /?-Naphthol 
ein karminrotes Azoderiy. HCl-Salz. Nadeln aus W. — 6-Acetaminoisosafrol. Nadeln 
aus A. F. 206°. Gibt ein óliges Dibromid, welches m it alkoh. KOH in 5,6-Methylen- 
dioxy-2-methylindol iibergeht. — Nitrierung von Benzalcyanessigester m it K N 0 3 

in H 2S 0 4 bei —5 bis — 10° liefert (nach M. Murray) nur o- u. p-Nitroderiv. (Journ. 
chem. Soc., London 1927. 2485—90. Manchester, Univ.) OSTERTAG.

Jolin Read und George James Robertson, Untersuchungen in  der Menthonreihe. 
V. d-Neoisomenlhylamin. (IV. vgl. C. 1927. H . 1565.) Aus der nach W a l l a c h  (L ie b ig s  
Ann. 300. 278 [1898]) ausgefiihrten Umsetzung von 1-Menthon mit Ammoniumformiat 
konntc auCer den bereits bekannten Prodd. das o-Oxybenzyliden-{Salicyliden)-Deriv. 
des d-Neoisoinenlhylamins isoliert werden, u. somit das letzte fehlende Glied der Reihe 
I—IV verifizicrt werden. Das linksdrehende Salicylidenderiv. gibt verseift ein schwach 
rechtsdrehendes Neoisomenthylamin, ebenso dreht das Hydrochlorid nach rechts. Alle 
anderen D eriw . sind linksdrehend. An Hand der Drehung der freien Base bezeichnen 
Vff. diese ais d-Neoisomenthylamin. Auffallend ist, daB die Umkehrung der Asymmetrie 
des 3-C-Atoms stets m it einer Anderung des Vorzeiehens der Drehung verbunden ist. 
Ferner ist folgende Tatsache bemerkenswert: Im  Falle der Acetyl- u. Formylderiw. 
ist die Summę der Drehungen von I u. IV prakt. gleich u. im Vorzeichen umgekehrt

I

X. 1 4
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wie die Summę II -|- III; alinlich verhalten sich dio Summen I - f  III u. II -f- IV, sowie 
l  +  II u. III -f- IV (vgl. die Zahlen im Original). Die Einw. von H N 0 2 auf die d-Neo- 
u. Neoisomenthylamine liefert neben anderen Prodd. geringe Mengen 1-Menthol u. 
d-Isomenthol, was Vff. auf eine W A L D EN sche Umkehrung żuriickfuhren; die Ent- 
stehung eines partiell racemisierten d-z!3-Menthens ais Hauptprod. ist verstiindlich, 
da die intermediar entstehenden Alkohole ein H-Atom u. eine Hydros.ylgruppe in 
cis-Stellung haben u. dehydriert werden. Eerner verdient die Phototropie der Sali- 
eylidenderiw. des Menthylamins u. Isomenthylamins erwiihnt zu werden, wahrend die 
entsprechenden Verbb. des Neo- u. Neoisomenthylamins nicht phototrop sind.

CH3— ;—̂—II CH,— ,— II  CH,------ H CH3— ,— H3 '-'■“ s i
H — L a - N I L  N H , — !— H  N H .  H H ;— N I

-H  C JL  1 HH— ‘- ‘-C 3I I 7 H— '— C3H 7 C3 H7----------
I l(d)- II d(l)-Neo- III d(l)-Iso- IV d(l)-Neoiso-

Menthylamin mcnthylamin menthylamin menthylamin
V o r  s u c h e .  Das nach WALLACH (1. e.) aus 1-Menthon u. NH.,-Formiat rcsul- 

tierende Ol liefert neben Menthon u. Formyl-d-neomenthylamid einen Sirup, welcher 
rerseift ein Cemisch von Menthylaminhydrochloriden gibt. Aus dicsem la,f3fc sich Sali- 
cyliden-d-neoisomenlhylamin, C^H^ON, isoliercn, ans PAe. u. A. gelbe Nadeln vom 
F. 99—100°, in  Chlf. [a]n1 5  =  —17,9°; durch Verseifung d-Neoisomenthylaminliydro- 
chlorid, C10H 21N, HCl, kein F. bis 250°, in  W . [gc]d15=  +20,9°; freies d-Neoisomenthyl- 
amin, in Chlf. [a]o1 5  =  + 9 ,0°; Formylderiv., in Chlf. [ajn 15 = —3,9°; Acetylderiv., aus 
PAe. F. 99—100°, Sintem bei 87°, in Chlf. [a]u , 5  = —2,6°; Benzoylderiv., aus A.
F. 151°, in Chlf. foi]d35 =  —10,4°; P-Naphlhalinsulfoderiv., aus A. F. 120°, in Chlf. 
[ajo 1 5  =  — 10,7°; Benzylidenderiv., aus_ Methylalkohol, F. 68—69°, in Chlf. [a]n15 =  
—34,2°; d-Neoisomenthylcarbamid, aus A.-PAe. F. 115— 116°, in Chlf. [a]n15 =  —3,1°; 
Phenylcarbamid, F. 149—150°, in Chlf. [a]nw =  —12,1°; Phenyllliiocarbamid, aus 
A.-PAe. F. 99°, in  Chlf. [ot] D 15 =  —6,7°. (Journ. chem. Soc.. London 1927. 2168—74. 
St. Andrews Univ.) T a u b e .

Tetsusaku Ikeda, Uber die kalalytische Wirhung von reduzierłem Kupfer auf 
Jscborneoł. Dampfe von Isoborneol (10—15 g pro Stde.) wurden bei Atmospharendruck 
im C02-Strom iiber auf verschiedene Tempp. erhitztes reduziertes Cu geleitet, der ge- 
bildeto H  gemessen u. das Rk.-Prod. fraktioniert dest. Bci 135—140° wurden Campjien 
(Hauptprod.), 10—15% Camplier u. die letzterem entsprechende Menge H, bei 170° 
neben Campben nur sehr wcnig Campher, bei 210—220° ausschlieBlich Camphen er- 
halten. Bei 350—360° entstanden auĆer Camphen noch andere Terpene u. hoher sd. 
Prodd., wahrscheinlich Polymerisationsprodd. des Camphens. Verss. unter 3—4 mm 
bei 190—200 u. 270—280° zeigten, daB Isoborneol unter vcrmindertem Druck von Cu 
nur sehr schwach angegriffen wird. Es bildete sich nur ein wenig Campher. (Scient. 
Papers Inst. physical. chem. Res. 7 [1927]. 1—5.) L indenbaum .

Tetsusaku Ikeda, Ein neues Verfalircn fu r  die Synthese des Camphers. Dasselbo 
wird dureli folgendes Schema wiedergegcben:
Pinenhydrochlorid —  >• Bornyl-MgCl — — 1 >■ Camphancarbonsaure ——  >■ Campher.

Camphancarboiisuurc (Hydropinencarbonsaure). Pinenhydrochlorid m it Mg in A. 
in  Ggw. von etwas C2H5Br umsetzen, schlieBlich kochen, nach Stehcn iiber Nacht 
unter starker Kiihlung CO., einleiten, krystallin. Prod. m it Eiswasser u. verd. H 2SO., 
zerlegcn, ausathern, Saure der ath . Lsg. m it verd. KOH entziehen, fliichtige Prodd. 
mit Dampf entfernen, mit Siiure fallen. Ausbeute 50%. Nadehi aus 25%ig. A., F. 80°, 
[cx]d20 =  —1,61° in  A. — Die Saure selbst ist bestandig gegen Ozon, aber ihre Alkali- 
salze werden ziemlich leicht oxydiert. Es wurde ein ca. 5,5% Ozon enthaltender O 
bcnutzt. In  neutralen Lsgg. der Alkalisalze beginnt die Bldg. von Camplier erst bei 
80—85°, aber z. B. in einer 10%ig. Lsg. des K-Salzes in 3-n. KOH bzw. des Na-Salzes 
in n. NaOH schon bei 50—60°. Die Bldg. des Camphers wird durch dic Ggw. gewisser 
Me tal 1 hydro xy de stark gefórdcrt. Besondcrs wirksam sind Mn-Borat u. FeS04, etwas 
weniger Fe(N0 3 ) 3 u. Ce(OH)3. Die Ausbeute wurde nicht bestimmt, da der Campher 
sublimiert u. m it dem 0-Strom  fortgerissen wird. Es bilden sich auBerdem mehrbas., 
in W. 1. Sauren, (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 7 [1927]. 6 — 11.) Lb.

Tetsusaku Ikeda und Yasuji Fujita, Uber die Ozydalion des Isóbornylacetats 
mit Ozon. Lafit man auf Isobomylacetat (Kp . 15  106— 107°, D . 304 0.9733, nnJ0 ==
1,45770, [a]n28 =  4-1,74° in A.) in Eg. oder Aceton 2 Moll. 0 3 bei Tempp. bis zu
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100° einwirken, so crfolgt keine merkliche Oxydation. Nur wurde beobachtet, daB 
das aus der Acetonlsg. dureh. Eingiefien in W. usw. zuruekgewonneno Prod. nach 
Zus. u. chem. Eigg. m it Isobomylacetat zwar vóllig ident. war u. bei der Ycrseifung 
auch Isoborneol liefertc, aber einen viel hoheren Kp. besaB. Konstantcn: K p . 10 153 
bis 154°, D.3", 0,97281, nD S 0 =  1,45780, [a ] D 10 =  +1,41° in A. — Dio Oxydation 
des Isobornylacetats golang mit 4 Moll. 0 3 in Eg. bei 60°. Lsg. in W. gegossen, aus- 
geatliert, nach Troeknen iiber Na2 SO., im Vakuum fraktioniert, wobei zuerst viel 
unyeriindertes Materiał iiberging. Aus don hoheren Fraktionen wurde ein neues 
Ketoisobomylacelat, C12H 180 3, isoliert, viscose FI., K p . 10 150—155°, Kp.76a 258° 
(sehwache Zers.), D.20, 1,06 57, n ir°  — 1,47131. Semicarbazon, Cj.,H2 10 3N3, Prismen 
aus Toluol, F. 187°, 11. auBer in PAc. — Wahrend das Acetat selbst bei Verseifung 
mit NaOCH3 kein definiertes Prod. liefertc, konnte das Semicarbazon m it h. Soda- 
Isg. glatt yerseift werden zum Ketoisóbomeolsemicarbazon, Cn H 190 2N3, Prismen aus 
W., F. 227—228° (Zers.) bei Eintauehen in  Bad von 170°, 1. in h. W., A., Aceton, 
Eg., sonst unl. — Diese neuen Verbb. sind verschicden von den von B r e d t  u . G o e b  
(O. 1921. I II . 471) beschriebenen u. natiirlieh auch yon den D eriw . der sogen. Oxy- 
campher. Die Stellung des CO wurde nicht bestimmt. — Aus dem Ruckstand obiger 
Vakuumdest. wurde in kleiner Menge ein 2. Semicarbazon gewonnen, Prismen aus 
Bzl., F. 197—198°, 11., sublimierbar. Konnte nicht yerseift werden. Scheint mit 
dem oben beschriebenen isomer zu sein. — Isobomylacetat wurde auch in  Aceton +  
etwas H 2 S0 4 bei 20° ozonisiert. Verbraucht ca. 5 Moll. 0 3. Trotzdem wurde die 
meiste Substanz unverandert zuruckgewonnen. AuBerdem wurde wenig yiscose 
FI. von Kp.s 135— 140° erhalten, unl. in A., kein Semicarbazon bildend, wahrscheinlich 
ein Kondensationsprod. (Scient. Papers Inst. physical. chcm. Res. 7 [1927]. 12—20. 
Tokio.) LlNDENBAUM.

Alfred Wagner, Anthramłester. VI. te ilt mit, daB er den von Y e r l e y  (C. 1927.
II. 1261) ais ,,neu dargestellt" beschriebenen Anlhranilsauregeranykslcr bereits vor 
Jahren in guter Ausbeutc gewonnen hat. Ferner wurden dargestellt: Anlkranilsaure- 
/erpineolester, Geruch nach Maiglockchen, u. Anthranilsduregeranylestcr m it Anthranil- 
sauremethylester. Dureh Verkupplung dieser beiden, sowie einiger noch nicht genannter 
Ester m it Nitroprodd. konnten heryorragend rieehonde Ester erhalten werden. (Chem.- 
Ztg. 51 [1927]. 855. Pestcrzsśbct, Ungam.) H i l l g e r .

Arthur Lapworth, Richard Helmuth Fred Manske und Edwin Brew Robinson, 
Bildung und Zersełzung ton Ketocyanhydrinen unter besonderer Beriicksichligung von 
kurzlich ais solche bezeichneten Verbindungen. H o U BEN u. P f a n iu j c h  (C. 1927. I . 
1830) haben Cyanhydrine des Camphers u. Menthons besehrieben. Vff. weisen hin- 
gegen nach, daB wahres Menthoncyanhydrin, d. h. das Gemisch der Isomeren, welches 
dureh Addition von HCN an gcwóhnliches Menthon bei Ggw. yon Tripropylamin 
ais Katalysator entsteht, in alkal. Lsg. sich reversibel leicht sowohl bildet wie auch 
zersetzt, u. daB die genannten Autoren m it groBer Wahrseheinlichkeit eine andere 
Vcrb. unter den Handen gehabt haben. Auch die Existenz des Camphercyanhydrins 
zweifeln Vff. an, da die Angaben von H o u b e n  u. P e a n k u c h  sich m it dem Verh. 
der bekannten Ketoncyanhydrine nicht in  Einklang bringen lassen. (Journ. chem. 
Soc., London 1927. 2052—56. Manchester, Univ.) T a u b e .

Wilhelm Treibs und Harry Schmidt, Zur katalytischen Dehydrierung hydro- 
aromalischer Verbindungtn. Es werden einige Oxy- u. Oxoderivv. der Terpengruppe 
einer katalyt. Dehydrierung unter Verwendung von Cu- u. Ni-Katalysatoren bei 200 
u. 280° unterworfen. Da dieso Katalysatoren bei genannten Tempp. noch hydrierende 
Eigg. haben, cntstehen auch hydrierte Kórper u. zwar in einer Menge, die von der 
Konz. des gebildeten H  abhangig ist. Bei ungesatt. Osy- u. Oxoverbb. tr i t t  die De- 
hydrierung leichter u. bei niedrigerer Temp. ein, ais bei den entsprechenden gesatt. 
Verbb.; so kann Piperiton bereits bei 200° in  Thymol -J- Menthon iiberfuhrt werden, 
wahrend sich Menthon oder Thujon bei dieser Temp. kaum yerandem. Bei den un
gesatt. hydroaromat. Alkoholen bildet sich ais Hauptprod. meist das gesatt. Keton; 
aus Sabinol entsteht bei 280° fast quantitativ Thujon. Aus Menthol oder Neomenthol 
erhalt man hauptsachlich Menthon +  Thymol in einem Verhaltnis, das yon der Vers.- 
Temp. abhangig ist u. bei dereń Erhohung zugunsten des Benzolderiy. verschoben 
wird. Aus Geraniol wird im Gegensatz zu B 0 UVEAULT (Buli. Soc. ehim. France [4] 3. 
119 [1908]) lediglich Citronellal erhalten; auch aus Citronellol entsteht unter H-Ab- 
spaltung Citronellal. Dic Dehydrierung ungesatt. Terpen-KW-stoffe fiihrt zu einem 
Gemisch von Benzol-KW-stoff u. yollkommen hydriertem KW-stoff.

4*
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V e r  s u c h o. Die zu untersuchenden Yerbb. werden in Dampfform dureh ein 
auf 280° erhitztes, m it Cu- oder Ni-Katalysator gefulltes Rohr geleitet, oder in einem 
Autoklaven m it Ruhrvorr. auf 200° erhitzt. — Piperiton liefert bei 280° in Ggw. von 
Ni ein Ol (mit 45% Phenolgehalt), das aus Thymol u. Menihon besteht. — Pulegon 
ergibt bei 280° m it Cu u. Ni sowie bei 200° m it Ni ein Gemenge von 40% unverśindertem 
Ausgangsmaterial neben je 30% Thymol u. Menthon. — Aus d-Isomentlion erhśilt man 
bei 280° m it Cu u. Ni ein Ol m it 18% Thymolgehalt, aus Tanaceton ein 15% Carvacrol 
u. etwas Carrotanaceton enthaltendes Ol. — Die Dehydrierung von Cydohexanon m it 
Ni bei 280° fiihrt zu 50% Phenol. — Cydoheo:anol gibt bei 280° m it Ni u. Cu ein Ol, 
das nach Entfernung von alkohol, u. phenol. Bcstandteilen die Konstanten des Cydo- 
hemnons zeigt. — Aus Isopulegol, l-Mentol u. d-Neomentliol entsteht bei der Dehydrierung 
m it Cu bei 280° Thymol, l-Menlhon u. d-lsomenllion; aus Diliydrocarveol m it Ni bei 
280°: 32% Canacrol u. Tetrahydrocarvon, — m it Cu im C02-Strom: 55% Carvacrol; 
aus Carreol m it Cu bei 280°: Telrahydrocarvon; aus Sabinol mit Cu oder Ni bei 280°: 
Thujon (vermutlich ein Gemisch der a- u. /?-Verb.) neben wenig Cartotanaceton; aus 
Pinocarveol m it Cu bei 280°: Pinocamphon; Citronellol u. Geraniol liefern m it Cu bei 
280° Citronellal. — Bei der Dest. von Limonen oder von a-Phellandren iiber Ni bei 
280° entsteht Cymol u. Menthan, wahrend aus a-Pinen ein Gemisch von Cymol u. 
Pinan  erhalten wird. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 60 [1927], 2335—41. Zentrallab. der 
A.-G. Lignose.) W . W o l f f .

G. Bruni und E. Geiger, Neue Derivałe des Kaulschuks. (Vgl. C. 1927- II- 513.) 
Wie Nitrosobenzol reagieren auch einige seiner Homologen m it Kaulschuk. Dio bei 
ersterer Rk. entstehende Verb. Cu Hn ON vom Zers.-Punkt 135— 140° ist ein N  itr on 
des Isokautschuks. Es kann auch erhalten werden, indem man auf den m it Pyridin 
verd. Milchsaft von Hevea brasiliensis eine Lsg. von Nitrosobenzol in Pyridin einwirken 
laBt. Mit freiem Phenylhydrazin entsteht aus diesem Kondensationsprod. unter Ab- 
scheidung von Phenylhydroxylamin ein Phenylhydrazon. Dieses ist das Deriv. eines 
Ketons, das das Carbonyl in der K ette des Kautsehuks (Isokautschuk) enthalt, u. fiir 
das Vff. den Namen „Cauccione =  Kaulschon“  yorschlagen. — o-, m- u. p-Nitrololuol 
liefem dio entsprechenden Kondensationsprodd. [ =  CsHe : N O -C JI^C H ^]^  Die 
Nitrosophenole verhalten sich wie Chinonosime u. reagieren nicht in der angegebenen 
Art. Nur das o-Nilrosoanisol, bei dcm die tautomerc Chinonoximform nicht móglich 
ist, ergibt die Verb. [— C6H6: N 0-C eHi -0GH3]x. Aus dem Athylesler der o-Niiroso- 
benzoesaure (3 Moll.) (dargestellt nach C iam ician  u .  S ilb e r )  u .  Kautschuk (1 Mol.) 
entsteht die Verb. [ =  0 5/ /6: NO ■ C0H C O O C J i{ \x. Die freie Siiure ist wio alle dicse 
D eriw . kolloidal u. lost sich in verd. Alkalien zu salzartigen Fil. — Nilron der Iso- 
guttaperćha, aus Guttapercha u. Nitrosobenzol. Dureh Bromierung entsteht das zu- 
gehorige Dibromid. (A ttiR . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 5 [1927]. 823—28.) B e n c k .

K. Ziegler und E. Boye, Zur Kenntnis des „dreiu-erligen“ Kolilenstr.ffs. VI. Uber 
p-Trinitro-lriphenyl-methyl. (V. vgl. C. 1926. II. 1284.) Angeregt dureh Beobachtungen 
G o m b e r g s  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 37. 1G39 [1904]) synthetisiert Vf. das 4,4',4"- 
Trinitro-triphenylmethyl u. findet, daB es ein Analogon des Pentaphenyl-cyclopenta- 
dienyls (I) (C. i926. I. 917) ist. Dio Horst, des Radikals gelang iiber die schon be- 
kannte Na-Verb. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 21. 2476 [1888]), welche nicht, wie H a n t z s c h  
u. H e i n  (C. 1919. I. 940) vermuteten, gegen einen UberschuB von Na-Athylat, sondern 
nur sehr luftempfindlich sind. Das Na-Salz ist seiner Rcaktionsfahigkeit nach dem 
Triphenylmethylnatrium ahnlich, doch ist die nitrierte Verb. reaktionstrager, u. es 
lassen sich nur m it agressiveren Reagentien, wie Luftsauerstoff, Halogenen, Triaryl- 
methylbromiden, Umsetzungen verwirklichen. Dbcrschiissiges Brom fiihrt die Na-Verb. 
in Trinitrolripfienylbrommelh-an iiber. Dieses wiederum liefert m it der aquivalenten 
Menge der entsprechenden Na-Vcrb. das gesuchto Trinitrotriphenylmethyl:

[(N02 • C6Hj)3C]'Na’ +  Br-C{C6H 4 -N 0 2 ) 3 =  2 [(N02 -C6H 4 )3C - ]  +  NaBr .
Die Konst. wurde dadurch sichergestellt, daB die Bldg. eines, nach der von H a n t z s c h  
vorgesehlagenen konjugiert ehinoiden Formulicrung (II) des Na-Salzes moglichen, 
chinoiden Athers (III) dureh Rk. mit Triphenylbrommethan nicht erfolgte.

O
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V e r  s u c h c. 4,4',4"-Trinitro-lrięhenyhnethyl-natrium, Ci9H 1 2 OcN.,Ka, I au s ; in«>£ ,
Pyridin gel. Trinitrotriphenylmethan u. Na-Athylat in einer Stickstoffrohre. "3er 
intentiv blauen Lsg. setzen sich priichtige, kupferglanzende Krystallo ab. ySArch,. 
Dekantieren u. Auffiillen m it absol. A. wird Pyridin u. iibersehiissiges 
weggespiilt, dann das Na-Salz unter Stickstoff filtriert u. im Stickstoffstrom ^ę^-Ł A 
trocknet. Zu Umsetzungen wird die iither. Suspension verwendet. — 4,4',4"-Trinitro- 
triphenylbromid, CJrlH l;OIJlsT:,Br, aus der Na-Verb. u. Brom in CC14. Sehwach gelbliches 
Krystallpulver, Zers. bei 191°. Umkrystallisieren aus Xylol driiekt den F. heruntcr, 
da die Substanz offenbar eine Dissoziation erleidet. Wenn man das Bromid in warmem 
Eg. lóst u. ctwas Zn-Staub zufiigt, tr i t t  sofort dio Farbę des Parafuchsins auf. —
■1,4',4"-Trinilro-lriphenyl-melhyl, CIllH 1 2 0 6N3. Dio iither. Suspension des Trinitro- 
triphenylnatriums wird vom Ather befrcit u. mit Pyridin versetzt; zu der schon blauen 
Lsg. gibt man Trinitrotriphenyl-brommethan in Pyridin u. sclim. dio Stickstoffrohre 
zu. Dio Lsg. verfarbt sich, u. die grob krystallin. Na-Yerb. geht iiber in die fcineren, 
intensiv gefarbten Krystallchen des freien Radikals, die einen kupferroten Oberflachcn- 
sehimmer zeigen, wahrend das Pyridin durch Suspension der feinen Partikel des Radikals 
griin gefarbt ist. Das vorsiehtig u. umstandlich isolierte Radikal ist von sehr geringer 
Loslichkeit u. an der Luft einigo Zeit haltbar. — In gleieher Weiso, nur in benzol. 
Suspension, wird die Na-Verb. mit Triphenylmethylbromid umgesetzt. , Aus dem ersten 
benzol. F iltrat blcibt ein Riickstand, der sich nach dem Umkrystallisieren aus Chlf. 
u. A. ais Triphenylmethylperoxyd (F. 186°) erwies. — Bei dem Vers., eine Ag-Vcrb. 
des Trinitro-triphenylmethyls herzustellen, tra t Red. ein, u. es sehied sich neben Ag 
das freie Radikal ab. (L ie b ig s  Ann. 458 [1927]. 248—56. Frankfurt u. Heidelberg, 
Univ.) F ie d l e r .

M. Gomberg und w. E. Bachmann, Die Reduktion von Benzoplienon durch 
Magnesiumamalgam. (Vgl. C. 1927. I. 1451.) Entsprechend friiheren Beobachtungen 
konnto Benzophenon auch bei neuerlichen Verss. m it Mg-Amalgam nieht reduziert 
werden. Hingegen tra t Red. ein, wenn die Verb. bei Zimmertemp. m it einem ein- 
fachen Gemisch von Mg u. Hg in Beriihrung stand. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 
[1927]. 2666. Ann Arbor, Michigan, Univ.) KlNDSCHER.

M. Gomberg und W. E. Bachmann, Die Reduktion des Benzils durch das 
bindrę System, Magnesium +  Magnesiumjodid (oder -bromid). (Vgl. C. 1927. I. 1451.) 
Benzil reagiert m it Mg +  MgJ2 in der gleiohen Weise wio die aromat. Ketone, doch 
verbleibt die neugebildete C—C-Bindung im urspriinglichen Mol., so daB ein ungesatt. 
Glykolat (I) entsteht:

CaII6C =0
CaH.C—0  +  MgJs +  Mg —>

C0HaC—OMgJ 
C«HjĆ—OMgJ - >

C6HjC—OMgJ 
CJIsd • OMgJ

Die Rk. verlauft nach dieser Gleichung quantitativ. I  komite in festor, krystalliner 
Form isoliert werden u. lieferte bei der Hydrolyse II, das sich schnell in das bestandige 
Tautomere HI umlagcrt. Mit Benzoylehlorid reagiert I unter Bldg. von IV. Mit Acetyl- 
chlorid entsteht das cntsprechende Diacetat. Mit Methyljodid u. Bcnzylchlorid tra t 
keine Rk. ein, doch ergab die Einw. von Triphenylchlormethan Benzil u. Triphenyl- 
methyl. Jod u. Brom liefert das hypothet. V, das bei der Hydrolyse Benzil ergibt. 
An der Luft wird von I Warme entwickclt. Eine Lsg. von I, die durchsichtig u. schwach

C JL C - 0C8H5C -0 A
C6H5C - 0 J

I  Br2[j,
X

CaH(,Ó—OMgJ 
C8H6Ć—OMgJ 
' X

4
C0HjC— 0  
0 , 1 1 , 0 = 0

|HtO

J  non T| CJI,C-0H
C A C -O II

0 , ^ RCOCl

rC0H5C-OMgJl
I>°Lc ,H5Ć—OMgJ.

\ y \  VI
" h so|

0 — ■]
VII CJI;,C ■ CeH. 

- 0 - C = 0  -

C6HSC1I0H
1 1 1

^  CaIl6 C00CR

C0 H6(iloOCR
1Y 

OH YIII
ya0Ii C„H,ń-C8H5

H 0 -C = 0
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gelb ist, wird dureh Spuren Sauerstoff dunkelbraun u. undurchsichtig. Es wird pro 
Mol. I 1 Atom Sauerstoff aufgenommen. Das prim. Prod. ist wahrscheinlicli VI; Zu- 
fiigen von W. ergibt Benzil u. eine Verb., die Benzilsdure bei der Hydrolyse liefert 
u. die ais Polymeres des Anhydrids der Siiure (VII) aufgefaCt werden kann. Dieselbe 
Red. des Benzils kann auch dureh andere Systemc ais MgJ2  -f- Mg m it wechselnder 
Geschwindigkeit herbcigefiihrt werden, selbst wenn das Met-all im Metallhalid nicht 
dasselbe ist.

V e r s u e h e .  Red. ton Benzil, mittels einer Lsg. von 0,04 Atom Jod u. einem 
t)berschuB an Mg in 20 ccm A. u. 40 cem Bzl. u. darauffolgendem Zusatz von Mg oder 
in analoger Weise m it MgBr2 +  Mg. Darst. des MgBr2 aus HgBr2 -)-Mg. — Brom- 
magnesmmghykolat, (C6H 5COMgBr=)„. Darst. in N2-Atmosphare. WeiBe Krystalle. 
Liefert bei der Zers. m it W. Benzoin. Analog verhalt sich das Jodmagnesiumglykólat. 
Beide Verbb. liefern bei Einw. von 0 2 u. Hydrolyse der Prodd. 43—73% Benzil, 17 
bis 32% Benzilsdure (in freiem Zustande oder ais Polymeres) u. 5— 16% Benzoesdure. 
Obgleich dic Halogenmagnesiumglykolato in festem Zustande farblos sind u. nur leieht- 
gelbe Lsgg. liefern, so entstehen beim Mischcn m it Benzil tiefbraune Lsgg. Gleiche 
Farbungen treten bei der Red. des Benzils zum Glykolat auf. TJnter gewissen Be- 
dingungen erseheint aber hierbei eine griine Fiirbung, deren Bldg. von A. begunstigt 
wird, wahrend Bzl. zu Rotfarbung fiihrt. Ob es sich dabei um die Bldg. froier Radikale 
oder von Cliinhydronverbb. handelt, bleibt unentschieden. — StiTbendioldiacelat (IV) 
aus dem Glykolat u. Acetylchlorid in A. u. Bzl., F. 117—118°. — Slilbendioldibenzoał (IV). 
Analog vorst. Verb. Krystalle, F. 157—158°. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 
2584—92. Ann Arbor [Mich.], Univ.) K in d s c h e r .

G. H. Coleman und David Craig, Stickstofftrichlorid und ungesdtligte Ketone. 
Die Rk. ungesatt. Ketone m it NC13  findet in CCl4-Lsg. unter Entw. groCer Mengen 
N 2 s ta tt. Angewendet wurde Benzalacetophenon, das hierbei NH .fil, das Dichlorid 
des Benzalacelophenons u. I liefert. I gibt bei Einw. von konz. HCI II u. letztere Verb. 
bei der Red. m it Na-Amalgam III, dessen OH-Gruppe dureh Acetylieren nachgewiesen 
werden konnte. DaB i n  kein Pinakon ist, wurde durcli Best. des Mol.-Gew. fest- 
gestellt. IH  wurde auch dureh Einw. von Na-Amalgam auf das Monoxim des Di- 
benzoylmethans erhalten.

C0H 5 •CH^:CH-CO-C 6H ;1 +  NC13 =  C0H 3 • CH(NC1S) • CH(C1) - CO • C6HS a)  
CdH5 -CH(NC1.,) ■ CH(Cl)-C0-CeH 6  - f  2 HCI =

2C1S +  C6H5 • CH(NH,) • CH(C1) • CO • C6H5 (II) 
C0H5• CH(NH,)■ CII(Cl)• CO• C0H5 +  4H —>- C„H5•CH(NITi)• CH2• CH(OH)• CaH5 (III) 
C„Hn - C(: NOH) • CH, - CO. C„I15 +  6  H — ^

V e r s u e h e .  l-Amino-2-cMor-l,3-diphenylpropanon-3-Hydrochlond, CłsH 14ONCl- 
HCI (II). Dureh Zufiigen einer Lsg. von NC13 in CC14 zu einer Lsg. Benzalacetophenon 
in  CC14 bei 0°. Nach Stehen ii ber Nacht wurde das F iltra t mit konz. HCI behandelt. 
F. 206—208° aus Methanol +  A. — Benzoyl-l-amino-2-Mor-l,3-diphenylpropanon-3, 
C22H 1S0.,NC1. Dureh Benzoylieren vorst. Verb.; F. 186— 187° aus Bzl. — 1-Amino-
I,3-diphenylpropanol-3 (HI). Dureh Red. von H oder Dibenzovlmethanoxim mit
Na-Amalgam (-j- HCI) in  Methanol. F.- 122—124° aus Bzl. Acetylierungswert 
2,12; Mol.-Gew. 214. (Journ. Amer. chem. Soe. 49 [1927], 2593—96. Jowa City, 
Jowa, Univ.) KlNDSCHER.

Richard Kulin und Otto Albrecht, Raccmisierungstersiidie an oplisch akliten  
Diphensduren. (Zur Stereochemie aromalischer Verbindungen. V.) (IV. Ygl. C. 1927.
I I . 937.) Vff. haben im Gegensatz zu C h r i s t i e  u. K e n n e r  (C . 1922. III . 1083) an 
der o,p,ó,p'-Tetraniirodiphensaure (I) in tJbereinstimmung mit dem Verli. der o,o'-Di- 
nitrodiphensaure (vgl. IV. Mitt.) auch unter scharfen Bedingungen keine Racemisienmg 
der opt.-akt. Formen beobaehten kónnen. Dagegen tra t dieso in monomolekularer Rk. 
leicht bei der o,p,p'-Trinitrodiphensaure n  ein, wohl infolge Anwesenheit nur einer 
stabilisierend wirkenden Nitrogruppe in o-Stellung. Temp.-Koeffizient u. Rk.-Ge- 
schwindigkeit waren bei n  gegen die o,p'-Dinitrodiphensaiire (HI), Yermutlich infolge

COOH COOHi ^  Oj iI__
\ - N 0 2 NO,—

COOH COOH
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Erhóhung des Triigheitsmomcnts durch die 2. p-standige N 0 2-Gruppe, wesentlich er- 
niedrigt. (Samtliche Daten iibor dłe stets unter Zers. beobachteten FF. sind korr.)

V e r  a u c h e. o,p,o' ,p'-Tetranitrodiphensdure (I). Darst. nacli CHRISTIE u. 
K e n n e r  (1. c.); F. in auf 260° vorgcwarmtem Bad 295—296°, bei langsamem E r
hitzen 283—289°. S p a 1 1  u n g m it Brucin in sd. Aceton. Das sich durch Eis- 
kiihlung ausscheidende wl. sek. Brucinsalz hat F. 255“ u. [a]o20 =  + 9 °  (in 10,4-n. Eg.) 
gegen +22,17° bei C h r i s t i e  u . K e n n e r  (1. c.). Aus den Mutterlaugen ergibt sich 
naeh Einengen ein U. Brucinsalz, F. 199—200°, [a]o2° =  —42,1° (in 10,4-n. Eg.). 
Z e r l e g u n g  des id. Brucinsalzes m it einem wss. Brei von KHSO., u. Extraktion 
naeh Trocknung m it gegliihtem Na2SO., mit A. Rcinigung des A.-Riickstandes durch 
vorsichtige Fallung ans NH 3-Lsg. m it 1 /2;n. HC1. d-Tetranilrodiphensaure, F . 258 bis 
259°, [a]i, 21 =  —f-93,9°; eine 2. Partie liatte [<x]d22 — +100,7° (in 2-n. Soda), gegen 
F. 226—227° u. [<x]d= +115° bei C h r i s t i e  u . K e n n e r  (1. c.) fiir die nicht krystidli- 
sierte Saure. R a c e m i s i e r u n g s y o r s s .  Bei der d-Tetranitrodiphensaure konnte 
in sodaalkal. Lsg. bei 100°, im Xyloldampf bei 125° (1 Stde.) u. auch m it A1C13 bei 
160—170° (3,5 Stdn.) Racemisierung nicht beobachtet werden. — o,p,p'-Trinitro- 
diphensaure (Ó). Darst. naeh C h r i s t i e  u . K e n n e r  (C. 1923. III . 136) u. wiederholte 
Umfallung aus NH3-Lsg. m it HC1; F. 285—286°, gegen 289° bei C h r i s t i e  u . K e n n e r  
(1. c.). S p a l t u n g  m it Brucin wie bei I. Die einzelnen Fraktionen des wl. Brucin
salzes haben FF. u. [a]n 235—236° u. 221—222° bzw. —9,5° u. —16,4° (in 10,4-n. 
Eg.) gegen 239° (aus W.) bei C h r i s t i e  u. K e n n e r  (1. c.). Aus der Mutterlauge der
2. Fraktion wurde naeh Einengen u. Reinigung ein U. d-Brucinsalz erhalten. — Z o r - 
1 e g u n g des wl. Brucinsalzes wie bei I. l-Trinitrodiphensaure, F. 281—282°, [a]D22 — 
—37,8° (in 2-n. Soda) gegen [a]D =  —130,5° bei C h r i s t ie  u .  K e n n e r  (Zerlegung 
des Chinidinsalzes). S p a l t u n g  des U. Brucinsalzes (F. 239—240°). d-Trinitro- 
diphensaure, F. 279—280°, [a ] D2 0  =  +33,3° (2 -n. Soda) gegen 281—282° u. [«]D =  
+156,8° bei Ch r is t i e  u .  K e n n e r  (1. c.). R a c e m i s i e r u n g .  In  sodaalkal. 
Lsg. 1 . a u f  dem W.-Bad in zugeschmolzencm Rohr verlor dic l-Trinitrodiphensdure 
(M d 22 = —37,3°) ihr Drehungsvermogen vollends; die verbleibende d,l-Sauro liatte 
F. 284— 285°. 2. In  strómendem CCl,,-Dampf (bei 74,6°). Halbwertszeit 407 Min.
3. I m  sd. W.-Bad (98,6°). Halbwertszeit 5 0 Min., Temp.-Koeffizient der Rk.-Ge-
schwindigkeit Jct+10/kt =  3,38, Aktivierungswarme der Racemisierung =  22,400 cal. 
gegen 18 Min. u . 22,600 cal. bei III. (L ie b ig s  Ann. 458 [1927]. 221—29. Ziirich, 
Teehn. Hoehsch.) H e r z o g .

Fritz Mayer und Philipp Muller, Vber eine Synthese von a-Indanonen. (Vgl. 
W ie l a n d , C. 1922. I II . 1126.) Die Beobachtung, daB 1-Methyl-l-p-chlorpropicmyl- 
naphthalin beim Erwarmen m it konz. H 2 S0 4 in Met}iyl-8-[benzo-4,5-indamn-3] iiber- 
geht, veranlaCte Vff., nachzupriifen, oh die Rk. eine allgemein anwendbare ist u. 
welchen Yerlauf sio nimmt. Die Verss. ergaben, daB a -Methylnaphtlialin durch Naph- 
thalin, v.-Chlor- oder a-Bromnapkthalin u. durch 1,6-Dimethylnaphthalin ersetzt werden, 
u. daB an Stello von ji-Ghlorprojńonylchlorid ji-Chlor-n-hulyrylchlorid treten kann. 
Die leicht zersetzlichen Ketone wurden fast alle in festem Zustande erhalten. Einw. 
von konz. H 2SO., fiihrte m it wenigen Ausnalimen zu den entsprechenden Indanonen. 
Bei den Ketonen aus I-Methoxynaphthalin, Acenapkthen, Tetralin u. dem 1-Methyl-
4-chloracelylnaphthalin blieben dio RingschluBverss. ohne Erfolg. — In  der Benzol- 
rcihe gelingt der RingschluB nur, wenn 2 Substituenten im Benzolkern rorhanden 
sind. Dargestellt wurden die Ketone aus o-, m-, p-Chlortoluol u. aus p-Xylol- mit 
fi-Chlorpropionylchlorid; durcli Erwarmen mit konz. H 2 SO,, wurden sie in die Inda- 
none iiberfiihrt. Aus den m it /?-Chlor-n-butyrylchlorid erhaltenen Ketonen gelang 
in dieser Reihe der RingschluB nicht, es entstanden nur ungesiitt. Verbb., z. B. aus
l-Methyl-2-[{j-chlor-n-butyryl]-5-ch!orbenzol das l-Hethyl-2-crotonyl-5-ćhhrbenzól u. aus
l,4-Dime(hyl-6-[fi-chlor-n-butyryT\-benzol das 1,4-Dimethyl-6-crotonylbenzol. Aueli m it 
Hilfe von A1C] 3 war die Bldg. der Indanone nicht zu erzielen. Die Ketone vertragen 
weder Wasserdampfdest. noch die Dest. unter rermindertem Druck. Aus den mit 
/9-Chlor-n-butyrylchlorid dargestellten Ketonen entstehen durch HCl-Abspaltung 
Propenylketone. Die aliphat. Doppelbindung konnte durch Anlagerung von Brom 
u. durch katalyt. Hydrierung nachgewiesen werden. Auch in der Reihe der (S-Chlor- 
propionsaure wurden die Bromadditionsprodd. erhalten. Die Farbę der ungesatt. 
Ketone in konz. H 2 S 0 4 ist tiefrot, naeh gelindem Erwarmen gelbbraun; die Fl. ent- 
halt dann die Indanone. Bei den ungesatt. Ketonen konnte die Umlagerung auch 
durch Lósen in CS2 u. gelindes Erwarmen mit der 3-fr.chen Menge A1CL, bewirkt werden;
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die Ausbeute ist aber schlechter. Der Rk.-Verlauf spielt sich dam it folgendermaBen 
ab: Primśir wird in der alipbat. K ette HC1 abgespaltcn, u. durch Umlagerung des 
ungesatt. Kctons erfolgt die Bldg. des Indanons:

CO• C IL • CH(CH3)• Cl IISC C O • C II : CH- CH3

'K
ErwSrmon

\  m it H«S04 mit n2so4 /
durch Erwarinen^* ^  od. .\1C1S

H3 C - , / \ .  CH(CH,k
x  L Co i ) CH’

Im  Einklang damit stcht dio Tatsaclie, daB auch aus Crolonylcldorid u. einem KW- 
stoff unmittelbar dio Bldg. des Indanons erfolgt. Die Annahmc KoHLERs (Journ. 
Amer. chem. Soc. 42. 376 [1910]), daB der bei der Einw. des Saurechlorids auf den 
KW-stoff entstehende HC1 sich an das ungesatt. Keton unter Bldg. eines in /9-Stellung 
gechlortcn Ketons anlagere u. daB dieses den RingschluB eingehe, ersclieint nach 
Ansicht der Vff. nicht zutreffend. Dagegen konnen a-Ketone aus Chloracelylchlorid 
u. N aphthalinderiw . nicht in Acenaphthenonderiw. iibergehen, weil die Móglich- 
keit der HCl-Abspaltung in der aliphat. K ette nicht gegeben ist.

V e r  s u c li e. Ein Gemisch yon /?-Chlorpropionylchlorid bzw. /J-Ghlor-n-butyryl- 
chlorid u. dem KW-stoff oder dem entsprechenden Deriv. wurde unter Riihren bei 
Zimmertemp. zu einer Aufschlammung von A1C13 in CS2 eintropfen gelassen. Das 
Keton hinterbleibt nach Abdunsten des Losungsm. ais Ol, erstarrt nach kurzer Zeit 
u. wmrde durch Umkrystallisieren gereinigt. Dest. im Vakuum bewirkt unter Auf
schaumen Abspaltung von HCI. Walirend wiederliolto Dest. in der Buttersaurercihe 
zu reinen Prodd. fiihrt, sind die ungesatt. Ketono der Propionsaurereihe nur ais Brom- 
additionsprodd. rein darstellbar. Dio tlberfuhrung in die Indanone wurde durch 
1 /2-std. Erwarmen auf dem Wasserbade bewirkt. Vff. haben folgende Verbb. dar- 
gestellt: 1-fS-Chlorpropionylnaphthałin, Ol; m it Phenylhydrazin wurde 1-Phenyl-
3-a-naphtliylpyrazolin-4,5 erhalten, gelbe Nadeln aus A., F. 167—168°; Benzo-4,5- 
indanon-3, aus Methylalkohol, F . 103°. — l-fi.Chlorbutyrylnaphihalin, Ol; 1-Cro- 
tonylnaphlhalin, K p . 1 4  194— 196°; l-\a,fi-Dibrom-n-hutyryl}-naphllwlin, farbloso Nadeln 
aus Bzl. -f- Lg., F. 99°; Methyl-l-[bznzól-4,5-indanon-3'\, aus CCI.,, F . 99°. — 1-Methyl-
4-fi-clilorpropionyhiaphthalin (dargestellt von L. VAN ZuTPHEN, Dissert. Frank
furt a. M. 1923) aus Methylalkohol farblose Nadeln, F. 60°; l-Methyl-4-acrylnaphłhalin, 
K p . 1 4  180—190°; l-Metliyl-4-v.,P-dibrompropionylnaphthalin, gelbe Prismen aus Lg., 
F. 89°; Mcthyl-8-[benzo-4,5-indanon-3], aus Methylalkohol, F. 133°; 6 -std. Erhitzen 
m it roter rauchender H N 0 3 auf 160—170° ergab Bcnzólpentacarbonsiiure ( Rizochol- 
saure). — l-Methyl-4-\f}-chlor-n-butyryY\-naphthalm, aus Methylalkohol farblose Nadeln, 
F . 48-—49°; l-Methyl-4-crotonyhiaphthalin, K p . 14 205—206°; l-Meihyl-4-[a,fl-dihroin- 
n-butyryl]-naphthalin, farbloso Prismen aus Bzl. -j- Lg., F. 109°; JDimethyl-l,8-[benzo-
4,5-indanon-3], aus Isopropylalkohol, F. 70°; Verb. wurde auch aus a -Methylnaphthalin 
m it Grotonylddorid in CS., -j- A1C13 erhalten; liiBt sich ebenfalls m it roter rauchender 
H N 0 3 z u  Rizicholsaure abbauen. — l-fi-Chlorpropionyl-4-chlornaphtlMlin, aus Methyl
alkohol farblose Nadeln, F . 47°; l-Acrylyl-4-chlomaphthalin, K p .„  180—192°; 1-a.,fi- 
Dibrompropionyl-4-chlomaplithaUn, Prismen aus Bzl. -f- Lg., F . 89°; Chlor-8-[benzo- 
4/i-indanon-3] aus Isopropylalkohol, F . 143°. — l-[(i-Chlor-n-butyryl]-4-chJomaph- 
thalin, Ol; l-Crotonyl-4-cłdomaphlhalin, K p . )4  105— 206°; l-[a,(]-Dibrom-n-bntyryl]-
4-chlomaphthalin, farblose Prismen aus Lg., F. 135°; 3Iethyl-l-cMor-8-[benzo-4,5- 
indanon-3], aus Isopropylalkohol, F. 81°. — l-j}-Ghlorpropionyl-4-bronmapłithalin, 
aus PAe. Nadeln, F. 63°; l-Acrylyl-4-bromnaphthalin, Kp. 210—215°; l-v.,(S-Dibrom- 
propionyl-4-bromnaphthalin, Prismen, aus Lg. -f- Bzl., F . 106°; Brom-8-[benzo-4,S- 
indarwn-3], aus Isopropylalkohol, F. 138°. — l-[f3-Chlor-n-butyryl]-4-bromnaphthalin, 
Ol; l-Crotonyl-4-bromnaphtlialin, K p . 14 210—2 1 2 °; l-[a.,(i-Dibrom-n-butyryl]-4-brom- 
naphthalin, Nadeln aus Bzl. +  Lg., F . 137°; Methyl-l-brom-8-\benzo-4,5-indanon-3~\, 
aus Isopropylalkohol, F. 94°. — 1,6-Dimethyl-4-j3-chlorpropionylnaphthalin, aus Methyl
alkohol Nadeln, F. 58°; Dtmethyl-5,8-[benzo-4,5-indan(m-3] aus Isopropylalkohol,
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F. 91°. — l-fi-G'hlorpropionyl-4-melhoxynaphlhalin, aus Eg. Nadeln, F. 77—78°. — 
p-fj-Chlorpropionyldiphenyl, aus Methylalkohol Nadeln, F. 120°. — 5-fi-CMorpropionyl- 
biphenijlenoxyd, aus Eg. gelbe Prismen, F. 158°. — l-Methyl-4-chloracetylnaphlhalin, 
Ol, Kp.is 182—184°. — 5-f)-Ghlorpropionylacenaphthen, aus A. Nadeln, F. 81°. — 
p-Methyl-fl-bromprópiophenon, aus Methylalkohol farblose Schuppen, F . 90°. —
1-Methyl-3-(i-chlorpropionyl-6-chlorbenzol, aus Bzl. farbloso Prismen, F. 46°, wird 
m it H N 0 3 ( d = l , 4 )  zu 3-Mclhyl-4-chlorbenzoesaurc, F. 208°, abgebaut; Methyl- 
5(7)-chlor-6-\indanon-3'\, F. 74—75°, Kp.j.j 188—190°. — l-Methyl-2-(i-e,hlorpropionyl-
5-chlorbenzol, Ol, gibt m it Phenylhydrazin l-Phenyl-3-[2'-methyl-4'-chlorphenyl]- 
pyrazolin-4,5, gelbe Nadeln aus A., F. 121°; Osydation m it HNOn (d =  1,4) liefert
2-Methyl-4-chlorbenzoesaure, F. 169°; Methyl-4-chlor-(l-[indanon-3}, aus Methylalkohol,
F. 71°. —• l-Melhyl-2-[fi-clUor-n-butyryl]-5-chlorbenzol, Ol; l-Melhyl-2-crotonyl-5-chlor- 
benzól, K p . 22 151—153°. — l-Mc.lhyl-3-cMorpropionyl-4-chlorbe.nzol, Ol, m it Phenyl
hydrazin entsteht l-Phenyl-3-[3'-methyl-G'-chlorphcnyl\-pyrazólin-4,5, gelbo Nadeln 
aus A., F. 123°; Melhyl-7-chlor-4-\indancm-3'], aus Methylalkohol, F . 128°. — 1,4-Di- 
m.ethyl-2-p-ddorpropionylbenzol, Ol, mit Phenylhydrazon entsteht l-Plienyl~3-[2',5'- 
dimelhylphenyl]-pyrazolin-4,5, gelbe Nadeln, F. 117°; durch Oxydation mit H N 0 3 

( d = l , 4 )  entsteht 2,-5-Dimelhylbcnzoesdure, F. 132°; Dimelhyl-4,7-[indanon-3], aus 
Methylalkohol, F. 78°. — l,4-DimfJhyl-2-[[l-chlor-n-butyryl]-benzol, Ol, wird mit H N 0 3 

(d =  1,4) zu 3-Methyl-G-chlorbenzoesdure, F. 167°, abgebaut; l,4-Dimalhyl-2-crotonyl- 
benzol, K p . 22 152—153°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927J. 2278—83. Frank
fu rt a. M.) HlLLGER.

Karol Dziewoński und Stefan Dzięcielewski, Zur Kenntnis des a-Benzyl- 
naplilhalins. I. l-Benzylnaphthalin-4-sulfonsdure und ihre Umwandlungen. Es ist 
Vff. golungen, durch Sulfonierung des a.-Benzylnaphthalins eine einheitlichc u. gut 
krystallisicrende Sulfonsaure darzustellen, welchc ais l-Benzylnaphthalin-4-sulfmi- 
saure (I) erkannt wurde. Denn das durch Ałkalisclimelzo aus ihr gewonnene Benzyl- 
ozynaphlhalin (II) ist ident. mit der von B a k u n in  u . B a r b e r io  (Gazz. chim. Ital. 
33. II. 467 [1903]) vom a-Naphtliol aus dargestellten Verb. Beido Substituenten 
nehmen folglich eine a-Stellung ein. DaB sie sich auBerdem in demselben Kern be- 
finden miissen, geht aus den charakterist. Eigg. der Azofarbstoffe hervor, welche 
man aus II durch Kuppeln m it Diazoniumsalzen leicht erhalt. Dieselben sind namlich 
in Alkalien fast unl. u. lassen sich wie „Pararot“ auf der Faser erzougen, sind also 
typ. o-Oxyazofarbstoffe; aueh in ihren roten Nuancen cntsprechen sie durchaus 
den Azofarbstoffon des fi- u. nicht denen des a-Naphthols. Dio p-Stcllung zum OH 
muB demnaeh durch das Benzyl besetzt sein. — Das OH in H  konnte gogen NH 2 

ausgetauscht werden. Das gebildete Amin besitzt einen ausgepragt aromat. Cha
rakter.

Y e r s u c h e .  ct-Benzylnaplithalin. Gemisch von 150 g Naphthalin, 100 g 
Benzylchlorid u. 50 g ZnCI2 anwarmeri, nach beendigter HCl-Entw. cinige Zeit bis 
125° (nicht hoher!) erhitzen, erst mit gewóhnliehem, dann uberhitztem Dampf dest. 
Tafelchen aus A., F. 59°. — l-Be.nzylnaphlhalin-4-sulfonsaure (I). 1. In  voriges boi
6 6 ° 2,5 Moll. konz. HjSO., eintropfen, so lange auf derselben Temp. halten, bis Probe 
in W. 1. ist (ca. 6  Stdn.), dann in  W., F iltrat m it NaCl versetzen. 2. Mit CISOjH in 
Nitrobzl. bei Raumtemp. (einige Stdn.). Das Na-Salz, C17HI30 3 SNa, bildet seidige 
Nadeln aus NaCl-haltigem W., dann verd. A. Pb-Salz, (C17H ,30 3 S)2Pb, aus dom 
Sulfonierungsgemisch m it PbC03, Nadeln aus W., dann verd. A. Ba-Salz, (Ci,H,3 0 3 S) 2 

B a - |-H 20 , ebenso mit BaC03, Nadeln. Fre.ies I, aus dem Pb-Salz mit H 2 S, biidet 
Saulen aus Bzl., F. 70—80°, sehr hygroskop. — SulfochJorid, Cj-H-^OjSCl. Aus dem 
Na-Salz u. PC15. Prismen aus Lg., F. 104—105°. — Sulfamid, Cl7H,50 2NS. Aus 
vorigem m it NH3-Gas in Bzl. Blattchen aus A., F. 164—165°. — 4-Benzyl-l-oxy- 
naphthalin, C,7 H140  (II). 1. Na-Salz von I in KOH +  wenig W. bei 240° eintragen,
in W. losen, F iltrat m it Saure fallen. 2. Aus a-Naphthol, Benzylchlorid u. ZnCl2 

in sd. Chlf. (ea. 6  Stdn.), nach AbgieCen u. Entfernen des Chlf. erst m it gewóhnliehem, 
dann uberhitztem Dampf (ca. 240°) dest., Destillat in A. aufnehmen, im Vakuum 
dest. Blattchen oder Nadeln aus ca. 50°/„ig. Essigsaure, dann Lg., F. 125— 126°,
11. auBer in W. Mit wss. FeCl3 erst Grunfarbung, dann brauner Nd. Mit Chlf. u. 
KOH beim Erhitzen erst blau, dann griin. Mit Chlorkalk gelbbraun. — Acetylderh'., 
Ci9H 1 60 2, Nadeln aus A., F. 87—88°. — Benzoylderiv., C240 t80 2, rosastichige Nadelchen 
aus Lg. oder A., F . 103°. — Methyldther, ClsH jeO, Nadeln aus A., F. 85—87°. Nitro- 
deriv., C18HI6 0 3N, m it H N 0 3  (D. 1,43) in Eg. bei Raumtemp., hellgelbe Nadeln aus
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Lg., F . 130—132°. — 4-Benzyl-2-nilroso-l-oxynaphthalin, C1 7H 1 3 0 2N. Sd. alkoli. 
Lsg. von II +  ZnCl2  m it konz. wss. NaNOz-Lsg. versetzen, feuerrotes Zn-Salz m it 
10%ig. NaOH koclien, Na-Salz, C1 7H 1 2 0 2NNa, carminrote Nadeln aus verd. A., m it 
h. yerd. HCl zerlegcn. Goldgelbo Nadelchen aus Toluol, F. 170° (Zers.). I i 2 S04- 
Lsg. kirschrot, m it W. unverandert fiillbar. — 4-Benzyl-2-benzolazo-l-oxynaphlhalin, 
C23H 18ON2. Lsg. von H  in 30%ig. NaOH +  10%ig. Soda m it C6H6 -N: N-Cl-Lsg. 
yersetzen. Scharlachrote Nadeln oder Saulen aus Lg., F. 191—193°, fast unl. in 
Alkalien. — 4'-Nitrodcriv., C23H 1 7 0 3N3. Mit (p) NO2 -C0H4-N : N-Cl-Lsg. Dunkel- 
rote, goldgliinzende Nadeln aus Toluol, F . 252—253“, wl., fast unl. in Alkalien. I I 2S04- 
Lsg. kirschrot. — 4-Benziyl-l-oxy-2,l'-azonaphthalin, C2;H 20ON2. Blit a-CJ0H 7 -N : Ń-Cl- 
Lsg. Bordeauxrote Saulen aus Xylol, F . 201—203°, wl., unl. in Alkalien. H 2S 04- 
Lsg. blau. — 4-Bcnzyl-1 -oxy-2,2'-azonaphlhalin, C^H^ON,. Mit /?-C10H ,-N : N-Cl- 
Lsg. Violettrote, metallglanzende Nadeln aus Xylol, F. 207—208°, wl., unl. in Al
kalien. H 2 S0 4-Lsg. violett. — 4-Benzyl-l-aminonaphthalin, C17H 15N. H mit NH3- 
gesiitt. wasserfreiem CaCl2 im Rohr 3 Stdn. auf 240°, 6  Stdn. auf 270° erhitzen, mit 
W. u. verd. NaOH behandeln, Riiekstand in  h. verd. HCl lósen, auskrystallisiertes 
Hydrochlorid m it w. Soda zerlegen. Nadeln aus W., silberglanzende Blattchen aus 
Lg., F. 114,5°, meist 11. LaBt sich diazotieren u. kuppelt m it Diazoniumsalzen. — 
Acetylderiv., C19H 1 7 ON. Mit Acetanhydrid in  h. Eg. Saulen aus Toluol, F . 208 bis 
209°. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres, Serie A. 1927. 273—86. Krakau, 
Univ.) L indenbaum .

Albert Theodore King, Die Bildung der Sulfite von Azoverbindungen. Die 
N aH S0 3 -Verbb. von Azokórpern sind in der Farbo von.den Stammkórpern wesentlich 
verschieden; dio Leichtigkeit ihrcr Bldg. bedingt die Echtheit der Farbstoffe gegen 
S 0 2 u. gegen die SO,-haltige Luft der Stiidto. Yf. untersucht jodometr. dio Bindung 
von N aH S0 3 durcli p-Suljobenzolazo-fi-naphthol (Orange II) , 4-Sulfo-a.-naphthalinazo- 
f}-naphthol (Echlrot A), Benzolazo-fi-naphthol-G,S-disvlfcnisdure (Saureorange GG), u. 
a-Naplithalinazo-fi-naphiliol-G,8-disulfonsCmre (Krystallscharlach) bei vcrschiedenonKonzz. 
an S 0 2 u. NaOH bei 25°. Bei Anwesenlieit von S 0 2 allein ist die Einw. zu vernach- 
lassigcn; die der starksten S 0 2-Aufnalimc cntsprechendc NaOH-Konz. ist von Fali 
zu Fali verschieden; vgl. Kurven u. Tabellen. — Orange I I  wurde durch Krystallisieren 
aus 90%ig. A., Saureorange GG, Krysłallscharlach u. Echlrot Q durch Losen in Pyridin 
u. Fiillen m it A. u. Krystallisieren aus Amylalkohol oder 90%ig. A. gereinigt. — Bi- 
sulfitverb. des Echlrot A , C20H 1 2 O„N2S2Na2 =  N a03S ■ C10H , • N : N • C10H 6 • O • S 0 2Na. Man 
trag t den gepulverten Farbstoff in iiberschussige konz. N aH S0 3-Isg. ein, erwarmt 
gclinde u. "laBt iiber Nacht stehen. RotUchoranges, hygroskop. Krystallpulver aus 
wss. A. durcli A. — Bisidfitrcrb. des Orange I I ,  Handelsname Narcein, C,8H 1 0O6N 2S2Na. 
Ledergelbe Krystalle aus W. — Bisulfitrerb. des Saureorange GG. Kanariengelbcs, 
hygroskop. Pulrer. Aus wss. A. durch A. — Bisulfilverb. des Krysłallscharlach. Rótlich- 
oranges, zerflicBliches Pulver. — Die Bisulfityerbb. sind gegen angesiiuerte Jodlsgg. 
sehr bestandig. — Echtsaureblau RH  (3,6-Disulfo-8-oxy-a-naphthalinazo-a-naphthyl- 
phenylamin-8 -sulfonsaure) ist gegen das Schwefeln sehr unbestandig; im Gegensatz 
zu den oben aufgefiihrten Farbstoffen reagiert es bci geringen Alkalikonzz. sehr stark. 
in starker alkal. Lsgg. dagegen kaum mit S 02. (Journ. chem. Soc., London 1927. 
2639—47. Leeds.) O s t e r t a g .

O. Magidson, Schlief}ung des Fluorenringes in der Di-oL-naphthylmethanreihe. Is t 
bereits nach Ber. Dtsch. chem. Ges. (C. 1925. I. 1497) referiert worden. Im Anhang 
werden Spektrogramme (Estinktionskoeffizient gegen Wellenlange) T o n  Bidiphenylen- 
dlhen (I.) in  Bzl., von Bidinaphthylenalhen (II.) in Bzl. u. konz. H 2S 0 4 u. vom Dibromid 
des Bidinaphthylcnathens in Bzl. mitgeteilt; die Messungcn riihren von I. CHMEL-

NIT2KAJA her. Die Absorption von Bidiphenylathen weist ein Maximum bei ca. 460 fi/i 
auf; in derselben Gegend haben auch Bidinaphthylenathen u. sein Dibromid ein 
Maximum, die aber noch ein zweites starkeres Maximum bei 627 bzw. 648 / i / i  besitzen. 
Das erste Maximum soli fiir den Fluorenring, das zweite fiir dio Athylenbindung 
charaktcrist. sein. Das Spektrum von Bidinaphthylenathen in H 2S0 4 besitzt kein 
ausgesprochenes Maximum. (Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.]
Lfg: 16 [1926]. 32—48.) B ik e k m a n .
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0. Magidson und W. Damaskina, iiber die Bestandigkeit der Doppelbindung im  
Dizanthylen. (Vorl. Mitt.) Analog dom Tetraphenylathylen (vgl. vorst. Ref.) wird 
Dixanthylen dureh PC15 gespalten; das entstehende Dichlorderiv. 0 < (C 6HJ)„>CC12 

konnte freilicli nicht gefaĆt werden; es wurde aber Xanthon isoliert. Man lieB 8  g 
PC15 in 12g P0C13 auf 7 g Dixanthylen 0< (C „H 1)2> C :  C<(C(1H J)2> 0  bei 110—130° 
einwirken, destillierte die Phosphorverbb. unter vermindertem Druek ab u. kochte 
den Riickstand m it A. Aus der alkoh. Lsg. fiel Xanthon 0 < (C 6H 4 )2>>C0 aus. Der 
in A. unl. Anteil wurde aus Bzl. umkrystallisicrt, wobei eine Verb. C\aHi-0„Cl, wolil
0  < (C 0H, )2>  CII • CC1<(C0Hj)2>  O, blaulichgriine Krystalle, F. 189— 190°,' sich aus-
schied. Xanthon entsteht aus Dixanthylen auch beim Erliitzen (200°, Rohr) m it m it 
HC1 gesatt. Eg. (Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.] Lfg. 16 [1926]. 
51—52.) B ik erm an .

John Campbell Earl und James Kenner, Die Einwirhung von Jodwassersloff auf 
Nitro$overbindungen. (Vgl. C. 1927. II. 1564.) Die o,p-dirigierende Wrkg. der Nitroso- 
gruppe in aromat. Substitution, welche im Widerspruch mit der Theorie der induzierten 
alternierenden Polaritiiten steht, yeranlaBte dio Unters. des Yerh. dieser Gruppe gegen 
H J. Die Nitrosochloride des Tetramethylathylens u. A* ,8)-Menthen-l-ol (y-Terpineol)- 
acetats geben m it H J  freies J , die Bromide m it HBr u. P  Hydro xylaminderivv. Das 
farblose Ilydroćhlorid, welchcs aus Tetramethyliithylen entsteht, besitzt Konsfc. I, die 
dureh die Kondensation m it Salicylaldehyd zu II bestatigt werden konnte. p-Chlor- 
nitrosobenzol liefert m it H J  ebenfalls zunaehst das Hydroxylamin, welchcs sich jedoch 
sofort m it der Nitrosoverb. zu 4,4'-Dichlorazoxybenzol umsetzt. S-Nitroso-ó-methyl- 
pentan-f}-on, S-Nilrosomenthon u. 4-Nilrosomenłhon geben m it H J  freies J , doch wird 
die Rk. dureh Polymerisation der Nitrosoverbb. verschleiert; Folgerungen auf die 
Direktionswrkg. der Nitrosogruppo bei Substitution w'urden nicht gezogen.

CH, ■ C ; CIIS CH:,-C ;CH 2 OH
1  (CH3)aĆ• N H • OH, HC1 1 1  (CH3)2C .N — C I I - /  \

' V  x — 7

V e r  s u e h o. Tetramethylathylennitrosochlorid gibt in  Eg. m it HBr u. P  be- 
handelt, die resultierende Base m it NaOH in Freihoit gesetzt u. m it HC1 behandelt 
f}-Hydroxylamin-f},y-dimethyl-A,y-butenhydrochlorid, C„H1 3ON, HC1. Die Base reduziert 
FEHLINGsche Lsg. in der Kalte; mit Salicylaldehyd u. Na-Aeetat entsteht das Konden- 
sationsprod., C13H 1 70 2N (II), aus A. F. 53°. Zu beachten ist, daB H J  schon bei Zimmer- 
temp. mit A. unter Jodabscheidung reagiert u. fiir derartigo Verss. ais Losungsm. nicht 
in IVago kommt. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2139—45. Sydney, Univ.) T aube .

W. O. Emery, Chlorierung des Antipyrins. I. Chlorantipyrin. Clilorierung 
des Antipyrins mittels einer alkal. wss. 20°/oig. Na-Hypochloritlsg. Abfiltrieren des 
gelben Nd., Reinigen der ICrystallo mit h. W., Umkrystallisieren aus verd. CH3OH nach 
Entfarbung m it Kohle. Die erlialtenen weiflen Krystalle haben F. 129° u. stellen mono- 
kline Pyramiden dar. — Opt. Unters. der Krystalle. — Gegen nascierendem H  ist 
Chlorantipyrin widerstandsfiihiger ais die Br- u. J-Antipyrinderiw . Mit H  u. P t nach 
V o o r h e e s  u. A d a m s  (Joum . Amer. chem. Soc. 44. 1397; C. 1922. III. 1369) werden 
alle drei D eriw . zu Antipyrin reduziert. — Darst. des Perjodids, (CI1 HUN 2C10)2H J - J 2, 
in Form dunkelrotor Krystalle, u. des Pikrats Cn Hn N2C10 ■ CjTLN^Oj in gelben Kry- 
stallen vom F. 117— 118° geschah nach den tiblichen Methoden. (Joum . Amer. pharmae. 
Assoc. 16 [1927], 932—35. Washington.) L. J o s e p h y .

R. Stolle, t)ber die Curtiussclie Umlagerung bei Carbaminsaureaziden: Bildung 
von Indazolonen und dimólehularen Carbonylhydrazinen. (Nach Verss. von H. Nie- 
land u. M. Merkle.) (Fortsetzung von C. 1927- II. 1837.) Athyl-p-lolylcarbamin- 
saurechlorid. Aus Athyl-p-toluidin u. Pyridin m it COCI2-Toluollsg. (Wasserbad,
1 Stde.). Ol, K p . 1 9 _ 23 155— 160°, E. —3°. Mit k. alkoh. AgN03 langsame, mit w. 
schnelle AgCl-Bldg. — Azid. In  sd. A. (10 Stdn.). Gelbrotes Ol, bei sehnellem Er- 
liitzen verpuffend. Mit w. alkoh. AgN03 Trubung u. Braunviolettfarbung. — 1-Alhyl-
5-methyliridazolon, C10H 1 2 ON2, Kr_ystallpulver aus CH3OH, F. 156°, fein verteilt 1. 
in NaOH, Soda, NH 4OH. Lsg. in Bzl. wird, m it konz. H N 0 3 unterschichtet, griin, 
rot, hollgelb, H N 03-Schieht rot. — Di-p-tolylcarbaminsuurechlorid. Aus Di-p-tolyl- 
amin u. Pyridin in Bzl. wie oben. Blattchen aus A., F. 102°. — Unsymm. Di-p-tolyl- 
hamstoff, C]oH 1 6ON2. Aus Yorigem u. konz. NH4OH in sd. CH3OH. Blattchen aus 
CH3 OH, F. 163°. —  Di-p-tolylcarbaminsaureazid, CI5H wON4. In  Bd. CH3OH (20 Stdn.). 
Prismen aus Chlf., F. 78°, ab ca. 110° Gasentw., bestiindig gegen sd. alkoh. AgN03. —
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l-p-Tolyl-5-methylindaeolon, C1 5H J4ON2, Blattchen aus A., F . 202°, fcin yerteilt 1. 
in NaOH, sd. Soda. Mit konz. H N 0 3 in Bzl. rot. ■— Carbonylterb. des misymm. Di- 
p-lolylhydrazins, (C16H 1 4 ON2)„. Aus der Xylolmutterlauge des vorigen. Nadelehen 
aus Bzl. oder A., F. 202°, unl. in NaOH. Mit konz. H N 0 3 in Bzl. braunlichgelb. — 
PhenylbenzylcarbaminsdurecJdorid, Krystallpulyer aus CH3 OH, F. 51°. — N,N'-Di- 
■phenyl-N-benzylhanistoff, C20H 18ON2. Aus yorigem u. Anilin in sd. A. Blattchen 
aus A., F. 85°. — Phenylbenzylmrbaniinsdureazid, C1 4HlsON4. In  sd. CII3OH (9 Stdn.). 
Ol, beim Erhitzen verpuffend. — 1-Benzylindazobn, O^H^ON,, seidige Nadeln aus A., 
F. 167°, fein yerteilt 1. in NaOH u. h. Soda, daraus allmiihlieh Blattchen des Na- 
Salzes, aus diesem m it alkoh. AgN03 gelatinóses Ag-Salz. Mit konz. H N 0 3 in Bzl. 
griin, beim Schiitteln entfiirbt, H N 03-Sehieht rot. — Athyl-oL-iuipJithylcarbaminsdure- 
chlorid, C13H 1 2 ONCl. Mit C0Cl2-Gas in erst k., dann sd. Bzl. Prismen aus A., F. 73°. — 
Azid, Cj3 H,2ON4, Prismen aus A., F. 100°, bei starkerem Erhitzen verpuffend. —
l-Athyl-6,7-benzoinduzolon, C13H l;,ON2. Roliprod. m it etwas h. A. u. konz. Soda 
behandcln, F iltra t m it HC1 fallen. Nadelehen aus A., F. 195°. — Symm. Didthyl- 
di-a.-na-phthylcarbohydrazid, CO[NH-N(C21I5 )(C10H7)]2. In  Soda unl. Nebenprod. 
des yorigen. Krystallpulyer aus A., F. 212°. H 2 S0 4-Lsg. wird mit wenig FeCl3 

dunkelgriin, m it mehr sehmutzig rot. Ahnlich wirkt selir Yerd. H N 03. — Plienyl- 
a.-naphthylcarbaminsaurec]rforid, Kp.xs 245—250°, Blattchen u. Nadelehen aus A., 
F. 102°. Reagiert langsam m it w. alkoh. AgN03. — Azid, C17H 1 2 ON4. In  sd. A. 
(10 Stdn.). Blattchen u. Nadelehen aus CH3 OH, F. 79°, ab ca. 140° Gasentw., be
standig gegen h. alkoh. AgN03. — l-Phenyl-6,7-bcnzoindazólon, CI7H 1 2 ON2, Nadel- 
chen aus A., F. 267°. Mit konz. H N 0 3 in Bzl. griin, dann sehmutzig gelbbraun. — 
Phenyl-(S-naphihylcarbaminsdurecMorid, Blattchen aus CH3 OH, F. 101°. — Azid. 
In  sd. CHaOH ( 6  Stdn.). Schwach rotliches Ol. — l-Phenyl-4,-5- oder -5,6-benzo- 
indazolon, Ć1 7H ,2ON2, Nadelehen aus A., F. 234°, fein vertcilt 1. in NaOH u. Soda, 
daraus wl. Na-Salz. Mit konz. H N 0 3 in Bzl. violett, dann tiefrot. — Di-fi-naphihyl- 
carbaminsaurechlorid, C^HjjONCl. Mit C0Cl2-Gas in Chlf. bis zur Y ó ll ig e n  Lsg. 
Krystallpulyer aus Bzl., F. 173°. — Azid, C21H 1 4 ON4. In sd. A. (24 Stdn.). Doppel- 
brechende Krystalle aus A., F. 124° unter Gasentw. — 1-(l-Naphtliyl-4,5- oder -5,6'- 
benzoindazohn, C21H ,4ON2, Nadelehen aus Eg.. F. 254°. — Dio besehriebenen In- 
dazolono verhalten sich — je nach den Substituenten — verschieden in NaOH-Lsg. 
gegen ammoniakal. Ag-Lsg., ferner gegen soda-alkal. KM n04. Aueh die Lóslichkeit 
der Ag-Salze in NH4OH ist yerschiedcn.

Dimethylcarbaminsaurechlorid. HuB durch wiederliolte Dest. im C02-Strom 
u. mehrstd. Erhitzen im Vakuum yollig yon C0C12 befreit werden, weil sonst bei 
der Darst. des Azids heftige F,xplosionen entstehen. — 2f,N-Dimethyl-N'-phenyl- 
lianisłoff, C9H j2ON2. Aus vorigem m it Anilin in A. Doppelbrechende Nadelehen 
aus W., F. 134°. — Dimethylcarbaminsaureazid, C3II 6 ON4. In  sd. Aceton (20 Stdn.). 
K p . J5 59°, beim Erhitzen heftig yerpuffend. Verli. beim Verkochen ygl. theoret. 
Teil. Identifizienmg des asymm. Dimelhylhydrazinhydrochlorids [neben sehr yiel 
NH 4C1 u . yiel NH 2(CH3 )2C1] mittels C6H5-NCO ais N-Dimethylamino-N'-plienyl- 
hamsloff (F. 108°). — Diisóbutylcarbaminsdurechlorid. Mit COC)2-Gas in sd. Bzl. 
bis zur yólligen Lsg. Nach mehrfacher Dest. K p . ] 5  115°, ziemlich bestandig gegen 
k., sofort zers. durch h. W. Mit alkoh. AgN03 sofort AgCl-Bldg. — Tetraisobutyl- 
Jiamsłoff, C17H 36ON2. Mit Diisobutylamin in h. Bzl. Blattchen, F. 55°. — Diiso- 
buiylphenylhamstoff, C1BH 24ON2. A us Diisobutylamin u. C6H 5 -NCO. Prismen, 
F. 110°. Obiges ćhlorid lieferte dagegen m it Anilin in A . oder Bzl. Carbanilid. — 
Diisobulylcarbaminsaurmzid, C9H 1S0N4. In sd. Essigester (50 Stdn.). Kp.ls 113 
bis 115°, beim Erhitzen schwach yerpuffend. Verkochung in Tctralin ergab Blattchen 
Yon F. 81° noch imbekanntcr Natur. — Diisoamylcarbaminsaurechlorid, Ivp.ls 13G 
bis 140°, schon yon k. W. langsam zers. — Azid, Cn H 22ON4. Wie oben. K p . , 5 146 
bis 149°. Yerkochung in Tetralin ergab Nadelehen u. Stabchen Yon F. 138°, an- 
nahernd auf ein Biuretderiy. der Formel C22H 4 70 2N5 stimmend.

a-Phcnyl-p-benzylidi7\hydrazin-y.-carbonmurmzid, C14Hn ON5 (I., X =  H). Aus 
dem Chlorid (B u s c h  u . W a l t e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 . 1358 [1903]) in  sd. 
Aceton ( 8  Stdn.). Nadelehen aus A., F . 133° unter Gasentw., bestandig gegen sd. 
alkoh. AgNOs. — Beim Yerkochen der Yerb. in  Xylol fallt ein tmscharf bei ca. 365° 
schm. Krystallpulyer aus, welches reichlieh Cyanursaure enthalt u. nur in h. Chinolin
1. ist. Aus dem durch Yerdampfen der Mutterlauge im Vakuum erhaltenen Riick- 
stand -ntirden durch Behandlung m it NaOH 2 Verbb. gewonnen. Der alkalilosliche
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Anteil ist Verb. Ou Hu ONa (II. oder III ., X  == H), Nildelchen aus A. oder Bzl., F. 229°, 
wl. Lsg. in NaOH blaulich fluoresoierend. Gibt m it alkoh. AgN03 auf Zusatz von 
NHjOH floeldgen Nd. Dor alkaliunl. Anteil bildet Nadelchen aus A., E. 182°, an- 
nahernd auf C2lHleONi stimmend, unl. in Alkalien u. Sauren. — a-Phenyl-(S-o-chlor- 
benzylidcnhydrazin-a-carbcmsaurechlorid, C„H5 -N(C0C1)-N: CH-C6H 4C1. Aus o-Chlor- 
benzaldehydphenylhydrazon u. C0Cl2-ToIuollsg. in Ggw. von Pyridin. Blattchen 
aus CH3 OH, E. 8 6 °. — Methylesler, C15H]30 2N 2C1. Aus der methylalkoh. Mutter- 
lauge des vorigen. Nadelchen aus CH3OH, E. 159°. — N  ,N'-Diphenyl-N - [o-chlor- 
benzylidenamino]-hamstoff, C20H ,0ON3C1. Aus dem Chlorid u. Anilin in A. Nadelchen 
aus A., E. 209°, unl. in  Alkalien. — u-Phenyl-fl-o-cMorbe.nzylidenhydrazin-a-carbmi- 
saureazid, Cj4H ]0ON5Cl (I., X = C 1 ). In  sd. CH3OH (10 Stdn.). Blattchen aus Bzl.,
E. 160° unter Gasentw. u. Orangegelbfarbung. —• Verb. C1 4 / / 1 0OAT3CZ (II. oder III., 
X  =  Cl). Aus yorigem in sd. Xylol, Nd. nach Waschen mit A. mit NaOH behandeln, 
F iltrat m it HCI fallen. Nadelchen aus Bzl., F. 193°, fein verteilt 1. in Alkalicarbonat 
u. NH4 OH. Alkal. Lsgg. fluorescieren nicht. — Ein alkaliunl. Nebenprod. bildet 
Krystallpulycr aus Xylol oder Eg., F. 240°. (Journ. prakt. Chem. [2] 117 £1927]. 
185—210. Heidelberg, Univ.) L indenbaum .

Karl Josephson, Monoacylderivatc der Chinasaure. I. Vorl. Mitt. Vf. setzt 
seino friiheren Unterss. (vgl. C. 1927. I I . 925) mit Acetonchinid (I) fort, indem er dieses

mit Zimtsaurecldorid (H) kuppelt 
u. auf diese Weise ein Aceton- 
Cinnamoyl-chinasaurelaeton (IH) 
synthetisiert. Bei der Abspal- 
tung des Acetonrestes ergibt 
sich vermutlich das Cinnamoyl- 
chinasaurelaclon, das ais Ab- 

kommling der Cinnamoyl-chinasaure Interesse bcansprucht; denn diese unterscheidet 
sich vielleicht von der Chlorogensaure (Depsid der Kaffeesaure m it der Chinasaure) 
nur dureh das Fehlen der beiden Hydroxyle des Kaffeesaurerestes. — 4,3 g I  (wieder 
dargestellt nach H. O. L. F i s c h e e ) in 10 ccm trockenem Pyridin gel. u. m it 3,36 g H 
in 15 ccm Pyridin versetzt. tlber Nacht bei Zimmertemp. stehen gelassen, abfiltriert 
u. III mit W. ausgefallt; aus A. umkrystallisiert, F . 189° (korr.). CuH^Oj, 11. in Chlf., 
Athylacetat, sl. in A. u. i?Ae. [a] =  +10,6° (Chlf.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 
2270—72. Stockholm, Univ.) M i c i i e e l .

Edmund Langley Hirst, Derivate des Orcins. I. Im  Laufe yon Unterss. uber 
Flcchtensauren erwiesen sich die isomeren Orcylaldehydmonomethylather ais wichtige 
Zwischenprodd. yon Synthesen. Zur naheren Aufkliirung der Konst. wurden sie m it 
Acetophenon u. dessen D eriw . kondensiert. Dureh Bldg. bzw. Nichtbldg. von Pyrylium- 
salzen bcstatigten sich die den Monomethylathern yon GATTEEMANN (C. 1908. I. 
353) u. yon H o e s c h  (C. 1913. I. 1680) bisher zugewiesenen Strukturformeln. —
7-Oxy-2-'phenyl-5-methylbenzopyryliunisalz£ (I). Das Chlorid entsteht aus Orcylaldehyd 
u. Acetophenon in Methanol mit HCl.-Gas. Gelbe Nadeln. F. 206°. Perchlorat. Orange 
Prismen. F. unscharf unterhalb 245°. Jodid. Rote Prismen. F . 225° (Zers.). IlgCl,- 
Yerb. Goldgelbe Nadeln. F. 229—230° (Zers.). FeCl3-Verb. CJ0H 1 3O2Cl4Fe. Gold- 
braune Nadeln. F. 147—148° (Zers.). Das Chlorid gibt m it H 2 S0 4 apfelgriine Fluor
escenz. Anhydrobase, C16H 1 2 0 2. Aus dem Chlorid m it CH3C02Ńa. Dunkelrote Nadeln 
aus Bzl. Sintert u. schm. bei 156— 165° (Zers.). Swl. in W. In  Methanol schwache 
Fluorescenz. Reagiert nicht m it CH3J  in sd. Bzl. Dimethylsulfat liefert bei 120° 
ein Prod., woraus m it HCI u. FcCl3 7-Methoxy-2-phe?iyl-S-methylbenzopyryliumferri- 
chlorid, C17Hli;0 2Cl4Fc, erhalten wird, goldgelbe Tafeln oder Nadeln aus Eg., F . 181° 
(Zers.). — 7-Oxy-4'-meihoxy-2-phenyl-5-methylbenzopyryliumchlorid, C ^ O . C l - f  
i 1/, H 20 . A us Orcylaldehyd u. Acetylanisol. Rote Nadeln aus M ethanol-j-verd. 
HCI. F. 242—243° (Zers.). FeCl3-Verb. Gelbe Nadeln oder Tafeln. F. 149—150 
(Zers.). L. in Essigsaure. Jodid. Mkr. rote Prismen. Unl. Das Chlorid fluoresciert 
in HjiSO^ u. Methanol stark, in W. u. Essigsaure schwach. — 7-Methoxy-2-phenyl-
5-methylbenzopyryliumchlorid, CJ7H 50 2C1 -f- l x/ 2 H 20 . Aus Orcylaldehyd-5-methylather 
(Everninaldehyd yon HOESCH, 1. c.) u. Acetophenon in Methanol m it HCI. Braune 
Nadeln aus verd. HCI. F. 173—174° (Zers.). FeClr  Yerb. Nadeln oder Tafeln aus 
Essigsaure. F. 181—182° (Zers.). Jodid. Rote mkr. Nadeln. F. 191—192° (Zers.). 
Die Salze fluorescieren in W., Methanol oder H 2S0 4 apfelgriin. — 4',7-Dimethoxy-
2-phenyl-5-methylhenzopyryliumchlorid, Cj8H 1 70 3C1 -f- 1V2 H 2 0 . Aus Eveminaldehyd u.

• CH : CH • CO • O ■ CH
,CH 2

-CH-
III

/ 0 - C ( C I I 3)a 
-C H  | 

> C - 0  
-CII2 ^ C O

I--------o
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Acetylanisol. Hellrote Nadeln aus verd. HCl. F. 214—215° (Zers.). FeCl3-Verb. Gelbe 
Nadeln aus Essigsaure. P. 177° (Zers.). Fluoresciert in Lsg. apfelgriin. — p-Anisyl-
4-oxy-2-meihoxy-6-methylstyrylketon, CISHJ80 4 =  CH30  • C6H , ■ CO • C H : C'H • C0H 2(CH3) ■ 

(OCH3 )-OH. Aus Orcylaldehyd-3-mcthylather von G at- 
t e r m a n n  (1. c.) u. Acetylanisol mit KOH in Methanol. 

H O • f ' -Cr Hs Gelbo Nadeln aus W .’ F. 194—195°. H J  bewirkt Ent- 
methylierung u. Bldg. eines in H 2S0 4 intensiv griin fluor- 
escierenden Pyryliumsalzes. — 5-Methylcarbonaloorcyl-
aldehyd-3-methylather,Cn 'H1„Os. Aus Orcylaldeliyd-3-methyl- 
ilther u. Chlorameisensaureester m it VlO -n. NaOH in

Aceton. Nadeln aus verd. Aceton. F. 80—81°. Wird am Licht tief gclb, im Dunkeln 
wieder farblos. — Liefert m it KM n04 in W. bei Ggw. von MgS04 5-Methylcarbonato- 
orsellinsaure-3-rnelliylailier, Nadeln aus Lg. -f- Essigester, F. 144°. Gibt mit Alkali 
Orsellinstturj-3-methylathcr. — Die von PERKIX u. E v e r e s t  (The Natiu'al Organie 
Colouring Matters, 1918) aufgestelltc Konst. der Ramalsaure ist zweifelhaft. (Journ.
chem. Soc., London 1927. 2490—95. Manchester u. Birmingham, Univ.) Ostertag .

Frank Mouatt Irvine und Robert Robinson, Eine Synthese von Pyrylium- 
salzen des Anthocyanidinlypus. X III. Einige Monoxyflavylim>isalze. (XII. vgl. C. 1927.
II. 2197.) 3-Oxyflavyliumchlorid zeigt eine solche Neigung sich in die Pseudobase 
umzuwandeln, daB seine Reindarst. nicht gelingt; 6-Oxyflavylivmchlorid (I) wird 
weniger leicht verseift, liefert jcdoch ebenfalls eine farblose Pseudobase. Im  Falle 
der 2'- u. 4'-OxyflavyUumsalze sind theoret. Anhydrobasen des Typus H u. HI moglich. 
Tatsachlich sind die Anhydrobasen des 2'-Oxyflavyliumchlorids u. 2'-Oxy-8-methoxy- 
flavyliumchlorids yiolette Substanzen, dereń Isolierung wegen Neigung zu Pseudo- 
basenbldg. nicht gelingt. Die gefarbte Base des 4'-Oxyflavyliumchlorid$ ist ein Chin- 
hydron, das ais 4'■Oxyflavanhydron bezeiclmet werden kann. Analog auch 4'-Oxy-
8-methoxyf!avanhydron. Zufallig wurde das 6-]lIelhoxy-4-'p1ienacylidenflaven (IV) unter
sucht u. ein Hydroferrichlorid (V) davon hergestellt, welches durch W. leicht ver- 
seift wird.

O
O \ ____v O =_

= /  V  " > = 0

o
•c 6H5

CH,OL_ ' X  JC H
9  CH,0

V

C II-C O -C JJ, 3 Ho-CO-CJL
V e r s u c h c .  Durch dirckte Kondensation von o-Vanillin m it Aeetophenon 

durch HCl in Eg. 8-Methoxyflavyliumclilorid, CI6H ,30 2C1, aus verd. HCl mit 1 H 2 0 , 
Verfiirbung bei 170°, F . 190° (Zers.). Jodid, F. 134°. 2-Oxy-5-methoxybenzaldchvd 
u. Aeetophenon geben in A. m it KOH kondensiert PJienyl-2-oxy-5-met]ioxyslyryl- 
kełon, CjgH^O..), aus Bzl. oder 50% A., F. 104°. Ais Nebenprod. entsteht 2-Oxy-
5-methoxybe?izylidendiacclopheno?i, C2jH 2 20 4, aus A. F. 125°. Das Styrylketon liefert 
in Eg. m it HCl 0-Methoxyf!avyliumchlorid, C16H ]30 2C1, aus 5% HCl mit 2 H 2 0, F. 97°, 
Ferrichlorid, C]6H 1 30 2Cl.,Fe, aus Eg. F. 203°, Jodid, aus A. F. 143°, Per jodid, F. 8 6  

bis 87° u. Perchlorai, F. 200° (Zers.). Die Yorsichtige Entmethylierung mit H J  in 
Phenol fuhrt zu G-Oxyflavyliumchlorid (I), aus A. gelbrote Nadeln, Ferrichlorid, 
C,5H u 0 2Cl4Fe, aus Eg. F. 198°. CUoroaurat, Verfarbung bei 180°, kein F. Aus p-Meth- 
ox_yacetophenon u. Salicylaldehyd das Styrylketon u. hieraus iiber das Chlorid mit 
K J  4'-Methoxyflavyliumjodid u. weiter m it H J  u. Phenol 4'-Oxyflavyliumperjodid, 
C1 5H n 0 2 J 3, aus Methylalkohol, F. 208—209°, Zers. bei 285°; m it AgCl das Chlorid, 
C]5H n 0 2Cl, aus vcrd. HCl nu t 2 H 20 , F. 142° (Zers.). Verfarbung bei 135°, Chloro- 
aurat, F. 177°. Aus dem Chlorid m it liberschussigem Na-Acetat 4'-Oxyflavanhydron, 
C^HjoOj, amorphe, dunkeM olette M., F. ca. 200°. Aus FeCl3, Phenol, CS2 u. Acetyl- 
chlorid p-Oxyacetophenon, aus W. F. 110°, Acetylverb., F. 54°. Hieraus m it o-Vanillin 
u. HCl in HCOOH 4'-Oxy-8-methoxyflavyliwnchlorid, C16H ,30 3C1, aus verd. HCl m it
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1  ■ H ,0 , F. 190° (Zers.), Verfarbung bei 170°, Ferrichlorid, F. 217°, Perjodid, F. 170 
bis 173° (Zers.). Wio oben 4'-Oxy-8-methoxyflavanhydron, amorphe, dunkelrote M., 
Zers. bei 206°. Aus o-Acetoxyacetophenon u. Salicylaldehyd u. Isolieren ais Ferri- 
chlorid 2'-Oxyflavyliumferriclilorid, C^HjiOjCl^Fe, aus Eg. F. 125°. o-Oxyacetophenon 
u. o-Vaniliin kondensieren sich in HCOOH-HC1 zu 2'-Oxy-S-methoxyflavyliumcMorid, 
C10H 1 3O3Cl, aus Metkylalkohol rotę Nadeln vom F. 188° (Zers.). Nach F e u e r s t e in  
u. ICoSTANECKI (Ber. Dtseh. chem. Ges. 31. 710 [1898]) aus 2-Oxy-5-metboxybenzyliden- 
diacetophenon Plienyl-fl,2-oxy-5-methoxyphenyIathylkcton u. 6-Methoxyphenacyliden- 
flaven, C2 1H i80 3 (IV), aus A. oder Bzl. F . 146°. In  Eg. m it HC1 u. FeCl3 behandelt
6-Me.thoxy-4-phenacylflavyliumferriMorid, C2.,H]90 3Cl4Fo (V), F. 170° (Zers.). Das 
Phenyl-/?,2 -oxy-5 -methox3'phenylathylketon (s. o.) konnte nicht zur Krystallisation 
gebracht werden, wohl aber das Semicarbazon, C17H ,90 3N3, aus A. F . 184° u. das p-Nitro- 
phenylhydrazon, aus A. F . 163—165°. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2086—94. 
Manchester, Univ.) T a u b e .

Yojiro Tsuzuki, Die Bildung von Oxyderivalen des Diphenylenoxyds aus llesorcin. 
(Scient. Papers Inst. physical. chem. Reg. 6  [1927]. 301—05. — C. 1 9 2 7 .1. 2651.) Lb.

J. B. Conant und B. S. Garvey jr ., Die Differenlialspaltung der Kohlenstoff- 
Kohlenstóffbindung dureh Alkalimetalle. (Vgl. C. 1927. II. 54. 1841.) Obgleich Di- 
be.nzyldixanthyl bei 25° Sauerstoff so schnell wie ein dissoziiertes Athan absorbiert, 
reagiert es doch nicht m it l% ig. Na-Ama]gam in troekenem A. oder Bzl. selbst bei 
24-std. Schutteln boi Zimmertemp. Unter den gleichen Bedingungen gibt Hemphenyl- 
athan in 5 Min. eine roto Farbung unter Bldg. des Metallderiv. Bei 80° gibt das Di- 
xanthyl eine Farbung, dio aber beim Abkiihlen verblaBt. Diese Tatsache, zusammen 
mit der groBen Rcaktivitat gegen 0 2, zeigt, daB es bei Zimmertemp. in Lsg. entweder 
ctwas dissoziiert oder daB sich eino Anzahl Moll. in reaktionsfahigem Zustande be- 
finden. In  der Hoffnung, andere Reagentien zu finden, dio zwischen C-Bindungen 
verschiedener Reaktivitat differenzieren, studierten Vff. das bei 25° fl. 40%ig. Na- 
Amalgam, das mit Hexaphenyliithan u. substituierten Dixanthylen bei Zimmer
temp. in A. u. Bzl. reagiert. Mit Dixanlhyl reagiert es nur merklieh in A., hingegen 
nicht m it Tetraphenyliilhan. Ebenso wio m it diesen Amalgamen kann man nach den 
Verss. der Vff. auch Na-K-Legierung in A. u. Bzl. zur Unterseheidung zwischen be- 
stimmten Verbb. gebrauehen, die ein reaktives C-Atom an der C-Bindung enthalten. 
In  letzterem Falle kann man die Geschwindigkeit der Spaltung auf 2 Wegen ver- 
folgen. Entweder zersetzt man das K-Deriv. m it CO, u. isolicrt u. wagt die gobildete 
Saure, oder man titriert die Mischung m it feuchtem Bzl., bis die Farbo des Metall- 
deriv. versehwindet. So wurden die Gesehwindigkeiten der Spaltung von Dixanthyl, 
Dimethyldixanthyl, Diathyldixantliyl u. Dibutyldixanthyl m it K-Na-Legierung ver- 
glichen. AuBer der Dimethylverb. reagieren dieso Verbb. in A. m it annahernd gleicher 
Geschwindigkeit. In  den ersten 5 Min. reagiert auch das Dimcthyldixanthyl m it 
etwa derselben Geschwindigkeit ais die ańderen Verbb., dann aber fallt die Geschwindig
keit schnell ab, so daB nach 250 Min. nur 25% reagiert haben. Es scheint, daB liier 
irreyersible Umlagerung oder Zers. eintritt. Mit 40%ig. Na-Amalgam verlief die Rk. 
bei diesen Verbb. so langsam, daB keine zuverlassigen Zahlen erhalten werden konnten. 
40%ig. Na-Amalgam differenziert in Bzl.-Lsg. klar zwischen Dixanthyl u. den prim. 
Alkylderiw. DaB dies bei der K-Na-Legierung nicht der Fali ist, glauben die Vff. 
darauf zuriickfuhren zu miissen, daB bei diesem kraftigen Reagenz ein physikal. Pro- 
zeB u. kein chem. die Geschwindigkeit der heterogencn Rk. kontrolliert.

V e r  s u e h e. I g  des substituierten Dixanthyls in 100 ccm absol. A. wurde 
16 Stdn. m it 10 ccm K-Na-Legierung in  N2-Atmosphare geschiittelt u. die rote Lsg. 
mit CO, behandelt. — Methylmnthansdurc. Aus Dimethyldizanthyl, F. 205—206“. 
Methyleśter, F. 96—97°. — Athylxanthansaure. Aus Diathyldizanthyl, F. 173—174°.
— n-Butylxanthansaure. Aus Di-n-butyldixanthy], F. 144— 145°. Melhylester, F. 73 
bis 74°. — Benzylxanlhansaure. Aus Dibenzyldixanthyl, F. 232°. Methylester, F. 103 
bis 104°. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927], 2599—2603. Cambridge [Mass.], 
Univ.) K in d s c h e r .

O. Magidsoa und G. Menschikow, U ber ąuaterndre Pyridinbasen. (Trans, scient. 
chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.] Lfg. 16. 7—20. 1926. — C. 1926. II. 859.) Bkm.

O. Magidson und G. Menschikow. Iodierung von a-Arninopyridin. (Vgl. vorst. 
Ref.) L. e. wm^de die Bldg. vom Perjodid des jodierten N '-Methyl-a.-pyridonim.ids 
beschrieben. Das ihm zugrundehegende fi'-Jod-a-aminopyridin (I) laBt sich bereiten 
dureh Einw. von H 20 2 auf a-Aminopyridin in wss. H J  oder bei Einw. von K J  u. K J 0 3
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auf a-Aminopyridin in saurer Lsg. oder aus a-Aminopyridin u. J  in wss. K J. In  allen 
Fallen entsteht crst das Perjodid von I, woraus I  durcli h. Lauge isoliert wird. Dio 
NHn-Gruppe in I  hat alle Eipg. der NH2-Gruppo in a-Aminopyridin. Das J  wird weder 
durch „N aturkupfer C“ nocli durch AgN02 abgespahen. Die /?'-Stellung des J  wurde 
durch folgonde Doppelsyntheso bewiesen, dio dasselbe fS'-Jod-a-melhoxypyridin (HI) 
ergab; die Konst. von /?'-Nilro-a-pyridon (IV) ist bekannt (ygl. TSCHITSCHIBABIN, 
Untcrss. auf dem Gebiete von Pyridonbasen, Moskau 1918). Im  Gegensatz zu a-Amino
pyridin liiBt sich a-Pyridon nur scliwcr jodieren.

J0 - N H ,  - > •  J0 - C !  J0 - O . C H ,  

° -N- 0 O H  -  ° -N0 o , H %  -  S o - O H ,
N N N N

V e r  s u o li e. Bldg. des Perjodids von I, G5HSN„J„. 1. Man lóst 6  g a-Amino
pyridin in 175 g 15%ig. H J auf u. sotzt allmalilich 3,5 g H 20 2 in 60 ccm W. hinzu.
2. Man lóst 5 g a-Aminopyridin in 20 ccm W. u. fiigt eine Lsg. von 14 g J  u. 14 g K J  
in 80 g W. hinzu. Das Perjodid wurde durch kurzes Kochen mit verd. KOH zerlegt.
I, CSH 5N2 J, flachę Nadeln (aus W.), F. 129°, swl. in k. W., sonst 11. Hydrojodid yon I: 
weiBo Nadeln (aus A.), werden beim Liegen an der Luft dunkcl. Pikrat von I: gelbe 
Nadeln (aus A. oder Aceton), F. 240° (Zers.). — Ein Dijod-a-aminopyridin konnto 
selbst beim Erhitzen von a-Aminopyridin m it viel Jod nicht erhalten werden. — 
p-Jod-a-pyridylnitramin, C5H.,02N3J  =  J-C 5H 3N (N H -N02), aus 2 g I  in 15 ccm 
H 2 S0 4 +  4 ccm W. m it 1 g H N 0 3 (D. 1,4) unter Kiihlung, gelblicho Nadeln (aus 
Athylacetat), F . 189° (Zers.), 11. in verd. Alkalilauge, swl. in k. A., W. LiiBt sich durch 
H 2S0 4 nicht zum Jodaminonitropyridin isomerisioren. — fi-Jod-a-pyridon. C6H 4ONJ. 
aus 2,2 g j5'-Jod-a-aminopyridin in 13 g 20%ig. H 2 S0 4 m it 1 g NaNO„ in 4 ccm W. 
beim Kiihlen, gelblicho Prismen (aus W.), F. 183—189° (durch weitere Umkrystnlli- 
sationen lieB sich der Schmclzbereich nicht vcrengern); sublimiert oberhalb 140°,
1. in A., konz. Sauren, verd. Alkalilauge, wl. in konz. Alkalilauge. — /1'-Jod-<x-chlor- 
pyridin (II) entsteht ais Jodidchlorid C6H 3N C1J+C l J  aus I  u. NaNOo in HC1 (D. 1,19); 
perlmutterartigo Scliuppen (aus verd. A.), F. 99°, riecht ahnlich wie Benzaldehyd, 
U. in A., 1. in A., swl. in W. u. konz. HC1. Neben H bildet. sich in geringerer Menge 
/ / - Jod-a-pyridon. — /S'-Jod-a-pyridon wurdo einmal auch aus a-Pyridon dargestellt: 
man erwarmte auf dem Wasserbad 2 g  a-Pyridon m it 2,5 g J ,  0,8 ccm 30%ig. H 20 2 

u. einem Kómchen Fe im Rohr -wahrend 10 Stdn. u. behandelto danach den Inhalt 
m it w. konz. NH3; Ausbeute: 0,3g. — fi’-Jod-a.-mdb.oxypyridin (HI), Bldg. beim Kochen 
von H m it Na-Methylat in CH3OH, Rcinigung iiber das P ikrat; Ol, Kp. 231°, riecht 
ahnlich wie Nerolin. Pikrat, C^HgO^N., J, rhomb. ICrystalle (aus A.), F . 147°. — p'-Nitro- 
a.-methoxypyridin (V), aus dem Ag-Salz von IV u. CH3 J  in A. beim Schiitteln im Dunkcln, 
Nadeln (aus W.), F. 110°, besitzt einen Irisgcruch, fliichtig m it Wasserdampf, 11. 
in A., 1. in A. — f)'-Amino-ct-methoxypyridin (VI) wurde aus V m it SnCl2 u. HC1, ais 
ein sehr leicht oxydierbares Ol erhalten, das sofort diazotiert wurde. Beim Umsetzen 
derDiazoverb. m it K J  entstand III, K p . 22 85°, ident. m it dem aus H erhaltenen Praparat. 
(Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau Lfg. 16  [1926], 23—30.) BlKERMAN.

William Hobson Mills, John Davies Parkin und William Joseph Victor 
Ward, Die Konfiguration des Ammoniumions. II. Geometrisch isomere guatenmre 
Ammoniumsalze, die sich vom 4-Phenyl- und 4-Oxypiperidin ableiten. (I. vgl. M il l s  
u. W a r r e n , C. 19 2 6 . I. 1571.) 4-Phenyl- u. 4-Oxypiperidin liefem ąuatem are Ammo- 
niumsalzo (I), dio sich in 2 isomere Formen zerlegen lassen, wenn R ' u. R " verschiedcn 
sind, aber nur in einer Form vorliegen, wenn die beiden Radikale ident. sind. Dieser 
Befund stimmt m it der Annahme uberein, daB das Ammonium eine t e t r a e d r i s c h e  
u. nicht eine p y r a m i d a l e  Konfiguration aufweist (vgl. M il l s  u. WARREN, 1. c.). 
Bei pyramidaler Konfiguration miiBten auch Salze m it ident. Radikalen in 2 Formen 
existieren, wahrend die dargestellten Salze dieses Typs scliarfen F. aufwiesen u. bei 
frakt. Krystallisation keino Anzeichen fiir die Existenz einer zweiten Modifikation 
z.eigten. — Die Isomerie der Salze m it verschiedenen Radikalen entsprieht im Sinne 
der Formeln n  u. I la  der cis-trans Isomerie bei den substituierten CycIohexanen. Die 
Stereoisomeren sind recht bestandig; LJmwandlungen bei gewóhnlicher Temp. be-
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wirken kcinc Konfiguratiotisanderungen, dagegen erfolgt beim Erhitzen loicht Um- 
lagerung. Bei der Einw. von Benzylchlorid auf Phenylathylpiperidin u. von Brom- 
essigester auf Oxymethylpiperidin entstehen die beiden Isomeren etwa im Verhaltnis 
2 :3 .-— Bei der Isomerie ąuaternarer Salze aus Coniin handelt es sich nieht, wie SCHOLTZ 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 37. 3627. 38. 595 [1904/05]) annahm, um versehiedcne Kon- 
figuration in den beiden Asymmetriezentren C u. Ń, sondern um cis-trans-Isomerie 
nach III u. U la.

^ c i i 2-c ir  [H0 ]C ,h5X / — x  . i i '
[IIO ]C jr5-CII >NR'R"X x  >N<

•^ -C H .-C H / l  I I  I I / \ ----- /  N r,"

[HO]CeIl6\^ >-----\ v r / R "
I l a  H / x ------ N r '

c 3 ir ; R ' c 3h .  R"
i 8 i t 3 * i

I I I  —C------NX I l ia  —C-------NX
i i  i i

H R" II R'
4-Phenyl-l-methylpipcridin, Ci2H 1 7N. Aus 4-Plienylpiperidin u. CH3J  mit-10%ig. 

NaOH; man entfernt unveriindertes Phenylpiperidin mit Benzoylehlorid. Bldg. auch 
aus Phenylpipcridin-HCl u. Formaldehyd. FI., F. 9°; Kp.n  122—123°. C1 2HIVN-HC1. 
Tafelchen aus A. +  A., F. 196— 198°. Perchlorat. Nadeln, F. 106—107°. LI. in A., 
wl. in W., schm. unter W. bei ca. 25°. Pikrał, F. 244° (Zers.). — 4-Phenyl-l-iithyl- 
piperidin, C,3H 19N. F. 11°, Kp.n  137°. C13H ,9N-HC1, F. 203—205°. Perchlorat, F. l i 2° 
(aus A.). — 4-Phenyl-l-n-propylpiperidin, C]4 H\:1N, F. 13°. Kp.n  150°. CI4H 21N-HC1, 
F. 250° (Zers.). Zwl. in  k. W. Perchlorat, F. 160—162,5° (aus A.-A.). — a -4-Phenyl-
1-methyl-l-athylpiperidiniumsalze. Jodid, Ci4H 22N J. Aus 4-Phenyl-l-methylpiperidin 
u. C,II5 J ; bildet den leiehter 1. Anteil des entstehenden Prod., weitere Trcnnung iiber 
dio Perchlorate, die sich in  der Loslichkeit umgckehrt verhalten. Tafeln aus Chlf. 
durch A., F. 180— 181°. Schm. unter W., zwl. in W., U. in A., sil. in Chlf. Perchlorat, 
Nadeln, F. 135°. — jj-4-Phenyl-l-mcthyl-l-dthylpiperidiniv)iisalze. Jodid, C1 4 H 22N J. 
Bldg. u. Rcindarst. wie beim a-Salz. Is t dimorph, Tafeln aus W., F . 140°, wird nach 
dem Schmelzen fest u. schm. wieder boi 146°. ZerflicBt bei Beriihrung m it k. W. Per
chlorat, Tafeln, F. 159°. Wl. in k. A., sil. in k. W. — 4-Phenyl-l-benzyl-]-athylpipcridi- 
niumsalze. Aus Phenylathylpiperidin u. Benzylchlorid. a -Jodid, G20H„CN J. Tafeln 
aus vcrd. A., F. 240° (Zers.). cc-Perchlorat, F. 208° (aus A.). fi-Jodid, C20H„„NJ. Nadeln 
aus verd. A., F. 210—215°. Geht oberhalb des F. in das a-Jodid iiber. '  P-Perchlorat, 
F. 189°. Gemisclie von a-Perchlorat m it 20, 35, 50, 63, 75, 85% /3-Form schm. bei 
195, 184, 172, 170, 176, 182°. —- 4-Phenyl-l,1-diathylpiperidiniumjodid, C15H 24N J. Aus 
Phenylathylpiperidin u. Athyljodid. Krystalle aus A. F. 177°. — 4-Phenyl-l,1-dipropyl- 
piperidiniumjodid, C17H 2SN J. Aus Phenylpropylpiperidin u. Propyl jodid, F. 190°.

4-Oxy-l-?mthylpiperidin, CeH 1 3 ON. Aus l-Methyl-4-pyridon m it Na in sd. absol. 
A., Kp.jg 105°. Kiystallisiert beim Aufbewahren, F. 28°. C6H 1 3 0N-HC1. Prismen 
aus absol. A., F. 157—158°. Sil. in W. C6H 1 3 ON-HBr. Nadeln aus A., F. 139—140°.— 
a-Brommcthylat des 4-Oxy-l-piperidylessigsdureathylesters, C10H 20O3NBr. Aus 4-Oxy-
1-methylpiperidin u. Bromessigester in Bzl. bei gewóhnlieher Temp., das entstehende 
Gemiseh von a- u. /3-Salz wird m it absol. A. ausgekocht u. der Riickstand aus A. um- 
krystallisiert. Prismen, F. 221° (Zers.). Sil. in W. Pikrat, C]0H 22O10N4. Gelbc Nadeln, 
F. 152—153°. MaBig 1. in A. u. W. — a-Methylbetain der 4-Oxypiperidylessigsaure, 
C8Hj50 3N. Aus dem a-Brommethylat m it Silberoxyd. Blattchen aus A., F. 271—272°. 
LI. in W. ■—• a-Brommethylat der 4-Oxypiperidylessigsdure, C8H 1 6 0 3NBr. Aus dem 
a-Betain m it HBr. Prismen aus A., F. 170—172°. Bei Anwendung von zu wenig HBr 
entsteht ein bas. Salz, C16H 3I0 6N2Br, wahrscheinlich HO • C5H 9 • NBr(CH3) ■ CR, • CO, • • • 
N(CH3)(CH2 -C02H)C6H9 -0 H ; Nadeln aus A., F. 215— 218° (Zers.). — p-Melhylbetain 
der 4-Oxypiperidylessigsaure, C8H]50 3N. Der alkoh. Auszug aus dem rohen Brom- 
methylat (s. o.) wird m it Ag20  behandelt. Prismen m it 1 H20  aus A., F. 266—267°. 
LI. in W. — Gibt mit HBr das p-Brommethylat, C8H le0 3NBr, Prismen aus A., F. 210° 
(Zers.); m it zu wenig HBr das bas. Salz, C16H 3 10 6N2Br, Nadeln aus A., F. 220—221° 
(Zers.), m it alkoh. HC1 in absol. A. das p-Chlormethylat des 4-Oxypiperidylessigsazire- 
athylesters, C10H 1 0O3NCl, Blattchen aus A., F. 206° (Zers.); Pikrat, ĆleH 220 JON4, Nadeln, 
aus W., F . 126°; m it alkoh. HBr das entsprechende p-Brommethylat, F . 206° (aus A.). 
Die a- u. /?-Brommethylate der Athylester geben eine fortlaufende Reihe fester Lsgg., 
vgl. Original. — Verss., aus dem a- oder /S-Brommethylat der Oxypipcridylessigsaure 
cin Lacton herzustellen, miBlangen; ebenso Verss. iiber Lactonbldg. aus 4-Bromacet-

X. 1. 5
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oxy-l-methylpiperidin (Darst. dieser Verb. C8H]5 0 2NBr2 aus 4-Oxy-l-methylpiperidin 
u. Bromaeetylbromid in Bzl.; Nadeln aus A., I?. 172°, sil. in  W.). (Journ. chem. Soc., 
London 1927. 2613—26. Cambridge, Univ.) Os t e r t a g .

Hanns John, Chinolinderivate. IV. Synthese substiluierler 2-Slyrylćhinolin- 
4-carbonsauren. (III. vgl. C. 1926. II. 1754.) Das Darst.-Verf. dieser Sauren bildet 
eine weitere Verallgemeinerung der FRIEDLANDERschen Chinolinsynthese, z. B .:

4 g Isatin in 19,5 g 33%ig. K01I losen, 3,9 g Benzalaceton zugeben, 8  Stdn. auf 
Wasserbad erhitzen, m it W. aufnehmen, 10 Min. kochen, h. filtrieren, Ruckstand 
m it W. u. wenig Lauge auskochen, bis Probe mit Essigsaure keinen Nd. mehr gibt, 
Lsg. nacli Einengen u. Behandeln m it Tierkohle m it 2-n. Essigsaure ansauern, in 
Eisschrank stellen. Nach Umfiillen aus Soda +  Essigsaure gelbo Nadeln aus Eg., 
F. 294—295° (Zers.). — Athylester, <"'„0H 1 ;O2N, Nadeln aus Bzn., F. 76°. — 2-[Phenyl- 
aihyl]-chinolin-4-carbonsdure, C18HJ60 2N. Aus obiger Saure m it H J  (D. 2,0) u. P  
in Eg. Platten aus A., F. 219—220°. — 2-Słyryl-6-mełhylchinolin-4-carbonsdure, 
C,8H ,50 2N. Aus 5-Methylisatin. Hellgelbe Nadeln aus Eg. oder A., F . 285—287°. — 
2-Styryl-6-chlorchinolin-4-carbonsdiire, C18H 1 2 0 2NC1. Aus 5-Chlorisatin. Hellgelbe 
Stabchen aus absol. A., F. 242—243°. — 2-Slyryl-6-bromchinólin-4-carbonsdure, 
Ci8H 1 2 0 2NBr. Aus 5-Bromisatin. Gelbe Blattchen aus Bzl., Nadeln aus Eg., F. 287°. — 
2-Styryl-6-jodchńiolin-4-carbonsdure, C18Hn 0 2N J. Aus 5-Jodisatin (dieses vgl. B oR SC H E 
u. Mitarbeiter, C. 1924. II. 2480). Wiirfel aus Eg., F. 295—296° (Zers.). — 2-Slyryl- 
6,8-dibromchiiwlin-4-carbonsdure, ClsHn 0 2NBr2. Aus 5,7-Dibromisatin. Gelbe Kry- 
stalle aus Bzl., dann absol. A., F . 238—240°. — 2-Slyryl-5-chlor-6-bromchinolin-4- 
carbonsdure, C]8Hn 0 2NClBr. Aus 4-Chlor-5-bromisatin. Gelbbraune Krystallchen 
aus Eg., F. 279°. — 2-\4'-MethylstyryV\-chinolin-4-carbonsaure, C19H 1 5 0 2N. Aus 
Isatin u. p-Toluylidenaceton. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 271—272°. — 2-[4'-Chlor- 
slyryl]-cliinolin-4-carbonsdure, C18H 1 2 0 2NC1. Mit p-Chlorbenzalaceton. Gelbliche 
Nadeln aus Eg., F. iiber 300°. — 2-[4'-Dimethylaminostyryl]-chinolin-4-carbonsdure, 
C20H]aO2N2. Mit p-Dimethylaminobenzalaceton. Rotviolette Nadeln aus Eg., 
F . 260—261°. — 2-[2'-Oxystyryl]-chinolin-4-carbonsdure, C18H l:t0 3N. Mit o-Oxy- 
benzalaceton. Krystallchen aus Nitrobzl., F . uber 300°. Mit FeCl., in W. rot. — 
2-[4'-Methoxystyryl]-chinolin-4-carbonsdure, CleH 1 5 0 3N. Mit Anisalaceton. Gelbe 
Nadeln aus Eg., F. 285°. — 2-[3',4'-Dioxystyryl]-chirwlin-4-carbonsdure, C18H 1 3 0 4N. 
Mit 3,4-Dioxybenzalaceton (dieses vgl. PEARSON, C. 1919. III . 936). ICohlenartig, 
fast unl. — 2-[3'-Methoxy-4'-oxyslyryl\-chinolin-4-carbonsdure, CI9H 1 50.,N. Mit 
Vanillylidenaceton. Braunrotc Nadeldrusen aus Nitrobzl., F . 282—283°. Mit FeClj 
in W. kirschrot. ■— 2-[3',4'-Dini(tkoxyslyryl]-chinolin-4-carbonsdure, C20Hn OaN. 
Mit 3,4-Dimethoxybenzalaceton. Gelbe Nadeln aus Eg. oder absol. A., F. 253—254°. — 
2-[3',4'-HIethylendioxyslyryl]-chinolin-4-carbonsdure, Ci9H 3 30 4N. Mit Piperonyliden- 
aceton. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 270—271°. — 2-[4'-Dimetliylaminostyryl\-6- 
bromchinolin-4-carbonsdure, Cj0H n O2N2 Br. Aus 5-Bromisatin u. p-Dimethylamino- 
benzalaceton. Rotbraune Krystalle aus Nitrobzl., F. 264— 265°. — 2-[3',4'-Melhylen- 
dioxystyryl]-6-bromchinolin-4-carbomdure, C,9H J20 4NBr. Wie vorst. m it Piperonyliden- 
aceton. Gelbe Nadeln aus Eg., F. iiber 305°. — Die Sauren sind meist wl. oder unl. 
in W., A., k. A., Bzl., leichter 1. in li. A., Bzl., Eg., 11. in Nitrobzl. Von jeder Saure 
sind zalilreiehe Salze kurz angegeben; dieselben sind teils undeutlich krystallin., 
teils gut krystallisiert. (Journ. prakt. Chem. [2] 117 [1927], 214—24. Prag, Dtsch. 
Hyg. Inst.) LlNDEXBAUM.

Munio Kotake, t ’ber die Kondensationsprodulcte des Isalins. I. 2,3-Dioxy- 
3,4-dihydrochinolin-4-carbonsdure. Das schon von H i l l  u . H e n z e  (C. 1925. I. 1078) 
ais amorphe Substanz beschriebene Kondensationsprod. des Isatins m it Hydantoin, 
Oxindolidenhydantoin (I.), erhielt Vf. in krystallisierter Form, zunachst ais Diacetyl- 
deriv. Dureh Red. des letzteren entsteht Oxindolylhydanloin (II.). Dieses hoffte Vf. 
zur Oxindolylamnnoessigsaure aufspalten zu konnen, erhielt aber an dereń Stelle, 
2,3-Dioxy-3,4-dihydrochinolin-4-carbonsdure (IV.). Ais Zwischenprod. ist m .  an- 
zunehmen, in welchem das seitenstandigo NH 2 gegen OH ausgetauscht wird. IV. 
laBt sich leicht zu 2-Oxychinolin abbauen.

CoaH
.ĆO -2 IT ,0

CO,H 
.C : CH
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I. C(Ht< > C O  <

:C--------- CO
NH-CO-ŃhN

III. C0H4< ,
.CH(COjH) • CH -NHj 
NH, Ć O JI

V o r s u c h e .  Diacelylozindolidenhydanloin, CJ5H u 0 5N3. Aus Isatin, Hydantoin, 
Na-Acetat u. Acetanhydrid (Wasserbad, 10 Min.). Gelbe Nadeln aus Acetanhydrid, 
bei 245° verkohlend, swl. — Oxindólidenhydantoin, Cn H 7 0 3N3 (I.). Voriges in k. verd. 
NH4OH lósen, m it HCl fallen. Orangerote Prismon aus Eg., bei 310° noch unverandert.
— Oxindolylhydantoin, Cn H 90 3N 3 (II.). 1. Aus dem Diacetylderiy. m it 3°/0ig. Na- 
Amalgam in k. verd. KOH, F iltrat m it HCl fallen. 2. Diacetylderiy. mit Zinkstaub 
in Eg. bis zur Entfarbung erhitzen, iiber H 2 S0 4 im Vakuum yerdampfen, m it W. 
waschen, dieses Zwisclienprod. von unbekannter N atur (Prismen aus Eg., Zers. bei 
ca. 243°) in yerd. Lauge losen, m it HCl fallen. Prismen, F. 283—284°. — Diacetyl- 
deriv., C]5H 1 3 0 6N3, Prismen aus Eg., F. 220—224°. — 2.3-Dioxy-3,4-dihydrochinolin-
4-carbonsdure, C10H0O4N (IV.). II. m it konz. B a(0H ) 2 bis zur Beendigung der NH3- 
Entw. erhitzen, nach Zusatz von W. filtrieren, einengen, m it HCl fallen. Prismen 
aus W., F. iiber 310°. Cu-Salz, schwach blaue, in W. swl. Krystalle. Ag-Salz, weiB, 
wl. — 2-Oxychinolin, C9H 7 0N. Voriges Ag-Salz im Schiffchen langsam erhitzen. 
Sublimat liefert nach TJmfallen aus Lauge +  C02 Nadeln aus W., F. 194— 196°. 
(Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 6  [1927], 61—65. Tokio.) L in d en b au m .

Jacques Malan und Robert Robinson, Leichler Jtingschlufi zu einem Derivat des 
Dihydroisochinolins, im Gegensalz zu der Schwierigkeit der analogen Bildung eines Iso- 
indolderitals. Beispielo fiir die Darst. yon Isoindolderiw. nach A rt der Dihydroiso- 
chinolinsynthese von B lSC H LER  u . N a p i e r a l s k i  sind nicht bekannt; eigene Veres. 
der Vff., Acet- u. Benzpiperonylmethylamido CH20 2: C6H 3 -CH2 -NH-COR durch 
Wasserabspaltung in I  zu yerwandeln, waren erfolglos. Es gelang nun, festzustellen, 
daB dieses Yersagen nicht auf Zufallipkeiten zuriickzufiihren ist. Das Formamid

POCl3 einen fiinf- oder sechsgliedrigen Heteroring liefem; das Rk.-Prod. enthalt aber 
ausschlieBlich den Sechsringkorper; dessen Bromid m it der Verb. aus Piperonyl- 
methylbromid u. Methj'lcndioxydihydroisochinolin ident. ist. — Zur Erklarung wird 
angenommen, daB die positiye Ladung des N-Atoms dem RingschluB zum Isoindol- 
deriv. hinderlich ist.

Piperonylmethylamin. Aus Piperonaloxim m it Zinkstaub in 50%ig. Essigsaure. 
K p . E0 172°. (CsH?0 2N)2H 2PtCl6. Orange Nadeln aus W. Pikrat, Nadeln aus W., F. 198°.
— Piperonyltrimelhylammoniumjodid, C1 XH ]60 2N J  =  CH2C2: C6H 3 -CH2 -N(CH3 )3 J . 
Bldg. mit CH3 J . Gelbe Prismen aus A., F. 219° (Zers.). — Benzalpiperonylmelhylamin, 
CI5H 1 3 0 2N =  CH20 :C 6H 3 -CH2 - N: CH- C6H5. Nadeln aus A., F. 51—52°. Pikrat. 
Hellgelbe Nadeln aus A., F. 206°. — 2-Carbomethoxyveralrylidenpiperonylmethylamin, 
C19HJ9O0N =  CH20 2: CeH 3 -CH2 'N : CH-C6H 2(CCH3 )2 -C02CH3. Aus Opiansauremethyl- 
ester u. Piperonylmethylamin bei 150°. Mkr. Nadeln aus A., F. 181°. Liefert mit 
CH3ONa in Methanol Verb. Cn IJlhOLN , Prismen aus Methanol, F. 159° (die Annahme, 
daB hicr 4-Oxy-5,6-dimethoxy-3-piperonylisoehinolin yorliegt, ist unwahrscheinlich), 
welche m it CH3J  in Methylpiperonylmethylaminhydrojodid ubergeht. — Dipiperonyl- 
melhylamin. Nebenprod. der Darst. von Piperonylmethylamin. Nadeln aus A., F. 114°, 
Kp .50 230°. — Acelpiperonylmethylamid, C10Hn OjN. Nadeln aus Bzl., F. 103°. Wird 
ebenso wic Benzpiperonylmethylamid (F. 117°) durch P0C13, P 20 5, H 2 S04, ZnCl2 oder 
SnCl4 entweder nicht verandert oder in dunkelviolette Prodd. umgewandelt. — Veratrum- 
saurephenacylester, C1 7H 1 6 0 5=  (CH3O)2C6 H 3 -CO2 -CH2 -CO-C0H5. Aus co-Bromaceto- 
phenon u. yeratrumsaurem Ag. in sd. A. Prismen aus A., F . 122°. Verss. zur tJber- 
fiihrung in ein Isocumarinderiy. waren erfolglos. — Piperonylmelhyl-jS-piperonylathyl- 
amin, C1 7H 1 7 0 4N (Stammyerb. von II). Aus Piperonyliden-/3-piperonylathylamin u. 
Na in absol. A. bei 140°. Nadeln aus PAe., F. 53°. LI. in A., Bzl. HCl-Salz. Nadeln 
aus W., swl. in yerd. HCl. Nilrosoverb. Nadeln aus A., F . 127—128°. — Dinilroverb., 
Tafeln aus A., F . 134— 135°. — N-Formylderiv., CI8H 1 7 0 5N (II). Bldg. durch Kochen 
m it wasserfreier Ameiscnsaure. Prismen aus PAe., F . 89—90°, meist 11. — 6,7-Melhylen

CH20 2: C6H 3 CH2 'N (CH 0)' CH2 -CH2 -C6H3: 0 2CH2 (II) konnte bei der Einw. von

I  CIIa< g > C 6H 3 < g g l > N  I I I  Cir2 0 ,C6II2<
CH : N • CHS • C9II3 :0 .C II, 
C 0 2 -ÓII2

5*
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dioxy-2-piperonylmethyl-3,4-dihiydroisochinoliniumsalze (III). Pikrat, C,sHlcO.,N-C0H 2- 
0 ,N 3 aus II durch Einw. von P0C13 u. Behandlung des Prod. m it Pikrinsiiure. Gelbe 
mkr. Rhomben aus Aceton, F. 184—185°. Bromid, C18H 10O4NBr. Aus 6,7-Methylen- 
dioxy-3,4-dihydroisocliinolin u. Piperonylmethylbromid in Bzl. Gclbe Nadeln aus 
A., F . 230°. Wl. in W., loichtcr in A. mit schwach gelber u. blauer Fluorescenz. Pikrin- 
saure liefert das obige Pikrat. — 6,7-Methylendioxy-l-nitromelhyl-2-piperonybm(hyl-
1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, C1 9H ,80 6N2. Das Bromid oder P ikrat (III) wird in das 
Carbinol iibergefuhrt, dieses in A. m it Nitromethan erhitzt. Prismen aus A., F. 124 
bis 125°. — 6,7-Melhylendioxy-l-cyan-2-piperonylmethyl-l,2,3,4-telra1iydroiśochinolin, 
CJ0H]6O4N,. A us dem Bromid (III) u. ICCN in W. Tafeln aus A., P. 151°. Unl. in k., 
7%ig. H 2 S04; geht beim Erwarmen m it gelber Farbę unter HCN-Entw. in Lsg., in 
k. konz. HC1 unverandert 1. (Journ. chom. Soc., London 1927. 2653—57.) Os t e r t a g .

F. J. Moore und E. H. HuntreSS, Unsymmetrische Phenanthridone. II. Eine 
neue prdparative Metliode: 7-Nitrophenanthridon durch Becbnannsche Umlagerung 
des 2 - Nitrofl itorenono x i m.s. (I. vgl. C. 1927. I I . 437.) B e c k m a n n  u .  W e g f r h o f f  
(L ie b ig s  Ann. 252. 35 [1889]) erhielten bei der Einw. von HC1 -j- Essigsiiureanhydrid 
auf Fluorenonoxim nur Acetylierung, bei Einw. von konz. H 2S0 4 ein Gemisch von 
Sulfonsauren. Beim Kochen der Verb. m it PC15  in P0C13 konnte ein viscoser Ol 
isoliert werden, das beim Behandeln m it W. eine nahezu farblose Verb. vom F. 287° 
lieferte, die aber nicht identifiziert werden konnte. Bei Wiederholung der Verss. 
fanden die Vff., daB d ie Verb. P henanthridon ist. Obgleich Fluorenonoxim nur in

I  \ ____/  \  /  ~ \ ___/  \  /  u  \ ___ /  \
_/ \___/  \__/  \____/  \ _ /  \ /

— Y  \  /  — > \  /
C C—N C—NH
NOH OH (!)

einer Form existieren kann, miissen naeh der Theorie die nnsymm. Monosubstitutions- 
prodd. in 2 stereoisom. Formen bestehen, dio bei der BECKMANNschen Umlagerung
2 verschiedene, aber isom. substituierto Phenanthridone liefern miiBten. Vff. fanden 
aber, daB bei Behandlung von 2-Nitrofluorenon mit Hydroxylaminhydrochlorid 
75—85% des einen der beiden móglichen Stereoisomeren entstehen, das bei der Um
lagerung m it PC15 in POCl3 fast quantitativ 7-Nitrophenanthridon gibt. Bei Einw. 
der Pliosphorhalide ersetzt Cl das Hydroxyl, wobei ein Gemisch zweier Verbb. ent
steht, die durch Krystallisation nicht leicht getrennt werden konnen. Da dio Rk. 
des Gemisches m it W. 87% 7-Nitrophenanthridon liefert, ohno Anzeichen fiir dio 
Ggw. des 2-Nitroisomeren, nehmen die Yff. an, daB es sich  um ein Gemisch des Oxim- 
chlorids u. seines Umlagerungsprod. handelt.

NO,

<:

m
C =N O H N ' ^ ' , C = 0

u u O u
Infolge der guten Ausbeuten ist das Verf. gut zur Darst. von VI geeignet.

V e r s u c h e. Fluorenon. Darst. durch Oxydation von Fluoren m it Na-Di- 
chromat in Eg. Ausbeute 92%. — Fluorenonoxim (I). Darst. naeh SriEGLER (Monatsh. 
Chem. 5. 195 [1884]). Ausbeute 82%, F. 195—196° (korr.). — Phenanthridon. Aus 
vorst. Verb. (1 Mol.) m it 1,4 Mol. PCI5 in 21 Mol. POCl3 durch Kochen. F. 293—294° 
(korr.). — 2-Nitrofluoren. Darst. durch Nitrieren von Fluoren naeh D ie lS  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 34. 1758 [1901]). Ausbeute 6 6 % , F. 154—154,5° (korr.). —
2-Nitrofluorenon. Aus vorst. Verb. durch Oxydation m it Na-Dichromat in Eg. Aus
beute 91%, F. 219—221° (korr.). — 2-Nitrofluorenonoxim, Ci3H 80 3N 2 (HI). Durch 
Erhitzen vorst. Verb. m it Hydroxylaminhydroehlorid in A. Ausbeute 75%, F. 269 
bis 270° (korr.) unter Zers. Je  mehr das Prod. umkrystallisiert wird, desto schlechter 
■wird infolge auftretendcr Umlagerung der F. Hydrolyse liefert 2-Nitrofluorenon. 
Einw. von PC16 in P0C13 liefert das 2-Nitrofluorenon-9-imidchlorid (IV), wahrscheinlich 
im Gemisch nu t 7-Nitro-9-mesochlorphenanthridin (V). — 7-Nitrophe>ianthrid<m, 
Ci3H s0 3N (VI). Durch Kochen des Chloridgemisches m it Chlorbenzol, Eg., 50%ig.
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HjSOj oder aus III beim Kochen m it PC15 in POCI3 u. Erhitzen des Prod. mit 50°/oig. 
H 2S 04. F. 290—292° (korr.). (Journ. Amer. chem. Soe. 49 [1927]. 2618—24. Cam
bridge [Mass.], Inst. of Techn.) K in d s c h e r .

H. Jensen, Bemerkung zur Milteilung ton Kurt Lehmstedl: Uber Nitro- und 
Aminoacridine. (Vgl. L e h m s t e d t , C. 1927. II. 577.) Vf. hat m it M. Friedrich 
eine Syntheso der Aeridinderiw. ausgearbeitet, mit dereń Hilfe er die Mononitroverbb. 
direkt, nicht wie L e h m s t e d t  iiber die bekannten Nitroacridone, darstellt; er gelangt 
aber dabei zu den gleichen Resultaten. Das 4-Aminoacridin von L e h m s t e d t  ist be- 
reits in der Literatur beschrieben, jcdoch m it andem Eigg. ais L e h m s t e d t  angibt. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2033. Louisville, U. S. A., Univ.) M i c h e e l .

K. Lehmstedt, Zu der Bemerkung von 11. Jensen. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. stellt 
den F. des 4-Amino-acridins richtig, der nicht, wie friiher angegeben 125°, sondern 105° 
betragt. Daraus ergibt sich dic Identitiit dieser Yerb. m it dem von andern Autoren 
ais 9-Aminoncridin bezeichneten Korper (F. 105—106°). Aueli in den iibrigen Eigg. 
stimmen die beschriebenen Yerbb. iiberein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 
2413.) M i c h e e l .

Louis F. Fieser und Marion A. Ames, Ein Yergleich łieterocyclisclier Systeme 
mit Benzol. II. lieduktionspotenliale von Chinonen, die den Pyridin-, Imidazol-, Tri- 
azol- und Thiophenring enthalten. (I. vgl. C. 1926. I. 3476.) Der Vergleich der Red.- 
Potentiale von Chinonen der Naphthalin- u. Phenantlirenreihe m it solchen, die den
2-Phenyltriazolring an Stelle eines Benzolrings enthalten, ergab eino iiberraschendo 
Ahnlichkeit zwischen den heterocycl. Kerncn u. Bzl. l-Phenylbenztriazol-4,5-chinon (I) 
erleidet zu schnelle Zers., ais daB die EK. in alkoh. Lsgg. zufriedenstellend gemessen 
werden konnte. Die Zers. dieser Chinone ist unzweifelhaft durch 1,4-Addition von 
Losungsm., Saure oder eines 2. Chinonmol. an das konjugierte System verursacht 
u. kann hiiufig durch Einfiihren der Sulfonsauregruppc vermieden werden. So eignen 
sich II  u. Indazolchinonsulfomsaure fiir den Yorliegenden Zweck. Hingegen gelang 
es nicht, das entsprechende l-Phenyltriazolderiv. zu erhalten. I  reagiert nicht mit 
Na-Bisuifit. Auch wurde gefunden, daB l-Phenyl-5-oxybenztriazol m it Diazonium- 
salzen reagiert, aber m it salpetriger Saure kein Nitrosoderiv. gibt. Da VI, das isomero
3-PhenyltriazolderiY. u. das 1-Phenyltriazolisomero durch Oxydation der tricycl. 
Analogen des Phenanthrens gewonnen werden kónnen u. IH  durch Oxydation von 
a-Napbthochinolin entsteht, so wurde angenommen, daB eine Reihe anderer Chinone 
auf ahnliche Weise zu erhalten waren. Das Verf. seheint aber nicht allgemein anwendbar 
zu sein. Wahrend VIII leicht durch Oxydation von a,/J-Naphthotriazol entsteht, 
wurden durch Oxydation von 2-Methyl-a,f}-naphthimidazol oder IV Prodd. ohne Chinon- 
charakter erhalten. V wurde leicht durch Kondensation von l,2-Dioxy-3,4-diamino- 
naphlhalin m it Ameisensaure u. Oxydation des Prod. gewonnen. Dio Messung der 
Red.-Potentiale w’urden durch elektrometr. Titration m it Ti-Chloriir Y o r g e n o m m e n .  
Wenn móglich wurden dio Bestimmungen in w s s .  Lsgg. Y o r g e n o m m e n ,  in den m e i s t e n  
Fallen muBte aber 50%ig- A. Y e r w e n d e t  werden, der 0,1 Mol. HCl u. 0,2 Mol. LiCl 
pro 1 enthielt. Es zeigte sich, daB das Potential einiger N-haltiger Chinone m it Er- 
hóhung der Aciditat anwśichst, was wahrscheinlich m it der Anderung der bas. Disso- 
ziation zusammenhangt. Hingegen i s t  das Potential v o n  II  unabhangig v o n  der Aci
d ita t der Lsg. Dio Werte fiir die n. Red. in 50%ig. alkoh. Lsg. von VI u. Phenanthren- 
chinon sind nahezu dieselben. Das Red.-Potential von II  in wss. Lsg. ist 0,643 V, 
dasjenige Yon IX 0,630. Wahrend nun das Potential von VI dem des Phenanthren- 
chinons sehr ahnlich ist, ist der W ert fiir VII um 0,047 V hóher. Dic Ergebnisse fiir_Q
dio 3 Verbb. zeigen, daB das 2 -Phenyltriazolsystem n R, wie Bzl., Be-

■“ U
dingungen gróBerer S tabilitat u. geringerer ReaktiYitat u. Ungesattigtheit aufweist,

—C—N—R
ais die isomere Gruppierung || ^>N. Wenn auch die mit X u. XI erhaltenen Er-

—C—N
gebnisse nicht sehr genau sind, so lassen sie doeh erkennen, daB das Red.-Potential von 
X. hoher liegt, ais das des Anlhrachinons. Da das Potential von V 0,070 V oberhalb 
dessen von Phenanthrenchinon liegt, so ware zu erwarten, daB der Wert fiir das lincare 
Isomere in der Nachbarschaft von 0,225 V liegen muBte. Das Potential von XH ist 
aber 0,320 V, u. es ist also klar, daB die Beziehungen zum Bzl.-Ring in den lineraren 
heterocycl. Yerbb. u. den angularen nicht dieselben sind. Das Potential des Anthra-
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chinons i s t  viel geringer, ais unter der Annahme zu erwarten ist, daB die Wrkg. zweier 
Phenylgruppen, die m it Benzochinon verbunden sind, genau die doppelte Wrkg. yon 
einer ist. Dies ist mit der S truktur des Anthrachinons schwer in Einklang zu bringen. 
Es muB aber beriicksichtigt werden, daB das Red.-Potential ein Mafl fiir die freie 
Energie der Umwandlung des Chinons in sein Hydrochinon ist, u. daB die Struktur 
des Rcd.-Prod. in Betraclit gczogen werden muB. Es erschcint nicht unerlaubt, an- 
".unchmen, daB diese Eig. einer orthochinoiden Struktur des Hydrochinons XHI zu- 
zuschrciben ist, in der Ring a, wie der entsprechendo Ring des o-Benzochinons, eine 
Neigung zum tlbergang in den wahren benzenoiden Zustand besitzt u. so zur Reaktivitat 
d e s  Mol. ais ganzen beitriigt. W e n n  d ie  ARM STRONGsche Formulierung des A n th ra c e n s  
fiir heterocycl. Analoge angenommen wird, so erhebt sich dio Frage, ob Ring a oder 
a' in X n i durcli den heterocycl. Ring erSetzt wird, d. h. ob der Bzl.-Ring oder der 
heterocycl. die chinoide Struktur hat. Wenn z. B. der Ring XIV a reaktionsfiihiger 
ais XIV b ist, so wird die Verb. hauptsiiehlich in Form XV bestehen u. im Gleicli- 
gewichtsgcmisch yorherrschcn. Jeder Ring o-chinoider Struktur besitzt eine bestimmte 
Neigung zur Umlagerung in eine stabilere Struktur, aber der Umlagerung von XIV 
in XV setzt sich dio umgekehrte Umlagerung entgegen, die durcli die Neigung von 
XV b zum Ubergang in einen Zustand gróBerer S tabilitat yerursacht wird. Der Gleicli- 
gewiclitspunkt beider Verbb. hangt Y o n  der relativen Reaktivitat der chinoiden Ringe 
XIV a u. XV b ab. F r ie s  ( L ie b ig s  Ann. 454. 127; C. 19 2 7 . II. 689) stellto fest, daB 
XVH eine stabile Verb. ist, die keine Neigung zum Ubergang in dehydrogenierte D eriw . 
zeigt, die XVI eharakterisiert. Da diese beiden Verbb. eine S truktur ahnlich XIVa 
u. XV b haben, so kann man annelimen, daB XV b das wenigst aktive von beiden ist 
u. daB dio in Frage stehende Substanz XV entsprieht. So differiert diese Verb. von 
Anthrahydrochinon oder einem anderen heterocycl. Analogen in wesentlicher Hin- 
sicht u. eine einfache Beziehung zu den Yerschiedenen Verbb. ist daher nicht zu er
warten. Das Red.-Potential von XVIII ist im Vergleich zu XIX selir gering, d. li. 
der Thiophenring des Red.-Prod. von XVIII ist zum Ubergang in den c h in o id c n  oder 
Diliydridzustand geneigter ais das Bzl. Es ist ein weniger bestandiges System. Das 
relativ liohe Potential yon XX (0,250 V gegen 0,155 V des Anthrachinons) kami eben- 
falls zu dieser Tatsache in Beziehung gcbraeht werden.

V e r s u c h e. 2-Phenylbenztriazol-4,5-chinon-7-sulfonsaure (II). Aus 2-Phenyl-
4-nitroso-5-oxybenzlriazol u. Na-Bisulfit entsteht 2-Phenyl-4-aniino-5-oxybenztriazol-
7-sulfonsdure (XXI) in Krystallen mit l ‘ / 2 H 2 0 , welche bei der Oxydation m it Salpeter-

0 O O

,N-C6H 6

C-CH,
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siiure H  liefcrn. K-Salz, orangegelbe Krystalle. — 2-Phenyl-7-(p-tóluidino)-benzlriazol-
4,5-chinon (XXII). Aus dem NH4-Salz von H u. p-Toluidin in W. Dunkelrote Nadeln 
ans Methanol, F .  215°. — l-Phenylbenztriazol-4,5-chinon (I). Darst. nach F r i e s  u. 
E m p s o n  (L i e b i g s  Ann. 389. 345 [1912]). Unl. in  Na-Bisulfit. — 1 - lJhcny!-J-benzol- 
azo-5-oxybenzlriazol (XXni). Aus l-Phenyl-5-oxijbenztriazol u. Benzoldiazoniumchlorid 
(-f- NaOH). Rotę Krystalle aus A. LaBt sich nicht m it Na-Hyposulfit zum Amin 
red. — a, (j - Naphthriazol -4,5- chinon. Darst. durch Nitrieren von (S-Naphthochinon■ 
u. tjberfiiliren des Prod. uber das Hydrochinon in 3-Amino-l,2-naphihohydróchinon, 
das dann nach Z lN K E  u. N o a c k  ( L i e b i g s  Ann. 295. 1 [1897]) das Naphthtriazol- 
chinon liefert. Kann auch durch Oxydation von a,f}-Naphthlriazol m it Chromsaure -j- 
E g . erhalten werden. — a,f}-Naphthimidazol-4,5-chinon (V). Aus l,2-Diamino-3,4- 
dioxynaphthalindihydrochlorid u . Ameisensaure (4- Na-Acetat) u. Osydation des ge- 
bildetcn Hydroeliinons mit H N 03. Orange Nadeln aus A., F .  oberhalb 250°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2604— 17. Bryn Mawr, [Penn.], Coli.) K lN D SC H ER .

J. T roger und J. B ohnekam p, Uber Synthesen von Chinolin- und Chinazolin- 
derivalen und Versućhe, die den Aufbau von slicksloffhałtigen Achtringen bezwecklen. 
Die von T r o g e r  u. Mitarbeitem (C. 1926. I. 939. II. 2059. 1927. II. 415) begonncnen 
Kondensationsverss. m it 2-Amino-3-methoxybenzaldehyd (I) wurdcn fortgesetzt. — 
Mit Benzoylessigester reagiert I  wie m it Acetessigester (1. c.) unter Bldg. verschiedener 
Cliinolindcriw., je nachdem die Gruppe CO-CH2 oder CH2 -C02C2H 6  des Esters die 
Kondensation vermittelt. Ais bei einem Vers. die Komponenten in A. m it etwas zu 
viel Alkali erhitzt wurdcn, cntstand ais Hauptprod. — nach den Analyscn des Pt- 
Salzes zu urteilen — eine Aminomethoxybenzoesaure, d. h. es ware ohne Beteiligung 
des Esters CANNlZZAROsche Rk. eingetreten. Auch ais die Komponenten ohne Zusatz 
in  A. einige Zeit erwarmt wurden, tra t der Ester nicht in Rk., sondem es bildete sich 
der 1. c. beschriebene Anhydrobis-2-amino-3-methoxybenzaldehyd (H). — oj-Cyanaceto- 
phenon kondensiert sich m it I  zu einem Chinolinderiv., indem die Gruppe CO-CH2 

in  Rk. tr itt . Es gelang unter keinen Umstanden, die Gruppe CH2-CN zur Rk. zu 
bringen, wahrend dieselbe Gruppe im Malonitril leicht reagiert. — Verss., yoh I  aus 
zu weiteren Chinazolinderiw. zu gelangen, hatten nur teilweiso Erfolg. Das aus I  
u. Athoxalylchlorid dargestellto Oxaminsa.ureesterdQ.riv. liefert mit alkoh. NH4OH 
das Im id  III . Analog wurde vom o-Aminobenzaldehyd aus das OCH3-freie Im id er
halten. Diese Imidc verbinden sich m it AgN03 zu Additionsprodd., werden von W. 
unter Druck, auch bei Zusatz von etwas Saure, nicht angegriffen u. von sd. NaOH 
direkt in die entsprechenden Chinazoline, nicht aber in  dereń Carbonsauren uber- 
gefuhrt. — Dio Kondensation von I  m it Harnstoff verlauft sehwierig u. ungltichmaBig. 
In  einem Falle entstand das gewiinschte Chinazolonderiv. IV., in einem anderen Falle 
anscheinend ein Biurelderiv. — Mit C1C02C2HE in Bzl. setzt sich I  in der Kalte nicht 
um, Bei mehrtagigem Kochen entstand auBer reichlich II  ein griinliches Ol, in dem 
wohl der gesuchte Ester vorliegt. Umsetzung desselben m it alkoh. NH,OH ergab 
jedoch auBer wenig amorphen Prod. von F. 238—240° nichts brauchbares. Erfolglos 
waren ferner Verss., I  m it Carbaminsauremethylester zu kondensieren, denn bei 150° 
in  Ggw. von etwas HC1 oder ohne HC1 im Rohr (mit u. ohne A.) bildete sich nur H.
— SchlieBIich wurde noch yersucht, I  m it Lsatinsaure, Anthranilsaure u. a-Amino-
o-methoxychinolin-/?-carbonsaure zu kondensieren, um vielleicht zu Verbb. m it N-hal- 
tigem Achtring zu gelangen. Aber keine dieser Umsetzungen lieB sich verwirklichen.

.CH :N 
NH-ĆO
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V e r  s u c li e. a.-Phenyl-o-melhoxycliinolin-fi-carbonsaurealhylester, C19H 1 70 3N. Aus 
I  u. Benzoylessigester in A. -f- etwas NaOH (Wasscrbad). Stabchen, F. 129°. — Freie 
Saure. Mit konz. HC1 (Rolir, 150°). Nadeln, F. 210°. Chloroplatinat, (C17H 1 4 0 3N)2PtC]8, 
orangegelbo Siiulcn. — Aminome.thoxybenzoesaurechloroplatinat (?), (CsH 1 0O3N)2PtCl,., 
Stabchen aus alkoh. HC1. — 2-Amino-3-methoxybenzaldchydchloroplatinat, (C8H 1 0O2N ) 2 

PtCl0. Aus II m it h. konz. HC1. Rotgelbe Prismen. — fJ-Benzoyl-o-methoxyairboslyril, 
C17HJ30 3N. A u s  I u. Benzoylessigester ohne Losungsm. (Rohr, 160°, 3 Stdn.). Rhomb. 
Krystalle aus Eg., F. 206°. — Phenylhydrazon, C23H I90 2N3, Nadeln aus A., F. 159°.
— a-Phc7iyl-(l-cyan-o-methoxychinolin, C17H 1 2 0N 2. Aus 1 u. cy-Cyanacetophenon in 
A. u. Alkali oder Pyridin (Wasscrbad) oder ohne jeden Zusatz im Rohr. Seidige 
Nadeln, F. 192°, unl. in W., 11. in A. Hydrochlorid, C1 7Hi3 ON2Ci, Nadeln. Chlorplalinat, 
(C1 7H 1 3 ON2)2PtCl6, Wiirfel. Mit sd. NaOH gibt die Verb. obige tx-Phenyl-o-metlioxy- 
chinolin-p-carbonsaure. —- a.-Amino-o-met]ioxy-(i-Mjanchinolin, Cu HsON3. Aus I  u. 
Malonitril in A. -f- NaOH oder Pyridin (Wasscrbad, ca. 6  Stdn.). Dunkelrotbraune, 
gekrummte Krystalle aus viel A., F . 225°, wl. oder unl., 1. in HC1 (rotbraun). Wird 
beimErhitzen auf 150° goldgelb.— oL-Amino-o-methoxychinolin-f}-carbonsaure, C1 1H 1 0O3N2. 
Aus vorigem m it h. NaOH. Nadeln aus Eg., F. 268° (Zers.). Chloroplatinat, 
(Cu H n 0 3N 2)2PtCl6, gelbe Nadeln. — Athoxalylchlorid. Oxalsaurediathylester m it 
PC15 10—12 Stdn. auf 130—135° erhitzen, Zwischcnprod. (Kp . 10 83—85°) 1 Stde. 
im Olbad erhitzen. K p . 7S0 133— 135°, Kp.u  30—32°, sehr unbestandig. — 2-[Athoxalyl- 
amino~\-3-methoxybenzaldehyd, CH3 0-C 6H 3(NH-C0-C0,C 2H 5 )-CH0. Aus 2 Moll. I  u.
1 Mol. des vorigen in k. Bzl., wobei sich ein klebriges Prod. abscheidet. Diesem ent- 
zieht man m it h. W. einen Teil des Oxaminsaureesters; der unl. Rest ist ein Konden- 
sationsprod. von I. Der Rest des Esters wird dureh Einengen der Bzl.-Lsg. gewonnen. 
Gelbliche, seidige Nadeln, F. 138°. — Freie Saure, C10H 0O5N. Mit h. alkoh. KOH. 
Wiirfel, F. 161°, 11. in W., A. Salze: C1BHi06N K , wolligc Nadeln, in k. W. neutral 1. 
C10H6OsNAg, Nadeln, 11. in W., A. (CpHs0 6N)2Bą -f- 3 H„0, atlasglanzende Nadeln.
— 8-Methoxychińazolin-2-carbonsaureimid, C20H]5O4N5  (III.). Aus obigem Oxamin- 
siiureester m it alkoh. NH.,OH (Rohr, Wasserbad, 4 Stdn.). Nadeln aus W., F. 230°. 
Spaltct mit h. NaOH genau 1  N II3 ab. Pikrat, C28H I8Ou Ns, gelbe Nadeln aus alkoh. 
Lsg. Perchlorat, C20H i6 O8N6C1, gelbliche Nadeln aus wss. Lsg. — Verb. C^H^O^N^, 
A gN 03. Aus III . u. 1  Mol. AgN03 in W. nach langerem Stehen. Nadelbiischel. Wss. 
Lsg. gibt m it Brucin rote, m it Nfl(C6H6 ) 2 blaue Farbung, wahrend der Naehweis der 
H N 0 3 m it FoSO., u. H,SO., versagte. Jedoch gelingt die quantitative Best. der HNOs 
ais NO mittels FeCl,. — 8-Melhoxychinazólin. Aus III . m it sd. NaOH. Chloroplalinat, 
(C9H 9ON2)2PtCl0, Nadeln. — 8-Methoxychinazolon-(2), C9Ha0 2N 2 (IV.). Aus I  u. Harn- 
stoff (Rohr, 120-—125°, 3—4 Stdn.). Nach Auskochen mit W. u. A. amorph, F. 205°,
11. in Eg, Chloroplatinat, (C9H 9 0 2N 2)2PtCl6, gelbliche Wiirfel. — Verb. C,JI,„0,N,, 
vielleicht NH 2 -CO-CH-CO-NH-CH(OH)-C6H 3(OH)-NH2. Wio yorst., aber bei ca, 
150°. Nach Auskochen m it W. Nadeln aus A., F. 196°. — 2-[Athoxalylamino]-benz- 
aldehyd. Nach B is c h le r  u . L ang (Ber. Dtseh. chem. Ges. 28. 279 [1895]). F. 196° 
(nicht 106°). Der o-Aminobenzaldehyd wurde nach D. R. P. 418 497 (C. 1926. I. 
230) dargestellt. — Chinazolin-2-carbonsdureimid, ClsH n 0 2N5. Aus vorigem wie H I. 
Prismen aus A., F. 198°. Pikrat, C2,H u 0 9NB, gelbliche Nadeln aus alkoh. Lsg. Per
chlorat, C18H 1 2OgN5Cl, Prismen. — Verb. CKHn O.,N6, A gN 03, Nadeln. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 117 [1927]. 161—84. Braunscliweig. Techn. Hochsch.) L indenbaum .

Marston Taylor Bogert und Eugene Miller Mc Colm, Untcrsuchungen aber 
Chinazoline. X X XV III. Die Synthese einiger neuer Analoger des Cinchophens und 
von ZwiscJienprodukten. (XXXVI. vgl. C. 1924. II. 1198.) Vff. stellten Chinazolin- 
deriw . vom Cinchophen- (Atophan-) Typus aus substituiertem o-Aminoacetophenon 
her, indem sie dasselbe zur entsprechenden Isatinsaure oxydiert«n u. diese dureh 
Erhitzen m it alkoh. Ammoniak unter Druck in das Chinazolinderiv. uberfiihrten: 

H.jNC0IIjCOCH3 — y  RCONHC0H4 COCII3 — ->•
RCONHC6H4COCOOH — >  RĆ:NC 6H 4C(C00H):Ń 

V e r s u c h e .  Chinazolin. Darst. aus o-Nitrobenzaldiformamid (F. 178°, korr.) 
dureh Red. mit Zn -)- Eg. nach R ie d e l  (D. R. P. 174 941 [1905]). Ausbeute 93%. 
F. 48° aus PAe. — Salicylchlorid. Darst. aus Na-Salicylat u. Thionylchlorid nach 
K o p a t s c h n i  u . K a r c z a g  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 47. 235 [ 1 9 1 4 ] ) . o-(o-Nitro- 
benzoylamino)-acetophenon, C]5H 320 4N2. Darst. aus o-Aminoacetophenon u. o-Nitro- 
benzoylchlorid (-f- NaOH). Nadeln aus A. F. 156° (korr.). Ausbeute 78%. —
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o-(m-Nilrobenzoylamino)-a(xlo-phcnon, C1 5 H,20 4N2. Darst. analog vorst. Vcrb. Nadeln, 
F. 170° (korr.). — o-Salicylaminoacetophenon, C15H 1 30 2N. Aus o-Aminoacetophenon 
u. Salieylchlorid in Bzl. Nadeln aus A., li'. 135° (korr.). Ausbeute 59% .' Dio Kon-, 
densation gelang nicht in Ggw. von Alkali. — o-(p-Acctox>jbenzoylamino)-acelophenon, 
C1 7H ,5 0 4N. A us o-Aminoacetophenon u. p-Acetoxybenzoylchlorid (-}- NaOH). B latt
chen aus A ., F. 97,5° (korr.). Ausbeute ca. 75%- Bei der Hydrolyse in h. saurer 
oder alkal. Lsg. entsteht p-Oxybenzoesdure. — o-(-p-Oxybenzoylamino)-a(xtop1ienon, 
Cł5H ,30 3N. Durch' Scliiitteln yorst. Verb., m it k. 5%ig. NaOH oder durch Erwarmen 
m it H 2 SO., in A . (50°). Nadeln aus A., F. 219° (korr.). — o-Nitrobenzoylisatinsdure, 
0 2NC(,H.,C0NHC6H 1 CÓC00H. A us dem cntsprechenden Acetophenon durch Oxy- 
dation m it KMn04 (-}- KOH). Ausbeute ca. 60%. Hydrolyse liefert Isatin  u.
0-Nitrobenzoesdure. Liefert beim Erhitzen m it NH 3 in absol. Methanol (140°) 2-{o-Nitro-
phenylchinazolin-4-carbonsdure, E. 235° korr., (nicht ganz rein) aus 50%ig. A. — 
Salipylisatinsdure, HOC6H 4CONHC6H 4COCOOH. Aus o-Salicylaminoacetophenon u. 
KMn04  (-j- NaOH). F. 209—210° unter Zers. Liefert beim Erhitzen m it NH 3 in 
Methanol 2-(o-Oxyphenyl)-chinazolin-4-carbonsdure, HOC0II 4 -C8H 4N 2 -COOH, in  geiben 
Nadeln vom F. 171° (korr.) aus verd. A.; Atliylester, gelbe Blattchen aus A., F . 115° 
(korr.). ■— p-Oxybenzoylisatinsaure. Darst. analog dem o-Isomeren. Liefert m it 
NH 3 2-(p-Oxyphenyl)-chinazolin-4-carbonsaure in geiben Nadeln vom F. 251° (korr.); 
Athylester, gelbe Blattchen aus yerd. Aceton, F. 159° (korr.). — 2-Plienylchinazolin- 
4,2'-dicarbonsdure, HOOCC6H 4 -C8H 4N 2 'COOH. Darst. nach B o g e r t  u . N a b e n - 
HAUER. Gibt m it Na-Athylat ein Di-Na-Salz in farblosen Nadeln. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 49 [1927]. 2650>—-54. New York, Univ.) K i n d s c i i e r .

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Studien uber das Yerhalten von Poly
peptiden und von Derimten von solclien gegeniiber verdunntem Alkali bzw. verditnnter 
Saure. Polypeptide, dio Glykokoll ais Baustein enthalten, erleiden durch verd. Alkali 
boi 38—40° eine Aufspaltung. l-Leucylglycyl-d-alanin u. Glycyl-l-leucylglycyl-d-alanin 
werden schon bei pn =  7,8 allmahlich angegriffen. Glykokollfreie Polypeptide wider- 
stehen dagegen der Hydrolyse in betrachtlichem MaBe. Bei steigendcm pn wird die 
Hydrolyse rasch beschleunigt. Von den glycinhaltigen Peptiden erwiesen sich die 
Dipeptide bedeutend resistenter ais liingere Ketten. Beispiele: Glycyl-l-leucin, d,l- 
Leucylglycin, Glycyl-d,l-ct-aminocaprylsuure, d,l-Leucylglycyl-d-alanin, l-Leucyldiglycyl- 
glycin u. l-Tryptophylglycylglycin. Dio Labilitat erscheint besonders groB, wenn 
die Glycingruppen gehauft auftreten u. wenn ein Glj'cinrest die endstandige freie 
Aminogruppe tragt. Beipielo: l-Leucyldiglycylglycin, d,l-Leucylglycin, Glycyl-d-alanyl-
1-leucyl-d-valin u. Glycyl-l-leucin. Glycyl-d,l-oc-aminocaprylsaure wird rascher ge- 
spalten ais Glycyl-l-leucin u. d,l-Leucylglycin. Gegeniiber Saure erwiesen sich die 
Peptide yiel widerstandsfahiger ais gegeniiber Alkali. l-Tryptophylglycylglycin wird 
unter dem EinfluB yon Erepsin bei pn =  7,8 ungefahr gleich rasch gespalten wie duroh 
n. Alkali. Dagegen tr i t t  beim Vergleich der Hydrolyse durch n. HCl u. durch Pepsin- 
HC1 bei ph =  1,6 ein katalyt. EinfluB des Fermentes nicht in Erscheinung. Durch 
E in tritt der Benzoylgruppe — Benzoyl-d,l-leucylglycin u. Benzoyl-d,l-leucyl-d-alanin — 
wird die Hydrolysierbarkeit durch verd. Alkali gesteigert. Freie Benzoesaure wird 
jedoch nicht abgespalten. (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927]. 134—45.) G u g g e n h e i m .

Emil Abderhalden und Hans Brockmann, Studien uber das Verhalten von 
Polypeptiden und von Deriraten von solclien gegeniiber verdilnntem Alkali bzw. verdiinnter 
Saure. II . Mitt. (I. ygl. vorst. Ref.) Die in der vorst. Mitt. ermittelten GresetzmaBig- 
keiten bei der Alkali- u. Saurehydrolyse von Di- u. Polypeptiden lieBen sich durch Spalt- 
verss. an Glycyl-l-leucin, d,l-Leucylglycin, Glycyl-d-alanin, d,l-a.-Aminobutyryl-d,l-a- 
aininobuttersaure, l-Leucylglycyl-d-alanin, d-Alanyl-l-leucylglycyl-d-alanin, l-Leucyl
diglycylglycin, Glycyl-l-leucylglycyl-d-alanin, l-Alanylleucylglycyl-d-alanin, Chloraceiyl* 
d,l-leucin, Diglycylglycin, d,l-a.-Bromisocapronyldiglycylglycin bestatigen. d,l-a-Amino- 
butyryl-d,l-a-aminobuttersaure wurde von n. Alkali innerhalb von 123 Stdn. nicht, 
oder nur unwesentlich yerandert. n. HCl bewirkt bei 37° gleichfalls eine Hydrolyse 
von glycylhaltigen Polypeptiden. Diese yerlauft jedoch viel langsamer ais unter der 
Einw. von n. Alkali. Chloracetyl-d,l-leucin wird durch n. NaOH bei 37° weitgehend 
gespalten. Gesatt. NH 3 zerlegt bei 37° Diglycylglycin in merkliehem MaBe, ein Umstand, 
der die miiBige Ausbeute bei der Amidierung von Halogenaeylaminosauren erklart. 
d,l-a-Bromisoeapronyldiglycylglycin liefert m it n. NaOH in gleichen Zeiten gróBere 
NH2-Mengen ais Diglycylglycin. Eine yergleichende Spaltung m it 1/ i-n. KOH, 1 /2-n. 
NaOH u. 72-n.LiOH bei 20° lieB keinen EinfluB desKations erkennen. Diglycylglycin
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wird in  wss. Lsg. durch 5-std. Erhitzen auf 150° aufgespalten. Frisch gefalltes Fe(OHU 
beeinfluBt die Hydrolyse von Diglycylglycin durch n. NaOH nieht. Unter den Prodd. 
der AlŁalihydrołyse Ton Leucyiglycyl-d-alaiiin lieC sich Leucin, Glycyl-d-alanin, 
l-Leueylglycin u. d-Alanin isolieren; unter den Abbauprodd. von Glyeyl-l-Ieucylglycyl- 
d-alanin: Glycyl-d-alanin. Leucin u. Glyrin. (Ztsehr. physioL Chem. 170 [1927]. 146 
bis 157.) * * * Gcg g ex h eim .

'Fm il A bderhalden und Shigeo Suzuki, Studiem Uber das Yerhalien von P d y-  
pepliden and eon. Dtriraien pon srichen gegenuber nerdunrJem AH ali bzw. terdttjjn/fr 
Saurf. U L  Mitr. Yersuehe mii aus Glycin aufgtbauJen Pclyptptiden. (U . vgl. vorst. 
Ref.) Glycylglycin, Diglycylglycin u. Triglycylglycin 'wurden bei 17° u. bei 37® der 
Einw. von n. u. 2-n. NaOH u. von n. HC1 unterworfen. Die HCJ zeigte nur eine gering- 
fugige Einw. 2-n. u. n. NaOH legien bis zu 100% des zu erwartenden NTŁ-N frei. Die 
Hydrolyse erfolgte am raschesten beim Tetrapepłid. am  langsamsten beim DipeptićL 
{Ztsc.hr. phyaoL Chem. 170 [1927], 15S—60. Halle, U nir.) GCGGENHEIM.

William Henry P erk in  jr.. Jnanendra Kath Eay und Robert Robinson, 
Yersuche zur Synthese des Bm silins und Hamatoxyi\ns und ihrer Derirate, I I . Eine 
SyrJtese des DcsozytriTnelhylbrasilons und IscbrasilinjerricHoridirimiOiylalhers. (I. ygi. 
C. 1926. II. 586.) In  der rorangehenden Mitt, (1. c.) wnide. die Red. des Yeratryliden-
7-methoxychromanons m it H» u. Pd zum 3 -Homoveratryl-3 -metho5 ychromaji be- 
schrieben, wahrend PrEIFEEB u. Emmee (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 53- 945: C. 1920. 
H I. 196) m it P t ais Katalysator das K eton I erhielten. Die seitens der Vff. damals 
angezweifelten Resultate von P f e i f f e b  u. Emmeb erwiesen sich ais zu Recht be- 
stehend. So gelang es nnnmehr anch aus 3,4-Dioxybenzyliden-7-methoxyehromanon 
(HI) das gesatt. Keton IV zu c-rhalten, was der obigen Red. entsprechen wiiide. HI 
wurde durch Kondensation von Protocatechualdehyd m it 7-iIethosychromanon in 
Eg.-HCl erhalten. Durch Methylierung ist I aus IY zuganglich. I  wurde in  Bzl. mit 
P.Os zu H  dehydriert u. dieses lieB ach  durch Oxydałion in Iscbrasileinferrichlorid- 
Irirr,elhylather (V) uberfuhren. Aus der Konst. n  fur Desozytrimelhylbrasiion folgt, 
dafi die fruher (Journ. chem. Soc., London 93. 94S [190S]) angenommene Formel

CEŁ, CHj CHj CHj
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VI des Trimeihylbramlons nicht mehr den neuen Tatsacben entspricht. Untcr Beruck- 
sichtigung der von T h o b p e  aufgeklarten Ringketten- n. Intraannulartautomerien 
u . der Befnnde W lLLSTA TTERS a n  o-Chinonen laBt ac h  ein Tautomerieschema
VI =̂ = VII ^  VIII entwerfen in  dem VIII nach Ansicht der Vff. den Eigg. des Tri- 
methylbrasilons am besten entspricht.

V e r  s u c h e. Aus ^-m-Methoxj-phenosypropionsaure n. 80%  H jS 0 4 in  der 
Hitze 7-Mefhożychromanon. Neu: P,m-31ethoxyphenoxypropionsaitrealhylećler, C,;HltO<, 
ans A. F. 45°; YeralryHden-7-methoxy<Jiromanondibromid, C^H^OjBr^, F . 137—138°; 
aus Veratrylidenmethoxychromanon mit HydroxyIamin ein Ozaminooiim, C^H^OjN., 
aus A. prismat. Nadeln, F . ?. Durch Kondensation von 7-Methoxychromanon u. 
Protocatecbualdehyd in k. Eg. m it HCl 3-(3',}’-Diozybenzyliden)-7-meihoxychroma7ion, 
C1 7H j,0 5  {HI}, aus verd. A. F . 212°, in alkoh. Lsg. mit FeCl, griłre Farbung. Hieraus 
in  A  m it Pd u. H . 3-{3’,4'-Diozybenzył)-7-methozychromanon, C^HjjO^ (IV), aus 20% A. 
F . 138°, alkoh. FeCl3 griine, beim Steben rot werdende Farbung, HCl in Eg. liefert 
eine Verb. roru F. 139°. IV gibt m it Dimethylsulfat methyliert 3-Eomoteralryl- 7-rneth- 
ozycJiromanon, C^H^Oj (I), aus Aceton F . 92°. (Journ. chem. Soc., London 1927. 
2094—2100. M a n c h e s te r  u. O iford, U niw .) T a u b e .

Shoji Osada, Uber die Bestandieile ron Corydalis tkcumbem Pers. L Die Knollen 
dieser japan. Pilanze enthalten nach A s a h in a  u .  M o t i g a s e  (Journ. pbarmac. S oc. 
Japan 1920. Nr. 463): 1. Protopin; 2. eine nicht phenol. Base ron F. 142°; 3. Bulbo- 
capnin; 4. eine Phenolbase von F. 175°. Bei em euter Unters. fand Vf., daB die 2. Base 
gegen 114° sintert u. dann bei 142® schm. Yerwittert an der Luft, enthalt 7,72% Kry- 
stallwasser u. besitzt dann die Zus. C^H^OjN. [z ]d : o  = —290®. Liefert mit alkoh. 
J-Lsg. im Bohr Palmaiin ium jodid, gelbe Nadeln, F . 239—240®, is t also ident. mit 
d-Tetrahydropalmaiin (vgl. S p a t h  u .  JGtarbeiter, C. 1923. L  1457). — Vf. fand ferner 
noch eine nicht pbenoL Base von F. 228—230® u. eine Phenolbase von F . 205®. — 
Zur besseren Darst. des Dihydroprolopins wurden 3 g Protopin mit 250 2  4%ig. Xa- 
Amalgam in yerd. H .S 0 j bei 50® reduziert (stets sauer halten), mit NaOH alka lisi ert, 
ansgeathert. A th. Lsg. scheidet nnverandertea Protopin aus. Dann Alkaloidgemisch 
in die O ialate fiberfuhren, ofters umkrystallisieren, wobei das Salz der Dihydrobase 
in der Mutterlauge bleibt. Die Base bildet rhomb- Krystalle aus CHjOH, F. 153®. 
{.Journ. pbarmac. Soc. Japan 1927. 99—100.) LlNDENBATJM.

Shoji Osada, Uber die. BestandteUe ron Corydalis decumhens Pers. IL  Uber- 
JOhrung ron Protopin in Palmaiin. (I. vgL Torst. Ref.) Dibydroprotopin (L) wird 
durch POCL in Iicrfihydroprotopir,ivmehlorid, C^H^.O.NCl (IL), ubergefuhrt, licht-

i ' " '

empfindliche Nadeln, F . 215®, L in CHjOH, A., wl. 
in A-, BzL, PAe. — Sodann werden aus n .  durch 

j j q  J  ̂ N <^j 3 4-std- Koc-hen mit Phlorglucin-HjSOj die CHj-
Grnppen entfernt. Stum pft rnan m it NaOH ab, 
versetzt m it K J  u. sattig t m it NaCL, so  erhalt znan 

n j r  X  - MdhyUeirahydr<2>eTberoliniumjodid, C11H S90 <N J
(ITT.), gelbe Agzregate, F . 278—280®. Tetraacxłyl- 

^ / • O H  darit., CjjHstOtN-J, m it sd. Acetanhydrid, Pulrer,
F. 257—258* (Zers.). —  Tetrahydropalmaliniod- 

rtuJiylat, CjjH^OjN.J. Durch MethyEernng ron  U L  m it Nitrosomethylnrethan u. 
methylalkoh. KOH bei Raumtemp. Hellgelbe Nadeln, F . 245®. Darau3  durch Er
hitzen im Rohr unter teihreiser Verkohlung Tetrohydropalmaihi, F . 147—148®. — 
Mit Loprotopiniumchłorid sełbei lieB sich eine ahnliebe Unrwandlung nicht dnrch- 
fukreru (Journ. pharmae. Soc. Japan 1927. 100—02.) L in d en eau m .

Shoji Osada, Uber die Bestandu-Ue eon Corydalis decurrJ-jeret Pers. U L  Hof- 
triarmscJier Abban. des Protopins. (IL rgŁ vorst. Ref.) Durch 4-std. Erhitzen to d  Iso- 
dihyd-ioprtiinpinmTTyhinrin mit  256/tjg. methylalkoh. KOH entstehen 2 Anhydro-
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dihydroprotopine, C20H laO.,N. Verb. A (I.): 
Tafeln, F. 180°; Jodmelhyłal, Nadeln, F. 232°; 
Methosuljat, hellgelbe Nadeln, F. 176— 177°. 
Verb. B  (II.): Blattchen, F. 145°; Jodmethylat, 
F. 236°. — Durch Einw. von methylalkoh. 
KOH oder Na-Amalgam in schwefelsaurer 
Lsg. auf die beiden Jodmethylate oder das 
Methosulfat entsteht eine Verb. der Zus. 
C2 1H 2 10 4N, welche Vf. ais Hethylisoarihydro- 

dihydroprotopin (III.) auffaBt. Nadeln, F. 105°. Liefert m it KiinO., ein neutrales 
Prod. von F. 79°, wahrscheinlich Hydrastal. — Fiihrt man das naeh G a d a m e r  u. 
v. B r u c h h a u s e n  (C. 1923. I II . 6 8 ) dargestellte Anhydroletrahydromeihylprotopin 
(IV.) in  das Melhosidjat, CjjH^OgNS, Nadeln, iiber u. kocht dieses 4 Stdn. mit 
alkoh. KOH, so bildet sich unter N(CH3)3-Abspaltung Protopiden, C,aH ,6 0 4 (V.), 
Nadeln, F . 106°. V. wird durch IvMn04 in k. Aceton osrydiert zu IIydraslsaure 
(F. 174— 175°), 2-Methylpiperonal (F. 135°; Oxim, F. 248°) u. 2-Melhylpiperonylsaure. 
(F. 214—215°). — Naeh PERKIN (.Journ. chem. Soc., London 109. 1024 [1916]) 
dargestelltes Anhydroproiopin bildet ein Jodmethylat, welches sich nicht glatt ab- 
baucn lieB. (Journ. pharmac. Soc. Japan 1927. 102—04.) L i x d e x b a UM.

Shoji Osada, tlber die Bestandieile von Corydalis decumbens Pers. IV. (III. vgl. 
Y o r s t .  Ref.) Bulbocapniumethyldlher (I.) wird durch Phloroglucin-H2 S0 4 in Epi- 
ccrytuberin, C19H 2 10 4N (H.), iibergefuhrt, lichtempfindliche Nadeln, F. 129— 130°,
11. in A., Chlf., wl. in CH3OH, A., fast mil. in Bzn. [a] D 20 =  -{-137,5°. Hydrobromid, 
Nadeln, F. 199°. Pikrat, gelbe Krystallchen, F . 215° (Zers.). Chloroplalinat, braune

il-OCH3 ^ \ - 0 C H 3
OCH,

CIL-N,

Blattchen, F. 235°. CHoromercurat, Saulen, Zers. bei 163°. — Von Diazomethan in 
A. wird II. nur zum Monomethylnthtr, C^H^OjN, methyliert, in welehem die Stellung 
des neuen CH3 noch ungewiB ist. Nadeln, F. 139—140°, 11. in A., CH3OH, Chlf., wl. 
in  A. Hydrobromid, C20H 2 10 4XBr, ICrystalle, F. 240°. — Behandelt man aber II. 
oder den ilonom ethylather m it Nitrosomethylurethan u. methylalkoh. NaOH in 
CH3 OH, so entsteht Corydinmethylather. Hydrobromid, C2 1H 260 4NBr, krystallin.,
F. 233—235°. l-Tarlrat, Nadeln, F. 216—218°, [cc]d2 0 =  +145° (Y gl. G a d a iie r ,  
Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 249. 661 [1911]). (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 1927. 104—06.) LlNDENBAUM.

William Kiister und G. F r. Koppenhofer, tlber den Blutfarbstoff. Exhitzt 
man Blutkórper m it etwa der 6 -fachen Menge CH3OH bei 180°, so erhalt man neben 
W.-l. EiweiBabbauprodd. einen unl. Ruckstand, der etwa 4%  Fe enthalt, wahrscheinlich 
eine Verb. der prosthet. Gruppe, welche zur Halfte aus einem Globinanteil besteht. 
Eine Trennung der beiden Bestandteile dureh Losungsmm. lieB sich nicht durchfuhren.



1 9 2 8 .  I . E. B io c h e m ie . 77

Die Verb. ist unl. in  W., Soda, A., Aceton u. Essigester, 1. in Eg. u. Chlf. Die braun- 
rotcn Lsgg. zeigten 2 Absorptionsstreifc-n bei A 530—545 u. 615—630. Nach Behand- 
lung m it Eg. -j- HBr lieB sich m it A. ein Porphyrin extrahieren, wahrend in der wss. 
Lsg. Prolin nachweisbar war. Diese Eeststellung spricht fiir die Annahmc, daB im 
Hamoglobin die prosthet. Gruppe m it einem prolinhaltigen Teil des Globins chem. ver- 
kniipft ist. (Ztschr.physiol.Chem.170 [1927]. 106—09. S tuttgart, Techn. Hochsch.) Gu.

O. Schumm, I. Uber das Eisenporphyratin aus Hafer und Hefe. (IV. Mitt.)
II. Uber die Umwandlung des Hatnatoporphyrins in  Hdmaterinsaure und die „um- 
kehrbare“ Seitenkettenreaktion des Hamatins. (II. Mitt.) Nach gemeinsam m it E. Mer- 
tens ausgefiihrten Untersuchungen. (III. vgl. C. 1926. II. 3052.) Die tlbereinstimmung 
des Ee-freien Haferporphyratins m it dem Fe-freien tier. Ham atin ergab sich dureh 
den Vergleich der Loslichkeitsverlialtnisse, Farbę der Lsgg., Absorptionsspektrum, 
Loslichkeit der HCl-Verbb. in Chlf., Krystallform. Die Athyl- u. Methylester haben 
dieselbe Krystallform, denselben Fe-, N- u. Methosylgehalt, die gleiche W ILLSTATTER- 
HCl-Zahl u. Chlf.-HCl-Zahl. Die Methylester erleiden beim Verseifen m it 5°/0ig. sd. 
KOH dieselbe Umwandlung, sie geben dieselben Fe- u. Cu-Verbb. Dio Fe-Verbb. des 
Eisenporphyratins u. des Hamatins weisen dieselbe umkehrbare Seitenkettenrk. (vgl. 
Ztschr. physiol. Chem. 168. 1; C. 1927. II. 1966) auf. Das in den hoheren Pflanzen 
gebildete Porphyratin besitzt also alle Eigg. des tier. Hamatins u. des Hefeporphyratins. 
(Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927]. 1—12.) GUGGENHEIM .

O. Schumm, Zur Kenntnis der Seitenkettenreaktionen des Hamatins. Uber die 
Umwandlung von a-IIdmatin in den Hdmatoporphyrinmethyldther und Mómers Methode 
der Hdmatingewinnung. Kurzo Mitt. Vf. bestreitet, daB den von H. F i s c h e r  (C. 1927.
II. 1966) erwahnten Befunden iiber die Umwandlung yon Hamatin in Ildmatoporphyrin 
eine Beweiskraft zukommt u. beansprucht demgcmaB auf Grund einer friiheren Arbeit 
(C. 1927. II. 440) die Prioritat fiir diese Feststellung. Entgegen der Vermutung yon
H. F i s c h e r  erfolgt dureh Erhitzen m it alkoh. l% ig . H 2 S0 4 keine oder nur sehr geringe 
Absattigung der Seitenketten des Blutfarbstoffes u. somit keine Bldg. von Hamato- 
porphyrin N e n c k i . (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927], 161—66. Hamburg, Uniy., 
Allg. Krankenh. Eppendorf.) GUGGENHEIM .

Reuben G. Gustavson und John B. Goodman, Die Loslichkeit nichibestrahlten 
Cholesterins in fliissigem Ammoniak. Vff. bestimmten die Loslichkeit des Cholesterins 
in fl. Ammoniak im Temp.-Bereich —38 bis -|-490. Sie liegt bei •—38° unterhalb 
der Empfindlichkeit der L lE B E R M A N N -B U R C H A R D T-R k. (Journ. Amer. chem. Soc.
49 [1927]. 2526— 28. Denyer, Colorado, Uniy.) K i n d s c h e r .

Chemistry Research Ctte. Speeial reports. I , The Production of formaldehyde by oxidation 
of hydrocarbons. London: H. M. S. O. 1927. 1 s. 9 d. net.

[russ.] L Jaitsebnikow, Die Hydrolyse der Proteinę. (Aus der Chemie der Proteinę.) Moskau: 
Kratę Moskauer Staatsuniyergitat 1927. (54 S.)

Ludwig KoEler, Die Saponinę. Wien: J. Springer 1927. (X , 278 S.) gr. 8°. M. 18.80; 
geb. M. 20.— .

E. Biochemie.
Richard Labes, Ein Metnbranmodell fu r  eine Reihe bioelektrischer Vorgdnge.

I. Mitt. Das allgemeine Bild des Modells. Im AnschluB an die Erorterung iiber die 
Yerschiedenen Entstehungsmoglichkeiten bioelektr. Strome an der Hand eines Modell- 
schemas wird die wichtige Rolle der K-Ionen fiir eine Reihe bioelektr. Phanomene 
diskutiert. Es wird abgeleitet, daB es auf Grund der M lC H A EL ISschen Vorstellungen 
der Membranpermeabilitat móglich ist, eine Reihe bioelektr. Erscheinungen dureh 
ein Kollodiummembranmodell zu illustrieren (Verletzungsstrom, KCl-Ruhestrom u. 
einen Teil der Vorgange des physikal. Elektrotonus). (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
125 [1927], 29—52. Bonn, Pharmakol. Inst.) P. W o l f f .

Marian Irwin, Der Einflup von Salzen auf das Eindringen von BriUantkresyb 
blau in  Nitella bei rerschiedenen pn -Werten. Na-Salze haben die Tendenz, die Per- 
meabilitat fiir Brillantkresylblau zu erhóhen, Mg- u. Ca-Salze emiedrigen dieselbe 
Bei verschiedener Aeiditat wird dieses Verh. yariiert, u. daraus erklaren sich die Wider- 
B pruche der yerschiedenen Autoren. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 24 
[1927], 382—84; Ber. ges. Physiol. 41. 333. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. Ref. 
M e t z n e r .) ’ H a m b u r g e r .
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Paul Reznikoff, Mikrurgische Studien uber die Wirkung von Seifen, Glycerin, 
Deztrose und Alhylglykól auf Amoeba proleus, Na-Verbb. der versoliiedenen Fełt- 
sauren, Glycerin-, Dexlrose- u, AlhylglykoUsgg. lóson das Plasmalema, gleichgiiltig, 
ob die Amóben in die Lsgg. hineingesetzt oder dam it injiziert wurdcn. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. a. mcd. 2 4  [1927], 380—81; Ber. ges. Physiol. 41 . 322. Ref. 
v .  B r a n d . )  H a m b u r g e r .

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 1, Tl. 2. 
Halfte 2, H . 1. Abt. 2, Tl. 2. H. 6  =  Lfg. 244—245. Berlin u. Wien: Urban & Schwar- 
zenberg 1927. 4°.

1. Chemische Methoden. TI. 2. Allg. chem. Methoden. Halfto 2, H. 1. H a n s  Slckel: Aml- 
nleren u. Amldieren. (S. 1139—1338) =  Lfg. 244. M. 10.—.

2. Physikallsche Methoden. Tl. 2, H 6. August Kohler: Mikrophotographie. (S. 1691 
bis 1978) =  Lfg. 245. M. 15.—.

E ,. E nzym chem ie.
Karl Josephson, Amygdalase, Geniiobiase, Genlianase. Nach L e i b o w i t z  

(C. 1 9 2 6 .1. 1661) sind Geniiobiase u. Amygdalase nach ihren Angriffspunkten an Amyg
dalase bzw. der m it dieser ident. Gcntiobiase zu unterscheiden. Uber die Verschicden- 
heit von Amygdalase u. Gcntiobiase sagt daher LEIBO W ITZ: „Erstero greift am 
/?-Glucosidoteil /  an, wahrend die zweito keine spezif. Affinitat zu dem m it dem Mandel- 
nitrilrest behafteten Teil I la  besitzt“ . Vf. betont, daB die notwendige Eolgerung dieser 
Auffassung sein muB, daB die Amygdalase auch die dem Amygdalin entsprechenden 
D eriw . der Gentiobiase wie a-Methylgentiobiosid u. Gentianose (Gentiobiose-Fructose) 
spalten miisse. Wenn sich dio Nichtspaltbarkcit der Gentiobiose durch Amygdalase 
bestatigt, so mufl aber nach Ansicht des Vfs. die Angriffsstelle des spezif. auf Amygdalin 
eingestellten Enzyms in dem m it dom Mandelnitril yerbundencn Teil der Gentiobiose 
verlegt werden; u. wenn sich die Nichtspaltbarkeit des Amygdalins durch Gentiobiose 
bestatigt, ware die Affinitatsgruppe der freien Gentiobiose fiir dieses Enzym in den 
reduzierenden Glucoseteil zu verlegen. Es ist auch dann nicht ausgesehlossen, daB 
Amygdalase auch die Gentianose spaltet, jedocli kann iiber Identitat der Gentianase 
mit der Amygdalase nocli nicht entschicden werden. (Ztschr. physiol. Chem. 1 6 9  
[1927]. 301—04. Stockhohn, Univ.) H e s s e .

H. W. Bansi und H. Ucko, Uber Peroxydase. V. Mitt. Die malhematische 
Bełrachlung des Fermenlablaufes. (IV. vgl. C. 1927. I. 3087.) Die Pyrogalloloxydation 
durch Peroxydase verlauft nach der Gleichung u =  k-0 /a, wobei u — Umsatz, i =  
Zeit, k =  Konstantę, l /a  — Exponentialfaktor bedeutet. l /a  bowegt sich entsprechend 
der GroBenordnung der FREUNDLICHSchen Adsorptionsisotherme zwischen 0,3 u . 1,0. 
1 / a— l  ais idealer Grenzfall stellt den linearen Verlauf des Umsatzes, l / a =  0,5 den 
Fali der Regel von S c h u t z  dar. l / a  ist abhangig von der Rk. des Milieus u. der H ,0 2- 
Konz. Die Abnahme der Rcaktionsgeschwindigkeit im Laufc der Rk. ist hervor- 
gerufen durch Adsorption des Fermentes an das entstehende Purpurogallin. Daa 
Schema von WlLLSTATTER u . W e b e r  laBt sich in folgender Weise variieren:

O-Abgabe rp ij; Akt. Produkt A.
an Purpurogalin ___ frcie i _ J

adsorbierte Peroxydase Peroxydase -)- H,Oa
Vermehrung des Substrates I.__ ^ Inakt. Produkt B

(Ztschr. physiol. Chem. 1 6 9  [1927], 177—95.) H e s s e .
F. Gottwalt Fischer, Zur Kennlnis der Succino-Dehydrase. Es konntc gezeigt 

werden, daB entsprechend fruheren Vermutungen die Entfarbung -von Melhylenblau 
m it einer Dehydrierung der Bernateinsaure parallel geht, die zu den gleichen Prodd. 
fiihrt wie beim Wasserstoffentzug durch Sauerstoff. Damit ist die Dehydrasenatur 
des Ferments endgiiltig bewiesen. Bei Einwirkenlassen von phosphatgepuffcrter Mus
kulatur unter SauerstoffabschluB auf Natriumsuccinatlsg. u. die aquivalente Menge 
Methylenblau lieBen sich die erwarteten Fumarsaure u. Apfelsaure isolieren. Da diese 
Reaktionsprodd. von dem auf derFaser haftendenLeukomethylenblauhartnackigzuriick- 
gehalten werden, muB man zu ihrer Gewinnung den Leukofarbstoff nach Zerstorung 
des Ferments sich an der Luft zu Blau oxydieren lassen u. dio Muskelfaser wieder- 
holt auskochen. Es wurde Fumarsaure in einer Menge erhalten, die 30°/o der zugesetzten 
Bernsteinsaure entspricht. Bei Dehydrierung der Bemsteinsaure m it 0 2 wurden 25% 
ais Fumarsaure u. 75% ais Apfelsaure festgestellt. Die Umwandlung "der Bernstein-
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saure zu Fumarsaure sowohl m it 0  ais mit Methylenblau erfolgt dureh das gleiche 
Ferment, die Succinodehydrase. Diese Befundo stehen im Gegensatz zu denen von 
B a c h  u . M i c h l i n  (C. 1927. I. 2556), dereń Arbeit ausfiihrlich besproehen wird. — 
Aconitsaure (welche Citronensaure liefern muBfce), sowie Oleinsauro u. Elaidinsaure 
(welche Oxystearinsaure liefern sollte) blieben bei Verss. iiber die wasseranlagernde 
Fiihigkeit der Muskelfaser unyerandert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2257—63. 
Miinchen, Lab. Akad. d. Wiss.) H E SS E .

Alfred Maubert, Einflufi von Thorium X  auf die TVirksamkeit von Emulsin. 
Die Spaltung von Amygdalin (Amygdalosid) dureh Emulsin wird von kleinen Konzz. 
des Thorium X  (bis etwa ł / 20 Mikrogramm/ccm) anscheinend gefórdert. Bis zu einer 
Konz. von 12 g/cem wird das Enzym mit der Konz. steigend gehemmt. Die Wrkg. 
scheint dureh dio a-Stralilung bedingt zu sein, da bei Einwirkenlassen von /?- u . 
/-Strahlen allein nur recht geringe Wrkgg. beobaehtet werden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 185 [1927]. 669—71.) H e s s e .

H. C. Sherman, M. L. Caldwell und Jane E. Dale, Eine quantitative Unłer- 
suchung des Einflusses von Nalriumacetat, -borat, -cilrał und -phosphat auf die A ktm ta t 
der Pankreasamylase. (Vgl. C. 1922. III . 929.) Dasselbe Pankrealin wurde durch- 
gehend benutzt u. seine A ktiyitat in der friiher beschriebenen Weise unter konstanten 
Bedingungen dureh J/,-Stundenhydrolyse von 2% Starkę bei 40° gemessen. Die 
[H‘] jeder Starkelsg. wurde bei Zimmertemp. elektrometr. gemessen. Na-Acetat, 
tert. Na-Cilral u. Mono- u. Di-Na-Phosphat wurden ais solehe verwendet. Na-Borat 
wurde in den Starkelsgg. hergestellt dureh Zufiigen von krystallisierter Borsaure u. 
Neutralisation m it 0,01 Mol. NaOH. Der EinfluB der Salze wurde in Ggw. von 0,05 MoL 
NaCl gemessen. Es ergab sich, daB dio A ktiyitat der Pankreasamylase in Ggw. yon 
0,05 Mol. NaCl u. unter optimalen Bedingungen der [H '] prakt. dieselbe in Ggw. 
aąuimol. Konzz. des Citrats u. Phosphats ist. Sio ist etwas geringer in Ggw. des 
Borats u. Acetats, aber dieses Sinken der A ktiyitat seheint wahrscheinlich auf einer 
weniger yollstandigen Kontrollo der [H-] in den weniger yollstandig gepufferten 
Lsgg. ais auf einer spezif. Wrkg. des Acetat- oder Borations zu beruhen. Bei der 
Wrkg. in Ggw. von 0,05 Mol. NaCl u. 0,004-mol. Konzz. der Na-Salze von Borsaure, 
Citronensaure u. Phosphorsaure fiir 7 2-Stdn.-Perioden bei 40° iibt Pankreasamylase 
ihre optimale A ktiyitat in Lsgg. von pH =  7,0—7,2 aus. In  Ggw. yon 0,05 Mol. 
NaCl erscheint dio A ktiyitat des Enzyms unabhangig von den Konzz. des Phosphats 
von 0,005—-0,05 Mol., des Borats von 0,001-—0,01 Mol., yorausgesetzt, daB die opti
malen Bedingungen der [H‘] innegehalten werden. Die optimale [H ’] yorausgesetzt, 
scheint die Enzymaktivirat prakt. dieselbe zu sein, in Starkelsgg., die 0,05 Mol. NaCl 
u. kein Phosphat enthalten, wie in solehen, in  denen es zugegen ist. In  Hinsicht auf 
die Tatsaehe, daB die Enzym aktivitat in Abwesenheit irgendeines Salzes, auBer NaCl, 
so groB wie in Ggw. von Phosphat ist, u.: daB die A ktiyitat in Ggw. yon Acetat, Ci tra t 
oder Phosphat prakt. dieselbe ist, erscheint es unwahrscheinlicli, daB diese Salze 
irgendeine spezif. Wrkg. auf das Enzym ausiiben. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 
[1927], 2596—98. New York City, Uniy.) K in d s c h e r .

S. Edlbacher, F. Krause und K. W. Merz, Beitrage zur Kennłnis der Argi- 
nase. V. Mitt. Las Vorkommen der Arginase im Blut und die Beeinflussung ihrer Wirkung 
dureh Serum. (IV. vgl. C. 1927. II. 1478.) Arginase konnte je tzt auch im Blut einiger 
Saugetiero, namlich Mensch, Bind, Hammel u. Schwein, nachgewiesen werden. Defi- 
briniertes Blut spaltct Arginin bei 38° u. pn =  9,5 bis zu 30°/o; dic yom Serum be- 
freiten Blutkórperchen spalten bis zu 70—80%- I m Serum liegt ein Hemmungskorper 
vor, der sehr stark boi p n =  9,25 hemmt, bei neutraler u. saurer Rk. aber aktiyiert.. 
Die Hemmung ist nicht artspezif. Es gibt auch Arginasen, die dureh Serum nicht be- 
einfluBt werden (Hund, Kaninchen); zwischen diesen u. der beeinfluBbaren Arginase 
des Rindes nehmen Blut- u. Leberarginase des Schweines eine Mittelstellung ein. Die 
Hemmbarkeit steht in Zusammenhang m it dem Vorkommen der Arginase im Blut; 
je starker die Argininwrkg. des betreffenden Blutes ist, desto gróBer ist die Hemmbar
keit. Der Hemmungskorper ist hitzebestandig. Das System Hemmungskórper- 
Coadsorbens-Ferment, welches die Bindung des Hemmungskorpers bewirkt, hat eine 
auffallende Ahnliclikeit m it Begriffen wie Komplement u. Amboceptor. Die BeeinfluB- 
barkeit der Hemmungsrk. bildet einen Regulationsmechanismus des Stoffwechsels. 
(Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927]. 68—78. Heidelberg, Uniy.) H e s s e .
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Die Methodik der Fermente. Hrsg. von Carl Oppenheimer u. Ludwig Pincussen. Lfg. 1.
(X, 320 S.) Leipzig: G. Tliiemo 1927. 4°. =  Oppenheimer: Die Fermente u. ihre
Wirkgn. Bd. 3. M. 28.—.

E 2. Pflanzenchem ie.
Gabriel Bertrand und D. J. Peritzeanu, (Jber die relativen Verlialtnisse des Kaliums 

und des Natriums bei den Pflanzen. (Vgl. C. 19 2 7 . II. 1156.) Angabo der Unter- 
suehungsergebnisso in einer Tabclle. (Buli. Soc. ehim. France [4] 41  [1927], 1378 
bis 1380.) EN SZLIN .

G. Andre und E. Demoussy, Die Verleilung von Kalium und Natrium in  den 
Pflanzen. (Buli. Soc. Chim. biol. 9. 861—66. — C. 1 9 2 7 . II. 1357.) E. Jo se p h y .

H. H. Janssonius, Die Schleim- und Ólzellen im Holze der Lauraceen in  Ver-
bindung mit der Anschauung von Tschirch. Almlich wie GOESTER (C. 1 9 2 7 . II. 2320) 
fand Vf. im Holze vieler Lauraceen neben Olzcllen auch Schleimzellcn von gleicher 
Form u. nur dureh den Inhalt verschieden. AuBerdem wurde festgestellt, daB die 
Summę beider Zellarten ziemlich konstant war, wahrend das Verhaltnis der Menge 
beider zuełnander bei yerschiedenen Indm duen einer Spezies wechselte u. anseheinend 
durcli verscliiedene Umstiinde becinfluBbar war. (Pharmac. Weekbl. 64 [1927]. 1053 
bis 1055. Amsterdam, Kolonialinst.) G r o s z f e l d .

Carl G. Vinson, Einige stickstoffhaltige Bestandteile der Roggenpollen. Vf. gibt eine 
Litcraturiibersicht u. eine sehr ausfuhrliche Besclircibung seiner Unters. der Roggen
pollen. Er yerwendet 2500 g Roggenpollen, die er den yerschiedensten Fiillungen u. 
Extraktionen untcrwirft. Der Hauptanteil des Stickstoffs findet sich in einer leim- 
artigen Substanz. Mit Hilfe von N e u b e r g s  Reagens wird eine weitgehende Trennung 
der Stickstoffkdrper erzielt. (Journ. agricult. Res. 35 [1927], 261—78.) H a a s e .

Minoru Mashino und Shiyunsuke Nishimura, Die Verteilung des Stickstoffs 
in  den Proteinen der Sojaboline. Vff. geben dio nach der Y a n  SLYKEschen Methode 
ermittelte prozentuelle Verteilung des N auf die yerschiedenen N-lialtigen Bestand
teile in 4 Proben von Sojabohnenproteinen an (Tabelle). (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 30 [1927]. 156.) H e r z o g .

Minoru Mashino, Uber die Reiniguruj der Sojabohnenproteine. Zur Entfernung 
der Begleitstoffe der Proteino der Sojaboline, besonders der Kohlehydrate, bat sich 
nach Extraktion m it Petroleumbenzin besonders CH3OH bewahrt. Es werden so 
nicht hygroskop., geruchlose u. nur schwach gefiirbte Prodd. gewonnen. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 [1927]. 157.) H e r z o g .

P. E. Simola, Uber insulinahniicht Kórper in  hoheren Pflanzen und Mikro- 
organismen. Vf. liat aus Pflanzenzellen (Kartoffeln, Haferschalen, Rhabarberblattern) 
u. Bakterienzcllen nach etwas modifizierten Methoden, wie sie zur Darst. von Insulin 
angewandt werden, Stoffe isoliert, die bei Kaninchen den Blutzucker senkten. Die 
relativ besten Resultate wurden bei Extrahierung des Ausgangsmaterials m it saurem 
A. oder dureh Extraktion des m it Pikrinsaure yerriebenen Ausgangsmaterials m it 
Aceton erhalten. Neben der blutzuckersenkenden Wrkg. zeigten die nicht geniigend 
gereinigten Extrakte auch haufig tox. Wrkg., die an den hypoglykam. Zustand er- 
innerten, aber bei relatiy bohem Blutzuckergeh. auftraten. Dureh Reinigung dureh 
Adsorption an Tierkohle wurden bessere Resultate erzielt. In  einigen Verss. betrug 
die Blutzuckersonkung etwa 40%, sie war im allgemeinen etwa nach 2 Stdn. am 
groBten. Uber die chem. N atur dieser Stoffe kann vorlaufig wenig gesagt werden, es 
is t nicht ausgeschlossen, daO diese insulinahnlichcn Stoffe Guanidinderiw. sind. (Ann. 
Acad. Scient. Fennicae. Serie A. [KoMPPA-Festschrift.] 29  [1927]. Nr. 15. 23 Seiten. 
Sep.) E. Jo se p h y .

Kohei Inuki, Uber die Bestandteile der Folia pruni persicae. I. Chemische TJnter- 
suchung. Aus im Schatten getrockneten Pfirsichblattern (Folia pruni persica) wurde 
oxalsaurcs Salz u. eine Art Glykosid, welches zum Glucotannoid oder kondensierten 
Gerbstoff gehórt, isoliert. Dieses Glykosid wird durcli H 2S O a in einen pflanzlichen 
Farbstoff, Prupersin genannt, u. in eine Hexose hydrolysiert. Das gefundene Oxalat 
ist wahrscheinlieh ein Doppelsalz von oxalsaurem Mg u. K. (Folia pharmaool. japon. 
4 [1927]. 446— 57 [Japan]; Ber. ges. Physiol. 41. 335. Kyoto, med. Acad. 
Autoref.) " HAMBURGER.

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

J. C. van der Meer Mohr, tlber die Wirkung von Eosin-, Erythrosin- und 
Methylenblaulósungen auf Keimung und Wachstum einiger Pflanzen. Unter ver-
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sohiedenen Bedingungen (bcsonders bei der Wurzelbldg.) macht sich ein hommender 
EinfluB bei der Behandlung m it fluorescierenden Farbstofflsgg. auf die Entw. von 
Reis, Mais, Weizen, Sojabohncn, Arachis, Cassava u. Zuckerrohr bcmerkbar, der im 
Lichte viel starker war ais bei Dunkolkultur. (Recueil des travaux botan. neerland 
23 [1926], 245—62; Ber. ges. Physiol. 41 . [1927] 341. Ref. B a u c h .) H a m b u r g e r .

Sani F. Trelease und Helen M. Trelease, Die Bcziehungen der Temperatur 
zur physiólogischen Wcrtigke.it von Salzłósungen, angezeigt durch das Wachstum von 
Weizenwurzeln. Weizenkeimlingc werdcn in Lsgg., dic verschiedone Mengen von 
KH 2PO.„ Ca(N03 ) 2 u. MgS04 enthalten, bei verschiedenen Tempp. ku ltm ert. Die 
gewonnenen Resultate sind zu unsicher, um daraus Schliisse zu ziehen. (Buli. of the 
Torrey botan. elub. 53. [1926] 605—09; Ber. ges. Physiol. 41  [1927]. 340. New York, 
Columbia Univ. Ref. W a l t e r .) H a m b u r g e r .

J. Roubal, Die Einwirkung der Kationen auf die Starkę in  den Wurzeln. Durch 
Behandlung von intakten oder abgeschnittenen Wurzeln m it schwachen Lsgg. von 
Chloridcn der ein- oder zweiwertigen Metalle verschwindet die Starkę in kurzer Zeit 
aus don Wurzelhaubenzellen. Zwoiwertige Kationen wirken im allgemeinen starker 
ais einwertige. Jedoch iiben die Kationen keine Wrkg. auf die Starkę mehr aus, wenn 
dio Wurzoln vorher einer Temp. von 50°, A.- oder CHCla-Dampfen oder einer schwachen 
Lsg. von HC1, KOH oder Asparaginsaure ausgesetzt w'aren. Wahrscheinlich ist in 
diesen Fallen dio Diastase inaktiviert. (Studies from the plant physiol. laborat. of 
Charles univ., Prague 3  [1926], 106—14; Ber. ges. Physiol. 41. [1927] 339. Ref. 
W a l t e r .) H a m b u r g e r .

K. Schaefer, Zur Frage der Kohlensaweassimilation. Zusammenfassende D arst. 
d e r  BAYERschen Hypothese d e r Assimilierung der C02 u. des Nachweises von H 2CO 
in  Pflanzen u. autotrophen B ak te rien  durch K l e in  m it Dimedon naeh NEUBERG. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 65 [1927]. 537— 42. Basel.) J u n g .

Ferd. HerCik, Die Einwirkung von Licht auf die Oberflachenspannung von Pflanzen- 
saft. Vf. untersucht den Zusammenhang zwischen der Flachenausdehnung einer 
Pflanze u. der Oberflachenspannung ihres Saftes. Dio im Tageslicht aufwachsonden 
Pflanzen haben die groBte Oberflachenspannung, dic mit elektr. Licht belichtcten 
geringero. Die Oberflachenspannung nimmt m it zunehmendem Alter der Pflanze 
ab. Bringt man die jungen Pflanzen vom Licht ins Dunkle, so nimmt die Oberflachen
spannung ab, die Riickkehr ins Licht ergab keine Erhohung der Oberflachenspannung. 
Mit wachsender Oberflachenspannung wurde eine geringere Flachenausdehnung be- 
obachtet u. umgekehrt. (Publ. Fac. Sciences Univ. Masaryk 1926. Nr. 74. 3— 18.) B e r.

H. v. Euler, Karl Myrback und Ragnar Nilsson, Uber die ersten Stufen des 
biologischen Zuckerabbaues. Verss. iiber die Acetaldehyddismutation m it Trockenhefe, 
Bacterium Casei e u . Leberextrakt haben ergeben, daB sowohl die Aldehydmutasen 
von Hefen u . Bakterien, ais auch diejeriigen aus tier. Materiał eines Co-Enzyms, der 
Co-Zymase, zur Aktivierung bediirfen. Die Verss. m it Leberextrakt haben ferner noch 
gezeigt, daB die sog. R e d u k ta s o  der Leber teilweiso eine Mutaso ist. Die Verss. iiber 
dio Dismutation des Acotaldehyds fiihren im Zusammenhang mit den Ergebnissen 
anderer Arbeiten der Vff. zu der Auffassung, daB in den Organismen (Zellen usw.), 
welche Co-Zymase enthalten, eine der ersten Stufen des enzymat. Kohlenhydrat- 
abbaues eine an den garfahigen Hoxosemoll. (mdglicherweise zwei schon veranderten 
Hexosemoll.) eintretende, m it innerer Umlagenmg verbundene R k . ist, wobei die Co- 
Zymase eine Wrkg. ausubt, ahnlich der bei der einfacheren CANNIZZARO-Rk. von Vff. 
nachgewiesenen. (Ann. Acad. Scient. F e n n ic a e . Serio A. [K o M P P A -F e s tsc h rif t.]  29 
[1927], Nr. 3. 13 Seiten. Sep.) E. J o s e p h y .

Felix Ehrlich und Ida Bender, Uber die angebliche Bildung von Fumarsaure 
aus Brenztraubensdure durch Rhizopus nigricans. Im  Gegensatz zu GOTTSCHALK 
{C. 1 9 2 6 . I. 2930) lieB sich bei der K ultur von Rhizopus nigricans auf Lsgg. von Brenz- 
traubensaure keine Bldg. von Fumarsaure feststellen. Auf den Brenztraubensaure- 
Mineralsalzlsgg., wie sie GOTTSCHALK angegeben hat, wachst der Schimmelpilz iiber- 
haupt nicht. Auf Fructose gewachsenes u. an Brenztraubensaure gewóhntes Pilzmycel 
von Rhizopus nigricans bringt selbst im groBen UberschuB u. naeh monatelanger Einw. 
Brenztraubensaure nicht zum Verschwinden. Fumarsaure konnte auch nicht spuren- 
weise isoliert werden. In  einzelnen Verss. fanden sich geringe Mengen eines bei 270“ 
schm. Nebenprod., moglicherweise Uvitinsaure oder Methyldihydrotrimesinsaure, 
welche sich bei der langdauernden Einw. von Kalk a. Alkali auf Brenztraubensaure

X. 1 . . 6
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gebildct hatten. Das Prod. war in  W., A. u. A.-A. unl., 1. in NH 3 u. daraus m it HC1 
wieder fallbar. (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927], 118—33. Breslau, Univ.) Gu.

P. W. Wilson, W. H. Peterson und E. B. Fred, Die Bildung von Acetylmeihyl- 
carbinol durch Closlridium acelobutylicum. CH3-CO-CH(OH)-CH3 entsteht ais n. End- 
prod. bei der Butylalkoholgarung in Mengen von 0,3—0,4 g pro 1 zugleieh m it Essig
saure u. Buttersiiurc. Es ist gegeniiber Anderungen im Garrerf. empfindlicher ais 
Aceton u. Butylalkohol. Die Bldg. von Acetylmetliylcarbinol nimmt zu bei Zusatz 
von Phosphaten, ab bei Zusatz von EiweiBkorpcrn, (Journ. biol. Chcmistry 74 [1927]. 
495—507. Dept. of Agric. Chem. and Bact. Madison, Univ. of Wisconsin.) F. Mu.

A. J. Kluyver und A. P. struyk, Die Exislenz der zellfreien Garung. Dio von 
I C o s t y t s c h e w  u. Mitarbeitern (C. 1927. II. 2073) angefuhrtcn Uberlegungcn u. Verss., 
welclie die Nichtesistenz einer zellfreien Garung im Hcfcmacerationssaft dartun sollen, 
■werden ais ungeniigend betraehtet. Vff. erbringen auflerdem einen direkten Beweis 
gegen die Auffassung von K oSTY TSCH EW , indem sie naehweisen, daB ein durch ein 
Laboratoriumsfilter „Seitz-Eck“  Nr. 6  keimfrei filtrierter Macerationssaft unge- 
schwachtes Garyermogen besitzt, welches sich an einer sterilen Glucoselsg. schon nach 
1 / 4  Stde. bestatigte. vff. teilen jedoch m it K oSTY TSCH EW  die Ansicht, daB auBerhalb 
der Zelle eino glatte Koordinierung der einzelnen Fermentwrkgg. nicht besteht u. daB 
nur 2 Vorgiinge: Pliosphorylierung u. Oxydored. sich abspielen. T ritt die Phosphateso 
(Phosphatase) gegeniiber dem oxydoreduzierenden Agens zuriick, so hśiuft sich Hexose- 
biphosphorsdureester an, im gegenteiligen Falle Eexosemonophosphorsdureester. Diese 
friiher (C. 1927. II . 1854) ausfiihrlich dargelegte Tatsache macht auch die Annahme 
eines besonderen Co-Enzyms iiberflussig. (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927], 110—17. 
Delft, Techn. Hochsch.) GUGGENHEIM .

R. Greig-Smith, Der Einflu/3 gewisser KoUoide auf die Garung. III . Fuller- 
erde und Liiftung in der alkoholischcn Garung. Unter den gegebenen Bedingungen 
erhóhto die Liiftung selbst die Gargesehwindigkeit, docli wurde klar gezeigt, daB das 
zugesetzte Kolloid (Fullererde ais Bcprasentant der Mineralkolloide) eine Eigenwrkg. 
hat, abgesehen davon, daB es dio Entfernung des gel. C02 unterstiitzt. (Proc. of the 
Łinnean soc. of New south Wales 51 [192G]. 134—36; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 
407. Ref. L i n h a r d t .) H a m b u r g e r .

Remo de Fazi, Alkoholische Garung von Glucoselosungen mit Wasser, das den 
Strahlen der Quecksilberdampflampe ausgesctzt war. (Vgl. C. 1927. I I . 100.) Dio Fahig- 
keit, den Garungsvorgang zu besehleunigen, te ilt sich auch dest. W. mit, das m it der 
Queeksilberdampflampe im luftdicht abgeschlossencn (JuarzgefaB bestrahlt wird. In  
drei Versuchsreihen (Zusatz von 10 Stdn. u. 1 Stde. lang bestrahltem W.) zeigt Vf., 
daB die Wrkg. auf die m it Hefe Y e r s e t z t e  wss. Glucoselsg. um so grófier ist, je langer 
das W. der Strahlung ausgesetzt war. Ein ebenso hoher CO„-Wert wio bei direkter 
Bestrahlung wird jedoch nicht erreicht. Eine schwach akt. oder sehr unreine Hefe 
kann garungshemmend wirken, so daC in diesem Falle die Kontrolllsg. eine starkere 
C 0 2-Entw. aufweist ais die m it bestrahltem W. versetzte Lsg., u. daB in letzterer eine 
grófiere Anzahl von Bakterien u. eine hóhere Aciditat festgestellt werden kann. (Atti 
R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 5  [1927], 901—05.) B e n c k is e r .

Alfred Gottschalk, Garungs- und Phosphorylierungsversuche an Zuckeranhydriden. 
Das krystallisierte ca-Glucosan, F . 108—109°, [oc]d =  +69,4° (C r a m e r  u. Cox, C. 1923.
I I I .  120) wird durch frische u. obergarige Hefe, sowie durch Macerationssaft aus Trocken- 
unterhefe glatt vergoren. Die Anfangsgeschwindigkcit der Vergarung ist beim a-Glucosan 
grófier ais bei Gleichgewichtsglueose. Wie die iibrigen garfahigen Zucker wird a-Glucosan 
in  Ggw. von Phosphat durch Trockenhefe in  einen Zuckerphosphorsaureester iiber- 
gefiihrt. Die Phosphorylierung is t an die Anwesenheit von Co-Zymase gekniipft. Aus- 
gewaschene Trockenhefe vermag weder a-Glucosan zu verestern, noch zu vergaren. 
Laioglucosan — 1,6-Anhydroglucose wird dagegen weder durch frische Hefe, noch 
durch Macerationssaft angegriffen u. durch Trockenhefe bei Ggw. von Phosphaten 
nicht Yerestert. Tctra-a-ghtcosan, (C6H 1 0O6 ) 4 +  2 H 20 , wird weder durch frische Hefe, 
noch durch Macerationssaft aus Trockenhefe Yergoren. (Ztschr. physiol. Chem. 170 
[1927], 23—30. Stettin, Stadt. Krankenh.) G u g g e n h e i m .

Jaoąuem in, La Bacteriologie. Coli. Les Soirćes du praticien. Paris: Le Francois 1927. (30 S.) 
Br.: 4 fr.
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L. Haberlandt, Neue Ihrzhormonbtfundc. (Vgl. C. 1927. II. 587.) Vf. konnte 
feststellen, daB das Herzhormon im Gegcnsatz zur Acceleranssubstanz u. zum Adrenalin 
selbst durch sehr starkę Einww. von Fluorescenzlicht nieht zerstort wird. (Klin. 
Wchschr. 6  [1927]. 2099. Innsbruck.) F r a n k .

Karl Ehrhardt und Hans Wiesbader, Intradurale Hypophysininjektionen 
wahrend der Schwangerschaft. (Ein Beitrag zur Atiologie der Geburt). Vff. priiften tier- 
experimcntell u. klin. die Frage, ob es moglich ist, durch kiinstliche Anreicherung des 
Liquors m it Hypophysen-Hinterlappeninkret in Form von intraduralen Hypophysin
injektionen die Graviditat zu unterbrcchen. Samtliche Yerss. fielen negatiy aus. 
(Miinch. med. Wchschr. 74 [1927]. 1827—29. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

L. W. Rowe, Vergleichendc pharmakologische Wirkung von Ephedrin und Adrenalin. 
Dio Wrkg. von Ephedrin u. Adrenalin wurde zuniickst auf den Blutdruck von Hunden 
durch intravenose Injektion festgestellt, wobei sich ergab, daB die Wrkg. des Ephe- 
drins zwar langor anhielt ais dio des Adrenalins, daB aber 100—1000-mal soviel Mengon 
von Ephedrin notig waren, um dio gleiche Wrkg. wio das Adrenalin zu erzielen. — 
Bei oraler Vorabreichung zeigto sich, daB Ephedrin nieht so schnell vom Magen ab- 
sorbiert wird wio Adrenalin, u. daB die Wrkg. infolgedessen viel geringer ist ais bei 
intravenoser Injektion. — Bei der Wrkg. auf das Herz zeigte sich in beiden Fallcn 
YergróBcrung der Amplitudę, jedoch selbst groBe Ephedrindosen boschleunigen das 
Herz nieht in dem MaBe wie kleino Adrenalingaben. — Ais Lokalanasthetikum ist 
Ephedrin infolgo geringer vasokonstriktor. Wrkg. nieht geeignot. Adrenalin erwies 
sich ais 50-mal so tox. wio Ephedrin u. 100-mal so wirksam. (Journ. Amer. pharmae. 
Assoc. 16 [1927]. 912— 18. Detroit, P a r k ę , D a v is  u . C o .) L. J o s e p h y .

Gć. Deuscłl und E. Drost, Uber Beziehungen zwischen der inneren und dufiereti 
Sekretion des Pankreas. Verss. an gesunden u. diabet. Personen. Klin. manifeste 
Storungen der iuiBeren Pankreassekretion sind beim Diabetes mellitus sehr selten. 
Die Funktionspriifung des Pankreas durch Best. der Fcrmentc im Duodenalsaft ergab 
boi Diabetes keino Abweichung von dor Norm. Nach ZrwiiZrainjektion erfolgt eine 
Steigerung der Bauchspeichelsekretion, die auf dio vaguserregende Wrkg. des Insulins 
zuriickzufiihren ist. (Klin. Wchschr. 6 [1927]. 2180—82. Rostock, Univ.) F r a n k .

J. J. R. Macleod und J. Markowitz, Weitere Untersuchungen an pankreas- 
losen Tieren, die mit Insulin behandelt werden. Mit der Feststellung der Inkonstanz des 
Quotienten I ) : N  (Harnzucker: Harn-N) bei einem volldiabet. Tier wird dio wichtigste 
Stutze fiir dio Annahme, daB Zuckor nieht aus Fettsauren entstehe, ins Wanken ge- 
bracht. Aus den anfanglich besonders hohen D : N-Werten, die auftreten, wenn die 
Leber fast kein Glykogen mehr enthalt u. der Muskel sein Glykogen festhalt, wird 
geschlossen, daB auBer EiweiB u. Glykogen noch andere Zuckerąuellen vorhanden sein 
miissen, dereń N atur noch unbekannt-ist. Andererseits haben fette Tiero besonders 
hohe I): N - Quotienten. (Transact. of the assoc. of Americ. physic. 41. [1926] 147—61; 
Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 346—47. Toronto, Univ. Ref. T a u s k .) H a m b u r g e r .

O. Loewi, Glykdmin und Insulin. Im  Modellvers. an Blutkiirperchcn konnto Vf. 
feststellen, daB das Insidin  hier ausschlieBlich dadurch wirkt, daB es dio Glucose- 
fixation an dio Korperchen fordert. Dio mehrfixierte Glucose wird angegriffen u. zu 
AElchsauro abgebaut. Es konnte femer festgestellt werden, daB im diabet. Plasma 
ein besonderer Stoff vorhanden ist, vom Vf. Glykdmin genannt, der entgegengesetzt 
w irkt wie Insulin, also die Glucosefixation hemmt, so daB weniger Glucose chem. an
gegriffen wird. Zwischen den beiden Stoffen besteht der gleiche gegenseitige Wirkungs- 
antagonismus im Blutkorporchenvers. in  vitro wie in vivo zwischen Insulin u. Diabetes. 
Das Glykamin ist dialysierbar u. dadurch vom Insulin zu trennen, es wird durch 
Trocknen des Dialysates nieht zerstort u. geht aus dem Trockenriickstand in  absol. A. 
iiber. Aus den Ergebnissen seiner Verss. schlieBt Vf., daB dio diabet. Hyperglykamie 
zustande kommt durch gesteigerte Glykaminsekretion bei gleichzeitig zur Neutralisation 
derselben unzureichender Insulinsekretion. (Klin. Wchschr. 6  [1927]. 2169—76. Graz 
U n iv .)  F r a n k .

Ladislans Takacs, Versuche mit Sekretin. L Mitt. Blutzuckerverminćkrnde 
Wirkung des Sekretins bei Tierezperimenten. H . Mitt. Blułzwkercermindemde Wirkung 
des Sekretins bei gesunden Menschen und Diabetikem. I . Aus Dunndarmschleimhaut 
hergestelltes Sekretinpraparat senkte den Blutzucker um 50—60% (Kaninchen- u. 
Hundeverss.), u. zwar m it einem Maximum nach 4—5 Stdn., also wesentlich spater

6*
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ais das Insulin. Eino die Insulinproduktion anregende Wrkg. wird yermutet. ■— II. Ent- 
spreohonde Resultate beim n. Menschcn u. Diabetiker. Die Blutzuckersenkung tr it t  
aueh bei rectaler oder pcroraler Sekretinzufuhr auf. (Ztschr. ges. exp. Medizin 57 
[1927]. 527—31. 532—36. Budapest, II. med. Klinik d. Univ.) Op p e n h e im e r .

W. F. Wenner und Edward Muntwyler, Wasserstoffionenkonzentration und 
Kohlensauregehalt des Blutes von nebenschilddriisenlosen Uunden. Nach der Entfernung 
der Nebenschilddriiseii zoigte sich weder bei manifester, noch bei latenter Tetanie 
eine Alkalosis, aueh nicht wenn der C02-Geh. vermindort ist. Nur in  einem Fali sank 
Ph von 7,29 auf 7,09, wahrscheinlich infolge enormer Milchsaureproduktion. (Proc. 
of the soc. f. osp. biol. a. med. 24. 480—82; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 369. Ref. 
S c h o e n .) H a m b u r g e r .

S.-A. Holbóll, Unlersuchungen iiber den Verlauf der Glykolyse im Blute bei 
Normalen und bei Diabetikem. Die insgesamt im Organismus gespaltene Blutzucker- 
menge entspricht nur 5% der aufgenommenen Kohlehydrate. Bezogen auf Blutzucker, 
ist der Endwort dor Glykolyso 0,012%, kann sich also aus der Restreduktion dureh 
Hamsaure u. Kreatinin nicht allein zusammensetzen. Die anfiinglicho Verlangsamung 
der Glykolyso im Diabetikerblut wird weder durch dio Ggw. abnormer Stoffwechsel- 
prodd., noch durch Enzymmangel verursacht. Es fehlt vielmehr Neoglucose, dereń 
Umwandlung in  a,/J-Glucose oder Zerstorung beim Normalen rasch vor sich geht. 
(Acta med. scandinay. Suppl.-Bd. 16 [1926]. 509—14; Ber. ges. Physiol. 41. [1927] 
374. Ref. O t t e n s o o s e r .) H a m b u r g e r .

Henry Lenzen Schmitz und Eugene Chellis Glover, Glykolyse im  leukdmischen 
Blut. (Vgl. Falcon Lesses Arch. Int. med. 39. 412. 1927.) Im  n. Blut betragt der Zucker- 
schwund pro Stdo. 15—23 mg-% ohno Abhangigkeit von der Anfangshóhe (60—250 mg). 
Bei chron.-myclogener Loukamio kann die Glykolyse 84 mg- ° / 0 pro Stde. betragen. 
Zahl der Leukocytcn u. Hóhe der Glykolyse gehen parallel. Bei chroń, lymphat. 
Leukamie ist die Glykolyse selten schneller ais n., nur ein wenig bei Ggw. vieler junger 
Lymphocyten. — K C N  0,001-n. bewirkt eine starkę Beschlcunigung (bis zum Doppelten) 
der Glykolyse im myclo-leukam., eine weniger groBe im lymphat.-leukam., keino im 
n. Blute. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 761—73. Boston, H arrard  Univ. Med. 
Science, Co l l is  H u n t in g t o n  Mem. H osp .) F. Mu l i .ep..

S. Zubkowa und G. Kassil, Einflufi der Diphtherierergiftung auf das System  
Katalasc-Antikatalase im  Blut und in  verschiedenen Geweben. Bei kleinen Dosen 
Diphtherietoxin wird die Katalasewrkg. in Blut, Leber, Muskel u. Nebenniere herab- 
gesetzt, durch groBe Dosen gesteigert. Ob dies auf einer Veranderung der Katalaso- 
menge oder der Antikatalaso beruht, liiBt sich nicht entscheiden. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 97 [1927]. 650—651.) Me i e r .

Alfred Gigon, Kohlehydrutstoffwechsel und Ammoniakbildung im  Blute. Dio 
Wrkgg. der N U tCl-Acidose u. die Erscheinungen nach Verfutterung von (NH 4)2C03 

zeigen, daB die Glucose in einem unverkennbaren Zusammenhang m it dem Blut-NH3 
stcht. Sie wirkt vielleicht durch ihre eigene, wenn aueh geringo Aciditat, oder durch 
dio hóliere irgend eines Abbauprod. Harnstoff, per os gegeben, erzeugt eine NH3- 
Steigerung im Blut, mit der eine Hyperglykamie parallel geht. Traubenzucker- 
einspritzung senkt hier den NH 3-Spiegel. Die Beziehungen zwischen Blutammoniak 
u. Kohlehydratstoffwechsel sind deutlich. (Schweiz. med. Wchschr. 57. 294—96; Ber. 
ges. Physiol. 41 [1927]. 374. Basel, Univ. Ref. Sc h m it z .) H a m b u r g e r .

Giuseppe Castorina, Das Verhalten des Blutzuckers nach parenteraler Ein- 
verleibimg non nudeinsaurem Nałrium. Injektion von einer 5 % ig . Lsg. yon nudein- 
saurem N a  bewirkt bei Hunden, die 24 Stdn. gehungert haben, eine Erhóhung des 
Blutzuckers um etwa 30%, die nach P / j  Stdn. ihren Hóhepunkt erreicht, nach 3 Stdn. 
etwa wieder abgeklungen ist, worauf bisweilen geringe Blutzuckersenkungen folgen. 
(Boli. d. soc. di bio. sperim. 1. 733—34; Ber. ges. Physiol. 41 [1927], 373. 
Messina, Univ. Ref. L a q u e r .) H a m b u r g e r .

Alexander Partos und Franz Svec, GesetzmdPiger Zusammenhang zwischen Blut- 
zuckergehalt und Blutgerinnungsgeschwindigkeit. Blutzuckergehalt u. Blutgerinnungs- 
geschwindigkeit stehen in einem gesetzmaBigen Zusammenhang. Beim Ansteigen des 
Blutzuckergehaltes sinkt die Gerinnungszeit, sie steigt beim Sinken des Zuekergehaltes. 
(Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927], 1857—58. N itra [Tschechoslowakei].) F r a n k .

Walter Heymann, Untersuchunge?i Ober die pharmakologische Wirksamkeit des 
Blutserums. Dio pharmakolog. Wirksamkeit des Blutserums, yerfolgt an der Vaso- 
konstriktion u. an der Erregung des Kaninchendarmes, ist nicht ultrafiltrabel, nicht
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elektrodialysabel u. auch diircli eewolmlichó Dialysc nicht vom Serum zu trennen. 
Dio volle Wirksamkeit ist an die Albumin-Pseudoglobulinfraktion gebunden; die 
Euglobuline sind wirkungslos. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 125 [1927]. 77— 8 S. 
Miinster, Pharmakol. Inst.) '  P. W o l f f .

Amoid H. Eggerth, Der Einflup des Serums auf die keimlotende Wirkung der 
Seifen. An der Hemmung des Serums gegeniiber der keimtótenden Wrkg. sind mehrere 
Faktoren beteiligt. Die Wrkg. des Serums ist um so gróBer, je grofler die Wrkg. der 
Seife in der gleichen Salzlsg. vom gleichen pH ist. Eine geringe RoUe spielt das Calcium. 
Die EiweiBkorper des Serums hemmen betrachtlich doch nicht gleichartig wie das 
Serum, auch andere EiweiBkorper hemmen, nicht hemmen kryst<all. EiereiweiB, Pepton 
u. Gelatine besonders bei der Wrkg. des Laurates. Weiterhin kommen Lecithin u. 
Cholesterin in Betracht, die sowohl in Lsg., ais auch in Suspension hemmen. (Journ. 
exp. Med. 46  [19271. 671—87. Brooklyn, Hoagland Lab. Dep. of Bakteriol.) M e i e r .

W. H. Manwaring, Die Enzymtheorie der Antikorperbildung. Besprecliung u. 
K ritik der E H R L IC H schen  Seitenkettentheorie. Besonders vom Vf. ausgefiihrte V erss . 
lassen sich nicht in die E H R L IC H schc Theorie einordnen, d a g e g e n  stiitzen sie seine 
eigene Theorie der enzymat. Entstehung der Antikórper: W ird eine starkę Dosis eines 
artfremden EiweiBkorpers einem n. Hunde injiziert, dann diesem Hunde nach lturzer 
Zeit Blut entnominen u. dieses einem gegen das EiweiB sensibilisierten Hunde injiziert., 
so is t dieses Blut wesentlich tox. ais die EiweiBlsg., obwohl es a n i n .  Hunde keine 
Wrkg. auslost. W ird dagegen dcm ersten Hunde nach ca. G Stdn. B lut entnommen 
n . wieder einem sensibilisierten injiziert, so ist jedo spezif. tox. Wrkg. v e rsc h w u n d e n , 
trotzdem dic EiweiBmenge nicht vermindert ist. Diese Ersclieinung wird so gedeutet, 
daB in dcm n. m it EiweiB injizierten Hunde das EiweiB gespalten u. dureh die partielle 
Spaltung in  der ersten Zeit fiir den sensibilisierten Hund tox. ist. Spaterhin ist das 
fremde EiweiB denaturiert u. verlicrt seine tox. Eigg. Dies wird dadurch wahrscheinlich 
gemacht, daB bei Uberleitung des Blutcs eines m it EiweiB injizierten Hundes dureh 
GefaBanastomose m it der Blase eines sensibilisierten ein Krampf der Blase eintritt, 
der Histaminwrkg. ahnlich ist. Beim immunisierten Hunde tr i t t  dieser Krampf nicht 
ein. Hier hat sich also eine spezif. Widerstandsfahigkeit gegen die Abbauprodd. her- 
gestellt. Diese Im m unitat laBt sich dureh Ubertragung von Immunblut nicht hervor- 
rufen, ist also eine spezif. Reaktionsmoglichkeit d e r  Zellen des immunisierten Tieres. 
(Scient. Monthly 19 2 7 . 362—69. Stanford Uniy.) M e ie r .

Florence R. Sabin und Charles A. Doan, Die biologischen Reaktionen ton Kaninchen 
gegeniiber Eiweifi- und Phosjihatidfraktionen der chemischen Anahjse des menschlichen 
Tuberkelbacilhts. Die EiweiBfraktionen (Nr. 304 u. 903 Prof. T r e a t  B. J o h n s o n ) 
bewirken einen Shokahnlichen Zustand m it starken Hamorrhagieen, ahnlich wie andere 
EiweiBkórper u. ais einen spezif. Effekt die Ansammlung yon Clasmathoeyten, Zellen, 
die imstande sind, Tuberkelbacillen zu yerdauen, im interalveolaren Gewebe aufierdem 
eine gewisse Leukoeythose. Die Phosphatidfraktionen (A 3 u. A 4 Dr. R. J .  A n d e r s o n )  
rufen keine tox. Wrkgg. hcryor, dagegen t r i t t  bei intraperitonealer Applikation eine 
typ. tuberkulose Lokalrk. auf m it reichlichen epithelioden u. LANGHANSschen Itiesen- 
zellen. (Journ. exp. Med. 4 6  [1927]. 645—70. New York, Rockefeller In s t i tu te  for 
Medical Research.) M e i e r .

Roscoe R. Hyde, Yerhinderung des anaphylakłischen Shacks dureh Heparin. 
Heparin w irkt in keiner Weise yerliindemd gegeniiber dem anaphylakt. n. Histamin- 
shok. Es yerhindert die Wrkg. yon intrayenos injiziertem Gewebsextrakt dadurch, 
daB es die intrayaskulare Blutgerinnung, die dureh den Gewebsextrakt bei n. Tieren 
hervorgerufen wird, yerhindert. (Amer. Journ. Hygiene 7 [1927]. 614—18. Johns 
Hopkins Uniy. School of Hygiene. Dep. of Immunolog.) M EIFR .

Lajos S urany i, Uber die Bedeulung der Lipoide fiir die Biologie und Immuniiais- 
lehre. Eine Lipoidlheorie vnd Versuchsergebnisse. Es wird die Theorie aufgestellt, 
daB den Lipoiden, zumal dem Choleslerin, bei der Neutralisierung n. Stoffwechsel- 
prodd. (u. vielleicht auch bei ihrer Weiterleitung u. Eliminierung) eine groBe RoUe 
zufallt; weiter werden Ergebnisse der m it Lipoiden allein oder in Kombination der 
Lipoido m it Antigenen ausgefiihrten Tieryerss. mitgeteilt. (Ztschr. Immunitatsforsch. 
exp. Therapie 53 [1927]. 74—100. Budapest, Uniy.) P. W o l f f .

Geza Hetśnyi; Beilrag zum Mechanismus der Synthalinwirkung. Vf. fand, daB
Synthalin, an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen yerabreicht, zu einer langsamen
Zuckeryeraimung des Organismus fiihrt, die gleichmaBig fortschreitet. Auch am Hohe- 
punkto der Synthalinwrkg., knapp yor dem Tode, lieB sich keine Znckeranhanfung
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in der Lober nachweisen. Hierin unterseheidet sich das Synthalin vom Insulin. (Klin. 
Wchschr. 6  [1927]. 2194. Budapest, Univ.) F r a n k .

Otto Thill, Poliklinische Erfahrungen iiber die Behandlung des Diabetes mellilus 
mit Synthalin. I I . Mitteilung. (Ygl. Klin. Wólisehr. 6 . 1417; C. 1927. II. 1363.) Vf. 
konnto m it Synthalin fast durchweg keine giinstigcn Erfolge bei Diabetes erzielen. 
In  allen Fallen ist durch Diiitbohandlung, in  schweren m it Insulin, melir zu erreichen 
ais m it Synthalin, ohno daB dessen niemals vorauszusehenden Nebenwrkgg. m it in 
Kauf genommen werden miissen. (Klin. Wchschr. 6  [1927]. 2037—40. Frankfurt 
a. M., Univ.) F r a n k .

Helmuth Reinwein, tlber die therapeutische Verwendbarkeit des Galegins bei 
Diabetikem. Bericht iiber klin. Verss. m it Galegin (Herst. I. G. F  a r  b e n , Hochst)

bei Diabetikern. Galegin ist ein in  den Gaiskleesamen 
r i / S u 2 11' B lattern vorkommendes Alkaloid, das ais ein Guanido-

\ v t t  p i t  n rr  ,CH 3 isoamylen (Formel nebenst.) aufzufassen ist. Bei vor-
M I • C1I2 • CH : C<_Qg3 siehtiger Dosierung der an sich giftigen Substanz konnte 

Vf. bei einzelnen Fallen von Diabetes Erfolge erzielen 
bzw. die Mongo des sonst erforderlichen Insulina herabmindern. (Miinch. med. Wchschr. 
74 [1927], 1794—95. Wiirzburg, Univ.) F r a n k .

H. J. Brechmann, Respiralionsrers-uche naeh Aufnahme von Fruchtzucker, Trauben- 
zucker und Alkohol sowohl wahrend der Ruhe ais auch wahrend der Arbeit. Naeh reich- 
lieher Auinahmo von Frucht- oder Traubenzucker wahrend der Ruhe steigt der respirator. 
Quotient (R. Q.) an; eine Arbeitsleistung fiihrt in diesem Stadium stets zu einem ge- 
ringen Abfall, der durch C02-Retention in den Geweben bedingt ist. Naeh der Arbeits
leistung wird die zuruckgehahene C02 ausgeschwemmt, der R. Q. steigt nun an. Ist 
der R. Q. wahrend der Ruhe niedrig, so bringt Arbeitsleistung Erhóhung. Zugefiihrter 
A. wird sehnell verbrannt u. senkt den R. Q., wenn dieser durch vorherige Zucker- 
zufuhr hoch ist; die durch Verbrennung des A. frei werdende Energio wird zur Arbeits
leistung verwandt. (Ztschr. Biol. 8 6  [1927]. 447—66. Munster, Univ.) W a d e h n .

Piętro di Mattei, Unvollstandige Ernahrung und antiskorbutische Yitamine. I. 
Eino Trennung der Syndrome bei unvollstandiger Nahrung in solche Symptome, die 
nur durch den Mangel irgendeines akzessor. Nahrfaktors bedingt sind, u. in solche, 
die auf Nebenumstanden beruhen — z. B. ungeniigende EiweiB- u. Calorienzufuhr, 
Denaturierung der EiweiBkórper, ungenugende Beriicksiclitigung des Saurenbasen- 
gleichgewichts bei kiinstlichen Nahrungsstoffen ctc. —, ist unumganglich notwendig. 
Veranderimgen des Verdauungstraktus, die bei Futterungsyerss. schon zu Beginn 
oft auftreten, modifizieren alle Vorgange der Verdauung u. der Resorption. Tox. Sub- 
stanzen werden durch die Schleimhaut durcligelassen, Bakterien kónnen eintreten, 
entstehende Schadigungen werden falschlieh dem Vitaminmangel zugesclirieben. 
(Arch. di fisiol 25. 73— 104; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 345. Rom, Univ. Ref. 
W a s t l . )  H a m b u r g e r .

H. steudel, f i  ber das Verhalten des Vitamins A. Dem Leeithin des Eidotters 
kommen keine wachstumsfórdernden u. antiserophthalm. Eigg. zu, dagegen erwiesen 
nich die lecithinfreien u. cholesterinreichen Anteile des eiweiBfreien Dotterfettes selir 
akt. u. wachstumsfordernd. Die A ktiyitat wuchs m it dem Cholesteringeh. (vgl. STEUDEL 
u. MaSSATSCH, Halbmonatsschr. f. d. Margarineindustrie 1927. Nr. 13). Die Be- 
deutung der Sterinfraktion wurde durch Fiitterungsvcrss. m it Gehirnsubstanz weiter 
erforscht. R atten erhielten eine A- u. B-Vitaminfreie Standardkost m it 0,5 g Trocken- 
hefe ais B-haltiges Zufutter. Bei taglicher Zugabe von 0,5 g Butter wuchsen die Tiere 
gut. Dio Fahigkeit, diese Butterzulage zu ersetzen, bildet einen MaBstab fiir die Wirk- 
samkeit der zu priifenden Praparate. Frisches H irn vermag in Gaben von 5 g auf- 
getretene Keratomalacie zu lieilen u. bewirkt einen Anstieg der Gewichtskurve. Beim 
Trocknen des Gehirns im Vakuum bei 40° wird der Vitaminbcstand sehr stark ge- 
schadigt. Dagegen erwies sich eino Zulage von 0,5 g Trockenhirn, erhalten durch 
Trocknen bei Zimmertemp. im Luftstrom, geniigend yitaminhaltig, um die Kerato
malacie zu yerhiiten u. das Wachstum zu fordern. E in im N ahrpraparat Promonta ent- 
haltenes Pflanzenlipoidgemenge erwies sich in Dosen von 0,5— 1  g an den kranken 
R atten therapeut. unwirksam. Dagegen bewirkte eino Zulage von 2 g Promonta ein 
gegenuber den Kontrolltieren gesteigertes Wachstum. Mit Mc COLLUM-Kost ernahrte 
R atten  blieben naeh Zulage von 2 g Promonta taglich rachitisfrei. (Ztschr. physiol. 
Chem. 170 [1927], 13—22. Berlin, Univ.) Guc.GENHEIM.
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Yoshikazu Sahashi, Uber die Einioirkung des aus der ft-Saure des „Rohoryzanins“ 
erhaltenen 2fi-Dioxychinolins auf die Polyneurilis von Tauben. 2,6-Dioxychinolin wurde 
aus der /9-Saure des Oryzanins (C. 1926. II. 1147) durcli Sublimation erhalten. Das 
Hydrochlorid C9H;0 2N-HC1 +  H20 wurde polyneurit. Tauben injiziert u. ergab in i 
7 von 8  Fallen Aufhebung der Symptome. Vf. schlieBt daraus, daB die antineurit. 
Wrkg. des Rohoryzanins wenigstens teilweise auf don K em  des 2,6-Dioxyohinolins 
oder seiner tautomeren Form, des 6-Oxy-2-keto-l,2-dihydrochinolins, zuriickzufiihren 
ist. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Rcs. 5 [1927]. 191—98. Mit 1 Tafel.) O g .

Arthur Scheunert und Martin Schieblich, Ist der Taubenoersuch zum Nachweis 
von Vitamin D in  frischem und konseruiertem Orilnfutter geeignet ? Die Taube ist kein 
geeignetes Versuchstier, um Vitamin B in griinen Futterm itteln nachzuweisen, weil 
man ihr nicht geniigende Mengen griiner Futterm ittel beibringcn kann, ohno Neben- 
storungen zu verursachen. R atten sind in vieler Hinsicht geeignetere Versuchstiere. 
(Ztschr. f. Tierzucht u. Ziichtungsbiologie 8 . 315—20; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 
345—46. Ref. W a s t l . )  H a m b u r g e r .

Hans v. Euler, Thor Lovgren und Margareta Rydbom, Einflufi fettłoslicher 
Vitamine und Fakloren auf den Oehalt des Rattenblutes an gesamter und anorganischer 
Phosphorsdure. Bsi P-armer rachit. Grundkost sinkt der anorgan. P 0 4 -Geh. des Serum3  

yon R atten von durchsehnittlioh 20 mg pro 100 ecm auf etwa 8  mg. Żulage von 2,5 mg 
bestrahltem oder unbestrahltem Lebertran war von geringem EinfluB auf den P 0 4-Gch. 
des Blutes. Deutlicher war die Zuwachswrkg. besonders beim bestrahlten Tran. Bei 
starker Uberfiitterung m it Wachstumsfaktorcn — 50 mg Lebertran, 0,1 mg be- 
strahltes Ergosterin — zeigt sich hinsichtlich des anorgan. P 0 4 des Serums kein starker 
Effekt, indem ein gewisses bei der doppslton Minimaldosis erreichtes Maximuin nicht 
iiberschritten wird. 0,15 g Ochsenblut pro Tag entha.lt genug antirachit. Vitamin fiir 
eine 50 g sehwere R atte. (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927], 79—-90. Stockholm, 
Univ.) G u g g e n h e im .

Guido Guerrini, Auitaminose wid im  Autoklaven sterilisierte Ernahrung. Ex- 
•perimentelle Untersuchungen an Tauben. Boitn Erhitzen im Autoklaven werden nicht 
nur die Vitamine zerstort, sondern auch dio Nahrungsstoffe an sich derart verandert, 
daB bei Ernahrung m it derartigen Stoffen Krankheitserscheinungen auftraten, die 
dureh Zufiihrung von vitaminhaltiger Nahrung nicht geheilt worden konnten, im 
Gegensatz zu ausgesprochenen Avitamono3 en, dio z. B. bei Ernahrung m it unpoliertem 
Rais auftraten, aber bsi Vitaminzufu1ir heilbar sind. (Biochem. o terapia speritn. 14. 
22—35; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 345. Mailand, Univ. Ref. J a s t r o w i t z . )  H a m b .

Francesco Gentile, Untersuchungen iiber Avitaminosen. Uber das Verhalten 
einiger Blutfermente bei Auitaminosen. Bei Tauben (bei experimenteller Beri-Beri- 
Kost) u. bei Meerschweinchen (bei Vitamin C-freier Kost) ist das glykolyt. Vermogen 
des Blutes herabgesotzt; bei Hungcr zeigen beide Tiere eine starkę Erhohung der Glyko- 
łyse im Blute. Der Katalasewort sinkt anfanglich bei Meerschweinchen (bei Skorbut- 
diat), steigt allmahlich wieder auf die Norm u. dariiber. (Arch. di fisiol. 25. 21—32 
u. Boli. d. soc. di biol. sperim. 1. 767—73; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 346. Palermo, 
Univ. Ref. W a s t l . )  '  HAMBURGER.

Francesco Gentile, Untersuchungen uber Avitaminosen. Die antitryptischi 
Wirkung des Serums bei der ezperimentellen Aińtaminose. Tauben: zu Beginn der E r
nahrung m it poliertem Reis ein starker Anstieg des Geh. an antitrypt. Ferment, bei 
Ausbruch der Symptome ein Absinken. Meerschweinchen: bei Skorbut Anstieg, bei 
Hunger Verminderung der Werte. (Arch. di fisiol. 25. 33—42 u. Boli. d. soc. di biol. 
sperim. 1. 765— 67; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 346. Palermo, Univ. Ref. W a s t l . )  H m b.

L. H. Almy, Die Zersetzung von freiem und gebundenem Cystin mit Bezug auf 
gewisse Wirkungen des Erhitzens von Fischfleisch. Vf. erhitzte Fischfleisch im ge- 
Bchlossenen Rohr m it u. ohne W. oder wss. Lsgg. auf 120° wahrend 45 Min. (Sterili- 
sation). Im  erhitzten Materiał konnte kein oder yerhaltnismaBig geringe Mengen 
H 2S naehgewiesen werden. Is t das Fleisch aber alt, so ergibt dieselbe Hitzebehandlung 
verhaltnismaBig groBe Mengen des Gase3 . Zugefiigtes Cystin erhoht die Menge de3  

H 2S nur im Falle alten Fleisches. Die Ursache dieses Unterschiedes zwischen frischem 
u. altem Fleische wurde in  der Fahigkeit frischen Fleisches bzw. der Unfahigkeit 
alten Fleisches gefunden, den gebildeten H 2S zu zerstoren. Das Gas wird offen- 
sichtlich dureh Óxydation zerstort. Dem frischen Fleisch zugefiigtes Cystin, ais auch 
dasjenige, welches in gebundener Form im Fleisch zugegen ist, wird dureh das E r
hitzen teilweise zerstort. Unter der Annahme, daB dis Behandlung von Fisehkonserven
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in der Wrkg. der geschilderten Eihitzungsart entsprieht, kann man ans der Ggw. 
betrachtlicher Mengen H2S in einer Konservenbiichse schlieBen, daB das Rohmatcrial 
zur Zeit des Einschlusses in sehlechtem Zustande war. Auch erscheint es móglicli, 
daB ahnliche Ergebnisse m it anderen Eleischprodd. crbaltlieb sind. Es eischeint 
daher der SehluB gerechtfertigt, daB, wenn Eleischprodd. auf Tempp. oberhalb 100° 
erhitzt werden, ein Teil des Cystins zerstórt wird u. der dabei gebildete H 2S im Prod. 
gefunden werden kann, sofern das Gas nicht durch das Materiał wiihrend der Er- 
hitzung oxydiert wird. (Journ. Amcr. chem. Soc. 49 [1927], 2540—45. Washington, 
Dep. of Agricult.) K ik d sc h er .

M. Loeper, J. Decourt und R. Garcin, Die schu-efelbindende und schwefeloxy- 
dierendeFunklion der Leber. (Vgl. C. 1927. II. 953.) Der Blut-S setzt sich zusammen aus 
osydiertem S (Ca-K-Na-Sulfat) u. aus Neutral-S (Cyslin, Cystern). Der Normalgeh. 
betragt 7—10% Total-S, davon sind 70—80% osydierter S. Bei Leberkrankheiten 
sind diese Verhaltnisse infolge des gestorten Speicherungsvermogens der Leber ver- 
andert. Die Ausscheidung des S erfolgt durch die Galie ais Taurocholat u. m it dem 
Blut durch die Lebervene. In  der Leber, die S in Eorm von Mineral-S u. ais lndoxyl- 
phenylkresylsulfat enthalt, tr i t t  S m it Ee u. EiweiBstoffen auch in das Leberpigment 
ein. S wird der Leber aus den Nahrungestoffen u. aus zerstorten Blutzellen zugefuhrt. 
(Presse med. 35. 321—23; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 351—52. Ref. Schon- 
d u b e .)  H a m b u r g e r .

Martin E. Hanke und Paul B. Donovan, Organische Chloride der Geu-ebe und 
Moglichkeit einer Beziehung zur Salzsaurebildung im  Magen. Wiihrend der Magen- 
tatigkeit eollen nach der Theorie des Yf. organ. Chloridester im Magengewebe mobilisiert 
werden, durch dereń Hydrolysierung unter Wrkg. eines spezif. Eerments die Magen- 
salzsaure u. Alkohol entsteht: R C l-f HOH — HCl-[- ROH. Die Chloridesterbldg. soli 
in den Geweben bei Bedarf aus NaCl u. dcm betreffenden Alkohol vor sich gehen mit 
gleiehzeitiger Alkalibldg. Die HG'1-Bldg. kann danach in jeder Menge u. Konz. ohne 
gleichzeitige Alkaliproduktion auf neutralem Boden erfolgen. Die organ. Chloride 
sollen 10—50% der Gesamtchloride (getrennte Extraktion von organ. u. anorgan. 
Chloriden) ausmachen. Beim Hungern nimmt der Gch. an organ. Chloriden nicht ab. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 24. 580—82; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 360. 
Chicago, Univ. Ref. S c h o e n .)  ' H a m b u r g e r .

L. Avellone, Ober die Funklion der durch Nertendurclischneidung geldhmten 
Muskeln. XIV. Vcriinderungen des Gehaltes an 'Fhosf.hor, Milchsdure vnd Glykogen. 
Nach der Durcbschneidung des Ischiadicus von Beinmuskeln erwachsner Hunde nimmt 
der Gcsamt-P-Geh. (nach SALKOWSKI untersueht) u. der Slilchsauregeh. (nach M eyer- 
HOF untersueht) ab, wahrend der Glykopengch. ansteipt. (Riv. di patol. sperim. 2.
1—10; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 331. Neapel, Univ. Ref. WACHHOLDKR.) H amb.

N. R. Dhar, Beziehung zuischen dem Stcffuechscl ton Traubenzucker und Fetten 
bei Diabetes. Dic Oxydation der Felte wird duich Kchlehydrate oder — weniger stark — 
durch Proteino verzogert. Wenn im Kórper kein Traubenzucker oxydiert wird, werden 
Fette schncll osydiert, aber nicht zu CO? u. W. eondern zu Acetonkorpem. Die 
yollstandige Oxydation der F ette zu C02 u. W. is t nur in Ggw. negativer Katalysatoren 
(Kohlehydrate) moglieli, dio ihrerseits wegen der Ggw. der F ette langsam oxydiert 
werden. Das Verschwinden der Acctonkorper aus dem diabet. Harn nach Injektion 
von Insulin beruht auf der gesteigerten Oxydation des Traubenzuckcrs im Kórper. 
(Journ. pbysical Chem. 31 [1927]. 1259—62. Allaliabad [Indien], Univ.) K r u g e r .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Uber den Kohlehydratstoffwechsel von neben- 
nierenloscn Ratten. Nebennierenlose R atten zeigen kcine gestórto Glykogensynihese in 
der Leber aus Zucker. Insulin  hemmt Glykogenaufbau u. -ablagerung in der Leber 
bei nebennierenlosen u. n. Ratten. (Proc. of the soc. f.-exp. biol. a. med. 24. 539—41; 
Ber. ges. Phj-siol. 41 [1927]. 348. Buffalo, State inst. f. the study of malighant 
dis. Ref. G o t t s c h a l k . )  H a m b u r g e r .  ,

Alfred Lublin, Uniersuchungen iiber die Kohlenhydra(vericeriung im niehtdiabetischen 
Organismus. I I .  Mitt. Das Verhalien des respiralorischen Stoffuechsels nach Kchlen- 
hydraldarreichung unter dem Einflufi ton Adrenalin wid Substanzcn mit adrenalinahnlicher 
Wirkung (Hypophen, Ephedrin, Ephetonin). (I. vgl. C. 1927. II. 1719.) In  gleicher 
Weise, wio Insulin den tlbergang von Kohlenhydraten in F e tt befórdert, scheinen 
Suprarenin, Hypophen u. vor allem die stomachal applizierbaren Substanzen Ephedrin 
u. Ephetonin die Bldg. von F e tt aus Kohlenhydraten verhindem zu konnen. (Arcli. 
osp. Pathol. Pbarmakol. 125 [1927]. 229—41. Breslau, Med. Klin.); P. WOLFF.
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M. Burger und H. Habs, Uber Storungen der Cholesterin- wid Fetiresorption bei 
Lebercirrhose. In 7 Fallen von Lebercirrhose be wir kto die Zufuhr yon 100 g Oliyenol 
m it 5 g Cholesterin prakt. keine alimentare Lipamie u. keino alimentare Hyperchol- 
esterinamie. Das Serum, welclies beim stoffwcchselgesundcn Menschen nach solcher 
alimentarer Cholesterinzufuhr eine intensiy rahmigo Triibung erkennen laBt, blieb 
klar u. durchsichtig. Diese Erscheinung laBt sich schon an kloinsten Serummengen 
priifen u. ais Hinweissymptom bei dem Verdacht auf Lebercyrrhoso yerwenden (Klin 
Wchschr. 6 [1927]. 2125— 28. Kiel, Univ.) F r a n k .

Hans Lieb, Cerebrosidspeicherung bei Morbus Gaucher. II. Mitt. Unter Mit- 
wirkung von H. Hannel. (I. vgl. C. 1925. I. 544.) In  einem von K l e r c k e r  (Acta 
Paediatriea, Uppsala 6 . 302) bcschriebenen Fali yon Morbus Gaucher wurde eine 1150 g 
schwere Milz eines 3-jahrigen Kindes nach dem yom Vf. (1 . c.) beschriebenen Verf. be- 
handelt. Trockenruckstand 20,8 % , A .-Extrakt 6,75%, A .-Extrakt 40° 10,68%, li. 
alkoh. E x trak t 1,17%. Der 40°-A.-Extrakt enthielt 58,53% Cerebrosid =  6,25% auf 
Milztroekenpulyer bereehnet. Das Cerebrosid wurdo iiber dio HgCl2-Verb. goreinigt 
u. erwies sich ais Kerasin, C4;H 9JOgN. F. 183—184°. [ajn00 in 3,237%ig. alkoh. Lsg. — 
—8,03°. Phrenosin (Cerebron) lieB sich nach dcm von R o s e n h e im  (C. 1914. l i .  994) 
angegebenen Verf. nieht nachweisen. Einzelne Kerasinfraktionen zeigten vor der end- 
giiltigen Reinigung eincn etwas hoheren F. von 192—194°, der aber beim Umkrystaili- 
sieren auf 184—185° zuriickging. (Ztsehr. physiol. Chem. 170 [1927]. 60—67. Graz, 
Univ.) G u g g e n h e im .

F. Rosenthal, H. Licht und E. Melchior, Die Bildungssiatten des Gallen- 
farbstoffes. Nach weiteren Untersuchungen am leberlosen Hund. Aus Verss. der Vff. 
iiber den EinfluB der Leberexstirpation auf den experimcntellen Hamoglobinikterus 
des Hundes geht liervor, daB yielfach das AusmaB der ohne Mit wrkg. der Leber sich 
vollziehenden Gallenfarbstoffproduktion iiberschatzt wird. W agt man die antihepat. 
Bilirubinbldg. gegeniiber der gesamten Gallenfarbstoffproduktion, wie sio bei Ggw. 
der Leber vor sich geht, ab, so erweist sich auch beim Hamoglobinikterus die Leber 
gegeniiber den iibrigen Gewebssystemen des Kórpers ais ein Organ von maBgebender 
bilirubinbildender Kraft. (Klin. Wchschr. 6  [1927J. 2076—81. Breslau, Univ.) F r a n k .

F. Burgheim, Die Bedeulung des Choleslerins fiir das Zustandekommen und die
Verhiitung des ,,Bdntgenkaters“. In  den ersten Stdn. nach der Rontgenbestrahlung 
nimmt der Cholesteringeh. des Blutes ab. War die Abnahmo betrachtlich, so wurden 
bei den betreffenden Paticnten Erscheinungcn von ,,Rontgenkater“ beobaclitet. Bei 
an einer bosartigen Gesch-\vulst erkrankten Personen tra t ais Folgę der Bestrahlung 
gewohnlich ein kurz dauernder Cholesterinanstieg auf, der Rontgenkater zeigto sich 
hier, wenn es iiberhaupt zu einem solchen kam, auffallend spat. Vf. erzielto durch 
perorale Zufuhr yon Cholesterin in Kombination m it Lecithin in Tablettenform (Colsil, 
Herst. C h e m .  F a b r i k  G r i i n a u ,  Berlin-Griinau), die unmittelbar nach der 
Bestrahlung erfolgen soli, guto Resultate. (Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927], 1858. 
Berlin, Rudolf Yirchow-Krankenh.) F r a n k .

G. Pennetti, Die Wirkung von kólloidalem Schwefel auf den respiratorischen
Stoffuechsel. In  tiefer Urethannarkose — in leichter werden keine einheitliehen Resultate 
erhaltcn — emiedrigt eine subcutane Injektion yon 30—40 mg pro kg kolloidalen S 
den Blutzucker, andert den respirator. Stoffwechsel nieht. Auf groBere Dosen, die 
eine Vcrgiftung schon bewirken, kommt es zur Hyperglykamie u. Sinken des respirator. 
Quoticnten. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 57 [1927]. 584—94. Prag, Inst. f. allg. u. 
experim. Patholog.) OPPENHEIMER.

Amandus Hahn und w . Haarmann, Uber die Dehydrierung der Bernstein- 
saure. Vorl Mitt. Die Dehydrierung der Bernsteinsaure durch tior. Gewebe fiihrt unter 
AusschluB yon 0 2 in Ggw. yon Methylenblau nach quantitativ durchgefiihrten Verss. 
zu Fumarsaure, die weiter unter Einw. des Gewebes sehr rasch in Apfelsaure iibergeht. 
(Ztsehr. Biol. 8 6  [1927]. 523—24.) .W a d e h n .

J. Toscano Rico, Die Wirkung der Alkylsulfide auf Ascaris lumbrieoides. Die 
gepriiften Stoffc reihen sich in ihrer Wirksamkeit Allylsulfid >  A thyldisulfid> 
Athylsulfid >  Amylsulfid =  0. Allisalin ( S a n d o z )  hat keine Wrkg., aber nur aus 
dem Grunde, weil Tierkohle beigemischt ist. Galenische Praparate aus Allium satiyum 
sind durchaus wirksam. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927], 718.) M e ie r .

J. Toscana Rico, Die Wirkung ton Schuefelalkdlien und einiger organischer 
Siibstanzen auf Ascaris lumbrieoides. Die Sehwefelalkalien haben nur eine geringe 
Wrkg. Die m it J  oder Br substituierten Radikale haben nur eine lahmende Wrkg.
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Dio Isosulfocyanure rufen schon in sehr kleinen Konzz. starko Erregung m it plotz- 
łicher Lahmung herror. (Compt. rcnd. Soc. Biologie 97 [1927]. 719—20.) M e i e r .

K. Voit, Untersuchungen uber die Ausscheidung von Urotropin. Urotropin wird bei 
peroraler Darreichung im Magen derart weitgehend gespalten, daB im Mageninhalt 
freies Formaldehyd chem. nachzuweisen ist. Bei intravenoser Einverleibung wird 
Urotropin nicht nur durch die Nieren, sondern auch durch den Magen, die Leber u. 
die H aut ausgeschieden. (Miineh. med. Wchschr. 74 [1927], 1861—63. Breslau, 
Univ.) F r a n k .

Otfried O. Fellner, Die Organotherapie in  der Gynalcologie und Geburtshilfe. K rit. 
Besprechung der Ergebnisse der Therapie m it Organextrakten bei Dysfunktion des 
weiblichen Genitalsystoms. Am Menschen sind sichere Resultato nur in  geringem 
MaBo bisher erhalten worden, was zum Teil auf den geringen Gch. der yorhandenen 
Praparat-e an Hormon, z. T. auf unsichere Zus. zu beziehen zu sein scheint. Weiterhin 
diirften noch vcrschiedene unbekannto Stoffe an manchen Wrkgg. beteiligt sein. Die 
Anwendung u. Indication"der Behandlung m it Ovarialpraparaten u. Praparaten anderer 
innersekret. Driisen wird eingehend bebandelt. (Seuchenbekampf. 4 [1927], 235 
bis 243.) M e i e r .

Manlio Marongiu, Verhałten der Kreatinkorper nach der Narkose bei Erkrankungen 
der Leber und Milz. Kreatinkorper sind hauptsachlich in den Muskeln vorhanden, aber 
auch im Blut, bei allen Wirbeltieren u. auch bei manchen Wirbellosen. Bei n. Arbeits- 
verhaltnissen u. bei n. Chemismus des Muskelgewebes scheidet sich das Kreatin in 
konstanten Verhaltnissen ab. Die tox. Wrkg. einer CHCl3-Narkose auf das Muskel- 
gewebe yerursacht eino abnormo Ausscheidung von Kreatin. Bei n. Kohlehydrat- 
verbraueh findet in der Leber eine Umwandlung des Kreatins in Kreatinin s ta tt. Die 
Milz ist fur die Kreatinausscheidung bedeutungslos. ]\lilzexstirpation kann anfanglich 
die Umwandlung von K reatin in Kreatinin verspaten, aber nicht durch direkto Wrkg., 
sondern infolge dam it eintrotenden funktionellen Stórungen im allgemeinen u. der 
Leber im besonderen. (Policlino, sez. chir. 33 [1926], 619—40; Ber. ges. Physiol. 41 
[1927]. 350—51. Sassari, Univ. Ref. BORTOLOTTI.) HAM BURGER.

Wolfgang Rosentbal, Gebrauchsfertige, haltbare Lokalanasthesielósung beliebiger 
Konzentration und Menge in  Ampulłen. Mit Totofusin (Herst. F a .  P f r i m m e r , Nurnberg), 
einer nach A n g a b e n  v o n  W EICHARDT hergestellten Pufferlsg., bereitete Novokain- 
Suprareninlsg. halt sich trotz Kochens ohne vorherige Ansauerung 4 Tage lang im 
Glaskolben bei Luftzutritt wirksam u. verwendungsfiihig. Sterile Lsgg. von Novokain- 
Suprarenin in Totofusin kommen in Ampullen gebrauchsfertig in den Handel. (Miineh, 
med. Wchschr. 74 [1927], 1874—75. Leipzig, Univ.) F r a n k .

Hedwig Langecker, Uber die Verwendbarke.it von Novokain-Adrenalinlosungen 
fiir  die Lokalanasthesie. j4<Z?ewaZj’nhaltige Novokain\s"g. werden regelmiiCig schon 
kurze Zeit nach ihrer Herst., besonders schnell bei der Hitzesterilisation gelb, um mit 
der Zeit eino immer intensiver werdendo gelbe bis braune Farbo anzunehmen. Vf. 
ba t gefunden, daB hieran das Novokain aktiv beteiligt ist. Gelb gewordeno Lsgg. 
erwiesen sich ais giftiger ais die farblosen, u. zwar um einen Betrag, der jenscits der 
mittleren Abweichung von der mittleren krampfmachenden Gabe liegt. Fiir die Toxi- 
zitat solcher Lsgg. kommt nicht nur die Toxizitat des Novokains in Betracht, sondern 
auch die dem Adrenalin solbst zukommende, dazu kommt, daB auch das Novokain, 
ebenso wio das Cocain, dio Eig. hat, den Organismus fiir die Wrkgg. des Adrenalins 
empfindlicher zu machen. Es ist streng zu fordern, daB nur farbloso Novokain- 
Adrenalinlsgg. zur Lokalanasthesie verwendet werden. (Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927]. 
1895—98. Prag, Dtsch. Univ.) F r a n k .

Erna Glaesiner imd R. Amersbach, Zur Kritik der Arertinnarkose. Klin. 
Bericht. Yff. hal ten die Narkose m it Avertin der Inhalationsnarkose fiir iiberlegen, 
da sie das postopcrative Erbrechen meist aussehaltet u. den Krankcn psych, schont. 
(Miineh. med. Wchschr. 74 [1927]. 1835—37. Heidelberg, Gynakolog. Klinik.) F r a n k .

O. Winterstein, Das Lokalaiiaslhetikum S.F. 147. S.F. 147 ist ein N-Diathyl-
leucinolester der p-Aminobenzoe- 

/  saure von der nebenst. Formel u.
yCOOClLj CII GIL 11̂  ̂ kommt ais Methansulfosaure des

i C H  CH3 Esters in den Handel (Herst. Chem .
^C .H g  F a b r i k  S a n d o z , Basel). In  W. 1.

weiBes Pulver. Die Tosizitat des 
S.F. 147 ist geringer ais die des Cocains, aber ungefalir 2,5-mal groBer ais die des Nom-
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cains. K ir den Menschen ist es etwas weniger tox. ais Tutocain. Ais Lokalaniisthetikum 
is t es in seiner Wrkg. dem Novocain iiberlegen, gegeniiber Tutocain besitzt es gewisse 
Vorteile. Vf. empfichlt S .F . 147 zur Nachprtifimg u. prakt. Anwendung. (Munch. 
med. Wchschr. 74  [1927]. 1746—49. Ziirich, Univ.) F r a n k .

Curt Schelenz, Rektalnarkosen mit Avertin (E 107). Hinweis auf dio m it der An
wendung von Avertin zur Rektalnarkose yerbundenen Gefahren. Einstwcilen kommt 
ihr nur ein bedingter W ert zu. (Pharmaz. Zentralhalle 6 8  [1927]. 671—75. 
Trebschen.) F r a n k .

Nipperdey, Phlogin, ein neues Phenylcinchoninsaurepraparat. Phlogin, eine Verb. 
der Phenylcinchoninsaure m it Gerbsaure u. Tonerde, wurde m it gutem Erfolge an 
Stelle von ^lżoyAcropraparaten Tcrwendet. Dio unangenelimen Nebenwrkgg. der letzteren 
(Magendruck, Appetitlosigkeit) wurden nicht beobachtet. (Dtseh. med. Wchschr. 53 
[1927]. 1859. Berlin-Westond, Paulinen-Haus.) F r a n k .

F. Koch, Yerlauf einer Uberdosierung von Phanodorm. 16 auf einmal genommene 
Phanodormt&b\etten bewirkten bei einer Patientin keinerlei ernste Storungen der 
Gcsundheit. (Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927]. 1860. Nidda.) F r a n k .

Hans Ho£f und PaulWermer, Untersuchungen uber den Mechanismus der Diurese- 
hemmung durch Pituitrin beim Menschen. II. Mitt. (I. vgl. Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 1 9 . 153; C. 19 2 7 . I. 1981.) Boi anatom. Lasionen der Gegend des 
linken Corpus subthalamicum felilt dio Pituitrinwrkg. auf die Diurese, ebenso bei Quer- 
schnittslasionen hoch im Halsmark. Das Tuber cinereum spielt fiir dio antidiuret. 
Pituitrinwrkg. keine Rolle. Bei Myxodem halt dio Pituitrinwrkg. besonnders lange 
an; nach ?%f/ratt<żt«behandlung wird die Diuresehemmung n. Das Ausbleiben der 
Pituitrinwrkg. bei manchcn Fallen von Diabotes insipidus, vor allem den posten- 
cephalit., is t auf eino den eigentlichen KrankheitsprozeB begleitende Schadigung des 
Pituitrinangriffszentrums im Hypothalamus zu beziehen. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 2 5  [1927], 140—49. Wien.) P. W o l f

Anton Jung, Die posloperalire Anwendung von Transpulmin. Traiisjjulmin, eino 
sterile Lsg. von bas. Chinin u. Campher in ather. ólen, wurde m it bestem Erfolge boi 
Bronchitiden, infektiosem Asthma u. zur Verliutung postoporativer Pneumonien ver- 
wendet. (Munch. med. Wchschr. 74 [1927]. 1874. Neunkirchen-Saar, St. Josefs-
Krankenh.) F r a n k .

Robert Fischer, Uber kombinierte Behandlung mit Atropin und Pilocarpin. Zur 
Behebung der nach Zufuhr von Atropin oft auftretenden Beschwerden, -wie Trockenheit 
im Mundo u. Sehstórungen, empfiehlt Vf. eino orale Gabo von Pilocarpinh”. Beido 
Modikanientc diirfen auf keinen F a li gleichzeitig, etwa in  Form eines Kombinations- 
praparates gegeben werden, da die Pilocarpin wrkg. am starksten bei gleichzeitiger 
Einnnahme yon Atropin eintritt. (Klin. Wchschr. 6  [1927]. 2142—43. Wien, All- 
gemeine Poliklinik.) F r a n k .

M. Athias und J. Fontes, Einflu/3 des Pilocarpins auf die Herzwirkung der 
Yagusreizung beim Ilunde. Eine Dosis von 0,01 g Pilocarpin bewirkt am Hundo eine 
Verstarkung der Vaguswrkg., wahrend groBe Dosen (ca. 0,06 g) spater eino Ab- 
schwachung oder Aufhebung der Vagusreizung horvorbringen. (Compt. rond. Soc. 
Biologie 9 7  [1927], 715—17.) M e i e r .

Joaquim Fontes, Z u den automatischen Beicegungen, die. auf willkurliche Muslcel- 
aktionen folgen. Wirkung des Yeratrins auf den Hyoglossus des Frosches. Dio Kon- 
traktion des Muskels auf faradische Rcize nimmt mit fortschreitender Veratrin- 
Torgiftung zu, bzw. nach Vergiftung des Muskels crfolgt auf einen kleinen Reiz maxi- 
male Kontraktion. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927], 712— 14. In stitu t Rocha 
Cabral.) MEIER.

Stephan Ruszńyak, Studien uber gallentreibende Mittel. I. Mitt. Die Wirkung 
des dehydrocholsauren Natriums (Decholin beim Menschen). (Zugleich ein Beitrag zur 
UntersudiungsmethodMp mittels Duodenalsondierung.) Nach intravenoser Decholinzufuhr 
nimmt die Gallenmenge zu (aber nach Vf. weniger, ais von anderen Autoren angegeben), 
der Trockengehalt der Galie bleibt unverandert. Das D. wird yermindert, Gallen- 
sSuren nehmen prozentual u. absol. zu; Bilirubin u. Cholesterin nehmen ab. Die Magen- 
sekretion steigt bei gleichzeitiger Sonkung der Saurewerte an. Die H arnmenge wird 
in der Mehrzahl der Falle vermindert, wahrend D. ansteigt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 57 
[1927]. 537—53. Breslau, med. Univ.-Klin.) O p p e n h e im e r .

P. Mlihlens, Die Plasmochinbehandlung der Malaria. Vf. berichtet iiber seine 
guten Erfolge bei Behandlung der Malaria m it Plasmochin, das jedoch noch immer
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nicht ganz frei von Nebenwrkgg. ist. GroBte Yorsiclit ist geboten bei der Plasmochin- 
dosierung, event. kombiniort m it einer Chininbehandlung bei schwachlielien Kranken. 
Im  allgemeinen kónnen ohne Bedenken je 0,01 g Plasmochin auf 10 kg Korpergewieht 
yerabreicht werden. (Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927]. 1891—93. Hamburg, Inst. f. 
Scliiffs- u. Tropenkrankheit.) F r a n k .

Ernst Schweingruber, Studien iiber antagonistische Nerven. Nr. 35. Ober die 
Beeinflussung der elektrotonischen Strome des markhaltigen N enen dureh parasympatliische 
und sympathische Gifte. Atropin u. K-Ionen yermindern die GroIJe der elektroton. 
Strome, Pilocarpin u. Acetylcholin in schwaelien Konzz. u. Ca-Ionen u. Novocain be- 
wirken eine YergróBerung; die Wrkg. ist in allen Fallen reyersibel. (Ztschr. Biol. 8 6  

[1927]. 467—78. Bern, Uniy.) ' W a d e h n .
HansLiebig, Ober die experimentelle Bleihamaloporphyrie. Boi Kaninchen, denen 

tiiglich 0,1 g PbC03 pro kg per os yerabreicht wurde, oder dic taglieh 10—20 mg Pb 
ais glykonsaures Pb intraperitoneal einverleibt crhielten, tra t regelmiiBig eine melir 
oder wenigor starko, in  ihrer Intcnsitat auBerordentlich schwankende, meist bis zum 
Tode der Tiere ununterbrochen anhaltonde Hamatoporphyrinausscheidung in Harn 
u. Kot auf. Irgcndwelchc gesetzmiiBige Beziehungen der Hamatoporphyrio zur Schwere 
des Krankheitsbildes oder zu einzelncn Symptomen waren nicht zu erkennen. Im 
Gegensatz zur experimentellen Sulfonalyeigiitung wird das Hamatoporphyrin bei der 
Pb-Vergiftung nicht durcli die Galio ausgeschieden. Seino Bildungsstatto scheint das 
Knochenmark zu sein. Verss., die dureh Verfutterung von PbC03 oder dureh das 
Anlegen yon subcutanen PbCÓ3-Depots an Kaninchen erzeugte Pb-Vergiftung dureh 
Uberfiihrung des Pb in das swl. PbS zu entgiften, yerliefcn ergebnislos. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 125 [1927], 16—28. Breslau, Pharmakol. Inst. Med. Polikl.) P. Wo.

L. Stern, G. Kassil und E. Lokehina. Einflufi von Alkohol und CO auf den 
Au-stritt von Wismut aus dem Blut in  die Cerebrospinalfliissigkeit. Bei A.- u. CO-Ver- 
giftung wird ins Blut gebrachtes Bi in der Cerebrospinalfl. u. in der Gchirnmasso ge
funden, was bei n. Tieren nicht der Pall ist. (Compt. rend. Soc. Biologio 97  [1927]. 
648— 50.) Me i e r .

Waro Nakahara und Mizuko Slirni. Die angeblich enzym&hnliche Natur des so- 
genannten ,,causative agent“ des Kiikensarcoms; Es werden sowohl im frischen, ais auch 
in m it Aceton behandeltem Materiał folgende Enzymc nachgewiesen: Saccharase, 
Amylase, Esterase, Lipase, Pepsin, Trypsin, Erepsin, Nuclease, Lab, Peroxydase u. 
Katalase, wahrend Emulsin (Saliein), Ureasc, Oxydasc (Guajacol u. Pyrogallol), sowie 
Tyrosinase fehlcn. (Procecd. Imp. Acad., Tokyo 3 [1927]. 376—80. Tokyo, Uniy.) Hs.

Margaret R. Lewis und Howard B. Andervont, Die Inaktimerung des Virus 
von Uuhnertumoren dureh Aluminiumverbindungen. Al-Laetat hebt dic Tumoryirus- 
wrkg. yon einer Konz. von l ° / 0 ab auf; AlCl3 inakt-iylert in 2,5%ig. Lsgg.; das bas. 
Al-Sulfat beseitigt die Viruswrkg. schon bei 1% Konz., wiihrend das nichtbas. Salz 
erst bei 10% inaktiyiort. Eine lO%ig. Lsg. yon Al(OH)3 adsorbiert das Virus, maeht 
es aber erst in Konzz. yon 37% unwirksam. Al-Acetat inaktiyjert nicht, bei 10°/oig. 
Lsg. kommt eine partielle Adsorption zustande. Dio Inaktiyicrungsfahigkeit des Al- 
Monohydrat entspricht der des Lactats. (Buli. Johns Hopkins Hospital 41 [1927], 
185—90. Washington, Carnegie Inst. Embryol. Dep.) O p p e n h e im e r .

Otto Warburg, Milchsauregdrung der Tumoren. Vf. erhebt Einwendungen 
gegen den Anspruch von R. BlERIC.H (Hamburg-Eppendorf, Krebsinstitut), ais erster 
dio Milchsiiuregarung der Tumoren entdeckt zu haben. (Klin. Wchschr. 6  [1927], 
2047—48.) F r a n k .

Fritz Demuth, Kochbestdndige Aklivatoren fiir fibrini-erflussigcnde Fermente 
aus Hiihnersarkomen. Sowohl aus Sarkomgeschwulsten ais auch aus Sarkomgewebe- 
kulturen in yitro lassen sich kochbestandige, dureh nicht zu dicko Filter ultrafiltrier- 
bare E xtraktc gewinnen, dureh welche die im EmbryonaIcxtrakt yorhandenen fibrin- 
yerfliissigten Fermente aktiyiert werden, so dafi ein Gerinnsel aus Blasma u. Embryonal- 
extrakt yerfliissigt wird. Die Yerflussigung yon Kochextiakt aus Sarkomkuituren 
nach 7 Tagen betragt gegeniiber Kochextrakt aus Fibroblastenkulturen, gemessen 
an dem in die fl. Phase ubergehenden N, im Mittel 342%- Bei Yerwendung von Organ- 
extrakten betragt das Mittel bei Sarkom gegeniiber Muskel 335%, wobei sich Leber 
u. Milz wie Muskel yerhalten. Von chem. Śubstanzen, die gewisse Beziehungen zu 
Tumoren haben, erwies sich Cu ais kraftiger Aktiyator der fibrinlosenden Fermente 
im Embryonalextrakt. (Klin. Wchschr. 6  [1927], 2099. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biologie.) F r a n k .
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Karl Lówenthal, Weitere Untersuchungen uber ezperimen telle Teersarkome. Es 
gelang Vf. wiederholt, durch intraperitonealc Injektionen yon in Ol gel. Teer boi Mausen 
sarkomatóse Tumoren zu erzeugen. (Klin. Wchschr. 6  [1927]. 2140—41. Berlin, 
Krankenli. Moabit.) F r ANK.

Hans Dieterich, Morphohgische Befunde bei chronisclier Vitalfarbung mit Trypan- 
blau. Naeh vielmonatliclier Trypanblaufiitterung wurden in der Leber der Ratten 
adenomahnliche Wuchernngen gefunden. (Ztschr. ges. exp. Medizin 57 [1927]. 303 
bis 323. GieBen, chir. Univ.-Klin.) O p p e n h e i m e r .

Po ul Freudentbal, Experimental rickets. Inycstigations on tlie growthpromoting, fat- 
soluble yitamin, specially elucidated bv its relation to experimental rickets. Koben- 
havn: Lovin & Munksgaard 1927. (236 S.) 10.00.

Cl. Regaud et A. Lacassagne, Effets histophysiologiques des rayons de Roentgen et do 
Becquerel-Curie sur les tissus adultes normaux des animaux superieurs. Coli. Archives 
de l ’Institut du Radium. Paris: Les Presses Universitaires de France 1927. (VIII, 
136 S.) Br.: 25 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Wilfred Herbert Linnell und Dorothy Greenslade Randle, Die Extraktion des 

Mutterkoms. I. Fliissiger Mutterkomextrakt. Verschiedene Methoden zur E straktion 
des Mutterkoms wurden gepriift u. diejenige, die den besten E xtrak t m it dem grSBten 
Ergotoxingeh. liefert, folgendermaBen festgelegt: Bestes Extraktionsmittel 50—60%ig. 
A., angesauert mit nicht weniger ais 0,5% Weinsaure. Starkę Sauren, wie HC1, oder 
Alkalien, wie Ca(OH)2, yermehren dio Wirksamkeit des Extraktes nicht. — Die Prtifung 
der Extraktionsmethoden verschiedener Liinder ergab brauchbaro Praparate nur naeh 
den Vorschriften der U. S. u. Deutschlands. — Ausfuhrliche Angaben uber die Darst. 
der verschiedenen Extrakte. (Pharmac. Journ. 119 [1927]. 423—27. London, Chemical 
Research Laboratories of the Pharm. Society of Great Britain.) L. J o s e p h y .

L. Rosenthaler, Uber Wesen, Einteilung und Nomenklatur der Drogenkunde. Vf. 
schliigt eine Einteilung der Drogen naeh ihrer Verwendung in Medizin u. Pharmazie 
vor u. gibt- eino Ubersicht iiber dieso Einteilung. An Stelle des Wortes „Pharma- 
kognosie“ zieht Yf. die Bezeiehnung „Drogenkunde" yor. (Pharmaz. Ztg. 72 [1927]. 
1336—38.) L. J o s e p h y .

L. Kofler, Uber die ,,Ballaststoffe“ der pflanzlichen Drogen. Vf. yerwirft dio
Anpreisung von Spezialitaten lediglich auf Grund des Fchlens von Ballaststoffen.
So is t z. B. Rhiz. Tormentillao mit den Ballaststoffen dcm leicht zersetzbaren, ballast- 
freien Tannigen yorzuziehen. Auch die ais Ballaststoffe bczeichneten Saponinę wirken 
per os unschadlich, sie wirken sogar resorptionsfórdernd u. zwar bei Tieren fiir Digi- 
toxin, Curare, Strophanthin, Ca- u. Mg-Salzen u. Traubcnzucker, bei Menschen fiir 
Aspirin, Ca-Salze, Traubenzucker u. Hypophysenpraparate. (Apoth.-Ztg. 42 [1927). 
1278—79.) L. J o s e p h y .

M. Rakusin undE. Izkin, Uber das Verhalten von Maqmsiumhydroxyd zu wdsserigen 
iśMimatlósungen und Salzen des dreiwertigen Arsens. Magnesiumhydrozyd adsor- 
biert leicht HgCL u. F o w L E R sc h e  Arsenlsg., kann also bei Vergiftung m it diesen 
Stoffen a is  Gegengift dienen. Kakodylsaures Na wird von Mg(OH) 2 nicht aufgenommen. 
Ebenso adsorbiert Al(OFI)s nur die FoW LF.R sche Lsg., aber nicht das Na-Kakodylat. 
(Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.] Lfg. 16 [1926], 109—114. Mos
kau.) B i k e r m a n .

Albert Hausenstein, Zahnpulter utul Zahnwasser. Ausfiihrlicher histor. t)ber- 
blick iiber die Entstehung der Zahnpflegemittel u. dereń Wrkg. m it zahlreichen Quellen- 
angaben. (Riechstoffind. 1927. 188—89. 197—99.) E l l m e r .

Josef Augustin, Kosmetische Emidsionen und Suspensionen. Kennzeichnung 
fester u. fl. Emulsionen, nebst Angabe einer Anzahl von Rezepten kosmet. Prodd. 
(Dtsch. Parfiimerieztg. 13 [1927]. 299—301. Fiirstenfeldbruck.) H e l l e r .

Ph. Horkheimer, Uber die Aufbewahrung steriler Losungen. Aufbewahrung erfolgt 
in Glasem aus J e n a e r  F i o l a x  - Glas in soxhletflaschenahnlicher Rohrenform. 
Fassungsyermógen 10, 30 u. 100 ccm. VerschluB besteht aus roter Gummikappe mit 
fein perforierter Flausche in der Mitte, die sich beim Abkiihlen hermet. yerschlieBt. 
Schutz gegen Licht, Temperaturunterschied u. Glasbruch erfolgt durch Verpaekung 
in passende Holzzylinder. Lokalanasthesierungslsgg. zeigten auf diese Weise naeh
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14 Tagen weder Triibung noch Nachlassen der pliarmakolog. Wrkg. (Pharmaz. Ztg. 
7 2  [1927]. 1408—09. Niirnberg, Allg. Stadt. Krankenliaus.) L. J o s e p h y .

Curt Rath, Berlin, Miltel zur BeMmpfung bakterieller Erkrankungen. Man be
handelt Tiero m it Verbb. der Pyridin-, Chinolin- oder Isochinolinreiho (ausgenommen 
Alkaloide), welcho besonders biolog, wirksame Elemente, wic Sb, As u. a, enthalten, 
worauf nach gewissem Zeitraum aus den Organen, besonders der Milz u. den Driisen, 
der behandcltcn Tiero dio darin gebildeten Trennungsstoffe genommen werden. Man 
kann auch die betreffenden Chemikalien zugleich m it den Stoffen bakteriellen Ur- 
sprungs gesunden Tieren injizicrcn u. dann den Impfstoff in  iiblicher Weiso gewinnen. 
(E. P. 247 965 vom 17/2. 1926, Auszug yeroff. 21/4. 1926. D. Prior. 18/2. 1925.) Schu.

G. H. Warburton, Batley, Yorkshire, Maschinen zum Konzcntrieren eder Fest- 
machen von Fliissigkeiten, Pasten usw. Die FI. wird in diesen Masehincn dureh ein 
Bohr o. dgl. auf eine Reihe von Trommeln gefiihrt u. das gepulvcrtc oder gekórnte 
Prod. von der letzten Trommcl dnrch eincn Schaber entfernt. (E. P. 276 475 vom 
5/7. 1926, ausg. 22/9. 1927.) K a u s c h .

Adolph G. Hupfel, jr., New York, Salbe. Es werden gemischt: 1 Teil FeP 04- 
Fea(PO.t)2, 8  Teilo Vaseline u. ca. 1  Teil Bienenwaclis. Zu dieser M. kann ein Duftstoff, 
z. B. Geraniumól, hinzugefiigt werden. Dio Vaseline wird geschmolzen u. ca. ein Teil 
weiBes Bicnenwachs dieser Schmclzo beigefiigt, das gepulverto Pliosphat wird m it 
der Yaseline u. dem Wachs gemischt u. abgekiihlt. Wahrend des Abkiihlens muB dio 
M. geriihrt werden, um das Absetzen des Phosphats zu vermeiden. (A. P. 1 615 277 
vom 2/12. 1924, ausg. 25/1. 1927.) G a r v e .

Pepsodent Co., Chicago, Illinois, iibert. von: Rutlolph A. Kuever, Iowa City, 
Iowa, Rcinigungs- und Poliermittel fu r  Zahne. Man niramt lOOTeile Ca(Ń03)2, 3 Teile 
Citronensaurc, 40 Teilo Glycerin, 40 Teile W. u. irgendeino wohlschmeckendo Sub- 
stanz, fiigt dieser M. 3 Teilo eines beliebigen Bindcmittels, z. B. G um m i, hinzu u. 
formt alles zu einer Pastę. (A. P. 1 619 076 vom 12/12. 1924, ausg. 1/3. 1927.) G a r v e .

Erik Gustav Hedstrom, Stockliolm, Schweden, Zahnwurzelfiillung. Dio M. be- 
stcht aus einer Lsg. von Asplialt in einem Losungsm., vorzugswcise Bzl., m it oder 
olino Zusatz einer Substanz, dio fiir Róntgenstrahlen undurchdringlich ist, z. B. eines 
Kolloids eines Edelmetalles oder eines Bi-Salzes. (F. P. 623 652 vom 25/10. 1926, 
ausg. 28/7. 1927. Schwed. Prior. 27/9. 1926. E. P. 276 526 vom 1 / 1 1 . 1926, ausg. 
22/9. 1927. Schwed. Prior. 27/9. 1926.) G a r y e .

Plauson’s Forschungs-Institut G. m. b. H., Hamburg, Paste.nform.ige, Sub
stanzen kolloidaler Art entlialtende Produkte. Zu kolloidierende Stoffo werden in Ggw. 
von Gasen unter Zusatz von Dispersionsmitteln in einer Schlagvorr. behandelt. Dic 
Gase sollen die klcbrige oder schmicrige Beschaffenheit der M. beseitigen. (Schwz. P. 
122 054 T o m  11/12. 1925, ausg. 16/8. 1927. D. Prior. 21/3. 1925.) K a u s c h .

William A. Groff, Philadelphia, Pennsylvanien, Miltel zum Haarwellen. In  verd. 
Lsg. von Kalkwasser werden CaC03 u. Na2B40 7 gcl. Mit dieser Lsg. werden baum- 
wollcno Streifen getrankt u. bei erhóhter Temp. getrocknet. Zum Wellen des Haares 
werden diese angefeuchtet u. um den gewickelten Haarstrang gelegt, so daB die in den 
Streifen befindliche Lsg. auf das H aar einwirkt u. es nach dem Trocknen in seiner 
jewciligen Form erhalt. (A. P. 1 607 981 vom 29/11. 1924, ausg. 23/11. 1926.) G a r v e .

William Borreca, Brooklyn, New York, Haarwaschmittel. In  kleine Stucke ge- 
schnittene Zwiebcl wird in Keroscn gegeben u. 24 Stdn. stehen gelassen. Darauf werden 
die festen Stiickehen aus der FI. entfernt u. W. n  A. zugegeben. Zur Fertigstellung 
wird noch etwas Glycerin, Bosenwasser u. Schwefelblute zugefugt. Das Mittel dient 
hauptsachlich zum Entfernen der Schuppen u. zur Anregung der Kopfhaut. (A. P.
1 612 255 vom 25/5. 1926, ausg. 28/12. 1926.) G a r y e .

Kolmar Laboratories, ubert. Yon: Frederick A. Marsek, Milwaukee, Wisconsin, 
Gesichtspuder und Bleichmittel. Das Mittel enthalt: 55% Talcum, 10% pracipiertes 
CaC03, 10% MgC03, 5% Zn-Stearat u. 8 %  ZnO. Hierzu kommen ais Bleichmittcl 
S% ZnB20 ;, 4%  Na20 2 u. etwas Citronenól. Die Zutaten werden gesiebt u. dann ge
mischt. Duftstoff u. Farbo werden nach Bedarf hinzugefiigt. Das Mittel wird be
sonders gegen Sommersprossen benutzt. (A. P. 1 620 269 Y o m  12/8. 1922, ausg. 8/3. 
1927.) G a r v e .

Mauro Bucci, Philadelphia, Pennsylvanien, Schonheitsmittel. Das Mittel besteht 
aus: Apfelsaft, virgin. Ton, A., Citronensaft, Honig u. Rahni. Man druckt den Apfel-
u. Citronensaft aus u. gibt den Ton dureh ein feines seidenes Tucb, um alle irgendwie
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harten Stoffe zu entfernen. Nachdcm dann das Gemisch ca. 1 Stde. kriiftig zerricben 
worden ist, setzt man Duftstoff nach Belieben zu u. hebt die M. in luftdichten Behaltern 
auf. Das Mittel wird von Friseuren hauptsachlich zur Gesichtsmassage verwendet. 
(A. P. 1 634 974 vom 21/8. 1925, ausg. 5/6. 1927.) G a r v e .

Lydia Studer r a d  Beatrice Graham Bainbridge, London, Fingernagelpoliiur. 
Die Politur wird bereitet aus trockenem Pyroxylin, Campher u. 1. Carminol. Diese 
Bestandteile werden in einer Mischung von Amylalkohol, Aceton, Amylacetat u. CH3OH 
gel. Die Politur wird m it einer kleincn Burste aufgetragen; sie yorhindert das Brechen 
der Nagel. (E. P. 276 834 vom 9/9. 1926, ausg. 29/9. 1927.) G a r v e .

Tokuj iro Hashimoto, Tokio, Japan, Hautcremc. Dio Creme besteht aus einer 
schwachsauren Lsg. von Pflanzenleim, die unter Druck erhitzt wird u. dann m it Hexa- 
methylentetramin u. einem oder mehreren, die H aut kraftigenden Substanzen yersetzt 
wird. Ais Beispiel ist angegeben: Eine Mischung yon einem Teil Pflanzenleim m it
3—500 Teilen einer l% ig. Lsg. yon Borsaure wird unter Druck erhitzt. Darauf wird 
eino filtrierte Lsg. von Gliopeltis furcala (einer Seealge), einem Gemisch von 0,01 Teil 
Hcxamethylentetramin u. 0,3 Teilen Li-Benzoat, einer kleinen Mengo einer alkoh. 
Lnnolinlsg. u. Duftstoff zugefiigt. Diese Creme wird nicht nur ais Toilettcaftikel, 
sondern auch m it gutem Erfolg ais Yorbeufjungsmittel gegen Bletiergiflungen yerwendet. 
(E. P. 245 990 T o m  25/4. 1925, ausg. 11/2. 1926. F. P. 597 220 vom 24/4. 1925, ausg. 
16/11. 1925.) G a r v e .

6. Analyse. Laboratorium.
Eligio Perucca, E in  new s bcsonders einfaches Verfahren zur Ilerstellung von 

Qvarzfaden. Dor mittlcre Teil eines kleinen, 2—3 mm dickcn Stabchens aus durch- 
siehtigem, gesehmolzenem Quarz wird in der yertikal gehaltenen Elamme des O-Ge- 
blases envcicht u. zu einem etwa 1 mm dieken, 20 cm langen Eaden ausgezogen, 
worauf man dem Ganzcn dio Form eines Z gibt, dessen abwarts gerichteter Schenkel 
von dem verjiingten Teil gebildet wird. Diesen bringt man in die Nachbarschaft 
der Geblaseflamme unter Vermcidung zu starker Erwarmung. Wahrend er erweicht, 
hiilt man den unteren horizontalen Schenkel fest u. bewegt den oberen parallel mit 
sieh langsam aufwarts. Man erhalt einen Quarzfaden von 2—3 m Lango u. hinreiehend 
gleicbmiiBiger Dieke yon 0,002—0,001 mm, dessen noch in der Naho der Flammo 
befindlicher Teil von ih r zu entfernen ist, wenn das Ausziehen beendet werden soli. 
(Ztschr. Instrumentenkunde 47 [1927], 527 Turin, Ingenieurschule.) B o t t g e r .

H. Fischer, Entwicldung der Thermometerindustrie in  Thuringen. (Glastechn. 
Ber. 5 [1927], 307—20. Ilmenau.) S a l m a n g .

A. S. Webb, Ein Tliermohydrometer. Dio Temperaturyeranderung der zu unter- 
suehenden Eli. wird durch Anwendung eines gefarbten Indieatorfadens kenntlich 
gemacht. (Journ. South African chem. Inst. 10 [1927], Nr. 2. 14—15.) M etz.

R. Kummer, Die Vakuumapparatur des Apothekenlaboratoriums. Beschreibung 
von Verss. m it der yom Vf. zusammengestellten Vakuumapparatur u. Abbildung der- 
selben. Zu beachten sind Temp. der Briihe, Dampfentw., Kondensation u. Vakuum, 
dio in fester Abhangigkeit yoneinander stehen. — Ein einheitliches reines Losungsm. 
ist zu yerwenden u. wahrend des Verlaufes der Dest. sind genauo Ablesungen zu machen. 
(Pharmaz. Ztg. 72 [1927], 1429—31.) L. J o s e p h y .

Franz Fischer und Hans Tropsch, Aluminiumofen fiir katalytische Zwecke. Einige 
Yerbesserungen an dem ursprunglich yon STOCK (Ztschr. Elektrochem. 18. 153;
C. 1912. I. 1165) angegebenen Al-SchieBofen. (Brennstoff-Chem. 8 [1927], 323—24. 
Miilheim-Ruhr.) B oR N STE IN .

J. H. Linschoten, Laboratoriumsmitteilungen. Beschreibung einer Vorr. zum  
Eindampfen grojierer Mengen von FI., bestehend aus umgekehrter Elasche, durch dereń 
Stopfen ein kurzes enges Bohr u. ein langes unten erweitertcs Rohr gehen, die in die 
yerdampfendo El. tauehen. Durch winkelige, Biegung beider Rohre wird errcicht, 
daB die Flasche seitwarts aufgebaut werden kann u. dadurch kiihl bleibt. — Beschreibung 
eines Titrierkolbens m it seitlich eingeschmolzenem auf den Boden fiihrenden Rohr 
zur Titration in  C02-Atmosphdre. (Chem. Weekbl. 24 [1927]. 558—59. Utrecht, Rijks- 
bureau y. Drinkwateryoorziening.) G r o s z f e l d .

Vit8zslav Mazenauer, Uber die Methoden der Messung der Oberflachenspannunt) 
biologischer Fliissigkeiten mit besonderer Beriicksichtigung der Brinbnannschen Ring- 
methoden. Zur Messung der Oberflachenspannung bio'og. Fil. is t keine der Methoden,
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bei denen Capillaren zur Anwendung kommen (M lCH A ELIS, F a n o -M a y e r , C z a p e k ) 
geeignet. Sie sind alle zu wenig empfindlich. Die BRINKM  ANNsche Methode ist unter 
Anwendung der Torsionswage bis auf 0,01% genau, etwa zweimal so empfindlich wie 
die stalagmometr. Messuug ( T r a u b e ). Absolute Werte werden damit nieht erhalten, 
aber es geniigt oft die Veranderungen festzustellen, was hier 50-mal empfindlicher 
moglich ist ais boi den Capillarmethoden, die absolute Werte geben. Glyeerinzusatz 
(1—3— 5%) zu W. erhóht dio Oberflachenspannung (um 13,8, 5,2 u. 10,8 Dj-n). Durch 
Galio im W. wird dio Oberflachenspannung erniedrigt, ebenso durch Saponin schon 
bei einer Konz. von 0,1—1%. (Spisy lekarsko fakulty Masarykovy university v Brno
4 [1926], 1— 12 [Tschechisch]; Ber. ges. Phyiol. 41 [1927]. 292—93. Rof. H y k e s .) H m b .

Richard Gans, Uber Dichtebestimmung von Fliissigkeiten. Zur Best. von D. bei 
Fil. nach dem D.A.B. 6 gibt Vf. eine Korrektionstabelle an, m it dereń Hilfe die wahre
D. aus der scheinbaren, direkt abgelesenen D. ermittelt werden kann. Die Tabeli© 
bezieht sich auf groBte Reiter von verschiedenem Gewicht, die bei der MOHRschen 
Wagę verwendet werden. — B oi M O H R schen g le ic h a rm ig e n  Wagen, bei denen der 
Senkkórper durch eino Wagschalo iiąuilibriert ist, ist D. direkt abzulesen, wenn der 
groBte Reiter 5,0110 g wiegt u. ein Kompensationsgewicht von 0,0060 g benutzt wird. 
(Pharmaz. Ztg. 7 2  [1927]. 1357— 58. Konigsberg, Univ.) L. J o s e p h y .  •

Gilbert Adair, Die osmołische Methode zur Bestimmung des Molekulargewichla 
der Proteine. (Vgl. C. 1927. I. 1801.) Obgleich die ungleichmaBige Verteilung der 
lonen ofters ais theoret. Einwand gegen die osmot. Methodo angefuhrt wordon ist, 
ist sie doch vom prakt. Standpunkt aus vorteilhaft-, weil sie das Studium der Aktivitats- 
koeffizienten der diffusiblen lonen in  Ggw. von Proteinen crleichtert. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 49 [1927J. 2524—25. Cambridge, England.) K i n d s c h e r .

Bennosuke Kubota und Takeo Yamane, Eine Methode zur Bestimmung des 
Molekulargewichts organischer Suhstanzen in  geringen Mengen durch Gefrierpunkts- 
emiedrigung. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 6. 306—09. — C. 1927. II. 
2085.) ” L i n d e n b a u m .

F. C. Toy, E in  neues photoelektrisches Densitometer. Vf. beschreibt einen neuen 
Typ eines photoelektr. Densitometers, bei dcm s ta tt einer Selonzello eine gasgefiillte 
photoelektr. Zelle benutzt wird. Hierdurch wird die photoelektr. Messung von Dichten 
oberhalb D  =  2 ermoglicht. (Journ. sciont. Instruments 4 [1927], 369—75. Brit. Phot. 
Rcs. Assoc. Lab.) L e s z y n s k i .

A. E. G illam und R. A. Morton, Die Bildung von N itrit aus Nitrat ais Ma/J 
der. Ullravioletlinlensit(it. Vff. empfohlen die photochem. A70 2-Bldg. in einer auf 
Ph =  9,4 gepufferten T̂AT0 3-Lsg. ais Aktinometer zur Messung der baktericiden Wirk- 
samkeit von Hg-Dampflampen, da die K N 03-Photolyse der baktericiden Wrkg. in 
bezug auf die spektrale Yertcilung der photochem. Wirksamkeit sehr naho kommt. 
Die gebildeto K N 02-Mengo wird mittels des a-Naphthylamin-Sulfanilsaurereagens 
colorimetr. bestimmt. Da dio Photolyse gegen das kurzwcllige Ultraviolett besonders 
ompfindlich ist, cignet sie sich auch zur Feststellung beginnender Versehlechterung der 
Lampen. Die Grenze der Durchlassigkeit von Vitaglas liegt bei ca. 275 fifi; etwa 98% 
des gebildeten N itrits ruhrt von kurzwelligeren Strahlen hor. (Journ. Soc. chem. Ind. 
46 [1927], T. 415—17.) K r u g e r .

A. E. Gillam und R. A. Morton, Vergleich einiger Mcthoden zur Bestimmung 
der vltravioletten Intensit&t einer Lichtguelle. (Vgl. vorst. R e f.)  Verschiedene zur Aktino- 
metrie im UltravioIett vorgeschlagene R k k .  werden besprochen. Verss. m it Hg-Dampf
lampen unter Verwendung von Vitaglas- u. Fensterglasschirmen ergeben, daB 88% 
des Ausbleichens des Aceton-Methyleiiblaureagens von W e b s t e r , H i l l  u . E i d i n o w  
(Lancet 1. 745 [1924]) von Strahlen zwischen 200—280 /t/i u. je 6 %  von Strahlen 
zwischen 2S0 u. 325 /;/ł u. >  325 ft/i herriihrt. 25— 3 0 %  der Zers. von ANDERSON u. 
RO B IN SO N s Ozalsaureuranykidfatlsg. (Journ. Amer. chem. Soc. 47. 718; C. 1925.
II. 583) erfolgt durch Strahlen >  325, ca. 2 0 %  durch Strahlen zwischen 270—325 fi/j. 
Die Verwendung konzentrierterer Uranylsalzlsgg. bei der Uroxametermethode von 
MOSS n. K n a p p  (C. 1926. I. 176) verandert das Absorptionsspektrum erheblich. Die 
Zers. von CCT4 (M a c  K e n z i e  u. K lN G ) ist fiir die bei der Aktinotherapie wirksamen 
Strahlen (265—305 /.t/i) nieht empfindlich aber fiir die Feststellung der Verschlechterung 
der Hg-Dampflampen im Verlauf ihrer Benutzung wertvoll. Reinstes medizin. CCI., 
wird viel schneller zers. ais gewóhnliches „reines“ CC14. Die Nitratphotolyse u. die 
CCl4-Methode sind besonders zur Messung der baktericiden Strahlen, die Oxalsaure- 
aktinometer dagegen mehr fiir das mittlere Ultrayiolett geeignet. — Dio Strahlung
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yerschiedener Quarzquecksilberlampen wird yerglichen. (Journ. Soc. chem. Ind. 46  
£1927]. T . 417— 20. Liyerpool, Univ.) K r u g e r .

Z. Bay und W. stemer, Das kontinuierlićhe Wasserstoffspektrum ais Lichiąuelle 
fiir  Absorptionsversuche im Ultriwiolelt. Es werden zwei m it Wasserstoff gefiillte Ent- 
ladungsróhren beschrieben, die bei Dauerbelastung bis zu 500 mA. das kontinuierlicbo 
Wasserstoffspektrum m it groBer Intcnsitat liefern u. ais Liclitąuelle fiir Absorptions- 
verss. im Ultraviolctt geeignet sind. Dio Rohre sind so konstruiert, daB es gelingt, 
die Intensitat, eincrseits durch Erhóhung der Stromdichte u. dam it der Flachcn- 
helligkeit, anderseits durch die Móglichkeit, die ganze Lange des leuchtenden Rohres 
auszuniitzen, sehr zu steigem. Die Rohre besitzen deshalb zwei dicht an dio Rolir- 
wandungen ansitzende Al-Elektroden von etwa 300 cm Oberflache. Dio Rohre kónnen 
mit einer Belastung von 500 mA. einigo Tage ohne Unterbrecliung arbeiten. Zur E r
hóhung der Stromdichte im leuchtenden Teil des Rohres werden dio Entladungen 
dort zusammen geschniirt. Diese Anordnung wird in 2 Rohren m it u. ohne Wasser - 
kiihlung durchgefiihrt (Skizzen). Es wird die Ubcrlegenheit dieser Rohren im Vergleich 
zu iilteren Konstruktionen diskutiert. (Ztschr. Physik 45  [1927]. 337—42.) B e n j .

G. I. Pokrowski, Das Ringphotometer, seine verschiedenen Formen und Anicendungs- 
móglichkeiten. (Ztschr. Instrumentenkunde 47 [1927], 520—24. Moskau, Techn. 
Hochsch.) B ó TTGER.

Oscar Collenberg, Die potentiometrische Titrierung und ihre Anwendung in  
. der Analyse. E in zusammenfassender Vortrag. (Svensk Kem. Tidskr. 39  [1927]. 

249—65.) W . W o l f f .
James Frederick Spencer, Ein Apparał fiir  potentiometrische Tilrationen. 

Genaue Beschreibung u. Abb. im Original. Besonders fiir stark gefarbto Lsgg. be
stimmt. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 6  [1927]. T . 423— 24.) K r u g e r .

E l e m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b i n d u n g e n .
Niels Bjerrum, Uber litrimelrisclie Beslimmung der in  deslillierlem Wasser vor- 

handenen kleinen Mengen ron Kohlcnsaure und Ammoniak (Base). Die acidimetr. 
Titration m it Farbstoffindicatoren (Phenolphthalein u. Methylrot) wird so yerfeinert, 
daB mit ihrer Hilfe auch extrem kleine Mengen Ammoniak u. Carbonat in W. mit einer 
Gonauigkeit von etwa 0,5 X 10~e molar bestimmt werden kónnen. Das Verf. wird 
auf verschieden gut dest. Wasser angewandt. Es zeigt sich dabei, daB dio Leitfahig- 
keiten dieser Wasser von ihrem NH3- u. C02-Geh. herriihren. Die Richtigkoit des Verf. 
wird durch Analysen yon 0,5• 10~5—3-10-5 mol. Lsgg. von Na2CO:l u. 0,5• 1Ó—S bis 
2-10_5mol. Lsgg. yon NaHC03 gepriift. (Ann. Acad. Scient. Fennieae. Serie A. 
[KoMPPA-Festschrift.] 2 9  [1927]. Nr. 1. 19 Seiten. Sep.) E. J o s e p h y .

Robert F. Le Guyon, Mikrotitration des Sulfalanions und des Bariumkations durch 
Zentrifugovolumetrie. (Vgl. C. 1 9 2 6 . II. 2327.) Kurze allgemoine Beschreibung 
der Methodo u. Anwendung derselben zur Titration von S04-Ionen mit BaCl2 in der 
Mikroanalyse u. zwar yerwendet man der Gonauigkeit halber am besten eine 1/a -n. 
bis 1/100-n. BaCl2-Lsg. Die Titration der Ba"-Ionen m it H 2S04 ist ebenso gut an- 
wendbar. (Buli. Soc. chim. France [4] 41  [1927]. 1387.) ENSZLIN.

Oldrich Tomicek, Die Beslimmung des Selens und Tellurs durch Titanlrichlorid. 
Dio Red. der Tellurate m it TiCl3 wurdo potontiometr. verfolgt in Ggw. von HCl u. 
H 2S04 yerschiedener Konzz. u. bei Anwescnheit von Tartraten u. Acetaten. Dabei 
zeigt sich, daB in 10—20% HCl u. in H2SO., die Red. zu metali. Fe yollstiindig ist, 
wahrend bei Ggw. von Tartraten die Red. nicht quantitativ yerlauft. In  verd. 
schwefelsaurer l ig .  konnto auBcrdem noch ein Sprung beobachtet werden, welcher 
dem tlbergang von TeTI nach TeIV entspricht. AuBerdem kónnen auch die Tellurito 
m it TiCl3 potentiometr. bestimmt werden. Nicht stórend wirkt die Gg\v. von As111, 
Asv, Sb111, Bi u. Sn, wahrend Cu11, Fem u. Sbv sowie Se stóren. Das Fe kann m it 
TiCl3 auch gravimetr. bestimmt werden. Es wird dann in der Kii 1 te gefallt, nach 
30 Min. abfiltriert, m it TiCl3-haltigem W. u. zuletzt m it A. gewaschen u. getrocknet. 
Weiter wrurde die Red. der Selenatc m it TiCl3 potentiometr. untersucht, wobei auch 
in  schwefelsaurer Lsg. keine zwei Spriinge beobachtet wurden. Die Rk. yerlauft 
bei 70—80° ebenfalls quantitativ. (Buli. Soc. chim. France [4] 41  [1927]. 1389 
bis 1399.) E n s z l i n .

Oldrich Tomicek, Uber eine neue und sehr empfindliche Reaklion des Tellurs. 
(Vgl. yorst. Ref.) In  Ggw. yon Acetaten u. Essigsaure yerlauft die Red. der Tellurate 
mit TiCl3 weiter u. zwar bis zum Te". Es bildet sich der sehr iibel riechende TeH2,

X. 1. 7
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woduroh sehr gcringo Mcngen von Te naehgewiesen werden. Diese Rk. geht unter 
denselben Bedingungen aucłi m it CrC!2. Die Empfindlichkeit ist die der M a r s h -  
schen Arsenprobe. Der H 2Te wird iiber CaCl2 getrocknet u. brennt m it blauer Flammo 
u. schwarzt feuehtca AgN03-Papier. A nstatt Eg. u. Aeetate konnen aueh Propion-, 
Buttcr- u. Yaleriansaure u. ihre Salze yerwandt werden, nicht aber Ameisen-, Oxal-, 
Wein-, Citronen- u. Phosphorsiiure u. dereń Salze, da dereń pn zu hoch ist. Die Red, 
yerlauft in einer Lsg. m it der pn von 4,2—5,5. Ebenso reagieren unter diesen Be
dingungen Se, S, P, As, Sb, Bi, Sn u. Pb, welche durch den Geruch u. Beschlag unter- 
schieden werden. In  diesem Verh. durftcn aueh dio Griinde zu suchen sein, wodurch 
dio potentiometr. Best. dos Bi nach Z lN TL  u. R a u c i i  in essigsaurcr Lsg. immer einen 
Mehryerbrauch an TiCl3 bonotigte. — Arbeitsvorschrift. Erhitzen von 10 g Ammon- 
acetat u. 1 g Eg. in 30—40 ccm W. auf 60—80° u. Zugeben von 2—3 ccm TiCl3 
(2%ig.) in einer C02-Atmosphare. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1399 
bis 1403.) E n s z l i n .

Justin Hausner, Neue einfache Methode zur Bestimmung des wirksamen Chlors. 
(Melliands Textilber. 8. 873—74. — C. 1927. II. 1636.) S u v e r n .

G-. DenigeS, Stabiles und instabiles Molybdanblau. Analytische Anwendwigen zur 
Bestimmung der Phosphal- und Arseniationen. Bei der Red. yon Molybdansaure 
oder Molybdaten in H 2S04-saurcr Lsg. m it Cu, Hg, Sn, Al, Zn oder anderen ent- 
stoht eino Blaufiirbung, welcho sich durch A . nicht ausschiitteln laCt, u. welche boi 
einer Konz. von weniger ais 25% H 2S04 vcrschwindct, also sehr instabil ist. In  , 
Ggw. yon PO,- u. As04-Ionen sind die entstehenden Farbungen aueh noch in  neutralen 
Lsgg. bestandig, sio ycrschwindon weder beim Verdiinnen noch bei der Erhóliung 
der Temp. Hierboi werden sie wiederum unterschieden durch ihro Loslichkeit in A. 
Ein Teil laBt sich aus 4-n. H 2S 04 yollkommen ausschiitteln (vgl. C. 1927. I. 3062), 
ein anderer ist vollkommen unl. u. schwimmt nach dem Zusammenballen auf der 
wss. Schicht ais blauer Nd. der Zus. Mo02-4M o03. Zur Best. der P 0 4- u. As04- 
Ionon schiittelt man dio Lsg. der Schwefelmolybdiinsaure mit Cu-Spanen 1 Stde. 
lang, dekantiert die FI., welcho ais Reagens benutzt wird. Zu der PO.,-haltigen Lsg. 
gibt man nun etwa 5 Tropfen dieser Lsg. u. kocht unter Umriihren kurz auf, kiihlt 
rasch ab u. verglcicht mit einem Blindyersuch. Dio geringsto Spur H3P 0 4 ruft eine 
Blaufiirbung heryor. Empfindlichkeit 0,15 mg P  pro Liter. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 185 [1927], 777—79.) E n s z l i n .

E. H. Buchner, Eine Warnung. Beim Eindampfen des alkoh. F iltrates von 
KC104 bei der K-Best. oxplodierto der Riiekstand, anscheinend Bldg. des auCerst ex-r 
plosiven Athylperchlorates. Das Eindampfen ist bei der K-Bcst. vóllig uborfliissig. 
(Chem. Weekbl. 24 [1927]. 558. Amsterdam.) G r o s z f e l d .

E. Zintl und Ph. Zaimis, Die jiotentiomelrische Analyse der Slahlhurtwigsmetalle 
und Spezialstahle. I. Mitt. Bestimmung von Chrom und Vanadin neben Eisen. Vff. 
titrieren Cr, V u. Fe nebeneinander m it Hilfe von CrS04 in H2S04-Lsg. auf potentio
metr. Wcge. Dio Metalle mussen in Form von Chromat, Vanadat u. F e '"  yorliegen. 
Bis zum crsten Potontialsprung werden Cr u. V zu Cr'" bzw. Vanadyl reduziert, bis 
zum zweiten Sprung titriert man das Fe u. bis zum dritten  das Yanadyl zu V'"-Śalz. 
Dio Methode ist aueh brauchbar, um Cr neben Fe u. V neben Fe zu bestimmen. — 
Bei Ggw. groBer Mengen Fe titriert man das Cr ais Chromat in einer Lsg. von 20% 
II2S04 m it A s20 3 zu Chromisalz u. anschlicflend das V ais Vanadat m it Hilfe von 
FeSO., zu Vanadylsalz. Hicrbei ist die Ggw. von Ni u. Mo (ais Mo03) unschadlich, 
dagegen storen Mn u. Co. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927], 1286—91. Miinchen.) Lii.

B e s t a n d t e i l e  v o n  Pflanzen u n d  T ie r e n .
J. G. van der Sande, Ein vereinfachtes Gerdt zur Mikrosticksioffbestimmung 

nach Kjeldahl. Beschreibung einer einfachcn Vorr., bestehend aus Koclitlasche, Rohr 
m it Hahntrichter, Zersetzungskólbchen, Kiililer u. Vorlage gemaB Zeichnung. (Chem. 
Weekbl. 24 [1927], 558. Delft, Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

M. Wagenaar, Mikrochemische Beaktionen auf Morphin. Nachpriifung (Grenz- 
konz. 1): der Rkk. m it KOH (200), HgCl„ (1000), HgBr2 (10000), H gJ2 in K J  (10000), 
CdC)2 (100), CdBr2 (200), CdJ2 (1000), Pikrolonsiiure "(1000), K J  (100), ICBr (100), 
K J3 (200), K 2Cr04 (200). (Pharmac. Weekbl. 64 [1927], 1119—22. Rotterdam.) Gd.

Karl Schuhecker, MethodiscMs zur Mikroblutzuckerbestimmung nach I . Bang 
und zur Mikrochloridbestimmung nach St. Ruszniak. Um bei der Best. des Blutzuckers 
nach B ang  die Torsionswage entbehrlieh zu machen, hat Vf. eine Auswaschpipette
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fur kleine El.-Mengen, die aus 2 aufeinander eingeschliffenen Teilen besteht, ki 
Auch fiir die Mikrochloridbest. naeh R uS Z N IA K  ist diese Pipette yorwend; 
Einzelheiten vgl. Original. (Wien. med. Wchschr. 77 [1927]. 1519—20. Wie! 
schule f. Bodenkultur.)

A. Hittinair, Einfache Bluluntersuchungsmethoden ais wertvolles diagnos, 
Hilfsmittel. Vf. weist auf die Bedeutung der Unters. des Blutausstriches u. der 
der Senkungsrk. ais wertvolle diagnost. Hilfsmittel hin. Eiir den Praktiker ist die 
Methode zur Best. der Senkungsrk. von LlN ZEN M EIER  am meisten zu empfehlen. 
(Wien. klin. Wchschr. 40 [1927], 1391—92. Weis.) EltANK.

Erich Schuntermann, Uber eine neue Methode des Urochromogennachuieises 
im TJrin. In  konz. H 2S 0 4 wenig Na-Perborat (M e r k ) lósen, 1 ccm der abgekiihlton 
Lsg. m it 2 ccm des zu untersuchenden Harns yersetzen, wieder kiihlen u. m it 3 ccm 
A. ausschiitteln. Auch bei n. Harn nimmt der A. eino schwach gelbe Earbe an, bei 
Ggw. von Urochromogen farbt er sich intensiv citronengelb. Bei Lungentuberkuloso 
ist die Rk. nur positiy, wenn eine crhebliche Gewebseinschmelzung parallel geht. (Beitr. 
z. Klin. d. Tuberkul. 65. 773—76; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 389. Ostharz, Schielo. 
Ref. H a r i .) H a m b u r g e r .

Adolf Jolles, Zum Nachweis von Eiweifi im Harn. KLrit. Besprechung der zum 
Nachweis von EiweiB im Harn yorwiegend Verwendung findenden Methoden. Ais 
Orientierungsprobe kommt dio K o c h - oder die H E L L E R scho  Probe in Betracht, zur 
Kontrolle entweder dio Ferrocyankalium-Essigsaure- oder Sulfosalicylsaure- oder die 
HgCl2-Probo naeh SPIEG LER -JO LLES. Das Reagens fiir letztere hat Vf. folgender
maBen goandert: HgCl2 10,0, Citronensaure 20,0, NaCl 20,0 u. dest. W. 500,0. Etwa
5 ccm des Harns werden m it 10 Tropfen 30%ig. Essigsaure yersetzt u., wenn der Harn 
klar geblieben ist, 5 ccm von obigem Reagens hinzugefiigt. Bei Ggw. von EiweiB 
scheidet sich ohne Erwiirmung ein weiBer, feinflockiger Nd. aus, bei ganz geringem 
EiweiBgehalt t r i t t  eino Triibung oder leichto Opaleszenz erst naeh einigen Min. cin. 
Sollte schon naeh dem Zusatz von Essigsaure eino Triibung bzw. Fallung eintreten, 
so wird die F l .  abfiltriert u. die Probe m it dem klaren F iltra t angestellt. (Dtsch. med. 
Wchschr. 5 3  [1927]. 1906—07. Wien.) F r a n k .

Enrico Greppi, Das Verfahren von Term n zur quantitaliven Bestimmung des 
Urobilins in  Harn und Faeces. Das Verf. von T e r w e n  zur quantitativen Best. des 
Urobilins, das ausfiihrlich beschrieben wird, andert Vf. dahin, daB er bei unvoll- 
kommener Red. des Urobilins neutralisiert u. nochmals reduziert. (Folia clin. cliim. 
e t microscop. 1 [1926]. 61—67; Ber. ges. Physiol. 4 1  [1927]. 389. Mailand, Univ. Ref. 
S c h m it z .) H a m b u r g e r .

J, H. King und Lay Martin, Die klinische Bewertung der Cholecyslographia 
durch perorale Zufuhr vo7i Tetrajodphenolphthalein. Die sog. GRAHAM-Methode der 
Sichtbarmachung der Gallenblaso durch Zufuhr von Tetrajodphenolphthalein ist fiir 
dio Frage, ob eine erkrankte oder n. funktionierendo Gallenblase yorliegt, nur m it 
auBerster K ritik  u. Vorsicht brauchbar. (Buli. Johns Hopkins Hospital 4 1  [1927]. 
219—25.) Op p e n h e im e r .

Lay Martin, Unter suchungen iiber Galie, Panhreas und Duodenum. II. Pankreas- 
Enzynibestimmung und ilir Wert vom klinischen Standpunkt. (I. vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1974.) 
Diastase wird bestimmt durch ih r Verzuckerungsvermógen gegenuber Starkę; ent- 
standene Doxtroso ist naeh FOLIN-Wu festzustellen. (Arch. of internal med. 39 . 
343—55; Ber. ges. Physiol. 4 1  [1927]. 363. Ref. J o c h im s .) H a m b u r g e r .

Edward Mallinckrodt jr., Reaktionen des Narkoseathers mit Kaliumhydroxyd 
und mit Queclcsilber und die Priifung auf fremde Geruche. Vf. fand, daB unter n. Be- 
dingungen bei Ather m it einem Aldehydgehalt von weniger ais ca. 0,05% dieser naeh 
dem Aldchydtest der U. S. P. X. wahrscheinlich nicht erkannt wird, wahrend dies 
m it festem KOH unter den vom Vf. angegebenen VorsichtsmaBregeln bis 0,01% 
gelingt. Auch dic Ggw. von Peroxyden u, A. ergibt bei dieser Priifung charakterist. 
Erscheinungen. Schiittcln m it motali. Hg liefert ein geeignetes Verf. zur Zers. der 
in altem A. natiirlich yorkommenden organ. Peroxyde unter Entw. yon Acet- 
aldehyd. Die Ggw. yon mehr ais klcinsten Spuren yon Peroxyden kann im A. durch 
den charakterist. Geruch entdeckt werden, wenn der A. auf ein kleines Vol. abgedampft 
u. dann auf Papier ausgegossen wird. (Journ. Amer. ebem. Soc. 4 9  [1927]. 2655—66. 
St. Louis [Missouri].) K lN D SC IIER .

W. Peyer, iiber die Mineralstoff bestimmung in  Drogen. Zahlreicho Unterss. von 
Drogen ergaben, daB der Mineralstoffgeh. yom Standort abhangig ist. Die Unterss.

7*
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wurden nacli der Methode des D. A. B. 5 ausgefiihrt oder nach Angaben der Nahrungs- 
mittelohęmie. AuBer der Rohaschebest. wurde der Sandgeh. bestimmt, wobei sich 
ergab, daB bei 32 Drogen, die einen zu hohen Aschegch. aufwiesen, dieser dureh physiolog. 
Asohc, bedingt dureh Standort, Diingung u. Klimo, lierYorgerufen wird. Trotz des zu 
hohen Asehegeh. erwiesen sich die Drogen ais Arzneibuehware. Verschiedeno Verff. 
zur Best. des Sandgeh. werden angefiihrt. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 67 [1927], 695—98. 
Halle, C a e s a r  u .  L o r e t z . )  L . J o s e p h y .

Paul S. Pittenger, Temperaturrcgulator. Beschreibung eines Temp.-Regulators, 
dureh den ein Wasserbad mindestens wahrend 24 Stdn. auf der konstanten Temp. 
von 20° gehalten werden kann. Der App. ist besonders gceignet fiir biolog. Frosch- u. 
Goldfisehverss. (Journ. Amer. pharmae. Assoc. 16 [1927]. 907—12. Research Pharma- 
cological Laboratories, S h a r p  u. D o h m e .) L. Jo S E P lIY .

Alexandec Classen, Quantitative Analyse dureh Elektrolyse. 7. Aufl. umgearb. von Alexander 
Classen u. Heinrich Danneel. Berlin: J . Springer 1927. (IX , 399 S.) 8°. M. 22.50; 
I,w. M. 24.— .

Gunther Lehmann, Die Wasscrstoffionen-Messung. Eino ersto Einf. Leipzig: Joh. Ambr.
Barth 1928. [Ausg. 1927] (VIII, 141 S.) gr. S0. M. 13.50.

P. Muller, Klinische methoden voor scheikunde en microscopie. Utrecht: Ervcn J. Byle- 
veld. (VIII, 151 S.) 8°. Geb. f. 5.25.

Arthur Amos Noyes and William Crowell Bray, A system of qualitative analysis for tho rare 
elements. New York: Macmillan 1927. (548 S.) 8°. Lw. $ 5 .— .

Ernst Hermann Riesenfeld, Anorganisch-chcraisehes Praktikum. Qualitativo Analyso u. 
anorgan. Priiparate. 7. Aufl., neu bearb. vom Verf. unter Mitw. von E. Klement. 
Leipzig: S. Hirzel 1927. (XVI, 371 S.) 8°.

Otto Ruff, Einfuhrung in das chemische Praktikum. Fur Studierendo d. Chemie, Hutten- 
Tumde u. d. hoh. Lehramts <Oberatufo>. Leipzig: Akadem. Verlagsgesellschaft 1927. 
(IV, 86 S.) 8°. Durchschossen b 4.80.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine cłLemische Technologie.

William H. Mc Adams, Graphische Methode zur Beslimmung der Warmeuber- 
tragung in  Rohren. Beschreibung einer graph. Methode zur Best. der TFameiiber- 
tragung zwischen Fil. in Oberflachenkondensatoren, Rohrenapp. zur Dampferhitzung 
von Fil. u. Warmeaustauschern. (Chem. metallurg. Engin. 34 [1927], 599—600. Massa
chusetts Inst. of Technology.) SlEB E R T .

Emst Schmidt, Warmeschulz dureh Ahiminiumfolie. (Arch. Warmewirtsch. 8 
[1927]. 346—48. — C. 1927- II . 2331.) L u d e r .

A. Sacharenko, Fraktionierte Destiłlalion. Theoret. iiber die fraktionierte Dest. 
Yon unbegrenzt u. begrenzt mischbaren Gemischen. (Petroleumind. [mss.: Neft- 
janoe Chozjasjtwo] 13 [1927], 55— 62. B a k u .)  B ik e r m a n .

Elektrochemische Werke Miinchen Dr. Adolph, Pietzsch & Co., Hollriegels- 
kreuth b. Miinchen, und Berthold Eedlich, Feldkirchen b. Miinchen, Oas- und fliissig- 
heiUdichle Oefdpe und Rohrleitungen. Man fiillt die Fugen der GefiiBe oder Rohre 
mindestens teilweise dureh ein piast., im festen Zustande elast., gut anhaftendes Gas- 
u. fliissigkeitsdichtes Bindemittel (Kautsehukmassen, Guttapercha, Celluloid, fl. oder 
gol. CeUulose). (Schwz. P. 121 335 vom 10/5. 1926, ausg. 1/7. 1927. D. Prior. 22/5.
1925.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M , Saurefestes Materiał und 
Rohre, Hohlware usw. Man bringt auf einen Kern eine Anzahl von Lagen weitmaschiger 
Gewebe auf, impragniert diese vor, wahrend oder nach ihrem Aufbringen m it einem 
synthet. Harz u. hartet dieses alsdann. Hierauf werden die Gewebeschichten von dem 
Kern abgestreift. (E. P. 276 697 vom 30/8. 1927, Auszug veróff. 26/10. 1927. Prior. 
30/8. 1926.) K a u s c h .

W. H. Whatmough, London, Kolloidale Dispersionen. Man vcrwendet zu ihrer 
Herst. eine Mahlmiihle, die aus einer sich drehenden Walze besteht, gegen die sich, 
adjustiert dureh Schrauben, Mahlsta.be aus Metali pressen. (E. P. 276 401 Y o m  22/4.
1926, ausg. 22/9. 1927.) K a u s c h .

W. H. Whatmough, London, Kolloidale Dispersionen (wie Farbstoffe in W. oder
Olen) erhalt man dureh Scheiben, die eine relatiye rotierende Bewegung zeigen u. von
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denen oine ganz oder z. T. m it einem dehnbaren Materiał iiberzogen ist u. eine schmic- 
rendo oder wippende Wrkg. hervorbringt. (E. P. 276 727 vom 29/5. 1926, ausg. 29/9. 
1927.) K a u s c h .

W. H. Whatmougłl, London, Kolloidale Dispersionen (wie groBc Mengen von 
Earbstoffen in W. oder Olen) werden in Kolloidmiihlcn m it unabhangig rotierenden
wagerechten Scheiben mit nicht zusaminenfallendcn Achsen hergestellt. (E. P. 276 728
vom 29/5. 1926, ausg. 29/9. 1927.) K a u s c h .

Eulampiu Slatineanu, Paris, Apparat zum Aktivieren eines Gases, bestchend aus 
einem unverbrennlichen Gewebe, das durch eino elektr. EJamme zum Gltihen gebraeht 
wird. Das Gewebe ist in einem Gehause untergebracht, das durch wenigstens einen 
Teil des zu aktivierenden Gases durehstrómt werden kann. (Schwz. P. 121 802 vom 
22/1. 1926, ausg. 1/8. 1927.) K a u s c ii .

D. M. Henshaw, S. G. Watson und W. C. Holmes & Co., Ltd., Huddcrs- 
field, Behandeln von Gasen mit festen JReaklionsstoffen. Man laBt die Gase wiederholt 
durch eine Schicht des festen Stoffes (Fe20 3, S i02-Gel o. dgl.) hindurehgehen. Diese 
Scliicht wird mittels Rollen durch eine Kammer bewegt. (E. P. 276 736 vom 12/6.
1926, ausg. 6/10. 1927.) K a u s c h .

Gelsenkirckener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft, Gelsenkirchen, und Hermann 
Rohmann, Hann.-Miinden, Gasreinigung. (N. P. 41 929 vom 20/12. 1924, ausg. 28/9. 
28/9. 1925. — C. 1924. II. 1724.) KAUSCH.

Erich Oppen, Hannover, Zur Erzeugung von Hochspannung fiir elektrische Gas- 
reiniger bestimmtes Verfahren, bei welchem mehrere hintereinandergeschaltete Konden- 
satoren nacheinander m it Niederspannung aufgeladen werden, 1. dad. gek., daB dio 
Niederspannung durch einen Magnetzunder erzeugt wird. — 2. Einrichtung, gek. 
durch Verwendung derart kleiner Kondensatoren, daB nur stat. Spannungen ohne 
nennenswerte Stromstarke erzeugt werden. (D. R. P. 452 121 KI. 12o vom 24/9. 1925, 
ausg. 2/11. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yorrichtung zur innigen 
Mischung von Gasen mit Flussigkeiten. Zur Erzeugung eines Fliissigkeitsdruckes, der 
das Umlaufen der FI. im Scheibenwascher bewerkstelligen soli, sind Fangtaschen zur 
Aufnahmo der abgesehleuderten El. in entsprechender Hóhe oberhalb der rotierenden 
Seheiben angebraclit. (Oe. P. 107 287 vom 18/9. 1924, ausg. 26/9. 1927. D. Prior. 
4/1. 1924. Żus. zu Oe. P. 99912; C. 1925. II. 2575.) K a u s c h .

Carl Mangold, Wien, und Rudolf Defris, Stoekerau b. Wien, Gemnnung konden- 
sierbarer Stoffe aus Gernischen mit Luft oder anderen Gasen durch Adsorption gemaB
D. R. P. 411636, dad. gek., daB man das zu zerlegende Ursprungsgemiseh durch or- 
warmtes W. streichen laBt, bevor es in  die gesatt. Adsorptionsmasse eingeleitet wird. 
(D. R. P. 451 719 K I. 12e vom 14/7. 1925, ausg. 31/10. 1927. Oe. Prior. 8/7. 1925. 
Zus. zum D. R, P. 411636; C. 1915. I. 2501. — Oe. P. 107 293 vom 8/7. 1925, ausg. 
26/9. 1927. Zus. zu Oe. P. 100854; C. 1926. I. 3956.) K a u s c h .

M. Franke, Augsberg, Trennen von Gasgemischen durch Verflussigung. Man laBt 
bei dem Verf. gemaB E. P. 246172 (C. 1926. I. 2820) Niederdruckluft abwcchselnd 
m it dem N2 durch Akkumulatoren stromen, wahrend der 0 2 u. die Hoehdruckluft 
Warme in  einem rohrfórmigen App. austausehen. (E. P. 276 381 vom 18/2. 1926, 
ausg. 22/9. 1927.) K a u s c h .

Ramsay Condensing Locomotive Co. Ltd., Glasgow (Erfinder: D. Mc. Nab 
Ramsay), Kondensieren von Gasen. (Schwed. P. 58 500 vom 1/5. 1922, ausg. 24/3.
1925. E. Prior. 3/5. 1921. — C. 1923. IV. 235.) K a u s c h .

Heylandt Gesellschaft fiir Apparatebau m. b. H., Berlin-Mariendorf (Er
finder: P. Heylandt), Behalter fiir fliissiges Gas. (Schwed. P. 58 556 vom 6/1. 1920, 
ausg. 7/4. 1925. D. Prior. 27/8. 1917. — C. 1922. II. 15.) K a u s c h .

Hermann Bollmann, Hamburg, Verfahrenzur Wiedergewinnung fluchtiger Losungs- 
mittel durch innige Beruhrung des Luft-Dampf-Gemisches m it fettem Ol oder Fett- 
saure, dad. gek., daB das unter Druck stehende Luft-Dampf-Gemisch Ol mittels eines 
tangential angeordneten Zerstaubers in einem Behalter zerstaubt u. in diesem in kreis- 
fdrmige Umdrehung yersetzt, worauf dio Luft aus dem Behalter wieder austritt u. 
von mitgerissenen Oltrópfchen durch Widerstande befreit 'wird. (D. R. P. 451 905 
K I. 12 e vom 9/3. 1926, ausg. 28/10. 1927.) _ _ K a u s c h .

Compagnie Generale d’ExpIoitation des Brevets et Procedes de Recuperation 
Bregeat Soc. An., Paris (Erfinder: J. H. Bregeat), Wiedergewinnung fluchtiger
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Ldaungsmittel. (Scliwed. P. 58 994 vora 7/7. 1923, ausg. 16/6. 1925. F. Prior. 21/7,
1922. — C. 1923. IV. 900 [E. P. 201119].) K a u s c ii .

Aktiengesellsckaft Kummler & Matter, Aarau, Schweiz, Eiiułampfen von 
fliichtige Bestandleile abgebenden Fliissigkeiten, wobei dio Briidendampfe verdichtet 
u. wieder ais Heizdampf verwcndet werden, 1. dad. gek., daB der yerdichtete Dampf 
beim E in tritt in die Heizkammer durch Einspritzung m it fein verteiltcm h. W. im 
Ub.Tschusso versetzt wird. — 2. dad. gek., daB ais Einspritzwasser das h. K ondersat 
der Heizkammer yerwendet wird. — Dadurch werden Schwankungen im Komprcssoi’- 
betricbe vermieden. (D. R. P. 451 973 KI. 12 a vom 3/7. 1921, ausg. 31/10.1927.) K a u .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfindcr: 
W. Gensecke), VerŚ&mpfungsapparat. (Schwed. P. 58 729 vom 11/11. 1919, ausg. 
5/5. 1925. D. Prior. 13/3. 1919. — C. 1923. II. 455.) ’ K a u s c h .

Wilhelm Wiegand, Merseburg, Vorrichtung zum Eindampfen von Fliissigkeiten. 
Dio Vorr. besitzt groBe Heizfliichen (Rohre) u. eine in dio Rohre derart eingebaute 
Zentrifugalpumpe, daB die Rohre eine unmittelbare Fortsetzung des Druckraumcs 
der Pumpe bilden. (Schwz. P. 121 330 vom 19/7. 1926, ausg. 1/7. 1927.) KAUSCH.

Carrier Engineering Corp., Newark, N. J., ubert. von: Willis H. Carrier, 
Essex Felis, N. J., Kalteerzeugung. (A. PP. 1 642 942 u. 1 642 943 vom 23/4. 1923 
bzw. 22/3. 1924, ausg. 20/9. 1927. — C. 1925. I. 1780 [F. P. 580095].) K a u s c h .

Andren A. Kueher, Chester, Pennsylvanien, Fliissigkeit fiir Kalteerzeugungs- 
apparate, bestehend aus Athylchlorid u. Mineralol. (A. P. 1 645 198 vom 7/4. 1922, 
ausg. 11/10. 1927.) ' K a u s c h .

Stitt Refrigeration Co., ubert. yon: Roscoe Reed Stitt, Detroit, Mich., Kdlle- 
erzeugungsmittel. (AuSt. P. 301/1926 vom 26/1. 1926, ausg. 17/6. 1926. A. Prior. 
2/2. 1925. — C. 1926. I. 3618 [A. P. 1570080].) K a u s c h .

Eugene Hendricks Leslie, Ann Arbor, Michigan und Burnell R. Tunison, 
New York, Durchfiihrung chemischer JReaktionen bei Fliissigkeiten. Man wandclt fl. 
KW-stoffe in Prodd. von niedrigem Kp. um, indem man eine dieser FU. mit einer 
Temp., die mindestens so hoch wie der Kp. der einen dieser Stoffe ist, auf Flaelien 
einer anderen gleichmiiBig yerteilt, dereń Temp. hóher ist. (A. P. 1644 736 vom 
4/9. 1920, ausg. 11/10. 1927.) K a u s c h .

III. E lektrotechnik.
G. J. Meyer, Zur Technik der Isolierstoffe. Vortrag iiber das gesamte Gebiet 

der fiir elektrotechn. Zwecke zur Verwendung gelangenden Isolierstotto unter be- 
sonderer Beriicksichtigung konstruktivcr Gesichtspunkte, sowie Fragen der Bcgriffs- 
best. u. der technolog. Prufung. (Elektrotechn. Ztsehr. 48 [1927]. 159(>—.97. 
Berlin.) S i e b e r t .

Felix Singer, Die Entwicklung von Steinzeug ais elektrischer Isolierstoff. tlber- 
blicke iiber die Verwendung yon Steinzeug ais Werkstoff fiir Hochspannungsisolatoren. 
(Elektrotechn. Ztsehr. 48 [1927]. 1626—29. Charlottenburg.) S i e b e r t .

W. Demuth, Speckstein ais Werkstoff fiir den Isolatorenbau. Uberblick iiber 
Vork., Eigg. u. Verwendung von Sleatitmassen (Speckstein) fiir elektrotechn. Isolier- 
teile, des Specksteinporzellans (Melalith) fiir Hochspannungsisolatoren u. fiir Hoch- 
ohmwiderstiinde in der drahtloscn Technik (Dralowid). (Elektrotechn. Ztsehr. 48 
[1927], 1629—31. Berlin-Friedrichshagen.) S i e b e r t .

Arthur Sommerfeld, Isolierpreftmassen fu r  die Elektrotechnik und ihr heutiger 
Stand in der Herstellung wid Yeruendung. Vortrag iiber die Entw. der Herst. nieht 
keram., gepreBter gummifreier Isolierstoffe u. dereń Beurteilung, Prufung u. Klassi- 
fizierung. (Elektrotechn. Ztsehr. 48 [1927]. 1622—26. Freiburg i. Br.) S i e b e r t .

Gustav Schuchardt, Dte Ve.rkokung der Kohleneleklroden. (Zentralblatt Hiitten- 
u. Walzwerke 31 [1927], 636—38. — C. 1927. II. 1996.) S i e b e r t .

Georg Stern, Die Mineralnie in der Elektrotechnik. Yortrag iiber die Vorziige 
u. Nachteile der Mineralóle im Dienste der Elektrotechnik, speziell der Hochspannungs- 
technik. (Elektrotechn. Ztsehr. 48 [1927], 1613—16. Berlin.) S i e b e r t .

RodolphePechkranz, Gcnf, Filterpressenelektrolyseur. Der App. weist abwechselnd 
derart angeordnete Diaphragmen u. Elektroden auf, daB sich ein Zirlculationskanal 
bildet. Die Teile des Kanals in den Diaphragmen sind mit leitenden Bekleidungen
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y e rse h c n , d ic  s ic  v o r  K o rro s io n  s c h iitz e n  so llcn . (Schwz. P. 121 336 v o m  15/5. 192(5, 
ausg. 1/7. 1927.) K a u s c ii .

J. P. Scott, Toronto, Canada (Erfinder: W. S. Allan), Wassereleklrolysator. 
(Schwed. P. 59 185 vom 4/12. 1922, ausg. 21/7. 1925. — C. 1924. II. 387.) K a u s c h .

J. P. Scott, Toronto, Canada (Erfinder: F. G. Clark), Eleklrólylisehe Erzeugung 
von Wasserstoff und Sauerstoff. (Schwed. P. 59 184 vom 24/7. 1922, ausg. 21/7. 1925. —
C. 1924. I. 2728.) " K a u s c h .

Corning GlaSS Works, Corning, V. St. A., Herstellung von Gliihlampenbirnen 
■u. dgl. Die fl. Glasmasse gelangt zwischen gckiihlten Walzcn hindurch auf eine standig 
im Kroislauf bewegte Flachc, welche aus gclochtcn Platten besteht. Dureh die Locher 
sinkt dio Glasmasse hindurch, wird unter einer Anzahl ebenfalls im Kreislauf bowegter 
PreGlufthahne allmahlich aufgeblasen u. nachdcm dio aufgeblasenen Stiicko eine 
gemigende GróBo crrcicht haben, von sich sclbsttiitig offnenden u. schlieBcnden u. 
sich dann drehenden Formen aufgenommen, welche sich ebenfalls standig im Kreisc 
bewegen. SchlieBlich óffncn sich die Formen wieder, die in Freiheit gesetzten Form- 
korper werden von den gelochten Tragfliichen abgeschnitten u. selb3ttatig entfernt. 
(E. P. 276 606 vom 7/6. 1927, ausg. 22/9. 1927.) K u h lin g .

Deutsch-Englische Quarzschmelze G. m. b. H., Berlin-Heinersdorf und Zaclia- 
l’ias yon Hirscllberg, Berlin-Pankow, Quarzlampe, dad. gek., daB nur das Lcucht- 
rohr aus geschmolzencm Bcrgkrystall, die bciden PolgefiiBc u. die anderen Teilc da
gegen aus undurchsichtigem geschmolzencm Quarz bestehen. — Die Lampen lassen 
sich leichter u. billiger hcrstellen ais nur aus geschmolzencm Bergkrystnll gcfertigtc. 
(D. R. P. 451 983 K I. 21 f vom 18/10. 1923, ausg. 1/11. 1927.) " K u i i l i n g .

IV. W asser; Abwasser.
L. R. Howson, Die newe Wasserenthdrlungsanlage in  Miami (Florida). Das 

sehr harte W. wird mit A12(S04)3 u. CaO enthartet u. nachher m it C02 carbonisiert; 
die zu diesem Zwecke eingerichtete Anlage wird im einzelnen beschricben. (Journ. 
Amer. Wator Works Assoc. 18 [1927]. 442—54. Chicago, 111.) SPLITTGERBER.

E. Sauer und F. Fischler, Uber die Anwendung von Kólloiden zur Kesselstein- 
ierhiitung. Dio Vcrss. unter 100° wurden in 3-Liter-Becherglasern in einem Thermo- 
staten yorgenommen. Die Titration der Carbonatharte mit Vio_n> HCI u. Methyl- 
orange u. clie Ermittlung der freien C02 nach K l u t  konnten in derselben Probc yor
genommen werden, wobei zuerst die C02 dureh Soda gebunden wurde. 1 Tabelle u. 
Kurvenbilder im Original. — Die Spaltung des Ca(HC03)2 dureh Warme wird je nach 
der Zeit, dcm Grad der Erwarmung u. der Bcwegung sehr yerschieden beeinfluBt. 
Das Masimum der Enthartung in kiirzester Zeit wird bei Erwiirmcn u. gleichzeitiger 
Bowegung errcicht. Die Ursachc des raschen Zerfalls ist das schnelle Entweichen des 
CO„. Bei Anwcndung von erhohtem Druck in einem schmiedeeisernen Autoklayen 
mit Probcentnahmerohr tra t der Endpunkt der Enthartung schon in dem Augenblick 
cin, wo die gowilnschte Vers.-Temp. errcicht ist. Der Zusatz yon hydrophilen Kolloiden, 
besonders solcher mit Schutzwrkg. auf unbcstandige Sole, beeinfluBt in starkom MaBe 
dio therm. Enthartung bicarbonathaltiger Wasser. Gelatine, Gummi arabicum, Agar- 
Agar, Deztrin u. Tannin  hemmen das Waehstum der Krystallisationskeime von CaC03 
u. yerzogern die Ausfallung. Bei hoheren Tcmpp. ist die hemmende Wrkg. geringer. 
Gummiarabicum zeigt dic scliwachste Wrkg., Dextrin u. noch mehr Gelatine u. Agar 
yerzogern betrachtlich. (Jntor Druck ist dic Wrkg. stark beeintrachtigt, aber die Ndd. 
sind feinkórnig u. setzen sich nicht ais fester Belag, sondern ais lockerer Schlamm ab. 
Dio liydrolyt. Abbauprodd. von Dextrin, Gelatine, Agar u. Tannin (starkste Wrkg.) 
bilden mit Ca wasserl. Verbb. Bei der prakt. Anwendung ist die Verunreinigung 
des Kesselwassers in Bctracht zu ziehen. (Ztschr. angow. Chem. 40 [1927]. 1176—83; 
1276— 79. S tuttgart, Techn. Hochschule.) J u n g .

Robert T. Baldwin, Der Einlonnenbehalter fiir fliissiges Chlor. Zur Verteilung 
des freien Chlors in  gróBeren Mengen, z. B. in Wasserwcrken, hat sich der 1-t-Behdller 
ais besonders geeignet u. wirtschaftlieh erwiesen. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 18 
[1927], 417—23. New York, Chlorinstitut, 30 East, 42 Street.) SPLITTGERBER.

W. Solller, Die Kl&rgasgewinnung auf der Stuttgarler Hauptkldranlage. Aus- 
fuhrliche Beschreibung der Stuttgarter Hauptklaranlage, bestchend aus Emscher- u. 
Neustadter Becken m it Schlammraumen unter bzw. neben den Abaitzrinnen, sowie 
m it Becken cigcner, die Yorteile der anderen yereinigender Bauart. Umbau zur Ge-
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winnung des Klargases, Zus., Eigg., Menge ii. Verwertung desselben. (Gas- u. Wasser- 
{aoh 70  [1927], 945— 49. Stuttgart.) W o l f f r a m .

L. W. Haase, Zur Praxis der Sauerstoffuntersuchung in  Trink- und Fluflwasser. 
Vf. erortert die bei der Best. des Gehalts an 0 2 in W. mittels Mn(OH)2 nach W i n k l e r  
immer 'wieder beobachteten Unstimmigkeiten, da sich 0 2 bzw. Luft in sehnellflieBenden 
Wasperlaufen oder im Leitungswasser haufig noeh in Form feinster Gasblaschen be- 
finden, Auf Grund planmaBiger Unterss. iiber die Beseitigung der bestehenden Schwierig- 
keiten werden genaue Vorschriften fiir dio Probenahme u. die Ausfiihrung der Unters. 
in  solchen Wassern gegeben. Hervorzuheben is t die Beseitigung von N itriten auch 
in Spuren zwecks Verhinderung des Naehblauens durch Zusatz einiger Tropfen 5%ig. 
NaN3-Lsg., die richtige Bcmessung des Saurezusatzes u. der W artczeit vor der Titration. 
(Gas- u. Wasserfach 70 [1927], 1065—67. Berlin-Dahlem, Chem. Labor. d. Landes- 
anst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthygieno.) WOLFFRAM.

Jobn H. Yoe und William L. H ill, Eine Untersuchung der Reaklion des Alu- 
miniums m it dem Ammoniumsah der Aurintricarboxylsaure unter verschiedenen ex- 
perimentellen Bedingungen -und ihre Anwendung fiir  die coloritnelrische Bestimmung 
des Aluminiums in  Wasser. Vff. studierten den EinfluB der Zeit, der Temp., des 
Vol., der Konz. der Reagenzien u. der Ggw. anderer Ionen auf die von H a m m e t t  
u. SOTTERY (C. 1925. I. 1639) vorgeschlagene qualitative Prufung auf Al mittels 
des NH4-Salzes der Aurintricarboxylsaure („Aluminon“ ). Auf Grund ihrer Yerss. 
geben sie eino Vorschrift zur colorimetr. Best. von Al in Trinkwasser, bei der kleine 
Variationen hinsichtlich der verschiedenen Faktoren einen minimalen EinfluB auf 
die Farbenintensitat u. dam it auf die Bestst. ausiiben. (Journ. Amer. chem. Soc.
49 [1927]. 2395— 2407. Virginia, Univ.) K i n d s c h e r .

Franz Fries, Tauchgefaf) zur Entnahme von Flussigkeitspróben aus beliebigen 
Tiefen. App. zur Entnahmo von Fl.-Proben aus Gewasscrn, Sehlamm- u. Faulraumen, 
bestehend aus Druckzylinder m it Kolben u. dcm Hohlraum fiir das Muster m it be- 
weglieher, m it dem Kolben zwanglaufig verbundener VerschluBliulse. Mittels zwei- 
strangigen Schlauclies kann durch Mehrwegehahn FI. oder Gas ais Druckmittel in  
den oberen oder unteren Teil des Zylinders eingefiihrt u. so der Kolben m it VerscbluB- 
hiilse auf- bzw. abwarts bewegt werden. (Gesundheitsing. 50 [1927]. 794—95.) W f f m .

M. NeiBer, Eine einfache bakleriologische Untersuchung von Grundwasser und 
Qucllwasser ais haufig an Ort und Stelle auszufiihrende Yorpriifung. Vf. empfiehlt ais 
wertvolle u. leicht auszufiihrende Yorpriifung, besonders fiir Grund- u. Quellwasser, 
s ta tt der zeitraubenden Keimzśihlung die ,,Coli“ -Probe in Form der im Hyg. Inst. 
Frankfurt a. M. von G e r s b a c h  ausgearbeiteten Best. des ,,Fakaltiters“ mittels der 
Indolrk. (Gas- u. Wasserfach 70 [1927]. 1043—45. Frankfurt a. M.) W OLFFRAM.

General Zeolite Co., iibert. von: Walter H. Green, Chicago, Illinois, Reinigwng 
m n  JFa&ser oder wdflrigen Lósungen mittels Zeolithe, die in bekannter Weise zur Er- 
hartung des W. dienen, dad. gek., daB dio Wasserreinigung ohne Unterbreehung durch- 
gefuhrt wird, die sonst zur Regencrierung der Zeolithe notwendig wird, indem in einem 
einzigen GrefaB das Entharten des W. u. dio Wiederherst. der unwirksam gewordenen 
Teilo der Zeolithe stattfindet. Das harto W. stróm t dabei durch einen Teil der Zeolithe, 
wahrend durch einen anderen Teil in  entgegengesetzter Richtung weiches W. oder 
Salzsole flieBt, dio zur Regenerierung dienen u. dereń Zulauf u. Menge durch eine 
mechan. Kontrolleinrichtung geregelt wird. (A. P. 1644469 vom 8/6. 1923, ausg. 
4/10. 1927.) M . F. M u l l e r .

Oscar Adler und Rudolf Adler, Tscheehoslowakei, Sterilisation ron Wasser 
mittels Chlor, Hypochlorit oder Chlorkalk, dad. gek., daB man das Cl2-haltige W. durch 
poróses u. gegen Cl2 widerstandsfahiges Materiał leitet, wie Ton, Sand, Glasjiulver, 
Asbest- oder Olaswolle, Kieselgur oder Infusorienerde, um  den Durchgang des W. zu 
verlangsamen u. die Zerstórung der Keime moglichst vollstandig zu erreichen, zu- 
gleich wird auch eine geringere Menge an Cl2-haltigen Zusatzen notig. Um das iiber- 
schiissige Cl2 zu zerstoren, wird das W. uber geformte u. poróso Stticke von kohle- 
haltigem Materiał geleitet, dad. hergestellt, daB Ru fi, Steinkchlen- oder Braunkohlen- 
leoks, Entfarbungs- oder Absorptiónskohle in  Pulverform m it Ton, Quarz oder Feld- 
svat u. W. oder Alkalisilicatlsg. zu einem dicken Brei Yeiruhrt, daraus Stiicke geformt, 
diese getrocknct u. unter LtiftabschluB bei 800—1500° gcgliiht werden. LaBt die 
Durchlassigkeit dieses Materials nach, so wird Luft u. W. in entgegengesetzter Richtung
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durchgeleitet u. das Prod. regenericrt. (P. P. 626 817 vom 28/12. 1926, ausg. 20/9. 
1927.) M. F. M u l l e r .

Chemische Fabrik auf Actien, vorm. E. Scliermg, Deutschland, Halibar- 
machen eisenhalliger kohlemaurer Quelluasscr in  Flasch.cn, dad. gek., daB man beim 
Abfiillcn dio Ggw. von Luftsauerstoff durch Zulciten von C02 vermeidet u. das W. 
in m it C02 gefiillto Flaschen durch Eintauchen unter dio Oberflache des W. fiillt u. 
unter LuftabschluB vorsch!ieBt oder daB bei Vcrwendung oinor Fiillmaschinc der 
Sammelbehalter des W. durch die Quelle fortlaufend gespeist u. bis zum Rando gefiillt 
wird u. daB dio Luft beim Abfiillen u. VerschlieBen der Flaschen durch einen C02- 
Strom ferngehalten wird. (F. P. 626 188 vom 13/12. 1926, ausg. 31/8. 1927. D. Prior. 
27/11. 1926.) M . F. M u l l e k .

Saint Freres (Societe anonyme), Frankreich (Seine), Reinigung der Abwdsser 
von gerottetem Flachs durch Zusatz yon FeS04 oder einem Gemisch von FcS04 u.
A12(S04)3, wodurch die Metallsalze der Pektinsaure u. Tannin ausgefiillt 'werden. Nach
dem Dekantieren u. Filtrieren wird m it Kalk, Barythydrat oder BaC03 ncutralisiert 
u. nach nochmaligcm Filtrieren ist das W. nach dem Durchleiten durch einen Koksturm 
zur Entfornung der farbenden Bestandtoilo soweit gereinigt, daB es ohno Sehaden 
fiir die Fischo in die FluBlaufo geleitet werden kann. (F. P. 626 762 vom 27/12. 1926, 
ausg. 19/9. 1927.) _________________ M . F. M u l l e r .

Carl Steuer, Erlauterungen der Kesselspeisewasseruntersucliung. K iel: B . Cordes 1927. 
(32 S.) kl. 8°. nn. M. 1.— .

V. Anorganische Industrie.
A. T. Newell, Wichtige Gesichtspunkte fu r  den Betricb des Bleikammerverfahrens. 

Dborblick iiber dio erforderliohen MaBnahmen zur Erzielung einer hohen Tages- 
leistung, einer hohen Ausbouto u. eines geringen N-Verbrauches boi der II2SO.r  
Fabrikation nach dem Kammeryerf. unter Beriicksichtigung der Bedoutung der 
Arboiterfragen fiir den Kammerbetrieb. (Chem. motałlurg. Engin. 34 [1927], 607—09. 
Mondsville.) SlEB ER T.

Peter Budników, Schwefelnalrium. Beschreibung der Fabrikation. (Chem.- 
Ztg. 51 [1927], 821—23. 842—44. 862—63. Charków, RuBland.) JuNO.

A. E. Fritzberg, Bergbau auf Braunstcin. Die Troutmine bei Philipsburg. 
(E n g in . M in in g  J o u r n .  124 [1927]. 645—47.) E n s z l i n .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Ozon. Man verwendct eine 
Einrichtung zur Herst. von Ozon, in der ein 0 3-Generator einen Teil eines Oszillations- 
atromkreises bildet. Der 0 3-Generator wird durch einen kernlosen Transformator be- 
tiltigt. (E. P. 276 637 vom 15/7. 1927, Auszug veróff. 19/10. 1927. Prior. 26/8.
1926.) K a u s c h .

H. Petersen, Berlin-Steglitz, Schicefełsaure. Bei der Herst. von H 2S04 in Tiirmen 
(OpI-Verf.) wird dio Gesamtheit der Stickoxydo im ersten Erzeugerturm in Freiheit 
gesetzt. Dies wird in einem Turm von groBen Dimensionen erreicht, der m it nitroser 
Saure intensiv berieselt wird. (E. P. 276 659 vom 15/8. 1927, Auszug veroff. 19/10.
1927. Prior. 28/8. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich August
Henglein, Koln-Deutz), Hersłellung ton Alkalijodalen aus Jodiden, dad. gek., daB 
man 0 2 oder diesen abgebende Stoffe auf eino Schmelze yon Alkalihydrozyd u. Alkali- 
jodid, zweekmaflig im Verhaltnis 3: 1, einwirken laBt. — Bei dieser Arbeitsweiso wird 
die Reaktionsgeschwindigkeit gegeniiber dem bekannten Verf. sehr erhoht. (D. R. P. 
451656 K l. 12 i vom 24/6. 1926, ausg. 27/10. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: Fritz Sander, 
Griesheim a. M., Fłuoride. (A. P. 1 642 896 vom 8/6. 1925, ausg. 20/9. 1927. D. Prior. 
10/6. 1924. — C. 1926. L 2035 [F. P. 599278].) K a u s c h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kyaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: J. W. Ceder- 
berg), Katalysator fu r  die Ammoniaksynthese. (N. P. 40 987 vom 14/7. 1923, ausg.
2/3. 1925. — C. 1924. II. 2076.) K a u s c h .

Charles Urfer, Genf, Metallnitride und Ammoniak. (Aust. P. 647/1926 vom 
19/2. 1926, ausg. 8/7. 1926. — C. 1926. II. 633 [E. P. 245762].) K a u s c h .
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D. W. Berlin, Rasunda, Schweden, Vanadium aus vanadinlialligen Eisenerzen. 
Man sckm. das Erz reduzierend, trennt die Schlackc ab u. erhitzt das riickstandigo 
Metali mit Metalloxyd, wobei eine yanadinhaltige Sehlacke entsteht. Diese wird mit 
Ferrosilicium yersebmolzen, welehes das V der Sehlacke in Form von Ferrovanadium 
entzieht. (Schwd. P. 58 887 vom 13/12. 1922, ausg. 26/5. 1925.) K u h u n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung des aus Phosphor 
und Wasserdampf erhallenen Wasserstoffs. Dor H 2 wird iiber aktive Korper zwecks 
Entfernung der Verunreinigungen geleitet. (Schwz. P. 121 805 vom 9/6. 1926, ausg. 
1/8. 1927. D. Prior. 4/12. 1925.) K a u s CH.

Gewerkschaft der Steinkohlenzeche Mont-Cenis, Sodingen, Reinigen von 
Wassersłoff. H 2 oder solcben enthaltende Gaso werden fur katalyt. Ycrf. von organ. 
Verbb., von S, P  u. As20 3 befreit, indem man sie bei erhóhter Temp. u. erhóhtem Druck 
iiber einen Katalysator leitet, der ein oder mehrere Metalle (andere ais Cu), die ein 
Atomgewicbt z >vischen 51 u. 65 haben oder ein oder mehrere Oxyde dieser Metalle 
auf weist. (E. P. 276 687 vom 26/8. 1927, Auszug veroff. 26/10. 1927. Prior. 30/8.
1926.) KAUSCH. 

Gewerkschaft der Steinkohlenzeche Mont-Cenis, Sodingen, Wasserstoff. H2
oder solehen enthaltende Gase werden zwecks Reinigung zuerst m it alkal. Stoffen 
in  gel., fester oder geschmolzcner Form behandelt u. dann boi erhóhtem Druck u. 
erhóhter Temp. m it einer katalyt. M., dio feinverteilto Metalle der Fe-Gruppe (Ni) 
oder Cr, Mn, Zn oder Vd in Metalłform oder ais Oxyd enthalt, ausgesetzt. Hicrauf 
folgt eine zweite Behandlung m it Alkalien, worauf die Gase ein zweitcsmal der Einw. 
von Katalysatoren, dio Alkalien, Erdalkalien oder Edelmctalle enthalten, bei erhóhter 
Temp. u. erhóhtem Druck ausgesetzt werdcn. (E. P. 276 668 vom 23/8. 1927, Auszug 
veróff. 26/10. 1927. Prior. 26/8. 1926.) ' K a u s CH.

Aluminium Co. of America.. Pittsburgh, iibert. von: Basil Tourneur Hossfield, 
Pittsburgh, Behandeln von Metalloxyden. Metalloxyde werden gereinigt, indom man 
ein Gas, das die Verunreinigungen verfluchtigt, in Stromform in die geschmolzcnen 
Oxyde m it groBer Geschwindigkeit cinblaat. (Aust. P. 1152/1926 vom 25/3. 1926 
ausg. 30/12. 1926.) K.AUSCH.

A. F. Meyerhofer, Zurich, Kaliumnitrat. Man setzt eine F-Verb. m it einer 
K-Verb. in eine F-Vcrb. des K  um u. liiBt auf lctztere ein N itrat einwirken. (Schwz. P. 
121 561 vom 22/7. 1924, ausg. 16/7. 1927. D. Priorr. 2/8., 1/10., 19/10., 27/10., 5/11. 
u . 20/12. 1923.) K a u s c h .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Justin F. Wait, 
New York, Nalriumamid. Man schm. Na u. liiBt durch die Sclimelzc unter Umriihren 
NH3-Gas liindurchstrómen, das man auf unter 5° abgekiihlt hat. (A. P. 1 646 372 
vom 18/12. 1924, ausg. 18/10. 1927.) K a u s c h .

A. F. Meyerhofer, Zurich, Natriumsilicojluorid. Man liiBt eine einfache Si-freie 
F-Verb., SiF., u. ein Na-Salz aufeinander einwirken. (Schwz. P. 121 560 vom 21/7.
1924, ausg. 1/7. 1927. D. Priorr. 30/7., 1/10., 19/10., 27/10. u. 20/12. 1923.) K a u s c h .

Henkel & Cie G. m. b. H., Dusseldorf (Erfinder: W. Weber), Alkalisilicał in  
Formsliicken. (Schwed. P. 58 558 vom 8/4. 1924, ausg. 7/4. 1925. D. Prior. 2/5.
1923. — C. 1924. II. 1388.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Karl Staib, Bitter- 
feld), Hersiellung von wasserfreicm Magnesiumchlorid. (D. R. P. 450 979 K I. 12 m
vom 1 0 /5 .1925 , ausg. 18/10. 1927. — C. 1927-1. 1722 [F. P. 615772].) S c iia l l .

Clifford W. Humphrey, San Francisco und Henry J. Lea, Santa Monica, Cali- 
forn., iibert. von: Clifford W. Humphrey.. Redbank, N. J. und Donald S. Mc Kittrick 
Oakland, Californ., Vcrfestigen von Aluminiumcldorid. Man erhitzt A1C13 auf iiber 
200° n. unter einem Druck, der der Verdampfung entgegenwirkt u. lialt die A1C13- 
Menge in fl. Form, rcduziert dann dic Temp. des Dampfes auf unter dem Verflussigungs- 
punkt des A1C13 bei diesem Druck. (A. P. 1 645 142 vom 29/5. 1923, ausg. 11/10.
1927.) K a u s c h . 

Clifford W. Humphrey, Red Bank, N. J. und Henry J. Lea, Santa Monica,
Californ., iibert. von: Clifford W. Humphrey, Red Bank, N. J. und Donald S. 
Mc Kittrick. Oakland, Californ., Reinigen von Aluminiumchlorid, das FeCl3 oder 
andere Chloride enthalt, durch Erhitzen der Chloride im Gemisch m it Al bei einem 
Druck u. auf eine Temp., die hinreicht, das A1C13 zu verfliissigen u. zu reranlassen, 
daB das Al das Fe oder das Metali eines anderen Chlorids ersetzt. (A. P. 1 645 143 vom 
31/5. 1923, ausg. 11/10. 1927.) K a u s c h .



Clifford W. Humphrey, Red Bank, N. J. und Henry J. Lea, Santa Mónica, 
Calif., ubert. von: Donald S. Mc Kittrick, Oakland, Calif., Yerfestigen und ]tein i gen 
von Aluminiumćhlorid. Man venvendet dazu einen App., der aus einer Retorte mit 
2 Kammern besteht, dereń eine erhitzt u. die andere gekiihlt wird. (A. P. 1 645 144 
vom 31/5. 1923, ausg. 11/10. 1927.) K a u s c h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelsto£aktieseIskab, Oslo (Erfinder: B. F. Hal- 
vorsen, H. J. Falek und 6. Ravner), Tonerde. (Schwed. P. 59 237 vom 22/5. 1924, 
ausg. 28/7. 1925. N. Prior. 13/6.1923. — C. 1925. I. 1785 [F. P. 581 865].) K a u s c h .

Aluminium Co. of America, Piltsburgh, Jieinigung von Tonerde. Man preCt 
einen Gasstrahl m it groBer Geschwindigkeit in ein Bad von geschmolzenem A120 3, 
um die Bldg. holder Kugelehen zu erreichen. (Schwz. P. 121105 vom 1/3. 1926, 
ausg. 1/7. 1927. A. Prior. 2/3. 1925.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranz- 
lein und Arthur VoSS, Hochst a. M.), barsiettung leicht wasserloslicher basischer Chrom- 
salze. (D. R. P. 450 980 KI. 12 m vom 25/4. 1925, ausg. 18/10. 1927. — C. 1927.
I .  2262.) _ S c h a l l .

N. V. Philip’s Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Erfinder: Jan Hendrick de 
Boer), Umseizen von Hafnium- und Zirkoniunnerbindungen. (Holi. P. 16 508 vom 
15/11. 1923, ausg. 15/7. 1927. — C. 1927.1. 2471 [Schwz. PP. 118 152 u. 118 153].) K a u .

N. V. Philip’s Gloeilampenfabrieken (Erfinder: Anton Eduard von Arkel 
und Jan Hendrik de Boer), Eindlioven, Trennen von Hafnium- und Zirkonium- 
verbinduitgen. (Holi. P. 16 955 vom 12/12. 1923, ausg. 15/9. 1927. — C. 1925. I. 
1898 [E. P . 226 180].) K a u s c h .

N. V. Philip’s Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Holland (Erfinder: G. Hevesy 
und D. Coster), Trennung von Hafnium und Zirkonium. (Schwed. P. 59 544 vom 
21/7. 1923, ausg. 22/9. 1925. Holi. Prior. 28/4. 1923. — C. 1924. II. 541 [F. P. 
568 978].) K a u s c h .

Arizona Minerals Corp., St. Paul, Minnesota, ubert. yon: Frederick K. Lindsay, 
St. Paul, Basenaustauscher. Man stellt ein Al20 3-Si02-Gel her, formt es vor dem Hart- 
werden durch das Trocknen in eine Vielzahl von Blócken u. stellt diese so auf, daB 
die Luft um alle herum stromen kann, u. setzt sie der Sonne aus, bis sie den gewiinschten 
Trockengrad besitzen. (A. P. 1 646 297 vom 26/6. 1926, ausg. 18/10. 1927.) K a u s c h .

Chemische Technologie der anorganischen Industriezweige. Hrsg. von Bernhard Neumann.
Halbbd. 2. Braunschweig: F. Vie\veg & Solin 1927. 4°. =  Muspratt: Encykloplid.
Handbuch d. tcchn. Chemie. Erg. Werk. Bd. 2. (X II S., S. 763—1458) M. 45.75;
HI w. M. 52.— ; Lw. M. 53.50.

VI. Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe.
J. Dorfner, Ober den Brikettbrand in  der keramischen Industrie. Der keram. 

Brand liifit sich mit Briketts gut durchfuhren. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 8 [1927]. 
249—58. Berlin-Frohnau.) S a l m a n g .

W. N. Harrison und T. D. Hartshorn, Eine torldufige Sludie iiber keramische 
Farben und ihre Verwendung in glasigen Emails. Dieselbe Email wurde mit Farbkorpern, 
die unter einheitlichen Bedingungen hergestellt worden waren, gefarbt. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 10 [1927]. 747—60. Bureau of Standards.) S a l m a n g .

James R. Lorah, Uranoxydfarben und Krystalle in Glasurzusammenstellungen 
fiir  niedere Temperaluren. U-, Pb-, Na- u. B-Glasuren wurden in oxydierender Atmo- 
sphare allein u. m it anderen anorgan. Stoffen hergestellt. Die Farben waren gelb, 
orange, rot, grtin, braun u. sehwarz. Die Krystallisation wurde yerfolgt. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 10 [1927], 813—20. Seattle, Wash. Univ.) S a l m a n g .

R. Rieke und A. Guilleaume, Charakter und Eigenschaften keramisclier Schleif- 
mittelbindmigen, sowie Hdrtepriifung von Schleifscheiben. Der GieBmasse muB neben 
Kaolin Ton zugesetzt werden. Feldspat ist neben anderen FluBmitteln unentbehrlich. 
Zu viel Feldspat erzeugt ungiinstige mechan. Eigg. Die H artę kann mittels des Sand- 
strahlgebliises gepriift werden. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 8 [1927]. 528—76. Charlotten- 
burg, Staatl. Porzellan-Manufaktur.) S a l m a n g .

Donald W. Ross, Entwurf und Verwendung von Wannenblócken. Form, An- 
ordnung u. Verwendung werden m it Rueksicht auf ihre Lebensdauer besprochen. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 10 [1927]. 774— 83. Washington, Pa. Findlay Clay 
Pot Co.) S a l m a n g .
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P au l Tietze, Zur Kenntnis der „ Loslichkeit“ des Glases in  Wasser. Verf. denkt 
sich den Angriff des W. so, daB zucrst eino Hydratation der Kieselsaure u. der Siłicate 
des Glases einsetzt. Die Alkalisilicato hydrolysieren u. die gebildeto Lauge greiffc 
langsam die Kieselsaure an. Nach dereń Lsg. kann dasselbe sich in tieferer Schicht 
wiederliolen. Durcli Vcrss. konnto bewiesen werden, daB Loslichkeitskurven von 
Gla«ern dio diesen Stadien entsprechenden Knicko zeigen. (Spreehsaal 60 [1927]. 
813— 14. Brcslau, Univ.) S a l m a n g .

Richard Herz, UUraviolettdurchldssiges Fenslerglas. Schilderung seiner pliysio- 
log. wichtigen Eigg. (Umschau 3 1  [1927]. 913— 14.) S a l m a n g .

— , Itótliche Beschlage auf Halbporzellan und Steingut im  Cflattbrand. Die Be- 
schlago traten nur bei der Abkiililung des Brcnnguts auf. Sic riilirten von den Eisen- 
salzen des Tones her, die sich wahrend des Abkiihlens zu Oxyd oxydicren. Sie konnen 
dureh schnello Abkiihlung nach dem Brande oder Abwischen der Salzo vom luft- 
trockenen Scherben oder dureh Auftragen einer dicken Glasurscbicht unschadlich 
gemacht werden. (Keram. Rdsch. 35 [1927]. 723— 24.) S a l m a n g .

A. Sieckenius, Bas Brennen ton Steinzeugróhren. Beitrag zur Kalkulations- 
frage. Brennkurven, Berechnungen. (Keram. Rdsch. 35 [1927]. 728—31. — C. 1927.
n .  1747.) S a l m a n g .

F. Gille, Zementrohniehlberechnungen. Bei Vcrwendung von mebr ais 2 Roh-
stoffen zur Itlinkerherst. kann das Mischungsverlialtnis fiir bestimmto Moduln er- 
rechnet werden. (Tonind.-Ztg. 51 [1927]. 1477—80. Dusseldorf, Inst. d. Vereins 
deutscher Eiscnportlandzementfabrikanten.) S a l m a n g .

G. Haegermann, Die Eigenschaften des Portlandzementes. (Zement 16 [1927].
1043—47. Berlin-Karlshorst.) S a l m a n g .

Theodor Klehe, Der Drehrohrofen in  der Kalkindustrie. Aus des Vf. Buch 
„Das Kalkwerk“ . Beschreibung, Abbildungen. Der Betrieb ist nur fiir groBe Anlagen 
wirtschaftlich. (Tonind.-Ztg. 51 [1927]. 1602—04.) SALMANG.

Berthold Błock, Elektrisch beheizte Kalkófen. Besprechung an Hand von Ab- 
bildungen, ilirer Einrichtung u. Wirksamkeit auf Grund von An gaben aus dem Sehrift- 
tum  u. von Patentsohriften. (Ztrbl. Zuckerind. 35 [1927]. 1205—06.) R u h l e .

J. E. Kirchner, Eine wissenschaflliche Sludie iiber Slrukturbildungen bei Ziegeln. 
Die Austrittsgeschwindigkeit von Tonmasse aus der Strangpresse ist in der Mitto gróBer 
ais am Rande. Schmierung des Mundstiicks, Rcgelung der Geschwindigkeit iiber den 
Querschnitt hinweg werden an Beispielen ais notwendig erwiesen. (Tonind. Ztg. 51 
[1927]. 1475—77.) S a l m a n g .

E. J. Vachuska und G. A. Bole, Angdben uber Disthen- und Diasporsteine. 
Mischungen von zwei dieser Stoffe wurden auf ihre physikal. Eigg. untersucht. tlber 
Ergebnisse von teehn. Verss. m it solchen Massen im Vergleich m it gewóhnlichen Stcinen 
wird berichtet. (Journ. Amer. ceram. Soc. 10 [1927], 761—73.) SALMANG.

James E. Foster, Farbstoffe zum Fdrben von Portlandzemenlmorteln. 264 Farb- 
stoffe, die zum gróBten Teil Fe20 3 enthielten, wurden auf ihre Farbekraft, Farb- 
bestandigkeit u. Beeinflussung der Mortelfestigkeit gepriift. (Chem. metallurg. Engin. 
34 [1927]. 487—88. Chicago,' 111.) S a l m a n g .

J. A. van den Kloes, Fortschritie in  der Mórtelkunde. Krystallisierende Lsgg. 
im  Beton konnen dureh ihre VolumvergróBerung sprengend wirken. Dureh Schlag 
auf frisches Mauenverk sammelt sich an der Stelle des Schlages W. an. Kalkstaub 
u . W . konnten einen Dachziegel zermiirben. (Zement 16 [1927], 1052—54.) S a l m a n g .

Felis Singer, Kochbestdndige keramische Massen. Es wird eine t)bersicht iiber 
die Anforderungen gegeben, die an kochbestandige keram. Massen gestellt werden, 
u. das neue ,,Pyroton“ -Material beschrieben, dessen Wasseraufnahmefahigkeit bis 
zu 0,01% herabgedruckt worden ist. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1295—96. 
Charlottenburg.) LuDER.

W. Miehr, H. Immke und J. Kratzert, Vorschldge zur Metliodik des Druck- 
erweichungsversuches an feuerfesten Baustoffen. Auf Grund yergleichender Yerss. 
wurde ermittelt, daB zweckmaBig der Priifkórper 35,7 mm Durchmesser u. 31,7 mm 
Hóhe hat. Die Flachen sollen parallel u. glatt sein. Die h. Zone des Heizrohres muB 
12 cm lang sein. Der Druck soli senkrecht ausgeiibt werden, die Aufzeichnung im 
MaBstab 1: 10 auf rechtwinkligem Koordinatenpapier aufgetragen werden. Der Kórper 
soll m it 2 kg/qcm um 40% der urspriinglichen Hóhe gedriickt werden konnen. Die 
Temp.-Messung soli dureh ein wagerecht eingebautes Rohr mittels Gesamtstrahlmigs-
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pyrometer erfolgen, bei einem Anstieg von 10° je Minutę. (Tonind.-Ztg. 51 [1927]. 
1618— 20. Lab. des Didicrkonzerns.) S a l m a n g .

E. S. Wheeler und A. H. Kuechler, Ein neues QuecI;silbervolumcter. (Journ. 
Amer. eeram. Soc. 10 [1927]. 807— 12. Rolla, Miss. School of Mines.) SALMANG.

L. Bloch, Ein Meflgerat zur Prufung der lichłtechnischen Eigenschaften der Be- 
łeuchłungsglaser (Beleuchlungsglaspriifer). (Glastcchn. Ber. 5 [1927]. 360—66.
Berlin.) S alm An o .

Louis Bartelstone, Nord-Amerika, Herstellung von scku-er zerbrechlichem Glas, 
dad. gek., daB zwei Glasplatten mittels einer elast. Zwischenschicht von Celluloid 
oder Celluloseacelal boi 109— 11G° u. 7—28 a t zusammcngepreBt u. -geklebt werden. 
Die Haftfestigkeit wird dureh Uberziehen des Celluloids mit einem vegetabil. Ol, wie 
Ricinusol, Lcinól, das die Zwischenschicht nicht angreift oder auflost u. das beim 
Pressen zum groBen Teil entfem t wird, besonders erhóht. Es ist vorteilhaft, dio Glas
platten vor dem Zusammenkleben dureh UbergieBen m it einer Celluloidlsg. u. dureh 
Verdunsten des Losungsm. an der Luft m it einer diinnen Celluloidschicht zu- ver- 
sehen. (P. P. 626 645 vom 22/12. 1926, ausg. 15/9. 1927.) M. P. M u l l e r .

American Optical Co., iibert. von: Edgar D. Tillyer und Harold R. Moulton, 
Southbridge, V. St. A., Marken auf optischen Linsen. Firmenzeichen oder sonstige 
Marken, welche auf den trockenen Linsen nicht sichtbar sind, in feuchter Atmosphare, 
z. B. beim Anhauchen aber hervortreten, werden dureh Bcschreiben o. dgl. der fertigen 
Linsen m it konz. Lsgg. von SnCl2 erzcugt. Dio Glatte der Oberflache der Linsen u. 
ihre opt. Eigg. werden nicht beeintrachtigt. (A. P. 1 644 798 vom 26/8. 1925, ausg. 
11/10. 1927.) K u h l i n g .

Marvle Products Ltd., London: iibert. von: Albert Barnes-Thomas, Dresden, 
Kunstmarmor. (A. PP. 1 638 108 u. 1 638 109 vom 3/6. 1924, ausg. 9/8.1927. E. Prior. 
14/2. 1924. — C. 1926. I. 471 [E. P. 233 446].) K u h l i n g .

E. M. Lundgren, Allon, Clackmannanshire, Faserstoffe enthaltende Massen. Man 
behandelt Kork, Torf oder andere Pasern m it Lsgg., die in den Pasem unl. Ndd. er- 
zeugen; z. B. zuerst m it einer Lsg. von CaCl2 u. dann m it Wasserglas oder Alaun oder 
A12(SOj)3 oder zuerst m it einer Lsg. von CaHC03 u. dann m it Kalkwasser. Die Mischung 
kann ais Zusatz zu Żenieni, Beton, Gips usw. Yerwendet werden. (E. P. 276 709 vom 
1/5. 1926, ausg. 29/9. 1927.) . F r a n z .

Rubberstone Corp., New York, iibert. von: George C. Hannam, Preeport, und 
Julius W. Schede, Mount Vernon, New York, Masse zum Uberziehen von Ziegelsteinen. 
Man vermischt Gilsonitasphalt m it pflanzlichem Pech u. Asbestfaser, die Mischung 
wird warm aufgetragen. (A. P. 1 637 301 vom 31/1. 1927, ausg. 26/7. 1927.) P r a n z .

Rubberstone Corp., New York, iibert. von: George C. Hannam, Preeport, und 
Julius W. Schede, Mount Vernon, New York, Masse zum Uberziehen ton Ziegel
steinen. Die warm aufzutragende Mischung bestcht aus einem pflanzlichen Pech, 
hellem Cumaronharz u. Asbestfaser. (A. P. 1 637 302 vom 31/1. 1927, ausg. 26/7.

George B. Luckett und John A. Johnson, Crawfordsville, V. St. A., Roh- 
stoff zur Herstellung feuerfester Oberzuge, Farben, Steine u. dgl. Der Kalkschlamm 
von Acetylengasanlagen wird m it NaCl gemischt u. dio Mischung zur Herst. von An- 
strichen auf Flachen, welche starker Hitze ausgesetzt sind, wie Kesselwanden, Ofen- 
wanden u. dgl., ais Mortel, zur Herst. von Ziegeln u. dgl. venvendet. (A. P. 1 643 988 
vom 14/7. 1924, ausg. 4/10. 1927.) K u h l i n g .

Tsunegoro Nishi, Tokyo-Fu, Japan, Herstellung ton WandbeJcleidungen. Man ver- 
mischt zerkleinerte Reishullen m it Gips, Mortel oder Zement, formt u. taucht kurze 
Zeit in W. Die erhaltenen Platten usw. sind luftdurchlassig, schalldiimpfend u. warme- 
isolierend. Dureh tjberziehen m it Wasserglas werden sie wasserdicht. (A. P. 1 634 079 
vom 4/9. 1925, ausg. 28/6. 1927. Japan. Prior. 20/11. 1924.) F r a n z .

A. Janin, Montreal, Kanada, Strapenbelage. Uber einer Schicht von groberen 
Steinen wird eine Schicht unregelmaBig geformter feinerer Steinstucke angeordnet, 
es werden die an der Oberflache dieser Schicht befindlichen Liieken m it einer Mischung 
Ton Sand u. Paraffin, Naphtha o. dgl. ausgefiillt u. das Ganze schlieBlieh m it einer 
bituminosen Schicht bedeekt. (E. PP. 276 538 u. 276 539 vom 27/2. 1926, ausg.

1927.) P r a n z .

22/9. 1927.) K u h l i n g .
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V. Forestier, Agenda Dunod 1928. Bćton armó. Coli. Agendas Dunod. Paris: Dunod 1927.
(X X X V III, 356 S.) Rei. 17 fr.

VII. A grikultur chem ie; D ungem ittel; Boden.
J. Clarens, tlber die Relaiwitat der Kenntnis der Alkalinitdt und der Aciditał der 

Boden. (Vgl. C. 1926. II. 1092.) Fortsetzung der Unterss. durch Zugabe von Neutral- 
salzen wie NaCI, NH4C1 u. CaCl2 zu den Boden. Aus den Kurven ergibt sich, dali 
diese die Aciditat des Bodens erhohen. Diese Erhohung kommt aber nur durch 
Storung des Gleichgewichts im Boden u. sekundare Umsetzungen zustande, hat 
aber m it den im Boden herrschenden Verhaltnisscn dic groBto Ahnlichkeit. (Buli. 
Soc. chim. Brance [4] 41 [1927]. 1383.) E n s z l i n .

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Untersuchungen uber den Gesamtschwefd- 
rjehall in  cinigen Ackerboden. (Buli. Soc. chim. France [4] 41. 1380—83. Ann. Science 
agronom. Franęaise 44 [1927], 274—76. — C. 1927. II. 1388. 1752.) E n s z l i n .

C. Abele, Keimungsslimulationstcrsuche an den Samen von Sinapis alba L.
0,5%o u. 1%„ Tanninlsgg. wirken bei nicht zu langer Einw. stimulierend, 2°/00 w irkt 
nicht, weil die stimulierende Wrkg. von einer Depression iiberlagert wird, hóher pro- 
zentige Lsgg. wirken depressiy. (Zellstimulationsforschungen 2 [1927], 277—84; Ber. 
ges. Physiol. 41. 340. Ref. G l e i s b e r g .) H a m b u r g e r .

J. Bodnar und Wilhelmine Gervay, Einfache und schnełle analylische Methoden 
zur Bestimmung des Wirkungssubslanzgehalls von Pflanzenschutzmitldn. I II . Mitt, 
Die titrimetrische Bestimmung des Polysulfidschwefels in Pflanzenschutzmitldn. (II. vgl.
O. 1927. II . 2097.) Vff. geben die zur Best. von Polysulfidschwefel in Pflanzenschutz- 
mitteln bekannten Methoden wieder u. haben die yolumetr. Methoden an Schwefelleber 
(Kaliumpolysulfid), Polibar (Bariumpolysulfid, C h i n o i n ,  Budapest), Solbar (Ba- 
riumpolysulfid, F r i e d r . B a y e r  & Co.) u. Schwefelkalkbriihe nachgepriift. Es zeigt 
sich, dafi die titrim etr. Methoden von W o b e r  (C. 1917. II. 322), von K uR T E N A C K E R  
u. B i t t n e r  (C. 1925.1. 2026) u. yon S c h u l e k  (C. 1925.1. 2026) zur Best. vcrschiedcner 
Polysulfidpraparate yerwendbar sind, u. daB unter diesen dicMethodo von SCHULEK , 
dio auf der Rk. des Polysulfidschwefels m it Cyaniden unter Bldg. yon Thiocyanaten, 
wobei in Borsaure enthaltender Lsg. sowohl das entstandeno Sulfid, ais aueh liber- 
schiissiger Cyanid zers. werden, beruht, am schnellsten durchzufiihren ist, sie erfordert 
nur eine Titration, Zur Verringerung des Verbrauchcs an K J  wird das Vcrf. in eine 
Mikromethode abgeandert, indem nur der zehnte Teil des Polysulfidschwefelpraparates 
der Makromcthode zur Unters. gelangt, wozu nur 0,1 g K J  notig ist, dio Mengen der 
ubrigen Reagenzien (Borsaure, KCN etc.) blciben ungeandert. (Ztschr. analyt. Chem. 
71 [1927]. 446—58. Budapest, Pflanzenbiochem. Inst.) E. JO SEPH Y .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Carl Bosch,
Ludwigshafen a, Rh., Diingemittd. (A. P. 1 639 585 vom 9/7. 1920, ausg. 16/8. 1927,
D. Prior. 29/7. 1916. — C. 1921. IV. 579 [E. P. 145 036].) K u h l i n g .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: E. Rod- 
ling), Herstellung ton Kalkstickstoff. Die Herst. des Kalkstickstoffs aus CaC2 u. N2 
findet in einem gedrehten Ofen sta tt, welcher die Form einer Kugel oder eines Ellip- 
soides hat. (Schwd. P. 59 148 yom 7/12. 1923, ausg. 14/7. 1925.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saalguttrodcenbeize. Zu dem 
Ref. nach A. P. 1 565237; C. 1926. I. 2046 [F a rb w e rk e  vo rm . M e is te r  L u c iu s  & 
B ru n in g , S chm id t, S te in d o r f f ,  F lu s s  u . ScHAFFRATH]istfolgendesnachzutragen: 
Die organ. As-Verbb. vom Typus der Arylarsinoxyde, I)iarylarsinoxyde oder dereń 
Substitutionsprodd. eignen sich ganz besonders ais Saatguteinstaubungsbeize zum 
Beizen von Halmfrilchien, Riibenpflanzen oder Blumen- u. Gemusesdmereien jeder 
Art. Hierzu werden sie m it indifferenten Stoffen, wie Kieselgur, CaC03, oder Streckungs- 
u. gleichzeitig Haftmittcln, wio Sulfitpech, Natronzellstoffablauge oder yollig oder 
teilweise neutralisierten Alkali- oder Erdalkalisalzen yon sulfonierten, hochmole- 
kularen, organ. Stoffen, besonders solehen von Harz- u. Pechcharakter verd. Es lassen 
sich ihnen aueh 1. oder unl. Fungicide anderer Art, wie Cu- u. Hg-Salze beimischen, 
Z. B. mischt man Phenylarsinoxyd m it dem Na-Salz sulfonierter Anthracenruckstande 
u. CuCOs. (D. R. P. 450 369 Kl. 451 yom 26/8. 1924, ausg. 7/10. 1927.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bonrath, 
Leyerkusen, Heinrich Giinzler, Ełberfeld und Werner Schulemann, Vohwinkel-
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Hammerstein), Herslellung ron Pflanzenschutzmitteln und Saatgutbeizen. (D. R. P. 
451 525 KI. 451 vom 4/2. 1925, ausg. 28/10. 1927. — C. 1927. II. 1393 [F. P. 
610 919].) SCHOTTLANDER.

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler (Erfinder: Walter 
Beck), Frankfurt a. M., Verfahre?i zum Vernichten lierischer Schddlinge. Man setzt 
in Hohlen oder ICellem u. dgl. liausende Schadlingc, wie Mduse, Maidwurfe, tcilde 
Kaninclien oder Wespen, der Einw. eines mindestens 0,04% H 2S u. 0,5% CO ent- 
haltenden Gasgemisches aus. — Diesem Gasgemisch lassen sich noch andcre tox. oder 
auch indifferente Gase zusetzen. Man mischt z. B. S, Sagemehl u. Holzkohle mit 
KNO, u. Fe-Pulver in einem solclicn Mengenverhaltnis, daB keine Oxydation des S 
zu S 0 2 eintrcten kann, u. gibt gcgebenenfalls noch Raucli oder andere giftige Gasc 
entwickelndo Stoffe, wie Teerdcstillationsprodd., C10HS, Campher, p-Dichlorbenzol, 
Hexachloiathan, As2S3, hinzu. Das Gemisch wird zu Patronen mit Papierhulse ge- 
formt. Dicse bringt man nach dem Anzunden in ein an dem einen Ende offenes Rohr 
ein u. fuhrt das letzterc mit dem offenen Ende in die Sehlupflocher der bzgl. Schadlinge 
ein. Das Anbrennen kann auch innerhalb des Rohres durch einen Zunder erfolgen. 
Dio giftige Gasmischung dringt unter ihrem eigenen Druck in die Gango ein. Beim 
Ausrauchern sehr langer oder verzweigter Gange kann man das Eindringen der Gase 
durch Einpumpen beschrankter Luftmengen beschleunigen. Nach genugend langer 
Einw. wird das Rohr aus dem bzgl. Gang entfernt u. in ein anderes Schluploch ein- 
gefiihrt, was man bis zum vólligen Verbraueh der Patrone wiederholen kann. (Aust. P. 
961/1S26. vom 12/3. 1926, ausg. 5/5. 1927. E. P. 272 570 vom 5/2. 1926, ausg. 14/7, 
1927.) SCHOTTLANDER.

Monsanto Chemical Works, St. Louis, Missouri, V. St. A. (Erfinder: Gaston 
Du Bois und Lynn Andre Watt), Herslellung eines Insektenrertilgungsmittels. Man 
trankt poróse Stoffe, wie Kiesclgur, m it bci 15° fi. oder halbfl., insekticid wirkenden 
organ. Verbb., wio o-Dichlorbenzol, o-Nitrotoluol, o-Nitrochlorbenzol, Mischungen 
von o- u. p-Dichlorbenzol oder o- u. p-Nitrotoluol. — Man verriihrt das Gemisch 
ea. 1 Stde. oder langer bis zur Bldg. eines homogenen, sandigen Pulvers. Is t die bzgl. 
Cl- oder Nitroverb. bci 15° halbfl. oder fest, wie z. B. o-Nitrochlorbenzol, F. 31—32°, 
so verflussigt man sie vor dem Vermischen mit dem porósen Stoff durch Kru-armen. 
Das Verf. ermóglicht die Venvendung bisher schwer nutzbar zu machender, billiger 
Abfallprodd., wie besonders des o-Diehlorbenzols. Die Mittel haben nicht nur eino 
stark tox. Wrkg., sondern vcrdunsten so langsam, daB die m it ihnen behandelten 
Pflanzenteile ungeschiidigt bleibcn. (Aust. P. 2533/1926 vom 28/6. 1926, ausg. 
21/7. 1927.) SCHOTTLANDER.

Norman M. Comber, An introduction to the scientific study of the soil,' New York: Long- 
mans 1927. (192 S.) 12°. Lw. S 3.— .

August Flister, Die Bedeutung des Kalkes fur Aeker und Wiese. Freising: F. P. Datterer 
& Cie. 1927. (17 S.) 8°. nn. M. — .40.

Methodi Popoff, Das Zellstimulationsproblem in Anwendung auf Medizin und Landwirt- 
sehaft. Berlin. Wien: Urban & Schwarzenberg 1927. (31 S.) 4°. =  Fortschritte d. natur- 
wissenschaftl. Forschg. N. F ., H. 3. M. 2.40.

[russ.] M. Prjanischnikow, Kurze Anleitung zur Dungung. Moskau: Staatsverlag 1927. 
(181 S.) Rbl. 1.70.

Walther Trappmann, Schadlingsbekampfung. Grundlagen u. Methoden im Pflanzenscliutz. 
Leipzig: S. Hirzel 1927. (VIII, 440 S.) gr. 8°. =  Chemie u. Technik d. Gegenwart. 
Bd. 8. nn. M. 20.— ; Lw. nn. M. 22.— .

v m .  M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
John P. Frey, Langlebige Giepformen ror Caesar. GieBformen im British Museum 

beweisen, daB friihzeitig auch Metallformen in Europa benutzt worden sind. (Foundry 
55 [1927]. 812—15. Washington, American Federation of Labor.) W lL K E .

O. Dalen, Der Flotationsproze/3, seine Anicendung und Bedeutung in  Amerika. 
(Tidskr. Kemi Bergvaesen 7  [1927]. 110—13.) W . W o l f f .

— , Anwendung der Flolalion in dem Sidlitaiiwcrk. (E n g in . M in in g  J o u r n .  124 
[1927]. 537—39.) E n s z l i n .

Hugo Bansen, Die Beurleilung der Stoff- und Wdrmebilanz des Hochofens nach 
der Gichtgasanalyse und der Windmenge. Die Fiihrung des Hochofens erfordert eine 
besonders scharfe laufende Uberwachung des Verbremiungsvorganges auf Grund der
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Abgasanalyse. Fiir die Erm ittlung der Verbrennungsgasanalyse aus der durch Bei- 
mengungen gefalschten Giehtgasanalyse wird ein Rcchengang in Formeln u. Reehen- 
tafeln gegeben. Aus der so gewonnenen Analyso kann man m it Formeln dic einzelnen 
Stoffwertc u. ihrę mengenniiiBige Vcrteilung bcrechnen. In  der Gichtgaszus. macht 
sich sofort eine Anderung des Stoffhaushaltes des Hochofens bemerkbar. An Hand 
von Formeln w ird dann ein Rechnungsplan zur Ermittlung der je kg Koks metallurg. 
yerfiigbarcn Warmemenge aus den Werten der Giehtgasanalyse, Gichtgas- u. Wind- 
tompp., aufgestcllt. Weiter wird die je t  Roheisen benótigtc Warmemenge auf Grund 
der Roheisenzus., des Schrott- u. Umsehmelzeisensatzes u. der Schlackenmenge je t  
Roheisen bestimmt u. daraus der Koksverbrauch bereclinet. Aus Berechnungen u. 
Beispielen ergibt sich eine „Wertigkeitsreilie fiir den Koksverbrauch“ fiir dic Einww., 
die je Einheit des betreffenden Stoffes oder der Mafinahme erzielt werden oder eine 
Anderung im Koksverbrauch um 10 kg/t Roheisen zur Folgę haben. Es ist nieht statt- 
haft, den Ofen nach zeitlichen Durehschnittswerten zu fuhren u. einen Ausgleich der 
auftretenden Schwankungen ohne nacliteilige Folgen anzunehmen. Ais chem. u. therm. 
Ausgleich wird Kohlenstaubzusatz iiber den Formen vorgesehlagcn, andere Mittel 
sind zu vermeiden. Da die Giehtgasanalyse fiir eine laufende Uberwachung besonders 
wertvoll ist, werden die Bedingungen fiir ein brauchbares McBgerat zur laufenden 
Best. festgestellt. (Areh. Eisenhiittenwesen 1 [1927]. 245—66. Rheinhausen.) W lL K E .

B. Pentegow, Die Verteilung des Kupfers zwischen Schlacke und Stein einer 
Pyritschmclzc. Vf. priift an etwa 6000 Analyscn von Pyritschmelzen aus Water-jacket- 
Ofen die Vcrteilung des Cu in Schlacke u. Stein. Sie laBt sich gut darstellen durch 
die Formel G\/C\‘,l=  l/j/C , worin Cj, der Cu-Geh. der Schlacke, C2 der des Steins, 
C der SiO^-Geh. der Schlacke u. n  eine Konstantę ist, die dem Assoziationsgrad der 
Cu-Atome in der Sclilacko entspricht. n  schwankt jo nach Cu u. Si-Geh. zwischen
3,67 u. 4,33. Mit zunehmender GróBe des Vorherdes des Ofcns wird n  u. somit auch 
der Cu-Geh. der Schlacke kleiner. Bei gleichbleibenden Bedingungen wachst n m it 
zunehmender Lange der Arbeitsperiodo am Vorherd. (Berginst. Ural, Wladiwostolc.
23 S. Sep. 1922.) R oll.

Carl Schwarz, Die W&rmebilanz des Siemens-Martin-Ofen unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Abgasterlusle. Die Grofle der Abhitzeverluste wird untersueht. Selbst 
nach auBcrster Ausnutzung des zur Vorwarmung Yerfiigbarcn Warmegefalles bleibt 
immer noch geniigend Abhitze m it geniigend hoher Temp. zur Ausnutzung im Ab- 
hitzekessel iibrig, wenn es gelingt, die Verluste zwischen Herdraum u. Schornstein 
entsprechend zuriiekzudrangen. (Arch. Eisenhiittenwesen 1 [1927]. 273—83. Ober
hausen.) W lL K E .

E. Diepschlag und H. Fliegenschmidt, Ober den Eintritt des Kalkes in  das 
bei metallurgischen Schlacken vorliegende Stoffsystem. Ein Beitrag zur Frage der Schlacken- 
reaktionen. Die beim Erhitzen von Kalkstein — iiber den Punkt der Kohlensaure- 
dissoziation hinaus — eintretende Schwindung unter gleichzeitiger Sinterung wird 
bei reinen Kalken lediglich auf zwischenkrystallin wirkende Gitterkrafte (Anwendung 
der Theorie von T a m m a NN, Aggregatzustande 1922. 188), bei Bcimengungen ent- 
haltenden natiirlichcn Kalken auBcrdem auf Bldg. fl. Phasen, die beim Erstarren 
eine Yerkittung der festen Kalkkórner bewirken, zuriickgefiihrt. Dio Verss. ergebon, 
daB die Hauptschwindung zwischen 1200 u. 1400° erfolgt. Dio Feststellung der Er- 
weichungstemp. (Definition s. Original) einer Reihe von natiirlichcn Kalksteinen hat 
gezeigt, daB eino Erwoichung ais Voraussetzung fiir den Rk.-Beginn, bzw. geniigend 
schnełlen Rk.-Verlauf in hiittenmann. Prozessen niclit in Frage kommt. — Schon 
bei relativ niedrigen Tempp. bildet Flufispat m it Kalk u. seinen Bcimengungen fl. 
Phasen; dadurch wird dio Erweichungstemp. gedriickt. CaF2-Mengen bis zu 3%  er- 
niedrigen den Erweichungspunkt stark, wachsende CaF2-Mengen driicken ihn weiter, 
aber nieht in dcm MaBe. — Die zwischen CaO u. S i0 2 in fester Phase verlaufenden 
Rkk. wurden durch Beobachtungen von Vol.-Anderungen m it steigender Temp. ver- 
folgt, dio Rk.-Prodd. opt.-krystallograph. u. durch Best. des freien u. gebundenen 
Kalkes mit Hilfe der Glycerinmethode identifiziert. Die Resultate bestatigen die 
Ergebnisse von anderen Forsehern. Bei der Unters. von Mischungen von CaO u. Eisen- 
oxydulsilieat auf dem gleichen Wege sowie mittels stufenweise abgebrochener Er- 
hitzung unter jedesmaliger Feststellung der Rk.-Prodd. ha t sich ergeben, daB schon 
unterhalb 1200° nach einer Stde. die Verdrangung des FeO aus der Silicatbindung 
so gut wie yollstandig Yerlaufen ist. Die Rk. yerlauft um so sehneller Yollstandig,
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je mehr fl. Phaso vorhandon ist. E in  CaF2-Zusatz bewirkt dahor schon sehr friih 
u. sehr sohnell — bei ctwa 900° — yollstiindigen Umsatz. — Bei der Best. freien Kalkes 
m it Hilfe von Glyeerin ergab sich, daB in fester Lsg. befindliches CaO nicht angegriffen 
wird, sich also wic gebundenes CaO dem Glyeerin gegenuber yerhalt. (Zentralblatt 
Hiitten- u. Walzwerke 31 [1927], 551—56. 567—72. 587—90. Danzig-Langfuhr, 
Tcchn. Hochsch.) E lS N E R ,

Robert Schdnhófer, Die Hersiellung ton Kunslsleinen aus Hochofenschlacken 
naeh dem Weckterfahren. Naeh dem Weckverf. werden die in den meisten Hochofen
schlacken ruhenden liydraul. Eigg. durch Kollern in miiflig feuchtem Zustando bis zum 
Schollenwerfcn geweckt. Solche gewcckten Schlacken konnen zu Mort-el, Beton fur 
Griindungsbauten, StraBendecken usw., Maucrsteinen u. Zementwaren aller A rt ver- 
wendet werden. Auch saurc Schlacken kóimen in groBer Mengc m it yerwandt werden, 
vbr allem liefern dio Thomasroheisenschlacken m it einem geringen Zuschlag yon Thomas- 
bimenauswurf sehr gute Steine. Zum ScbluB werden dio naeh dem neuen Verf. arbei- 
tenden Steinfabriken bcschrieben. (Arch. Eisenhiittenwesen 1 [1927]. 267— 71. 
Braunschweig.) W lL K E .

A. Michel, Der Einflu/3 der Temperaturen im Hochofen auf den Kohlenstoffgehalt 
des grauen Iłoheisens. Auf Grund eingehender Verss. stellt Vf. die Beziehungen zwischcn 
den C-Gehalten des Roh-Fe, den iibrigen Begleitelementen u. der Gestelltemp. auf. 
MaBgebendc Faktoren sind die Temp. u. dic Schlaekenfuhrung. Fiir dio Erzeugung 
von hochwertigcm GuB is t die Verwcndung yon C-armem Roheisen von Vorteil. 
Die Bedingungen zur Gewinnung solchen Roheisens werden erliiutert. (GieBerei-

W. E. Dennison, EinfluP des Phosphorgehalts des Gupeisens auf den Widerstand 
gegen Kompression wid Zugfestigkeit. Es solltc die geringere Leistungsfiihigkeit des 
grauen GuBeisens festgestellt werden, dio sich bei Erhóliung des P-Gehaltes yon 0,8 
auf 1,2% zeigt. Die aUgemcinen SchluBfolgerungen der Verss. sind: Wird ein hoher 
Widerstand gegen Druck verlangt, so kann eine billige Mischung m it niedrigem Si
li. hohem P-Gchalt yerwendet werden. Die wirldich physikal. Schwache, die dem P 
zugeschrieben werden kann, is t der geringe Widerstand gegen StoB. (Metali 1927. 
181—82.) ' W ilk e .

R. Stumper, Der Werlcstoff fiir lioststćibe. Vf. berichtet iiber Verss. mit vcr- 
schiedencn Blaterialien ais Roststilbe. Bei der Verzunderung spielt dio Graphit- 
yerteilung in der S truktur eine groBe Rolle; dichte Legierungen bewdhrten sich am 
besten, weiBes Roheisen besser ais GrauguB, wobei jedoch die holie Spródigkeit des 
Hartgusses yonNachteil ist. (Arch. Warmewirtsch. 8 [1927]. 335—36. Saarbrucken.) Lij.

Robert Seherer, Der Einflup von Kobalt, Vanadin und Mangan auf einige Eigen- 
schaften ton Werkzeiigstahl. Eutektoido C-Stahle m it steigenden Gehalten an Mn, V, 
V u. Si, Co, V u. Co wurden auf ihr Verh, beim Hartcn, ilire Harteempfindlicłikeit, 
Volumeniinderung beim Hartcn u. Schneidhaltigkeit untersueht. Gegen yerschiedene 
Hiirtebcdingungen (Uberhitzung) erwiesen sich Co-legicrte Stablo ais besonders un- 
empfindlieh. Beim Co-Stahl sind auch dic Volumenveranderung (Verziehen) beim 
Hartcn, sowie die Harteempfindlichkeit am geringsten. Bei V-legierten Stahlen wurde 
ein Hochstwcrt der Schnittleistungen bei 0,3— 0,7%  V festgestellt. Bei Co-legierten 
Stahlen erhohte sich die Schnittleistung stark u. gleichmaBig m it steigendem Co- 
Gehalt. Mit Co u. V legierte Stahle zeigten groBtc Unempfindlichkeit beim Harten 
neben geringer Volumenanderung, hoher Vielhartungszahl u. hochster Schnittleistung. 
(Arch. Eisenhiittenwesen 1 [1927]. 325—29. Stahlwerk Becker A.-G. Willieh.) Wl.

H. Stager und H. Zschokke, Potentialmessungen an nichlrostenden Stahlen. Um 
dio Ursaehe der Korrosionsbestandigkeit gcwisser Stahle zu finden, fiihrten Vff. 
mit einer Anzahl Cr-, Ni-, Mo- u. W-haltiger Stahle Potentialmessungen aus. Die 
Passivierung der Cr-Stahle wird auf die Bldg. eines sehr tiagen Oxydfilms zuriiek- 
gcfuhrt. Der Arbeit sind Gefiigebilder u. Kurrentafeln beigefiigt. (Ztschr. angew. 
Chem. 40 [1927J. 1265— 70. Baden.) L u d e r .

H. Reiniger, Die Vergulung ton eindimensional terarbeiteten Konslruktionssiahlen 
durch Korngleichrichtung. Vf. bespricht die Zustandsformen des Systems Fe-C bei 
n. Abkiihlungsyerlauf, die Einw. yon Abschrecken u. Anlassen, das Zustandekommcn 
der „Zeilentextur“ durch mechan. Behandlung, die dadurch tiedingten Eigg. u. ihre 
Beseitigung durch Ausgliihen. (Auto-Tcchnik 16 [1927]. Nr. 21. 9—13. Leipzig.) JUNG.

C. G. Fink und C. L. Mantell, Hmtige Żinnerschmelzung und Versuche zur 
lleduktion mil Kohle. Physikali sch-chemische Unter suchungen zur Metallurgie desZinns. I.

Ztg. 24 [1927]. 567—69. Breslau.) L u d e r .

X . ] 8
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Beschreibung der nouoren Erfolgc zur Gewinnung yon Sn aus Kassiterit Sn02, welche 
durch Red, mit O-haltigen Stoffen geschieht. Das so erhalteno Metali, welches noch 
andere Metallo infolgo der liohen Reduktionstempp. enthalt, wird durch Elektrolyse 
gereinigt. Verss. m it graphit. Koks u. Petroleumkoks ergaben, daB die Red. des 
Sn02 bei 800° beginnt u. bei 900° unter Bldg. von Sn-Kórnern auf dem Sn02 rasch 
fortsebreitet. Koks ist bedeutend wirksamer ais Graphit. Die Red. durch C erfordert 
hohere Tempp. ais die Red. durch Gase, da derselbe erst in gasformigen Zustand 
ubergcfuhrt werdenmuB. (Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 686—91.) E n s z l i n .

Carl Frick, Uber die Reaktionen zwischen Cuprosulfid und metallischem Siei, 
Zinn und insbesondere Zinh in  den Schmelzlemperaturen. Beim Zusammenschmelzen 
von Cu2S m it Zn, Sn oder Pb wird ein Teil des Cu frei, wiihrend die zugesctzte metali. 
Komponentę teilweiso vom S gebunden wird u. sich beim Erstarren in der Cu„S-Schicht 
ais ZnS, SnS, bzw. PbS abscheidet. PbS u. SnS bilden m it Cu2S Eutektika, ZnS 
u. Cu2S nur ein meehan. Gemisch. — Der unter der Sulfidschicht befindliche Regulus 
besteht aus einer Lcgierung von Cu u. Zn bzw. Sn, wahrend Cu u. Pb sich nicht legieren. 
(Motali u. Erz 24 [1927]. 465—72. Duisburg.) L u d e r .

A. W. Allen, Vorgeschichte des Cyanidprozesses. II , (Ygl. C. 1927. II. 2225.) Be- 
sehreibung der orsten Anwendung der Cyanidlaugerei in Neu-Seeland, Siidafrika u. in den 
Vereinigten Staaten. (Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 528—32. 569—74.) E n s z l i n .

Otto Dahl, Uber die Struktur und  die Vergutbarkeit der Cu-reićhen Cu-Mg- und  
Gu-Mg-Sn-Legierungen. Durch rnkr. u. elektr. Unters. wird die Loslichkeit des Mg 
u. der Verb. Mg,,S n  im festen Cu bestimmt. In  beiden Legierungsreihen nimmt die 
Loslichkeit m it sinkender Temp. ab. Nach 3-std. Erliitzen auf 700° erweisen sich samt- 
liche Cu-Mg-Legierungen bis zu 2,5% Mg-Gehalt nach dem Abschrecken ais homogen. 
Die Loslichkeit der Yerb. Mg2Sn in  Cu geht von etwa 7%  hei der eutekt. Temp. (690°) 
auf etwa l,3°/0 bei 400° zuriick. Infolge der Łosi ich keitsabnahme gelingt es durcli 
Abschrecken von G50—700° u. nachfolgendes Anlassen auf 300—500° starko Ver- 
giitungseffckte zu erziehlen. Bei den Cu-Mg-Lcgierungen betragen die erreichbaren 
Hartesteigerungen etwa 60%, hei den Cu-Mg2Sn-Legierungen etwa 100% der Anfangs- 
harte. Die Leitfahigkeit steigt entsprechend der Ausscheidungstheorie durch die Ver- 
gutung stark an, u. zfl-ar erfolgt ihr Anstieg bis zu etwa 30 Stdn. fast vollkommen 
parallel der Hiirte. Nach dieser Zeit ist der Hoehstwert der Hartę offensichtlich er- 
reicht, die Leitfahigkeit steigt aber weiter an. Mkr. ist keine merkliche Veriindorung 
des Gefiiges der Legierungen durch die Vergiitung festzustellen. Die Atzmittel greifen 
nach der Vergiitung starker an; (Wissenschl. Veroffentl. Siemens-Konzern 6 [1927], 
222—34. Siemensstadt, Forschungslab.) WlLKE.

N. Richard, Anlilce Uberziige auf Kupfer und Messing. Dio Zuss. der Lsgg., dio 
sich zur Herst. der Yerschiedenfarbigen tJberziige auf Cu u. Messing bewahrt haben, 
werden angegeben. (Metal Lid. [New York] 25 [1927]. 422.) W ilk e .

Friedrich Korber, Die Streckgrenze in  der Werkstoffpriifung. (Zentralblatt
Hiitten- u. Walzwerke 31 [1927]. 581—84. Dusseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisen- 
forsch.) E i s n e r .

C. Curry, Das spiralformige Gupstiick zur Beslimmung der Fliepeigenschaften von 
Gufleisen und Nichtei sen meta Hen. Die FI. oder FlieBąualitaten eines Metalles werden 
definiert ais die Neigung einer FI., unter einer gegebenen Bedingung dio Form aus- 
zufiillen, die unter fcstgelegten Bedingungen hergestellt worden ist. Diese Eig. hangt 
von vielen Punktcn ab, die einzeln betrachtet, nichts Genaues aussagen. Fiir don 
GieBer ist ein sclmelles u, einfiiches BEttel zur Feststellung dieser Eig. von groBer Be- 
deutung. Es wird dann vorgeschlagen, das Metali in eine spiralformige Form zu gieBen, 
deręn Lage, Abmessungen usw. bekannt gegeben werden. Es wurdcn m it dieser Unter- 
suchungsmethode einigo Verss. angestellt. Die Desoxydationsmittel Zn, Mn, Ni, P, 
Al, Mn u. Si erlióhten die FlieBeigg. von Cu. Allerdings brechen die GuCstiicke beim 
Herausnehmen bei Anwendung von Si, Mg, Al u. sogar Zn. Die besten Desoxydations- 
mittel waren Mn, P  u. Ni, das letztere in Form von 5 0 %  Ni-Zn zugegeben, ergibt die 
besten Resultate. Auch einige Verss. m it Messing wurden angestellt. (Foundry 55 
[1927], 800—804. Ardennes, Frankreich.) W lLKE.

Erich Siebel, Zur Weiterentwicklung des Stauchversuchs. (Ztschr. techn. Physik 8 
[1927], 401—04. — C. 1927. II. 325.) W i l k e .

Franz Wever, StauchstruJcturen kubiscli krystallisierender Metalle. Die von
F. K o r b e r  (C. 1923. I I . 596) im AnschluB an den Zugvers. gegebene Deutung laBt sich 
sinngemaB auf den Stauchvers. ubertragen. Unabhangig von der A rt des Arbeits-
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yorganges sind stets dichtest belegtc Notzebenen senkreclifc zur Richtung des Matcrial- 
fhisscs eingestellt; crst die Mannigfaltigkeit dieser Einstellung ist durch die Symmetrie- 
eigg. der FlieBrichtungen bestimmt. Beim Stauchycrs. liegt dio Richtung des Material- 
flusses in einer zur Stauchachse senkrechten Ebene; die Struktur ist dadureh bestimmt, 
daB gleiehzeitig moglichst vielc gleichwertige Notzebenen sen krech te Stellungen zur 
Ebene des MaterialfJusses einnelimen. (Ztschr. techn. Physik 8 [1927]. 404—07.) Wl.

Franz Wever und Winfried Schmidt, Walzstruktur kubisch-flachęnzentrierter 
Metalle. (Vgl. C. 1927. II. 627.) Die friiher mitgeteilten Polfiguren der Walzstruktur 
sind ais Zwisclienstufen nicht vollkommencr Venvalzung anzusprechen, bei der fiir 
(111) die Abtrennung des zentralen Bercichs noch nicht yollstandig eingetreten ist. 
Bei (001) ist gleiehzeitig dic Intensitiitsverteilung zwischen der [111]- u. der [112]-Lage 
zugunsten der ersteren verschoben. Dio bisher beobachteten Unterschiede sind sicher- 
lich auf den verschiedenen Walzgrad, Besonderheiten der Vcrwalzung, die absol. Blech- 
starke usw. zuriickzufiihren. (Ztschr. techn. Physik 8 [1927], 398—400.) WlLKE.

W. Zimm, Feetigkeilsverbindungen in  Kesselblechen mittels autogener und elek- 
łrischcr Schweifiung. Es werden vom prakt. Standpunkte aus folgende Punkte be- 
handelt: Anforderungen an''KesselschweiBungen, Beschaffenheit der RohschweiBc, 
MaBnahmen zur Vergiitung der SehwęiBe, die tJbergangszone, Eigenart der autogenen 
u. elektr. Naht, Ableitung der Vorzuge dor SchweiByerf. aus der Gefiigebldg. u. prakt. 
Priifung u. Beurteilung von KesselschweiBungen. (Warme 50 [1927]. 706—10. Ham
burg.) " WlLKE.

Georg Masing und Carl Haase, Zur Frage der umgekehrten Blockseigerung. H. 
(I. vgl. C. 1925. II. 1891.) Nach einer krit. Erorterung der bisher entwickelten An-' 
schauungen iiber dic Ursaehen der umgekehrten Blockseigerung bei der Erstarrung 
von Legierungsschmelzen wird gezcigt, daB die Entmischungserscheinungen bei der 
schnellen Erstarrung im KokillenguB u. bei der langsamen Erstarrung im trockenen 
SandguB yerschiedener N atur sind. Die letztere Erschcinung wird auf eine Gasentw. 
aus der Schmclzo zuriickgefiihrt, wahrend fur dio erstere die friiher mitgeteilte Auf
fassung der Verff. aufrecht erhalten wird. (Wissenschl. Yeroffentl. Siemens-Konzern 6 
[1927], 211—21. Siemcnsstadt, Forsehungslab.) WlLKE.

W. Zim m , Stand und Ńutzen der Oraugufischwęifiung. Vf. bespricht dio An
forderungen, die in GieCereien an GrauguBschwciBungen gestellt werden u. beschreibt 
unter diesem Gesichtspunkte die verschiedenen Yerff. an Hand von Gcfiigebildern. 
Ais beste Arbeitsweisc hat sich die elektr. KaltsehweiBung m it legierten SonderguB- 
elektroden erwiesen. (GieBerei-Ztg. 24 [1927]. 561—66. Hamburg.) LuDER.

S. Wernick, Die neueslenFortschritte in  der Verchromung. Die neuesten Arbeiten, 
einschlieBlich der deutschen, werden besprochen. Einen breiteren Raum nehmen dio 
neuesten Verdffentlichungen des amerikan. Bureau of Standards ein. (Metal Ind. 
[London] 31 T1927], 291—93. 313—15. 345—46.) WlLKE.

Floyd T. Taylor, Das Elektroplattieren ton Sicherheitsrasierapparaten. Das Elektro- 
plattierungswerk der Gilette Safety Razor Company in Boston wird beschrieben. Der 
Artikel enthalt einige Teilansichten des Werkes. (Metal Ind. [New York] 25 [1927], 
405—08. Matawan [N. J.], Hauson-Van Winkle Company.) WlLKE.

A. F. Dufton und F. L. Brady, Korrosion von Kupferróhren. 7(T«./)/ergegenstando 
werden durch einen iSn-Uberzug vor Korrosion geschiitzt, kupfemo WasserrShren werden 
jedoch nicht durch Sn geschiitzt, weil das Sn im Rohr nicht glanzend bleibt u. im Yer- 
haltnis zum Cu elektropositiver wird. (Naturo 120 [1927]. 367.) E. JOSEPHY.

K. Taussig, Untersuchungen uber die Einwirkung von I.augen und verscJiiedenm 
Salzen auf Eisen. Es wurden Angriffsverss. von Salzlsgg. yerschiedener Konz. bei 
verschiedenen Drucken auf Fe durchgefiihrt, u. zwar m it NaOII, Na2C03, NaCl, 
Na2SOt . Eine Einw. geringer bzw. iiblicher Salzgehalte auf festes Fe fand nicht 
s ta tt bis zu Drucken von 80 at. Dagegen wurden Stellen m it Haarrissen stark an- 
gegriffen. (Arch. Warmewirtsch. 8 [1927]. 337—40. Gleiwitz.) L ud  kr.

D ayid Law ton F orrester, Globe, V. St. A., Vorrichtung fiir das Scha.umschwimm- 
lerfahren. Innerhalb einer Kammcr, welche einen in der Langsriehtung geneigten Boden 
besitzt, dessen Enden durch senkrechte u. dessen Soiten durch in der Querriehtung 
geneigte Wandę begrenzt werden, von denen die letzteren sich in etwa 2/3 der Hóho 
der Kammer in senkrechter Richtung fortsetzen, befindet sich eino unten zwcckmABig 
yerjungte, zweite, unten offeno Kammer, welcher der m it einem SchaummittcJ ver- 
mischte Erzbrei u. durch eine Anzahl von senkrechtcn Rdhren Luft zugefiibrt wird.

8*
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Der gebildeto Schaum gelangfc in die aufiere Kam mer u. flieBt iiber die senkrechten 
Fortsetzungon der geneigten Wando der iluBeren Kammor in Sammelrinnen. (A. P.
1 646 019 vom 29/7. 1925, ausg. 18/10. 1927.) K u h lin g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Victor Engel- 
hardt, Berlin-Charlottenburg), Entfernen von Chlorionen aus Erzlaugen ode.r ahnlichen 
Lónmgen dureh Ausfiillung ais AgCl, 1. dad. gek., daB die Chlorionen dureh elektrolyt. 
Auflosung von Ag ausgefiillt werden. — 2. dad. gek., daB die Stromstarke groBer ge- 
wahlt wird, ais zur elektrolyt. Auflosung einer den Torliandenen Chlorionen aqui- 
valenten Menge Ag nótig ist u. nach Ausfiillung des Cl2 ais AgCl der t)bersehuB‘ an 
in  Lsg. gegangenem Ag kathod. ausgefiillt wird. — Der AnodenverschleiB bei Ver- 
wendung von Bleianoden wird verringert. (D. R. P. 452 088 K I. 40 c vom 1/1. 1926, 
ausg. 2/11. 1927.) K u h l i n g .

Patentaktiebolaget Grondal-Ramen, Stoekholm (Erfinder: G. Grondal und
E. Fornander), Jteduklion von Erzen. Das zu reduzierende Erz wird dureh eińen 
wagereeht angeordneten, gedrehten oder oseillierenden Zylinder geleitet, welcher aus 
mehreren Rohren bcstolit, welche ungefahr in der Mitte des Zylinders dureh einen 
Hohlraum getrennt sind. Aus diesem Zylinder gelangt das Erz in einen elektr. oder 
dureh Geblase beheizten Schmelzofen, dem gleiehzeitig Kohle zugefiihrt wird. Das 
hier entstehende CO stromt dem dureh den Zylinder geleiteten Erz entgegen, warmt 
es vor u. reduziert es teilweise. (Schwd. P. 59 401 vom 13/12. 1923, ausg. 25/8.
1925.) - K u h l i n g .

Ges. fiir Erzstaubbrikettierung G. m. b. H., Saarbrucken, Brikettieren von 
Hochofengichislaub unter Verwendung von Salzen u. Siiuren, dad. gek., daB dem zu 
Yerarbeitendcn Gut fein verteiltes AlumŁniumpulver zugesetzt wird. — Die Erzeugnisse 
besitzen eine Druckfcstigkeit von etwa 200 kg je qem, der Abfall betragt nur etwa 
2—3%. (D. R. P. 451 930 K I. 18 a vom 24/11. 1926, ausg. 31/10. 1927.) K u h l i n g .

Samuel G. Allen, iibert. von: Frank W. Davis, Milford, V. St. A., Hoćhofen- 
betrieb. (A. P. 1640485 vom 4/10.1924, ausg. 30/8.1927. — C. 1927. II. 1616.) K u h l.

A. V. Leggo, Melbourne, Jiostofcn. Der Rostofen besitzt mehrere iibereinander- 
liegende Boden, welche das Gut im Gegenstrom zu den Rostgasen durchlauft u. eine 
dom Rostraum vorgeschaltoto Kammor, in der die Temp., der Druek u. gegebenen- 
falls dio chem. Zus. der Róstgaso den jeweiligen Anforderungen angepaBt werden. 
(Schwd. P. 59 013 vom 1/2. 1922, ausg. 16/6. 1925.) K u h l i n g .

Joseph Warner, Marslwille, Tennessee, Ferrophosphor. Man besehickt den Ofon 
m it einem Gemisch aus Ferrophosphor, Koks u. phosphathaltigem Materiał u. einem 
Metali (Fe), das nur in solcher Menge zugegebon wird, um ais FluBmittel zu dienon. 
Das Metali verbindet sich m it vorhandener S i02. (A. P. 1 646 268 vom 16/6. 1927, 
ausg. 18/10. 1927.) " K a u s c h .

Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stoekholm (Erfinder: B. M. S. Kalling und
O. R. Drakenberg), Behandlung der Oberflachę von Gegenstanden aus kohlenstcffarmen 
Ferrochrom. Die Gegenstande werden mit prakt. wasserfroien anorgan. Siiuren, wie 
H2SO„ H,POj oder Gemisehen solcher Sauren, gegebonenfalls unter Zusatz von Siiure- 
anhydriden behandelt. (Schwd. P. 59 171 vom 12/3. 1924, ausg. 14/7. 1925.) K u h l.

D. W. Berlin. Rasunda, Sehweden, Ferrochrom und andere Eisenlegierungen. 
Aus dem zur Herst. der Legierungen bzw. Legierungsbestandteile erforderliehen 
Mischungen von Erz u. Kohlo o. dal. werden Elektroden geformt u. diese in ein ge- 
eignetes, m it Schlacke bedecktes Mctallbad unter Stromzuleitung eingesenkt, wobei 
die Bldg. des oder der zu legierenden Metalle unter Red. der metallhaltigen Bestand
teile erfolgt. (Schwd. P. 59 240 vom 2G/7. 1922, ausg. 28/7. 1925.) K u h l i n g .

F. Krupp Akt.-Ges., Essen, Kohlenstoffarme Stdhle. Zweeks Erhóhung ihrer 
Bestandigkeit gegen Laugen, Kesselspeisew,, Gaso u. Dampfe, wie NH3, werden die 
geschmolzenen Stśihlo so weit desosydiert, ais ohne Gefahrdung ihrer Festigkeit beim 
anschlieBenden Altern móglich ist oder sie werden im festen Zustande von Tempp. 
oberhalb 650° abgeschreckt u. wieder auf Tempp. bis zu 750° erhitzt. (E. P. 276 615 
vom 13/12. 1926, Auszug veróff. 19/10. 1927. Prior. 27/8. 1926.) K u h l i n g .

F. Walter Guibert, Detroit, V. St. A., Hitzebehandlung von Melallen, besonders 
Słahl. Die zu behandelnden Metalle werden in dichtschlieBende Behalter gebracht, 
diese evakuiert u. mittels AuBenfeuerung oder elektr. erhitzt. Es wird die Bldg. von 
Oxydschichten auf den Oberflachen der Metalle vormieden. (A. P. 1 644 828 vom 
24/10. 1925, ausg. 11/10. 1927.) K u h l i n g .
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New Jersey Zinc Co., New York (Erfinder: F. G. Breyer, E. C. Gaskill und 
J. A. Singmaster), Zinkoxyd. (Schwed. P. 58 692 vom 26/5. 1922, ausg. 28/4. 
1925. A. Prior. 27/5. 1921. — C. 1924. II. 2784.) K a u s c ii .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Henry Howard, CIeveland, V. St. A.,
Reinigen von Cadmtuuischwamm. Der bei der Reinigung roherLsgg. vonZnS04 mittels 
metali. Zn erhalteno Schwamm wird mit einer Lsg. von NaOH gekoebt, die Mischung 
gefiltert, der Ruckstand gewaschen, in der eben ausreichenden Menge H2S04 gel., 
mit H N 03 oxydiert u. m it CdO, Cd(OH)2 oder CdC03 bohandclt. Beim Kochen mit 
der Atzalkalilsg. lost sich Zn, bei der Behandlung der oxydicrtcn Lsg. m it CdO uśw. 
fallt Fe. (A. P. 1 644 431 vom 24/4. 1922, ausg. 4/10. 1927.) ' K u h l i n g .

J. B. Soellner Nachf. Reisszeugfabrik Akt.-Ges., iibert. von: Willy Pieper, 
Niimberg, Uberziehen von Eleklromnetall. (A. P. 1 642 309 vom 22/5. 1924, ausg. 
13/9. 1927. D. Prior. 4/7. 1923. — C. 1924. II. 2205.) K u h l i n g .

Aladar Pacz, East Cleveland, V. St. A., Oberjldchenbehandlung von Aluminium  
oder aluminiumreichen Legierungen. (A. P. 1 638 273 vom 10/2. 1926, ausg. 9/8.

General Motors Research Corp., iibert. von: Harry M. Williams und Alfred 
L. Boegehold, Dayton, V. St. A., Legierungen. (A. PP. 1 642 348 vom 19/1. 1923 
u. 1 642 349 vom 18/4. 1923, ausg. 13/9. 1927. — C. 1926. II. 2018.) K u h l i n g .

Electro Metallurgical Co., West Virginia, iibert. von: Michael G. Korsunsky 
(Corson), Jackson Heights, V. St. A., Legierungen. Ag wird in Sand-, Ton-, Graphit-
o. dgl., aber nicht in Kohleformen unter einer, z. B. aus BaF2 u. CaF2 bestehendcn 
Schutzdecke m it 3—6%  Si u - gegebenenfalls anderen Metallen, vorzugsweiso Cd, 
Al, Zn, Sn oder Sb zusammengesehmolzen. Vor reinem Ag u. den bekanntcn Le- 
gierungon des Ag zeichnen sich die Erzeugnissc dadurch aus, daB sic sieli in Atmospharen, 
welche H 2S oderOa enthalten, nichtfiirben u. leichter bearbeitbar sind. (A. P. 1 643 304 
vom 16/5. 1924, ausg. 27/9. 1927.) K u h l i n g .

Charles A. Geatty, Elkridge, V. St. A., Legierung. 95 Teile Pb, 3 Teile Sb u. 
2 Teil o Cu werden zusammengesehmolzen u. in dio Sehmelze 5 Teile Schwefel geriihrt. 
Dio Legierung kann zu dunnen Bandern ausgewalzt werden, welche sich dureh groBe 
Elastizitat u. Festigkeit auszcichnen. (A. P. 1 644 425 vom 14/4. 1925, ausg. 4/10.

Aluminium Co. of America, iibert. von- Frank D. Shumaker, und J. J. Shu- 
maker, Pittsburgli, V. St. A., Eisensilicium- und Aluminiumkupferlegierungen aus 
aluminiumhalligen Erzen u. dgl. Bauxit, Ton, Alunit, Leuzit oder Aluminiumsilicat 
enthaltende Abfalle werden unter Zusatz von Koks, FluBmitteln, vorzugsweise MgO 
u. gegebenenfalls Fe oder Fe20 3 im elektr. Ofen verschmolzen. Dabei sammelt sich 
am Boden des Ofens eine Fc, Si u. gegebenenfalls Ti enthaltende fl. Legierung, welche 
von Zeit zu Zeit abgelassen wird, dic eisen- u. siliciumarme Schlacke wird m it Cu oder 
CuO vermischt u. bildet bei weiterer elektrotherm. Red. eine Aluminiumkupferlegierung. 
Der das FluBmittel u. geringe Mengen Al enthaltende Ruckstand wird bei der Ver- 
arbeitung weiterer Rohstoffmengen verwendet. (A. P. 1 644 000 Tom 7/3. 1923, 
ausg. 4/10. 1927.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Galianisieren. Beim Gal- 
vanisieren, besonders beim galvan. Yerchromcn, werden alle Teile der ver\vendeten 
Gerate, welche in Beruhrung m it dem Elektrolyten kommen, aus Al oder Aluminium- 
legierungen hergcstellt oder mit diesen iiberzogen. Bei Verchromungen kónnen sie 
auch standig oder zeitweilig m it dem positivcn Pol einer Stromquelle verbunden werden, 
wobei sich auf ihnen ein Belag von Cr bildet, der die Widerstandsfahigkeit der Teile 
noch verstarkt. (E. P. 276 610 vom 16/10. 1926, ausg. 13/10. 1927. Prior. 28/8.
1926.) ____  K u h l i n g .

Deutscher AusschuB fur tecliiiisclios Schulwesen, Berlin, Gasschmelz-SchweiBung. Gruppe 1 ,2 . 
Berlin: Deutscher AusschuB f. Techn. Schulwesen 1927. 8°. 1. (4 S.) M .—.30.
2. (6 S.) nn. M. — .40.

L. Descroix et S. Brull, Agenda Dunod 1928. Mćtallurgie. Coli. Agendas Dunod. Pnns: 
Dunod 1927. (X X V III, 400 S.) Rei. 17 fr.

William Guertler, Metallographie. Bd. 2, Tl. 2, Abschn. 7: Die thermische I^itfahigkeit 
von Alfred Schulze. Berlin. Lfg. 2. Berlin: Gebr. Borntraeger 1927. ( A l i ,  ,S. 149 
bis 317) 4°. nn. M. 12.40.

1927. — C. 1927. I. 2604.) K u h l i n g .

1927.) K u h l i n g .
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J. Roux-Braliic, Agenda Dunod 1928. Mines. Coli. Agendas Dunod. Paris: Dunod 1927.
(XX VIII, 536 S.) Rei. 17 fr.

Victor Ta!el, Lehrbuch der Metnllhuttenkunde. Bd. 1. Leipzig: S. Hirzel 1927. 4 °. 1. <Gold,
Silber, Platin, Kupfcr>. (XVI, 426 S.) nn. M. 25.— ; Lw. nn. M. 27.— .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
A. Wahl, Die Fortschritte in  der Farbstoffinduslrie. Vf. behandelt die Anwendung 

der Katalyse u. die Fortsehritto in der Farbstoffabrikation. (Techniquo mod. 19 [1927]. 
673—78. Saint-Denis.) Ju n g .

Georg Rudolph, Vemnde.rv.ng und Abmustern der Farben bei rerschiedenem 
Licht. Hinweiso fiir das Nachfarben u. Abmustern. Noben elektr. Liclit kann man 
an Stelle von Tageslicht aueh MOORE-Licht gut verwenden. Prakt. ist, abwechselnd 
elektr. u. Moorilicht einzuschalten. (Kunstseide 9 [1927]. 561—65.) SuvERN.

S. G. Barker, H. R. Hirst und G. C. Wardle, Die Bestimmung der farben- 
verandemden Kraft des Smnenlichls im Laufe des Jahres. Dio Aufstellung einer Liclit- 
starketabello fiir das ganzo Jahr ist erlautort, nach wclchor sich die Belichtungszeit 
einer Probo in Stdn. Juni-Mittagssonne annaliernd festlegen laBt. (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 43 [1927]. 324—27.) S u v e r n .

H. Wenzl, ZeUstoffbleiche bei hoher Sloffdichte. (Vgl. E. H e u s e r  u .  R. S. B a k e r ,
C. 1927. XI. 2011.) Steigerung der Stoffkonsistenz erhohtdie Schwierigkeiten geeigneter 
Durchmisehung u. Entliiftung. Die, beim Thornevcrf. bonutzte Druckluft bictet keincn 
Ersatz fiir die beim Bleichhollander bestehende Dunstflache, die durcli den dickon Stoff- 
brei sich pressenden Luf tblasen stehen unter einem tlberdruck, dicPrcBluft fiihrt betraelit- 
liche Warmemengen ab. Eine Erspamis an Cl2 wird bezweifelt. Fiir die von H e u s e r  
u. B a k e r  mitgctcilten Encrgieverbrauchsziffcrn miiBte dio Umtriebszeit angegeben 
werden. Das Thornoverf. vcrlauft wohl nur kontinuierlich, wenn ohne Bleichhollander 
gearbeitet wird. (Papicrfabrikant 25 [1927]. Vercin der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieurc 686—87. Gretesch.) S u v e r n .

A. St. Klein, Uber das Tkorne - Bleicliverfnhren. (Vgl. H e u s e r  u .  B a k e r ,
C. 1927. II. 2011.) Die Grundgedanken der Thorneanlagen liaben bereits friiher An
wendung gefunden, die nette Lsg. der techn. Einzelheiten ist anzuerkennen. DaB hohe 
Stoffdichte CL-Erspamis m it sich bringt, ist unwahrscheinlich, dagegen kann das Aus- 
waschen des vorgcbleichten Stoffs zwischen der Vor- u. Nachbleiche bedeutendo E r
spamis bringen. (Papierfabrikant 25 [1927], Verein der Zellstoff- u. Papicr-Chemiker 
u. -Ingenieurc 687—88.) S u v e r n .

Saburo TJrano, Sludien iiber BleicJimiltel. VI. Uber die thermiseke Zersetzung 
des Calciumhypochlorits. (V. vgl. C. 1927. II. 1503.) Dio Zers. von Ca(ClO), erfolgt 
nach den Gleichungen: Ca(ClO), =  C a n , +  0 2 (1); 3 Ca(ClO), =  Ca(Ć103)» 4-
2 CaCl2 (2); Ca(C10)2 +  CaCl, =  2 CaÓ +  2 Cl2'(3), von denen in Lsg. (1) +  (2)," in 
festem Zustand (-(- etwas W.) hauptsachlich ( l j  +  (2), teilweise aueh (3) sich abspielen. 
Explosionen werden hervorgerufen durch den InitialprozeB (1) bei jaher Steigerung 
der Temp. iiber 150°. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 [1927], 153—54.) H zg.

Karl Wagner, Der Oriff an Textilgul. Dio den Griff einer Waro beeinflussenden 
Faktoren werden besprochen. (Melliands Textilber. 8 [1927]. 868—70.) S u v e r n .

H. Pomeranz, Kann die Menge der Flussigkeit, die ein Gewebe wahrend eines 
bestimmłen Zeitabschnitts aufsaugl, ein Ma[3stab fiir Netzbarl-eit sein ? Zum Arlihel von 
Seck und Laclimann. „Nelzmitlel". (Vgl. C. 1926. II. 2634.) Fiir die Technik ist 
wichtiger die GleichmaBigkeit des Durchdringens der Fl. durch allo das Gewebe bildendc 
Rohrchen, auch wenn diese GlcichmaBigkeit auf Kosten der Geschwindigkeit erlangt 
wird. Nur muB dio innige Beruhrung der Fl. m it den oberen Randern der Rohrchen 
augenblicklich erfolgen. (Melliand Testilber. 8  [1927], 868.) Si)VERN.

E. Gisiger, Zicol in  der Spulerei. Stuhlware, die beim Spulen m it Zicol be
handelt ist u. gebleicht oder gefiirbt wird, bietet besondere Vorteile. Zicol laBt sich 
aus der Waro leiclit herauswaschen, seine Anwendung is t einfaeh. (Melliands Textilbcr. 
8 [1927], 8S0.) S u v e r n .

M. Bergmann, Mitteilung iiber eine Anwendung von Neomerpin N  (Pott). Fiir 
die Entfernung sehwer entfernbarer Schlichten, besonders solcher, welcho mittels Lcinol 
hergestellt sind (Garnier-Finish) u. da, wo stark alkal. Bader zum Entschlichten nieht 
verwendet werden diirfen wie bei Wolle, Seide oder Celanese, leistet Neomerpin N 
(Pott) gute Dienste. (MeUiands Textilber. 8 [1927]. 874.) S u y e r n .
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G. F. New, Eine Versuchsgarnappretiermaschine und einige damit erhaltene Residtate. 
Vf. beschreibt eino Yersuchsapp. zur Herst. von Appreturen u. ihre Yorwendung fiir 
Flachsgarne. Weiter -werden Verss. iiber den EinfluB der Yeranderung in der Konz. 
der Starkę, der Dauer u. der Temp. des Koehens u. der Eigg. der ver\vendeten Starkę 
besprochen. B is  zu einer gewissen Temp.-Grenze, die bei den verschicdenen Starken 
variiert u. unter 100° liegt, wurden keine groBen Unterschiede in den Eigg. der durch 
Kochen bei verschiedenen Tempp. erzeugtcn Starko gefunden. Die Dauer des Koehens 
scheint nur einen geringen EinfluB zwischen 1/ 1 u. G Stdn. zu liaben. B e i den meisten 
Vcrsg. wurde 1 Stde. bei 100° gekoeht. Dio Zugabo yon Olen u. Fetten scheint eine 
Herabsetzung der schiitzenden Wrkg. der Starko zu bewirken, wahrend die Zugabc 
von Glycerin dieso erhoht. (Journ. Texti!e Inst. 18 [1927]. T. 303—10.) B r a u n s .

B. Scheifele, Die Beziehungen zwischen Pigment und, Bindemitlel. Das F  ii 11 - 
v o 1 u m e n oines Pulyers setzt sich zusammen aus dem E i g e n v o l u m o n  dor 
Teilchen u. dem dazwischen yerbleibenden P  o r  e n v o 1 u m o n. Bei kub. Paokung 
der gleichgroB kugelig angenommenen Teilchen ist das Porenyol. =  dom Eigenvol. 
der Teilchen, bei tetraedr. Paekung =  1/3 des Eigenvol. Unter der Annahmo, daB 
in der Farbpaste beide Paekungen m it gleicher Wahrscheinlichkcit eintreten, lniiBte 
dio zur Gewinnung einer Pastę crforderliche Menge Bindemittel, dio Verbrauchszahl, 
bei 65—68 Vol.-% liegen, was aueh m it prakt. Beobachtungen iibereinstimmt. Ab- 
weichungen bei einzelnen Pigmentcn sind auf Zusammenballungcn u. Grenzflachen- 
spannungen zuriickzufiihren. Die GroBo der Farbkórperteilchen ist weniger fiir den 
Aufbau einer Farbpaste, ais fiir dio Beurteilung der Deckkraft u. Ausgiebigkeit einer 
Anstrichfarbo von Bedeutung. Die Deckkraft ist eine komplizicrtc Funktion der Korn- 
groBo m it einem Maximalwert boi einer bestimmten PartikelgroBe. Dio Oberflachen- 
diehtigkeit eines Farbfilms ist umgekehrt proportional der TeilcliengroBe des darin 
enthaltenen Pigmentes; bei abnehmender TeilchengróBe wird jedoeh infolge YergroBerung 
der Beriihrungsflaehe zwischen Bindemittel u. Farbkorper dio innero Kohasion des 
Farbfilms erhoht. Dio Ausgiebigkeit von Anstrichfarben wachst m it zunehmender 
Kornfeinheit des Farbkórpers. Hinweis auf die Bedeutung der Konglomeratbildung, 
der Harto der Pigmentteilchen u. der chem. Beziehungen zwischen Bindemittel u. 
Pigment fiir dio Farbenbereitung. (Farbę u. Lack 1927. 484—85. 495.) KoNIG.

Johs. Scheiber, Uber Sparanstriche. Die gegen dio Sparanstriche, dio Mit- 
venvendung lyophiler Kolloide erhobenen Bodenken werden besprochen. E in UbermaB 
an (juellkorpern kann Nachteile haben. Dio Haltbarkeit des Gesamtanstrichs wird 
wesentlich durch den Bindemittelgehalt des Grundauftrages bestimmt. Bei den aueh 
heute noch ais brauchbar angesehonen Pb-Farben ha t man unbewuBt das gleiclie 
Prinzip angewandt, welchcs heute bewuBt der Spartechnik zugrunde liegt, da die ge- 
bildcten Pb-Seifen porenverstopfend wirken. Eine reino Zn-Farbe zeigt diese Er- 
seheinung nicht. (Farbę u. Lack 1927. .540—42. Leipzig.) S u v e r n .

Isabel H. Hadfield, Lichtąuellen fiir die Priifung der Echtheit von Farbstoffen. 
Die physikal. Eigg. der yerschiedenen Lichtquellen werden besprochen. (Journ. Teźtile 
Inst. 18 [1927], T 527—58.) S u v e r n .

Socićtś Alsacienne de Produits Chimiąues, Paris, Herstellung nicht f&rbender 
Thioderimte von Phenolen. Zu dem Ref. nach E. P. 215 012 u. F. P. 577 653; C. 1925. 
IT. 771 ist folgendes nachzutragen: Zur Herst. einer Beizlsg. beim Fiirben von Kunsl- 
seide mit bas. Farbstoffen laBt man z. B. das sulfidierte Phenol in sd. wss. NaOH, gibt 
zu der Lsg. eine h. wss. Na-Phosphatlsg. hinzu u. verd. das Ganze m it W. Mit dieser 
Lsg. behandelt man wahrend 1 Stde. bei 50—60° Kunsteeide, waseht dann mit k. W. 
aus u. farb t m it einem beliebigen bas. Farbstoff unter Zusatz von 2—3%  CH3C02H 
zu dem Fiirbebade. -Die Faser wird hierbei in kraftigen Tónen angefiirbt u. besitzt 
ein glanzendes Aussehen, wahrend m it Tannin gebeizte Kunstseide durch bas. Farb- 
stoffe nur schwierig angefarbt wird. (Schwz. P. 113 152 vom 7/10. 1924, ausg. 16/12. 
1925. F. Prior. 3/11. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

I. R. Geigy, A.-Gr., ubert. von: Karl Liittin, Basel, Schweiz, Farbstofflosung. 
(A. P. 1 635 628 vom 26/6. 1922, ausg. 12/7. 1927. D. Prior. 29/7. 1921. — C. 1922.
IV. 1087.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Karl Jellinek 
und Wilhehn Christ, Offenbach a. M., Erzeugung von Eisfarben auf Bavmwolłe.(A. P. 
1 6 3 8 121 vom 15/1. 1925, ausg. 9/8. 1927. D. Prior. 25/2. 1924. — C. 1925. II.
857 [E. P. 230029].) F r a n z .
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Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: William Cotton, H ochsta. M., 
Echte Buntdtzen auf echtem Grund. (A. P. 1 638 475 vom 16/1. 1926, ausg. 9/8. 1927.
D . Prior. 19/1. 1925. — 0. 1926. II. 650.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Gustav Petzold 
und Heinrich Rittner, Offenbach a. M., Erzeugung von Mischtónen auf der pflandichen 
Fa&ir. (A. P. 1 640 802 vom 15/12. 1924, ausg. 30/8. 1927. D. Prior. 29/1. 1924. —
O. 1925. II. 241.) F r a ń z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Gustav Petzold 
und Heinrich Rittner, Offenbach a. M., Deutschland, Erzeugung von Mischtónen aus 
Azofarbstoffen und Kiipenfarbstoffen auf der pflanzlichen Faser. (A. P. 1 640 803 vom 
15/12. 1924, ausg. 30/8. 1927. D. Prior. vom 1/2. 1924. — C. 1925. II. 241.) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Fdrben und Bedrucken von Celluloseeslern. (F. P. 627 427 
vom 27/12. 1926, ausg. 4/10. 1927. E. Prior. 20/1. 1926. — C. 1927- II. 1205 [E. P. 
269960].) _ _ F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Oskar Kalt- 
wasser, Berlin, und Hermann Kirchhoff, Dessau, Anh., Deutschland, Fdrben von 
Pelzen, Haaren, Federn usw. (A. P. 1 643 246 vom 9/8.1926, ausg. 20/9. 1927. D. Prior. 
10/7. 1925. — C. 1927. II. 331 [F. P. 618723].) F r a n z .

Blumann Rare Earths Chemical Co., Delaware, iibert. von: Joseph Blumen- 
feld, London, Farbstoffe. (A. P. 1 639 423 vom 22/4. 1926, ausg. 16/8. 1927. E. Prior. 
22/4. 1925. — C. 1927- L 186 [E. P. 256 302].) K u h l i n g .

Durand & Huguenin, S. A., Basel, Schweiz, iibert. von: Arthur Wolfram, 
Hóchst a. M., Kiipenfarbstóffderwate. (A. P. 1 639 206 vom 11/3. 1927, ausg. 16/8.
1927. D. Prior. 17/3. 1926. — 0. 1927- II. 339 [E. P. 267952].) F r a n z

Charles Henri Marschalk, Paris, Frankreich, Scliwarze Schwefelfarbstoffe. (A. P. 
1641182 Yorn 11/3. 1924, ausg. 6/9. 1927. F. Prior. 16/3. 1923. — O. 1924. II. 
2427.) F r a n z .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen, Anstrichfarben. Man verreibt hochdisperse Pb- 
Oxyde m it Ol. (Schwz. P. 121 816 vom 1/3. 1926, au sg . 1/8. 1927. D. Priorr. 2/3. 
u . 13/3. 1925.) K a u s c h .

Zahner & Schiess & Co., St. Gallen, Schweiz, iibert. von: Subox Akt. Ges. 
Electro-Chemische Fabrik, Metali- & Hiittenprodukte, Zurich, Melallanstricli- 
miltel, bestehend aus fein verteiltem Pb-Pulver, einem Bindemittel (Leinol) u. eiucm 
oder mehreren Stoffen, die wie Sb, Bi, Oxydation des Pb-Pulvers verhindern (Al, Cd, 
Mn, Sn, Zn, Mg u. dgl.). (E. P. 276 643 vom 2/8. 1927, Auszug ver6ff. 19/10. 1927. 
Prior. 30/8. 1926.) K a u s c h .

Paul Ruggli, Die Geschichte der Farberei. Basel 1927: K. Birkhauser & Cie. lt. Mit 
t-eilg.: Bascl: Georg & Co. (S. 261—304) 8°. Aus Verhandlimgen der Naturforschenden 
Gescllschaft in Basel. Bd. 38. Fr. nn. M. 2.— .

X I. Harze; Lacke; Firnis.
C. Plonait, Versućhe mit rerschiedenen Sorten Pollopas (P .A , P.O , P .F F , 

P. 6 F.) An mehreren Sorten dieses organ. Glasersatzstoffes wurde festgestellt, da U 
sie das Glas nicht ersetzen konnen, da sie bis auf Pollopas 6 F  wenig W.-bestandig 
u. formbestandig sind. Alle Sorten enthalten Schmutz u. Blaschcn. Dio Durchlassigkeit 
fiir ultraviolettes Licht u. die Lichtbreclinung sind gering. Giinstig sind die goringe
D., die Bruchfestigkeit, Bearbeitbarkeit u. Splitterfreiheit. (Glastechn. Bor. 5 [1927]. 
354—60.) S a l m a n g .

B. Scheifele, Etwas iiber die Rólle der Lós-ungs- %md Verdunnungsmitlel in  Lacken. 
Beim Losen t r i t t  Quellung u. Dispersion ein, die dabei auftretenden Krafte sind wahr
scheinlich chem. u. physikal. Natur. Die Struktur der Lacke ist durch die Teilchen- 
groBe allein noch nicht charakterisiert, die Kolloidteilehen sind von Losungsmittel- 
hiillen umgeben u. die GróBe dieser Hiillen ist vor allem fiir den Viscositatsgrad maB- 
gebend. Das Dispersitatsgleichgewicht wird erst in verhaltnismaBig Iangcr Zeit er- 
reicht. Lacke werden ais niedrig viscose, flieBfaliige Gallerten bezeichnet, in denen 
sich die disperso Phase u. das Dispersionsmittel gegenseitig durchdringen u. dabei 
die disperso Phase einen gewissen Zusammenhang bewahrt. Die Filmbldg. wird ais 
Entsolvatisierung eines Gcls bezeichnct. Dampfdruck u. Verdampfungswarme bzw. 
Yerdunstungsgeschwindigkeit des Losungsm. bedingt die Gcschwindigkeit, m it der
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sich dio disperso Phase dichter u. dichtor zusammenlagert, auch dio Lósefahigkeit 
ist von EinfluB u. die Oberflachenspannung der Lacklsg. Sie bildet die Adsorptions- 
schichten aus. (Farben-Ztg. 33 [1927]. 207—09.) SuvERN.

Maurłce Deschiens, Uber einige Acelylcellidoselacke fiir Metalle. Rezepto u.
Anwendungsvorsehriften fiir farblose u. fiir farbige Metalliiberziige auf Grundlago von 
Acetylcelluloselsgg., von dcnen dio des Triacetats auch isolierende Eigg. haben. (Chim. 
et Ind. 17 [1927]. Sonder-Nr. 479—82.) ‘ H e l l e r .

A. BreSSer, Die Herstellung von Kollodiumwollc fiir Nitrocelluloselacke. Das
Nitrieren des Zellstoffs, weiter das Stabilisieren u. Bleiehen der Nitrocellulose ist be- 
sehrieben. (Farbę u. Lack 1927. 547. Berlin.) SuVERN.

Otto Merz, Alterung von Nitrocelluloselackfilmen und Stabilitdt der Nitrocellulosc. 
Die zur kiinstlichen Alterung ver\vcndeto hóhere Temp. bringt Yerhiiltnisse, die bei 
Nitrocelluloselackfilmen bedeutend mohr von den Beanspruclningen der Praxis ab- 
weiehen ais bei Ólfilmen, da bei hoherer Temp. eine teilweise Zers. der Nitrocelluloso 
eintritt. Die yerschiedenen Stabilitatsprufungen werden besprochen. Bei Priifungs- 
metlioden von Anstriclistoffen diirften selbst bei gehiiufter u. gesteigerter Einw. kcineii- 
falls die Gronzon uberschritton werden, denen Filmo in der Praxis selbst bei jahre- 
langem Gebrauch nicht ausgesetzt sind. Bei zu seharfer Stabilitatsbeanspruehung der 
Nitrocelluloso dureh hóhere Tempp. kann im Nitrocelluloselackfilm nach der Alterung 
die Veranderung der Nitrocellulose soweit fortgeschritten sein, daB eine Identitat mit 
der Nitrocellulose im Film der Praxis nicht melir besteht, was dazu fiihren kann, Stoffe 
zu verwerfen, die fiir die Praxis noch durcliaus brauchbar sind. (Farben-Ztg. 33 [1927]. 
209. Hamburg.) StiVERN.

Andre Gerard, Die Analyse der Farben und Lacke. Obersicht iiber die wichtigsten 
Methoden des In- u. Auslandes, von denen insbesondere denen des B u re a u  of 
S ta n d a rd s , Washington, hohe prakt. Bedeutung zukommt. (Chim. et Ind. 17 [1927]. 
Sonder-Nr. 464—69. Paris.) H e l l e b .

B. Tiitunnikow, Uber die Analyse der Firnisse. Vf. bemiingelt die bisherigen
Priifungsmethoden fiir Firnisse, die gowisse innezuhaltende Grenzen fiir Jodzahl,
D. u. Trocknungszeit vorschroiben, da es moglich ist, dureh geeignete Beliandlung 
gemischten Firnissen die vorgeschriebenen Eigg. von Leinólfirnis zu geben. Z. B. 
bleibt ein Firnis, da aus einem m it Luft geblasenen Gemisch von 70% Leinól u. 30% 
Sonnenblumenól hergestellt ist, noch imierhalb der fiir reinen Leinólfirnis vorgesehric- 
benen Grenzen. Vf. untersueht daher, ob sich die von E i b n e r  fiir trocknende Ole 
empfohlenen Priifmethoden auch auf Firnisse anwenden lassen. Dic ;,Thcrmoprobe“ , 
die darin besteht, daB ein troekener Firnisfilm in Capillaren erhitzt wird, wobei der
F. bzw. Zers.-Pimkt beobachtet wird, ist sehr empfindlicli, indem Beimengungen 
von 5%  anderen Firnisses den F. von (in reinem Zustand unscbmelzbarem) Leinól- 
firnisfilm auf 135—140° herabsetzen. Die zweite von E lB N E R  angegebene Probe, 
dio Priifung der A.-Lóslichkeit des Olfilms, erwies sich fiir Firnisse ais ungeeignet, 
da selbst Zusatzo von 20—30% anderer Firnisse zu Leinólfirnis nicht erkennbar waren. 
Die dritte Probe; die sogenannte ,,t)berstriehprobe“ , die darauf beruht, daB mit einer 
feinkórnigen Farbę angeriihrto Leinólanstriche auf Mennigegrund zusammenhangende 
Schichten bilden, wahrend andere Ole beim Trocknen reiBen, ergab bei ihrer Anwendung 
auf Firnisse, daB nicht nur Gemische von Leinólfirnis mit anderen," sondern auch reine 
Nichtleinólfirnisso gut zusammenhangende, riBfreie Filmc geben, so daB auch daran 
eine etwaigo Mischung nicht festgestellt werden kann. Ober diese Erscheinung sind 
weitere Verss. noch im Gange. (Ocl-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo]
1927. Nr. 1. 17—20. Charków.) R o ll .

K. Wiirth, Die Yiscositat der Dnickfirnisse, ihr Wesen, ihre Wirknng und ihre Be- 
stimmung. Uber die physikal. u. chem. Ursachen der Visoositat u. der Fadenbildung 
von Firnissen ist man nicht vólhg unterrichtet, weil vor allem das Leinól selbst chem. 
noch nicht so durchforscht ist, um sicher die vorwiegend an den genannten Eigg. be- 
toiligten Bestandteile angeben zu konnen. tlbcr den PolymerisationsprozeB selbst, 
ferner uber die Bldg. fester oder fliissiger Polymerisationsprodd., endlich iiber die 
Frage der katalyt. Rkk. beim Leinólkoehen weiB man noch nichts Genaues. Auch 
ist die Kenntnis vom Verh. der Kórperfarben zu den Bindemitteln noch gering. Zum 
SchluB werden die Best. der Yiscositat u. einige der dazu nótigen App. besehrieben.
(Farben-Ztg. 33 [1927]. 269—72.) B a r z .
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John J. Kessler, St. Louis, Missouri, V. St. A., Harten von porósen Gegenstanden. 
Man trankt Holz, Zement, Gips, Papier m it einem fl. Gemisch von einem naturliehen 
Harz, wie Kolophonium, Kopało usw. m it Phenolen u. Aldehyden, wie Hexamethylen- 
tetramin, polymerisierten Formaldehyd usw. Die Gegenstande werden dann auf 120 
bis 200° erhitzt, wobci die Kondensation des Phenols m it dem Formaldehyd erfolgt. 
(A. P. 1 613 894 vom 24/8. 1925, ausg. 11/1. 1927.) F r a n z .

William Tod, jr. & Co. (1923) Ltd., Polton, Midlothian, Schofctland, Gegenstande 
aus Phenolformaldehydkondensationsprodukten und Cellulose. (Holi. P. 16 542 vom 
14/5.1924, ausg. 15/7. 1927. E. Prior. 15/5.1923. — C. 1926. II. 113 [E. P. 218793].) F r .

William Tod jr. & Co. (1923), Ltd., Polton, Sehottland, PhenolformaIdehyd- 
kondensationsprodukte. (N. P. 41 228 vom 13/5. 1924, ausg. 14/4. 1925. — C. 1926.
II. 113 [E. P. 218793].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Kropp, 
Elberfeld), Darstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus aromatischen Aminen 
und Groionaldehyd. Zu dem Ref. nach E. P. 270 433 u. F. P. 612 758; C. 1927- II. 
984 ist nachzutragen, daB das Kondensationsprod. aus Crotonaldehyd u. [S-Naphthyl- 
amin ein in  Bzl., Aceton u. LeindI 11., nach yorherigem Erweichen bei ca. 70° schm. 
Harz ist. — Das Harz aus Crotonaldehyd u. a-JVaphthylamin von iihnliclien Loslich- 
keitseigg. ist rótlichgelb gefarbt. Die Harze aus Crotonaldehyd u. Anilin, F. 83°, bzw. 
o-Tóluidin sind unl. in W., 1. in A., Bzl., Essigester, Solventnaphtha, Terpentinól u. 
Leinól. (D. R. P. 451734 KI. 12 q vom 15/5. 1925, ausg. 28/10. 1927.) S c h o t t l .

XII. K autschuk; Guttapereha; Balata.
United Shoe Machinery Corp., Paterson, New Jersey, ubert. von: Herbert 

W. Kelley, Winchester, und William D. Wolfe, Newton, Massachusetts, V. St. A., 
Behandeln von Kautschukmilchsaft. NH3 enthaltender Kautschukmilchsaft wird mit 
Borsaure u. einer organ. Polyoxyverb., wio Glycerin, Zucker usw. yersetzt; hierdurch 
wird der NH3-Gcruch beseitigt u. die Viscositat erhoht, das Prod. soli ais Klebmittel 
in  der Schuhindustrio yerwendet werden. (A. P. 1 644 730 yom 16/3. 1925, ausg. 
11/10. 1927.) F r a n z .

William Burton Wescott, Dover, Massachusetts, V. St. A., Gewinnung von 
Kautschuk aus Kautschukmilchsaft. Man konzentriert Kautschukmilch in der Schleuder, 
wascht m it NH3-enthaltendcm W. u. trocknet durch Zerstiiuben. (A. P. 1 630 411
yom 27/6. 1925, ausg. 31/5. 1927.) F r a n z .

St. Helens Cahle & Rubber Co., Ltd., Slough, und C. H. Harrison, Taplow, 
Buckinghamshire, Formen von Kautschuk. Man preBt in Kreppkautsehuksohlen ein in 
einem Rahmen gespanntes erwarmtes Metalldrahtnetz u. entfernt das Drahtnetz nach 
dem Erkalten, man kann auch die Kreppsohlo yorsichtig m it warmem W. erwarmen 
u. den Rahmen k. einpressen; man kann die Krcppsohlen unvulkanisiert lassen oder an 
der einen Seito nach dem Peachey-Verf. yulkanisieren, die Stellen, die nicht yulkanisiert 
werden sollen, werden durch tlberzielien m it Leim, Casein usw. geschiitzt. Man kann 
hiernach auch Kautscliukmatten m it einer rauhen Oberflache yersehen. (E .P. 276 763
vom 17/6. 1926, ausg. 29/9. 1927.) F r a n z .

Hevea Corp., ubert. von: Chauncey C. Loomis, Yonkers, undHoraee E. Stump, 
Brooklyn, New York, Herstellung von geformten Gegenstanden aus Kautschukmilchsaft. 
Man suspendiert die Fullstoffe, wie Sagemehl, ZnO, in W., gibt den zur Vulkanisation 
notigen Schwefel u. erforderlichenfalls einen Vulkanisationsbesehleuniger zu. Zu dieser 
Suspension gibt man Kautschukmilch u. yersetzt dann allmahlich unter Riihren mit 
einem Koagulationsmittel. Nach dem Absitzen entfernt man das W., trocknet bei 
niedriger Temp., formt u. erwarmt unter Druck. (A. P. 1 634 293 vom 22/8. 1923, 
ausg. 6/7. 1927.) F r a n z .

Norwalk Tire & Rubber Co., Norwalk, V. St. A., Yulkanisieren von Kautschuk. 
(Holi. P. 16 969 yom 26/4. 1923, ausg. 15/9. 1927. A. Prior. 26/4. 1922. — C. 1923.
IV. 607.) ' F r a n z .

Syndicat Franco-Neerlandais, Paris, Regenerieren von Kautschuk. Man be- 
handelt gewebehaltigen Altkautschuk m it den bei der Dest. von Abfallkautschuk ent- 
stehenden ólen, hierauf das Gewebe zur Polymerisation des Óles m it HC1, wascht m it 
W. u. entfernt den Kautschuk yom Gewebe. (E. P. 276 626 vom 16/6. 1927, Auszug 
veroff. 19/10. 1927. Prior. 25/8. 1926.) F r a n z .



Dunlop Rubber Co., Ltd., London, A. Lakeman und F. C. Macabe, Erdington, 
Birmingham, Uberziehen ron Metałloberfldchen mit Kautschuk. Man verwendet Kaut- 
schukmischungen, dio etwa 75°/0 Abfallo von Kautschukrcifon enthalten. Man ver- 
misoht z. B. 28 Teilo zerklcinerto gcbrauchto Radluftreifen, 29 Teile Kautschuk, 28 Teilc 
zerkleinerter VollreifenabfalI, 10 Teile Schwefel, 2 Teile Mineralól, 2 Teilo braunen 
Faktis, 1 Teil Stcarinsaure. Die Metallfliicho wird zunachst gereinigt, dann m it einer 
Mischung aus 10 Teilen Kautschuk, 2 Tcilen Harz, 10 Teilon Bleiglattc, 10 Toilcn 
Kalk, 24 Teilen Kreide, 34 Teilen Schwefcl, 10 Teilen MgC03 iiborzogen, hierauf bringt 
man dio Kautschukmischung auf u. yulkanisiert unter Druck. (E. P. 276 705 vom 
29/4. 1926, ausg. 29/9. 1927.) F r a n z .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, tibert. von: L. T. Smith, Kenvil, 
New Jersey, V. St. A., Wiedergeioinnen ron Kautschuk. Man erwarmt Altkautschuk 
oder Kautschukabfalle m it einem Terpenderiy., Kp. 160—200°, D. 0,86, u. trennt von 
dem Gewebo, das nochmals m it dom LOsungsm. behandelt werden kann; das Losimgsm. 
wird nach dem Abdestillieren vom Kautschuk durch Behandeln mit NaOH vom Schwofol 
befroit. Man orhalt das Losungsm. aus der bei der Holzdestillation bei 160—200° iiber- 
gehenden Fraktion, dio hauptsachlich aus Diponten, Pinen, Torpinen, Terpinolen usw. 
besteht. Man kann auch Kienol verwenden, das m it Fullererde, I  oder H 2S04 behandelt 
worden ist. (E. P. 274 797 vom 25/9. 1926, Auszug veroff. 14/9. 1927. Prior. 20/7.
1926.), F r a n z .

Thennatomic Carbon Co., Pittsburgh, tibert. von: Roy H. Uhlinger, Mount 
Lebanon Townśhip, Allegheny, County, Pennsylvania, V. St. A., Kautschukmischungen. 
Ais Fiillmittel fiir Kautscliukmischungen yerwendet man ein nach den Verff. der 
A. PP. 1478730 u. 1520115 herstellbaren RuB. (A. P. 1 638 421 vom 8/8. 1925, ausg. 
9/8. 1927.) _ F r a n z .

Skandinaviska Gummiaktiebolaget, Viskafors (Erfinder: G. H&kanson), Hart- 
kautschukmassen. (Schwed. P. 58 428 vom 29/11. 1922, ausg. 10/3. 1925. — C. 1925. 
II- 245.) F r a n z .

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
Jules Zamaron, Uber den Einflufi des Engerlings auf die Entwicklung der Riibe. 

Vf. berichtot iiber dio Ergobnissc soiner Unterss. iiber dio aufierst starken Schadi- 
gungen, dio der Engorling (ver blanc, mulot, Larvo des Maikafers), auf dio Entw. der 
Zuckerriibe ausiibt. (Buli. Assoc. Cbimistes Sucr. Dist. 44 [1927]. 437—40.) R u h le .

VOn Morgenstern, Die Beslimmung der Wassersloffionenkonzentration und ihre 
Verwe7idungsmdglichkeit in  der Zuckerindustrie. Besprechung ihrer Bedeutung fiir 
die Atisfallung der Kolloide aus Zuckersaften bei Gelegenheit eines Vortrages. (Dtsch. 
Zuckerind. 5 2  [1927], 1145— 46.) . R u h l e .

J. DSdek und B. Tńmova, Die Schichlenadsorption des Dicksaftes. Es solltcn
die fiir den Dieksaft angewendeten akt. Kohlensorten in ihrer Wrkg. ausprobiert 
werden. Die Anstellung der Verss. u. ihre Ergebnisse werden erortert. (Listy Cukro- 
varniekć 46. 1; Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Rep. 52 [1927]. 65—75.) R u h l e .

Josef Vaiatko, Die gleichzeitige Adsorption ron Saccharose und Zuckerfarbstoffen 
durch Adsorptionskohle. Auf Grund der Arbeit des Vf. iiber die Adsorption der Sac
charose (C. 1927. II. 2478) wurdo an die Unters. der Adsorption von Saccharose u. 
Zuckerfarbstoffen (eolorimetr. gemessen) gegangen. Es zeigte sich, daB der Saccharose, 
die in Lsg. yorhanden ist, eine sehr gro Be Bedeutung fiir die Entfarbung der Zucker- 
safte im Fabrikbetriebe zukommt; ihre Ggw. schwacht die Entfarbungsfahiekeit 
der Kohle. Die teilweise Erhohung der Saccharoseadsorption in Ggw. von Farb- 
stoffen wird von einer erhohten Fahigkeit der Kohle, aus diesen Lsgg. mehr W. auf- 
zunehmen, begleitet (Filtration von Zuckersaften mittels Kohle). Mit steigender 
Temp. wiiehst die Farbstoffadsorption, die mit einem Abfalle der Kohlenimbibition 
yerbunden ist (irreversible Adsorption). Samtliche Reinigungsvorgango verlaufen 
in Zuckerlsgg. um so sehneller n. giinstiger, je verdiinnter diese Lsgg. sind, oder je 
weniger Saccharose sie enthalten. (Listy Cukrovamickó 45. 499; Ztschr. Zuckerind. 
ćcchoslovak. Rep. 52 [1927]. 45—52.) ' R u h l e .

H. ciaassen, Stoffwechselrorgatige und Stoffbilanz bei der Vergarunq der Melasse 
nach dem Lufthefererfahren. Bei diesem Verf. hat die Liiftung den Zweck, den Hefe- 
zellen eine starkę Bewegung zu geben u. eino starkę Wrkg. des 0 2 u. schnelle Ent- 
femung der CO., heryorzurufen. Hierdurch wird die Emahrung der Hefezellen, sowie
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doren Vermehrung u. Wachstum gefórdert, aber dio Stoffwechselvorgiingo u. die Eigg. 
u. dio Beschaffenheit der Hcfe sind andere ais bei der iibliclien Vergiirung ohne Luft- 
zutritt. So yerwendot dio Hefo bei Luftzutritt oinen erheblichen Teil des Zuekers 
zur Bldg. der eigenen Korpermasso u. yermag selbst den aus dem Zucker ontstandenen 
A. zum Teil zu verarbeiten. Um den Einblick in diese Vorgange zu yergroBern, hat 
Vf. eine Anzahl Verss. u. Beobaclitungen teils im groBen Betriobo, teils mit einem 
Ideinen Versuchsapp. angestellt, woriibor beriohtet wird. Dio Yerss. beziehen sieli auf dio 
Best. der Alkoholyerlusto bei der Luftung, auf dio Inversion des Zuekers wahrend der 
Vorboreitung der Melasse u. der Luftung der Wurze, auf dio Einw. der Starko der Be- 
liiftung, auf die Ausbeute u. Bcschaffenheit der Hefe, auf den Nacliweis der boi der 
Garung u. Luftung auftretenden Veranderungen nach Art u. Menge, u. auf die Auf- 
stellung einer Stoffbilanz. Auf dio Ausfiihrung der Vorss. im einzelnen u. dereń Er- 
gobnisso kann hier nicht eingegangen werden. Auf die aus den Vcrss. abgeleitete Uber- 
sicht zur Berechnung der Verdunstung des A. aus Wiirzen mit verschiedenem Gehalte 
an A. u. bei yerschiedenen Tcmpp. je cbrh durchgeleiteter Luft u. jo Stde. wird yer- 
wiesen. Dio invertierendo Wrkg. der Hefe wird durch die Beliiftung stark erhoht. 
Dio Ausbeute an Hcfe wachst mit der Starkę der Beliiftung bis zu einem Punkte, 
von dem ab sie dann gleich bleibt. Die Hefe ist um so N-armer, je starker die Beliiftung 
ist. Die Garkraft der Hefe nimmt mit zunehmender Beliiftung ab, woran aueh der 
Zusatz von NH.r Salzen nichts iindert. Im  Laufe der Garung nimmt dio Hefo, besonders 
beim Ausreifen zum Schlusse, an Na-Gch. u. an Garkraft ab; diese bleibt aber immer 
so hoch, daB der Trieb voll befriedigt. — Der im groBen Betriebe durcligefiihrte Vers. 
iiber dio Stoffbilanz u. den Stoffwechsel bei der Vergarung unter Luftzufulir ergab: 
Der Invertzucker ist nach 4 Stdn. am Schlusse des Ablauterns zu 40% yergoren, nach 
8 Stdn. fast ganz. Solange noch Invertzucker vorhanden ist u. yergart, bleibt der 
Geh. an A. bezogen auf die yergorene Menge des Inyertzuckers etwa gleich; nach der 
volligen Vergarung des Zuekers nimmt der Geh. an A. erlieblich ab (nicht eingerechnet 
der Verlust infolge Verdunstung), es werden also von diesem Zeitpunkte ab von der 
Hefe erhebliche Mengen A. aufgenommen u. yerarbeitet. Aueh von dem Zucker wird 
bis zur Beendigung des Ablauterns ein Teil nicht in A. u. C02 yerwandelt, sondom 
zum Aufbau der Hefe benutzt. Nach der Garung sind mehr organ. Nichtzuckerstoffe 
yorhanden ais in den eingefiilirten Rohstoffen vorhandon waren. Dieser Zuwachs 
kann nur aus dem Zucker kommen u. in  der Hauptsache aueh nur der Zu%vachs an 
organ. Nichteiweiflstoffen in der Hefe sein. Ein Teil der organ. Nichtzuckerstoffc 
kann aueh aus den Nichtzuckerstoffen der Melasse stammen, im Austausch gegen 
nichtfliichtige, aus dem Zucker entstandene Stoffwechselprodd. der Hefe. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 19 2 7 . 007—22.) R u h le .

W. Windisch, P. Kolbach und H. Ruckdeschel, tlber die Bildung von Milch- 
sdure aus Zucker durcli Einwirkung von Alkalien. Vff. bescliiiftigen sich m it der Spaltung 
von Hexosen in Milehsaure auf chem. Wege durch Einw. von Alkalien unter Aus- 
schluB von Oxydationsmitteln; insbesondere ist es Zweck der Arbeit, die Frageu nach 
der Kinetik der Milchsaurebildung, die eingehend noch nicht gepriift worden sind, 
planmaBig durchzuarbciton; es war dabci zu erwarten, daB sich wichtige Einblicke 
in den Mechanismus der Zuckerspaltung ergeben wurden. Die Arbeit, die sich der 
Wiedergabe in einem kurzeń Kcferate entzicht, behandelt die Mctliodik der Milch- 
saurebest., die Rk. zwischen Inyertzucker u. Alkalien (Einw. der Temp., der Konz. 
des Alkalis u. des Zuekers auf die Milchsaurebildung, sowie die Einw. yerschiedener 
Alkaliarten darauf, u. ferner von konz. NaOH u. Ba(OH)2 bei hohen Tempp.); die 
Rk. zwischen Glucose u. Alkalien u. zwischen Fructose u. Alkalien. Dio B e s t.  der 
Milehsaure erfolgte nach dem Verf. von FuETH -C rrA R N A SS (ABDERHALDEN , Hand- 
bucli 5. 1257), bei dem Milehsaure mit sehr yerd. Lsg. yon KM n04 zu Acetaldehyd 
oxydiert u. dieser durch Bindung an K IIS 03 quantitativ bestimmt wird. Zum Aus- 
ziehen d e r  Milehsaure aus Lsg. diente ein P A E T H E iL -R o sE sc h e r  App. bestimmter 
AusmaBe, der ein sicheres u. genaues Arbeiten gestattete. — Was dio Einw. der Temp. 
angeht (die Versuchslsg. betrug bei 25° genau 100 ccm u. enthielt 10 g Inyertzucker 
u. 10 g NaOH [2,5-n.]), so farbt sich das alkal. Zuckergemiscli stets tief schwarz- 
braun unter Bldg. von viel in A . 1. Harzen; das Milchsauremaximum ist bei 120—180° 
schon nach 1/2 Stde. erreicht u. geht wie bei den Tempp. unter 100° nicht iiber 50% 
hinaus. Die Einw. der Konz. des Alkalis wurde bei 25° studiert; es zeigte sich, daB  
die liochste Ausbeute an Milehsaure bei Anwendung einer groBeren Alkalikonz. (1,25- 
bis 5-n. NaOH auf 10%ig. Invcrtzuckerlsg.) steigt u. zwar iiber 50%- —  Die Y erss .
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m it wcchselnder Zuckerkonz. (0,5 bis 10%ig. auf 1,25- bis 2,5-n. NaOH) wurden stets 
bei 25° ausgefiihrt. Der Hoehstwert fiir die Ausbeute an Milchsaure steigt m it ab- 
nehmender Zuckerkonz. — Bei der Einw. von 2,5- bis 15-n. NaOH auf 10%ig. Invert- 
zuckerlsg. ist zu einer Zeit (naeb 1/„ Stde.), wo dio Bldg. der Milchsaure noch sehr 
gering ist (2,42%), schon eine groBe Menge Zucker (16,58%) yerbraucht u. in Stoffe 
yerwandelt, die an NaOH gebunden sind, aber nieht Milchsaure sind. (Restprodd.); 
nach 144 Stdn. bctriigt dic gebildete Milchsaure 50,6%, die Restprodd. 49,4%. — 
Weitere Verss. lieBen erkennen, daB KOH u. NaOH in bezug auf die Milchsaure- 
ausbeutc untereinander keine spezif. Wrkgg. zeigen, dagegen miissen dem Ba(OH)2 
solche zugesprochen werden. Na2C03 wirkt, soweit es die Bldg. yon Milchsaure be- 
trifft, mindestens 50-mal so langsam ais freies Alkali, auBerdcm rcagiert es m it Hexosen 
in ganz anderer Weise ais dieses, es entstehen dabei nur geringe Mengen Milchsaure, 
.sehr viel in A. 1. Harze u. viele andere, noch unbekannte Reaktionsprodd. (Wchschr. 
Brauerei 44 [1927], 405—10. 417—22. 429—34. 441—46.) R u h l e .

Soc. an. des Ateliers de Construction M. Pingris. Frankreieh (Nord), Schiueflig- 
tiiiure- Wasćher fu r  Zuckersaft, bestehend aus einem zylindr. GefaB, das durch mehrere 
Scheidewande derart abgctrennt ist, daB der Zuckersaft mehrmals auf- u. absteigen 
mufi, bevor er in dio Ablaufkammer m it Ablaufrohr gelangt u. wobei er mit der S 02, 
dio durch eine Schnatterschlange am Boden des GefaBes eingeleitet wird, in innigste 
Beruhrung kommt. Dies wird noch weiter erreicht durch eine aufgesetzte Rieselkolonne, 
dic m it drei Paaren Tropf- u. Prelltellern ycrsehen ist, wo der von oben her eingeleitetc 
Zuckersaft herabtropf der abzichenden SO, entgegen. Die Zuleitung der S 02 u. des 
Zuckersaftes geschieht durch einen automat. Schwimmregler. (F. P. 626 947 yom 
31/12. 1926, ausg. 22/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

Joseph James Ragg, Lautoka, Fidschi-Inseln, Fillrieren ron Zuckerlosungen 
durch einen Trichterfilter, dessen kon. Boden m it einem Filtertuch iiberzogen ist, 
bcdcckt m it einer Schicht feuchtcn MgC03. Uber dcm Konus ist ein zylindrischer 
Filtereinsatz angeordnet, dessen Boden m it F iltertuch iiberzogen ist, dariiber lagert 
eine Schicht Entfarbungskohlc evtl. gemischt m it anderen Entfarbungsstoffen, dic 
m it W atte bcdcckt ist. (Holi. P. 16 651 yom 21/6. 1924, ausg. 15/7. 1927.) M. F. M.

Atjuilino R. Vila, Havana, Kuba, Apparat zum Verdampfen utul. Verkochen 
ron gereinigtem Zuckersaft, bestehend aus einem Vakuumverdampfer, der m it zwei 
ganz dicht- seitlioh angeordneten u. gegenuberliegenden Heizrohrrerdampfern ver- 
bunden ist. Dio Fliissigkeits- u. Dampfriiumc der drei Verdampfer sind miteinander 
yerbunden. Die nierenformigen Heizrohrnebenkessel sind m it mehreren Reihen senk- 
recht angeordneten Heizrohren yersehen u. in der Mitte durch eine Langsscheidewand 
getrennt, die in der oberen Halfte m it einem Spalt yersehen ist, damit der in die Rohr- 
kammern eintretendc Zuckersaft, der zwischen den Rohrreihcn auf- u. absteigt, auch 
in seitliche Zirkulation kommt u. sich schnell erhitzt u. yerdampft. Die Dampfe werden 
durch eine gemeinsame Ableitung abgesaugt. (Holi. P. 16 897 vom 29/5. 1925, ausg. 
15/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

Jesse H. Leftwich, Chicago, Illinois, Behandlnng ron Melasse zur Herst. von 
Futterm ittcln, dad. gek., daB man Entfarbungs- oder Absorptionskohle in feinster 
Form zu der Melasse, insbesondere Rohrzuckermdasse, zusetzt u. daB man die Kohle 
nieht entfemen braucht. Dio Melasse wird unter Riihren m it einer Mischung yon 
Enifarbungskóhle u. W. unter Zusatz einer geringen Menge Plwsphorsaure bei 95° 
ca. 30 bis 45 Min. vcrriihrt. Wahrend dio mit der Rohmelasse behandelten Futter- 
mittel, wio Getreidckórner, grune Luzerne, eine schmutzigbraune Farbo haben, sind 
dio mit der gereinigten Melasse behandelten Prodd. heli u. behalten ihre Naturfarbe. 
(A. P. 1 643 666 vom 31/5. 1924, ausg. 27/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

James B. McNair, Sugar and sugar-making. Chicago: Field Mus. 1927. (34 S.) 8 . pap-
50 c.

Sngar Manuał. London: Cifra, Ltd. 1927. 8°. 2s. 6 d. net.

XV. Garungsgewerbe.
F. Stockhausen und F. Windisch. EinflufS der Aufbcicahrungstemperatur von 

Bier-Hefe vnter Wasser auf Gdrung, Yermehrung, SćiurebUdung in Ausschlagwiirze.
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Dio Garung kommt am stiirmischsten an bei einer Temp. yon 1°; m it steigender Temp. 
vergart dio Hefe, die zu den Verss. diente, in abfallenden Stufen niedriger. Allen 
Versuchsreihen ist ein ungewohnlich starker ps-Abfall in den ersten 24 Stdn. gemeinsam; 
danaeh fand keine wesentliche Aciditatsanderung mehr s ta tt. Der hóchstyorgarende 
Hefeanteil (1°) liat am ersten Tago auch das kraftigste Waehstum; am vicrten Tago 
aber gelangt dio Zellenyermelirung bei allen Verruchsreihon zu einem ungofahren 
Gljiehstand der Zollenzahl in der Yolumeneinheit. Bestatigen sich diese bei Labo- 
ratoriumsverss. gemachten Ergebnisse im Garkeller, so erlangen sio prakt. Bedeutung 
auf dem Bottich. (Wchschr. Brauerei 4 4  [1927]. 478—81. Berlin.) R u h l e .

Erich Walter, Alkoholschwund bei der Lagerung von Branntwein. Um den 
Schwund mógliehst herabzusetzen, mufi man dic Easser entweder spundyoll halten 
oder zum Lagern Steinzeug verwenden. Es ist falseh, einen Durchschnittssehwund 
anzunchmen, da der Schwund durchaus von den Lagerbedingungen abhangt, die sehr 
verschieden sein konnen. (Getriinke-Ind. 1927 . 2— 3.) Ś/UHLE.

L. T., Herstellung von absolutem Alkohol dureh Destillation unter Druck. Be- 
sehreibung einer Verbesserung des Verf. von Y o u n g  dureh Anwendung von erhohtom 
Druck boi der Dest. (Rev. Produits chim. 30 [1927], 721—26.) J u n g .

Rlidiger, Obsticeinbereitung mit Reinhefe und mit Sulfithefe. Die yollo Aus- 
nutzung der reinigenden Wrkg. der S 02 oder des K-Pyrosulfits bei der Kelterung 
von Obstweinen, namentlich der besonders cmpfindlichen Birnenweine, ist erst m it 
der Einliihrung yon Reinhefen, die an S02 gewóhnt sind, also von Sulfithefen moglieh 
geworden, dio eine n. Giirtatigkeit auch in stark geschwefelten Weinen entfalten. 
Bei der Weinbereitung aus den sauren Beerenarten ist die Yerwendung des K-Pyro- 
sulfits von weniger Bedeutung, bei Brennobstmaischo ist es besser, sie zu unterlassen, 
da der Branntwein dureh m it iibergegangene SO, leicht einen kratzigen Gesehmaek 
annimmt. (Getranke-Ind. 1 9 2 7 . 1— 2.) " ^ R u h l e .

Arthur Steinmetz, E in  weiterer Beitrag zur Berechnung der Au-sbeute bei der 
Essigerzeugung. Es wird auf verschiedene Fehler, dio hierbei rorkommen, aufmerksam 
gemaeht. (Dtsch. Essigind. 3 1  [1927]. 381—S2.) R u h l e .

O. Wille, Uber die Einwirkung des Essigs beim Garmaćhen auf den Fisch. Der 
Essigsauregeh. der Garmaehbader sinkt, gleiehgiiltig 'wio hocli er war u. wie lange 
das Bad einwirkte, auf im Mittel 51,5%, also auf etwa die Hiilfte u. bleibt dann be- 
stehen. Ebenso fallt der NaCl-Geh. auf etwa dio Halfte. Protein wird dem Hering 
zu etwa 10% des Gesamtprotcins entzogen. Weder die Konz. des urspriinglichen Essigs 
noch die Lagerdauer spielen dabei eine Rolle. Die gebildete Menge NH3 ist sehr gering, 
sie nimmt m it der Lagerdauer zu, da das in Lsg. gegangene Protein allmahlich weiter 
abgebaut wird. Der P  der Knochensubstanz wird schon dureh 3%  Essig im Gar- 
machebadc vdllig gelost. (Dtsch. Essigind. 31  [1927]. 382.) R u h l e .

H. Suida, Essigsaurekonzentration. Entwicklung des direkten Verfalirens. (Chem. 
Trade Journ. 81  [1927], 439—40. — C. 1 9 2 7 . I .  1364.) Ju n g .

E. G. Dresel und o. stickl, Blei- und Arsenbestimmungen in  TrinJciceinen nach 
Behandlung der Reben mit Blei-Arsenprdparaten. Es wurde die Frage gepriift, ob nach 
der Behandlung der Reben m it Pb-As-Verbb. zur Bekampfung des Heu- u. Sauerwurms 
solche Mengen von Pb u. As in dio Weine iibergehen, daB ihr GcnuB fiir den Mcnschen 
schadlich wird. Die Unterss. derartiger Weine ergab, daB sio dureh den Giirungs- u. 
ReifungsprozeB prakt. frei von Pb u. As geworden waren u. unbedenklich genossen 
werden konnten. Zur Klarung der Frage empfehlen Vff. aber noch die Anstellung 
weiterer Versuchsreihen. (Miinch. med. Wchschr. 74 [1927], 1859—61. Greifswald, 
Univ.) • F r a n k .

D. Schenk, Mostuntersuchung wid Weinrerbesserung. Besprechung der Bestst. 
des Weingesetzes u. der Yorgange beim Werden des Weines. — Methode zur Unters. 
des Mostes u. Yerbesserung des Weines. (Pharmaz. Ztg. 72 [1927]. 1409—11. Crefcld, 
Offentl. chem. Laboratorium.) L . JO SEPH Y .

Fritz Plato, Tafel zur Umrechnung der Raumprozentc in Gcwiehtsprozente und der Ge- 
wiohtsprozente in Raumprozente bei Branntweinen. Nach d. amtl. Zahlen d. Reiehs- 
anstalt f. Mali u. Gewicht bereehnet. 8. Auf]. Berlin: Julius Springer 1927. (X IX . 
12 S.) gr. 8°. M. --.0 0 .
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XVI. N ałirungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
J. Hromadka, Die Sojabohne. und ilire Bedeutung ais Nahrungsmiltel. (Allg. Ol- 

u . Fctt-Ztg. 24 [1927], 535—37.) B oR N STE IN .
Andrew K. Schwartz, Eztraktion der Sojabohne. Der in  Deutschland eino 

Zoit lang betriebene Ekvaiorenexlraktor mit Bzl.-A. ais Losungsm., seine Arbeitsweise 
u. Ausbeuten sind beschrieben. (Journ. Oil F a t Ind. 4 [1927]. 284—88.) H e l l e r .

Max Riegel, Abacterin, ein neues Konservierungsmittel fiir Fruchtsdfte, Gdrungs- 
gemiise und zur Rohkonsernierung. Bericht iiber giinstige Ergebnisso m it Abacterin, 
bestehend aus Citronensaure, Ameisensaure u. Benzoesaure. (Konserven-Ind. 14 
[1927]. 541—43.) G r o s z f e l d .

Chr. ElsaBer, Wird durch die innerliclie Yerabreićhung von Chinosol das Fleisch 
unserer schlacMbarcn Hausliere in  bezug auf Farbę, Geruch oder Geschmack beeintrdchtigt 1 
Es gesehieht nicht, auch nicht bei Vorabroichung des Chinosols in verhaltnismaBig 
groBen Mengen. Die grofien Korporparenchymo werden durch das Mittel in keiner 
Weiso geschadigt. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 38 [1927]. 26—28.) R u b l e .

Arthur Scheunert und Elfriede Wagner, Uber den Einflufl der Erhitzungsdauer 
auf den Ndhrwert einer gemischten unter Zugabe von roher und rerschieden erhitzter Milch 
verabreichten Kost. Futterungsverss. an jungen R atten ergaben keinorloi schadigenden 
EinfluB der kiichenmaBigen Erhitzung auf den Niihrwert einer gemischtcn, gemeinsam 
mit roher u. verschieden lange erhitzter Milch gereichten Kost. Dic ernahrungs-physiolog. 
u. wirtschaftlichen Schliisse F r i e d b e r g e r s  (vgl. MUnch. med. Wchschr. 37. 1573;
C. 1927. H . 2205) konnton demnach in keiner Weiso bestatigt werden. (Klin. Wchschr. 
6  [1927], 2176—79. Leipzig, Univ.) F r a n k .

M. A. Joslyn, Die Warmefortpflanzung in  Beziehutuj zur Pasteurisation. Verss. 
iiber Warmefortpflanzung, dereń Gesclnvindigkcit von GroBe, Form des Behaltcrs u. 
Leitfahigkeit der Behalterwand, ferner von Yiscositat des Inhaltes u. dereń Anderung 
m it der Temp. abhangig ist. Zuckorgeh. war bei kleinen Konzz. nur von geringem, 
bei iiber 50° Balling von groBem EinfluB, entsprecliend der Viscositatszunahmo. Kleino 
Behalter zeigten weit geringere Unterschiede ais groBe oder sehr groBe. Pektin- u. 
Gummigeh. yerzogertc die Leitung bedeutend. Bei Gallerton groBe Verzogerung der 
Warmcleitung, wobei der Zuckergeli. nur wenig EinfluB hatte, wenn er zur Gelierung 
ausreichtc. Saure bewirkte an sich eine Beschleunigung der Warmcleitung, auBer 
wenn sie Gelierung bedingte. Messung der Inncntempp. m it Thermoclemcntcn aus 
Cu-Konstantandrahten in Bakelitisolierung. (Fruit Products Journ. Amer. Yinegar 
Ind. 7 [1927]. Nr. 2. 9—11. California, Univ.) GROSZFELD.

Northwestern Yeast Co., Chicago, Illinois, iibert. von: Charles B. Hill, Gleneoe 
und George L. Tintner, Chicago, Herstellung von Brot mittels Trockenhefe, die vor dem 
Teigansatz durch Zusatz von Nahrstoffen, W. etc. u. durch Stehenlassen belebt u. gar- 
kraftig gemacht wird, um bei der Herst. des Brotteiges diesen schnell durchzugaren u. 
die Arbeitszeit herabzusetzen. 7 Teile Trockenhefe, 3,5 Teile Zucker, 3,5 Malz, 1,75 Teile 
(NH,)2SO„ 1 Teil Ca3(PO,)s, 1 Teil CaS04-2 11,0, 6 Teile Starkę u. 120 Teile W. von 
40° werdon gut durchgeriihrt u. 15 Stdn. boi 35—40° stehen gelassen. Diese vorbereitete 
Hefo wrird dann zu dem Brotteig zugesetzt, der nunmehr nicht mehr Zeit ais bei Ver- 
wendung von PreBhefe erfordert, leichter zu yerarboiten u. ausgiebiger ist. (A. P. 
1643 011 vom 10/9. 1925, ausg. 20/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

Frank Kerr Chisholrn, Kippilow, Neu Sud-Wales, Australien, Tabakersatz- 
mittd  ais Pfeifen- oder Zigarettontabak aus den Blattern von Eucalyplusarlen, die 
Eucalyptol oder Piperilon enthalten, d. s. insbesondere citriodora, dives, phellandra, 
australiana, globulus u. polybractea. Die ausgesuchten fehlcrfreien u. vom Stiel be- 
freiten Blatter werden schwach gotrocknet, gewalzt u. m it einer Lsg. von Glyeerin 
u. K2C03, in der das Glyeerin teilweise durch Melasse oder Honig ersotzt werden kann, 
maceriert. Naeh dem Abtropfen werden die Blatter auf 38—93° 3 Stdn. erhitzt u. 
dabei durehgeschuttelt, dann bei 142 a t zu Kuchen gepreBt u. nicht iiber 100° erhitzt. 
Durch eine Lagerung von 6 Wochen wird der PreBtabak gealtert, um dann gebrauchs- 
fertig zerschnitten zu werden. (Aust. P. 173/1926 vom 18/1. 1926, ausg. 3/2. 1927. 
P. P. 626 265 vom 15/12. 1926, ausg. 2/9. 1927. Aust. Prior. 18/1. 1926.) M. F. M.

Societa Industria Globeite, Mailand, Italien, iibert. von: Alfred Sternberg, 
Berlin-Grunowald, Behandlung ton Blut. Kurzes Ref. naeh F. P. 603 964; C. 1926.
II. 506 [S t e r x b e r g ]. Nachzutragen ist folgendes: Vor der Zerstaubung des Blut-
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koagulums dureh schnell rotierende Metallbiirsten wird es soweit vorgetrocknet, daB 
sein Geh. an W. 30—60% betragt. Das F iltra t vorn koagulierten Blut bildet ein wert- 
volles Nebenprod. Man erhalt aus ihm beim Eindampfen im Vakuum ein dem Fleisch- 
extrakl vollig gleiehendes Prod. {A. P. 1 632 321 vom 4/12. 1924, ausg. 14/6. 1927.
D. Prior. 29/9. 1923.) S c h o t t l a n d e k .

Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk Co., Vevey, Schweiz, Ausscheiden und 
Trocknen von in  FłiissigJceiten geldsten oder suspendierten festen Korpern. Ein Flussig- 
keitsstrahl wird in einen Strahl h. Zerstaubungsluft eingefiihrt, der ais Kern von einem 
Luftstrom ais Mantel umgeben is t u. dessen Geschwindigkeit geringer ist ais die des 
h. Luftstrahles. (Schwz. P. 121800 vom 14/7. 1926, ausg. 1/8. 1927. N. Prior. 29/6.
1925.) __________________ K a u s c h .

Anton Burr, Kurzer GrundriB der Chemie der Milch und Milcherzeugnisse. Hildesheim:
M olkerei-Zcitg. 1927. (87 S.) 8°. nu. M. 1.80.

Rutherford Jay Posson, Improved sanitation in milk production. Washington: D . C. Gov’t
Pr. Off.; Sup’t  of Doc. 1927. (8 S.) 8°. (U. S. Dcp’t  of Agri, leaflet no. 3) pap. 5 c.

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
S. Talanzew, Uber „neue“ Siiuren der Hydrierung. B e i der FełtJidrtung ont- 

stehen verschiedene Isomere der Oleinsaure, von M lDD LETON u . B a r r y  „neue Sauren 
der Fetthartung“  genannt. Ih r Anteil an dem dureh die Hydrierung entstehenden 
Sauregemisch ist sehr erheblich, etwa 45% bei Sonnenblumenól. Vf. schreibt diesen 
Isomeren einen giinstigen EinfluB auf die (jualitat der aus Pflanzenólen hergestellten 
Seife zu, da sich aus nicht vorbehandeltem 01 ebensowenig wie aus restlos hydriertem, 
keine ungesatt. Sauren mehr enthaltenden 01 eine gute Seife gewinnen laBt. Zur Er- 
zielung eines geeigneten Oles ist indes Hydrierung nicht notig, da bereits lilngero Er- 
warmung auf 100® oder kurze Einw. von Stickosyden poły- bzw. isomerisierend wirlct 
u. ein Prod. gibt, das unmittelbar die Herst. von fester Seife erlaubt. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1927. Nr. 1. 23—27. Nishni-Nowgorod.) R o l l .

Herman Aspegren, Was ist ein raffiniertes Oli Aufzahlung der chem. u. 
physikal. Operationen, dereń Gesamtheit den Raffinationsprozefl darstellt, u. welchen 
Anforderungen dio so erzielten Prodd. geniigen. (Joum . Oil F a t Ind. 4 [1927], 298 
bis 303.) H e l l e r .

C. E. Klamer, Der Entmischungspunkt von Riibdl-Anilin. Dio Entmisehungs- 
temp. des G em iE ches 1: 4 wird stark dureh dio Ggw. freier Fettsauren emiedrigt, E in
fluB von Riibolfettsauren u. Sojaólfettsauren ungefahr gleich. Durcli Osydation auch 
bei gleichbleibendem Sauregrado sinkt ebenfalls der Entmisehungspunkt. (Chem. 
Weekbl. 24 [1927]. 556—57. Groningen, Provinz. Keuringsdienst.) G r o s z f e l d .

S. Schmidt-Nielsen, Orienlierende Untersuchung iiber die Loslichkeit von Oasen 
in  Fetien. Baumwollsamendl, Dorschlebertran, Heringsoł, Leinól, Maisól u. Olirenol 
losten bei 20° u. Atmospharendruek von 4,7 (Maisól) bis 10,1 ccm Luft/ 100 g (Leinól), 
das ist 2,5 bis 5,4-mal so viel wio W. unter denselben Bedingungen. Bei 50° wurden 
annahernd dic gleichen Werto gefunden. Die aufgenommene Luft enthielt von 10,8 
bis 32,4% 0 2. Proben von trocknenden oder halbtrocknendcn Olen, die langere Zeit 
der Einw. der Luft ausgesetzt waren, enthielten noch sauerstoffarmere Luft, in einem 
Fali (Heringsól) sogar reinen N,. Von CO, losten Dorschlebertran, Heringsól, Leinól 
u. 01ivenól bei 20° u. Atmospharendruek von 117 bis 160 ecm,/100 g , das is t 1,3- bis
1,8-mal so viel wie W. unter denselben Bedingungen. (Ann. Acad. Scient. Fennicac. 
Serie A. [KoMPPA-Festsehrift.] 29 [1927], Nr. 12. 7 Seiten. Sep.) E. JO SEPH Y .

Sog'i Haga. Katalylische Zersetzung von Sojabóhnenól durcli aktire Kohle. Ein 
m it Tierkoble (M e r c k ) gecracktes Soiabolinenól war gelb gefarbt, stechend riechend 
u. hatte SZ. 11,5 u. [n ]n— 1,4551. Es enthielt 14,7% Gasolin (Zus.: 71,1% gesatt. 
KW-stoffe, 3,7% aromat. KW-stoffe u. 24,6% nichtbenzol. ungesatt. KW-stoffc), 
34,7—3S% Kerosin (Zus.: 72% Paraffin-KW-stoffc, 5%  aromat. KW-stoffe u. 22% 
ungesatt. KW-stoffe nichtbenzol. Natur), sowio 38—46,6% Neutralól. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 [1927], 157—58. Tokyo, Waseda Univ.) H e r z o g .

J. S. Long, W. S. Egge und P. C. Wetterau, Einmrkung von Hitze und Blasen a-uf 
Leinsamen- undPerillaóle undGlyceriddcriiate derselben. (Vgl.C.1927. H. 1771.) Vff. syn- 
thetisieren Linolensaureglycerid aus Perilla- u. Leinól u. untersuchcn den EinfluB des 
Erhitzens u. des Blasens sowohl auf das synthet. Prod., wie auch auf Perilla- u. Leinól
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selbst. Bei 225° beginnt das Glycerid sich zu verdickcn, wobei cs in isomere Prodd. 
iiberzugehen scheint, bei 250° finden ICupplungs- u. Kondensationsrkk. sta tt, u. bei 
293° zers. es sich unter Bldg. yon Acrolcin, C02 u. W. Blasen begiinstigt die Rk., w o be i 
der ungesatt. Charakter bei yerlialtnismaBig geringer Mol.-Gew.-Zunahme abnimmt. 
Erhitzen begunstigt die ICupplungs- u. Kondensationsrkk. Wciter wird eine noue 
Methode zur Herst. von Olfilmen beschrieben, bei den das in etwas V. M. P.-Naphtha 
gel. Ol auf einer Quecksilberoberflache dem Troeknen ausgcsetzt wird. (Ind. engin. 
Chem. 19 [1927], 903—06. Bethlehem, Pa.) B r a u n s .

R obert P. B ennett, Trockenbehandlung tierisclier Produkte. Apparatur u. 
Arbeitsweiso einer Anlago zur Gewinnung tier. Fette (Talg) sind, teilweise an Hand 
von Abbildungen, beschrieben, bei denen das Rohmaterial m it direktem Dampf nicht 
in  Beriihrung kommt. Weitero Bedingungen fiir Erzielung hochwertiger Prodd., wie 
niedrige Tempp. u. LuftabschluB, sind gewiirdigt. (Journ. Oil F at Ind. 4 [1927], 
275—83.) H e l l e r .

Jo h n  P. H arris , Die Vorteile rein adsorptiv wirkender Kohle beim Entfarben. 
Beziehung zur Entfernung emulgierender Stoffe. Vf. halt die Bleicliung mittels Fullcr- 
erdc oder aktivierter Bleicherde fiir eine Oxydationsrk., zufolge dereń dem Ol O," wenn 
aueh in geringen Mengen zugefiihrt u. dadurch sowohl sein Geschmack, wie seine Halt- 
barkeit ungiinstig beeinfluBt werden. Er empfiehlt die ausschlieBliche Verwendung einer 
neutralen Aktivkohle, durch die weder Geschmacksverschlechterung, noch Ranziditat be- 
dingt werden, wohl aber Entfarbung u. Neutralisation letzter Spuren von freier Saure 
zu erzielon sind. (Journ. Oil F at Ind. 4  [1927], 273— 74.) H e l l e r .

H. M arcelet, Die Lokcdisation der Entnahmestelle eines Felles beim Studium  
der Seetierdle. Sie ist fiir die genaue Definition yon Seetierólen wichtig. Aus einem 
Kopf yon Delphinus DelpJiis Lin. isolierte Vf. drei yerschiedene Fettpartien, die ais 
Kopf-, Nasen- u. Kinnbackenól unterschieden werden. Die physikal. u. chem. Eigg. 
dieser dem gleichen Kopf entstammenden Ole erwiesen sich ais ganz betrachtlicli von- 
einander unterschieden. So war nu17 =  1,4790 bzgl. 1,4640 bzgl. 1,4548; die krit. 
Losungstemp. nach Cr i s m e r : 135 bzgl. 106,5 bzgl. 88,5; VZ. 212, 259 u. 267; Jod- 
zahl (WlJS) 133,56, u. 17; Unverseifbarcs 1,77%, 6,07% u. 16,30%! — In  der Be- 
spreehung des Vortrags wird bemerkt, daB CĆ14 dio hóchsten Werto fiir das Unverseif- 
bare liefert. (Chim. e t Ind. 17 [1927], Sonder-Nr. 463.) H e l l e r .

N. P antjuchow , Die Arbeiten der Thermokammer bei der HersteUung von Esch- 
■wegerseife. Vf. vergleicht nach der friiher (ygl. C. 1927. I. 1385) beschriebencn Methode 
hergestellte Eschwegerseifen m it den nach der gewóhnlichen Methode gewonnenen. 
Es finden sich keine Unterschiede. An Hand einer Rentabilitatsberechnung zeigt 
Vf., daB so hergestellte Eschwegerseife m it gewohnlicher Kernseife hinsichtlich der 
Selbstkosten konkurrieren kann. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo]
1927. Nr. 1. 10— 14. Leningrad) R o l l .

R obert J. Quinn, Fliissiges Atznatron. Die Vorteile der Verwendung von fl. 
NaOH, ihre techn. Handhabung, Aufbewahrung, Bemusterung u. Analyse sind aus- 
einandergesetzt. (Journ. Oil F a t Ind. 4 [1927]. 289—97.) H e l l e r .

R ahder, Die Bestimmung der Jodzahl. Die brom om etr. M ethode nach  M o s z l e r - 
W in k l e r  w ird  em pfohlon. (F arb en -Z tg . 33 [1927]. 209— 10.) Su v e r n .

S. C. L. G erritzen und M. K auJfm an, Der Nacliweis von geharletem Fett im  
Pindsfett mittels der Jodzahlen der nach dem Yerfahren von Tioitchell abgeschiedenen 
festen Fettsauren. Die Jodzahl lag in guter Ubereinstimmung bei den Fettsauren aus 
Rindsfett nicht iiber 6, war aber bei Schaffett sehr schwankend, bei 70 Proben unter 
6,1 bei 30 zwischen 6,1 u. 12,4 yielleicht durch das Arbeitsverf. bedingt. (Chem. Weekbl.
24 [1927]. 554—56. Rotterdam, Provinz. Keuringsdienst.) G r o s z f e l d .

K arl B raun , Schmelzpunkt nach Pohl und Bićhromatverfahren nach Steinfels. 
Zwei Richtigstellungen. Beiiehtigung yon zwei Irrtum ern in dem Buche von D a VID- 
SOh n , Untersuchungsmethoden der Ole, Fette und Seifen (Berlin 1926): D ie  Schnell- 
best. des F. nach P o h l  stammt nicht yon diesem, sondern von A. T e r r e i l  (Buli. 
Soc. chim. France 1879). — Die Best. des Glycerins in Unterlaugen nach der Bichromat- 
methode, die den Namen yon S t e i n f e l s  tragt, stammt urspriinglich vom V f. u. muB 
mithin „ B r a u n -ST E IN F E L S -V e r f .“  heiBen. (Dtsch. Parfiimerieztg. 13 [1927]. 314 
bis 315. Berlin SW 6 1 . ) __________________H e l l e r .

Rene Fabre, Frankreich, Bouches-du-Rhone, Extraktion von Fetten und Ólen 
mittels Losungsm., dad. gek., daB nach beendeter Ext:aktion das fl. Losungsm. durch

X. 1. 9



1 3 0 HXvm- F a s e r - u . S p i s n s t o f f e  ; P a p i e r  u s w . 1 9 2 8 .  I .

ein Bodenventil abgelassen wird, wahrend von oben her Dampf s ta tt wie bisher Luft 
in den Extraktionsapp. eingelassen wird, der zuglcich das Losungsm. herausdruckt. 
Daneben tr i t t  eine Erwiirinung des in  dem Extraktionsgut zuriickgebliebenen Losungsm. 
ein, so daB dieses zum Sieden kommt, worauf der Zugang zum IĆiihler, der am Boden- 
ende des Extraktionsapp. einmundet, geoffnet u. der AbfluB zur SammeIvorIage ge- 
schlossen wird. Durch dieso Anordnung wird an Zeit, Dampf u. Losungsm. gespart. 
(F. P. 626 016 vom 30/11. 1926, ausg. 25/8. 1927.) M. F. M u l l e r .

Dr. Otto Sprenger Patentverwertung Jirotka m. b. H., Vaduz, Liechtenstein, 
Schmelzen ron Hartfelten. (Schwz. P. 119 991 vom 3/5. 1926, ausg. 2/5. 1927. —:
C., 1927- I- 1387 [P .P . 614 626].) 'R o h j i e r .

Raoul Maxime Berline, Frankreich, Gewinnung ron Ol aus olhaltigcn Friichten, 
insbesondere Olivcn, dad. gek., daB die Friichte, evtl. entkernt, bei Ggw. von w. W. 
sehr fein zerkleinert werden, z. B. in Kolloidmiihlen, u. daB die wss. Suspension durch 
eine óldurehlasoigo Schicht, wio Kollodiummembran oder olfeuchtes Tueh, filtrierfc 
oder zentrifugiert wird. Die Riickstande sind fast ólfrei u. lohnen nicht aufgearbeitet 
zu werden. (F. P. 626 888 vom 30/12. 1926, ausg. 21/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

Klśber Poulain und Georges Martin, Frankreich, Seine, Seifenpasle, hergestellt 
aus Schmierseife unter Zusatz von 10—95°/0 Meudon-Weifi. Eine Mischung von 
33% Schmierseife u. 66% Meudon-WeiB liefert eine Industrieseife, die zur Entfernung 
von Schmutz, F ett, Teer u. Tintenflecken dient. Zusatze von 70—95% Meudon-WeiB 
liefern eino hartere Seife, die zu Metallputzzweeken dient. Das Meudon-WeiB kann 
auch durch andere natiirliche oder kiinstliche weiBe Prodd., wie Kreide, ersetzt werden. 
(F. P. 625 952 vom 25/2. 1926, ausg. 24/8. 1927.) M . F. M u l l e r .

N. V. Algemeene Chemische Productenbandel, Haag, Holland, ubert. von: 
Wilhelm Adolf Meyer, Entjetten ron Wolle u. dgl. Man behandelt die Wolle m it 
organ. Fettlosungsm. in  kontinuierlichem Betriebe u. verjagt die dann an der Wolle 
anhiingenden Fil. durch einen Luft- oder Gasstrom, der nach dem Abkiihlen unter 
den Gefrierpunkt des W. durch geeigneto Fil. oder groBoberflachige Kórper zur Ad
sorption gebraclit wird. (Aust. P. 1703/1926 vom 5/5. 1926, ausg. 30/9.
1926.) K a u s c h .

Christian van Loon, Dordrecht, Katalylische TJmselzung ron Triglyccriden hoherer 
Fettsauren untercinander oder m it anderen beliebigen Estern im Vakuum oder in 
einer indifferenten Gasatmosphare, dad. gek., daB man ais Katalysatoren vcrwendet 
Cd, Sn, Zn oder dereń Verbb., Alkali- oder Erdalkaliverbb. oder organ. Sulfosauren.
25 Teilo Tristearin, 75 Teile Sojaól u. 1/2°/0 Sn(OH)2 oder SnCl, werden im Vakuum 
bei 225° 1 Stde. lang geriihrt. Der Rehmelzpunkt des Gemisches ist dabei von 60,1° 
auf 30—33° gesunken. (Holi. P. 16 703 vom 30/7. 1924, ausg. 15/8. 1927.) M. F. M.

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

Rud. Taubitz, Das Wasserdichtmachen der Stoffe. Verschiedene in der Praxis 
eingefuhrte Verff. sind beschrieben. Angaben iiber ReiBfestigkeit u. Gewichtszunahme 
in verschiedenen Stadien der Impragnierung. (Ztschr. ges. Textilind. 30 [1927], 697 
bis 699. 716—18.) Suverist .

Albert Ogrizek, E in  Beiirag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen den physi- 
kalischen Eigenschaften der Wolle. Unters. auf Tragkraft, Dehnbarkeit, Durchmesser 
mittels Defordenapp. u. Haardynamometer. Tabellen zur Bercchnung der Verhalt- 
nisse von Durchmesser 7.u Tragkraft u. Dehnung. (Ztschr. f. Tierziicht. u. Zuchtungs- 
biol. 7 [1926]. 345—64; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 325—26. Ref. P i n k u s .) H a m b .

Ernst Tanzer, Weitere Untersuchungen uber die physikalischen Eigenschaften 
der Wolle. Zusammenfassung diesbeziiglicher Arbeiten von B a s l e r , A b d e r h a l d e n , 
M c  M u r t r i e s , H e r m a n n , A m s l e r - S c h a f f h a u s e n , P o l a n y i , K a r g e r , S c h m i d , 
L e w i s , K r a i s , K r o n a c h e r , M a r k  u. a. u. vom Materialpriifungsamt. (Ztschr. f. 
Tierziicht. u. Ziichtungsbiol. 7 [1926], 419—42; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 326. 
Ref. P i n k u s .) H a m b u r g e r .

F. Wyfi, Der Doppelhollander, System Huber, im Vergleich mit neueren Gro fi-, 
hollandern. Im  AnschluB an die Arbeit von M a l l i k h  (C. 1927. II. 2580) bespricht 
Vf. den Doppelhollander, System H u b e r ,  u . die Yorzusre desselben im Vergleich m it 
den neueren GroBhollandern. (Wchbl. Papierfabr. 58 [1927], 1329—31.) B r a u n s .
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Erik Oeman, Harzleimung von Papier. Forts. von C. 1927. II. 1418. Vf. schildert 
weiter den EinfluB des Geli. dos Sulfitzellstoffes an fiir die Leimung schadlichen Stoffen 
die Kolie des Al bei der Leimung u. elektroendosmot. Verss. an Sulfitzellstoff, die Einw. 
von verd. Sauren u. Alkalien auf Sulfitzellstoff, den Verlauf der Leimung im Hollander, 
u. gibt zum SchluB eine ausfiihrliche Zusammenstellung der benutzten Literaturstellen. 
(Papierfabrikant 25 [1927], Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
407— 11. 436—40. 489—93. 503—06. 518—21. 535—37. 548—50. Stockholm, Teehn. 
Hochschule.) B r a u n s .

VOn Possanner, Lignocettpapier. Es wird auf ein neues der Firma CARL W e i s S- 
HUHN u. Sóhne in Troppau patentiertes Holzdampfverf., das sogenannte Lignocell- 
verf., hingewiesen, an mehreren Mikrophotographien der Charakter des Lignocell ge- 
zeigt u. die Eigg. daraus hergestellter Papiere m it solchen aus Zellstoff u. Braunsehliff 
yerglichen. (Papierfabrikant 25 [1927]. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In
genieure 601—03.) B r a u n s .

A. H. Hooker, Kalk fiir die Absorption von Chlor fiir die Bleichlauge in  Papier- 
fabriken. (Paper Trade Journ. 85 [1927], Nr. 7. 52—53. — C. 1927. II. 1909.) B r a u n s .

W. Schmid, Ungleichseitigkeit von Papier. Vf. bespricht die Ursachen der Un- 
gleichseitigkeit von Papieren, die besonders bei Offsetdruck zu Schwierigkeiten fuhren, 
u. ihre Beseitigung. (Papierfabrikant 25 [1927]. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 620—22.) B r a u n s .

Yrjo Kauko, tjber die Verbrauchsgeschwindigkeit der Lange bei der AufscMiefiung 
von Siroh bei gewóhnlicher Temperatur. Vf. hat das Verh. yon Natronlauge beim Auf- 
sehliefien von Stroh (fiir Fiitterungszwecke) bei gewóhnlicher Temp. nach dem Verf. 
von B e c k m a n n  in Abhilngigkeit von Zeit u. Temp. u. den Charakter der Wrkg. experi- 
mentell untersueht. Die Konz. der iibriggebliebenen Lauge kann unter der Annahme, 
daB eine reine Laugelsg. yorliege, aus der elektr. Leitfahigkeit der Rcaktionsfliissigkeit 
erm ittelt werden. In  den ersten 30 Min. findet der Verbraueh der Lauge der Diffusions- 
geschwindigkeit entsprechend durch eine bedeutende Absorption der Lauge u. Auf- 
schliefiung nebst Neutralisation der Kieselsiiure sta tt. Spater werden Lignin u. Kohlen- 
hydrate aufgelost. Diese werden bei hóheren Tempp. u. Laugekonzz. yerhaltnismaBig 
mehr angegriffen ais die Inkrusten gleichzeitig aufgelost werden. Deswegen werden 
die niedrigsten Laugekonzz. u. tiefe Tempp. ompfohlen. Wenn auch die Reaktionafl. 
yerfiittert werden kann, fallt dieser EinfluB der Temp. fort, u. es kónnen noch geringero 
Laugenkonzz. angewandt werden. (Ann. Acad. Scient. Fennicae. Serie A. [K o m p p a - 
Festschrift.] 29 [1927]. Nr. 7. 30 Seiten. Sep. Dorpat, Univ.) E. J o s e f h y .

J. D. Rue, S. D. Wells, F. G. Rawlings und J. A. Staidl, Ein halbchemisćhes 
Kochverfahren. Beschreibung eines halbchem. //ofckochprozesses, bestehend in einer 
milden chem. Behandlung des Holzes in Kombination m it einer mechan. Zerkleinerung, 
u. dessen Anwendung zur Herst. von Zeitungspapier u. Pappe. (Chem. metallurg. 
Engin. 3 4  [1927], 611— 13. Madison, U . S. Forest. Prod. Lab.) S ie b e r t .

Milton J. Shoemaker, Viscoseseide. Beschreibung der chem. u. mechan.-technolog. 
Grundlagen der Viscoseseidenindustrie, die durch 5 Abbildungen der Firma CoUR- 
TAULDS Ltd. in Coventry (England) erlautert wird. (Journ. chem. Education 4  
[1927], 1260—68.) G r o s s m a n n .

Bayer, tfbersicht iiber die Palenlliteralur der lelzien 10 Jahre auf dem Oebiele der 
Viscoseherslellung. Patentliteraturubersicht betreffend das Ausgangsmaterial fiir Vis- 
cose, die Mercerisation, dio Vorreife, das Sulfidieren, das Losen, das Reinigen, das Ent- 
liiftenu. Zusatze zur Viscose. (Melliands Tcxtilbcr.8 [1927]. 262—64.876—78.) B r a u n s .

Herbert Evers, Eigenschaften von Kumlseiden aus Gemischen von Cellulose- 
nitraten und -acetaten. Bei Faden, die aus yerschiedenen Mischungen von Nitro- u. 
Acetyleellulose hergestellt sind, fallt die Festigkeit der Nitrocellulose mit steigendem 
Geh, an Acetyleellulose sowohl in trocknem, ais auch in nassem Zustande erst steil, 
dann allmahlich. Die Festigkeit der Acetyleellulose nimmt m it steigendem Geh. an 
Nitrocellulose zu. Die nassen Faden sind im Mittel um 5%  weniger fest. Die nicht 
denitrierte Nitroseide zeigt dieselben Dehnungswerte wie die Acetatseide. Durch 
Zusatz von Acetyleellulose zur Nitrocellulose wird die Dehnung kaum beeinfluBt. In 
nassem Zustande sind die Dehnungswerte im Mittel um 12% groBer. Samtliche Faden 
zeigen ein nur geringes Quellungsvermogcn in  W. Die mkr. Querschnitte samtlicher 
Faden weiehen nur wenig voneinander ab. Die Entflammbarkeit der gemischten Faden 
ist betraehtlich, schon ein Zusatz von 5%  Nitrocellulose zur Acetyleellulose steigert
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die Brennbarkeit fast bis zur Entflammbarkeit. (Melliands Textilber. 8 [1927], 873. 
Berlin-Dahlem.) SuVERN.

Hellmuth Schupp, Acetal-Kunstseide. Die Ausgangsstoffe, die Herst. der
Acetatseide, ihre Eigg. u. ilir Verh. beim Farben sind eingehend geseliildert. (Melliands 
Textilber. 8 [1927]. 8G4— 68.) Su v e r n .

Alois Herzog, Zur Schnellherstellung von Faserguerschnilten. (Vgl. C. 1927. II. 
192.) E in in Kollodium eingebettetes Faserbundel wird quer durcligeschnitten, an 
einem Stabilitklótzehen befestigt u. die Querschnittsflache unter Beleuehtung mit 
einer Lampe der o p t. W erko  C. R e ic h e r t , W ien  betraehtet. In  etwa 2 Minuten 
kann so eine erschopfendo Vorstellung iiber die Formverhaltnisse von Kunstseide u. 
tier. Fasern erbalten werden. (Kunstseide 9 [1927]. 558—61.) SiiVERN.

Harry Le B. Gray und Cyril J. Staud, Einige Fakloren in  der Kupferzahlbestimmung 
der Cellulose. (Vgl. Ind. engin. Chem. 17 . 741; C. 19 2 5 . I I . 1821.) Vf. besohreibt einige 
Vorss. iiber dea EinfluB des Zerkleinerungsgrades der Cellulose auf dio Cu-Zahlbest. u. 
iiber den EinfluB der Einw. der getrennten Komponenten der FEHLING schen Lsg. 
auf dio Cu-Zahl. (Ind. engin. Chem. 1 9  [1927]. 854—55. Rochester, N. Y.) B r a u n s .

A. Kiesel und N. Semiganowski, Eine Methode zur Beslimmung von Cellulose 
dureh quantitalive Umwandlung in  Glucose. 21/2-std. Digerieren bei Zimmcrtemp. mit, 
der 7—10-fachen Menge 80%ig. H 2S04, darauffolgendes Verdiinnon m it 15 Volumen W. 
u. 5-std. Erwarmen im Wasserbade fiihrt Cellulose quantitativ in Glucose iiber, die 
nach den liblichcn Glucoseanalysen bestimmt werden kann. Anwescndo Ketosen oder 
Pentosen miissen vorher dureh 3-std. Behandlung des zu untersuehenden Materials 
m it 2%ig. H C I im sd. Wasserbade entfernt werden. Eiweiflstoffe sind nicht stórend, 
aber bisweilen doch besser vor der Zuckerbest. zu entfernen. (Trudy nauSnogo 
ehimiko-farmaceyticSskogo instituta 1 9 2 7 . 83—94 [Russ.]; Ber. ges. Physiol.4 1  [1927], 
301. Autoref.) H a m b u r g e r .

Hermann Bubeck, Erfahrungen und Versuche iiber Holzgummibestimmung an ZeU- 
słoffen. Auf das Ergebnis der Holzgummibest. ist der Zerkleinerungsgrad des Zell- 
stoffs u. dio Temp., bei der die Extraktion des Holzgummis aus dem Fasermaterial 
Yorgenommen wird, von weitgehendem EinfluB. Boi genauer Einhaltung einer be- 
stimmten Tomp. u. bei Verwendung des Zellstoffs in Form von W atte, bei der schon 
nach 1-std. Einw. der Łauge die Extraktion beendet ist, gelingt es, gut ubereinstimmende 
Werte zu erhalten. Die Best. des Holzgummis im Laugenauszug erfolgt dureh Oxy- 
dation mit Chromsaure s ta tt dureh Fallung m it Saure u. A. u. Wagung. Dadurch ge
lingt es, dio Zeit der Holzgummibest. auf 2—3 Stdn. herabzusetzen. Daraus orgibt 
sich folgende Vorschrift: 5 g  geraspelter Zellstoff werden mit 100 ccm 5 Vol.-°/0ig. 
NaOH 1—2 Stdn. boi 18° stehen gelassen, faserfrei abgesaugt, 25 ccm des Filtrats 
in einem 250 ccm-MeBkolben mit 8—10 ccm 172-n. K 2Cr20 7-Lsg. in sckwefelsaurer 
Lsg. oxydiert, auf 250 ccm aufgefiillt u. in 50 ccm dio nicht verbrauchte Chromlsg. 
jodometr. bestimmt. 1 ccm Bichromatlsg. entspreehen 10,13 mg Holzgummi.
(Papierfabrikant 25 [1927]. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
617—20. Rottweil a. Neekar.) B r a u n s .

Werner Enz, St. Gallen, Yeredeln von Tuch durcli einen gahanischen Metali- 
niedcrschlag. (D . R . P .  4 5 1  9 6 3  K I. 48 a vom  16/1. 1925, ausg. 29/10. 1927. — C. 1927-
II. 8S6.) K u h l i n g .

Improved Office Partition Co., Elmhurst, Long Island, ubert. von: Alexander 
Winogradoff New York, V. St. A., Mischung zum Feuersichermachen von Faserstoffen, 
Holz usw. Man yermischt eine 15%ig- Lsg- von MgS04 m it einer 10%ig. Lsg. von 
K H C03 bei gewóhnlicher Temp. (A. P. 1 645 173 vom 22/12. 1926, ausg. 11/10.
1927.) . . .  F r a n z .

,,Snia“ Societa di Navigazione Industria e Commercio Reparto Viscosa, 
Turin (Erfinder: G. Lazzarini, O. Severini und G. Elvardo), Spinnbad. (Schwed. P. 
58 332 T o m  3/4. 1922, ausg. 11/8. 1925. I t. Prior. 7/4. 1921. — C. 1923. IV. 472.) K a u .

Bernhard Loewe, Ziirich, Tólen der in  den Seidenraupenkokons enthaltenen Latren 
oder Puppen, dad. gek., daB man die Kokons der Einw. von Lsgg. von Alkalien, Erd- 
alkalien, neutralen alkal. oder sauren Salzen, minerał, oder organ. Sauren oder von 
in  A. oder A. cmulgierten oder gel. Olen oder sulfurierten Olen o. dgl. gegebenenfalls 
unter Druck oder Vakuum, aussetzt, worauf dio Kokons getrocknet u. entweder sofort 
oder spater mittels eines beliebigen Verf. abgehaspelt werden konnen, wobei die Bader, 
gegebenenfalls nach Wiederherst. ihrer urspriinglichen Konz. wiederholt venvendet
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w erden  konnen . (D. R. P. 451 363 K I. 29 b  vom  30/1. 1923, ausg. 25/10. 1927. Zus. 
zu D. R. P. 413093; C. 1925. II. 367.) K a u s c h .

Wallerstein Co., Inc., ubert. von: Leo Wallerstein, New York, Entg-ummieren 
von Seide. Die Seide wird m it einem proteolyt. Enzym, das wirksam in einem neutralen, 
schwach sauren oder schwach alkal. Mittel ist, behandelt. (A. P . 1644764 vom 15/4, 
1922, ausg. 11/10. 1927.) K a u s c h .

World Bestos Corp., Paterson, New Jersey, iibert. von: John Allen Heany, 
New Haven, Connecticut, Herstellung ton Asbestpapier aus Asbestfasern, die m it cincr 
Lsg. von Kalk, Soda u. Starkę im Hollander zu einem Brei verarbeitet werden, der 
nach dem Passieren von Siebwalzen ais dunno Schicht auf ein Band aufgetragen, 
abgepreflt, entwassert, nachgepreBt u. aufgerollt wird. Das Papier ist wcieli, biegsam 
u. hat gute absorbierende Eigg. (A. P. 1 6 4 2  495 vom 15/2. 1924, ausg. 13/9.
1927.) M. F . M u l l e r .

Bertrand S. Summers, P ort Huron, Michigan, Herstellung von Papiermasse 
aus pflanzlichen Fasern, wie Flaehs, durch Aufschlielien mittels Sulfitlauge unter 
Zusatz von Phosphorsdure oder 1. Phosphaten, wie saures oder neutrales Na-Phosphat, 
insbesondere Na3PO.t, wodurch die Fasern vor yollstandiger Auflosung geschutzt werden. 
Durch Zusatz von Kalk wird naeh beendeter Koehung die H 3P 0 4 ais Ca-Salz abgetrennt 
u. gosondert m it Alkalisulfat wieder in  Alkaliphosphat zuriickverwandelt. (A. P. 
1 643 826 vom 22/12. 1923, ausg. 27/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

Robinson Fibrę Corp., Wilmington, Delaware, iibert. von: Clarence R. Robinson, 
South Orange, New Jersey, Herstellung von Papiermasse. Zu dem Ref. nach E. P. 
265 055; C. 1927. II. 350 is t nachzutragen, daB durch den Na20 2-Zusatz zu dem Cellu- 
losebrei dio Harz- u. Ligninprodd. zerstort werden. Es wird ein beim Liegen nieht 
gelb u. bróckclig werdendes u. eine gleichmaBigc Dicke aufweisendes Papier erhalten. 
(A. P. 1 644 447 vom 6/2. 1925, ausg. 4/10. 1927.) M . F. M u l l e r .

J. J. H. Sturmey, Coventry, Majsen aus Papierbrei. Die aus Papierbrei gc- 
formten hohlen Gegenstande werden durch Bchandeln m it geschmolzenem Al-Resinat 
in der Form wasserdicht u. fest gemacht. (E. P. 276 395 vom 19/4. 1926, ausg. 22/9.
1927.) F r a n z .

E. Blank, Eitorf a. Sieg, Koln a. Rh., Deutschland, Verpackungshiillen. Hullen 
aus Papier, Pappe usw. zum Verpacken von Verbandsstoffen, Medikamenten usw., 
werden durch Uberziehen m it Cclluloscesterlsgg. vollkommen dicht abgeschlossen. 
Man vermischt z. B. 1000 Teile einer Lsg. von 100 Teilen Nitroccllulose in 1000 Teilen 
A.-A. u. 100 Teilen einer Lsg. von 10 Teilen Celluloid in 1000 Teilen Aceton, der Mischung 
kann man noch Ricinusól ais Weichmachungsmittel zusetzen. (E. P. 276 501 vo;n 
26/8. 1926, ausg. 22/9. 1927.) F r a n z .

Hamersley ManuJacturing Co., Garfield, New Jersey, ubert. von: Harold 
A. Smith, Passaic, New Jersey, Herstellung von fettdichtem Papier, dad. gek., daB 
man das in ublicher Weise m it H 2S04 behandelte u. noch feuchte Papier in eine 2 bis 
20%ig. Lsg. von Starkę, starkehaltige Prodd. oder Dextrin bei 60—120° eintaucht, 
darauf das Papier durch eine Walzenpresse leitet zur Entfernung der uberschiissigcn 
Lsg. u. dann trocknet. Die Weichheit u. Biegsamkeit wird durch Zusatz von liygro- 
skop. Substst., wie MgClv CaCI2 oder Glycerin, zu der Starkelsg. erhóht, ebenso die 
Wasserfestigkeit durch Zusatz von Hardeim  u. A12(S04)3, wahrend durch H-CHO oder 
C6H5*COONa das Papier konserviert u. durch Phenol antisept. wird. (A. P. 1 644 451 
yom 15/8. 1925, ausg. 4/10. 1927.) M . F. M u l l e r ._

Mary E. Pennington, St. Davids, Pennsylvan., und Alex Brooking Davis, 
CSneinnati, Ohio, Slrohpappe. Zerkleinertes frisches Stroh wird im Wasserdampf dest. 
u. dann mit 0 3 behandelt. Hierdurch wird das Prod. geruchlos u. steril. (A. P. 1 645 997 
vom 18/4. 1925, ausg. 18/10. 1927.) . K a u s c h .

Zellstoffabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof und Adolf Schneider, KelŁcim, 
Nutzbarmachung des Heizwerts ton Sulfilablaugen. u. dgl. durch Mischung m it heiz- 
kraftigen Brennstoffen, dad. gek., dafl die Ablaugen m it festen Brennstoffen gemahlen 
u. daB die dadurch entstehende Triibe eingedampft wird. — 3 weitere Anspriiche 
betreffen Ausfuhrungsformen des Verf. (D. R. P. 450 719 KI. 10 b yom 21/5. 1924, 
ausg. 14/10. 1927.) K a u s c h .

Brown Co., u b e rt. v o n : George A. Richter u n d  Milton O. Schur, Bcrlm, New 
Hampshire, Gewinnung von <x.-Cellulo8efaser durch Kochen von ungebleichter Sulfit- 
cellulosemasse m it einer Mischung von gelóschłem Kalk u. NaOH, wodurch /?- u. y-Cellu- 
lose, sowie Lignin u. andere farbende Substst. aufgslost u. entfernt werden. Łs ist
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vorteilhaft, don Cellulosebrei zuerst m it Kalkmilch, die die (i- u. y-Cellulose lost, zu 
kochen u. spater die Lauge zuzusetzen, um Lignin u. die Farbstoffe zu lósen. Z. B. 
wird ein 10%ig. Sulfiteellulosebrei m it Kalkmilch versetzt, die 6— 8% CaO auf trockne 
Cellulosemassc berechnet enthalt, u. unter Riihren bei 115—120° 5 bis 8 Stdn. ge- 
kocht, darauf werden 1—2%  NaOH in Form einer 1—5%ig. h. Lsg. zugefiigt u. nach 
1 Stde. wird dio a-Cellulosemasse abgetrcnnt u. ausgewaschen. Durch nachfolgende 
Behandlung m it 4—6% Ca(OCI)2 wird eine sehr weiBe a-Cellulose erhalten. Ausbeute 
94%. Faserliinge 0,9—1,1 mm. Es ist gut, vor der Behandlung mit Kalk u. Lauge 
eine Cl2-Behandlung vorzuschalten, da dadurch naehher weniger Zusatze notwondig 
sind u. die Faser nicht so stark  angegriffcn wird, insbesondere wird ein liinger faseriges 
Prod. erhalten. Die Lauge kann aueh durch andere stark alkal. Substanzen ersetzt 
werden, wio Na„S, Na„Śx, KOH. (A. P. 1643 355 vom 9/4. 1925, ausg. 27/9.
1927.) ‘ " M. F. M u l l e r .

Manchester Oxide Co. Ltd., Manchester (Erfinder: R. H. Clayton, J. Huebner 
und H. E. Williams), Behandeln ton Cellulose. (Schwed. P. 59 199 vom 9/1. 1919, 

•ausg. 21/7. 1925. E. Priorr. 1/12. 1917 u. 27/G. 1918. — C. 1923. II. 591.) K a u s c h .
Augustin Pellerin, TrouviIle, Wollahnliches Celluloseprodukt. Man unterbricht 

die Spannung der aus dem Fiillbado kommenden Fiidcn u. vermindert die Zugspannung 
derart, daB dio Faden gezwungon sind. in der Liingo zuruckzugehen. (Schwz. P. 
121072 vom 3/5. 192G, ausg. 1/7. 1927. F. Prior. 30/12. 1925.) K a u s c h .

F. K. Burt Co. Ltd., Toronto, Canada, iibert. von: Marc Darrin, Pittsburgh, 
Pennsylvania, V. St. A., Herslellung ton  Gegenstanden aus Faserstoffen und Schwcfel. 
Man vermiseht Faserstoffe, wio Zellstoff mit Scliwefel u. formt; man-kann dio Gegen- 
stiinde aueh erst aus Zellstoff formen u. dann m it geschmolzenem S triinken; um die 
Viscositat des geschmolzenen S zu vermindern, vermischt man ihn m it Naphthalin, 
Diphenyl, Diphenylmethan, Bcnzylathor, Dibenzylketon, Fluoron, Carbazol, Naphthole, 
Naphthylamine, Tetrahydronaphthaline, Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, Penta-chlornaphtha- 
line, Chinolin, Anthracen, Triphenylmethan, Triphenylphosphat. (A. P. 1644711 vom 
10/6. 1924, ausg. 11/10. 1927.) “ F r a n z .

Hugo Manovill, New York, Verzieren ton Gegenstanden aus Celluloid. Man ver- 
miseht die Farbstoffe m it einem Losungsm. fiir Celluloid zu einer diinnfl. Mischung 
u. spritzt sie unter so starkom Druck auf das zu verzierende Celluloid, das die Farb- 
mischung in die Oberflache des Celluloid eindringt. Zur Erzeugung von Perlmutter- 
hiuster spritzt man auf die Ceiluloidgegenstande eine Mischung von Fischschuppen- 
tinktur m it Aceton auf, zweckmaflig in mehreren Schichten, nach dem Trocknen 
iiberzieht man das Ganzo m it einer Celluloidlsg. (A. P. 1 636 523 vom 10/3. 1926, 
ausg. 19/7. 1927.) " F r a n z .

H. E. B. Greene und J. H. Greene, Liverpool, Yerzieren von Gegenstanden. Man 
taucht die Gegenstiinde in Mischungen aus Pigmenten u. fliichtigen Losungsmm., wie 
Lsgg. von Colluloseestern u. Farbstoffen; man kann das Eintauchen mohrfach wieder- 
holen; zur Erzeugung von marmorahnlichen Verzierungen werden dio Gegenstiinde 
nach dem Eintauchen gedreht; man kann die Gegenstiinde nacheinandor in yerschieden 
gefiirbte Bader tauchen. (E. P. 276 864 vom 8/11. 1926, ausg. 29/9. 1927.) F r a n z .

Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik, ubert. von: Albert Beyler, Mann- 
heim-Neckarau, Deutschland, Herstelhmg von Puppen und Puppenbestandfeilen aus 
Cellulosederivaten. Man vermischt Celluloid oder ein anderes Cellulosederiy. mit einem 
weilJen Pigmentfarbstoff u. setzt eine geringe Menge eines griinen Farbstoffes zu, nach 
dem Formen farbt man mit der Lsg. eines blutroten Farbstoffes; man erhalt fleisch- 
farbono Massen. Man vermischt 100 Teilo Nitroeellulose, Celluloseaeetat oder ein 
anderes Cellulosederiv. m it 30 Teilen Campher oder einem Campherersatz, 1,5 Teilen 
BleiweiB, ZinkweiB usw. u. 0,03 Teilen eines griinen Farbstoffes, nach dcm Formen 
bespriiht man m it der Lsg. eines blutroten Farbstoffes in Bzl., A., Bzn. usw'. (A.P. 
1645 275 vom 29/9. 1926, ausg. 11/10. 1927. D. Prior. 19/10. 1925.) F r a n z .

Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz bei Walsrode, Deutschland, 
Herstellung ton filmdhnlichen Bandem aus Celluloselosungen. (A.P. 1 641 322 voin 
15/1. 1926, ausg. 6/9. 1927. D. Prior. 15/10. 1921. — C. 1927- I. 1091.) F r a n z .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., iibert. von: Joseph G. Davidson, 
Yonkers, New York, V. St. A., Celluloseesterlósuiujen. (A. PP. 1 644 417 u. 1 644 420 
vom 13/6. 1924, ausg. 4/10. 1927. — C. 1926. I .  1076.) F r a n z .

Barrett Co., iibert. von: Charles S. Reeve, Grantwood, New Jersey, V. St. A., 
Plastisćhe Massen. Man vermischt etwa 1 Teil der nach Abdestillieren des Anthracens
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iibergehendcn Steinkohlcnteerolfraktion m it etwa 1 Teil eines 40% fliichtige Stoffe 
enthaltenden fein pulverisierten Olschiefers. Die Mischung wird dann 10—15 Stdn. 
unter RuckfluB auf 300—400° erhitzt. Das so erhalteno Prod. schm. nicht bis 500°, 
es ist elast. ais Pech, es kann ais Bitumen verwendct werden. (A. P. 1 643 521 vom 
24/1. 1922, ausg. 27/9. 1927.) F r a n z .

Cincinnati Grinders Inc., Cincinnati, Ohio, ubert. von: Fred. M. Kern, Detroit, 
Michigan, ScMeifen von Faserstoffe enthaltenden Kunststoffen. Gegenstande aus Zcll- 
stoff, gemahlcnem Papier, Holz, Gewebe, die m it Phenolformaldehydkondensations- 
prodd. impriigniert wurdcn, werden m it unter Yerwendung von Petroleum ais Schleif-
II. geschliffen. (A. P. 1 637 487 vom 5/11. 1923, ausg. 2/8. 1927.) F r a n z .

Respro Inc., Providence, libert. von: Royal K. Abbott, Cranston, Rhode Island,
V. St. A., liunstleder. Man trank t Schichten von unverwobenen faserigen Stoffen, 
wie Baumwolle usw., mit einer Kautschuklsg. u. uberzieht dann mit einer Lsg. von 
Nitrocellulose in Amylacetat oder Essigsiiureathylester oder von Celluloseacetat in 
Aceton, vor dem Aufbringen der letzten Oberziigc kann man die Schichten kalańdern, 
Mustern usw. (A. P. 1 642 394 vom 30/3. 1926, ausg. 13/9. 1927. E. P. 276 392 vom 
7/4. 1926, ausg. 22/9. 1927.) F r a n z .

Soc. Industrielle Des Matieres Plastiąues, Paris, H&rten ton Caseinmassm. 
Man vermischt Casein in der Kiilte mit 011,0, Formaldehydbisulfit, Trioxymethylen 
u. A., preBt erst k., dann warm. Der Mischung kann man Quellungsmittel, wie Alkalien, 
Carbonate, Borate, Phosphate usw. zusetzen. (E. P. 276 542 vom 1/12. 1926, ausg.

B. & H. Engineering Laboratories, Oakland, Califom., ubert. von: Ira C. 
Barrows, Oakland, Mittel zum Rauhen von Bremsbandern, bestehend aus (85 Teilen) 
Rieinusol, (5 Teilen) Wassergasteer, (5 Teilen) Harz, (2 Teilen) Kresol u. (3 Teilen)- 
Schmieról. (A. P. 1 645 682 vom 31/10. 1925, ausg. 18/10. 1927.) KAUSCH.

E. Arnould, Catćchisme du fabricant de papier. Traite classiquo d’cnseignement de la 
fabrication du papier. Fontainebleau: CuSnot Bourges 1927. (327 S.) 8°. 75 fr. 

Lehr- und Handbueh der Pappeniabrikation. Tl. 1 u. 2. 2. Aufl. Unter Mitw. von 
A. Maste u. a. Fachleute bearb. von Ernst Kirchner. Biberach a. d. Riss, Wttbg.: 
Guntter-Staib 1920 (IV, 192, 09 S.) 4°. Lw. M. 15.— .

Hermann W enzl, Zellstofferzeugung mit Hilfe von Chlor. Berlin: Gebr. Borntraeger 1927. 
(IV, SI S.) 4°. M. 7.50.

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Ryuji Kada, Entziindungstemperaturen von Hausbrandstofjen. (Journ. Fuel. Soc. 

Japan 6 [1927]. 63—65.) B o k n s t e in .
J. Henselmann, Der Abstichgenerator Bauart Georgsmarienhiitle. (Zentralblatt 

Hiitten- u. Walzwerke 31 [1927]. 503—09. Georgsmarienhiitte.) B oR N STEIN .
Edmond Marcotte, Moderne Yerfahren zur Verkokung bei niederer Temperatur. 

Der neue Marcel Migeon-Ofeii. Vf. beschreibt eine Verbesserung des MARCEL M i c e o n - 
Ofens (vgl. Technique mod. 18. 691 [1927]), ausgefiihrt in Oberdoff, Osterreich, zur 
Verkokung minderwertiger Brennstoffe (Torf, Holz, Braunkohle, Schiefer). Bei dem 
Ofen wird der Brennstoff durch Abgase vorgetrocknet, auf mehrere Retorten rerteilt, 
in denen er einer Dest. unterworfen wird. Die Dest.-Gase werden in den einzelnen 
Stufen abgezogen, die fl. Bestandteilc kondensiert u. mittels eines Metallbades frak- 
tioniert. Aus diesen Retorten gelangt der Brennstoff in Retorten zur Vcrkokung bei 
hoher Temp. (Techniquc mod. 19 [1927]. 682—86.) JUNG:

F. E. Frey und W. P. Yant, Kohlenwasserstoffe im Gas der Tieftemperalur- 
ierkekung von Kohle. Die bei der Tieftemperaturverkokung einer in Utah gewonnenen 
Kohle erhaltenen Gase wurden unter besonderer Berucksichtigung der darin enthaltehen 
KW-stoffe untersueht, u. eine Anzahl niedrigerer KW-stoffe mengenmaBig ermittelt. 
(Ind. engin. Chem. 19 [1927], 488—92.)  ̂ Typke:

Chozo Iwasaki, Uber die Namengebung der Kohlenarten. \ f .  schlagt eino Klassi- 
fikation der Kohlenarten vor, die etwa der deutschen Einteilung in Glanzkohle, Matt- 
kohle u. Faserkóhle entspricht. (Journ. Fuel Soc. Japan 6 [1927]. G(> 6/.) B o b n łt.

~  i  n  i  .  ! ___ 777' . .  . ____ . . . . . .  ^ /7/>v R a / łw  rraG. stadników und N. Proskumina, E in  Beitrag zur Abgrenzung de^Begriffe 
Bteinkohle, Braunkohle und Torf. Erwiderung auf K r e u l e n s  (C. 192/. I. 21-) Aus- 
fiihrungen uber die BezichUng zwischen der phys;kal. Natur ron Kohlc-nproben u;

22/9. 1927.) F r a n z .
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der GroBe der Adsorption. (Brennstoff-Chem. 8 [1927], 305— 0G. Moskau, K a r p o w s - 
Inst.) B o r n s t e in .

D. J. W. Kreulen, tlbcr die Beziehung zwischen der pliysikalischen Natur der 
Kohlenproben und der Grófie der Adsorption. Erwiderung auf die Abliandlung von
G. S t a d n ik ó w  u. N. P r o s k u r n in a . Replik zur obigen Arbcit. (Brennstoff-Chem. 8 
11927]. 306. Rotterdam.) BÓRNSTEIN.

Walter FuchS, tlber die Einwirkung ton Bakterien auf Kohle. Zusammenstellung 
der alteren Literaturangaben iiber die Frage. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 324— 26. 
Miillieim-Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. fiir Kohlenforschung.) B o r n s t e in .

Tadaji Shimmura und Yoshikiyo Oshima, Reaktionsfahiglceit von Koks. Es
wurde die Rk.-Fahigkeit von 3 fein gesiebten Koksprobcn bei 900° gegeniiber C02 bei 
versehiedenen Gasgeschwindigkeiton erm ittelt m it Hilfo des gcbildeten CO, der Be- 
riihrungsdauer u. der nach der Formel von C lem e n t, A d a m s  u . H o s k in s  (Bureau 
of Slines, Buli. 7. 1911) errechneten Rk.-Geschwindigkeiten kt u. k2. Die Rk.-Fahig-
keiten der 3 Proben differieren untereinander vermutlich infolge der verschiedenen 
Zellstruktur u. dem Grade der event. nebenbei einhcrgehenden katalyt. Prozesse. Die 
Unterschiede der Konstanten k„, welche die eigentlich in allen Fallen gleiche Zers.- 
Geschwindigkeit von CO vorstcllt, sind hervorgerufen vermutlich durch Zers. von CO 
nach Passicren der Koksschicht im Rohr. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 
[1927]. 166—67. Imp. Fuel Res. Inst.) H e r z o g .

C. Krauch, Technisclie und mrtschaftliche Betrachlungen uber Kohleveredelung unter 
besonderer Beriicksichligung der Hochdruekverfahren. (Petroleum 23  [1927]. 1213— 16. 
1240— 48. — C. 19 2 7 . H . 1317.) B o r n s t e in .

H. I. W aterm an  und J. N. J. P erąu in , Beitrag zur Kenntnis des Berginverfahren$ 
und Sludie zur lechnisch-chemischen Erforschung von Kohlemuasserstojfgemischen. I. Unters. 
einer Anzahl kauflicher KW-stoffe nach physikal. Methoden auf ihre Reinheit. Durch 
gleiche Methoden wurde festgestellt, daB festes Paraffin beim Durchleiten durch die
10 m lange eiserne Spirale eines Gasphasen-Cracking-App. bei 450—460° unverandert 
blieb, weil der jeweilige Aufenthalt in der hohen Temp. nur 4 Sek. dauerte. — Durch 
Cracken von Paraffin unter Zusatz von 10—12% A1C13 auf 250—260° wahrend 1—4 Stdn. 
wurde 25—30% Gasolin gebildet, wahrend ca. 56% unveriindertcs Paraffin zuriick- 
erhalten wurden, (Journ. Inst. Petroleum Technologists 13 [1927]. 413—23. Delft, 
Techn. Univ.) B o r n s t e in .

S. A. Wikner, Teerdestillationsanlagen und Verfahren in  Newcastle. Vortrag. Be
schreibung der Fabrikanlagen der „Newcaste and Gateshead Gas Company". (Chem. 
Trade Journ. 81 [1927]. 444— 45.) JUNG.

Hugo Kiemstedt, tlber die Beseitigung des Schwefels in  Handelsbenzólen. Es 
empfiehlt sich, den ais SH2 auftretenden S gleich nach der Dest. mit NaOH oder h. 
Sodalsg. auszuwaschen. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 326 — 27. Bochum, Wissen- 
schaftlieh-techn. Abteilung des Benzolverbandes.) B o r n s t e in .

T. Koch und A. Burrell, Herstellung von Amylacetat aus Erdgas. Die Herst. 
■von Amylacetat aus den Pentanen des Erdgases durch 1. Fraktionierung der Pentane 
aus dem Erdgas, 2. Chlorierung der Pentane, u. 3. Veresterung des Amylchlorids zu 
Amylacetat m it Na-Acetat wird beschrieben. Dio Spaltung des Amylchlorids in Amylen 
u. flCl lieB sich durch Anwendung von akt. Kohle ais Katalysator vermeiden. Kosten 
u. Ausbeuten werden angegeben. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 442—45.) T y p k e .

Franz Fischer und Helmut Pichler, Ober die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 
aus Braunkohlenkoks bei 500°. Die Ergebnisse der Unters. von H o F.MANN u. G r o l l  
(C. 1 9 2 7 .1. 2256) lieBen sich bei Wiederholung der Verss. nicht bestatigen. (Brennstoff- 
Chem. 8 [1927]. 307—09. Miilheim-Ruhr.) B o r n s t e in .

H. Minssen, Quickbornit, ein fossiles Harz aus dem Himmelmoor in  Holstein, 
Das Materiał bildete schmutzigweifie, gelbliche, graue u. braunliche, bis zu 3 mm 
starkę harzartige ELrusten u. Borken, teils krystallin., teils verw ittert amorph. L. in
A., aus dem beim Verdunsten ein mit weiCen Krystallen durchsetztes braunrotes, 
diekes, beim Erkalten erstarrendes, schwach aromat, rieehendes Harz verbleibt. Die 
KrystaOe bilden nach ófterem Umkrystalhsieren aus A. u. Chlf. drusenartig gelagerte 
farblose Nadeln u. Schuppen, F. 195—196°, wl. in k. A., 11. in  h. A., A., Chlf. u. Eg.,
1. in  PAe, N u, S nicht vorhanden. Bruttoformel C16H3()0 2. Es handelt sich um 
ein fossiles Torfharz, welches vielleicht aus B utyrit durch Oxydation entstanden ist. 
(Landwirtschl. Jahrbch, 65 [1927]. Erg.-Bd. I. 186—90. Bremen.) G r im m e .



1928. I. H XIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 137

R. E. Gilmore, Gasolin aus Schiefcról und Olsanden. Kanad. Ólschiefer u. -sande, 
nach den Crackvcrff. yon DuBBS oder Cr o ss  verarbeitet, konncn bei stoigendem 
Verbrauch von Kraftstoffen ais Erganzung der eingefuhrten Erdolprodd. wirtschaft- 
liche Bedeutung gewinncn. Gasolinausbeuten von 60 Vol.-% von Schieferol bzw. 
40% von entwasserten Bitumen wurden erhalten. Die Prodd. arbeiten im Motor ohno 
Klopfen. (Oil Gas Journ. 2 6  [1927]. Nr. 23. 154—56.) N a p h t a l i .

M. Wittlich, Fluorescenz ton Olschieferschwelprodukien. Dio Urteere aus cst- 
landischem, mandschurischem Ólschiefer u. estlandischem Dictyonemaschiefer u. ihre 
Destillato zeigen im Lichtc der Cjuarzlampe Pluoresccnzfarbenj die nach Vf. bei der 
Unters. der Schwelprodd. nutzliche Hinweise betreffend Herkunft, Arbeitsverf., 
Reinigung etc. geben konnen. (Brennstoff-Chem. 8 [1927]. 309—10. Tartu.) BÓRNST.

G. Egloff und J. C. Morrell, Erdólterarbeitung im  Versuchslaboratorium. Genauo 
Beschreibung des je tzt in amerikan. Erdóllaboratoricn eingehaltenen Arbeitsganges. 
(Petroleum 23 [1927]. 1299—1303. Ref. von L. SiNGER-W ien.) B o r n s t e in .

Michael Freimd, Korrosionserscheinungen bei der Erdólterarbeitung. Die Resertoire 
n. dereń Armaturen, dureh Benzin jeder sehiitzenden F etthaut beraubt, untcrliegen 
der Verrostung, zu der auch in den Destillaten aufgelóste C02 u. 0 2 beitragen, ferner 
H 2S u . organ. S-Verbb. Dio Destillationsapparalur wird dureh aus NaCl oder MgCl2 
entwickelte HCI, ferner dureh C02 u. Luftsauerstoff aus dem Dampfkesselspeisewasser 
usw. stark angegriffen. Ein 100 t-Kessel verliert z. B. in einer Charge 4—5 k<* Fe 
(Petroleum 23 [1927]. 1347—48.) N a p h t a l i .

W. C. Mitchell, Die thennodynamischen Verhallnisse bei der Olraffinerie in  ihrer 
Einwirkung auf die Form der Apparalur. Besprechung der neueren Einrichtungen u. 
Methoden in der Erdólyerarbeitung. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 13 [1927]. 
481—86.) B o r n s t e in .

N. Tschemoshukow, Uber die Deslillation ton Erdólprodukten im Słrom ton ter- 
schiedenen Gasen. Entgegen der theoret. Erwartung fanden DOBRJANSKI u. Ma t u s - 
SOWSKI (Petroleumind. [russ. Neftjanoe Chozjajstwo] 10. 236; C. 19 2 6 . II. 303), 
daB die Verdampfungsgeschwindigkeit von Erdol in einem . Gasstrom der Quadrat- 
wurzel aus der Gasdichto proportional ist. Vf. glaubt, daB dieses Resultat dadurch 
yorgetauscht wurde, daB das kuhlere Gas eine Kondensation der Dampfo bereits im 
Destillierkolben bewirkte; die Dest. dauerto deshalb desto langer, je hóher dio spezif. 
Warme des Gases war. Vf. leitetc dureh Bzu. (Fraktion 100—150°), das in einem bei 
20° gehaltenen Wasserbad, in  einem zylindr. Scheidetrichter sich befand, einen 20° 
warmen Gasstrom u. stellte fest, daB die abgetriebene Menge yon der Gasart (Luft, 
N2, CO», H,,) unabhangig ist, wenn die Gase m it gleicher Volumgeschwindigkeit strómten. 
Bezieht man die yerdampfte Menge auf gleiehe durchgeleitete Massen Gas, so erscheint 
dementsprechend die Verdampfungsgeschwindigkeit desto hóher, je leichter das Gas 
ist. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoo Chozjajstwo] 13  [1927], 63—65. Warmetcchn. 
Inst. G r in e w e t z k i  u. K ir s c h .) B ik e r m a n .

C. K. Francis, Neuerungen in  der Behandlung der Leichlóle. Beschreibung der 
fiir die Reinigung u. Entfarbung der yerschiedenen Leichtólfraktionen neuerdings 
angewandten Methoden. (Oil Gas Journ. 26  [1927]. Nr. 18. 201. 394—96.) B o r n s t .

I. Polsik, Dampfdruck ton Benzinen. Vf. h a t den Dampfdruck p  yerschiedener 
Benzinsorten bei yerschiedenen Tempp. gemessen. AuBer von der Temp. hangt p 
von Handelsbzn. auch vom Verhaltnis „Dampfyolumen: Vol. der F l.“  ab; je gróBer 
dieses Verhaltnis ist, desto steiler steigt p  mit der Temp. T  an. Dagegen ist p  engerer 
Fraktionen yom obigen Verhaltnis unabhangig. Die Kurven „log p  — log T “ dieser 
Fraktionen yerlaufen parallel m it solchen individueller KW-stoffe. Die Eindeutigkeit 
dieser Kurven gestattet, die molare Yerdampfungswarme der Fraktionen nach der 
TROUTONschen Regel, sowie nach H il d e b r a n d  (C. 19 1 5 . II. 384) zu berechnen. 
(Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 1 2  [1927]. 829—37.) B ik e r m a n .

N. Tschemoshukow, Beslimmung der latenlen Verdampfungswarme yon Fraktionen 
des Benzins ton Grosnyi. (Vgl. yorst. Ref.) Da die urspriingliche u. die yon HlŁDE- 
Br a n d  modifizierte TROUTONSche Regel nur die molare Verdampfungswarme zu 
berechnen gestatten, wahrend fiir die T ech n ik  die spezif. Verdampfungswarme maB- 
gebend ist, die sich aus der molaren nicht ermitteln laBt, weil das Mol.-Gew. der Benzin- 
fraktionen unbekannt ist, leitet Vf. aus der HlLDEBRANDschen Formel eine (falsche 
[Ref.]) Beziehung zwischen dem Mol.-Gew. u. der Druckabhangigkeit des Kp. ab, 
mit dereń Hilfe er die Mol.-Geww. der Fraktionen be.-echnet. (Petroleumind. [russ.:
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Neftjanoe Chozjajstwo] 12 [1927], 838—39. Moskau, Warmetechn. Inst. GRINEWETZKI 
i i . K ir s c h .) B ik e r m a n .

S. Wyschetrawski, Uber die Zusammensetzung des sowjelrussischen Exportbenzins. 
Ergebnisse der fraktionierten Dest. zahlreichcr Proben. (Petroleumind. [russ.: Neft- 
janoe Chozjajstwo] 13  [1927]. 42—49.) B ik e r m a n .

G. Stadników, Uber die Klassifikation und Definitionen von Bilunien. und bitumi- 
nósen Substanzen fu r  die russische chemische Technologie. (Petroleumind. [russ.: Neft- 
janoo Chozjajstwo] 1 2  [1927], 845—52. Moskau.) B ik e r m a n .

C. E. Reistle jr., Ober die Behandlung paraffinreicher Iiohole. Uber Entstehung 
n. Verliiitung von Paraffinausscheidungen u. -Verstopfungen in Brunnen u. Leitungen 
paraffinreicher Erdolquellen. (Oil Gas Journ. 26  [1927]. Nr. 22. 124. 182—92.) B o r n s t .

B. Tarassow, Herstellung von Zylinderdlen fiir iiberhilzten Dampf aus den gereiniglen 
Masuten. Man behandelt den Masut mit einer maBigen Menge H2SO., (z. B. 8%) u. 
filtriert ihn dann durch Silicagel. Das F iltrat wird m it iiberhitztem Dampf destilliert; 
das Destillat auf dio Viscositat, D. usw. untersueht. Dic nach E n g l e r  bestimmten 
Viscositaten vcrschicdener Fraktioncn gleichen sich bei hohen Tempp. (z. B . 150°) 
fast yóllig aus; dic absol. Zahiglceiten (AusfluBzeit einer G e w i c h t s m e n g e )  sind 
aber auch bei hohen Tempp. ebenso verschieden fiir verschicdene Fraktioncn, wie 
bei tiefen. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 13 [1927], 70—75. Grosnyi, 
,,Grosneft“ .) B ik e r m a n ."

. J. M. WadSworth, Kontaktfiltration fiir Schmierole. Beschrcibung der Methode 
der Schmierólentfarbung durch Filtration iiber Ton. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. 
Nr. 18. 56. 102.) B ó r n s t e in .

Irlichael Otto, Ober die Gewinnung von Ólen aus Athylen und seinen Homologen. 
Durch Behandlung von C2H, (u. Homologen) m it BF3 in Ggw. metali. Katalysatoren, 
besonders Ni, unter Druck bei gewóhnlicher Temp. lasscn sich dickfl. KW-stoff-Ge- 
misclic herstellen, dic in ihren physikal. Eigg. besten Schmierólen durchaus gleich- 
kommen. (Brennstoff-Chem.8 [1927].321—23. Brcslau.Kohlenforschungsinst.) B o r n s t .

Leon Poincare, Das Problem der Motorole. Welche Ersparnisse kann man durch 
Verbesserung der Verbrennung erreichen'! (Technique mod. 1 9  [1927]. 648—52.) B o r n s t .

Michiaki Hasuda, Benzol ais Motorbrennstoff. Beim Vergleich von Benzol 
m it Gasolin ais Motorbrennstoff stellt Vf. dic gleiche Leichtigkeit des Angchcns, die 
•ęalor. Oberlegenheit des Bzl. bezogen auf das spezif. Gewicht, das gimstigero IĆom- 
pressionsverluiltnis von Bzl. (6,90) gegeniiber Gasolin (4,85) u. den geringeren Brenn- 
stoffverbrauch von Bzl. bezogen auf die Wegeinheit fest. Nach einem Hinweis auf 
kommende giinstigere Ausbeuten an dem derzeit sparlichen Bzl. aus Kolile werden 
Vergleichsdatcn beider Treibmittel tabellar. wiedergegeben. (Journ. Fuel. Soc. Japan
6 [1927]. 78—79.) H e r z o g .

Wawrziniok, Ergebnisse von Versucheti zur Feststellung der Korrosion durcli Motoren- 
kraftstoffe. (Zwischcnbericht.) Verss. von M. Lindner. (Vgl. Mitt. d. Inst. f. K raft- 
fahrwesen 3. 26.) K ritik  an dem Vortrag von S c h m id t  (C. 19 2 7 . II. 1615). W. ais 
Best-andteil der Kraftstoffe veranlafit starkę Korrosionswrkgg. Wasserfreies Normalbzn. 
u. absol. A. sind in jedem Verhaltnis misclibar. Vf. berichtet iiber Verss. iiber die 
Korrosion von Werkstoffen durch Motorkraftstoffc (Tabellen im Original). Braun- 
kohlenbzn., Holzin u. Acetalpraparat I I  griffen WeiCblech erheblich an. Verzinkung 
n . Verbleiung sind ais Schutzschicht wenig geeignet. Am widerstandsfahigsten haben 
sich Proben aus V2A-Stahl erwiesen. Auch gewisse Sorten Al erwiesen sich ais sehr 
widerstandsfahig. In  Ausfiihrung begriffene Verss. ergaben, daC bewegte Fil. ganz 
anders angreifen ais ruhende. (Auto-Technik 16  [1927]. Nr. 21. 23—25. Nr. 22. 19 
bis 28.) __________________  J u n g .

Werschen-WeiCenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a. S., Trocknen wasser- 
haltiger Brennstoffe im Rolleofen, dad. gek., daC das Trockengut, in ublicher Weise 
Yon oben nach unten zwischen Zylinderwand u. Glocken herabgleitend, der Beheizung 
Yon auBen durch die Heizziige u. gleichzeitig Yon innen durch den Innenraum der 
Glocken ausgesetzt wird. — 3 weitere Anspriiche betreffen Ausfuhrungsformen des 
Yerf. (D. R. P. 451 654 K I. lOa Yom 18/7. 1926, ausg. 29/10. 1927.) K a u s c h .

Fritz Caspari, Gelsenkirchen, Trocknung icasserhaltiger Massengiiter aller Art 
wie Rohbraunkohle u. Torf mittels Extraktion, 1. dad. gek., daB ais Estraktionsm ittel 
Yerfliissigte, bei gewóhnlicher Temp. gasfórmige, in W. 1. Stoffe, z. B. verfliissigtes 
S 0 2, verwendet werden. — 2. unter Abscheidung des W. ais Eis aus Gemischen mit
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tiefsd. Losungsmm., darin bestełiend, daB man den tiefsd. Bestandteil teilweise ver- 
dampft. (D. R. P. 450 659 K I. 10 e vom 26/6. 1924, ausg. 13/10. 1927.) K a u s c h .

F. Seidenschnur, Freiberg, Saehsen, Pulterisierter Brennstoff. Kohle, Braun- 
kohle o. dgl. wird auf etwa 500° erhitzt u. dabei m it einem Vol. an 0 2 freier h. Gase 
der bituminóse Geh. ausgetrieben. Es bleibt ein an fliichtigen Stoffen reicher Koks 
zuriiek, dergrob gemahlen wird. (E. P. 276 455 vom 8/6. 1926, ausg. 22/9. 1927.) K au.

International Combustion Engincering Corp., New York, iibert. von: Walter 
Runge, East Orange, N. J., Yerkoken ton Kohle. Pulverisierto Kohle wird verkokt 
u. dann m it Rohkohle gemischt nochmals erhitzt. (Aust. P. 2277/1926 vom 10/6.
1926, ausg. 2/6. 1927. A. Prior. 17/6. 1925. Zus. zu Aust. Pat. 25793/1925.) K a u s c h .

Syntlietic Arumonia & Nitrates, Ltd. R. E. Slade und Ć. F. R. Harrison,
Biłlingkam, Stockton-on-Tees, Verkokuiig bei tiefer Temperatur. Man behandelt C-haltige 
Materialien m it iiberhitztem Wasserdampf, trennt die organ. Verbb. vom Dampf 
bei verhaltnismaCig hoher Temp. (150°) u. lafit den Dampf von neuem dureh das 
Materiał strómen. (E. P. 276 522 vom 13/10. 1926, ausg. 22/9. 1927.) K a u s c ii.

Arthur James Waters, Melbourne, iibert. von: Ernest Woodhouse Smith und 
Thomas Campbell Finlayson, London, Gaserzeugung. Bei der Herst. von Kohlengas 
wird eine oder mehrerc kontinuierlieh arbeitende, senkreehte Retorten m it Koks be- 
sehiekt u. sodann unter Bedingungen der Herst. von Wassergas betrieben u. der nioht- 
verbrauchte Koks nbgezogen. (Aust. P. 1805/1926 vom 12/5. 1926, ausg. 30/6.
1927.) _ K a u s c h .

Paul L. Hahn, Kassel-Wilhelmsholie, Gemisch brennbarer Dampfe und Gase. Man
verdampft fl. Brennstoff unter Druek, gibt ihm dannDampfe eines anderen Stoffes (iiber- 
hitzter. Wasserdampf) bei. (Schwz. P. 122 018 vom 5/9. 1925, ausg. 16/8. 1927.) K a u .

Richard Niibling, Stuttgart-Gaisburg, und Robert Mezger, Stuttgart, Her- 
stęllung von Starkgas im Kohlenwassergaserzeuger unter Einfuhrung von in der Kiihler- 
einriehtung abgesehiedenem Schwclteerol in den von den Hciflblasegasen erhitzten, 
ais Carburator dienenden Warmespeieher, dad. gek., dafi das gesamte dem Schwel- 
schacht entstrómendo Rohgas dem Reinigcr zugefuhrt u. dio Einfuhrung der Zer- 
setzungserzeugnisse der Carburieróle aus der Carburierkammer in den Gaserzeuger olme 
Benutzung der dem Sehwelschaeht entstrómenden Rohgase erfolgt. — Weitere 3 An- 
śprUche betreffen Ausfuhrungsformen des Verf. (D. R. P. 451 608 KI. 24e vom: 12/4.
1925, ausg. 29/10. 1927.) ' KA u SCH.

Humphreys & Glasgow Ltd. und J. C. Stelfox, Westminster, Wassergas- 
generatoren. E in Kern hangt von einem Rahmen in die Mitte der Destillierkammer 
einer Totalvergasungsanlagc u. vcrgrol3ert die Wandflaehe, verhindert eine ungleich- 
maCige Vcrkokung u. halt den verkokten Brennstoff in einer ungebroehenen ring- 
fiirmigen M. (E. P. 276 753 vom 4/6. 1926, ausg. 29/9. 1927.) ' K a u s c h .

Robert D. Pike, San Francisco, Olgas. Man bringt Ol m it erhitzten Flaehen 
in Beriihrung in einem gesehlossenen Raum, fiihrt dann dic erzeugtcn Gase, die Kohle- 
teilehen mitfuhren, gemischt mit Dampf dureh eine ebenso eingerichtete Kammer u. 
reiehert dann das Endgas in einem gesehlossenen Raum (mit Heizflachen) mit Ol an. 
(A. P. 1644146 vom 2/5. 1923, ausg. 4/10. 1927.) K a u s c ii.

N. V. Werktuigenfabriek Rotator, Amsterdam (Erfinder: J. D. Filarski),
Acetylenenłwickler. (Schwed. P. 59 404 vom 15/6. 1923, ausg. 25/8. 1925. — C. 1924.
II. 2725.) K a u s c h .

New Souther Cross Motor Fuel Ltd., Melbourne, iibert. von: Ernest Hilton 
Long, Murrunbeena, Victoria, Deslillation von Schiefer u. dgl. Man fiihrt inertes li. 
Gas (C02) dureh eino Kohlemasse in einer Retortę oder Destillationskammer, erhitzt 
dann die M. (Aust. P. 346/1926 vom 29/1. 1926, ausg. 30/12. 1926.) K a u s c h .

John Lloyd Strevens, Sydney, Behandeln ton Ólschiefer. Man verflussigt, ent- 
schwcfelt u. entoxydiert die organ. Stoffe der Schiefer in einem Behalter dureh Ein- 
wirkenlassen von Wassergas mit mehr ais 45% H 2 auf die gemahlenen Schiefer unter 
Dnick. (Aust. P. 424/1926 vom 14/2. 1926, ausg. 19/5. 1927.) K a u s c h .

George Alexis Bronder, Tasmania, Austr., Destillalion ton Olschiefern u. dgl. 
Man treib t ein crhitztes Gemisch von Hartgasen u. yerbrannten Ofengasen in die 
Retorte unterhalb der Charge u. zieht gleichzeitig die auftretendcn Gase oben von 
der Charge ab. (Austr. P. 1089/1926 vom 22/3. 1926, ausg. 14/7; 1927.) K a u s c h .

Jefferson Construction and Oil Treating Co., iibert. von: George W. Cogge-
Shall und Arthur Reilly, Washington, Columbia, Trennung ton Emulsionen, ins- 
besondere von Bohpełroleum in Erdól u. W. dureh kriiftiges Verriihren mit einer aromat.
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oder aliphat. Sulfosaure oder dereń Salzen u. durch spateren Zusatz einer Alkali- oder 
Erdalkalisalzlsg. Z. B. wird eine Lsg. aus 1 Teil einer aromat. Sulfosaure u. 9 Teilen 
W. m it 500 Teilen Emulsionsól verriihrt u. dann werden 71/2 Teile Koch- oder Stein- 
salz in 20%ig. wss. Lsg. zugesetzt. Naeh tuchtigem Durchriihren trennt sich beim 
Stehen das W. von dem Ol. Die Sulfosauren kónnen auch durch Scife ersetzt 
werden, so daQ im Beispiel 1 Teil Sulfosaure durch 2 Teile Seife zu ersetzen ist. Bei 
schwer zu trennenden Emulsionen wird die M. auf 70—95° erwarmt. (A. PP. 1643698 
u. 1 643 699 vom 10/11. 1924, ausg. 27/9. 1927.) M. F . Mu l l e r .

Axtell Research Laboratories Inc., Los Angeles, Californ., iibert. von: Frank
C. Axtell, Sud-Pasadena, Californ., Raffinieren von Petroleum zwecks Verminderung 
seines S-Gehaltcs. Man behandelt das Petroleum m it rauch. H 2S04, die m it einem 
aromat. KW-stoff (Bzl., Toluol, Xylol oder Gemische dieser) versetzt ist. (A. P. 
1 645 679 vom 27/12. 1926, ausg. 18/10. 1927.) K a u s c h .

Standard Development Co., Delaware, iibert. von: James Ray Carringer, 
Elizabeth, N. J ., Kontinuierliche Destillation von Kohlenwasserstoffen in  einer Vielzahl 
von in Reihen angeordneten Blasen m it je einem Fraktionskondensator usw. (A. P. 
1 644 324 vom 6/5. 1921, ausg. 4/10. 1927.) K a u s c h .

Gasoline Products Co., Inc., New York, iibert. von: Walter M. Cross, Kansas 
City, Miss., Umwandlung von Ol. Man bringt das Ol auf eine Craektemp. in einer Heiz- 
phasc u. fiihrt es durch eine Umwandlungsphase, u. hiilt es unter dem erforderlichen 
Druck durch die sich dabei entwickelnden Dampfe fl. u. laBt es durch eine Vcrdampf- 
zone gehen u. trennt dort die Fl. u. die Oldampfe, dio man fraktioniert kondensiert. 
(A. P. 1 644 991 vom 3/4. 1923, ausg. 11/10. 1927.) K a u s c h .

Texas Co., New York, iibert. von: Rene de M. Taveau, Elizabeth, N. J., Be
li and ein von Kohlenwasserstoffen, um aus hoher sd. KW-stoffen niedriger sd. zu ge- 
winnen. Man halt in einer Blaso eine Mengo Ol aufrecht u. fiihrt dem Bodcn der Blase 
Warme zu, so daB das Ol auf die Verdampfungstemp. kommt, wahrend eino bestimmte 
Menge von A1C13 zuriickgehalten wird, die vom crhitzten Boden der Blase sich ent- 
fernt. (A. P. 1 645 553 vom 16/3. 1923, ausg. 18/10. 1927.) K a u s c h .

M. Singer, Bukarest, Deslillieren von Olen. App. zum Dest. von KW-stoffen. 
(E. P. 276 302 vom 19/4. 1927, Auszug veróff. 19/8. 1926. Prior. 19/8. 1926.) K a u s c h .

J. F. P. de la Roboisiere, New York, Cracken von Kohlenwasserstoffen. Die 
Dampfe einer Blase, in der Mineralóle oder Gemische von Kolile, Braunkohlo o. dgl. 
m it Roh- oder Brennol, Teer, Pech o. dgl. geeraekt werden, leitet man durch eine 
Zone, in der eino konstantę Temp. (410—460°) durch Einfiihren einer Fl. wie W. oder 
Bzl. oder einos Flussigkeitsgemisches von konstantem Kp. m it den Diimpfen gehalten 
wird. (E. P. 276 532 vom 12/11. 1926, ausg. 22/9. 1927.) K a u s c h .

Aktiebolaget Separator, Stockholm (Erfinder: E. A. Forsberg), Reinigen von
Ol. (Schwed. P. 59 250 vom 18/3. 1924, ausg. 28/7. 1925. — C. 1926. I. 3448.) K a u .

Minerał Akt.-Ges. Brig, Brig, Schweiz, Emulsionen bituminoser Stoffe. Die, 
vorzugsweise geschmolzenen, bituminósen Stoffe wie Teer, Asphalt u. dgl., werden 
m it Emulsionen neutraler bzw. neutralisierter Glyceride, wie Knochenfett, Fischól, 
Wollfett, Palmól o. dgl., in  Soda- oder Pottaschelsg. gemischt. Dem bituminósen Stoff 
konnen i —ó°L eines fliissigen KW-stoffes, wie Petroleum, Bzn., CCI, o. dgl. zugesetzt 
werden. (E. P. 276 543 vom 3/12. 1926, ausg. 22/9. 1927.) K u h l in g .

Compagnie Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Seine, Herstellung von Emulsionen aus Asphalt oder Teer, wie Gilsonit, 
m it Olen, wio Leinol, unter Zusatz von Kautschuk. 85 Teile oxydiertes Leinol, 85 Teile 
ehines. Holzól, 50 Teile Kautschuksaft, 10 Teile RuB, 10 Teile Na2C03 werden 2 Stdn. 
auf 250° erhitzt. Zu dieser homogenen Mischung werden 150 Teile Gilsonit, 10 Teile 

. Harz u. evtl. 5 Teile Schwefel zugesetzt u. die M. 1 Stde. auf 250° erhitzt, wobei voll- 
śtandige Lsg. ein tritt. Hierzu wird sd. W. gesetzt, wodurch eine Emulsion erhalten 
wird. Der Zusatz des Kautschuks kann auch zu der fertigen Emulsion stattfinden. 
Gegenstande, die durch Eintauchen m it der Emulsion iiberzogen werden, sind gegen 
Korrosion geschiitzt u. dereń Oberflache besitzt eine groBero Haftfestigkeit. (F. P. 
32161 to m  3/8. 1926, ausg. 12/9. 1927. Zus. zu F. P. 577488.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Pungs, 
Ludwigshafen a. Rh. und Michael Jahrstorfer, Mannheim), Verbesserung der Eigen- 
schaften von Montanwachs naeh D. R. P. 409 420, dad. gek., daB man geringe Mengen 
HjSO* oder saure Salze oder beides zusetzt. (D. R. P. 451187 KI. 23 b vom 14/9.
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1926, ausg. 21/10. 1927. Zus. zu D. R. P. 409420; C. 1925. I. 1831 [ Ba d .  A n i l i n 
ie S o d a - F a b r i  k].) K a u s c h .

Aktiebolaget Separator-Nobel, Stockholm (Erfinder: H. O. Lindgren), Ge- 
winnung von Paraffin aus flilssigen Kohlenwasserstoffen. (Schwed. P. 58 706 vom 
28/11. 1923, ausg. 28/4. 1925. — C. 1925. I. 2352.) K a u s c h .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: Arthur E. Pew jr., Bryn Mawr, und 
Henry Thomas, Ridley Park, Pennsylvan., Apparał zum vólligen Abtrennen von 
Gasolin aus Mineralol, bestehend aus einer langen Destillationsblase, die eine Menge 
Ol aufzunchmcn vermag, Vorr. zum Aufnchmen u. Verteilen des Oles im oberen Teil 
des Behalters, einer Olfcransportvorr., dio aus einer Reihe goroingter Pfannen im oboron 
Teil des Behalters besteht u. durch dio das Ol in den Behiilter in diinner Schicht flieBt. 
(A. P. 1 645 969 vom 23/2. 1924, ausg. 18/10. 1927.) K a u s c h .

Burmah Oil Co. Ltd., Glasgow, iibert. von: Paul Fraser, Syricn, Burma, Raffi- 
nieren von Mineralólen und dereń Destillaten. Man behandolt dio Olo mit reinem Phenol, 
das 5%  W. enthalt u. trennt sodann das Ol vor dem Waschen ab. (Aust. P. 1015/1926 
vom 16/3. 1926, ausg. 9/12. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen von Olen. Man befreit
gecrackte Olo von don ungesiittigteren Bestandteilen durch Erhitzen m it wasserhaltigem 
FeClj. (E. P. 276 427 vom 26/5. 1926, ausg. 22/9. 1927.) K a u s c h .

James Albert Burton, Brooklyn, N. Y., Schmiermittel, bestehend aus einem 
Gemisch eines Schwerola, von Rohól, raffiniertom Ol, A., Amylacotat u. Graphit in 
unfuhlbarer Form o. dgl. (Aust. P. 2020/1926 yom 25/5. 1926, ausg. 7/10.
1926.) K a u s c h .

Anglo-European Co., Ltd., London, und Britische Holz-Agentur A.-G., Wien,
He.rste.Uuwj eines leicht biegsamen Holzes. Das Holz wird gekocht oder gedampft u. 
vor der Aufstapclung in der Richtung der Faser in dio gowiinsehte Form gepreBt. (E. P. 
275 058 Tom 25/11. 1926, ausg. 25/8. 1927.) S c h u t z .

Western Union Telegraph Co., New York, iibert. yon: Leo P. Curtin, Freehold,
V. St. A., Holzkonservierung. Man impriigniert das Holz m it einer wss. Lsg. von Salzen, 
woleho unter EinfluB des L uft-02 stark giftigo U. Verbb., z. B. CuHAs03, bilden. Ais 
besonders geeignot hat sich eine Lsg. aus 1000 Tin. CuSO„, 5 H ,0 , 240 Tin. NaHS03, 
305 Tin. Ńa2C03, 1500 Tin. NaCl, 200 Tin. As20 3 u. 170 Tin. N aF erwiesen. (A. P. 
1620152 vom 24/6. 1925, ausg. 8/3. 1927.) S c h u t z .

Ralph Howard Haudy, Berkeley, Californien, Ilolzkonsermerungsniitlel. Das 
Mittel besteht aus einer Wasser- u. Olemulsion von besonders folgender Zus.: 37,1% 
Mineralol, 1,83% Kresol, 57,75% W., 2,89% ZnCl2, 0,43% NH4OH. (A. P. 1 633 095 
yom 3/2. 1925, ausg. 21/6. 1927.) SCHUTZ.

Satin Finish Hardwood Flooring Co., Ltd., Weston, iibert. von: William 
Cecil Gardiner, Toronto, Ontario, Canada, Behandlung von Bauholz. Um das Sich- 
worfen, Verbiegen usw. von Holz zu yerhiiten, werden dio Bretter o. dgl. zwischen 
Walzon durchgofiihrt, wobei man sie einor Behandlung m it einer M. aus denaturiortem 
A., Terpentin u. Kopal aussetzt. (A. P. 1 635 665 vom 29/10. 1925, ausg. 12/7.
1927.) Sc h u t z .

Gilbert Gunn, Glasgow, England, Impragnierungsmasse fiir Bauholz und andere
Stoffe. Die M. besteht aus einer mittels CH3C 00H  angesauerten wss. Lsg. von K2Cr2Or 
(5,6%), CuS04 (5,6%). Das m it dieser Fl. behandelto Holz kann noch mit h. Holz- 
oder Rindenoxtrakt, wie aus Catechu oder (juebracho, gewaschen oder besprengt 
werden. (E. P. 273 007 vom 26/3. 1926, ausg. 21/7. 1927.) S c h u t z .

Societś de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Frankreich, 
Verfahren zur Holzimpragnierung. Die zur Impragnierung verwendete M. besteht
1. aus Stoffen von rein antisopt. Wrkg. (Kreosot, Phenole, Krosolo u. dgl.), 2. solchen 
von starker Eindringungsfahigkeit (Petroleum, Masut, Sehieferóle, Harzo u. dgl.), 
u. 3. aus Prodd. yon yiscoser Beschaffonheit (Steinkohlenpech, Petroleumpech u. dgl.). 
(F. P. 592 827 yom 9/4. 1924, ausg. 11/8. 1925.) S c h u t z .

Roger Jumentier, Frankreich, Holzkonservierungsmittel. Die M. besteht aus 
750—900 Gewichtsteilen Teer, 70—120 Gewichtsteilen Harz u. 20—70 Gewichts- 
Teilen S. Zum Schutz yon Gegenstanden, welche besonders W. oder groBer Feuchtigkeit 
ausgesetzt sind, fiigt man der M. noch etwa 50 Gewichtsteile Graphit hinzu. (F . P . 
617 263 vom 20/10. 1925, ausg. 16/2. 1927.) S c h u t z .

Richter, Gutzwiller & Co., Schweiz, Regenerierung von Hartholz. Holz, z. li. 
solches yon Fenstern, Tiiren u. dgl., welches den UL.bilden der Witterung ausgesetzt
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ist, wird m it einer M. aus W., A., Oxalsśiure, Glycerin, Citronen- u. Weinsaure bei 
beatimmterTemp. behandelt. (F. P. 627 227 vom 6/ll. 192G, ausg. 29/9.1927.) S c h u t z .

Thomas Lancelot Allison, Kilburn und Bernard Brown, New Southgate, 
England, Verfahren zum WiderslandsfahigmacJiełi, zur Erhohung der ęlektrischen Jsolier- 
fahigkeit und zum Wasserdichtmaclien voii pordsen Stoffen, wie Holz, Papier u. dgl. 
Die zweekmaBig getrockneten Stoffe werden m it fl. S bei iiber 150°, evtl. im Vakuum 
oder unter Druck, behandelt. (E.P. 272781 vom 16/12.1926, ausg. 14/7.1927.) S c h u t z ,

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., iibert. von: Ewald von Retze, Kon- 
stanz i. B., Gewinnung von konzentrierter Essigsaure aus roliem Holzessig. Man ent, 
fernt den CH30H  aus dem Holzessig, setzt A . hinzu, yerestert die im Holzessig ent- 
haltenen Sauren vollstandig m it dem A., trennt den Essigsauredthylester von den Esteni 
der homologen Sauren ab, verscift das Atliylaeetat durch Zugabe beschrankter Mengen 
W. zum Teil, dest. den unzers. Ester u. abgespaltcncn A. aus dem Hydrolysat ab u. 
dest. zum Schlufi die konz. CH3C O Jł iiber. (Can. P. 266 537 vom 14/6. 1926, ausg. 
7/12. 1926.) " SCHOTTLANDER.

Gulf Refining Co., Pittsburgh, iibert. von: Samuel P. Marley, Pittsburgh 
und William A. Gruse, Wilkinsburg, Pennsylvan., Brennstoffmischung, bestehend 
aus fliichtigen Petroleumólen u. einem Alkoxyderiv. einer aromat. Aminoverb. (Anisidin, 
Phenetidin). (A. P. 1 645 109 vom 28/7. 1924, ausg. 11/10. 1927.) KAUSCH.

Arthur Ernest Everest, The higher coal-tar hydrocarbons. London: Longmans 1027. (348 S.)
8°. 18 s. net.

Leopold Richter, Benzolabseheider. Miinchen: R. Oldenbourg 1927. (11 S.) 4°. =  Ge-
sundheits-Ingenieur. Beihefte. Reihe 2, H. 5. nn. M. 1.80.

X X . SchieB- u n d  Sprengstoffe; Ztindw aren.
Tadeusz Urbański, Photographisclie Uniersuchungen des Detonalionsverlaufes bri- 

santer Sprengstoffe. Photograph. Feststellung des Verlaufs der Detonation von SprengT 
stoffen, die, in  Glasróhren cingefullt, freihangend m it einer Sprengkapsel Nr. 8 zur 
Entziindung gebracht wurden. Die Unterss. erstreckten sich auf Ammonite, Tri- 
nitrotoluol, Pikrinsaure, Dynamit, Bradyte (Wettersprengstoffc m it NaCl) u. Nitro- 
glycerin. Die Lichterseheinungen setzen sich nicht gleiehinaBig durch die Spreng- 
stoffsiiule fort, sondern es cntstchen dunkle u. helle Stellen, welche Vf. auf Temp.- 
Unterschiede in der Explosionsstrecke ais Folgę der chem. Rkk. zwischen den Zers.- 
Prodd. zuriickfiihrt. Die Schlieren ziehen sich m itunter deutlieh spiralformig durch 
das Rohr, was fiir eine spiralfórmigo Fortpflanzung der Detonationswclle spricht. 
Aus dem Rohre t r i t t  die Explosionsflamme strahlenformig aus. Durch Unterbreehung 
der Sprengstoffsaule wurden Detonationswellen durch ExplosionsstoBe erzeugt. Sie 
wurden ident. mit den durch Initialziindung cntstandenen Explosionswellcn befunden. 
(Ztschr. ges. SehieC- u. Sprengstoffwcsen 2 2  [1927], 270—73.) M e t z .

Arnold Sckmid, Glykoldinitrat ais Basis gelatindser Sprengstoffe. Verss. des Vf. 
iiber einen Ersatz des Nitroglyeerins in schwer gefrierbaren gelatinosen Sprengstoffen 
durch Verwendung von Nitroglykol ais Sprengstoffbasis. — Bei Nitrierungsverss. 
von Glykol mit einer Mischsaure 50: 50 tr i t t  ais Vorte.il gegeniiber der Nitroglycerin- 
erzeugung der raschere Verlauf der Scheidung des sauren u. besonders des neutralcn 
Ols von der Abfallsaure in  Erseheinung. Sehr unangenehm sind dagegen die physiolog. 
Wrkgg. des Nitroglykols. Der niedrigerc Jodkaliumtest gegeniiber dem Nitroglycerin ist 
auf die groBere Fliichtigkeit zuriiekzufiihren; eine geringere ehem. Bestiindigkeit des 
Nitroglykols darf daraus nicht gefolgert werden. Das Nitroglykol zeigt im Vergleich zu 
Nitroglycerin eine viel hohere Gelatinicrungsgeschwindigkeit fiir Nitrocellulose. Die Quel- 
lung erfolgt so schnell, daB die Floeken schon oberflachlich gelatiniert sind, bevor das 
Nitroglykol in das Innere eindringen kann. Dieser Naehteil laBt sich dadureh beheben, 
<laB man die Temp. der Gelatinierung auf 0 bis —15° herabsetzt. Beim nachtraglichen 
Ansteigen der Temp. auf 0 bis + 5 “ tr i t t  eine vollkommen homogeno Gelatinierung 
ein. Gelatiniert man mit Mischungen von Nitroglycerin mit 30—50% Nitroglykol, 
so kann die Gelatinierung bei Normaltemp. leicht durchgefuhrt werden. Das Optimum 
der Lósliehkeit, sowie das Maximum der Viscositat der erhaltenen Gelatinen liegen 
fur Nitroglycerin u. Nitroglykol ubereinstimmend bei einem N,-Geh. des N itro
cellulose von 12,1%. — Das Kneten u. Patronieren der Sprengstoffe is t bei maBigen 
Tempp. auszufiihren. Lagerverss. von m it Nitroglykol zusammengesetzten Spreng-
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stoffen bei 35—38° zcigten bei allen Sprengstoffen eino groBe Vcrfliichtigung des 
Nitroglykols in unpatroniertem Zustande. Durch Patronierung wird dagegen die 
Fliichtigkeit sehr herabgesetzt u. ist nicht viel groBer ais bei Nitroglycerinspreng- 
stoffen. Die Sprcngstoffe m it Nitroglykol geben einen guten Test, ihre sprengehem. 
Konstanten sind denen der Dynamice gleich. Dio Detonationsiibertragungsfahigkeit 
ist soga,r 2—3-mal bessor ais bei Nitroglyccrinsprengstoffen. Dio Handhabungs- 
sicherheit ist infolge der geringeren Schlagempfindlichkeit groBer, die Gefrierbarkeit 
infolge des niedrigeren F. des Nitroglykols sehr herabgesetzt. (Ztschr. ges. Schiefl- 
u. Sprengstoffwcsen 2 2  [1927], 273—76. Wien.) M e t z .

H. Kast, Unter suchungen iiber den Ersatz des Nitroglycerins in  Ammonsalpeler- 
sprengsloffcn durch andere Żusatze, insbesondere Kaliumperchlorat, und uber den Einflup  
solcher Zusalze auf die sprengtechnischen Eigenschaften dieser Sprcngstoffe. Von den 
drei Móglichkeiten fiir einen Ersatz des Nitroglycerins in Ammonsalpetcrsprengstoffen
— namlich 1. Erhóhung des Geh. an Nitro-KW-stoffen, 2. Ersatz des Nitroglycerins 
durch Nitrocelluloso u. 3. Ersatz eines Teiles des Ammonnitrats durch andere Sauer- 
stofftrager — kommen 1 u. 2 infolge einer Herabsetzung der Schlagwettersicherheit 
u. einer starkeren Giftigkeit der Nachschwaden der so erhaltenen Sprcngstoffe nicht 
in Frage. Es bleibt also nur die 3. Móglichkeit u. Vf. stellto Verss. an, das Nitro- 
glycerin in Kriegsdonarit (NH ,N03 80%, Dinitrotoluol 12%, gelatin. Nitroglycerin 
4%, Holzmehl 4%) durch Zusatz von Kaliumperchlorat zu ersetzen. Es zcigte sich, 
daB die Monge des Perchloratzusatzes in den Grenzen von 10—30% weder auf die 
Empfindlichkeit gegen mechan. Einww. noch gegen Warmeeinww. einen wesentliehen 
EinfluB ausiibt. In der Sprengwrkg. im Bleizylinder, sowie in der Brisanz (Stauch- 
wrkg.) stehen die Perchloratmischungen den Vergleichssprengstoffen nicht naeh. 
In der Detonationsempfindliehkeit dagegen stehen samtliche Mischungen hinter 
normalem Donarit zuriick. Wahrend dieses m it einer 0,8-g-Sprengkapsel zur De- 
tonation kommt, sind hierzu bei den Perchloratmischungen 1-g-Kapseln nótig. Die 
gunstigsten sprengtechn. Eigg. kommen einer Mischung von 72% NH4N 03 m it 10% 
KC10„ 15% Dinitrotoluol u. 3%  Holzmehl zu. Mischungen mit Zusiitzen von Ammon- 
perchlorat unterschciden sich in der Empfindlichkeit gegen mechan. Einww. u. in der 
Detonierbarkeit nicht von den KC104-haltigen. Dagegen wird die Sprengwrkg. im 
Bleizylinder, nicht aber dio Brisanz erhoht. —■ Ein Ersatz des Nitroglycerins durch 
Kaliumnitrat erhoht die Schlagempfindlichkeit der Sprcngstoffe; das Verh. gegen 
Warmeeinww. wird ebenso wie boi der Verwendung von KCIO.j nicht geandert. Beim 
Ersatz des fl. Dinitrotoluols durch festes wird die Schlagempfindlichkeit nur wenig 
erhoht, die Warmeempfindlichkeit bleibt ungeandert. — Es werden weitere Verss. 
iiber einen Ersatz von Ammonnitrat in W etterbradit I I I  (64% NH4N 03, 10% Tri- 
nitrotoluol, 2% Holzkohlc, 10% KC10.,, 14% NaCl) durch Zusatz von Nitroglycerin 
bzw. Anderung des Trinitrotoluolgeh. u. fiir eine Reihe in dieser Weise hergestellte 
Sprcngstoffe dio Lagerfahigkeit, Dotonationsgeschwindigkeit, Sprengwrkg. im Blei- 
zylinder, Stauchwrkg., Detonationsempfindliehkeit u. Detonationsiibertragungsfahig- 
keit mitgeteilt. SchlieBIich wird iiber Verss. eines Ersatzes von Getreidemehl im 
Donarit durch Holzmehl, Holz- u. Braunkohle berichtet. (Ztschr. ges. SchicB- u. 
Sprengstoffwesen 22 [1927]. 208— 13. 243— 47. 279—83. Berlin, Chem.-techn. Reichs- 
anstalt.) Me t z .

D. L. Allan, Die bei einem Ersatz des Tauchverfahrens zur Ntlnerungyon Baum- 
u-olle entslehenden Vorteile. Vf. Yergleicht das alte Tauchverf. zur Gewinnung von 
Mitrocollulose m it dem sog. ,,Verdrangungsverfahren“ , das in Waltham Abbey an- 
gewendet wird. Das letztere Verf. zeichnet sich vor dem Tauchverf. durch eine groBe 
Vcreinfachung, geringere Belastigung durch nitrose Gase, geringeren Apparatur- 
verschleiB usw. aus. (Journ. South African chem. Inst. 10 [1927]. Isr. 2. 16 
bis 17.) _ Me t z .

A. Colly, Vorkommnisse beim Gebrauch von Sprengstoffen in  den mtswatersraiid- 
minen. Not i z iiber die Erforschung gewisser Yersager. Kurze Erórterung iiber einige 
Falle des Versagens von Sprengkapseln bei der Verwendung in Mincn. (Journ. chem. 
metallurg. mining Soc. South Africa 28  [1927]. 38— 40.) , . ^ ET^r-ł

Chłopin, Militdrische und saniiare Grundlagen des Gasschutzcs. Ausfiihrhche iłut- 
teilungen iiber den Gaskrieg u. die dam it zusammenhangenden Fragen unter be- 
sondoror Beriicksichtigung der russ. Yerhaltnisse. Es w*ird iiber Vorbereitung u. 
Art des Gaskrieges, Anwendungsart der Giftstoffe, Klassifikation u. Charaktens i 
der wichtigsten im Gaskriege verwandten Kampfstoffe, iiber Zusatzstoffe u. Kauc
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erzeuger, Wrkg. der choru. Kampfgase auf Uniformstoffe u. Nahrungsmittel, sowie 
iiber SchutzmaBnahmcn gegen Giftgase berichtet. (Ztschr. ges. SchieB- u. Spreng- 
stoffwesen 22 [1927]. 192—94. 227—30. 2G2—66. 297—302. Leningrad.) M e t z .

A. S. Webb, Die Analyse von Nitrcglycerinabfallsaure. Die Analyse der Abfalł- 
saure erstreckt sich auf dio Best. von H 2S 04, Gesamtstickstoff, HNO, u. organ. Stoffen. 
Zur Best. von H 2S04 wird eine Probo bei 125° im CaCI2-Bad 20 Min. lang unter Durch- 
leiten von Dampf von H N 03 befreit. Die zuriiekbleibende Lsg. enthalt H 2S04 u. 
H 2C20 4. Letztcro wird zunachst dureh Titrieren m it KM n04-Lsg. bei 60° bestimmt, 
anschlioBend wird dio H ,S 04 m it NaOH-Lsg. nach Zusatz von 1 ccm H20 2 (3%) fur 
jo 5 ccm vorlier ycrbrauchtes KMn04 ermittelt. Ais Indicator dient Methylrot. Der 
Zusatz von H20 2 hat den Zweck, die den Endpunkt der Titration vcrschleiornden 
organ. Stoffe zu zerstoren. Die bei der Oxydation der H 2C20 4 dureh KMnO., ver- 
brauchte H 2S04 wird aus der zugegebenen KMn04-Lsg. berechnet u. zu der alkali- 
metr. bestimmten H 2S04 addiert. — Gesamtstickstoff wird im Nitrometer bestimmt
u. ais H N 03 bcrcchnet. — H N 02 kann, da in  Nitroglyeerinabfallsauren leicht oxy- 
dierbare organ. Stoffe meist abwesend sind, dureh Titrieren m it KM n04-Lsg. er
m ittelt werden. — Dio organ. Stoffe (Nitroglycerin) werden dureh Erwarmen mit 
K 2Cr20 7-Lsg. osydiert. Der tłberschuB an K ,C r,07 wird nach Zusatz von K J  mit 
Na2S20 3-Lsg. fcstgestcllt. (Journ. South African chem. Inst. 10 [1927], Nr. 2. 
13—14.) M e t z .

D. A. Copeman, Die Bestimmung von Aziden. Vf. bcspricht die yerschiedenen 
Methoden zur Analyse von Aziden. Dio gowichtsanalyt. Methode der Abschcidung 
der Stiekstoffwasserstoffsaure ais Silberazid ist infolge der empfindlichćn N atur dieses 
Salzes auszuschlieCen. Sie is t auch nicht anwendbar in Ggw. von Chloriden. — Die 
RASCHIGsche Methode dureh abwechselndes Titrieren m it 1/i0-n. J- u. 1/io“n- Thio- 
sulfatlsg. gibt bei Natrium- u. Baryumazid, wohl infolge teilweiscr Oxydation der 
Schwefelverbb. zu Sulfat, zu hoho Werto. Es is t beim Gebraueh dieser Methode 
stets ein  Leeryers. m it dem reinen Salz auszufuhren. Dureh Zers. der Azido m it 
H 2S04 kann HN3 freigemacht u. in  titrierte NaOH-Lsg. iiberdestilliert werden. Diese 
Methode gibt boi Abwesenheit von N itriten u. Carbonaten selir genaue Werte. Dureh 
Einw. von Ammoniumeerinitrat auf Azide entsteht freier N2, der gasvolumetr. be
stim m t werden kann. (Journ. South African chem. Inst. 1 0  [1927], Nr. 2. 18 
bis 22.) M e t z .

[russ.] S. Brouna, Die Technologie des Pulvers (Prakt.ische Pulverfabrikation). II. Teil.
Das rauchlose Pyroxylinpulvcr. Leningrad: 1927. (37 S.).

Phokion Naoum, SchieB- und Spreugstoffe. Dresden: Th. Steinkopff 1927. (X I, 199 S.)
8°. =  Technische Fortschrittaberichte. Bd. 10. M. 12.50; geb. M. 14.— .

X X IV . P hotograph ie.
F. C. Toy, Der Meclianismus der Bildung des lałenien photographischen Bildes. 

Vf. untersucht den inneren photoelektr. Effekt an bindemittelfreien ylf//ir-Schiohten 
yerschiedener Dicke. Unter innerem photoelektr. Effekt wird dio Erhohung der elektr. 
Leitfahigkeit dureh Belichtung yerstanden. Bei dicken Schichten (etwa 0,7 mm) nimmt 
die Starko des Effektes bei Belichtung m it A 4385 bzw. A 4060 bzw. X 3650 in der ge- 
nannton Reihenfolgo ab, bei diinneren Schichten in  umgekehrtcr Reihenfolge. Fiir 
0,07 mm dicke Schichten ist der Effekt bei X 3650 etwa doppelt so groB ais bei X 4358. 
Die Wellenlangenabhangigkeit ist also bei diinnen Schichten analog der der phoło- 
graph. Empfindlichkeił. Das Verh. der dickeren Schichten wird darauf zuriickgefiihrt, 
daB das blaue Licht weiter ins Innere der Schicht gelangen kann ais das yiolette u. 
ultraviolette. Da auch die langwelligo Gronze der Empfindlichkeit fiir den inneren 
photoelektr. Effekt m it der langwelligen Grenzo der photograph. Empfindlichkeit 
iibereinstimmt, ergibt sich eine weitgehende Analogio zwischen photograph. u. innerer 
photoelektr. Empfindlichkeit. Im  Gegensatz hierzu stcht dic Empfindlichkeit fur 
den auBeren photoelektr. Effekt (vgl. C. 19 2 7 . II. 1127). Die Ergebnisse bedeuten 
eine iiberzeugende Stiitze fiir die Anschauung, daB der primare ProzeB bei der Ent- 
stehung des latenten Bildes in dem Ubergang von Elektronen besteht, wodurch metali. 
Ag u. freios Br entsteht. (Naturo 1 2 0  [1927]. 441. Phys. Dep., Brit. Phot. Res. 
Ass.) '  L e s z y n s k i .

P rin ted  In Germ auy SchluB der Redaktion: den 12. Dezember 1927.


