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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
E. H. Riesenfeld, Svante Arrhenius. Naehruf auf den Professor der physikal. 

Chemie, geb. am 19. Februar 1859 auf SehloB Wijk, gest. am 2. Oktober 1927 in 
Stockholm. (Umschau 31  [1927]. 961— 65.) H il l g e r .

— , Svante Arrhenius. Kurzer Uberbliek iiber das Lebeń von SVANTE Ar r i ie n i u s  
u . Wiirdigung seiner Verdienste. (Maturę 1 2 0  [1927]. 592—93.) E. J o s e p h y .

Bernhard Batscha, Die katalytische Wirkung des Plałins und das chemische 
Massenwirkungsgesełz. Durch eine Anzabl einfacher Verss., dereń Einzelheiten im 
Original naehzusehen sind, wird die katalyt. Wrkg. des P t auf die Entziindung von 
Gemisehen brennbarer Gaso m it Luft demonstriert, u. es wird der Vers. gemaeht, 
diese Wrkg. m it den allgemeinen Grundsatzen des Massenwirkungsgesetzes in t)ber- 
einstimmung zu bringen. (Ztsehr. physikal. chem. Unterr. 40  [1927]. 258—61. 
Olmiitz.) BÓTTGER.

H . V alentin , Zur Ammoniaksynthese milłels Katalysatoren. Bei der Syntheso des 
NTLj durch die Wrkg. eines gliihenden Pt-Drahtes (vgl. die Versuchsanordnung von 
E ł o r k e  (C. 1 9 2 7 . I .  410) wiirde an der GefaBwand das Auftreten von W. beobachtet, 
auch wenu das Gemiseh von N u . H  zuvor durch H2S04 getrocknet war. Das W. ent- 
stand jedoch nicht, wenn das durch Eintropfen eincr konz. Lsg. von N aN 02 in konz. 
h. NHjGI-Lsg. dargestellte U  zuvor in einer Lsg. von K 2Cr20 7 in  10%ig. H 2S04 von 
etwa beigemischtem N20  befreit war; dann ontstand aber auch kein NH3, so daB 
mo^licherweise durch die erwahnte Yersuehsanordnung gar nicht die Synthese des 
NH3, sondern seine BIdg. aus gebundcnem N  u. H  demonstriert wird. (Ztsehr. physikal. 
chem. Unterricht 40  [1927]. 271—72. Tilsit.) BÓTTGER.

R obert Mand, E in  neuer Knallga.sapparat. In  die boiden abwarts gerichteten 
Sehenkel eines gabelfórmig sieli teilendcn Glasrohres sind zwei Ni-Elektrodcn gas- 
dicht eingefuhrt. Das Gabelrohr befindet sieh in einem Standzylinder, der den Elektro- 
lyten (verd. Lsg. von Na2C03) entlialt. Ais Stromąuelle dient die Lichtleitung. Das 
aus dem aufwarts gerichteten Sehenkel des Gabelrohrs entweiehende Knallgas wird 
durch die Ssifenlsg. in einem an dem Standzylinder hangenden Beeherglas geleitet, 
so daS die einzelnen Blasen entzundet werden kónnen. (Ztsehr. physikal. chem. Unterr.
4 0  [1927]. 305. Munchen.) B o t t g e r .

|M a x  B orn, Atoinlconstanlen und Korpereigenschaften. Vf. besprieht die versehie- 
denen Methoden zur Best. der Eigg. des Protons u. des Elektrons (Ładung u. M.), 
sowie der Konstanten der Gesetze ihrer Weeliselwrkg. (Liehtgeschwindigkeit u. 
W irkungsąuantum) u. zeigt weiterhin, daB die Zuriickfiihrung der Kórpereigg. auf 
diese uniyersellen Konstanten zwar noeh nicht gelungen, aber doch so angebahnt ist, 
dali man bereits viele Erscheinungsgcbiete nut Hilfe einer geringen Anzahl von Kon
stanten, die den Atomen (oder Molekeln) zugehoren, beherrscht. (Ztsehr. physikal. 
chem. Unterr. 40  [1927], 241—53. Góttingen.) B o t t g e r .

M ihaly Polanyi, Zur Tlieorie der Reaktion an Wanden. Fiir den spezif. Pall der 
katalyt. Besehleunigung der Bldg. von 2-atomigem Wasserstoff aus einatomigem 
durch Glaswande findet Vf. unter Beriicksiehtigung einer Gleiehung von F r e n k e l  
(C. 1 9 2 4 . II . 1881) die Beziehung 2 = 1 5  T  cal, worin q das Adsorptionspotential 
ist. Theorie u. Verss. zeigen auch, daB die Bildungsgesehwindigkeit bei hoherer Temp. 
abnimmt. Das Adsorptionspotential wird fiir nasses Glas geschśitzt auf 1500—4000 cal, 
fiir trockenes Glas u. Quarz auf gróBer ais 4500 cal, fiir Metallwande auf 40 000 cal, 
q gilt ais Durchschnittswert, ist aber an verschiedenen Wandstellen yerschieden. 
(Chem. Rdsch. Mittcleuropa Bałkan 4  [1927]. 160—61. [ungar.].) B e r l it z e r .

Jan Zawidzki, Ober die Geschwindigkeitsgleichungen des Prozesses der Oxydałion 
des uieifien Phosphors durch gasfórmigen Sauerstoff. Fiir den Oxydationsprozel3 er- 
geben sieh folgende Glcichungen:
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d x ' k  11. —;— =  —ir • ------- , fiir trockenen und schwach feucliton 0«:d t a- a— x

2. — — =  —  ■ ——  -̂------  fur m it CaCl2 getrockneten O,;
d t a "  ] /x '(  l  —  x')

3. =  — ■ ■  ̂ fiir sekr fcucktcn 0.>d t <r x ( l  — x )
fi g' _ _

4. - 77- =  k.i' Va ' W ( 1 — x') fiir trookenen m it N2 gemischten 0 2.d t
In  diesen Gleicliungen bedeuten die m it den Indizes yersehenen k die Ge- 

sckwindigkeitskonstanten, t die Zeitdauer der Verss. in  Min., 1 — x ' die relative 
Konz. des Sauerstoffs; an Stelle der jeweiligen Konzz. a — a: u. x  wurden die rela- 
tiyen Konzz. a;' u. 1 — x' dureh Ersatz von x  dureh a z ' eingefiihrt. (Ztsehr. 
physikal. Chem. 1 3 0  [1927]. 109— 19. Warsehau, Polytechnikum). E i s n e r .

Ulick R.Evans, Fiir Oxydationsfarben auf MetaUen verantwortliche Udutclieu. 
Vf. hat die Oxydfilme auf Pb u. Fe nach dem von ikm ausgearbeiteten Verf. (C. 19 2 5 .
II. 8. 19 2 7 . II. 1441) von den Metallen entfernt u. ihre physikal. Eigg. untersucht. 
Es zeigt sieh, daB zwisehen den Oxydhiiutchen von Pb u. Fe ein bemerkenswerter 
Untersehied bestcht. Der Bleioxydfilm ist transparent, u. der Film selbst zeigt Inter- 
ferenzfarben, die von der Dielce abhangen, im reflektierten Lieht t r i t t  die Komple- 
mentiirfarbe zu der im durehgelassenen Lieht auf. Die Eisenoxydfilme zeigen im 
reflektierten Lieht metali. Glanz u. kónnen in manchen 1’allcn m it metali. Fe ver- 
weehselt werden, sie enthalten alle OberflaehenunregelmaCigkeiten des metali. Fe, 
von dem sie isoliert sind. Im  durchscheinenden Lieht sind sie dagegen transparent, 
wenn aueh viel weniger stark ais die Bleioxydhautehen. Die isolierten Eisenoxyd- 
hautehen zeigen keine Interferenzfarben, diese treten nur bei Beriilirung m it dem 
Metali auf. (Naturo 1 2 0  [1927]. 584. Cambridge, Univ.) E. J o s e p h y .

L. W. Tibyrięa, Periodizitat der Mołekularzahlen. Vf. stellt 4 Gruppen auf 
A: 4,12, 20, 28; B: 6, 14, 22, 30; C: 0, 8, 16, 24 etc.; D: 2, 10, 18, 26 etc., in  denen 
die Zalilen Molekiilzahlen ( =  Gesamtanzahl der Atome) von Vcrbb., die kein Element 
iiber Sc enthalten, darstellen. E in Diagramm zeigt, -wie sieh die Verbb. auf die 4 Gruppen 
verteilen. (Naturo 120  [1927]. 585. San Paulo [Brasilien].) E. J o s e p h y .

Erwin Birk, tjber Molekular- und Atomvólumina. XVI. Die Volumina von Nitrato- 
und Nitritokóbaltiaken. (XV. vgl. K l e m m , C. 19 2 7 . II. 1423.) Die zuerst (C. 1 9 2 7 .
I . 558) an den Chlorosalzen festgestellto Aufweitung des Mol. bei Einfiihrung negativer 
Grupjjcn in den Kern von ICobaltiaken findet aueh bei den Nitrato- u. Nitritosalzen 
s ta tt. Vergleicht man die Molekularvolumina der Luteosalze (Chloride, Nitrato u. 
Nitrite) m it denen der entsprechenden Triamminverbb., so findet man trotz der Ver- 
sehiedenheit der Anionen in  allen 3 Fallen die gleicho Differenz von ca. 45 ccm (%  der 
aus dem Volumen der drei ausgetretenen NH3-Gruppen errechneten Differenz), woraus 
folgt, daC dio dichtere Packung des Luteokomplexes im Wesentlichen auf engerer 
Lagcrung der NH3-Gruppen beruht. — Erstmalig dargestellt wurde Tetrammindinilrato- 
kobaltinitrat, [Co(NH3)4(N 03)2]N 03-H20 . Rotę, lyahrseheinlich trigonale Krystalle, 
aus der sd. filtrierten Lsg. von Tetrammin-carbonato-kobaltinitrat in H N 03 (D. 1,39) 
beim Erkalten ausgeschieden u. aus H N 03 (D. 1,39) umkrystallisiert. Das Krystall- 
wasser entweicht bei 90—95°. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 1 6 4  [1927]. 241 bis 
244.) ~ Ma r s s o n .

A. E. van Arkel, Das Atomvolum des Zirkoniums und des Hafniums. Vf. gibt 
auf Grund von DEBYE-SCHEKBER-Aufnahmen von Priiparaten, dio dureh therm. 
Dissoziation der Jodidc, bzw. dureh Red. der Tetrachloride m it Na oder dureh Red. 
der Oxydo m it Ca u. Na hergestellt waren, folgende Werto an:

a c V e
Z r ..........................
H f ..........................

3,223 ±  0,002 
3,200 ±  0,002

5,123 ±  0,003 
5,077 ±  0,005

13,97 +  0,02 
13,66 +  0,06

6,53 ±  0,01 
13,08 ±  0,05

a  u. c bedeuten die Kantenlangen der Elomentarepipede in A, V dio Atomvoll. u. q die 
D.D. Nach unveróffentlichtcn Messungen von J .  H . d e  B o e r  u . J . D. F a s t  betragt oZr 
6,55, QBf 13,08. (Ztsehr. physikal. Chem. 1 3 0  [1927]. 100—04. Eindhoyen.) E i s n e r .
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Neda Stephan Marinesco, Absorption durch geldste Molekule. Den theoret. Teil 
s. C. 1 9 2 7 . II. 2433. Gemessen wurden die D.D. in  festem Zustande von Rhodamin B, 
Eosin (Na- u. Cs-Salz), Erythrosin (Na-Salz), Bose bengale (Na-Salz), Fluorescein (Na- 
Salz) u. Oummigut, die Viscositat von Lsgg. dieser Verbb. in W. u. mehreren Alkoholen, 
sowie die Diffusionsgeschwindigkeit in denselben Losungsmm. Vom Gummigutt 
wurdo nur die Diffusion u. zwar in A., Isopropylalkohol, Chlorbenzol u. Aeetophenon 
untersueht. Sowohl das aus der Viscositat bereehnete Vol. des Gelóstcn, wie der aus 
der Diffusionsgeschwindigkeit bereehnete Durchmesser des gel. Mol. sind gróBer ais 
das Vol. bzw. der Durchmesser des Mol. in festem Zustande; dadurch wird die Sol- 
vatation bewiesen u. der quantitativen Ermittelung zuganglieh gemaeht. (Journ. 
Chim. physiąue 2 4  [1927]. 593—G20. Paris, Sorbonne.) " BlKERMAN.

D. Vorlander und Werner Selke, Die einachsige Aufrichtung von festen weichen 
Krystallrnassen und von krystallinen Flilssigkeiłen. Die Fahigkeit krystalliner Pil. zur 
einachsigen Aufrichtung, zur Anordnung parallel der opt. Aehse u. senkrecht zur Unter- 
lage (oder senkrecht zur Oberfliiche der Schmelze) laBt sieli bei Hunderten von 
krystallin-fliissigen Substanzen nachweisen. Konoskop. u. durch Best. der Brechungs- 
indiees senkrecht zur opt. Achse wurde festgestellt, daB es sich dabei um echte, opt. 
einachsige fl. Schiehten handclt, dereń opt. positiver bzw. negativer Charakter der 
Doppelbrechung dem fur kr.-fl. Schmelzen abgeleiteten Gesetze folgt. Vff. yerweisen 
auf das unterschiedliche Verh. der kr.-fl. Phasen, von denen einige schon freiwiUig 
bei ihrer Bldg. oder unter geringer mechan. Beeinflussung, andere aber unter keinen 
Umstandcn einachsig aufgerichtet werden. Die Ziihigkeit der kr. PU. ist nicht ent- 
scheidend fur dieses Verh., (lenn sowohl unter den sehr diinnfl., ais auch unter den 
sehr ziihcn Pormen der kr. Harze, Laeke u. Glaser finden sich Vertreter beider Arten. 
Unwesentlich ist das Materiał der Untcrlage; dagegen sind auCere Umstande (Tempe- 
raturgefalle, Uberkiihlung, Krystallisationsgeschwindigkcit, Reinheit der Unterlage u. 
der kr.-fl. Praparate) nicht ohne EinfluB. Hervorgehoben wird die Tatsache, daB die 
a-Alphylzimtestcr (VORLANDER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 41  [1908]. 2033) in  der kr.-fl. 
Phase opt. leer, bei Beginn der Aufrichtung von mittlerer Ziihigkeit (wie Honig) 
erscheinen, u. daB sie in ihrer molekular-stabchenformigen Symmetrie durch den aliphat. 
a-Substituenten etwas gestort werden, wodurch sie leicht zu uberkiihlen sind. Auf die 
Arbeiten von N a c k e n , B e c k e , K a l b  u . a. wird hingewiesen u. die Ergebnisse ihrer 
Unterss. auf kr.-fl. Schmelzen iibertragen. Zwischen weicher oder wachsartiger Be- 
schaffenlieit kr. fester Substanzen u. ihrer molekularen Gestalt bestehen keine be- 
stimmten Beziehungen, dagegen scheinen GróBe des Mol. u. eine gewisse Dissymmetrie 
desselben von Bedeutung fur die Plastizitat der Krystalle zu sein. — Aus den 
Mischungen reiner krystalliner KW-stoffe der Paraffinreihe m it Paraffinum liąuidum 
lieBen sich doppelbrechende, den einheitlichen kr.-fl. Schlieren sehr ahnliche Schmelzen 
darstellen. Dennoch gehoren die weichen Krystalle der Paraffine zu den festen Kry- 
stallen. Yon linearen KW-stoffen wurden Quinquiphenyl u. Heziphenyl untersueht, 
ihr hoher P. u. ihre Sublimationsfahigkeit machten sie jedoch zu weiterer Priifung un- 
geeignet; freiwiUig wurden die festen Krystallrnassen bei ihrer Bldg. nicht einachsig 
aufgerichtet. — Auch die Carbonsauren der aliphat. Reihe erwiesen sich untauglich. 
Einige langerkettige Dicarbonsauren krystalhsieren negatiy zweiachsig. Die Olykol- 
saure, dereń Kxystalle hart u. spróde sind, erstarrt opt. zweiachsig, negativ spharolith; 
ahnlich verlialten sich Diphenylmelhan u. Bemsteinsaure. Auch die in reiner Form 
u. ais ThaUosalz untersuchte rechtidrehende fi-Methyladipinsaure u. die opt. akt. 
Mandelsiiure lieferten keine guten Ergebnisse. Viel geeigneter ais die gesatt. sind die 
ungesatt. Sauren, besonders Elaidinsćiure u. Erucasaure. — Mehrere in  der Literatur 
noch nicht beschriebene Ester hoherer Fettsauren wurden dargestellt u. eine Schiłde- 
rung einer geeigneten Methode zu ihrer Gewinnung gegeben. — Von den Ketonen stellten 
Vff. Laurom (23 C-), Myriston (27 C-), Palmiton (31 C-) u. Stearon (35 C-) dar. Das 
n-Pentadecyl-p-tolylketon ( K r a f f t ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 21  [1888]. 2266) war weich 
u. geschmeidig, lieB sich aber nicht aufrichten. — Von festen Alkoholen standen nur 
Cetylalkoliol u. Myricylalkohol zur Verfiigung, neben o-Cyclokezylcydohezaiiol, o- u. 
m-Methylcyclohexanol. Cyclohezanol u. Benzhydrol zeigten keine einachsigen Schichten. 
Der gefrorene A. wurde in  B o e k e s  Kiihlapp. konoskop. gepriift, jedoch auch ohne 
Erfolg. AuBer einer groBen Anzahl kr.-fl. stickstoffhaltiger u. stickstofffreier aromat. 
Ester wurden dann noch die in  einer fruheren Abhandlung (C. 1927 . I I .  2644) ge- 
nannten Ester des Anisol- u. Phenetolazophenols zur Unters. herangezogen. ■— Das 
angewandte Yerf. bestand darin, die Substanz auf einer Glasplatte aufzuschmelzen
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u. nach dem Erstarren zwischen -f- Nikols im parallel polarisiertem Licht zu besehen; 
dann wurde im konvergent polarisierten Licht mit Gipsrot I  gopriift, ob eine ein- 
aolisige Interferenzfigur sichtbar wurde. Es folgt eine Beschroibung, wie eine voll- 
kommen aufgeriehtete Schicht aussehen muB u. eine Sehilderung der zur Erzielung 
oiner Zwangsaufrichtung erforderlichen Kunstgriffe. Die festen Krystalle der leicht 
einachsig aufriebtbaren Substanzen sind bei ungestórter Entw. in  dickeren Sohiekten 
oder aus Lsgg. nieht opfc. einachsig, sondern opt. zweiaehsig. Elaidinsaure, Heneicosan, 
Stearopłen u. n-Propylstearinat sind zweiaehsig positiv; Myriston gibt in  dickerer 
Sobicht eine zweiachsige positive Interferenzfigur, die sich in  diinnerer Schicht mehr 
u. mehr der einachsigen nahert. Bei cinigen Praparaten, die auch in  dunnstcr Schicht 
keine einachsige Aufrichtung zeigtcn, wurden verschiedene Arten von zweiachsiger 
Aufrichtung beobachtet. E rkannt wird, dafi eine Analogie der festen Krystalle mit 
den krystallinen Eli. nicht Yorhanden ist. — Zur Best. der Brechungsindizes von ein
achsig aufgerichteten festen weichen Krystallmassen scnkrecht zur opt. Aclise lieC 
sich m it Vorteil das lieizbare Refraktometer von A b b e  verwenden. — Vff. berichten 
ferner iiber die zweiachsige TJmgestaltung einachsig aufgcrichteter, weicher fester 
Krystallmassen, Beobachtungen, die an dem Stearinsdure-n-propylester, Slearinsdure- 
dfhylester u. Stearinsaure-n-butylester gemacht wurden. Ersterer gab im Konoskop 
bei Winterkiiltc zuniichst ein musterhaftes einachsig positives Kreuz, das nach 5 bis 
10 Min. mehr u. mehr zweiaehsig verzerrt wurde. Im  parallel polarisiertem Licht 
zwischen +  Nikols anderte die anfangs schwarze Grundmasse bei Drehung des Ob- 
jekts den Ton u. enthielt dann zahlreicbe Krystallaggregate. Erwarmung auf + 2 0 —25° 
bewirkte einachsige Aufrichtung der Krystallmasse. Bei Abkiihlung tra t wieder zwei
achsige Umgestaltung ein, die in der W interkalte bestehen bleibt. Auch bei Sommer- 
warme erfolgt eine, wenn auch sehr langsame zweiachsige Umgestaltung. Nach 3 bis 
4 Tagen is t die ganze Krystallmasse von positiv doppelbrechenden zweiachsigen 
Tafelchen erfullt, die scliief auslóschen (parallel der langeren Kante 37,3° bzw. 52,7°, 
parallel der kiirzeren Kante 25,0° bzw. (55°). Weder Erwarmen bis zum F., noch Ab- 
kiihlung bewirkte irgendwelche Veranderung; das Achsenbild im Konoskop ist zwei- 
achsig positiv, Krystallsystem monoklin oder triklin. Beim Stearinsaureathylester 
waren die einzelnen Tafelchen in Mosaik nicht so regelmaBig umgrenzt. Beim Palmiłin- 
sdure-n-propylesler erfolgte die zweiachsige tafelige Umgestaltung bereits bei W inter
kalte. Die einachsig aufgeriehtete Krystallmasse u. die zweiachsigen Tafelchen zeigten 
denselben E.; beim n-Propylstearinat werden beide gleichzeitig bei 30° opt. isotrop 
amorph. Danach diirftc eine Dimorphie wenig wahrscheinlich sein, vielmebr muG 
die zweiachsige Umgestaltung auf eine Sammelkrystallisation zuruckgefuhrt werden. 
Die weichen festen Krystalle sind von N atur zweiaehsig u. werden bei dem capillaren 
Zwang beim Erstarren der amorphen Schmelze in  diinner Schicht einachsig. Bei 
krystallinen Eli. kommen ahnliche Umgestaltungen auch vor. Eine Sammelkrystalli
sation lieB sich bei den stabchenfórmigen u. marmorierten kr.-fl. Schichten erkennen, 
dagegen laBt sich eine zweiachsige Umgestaltung bei den kr.-fl. Substanzen nicht 
nachweisen. Bisher ist an keiner zur Oberflache parallel orientierten, nicht auf
gerichteten kr.-fl. Schicht eine Interferenzfigur im Konoskop sichtbar geworden. — 
Vff. berichten ferner uber die einachsige Aufrichtung einiger Substanzen, die in reinem 
Zustande nicht einachsig sind. H ier bewirken Zusatze kleiner Mengen anderer Stoffe 
die Infektion. Reinstes p-Azoxyanisol, das in sciner kr.-fl. Schlierenform weder ohne, 
noch mit Deckglas freiwillig zur einachsigen Aufrichtung zu bringen war, lieferte nach 
Vermischen mit p-Athoxybenzal-p:ąmino-u.-metkylzimtsauredthylester eine positiv eiu- 
achsige sehr bewegliche Schicht. Ahnlich wirken geringe Mengen Athoxybenzalamino-
o.-methylzimtsaureeste.r, p-Anisal-p-aminoacelophenon u. Zimtsaurealhylester-p-azoanisol, 
Verbb., die fur sich die Eahigkeit zur einachsigen Aufrichtung haben u. die Aufrichtung 
auf die ganze Schmelze zu iibertragen vermogen. Dagegen verhalten sich p-Azoxy- 
phenetól, p-Azophenetol, p-Azoanisol u. a., denen die Eahigkeit zu einachsigen Auf
richtung fehlt, vóllig negativ. Gemeinsam m it dem bereits verstorbenen Ericll Daumer 
wurden Verss. gemacht, wie groB die Mengen der Infektoren sein miissen, um zu wirken. 
Dabei zeigtc es sich, daB jo nach Reinhcit u. Darst. des Athoxybenzalamino-a-methyl- 
zimtsaureathylesters eine ganz yerschiedeno Wrkg. zu beobachten war. p-Atlioxy- 
benzoesiiure, p-Amiw-v.-methylzimtsaure, <x.-Methylzimtsdure u. Anissdure waren wirk- 
samer ais dereń Ester. Ebenfalls werden Dianisalcychhexanon, Dia.thoxybenzak.yclo- 
hemnon  oder Misehungen beider von den genannten Infektoren einachsig aufgerichtet. 
AuBerdem ist eine zirkulare einachsige Infektion beschrieben, die es ermóglicht, stark
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pleochroit. zirkular polarisłerendo einachsige kr.-fl. Scliichten von opt. negatiyem 
Charakter kunstlich aus inakt. opt. positivem Materiał herzustellen (VORLANDER u . 
J a n e c k e , Ztschr. physikal. Cliem. 85 [1913]. 697). Gemeinsam m it Walter Zeh 
wurden Verss. angestellt, ob es auch bei den festen Krystallen eine inakt. einachsige 
Infektion gibt. Es zeigte sich, dafi die Stearinsiiuremethylester u. Cyclohexylester 
groBere Mengen der Infektoren zur einachsig positiven Aufrichtung benotigten: 7,5 Ge- 
wichtsteile n-Butylstearinat auf 100 Teile Methylstearinat ergab im Konoskop kauin 
einen Schatten eines einachsigen Kreuzes. Besser schien sich Methylpalmiłał durch 
Zusatze von n-Butylstearinat aufrichten zu lassen. Cydóhezylstearinat brauchte bis 
20% Butylester, Stearinsaure benótigte 10—30°/o Elaidinsaure, um Andeutungen 
von Aufrichtung zu gebcn. Von den Fetten liefertc nur Tripalmitin auf Zusatz von 
n-Butylstearinat eine gut erkennbare einachsige Interferenzfigur positiyen Charakters. 
Yerss., Butylstearinat u. Elaidinsaure durch Zugabe von Abietinsaure zirkular zu infi- 
zieren, blieben ohne Resultat; desgleichen der Zusatz kleiner Mengen von Stearinsaure 
zu n-Butylstearinat. — Zum SchluB gibt Vf. eine vergleichende tlbersicht ubcr die 
anisotropen Ole, die krystallinen Eli. u. die festen weichen Krystalle hinsichtlich ihrer 
Doppelbrechung. Neuere Arbeiten von K a s t  u . Or n s t e i n  haben die Esistenz der 
kr.-fl. Elementarteile bestatigt. Dem Vorschlag F r ie d e l s , die altbekannten Schlieren- 
phasen nemat. u. des Vf. Stabehenphasen smekt. zu benennen, kann Vf. nicht zu- 
stimmen, weil eine Zweiteilung aller kr.-fl. Eormen in  dieser Weise nicht móglich ist. 
Auch die Bezeichnung „mesomorphe Ell.“ oder „anisotrope Ell.“  ist nicht angebraeht. 
Die krystallinen Eli. sind nirgends mesomorph, d. h. „halbgestaltig“ mit ihrer einen 
Aehse, denn Polymorphie, Polykrystallinitat u. polygonale Eormen finden sich 
vielfach infolge der groCeren Ordnungs- u. Bewegungsfreiheit der Moll. Mit der von 
O t t o  L e h m a n n  eingefiihrten Bezeichnung ,,krystallin-flussig“ diirfte der wesentliche 
Inhalt der Erseheinungen richtig gekennzeiehnet sein.

V e r s u c h o .  Die untersucliten n. KW-stoffe der Paraffinreibe, Tetradecan, 
C14H30, E. + 5°, Hepladecan, H 17H36, E. 23°, Nonadecan, C]9H40, E. 32°, Eicosan, C201I42) 
F. 37°, Heneicosan, c 21h 44, e . 40°, Docosan, C22H46, E. 44°, Dotriacontan, C32H66,
E. 70°, Tritriacontan, C33H00, E. 72°, zeigten alle in  diinner Schicht zwischen Glas- 
platten geschmolzen u. wieder erstarrt das typ. Aufrichtungsbild: schwarze Grund- 
masse mit zahlreiehen kleineren oder groCeren, gerade ausloschenden Stabchen u. 
gekriimmten Blattcben; im konvergenten Licht ein mehr oder weniger verzerrtes, 
opt. einachsiges, positives Achsenkreuz. Do- u. Tritriacontan neigen dazu, auCer- 
ordentlich kleine u. zahlreiche doppclbrechende Stabchen zu geben, so da(3 die dunkle 
Grundmasse zwischen den einzelnen Krystallen fast gar nicht u. das Achsenkreuz 
im konvergenten Licht nur sehr schwach zu sehen waren. Docosan u. Nonadecan 
zeigen bei der Abkiihlung bis auf —120° Andeutungen dimorpher Anderungen. — 
Das Paraffin des Handels kann krystallinograph. definiert werden ais ein Gemisch 
von opt. positiven zweiachsigen u. einachsig aufgerichteten, verzerrten u. miteinander 
verivachsenen, weichen, festen Krystallen. In  einer tabellar. Zusammenstellung 
finden sich die Brechungsindizes von Dihepłyl, Nonadecan, Heptadecan u. Eicosan. — 
Gydohemn erstarrte in B o e k e s  Kiihlapp. bei —100 bis —120° zu einem opt. iso- 
tropen Glas, im Konoskop kein Achsenbild. Cyclohezen, Methylcyclohexen, fJekalin 
u. o-Cyclohexylcyclohexan erstarrten amorph glasig. Tetralin ergab eine stark doppel- 
brechcnde Krystallmasse, keine freiwillige einachsige Aufrichtung. Bicyclohezan 
zeigte neben einem amorphen Glas doppelbrechende Lamellen oder auch eine fein- 
krystallinc spharolyt. Eorm, keine einachsige Aufrichtung. Ceten, C1GH82, E. + 4°, 
Strahlcnbuschel ohne orientierte Ausloschung, groBere Elachen sind dunkel, auf- 
gerichtet u. geben ein starł: zweiaehsig verzerrtes positives Achsenkreuz. — Die n. 
gesatt. Eettsauren lassen sich kaum einaehsig aufrichten. Untersucht wurden: 
n-Heptylsaure, n-Caprylsaure, n-Nonylsaure, Caprinsaure, C10H 20O2, E. 31°, Laurin- 
saure, C12H2,,02) F. 43°, Myristinsaure, C14H„sO„, F. 54°, Palmitinsaure, CJ6H320 2
F. 62°, Stearinsaure, C18H360 2, E. 69°. Das mkr. Aussehen der hólieren Fettsauren
ist fast stets das gleiche: Śtark doppelbrechende Krystalle, lebhafte Interferenz- 
farben, parallel liegende Biischel oder breitere Lamellen von nahezu gerader Aus
loschung. Andeutungen dimorpher Wandlungen wurden bei n-Heptylsaure ( 12°)
u. bei Nonylsaure (—19°) gefunden. — Bei der Cerotinsaure wurde festgestellt, daB 
die dunkle Grundmasse aus kleinsten doppelbrechenden Krystallen, verzerrt aus-
gebildeten Spharolithen, bestand. Im  konvergenten Licht kein einachsiges Kreuz,
unter Zwang gab die dunkle Krystallmasse ein yerzerrtes, positiv einachsiges Kreuz. •
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Ahnlich den einbas. Fcttsauren yerhalten sich die zweibas.: Bemsteinsaure, Glular- 
sdure, Adipinsaure, Korksaure u. Azelainsdure richteten sich nicht auf, gaben aber 
in diinner Schicht nach dem Erstarren haufig zweiachsige Interferenzbilder; Bernstein- 
siiure zeigto eine sehr deutliehe, unvorzerrfc zweiachsige Intcrferenzfigur opt. negatiyen 
Charakters. — Dagegen werdcn Elaidinsaure, C1SH310 2, F. 50°, u. Erucasdure, C22H420 2, 
F. 34°, freiwillig einachsig gut aufgcrichtet, erstere liefert im parallel polarisierten 
Licht zwischen -|--Nikols eine schwarze, fast vollkommen einheitliche, einaohsige M.
— Stearolsuure, ClsH320 2, F. 47°, yerhiilt sich ahnlich wie Erucasiiure. Die Brechungs- 
indizes der Elaidinsaure u. Erucasaure sind in Tabellen zusammengestellfc. —- Ohne 
Erfolg wurden gepriift: a-Crotmisaure, schiefe Auslóschung, zweiachsig; Undecylen- 
sdure, gerade Auslóschung, zweiachsig, opt. positiv; Zimtsdure, schiefe Auslóschung, 
zweiachsig; Cinnamenylacrylsdure, schiefe Auslóschung, zweiachsig positiy; Hydro- 
zimtsaure, zweiachsig; Phenylheplatrinsdure, zweiachsig, gerade Auslóschung; Gopaim- 
sdure, C20H 30O2, amorpher Lack. — Die Annahme O t t o  Lehm anns, da(3 die Alkali- 
salze der hóheren Fettsauren zu den krystallinen Eli. gehóren, isfc nicht zutreffend. 
Die zu den festen weichen Krystallen der hóheren Eettsiiuren gehórenden kr.-fl. Phasen 
entstehen erst, wenn man die wasserfreien Alkalisalze schmilzt. Es laBt sich nicht 
mit einem Satze sagen, was eigentlich chem. cinc Seife ist; krystallograph. ist die 
Seife ein Gemisch von festen, weichen, doppelbrechenden, zweiachsigen u. einachsig 
aufgerichteten Krystallen in  mannigfacher Verwachsung u. Verzerrung; — Wasser- 
freies festes Kaliumołeat ist weicher ais Paraffin, Elaidinsaure oder Athylstearinat 
u. steht an Vollkommenkeit der einachsigen Aufrichtung weit zuriick. Das Achsen- 
kreuz is t positiy u. ziemlich stark zweiachsig verzerrt. Auch das wasserfreie Natrium- 
oleat gab ein stark zweiachsig yerzerrtes, positiyes Achsenbild. — Die wasserfreien 
Kalium- u. Natriumsalze der Stearinsaure u. der Palmitinsdure werden sowohl im 
kr.-fl. ais auch im kr.-festen Zustande positiy einachsig aufgcrichtet. — Wasserfreies 
stearinsaures Telrainetliylammonium wird beim Schmelzen unter Zers. kr.-fl.; die festen 
Krystalle ergaben geringe Neigung zur einachsigen Aufrichtung unter Zwang. — 
Das beste Materiał fur einachsige Aufrichtung an festen weichen Krystallen sind 
die Ester der Stearinsaure u. der Palmitinsaure. Melhylstearinat, C^HjjCOOCIL 
(aus Methylalkohol), E. 38°, zeigt unter -|—Nikols doppelbrechende, durcheinander- 
gewachsene Biischel. Im  konyergenten Licht kein einachsiges Aufrichtungsbild. 
Zwang zur Aufrichtung hatte keinen Erfolg; durch Druck entstanden nur scharf 
abgegrenztc Lamellen, die im konyergenten Licht ein deutliches zweiachsiges Kreuz 
positiyen Charakters ergaben. — Methylpalmital, Ci5H31COOCII3, F. 30°, ebenfalls 
nicht freiwillig aufzurichten, doppelbrechende Buschel. Durch Druck u. Zug dunkle 
Krystallaggregate, die ein stark yerzerrtes, einachsiges, positiyes Kreuz zeigten. Die 
Breehungsindizes beider Ester weichen stark ab von den sonst wenig differenten 
Zahlen der anderen Ester. — Athylstearinat, Cl;H35 'COOC2HB, F. 33°, gibt eine nur 
wenig yerzerrte, positiy einachsige Schicht m it einzelnen oft stark gekriimmten, doppel
brechenden, gerade auslóschenden Krystallaggregaten. — Athylpałmilat, C15H31- 
COOC2H5, F. 24°, richtet sich ziemlich gut freiwillig auf. — n-Propylstearinat, ClrH33 • 
COOC3H7 (aus n-Propylalkohol), F. 30—31°, laBt sich sehr gut einachsig aufrichten; 
tiefschwarze Grundmasse m it einigen gerade auslóschenden, doppelbrechenden Stiib- 
chen. Das positiye Achsenkreuz ist bei W interkalte aufierordentlich klar u. kaum 
yerzerrt. An diesem Praparat lieB sich bei langerem Aufbewahren die zweiachsige 
Umgestaltung der einachsigen Schicht besonders gut yerfolgen. — n-Propylpalmitat, 
C15H3ł-COOC3H7, F. 20—22°, gleicht dem Stearinat, opt. positiy einachsig. — Iso- 
propylstearinat, F. 28° (unter —5° aus Isopropylalkohol), freiwillige Aufrichtung, 
schwarze Grundmasse m it zahlreichen doppelbrechenden, gerade auslóschenden Stab- 
chen; im konyergenten Licht positiyes, etwas yerzerrtes einachsiges Kreuz. — Iso- 
propylpalmitat, F . 13—14°, lieferte im B oE K E schen Kiihlapp. beim Erstarren eine 
unter Nikols schwarze homogeno Grundmasse, in der einzelne biischelartig an- 
geordnete, doppelbrechende, gerade auslóschende Nadeln yerteilt sind. Im  kon
yergenten Licht ein wenig yerzerrtes, einachsiges, positiyes Bild. — n-Butylstearinat, 
Ci?H35-COOC,H8, F. 28° (aus A. oder n-Butylalkohol unter Kiihlung), weifie Bliitt- 
chen, gleicht dem n-Propylester: opt. positiy. — n-Bulylpalmitat, C15H31 ■ COOC.jH,,,
F . 15,5—17° (aus A. oder n-Butylalkohol unter starker Kiihlung), ist ieicht freiwillig 
aufrichtbar, tiefschwarze Grundmasse mit doppelbrechenden Schlieren. — Prim. 
Isobutylstearinat bildet 2 dimorphe Formen, F. 22,5 u. 28—29° (aus A. oder besser 
durch Yakuumdest. gereinigt), Kp.15 ca. 223°; bei 18—20° entsteht eine mit schwach
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doppelbrechenden Spharolithen erfulltc duiiklo M., ziemlich zweiaohsiges positivea 
Kreuz. — Prim. Isobutylpalmitat (aus A. oder Isobutylalkohol, auoh duich Vakuum- 
dest. gereinigt), Kp.J6 207°. F. der bei 8— 10° erstarrten Substanz 12°, F . der bei 
4° krystallisierten Substanz bei 16°. Beim Erwarmen der letzteren auf 18° eratarrte 
sie wieder u. zeigte nun den F. 19—20°. Ebenso erstarrte die bei 12° gesehmolzene 
Substanz einigo Grade hoher erneut u. schmolz dann bei 16°. Die Fahigkeit zur 
einachsigen Aufrichtung ist geringer ais bei den n-Butylestem. In  B o ek es  App. 
doppelbrecbendo Spharolitho neben aufgeriehteter opt. positiver Grundmasse, auBer- 
dem doppelbreehendc Stabchen. — Cetylstearinat, CpH^-COOCjelLjj, F. 56— 57°, 
u. Cetylpalmitat, C15H31 • COOC16H33, F. 52,5°, liefien sich freiwillig nicht; aufrickten. 
Unter Zwang gaben sie neben doppelbreclienden Spharolithen u. Sohlieren Krystall- 
massen, die zwischen -}--Nikols beim Drehen des Praparats dunkel blieben u. im 
konyergenten Licht ein stark verzerrtes, positivcs Kreuz erkennen lieCen, nicht 
kr.-fl. — Die natiirlichen Wachsarten yerhalten sich sclir verschicden; unter Zwang 
sind sie zuweilen gut aufzurichten, sie sind nicht kr.-fl. — Athylendislearinat, 
(C17H 35 • COO)2(CH2)2, F. 76°, u. Athylcndipalmitat, (C16H31COO)2(CH2)2, F . 69—70,5°, 
geben doppelbrechende, radialsymmetr. Krystallmassen, im Konoskop zweiachsigo 
Figuren; durch Ausiibung eines starkeren Druekes: aufgerichtete, positiv einachsige, 
doch stark  zweiachsig verzerrte Krystallmassen; die Athylenester sind nicht kr.-fl. — 
Noch geringero Neigung zur einachsigen Aufrichtung haben die Fette. Untcrsucht 
wurden Tristearin, (Ci,HS5■ COOJjCjH;;, F. 55°, u. F. 72°, u. Tripalmitin, (C]ŁH 3l'COO ) 3  

C3H6, F. 45° u. F . 63°; freiwillig richten sie sich nicht auf, unter Zwang war nur mit 
Gipsrot I  ein positives Achsenkreuz erkennbar. Ebenso verhalten sich die natiir- 
lichen Fette, Rindortalg, Hammeltalg, Schweinefett; sie sind nicht kr.-fl. — Tri- 
caproin zeigte starko Uberkiihlung der amorph gekiihlten Schmelze, erstarrte in 
Spharolithen, keine freiwilligo Aufrichtung. — Cydohexylstcarinat, C17H35-COOC0H U,
F. 44°, u. Gyclohezylpalmitat, C15H31-COOCeH n , F. 37°, richten sich nicht freiwillig 
auf. Aus unterkiihlter Schmelze doppelbrechende Spharolithen, dio im konvergenten 
Lichte deutlich zweiachsig positiv sind; unter Druck lieS sich Aufrichtung erzwingen, 
so da8 eino zwischen -(--Nikols halbdunkle Krystallschicht mit yerzerrtcm einachsig 
positiven Kreuz entstcht. — Phenylslearinat, ■ COOC^H,, F. 52°, u. Phenyl-
■palmiłat, C15H31-COOC0H5, F. 46°, gaben weder freiwilligo noeh Zwangsaufrichtung, 
stark doppelbrechende, radialfaserige Massen m it yerschwommenen zweiachsigen 
Interferonzfiguren. — Benzylstmrinat, Ci,H35-COOC7H;, F. 45,5°, u. Benzylpalmitat, 
015H3l-C00C?H7, F. 36°, gaben freiwillig nur zweiachsige Formen, unter Zwang 
dunkle Grundmassen neben doppelbrechenden (negativen) Spharolithen u. stark 
yerzerrte, einachsig positiye Achsenkreuze. — Diphenylmelhylslearinat, Cł7H 35-COOCH- 
(06H5)2, F . 60°, weiBe Nad ein, u. Diphenylmethylpalmitat, C1?H31C00CH(08H 5)2, F. 55°, 
erstarrten sphiirolith. u. gaben wie die Phenylester zweiachsigo Interferenzfiguren 
u. keine Aufrichtungserscheinungen. — Oleinsaureathylester u. Linólensaureathylester 
gaben feinkrystalline, doppelbrechende, wachsartige Massen, von denen einzelne Teile 
aufgerichtet waren. — Getylalkohol, Ój0H 33-OH, erstarrt zu einer m it zahlreichen, 
gerade ausloschenden Krystallchen erfiillten schwarzen Grundmasse; mit Gipsrot I 
schwach hervortretendes Aohsenkreuz; nicht kr.-fl. — Myricylalkohol, C30Hfll-OH, 
ist kaum aufzurichten. — Laurom,, (Cu H 23)2CO, Myriston, (C13H 27)2CO, Palmiton, 
(C15H31)2CO, u . Slearon, (C17H35)2-CO, gaben' ICrystallmassen von biischlig, radial- 
faseriger S truktur oder aucli lediglich Spharolithe; das Achsenbild kann zweiachsig, 
rerzerrt zum einachsigen, ais auch zweiachsig m it kleinem Achsenwinkel genannt 
werden. Bei Druck erstarrte Massen sahen ziemlich einhcitlich dunkel aus m it ver- 
einzeltcn doppelbrechenden Stabchen, das Achsenbild war etwas verzerrt einachsig 
positiv. — Stearopien aus Rosenol u. aus Oubebenol': freiwilligo Aufrichtung, posi- 
tives verzerrtes Achsenkreuz. — Stearopten aus Pfefferminz6l zeigte zimaehst doppel- 
brechendo, sehr schon ausgebildeto Spharolithen; bald setzte eine langsame Um- 
wandlung in  eino zweite, zentralsymmetr. Phase ein. — Gampher, Cł0H i8O, u. Iso- 
bonieól, GlflH 17OH, gaben bei plótzlicher Kiihlung der amorphcn Schmelze zunachst 
iiberkiihlte amorphe Glaser, dann doppelbrechende, zweiachsigo Tafeln von posi- 
tivem Charakter; keino einachsige Aufrichtung. — Kr.-fl. Azophenolester u. ihnen 
nahestehende Substanzen gaben nur ein recht durftiges Ergebnis. — p-Methoxy- 
zimtsduredthylesłer, F. 48°, neigt zur Unterkiihlung der amorphen Schmelze, erstarrt 
bei rascher Abkiihlung auf —50° zu einem rissigen, amorphen Glas, das beim Er- 
warmen neben stark doppelbrechenden Krystallen eine in sehr dichten kleinen Spharo-
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lithen auftretende Form bildet, die im parallelen Liehte zwischen -(--Nikols dunkel 
aussioht, aber kein Aohsonkrouz erkennen lieB. Die bei Zimmertemp. entstehenden 
Krystalle sind opt. zweiachsig positiy, nicht cinaclisig aufgerichtet. Der Ester ist 
nicht kr.-fl. — p-Aceloxybenzoesaiireathylester, CH3COO-C6H 4-COOC2H5, F. 34°, breite, 
doppelbrechende Lamellen, nicht einachsig aufgerichtet; nicht kr.-fl.; amorphe iiber- 
kuhlbare Schmelze. — m-Acetoxybenzoesaureathylester, F. 37,5°, Biischel, Aggregat- 
polarisation, nicht einachsig aufgerichtet, nicht kr.-fl., amorphe, gut uberkiililbare 
Schmelze. — Yon 13 Praparaten, Alhyl- u. Acylderiw. des p,p'-Dioxybiphenyls, 
werden erwahnt der Dibenzyldiher (opt. zweiachsig positiv, nicht einachsig aufgerichtet), 
u. die p-Bis-p-tolylsulfurylverb. (stark doppelbrechende Spharolithe; unscharfes, 
verzerrtes, positiy einachsiges Krcuz). — 9 Praparate, Arylidenamine aus Bis-p- 
aminophenylbemstchisaureester u. Adipinsaureester, gaben mehr oder weniger deut- 
liche zweiachsige Formen. — Unter 32 Estern ein- u. zweibas. Sauren des p-Anisol- 
azophenols u. 33 Estern des p-Phenetolazophenols waren die meisten im kr.-festen 
Zustando zweiachsig positiv u . einige wenige Ester der hóheren zweibas. Sauren 
zuweilen stark  rerzerrt einachsig. — p-Anisol-p-azophenolstearhuit, C17H 35COO • C6H4 • 
N2-CsH4OCH3, F. 97°, goldgelbe, glanzende Blattchen, monotr. kr.-fl.; der tlbergang 
kr.-fl. — ->- am. fl. liegt bei ca. 85°. — p-Anteól-p-azophenylpalmitat, C15H31COO- 
CcH4-N„-C6H 4OCH3 (kr.-fest ■—->- am. fl.), gelbe Blattchen (aus Methylalkohol),
monotr. kr.-fl., F. 83° (k r.-f l.----->- am. fl.). — p-Phenetoł-p-azopihenyUtearinat,
C17HS6COO’C6H4-N2'C(!H4OC2H5, F. I  100°, F. 1193°, gelbe glanzende Blattchen 
(aus A.), enantiotrop kr.-fl. in  Schlieren; bei tlberkiililung wird eine 2. kr.-fl. Phase 
monotrop in  Stiibehen sichtbar. — pi-Phenetol-p-azopheTwlpalmitat, C15H31COO-C0H 4' 
N2-Cf,II4OC,Hv F. I  102°, F. I I  91°, gelbe, glanzende Blattchen (aus A.), cnantio- 
trop kr.-fl. in Schlieren, an kloinen TrSpfchen auCerdcm monotrop kr.-fl. Diese 
4 Ester werden in ihrcn kr.-fl. Phasen leiclit freiwillig einachsig aufgerichtet, das 
Achsenbild ist nicht verzerrt. Die kr.-festen Phasen sind dagegen nicht einachsig 
aufgerichtet, sondern zeigen oine zweiachsig positive Interferenzfigur. E in Zwang 
zur Aufrichtung hatte bei den festen Krystallen keincn Erfolg. — p-Anisol-p-azo- 
pJienyloleał, C17H33COO ■ C!GI 1 ■ 3ST„ ■ CcH 1OCR3, gelbe Krystalle (aus Methylalkohol),
F. I  64°, F. I I  52—55°, enantiotrop u. monotrop kr.-fi. — p-Phenetol-p-azoplienyl- 
oleat, C1,H 33COO-CcH4-N2-CcH4OC2H,, gelbe Krystalle (aus A.), F. I  79°, F. I I  63 
bis 55r, enantiotrop u. monotrop kr.-fl. Die kr.-fl. Phasen beider Oleate richten sieh 
leicht einachsig positiv doppelbrechend auf. Die festen Phasen krystallisieren aus 
den kr.-fl. Formen in  Spharolitlien, die im konvergentcn Licht keine Aufrichtungs- 
crscheinungen zeigen. Durch Druck in  diinner Schicht ist das Priiparat nach dem 
Erstarren unter -f—Nikols in seiner Grundmasse dunkel, im konvergenten Licht 
zeigen die dunklen Stellen ein deutliches, stark zweiachsig verzerrtes Achsenkreuz 
opt. positiyen Charakters. — p-Anisól-p-azophenylelaidinat, C17H 33COO ■ CcHi ■ Is 2 • 
C0H4OCH3, gelbe glanzende Blattchen (aus Methylalkohol), F . 76°, schwach mono
trop kr.-fl. In  selir diinner Schicht, besonders leicht bei Druck, schwach doppel
brechende Lamellen u. ein stark zweiachsig verzerrtes, positivcs Achsenkreuz, in 
dickeren Schicliten Spharolithe. Die kr.-fl. Phase tr i t t  nur an kleinen Tropfen in 
Erscheinung. — p-Phenelol-p-azophenylelaidinat, C17H 33COO-C0H 4-N2-C6H 4OC2H6, gold
gelbe Blattchen (aus A.), F . 73,5°; es gibt 2 monotrope kr.-fl. Phasen, beim Erkalten 
der Schmelze unter dem Konoskop einachsig aufgerichtet. Beim tlbergang der 
zweiten kr.-fl. Phase zur kr.-festen M. versclnvindet das unverzerrte Achsenbild, 
indessen bleibt an dunnen Stellen der kr.-festen Schicht ein weniger deutliches, ver- 
zerrtes, positives Achsenkreuz sichtbar. Die kr.-feste Form vermag sieh stellenweise 
freiwillig, leichter unter Druck, aufzurichten. — DianisoylatliyUnbisliydrochinon, 
C2H 4(OC6H 4'OCOC0H 4OCH3)2, stark doppelbrechende Spharolithe, zweiachsig; nicht 
einachsig aufgerichtet im kr.-festen Zustand, enantiotrop kr.-fl., F . I  240°, F. I I  169°.
— Diaceiylfithylenbishydrochinon, F. 138°, opt. positiv, keine einachsige Aufrichtung, 
nicht kr.-fl. Die Angabe in der „Chem. Kry stal lograpli ie der Fll.“ , S. 72, daB Mischmi- 
gen des Dibenzoats u. Diacetats des Athylenbishydrochinoiis kr.-fl. werden, beruht 
auf einem Irrtum . (Ztsehr. physikal. Chem. 1 2 9  [1927], 435—74. Halle, Chem. 
Tnst.) H il l g e r .

Otto Bliih, I>ie Hydratation. Sammełreferat. (Protoplasma 3 [1927]. 81—116. 
Berlin-Dahlcm.) L o h m a n n .

F. W ratsehko, Ober „ Volumanpassung“ in Losungen. Yf. beliandclt den Ein- 
flufi des Losungsm. auf das Yol. des gel. Stoffes. Ein in  yerschiedenen Konzz. des
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gleichen Lósungsm. gel. Stoff zeigt fiir die yerschiedenen Itonzentrationsstufen Unter- 
sehiede im spezif. Gew. So betragt z. B. D. der trookenen Gerbsaure in 40%ig. A. 
in  10°/0ig. Lsg. =  1,3476, in 15%ig. Lsg. =  1,3589, in 20%ig. Lsg. =  1,3696. Die 
Differenzen der berechnoton DD. gebon ein MaB fiir die Volumkontraktion. — Handelt 
es sieli um Lsgg. m it gleichen Lósungskonzz. in verschiedcnen Losungsmm., so ent- 
stelit nicht Volumkontraktion sondern Volumanpassung, worunter Vf. die Yolum- 
anderung eines Stoffes in  Lsgg., dio dureh die chem. N atur des Lósungsm. bedingt 
ist, yersteht. Gerbsaure in 15°/0ig. Lsg. hat in W. D. 1,4373, in 30%ig. A. D. 1,3717, 
in 60°/o'o- A. D. 1,3611, in  90°/oig. A. D. 1,3260. Aueh beim Vergleich der DD. ver- 
schiedener Stoffe in  fester Form u. in wss. Lsgg. zeigt sieh groCe Differenz, z. B. D. 
von festem NaCl 2,10, in 10%ig. Lsg- D- 1,7335. Aueh bei Tinkturen sind Volum- 
kontraktion u. Volumanpassung zu unterscheiden u. wurden fiir einige Beispiele in 
Tabellen zahlenmiiBig festgelegt. Auf Grund der Yolumunterss. wurden neuo Formeln 
fiir Tinkturen aufgcstellt. Graph. Darst. der Volumanpassung in Lsgg. von Tinctura 
Chinae, Tinctura Aloes, Tinctura Gallarum, Gerbsaure u. Saecharose. (Pharmaz. 
Presse 3 2  [1927]. 355—58. 399—402.) L. J o s e p h y .

Herbert S . Harned, Die thermodynamisclien Eigensdiajten einiger konzentricrler 
Saldosungen. Vf. gibt eine Gegeniiberstcllung des thermodynam. Yerh. von starken 
Sauren in  liomoanion. Salzlsgg. u. von starken Basen in homokation. Salzlsgg. Es 
werden die Methoden u. Ergebnisse der Best. des Ionenaktimlutsprod. u. der Dissoziation 
des IJ20  diskutiert (vgl. H a r n e d  u . J a m e s , C. 1927 . I. 228), u. es wird eine thermo
dynam. Definition der ,,individuellen Ionenaktivitaten“ gegeben; die Methoden żur 
Ermittlung der ,,individue]len Ionenaktivitatskoeffizienteti“ einfacher Elektrolyte 
u. Gemischo werden diskutiert. (Trans. Faraday Soc. 23  [1927]. 462—70. Phila- 
delphia, Univ. of Pennsylyania.) ' L e s z y n s k i .

E. Kordes, Die eutektische Gefrierpunktserniedrigung in binaren Gemischen. II. Mitt. 
(I. vgl. C. 1927. II. 8.) An Stelle der friilier yeroffentlichten Gleichungen (1. c.) werden 
einfachere Beziehungen zwisehen der eutekt. Temp. u. den FF. der Komponenten in 
binaren Systemen angegeben; desgleiehen aueh fiir dio Abhangigkeit der eutekt. Konz. 
vom Quoticnten aus den beiden FF., hieraus wird die allgemeine giiltige, von der Art
der Stoffe (s. Tabelle im Original) unabhiingige Gleichung - ^'b ’■

•* b -‘ o ®
abgcleitet, in der T a u. T b die FF. der rcinen Komponenten, T e die eutekt. Temp., 
a u. b dio im Eutektikum Yorhandenen Konzz. in Mol.-°/0 bedeuten. -—■ Dio Unters. 
von Systemen je zweier metali. Element© ergibt, dafj diese eine noch gróBere rela- 
tive eutekt. Gefrierpunktserniedrigung geben ais dio entsprechenden Systeme aus 2 
nicht assoziierenden binaren Elektrolyten. (In Mitt. I. sind dio metali. Systeme irr- 
tiimlicherweise unter dio Mol.-Yerbb. eingeordnet wordeń.) — Die eutekt. Gefrier
punktserniedrigung wird von der jeweiligen Temp. des Beginns des Platzwechsels der 
Atome im  Krystallgitter bestimmt. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 1 6 7  [1927]. 97 bis 
112. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silicatforseh.) E i s n e e .

A. Balandin, Oxydalion und Katalyse nach den Arbeiten von Moureu. Zusammen- 
fassende tlbersicht. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promy- 
sehlennosti.] 4  [1927]. 637— 41.) B ik e e m a n ."

Harry Medforth Dawson und William Lowson, Same- und Salzwirkungen bei 
katalylischen Beaklicmen. X I. Die Iiydrolyse von Athylacełat und die katalyłische 
Kettenlinie. (X. vgl. C. 1 9 2 7 . II. 2533.) Es wird die Anfangsgeschwindigkeit der Hydro- 
lyse von Alhylacełał bei 25° in  Ggw. von Acetatpuffern 0,1-n. Essigsaure +  a:-n. Na- 
Acetat bestimmt. Mit steigendem Salzgeh. fallt die Geschwindigkeit zuerst zu einem 
Minimum u. nimmt dann ais lineare Funktion von x  zu. Die beobaehtcten Geschwindig- 
keiten entsprechen der Annahme, daB die Katalyse von der vereinigten Wrkg. der 
H ’-, CH3-COO'- u. OH'-Ionen u. der undissoziierten Sauremoll. herruhrt: v — kh [H ] -f- 
K  [A'] +  kon  [OH'] +  km [HA] • km =  14,5 X 1 0 - ;  ka =  2,0 X 10“7; kem =  6,5; 
kh — 6,1 X 10-3. Der Zusammenhang zwisehen der Reaktionsgeschwindigkeit u. der 
Ph laBt sieh m it groBer Annaherung dureh eine Kettenlinie darstellen mit dem Mini
mum (pn) =  5,07, v =  2,48 X 10~7. Der Hauptunterschied mit der Aceton-J2-Rk. 
bestelit darin, daB bei letzterer die Quotienten km/kh, k j k h u. kon/kh viel groBer sind, 
wahrend kou/ka kleiner ist. (Journ. chem. Soc., London 1927 . 2444—51. Leeds, 
TJniy.) K e u g e r .
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Charles Gilpin Cook, New typo qucstions in chemistrv. New York: Globe B’k. Co. 1927.
(112 S.) 12°. Lw. 80 c._

Hugo KauHmann, Allgcmeine und physikalische Chemie. Tl. 1. Berlin: W. de Gruyter
& Co. 1927. kl. 8°. =  Sammhmg Goschen. 71. 4. Aufl. (153 S.) Lw. M. 1.50. 

Nevil Vincent Sidgwick, The Electronic theory of valeney. London: Oxford Univ. Pr. 1927.
(322 S.) 8°. 15 s. net.

A x. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .

A. Smits, Umwandlung von Elernenten. (Ygl. C. 1926. I. 824. II. 158.) Nach 
mchreren vergeblichen Verss. m it verschiedenen Lampenkonstruktionen, Hg spektro
skop. in elektr. beeindrucktem Pb nachzuweisen, gelang es Vf., Hg nachzuweisen, 
wenn die Eunkenmethode m it Pb-Elektroden bei 160 000 Y u. 10—20 mAmp. in  CS2 
ais Dielektrikum angewandt wurde. In  30 g eines Gemisches von dispergiertem Pb 
u. Kohlo wurden nach der Behandlung 0,1—0,2 mg Hg gefunden. In  analogen Verss. 
m it Pt-Elektroden s ta tt Pb-Elektroden wurde in  2 Eallen kein Hg, im 3. Eall, wo 
frisches CS2 angewandt worden war, etwas Hg gefunden, aber nicht sovicl wie mit 
Pb-Elektroden. Weitere Verss. m it Pt-Elektroden fielen wieder negativ aus. Daraus 
ergab sich ais Reinigungsraethode fiir CS., die Eunkenentladung m it Pt-Elektroden, 
die nach i y 2 Stdn. vollig Hg-freies CS2 lieferte. Da Verss. m it Pb-Elektroden u. derart 
gereinigtem CS2 ebenfalls negativ ausfielen, neigt Vf. zu der Ansicht, daB auch in den 
ersten Verss. das Hg wenigstens teilweise, wenn nicht ganz aus dem CS2 stamme. 
(Naturę ISO [1927]. 475—76. Amsterdam, Univ.) E. J o s e p h y .

A. Som m erfeld, Zur Elektronentheorie der Metalle. Ausgehend von der E e r m i- 
schen S tatistik entwickelt Yf. auf Grund der PA U L lschen Darlegung, daB das Elektronen- 
gas sohon bei gowóhnlicher Temp. vóllig entartet ist, eine Elektronentheorie der Metalle. 
In  dieser Theorie verschwindet die Schwierigkeit, daB, wie die klass. Theorie fordert, 
die Elektronen einen merklichen Beitrag zur spezif. Warnie liefern miissen, was mit 
der Beobachtung im Widersprueh steht. Denn da das Elektronengas en tartet ist, 
wird seine innere Energie in erster Naherung unabhangig von der Temp., seine spezif. 
Warme ist also gleieh Nuli. In 2. Naherung ergibt sich fiir Zimmertemp. u. pro Mol. 
des Metalls, daB die spezif. Warme nur etwa -R/100 (E  =  Gaskonstante) betriigt, 
was m it den Bcobachtungen vereinbar ist. Die Vorstellung des Elektronengases 
im Metali wird auf die elektr. u. therm. Leitung angewandt. Fiir das W ie d e m a n n - 
ERANZsche Gesetz liefert die S tatistik  fiir das entartetc Gas don Zahlenfaktor jt2/3, 
der sich den Beobaehtungen besser anschlieBt ais der DrudescŁlc Eaktor. Bei der 
Anwendung der Theorie auf Kontaktpotentiale u. dio VOLTAseho Spannungsreihe 
ergeben sich die Werte in  richtiger GroBenordnung, aber m it umgckehrtem Vorzeichcn. 
Die Theorie gestattet auch eine Berechnung der A ustrittsarbeit eines Elektrons ins 
Vakuum. Der GroBenordnung nach werden nach der neuen S tatistik  auch die Werte 
fiir den Thomsoneffekt, den Peltiereffekt u. die Thermokraft richtig wiedergegeben, 
wahrend sich nach der klass. Theorie groBcre Abweichungen yon den Beobaehtungen 
ergeben. — Die Betrachtungen sind gekennzcichnet durch die Abwesenheit jeder 
besonderen Hypotheso iiber die Wechselwrkg. zwischen den Elektronen u. den Metall- 
atomresten. (Naturwiss. 15 [1927]. 825—32. Miinehen.) E. JOSEPHY.

Donald H. Loughridge, Die Iiichtung der Phofodeklronenemission. Es werden 
die Bahnen der Photoelektronen in einer W lLSO N -K am m er, durch welche ein mono- 
ehromat. MoKa-Rontgenstrahl schieBt, m it einer Stereoskopkamera aufgenommen. 
Es wird die Riehtung der Photoelektronen von Wasserstoff, Luft u. Argon auf diesem 
Wege imtersucht. Im  ganzen werden dabei 445 Bahnen, von denen 231 im Argon, 
123 in Luft u. 91 in Wasserstoff yerlaufcn, untersuclit. Die Ergebnisso werden in Kurven 
aufgenommen u. dabei gefunden, daB bestimmte Winkol besonders starkę Erequenzen 
haben. Alle drei Kurven zeigen bei 70°, bczogen auf den einfallenden Róntgenstrahl, 
ein Maximum, d. h. einen bevorzugten Winliel fiir die Photoelektronen. Das Masimum 
ist im Ealle des Wasserstoffs etwas schiirfer ais bei den anderen Gasen. Die Ergebnisso 
zeigen einen W ert fiir den Winkel der Vorzugsrichtung, der kleiner ist ais der yon 
B o th e  u. A u g ee  gefundene. (Physical Rev. [2] 30 [1927]. 488— 93. California 
Inst.) B e n j a m in .

W. J. Jackson, Sekunddremission des Molybdans infolge Beschiejiung durch stark 
beschleunigte Ionen der Alkalimetalle. Eortsetzung der C. 1926. II. 2767 referierten 
Unters. Die Arbeit wird nun ausgedehnt auf die Ionen des Na, Rb u. Cs. Dio hierfiir 
yerwandte Apparatur ist die gleiehe wie in der obigen Arbeit. Dio benutzten Ionen
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werden mit dor Eisenkatalysatormasso nach K unsm an  horgestellt. Die Ionen treten 
hier alle oinfach positiy goladen auf. Das Na+-Ion zeigt boi den Verss. eine Reflektion 
des positiyen Ions bis zu 3 oder 4%  unabhangig von der Beschleunigung des stoBenden 
lons u. bei 1000 V eine Elektroncnemission von ca. 2%. Die Verss. m it Rb-Ionen 
zeigen eine Reflektion der Ionen kleiner, ais 2% u- innerhalb der Fehlergrenze keine 
Klektronenemission. Cs+ gibt boi 1000 V eine Sekundaremission von ca. 9%. Durch 
die Verss. is t gezeigt, dafi, wenn eine Oberfliiche unter diesen Bedingungen zur Sekundar
emission fahig ist, die Ausbeute an Sekundaremission eine Funktion der Beschleunigung 
der stoBenden Ionen ist. (Physical Rey. [2] 30 [1927]. 473—78. Princeton, Uniy.) B e NJ.

C. DaviSson und L. H. Germer, Eine Beme.rh.mg zur thermionischen Arbeit-s- 
funklion von Wolfram. (Vgl. DuSHMAN u. andere, C. 1925. I. 2529.) Vff. bringen bei 
ihren friiher (C. 1923. I II . 1376) gegebenen Messungen eine Korrektur der Spannungs- 
konstanten fur den SCHOTTKY-Effekt an u. erhalten mit einer Spannungskonstanten 
4,82 V fiir das Voltiiquivalent der Arbeitsfunktion von W bei 2270° absol. 4,91 V wie 
friiher. Die Leitungselektronen im D raht besitzen also keine n. therm. Energien. 
(Physical Rev. [2] 30 [1927], 634—38. New York.) R. K. Mu l l e r .

Henry A. Barton, Die Ionisation von Chlorwasserstoff durch Elektronenslope. 
Die Prodd. der Ionisation von HC1 am gluhenden W-Draht m it Spannungen bis 75 V 
wurden massenspektrograph. untersueht. Zunachst wurden gefunden H+, H ,4, 
(H„0)+, (HC1)+ u. Cl2+, letzteres nur boi Drucken iibor ca. 0,01 mm. In  der Haupt- 
sacho bilden sich (HCi)+ u. H 2+; das Entstehen von molekularem H„ wurdo auch aus 
der Druckerhóhung bestatigt. Mit einer besonders konstruierten Form des Massen- 
spektrographen wurde oino genauere Analyse vorgenommen, bei der sich (HC137)+ u. 
(HC135)+, sowie (CI37)+ u. (Cl35)+ etwa im Verhaltnis 1: 3 deutlich unterseheiden lieBen. 
Tm Verlaufe langerer Evakuierung gingen C1+ u. die H-Ioncn ebenso wie (H20)+ gegen- 
iiber den (HC1)+ zuriick u. waren nach vdlligem Yerschwinden des Wasserdampfes 
nicht mehr naehweisbar. Von negativen Ionen wurdo hauptsachlich Cl-  gefunden, 
das sehon m it StóBen unter 3 V auftrat. Der Bldg. von (HC1)+ entsprach eine Spannung 
von 13,3 ±  1,5 V, der von H+ eine solcho von i6  ±  1,5 V. Es findet also beim Elek- 
troneństoB nieht der ProzęB HC1 -(- W  =  H+ -j- Cl-  sta tt, sondern Molekulionenbldg.: 
HC1 +  W =  (HC1)+ +  e (dann weiter e +  HC1 — > H  +  C1-, 2 H  — ^  H =, da neben 
den Cl keine H+ gefunden wurden); vollig in Ubereinstimmung m it friiheren Befunden 
an anderen IMoll., d. h. die stoBenden Elektronen sind infolge ihrer geringen M. nicht 
imstande, die Bewegung des Kernes merklieh zu andern, sondern nur die der ge- 
troffenen Elektronen. (Physical Rev. [2] 30 [1927]. 614—33. Princeton u. H a rv a b d  
Uniy.) R. K. M ullep ..

H. B. Wahlin, Kritisclie Polenliale von Kupfer durch Elektronenstop. Vf. be- 
sehreibt eine ElektronenstoBmethode, m it der die krit. Potentiale der yersehiedenen 
Atomzustande des Cu bestimmt wurden. Die gemessenen Werte stimmen m it den yon 
SoMMERFELD aus spektroskop. Daten berechnetcn gut uberein. (Naturę 120 [1927]. 
585. Madison [Wisc.], Uniy.) E. J o s e p h y .

Aristid Grosse, Die Isolieruny des Protacliniums (Element 91). (Naturo 120 
[1927], 621. — C. 1927. II. 2272.) E. J o s e p h y .

C. Chamie, U ber die Existenz von Atomgruppen von Radioelemenlen in  sauren 
Losungen und auf mit Emanation alctimertcn Oberflachen. (Vgl. C. 1927. H. 2148.) 
Man erhalt auf der photograph. P latte „S tem e“ , d. h. aus einem Punkt ausgehende 
Spuren mehrerer Strahlen, auch bei Verwendung von anderen radioaktiven Substanzen 
u. unter anderen Bedingungen: 1. Man bedeckt die P latte m it Glimmer u. laBt eine 
saure Lsg. von Po oder vom akt. Nd. des Th  auf dem Glimmer eindunsten. 2. Man 
gieBt auf dio m it Vaselin oder Glimmer geschiitzte P latte eine saure Lsg. von Po.
з. Man setzt ein Glimmerplattchen der Einw. der Th-Emanation aus u. bringt das 
aktivierte Plattehen m it einer photograph. P latte in  Beruhrung. — Da aus einem 
Punkt mehrere Strahlen ausgehen, so miissen in  diesem Punkt mehrere radioakt. 
Atome beisammen sein. Es existieren also Atomgruppen in  sauren Lsgg. ebenso wie 
in Hg (vgl. 1. c.) (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 770—72.) B ik e r m a n .

Karl Przibram, U ber die Verfarł>unęj des gepreftten Steinsalzes. (Vgl. die friiheren 
Arbeiten des Vf. u. von M. B e l a r , C. 1924. I. 1479. II. 588. 1927. I. 1793. 1754. EL 
1807.) Einseitig schwach gepreBtes Steinsalz yerfarbt sich unter Becąuerelstrahlung 
raseher gelb ais ungepreBtes, die Farbimg ist aber labiler. Einseitig stark gepreBtes 
Steinsalz (iiber 400 kg pro qem) farbt sich bei der Bestrahlung grunlichgelb bis schwarz
и. wird dann bei Belichtung m it Tageslicht blau. Dio Reihenfolgo von Druck u. Be-
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strahlung is t fiir die Blaufiirbung gleichgiiltig. Bei Drucken iiber 5000 kg pro qcm 
nimmt die Verfarbbarkeit insbesondere die Fahigkeit blau zu werden, wieder ab. 
MiiBiges Erhitzen vor der Belichtung, intensivo Belichtung oder sehwaehc Bestrahlung 
ergeben mehr violette Tone. Erliitzung auf etwa 200° hebt die Druckwrkg. auf. Partiell 
geprcfito Krystalle lassen nach Bestrahlung u. Belichtung durch den Farbunterschied 
die Gebiete verschieden starker Beanspruchung deutlich erkennen, die durch Rhomben- 
dodekaedergleitflachen voneinander getrennt sind. Bestrahlte Krystalle leuchten beim 
plótzlichen Pressen heli auf. GepreBte Stellen zeigen nach der Bestrahlung bedeutend 
yeratarkte Thermolumineszenz u. Radiopliotolumineszenz, nacli der Bestrahlung ge- 
prefite yerringerte Radiophotolumineszenz u. eino anfangs schwachere, bei starkem 
Erhitzen starkere Thormolumineszenz ais ungepreBte. Die Erscheinungen lassen sich 
ungezwungen durch die friiher gemachten Annahmen erklaren, daB gestórte Stellen 
des Gitters fiir die Verfarbung in Betracht kommen u. daB die gelbe Farbę von Katrium- 
atomen herriilirt, die irgendwie starker durch das Gitter beeinfluBt sind, die blau- 
yiolette von Na-Atomen, Moll. oder Komplexe, die ganz oder nahezu vom Gitter- 
einfluB befreit sind. SchlieBlich wird erortert, welche TJmstande dafiir spreehcn, daB 
das natiirlicho Blausalz einer die Blaufarbung erklarenden Druckwrkg. ausgesetzt 
war, die in einigen Fullcn, wie dem violetten Halleiner Fasersalz, ais sichergcstellt 
zu betrachten ist. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I la .  136 [1927]. 43—56. Wien, 
Inst. f. Ra-Forschung.) P h i l i p p .

Robert Frisch, U ber die Wir kun g von langsamen Kathodenstralden auf Steinsalz. 
(Vgl. vorst. Ref.) Mit Riieksicht auf die theoret. tlberlcgungen von K. P r z ib r a m  
u. M. B e l a r  (C. 1924. II. 588) beabsichtigt Vf. die Unters. der Frage, ob es m it lang
samen Elektronen moglich ist, Steinsalz zu yerfarben, u. bei welcher durchlaufenen 
Spannung die untere Geschwindigkeitsgrenze liegt. Bei der zunachst angestellten 
W ied erh o lu n g  d e r GOLDSTEINsehen Verss. (Physikal. Z tseh r. 3. 149. [1902]) m it 
raschen Katliodenstralilen (10000—30000 Volt) wurde eine erhóhte Leitfahigkeit der 
yerfarbten Steinsalzstucke festgestellt. Bei den Verss. m it langsamen Kathoden- 
stralilen wurden Gliilikathoden yerscliiedenstcr A rt yerwandt, Verfarbungen jedoch 
nicht crhalten. Hingegen konnte Kathodofluoreszenz bis 30 Volt, Kathodothermo- 
lumineszenz bis 10 Volt yerfolgt werden. Bei den Verss. m it langsamen Kathoden- 
strahlen erwies sich ein Metallnd. ais storend, der aus zerstśiubtem Kathodenmaterial 
bestand. E r tra t  immer an der Stelle des Auftreffens der Elektronen auf, auch wenn 
diese magnet, abgelenkt wurden. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. I la .  136 
[1927]. 57—64. Wien, Inst. f. Ra-Forschung.) P h i l i p p .

Berta Zekert, Zur Verfarbung des Steinsalzes und des Kunzits durcli Becąuerel- 
strahlen. (Vgl. vorst. Reff.) Es werden die Resultate quantitativer, experimenteller 
Unterss. der Verfiirbung durch (1- u. y-Strahlen u. der Entfarbung im Dunkeln dar- 
gelegr. Die bei yerschiedenen Tempp. angestellten Entfarbungsyerss. am Steinsalz 
u. K unzit gelten vor allem einer Best. der Abhangigkeit der Dunkelrk. von der Temp. 
Sie ergeben, daB die Konstantę <5 der Entfarbungsgeschwindigkeit der labilsten Zentren 
bei beiden Mineralien das v a n t ’ HoFFsche Gesetz der Reaktionsgeschwindigkeit 
In 6 —  —G /T  -f- B  befolgt, u. daB einer Temperatursteigerung von 20 auf 30° ein 
Anwachsen des 5 beim Steinsalz fiir 440 m/f auf das 1,73-fache, fiir 480 m/it auf das
1,75-faehe, u. beim K unzit fiir 670 m/t auf das 1,66-fache entspricht. AuBerdem konnte 
beim Steinsalz schon weit unterhalb 200° u. boi Strahlendosen, die zum Blauumschlag 
noch lange nicht ausreiclien, eine photometr. nachweisbaro irreversible Zunahme der 
Absorption in den liingeren Wellen, beim K unzit ein deutlich sichtbarer Farbumschlag 
von Griin in R ot festgestellt werden. Diese Erscheinungen werden durch eine parallel 
m it der Ausheizung laufende Umwandlung der Farbzentren gedeutot. Es wird auch 
auf die Aualogie hingewiesen, die sich in  dem Verh. der braunen u. blauen Zentren 
des Steinsalzes u. der griinen u. roten des Kunzits bemerkbar mach te. Hierauf folgen 
die Ergebnisse von Verfarbungsverss., die am Steinsalz bei verschiedenen Tempp. 
ausgefiihrt wurden. In  Ubereinstimmung m it den bisher gewonnenen Erfahrungen 
u. m it P r z ib r a m s  Theorie (C. 1927. I. 1793) lassen sich die Anstiege der Yerfarbungs- 
kuryen nicht durch eine Zentrenart, wohl aber durch die Annahme mehrerer ver- 
schieden stabiler Zentrenarten erklaren u. werden die Sattwerte, die sehr stark yon 
der Temp. abhangen, viel friiher erreicht ais bei Zimmertemp. Verfarbungsverss. 
an einem kaliforn. Kunzit bestatigten den schon von B e l a r  (C. 1924. I. 1479) beob- 
achtet-en zweistufigen Anstieg der Absorption, der sich nach P r z ib r a m  in  befriedigender 
Weise durch eine Ubereinanderlagerung einer stabilen u. einer labilen Zentrenart, die
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durch die Strahlung auch zerstórt wird, erklaren lafit. (Sitzungsber. Akad. Wiss. 
Wien. Abt. I la .  1 3 6  [1927]. 337—55. Wien, Inst. f. Ra-Forscliung.) P h i l i p p .

P. H. van Cittert und H. C. Burger, Wahre und scheinbare Breite von Spektral- 
linien. (Physica 7. 149—56. — C. 1927'. II. 1435.) K. W o lf.

R. W. Wood und A .L.Loom is, Speklren von Hochfreąuenzenlladungen in  Hoch- 
mkuumróhren. Sorgfaltig gereinigte, mit der Holweckpumpe ovakuierto Rohren 
m it Elektroden aus Sn-Folie wurden mit Wechselstrom m it 3 m Wellenlange an- 
geregt. Das blaue IV assersloffspektrum tra t auf, das aber, went) die Pumpe ein- 
geschaltet blieb, bald verschwand u. durch die olivgriine, fur den Sauerstoff charak- 
terist. Entladung ersetzt wurde, wahrend die Róhrenwiinde rubinrot phosphorescierten. 
Aufier den Linien des Sa,uerstoffs enthielt das Spektrum noch C-Linien, die bei langerer 
Pumparbeit allein zuriick blieben. Die Phosphorescenz schcint m it dem Vorhanden- 
sein positivcr Sauerstoffionen yerlmiipft zu sein, aber der Mcchanismus ihrer Ent- 
stehung is t noch nicht aufgeklart. (Naturę 1 2 0  [1927], 510. New York.) E. J o s e p h y .

R .A .M illikan und I.S .B ow en, Spektrale Beziehungen von Linien aus Atomen 
der ersten Reilie des periodischen Systems. Dio friiher (vgl. z. B. C. 1927 . II. 1542) 
aufgestellten Spektrenregeln werden zusammengefaBt u. ihrc Anwendungen an 1- bis 
7-Elektronensystemen im einzelnen gezeigt. Es werden neue Berechnungen der loni- 
sierungspotentialc der Elementc der ersten Reihe mitgeteilt:

Li Be B C N O  F  Ne
I. 5,371 9,50 8,34 11,3 14,494 13,565 16,9 21,482

II. 18,141 24,2 24,289 29,56 34,999 32,3
III. 37,786 45,5 47,2 54,8
IV. 64,23 77,0

(Philos. Magazine [7] 4  [1927]. 561—80. Pasadena, Calif. Inst. of Teehn.) R. K. Mij.
I. S. Bowen, Der Ursprung des Nebelspektrums. Es wird wahrscheinlich gemacht, 

daB die Nobellinien von stark ionisiertem Sauerstoff u. Stickstoff 0 (I, Om, Nn u. NIn 
herriihren. (Naturę 1 2 0  [1927]. 473. California Inst. of Technol.) Ę. JOSEPHY.

P. K. Kichlu, Das Speklncm des ionisierten Kryptom. Vf. ha t die Linien des 
ionisierten Kr in  3 Gruppen klassifiziert. (Naturę 1 2 0  [1927]. 549. Patna [Ind.], 
Science Coli.) E. J o s e p h y .

Y. Sugiura, Anwendung der Scliroedingersćhen Wellenfunklionen auf die Be- 
rechming der Ubergangsmoglichkeiten fu r  die Prinzipalserie des Natriums. Im  AnschluB 
an Naherungsrechnimgen von KRAMERS (Ztschr. Physik 3 9  [1926]. 828) versucht 
Vf. unter Anwendung der Theorie der Wcllenfunktionen von ScHBOEDINGER die 
Ubergangsmoglichkeiten fur die Prinzipalserie des opt. Na-Spektrums zu berechnen. 
Dazu werden zuerst das Zentralfeld u. die Eigenfunktioncn der 3l-, 32- u. 42-Zustande 
des Na-Atoms bereelmet u. daraus dic Ubergangsmoglichkeiten u. die Zahl "der Streu- 
elektronen. Vom ersten bis zu den hóheren Gliedern der Prinzipalserie fallt die Zahl 
der Streuelektronen rasch ab, ihre Summę ist nahe gleieh 1 iibereinstimmend mit 
experimentellen Befunden von MlNKOWSKl (C. 1926 . II. 1243). (Philos. Magazine 
[7] 4 [1927]. 495— 504. ICopenhagen, Inst. f. teor. Fisik.) R. K. MuLLEH.

Lord Rayleigh, Serien von Emissions- und, Absorptionsbanden im Quecksilber- 
spektrum. (Vgl. C. 19 2 7 . I I . 1236.) Im weniger brechbarcn Gebiet (3000—2600 A) 
werden 42 Emissionsbanden (anfanglicher Abstand 250 cm-1, extrapolierter Kon- 
vorgenzpunkt nahe der Resonanzlinic 2537 A) u. 48 Absorptionsbanden (anfang
licher Abstand 148 cm-1 , Konvergenzpunkt ca. 2645 A) beobachtet; die Emissions- 
u. Absorptionsbanden sind diffus u. symmetr. Beide Bandensystcme ff.llen fiir 
ea. 7 Banden um 2715 A zusammen, an der langwelligen Seite sind jedoch die Ab
sorptionsbanden dichter ais die Emissionsbanden, an der kurzwelligeren Seite ist 
das Umgekehrte der Fali. Im  starker brechbaren Gebiet (2350—2290 A) wurde 
beobachtet: I. eine Serie von symmetr. Emissionsbanden, ohne Kopfe, die nur fiir 
eine kurze Entfernung von 2345 A aufgelóst wurden u. die in ein scheinbar kontinuier- 
liches, genau bei der verbotenen Linie 2270 A endendes Spektrum iibergehen; Ab
stand ca. 70 cm-1 ; II. eine Serie von 4 Banden in  der Absorption (2341—46, 2337, 
2333 u. 2330 A), die nahezu das Gegenstiick zu den ersten 4 Emissionsbanden (I), 
(2345, 2338, 2334 u. 2330 A) bilden; III . eine Serie von 48 feineren, z. T. den Banden (II) 
uberlagerten Absorptionsbanden vom n. Typus, bis 2297 A gemessen; ^ler Abstand 
ist fiir dio ersten 20 beobachteten Intervalle nahezu konstant (ca. 18 cm-1) u. nimmt 
dann ab; Konvergenzpunkt ca. 2264 A; dieser Punkt entspricht einer Dissoziation 
in  ein neutrales u. ein zum 1 3P 2-Zustend angeregtes Atom. Die Emissionsbanden
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des starker breclibaren Systems selieinen m it der verbotenen Linie 1 1<S0—3P , 2270 A 
in Beziehung zu stehen. (Proeeed. Roy. Soe., London, Serie A. 1 1 6  [1927]. 702 
bis 719.) K r u g e r .

I. B. Green und R. A. Loring, Die Spektren von Z inn und ihre Zeemaneffelcle. 
(Vgl. C. 19 2 7 . II. 1543. 1785.) Die Spektren von S n l  (neutral), Sn I I  u. S n l l l  
werden naeh ihren Zeemaneffekten ldassifiziert. Das Sn I-Spektrum hat 5 tiefere 
Niveaus: 3P 0J2, 1D2' u. 1S0', entsprechcnd der Konfiguration 5352, ferner 4 Niveaus 
aus óoGj m it 3P 012' u. 1P1' u. 12 Terms aus 5253, von denen 3D1 u. 3F„ sicber, 3D„ u. 
3F2' wahrscheinlich u. die anderen unsieher sind. Die Summę der g-Werte ist konstant. 
Die Ionisierungsspannung wird fur Sn I  zu 7,37 ±  0,5 V berechnet, die Resonanz- 
spannung zu 4,30 V. Das Sn II-Spektrum  ist ein Dublettspektrum m it einer Prinzipal- 
Dublettdifferenz 4253 cm-1 . Es werden alle Serien von der scharfen bis zur Funda- 
mentalserie gegeben u. abnorme Linien aus der Konfiguration 515„52. Das Sn II- 
Spektrum wird m it dem In  I-Spektrum verglichen. Das Ionisierungspotential fur 
Sn I I  w ird auf 14,5 V, das Resonanzpotential auf 6,5 V gesehiitzt. Das Sn III-Spektrum  
besteht aus Tripletts u. Singuletts wie bei Cd I. Es werden melirere Serien gegeben 
u. eine charakt-erist. PP'-K om bination im auBersten Ultrayiolett. Die lonisierungs- 
spannung fur Sn I I I  ergibt sieli zu 30 V, die Resonanzspannung zu 6,81 V. Es werden 
aus den Ergebnissen Schliisse gezogen fur die Klassifizicrung von Ge II- u. In  II- 
Spektren. (Physical Rev. [2] 30  [1927]. 574—91. JEFFERSON Physic. Lab. H a r v a r d - 
Univ.) R. K. Mu l l e r .

Jacob Papish und F .E .A gel, Mischgelb. Eine Komposition aus einer 2 cm 
dicken Zelle m it NdClr Lsg. (4 g N d20 3 auf 100 eem) u. einer 3 cm dicken Zelle m it 
gesiitt. KCrOt- Lsg. erscheint in  der Durchsicht ausgesprochen gelb u. absorbiert das 
spektrale Gelb. Gemische von alkal. Lackmuslsg. u. KCr04-Lsg., die hinreichend 
konz. sind, um das spektrale Gelb zu absorbieren, sind deutllch rot, u. wenn sie so 
lange verd. werden, bis sie in  der Durelisicbt gelb erscheinen, lassen sie das spektrale 
Gelb durck. (Journ. physical Chem. 3 1  [1927]. 1746—47. Co r n e l l  Univ.) K r u g e r .

P. Vaillant, Absorption von Erythrosinlosungen in  der Nahe wid in  einigem Abstand 
vom Absorptionsniaximum. (Journ. Pkysiauc Radium [6] 8. 391—96. — C. 19 2 7 . 
II. 546. 2534.) ‘ B iic e r m a n .

Edmond Vellinger, Uber das Drehungsvcrmógcn von Wein-saure. Die Kritilc 
von L o x g c iia m b o u  (C. 19 2 7 . I. 1148) an den Ergebnissen des Vf. wird ividerlegt 
mit dem Hinweis, daB man zur Eeststellung der Grcnze des Rotationsvermógens der 
Weinsaure Konzz. wahlen muB m it einem ph 5— 6 u. daB auck besonders lange Polari- 
sationsrohre die Blessung des Rotationsvermógens sebr verdimnter Lsgg. niclit móglicb 
machen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 4  [1927], 1010—12.) H a m b u r g e r .

Alexander Smakula, Einige Absorptionsspehira von AUcalihalogenidphosplioren 
mit Silber und Kupjer ais wirksamen Mełallen. (Vgl. H iL SC H , C. 19 2 7 . II. 2648.) In  
Chloriden u. Bromiden des Na u. K  wurden nach Zusatz von Ag- u. Cu-Ionen folgende, 
zur Phosphorescenzerregung fiihrende selektiyen Absorptionsbanden gemessen: NaCl +  
Ag /  =  210 mu, NaBr +  Ag /  =  219 m«, NaCl -(- Cu /  =  255 m//, NaBr +  Cu == 
259 m/<, KC1 -j- Cu /. =  265 m/i, K Br -)- Cu ). — 265 m/;. Die mit Ag-Ionen herstell- 
baren Absorptionsbanden heben sich in KC1 nur noch sclilecht, in KBr prakt. nicht 
mehr erkemibar von einer kontinuierlich zu kurzeń Wellen ansteigenden Absorption 
ab. AuBerdem wurden noch die Absorptionsspektren folgender Krystalle gemessen: 
reines NaBr; roines K J ; 99% KC1 +  1% K J ; NaCl m it dem fremdcn Anion N 0 3; 
85°/0 N a C l+  15% AgCl; Mischkrystalle aus AgBr u. KBr. Die Messungen ergeben, 
daB reines krystallin. AgCl bzw. AgBr erst unterhalb 250 bzw. 260 m/t zu absorbieren 
beginnt. Das N 0 3-Anion erzeugt 2 charakterist. Absorptionsbanden, die nicht zur 
Phosphoresccnz fiihren. (Ztschr. Physik 45  [1927]. 1— 12. Góttingcn, Univ.) E. Jo s .

N. Gudris und L. Kulikowa, Der Photoeffekt an belicliteten Salzen. Der Photo- 
effekt an m it dem Lichte verschiedener Metallfunken bestrahlten Halogensalzen 
wird m itte ls  der M lLLIKANschen S ch w eb ekondensa to rm ethode  untersucht. Yor- 
belichtung m it ultraviolettem Licht verschiebt die Grenzen der beim Photoeffekt 
w irk sam en  Wellenlangen nach Rot hin, sichtbares Licht in entgegengesetzter Richtung; 
es ist dabei gleichgiiltig, ob der Photoeffekt sofort nacli der Vorbelichtung oder nach 
langerer Aufbewahrung des Salzes im Dunkeln bestimmt wird. F ur durch Rontgen- 
strahlen, y-Strahlen, Elektrolyse oder natiirlich gefarbtes NaCl wurden nahe die 
gleiehen Photoeffektgrenzen gefunden; nur sehr lange u. intensive Rontgenbestrahlung
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versohiebt dieselben bis ins sichtbarc Gebiet. (Ztsehr. Physik 45 [1927]. 801—07. 
Leningrad, Physik.-Techn. Rontgeninstitut.) Marsson .

R. J. Piersol, Photoeleklrische Leitung in  Selen. Vf. benutzt eine Sc-Zelle m it
0,001 cm Schichtdicke (Durchdringungsschicht des Lichts 0,0014 cm), die bei Be- 
strahlung m it 100 FuB-Kerzcn bei 100 V einen photoelektr. Strom von 10 mAmp 
gibt. Es wird festgestellt, daB der Photostrom proportional der Quadratwurzel der 
L ichtintensitat ist, was aueh theoret. abgcleitet wird. Vf. crklart die lichtelektr. Leit- 
fiihigkeit des Se dureh Freisetzen von Elektronen, er kalt dic allotropc Umwandlung 
einer isolierenden in eine leitende Form des Se fiir unwalirscheinlich. Wahrend bei 
Abkiihlung auf —180° der Dunkelstrom innerhalb 15 Sek. auf 35,5%, nach 10 Min. 
auf 0,000 046% seines Wertes bei Zimmertemp. sank, ging der Liehtstrom binnen 
8 Min. auf 179% seines Wertes hinauf, um dann zu sinken u. nach 2 Stdn. einen kon- 
stanten W ert von 82% des friiheren zu erreichen. Dureh Vcrwendung einer diinnen 
Schicht lafit sieh der Dunkelstrom stark herabsetzen gegeniiber dem Liehtstrom. 
(Physical Rev. [2] 30 [1927]. 664— 72. W e s t in g h o u s e  Co., East Pittsburgli 
Pa.) R . K . Mu l l e r .

T. J. Parmley, Photoelektrische Schicelle von Wiamut-Einkrystallen. Von Bi-Ein- 
u. Mehrkrystallen wurden im Vakuum jeweils frische Oberflachen geschnitten u. mit 
Hg-Linien von 2400—2894 A dio photoelektr. Ermiidungserscheinungen gepriift. 
Der Schwellenwert lag zuerst zwisehen 2894 u. 2804 A, nach Erreichen konstanter 
Werte bei 2560 ±  10 A fiir den Einkrystall, 2567 ±  10 A fiir den Mehrkrystall, unter
sucht bei 10~° mm Druck, dagegen bei 2835 ±  10, bzw. 2830 ±  10 A unter 10~7 mm 
m it wieder frisclien Oberflachen. Dio Kurven w'erden m it denen anderer Autoren 
verglichen. Die Frage, woher die Schwellenyerschiebung bei geringerem Vakuum 
kommt, wird nach entsprechenden Verss. dahin beantwortet, daB 0 2, N,, C02 nicht 
dio Ursache sein konnen, eher Verunreinigung dureh Diimpfo aus den verwendeten 
Kittm aterialien. (Physical Rev. [2] 30 [1927]. 656—63. C'ORNELL-Univ.) R. K. Mu.

Emest Gr. Linder, Photoelelctrischer Effekt und Oberflachcnstruklur bei Zink- 
Einhryslallen. Die dureh Evakuieren nahe am F. vorbereitete Oberflaćlic eines aus 
dem SehmelzfluB hcrgestellten Zn-Einkrystalls wird auf ihre photoelektr. Eigg. in 
Abhangigkeit von der Raumgitterorientierung untersucht. Die Emission erreicht ihr 
Maximum, wenn der Winkel zwisehen der Senkrechten auf die beleuchtete Flachę u. 
der hesagonalen Achse Nuli ist. Ob der Effekt auf versehieden starkę Gasadsorption 
an den yerschiedenen Stellen der Oberflache zuruekzufiihren ist, bleibt dahingestellt. 
Mit polarisiertem Lieht wird dasselbe Ergebnis gefunden. (Physical Rev. [2] 30 [1927].

James Taylor, Photoeleklrische. Emissionsfdhigkeit und Funlcenpotenliale. (Vgl.
C. 1927. II. 1233.) Vf. bestatigt seine photoelektr. Theorie des Funlcenpotentials 
(ygl. C. 1927. I. 2507) dureh neue Verss. Gemessen wurde das Funkenpotential u. 
der photoelektr. Effekt in  einer m it He gefiillten Róhre m it seheibenfórmigen, ein- 
ander parallelen Elektroden, wenn die Katkodo m it Gliihelektronen bestrahlt wurde. 
Bemerkonswert ist dabei die Anderung des Funkenpotentials m it fortschreitender 
Reinigung des He, was nach der Theorie des Vf. erklart wird. (Naturę 120 [1927]. 
477—78.) E. J o s e p h y .

Gerhard Hoffmann, Das Verhalten von Stoffcn verschiedener Ordnungszahl gegenuber 
der Hess’sehen Ultra-y-Strahlung und die Eigenaktivitat der Elemente. 1. Aufl. 
Halle <Sa.ile,): M. Niemeyer 1927. (VII, 28 S.) 4°. =  Schriften d. Koi\igsberger 
Gelehrten Gesellsohaft. Naturwissenschaftl. KI. Jahr 4, H. 1. SI. 4.—.

Johannes Stark, Die Axialitat der Lichtemission nnd Atomstruktur. Berlin: Polyteehn. 
Buchhandlg. A. Seydel 1927. (XII, 124.) 8°. M. 6.—.

S. Ratner, Der eleklrisćhe Bogen im Hochvakuum. Unter geeigneten Bedingungen 
kann im Hochvakuum von 0,001 mm ein viele Amp. starker elektr. Bogen erzeugt 
werden. Die Elektroden waren aus Cu, Messing, Fe oder Al. (Naturę 120 [1927]. 
548. New York, Columbia Univ.) E. J o s e p h y .

Arthur John Allmand und Herbert Charles Cocks, Die Elektrolyse von Kalium- 
chloridlósungen dureh Wechselslróme. Es wird der EinfluB der Freąuenz n, der Strom- 
dichte d u. der Konz. auf die Wechselstromelektrolyse von KCl-Lsgg. bei Zimmertemp. 
unter Ycrwendimg blanker Pt-Elektroden untersucht. Bei 3-n. KCl u. n  =  6 ist die

649—55. Univ. of Iowa.) R . K. Mu l l e r .

A 2. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
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Elektrolyse schon bei d =  0,3 Amp./qcm crhcblich. Niedrige Stromdichten u. hoho 
Ercąucnzcn begiinstigen Platinierung der Elektroden. Bei mittleren Stromdichten 
u. nicht zu hohen Erequenzen entsteht auf der Elektrodo oft ein gelber Nd.; aufier bei 
den geringsten Stromdichten wird der Elektrolyt m it fortschreitender Elektrolyse braun 
u. schlieBlich triibe. Perchlorat wurde nur in einem Eall lokaler tJberhitzung gefunden. 
Die Stromausbeute an H2, 0 2 u. Hypochlorit nimmt m it der Stromdichte zunachst 
rasch zu, wobei die bei niederen Frecjuenzen (5—6 bzw. 21—22) gefundenen Kurven 
plótzliche Richtungsanderungen aufweisen, ohne dafi dabei Anderungen in der Ober- 
flachenbesehaffenheit der Elektroden sichtbar sind; bei sehr hohen Stromdichten 
biegen die Kurven um u. werden gegen die rf-Achse konkav. Die anod. Stromausbeute 
(Hypochlorit -f- 0 2) ist immer etwas geringer ais die kathod. Die Kurven fiir 1-n. KC1 
verlaufen kontinuierlich, bei niedrigen Stromdichten unterhalb, bei hóheren oberhalb 
der Kurven fiir 3-n. KC1. Zusatz von NaOH erniedrigt die Ausbeutc an Hypochlorit 
u. steigert die Ausbeute an H 2 u. 0 2. Zusatz von K 2Cr04 ha t geringen EinfluB; die 
Stromausbeute scheint bei kleinen Stromdichten etwas zu fallen, boi hohen Stromdichten 
etwas zuzunehmen; das P t scheint weniger angegriffen zu werden. Riihren erhóht dic 
Stromausbeute an HOCl. Die Grenze der erreiehten Hypochloritkonz. betrug ea. 0,32-n.; 
gleichzeitig entsteht etwas Chlorat (ca. 0,095-n.). Bei Verwendung von Grapliitelek- 
troden u. 3-n. KC1 war dio Elektrolyse bei n =  6 sehr gering, bei n =  18 nicht merk- 
lich (d =  1). Unter sonst gleichen Bedingungen nimmt die Zellcnspannung wahrend 
der Elektrolyse ungeriihrter 3-n. KCl-Lsg. in der Reihenfolge: blankes P t >  plati- 
niertes P t >  Graphit ab; bei blankem P t fallt die Spannung im allgemeinen wahrend 
der Elektrolyse um einige Hundertstel bis Zehntel Volt, besonders zu Anfang u. wenn 
die Elektrolyse betrachtlich ist, offenbar in  Zusammenhang m it der Korrosion oder 
Platinierung der Elektroden. Bei platiniertem P t u. Graphit, wo nur geringe oder gar 
keino Elektrolyse stattfand, war der Spannungsabfall entspreehend geringer. Bei kon- 
stanter Erequenz sind die Spannungs-Stromdiehtekurven anniihernd linear. Bei 
gleicher Stromdichte wird eine durch Cl2 depolarisierte Graphitkathode leichter polari- 
siert ais eine cntsprechende blankę Pt-Kathodc. Vff. bestimmen ferner das mittlere 
Elcktrodenpotential einer platinierten bzw. blanken Pt-Elektrode bei der Weehsel- 
stromelektrolyse von 1-n. / / 2<S04 bzw. 3-n. KC1. Im  ersten Eall steigt das mittlere 
Potential wegen Zunahme des 0 2-Geh. der Elektrode yon nn  =  +0 ,97  V wahrend 
der Elektrolyse auf positivere Werte. Das mittlere Potential der blanken Pt-Elektrode 
in 3-n. KC1 ist dagegen weniger positiy ais das stat. Luftpotential, nimm t aber mit 
steigender Stromdichte zu. Wahrscheinlich entspricht auch hier das mittlere Elek- 
trodenpotential der mittleren 0 2-Beladung in der Elektrode wahrend der yollstandigen 
Periode; nach Unterbrechung des Stromes steigt das Potential schnell in  einem durch 
die Konz. des gel. Hypochlorits bedingten Grade; die langsame Zers. des Hypochlorits 
ist von einem schlieClichen langsamen Eall des Potentials auf den Luftwert begleitet. 
(Journ. chem. Soc., London 19 2 7 . 2626—39. London, Univ.) K r u g e r .

Vasilesco Karpen, tiber Ketten m it gleichen unahgreifbaren Elektroden. (Vgl. 
C. 1 9 2 4 . II. 1895.) Die K ette Luft | P t | NaOH in W. | P t (vollstandig untertaucht) 
besitzt eine beim StromschluB rasch auf Nuli sinkende EK . Vf. te ilt weitere Beob
aehtungen an solehen K etten mit, dio bestiitigen sollen, daB ihre Existenz m it dem
2. H auptsatz unvereinbar sei. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 766 
bis 768.) B ik e r m a n .

Serg. Wosnessenski und K.Astachow, Uber die thermodynamischen Potential- 
unterschiede an der Grenze zweier fliissigen Pliasen. V. (IV. vgl. C. 19 2 6 . II . 542; vgl. 
auch C. 19 2 7 . II. 1672.) Die in der 4. Mitt. angegebenen betraehtlichen EK K. yon 
K etten m it nur einem Potentialunterschied an der Grenze zweier nicht mischbarer 
Eli. wurden durch weitere Verss. nicht bestatigt; die EK. solclier K etten ist stets Nuli. — 
Es wurde die Verteilung yon Eg. u. HgCL, zwischen W. u. Amylalkohol u. die EK. 
von K etten Normalelektrode | n. KC1 in W. | x KC1 in C5H 120  | HCI in C3H 120  gesatt. | 
RX  in C5H1o0  | RX  in W. | KC1 in W. gesatt. | Normalelektrode* gemessen, worin 
R X  Eg., CdÓL, HgCL,, H N 0 3, HCl, H„SO,. H3POv  NaCl, NaBr, N aJ, Na-SO,, KCl, 
K Br, K J , K„'SOt, N H /J l, Ń H t Br, N H r i, (N IJ^SO .,, N aN 03, Na.2UPOl, Na„CO,, 
NaOH, K N 0 3, K M P O lt K„COx, KOH, N H tNOa, (N H ^JIP O ,, (NH ,)2CO.}, NH\OH, 
Acetale von Na, K  oder NH4 bedeutet. Von der Konz. des Elektrolyten R X  hangt 
dic EK. nicht ab, solango der Verteilungskoeffizient von RX  zwischen W. u. C5Hn -0H  
konstant bleibt. Bei Sauren bleibfc die EK . auch bei so hohen Konzz. konstant, bei 
weichen der Yerteilungskoeffizient stark konzentrationsabhangig wird. Die mit * gekenn-
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zeichnete Elektrodę wird iramer negativer, wenn nian von Na’ zu K ,  NH4‘ u. H ’ (ais

iibergeht; manche Salze machen aber von dieser Regel Ausnahme. Die beiden (Kationen- 
u. Anionen-)Reihen stehen wohl in Zusammenhang mit den Hydratationsreihen. (Ztsehr. 
physikal. Chem. 128 [1927]. 362—68. Moskau, Techn. Hoehseh.) B ikerm an .

Rene A udubert, Gleichrichterwirkung einer Siliciumanode und ihr Mechanismus. 
Eine Elektrodę von Si oder einer Si-Legierung laCt den Strom nur ais ICathode durch, 
ist aber ais Anodę fiir den Strom undurchlassig. Der Energieverlust im Si-Gleicli- 
richter ist sehr gering: der gleichgerichtete Strom hat fast 50% der In tensitat des 
Weehselstromes. — Żur Erklarung der Wrkg. wird angenommen, daB die Si-Anode 
sieh m it einer nicht leitenden S i02-Sehicht bedeckt, die durch kathod. Polarisation 
wieder reduziert wird. Dieso Theorie verlangt eine logarithm. Abhiingigkeit des Poten- 
tials der Elektrodo von der Stromstarke, die durch Stromspannungskuryen bei ver- 
sehiedcnen Tempp. bestatigt wurde. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 768

W . F . K . W ynne-Jones, Die. Korrektur der Leilfahigkeitsdaien beziigłich der Leit- 
fćlhigkeit des Losungsmittels. Der EinfluB von Verunreinigungen des Losungsm. auf 
das Vorzeichen der Losungsmittelkorrektur auf Grund chem. Wechselwrkg. wird fiir 
yerschiedene Typen von Elektrolyten u. Verunreinigungen in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Auch wenn Art, Menge u. Eigg. der Verunreinigung unbekannt ist, liifit sieh 
noch eine empir. Korrektur anbringen, wenn man annehmen darf, daO die K oirL - 
RAUSCHsche Quadratwurzelregel, das Verdiinnungsgesetz o. dgl. befolgt wird. Dis- 
kussion der Daten von K r a u s s  u . P a r k e r  (C. 1923. I .  1209), R a ik e s ,  Y o r k e  u. 
E w a r t  (C. 1926. I. 3125) u. a. ergibt, daB in sorgfaltig gereinigtcm W. (y. <  0,8- 
10~9 1/fJ bei 18°) dio Hauptverunreinigung CO., ist u. die Korrektur entsprechend 
angebraclit werden kann; bei stark  sauren oder alkal. Lsgg. h a t die Natur der Zello 
jedoch einen gróBeren EinfluB ais die Leitfahigkeit des W., u. es ist schwer, eine Korrek
tu r anzuwenden. Vf. hat Verss. an Lsgg. von Na-Methylat, Na-Methylcarbonat u. 
N H S in sorgfaltig gereinigtcm Methylalkohol bei 25° angestellt. Die Form der A-c’’’- 
Kurye von Na-Methylat weist auf dio Ggw. einer Verunreinigung hin, die sowohl die 
Leitfahigkeit des Methylalkohols ais auch diejenige des Na-Methylats beeinfluBt. 
Unter der Annahme, daB die Quadratwurzelregel gilt u. daB die Wrkg. der Verunrcini- 
gung der Konz. c des gel. Stoffes umgekehrt proportional ist, gelangt Vf. zu der Glei- 
chung: /Ibeob =  98,3—223 c'/i — k/c, wobei k m it der Leitfahigkeit des Losungsm. 
wechselt, u. entnimmt die „wahren" Werte der Aquivalentleitfahigkeit aus der fiir 
k — 0 konstruierten /l-c'/t-Kurve. Dic Annaherung der /l-c ';-K urve fiir Na-Methylat 
an dic Kurve fiir Na-Methylcarbonat spricht dafiir, daB dic Verunreinigung C02 ist. 
Unter der Annahme, daB sieh aus C 02 u. Na-Methylat Na-Methylcarbonat gebildet 
hat, ergibt sieh die im Methylalkohol urspriinglich vorhandene C02-IĆonz. zu 0,3- 10_,|-n. 
Die Daten fur die Leitfahigkeit von NH3 lassen sieh durch keine feste Korrektur mit 
dem Vcrdiinnungsgcsetz in Ubereinstimmung bringen. Setzt man die wahre Disso- 
ziationskonstante des NJrl  ̂ in Methylalkohol =  1,0 X 10-0 u. schreibt die Zunahme 
m it der Verdiinnung der Bldg. von NH4-Methylearbonat zu, so laBfc sieh, da die Be- 
weglichkeiten der Methylat- u. Methylcarbonationen nicht sehr yersehieden sind, die 
Konzz. aller in der Lsg. yorhandenen Ioncn anniihernd berechnen. AuBer in der yer- 
diinntesten Lsg. ist dio Konz. des Methylcarbonations konstant u. entspricht einer 
ursprungliehen C02-Konz. von 0,6 X 10_l. Nimmt man an, daB dio etwas geringere 
Konz. des Methylcarbonations in der yerdunntesten Lsg. auf unyollstiindiger Unter- 
driickung der Allcoholyse des Salzes beruht, so folgt fiir die Alkoholysenkonstante des 
N H r Methylcarbo7ials 0,5 u. fiir dio Dissoziationskonstante des C02 2 X 10- w ; die 
Dissoziationskonstante des Methylalkohols betragt nach Vf. 2,0 X 10-1\  E in weiterer 
Beweis, daB dio Yerunreinigung des Methylakohols mit C02 ident. ist, liegt darin, daB 
fiir dio Messungen an NII3- u. Na-Methylatlsgg. der (Juoticnt aus der Leitfahigkeit 
des Methylalkohols u. der (Juadratwurzel aus der C02-Konz. konstant ist. Die unter 
der Annahme der Ggw. von C02 berechnete spezif. Leitfahigkeit des Methylalkohols 
ist jedoch merklich kleiner ais die beobachtete. Die Abweiehung laBt sieh durch den 
W.-Geh. des Methylalkohols erklaren. Sieht man W. ais schwache Base an, die sieh 
mit H -Ionen yerbindet, so muB bei relativ hoher W.-Konz. die Beziehung K ^ '— 
[H30  ]/[H  ] bestehen; die Kurve der Aquivalentleitfahigkeit von HC1 hat daher bei 
hohen Verdiinnungen kein Maximum (GOLDSCHMIDT u. D ah L L , C. 1924- II. 4), wie 
es bei Ggw. einer bas. Verb. in Spuren der Fali sein miiBte. Da die Beweglichkeit des

bis 770.) B ik eiim an .

X. 1. 20
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(OH3')-Ions walirscheinlich annahcrnd dieselbo ist, wie diejenige anderer Kationen, 
so ergibt sieh die Konz. des Salzes zu 0,016 X 10~4 Aquivalente/1, seine Alkoholysen- 
konstante zu 5 X 10’ u. die bas. Dissoziationskonstante des W. zu 2 X 10-12. — Bei 
A. liegen die Verhaltnisse wahrscheinlich ahnlich wio bei Methylalkoliol. — Es ist 
nicht wiinschenswert, ein m it der Atmospharo im Gleichgewicht befindliches Lósungsm. 
zu verwenden, sondern weitgehendste Reinigung u. damit Eliminierung von Korrek- 
turen ist zu erstreben. (Journ. physical Chem. 31 [1927]. 1647—62. Oxford, Balliol 
u. Trinity Coli.) K r u g e r .

Adolf Smekal, Oittertheorie und elektrolylische Krystatteitfahigkeit. Dio B r a u n - 
EEKscho Theorie der Krystalleitfahigkeit, nach der dio Abweiohungen vom Ideal- 
gitterbau keinen merklichen EinfluC auf dio Elektrizitatsleitung haben sollen, wird 
diskutiert u. ais zu unhaltbaren Folgerungen (Abhangigkeit der Leitfahigkeit ent- 
weder vom Elektrodenabstand oder vom Krystallvolumen, Unabhangigkeit von der 
angelegten Feldstarke) fiihrend yerworfen. (Ztsehr. Physik 45 [1927]. 869—77. 
Wien.) MARSSON.

A. J. Allmand und L. J. Burrage, Eine elektrometrische UntersucJmng des Systems 
Kaliumchlorid—Bleichlorid— Wasser bei 25° C. Yff. geben auf Grund einer Unters. 
der Zelle: amalgamiertes Pb/Lsg., festes AgCl/Ag  eine thermodynam. Behandlung 
des Systems: KCl-PbCl2- ll20  (vgl. B u r r a g e , C. 1926. II. 1727). Die Aktivitat des 
PbCl, in Lsgg. von konstantem PbCl2-Geh. steigt fiir alle PbCl2-Konzz. zunachst 
bei Zugabo von KCl u. fallt dann wieder nach Durchlaufen eines Maximums bei einer 
Konz. von etwa 35,45 g KCl auf 1000 g H 20. Die Wrkg. der Zugabe von PbCl2 auf 
die Aktivitiit von KCl ist von der KCl-Konz. abhangig, der Verlauf der Kurven kann 
ais linear angesehen werden; bei niedrigen Konzz. wird ein Abfallen beobachtet, bei 
Konzz. yon etwa 68 g KCl auf 1000 g H 20  ist PbCl2-Zusatz ohne EinfluC, bei hóheren 
Konzz. bewirkt der Zusatz ein Ansteigen der Aktivitaten, das um so geringfiigiger 
wird, je mehr der Zustand der Sattigung erreicho ist. (Trans. Faraday Soc. 23 [1927], 
470—77.) L e s z y n s k i .

A. J. Allmand, Mitteilung uber das A u f trel en von Knicken der Konzentration- 
Dampfdruck-Kurven v:df}riger Losungen einiger Eleklrolyte. Vf. g ibt eine Berechnung 
der Knicke von p/m-Kurven u. der Minima von [(p0 — p)/m]/ro-Kurven. Die Ergeb- 
nisse werden den experimentellen Kurven des KCl, NaCl u. LiCl gegeniibergestellt. 
(Trans. Faraday Soc. 23 [1927]. 477—80. London, Univ., Kings Coli.) L e s z y n s k i .

J. N. Bronsted, Die Aklivitat von Elektrolyten. Vf. gibt eine Entw. der elektro- 
stat. Theorie der Aktivitdtskoef}izienten. (Trans. Faraday Soc. 23 [1927]. 416—32. 
Kopcnhagen.) LESZYNSKI.

Merle Randall, Die Bedeulung des Aktivitdtskoeffizienie?i. (Vgl. C. 1927. I. 30.) 
Dio Thermodynamik kann keine Kenntnis von dem molekularen Mechanismus eines 
Prozesses liefern. Die Einfiihrung des Aktiviłdtskoeffizienten, der lediglich eine gróCen- 
miiCige Angabe fiir die Abweiohungen vom Gesetz der idealen Lsg. darstellt, liefert 
ein Mittel, die zusammengehorenden Eigg. von Lsgg. miteinander in  Beziehung zu 
setzen u. so die fiir den molekularen Mechanismus vorgesclilagenen Theorien zu priifen. 
(Trans. Faraday Soc. 23 [1927]. 498—502. Berkeley, Univ. of California.) L e s z y n s k i .

Merle Randall, Methoden zur Berechnung von Aktiviidtskoeffizienten. (Vgl. vorst. 
Ref.) Vf. gibt eine tlbersicht iiber die verschiedenen Methoden, aus dem Aklivitals- 
koeffizienten des Lósungsm. den des gel. Stoffes zu ermitteln. Aus den Ergebnissen 
der verschiedenen Methoden konnen graph. Mittelwerte gewonnen werden (vgl. 
C. 1927. I. 30). Der Aktivitatskoeffizient starker Elektrolyte (vgl. C. 1927. II. 1130) 
kann dureh Intcrpolation erhalten werden. (Trans. Faraday Soc. 23 [1927]. 502—07. ' 
Berkeley, Univ. of California.) L e s z y n s k i .

P.Debye, Leitfahigkeit starker Elektrolyte in  verdiinnten Losungen. (Vgl. D e b y e  
u. H u c k e l , C. 1924. I . 623.) Yf. gibt eine Entw. der elektrostat. Theorie der elektro- 
lyt. Leitfahigkeit. (Trans. Faraday Soe. 23 [1927]. 334—40.) LESZYNSKI.

Niels Bjerrum, Einige Anomalien in  der Theorie der Losung starker Elektrolyte 
und ihre Erklarung. Bei der Behandlung der Verdunnungswarmen, der Verteilungs- 
koeffizienten u. des Soreteffekts haben sieh Abweiohungen von der D e b y e -H u c k e l - 
schen Theorie ergeben, die vom Vf. auf die Anderung der DE. des Lósungsm. in der 
unmittelbaren Nachbarschaft der Ionen zuriickgefuhrt werden. (Trans. Faraday 
Soc. 2 3  [1927]. 445— 54.) L e s z y n s k i .

H. Hartley und R. P. Bell, Mitteilungen zur Debye-IIuckelschen Theorie. Vff. 
geben eine Zusammenstellung der Yorliegenden Daten fiir die Leitfahigkeit von K J,
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N aJ  u . Tetraathylammoniumjodid in  II'., Acelonitril, Methyląlkohol, A ., Benzonitril, 
Propylalkohol, N H 3, Aceton, Isobutylalkohol, Methyldthylketon, Isoamylalkohol, Aceto- 
•phenon, S 0 2 u. Pyridin. D ie f iir  d ie  P riifu n g  d e r  D EB Y E-H uC K ELschen T heorio  
w esontlichen Grofion w erden berechnet, insbesondere  w erden  d ie  m ittle re n  Ionen- 
ra d ie n  1. n ach  d em  STOKESschen G esetz, 2. n ach  d e r  DEBY Eschen G leichung  be 
rech n e t. D ie  n ach  STOKES b erechneten  W erte  zeigen se lten  e ine  A bw eichung um  
m eh r ais don F a k to r  2, dio D ifferonzen de r DEBYEschen W erte  s in d  w esen tlich  hóher. 
D io ro h e  tlb e re in s tim m u n g  d e r W erto  f iir  Losungsm m . m it e in e r D E . iiber 20 i s t  
ab er e in  Bew eis fu r  d ie  R ich tig k e it d e r  G rundgedanken  d e r DEBY E-H uCK ELschcn 
T lieorie. D ie  A bw eichungcn scheinen  au f eine unyollstiindige D issoziation  in  n ich t- 
wss. L osungsm m . h inzuw eisen . (T ran s. F a ra d a y  Soc. 23 [1927]. 396—400.) L e .

W. B. Pietenpol und H. A.Miley, Fliissige Drćihte und ihre Oberflachenhautchen. 
Drahte aus niedrigschm. Metallen (Pb, Sn, Zn, Bi) wurden elektr. iiber den E. gc- 
gliiht u. Widerstandsanderungen u. Aussehen beobachtet, wobei Lange u. Starko der 
Drahte yariiert wurden. Beim Erhitzen in  Luft zeigt ein mehr oder weniger scbarfer 
Widerstandsanstieg den E. an. Die geschm. u. von Oxydhautchen zusammongehaltenen 
freiliangenden Drahto werden in  der Mitto yerdickt. In  reiner N2-Atmosphiire tr i t t  
beim E. Bruch ein, wenn aller Wasserdampf entfernt ist; wenn nicht, werden dio 
Metalle auBer Pb durch den Wasserdampf geniigend oxydiert, um den Zusammenliang 
zu behalten. Die Oxydhaut scheint sich beim Schmelzen auszudehnen (nicht: immer 
rasch neu zu bilden) u. unter Spannung zu stehen; Vf. gibt Messungen der Bruchlango 
von Pb-Drahten (Lange, bei der ein senkrecht hiingender Draht abreiBt), die auf eino 
bctriichtliche Starko der Oxydhaut schlieBen lassen. Der Oberflachenspannung fl. 
Metall-Oxyd miBt Vf. keine Bedeutung zu. Erhitzungsverss. in H2S- u. Cl2-Atmo- 
sphare, oder m it Br2 in N2-Atmospharo zeigen, daB zur Yermeidiuig des Bruchs beim
E. des Metalls die Ausbldg. einer tragfahigen Oberflachenhaut notwendig ist; wenn 
diese vor dem Metali schm., t r i t t  bei dereń F. Bruch ein, schm. sie lióher ais das Metali, 
dann erfolgt der Bruch auch erst an ihrem E. Eine auf diese Eigg. gegrundete Methodo 
liŁBt sich gut zur Best. des Temp.-Koeffizienten des Widerstandes von'niedrigschm. 
Metallen in fl. u. festem Zustand verwenden. (Physical Rev. [2] 30 [1927]. 697 
bis 704. H a l e  Physic. Lab. Univ. of Colorado.) R . K . Mu l l e r .

F. W. Warburton, Halleffekt und Widerstand bei zerstaubten Tellurhautchen.
Es sollte untersueht werden, ob dor HA LL-Effekt in zerstaubten diinnen Schichton 
von Widerstandsanderungen durch die Temp. unabhangig ist oder nicht. Dazu wurden 
an Te-Hautchon, dio auf Glasplatten aufgespritzt waren, dio EK. des HA LL-Effekts 
u. der Widerstand zwischen Zimmertemp. u. 100° bestimmt. Wahrend die lineare 
Beziehung der EK. zum Primarstrom u. dem magnet. Feld bestatigt wurde, konnte 
eine Abhangigkeit von der Filmstarko (10-5—10-c cm) nicht gepriift werden wegen 
zu schwieriger Roproduzierbarkeit der Herst. Beim Erhitzen im Vakuum ist die EK. 
dem Widerstand direkt proportional abgesehen von sich uberlagerndcn Altorungs- 
erscheinungen, wio sie M a c k e o w n  (C. 1924. I. 1637) auch bei Au fand, unabhangig 
vom positiven oder negativen Temp.-Koeffizienten des Widerstandes. Beim E r
hitzen in Luft oder H , traten an nicht yollkommen gealterten Filmen sprunghafto 
Abweiehungen auf, dio durch E v ak u ie ren  u. Abkiihlen wieder yersehwanden. (Physical 
R ev . [2] 30 [1927], 673—80. CoRNELL-Univ.) R. K. Mu l l e r .

E. P. T. Tyndall, Magnetische Eigenscluiften dunn-er Haułchen von Eleklrolyteisen, 
An elektr. auf Messing niedergeschlagenen Fe-Hautchen von 26,5—102 m/i Schicht- 
dicko wurden magnetometr. Magnetisierungskurven u. Hysteresisschleifen auf- 
genommen. Dio magnet. Hartę wachst m it abnehmender Schichtdickc. Dio maximalo 
Magnetisierungsenergie yariiert (in einem Feld von 150 Gauss) zwischen 800 u. 1500 
(dies bei 50 m/(-Schicht). Dio Koerzitiykraft aus 7/max. =  150 Gauss hiingt von der 
Schichtdickc Q (30—90 m//) ab nach der Formel II0 =  5 -10°/(89 <9 +  2260). Dio 
Magnetisierungsintonsitat kommt dor an reinem Fe erwarteten sehr nalic, yoraus- 
gesetzt, daB dio Films homogen sind. Im demagnetisierten Zustand scheinen die 
Hautchen einer Spannung zu unterliegen. Es wird auf die Bestatigung der Theorie 
von Mc K e e h a n  hingewiesen. Etwa okkludierter (oder fester gebundener) H 2 hat 
keinen storenden EinfluB gezeigt. (Physical Rev. [2] 30 [1927]. 681—91. Uńiv. of 
Iowa.) R. K. Mu l l e r .

G. I. Finch und L. G. Cowen, Yerbrennung von Oasen bei elektrisćhcn Entladungen.
II. Die Zundung von Knallgas durch Gleichstromenlladungen. (I. vgl. C. 1926. II. 
2668.) Es wird die Ziindung von Knallgas in horizontalen Glasrobren yon 7,5 cm

20 *



3 0 4 A j. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1 9 2 8 .  I .

Durchmesser durch Gleichstromentladungen zwischen wassergekiihlten, hiilsenfórmigen 
Pt-Elektroden bei Drucken bis 180 mm Hg in Ggw. von konz. H 2S04 untersucht. 
Die Ziindung t r i t t  sof ort ein, wenn die Zundungsstromstarke erreieht ist; besonders 
bei niedrigen Drucken ist jedoch die Zundungsstromstarke bei schneller Steigerung 
der Stromstiirke geringer ais bei langsamer Steigerung. Di es hangt m it der Wasser- 
dampfkonz. in  der Ziindungszone der Entladung zusammen. In  einem erheblichen 
Bereich wird die Beziehung zwischen der Zundungsstromstarke i u. dem Druck p 
durch eine gleichseitige Hyperbel dargestellt; auBerlialb dieses Bereichs sind die 
Ziindungsstromstarken grófier, ais den Hyperbeln entsprechen wurde. Yerkleinerung 
der Entfernung der Elektroden bewirkt eine Zunalimo der Zundungsstromstarke. 
In  Abwesenheit von H„S04 liegt die p—j-Kurve bei hohen p im Gebiet leichterer 
Ziindung, bei niederen i im Gebiet schwererer Ziindung ais die entsprechende Kurve 
in Ggw. von H 2S 04. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Flamme ist langs des 
Weges der elektr. Entladung vicl (mindestens 10-mal) groBer ais an anderen Stellen 
des Explosionsgefafies. — Vff. schlieBen, daB die Zundung im wesentlichen durch 
die Ionenkonz. bestimmt wird u. daB auch die Fortpflanzung der Flamme im wesent
lichen ein elektr. Phanomen ist. Die Abweichungen der p—i-Kurven von der Gestalt 
einer gleicbscitigen Hyperbel an den Kurvenenden hangen m it der GroBe der W.- 
Beladung des Knallgases in  der Ziindungszone zusammen. Unter gegebenen Be- 
dingungen existiert ein bestimmter Bereich der Wasserdampfkonz., der fiir dio Zundung 
besonders giinstig ist; diese Wasserdampfkonz. trag t wesentlieh zur Erzeugung der 
fiir die Zundung erforderlichen Ionenkonz. bei; die Rolle des W. bei der Zundung 
ist daher im wesentlichen elektr. Natur. (Proceed. Boy. Soc., London, Serie A. 1 1 6  
[1927]. 529—39.) K r u g e r .

Donald T. A. Townend, Gasverbrennung bei hohen Drucken. V III. Die Explosion 
von Methan mit Sauerstoff bis zu seinem eigenen Volumen und Anfangsdrucken bis zu 
150 Atmospharen. (VI. vgl. B one, N e w i t t  u. T o w n en d , C. 19 2 6 . II. 8.) Es wird 
die Explosion ło n  C.ff4-02-Gemischen der Zus. 5 CH4 +  2 0 ,  bis CH4 0 2 u. von 
Gemischen CH, +  0 2 +  3,76 R (R =  N„, A r  bzw. He) bei Anfangsdrucken von 6 
bis (in einigen Fallen) 150 a t untersucht. Bei Gemischen m it mehr ais 60% CH, 
bewirkt eine Steigerung des Druckes nicht nur eine Erhohung der Heftigkeit der 
Explosion, sondern auch eine Abnahme der C-Abscheidung, wahrscheinlich infolge 
Zuriiekdriingung der thcrm. Dissoziation des CH4. Das 5 CH4 +  2 0 2-Gemisch 
konnte bei 6 a t Anfangsdruck iiberhaupt nicht geziindet werden, bei 10 a t war die 
Explosion auBcrordentlich langsam; bei Drucken bis 100 a t wurde reichlich, bei 
150 a t fast kein C abgeschieden; der Bruchteil des urspriinglieh vorhandenen 0 2, 
der ais Wasserdampf erscheint, hat bei 100 a t  ein Minimum (36%). Das 2 CH4 +  0 2- 
Gemisch yerhiilt sich bis auf die viel leichtcro Ziindbarkeit ahnlich; in beiden Fallen 
ist die Abkiihlungsgeschwindigkeit sehr gering, was wahrscheinlich hauptsiichlich 
auf der schlechten Warmeleitung des auf den Wiinden der Bombę abgeschiedenen C, 
z. T. auch auf dem E in tritt exothcrmer Rkk. wahrend der Abkuhlungspcriode berulit. 
Bei 3 CH4 -)- 2 0»-Gemischen ist nicht nur die Zeit bis zur Erreichung des Maximal- 
drucks viel geringer, sondern auch die Abkiihlungsgeschwindigkeit erheblich groBer; 
bei 25 a t wird- nur noch sehr wenig, bei 100 a t kein C mehr abgeschieden; der ais 
Wasserdampf erscheinende Bruchteil des 0 2 ist geringer ais bei entspreehenden Verss. 
m it irgendeiner anderen Mischung zwischen 5 CH4 + 2  0 ,  u. CH4 -f- 0 2 (Minimum 
bei 10 at). Bei 4 CH4-f- 3 0 2-Gemischen wurde nie C-Abscheidung beobachtet. 
Aus der Zus. der k. gasformigcn Prodd. ergeben sich fiir die Konstantę IC des Wasser- 
gasgleichgewichts, je nach dem Anfangsdruck der Explosion u. der dadureh bedingten 
Abkiihlungsgeschwindigkeit Werte zwischen 3,8 u. 1,7. Auch bei verhaltnismaBig 
niedrigen Tempp. kann, vielleicht durch hohe Drucke (>> 100 at) u. die sehr langsame 
Abkiihlung begiinstigt, CH4-Bldg. nach folgenden Rkk. stattfinden: CO + 3 H 2 
CH4 +  H 20 ; 2 CO +  2H„ ^  CH, +  C02; CO, +  4 H 2 ^  CH4 +  2 H 20 . Wurde 
bei der Explosion der Gemisclie 5 CH4 +  2 C02 u. 2 CH4 +  0 2 bei 125 a t Anfangs
druck der Bombeninhalt mit Chlf. ausgewaschen, so zeigten die Chlf.-Ausziige starkę 
Aldehydrk. u. hinterlieBen beim Eindampfen hochyiscose Fil. (ca. 1% des Gewichts 
des urśpriinglichen Gasgemisches). — Das Gemisch CH4 +  0 2 +  3,76 N2 explodierte 
bei 6 a t nicht, bei 10 a t sehr langsam; C-Abscheidung bei 50 u. 100 a t sehr gering; 
bei hoherem Druck nicht vorhanden. Die fiir die Konstantę K  berechneten Werte 
nehmen wieder m it steigendem Anfangsdruck ab; eine Aktivierung des N2 findet 
nicht sta tt. CH4 +  0 2 +  3,76 Ar: keine C-Abscheidung; K-Werte hóher ais bei



1 9 2 8 .  I . A 2. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 3 0 5

den N2-haltigen Gemischen. CH., +  O, -f- 3,76 He: Gcscliwindigkeit der Druck- 
entw. u. der Abkiihlung wegen der hóheren Bewegliehkeit des He-Mol. gróBer ais 
bei Ar, das Verhaltnis Pm!P i (Pm bzw. Pf fiir die Abweichungen vom B oY LEsehen 
Gesetz korrigierter Maximal- bzw. Anfangsdruck) kleiner ais bei Ar. — Die Ergebnisse 
bestatigen die von B o n e  (Philos. Trans. Roy. Soe. London Serie A. 215. 275 [1915]) 
fiir die Verbrennung von KW-stoffen aufgestellte Hydroxylierungstheorie. (Proceed. 
Roy. Soc., London, Serie A. 116 [1927]. 637— 63.) K r u g e r .

A.Egerton und S.F . GateS, Weitere Versuche iiber Explosionen in Gasgemischen 
von Acetylen, Wasserstoff und Pentan. (Vgl. C. 1927. I. 2280.) Fortsetzung der 
Verss. iiber den EinfluB des Druekes (Anfangsdruck bis 6 at) auf die Detonations- 
geschwindigkeit von Gemischen von CJ1V Pentan bzw. //» m it 0 2, 0 2 -J- N2 u. 0 2 -f- Ar 
unter Verwendung einer verbesserten Methodik bestatigen dio friiheren Ergebnisse 
an den C2H 2- u. Pentangemischen. Bei der Explosion von C2H 2 x O , - f  y N , in 
langen, engen Rohren (1,5 cm Durchmesser) variabler Lange wurden keine Anzeichen 
fiir eine durch dio Kompressionswelle der geziindeten Ladung hervorgerufene „Selbst- 
ziindung“ eines anderen Teils der Ladung erhalten; die Rohrliinge beeinfluBte die 
Lage des Explosionherdes nicht merklicli, wofern die Detonation nicht nahe am 
Rohrende erfolgte; eine Ausnahme bildete nur dio schwaehste Miseliung 1 C2H 2-f- 
2,5 0 2 -f- 6 N2, bei der die Detonation um so spater eintrat, je kiirzer das Rohr war. 
Der Effekt hiingt vielleiclit m it der Oxydation des N2 zusammen. Bei Verss. mit 
einem kurzeń, weiten Rohr (19 cm lang, 10,7 cm Durchmesser, Ziindung im Mittel- 
punkt einer der beiden Endplatten) brannten Gemische von Pentan bzw. Hemn  
m it x 0 2 +  y N 2 ruhig, das Gemisch C2H2 +  2,5 0 2 +  10 N2 jedoch unter Klopfen, 
wobei die Verbrennung yibrator. Charakter hatte u. von ,,Selbstziindung“ begleitet 
zu sein schcint. Antiklopfmittel konnen wahrscheinlich die primaren Stadien der 
Verbrennung u. somit dio Verbrennungsgeschwindigkeit langsam brennender Ge
mische beeinflussen. Verss. an dom Gemisch 1 C5H12 +  8 0 2 +  32 N2 bei hóheren 
Drueken ergab eine Verlangsamung der Flamme in Ggw. von Bleilelraathyl; bei 
langsam brennenden Pentan-Luftgemischen unter gewóhnlichem Druck hatte Blei- 
tetraathyl eine verz6gernde, bei langsam brennenden C2H 2-Luftgemischen unter 
gewóhnlichem Druck in einigen Fallen eine beschleunigende Wrkg. — Vff. nehmen 
an, daB „Klopfen" m it einer yibrator. A rt der Verbrennung yerbunden ist, womit 
nicht notwendig ,,Selbstziindimg“ yerkniipft zu sein braucht, u. nicht auf der Aus- 
bildung einer Dctonationswclle beruht. (Procced. Roy. Soc., London, Serie A. 116 
[1927]. 516—29.) K r u g e r .

A.Berthoud, E.Briner und A. Schidlof, U ber das ebullioskoińsche Paradoxon. 
Leitet man den (nicht iiberhitzten) Dampf des reinen Lósungsm. in eine Lsg. ein, so 
steigt dio Temp. der Lsg. a llm ah lich  auf ihren Kp., also hóher, ais die Temp. des Heiz- 
dampfes. Dieser Ubergang der Warme von einem tieferen zu einem hóheren Niveau 
i s t  nur m dglich, wenn gleichzeitig  die Arbeit geleistot wird. Diese Arbeit le istcn  die 
osmot. K rafto: ein Teil des Dampfes wird in der Lsg. (dereń Dampfspannung geringer 
is t)  kondensiert, die Lsg. dadurcli yerdiinnt; die Arbeit wird yon den osmot. Kraften 
geleistet, indem sie eine glcichmaBige Verteilung des Gelósten im yergróBerten Vol. 
der Lsg. bewirken. Setzt man diese osmot. Arbeit gleieh der, die den Warmeiibergang 
auf ein hoheres Niveau n a ch  der Thermodynamik ermógliclit, so findet man die 
VAN’T HO FFsche Formel fiir die Konzentrationsabhangigkeit des Kp. (Journ. Chim. 
physiąue 24 [1927]. 587—92. Genf u. N euch a te l.)  BlKERMAN.

Franz Simon, Untersuchungen iiber die spezifischen Wdnnen bei tiefen Tempera- 
turen. Martin Ruhemann, Ein neuer Apparat zur schnellen Bestimmung von spezi
fischen Warmen fester Korper bei tiefen Temperaturen. (Vgl. auch nachst. Ref.) Bei 
dem groBen, noeh zu untersuchenden Materiał ist ein App. fiir schnelle Serienmessung 
erwunscht; fiir Metalle geniigen wenige Messungen bei tiefen Tcmpp. u. kleinen Temp.- 
Intervallen. Der neuo App. miBt die durch Einbringen eines nur wenig warmeren 
iNletallstuckes in kondensiertes Gas bewirkte Druckerhóhung, die durch zwischen- 
goschalteto Eichungen mit einem Metali von bekannter spezif. Warme auf spezif. 
Warme umgerechnet wird. t)ber dem eigentlichen Calorimeter befindet sich ein durch 
etwas hóheren Druck ein wenig lioher temperiertes Magazin mit 24 Kugeln, abwechselnd 
von bekannter u. yon unbekannter spezif. Warme; die Kugeln laBt man nacheinander 
in das Calorimeter fallen. Die Druckanderungen werden durch ein neuartiges Differential- 
manometer auf 0,01 mm genau bestimmt: eine in eine Spitze auslaufende Mikrometer-
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schraube, die a u 13 c r h a 1 b des Manometers gedrelit wird, wird bis zur Beriihrung 
m it der Hg-Flache Terstellt (Kontakt wird elektr. gemessen); dio Verschiobung im 
■weiteren Manometerselienkel wird aus den Querschnitten bereelmet. MeBbereich 5 mm; 
Gangbeobachtung vor u. nach dem Einbringon der warmen Substanz in ea. % ' Ab- 
stand; lineare Intcrpolation, da schnellcr Ausgleicli; Unsicherlieit der benutzten 
Formeln <  0,2%; benutzte Gase zunaehst Sauerstoff u. Stiekstoff; Eichung m it Cu. — 
Untersueht werden meist Metalle, dereń spez. Warmen durch eine DEBYE-Funktion 
darstellbar sind: Tantal zwisehen den mittleren abs. Tcmpp. 71,74 u. 77,55°. Chrom 
(unrein) zwisehen 71,29 u. 78,52° abs. Kobalt Atomwarme (Cv u. Cv) bei 71,26 u. 71,45° 
abs. =  1,94. Nickel zwisehen 71,76 u. 82,44° abs. Beryllium  bei 71,41 u. 79,50° abs. 
Antimon zwisehen 71,30 u. 81,58° abs. Cer (unrein) zwisehen 71,21 u. 71,59° abs. Eiir 
Ta u. Ni stimmen dio Werte gut m it denen neuer Forseher iiberein. Beim Be befindet 
man sieh im Bereich der Giiltigkeit der DEBYE-Funktion: Cv (u. CL) =  4,220-10~7- T 3; 
bei dem kompliziert krystallisierenden Sb ergibt sieh keine eindeutige charakterist. 
Temp. 0 . Fiir Ta ist 0  =  243,5, fiir Cr 486 ±  8, fiir Co 383, fiir Ni 368, fiir Be 1035. 
Dio m it diesen W erten fcstgelegten DEBYE-Kurven weichen von den beobachteten um
0,3—0,7% ab. (Ztsehr. physikal. Chem. 1 2 9  [1927]. 321—38. Berlin, phys.-ehem. 
Inst.) W. A. R o t ii .

Franz Simon und Cl. von Simson, Untersuchungen iiber die spezifisclien Warmen 
bei liefen Temperaturen. Martin Ruhemann, Die spezifischen Warmen der Ammo- 
niumhalogenide zwisehen —70° und Zimmertemperatur. (Vgl. Yorst. Ref.) F . S im o n  
hatte (C. 19 2 3 . I. 880) fiir NH4C1 zwisehen 220 u. 243° abs. eine starkę Anomalie der 
spezif. Warme gefunden, die er durch eine innere Umlagerung des NH4-Radikals er- 
kliirte. Mit e inem  y e re in fach ten  NERNSTschen Vakuumcalorimeter w erden  d ie  v ie r  
Ammoniumhalogenide untersueht. Heizung des m it H 2 gefiillten Calorimeters mit 
K onstantandraht, Temp.-Messung m it einem Pt-W iderstandsthermometer auf 0,004° 
genau; Calorimeter m it dem m it A,-C02 gefiillten AuBengefaB starr yerbunden. Warme- 
kapazitat des Calorimeters 6,4—7,4 je naeh Temp., 0,3—0,5 Mole Salz werden unter- 
sucht. Der Sprung in den Molwarmen ist bei NH.,C1 am grófiten (ca. 18— 177), bei 
NH.jBr k leiner (ca. 19—68), bei NH4J  noch geringer (ca. 26—52), bei N H ,F  seh r k lein  
(ca. 14—19). Die Masima liegen fiir NH4F  bei ca. —30,7°, fiir NH4C1 bei —30,4°, 
fiir NH4Br bei —38,0°, fiir NH 4J  bei —42,5°. Da NH4F  im Gegensatz zu den anderen 
Salzen hexagonal krystalUsiert, paBt es nicht ganz in die Reihe. Die angegebenen 
masimalen Molwarmen sind Minimalwerte. Fiir NH4J  fallt der schon langer bekannte 
Umwandlungspunkt in den M eBbereich der Vff. (ca. —12,5° s ta tt —17,6°; B r id g m a n ). 
(Ztsehr. physikal. Chem. 1 2 9  [1927], 339—48. Berlin, Pliys.-chcm. In s t.)  W. A. R o t ii .

S. G. Lipsett, F .M . G. Johnson und O.Maass, Oberjldchenenergie und Losungs- 
warme von Jestem Natriumchlorid. (Canadian Chem. Metallurg. 11  [1927]. 283— 87.
— C. 19 2 7 . I I .  1934.) M arsso n .

Nicolas de Kolossowsky, Beweis von Theoremen betreffend die Entropie der 
idealen Gase beim absoluten Nulljrunkt. Vf. will den Satz vom unendlichen Ansteigen 
der Entropie der i d e a l e n  Gase bei der Annaherung an 0° abs. dadurch widerlegen, 
daB er annimmt, die idealen Gase kondensieren sieh bereits oberhalb des Nullpunktes. 
(Journ. Chim. physique 2 4  [1927]. 621—22. St. Petersburg, Univ.) B ik e r m a n .

Bryan Topley und Robert Whytlaw-Gray, Ver suche uber die Verdampfungs- 
geschwindigkeit an kleineji Kugeloberjlachen ais Bestimmungsmelhode fiir Diffusions- 
koeffizientm. — Der Diffu-sionskocffizient des Jods. Es wird eine Versuchsanordnung 
beschrieben zur Messung der Yerdampfungsgeschwindigkeit von frei (an einer Feder- 
wage) aufgehangten Kugeln aus fliichtigem Materiał. Nach dieser u. einer zweiten 
Methode wird der Diffusionskoeffizient von Joddumpf in  Luft zwisehen 14 u. 30° be- 
stim m t u. die moglichen Fehlerąuellen der Bestst. ausfiihrlich diskutiert. (Philos. 
Magazine [7] 4  [1927]. 873—88. Leeds, Univ.) Ma r s s o n .

J. H. Perry, Der Dampfdruck von Metliylenchlorid. Der Dampfdruck von Methy- 
lenchlorid wird zwisehen 186,1 u. 311,5° absol. bestimmt. W ird log P  gegen 1 /T  auf- 
getragen, so liegen die Punkte bis auf den hochsten W ert von l / T  auf einer Geraden. 
Normaler Kp. 40,67°; latente Verdampfungswarme beim n. Kp. nach der modifizierten 
CLAPEYRONschen G leichung 7020 cal. pro Grammol. N ach  der Formel von 
P r d d /h o m m e  (C. 19 2 1 . I I I .  1182) ergibt sieh die krit. Temp. zu 215,7°. Methylen- 
chlorid hat sowohl im fl. wie im gasformigen Zustand die Formel CI12C12. (Journ. 
physical Chem. 31  [1927]. 1737—41. Wilmington, Delaware.) K r u g e r .
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Stuart W. Pennycuick, Die Konstitulion von kolloidem Plalin. Durch Zer- 
staubung von Pt in Leitfaliigkeitswasser ( k =  0,4-10“6 1/.Q) liefien sich von Ver- 
unreinigungen weitgehend freio Pt-Sole m it spezif. elektr. Leitfiihigkeiten bis 66,1 • 
10—6 1 /£? (bei langerem Kochen des Pt-Sols in einer Pt-Schalc) bei 25° erhalten. 
Nicht erhitzte, bei 0° aufbewahrte Sole mit ziemlich geringer Leitfahigkeit zeigen 
beim Erwiirmen auf 25° tagelang ein langsames Steigen der Leitfahigkeit bis auf 
ca. 14-10- e l/.f2, die erhitzten Sole m it hoher Leitfahigkeit beim Abkuhlen auf 25° 
einen langsamen Abfall. Elektrometr. Titration der Sole m it NaOH, KOH, Ba(OH)2 
u. Ca(OH)2 gibt Kurven m it einem Minimum. Bei NaOH u. KOH stimmt die aus 
dem Minimum der Leitfahigkeitskurve u. die aus der spezif. Leitfahigkeit, unter der 
Annahme, daB dieso allein von H '-Ionen herriilirt, berechnete H ' gut iiberein; die 
Leitfahigkeit im Minimum ist jedoch gróBer ais die theoret. Bei der Titration mit 
Ba(OH)2 u. Ca(OH)2 licgt dagegen das Minimum bei erheblicher anderer pn. Die 
Pt-Sole ahneln in  ihrem Verh. den starken Sauren mehr ais den schwaclien, lassen 
sich aber m it keinen von beiden streng vergleichen. Alle bei der Titration gemessenen 
Leitfiihigkeiten unterliegen langsamen zeitlichen Anderungen. Yf. nimmt an, daB 
bei der Zerstaubung komplexe Anionen [Ptx(PtO.,)y]u u. die aquivalente Menge 
H ’-Ionen entstehen. Eino gewisse Menge der H ’-Ionen ist relativ ,,frei“ u. tragt 
den groBten Teil der Leitfahigkeit bei; auBerdem halt jedes Pt-Anion H ’-Ionen in 
der Oberflachenschicht. Temp.-Anderung verschiebt das Gleichgewicht zwischen 
den ,,diffusen“  u. den in  der Oberflache befindlichen H'-Ionen, wobei sich die Um- 
gruppierungen nicht momentan vollziehen; Kochen hat wahrscheinlich eino Ab- 
spaltung weitercr ,,freier“  H '-Ionen zur Eolge. Bei der Titration geht ein Teil der 
Kationen an die Oberflache, die ,,Salze“ der Pt-Solc sind also nicht vollstandig dis- 
soziiert; die Konstanto des Kationengleichgewichts u. die Gesehwindigkeit der Gleich- 
gewichtseinstellung ist fur die einzelnen Metalle verschieden. Elektrometr. Best. 
der pn des reinen Sols m it der Chinhydronelektrode weist darauf lun, daB die wahre 
Saurekonz. geringer ist ais die aus den Leitfiihigkeitskurven abgeleitete. (Journ. 
chcm. Soc., London 1927. 2600—13. Adelaide, Uniy.) K r u g e r .

Max Frankel, Ober Assoziationsgrad und Reaktimtdt ton Gelalindosungen. Bei- 
trage zur Kennlnis organischer Natursloffe von kolloidem Charakter. II . (I. vgl. C. 1927.
II. 1007.) Bei der fruher beschriebenen ais Desassoziaticm bezeickneten Zustands- 
jinderuńg, welche die Gclatine beim Erwarmen erleidet, erfolgt keine Zunahme des 
Amino-N. Die Verhaltnisse entsprechen am besten der Annahme von Aggregaten 
u. Assoziaten im Sinne von B e r g m a n n . Die Dispersionserscheinungcn zeigen sich 
a uch an einer aschearmen, sehr reinen Gelatine. TJnbeliandelte wie therm. desasso- 
ziierte Gelatine-Lsgg. liefern unter der Einw. von Pcpsinwrkg. die gleichen Endprodd. 
Dagegen ist der zeitliclie Verlauf der Rk. bei den Substraten verschiedencn Asso- 
ziationsgrades sowohl untereinander, ais auch den zugehórigen Kontrollproben gegen- 
iiber verschieden. Allgemein bewirkt die Erhohung des Dispersitatsgrades eine Ver- 
gróBerung der Rk.-Fahigkeit. Die VergroBerung der Rk.-Gesehwindigkeit zeigt sich 
zuerst in  den spateren Phasen der Peptolyse, bei langerer Desassoziation erstreekt 
sich dio Wrkg. jedoch aueh auf die anfanglichen Rk.-Phasen. Nach 4-wóehentlicher 
Desassoziierung war das Rk.-Vermógen der Grelatine-Lsgg. so weit yermelirt, daB 
sich auf bloBe Zugabe des Fermentes in  ganz kurzer Zeit eine betrachtliche Erhohung 
des Amino-N u. eine vollstandige Anderung des auBeren Habitus einstellte, Merkmale, 
die bei der Kontrollprobe erst nach Zeitraumen von 7 bzw, 24 Stdn. auftraten. Des- 
assoziiertc u. Kontroli-Lsgg. zeigten gleiches pn- (Ztschr. physiol. Chem. 170. 247 
bis 263. Jerusalem, Hebraische Univ.) CUGGENHEIM.

Boutaric und G.Perreau, Befraktomelrische Messungen an kolloidalen Losungen. 
Mittels des Interferentialrefraktometers wurden bei den Solen vom AszSz, Fe(OH)3 u. 
den Suspensionen von Gummigutt die Unterschiede im Breehungsindex der kolloidalen 
Ijsg. u. der intermicellaren FI., die in  den untersuchten Fiillen nahezu reines W. war, 
gemessen, indem in die eine Cuvette die kolloidale Lsg., in  die andere die mittels Ultra- 
filtration durch Kollodium crhaltene intermicellare FI. gebracht wurde. Die Zunahme 
des Brechungsindex durch die Micellen ist annahernd der Konz. der kolloidalen Lsg. 
proportional. Beim Zusatz einer zum langsamen Ausflocken der kolloidalen Lsg. hin- 
reichenden Menge eines Elektrolyten ist wahrend der der Ausflockung yorhergehenden 
Evolution keine nennenswerte Yeranderung des Brechungsindex wahrnehmbar; eine
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plStzliche Abnahme tr i t t  nach der Sedimentation ein. (Compt. rond. Acad. Sciences 
185 [1927]. 892—93.) B o t t g e r .

Rowland Marcus Woodman, Uber die Ursachen der Ldslichkeił: Oberflaclien- 
krdfte in  einem System aus einem Paar teilweise misclibarer Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1926.
II. 2381.) Es wird dic Oberflachenspannung der cinzelnen Schichten gegen Luft u. 
dio Grenzflachenspannung zwischen den Schichten fiir verschiedene Gleichgewichts- 
gemische im System W.-Essigsaure-Toluol bis an den krit. Punkt gemessen. Die Er- 
gebnisse bestatigen die A n t o n o w -R e y n OLpsehe Regel. Kurz vor dem krit. Punkt 
sinkt die Oberflachenspannung der wss. Phase unter diejenige der Toluolphase. Gleich- 
heit der Oberflachenspannung der Phascn u. Verschwinden der Grenzflachenspannung 
geniigen also allein nicht, lim yollstandige Misehbarkeit herbeizufiihren; andere Eigg. 
miissen gleichzeitig zusammenfallen, u. auBerdem mu(3 die Gcschwindigkeit der Ver- 
anderung der Obcrflachenspannungen bzw. der Grenzflachenspannung in Abhangig- 
keit von der Konz. 0 sein. (Journ. physical Chcm. 31 [1927]. 1742—45. Cambridge, 
Univ.) K r u g e r .

Irving Langmuir und David B. Langmuir, Der Einflu/3 monomolehidarer Filme 
auf die Verdampfung vcn Atherldsungen. Es wird die „reduzierte Verdampfungs- 
geschwindigkeit“ K s =  0,055 S  z (z =  Gewiclit der Lsg. pro Oberflacheneinheit der 
verdampfenden Oberflache, S  — d In qjd t, q — A.-Geh. nach einem bestimmten Zeit- 
intervall) von A . aus gesatt. wss. Lsg. in Ggw. monomolekularer Filme von Olsaure, 
Celylpahnilat, Stearinsdure, Cetylalkohol, Myricylalkóhol bei verschiedcner Geschwindig- 
lceit v eines iiber die Oberflache streichenden Luftstroms bestimmt. Alle Filme setzen 
K s  annaliernd gleich stark herab, ohne Wind im Verhaltnis von ca. 7: 1, bei einer 
Windgeschwindigkeit von 152 cm/sec im Verhaltnis von ca. 17:1 . Der gesamte „Ver- 
dampfungswiderstand“ l is  =  1 / K s  besteht aus 3 Teilen R.y -[- R f  +  RVJ (Ra  =  
Widerstand gegen dic Diffusion durch eine Schicht verhaltnismaIJig ruliigcr Luft iiber 
der Lsg., Rl- =  Widerstand gegen den Durchgang des A. durch den monomolekularen 
Oberflachcnfilm, R w =  Widerstand gegen die Diffusion durch eine Schicht von 
ruhigem W. unter dem Film). In  Abwesenheit eines Films ha t fast der ganze Wider- 
stancl seinen Sitz in der Luftschicht (R s =  Ra)', Ra liegt zwischen 5000 (kcin Wind) 
u. 1900 ( v =  1,5 m/sec) cm2 sec/g. Ra  wird durch die Ggw. eines Oberflachenfilms 
nicht merklich beeinfluCt, so daB R f  +  Rw in Ggw. des Films ais Differenz der bei 
gleichem v m it bzw. ohne Film gefundenen i?s-Werte erkaltcn werden kann. R f  +  Rw 
ist von v unabhangig u. fur alle monomolekularen Filme auBer Cetylalkohol gleich; 
diese Summę besteht also wahrscheinlieh fast ganz aus Rw, wobei Rw fiir alle Filme, 
dic Oberflaehenstrómungen u. dam it verbundene Konvektionsstróme in der darunter- 
liegenden FI. verhindern konnen, dasselbe =  ca. 30 000 cm2 sec g-1 ist, u. dic Dickc. 
des darunterliegenden W.-Films 0,02 cm betragt. Zusatz vcrhiiltnisma.Big groBer 
Mengen ciner gesatt. wss. Caprylsaurelsg., sowie Bultersaure in Konz. <  0,37°/o bc- 
einflussen K s  nicht merklich, in holieren Konzz. reduziert Buttersaure K s  annaliernd 
ebenso stark wie Olsiiure. Olsaure, Myricylalkohol, Stearinsaure u. Cetylpalmitat 
andern die Verdampfungsgeschwindigkeit von W. nicht merklich, Filme von Cetyl
alkohol, die auch bei 4° noch fl. sind, vermindern sie dagegen erheblich, wobei R f  — 
ca. 65 000. Auch fl. Olsaure- bzw. Palmitinsaurefilme auf W., das m it etwas Tannin 
oder HC1 angesauert ist, sind ohne EinfluB auf die Verdampfungsgeschwindigkeit. Es 
wird eine Methode angegeben, um analog zu dem Verf. von K ic e  (Journ. Amer. Inst. 
El. Eng. 62. 1288 [1923]) den von der darunterliegenden Fliissigkeitsschicht her- 
ruhrenden Verdampfungswiderstand fiir eine beliebige A rt von Lsg. zu berechnen. 
R  — h/{C D), wobei R  =  Ra, R f  oder Rw, h =  Dicke des Films oder der Schicht, 
D — Diffusionskoeffizient u. G =  Konz. der diffundierenden Substanz, wenn durch 
Aufhalten der Diffusion Gleichgewieht herbeigefiihrt ist. Der Veranderung der Per- 
meabilitat eines fl. Films m it der Oberflachenspannung muB meBbar aber nicht sehr 
groB sein; manche feste Filme, wie die Wandę lebender Zellen, konnen aber diesen 
Effckt in viel hóherem Grade zeigen. Die verhaltnismiiBig geringe Permeabilitat von 
Cetylalkohol beruht wahrscheinlieh auf einer spezif. Wrkg. der Kópfe oder akt. Enden 
der Moll. Best. der Oberflachenspannung wss. A.-Lsg. ergibt, daB der Film  von ad- 
sorbierten A.-Moll. nahezu gesatt. (diclit gepaekt) ist, auch wenn die Lsg. nur 1/i gesatt. 
ist. — Die Vcrminderung der Verdampfungsgeschwindigkeit des A. durch monomolc- 
kulare Filme beruht nicht auf einem W iderstand im Film, sondern darauf, daB der 
Film Oberflaehenstrómungen yerliindert, die sonst wegen lokaler Schwankungen in  der
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Oberflachenspannung die darunterliegendo PI. durchriihren. (Journ. physical Chem. 
31 [1927]. 1719—31. Schenectady [N. Y.], Res. Lab., General Electric Co.) K r u .

Jan Caldbek, Das Schwellen von Biokolloiden. I. Ultraviolette Strahlen und das 
Schwellen von Agar-Agar. Wahrend unbestrahlter Agar in dest. W. z. B. eine Schwellung 
von 3,4% zeigt, wird die Schwellungsgeschwindigkeit u. -fahigkeit durcli Ultraviolett- 
bestrahlung (Hohensonne) erniedrigt, z. B. auf 2,4%. Nach der Bestrahlung gel. u. 
wieder getrockneter Agar zeigte eine Schwellung von 2,9%. (Protoplasma 3 [1927]. 
17—42. Brno [Czechoslovakia], Masaryk Univ.) L o h m a n n .

Niels Bjerrum und Erich Manegold, Uber Kollodiummembranen. II. Der Zu- 
sammenhang zwisehen Membranslrukltir und Wasserdurchlassigkeit. (I. vgl. C. 1927.
II. 907.) Es werden folgende Strukturannahmen fiir Kollodiummcmbranen diskutiert: 
Die Capillaren haben die Form I. von Poren m it einem zirkularen Querschnitt, II. 
von unendlich langen Spalten u. vert-eilen sieh in  der Membran a) senkrecht zur Ober- 
flache, b) senkrecht u. parallel zur Oberflśiche in drei aufeinander seukrechten Raum- 
richtungen, c) vollig regellos. Die abgeleiteten Formeln fiir den Porenradius bzw. dio 
Spaltbreite enthalten alle auCer einem konstanten Faktor nur den Ausdruck d-D/W  
(d =  Membrandieke, D  =  Wasserdurchlassigkeit in ccm/sec u. 1 qcm der Membran- 
fliiche bei 1 cm tlberdruck, 1F =  Wassergeh./ccm). In Mitt. I. liatte sieh das Prod. 
d-D  ais charakterist., von der Membrandieke unabhangigo Grofie ergeben; demnach 
haben alle Membranen m it gleichen Werten d-D  gleichweite Poren bzw. Spalte. Die 
berechneten Porenradien Yariieren zwisehen 1—90 ///;, die Spaltbreiten yon 0,8—80 /j/i. 
Aus dem Wassergeh./ccm wurden die entsprechenden Porenzahlen zu 2-109—1000- 
109/em2 bzw. die Spahlangen zu 1—32-105 cm/qem berechnet. Die Porenradien der 
Kollodiumzylinder sind wegen der gleichmaBigeren Ausbildung der Hohlraumstruktur 
groBer, ais die der Planfilter. Wird die Trockenluft m it Acetondampf u. dann mit 
Wasserdampf beladen, so steigen die Porenradien u. Spaltbreiten aufs Dreifache. 
Mit zunehmender Trocknung der Membran wachst die Porenzahl/qcm unter dem 
Bilde einer allseitigen isotropen Schrumpfung. Der Verlauf der Schrumpfung kann 
dureh Spaltstruktur des Hohlraumsystems oder dureh Porenstruktur mit ungleich- 
maBigen Capillaren oder dureh ein besonderes Gcriist von Celluloseesterteilehen erklart 
werden. (IColloid-Ztschr. 43 [1927], 5—14. Kopcnhagen, Tierarztl. u. landwirtschaftl. 
Hochsch.) WAJZER.

H .H .Lowry und P. S. Olmstead, Die Adsorplion von Gasen dureh feste Korper 
unter besonderer Beriicksichligung der Adsorplion von Kóhlendiozyd dureh Kohle. Aus- 
gehend von der Annahme einer A ttraktionskraft zwisehen ungleiehen Moll. aueh in 
verschiedenem Aggregatzustand wird im AnscliluB an P o l a n y i  (C. 1921. I II . 1375) 
oine matliemat. Entw. der Adsorptionstheorie gegeben, die in einigen Punkten von 
derjenigen yon P o l a n y i  abweicht, u. eine relativ bequeme Methode ihrer Auwendung 
auf dio experimentellen Daten besclirieben. Die mittleren Differenzen zwisehen den 
beobachteten Adsorptionswerten (vgl. T it o w , C. 1911. I. 113, R ic h a r d s o n , C. 1918.
I. 808, Ch a p p u is , Ann. Physik 12. 161 [1881], H o m f r a y , C. 1910. II. 1019 u. Verss. 
von Mo r g a n  an zwei sehr yerschiedenen Kohletypen) sind geringer ais bei B e r e n y i  
(C. 1923. I II . 469), zweifellos wegen der Aufstellung einer besseren s-ip-Kurve. (Journ. 
physical Chem. 31 [1927]. 1601—26. Bell Telephone Labb., Incorporate I.) K r u g e r .

William E. Garner und Douglas Mc Kie, Die Adsorplionsuurme von Sauerstoff 
an Kohle. I I . (Ygl. B l e n c h  u. G a r n e r , C. 1924. II. 1065.) Die Adsorptionswarme 
von 0 2 an Kohle geht bei wachsender Menge m des adsorbierten 0 2 dureh ein Maximum 
(70 Cal. bei 1,5 X 10-5 Grammol. adsorbiertem 0 2 pro g Kohle). Die maximale Ad
sorptionswarme Q stcigt m it der Temp. zunachst rasch, ist zwisehen 100 u. 200° kon
stant (ea. 115 Cal.) u. wachst dann wieder zwisehen 200 u. 450°. Unterhalb 100° sind

O. 0  —  0  o  o
I. II. \ /  III. II II

C C C  C C C  C C C C
wahrscheinlich 2 Typen von Adsorptionskomplexen rorhanden, zwisehen 100 u. 200° 
nur Typ I I . ; oberlialb 200° bildet sieh Typ I II . Die Abnahmc von Q m it wachsendem m  
beruht offenbar darauf, daC molekular adsorbierter 0 2 (Typ I.) immer mehr uberwiegt; 
der Abfall bei sehr kleinen m  hangt yielleicht dam it zusammen, daB eine akt. Form 
vom Typus II. entsteht, die ihre innere Energie nur langsam ais Wiirme oder Strah- 
lung abgibt, sie aber bei ZusammenstoB m it einer O.,-Mol. ycrlicrt. (Journ. chem. 
Soc., London 1927. 2451—57. London, Univ.) ‘ K r u g e r .
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M. L. Oliphant und R. S.Burdon, Adsorption von Gaseu an der Quecksilber- 
oberflache. Vff. untersuchen die Adsorption von Gasen an einer frisch gebildeten Hg- 
Oberflaclie. Ein Schauer von 500 Hg-Tropfen pro Sek. fallt dureh ein vertikales, 
50 cm langes Rohr, an dessen Mitte ein Scitenrohr angeblasen ist. Durch das Seiten- 
rolir wird ein langsamer Strom yon I I2 oder Ar m it geringem Geh. an C02 geleitet. 
Der Gasstrom teilt sich u. gelit durch 2 AusfluCrohre an den Enden des Vertikalrohrs 
in  ein RAYLEIGH-Interferometer. Das von den fallenden Tropfen adsorbierte Gas 
wird also am uuteren Endo der Róhre abgegeben, u. wenn C02 selektiv adsorbiert wird, 
so wird es sich in dcm unteren Teil der Róhre anreichern, im oberen wird seine Konz. 
entsprechend abnehmen. Durch Zahlen der Tropfen u. Messen des Hg-Vol. kann die 
Oberflaclie bestimmt werden, wahrend die Konz.-Anderung des Gases mittels des 
Interferometers bestimmt wird. Es ergibt sich, daB fur Konzz. yon 5, 10 u. 15% C02 
in H2 oder Ar innerhalb %  Sek. nach BIdg. der Oberflaclie eine monomol. C02-Sehiclit 
von der Hg-Oberflaclie adsorbiert wird. Bei einer Konz. von 1/2%  C02 wird weniger 
bei 50% C02 mehr adsorbiert, ais einer monomol. Schicht entspricht. (Naturę 120

Harry B. Weiser und Everett E. Porter, Die physikalische Chemie der Farb- 
lackbildung. II . Adsorption typischer Farbsloffe durch basische Beizmittel. (I. vgl. 
C. 1927. II. 2164.) Vff. untersuchen die Adsorption yon Orange I I  u. Metanilgelb 
durch A l20 3 u . Cr2Os u. von Melhylenblau durch Cr20 3 u. Fe20 3 bei yerschiedener ph, 
indem sie eine bestimmte Menge Earbstofflsg. m it einer bestimmten Menge des weit- 
gehend gereinigten Osydsols mischen, fallen, die Konz. vor u. nach Mischung m it dem 
Sol u. die ph vor u. nach der Eallung bestimmen. Die Adsorptionskurye von Orange I I  
in  Abhangigkeit von der pH ist derjenigen von Oxalat u. Sulfat sehr ahnlich; die Ad
sorption ist etwas geringer. Die yon M a r k e r  u . GORDON (C. 1925. I. 1813) beob- 
achtete sehr geringe Adsorption bei p h >  3 berulit auf der Zuriiekdrangung der Earb- 
stoffadsorption infolge Ggw. yon ubersehussigem Sulfat, der plótzliclie Anstieg bei 
P h  — 3 auf der Eallung der freien Earbsaure; die angebliche ehem. Verb. ist nur ein 
inniges Gemisch von Oxydgel u. Krystallen der Earbsaure. Bei Metanilgelb scheidet 
sich die freie Earbsaure ab, wenn die HCl-Konz. des Bades 0,001-n. ist, bei geringeren 
HCl-Konzz. yerlauft die Adsorptionskurye n. Bei HCl-Konzz. iiber 0,001-n. ist die 
Eallung des Earbstoffs der Menge der zugesetzten Saure proportional, bis das Bad 
fust erschópft ist; in den sauersten Mischungen findet offenbar gleichzeitig Adsorption 
u. Eallung sta tt. Die Adsorption von Methylenblau beginnt scharf bei derselben Alkali- 
konz., bei der in Abwesenlieit des Earbstoffs die Peptisation der hydrat. Oxyde zu 
negativen Solen einsetzt; die Knickpunkte in der pn-Adsorptionskurye von M a r k e r  
u. G o r d o n  haben die gleiche Bcdeutung. Bei hóheren ph ist die adsorbierte Methylen- 
blaumenge ein MaB fiir die von der Adsorption von OH-Ionen herriihrende elektr. 
Ladung; das Maximum liegt boi derselben pa, bei der in  Abwesenheit des Farbstoffs 
yollstandige Peptisation des Oxyds stattfindet; bei noch hóheren pH fallt die Adsorption 
des Methylenblaus ab. (Journ. physical Chem. 31 [1927]. 1704— 15. Houston [Texas], 
The Rico Inst.) K r u g e r .

Alan Leighton und Owen E. Williams, Der Einfluf! der Temperatur auf die 
Grundviscositat von Eiscreinemischungen. (Vgl. C. 1927. I. 3060.) Eiir dieselbo 
Grundmischung liiBt sich die Beziehung zwischen Konz. C, Grundviscositat u. 
Temp. T  durch eine Gleichung: log ?; — a-C  +  log (b — cT) (a, b, c =  empir. Kon- 
stanten) wiedergeben. W ahrend des Gefricrprozesses t r i t t  infolge der Temp.-Er- 
niedrigung eine Erhóhung der Konz. des Zuckers u. der festen Bestandteile der Milch 
in der fl. Phase u. damit eine Zunahme der Viscositat ein; gleichzeitig wiichst die 
Viseositat wegen der Temp.-Erniedrigung an sich. (Journ. physical Chem. 31 [1927J. 
1663—68.) K r u g e r .

A. Mallock, Die Konsistenz von Gemischen einer wahren Flilssigkeit und einer 
Fliissigkeit mit festen Teilchen. In  einem derartigen Gemisch wird Reiner Deformation 
Widerstand entgegengesetzt durch eine K raft, die teilweise elast., teilweise yiscoser 
N atur ist, diese ist die bedeutendere. Der Widerstand wird groBer, wenn der Dureh- 
messer der Teilchen kleincr wird. Wenn die Teilchen dicht gepackt sind, bringt jede 
Deformation des Gemisches eine 'Volumcnzunahme mit sich. Die Ausdehnung solcher 
Gemische wird am Glaserkitt, trockenen EuBwegen, etc. erlautert. (Naturę 120 [1927]. 
619—20. Eseter.) E. J o s e p h y .

G-. Nonhebel, J. Colvin, H. S. Patterson und R. Whytlaw-Gray. Die Koagu- 
lalion von Rauch und die Theorie vo?i Smoluchowski. (Vgl. W h y t l a w -G r a y  u.

[1927], 584— 85. Adelaide, Univ.) E. J o s e p h y .
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SPEAKMAN, C. 1923. III. 719.) Die frtiher beobacliteten Abweichungen von der 
S.MOLUCIIOWSKlaehen Gleiehung berulien auf Fehlern bei der Zahlung; bei so gro/Jen 
T eilehen , wie sie in  Rauch vorkom m en, gibt das ZsiGMONDYsche Spaltultramkr. 
falsehe Werte fiir dio Teilchenzalil, besonders bei holier Beleuchtungsintensitat u. 
fiir Linsen holier numer. Apertur. Es wird eine zur Auszahlung von Rauchteilclien 
geeignete Zellenkonstruktion besehrieben. Unters. der Koagulation in verseliiedener 
Weise hergestellter N H fi l -Nebel u. von Nebeln von Anlipyrin, CdO u. A s20 3 ergibt 
gemaB der SMOLUCHOWSKIsclien T heorie  eine lin ea re  B eziehung zw isehen a (rezi- 
proker W ert der Teilehenzahl pro cem) u. dem Alter t. Die Konstantę K  der Gleiehung 
n — nQ/( 1 -f- n0 K  t) ist jedoch fiir die einzelnen Nebel yersehieden. Die Koagulations- 
geschwindigkeit ist im allgemeinen um so groBer, je klciner die anfangliche Teilchęn- 
gróBe ist. Fiir das Verhiiltnis des Radius der Wirkungssphilre zum urspriinglichen 
'1’e ileh en rad iu s ergibt sieli n ach  d e r STOKES-CuNNINGHAMschen Gleiehung fiir die  
Beweglichkeit ca. 3; dieser liohe W ert erklart sieli vielleicht durch die elektr. Ladung 
der Teilehen. Die NH4C1-Teilchen crsclieinen im Ultramkr. ais losc, spliar. Aggregate, 
die Antipyrinteilchen scheincn fl. zu sein. — Fur D.16 des Antipyrins wurde 1,18 
gefunden . — Dic Ergebnisse zeigen die weitgehende Analogie zwisehen der rasclien 
Koagulation von Hydrosolen u. der spontanen Koagulation von Rauch. (Proeeed. 
Roy. Soc., London, Serie A. 116 [1927]. 540—53.) ~ K r u g e r .

B. Anorganisclie Chemie.
Kolar Ramakrishnaiyer Krishnaswami, Das Aiomgemcht von Anlimon ver- 

schiedener Herkunft. Das At.-Gew. von Sb aus reinstem Sb20 3 von K a h l r a u m , 
Stibnit u. Cervantit von MYSORE, Stibnit aus dem A m h e r s t  - D istrikt in B u r  m a 
u. Stibnit von den siidlichen S h a n - Staaten wird nach der Methode von WlLLARD 
u. M c A l p in e  (C. 1 9 2 1 . III . 274) bestimmt u. Werte zwisehen 121,744 u. 121,754 
gefunden. Die Unterschicdc zwisehen den einzelnen Erzen liegen innerhalb der Vers.- 
Fehler. Bei Unters. der Bromatmcthode von M u z a f f a r  (C. 19 2 4 . I. 1164) zeigten 
sieh Schwierigkeiten bei der Auflósung des reincn Sb in konz. H 2S 04. (Journ. chem. 
Soc., London 1 9 2 7 . 2534—39. Bangalore [Indien], Lidian Inst. of Science.) K r u .

A. Rakowski und W.Poljanski, Isodimorphismus von Nalriumchlorid und 
Natriumbromid. Herstellung von Natriumbromid. Durch fraktionierte Krystallisation 
aus W. konnen NaCl u. NaBr nicht voneinander getrennt werden. Die Ursaehe davon 
wurde in  der Tatsache gefunden, daB NaCl u. NaBr Mischkrystalle bilden u. zwar wurfel- 
formige wasserfreie Krystalle, falls NaCl im UberschuB, monokline Krystalle m it 2 H 20, 
falls NaBr im UberschuB vorhanden ist. Bei 8° sind die beiden Krystallformen mit- 
einander u. m it der Lsg. im Gleichgewicht, wenn 100 Moll. Lsg. 3,6 Moll. NaCl u.
9,4 Moll. NaBr enthalten; die NaBr-Krystalle enthalten dabei 30 Gew.-% NaCl, die 
NaCl-Krystalle 22% NaBr. Die monokline Krystalle absetzenden Lsgg. enthalten bei 
ca. 8—10° stets ca. 13 Moll. NaCl-(- NaBr in  100 Moll. Lsg.; im Gebiet der regularen 
Krystalle nimm t die Summę der gel. Moll. NaCl +  NaBr mit relativer Anreichcrung 
an NaCl ab. — Aus CH3-OH krystallisieren NaCl u. NaBr gesondert. Bei 15° lósen 
100 g absol. Methylalkohol 17,42 g NaBr u. 1,55 g NaCl (einzeln); bei gleichzeitigem 
Auflósen werden 17,04 g Gemisch aus 99,68% NaBr u. 0,32% NaCl aufgenommen; 
die Trennung erfolgt also ohne Schwierigkeit. (Trans. Inst. pure chem. Reagents [russ.j 
Lfg. 6 [1927]. 5—9.) B jk e r m a n .

A.Travers, Ober das Ionengkichgewicht Al(OII)z -\- 6 F  ^  AlF^Ą- 3 OH. Wird 
die gegen Phenolplithalein neutrale Lsg. Ton K F m it dem getrockneten oder feuchten 
(Jel von Al(OH)3 oder mit in W. suspendierten Krystallen von A120 3 behandelt, so 
wird, namentlich bei hoherer Temp., hinzugesetztes Phenolphthalein deutlich gerótet. 
Die Rk. ist noeh deutlicher, wenn man s ta tt der Lsg. von lvF einen Krystall dieses 
Salzes verwendet. Sogar kalziniertes A120 3 zeigt die Rk., wenn man es cinige Min. 
m it W. kocht. A120 3 wird somit durch W. hydratisiert, u. das H ydrat ist, wenn auch 
nur wenig, 1. Zwisehen amorphem Al(OH)3 oder KA102, K F  u. W. bildct sieh ein Gleich
gewicht aus, bei dem m it zunehmendem [KF] auch [OH'] wachst. Andererseits wird 
kiinstlicher oder natiirlicher Kryolith beim Behandeln m it starkem, uberschiissigem 
KOH ( p h >  13) vollstandig unter Bldg. von 1. Aluminat zersetzt, wahrend der Komples 
A1F0 in einem sehr sauren Medium nicht zers. wird u. der Vers. ergibt, daB der natiirliche 
Kryolith noch bei 500° durch nasciercndes S 03 (aus geschmolzenem K H S04) schwer
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zersetzbar ist. Kryolith is t also in  einem sehr weiten Gebiet von pu-Werten bestandig. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927], 893—95.) B o t t g e r .

J. D. Main Smith, Die seltenen Erden. (Ygl. C. 1927. II. 2489.) In  der friiłieren 
Unters. hat Vf. auseinandergesetzt, daC die seltencn Erdcn nicht zu yerschiedenen 
Gruppen des period. Systems gehoren konnen, sondern allc Anologa des Sc sind, u. 
somit eine anomale Untergruppe der d ritten  groBen Periode bilden. Die friiher auf- 
gefundcnen Beziehungen in der Farbo der Salze der seltenen Erden zu der von Salzen 
von Elementen in anderen Gruppen sind rein zufallig. Vf. deekt vielmelir eine neue 
Farbbcziehung innerhalb der Salze der seltenen Erden selbst auf. Es zeigt sich, daB 
die Aufeinanderfolge der Farben der Salze der ersten 8 seltenen Erden ident. is t m it 
der der letzten 8 in  umgekehrter Reihenfolge. Die folgende Tabelle zeigt den Zu-

54 La,
55 Ce,
56 Pr,
57 Nd,
58 11,
59 Sm, 
00 Eu,

68
67
66

Lu
Yb
T m

65 Er 
64 Ho 
63 Dy 
62 Tb

61 Gd 
Die Zahlen

farblos o, 14 0
1, 13 h i, - l

griin 2, 12 f-2, - 2
rot •% 11 1-3, —3
gelb 4, 10 -4, - 4

li 5, 9 -5, —5
schwaeh rosa 6, 8 -6, —6

farblos 7 ± 7

(0,0),

(1,0),
(2 ,0),
(3.0),
(4.0),
(5.0),
(6.0),

(6,8)
(6,7)
(6 ,6)
(6,5)
(6,4)
(6,3)
(6 ,2)

(6,1)
Ionen (Ordnungs-der 1. Spalte sind die Elektronenzahlen der 

zahl —3), in der 3. Spalte stelit die Differenz der Elektronenzahlen der Ionen der be' 
treffenden seltenen Erde u. der des La-Ions (Nenonstruktur). In  der 4. Spalte stehen 
die Abweicliungen dieser Differenz von 0 oder 14. Zwei Ionen yerschiedener seltener 
Erden haben dann gleiche Farbę, wenn das eine so viel Elektronen iiber 0, wie das andere 
weniger ais 14 hat. Die 14 Elektronen sind in 2 Untergruppen angeordnet, iiber die 
Verteilung der Elektronen auf diese Untergruppen gibt die 5. Spalte AufschluB. Diese 
Elektronenstrukturen der seltenen Erden bestatigen das friiher yom Vf. aufgestellte 
Gesetz iiber die Anzahl der Untergruppen eines Quantcnzustandcs u. der Elektronen- 
besetzungszahlen. Die Einteilung der seltenen Erden in diese beiden Gruppen ent- 
spricht auch ganz ihrem analyt. Verh. (Naturę 120 [1927]. 583— 84. Birmingham, 
Univ.) _ E. J oseph y .

Ja. Gerassimow, tiber die Darslellung von chemisch reinem Ammoniumbićhromal. 
Bei der Rk. (in wss. Lsg.) Na2Cr20 , +  2 NH,C1 =  2 NaCl (NH4),Cr20 , entsteht ein 
zu yiel CrOa bzw. zu wenig NH4 enthaltendes Salz. Beim Kochen des yerunreinigten 
Salzes m it W. fiillt ein hauptsachlich aus Chromm- u. ChromVI-Oxyden bestehender 
Kórper aus, der sich aus (NH4)2Cr20 , beim Kochen stets von neuem bildct. Zur Ge- 
winnung von (NH4)2Cr20 7 neutralisiert man dahor Cr03 m it NH4OH u. dampft die 
Lsg. bei 50° ein. (Trans. Inst. pure chem. Reagenta [russ.] Lfg. 6 [1927]. 22 
bis 26.) B ik e r m a n .

Niels Bjerrum und Carl Faurholt, Einige TJntersuchungen iiber basische Chromi- 
verbindungcn. Es wird eine Metbode zur Best. von Hexaquoehrom Cr(H2O)0+++ durch 
Ausfallung ais Casiumalaun angegeben. Mit dieser Methode haben Vff. die Menge 
late.nl basisclier Verbb. in  Chrominitratlsgg., dio ohne oder m it Basenzusatz auf 75° 
erhitzt gewesen sind, best-immt, In diesen Lsgg. wurde auflerdem die Menge von kolloi- 
dalem, m it Schwefelsaure u. A. fiillbarem latent bas. Cr festgestellt. Das Gleichgewicht 
in bezug auf wenig oder nicht kolloidale latent bas. Verbb. scheint sich bei 75° in wenigen 
Tagen einzustellen. Dagegen ist die Bldg. von kolloiden latent bas. Verbb. bei dieser 
Temp. selbst nach 3— 4 Monaten noch nicht zu Ende. Durch Vergleich m it alteren 
Bestst. (BJERRUM, C. 1910. II . 867) von der Menge maskierten Hydroxyls in  erhitzten 
Chromisalzlsgg. wurde das Verhaltnis zwischen Cr u. maskiertem Hydroxyl in den 
latent bas. Verbb. berechnet. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 584—91. Kopen- 
hagen, Chem, Lsibor. d. Tierarztl. u. Landwirtscliaftl. Hochscli.) E is n e r .

G. Tam m ann und K . Schaarw achter. Das Verhalten des Eisens zu anderen Ele- 
menten. S, Se, Te, Sb, Zn u. Al wirken auf Fe m it einer merklichen Gesehwindigkeit 
ein, nach dem sie fl. geworden sind. Die Einw. des roten P  u. As beginnt, naclidem 
ihre Dampfdrucko betrachtliche Werte erhalten haben. Ca, B, Si u. C wirken auf Fe- 
Pulver weit unterhalb der FF. ihrer eutekt. Mischungen ein, die sie m it Fe bilden. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 167. [1927]. 401—10. Gottingen, Univ.) WlLKE.

G. Tanunann und K. Ewig, Zur Kenninis des Eisencarbids (Fe3C). Fiir ver- 
schiedeno C-Stiihlc wurden die Temp.-Magnetisierungskurven aufgenommen. Zwischen
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200 u. 220° tra t plótzlich eine Abnahme der Ablenkung der Magnetnadel dureh das be- 
treffende Stahlstiick (C-Geh.: 0,15%) 0,3, 0,5, 0,94,1,3, 2,0 u. 3,9%) ein. Diese Anderung 
der Magnetisierbarkeit nimm t m it wachsendem C-Geh. zu u. ist dem C-Geh. u. dam it 
aueh dem Fe3C-Geh. proportional. Isoliertcs Fe,C zerfallt bei langerer Erhitzungs- 
dauer sogar bei 500° fast vollstandig. Es ist sehr leicht moglicli, daB die im Fe3C ge- 
losten Gase den Zerfall besehleunigen, wahrend das m it Gasen nicht beladene Carbid 
im Stahl eine viel hohere Zerfallstemp. zeigt. Das cntwickclte Gas bestand in Vol.-% 
aus: 14,75% C02, 1,65% ungesatt. K-W., 33,2% Co, 39,3% H2, 3,1% CH, u. 8%  N2. 
Die Umwandlungswarmo des Fe3C muB kleiner sein ais 0,02 cal je 1 g Fe3C. Dio Volum- 
yergroBerung bei der Umwandlung des Fe3C ist fiir 1 g Zemcntit 0,0714 emm fiir ein 
Fe3C, das aus einem Stahl m it etwa 0,9% C stammt u. 0,0705 emm bei einem Roheisen 
mit 3,9% C. Es wurde dann der EinfluB des Si, Mn, Ti, Al u. B auf die Umwandlungs- 
temp. untersucht. Dureh hohen Si-Geh. wird die Umwandlungstemp. um etwa 50° 
erniedrigt, dureh 2%  Mn findet keine merkliche Beeinflussung sta tt, dureh 5% Mn 
tr i t t  eine Erniedrigung um etwa 100° ein u. dureh 10% Mn wird der Punkt unterlialb 
20° yerschoben. E in Zusatz von 0,5% B zu einem Stahl mit 3%  C erniedrigt dio 
Umwandlungstemp. so stark, daB sio unterhalb 20° fallt. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 
167 [1927], 385—400. Gottingen, Univ.) W il k e .

G. I. Petrenko, Uber den Umicandlungspunkt des Zinlcs bei 175°. Eino Unters. 
der Struktur dos bei 150—140° abgesehreckten Zinks bestatigt den zweiten Umwandlungs- 
punkt des Zinks von 175°, da dio boi 175° sieh bildende Modifikation des Zn aueh mkr. 
zu beobachten ist. In  dem boi 250° abgesehreckten Zink (Umwandlungspunkt 300°, 
vgl. C. 1927. II. 403) is t die KorngroBe eine ziemlich gleiehmaBige. Wird das Zn yon 
der Schmelztemp. bis zu 146° abgekiihlt u. dann abgeschreckt, so wird das Kom viol 
ungleichmaBiger, neben groBeren Kórnern treten yiele sehr kleine auf. Dio kleinen 
Kórnchen sind Krystallisationszentren, die sieh bei der Umwandlung bei 175° gebildet 
haben u. dereń weiteres Anwachsen dureh das Abschrecken unterbrochen wurde. 
Die groBen Korner sind wahrscheinlich die Kerne der zwisehen 175 u. 300° bestandigen 
Modifikation, welche bereits gewachsen sind. Bei langsamer Abkiihlung wachsen 
aueh die unter 175° entstandencn Korne zu gróberen Krystalliten aus. — Die a-Form 
des Zn ist stabil bis 175°, die /7-Form von 175—300°, die -/-Form von 300—419°. (Ztsehr 
anorgan. allg. Chem. 167 [1927]. 411—12. Charków, Inst. f. Volksbildung.) B l o c h .

G. Grube und M. Staesche, Das lernare System Manganoplwsphal-Phosphorsdure- 
Wasser und die Dipkosphatomanganosaure. Dureh Uberfiihrungsmessungen (K. VOLZ, 
Dipl. Arbeit, S tuttgart 1925) wird festgestellt, daB in der Lsg. yon Manganophosphat in 
hochkonz. Phosphorsiiuro eino komplexo, Mn-haltige Siiuro yorhanden ist, in der das 
Mn ein Bestandteil des Anions ist. Die Aufnahme der Isothermen des terniiren SyBtems 
M n3(P 0 i )2-HsP 0 i -H20  boi 25 u. 55° (die Isothermo bei 55° wurde yon M. Z ippe l, 
Dipl. Arbeit, S tu ttgart 192G bestimmt) zeigte, dafi dieser Saure die Formel //.1[J/n(7J0 .)5]-
3 H20  zukommt, sie also eine Diphosphatomanganosaure ist. Die Saure geht beim 
Trocknen im Exsiccator iiber H 2S04 unter W.-Abgabe in H][M n(P04)2]-H 20  uber. 
Dureh H20  wird sie unter Ausscheidung von Mn3(P 04)2-2 H20  zers. — Dio Verss. 
ergaben, daB in dem Temp.-Gebiet zwisehen 25 u, 55° ais stabile Bodenkorper neben 
Phosphorsaure yerschiedoncr Konz. nur die Yerbb. Mn3(PO,)2, M nHP04 u. H 4[Mn(P04)2] • 
3 H ,0  existieren. — Vff. haben das K-Salz KJI{M n(PO,)„]-5 ILO  u. das Na-Salz 
iYa2/ /2[ilf7!(P04)2]-'i H20  dargestellt. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927]. 572—83. 
S tu ttgart, Teehn. Hochsch.) E i s n e e .

L. F e rn a n d e S , Komplexe des Uranyls mil Polyphenólsduren. (Vgl. O. 1927. II. 
2592.) Dio friiher gemachte Beobaelitung, daB die Bestandigkeit der Komplexsalze 
dieser Gruppe abhangt yon der Zahl u. Stellung der phenol. OH-Gruppen, wird an 
den Komplexsalzen der Naphthol-o-carbonsaure u. der Prolocałechusaure bestatigt. Ver- 
sotzt man eine Lsg. von Uranylacetat m it Naphthol-o-carbonsaure, so entsteht eino 
Rotfarbung, dio sieh auf Zusatz von Alkalicarbonaten yertieft. Aus der neutralen odor 
schwach alkal. Lsg, laBc sieh das Komplexsalz absoheiden. Dureh starken Alkali- 
iibersehuB wird der Komplex zerstórt u. es fallt das Pyrouranat aus. Bei den Komplex- 
salzen der Protocatechusaure findet unter den gleichen Bedingungen keine Zers. s ta tt. 
Verwendet man auf 1 Mol. Uranylacetat 2 Mol. Naphthol-o-carbonsaure, so entstehen 
Komplexe, die sieh von der Saure [U 02(C10H80C 0 0 )2]H2 ableiton. Aus schwach saurer 
Lsg. u. in Ggw. eines groBen Uberschusses von Uranylacetat scheiden sieh gelbe Krystalle
ab, die sieh yon der Saure ableiten. Von der KompIexsaure
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des 1. Typus werden dargestellt (in Zusammenarbeit m it F. Palazzo): Das K-, Na-, 
Ouanidin- u . Ba-Salz, vom 2. Typus nur das K-Salz. In  allen Salzen ist nur ein H-Atom 
der Siiure durch. Metali ersetzt. — Mit Protocatechusaure wurden folgendo Komplex- 
salze dargestellt: Guanidinsalz, [U03(CgH 30 2C 00)]G uH ; das Anilinsalz, [U0,(CH30 2- 
COO)]C„ir5NH2-H-3 H„0, das K-Salz, [UO3(C6H 3O2C 00)]K H -H 20 , u . das Guanidin
salz eines 2. Typus> [U02(CeH30 2C 00)2]G uH -12 H 20 , gelbe Krystalle; weniger be- 
standig ais dio vorst. Salze, die alle ro t gefarbt sind. (Atti R. Acead. Lincei [Roma], 
Rond. [6] 6 [1927]. 102—OG.) . O h le .

P. Fedotjew, Uber die Ursache der Haarkupferbildung im  Kupferstein. (Ein  
Beitrag zwm System Fe-Cu-S.) Expcrimentell m itbearbcitet von D. Nedrigailow. 
Das System FeS-Cu2S wurde mittels therm. Analyse untersucht. Es wird dann eine 
Erklarung fiir dio boi der tieferon Abkiihlung der Sehmelzen stattfindende Bldg. 
von Haarkupfer gegeben. Ais Ursache wird die Instabilitat des Cu2S wahrend der 
Abkiihlung seiner festen Lsg. angesehen. Dieser Vorgang, der durch dio umkehrbaro 
in fester Lsg. verlaufende Rk. Cu2S Cu +  CuS dargestellt wird, kann in  eine Gruppe 
eingereiht werden m it den Rkk. gewisser Kupferoxydulsalze, dio in wss. Lsgg. in  ent- 
sprechende Kupferoxydsalze u. motali. Cu zcrfallen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
167 [1927]. 329—40. Leningrad, Polytechn. Inst.) W i l k e .

L.M . Dennis und S. M. Joseph, Germanium. X X III. Germaniuinmonosulfid.
(XX II. vgl. C. 1927. II. 2657.) Die optimalc Temp. fiir dio Herst. yon GeS durch 
Red. von GcS2 im H 2-Strom unter Vernieidung der Absclieidung von Ge ist ca. 480°. 
Sehr harte, schwarze, undurchsichtige, wahrscheinlich rhomb. bipyramidale Krystalle, 
prakt. unl. in Mineralsauren. Durch Sehmelzen m it KOH u. langes Digerieren m it 
wss. KOH gel. (Journ. physical Chem. 31 [1927]. 1716—18. Ithaca [New York].) K ru .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Walter Wahl, tlber den isomorphen Ersalz von Silicium durch Aluminium. (Vgl. 

C. 1927. I. 1663.) Vf. erklart den isomorphen Ersatz von Si durch Al in den Amphi- 
bolen, Pyroxoncn u. dor Melilitgruppe dadurch, daB die Ycrbb. nicht ais Doppel- 
salze, sondern ais Komplexvcrbb. aufgefaBt werden. Es handelt sich dabei demnach 
nicht um Ersatz von yierwertigem Si durch dreiwertiges Al, sondern um einen iso
morphen Ersatz von Si-Atomen m it der Koordinationszahl 6 durch Al-Atomo m it 
dor Koordinationszahl 6. (Ann. Acad. Scient. Fennicae. Sorie A [Komppa-Fest-
schrift] 29 [1927]. Nr. 22. 12 Seiten. Sep.) E. J o s e p h y .

Gilbert Hart, Die Nome.nklalur der Kiesclsaure. Nomenklatur der Krystall- 
varietatcn, Quarz, Cristobalit, Tridymit, Chalcedon, Opal usw. (Amer. Mineralogist 12 
[1924]. 383—95. Birmingham, Alabama.) ENSZLIN.

Earl V. Shannon, Apatitkrystalle von Wiants Quarry, bei Pilot, Maryland.
Krystallograph. Messungen. (Amor. Mineralogist 12 [1927], 408—10.) E n s z l in .

E. L. Bruce und Margaret Light, Barytocolestin von den Kingden Blei Minen, 
Galetla, Ontario. Der Barytocoelestin bildet nadelformige Krystalle der Zus. 81,6% 
BaS04 u. 18,5% SrS04 m it der Lichtbrechung 1,629 u. der Doppelbrechung 0,001. 
(Amer. Mineralogist 12 [1927]. 396—98.) E n s z l in .

Earl V. Shannon, „Blythit“ und der Mangangranat von Amelia, Virginia. Der 
Blythit ist in reinem Zustand ais Mangangranat zu betrachtcn m it der Zus. 3MnO- 
Mn20 3-3 S i0 2. Die Beriicksichtigung der Tatsache, daB das Blythit-Molekiil auch 
in anderen Granaten eintreten kann, erleichtert oft wesentlich die Aufstellung einer 
Formel. Der Granat von Amelia ba t dic Zus. 35,76 S i02, Spur T i0 2, 17,38 A120 3, 0,92 
Fe20 3, 17,38 A120 3, 0,92 Fe20 3, 3,47 Mn20 3, 4,97 FeO, 1,66 CaO, 0,22 MgO, 34,86 MnO 
u. 0,58 H 20  oder er besteht aus 70,41% Spessartin, 12,13% Blythit, 11,47% Almandin,
3,05% Andradin, 1,81% Grossular u. 0,81% Pyrop. (Journ. Washington Acad. Sciences 
17 [1927], 444—52. U. S. Nat. Mus.) E n s z l in .

Earl V. Shannon und M. N. Short, Eine Neuuntersuchung des Bleisulfosalzes 
Keeleyit von Bolivien. Das von G o r d o n  beschriebene Minerał Keeleyit hat nicht die 
Zus. 2 PbS-3 Sb2S3, sondern ergab bei der Analyse 0,60 Unl., 29,80 Pb, 0,52 Ag, 0,84 Fe,
1,24 Zn, 0,64 Cu, 0,18 Sn, 0,27 As, 43,32 Sb u. 23,02 S, was einer Formel 4PbS- 
(Zn,Fe,Cu,Ag2)S-5 Sb2S3 entsprechen wurde. Damit wiirde derselbe in  die Zinkenit- 
gruppe gehoren. (Amer. Mineralogist 12 [1927]. 405—08.) E n s z l in .

P. Aloisi, Beitrag zum Studium der manganhaltigen Pyroxene. Mitteilung iiber 
die chem. Zus. u. die opt. Eigg. zweier manganhaltiger Pyroxene, eines Rodonites vom
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Monto Nero (Rocehetta di Vara) u. eines Rodonitos vom S. Marcel (Val d’Aosta). -^/^ 
(Atti R. Aecad. Lincei [Roma], Rond. [6] 5 [1927]. 1017—21.) G o t t f r i e d .  (7

Behrend, Deutsche Quecksilberlagerstdłłc7i. Uborsicht tiber die wichtigston^Lageifft,.-':: 
statten. (Metallborse 1 7  [1927]. 2441—42. Berlin.) E isS e F  ' ’ '

G. Testi und G. Inardi, Beitrag zur Kenntnis bituminoser Gesteine. Trjlttfc Ą _ 
einige g gepulvertes Gestein in Petroleum ein u. setzt nach kurzer Einw. den^Str^Jilen*’ 
einer Uyiollampe aus, so zeigt Fluorescenz der FI. die Ggw. von KW-stcf£fen/ an,« »- 
(Annali Cliim. appl. 17. [1927]. 44G. Rom.) G Ri^m fe^jgc^

Donald J. Matthews, Beobachtungen von Temperatur und Salzgehalt im  
Aden. Die Sehwankungen dor Temp. u. des Salzgeh. im Golf von Aden m it der Tiefe 
sind gemessen worden. Der mittlerc P-Geh. betragt in  den oberen 50 m ca. 0,03 mg 
P20 5 pro Liter, von 200 m an abwarts nimmt er zu u. erreicht 0,143 mg bei 1750 m 
Tiefe. Zwischen 500 u. 1750 m Tiefe betragt der As-Geh. 0,005 mg As20 3 pro Liter, 
wahrend in  den oberen 50 m weniger ais 0,001 mg entlialten ist. (Naturę 120  [1927].
512.) E . J o s e p h y .

Jean Cabannes und Jean Dufay, Die Verdnderlichkeit der in  der Atmosphare
i-orkommenden Mengen Ozon. (Vgl. C. 19 2 7 . II. 2535.) Nach der friiher angegebenen 
Methode wurdo dio Dicko der Ozonschicht in der Atmosphare durch Messung der 
Transparenz der Atmosphare im sichtbaren Spektrum bestimmt. Dabei wurde auf 
dem Mount-Wilson eino Schwankung m it der Jahreszeit festgestellt in der Art, daB 
von Juni bis Oktober dio Dicke der Ozonschicht sich um beinalie x/3 vermindert.
In der in don Tropen gelegenen Station Calama ist diese Schwankung kaum wahr- 
nehmbar u. geht im umgekohrten Sinne. AuCerdem konnten tagliche unrcgelmaBige 
Sehwankungen festgestellt werden, dereń Amplitudę ebenfalls ein Drittel der Gesamt- 
schichtdicke betragen kann. Es scheint eine Abhangigkeit der Schichtdicke von 
der akt. Sonnenstrahlung vorhanden zu sein. (Journ. Physiauo Radium [6] 8 
[1927], 353—64.) E n s z l in .

John T. Lonsdale, Der Florence Meteorit von Williamson County, Texas. Der 
am 21. Jan. 1922 gefallene Meteorit wiegt 3,64 kg u. ha t die Zus. 17,62% Metali, 5,01% 
Troilit u. 77,37% Gestein. Die Analyse ergab 36,115 S i02, 2,756 A120 3, Spur T i02, 
10,880 FeO, 2,782 CaO, 23,370 MgO, 0,539 MnO, 0,140 NiO, 19,290 Fe, 1,492 Ni, 0,075 
Co, 0,002 Cu, 1,842 S, 0,003 P, 0,259 P2Os, 0,183 Cr?0 3, 0,573 K?0  u. 0,388 Na20 . Der 
Stein gehort zu der Klasse der Chondriten u. enthalt yiel 01ivin u. Enstatit. (Amer. 
Mineralogist 1 2  [1927]. 398—404.) E n s z l in .

D. Organisclie Chemie.
C.F. van Duin, Zur Frage der Berechnung des allgemeimn, abwechselnden und 

Orthoeffekts von Substituenten. Vf. wendet sich  gegen die K ritik B e r g e r s  (C. 1927 .
II. 1810) an seiner Auffassung, dafi der allgemeine Effekt sich nicht durch Vermittlung 
der Kohlenstoffkette fortpflanze (C. 1 9 2 7 . II. 250), weil gerade dieso Vermittlung der 
Kohlenstoffkette einen integrierenden Bestandteil der LEW ISschen (LEWIS, Valence 
and the Structure of Atoms and Molccules, New York 19 2 3 , S. 85) Vorstellung der 
Elektronenverschiebung infolge des allgemeinen Effekts bilde. (Rec. Trav. chim. Pays- 
Bas 4 6  [1927]. 770— 74. Utrecht.) F i e d l e r .

G. Berger, Zur Frage der Berechnung des allgemeimn, abwechselnden und Oriho- 
effekts von Substituenten. Yf. bemerkt zu den Ausfiihrungen von VAN DuiN (vorst. 
Ref.), dafi L e w is  selbst schon gesagt hat, daC wahrscheinlich nicht der ganze Effekt 
der Elcktronenyerschiebung durch die Vermittlung der Kohlenstoffkette hervor- 
gerufen wird, sondern daB eine direkte Wrkg. nebenbei angenommen werden konnte. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 46 [1927]. 855—57. Wagcningen, Landwirtsch. Hoch- 
schule.) F i e d l e r .

C. F. van Duin, Zur Frage der Berechnung des allgemeinen, abwechselnden und 
Orthoeffekts von Substituenten. Schlufiwort an G. Berger. (Vgl. vorst. Ref.) Yf. be- 
trachtet den g a n z e n allgemeinen Effekt ais d i r e k t e  Wrkg., dereń GroBe vom 
raumlichen Abstand u. dem GesamteinfluB aller im Molekuł Yorhandenen Kraftfelder 
abhangig ist. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 46 [1927]. 858— 60. Utrecht.) F ie d l e r .

Calyin A. Knauss und Judson G. Smull, Die Geschwindigkeit der Reaktion 
zwischen Brom und ungesattigten Fettsauren ais Beweis fiir Stereoisomerie. Vff. fanden, 
daB die Geschwindigkeit der Bromierung yon ÓI-, Linol- u. Linolensdure im  um- 
gekehrten Yerhaltnis zur Zahl der Doppelbindungen steht, d. h. Olsaure reagiert
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am schnellsten, Linolensaure am langsamsten. Dic Bromierungsgeschwindigkeit 
der gemischten Fettsduren von Mohnsaat, Sojabohnen, Leinsaat u. Perilladl stand 
in  direkter Beziehung zu den Saurekomponenten. Unter dem Einflufi von ultra- 
yiolettem Lieht sehreitet die Bromierung der sogenannten reinen Sauren ais auch 
der gemischten Eettsśiuren iiber den Bromierungswert im Dunkeln hinaus fort. Vff. 
glauben dies in dem Sinne interpretieren zu konnen, daB ungesatt. Stereoisomere 
zugegen sind, die nach den bisherigen Analysenmethoden nicht angezeigt werden. 
cis-Modifikationcn von stereoisom. Yerbb. reagicren im allgemeinen m it Br2 nur 
schwierig. Vff. nehmen bestimmt an, daB Linolensaure im Leinól in yerschiedenen 
stereoisomeren Eormen zugegen ist, u. daB dies manches auffalligo Verh. der Fett- 
sauren trocknender Ole erklart. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2808—15. 
Bethleliem [Penn.], Univ.) K i n d SCHER.

John R. Sampey, Die Polaritat der Kohlenstoff-Halogen-Bindung. I. Entwiclclung 
einer quantitativen Methode zur Bestimmung der relativen Geschwindigkeiten der sauren 
Hydrolyse der positiven Halogene. (Vgl. C. 1927. I I . 2174.) Eine abgewogene Menge 
eines organ. Halids wurde in  einem Erlenmeyerkolben, nach Verdrangen der Luft 
durch N2, m it SnCI2 (60 g SnCl2-2 H 20  in 1000 g 37%ig. Salzsaure u. 3700 ccm 
95%ig. A.) am RuckfluBkuhier auf 70° erhitzt. Nach bestimmten Zeiten wurde die 
Lsg. gekiihlt u. die Menge des durch Hydrolyse abgespaltcnen Halogens durch Ti- 
tration des Uberschusses SnCl2 mit Vio-n - Jodlsg. bestimmt. Zum Entfernen jeden 
Atoms Br oder J  war 1 Mol. SnCl2 erforderlich. Untersueht wurde: l-Jod-2-oxy- 
naphthalin, l-Brom-2-oxynaphtlialin, l-Brom-2-methoxynaphthalin, l,6-Dibrom-2-oxy- 
naphthalin, 2,4-Dibrom-l-oxynaphthalin, l,4-Dibrom-2,3-dioxynaphthalin, 1,4,6,7-Tetra- 
brom-2,3-dioxyjiaphthalin, 4,6-Dijodresorcin, 4,6-Dibromresorcin, 2,5-Dibromhydrochinon,
4,5-Dibromcatechin, l,2-Dim£thoxtj-4,5-dijodbenzol, 3,4,5,6-Tetrabromcalechin u. 2,4- 
Dibromphenol. Das auffallendste Ergebnis ist dio bemerkenswerte Rk.-Ealiigkeit 
der Halogenatome in  den Halogennaphtholen. Identifizierung der organ. Rk.-Prodd. 
zeigte, daB die Halogene in 6- u. 7-Stellung nicht dem Test fiir positives Halogen 
entsprechen, da sie selbst bei fortgesetztem Erhitzen nicht abgespalten werden. 
6-Brom-2-oxynaphthalin wurde nach Red. des l,6-Dibrom-2-oxynaphthalins isoliert, 
u. 6,7-Dibrom-2,3-dioxynaphtlialin lieferte die Red. des Tetrabromderiv. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2849—52.) K i n d SCHER.

John R. Sampey, Die Polaritat der KoJilenstoff-Halogen-Bindung. II. Die Kinetik 
der sauren Hydrolyse von Halogenphenolen und Halogennaphtholen. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Die Unters. des Einflusses einer Anderung der [H']- u. SnCl2-Konz. auf die 
Geschwindigkeit der sauren Hydrolyse der in yorst. Ref. genannten Verbb. ergab, 
daB die Geschwindigkeit der Entfernung von positiyem Halogen aus Halogenphenolen 
u. -naphtliolen m it dor Saurekonz. anwaclist, walirend sie in saurer Lsg. von der 
SnCl2-Konz. unabhangig ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2853—58. Bir
mingham, Alabama, Univ.) K in d SCHER.

Anton Skrabal und Emmerich Gitschthaler, Die Kinetik der Verseifuvg des 
Glyoxaltetracetais. Die Geschwindigkeit der Hydrolyse von Glyoxaltetraacctat 
(CH3-CO ■ 0)„CJ1- CH(0 ■ CO ■ CH:l)2 wurde bei 25° in  neutraler, saurer u. alkal. wss. 
Lsg. untersueht. Da die Rkk. (CH3-C0-0)(H 0)C H -CH (0 C0-CH3).,— >-OCII- 
CH (0-C 0-C H 3)2 bzw. O: CH-CH(OH)(0-C0-CH3) — y  O : C H -C H : O " rasch ver- 
laufen, so sind fiir die Reaktionsgeschwindigkeit die ersten Halbverseifungen 
(CH3 ■ CO ■ 0 )2CH ■ CH(0 • CO • CH3)» — ->■ (C1I3 • CO • 0)(II0)CH  • CH(0 • CO • CH3)2 u. 
0 :Ć H -C H (0-C 0-C H 3)2— ^  O: CH“CH (0H )(0-C 0-C H 3) maBgebend. Es ergab sich 
nun, daB die Konstanten der beiden Rkk. in  solchein Verhaltnis zueinander stehen 
(vgl. WEGSCHEIDER, C. 1915. II. 454), daB der gesamte Reaktionsverlauf mono- 
molekular erscheint. In  reinem W . ist & = 0 ,69-10-1 (Min., log nat), in saurer Lsg. 
ist k  — 0,00820- [H‘], in alkal. Lsg. ist k =  1370- [OH']. Am langsamsten yerlauft die 
Hydrolyse bei ph =  4,4. — Bei der Zusammenstellung aller an Acetaten gemessenen 
Hydrolysegeschwindigkeiten ergibt sich, daB die Geschwindigkeitskonstanten in  alkal. 
Lsg. sich in Abhangigkeit von der N atur der alkoh. Komponento viel starker andern 
(Glyoxal: Methyldiathylcarbinol =  28000:1), ais die in  saurer Lsg. (Methyldiathyl- 
carbinol: Acetaldehyd =  22: 1). Dio Geschwindigkeit der alkal. Verseifung wird durch 
steigende Saurestarke der alkoh. Komponente begiinstigt, durch Anhaufung von 
Radikalen um den Ather-Sauerstoff geliemmt. — Zum SchluB werden die Verss. yon 
E a u r h o l t  (C. 1 9 2 7 .1. 2875) diskutiert. (Ztschr. physikal. Chem. 128 [1927], 459—71. 
Graz, Univ.) BlKERMAN.
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L. I. Dana, J. N. Burdick und A. C. Jenkins, Einige physikalische Eigensćhaften 
des Vinylchlorids. Vf. maCen den Dampfdruck des Vinylchlorids im Bereich —28° 
bis -{-60°. Der K p . bei 1 a t wurde zu — 13,9 ±  0,1° gefunden. Dio D.D. wurden 
im Temp.-Bereicli —13° bis -)-600 gemessen. Der F. wurde zu —159,7 ±  0,1° ge
funden. Nach VAN L a a r  wurde der krit. Druck zu 52,2 at, die krit. Temp. zu 142° 
u. das spezif. Vol. des gesiitt. Dampfes berechnet. Die latenten Warmen wurden 
mittels der Gleiehung von Cl a p e y r o n  errechnet. (Journ. Amer. cliem. Soc. 49 
[1927]. 2801—06. Buffalo [N. Y.].) K i n d s c h e r .

C. Sandonnini, Einwirkung des Acelylens auf die Oxyde des Kohlensłoffs. Es 
wurde Acetylen mit CO bzw. C02 in Ggw. von Katalysatoren auf Tempp. nicht iiber 
400° erhitzt; tr i t t  ohne Katalysator eine Rk. der Gase erst iiber 400° ein. Stromungs- 
geschwindigkOit der Gase durch die Glasrohre, die den Katalysator auf 40 cm Lange 
enthielten, wa r  1% 1 pro Stde. Ais Katalysatoren dienten Ni, Co, Fe u. Cu allein u. 
in  gegenseitigen Mischungen oder Mischungen dieser Metalle mit Al. Die beste Ausbeute 
an Rk.-Prodd. lieferten Ni bzw. Co. Bei 300° wurde bei Ni-Katalysator u. einer durch. 
sehnittlichen Mischung von 630 ccm C2H 2 u. 370 cem C02 erhalten: 140 ccm C02 zuriick, 
10 ccm ungesatt. KW-stoffe, 15 ccm H20 , 65 ccm gesatt. KW-stoffe, wahrend die 
Zers. des C2H2 hauptsaclilich unter Bldg. von Cupren u. dessen Zers.-Prodd. yollstandig 
war. Unter denselben Versuchsbedingungen lieferte die Katalyse m it Co 98 ccm C02, 
42 ccm ungesatt. KW-stoffe, 5 ccm H20  u. 15 cem gesatt. KW-stoffe. Aus Mischungen 
von C2H 2 u . CO m it 51% C2H2 yerschwanden bei 300° m it Ni 75% u -  nu t Co 91% 
des CO. — Die Unters. der nach 20 Stdn. aus einer Mischung von CO u. C2H2 (mit 
65% C2H 2) m it Ni bei 280—290° erhaltenen 7 ccm einer wss. u. 3 ccm einer óligen 
Fl. ergab einige Tropfen Acelaldehyd u. Anzeichen fiir das Vorhandensein von Form
aldehyd, Acrylaldehyd u. Styrol. Bzl. war nicht yorhanden. Aus den Verss. ergibt 
sieh, daB C02 u. CO erst in Rk. treten unter Bedingungen, bei denen CO sieli in C02 
u. C zersetzt u. zwar bei Tempp., bei denen die Zers. des aus C2H2 gebildeten Cuprcns 
unter H-Abspaltung schon yorgeschritten ist. Wenn aus der Analyse.zu erkennen ist, 
daB die beiden Oxyde in  erheblichen Mengen aus dem Rk.-Gemisck yerschwunden 
sind, zeigt sieh gleiehzeitig eine starko Bldg. yon W. u. eine starkę Verminderung der 
Substanzen, die ais Prodd. der unabhangigen Zers. des C2H 2 angesehen werden kónnen. 
Aus der geringen Mengc der gebildeten organ. Verbb. u. der Tatsache, daB die Bldg. 
stets yon Wasscrbldg. begleitet ist, scheint es am wahrscheinlichsten, daB sieihren 
Ursprung der Einw. des W. auf noch unzersetztes C2H2 yerdanken. (Gazz. chim. 
Ital. 57 [1927], 781—92. Padua, Uniy.) '  B e h r l e .

J. F. Durand und Marcel Banos, Einwirkung des Acetylem auf die Metalle, dereń 
Acetylenide explosiv sind. Vff. haben eine eigentumliche, von Feuererscheinung 
begleitete katalyt. Zers. des Acetylens beobachtet, welche eintritt, wenn man das 
Gas bei at-Druek iiber erliitztcs Ag, Au, Cu oder Hg leitet, d. h. iiber diejenigen Metalle, 
dereń Acetylenide explosiv sind. Andere Metalle bringen dio Erscheinung nicht heryor. 
Das Gas wurde aus in CH3OH getauchtcm C2Ca entwiekelt u. sehr sorgfaltig ge- 
reinigt u. getrocknct. Dio Verss. wurden in einem nach dem Ausgang des Gases zu 
leicht geneigten Glasrohr yorgenommen, an welches sieh zur Kondensation yon Fil. 
ein m it aufsteigendem Kiihler yersehenes GefaB anschloB. Das aus Ag-Formiat 
dargestellte Ag befand sieh in einem Porzellanschiffchen. Gegen 400° Schwarzung 
des Ag u. Bldg. weiBer, nicht kondensierbarer Dampfe. Gegen 600° Auftreten einer 
ea. 2 cm breiten glanzenden Flamme, ca. 3 cm y o m . h i n t e r e n  Ende der Ag-Schicht 
entfernt, Fortschreiten derselben entgegen dem Gasstrom bis zum yorderen Ende 
der Ag-Schicht, dann plótzliclies Verloschen. Die Flamme hinterlaBt eine dichte, 
schwarze, sieh schnell absetzende Wolke. Die Erscheinung laBt sieh beliebig oft 
wiederholen. Das entweichende Gas ist reiner H. Sowohl im ais einige cm hinter 
dem Schiffchen befindet sieh jetzt ein Gemisch von Ag u. C, d. h. es ist Ag in Form 
einer fliichtigen Verb. transportiert worden. Zunachst findet wahrscheinlich folgende 
Rk. s ta tt: C2H 2 +  2 Ag =  C2Ag2 -f- H 2; sodann reagiert C2Ag2 m it C2H 2 unter Bldg. 
einer fliichtigen Ag-Verb., welche sieh unter den beschriebenen Erscheinungen zers. — 
Au wurde in Form von Blattgold yerwendet. Gegen 300° reichliehe Bldg. von teerigen 
Prodd. Gegen 480° Eintreten der Flammenerscheinung. — Bei den Yerss. m it elektro- 
lyt. Cu -wurde, um Bldg. von Cupren zu yermeiden, das Rohr mit reinem C02 gefullt 
u. bei ca. 400° das C 02 allmiihlich durch C2H 2 ersetzt. Wieder Bldg. von teerigen 
Prodd. Gegen 480° Flammenerscheinung, welche gegen 620° yerschwindet, um bei 
480° wiederzukehren. Gegen 220° Bldg. von Cupren. Daher zur Unters. der Zers.-

X. 1. 21
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Prodd. im C02-Strom erkalten lassen. — Bei den Verss. m it Hg wurde dieses in cin 
ausgezogenes Rohrchen gefiillt u. im Versuchsrohr erhitzt, so daB nur Hg-Danipfo 
auf das C2H 2 wirkten. Gegen 540° Flammenerscheinung, welche bei 680° verschwindet.
— Es liandelt sich um eine katalyt. Zers. des C2H 2 in C u. H, u. zwar, wie dio Verss. 
m it Hg-Dampf beweisen, nicht um eine Adsorptionskatalyse, sondern um eino rein 
chem. Katalyse im Sinne S a b a t ie r s . (Buli. Soc. chim. France [4] 4 1  [1927]. 
1294—99. Tonlouse, Fae. des Sc.) LlNDENBAUM.

N. P utochin , Diamine und Aminoalkohole. Vf. vervollkommneto dio Methode 
G a b r i e l s  (Ber. D tsch .ch em .G cs. 2 0 . 2224. 21 . 566. 22 . 1137 [1887—1889]), die 
Diamine aus den cntsprechenden Dibromiden herzustellen gestattet. Man setzt Phthal- 
imidkalium  m it dem Dibromid um, yerseift das Reaktionsprod. C0H ,< (C O ),> N - [CH„]„ • 
N <  (C O )2>  C6H ; m it KOH (1 Tl. KOH +  3 Tle. W.) s ta tt HC1 (G a b r i e l ), wozu kein 
Druckerhitzen erforderlich ist, u. destilliert das entstandeno Diamin ab. Aus dem 
zuriickbleibenden phthalsauren K  kann das Phtlialimidkalium bis zu 65°/0 regeneriert 
werden. — Bei Einw. von KOH auf y-Brompropyl-phthalimid, BrCH„- CH2- CH24 
N <(C O)2> C 0Hj, bildete sich an Stelle des erwarteten Trimethylcnimins u.-Oxy-y-propyl- 
amin. Dieso Rk. iiefi sich auf andere Oxyamine yerallgemeincrn.

V e r  s u c h e .  1. Bldg. von Athylendiamin. Aus 92 g Phtlialimidkalium u. 47 g 
Athylenbromid erhiilt man 65—70 g Athyleiidiplitlmlimid, C0R ,<(C O )2> N -C H 2-CH,- 
N <(CO)o>C0H ,, Nadeln (aus Eg.), F. 232°. 64 g Athylendiphthalimid werden mit 
lOOg K 0H  u. 300 ccm W. bei Zimmertemp. ca. 2 Tage lang (bis zur yólligen Auflosung 
des Athylcnphthalimids) behandelt; das Reaktionsprod. wird destilliert bis zur Er- 
starrung des Riiokstandes (A)-, man lóst denselben in ca. 100 ccm W. u. destilliert 
wieder. Das Destillat wird m it HC1 neutralisiert, eingcdampft u. m it A. gefiillt. Aus 
dem Nd. ( =  salzsaures Athylendiamin) kann Athylendiamin durch Dest. m it NaOH 
freigemacnt werden. Aus dem Riickstand (A) gewinnt man bis 60 g Phthalsaurc; 
nach der Rk.:

2 C6H.,<(CO)2> N K  +  BiCH2-CH,Br =  [C6H4<(CO)2> N -C H 2—]2 +  2 KBr 
entstelit KBr, wovon man ca. 200g auf 100 g Athylendiamin gewinnt; das sind die 
nutzlichen Nebenprodd. der Rk. — 2. Auf vollig analoge Weise wurden Trimethylen- 
diamin (Kp. 135—136°) u. Penlameihylendiamin (Kp. 178—180°) dargestelk. — 3. Bldg. 
von y-Oxypropylamin, HO • C IL ■ CH2■ CH„• NH„, Man kochc 60 g y-Brompropyl- 
plnalimid mit 80 g KOH u. 350 ccm W. bis zur Yólligen Auflsg., destilliert das Reaktions
prod., befeuehtet den Riickstand m it W., destilliert wieder usw. Das Destillat wird 
fraktioniert. y-Oxypropylamin sd. bei 185—-186° (korr.). Ausbeute 13,5—14 g. D.20,5.,
0.9824, Jijr6'5 =  1,4570. CMoroplalinał, (C3H3ON)2H2PtCl6, Schuppen (aus A. durch
A .).— 4. Ozyathylamin, H O • CH2• CHoNIl,: Ausbeute 80% derTheorie. Kp. 171—172°; 
p .274 1,0111; nD27 =  1,4508. Chloroplalinal, (C2H.,ON)2H2PtCl(., Schuppen (aus A. durch 
A.). — 5. l,5-Oxypentamethylenamin, C5H ir)ON =  HO-[CH2]5-NH2; Ausbeute 55—60% 
der Theorie. Kp. 221,0—222,0° (korr.); D .174 0,9488; n^17 — 1,4618. Vollkommenmisch- 
bar m it W. u. A., swl. in A., Bzl. Chloroplatinat, (C6H 13ON)2H 2PtCl0, Schuppen (aus 
A. durch A.), F. 180°. l,5-Oxypentamethylenphthalimid, HO-[CH2]5-N<(CO)2> C 6H4,
F. 26°, besitzt einen schwachen Aminogeruch. (Trans. Inst. puro chem. Reagents 
[russ.] Lfg. 6 [1927], 10—21.) _ BlKERMAN.

Aiuand Valeur und Paul Gailliot, Beitrag zur Kennlnis des Cadelschen Oles.
1. Uberfiihrung des Trimelhylarsins in  Kakodylsdure. Kurzes Ref. nach Compt. rend. 
Acad. Sciences vgl. O. 19 2 7 . I I .  912. Naclizutragen ist: Fiir die therm. Zcrs. der 
Additionsprodd. des (CH3)3As geben Vff. folgendo Gleichungen an:

4 (C1I3)3As, AsC13 =  3 (CH3)4AsC1 +  3 AsCl3 +  2 As,
3 (CH3)3As, CH3AsC12 =  3 (CH3)4AsCl +  AsCl3 +  2 As.

Das AsCL findet sich im Endprod. m it (CH3)4AsC1 zu einem krystallisierten Additions- 
prod. vereinigt, welches schon durch Waschen m it Bzl. zerlegt wird. (Buli. Soc. 
chim. Fianee [4] 41  [1927]. 1318—23. Lab. von P o u le n c  freres.) L in d e n b au m .

L. Kierzek, tlber die Kónstilułion der Grignardsclien Organomagnesiumrerbindungen.
I. Einmrkung von Wasscr und Schwefelwasserstoff auf die asymmetrischen Organo- 
magnesiumverbindungen. Vf. zcigt an Hand der Literatur, wie wenig gekliirt die Frage 
nach der Konst. der Organo-Mg-verbb. ist. JOLIBOIS (C. 1927. I. 879) befiirwortet 
die Formel MgR2, MgHal2, u. a. deswegen, weil bei der Zers. m it W. immer Mg(OH)2 -J- 
MgHal2, aber niemals HO-MgHal erhalten wird. Nun will MlNGOIA (C. 1926. I. 
901. 1927. I- 1953) die Verbb. HS-MgHal u. HSe-MgHal erhalten haben, ha t die- 
selben allerdings nicht analysiert. Daraufhin haben Vff. zunachst Verss. zur Darst.
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yon HO-MgHal unternommen. Zers. man eine ath. CH3MgJ-Lsg. m it 1 Mol. IT20  
u. dest. den A. ab, so resultiert ein kórniges, weiBliehes Pulyer, welches sieh allm&hlich 
gelb u. schliefilich braun farbt. Dest. man den A. nicht ganz ab u. kiihlt in  Eis, so 
sind nach einigen Tagen Nd. u. A. gelb gefiirbt. Die quantitative Unters. des im A. 
gol. Prod. ergab, daB daśselbe aus MgJ„ besteht. Dureh Estraktion  des Nd. m it A. 
(Ausfuhrung vgl. Original) konnten demselben iiber 70% des J  ais M gJ2 entzogen 
werden. Ais Vf. in einem anderen Vers. die GRIGNARD-Verb. mit iiberschussigem 
Eiswasser zerlegte, erhielt er iiber 96% des J  ais MgJ2. Die Zers. yerlSuft also auf 
alle Falle nach der Gleicliung: 2 CH„MgJ +  2 H20  =  2 CH4 -f- M gJ2 -j- Mg(OH)2. — 
Sodann lieC Vf. nach den Angaben yon MlNGOIA trookenen H 2S auf CH3M gJ ein- 
wirken. Es entsteht ein graues, kórniges, in  A. anscheincnd unl. Prod. Das ath. 
F iltra t enthalt wieder M gJ2, u. dureh A.-Extraktion des grauen Prod. wurden ca. 
78% des J  ais MgJ2 erhalten. Der Ruckstand besteht im wesentlichen aus festem 
Mg(SH)2, welches von W. lebhaft zu Mg(OH)2 u. H 2S zers. wird. Die Umsetzung 
yerlauft also aueh hier nach der Gleichung: 2 CH3MgJ -j- 2 1I2S =  2 CH4 -j- MgJ2 -j- 
Mg(SH)2. — Aueh die iibrigen Rkk. yon MlNGOIA m.iissen anders formuliert werden, 
z. B. die Bldg. der Thiobenzoesiiure: 2 C6H6-COCl +  Mg(SH)2 =  2 CgH^-CO-SH -j- 
MgCl2. Denn CeH5-C0Cl liefert m it Mg(OH)2 glatt Benzoesaure. — Eino Verb. 
MgBrCl widersprieht der Affinitatstheorie u. ist zu ersetzen dureli 1/2 MgBr2 -f- %  MgCl2.
— Da nun ferner nach den Unterss. yon JOLIBOIS sowie N e l s o n  u .  E v a n s  (Journ.
Amer. chem. Soc. 39 . 82 [1917]) die Organo-Mg-verb. schon in der ath. Lsg. dis- 
soziiert ist, so ist die 'Formel IlMgHal nicht liinger haltbar u. dureh M gBlt MgUaL 
zu ersetzen, in  welcher MgR2 das wirksame Agens ist. Die Rkk. m it H 20  u. H2Ś 
sind dann so zu formulieren: MgR2, MgHal2 +  2 H20[H 2S] =  2 RH -f- Mg(OH)2 
[Mg(SH)2] -|- MgHal2. (Buli. Soc. chim, France [4] 41  [1927]. 1299—1308. Lyon, 
Univ.) . L in d e n b a u m .

R. Voet, Ober die Darsldlung des fi-Chlorpropionaldehydacelals. D as yon WOHŁ 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 31. 1796 [1898]) fiir die Darst. des p-Chlorpropionaldehyd- 
diimthylacetals, CH2C1-CH2-CH(0CH3)2 (I), angegebene Verf. gibt sehr geringe Aus- 
beuten. Vf. hat daher die Einw. von HC1 auf Acrolein u. CH3OH unter yerschiedenen 
Bedingungen untersucht. — 1. 1 Mol. A c r o l e i n - | - 1 Mol. CH3OH. Leitet m an  
in das Gemisoh unter Kuhlung HC1 bis zur Konz. 1%, so steigt die Temp. von 0° 
auf ca. 70°. Das Prod. ist nicht unzers. destillierbar, aber die Temp. steigt direkt 
auf 110—120°. Offenbar hat sieh CI12: CH ■ CH{OH)[OCIl3) gebildet. Dureh Sat- 
tigen m it HC1 geht es in Meth,yl-a,y-dichlorpropylalher, CH2C1-CH2-CHC1(0CH3) (II), 
iiber (vgl. D u l i Ż r e ,  C. 1924 . I .  413), u. zwar wird das 1. Mol. HC1 zu 9/ jo a n  der 
Doppelbindung addiert, wie sieh dureh Titrierung nach VoLI-TARD fcststellen laBt, 
da das Cl in y stabil, das in a sehr labil ist. Obwohl bei der letzten Phase H20  frei 
wird, betragt dic Ausbeute an II bei yolliger Sattigung mit HC1 ca. 90%. — 2. I Mol. 
A c r o le in  +  2 M oll. CH3OH. Gibt man zu der wie oben dargestellten Verb. 
CH2: CH-CH(OH)(OCH3) noch 1 Mol. CH3OH, so steigt die Temp. von neuem, u. 
nach einigeri Tagen ist sSmtlicher CH3OH gebunden. Das Prod. ist nicht unzers. 
destillierbar u. entsprieht wahrscheinlich der Formel CH2(OCH3)-CH2-CH(OH)(OCH3).
— Bei dem W OHLsehen Verf. — 1 Mol. Acrolein +  2 Mol. HCl-gesatt. CH3OH —
entsteht ein Gemisch yon I u. II. Vf. hat in das Gemisch von 1 Mol. Acrolein u. 
2 Moll. CH3OH unter Kuhlung langsam HC1 eingeleitet u. don Rk.-Verlauf dureh 
Best. der Gewichtszunahme u. des ionisierbaren Cl yerfolgt. Die Differenz ergibt 
das am y-C fixicrte Cl, d. h. die Menge yon I. Ganz zu Anfang wird fast alles Cl am 
y-C gebunden, dann sinkt dessen Menge allmahlich, bis 1 Mol. HC1 aufgenommen 
ist. Die Ausbeute an I  betragt je tzt ca. 70%. Wird diese HCl-Konz. iiberschritten 
(W o h l ), so sinkt die Ausbeute erheblich infolge der Rk.: I  +  HC1 II +  CH3OH. 
Tatsaehiieh erhiilt man, wenn man reines I  (D. 1,059) m it HC1 sattigt u. nun im 
Vakuum dest., ca. 0,5 Mol. CH3OH u. ein Gemisch fast gleicher Teile I  u. II, welches 
bei weiterer Behandlung mit HC1 weitere Mengen II  liefert. — W. spaltet aus II das 
a-standige Cl glatt ab. I  ist gegen W. bestandig, wird aber in Ggw. von Spuren HC1 
schnell zers. — 3.-1 Mol. A cr o le in  3. M oll. CH3OH. I n  Ggw. von 1%  HC1 bildet 
sieh in 2 Tagen a ,a ,y-Trimethoxypropan, CH,(OCH,) ■ CH2- CH(OCH3)2, nach Trocknen 
iiber K 2C03 Kp. 148°, D.20 0,941, 1. in 2 Teilen W., misehbar mit A., A. Wird yon 
HCl-Gas sehon in der Kalte in II  iibergefiihrt, u. zwar wird, wie sieh mittels des 
Titrieryerf. zeigen lieB, das y-standige OCH3 zuerst ersetzt. (Buli. Soc. chim. Franco 
[4] 41  [1927]. 1308—14, LSwen, Uniy:) L in d e n b a u m .
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Adolf Parts, U ber die Eigenschaften von einigen einfachen Amiden. Wenn Natrium 
auf Acel-, Propion- u. Butyramid  einwirkt, so bildet sich Propion- bzw. Butyramid- 
natrium, beim Acetamid ein Gemisch von Acetamid-natrium u. Diaceiamid-natrium. 
Auf Grund der Reaktionsgleiehungen:

2 CH3-C0-N H 2 +  2 Na — >- 2 CH3-C 0-N H -N a +  H 2 
u. 2 CH3-C 0-N H 2 +  Na — >- (CH3-CO)2N-Na +  NH3 +  V* H 2 

kann man das sich entwickelnde NH3 ais MaB fur die Bldg. der Diamidyerbb. ansehen. 
Die Menge des gebildeten NH3 ist am groflten beim Acetamid. Vollstandig ist aber 
dio Bldg. yon Diacetamid-natrium keinesfalls. So fallt der prinzipielle Unterscliied 
zwischen Natrium u. Kalium, der nach R a k s h it  (C. 1 9 1 3 . II. 1659) bzgl. der Einw. 
auf alipliat. Amidę bestehen soli, fort. Aus den m it Na gebildeten Diamiden sollen 
sich nach R a k SHIT (1. c.) m it Saurcchloriden leicht Triamide bilden, was Vf. nicht 
bcstatigen kann; das Triacetamid yon R a k s h it  scheint nicht geniigend reines Natrium- 
diacetamid gewesen zu sein. DaB aber trotzdem aus reinem Diam idnatrium dcriw . u. 
Siiurechloriden sich Triamide darstellen lassen, beweist Vf. an der Bldg. von Tribenz- 
amid aus Dibenzamidnalrium u. Benzoylchlorid. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 60  [1927], 
2520—22. Tartu [Dorpat], Univ.) F i e d l e r .

H. J. Backer und J. Buining, U ber Brenzwdnsulfonsduren. I. Die Theorie liiBt 
drei Monosulfonsaurederiw. der Brenzweinsaure voraussehen, jo nachdem sich die 
Sulfonsauregruppe in  a-, p- oder y-Stellung am Propan befindet: CHs-CH(COOH)-

(y) W
CH2-COOH. Die bisherigen Literaturangaben iiber Brenzweinsulfonsaure yon Th. 
(a)

W ie l a n d  (L ie b ig s  Ann. 1 5 7 . 34 [1871]) u. A n d r e a s c h  (Monatsh. Chem. 18. 56 
[1897]) lassen es zweifelliaft erseheinen, welches der 3 Isomeren die Autoren in Handen 
gehabt Laben. Vf. will yersuehen, dio 3 Isomeren darzustellen. Die yorliegende Ab- 
liandlung behandelt dio Propan-a.,f5-dicarbonsaure-y-sulfonsaurc, CH2(COOH) • CH ■ 
(COOH) • CH2S 03H. Dio Darst. laBt sich auf 2 Wegen yerwirkliclien, einmal durch 
Addition von Sulfiten an Itaconsaure, dann durch Rk. der Itabrombrenzweinsauro 
(y-Brompropan-a,/?-dicarbonsaure) m it einem Sulfit, was zugleich ais Konst.-Beweis 
gelten kann. Dio erstere Methode ist die yorteilhaftere.

V e r  s u c h e. Zu Itaconsaure, die zur Halfte m it Ammoniak neutralisiert ist, 
wird eine Lsg. von Ammoniumsulfit gefiigt. Der Luftzutritt wird durch einen hin- 
durchgehenden Kohlensaurestrom verhindert. Dio Rk. yerlauft langsam bei gewóhn- 
licher Temp., schneller beim Erwarmen. Durch Zufiigen yon B aryt w ird die^Saure 
ais Ba-Salz, (C5H50,S)2Ba3, 6 H 20  in 85— 90% Ausbeuto gewonnen.

Zu Itabrombrenzweinsaure (F . 136— 137°) nach F it t ig  (L ie b ig s  Ann. 188 . 
73 [1877]) dargestellt, wird Ammoniumsulfit hinzugefugt. Im  Verlauf einer Wocho 
ist die Rk. beendet. Nebenbei haben sich gebildet: Itaconsaure, F . gegen 163°, u. 
wahrscheinlich Paraconsaure, F . 57°. Nach Entfernung dieser beiden Sauren durch 
Extraktion m it A. u. weiteren Verunreinigungen bleibt die Propan-a,p-dicarbo?isdure- 
y-sulfonsaure, C5H80 7S. H 20 , hygroskop. Prismen, F. 89° (Zers.). — Ca-Salz, 
(C5H50 7S),Ca3, 7 H 20, aus der Saure m it CaC03. — Pb-Salz, (C6H60 :S)2Pb3, 6 H 20. 
Cu-Salz, (C5H50 ;S)2Cu3> 6 H 20 . — N i-S a k ,  (C6H50,S)2Ni3, 7 H 20 . — Co-Salz 
(C6HsO,S)2Co3, 6H20 , samtlieh hygroskop. — Die Saure gibt gut krystallisierende, 
neutrale u. saure Salze m it Strychnin, Brucin u. Chinin. Mittels des Strychninsalzes, 
C5H60,S, 2 C21H220 2N3, 3 H 20 , laBt sich die Saure opt. spalten. Das m it NaOH zer- 
legte Salz liefert ein linksdrehendes Na-Salz. Nach Zufugen yon H 2S 04 entstand 
bedeutend erhóhte Rechsdrehung. Die Drehung der Saure =  + 9 ° , des Na-Salzes =  
—2°. (Rec. Trav chim. Pays-Bas. 4 6  [1927]. 847—54. Groningen, IJniv.) F i e d l e r .

Yoshiyuki Urushibara, Ober die Nitrilester der Dicarboxyglutaconsaure. (Ygl. 
C. 1 9 2 7 . II. 2278.) Vf. hat die Frage gepriift, ob die Eig. des a,"/-Dieyanglutacon- 
saureesters, sich m it H ,0  zu verbinden, eine allgemeine Erscheinung in  der Glutacon- 
saurereihe ist. Zu dem Zweck wurden samtliche Nitrilester u. das Tetranitril der 
Dicarboxyglutaconsaure aus den betreffenden Athoxymethylenverbb. u. Na-Verbb. 
synthetisiert. Nur die schon von E r r e r a  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 31 . 1243 [1898]) 
ausgefiihrte Kondensation von Athosymethylenmalonester u. Na-Cyanessigester 
wurde nicht wiederholt. Die Komponenten wurden nach CLAISEN (L ie b ig s  Ann. 
2 9 7 . 1 [1897]) in  absol. A. bei Raumtemp. aufeinander wirken gelassen u. der A. im 
Vakuum tiber H 2S 01 entfernt. Der Ruekstand besteht aus den <x-Na-Verbb. der 
Kondensationsprodd. — y-CyanpropyUn-oi,<x.,y-tricarbonsduretriathylester, (C02C2H5)2
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CH-CH: C(CN)-C02C2H5. A u s Athoxymethylencyanessigestcr u. Na-Malonester. 
llohe Na-Verb. nach Waschen m it A . in W. m it verd. HC1 zerlegen, ausathern, ath. 
Lsg. m it Soda ausziehen, Sodalsg. ansauern, wieder ausathern usw. Allmahlieh krystal- 
lisierendcs Ol. Wahrscheinlich ident. m it dem von E r r e r a  (vgl. oben) erhaltenen, 
aber nicht analysierten a-Cyanpropylen-a.y.y-tricarbonsauretriathylester, C02C2H5 • 
CH(CN)-CH: C(C02C2H5).2. — a,a-Dicyanpropyle?i-y,}i-dicarbonsaurcdia(hylcster, (CN)2 
CH-CH: C(C02C2H(,)2. A u s Athoxymethylenmalonester u. Na-Malonitril. Es wurde 
nur die Na-Verb., Cu H ]10 4N;;N'a +  1j„ H 20 , erhalten, Krystalle aus W., F . 238—239°. 
Wird dio rolio Na-Verb. m it HC1 zerlegt, so fallt ein braunes Ol aus, welches beim 
Schiitteln m it A. bald krystallisiert. Es liegt a.,a.-Dicarbaminylpropylen-y,y-dicarbon- 
sauredialhylester, (NH2-CO)2CH-CH: C(C02C2H5)2, vor. F. 139—140°, darauf wieder 
fest, bei hóhercr Temp. Zers. — ‘y,y-Dicyanpropylen-a.,a.-dicarbonsduredidthylester, 
(C02C2H|;)2CH-CH: C(CN)2. A u s Athoxymethylenmalonitril u. Na-Malonester. Dio 
Na-Verb. u. der aus ih r crlialtene y,y-Dicarbaininylpropylen-a,a.-dicarbonsduredialhyl- 
ester, (C02C2Ha)2CH-CH; C(CO-NH2)2, sind m it den vorst. beschriebcnen Verbb. 
ident. Offenbar reagieren die Komponenten miteinander unter NaOC2H6-Austritt 
u. Bldg. der freien Yerbb., in  denen wegen des beweglichen H  die a- u. y-St-ellung 
gleichwertig ist. Daher entsteht bei nachfolgendor Umsetzung m it NaOC2II6 dieselbe 
Na-Verb. Die Stellung des Na in  letzterer ist ungewiB. — a,y-Dicyanpropylen-a.,y- 
dicarbonsduredidthylestersemihydrat. Aus Athoxymethylencyanessigester u. Na-Cyan- 
cssigester (1. c.). Die Verb. kann jetzt genauer wie nachsteh. formuliert werden. — 

CN^>r  r ^ C (  : N H ). NH ■ C O ^ p  r ^ C N  
C0!C2H > J ^ _ V ^ C 0 2C2H5 C02C2H > V T t l‘r < G02C2H6

H ' H '
a,a.,y(a,y,y)-Tricyanpropylen-y(a.)-carbonsdureathylester, (CN)2CH-CH: C(CN)-C02C2H5 
oder C02C2H5-CH(CN)-CH: C(CN)2. A us Athoxymethylencyanessigester u. Na-Malo- 
nitril oder aus Athoxymethylemnalonitril u. Na-Cyanessigester. Es wurde nur dio 
Na- Verb., C9Ha0 2N3Na -f- H 20 , erhalten, grauviolette Krystalle aus W., fast farblos 
aus gesatt. NaCI-Lsg., dann W., F. 241—242°, sil. in W., A ., Aceton, Essigester, Pyridin. 
Daraus m it HC1 das Semihydrał, (C8H?0 2N2)—CO-NH-C(: NH)—(C8H70 2N2), gelb, 
krystallin., F . 190° (korr.). — <x,a,y,y-Tclracyanpropylen, (CN)2CH-CH: C(CN)2. 
Aus Atkoxymethylenmalonitril u. Na-Malonitril. Es fallt bald die Na- Verb., C7HN4Na -f- 
H 20 , aus, Nadeln aus W. Wird die Muttcrlauge verdampft u. der Rtickstand m it 
h. W. ausgezogen, so hinterbleibt ein Na-freies Prod., aus A., F . 211—212°, von der 
Zus. C7H2N it bestandig gegen verd. HC1. W ird die h . wss. Lsg. der Na-Yerb.
m it HC1 angesauert, so fallt beim Erkalten wieder die Na-Yerb. aus. Letzterc bleibt 
auch zuriick, wenn man dio angesauerte Lsg. im Exsiccator verdunsten laBt. Wird 
aber die saure Lsg. ausgeathert, so hinterlaBt die wss. Schicht NaCl u. die ath. Schicht 
farblose Krystalle, welche sieh bald zu braunem, amorphem Prod. zers. Wird die- 
selbo ath. Lsg. iiber der aquivalcnten Menge wss. NaCI-Lsg. yerdampft u. sodann 
die wss. Lsg. im Vakuum iiber H 2S04 u. Natronkalk eingetrocknet, so hinterbleibt 
die berechnete Jlengo obiger Na-Verb. Die Rk. CjHN4Na +  HC1 ^  C,H2N4 +  NaCl 
ist also vollig umkehrbar. Verb. CjHjjNj ist eine ebenso starkę Saure wie HC1 u. ver- 
bindet sieh m it H 20  nicht zu einem Semihydrat. (Buli. chem. Soc. Japan 2 [1927]. 
278—87. Tokio, Univ.) L indenbaum .

G. ROSS Robertson, Die Heaktion der CMoressigsaure mit Ammoniak und die 
Ilerstelhing von Glycin. Verss. iiber die Geschwindigkeit u. den Verlauf der Rk. von 
wss. CMoressigsaure m it Ammoniak ergaben, daB das Rk.-Prod. Glycin der Menge 
nach auf Kosten von Nebenprodd. abnimmt, wenn seine Konz. viel iiber 1 Mol.-% 
der des anwesenden Ammoniaks anwachst. Bei der ausgearbeiteten Methodc zur 
Darst. des Glycins ist das Yerhaltnis Ammoniak zu Chloressigsaure 60 :1 . NH.,C1 
wird m it Ag20  ontfernt u. eine Ausbeute an reinem Glycin von 50% erzielt. Das 
gebildete AgCl wird mittels Glykose wieder zu Ag20  aufgearbeitet. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 49 [1927]. 2889—94. Los Angeles [Calif.], Univ.) K i n d s c h e r .

C. N. Riiber und J. Minsaas, tJber die Mutarotation der Mannose. V III. Mitt. 
iiber Mutarotation. (VII. vgl. C. 1 9 2 7 .1. 63.). Zur Entseheidung der Frage, ob in einer 
wss. Lsg. von Mannose neben der bekannten ct-Mannose (Anfangsdrehung +30° in 
W.) u. p-Mannose. (Anfangsdrehung —17° in  W.) auch noch kleine Mengen anderer 
Modifikationen vorhanden sind, gehen Yff. von der bekannten Tatsache aus, daB 
bei Anwesenheit von nur 2 Modifikationen, also a  ^  fi, folgende eingliedrige Esponen-
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tialfunktiori dic Anderung cinor pliysikal. Eig. der Lsg. m it der Zeit ausdriickt: 
z\ — ae~(ki + ŁjK. Unterss. iiber die Anderung der Polarisation der Mannoselsg. er- 
gaben, daB sie dieser Gleichung insofern folgt, ais die Werte von kx -|- k2 zu yerschiedenen 
Zeiten raiteinander gcniigend genau ubereinstimmen. Bzgl. der Anderung des Vol. 
u. des Lichtbrechungsvermogens der Lsg. folgt jedoch, daB sich hier die Werte von 
7i‘j -|- k„ m it der Zeit andern.

Die sieli hieraus ergebende Vermutung der Anwesenlieit anderer Modifikationen 
wurde durch dic Beobaclitung mehrerer additiver pliysikal. Eigg. der Zuckerlsg. sicher- 
gestellt. Betraehtet man das spezif. Drchungsvermogen [a], so folgt aus rechner.
Uberlegungen (s. im O rig inal),-----[«]^t [a]oo __ _j_ _  ^  ^-0ber [a]..i das spezif.

L&J.B — Lee Joo łc2
Drehungsvermogen der Modifikation A, [a]# das spezif. Dreliungsvermdgen der Modi- 
fikation B  u. [a]oo das spezif. Drehungsvermogen der Zuckerlsg. nach unendlich langer 
Zeit bedeutet. Die Polarisationsmessungen ergaben K  =  0,50. Dieselbe Rechnung 
fiir das molekulare Losungsvol. u. fiir die Mol.-Refr. durcligefiihrt, ergab fiir K  m it 
den W erten der Lósungsvolumina K  =  0,47, also fast dieselbe Zahl wie bei der Polari
sation. Dagegen geben dic Zahlen des Lichtbrechungsvermógens einen ganz anderen 
Wert, K  =  0,64. Aus diesen Ergebnissen folgt, daB in einer wss. Mannoselsg. mehr ais 
2 Modifikationen auftreten, dio a-Mannose u. /?-Mannose jedoch in iiberwiegenden 
Mengen. — Fiir das mol. Lósungsvol. ( Vm), die Mol.-Refr. (jl/) u. das spezif. Drehungs- 
yerniógen ergeben sich

Fmoo Moc [a],,20
a-Mannose..........................  111,69 ml 62,33 -f29,92°
/3-Mannose..........................  108,77 „ 62,69 —16,33°.

Fiir das Gleichgewiehtsgemisch bei 20° fanden Vff.:
Fmoo Moc [a]„10

^  M an n o se .....................  110,75 ml 62,47 +14,54°.
Die entspreehenden W erte fiir Glueose sind:

Ymoo Moc [a]D10
a-G lucose..........................  110,80 ml 62,53 +110,12°
^-G lueose..........................  111,22 „ 62,92 —19,26°

Vmoo Moc [a], 20Id
G lu e o s e .....................  111,06 ml 62,77 -[-52,17°.

Dio groBe Differenz zwischen den Losungsvolumina der a- u. ^-Mannose u. der 
niedrigo W ert des Losungsvolumens der ^-Mannose deuten darauf liin, daB der Unter- 
schied zwischen a- u. ^-Mannose von einer anderen A rt sein muB, ais zwischen a- u. 
/?-Glueose. Die Betrachtung anderer physikal. Eigg. der beiden Modifikationen ftthrt 
zu dem SchluB, daB das opt. Drehungsvermógen allein nicht geniigt, um eine be- 
friedigende Klassifikation der Zuckerarten aufzustellen (vgl. dazu H U DSON, Journ. 
Amer. chem. Soe. 31 . 73; C. 1 9 0 9 . I. 643).

Fiir dic Geschwindigkeitskonstante -f- kt walirend der M utarotation der a- u. 
/J-Mannosc ergibt sich ais Mittelwert 0,0180 X 2,302 585. — Vergleieht man die Ge- 
schw’indigkeitskonstante kx -f- k2 u. die Warmetónung der bigher untersuchten Hexosen 
(^-Glueose, /?-Galaktose, a-Mannose, /?-Mannose) so folgt, daB die Gesehwindigkeit 
m it steigender Wiirmeaufnahme steigt. — Der physiolog. TJnterscliied zwischen a- 
u. /?-Mannose besteht darin, dafi a-Mannose rein siiB schmeckt, /?-Mannose dagegen 
neben dem siiBen Geschmack einen bitteren Naehgesehmaek licrvorruft. Dieser bittere 
Naehgesehmaek tr i t t  auch auf, wenn man die a-Mannose durch Umkrystallisieren in 
^-Mannose umwandelt. Bzgl. der experimentellen Einzelheiten vgl. das '  Original. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2402—12. Drontlieim, Teehn. Hochschule.) i B e r .

F. C. Petersem und C. C. Spencer, Notiz iiber eine neue Methode zur Darstdlung 
von Cellobiose aus Cellobioseoctacełat. Es handelt sieli um eine Verbesserung der bc- 
kannten Vorsehriften von S k r a u p  u . KONIG, sowie von M a q u e n n e  u . GOODWIN, 
10 g Oetaeetat (fein gepulyert) werden portionsweise innerhalb einer Stde. in 85 ccm 
einer 10°/oig- Lsg- von Na-Athylat in  95%'g- A. unter starkom Riihren eingetragen. 
Die Verseifung findet fast augenblicklich sta tt. Das ausgefallene Na-Salz der Cello
biose wird in moglichst wenig W. gel. u. m it Eg. alhnahlieh gemischt. tlber Naeht 
krystallisiert die Cellobiose fast quantitativ aus. Reinigung durch Fallen der konz. 
wss. Lsg. m it Aceton. Nach nochmaligem Umkrystallisieren in der gleichen Wciso 
zeigt der Zucker den F . 2.25° (unkorr.) u. [a]D =  24,4° — >  35,2° (W.). Ausbeute an
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reinem Prod. 85%- (Journ. Amor. cliem. Soc. 49 [1927], 2822—25. New York, Syracuse 
Univ.) O h l e .

K . HeSS, Ube.r Cellulose. Vortrag. Inhalt deckt sich m it den Ausfiihrungen des 
Vf. in L ie b ig s  Ann. 456. 55; C. 1926. II. 2892. (Papierfabrikant 25 [1927], Vcrein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 541—45. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

Harold Hibbert und Samuel Medlii Hassan, Untersućhungen von Ileaklionen 
zur Erforschung von Kohleliydraten und Polysacchariden. X II. Die Einwirkung von 
Chromsaure auf Baumwollcełlulose. (XI. vgl. C. 1926. I. 883.) Bevor Vff. dio Einw. 
von Chromsaure auf Cellulose untcrsuchen, priifen sie ihr Verh. gegen Glucose (I), 
a-Mdhylglucosid (II) u. Laclose (III). Bei 20-std. Einw. von Chromsaure auf I u. II 
(in Schwefelsaure von 3—6%, Temp. 20—22°), so daB auf 1 Mol Kohlenhydrat 2 Atonie 
akt. Sauerstoffs treffen, bilden sich aus I  etwa dic doppelten Mengen Ameisensaureo 
u. Furfurol wie aus II. An Glucuronsaure (nach LEFEVRE ais C02 bestimmt) bildet 
sich aus I u. II  eine kleino konstantę Menge, Essigsaure ist nicht nachweisbar. III 
bildet bei der Oxydation unter den gleichen Bedingungen eine konstantę Menge Furfurol, 
auch wenn die Menge akt. Sauerstoffs auf 8 Atome pro Mol Kohlehydrat gesteigert 
wird. Bei der Oxydation der Baumwollcełlulose kamen 2 Atome akt. Sauerstoffs auf
1 C6H j00 o in Schwefelsaure von 10—50% zur Anwendung. Die Ausbeute an Oxy- 
celluloso fallt m it steigender Saurekonz. Ihre Kupferzahl i s t  immer 24—27%, wiihrend 
der Furfurolwert mit w achsender Saurekonz. (10—50%) von 3,18% auf 1,70% fallt. 
Beide B estst. sind also ungeeignet zur Charakterisierung der Oxycellulose. Bei der 
Oxydation der Cellulose m it wachsenden Mengen Chromsaure (0,25 bis 3 Atome akt.
O auf CcH 10O5) in 10%ig. Schwefelsaure wird in  einer Ausbeute yon 94,6—82% eine 
Oxycellulose v o n  etwa konstanten K u p ferzah len , F u rfu ro l- u . K o h lend ioxydw erten  
erhalten. Gluconsaure u. Zuekersaure geben beim K o chen  mit 12°/0ig. HC1 keine C02 
ab u. reduzieren FEHLlNGsche Lsg. nicht.

V e r s u c h e .  Einmrkung von Chromsaure auf Glucose mul a - Methylglucosid.
5 g Kohlenhydrat in 22 cem W. gel. u. m it der gewunschten Menge Kaliumbichromat 
u. Schwefelsaure versetzt, Temp. 20—-22°. Das Ende der Rk. wird m it Jodid u. Starkę 

-ermittelt. Die Ameisensaure wurde unmittelbar in  der Lsg. bestimmt. — Einw. von 
Chromsaure auf Baumwollcełlulose. 1. Zu 1000 cem auf 0—5° gekiihlte 10—50%ig. 
H 2S04, die die zur Abgabo von 2 Atomen O auf 1 C0H 10O5 notige Menge Chromsaure 
enthalt, wurden 16,2 g reino Baumwolle gegeben u. auf 22° erwarmt. .Das Ende der 
Rk. wird wie oben bestimmt. Die Oxycelluloso licB sich bei hoher Saurekonz. schwer 
filtricren u. wurde durch Waschen mit W. von Saure befreit. — 2. Zur Einw. wachsender 
Mengen aktiven Sauerstoffs (0,25—3 Atome) auf 1 C6H 10O5 wurden 32,4 g Baumwoll- 
cellulose in 2000 cem 10%ig. H2S 04 mit der nótigen Menge Chromsaure bei 10° ein- 
gefragen u. auf Raumtemp. (<22°) erwarmt, aufgearbeitet wio oben. Gluconsaure 
u. Zuekersaure wurden nach E. FISCHER dargcstcllt. (Journ. Soc. cliem. Ind. 46 
[1927], T 407—11. Montreal, Canada.) MlCHEEL.

R. O. Herzog und Armin Hillmer, Vber das uUraviolette Absorptionsspektrum 
des Lignins und von Kórpem mit dem Coniferylrest. In Fortfiihrung der yorangehenden 
Arbeit (C. 1927. I. 1573) wurden die Ultraviolettabsorptionskurven von Coniferyl- 
alkohol (I) u. seinem Polymeren (II), von Coniferin (III) u. Ligninsulfosaure (IV) (Sulfit- 
ablauge) nach B a ł y  u. HARTLEY verglichen. Der polymere Coniferylalkohol ist am 

•wenigsten durelilassig u. kommt in  der Absorption IV am nachsten. Alkalilignin (V) 
zeigt in unreinem u. gereinigtem Zustande im kurzwelligen Ultraviolett ahnliche Ab
sorption wie II u. IV, absorbiert aber im langwelligen Ultraviolett starker. Die Ab- 
sorptionskurye von Meruliuslignin (dargestellt durch Zerstorung der Cellulose des 
Holzes durch Merulius lacrimans) zeigt das gleiche Absorptionsmaximum wio II  u. V. 
Zur Priifung des Einflusses einer Polymerisation auf die Ultraviolettabsorption werden 
das Asaron (2,4,5-Trimethoxypropenylbenzol) (VI) u. sein Trimeres, das Parasąron (MI) 
verglichen. Die Verschiebung der Absorption bei VII nach dem violetten Ende hin 
deutet auf einen gesatt. Charakter von VII.

P r a p a r a t i T c i  T e i l .  Der Coniferylalkohol wird aus Coniferin durch Emul- 
sionsspaltung gewonnen, F. 73°. — Der polymere Coniferylalkohol wird aus seinem 
Benzoylester (aus Siambenzoe) durch Verseifung ais braunes, amorphes Prod. erhalten. 
F. wechselnd. Angewandt wurde ein P raparat vom F. 160° in 50%ig. alkoh, Lsg. — 
Alkalilignin, Aus Winterroggenhalmstroh durch Aufschlufl m it l,5%ig. NaOH (D. 1,02) 
unterhalb 35°. Das Pentosan wird m it Methylalkohol gefallt. Das in 10% vom Gewicht 
des Strohes erhaltene Lignin ist 11. in  Alkali u. neutralen organ. Lósungsmm. Unter-
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sucht wurde die Rohlauge u. die Lsg. in 0,0005%ig. Ammoniak. (Ztsclir. physiol. 
Chem. 168 [1927]. 117—23. Bcrlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. fiir Faserstoff- 
ehemie.) M ic h e e l .

Bruno Fetkenheuer, Helene Fetkenheuer und Hubert Lecus, Ober die Ein- 
wirhung von Natriuma malgam auf Sclwefelkoldenslojf. Vff. priifen die in der Literatur 
vorhandenen Angaben iiber Einw. von Na-Amalgam auf CS2 nach. Da es nicht gelang, 
die Bestandteile des sehr komplizierten Rk.-Prod. direkt zu trennen, aueh die dureh 
Methylierung erhaltenen M ethylderiw. dureh ihre groBe Anzahl zu unerfreulich wurden, 
gelang es, einen Teil der Verbb. vor der Methylierung abzutrennen. Nachdem dureh 
Vcrss. festgestcllt war, daB dureh Lósen des Rk.-Prod. in  90%ig. A. eine Verb. ab- 
geseliieden wurde, die fast das gesamte vorliandcne Quecksilber enthielt, kurz ais 
,,Quecksilberverbindung“ bezeichnet, dereń Unters. noch nicht abgeschlossen ist, 
wurden die in 90%ig. A. 1. Teile des Reaktionsprod. m it Methylchlorid methyliert.

V e r  s u c h e. Starkwandige m it RuekfluBkuhler yersehene Rundkolben wurden 
m it je 1,5 kg 0,8%ig. Na-Amalgam u. 450 ccm CS2 besehickt. Nach Becndigung der 
dureh Schiitteln eingeleiteten Rk. (dio Hauptmenge des Quecksilbers sammelt sieh 
unter dem feinkórnigen Rk.-Prod. an), wurde der Schwefelkohlenstoff abdestilliert u. 
der Inhalt der Kolben in einen Sclieidetrichter m it 90%ig. A. cingetragen. Das sieh 
ansammelnde Quecksilber wurde von Zeit zu Zeit abgelassen. SchlieBlich wurde die 
rotę Lsg. in einen Kolben filtriert u. Methylchlorid cingeleitet. Nach Beendigung der 
Rk. wird zur Entfernung des ausgefallenen NaCl heiB filtriert u. das F iltra t bis auf 
ca. 1/3 seines Vol. abdestilliert. Das alkoh. Destillat roch stark  nach Dimethylsulfid. Aus 
der abgekiihlten Lsg. schied sieh ais erstes Rk.-Prod. der Dimethylesler der Dithion- 
dithiol-ozalsaure (Perlhioozalsaure), C4H 6S4 =  CH3-S-CS-CS-S-CH3, hellgelbe mono- 
klino Kryś talio, F . 100,9°, K p .^  210° Zers. D.2°4 1,619, sil. in Chlf., 1. in Bzl., wl. 
in  k. A., A. u. Eg. Dureh Koehen m it konz. wss. alkoh. Alkali, wobei neben Verseifung 
Austausch des Schwcfels gegen Sauerstoff stattfindet, zeigt sieli der genet. Zusammen- 
hang m it der Oxalsaure. Der von Sa k u r a d a  (C. 1927. I. 1301) beschriebene Dialhyl- 
esier der Perthioozalsaure konnte beim Nacharbeiten der Vorschrift Sa k u r a d a s  nicht 
erhalten werden, es entstand daboi stets nur Diathylsulfid. Aus dem F iltra t des be- 
schriebenen Esters werden 2 Verbb. isoliert. Die leichter fliichtige ist der Methylester 
der Hethylxanlhogensaure, C3H6OS2, Kp. 168°, schwach gelbgriin. — Die schwerer 
fliichtige Verb. is t der Dimethylesler der Trithiokohleiisaure, C3H6S3, Kp. 224°, besitzt 
intensiv gelbe, noch in groBer Verdiinnung sichtbare Farbę. In  der L iteratur ist der 
Kp. 218° angegeben, doch gab ein synthet. hergestellter Ester aus Na-Trithiocarbonat 
u. Dimethylsulfat ebenfalls Kp. 224°. Nach Abtrennung der beiden beschriebenen 
Verbb. wird aus dem Kolbenriickstand ein isomerer Dimethylesler der Perthioozalsaure, 
C4H 0S4, F. 71,6°, hellgelbbrauno Krystalle, die dem monoklinen System angehoren, 
erhalten. Uber die Ursachen der Isomerie, wahrscheinlich Stereoisomerie, ist Vf. noch 
nicht im klarcn. Aus der Mutterlauge der Darst. der Verb. vom F. 71,6° scheidet sieh 
Telramethyltetrathioathylen, C6H ,,S4 =  (CH? • S)2C : C( S • CH3)„ ab. Aus Methylalkohol 
weiBe Nadeln, F. 61,5°, wird von NaOH nicht angegriffen. Das homologe Alhylderin. 
ist von Cl a e s s o n  (Journ. prakt. Chem. [2] 15 [1877]. 213) beschrieben. Vermutlich 
unter dem EinfluC der Nebenvalenzen des Schwefels addiert die Substanz 4 Atome 
Brom zur Verb. G JI1„Br,xS i , braun, sehr zersetzlich. — Nach dem Abdestillieren der 
Verbb. vom F. 71,6 u. 61,5° bleibt im Kolben der schon beschriebene Perthioosal- 
sauredimethylester, F. 100,9°. Der Mechanismus der Einw. von Na-Amalgam auf CS2 
wird nach den gefundencn Tatsachen folgendermaBen gedeutet: Die Rk. verlauft 
sicher nicht analog der Einw. von Na-Amalgam auf CC14 (C. 1921. I II . 774), da sieh 
kein elementarer Kohlenstoff bildet. Das Na des Amalgams reagiert m it CS2 nach 
verschiedenen Richtungen unter Bldg. von Na-Verbb., dereń M ethylderiw . beschrieben 
Avurden. Der Methylxanthogensaureester entsteht dureh eine Ncbenrk., denn er bildet 
sieh nicht, wenn das Rk.-Prod., ohne CS2 abzudestillieren, m it Dimethylsulfat methyliert 
wird. Die Bldg. von Na-Sulfid konnte nicht formuliert werden. CS2 yermag ein Na- 
Atom zu addieren zu —C(: S) • S • Na. Die am C frei werdende Valenz fiihrt zur Bldg. 
von N a-S-C(: S)-C(: S)• S-Na. Von einem CS2 konnen aueh 2 Atome Na gebunden 
werden zu > C (S -N a)2, wodurch (Na-S)2C : C(SNa), entsteht. Um die Komplikation 
dureh dio Bldg. der „ Quecksilberverb.“ zu yermeiden, wurde eine Rk. gesueht, an 
der nur Na u. CS2 beteiligt waren. Die Angabe von R a a b  (Ztsclir. Chem. [2] 6 [1870]. 
666), daB Na schon an sieh mit CS2 reagiert, konnte nicht bestatigt werden. Wenn 
jedoch CS; in  eine Lsg. yon Na in  fl. Ammoniak eingetropft wird, bildet sieh unter
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Warmeentw. eine braune Substanz, die nach Methylieren m it Dimethylsulfat die beiden 
Formen des Perthiooxalsauredimethylesters, Trithiokohlensaurcdimethylester, Tetra- 
methyltetrathioathylen u. Dimethylsulfid liefert. Hieriiber soli spater beriehtet werden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 60  [1927]. 2528— 37. Berlin-Siemensstadt.) F ie d l e r .

Wm. Howlett Gardner und A. W. Browne, Azidocarbondisulfid. I II . Verhalten 
des Azidocarbondisulfids gegen Chlor, Brom und Jod  (II. vgl. C. 1925. II. 1844.) Festes 
Azidocarbondisulfid reagiert m it Chlor oder Brom bei Zimmertemp. explosionsartig. 
Wird hingegcn Chlor in eine Lsg. des Disulfids in Chlf. bei — 15° eingeleitet, so er
scheint nach Verdampfen des gróBeren Teils des Lósungsm. ein weiBer Nd., der aber 
rasch in ein viscoses gelbes Ol iibergeht, das in W. u. Chlf. unl. ist. Die Dampfe des 
Ols reizen die Augen. Das Ol selbst w irkt auf Kautschuk ąuellend u. auf die H aut 
blasenziehend. Boi Zimmertemp. zersetzt sich das Ol rasch unter Gascntw. Die 
Rk. zwischen dem Disulfid u. Chlor verlauft wahrscheinlich folgendermaBen: CI2 +
(SCSN3), =  2 C1SCSN3. Dio Rk. m it Brom in A., Aceton, A., Chlf. oder CCI,, verlauft
analog. Beim Verdampfen der Lsg. bei —10° erscheint eine weiBe, geruehlose, amorphe 
M., die bei —5° gelb wird. Der wss. E xtrak t dieses Nd. enthalt Bromidc. Die gelbo 
Verb. wird beim Stehen braunlich; dies erfolgt schnell, wenn die Verb. auf 200° erhitzt 
wird. Titrationen ergaben, daB Brom m it dem Disulfid im Verhaltnis 1: 1 reagiert. 
W ird Br in CC14, Chlf. oder A. zu einer Suspcnsion von Ag-Azidodithiocarbonat in 
denselben Losungsmm. bei —10° gegeben, so bildet sich AgBr. Im  F iltra t konnte 
nach Verdampfen bei —10° der bereits beschriebene Kórper erhalten werden. Die 
Hydrolyse der Verb. m it KOH in konz. Lsgg. verlauft folgendermaBen:

BrSCSN3 +  2 KOH =  K Br +  KOSCSN3 +  H 20
2 KOSCSN, +  2 KOH =  K 2S ,03 +  2 KSCN +  2 N2 +  H 20

K 2S20 3 +  2 KOH -+ 2 KOSCSN, =  2 K 2S 03 +  2 KSCSN3 +  H20.
Best. des Br-S-Verhaltnisses bei Proben von Bromazidodithiocarbonat, dic durch 
Rk. von Br2 u. dem Ag-Salz in  A., CC14 u. Chlf. hergestellt waren, ergaben, daB in 
A. die Bldg. eines Tribromazidodithiocarbonats stattfindet, wahrend sich in den 
anderen Losungsmm. ein Gemisch einer Mono- u. Tribromverb. bildet. Die Rk. 
verlauft also nach einer der folgenden Gleichungen:

Br2 -+ AgSCSN3 =  AgBr +  BrSCSN3
2 Br2 +  AgSCSN3 =  AgBr - f  Br3SCSN3.

Unter den gleichen Bedingungen wie Cl2 u. Br2 reagiert Jod nicht m it Azidocarbon
disulfid. Hingegen erscheint beim Zufugen von festem Jod zu einer konz. wss. Lsg.
von Na-Azidodithiocarbonat ein sehweres schwarzes Ol. Mit Ag-Azidodithiocarbonat 
in  Chlf. erfolgt die Rk.: J 2 +  2 AgSCSN, =  2 A g J +  (SCSN3)2. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 49 [1927], 2759—63. Ithaca [N. Y.], Univ.) K i n d s c h e r .

M. Schenck undH .  Kirchhof, Nołiz uber die Schmelzpunkte der Chloroplatinate von 
MoTiomethyl- und asymm. Dimethylguanidin. Der von P i i i l i p p i  u. M o r s c h  (C. 1927.
II. 2664) u. W e r n e r  u. B e l l  (C. 1923.1. 1156) fiir das Chlorcrplatinat des Monometliyl- 
guanidins angegebene F. 175° ist anscheinend durch eine Beimengung bedingt; Vff. 
halten 190—192° fiir den richtigen (vgl. SCHENCK u. KlRCHHOF (C. 1926. II. 191) F. — 
Ebenso diirfte der F. des Chloroplatinats des asymm. Dimethylgmnidins 225° u. nicht 
210° sein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2412—13. Leipzig, Univ.) B u s c h .

S. C. J. 01ivier und G. Berger, Bemerkung iiber die Kondensation der Nitro- 
benzylchloride mit dem Benzol nach Friedel und Crafts in ihren Beziehungen zur Theorie 
der induzierlen altemierenden Polaritaten. Gegeniiber den Einwanden von v a n  D u in  
(C. 1927. II. 250) werden die fruher geauBertcn Ansichten der Vff. (C. 1927. I. 268) 
nochmals erlautert. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 46 [1927]. 605—08.) OsTERTAG.

S. C. J. 01ivier und G. Berger, Die Hydrolyse der organischen Yerbindungen 
wid die Konzentration der Wasserstoffioneii. (Vgl. C. 1926. I. 44.) Der EinfluB der 
H  -Konz. auf die Spaltung von C ■ O - C-Bindungen durch W. wird an einigen Bei- 
spielen untersucht. Die Hydrolyse von 2,4,6-Trmitrophenetól, Acetanhydrid, Benzoyl- 
chlorid, Benzolsulfochlorid wird durch Sauren nicht beeinfluBt; bei Pikrylacetat ist es 
unsicher, ob eine Wrkg. der Saure vorliegt, Benzoesdureanhydrid wird in  Ggw. von Saure 
etwas leichter hydrolysiert, bei Diiithyldther ist die Wrkg. der Saure (nach SKRABAL, 
u . A ir o l d i  C. i924. II. 2743) betrachtlich. Die Hydrolyse wird demnach durch die 
H  -Konz. nicht oder fast nicht beeinfluBt, wenn das betreffende Molekuł in der Nahe 
der C-0'C-Gruppo stark negativc Substituenten enthalt. — Pikrylacetat. Aus Silber- 
pikrat u. CH3COCl in A. Farblos, F. 96,5—97,5° (ca. 20° hoher ais Literaturangaben). 
Wird an der Luft bald gelb; der F. geht dann herunter. Is t nach mehrtagigem Stehen
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m it wss. Aceton vollstandig yerseift. Verśeifungsgeschwindigkeit bei 20° in  50%ig. 
wss. Aceton: k — 0,032, bei HCl-Konzz. von 0,0215, 0,0430 u. 0,1075: 0,032, 0,036 
u. 0,040. — 2,4,6-Triniirophenetol. Aus Ag-Pikrat u. C2H5J. P ast farblos, F. 78,5 
bis 79° (aus A.). Wird am Licht braun, Verseifungsgeschwindigkeit bei 30° in 50%ig. 
wss. Aceton: k =  0,00 012, bei HCl-Konzz. von 0,0215, 0,0430, 0,086, 0,1075 jeweils
0,00 011. — Acetanhydrid. Bei 0° in  W. k  =  0,034, bei H 2S04-Konzz. von 0,0251 
bzw. 0,0502 jeweils 0,033. — Bcnzoesaureanhydrid. E in Handelspraparat enthielt 
nur 66°/o Anhydrid. Reinigung durch Ausschiitteln der ath. Lsg. m it wss. NaOH. 
F. 42—43°. k  bei 40° in 50%ig. wss. Aceton: 0,00 079, bei HCl-Konzz. von 0,0215,
0,0430, 0,1075, 0,211: 0,00 088, 0,00 096, 0,0012, 0,0015. — Benzoylchlorid. k bei 0° 
in  50%ig. wss. Aceton bei Ggw. von H 2S04-Konzz. von 0,0259 u. 0,263: 0,027, 0,026.
— Benzolsulfochlorid k bei 25° in 50%'K- wss. Aceton bei Ggw. von H 2S04-Konzz. 
von 0,053, 0,136, 0,264: 0,014, 0,014, 0,013. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 46 [1927]. 
609—18. Wageningen.) OSTERTAG.

Micłiele Giua und Giulio Reggiani, Einwirkung von Alkalien auf o.-Trinitro- 
tólm l T N T .  Das beste u. okonomischste Verf. fiir die Darst. von TN T bestelit darin, 
Toluol zunachst zu Dinitrotoluol zu nitricren, das sogenannte feste Dinitrotoluol (Ge- 
misch der 1,2,4- u. 1,2,6-Isomeren) durch weiteres Nitrieren in  TN T „hohen Punktes“ 
iiberzufuhren, u. die Nebenprodd., das „Trópfelól" (Gemisch von Mono-, Di- u. Tri- 
nitrotoluol), zur Darst. von TN T „niedrigen Punktes“ zu verwenden. (Vgl. Darst. 
des TN T niedrigen Punktes u. Reinigung durch Krystallisieren aus A. u. Toluol-PAe. 
oder Waschen m it Alkalisulfid, engl. Methode wahrend des Krieges.) Vff. bericlitcn 
iiber ihre Resultate bei Einw. von Ammoniak u. Natrium iithylat auf TN T u. stellen 
Betrachtungen iiber die bei dieser Rk. móglicherweise stattfindenden Umlagerungen an.

V e r  s u c h e. Yerb. +  C JLftN a. Aus 1 Mol. TN T +  1 Mol. C2H 5ONa
in Acetonlsg. Nach Waschen m it absol. A. (8 Stdn. im Soxhletapp.) rotviolette K ry
stalle, 11. in  W., unl. in Aceton, Bzl., PAe. u. A. Gelbbraunfarbung m it konz. H 2S 01.— 
Verb. C7HsO0N 3 - f  2 CJi.fJN a. Aus 1 Mol. TNT +  2 Moll. Ć2H6ONa in aceton. 
Lsg. Weiterbehandlung wio beim Monoalkoholat. Rotbraune Krystalle, 1. in W. 
u. Essigsaureanhydrid, unl. in  A., A., Bzl. u. Aceton. — Yerb. -f- 3 C2IIbONa.
Aus 1 Mol. TN T +  3 Moll. C2H5ONa in Acetonlsg. Orangerote Krystalle, 11. in W., 
unl. in A., A., Bzl. u. Aceton. Mit yerd. Mineralsauren geben die 3 Verbb. gelatinóse 
Ndd. Bei naherer Unters. des aus dem Trialkoholat m it verd. HC1 gefallten Nd. 
ergibt sich, daB er nicht rein (Nachweis von Chlor) erhalten werden kann. In  konz. 
H 2S 04 lóst sich das holzartige Prod. m it gelbbrauner Farbę. Mit Dimethyl- u. Di- 
athylsulfat entstehen aus TŃT-Trialkoholat in  wss. Lsg. gelblichbraune, pulverige, 
gleich den iibrigen TNT-Verbb. leicht verpuffende Substanzen. Die Dimelhylsulfat- 
verb. ist in  W., A. u. Bzl. unl., 1. in A., Aceton u. Eg. — Bei der Einw. von 1, 2 u.
3 Moll. Ammoniak auf je 1 Mol. TN T wird unverandertes TN T zuriickerhalten, 
u. aus dessen F iltra t fallen dureh Ansauern kolloidale Ndd. aus. Bei einem 4. Vers. 
(1 TN T +  2 NH3) kann das rotbraune Kolloid durch Extraktion m it A. u. dann m it 
W. zum Krystallisieren gebracht werden. Aus der wss. Lsg. hellrote Krystalle, dio 
zum Teil bei 180° schm. Zers. bei 200°. Nach der Stickstoffanalyse liegt hier die 
Verb. C-Hb06N 3 -f- N H fiH  vor. (Atti R. Accad. Scienze Torino 62 [1927], 333 
bis 344.) B e n c k i s e r .

Alvin S.Wheeler und Lillie F . P. Cutlar, p-Cymolstudien. H I I .  A. p-Cymol-
2,5-diamin. B. Neue Farbsloffe aus 2-Amino- wid 2-Amino-5-brom-p-cymol. (VII. vgl. 
C. 1927. I. 2194.) Zur Darst. von Cymol-2,5-diamin acetylierten die Vff. zunachst
2-Aminocymol (A.) 1. durch Kochen m it 1 Mol. Essigsaureanhydrid (B.), 2. durch 
Kochen m it einem groBen tlberschuB an B., 3. durch Kochen von 1 Mol. A. m it 1 Mol. 
Ącetylchlorid (C.) in A., 4. 1 Mol. A m it 2 Moll. C in A., 5. 2 Moll. A m it 1 Mol. C in 
A. tu 6. m it groBem tlberschuB an C in A. In  allen Fallen konnte aber im Gegensatz 
zu den Angaben von W a l l a c h  u. ScHRADER (L ie b ig s  Ann. 279 [1893]. 375) nur 
eine Monoacetylverb. erhalten werden. Die Acetylierung von A gelang in  Aceton 
m it einem groBen tlberschuB von C. Das Acetat wurde n itriert u. die Nitroverb. 
hatte  F . 168°. Die Stellung der Nitrogruppe wurde durch tlberfiihrung in Diacetyl- 
eymol-2,5-diamin mittels TiCl3 -f- HC1 sichergestellt. F. der Yerb. 260°. AuBerdem 
erhielten die Vff. die Yerb. durch Kuppeln von A m it diazotierter Sulfanilsaure, 
Red. des Prod. m it SnCl, u. acetylieren des gebildeten Diamins. — 2-Amino-p-cymól. 
Nitrat, Blattchen, F . 140°. Hydrobromid, Nadeln, F . 169°. Trichloracelał, Blatt- 
chen, F . 162°. —  5-(‘l-Sulfobenzolazo)-carvacryląininhydrochlorid, C1cH20O3N3C1S. Durch
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Kuppeln diazotiert. Sulfanilsiiure mit Aminocymol. Roto Nadeln aus Methylalkohol, 
F . 282°. — Dimęthylaminocytnolphe^Mzin, Cl8H 21N3. Aus 'p-Nitrosodimetliylanilin u. 
Aminocymol. Schieferblaue Nadeln, F. 48° unter Zers. — 2-Amino-5-brom-p-cymol, 
Cl0H16O4NBrS. Aus Acetylaminobromcymol u. H 2S04. Weifie Nadeln, F. 123° unter 
Zers. — 5-{5-Bromearvacrylazo)-2-kresol, C17H 10ON2Br. Darst. ebenso wie die folgcnden 
Verbb. dureh Diazotieren von Aminobromeymol bei 0° u. Kuppelung des Prod. mit 
dem Phcnol in Alkali. F. 112° aus A. Rotbraun. — 5-(5-Bromcarvacrylazo)-catechin, 
ClcH ]20 2N2Br. F. 235° aus Toluol. Braun. — 2-(5-Bromcarvacrylazo)-l,3,5-trioxy- 
benzol, Ci6H ]70 3N2Br. F. 280° aus A. Saffianbraun. — 5-(5-Bromcarvacrylazo)- 
carmcrol, C2nH 25ON,Br. F. 192° aus A. Leberbraun. — 3-(5-Bromcarvacrylazo)- 
4-aminotoluolhydrochiorid, C17H 21N2BrCl. F. 188° aus Methanol. Mikadobraun. —
3-(4-Sulfobenzolazo)-5-bromcarvacrylamin, Ci6II190 3N3BiCl. Dureh Diazotieren von 
Sulfanilsiiure u. Kuppeln m it Aminobromeymol. Zers.-Pkt. 300°. — 3-(2-Carboxy- 
benzolazo)-5-bromcarvacrylaminhydrochlorid, C16H iSN2BrCl. Analog vorst. Verb. aus 
Anthranilsaure. F. 189° aus Methanol. Diaminbraun. (Journ. Amer. chem. Soc.
4 9  [1927], 2819-22.) K in d s ÓHBR.

Alvin S. Wheeler und F.P .B rooks, p-Cymolstmlien. IX . Die Nitrierung des 
2-Amino-p-cymols. (VIII. vgl. vorst. Ref.) 2-Acetylamino-5-nitro-p-cymol, C12H]G0 3N2. 
Dureh Behandeln von Acetylcymidin (F. 71°) in H 2S04 (1,84) bei 0° m it 70%ig. H N 03. 
Schwachgelbe Prismen, F . 148°. — 2-Amino-5-nitro-p-cymol, C,0H14O2Ń2. Dureh 
Hydrolyse vorst. Verb. m it HC1. Kp. obcrhalb 250°. Hydrochlorid, weiBe Nadeln, 
dio im Lichte rot werden. — 2-Benzoylamino-5-nitro-p-cymol, C,,H180 3N2. Dureh 
Benzoylieren von Aminocymol u. Nitrieren des Prod. BlaBgelbe Krystalle aus A., 
F. 215—218°. — 2-Benzoylamino-5-amino-p-cymol, C17H lsON2. Dureh Red. vorst. 
Verb. mit Sn +  HC1 in A. Gelbo Verb., F. 115°. Die gelbe alknl. Lsg, der Yorb. 
wird rasch blaulich. Dio ath. Lsg. ist gelb m it bliiulioher Fluoresoenz. Hydro
chlorid, blaCgelbe Krystalle, Zers.-Punkt oberlialb 200°. — 2-BcnzoyIamino-ó-acelyl- 
amino-p-cymól. Dureh Acetylieren vorst. Verb. Gelbes Pulvor aus Ą., F. 120°. Die 
Verb. ist aber nicht ganz rein. — l-{5-Nitrocarmcrylazo)-2-naphthol, C20HigO3Ns. 
Dureh Diazotieren von Nitroaminocymol u. Kuppeln des Prod. m it phthol. 
Tiefrote Prismen aus Eg., F . 245°. — 2-(5-Njfcrocarvacrylazo)-l-naphthol-J-$ulfon3Ąure, 
C20H 10O6N3SNa. Darst. analog vorst. Vcrb. aus NEVlLLE-WlNTHERs Sftlr.. Rotor 
Farbstoff aus A. — 2-Acelylamino-5-amino-p-cymolhydrochlorid, Cj3H ,8ON2HC1. Dureh 
Red. von Acetylaminonitroeymol m it Sn -j- HC1. Acetylieren der Yorb. liefert das
2,5-Diacetyl-p-cymol vom F. 200°. (Journ. Amer. chem. Soo. 4 9  [1927], 2832—34. 
Chapel Hill [Nortli Carolina], Univ.) KlNDSCllKU.

Wallace H.Carothers, C.F.Bickford und G.J.Hurwitz, Die DarsteUung 
und Basizitat einiger Aminę. Vff. untersuchton eino Reihe von Aminen vom Tvpus 
R(CH2)XNH2. Is t R =  Phenyl, so ergab sieli, dali der W ert A'hydr. mit dem AnwaoWen 
yon x  kontinuierlich abnimmt; der Abfall ist aber nicht ganz regolm&Big, Dio Worto 
fiir o-, m- u. p-Methyl- u. -Meihoxybenzylamin lassen orkennon, daB dio Wrkg. dieser 
Substituierten gering ist u, in unregelmilBiger Weise mit Anderung der Stellung 
weehselt. Bei den sek. Aminen sind dio Werto in der GrOBónordnung von denen der 
entsprechenden primiiren u. tertiilren Amino ganz versehieden u. Wer i»t <lle Wrkg. 
bei Einfiihrung einer cinfachcn Alkylgruppo ganz boispiejlos. Die Amino C0l l 6CH#NHR 
(R =  Methyl, Athyl u. n-Propyl) sind ca. doppelt so starko Basen ais Btnzylamin 
u. eino iilmliche Beziehung besteht zwisehen Methylphenetyl- u. Phaielylamin. Dio 
Messungen erfolgten dureh Best. der pu von Lsgg. der Basen in W., zu denen ein 
bestimmter Bruehteil einer Jlquivalonton Mengo HCl zugefiigt war. Dieser Brueh- 
teil betrug in der Regol 1/2, manchmal aber aueh 2/a oder */4. Diese Mothodo befriedigt 
aber nur, wenn die Amino in W. merkllch l. u. ganz rein sind, u. wenn die Zua. der 
Lsg. genau bekannt ist. Daher wurden dio Vorbb. sorgfiiltig goroinigt, Die Amino 
C0H5• (CH2)xN If2 wurden, mit Ausnahmo des Bonzylamins, dureh Red. der ent- 
sprechenden Nitrilo hergestcllt. Phcnetylcyaniil wurdo aus kautliehem Phenetyl- 
alkohol, y-Phenyl-n-propylalkoliol dureh icatalyt. Red. von Zimtaldehyd gowonnon, 
der dann in Phtnylpropylcyanid ubergofiilirŁ wurde. <5- Phenyl-n-butyhilkojtol wurde 
aus p-Phenyldthyl-MgBr u. Athylenoxyd erhalten. Die substituierten Benzylumine 
wurden dureh katalyt. Red. der entspreohondon Nitrilo oder Oximo hergestellt, wobei 
Essigsiuireanhydrid ais LOsungem. diento. Das Verf. liefert die Aeeiylderiw. der 
primaren Amino, ohno daB sekunditre Amino auftroten. .— p-Anisyluinin, Aus Anisal- 
doxim in Essigsiiureanhydrid u. Ilydrolyse des gebildeten Amida (F, 95,5—97° aus A.).
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Amin: K p.33 132,8— 134°. — Acetyl-m-meihoxybenzylamin, C10H 13O2N. m-Anisidin 
wurde nach SANDMEYER in  m-Anisidinsaurenilril (Kp.12_I3 111—112°) ubergefiihrt 
u. dieses in  Essigsaureanhydrid katalyt. red. F. 58,5—59°, Ivp.n 191—198°. Liefert 
bei der Hydrolyso tn-Methoxybcnzylamin, CsH n ON. FarbloseFl. lCp.26 131°, Kp.37 140°.
— Acetyl-o-methoxybenzylamin, C10H ]3O2N. Darst. analog der m-Verb. WeiBe Nadcln 
aus Bzl. u. A., F. 95—96°, Kp.s 176—178°. Liefert bei der Hydrolyse das o-Melh- 
oxybenzylamin, C8Hu ON, Kp.30 127—128°. —; Die sekundaren Aminę wurden aus 
den entsprechenden primaren Aminen durch tJberfiihrung in  die p-Toluylsulfonyl- 
deriw ., Alkylierung u. Hydrolyse hergestellt. Benzólsulfonyl- u. o-Tohiolsulfonyl- 
deriw. von Benzyl-, /5-Phenathylamin usw. sind in  wss. Alkali unl. Hingegen sind 
sio in wss.-alkoh. Alkalien (33% W. +  66% A.) 1. Der Gebrauch dieser Losungsmm. 
ermóglichte die Trennung der p-Toluolsulfonyl- von den -Di-p-toluolsulfonylderiw. 
Auch fiir die Alkylierung der Aminę ist es das beste Losungsm. — N-Methyl-N- 
benzyl-p-toluolsulfcnisaureamid, C15H „ 0 2NS. Hesagonale Blattchen aus A., F . 94,4 
bis 94,8°. — N-Athyl-N-benzyl-p-loluolsulfonsaureamid, C,6H 190 2NS. Nadcln aus A.,
F . 49—50°. — N-n-Propyl-N-benzyl-p-toluolsulfonsaureamid, Cj,H2l0 2NS. F. 46—47°. 
N-Melhyl-N-P-phćndthyl-p-toluolsulfonsdurcamid, C16H 10O2NS. WeiBe Krystalle aus 
A. -f- PAe., F. 44—45°. — N-Di-p-toluólsulfonylbenzylamin, C21H 210 4NS2, F. 161°. — 
N-Di-p-toluolsidjonyl-jj-phciuilhylamin, C22H 230jN S2, F. 101°. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 49 [1927], 2908—14. Cambridge [Mass.], Univ.) K in d s c i ie r .

Henry Gilman und F. Schulze, Ober Phenylbariumjodid. Im  AnschluB an ihro 
Unterss. iiber Organocalciumjodide (C. 1926. II. 2701) haben Vff. die Darst. von 
Organobariumjodiden versucht. Die Resultate sind nocli weniger befriedigend, da 
nur Phenylbariumjodid erhalten u. die Bldg. von Athylbariumjodid qualitativ nach- 
gewiesen werden konnte. — Phenylbariumjodid. 0,5 g elektrolyt. Ba (andere Ba- 
Sorten waren unwirksam), 0,9 g C6H5J , ein J-K rystall u. 5 ccm A. im zugeschm. 
GefiiB 40—50 Stdn. geschiittelt. Nach 4 Stdn. — bei Verwendung eines mittels 
C0H5MgBr u. Dest. gereinigten C„H6J  nach 1/„ Stde. — beginnende Braunfiirbung 
u. Bldg. eines festen Prod., beides weiterhin zunehmcnd. Nur die filtriertc Lsg. gibt 
die von Yff. (C. 1925. II. 1781) beschriebene Farbrk. auf Organometallverbb. Der 
Nd. ist wahrscheinlich ein BaJ,-A therat. Weitere Bkk. der Lsg.: Mit C 02 viseoscs 
Prod., daraus durch Hydrolyse Benzoesaure; m it a-Naphthylisocyanat Bldg. von 
Benz-a-naphthylamid; m it Benzoesaureester Bldg. von Triphenylcarbinol. — Athyl
bariumjodid. Darst. analog m it C2H6J. Nach 20 Stdn. ha t sieh reichlich ein grauer, 
fein vcrteilter Nd. gebildet. Beim Offnen des Rolires entweicht etwas Butan. F arb
rk. der Vff. schwach, aber positiv. — CH3J  u. n-C4H9J  gaben keine Farbrkk. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1333—36. Ames [Jowo].) L in d e n b a u m .

Henry Gilman und F. Schulze, Organoberylliumhalide. Melhyl-BeJ 0,5 g ge- 
pulvertcs Be, 0,2—0,5 g HgCl2, 5 ccm Methyljodid u. 25 ccm A. wurden im geschlossenen 
Rohr erhitzt (80—90°). In  analoger Weise wurde Athyl-BeJ dargestellt. Zur Darst. 
von Athyl-BeBr u. n-Butyl-BeJ diente ais Katalysator HgCI2 oder BeCl2 oder Br2. 
Bei der Darst. von Phenyl-BeJ muB in Ggw. von HgCl2 oder BeCl2 auf 150— 175° 
erhitzt werden. Keine Rk. tra t  ein m it terliarem Butylchlorid u. -bromid, Benzyl- 
bromid u. n-Butylchlorid. Alle dargestellten Yerbb. zersetzen sieh m it W. unter 
Bldg. der entsprechenden KW-stoffe. Die ath. Lsgg. rauchen nicht an der Luft, 
wird aber der A. verdampft, so yerbleibt ein fl. Ruckstand, der dichte weiBe Dampfe 
entwickelt. Hitze verwandelt die Alkylberylliumhalide in  Berylliumdialkyle:
2 RBeX BeR2 +  BeX„. Es entstehen also auch Alkylberylliumhalide, wenn 
Berylliumdialkylo m it Berylliumlialiden behandelt werden. W ird C 02 durch eine 
ath. Lsg. von Methyl-BeJ geleitet, so konnte nach der Hydrolyse keine Eg. fest- 
gestellt werden. Aus Methyl-BeJ u. Phenylisocyanat entsteht Acetanilid. Die Alkyl
berylliumhalide sind im allgemeinen weniger reaktiv ais die Berylliumdialkylo u. ais 
RMgX-Verbb. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2904—08. Ames [Jowa], State 
Coli.) K in d s c h e r .

M. Battegay und W. Kern, Konstitution des Stic!cstoffdioxyds. Yff. untersuchen 
von neuem die Frage, ob dem dimeren Sticlcstoffdioxyd, N20 4, die symm. Formel 
0 2N -N 0 2 (I) oder die imsymm. Formel 0 2N- O-NO (n ) zukommt. [Die ebenfalls 
denkbare Formel ON-O-O-NO ist m it den Tatsachen nicht vereinbar.] W ie l a n d  
(C. 1921. I II . 1244. 1346) befiirwortet I, besonders weil N20 4 auf Olefine unter Bldg. 
von Dinitriiren cinwirkt; die Nitrosierungs- u. Diazotierungsrkk. lassen sieh ebenso- 
wohl m it I wie mit II erklaren. Dagegcn haben sieh R e i h l e x  u . H a k e  (C. 1927.
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I. 1808) auf Grund ilirer Unterss. fiir II entschiedcn, u. Vff. sind aus folgendon Griinden 
zu demselben Rcsultat gelangt: p-Toluolsulfanilide vom Typus A r■ N i l • S 02 • C6H4• 
CH3 werden durch N20 4 in wasserfreien Medien in p u. o zum Sulfamidrest n itriert. 
So lieferfc das p-Toluidid, CH3 • C„H4 • NH • S 02 • C„lł4 • CH3, schon m it 1 Mol. N20 4 
neben dem o-Nitroderiv. auch das o,o'-Dinitroderiv., u. die griino Farbę der Lsg. 
deutet auf die Ggw. von N20 3 hin. Mit 2 Moll. N20 4 entsteht das N-Nitroso-o,o'- 
dinitroderiy. Die Nitrosierung ist also ein sekundaror Vorgang. Die nachtraglicho 
Nitrosierung des f e r  t  i g o n Dinitroderiv. ist bisher nicht gelungen. — Vff. haben 
nun weiter gefunden, daB Toluolsulfanilide m it besetzten p- u. o-Stellungen durch 
N20 4 nicht nitriert, wohl aber nitrosiert werden. So liefern die beiden Anilide I II . 
[R =  CH3 u . C(C0H 5)3] glatt die N-Nitrosoderiw., welche auch mittels N20 3 erhalten 
werden konnen. Diese Rk. is t nur m it Formel II  eines N itrosylnitrats yereinbar u. 
wie folgt zu formulieren: Ar - N H -S0 2-CsH4-CH3 0 2N - 0 - N 0  =  H N 03 +  Ar- 
N (N 0)-S 02-C8H4-CH3. Da nun nach WlELAND auch 1 unzweifelliaft existiert, 
mufl Ń20 4 aus einem Gleichgewichtsgemisch von I u. II  bestehen (Tautomerie).

V e r s u c h e .  Auilid C16Hn 0 2N S  (III., R. =  CH3). Aus Mesidinhydroehlorid 
p r i  u. p-Toluolsulfoehlorid in Pyridin (Wasserbad).

____i 3 Aus A., F. 169— 170°, wl. — N-Niirosoderiv.,
T(../TTT N.TJRT.SO-.H-TT CJ0H i8O3N2S. CCl4-Suspension des vorigen mit

\ ______ ' »' » • « *  s CCl4-Lsg. von N20 4 versetzen, unter AbsehluB
qj_j von Feuchtigkeit ca. 12 Stdn. stehen lassen, im

3 Vakuum bei Raumtemp. einengen, schwach gelb-
liehes Prod. aus A. von nicht iiber 40° umkrystallisieren. Zers. bei 121—122°, 11. in 
CC14, Bzl., weniger in  A. Liefert m it sd. A. I II . zuruck. — Anilid G ^H ^O ^N S  [III., 
R  =  C(C6H6)3]. Analog aus p-Triphenylmethyl-vic. m-xylidinhydrochlorid (B a t t e - 
GAY u. K a p p e ł e r , C. 1924. II . 2026). Aus NitrobzL, F. 280—281°, swl. — N-Nitroso- 
deriv\, C34H30O3N2S. Wie oben (18 Stdn.). Hellgelbe Krystalle aus B zl.-A ., Zers. 
bei schnellem Erhitzen zwischen 110 u. 120°, 11. in Bzl. (Buli. Soc. ehim. France 
[4] 41 [1927]. 1336—41. Miilhausen, Chcmieschule.) L in d e n b a u m .

Josef Zehenter und Erwin Fauser, Beilrage zur Iienntnis der Dioxydiphenyl- 
sulfone oder Oxysulfóbenzide. Bei der Darst. von 4,4'-Dioxydiphenylsulfon nach A n n a - 
HEIM (L ie b ig s  Ann. 172. 28 [1874]) wird in den Mutterlaugen ein isomeres Sulfon 
aufgefunden, daB ais 2,2' oder 3,3'-Dioxydiphenylsulfon, (C6H40H )2S02, angesproelien 
wird. Man erhitzt Phenol m it Vitriolol (15—20% S 03) 5 Stdn. auf 180—190°, gieBt 
in  W. u. krystallisiert aus W., wobei aus den am leichtesten 1. Anteilen die gesuchte 
Vcrb„ F. 173— 174» (Nadeln), erhalten wird. — Na-Vcrb., NaO• C6II4• S 02• C6H4OH +  
(C6H 40H )2S 02 -f- H 20 , Erwarmen m it wss. Na2C03, mikroskop. Saulen, die sich beim 
Erhitzen stark aufblahcn. — Diniłroverb., (CsH3N 0 20H )2S 02, Erwarmen m it verd. 
H N 03, aus Eg. gelbe Platten, F . 229—230°. — Acetylderiv., (C6H40C2H30 )2S 02, E r
hitzen m it Na-Acetat u. Essigsaureanhydrid, aus A. Platten, F. 121°. — Benzoyl- 
deriv., aus Toluol P latten, F. 205°. — Bei der Einw. von konz. H 2S04 konnten keine 
wohldefinierten Reaktionsprodd. gefaBt werden. Disulfosaure, Ba-Salz, C„H40 7S2Ba
2 H 20 , Einw. von Vitriolól bei 90— 100°, Neutralisation der freien Saure m it BaC03, 
Nadeln m it 5 Moll. H 20  (lufttrocken), von denen bei 170° 3 Moll. entweichen. Tri- 
sulfosaure, K-Salz, C6H3O10S3K 3 +  2 H 20 , analog bei 180— 190°, Neutralisation m it 
K 2C03, warzenfórmige Aggregate m it 4 Moll. H 20 , von denen bei 150° 2 Moll. ent
weichen. — 4,4'-DiozydipTienylsulfon, Benzoylderiv., (C6H40C7H 60)2S 02, Darst. nach 
D e n n s t e d t -Z im m e r m a n n , aus Toluol Platten, F . 246°. — 4,4’-Dioxydiphenyl- 
sulfondisulfosaure, (C6H 30 H S 0 3H)2S 02, Lósen yon 4,4'-Dioxydiphenylsulfon in  konz. 
H 2S04, Nadeln, F . 212—214°; nim m t an der L uft 8 Moll. W. auf, F. 66—68°. K-Salz, 
(C6H30 H S 0 3K)2S 02, Blattehen. Ba-Salz, (C6H 30 H S 0 3ba)2S 0 2 +  4 H 20 , mikroskop. 
Nadelchen. Pb-Salz, (C6H30 IIS 0 3pb)2S 02 -j- 5 H 20 , mikroskop. Blattehen. — Sulfo- 
benzidmonosulfosaure u. Sulfobenziddisidfosaure (Diphenylsulfommo- u. disulfosaure) 
bilden sich bei der Einw. von rauchender H 2S04 (24% S 0 3) auf Diphenylsulfon. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 117 [1927]. 233—44. Innsbruck, Univ.) W. WOLFF.

Herbert Henry Hodgson, Die Mercurierung des o-Nitroplienóls. (Vgl. C. 1927-
II. 848.) Die Mercurierung erfolgte durch Sehmelzen von o-Nitrophenol m it Hg- 
Acetat oder durch Kochen einer alkoh. Lsg. des o-Nitrophenolats m it wss. Hg-Acetat. 
Im  ersteren Falle wurde die 6-Stellung von der Mercurierung beyorzugt u. es tra t 
prakt. keine Di mercurierung ein. In  wss. Lsg. hingegen erfolgt Substitution in der
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4-Stellung u. es tra t crhebliehe Dimercurierung ein. Die Konstitution wurde durch 
tJberfuhrung in  dio entsprechenden Jodnitrophenolc sichergestellt.

V e r  s u c li e. 6-Acetoxymercuri-2-nitrophenol, C8H -06ŃHg. Aus o-Nitrophenol
durch Erliitzen m it Hg-Acetat auf 150°. Farblose Krystalle aus Eg., E. oberhalb 
300°. Wird eine wss. Suspension m it K J  -j- J  erwarmt, so entsteht 6-Jod-2-nilro- 
phenol in Blattohen vom F. 110°. W ird dieso Verb. in Eg. m it J  -|- gelbein Hg-Oxyd 
behandelt, so bildet sich 4,G-Dijod-2-nitrophenol. — 4-Acetoxymercuri-2-nitrophenol. 
Darst. nach R a s z is s  u . P r o s k u r ia k o w  (C. 1 9 2 2 . III . 252). Liefert beim Behandeln 
mit Jod 4fi-Dijod- u. 4-J od-2-nilrophenol m it wenig 6-Jod-2-nitroplienol. — G- u. 4- 
Halogenmercuri-2-nitroplienole wurden aus Lsgg. von 6- u. 4-Oxymercuri-2-nilroplienol(it 
durch Behandeln m it Halogenwasserstoffsiiuren erhalten. — G-Fluormercuri-2-nitro- 
phenol, blaBgelbc Blattohen, F. 187°. — 4-Fluor»iercuri-2-nitrophenol, Blattchcn, 
F. 195°. — G-Chbrmercuri-2-nitrophenol, blaBgelbliclibraune Blattchcn, F. 185°. —
4-Chlormercuri-2-nitrophenol, rahmgelbo Krystalle, F. 205°. — 6-Bronimercuri-2-nilro- 
phenól, blaBgelbc Blattchen, F. 177°. — 4-Bromme.rcxiri-2-nitroplie.nol, Nadeln, F. 236°.
— 6-J odmercuri-2-nilrophenól. Darst. durch Zusatz von verd. H 2S04 zu einor Lsg. 
von Na-G-Oxymcreuri-2-nitrophenolat -f- K J . Tiefgelbc Nadeln, ~F. 215°. — 4-Jod- 
mercuri-2-nitroph'enol. Darst. analog yorst. Vorb. Gelbe Nadeln, F. oberhalb 300°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 4 9  [1927]. 2840—42. Huddersfield, England, Colour Chem. 
Dcp.) K i n d s c h e r .

Herbert Henry Hodgson und Frederick William Handley, Methode zur direkten 
Einfiihrung der Methyltliiogruppe und ihre Yerwendung zur Darstdlung einiger sub- 
sliluierter Tliioanisole. Vff. beschreiben eine Methode der Einfiihrung der Methyl- 
thiogruppo in Chlornitrobenzole m it labilen Cl-Atomen bzw. Nitrogruppen mittels 
alkal. CH3SH. Eine Ausnahmc bildet nur das 4-Clilomitrobenzol (I), das hierbei infolge 
Vorwaltons der Reduktionswrkg. in der Hauptmengo in 4,4'-Dichlorazoxybenzol iiber- 
gelit. Dio Arbcitsweise besteht in der Einleitung des durch vorsichtiges Erwiirmen 
einer 10°/oig. wss. Lsg. von NaSH m it Methylsulfat entwickclter CH3SH in eine 
alkoh.-alka!. (NaOH, K ,C 03)-Lsg. des bzgl. Chlornitrobenzolderiv.

V e r  s u c h e. 2-Ni'trothioanisol. Aus o-Chlornitrobenzol bei 60°, dann am W.-Bad
(triige Rk. infolge ster. Hinderung). F. der W.-Fallung aus A. 64°. — 4-Chlor-2-nitro- 
thioanisol. Aus 2,5-Dichlornitrobenzol (KOH), F. aus A.. 129°. Schlechtere Ausbeuten 
bei Verwendung von K 2C03, wobci auch das nichtfluchtigo 4,4'-Dichlor-2,2'-dinitro- 
diphenyl entsteht. — 4-Nilro-5-methoxythioanisol. Aus 3-Chlor-6-nitroanisol (10 Min. 
am W.-Bad). Gelbe Nadeln, F. 80°. — 2-Nilro-5-methoxyanisol. Aus 3-Chlor-4-nitro- 
anisol (5 Min. unter RiickfluB). F . dcs.Roliprod. 111— 112°. — 2,4-Dinitrothioanisol. 
Aus l-Chlor-2,4-dinitrobenzol (K„C03). F. der W.-Fallung aus A. 126°. — 3-Chlor- 
6-nilrothioanisol, C7H „02NC1S. Darst. 1. Aus l-Chlor-3,4-dinitrobenzol (Iv2C03). F. 
der W.-Fallung aus A. 126—127°. 2. In  reinerem Zustand aus 2,4-Dichlornitrobenzol 
(II) (NaOH). F. aus A. 129— 130°. L. in konz. H 2SO., m it rótlichbrauncr, beim Er- 
warmen griiner, beim Yerdiinnen briiunlicli-gelber, in  Oleum (23°/0) unter gleichen 
Bedingungen m it blauer, blauschwarzer u. oranger, in C1S03H m it tiefvioletter, blauer 
u. braunlich-gelber Farbę. Dio Konst. folgt aus der fast quantitativen tlberfiihrbarkeit 
in  2-Nitro-5-me(Koxythioanisól m it CH30N a u. CH3OII. — 1,1'-Dinitrodiphenyl-2,2' , 
4,4'-telrasulfid, C12Hc0 4N2S4. Aus II in A. durch langsamen Zusatz einer wss. Lsg. 
von Na2S2 u. folgendes Erwarmen auf dem W.-Bad (1 Stde.). Reinigung durch Ex- 
traktion m it CS2. Unl. in den gebrauehlichen Solyentien, aufier Nitrobzl. Schwarzung 
bei 220° u. starkę Zers. bei 330°. Mit konz. I I2S 04 bzw. Oleum u. C1S03H ergeben 
sich beim Losen, Erliitzen der Lsg. u. Verdiinnen folgende Fiirbungen: ungcfarbt, 
rotlich-braun, schmutzigbrauner Nd., bzw. dunkelbraun, rotlicli-braun, schmutzig- 
brauner Nd. — 4,4'-Dichlorazoxybenzol. Aus 4-Chlornitrobenzol (KOH, 7 Jlin. am 
Wassorbad). Im  Dampfdestillat der Wasserfallung geringe Mengen 4-Nitrothioanisol, 
F . 66—67°. F. des nicht fliichtigen Azoxykórpers aus A. u. Bzl. 150—151°. Red. m it 
Sn u. HC1 ergibt 4-Chloranilin. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 6  [1927]. T 435—36. Hudders
field, Tcchn. Coli.) H e r z o g .

G. K agan , tlber die Einwirkung von Aminobenzylalkohol auf Resorcin. Man 
erwarmt p-Amino-benzylalkohol m it einem OberschuB von Resorcin in alkal. Lsg., 
sauert an, koeht auf u. filtriert. Auf dem Filter bleibt eine Verb. CKIIm0 2N„, wahr- 
scheinlich I, vom F. 212—215°; aus dem F iltra t wird durch Na-Acetat eino Verb. 
Cn H130 2N  gefallt, wahrscheinlich II, vom F. 162—163°. II ist in  A. leichter 1. ais I ;  
sein Sulłat u. Hydrochlorid sind in W. leichter 1., ais die entsprechenden Salze von I.
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(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4 [1927]. 230.) Bk .
M. T iffeneau und Jeanne  Levy, Stereoisomerie in  der lieihe der trisubatiluierłen 

ct-Glykole (Phenyldialkylglykole und Alkylhydrobenzoine). Vff. liaben schon friiher 
(C 1924. II. 647) kurz mitgeteilt, daB nach dem Sclicma
R-CH(OH)-CO-R'  R • CH(OH)• C(OH)R'R" R-ClI(OH)-CO-R"
liicht ident., sondern immer stereoisomere trisubstituierte «.-Glykole erhalten werden. 
Geht man von rac. Ketonalkoholen aus, so sind auch die erhaltenen Glykole rac. 
Zahlreiche weiterc Palle dieser A rt wurden yerwirklicht. Selbst bei den Badikalen 
C2H5 u . n-C.,H9, welche im Affinitatsgeh. nur wenig yoneinander differieren, ent- 
stehen beide Isomere. Es ist daher anzunehmcn, daB in Ketonen, welche einen asymm. 
C enthalten, der K eton-0 nicht symm. reagiert, sondern daB immer nur e i n e  seincr 
Bindungen gesprengt wird, u. zwar muB diese Rk. bei den beiden opt. Antipoden in 
verschiedenem Sinne yerlaufen, da die resultierenden Glykole rac. sind. Vff. denken 
sich z. B. die Bldg. der beiden Athylhydrobenzoine wie folgt:
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In  welchcm Sinne wirklich in  jedem Pallo die Rk. yerlauft, w ird sich erst sicher er- 
mitteln lassen, wenn man yon den opt.-akt. Ketonalkoholen ausgeht. Trotzdem 
haben Vff. bereits auf einfacheren, obwohl weniger sicheren Wegen diese Aufgabe 
zu losen yersucht. So liefert das bekannte u. ais trans-Form angesehene Methyl- 
stilben iiber sein Oxyd das eine der beiden isomeren Methylhydrobenzoine, welches 
yielleicht auch ais trans-Form angesprochen werden darf. Es seheint danach, ais 
ob aus A r■ CH(OH)■ CO• Alk u. ArMgN trans-Formcn, aus A r• CH(OH)• CO■ iVr u. 
AlkMgX cis-Formen entstehen. — Benzil u. CII3M gJ einerseits, Diacetyl u. CeH5MgBr 
andererseits liefern isomere Glykole; das 2. ist ident. m it dem aus Acetophenon er- 
haltlichen Pinakon. Dieses ware, wenn obige Regel richtig ist, die trans-Form.

V e r s u c h e .  I. P h e n y l d i a l k y l g l y k o l e .  Besitzt das zuerst eingefuhrtc 
Radikal die geringere C-Zahl, so wird das Isomere m it a, im umgekehrten Falle m it (3 
bezeichnet. Darst. der notwendigen Ketonalkohole ygl. C. 1926. I. 905. — Phenyl- 
methylathylglykol oder l-Phenyl-2-meihylbutandiol-(l,2), C6H5-CH(OH)-C(OH)(CH3)- 
C2H6. a -Isoimres vgl. C. 1923. H I. 1220; F. 83— 84°. fi-Isomeres aus Phenylpropionyl- 
earbinol u. 5 Moll. CH3M gJ; aus A.-PAc. oder Bzl.-PAe., F. 73—74°. — Phenyl- 
7nethylisopropylglykol oder l-Phenyl-2,3-dimethylbutandiol-(l,2), C)2H 190 2. cc-Isomeres 
aus Phenylaeetylcarbinol u. i-C3H?MgBr; aus PAe., F. 98—99°. (1-Isomeres aus 
Phenylisobutyrylcarbinol u. CH3M gJ; aus Bzl. oder A.-PAe., F. 124—125°. — Phenyl- 
athylpropylglykól oder l-Phenyl-2-athylpentandiol-(l,2), CJ3H 20O2. a -Isoimres aus 
Phenylpropionylcarbinol u. C3HTMgBr; aus Bzl.-PAe., F . 94—95°. fl-Isorneres aus
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Phenylbutyrylcarbinol u. C2H5MgBr; F. 99—100°. — Phenyldłhyliaopropylglykol oder 
l-Phenyl-2-dthyl-3-methylbutandioi-(l,2), C]3H 20O2. tz-lsomeres aus Phenylpropionyl- 
carbinol u. i-C3H,MgBr; aus PAo., F. 75°. fi-Isomeres aus Phenylisobutyrylcarbinol 
u. C2H5MgBr; aus PAe., F . 113°. — Phenylathylbutylglykol oder l-Phenyl-2-athyl- 
he.xandiol-{l,2), CX4H220 2. a-Isonieres aus Phenylpropionylearbinol u. C4H0MgBr; 
Nadeln aus PAe., F. 88—89°. Acetonderiv. Mit HCl-Gas enthaltendem Aceton 
Na2S04, nach 24 Stdn. m it NH3-Gas neutralisieren, F iltra t m it Dampf dest., Destillat 
ausathern. Kp.25 155— 158°, D.° 0,999. Wird yon k. verd. HC1 wieder zum Glykol 
yerseift. fi-Isomeres aus l-Phenylhexanol-(l)-on-(2) u. C2H6MgBr; aus PAe., dann 
A., F . 81—81,5°. Acelonderiv., K p.30 170—173°, D.° 0,992. — Plienyldtliylisóbutyl- 
glylcol oder l-Phenyl-2-athyl-4-methylpentandiol-(l,2), C14H 220 2. a-Isomeres aus Phenyl- 
propionylearbinol u. i-C4H9MgBr; Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 85— 86°. fi-Isomeres 
aus l-Phenyl-4-methylpentanol-(l)-on-(2) u. C2H5MgBr; aus PAe., F. 90—91°. — 
Phenylpropylbutylglykol oder l-Phenyl-2-propylhexandiol-(l,2), CJ5H210 2. a.-Isomeres 
aus Phenylbutyrylcarbinol u. C4H9MgBr; aus Bzl.-PAe., F. 115°. fi-Isomeres aus
l-Phenylhexanol-(l)-on-(2) u. C3H7MgBr; aus PAe., F . 91—92°. — Plienylisopropyl- 
butylglykol oder l-Phe.nyl-2-bulyl-3-melhylbutandiol-{l,2), C15H 210 2. a-Isomeres aus 
Phenylisobutyrylcarbinol u. C4H9MgBr; F . 90°. fi-Isomeres aus l-Phenylhexanol- 
(l)-on-(2) u. i-C3H,MgBr; nach Dampfdest. aus PAe., F . 75—76°. — Phenylpropyl- 
benzylglykol oder 1-Phenyl-2-benzylpentandiol-(l,2), C]8H220 2. a-Isomeres aus Phenyl
butyrylcarbinol u. Benzyl-MgCl; aus A., F. 115—116°. fi-Isomeres aus Phenylphen- 
acetylcarbinol u. C3H,MgBr; yiscoses Ol. Beide liefern m it konz. H 2S04 1,2-Diphenyl- 
hexanon-(3) (Semicarbazon, F. 184°).

II. A l k y l h y d r o b e n z o i n e .  Hier werden diejenigcn Isomeren, bei denen 
das C6H5 nach dem Alkyl eingefiihrt wurde, m it a bezeichnet. Sie schm. niedriger 
ais die ji-Isomeren, u. Vff. vermuten in  ihnen die trans-Formen. — Methylhydro- 
benzoin oder l,2-Diphenylpropandiol-{l,2), C6H5-CH(OH)-C(OH)(CH3)-C6H6. a-Iso- 
meres. 1. Aus Phenylacetylcarbinol u. C6H5MgBr. 2. Methylstilbenoxyd (F. 45— 46°) 
mit W. u. cinigen Tropfen verd. H 2S04 3 Stdn. kochen, fliichtige Prodd. m it Dampf 
entfcrnen. Nadeln aus A., F . 94—96°. fi-Isomeres aus Benzoin u. CH3M gJ; F. 104 
bis 105° (vgl. F is c h e r  u . T au b e , C. 1 9 2 6 . II. 379). —  Athylhydrobenzoin oder 1,2- 
Diphenylbutandiol-(l,2), Ci6H ,80 2. a -Isomeres aus Phenylpropionylearbinol u. C6HEMgBr; 
auu A., F. 105— 106°. Acełonderiv., C19H 220 2, aus A., F. 62—63°. W ird von ziemlich 
konz. HC1 bei 50° nicht verseift, von sd. konz. HC1 in 3,3-Diphenylbutanal-(4) (Semi
carbazon, F. 176— 177°) ubergefiihrt. fi-Isomeres aus Benzoin u. C2H6MgBr; F. 116 
bis 117°. Acetonderiv., aus A., F. 42°. Wird von verd. HC1 leicht verseift. — Di- 
methylhydróbenzoin oder 2,3-Diphenylbutandiol-(2,3), C6H5- C(OH)(CH3) • C(OII)(CH3) • 
C8Hg. a -Isomeres aus Diacetyl u. C0HsMgBr; Nadeln aus A., F. 121— 122°. fi-Iso
meres aus Benzil u. CH3MgJ; aus A., F. 87°. Beide liefern m it konz. H 2S04 das 
Pinalcolin (C^Hh)2C(CHs)■ CO■ 67/3, F. 40—41°; Oxim, F. 151°. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 4 1  [1927], 1351—62.) L in d en b au m .

Henry Gilman und Robert E. Fothergill, Die Konslitution des o-NUrobenz- 
aldehyds und die Interferenz der Nitro- und Nitrosogruppen auf die Methode von Zerewili- 
noff zur ąuantitathen Bestimmunrj des akthen Wassersloffs. Beim Studium des Mechanis- 
mus der photochem. Rkk. von o-Nitrobenzaldehyd u. einiger seiner Kondensationsprodd. 
kam T a n a sf .SCU (C. 1 9 2 7 . I- 75) zu dcm Schlusse, daB dieser Aldehyd wahrscheinlich

ein Gemisch nebensteh. Formen dar- 
^  stellt. H ierfur spracli die Jilenge Me-
[; than, die bei der Beliandlung des Alde-
i hyds m it Methyl-MgJ nach dem Verf.

OH von Z e r e w i t i n o f f  (Ber. Dtsch. chem. 
(j Ges. 4 0  [1907]. 2023) entwickclt wird.

Vff. zeigten aber, daB die Gasentw. 
keine Stutze fur die cycl. Struktur des Aldchyds ist, da sio eine charakterist. Eig. der 
Nitro- u. Nitrosogruppen ist, u. die Methode von Z e r e w i t i n o f f  nicht auf substituierte 
aromat. Nitro- u. Nitrosoverbb. angewendet werden kann, wenn nicht Korrekturen 
fiir die Gasmengen angebracht werden, die yon den Nitro- u. Nitrosogruppen entwickelt 
werden. T a n a s e s c u  benutzte Methyl-MgJ, maB aber das entwickelte Gas nur, ohne 
es zu analysieren. Verss. der Vff. ergaben, daB das Gas, welches bei Gebrauch von 
Methyl-MgJ entwickelt wird, zwar weitgehend aus Metlian besteht, daB dies aber nicht 
der Fali ist, wenn andere Al kyl ra agnesiu mhal i de, wie Athyl-, Propyl- u. Butyl-M gBr
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verwendet werden. Hier wurden neben Athan, Propan u. Butan auch ungesatt. KW- 
stoffe gefunden. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2815—18. Amea [Iowa], State 
Coli.) K in d s c h e r .

J. Shinoda, Zur Kenntnis der Hoeschschen Reaktion. W ahrend S o n n  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 50 . 1295 [1917]) aus Phloroglucin u. Malonitril nach dem Verf. 
von HOESCH co-Cyanphloraeetophenon erhalten hat, erhielt Vf. 4,5,7-Triozycumarin-
2,4-diimid, C9H80 3N2 -}- 2 H 20  (I.), Nadeln aus A., Sintern gegen 210°, F . 226°.
S-ulfat, (C9H80 3N2)2, H 2SO,„ schm. noch nicht iiber 300°. — Hydroćhlorid, C9H90 3N2C1, 
F. oberhalb 300°. Diacetylderiv., F. 205° (Zers.). — Kondcnsation von Phloroglucin- 
dim ethylather m it Acetonitril lieferte auBer dem bekannten Phloracetophenon-

CO-CH dimethylather einen Diaceto-
i 3 phloroglucindimethylather,

C H jO - r^ ^ -O H  C12H ]40 6, fiir weichen Vf. For-
II. | _ mel I i .  bevorzugt. Nadeln, F .

k ^ / - O U .C H 3 152—153°, wl. in A. Mit FeCl3
Aprr  in A. riolett. Gibt m it Anis-

3 aldehyd u. Alkali Verb. (CH30).,
€JJ(OII)(CO ■ C H : C H -C JI, ■ OC'H3)2, F. 170°. — Nach St e p h e n  (C. 1921. I. 619) 
soli bei der HoESCHschen Rk. zuerst das phenol. OH m it dem N itril unter Bldg. eines
Iminoathers reagieren u. dann erst Wanderung in den Kern erfolgen. Diese Erklarung
ist unrichtig, denn Phloroglucintrimethylather u. Resorcindimethylatlier liefern m it 
Acetonitril Phloracetophenontrimethylather u. Rcsacetophenondimethylather. E in 
freies OH ist also nicht erforderlicli. (Journ. pharmae. Soc. Ja p an l9 2 7 . i  11—13.) L b .

J. Shinoda und S. Sato, Ober die Kondensalion von Alkylałhem des Phloraceto- 
pfienons mit Opiansaure. Durch Kondensation von Phloracetophenontrimethylather 
u. Opiansaure mittels Alkali erhielten Vff. 2 Verbb. C21H„2Os, denen nach ihren Eigg. 
Formeln I. u. II. zukommen miisscn. I. bildet gelbe Prismen, F. 172—173°, wl. in 
A., 1. in k. Lauge (gelb). II. bildet farblose Prismen, F . 97—98°, 11. in  A., m it Alkali 
keine Gelbfarbung. Beide gebcn m it (CH3)2S 04 u. Alkali denselben Methyldther 
(nach I.), F. 155—156°. Liifit man dic Schmelze von I. langsam erkalten, so entsteht II .
— Aus Phloracetophenondimethylather, Opiansaure u. Alkali entsteht Verb. C20H„0O8 
(III.), farblos, unl. in Alkalicarbonat. Mit FeCl3 weinrot. Gibt bei der Methylierung 
einen Dimethylather, ident. m it dem Methylather von I., u. einen von I. u. II. ver- 
schiedenen Monomeihylalher (demnach IV.), gelbe Krystalle, F. 144—145°. — Aus

c o  OCHj
' c h 3o ^ , - o c h 3 oS

CH-0 f ^ r OOH- „
C(OH): CH • CII'------- L J

t . OCII3
0CH3

CH3° l ' m l ' ( ) i i  c h 3 ° - | < ^ - o h  ° r "
l^ jJ-C O -C H ^C H l—  l^ j j .C (0 C H 3) : CII-CII1—

ÓCH3 ÓCH3
rvpTT denselben Komponenten (statt Opi-
i 3 ansaure auch dcren Athylester) in

CH.,0-;/ "''''v O___ CO___ / \ . O C I L  A. -j- HCl-Gas erhalt man die neu-
trale Verb. C„0H.,0Os (wahrschein
lich V.), F. 201°.' Mit FeCl3 wein
rot. Methylather, F . 171,5—172°.— 
Aus Phloracetophenontrimethyl- 

ilther u. A1C13 erhielt Vf. den von S o n n  u. B u l ó w  (C. 1 9 2 6 . I. 65) auf anderem Wege 
dargestellten Phloracetophenonmonomethylulher, F . 207°, in  dem die Stellung des CH3 
noch ungewiC ist. (Journ. pharmae. Soc. Japan 1 9 2 7 . 113—14.) LlNDENBAUM.

J. Shinoda und S. Sato, Synthese der 3,4-Dimethoxy-6-ćithylbenzoesąure. Aceto- 
veratron (3,4-Dimethoxyacetophenon) wird nach CLEMMENSEN zu  Athylveratrol 
reduziert u. dieses m it Acetylchlorid u. FeCl3 in  CS2 ubergefuhrt in  3,4-Dimethoxy- 
(S-athylacetophenon, C12H I60 3, Prismen aus PAe., F . 63°. Oxim, Nadeln aus W., 
F. 111,5°. Osydiert man das in  viel W. gel. Keton m it NaOH u. J , so entsteht
3,4-Dimethoxy-6-a(Jiylbenzoesaure, CjjHjjO.,, Nadeln aus W., F. 142°. Ausbeute gering.

X. 1. 22
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Weitere Oxydation der Siiure m it KM n04 oder alkal. H 20 2 fiihrt zur Metahemipin- 
saure. (Journ. pharmac. Soc. Japan 1927. 115—16.) L in d e n b a u m .

Charles Dufraisse und Henri Moureu, U ber ein Darstellungsierfaliren fiir ct-Di- 
ketone, ausgehend von den a,p-ungesdttigten Ketonen. (Vgl. C. 1927. II. 1258 u. friihere 
Arbeiten.) Kurzes Ref. naeh Compt. rcnd. Acad. Sciences vgl. C. 1927. I. 1442. 
Naclizutragcn ist: Das Pipcridin konnte in einigen Fallen durch andere Basen, z. B. 
NH3 u . NH(C2H5)2, ersctzt werden. —  I . a - D i k e t o n e  au s  i s o l i e r t e n  P i p e r i d i n -  
v e r bb .  Phenylbenzylglyoml, C15H J20 2. 1 Mol. a-Piperidinobenzalacctophenon in
wenig A. m it Lsg. von 1 Mol. kryst. Oxalsaure in A. +  etwas A. versetzen, nach 
12 Stdn. Piperidinoxalat absaugen, F iltrat nach Waschen m it W. u. Trocknen iiber 
Na2S 04 im Vakuum eindunsten, iiber H 2S04 24 Stdn. stehen lassen. Ausbeute 94%. 
Nach Waschen m it k. CH3OH Krystalle, F. 90° (bloc), oxydabel. Brauno Fiirbung 
m it FeCl3. — Phcnyl-[p-methoxybenzyl]-ghjoxal. Aus a-Piperklinoanisalacetophenon. 
F. 70°, dem vorigen iihnlich. — Acetylbenzoyl. Aus <x,a-Dipiperidinomethylaceto- 
phenon m it sd. 10%ig- H 2S04 (x/t  Stde.). Kp.13 102—103°, n Da i  =  1,5311. —
II. a - D i k e t o n e  n a c h  do m  r e r e i n f  a c h t e n  Verf.  Diacetyl. 3,4 g Methyl- 
vinylkcton m it 8 g Br in A. umsetzcn, unter starker Kiihlung ath. Lsg. von 16,7 g 
Pipcridin zugcben, nach ca. 15 Min. m it W. waschen, ath. Lsg. unter Kiihlung mit 
10%ig. H 2S04 schiitteln, H 2S 04-Lsg. am absteigendcn Kiihler kochen, wobei da a 
Diketon m it den Wasserdiimpfen iibergeht. Kp. 89—90°. Phenylosazon, F. 261 
bis 262° (bloc). — Darst. der folgenden Diketone analog. — Acelylpropionyl, gelbes 
OJ, Kp. 110— 112°, charakterist. riechend. Phenylosazon, Prismen aus A., F. 173. 
bis 174° (bloc). — Acetylbulyryl, Kp. 127,5—129°. Phenylosazon, F. 137—138°
(bloc). — Acelylisobulyryl. Nach Zugabe des Piperidins ca. 36 Stdn. stehen lassen. 
Phenylosazon, F. 117— 118° (bloc). — Acetylbenzoyl, K p.13 101°. Wurde auch mittels 
NH(C2H5)2 dargestcllt. — Propionylbenzoyl. Ausbeute gering wegen hauptsachlicher 
Bldg. von oPiperidinoacetophenon. — Methylbenzylglyoxal. Hier braucht die H 2S 04- 
Lsg. nicht gekocht zu werden, sondern es geniigt 1/2-std. Schiitteln. Dekantieron, 
Diketon in  verd. KOH losen, m it Siiuro unter Kiihlung fallen. Gclbliehe Tafeln, 
F. 67—68° (bloc). Phenylosazon, F. 174—175° (bloc). — Darst. von Phenylbenzyl- 
glyoxal u. Phenyl-[p-methoxybenzyl]-glyoxal analog. (Buli. Soc. chim. France [4]
41 [1927]. 1370—78. Paris, Coli. de Franco.) L in d e n b a u m .

Reginald C. Fawcett und Robert Robinson, Die relalire Direktionswirkung von 
Gruppen der Form RO und R R 'Ń  in  aromatischer Subslitution. VII. Die Nitrierung 
des Benzphenetidids und der o-, m- und p-Nitrobenzphenetidide. (VI. vgl. C. 1927. II. 
2389.) Zweck der Arbeit ist cs den EinfluB der Substituenten R  u. R ' auf dio Direktions- 
wrkg. der RCONR'-Gruppe zu untersuclien. Im  vorliegenden Falle ist R ' =  H  u. 
R  =  C6H 5 oder o-, m-, p-NO2-C0H4. Dio Gruppen wurden gegen Athoxyl gepriift, 
d. li es wurde dic Nitrierung "der Benz-p-Plienetidido in Eg. bei 0° ausgefiihrt. Dic 
Prozentzalilen der N itrodcriw . wurden durch therm. Analyse bestimmt u. sind in I  
zusammengefaBt. In  starker sauren Medien wird die Direktionskraft der Bcnzamido-

0C sH6 OC2II5 OC2II5

^  f m f ° ' 6s/ł U ,> |33’27-
OC2II3 ^ ^ 5 6 , 3 %  ^ ^ 6 9 , 4 %  L ^ ' 6 6 , 8 %

2,5 M ol./ 7 , 5 ° / / > j l 3 0/,l 12 Mol. NH NH NH
IIN 0 3 l92,5%'vv^ '8 7 % J  H NOs CO CO CO

n h . c o . c 0h 6
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gruppe durch Salzbldg. herabgesetzt. Die m it 12 Mol. H N 03 nitrierten Nitrobcnz- 
p-phenetidide gaben die Resultate II—IV. (Mit 2,5 Moll. H N 03 konnto keine voll- 
stiindige Nitrierung erreicht werden, der EinfluB der Nitrogruppe erstreekt sieh also 
iiber das ganze Mol.) Die Erklarung auf Grund der Elektronentheorie ist am Falle 
der m-Nitrobcnzamidogruppe in  V dargestellt.

V e r s u c h e .  2-Nitro-4-aminophenetol, E. 112—113°, aus Phenacetin her- 
gestellt, liefert in  Pyridin m it Benzoylchlorid 2-Nilro-4-benzamidophenetol, C15H lln ,N 2 
aus Methylalkohol F. 149—150° u. analog 3-Nitro-4-benzamidophenetol, aus A. F. 121,5 
bis 122°. Nach S c h o t t e n - B a u m a n n  Benz-p-phenetidid, E. 174,5—175°. 2-Nitro-
1.0-nilrobenzamidophenetol, Cyi^OgN.,, aus Methylalkohol E. 165— 166° u. 3-Nitro-
4.0-nitrobcnzamidoplienetol, aus Methylalkohol, E. 131—131,5°; 2-Nitro-4,m-nilro- 
benzamidophenelol, aus Essigester E. 202—203° u. 3-Nilro-4,m-nitrobenzamidophenetol, 
aus A. E. 157,5—158°. 2-Nitro-4,p-nitróbenzamidoplienetol, aus A. F . 208,5— 209,5° 
u. 3-Nilro-4,p-nilróbenzamidopheneiol, aus A. F . 183,5— 184,5°. (Journ. chem. Soc., 
London 19 2 7 . 2414—22. Manchester, TJniv.) T a u b e .

A. Leulier und L. Pinet, Chlorierung und Bromierung der Oxybenzocsduren miltels 
der Halogcmcasserstoff.sauren und ]Vasserstoffsuperoxyd. (Vgl. L e u l i e r , C. 19 2 5 .
I. 221.) Das 1. c. angegebene Verf. wurde auf die Oxybenzoesduren angcwandt. Ais 
Reagcntien wurden benutzt: Verd. H 20 2 m it 3,4 g in 100 cem (I), Perhydrol m it 
30 g in 100 ecm (II), HC1 m it 43,43 g in  100 ccm, H Br m it 121,5 g in  100 cem. —
5-Chlorsalicylsaure, C7H 60 3C1. Aus 3,5 g Salicylsśiure u. je 30 ccm 1 u. HC1 (Raum- 
temp., 24 Stdn.). Ausbeutc 66%. Seidige Nadeln aus W., F. 172° (bloc). — 3,5-Di- 
chlorsałicylsaure, C-H40 3C12. Suspension von 3,5 g Salicylsiiure in 60 ccm HC1 langsam 
mit 12 ccm II, donn m it 100 ccm W. versetzen. Ausbeutc ca. 80%. F. 219°. — 
m-Oxybenzoesdure wird von I  nicht angegriffcn, von II anscheinend in ein Gemiseh 
von Di- u. Triehlorderiy. ubergefiihrt. — 3-Clilor-4-oxybenzoesaure, C7H50 3C1. Aus
3,5 g p-Oxybenzoesaure u. je 15 ccm I  u. HC1, Pi'od. wegen starker Loslichkeit w*enig 
waschen. Ausbeute bis 90%. Aus W., F . 164°. — 3,5-Dichlor-4~oxybenzoesdure, 
C7H40 3CI2. A us 3,5 g p-Oxybcnzocsaure u. Gemiseh von 40 ccm HC1, 10 ccm II u. 
20 ccm W. Ausbeute ca. 80%. Nach Waschen m it sd. W. krystallin. aus h. A. -f-W ., 
F. 265°. — 5-Bromsalicylsdure, C7H50 3Br. Aus 14 g Salicylsiiure, 250 ccm 11 Vol.- 
% ig . H 20 2 u . 10 ccm H Br von 65° Be. (24 Stdn.). Rohausbeute 21 g. Krystalle 
aus W. (dabei bleibt etwas Dibromdcriy. zuruek), F. 155° (bloc). — 3,5-Dibrom- 
salicylsaure, C7H 40 3Br2. Suspension von 7 g Salicylsiiure in  400 ccm I  m it 30 ccm 
H Br versetzen, allmahlich noeli 3,5 g Salicylsiiure eintragen. Rohausbeute 24 g. 
Aus h. A. +  W. 19 g  reines Prod., F. 228°. — Mono- u. Dibrom-m-oxybenzoesaure 
waren nicht erhaltlich. — 2,4,6-Tribrom-3-oxybenzoesaure, C7H 3OaBr;l -|- 1/2 H ;0 . 
Aus 7 g m-Oxybenzoesiiure, 15 ccm H Br u. 300 ccm I (15 Stdn.). Ausbeute 63%.
F. 146—147°. Gibt keine Fiirbung m it FeCl3. — Brom-p-oxybenzoesdure, C7HsO:iBr +  
PLO. Aus 7 g p-Oxybenzoesiiure, 160 ccm 15 Vol.-%ig. H 20 2 u. 3,3 ccm HBr (24 Stdn.), 
von etwas unveriindertcm Materiał dekantieren. Rohausbeute 90%, enthalt etwas 
Dibromderiv. Prismen aus W., F. 177°, also nicht ident. mit dem 3-Bromderiv. —
з,5-Dibrom-4-oxybenzoesdure, C7H40 3Br2. Aus 14 g p-Oxybenzoesaure, 250 ccm I
и. 25 ccm HBr. Aus W., F. 268°, schwer ganz trocken zu erhalten. (Buli. Soc. chim.
France [4] 4 1  [1927], 1362—70.) LiNDENBAUM.

F.D iaz Aguirreche, Kałalyłische Iiydrierung m it Plalinoxyd. I. Sałicylsdure 
und Phthalsdureanhydrid. Durch Anwendung von Platinoxyd gelingt die katalyt. 
Hydrierung der Salieylsaure. Ais Hauptprod. entsteht bei der Rk. Hexahydrosalicyl- 
sdure. Vf. bespricht dio negativen Resultate (Bldg. von Pimelinsiiure) yerschiedener 
Autoren, die sich anderer Hydrierungsmittel u. K atalysatoren (A. u. Na, Amylalkohol 
u. Na, Platinschwarz) bedienten. Ferner hydriert er Phthalsaureanhydrid in  essig- 
saurer u. alkoh. Lsg., ebenfalls m it Platinoxyd ais Katalysator, u. erzielt hierbei eine 
Ausbeute von 40°/0 Hexahydroplithalsdure, die doppelte Menge der nach anderen 
Hydrierungsmethoden erhaltenen. (Anales Soc. E spanola F isica Quim. 25 [1927]. 
313—31.) B e n c k is e r .

S. Basterfield, Esli L.Woods und Myron S.W helen, Sludien iiber Uretliane.
IV. Acyldiuretliane und ihre Beaklionen m it Ammoniak und Aminen . (III. vgl. C. 19 2 6 .
II . 2425.) Vff. fanden, daB Ozalyl-, Malonyl- u. Phthalylurethane unter der Wrkg. 
von NH3 u . Aminen, sowohl in wss., ais nichtwss. Medien, zur Abspaltung von Urethan- 
gruppen neigen. Verss. m it CarbonyldiuretJian u. Lsgg. von NH3 u. Athylamin in W. 
u. A. lassen erkennen, daB die Anschauung yon D a i n s  (C. 1 9 1 9 . III- 705), der den

22*
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Verlust von Carbiithoxygruppen ais Hj'drotyse ansieht, nicht passend is t; zweifellos 
findct m it wss. Reagenzien etwas Hydrolyse sta tt, die Ggw. von Urethan u. Athylurethan 
in  den Zers.-Prodd. kann aber nur durch Ammonolyse erkliirt werden. Mit wss. Athyl
amin geben Oxalyl- u. Malonyldiurethan die Diathylamide in  groBer Menge u. Urethan. 
Ware die Carbathoxygruppe durch Ammonolyse entfernt, so wurden die Prodd. un- 
substituierte Amidę u. Athylurethan gewesen sein. Mit Anilin  fand beim Kp. ziemlich 
yollstandige Zers. in die Anilide u. Urethan sta tt. Bei niederer Temp. wurden Zwischen-

prodd. Tom Typus I u. II erlialten,
CONIIR CONHR dereń Menge von der Erhitzungs-
CONHCOOll CONHCONIIR zeit u - der Konz- dcr urspriing-

lichen Rk.-Komponenten abhing. 
Diese Zwisehenprodd. gaben beim weiteren Erliitzen m it Anilin die Anilide. Malonyl- 
dibenzyldiurelhan wurde bei Zimmertemp. durch alkoh. NH3 in M ahnamid  u. Benzyl- 
urelhan zers. u. durch alkoh. Athylamin entstand Diathylmalonamid u. Benzylurethan. 
In  keinem Falle wurde die Bldg. von Diharnstoffen beobaclitet. Im  Gegensatz zu 
den anderen Diurethanen gibt Carbonyldiurethan m it Athylamin Allophansdureester 
u. Athylurethan neben anderen Prodd., so daB eino Entfernung der Carbathoxygruppc 
durch Ammonolyse stattgefunden hat. Vorliiufige Verss. lassen erkennen, daB fiir 
eine gegebene Base bei einer gegebenen Temp. die Zers. des Phthalyldiurethans am 
raschesten erfolgt, dann folgt Oxalykliurethan u. schlieBlich Malonyldiurethan.

Y e r s u c h e ,  Oxalyldiurethan, (CONHCOOC2H 5)2. Darst. aus Oxalylchlorid u. 
Urethan. Perlmuttergliinzende Blattchen aus 95°/0ig. A., E. 172°. Liefert mit k. konz. 
wss. NH3 Oxamid, Urethan u. etwas Ilarnstoff. Mit trockenem NH3-Gas (90—100°) 
entstand Urethan, m it wss. Athylamin Didthyloxamid (70%) u. Urethan, m it Anilin 
bei 150 u. 190° Oxanilid, bei 100° a.-Carbdthoxy-fi-phenyloxamid, C0H 5NHCOCONH • 
COOC2H 5, 'las durch wss. NH3 bei Zimmertemp. zers. wurde u. Phenyloxamid (E. 224°) 
lioferto. — Malonyldiurethan, CH2(CONHCOOC2H5)2. Durch Kochen von Malonyl- 
cldorid m it Urethan in  Bzl., E. 124°, aus A., liefert m it wss. konz. NH3 bei Zimmertemp. 
Malonamid, NII^Barbitural u. Urethan. Durch troekenes NH3 wurde die Verb. nicht 
zers. Mit wss. Athylamin gab es Diathylmalonamid (92%), m it Anilin bei 190° Malon- 
anilid u. Diphemjlharnstoff, boi 150° daneben a.-Phenyl-fi-phenylcarbamylmalonamid, 
C8H 5NHCOCH2CONHCONHC(,H5 , in Nadeln aus A., E. 234—235°, bei 120° eino groBe 
Menge vorst. Verb., Malonanilid u. MoJiophenylharnstoff, u. bei 100° war das Ausgangs- 
material nur wenig verandert. — PJithalyldiurethan, ó cH.,(CONHCOOC2H 5 )2. Durch 
Erhitzen von Phtlialylchlorid u. Urethan (130°). Krystallines Pulver aus A. Erweicht 
bei 80° u. zers. sich dann. Liefert m it k. wss. konz. NH3 Phthalylamid u. Urethan.
Mit Anilin bildet sich: bei 190° Diphonylharnstoff u. Phthalanil, C6H.1< ^ q > N C cH-
(E. 203°), bei 100° daneben oL-Phenyl-p-carbdthoxyphtJialamid, C6H5NHCOC6H4CONH- 
COOC2H 5, in  Nadeln vom E. 225°. — Carbomjldiurelhan liefert m it wss. konz. NH3 boi 
Zimmertemp. Allophansaureester, Urethan, Harnstoff u. eine kleine Menge einer Verb. 
vom E. oberhalb 300°, wahrscheinlich Cyanursdure. AuBerdem wurden Śpuren Biuret 
gefunden. Ahnliche Ergebnisse wurden beim Erhitzen des Diurethans m it alkoh. 
NH3 (100°) erhalten. Mit wss. Athylamin bildete sich bei Raumtemp. Allophansaure
ester (75%), der aber beim langeren Stohen des Rk.-Gemisches versehwindet. Isoliert 
Murden Athylurethan, Harnstoff u. eine nicht identifizierte Verb. vom E. 155°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2942—48. Saskatoon, Canada, Univ.) K i n d s c h e r .

Clifford Chew und Frank Lee Pyman, Die Taulomerie der Amidine. VII. Die 
Methylierung des Benzenyl-p-nitrodiphenylamidins. (VI. vgl. C. 1927. I. 287.) Dio 
Alkylierung durch Alkylsalze von Amidinen in  denen ein N-Atom an einer Arylgruppe 
liaftet, das andere an einer Alkylgruppo oder an Wasserstoff gibt hauptsaclilich am 
Arylamin-N-Atom alkylierte Verbb. Die Erklarung hierfiir haben Vff. darin gefunden, 
da!3 z. B. Benzenylphenylmethylamidin hauptsaclilich nach I  u. in  geringerem Aus- 
maB nach II reagiert u. infolgedessen vorziiglich zu III alkyliert wird, wahrend IV 
lediglich ais Nebenprod. auftritt. Diese Anschauung wird durćh die Methylierung 
von Benzenyl-p-nitrodiphenylamidm (V oder VI) bestatigt, wobei 28,8% Benzenyl- 
melhylphenylamido-p-nitropJienylimidin (VII) u. 24,9% Benzenylmethyl-p-nitrophenyl- 
amidophenylimidin (VIII) entstehen. Da in  dem gewiihlten Beispiel beide N-Atome 
an Phenylgruppen haften, wird der Unterschied durch die Basizitiit der Anilin- bzw. 
p-Nitroanilinreste bodingt fiir die K  4,6 X 10-10 u. A ' = l x  10-12 sind.

V o r  s u c h e. Benzenyl-p-nitrodiphenylamidin, C19H i50 2N3 (V oder VI), aus A.
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I  C • CaHs(:NCjH j) • NHCH3 ^  I I  C-CaH5(:NCH3).N IIC(JII5

I I I  C• C8H6(:NCHa)• NCH3• C8H5 IY C-C0H5(:NC0H5).N(CII3)2
V C • CsH6( : NC6H5) • NH ■ C8H4 • NOa ^  VI C ■ CaH„(: N • C0H4 ■ NO,) • NHC0HS

V II C • C„I'I5(: N  • C„H4 -N 02) • NCH8C8H B V III  C • C0HS(: NC6II6) • NCII3 • C6H4 • NO,
F. 184° (korr.), Hydrochlorid, F . 261°. p-Nitrobenzanilidiminoehlorid gibt m it Mono- 
methylanilin in  ath. Lsg. Benzenyhneihylphenylamido-p-nitrophenylimidin, C20H 17O2Nj 
(VII), ans A. F. 138° (korr.), Pihrat, aus A. F. 206° (korr.), Hydrochlorid u. Uydro- 
jodid. Benzanilid liefert in benzol. Lsg. m it p-Nitromonomethylanilin u. PCJ5 3 Stdn. 
auf dem Wasserbad erhitzt Benzenylmelhyl-p-nitrophenyhunidophenylimidin (VIII), 
gelbcr, nicht krystallisierender Sirup, Hydrochlorid, C20H l7O2N3, HC1, aus A. m it
1 C2H5OH, F . 226° (korr.) unter Aufsehaumen, Hydrojodid, aus A. F . 225° (korr.), 
Pikrat, aus A. F. 194° (korr.). Dio Methylierung m it CH3J  wurde dureh 3-std. Er- 
hitzen unter Druek bei 100° ausgefiihrt. (Journ. chem. Soc., London 1927. 2318—23. 
Manchester, Univ.) T a u b e .

Kinsaburo Hirai, Uber die Synthese des d,l-2,ó-DioxyphenylaUmins. Nach der 
Synthese des d,l-3,4- u. des d,l-2,4-Dioxyphenylalanins (Biochem. Ztsehr. 177. 449;
0. 1927. I. 79) wird in  derselben Weise jetzt aueh das d,l-2,5-Dioxyplienylalanin 
dureh Kondensation des Dimethylesters des Gentisinaldehyds m it Glycinanhydrid 
zum 2,5-Dimethoxybenzalglycinanhydrid u. Spaltung m it H J  erhalten.

V e r  s u c h e. Gentisiiialdehyd wurde am besten nach N e u b a u e r  u . FLATOW
aus Salicylaldehyd m it NaOH u. K-Persulfat erhalten. — Gentisinaldehyddimethyl- 
ester, F. 50—51°. — 2,5-Dimethoxybenzalglycinanhydrid, C2,U 220 6N2, dureh Kon
densation m it Glycinanhydrid m it Na-Acctat u. Essigsaureanhydrid" bei 160— 170° 
(7 Stdn.); aus Eg. gelbe Krystalle; F . 278—279° (unkorr.). — d,l-2,5-Dioxyphenyl- 
alanin, CgHjjOjN, durehKochen m it rotem P  u. H J. Krystalle aus S 02-haltigem W.;
F. 203—204° (unkorr.); unl. in den organ. Losungsmm., 11. in  W .; dio Wss. Lsg. reagiert 
neutral gegen Lackmus, farbt sieh m it N H 3 allmiihlieh schwarz, m it FeCl3 sehwarzlich- 
griin. (Biochem. Ztsehr. 189 [1927]. 88—91. Nagasaki, Kinderklinik d. med. 
Akad.) L o h m a n n .

Ernst Deussen, Untersuchungen in  der Mono- und Sesquilerpenreihe. III . (H. vgl. 
C. 1926. I I . 2898.) (Unter M itarbeit von Paul Hacker, Felix Weiss und Paul Hille.)
1. C a r y o p h y l l e n .  Es werden Verss. beschrieben, die weiteren AufschluB iiber 
die N atur der beiden Doppelbindungen im  Caryophyllenmol. u. Unteiiagen fiir dio 
Konst. der Seitenkette geben. — Das bei der katalyt. Hydrierung des a,^-Caryo- 
phyllens entstehende einfacli ungesiitt. Dihydrocaryophyllen ist — im Gegensatz 
zum Ausgangsmaterial — gogen KM n04 relativ bestandig; das analog aus y-Caryo- 
phyllen erhaltene y-Dihj^droearyophyllen gibt nicht wie y- u. a,/?-Caryophyllen m it 
Hg“-Acetat eine Additionsverb.; aus diesen Tatsachen wird geschlossen, daB sieh 
die katalyt. hydrierbare sowie Hg"-Acctat addierende Doppelbindung in der Seiten
kette des Mol. befindet. Boi der Grignardierung von Caryophyllendihydrochlorid 
nach dem Verf. von H e s s e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39. 1127 [1906]) erhalt man ein 
Dihydrocaryophyllen, das eine Hg-Additionsverb. liefert u. hochstwahrscheinlich im 
Ring hydriert ist. LiiBt man Diazoessigester auf y-Caryophyllen einwirken, so ent- 
steht y-Caryophjdlenpropancarbonsaureathylester, der nach dem PAALschen Verf. 
noch 2 Atome H  aufnimmt u. nach der Verseifung bei der Oxydation unter anderem 
Dimethylbernsteinsauro liefert. — Reines y-Caryophyllen gibt m it 0 3 ein Ozonid, 
dessen Zers. m it W.-Dampf zu Formaldehyd, Ameisensaure, einer Verb. C8H n O (die 
vermutlieh aus einer Verunreinigung des Ausgangsmaterials stammt), einem Monoketon

u. Bernsteinsaure fiihrt. Aus dcm Vorhandensein dieser Saure leitet Vf. 
die Konst. I  fiir das -/-Caryophyllen ab, wiihrend dem Monoketon dann die Formel II 
zu erteilen ware. Bei der Behandlung des blauen /3-Caryophyllennitrosits m it Phenyl- 
u. Athyl-MgBr wird neben einer nicht naher untersuchten Verb. eine Base III  erhalten, 
dio aueh mittela H 2S aus dem Nitrosit gewinnbar ist.

V e r  s u c h  e. Sesguiterpen C15H 28, Grignardierung von Caryophyllendihydro
chlorid in A. nach H e s s e  (1. c.), Zers. des Reaktionsprod. m it Eiswasser u. verd. Eg., 
Kp.I0 131°, D .15j 0,8965, a  =  —4,97°, nD18 =  1,496; liefert eine Hg-Verb., daraus 
m it K J  das Jodprod. C15H 20Hg(OH)J, F. 131—133°; nimm t 0 2 auf, entfarbt Br, gibt 
kein HCl-Additionsprod., N itrosit oder Nitrosochlorid. — y-Caryophyllencyclopropan-
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C-CH. C-CH,

CII
c h 3-c -c h 3 IY

i i CH

sdureathylesier, C19H 30O2, Erhitzen von y-Caryophyllen (a =  —21,6°) u. Cu-Pulver 
auf 165° unter Zugabc einer Lsg. von Diazóessigsaureathylester in y-Caryopliyllen, 
fraktionierte Dest., gelbbraunes Ol, Kp. 115—115° (im Hochvakuum), [a]Dls= + 3 8 ,1 2 ° . 
Daraus durch katalyt. Hydrierung mittels Pd-CaC03 in  A. ein Ilydrurungsprod., 
C19H3A ,  braunlichgelbes Ol, Kp. 117—118° (im Hochvakuum), [<x]d20 =  —j—1-3,43° 
(in A.); auf gleiche Weise hydriertcs y-Caryophyllen liefert ein y-Dihydrocaryophyllen, 
Kp.jj 129—130°, [a]i)!a = —32,7°; die H 2-Aufnahme verlauft in den beiden Fallen 
verschieden. — Die aus ihrem Ester freigemaehte y-Caryophyllencyclopropansdure 
wird m it KMnO., u. verd. H 2S 04 zu as-Dimethylbemsleimaure, C0II10O4, F. 141°, oxy- 
diert. — Ozonid des y-Caryophyllens, C15H 240 6, aus y-Caryophyllen in Chlf. bei —10 
bis — 15° in 50 Stdn., gelbiich weiGe voluminose M., [ajn1" =  -f-23,40° (in Chlf.). Das 
Ozonid wi_'d in  strómcndem W.-Dampf zersetzt; dabei gehen m it dem W.-Dampf 
iiber: sehr wenig Formaldehyd, Ameisensaure (isoliert ais Pb-Salz) u. ein fruchtartig 
rieehendes Ol, C8H J40 , dessen Semicarbazon, CsH ]7ON3, sich bei 207° zersetzt, — wahrend 
in  den m it W.-Dampf nicht fliichtigen in  W. 1. Antcilen Bcmsleinsaure, in  dem in 
W. unl. Ol saure u. neutrale Bestandteile naehgewiesen werden; aus letzteren erhalt 
man ein Semicarbazon Cu H]90 3N3, dem ein Monoketon C10H16O3 zugrundc liegt, aus 
dem sich durch Dest. im Hochvakuum eine Verb. C9H 140 2 gewinnen laBt. — Sulfal 
der Base III, C30H5g0 8N4S, Versctzen von /?-Caryophyllennitrosit in  absol. A. m it 
C6H5MgBr in A., Extrahieren des entstandenen Ols m it PAe., daraus m it H 2S 04; aus 
Essigester, F. 117°. Die Verb. ist auch durch Einleiten von H 2S bei 0° in eine alkoh. 
Suspension des Nitrits, Fallen m it W., Yersetzen m it H 2S 0 4 erhaltlich.

II. C e d r e n. Zur Aufklarung der Konst. des Ćedrens wird dieser KW-stoff 
der Einw. yerschiedener Agenzien unterworfen u. Formel IV ais die walirscheinlichste 
aufgestcllt. — Dihydrocedren, C,.-H,„, Red. von Cedren (a =  —G5,85°) m it Na u. Amyl- 
alkohol bei 180°, K p.12 118—124", D.20 0,9041, a =  +33,10°, nD2° =  1,48 719. Der 
auf diesem Wege gewonnene KW-stoff stim m t im Verh. ziemlich iiberein m it den 
mittels H J  u. rotem P  sowie durch Erhitzen von Pscudocedrol m it Zn gewonnenen 
Verbb., untersoheidet sich aber von dem aus Cedren durch P t u. H 2 erhaltenen Di
hydrocedren. — Halogenhallige Derim. W ahrend alkoh. Jodlsg. nicht entfarbt wird, 
wird Br in CC14 bei —15° gla tt aufgenommen; m it HC1 entstelit das Monohydrochlorid.
— Gegeniiber der Einw. wss. oder alkoh. H 2S04 erweist sich Cedren relatiy stabil; 
durch Erhitzen m it S wird es teilweise in  eine asphaltartige M. verwandelt. Bei de>- 
Oxydalion des Cedrens m it H N 03 werden auBer einer amorphen Saure nur Spuren 
Oxalsaure nachgewiesen, m it MnOo u. 50%ig. H 2S04 wird neben Essigsdure u. geringen 
Mengen Cedrenketosdure, C15H 210 3 (Semicarbazon, F. 245°), o-Phthalsaure, C8H0O4, 
aus W., F. 198°, erhalten. — Bei der Einw. von Luft auf Cedeniholzól in Ggw. ver 
seliiedener Katalysatoren (Pt-Mohr, Fe20 3, Carlo medicinalis) wird ud des Oles nur 
schwach erhoht; der hohe Brechungsexponent (nn20 == 1,51 934) des „ verdickten“ 
Cedernholzoles beruht wahrscheinlieh auf einem Zusatz von kolophoniumartigen Sub- 
stanzen.

I II . C a d i n e n .  1-Cadinendihydrochlorid wird nach H e s s e  (1. c.) grignardiert 
u. das entstandene Ol fraktioniert dest., wobei 3 Fraktionen erhalten werden: 1. KW - 
stoff C]5Ho6, Kp.jj 130— 135°, D.184 0,9083 (10% der Gesanitmenge); 2. KW -stoff 
C15II24, K p.n  135— 140°, D .184 0.9128, a =  —50,75; 3. K p.u 140—142°, D .1S4 0,9293, 
a  =  —68,38° von nahezu gleicher Elementarzus. wie 2.; letztere Fraktionen bestehen
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vermutlich aus Isomeren des Cadinens, da sie l-Cadinendihydrochlorid, F . 118,5° 
liefern. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 1 7  [1927]. 273—304. Leipzig, Univ.) W. W o l f f .

Marcelle Lagache, Untersuchung eines Besłandłeiles des alherischen óles aus 
Pinus Longifolia, des Carens. E in afcher. Ol aus Pinus Longifolia (D.2° 0,875, n-2° =  
1,4797, n^20 =  1,4803, u.-t =  —1,51°, av — —1,18° [10 cm Rohr; j  u. v — gelbe bzw. 
griinc Irinie des Hg]) wird einer zweimaligen fraktionierten Vakuumdcst. unterworfen 
u. in  folgende Bestandteile zerlegt: 24,8°/0 l-Pinen (charakterisiert durch das Nitroso- 
chlorid), 9,7% Nopinen (Nopinsaures Na), 37,6% eines Terpens -}- Caren, 1,7% eines 
linksdrchenden Ter pens, 20,2 %  Oxydationsprodd. -\- Longifolen u. 6,8% Nachlaufe. — 
Nach den Angaben von SlMONSEN (C. 1 9 2 0 . III . 596) werden Halogen-H-Additions-

prodd. des Longifolens hergestcllt. — Das ausfrak- 
tionierte Caren h a t folgende Konstanten: K p.10 70°, 
D.25 0,8635, n / 5 =  1,4678, n Ł.25 =  1,4682, n / 5=1,4700 
[a]y =  -(-17,13°, [ a ] /5 = + 1 9 ,8 8 ° . Carennitrosochlo- 
ria, ClnII10NOCl (I), Versetzen eines Gemisches von 
5 ccm Caren, 5 ccm Eg., 5 ccm A. u. 10 ccm Athyl- 
n itrit unter Kiihlung m it Eis-NaCl mit 4—5 ccm HC1, 
aus A. sehr zersetzliche Krystalle, F. 101—102°, 
[a],- =  +254,80°, [a]„ =  +288,62° (in Bzl.). — Das 
kurz vor dem Caren iiberdest. Terpen gibt anscheinend 

das gleiche Nitrosochlorid. — Nitrosocaren, C10H 15 NO, Behandeln des Nitrosochlorids 
m it alkoh. NaOH, Fallen m it W., aus A. Krystalle, F. 89—90°, [ot]; =  +160°, [a]„ =  
+ 185° (in A.). — Carennitrolmethylamin, Cl0H]5CH3NH2NO, aus dem Nitrosochlorid 
m it Methylamin in  A., F. 180°, [ct]̂  =  +153,90°, [a]„ =  +188,9° (in A.). — Caren- 
nitróldthylamin, C10H I5NOC2H5NH2, analog, F. 155°, [a], = + 1 3 5 ,6 ° , [a]t, =  +176° (in 
A.). — Carennitrolpropylamin, Cl0H ,5NO—C3H7NH2, F. 95°, [ a l  = + 1 2 3 ,4 ° , [a]„ =  
+  181,4° (in A.). (Buli. Inst. Pin 1 9 2 7 . 233—39.) W. W o l f f .

Samuel M. Gordon, Die Existenz von Menthon in  der Enólform. .Menthon wird 
in Ggw. von Essigsaurcanhydrid zu dem entsprechenden ungesatt. Alkohol enolisiert. 
Es wurden Verss. m it versehiedenen mol. Mengen vorgenommen. Die sauren Gemische 
wurden m it W., 10%ig. Na2C03-Lsg. u. wieder m it W. bis zur neutralen Rk. behandclt 
u. iiber wasserfreicm Ńa2S04 getroeknet. Verseifung m it V2‘n - alkoh. KOH u. Be- 
reelinung des Estcrgeh. Es ergab sieh, da(3 die Enolisierung abhiingt von dem Vcr- 
haltnis von Menthon zu Essigsaureanhydrid. Aąuimol. Mengen begunstigen die Um- 
wandlung der Keto- in  die Enolform. (Amer. Journ. Pharmac. 99 [1927]. 599—603. 
Laboratory of P lant Chemistry, Univ. of Wisconsin.) L. J o s e p h y .

A. dAmbrosio, U ber die Wirhung der konzentrierten Schwefelsaure auf Pernitroso- 
ketocineol in  der Kalte. Durch langsames Eintragen von Pemitrosokelocineol, C10H160 3N 2

r . 0 H  
0 < n 2o ,h

H2C(/ 'N C < 0H  

CII
CH3.C(OH)CH3

I Is C ^ ^ J C H ,
CII

CII3.Ć(0H)CH3

,C(OH) •
H,C

C.CH= 
!CH. H ( f b l l

II2C
H»C II

V
r,C-CO-CH3 HSC|------- CH  • CII(OH) • CII3
iCH

CH3-C-CH3

h , c J i ][J c h 2

c h -c h 3

CH3-C(OH)CH3 
(I), in  konz. H 2S 0 4 von —15° 
entsteht unter starkem Ent- 
weiehen von N20  eine klar 
gelbe Fl., die, auf Eis ge- 
gossen, gelbe Flocken ab- 
scheidet, die durch Waschen
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m it W. u. Ausziehen der M. m it A. gereinigt werden. Man erlialt schwach gelbliche- 
Nadelchen (aus A. durch Kuhlen m it Eis-NaCl-Mischung) des 1 - Acetyl-3 -isopropyl- 
idencyclo-pentens-1, (II), vom F. 90—91°. Zersetzt sich rasch an der Luft, weniger
stark im Yakuum, nim m t begierig Brom auf u. entfarbt sehnell das BAYERsehe Reagens. 
Behandlung m it Na-Hypojodit liefert rasch Jodoform, was auf die Ggw. einer Acetyl- 
gruppe sclilielBen laBt. Die Ketonfunktion laBt sieli naehweisen durch die Bldg. des 
Oxims, C10H I5ON, weifie Substanz aus A., F. 107°, u. des Semicarbazons, Cn H 170 2N,. 
hellgelbes Pulver aus Eg., F. 240° (Zers.). — Red. m it ungeniigender Menge H 2, wie 
auch m it der bereehneten Menge H 2 in Ggw. von Platinsehwarz, fiihrte stets zu
l-[cc-Oxydthyl]-3-isopropylcyclopenlan, C10H 20O (III); Ol vom Kp. 214—215°. Oxydation 
dieses Alkohols m it eisgekiihltem KM n04 in Sodalsg. lieferte das entsprechende Keton 
C10H 18O, den opt. inakt. Dihydroisocanipher, der ais Semicarbazon, Cu H21ON3, Nadeln 
aus Bzl., F. 158° (Misehsehmelzpunkt m it dem bei 162° sehmclzenden, nach ANGELI 
u. R im in i, Gazz. chim. Ital. 26 [1896]. II. 84, bereiteten Semicarbazon: F. 160°) iso- 
liert wurde. — Die Lagę der semicycl. Doppelbindung in II ist dadurch bewiesen, daB 
Oxydation yon II m it k. sodaalkal. KM n04-Lsg. Aceton liefert. Oxydation m it l f 20 2. 
ergibt Aceton u. Bernsteinsaure. — Die W erte der Mol.-Refr. von II Ma =  45,379, 
Md — 46,714, My =  48,080 stimmen in den Exaltationen zu den nach E i s e n lo h r  
bereehneten W erten fiir ein konjugiertes System nach A rt von II. Weitere Kon- 
stanten yon II nn27 =  1,593 29, D.27 1,0857. — Im  Gegensatz zu dem von W a l la c h  
(Terpene u. Campher, S. 260 [1924]) gegebenen Reaktionsyerlauf fiir die Bldg. von 
Isocampher aus Pernitrosocampher stellt Vf. die Bldg. yon II aus I durch obige Reak- 
tionsfolge dar. (Gazz. chim. Ital. 57 [1927]. 717—26.) B e h r l e .

A. d’Ambrosio, Wir kunę/ der Diazoniumsalze auf das IIydroxylaminoxim des 
a-Terpineols. Diazoniumsalze reagieren m it dem Hydroxylaminoxim des a-Terpineols 
(F. 83°) (I) unter Bldg. von Verbb. vom Typus II. Diese bilden Cu-Salze m it 2 Moll.

Terpenyerb. auf jedes Atom Cu, wobei es unbestimmt 
ist, ob das Cu am Oxim- oder am Azohydroxylaminrest 
gebunden sitzt. Sie nelimen bei der Red. nur 2 Atome 
H  auf. — Bcnzolazohydroxylaminoxim des a-Terpineols, 
C1?H 240 3N4 (III), aus I m it C6H6N2C1 unter Eis-NaCl- 
Kiihlung. Ausbeute 80%. Niidelclien aus Methyl- 
alkoliol. F . 199—200°, unl. in W. u. k. konz. HCl, 
wird von sd. konz. HCl unter Rotfarbung u. Bldg. von 
P h en o l u. N2 zers. L. in Alkalien, aus denen es durch 
C 02-Strom gefallt wird. Reduziert F E iiL iN G sclie  Lsg. 
nicht, gibt m it Eisenclilorid intensiye Azurfarbung. 

Das m it Cu-Acetat erhaltene K u p f e r s a l z ,  (Ci6H 230 3N4)2Cu, bildet rotliehe 
Nadelclien (aus A.), F . 163°. — p-Toluolazohydroxylaminoxim. des a-Terpineols, 
C17H 2C0 3N.„ gelbe Krystalle aus A., F . 71°, gibt m it Eisenclilorid griine Fiirbung, dio 
dann azurblau wird. K u p f e r s a l z ,  (Ci7H 250 3N4)2Cu, aus A., F. 135°. — p-Phtne- 
iolazohydroxylaminoxim des a-Terpineols, aus dem Diazoniumsalz des p-Plienetidins 
mit I ,  aus A., F . 160°. K u p f e r s a l z ,  (CiSH 270 4N4),Cu, aus A. Aceton, F . 163°.
— Benzolhydrazohydroxylaminoxim des a-Terpineols, C,6H sli0 3N4, aus III m it Na- 
Hydrosulfit oder I I2 in  Ggw. von Platinsehwarz weifie Substanz aus A., F . 201° 
(Zers.). K u p f e r s a l z ,  (CjoH^OsN^Cu, aus A .-j-A ceton, F . 151° (Zers.). (Gazz. 
chim. Ital. 57 [1927]. 726—31. Genua, Univ.) B e h r l e .

C. C. Kesler, A. Łowy und W. F. Faraglier, Die Reinigung der Abietinsaure 
aus Kolophonium und die Darstellung einiger ihrer Deritale. Zur Darst. reiner Abietin- 
saure aus Kolophonium benutzten die Vff. die Na-Komplexsalzmethode. Wahrend 
Abietinsaure u. ih r n. Na-Salz in A. 1. sind, is t das Komplexsalz (C19Ho0COONa-
3 C20H 30O2) in  dieser FI. unl. Ausbeuten von 80% wurden erhalten. Das Resen bleibt 
in  Lsg. u. wird yon der Saure getrennt. Beobachtct wurde, daB die Oxydation der 
Abietinsaure u. ihrer Salze durch die Ggw. des Resens begiinstigt wird. Fiir die Bldg. 
des Komplcxsalzes is t aber die yorherige lsomerisation erforderlicli, da kaufliehes 
Kolophonium diesen Nd. nicht gibt. Die lsomerisation erfolgt durch wss. oder gas- 
formige HCl oder durch Erwarmen auf 250° u. kann durch den t)bergang der Reelits- 
drehung in  Linksdrehung yerfolgt werden. Bei der Darst. yon Abietinsaureestern 
erwies sich trockener HCl ais K atalysator unbrauchbar. Bei der Veresterung m it 
Pkenolen Avurde Phosgen benutzt:

RCOONa +  R'ONa +  C0C12 — >- RCOOR' +  2 NaCl +  CO„.

CH3
C—N(OH) • N2 • Ar 

H ^ ^ C ^ O H

C
CH3-C(OH)CH3
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Wurden p-Toluolsulfonsaurealkylester m it aquimol. Mengen von Na-Abietat ge- 
misclit in W. u. erhitzt, so entstanden gewunschte Ester u. Na-p-toluolsulfonat, das 
in  W. 1. ist:

CH3C6H 4S0.,C1 +  ROH +  NaOH — >  CH3C8H.,SO,R +  NaCl - f  H 20 ,
CH3C8H4S 02R +  C,9H 29COONa — >• CH3C8H.,Ś03Ńa +  C]9H 29C001l.

So kónnen aliphat. u. Terpenester hergestellt werden. Einige dieser Ester durften 
ais Plastizierungsmassen bei der Herst. von Nitrooelluloselacken verwendbar sein.

V e r s u c h e .  Abietinsaure. 1 kg Kolophonium ,,G“ wurden duroli Einleiten 
von HC1 in das geschmolzene Harz unter Riihrcn oder durch Zusatz von l°/0 HC1 in 
W. zu einer h. 33%ig. Lsg. des Harzes in  A. u. Koehen (15 Min.) isomerisiert. Dann 
wurde m it NaOH die HC1 neutralisiert u. ein tlberschuB von NaOH zugefugt, so daB 
auch 1/s der Harzsaure neutralisiert wurde. Nach Abkuhlen krystallisiert das Komplex- 
salz aus, das nach Abtrennen u. Waschen m it A. (F. 177°) m it Eg. zers. wurde. F. der 
Abietinsaure 166°. Diese wurde in  das Na-Salz ubergefiihrt. — Abietinsduremełhylester, 
K p.10 225—226°; d154 =  1,050; nj) =  1,5344. — Abieiinsaurećithylester. Aus dem Na- 
Salz u. D iathylsulfat. Viscoses, leicht gelbes Ol, Kp.., 204—207°; dvii =  1,050; nn =
1,5265. — Abietinsaure-n-propylester. Aus dem Na-Salz u. p-Toluolsulfonsuure-n- 
propylester. Leicht gelbes, geruchloses Ol, Kp.., 237—240°; (Z13, =  1,015; nn =  1,5229.
— Abietinsaureisopropylesler. Darst. analog vorst. Vorb. ebenso wie die folgenden 
Ester. K p.4 214—217°; dlii  =  1,010; nn — 1,5200. — Abietinsaure-n-butylester, K p.3 247 
bis 250°; d15i =  1,014; nD =  1,5192. — Abietinsaureisobutylester, K p.4 222—225°:

=  1,008; « d =  1,5171. — Abietinsaureisoamylester, Kp.,, 254—257°; ri15,, =  1,001; 
nD =  1,5165. — Abietinsuurealiylesler, Ivp.5 282—285°; rf15, =  1,024; nu =  1,5242. — 
Abietinsdurementliylestcr, F. 77—83°. — Abietinsaurephenylesier. Aus dom Na-Salz 
u. Na-Plienolat (-f- Phosgen), ebenso wie die folgenden Verbb. Kp.., 330—333°; dn t —
1,056; n n =  1,5354. — Abietinsdurehexalylesler, C19H 29COOC8H u , Kp.., 299—302°; 
<Z15., == 1,061; nn =  1,535. — Abietinsaure-m-iolylesłer, Kp.5 310—313°; cŻ15,, =  1,039.
— Abietinsaure-oi-naphthylester, Kp.» 290° unter Zers.; =  1,116. — Abielinsdure- 
terpineolesler, Kp.2 310° unter Zers.; cl15, =  1,082. — Abielinsdurebornylesler, F . 75— 80°.
— Abietinsaurebenzylester. Aus Abietinsaure in  CCI, u. Benzylchlorid (-f-NaOH); 
Kp.., 294—297°; cZ15̂  =  1,036; nn =  1,551. — Abietinsaurecholesterylester. Durch 
Schmelzen der Saure m it Cholesterin in Ggw. von Zn oder aus dem Na-Salz u. Chole- 
slerylclilorid. F. 122—125°. — Abietinsdurecetylesłer. Aus dem Na-Salz u. Celyljodid.
F. 42°. (Journ. Amer. chcm. Soc. 4 9  [1927]. 2898—2903. Pittsburgh [Penn.].) K in d .

J. Dubourg, Ober einige Nitrierungsprodufcte der Abietinsaure. Das von J o iia n n s o n  
(C. 1 9 1 8 . II. 1028) beschriebene Nitrierungsprod. der Abietinsaure konnto Vf. bei einer 
Wiederholung der Yerss. dieses Autors nicht erhalten. Dagegen entsteht beim Ver- 
setzen einer Lsg. von 300 g Abietinsaure in 600 ccm sd. A. m it 120 ccm gewóhnlicher 
H N 03 Dekahydrodinitroretencarbonsaure, C19IL 0O2(NO2)2, die sich beim Abkuhlen der 
Reaktionsmasse in Krystallen abscheidet, aus A., F. 162—165°, [a]gelb =  —115,2°, 
[a]grun =  —135,9° (inA.); aus der Tatsaclie, daB die Saure auch bei der Verwendung 
von Eg. ais Reaktionsmedium entsteht, folgert Vf., daB sie durch den A. nicht ver- 
estert wurde. Na-Salz, C19H,-On(NO,)„Na, unl. in organ. Lósungsmm. u. in  W. K-Salz, 
ahnlieh. N H ^Salz, C,9H250 2(N 02)"2ŃH4. Zn-Salz, [C19H250 2(N 02)2]2Zn. Mg-Salz, 
[Ci9H s50 2(N 02)2]2Mg. Methylester, C19H250 2(N 02)2CH3, Yersetzen einer aUioh. Suspension 
des Na-Salzes m it Dimethylsulfat, aus A., F . 135— 138°. PC16, S0C12 u. Br reagieren 
m it der freien Saure nicht. — Monoaminosaure, C19H 2.0 2NH2, Red. der Dinitroverb. 
m it Zn -|- Eg., aus A., F. 226—228°. Acetat, Lósen der Aminosaure in  E g .; Nadeln, 
die beim Umkrystallisieren aus A. teilweisc dic freio Aminosaure regenerieren. — Tri- 
nitroolctahydromethylplienanthrencarbonsaure, C3(5H1(j(N02)3C 00H , Versetzen von 100 ccm 
rauch. H N 03 bei 10° m it 20 g Dinitroverb., EingieBen in W., aus A. Nadeln, F. 156 
bis 158°, [cc]gelb =  —136,4°, [a]grun =  -—157,2°; liefert ein Na-Salz, wl. in  A. u. W. — 
Versetzt man eine h. alkoh. Lsg. der Ti-initroverb. m it Na (oder Na-Athylat), so fallt 
zunachst dereń Na-Salz, das bei weiterer Zugabe von Na verschwindet; beim Ab
kuhlen der FI. scheiden sich Krystalle eines Na-Salzes ab, aus dessen wss. Lsg. durch 
Zugabe von Eg. ein Nd. erhalten wird, den man mittels A. in  einen in  diesem Lósungsrn. 
swl. Anteil I  u. eine 1. Partie I I  zerlegt. I  ist ein Acetal, C16H 170 6N2, Prismen, F . 212 
bis 215°, das in  A. u. eine Verb. C,6H 170 6N2 (HI), aus A. Nadelehen, F . 130°, hydrolysiert 
wird. II ist eine Verb. der Zus. C20H 27N2O10, aus A. Nadelehen, F . 120°, die bei der 
Einw. von H 2S 04 in  alkoh. Lsg. in eine Verb., C10H13N2O8, F. 97°, iibergeht. Der Rk.- 
Yerlauf wird folgendermaBen dargestellt:
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Rj-CH: C(N02) ■ R2 +  C2H5ONa =  Rx• C ( H ) ( O C „ H , ) . C ( . NO.,Na) ■ R„ 
R, • C(H)(OC„H.) ■ C( :'N02Na) • R„ =  R j■ C(OĆ2H6) : C(NOj• R2 

Rj-CfOC.Ą): C(ŃO)-R,-(- C2H5ONa =  R,-C(OC,H5)2-C(: NONa)-R„
R, ■ C( OC2HE)2 • C(: NONa) • R 2 +  Eg. =  R  ■ C( OC2Ht)2- C(: NOH) • R , (I) " 

R-C(OC2H ó)2-C(: NOH)-R2 +  H 20  =  R-CO-Ć(: NOH)-R2 (III)
— 'Trinitroabieiinsaurc, C20H27O2(NO2)3, Versetzen einer Lsg. von 20 g Abietinsiiure 
in 200 ccm CC14 m it 100 ccm gewohnlichcr HN03, Behandeln der ausgeschicdenen 
yiscosen M. m it A., daraus Krystalle, F . 177—178°, [a]gelb =  —95°, [oc]griin =  —126°. -— 
Polynitroprod., Fallen einer Lsg. von Abietinsaure in w. rauch. H N 03 m it W .; gelbes 
Prod., das in der Warme explodiert. (Buli. Inst. Pin 1927. 241—46. Lab. des Inst. 
du Pin.) W. W o l f f .

J . v an  A lphen, tłber die Wanderung von Diphenylmethył- und Benzylgruppen im  
Phenol. (Vgl. C. 1927. II. 1473.) Wiihrend Phenol u. Anilin leiclit m it Bromwasser 
reagicren u. 2,4,6-Tri-bromphenol bzw. 2,4,6-Tribromanilin geben, wobei angenommen 
wird, daB das Halogenatom zuerst an den Sauerstoff bzw. Stickstoff geht u. dann in den 
K ernw andert, kann dio Methylgruppe im Anisol, C0H5OCH3, nicht dazu bewegt werden, 
in den Kern zu wandern. Beim Resorcin oder Phloroglucin jedoch gelingt dies, wenn 
Methyljodid einwirkt; die beiden, resp. 3 Hydroxvlgruppen in Metastellung zueinander 
erleichtern die Einfiihrung der Methylgruppe in den Kern. Eine iihnliche Wanderung 
wird beim Anisol durch Verańderung der Blethylgruppc moglich, wenn namlieh ein 
oder mehrere H-Atome der Methylgruppe durch Phenylgruppen ersetzt werden, also die 
Benzyl- oder Diphenylmethylgruppe entsteht. Es wird gezeigt, daB durch Einw. von 
Diphenylchlormethan auf Phenol unter Einfl. yon HC1 oder ZnCl2 eine, zwei, selbst drei 
Diphenylmethylgruppen in das Phenol eingcfuhrt werden konnen. Wenn man Diphenyl- 
metliylchlorid auf Ńa-Phenolat einwirken liiBt, so geht die Diphenylmethylgruppe an 
das Saueiitoffatom, u. es bildet sieh Phenyl-diphenylmeihylalher. Unter dem Einfl. yon 
HC1 oder ZnCl2 wandert diese Gruppe in  den Kern in Parastellung unter Bldg. von
4-Oxy-lriph-enylmethan (I). Auf dieselbe Weise konnen 2 oder 3 Diphenylmethylgruppen 
in  den Kern eingefuhrt werden. DaB diese Gruppen in 2-, 4- u. 6-Stellung treten, ergibt 
sieh aus folgendem: 4-Oxy-triphenylmethan nimmt ais Phenolderiy. 2 Atome Brom 
in 2- u. 6-Śtellung zur OH-Gruppe auf, wahrend 2,4,6-Tri-[dipftenylmethyl]-phenol 
nicht m it Brom rcagiert. 3 Diphenylmethylgruppen konnen beim m-Chlorphenol in
2-, 4- u. 6-Stellung eingefuhrt werden, wahrend nur 2 Gruppen in  2- u. 6-Stellung bei 
der p-Oxy-benzoesćiure eingefuhrt werden konnen. Die Carboxylgruppe kann nicht 
durch Diphenylmethył ersetzt werden, obwohl dies durch Brom geschieht, da aus 
p-Oxybenzoesaure Tribromphenol entsteht. Bemerkenswert ist, daB die Verbb. mit 
symmetr. Strukturformeln in gut ausgebildeten Krystallen erhalten werden konnen, 
wahrend das 2,4,6-Tri-[diphenylmethyl]-3-chlor-plienol (Y) sehr sehlecht krystallisiert.

Es wird eine Theoric iiber die Substilution im  Benzolkern in Ggw. von Hydroxyl- 
oder Aminogruppen aufgestellt, welche ais Erweiterung der Blanksm ascIicii Theorie 
der indirekten Substitution (Rec. Trav. chim Pays-Bas 21. 281 [1902]; 23. 202 [1904]) 
folgendes zu erklaren ermóglicht: a) Die ausschlieBliche Bldg. yon ortho- u. para- 
Deriyy. beim Anilin in  schwach saurer Lsg. u. beim Phenol. b) die Veranderung des 
Substitutionstypus beim Anilin in stark saurer Lsg. c) die Bldg. von in  der Seitenkette 
substituierten Prodd. u. ihrc Umwandlung in  kernsubstituierte D eriw . unter dem

OH OH
O H / ^ C H t W ,  ( C o H ^ C H 0 C H (C aII6,s

^ C H i ą H ^  CH(C0H 5),
OH OH OH

Br0 B r  (CaH5)2C H /> |C H ( C 6H6)1 (C6H5)SC H / \ .C H ( C 0H5)2

'XCH(C3H5)2 ^C H tC JIs), ^ ć o ó l l
Einfl., besonders beim Anilin, yon „sauren“ Katalysatoren, wie HC1, H 2S 04, ZnCL
u. Anilinhydrochlorid. d) die Wanderung u. der Ersatz yon Gruppen in ortho- u. para” 
Stellung zum Hydroxyl oder zur Aminogruppe. e) die Tatsache, daB Halogenatome 
in  ortho- u. para-Stellung zu einem Hydroxyl oder einer Aminogruppe leicht durch 
Red. entfernt werden konnen, u. daB eine Lsg. von ortho- oder para-Halogenanilin
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oxydierende Eigg. annimmt, wenn sie m it verdiinntcn Siiuren gekocht wird. VOR- 
LANDERs (C. 1919. I. 518) K ritik  der Theorie der indirekten Substitution wird bc- 
sproelien u. gezeigt, dafi seine cxperimentellen Ergebnisse tatsaehlich eine Stiitze fiir 
diese Theorie sind.

Y e r s u e h e .  4-0xy-triphenylme(han (I), 17. 109°, aus Phenol u. Diphenylchlor- 
methan; nebenbei entsteht wahrscheinlich etwas 2,4-Di-[diphenylmethyl]-phenol, 
O32H 20O (II), F. 128—129°. — Bei weiterer Einw. von Diphenylmethylchlorid entsteht 
2,4,6-Tri-[diphenylmelhyl\phenol, C45H30O (III), F . 108° aus A. — 2,6-Dibrom-4-oxy- 
Iriphenylmethan, C10H,4OBr2 (IV), aus 4-Oxy-triphenylmetlian u. Brom in Eisessig. 
Aus A., F . 130°. — 3-Chlor-2,4,64ri-[diphenylmethyl]-phenól, C,15H350C1 (V), aus m-Chlor- 
phenol u. Diphenylmethylchlorid. Aus Eg. u. A. F . unscharf bei 88—90°. — 4-Carboxy-
2,G-di-[diphenyhnethyl]-phenol, C33H 20O3 (V7!), aus p-Oxy-benzoesauro u. Diphenyl- 
metliylchlorid, aus A. F . 252° (Błock Maąuenne). — [Diphenylmethyl]-phenylalher, 
(C0H5)2-O-C6H 5, nach SCHORIGIN (C. 1927. I. 87) aus Na-Phenolat u. Diphenylmethyl
chlorid. F . 54°, wie Sc h o r ig in  angibt. Wenn der Ather auf 160° erhitzt wird, wahrend 
ein Strom von trocknem HC1 durcligeleitet wird, so wandert dio Diphenylmethylgruppe 
in tlen Kern, u. es bilden sieh die Yorlier genannten Prodd. (Rcc. Trav. chim. Pay-Bas 
46 [1927]. 799—812. Lciden, Univ.) F i e d l e r .

D orothy E .B a te m a n  und C. S .M arvel, Die Struktur des dureh Dehydratation 
von tert.-Butyldiphenylcarbinol gewonnenen Kohlenwasscrstoffs C17/ / 18. Am wahrschein- 
lichsten war, daB dieser KW-stoff die Struktur I  hat, welcher das Dehydratationsprod. 
von II ist, welches durcl) eine WAGNERsehe Umlagerung aus III gebildet ist:

9„h 5 c h 3 c 0i-i 6 c i;i3 c 8h 6 c h 3
I I I  C0H5- Ć ----- C - C I I 3 — >- I I  C0H6—C------------------------ Ó -C II3 — y  I  C0H6- C ------- C— CH.,

OH CH3 Óh 3 Óh  ÓH,
Um dies nachzupriifen, wurde I auf folgendcm Wcgo dargcstcllt:

CII
CH-MgJ I 3 Yord. H2SOi

C jll j• CH ■ OH • CO • C0H. ------ - >  C0II5 • CH• O H • C • O H • CaH5 ------------

O Oxydicrt SO.Cl 9 ° ^ 5 CII,OII
C6H5—C—C < ^  --------->  C„H5—C - C O J I  --------->- C61I6—C-COC1 --------->

ÓH, ĆH3 ć i r 3
CHaMgj ? 6H6 CH3 _ H!0 CeHs CH3

CcH5—C—C02CII3 ---------> C8Hg—.C--------------------------------------------------C - C H 3 ----------->- C J L - C ---------C=CHo
Ćh ,  Ćh 3 o h  ć i-i 3

Der erhaltene KW-stoff stimmte in seincn Eigg. mit dem dureh Dehydratation 
des tert. Butyldiphenylcarbinols erhaltenen iiberein. Beide geben mit HC1 ein Chlorid 
vom F. 102—106°, m it Ozon Diplienylmethylaceton, welches Keton bei der Oxydation 
m it NaOBr Diphenylmethylessigsdure liefert. Der KW-stoff C17H1S aus III besitzt also 
die Struktur I u. ist nicht l,l-Diphenyl-2,2-dimethylc.yclopropan, wie RanSART-Lucas 
(Compt. rend. Acad. Sciences 154 [1912]. 1088) angenommen hat. S c h le n k  u. R a c k y  
(LlEBIGs Ann. 394 [1912]. 202) stcllten Diphenyl-tert.-butylmethylchlorid aus Di- 
phenyl-tert.-butylcarbinol u. Acetylchlorid her, u. erhielten ein Prod. vom F. 106°,
u. glaubten bei der darauffolgenden WuRTZschen Rk. ein hexasubstituiertes Athan 
erhalten zu haben. Nach Vorstehendem ist es wrahrseheinlicher, daB ein KW-stoff 
untenstelicnder Struktur yorlag.

V e r  s u c li e. tert.-Butyldiphenylcarbinol (III). Darst. aus Phenyl-MgBr in A.
u. Trimethylessigsaureester nach SCHLENK. K p .2,5 148—150°; nn20 =  1,5748. Liefert

boi der Einw. von Acetylbromid in Bzl. ein Prod. 
C0II5 CH3 CH3 C0HS vom Kp.3_3,5 125—128°; d2(»4 =  1,0007; nD20 =

p  u _A___ p ____p ____p __ p  tt 1,5730. Dasselbe Prod. entsteht bei Einw. von
6 b , i | | c 5 p  - Toluolsulfonsaure. —  Diphenyłmethyl - essig-

C1I3 CH3 CH3 CH, saure. Aus Diphenylmelhylacetaldehyd u. KMnO,
( +  Na2C03). F . 172— 174° aus 95%ig. A. 

Methylesler, Kp.3 149—152°; <?204 =  1,1200; no20 =  1,5691. — 3,3-Diphenyl-2-methyl- 
buten-1, C17H ,S. A us vorst. Methylester u. Methyl-MgJ u. H aO-Abspaltung aus dem 
Prod. dureh Erhitzen m it p-Toluolsulfonsaure (125°). Kp.4,5 132—133°; <f204 =  1,0060; 
ii!,-0 =  1,5757. Liefert m it HC1 in A .-A. ein festes Chlorid vom F. 102—106° aus
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A., boi der Ozonisierung in  Eg. u. Zers. des Prod. ein Keton CleHiaO yom Kp.,2 132 
bis 135°, d-°,j =  1,069, nD20 =  1,5748, das bei der Oxydaiion m it NaBrO Diphenyl- 
■methylessigsdure vom F. 173—174° aus 95°/0ig. A. gibt. Das Keton is t demnacli 3,3-Di- 
■phenylbutanan-2. — Wurde tert.-Butyldiphenylmelhylchlorid m it mol. Ag in Toluol 
geschuttelt, so konnte nur der ungesatt. KW-stoff Ci7H18 isoliert werden. Bei Behand- 
lung des Chlorids m it Mg in A. u. dann m it CuCl2 wurde ebenfalls nur der ungesatt. 
KW-stoff erhalten. Das Carbinol gab m it 1I2S04 eine tiefrote Farbę; Verss. aber zur 
Red. m it VC12 miClangen. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2914—19. Urbana 
[BI.], Univ.) “ ~ K in d s c h e r .

S. Danilow, Isomerisation der Oxyaldeliyde. I. Umwandlung ton Diplienylglykol- 
dldehyd in  Benzoin. Bromdiphenylacetaldehyd (vgl. F r a n k e , Monatsh. Chem. 21. 
205; C. 1900. I. 1201) gibt beim Vcrseifen in  Ggw. von BaC03 Diphenylglykolaldehyd. 
Die Konst. wurde durch Uberfiihrung ins Oxim u. Semicarbazon, durch Oxydation 
zu Benzophenon u. Benzilsaure sowie durch Red. zu assy. Diphenylathylenglykol 
bewiesen. E rhitzt man eine alkoh. Lsg. von Diphenylglykolaldehyd mit einigen Tropfen 
H 2S 04, so erfolgt Umlagerung in Benzoin. Daneben entsteht wenig Alhylbenzoin, 
CeHs■ CO • CII(0 ■ C2H5)• CGH5 u. vielleiclit etwas Benzophenon. In  Ggw. von Pyridin 
findet keine Isomerisation sta tt. Die Oxydation von Diphenylglykolaldehyd m it 
CuS04 in Ggw. von KOH gibt neben anderen Prodd. bedeutende Mengen Benzil. 
Ahnlich yerlauft die Rk. beim Erhitzen einer alkoh. Lsg. des Oxyaldehyds m it Sublimat.
— Die Umwandlung von Diphenylglykolaldehyd formuliert Vf. naeh I. Vf. nimmt 
in Analogie m it den bei Monosen, tx-Oxyaldeliyden u. a-Oxyketonen beobachteten 
zwei Formen, Carbonyl- u. Oxydform, auch beim Diphenylglykolaldehyd die mógliche 
Existenz einer monomeren u. dimeren Oxydform neben der Ćarbonylform an.

C0II5 ■ CH(OII) • CO • C8IIjj — >■ C6II6 - CO- CO-C0II5 — >- (C6H51,C (O H ).CO O H

I--------------------- (C„H6),C(OH) • CIIO
V e r  s u c h e. Durch Red. von Benzaldehyd m it Zn u. IIC1 in alkoh. Lsg. bei 

40—50° entsteht Hydrobenzoin, F. 136°, in  guter Ausbeute. Gibt beim Erhitzen m it 
krystall. Oxalsaure (vgl. D a n ilo w , V e n u s-D an ilo w a , C. 1926. II. 201) Diphenyl- 
acetaldehyd, Kp.7 157,5°, D.°„ 1,1185, D.2°20 1,1048, D.20.i 1,1027. Daraus Semicarb- 
azon vom F. 160,5—161°. — Die Einw. von Br auf Diphcnylacetaldehyd in  trocknem 
CS2 bei —3° liefert ein oliges Prod., das im Vakuum nicht unzersetzt destilliert. Gibt 
ein Oxim u. ein Semicarbazon, die m it den entspreehenden Prodd. des Diphenylglykol- 
aldehyds ident. sind. — Das Bromprod. gibt beim Erhitzen m it frischgefalltem BaCO:1 
auf 100° im C02-Strom  Diphenylglykolaldehyd in teils krystallin., teils óliger 
Form. Die Krystalle sind 11. in h. Bzl. u. sd. Chlf., beim Abkiihlen der benzol. Lsg. 
sclieiden sich groBe Krystalle aus, die Bzl. enthalten. Die Krystalle verwittern beim 
Aufbewahren. F . 162° (unscharf). Die benzolhaltigen Krystalle schm. tiefer. Mol.- 
Gew. Bestst. des Oxyaldehyds lieferten undcutliche Resultate, die Vf. auf die Bldg. 
von Molekiilverbb. zuriickfuhrt. Oxim, Cj.jHpOjN, entsteht aus der krystallin. u. 
oligen Form. Nadeln (aus Bzl.). LI. in  A. F. 124°. Das Mol.-Gew. entspricht der 
monomeren Form. Semicarbazon, C15H ,50 2N3, entsteht ebenfalls aus beiden Formen. 
Krystalle (aus 90%ig. Essigsaure). Zll. in Pyridin, swl. in Bzl., etwas leiehter 
in A. F. 243° (Zers., Aufschiiumen). — Die Red. von Diphenylglykolaldehyd m it 
tert. Butylmagnesiumchlorid liefert ass. Diphenylathylenglykol, C14H 1.,02, seidige 
Nadeln (aus Lg. - f  Bzl.) F. 122°. Daraus Diacetat vom F. 146° (aus Bzl.). — Dio 
Oxydation m it Silberoxyd liefert Benzophenon, m it Permanganat in  Pyridinlsg. Benzil- 
sdure, m it CuS04 in  alkal. Lsg. Benzil u. Benzilsaure. — Mit Benzoylchlorid fand keine 
Veresterung sta tt. — Isomerisation des Diphcnylglykolaldehyds zu Benzil findet s ta tt 
beim Erhitzen des Aldehyds m it Sublimat in  wss.-alkoh. Lsg. Bei Ggw. geringer Mengen 
H 2S04 gelingt in alkoh. Lsg. eine Umwandlung des Aldehyds in Benzoin. Ferner 
entsteht Benzoin bei der Zers. des Diphenylglykolaldehydoxims. — Beim Erhitzen 
in  Pyridin bleibt der Oxyaldehyd uiwerandert, beim Erwarmen in A. ohne Zusatz 
von Jlineralsauren wird er zu Benzophenon abgebaut. Das durch Isomerisation er- 
haltene Benzoin unterscheidet sich vom kauflichen durch das Fehlen jeglicher Farbung. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2390—2401. Leningrad, Staatsuniy.) B e r e n d .

Joseph R eilly, P . J .D ru m n i und K . 0 ’Sullivan, Die hdlieren Alkylderirate des 
Toluol-p-sulfonyl-P-naphthylamins. 2-n-Butyl-2-toluol-p-sidfonyl-l,2-naphthylendiamin. 
Vff. haben das 2-Toluol-p-sulfonyl-2-n-butyl-(j-naphthijlamin (I) u. einige seiner Ab-
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kómmlinge (Nitro-, Aminoderiv. u. mchrere aus letzterem erhaltliche Azofarbstoffe) 
im  Hinblick auf den tinktoriellen Effekt einer liingeren C-Kette am N (Butylrest) 
untersucht. — (i-Naphthyl-n-butylamin, C1 4H I7N (II). Erhitzen (18 Stdn.) von /3-Naph- 
thylamin, n-C4 H 0J  u. n-C4H„OH u. Aufarbcitung. Kp. 348—350°. D . 16 ,5 4 1.02. — 
Hydrochlorid, C1 4H 1 7N,HC1. F. aus verd. HCl 176— 178°. — j)-Brombenzoylderiv., 
C2 1H 2 0 ONBr. Prismen aus A., F. 125°. — Toluol-p-stdfonyl-fi-naphthyl-n-butylamin, 
C2 1H 2 3 0 2NS (I). Darst. 1. durch 2 -std. Erhitzen von II u. p-Toluolsulfoelilorid in 
Pyridin. Fallung m it W. u. Waschen m it Sodalsg. Nadeln aus A., F. 55— 56°. 2. in 
sehlechterer Ausbeute durch 10-std. Erhitzen von Toluol-p-sulfonyl-(5-naphthylamin, 
n-CjHjJ u. KOH in A. Einengen, Ausziehen m it KOH-Lsg. u. Krystallisation des 
Riickstands aus A ., F. 55— 56°. — l-Nitro-2-toluol-p-sulfonyl-p-naplithyl-n-butylamin, 
C2 1H 2 20 4N 2 S. A us vorst. Verb. in  Eg. m it H N 0 3 (1,4) bei 40—50°. Prismen aus A.,
F . 129—130°. — 2-Tóluol-p-su.lfonyl-n-butyl-l,2-naphthylendiamin, C2 1H 2 4 0 2N2S (III). 
Erhitzen yorst. Verb. in  etwas yerd. A. m it NH 4C1 u. Zn-Staub. Nadeln aus h. filtriorter 
Lsg., F . 119°. — Benzoylderiv., CogHogOjNjS. Prismen aus A., F. 150°. — Die in  Eg. 
bereitete, gelbe, ziemlich bestandige Lsg. des Diazoniumsalzes von III gibt m it p-Naph- 
thól einen scharlaehroten (in H 2 S 0 4 blau 1.), m it Chromotropsaure einen purpurroten 
(ebensolche Wollfarbung) u. m it Gammasdure einen schokoladefarbenen Azofarbsloff. 
Der yiolette Azofarbstoff aus Diazosulfanilsdure u. EU (in Eg. bereitet) gibt ein scharlach- 
rotes Na-Salz, das in H„S04 m it purpurroter Farbę 1. ist. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 
[1927], T  436—37. Cork, Univ. Coli.) . H e r z o g .

Andre Kling und Daniel Florentin, Uber die Uberfiihrung von Phenólen iii 
Kohlenwassersloffe in  Gegenwart von Katalysatoren und Wasserstoff unter Drucie. (Vgl. 
C. 1927. I I .  1270.) Kurzes Ref. nach Compt. rend. Aead. Sciences vgl. C. 1927. f i.  
74. Naclizutragen ist: Die Resultate werden an Hand yon Tabellen ausfiihrliclier be- 
schrieben. Das aus den Kresolen erhaltene Hydrierungsprod. besteht aus ca. gleichen 
Teilen Benzol u. Toluol, da bei der Dehydratisierung das CH3  teilweise eliminiert wird. 
Die beim Phenol u. den Kresolen rcsultierenden Gase enthalten CH4 u-, auch hóhere 
gesatt. KW-stoffe; bei den Kresolen is t der CH4 -Geh. naturgemiiB hoher. — Cyclo- 
hezanol liefert hauptsiiehlich Cyclohemn, dem gewisse Mengen n-Hexan beigemiseht 
sind. E in Vers. nach I p a t ie w  bei nur ca. 350° u. 40 kg/qcm Anfangsdruck u. in  Ggw. 
yon 10% A12 0 3  lieferte nach 8  Stdn. 80% eines an Cyclohexen reichen Cyelohexans. — 
Naphthol wird zu einem Gemisch von Benzol- u. Hydronaplithalin-KW-stoffen hydriert. 
E in fester Ruckstand yom F. 61° ist ein Gemisch von Naphthalin u. Hydronaphthalin. — 
Die phenolreichen Teero geben ahnliche Resultate wie die reinen Phenole. — Um den 
Hydrierungsmechanismus kennen zu lernen, wurde Phenol nicht unter H-, sondern 
unter N-Druck, sonst wie ublich, in  Ggw. yon A120 3  erhitzt. Erhalten eine viscose 
schwarzliche FI. u. daraus durch Dest. nur 5%  einer leichten Fraktion (D. 0,925), 
welche hóchstens 80% leichte KW-stoffe enthielt; auBerdem nach Dest. des unver- 
jinderten Phenols 15,5% eines schweren, bei 270° nieht iibergehenden Riickstands. 
Daraus folgt, daB Phenol dehydratisiert wird, u. daB die nascierenden Moll. sich in 
Abwesenheit von H  zu schwereren Moll. yerbinden, dagegen in Ggw. von H  direkt 
zu C6H 6 hydriert werden. Unter der kombinierten Wrkg. von Hitze, Katalysator u. 
H  unter Druck erleiden OH-haltige Verbb. Dehydratisierung u. Hydrierung zu gesatt. 
KW-stoffen. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1341—50.) L in d e n b a u m .

Keizo Nakamura, Uber das angebliche isoinere Methylfluorenol. Sludien in  der 
Fluorenreihe. IV. (III. vgl. C. 1927. II. 241.) Vf. hatte  friiher fiir das „isomere Methyl
fluorenol" von W i e  l a n d  u. K r a u s e  (C. 1925. II . 560) ein besseres Darst.-Verf. (Be- 
liandlung von Methylfluorenol m it Aectanhydrid, dann A.) auf gefunden. Aber die 
Analysen des so erhaltenen Prod. stimmten nicht auf ein Methylfluorenol. Bei weiterer 
Unters. ergab sich, daB die Verb. nicht OH, sondern OC2H 5  enthalt u. Methylfluorenol- 
athyldther, C1 0H J6 O, ist. Derselbe entsteht m it noch besserer Ausbeute aus Chlormethyl- 
fluorenol u. alkoh. NH3. LaBt man auf Methylfluorenol erst Acetanhydrid, dann CH3OH 
einwirken, so erlialt man den von W lELAND u. K r a u s e  auf anderem Wege dar- 
gestelltcn Methylfluorenolmethyldther, C1 5 H 1 4 0 . [Zu demselben Resultat sind W lELAND
u. Ce r e z o  (C. 1927. II . 2191) gelangt. D. Ref.] (Journ. pharmae. Soc. Japan 1927. 
117—18.) L in d e n b a u m .

A .R .B ow en und A. W. Nash, Die Bildung von Anthrachinon durch Oxydation 
von Toluol und Toluol enthaltenden Petroleumdeslillaten in  der Dampfphase. Vff. be- 
statigen die von D o w n s  (C. 1927. II. 2589) beobachtete Bldg. von Anthrachinon durch 
Oxydation yon Toluol in  der Dampfphase. Beim Uberleiten eines Gemisches yon Luft
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u. Toluoldampf bzw. Dampf eines Toluol enthaltenden Petroleumdestillats iiber einen 
aus m it V2 0 5 bedeckten Al-Kórnern bestehendcn K atalysator haben Vff. kleine Mengen 
Ahthrachinon, Benzoesaure u. Benzaldehyd bei 400° erhalten. Der gróCte Teil des 
gebildeten Anthrachinons u. der Benzoesaure krystallisierte in den kiihleren Teilen des 
Katalysaterrohres aus. (Naturę 1 2 0  [1927]. G21. Birmingham, Univ.) E. J o s e p h y .

Mosuke Hayashi, Eine neue Isomerie von Ualogenoxybenzoylloluylsauren. Bei 
der Synthese des 8-Methylchinizarins (Shikizarins) wird 3-Methylphthalsaureanhydrid 
m it p-Chloranisol in Tetrachlorathanlsg. durch AIC13  zu einer Chloroxytoluylsiiuic 
[wahrscheinlich CH3 6 -C6H 3 (C02H)2 -C0 1 -C.H 3Clii'- 0 H 2']  kondensiert. Diese Siiure 
zeigt gegen gewóhnliche konz. (98,25%ig.) H,SO., auf dem Wasserbad ein auffallendes 
Verhalten. Neben 5-Chlor-8-oxy-l-methylanthrachinon werden groCe Mengen sodal. 
Prodd. erhalten; der regenorierto Saureanteil lal3t sich durch Krystallisieren aus A. 
in  2 Isomere trennen, die sich durch Losliclikeit, Krystallform u. Wassergeh. der Salze 
unserscheiden. Dio nicdrigerschm. (F. 171—171,5°) wird ais a-, die hóherschm., m it 
dem Ausgangsmaterial ident. (F. 238—239°) ais /?-5'-Clilor-2'-oxy-2-benzoyl-m-toluyl- 
siiure (I) bezeichnet. Der Krystallisationsruckstand besteht wahrscheinlich aus oinem 
Gemisch von a- u. /3-Saure. — Wird dio a-Saure auf dem Dampfbad m it konz. H 2 SO,, 
behandelt, so erhalt man Anthrachinonderiv., /9-Saure, unveranderte a-Saure u. 
„Ruckstand“ . Der „R iickstand" liefert bei gleicher Behandlung ungcfahr dieselben 
Resultate wie a- u. /?-Saure. Bei Zimmertemp. ergibt die Einw. von konz. H 2 S0 4  

auf a-Saure, /?-Siiure oder Riickstand kein Anthrachinondcriv., sondern nur a- u. 
/i-Siiure; dieso Verss. zeigen, da(3 der Anthrachinonbldg. aus a- u. /i-Siiure eine um- 
kehrbare Umlagerung von a- in /?-Siiure u. umgekehrt vorhergeht. — 5-Brom-2'-oxy-
2-benzoyl-m-toluylsaure lieferte ahnliehe Resultate. 5'-Chlor-2'-oxy-o-benzoylbenzoe- 
sdure ging m it 98,25%ig. H 2 SO., auf dem Wasserbad zu 90% in 4-Chlor-l-oxyanthra- 
chinon iiber, lieferte aber bei gcwóhnlicher Temp. iiber Nacht nur 5%, wiihrend 92%  
unverandert zuriickgewonnen wurden. Isomero wurden hicr nicht angetroffen. — 
Vf. erwagt zur Erklarung der Isomerie eine ster. Verschiedenheit im Sinne der Stereo- 
isomerie der Diphenylderiw ., halt aber andorerseits eine durch Umlagerung bewirkte 
Struktun-erschicdenheit (nach I u. II) nicht fiir ausgesclilossen; im letzteren Falle 

OH CII3  OH CH3
i

wŁre das durch Kondensation erhaltene Chloroxymethylanthrachinon ein Gemisch, 
das nach Erfahrungen in  der Anthrachinonchemie ein Individuum vortauschen konntc, 
das daraus erhaltene Dioxymethylanthrachinon ware einheitlich.

fi-5'-Chlor-2'-oxy-2-benzoyl-m-loluylsdure, C^HnO.jC!. Aus 3-Methylphthalsaure- 
anhydrid u. p-Chloranisol oder p-Chlorphenol in Tetrachloriithan m it A1C13. Rhornb. 
Krystalle aus A. (nach Iv. K a to ) . F . 238—239°. LI. in h., wl. in  k. A., Eg., 11. in 
Aceton, wl. in Bzl., CCI.,, CS2, Chlf., swl. in PAe., W. In  konz. H 2 SO.t crst gelb, dann 
rot ,in Lange gelb. Zeigt Absorptionsbanden bei 3350 u. 2860 A. (nach S. N agam i). 
NaC1 5H 10OjCl +  G H ,0  u. Ba(C1 5H 1 0 O.,Cl) 2 +  8  H 2 0 , Krystalle aus W., 11. bzw. zlL 
in W. — Ais Nebenprod. entsteht Chloroxymethylanlhrachinon. — Einzelheiten der 
Umlagerungs- u. RingschluCverss. (Einw. von H 2 S 04) s. im Original. — cr.-5'-Chlor- 
2'-oxy-2-benzoyl-m-toluylsdure, Ci5Hn 0 4 Cl. Rhomb. Krystalle aus verd. A. (nach 
K. K a to ) . F. 169—171°. Zll. in Bzl., etwas 1. in W., U. in  A., Eg. In  H 2 S0 4 rot 
unter Erwarmung, in Lauge gelb. Absorption bei 3390 u. 2860 A. NaCJ6H j0 O4Cl -f-
4 H 2 0 , 11. in W., Ba(C1 5H 1 0 O4 Cl) 2 +  2 H„0, zll. in W. Dio a-Saure ist mcist Ieichter
1. ais dio /?-Saure, ebenso vorhalten sich dio Salze. — Chloroxymethylanilirachinon, 
CuH 9 0 3 C1. A us dor a- oder /?-Siiure m it H 2 S 0 4 bei 115—120°. Gelbe Krystalle aus 
Eg. F. 223—224°. LI. in h. Bzl., wl. in h. A. Mit roter Farbę wl. in Laugen, 11. in 
H 2 S 04. —  6,S-Dioxy-l-methylanihrachincn, S-Methylchinizarin (vgl. M a jij ia  u. 
K u r o d a , C. 19 2 2 . III . 677). Chloroxymethylanthrachinon wird m it Borsiiure in  
H 2 S0 4  bis zum Auflosen der HCl-Entw. auf 150—160° erhitzt. Dunkelrote Krystalle 
aus Isobutylalkohol oder Eg. F. 233—234°. — fl-5'-Brom-2'-oxy-2-benzoyl-m-toluyl- 
6aurę, C1 5H n 0 4 Br. Man setzt A1C13  zu einer Lsg. von 3-Methylphthalsiiureanhydrid
u. p-Bromphenol in Tetrachlorathan. Krystalle aus A. F. 246—246,5°. LI. in h. 
A., Eg., Aceton, wl. in CS2, CC14, Bzl., swl. in W., PAe. In  konz. H 2 S 0 4 erst gelb,



1 9 2 8 . I . D . O r g a n is c h e  C h e m ie .

dann rot; in Alkali gelb. Absorption boi 3335 A. NaC1 5H 1 0 0.,Br 6  JI2 0, KCj5H 1qC ^B ^^
-(- 3 H 2 0 . — Ais Nobenprod. Bromoxymethylanlhrachinon. — a-ó'-Brom-2'-oxif^- 
bemoyl-m-toluylsaure, C1 5H u 0 4 Br. Aus der cc-Saure durch H 2 S04. Krystalle 
wss. A. F. 163,5—164°. LI. in A., Eg., Aceton, zll. in Bzl., CS2, CC14, swl. in ĘAe&ti 
W., 1. in  H 2 SÓ4 rot, in  Alkali gelb. Absorption 3345 A. NaC1 5H 1 0 O.,Br -j- 4 
KC1 5H 1 0 O4Br -f- H 2 0. — Bromoxymethylanthrachinon, C]6H 0 O3 Br. Aus der oc- oder 
/?-Bromoxybenzoyl-m-toluylsaurc m it H 2 SO.,. Golbo Krystalle aus Isobutylalkohol.
F. 198—198,5°. LI. in h. Bzl., Eg., CS2, CC14, Aceton, zll. in  A., wl. in  PAe. Mit 
roter Farbo wl. in Laugen, 11. in H 2 SÓ4. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 7 . 2516 
bis 2527. Sendai [Japan], Tóhoku Imp. Univ.) OSTERTAG.

George Mac Donald Bennett und Alfred Louis Hock, Dic Nalur des angeblichen 
Dijodmethylats des Trimethylensulfid^. Dieso Verb. (G r is c h k e w it s c h -T r o c h i- 
MOWSKI, C. 19 2 3 . III . 773) war bisher die einzigo Vorb. des Typs [SR4 ] J 2 m it S ais 
Zentrum eines positiven zweiwertigen Ions. Obwohl sie sich nach der Elektronen- 
theorie der Valenz befriedigend formulicren laBt, schien eine genauere Unters. not- 
w'endig. Dieso Nachpriifung ergab, daB dieso Verb. nicht dic zugeschriebeno Konst. I,

r  riTT sondern dic einos Dimethyl-y-jodpropylsulfonium-
I  CH2 < X pja> S < X j f  J 2 jodids, CH2 J-C H 2 -CH2 -S(GH3 )2 J , besitzt; dic Jod-

1 2 3j atome sind nicht, wie G r is c h k e w it s c h -T r o c h i -
MOWSKI angibt, beide ionisiert; es liegt vielmehr oin ionogon gebundenes u. ein 
sehr reaktionsfahiges Jodatom  vor. Bei der Einw. von CH3J  auf Trimethylensulfid 
spaltet sich das zuniichst entstchende Monojodmethylat in Methyl-y-jodpropylsulfid 
auf, wclchos ein zweitcs CH3J  addiert. — Analog ist das Dijodmethylat des 2-Melhyl- 
trimethylensulfids ais Dimethyl-y-jod-a-methylpropylsulfoniumjodid odor ais Dimethyl- 
■/-jod-n-propylsulfoniumjodid aufzufassen.

Trimethylensulfid. Aus Trimethylenbromid u. Na2S in  W. A. Is t m it A. 
fluchtig. — Dimethyl-y-jodpropijlsulfoniumjodid. Aus Trimethjdensulfid u. CH3J  
odor durch Einw. von I I J  auf das rohe, aus Metliyl-y-oxypropylsulfid - u . CH3J  er- 
lialteno Dimethyl-j>-oxypropylsulfoniumjodid. Nadcln aus A. F. 97,5°. Gibt nach 
Einw. von AgCl mit H 2PtCl„ ein Chloroplatinat, (G.-H1 2  JS )2PtCI0, ockerfarbiges Pulver, 
m it AuC13 oin CMoraurat, C5H i2 JSAuC14, gclbos Pulver, beide entwickeln beim E r
hitzen Jod. Verss., P ikrat, H gJ 2 -Vorb. u. Oxalat darzustellcn, waren erfolglos. Mit 
Dimethylanilin ontsteht Dimethylanilinjodmethylat, F. 215—217°. — Methyl-y- 
oxypropylsulfid, C4H 1 0 OS. Aus y-Oxypropylmercaptan m it wss. NaOH u. Dimetliyl- 
sulfat. K p . 2 4 102°; D . 2 ° 4 1,030. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 7 . 2496—99.) O st.

N. Williams, t)ber die Reduktion einiger Furanderivate. I. Yorl. Mitt. Telrahydro- 
furfuroloxim, C5H 9 0 2N, aus dem Aldehyd u. Hydrosylamin-Hydrochlorid u. aus Tetra- 
hydro-furfuróldiacetat duich Kochen m it H 2 S 0 4 im C02-Strom u. Einw. von NH 2 OM, 
HC1 in fast theoret. Ausbeute. Kp.e 110°. Brcchungsexponent nu 1 8  =  1,4845, Mol.- 
Refr. 29,099, spez. Gew. D . 1 8  1,1314. Durch Red. m it Na in A. erhalt man nach dem 
Reinigen iiber das H jTdrochlorid u. Destillation des freien Amins im Vakuum 2 Frak- 
tionen: I. Tetrahydro-o.-furfurylamin, CjHuON, K p . 3 0  54—56°. Pt-Salz, (C6H 1 1 ON)2. 
H 2 PtC]0, yicrkantige, zu Drusen vereinigte Prismen. II. e-Oxy-n-amylamin, C5H 1 3 ON, 
K p . 1 0  110—112°, ni) 1 7 =  1,4618. Das Hydrochlorid ist eine dicke, schlecht krystalli- 
sierendo gelblicho M. Pt-Salz, (C5H 1 3 ON)2H 2PtCJc, Krystalle. — Das Tetrahydro-
o.-furfurylamin wurde auch erhalten durch katalyt. Red. des a -Furfiirylamins (in Ggw. 
von palladinierter Ticrkohle); nn 1 7  =  1,4580, Mol.-Refrakt. 28,14, D . 1 7  0,9792. Chlor- 
aurat, gelbe, sekrage, rhomb. Krystalle, sil. in W. u. absol. A. — Telrahydrofuran- 
ct-carbonsaurenitril, C5H -0N , aus Tetrahydro-furfuroloxim m it Essigsaureanhydrid-}- 
Na-Aeetat, K p . 2 3 80—82°, n 1?= 5  =  1,4351, Mol.-Refrakt. 24,607, D . 2 5  1,0295. Durch 
Red. m it Na in alkoh. Lsg. wird allerdings in  ganz geringer Ausbeute, ebenfalls Tctra- 
hydro-a-furfurylamin erhalten. — Di-a-furfurylamin, C1 0Hn O2N, ontsteht bei der kata
ly t. Red. von Furfuroloxim  (in Ggw. von palladinierter Tierkohle). — Hydrochlorid, 
GjpHjjOjN.HCl, aus absol. A. gelblicho unregelmaflige Rhomben, F. 170—172°. —
In  einer Tabelle sind physikal. Konstanten einiger F uranderiw . zusammengestellt, 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 60  [1927]. 2509— 14. Moskau, Landwirtsch. Akademie.) F ie d .

Andrea Sanna, Untersuchung iiber die Verseifungsgeschwindigkeit der Nitro- und 
Halogenphmyl&uccinimide in Beziehung zum Molekiilbau. Die Einfiihrung von N 0 2  

u. von Halogenen in  den Benzolkern des N-Phenylsuceinimids vormindert dessen 
Stabilitat erheblieh u. zwar gilt dies besonders fiir die ortho-Reihe. Obgleich die Ver- 
seifungsgeschwindigkeit speziell bei den o- u. p-Verbb. m it dem Gewieht des substitu-
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ierenden Halogenatoms zunimmt, laBt sieh doch nicht bchaupten, daB eine klare Be- 
ziekung bestehe, denn die Nitrogruppe hat eine geringerc Wrkg. ais das Chlor, obgleich 
N 0 2 schwerer ist ais Cl. — Dio Bestst. wurden bei 25° in  V2oo"n - alkoh. Lsg. ausgefuhrt. 
Zu 190 ccm einer Viwrn - alkoh. Lsg. des Halogenphenylsuccinimids wurden 10 ccm 
7 1 0 -n. alkoh. NaOH-Lsg. zugegeben u. in bestimmten Intervallen 20 ccm heraus- 
pipettiert u. auf Alkaligeh. titriert. Aus durchsclinittlich 8  aufeinandcrfolgenden 
Bestst. wurde der Durclischnittswert der Verseifungskonstante (Verseif.-K.onst.) er- 
m ittelt. —  Fiir N-Phenylsuccinimid wurde ein W ert von 0,0563 gefunden (G il b o d y  
u. S p r a n k l in g , Journ. chem. Soc., London 81  [1902]. 787, geben ais Mittelwert
0,0557 an). — o-Niirophe7iylsuccinimid, F. 156°, Verseif.-Konst. 0,4609. — m-Nitro- 
phenylsuccinimid, F . 175— 176°, Verseif.-Konst. 0,3319. — p-Nitrophenylsuccinimid, 
aus Bcrnsteinsaure u. p-Nitroanilin durch Zusammenschmelzen bei 180—-185° (Olbad), 
F. 205—208°, Verseif.-Konst. 0,1941. — o-Chlorphenylsuccinimid, C1 0 H 8 O2NCl, analog 
m it o-Chloranilin bei 175— 185°, Nadelchen aus verd. A., F. 75°, Verseif.-Konst. 0,4966.
— m-Chlorplienylsuccinimid, m it m-Chloranilin. Nadelchen aus W., F . 142°, Verseif.- 
Konst. 0,3426. —- p-Cldorphenylsuccinimid, m it p-Chloranilin, Nadelchen aus verd. 
A., F . 170°, Verseif.-Konst. 0,4381. — o-Bromplienylsuccinimid, m it o-Bromanilin, 
F . 91°, Verscif.-Konst. 0,5250. — m-Bromphenylsuccinimid, m it m-Bromanilin, Nadel
chen aus A., F. 118°, Verseif.-Konst. 0,4799. — p-Bromphenylsuccinimid, C1 0H 8 O2NBr, 
m it p-Bromanilin, Prismen aus A., F. 171°, Verseif.-Konst. 0,4426. — o-Jodphenyl- 
succinimid, Verseif.-Konst. 2,4838. — m-Jodphenylsuccinimid, Verseif.-Konst. 0,2393.
— p-Jodphenylsuecinimid, C1 0 H 8 O2N J, wurde infolge der leichtcn Zersetzlichkeit
aus der p-Jodphenylsuccinamidsaure (aus den Komponenten in  sd. Bzl., F. 153°) 
durch langes Erhitzen in  Bzl. liergestellt. Nadeln aus A., F. 8 6 °, schmilzt also niedrig 
wie auch die beiden Isomeren. Die Verseifung bot Anomalien. (Gazz. chim. Ita l. 57 
[1927]. 761—71.) B e h r l e .

Andrea Sanna und Enrico Macciotta, Darstellung der Mowlialogenphenylimide 
der Dichlormaleinsaure, Telrachlorbenisleinsdure, Dibro»ibernsteinsaure und dereń Mole- 
kiUstabilitat. N-p-Bromphenyl-a,(j-dibromsuccinimid, Cl0H 0 O2NBr3  (I), durch Erhitzen 

___  von p-Bromphenyldibromsuccinamidsiiure (F.
CHBr COs /  \ _  130°) m it Essigsaureanhydrid 20 Min. am
CHBr CO-^ 1  \ ___ /  1  RuckfluBkiihler. Krystalle aus Bzl., F. 155°,

unl. in  W., wl. in  li. A. — N-m-Bromphenyl-
a,,rl-dibronisiiccinimid, C1 0H 0 O2NBr3, analog aus m-Bromphenyldibromsuccinamidsaure 
(F. 125°). Nadelchen aus A., m it W , F. 74—75°, wl. in W. — N-o-Chlorphenyldichlor- 
maleinimid, C1 0H 4 O2NCl3, aus o-Chlorphenylsuccinimid m it PC13 bei 140°. Rhom- 
boedr. Krystalle aus Bzl., F . 120°, unl. in  W., wl. in  h. A. — N-o-Chlorphenyltetra- 
chlorsuccinimid, C1 0H 4 O2NCl5, aus der yorhergehenden Verb. m it PC16 bei 100°. Gelb- 
liche K rusten aus Bzl., F. 132—133°. — N-m-Chlorplienyldichlormaleinimid, aus m-Chlor- 
phenylsuccinimid m it PC15  bei 180°, aus Bzl. F . 172—173°. Daraus m it PC15  boi 150° 
N-rn-Chlorplienylietrachlor succinimid, aus Bzl. F . 185°. — N-p-CMorphenyldichlor- 
maleinimid, aus p-Chlorphenylsuccinimid m it PC16 bei 140°, Nadeln aus Bzl., F . 212°.
— N-p-Chlorplienyltetracldorsuccinimid, w ie oben  b e i 200°, gelblicho N ad elch en  au s
B zl., F . 205°. (G azz. ch im . I ta l .  5 7  [1927], 772—76.) B e i i r l e .

Andrea Sanna und Giovanna Repetto, Darstellung der Halogendiphenylsuccin- 
amide. Die Verbb. wurden durch Erhitzen von Bernsteinsaure m it Halogenanilin 
im  Olbad im Verhaltnjs 1: 2 dargestellt. — Bis-\o-cldorphenyl]-succinamid, C1 6H I4 0„- 
N 2C12=  [C1;C6H 4 -NH -C0-CH ,-]2, weiBe Nadeln aus A., F . 202° (Zers.), unl. in W., 
A., Bzl., 1. in  Sauren. — Bis-[m-cJilorplienyl\-succinamid, C1 6H 1 4 0 2N 2C12, Nadeln aus 
A., F. 232°. — Bis-[p-cMorphenyl]-succinamid, C1 6H ]4 0 2N 2C12, Nadeln, F. 246°, swl. 
in Aceton u. li. A. — Bis-[m-bromphenyl]-succinamid, ć 1 0 H 1 4 O2N 2Br2, leicht grau 
gefarbtc Krystalle, F . 222°. — Bis-[p-bromphe7iyl]-succinamid, C]6H 1 40 2N 2Br2, K ry
stalle, F. 271°. (Gazz. chim. Ital. 57 [1927]. 777—80. Sassari, Univ.) B e h r l e .

E. Wedekind und K .A .K latte , Ober die Aktwierung einer asymmetrischen 
Tertiarbase in Gestalt von Salzen mit optisch-al'liven Sauren. 54. Mitt. iiber das asym- 
metrische Stickstoffatom. (53. vgl. C. 1 9 2 5 . II . 1680.) Zwecks Lsg. der bei der Diskussion 
der Aktivicrung von Abkómmlingen des dreiwertigen N auftretenden Frage, ob auch 
nicht-ąuartare Salze aktivierbar sind, d. li. ob das an Stelle eines Alkylradikals vor- 
handene H-Atom des ąuartaren Salzcs wesentlich ist fiir das Bestehen von opt.-akt. 
Verbb. dieser Klasse, erwiesen sieh die d-Camphersulfonate u. d-Bromcarnpher-n-sidfonate 
des l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-athylmethylamino-5-pyrazolo7is fiir Spaltungsverss. wegea



1 9 2 8 .  I . D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 3 4 9

ihres guten Krystallisationsvermógens ais sehr geeignet. Infolgc der experimentellen 
Sehwierigkeiten zeigten die verschiedenen Versuchsreihen erheblichc Abweichungen der 
molekularen Drehwerte. Bei der fraktionierten Krystallisation des d-Camphersulfonats 
aus Essigester wurde in  einigen Versuchsreihen eine Reihe von Fraktioncn gewonnen, 
die das sieherste Anzeichen von eingetretener Spaltung zeigten, namlich einen deut- 
liehen Gang dor Molekulardrehungen in  wss. Lsg. Im  Falle des d-Camphersulfonats 
wurde z. B. eine wl. Spitzenfraktion von [M]d =  + 8 G,C° erhalten, die in  den nach- 
folgenden Fraktioncn iiber +63,4°, +59,6°, +50,2°, +36,1° auf +35,6° herunterging. 
Ahnlichcs zeigte sich beim d-jr-Bromcamphersulfonat, dessen schwerloslichste Fraktion I, 
[M]n =  +322,3°, auf [M ]d =  +270° in Fraktion IX  allmahlich herunterging. — 
Nach Abzug der bekannten Molekulardrehungen fiir das d-Camphersulfonsaureion bzw. 
fiir das d-Bromeampher-Ti-sulfonsaureion m it + 51° bzw. +273° verblicben also fiir 
das akt. Kation in  der Reihe des Camphersulfonates Molekulardrehungen von +35,6° 
bis —15,6° in  den aufiersten Fraktionen, u. in  der Reihe des Bromcamphersulfonats 
eine entsprechende Molekulardrehung yon + 49° in  Fraktion I. — In  einem oinzelnen, 
nicht reproduzierbaren Fali, einer Fraktion des Camphersulfonats, gelang dio Isolierung 
einer ScbluBfraktion m it einer Molekulardrehung von —202°, einer Zahl, dio zu einer 
Molekulardrehung von —253° fiir das akt. Kation fiihrt; diese Fraktion zeigte Ver- 
anderung der Drehung m it der Zeit, u. zwar zunachst ansteigend (—202°), u. dann 
fallend bis zur Drehung 0. — Stets reproduzierbar ist die Tatsache, daB Fraktioncn, 
die nach Abzug der Molekulardrehungen der Camphersulfonsauro ais linksdrehend 
fiir das Kation zu bezeichnen waren, oine zeitlicho Drchungsanderung in dem Sinne 
aufwiesen, daB die Drehung von (—) nach (+ )  oder in  anderen Fallen nach ( ± )  uber- 
geht, u. zwar erreichte sie im  ersten Falle einen Maximalwert von + 17° (fiir das Kation), 
wahrend im zweiten Falle die unm ittelbar beobachtete Molekulardrehung (+51°) die 
Drehung des Camphersulfonsaureions darstellt; man kann also in  diesen Fallen yon 
einer Racemisation des opt.-akt. N-haltigen Kations sprechen. Diese Umlagerungs- 
erscheinungen treten nur auf bei denjenigen Fraktionen, dereń Kation nach der Be
rechnung linksdrehend ist. Fraktionen m it rechtsdrohendem Kation zeigen zeitlich 
bestandige Drehwerte; sie sind auch bestandig gegen H-Ionen, sowie gegen Temp.- 
Erhohung. — Spaltungsyerss. m it dem l-Phenyl-2,3-dimelhyl-4-benzyldłhylamino- 
5-pyrazolon m it Hilfe des d-Camphersulfonats fiihrten zu einer Spitzenfraktion m it 
einer Molekulardrehung von [M ]d =  +75,6°, woraus sich eine Molekulardrehung fiir 
das N-haltige Kation von [M ]d =  + 24° berechnet. — Der Ersatz des C-akt. Anions 
durch einen inaktiven Saurerest, z. B. durch das Perchloration, gelang nicht, da das 
gewonnene Perchlorat sich ais inaktiv erwies. — Es is t also eine Aktivierung nicht 
ąuartarer Ajnmoniumsalze in  besonders giinstigen Fallen moglich; dam it ist nicht 
gesagt, daB 3-wertiger N  in  akt. Form erhalten wurde, die bisher iibliche Unterseheidung 
zwischen ąuartaren u. tertiaren Salzen in  bezug auf die A ktm erbarkeit ist aber nicht 
zutreffend. — Anscheinend stabilisiert die rechtsdrehende Saurekomponente den rechts- 
drehenden N, wahrend der linksdrehende N  infolge der entgegengesetzten Schrauben- 
richtung leicht der Racemisation verfallt.

V e r s u c h e .  l-Phenyl-2,3-dinuthyl-i-dthylmethylamino-5-pyrazolon, C1 4 HI9ON3, 
aus 4-Monomethylaminoantipyrin +  C2H5J  bei Siedetemp. u. 10°/oig. KOH; Krystalle 
aus Lg., F. 92°. — l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-methyldthylamino-5-pyrazolon-d-campher- 
sulfonat, C2 1II 3 A N 3 S, aus Camphersulfonsaure in  wenig w. Essigester +  Tertiarbase 
im Vakuum bei ca. 25°; Krystalle, aus Essigester, F . 142—143°. — l-Phenyl-2,3-di- 
methyl-4-athylmethylamino-5-pymzólon-d-bromcampher-7i-sulfonat, C^HjjOjN^BrS, aus 
der Tertiarbase in yerd. HC1 u. Behandlung des trocknen Hydrochlorids in  CH3OH 
m it d-bromcamphersulfonsaurem Ag, Eindampfen im Vakuum bei 25—30°; aus Essig
ester-Aceton, F. 187—188°. — Wurde aus Essigester +  Aceton fraktioniert krystalli
siert. — Perchlorat, aus A., F . 189—191°. — l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-benzylrmthyl- 
amiwS-pyrazolcm-d-camphersidfonat, C2aH 3 5 0 5 N 3 S, aus Essigester, F . 132—133°. — 
Die fraktionierte Krystallisation aus Essigester fiihrte zu 4 Fraktionen, die in  wss. 
Lsg. polarisiert, [M]D =  +75,6°, +61,5°, +52,1° u. +44,6° ergaben; nach Abzug der 
Molekulardrehung fiir das d-Camphersulfonsaureion ergibt sich fiir dic schwerlosliche 
Fraktion (I) ein [M]d von 24,4° fiir das akt. Kation. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60  [1927]. 
2325—34. Hann.-Miinden, Forstl. Hoehseh.) B u s c h .

E . M iyam ichi, tlber die Anhydrisierung des Palmitylglykokollesters. Wahrend 
K a r r e r  u . Mitarbeiter (C. 1 9 2 5 . I. 2228) die Anhydrisierung der Acylglykokollathyl- 
ester zu Osazolderiw. nur bei don niedrigeren Gliedern der Reihe (bis zum Capronyl-

X. 1. 23
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deriv.) erreichfc haben, ist Vf. die Anhydrisierung des Pal- 
T i  m !/k°kolIdthyleslers mittels P 2 0 6 in  sd. Chlf. ( 8  Stdn.)

C H •C-0-C*0C»H fi gelungen. Das so gewonnenc 2-n-JPentadecyl-5-dlhoxyoxazol, 
C2 0H 3 7 O2N (nebenst.), bildet Krystalle aus A., F. 32°, schwach 

alkal., ubelrieehend, 1. in A., A., Chlf. K p . 6 180—190° unter Zers. W ird von Sauren 
zum Ausgangsester hydrolysiert. Pikrat, gelbe Krystalle, F. 60°. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 1 9 2 7 . 116.) L in d e n b a u m .

E .M iyam ich i, Uber Pyrimidinringschlu/3 von acylierten Aminosdurederivaten. 
(Vgl. C. 19 2 7 . I .  1471.) LaBt man auf das nach P a u l y  u . W e i k  (B er. Dtsch. chem. 
Ges. 43. 661 [1910]) dargcstellto Benzoylasparaginsaure-a-athylester-p-amid, C0H 6 -CO- 
K II• CH(C02C2H 5)• CH2• CO • NH 2 ,PC15 in  Chlf. einwirken, so entsteht 2-Plienyl-6-oxo- 

n  „  r. , ,  tetrahydropyrimidin-4-carbonsduredthylester, C1 3 H 1 4

C6 H 5 'C = !N  CH • C0 2 C2 H 5 o 3 N 2 (riebenst.), Nadeln aus W ., F. 132°, 1. in  h.
NH-CO-CH W. (neutral), A., A., Chlf. Daraus m it ŃaOH die

freie Saure, Cn H 1 0 O3 N2, Nadeln aus W ., F. 159°,
1. in h. W ., A., Chlf., wl. in A. (Journ. pharmac. Soc. Japan 19 2 7 . 116—17.) Lb.

M ircea V . Ionescu, tlber das sogenannie Dimere des Crotonaldehyds. (Vorl. Mitt.) 
D er von D e l EPINE entdeekto u. nach I. formulierte sogen. dimere Crotonaldehyd wird 
in  etwas grofiercr Menge erhalten, wenn man — einer Beobachtung D e l e p i n Bs folgend
— vom Aldol ausgeht. I. kondcnsiert sich m it Dimethyldihydroresorcin zu einer Verb., 
welcher nrn' Formel II. zukommen kann. Denn dieselbe liiBt sich erstens zum Hydr- 
oxanthenderiv. I II . cyclisieren, u. zweitens konnen die Dimethyldihydroresorcinreste 
durch Biindonreste yerdrangt werden unter Bldg. yon IV. (ygl. dazu C. 19 2 7 . II. 69. 
71 u. friihere Arbeiten). Dio Bldg. yon II. ist beweisend fiir die CHO-Gruppo in  I.

I. CH2 .CH:C- CHO  t i  c h . c o  9 7 1 1 ' 1 0  c o .C I I
G H j• C H — O — Ó H • C H , (CH 3)2C < ^ . ^ > C H . C H . C H < ^  C H 2> C ( C h 3)2

n L  CH.CO ^ H u ° r o . r H  C6H 4C G& C H .C H .C H < 1 (J? 3 C 8 H 4

(CH8)jC<c h - _ c >C'CH-C<c _ c h 2>C(CH3)2! ii C,Hn O A
 /— ^ T i r  r \ n /—

OC<C0V CO IV‘ 0 C< ą H ? C 0

V e r s u c h c. Dimerer Crotonaldehyd (I.). Acetaldehyd mittels Na2 S 0 3  aldo- 
lisieren, ausathcrn, iith. Lsg. bis 70° abdest., Ruckstand unter RiickfluB 30 Min. auf 
135° erhitzen. Das Dimere kann aus den Fraktionen 104—150° (730 mm) isoliert 
werden. — Verb. C2iH^Os (II.). Lsg. von I. (Fraktion 104—106°) u. Dimcthyldihydro- 
resorcin in absol. A. m it etwas Pipcridin versetzen, nach 3 Tagen abkiiblen u. reiben, 
krystallin. Prod. m it W. auskochen. F. 190°, oni. in  W., 1. in  wss. Alkalien. Aus h. 
NaOC2H 5-Lsg. fallt das Na-Salz aus. E ntfarbt KM n04. — Verb. C2iH32Ot (III.). Aus
II. in sd. A. +  etwas Piperidin, in  sd. Eg. oder in k. Eg. +  konz. H ,S 0 4. Platten, 
nach Waschen m it A. oder Krystallisieren aus Bzl. F. 176°, oni. in Alkalien. — IV. 
entsteht aus II. u. Indandion in  sd. A. -{- etwas Piperidin. Eigelb, wl. Lsg. in sd. alkoh. 
Lauge indigblau. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 1  [1927]. 1314—18. Cluj, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Alexander Robertson und Robert Robinson, Eine Synthese von Pyrylium- 
salzen des Anthocyanidintyps. XIV. (X III. vgl. I r v in e  u . R o b in s o n , C. 1 9 2 8 . I. 
62.) Samtliche Anthocyanine, welche sich vom Cyanidinchlorid (3,5,7,3',4'-Pentoxy- 
flayyliumchlorid) ableiten, geben m it FeCl3  eine starko R k ., u. infolgedessen ist ein 
Haften des Zuckerrestes in den 3'- u. 4'-Stellungen sehr unwahrscheinlich. Andercr- 
seits ist bekannt, daB dio froie Hydrosylgruppierung (3,7,3',4'-) zu einer Alkalifarbrk. 
fiihrt, 'welcho prakt. der (3,5,7,3',4'-) Gruppierung gleichkommt, wahrend die (5,7,3',4')- 
Gruppierung einen anderen Effekt hervorruft. Die yorliegendo Arbeit beschiiftigt sich 
nun m it der Wrkg. der (3,5,3',4')-Gruppierung, dereń Kenntnis fiir die obige SchluB- 
folgerung yon W ert ist. Das Experiment zeigt, daB die Gruppierung in ihrer Wrkg. 
zwischen (3,7,3',4') u. (5,7,3',4') liegt o. sich bindende Schliisse aus den Farbrkk. nicht 
ziehen lassen. D er zu dor Synthese benotigte 2,6-Dioxybenzaldehyd bzw. seine D eriw . 
lieBen sich nicht durch Red. nach R o s e n m u n d  des 2,6-Dimethoxy-4-metJiylbenzoyl 
chlorids (I), bzw. durch Red. des Iminoclilorids des entsprechenden p-Toluidids nach 
SoNN gewinnen. Die Red. des Nitrils fiihrte zu dem gesuchten Aldehyd II, doch war 
die Ausbeute unbefriedigend. Es gelang aber durch Ga t t e r m a n n -Synthese, aus 
m-Xylorcin m-Xylorcylaldehyd (III) zu erhalten, der auf Grund seiner intensiy gelben
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Farbę eyentuell auch nach IV zu formulieren ist. Durch Kondensation m it co-4-Di- 
methoxyacetophenon oder co-Mcthoxyacetoveratron u. HCOOH entstanden die 
Flavylium$alze V u. VI. Dio Rkk. von V deuten an, daB das Pelargonin ein Pelargonidin- 
5-diglucosid u. Callistephin ein Pelargonidin-3-glucosid sind, obwohl die 7-Saecharid- 
konfiguration, wegen der problemat. Wrkg. der Methylgruppe, sich nicht vollkommen 
ausschlieBen laBt. Um ein Flavyliumsalz m it freien 3,5,3',4'-Hydroxylen zu erhalten, 
welches einem Cyanidin-7-glucosid naher verwandt ist, wurde das FIavonolrhamnetin 
(VII) zu Ilharnmtinidinchłorid (IX) reduziert. Eham netin wurde acetyliert u. mit Zn 
u. sd. Acetanhydrid nach H e r z ig  reduziert. Das Reaktionsprod. (wahrscheinlich VIII 
enthaltend) wurde m it wss.-alkoh. HCl verseift. Die Farbrkk. m it Alkali des Rhamne- 
tinidins liegen naher zum Cyanidin u. Cyanin, ais zum Mekocyanin. Vff. schlieBen 
hioraus, daB Mekocyanin, Chrysantenin, Asterin, Idaein, Keracyanin u. Prunicyanin 
Cyanidin-3-saechaiide sind. Fiir das Cyanin spricht die Wahrscheinliehkeit fiir ein 
Cyanidin-5-diglucosid.

CH.3
CH1IIX|CH3 -  CH1 

c h 3o' * ^ J o c h 3 h % > h  ^
CHO ÓH(OH)

^ o h

WU
HO

0   OOC-CH,

oh-o0 3 ^ t< = > ooc-ch-
CH3 .COO CH(OOC-CH3)

V e r  s u c h e. Aus p-orsellinsaurem Ag u. CH3J  der Methylester, aus PAe., F . 93 
bis 94°, Athylester, F. 62°, m it Dimethylsulfat p-Orsellinsauremethylesterdimeihylather,
F. 8 6 °, freie Saure, F . 180—182° (Zers.). Aus p-Oreylaldohyd m it Dimethylsulfat
2.4-Dimethoxy-6-methylbenzaldehyd (Orcylaldehyddimethylather), aus PAe., F. 64—65°. 
PC15  u. p-Orsellinsauremethylather geben in CC14  2,G-Dimelhoxy-4-me(hylbenzoylchlorid
(I), F. 84—85°. p-Toluidid, C1 7 H 1 9 0 3 N, aus Bzl. u. PAe., F. 168—169°. Hieraus in  
Bzl. m it PCI5 das IminocMorid. Aus 2,6-Dimethoxy-4-methylbonzoylchlorid u. NH 3  

in Bzl. 2,6-Dimethoxy-4-methylbenzamid, ClnH 1 3 0 3 N, aus Bzl., F . 199°, u. hieraus m it 
Thionylehlorid das Nilril, C1 0H n O2N, aus Bzl.-PAe., F. 138—139°. Aus dem N itril in 
Chlf. m it einer ath . Lsg. von SnCl2 u. HCl 2,6-Dirnełhoxy-4-methylbtnzaldehyd, CioPiaOs
(II), aus PAe., F. 90—91°, p-Nilrophenylhydrazon. 4-Nitro-6-oxy-m-xylol gibt diazotiert 
u. verkocht m-Xylorcin u. dieses m it HCN u. HCl in A. ii ber das Aldiminhydrochlorid 
m-Xylorcylaldehyd, C9H 1 0 O3  (III), aus 40% A., F. 155— 156°. Aus Salicylaldehyd u. 
co-4-Dimethoxyacetophenon in A. m it HCl 3,4'-Dimethoxyflavyliumchlorid, C1 7 H 1 5 0 3 C1, 
aus 8 %  HCl rotę Nadeln m it 2 H 2 0 , Ferrichlorid, F. 151—152°. Mit H J  in Phenol 
entmethyliert 3,4'-Dioxyflavyliumchlorid, CI5H n 0 3 CJ, aus 5— 6 %  HCl roto Platten 
m it goldenem Reflex, enthalt 5 H 2 0 , Jodid. m-Xyoreylaldehyd u. co-4-Dimethoxy-, 
acetophenon kondensieren sich in HCOOH-HCl z u  5-Oxy-3,4'-dimethoxy-6,8-dimethył- 
flavyliumćhlorid, CI9H 1 9 0 4 C1, aus 8 %  HCl dunkelbraune, verfilzte Nadeln m it 1  H 2 0 . 
Ferrichlorid, aus Eg., F. 211—212°. Durch Entmethylierung hieraus 3,5,4'-Triozy-
6.5-dimethylflavylivmchlorid, C1 7H 1 5 0 4 C1 (V), aus 8 %  HCl glitzemde violette Nadeln 
Wie oben aus m-Xyloreylaldehyd u. co-Methoxyacetoveratron 5-Oxy-3,3‘,4'-trimethozy-

23*
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6,8-dimethylflavyliumchlorid, rote vorfilzte Nadeln, Ferrichlorid, C2 0H 2 3 O6Cl4Ee, aus 
Eg. rotbraune rhomb. P latten vom E. 200—203°. Hieraus m it HJ-Phenol 3,5,3',4’- 
Tetroxij-G,8-dimethylflavylńim chlor id, C1 7 H 1 6 0 6C1 (VI), dunkelrote Nadeln m it 1 H 2 0 , 
Jodid. Reines Rhamnetin liefert m it K-Acetat u. Acetanhydrid 2—3 Min. aufgekooht, 
mit Zn-Staub versetzt u. das Reaktionsprod. m it wss.-alkoh. HC1 verkoeht Rhamne- 
łinidinchlorid, C1 6H I3 0 6 C1 (IX), aus wss.-alkoh. HC1 gelbroto Prismen mit 2 H 2 0 , m it 
Na2C0 3  entstehen blauo Lsgg., blauer ais Mekocyanin u. roter ais Cyanidin, Cyanin 
oder Eisetinidin; dicke Schichton sind rotriolett. Mit EeCI3  in alkoh. Lsg. eine blaue, 
in  wss. Lsg. eine violette Earbrk. (Journ. chem. Soc., London 19 2 7 . 2196—2206. 
Manchester, Univ.) T a u b e .

S. M. Mc E lvain , Pipęri dinderivate. IV. Substituierte Piperidinalkylbenzoale und 
p-Aminobenzoate. (III. vgl. C. 1 9 2 7 . II. 420.) Die Benzoate wurden durch Konden- 
sation von substituierten Piperidinen m it Chloralkylbenzoaten gewonnen. Die p-Amino- 
bcnzoate stellt der Vf. durch Itondensation von Piperidin m it Trimethylenchlorhydrin, 
Acylieren des gebildeten Piperidinopropylalkohols m it j>-Nitrobenzoylchlorid u. katalyt. 
Red. des Prod. her:
3  CH3  CH3 CH3

g ’,CH—CH 2 ___CH—CH, ÓH—CH 2

[2 i n 2 ŃH +  Cl(CH,)sOCOC6 H 5  ~  v  Ó h 2 NH-HCl +  ĆHS Ń—(CH,)3 OCOC6 H 5

Ć H j- c i i j  Ó hs-Ć H j c h s- 6 h 2

CH3 -CH—CH, ____
C1(CHj)3OH CH, Ń—(CH2)3OH c i c o /  \ n o s

>------ -----------------y  Ó h .-Ó h .2
CHjCH— CHj jj  CH3- C H -C I I 2 H  ____

ÓH, Ń — ( C H ,) ,0 C 0 /  N n O. Rod-, Óh 2 Ń — (C H A O C O / > N H ,
i x____ /  i i— \ ____/

CH2—C H , u  CHS—CH , 01
Bei diesen Verss. konnte ein deutliclier Unterschied in  der Rk.-Fahigkeit von 2- u.
3-substituierten Piperidinen festgestellt werden. 3-Methyl- u. 3-Carbdthoxypiperidin 
reagierten prakt. vollstandig m it y-Chlorpropylbenzoat, wenn sie 20—30 Min. auf 
100° erhitzt wurden. Unter denselben Bedingungen tra t zwischen 2-Methyl- oder 
2-Propylpiperidin m it dem Chlorester kaum eine Rk. ein. H icr muBte 1 —3 Stdn. 
auf 125— 150° erhitzt werden.

V e r s u c h e .  Benzoe-saKre-y-piperidino-n-propylesterhydrochlorid, E. 186— 188°.
— Benzocsaure-y-\2-methylpiperidino]-n-propylesterhydrochlorid, E. 167—169°. — Ben- 
zoesaure-y-[2-n-propylpiperidino]-7i-propylesterhydrochlorid, E. 184—186°. — Benzoe- 
sdure-y- [3-methylpiperidino]-n-propylestcrhydrochlorid, E. 178—180°. — Benzoesdure- 
P-[2-methylpiperidino]-athylesterhydrochlorid, E. 134—136°. — Benzoesaure-y-[3-carb- 
athoxypiperidino]-n-propylesterhydrochlorid, E. 161—163°. — p-Nilrobenzoesdure-y- 
piperidino-n-propyleslerhydroćhlorid, E. 201—203°. — p-Nitrobenzoesaure-y-[3-methyl- 
piperidino]-n-propylesterhydrochlorid, E. 190—-192°. — p-Nilrobenzoesaure-y-[3-carb- 
dthoxypiperidino]-n-propylesterhydrochlorid, E. 177—179°. — p-Aminóbenzoesaure-y- 
piperidino-n-propylesUrhydrochlorid, E. 214—216°. — p-Aminobenzoesdure-y-[3-methyl- 
piperidino]-n-propylesterhydrochlorid, E. 158— 160°. — p-Aminobenzoesaure-y-[3-carb- 
athoxypiperidi7io]-n-propylesterhydrochlond, E. 113— 115°. — Dio anasthet. Wrkg. 
dieser Verbb. wurde durch die Dauer der Anasthcsie einer 2%ig. Lsg. auf die Kaninchen- 
hornhaut bestimmt. Es ergab sich, daB die alkylsubstituierten Piperidinverbb. mit 
3 Methylengruppen zwischen dem N  u. der Benzoylgruppe ais Anasthetika wirken, 
wahrend die entsprechenden unsubstituierten u. earbathoxysubstituierten Piperidin- 
deriw . nicht wirksam sind. Die Toxizitat der Verbb. wurde durch subcutane In- 
jektion an weiBen Mausen u. intravenose Injektion an weiBen R atten  bestimmt. 
Im  allgemeinen waren die substituierten Piperidinderiw . weniger tox. ais die ent
sprechenden unsubstituierten Verbb. (Journ. Amer. chem, Soc. 4 9  [1927]. 2835 
bis 2840.) K i n d s c h e r .

J .  R . Taylor und S . M . M c E l v a i n ,  Piperidinderivate. V. Die DarsleUung und 
Reduktion gewisser phenylsubstituierter 3-Carbdthoxy-4-piperidone. l-Cyclohexyl- und 
l-Phenyldthyl-3-carbdthoxy-4-piperidyl-p-aminobenzoat. (IV. vgl. vorst. Ref.) Zur
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Darst. von 1-Aryl- u. 1-Arylalkylpiperidinyerbb. stellten die Vff. zunachst die ent- 
sprechenden Piperidone ber:

u. reduzierten letztere Verbb. katalyt. m it A d a m s  Pt-Oxyd-Pt-Schwarz. Hierbei 
ergab sieh, daB 15— 20 Stdn. erforderlich waren, um die Ketongruppe soweit zu redu- 
zieren, daB keine la rb u n g  m it EeCl3  auftrat. W eiterhin war hierfiir im allgemeinen 
ein t)berschuB von 10—20% an Wasserstoff notwendig. Das 1-Phenylderiv. absor- 
bierte in  den ersten 3 Stdn. der Red. ca. 50% der theoret. Menge Wasserstoff, die zur 
Red. der Ketongruppe u. des Bzl.-Rings erforderlich war. Nach dieser anfanglichen 
raschen Absorption fiel dieses etwas ab, die Red. war aber nach 12—15 Stdn. voll- 
standig. In  welcher Reihenfolge die Ketongruppe u. der Bzl.-Ring reduziert werden, 
ist schwer zu entscheiden. Entweder werden sie gleichzeitig reduziert oder der Ring 
w ird eher reduziert ais die Ketongruppe. Das Red.-Prod. war l-Cyclohexyl-3-carb- 
dtlioxy-4-oxypiperidin. Bei der Red. des 1-Benzylpiperidins tra t anfanglich keine 
besonders rasche Absorption des Wasserstoffs auf, so daB der Ring u. die Ketongruppe 
gleichzeitig reduziert zu werden scheinen. Die Red. zum negativen FeCl3-Test tra t 
in  ca. 24 Stdn. ein u. erforderto 65— 75% der theoret. Menge H. Aus dem Red.- 
Prod. konnten keine krystallinen Verbb. isoliert werden. Im  Falle des 1-Phenyl- 
athyl-3-carbathoxy-4-piperidons wurde der negatiye Test fiir Ketone nach 10—12 Stdn. 
erreicht u. es waren etwa 20% WasserstoffiiberschuB fiir die Red. der Ketongruppe 
absorbiert. Dann wurde aber kein Wasserstoff mehr aufgenommen. Eine Red. des 
aromat. Kerns tra t bei dieser Verb. nicht in  bemerkenswertem Umfange ein. Die Red.- 
Prodd. der Piperidone wurden m it p-Nitrobenzoylchlorid acyliert u. diese Verbb. 
zu den p-Aminobenzoaten katalyt. reduziert.

V e r s u c h c .  fi-Carbd(hoxydlhylplienylamin, Cn H ]5 0 2N (I). Darst. aus p-Brcnn- 
propionsdureatliylesłer u. Anilin. Ausbeute 72—75%. K p . 2 133—135°; nn2 0  =  1,531 5; 
d2°20 =  1,0709. Hydrochlorid, E. 98—99°. — (3-Carbathoxyathylbenzylamin, C]2H 1 7 0 2N (II). 
Analog yorst. Verb. (-)-Ag2 0). Ausbeute 60—65%. K p . 2 132—134°; no2 0  =  1,50 59; 
d202o =  1,9126. Hydrochlorid, E. 147— 149°. — p-CarbdtJioxydthylphenylathylamin, 
C1 3 H ]0 O2Ń (III). Analog vorst. Verb. Ausbeute 62—65%. K p . 2 145—147°; nn2 0  =
1,5040; d2 0 2 0 =  1,0098. Hydrochlorid, F. 161—163°. — P,p'-Dicarbathoxydidthylphenyl- 
amin, C1 6H 2 3 0 4 N. Aus /i-Brompropionsaurcathylester u. I. K p.2182—184°; n»2° = l ,5176; 
d2 0 2 0 =  1,0948. — f),fi'-DicarbuthoxydiaihyIbenzylamin, C1 7H 2 50 4N. Aus II analog 
vorst. Verb. (-j-A g 2 0). Ausbeute 62—65%. K p . 2 181— 182°; nD20=  1,49 42; (£ 2 0 2 0 =
1,0598. — p,(j-DicarbathozydiathylphcnyIathyIamin. Aus III analog vorst. Yerb. Aus
beute 50—52%. K p . 2 190—193°; nD2° =  1,4990; d2 ° 20 =  1,0454. — l-Phenyl-3-carb- 
aihoxy-4-piperidonhydrochlorid, C1 4 H 1 8 0 3NC1. Ausbeute 70%. E. 144—145°. — 1-Ben- 
zyl-3-carbdłhoxy-4-piperidonhydrochlorid, Cł6H 2 0O3 NCl. Ausbeute 50% ; E. 170—172°.
— l-Phenyldlbyl-3-carbdthoxy-4-piperidonliydrochlorid, C1 0H 2 2O3 NCl. Ausbeute 40%.
E. 165—167°. — p-Nilrobenzoesaure-l-cyclohexyl-3-carbdłhoxy-4-piperidylesterhydro-
chlorid, C2 1H 2 90 6N 2C1. Dureh Acylieren des Red.-Prod. des 1-Phenylpiperidons. F. 188 
bis 190°. — p-Nitrobenzoesaure-l-phenyldthyl-3-carbathoxy-4-piperidyU$lerhydrochlorid, 
C2 3H !7 0 6N 2C1. Darst. analog vorst. Verb. F. 195— 197°. — p-Aminóbenzoesaure- 
l-cyclohexyl-3-carbdłhoxy-4-piperidylesterdihydrochlorid, C2 1H 3 2 0 4 N 2C12. Dureh katalyt. 
Red. der entsprechendcn Nitroverb. F . 220—222°. — p-Aminobenzoesaure-l-phenyl- 
alhyl-3-carbdlhoxy-4-piperidylesterdihydrochlorid, C2 3H 3 0 O4N 2Cl2. Darst. analog yorst. 
Verb. F . 215—218°. — Die anasthet. Wrkg. m it 1%  ig. l ig .  (pn 5) u. die Toxozitat 
der p-Aminobenzoate wurde in  der friiher beschriebenen Weise gepriift. Es ergab sieh, 
daB das l-Cyclohexylderiv. etwas wirksamer, das 1-Phenylathylderiy. iiber 2 X wirk- 
samer ais Coeain ist. Die Toxizitat des l-Cyelohexylderiv. ist etwas groBer, diejenige 
des 1-Phenylathylderiv. etwa %  derjenigen des Cocains. (Journ. Amer. chem. Soc. 
49 [1927]. 2862—-69. Madison, Wisconsin, Univ.) KiNDSCHEE. ^

T. Ukai, Uber Chinolinąuecksilberi-erbindungen. I. E rh itzt man uberschiissiges 
Chinolin m it Hg(II)-Acetat 5 Stdn. auf 150—160°, so entsteht beim Abkiihlen ein 
Nd. (A). F iltra t liefert nach Zusatz von A. bei langerem Stehen amorphen Boden- 
korper (B ) u. an den Wanden kugelige Aggregate (O). F iltra t davon gibt nach Yer- 
jagung des A., Zusatz yon NaCl u. Entfem ung des C hinolinsmit Wasserdampf amorphes 
Prod. (D). — A  bildet sieh unter 140° nicht, bei 170— 195° in gróBerer Menge, ist meist

CH3 —CHs—COOCsH 6 c h 2 —c h c o o c , h 5

R -Ń  ĆO 
CH2 —CH,
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unl. u. schm. niolit bei 260°. Stimmt nach Waschen m it A. auf C0HbN(HgO ■ CO ■ CII,)2. 
Liefert m it Br ein Prod. von F. ca. 60°. — B  is t m it A  ident. —- C bildet Schuppen 
aus W., F. 222°, von der Zus. CBHeN(IIgO-CO-CH^). Gibt m it HC1 krystallin. Pulver 
von F. 268—270°, wahrscheinlich C9HSN  ■ IlgGl u. isomer m it i) . — I)  erhiilt man am 
besten aus 74 g Chinolin u. 43 g Hg(II)-Acetat boi 150—160° ( 6  Stdn.). Ausbeute 11 g. 
Nadeln aus Bzl., F. 179°. Stimmt auf CgH6N ■ HgCl. Liefert m it Br S-Bromchinolin 
(Kp. 302°). Dieses wurde wegen geringer Abweichungen von den Literaturangaben 
nach S k r a u p  synthetisiert. Hydroćhlorid, C9H„NBr,HCl -f- 2 H 2 0 , F . 79—80°, wasser- 
frei 170°. Chloroplalinat, (C9H 7 NBr)2PtCl(i +  2 H 2 0 , rotgelbe Krystalle, F. 230° (Zers.). 
Chloroaurat, wasserfrei, F . 241—242°, zers. Bichromat, orangerot, krystallin., F. 159 
bis 160°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 1 9 2 7 . 119— 20.) L in d e n b a u m .

Satyendra Nath Chakravarti, Robert Downs Haworth und William Henry 
Perkin jr., Synłhetische Ver suche, in  der Isochinolinreihe. VII. Eine Syntlm e von
3.11-Dimetlioxyprotoberberiniumsalzen. (VI. vgl. C. 19 2 6 . I. 2797.) Die Synthese des
3.11-Dimethoxyletrahydroprotóbeńierins (I) gelingt auf folgendem Wege: /?,m-Methoxy- 
phenylathylamin kondensiert sich m it m-Methoxyphenylessigsauro zu m-Meihoxy- 
,phenylaceto-P,m-methoxyphenylatliylamid (H) u. dieses gibt m it POCl3  eine Base, wahr- 
soheinlieh 6-Methoxy-l-(3'-methoxybenzyl)3,4-dihydroisochinolin (III), welclie sich m it 
Zn-H 2 SO, zu 6-Methoxy-l-(3'-methoxybenzyl)-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin (IV) redu- 
zieren laBt. Der RingsehluB laBt sich durch Umsetzung des Formylderiy. m it P0C13  

erreiehen, es resultiert 3,11 -Dimcthoxydihydroprotoberberin (V). Die Annahme, daB 
bei den Ringschliissen n  — >- III u. IV — >- V diese in  p-Stellung zu den Methoxy- 
gruppen stattfinden, ermangelt zur Zeit noch eines strengen Beweises. V laBt sich 
m it Źn-IT,SOj zu I reduzieren; I entsteht auch aus IV m it Formaldehyd. Die Oxydation 
von I mit J 2 in  alkoh. lag . liefert 3,ll-Diimthnxyprotoberberiniurnjodid (VI), welches 
m it KOH zersetzt 3,ll-Dimethoxyoxyprotóberberin (VII) neben V gibt. 3,ll-Dimethoxy- 
ietrahydrcyprotoberberinjodmełhylał existiert in  einer a- u. einer /3-Form, ebenso die 
Ghlormethylate. Ersteres gibt mit alkoh. KOH Anliydromcthyl-3,ll-dimethoxytetra- 
hydroprotoberberin B  (VLII), welches auch durch Umsetzen des Jodmethylates m it 
AgaO zu dem Methylhydroxyd u. Verdampfen der wss. Lsg. unter stark  vermindertem 
Druck entsteht.

~ 'vOCH,

r ^ ^ o c H ,

c h 2

^ ^ o c i-l

CHaO,

X
r " ^ o c H 3

C H .O ^
CH

VII
N

r^NoCH,

CH,

^ .O C H ,
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Y e r s u c h e .  m-Methoxybenzaldehyd liefert m it Malonsaure in  Pyridin-Piperidin 
erhitzt m-Methoxyzimtsaure, diese reduziert ^,m-Methoxyphenylpropionsaure u. weiter 
nach H e l f e r  (C. 1924. II . 2481) /?,m-Methoxyphenylathylamin. Dieses liefert m it 
m-Methoxyphenylessigsaure (nach einem modifizierten Verf. von PsC H O RR , L lE B IG s 
Ann. 391. 41; C. 1912. II. 1278 hergestellt; m-Melhoxijphenylbrenzlraubensuure, C1 0 II 1 0 0 4, 
aus Eg. F. 150°) 3 Stdn. auf 180° erhitzt m-Methoxyphenylaceto-(3,m-methoxyphenyl- 
athylamid (II), nicht krystallisierendes Ol. Hieraus durch 2-std. Erhitzen m it POCl3  

auf dem Wasserbad 6-Methoxy-l-(3'-methoxybenzyl)-3,4-dihydroisochinolin (HI), Pikrat, 
C2 4H 2 2 0 9N4, aus E g . F. 155°. Aus H I durch Red. m it Zn-H 2 S 0 4  6-Methoxy-l-{3'-meth- 
oxybenzyl)-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin (IV), Hydrochlorid, C,8H 2 20 2NC1, aus HC1
E. 192° (Źers.), Sidfat, Pikrat, C2 4H 2 40 9N, aus Eg. E. 148°. IV gibt in benzol. L sg . 
m it HCÓOH behandelt ein N-Formylderiv. u. dieses in  Toluol m it POCl3  zum Sieden 
erhitzt 3,ll-Dirmłhoxydihydro/protoberberin, C1 8H 1 90 2N (V), aus A. oder Bzl. E. 130°, 
wl. in  A., 11. in  Chlf. u. Bzl., Hydrochlorid, aus HC1 m it 4 H 2 0 , Hydrojodid, Pikrat, 
aus Eg. E . 232°. Aus V durch Red. m it Zn-H 2 S 0 4 3,ll-Dirmthoxytetrahydroproto- 
he.rbe.rin, C1 9H 2 1 0 2N (I), aus A. oder Bzl. gekerbte Prismen vom P. 111°, U. in  Chlf., 
Methylalkohol u. A., Hydrochlorid, Rosetten, E. 199°, Hydrojodid, E. 205°, Pikrat, 
aus Eg. oder A. gellje Nad ein vom P. 139—140° (Zers.). I  gibt in A. m it J 2 bei G gw . 
von Na-Acetat oxydiert 3,ll-Dimelhoxyprotoberberiniumpcrjodid, m it S 0 2 das Jodid, 
C,9H 1 8 0 2N J  (VI), aus W. hellgelbe Nadeln vom E. 242°, Ghlorid, aus verd. HC1 mit 
3 H 20  P . 200° (Zers.), Pikrat, aus Eg. langegelbe Nadeln P. 238°. Aus dem Chlorid mit 
sd. wss. KOH 3,ll-JDimethoxyoxyprotoberberin, C19H 1 7 0 3N (VII), aus verd. Eg. farblose 
Nadeln vom E. 143°. Aus I u. CH3J  das 3,ll-l)imethoxytetrahydroproloberbej in-fl-jod- 
methylat, C2 0H 2 4 O2N J, aus W. farblose Prismen vom P. 245° (Zers.) u. das a-Jod- 
methylat, aus W. P. 224° (Zers.). Aus den Jodm ethylaten m it AgCl das fi-Chlormethylat, 
C2 0H 2 4O2NCl aus A.-A. P. 245° (Zers.) u. das a -Chlormethylat, nicht krystallisierendes
Ol. Das Gemiseh der Chlormethylate liefert m it 25% methylalkohol. KOH 2 Stdn. 
zum Sieden erhitzt AnJiydromethyl-3,ll-diinethoxytetrahydroprotoberberin_B (VIII) nicht 
krystallisierendes Ol. Hydrochlorid, C2 0H 2 4 O2NCl, aus W. kleine Nadeln vom P. 236° 
(Zers.); m it Bonzopersauro konnte keine krystallin. Verb. isoliert werden. Wird die 
Zers. der Chlor- oder Jodm ethylate m it Silberhydroxyd yorgenommen, so entsteht 
neben VIII 3,11-Dimethoxyteirahydro,protoberberinmethylearbonat, C j^^ O jN , P. 216°. 
(Journ. chem. Soc., London 1927. 2265—74.) ŝ T a t j b e .

Satyendra Nath Chakravarti, Robert Downs Haworth und William Henry 
Perkin j r Synthetische Versnche in  der Isochinolinreihe. VIH. Eine Synthese von 
Protóberberiniumsalzen. (VII. vgl. vorst. Ref.) Phenylaceto-/J-phenylathylamid, aus 
Phenylessigsaure u. /5-Phenylathylamin, wurde m it P 2 0 5  in  l-Benzyl-3,4-dihydroiso- 
ehinolin ubergefiihrt u. dieses m it Zn-H 2 S 0 4 zu l-Benzyl-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin 
(Ifl) reduziert. Der ttbergang von dieser Verb. zu I  war m it groBen Schwierigkeiten 
verbunden, offenbar hatten  in  fruheren, ahnlichen Pallen (vgl. T e tra h y d ro -y -b e rb e r in  II) 
die Methylendioxy- bzw. Methoxygruppen diese Ringschliisse wesentlioh erleichtert. 
U nter bestimmten Bedingungen gab das N-Formylderiv. m it POCl3  in  10% Ausbeute 
Dihydroprotoberberin (IV) u. dieses konnte m it Zn-HCl zu Tetrahydroprotoberberin (I) 
reduziert werden. Durch Oxydation von I  in  alkoh. Lsg. m it J 2 konnte Protóberberinium-

O— iCH,
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jodid gewonnen werden, welches 
mit AgCl das Chlorid V lieferte. 
Die fiir das analoge Berbcrinium- 
chlorid charakterist. gelbe Farbę 
war bei V ganz bedeutend abge- 
schwacht. KOH reagierte wie iib- 

I I , ( f  j  ''CH„ CH, 0 1 1 2  lich unter Bldg. yon Oxyproto-
berberin (VI). Das aus der Base 

m it CH3J  leicht zugangliche Tetrahydroprotoberberinjodmethylat (VII) liefi sieh glatt 
in  die a- u. ^-Formen spalten u. gab m it alkoh. KOH Anhydromethylletrahydroprolo- 
berberin (VIII).

V e r s u c h e .  Phenylaceto-/?-phenylathylamid bildet in  Xylol gel. u. m it P 2 0 5  

15 M n . gekocht l-Benzyl-3,4-dihydroisochinolin, nicht krystallisierendes Ol, Sulfał, 
C19H j5N, H 2 S 04, F. 216°. Durch Red. m it Zn-H„S04 l-Benzyl-l,2,3,4-tetrahydroiso- 
chinolin (III), Sulfał, (Cj6H 1 7N)2H 2 S04, 5 H 2 0 , F. 191° (Zers.): III gibt m it HCOOH 
3 Stdn. im Olbad auf 200—205° erhitzt u. das Reaktionsprod. in  Toluol m it POCl3  

l 1/, Stdn. gekocht, m it PAc. gefallt u. m it Zn-HCl reduziert Tełrahydroprołoberberin, 
C1 7 H],N (I), aus A. F. 85°, 11. in organ. Lósungsmm., Hydroclilońd, C1 7H ]SNC1, F. 232°, 
Hydrojodid, Pikrat, F. 151°. I II  liefert in  sd. A. m it J  bei Ggw. von Na-Acetat ein 
Perjodid u. dieses m it S 0 2 Protoberberiniumjodid, C1 7H 1 4N J, F. 232° (Zers.), u. m it 
AgCl das Chlorid (V), aus W. Nadeln m it 4 H 2 0 , Pikrat, aus Eg., F. 192—193°. Aus 
Protoberberiniumchlorid u. wss. KOH auf dem Wasserbad Oxyprotoberberin, Ci7 H 13ON 
(VI), aus Eg. m it wenig W. gefallt, Nadeln vom F. 102°. I  gibt mii; CH3J  erhitzt Telra- 
hydroprotoberberin-fl-jodmethylał, C1 SH 20N J  (VII), aus W., F. 230— 232° (Zers.), u. 
a-Jodmethylat, aus A., F. 212°. Das durch AgCl zugangliche Chlormethylat scheidet 
sieh aus W. ais Sirup ab. VII bildet m it 10% methylalkoh. KOH 3 Stdn. erhitzt An- 
hydrometfiyltetrahydroprotoberberin ("STII), Hydrochlorid, CiSH 2 0NCl, aus W. kleine 
Prismen vom F. 234—235° (Zers.). Dieselbe Base entsteht bei der Behandlung des 
Jodmethylats m it Ag2 0 , ais Nebenprod. bildet sieh das Methylhydroxyd yon I. •( Journ. 
chem. Soc., London 1 9 2 7 . 2275—81. Oxford, D y s o n  P e r r in s  Lab. u. Newcastle 
Univ.) T a u b e .

Robert Downs Haworth, 5,6-Diniethoxy-2-methyl-l,2,3,4-ielrahydroisochinolin und 
einige Derivate. (Vgl. vorst. Ref.) Die yorliegende Arbeit wurde unternommen, um 
festzustellen, ob die Einfuhrung einer Nitrogruppe in den Benzolkern eines 2-Methyl- 
1,2,3,4-tetrahydroisochinolinderiy. die 1-Methylengruppe stark aktiviert. Zu diesem 
Zwecke muBte die Synthese des 8-Nilro-5,6-dimethoxy-2-methyl-l,2,3,4-lelrahydroiso- 
chinolins (I) durchgefiihrt werden. 2,3-Dimethoxyzimtsaure gab m it Na-Amalgam 
reduziert /?-2,3-Dimcthoxyphenylpropionsaure, dereń Am id  m it NaOCl behandelt, 
f}-2,3-Dimethoxyphenylaihylamin gab. Das N-Formylderiv. hieryon lieferte m it POCl3

5.6-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin, dessen Jodmethylat II sieh m it Zn-H2 S 0 4 zu
5.6-DiTM.thoxy-2-rnethyl-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin (IH) reduzieren liefi. Die Nitrie
rung in Eg. fuhrtc schliefilich zu I, jedoch kondensierte sieh die Nitroverb. nicht m it 
Piperonal oder Veratrumaldehyd bei Ggw. von Piperidin oder methylalkoh. KOH, 
eine Aktivierung der Methylengruppe fand also nicht sta tt. Ferner wurde 6'-Brom-

CH30  CH. CHaO CII2 CH30  CHj
CH30iO , ' / \ ,C H 2 • C I L O /^ ^ ^ C I L  CH,0,<T>r^'Vv,CHs

m _  ' S r5IL CH CII,
CH30  CH, CH30  CHs CH30  CH 2

CH,O0 3 H' CH-°£C£ " W

NCHS

C CO
ÓH.

Br,
!0

O— -CH,
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5,6-dimethoxy-3',4'-mełhylendioxy-l-benzyl-3,4-dihydroisochinolin (IV) aus 3',4'-Methy- 
lendioxy-6'-broniphcnylacelo-P-2,3-dimethoxyphenyiathylamid (V) hergestellt; dio Verb. 
wird durch Luftsauerstoff zu 6'-Brom-5,6-dimethoxy-3',4'-methylendioxy-l-benzoyl-3,4- 
dihydroisochinolin (VI) oxydiert.

V e r s u o h e .  Aus /?-2,3-Dimcthoxyphenylpropionsaurc m it Thionylchlorid u. 
Eintragen des Chlorids in  Ammoniak das Amid, Cu H j6 0 3 N, aus Bzl., F . 99—100°. 
Das Amid gibt, m it wss. NaOCl geschiittelt, [}-2,3-Dimethoxyphenylathylamin, 
CioHjsOjN, K p . 7 0  190°, Hydrochlorid, Pikrat, aus A., F. 174—176°. Das Amin gibt 
m it HCOOH cin N-Formy lderiv. u. dieses reagiert m it POCl3  in  Toluol zu 5,6-Dimethoxy- 
3,4-dihydroisochinolin, nicht krystallisierendes Ol, Jodmethylat, Ci2H 1 8 0 2N J  (EL), aus 
Methylalkohol m it A. gefiillt, F. 174— 175°. Die Red. von II in  yerd. H 2 SO, m it Zn 
gibt 5,6-Dimethoxy-2-methyl-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin (HI), nicht krystallisierendes 
Ol, Hydrochlorid, Hydrojodid, CJ2H ]8 0 2N J, aus A. Nadeln vom F. 201° (Zers.). Die 
Tetrahydrobase gibt, in  Eg. m it H N 0 3  bei Ggw. von Harnstoff n itriert, 8-Nitro-5,6- 
dimethoxy-2-methyl-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin, C1 2 H 1 6 0 4N 2 (I), aus yerd. Methylalkohol 
farblose Prismen vom F. 104— 105°. Aąuimolekulare Mengen yon /?-2,3-Dimethoxy- 
phenylatliylamin u. 6 -Bromhomopiperonylsaure geben l 1/ ,  Stde. auf 180° erhitzt 
6' - Brom-3' ,4'-melhylendioxyphenylaceto- (3-2,3 - dimethoxyphenyluthylaniid, C19H 2 0O5NBr 
(V), aus A., F . 131°, u. hieraus m it PÓC13  in  Toluol 6'-Brom-5,6-dimethoxy-3',4'- 
methylendioxy-l-benzyl-3,4-dihydroisochinolin, CI9H 1 8 0 4NBr (IV), aus A. rhombische 
Platten yom F. 134—135°. Alkoh. Lsgg. der Base oxydieren sich an der Luft zu 

_ &-Brom-5,6-dimethoxy-3',4'-methylendioxy-l-benzoyl-3,4-dihydroisochinolin, C1 9 H 1 6 0 5NBr 
‘ (VI), aus A. Warzeń vom F. 168°, m it Acetanhydrid erwiirmt, intensiy griine Farbung. 
(Journ. chem. Soc., London 1 9 2 7 . 2281—84. Newcastle, Univ. of Durham.) T a u b e .

H. Kondo und K. Yano, tiber die Alkaloide von Cissampelos insularis, Makino- 
I. XV. Mitt. iiber die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculusarten von H. Kondo. 
(XIV. vgl. K o n d o  u . N a e i t a ,  C. 1 9 2 7 . II. 264.) Aus den Wurzeln genannter, in 
Siidjapan wild wachscnder Pflanzę wurden 2 Alkaloide isolicrt: 1. F . 160°, 11. in 
absol. A. 2. F . 240°, wl. in absol. A. Ersteres, ClaH 2 1 0 3 N, Insularin  genannt, ist hell- 
gelb, amorph, gibt keine krystallisierten Salze. [a]o7  =  +27,95°. Jodmethylat, C2 0H 2JO3  

N J  +  H 2 0 , Schuppen, Zers. bei 300°. Der N  ist te rtiar u. triigt 1 CH3. Ferner sind 
20C H 3  yorhanden. Das 3. O-Atom is t atherartig gebunden. Nach WlJS ist eine, aber 
schwer hydrierbare Doppelbindung feststeObar. — Mit PCI5  liefert Insularin (aufgelóst 
nach I.) bei mehrstd. Erhitzen Chlorhydroinsularin, C19H 2 20 3 NC1 (II.), Zers. bei 150°. 
Daraus m it Na u. A. Hydroinsularin, CI0II 2 3 O3N (III.), F . 135°, [a]n1 0  =  +3,47°. — 
Benzoesaureanhydrid fiihrt Insularin (aufgelóst nach IV.) bei 160° iiber in Tribenzoyl-
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insularin, C4 0H 3 6 O,N (V.), F. 165°. Analog erhalt man m it C1-C02C2H 6 Tricarboalhoxy- 
insularin, C28H 3 6 O10N (VI.), F . 185°, [a]n1 8  =  +58,55°. — Mit HBr liefert Insularin 
Anhydrotrioxyinsularin, C3 6H 4 0 O,N2 (VII.), F . 200—226°. — H o F M A N N scher Abbau 
des Insularins: Das Jodm ethylat liefert m it AgOH oder Alkali: 1. n-Insularimethin, 
F. 115°, [< x ]d 13 = .+ 110 ,6°, l . in  A. Jodmethylat, Zers. bei 199—200°. 2. (3-Insularimethin, 
F . 185°, unl. in A. Jodmethylat, F . 112°. Beide Jodm ethylate werden von AgOH oder 
Alkali gespalten in N(CH 3 ) 3  u. Verb. CwHn Oa, Nadeln aus A., F. 208°, [a ] D 1 8  =  +73,37°. 
— Oxydation der Verb. C18H le0 3  m it KM n04  in  Aceton fiihrt zunachst zu den neutralen 
Verbb. A , F. 131°, 1. in A., u. B, F. 115°, unl. in  A. Bei weiterer Oxydation liefert A
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Saure G17H1(sO~, Zers. bei 115°, 1. in  A., inakt., u. Sdure C^IJn Oa, E. 240°, unl. in A. 
B  liefert Sdure Cu Hu Os, Zers. bei 300°, 1. in A. — Saure C^H^O, geht m it Cl -0 0 2 0 2 1 1 ,; 
in  Verb. C20HlsOs, Zers. bei 180°, m it Aeetanhydrid in eine lactonartige Verb., Zers. 
bei 70°, iiber u. ist daher wahrscheinlich aufzulosen nach C]:iH 7 (OH).,(OCH3)2(>> 0)(C0 2H).
— Insularin ist offenbar ein N-Methyltetrahydroisochinolinderiv. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 1927. 107— 10.) L i n d e n b a u m .

H. Herissey und R. Boivin, Die Darstellung des Sinigrosids (myronsaures Kalium, 
Sinigrin). Darst. des reinen Sinigrins geschah nach folgendcm Verf.: Erhitzen von 
Schwarzem Senfmehl m it einem Gemisch von 1 Teil W. u. 3 Teilen Aceton, nach 
dem Erkalten filtrieren, zum Teil abdampfen u. Trennung der zuriickbleibenden wss. 
El. von dem darin enthaltenen Ol. Zerstorung der Saccharose durcli alkoh. Giirung 
nach Zusatz von frischer Backerliefe. Nach 2—3 Tagen Neutralisieren der El. dureh 
Erhitzen m it CaC03  auf dem Wasserbad, Eiltriercn u. Konzentrieren bis zur Sirup- 
konsistenz. Sodann 24-std. Erhitzen des erhaltenen Extrakts m it A. am RuckfluB- 
kiihler, Eiltriercn u. eindampfen. Wiederholung der Behandlung des Riickstandes 
m it A. 6 - oder 7-mal. Das so erhaltene krystallin. Glucosid is t fast Yóllig rein. Aus
beute 11—12 g/kg Senfmehl, jedocli kann diese noch dureh geeignete Behandlung 
der alkoh. Krystallisationsfll. erhóht werden. [a]n in 82—83°/„ig. A. =  -—17,42. 
(Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 6  [1927], 337—39.)' L. J o s e p h y .

H. Herissey und R. Boivin, Die chemische Natur des schwefelhalligen Glucosids 
von Alliaria officinalis D. O. Dasselbc Vcrf. wie fiir Senfmehl (vgl. vorst. Ref.) wurde 
zur E strak tion  des schwefelhaltigen Glucosids aus den Samen Yon Alliaria officinalis 
angewendet. Das erhaltene Prod. nach Umkrystallisieren aus 80%ig. A. war farblos 
u. hatte [<x]d =  —17,56° (Sinigrosid = —17,42°). Vff. schlieBen daraus, daB das 
Schwefelgluoosid in  Alliaria ebenfalls Sinigrosid (Sinigrin) ist. (Journ. Pharmac. 
Chim. [8 ] 6  [1927]. 385—87.) . L. J o s e p h y .

Georg Barkan, Eisenstudien. II. Mitt. Uber das leicht abspaltbare Bluteisen und sein 
Verhaltnis zum Hamoglobin. (I. vgl. C. 1926. I. 965.) Die friiher (1. e.) im U ltrafiltrat 
einer schwach sauren Blutlsg. ais Ee(SCN ) 3  naehgewiesene Menge ionisiertes Ee lieB 
sieh aueh m it Hilfe der Berhnerblau-Rk. feststellen. Im  Rinderblut findet man m it 
groBer RegelmaBigkeit etwa 0,3 X 10~ 7  Mol. Ee pro 1 ccm der 10-fachen Blutver- 
diinnung: das sind etwa 17 mg leicht abspaltbares Ee im Liter unverdiinnten Blutes. 
Die Wertc fiir Gansoblut sind ungefahr gleich, fiir Pferde- u. Hundcblut etwas hóher, 
be: Menschen u. Kaninchcn etwas niedriger. Werte unter etwa 8  mg im Liter wurden 
bis je tzt nicht beobaclitet. Beim gleichen unbeeinfluBten Individuum zeigt sieh auf- 
fallende Konstanz. Zwisehen dem Hamoglobingeh. u. der Menge leicht abspaltbarem 
Ee besteht keine zahlenmaBige Abhangigkeit. Bei Unters. des gleichen Blutes in 
groBerer oder geringerer Verd. steigt u. fallt die Menge des abgespaltenen Ee proportional 
der Blutkonz. Die Abspaltung des Ee setzt sofort nach der Zugabe der Saure ein, 
zeigt einen raschen Anstieg in  den ersten Stdn. u. niihert sieh einem konstanten End- 
wert nach 24 Stdn. Der Stillstand der Rk. ist nicht dureh die Errcichung eines Gleich- 
gew. bedingt, indem sieh die Abspaltung des Ee nicht Yermehrt, wenn man aus der 
Blutlsg. einen Teil des Ee dureh U ltrafiltration abtrennt, bzw. nicht verringert, wenn 
man vorher ein Ee-Salz zusetzt. Die Ee-Abspaltung erfolgt ohne Porphyrinbldg. u. 
verlauft bei schwach alkal. Rk. ([H ’] =  1,8 X 10~8) u. bei schwach saurer Rk. iiber- 
einstimmend. Erisch dargestellte Hamoglobinkrystalle in  entsprechender Lsg. ergaben 
selbst nach wiederholter, bis 5-maliger Umkrystallisation die annahernd gleiche Ee- 
Abspaltung wie die Blut-Lsgg. Porphyrin fand sieh aueh hier nicht. Hamoglobin
krystalle, die mehrere Monate unter A. aufbewahrt waren, spalteten dagegen m it HC1 
nur Spuren von Ee ab. Aus don Yerss. laBt sieh sehHcfien: entweder wird ein kleiner 
Teil des im Hamoglobin enthaltenen Ee leichter abgespalten ais die Hauptmenge 
oder der gróBeren Menge des gewohnlichen Hamoglobins m it fester Ee-Bindung ist 
eine kleine wechselnde Menge m it lockerer Ee-Bindung beigemengt. Gegen beide 
Annahmen spricht das Eehlen der Porphyrin-Bldg. u. der Umstand, daB die Abspaltung 
des Ee sowohl bei schwach saurer wie schwach alkal. Rk. in gleicher Weise stattfindet. 
Vf. glaubt daher eher, daB das in  den Blutkorperchen befindliche Hamoglobin geringe 
Mengen einer anderen Ee-haltigen Verb. adsorbiert enthalt, aus der bei den angewandten 
Behandlungsmethoden das Ee abgespalten wird. (Ztsehr. pliysiol. Chem. 171 [1927]. 
179—93.) G u g g e n h e i m .

Georg Barkan, Eisenstudien. I II . Mitt. Die Verteilung des leicht abspaltbaren 
Eisens zwisehen Blutkorperchen und Plasma und sein Verhalten unter ezperimentellen
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Bedingungen. (II. vgl. vorst. Ref.) Vom leiclit abspaltbaren B lu t-F e entfallt 
der weitaus gróBte Teil auf die Blutkórperchen. Seine Menge, berechnet auf dereń 
Troekensubstanz, entspricht in  der GroBenordnung dem Nichthamoglobin-Fe anderer 
tier. Zellen. Eine Anreieherimg von Ee an den Blutkórperchen in vitro gelang nicht. 
Die hamoglobinfrei gewaschenen Erythrocytenstrom ata (Zelltrummer nach E l l in g e r ) 
entlialten ih r gesamtes Ee in leicht abspaltbarer Eorm; es betriigt nur Bruchteile 
des in den unversehrten Blutkórperchen yorhandenen, geniigt aber, um die Verbrennung 
von organ. Materiał an den Zelltriimmern zu ermóglichcn. Plasma u. Serum cnthalten 
regelmaBig kleine Mengen Ee, etwa 1 / 2 5 0 des im Blute vorhandenen Hamoglobin-Fe. 
Beim Stehenlassen ungerinnbar gemachten Blutes erfolgt durch U bertritt aus den 
Blutkórperchen eine allmahliche Zunahme des Plasma-Ee. Im  Stadium der Anami- 
sierung u. der Blutregencration zeigt sich die Zunahme der Blutkórperchenatmung 
weitgehend unabhiingig vom Geh. an leicht abspaltbarem Ee u. dieses unabhangig 
vom Hamoglobingeh. Verfiitterung hoher Ee-Dosen scheint nur auf besonders nied- 
rige Ee-Werte von EinfluB zu sein, indem es solche zur Norm hebt. Das gesamte 
leicht abspaltbare Blut-Ee wird ais zum Komplox des ,,Transport-Ee“  gehórig an- 
gesehen. Uber den Mechanismus des Ee-Transportes wird auf Grund der Verss. eine 
hypothet. Vorstellung entwickelt, wonach das leicht abspaltbare Blut-Ee sowolil den 
Ee-Transport in  dor Blutfl., wie auch die O-tlbertragung in den Blutzellen yermittelt. 
(Ztschr. physiol. Chem. 171 [1927]. 194—221. Frankfurt a. M., Univ.) G u g g e n h e im .

Svedberg und J. B. Nichols, Anwendung des Ollurbinenlypus einer Ultrazentrifuge 
beim Studium des Slabilitatsbereichs von Kohlenoxydlidmoglobin. (Vgl. C. 1926. I. 
2721. II. 614.) Vff. benutzten fiir ihro Verss. eine Ultrazentrifuge von 42 000 Touren 
pro Minutę, dio eine Zentrifugalkraft des 104 000-faclien des Gewiehts lieferte. Die 
Best. des Einflusses der pn auf die Diffusionskonst., des Mol.-Gew. u. spezif. Sedi- 
mentationsgeschwindigkeit von Kohlenozydhamoglobin wurden im pn-Bereich 5,4— 10,2 
durchgefuhrt. Die Diffusionskonst. u. dio Sedimentationsgesehwindigkeit sind normal, 
bzw. 0,071 ccm pro Tag u. 5,46 X 10- 1 3  cm/sek. bei 30° im pH-Bereicli 6,0—7,56; 
auch das Mol.-Gew. ist normal, wenigstens von pn 6,0—9,05. Bei pH 9,05 scheint 
das Hamoglobinmol. eine monomol. Wasserschicht auf der Oberflacho festzuhaltcn. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2920—34. Upsala, Schweden, Univ.) E L indscher.

St. Goldschraidt, Zur Konstilution der Proteine. I II . Mitt. (II. vgl. C. 1927.
I I . 91.) Nach Richtigstellung eines Fehlers in  der kuryenmaBigen Darst. der friiheren 
M itt. (C. 1927. II. 92), ergibt sich, daB das Carbonyldiglycylglycin m it Hypobromit 
reagiert u. somit eine Ausnahmo darstellt von der allgemeinen Regel zum Unterschied 
von anderen offenen Verbb., welche die -NH-CO-Gruppe in  einer offonen K ctte ent- 
halten. (Ztschr. physiol. Chem. 170 [1927]. 183—85.) G u g g e n h e im .

S. P. L. Serensen, TJntcrsuchungen uber die Proteine. X I. M. Macheboeuf, 
Margrethe Serensen und S. P. L. Sarensen, Uber den Phosphorgehalt und die Ldslich- 
keit des Eialbumins. (Vgl. C. 1927. I. 1684.) Zweck der Arbeit ist zunachst fest- 
zustellen, ob die P-haltigen Substanzen des Eialbumins Verunreinigungen sind oder 
ob P  einen integrierenden Bestandteil der Moll. oder des Molekelkomplexes des E i
albumins bildet. W citerhin soli aufgeklart werden, ob die Lóslichkoit des Eialbumins 
unter gegebenen Bedingungen konstant u. anabhiingig von dem P-Gch. des betreffenden 
Praparats ist. — Vff. fiihren auBer der Best. des „koagulierbaren P “ (vgl. M. S0RENSEN, 
C. 1925. I I .  1546) die Best. des „durch A. fallbaren P “ ein. (a—5 ccm Proteinlsg. 
werden m it 5 ccm eines Gomisehs gleicher Voll. 1-n. Na-Acetatlsg., 1-n. Essigsiiure 
u. gesatt. Na2 S 0 4 -K 2 S0 4 -Lsg. versetzt, bei Eialbumin m it 3 a, bei Serumproteinen 
m it 4 a ccm A. bei gewóhnlicher Temp. gefallt; am nachsten Tag wird auf dem sd. 
W.-Bad orhitzt, die FI. 5 Min. am Kp. gehalten, filtriert, m it h. A., h. W., wieder 
m it h. A. u. h. W. gewaschen u. der Nd. wie bei der, Best. des „koagulierbaren P “ 
weitcrbehandelt.) Bei den Serumproteinen werden nur 2—3%  des hitzekoagulier- 
baren P  durch A. gefallt; der gróBte Teil der P-haltigen Bestandteile des Serums scheint 
daher nur ziemlich schwach gebunden zu sein. Durch Behandlung des Serums m it 
A. bei 0° wird nur ein Teil des koagulierbaren P  entfernt. Dagcgen laBt sich nach dem 
Verf. yon H a r d y  u . G a r d i n e r  (Journ.Physiol.4 0 .6 8  [1910]) durch Fallung des Serums 
mit A. bei '—4°, Filtrieren, Waschen m it A. u. A. u. Extraktion m it A. im Soxleth 
fast der gesamte koagulierbare P  eliminieren, ohne daB die Proteine ihre charakterist. 
Eigg. verlieren. So gereinigsteś Serumalbumin u. Euglobulin haben annahernd die- 
selbe Lóslichkeit wie die entsprechenden P-haltigen Substanzen. Vff. schlieBen, daB die 
P-haltigen Bestandteile der in der iiblichen Weise erhaltenen Serumproteine ais Verun-
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reinigungeri zu betrachten sind, dio mit den charakterist. Eigg. der Proteine in keiner 
Beziehung stehen u. dereń Loslichkeit u. Fallbarkeit nicht wesentlich beeinflussen.

Frisch hergestelltes, gut gereinigtes krystallisiertes Eialbumin ha t einen annaherńd 
konstanten P-Geh. (0,111—0,123% =  7,1—7,9 mg P  pro g Albumin-N); eine Differenz 
zwisehen ,,Gesamt-P“ u. ,,koagulierbarem“  oder „durch A. fallbaren P “ liefi sieh 
nicht beobachten. Bei Eialbumin scheint also eine P-haltige Substanz ais integrierender 
Bestandteil yorzuliegen. Da der gefundene Mittelwert von 7,5 g P  pro g Albumin-N 
merklich hóher ist ais der P-Geh. (5,8 mg pro g Albumin-N), der sieh bei Annahme 
von 1 Atom P, 380 Atomen N in der Eialbuminmol. u. einem Mół.-Gew. von 34 000 
ergibt, haben Vff. auf verschiedene Weise versucht, den P-Geh. des Eialbumins herab- 
zusetzen, ohne dafi letzteres seine Krystallisationsfahigkeit yerliert. Die Prodd. der 
fraktionierten Krystallisation des Eialbumins bei yerschiedener pic untcrschieden sieh 
nicht im P-Geh. Durch 24-std. Behandlung mit NH 3  (ph ca. 9,7) bei gcwóhnlicher 
Tomp., Neutralisation u. Krystallisation des Eialbumins nahm der P-Geh. nicht ab. 
Fallung m it A. bei — 10° u. Waschen m it A. u. A. fiihrte zur Denaturierung; P-haltige 
Substanzen wurden dabei nicht extrahiert. Bei der Elektrolyse nach PAULI mit
2 Kollodiummembranen zeigte das in  das Anodenabteil iibergegangene Eialbumin 
einen etwas hoheren, das in der Mittelzelle yerbliebene einen etwas niedrigeren P-Geh. 
ais das Ausgangsmaterial. Aus jahrelang im Eisschrank aufbewahrten Lsgg. von 
dialysiertom Eialbumin hatte  sieh ein Teil des Eialbumins in  denaturiertem Zustande 
abgeschieden; der ubrige, gut krystallisierende Teil wies einen unter dem n. liegenden 
P-Geh. (4,7— 6,7 mg P  pro g Albumin-N) auf. Der P-haltige Komples liifit sieh also 
nur schwer aus der Eialbuminmol. entfernen. — Die Loslichkeit des Eialbumins in 
konz. (NH 4 )2 S0 4 -Lsgg. hangt sehr stark von der pn ab; auch dio Proteinkonz. ist von 
EinfluB (vgf. S0RENSEN u. H o y ru p , C. 1918. II. 825). Vff. deuten letztere Tat- 
sache je tzt ais eine Fraktionierung des Eialbumins. Eine solcho Fraktionierung ist 
moglich, weil die Eialbuminmol. aus einer gewissen Anzahl in ziemlich schwacher 
Weise vereinigter Komplexe bestelit, die sieh soweit almcln, dafi einer durch den 
anderen ersetzbar ist, ohne dafi dadurch die Krystallisationsfahigkeit yerloren geht; 
bei fraktionierter Krystallisation scheidet sieh zuerst diejenige Verb. der Komplexe 
ab, dic das am schwersten 1. Prod. liefert. E in Yerf. zur Best. der Loslichkeit von 
Eialbumin bei pn 4,90 u. konstanter Albuminkonz. wird genau besehrieben. Wenn 
die Best. unter den von Vff. gewahlten Bedingungen erfolgt, besteht zwisehen der 
Loslichkeit s (g E ihydrat in  100 g Mutterlauge) eines n. Eialbumins in  ziemlich konz. 
(NH 4 )2 S0 4 -Lsgg., dem (NH4 )2 S 0 4 -Geh. S  (g pro 100 g Mutterlauge) u. p a H  die Be
ziehung: log s  =  —0,22 S - j - 5,41 +  1,7 ( p a H —  4,90). Mit Hilfe dieser Gleiehung 
werden 2 fiir p a H  =  4,90 gultige Standardkuryen, log s — S  bzw. s — S, fiir n-Eialbumin 
festgelegt. Yergleich der bei yerschiedenen Eialbuminpraparaten unter den gleichen 
Bedingungen gefundenen Loslichkeiten m it den Standardkuryen lafit erkennen, ob 
die Loslichkeit des Praparats n. ist oder nicht. E in durch 4 Krystallisationen gereinigtes 
Eialbumin liefi sieh durch fraktioniertc Fallung m it (NH 4 )2 S0 4  in  Fraktionen yon 
gleichem P-Geh. aber yerschiedener Loslichkeit zerlegen; die 1 . Fraktion hatte  die 
n. Loslichkeit, die 2., aus dem F iltra t erhaltene, eine etwas hohere u. die 3., der Menge 
nach sehr geringe Fraktion eine deutlieh hohero Loslichkeit. Die bei der Elektro- 
dialyse nach P a u l i  gewonnenen Fraktionen m it yerschiedenem P-Geh. besafien die 
gleiche, n. Loslichkeit. Bei sehr langer Elektrodialyse, wobei nicht nur das Albumin 
der inneren Fl. sondern schliefilich auch dasjenige der Anodenfl. yerhaltnismafiig 
arm an P  war, wurden dagegen Fraktionen erhalten, dereń Loslichkeit um so hóher 
iiber der n. lag, je geringer der P  -Geh. war. Das gleiche zeigte sieh bei den durch E lektro
dialyse gewonnenen Fraktionen alter Eialbuminproben. Der bei der Elektrolyse stets 
beobachtete geringe Nd. bestand nicht aus denaturiertem Globulin, sondern aus de
naturiertem  Albumin m it n. P-Geh. Eialbuminlsgg., die jahrelang bei Ggw. yon Toluol 
im Eisschrank gestanden hatten, gaben stets leichter 1. Prodd., u. zwar schien bei 
alten dialysierten Eialbuminlsgg. die Loslichkeit m it abnehmendem P-Geh. zu steigen. 
In  der (NH 4 )2 S 04-Mutterlauge aufbewahrtes krystallisiertes Eialbumin besafi bei 
n. P-Geh. hohere Ldslichkeit. Vff, schliefien, dafi die Loslichkeit des in  ziemlich konz. 
(NIIJzSO^Lsgg. krystallisierten Eialbumins unter gegebenen Bedingungen u. fiir 
frisch hergestellte u. in  der iiblichen Weise gereinigte Praparate ais konstant anzusehen 
ist. Zwisehen dem P-Geh. u. der Loslichkeit scheint kein deutlieher Zusammenhang 
zu bestehen. Allerdings liegt die Loslichkeit aller Prodd. m it weniger ais ca. 6  mg P  
pro g N  iiber der n. u. zwar um so mehr, je geringer der P-Geh. ist. Dies erklart sieh
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leicht unter obiger Annahme, daB die Eialbuminmol. n. Weise 5,8 mg P  pro N enthalt.
— Das bohe Drehungsvermogen der Albuminpraparate von H e w i t t  (C. 1 9 2 7 . II. 
2746) beruht moglicherweise auf beginnender Denaturierung. (Ann. Acad. S c ie n t . 
Fennieae. Seria A. [K o M P P A -F e s tsc h rif t]  2 9 . Nr. 19. 54 Seiten. Sep. Compt. rond. 
Lab. Carlsberg 1 6  [1927]. Nr. 12. 1—53.) K r u g e r .

J. Kapfhammer und R. Eck, l-Oxypyrolin und l-Prolin. Ihre Darsłellung aus 
Eiweip mit Hilfe der Reineckesdure. LaBt man Casein u. Oelatine bei selwach alkal. 
Rk. m it Cyanamid stehen, so findet man in  der Argininfraktion neben Arginin nicht 
die erwartete a-Amino-s-guanidocapronsatire, dereń Bldg. aus Łysin móglicli wiire. 
In  Hydrolysaten yon Gielatine, denen das Arginin ais Flayianat entzogen wurde, lassen 
sich l-Oxypyrolin  u. l-Prolin ais krystallisierte Reineckat-Verbb. niederschlagen. 
Die Methode eignet sich zur praparativen, jedoch nicht zur quantitativen Gewinnung 
von Prolin u. Oxyprolin. Aus 200 g Handelsgelatine m it 14% N erhalt man ca. 14 g 
l-Oxyprolin u. ca. 8  g l-Prolin. Zur Ubcrfulirung der Reineckate in  freies Prolin u. 
Oxyprolin wird aus dereń wss. Lsgg. die Reineckesaure m it HgCl2, Ag2 S 0 4 oder am 
besten m it einem Cu'-Salz (dargestellt durch Einleiten von S 0 2  in  eine Suspension 
des Reineckatcs in  einer wss. CuS0 4 -Lsg.) ais schwerl. Metallverb. abgesehieden. Im  
E iltra t finden sich die freien Aminosauren neben geringen Mengen von NH3, HSCN 
u. Cr, die von einer Zers. des Reineekesalzes herriihrcn. Die HSCN laBt sich m it Ag2 S0 4 

leicht entfernen, das Ag u. Cu m it H 2 S, die H 2 S0 4 u. das Cr m it Baryt. Behandelt 
man das naeh dom Eindampfen erhaltene Gemiseh von 1-Prołin u. 1-Oxyprolin m it 
A., so hinterbleibt reines 1-Oxyprolin, wahrend l-Prolin m it etwas Oxyprolin in  Lsg. 
geht. Die Reindarst. des 1-Prolins gelang durch Fallen m it CdCl2 in  alkoh. Lsg. Pikrolon- 
saure u. Imidazoldicarbonsaure geben weder m it l-Prolin noch m it l-Oxyprolin sehwerl. 
Verbb. Dagegen liefern beide gut krystallisierende Pikrate. Sowohl l-Prolin wie 
1 -Oxyprolin geben in  sehwefelsaurer Lsg. m it Phosphorwolframsiiure Ndd., jedoch 
keine quantitativo Abscheidung. — l-Prolin, C5H 0 O2N laBt sich in  alkoh. Lsg. mit 
u. NaOH gogen Phenolphthalein quantitativ titrieren. [a]D 20 in  wss. Lsg. =  —84,9°, 
in  alkal. wss. Lsg. =  —95,24°, in  20%ig. HC1 =  —54,46°. Absol. A. gibt bei 19°
l,5% ig. Lsgg. Aus h. n-Propyl- u. n-Butylalkohol laBt sich l-Prolin gut umkrystalli- 
sieren. C d C l 2- V e r b .  C5H 9 0 2N-CdCl2 -H 2 0 , Prismen aus A. In  W. u. Eg. 11., in 
A. u. CII3OH fast unl., in Aceton, Chlf., Bzl., PAc. unl. P i k r a t  Cn H 1 2 0 9N4. Nadeln 
aus A. E. 152— 154°. R e i n e c k a t  C5 H 9 0 2N • C4 H 7N0 S4 Cr. Nadeln, rechtwinklig 
abgestumpfte Prismen aus W. F. 199° unter Zers. LI. in  Aceton, A., swl. in Essig
ester, unl. in  Eg., Bzl., PAe., A., Chlf. p-Toluólsulfo-l-prolin, C1 2 H 1 5 0 4NS, aus der 
alkal. Lsg. beim Ansauern erst ólig, dann rosettenfórmige sehwaeh doppelbrechende 
Krystalle. E. 130—133°. LI. in  A., Aceton, Chlf., Eg., wl. in  A., swl. in W. u. Bzl., 
unl. in  PAe. Prolincarbonsaures Ca nach S lE G F R lE D  u. N e u m a n n . Der Quotient 
C02: N  =  1: 1,02. 2,4-Dinitrophenylprolin, Cn Hn 0 6N3, aus Prolin u. l-Chlor-2-dinitro- 
benzol bei Ggw. yon NaHC03. 6 -seitigo sehwaeh doppelbrechende Tafeln aus Eg. +  
W. F . 136°. Sil. in  A., Chlf., Aceton, unl. in  Bzl. — l-Oxyprolin, C5 H 9 0 3N. In  wss. 
alkoh. Lsg. m it NaOH gegen Phenolphthalein quantitativ  titrierbar. [a]D2 0  in wss. 
Lsg. =  —80,60°. Alkoh. Lsgg. von l-Prolin łosen l-Oxyprolin u. zwar konz. Lsgg. 
mehr ais verd. C h l o r h y d r a t ,  C5 H 90 3 N-HC1. Zers. oberhalb 190°. SU. in  W., 
wl. in  A., in  Eg. u. Essigester swl. P i k r a t ,  Cu H 1 2 O1 0N4. Biischclformige Nadeln 
aus W. F. 188°. LI. in  W., wl. in A., Aceton, Eg., Essigester, unl. in A., PAe., Chlf., 
Bzl. R e i n e c k a t ,  C5 H 90 3 N- C4 H 7N6 S4 Cr. C4 H 1 0N7 S4Cr • 3 H 20  =  C1 3H 26N]4 0 3 S8Cr2. 
Aus wss. Lsg. Aggregate aus rechteckigen Tafeln. Bei 20° 1. sich 1,13 g in 100 g W.
F. 248° unter Zers. LI. in A. u. Aceton, wl. in  Essigester, unl. in Eg., Bzl., PAe., A., 
Chlf. l-Oxyprolincarbonsaures Ca, Quotient C 02: N =  1 :1,02. — ]\Iit Dinitrochlor- 
benzol konnte keine Yerb. erhalten werden. — Reinecke-Salz [(SCN)4Cr(NH 3 )2 ]-N H 4. 
Zur Darst. werden 200 g NH4CNS geschmolzen u. m it 34 g (NH 4 )2Cr2 0 7 yersetzt. 
Nach dem Erkalten wird die zerriebene Masse m it 150 ccm k. W. ausgelaugt, der Ruck- 
stand in  400 ccm W. bei 50° gel., worauf bei 0° das Reineckesalz auskrystallisiert. 
Ausbeute 15 g. (Ztschr. physiol. Chem. 1 7 0  [1927]. 294—312. Leipzig, Univ.) Gu.

Harry D. Baernstein, Leitfahigkeitsmctlwde und Proteolyse. I. Ver suche mit 
Pepton. Bei der pept. Verdauung von Eieralbumin nimmt die elektr. Leitfahigkeit 
bei P h >  3 zu, bei ph <  3 ab. Das Leitfahigkeitsminimum wurde bei etwa p h =  1>3 
gefunden, ohne daB jedoch diese [H‘] das pn-Optimum fiir die pept. Verdauung ist. 
Die Zimahme der Leitfahigkeit wird m it der Dissoziation der Aminosauren erklart, 
die Abnahme ais abhangig von der Menge des Amino-N u. der yerfiigbaren HC1 an-
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gesehen. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927], 351—62. Madisoh, Lab. of Physiol. Chem., 
Univ. of Wisconsin.) L o h m a n n .

A. Fodor und R. Schoenfeld, Vergleićhmde Versuche iiber die Spaltung von 
Seidenpepton und Dipeptide dureh sogenannte Olykolcolleluate. Die optimale (H+) fiir 
die hydrolyt. Fahigkeit des sogenannten Glykokolleluates (FODOR u . SCHOENFELD, 
C. 1 9 2 7 . I. 460) liegfc sowohl fiir Seidenpepton Hoechst wio aueh Glycyl-dl-leucin bei 
P h  8 , das Optimum fiir Hefetrypsin bei pn 7 (G eassm ann  u . H aa g , C. 19 2 7 . II. 1153). 
Die Spaltungsintensitaten sind beim Pepton u. beim Dipeptid versehieden. Die Unter- 
schiede zeigen sieh schon gegeniiber den gewóhnlichen Hefemacerationssaften, welche 
die l,7% ig. Lsg. des Peptons m it der 5-fach gróBeren Anfangsgeschwindigkeit spalten 
ais eine 2%ig. Dipeptidlsg. Audi bei dl-Leucylglycin yerlauft die Spaltung langsamer. 
Vff. schlieBen daraus, daB dio Anwesenheit des Glykokolls im Glykokolleluat die 
Spaltung des Dipeptids starker hemmt ais diejenige des Seidenpeptons. Walirend 
ein Zusatz von Glykokoll u. Leucin die Spaltung von Glycylleucin dureh Macerate 
kaum beeinfluBt, die Spaltung yon Seidenpepton sogar fórdert, wird die Spaltung 
des Peptons durcli Glykokolleluat merklich gehemmt, wenn man die Glykokoll- 
konz. yon 1 auf 2% erhoht. Unter gleichen Umstanden wird die Spaltung des Dipeptids 
yollstandig gehemmt. Noch cmpfindlicher ist das Glycylglycin, das dureh Glykokoll- 
cluat iiberhaupt nicht gespalten w-erden kann. Das unterschiedliclie Verh. des Glyko
kolleluates gegeniiber den verschiedencn Substraten erkliirt sieh dureh die Annahme, 
daB die Peptonmolekiile die an das Glykokoll yerankerte zymophat. Substanz rascher 
zu dislozieren yermogen ais einfachc Peptide. Adsorbiert man die zymophat. Sub
stanz aus der Glykokoll-Lsg. m it Kaolin, so verwischen sieh an dem Kaolin-Absorbat 
dic yerschiedenen Diskrepanzen. Das Verhiiltnis von 4 :1  yerwandelt sieh in  3 :1 .  
Das Verhiiltnis der Spaltungsgeschwindigkeit yariiert also je nach der N atur des 
Tragers der zymophat. Substanz. Durcli vorsichtigo partielle Adsorption aus saurer 
Lsg. gelingt es im Glykokolleluat mittels Kaolin dio Peptidspaltung sehr stark, in  
einzelnen Fallen bis 0 herabzudriicken, wahrend die Pcptonspaltung weniger stark 
zuriickgeht. Dieses Verh. beruht jedocli nicht auf einer Trennung zweier yerschiedencr 
Fermente, sondern auf dem Umstand, daB sieh die partielle Adsorption an der ohnehin 
sehwaclien u. gegeniiber dem Glykokolldipeptid empfindlichen Spaltung starker aus- 
w irkt ais gegeniiber der Peptonspaltung. In  ahnlieher Weise kann Chlf. das Spaltungs- 
yermógen des Glykokolleluates fraktioniert aufheben, indem partielle Ausfloekung 
die Dipeptidspaltung, yollstandige Ausfloekung die Peptonspaltung sistiert. Die Aus- 
flockungen geben die Rkk. des EiweiBes. Aufbewalirung des Eluates bei niedriger 
Temp. erhoht dio A ktiyitat gegeniiber Pepton u. Dipeptid gleichsinnig, so daB das 
Verhaltnis der beiden Aktivitaten unverandert 1,27 bleibt. Aueh der fórdernde EinfluB 
der Chloride zeigt einen symbaden Verlauf. Mit Seidenpepton Hoechst ausgefiihrte 
kryoskop. Bestst. ergaben ein Mol.-Gew. von 232, was fiir das Vorwalten von Dipeptiden 
spriclit. (Journ. physiol. Chem. 1 7 0  [1927]. 231—46. Jerusalem, Hebraiselie Univ.) Gu.

A. KoSsel und W. Staudt, Die Gewinnung eines Argininpeplids aus Clupein. 
Unterwirft man Clupein der protrahierten Hydrolyse — 11—36 Tage — m it 70 Vol.-%  
H 2 S 0 4 bei 37°, so kann man nach der Entfernung der H 2 SO.j m it Baryt m it Hilfo der 
Flayiansaure eine Eraktion m it 100% Arginin-N fallen, wahrscheinlich Arginylarginin, 
m it wenig freiem Arginin verunreinigt. Das zuerst abgeschiedene Flayianat wird aus 
4%ig. H 2 S 0 4 ais gelbes krystallines Pulver ohne scharfcn F . erhalten. Nach Zerlegung 
des Elavianates m it 33%ig. H 2 S 0 4 gewinnt man die freie Base dureh Eindampfen ais 
lackartige M. Geschmack bitter, leimartig. 15% des N sind nach VAN S l y k e  be- 
stimmbar, nach Hydrolyse 25%. Biuretrk. rótlich [ocd]n  =  +29,8°. Mol.-Gew. 304,2. 
Pikrinstiurerk. schwach -)-• P ikrat olig, Pikrolonat erstarrt allmahlich. Cu(N03)2- u. 
AgNOj-Doppelsalz amorph. Die Clupeinbase ist nicht ident. m it dem von E. F is c h e e  
u. Su z u k i  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 8 . 4173 [1905]) u . yon E d l b a c h e r  u . B o n e m  
(C. 1 9 2 5 . I I .  1605) aus Argininmethylester dargestelltcn peptidartigen Prod. Dieses 
zeigt die Formolzahl 13,3 u. 14,01 u . den v a n  SLYKE-Wert 13,15 bzw. 13,44. Diese 
N-Werte bleiben nach 20—32-std. Hydrolyse m it 25%ig. H 2 S 0 4 unverandcrt. Arginin- 
flayianat konnte nach der Hydrolyse nicht abgeschieden werden. Das Pikrolonat, rot- 
gelbes Pulyer, sintert bei 225° u. zers. sieh bei 251—252°, das P ikrat verfarbte sieh bei 
200° unter Sintern u. zers. sieh gegen 218°. Die opt. Drehung betrug vor u. nach der 
Hydrolyse [ocd]n =  +20,13°. Biuretprobe negatiy, Pikrinsaurepróbe stark positiy. 
Arginincarbonat zeigte [ar>]N =  +40,49°. (Ztsehr. physiol. Chem. 1 7 0  [1927], 91—105. 
Heidelberg, Univ.) G u g g e n h e im .



1 9 2 8 .  I . E . B io c h e m ie . 3 6 3

A. Fodor und Chasuva Epstein, Ober den Abbau der Gelatine durch Essigsaure- 
anhydrid. Bc-i der Behandlung lufttrockener Gelatine m it sd. CH3 (C0)20  erhalt man 
etwa 60% des Ausgangsmaterials in Form eines acetylfreien Prod. Zur Fraktionierung 
des Rk.-Prod. wird das CH3 (C0)20  abdestilliert, der Riiekstand m it A. u. Chlf. ex- 
trab iert u. die Ausziige m it A. bzw. PAe. fraktioniert gefallt. Die Charakterisierung 
der einzelnen Ndd. erfolgte durcli Best. der opt. Drehung. Dio in A. leichter 1. Anteile, 
kórnig-krystallin. Kórper, zeigen ein [a]c von —78 bis —88,9°. Zus. u. Molekular- 
gróBo entsprechen einem tetramolekularen Oxyprolylalanin (C8H h N 2 0 4)4. Ninhydrin- 
Rk. negativ, kein 1. Cu-Salz, koin Amino-N. Beim Erhitzen auf 100° erfolgt Abspaltung 
von 1—3 Moll. W., wahrscheinlich unter Bldg. yon anhydrid. Formen. Die in A. wl. 
Fraktion zeigt ein [<x]d yon —101,4° u. stimmte analyt. m it 4 (1 Mol. Osyprolylalanin -f- 
3 Moll. Oxyprolylglycin) —3H 2 0 . U nter den Hydrolyseprodd. wrurde Oxyprolin naeh- 
gewiesen. Bei der Titration m it Vio'n - NaOH wird der grófiere Teil sofort yerbraucht, 
was auf das Yorhandensein titrierbarer Carboxylgruppen u. auf dio Abwesenheit von 
Diketopiperazinen deutet. Die aus der alkal. Lsg. wiedergewonnenen Prodd. besitzen 
die urspriingliehe Drehung. Uberschiissige Lauge w irkt dagegen depolymerisierend 
u. racemisierend, teilweise auch hydrolyt. Nach den aus den Bestst. des Mol.-Gew., 
des Gesamt-N u. des Amino-N errechneten W erten scheinen bei der Hydrolyse yon 
elf Moll. des Hydrolysates 5 Moll. in  jo 20 Moll. Oxyprolin -j- Alanin zu zerfallen, 
wahrend 6  Moll. unyerandert bleiben. Zur Darst. dieser Yerhaltnisse werden im Original 
proyisor. Konst.-Formeln entwickelt, welche auf der Anschauung beruhen, daB sich 
in der Gelatine u. in  anderen Proteinsubstanzen die Dipeptide zu Polymerisaten ver- 
einigen, welche eine chcm. Einheit darstellen. E in  Multiplum dieser Polymerisate, 
worunter sich chem. differento befinden kónnen, wurde dann assoziatiy zu kolloiden 
Micellen fiihren, die sich ihrerseits zu hóheren kolloiden Aggregaten yereinigen kónnen. 
Andererseits bestiinde die Wirkungsweise der proteolyt. Fermente in  einer Desaggre- 
gation, Desassoziation u. Depolymerisation u. schlicBlich in  einer Hydrolyse zu Amino- 
sauren. (Ztschr. physiol. Chem. 1 7 1  [1927]. 222—41. Jerusalem, Hebraische Uniy.) Gu.

R. Garzuly, Organometalle. Stuttgart: F. Enke 1927. (II, 110 S.) 4°. Sonderausg. aus 
d. Sammlg. chem. u. chem.-techn. Vortrfige. Bd. 29. H. 10/12.

Maurice Laboureur, Initiation a la chimio organiąue; cours donuant trfes rapidement sous 
une formę simplo et imagee et precise les methodes de preparation et dc synth&se des 
corps organiques. Paris et Lićgc: Ch. Beranger 1927. (12G S.) 8 °.

Julius Scliwyzer, Die Fabrikation der Alkaloide. Berlin: J. Springer 1927. (IV, 123 S.) 
gr. 8 °. M. 10.50; Lw. M. 12.—.

E. Biochemie.
A. Sartory, R. Sartory und J. Meyer, Die Wirkung des Iładiums auf die mor- 

phologische und biologische Konstitution der ausgewachsenen regetabilischen Zełle. (Vgl. 
C. 1 9 2 7 . II. 584.) Bestrahlungsyerss. m it Zellen yon Tradescantia yirginia, SciUa 
bifolia, Saccharomyces cereyisiae u. Aspergillus fumigatus ergaben folgendes: Im 
ersten Stadium Verminderung der Zellpermcabilitat, Aufbliihen der Zellwand, Vcr- 
mehrung der Vakuolen u. Auftreten yon Fetteilchen. In  diesem Stadium wurde bei 
Aspergillus sexuelles Fortpflanzungsyermógen erreieht. Bei starkerer Bestrahlung 
zeigt sich im zweiten Stadium Vermehrung der Permeabilitat der Zellmembran, De- 
hydrierung, Flockenbldg. des Plasmas u. Veranderung des Zellkerns dureh Aussendung 
von Fiiden in das Protoplasma u. Zusammenballen der Chromatinkórper. Dio Kenn- 
zeichen des ersten Stadiums yersehwinden spater, so daB die Zellen sieh wieder n. 
entwickeln. (Buli. Sciences pharmacol. 3 4  [1927]. 553—64.) L . J o s e p h y .

C. Ciaccio, Die Lipoide ais weseniliche Bestandteile der Zelle [Histolipoide]. I I . Mitt. 
Verteilung der Histolipoide in den morphologischen Bestandleilen der Zelle. (I. ygl. 
C. 1 9 2 7 . I. 298.) Boli. d. soc. di biol. sperim. 1  [1926], 144—46; Ber. ges. Physiol.
3 9  [1927], 30—31. Messina, Uniy. Ref. C l a r a .) H a m b u r g e r .

C. V. Taylor und D. M. WMtaker, Potentiometrisclie Bestimmungen im  Proto
plasma und Zellsaft von Nitella. Beschreibung einer nicht polarisierbaren Pt-Mikro- 
elektrodo, die sich in  einer A rt Quarzmikropipette befindet. Messungen am Proto
plasma yon Nitella ergaben ein Potential von -[-93 bis -)-30 MV, das wohl nicht auf 
die [ H ‘] , sondern auf das Oxydo-Reduktionspotential des Protoplasmas zuruckzufiihren 
ist. Im  Zellsaft wurde ein pn von 5,47 u. 6,16 gefunden, yon denen der letztere W ert 
ais der wahrsoheinlichore angeschen wird. (Protoplasma 3  [1927], 1—6 .) L o h m a n n .
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H. Schade und L. Weiler, Beitrdge zur Kenntnis des ProloplasmanerJialtens 
menschlicher Zellen bei physikocliemischer Beeinflussung. Unterss. uber die BROWNscho 
Bewegung im Protoplasma menschlicher Einzelzellen (Speichelzellen, Leukozyten, Leber- 
zellen) bei Einw. von osmot. Hypotonie. (Protoplasma 3 [1927]. 43—67.) L o h m a n n .

E ł . E n zym chem ie.
St.-J. Przyleeki, Die enzymatischen Reaktionen in  einem makroskopisch hetero

genen Milieu. Das Massenwirkungsgesetz kann auch auf die enzymat. R k k .  angewandt 
werden, sowohl im makroskop. heterogenen Milieu, wie in  einem fast homogenen, unter 
der Voraussetzung, daB das absorbiertc Ferm ent akt. ist, was aber nicht immer der 
Fali ist. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 935—36. Warschau, Biochem. Lab. 
Veterinair Facultat.) REW A LD .

St.-J. Przyleeki, J. Niedzwieeka und I. Majewski, Die enzymatischen Re- 
aktionen in  einem makroskopisch heterogenen Milieu. (Vgl. auch vorst. Ref.) Die 
Unterss. wurden ausgefiihrt 1. am System: Urease-Tierkohle-Harnstoff. Propylalkohol 
u. Butylalkohol bewirken keine Veranderung in  der Absorption der Urease. Die 
Schnelligkeit der W rkg.: Urease-Harnstoff hangt nicht von der Ggw. von Absorptions- 
mitteln, wie Tierkohle, ab. 2. Beim System Amylase-Tierkohle-Polysaccharide zeigt sich, 
daB frcie Amylase u. absorbierte gleich stark  wirken. H ier hangt ferner die Schnellig
keit der R k . nicht ab yon der Menge der Amylase, die nicht absorbiert ist, bei Zugabe 
von Alkoholen, sondern von der Unloslichkeit der Polysaccharide oder yon der Ver- 
groBerung der Kontaktflachen: Amylase-Polysaccharide. (Compt. rend. Soc. Biologie 
97 [1927], 937—39. Warschau, Biochem. Lab. Veterinarfakultat.) R e w a l d .

W. Ssadikow, Uber die Einwirkung des eleklrischen Slroms auf Proteinsubstanzen 
und Fermente. Vf. unterwarf wss. Lsgg. yerschiedener biolog, wichtiger Substanzen 
einer Elektrolyse zwischen Cu-, Ni-, P t- u. anderen Elektroden u. untersuchte danach 
die resultierenden Fil. chem. u. biolog. Die Fermente werden durch diese Behandlung 
nicht zerstórt. Im  Gegenteil: der elektr. Strom soli nach Vf. etwa enzymat. wirken. 
(B u li . Acad. Sciences Leningrad [russ.][6 ] 1927. 385—96.) B i k e r m a n .

Erwin Adler, Uber Serumlipase und ihre Beeinflussung durch chemische und 
physikalische Angriffe. Zur Feststellung der Veriindcrungcn wurde die Methode yon 
R o n a  u. M i c h a e l i s  benutzt. Die Verss. erstreckten sich auf das Verh. der Serum
lipase nach Injektion von Proteinkórpern, bei Veranderungen des Mineralstoffwechsels 
u. nach sogenannten spezif. Reizen durch Fettzufuhr mittels Duodenalsonde, parenteral 
u. ais Fettseheinfiitterung in Hypnose. Bei den Verss. m it Proteinkorpern ergab sich 
iibereinstimmend sowohl naeh intrayenoser Injektion von Saprovitan wie nach intra- 
muskularer Einspritzung von Cibalbumin u. Milch eine Wrkg.-Verminderung der Serum
lipase. Bei Zufuhr yon F e tt mittels Duodenalsonde wie bei Scheinfutterung in Hypnose 
blieb das Verh. der Serumlipase unyerandert, bei intramuskularer Einyerleibung war 
teils eine Zunahme, teils eine Abnahme der Lipasewrkg. festzustellen. Der Grad der 
Abweiehung war dort, wo eine Beeinflussung der Lipasewrkg. eintrat, indiyiduell 
ganz yerschieden. (Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927], 1987—88. Berlin-Wilmersdorf, 
Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Ludwig Klar, Ketonaldehydmutase in  Weizen- und Roggenkornern, sowie in  Soja- 
bohnen. Dio Ggw. yon Ketonaldehydmutase in  Weizen- u. ifo^ewkornern, sowio in  
Sojabohncn wurde an der quantitativ  erfolgendon Umwandlung yon Phenylglyosal- 
liydrat in opt.-akt. Mandelsaurc erm ittelt, wobei stets (im Gegensatz zu den Verss. 
m it Bakterien von M a y e r , C. 1926. II. 2925) die linksdrehende Form erhalten wurde. 
Das Ferment, das m it W. aus Roggcn extrahiert wurde, dism utiert auch Methylglyoxal. 
Die quantitative Umwandlung einer l% 0ig. Lsg. von Phenylglyoxalhydrat war bei 
Roggen u. Weizen in 2—3 Tagen, bei Sojabohnenmehl in  138 Stdn. erfolgt. (Biochem. 
Ztschr. 186 [1927]. 327—30. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

Ugo Lombroso, Uber die proteolytische Wirksamkeit des Pankreassaftes und die 
Iłolle der Enterokinase. Vf. yerteidigt seine Ansicht (Archiyio di Fisiologia 10 [1912]. 
318) gegen die Meinung von T e r r o i n e  (C. 1926.11.1955). Pankreassaft spaltet Gliadin, 
Fibrin, Zein, die yon Darmsaft nicht angegriffen werden. CaCl2 ist nur von geringer 
u. nicht konstanter Wrkg. Eieralbumin wird nur in  Ggw. von Enterokinase gespalten, 
die nicht durch CaCl2 ersetzt werden kann. [Vgl. hierzu die yom Vf. nieht erwahnten 
Arbeiten von W a l d s c h m i d t -L e i t z , C. 1927. I. 905 u. friiher. Der Ref.] (Areh. In t. 
Physiol. 29 [1927]. 213—26. Palermo, Univ.) H e s s e .
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K. Schlossmann, Die Rólle der Mikrobenfermente in  der Chemie. Dio yon den 
Mikroorganismen abgesonderten Fermento sind imstande, auCerordentlieh groBe Mengen 
organ. Substanzen zu zersetzen. Sie yermogen selbst solche Moll., die von starken 
Chemikalien nicht angegriffen werden, leicht abzubauen. Andererseits sind sio viel 
empfindlicher ais chem. Agentien. Eine bekannte Tatsache ist, dafi sio bei der 
Zers. der an der Erdoberflache sieh ansammelnden organ. Prodd. eine groBe Rolle 
spielen. Eine eingehendere Erforschung derselben konnte fur die Chemie, besonders 
fiir das Studium yerschiedener analyt. u. synthet. Prozesse von groBer Wichtigkeit 
werden. (Acta Comment. Univ. Dorpatensis 1 1  [1926]. IV. 3—18.) H i l l g e r .

Nicolai Iwanow, Der Harnstoff der Pilze und dessen Bedeutung. Mittels der 
Xanthydrolmethode, m it welcher man Harnstoff in einer Verdiinnung von 1 : 1 000 000 
ii. u. d. M. noch in  einer MengS von 0,01 mg nachweisen kann, wurden Bldg. u. Vork. 
yon Harnstoff wahrend der yerschiedenen Entwicklungsstadien von Lycoperdon 
yerfolgt. Wahrend des Reifens steigt dio Harnstoffmenge in  den Eruchtkórpern des 
Pilzes. Dor Harnstoffgcli. der Sporen is t geringer ais der des Capilliciums. In  den 
reifen Exemplaren sinkt der Harnstoffgeh. allmahlich wieder. Der Harnstoffgeh. der 
Fruehtkorper schwankt je nach der Lycoperdonart zwisehen 1,16 u. 1 1 ,16%  der Trocken- 
substanz. Im  jungoron u. reifen Stadium kann der Geh. bis auf 0 sinken. AuBer vom 
reifen Zustand hangt der Harnstoffgeh. auch vom Gesamt-N u. von der N-Zufuhr 
ab. Is t letztere klein, so kann der Harnstoff auch vor der Reife fehlen. Die Harnstoff- 
bldg. wird angeregt, wenn man die Eruehtkorper m it gasfórmigem NH 3  oder Ammon- 
salzen behandelt. Der Harnstoff reichert sieh namentlich im Hymeniumteil des Frucht- 
korpers an. Alle Eeststcllungen lassen sieh dahin deuten, daB der aufgespeicherte 
Harnstoff ais Vorrat-N der kiinftigcn EiweiBbldg. dient. In  kiinstlich gezuchteten 
Champignons entstehen jedoch bei den autolyt. Reifeprozessen reichlicho Mengen 
yon Harnstoff, dio nicht weiter yerwertet werden. Aueh boi K ultur des Champignons 
auf Gelatino -f- Malzextrakt wird im Mycel Harnstoff gespeichert. Der auf kohle- 
hydratfreier Nahrlsg. gezuchtete Aspergillus niger bildet in  100 cem Nahrfl. 48,6 mg 
Harnstoff, die sieh in der Nahrfl. fanden. Sein 0,63 g wiegendes Mycem war harn- 
stoffrei. Urease war nicht yorhanden. Sind Kohlehydrate anwensend, so wird bei 
yermehrtem Wachstum des Pilzes der Harnstoff rasch yerbraueht. Verschicdene 
Bakterien bilden auf 1 0 %  Gelatinepepton Harnstoff in  einer Menge yon 12,8— 15,15 mg 
pro 10 ccm Nahrfl. Zusatz von Kohlehydrat u. Mannit fiihrt auch hier zum Verschwinden 
des Harnstoffs. (Ztsehr. physiol. Chem. 1 7 0  [1927]. 274— 88. Petersburg-Leningrad, 
Univ.) G u g g e n h e im .

Et. Barral, Reduktion der Pikrinsdure durch Pflanzen. Durch hohere Konzz. 
von Pikrinsaure werden die untersuchten Pflanzen getotet, bei Konzz. von ca. 0,1 
bis 0 ,0 1 %  in der Nahrfl. farbon sieh die Bliiten gelb, es findet sieh in  ilincn, Pikramin- 
saure ais Reduktionsprod. meist nur in den Oyarien, dereń GróBe zunimmt. Bei der 
Hefegarung werden gróBere Mengen Pikraminsaure gebildefc. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 9 7  [1927]. 753— 55. Lyon.) M e i e r .

1 St. Ionesco, Bildung der roten Anlhocyanpigmenłe in  den rolen Blattern von Am- 
pelopsis hederacea. Die Darst. des Chromogens geschah in  fruher beschriebener Weise 
(C. 19 2 7 . II . 267). Der Korper ist ein feines Pulyęr gelblicher Earbe. E r lost sieh in  A. 
m it schwach gelber Farbę, er ist unl. in  H 2 0 , Ather etc. In  alkoh. Lsg. gibt er m it 
Fe-Perchloriir keine Farbung, m it Cu-Acetat tr i t t  griinblaue Fiirbung ein, ohno Nd. 
Unter dem EinfluB von Alkalien (NH3, NaOH, KOH) t r i t t  keine Gelbfarbung ein. 
Hierdurch unterscheidet es sieh yon den Flayonen u. Flavonolen. Mit ammoniakal. 
AgN0 3 -Lsg. t r i t t  nur sehr langsam Reduktion ein. Mit neutralem Pb-Acetat erhalt 
man einen gelblichen Nd. Die nouo Substanz wird Leukoanthocyanidin genannt, da 
sie durch einfaches Erwarmen in ein echtes Anthocyanidin iibergefuhrt wird. Auf 
folgende Weise kann man das Chromogen in ein rotes Pigment iiberfuhren 1. m it naa- 
cicrendem H 2, 2. durch Behandlung mittels Gemisehes aus B a0 2 u. MnOa in Ggw. von 
H 2 S 04, 3. Erwarmen im Wasserbad, 5— 10 Min. m it HC1, 2 0 % . (Compt. rend. Soc. 
Biologie 97  [1927]. 975— 77. Bukarest, Univ.) R e w a l d .

H. Rebecca Dane, Die Wirkung von ultranióletten Strahlen auf Sojabohnen. Ultra- 
yiolette Strahlen wirken erheblicli auf das Langen- u. Dickenwachstum yon Soja
bohnen sowie auf die Differenzierung ihres Zellgewebes. (Science 6 6  [1927]. 80. Chicago,

E 3. P flanzenphysio logie. B akterio log ie.

Uniy.) R o l l .
X. 1 24
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S .R .deB oer, Der Einflufi der Temperatur auf die Atnmng von Phycomyces 
Blakesleeanus Burgeff. Verss. m it ólreiohem (Leinsaatmehl) u. Starkemehlboden, 
Kurvenzeiehnungen fiir 0 2 u. C02. Es sclieint, daB Seliimmel bei hoherer schadigender 
Temp. besser Kohlehydrate ais Eetto yeratmen kann. Boi Anderung der Temp. stellt 
sich die Atmung sofort, nicht langsam, auf die neuc Temp. ein. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36  [1927]. 650—57. Utrecht, Botan. 
Lab.) G r o s z f e l d .

Herwigh Rieger und Richard Trauner, Ober die Wirkung des Wasserstoffmper- 
oxyds auf aerobe Sporenbildner. Die Desinfektionswrkg. des H 2 Oj auf yerschiedene 
aerobe Sporen ist abhangig von Zeit u. Konz.; dabei sind aber auch in  hochsten Konzz. 
keine kurzeń Abtótungszeitcn zu erreiclien, wahrend bei langerer Einwirkungsdauer 
geringe Konzz. geniigen. (Arch. Ilygienc 98  [1927]. 176— 91. Wien, Hyg. Inst. d. 
Univ.) S p l i t t g e r b e r .

F. Dienert und P. Etrillard, Ober die Wirkung von freiem Chlor auf Mikróben. 
Vcrss. d e r  Vff. ergeben, daB es sich bei der sterilisierenden Wrkg. von freiem Chlor 
um  eine rein chem. Wrkg. handelt, um Chloriorung u. Oxydation der Mikrobenmatcrie 
gem&B der B A R K E R schen  Theorie u. nicht um eine indirckte Wrkg. durch Strahlung 
des chlorhaltigen Milieus, wie die Theorie von B u n a u -O a r i l l a  behauptet. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 1 8 5  [1927]. 621—23.) H a m b u r g e r .

A. Dietrich und G. Fleischhauer, Neue Desinfektionsversuclie mit Rein- und Roh- 
cldoramin-Heyden unter besonderer Berucksiclitigung anaerober Sporenbildner. Neben 
zahlreichcn pathogenen Kokken u. a. Bakterien aus tier. Erkrankungen (Milzbrand, 
Paratyplius B, Rotlauf, Abortus-Bang) wurden Sporen von Tetanus u. Rauschbrand 
( K i t t  bzw. F o t i i ) nach der Suspensions- u. Keimtragermethode gepruft. Das Roli- 
chloramin ist im ganzen dem reinen P raparat in seiner Desinfektionswrkg. etwas 
unterlegen. Wahrend die vegetativen Formen durch l% ig . bis 0 ,l°/oig. Lsgg. relativ 
schnell abgetotet werden, werden Sporen schwerer angegriffen, aber bei einem Chlor - 
amingeh. von 5— 10% docli innerhalb von 2—16 Stdn. abgetotet. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitcnk. I. Abt. 1 0 4  [1927]. 429— 35. Berlin, Bakt. Inst. Landwirtschafts-
kammer.) S c h n i t z e r .

M. Gutsteiu, Zur Theorie der Desinfeklion. Mikrochemische Untersucliungen uber 
die Wirkung von Sclncermetallen und Farbstoffen auf lebende Bakterien. Farbeverss., 
an Hefe, Milzbrand, Staphylokokken u. a. Kcimen nach Vorbehandlung m it Schwer- 
metnllcn. Berlinerblaurk. an vital behandelten Keimen zeigt die Aufnahme der 
Ferriverb. in der inncren, schwiicher auch in der auBeren Ektoplasmascliicht. Mercuro- 
verbb. wurden nach vitaler Behandlung m it H gN 0 3  m it Alkali gleichfalls im Ekto- 
plasma nachgewiesen. Besonders geeignct erwies sich nach Yorbehandlung m it 
Schwermetallen (FeClo, CuCl,, Bi-Mannose, SnCl„ u. a.) die nachfolgende Hamatoxylm- 
farbung, die gleichfalls die Aufnahme der Metalle in der inneren Ektoplasmasclucht 
zeigt. Supravitalfarbungen m it verschiedenen Triphenylmethanfarbstoffen hatten 
das gleiche Ergebnis. VI. selilieBt daraus, daB dio Phosphatidc der Membran sich 
m it Metallen u. bas. Farbstoffen impragnieren u. zwar auf Grund chem. Umsetzungen. 
F ur den Desinfcktionserfolg ist die Lipoidlósliehkeit von entscheidender Bedeutung; 
auch der chemothei-apeut. Effekt von Schwermetallverbb. beruht auf einer direkten 
chem. Biudung. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 1 0 4  [1927]. 410—29. Berlin, 
Path. List.) S c h n i t z e r .

Pierre Suiffet, Baktericide Wirkung einiger Jodpraparate. Dio bakterientótende 
Wrkg. zahlreicher Jodpraparatc wurde nach der Fadenmethode von K o c h  gepruft 
u. ergab folgende Resultate: Von den 4 untersucliten Bakterien, Colibacillus, Strepto- 
coccus, St-aphyloeoccus u. Pyocyanbacterius zeigten die Jodpraparate die stiirkste 
Wrkg. auf den Colibacillus u. zwar wirkte jodhaltiges W. (durch Behandeln von J  
im UberscliuB m it W.) am starksten, dann Jodgummi, Jodtannin, Jodstarko usw., 
je na eh dem Geh. an freiem J . Der antisept. W ert des jodhaltigen W. ist jedoch 
wegen der chem. Unbestandigkeit in der Zus. nicht sehr groB. (Journ. Pharmac. 
Chim. [8 _] 6  [1927]. 398—401. Montpellier.) L. J o s e p h y .

Erwin Zinunerinann, Ober die Stoffwechselregulation der Bakterien. Bact. Coli, 
Mdusetyphus u. Bact. suipestifer wurden auf synthet. Nahrbodeń aus % %  NaCl, 
1% Ammontartrat u. l/i%  Kaliumbiphospliat unter Zusatz verschieden groBer 
Mengen (2—1/4% ) Glueose, Ńaltose oder Lactose gezuchtet, die Bakterienzahl bestimmt 
u. die nicht verbraucliten Kohlehydrate nach A l l i h n  ermittelt. Es zeigte sich, 
daB der Zuckerverbrauch imabhangig von der disponiblen Menge nur entsprechend
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dem Bedarf crfolgt. „Ruhendo“ Bakterien (Coli) in  w. Zuckerlsg. aufgeschwemmt 
scheinen keinen Zucker aufzunehmen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I, Abt. 104 [1927]. 
451—56. Freiburg i. Br., Hyg. Inst.) S c h n it z e k .

Frantisek Polak, Der Einflu/} verachiedener cliemischer Sioffc auf den Metabolismus 
leuclitender Bakterien. Die Wrkg. verschiedener ebem. Agentien auf Wachstum, Atmung 
u. Leuchtkraft wird gepriift. K C N  erhoht die Leuchtkraft, Phenol, weniger A . Chinin 
u. Resorcin hemmten sie. Formiate stimulieren alle drei Funktionen. Agglutinierende 
Immunsera beeinflussen Wachstum, Atimmg u. Leuchtkraft nicht. Die das Leucliten 
bedingenden Stoffe sind nicht bei allen Leuchtbakterien ident., wahrscheinlich infolge 
der veriinderten Bk. des Mediums. (Spisy lókaiźskć faculty Masarykoyy uniyersity 
v Brne 4 [1926]. 1—18 u. dtsch. Zusammenfassung 19. [tschech.]; Ber. ges. Physiol. 
41 [1927]. 412—13. Ref. K l o p s t o c k .) H a m b u r g e r .

Frederick S. Paine, Die Zcrstórung von Acetylmethylcarbinol durcli Keime der 
Coli-Aerogenes-Gruppe. (Journ. of bacteriol. 13 [1927]. 269—74; Ber. ges. Physiol. 
41. 409—10. Iowa city, Univ. Ref. S c h n i t z e r .) H a m b u r g e r .

S. P. Kramer, Bakterienfiller. Ais besonders geeignetes, positiv geladenes Materiał 
fiir Bakterienfiltcr (die gewóhnliclien F ilter bestehen aus elektronegativem Materiał) 
erwies sieh eine Mischung aus CaC03-haltigem Gips m it einem Zusatz von 25% MgO, 
gebrannt bei 1300°. Negatiy geladenc Farbstoffe werden dam it zuriickgehalten, dio 
Berkefeldfilter passieren. Mischungen aus Kieselgur u. CaC03  ergaben unwirksame 
Filter, aber m it einem CaC03-Mantel umgebene Birkefeldfilter filtrieren positiy u. 
negativ .geladenc Farbstoffe. Bei neurotox. wirkenden Giften u. Baktcrientoxinen 
wurde die narkotisierende Komponento von positiy, die krampferzeugendo Komponento 
von negativ geladenen F iltern  zuriickgehalten. Hieraus is t der SchluB auf yorschiedene, 
entsprechende Ladungsyerhiiltnisse der empfindlichen Neryenzellen zu ziehen. (Journ. 
of infect. dis. 40 [1927]. 343—47; Ber. ges. Physiol. 41. 410. Washington, U. S. hyg. 
laborat. Ref. K l o p s t o c k .) H a m b u r g e r .

Hermann Hees und Caspar Tropp, Vergdrung mbstituierter Kohlehydrate durcli 
Bakterien der Coli- und Caltis aerogenes-Gruppe. Zur scharferen biolog. Trennung 
von Bacterium laetis acrogenes ( E s c h e r i g ), Bac. acidi lactici ( H u p p e ) u. Bac. coli 
commune wird dio Vergarung von den schwcr angreifbaren S-Zuckern u. der L e v i n e - 
sche Niihrboden yorgeschlagen. (Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektions- 
krankh. 100 [1926]. 273—84; Ber. ges. Physiol. 41 [1927]. 409. Ref. K r a u s p e .) H a m b .

W. H. Peterson, P. W. Wilson, Elizabeth Mc Coy und E. B. Fred, Das 
Vorkomnien von Calciumcitratkrystallen in  Kulturen von Bultersaure bildeiulen Bak
terien und das Krystallwasser des Calciumcitrats. W ird die Milch oder Kartoffel (mit 
CaC03  versetzt) dureh bestimmte Rassen von Buttersaurebakterien fermentiert, so 
bilden sieh weiBe Kornchen im Medium, die ais Ca-Citrat erkannt wurden. Diese 
Kornchen werden durcli beide Gruppen anaerobe Buttersaurebakterien gebildet, 
wie z. B. Clostridiumacetobutylicum ( W e i z m a n n ) u . B. saccharobutyricus ( K l e c k i ). 
Verss. ergaben, daB dio Bakterien ais solcho nicht in direktem Zusammenhang mit 
der Bldg. der Krystalle stelien, sondern daB sie Anderungen in der Zus. der Milch be- 
wirken, welehe die Bldg. der Krystalle aus dem yorhandcnen Ca u. der Citronensaure 
begiinstigen. Dio Wrkg. der Bakterien wurde aueh erzielt, wenn dio Milch m it einer 
Menge Essig- oder Buttcrsiiure angesauert wurde, die der dureh die Bakterien gebildeten 
iiquivalent war. Besserc Ergebnisse wurden erhalten, wenn die Mileh erst m it Trypsin  
digeriert u. dann angesauert wurde. Unter dieser^ Bedingungen entstanden mehr u. 
gróBere Krystalle, ais in  der fermentierten Mileh. Der Umfang u. die Geschwindigkeit 
der Bldg. scheint yon den kolloiden Eigg. u. der [H '] der Milch abhangig zu sein. Die 
Literaturangabe, daB Ca3 (CcH 5 0 ,)2-4 H„0 beim Erhitzen auf 125° 2 Moll. H 20  zuriick- 
halt, ist nicht richtig. Schon bei 110° wurde alles H 20  abgespalten. (Journ. Amer. 
ehem. Soc. 49. [1927]. 2884—88. Madison, Wisconsin, Univ.) K i n d s c h e r .

A. J. Kluyver und A .P .Struyk, Die erste Phase des DissimilationscJiemismus 
der Hexosen. (Vgl. Naturwiss. 14. 882; C. 1926. II . 2453.) Es wird bestatigt, daB 
bei der zellfreien Garung unter Phosphatzusatz von Mazerationssaften aus bestimmten 
Hefen eine liberwiegende Bldg. von Hexosemonophosphorsaure stattfindet, die aber 
aueh bei derselben Heferasse ein schwankendes Verhaltnis der gleichzeitig gebildeten 
Hexosemono- u. -diphosphorsaure zeigen. Dabei hatte  das Phenylosazon einer ge- 
reinigten Hexosemonophosphorsaure aus einem Ansatz, bei dem keine Hesose- 
diphosphorsaure gebildet war, den von R o b is o n  angegebenen F. von 139—140°, 
das Osazon aus einem Ansatz, bei dem etwa zur Halfte aueh Hexosediphosphorsaure

24*
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entstanden war, jedoch den von L e b e d e f f  angegebcncn von 151°. E in der Theorio 
der Vff. entsprechender Triosephosphorsilureester konnte bisher nicht isoliert werden; 
dagegen wurde aus einem Giiransatz nach IvA N O F F  bei der Dest. m it HjSO* im 
Destillat oine Triose ais Methylglyoxal-p-nitrophenylhydrazon nachgewiesen. Es 
scheint so, ais ob in  den Giiransatzen m it gleichzeitiger Hcxosediphosphorsiiurebldg. 
dieso Triose regelmiiOig zu finden ist, jedoch nicht in Giiransatzen m it ausschlieBlicher 
Hexosemonophosphorsaurebldg. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. 
Afd. 36  [1927]. 608—21. Delft, Lab. v. Microbiol. d. Techn. Hochsch.) L o h m a n n .

Alfred Gottschalk, Die Angriffspunkte der Co-Zymase bei der Vergarung von 
Traubenzncker und Hexose-di-phosphorsdure. Schon die geringfiigige Co-Zymasemenge 
in gekochter Milch geniigt, um das Dismutationsvermógen ausgewascliener Trocken- 
hefe gegeniiber- Acetaldehyd zu aktivieren, wahrend die Garung von Traubenzuckor- 
Isg. liierdurch nicht aktiviert wird. Ein Co-Zymase-armes Hefepriiparat yergiirte 
Hexosediphosphorsiiure u. dismutierte Acetaldehyd, lieB jedoch Glucoselsg. unbeein- 
fluBt. Vf. schlieBt aus diesen Ergebnissen, daB sich die Co-Zymase beim Phosphory- 
lierungsakte ais Co-Phosphatese betiltigt, docli kommt ihr wahrscheinlich auch eine 
Mitwirkung, bei der der Phosphorylierung yorangehenden Umwandlung der Glęich- 
gewichtsglucose zu. Bei der Vergarung der Hexosediphosphorsaure geniigt eine geringe 
Menge von Co-Zymase, welche ausschlieBlich dism utativ wirkt. Co-Zymase-freie Hefe 
yermag Hexosediphosphat nicht zu yergiiren. (Ztschr. physiol. Chem. 1 7 0  [1927], 
264— 73. Stettin, Stadt. Krankenli.) G u g g e n h e i m .

T. Benedek, Schizosaecharomyces Jiominis nov. spec., die erste menschenpathogene 
Spalłhefe. Aus einer Gruppe ekzematóser Hauterkrankungen ziichtete Vf. eine 
Spalthefe, dereń morpholog. u. kulturelle Eigg. zum Zweck der Klassifizierung genau 
beschrieben werden. E in optimaler Nahrboden ist der Glucoseagar nach Vf., der 8 %  
Glucose enthalt, doch wachsen die Keime auch auf den sonst ublichen Nahrboden. 
Waehstumstemp. 15—37°. Sporenhaltige Kulturen yertragen 10 Min. lange Er- 
hitzung auf 90°, sporenlose eine 5 Min. lange Erhitzung auf 85°. Die Hefe spaltet 
Glucose, Galactose, Liivulose, Saccharose, Maltose, Lactose, Dextrin, Inulin, Amylum, 
Mannit, Glycerin, aber niemals Dulcit. Gelatine wird verfliissigt, Milch koaguliert 
u. dann wieder verflussigt, gekochtes EiweiB geklart, rote Blutkorperclion aufgelóst. 
Dialysate fl. Kulturen rufen Entziindungen der H aut heryor. (Ztrbl. Bakter., Para- 
sitenk. I. Abt. 1 0 4  [1927], 291—303. Leipzig.) S c h n i t z e r .

P .A .L ev en e , E in  Ausblick der Biochemie der Zucker. Den Ansichten von 
R o b i n s o n  (vgl. C. 19 2 7 . U . 1245) widersprechen die Befunde, daB Glueose-3-phosphor- 
silure ebenso schnell yergart wie Glucose, wahrend dio Garungsgeschwindigkeit kleiner 
sein miiBte ais bei Glucose, wenn Glucose-3-pliosphorsaure bei der Hydrolyse in Allose 
iibergehen wiirde. Glucose-6 -phosphorsaure yergart langsamer ais Glucose. In  dor 
Pentosephosphorsaure der Hefenueleinsaure wird die Phosphorsaure am symm. 
C-Atom(5) angegriffen. — A. L. Raymond u. der Vf. haben gefunden, daB bei der 
Hydrolyse der Glueose-3-phosphorsdure nur ein Zucker, Glucose, entsteht. (Naturo 
1 2 0  [1927]. 621. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Med. Res.) E. J o s e p h y .

R. Robinson, Ein Ausblick der Biochemie der Zucker. Erwiderung auf die Ein- 
wande von L e v e n e  (vorst. Ref.), die Yf. anerkennt, wenn sie auch noch weiterer Be- 
weise bediirfen. (Naturo 1 2 0  [1927] 656.) E. J o s e p h y .

E t« T lerphysio logie.
{ .̂kira Sato und Hiroshi Sakurada, Untersuchungen iiber das entgiftende Hormon 

der Leber [Yakritori]. I II . Bestimmung der entgiftenden Leberfunktion. (II. vgl. C. 1927.
II. 948.) Das Entgiftungsyermogen der Ticre unterliegt starken individuellen Schwan- 
kungen. Vf. stellt eine Einteilung der ais Versuchstiere benutzten Kanincłien ent- 
sprechend ihrem Entgiftungsyermogen auf, die er abhiingig macht von der Inkubations- 
zeit u. der Starkę der Symptome nach intraperitonealen Injektionen von 3°/0ig. Ammon- 
chloridlsgg. (Tohuko journ. of exp. med. 8  [1927]. 347—50; Bor. ges. Physiol. 41. 
429. Sendai, univ. Ref. Z i p f .) H a m b u r g e r .

Akira Sato, Unterwchungen iiber das entgiftende Hormon der Leber [Y  akr i ton],
IV. Bestimmung der Kaninchen-Ammoniak-Einheit. (III. vgl. vorst. Ref.) 10 Kaninchen- 
Ammoniak-Einhoiten Yakriton pro Kilo Kórpergewicht sollen bei einem Kaninchen 
der Klasse b (Auftreten yon Krampfon nach 15 Min. infolge einer intraperitonealen 
Injektion yon 10 ccm 3%ig- Ammonchloridlsg.) die tox. Wrkg. einer frischen, 3%ig.
5 Min. nach Einyerleibung yon Yakriton, intrapcritoneal injizierten Ammoniumchlorid-
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lsg. yerhindern. (Toliuko journ. of exp. med. 8  [1927]. 351—54; Ber. ges. Physiol. 41. 
429. Sendai, univ. Ref. Z ipf.) H a m b u r g e r .

Carl Kaufmann und W . Dunkel, Fetlsioffivechsel und Brunsthormongehalt des 
ticrisclien Corpus lułeum. ImpIantationsverss. von tier. Organen, wie Follikelwand, 
Corpus luteum u. Uterusschleimhaut auf Mause. Vff. priiften in erster Linie die Pragę 
der pbysikal. Strukturyeranderung der Fettstoffe im Stadium der Riiekhldg. des Corpus 
luteum (Siehtbarwerden der Fettstoffe durch histolog. Earbevcrff.). Es ergab sich, 
daB die Mengenyerhaltnisse der Fettstoffe im tier. Corpus luteum in den yerschiedenen 
Entwicklungsstadien bis in  die Graviditat hinein nur geringfugige Sehwankungen auf- 
weisen. Yerestertes Cholesterin u. Leeithin sind im Vergleich zum menschliehen Corpus 
luteum in erheblich gróBeren Mengen yorhanden. Der histolog. Fettnaehweis im Corpus 
luteum des Rindes zeigt insofern Ubereinstimmung m it dem des Menschen, ais sich 
in  beiden in  der Riickbldg. die histochem. darstellbare Fettmenge erheblich yermehrt. 
Dagegen findet sich Brunsthormon beim Rinde nur in  dem Follikelsaft u. in  der Follikel- 
wand, sonst in keinem der weiteren Entwicklungsstadien, weder im Corpus luteum 
vor u. wahrend der G rayiditat nocli dem der Riickbldg. Beim Menschen verschwindet 
das Hormon erst in  der Riickbldg. u. in der 2. Halfte der Grayiditat. Die Riickbldg. 
des tier. Corpus luteum beginnt erst 12 Tage nach der Brunst, ebenso die Riickbldg. 
der Uterusschleimhaut. Da Hormon im tier. Genitale nach der Brunst nicht nach- 
weisbar ist, bleibt die Ursache der Riickbldg. yon Uterusschleimhaut u. Corpus luteum 
beim Rinde yorlaufig imgeklart. (Klin. Wchschr. 6  [1927]. 2228— 29. Berlin, 
Univ.) F r a n k .

H. StrauB, Ober Glukhormonwirkung. Das von v. N o o r d e n  in die Therapie 
des Diabetes eingefiihrte Glukhorment zeigte nur unsichere Wrkg. (Therapie d. Gegen- 
w art 6 8  [1927]. 483—84. Berlin, Krankcnh. d. jud. Gemeinde.) F r a n k .

Hedwig Langecker, Der wirksame Bestandleil des Glukhorments. Aus Glukhorment- 
t-abletten lieB sich durch Ausziehen m it k. W. eine Substanz gewinnen, dio einen F . 
von 147° besitzt u. m it dem Synthalin dio gróBte Ahnlichkeit aufweist. (Klin. Wchschr. 
6  [1927]. 2238— 39. Prag, Deutsche Univ.) - F r a n k .

Charles M. Gruber, Einige Beobachtungen iiber die W irhing von Hypophysen- 
ezlraklen auf die Coronargefape wid den Herzmuskel. HypopJiysenhinterlappensubsta.nz 
w irkt am isolierten Ilerzen, yerlangsamend auf Rhythmus, auf Hubhóhe yerstarkend. 
Die CoronargcfaBe werden yerengt. Eine Erweiterung derselben durch Handels- 
praparate beruht auf einem Geh. an Ghloreton oder auf dereń Aciditat. (Amerio. heart 
journ. 2 [1926], 38—47; Ber. ges. Physiol. 41. 427—28. St. Louis, Washington Uniy. 
Ref. F r o m h e r z . )  H a m b u r g e r .

Offergeld, Wozu rerstarkte HypophysenexlralcU ? Vf. cmpfiehlt Pituglandol ais 
besonders zweckmaBig fiir die Fórderung der Geburt u. w arnt vor der Verwendung 
starker eingestellter Praparato. (Therapie d. Gegenwart 6 8  [1927]. 497—99. 
Koln.) F r a n k .

Frederic T. Jung und Franklin Cook, Die Wirkung intraperitoneal gereichten 
Magnesiumsulfałs an paralhyreodektomierlen Ratten. Geeignote Dosen einer l% ig. 
MgS04 -Lsg. yerhindern den Tod von Ratten, denen die Epithelkórperchen entfernt 
worden sind. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 24 [1927]. 586—87; Ber. ges. Physiol. 
41. 422. Chicago, North western uniy. Ref. H u r t h l e . )  H a m b u r g e r .

W ładimir F ilinski und Ch. Rostkowski, Der Einflufi des Geneserins auf die 
Sekretion des Magensaftes beim Menschen. Das Geneserin hat leicht yagotrope Eigg., die 
denjenigen des Eserins gleichen, aber die Toxizitat ist wesentlich geringer auf Grund 
der Oxydation. Das Geneserin ist ein N-Oxyd des Eserins. Geneserin wird angewendet 
bei gastr. Hypopepsie. Im  n. Zustande yergróBert das Geneserin die Magensaftsekretion 
u. verlangert dessen Dauer, ohne die A ciditat zu yergróBern. In  Fallen von Hyper- 
acid itat ha t das Geneserin keinen EinfluB. Das Geneserin regt die Magensaftsekretion 
an m it Hilfe des neryosen yegetatiyen Systems, es iibt den gróBten EinfluB aus in 
Fallen, wo die Schleimhaut ausreiehend ist, oder wo die Hypopepsie abhangt von 
neryosen Storungen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 952—54. Warschau, 
Uniy.) REW A LD .

Fernando Fonseca und Alberto de Carvalho, Ober den Mechanismus der Insulin- 
wirhung auf die gaslrische Sekretion. (Ygl. auch C. 1927. I. 1176.) Glucosezufiihrung 
yermindert die durch Insulingaben yermehrte gastr. Sekretion, so daB Vf. annimmt, 
daB die Yerstarkung der gastr. Sekretion durch Insulin auf dessen Wrkg. auf die Glucose
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im Blut beruht. (Compt. rend. Soc. Biologie 9 6  [1927]. 1327—28. Lissabon, 2. Clin. 
mćdicale de la Faculte do medecine.) H a m b u r g e r .

Ernst Wiechmann und W ilhelm Gatzweller, Insulin und Magen. Insulin 
verkiirzt die Entleerungszeit des Magens, meist ist dio Aciditat erliolit, manchmal 
herabgesetzt, wahrscheinlich aber nur durch RiiekfluB des Duodenalsaftes yorgetauscht. 
(Dtsch. Arch. klin. Mcd. 157 [1927]. 208—15. Koln, Bied. Klinik Lindenburg.) M e i e r .

Arenka Stasiak, Uber die Unuiirksumkeit des direkt in  den Darni eingefuhrten 
Insulins und Ver suche zu dereń Erklurung. 40—80 Einlieiten Insulin haben vom Diinn- 
darm des Kaninchens aus keinerlei Wrkg. auf den Blutzucker. Diese Erscheinung 
beruht darauf, daB Insulin innerhalb 2—3 Stdn., nach 10 Minuten liiBt es sich noch 
quantitativ bestimmen, von den Darmfermenten zerstórt wird. Dics geschieht auch 
nach Zusatz von NaF. (Biochem. Ztschr. 188  [1927]. 24—34. Amsterdam, Pliarmako- 
therap. Laboratorium.) M e i e r .

O. Klein und H. Holzer, Beobaehtungen uber Insulinhypoglykamie, Insulinshock 
und Insulinleukocytose beim Menschen. Gesunde u. Diabetiker zeigten gleichmaBig 
bei E in tritt des Insulinschocks eine starko Leukocytose; diese war boi Gesunden elier 
starker ais bei Diabetikern. GroBe Wasserzufuhren auf der Hóhe der Hypoglykamie 
yerstarkten dio Leukocytose, Glucosezufuhr fiihrte zum Abfall der Leukocytenzahl 
u. Anstieg des Blutzuckerspiegels. Lavulose u. Galaktoso beeinfluBten die Leukocytose 
wenig, Arabinose erhóhte sie am stiirksten. Ebenso w irkt Adrenalin, ru ft auBerdem 
aber starko Blutzuckersteigerung hervor. Ais Zeiclien des Insulinschocks zeigten sich 
Schwachegefuhl, Hunger, Durst, SchweiBausbruch, Zittern. Glucosezufuhr, aber auch 
solchc von Liivulose u. Galactose beseitigten sclmell diese Erscheinungen. Arabinoso 
wirkt geringer. Phlorrhizin w irkt eher steigernd. Ófters wurde ein Wechsel der Harn- 
rk. von sauer zu alkal. beobachtet. (Ztschr. klin. Med. 106 [1927]. 360—-85. Prag,
II. Deutsche mediz. Uniy.-Klinik.) REWALD.

Johl, R . Murlin, Pankreaslose Hunde melirere Monate lang lebend erlialten durch 
Yerabreichung von Insulin mit ciem Magenschlauch. Pankreatektom ierte Hundc wurden 
bis zu 4 Monaten am Leben erhalten durch tagliche Insulingabon (40—100 Einlieiten 
taglich) im Blutserum per os. Das Serum schiitzt gegen die zerstorende Pepsinwrkg. 
u. die fragliclie Erepsiny,Tkg. (Proc. of tho soc. biol. a. mcd. 2 4  [1927]. 549—50; Ber. 
ges. Physiol. 4 1 . 428. Rochester, Uniy. Ref. T a u s k . )  H a m b u r g e r .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Uber die Ursaclien der Vergro[ierung des 
Gehalts an Insulin  im renósen pankreatischen Blut nach intravenoser Adrenalininjektion. 
Friiher (vgl. C. 19 2 7 . II. 275) wurde die Feststcllung gemaeht, daB intrayenose 
Adrenalininjektionen Insulinsekretionen beim Hund heryorriefen. Bei Transfusions- 
verss. ruft Adrenalininjektion bei dem atropinisierten Blutspender eine Hyperinsulin- 
amie hervor, wahrend die Glucamie des anderen Tieres sich nach der Transfusion senkt. 
Die Kurye des Glucamietieres unterscheidet sich jedoch etwas von derjenigen, die 
bei Tieren beobaehtet wird, welche das venóse pankreat. Blut von n. Tieren erhalten, 
die nur m it Adrenalin gespritzt waren. Die Injektion von Adrenalin scheint direkt dic 
Insulinsekretion liervorzurufen. (Compt. rend. Soc. Biologie 9 7  [1927]. 917—19. 
Briissel, Uniy.) R EW A LD .

Josef Kiss, Uber Verdnderungen des Blutwassergehaltes auf Orund von Trocken- 
substanzbestimmungen bei Gesunden, Leberkranken und hypophysdren Erkrankungen. 
Die Blutyerdiinnung nach dem Trinken von 11 W. ist beim N. etwa 2,5—3,5%, bei 
Leberkranken ist sie starker ca. 6 —11,5%, dagegen bei Hypophysen- u. Tuber cinereum 
Erkrankungen herabgesetzt, meist unter 1%. (Dtsch. Arcli. klin. Med. 1 5 7  [1927], 
202—07. Budapest, II. Med. Klinik. Pasmany Pćter Uniy.) M e i e r .

Ernst W ollheim und Fritz Brandt, Zur Wirkung der inlravendsen Injektion 
kleinsier Wassennengen. I. Mitt. Veranderungen der Blutzusammmsetzung. In tra 
yenose Injektion yon 5—10 ccm dest. H 20  fuhrt zur Verringerung des Erythrocyten- 
u. Hamoglobingeh. im Blut. EiweiG yerandert sich wenig, NaCl ninim t nicht zu. 
Gleiche Veranderungen werden heryorgerufen durch 0,2%, 4,95% u- 20% Glucoselsg. 
sowie durch 0,9% NaCl. Dauer der Wrkg. 1—2 Stdn., Hóhepunkt nach 20—40 Min. 
Der erzielte Effekt ru ft Veranderungen im Blut heryor, die den nach AderlaB gefundenen 
gleichen. (Ztschr. klin. Med. 1 0 6  [1927]. 257—73. Berlin, II. med. Uniyersitatsklin., 
Charite.) R e w a l d .

Ernst W ollheim und Fritz Brandt, Zur Wirkung der intravenosen Injektion  
kleinster Wassermengen. II. M itt. Zirkulierende Blutmenge und Blutdruck. In  Fort- 
fiihrung der ersten Verss. (ygl. yorst. Ref.) wurde festgestellt, daB nach intrayenoser
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Injektion von dest. H 20  bzw. Glucoselsg. oino Vcrminderung der zirkulierenden Blut- 
u. Plasmamenge um 10—30% eintritfc. Dics ist ais Regulationsmechanismus der zir
kulierenden Blutmenge aufzufassen. Bei Erkrankungen (Schrumpfniere usw.) treton 
Abweiehungen ein. (Ztschr. klin. Med. 106 [1927], 274— 289. Berlin, II. med. Uni- 
yersitatsklinik, Charite.) R EW A LD .

Andree Roclie und Jean Roche, U ber die Rolle des Galciums bei der Wirkung 
des glykolytischen Enzyrns und der Phosphatase des Blutes. Festlegung dieser Wirkung 
in der Bildung eines Phosphorsaureesters. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 804 
bis 806. StraBburg, Inst. de Chimie biolog.) M e ie r .

C.-I. Urechia und Gr. Popoviciu, Phosphor und Calcium im Blut nach Injektion 
von Bierhefe. Injektionen von Bierliefe rufen Fieber (39—41°) hervor. In  der Mehr- 
zahl der Fiille yergróBert sich der Geh. an P  u. Ca im Blut wahrend des Schiittel- 
frostes, um zur n. Zahl abzusinken wahrend des Eiebers. W ahrend der Periode des 
Schuttelfrostcs ist aueh die Koagulation des Blutes yermindert, was m it dem ver- 
minderten Geh. an Ca u. P  zusammenzuhangen scheint. (Compt. rond. Soc. Biologio 
97 [1927]. 1009—11.) R e w a l d .

Adolf Feldt und Rafael Vara-Lopez, (Iber Beeinjlussung der WasserstoJJionen- 
konzentralion des Blutes durch chemotberapeutische Stoffe. Wahrend pH des Blutes des 
n. Kaninchens zwischen 7,02—7,6 schwankt, ist das Blut m it Syphilis infiziertcr 
Kaninchen meist saurer. Das Ph des Blutes n. Kaninelien wird durch Injektion von 
Trypaflavin, Salvarsan, Solganol meist etwas nach der sauren Seite verschoben, wahrend 
beim syphilit. Tier eine betrachtliche Verschiebung zum Alkali eintritt. Diese Wrkgg. 
treten erst nach einigen Stdn. auf. (Biochem. Ztschr. 188 [1927]. 112—16. Berlin, 
Physikal.-chem. Labor. der Chem. Fabrik vorm. E. S c h e r i n g . )  M e i e r .

E. Geiger, Beitrage zum Mechanismus der zentralen Blutzuckerregulalion. M it 
der von L o e w i  angegebenen Rk. der Adsorption von Glucose an die Blutkorperchen 
zum Nachweis des Insulins wird die Wrkg. von Adrenalin u. Insulin nach Nerven- 
durchschneidung auf diese Rk. gepriift. Durch Adrenalin wird eine Hemmung der 
Adsorption nur nach Vagotomie, bei Insulin eine Steigerung nur nach Splanchnikotomie 
erreicht. Boi n. Hunden rufen Adrenalin bzw. Insulin die entgegengesetzte Wrkg. 
horror. Diese Erscheinung wird ais eine beim n. Tier ansetzende Gegenregulation 
aufgefaBt, die nach Durclischneidung der Ncrven nicht mehr stattfinden kann. ( P f lu -  
GERs Areh. Physiol. 217 [1927], 574—81. Pecs, Kgl. Ungar. Elisabeth Univ., Pharma- 
kol. Inst.) M e i e r .

A. Adler und H. Lange, Der Milchsduregehalt des Blutes bei Leberkrankheiten. Ais 
n. W ert wird wie von anderen Autoren 7—13 mg-% Milchsaure gefunden, 15 mg obere 
Grenze. Bei yerschiedenen Erkrankungen der Leber ist der Milchsauregeh. erhoht, 
iiber 30 mg-% nur dann, wenn eine hoehgradige Funktionsschadigung der Leberzellen 
yorliegt.. VersehluB der abfuhrenden Gallenwege allein fiihrt keine Erhohung der 
Milchsaure im  Blut herbei. Bei Herzfehler m it Stauung ist meist Milchsaure im  Blut 
erhoht. W eiterhin werden Cholesterin-Cholesterinester, Bilirubin u. Aminosauren er- 
m ittelt. Bei den Fallen, die eine Lebcrschadigung aufweisen, ist d a s  Verschwinden 
injizierter Milchsaure aus dem Blut verzógert. (Dtscli. Arch. klin. Med. 157 [1927], 
129—42. Leipzig, M e d . Univ.-Klinik.) M e i e r .

Ulf von Euler, U ber Hyperadretialinamie bei Fieberzustdnden. K. Serum hem mt 
die Gcwcbsoxydationen, gemessen m it der Methylenblaumethode, bis zu Verdun- 
nungen von ca. l/ioo> wahrend das Serum infektios Fiebernder u. nach Warmestich 
in weit geringeren Konzz. diesen Effekt ausiibt. In  kleineren Konzz. wdrkt auch Serum 
nach Adrenalininjektion. Auf Grund des Verh. dieser Wrkg. gegeniiber Insulin u. des 
Einflusses von Adrenalinzusatzen in vitro wird geschlossen, daB im  Fieber eine Adre- 
nalinhyperiimie vorhanden ist. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 217 [1927]. 699—716. Stock- 
holm, Pharmakolog. Abt. des Konigl. Karol. Inst.) -M e ie r .

Conrad Lang und Hans Jungmann, Ober die Wirkung von Gallensaure. auf 
Zucker- und Cholesteringehalt im  Blute. Durch Injektion yon Oallensauren, wie Gholsaure,
Glykochol- oder Taurochólsdure wurde beim hungernden Tiere eine Senkung des Blut-
zuckers herbeigefiihrt, die zwischen 15— 40% des Anfangswertes schwankte u. nach 
1—2 Stdn. abgeklungen war. Bei Kaninchen u. Katzen betrug die wirksame Dosis 
fiir Taurochol- u. Glykocholsaure 0,1—0,13 pro kg Tier, beim Hunde reichtcn zur 
Erzielung einer deutlichen Hypoglykamie bereits 0,08 g pro kg aus. (Klin. Wchsehr. 6  

[1927]. 2241—42. Freiburg i. B„ Univ.) F r a n k .
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L. Utkin-Ljubowzow, Ober das Anlitrypsin des normalen Serums. Antitrypsin 
des n. Serums von Kaninchcn u. Hunden wird manohmal bei einem ph =  5,2—4,7, 
bzw. 4,5 bei 65° u. 40 Min. Dauer zerstórt. Na2 S 04-Zusatz yerseliiebt das Zcrstórungs- 
optimum nicht wic das Fallungsoptimum der Globulinę ins Saure. Eine Zustands- 
anderung der SerumeiwciBkórper scheint also dem Yerschwinden des Antitrypsins 
nicht zugrunde zu liegen. (Biochcm. Ztsehr. 1 8 8  [1927]. 134—46. Moskau, Staatl. 
Chcmotherapeut. Forscliungsinstitut.) M e i e r .

Rudolf Mond, Umkehr der AnionenpermeaMlitat der roten Blutkórperchen in  
eine elektire Durchlassigkeii fiir  Kationen. E in  Beitrag zur Analyse der Zellmembranen. 
W ahrend nach Kataphoreseyerss. yon H o e b e r  die Membran der roten Blutkórperelien 
iiberwiegend negative Ladungen triigt, kann die Anioncnpernieabilitat der roten Blut
kórperchen nach der Theorie von M i c h a e l i s  durch Annahme von positiven Phasen 
erklart werden; die letzteren waren dann ausschlieClich fiir die elektive Ionenpermeabili- 
ta t yerantwortlich. Der Beweis fiir die Riehtigkeit dieser Auffassung wird dadurch 
erbracht, daB cs durch negatiyo Umladung bei P h >  8,0—8,3 gelingt, die Anionen
permeabilitat in eine Kationenpermeabilitat umzuwandeln. Dieser Umladungspunkt 
cntspricht dem isoelektr. Punkt des Globins. Die Membran der Blutkórperelien diirftc 
sieli demzufolge aus EiweiB- u. Lipoidphasen zusamniensetzen. ( P f l u g e r s  Arch. 
Physiol. 217 [1927]. 618—30. Kici, Physiolog. Inst.) M e i e r .

M. K. E bert, Zur Frage der Pathogenese der Ilamoglobinuric lei der Malaria 
(Schuarzwasserfieber). Vf. bcstiitigt in zahlreichen Verss. die Annahme von K R IT - 
SCHEW SKY u. M uR A TO FFA , daB Menschenserum die hamolyt. Fahigkeit von Chinin 
gegeniiber menscliliclien Erythrozyten in yitro aktiyiert. E r erganzt diese Verss. 
durcli solche m it Kóbragift, in welchen gleichfalls individuelle Untersehiede der ein
zelnen Blutkórperelienproben zum Ausdruck kommen. Das gleiche zeigt sieh bei 
der Aktiyierung der ChininhamoljTse durch Leciihin. Chininhamolyse u. Kobragift- 
hamolyse beruhen auf analogen Vorgangcn. Mit Chinin oder Kóbragift yorbchandelte 
E iythrozjrtcn sind auch gegen hypoton. NaCI-Lsg. empfindiicher. (Ztsehr. Immunitats- 
forsch. exp. Thcrapie 5 3  [1927]. 297—314. Moskau, Mikrobiol. Inst.) S c h n i t z e r .

J. F. Mc Clendon, Die Plasmamembran ton Oclisenerythrocyten, untersueht durch 
Messungen an der Wliealstonebriicke. (Protoplasma 3 [1927], 7— 10. Minneapolis, L a b . 
of Physiol. Chem., Uniy. of Minnesota Med. Sehool.) L o h m a n n .

L.N em eth und P. K allós, Ober die Vitalfdrbung der Erythrocyten. Eine An- 
farbung roter Blutkórperelien gelingt nicht m it Vertretern der Azo-, der Triphenyl- 
metlian-, Oxyketonfarbstoffe u. Indigokarmin. Mit Methylenblau u. Neutralrot wurden 
in einzelnen roten Blutzellen nach 10— 15 Min. feine Kórner fcstgestellt, die nach 
einigen Stdn. wieder yerschwanden. Es farben besser die Pyroninfarbstoffe; sehwaeli 
das Na-Fluorescein u. das Erythrocin, dic einen Teil der Blutkórperchen blaB orange- 
gelb bzw. blaBrot farben, gut das Phloxin, das eine liochrote Farbung gibt; nicht an- 
farbend sind das Eosin u. das Diaminblau. Aus Verss. in yitro an m it CO u. KCN ver- 
gifteten Zellen u. in yivo, u. a. an Blut yon Perniciosalcranken wird geschlossen, daB 
eine eigentliche Vitalfarbung der Erythrocyten n i c h t  bestcht, daB yielmclir jeder 
Farbungseffekt durch eine yorhergegangenc Schadigung der roten Blutkórperchen 
bedingt ist, wahrend yollstiindig gesunde Zellen keine Farbstoffe aufnehmen. (Proto- 
plasma 3 [1927]. 11— 16. Budapest, Peter Pńzinany Univ.) L o h m a n n .

L. Farmer Loeb und D. Kruger, Der Zustand des („freien“) Zuckers im  Serum. 
,,Freier“ Blutzucker sind die durcli Reduktion nacliweisbaren Substanzen, die nach 
dem EnteiweiBen des Yollblutes, des Plasmas oder Serums yorhanden sind, liaupt- 
saehlich Glucose. „Gebundener“ Blutzucker sind die reduzierenden Substanzen, 
die erst nach Hydrolyse reduzierend wirken; die chemisehe N atur dieser Substanzen 
steht noch nicht fest. Zur Best. des ,,freien“  Blutzuckers wurde die von OEHOLM 
angegebene Methode der freien Diffusion benutzt. Der Zucker beim Normalen, beim 
Diabetiker m it Hyperglykamie u. Glucosurie u. solchen ohne Glucosurie ist mole- 
kular dispers. Niclitauftretcn yon Glucosurie bei Hyperglykamie is t n i c h t  durch 
physikal. Zustandsanderung des Zuckers bedingt. (Ztsehr. klin. Med. 1 0 6  [1927]. 
354—59. Berlin, T. med. Uniy.-Klin., u. Dahlem, Kaiser-W ilh.-Inst. fiir Faserstoff- 
ehemie.) R e w a l d .

L. Lipowska, S . Sierakowski und H. Sparrow, Ullrafillration der Scharlach- 
toxine. Mit Hilfe der U ltrafiltration kann man die Scharlachtoxine bis zu einem be- 
trachtlichen Grade konzentrieren u. reinigen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97  [1927]. 
954—56.) Warschau, Hygien. Staatsinst.) R e w a l d .
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L. Maume und J. Dulac, Veranderung der antiloxischen Wirkung ais Funkiion 
der Ionisation. (Vgl. auch C. 1 9 2 7 . I I . 99.) Das Toxizitatsminimum einer Miscliung 
zweier Salze ist von dem physiko-chem. Verh. des Milieus abhiingig. Bisherige Verss. 
m it NaCl u. CaCl2 crgaben, daB in binaren Mischungen yon Chloriden das Mininmum 
der Toxizitat zutage t r i t t  bei solchen Mengen dieser beiden Salze, die, getrennt gel. (in
1 Vol. W. zu 1 Vol. Miscliung), Lsgg. m it demselben Ionisationskoeffizientcn ergeben 
wurden. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 4  [1927]. 1194— 96.) H a m b u r g e r .

Felix Klopstock, Uber Lipoid anti kor per. I. V er suche mit synthetischcn Lipoiden. 
Vf. behandelte Kaninchen m it dem von G r u n  u . L i m p a c h e r  synthet. dargestellten 
Lecilhin bzw. Kephalin. Nach Behandlung m it dem letzteren zeigtcn die Tiere Kom- 
plementbindungsrk. gegen Wassermannantigen, z. T. auch gegen Spirochatenextrakte, 
nicht regelmaBig aber gegen das zur Vorbehandlung benutzte Kephalin. Mit synthet. 
Lecithin waren die Ergebnisse unsicher. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 1 0 4  
[1927]. 435—39. Berlin, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. Biochem.) S c h n i t z e r .

S. J. Ginsberg und W. S. Kalinin, Uber das Konservieren des Komplementes. 
Dem frischen Komplement gleiehwertig ist Meerschweinchenserum, das zu gleichen 
Teilen m it einer 4°/0 ig. Borsdurelsg. versetzt ist, welcho entweder in  5°/0 ig. SrCl,- 
oder 10°/oig. NaCl-Lsg. hergestellt ist. (Ztschr. Immunitatsforsch exp. Therapie 53 
[1927], 219—26. Moskau, Inst. E. M e t s c h n i k o f f .) S c h n i t z e r .

C.-I. Urecłiia und G. Popoviciu, Einige Untersuchungen iiber die Biochemie 
der experimentellen Tetanie. 9 Hunde wurden thyro-parathyrcodcktomiert. Es zeigte 
sich in  der pretetan. Periodo eine VergróCerung des P-Geh. u. eine Verminderung des 
Ca-Geh. Die Starre u. die Krampfe sind von einer Ycrminderung des P-Geh. begleitet, 
wahrend das Ca sich wenig yeriindert. Der P-Geh. unm ittelbar nach dom Tode ist 
auBerst groB, infolge sehr beschleunigter Autolyse, dio Erhohung des Ca ist weniger 
ausgesprochen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97  [1927]. 1012—15.) R e w a l u

F. Bremer, J. Titeca und L. van der Meiren, Uber die Sensibilisierung mittels 
Gurare bei der lokalen tetanischen Starrheit. Die tetan. Starrheit wird durch Curare 
beeinfluBt, wenn auch fast nie ganz aufgehoben, os bleibt immer eine schwache Spur 
zuriick, die auch durch stiirkere Dosen nicht beeinfluBt wird. (Compt. rend. Soc. Bio
logio 97 [1927]. 895—98.) R e w a l d .

C.-T. Rietti, Diffusion des Harnstoffes in  verschiedene Organjliissigkeiten. Bei 
einem Hunde, dessen Nieren von der Zirkulation ausgesclilossen sind, findet man in 
das Blut injizierten Harnstoff zuerst im  Speichol, in  der Cerebrospinalfl., ziemlich 
sehnell auch im  Pankreassaft, in  der Galie, sehr schnell in  der Lymphe. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 9 7  [1927]. 1038—39. Buenos Aires, Physiol. Inst. med. Fakultat.) R ew .

A. Norgaard, Uber die 11-Ionenkonzentration in  einigen Nahrungsmitteln und  
in den Faeces. Mit Hilfe einer in  der Arbcit naher beschricbenen clektr. Methode ist 
die [ H ‘] der versehiedenen Nahrungsmittel von der Citrone m it einem pn yon 2,25 
bis zum gckocliten EiweiB m it einem pn von 7,76 untersucht worden. Fruchte haben 
P h  his 5, Bier u. Wein yon 5— 6 , Fleisch von 6 — 7, Mileh etwa 6,5, E ier 7,8. Unsere 
Nahrung ist also yorwiegend sauer. W ahrend der Verdauung schwankt das ph der 
Nahrung sehr. Im  Koto schwankt das pn von 5,2—9,2. Vielleicht ist dio bakterielle 
Zers. der Grund, daB der K ot alkal. is t ais die aufgenommeno Nahrung. (Acta med. 
scandinay. Supp.-Bd. 16  [1926]. 377—83; Ber. ges. Physiol. 40 . 645— 46. Ref. E l l i n g - 
h a u s .) H a m b u r g e r .

L. Barthe und E . Dufiłho, Uber die Bestimmung von Chlor und Natrium in  der 
Milch weiblicher Sdugetiere. Die nach L a n d a t -D e n i g e s  bestimmte Cl-Menge ist 
groBer ais die Menge, dio einer Bindung ais NaCl entspricht; wahrscheinlich is t Cl 
an Ca gebunden, besonders in Frauen- u. Stutenmilch. W ahrend der Lactation finden 
sich nur Spuren yon Na (bestimmt nach der yon Vf. modifizierten S t r e n g -B l a c h e - 
TIERE-Methode), das fiir das Neugeborene keine Bedeutung zu haben scheint. Es ist 
falsch, gefundene Cl-Mengen ais NaCl zu berechnen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  
[1927], 613—15. Ind. laitiere 5 2  [1927] Nr. 10. 12— 14.) H a m b u r g e r .

K. F. Hoffmann, Der Rhodangehalt des Speichels. Dom Rhodan kommt im 
Kórperhaushalte eine bestimmte, nicht naher bekannte Rolle zu, eine Anderung im 
Gleichgewicht des Kdrperhaushaltes h a t auch einen Wechsel des Rhodangeh. im Speichel 
zur Folgę. (Ztschr. med. Chem. 5 [1927]. 91—92. Miinchen.) F r a n k .

Alfred Brauchle, JRohkost ais Heilnahrung. Vf. faBt den Begriff „Rohkost" aus- 
schlieBlich im Sinne des Vegetarismus. Die Rohkostyegetarier beschranken sich auf 
den Genufi roh genieBbarcr Yegetabilien, also auf frisehe u. getrocknete Eriichte,
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Niisse, cBbarc Wurzeln u. Salatkrauter. Die Wirksamkeit der Rohkost liegt in ihrem 
Reichtum an Mineralsalzen u. Vitaminen, in  ihrem geringen EiweiBgeh. u. Wegfall 
von Reizstoffen. Von Bedeutung ist ferner die Anregung der Darmperistaltik dureh 
die groBen Massen nicht ausgenutzter Cellulose u. dureh die Garung der Kohlenhydrate. 
(Therapio d. Gegenwart 6 8  [1927], 505— 10. Berlin, Univ.) F r a n k .

Filippo Usuelli, Die Emahrung mit autoklamerten Stoffen. III . Der Haushalt 
der fest en Stoffe bei der Ernahrung mit autoklaviertem Fleisch. (Vgl. C. 19 2 7 . I. 1610.) 
Der Stoffwechsel von vitaminfrei ornahrten Tieren ist von yerschiedencn Autoren 
gopriift worden, u. man hat meist eine positive N-Bilanz wiihrend des bei weitem 
gróBten Teil des Vers. fcstgestcllt, was vom Vf. am Hundevers. bestatigt wurdo, bis 
schlicBlich die Nalirungsaufnahme gering wurde. Zu der von B ik e l  ausgesprochenen 
Theorie, nach der die Vitamine die Kórperzellen zur Aufnahme der resorbierten Nah- 
rungsstoffe befahigen sollcn, stim m t der Befund, daB der Versuchshund seine Fctt- 
u. Kohlehydratreserven volIstandig aufbrauchte, nicht. (Biochem. e terap. sperim. 13
[1926]. 319—34; Ber. ges. Physiol. 39 . 674. Mailand. Ref. S c h m it z .) H a m b u r g e r .

Harry Goldblatt und Alan R.Moritz, Warnie- und Oxydationswirkung auf den
Nahricert eines Proteins. (Vgl. C. 19 2 7 . I. 1697.) Dureh Erhitzen auf 110° resp. 130° 
wahrend 36 Stdn. inaktiviertes Casein verliert nicht an Nahrwert. (Journ. biol. Che- 
mistry 7 2  [1927]. 321—26. Cleveland, Department of Pathology, School of Medicine 
of Western Reserve Univ.) H a m b u r g e r .

Bordas, Die MilchsSkre in  der Ernahrung. Gutachten iiber die Unschadlichkcit 
der Milchsaure, vorausgesetzt, daB Verunreinigung m it Cu, Zn, As2 0 3, Oxalsaure u. 
H ,S 0 4 aueh in Spuren ausgeschlossen ist. (Ann. Falsifications 20 [1927]. 472 
bis 477.) G r o s z f e l d .

P. W. Tainsh, Vorratsquellen von Yitamin A  und D. Vf. ha t aus Lebertran einen 
schmackhaften Extrakt, der die Vitamine A u. D in stark konz. Form onthalt, lier- 
gestellt u. diesen ohne Verlust an Vitaminen m it Margarine yermischt. Solche Mar- 
garine ist ein yollwertiger Ersatz fiir Butter. (Naturę 1 2 0  [1927]. 515. P ort Sun- 
light.) ' E. J o s e p h y .

Arthur Scheunert und Martin Schieblich, Uber das versehiedene Verlialten 
von Tauben und Hulmem bei Deckung ilires Vitamin-B-Bedarfs dureh frisclies grunes 
Pflanzenmaterial. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 87.) Von Tauben werden nach Futterung m it 
frischcn Zuckerriibenblattern, Gras u. Luzerne u. einigen Samenfutterarten gróBere 
Mengen zur Deckung des Bedarfs an antineurit. Faktor des Vitamins B benotigt ais von 
Hiihnern. Daher sind Tauben zur Priifung solchen Materials ungeeignet, da man ihnen 
nicht so groBe Mengen beibringen kann. (Biochem. Ztsehr. 1 8 6  [1927]. 222—28. 
Leipzig, Univ.) ' H i r s c h -K a u f f m a n n .

I. M. Heilbron, E. D. Kannn und R. A. Morton, Absorptionsbanden von Ergo- 
sterin und VitaminD. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1437.) Vff. entgegnen auf die K ritik  von 
R o s e n h e im  u. W e l s t e r  (0- 1 9 2 7 . I I . 2553), daB die Ergebnisse dieser Forscher 
keineswegs im Widerspruch zu den spektroskop. Befunden der Vff. stehen, sondern 
diese sogar stiitzen. Die Bandę bei 247 /(/< riihrt vom Yitamin D her. Will man bei 
der photochem. Bldg. von Vitamin D aus Ergosterin zu guten Ausbeuten gelangen, 
so darf die Bestrahlung nicht m it der Quarzquecksilbcrlampe erfolgen, da diese Strahlen 
em ittiert, die das Vitamin zers. Die Absorptionsbanden von Ergosterin u. Vitamin D 
iiberdecken sieh im Gebiet 230—270 /.t/i. Bei hoher Ergosterinkonz. w ird die meisto 
Energie bei diesen Wellenlangen zur Bldg. von Vitamin D verbraucht u. nicht zu dessen 
Zers. Das Ergosterin wirkt also ais Scliutzsubstanz, bis die Konz. des Vitamins D 
ein Maximum erreiclit, dann sinkt die Vitaminkonz. plotzlich auf Nuli. (Naturę 1 2 0
[1927]. 617—18. Liverpool, Univ.) E. J o s e p h y .

Adriano Parino, Uber die Regeneration des Knochengewebes bei Avitaminosen.
(Vgl. C. 1 9 2 7 .1 .  2569.) Verss. des Vfs. an Tauben zeigen, daB ein Mangcl an Vitamin B 
die Knochenregeneration merkbar im Sinne einer Yerzogerung dcrselben bzw. eines 
geringeren AusinaBes an regeneriertem Knochengewebe beeinfluBt. Die Bindegewebs- 
neubldg. dagegen ist kaum gestort, so daB das fiindegewebe im  Regenerat gegeniiber 
den Normaltieren iiberwiegt. (Arch. di fisiol. 2 4  [1926], 565—80; Ber. ges. Physiol. 39 . 
675. Pavia, Univ. Ref. W a s t l .) H a m b u r g e r .

Rudolf Degkwitz, Zum Kampfe gegen die Rachitis. Ubersichtsreferat. Vf. fordort, 
daB dureh die in  Aufnahme gekommene perorale Zufuhr antirachit. aufgeladener Sub- 
strate oder chem. reiner Yitasterińe die Propaganda fiir Liclit u. Sonnenbader nicht



1 9 2 8 .  I . E 6. T i e r p h y s i o l o g i e . 3 7 5

in  den Hintergrund gedrangt wird. (Dtsch. med. Wehsohr. 53 [1927]. 1973—76. Greifs- 
wald, Univ.) F r a n k .

O.-Pico Estrada, Sensibilitdt von Ratten, denen die Nebennieren fortgenommen 
sind, gegen die B-Avitaminose. R atten  ohne Nebennieren sind viel empfindlieher gegen 
B-Avitaminose ais n. Tiere. Sio haben ein yiel gróCeres Verlangen naeh B-Vitaminose, 
besonders zwischen dem 10.—50. Tag nach der Operation. Alle Organe, bis auf die 
Nieren, nehmen an Gewicht ab. Das Leberglykogen ist auBerordentlich yerringert. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1031—32. Buenos Aires, Physiol. Inst. med. 
Fakultat.) REWALD.

S. Edlbacher und K. W. Merz, U ber den Stoffwechsel der Tumoren. Alle malignen 
Saugertumoren, Sarkomę, Careinome, Granulationen, Polypen u. embryonalen Ge- 
webe zeigten ein iiber der Norm gesteigertes Argininspaltungsyermogen. Der hohe 
Arginasegeh. sonst negativer Gewebe ist ein Wachstumsfaktor, der diesen Geweben 
gemeinsam ist. Neben der gesteigerten Glykolyse bildet das erhohte Argininspaltungs
yermogen ein t 3 rp. Kennzeiohen maligner Tumoren. Sauger- u. Yogeltumoren unter- 
scheiden sich durch ihren yerschiedenen Arginasewert, entsprechend dem verschiedenen 
EiweiBstoffwechsel 'dieser Tierklassen. Durch diese niedrigen Arginasewerte kenn- 
zeichnet sich das Roussarkom in charakterist. Weise vor dem Saugertumoren. Histidin, 
Łysin, Nucleinsaure, Asparaginsaure, Alanin, Leucin, Glutaminsiiure, Glykokoll, 
Tryptophan, Harnsaurc u. Allantoin bilden unter der Einw. der Fermente der yer
schiedenen Tumoren kein NH 3  oder Harnstoff. (Ztschr. physiol. Chem. 171 [1927]. 
252—63. Heidelberg, Physiol. Inst.) G u g g e n h e i m .

Javillier, H. Allaire und S. Rousseau,Nuclein-Phosphor, Phosphorbilanz und 
Phosphorrerhaltnis wahrend des Wachstums. Ausbau friiherer Ergebnisse (Compt. 
rend. Acad. Sciences 183. 619; C. 1927. I. 620) iiber die yerschiedene Bindungsform 
des P  in Organen. Bei der Geburt ist der Geh. an Nuelein-P yiel groBer ais an Lipoid-P. 
Von der Geburt bis zum Endo der Lactationsperiode senkt sich der Nuclein-P-Geh., 
u. zwar weit unter den Lipoid-P-Geh., steigt dann wieder an, bleibt aber spater immer 
niedriger ais dieser. Das umgekehrte Verhaltnis herrscht beim Lipoid-P, der sehr 
stark nach dor Geburt ansteigt, besonders in der ersten Woche, dann langsamer bis 
zum Endo der Lactationspcriode. Das Verhaltnis N uclein-P: Lipoid-P untcrliegt 
groBeren Scliwankungen von 1,14 am Anfang bis zu 0,46. Das Verhaltnis Nuclein-P: 
Gesamt-P senkt sich von 0,14 bis auf 0,07. Dasjenige von Lipoid-P: Gesamt-P da
gegen steigt von 0,12 bis auf 0,19. (Compt. rend. Acad. Sciences 184 [1927]. 1351 
bis 1353.) R e w a lu .

A. Noina, Milz- und Kohlehydralsloffiuechsel. V. Mitt. U ber die Glykogenbildung. 
(IV. ygl. C. 1927. II. 1167.) Milzlose Kaninchen yerlieren nicht das Vermogen, aus 
zugefiihrtem Traubenzucker Glylcogen zu bilden. Der Milz scheint beim Kohlehydrat- 
stoffwechsel keine besondere Bedeutung zuzukommen. (Okayama-Sgakkai-Zasshi 1926. 
1185— 1211. Dtsch. Zusammenfassung. 1212—13. [Japan]; Ber. ges. Physiol. 40. 384. 
Ref. A b e l i n .) H a m b u r g e r .

John G. Reinhold und Walter G. Karr, Kohlehydrat-Ausnutzung. II. tjber 
das Verschtvinden der verschiedenen Kohlehydrate aus dem Blut. (I. vgl. C. 1926. II. 
911.) Alimentare Hyperglykamie wird durch Galaktose, Maltose, Saccliarose, Starkę,

• Lactose u. Fruotose erzeugt. Vorherige EiweiBzufuhr (Gelatine) yerm indert die hyper- 
glykam. Wrkg. der erwahnten Zucker m it Ausnahme der Maltose, bei welcher der 
gegenteilige Effekt erreicht wird. Maltose, Galaktose u. Fructose yermindern Hyper- 
glykamie, die durch Glucose erzeugt ist; der Starkę u. Lactose fehlt diese Fiihigkeit. 
Hynperglykamie infolge von Glucose-Maltose- u. Glucose-Fructose-Mischungen sind 
yerschieden von solchen auf Grund von Disacchariden wic Lactose u. Saccharose. 
(Journ. biol. Chemistry 72 [1927]. 345—65. Philadelphia, Philadelphia General Hospital 
and the Graduate Sehool of Medicino of the Univ. of Pennsylvania.) H a m b .

Edward H. Mason, Untersuchungen iiber Dioxyaceton. I I . Gaswechsel und Kohlen- 
hydratstoffwechsel beim Diabetes mellitus. (I. ygl. C. 1927. I. 2570.) Diosyaceton ver- 
halt sich beim Diabetes im Gaswechsel u. Kohlenhydratstoffwechsel ganz anders ais 
Glucose. (Journ. of clin. investig. 2 [1926]. 533— 43; Ber. ges. Physiol. 39. 49. Montreal, 
Roy. vietoria liosp. a. Med. dep., Mc Gill-univ. Ref. K n i p p i n g .) H a m b u r g e r .

O. Kauffmann-Cosla und Jean Roche, Ober die Ausscheidung von Milchsdure 
und Acetaldehyd bei der Dyskarbonurie des Diabetes und beim Fehlen der Vitamine A , B, C. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 807—09. StraBburg, Inst. de Cliimie 
biolog.) " M e ie r .
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M. Burger und H. Habs, Uber die Veresterung des Serumcholesterins bei Leber- 
kranklieiten. Bei allen Lebererkrankungen, die zur Abfluflbehinderung der Galie zum 
Darm fiihien, kommt es zu einer Retentionshypercholesterinamie, bedingt dureli eine 
cinseitige Zunalime des freien Cholesterins, woraus eine relative Verminderung des 
Estercholesterins resultiert. Bei Lebererkrankungen ohne Ikterus kann es gleichfalls 
zu einer Vermehrung des Cholesterins im  Serum kommen, wobei dio Veresterung un- 
gestórt ist. Lebercirrliosen m it Vermehrung des Serumbilirubins yerhalten sich ver- 
schieden, ein yollkommenes Verschwinden der Oholesterinester aus dem Blute wurde 
nicht bcobachtet. Der Veresterungswert des Serumcholesterins gestattet demnach 
keincn sicheren RiickschluB auf den Funktionszustand der Leber. (Klin. Wchschr. 6  

[1927], 2221—23. Kici, Uniy.) F r a n k .
K . Beckmanil, Resynthese der Milchsaure bei Stórungen der Leberfunktion. Vorl. 

Mitt. Bei Stórungen der Leberfunktion findet sich sowohl im Tierexperiment, ais 
auch beim Menschen nach Injektion yon milćhsauren Salzen oine deutliche Storung 
des Abstromes der Milchsaure aus dem Blute. Hieraus schlieBt Yf., daB auch dic bei 
dekomponsierten Herzfehlern beobachteten ahnlichen Stórungen in erster Linio auf 
eine Storung der Leberfunktion durch Stauung zuriickziifuhren sind. (Klin. Wchschr. 6  

[1927], 2229—31. Greifswald, Uniy.) F r a n k .
Hans Seel, Pharmakologische Unlersuchungen iiber natiirliches und synthetisches 

Menthól. Natiirliches, opt. akthes Menthol wurde im Vergleich m it yerschiedenen 
isomeren, synthet. Mentholen, darunter Isomenthól, Neomentliol u. Neo-Isomentliol, 
pharmakolog. untersucht. Dabei ergab sich, daB nur hinsichtlich des Grades der Wrkg. 
Untcrscliiede bestehen. Die A rt der Wrkg. ist durcliaus die gleiche. Das natiirliche, 
opt.-akt. Menthol ist etwa doppelt so giftig wie die synthet., opt.-inakt. Mentliol- 
praparate, m it Ausnahme des Neo-Isomenthols, das ungefahr dieselbc Giftigkeit be- 
sitzt wie das naturlicho Menthol. Die Menthole des Handels sind scheinbar nicht immer 
einheitlich zusammengesetzt. Die Giftwrkgg. der Menthole sind im allgemeinen gering. 
Hinsichtlich des Geruches u. des Geschmackes is t das synthet. inakt. Menthol yon 
den natiirliehen Handelsmentholen nicht zu unterscheiden; dagegen zeigen Iso-, Neo- 
u. Neo-Isomentliol mehr oder weniger camplierartigcn Geruch u. Geschmack. Gegen 
die medizin. Verwendung des kryst. synthet. inakt. Menthols vom F. 35— 30° bestehen 
vom pharmakolog. Standpunkto aus um so weniger Bedenken, ais es weniger giftig 
ist ais manche natiirliehen Menthole des Handels. (Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 122 
[1327]. 338—53. Wiirzburg, Uniy.) H a m b u r g e r .

Rayinond-Hamet, tjber den Einflu/3 von Yohimbin auf die Intestinalwirkung des 
Adrenalins und Ouabains. Dio Intestinalwrkg. von Yohimbin wird zweckmaBig durch 
die Kontraktionen des Darms in situ beim chloralisierten Hund m it Hilfc eines Kaut- 
schukballes, der in das Lumen des Jejummus eingefiihrt wird, festgestellt. Im  Gegen- 
satz zum Adrenalin wird die durch Digitalisglucoside erzeugte Hypertension weder 
durch Yohimbin, noch durch Ergotamin umgekehrt. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 
[1927]. 610—13.) H a m b u r g e r .

Leon Binet und Henri Binet, Biochemische TJntersuchungen iiber Olinjektionen. 
(Vgl. L e o n  B i n e t  u .  J . V e r n e , C. 1927. II. 2326.) Unterss. iiber intravenóse Ol
injektionen ergaben, daB das Ol in  dem Capillarnetzwerk der Lunge festgehalten wird 
u. zu einer Hypotension der Arterien u. Hypertension der Vonen fiihrt. Zugleich 
findet Zers. des Fettmol. s ta tt. Bei yerlctzten Lungenteilen ist die Rk. besonders 
deutlich. Yollstandige Entfernung des Oles findet jedoch nicht immer sta tt, da bei 
einer Jodólinjektion im Róntgenbild noch 7 Tage nach der Injektion Olreste im 
Lungenfeld nachgewiesen wurden. — Die in  einem Ol gel. oder suspendierten Sub- 
stanzen werden je nach ihrer Eigenart schneller oder langsamer oder ebenso schnell 
resorbiert wie das Ol. Sudan u. Chlorophyll sind noch nachzuweisen, wenn das Ol 
langst yerschwunden ist. Dagegen werden Camphor u. Jodoform schneller resorbiert 
ais das Ol. Bei Injektionen yon óligen Bi-Suspensionen kann Bldg. von Seifo statt- 
finden, die nicht resorbiert wird. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 6  [1927]. 388—98.) L .Jo s .

M. S. Guttmacher und Robert Weiss, tjber den EinflufS ton Urethannarkose 
au f die spezifische dynamische Wirkung von Olykokóll und Glucose bei Kaninclien. (Journ. 
biol. Chemistry 72. 283—97. Prag, Dtsch. Uniy. — C. 1927. I. 1857.) H a m b .

Grage, Erfalirungen mit dem Morphinderivat Dilaudid. Klin. Bericht iiber gunstige 
therapeut. Erfahrungen m it Dilaudid, besonders ais Analgetikum. Es besteht eine 
Gewólinungsgefahr, die aber nicht so groB ist, wie bei andern M orphinderiw. (Dtsch. 
med. Wchschr. 53  [1927]. 1979— 81. Chemnitz, Stadt. Nervenheilanstalt.) F r a n k .
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E. Brenner, Yalyl in  der Therapie neurotischer Zustande. Das Valoriansauro- 
diathylam id ,, Yalyl" in Doson von 2—3 Perlon 2—3-mal taglich erwies sieh ais aus- 
gezeichnetcs Mittel gegen neurasthen. Zustande der yerschiedensten Art. (Pharmaz. 
Ber. 2 [1927]. 149—50. Neu Oderberg [Tschechoslowakei].) L. J o s e p h y .

Emil Trojan, Ober die. Amoendmig der RwanoUŚsung in  der Chirurgie. Rivancl 
is t nicht nur ein pantherapeut. Mittel im Sinne M o r g e n r o t h s  bei allen m it Staphylo- 
oder Streptokokken infizierten Wunden, es ermoglioht auch bei asept. Operationen 
die Totung etwa in  dieaWunde gelangter Erreger. Wenigstcns konnen diese m it Riyanol 
so weit abgeschwacht werden, daB direkte Heilung vor sieh geht. (Dtsch. med. Wchsehr. 
5 3  [1927]. 2033. Szeged [Ungarn], Univ.) F r a n k .

E rich  EbStein, Zur Geschichte der Abfiihrmittel. Vf. bespricht die im Laufe dor 
Zeit gebrauchlich gewescnen u. noch gebrauchlichen Abfiihrmittel u. empfiehlt Agarol 
(Herst. Pharm. Fabrik W . R. W a r n e r  u. Co., Berlin) ais schonendes u. zuverlassiges 
Mittel. Es is t eine Emulsion aus Agar-Agar m it Mineralól unter Zusatz von Phenol- 
phthalein. (Ztsehr. med. Chem. 5 [1927]. 85—86. Leipzig.) F r a n k .

W. Schondube und O.Liirmann, Ober die Wirkung des Morphiums auf die 
Gallenwege. Morphium  allein bringt den LebergallenfluB zum Yersiegen, eine Hypo- 
physin- oder Olkontraktion kommt unter Morphium nicht zur Wrkg. Eine schon im 
Gang befindliche Entleerungsaktion der Gallenblase wird durch Morphium oder iihn- 
liche Praparate, wie Eukodal, unterbrochen. Atropin yermag den durch Morphium auf- 
gehobenen Entleerungsreiz nicht wieder zur W irksamkeit zu bringen. Die Wrkg. des 
Morphiums besteht demnach in  einer Erschlaffung des Hohlorgans m it gleiclizeitiger 
Kontraktion der Portio duodenalis choledochi. Gleichzeitige Gabe yon Atropin zu 
Morphium bei Koliken unterstutzt also auf der einen Seite die Erschlaffung des Hohl
organs u. yerhindert andererseits spast. Yorgange im Miindungsgebiet. (Miinch. med. 
Wchschr. 74 [1927]. 1906—09. Frankfurt a. M„ Uniy.) F r a n k .

W. Duliere, Einwirkung neuer Aminoather aus der Gruppe der Ephedrine auf 
den isolierten Darni der Sdugetiere. Gepriift wurden synthet. Alkaloide der Gruppe:
/ ------v die in naher Verwandtsehaft zum Adre-

y —CH—CH 2—CH 1 N(CnHan+t)HCl nalin stehen. Die Unterss. wurden an
--------A _______ p  D a rm sc h le ifc n  y o n  K a n in c h e n  a u sg e -

11 in + 1 fuhrt. Schon sehr kleine Dosen senken
den Tonus u. konnen sogar ydlligen Stillstand der Bewegungen bewirken. Beim Katzendarm 
beobachtet man die gleichen Erscheinungen, nur daB die wirksamen Dosen hier noch 
viel geringer sind. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 905—06. Lowen, Univ.) R e w .

William S. Middleton und K. K. Chen, Ephedrin. Eine klinische Studie. Ephedrin 
erhóht den systol., in geringem MaBc auch den diastol. Blutdruck; die Pulszahl ist 
meist erhoht, bisweilen erniedrigt. Nebensymptome: Schwitzen, Estrasystolen, Palpi- 
tationen, Schwachezustande, Hitze- u. Kaltegefiihl, Nausea, Erbrechen u. Schwindel- 
anfiillo etc. Eine schnell yoriibergehende mydriat. Wrkg. ist fiir Untersuchungszwecko 
besonders vorteilhaft. (Arch. of internal med. 3 9  [1927]. 385— 403; Ber. ges. Physiol. 
41 . 427. Madison, Univ. of Wisconsin. Ref. H u r t h l e .) H a m b u r g e r .

K. K. Chen, Vergleichewle Unlersuchutug iiber Ephedrin, Pseudoephedrin und 
ft- Phenyldthylamin, mit Riicksicht au f ihre Wirkung auf Pupille und Blutdruck. ji-Phenyl- 
athylamin: lokal appliziert keine Mydriasis; intrayenos injiziert Blutdrucksteigerung; 
peroral gegeben ohne EinfluB. Pseudoephedrin-. keine Mydriasis, absr intrayenos oder 
peroral zugefiihrt Blutdrucksteigerung. Pseudoephedrin dreht rechts (Hydrochlorid 
[a]o2 0  =  6i,73°), Ephedrin dreht links (Hydrochlorid [a]D2 0  =  —34,96°). Die pharma- 
kolog. Wrkg. des Pseudoephedrins ist weniger intensiv ais die von Ephedrin. (Arch. 
of in ternal med. 3 9  [1927]. 404—11; Bsr. ges. Physiol. 41 . 427. Madison, Uniy. of 
Wisconsin. Ref. H u r t h l e .) H a m b u r g e r .

A. Kratinow und A. Sack, Beitrdge zur Physiologie des Erbrechens. I I . M itt. 
Zur Frage des Mechanismus der Wirkung der nachfolgenden kleinen Dosen Apomorphins 
a u f den Darm. (I. P f l u g e r s  Arch. Physiol. 216; C. 1927. II . 1367.) Am isolierten 
Katzendarm  wirken aufeinanderfolgende Zusatze von Apomorphin standig abnehmend, 
auch Pilocarpin w irkt nach der ersten wirksamen Apomorphindosis erheblich schwacher. 
Nach yorheriger Gabe von Pilocarpin haben kleine Dosen Apomorphin eine zunehmende 
Wrkg. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 217 [1927]. 655—63. Moskau, Forschungslaborat. 
fiir Biol. Swerdlow. Univ.) M e i e r .

Hans Hildesheimer, Lokale Behandlung mit Jod-Salicylsaureestern, insbesondere 
m it Rheuhomen. Rheukomen (Herst. A l b e r t  M e n d e l , A .-G ., Berlin) ist ein J-Salicyl-
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saurcpraparat, in  welcliem das J  aliphat. m it dem Salicylsaureester vcrbunden ist u. 
demnach leiclit abgespalten werden kann. Zudem enthalt Rheukomen noch einen 
Zusatz von Ameisensaure, ais Salbengrundlage dient eine Neutralfettsalbe. Das P raparat 
bewahrte sich bei Arthritiden verschiedenster Art, neuralg. Schmerzen u. dergleichen 
Leiden. (Dtsch. med. Wchschr. 53  [1927]. 2035—36. Berlin-Schóneberg, Augustę 
Viktoria-Ivrankenh.) F r a n k .

L. Reiner und J. Koveskuty jr., Uber den Wirkungsmechanismus von Bayer 
205. In  Verss. an R atten stellte Vf. fest, dal3 „Bayer 205“ seine Wrkg. unm ittelbar 
auf die Trypanosomen ausiibt. Da das Mittel die Erreger allein nicht tó tet, muB auch
der TierkSrper am AuslieilungsprozeB teilnehmen. (Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927].
1988—89. Budapest, Univ.) F r a n k .

L. Jendrassik und L. k n ts l ,-  Kationen und parasympathische Gifle. E in  Beitrag 
zur Frage der Zondekschen Tlieorie. (Biochem. Ztschr. 1 8 8  [1927]. 75— 89. — C. 1 9 2 7 .
II. 1722.) M e i e r .

Elin Helaers, Einwirkung des Lobelins auf die Atmungsi-orgdnge des Kaninchens 
bei Morphiumintozikalion. Lobelinhydroclilorid, nach Verabfolgung des Morpliins 
injiziert, kann die respirator. Depression, die liierdurch hervorgerufen wird, giinstig 
beeinflussen u. die Wrkg. neucr Morphindosen in dieser Richtung liemmon. Das 
tr i t t  aber nicht ein, wenn zuerst Lobelin u. dann Morphin gegeben wird. Besser wirkt 
jedoch Hexeton (in Lsg. von Na-Benzoat), da die Beeinflussung konstanter ist, auBer
dem ist Lobelin selbst tox. (Compt. rend. Soc. Biologie 97  [1927]. 914—16.) R e w a l d .

A. S.Minot, Die Beziehungen zwischen Calcium und der Giftigkeit von Tetra- 
chlorkohlensloff bei IJunden. Ca-Salze heben dic Schadigungen durch CCI4 auf, eine 
wichtige Feststellung fiir die Notwendigkeit einer Ca-reichen Nalirung bei Kureń m it 
Tetrachlcrkohlenstoff ais Anthelminthicum. Bekannt ist, daB GaUenfarbstoffe sich 
mit Ca verbinden, wodurch eine Abnalime des Ca-Vorrats der Gewebe u. des ionisierten 
Ca im Blute erfolgt; daher ist fiir alle m it Ikterus verbundenen Erkrankungen — Vf. 
bringt den durch CC14 auftretenden Ikterus u. die dadurcli mógliclie Abnalime des 
ionisierten Blut m it Ca in Zusammenhang — die prophylakt. u. therapeut. Wrkg. des 
Ca von Bedeutung. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 2 4  [1927], 617—20; Ber. 
ges. Physiol. 41 . 422. Nashyille, Vanderbilt univ. Ref. I I u r t i i l e .) HAMBURGER.

D. Micliail und P. Vancea, Die Glykdmiekurve im Laufe einer Naphthalin-Intoxi- 
kalion. (Vgl. auch C. 19 2 7 . I. 2212.) Die Naphthalinhyperglykamie is t ebenso aus- 
gesprochen wie die Hypercholesterinamie, aber um sie zu verfolgen, muB man sie 
móglichst im Moment der Vergiftung studieren, da sio im Gegensatz zur Hyperchol
esterinamie, die eine ehron. Tendenz hat, dazu neigt, sich schnell zu erschopfen. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 96  [1927]. 1456— 57. Laborat. de la Clin. ophthal molique.) H a m b .

Brieger, Thallium-Slrychninvergiftung. Klin. Berieht iiber einen todlichen Ver- 
giftungsfall bei einem 3-jiihrigen Kinde nach dem gleichzeitigen GenuB von Stryehnin- 
Weizen u. m it Tl-Salzen praparicrten Getrcidckórnern. Welehcn Antcil an dem lctalen 
Ausgang das Tl-lialtige ,,Zelio“ der I. G. F  a r  b e n hatte, lieB sich nicht abgrenzen. 
Vf. halt es fiir angebraeht, auch Tl-Praparate dem freien Yerkehr zu entziehen. (Dtsch. 
Ztschr. ges. gerichtl, Med. 1 0  [1927]. 634—37. Marburg, Uniy.) F r a n k .

Erich Leschke, Die Belmndlung der Tuberkulose mit Triphal. Vf. berichtet uber 
giinstige Erfolge bei manchen Arten von Tuberkulose m it dem Au-Praparat Triphal. 
(Dtsch. med. Wchschr. 53  [1927], 1983—85. Berlin.) F r a n k .

H. Schmidt, Belmndlung der Lungen- und Kehlkopftuberkulose mit Triplial. Triphal 
erwies sich bei niedriger Dosierung ais mild wirkendes Mittel, dem nicht jede Bedeutung 
fiir die Therapie der Tuberkulose abzusprechen ist. Eine Wrkg. auf den klin. Befund 
bei tuberkulósen Lungenprozessen war nur in einzelnen Fallen festzustellen, auffallend 
blieb ferner die Wirkungslosigkeit des Triphal hinsichtlicli des Bacillenverlustes. (Dtseh. 
med. Wchschr. 53 [1927], 1986—87. Ruppertshain i. Tli., Lungenhcilstatte.) F r a n k .

W. Unverzagt, Erfahrungen mit Goldtherapie bei Tuberkulose. Ais Reiztlierapic, 
nicht ais bakteriotropes Mittel, bedeutet die Goldbehandlung der Tuberkulose einen 
gewissen Fortsehritt. Vf. warnt aber vor einer Oberscliatzung der Heilerfolge u. einer 
kritiklosen Anwendung in  der allgemeinen Praxis. (Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927].
19S5—86. St. Blasien, Sanator. f. Lungenkranke.) F r a n k .

F. Mattausch, Uber das monomethylarsinsaure Natrium (Arsamon) in  der Phthisio- 
therapie. E in Beitrag zur Arsenbehandlung der Tuberkulose. Arsamon, monomethyl- 
arsinsaures Na, ha t sich bei der Behandlung der Tuberkulose ais ein die Abwehrkrafte
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aktivierendes Mittel gut bewalirt. (Wien. med. Wchschr. 77 [1927], 1584—88. Wien, 
Behandlungsstelle f. Lungenkranke der Wiener stadt. StraBenbahu.) F r a n k .

G. Analyse. Laboratorium.
Franz M. Feldhaus, Zur Geschichte des Bunseribrenners. (Vgl. K i s t n e e , C. 1915.

II. 777.) E l s n e r  hat zuerst den Mischbrenner bei der Herst. hauswirtschaftlicher 
Gasapp. erfunden; es is t aber anzunehmen, daB B u n s e n  unabhangig von E l s n e r  
zur Erfindung des Mischbrenners kam. (Chem. Apparatur 14 [1927], 252—53.) J u n g .

St. Reiner, E in  aufklappbarer und allseilig lerschiebbarer elektrischer Róhrenofen 
fiir Temperaluren bis etwa 1300°. Der Ofen (Hersteller: Laboratoriumsbedarf-Ges., 
Essen, Herkulesstr. 9/11) ermoglicht Entleeren u. Neubescliieken des Rk.-Rohres 
ohne Abkiihlen des Ofens. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 865. Duisburg.) J u n g .

Friend Lee Mickle, Stanley H. Osborn und Caryl C. Carson, Laboraloriums- 
priifung klinischer Thermomełer ais Aufgabe der Volksgesundheit. Beschreibung u. 
Abbildung einer Priifungsanlage. S tatist. Ubersieht iiber Beanstandungen fiir 1922 bis 
1927. (Amer. Journ. publ. H ealth 17 [1927]. 1130—34. Hartford, Conn. S tate Dep. 
of Health.) G r o s z f e l d .

EmilHatschek, Friihe Versuche iiber UltrafiUralion. Vf. maeht darauf aufmerksam, 
daB dio ersten Ultrafiltrationsverss. von W lL L IB A L D  SCHM IDT (Annalen der Physik 
u. d. Chemie 99. 337 [1856]) besclirieben sind. (Naturę 120 [1927]. 515. Notting
ham.) E. J o s e p h y .

ChaS. N. Shaw, E in  sdbst hergestellter Vakuumofen. Es wird gezeigt, wie ein 
solcher aus vorhandenen Geraten selbst zusammengestellt wurde. (Chemist-Analyst 
16 [1927], Nr. 2. 14. Chattanooga [Tenn.].) R u h l e .

J. B. Hill und S. W. Ferris, Laboratoriumsfraktionierkolonnen. Die iibliehen 
Fraktionierkolonnen erwiesen sich ais weniger wirksam, ais H E M P E L -K o lo n n en  mit 
geeigneten Fiillungen, besonders Eisenketten. Die S N Y D E R -K o lo n n e , bei der kleine 
Glasballons, die im Gebraueho auf der kondensierten Fl. schwimmen, auf Ein- 
schniirungen des Rohres sitzen, haben sich dieser gegeniiber ais nur unbedeutend iiber- 
legen erwiesen. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 379—82.) T y p k e .

Jas. T. Donnelly, C. Hamilton Foott, Harald Nielsen und Joseph Reilly, 
Quecksilberoszillalionsjmmpe. Vff. beschreiben eine einfache Hg-Oszillationspumpe zum 
Zwecke des standigen Umlaufs gróBerer Gasmengen im geschlossenen System. Das Hg 
befindet sich in  einem m it dem YorratsgefaB kommunizierenden U-Rohr, dessen einer 
oben geschlossener Schenkel durch einen seitlichen H ahn m it der Saugpumpe in  Verb. 
steht. Die Oszillation des Hg wird durch wechselnde Unter- u. Uberdrueke in  diesem 
geschlossenen Schenkel bewerkstelligt m it Hilfe eines durch einen Schwimmer jeweilig 
geschlossenen u. geóffneten, in  der Kuppe des Rohres befindlichen Ventils. (Zeichnung.j 
(Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T  437—38. Cork, Uniy. Coli.) H e r z o g .

T. C. Orreen, Entfemung der Kalischmelze aus Plalintiegeln. Es handelt sich um 
dio Ermoglichung des leichten Entfernens der Kalischmelze aus hohen u. schmalen 
Pt-Tiegeln nach J . LAW RENCE S m i t h  bei der K-Best. Man fiillt zuniichst auf den 
Boden des Tiegels, 10—15 cm hoch CaC03, fiihrt dann einen Korkbohrer ein u. fiillt 
den Raum zwischen diesem u. der Tiegelwand m it CaC03  aus. In  den Bohrer fiillt 
man das Schmelzgemisch aus NH,C1, CaC03 u. der zu untersuchenden Probe u. deckt 
das Gemisch m it einer Schicht CaC03  ab. Nun zieht man den Korkbohrer langsam 
heraus, indem man die auBere CaC03-Fullung leicht an dic innere Tiegelwand an- 
driickt. Beim Erhitzen um gibt sich die Schmelze m it einer Schicht CaO, so daB die 
Schmelze n icht an die Tiegelwand gelangt u. leicht ohne Riickstand aus dem Tiegel 
zu entfernen ist. (Chemist-Analyst 16 [1927]. Nr. 2. 16. Wooster [Ohio].) R u h l e .

K .H . Slotta, Mcjihombe fiir leiclitfluchtige Stoffe. Die MeBbombe (Hersteller: 
S t r o i i l e i n  & Co., Dusseldorf 39) besteht aus einem Bombenrohr, in  das bis zu 3/, 
seiner Lange ein Rohr m it Schliffhahn eingeschmolzen ist; ein ebensolcher is t recht- 
winklig abgebogen daneben angesetzt. Die Bombo ist auf lialbe oder ganze ccm kali- 
briert. Sie eignet sich zum Aufbewahren u. Abmessen von leichtsd. oder stark- 
riechenden Stoffen, wie wasserfreie Blausaure, Phosgen, Methylisoeyanat, Methyl- 
bromid usw. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1341—42. Breslau, Uniy.) J u n g .

D. S. Davis, Eine AdMsionsprobe. Sie dient zur Best. der Klebfahigkeit yon 
Mehl, D estrin , Wasserglas usw. u. besteht in  dem Vermisehen der Probe m it steigenden 
Mengen h. W. u. der Priifung dieser Yerdunnungen auf die Haftfahigkeit yon Papier
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unter gewisscn Bedingungcn, (Chemist-Analyst 1 6  [1927]. Nr. 2. 17. Glen Falls 
[N. y .].) . R u h lk .

R. Fiirfch, Ober die Messung von deklromolorischen Kraften mikroslcopisch kleiner 
Elemente. Es wird eine MeBanordnung beschrieben, die gestattet, dio EK. mkr. kleiner 
Elemente, die schon durch Entnahme schwilchster Strome erscliopft werden, m it 10_ 1  V 
MeBgenauigkeit zu bestimmcn. Dio EK. solcher Elemente hangt sehr stark  von der 
Oberflachenbeschaffenhcit der Elektroden ab. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 697—98. 
Prag.) R. K. M u l l e r .

S. W. Pennycuick und R. J.Best, Die elektrolytische Praparation von Calomel 
fu r  den Gebrauch in  der Kaloinelelektrode. Ais Anodo diont eino Hg-Tropfelektrode. 
Das AnodcngefaB is t am Boden m it reinem Hg gefiillt, dariibor m it einer KCl-Lsg., 
die der horzustellenden Kalomeleloktrodo (VlO -n., 1 -n. oder gcsatt.) entspricht. In  die 
FI. taucht ein Trichter, der m it Hg gefiillt u. unten m it Seide verschlossen ist. Ein 
P t-D raht fiihrt von der Anodo in dieses Hg. Die Kathode is t ein GefaB m it gesatt. 
CuCla-Lsg., in  dio cin Cu-Draht cintaucht. Die Elektrodenfll. stehen durch eino Briicko 
mitcinandcr in Verb., die aus einem U-fórmigen Glasrohr von mindestens 2 cm Durch- 
messer besteht. Dic Briicko ist an beiden Enden ca. 2 cm m it Agargel (2%  Agar in 
gesatt. KCl-Lsg.) u. in  der Mitte m it gcsatt. KCl-Lsg. gefiillt. Wenn der Strom gc- 
schlosson wird, fallcn foinste Hg-Tropfchcn durch dio Ssidenmaschen in  feinem Strahl 
in das EloktrodengofaB. An der Hg-Obcrflache entsteht das Kalomel, das ebonfalls 
heruntorfiillt. Die Stromstiirko soli 3/i—1 Amp. betragon. Das Kalomel muB zum 
SohluB noch gut m it der KCl-Lsg. gewaschen werden, dio fiir die Kaloinelelektrode 
gebraucht wird. (Austrai. journ. of osp. biol. a med. science 3 [1926], 173—76; Ber. 
ges. Physiol. 3 9 . 617. Adelaide, Physical. chem. laborac. univ. Ref. M lSLO - 
w i t z e r .1 H a m b u r g e r .

F. A. Forster, Die Analysen-Quardampe. Vf. bespricht das Anwendungsgobiet. 
(Ztschr. angow. Chem. 4 0  [1927], 1414— 15. Berlin.) J u n g .

L. T. M. Gray, Studien iiber die photochemische Versuchstechnik. IV. Kriłische 
Priifung einiger Filier fiir die Qmcksilberlinie 365 /</(. Vf. bestimmt die Durchlassig- 
keit von L u t h e r  u .  F o r b e s  (C. 1 9 0 9 . II. 890) Gr Filter (L sg . von 0,0785 g  Fuchsin S, 
0,01064 g  Methylcnblau u. 0,0410 g  p-Nitrosodimethylanilin), W i n t i i e r s  Filter 
(C. 19 1 3 . II. 8 ) u. von G oE R Z -G tos m it suspendiertem NiO. L u t h e r  u. F o r b e s '  
Fiiter (auf x / 5  yerd. Lsg. in  2 cm dicker Zelle) ha t eine Transmissionsbando um ca. 
360 nn  m it einer Durchlassigkoit von ca. 30% bei 365 /m ; im sichtbaren Gebiet be- 
ginnt die Durchlassigkoit bei ca. 465 /</(. Zusatz von wenig Siiuro odor Alkali be
einfluBt die Transmission stark. W i n t h e r s  Filter laBt in neutraler u. saurer Lsg. 
ca. 35% der Linie 365, in saurer Lsg. auch 30% der Linio 313 u. iiber 15% der Linie 
406 durch. G o E R Z -G las (3 mm dick) laBt auBcrhalb des Bereichs von 330—390 mi 
weniger ais 0,5% hindurch, aber auch die maximale Transmission bei 365 /i/i betragt 
nur 6 —7% . —- Nachteile der „chem.“  F ilter sind ihrc Empfindlichkeit gegen die 
[H ] u .  die Móglichkcit zeitlicher Vcranderung der Durchlassigkoit infolge photo- 
chem. Rkk., Nachteile des G O E R Z -G lases u. iihnlicher Filter die zweifelhafte Homo- 
genitiit. (Journ. physical Chem. 31  [1927]. 1732—36. London, Univ.) K r u g e r .

H. Freund, E in  neues Polarimeler. Beschreibung m it Abb. cines nouen Polari- 
meters (Herst. E . L e i t z , Wetzlar). (Ztschr. med. Chem. 5 [1927]. 96— 97. 
Wetzlar.) _ F r a n k .

H. Dieterle, Chemische Analyse kleinsler Mengen. Beschroibung der Mikro- 
elementaranalyse u. der dabei verwendeten App. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 71  [1927]. 
1683—88. Berlin.) J u n g .

Shintaro Ogawa: Eine verbesserte Mikro-Dumas-Bestimmung des Stickstoffs. 
Vf. erhielt zufriedenstollendere Resultate boi der N-Best. in organ. Substanzen durch 
eino Umanderung der Apparatur von P r e g l  u .  der D u B S K Y se h e n  Methodo u. durch 
eine Verbesserung der B E R L sc h e n  Evakuierungsmethode. (Science Reports Tóhoku 
Imp. Univ. 1 6  [1927], 667—70.) W i l k e .

W. Swietoslawski und A. Dorabialska, E in  adiabalisches Mikrocalorimeter fiir  
radiologische Untersuchungen. E in kupfernes Gefiifi in  der A rt einer calorimetr. 
Mikrobombe, das ovakuiert werden kann, trag t an zwei isolierenden H altern ein 
kleines Feinsilberealorimeter. Kupferbombo u. Silbercalorimcter enthalten die Lót- 
stellen eines Thermoelements. Dio Kupferbombe steht in  einem groBen W.-Calori- 
meter m it Ruhrung u. sehr empfindlichem Thermometer (1°-Beckmann- oder Wider- 
standstherm ometer). Vor Beginn des Vers. wird alles auf genau gleiche Temp. ge-
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bracht; wird durcli ein radioakt. Praparat oder ein eingebrachtes Versuchsticrchen 
Warnie entwickelt, so heizt man das W.-Calorimeter elektr. in gleichem MaBo auf, 
so daB man stets adiabat. arbeitet. Die Vff. haben die Warmeentw. von 4,3 mg R a 
(a- u. /?-Strahlung) auf 0,7% genau messen kónnen, ferner von 1  Millicuric Radium- 
emanation, wobci im Verlauf von einigen Tagen deutliches Abklingen zu konstatieren 
war. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 763—65.) W. A. R o t h .

K. Siipfle, P. Hofmann und L. Walz, Eine vereinfachłe Mełhode zur ąiianli- 
iativen Bestimmung von Kohlensaure, Ammoniak und Schwefelwasserstoff in der Luft 
■bewohnter Rdume. Das eingehend beschriebene Verf. erlaubt die Best. yon C02, NH 3  u. 
H 2S  in einer einzigen Versuchsanordnung unter Benutzung einer transportablen Appa- 
ra tu r innerhalb 2 Stdn. (Arch. Hygiene 98 [1927]. 147—57. Munchen, Tierhyg. Inst. 
•d. Univ.) S p l i t t g e r b 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 l n d u n g e n .

O. Macchia, Uber eine Methode der qualiłativen Analijse ohne Anwendung von 
Schwefelwasserstoff, Thioessigsdure etc. (Vgl. 0. 1927. II . 297.) Vf. hat seine Methode 
beziiglich 1. der Trennung von Sn" u. A l'", 2. der Trennung von E e'", B i'", (Mn") u. 
M n"" yereinfacht. •—• 1. Nach Zusatz von ubersebussigom NH 3  u, Na2 S2 0 4 erwarmen, 
den Nd. [ S n A l ( O H ) 3] m it konz. H N 0 3  behandeln, im F iltra t yon H 2 Sn0 3  Al'" 
m it NH 3  fallen. 2. Die Lsg. von Fc(OH)3, B i(0H ) 3  u. H 2M n0 3  in  verd. H 2 S 0 4 nach 
Zusatz von Hydrazinsulfat erwarmen, m it konz. NH 3  alkal. machen; Mn" bleibt gel. 
(Nachweis im F iltra t m it Na2 0 2). Auflósen des Nd. in yerd. HC1 m it etwas H 2 0 2 u.
Nachweis des F e" ' m it KCNS, des B i'" m it Na-Stannit. (Notiziario chim.-ind. 2
[1927]. 561. Livorno, R . 1.1.) K r u g e r .

O. Macchia, Neue Methode zum systematischen qualiłaliven Nachweis der Kationen 
ohne Anwendung von Schwefelwasserstoff, Thioessigsdure, Sulfiden usw. (Ztsclir. analyt. 
Chem. 72. 180—85. — C. 1927. II. 297.) K r u g e r .

Tamaki Nakazono, Anwendung fliissiger Amalgame in  der Maiianalyse. II . Be- 
Mimmung von Vanadin und Uran. (I. vgl. C. 1925. II. 1780.) Dureh Schiitteln walirend
3 Min. m it fl. Zn-Amalgam wird Vv leicht in einer CO.,-Atmosphare zu V11 reduziert u. 
kann m it KM n04 titrie rt werden. Aueh kann die Lsg., nachdem sie m it dem Amalgam
30 Sek. gcschiittelt worden ist, zuerst m it AgS04 zu Vlv oxydiert u. dann m it KM n04 

zum Endpunkt titriert werden. Die letztere Arbeitsweise hat den Vorteil, daB man 
nicht in einer C02-Atmosphare zu arbeiten braucht. Bei der Red. von U geht dieses 
in  Anwesenheit von Luft in den 4-wcrtigen Zustand iiber u. wird dann ebenfalls m it 
K M n0 4 titriert. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 16 [1927]. 687—93.) W ilk e .

Suetaró Kikuchi, Anwendung fliissiger Amalgame in  der Maflanalyse. I I I . Be
stimmung von Jod-, Brom- und Chlorsdnre. (II. vgl. yorst. Ref.) Die Red.-Methode 
der MaBanalyse, die auf die Anwendung yon Ti111 beruht, wird dureh die Benutzung 
des fl. Zn-Amalgams abgeandert. Eine n. Lsg. von Tilv wird dureh das Amalgam in 
T inl iibergefiihrt, u. die zu bestimmende Jodat-, Bromat- oder Chloratlsg.' zugegeben. 
Das iibrigbleibende TiUI wird dann m it einer n. Lsg. von Eisenalaun m it Ammonium- 
thiocyanat ais Indicator titriert. Da die Rk. zwisehen Ti111 u. Jodat, Bromat u. Chlorat 
nnter 60° nicht schnell verlauft, ist die Apparatur so umgeiindert, daB die Lsg. wiihrend 
der Rk. u. T itration erwarmt werden kann. (Science Reports Tóhoku Imp. Uniy. 16 
[1927], 695—99.) W i l k e .

Naotsuna Kanó, Anwendung fliissiger Amalgame in  der MaBanalyse. IV. Uber 
die Anwendung des Óadnmimamalgams. (III. vgl. yorst. Ref.) Fl. Cd-Amalgam ist 
ari Stelle von Zn-Amalgam zur Red. in  der MaBanalyse untersucht worden. Die Herst. 
des Amalgams u. das Analysenyerf. sind ganz dieselben wie die beim Zn-Amalgam, 
m it der Ausnahme, daB die Rólire zum Empfang des Amalgams nach der Red. m it 
yerd. H 2 S 0 4 an sta tt m it kochendem W . gefiillt wird. Bei der Best. yon Fe u. Mo war 
die Red. m it Cd-Amalgam so schnell u. yollstandig, wie m it Zn-Amalgam, bei V u. T i 
in  verd. H 2 S0 4 -Lsgg. war es nicht so gut. Das Arbeiten in C 02-Atmosphare is t bei 
der r/-Bcst. m it Cd-Amalgam notwendig, wahrend bei Benutzung des Zn-Amalgams 
eine C02-Atmosphare zu yermeiden ist. (Science Reports Tóhoku Imp. Uniy. 16 
[1927]. 701—06.) W i l k e .

Suetard Kikuchi, Anwendung fliissiger Amalgame in  der MaBanalyse. V. Uber 
die Bestimmung von Eisen, Titan, Uran und M ethyleM au. (IV. vgl. yorst. Ref.) Fl. 
Zn- u. Cd-Amalgamo wurden zur Analyse von Mischungen zweier metali. Verbb. an- 
gewandt u. jedes Metali dureh Differentialtitration m it 2 yerschiedeńen Oxydations«

X. 1. 25
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m itteln bestimmt. W ird eine Fe-Ti-Mischung m it Zn-Amalgam reduziert u. m it einer 
n. Eisenalaunlsg. (Ammoniumthioeyanat ais Indicator) titriert, so wird nur T i be
stimmt, wahrend KM n04 beido oxydiert. Ti kann auch m it J  in Ggw. von Natrium- 
ta rtra t bestimmt werden. Durch Red. einer Fe-U-Misehung m it Cd-Amalgam u. 
Titration m it n. Lsgg. yon KM n04 u. Eisenalaun kann Fe u. U erm ittelt werden. Eine 
Ti-U-Mischung wird m it Cd-Amalgam reduziert u. m it K M 11O4 u. J  in  Ggw. yon T artra t 
titriert, um diese beide Bestandteilc zu bestimmen. Methylenblau wird mittels TiUI 
bestimmt. (Science Reports Tóhoku Im p. Uniy. 1 6  [1927]. 707— 12.) W i l k e .

Naotsuna Kanó, Anwe.nd.ung fliissiger Amalgame in  der MafSanalyse. VI. Poten- 
iiometrische Titration des Eisens, Molybdans, Uraniums, Vanadiums und Tilans. 
(V. Mitt. ygl. yorst. Ref.) Zur Best. wird die Lsg. zuerst m it fl. Zn-Amalgam 
reduziert u. danach elektrometr. m it KM n04  titriert. Die Best. ist so auch in  gefarbten 
Lsgg. móglich. Dieses Verf. fand eine weiterc Anwendung bei der Best. von Fo u. 
Ti in einer jMisehung. Allgemcin soli man bei der elektrometr. Titration eine unnótige 
VergróBerung des Flussigkeitsvol. yermeiden. (Science Reports Tóhoku Im p. Uniy.
16 [1927], 713— 18.) W i l k e .

Shin’IcłiirÓ Hakomori, Anwendung fliissiger Amalgame in  der MafSanalyse. 
VII. U ber die Bestimmung der Phosphorsdure. (VI. vgl. yorst. Ref.) Die Phosphor- 
saure wird bestimmt durch Red. der sehwefelsauren Lsg. des Phosphormolybdat-Nd. 
mit Zn-Amalgam u. T itration des so gebildeten Mo111 m it KM n04. In  diesem Falle 
kann an Stelle von Zn-Amalgam auch Cd-Amalgam benutzt werden. Die erhaltenen 
Ergebnisse m it beiden Amalgamen stimmen m it denen nach der WOY-Methode gut 
uberein. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 1 6  [1927]. 719— 22.) W i l k e .

Naotsuna Kano, Amcendung fliissiger Amalgame in  der MafSanalyse. V III. tlber 
die Bestimmung des Chroms und dic des Eisens in  Oegenwart von Chrom. (VII. vgl. 
yorst. Ref.) Mittels Zn-Amalgam kann Ferrieisen zu Ferroeisen u. TiIV zu TiUI re
duziert werden. W ird daher eine bekannte Menge n-Eisenalaunlsg. (oder Titansulfat) 
reduziert u. ein aliąuoter Teil der zu untersuchenden Chromatlsg. zugegeben, so kann 
der Cr-Gch. durch Titration des iibersekussigen Fe11 (oder T iin) m it n-Lsg. von Eisen
alaun oder KM n04 bestimmt werden. Bei der Cr- u. Fe-Best., wenn beide nebeneinander 
yorkommen, werden Chromat u. Ferrieisen zusammen in einer CO,-Atmosphare m it 
Zn-Amalgam reduziert. Dann lafit man Luft zutreten u. titrie rt das Fe m it KM n04; 
Cr wird in einem anderen Teil allein wio oben bestimmt. (Science Reports Tohoku 
Imp. Uniy. 16  [1927], 723— 31.) W lLKE.

Naotsuna Kano, Anwendungen der flil-ssigen Amalgame in  der MaPanalyse.
IX . U ber eine neue Methode der Bestimmung von Titan und Eisen in Mischung. (V III. 
vgl. yorst. Ref.) Zuerst wird ein aliąuoter Teil der Probelsg. m it fl. Zn-Amalgam re
duziert u. durch Titration m it K M n0 4 dic Summo der Bestandteile erm ittelt, dann 
wird ein besonderer Teil in  derselben A rt reduziert u. m it einem anderen Teil der ur- 
spriinglichen Lsg. selbst titriert, um das Konzentrationsverhaltnis von Fe u. Ti in 
der Mischung zu ermitteln. Da Fem in der urspriingliehen Lsg. T i111 in  der reduzierten 
Lsg. oxydiert, so muB das Vol.-Verhaltnis des ersteren zum letzteren umgekehrt pro- 
portional dem Konz.-Verhaltnis (ausgedruckt in  n.) yon Fe u. Ti in der Probe sein. 
Aus diesen Angaben kann dann. dio Menge der beiden Metalle leicht berechnet werden. 
(Science Reports Tóhoku Imp. Uniy. 16  [1927]. 733—38.) W i l k e .

Shóichiró Saito, Anwendung der fliissigen Amalgame in  der MafSanalyse. X. Ober 
die Phosphorsaurebestimmung mittels Uranylsalze. (IX . vgl. vorst. Ref.) Phosphor- 
siiure wird ais Uranylammoniumphosphat gefallt, die schwefelsaure Lsg. des Nd. 
m it fl. Zn-Amalgam bei Ggw. von Luft reduziert u. m it KM n0 4-Lsg, titriert. Der Nd. 
kann in  krystalliner, leicht filtrierbarer Form erhalten werden, wenn man wie folgt 
yerfahrt: Dio Fallung der Phosphorsiiure geschieht in kochender, m it Essigsaure mittel- 
maBig angesauerter Lsg., mittels kocliendem u. gleichfalls angesauertem Uranylacetat, 
dann wird m it W . verd. u. abgekiihlt. (Science Reports Tohoku Imp. Univ. 16 [1927].
739—43.) W i l k e .

T. Callan. Bestimmung von Kohlensdure in  Carbonaten. Das Verf. yon H k p b u r n ' 
(Analyst 51. 622; C. 1927. I. 1620) ha t sieh hierfiir im analyt. Zentrallaboratorium 
der brit. Farbstoffgesellsehaft (British Dyestuffs Corp., Ltd.) ais sehr nutzlich erwiesen. 
(Analyst 52 [1927], 222.) R u h l e .

C. J. Schollenberger, Schnelle Bestimmung ton Calcium und Magnesium. Das 
besprocheno Verf. ist eine x\banderung des Vcrf. yon F o x  (Ind. engin. Chem. 5. 910;
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C. 1 9 1 4 .1. 75) u. ha t sieli bewahrt bei der Unters. yon Kalkstein u. Wasscr. (Chemist- 
Analyst 16 [1927], Nr. 2. 6 —7. Wooster [Ohio].) R u h l e .

W. H . D ., Beslimmung von SulfaUn in  Chromsaure. Nach dem bisherigen Verf. 
wurden Verluste durch Verfliichtigung eines fliichtigen Doppelsalzes beim Gliihen 
des Nd. erhalten. Vf. empfiehlt deslialb, 10 g der Probo in  W. zu lósen, m it HC1 
u. Eg. stark  anzusiluern, zum Kochen zu erhitzen, im Sieden langsam m it 10°/„ig. 
BaCl2 -Lsg. zu fallen, 5— 10 Min. zu kochen u. 3—4 Stdn. w. stehen zu lassen. Der 
Nd. wird m it sd. W. u. sd. l% ig . HC1 naehgewaschen u. wie iiblieh yerbrannt; sehr 
wenig vom Vf. untersuchte Proben Chromsaure waren frei von S 0 3. (Chemist-Analyst 
16 r'l927]. Nr. 2. 8 . Wilson Borough [Pa.].) R u h l e .

H. Cowan, Mikro-Elementaranalyse von Roheisen. Angaben zur Herst. yon 
Schliffen u, zur Abschatzung des Graphit-, P- u. S-Gehaltes nach Schliffbildem. 
(Iron Coal Trades Rey. 115 [1927]. 679.) E i s n e r .

R. P. Hudson, Bemerkungen iiber das maflanalytisclie Verfaliren zur Beslimmung
von Schwefel in  Eisen und Slahl. Vf. empfiehlt, bei dem Yerf., bei dem H 2S in ani- 
moniakal. CdCl2 -Lsg. absorbiert u. sehliefllieh m it Jodlsg. titrie rt wird, weniger starko 
Jodlsg. (1 ccm =  0,010 S) u. yerhaltnismaCig starkę Starkelsg. (5 g in  1 Liter) zu 
nehmen, sowie das Titrieren im Liehte elektr. ,,Tageslicht“ -Gliihkorper yorzunehmen. 
Durch diese MaBnalimen wird die Genauigkeit sehr yermehrt. (Chemist-Analyst 
16 [1927]. Nr. 2. 11. Ashland [Kg.].) R u h l e .

R. Strebinger und W. Zins, Eine neue Mikro-Wismutbestimmung auf gewichts- 
analylischem und maPanalytisćhem Wege. Vff. haben das B iO J zur Mikro-Wismutbest. 
benutzt, welehes vor dem bisher gobrauchliehen BiOCl groBe Vorziige hat. W ahrend 
der Eaktor Bi/BiOCl =  0,8024 fiir mikroanalyt. Bestst. reiehlich groB ist, is t der Faktor 
Bi/BiO J  =  0,5939 sehr giinstig. Die Best. wird im Prinzip so ausgefiilirt, daB man 
in  die sehwaeh salpetersauro Bi-Lsg. ein Kórnchen K J  bringt, wodurch das Bi ais 
dunkles Bi J 3  gefiillt wird. Durch Erhitzen im Wasserbad auf etwa 80° liiBt sich dieses 
.Jodid in B iOJ iibcrfuhren, welehes man zur Wiigung biingen kann. Auf diese Weiso 
lassen sich Mengen von 2 bis 0,5 mg Bi sohr gut bestimmen. Es wurden ferner Verss. 
ausgefiilirt, geringe Mengen Bi maBanalyt. zu bestimmen. Die Rtiektitration des 
iiberschiissigen Jodions gab keine befriedigenden Werte. Dagegen lieB sich die Methode, 
das Bi ais B iOJ abzuscheiden, aus diesem das Jod durch Gliihen im 0 2-Strom froi- 
zumaehen, in  KJ-Lsg. aufzufangen u. zu titrieren, m it gutem Erfolge yerwenden. 
(Mikrocliemie 5 [1927], 166—92. Wien, Teehn. Hochsehule.) WlNKELMANN.

H. Kubina und J. Plichta, Zur mafianalytischen Beslimmung des Wismuls. (Vgl.
C. 1927. II. 2214.) Vff. haben durch Zusatz von Al-Pulver u. KOH-Lsg. aus Bi-Lsgg. 
das Metali ausgefiillt, durch Kochen das uberscliiissige Al zerstort, nach dem Filtrieren 
das metali. Bi in  FeCl3 -Lsg. aufgelóst u. m it 1 /1 0 -n. KM n04 -Lsg. das entstandene Ferro- 
salz titriert. Dabei wurden guto Werto erhalten. Ferner wurde die Abscheidung yon 
Bi in  salzsaurer Lsg. durch metali. Cu u. maBanalyt. Best. der entstandenen Cupro- 
salzmenge nach G. G. R e is s a u s  (C. 1927. I. 2115) nachgepriift, wobei die gleichen 
Ergebnisse erzielt wurden, weleho der genannte Autor erhalten h a t; diese Methode 
h a t den Vorteil, auch in  Ggw. von Pb — welehes bei der Al-Behandlung m it ausfallt — 
anwendbar zu sein. (Ztsehr. analyt. Chem. 72 [1927]. 201—07. Briinn, Dtsch. Techn. 
Hoelischule.) _ ” W in k e lm a n n .

Jas. Lewis Howe, Beilrage zum Studium des Rutlieniums. N I. Eine vólumelrische 
Beslimmung von Ruthenium. (X. ygl. C. 1928. I. 179.) Vf. empfiehlt, R u in  alkal. 
NaOCl-Lsg. m it Chlorgas zu RuO., zu oxydieren u. dieses in konz. IICl-Lsg. uberzudest., 
die sieli in einem kleinen Eis-gekiihlten Erlenmeyerkolben befindet. Das R u 0 4 lost 
sich unter Red., das Ende ist am Verschwinden des fl. R u 0 4 zu erkennen. Naehdem 
das gel. Chlorgas yerkocht ist, wird das 4-wertige Ru m it etwa 0,05-n. SnCl2-Lsg. zu 
R u(III) reduziert. Die SnCl2 -Lsg. wird unm ittelbar yorher gegen Jodlsg. m it Starko 
ais Indicator eingestellt.

Man kann die Ru(IV)-Lsg. bis zum Versehwinden der dunkelrotbraunen Farbę 
[Ru(III)-Lsgg. sind hellrot oder rosa] titrieren. Siclierer titrie rt man iiber u. titriert 
m it Jodlsg. zuriick, wobei wieder Starkę ais Indicator zugegeben wird. Es ist dabei 
gleichgiiltig, ob in konz. oder verd. Lsg., ob h. oder k. tirie rt wird. Die erhaltenen 
Resultate sind durchweg zu niedrig — yielleicht enthalten die Lsgg. von yornherein 
schon etwas 3-wertiges Ru —, so daB die Methode nur fiir angenaherte Bestst. bzw. 
sehr klcine Mengen cmpfohlen werden kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 
2393— 95. Lexington [Virginia], Washington and L e e  Univ.) K l e j i .M.

25*
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Earl V. Shannon, U ber die Bestimmung der Alkalien in Gesleinen und Mineraliew. 
Bei der Alkalibest. m it H 2PtCle erhiilt man leicht fiir das K  zu hohe Werte. Sehr 
guto Werte erhielt Vf., wenn er das K„PtCl6  bei 120° trockncto u. ansta tt A. Methyl- 
alkohol yerwandto. Der .Fehler bei den K.-Bestst. ist sehr liaufig darauf zuriiokzufiihren, 
da(3 Ammonsalzdiimpfe aus der Luft in die Lsg. gelangton u. (NH,).,PtGl6, welches 
m it dcm K 2PtCl6 gewogen wird, sich bildet. Dies laCt sich umgehen, wenn man den 
Nd. in h. W. lóst, mit verd. HC1 ansauert u. unter Zusatz von einigen Tropfen reinen 
Hg zur Trocknc yerdampft u. das entstandeno ICCl zur Wagung bringt. Der Ir-Geh. 
der H 2PtCl0, welcher meist sehr ldein ist, kann bei dem fast gleichen At.-Gew. des P t 
u. Ir  yernacliliissigt werden. (Amer. Mineralogist 12 [1927], 411—13.) EN SZ L IN .

O rganlsche S ubstanzen.
Irvin A. Koten und Edward Mc Mahoń, Esterifizierung in  Gegemcart von Wis- 

muttrichlorid. Es w irkt mittelbar durch die HC1, die durch das bei der Bldg. des 
Esters freiwerdendo H 20  aus BiCl3 gebildct wird. Die Ausbeute ist unmittelbar 
proportional dem Gewicht des verwendeten BiCl3; sie wird noch vermehrt, wenn 
man bei Esterifizierung von A. u. Siiuro absol. A. u. Essigsaureanhydrid, sowie neben 
BiCl3  noch gcschm. ZnCL vcrwcndet u. 1/„ Stde. am RiickfluBkiihler kocht. (Chemist- 
Analyst 16  [1927], Nr. 2. 10—11. Bloomington [111.].) RtiiiLE.

H. Ley und F. Vanheiden, (Iber die spektroskopische Ermiłllung sehr kleiner 
Benzolmengen. Absol. A ., der fiir absorptionsspektroskop. Zweckc verwendet wurde, 
zeigte von der Wellenlange A =  0,27 fi an deutliche Banden, die sich bei naherer 
Priifung ais Benzolbanden erwiesen. Der A. war nach YouNG durch Dest. m it Bzl. 
entwiissert. Die darin enthaltenen Bzl.-Mengen waren sehr gering, durch chem. Rkk. 
nicht nachweisbar; sie lieBen sich dagegen auf absorptionsphotometr. Wego quantitativ  
ermitteln. Die Lsgg. von Bzl. in A. zeigten keine Abweichungen vom BEERsehen 
Gesetz. Es wird zunachst qualitativ erm ittelt, bei welchen Schichtdicken der A. Benzol- 
bander zeigt, dann werden die Extinktionen kt in den Bandem 2G07 u. 2544 A erm ittelt, 
aus denen man mit Hilfe der Extinktionskoeffizienten k fiir eine bekannte Konz. c 
die gesuchte Konz. cL nach log k — log =  log c — log Cj ermitteln kann. Es ergab 
sich so bei einer vor mehreren Jahren erhaltencn (moglicherweise m it reinem absol. 
A. versetzten) A.-Probe ein Bzl.-Geh. von 0,0074 Gew.-%, bei einer Anfang 1927 
erhaltencn 0,046 Gew.-%. Boi gemigenden Schichtdicken lassen sich weniger ais 
0,001°/o Bzl- in A. (mit ca. 5— 6 ° / 0 Fehler) bestimmen. Die Methode ist in allen Fallen 
besonders leicht anwendbar, wo goringe Mengen einer stark  absorbierenden Substanz 
in groBen Mengen einer schwach absorbierenden zu ermitteln sind. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 60 [1927]. 2341—44. Munster [Westf.], Univ.) O s t e r t a g .

J. Bonte, U ber eine nem  Methode der Naphłhalinbestimmung in Gasen. Die 
prinzipicllo Schwiorigkeit bei der Best. des Naphthalins liegt darin, dafi Naphthalin 
beim Abkuhlen direkt aus dem Gaszustand in den festen Zustand iibergeht, so daB 
es sich leicht an den zur Probenahmo benutzten Rohren absetzt. Das Prinzip der vom 
Arf. vorgeschlagenen Methode berulit darauf, das Gas, in dom das N aphthalin bestimmt 
werden soli, auf 0° abzukiihlcn. Bei dieser Temp. is t unter 760 mm Druck der Dampf- 
druek des Naphthalins prakt. nuli. Das auskrystallisierte N aphthalin wird auf dem 
Filter gesammelt u. in Essigsaure gol. Da durch Zusatz von W. zur Lsg. die Lóslichkeit 
des Naphthalins in Essigsaure herabgesetzt wird, kann man durch entsprechenden 
Wasserzusatz Sattigung herbeifiihren u. aus der fiir Essigsaure bestimmter Konz. be- 
kannten Lóslichkeit des Naphthalins auf dessen Anteil in dem ternaren System AVasser- 
Essigsiiure-Naphthalin schlieBen. Vf. beschrcibt die apparativo Anordnung u. den 
Gang der Operation. (Buli. Soc. chim. Belg. 36 [1927]. 485—90.) B e re x d .

K.Reber, Uber eine neuc Identitatsreaktion auf fi-Naphthol. 1 ccm einer Mischung 
von 1 Teil 2 ól)/0ig. HC1 u. 3 Teilen 25%ig. H N 0 3  wurde m it 5 ccm wss. /?-Naphthol- 
lsg. auf dem Wasserbad auf 55— 60° erwarmt, wobei nach kurzer Zoit carminrote 
Fiirbung auftrat. Der Farbstoff lieB sich m it Amylałkohol aussclnitteln. Die Rk. tr i t t  
noch ein in  einer Yerdiinnung von /3-Naphthol 1: 6000; sie ist spezif. fiir jS-Naphthol. 
Beim Erwarmen von 2 ccm stark  yerd. 0,03°/oig. N aN 0 2 -Lsg. mit 5 ccm /J-Naphthol- 
lsg. u, 1  Tropfen yerd. H„S04 tr i t t  ebenfalls nach fliichtiger Gelbfarbung die Rot- 
fiirbimg ein, jedoch nicht m it Amylałkohol ausschuttelbar. Die Rk. erfordert die freie 
phenol. OH-Gruppe; Verss. m it dem S-Naphtholmethvlather waren negatiy. (Schweiz. 
AI3oth..Ztg. 65 [1927]. 589. Basel.) * " L. J o s e p h y .
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Kurt Lehmstedt, Dic Beslimmung selcundarer Nitrosamingruppen. Vf. wendet 
das Verf. zur Best. von Nitraminen (vgl. LEH M STED T u. ZU M STEIN , C. 1926. I. 182), 
das auf der Red. derselben zu Aminen u. Stickoxyd beruht, auch auf die Nitrosamine 
an. Wegen der Veranderlichkcit yieler Nitrosamine kommt die Red. im Nitrometer 
m it konz. H 2 S0 4  u. Queeksilber nicht allgemein in Betracht, wohl aber dic Umsetzung 
m it FeCl2 u. HCl. Vf. gibt eine Abbildung u. Beschreibung der Apparatur, die gegen 
friiher yerandert werden muBtc, weil die meisten Nitrosamine m it H 2 0-Dampf merklich 
fliichtig sind:

] |" > N  • N O +  HCl +  FeClj =  | , ' , > N —H +  FC13 +  N O .
Die gefundenen Werte fiir Nitrosamin-Stiekstoff liegen alle etwas unter den bc- 

rechneten, jedoch kann die Methode trotzdem zur Konst.-Aufklarung z. B. bei Nitro- 
sierung komplizierterer lietcrocycl. sekund. Aminę dienen; d e n n d i e a n C  gebundenen 
Nitrosogruppen gcben keine NO-Entw., festgestellt am p-Nitroso-N-dimethylanilin, 
p-Nitroso-diphenylamin u. l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-nitroso-pyrazolon-(5). Anwesen- 
heit von C-Nitrogruppen stórt niclit. Es wurde je eine Substanz der verschiedenen 
Verbindungsklassen untersucht, namlich Diisobutyl-nitrosamin, Methylphenyl-nitros- 
amin, Diphenylnitrosamin, Piperidyl-nitrosamin (N-Nitroso-piperidin) u. Aeetylphenyl- 
nitrosamin (N-Nitroso-acetanilid). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 1910—12. 
Hannover, Techn. Hochschule.) M i c h e e l .

C. Griebel und F. Weic, Uber den mikrochemischen Nachweis fliichliger Aldehyde 
und Ketone. Zum mikrochem. Nachweis fliichtiger Aldehydo u. Ketone kann man 
die Eig. derselben benutzen, m it Semicarbazid, Nilrophenylliydrazin oder Nitrobenz- 
hydrazid charakterist. Krystalle zu bilden. Durch Mikrodest. werden dic fliichtigen 
Stoffe in Freiheit gesetzt u. in  einem Tropfen der Reagenzien aufgefangen. Die Er- 
kennung des Aklehyds oder Ketons is t entweder direkt u. Mk. an der Form, GróBe 
oder Farbę der entstandenen Krystalle oder erst nach weiteren mikrochem. Rkk. 
móglich. Folgende Kórper lassen sich so nachweisen: Formaldehyd, Acetaldehyd, 
Propylaldeliyd, IsovaleraIdehyd, Acrołein, Crotonaldehyd, Benzaldehyd, Cuminol, Salicyl- 
(ildehyd, Metlioxysalicylaldeliyd, Anisaldehyd, Piperonal, Zimialdehyd, Cilral, Furfurol, 
Aceton, Metliylpropylketon, Me(hylhexylketon, Methylnonylketon, Acetophenon. (Mikro- 
chemie 5 [1927]. 146—60. Berlin, Nahrungsmittel-Untersueliungsamt.) WlNK.

Stig Veibel, Identifizierung und Beslimmung von Aldehyden und Ketonen. Vf. 
zeigt zunachst, daB die in der L iteratur angegebenen FF. der Semicarbazone zahlreicher 
Aldehyde u. Ketone fast durchweg zu niedrig sind, weil sie in  der iiblichen Weise durch 
langsames Erhitzen der Substanz erm ittelt worden sind. Dio riclitigen Werte erhiilt 
man entweder durch Eintauchen in  das vorerhitzte Bad (App. von F r i e d r i c h ) oder 
m it dem bloc M a q u e n n e . — Vf. h a t ein anderes Verf. zur Identifizierung u. Best. 
von Semicarbazonen ausgearbeitet. W ahrend sich im Semicarbazid selbst alle 3 N-Atome 
nach Hydrolyse in  Form von H ydrazin u. NH 3  bestimmen lassen, is t bei den Semi
carbazonen die Best. dęs Hydrazins wegen der gleichfalls gebildeten Aldehyde oder 
Ketone nicht móglich. Wohl aber laBt sich das 3. N-Atom leicht wie folgt bestimmen: 
0,1—0,2 g Semicarbazon m it 100 ccm W. u. 10 ccm konz. H 2 S 0 4 (bei wl. Semicarb
azonen nur 30 ccm W.) 30 Min. unter RiickfluB kochcn, nach vólliger Lsg. 0,4—0,5 g 
K J 0 3  zugeben, bis zum Yerschwinden der J-Farbung kochen, 200 ccm W. u. 50 ccm 
ca. 10-n. NaOH zufiigen, wie iiblich 150 ccm iiberdest., NH 3  titrieren. Die so gefundenen 
Mol.-Geww. weichen durchschnittlicli hóchstens um 0 ,6 %  von den bereehneten ab. 
N ur o-Nitrobenzaldehydsemicarbazon ergab zu niedrige Werte, weil sich beim Kochen 
von o-Nitrobenzaldehyd m it Alkali fliichtige alkal. Prodd. bilden. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 41 [1927]. 1410—16. Kopenhagen, Uniy.) LIN D EN BA U M .

- M. Wagenaar, Mikrochemische. JReaktionen auf Citronensaure. Besprechung der 
yerschiedencn Rkk., yon denen die Bldg. von Jodaceton an Sicherheit die Penta- 
bromacetonbldg. ubertrifft: Zu einem Tropfen Lsg. fiigt man 1 Tropfen 0,1-n. J , K J, 
eine kleine Menge 30%ig. Essigsaure, erwarmt yorsichtig auf einem Wasserbade u. 
fiigt 1 Tropfen 3°/0ig. KM n0 4 -Lsg. hinzu: Wolke von weiBen dunnen, rechts aus
lóschenden negatiy doppelbrechenden Krystallen. Noch 0,2 mg Citronensaure (1: 100) 
nachweisbar. (Pharmae. Weekbl. 64 [1927]. 1135— 38. Rotterdam .) GROSZFELD.

Al. Ionesco-Matiu und C. V. Bordeianu, Die Beslimmung des Mercurisalicylals 
und -lactałs nach der mercurimetrischen Methode. (Vgl. C. 1927. II . 142.) Die Methode 
zur Best. von Iig-Salicylat (Anhydrid der Hydroxymereurisalicylsaure) u. Ilg-Ladat 
beruht auf der Zerstórung der organ. Komplexo durch ein Gemisch von H 2 S 0 4 u. HNOa
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u. der Yolumetr. Best. der durch Na-Nitroprussiat gefiillten Hg-Ionen mittels Vio"n - 
NaCl-Lsg. 1 ccm N a d  entspreclien dabei 0,016 989 g Hg-Salieylat u. 0,019 104 g 
Hg-Lactat. (Bulet. Soc. Chim. Romania 9 [1927]. 11—18.) E. J o s e p h y .

Vernon L.Peterson und Edward S.W est, Die volumetrische Bestimmung von 
Hydroxylgruppen in Zitcker und anderen organisclien Yerbindungen. Die Best. beruht 
auf der Acetylierung der Substanz m it Essigsaureanhydrid in Pyridin u. Titration 
der bei der Rk.: R-OH -(- (CH3 C0)20  =  R -0 -C 0C H 3  -f- CH3 C 00H  gebildeten Essig- 
saure. — 0,1—0,8 g Substanz werden m it genau abgemessencr Menge eines Gemisches 
aus 1 Vol. Essigsaureanhydrid u. 2 Voll. Pyridin (etwa 3—5 ccm) yersetzt u. gleicli- 
zeitig m it einer Kontrolle 24—48 Stdn. bei 60—80° orwarmt, dann m it 200 ccm Eis- 
wasser yersetzt u. m it 0,5-n. NaOH m it Phenolphthalein ais Indicator unter kraftigcm 
Schutteln titriert. Bei Oxysauren ist der Ncutralisationswert der Siiure abzuzielien. 
Bei empfindlichen Substanzen wird das Anhydrid starker m it Pyridin yerd. u. bei 
37° etwa 5 Tago erwiirmt, bei weniger empfindlichen kann kurzo Zeit am RiiekfluB- 
kiihler erh itzt werden. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 379—83. St. Louis, Biol. 
Chem., Washington, Uniy., Sehool of Med.) LOHMANN.

Stanley Kettle, Natriumsulfocyanid. Das angegebcne Verf. ist anwcndbar auf 
dio Na-Sulfocyanidlsg. des Handels. 20 ccm der Lsg. verd. man auf 200 ccm, yersetzt 
dayon 10 ccm m it H 2 SO., u. Eisenalaun bis zur Rotfarbung, erwiirmt auf 60° u. filtriert 
vom PreuBisch-Blau ab. Zum F iltrate gibt man einen gleichen Raumteil verd. H 2 S 04, 
gibt gesatt. Lsgg. von Na-Disulfit u. CuSO,j im Uberscliusse zu u. erhitzt zum Kochen. 
Nach 4 Stdn. Stehen filtriert man vom Nd. des Cuprosulfocyanids ab, den man weiter- 
hin m it 25 ccm 20°/oig- NaOH lóst, nach dem Abkiihlen m it 50°/oig. H N 0 3  (frci von 
Stickoxyden) ansauert u. m it Vio_n' AgN0 3 titriert. (Chemist-Analyst 16 [1927]. 
Nr. 2. 7. London [England].) R u h l e .

B estan d te ile  v o n  P flanzen  u n d  T ieren.
Ernst Tsclaopp, Eine Mikrometliodc zur Bestimmung der Chloride in  biólogisclieii 

Fliissigkeiten und Organen. Das Prinzip der Methode besteht darin, daB man die EiweiB- 
kórper m it Trichloressigsiiure fiillt, das Cl' m it einer abgemessenen Menge einer salpeter- 
sauren 0,02-n. AgN03 -Lsg. niedersclilagt u. das iibcrschiissige Ag' bei Ggw. von Starkę 
m it einer 0,02-n. KJ-Lsg. bis zur Blaufśirbung titriert. Dio Veraschung von Organen 
muB durch starkę Oxydationsmittel (konz. H Ń 0 3  u. Perhydrol) vorgenommen werden. 
Eine Reihe von Beleganalysen, welche m it den yerschiedensten biolog. Fil. u. Organen 
yorgenommen wurden — es wurden u. a. Blut, Serum, Galie, Fiices, Nierc, Leber, 
Milch, Fruchtsaft untersucht — lieferte gute Resultate. (Mikrochemie 5 [1927]. 161 
bis 165. Basel, Uniy.) W i n k e l m a n n .

R. P. Kennedy, Die quantitative Bestimmung von Eisen in  Getucben. Dio organ. 
Substanz (1 ccm Blut oder eine entsprechende Menge Gewebe) wird m it 5 ccm konz. 
H 2 SO., u. 2 ccm 60%ig. HCIO., bis zum Auftreten der H 2 S 04-Diinipfe verascht, nach 
Kiihlen 1  Tropfen H N 0 3  zugegeben, auf 100 ccm yerd. u. 10 ccm dieser Lsg. zusammen 
m it einer gleichbehandelten Fe-Standardlsg. m it 10 ccm Amylalkoliol u. 5 ccm einer 
20°/oig. Na-Rhodanidlsg. ausgeschiittelt u. dic Amylalkoholschichten colorimetriert. 
P  wirkt nur in gróBeren Mengen storend. Der Fe-Geh. yerschiedener Organo wird 
angegeben. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 385—91. Rochester, New York, Univ. 
of Rochester, Sehool of Med. a. Dent.) L o h m a n n .

L.Ballif, A .Resnic und I. Lunevsky, U ber die Bestimmung des Harnstoffes im  
Serum und im Totalblut. Die Angaben yon P a g e l  u . P e CHON (C. 1926. II . 1558), 
daB das Blut am Anfang der Entnahm e reiclier an Harnstoff sei ais das spater ent- 
nommene, konnten nicht bestatigt werden. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927], 
1026—27. Jassy, Hospital Socola.) R e w a l d .'

G. Katsch und E. Metz, Der Nachweis der Homogentisinsaure im  Serum des 
Alkaptonurikers. Colorimetr. Best. der Homogentisinsaure u. Arsenphosphorwolfram- 
siiure nach E strak tion  des m it H 2 S0 4 angesauerten Serums m it A. Im  Serum des 
n. ist die Probe negatiy. Bei einem Alkaptonuriker betrug der Geh. des Serums 1 mg-°/0. 
Die Ausscheidung u. wahrscheinlieh auch die Bldg. geschieht in  Schiiben. (Dtsch. 
Arch. klin. Med. 157 [1927]. 143—57. Frankfurt a. M., Med. Klinik, Hospital zum 
Heiligen Geist.) M e i e r .

O. Coguelet, Die Furfurolschwefelsaure-Beaktion. Festlegung der optimalen 
Rcaktionsbedingungen zum Nachweis u. ąuantitatiyen Best. von Cholesterin u. Gallen-
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sauren. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 747—48. Briissel, In stitu t de biochemie 
Solvay.) _ M e i e r .

O. Coquelet, Gólorimetrische Mikróbestimmung des Cliólesterins. (Vgl. vorst. 
Ref.) (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 749—50.) M e i e r .

A .-K . Noyons und J .  S teenhoudt, Mikróbestimmung des Chloroforms im Blut 
oder einer gasfórmigen Atmospliare. Die Metliodo beruht auf der Zers. des CHC13  m it 
Chromsauregemisch u. Absorption des Cl dureh Na2 S 0 3. Weitero Einzelheiten u. 
genaue Abbildung nebst Beschreibung sieho Original. (Compt. rend. Soc. Biologio 
97 [1927]. 907—09. Lowen, Physiolog. Inst.) R e w  ALI).

Je a n  Swyngedauw, Uber die Anwendung der Elektroda mit permanenter Sdtligung 
zur pn-Bestimmung des Blutplasmas. (Vgl. aueh C. 1927. I. 2756.) Dio fiir die elektro- 
metr. pn-Bcst. ndtige H-Atmospharo rings um die Elektrode wird auf einfache Weise 
m it Hilfe der schon frliher vom Vf. bcschriebencn Elektrodo m it permanenter Siittigung 
erreieht. (Compt. rend. Soc. Biologie 96 [1927], 1307—08. Laborat. do Chimie bio- 
logiąue de la Facultó do medicine.) HAMBURGER.

L. D rastich , Eine Modifikation des Barcroftsćhen Blutgasanalysenapparates und 
zugleich eines Mikrorespirometers. (Biochem. Ztsehr. 188 [1927]. 35—39. Briinn, 
Physiolog. Inst. der Masaryk Uniy.) M e i e r .

J . L. W ilson, H . N .  E a to n  und H . B . H enrickson , Anwendung und Prufung 
von Spliygmomanoinetem. Vf. beliandelt dio Theorie der Mcssung des Bluldrucks, die 
App. zur Blutdruckmessung u. ihre Prufung. Priifungsergebnisse sind in  Tabellen u. 
Diagrammen wiedergegeben. (Dep. Commerce, Technolog. Papers Burcau Standards 
21 [1927]. Nr. 352. 36 Seiten Sep.) JuNG.

R . D anet, Umfornmng des Yerfalirens von Ronchese zur Bestimmung der Harn- 
saure im  Harn in  ein Mikroverfahren. Die Anderung des Verf. von R oN C H Ć SE  zur 
Best. der Harnsaure im H arn besteht in  der Red. des Ausgangsmaterials auf 10 ccm, 
Trennung vom harnsauren Ammonium dureh Zentrifugieren, Ersetzen des Gemisches 
yon K H C0 3  u .  Borax dureh NaHC0 3  u. Titration m it 1 /6 0 -n. Jodlsg. Die Resultato 
zeigen nur ganz geringe Abweichungen yon denen nach dem Ronch&seyerf. m it 100 ccm 
Harn. Vf. gibt folgendc Arbeitsvorschrift: 1 / 2-std. Einw. von NH 4 C1 u. NH 3  auf den 
Harn, zentrifugieren u. dekantieren. Lsg. des harnsauren Ammoniums in  W. unter 
Zusatz einiger Tropfcn yerd. Essigsaure, Zufiigen einer gesatt. NaH C0 3 -Lsg. u. T i
tration  m it der erwahnten Jodlsg. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 6  [1927], 405 bis 
407.) L. J o s e p h y .

Caraillo N inni und G ennaro M olinari, Uber ein neues Antigen von bestimmter 
chemucher Konstilution (Plienol-Alkohol) fiir die Wassermannsche Reaktion. S ta tt 
der bisher iiblichen Organestrakto yerwenden die Vff. eine Lsg. von 1,0 Phenol kryst. 
in  49 ccm 95%ig. A. Zum Gebrauch wird 1 ccm dieser Lsg. m it 8  ccm NaCl-Lsg. 
gemiseht. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 104 [1927]. 502—03. Neapol, Bakt. 
Inst. u. I II . mcd. Klin.) ' S c iin i tz e r .

W . F reise, Die Entlceimung und Konsermerung infizierten Eammelblutes zum  
Gebrauch fiir die Wassermannreaktion. E ine prakt. Methode, das vom Schlachthof 
bezogene u. bakteriell stark  infizierte Hammelblut fiir die Zwecke der Wassermannrk. 
bis zu 3 Wochen zu konservieren, is t folgendo: 3-maliges Wasohen des Blutes in  
CaCU-NaCl-Lsg. (0,l°/oig. CaCl2, 0,85°/Oig. NaCl); 20 Min. lang Einw. der gleichen 
Lsg. -j- Formol 1: 500. Danacli Zentrifugieren u. nach AbguB der formolhaltigen 
Fl. 2-malige Waschung u. Konservierung in  der CaCl2-NaCl-Lsg. +  Formol 1: 5000. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 104 [1927]. 373—81. Bonn, Hyg. Inst.) S c h n i t z .

G. Pfeffer,  Uber die klinische Brauclibarkeit der interferometrischen Methode zum  
Nachweis der Abderhaldenschen Reaktion. Die In te r f e r o m e te rm e th o d e  zur quantitativen 
Durchfiihrung der A B D ER H A LD E N schen Rk. is t infolge ihrer groBen Empfindlichkeit 
so  s c h w ie rig  zu deuten, daB sie fiir k l in .  Z w e c k e  n o c h  n i c h t  e m p fo h le n  w e rd e n  k a n n .  
(D ts c h . med. W c h s c h r . 53 [1927], 1981—82. Dusseldorf, Mediz. Akademie.) F r a n k .

A puntes de analis is qu im ica  cualitatiya y cuantitatiya y de dosados especiales de la Escuela 
Central do Ingenieros Industriales. Madrid: F. Villagrasa 1926. (114 S.) 8 °. M. 30.— 

E. J .  K rau s, liechcntafeln zur Ermittlung der Normalitats-Faktoren und der Titer bei 
maBanalytischen Bestimmungen nebst Logarithmen. Tafel I. Aussig: S. Tietze 1927.
6  S. 8 °.

J .  B enevenuto  de L im a, Tćcnica del analisis do orinas. Manuał practico de laboratorio. 
Traducido por Luis Maiz Eleizegui. 2. edición. Madrid: CBoletin deFarmacia !Dlitar> 
1927. (124 S.) 4°. Ptas. 5.—.
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Ja m es Campbell Todd an d  A rth u r Sanford, C linical d iagnosis b y  la b o ra to ry  m e th o d s. (i tli
e d ., rev . P h ila d e lp h ia : S au n d ers 1927. (748 S .) 4°. L w . S 6 .— .

W illiam  P la tt W ood an d  Ja m es M urle Cork, P y ro n ie try . N ew  Y o rk : Mc G raw -H ill 1927.
(214 S.) S°. Lw . S 3 .— .

H. Angewandte Cliemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

Alexander Deutsch, Hydrauliscke Pressen. Vf. gibt eino Ubersicht iiber die Prin- 
zipien u. Anwendungsgebiete hydraul. Pressen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 71 [1927]. 
1578—82. Wien.) L u d e k .

A. Bresser, Die Verwendung gummiplallierter Apparate in  der chemisćhen In 
dustrie. Die elektrolyt. niedergeschlagenen Uberziige erweisen sich sehr bestandig, so 
gegen sd. HC1, k. H N 0 3 bis zu 20%, II 2 SO., bis zu 60%, konz. H F, gasfórmige Halogenc, 
akt. O usw. Nach dem AllRENDSclien Verf. kónnen alle App. iiberzogen werden. Eine 
Druckbeanspruchung wird bis zu 450 kg/qcm ausgehalten. Die Zusammendruckung 
betragt bei solcher Beanspruclmng 19%, dic nach der Entlastung nach 3 Tagen auf 
4,2%  zuriickgcht. (Korrosion u. Metallschutz 3 [1927]. 229—31. Berlin.) WiLKE.

Hans Eicheler, Eine neue Sdurezentrifugalpumpe. Boi der Neukonstruktion (Her- 
steller: Eirma H a n s  E i c h e l e r , Kalscheuren bei Koln) ist wieder eine Stopfbiichse, 
die in 2 Raume zerlegt ist, eingeftihrt, wird aber durch Dichtung durch metali. Flachcn 
entlastct. An Stelle des Ventiltellers besitzt das Laufrad selbst einen ventilartigen 
Ansatz, der gegen die Gegenflaclie des Pumpcngehauses sauber eingesehliffen ist. 
Durch eine Vorrichtung am Wellencndc kónnen beide Flachen dicht gegeneinander 
eingestellt werden. E in m it dem Laufrad verbundenes Hilfsforderrad saugt die nach 
dem Wellfcnspalt Yordringende FI. ab. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1413-—14. 
Wesseling.) J u n g .

P. Ssokolow und W. Drewing, iiber die Verwendbarkeit von Wollgeiceben zum  
Filtrieren. Es wurde der Verlust an Gewicht u. an ZerrciBfestigkeit verschiedener 
Filtertucher beim Kochen m it W. u. beim Behandeln m it verschieden starker H 2 SO,j 
bei yerschiedenen Tempp. untersucht. Die Temp. hat einen gróBeren EinfluB, ais 
die Konz. der Siiurc; oberhalb 60° ist der Zerfall der Wolle in H 2 SO., sehr rasch. (Journ. 
chen. Ind. [rus.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4 [1927]. 232—35. Ex- 
perimentalfabrik des ,,Aniltrusts“ .) B i k e r m a n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Feine YerleUung fester Stoffe. 
Die zu yerteilenden Stoffe, organ, oder anorgan. Farbstoffe, Scliwefel, RuB, Schwer- 
spat u. dgl. werden m it aromat. Sulfosauren oder dereń Salzen gemischt, welche 
durch offene oder ringformige KW-stoffreste oder alkyliertc Aminogruppen substi- 
tu iert sind. Die Mischungen werden fiir sich oder unter Mitverwendung von sulfo- 
nierten Olen, z. B. Tilrkischrotol, vermahlen. (E .P .2 7 7  048 vom 12/4. 1926, ausg. 
6/10. 1927.) K u h l i n g .

Raoul Maxiine Berline, Frankreich, Filterapparat zum Entfdrben von Fłiissig- 
keiten mittels aktirer Stoffe (aktivc Kohle oder Bleielierden). Der App. bestcht aus 
einer Reihe auswechselbarer das Entfarbungsmittel in Pulver- oder Kornform o. dgl. 
cnthaltender Elemente, in denen dic zu entfarbende FI. zirkuliert. (F. P. 628 567 
vom 9/4. 1926, ausg. 26/10. 1927.) K au S C H .

Urbain Corp., V. St. A., Adsorptionskobnne mit aklirer Kolile. In  diesem App. 
befindet sich die aktive Kohle in einer Hiille, m it der sie nach ilirer Erschopfung ent- 
fernt werden kann. (F .P .6 2 8  591 vom 13/4. 1926, ausg. 26/10. 1927.) K auS C H .

Urbain Corp., V. St. A., Trennung von Gasgemisclien unter Anwendung von 
Adsorptionsmiltehi Kurzos Ref. nach E. P. 270 287; C. 1927. II. 1186. Nachzutragen 
ist folgendes: Man laBt das Gasgemisch durch einen Strahl sehr feiner Teilchen 
(Tropfclien oder feste Partikelchen) liindurchstrómen. Das schneller diffundierende 
Gas m it der gróBeren Adsorptionsgeschwindigkeit wird in gróBerer BIcnge ais das 
langsamer diffundierende u. langsamer zur Adsorption kommende von dem Strahl 
der Tropfclien aufgenommen werden. — Auf diese Weise kann man z. B. Gemische 
von I-I2 u. CO, H2  u . Luft oder S 0 2 trennen. (F. P. 629 437 vom 1/5. 1926, ausg. 
9/11. 1927.) K a u s c h .
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Societe Generale Metallurgiąue de Hoboken, Belgicn, Apparale zur elektrischen 
Entstaubung u. dgl. Dio Erschiitterung der Ausstrahlungs- u. der Samraelelektroden 
erfolgt autom at, in regelbaren Zeitabschnitten. Die Erschiitterung der einen der 
beiden Elektroden oder Elektrodenserien dient ais Hilfsmotor fiir die Erschutterung 
der anderen Elektrodę oder Elektrodenserie. (P. P. 628 765 vom 19/4. 1926, ausg. 
28/10. 1927.) K a u s c h .

Eugene Peyre, Frankreich, Apparat zum Entstauben von Raucli, Luft oder Gas. 
Man saugt mittels eines Ventilators das zu entstaubende Gas ab u. fiihrt es in den 
Trennapp., der die Trennung durch Zentrifugalkraft bei starker Drehungsgeschwin- 
digkeit bewirkt. Der Staub kann durch eine Fl. agglomeriert oder durch ein geringes 
Gasvolumcn evakuiert werden. (F. P. 629 193 vom 17/2. 1927, ausg. 5/11. 1927.) K a u .

Societe Franęaise des Constructions Babcock et Wilcox und Rene Toutain 
de Bussy, Frankreich, Apparat zum Entstauben von Gasen, insbesondere Abscheidung 
der festen Stoffe am  dem von der Verbrennung fester, fliissiger oder gasfonniger Korper 
stammenden Rauch. Man yerwendet in dem App. pulverisierte oder in  Bewegung 
befindliche kleinste Hautchen beweglicher Fil. geeigneter Viscositat u. Verdampfungs- 
temp. u. Zersetzungstemp. (Ol) zum Abscheiden der festen Partikelchen. (F. P. 629 231 
vom 17/2. 1927, ausg. 7/11. 1927.) K a u s c h .

Joseph Trautmann, Berlin-Siidendo, Vorrichlung zum Trocknen, Aufbereiten 
oder Veredeln von feinkornigem oder staubformigem Massengut, welches im  schwebenden 
Zustande der unm ittelbaren Einw. h. Gase oder Dampfe ausgesetzt ist, dad. gek., 
dalB das zu behandelndo Gut zusammen m it dem dampf- oder gasformigen Heizmittel 
durch einen in dem Behandlungsraum eingebauten Propeller o. dgl. dauernd im Um- 
lauf gehalten wird, wobei mehrere Bohandlungsniume naeheinander geselialtet sein 
konnen. (D. R. P. 446 469 KI. 82 a vom 28/11. 1923, ausg. 2/7. 1927.) S c h a l l .

Henri Louis Paul Tival und Felix Adrien Descombes, Lo Peeq, Seine u. Oise, 
Frankr., Trockenverfahren fiir wasserreiche und hartgefrorene Stoffe,. welche infolge 
der angewendeten K alte ein nicht zusammenhaftendes sandiges Pulver darstellen, 
wobei der Trockenvorgang in der Hauptsache bei etwa —5° erfolgt, dad. gek., daB 
wahrend der Entfernung des W. das an sieh schon eine groBe Verdampfungsflaehe 
darbietende Sandpulvcr durch bei Yakuumtrocknern bekannto Ruhrwerke derartig 
fein verteilt wird, daB es einen sehleierartigen Sandregen bildet. — Das Verf. soli ins- 
besonderc zum Trocknen organischer Stoffe dienen. (D. R. P. 446 979 KI. 82 a vom 
25/3. 1923, ausg. 14/7. 1927.) S c h a l l .

Urbain Corp., V. St. A., Entfarben von Lósungsmitleln mittels akther Kohle. 
Alkohole, Aeetone, Triehlorathylen, Bzn., Bzl., PAe., Amylacetat usw. werden ent- 
farbt, wenn man sie durch eine Kolonne leitet, dio m it aktiver Kohle beschickt ist. 
(F .P . 628 579 vom 12/4. 1926, ausg. 26/10. 1927.) K a u s c h .

Carl Heinrich Borrmann, Essen, Rulir, Gegenstromkolonne nach D. R. P. 
439 204, dad. gek., daB an Stelle eines festen Fullungseinbaues von auBen angetriebene 
Riihrflugel in einzelnen oder samtlichen Kolonnenkammern angeordnet werden. 
(D. R. P. 444719 KI. 12a vom 10/3. 1922, ausg. 30/5. 1927. Zus. zu D. R. P. 439204;
C. 1927. I. 1197.) K a u s c h .

Nettwiller & Cie. (Soc. a Rep. Lim.), Frankreich, Verdampfer. Der Korper 
des Verdampfers befindet sieh am Boden des Gehauses u. kann m it Hilfo einer K ette 
oder Schnur unten gehalten werden. (F. P. 628 984 vom 11/2. 1927, ausg. 2/11. 1927.
D. Prior. 19/2. 1926.) K a u s c h .

Detlev Schmidt, Hamburg, Kaltemittel fiir nach dem Absorptions- oder Kom-
pressionsprinzip erfolgende Kalteerzcugung, 1. bestehend aus aliphat. Aminen oder 
dereń Substitutionsprodd. m it einem Kp. unter 25° rein oder in Gemischen. — 2. Verf. 
zur Anwendung der K altem ittel nach 1., dad. gek., daB zur Erzielung einer m it der 
physikal. Absorption des Kiiltemittels in der Lósungsfl. (W.) zugleich eintretenden 
temperaturabhangigen, daher reversiblen chem. Bindung (Molekiilverb.) des Kalte- 
mittels der Lósungsfl. ein Halogenid der Alkali- oder Erdalkalimetalle, beispielsweise 
LiCl oder CaCl2, in  mindeststocliiometr. Verhaltnis zugesetzt wird. (D. R. P. 452489  
K I. 17a vom 30/10. 1926, ausg. 11/11. 1927.) K a u s c h .

Gaudenz Bayer, Augsburg, Absorptionskcdtemaschine, bestehend aus der Kom- 
bination eines Kocher-Absorbers fiir das K altem ittel m it einem Sammel- u. Auf- 
bewahrungsgefaB, das von einem Verdampfer umgeben ist. (A. P. 1646 520 vom 
3/11. 1925, ausg. 25/10. 1927. D. Prior. 1/8. 1925.) K a u s c h .
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Petrole Syńthetique, Frankreich, Apparat zur Durchfuhrung kalalylischer und 
anderer Eeaklionen zwischen Gasen oder Dampfen. Man fiihrt die Reaktionsgemische 
zwischen zwei konz. Wanden, dereń Zwischenraum sehr schmal is t (2—3 mm), m it 
den erforderlichen Tempp., Drucken u. Geschwindigkeiten. (F. P. 627 657 vom 
18/1. 1927, ausg. 10/10. 1927.) K a u s c h .

G raJes Handbuch der organischen Warcnkunde mit EinschluG der meckanisclien Tech
nologie und technischen Warenprufung. Hrsg. von V ictor Gra£e. Bd. 1. Hlbbd. 2. 
Stuttgart: C. E. Poeschcl 1927. 4°. 1, 2. Rohstoff- u. Warenprufung, hrsg. von V i c t o r  
G e a f e .  (XX, 355 S.) Subskr.-Pr. M. 21.50: Lw. M. 24.—.

G eorg-M aria Schw ab, Physikalisch-chemische Grundlagen der chomischcn Technologie. 
Leipzig: O. Spamer 1927. (VIII, 130 S.) gr. 8°. =  Chemische Technologie in Einzel- 
darstellgn. Allg. chem. Technologio, nn. M. 10.—; Lw. nn. M. 12.50.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
J. E. Hannum, Sicherheit und Produktion in  der cliemisch-technischen Industrie. 

tlbersicht iiber die Erm ittlungen eines amerikan. Untersuchungsausschusses iiber 
Sicherheit u. Produktion in  der chem. Technik m it Zahlenangaben iiber die Beziehungen 
zwischen den Unfałlen, ihrer Zahl u. Schwere u. der Produktion versehiedenster Zweige 
der chem. Industrie. (Chem. metallurg. Engin. 34 [1927]. 601—03.) S i e b e r t .

J. W. Stillman, Verhiitung von Unfałlen in  chemischen Laboratorien. Angabcn 
iiber die Notwendiglceit von Sauberkeit u. Kenntnis der Eigg. benutzter Reagentien, 
Aufbewalirung von Chemikalien u. App., Umgehen m it gefahrliehen Stoffen, Venti- 
lation. (Amer. Dyestuff Reporter 16 [1927]. 619—23. Wilmington, Del.) SuvERir.

Lars Uchermann, Die Knallgasexplosionsgefahr bei Dampfanlagen mit Elektroden- 
kesseln und was man zu ihrer Vermeidung łun kann. Es wird ein an einer in Bctrieb 
befindliehen Kesselanlage ausgefiihrter Vers. beschrieben u. gezeigt, daB die Kon- 
struktion u. Dimensionierung der akt. Teilo von aussehlaggebender Bedeutung fiir 
die Knallgasbldg. in m it Wechselstrom betriebenen Kesseln sind. Es wird darauf 
hingewiesen, daB man kontrollieren muB, in  welchem Grade Gleiehstrom entsteht, 
u. daB man letzteren in einfaehen Fallen kompensieren kann. (Telcuisk Ukeblad 
74 [1927]. 269—72.) W. W o l f f .

B .R . Kennon, Bericht iiber einen Fali von Verletzung der Haut und der Augen 
durch fliissiges Schivefeldioxyd. Einem Arbeiter spritzte eine groBero Menge von S 0 2 

ins Gesicht, er hatte  leichto entziindliche Veriinderungen der H aut u. der Augen, die 
in  ca. fiinf Woehen abheilten, ohne Dauerschadigung zu liintcrlassen. Bei einer Naeli- 
unters. nach fiinf Jahren konnten keine Veranderungen mehr nacligewiesen werden. 
(Journ. ind. Hygiene 9 [1927]. 486—87. Norfolk, Va.) M e i e r .

L. Schwarz und C. Albrecht, Ergographische Untersuchungen der Slreckmusku- 
lalur der Hande bei Bleiarbeitern. Mit einem neu konstruierten Ergographen unter- 
suchten die Vff. die Streckmuskulatur der H and bei Bleiarbeitern u. Nichtbleiarbeitern. 
Unterschiede, die fiir eine Streckersehwache des recliten Armes bei Bleiarbeitern 
sprechen konnten, wurden nicht gefunden; beide Gruppen von Versuclispersonen 
yerhielten sich prakt. gleich. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Rrankh. 108 [1927]. 162—68. 
Hamburg, Hyg. Inst.) S c h n i t z e r .

A. M. Cameron, Die Einteilung der Feuergcfahren fiir die Industrie. (Chem. 
A g e 17. 388—89. — C. 1927. II . 2332.) R u h l e .

M. Grafin von Linden, Bonn a. Rh., R. Meldau, Berlin-Charlottenburg, und 
Deutsche Luftfilterbauges., Borlin, Beinigen wid Sterilisieren von iA ift und Gasen. 
(E. P. 274 942 vom 23/4. 1926, ausg. 15/8. 1927. — C. 1927. II. 1990 [F. P. 
623254].) K a u s c h .

N. V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek „Gouda“, Gouda, Holland, 
Staubbindemittel. Hochschm. KW-stoffo oder Bitum ina oder Gemenge beider Stoffe 
werden mittels fettsaurer, oxyfettsaurer, harzsaurer odor naphthensaurer Salze in 
W. emulgiert u. die Erzeugnisso m it Emulsionen vermischt, welche aus Teer, Ruck- 
standen der Petroleumreinigung, Bituminis usw. unter Verwendung von EiweiB- 
stoffen ais Dispersionsmitteln erhalten worden sind. (Holi. P. 17050 vom 4/7. 1925, 
ausg. 15/10. 1927.) K u h l i n g .
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[russ.] J. Awinowitzki, Der chemisclie Kricg und die Vcrteidigung der U. d. S. S. R. 4. uin- 
gearb. u. verm. Aufl. Moskau: 1927. (88 S.) Rbl. 0.40.

W oli A doli E u le r, Dio Giftgas-Roinigung. Dio wiclitigsten Verfahrcn unter bes. Berucks. 
d. Trockengasreinigungs-Verfa]irens System Halbergerhutte-Beth sowie d. Theisen- 
Desintegrator-Verfahrens. Berlin: J. Springer 1927. (VII, 132 S.) gr. 8°.

Y andell H enderson and H ow ard W ilcox  H aggard , Noxious gases and tho principles of respi- 
ration influencing tlieir action. New York: Chemical Catalog Co. 1927. (220 S.) 8°. 
(Amer. Chem. Soc., monograph. ser.)

IV. Wasser; Abwasser.
Dezso Pillitz, Untersuchung von eisen- und aluminiumhaltigen Wassern. Vff. 

untersuchten das W . eines artesischcn Brnnnens nach P f e i f e r - W a r t h a  u . fandcn 
die yoriibergehende H artę groBer ais die gesamtc. Aufklarend wirktc eine genaue 
Analyse des Eindampfriickstandes, wobei eine groBc Menge Fe u. Al ais Hydrocarbanate 
gefunden wurden. In  solchen Fallen bestimmen Vff. dio gesamto yoriibergehende H artę 
(inel.Fe u. Al) nach P f e i f e r - W a r t i i a ,  dann die ,,eigentliche“ yoriibergehende Hiirte, 
so daB sie 100 ccm W . auf die Halfto eindampfen, filtrieren, den Nd. in  verd. HC1 
lósen u. nach Neutralisicren in  der Lsg. dio Gesamtharte bestimmen. Die Differenz 
entspricht der voriibergehenden H artę, die durch Fe- u. Al-Hydrocarbonate Yerursacht 
wird. (Chem. Rdsch. Mitteleuropa Bałkan 4  [1927], 158— GO [ungar.].) B e r l i t z e r .

E. Beri und H. Staudinger, U ber die Entkieselung von kiesdsaurchaltigen Wassern. 
Bei der erncuten Best. der Loslichkeit des C aSi03 in  W. wurde gute Uberein- 
stimmung m it bekannten Angaben erhalten (vgl. JO R D IS  u. K a n t e r , Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 35. 345 [1903]). Eine Loslichkeitserhohung ergab sich in  Ggw. von S04" 
u. Cl'. Nach den Verss. eignen sich zum Entkieseln S i02-lialtiger Wasser Kalksalze. 
Ca(OH ) 2 ermoglicht eine weitgehende Entkieselung. Lsgg. von CaSO., eignen sich 
weit weniger gut, noch weniger CaC!l2-Lsgg. Boi Ggw. yon Cl' kann man m it Ca(OH ) 2 

befriedigend entkieseln, wenn ein UberschuB von Ca(OH ) 2 angewandt wird. Dieser 
braucht das Doppelte der berechneten Menge nicht zu iiberschreiten, wenn das Ver- 
haltnis S i02: NaCl den W ert 1: 2,5 nicht iibersteigt. Um einen zu hohen Alkali tatsgrad 
im Sjieiseicasser, der durch dic Entfcrnung des Uberscliusses von Ca(OH ) 2 m it Na2C0 3  

entstehen wurde, zu yermeiden, kann man dio K alkharte m it Ca(HC03 ) 2 u. dann die 
etwa vorhandene Gipsliarte m it Na2C 0 3  entfernen. Sind im W. Silicate u. Gips gleich- 
zeitig yorhanden, so is t die Entfernung der S i02-IIarte u. der K alkharte einfach, wenn 
Ca(OH)o-t)berschuB u. Gipsgeh. in  einem ;iquivalcntcn Verhaltnis stehen. In  diesem 
Fali wird der Ca(OH)2-UberschuB u. CaSO.! nur durch N aH C0 3  entferjit. Bei hóherem 
CaSOj-Geli. muB ein weiterer entsprechender Na2C 03-Zusatz gemacht werden. Bei 
geringerem Geh. kann man m it CaC03-Zusatz u. geringerem N aIIC 03-Zusatz arbeiten. 
Die aus yerd. Na2 Si0 3 -Lsgg. u. Ca-Salzen entstehenden Silicate entsprechen bei Ab- 
wesenheit von Cl' der Zus.: 1  CaO: 1 S i02. In  Ggw. von CaCl2 ergibt dio Analyse 
die Ggw. von Verbb. von der A rt NaHCaSiO,,. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1313 
bis 1317. Darm stadt, Techn. Hochschule.) J u n g .

H. Amiot, Die Beliandlung des Wassers zwecks Verwendung ais Trinkwasser. 
Vf. besohreibt eine Einrichtung zur W.-Dest. m it Wiirmepumpe, die sich besonders 
7 ,ur Erzeugung yon Trinkwasser in  den Kolonien eignet. (Science e t Ind. 11 [1927], 
Sonder-Nr. 91—93.) , ’ J u n g .

Arno Muller, Ober die Eignung der Chlorlosung „Aquapurol“ zur Trinkwasser- 
entkeimung. Die in  Ampullen abgeftillte Chlorlsg. „Aquapurol“, die der beąuemen 
u. schnellen Entkeimung yon kleineren Mengen (2 1) W. dienen soli, zeigte recht er- 
■hebliche Schwankungen im Chlorgeh., die durch techn. Verbesserungen ausgeglichen 
werden miissen. Unterss. an keimarmeren u. keimreichen W.-Proben zeigten, dafi 
bei geringerem Keimgeh. des W. der Chlorgeh. der kauflichen Ampullen hinreicht, 
um ein keimarmes Trinkwasser zu erhalten. Bei starker yersehmutzten u. kiinstlich 
infizierten Wassern ist die Wrkg. abliangig von der Chlormenge, der Einw.-Zeit u. 
den evtl. yorhandenen chlorbindenden Substanzen. Es is t notw'endig, das W. von 
gróberen Suspensionen zu reinigen u. dann fur 1 1 3  mg Chlor 3 Min. lang oder 4 mg
1 Min. lang anzuwenden. D am it is t aber auch die Grenze der Trinkfahigkeit erreicht. 
(Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 108 [1927], 27—37. Berlin, Reichsgesundheits- 
am t.) SCHNITZER.

H. Bach, Das analytische Gerat des Wasserchemikers. Vortrag. (Ztschr. angew7. 
Chem. 4 0  [1927]. 1411— 12. Essen.) JUNG.
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W. Olszeswki und H. Radestock, Festslellung von freiem Chlor im Trink- und  
Badeicasser. Fiir das einige Jahre vorher (Chem.-Ztg. 47. 649; C. 1924. IV. 575) an- 
gegebene Benzidin- bzw. Jodstdrkercagens zum Nachweis von freiem Cl2 werden neue 
Herstellungsmethoden angegeben. (Pliarmaz. Zentralhalle 6 8  [1927]. 733—35. Dresden,

Mario Settimj, Mikrochemischer Nachweis von Jod in Getrunken und Nahnmgs- 
mitteln. I. Trinhwasser von Rom. Zum mikrochem. Nachweis von J 2 eignet sich am 
besten die Methode von FELLENBERG. Bei nitrathaltigen W W. muB man jedoch 
fiir Zerstorung der N itratc Sorge trngen, da sonst infolge oxydativer Rkk. Minder- 
werte eintreten. Dio Methode von W i n k l e r  ist weniger empfehlenswert. Romisches 
Trinkwasser ergab im Liter je nach der Quellc 0,1— 400 y Jod. (Annali Chim. appl. 
17  [1927]. 426— 32. Rom.) G r ij im e .

Mario Settimj, Uber die Mikrobestimmung von Jod in  Trinhwasser. (Vgl. vorst. 
Ref.) K rit. Nachpriifung der Methode F e l l e n b e r g s  zur mikrochem. Best. von J , .  
Der mittlere Versuchsfehler betragt ± 5 % .  Mengen von 150— 200 y  J 2 kann man 
bereits mit Vorteil direkt m it Vso-n. bis 1/5 0 0 -n. Thiosulfatlsg. titrieren. Hierbei betragt 
der Fehler 2 5 ,4 y  (V5 o-n.), 12,7>> (1 /ioo_n-) bzw. 2 ,5 4 y  (Ysoo'11-) J -  (Annali Chim. appl.
17 [1927], 432— 45.' Rom.) " G r i m m e .

L. v. Wikullil, Eine neue Methode zur Bestimmung der Colizahl in  Weissem. Bei 
Trinkwasserunterss. auf Coli liiBt ein in niiher beschriebener Weiso zusammengesetzter 
fester Niihrboden (m-Phenylendiamin-Milchzucker-NUrat-Metachromgelb-Agar) aufGrund 
der Entstehung von Bismarckbraun infolge der Bldg. yon Saure aus dem Milchzucker u. 
der Red. von N itraten zu N itriten die Colikeime nach 48 Stdn. Bebriitung bei 37° 
deutlich heryortreten, wobei das Wachstum grampositiyer Kokken u. Sporenbildner 
unterdruckt, die Entw. von Proteusarten eingeschrankt wird, wahrend Colikeime keine 
Waehstumsliemmung zeigen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 104 [1927]. 460—63. 
Graz, Hygien. Inst. d. Uniy.) S p l i t t g e r b e r .

Hermann Breyer, Frankreich (Pas-dc-Calais), Verliutung der Kesselsteinbildung 
durch Versetzen d. W. m it einem Gemisch yon Myrobolam, Quebracho, NaHC0 3  u. 
NaF. Z. B. gibt man 10 kg Quebracho-Extrakt oder gepulverte Rinde, in  80 kg 80° 
h. W., laBt auf 60° abkuhlen u. fiigt 15,85 kg Myrobolam-Extrakl oder auch in Pulver- 
forrn hinzu, u. nach dem Verriihren zu einer homogenen M. werden 0,14 kg NaHCOs 
>i. 0,01 kg N aF zugcsetzt. Von dieser Miscliung werden 0,25 1 auf 1000 1 W. benotigt. 
(F. P. 628 346 vom 1/2. 1927, ausg. 21/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Wayne Tank & Pump Co., Fort Wayne, V. St. A., Entharten von Wasser. 
(D. R. P. 448 048 KI. 85 b vom 28/10.1922, ausg. 9/8. 1927. — C. 1924.1 .1989.) Scha.

Wayne Tank & Pump Co., Fort Wayne, V. S t .  A., Entharten von Wasser. 
(D. R. P. 448 108 KI. 85 b vom 24/8.1922, ausg. 10/8.1927. — C. 1924.1 .1989.) S c h a .

Herman Reinbold, Omaha (Nebraska), Reinigen und Entharten von Wasser 
mittels Aluminiumsilicaten, hergestellt durch Misehen von Bentonit oder anderen 
wasserhaltigen Al-Silieaten m it 15—30% trocknem Na-OH oder entspr. mehr Na2C0 3  

oder einem Gemisch beider. (Vgl. A. P. 1570006. C. 1926. I. 3619). Beim Verriihreń 
bildet sich eino gelatinose oder gummiartige Mischung von Na-Si-Aluminat oder 
Na-Silicat u. Na-Aluminat, die nach dem Trocknen feinst gemahlen wird u. ein an 
der Luft haltbares Prod. darstellt. Durch Absorption yon Cl2 reichert sich das Prod. 
mit NaOCl in kolloidaler Verteilung an u. ubt in  W. verteilt noben der enthartendon 
auch eino desinfizierende Wrkg. aus. (A. P. 1 646 596 vom 1 0 / 8 . 1925, ausg. 25/10. 
1927.) M . F. M u l l e r .

James Howard Phillips, Toorak Gardens (Siid-Australien), Apparat zum Weich- 
machen w n  Wasser, insbesondere fiir Haushaltungen, der m it hydrat. Na-Al-Silicat 
gefiillt ist u. ein kontinuierliches Ai'beiten gestattet, indem durch zeitwoiligen Zusatz 
von Kochsalz die Salze regeneriert u. die 1. Ca- u. Mg-Salze, sowie die Schlammstoffe 
yon Zeit zu Zeit durch AblaBhahne abgelassen werden, worauf das harte W. wieder 
durchgeleitet u. durch dio regenerierten Salze en thartet wird. (Aust. P. 1760,1926

Chem. Lab. d. Stadt. Wasserwerke.) S p u t t g e r b e r .

vom 8/5. 1926, ausg. 5/5. 1927.) M . F .  M u l l e r .

V . Anorganische Industrie,
Siemens & HalSke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Ozon. Man bringt 0 3  durch 

Einw. elektr. Entladungen auf Luft heryor, die in einem m it Glasperlen oder anderen
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piilverigen oder kórnigen Stoffengefullten Rohre heryorgebraeht werden. (E. P. 277 651 
vom 8/9. 1927, Auszug yeroff. 9/11. 1927. Prior. 14/9. 1926.) K a u s c h .

Societe de Purification Industrielle des Gaz, Frankreich, Strome hoher Freąuenz 
Jur die Erzeugung ton Ozon. Man ver\vendet einen Stromkreis, der durch einen Kon
densator u. einen Transformator gebildet wird, bei dom das eine Ende des Strom- 
kreises bestandig m it einem Pole einer Stromquelle in Verb. steht, wahrend dna andere 
Ende direkt u. abweehselnd mit einem u. dem anderen Pol yerbunden wird. (F .P . 
628 613 vom 15/4. 1926, ausg. 26/10. 1927.) K a u s c h .

Paul Askenasy, Deutschland, Wasserstoffsuperoxyd. Verunreinigungen ent- 
lialtendes B a0 2 wird in wss. Suspension m it C 0 2 behandelt. (F .P . 628 441 vom 
3/2. 1927, ausg. 24/10. 1927. D. Prior. 4/2. 1926.) K a u s c h .

Paul Askenasy, Deutschland, Wasserstoffsuperoxyd. Man behandelt BaOz sehr 
rasch (30 Sek.) u. unter einem Druck von wenigstens 20 a t  m it C 0 2 u. erlialt dad. 
z. B. 4°/o>g- H 2 0 2-Lsgg. Das gebildete BaC0 3  geht in das Kreislaufyerf. zuriick. (F. P. 
628 360 vom 1/2. 1927, ausg. 22/10. 1927. D. Prior. 2/2. 1926.) K a u s c h .

Hans Kautsky, Berlin-Charlottenburg und Adolf Pfannenstiel, Berlin-Tempel-
l.of, Herstellung von hydroschwefliger Saure, ihren Salzen und verwandten Verbin<foingen, 
dad. gek., daB man auf S 0 2 Siiurc, ilire Salze oder die entsprechenden Keton- oder 
Aldehydverbb. Calciumsilicide in Ggw. von Salzen einw. liiBt. (D. R. P. 444 063 
KI. 12i vom 12/10. 1924, ausg. 7/11. 1927.) K a u s c h .

Selden Co., V. St. A., Katalytische Oxydation von Schwefligsdureanhydrid. Man 
befreit die S 0 2 enthaltenden Gasgemenge von den festen darin cnthaltenen Platin- 
giften, indem man erstere in Ggw. von 0 2-haltigem Gas uber einen anderen K atalysator 
(Zeolith, gegebenenfalls verd. m it katalyt. wirkenden Stoffen) bei erlióhter Temp. 
leitet. (F .P . 629 049 vom 12/2. 1927, ausg. 3/11. 1927. A. Prior. 15/2. 1926.) K a u .

Societe Generale Metallurgiąue de Hoboken, Belgien, Schwefelsdure. Es 
■werden Reaktionsapp. angewendet, die eine saurebestandige Fiillung aufweisen u. 
dereń wagrechter Durclimesser groBer ais 50 qm ist. Dio GroBe dc* Fiillstoffo soli
40 mm im Durchschnitt nicht iiberschreiten. (F. P. 628 648 vom 7/2. 1927, ausg. 
26/10. 1927.) K a u s c h .

Societe Generale Metallurgiąue de Hoboken, Belgien, Vorriclitung zum Ver- 
teilen von Gasen in Tiirmen der Schtcefelsaureindustrie usw. Man erreicht eine gleich- 
maBige Verteilung der Gase iiber den Querschnitt der Tiirme durch gleiehartige u. 
homogene Fullkórper (z. B. Quarzstiickchen), die auf geeigneten Unterlagen ruhen 
u. dereń W iderstand von unten nach oben im Verhaltnis zu dem Querwiderstand ver- 
schwindend ist. ( F . P .  628 768 yom 20/4. 1926, ausg. 28/10. 1927.) K a u s c h .

Richard Vetterlein, Deutschland, Schwefelsdure. Bei der H 2 S 0 4 -Herst. aus 
S 0 2-Gas und nitroser H 2 S 0 4 sehaltet man eine oder mehrero leere Kammern oder 
Tiirme yor die Absorptionskammern am Ende der Anlage. Man kann auch in  dem 
letzten Oxydationsturm eine Kammer iiber den Fullkórpern bilden u. in dieser dio 
Gase von unten nach oben leiten. (F. P. 628 923 vom 28/12. 1926, ausg. 31/10. 1927.
D. Prior. 19/7. 1926.) K a u s c h .

W. Biisching, Halle a. S., Schuiefel- und Salpetersaure. Man leitet H 2 S 04-Diimpfe 
aus einem Konzentrationsapp. fiir H 2 S 0 4 durch ein Rohr in eine Denitrierkolonne 
im Gegenstrom zu Abfallsauren eines Yorcrhitzers. Die H N 03-Dampfe werden ge- 
waschen u. getrocknet in einer m it H 2 S 0 4 berieselten Saule u. in konz. Form in einem 
Kiihler kondensiert. Zuriickbleibende nitrose Dampfe gelangen in  Absorptionsturme. 
E in  Teil der H 2 S 04-Dampfe gelangt in  eine Kolonne A. Dampf entweicht oben u. die 
konz. Saure fallt in einen Kocher u. von da in einen Kiihler. (E. P. 276 472 vom 
9/8. 1927, Auszug yeroff. 26/10. 1927. Prior. 3/9. 1926.) K A U SC H .

International Cement-Gun Co. Ges., Berlin, ubert. yon: F. Binswanger, 
Wilmersdorf, Trocknen und Neutralisieren von Ammoniumsalzen u. dgl. Das ab- 
geschleuderte Gut wird innerhalb eines Behalters mittels gedrehter Abstriehyorr. iiber 
eine Anzahl ubereinander u. yersetzt angeordneter Flachen geleitet, wahrend ihm h. 
Luft u. ein gasfórmiges Neutralisationsmittel, wie NH3, entgegenstromt. Es fallt 
schlieBlich auf eine gedrehte Scheibe, yon der aus es mittels eines Stromes von h. Luft 
durch eine Óffnung des Behalters abgefiihrt wird. (E. P. 277 652 vom 8/9. 1927, 
Auszug veroff. 9/11. 1927. Prior. 14/9. 1926.) K u h l i n g .

R. Goldschmidt, Briissel, und S. Coulier, Schaerbeek, Belgien, Slickstoff- 
verbindungen. Torf, Holz, Brauereiabfalle, ausgepreBte Olfruclite u. dgl. werden m it 
Alkali-, Erdalkali- oder anderen Metallyerbb. gemischt u. die feuchten oder trockenen
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Gemische, gegebenenfalls unter Zusatz yon Katalysatoren ftir dic Bindungen von N2, 
z. B. Fe, Ńi, Co, Mn, Cr oder Oxyde dieser Metalle, oder von Stoffen, welche die Aktivitiit 
der zugleich entstehenden Kolilo yerbessern, wie ZnCl2, ZnO, Verbb. des Mn, Ti o. dgl., 
ycrkokt u. die Erzeugnisso boi hohen Tempp. u. einigen Atm. Druck m it N 2 oder gas- 
formigen Verbb. des N, wio NHS beliandelt. W ahrend der Verkokung konnen Gaso 
iiber das Gut geleitet werden, welchc die Aktiyierung der entstehenden Kohle be-

• giinśtigen. (E .P P .277  714 u. 277 715 vom 20/9. 1927, Auszug veroff. 9/11. 1927. 
Prior. 20/9. 1926.) K u h l i n g .

Anacon da Copper Mining Co., iibert. von: Eldon L. Larison, Anaconda, 
Montana, Konzentrieren von Phosphorsaure dureh Eindampfen verd. Saure in  App., 
dereń Wando m it schiitzenden K rusten yon Alkalisilieofluorid yersehen sind, indem 
man in den App. wahrend der Konz. eine m it einem Alkalisilieofluorid gesśitt. Lsg. 
der H3 PO4 aufrecht erhalt. (A. P. 1 648 137 vom 30/1. 1926, ausg. 8/11. 1927.) K a u .

Titan Co. A/S., iibert. von P . Farup, Fredrikstad, Behandeln von Tiiansliclcstofj- 
verbindungen. (N. P . 40 986 vom 24/6. 1922, ausg. 2/3. 1925. — C. 1926. II. 811.) K a u .

P. E. Haynes, E ast Aurora, New York, Kohlensdtire. Man lafit CaC03  dureh 
eine in einem Ofen erhitzte Retorto liindurehgchen u. zwar im Gegenstrom zu Wasser- 
dampf. Die Abhitze des Ofens wird zur Erzeugung yon Dampf unter Druck ver- 
wendet, der den Verflussigungskompressor fiir das C 0 2 treibt. Der Abdampf wird 
im Verf. verwendet. (E. P. 277 938 vom 15/7. 1927, Auszug yeróff. 16/11. 1927. 
Prior. 27/9. 1926.) K a u s c h .

B. Lundin, Stockholm, Kohlendioxyd. Man fuhrt festes NaHC03  o. dgl. in eino 
wss. Lsg. von NaHSO,, o. dgl. ein u. rcgolt den Druck fiir das Entweichen des Gases 
aus dem Reaktionsbehalter. (E. P. 278 304 yom 25/11. 1926, Auszug veróff. 23/11. 
1927. Prior. 28/9. 1926.) K a u s CH.

J. S. Daniels, Stroud, Glouccstersliiro, iibert. von: E. H. Meeze, Selby, York
shire, Aktine Kolde. IIolz, Torf, Braunkohlo usw. werden allein oder im Gemisch 
unter vermindertem Druck dest. (500—800°) in Ggw. yon Dampf oder inerten oder 
oxydierenden Gascn. Dann wird dio Kolilo geldihlt, gemahlcn, m it katalyt. Stoffen 
beliandelt u. sehlieBlich noclimals erhitzt (850—1000°). (E. P. 277 987 vom 22/9. 
1927, Auszug yeróff. 16/11. 1927. Prior. 22/9. 1926.) K AUSCH.

Tomokichi Fujisawa, Japan, Aklive. Kohle. Man erhitzt gewolmlichen dureh 
unyollstandige Verbrenming von Clen, Fetten, Waclisen u. Gas yon holiem C-Gelialt 
erhaltcnen RuB auf Rotglut u. setzt ihn der Luft unter Umruhren aus. (F. P. 627 859 
yom 21/1. 1927, ausg. 14/10. 1927.) K a u s c h .

Augustę Chagnon, Frankreicb, Galciumcarbid und Phosphor im elektrischen 
Ofen m it hoher Freąucnz. Der Ofen mufi so eingerichtet sein, daB er fortlaufend 
beschickt werden kann 1 1 . die erhaltenen gasfórmigen Prodd. abgelaugt werden kónncn. 
(F .P . 628 793 vom 23/4. 1926, ausg. 28/10. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Alkalibisidfate. Dio Rk. zwisehen Alkali- 
chloriden u. H„SO., wird in einer sieh drelienden, elektr. beheizten Trommel, die selbst 
den Widerstand darstellt oder einen sio umgebenden u. von ih r isolierten Widerstand 
aufweist, durchgefuhrt. (F. P. 629 066 vom 12/2. 1927, ausg. 3/11. 1927. D. Prior. 
1/4. 1926.) K a u s c h .

Armour Fertilizer Works, Chicago, iibert. yon: Herbert H. Meyers, Pitts- 
burgh, Dimłriumphosphat. Man mischt H 3 PO.,, cin Na-Salz einer fluchtigeren Siiure 
(ais ITjPO.j) u. weniger W. ais zur Bldg. von Na2H P0.,.12H 20  erforderlich ist, zu- 
sammen. — Ais Na-Salz lcommt N a2C0 3  in  Betracht. (A. P. 1 648 656 yom 14/1. 
1927, ausg. 8/11. 1927.) " K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Howard S. Mc Quaid, Cleveland, Ohio, 
Bariumsilicoflwrid. Man laB tN a 2 SiF0 auf eine nicht alkal. Ba:Vcrb. (BaCl0, Barium- 
acetat) einwirken u. halt wahrend der Rk. das Na2 SiF0 im UberschuB. Das so er
haltene Prod. ist besonders ais Inseklizid yerwendbar. (A. P. 1 648 143 yom 22/11.
1926, ausg. 8 / 1 1 . 1927.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G. (Erfinder: Conway Frhr.
V. Girsewald und W. Siecke), Frankfurt a. M., Gewinnung von Berylliumsidfat aus 
Beryli, dad. gek., daB man den Beryli m it den Oxyden der Erdalkalimetalle oder des 
Magnesiums zweckmaBig in  einem mechan. bewegten Ofen, wie Drehrohrofen o. dgl. 
bis zum Sintern gliiht, worauf das Gliihprod. m it H 2 S0 4  erhitzt und ausgelaugt wird. 
Es geniigen schon Mengen yon weniger ais 1 Teil "CaO auf 2 Tcile Bo zum techn.
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quantitativen AufschluB des Berylls. (D. R. P. 451 346 KI. 12m vom 21/5. 1926, 
ausg. 25/10. 1927.) _ S c jiA it;

Metallbank und Metallurgische Ges. A ct.-G es.(Erfinder: ConwayFrh. v .rGirse-V‘ 
wald und Rudolf Kaiser), Frankfurt a. M., Aufschlie/3en von tonsrdelialligen M iM ralfm  
mit Salpetersdure, dad. gek., daB man den AufschluB beł erhóhter Temp. unter'Dn/eS^ -* 
ausfiibrt. — Man behandelt zunachst das tonerdehaltige Minerał m it uberschiis&ifie 
Sauro u. sodann die gewonneno Lsg. m it uberscliiissigcm Alummiummineral bei e!“»* 
hóhter Temp. unter Druck. Man erhitzt eine durch Beliandlung von tonerdehaltigen 
Mineralien m it Salpetersaurc boi Atmospharendruck erhaltene Lsg. nachtraglich m it 
Aluminiummineral boi erhóhter Temp. unter Druck. — Die erhaltene neutrale Alu- 
miniumnilratlsg. ist fast eisenfrei u. die gesamte Kieselsaure bleibt unl. im Ruckstande.
(D. R. P. 451117 KI. 12m vom 15/11. 1925, ausg. 21/10. 1927.) SCHALL.

Norske Zinkkompani A/S., Norwegen, Au-sscheidung von Verunreinigungen, 
die in  bei chemischen oder metallurgischen Prozessen zirkulierenden Fliissigkeiten gelost 
sind, insbesondzre des Magnesiumoxyds in  Zinksulfatelektrolyten. Man entzieht dem 
(Haupt-) Kreislauf eine Menge der Lsg., versetzt sie m it einem Fallm ittel (Kalk); 
dann wird der Nd. ausgewaschen, abfiltriert u. das F iltra t von neuem einer Fallung 
ausgesetzt. (F. P. 629 216 vom 17/2. 1927, ausg. 7/11. 1927. N. Prior. 18/12.
1926.) K a u s c h .

Ernst Maag, Backnang, Wiirttbg., Gewinnung von Salzsaure aus den Chlorid-
endlaugen der Bleicherdefabriken und ahnlicher Industrien, 1. gemaB D. R. P. 449 993, 
dad. gek., daB dio Endlauge im Yerdampfungs- oder im Zers.-Raum oder in beiden 
durch eine Koksschicht vertcilt wird. — 2. dad. gek., daB die Koksscbicht in  dem 
MaBe, wie sic sich m it Chlorid- bzw. Oxydsehichten iiberzieht, von oben her erneuert 
wird, wahrend die unterstc Schicht nach unten abgezogen wird u. durch ihre an- 
schlieBendc Verbrennung die zur Durchfuhrung des Vcrf. notige Wiirmc ganz oder 
teilweise liefert. (D. R. P. 451531 KI. 12i vom 5/8. 1926, ausg. 28/10. 1927. Zus. 
zu D. R. P. 449993; C. 1927. I I . 2415.) - K a U s c h .

A. Rosenheim, Berlin-Charlottcnburg, Basenauslauschende Mineralien, wio 
Leucit, Feldspat, Nephelin, Orthoklas, Plagioklas, Sodalit, Nosean, Lapis-Lazuli, 
Analcim usw. oder industrielle Gliiscr werden zuerst verglast (durch Erhitzen im 
elektr. Ofen gogebenenfalls unter Zusatz eines FluBmittels) u. dann nach dem Verf. 
des E. P. 266 313 behandelt. (E. P. 276 967 vom 21/7. 1927, Auszug veroff. 26/10.
1927. Prior. 1/9. 1926. Zus. zu E. P. 2G63I3; C. 1927. I. 3215.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Hans Klar, Entwasserungsvorrichtungen Jur keramische Massen. (Keram. Rdsch.

35  [1927]. 783— 84.) Sa l m a n g .
Wilhelm Bacher, Die Aufbereilung keramischer Massen. (Keram. Rdsch. 35 

[1927], 761—64.) S a l m a n g .
Hollenweger, Glusurrisse. Auf Grund von Berechnungen wird verlangt: Scherben 

u. Glasur miissen elast. sein, die Warmeausdehnungskoeffizienten u. die Tempp. bei 
Erzeugung u. Gebrauch in Scherben u. Glasur gleich sein u. die Glasur dunn gehalten 
werden. (Sprechsaal 60 [1927]. 849—51. Bonn.) S a l m a n g .

Herbert Jackson, Einige fdrbende Subsia?izen in  Glasern und Glasuren. Vf. be- 
spricht ausfiihrlich die Verwendung von Fe- u. Cu-Verbb. ais Farbkórper in Glasern 
u. Glasuren; dio zalilreichen Farbtone, die sich m it diesen Verbb. erreichon lasscn, 
sind abhangig von der Wertigkeitsstufe des Metalls, von seinem Verteilungsgrad in 
dem Silicat u. von der Zus. des letzteren. (Naturę 120 [1927], 264— 66. 301—04.) R o l l .

O. Macchia, Die Wirkung von Stannochlorid auf Silberspiegelbildung. Die Tat- 
sache, daB die Red. von ammoniakal. AgOH[Ag(NH3 )2 OH] u. ammoniakal. Ag-Nitrat 
Ag(NH 3 )2N 0 3  in  metali. Ag bei der Herst. von Glasspiegeln durch vorheriges Ein- 
taueben des Glases in  eine SnCl2-Lsg. stark  begiinstigt wird, wurde auch bei nicht Si- 
haltigen Gegenstanden, wie Gelluloid, Holz u. Galalit, festgestellt, so daB Vf. Bldg. 
von Sn-Silicat n icht fiir moglich halt. Die Verss. wurden zunachst ausgefiihrt durch 
Eintauchen der Gegenstande in eino SnCl2-Lsg. 1; 1500 u. dann durch Eintauclien in 
eine 5°/0ig. Lsg. von Na2 Sn02. Die chem. Vorgange erklart Vf. folgendermafien: Hydro- 
lyse der stark  verd. SnCl2-Lsg. im Sinne: SnCl2 ^  Sn(OH)Cl Sn(OH)2. Das Hydro- 
sol Sn(OH ) 2  nim m t beim Eintauchen der Gegenstande die an der Oberflache haftende 
Form des Hydrogels Sn(OH ) 2  an. Die Umbldg. geht auBerst schnell vor sich. Ein-
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tauchcn 10 Sek. lang geniigt. Bei konz. SnCl2-Lsg. ist dio Red. zu stark. Auf Grand 
der Hydrogelbldg. erldart sich auch die geringe H altbarkeit der SnCl2 -Lsg. (Chem. 
News 135 [1927]. 197—200. Livorno, Lab. R. Ist. Industriale.) L. J o s e p h y .

A. Wendler, Spiegelglas-Gie/3verfahren nach Bicheroux. Dieses Verf. besteht 
darin, daB das fl. Glas nicht auf dem GicBtisch, sondern zwischen Walzen gewalzt 
wird. Es gleitet dann auf einen bewegten Tisch, auf dem es weggefiihrt u. h. zcr- 
schnitten wird. Die Glasplatte kann so diinner gehalten werden, die Schleif- u. Polier- 
verluste sind kleiner ais bei dem TischguBverf. Das Yerf. gewinnt groCe Yerbreitung. 
(Glastechn. Ber. 5 [1927]. 337—50. Berlin.) S a l m a n g .

Harold E. Simpson, Die zum keramischen Brand notige Warmemenge. 23 ver- 
schiedene Tone wurden ohne Berucksichtigung anderer Arbeiten lediglich nach der 
Methode M a c  G e e s  (Journ. Amer. ceram. Soc. 9. [1926]. 206) untersueht. Von 0 bis 
1000° betrug die spezif. Warnic 0,425—0,440. Auf Grund dieser Ergebnisse wurde 
dic Warmenutzung der keram. Ofen s ta tt wie bisher auf 18 auf 29% berechnet. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 10 [1927], 897—918. Bureau of Mines.) S a l m a n g .

Henry N. Baumann jr., Warmewirtschaftliche Studien an keramischen Ofen. 
Dic Elemente der Warmewirtschaft u. die Bereclinung des warmewirtschaftlichcn 
Wirkungsgrads. Scliliisse vom CO,-Geli. auf die W irtschaftlichkeit. Angaben iiber 
liolzgefeuerte keram. Rundófen, dic W armewirtschaft dcrselben u. von Ringofen. 
Die Angaben werden durch cin ausgedehntes Zahlenmaterial gestutzt. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 10 [1927] 860— 96. Bureau of Mines.) S a l m a n g .

Paul yon Nordheim, Elektrisch beheizłe Emaillierofen im  Vergleich mit kohle- 
gefeuerten Ofen. (K eram . R d seh . 35  [1927]. 765.) Sa l m a n g .

E. O.Rasser, „Kinoti“, ein neues Glas. Kinon wird dadurch liergestellt, daB
eine Scheibe guten Spiegelglases m it einer diinnen Sclieibe Celluloid belegt u. darauf 
wieder eine Glassclieibe gelegt wird. Bestimmte GroBen des Glases werden in der 
Fabrik liergestellt, Zuschneidcn ist bisher nicht móglieh. Die Eigg. des Kinons werden 
beschrieben. (Kunststoffe 17 [1927]. 246— 47.) S u y e e n .

D. J. Mc Swiney, Die Glasstrómung in  Wannen. Teil II. Die Stromung is t 
weitgehend von der Viscositat abhiingig. Dunkles Glas ha t bei sonst gleiehen Be- 
dingungen unter der Oberfliiche tiefere Temp. ais helles Glas, die FlieBgeschwindig- 
keit ist aber fast gleich. (Glass Ind. 8  [1927], 255—58.) S a l m a n g .

M. Ros, Der heutige Stand der Festigkeitspriifung von Zemenlen nach Normen und 
dereń W er t fiir  die Praxis der Beton- und Eisenbetonbauweise. An Hand eines sachlich 
zusammengestcllten u. m it Tafeln yersehenen Materials wird eine tlbersicht gegeben. 
(Tonind.-Ztg. 51 [1927]. 1655—58. Ziirich, Techn. Hochseh.) S a l m a n g .

Rudolf Schenck, Der Sand und die ubrigen Zuschlagstoffe. (Tonind.-Ztg. 51 
[1927], 1678—80. Berlin, Techn. Hochseh.) SALMANG.

F . Klokner, Die Zunahme der Festigkeit des Mórtels mil dem Alter. Vf. tr i t t  fiir 
die Giiltigkeit der Formel ein: K  — a -j- b log D, wo K  die Festigkeit, D  das Alter 
in Tagen u. a u. 6  Konstanten sind. (Zement 16 [1927], 1125—27. Prag.) SALMANG.

H. Walter Leavitt und John W. Gowen, Zusammenhang zwischen minera
log ischer Zusammensetzung einiger Mainesande und Festigkeit ihrer Mórtel. (Vgl. C. 1927.
I I . 1194.) Vff. untcrsuchen yerschiedene Sandvork. in den Maine-Staaten auf ihre 
Zus. u. priifen die Festigkeit daraus hergestellter Probekórper, bestehend aus einem 
Teil Portlandzemenc u. drei Teilen Sand. Es zeigt sich, daB die Festigkeit um so gróBer 
ist, je weniger granitige Bestandteile der betreffende Sand enthalt. Von groBem Ein- 
fluB auf dio Zugfestigkeit ist der Eisengeh. u. zwar is t bei gleielibleibendem Granit- 
geh. die Festigkeit um so gróBer, je mehr Eisen der Sand enthalt. Die Zusammenliange 
zwischen Granitgeh. u. Festigkeit, sowie zwischen Granit- u. Eisengeh. werden graph. 
wiedergegeben. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 13 [1927]. 351 
bis 354.) G o t t f r i e d .

O. Kallauner, J. Simane und B.Helan, Beitrag zur Beslimmung kleinerer 
Mengen von Magnesium in Gegenwart grojierer Mengen von Ammonsalzen mit besonderer 
Berucksichtigung der Magnesiumbestimmungen in  Portłandzementen. Man fallt kalt. 
Stark verd. Lsgg. werden an Mg angereichert. Bei extrem groBen Ammonsalzmengen 
wird ein Teil derselben yerjagt. Bei kleinen Mg-Mengen wird 48 Stdn. unter haufigem 
Umruhren stellen gelassen. (Zement 16 [1927]. 1093—95. Briinn, Forschungsanstalt 
f. Silieatindustrie.) SALMANG.
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Alfred Uhlmann, Berlin-Stcglitz, Zusammenhdngende Korper aus nicht metallisch 
leitenden Teilen. Innigo Mischungen „nicht metali, leitender", z. B. kcram. Stoffe, 
dercn Dichtigkeit gegebenenfalls durch Erwarmen, Entliiften, Zusatz leicht sd. Eli. 
u. Verdampfen der letzteren bcfordert wird, werden durch hochfreąuente elektromagnet. 
Wechselfelder „zur Kohasion“ gebracht. (Schwz. P. 122 007 vom 12/7. 1926, ausg, 
16/8. 1927. D. Prior. 18/7. 1925.) K u h l i n g .

National Lead Co., Now York, iibert. von: Gustave E. Behr jr., Brooklyn, 
N. Y., Elaslische Scldeifbldtter, bestehcnd aus einer Celluloselage, die m it einem wasser- 
festen Substanz (Baumwollsamenol) u. einem das Schleifmaterial enthaltenden Binde- 
mitteluborzug; das Bindemittel muB m it dem Ol mischbar sein. (A, P. 1 645 037 
yom 11/8. 1922, ausg. 11/10. 1927.) K a u s c h .

Minnesota Mining & Mfg. Co., St. Paul, V. St. A., ScMeif- und Poliermillel. 
Auf einem gceigneten Trager, wie Papier oder Leinwand, wird mittels eines wasser- 
abweisenden Bindemittels, vorzugsweise eines m it einem S ikkatir versetzten Natur- 
oder Kunstharzes, das Schleifmittel, Granat, Korund o. dgl., in mehr oder minder 
fciner Vcrtcilung befestigt. (Schwz. P . 120 870 vom 13/6. 1925, ausg. 1/8.
1927.) _ ' K u h l i n g .

Libbey-Owens Sheet Glass Co., Toledo, V. St. A., Ziehen von Tafelglas. Bei 
dem bekannten Verf., Glastafeln von der Oberflache einer Glasschmelze heraus zu 
ziehen, sio um eine gekiihlte Biegerolle horizontal abzuziehen u. zwischen Biegerolle 
u. Glasschmelze, u. zwar in dor Niiho der letzteren, ein Paar kantenformendo Rolleu 
anzuordncu, wclche sich m it erheblieh geringerer Geschwindigkcit drehen ais die 
Geschwindigkeit, m it der das Glas iiber die Biegerolle gezogen wird, wird zwischen 
diesem Rollenpaar u. der Biegerolle ein zweites Rollenpaar im Eingriff m it der Tafel- 
kante angeordnet, wolches sich m it einer Geschwindigkeit dreht, welche zwischen 
der Umdrehungsgeschwindigkeit des ersten Rollenpaares u. der Geschwindigkeit 
liegt, m it der das Glas iiber die Biegerolle gezogen wird. Dio Breite der Tafeln wird 
gleichmaGiger gehalten ais bei den iilteren Ycrff. (Oe. P. 107 383 Tom 29/9. 1925, 
ausg. 10/10. 1927.) K u h l i n g .

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, Ziehen von Quarzstanqen oder -rohren. 
(D. R. P. 452 938 K I. 32a vom 10/3. 1925, ausg. 23/11. 1927. A. Prior. 8/3. 1924. — 
C. 1926. I. 1470 [F. P. 595 044].) K u h l i n g .

Syndicat International du Cimentoils, Frankreich, Wasserdichtmachen von 
Kalk- und Zementmortdn, IIolz u. dgl. Zum Dichten dient eine Mischung von in  m it 
Bleigliitte gekochtem Leinol gel. Kolophonium, Harzol, paraffinhaltigem Petroleum, 
steinkohlenteerhaltigem Petroleum u. Slazut, weleho den zu dichtcnden Stoffen bei- 
gemischt oder auf die aus ihnen liergestellten Gegenstando aufgctragen wird. Bei 
Kalk- u. Zementmorteln soli man aber auf dio Mitverwendung von Leinol verzichten, 
weil unter dessen Einw. der abgebundene Mórtel nach einigen Monaten zu Pulver 
zcrfiillt. (F. P. 624 296 vom 5/3. 1926, ausg. 12/7. 1927.) K u h l i n g .

Anton Krammer, Mauthausen a. D., Oesterreich, Kunstsleine. Auf annahernd 
gloiche KorngroBe gebrachte Stoffe von verschicdenem Sintcrungspunkt, z. B. Granit- 
u. Quarzkorner von 3 mm Durchmesser, werden innig gemischt, die Mischung m it
4—10% einer vcrd. Wasserglaslsg. durchtrankt, unter starkem Druck zu Formlingen 
gepreBt u. diese bei Tempp. gebrannt, bei denen der eine der kórnigen Bestandteile 
sin tert, wahrend der andero unverandert bleibt u. eine A rt Skelett in der gesinterten 
M. bildet. Die Erzeugnisse werden ais Pflastersteine, Wandverkleidungselemcnte u. dgl. 
vcrwendet. (Schwz. P . 122 006 vom 21/6. 1926, ausg. 16/8. 1927. Oe. Prior. 16/3.
1926.) K u h l i n g .

Minerał A.-G., Brig, Schweiz, Glasieren von Gegenstdnden aus Kunststeinmasse. 
Gegenstande, besonders Rohren aus Zement, Zementbeton, Kalksandstein-, Kalk- 
schiefermasse o. dgl. werden, nach Neutralisation ihrer Oberflache mittels H 3 PO.,, 
H 3 B 0j, Lsgg. von Schwermetallsalzen o. dgl., m it einer Glasur aus gegebenenfalls 
gefarbtem Kunstharz, z. B. Phenol-Formaldehyd- oder Phenolfurfurolharz o. dgl. ver- 
sehen. Die Glasur schiitzt die Gegenstande vor der zerstorenden Einw. saurer Luft- 
bestandteile bzw. saurer oder alkal. Stoffe, welche im Erdrcich enthalten sind, z. B. 
Humussauren. Abblattern, wie bei den bekannten t)berziigen aus Naturharz, erfolgt 
nicht. (Schwz. P. 121764 vom 9/3. 1926, ausg. 16/7. 1927.) K u h l i n g .

J. Howard und W. J. Howard, W hitecroft, England. Mórtel. Gcsiebte oder 
gemahlene Abfalle von Eisenbergwerken, Zement, Paraffinol u. Petroleum werden. 
gemischt. (E .P .2 7 6  836 vom 15/9. 1926, ausg. 29/9. 1927.) K u h l i n g .
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Pompeiau Flooring Co., ubert. von: Alger J. Slosser, Williamsport, Pennsyl- 
vania, Herstellung von Fufibodenbelag. Man verinisoht 45 Teile gebrannte Magnesia 
mit 30 Teilen Holzmehl u. 25 Teilen Asbest, die trockne Mischung wird dann m it einer 
Lsg. von MgCl2 von 22° Be versctzt, die plastische M. auf den vorbereiteten FuBbodcn 
aufgetragen u. nach dem Hartwerden die Oberflaehe m it Sand abgerieben. Man er- 
halt eine marmorahnlich aussehende Oberflaehe. (A. P. 1 627 296 vom 20/4. 1926, 
ausg. 3/5. 1927.) F r a n z . .

C. F. Burgess Laboratories Inc., Dover, Delaware, iibert. von: Howard F. Weiss 
und Ralph F. NorriS, Madison, Wisconsin, V. St. A., Porost Gegenstande. Man ver- 
mischt ein Alkalisilicat m it Kieselgur u. Na-Oleat u. erh itzt in Formen auf etwa 170°; 
oder man vcrmischt eine Wasscrglaslsg. m it pulverisiertem Dolomit, feinem Sage- 
mehl u. Na-Oleat u. erhitzt in Formen. An Stelle der Kieselgur kann man auch ge- 
pulvertcn Kalkstcin, Hochofenschlaeke, Schiefer, Kaolin, Bauxit, Asbest usw. ver- 
wenden. Dic M. kann ais Warmeisoliermittel zum Auskleiden von Ófen usw. ver- 
wendet werden. (A. P. 1628 206 vom 17/6. 1924, ausg. 10/5. 1927.) F r a n z .

Rudolf Ullinann, Wien, Kunststeinmassen. Etwa 3 Teilen MgO werden etwa
2 Teile eines Fiillstoffes zugesetzt, der mindestens 30% „verbindungsfahige“ , d. h. 
kolloide Si0 2  entlialt, u. es wird die Mischung in  iiblicher Weise m it Chlormagnesium- 
lsg. verriihrt u. geformt. Dio Erzeugnisse sind raumbestandig. (Oe.P. 107589

E. C. Blanc, Le Ciment portland. Ciments portland artificiels. Ciments de laitier. Cimcnts 
alumineux. Ciments a hautes rćsistances. Matićres premieres. Materiel de fabrication. 
Ensembles d’usines. En collaboration avee Edwin C. E ckel. Paris et Liege: Ch. Beranger 
1927. (II, 482 S.) 8 ".

V ittorio  G um ti, La maiolica italiana. Tecnologia pratica della sua fabbrieazione: opera 
destinata ai capifabbrica ed artieri d’Italia. Processi di layorazione, rieettari antichi 
e moderni, studi, esperienze ed osseryazioni sui lustri metallici, stii difetti delle maioliche 
e loro cause e rimedi, sidle eoperte cristallizzate, ece. Milano: U. Hoepli 1927. (XIV, 
356 S.) 24°. L. 22.50.^

C. Rizzoli e R. Di M atteo, Elementi pratiei sid eemento armato (Istituto fascista dc previ- 
denza mutua per gli operai edili ed affini della provineia di Bologna). Bologna: P. Neri.
1927. (VIII, 195 S.) 16°.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
R . T. Rolfe, Die GeschicJite der friiheren Metallurgie. I. Gold und Silber im alien 

Agypten. Die Anwendung beider Metalle geht in Agypten bis in  prahistor. Zcitcn 
zuriiek. Ehe die Dynastien kamen, etwa 3500 v. Christi Geburt, war man m it der Ver- 
arbeitung beider Metalle bekannt. Es werden dann die Goldarbeiten der 12., der 18. 
(einschl. des Grabca von Tutankhamen), der 20. u. 26. Dynastie beschrieben. Im 
Gegensatz zum Au war im friihesten Agypten das Ag seltener, bei der 18. Dynastio 
tra t  darin ein Umschwung ein u. unter Amenotep II. (1412— 1376 v. Chr.) war der 
Preis des Au zum Ag wie 1 % : 1 . Es werden dann die alten agypt. Au-Bergwerko u. 
eine alte Papyruswiedergabe der Bergwerke von W ady Alaki (1321—1300 v. Chr. 
etwa) beschrieben. Die nlten Abbaumethoden lassen sieli an den alten Bergwerken 
noch erkennen, auBerdem liegen noch Berichte von Agatharchides u. Diodorus Siculus 
vor. Die Au-fuhrenden Erze wurden angereichert u. geschmolzen. (Metal Ind. [London]
31 [1927]. 433—35. 481—82.) W ii.k k .

H. W. von B ernew itz, Flotałion bei der Beliandlung von Gold- und Silbererzen: 
Eine Ubersicht. II. Zusammenfassung. (I. ygl. C. 1927. II. 2707.) Beschrcibung der 
bei den einzelnen Gruben iiblichen Aufbereitungsverff. m it Au-Ag-Erzen unter Beriick- 
sichtigung der Vorteile einer Aufbereitung durch Flotation. (Engin. Mining Journ. 124 
[1927], 655—57.) • E n s z l in .

Ed. M aurer, Zur Berechnung des durcli direkte Reduktion im Hochofen verbrauchteu- 
Kohlenstofjs bziu. rergasten Sauersloffs. G r u n e r  war der erste, der den zur direkten 
Red. im Hochofen yerbrauchten C berechnete u. eine Gleiehung hierfiir aufstellte. 
Das Rechnungsverf. yon W EDDING u . von RlCHARDS wurde in eine Formel gefafit 
u. gezeigt, daB diese Formeln, sowie die yon W uST , M a t h e s i u s  u . O s a n n  ineinander 
umgewandelt werden konnen (mit Ausnahme einer von T h a l e r  angegebenen Gleiehung). 
Es wurden dann die Beziehungen festgelegt, unter denen gleiche Zalilen aus allen 
Formeln zu erhalten sind. (Arch. Eisenhuttenwesen 1 [1927]. 331—37. Freiberg

■ om 12/1. 1925, ausg. 25/10. 1927.) K u h l i n g .

Saelisen.) W lLKE.
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— , Silicagel. Beschreibung einer Betriebsanlage, die dazu dient, Geblaseluft 
fiir Hochofen zu trocknen bzw. auf einen konstanten Fcuchtigkcitsgeh. zu bringen. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 46  [1927], 902—04.) K lem m .

K. v. Kerpely, Neuzeitliche Elektroofenanlagen in  Amerika. (Zentralblatt Hiitten- 
u. Walzwerke 31 [1927]. 535—38. Berlin.) B o r n s t e i n .

Gustav Reppin, Induktionsófen in der Metalliridustrie. (Metallbórse 17 [1927], 
2245—46. 2301—02. 2470—71. 2527—28.) E i s n e r .

H. W. Gillett, Das Nichteisen-Schmelzen in ełeklrischen O fen. Es wird die Entw. 
der verschicdenen Ofentypen gezeigt u. an Hand einer Aufstellung der heute in  den 
Vcreinigten Staaten u. Kanada in Bctrieb befindlichen Ofenarten weitere interessanto 
Folgerungen iiber Kosten, Stromverbrauch usw. gezogen. (Foundry 55 [1927]. 805—07. 
Washington, Bureau of Standards.) W lLK E.

E. Kothny, Feuerfeste Werkstoffe fiir  den Elektrosiahlofen. Nach der Einteilung
der Elektroófen wird ihre Herdform. die allgemeinen Anforderungen, die an die Elektro- 
ofenbaustoffe gestellt werden, u. die feuerfesten in Betracht konimenden Baustoffe 
besprochen wie Silicasteine, Quarzsand, Magnesitsteinc, gebrannter Magnesit, ge- 
brannter Dolomit, hoclitonerdige Schamottesteine, Ton, Chromitsteine, Carborund- 
steine, Alundum- oder Korundstcine, Magnesiaspinellśteine, Sillimanitstein, ge- 
schmolzener Magnesit u. Zirkonoxyd u. Zirkonsteine. Besonders dio spezif. An
forderungen an dic einzelnen Sorten werden betont. (Feuerfest 3 [1927]. 157—64. 
Prag.) W lLKE.

F. K. Vial, Heifier Geblasewind heim Kupolofen. Unterhalb der Beschickungs- 
offnung is t eine Offnung seitlich angebracht, durch die ein Teil der Verbrennungsgase 
aus dem Kupolofen abgezogen u. zu einem Verbrennungsraum geleitet wird, in dem 
das CO yerbrannt wird. Die so gewonnenen h. Gase werden durch einen Warmc- 
austauscher geleitet. Die Luft fiir den Kupolofen wird in diesem Warmeaustauscher 
yorerwarmt u. gelangt dann wie ublich in den Of en. Es werden da‘nn die Betriebs- 
ergebnisse wahrend zweier Jahre m it einem Ofen von etwa 1,90 m Innendurchmcsser 
u. einer taglichen Schmclzleistung von 125 t  bekanntgegeben. Die Analysen zeigen 
an, daB die Verbrennung in  dem li. betriebenen Ofen yollstandiger is t ais in  dem kalt 
betriebenen. Die Warmeverluste im kalt betriebenen Kupolofen sind deshalb so gro 13, 
weil gróBere Mengen CO entstehen. Aus diesen Punkten ergeben sich die Vorteile 
des neuen Verf. (Iron Age 120 [1927]. 1071—76. Griffin Wheel Co., Chicago.) W lLK E.

Kotaro Honda und Hikozó Endo, Uber die magnetische Suszeptibiliłdt der 
Eisen-Kohleiistofflegierungen bei liohen Temperaturen und das Gleichgeuńchlsdiagramm 
des Systems. (Vgl. C. 1927. II. 731.) Die magnet. Suszeptibilitat der yerschiedenen 
Eiscnsorten bis zu 5° / 0 C wurde sowohl im festen, wie im fl. Zustande gemessen. Sie 
vcrmindert sich m it steigender Temp. bis zur Solidusgrenze oder der Lóslichkeitslinie 
des Zementits linear, an dieser Stelle zeigt die Suszeptibilitatstemp.-Kurye einen Knick. 
Die Suszeptibilitat der geschmolzenon Legierungen ist von der Temp. unabhiingig; 
die des Zementits bei hohen Tempp. wurde durch Extrapolation der Suszeptibilitats- 
Konz.-Kurven der C-Stahle gefunden. So wurde die Solidus-, Liąuiduslinie, der eutekt. 
Punkt u. die Lóslichkeitslinie des Zementits in Fe magnet, bestimmt u. das Fe-C- 
Gleichgewichtsdiagramm konstruiert. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 16 [1927], 
027—37. Research Institu ts for Iron, Steel and Other Metals.) W lLKE.

Alfred Schulze, Die thermische Ausdehnung der Kobałt-Nickel-, Koball-Eisen- und 
Eisen-Nickel-Legierungen. (Vgl. auch C. 1928. I. 248.) Bei den Ni-Co- u. Co-Fe- 
Legierungen treten bei therm. Ausdehnung dio gleichen Verbb. auf wie bei den 
Konstitutionsunterss. m it Hilfe der elektr. Leitfahigkeit. Bei den Fe-Ni-Legierungen 
m it 30%  N i liegt ein cxtrem hoher W ert der therm . Ausdehnung, der der bei Zimmer
temp. nnmagnet. Legierung zukommt (yielleicht Verb. Fe2Ni). (Physikal. Ztschr. 
28 [1927], 669— 73. Physikal.-techn. Reichsanstalt, Charlottenburg.) W lLKE.

D. Hanson, Der Aufbau der Silicium-Kohlenstoff-Fisenlcgierungen und eine neue 
Theorie des Gupeisens. An einer Reihe von terniiren Fe-C-Si-Legierungen m it Ge- 
halten bis zu 2%  Si u. 4%  C fiihrte Vf. therm. Unterss. u. Hiirteniessungen aus. 
Aus den Ergebnissen leitet Vf. die Theorie ab, daB von den beiden sich uberlagernden 
Fe-C-Systemen (Fe-Graphit u. Fe-Carbid) nicht das eine schlechtweg stabil u. das 
andere unstabil ist, sondern daB die Stabilitiit je nach Konz. u. Temp. verschieden 
ist. Hiermit werden eine Reihe von Erscheinungen erklart, die den bisher aufgestellten 
Theorien widersprechen. (GieBerei-Ztg. 2 4  [1927]. 602—06. London.) L u d e k .

26*



4 0 0 H vm. M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 1 9 2 8 .  I .

P. Oberhoffer und H. Schenck, Theorelische und experimentel!e Untersuchungen 
iiber die Desoxydation des Eisens mit Mangan. K rit. Erórtcrung der Untcrss. iiber 
dio Gleichgowichtslago der Bk. FeO +  M n MnO  -f- Fe, Die biskerige Yoraus- 
setzung, wonacli MnO in Fe unl. ist u. sieh rein ausscheidet, ist nu t dem Stand der 
heutigen Forscliung nicht yertraglich. Vff. stellen eine Glcichung zur Berechnung 
der Gleichgewichtskonstanten aus dem Gesamtsaucrstoffgehalt des Metallbades, dem 
MnO-Geh. der Schlacke u. dem Mn-Geh. des Metalls auf. Die Verss. sind bei 1600“ 
ausgcfiihrt; die Untersuchungsergobnissc haben sieh nicht zur Best. der Gleichgewichts- 
konstanten v«rwenden lassen, wofiir mehrere Begriindungcn aufgestcllt u. bcsprochen 
werden. (Stahl u. Eisen 4 7  [1927]. 1526— 36. Aachen.) E i s n e r .

Yap Chu-Phay, Ober das Kormcachstum im Flupeisen. Dio benutzten Proben 
hatten 0,09—0,11% C, 0,36—0,43% Mn, 0,010—0,012% P, 0,028—0,030% S u. 
0,02% Si. Es wird das Kornwachstum des Ferrits beim Anlasscn, die N atur u. mog- 
liche Ursacho der Untcrschicdc gegeniiber den Ergebnissen friiherer Autoren besproclien. 
Vf: schlagt eino Theorie des Kornwachstums im FluBeisen vor, die auf der Hypotliese 
beruht, daB ein Grenzfilm existiert, in dem der Carbid kolloidal dispergiert ist u. dis
kutiert die Bezichung dieses Filmes zu den Strukturanderungen des Fe beim Anlasson. 
Einige andero Erscheinungen werden ebenfalls m it Hilfe dieser Theorie erklart. Eine 
geringe Altershartung wurde beobachtet. E in Verf. zur Herst. groBer Kórner, indem 
die Probe iiber den -d3-Punkt fiir eine bestimmte Zeitspanne gehalten u. die Abkuhlungs- 
geschwindigkcit durcli den oberen krit. Bereich kontrolliert wird, wird beschrieben. 
Einige Verss. scheinen eine Beziehung des Keimens (Sauveurs Typ) zur Anwesenheit 
des Grenzfilms im FiuBeisen anzudeuten. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 12 [1927].
601-—21. 6 8 8 . American Machinę and Foundry Co., Brooklyn [N. Y.].) W i l k e .

Friedrich Korber, Ober das Verhalten des Staliles unter Dauerbelasiung bei er- 
liohten Temperatur en. Die Arbeit behandelt gleiclifalls die ,,Dauerstandfestigkeit“ 
neben anderom wie die von A n to n  Pomp (C. 1927. II. 494). (Ztsehr. techn. Physik 8  

[1927]. 421—23.) WlLKE.
H. B. Knowlton, Tatsachen und Grundlagender Bearbeitung und Warmebeliandlung 

ton Stahl. XIV. Mitt. (X III. vgl. C. 1927. II. 2708.) V w irkt ais Reinigungsmittel, 
ais Zusatz angewandt, wird der Ferrit gefestigt u. der Zementit stabiler. C-V-Stahle 
werden zur Herst. groBer Schmiedestiicke u. GuBstiicko besonders fiir Lokomotiven 
beŁutzt. Eine Serie niedrig- bis mittel-C-haltiger Cr-V-Stahle findet beim Automobil- 
bau Verwendung, hoch C-haltige Cr-V-Stahle ais Werkzcuge u. Lager. V wird m it u. 
ohno Legierungselemento bei der Herst. yon Werkzeugsstahlen benutzt. Die Wiirme- 
behandlung, Eigg. u. Anwendungen der yerschiedenen Stahlsorten werden beschrieben. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 12 [1927]. 479—91. International H a r v e s t e r  
Company, F ort Wayne [Ind.].) W i l k e .

W. Kohler, Volumenanderungen von SiaJd beim Harten und Aidassen. Erm ittlung 
der beim H arten u. Anlasscn von SM-Stahl, GuBstahl u. Jln-Stalil handelsiiblicher 
Qualitat auftretenden Vol.-Anderungen dureh Gewichtsbestst. u. der Liingenanderungen 
dureh direkte Messung. (Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerke 31 [1927]. 613—23. 
Berlin, Materialprufungsabt. d. BERGMANN-Elektrizitatswerke.) E i s n e r .

E. R. Thews, Das Schmelzen von sekunddrem Zinn. (SchluB von C. 1927. I I .  2628.) 
Der Sn-Pb-ProzeB wird meistens dem Sn-Fe-Verf. yorgezogen. Das Sn-Pb enthiilt 
nicht mehr ais 20% Sn. Alle Pb- oder Pb-Sb-Aschen oder Schlacken m it wenigstens 
30—35% metali. Geli., ausgenommen stark  oxydierende Oxjrde wie Akkumulatoren- 
Jlaterial usw., konnen zum Ausziehen des Sn benutzt werden. Im  Gegensatz zum 
Schmelzen yon Sn-Ascben sollten die Reinigungsverff. der Schlacke nicht zu sehr 
beschleunigt werden, wenn man die besten Red.-Wrkgg. haben will. Dabei is t natiirlicli 
aueh die A rt des Brennstoffes yon Bedeutung, so liat sieli Holzkolile an Stelle yon 
Gaskoks sehr gut bewahrt. Um die Nachteile des Hochofenverf. zu yermeiden, werden 
die Aschen u. die anderen Sn-reichen MateriaHen gewóhnlich in Flammofen geschmolzen, 
was eingehender beschrieben wird. Auf die ausfiihrliche Schilderung des Zusammen- 
stcllcns der Charge u. des Schmelzens der Sn-Asclien kann nur liingewiesen werden. 
(Metal Ind. [New York] 25 [1927]. 411—13.) W i l k e .

E. G. Lawford, E in  Beispiel einer modernen Arbeilsweise zur Wiedergewinnung 
ron Z inn aus Riickstdnden. Beschreibung u. Zeichnung einer Anlage zur Verarbeitung 
yon Restkonzentraten auf Sn. (Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 773—74.) E n s z .

R, H. D. Barklie, Die Spannungen in  elektrólytisch niedergeschlagenen Metali en. 
Die Spannungen des elektrolyt. niedergeschlagenen N i  konnen dureh Temperatur-
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steigerung u. Anderung der Menge des niedergesehlagenen H , betraehtlich yerringert 
werden. Das Schrifttum wird besprochen. (Metal Ind. [London] 31 [1927]. 391— 92. 
London.) W i l k e .

—, Rhodannatrium. Amcendung beim JRaffinieren des Wismuts. Durch Zugabo oiner 
Mischung von S u. NaCN zu geschmolzenem B i wird Cu ais CuS an der Oberflache 
abgeschieden; ebenso werden Pb, Sb u. As teilwcise entfernt. Die zuriickbleibcnden 
Zers.-Prodd. des NaCNS ermóglichen es, auf nassem Wegc Au u. Ag direkt zu extra- 
hieren. (Chem. Trade Journ. 81 [1927]. 530.) J u n g .

M. Le Blanc, M.Naumann und D. Tschesno, Studien iiber Sn-Bi- und Sn-Cd- 
Legierungen in Jestem Zustande unter besonderer Beriicksichtigung stabiler Gleichgewichts- 
einstellungen bei verschiedene7i Temperaturen. Ais Kriterium fiir die erfolgte Gleich- 
gewichtseinstellung ergab sich das yóllige Zusammenfallen von Erhitzungs- u. Ab- 
kiihlungs-Leitfahigkeitskurven bei sehr langsamcr Erhitzung u. Abkiihlung. Bei dem 
System Sn-Bi liegt auf der Bi-Seite ein kleines homogenes Gebiet, das nach den elektr. 
Ergebnissen sich bis 3,5 Atom - ° / 0 Sn, nach den mikrograph. Aufnahmen jedocli nur 
bis 1,5 Atom-%  erstreckt. Auf der Sn-Seito macht sich bei etwa 13 Atom-%  Bi das 
Auftreten einer Sn-reichen Verb. (BiSn-?) bemerkbar, die m it iiberschiissigem Sn 
ein homogenes System bildet. Von iiberschiissigem Bi yermag sie nur wenig homogen 
aufzunchmen, schon bei etwa 15 Atom-%  Bi beginnt das heterogene System. Bei 
dem System Sn-Cd konnte unter 130° bei 20 Atom-%  Cd das Auftreten einer Yerb. 
(wohl CdSn4) festgestellt werden, die m it iiberschussigem Cd bis zum reinen Cd liin 
ein heterogenes System bildet. Mit iiberschussigem Sn bildet sich bei 2,5 Atom-%  Cd 
eino einzigo homogeno Phase. Oberhalb 130° is t die Verb. yerschwunden u. der tlber- 
gang vom einphasigen zum zweiphasigen System findet n icht mehr bei 2,5 Atom-%  Cd, 
sondern bei einem hóheren Cd-Geli. s ta tt ,  der bei wenig iiber 130° bei etwas iiber
5 Atom-%  Cd u. bei 175° bei 7,5 Atom-%  liegt. Das Cd yermag das Sn in  nur sehr 
geringem Mafie aufzunchmen. (Ber. Sachs. Ges. Wiss., math.-physikal. KI. 79 . [1927]. 
71— 106. Leipzig, Univ.) “ W lL K E .

Walter Bannard, Die Aluminiumlegierungen und ihre Gufistucke. (Vgl. C. 1927.
II . 2628.) Die augenblicklicho engl. Praxis wird beschrieben u. zwar Sandgufi, Spritz- 
gufi u. GuB in langlebigen Formen. Dio Vorteile u. Nachteile dieser Verff. werden 
ausfuhrlich orlautert. (Metal Ind. [New York] 25 [1927]. 417—19.) W i l k e .

Jean Cournot und Macedo Soares Silva, Unterswhung der Yiscositat an Nickel, 
Alum inium  und den Leichtlegierungen. Es wurden festgestellt: geringere Viscositats- 
grenzen im Vergleich zur gewóhnlichen Bruclilast, namentlich bei Al; eine hohere 
Yiscositatsgrcnze beim Silumin u. besonders beim Duralumin gegeniiber dem Al; ver- 
lialtnismaBig hohe Viscositatswerto beim Ni, die bei 50—600° fast noch einmal so 
hoch sind wio bei den gewóhnlichen weichen u. halbweichen Stahlen. Der EinfluB 
des Durchmessers der Proben is t erkennbar. (Coinpr. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 
650— 52.) K a l p e r s .

O. Bauer und M. Hansen, Der Aufbau der Kupfer-Zinklegierungen. Das Zu- 
standsdiagramm Cu-Zn wurde erneut griindlieh durchgearbeitet, wobei der Haupt- 
wert auf den mittleren Teil des Diagramms gelegt wurde. Mcssungen des elektr. 
Widerstands zeigten, daB die a-Messingkrystalle keine Umwandlung im festen Zu- 
stand erleiden. Dio Grenzen des homogenen /8 -Gebiotes wurden durch abgeschreckte 
Probon erm ittelt u. die ^-Umwandlung oberhalb 450° ais eine einfachc /i—fi', nicht 
ais eine doppelte fi—fi'—fi" festgestellt. — Dio Legierung m it 3 9 %  Cu [y) besitzt 
einen festen Schmelzpunkt. — Durch abgeschreckte Proben wurde auch die Grenzo 
der j'-K rystallart gegen das (fi -}- -/)-Gobiet festgelegt (bei Zimmertemp. =  4 1 %  Cu), 
u. schlieBlich das Konzentrationsgebiet yon 0—33% Cu durch eingehende therm. 
u. mkr. Unterss. in  seinen Einzelheiten durchgearbeitet. — An Hand yieler Schliff- 
bilder u. Kuryentafeln gibt die Arbeit ein umfassendes Bild yon dem Diagramm. 
(Mitt. Materialpriif.-Amt Bcrlin-Dahlem 19 2 7 . Sonderheft Nr. 4. 1— 150. Berlin- 
Dahlem; Ztschr. Metallkunde 19 [1927], 423— 34.) L u d e r .

Wilhelm Mayer, Die Bedeutung der Krystallgebiete Alpha, Alpha plus Beta, Bela 
im  System Kupfer-Zink fiir die ]Varmverarbeitung der praktisch wichligen Legierungen. 
Die Unters. der Vorgange bei der Warmverarbeitung fiihrte zur Korrektur des fiir die 
Praxis wichtigen Teiles des Cw-^n-Diagrammes u. zur Feststellung, daB alle Cu-Zn- 
Lcjgierungen der Gebiete Alpha, Alpha -f- Beta, Beta gut warm yerarbeitbar sind, 
m it Aitsnahme yonM  6 6  (6 6 %  Cu). Daneben is t dioKorngroBo von ausschlaggebender 
Bedeutung. — Die fiir die Cu-Zn-Legierungen gemachten Erfahrungen wurden auf
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die Cw-yli-Legierungen iibertragen. Dic technolog. Ergebnisse dieser Unterss. decken 
sieh m it den bei den Cu-Zn-Legierungen gemachten Beobachtungen. (Metallborse 17 
[1927]. 2357—58. 2469—70. 2525—27. Amstetten, Metallwerk G. A. S c i ik id .)  E i s n e r .

J. R. Vilella und D. Beregekoff, Polieren und Atzen von Blei, Z inn und einigen 
ihrer Verbindungen zicecks mikroshypischer Untersuchung. Vff. beschreiben eine aus- 
fuhrliche Methode, weiehe Metalle u. ihre Legierungen zu polieren u. zu atzen, die 
ea ermóglicht, flitterfreie Oberflachen zu erhalten. 10 Mikrophotographien dienen zur 
Erklarung der Arbeitsgange. (Ind. engin. Chem. 19 [1927], 1049—52. Union Carbid 
Laborat. Long Island.) W uR S T E R .

J. Winlock und G. L. Kelley, Die Untersuchung der Eisenbleclie f  iir Automobile. 
Es gibt keine allgemein angenommene Vorsehrift zur Unters. dieser Eisenblechsorte. 
Vf. zcigt dann, daB die Hauptschwierigkeit der Entw. eines Untersuehungsverf. in 
dem Mangel an GleichmaBigkeit in den Eigg. des Materials liegt. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 12 [1927], 635—50. E d w a r d  G. B u d d  Manuf. Co., Philadelphia.) W il.

R. K. Barry, Vergleiche der Schlag- und Biegeversuclie an Schnelldrehstahlen. 
S ch n e lld reh s tah l ist nach einem Tempern bei rund 600° barter ais nach derselben Be- 
handlung bei 500°. Er hat dabei eine gróBere Zugfestigkeit u. eine groBere transversale 
Bruchfestigkeit u. ist daher briiehiger u. weniger biegsam. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 1 2  [1927]. 630— 34. The Barry Company, Muscatine [Iowa].) W i l k e .

R. Granjon, Die autogene Schweiflung in  Verbi)idungen, die besondere Sorgfalt 
erfordem. Dio beim sorgfaltigen SehwciBen zu beobaclitenden Gęsichtspunkte, dio 
Beurteilung u. Prtifung von SchweiBstellen u. die Anwendung des SchweiBens in der 
Technik. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 126 [1927]. 564—80.) J u n g .

William Mason , Das Driicken von Metallblech. (Metal Ind. [London] 31

W. J. Clark, Beobachtungen beim■ Giefien. Aluminium und dessen Legierungen. 
Einige YorsichtsmaBregeln werden vom Staudpunkte des Praktikers aus mitgeteilt.

Erie Alexander Ollard, Die Theorie der Chromierung. Folgende Punkte werden 
behandelt: Chromehemie in Beziehung zur Cr-Abscheidung, Ionisation der Cr-Verbb., 
Red. der Chromsaure, Zus. der Verchromungsbader, Wrkgg. der Saurezusatze, Theorio 
u. kathod. Rkk. Die wesentlichsten Bestandteile der Chromsaurebader sind: H 2Cr2 0 „  
Cr2(Cr2 0 7 ) 3  u. Cr2(S04)3. Kolloide konnen anwesend sein. Unter dcm EinfluB des 
Stromes werden die vorliandcnen Chromiionen zur Kathode transportiert, zuerst in 
den Chromozustand yersetzt u. dann zu Metali reduziert; die 2. Rk. findet nur bei 
steigendem ICatliodenpotential s ta tt, wahrend H 2 bei einem Potential zwisehen den 
beiden Rkk. in Freilieit gesetzt wird. Die wiehtigsten Faktoren sind daher: Konz. 
der Chromiionen, der H2-Ionen u. die Stromstarke. Die Aussprache iiber diesen Vortrag 
besclilieBt die Arbcit. (Metal Ind. [London] 31 [1927]. 437—39. 461—64. 485 
bis 486.) _ W i l k e .

G. Wernick. Die Untersuchung der schutzenden Uberziige. Eine Auficrung zu der 
Arbcit von U l i c k  R. E v a n s  (vgl. C. 1927. II. 1441. 2105). (Metal Ind. [London] 31 
[1927]. 420-21.) .. W i l k e .

T. Fujihara, Uber einen scheinbaren Widerspruch in der Korrosionsfrage und die 
Schutzfilmtheorie. Vf. untersuchte die Angreifbarkeit von Elektrolyteisen u. Armco- 
eisen, einer ebenfalls sehr reinen Eisensorte, gegeniiber destilliertem W . u. Mkr. Das 
reinere Elektrolyteisen wird anfanglich weniger korrodiert, a bor nach 60 Min. Einw. 
ist der Angriff am Elektrolyteisen wesentlieli starker ais beim Armeoeiscn, boi dem 
die Korrosion sehon nach etwa 30 Min. nur mehr sehr langsam Jortschreitet. Ais Ur- 
sache sieht Vf. den bei der momentan raschen Korrosion gebildetsn Sehutzfilm auf 
der Metalloberfliiche an, der Armcosisen besser sehiitzt ais Elektrolyteisen. (Ind. 
engin. Chem. 19 [1927], 1008—09. Illinois Ste:-1 Co., Gary.) W u R Ś T E R .

Alfred Kirsch, Uber einen ]Vasserdurchldssigkeitsversuch am Eisenglimmerrost- 
schutzfilm. Dor Farbfilm wurde nach dcm Verf. von SPEK N R A TH  hergestellt, indem 
0,25 mm starkę Zinkblcche zweimal gestrichen u. nach gutem Trocknen in 5°/0ig. 
H^SO.! 48 Stdn. lang gelegt wurden. E r wurde dann in  eine besondere Apparatur, die 
in  der Arbeit beschrieben wird, eingespannt u. einem Wasserdruck von 1,20 m aus- 
gesetzt. Der Film erwies sieh ais wasserundurchlassig. (Korrosion u. Metallschutz 3
[1927]. 227-29 . Kiel, Univ.) W i l k e .

E. A. Ollard, Die Untersuchung der Schutziiberzuge. Feuchtigkeit, chem. Dampfe, 
Temperaturanderungen, S taub u. Regen miissen bei der Unters. móglichst den atmo-

[1927]. 388.) W i l k e .

(Foundry 55 [1927]. 847—49.) W i l k e .
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sphiir. Bedingungeji nacligemacht werden. Es werden dann Yersuchsanordnungen 
vorgeschlagen, die die Bcdingungen moglichst weitgehend einzuhalten gestatten. So 
kann man die langlicken Versuchsstucke m it etwa 30% Neigung dachziegelformig 
iibereinander anordnen, oben im App. eine Vorr. zur Zufuhr von Staub u. W. vorsehen, 
das nach Ablauf gesammelt weggefuhrt wird. AuBerdem sind eine Vorr. zur Wind- 
erzeugung, cin Heizkórper u. Sclialen m it Sauren vorhanden. Lian miiBte ais MaB 
der Korrosion die Zeit annehmen, die verflieBt, bis das Grundmetalł nngegriffen wird. 
Es miiBte das ersto Erscheinon von Rost u. dann die Zeit bestimmt werden, nach der 
der Uberzug nicht mehr schutzend wirkt. Auch wenn die Ubcrziige Fil. ausgesetzt 
sind, miissen sinngemaBe Anordnungen der Verss. vorgenommcn werden; das Unter- 
suchungsstiick muB teilweise in  die Fl. eintauchen, der Fliissigkeitsspiegel muB ver- 
iinderlich sein, die Fl. muB bewegt werden, sie soli suspcndierte Teilchen enthalten, 
u. die Temp. muB beobachtet werden konnen. Dementsprechend wird eine besonders 
zusammengesetzte A pparatur empfohlen u. einige krit. Bemerkungen zu der Arbeit 
zum SchluB gegeben. (Metal Ind . [London] 31 [1927]. 385—87. 41G—18.) W lL K E .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Curs,
Ludwigshafen a. Rh., Frischverfahren, dad. gek., daB ais Friscliungsmittel aus Eisen- 
carbonyl gewonnencs Fe2 0 3  verwendet wird. — Die Frisohung erfolgt in sehr kurzer 
Zeit u. erstreckt sich auf C, P, Schwefel, Si usw. Die Erzeugnisse liefern blascnfreio 
Giisse. (D. R. P. 452 630 IĆl. 18b vom 2/4. 1926, ausg. 15/11. 1927.) K u h l in g .

Karl Fischer und Max Holsboer, Berlin, Ilitzebehaiidlung von Metallen. Die 
Erhitzung erfolgt durch strahlende Warnie. Die zu beliandclnden Metalle werden in 
stetigem Betriebe durch den unteren Teil eines Ofens bewegt, in dessen oberem Teil 
gasfórmige Stoffe yerbrannt werden und dio Wandę des Ofens heizen. Uber u. um die 
zu behandelnden Metallteile wird ein Gasstrom geleitet, den die von den Ofenwanden 
ausgehenden W armestrahlen durchdringen miissen. (Aust. P. 755/1926 vom 27/2. 
192G, ausg. 15/7. 1926.) K u h l i n g .

British Thomson-Houston Co., London, ubert. von: G. W. Hegel, Schenectady 
und G. R. Brophy, Niskayuma, V. St. A., KoMen von Metali-, besonders Stahlgegen- 
standen. Die zu kohienden Gegenstande werden innerhalb eines luftdicht abgeschlossenen 
Behiilters bei etwa 930° in der moglichst gleichfórmig erhaltenen Atmosphare der 
Diimpfe einer oder mehrerer kohlenstoffhaltiger u. einer, gegebenenfalls ebenfalls 
kohlcnstoffhaltigen Fl. erhitzt, welche die kohlende Wrkg. der ersten Fil. begiinstigt. 
Man verwendet z. B. eine Mischung von Leuchtol, Knoehenol u. Mirbanol. Nach 
orfolgter Kohlung wird langsam oder rasoh abgekuhlt, wieder erhitzt u. abgesehreckt. 
<E. P. 276 675 yom 25/8. 1927, Auszug veroff. 26/10. 1927. Prior. 26/8. 1926.) K u h l .

Y. Kamishima, Dairen, China, Siliciumfreie Eisenlegierungen, enthaltend 9 bis 
12% Ni, 15—20% Cr u. 0,3—2% Mn. Die Bestandteile werden unter Yerwendung 
von ais FluBmittcl dienendem CaF2, N aF oder K 2C 0 3 u. Glas zusammengeschmolzen. 
Die Erzeugnisse sind unmagnet. u. besitzen hohen elektr. W iderstand. (E. P. 276 874 
yom 3/1. 1927, ausg. 29/9. 1927.) K u h l i n g .

L. J. Barton, Nevada, V. St. A., Harle Eisenlegierungen fiir  Mahlzwecke. Die 
Legierungen enthalten 95,72—98,22%  Fe, 0,8—1,3% C, 0,3—1 %  Si, 0,G— 1,8% Mn 
u. bis zu 0,18% Schwefel u. P  oder 92,72—97,72% Fe, 0,8— 1,3% C, 0,3—1% Si, 
0,6—1,8% Mn, 0,5—3% Cr u. bis zu 0,18% Schwefel u. P. Zur Herst. schmilzt man 
Stahlabfalle unter Zusatz von FluBmitteln in einem elektr. Ofen m it saurem F u tter 
u. fiigt Ferromangan vor dem GieBen, Ferrosilieium u. gegebenenfalls Ferrochrom 
nach dcm GieBen hinzu. Die GuBformen werden m it Mischungen feuerfester Stoffe, 
wie Ton, CaO, Quarz o. dgl., m it einem Bindcmittel, wie Wasserglas, ausgekleidet. 
(E. P. 277 004 vom 31/8. 1927, Auszug veroff. 26/10. 1927. Prior. 1/9. 1926.) K u iil .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans Gerdien, 
Berlin- Grunewald), Eleklrolytisclie Gemnnung von Metallen, besonders Eisen, wobei der 
E lektrolyt durch eine oder mehrere Bewegungsvorr., z. B. Heizvorr., in  einer ge
schlossenen Strómungsbahn gefiłhrt wird, 1. dad. gek., daB durch die besondere Art 
der von der Heizyorr. o. dgl. bewirkten Fiihrung des E le k tro lj^ n  Fliissigkeitsteile 
aus der Umgebung der Anodę zum Boden des GefaBes getrieben u. von hier in ent- 
gegengesetzter Richtung der Kathode zugefuhrt werden. — 2. Vorr. zur Ausfiihrung 
des Verf. nach Anspruch 1, gek. durch eine Heizvorr., von der nur ein Teil des Quer- 
schnittes des Elektrolyten beheizt wird, so daB sich cin eindeutiger u. ungestórter 
Fliissigkeitsumlauf ausbilden kann. — Yerunreinigungen der ausgeschiedenen Metalle,



4 0 4 H Ym. M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p h ie  c s w . 1 9 2 8 .  I .

z. B. du rch  K oh lc , w erd en  yerm ieden . (D. R. P. 452 621 KJ. 18b v o m  23/6.1923, 
ausg. 17/11. 1927.) K u h l in g .

A. Lucas, Kansas City (Missouri), V. St. A., Reinigung ton Eisenhammerschla g 
(Ferroferrioxyd), der zwischen zwci Kautschukwalz.cn zerąuctscht wird, von denen 
die eine federnd golagert ist, u. beim Herausfallcn auf ein Sieb durch einen Luftstrom 
von Staub u. Schmutz befreit wird. Durch das Sieb werden dio groben Bei- 
mengungen wio Steino, Sand oder metali. Eisen zurtickgelialten. (E .P . 275 099 vom 
14/2. 1927, ausg. 25/8. 1927.) M. F. M u l l e r .

William Wallace Percy, Scattle, und Frank W. Harris, Rcnton, V. St. A., 
Eisemchwamm aus oxydischen Eisenerzen. Die Erze durchlaufen cinen senkrecht an- 
geordneten Schaehtofcn in der Richtung yon obon nach unten. Auf lialbcr Hóhe des 
Ofens bofindet sich eino scitlieho Ausstiilpung, aus welclier fl. oder gasfórmigo KW- 
stoffo u. die zu ihrer toilweisen Verbrennung erforderliehe Menge Luft in den Ofen 
stromen, u. m it dem Erz unter Bldg. von C 02 u. H 20  reagieren. Oberhalb dieser Aus- 
stiilpung wird eino weitero Menge KW-stoffe in den Ofen eingeblasen, wclche sich 
unter Bldg. von leichteren KW-stoffen u. Kohlo zersetzen. Dio gesamten Gaso u. 
dio in ihnen ycrtcilte Kohlo werden vom hochstcn Teil des Ofens abgesaugt, in einem 
Hoizraum auf dio zur Umsctzung der Kohlo m it der vorhandenon C 02 u. H 20  erforder- 
licho Temp. erhitzt u. in  der Niihe des Bodens in den Ofen zuriickgeleitet. (A .P. 
1645 968 vom 13/3. 1922, ausg. 18/10. 1927.) ' K u h l in g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Hartungsbdder fu r  Eisen und SłaJil. Die Bader bestehen aus cyanidhaltigen Salz- 
schmclzen, weichen zwecks Verhinderung des Schaumens u. Verwcndung von ober- 
halb 860° liegcnder Tempp. fein verteilte kohligo Stoffe, wio Holz- oder Ticrkohle, u. 
gogebenenfalls Alkali- oder Erdalkalieyanamide zugcfiigt sind. (E. P. 277 030 vom 
5/9. 1927, Auszug ycroff. 26/10. 1927.' Prior. 6/9. 1926.) K u h l i n g .

Soc. an. des Acieries et Forges de Firminy, Firm inj’, Franlcrcich, Zemenlieren 
von StaM. Stahl wird, um ihn wahrend des Zementierens vor der Einw. yon N2 oder 
Stickstoffyerbb. zu schiitzcn, elektrolyt. m it einer dicken Schicht von Ni bedcckt. 
(E. P. 277 307 vom 12/8. 1927, Auszug ycroff. 2/11. 1927. Prior. 7/9. 1926.) K u h l .

Charles Tschaeppet, Pont St.-Martin, Italien, Nicht briichiges Eleklrolyieisen. 
Boi der elektrolyt. Herst. yon metali. Fe wird dio Kathode auf einer hóheren Temp. 
erhalten ais der Elektrolyt. ZwcckmiiCig wird eine hohle Kathode yerwendet u. mittols 
durchgeleitetcr warmer Fil., elektr. Widerstandes o. dgl. auf der gewiinschten Temp. 
Crhalten, wahrend der Elektrolyt gleichzeitig durch Begiinstigung der Verdunstung, 
Zugabe yon k. W. oder iihnliche Mittel gekuhlt wird. (Schwz. P. 121 383 vom 23/9.
1926. ausg. 1/7. 1927.) K u h l i n g .

J. Spence, London, C. E. Courtenay und H. A. Courtenay, Richmond, Eng- 
land, Gewinnung von Z inn aus Abfallen. Die zinnhaltigen Abfallstoffe werden in ein 
GefaC gebracht, dessen Boden aus Drahtgazo bestoht. Das GefiiB wird innorhalb 
eines Ofens auf oberhalb d. F. des Sn liegendo Tempp. erhitzt u. gleichzeitig in 
Yibrierende odor oszillierende Bewegung yersetzt. (E .P . 276 730 Yom 31/5. 1926, 
ausg. 29/9. 1927.) _ K u h l i n g .

H. L. Suhnan und H. F. K. Picard, London, Yerarbeilung von Zinnerzen oder 
zinnhaltigen Abfallen. Dic Rohstoffc werden m it Kohlo gemischt, dio Mischungen 
brikettiert u. boi Tempp. im Strom von HC1 erhitzt, bei denen sich SnCl2 u. gogebenen
falls AsC13 u. SbCl3 yerfluchtigcn, die Chloride des Fe, Ca, W usw. aber nicht iiber- 
gohen. Lctztero werden mittels Dampfcs in oxyd. Vcrbb. u. HC1 yerwandelt. Das 
dest. SnCl2 wird in W. gel. u. entweder auf kristallin. SnCl2 oder elektrolyt. auf Metali 
ycrarbcitet. (E .P . 276 743 vom 2/6. 1926, ausg. 29/9. 1927.) K u h l i n g .

Metals Protection Corp., iibert. yon: J. C. Patten, Indianapolis, V. St. A., 
Glatten von Chrom- und chromierten Gegcnstanden. Ais G lattm ittel dient feinkórniges, 
gegluhtes Al(OH)3 oder Bauxit, gegebenenfalls in  Mischung m it anderen Glattm itteln, 
wio Bimsstein, Carborund, kunstlichcr Korund, Cr20 3, Sand o. dgl. Mittels Bindc- 
mittel, wio Stearinsauro, Bienenwachs oder Mischungen yon diesen kónnen die Glatt- 
m ittel geformt, auch mittols Schmierscifo in weichcro zusammenhangende Massen 
verwandelt werden. (E. P. 277 296 vom 24/6. 1927, Auszug veroff. 2/11. 1927. Prior. 
9/9. 1926.) _ K u h l i n g .

National Smelting Co., iibert. yon: John Gr. S. Frost, Cleveland, Ohio, Gemnnen 
fon  Aluminium aus solches enthallenden Abfallen durch Einwirkenlassen von S 02 u. 
W. auf diese, Abtrennen der erhaltenen Lsg. u. entschwefeln der letzteren zwecks
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Bldg. von Al(OH)3. Auch der Riickstand wird durch Loscn in cincr Saure u. la lle n  
auf Al-Salze vcrarbeitet. — Ausgefiihrt wird das Verf. zweckmaBig in einer Dreh- 
trommel bei Zimmertemp. (A. P. 1648 262 vom 28/7. 1924, ausg. 8/11. 1927; A. P.
1 648 263 vom 13/6. 1925, ausg. 8/11. 1927.) K a u s c h .

Walter R. Barendale Giesen, Rotorua, Neuseeland, Gewinnung von Edehnetallen 
aus Erzen. Edelmetalle fuhrender Erzbrei fliefit in  stetigem Strome iiber mehrere, 
genoigt angeordnete Elaehen, an deron Enden flacho A u fn ah m cb eh a lte r  u. Ableitungs- 
rohren angebraelit sind. Auf dieselben Flachen wird gleichzeitig fl. Natriumamalgam 
geleitet. Dieses wird in einer benachbarton Anlage friseh bercitet, in  welcher ein Strom 
Salzwasser iiber geneigte Elaehen u. durch zwei Tróge fliefit, in  welchen elektr. Strom 
von einer sich standig erneuemden (Juecksilberkathode durch das Salzwasser zu einer 
Kohleanode wandert. Das entstandene Edelmetallamalgam wird in bekannter Weise 
aufgearbeitet. (Aust. P. 621/1926 vom 18/2.1926, ausg. 3/2. 1927.) K u h l i n g .

P . Krupp Akt.-Ges. Grusonwerk, Buekau-Magdeburg, Gewinnung von Edel- 
ineiallen aus Erzen, Ruckstdnden o. dgl. Die Rohstoffe werden gegcbenenfalls magnet, 
geschieden, dann m it magnetisierbaren Stoffen u. gegebenenfalls Eisensulfiden, Calcium- 
sulfiden, Eisenarsenverbb. o. dgl. gemischt, die Misehungen auf hohe Tempp. erhitzt, 
bei denen die M. aber nicht schmelzen darf, erforderlichenfalls gemahlcn u. von ncuom 
magnet, geschieden. (E. P. 277 001 vom 30/8. 1927, Auszug veróff. 26/10. 1927. 
Prior. 6/9. 1926.) K u H L IN G .

Borivoj Cernik, Pribram, Gewinnen von im  Meerwasser enthaltenen Stoffen. GroBc, 
der Kiiste Yorgelagerte W a s s e rsp e ic h e r  sind in der A rt m it Massen Y crseh en , welche 
die zu gewinnenden Stoffe, z. B. Edelmetalle, binden, daB das W. beim Ein- u. A ustritt 
in die Speicher die Massen durchstromen muB. Z. B. bringt man zwischen den Speichem 
u. dem Meere m it Kohle gefullte Kanale an. (Schwz. P. 119 711 vom 8/5. 1926, ausg. 
1/7. 1927.) K u h l i n g .

T. D. K elly, London, Schmiedbare Legierungen, bestehend aus 33%—90% Ni,
5— 331/3%  M o u. 5— 33% %  Cr. Die Legierungen werden erhalten durch Zusammen- 
schmelzen der Bestandteile unter einer aus wasserfreiem CaCl2 oder MgCl2 u. Kohle 
bestehenden Decke. (E. P. 277 170 vom 10/9. 1926, ausg. 6/10. 1927.) K u h l i n g .

H. Yoshikawa, Tokio, Bleilegierungen, enthaltend bis zu 4%  Bi u. bis zu 10% 
eines oder mehrerer m it Pb nicht mischbarer Metalle, wio Cu. (E .P . 277199 vom 
22/11. 1926, ausg. 6/10. 1927.) K u h l i n g .

Gewerkschaft Wallram, Abteilung Metallwerke, Essen, Gv.fistuckc. aus Carbideu 
schwer sćhmdzbarer Metalle, wie TJ-, Mo, Ti, B, Zr, Si oder, besonders, W  oder Legierungen 
dieser Elemente. (Teilref. nach E. P. 603924 vgl. C. 1926. I. 3505.) Nachzutragen ist: 
Es werden Pulvcr eines oder mehrerer der móglichst vollstandig reduzierten Elemente 
fiir sich oder in Mischung m it Kohlenstoff im elektr. Kohleofen geschmolzen, u. die 
bis zur Dlinn- oder Zahfl. geschmolzenen Erzeugnisse, gegebenenfalls unter Anwendung 
mechan. Mittel in  innerhalb oder auBerhalb der Schmelzofen befindliche, aus Kohle 
bestehende GuBformen gegossen, wobei die Kohlenstoffaufnahme aus dem Schmelz
ofen u. der GuBform bei der gegebenenfalls dem Metallpulver zuzusetzenden Kohle- 
menge zu beriicksichtigen u. so zu bemessen ist, daB die einfachen sehr liarten Carbide, 
wie W2C u. nicht die weichen Doppelcarbide, wie WC, entstehen. Das Schmelzen er- 
folgt zweckmaBig im Strom von H 2, gegebenenfalls bei Ggw. von die Carbidbldg. be- 
giinstigenden Kontaktkórpern, wie Fe, Sio, Cr, V o. dgl., %Ton welchen einige wahrend 
des Schmelzens yerdampfen. Die Schmelzen kónnen der Einw. von Zentrifugalkraften 
ausgesetzt werden, wobei Erzeugnisse von verschiedenem Geh. an C getrennt werden. 
(Schwz. P. 121 603 Tom 29/6. 1925, ausg. 16/8. 1927. D. Priorr. 8/9. u. 14/11. 1924; 
5/1. 1925.) K u h l i n g .

Jacob Neurath, Wien, Zinkhallige Lagermetalle mit Blei ais Grundmetall. Die 
Lagcrmetalle enthalten neben Pb u. gegebenenfalls anderen geeigneten Metalle, wie 
Sn u. Sb, bis zu 5% , zweckmaBig 1 —3%  Zn u. ein oder mehrere Metalle der beiden 
ersten Gruppen des period. Systems, Cd, Ba, Hg, Be, Mg bzw. Cu, Li, Na, K  o. dgl. 
Die M. wird geschmolzen u. innerhalb des Temperaturgebietes von 360—340° langsam 
u. erschutterungsfrei abgekiihlt. Dabei bildet sich die a-Modifikation des Zn, welche 
die Druckfestigkeit u. Stauchbarkeit des P b  in wesentlich hoherem Grade verstarkt 
ais die gewóhnliche fi-Modifikation. (O e.P.107 316 vom 16/6.1926, ausg. 26/9. 
1927.) K u h l i n g .

Soc. an Petrole Synthetięiue, Paris und A. Folliet, Lozere, Uberziehen vcm 
Meiallflachen mit hitzebestandigen Schichien. Die zu uberziehenden Gegenstande werden
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in pulverformige oder kornige Mischungen von Al, einer geeigneten Verb. des Si, wio 
Sand, n. eines ftiichtigen Halogensalzes, wie NH.,C1, eingebettet u. die Massen in dicht 
sehlieBenden Bohaltern 2—5 Stdn. auf etwa 800° crhitzt. (E .P . 277 211 vom 1/1.
1927, ausg. 6/10. 1927.) K u h l i n g .

O. Vogel, Oberkassel-Diisseldorf, Beizen von Eisen. Den Beizbiidcrn wird Sulfit- 
zellstoffablauge zugefugt. Ais Beizfll. konnen aucli Sauren verwendet werden, welehe 
nobon Sulfitablauge Abfallsauren von der lleinigung von KW-stoffen enthalten. In 
<liesen sind Sulfosauren lieterocycl. Verbb., wie Pyridinsulfosaure, vorlianden. Vor- 
wendbar sind auch die sauren Abwasser dor unter Mitbenutzung von Sulfitzellstoff- 
■ablauge ausgefiihrten Chinolin- u. Chinaldinsynthese. (E .P . 277 308 vom 12/8. 1927, 
Auszug veroff. 2/11. 1927. Prior. 8/9. 1926.) K u h l i n g .

Simon & Co., Suhl; Thiir.; Farben von Geicehrlaufen aus niclitrostendem Stalil, dad. 
gek., daB nach dem Spritzverf. eine Eisenschieht von solcher Stiirke aufgetragon wird, 
daB sic mechan. bearbeitet werden kann, u. daB dieso Schicht dann nach einem der be- 
kannten Rostverf. durch Oberfiihrung der Oberflaclie in Fe3 Of, scliwarz gefiirbt wird.
—  Die unmittelbaro Erzcugung einer sehwarzen Oxydschieht auf niclitrostendem 
Stalil ist nicht móglich. (D .R .P .452763  K I. 48d vom 16/4.1926, ausg. 18/11.
1927.) K u h l i n g .

Jenkin Brynmor Hill, Langland, England, Belmndlung verzinkłen und verbleiłen 
Eisens. (Aust. P. 1408/1926 vom 12/4. 1926, ausg. 5/8. 1926. E. Prior. 26/11. 1925. —
C. 1927.1. 2355. Es muB dort s ta tt SbCl3  u. Sb2 (S0 4 ) 3  heiBen NH.,C1 u. (NH,)2 SO,.) Ku.

Metallisation Ltd. und F. G. Cozens, Dudley, England, Metallisieren der inneren 
Oberflaclie von Roliren u. dgl. Das Metallisieren erfolgt mittels des bekannten Spritz- 
verf., die zu metallisierenden Rohre werden wahrend des Spritzens gedreht u. Richtung 
n. Ausdehnung der metallfuhrenden Flamme durch einen indifferenten Gasstrom 
zweckentripreehend beeinfluBt. (E. P. 277 071 vom 4/6.1926, ausg. 6/10. 1927.) K u .

D. K. Bullens, Steel and its treatment. 3rd. ed. London: Chapman & Hall 1927. 8 °. 25s.net. 
R icha rd  Glocker, Materialpriifung mit Róntgenstrahlen unter besonderer Berucksichtigung 

der Róntgenmetallographie. Berlin: J. Springer 1927. (VI, 377 S.) gr. 8 °. Lw. M. 31.50. 
C ornelius H ebing, Vergoldung und Bronzierung. Prakt. Anleitg. zur AuKfiihrg. aller Ver- 

goldgn. u. Bronzierungsarbeiten im Malergewerbe. 3. Auf 1. Miinchen: G. D. W. Callwey
1927. (IV, 15S S.) 8 °. =  Sammlung maltechn. Schriften. Bd. 16. M. 4.—.

Arpad Nadai, Der bildsame Zustand der Werkstoffe. Berlin: J. Springer 1927. (VIII, 
171 S.) gr. 8 °. M. 15.—; Lw. M. 10.50.

PerlitguB. Eine Sanimlg. einschlagiger Arbeiten. Hrsg. von G ustav M eyersbeig. Berlin: 
J. Springer 1927. (IV, 112 S.) gr. 8 °. M. 7.50.

E rn s t V ollhardt, Einfiilirung in die Metallographie. Lfg. 1. (32 S.) Potsdam: BonnefJ
& Haclifeld 1927. gr. 8 °. =  System Karnack-Haclifeld. Techn. Selbst-Unterrieht.s- 
Briefe. M .—.90.

IX. Organische Praparate.
E. J. Lush. Ilydrierung organischer Verbindungen. Kurze Zusammonfassung m it 

Literaturiibersicht. (Ind. Chemist, chem. Manufacturer 3 [1927]. 309—13.) J u n g .
VoB, Ne lit Synthesen in der Ldsuncjsmittelindustrie. In  Ergiinzung von Kunst- 

stoffe 17. 205 (C. 1927. II. 2349) werden Angaben gemacht iiber die Verwendung von 
Melhanól, uber Methylenchlorid u. Isopropylalkohol. (Kunststoffe 17 [1927]. 228 
bis 230.) '  ” ___________________ S u v e r n .

Charles Laillet und Jean Giustiniani, Frankreich, Ilydrierung von phenol-, 
benzol- und naphthahaltigen Produklen, erhalten durch Dest. organ. Prodd., durch 
Zusatz von HCl u. ZnC03  oder CaC03, das vorteilhaft 15—16% Bitumen enthalt, nach 
der Gleichung: CaC03  +  2 HCl =  CaCU +  C 0 2 +  O +  H ,. (F .P . 622 637 vom 1/2.
1926, ausg. 2/6. 1927.) M. F. M u l l e r .

Edward Robert Brodton, Robert Henry Hollis und Howard Albertus Miner, 
Philadelpliia, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung einer in  der Hauptsache Methylen- 
chlorid enthaltenden Flussigkeit fiir tęchnische Zwecke. Man unterwirft CH3OH oder 
ein Gemisch von CH3OH u. Aceton der Chlorierung u. das Reaktionsprod. der frak- 
tionierten Dest. u. Rektifikation. — In  einem m it Riihrwerk, Ein- u. AuslaB, sowie 
Dampf- u. Kuhlschlange zur Regelung der Temp. versehenen, geschlossenen Kessel
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befindet sicb z. B. ein Gemisch von CH30I1  u. Aceton. Zu diesem gibt man unter 
griindlichcm Riihren Ca(OCl) 2 u. HC1 u. erwarmt soweit, daB die Rcaktionsprodd. 
iiberdest. konnen. Etwa entstandes CH3Cl wird gegebcnenfalls wahrend oder nach 
beendcter Rk. m it Cl2 beliandelt u. ebenfalls in CH2C12 iibergefiihrt. Dic kondensierten 
Destillate bestehen aus einem Gemisch von ca. 87—95% CH2C'h u. 13—5%  eines 
Gemisches aus 1 —7%  CH3Cl, 1—7%  C J I f i l  u. 1—2%  CHGls. Man unterw irft sie 
erneut einer Dest. u. llektifiliation u. erhalt schliefiiich eine nicht entzundbare, nicht 
explodiercnde, ungiftige, unkorrodierende u. nicht einfricrcnde FL, Kp. 40—00°, die 
zu den im A. P. 1 575 967; C. 1926. I. 3639 [B r o d t o n ] angegebenen techn. Zwecken 
Vcrwendung findet. (Aust. P. 1155/1926 vom 25/3. 1926, ausg. 31/3. 1927. E. P.
276 383 vom 22/2. 1926, ausg. 22/9. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Edward U. Brodton, Charles H. Shaw und Howard A. Miner, Philadelphia, 
Pcnnsylvania, V. St. A., Herstellung einer in der Hauptsache Methylenćhlorid enthaltenden 
Fliissigkeit fiir  technische Zu-ecke. (Can. P. 262 267 vom 22/6. 1925, ausg. 29/6. 1926.
—  vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Mathieson Alkali Works, Inc., iibert. von: Robert B. Mac Mullin und Ralph
E. Gegenheimer, New York, Herstellung von Alkoholen avs Alkylchloriden u. iiber- 
hitztem  Wasserdampf dureh t)berlcitcn iiber geloschten granulierten Kalk in mehreren 
beheizten Rk.-Kammern, dic so hintereinandergeschaltet werden, daB die Letzte stets 
m it frischem K alk beschickt ist. Dio Kammern sind vorteilhaft m it einem Riihrwerk 
versehen, dam it die vom Boden her eingoleiteten Diimpfe eine móglichst unverbrauchtc 
Oberflache der Kalkstiickchen vorfinden. Zwisehen den einzelnen Kammern sind 
Schlangenkiihler angeordnet, worin die jeweils entstandenen Mengen Alkohol konden- 
siert u. aus den Gasen abgeschieden werden, wahrend die Gase darauf wieder vor- 
gewarmt u. m it iiberhitztem Dampf gemischt den nachsten Kalkofen passieren, bis 
schliefiiich die nicht umgesetzten Alkylchloriddampfe m it frischen Zusatzgasen wieder 
in den Kreislauf zuruekkehren. (A. P. 1641544  vom 27/8. 1924, ausg. 6/9. 
1927.) M. F. M u l l e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: A. Mittasch. M. Pier und C. Muller), 
Łudwigshafen a. Rh., Darstellung von Methanol. (N. P. 41140 vom 12/9. 3 923, ausg. 
30/3. 1925. Schwed. P. 58 458 vom 19/9. 1923, ausg. 17/3. 1925. D. Priorr. 22/2. 
u. 19/3. 1923. — C. 1926. I. 2508.) S c h o t t l a n d e r .

Synthetic Ammonia and Nitrates, Ltd. und Harold Greville Smith, Billing- 
ham, Herstellung von Alkoholen aus CO u. H 2 dureh Uberleiten bei erhóhter Temp. 
ii. Druck iiber einen K ata łysa tor der Zusammensetzung 4 Z n0-C r0 3  m it oder ohne 
Zusatz von Alkalisalzen. Ein Gasgemisch von 40% CO, 50% H 2 u. geringen Mengen 
N? u. C0 2 wird bei 200 a t u. 360—390° iiber einen K atalysator geleitet, erhalten dureh 
Mischen von 8  Mol ZnO u. 1  Mol Cr2 0 3. lcbm  Gas liefert stiindlich 37 ccm Methanol. 
Bei Ggw. von alkalisalzhaltigem Katalysator werden hoher molekulare Alkohole, 
ivie Butylalkohol, erhalten. (E. P. 275 345 vom 12/5. 1926, ausg. 1/9. 1927.) M. F. Mii.

Frederick H. Untiedt, W ashington (Columbia), Herstellung von Glykolen in konz. 
oder wasserfreier Form aus Olefinozyden, wie Athylen- oder Propylenoxvd, u. W. bei 
Ggw. von H 2 S 0 4 ais Katalysator. 85 Teile (1 Mol) Propylenoxyd u. 18 Teile (1 Mol) 
W. m it 0,05—0,1 Teil H 2 S 0 4 werden 15— 20 Min. am Ruckfluflkuhler gekocht. Nach 
dcm Entfernen der H 2 S 0 4 m it K alk oder NaOH u. F iltrieren wird reines, wasserfreies 
Propylenglykol erhalten. Verdiinnte Glykollsgg., z. B. Propylenglykollsg., werden 
konzentriert, ^\enn man sie m it 0,3—0,5% H 2 S0 4 rersetzt u. m it Propy)enoxyd be- 
handelt, dessen Menge von der in der Lsg. enthaltenen Menge W. abhangig ist, um 
auf diese Weise zu wasserfreiem Propylenglykol zu kommen. (A. P. 1 641 710 vom 
11/6. 1926, ausg. 6/9. 1927.) M . F. M u l l e r .

Lucien Lievre, Porrentruy, Schweiz, Vorrichlung zur kalalytischen Oxydation 
ton  Dampf en. Der Doehtbrenner einer CH3 0H , A., A. o. dgl., enthaltenden Lampe 
is t von einem beeherformigen Mant cl umgcben, in  welchen eine aus Glas o. dgl. be- 
stehende, m it Óffnungen verschcne Hiilse gestcckt wird, innerhalb welcher ein z. B. 
aus Platinfaden bestehender katalyt. wirkender Kórper ycrstellbar angeordnet ist. 
Die Vorr. dient vorzugsweise zur Bldg. von ('II.fi. (Schwz. P. 121212 vom 11/6. 1926, 
ausg. 1/7. 1927.) " ’ K u h l i n g .

Societe Chiniiąue des TJsines du Rhóne, Paris, Gleichzeitige Herstellung ton  
Acetaldehyd und Essigsdureanhydrid aus Athylidendiacetat. (D. R. P. 451 533 KI. 12 o 
yom 29/10. 1924, ausg. 27/10. 1927. F. Prior. 13/10. 1924. — C. 1926. II. 1785.) SCHOTT.
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Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag (Erfinder: Erik G. Thorin),
Stockholm, Verfahren und Vorrichluntj zur Ilersleliung von Essigsiiure aus Acetaldehyd. 
(N. P. 41 544 vom 19/4. 1923, ausg. 29/6. 1925. — C. 1925. II. 763.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Wietzel, 
Ludwigshafcn a. Rh.), Ilersleliung von Alkylformiaten aus CO u. fl. Alkoholen bei er- 
erhohtem Druck, gegebenenfalls unter Anwendung von Katalysatoren, 1. dad. gek., 
daB man das CO in der Form von Wassergas oder anderen techn. Gasgemischen, dio 
weniger ais 50% CO enthalten, benutzt. — 2. dad. gek., daB die dabei erhaltenen 
Restgase fiir andere Vcrff., insbesondere zur synthet. Herst. von CH3OH oder hoheren 
Alkoholen, NH 3  usw., oder zur Hydrierung organ. Stoffe benutzt werden. — Zweck
maBig befreit man die Gase vor der Benutzung von Feuchtigkeit u. C02, ferner auch 
von H ,S, anderen S-Verbb., sowie von Fe(CO).,. Um zu renneiden, daB beim Durch- 
leiten der Gase durch die Alkohole gróBere Mengen Reaktionsfl. mitgerissen werden, 
kiihlt man dio Abgase zweckmaBig vor der Entspannung, so daB sieh Alkohol u. 
Ameisensaureester kondensieren u. in das DruckgefaB zuriicklaufen. Auch durch 
Anwendung von Absorptionsmitteln, fl., wie HCONH2, oder festen, wio akt. Kohle, 
Kieselsauregel, kann man dio Arbeitsverluste verringern oder ganz vermeiden. Sclialtet 
man die bzgl. Absorptionsturmo nach ihrer Sattigung vor die ReaktionsdruckgefaBe, so 
lassen sieh die in den festen Absorptionsmitteln zuriickgehaltenen Alkohol- u. Formiat- 
mengen zuriickgewinnon, indem das alkoliolfreie, unter Umstiinden vorgewarmte 
Frisehgas dio absorbierten Stoffe aus ihnen austroibt. Ais Katalysatoren eignen sieh 
besonders Alkoholate, doch gelingt die Bk. auch ohne solche, allerdings langsamcr, 
wenn der A. u. das zu benutzende Gas vollig rein, besonders frei von W. sind, u. Gefiifi- 
wandungen aus Emaille oder Sn benutzt werden, dio keine stórenden Nebenrkk. der 
Alkohole, wie H 2-Abspaltungen zu Aldehyden oder H 2 0-Abspaltungen zu Athern, hervor- 
rufen. Cu, Fe, N i eignet sieh in solchen Fallen nicht. Zur Umsetzung sind Alkohole, 
wie CH3 OH, A., der auch vergallt sein kann, Propylalkohol, Butylalkohol usw., geeignet. 
Bei Vorwendung der Abgaso zur N H a-Synthese oder zu Ilydrierungen rieler organ. 
Stoffe entfernt man aus ihnen das letzte CO durch Absorption m it Cu2 0-Lsgg., unter 
Umstanden nach Zumischen anderer Gase, wie Łindc-N.,. Z. B. wird Wassergas durch 
Waschen m it W. unter Druck u. NaOH oder NH 3 -W. vollstandig von CO;, u. H 2S 
befreit. Zur Entfernung von Feuchtigkeit wird das auf 200 a t komprimiertc, ca. 45%  
CO enthaltcnde Gas durch wasserfreien CH3 OH, dann durch zwoi hintereinander- 
geschaltete, auf 70° geheizte, m it pro 1 5 g metali. N a gol. enthaltenden C lLfJll be- 
schickte DruckgofaBo geleitet. Nach ca. 4 Stdn. haben sieh in dem ersten GefiiB 
95%, im zweiten ca. 60% des CH3OH zu Methylformiat umgesetzt. Die Fl. des ersten 
Autoklaven wird abgelassen u. dieser von ncucm m it Na-haltigem C lL fill gefullt. 
Je tz t wird das Gas zunachst durch don zwTeiten Autoklaven u. dann durch den ersten 
geschickt. Nach 2 Stdn. ha t sieh auch der Inlialt des zweiten Autoklaven nahezu yoll- 
standig umgesetzt. Die Abgaso werden von etwa mitgerissener Fl. durch Abkiihlung 
u. durch Absorptionsmittel befreit u. dann unm ittelbar weiter zur katalyt. Herst. 
von CH3OH benutzt werden. — Analog erhalt man aus gereinigtcm IFa^serffcrs u. 
n.. Bulylalkoliol den Ameisensaurebutylester. — Eine hesclileunigte u. stórungsfreiere 
Rk. wird bei der Einw. von CO-haltigen Gasen unter Druck auf Alkohole bei Ggw. 
Ton Alkoholatcn erreicht, wenn man fiir eine innige Beriihrung des CO m it dem A. 
Sorge tragt. Bei zu langem Venveilcn der Reaktionsfl. in dem HochdruekgefiiB bilden 
sieh der Hauptrk. schiidliche Nebenprodd., anscheinend insbesondere solche aldehyd. 
Natur. Die innige Beriihrung zwisehen Gas u. Fi. erreicht man entweder dadurch, 
daB man das Gas unm ittelbar durch móglichst viele feine Dusen in die Reaktionsfl. 
eindriickt, so daB von jenen winzigo Gasbliischen aufsteigen, die sofort absorbiert 
werden, oder indem man, besonders beim Eindrucken des Gases in don oberhalb der 
Fl. befindlichen Gasraum, innerhalb des Autoklaven eino geeignete Mischyorr. an- 
bringt, dio die Fl. dauernd in den CO-haltigen Gasraum spritzt, oder indem man den 
A. durch feine Dusen in den m it CO gefiillten Behalter einspritzt, oder schlieBlich 
einen Druckbehalter benutzt, in dem, ahnlich wie bei Destillationskolonneń, eino 
Anzahl von Boden angebracht sind. Von oben liiBt man A. m it K atalysator einlaufen, 
wahrend von unten komprimiertes CO-haltiges Gas eingeleitet wird. Unten kann 
dann der Ester abgelassen werden, wahrend oben die vorliandenen inerten Gase, 
gegebenenfalls zusammen m it unverbrauchtem CO, entweichen. Das in dem CO ge
gebenenfalls enthaltene Fe(CO)., kann bei zu langdauernder Rk. Stórungen bewirken, 
so daB es im allgemeinen zweckmaBig ist, das CO vorher von Fe(CO)., zu befreien.
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Feiner ist es unter Umstandon notwendig, durch zeitweises oder period. Ablassen 
des Gases aus dem Autoklaven dafiir zu sorgen, daB sich in diesem nicht zu groBe 
Mengen inerter Gase ansammeln. Bei inniger Beriihrung von Gas u. FI. geht dio Rk. 
auch boi 15° m it geniigender Geschwindiglceit vor sich. Z. B. befindet sieh in einem 
yerkupfcrton Hochdruckbchalter m it */2 %  Na versetzter CH3OH. Am Bodcn des 
Bohalters ist eine m it zahlreiclien feinen Lochem verschcno Rohrspirale angeordnet. 
Durch diose wird komprimiortes, goreinigtes Wasser (/as Yon 70 a t  in die auf 70° or- 
warmte FI. eingedruckt. Diese Temp. wird wahrend der 2-std. Rk. boibehalten. Die 
Umsctzung zu Methylformiat betragt nahezu 100%, Wird dagegen das CO von oben 
in den oberhalb der FI. befindlichen Gasraum eingedruckt, so kommt die Rk. erst 
nach 2 odor noch mehr Tagen zum Stillstand u. die Umsetzung geht nur bis zu 50— 60%.
— D ruckt man durch ein am Boden des Bchalters befindliclies Sieb m it sehr vielen 
kleinoren Bohrungen bei 15° gereinigtes Wassergas von 200 a t in m it 2%  Na ver- 
sotztes CH;iOH, so haben sich nach ca. 8  Stdn. schon 90% 2 1 1  Methylformiat umgesetzt. 
(D. R. P. 450 122 KI. 12 o vom 14/2. 1925, ausg. 29/9. 1927. E. P. 268 890 vom 
11/1. 1926, ausg. 5/5. 1927. F. P. 610 304 vom 1/2. 1926, ausg. 3/9. 1926. D. Priori-. 
13/2. u. 2/9. 1925 [ubert. von: B a d .  A n i l i n -  & S o d a  - F  a b r  i k]. Schwz. P. 
121808 vom 6/2. 1926, ausg. 1/8. 1927. D. Priorr. 13/2. u. 2/9. 1925.) S c h o t t i ,.

L’Air Lięiuide (Societe anonyme pour 1’fitude et l’Exploitation des Pro- 
cedes Georges Claude), Paris, Herstellung von Salzen der Ameisensaure. (F. P. 605 151 
vom 17/1. 1925, ausg. 20/5. 1926. — C. 1927- II. 864 [Gan. P. 262 812].) S c h o t t l .

§. J. Gelhaar, Avcsta, Schwodon, Cyanamidlósungen. Gepulverter Kalkstick- 
stoff u. W. werden dem ersten einer Reihe von Behaltern zugefuhrt, welchc ajn Bodcn 
miteinandor Yerbunden sind. An den Verbindungsstellen sind Injektoren o. dgl. an
geordnet, welche C0 2 oder kohlensaurchaltigo Gaso unter Druck zufuhren. Durch 
diese Gase wird die Mischung von Kalkstickstoff von einem Behaltor in den nachst- 
folgenden gefordert u. gleichzeitig der Kalkstickstoff in  CaC03  u. CN2H 2 zerlegt. 
(Schwd. P. 58 521 vom 29/4. 1922, ausg. 31/3. 1925.) ' K u h l i n g .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: H. G. A. 
Ramsay), AlkaUcyanid. Kalkstickstoff wird m it Kohle, der berechneten Menge 
Alkalicarbonat u. Alkalichlorid oder -fluorid (ais FluBmittel) gemiseht, die Mischung 
zum Gluhen erhitzt, im Gegenstrom m it W. oder Cyanidlsgg. ausgelaugt u. dio Lsgg. 
abgedampft. (Schwd. P. 58 696 vom 23/2. 1924, ausg. 28/4. 1925.) K u h l i n g .

Great Western Electro Chemical Co., Sankt Franzisco, Kalifornicn, ubert. 
von: Wilhelm Hirschkind, Antioch, Kalifornien, Herstellung von Alkalixanthogenaten 
aus A., CS2 u. KOH oder NaOH bei Tempp. unterhalb 30° u. bei Ggw. von chlorierten 
KW -stoffen, wie CCI.,, CHC1:CC12, CHC12 -CHC12, CGH.,-C12. Dic KanthogenathUg. 
verlauft in  guter Ausbeute u. ohńo Bldg. von Nebenprodd. (A. P. 1 636 229 vom 
3/11. 1925, ausg. 19/7. 1927.) M . F. M u l l e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radeboul-Dresden (Erfinder: 
Dietrich Lammering, Braunschweig), Herstellung von Uretlianen aus Plienolen u. 
Aminosauren, dad. gek., daB man Phenolkohlensaureehloride m it Aminosauren um- 
setzt. — Das Verf. ergibt neue Anwendungsmóglichkeiten der Phenole in der Therapie. 
So ist das Tetrahydro-ar,/?-naphthol zwar ein brauchbares Anthelminticum, laBt sich 
aber wegen seiner iitzenden Eigg. nicht unm ittelbar per os anwenden. Seine Ester 
sind entweder zu schwer vcrseifbar oder verteilcn sich nicht genugend im alkal. Darm- 
saft. Dagegen ist die durch Einw. Yon Anthranilsaure auf das Chlorocarbonat des 
Tetrahydronaphthols erhaltliclio Vorb. im alkal. Darmsaft vollkommen 1. u. gleich- 
maBig verteilbar, andererseits in dieser feinen Verteilung sehr schnell verseifbar, wodurch 
das Tetraliydronaphthol in  gleichmaBiger Vertcilung an dem hauptsachlichen Aufent- 
haltsort der Parasiten zur Wrkg. kommt. Z. B. tropft man zu einer Lsg. von COCL, 
in Bzl. eine Lsg. von Tetrahydro-ar.p-naphthol in Dimethylanilin u. Bzl. Nach 24 Stdn.

wird das Dimethylanilinhydrochlorid durch 
y  \  Ausschiitteln m it eiskalter verd. HC1 ent-

• 0 0 - a I I  y  fernt u. zu dem in Bzl. gel. Chlorocarbonat
des Tetrahydro-fl-naphlhols unter Riihren 

COjjH u. Kiihlen fein gepulverte Anthranilsaure 
hinzugefugt. Nach mehreren Stdn. ist 

ein Teil der Aminosaure in das Urethan iibergefuhrt, wahrend der andere Teil die bei 
der Rk. entstehende HC1 gebunden hat, jedoeh durch allmalilichen Zusatz von 1 Mol. 
NaOH (Lauge) ebenfalls das U rethan liefert. Das Tetrahydro-ar,(}-naphtholantliraml-
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saureuretkan nebcnst. Zus. aus A. Krystalle, F. 175°, swl. in W., leichter 1. in A., 
Aceton u. Chlf., lost sich in Alkalien unter Bldg. von Salzen auf. (D. R. P. 450 184 
KJ. 12 o vom 24/2. 1925, ausg. 1/10. 1927.) SCHOTTLANDER.

Arnold Irinyi, Hamburg, HersłeUung von Benzol aus Plienol m ittels reduzierender 
Gase, dad. gek., daB H 2-haltige Gase auf Phenol bei 750° einwirken. Diese Temp. 
soli moglichst genau in der Rk.-Kammer innegehalten werden, weshalb die Reduktions- 
gase u. das Phenol fiir sich in Verdampfern, Uberliitzern u. Ausgleichskammern vor 
dem E in tritt in die Rk.-Kammer auf die Rk.-Temp. erhitzt u. getrennt in die Rk.- 
Kammer geleitet werden. (E. P. 273 493 vom 8/7. 1926, ausg. 28/7. 1927. F. P. 
618 744 vom 10/7. 1926, ausg. 18/3. 1927.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.; Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
Vohwinkel), HersłeUung von arsenhaltigen Thioharnsłoffen, dad. gek., daB man auf 
aminosubstituierte Arylarsenoverbb. Allylsenfol in Pyridinlsg. einwirken IaBfc. — 
Hierbei w irkt das Pyridin zugleich ais Kondensationsmittel. Dio Anlagerung des 
Allylsenfóls erfolgt so in glatter Weise ohne Veranderung der leicht empfindlichcn 
Arsenogruppe. Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. Z. B. wird 3,3'-Diamino- 
4,4'-dioxyarscncbenzoldichlorhydrat in Pyridin unter Zusatz von W. gel. Dazu setzt 
man Allylsenfol u. liiBt verschlossen stehen. Nach einigen Stdn. wird durch Zugabe 
yon W. u. ubersehussiger verd. HCl in der K alte das Thioharnstoffderiv. ausgefiillt. 
Oder man lost das freie Diaminodioxyarsenobenzol in der bereehneten Menge verd. 
NaOH u. liiBt es in methylalkoh.-wss. Lsg. m it dem Allylsenfol stehen, bzw. erwarmt 
schwach. Das abgeschiedene u. getrocknete Allylłhioharnsloffderw. des Diamino- 
dioxyarsenobenzols ist ein gelbes, in verd. NaOH ll., in verd. HCl unl. Pulver. (D. R. P. 
451181 KI. 12 o vom 9/3. 1916, ausg. 21/10. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours U. Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: 
Harry Essex, New York, und Alger L. Ward, Pennsylvanien, lierslellung von Poly- 
oxyverbindungen aus Korpern m it wenigstens einer Athylendoppelbindung, die m ittels 
C0 2 u. NaOCl in das Halogenhydrin u. durch Verseifung m it Alkali- oder Erdalkalilsg. 
in die Oxyverb. ubergehen. 58 Teile Allylalkohol u. 74,5 Teilc NaOCl, in W. gel., werden 
kriiftig gcriihrt u. solange CO, in die gekiihlte Lsg. cingeleitet, bis das NaOCl ver- 
schwunden ist. Das gebildete Glycerinmonochlorhydrin wird durch Kochen m it Soda- 
lsg. zu Glycerin yerseift. In  gleicher Weise liefert Atliylen iiber Glykolchlorhydrin 
Glykol, Allylchlorid iiber Glycerindichlorid ebenfalls Glycerin, Slyrol geht iiber in 
Phenylglykol, Zimtsdure in Phenylglycerinsdure, Olsdure in Dioxystearinsdure u. llicinol- 
siiure in Trioxystearinsaure. (A. P. 1626 398 vom 22/11. 1919, ausg. 26/4.
1927.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilersldlung von Aldehyden. 
Zu dem Ref. nach E. P. 267 925; C. 1927. II- 2353 ist folgendes nachzutragen: Auch 
Dicarbonsauren der aliphat. oder aromat. Reihe bzw. dereń Anhjnlrido lassen sich 
beim Behandeln m it reduzierend wirkenden Gasen in Ggw. von Katalysatoren bei 
erhohter Temp. in Aldehyde uberfiihren, u.- zwar entstehen hierbei ebenfalls Mono- 
aldehyde. Z. B. leitet man ein Gemisch von dampffórmigem Phtliahdureanhydrid 
u. H , bei 400° iiber einen Fe-Katalysator, der durch Trankung von Bimsstein m it 
einem Fe-Salz u. nachfolgendo Red. m it H 2 gewonnen wurde. Man erlialt so in guter 
Ausbeute Benzaldehyd neben wenig Benzoesaure u. Bzl. — Beim tlberleiten eines 
Gemisches von Wasserdampf, CO u. dampffórmigem Phthalsaureanhydrid bei 370° 
iiber einen durch Red. von Fe2 0 3  gewonnenen, zweckmaBig aktivierten Katalysator 
erhiilt man nach dem Abktihlen auBer W. fast reinen Benzaldehyd. — Leitet man 
dampffórmigcs Bernsleinsdureanhydrid zusammen m it H 2 bei 250° iiber einen K ataly
sator aus gleichen Teilen Cu u. Fe, auf granuliertem Bimsstein verteilt, so entsteht 
in der Hauptsache Propylaldehyd. Geht man hierbei von Maleinsaureanhydrid aus, 
so bildet sich hierbei unter gleichzeitiger Hydrierung der Doppelbindung ebenfalls 
der Propylaldehyd. (F. P. 627 920 vom 24/1. 1927, ausg. 15/10. 1927. D. Priorr. 
28/1. u. 19/3. 1926.) ' S c h o t t l a n d e r ,

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) und Erich Freund, Berlin, 
Barstellung ungesattigter Yerbindungen aus den entsprechenden Hydroxylverbb., dad. 
gek., daB man sie in fl. Zustand m it hochporosen Stoffen, wie sie zum Bleichen von 
Fetten, Olen u. dgl. verwendet werden, m it Ausnahme von Kieselsiiuregel, bei erhohter 
Temp. in Verb. bringt. — Ais solche porosen Stoffe eignen sich Bleicherden, Florida-, 
Fidler- u. Kieselerden, Frankonite (wahrscheinlich ein Al-Mg-Hydrosilicat), Diatomite, 
Kieselgur. Kieselsauregel ist dagegen in fj. Medium weniger geeignet. Die W. ab-
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spaltendc Wrkg. der erwahnten Stoffc gegen organ. OH-Verbb. der allgemeincn 
Formel: CH(R)• (II1)-C(OH)• (R2)■ (R3); worin die R  beliebige einwertige Reste bo- 
zeiohnen, kann ais Oberflachenkatatyse gedeutet werden. Sie iibertrifft diejenige 
bekannter Katalysatoren, wic A12 0 3, Th- bzw. Ce-Oxyd u. amorplier Kieselsaure, 
wie yergleiehende Verss. erwiesen haben, sehr erheblich. Z. B. wird Cyclóhemnol 
m it 2%  Frankonit in einer Destillationsblase zum Sieden erhitzt u. die Heizung so 
reguliert, daB nur die unter 90° sd. Anteile iibergehen. Das Destillat bildet dann ein 
Gemiseh von W. u. Gyclohemn, aus dem nach Abtrennen des W. reines Tetrahydro- 
benzol gewonnen wird. Dagegen bleibt das Cyelohexanol beim Kochen m it amorpher 
Kieselsaure vollig unverandert, wahrend bei Verwendung von A12 0 3  dio Abspaltung 
des W. erst bei Tempp. von 400° u. unter 40 a t H 2-Druek gelingt. — Dest. man boi 
180° entwassertes Glycerin m it 5%  Kieselgur, so geht Acrolein iiber, das aufgefangen 
wird. — E rhitzt man Borneol m it 5° / 0 Frankonit zum Sieden, so geht ein Gemiseh 
von Camphen u. W. iiber, aus dem das Camphen durch Krystallisation oder Dest. 
gewonnen wordon kann. (D. R . P. 451 535 vom 23/9. 1921, ausg. : 8/10. 1927.) S c h o .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer und Wilhelm Schneider, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Benzanthron, 
Dibcnzanthronyl und iliren Derivaten, dad. gek., daB man 2-Halogenbenzanthrono 
m it alkal. Reduktionsmitteln behandelt. — Im allgcmeinen entstehen hierbei Gemiseh© 
der um 1 Halogenatom armoren Benzanthrone m it 2,2'-Dibcnzanthronylen, die sieh 
durch Behandeln m it Losungsmm. oder durch Sublimation leicht zerlegen lassen. 
Z. B. wird fein yerteiltes 2,6-Dichlorbenzanthron, erhaltlieh durch Behandlung von
2,6-Dichloranthrachinon m it Glycerin u. H,SO,, gelbe Nadeln, F. 239°, in H 2 S0 4 m it 
rotoranger Farbę 1., gibt beim Kochen m it A. u. Na2S eine tiefrot gofarbto Lsg., mit 
wss. NH 3  u . Na2 S2 0 4 einigo Stdn. bei 90— 95° geriihrt. Der braunliche Nd. wird ab- 
filtriert u. das 6-Chlorbenzantliron durch Krystallisation oder Sublimation gereinigt. 
Analog erhalt man aus dem 2,6-Dibronibcnzanthron das 6-Brombenzanthron, aus Nitro- 
benzol gelbe Nadclchen, F. 183°, wahrend die 2-Monohalogenbenzanthrone das Benz- 
untliron solbst liefern. — Erw arm t man eino Lsg. oder Suspension von 2,6-Diclilor- 
benzanthron, KOH u. Na-Formaldehydsulfoxylat in W., bis eino abfiltrierte P iobe 
beim Kochen m it A. u. Na2S keine oder nur sehr geringo Rotfiirbung gibt, filtriert 
den Nd. ab u. kocht ihn m it Bzl. aus, so entsteht das G,G‘-Dichlor-2,2'-dibenzanthronyl, 
aus sd. Trichlorbenzol gelbe, bei 360° noch nicht schm. Nadclchen, in konz. H 2 SO, 
m it rotor Farbę 1. Durch Yerschmelzen m it alkoh. KOH erhalt man aus ihm einen 
blaumolctlen, durch Oxydation m it M n02 u, konz. H 2 SO., einen aus leuchtend griin- 
blauer Kiipe oliv fiirbonden Kupenfarbstoff. — Das durch Nitrieren yon 2-Chlorbenz- 
anthron dargestellte 2-Chlor-Bzl-Nitrobenzantliron, gelbe Nadeln, F. 208°, in konz. 
H 2 SO,| m it rotgelber Farbę 1., gibt bei 1 -std. Erwarmen auf 75° m it W., Na2C0 3  u. 
Na2 S2 0 .1 Bzl-Aminobenzanlhron, aus Bzl. Krystalle. — Riihrt man 2-Cklorbenzanlliron-
7-sulJonsdure, dargestellt aus 2-Ckloranlhrachinon-7-snlfonsaure nach D. R. P. 205 294, 
gelbes, in W. m it braungelber Farbę 11. Pulver, gibt beim Erhitzen m it wss. Na2S eine rote 
Lsg., m it wss. NH 3  u . Al-Pulver solange bei 15° bis eino abfiltrierte Probe beim Enyarmen 
m it Na2S nur noch ganz sehwaeh ro t gefiirbt wird, filtriert ab, wascht m it W. aus, 
behandelt das F iltra t mit Luft oder einem gelinden Oxydationsmittel, wie NH.,-Per- 
sulfat u. salzt m it NaCl aus, so erhalt man dio Benzantliron-7-sulfonsaure, gelbbraunes, 
in W. m it braungelber, in konz. H 2 SO., m it braunroter Farbę 1. Pulver, dereń wss. 
Lsg. durch Erhitzen m it N a2S in der Farbę nicht wesentlićh geandert wird. — Das durch 
energ. Einw. von Nitrierungsmitteln auf 2-Chlarbenzanthron erlialtliche 2-Chlor-6-Bzl- 
dinilrobenzanthron, gelbe Blattehen, F. 305°, in konz. H 2 S 0 4  m it gelber Farbę u. gelb- 
griiner Fluorescenzl., gibt beim Erwarmen m it W., Na2C 0 3 u. Na2 S2 0 4 auf 75° 6-Bzl- 
Diaminobenzanthron, aus Aceton Krystalle F . gegen 230°, in konz. H 2 S 0 4 m it gelb- 
brauner Farbę bei sehwaeh gelbgriiner Fluorescenz, in A. m it rotstichigblauer, in  
Aceton, Eg. u. Chlf. blaustichigroter, in Bzl. u. Toluol m it roter Farbę 1. (D .R .P .
450 445 KI. 12 o vom 10/3. 1925, ausg. 8/10. 1927.) Schottlander .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Holz- 
apfel, Otto Braunsdorf, Hóchst a. M. und Paul Nawiasky, Ludiyigshafen a. Rh.), 
Darstellung von kernhahgenierten scliwejelhalligen Benzanthronderivaten, dad. gek., daB 
man Bonzanthronylmercaptane, Benzanthronylsulfide oder -disulfide oder dereń 
Deriyy. m it Halogen oder halogenabspaltenden Mitteln behandelt. — Die ein be- 
wegliehes u. leicht austauschbares Halogenatom enthaltenden Prodd. sind wertyolle 
Ausgangsstoffe fiir die Herst. von Farbstoffen. Z. B. wird Benzanthronylrnercaptan
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in  C1-S03H  bei —5° yerriilirt u. allmahlich m it Br yersetzt. Nacli beendeter Um- 
setzimg wird auf Eis gegossen u. das Dibrombenzanthronyldisidfid, dunkelgelbes, in 
konz. H 2 S0 4 m it weinroter, in  diinner Schicht blauer Farbę 1. Pulyer, m it 10,1% S 
u. 24,0% Br, in ublicher Weise abgcschieden. — Bz-1-Benzanthronylthioglykolsdure 
g ibt beim Behandeln m it Br u. etwas S bei 15° bis zur Beendigung der HBr-Abspaltung 
eine Dibrombenzanthronylthioglykolsaure, in yerd. Alkalien m it orangebrauner, in 
konz. H 2 S0., m it roter Farbę 1., 33,7% Br u. 6,9% S enthaltend. — Aus Bz-l-Bz-
1 '-Benzanthronylsulfid u. S 0 2 C12 in  Nitrobenzol bei 50° erhalt man ein Dichlorbenz- 
anthronylsulfid, braungelbes Pulver, in konz. ELSO,, m it violetter Farbo 1., 12,8% Cl 
6,7% S enthaltend, — u. m it Br in C1-S03H  bei —5° ein Monobrombenzanthronyl- 
sulfid, orangegelbes Pulver, in konz. H 2 SO,, m it blaugriiner Farbo 1., m it 14,5% Br, — 
wahrend bei Erhóhung der Br-Menge ein Dibrombenzanthronylsulfid aus Nitrobenzol 
gelbe Krystalle, in konz. H 2 SO., m it griiner Farbę 1., 25,3% Br u. 4,7%  S enthaltend, 
entsteht. — Tragt man das Bz-l-Bz-1'-Benzanthronylmdfid in Monohydrat ein, gibt 
Br hinzu u. yerriihrt bei 60—70° bis zum Verbrauch des Br, so geht es in  ein Tribrom- 
Bz-l-Bz-l'-Benzanthronylsidfid, gelbbraunes, in  konz. H 2 S 0 4 m it griiner Farbę 1. 
Pulver, das 33,5% Br u. 4,3% S enthalt, iiber. — Durch Einw. eines Gemisches von 
S 0 2C12 u, S2C12 bei 50° auf das Bz-l-Bz-l-Benzantlironylsidfid gewinnt man ein Tri- 
chlórbenzanthrojiylstdfid m it 18,1% Cl u. 5,8% S, aus Nitrobenzol gelbes, krystallin. 
Pulyer, in konz. H 2 SO,, m it roter Farbę 1. — Behandelt man das durch Umsetzung 
von 6-Nitro-Bz-l-Brombenzanthron m it N a2S 2 erhaltliche 6,G'-Diamino-Bz-l-Bz-1'-Benz
anthronylsulfid, in Nitrobenzol suspendiert, bei 50—60° m it S 0 2C12 bis zur Beendigung 
der HCl-Abspaltung, so bildet sich ein Dichlordiaininobenzanlhronylsidfid, braunes, 
in konz. H 2 S0 4 m it yioletter Farbę 1. Pulyer m it 11,9% Cl u. 4,0% N. — Das beim 
Erwarmen einer Lsg. von 6,6'-Diamino-Bz-l-Bz-1'-Benzanthronylsulfid in Mono
hydrat m it Br auf 70° erhaltliche Dianmwdibrombenzanthronylsulfid ist ein rotbrauńes, 
in  konz. H 2 S0 4 m it griiner Farbę 1. Pulyer u. enthalt 23,6% Br u. 4,1% N. (D. R. P. 
451 959 KI. 1 2  q vom 28/3. 1925, ausg. 1 / 1 1 . 1927. E. P. 249 890 vom 29/3. 1926, 
Auszug veróff. 26/5. 1926. D. Prior. 27/3. 1925. Schwz. P. 120 520 vom 26/3. 1926, 
ausg. 1/6. 1927. D. Prior. 27/3. 1925.) ScHOTTLANDER.

I. G, F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a, M., Darstellung von kernhalo- 
genierten schwefelhaltigen Benzanthronderivaten, Zu  dcm yorst. Ref. nach D. R. P. 
451 959, E. P. 249 890 u. Schwz. P. 120 520 ist folgendes nachzutragen: In  den kern- 
halogenierten schwefelhaltigen Bcnzanthronderiw . lassen sich die Halogenatome 
durch die NH 2 -Gruppe, substituierte NH 2-Gruppe, durch O-Alkyl-, O-Aryl-, S-Alkyl- 
oder S-Arylreste ersetzen. Die so erhaltenen Kondensationsprodd. gehen beim Be
handeln nut alkal. Kondensationsmitteln in Kilpenfarbsloffe der Isodibcnzanthron- 
reihe iiber. Folgende Beispiele sind angegeben: Monobrombenzanlhronylsulfid wird 
m it konz. wss. N H S in  Ggw. von CuS04  20 Stdn. auf 170—180° unter Druck erhitzt. 
Das durch Auskochen m it W. von den Cu-Salzcn befreite Monoaminóbe.nzanihronyl- 
sulfid, gelbbraunes, in  konz. H 2 S0 4 m it grunblauer Farbę 1. Pulyer, wird bei 130—135° 
bis zur Beendigung der Farbstoffbildung m it einer Schmelze von NaOH u. A. erhitzt. 
Der Farbstojf, violettschwarzes, in konz. H 2 S 0 4 m it griiner Farbo 1. Pulyer, farbt 
Bamnwolle aus blauer Na2 S2 0 4-Kiipe in vióleiten Tónen. — Dibrombenzanthronylsulfid 
gibt beim Erhitzen m it wasserfreiem A nilin  in  Ggw. von Na2C03, Na-Aeetat u. Cu2Cl2 

bis zum Sieden das Bisphenylaminobenzanthronyls-ulfid, gelbbraunes, in  konz. H 2 SO., 
m it griiner Farbę 1. Pulyer. Dieses Kondensalionsprod. trag t man in eine auf 140— 145° 
erhitzte Lsg. von KOH in A. ein u. riihrt die Schmelze bei 145°, bis der Ausgangsstoff 
yerschwunden ist. Nach dem Eintragen in  W. fiillt man den Farbstoff durch Einblasen 
von Luft. Man dekantiert den Nd. ab u. waseht ihn m it W. Das schwarzyiolette 
Pulver ist in konz. H 2 S0 4 nut griiner Farbę 1. Bamnwolle wird aus blauer Na2 S2 0 4- 
Kiipe in kraftig violetten Tonen angefarbt. — In  ahnlicher Weise erhalt man aus: 
Monobrombenzanthronylsulfid u, Benzamid das Bejizoylaminobenzanthronylsulfid, brau
nes, in  konz. H 2 S0 4 m it griiner Farbę 1. Pulyer, u. aus diesem durch Verschmelzen 
m it alkoh, KOH einen Farbstoff, sehwarzes, in konz. H 2 S 0 4 m it griiner Farbę 1, Pulver, 
der Baumwolh aus blauer Na2 S2 0 4-Kupe in  blauyioletten, beim Behandeln m it HCł 
(? der Ref.) nach Marineblau umschlagenden Tónen farbt. — Das durch Einw. yon 
1-Aminoa.nthrachinon auf Monobrombenzanthronylsulfid durch Erhitzen wahrend 14 Stdn. 
m it Na2C0 3  u. Nitrobenzol in  Ggw. von Cu-Pulver erhaltliche 1-Anthrachinonylamino- 
benzanthronylsulfid, rotbrauńes, in  konz. H 2 S0 4 m it smaragdgruner Farbę 1. Pulyer, 
fiirbt Batimwolle aus braunroter Kiipe in braunroten Tónen, gibt beim Arerschmelzen
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m it alkoh. KOH auf 160—180° einen schwarzblauen, in konz. H 2 SO., m it gruner Farbo 
i., Baumwolle aus blauer Na2 S2 0 4-Kiipe in marineblauon Tónen farbenden Farbslojf. 
Derselbe Farbstoff kann auch aus dcm Kondensationsprod. von Monoamino-Bz-l-Bz-1'- 
Benzanthronylsulfid (s. oben) u. 1-Chloranthrachinon gewonnen -werden. — Konden- 
siert man das Dibrombenzanthronylsulfid wie vorhcr m it 1-Aminoanlhrachinon, so 
entsteht das Bis-l-Anihrachinonylaminobenzanthronylsulfid, braunrotes, in konz. 1I2 S 0 4  

m it rein gruner Farbę 1 . Pulver, farb t Baumwolle aus braunroter Na2 S2 0 4-Ivupe in 
braunroten Tónen. Bei der Schmelze m it alkoh. KOH auf 160—180° erhalt man aus 
ihm einen Farbstoff, schwarzbraunes, in konz. 1I2 S 0 4 m it gruner Farbę 1. Pulver, der 
Baumwolle. aus blauschwarzer Kupo in graublauen Tónen farbt. — Beim Erhitzen des 
Dibrombenzanthronylsulfids m it Flienol u. K 2C0 3 zum Sieden wird das Bisphenozy- 
benzanthronylsulfid, braunes, in  konz. H 2 S0 4  m it gruner Farbo 1. Pulver, erhalten, 
das bei der Schmelze m it alkoh. KOH einon violettschwarzen, in konz. H 2 S0 4 m it 
gruner Farbę 1., Baumwolle aus blauer Na2 S2 0 4-Kupo in  blauvioletten Tónen farbenden 
Farbstoff liefert. — E rsetzt man das Phenol durch p-Tolylniercaptan (p-Thiokresol) 
so gewinnt man den Bis,p-Tolylthiodther des Benzanllironylsulfids, der m it alkoh. 
KOH verschmolzen in einen dunkelblauen, in  konz. H 2 S0 4 m it gruner Farbo 1., Baum
wolle aus h. Na2 S2 0 4-Kiipe in  blauvioletten Tónen farbenden Kupenfarbsloff iibergeht; 
(F. P. 613 467 vom 26/3. 1926, ausg. 18/11. 1926. D. Priorr. 27/3. u. 17/11. 1925.) S c h o .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Darstellung von Kon- 
densalionsprodukten der Benzanthronreihe. Man behandelt 2-Halogonbenzanthrone 
odor deren Substitutionsprodd. im Gemisch m it Benzanthron oder dessen in 2-Stellung 
unsubstituierten D eriw ., zweckmaBig in  annahornd aquimolekularen Mengen, unter 
gemaBigten, die Bldg. von Klipenfarbstoffen ausschlieBenden oder beschrankenden 
Bedingungen m it alkal. Kondensationsmitteln. — Man gelangt so zum 2,2'-Dibenz- 
anthronyl oder dessen asymm. substituierten Deriw., die nach dem Verf. des H aupt- 
patents nur im Gemisch m it den s. substituierten D eriw ., deren Menge iiberwiegt, 
gewonnen worden kónnen. Dio Rk. vorlauft auBerdem unter bedeutend mildoren 
Bedingungen ais friiher. Z. B. wird bei 5° in eino Lsg. oder Suspension von Anilin- 
natrium  in wasserfreiem Anilin ein Gemisch von Benzanthron u. 2-Chlorbenzanthron,
F. 204°, im N2-Strom eingetragon, wobei dio Temp. auf 11° steigt u. das Reaktions- 
gemisch sich allmahlich rotbraun farbt. Man riihrt oinigo Stdn. unter Einleiten von 
N 2 bei 11—12°, nim m t dann das Gemisch m it verd. HC1 auf, filtriert u. extrahiert 
den Nd. erschópfend m it Aceton. Das 2,2'-Dibenzanthronyl wird durch Krystalli- 
sation aus Xylol oder Chlorbenzol gereinigt u. ist m it dem im D. R. P. 407 838; C. 1925. 
I. 1245 beschriebenen Prod. ident. Die Kondensation lilBt sich auch bei 90—95° m it 
guter Ausbeuto ohne gleichzeitige Bldg. von Farbstoff durchfiihren. — Weitere Boi- 
spiele betreffen die Horst. von: 0-Methyl-2,2 '-dibenzanthronyl, aus sd. Xylol gelbo 
Blattchen, F. gegen 328°, in  konz. H 2 S0 4  m it roter Farbo 1., aus 2-Chlorbenzanthron 
u. 6-Methylbenzanthron in Ggw. von Anilinnatrium bzw. einer Lsg. von KOH in Iso- 
propylalkohol u. Toluol unter LuftausschluB bei 5— 8 °, — 6-Chloi'-2,2’-dibenzanthronyl, 
braungelbe Blattchen aus Xylol, F. gegen 312—314°, aus 6-Chlorbenzanthron u. 2-Chlor- 
benzanthron, bzw. aus 2,6-Dićhlorbenzanthron u. Benzanthron, in Ggw. von Anilin
natrium  oder Anilinkalium bei 0— 8 ° im N 2 -Strom, — 7-Chlor-2,2 '-dibenzanthronyl,
F. gegen 305°, aus 2-Chlorbenzanthron u. 7-Chlorbenzanthron, — 7,7'-Dichlor-2,2 '-di
benzanthronyl, aus Dichlorbenzol braungelbe Krystalle, F. oberhalb 370°, in konz. 
H 2 S 0 4 m it roter Farbo 1., aus 2,7-DiMorbenzanthron, F. 278°, u. 7-Chlorbcnzanthron,
F. 182—184°, in Ggw. von Anilinnatrium im N 2 Strom, — sowie von: 6,0' Dichlor- 
2,2' dibenzanthronyl, F. oberhalb 370°, aus 2.6 Dichlorbenzanthron u. 6-Chlorbenz- 
anthron. (F. P. 31 959 vom 10/6. 1926, ausg. 27/8. 1927. D. Prior. 15/6. 1925. Zus. 
zu F. P. 564944; C. 1924. I. 2641.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 2,2'-Di
benzanthronyl. (Schwz. P. 121 974 vom 1 / 6 . 1926, ausg. 1/8. 1927. D. Prior. 15/6.
1925. Zus. zu Schwz. P. 103888; C. 1925. I. 1245. — vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Fritz Arndt und Paul Nachtwey, Breslau, Verfaliren zur Gewinnung von reinem 
P yridin aus Pyridinbasengemischen, dad. gek., daB man aus dem zweckmaBig zuvor 
an Pyridin angereicherten Pyridinbasengemisch das Pyridin ais Pyridinperchlorat 
fallt u. aus diesem, yorzugsweise durch Behandeln mit trocknem, gasfórmigem NH 3  

u. anschlieBonde Vakuumdest., die freie Base wieder abscheidet. — (Hierzu vgl. auch 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 59. 448; C. 1926. L 2722.) (D. R. P. 451 956 KI. 12 p vom
9/8. 1925, ausg. 1/11. 1927.) 

X. 1.
S c h o t t l a n d e r .
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Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Darstellung von 2-Aviino-3-nitropyridin-5-sulfonsaure. Man behandelt 2-Aminopyridin-
5-sulfonsa.ure m it nitricrenden Mitteln. — Hierbei erfolgt in glatter Bk., schon bei 15°,
E in tritt einer N 0 2-Gruppo in o-Stellung zu der NH 2 -Gruppe. Das Prod. findet thera- 
peut. Verwondung, sowio ais Ausgangsstoff zur Herst. anderer therapeut. wertvoller 
Verbb. Z. B. wird in konz. H 2 S 0 4 gel. 2-Aviinopyridin-5-sulfonsaure m it einer Lsg. 
von rauchonder H 2 SO,, in konz. H 2 SO., unter Eiskiililung u. starkom Riihren be
handelt. Beim EingieBen in  W. seheidet sieh die 2-Amino-3-nilropyridin-5-sulfonsaure 
nachcinander in gelbbraunon Nadelchen, dann ais gelblichweiBer Nd. aus. Beide in  
k. W. 11. Modifikationen werden aus der Lsg. dureh konz. H 2 S0 4 wieder gefallt, farben. 
sieh beim Erhitzen iiber 200° braun, bei 260° erfolgt Zers. unter Gasentw. Die Aus
beute betragt 65% der Theorie u. melir. (G e.P .107 595 vom 20/1. 1926, ausg. 
25/10. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Hermann Staudinger, Ziiricb, Schweiz, Darstellung aromatischcr Ester N-sub- 
stituierter 4 Oxypiperidine. Zu dcm Ref. nach Schwz. PP. 111 238 u. 115 247 usw.; 
C. 1927. I. 811 ist folgendes nachzutragen: Chlorhydrat des Benzoesdureesters des 
2,6 Dimethyl N  plienyldthyl-4-oxypiperidins Krystalle, F. 189—191°; — Benzoesdure- 
esler des 2,6-Dimethyl-N-benzyl-4-oxypiperidins, K p . 0 i 3 5  208— 212°. (D. R. P. 451 731 
KI. 12 p vom 11/4. 1924, ausg. 1/11. 1927.) ’ S c h o t t l a n d e r .

Otto Wagner, Hamburg-Kl. Borstel, Verfahren zur Gewinnung von reinern Chino
lin aus dem l i  oh chinolin des Steinkoldentcers, dad. gek., daB man das Bohchinolin m it 
CuO oder Cu(OH ) 2 erhitzt oder dureh das auf crhohte Temp. erhitzte llohchinolin 
bei Ggw. von Cu oder Cu-Verbb. Luft durchleitet, den Cu-haltigen Bodensatz abtrcnnt 
u. die in  dem so vorbehandelten Robchinolin noch yorhandenen einwertigen Phcnole 
durcli Dest. m it zugesetztem Anilin entfernt. — Hierbei werden die von den Chinolin- 
basen nur schwcr dureh Dest. trennbaren Dioxybenzole unter gleichzeitiger Red. des 
CuO zu metali. Cu zers. Z. B. wird Rolićhinolin m it 2—5%  CuÓ oder 4— 5%  feinem 
Cu-Pulver oder 5— 10% Cu-Drehspanen zum Sicden erhitzt u. gleichzeitig dureh 
ein in  dem Kesselboden angebrachtes Rohr Luft eingeblasen. Nach 3—4 Stdn. sind 
samtliche Dioxybenzole zers. u. etwa vorhandene S-Verbb. oxydiert. Das so behandelte 
Rolićhinolin wird yon dcm Cu-Katalysator befreit u. enthiilt nun auBer dem Basen- 
gemisch nur noch cinwcrtige Phenole u. gegebenenfalls aus den S-Verbb. entstandene, 
nicht fliichtige u. bei der Dest. nicht stórende Sulfate oder Sulfonsiiurcn. Man setzt 
dem Rohbasengemisch nunmohr melir ais 20%  Anilin  zu, das aueh in Ggw. yon Chino- 
linen ais stiirkero Base m it den einwertigen Phenolen ein aus gleichen Teilen Anilin 
u. Phenol bestehondes Additionsgemiscb, K p . 7C 0  182—185°, m it Hochstsiedepunkt 
bildet. Der Kp. des Gemisches liegt bei 185°, etwa yorhandeneś N aphthalin folgt 
bei 218°. Der Siedeintervall is t groB genug, so daB keine Verluste an Chinolin ein- 
treten. Das reine Gemisch der Chinolinbasen kann dann sehr leicht getrennt werden. 
(D. R. P. 451 590 KI. 1 2  p vom 31/10. 1925, ausg. 28/10.1927.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel-Hammerstein, Fritz Mietzsch und Fritz Schonhófer, Elberfeld), 
Darstellung von (j-Alkoxy-8-aminochinolinen, dad. gek., daB man 8 -Nitro- oder 8 -Azo- 
deriw . der 6 -Alkoxyehinoline nach den iiblichen Methoden reduziert, bzw. 6 -Oxy-
8 -aminochinolin oder dessen N-Substitutionsprodd. am Hydroxylsauerstoff alkyliert 
u. gegebenenfalls die so erhaltenen, N-Substituierten D eriw . der 6 -Alkoxy-8 -amino- 
chinoline in die zugrundeliegende freie Aminoyerb. iiberfuhrt. — W ahrend das 5,N- 
Acetylamino-8 -athoxychinolin lediglioh starkę antipyret. Eigg. aufweist, uben die
6 -Alkoxy-8 -aminochinoline auBerdem noch oine starkę spezif. abtótende Wrkg. auf 
Blutparasiten aus. Die Prodd. finden sowohl selbst ais Heilmittel sowie aueh ais 
Zwischenkorper zur Herst. pharmazeut. wertvoller D eriw . Verwendung. Z. B. wird 
das dureh Erhitzen yon l-Amino-2-nitro-4-methoxybenzol m it H 3 As04, Glyccrin u.
H,SO.t 36° Bó auf 180—190° u. dann wahrend 5 Stdn. auf 160—170° AuBentemp. 
erhaltlieho 6-Methoxy-8-nitrochinolin, aus A. fast farblose Krystalle, F. 154°, in konz. 
HC1 gel. u. w. in eine SnCl2-Lsg. eingegossen. Nach 1-std. Erhitzen auf 100° gibt man 
konz. HC1 liinzu, saugt nach dem Erkalten das abgeschiedene Sn-Doppelsalz ab, 
wascht m it HC1 u. zerlegt in iiblicher Weise. Das G-Methoxy-8-aminochinólin, za hep, 
hellgelbes, zu einer fast weiBen Krystallmasse, F. 41°, erstarrendes Ol, K p.t 137— 138°, 
bildet m it HCI ein orangefarbenes, in k. W. wl., schon krystallisierendes Hydrochlorid. 
An Stelle von SnCl2 konnen aueh andere Reduktionsmittel, wie Zn oder Fe -(- CH3 C0 2H, 
elektrolyt. Red. usw. yenvendet werden. — E rhitzt man das 6-Oxy-8-aminochinolin
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m it IIC OJI, so geht es in  das 6-Oxy-8-formylaminochinolin iiber. Tragt man dieses 
in eino Lsg. von Na in A. ein, gibt C„H^ ■ J  h in 7.11 , kocht das Gemisch 4 Stdn. unter 
RuckfluB, saugt vom N aJ ab, dest. den A. ab, lost den Riickstand in A., wascht diesen 
mehrfach m it NaOH, zuletzt m it W., dest. den A. ab u. lost den Riickstand in verd» 
H 2 SO,„ so erhalt man nach 4-6-std. Kochen unter RuckfluB, das 6-Athoxy-8-amino- 
chinolin nebenst. Zus., Krystalle, F. 60°, Kp. , 144— 145°; Hydrochlorid m it sehr ahn- 

lichen Eigg. wie die des niederen Homologen. — Das G-Oxy- 
CjH5* Orj ] S-aminochinolin, erhiiltlich durch 8 -std. Erl1 it7.cn des 6-Meili-

J  oxyderiv. m it HBr, D. 1,7 u. Zers. des krystallin. Hydro-
bromids m it K 2C03, F. 177°, oder durch Red. des G-Oxy-nitro- 

NITj chinolins, F. 239—240° unter Zers., das entweder durch Ent-
methylierung des 6-Methoxyderiv. m it H Br oder nach der 

SK R A U Pschen  Synthese aus dem l-Amino-2-nitro-4-oxybenzol gewonnon werden kann, 
laBt sieh in 10%ig. NaOH gel. durch Einw. von Dimethylsulfal in das oben beschriebcno
6-Methoxy-8-aminochinolin zuriickyerwandeln. Bei dem Verf. kann man auch von 
den G-Alkoxy-8-azoarylchinolinen ausgehen u. diese der Red. unterwerfen, oder man 
alkyliert das G-Oxy-8-benzylidenaminochinolin an der OH-Gruppe u. spaltet nach- 
traglich den Benzalrest ab. (D. R . F. 451 730 KI. 12 p vom 30/4. 1925, ausg. 31/10. 
1927. E . P. 275 277 vom 4/2. 1926, ausg. 1/9. 1927. Schwz. P. 121 343 vom 13/4.
1926, ausg. 1/7. 1927. D. Prior. 29/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh.. 
Darstellung von 6-Alkoxy-S-aminochinolinen. (E. P. 267 457 vom 7/9. 1925, ausg. 
7/4. 1927. — yorst. R e f . ) __________________ S c h o t t l a n d e r .

Josć Martinez Roca, Apiintcs'de Quimica Industrial organica. Madrid: F. Yillagrasa 1920.
(642 S.) 8 °. Ptas. 25.—7

X. Farben; Farberei; Druckerei.'
Walter Taute, Der Einflu/3 des Natriumsilicates auf das Bleichen mit Hypocldorit. 

(Forts. u. SchluB zu C. 1927. II . 2521.) Durch Zusatz einer geringen Menge Na2 Si0 3  

zu Hypochloritlsg. wird dio Bleichwrkg. erhóht, Na2 Si0 3  schiitzt dio Baumwolle vor 
der schadigenden Einw. von Hypochlorit. Der Aschegeh. der beliandelten Stoffe 
st-cigt rasch. Die Verbesserung der Farbę beruht weniger auf der Ablagerung von S i0 2  

ais auf der Bloichung der Cellulose. Dio abgelagerte S i0 2 schadigt das Gewebe nichtj 
auch nicht bei Hitze u. Druck. (Rev. gen. Matiercs colorantes, Teinture etc. 1927. 
320—21.) S iiv E R N .

Karl Volz, Nełzmiltel. Netzverss. m it Baumwollgarn u. Avirol K M  extra der 
C hem . F a b r ik  H. T h . B o h m e  A.-G., Chemnitz, D iffusil u. D iffusil N  yon A. T h . 
B o h m e , Chem . F a b r ik ,  D resden-N ., Flerhenol u. Flerhenol M  superior der 
F a r b -  u. G e rb s to f fw e rk e  Ca r l  F l e s c h  jr ., F rankfurt a. M., Geneucol der 
Fa. A. T h . B o h m e , C hem . F a b r ik ,  Dresden-N., Leonii SB , Nekal A  u. N e k a lB X  
trocken der I. G. F a r b e n in d u s t r i e  A k t ie n g e s e l l s e h a f t ,  F rankfurt a. M., Neo- 
merpin neu der Chem . F a b r ik  P o t t  u. Co., Dresden-N., Novocamit E  der 
Chom . F a b r ik  H. T h . B o h m e , Chemnitz, Novo-Neopol u. Prastabitol der 
C hem . F a b r ik  STOCKHAUSEN u. Co., Krefeld, Oranit der Chem . F a b r ik  M ilek  
A.- G., Berlin-Oranienburg, aus dem Handel bezogenen 50°/0ig. Tiirkischrotol u. m it 
Unive.rsalseifenol von Dr. E b e r l e , S tuttgart, werden beschrieben. (Ztsehr. ges. 
Textilind. 30 [1927], 714—16. 731—33.) S u v e r n .

Friedr. Hochtlen, Die. Untersu-ćhungen von Texlilhilfsmitteln. W idersprueh gegen 
E . H u t t e n l o c h e r  (Melliands Textilbcr. 8 . 538; C. 1927. I I . 1204). Die MgS04- u. 
N a 2 S 04-Bestandigkeit u. die Bestandigkeit gegen Mercerisierlauge wurde an versehie- 
denen P r i i s t a b i tó le n  der C hem . F a b r ik  S t o c k h a u s e n  u. Ćie., IŁrefeld, gopriift, 
auch dio Abnahmo der Netzfahigkeit wurde untersueht. Gegen die gcbrauchlichen 
Arbeitsflotten sind die Prastabitóle sehr widerstandsfaliig. (Melliands Textilber. 8  

[1927], 941.) S iiv E R N .
M. Nopitsch, Studien iiber Schlichten und Entschlichten. I I . Wirken die 

modernen enzymatischen Entschlichtungsmittel faserschadigend ? (Forts. zu Melliands 
Textilber. 8 - 719; C. 1927. II . 1902.) Bei der Behandlung m it 10-facher Enzympra- 
paratmenge lagen die Festigkeitszahlen des Schusse3  nirgends viel niedriger ais be 
der Behandlung m it einfacher Menge, im Gegenteil wurden haufig geringe Festigkeits-
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zunahmen beobaclitet. E in Beweis fiir dio Existenz cincs celluloschydrolysiercnden 
Enzyms in  den diastat. Praparaten konnte n icht erbracht werden, diese wirkon nur 
auf die Bcgleitstoffe in  der Baumwolle. (Melliands Textilber. 8  [1927]. 799—800. 
878—79. 958—59. 1034—36.) S u y e r n .

Walter Kosche, Fehlerguellen in  der Baumwollveredlungsindustrie. Beim Ab- 
koohen, Bleichen, Entschlichten, Mercerisieren, Farben u. Appretieren zu beachtende 
MaBregeln sind bosprochen. (Melliands Textilber. 8  [1927]. 949—51.) S u v e r n .

— a— , Das Farben von Kunstseide im Apparat. In  einem Wollfarbcapp., der 
m it Flotteniiberlauf u. Propeller ohne jedc Farbgutpressung arbeitet, lassen sich Kunst- 
seidestrahne im Paclcsystem m it Direktfarbstoffen egal u. einwandfrei farben. Einzel- 
heiten iiber das Arbeiten werden mitgetcilt. Auch Striimpfe aus Kunstseide lassen 
sich so farben. Ungleich sich farbende Kunstseide fallt bei Verwendung m it Indanthren- 
farbstoffen vielfach cchtcr aus ais beim Farben m it Direktfarbstoffen. Wciter wird 
empfohlcn, direkt kochcnd cinzugehen u. fiir volle, tiefe Fiirbungen von Anfang an 
m it einem holien Salzzusatz zu arbeiten. (Ztschr. ges. Textilind. 30 [1927]. 751—52.) Su.

E. O.Rasser, Farbung von Leder, Horn und ahnliclien atojjen. Vf. bcschreibt 
die Herst. yerschiedener Farbtone auf Leder, Horn, Kunstmassen usw. m it Teer- 
farbstoffen, natiirliehen Farben u. gefarbten Stoffen, die auf dem Leder, Horn usw. 
durch Umsetzung verschiedener Stoffe erzeugt werden. Weiter wird die Kuppelung 
von Diazoyerbb. m it substantiven Farbstoffen auf Leder angefiihrt. (Collegium 1927. 
439—41.) S t a t h e r .

Heinrich Bestehorn, Ober alte und neue Mennige. Die Arbeiten iiber Horst, 
der Krystallmennige, der liochdispersen u. der Orangemennige, iiber Rostscliutz durch 
Mennigeanstriche, die Vorgango boim Trocknen, TeilchengroBo u. Bindemittelyer- 
brauoh, S:kundartcilchen u. die Einww. zwischen Mennige u. den Bestandteilen des 
Leinóls, Schiitt- u. Absitzvol. dor Mennige sind besprochen. (Farbo u. Lack 1927.

— , NemFarbstoffe. Dio Źtablissements Kuhlmann  bringen im S o l a n t h r e n b l a u  
NRS einen neuen Farbstoff fiir Baumwollo u. andero pflanzliche Fasern sowie K unst
seide in  Pulver- u. Pastonform in  den Handel, der auch im Druck beonders fiir Hemden- 
stoffe verwendbar ist. B r i l l a n t s a u r e f l a v i n N  5 J  dersolbon Firm a farbt Wollo 
lebhaft griinliehgelb u. zieht auch auf unbeschwerte u. beschwerte Seide. Durch 
RongeolŃC extra wird es nicht geatzt. A t z b a r e s  M o u s s e l i n b l a u N  derselben 
Firm a ist durch Rongeol sowie durch Zn-Staub atzbar u. dient wie das altere a t z -  
b a r o  M o u s s e l i n s c h w a r z  N  zur Herst. von Atzartikoln auf Wolle, Pliisch, Filzen, 
Kaschmir u. a. m. (Rev. gen. Matióros colorantes, Teinture etc. 1927. 392—93.) Su.

L. Blangey, Die, Enlwicklung der Lackfarbstoffe. Zum  65. Geburtstag von Paul 
Julius. Mit der Erfindung des Litholrot R  (Kombination yon diazotierter 2-Naphthyl- 
amin-l-sulfosauro m it /?-Naphthol) 1899 durch J u l i u s  setzte eine lebhafte Tatigkeit 
in  der Herst. echter, auch in organ. Losungsmm. unl. Pigmcntfarben ein, dereń wich- 
tigsto Ergebnisse gescliildert werden. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1127—30. 
Ziirich.) SuV E R X .

Hans Wolff, Pigment und Ol. (Vgl. C. 1927. H. 1203.) Das von K l u m p p  ge- 
fundene Porenvolumcn ist nicht das kleinste moglichc, infolgodessen ist es auch keine 
Konstantę eines Pigmentes. Deshalb entspricht auch das Olyolumen nicht dem Poren- 
yolumen der dichtestcn Packung, sondern ist erheblich groBer. (Farben-Ztg. 32 [19251. 
2653-54. Berlin.) B r a u n s .

A. Pamfilów und A. Blagonrawowa, Ober die Abtrennung des Ols in  geriebenem 
Farbstoff. Zur Best. des Ólgchalts einer Olfarbe wird die Probo m it einem Lósungsm. 
zentrifugiert oder in  einem Extraktionsapp. ausgeschópft. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4 [1927]. 230—32. Iwanowo-Wosnessensk, 
Polytechn. Inst.) B i k e r m a n .

Stanley B. Freiberg, Cincinnati, Ohio, Mchrfarbendnick. Man bedruckt m it 
den einzelnen Farben nach dem Offsetdruckverf. u. uberzieht dann m it einem farb- 
losen durchsichtigen Lack. (A. P. 1 626 522 vom 9/1. 1926, ausg. 26/4. 1927.) F r .

I. Or. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entschlichten von Faserstoffen. 
Man setzt den Entschlichtungsbiidorn aromat. Sulfonsauren zu, die durch Alkyl sub- 
stitu ie rt sind, wie Propyl-, Butyhuiphthalinsulfonsdure, Benzylmlfanilsaure, oder ihro 
Salze oder ihre Kondensationsprodd. m it Formaldehyd zu; liierdurch wird das Ein-

542—46. 553. 565— 6S. 578—81.) S u y e r n .
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dringen iler Bader in dio Faser erleichtert u. die Wrkg. beschleuiiigt. (E. P. 274 795 
vom 18/1. 1926, ausg. 18/8. 1927.) F r a n z .

G. Zimmerli (Fabriąue de Produits Chimiąues), Schweiz, Fłiissiges Oberzugs- 
miłłel fiir  aufzuspulende Faden. Man lost Paraffin- odor Vaselinól o. dgl. in  Hexalin, 
Methylhexalin, Tetralin, Decalin, Hydroterpin usw. (F. P. 628 219 vom 29/1. 1927, 
ausg. 20/10. 1927. Schwz. Prior. 20/9. 1926.) K a u s c h .

Melkon Kebabdjian, Frankroich, Malereien auf Seide. Man yerwendet cino 
Miscliung aus Kollodiumlsg. m it nicht zu schnell trocknenden Olen (z. B. Harzol) 
u. Farbstoffen. (F. P. 628 220 vom 29/1. 1927, ausg. 20/10. 1927.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Kunz, Mann
heim und Rudolf Stroh, Ludwigshafen a. Rh.), Erzeugung echler Farbungen und 
Drucke auf der tierisclien oder pflanzlichen Faser, dad. gek., daB man die aus Oxy- 
anthrachinonderiw ., die eine oder melirere Nitro-, aber keine Sulfogruppen enthalten, 
durch Erwarmen m it Chromverbb. herstellbaren organischen Chromverbb., zweck- 
maBig aus saurem Bade, farb t oder sio in  bekannter Weise aufdruckt u. gegebenenfalls 
durch Dilmpfen oder Alkalibehandlung fixiert. — Die durch Erhitzen von Dinilro- 
hexaoxyanthracliinon m it Trichromihexaformiatodihydroxoformiat erhaltliche Chrom- 
komploxverb. liefert echte blauschwarze Drucke. (D. R. P. 450 976 K I. 8 m vom 
22/8. 1924, ausg. 18/10. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Strauch, 
Uerdingcn, Niederrh.), HersłeUung echler Farbungen auf Wolle, darin bestehend, daB 
man m it den aus 1  Mol. einer Diazonaphtholmonosulfosaure, welche die Hydroxyl- 
u. die Diazogruppe in  verschiedenen Kernen enthalt, durch Kuppeln m it 1 Mol. Rcsorcin 
gewonnen Monoazofarbstoffen farbt u. die Farbungen nachchromiert. — Man farb t 
m it dem Farbstoff aus diazotierter 2-Amino-8-naphtliol-6-sulfosauro u. Rcsorcin u. 
chromicrt dann, man erhalt potting-, walk-, kocli- u. lichtechte Farbungen; an Stello 
der 2-Amino-8-naphthol-6-sulfosaure kann man auch die 2-Amino-5-naphtliol-7-sulfo- 
saure verwenden (D. R. P. 451 048 KI. 8 m vom 11/12. 1924, ausg. 19/10. 1927.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder:-Wilhelm Winter- 
halder, Bombay), Erzeugung von Misćhtdnen auf Seide. (D. R. P. 452 386 KI. 8 m 
vom 22/12. 1925, ausg. 9/11. 1927. Zus. zu D. R. P. 442607; C. 1927. I. 3140. —  
C. 1927. II. 331 [E. P. 263 088].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von Celluloseesłem. 
Man farb t m it Azofarbstoffen, die eine Dioxydialkylaminogruppo enthalten. Man erhalt 
die Farbstoffo durch Vereinigen von Diazoverbb. m it einem N-Dioxydialkylderiv. 
eines aromat. Amincs. Der Monoazofarbstoff aus diazotiertem p-Nitranilin u. Dioxy- 
diathylanilin farb t Celluloscacetatseide golbrot, der Farbstoff aus diazotiertem
з,4,5-Trichloranilin u. Dioxydiathylanilin farb t orange, der aus p-Nitroanilin u. Dioxy-
didthyl-m-toluidin gelbrot u. der aus 2,4-Dinitranilin u. Dioxydi;it-hyl-m-toluidin blau- 
stichigbordeaux. Dio Farbungen sind wasch- u. lichtecht. (E .P . 274 823 vom 24/5. 
1927, Auszug veróff. 14/9. 1927. Prior. 24/7. 1926.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd., James Baddiley, Percy Chorley und Carlton 
Butler, Blackley, Manchester, Farben von Kunstseide aus regenerierter Cellidose, wie 
Viscoseseide. Man verwendet zum Farben sekundare Disazofarbstoffe, die man durch 
Vercinigcn der Diazoverbb. der Aminosalicylsauro oder ihrer Homologen m it einer 
Mittelkomponente, W eiterdiazotieren u. Kuppeln m it l , 8 -Dioxynaphthalinsulfosauren 
oder 1,8-Aminonaphtholsulfonsauren oder ihren N-Substitutionsprodd. erhalten kann. 
Die Farbstoffo farben Viscosekunstseide in blauen, griinen oder schwarzen sehr gleicli- 
maBigen Tónen an. Ais Anfangskomponente kann man 3- oder 5 -Aminosalicylsaure 
oder ihr technisehcs Gemisch ver\venden, ais Mittelkomponenten verwendet man
1-Naphthjdamin, m-Amino-p-kresolmethylather, l-Amino-2-naphtliolathylathcr oder 
ihro Sulfosauren, ais Endkomponenten die l,8-Aminonaphthol-3,6- oder -2,4-disul- 
fonsaure, l-Acetylamino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure, l,8-Dioxynaphthalin-4-mono- 
oder 3,6-disulfonsaure. Die 3-Amino-5-methylsalicylsaure erhalt man durch Nitrieren
и. Reduzieren der p-Kresotinsaure oder durch Red. der p-Sulfobenzolazo-p-kresotin-
saure. (E .P . 276 450 vom 4/6. 1926, ausg. 22/9. 1927.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und Ralph James Mann, 
Spondon b. Derby, Erzeugung ton Mustern auf Geweben aus Cclluloseacetatseide oder 
diese enthalłende Geicebe. Man bedruclct die Celluloseacetatseide m it Stoffen, die beim 
Behandeln m it mattierend wirkenden Mitteln entweder die bedruckten Stellen schutzen 
oder das Mattwerden begiinstigen. Man venvendet z. B. ein- oder mehrbas. Carbon-
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sauren der aliphat. Reihe oder ihre Substitutionsprodd., wie Halogen-, Amino- odor 
Oxyderiw ., wio Ameisen-, Essig-, Propion-, Butler-, Chloressig-, Aminoessig-, Glylcol-, 
Milch-, Citroiien- odor Bernsteinsaure. Man bedruekt das Celluloseacetatseidengewebe 
m it einer Druckfarbe aus Bernsteinsaure, Weizcnstarkeycrdickung, ricinusólsulfo- 
saurem Na oder Tiirkischrotól; nach dem Bedrucken wird gotrocknet, 5 Min. m it 
feuchtem Dampf gedampft, gespult, geseift, gotrocknet u. wie ublich fertiggcstellt, 
dio bedruckten Stellen sind m att geworden, wahrend die unbedruekten Stellen ihren 
Glanz nahezu unverandert behalten haben; ahnliehe Wrkgg. erhalt man bei Ver- 
wondung von Citronensaure. Bedruekt man das Gewebe m it verdiekter Essigsauro 
u. dampft, so behalten die bedruckten Stellen ihren Glanz, wahrend die unbedruekten 
m att werden. (E .P . 277 414 vom 15/6. 1926, ausg. 13/10. 1927.) F r a n z .

I.-G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Zitscher 
und Franz Muris, Offenbach a. M.), Herstellung echter Drucke, darin bestohend, daB 
man hior an Stello der Sulfnitrosaminsauren von Aminoazokórpern ganz allgemoiu 
dio Sulfnitrosaminsauren soleher Arylamine, welcho substantiven Charakter besitzen, 
yerwendet. — Man yerwendet z. B. Dehydrothiotoluidinsulfaminsauro, m,m'-Dichlor- 
benzidinsulfaminsaurc. Die Sulfnitrosaminsauren konnen in Substanz angewandt 
oder erst auf der Fasor aus den cntspreehenden Sulfaminsauren u. A lkalinitrit gebildet 
werden. (D. R. P. 451 903 KI. Sn vom 20/11. 1925, ausg. 31/10. 1927. Zus. zu D. R. P. 
43327G; C. 1926. II. 2227.) F r a n z .

Josef Horn, Dresden, Biegsame, harte Druckplatten zur Herstellung von litho- 
graphiscJien Farbendrucken, dad. gek., daB auf diesen D ruckplatten nur auf den Druek- 
bildstellcn eine woiche, elastischc Sehieht aufgebraeht ist, wahrend die leeron Stellen 
der harten Druekbildplatto freiliegen, dio farbeabstoBend zugerichtet sind; 2. daB 
dio Druckbildstellen in die harte Druckplatto vorher tief eingeiitzt u. in  diese Ver- 
tiefungen die weichen elastischen hineingebracht sind. — Dio weiche elastischc Sehieht 
kann gut in die Poren des raulicn Papiers eindringen, da die Leerstellen, dic farb- 
abstoBend zugerichtet sind, dio Farbę nicht annehmen, kann der Farbendruek nicht 
verscluniort werden. (D .R .P. 452930 KI. 151 vom 23/5.1925, ausg. 23/11. 1927.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farbstoffe. Sauro organ. 
Farbstoffe werden m it organ. Basen, Dieyclohexylamin, Guanidinen, trisubstituierten 
Melaminen u. Diathyl-/J-naphthylamin, yereinigt, m it denen sie in  W. wl. oder unl. Salze 
bilden. Dio ublichen Triiger, Al(OH)3, Sehwerspat, Blancfixe o. dgl., werden bei der 
Herst. oder den fertigon Salzen beigefiigt. Zu Druckzweekcn werden die in  vielen 
organ. Fil. 1. Salzo m it den bekannten Verdiekungsmitteln, fiir andero Zwecke ge- 
gebenenfalls m it Leinól oder wss. Bindemitteln gemischt. (E .P . 277 371 vom 12/9. 
1927, Auszug veróff. 9/11. 1927. Prior. 11/9. 1926.) K u h l i n g .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Hermann Wagner, Soden 
a. Ts., Deutsehland, Herstellung von Azofarbstoffen. Man yereinigt die Diazoverbb. 
von Azofarbstoffen, dio eine freio Hydroxyl- abor keino Sulfogruppo enthalten, m it 
einem Arylid der 2,3-Oxynaphthoesaure. Die Kupplung der diazotierten Amino- 
oder Diaminoazofarbstoffo m it den 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden kann in  Substanz, 
auf der Faser oder in  Ggw. eines Substrates erfolgen. Der Monoazofarbstoff aus p-Pho- 
nylendiamin u. /j-Naplithol wird diazotiert u. m it dem 5-Chlor-l-methyl-2-anilid der
2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure gekuppelt, gegebonenfalls in  Ggw. eines Substrates. 
Man vereinigt dio Tetrazoverb. des Diaminoazofarbstoffes aus diazotiertem p-Phe- 
nylendiamin u. l-Aminobenzol-2-earbonsaure m it 2,3-0xynaphthoesaurearyliden. Man 
tran k t Baumwollo m it einer Lsg. des 2-Naphthalids der 2-Oxj,naphthalin-3-carbon- 
saure u. entwickclt m it der Diazoverb. de3  Aminomonoazofarbstoffes aus diazotiertem 
p-Phenylendiamin u. 2 -Oxynaphthalin, man erhalt sehwarze Farbungen, deren Echt- 
heiten durch Nachbehandoln m it Cu-Salzen yerbessert werden. (A. P. 1 635 594 
vom 22/12. 1925, ausg. 12/7. 1927. D. Prior. 11/6. 1923.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarb
stoffen zum Farben von Celluloseestern. Man kondensiert Monoaminoazofarbstoffe m it 
aromat. Nitroyerbb. m it mindestens einem austanschbaren Halogenatom u. wenigstens 
einer Sulfo- oder Carboxylgruppo. Die Farbstoffe sind in W. 1. u. farben Wollc; die 
Farbstoffe, die nicht mehr ais eine Sulfogruppe enthalten, eignen sich auch zum Farben 
von Celluloseestern u. -athern. Bei der Kondensation von p-Aminoazobenzol m it dem 
K-Salz der l-Chlor-2,6-dinitrobenzol-4-sulfosaure erhalt man einen Farbstoff, rotlich- 
gelbe ICrystalle, der Celluloseacetat fiirbt. p-Aminoazobenzolsulfonsaure gibt m it dem 
K-Salz der l-Chlor-2,6-dinitrobenzol-4-sulfonsaure einen Wollfarbstoff. Bei der Kon-
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densation von Aminoazobcnzol m it l-Chlor-2-nitrobenzol-4-sulfonsaure unter Druck 
en tsteht ein Wolle u. Celluloseacetatseide gelb fiirbender Farbstoff; der durch Konden- 
sation von l-Chlor-2,6-dinitrobcnzol-4-carbonsiiuro m it Aminoazobenzol erhaltliche 
Azofarbstoff farb t Wolle rótlichgelb, Celluloseacetat goldgelb. (E .P . 276 372 vom 
22/8. 1927, Auszug voróff. 19/10. 1927. Prior. 21/8. 1926.) F r a n z .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., iibert. von: James P. Penny, Buffalo, 
New York, Disazofarbstoffe. Man vereinigt diazotierte /?-Naphthylamindisulfonsaure m it 
einem weiterdiazotierbaren primiiren aromat. Amin m it freier p-Stellung, diazotiert 
dio so erhaltenen Aminoazoverbb. u. kuppelt m it einer aromat. o-Oxycarbonsaure 
der Benzolroihe. Dio Fśirbungen der Farbstoffo auf Wolle sind gelb bis orange, sio 
kónnen naehchromiert werden u. werden dann licht-, wasch- u. walkeeht rotorango 
bis braun, man kann auch m it Chrom gebeizte Wolle fiirben; in Miscliung m it Chrom- 
salzen kann man dio Farbstoffe im Ćhromdruck auf Baumwolle verwenden. Man 
vereinigt diazotierte 2-Naphthylamin-6,8-disulfosaure in  saurer Lsg. m it der N-Methyl- 
co-sulfonsaure des Anilins, nach dem Diazotieren kuppelt man in  alkal. Lsg. m it Sali- 
eylsaure. An Stelle der 2-Naphthylamin-6,8-disulfonsaure kann man auch die -5,7-
3,6-disulfonsiiure venvenden. (A. P. 1 647 145 vom 26/9. 1924, ausg. 1/11. 1927.) F r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sohweiz, Diazopraparat 
aus Azofarbstoff en, Man vermischt einen Azofarbstoff, der wenigstens eine primiire 
Aminogruppe enthalt, wie Aminoazobenzol, p,p'-Diaminoazobenzol, 4,4'-Diaminobenzol- 
azonaphthalin, m it N itrit, wasserfreier Oxalsauro u. einem Salz der Schwofelsaurc, 
wie Natrium bisulfat oder Natriumpyrosulfat; boim Lósen in  W. entsteht die Diazo- 
verb. des Aminoazofarbstoffes. (Schwz. P. 122 036 vom 19/3. 1926, ausg. 16/8. 
1927.) F r a n z .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfindor: R .E . Schmidt 
und Berthold Stein, Elberfeld), Darstellung eines Anthrachinonderivats, dad. gek., 
daB man Benzylidenanthron m it Kondensationsmittcln, wie AlCl3, auf etwa 100—200° 
erhitzt. — Hierbei erfolgt keine Aufspaltung, sondern eine weitero Kondensation

des Bmzylidenanthrons (I.), wahrscheinlich 
unter Bldg. eines Deriv. des Benzanthrons 
(II.). Z. B. trag t man in  eino schm. 
Mischung von NaCl u. wasserfreiem A1C1S 
boi 1 0 0 —1 1 0 ° unter Riihren I .  ein, er
h itz t dann kurze Zeit auf 120—130° bis 
I. vóllig vorschwundon ist u. kocht die 
Schmelze m it verd. HC1 aus, wobei ein
braunes, schnell fest werdendes Harz zu-
ruckbleibt. Oder ein inniges Gemenge von 

feingepulvortem I .  u. wasserfreiem A1C13  ■wird auf 120—150° erhitzt u. wie vorher 
das Reaktionsprod. aufgearbeitet. Die Verb. I I . ,  aus Pyridin gelbe Nadeln, F. iiber 
300°, in Pyridin u. Chlorbonzol m it gelber Farbę 1., in  konz. H 2 S 0 4 blaulichrot m it 
gelber Fluorescenz 1., beim Erhitzen dieser Lsg. auf 150— 160° schlagt die Farbę unter 
Verstarkung der gelben Fluorescenz nach orangerot um, is t ein wertvoller Ausgangs-
stoff zur Darst. von Anlhrachinonfarbstoffen. (D. R. P. 451 907 KI. 12 o vom 19/12.
1924, ausg. 1/11. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Felice Bensa, Genua, Darstellung von Kupenfarbsloffen. (D. R. P. 450 821 
KI. 22e vom 10/4. 1925, ausg. 26/10. 1927. Oe. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. 
I .  245.) F r a n z .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Zahn, 
H óchst a. M.), Darstellung schwefelhaltiger indigoider Eiipenfarbstoffe. (D. R. P. 450852 
KI. 22e vom 10/2.1923, ausg. 19/10.1927. — C. 1925.1. 1020 [E. P. 222094].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Ilerstellung 
von Kwpenfarbstoffen. (D. R. P. 451 720 KI. 22e vom 6/5. 1924, ausg. 31/10. 1927. 
Schwz. Prior. 28/6. 1923. — C. 1925. I .  1658.) F r a n z .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hydroarylaminoanthrachinon- 
derivate. Man fiihrt die Reste hydroaromat. Aminę in  den Anthrachinonkern ein. Die 
Sulfosauren farben Wolle aus saurem Bade in klaren blauen Tónen, die lichtechter sind 
ais die der entsprechenden Alkylaminanthrachinonsulfosauren. Man kondensiert 
l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonsaure m it Hexahydroanilin oder Hexahydro-o- 
toluidin in  Ggw. von Soda, CuSO.j u. A. oder Pyridin. Man kondensiert Leuko-1,4- 
dioxyanthrachinon m it o-Aminocyclohexanol u. behandelt das entstandene 1,4-Di-o-
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oxyhexahydroanilidoanthrachinon zur Tjberfulmmg in den Dischwefelsiiureester m it 
H 2 SO.i. Man kondensiert l-Metlioxy-4-p-toluidoanthraohinon m it Hexahydroanilin in 
Ggw. yon Pyridin unter Druck u. sulfoniert im Toluidinrest. (E. P. 276 408 vom 
13/5. 1926, ausg. 22/9. 1927.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Robert Berliner, 
Berthold Stein und Willy Trautner, Elberfcld, Deutschland, Glyoxalanthracliinon- 
kupenfarbstoffe. Man kondensiert Antlironyerbb. m it 6 Iyoxalverbb., zweckmiiBig in  
Ggw. von Sauren. Dio Farbstoffe fiirben Baumwolle aus der Kiipe in gelben Tónen an.

Bei der Kondcnsation yon Anthron/  \  /  \  
\ __ /  I \ ___/ m it Glyoxalsulfat in Eg. entsteht 

Glyoxaldianthrachinon (I), orange-
C O ( y C —CII— CH—C<^ /C O  roto Nadeln aus einem Gemisch von

y ------^  ---- -< Nitrobenzol u. Eg. a-Chloranthron

\ __ /  \_ gibt m it Glyoxal Glyoxal-di-a-chlor-
anthrachinon, briiunliche Krystalle, 

der Farbstoff fiirbt Baumwolle aus der Kiipe in klaren u. lebhaften gelben Tóncn. 
(A. P. 1 646 782 vom 16/9. 1926, ausg. 25/10. 1927. D. Prior. 30/10. 1925.) F r a n z .

Gesellschaft iiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Kiipenfarbstoffen. Man kondensiert Dimethyl-3-oxythionaphthene m it cyclischen Di- 
ketonen oder ihren Anilen oder den entsprechenden Chloriden; die so erhaltenen Farb
stoffe konnen erforderlichenfalls noch halogenicrt werden. 4fi-Dimetliyl-3-oxylhio- 
naphthen, erhiiltlich aus der Xylidinsulfosaure N H 2: CH3: CII3: S 03H  =  1: 2: 4: 6 ) 
gibt m it Isatin-a-anilid einen Kiipenfarbstoff, der Baumwolle echt lieliotrop fiirbt; 
m it 5,7-Dibromisalin-a.-clilorid erhiilt man einen Baumwolle yiolett farbendon Kiipen- 
farbstoff. Einen ahnlichen Farbstoff erhiilt man, wenn man 5,7-Dibromisatin-a-chlorid 
m it 5,7-Dimelhyl-3-oxylliionaplithen, erhiiltlich aus dem Xylidin NH2: CH3: CII3  =  1:2:4) 
kondensiert. Der Farbstoff aus 4,G-DimetIiyl-3-oxythionaplitIien u. 7-Chlorisatin fiirbt. 
Baumwolle rotorange; dureh Bromieren erhiilt man hieraus einen blaustichig rosa 
fiirbenden Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus 4,7-Dimcihyl-3-oxytMonaphtlien, darstell- 
bar aus dem Xylidin (NH2: CH3: CII, =  1 : 2 : 5 )  u. Acenaphthenchiiton fiirbt Baum- 
wolle rot. 4,6-Dimet}iyl-3-oxytMonaphthen g ibt m it dem p-Dime(hylaminoanil des Thio- 
naplitliencliinons einen blaustichig rosa, m it Acenaphtliencliinon einen rotorange, m it
o,7-J)ibromisatin einen scharlachrot, m it a-Isatinanilid u. darauffolgendem Bromieren 
einen yiolett, m it dem p-Dimetliylaminoanil des fl1 ,P'--Naphthothiofuran-l,2-dions einen 
grau, dureh nachfolgende Bromierung einen yiolettfiirbenden Kiipenfarbstoff. Der 
Farbstoff aus 5,7-Dimethyl-3-oxylhionaplithen u. 5,7-Dibromisalin farb t Baumwollo 
bordeaux, der aus 4,7-Dimetliyl-3-oxythionapliihen u. S,7-Dibromisatin-cx.-cldorid yiolett, 
m it Isatin-a-anilid graublau, m it P-Naplithisatin-u.-chhrid grau. (F. P. 623 642 vom 
25/10. 1926, ausg. 28/6. 1927. Schwz. Prior. 31/10. 1925.) F r a n z .

Naugatuek Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. yon: Iwan Ostl’0 - 
mislensky, New York, Herstellung von gefdrblen Polymerisationsprodulden aus Styrol 
und seinen Homologen. Man yermiseht das unpolymerisierte Styrol m it Farbstoffen, 
die in Styrol u. seinen Polymerisationsprodd. 1. sind, oder man polymerisiert Lsgg. 
yon Farbstoffen in  Styrol. Man erhiilt glasklare gefiirbto Polymerisationsprodd. Man 
gibt zu einer bei 0° gesiittigten Lsg. von o-Methoxybenzoesiiuro in StjTol 30% Styrol, 
zu dieser Mischung gibt man allmiihlich eine gesattigte Lsg. von Dianilidodiphenyl- 
fluorindin in Styrol u. erwiirnit 18 Stdn. auf 140°, das erhaltene glasahnliche Prod. 
ist rosa. Triphenodioxazin liefert ein bernsteingelbes, griin fluoreseierendes Prod.; 
Naphthanthrachinon gibt ein goldgelbcs, Decaeyclen ein gelbes, griin fluoreseierendes, 
Cinnamylidenfluoren ein braunes, Mesoanthramin ein gelbes, griin fluoreseierendes, 
Diaminodianthranyl ein gelbes griin fluoreseierendes Prod. Indigo- u. Thioindigo- 
farbstoffe werden beim Erhitzen m it Styrol in ihre Leukoyerbb. iibergefiihrt, dio 
lebhaft griin fluoresciercnde Prodd. liefern. (A. P. 1627 195 yom 29/1. 1925, ausg. 
3/5. 1927.) _ F r a n z .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. yon: G. Henry 
Wenker, Hamburg, New York, Baumwollgelb G enthaltende Farbstoff mischungen. Baum- 
wollgelb G, erhiiltlich dureh Einw. von C0C12 auf 4-Oxy-3-carboxy-4'-aminoazobenzol 
in Ggw. von Alkalien, wird in  Form der freien Saure m it Alkaliverbb., wie Na2HP0., 
u. Na2 S0 4 oder NaCl oder Na2C0 3  u. Na2 S 0 4 yermiseht; den Mischungen kann m an 
noch Dispersionsmittel, wie Glueose usw. zusetzen. Die erhaltenen Mischungen sind 
in  W. leicht lóslich. (A. P. 1647162  vom 6 / 1 1 . 1925, ausg. 1 / 1 1 . 1927.) F r a n z .



1 9 2 8 .  I . H X]V. Z u c k e r ; K o h l e n h y d r a t e  ; S t a r k ę . 4 2 1

Heinrich Hempel und Erich Murnseer, Deutschland, Grundstoffe fiir femr- 
nnd saurebestandige Anstriclie. Fe u. Stahl werden in einem Gemisch von HC1 u. H N 0 3  

gel., die Lsg. von Saure befreit; die sieh nach 8 — lOtagigem Stehen bildende Pastę 
wird langsam entwassert, dann zerkleinort u. in W. gebracht. Hierauf wird das W. 
yerdampft u. diese Behandlung wiederholt. Sodann wird dic M. yollkommen en t
wassert u. gegliilit. Es ergibt sieli ein Prod. von brauner Farbung m it liellbordeaux- 
rotem Ton. (F. P. 628 543 vom 4/2. 1927, ausg. 25/10. 1927.) K a u s c h .

Josć Martinez Roca, Apuntes do Tintorerla. Madrid: F. Villagrasa 1927. (501 S.) 8 °;
Ptas. 19.—.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
George H. Gibson, Die Wirksamkeit von Zentrifvgalpumpen. Theoret. u. be- 

triebstechn. Betrachtung. (Sugar 29 [1927]. 364— 65.) R u h l e .
— , Zuckerstaubsammlung. Es wird an Hand dreier Abbiklungen eine nouo A rt 

hoehwirksamcr Staubsammler bcsproclien. (Sugar 29 [1927], 392—94.) R u h l e .
Karl Kollmann, Die Saftreinigung unter besonderer Berucksichligung der fiir die 

Praxis wichtigen physikalischen Vorgdnge. Erwiderung zu den Ausfiihrungen von
B. Bloch. Betriebstechn. Erórterung der Einw. von Temp. oder D. hierauf; saure 
Diffusionsarbeit yerspricht fiir die Saftreinigung den gróBeren Erfolg. (Ztrbl. Zucker- 
ind. 35 [1927], 1257.) R u h l e .

A. H. W. Aten, P. J. H. van Ginneken und E. Yerwey, Die Saturalion von 
Zucker-Kalklosungen. II. (I. ygl. C. 1927.1. 2018.) Leitet man in  eine Lsg., die 0,35-mol. 
an Rohrzucker (S) u. 0,1-n. an CaO ist, steigende Mengen C0 2 ein, so entsteht entweder 
kein Nd. oder bei Anwendung gróBerer Mengen C 0 2 ein bas. Nd. der neben CaC03  

auch Ca(OH ) 2 cnthalt. Dabei macht es kcinen Unterschicd, ob der Nd. sofort nach 
der Behandlung m it GO„ abfiltriert wird, oder m it der Mutterlauge iiber Naclit sieh 
selbst iibcrla-ssen bleibt. — Anders liegen dio Verlialtnisse, wenn der Nd. m it der M utter- 
lauge geschiittelt wird. Der bas. Nd. is t bei Zimmertemp. nicht stabil u. lagert sieh 
unter diesen Bedingungen in CaC03  um. Werden Lsgg. von 0,35-mol. S  -f- 1,0-n. CaO 
m it CO, boliandelt, u. sofort geschiittelt, so entsteht ais Bodenkórper lediglich CaC03- 
6  H 2 0 , wahrend bei unvollstandiger Siittigung noch CaC03  gelóst bleibt. In  den Fallen, 
in  denen sieh der bas. Bodenkorper ausscheidet, ist das F iltra t weniger alkal., in  den 
anderen starker alkal., ais wenn dio gesamte, der eingeleiteten C 0 2 entspreehendo Mengo 
CaC03  sofort ausgescliieden wurde. Man erhalt also je nach der Yorbehandlung fiir 
oino Lsg. von bestimmten Saturationsgrad ganz verschiedene Titrationswerte. Ver- 
folgt man die Abhangigkeit der A lkalitat einer solchen Lsg. in  ihrer Abhangigkeib 
von der Schiitteldauer, so ergibt sioh folgendes Bild: Sie erreicht schnell ein Minimum, 
steigt dann fast eben so steil an bis zu einem Maximum u. erreicht ganz allmahlich 
den konstanten Endwert, dem dio Abscheidung des gesamten CaC03  entspricht. Die 
Lago des Minimums is t fiir die yerschiedenen Saturationsgrado naliezu ident., wahrend 
das Maximum um so hóher liegt, je weniger C 0 2 eingeleitet worden ist. — Jo weniger 
CaO die Lsgg. enthalten, um so niiher riicken die Alkalitatswerte denjenigen Zahlen, 
die bei yollstandiger Abscheidung des CaC03  zu erwarten sind. — Bei hóherem S-Geh. 
geniigt eine geringere Menge C02, um den bas. Nd. heryorzurufen. Wenn man starkere 
Żuekcrkalklsgg. saturiert, z. B. 0,7 Mol. S +  1,7-n. CaO, so t r i t t  eine weitere Kompli- 
kation ein. Bei einem Satuationsgrad von 10—30% entsteht ein Nd., der bei verd. 
Lsgg. nicht auftritt. E r is t sehr stark bas., sehr diek u. sehwer filtrierbar u. geht bei 
weiterer Behandlung m it C0 2 wieder in Lsg.

Er lost sieh auch, wenn man die Mischung auf 70—90° erwiirmt u. seheidet sieli 
beim Abkiihlen, allerdings sehr langsam, ab. Setzt man die Saturation weiter fort, 
so fallt bei Uberschreiten des Saturationsgrades von 50%  ein zweiter Nd. von gallert- 
artiger Konsistenz ab, der sieh auf Zusatz von ursprungliehor nicht saturierter Lsg. 
%yieder auflost. Durch Erwarmen lost er sieh nicht. Im  Gegenteil bildet er sieh beim 
Erwarmen von Lsgg., welche bei Zimmertemp. noch keinen Nd. geben, u. yerschwindet 
beim Abkiihlen wieder. Die Bldg. des 1. u. 2. Nd. sind also umkehrbare Prozesse. 
Die Menge des 1. Nd. wird bei konstantom Kalkgeh. m it zunehmendem Zuckergeli. 
geringer. — Wenn noch starkere Zuckerkalklsgg. saturiert werden, z. B. 1 mol. S +  2- 
n. CaO, so entsteht der 2. Nd. nur wenn die Lsgg. fast yollstandig gesatt. sind. Da- 
gegen gelatinieren dio Lsgg. u. zwar um so friiher, je lioher die Temp.; auch die Gela-
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tinicrung ist umkehrbar. Dio Abhiingigkeit der Yiscositiit von der Temp. passiort 
ein Minimum, das boi ca. 60° liegt. Dio Einstellung der zu jcder Temp. gehórigen 
Viscositiit erfolgt sehr langsam, u. zwar werden beim Erwiirmen die Endwerte zunachst 
untorschritten. Dio Zus. des 1. Nd. variiort zwischen 6  CaO, 3 S, 1 CO„ u. 6  CaO, 3 S,
2 C02, dio des 2. Nd. kann durch die Formel 3 CaO, 2 S, x CaC03  dargestellt werden; 
ais Idcinster W ert fiir x wurde 8  gefunden. E r nimm t m it stoigendem Sattigungs- 
grad zu. — Das CaC03  schcidot sich in Eorm seines Hexahydrats ab. Seine Bldg. 
ist gleichfalls umkehrbar. Auch bei Temp.-Erhóhung geht es zum Teil in  Lsg. Dio 
Loslichkeit ist um so hoher, je konz. die Lsg. an K alk u. je verd. sio an Zucker ist. 
Man gelangt zu dcmselben Endzustand,' ob man von einer saturierten Lsg. oder von 
einer Kalkzuckerlsg. u. CaC03-611,0 ausgcht. Im  letzten Eall wird der Endzustand 
vicl schnollcr crreicht. Erwarm t man eine Lsg. geeigneter Zus., welche CaC03 - 6 H20  
ais Bodenkorpcr enthiilt, auf 90°, so geht dasselbo in  Lsg. u. der bas. Nd. bildet sich 
zuriick. Auch dieser Vorgang is t rcvorsibel. Bestimmt man das Leitvormogen der 
saturierten Lsgg. sofort nach der Saturation, so findet man eine starko Abnahme des- 
eelbcn m it der Zeit, gleichgiiltig ob sich der 2. Nd. bildet oder nicht. Es nimm t starker 
ab, ais durch bloBcs Verschwindcn von Ca" u. C03"  erklart werden kann. Man muB 
daher annohmon, daB mehr Ionen vorbraucht werden, ais den R kk .: 2 OH' -f- C 0 2 =  
H 20  -f- C03"  u. C03"  +  Ca" =  CaC03  entspricht, u. daB ein Komplex entsteht, der
neben CaC03  auch Ca(OH ) 2 u. vielleicht Zucker enthalt. Die Best. der [OH'] fiihrte
zu dcm gleichen Ergebnis. —- Bei der Umwandlung des 2. Nd. in  CaC03 G H 20  geht 
Kalk u. Ca2C0 3  in Lsg. u. dio Lcitfiihigkeit nim m t zu. Nach einiger Zeit fallt die 
Alkalitat infolge weiterer Abscheidung von CaC03  6  H 2 0 . Die Leitfahigkeit nim m t 
trotzdcm woiter zu. Es wird also aus dem Komplcx auBer CaC03  auch Ca(OH ) 2 in 
Freiheit gesetzt. Vff. nelimen daher an, daB bei der Saturation Komplexe von der 
Form x CaC03, yCa(OH)2, z S  entstehen, worin x : y = 0 , 5 —2 u. vielleicht gróBer 
sein kann. Dio LSslichkeit dieser Komplese is t um so geringer, je gróBer x : y  ist. 
Diese Komplexe stehen im Gleichgewicht m it den freien Komponenten, scheiden sich 
aber schncllcr ab, ais das CaC03  G H 2 0 . (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 365— 77.
Amsterdam.) ” O h l e .

Jar. Dśdek, Trimełhylamin in  den Dampfen der Saturation. Verss. ergaben, daB 
in don Zuokerfabriken m it don Wasserdampfen bei der Saturation neben NH 3  noch 
Trimethylamin u. eino hoclimolekulare, pyridinartigo Base fortgefuhrt werden; 
ferner wurdo dio Ggw. einer anderen, das Trimethylamin begleitenden Base wahr- 
scheinlich gemacht. — Zur Tronnung der aus den Zuckorrohlaugen resultierenden 
Basen wurde die Bicarbonatmethode von STA N EK -M lLBA U ER angewandt, die dio 
Pyridinbasen abzutronnen gestattot. Aus der alkoh. Lsg. der Sulfato der Basen, 
dio noch H 2 SO., u. saures Ammoniumsulfat enthiolt, wurde der A. verdam pft u. der 
Rest m it ŃaHC0 3  neutralisiert. Dadurch wurden NH 3  u. Trimethylamin z. T. in 
Carbonato ubergefiihrt, die Pyridinbasen dagegen freigemacht. Sio wurden durch 
Ausschiitteln m it A. gowonnen. Zur Trennung des NH 3  vom Trimethylamin wurde 
dio vcrschiedeno Loslichkeit der Chlorhydrate in  Chlf. benutzt. (Ztschr. Zuckerind. 
ceohoslovak. Rep. 52 [1927]. 33—35.) B e r e n d .

J. Kucharenko, A. Kartaschew und B. Sawinów, Anwendung des Betriebs- 
rejraktometers zum Studium und zur Kontrólle der Verkochung der Fiillmassen. Dio 
dam it angestellten Verss. zeigon, daB das Betriebsrefraktometer von Z e i s s  der beste 
App. ist, der zur Kontrolle des Verkochons vorgeschlagen worden ist. (Zapiski 5 
[1927]. 18; Ztrbl. Zuckerind. 35. 1207.) R u h l e .

Ferdinand Kryz, Ober das mikroskopische Bild einiger Entfarbungskohlen. Es 
wird dio Priifung der Entfarbungskohlen u. Mk. ais ein wichtiger Fingerzeig iiber 
deren Gute u. Brauchbarkeit empfohlen. Es gelingt dam it sofort sicher, Kohle tier. 
u. pflanzlicher Herkunft zu unterscheiden, u. auch die Aktivkohlon pflanzlicher Her- 
kunft zeigen unter sich solche Unterschiede, die eino mikroskop. Unters. yerlohnend 
erscheinen lassen. (Ztschr. Zuckerind. fiechosloyak. Rep. 52 [1927]. 98—99.) R u h l e .

David Moffatt, Fragen iiber die Verdampfer der Zuckerfabriken. Betriebstechn. 
Bctrachtung. (Sugar 29 [1927]. 414—15.) R u h l e .

H. Claassen, U ber Melassebildung und das Wesen der Mdasse. Das Kennzeichen 
der Mclasse ist ihro Unkrystallisierbarkeit. Da Zucker nur aus iibersatt. Lsggr krystal- 
lisieren kann, so muB eine wirklichc Melasso eine untersatt. Lsg. sein, die auch bei 
weiterer Eindickung untersatt. bleibt, obwohl das Verhaltnis zwischen Zucker u. W. 
eine sehr starkę tlbersattigung anzuzeigen scheint. Die einfachste Erklarung hierfiir
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ist, daB in  den hohen Sirupen u. bei dereń hohen Konzz. Verbb. zwiselien dcm Zucker 
n. den Salzen entstehen u. zwar m it wachsender Konz. in  zunelimendem MaBe, die 
den Zucker jo nach der Menge des gcbundenen Zuckers mehr oder weniger unkrystal- 
lisierbar machen. Diese Erldarung gilt fiir Riiben- u. Rohrzuckermelassen, nur daB 
bei diesen die Saccharose frei blcibt u. sich der Invertzucker m it den Salzen yerbindet, 
wahrend bei jenen diese Yerb. ein Teil der Saccharose eingeht. Einen Bcweis fiir 
die Bldg. solcher Zucker-Salz-Verbb. u. dafiir, daB sie die Ursachc der Melassebldg. 
sind, bietet die Tatsache, daB man durch Zusatz von Sauren (Eg.), wodurch die Zucker- 
Salz-Verbb. zers. werden, zu wirklichen Melassen einen groBcn Teil des Zuckers in 
Itrystallen aussclieiden kann. Die Erage der Melassebildung wird durch die hohó 
Viscositiit der wirklichen Melassen orschwert. (Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1927. 
675—78.) R u h l e .

R . V yskocil, Uber die Extraktion entwćisserter Melasse mittels arganisclier 
Losungsmiltel. I . Um die Einw. der verschiedenen Losungsmm. erkennen zu konnen, 
wurde bei allen Verff. dieselbe Melasse verwendet. Das hierzu vorliegende Schrift- 
tum  wird angegeben, u. die Ausfiihrung u. die Ergebnisse der Verss. werden besprochen. 
Die bei den Auslaugungen angewendete wasserfreie Melasse wurde durch Trocknen 
von m it einer bestimmten Menge Melasse getrankten Papierstreifen hergestcllt. —
1. E s s i g s a u r e .  Es wird cin fast ganz reiner Zucker erhalten, der nur geringe 
Mengen Asche, N u. Farbstoffe enthalt. — 2. M e t  h y 1 a 1 k o h o 1. Es wird viel 
weniger Zucker ais anderc Bestandteile gel.; von den opt. akt. Stoffen wird haupt- 
siichlich die Saccharose ausgezogen, von den N-haltigcn Nichtzuckerstoffen haupt- 
sachlich Betain. — 3. A t  h 3T1 a 1 k o h o 1. Das Auslaugen crfolgte fraktioniert in 
5 Abtcilungcn u. dauerte im ganzen 180 Tage; ausgelaugt wurden 14,55% Zucker, 
bezogen auf 100 Tcile in  der Melasse (gewóhnliche Polarisation), dosgleichcn 41,03% 
Asche, 61,10% Gcsamt-N, 75,83% Betain-N. Die Zus. des ausgeschiedenen Zuckcrs 
war: Zucker 99,20% (gewohnlieho Polarisation), Asche 0,21%, Gesamt-N 0,08%, 
Betain-N 0,03%. durch Cu2 J 2 fallbaren N 0,01%. — 4. A m y l  a l k o  h o l .  E r 
zieht aus Melasse nur wenig heraus; der E s tra k t besteht zu 1/,ł—% ’aus Betain, da3  

sind vom gesamten Betain der Melasse 1,5— 21,5%. — 5. A t h e r .  Es werden nur 
geringe Mengen fettartiger Stoffe ausgezogen. — 6 . A c e t  o n. Es wurde nur eine 
unbedeutende Menge E x trak t gewonnen. — 7. C h l o r o f o r m .  Es wurden nur 
sehr geringe Mengen E x trak t gewonnen. — 8 . B e n z o 1. Es werden nur Eettc oder 
Mineralole gel. — 9. A n i 1 i n. Es wurde prakt. nichts ausgezogen. — 10. P  h o n o 1. 
A. Entwasserte Melasse. Mehr ais die Hiilfte der Trockensubstanz der Melasse ging 
in  den Phenolauszug (ausziehen m it geschmolzenem Phenol) iiber, Asche u. kaupt- 
sachlich N-lialtige Stoffe reichlicher ais Zucker; das Betain wurde fast vollig (zu 96%) 
ausgezogen, der Farbstoff nur wenig. Der Phenolauszug ging groBtenteils (mehr 
ais 91% Trockensubstanz) aus den Papierstreifen in  wss. Lsg. iiber, Zucker am leich- 
testen, N-haltige Stoffe (Betain) sehr schwierig. B. Nichtgetrocknete Melasse. Leichter 
durch Phenol (vorher m it W. gesatt.) ausziehbar ais trockene Melasse; vom gesamten 
Betain der Melasse wurden 98%  ausgezogen; auch der Farbstoff ging zumeist in 
Lsg. — 11. P  y r  i d i n. Es extrahiert Melasse unbedeutend (vgl. nachf. Ref.). (Listy 
Cukrovarnicke 45. 519; Ztschr. Zuckerind. cechosloyak. Rep. 52 [1927]. 77—8 8 .) R h l e .

R. VySko5il, Uber die Extraktion der Melasse mittels organischer Losungsmittel. II . 
(I. vgl. vorst. Ref.) Bei diesen Vcrss. wurde dio urspriinglicho Melasse, wie sie auch 
in  Teil I  verwendet wurde, gebraucht, nur im nicht getrockneten Zustande. W ahrend 
die Papierstreifen (Teil I) m it dem Losungsm. iibergossen u. sich dann ekifacli iiber- 
lassen wurden, wurde liier (Teil II) die Melasse (gewogen) m it dem Losungsm. iiber- 
gossen u. durch ein Ruhrwerk dam it vollkommen durchmischt. Das Auslaugen 
dauerte etwa 1  Stde. — 1. M e t h y l a l k o h o l .  Der groBte Teil der Melasse 
ging fast gleichmaBig in  die Lsg. iiber. Der Farbstoff wurde am wenigsten von allen 
Bestandteilen der Melasse ausgezogen. —  2. A t  h y 1 a 1 k o h o 1. Die Melasse wird 
ziemlich sta rk  ausgezogen, Zucker u. Asche in  geringerem MaBe ais die N-haltigen 
Stoffe, von denen am meisten Betain ausgezogen w urde; vom Farbstoff blieben iiber 
90% des Melassefarbstoffs im  Riickstandc ungel. — 3. A m y l a l k o h o l .  Es wurde 
eine ganz unbedeutende Menge ausgezogen. —• 4. A c e t o n .  Es wurde eine ganz 
geringe Menge ausgezogen; darunter 1,16% des gesamten in  der Melasse vorhandenen N.
—  5. P h e n o l .  Es ging diesmal viel weniger von der Trockensubstanz in  Lsg. ais 
vorher (Teil I), fruher 60— 80% Trockensubstanz, je tzt 40%, Betain friiher fast 
quantitativ , je tz t etwa 67% des gesamten yorhandenen Betains; es losto sich aber
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yerhaltnismaBig mehr Zucker. —• G. B e n z o l - E s s i g s a u r e g e m i s c h .  Man 
beobachtet u. a, allmahliches Auskrystallisieren des Zuckers in 3 Phasen, dio erste 
Phase (sehr feine Krystalle) t r i t t  nach einigen Stdn. nach dem Mischen des Zuckers 
m it dem Losungsm. ein, in  dem Mafie, wie die Essigsaure in  dio Melasse iibergeht; 
das Bzl. scheidet sich m it etwas Essigsaure ab. Dann fallt stufenweise ein weiterer 
Ajiteil Zucker aus in  Krystallen yon manchmal ganz betrachtlicher Grófie. Es herrscht 
je tz t fast schon Gleiehgewicht zwischen den Niehtzuckerstoffen, Zucker u. der Essig
saure, u. es tr i t t  nur ais 3. Phase der vóllige Ausgleich dieses Zustandes ein. — 
7. P h e n o l - E s s i g s a u r e g e m i s c h .  Die Melasso lost sich zunaclist in  dem 
Gemisch auf, u. es t r i t t  nach einigen Tagen eino starko Entzuckerung ein. — Weitere 
Verss. betrafen die Extraktion verd. Melasse (1: 1,5) mittels Phenol. Es wurde hier 
ein sehr reincr Zucker in  einer Menge von etwa 36% des gesamten in  der Melasso 
yorhandenen Zuckers erhalten. Der Ablauf enthielt nur die Hiilftc des gesamten 
Melasse-N u. war fast frei von Betain u. von durch K J 3  fiillbaren N-haltigen N icht
zuckerstoffen. Es gelang, das Betain aus dem Phenolauszug zu gewinnen u. ais 
solches zu erkennen. (Listy Cukroyarnieke 45. 531; Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. 
Rep. 52 [1927]. 89—98.) R u h l e .

Alois Dolinek, Die Łinksglutiminsaure ais stickstoffhaUiger NaJirstoff fiir Ilefe. 
Dio Łinksglutiminsaure ist neben Betain dic am meisten vertreteno Stickstofform 
der Melasse. Ihre Menge schwankt betriichtlich u. ist vom Jahrgang abhangig. 
Zur Darst. reiner Łinksglutiminsaure (vgl. STA N EK , C. 1913. II. 1710; S k o l a , 
C. 1920. III. 619) wird eine wss. Lsg. von Glutaminsaure im Autoklaven 8  Stdn. 
auf 135° erwarmt. Nach vollstandigem Eindampfen der wss. Lsg. 'wird dio Links- 
glutiminsaure von der Glutaminsaure durch Extraktion m it A. getrennt. Ausbeuto 
65% der angewandten Glutaminsaure. Dio Saure sclim. bei 159° u. bildet ein gufc 
krystallisiercndes Zn-Salz. Ihre Alkalisalzo sind in W. 1!., ihre wss. Lsgg. sowie dio 
der Saure selbst sind bei gewóhnlichcr Temp. bestandig. Dic Saure ist ca. 30-mal 
starker ais Essigsauro. — Verss. bzgl. der Aufnahmefahigkeit des N  durch Hefepilzc 
mit 10%ig. Zuckerlsg. -j- Nahrsubstanzen: 0,5% K H 2 P 0 4, 0,3%  MgSO.„ Spuren 
Na, Ca u. N in Form von 0,2% (NH 4 )2 S 0 4  oder Kaliumglutaminat entsprechend 
dem N von 0,2%  (NH 4 ).,S04 oder linksglutiminsaurem Kalium entsprechend dem 
N von 0,2%  (NH 4 )2 S 0 4 u . m it Nahrlsgg. ohno N ergaben, daB die C 0 2-Entw. beim 
Vers. m it Kaliumglutaminat am schnellsten, m it linksglutiminsaurem" Kalium am 
langsamsten ist. Nach ca, 96-std. Giirung nahern sich dio Mengen des entwickelten 
C02, da siimtlicher Zuckcr bei allen Verss. von der Hefe verbraucht wurde. Auch 
bzgl. der Hefeausbeutc sind dio Yerliiiltnisse beim Kaliumglutaminat am gunstigsten, 
dann folgt Ammoniumsulfat, linksglutiminsaures Kalium u. der Vers. ohne Zusatz 
N-haltiger Niihrsubstanz. Bei doppelter Nachgarung unter Zusatz von Zucker u. 
Nahrstoffen (ICH2P 0 4  u. MgS04) wurden vóm Gesamtgeh. des urspriinglichen N  
des linksglutiminsauren Kaliums 09,3% aufgenommen. Dor assimilierbare N  des 
Kaliumglutaminates betriigt 99,62%, der des Ammoniumsulfates 99,87%. — Gar- 
verss. m it Rohrzucker-, Sandzuclcer- u. Raffineriemelasse ergaben, dali am meisten 
N  von den Hefepilzen bei der Rohrzuekermelasse verdaut wurde, am wenigsten bei 
der Raffineriemelasse, doeh lassen sich die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf allo 
Typen dor 3 untersuehten Sortcn verallgemeinern. (Ztschr. Zuckerind. cec!ioslovak. 
Rep. 52 [1927], 35—43.) _ B e r e n d .

Wallace Montgomery, Die Analyse von Rubenzuclcermelassen. Der Arbeitsgang 
zur Best. von reduzierendem Zuckcr, yon Saceharoso u. von Zucker nach der Inycrsion 
wird gegeben. (Sugar 29 [1927]. 309— 10.) R u h l e .

C. A. Browne, Fortschritt in  der Zucl-errohrzucker-IIerslellung. (Sugar 29. 379 
bis 380. — C. 1927. II. 176.) . R u h l e .

Charles S.Bisson und J. Gordon Sewell, Cuprooxyd in  der Zuckcranalyse. 
(Sugar 29 [1927], 377—78. — C. 1927. II. 1407.) R u h l e .

Harald Lunden, Bemerkungen iiber die Vericendung von Farbenmessungen zu  
ąvantitativen Bereclmungen. Es is t nicht zulassig, wie dies haufig geschieht, die Farbo 
ohne weiteres ais ein quantitatives MaB fiir gewisse (noch unbekannte) Stoffe zu 
betracliten. Um den Farbenzahlen einen physikal. Sinn zu geben, is t es nótig, bei 
den Messungen m it Licht bestimmter Farbę, von bestimmter Wellenlange, zu arbeiten. 
Auch yom chem. Standpunkt aus sind colorimetr. Messungen zu beanstanden; dio 
Farbenstarlse kann z. B. bei stark  alkal. Rk., pH =  10, zehnmal groficr sein, ais dio 
Farbenstarke bei stark  saurer Rk., pH == 2. Auch die Messungen der Oberflachen-
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spannung kónnen nicht ohne weiteres zur Bewertung der Safte herangezogen werden 
(vgl. nachf. Ref.). (Ztrbl. Zuckerind. 35 [1927]. 1231—32.) R u h l e .

Harald Lundeil, Uber Mełhoden zur Kontrolle von spektrophotometriachen Messungen. 
S p e n g l e r  (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1927. 429; C. 1927. II. 1407) erórtert 
den Bericht Vfs. iiber spektropliotometr. Messungen (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 
192G. 780; C. 1927. I. 657) u. auBert Zweifel iiber die Verwendung der dabei ge- 
fundenen Zahlen (vgl. auch vorst. Ref.) ais Beweis fiir das Vork. yerschiedener F arb 
arten. Aus dem Grunde berichtet Vf. iiber einige Verff. zur Kontrolle solcher Mes
sungen. Auf Grund der Verss. sehlieBt Vf., daB seine spektrophotometr. Zahlen ein 
Ausdruck fiir die Gewichtsmengen gewisser noeli ziemlich unbekannter Verunreinigungen 
von Zucker sind. Die TJnterteilung yerschiedener Farbarten in  den Zuckersaften 
griindet sich nicht allein auf spektrophotometr. Messungen; die Farbestarko ver- 
schiedener Safte wird auch durch Anderungen der Alkalitiit becinfluBt u. a. m. 
DaB yerschiedene Farbarten yorkommen, stim m t auch m it den prakt. Erfahrungen 
der Hersteller von Rohzucker wie auch der Raffineure. Ob diese Farbarten wirkliche 
Farbstoffe sind, is t eine andere Sache; die yom Vf. gewonnenen opt. Zahlen u. seine 
TJnterteilung der Farbarten konnen fiir eine Bewertung von ReinigungsmaBnalimen 
u. von Zuckererzeugnissen benutzt werden, auch wenn die Messungen durch nicht- 
farbige Stoffe beeinfluBt sind. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1927. 709—13.) R h l e .

M. Philossophow,5es/£w»i«?i^ des schadlichen Stickstoffs in  der Riibe durch Ti- 
tration mittels Formalin. Die Differenz zwischen dem „wasserlóslichen“  u. dem „Amide- 
Ammoniak-N“ ist der ,,sehiidlicho N “ der Riibe. Seine Trager sind Aminosauren u. 
Betain. Es wurde deshalb yersucht, den „schadlichen N“  unter Blockieren der NH2- 
Gruppen durch Formalin zu bestimmen, wie Aminosauren nach S o r e n s e n . Der 
Vers. ergab ganz befriedigende Eesultate. In  reinem Betain wird nach dieser Methode
11,4—11,7% N gefunden s ta tt l l ,9 ° / 0 (theoret.). Nach dorselben Methode kann in 
der Melasse der „schiidliche N “ titrie rt werden; die Melasse muB yorerst eben an- 
gesauert werden (nach Lakmus); beim Titrieren der alkal. Melasse erhalt man zu wenig 
N. (Journ. chim. Ukrainę 2 [1926], Techn. Teil. [russ.] 127—35. Kiew, Polytechn.

J. H. Y. Lane und Lewis Eynon, Volumetrische Bestimmung von Lactose in  
Gegenwart von Sucrose. Vff. haben d io  GróBe des durch dio Ggw. von Saccharose be-- 
dingten Fehlers bei der yolumetr. Best. yon Lactose in gesuBter Kondensmilch m it 
F E H L lN G sch e r Lsg. u. Methylenblau ais I n d ic a to r  (ygl. C. 1923. IV. 369) e r m i t t e l t  
u. gelangen durch Hinzufiigung einer tabellar. angefiihrten, fiir allc Verhaltnisse 
Sucrose: Lactose < 1 0 : 1 yerwendbaren Korrektur zur Biirettenablesung zu Zahlen, 
welche boi Beniitzung der Lactosetabellen der friiheren Abhandlung (1. c.) den richtigen 
Goh. an Lactose ergeben. Zwischen den Korrekturen u. dem Verlialtnis Saccharose: 
Lactose besteht einfache Proportionalitiit. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T 434 
bis 435.) H e r z o g .

O. Spengler und C. Brendel, Uber die Bestimmung des Krystallgehalles im  Roh
zucker. Die Nachpriifung des Verf. von H e r z f e l d -Z im m e r m a n n  (Ztschr. Ver. 
Dtsch. Zuckerind. 1912. 166; C. 1912. I . 1047) durch Vff. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zucker
ind. 1927. 229; C. 1927. I I . 177) ist wiederholt worden unter Anwendung eines Verf., 
das eine genaue Best. des Krystallgeh. gestattet, wahrend dieser bei der ersten Nach- 
priifung nur annahernd bestimmt wurde, da die Eohzuckor dort m it einer fiir die 
Arbeitstemp. um 3° untersiitt. Zuckerlsg. eingemaischt werden. Bei der jetzigen 
Uberpriifung gehen dagegen Vff. yon einer zunaehst iibersatt. Lsg. aus, von der kleine 
Mengen fiir die einzelnen Unterss. entnommen u. kurz vor Gebrauch durch Wasser- 
zusatz zu einer der gerade bestehenden Arbeitstemp. gesatt. Lsg. yerd. werden. AuBer- 
dem is t der App. wesentlich yereinfacht worden. E r wird ebenso wie die Ausfiihrung 
u. die Ergebnisse des Verf. eingehend besclirieben. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 
1927. 679—89.) R u h l e .

W. Ekhard, Sturkeprozente und Schmutzgehalt von Kartoffeln. Zu dem friiheren 
Aufsatz iiber die Best. des Starkegeh. in  Kartoffeln (vgl. C. 1927. I I .  2479) werden 
einige Ergiinzungen gegeben. (Ztschr. Spiritusind. 50 [1927]. 315.) R u i i l e .

Henry Istelli, Central San German (Cuba), Verfahren und Apparatur zur Ex- 
traktion von ausgeprefStem Zuckerrohr. Nachdem das Zuckerrohr mehrere Walzenpressen 
passiert hafc u. noch einen Feuchtigkeitsgehalt bis zu 50°/0 besitzt, wird die sogenaimte 
Bagasse in einem zylindr. Apparat m it wenig W. yerriinrt u. durchgemischt, wahrend

Inst.) B i k e e m a n .
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das Zuckerrohr durch rotierende Anno dabei noch weiter zerkleinert u. aufgespalten 
wird; dann wird dio Extraktionslsg. abgetrennt u. das Zuckerrohr getrocknet. Der 
Vorgang des Verriihrens u. Durclimischens m it W., das Abtrennen des W. u. das 
Trocknen des Zuckerrobrs kann mehrere Małe wiederholt werden. Nach der letzten 
Extraktion wird die Bagasse vollstandig getrocknet, um bei der Verwendung ais Heiz- 
material jeden weiteren Zusatz an Eeuerungsmaterial zu ersparen. (A. P. 1 645 242 
vom 24/12. 1925, ausg. 11/10. 1927.) M. E. M u l l e r .

Tokyo Imperial Industrial Laboratory, Yoyolmtacho (Japan), Verfahren zum 
Reinigen von Zuckersaft oder Rohzuckerlosungen durcli Einleilen von Chlor. (D .R .P . 
451475 K I. 89e vom 19/12. 1924, ausg. 27/10. 1927. — C. 1926. I. 253 [E. P. 
591198].) M . E. M u l l e r .

Eugene E. Battelle, New York (New Jersey), V. St. A., Reinigung von Zucker- 
saflen durch ununterbrochenes Eiltrieren durch eine Reihe von hintereinandergesclialte- 
tcn Eilterkammcrn, dio m it Entfiirbungskohle gefiillt sind. Dio Batterie der Kammern 
wird stets so geschaltet, daB der Zuckersaft beispielsweise durch 5 Kammern naeli- 
einander hindurchfiltriert, wahrend noch 3 lleservcfilterkammern yorhanden sind. 
Sind dio E ilter soweit erscliopft, daB der Saft, der zu den Verdampfcrn lauftj gefarbt 
abflieBt, so wird eine Rescrvekammer ais letzte Eilterkammer in  den Kreislauf cin- 
geschaltet, wahrend die erste Kammer, in  die der ungereinigte Saft e in tritt, ausgeschaltet 
wird, um nach dem Eullcn mit regenerierter Entfitrbungskolilo ais Reseryekammer zu 
dienen. Durch diese Anordnung is t ein ununterbrochener Arbeitsgang gewahrleistet. 
(A. P. 1 646 079 vom 27/7. 1924, ausg. 18/10. 1927.) M . E. M u l l e r .

K. Komers, Prag und K. ćuker, Moravia, Tsehechosloyakei, Gewinnung von 
Zuckersaften u. dgl. aus Riibenschnitzeln, Zuckerrohr, Holz, Rinde etc., dad. gek., daB 
man zunachst durch Zentrifugieren, Saugfilter, Pressen die an der Oberfliicho befindl. 
Safto gewinnt, ohno daB dabei dio Zollwandungen beschadigt werden. Darauf wird 
das Materiał durch einen oxyd. Luftstrom getrocknet u. der Saft im  Innem  der Zellen 
konz., wodurch der osmot. Druck erhoht u. die Diffusion besehleunigt werden. (E. P.
274 131 vom 11/7. 1927, Auszug yeroff. 7/9. 1927. Prior. 10/7. 1926.) M. E. M u l l e r .

A ntoine Montupet, Ęrankreich, Sclbsttatige Zirhdationsapparate, die den Ver- 
dampfungsdampf zum Konzentrieren oder Deslillieren von Fliissigkeiten aller Art ver- 
werten. Man liifit die Fil. in  den Rohren von Multipeleffektapp. der Zuckersaftver- 
arbcitung o. dgl. m it oder ohno automat. Entfernung der Kalkndd., die sich in den 
zu konzentrierenden Eli. bilden kónnen, zirkulieren. Jedes der Heizrohro is t axial 
innerhalb eines anderen Rohres so angeordnet, daB die Zirkulation der Eli. von 
unton nach oben in dem gebildeten Ringraume von unten nach oben u. im inneren 
Rohr yon oben nach unten stattfindet. (F .P . 629 395 vom 27/4. 1926, ausg. 9/11. 
1927.) K a u s c h .

Societe Industrielle des Deriyes du Soufre, Erankreieh (Nord), Entfdrben von 
Zuckersaft mittels Hydrosulfiten, dad. gek., daB man wahrend des Verdampfens in 
gewissen Zeitabstanden Na2 S2 0., oder ein anderes Hydrosulfit in fester Eorm eintragt, 
z. B. 75 g Na2 S2 0 4 auf die Saftmonge von 20 Tonnen Riibenschnitzeln berechnet 
1 / 4 -stdl. zusetzt, oder eine Lsg. des Hydrosulfits bestandig zulaufen laBt, so daB z. B. 
insgesamt 15— 20 g Na2 S2 0 4 auf 1 Tonne Riibensclinitzel kommen. Der erhalteno 
Dicksaft behalt seine helle Earbe u. kann wegen der durch den Salzzusatz erfolgten 
yerminderten Viscositat moglichst weit eingedampft werden. (F. P. 628 128 vom 
26/1. 1927, ausg. ,19/10. 1927.) M . E. M u l l e r .

A. Galjema Verheul, Koeningen (Java), Verfahren zur Saluralion von Zucker- 
saften, dad. gek., daB die Vergarung von Melasse u. die Saturation des Rohsaftes durch 
C02, die bei derVergarung von Melasse entsteht, derart geleitet werden u. ineinander- 
greifen, daB dio C 02-Produktion u. C02-Bedarf etwa gleich sind. (Holi. P. 16 981 
vom 12/12. 1923, ausg. 15/10. 1927.) " M. F. M u l l e r .

Leopoldine Steffen, Wien, Aufarbeitung der beim Filtern von Trisaceharat an- 
fallenden Abfalllaugen durch Zusatz der zwoi- bis dreifaelien Menge an K alk auf dio 
enthaltene Zuekermenge berechnet, Abtrennen des Trisaccharats von der Laugo, die 
weggelassen wird, u. Einmaisehen des Saceharats m it verd. Melasso. Diese alkal. 
Zuckerlsg. wird m it Erischkalk ausgefallt, wovon wegen des vorhandenen Alkalis 
woniger benotigt wird. (Ge. P. 107 598 vom 20/5. 1926, ausg. 25/10. 1927.) M. E. M.

Berten u. Co., Viersen (Rheinland), Eindampfen von Zuclcerlosungen zwecks 
Herst. von Zwckerwaren. Raffinade wird in Sirup u. W. in  einem Kocher gel., in ein 
SammelgefaB abgelassen u. yon dort in  Siedepfannen gepumpt, dio abwecbselnd
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nacheinander unter Vakuum gesetzt werden (vgl. naclisteh. Ref.). (E. P. 276 563 
vom 31/1. 1927, ausg. 22/9. 1927. Prior. 12/11. 1926.) M . F. M u l l e r .

George Newham und Herbert Bainbridge Hillary, London, Apparat zum  
Erhitzen und Konzentrieren von Zuckcrlósuiujen bei der Herst. von Zuckerwaren, be
stehend aus drei m it Dampf geheizten Pfannen, dio in einem Gcstoll an einer horizon- 
talen oder vertikalen Aehse drehbar u. im Dreieek angeordnet sind, so daB eine Pfanno 
stets an die iiber dom Gestell befindliche Vakuumhaube angeschlossen ist, wahrend 
dio beiden anderen gefullt, entleert oder gereinigt werden. Durch diese Anordnung 
is t ein ununterbroehenes Arbeiten móglich. (E. P. 227 344 vom 22/5. 1924, ausg. 
5/2. 1925.) M. F . M u l l e r .

Carl Howeler, Lidkóping (Schweden), Anlage zur Herstellung und selbstlatigen 
Weiterverarbeitung von Zuckerplalten, Zuckerstreifen o. dgl., dad. gek., daB eino oder 
mehrere Pressen, der Trockenapparat u. dio ZerkleinerungsYorr. durch Fórdorbander 
verbunden sind u. derart angetrieben werden, daB dio Bowegungen der einzelnen 
Arbeitsmaschinen u. der Forderm ittel in  einem unbedingten Abhangigkeitsverhaltnis 
stehen. (D. R. P. 451 476 KI. 89d vom 19/9. 1924, ausg. 27/10.1927.) M . F. M u l l e r .

Raffinerie Tirlemontoise Soc. an., Tirlęmont (Belgien), Gewinnung von 
Zucker aus Rolizucker, Ablaufcn ote. m it 60% u. weniger Zuckergeh., die nach dcm 
Lagern (lurch Zentrifugieren vom Sirup u. den darin enthaltenen Verunreinigungen 
befreit werden, wahrend die zuriickbleibenden Krystalle raffiniert werden u. dabei 
einen Sirup von hoher Reinheit liefern. (E .P . 276 611 vom 2/11. 1926, Auszug 
veróff. 19/10. 1927. Prior. 26/8. 1926.) - M. F. M u l l e r .

Raffinerie Tirlemontoise Soc. an., Tirlęmont (Belgien), Zucker. Entfernung 
yon Feinzuclcer aus Sirup oder Melasse durch Zentrifugieren nach Zusatz yon Kiesel
gur, Papier, Zuckerkrystallen etc. oder durch Erzeugung einer Schicht dieser Stoffo 
an der Zentrifugenwandung u. darauffolgendem Schleudern des Sirups etc. (E .P . 
276527 vom 2/11. 1926, ausg. 22/9. 1927. Prior. 20/9. 1926.) M. F. M u l l e r .

Cuban-American Sugar Co., New York (New Jersey), iibert'. von: Guilford 
L. Spencer, Hcrricks (Maine), Enlzuckerung von Melasse. Aus Rohr- oder Riiben- 
zuckermelasso wird dic Saccharose mittels Ba-Salzen, insbesondere dreibas. Ba-Silicat 
(3 BaO)• S i02, das durch Erhitzen nach der Gleiehung:

3 B aS0 3  +  S i0 2 =  (3 B a0)S i0 2 +  3 S 0 2 

entsteht, gefallt. Das Ba-Saceharat wird durch S 0 2 oder Sulfite zers. Der Nd. aus 
B aS0 2 u. (B a0)S i02, monobas. Ba-Silicat, durch Zers. des dreibas. Salzes entstanden, 
wird durch Zusatz'der erforderlichen Menge S i0 2 oder B aS0 3  durch Gliihen im Zement- 
Drehofen bei 2600—2760 in  das dreibas. Ba-Silicat zuriickverwandelt. (A. P. 1 646 323 
vom 31/10. 1923, ausg. 18/10. 1927.) M . F. M u l l e r .

Urbain Corp., V. St. A., Entfarben mittels aktiver Kohle. Melassen, Zuckcrsafte, 
Sirup, Fruchtsafte usw. werden mittels aktiver Kohlo nach dem Einmaisch- oder 
Filtrationsverf. entfarbt. (F. P. 628 599 vom 14/4. 1926, ausg. 26/10. 1927.) K a u .

William F. Cole, Hana (Hawaii), Herstellung von Sirup aus Rohzucker durch 
Behandlung m it Wasserdampf, der den Zucker auflost, bis eino 60°ig. Zuckerlsg. er
halten wird. Hierauf wird Kalkwasser zugesetzt, um die freien Sauren zu neutra- 
lisieren u. die EiweiBstoffe abzuscheiden, u. NaCl, um dio Abscheidungen zu begiinstigen. 
Zur Reinigung wird der Sirup durch ein Holzkohlefilter gelcitet. (A. P. 1 647 082 
vom 1/5. 1925, ausg. 25/10. 1927.) M . F. M u l l e r .

International Patents Development Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: 
William B. Newkirk, Riverside (Illinois), Grobkornige Dextrose aus Starkę durch 
Hydrolyse. Die Fl. wird durch Entfarbungskohle filtriert u. im Vakuum bis zu 38 
bis 40° Be. bei 70—100° eingedampft, abgelassen, Yorgekiihlt u. in  ein m it W.-Riihl- 
mantel Yersehenes KrystallisiergefaB hineingelassen, das m it einer reichlichen Menge 
Krystallbrei (ca. 40% der vorhergehenden Charge) gefullt ist u. das in schwache Be- 
wegung gehalten wird. Nach dem Zulassen der ca. 60° warmen Lsg. auf die Krystalle 
vergr6 Bem sieh diese sofort, wahrend sieh wenig neue Krystalle bilden. Die Lsg. wird 
dabei durch W. gekiihlt, da die Krystallisation exotherm verlauft u. die geeigneto 
Krystallisationstemp. innegehalten werden mufi. Die Krystalle werden abgeschleudert, 
m it W. gcwaschen u. getroeknet. (A. P. 1 640 717 vom 10/9. 1924, ausg. 30/8. 
1927.) M . F. M u l l e r .

Henkel u. Co., G. m. b. H., Dusseldorf, Starkę aus Halogen-Ca-Stdrke (ef. D.R.PP. 
308616; C. 1918. II. 880 u. 406820; C. 1925. I. 1821) durch Extraktion des Ca-Halo- 
genids m it 50—80%ig. wss. A. Der getrocknete Riickstand liefert m it Harz gemischt
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einen troclmen Malerleim. Z. B. werden 100 Teile Halogen-Ca-Stiirke, bestehend 
aus gleichen Teilen Halogenealcium u. Starkę, m it wenig W. u. Na3 B4 0 , gemiseht u. 
m it 60—70°/oig- wss. A. verruhrt, abgcsaugt u. bei 45° getrocknet. Mit W. liefert 
dio M. einen Leim  m it gut haftenden u. farbbindenden Eigg. (E. P. 276 340 vom 
16/8. 1927, Auszug yeroff. 12/10. 1927. Prior. 17/8. 1926.) M. E. Mu l l e r .

AdolJ Hinze, Die rationelle WciGzueker-Herstellung in den Rubenzuckerfabrikcn. Magde
burg: Soliallelm & Woilbriick 1927. (IV, 142 S.) 8°. =  Hinze: Wcifizucker-Fabrikation 
Tl. 2. M. 4.—.

H . A. C. v an  der Jagt, Tabellen ten gebruikc in het scheikundig laboratorium van suiker- 
scliolen, beetwortelen rietsuikerfabrieken. 2e, herziene en vermeerderde druck. Dor- 
drecht: G. van Herwynen. (77 S.) S°. fl. 1.90.

XV. Garungsgewerbe.
W. Redenbacher, Neueres iiber den Stand der Reinigung von Oberflachenkonden- 

satoren. Man beschriinkt sich heute auf die Reinigung m it verd. HC1 auf k. Wege 
in kurzeń Zeitabschnitten, die ohne Betriebsstórung erfolgen kann, wenn sie so recht- 
zeitig gesehielit, daB der sich ablagernde Schlamm noch nicht erhartet i s t . , (Ztschr. 
ges. Brauwesen 50 [1927]. 177—78.) R u h l e .

W. Windisch, P. Kolbach und R . Schleicher, Ubar die TJmwandlung der a-IIopfen- 
bittersdure (Humulon) beim Kochan in  wdsserigen Losungen verschiedener (Ii') und iiber 
die Natur der dabei entslelienden Stoffe. Die angestellten Unterss. werden eingeliend 
nach Ausfiihrung u. Ergebnissen, die in  Tafeln u. Schaubildern zusammengefafit 
werden, besprochen. Wegen der Einzcllieiten mufi auf das Original yerwiesen werden. 
Es ha t sich ergeben, dafi die Hartharzbldg. (Humulinsaure), dio beim Koclien wss. 
Lsgg. von a-Saure ein tritt, eine Folgę des Zutritts von 0 2 is t; die Geschwindigkeit 
dieser TJmwandlung steigt in Citrat- u. Pliosphatpufferlsgg. m it steigendem pn u. 
is t bei P h >  ais etwa 7,0 eine monomolekulare Rk. Zur titrim etr. Best. der Humulin
saure wird ein Verf. angegeben. Beim Koehen in  Pufferlsgg. vom pn der Wiirze 
bildet sich Humulinsaure auch in  4 Stdn. nur in  Spuren, es entsteht dabei ein „Weich- 
liarz“ , das durch Kochen m it 1 /1 5 -n. NaOH nach Humulinsaure quantitativ  verseift 
wird. Nach 2 Stdn. wird bei Einw. HuRLscher Jodlsg. auf a-Siiure Humulinsaure 
u. Weichharz die nach Anzahl der Doppelbindungen theoret. zu erwartende Jodzalil 
erhalten. Es gelingt, a-Saure, Humulinsaure u. Weichharz ohne Schadigung durch 
L uft-0 2 aus wss. Lsgg. zu gewinnen u. dereń Jodzahl zu bestimmen; es ergibt sich 
daraus, dafi beim Kochen von a-Saure ein Doppelbindungszerfall ein tritt, ehe Bldg. 
von Humulinsaure beginnt, woraus folgt, dafi das „W eichharz" kein einheitlicher 
Kórper ist. Wahrscheinlich geht a-Sśiuro beim Kochen in  wss. Lsg. in  einen Harz- 
kórper A von gleichem Mol.-Gew. (362) iiber, der sich weiter grófitenteils in  einen 
Harzkorper B (Mol.-Gew. 308) unter Abspaltung yon Isobutyraldehyd umwandelt, 
wahrend der Rest von A unter Abspaltung yon Hexensaure unm ittelbar zu Humulin
saure yerseift wird. Harzkorper B geht unter Abspaltung von Essigsaure in  Humulin
saure iiber. Das aus a-Saure entstehende „W eichharz*1 ist eine viel starkere Saure 
ais a-Saure selbst, womit seine grofiere Bierlóslichkeit zusammenhangt. (Wchschr. 
Brauerei 44 [1927], 453—59. 473—78. 485—90. 497—502.) R u h l e .

S. Goy und A. Koehler, tjber den Schwund beim Lagern von Trinkbranntwein. 
Lagerungsverss. m it 2 Eichenfassern u. 1 EschenfaB von je 50 1 Inhalt, die bei offenem 
Spunde in 4 Monaten Abnahme der Konz. des A. bis zu 0,96 Vol.-°/o, boi geschlossenem 
Spunde bei den Eichenfassern yon 0,22 bzw. 0,36 Vol.-°/0, beim Eschenfafi von 1% 
in  11 Monaten ergaben. Der Schwund an Masse betrug in  l ł / 4 Jahren im Eschenfafi 
12,151, in  den Eichenfassern 3,6 bzw. 5,61. In  offener Glasschale ging der Alkohol- 
geh. in 1 Woche von 34,02 auf 9,91 Vol.-%  herab. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 
[1927]. 270—75. Kónigsberg i. P r., Nahrungsmitteluntersuchungsamt.) Gro szfeld .

Fonzes-Diacon, Die Weinsteinzahl in  den roten und weijien Trestericeinen. Hin- 
weis darauf, dafi das Verhaltnis W einsaure/K20  ais Weinstein berechnet, in  den Trester- 
wreinen unter 1 sinlct, wahrend andererseits die Erhóhung des Geh. an E x trak t u. 
Asche bei der Rotweingewinnung eine Unterscheidung von den Mostweinen ermoglicht. 
Besprechnung eines besonderen Beanstandungsfalles. (Ann, Falsifications 20 [1927]. 
407—71. Montpellier, Faculte de Pharmazie.) Gr o szfeld .

A. Kreutz und C. Buchner, Die Zusammensetzung der Moste und Weine des 
Jahres 1926 aus devi Weinbaugebiete der Hessischen Provinz Starkenburg. Analysen-



1 9 2 8 . I . Hxv. G a r u n g s g e w e r b e . 4 2 9

ergcbnissc aus dem qualitativ hervorragenden, quantitativ ungiinstigcn Jahrgangc. 
(Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 310—13. Darmstadt, Chem. Untersuchungs- 
am t der Provinz.) GROSZFELD.

A. Rohling, Mosle des Jahres 1926 aus den Weinbaugebieten der Nalie, des Glans, 
des liheintals unterhalb des Rheingaues, des Rheingaues, der Lahn, des Rlieins und Mains. 
Bericht iiber 293 untersuchte Mostc, des quantitativ  ais Fehlerntc zu bezeichnendcn, 
qualitativ guten Jahrganges. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 54 [1927], 307—10. Kreuz- 
nach, Nahrungsmittcluntersuchungsamt.) GROZFELD.

Rene Lombaers, Untersuchungen uber die Rolle der Puffergemische in  der Garungs- 
łechnik. Die theoretische Berechnung der freien Saure. Yf. setzt die Theorie der Disso- 
ziation u. Leitfahigkeit auseinander, leitet den Begriff pu ab u. stcllt Gleichungen fiir 
den Dissoziationskoeffizienten u. fiir den Pufferwert ais Funktion von pH auf. (Chim. 
et Ind. 18 [1927], 580—90.) J u n g .

Marc van Laer, Untersuchungen iiber die Rolle der Puffergemische in  der Garungs- 
technik. Die Titrationskurven von Wurzen und Bieren. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. erortert 
die Best. der Titrationskurve aus der Gleicliung pu =  log \ \K  +  log (Salz)/Saure. 
Aus den W erten von W in d is c h  u . K o l b a c h  (C. 1922. II. 449) erm ittelt Yf. die Kurvc 
fiir n  =  a B /d  pa, worin n  den Pufferkoeffizienten (VAN S l y k e ) u. B  die Konz. der 
Base bedeutet, u. diskutiert die Ergcbnisse fiir Wurzen u. Bier. Die Kurve fiir Bier 
zeigt 3 Maxima bei pu =  4,2, 6,9 u. 8 ,6 . Das Maximum bei 4,2 entspricht dem Maximum 
der Pufferwrkg. der Bernstcinsaure, bei 6,9 dem des primiiren Phosphats. Manchmal 
findet man ein Optimum bei pn =  6,5, das der H„C03  entspricht. (Chim. et Ind. 18 
[1927], 591—94.) ‘ J u n g .

Franęois Dufour, Untersuchungen iiber die Puffergemische in  der Garungstechnik. 
Anderungen der freien Saure und der Pufferkonzentration im Laufe des Brauens. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. hat p h  nach dem colorimetr. Verf. von MlCIIAELIS u . den Puffer- 
index in  den einzelnen Stadien des Bierbrauens bestimmt (Tabelle im Original). ph 
andert sich im Laufe des Brauens wenig; es ist eine Zunahmę der freien Saure fest- 
zustellen. Das Koehen der Maisehe yermehrt die freie Saure. pa der Wurzen lieller 
Biere ist hóher ais von dunklen. Der grofite Anteil an Puffern findet sich im Malz 
vorgebildet u. gelangt durch Lsg. in die Wiirze, am leichtesten bei starker Verdiinnung. 
Beim Kochen wird ein Teil der Puffer entfernt. Die Zufiigung des Hopfens fiillt einen 
Teil der Puffer aus, bringt aber eine entsprechende Menge neu hinzu. (Chim. et Ind. 
18 [1927]. 594—99.) J u n g .

F. M. Litterscheid, Anwendung der Luminescenz-Erscheinungen bei der Unter- 
sucliung von Trauben- und Obstweinen. (Vgl. Ztschr. Unters. Lebensmittel 53. 263; 
C. 1927. II. 758.) Bei Behandlung mit Ticrkolile yerschwanden die Leuchterscheinungen, 
dagegen yerstarkte Hautpulverbehandlung die Unterschiede zwischen Trauben- u. 
Obstweinen. Auch die Aussehiittelung m it Amylalkohol zeigte eigenartige Leucht
erscheinungen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 294—96. Harnm i. W., S tadt. 
Untersuchungsamt.) G r o s z f e l d .

Reinhold Kusserow, Oakland, Kalifornien, Herstellung von Hefe aus gereinigter 
Melasse, insbesondere rohor Rohrzuckermelasse, die m it W. yerdunnt unter Zusatz 
von 0,25—1% Ca(OH ) 2  u. evtl. eines Oxydationsmittels, wie KMnO.,, KC103  oder 
eines Peroxyds, bei 20—30° etwa 6— 24 Stdn. vergoren wird, wobei sich insbesondere 
milch- u. buttersaurebildende Bakterien neben anderen entwickeln, die die in  der 
Melasse enthaltenen schadlichen Kolloide zerstóren. Darauf wird die M. auf 60—80° 
erwarmt, wodurch alle Bakterien abgetótet werden, u. dann durch Zusatz von Mileh- 
saurebakterien etc., die bei 50—60° bestandig sind, bei dieser Temp. 12—48 Stdn. 
weiter vergoren, wobei die Lsg. nach evtl. Zusatz von N ahrm itteln u. 0,1% Reduktions- 
mitteln, wie Na2 S2 0 3, durch Ca'(OH)2, Ba-(OH)2, K -O H , NH3, Na2C0 3  oder bas. 
Silicate u. Phosphate alkal. gehalten wird. Die erhaltene Hefe ist frei yon schmierigen 
Stoffen u. ist ohne Zusatze gepreBt haltbar. (A. P. 1 642 929 vom 29/10. 1925, ausg. 
20/9. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Distillers Co. Ltd., London, und E. A. Meyer, Clifton, Bristol, Zuchtung von 
Hefe, dad. gek., daB man wahrend der Zuchtung zu der Lsg. ununterbrochen oder 
von Zeit zu Zeit Nahrmittel verschiedener Art zusetzt, z. B. Melassewiirze, der zeit- 
weise Getreidewiirze beigegeben wird, u. daB der Vitamingehalt der Lsg. z. B. durch 
Zusatz yon Miłchrahm oder die Mengenverhaltnisse von Proteinon zu Kohlehydraten 
geandert werden. (E. P. 275 328 vom 4/5. 1926, au 3 g. 1/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

X. 1. “ 28
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Distillers Co., Ltd., London, und E. A. Meyer, Clifton, Bristol, Ziichlung von 
Tleje, dad. gek., daB die Lsg. yorher ganz oder teilweise sterilisiert wird, z. B. dureh 
Halogene, insbesondero Cl2 oder J 2. Es geniigt 1 ccm gesatt. Cl2 -W. auf 1  Liter. Es 
konnen aueh Ca- oder andere Hypochlorite u. eine Saure verwendet werden. (E .P .
275 329 vom 4/5. 1926, ausg. 1/9. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Hansena A.-G., Glarus, und L. Nathan, Ziirich, Pasłeurisicren von Bier durcli 
Erwarmen auf 25—30° zur Entfernung der C 0 2 u. Erhitzen auf 65—75°, Abkiililen 
auf — 1 ° u. Carbonisieren. Darauf wird das Bier in  Flaschen gefiillt u. wieder wio 
vorher aber bei 1 ° tieferer Temp. pasteurisiert. (E. P. 275 090 vom 26/4. 1926, ausg. 
25/8. 1927.) M. E. Mu l l e r .

V iktor B erm ann  und W alte r P o llak , Sammlung neucrcr Arbeiten auf dem Gebiete der PreB- 
hefe-Fabrikation. Prag: K. Andrć 1927. (62 S.) gr. 8°. M. 4.—.

Iv an h o e  Cerutł, L’aleool: tcorica e tecnica della fabbrieazione, applicazioni, prodotti seeondari, 
appunti diversi. 3. edizione rifatta del manuale. L’Alcool di Filippo C antam essa. Milano: 
U. Hocpli (U. Allegretti) 1027. (XII, 522 S.) 24°. L. 25.—.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
G. Malcolm Dyson, Mikroorganismen in  der chemischen hiduslńe. I lb . Nali- 

rungsmitlellierstellung und -konservierung. ( I la  vgl. O. 1927. II . 1767.) Vf. behandelt 
die Anwendung von Mikroorganismen bei der Herst. von Weinessig, der Essiggarung, 
der Sauerung von Milch fiir Margarine, der Herst. von Citronensiiuro dureh Garung 
u. von Nalirungsmitteln aus Sojabohnen u. dio Rolle der Mikroorganismen beim Ver- 
derben von Nahrungsmitteln. (Clicm. Age 17 [1927]. 458—59.) J ung .

Charles W. Culpepper und Joseph S. Caldwell, Das Verliolten der Anlhocyan- 
farbstoffe bei der Konservenbereitung. Die Verfiirbung von konservierten Eriichten u. 
Gcmuscn greift nur bei den anthocyanhaltigen Teilen an. Die anthocyanfreien Anteile 
bleiben unyerandert. Die Verfarbung t r i t t  nur in yerzinnten GcfilBen auf, in  Glas 
oder Emaille bemerkt man nur eino Farbsehwachung infolgo der Hitzeeinw. Ggw. 
von Luft oder 0 2 begiinstigt die Verfiirbung. In  Sn-lialtigen Dosen kommt es zur 
Bldg. yon komplexen Anthocj7an-Sn-Lacken, welcho eine mehr yiolette Farbo haben.
— Verss. m it isolierten Anthocyanen u. m it gefiirbtcn Friichten zeigten, daB die Bldg. 
der violetten Sn-Verbb. ein charakterist. Merkmal der roten Antliocyanfarbstoffe ist. 
Sio t r i t t  aueh m it Al-Verbb. auf. Die Bldg. is t reversibel, Ggw. von Alkali begiinstigt 
sie, Zusatz von Sauren zerlegt das gebildetc Salz u. regeneriert den roten Farbstoff. 
Der Geh. des Substrats an Siiure darf jedoch nicht zu hoch bomessen werden, da sonst 
die Gefahr einer Blechkorrosion u. Auflsg. von Fe ein tritt. Ais korrosionsbeeinflussendo 
Faktoren sind 0 2, Saure, Anthocyan u. Tannin zu nennen, welcho in  antagonist. Zu- 
sammenhange untereinander stehen. Hoher Sauregeh. begiinstigt die Korrosion, be- 
hindert die Bldg. von Anthocyanmetallack, setzt die Oxydation von Tannin u. Bldg. 
von Sn(OH), herab. 0 2 beschleunigt die Oxydation, erhoht den Sauregeh. dureh Oxy- 
dation von Fen - u. Snń-Salzen. (Journ. agricult. Res. 35 [1927]. 107—32.) Gr im m e .

Ernst Waldschmidt-Leitz, Zur biologischen Werłigkeit von Ndhrpruparaten. 
Prornonta enthielt in  der Trockenmasse Arginin 0,78, Łysin 0,80, H istidin 0,64, Trypto- 
plian 0,14, Tyrosin 0,99, Cystin 0,74%. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 54 [1927],
291—94. Miinchen, Bayer. Akademie der Wissenschaften.) G r o s z f e l d .

E. R0 usseaux, Die KocftgescMrre der Kuchę. Die bei den Geraten zur Kochung 
unter Druck bei 120° erzielten Arbeits- u. Zeitersparnisse lassen sieh aueh dureh An
wendung der Kochkiste erzielen. (Ann. Falsifications 20 [1927]. 477— 78. Auserre, 
Station agronomiąue.) G r o s z f e l d .

J . Aląuier, Amtliche Untersuchung iiber die Zusammenselzung, die Beschaffenheit 
und den Nahrwert der Abfalle der ]Veizenmiillerei. Zusanimenhiingendo Besprechung 
unter Beziehung auf die franzos. gesetzlichen Vorschriften. (Ann. Falsifications 20 
[1927]. 445—62. Paris, Instit. des Recherches Agronomiąues.) G r o s z f e l d .

Ragnar Berg, Uber den Ver Inst der Kartoffel an Mineralstoffen bei der iiblichen 
kuchenmafhgen Zubereitung. AnschlieBend an die Verss. von G r i e b e l  u . M ie r m e i s t e r  
(Ztsehr. Unters. Lebensmittel 1926. 52. 458; C. 1927. I. 2249) wird betont, daB dio 
Auslaugung der Basen wesentlich starker ais die der Sauren ist, so daB der Charakter 
der Kartoffel ais Basenbringer wesentlich herabgesetzt wird. (Ztsehr. Unters. Lebens- 
mittel 54 [1927]. 314. Dresden, WeiBer Hirsch.) G r o s z f e l d .
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L. Borasio, Technische Vencendungen des Reises. Verwendung des Reises zur 
Herst. alkoh. Getrankc, z. B. in  Gemischen m it 70—80% Gerste zur Bereitung sehr 
klarer, pikant schmeckender Biere. (Notiziario chim.-ind. 2 [1927]. 562.) K r u g e r .

E. Bottini, Ober die Verdnderung des Tannins in  Friichten. Experimentelle Unler- 
suchungen an Kakipfłaumen. Dio Vcrss. ergaben, dafl die Hypothesen yon Co n t in o  
(Ggw. einer kondensierenden Diastase, welche Tannin in Phlobaphene umlagcrt) u. 
von Ge r b e r  (Ggw. einer oxydierenden Diastase, welche Tannin zu C 0 2 u. H 20  abbaut) 
zu Recht bestehen. Bei gewóhnlicher Temp. wirken beide Diastasen auf die Tannin- 
veranderung ein, bei erniedrigter Temp. geht die Phlobaphenbldg. zuruck u. es findet 
nur noch ein oxydativer Tanninabbau sta tt. (Annali Chim. appl. 17 [1927]. 415—25. 
Turin.) G r im m e .

A. Azadian, Der Feigeńbaum der Berberi. Zus. der Feigen (16 Proben): W. 87,64 
bis 91,84, E x trak t 8,66—13,27, Asche 0,28—0,73, Saure 0,03—0,81, (N  X 6,25) 0,20 
bis 0,70, Zucker 8,06—10,22. Kennzahlen des Fettes: D . 1 5  0,9253—0,9493, nn4 0  =
1,670—1,725, SZ. 3—6, VZ. 193—205, JZ. (v. H u b l ) 102,8—117,4. (Ann. Falsi- 
fications 20 [1927]. 464—67.) G r o s z f e l d .

Rudolf Vadas, Die Herslellung von Saponinsubstanzen aus RojSlcastanien. (Vgl.
C. 1925. II . 499.) Aus dem m it PAe. entólten RofHcaslanienmekl wird das Saponin 
bei 55° m it 70%ig. A. (D. R. P. 396 029) extrahiert u. in  demselben GefiiB das ex- 
trahierte Mehl gemaischt. Dio Saponinlsg. wird eingedampft, zwecks Reinigung 
der Riickstand in A. gel., m it A. das Saponin abgeschieden. Zur Entfernung des 
Aschengeh. wird es m it Essigsaureanhydrid in  Ggw. von ZnCl2 erwiirmt, filtriert u. 
m it frisch gefalltem Pb(OH ) 2 behandelt. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 895. Nyirbator, 
Ungarn.) JUNG.

Felix Ehrlicll, Neue Untersuchungen uber Pektinstoffe. Zusammenfassender 
Vortrag. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927], 1305— 13. B reslau .) B e r e n d .

A. Heidusclika und B.Bienert, Beitrag zur Kenntnis des Kakaorotes. Kakao- 
rot, ein den Gerbstoffroten u. Phlobaphenen ahnlicher Kórper, findet sich in  den (nicht 
entfetteten) Kakaobohnen zu etwa 1 ,8 — 2 , 0 %> bildet, fein verrieben, ein amorphes, 
schwach yiolettstichiges, schones rotes Pulver u. yerkohlt beim Erhitzen, ohne zu 
schm., unter Bldg. ubelriechender Dampfe. Mit verd. Mineralsauren gibt es in  alkoh.- 
wss. Lsg. eine Aufhellung, in Soda ist es 1. m it dunkelroter, in verd. wss. Alkalien mit, 
griiner Farbę, die sofort unter Zers. u. Dunkelfarbung yerschwindet. Es reagiert gegen 
Lackmus neutral, h a t einen eigenartigen u. zusammenziehenden Geschmack, is t auBerst 
hygroskop. u. enthalt nur C, H  u. O, keinen N, im Mittel 60,96% C. 4,78% H  u. 
34,29% O. In  W. u. organ. Losungsmm. ist es kolloidal gel., zeigt keine farbenden Eigg.,

m it wss. Kalilaugo oder boim Sehmelzen m it Kali wird der gróBere Teil ebenfalls in 
braune bis schwarzbraune Prodd. iibergefiihrt (es verhalt sich hierbei wie Gerbstoffrote, 
die Catechinderiw. sind, u. diirfte ahnlichc Konst. haben), ein kleinerer Teil aber wird 
derart gespalten, daB Essigsaure, Protocatechusaure u. ein Phloroglucinderiy., yermut- 
lieh 2,4,6-Trioxy-l,3-dimethylbenzol, gefaBt werden konnten. Es liefert eine Acetyl- 
u. Benzoylverb. Auf Grund dieses Yerh., der Analyse u. Mol.-Gew.-Best. wird dem 
Kakaorot die Formel (C1 7H 1 0 O7)x eines 3',4',3,5,7-Pentaoxy-6,8-diinetlnjl-2,3-dihydro- 
jlavonols (s. obensteh. Formel) zuerkannt. (Journ. prakt. Chem. [2] 117 [1927]. 
262—72. Dresden, Teehn. Hochschule.) B l o c h .

W. Vaubel, Weitere Untersuchungen iiber die Brom-Jodzalden von Butler und 
anderen Speisefetten. (Vgl. Ztschr. Unters. Lebensmittel 53. 151; C. 1927. I I .  184.) 
Wie gezeigt wird, set'/,en die Brom-Jodzahlen der Butter sich zusammen aus: Brom- 
aufnahme durcL unveranderte Olsaure, durch etwa gebildete molekulare Vereinigung: 
von 2 Mol. Olsaure in  Tetramethylenbindung, durch etwa yorhandene leinólartige 
Saure in  ahnlicher Bindung u. durch etwa vorliandenes bzw. in  Trimethylamin oder 
Formaldehyd umgewandeltes Cholin. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 275

OH

OH spaltet bęim Erhitzen m it W. oder 
verd. Schwefelsaure keinen Zucker 
ab, geht aber dabei in dunkelrote, 
rotbraune, bei starkerer Einw. in 
schwarzbraune bis schwarze Prodd. 
iiber; letztere zeigen die Eigg. von 
Huminsauren. Bei der Behandlung

bis 279.) G r o s z f e l d .
28*
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G. Drucker, Chemische Veranderungen im  Fleisch und in der Lalce von gesalzenen
Fischen. Die geschmackliehen Eigg. der gesalzenen Eischo werden von der A rt des 
verwondeten Koehsalzes, dessen Ca- u. Mg-Geh. nur wenig beeinfluBt, dagegen sind 
weit wichtiger die Frische der Eische, ihre Vorbereitung, Temp. u. Konz. des Salzes. 
Die dem Eisehfleiseh zarte Konsistenz u. guten Gesehmaek verleihende EiweiBspaltung 
kann sehr weit fortsehreiten, ohne den Gesehmaek zu verderben; bei der Lagerung 
von WeiBmeerheringen erreielite der formoltitrierbare N in der Gewebsfl. 21° / 0 des 
Gesamt-N. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927], 253—57. Moskau, Wissensch. 
Eischereiinst.) GROSZFELD.

D. B. D ill und P. B. Clark, Formaldehyd in  Fisch. Keines der von Vff. erhobenen 
Ergebnisse war bedingt durch Formaldehyd, der durch Oxydation von Trimethyl- 
amin entstanden war im Gegensatz zu T a n k a r d  u . B a g n a l i , (Analyst 51. 505; 
C. 1927. I. 534). (Analyst 52 [1927]. 222. San Francisco [Calif.].) R u h l e .

H. Zeller, Zur Frage der Abtolung verschiedener Tierseuchenerreger bei der schonenden
Dauerpasteurisierung der Milch. Zu den Pasteurisierungsverss. wurden ein Vierzellen- 
daucrerhitzer der Fa. A h l b o r n , Hildesheim u. ein VierzellendauerheiBlialter der 
B e r g e d o r f e r  E i s e n w e r k e  benutzt. Im  Vierzellendauererhitzer verlor m it Maul -  
u. K l a u e n s e u c h e v i r u s  versetzte Milch bereits nach 10 Min. langer Erhitzung auf 
60—63° ihre Infektiositat. In  kleinen Aphtendeckenstuekehen war das Virus nach 
30 Min. abgetotet, nach 15 Min. noch nicht. D ie  E r r e g e r  des  s e u c h e n h a f t e n  
V e r w e r f e n s ,  A b o r t u s b a c i l l e n ,  wurden zum groBten Teil bereits im Vorwarmer 
abgetotet, in den Zellen des App. sicher nach 10 Min. langer Dauerpasteurisierung. 
Tier. Stamme der C o l i - P a r a t y p l i u s g r u p p e  waren nach % -std. Erhitzung im Vier- 
zellenapp. abgestorben, bei Verss. m it menschliehen Stammen der P a r a t y p h u s -  
T y p h u s g r u p p e  enthielt die dam it infizierte Milch nach 30 Min. langer Erhitzung keine 
lcbender. Keime mehr. Mit frisch isolierten M a s t i t i s - S t r e p t o k o k k e n  versetzte 
Milch zeigte nach 30 Min. langer Erhitzung wohl eine erhebliehe Verminderung der 
Kokken, aber entwicklungsfiihige Streptokokken waren noch yorhanden. Zur In- 
fektion der Vers.-Milch m it T u b e r k e l b a c i l l e n  diente Milch von eutertuberkulosen 
Kiihen. Es zeigte sich, daB die 1 /,-std. niedrige Dauerpasteurisierung der Milch liin- 
sichtlich der Abtótung der in ih r enthaltenen Tuberkelbacillen im groBen u. ganzen 
gutes leistet, daB aber bei den m it dauerpasteurisierter Milch gefutterten Schweinen 
u. Kiilbern doch einzelne Falle zu verzeichnen waren, in denen durch die Weiter- 
verimpfung von Lungenteilen sowie von makroskop. oft unveranderten Lymphknoten 
das Vorhandensein lebender Tuberkelbacillen erwiesen worden ist. (Dtsch. tierarztl. 
Wchschr. 35 [1927]. 762—65. Berlin-Dalilem.) F r a n k .

C. A. Holmąuist, Hygienische Konstruktion und Anordnung von Milch-Pasteur i- 
sierungsanłagen. Beschreibung der zu stellenden allgemeinen Anspriiehe fiir solche 
Anlagen. (Amer. Journ. publ. Health 17 [1927]. 1121—24. Albany, NY., New York, 
State Dep. of Health.) * G r o s z f e l d .

Osakar Laxa, Zusammensetzung des Fetles der Slutenmilch. Das gelbe E ett enthalt 
weder Butter- noch Capronsaure. Zus. u. Kennzahlen: E. 8 —9°, Erstarrungspunkt 
5—6°, Refraktion bei 40° 50, VZ. 227,8, RMZ. 7,0, Wauters-Polenske-Z. 6,1, Mol.- 
Gew. der fliiehtigen 1. 163,8, der unl. 194, der niehtfluchtigen 283, der nichtfliichtigen 
gesatt. Sauren 249, JZ. 61, der unl. Sauren 62,2, der niehtfluchtigen Sauren 34—35°, 
deren Erstarrungspunkt 20°. Caprylsaure 2,29, Caprinsaure 2,19, Olsaure 67,80, Rest 
27,72°/0. (Ann. Ealsifications 20 [1927]. 462—64. Prag, Ecole Polytechn. Tcheąue.) Gd.

Viktor Gerber, Uber die Bedeutung der spezifischen elektrischen Leitfahigkeit 
der Milch und ein neues, praktisches Verfahren zu deren Bestimmung. AnschlieBend 
an die friihere Unters. (vgl. Ztschr. Unters. Lebensmittel 51. 336; C. 1927. I. 533.) 
Angaben iiber EinfluB der Temp., Sauerung, Abrahmung, Wasserung, Labgewinnung 
u. Milehzuckerzusatz auf die Leitfahigkeit von n. Milch, 131 Anatysen anormaler 
Milchprobcn. Besehreibung eines neuartigen MeBgefaBes (Abb. in  der Quelle), das 
auch ais DurchfluBgefaB verwendbar ist. Ais Vergleichslsg. bewahrte sich s ta tt Milch- 
serum oder Milchasclielsg. NaCl-Lsg., deren Konz. so gewahlt wird, daB dio MeB- 
bruekenablesung fiir n. Milch in  die Bruckenmitte fallt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 
54 [1927]. 257—70. Ziirieh.) G r o s z f e l d .

Nis Petersen, Die Bedeutung der Zusammensetzung der Eiweipstoffe im Milch- 
viehfutter. Zusammenfassende Erórterung der in den letzten Jahren gewonnenen 
Forschungsergebnisse uber EiweiBstoffe vom Standpunkte der prakt. deutsehen 
Tierziichtung aus. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 56 [1927], 209—12. Berlin.) R u h l e .
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G. W. Monier-Williams, E in  neues Verfahren zur Bestimmung von Benzoesiiure 
in  Nahrungsmitteln. Es berulit auf der Fliichtigkeit von Benzoesauro m it Wasser- 
dampf aus einer gesatt. NaCl-Lsg., die bei 109° sd., u. tlberleiten des Benzoesiiure 
enthaltenden Dampfcs iiber angefeuchtete Mg-Spiine, wobei sich Mg-Benzoat bildet, 
das nach Abbrechen der Dest. nach 3 Stdn. m it h. W. vom Metali abgelóst wird. 
Der yerwendete App. wird an Hand einer Skizze nach Einrichtung u. Wirksamkeit 
beschrieben. Das Arbeiten m it dem App. ist beąuem u. genau; dag Verf. ist indes 
nur fiir fettfreie Nahrungsmittel yerwendbar. (Analyst 52 [1927]. 572—75.) R u h l e .

A. Gottfried, Beitrag iiber die Zusammensetzung und Untersuchung von Milch- 
gebiick. Untersuchungsergebnisse, naeh denen neben dem CaO-Geh. besonders die 
Methylorangealkalitiit der Asche fiir die Beurteilung wichtig ist. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 54 [1927]. 279—81. Magdeburg, Stadt. Nahrungsmittel-Untersuchungs- 
amt.) G r o s z f e l d .

S. Lutochin, Untersuchung iiber den Zuckergehalt verschiedener Wassermelonen- 
und MeloneJisorten. Analysenergebnisse von 89 Wassermelonen u. 16 Melonen. Bei 
ersteren ist in  95% der Fructosegeh. hober ais der an Glucose u. Saccharose, im Mittcl 
von 6 6  Proben 52,1 bzw. 33,4 bzw. 14,5%- Bei den Melonen schwankt der Glucose- 
geh. von 0,09—3,70% (Fructose 1,85—3,92, Saccharose 0,24—7,60°/0). (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 54 [1927]% 281—89. Moskau, Staatl. Polytechn. Museum.) Gd.

F. Scurti und D. Cortese, Ober die Festslellung des Lebens in  Friichien und Gemiisen 
und uber seinen Nachweis mittels des Potentiometers. Verbindet man die Pole eines 
Potentiometers m it yersehiedenen Gewebeteilen von Friichten oder Gemiisen (ein- 
faehes Einstecken der in einem P t-D raht endenden Pole genugt), so stellt man am 
Potentiometer einen deutlichen Ausschlag fest, der bei den yersehiedenen Objekten 
yerschieden grofi ist. Generell steht fest, daB der Ausschlag um so gróBer ist, jo frischer 
das Objekt ist. Mit fortschreitender Alterung infolge des Lagerns geht er standig 
zuriick. (Annali Chim. appl. 17 [1927]. 407—14. Turin.) G rim m e .

Kiesgen, Mel und Mel depuratum. Unterscheidung des natiirliclien Honigs vom 
Kunsthonig m it Hilfe der Formoltitration. Ausfiihrung der Rk. geschielit auf fol- 
gendc Weise: Verdiinnen von 40 g Honig m it 100 ccm W. u. Zusatz von 0,2 ccm einer 
2%ig. Phenolphthaleinlsg. T itration m it Vio’n - NaOH auf Rosa. Auffiillen m it 
dest., abgekochtem W. auf 200 ccm, Teilung der Lsg. in  2 X 100 ccm, wovon in 
einem Falle die Lsg. m it 10 ccm neutralisierter Formollsg., im andern Falle m it 10 ccm 
W. yersetzt wird. Bei Naturhonig yerschwindet auf Zusatz der Formollsg. die rote 
Farbę sofort. Es wird solange 1 / 1 0-n. NaOH zugefiigt, bis dic Farbę der Wasserprobe 
entspricht. Bei Kunsthonig bleiben die Fiirbungen auf Formolzusatz bestehen oder 
werden durch 1 —2 Tropfen x/10-n. NaOH wieder hergestellt. — Besondere Bedeutung 
dieser Rk. fiir die Priifung von Mel depuratum u. Mel Foeniculi. Da im Mel depura
tum  Aromastoffe, Stickstoffyerbb., organ. Sauren u. Fermente zum Teil zerstórt 
sind, empfiehlt Vf. Herst. yon Mel Foeniculi aus reinem Bienenhonig. (Apoth.-Ztg. 
42 [1927]. 1425—26.) L. JOSEPHY.

S. Lutochin, Ober die Bedeutung des Wassermelonensirups ais Nahrungsmittel.
3 Proben enthielten im Mittel Glucose 33,26, Fructose 11,25, Saccharose 14,74%. 
Aus dem Vorberrsehen der Glucose ist auf Zubereitung aus unreifen Friichten zu 
schlieBen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 290—91. Moskau, Staatl. Poly
techn. Muscum.) G r o s z f e l d .

William La Rosa, E in  schnelles Verfahren zur Herstellung krystallisierten Eier- 
albumins. • Das WeiBe von 24 nicht mehr ais 3 Wochen alten Eiern, dessen Vol. man 
bestimmt, schlagt man zur Zerstorung der Membrane u. gibt langsam unter weiterem 
Schlagen einen gleichen Raumteil gesatt. Lsg. von (NH 4 )2 S 0 4 hinzu. Nach 12—15 Stdn. 
Stehen zentrifugiert man das Globulin ab. Die iiberstehende Fl. wird abgehebert; 
sie muB ganz klar sein, andernfalls wiederholt man das Stehenlassen u. Zentrifugieren 
u. filtriert schlieBlich durch Papier. Der Erfolg hangt erheblich davon ab, daB die 
Lsg. klar ist. Man miBt das Vol. der IiSg. u. gibt unter Riihren 10°/oig. Essigsaure 
tropfenweise Solange zu, bis die Lsg. bei weiterer Zugabe durch Riihren nicht mehr 
klar wird. Dann gibt man noch 1 ccm Essigsaure auf je 100 ccm der Eieralbuminlsg. 
zu, wobei der isoelektr. Punkt von Eieralbumin erreicht wird (pn =  4,8) u. die Be- 
dingungen fiir das Krystallisieren des Albumins besonders giinstig sind. Es genugt 
gewohnlich ein 24-std. Stehen, um dic yollige Krystallisation des Albumins zu er- 
reichen. Die Krystalle zentrifugiert man ab, lóst in  wenig W., trenn t vom Unl. durch 
Zentrifugieren, gibt zur Lsg. gesatt. Lsg. von (NH,)2 S04, bis ein bestandiger Nd. er-
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scheint, u. weiter 3 ccm fiir je 100 ccm der Albuminlsg. Man im pft m it einigen 
Krystallen u. liiCt iiber Nacht stehen. Das Albumin ist je tzt fiir die mcisten Zwecke 
prakt. rein, andernfalls muB es wie angegebcn umkrystallisiert werden. Zur Ab
scheidung des (NH 4 )2 S 0 4  wird gegen Leitungswasser dialysiert, unter Druck, um 
Verdiinnung zu yermeiden, wofiir 6  Tago geniigend erscheinen. AnsehlieBend dia
lysiert man noch 24 Stdn. gegen destilliertes W. (Chemist-Analyst 16 [1927]. Nr. 2. 3. 
New York City.) __________________  R u h l e .

Adalbert Humayer, Wien, Herstellung von Brot. Dom Brotmehl wird auBer 
Marmelado noch feinstes Mehl von Nussen bzw. Mandeln zugesetzt. ZweckmaBig 
verwendet man auf 6  bis 7 Gewichtsteile NuBmehl etwa 30 Teile Brotmehl u. 10 Teile 
Marmoladę. Das Brot besitzt Nalirwert, is t leicht verdaulich u. haltbar. (Oe.P. 
107 430 vom 2/6. 1925, ausg. 10/10. 1927.) R o h m e r .

C. H. Boehringer Sohn, Chem.-Fabrik, ubert. von: Heinrich Schneider und 
Franz Rahn, Niedor-Ingelheim, Backpuher, hergestellt aus Ca-Tarlrat m it anderen 
Backmitteln, wie Ca-Formiat, -Acetat, -Lactat oder auch m it sauren Mitteln, wie 
Weinsaure, Weinstein, B ilactat, saure Phosphate etc. Z. B. geben 48 Teile Ca-Tartrat, 
61,2 Teile Ca-Lactat, 51,5 Teile Na„HPO,, u. 83,5 Teile NaHC0 3  ein geeignetes Back- 
pulver. Das Ca-Tartrat kann auch durch andero neutrale Ca-Salze ersetzt werden, 
z. B. von Oxycarbonsauren, wie Zuckersiiure. (A. P. 1 641 013 vom 1/9. 1925, ausg. 
30/8. 1927. D. Prior. 30/5. 1925.) M. F. M u l l e r .

Dried Milk Dairy Products Ltd., London und Jose Manuel Sierra, Southall, 
England, Vorrichtung zur Herstellung von Milchpulver u. dgl., bei welcher zerstaubto 
Milch m it erhitzter Luft in  eine Trockenkammer eingespritzt wird u. die in  dem Luft- 
strom enthaltenen feinen Milchteilchen in  senkrechten Filtertaschen abgescbieden 
werden, dad. gek., daB die Filtertaschen so neben der Trockenkammer gelagert sind, 
daB das Milchpulver aus den Filtertaschen gleichzeitig m it den unm ittelbar aus der 
Trockenkammer kommonden Milchpulverteilchen in  Sammeltricliter fallt. — Der 
Sammeltrichter besitzt zweckmaBig zwei Abteilungen, dereń obere Enden symm. 
unterhalb der Trockenkammer liegen. Mit Hilfe dieser Vorr. erhalt man ein gleich- 
maBiges Gesamtprod. (D .R . P. 450 958 KI. 53 e vom 27/3. 1923, ausg. 17/10. 1927.
E. Prior. 27/3. 1922.) R o h m e r .

F. H. Faulding & Co., Ltd., ubert. von: Luther Robert Scammel, Adelaide 
(Stid-Australien), Milchsdurehaltiger Sirup ais Kindernahrmittel, bestehend aus Sirup 
m it 25% Wassergeh. u. 7—9%  konz. Milchsaure, der zu der abgekochten u. gekiihlten 
Milch zugesetzt wird. (Aust. P. 858/1926 vom 5/3. 1926, ausg. 9/9. 1926.) M. F. Mu.

Alfred Zierer (Erfinder: Gustav Winkler), Wien, Herstellung einer milden, 
aromatischen Yoghurtdickmilch bzw. eines suften Yoghurtgerichtes, dad. gek., daB man 
abgekochte oder pasteurisierte Milch m it Fermenten vorsetzt, dio aus einer Mischung 
von Reinkulturen von Yoghurtbakterien (Bact. Bulgaricum), Saure u. Lab bildenden 
Kokken (Mierococcus lactis aeidi Lóhnis), m it gewissen weder A. noch C0 2 bildenden 
Hefearten (Torula, Mycoderma) bestehen. (Oe.P. 107 578 vom 9/6. 1926, ausg. 
25/10. 1927.) R o h m e r .

Elektrofutter-Gesellschaf t m .b .H ., Drcsden, Komervierungsanlage fu r  saft- 
lialtige Pflanzenstoffe m it drei dcm F u ttc r aufliegenden, an je eine Phaso des Drch- 
stromnetzes angeschlossenen Elektroden u. einer am Boden liegenden Nullpunkts- 
elektrode, dad. gek., daB ais Konservierungsraum ein einziger Behalter dient. — Dio 
Behalter konnen so bei Anwendung mehrerer Behalter der Reihe nach gefullt werden, 
so daB in jedem Behalter nur eine Futterm ittelsorto liegt. (D. R. P. 451143 KI. 53 g 
vom 11/11. 1922, ausg. 21/10. 1927.) R o h m e r .

E lia  Savini, Chimica ed analisi del latto e dei latticini. Milano: U. Hoepli (U. Allefirctti) 
1927. (XXVII, 542 S.) 24°. L. 28.—.

XVII. Fette; Waehse; Seifen; Waschmittel.
Kurt Taufel und Jose Cerezo, Uber die durch die Ranzigkeit in  den charakte- 

ristischen Kennzahlen der Fette heriorgerufenen Veranderungen. (Vgl. C. 1927. I. 2451.) 
Vf. erórtert die Vorgange, die sieh beim Ranzigwerden yon Fetten  u. Olen abspielen, 
die sogenannte aromat, oder Ketonranzigkeit- (in der Cocosolgruppe) u. die Olsaure- 
ranzigkeit (in hauptsachlich ungesatt. Glyceride enthaltenden Fetten  =  Olen). Die
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Priifung eines Oleś durch den Geruchsinn ist kein zuyerlassiges Kriterium fiir dessen 
Yerdorbenheit. — Experimentelle TJnterss. eines durch die charakterist. Verdorbenheits- 
rkk. ais ranzig gekennzeichneten, 20 Jahre alten Riibóls (Rapsols) bestatigen die 
auf Grund der yeranderten analyt. Kennzahlen aufgestellten theoret. Berechnungen 
u. bilden eine weitere Stiitzo der Olsaureranzigkeitshypothese. (Anales Soc. Espanola 
Fisica Quim. 25 [1927]. 349—62. Miinchen, Deutsche Forscliungsanstalt f. Lebens- 
mittclchemie.) B e n c k i s e r .

Johannes Scheiber, Neuere Ansichten iiber die Vorgange bei der Trocknung fetter 
Ole. (Vgl. C. 1927. II. 1414.) Sehr eingehende Literaturubersicht unter krit. Stellung- 
nahme des Vfs. — Nach Verss. des Vfs. trocknet Leinól unter Ausschaltung von O 
n i c h t .  So wie Jodlsg. is t nach Vf. auch SnCl, ein Polymerisationskatalysator fiir 
Holz-, nicht aber fiir Leinol. In  Unterss. m it H. Hildebrandt (Dissertation Leipzig) 
hat Vf. festgestellt, daB der IlolzólSlm  ohne prakt. Gewiehtsvermelirung sich bildet, 
wobei der O jedoch eine wohl katalyt. anzuspreehende Eolle spielt. Die spaterhin 
einsetzende Gewichtsyermehrung is t eine Autoxydationserscheinung, dio m it der Bldg. 
des Films nichts zu tun hat. — Die rein kolloidchotn. Beurteilung der Trockenvorgango 
lehnt Vf. ab, vor allem auch deshalb, weil sie Vorhersagen Iiber die unter gewissen 
Bedingungen zu erwartenden Rkk. nicht erlaubt, wahrend die Kenntnis der chem. 
Zus. eines Oles immerhin gewisse Anhaltspunkte gibt. (Ztschr. angew. Chem. 40 
[1927]. 1279—85. Leipzig, Univ.) H e l l e r .

R. Linsert, Verfahren zum Desodorisieren (Geruchlosmachen) von Olen und Felten. 
Nach dem System N i l g e n  findet eine innige Beriihrung zwischen Ol u. Dampf sta tt, 
ohne daB die Fiillung des Dampfers in starkę yerlustbringende Wallungen gerat. Hier- 
durch soli eine Dampfersparnis yon ca. 50% u. eine Erhóhung der Chargenmenge um 
25—30% erzielbar sein. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 781—82.) H e l l e r .

L. Margaiłlan, A.Dupuis und J.Rosello, Chemische Unlersuchung der Pracaxy- 
und Oimlakerne und ihrer Ole. Pracaxy- oder Pracachykerne: von Penlacletlira fila- 
mentosa (Brasilien), ca. 40 X 35 X 9 mm, mittleres Gewicht 7,5 g, Schale m att, grau- 
braun, gestreift. 10,6% W., 1,4% Asche, 14,4% Protein, 48,3% F e tt +  Harz, 4,2% 
Cellulose, 21,1% N-freie Extraktstoffe. Das Fett ist hellgelb, sclimeekt schwach b itter 
u. duftet ahnlich gerosteten Kakaobohnen; F. 28°, nn4 0  =  1,4561, VZ. 182, SZ. 3,6, 
Jodzahl 67,3, Reichert-M.-Zahl 1,2, Acetylzahl 54,2, Harzgeh. (Mol.-Gew. 470)
0,7%. Owalakerne: von Pentacletlira macrophylla (Kongo), ca. 65 X 45 X 10 mm, im 
M ittel 12 g schwer, glanzend braune Schale m it mattem  dunkelbraunem Kern. 8,5% 
W., 2,1%  Asche, 25% Protein, 41% F ett, 5%  Cellulose, 18,4% N-freie Exoraktstoffe. 
Das industriell gewonnene Vorschlagó'Z war bernsteingelb, hatte  angenehmen ErdnuB- 
geselimack, F. 24°, Erstarrungszone yon 23—10°, njy1 0  =  1,4682, D . 4 0  0,902, VZ. 181, 
SZ. 3,7 [ein m. PAe. vom Kp. 83° extrahiertes Cl hatte  SZ. 24,7 ( ? Ref.)], Jodzahl 98,9, 
Reichert-M.-Zahl 1,27, Acetylzahl 0, 0,5% Harz. Das mittlere Mol.-Gew. der Fettsauren 
betrug 309. (Ann. Musóe Ćolonial Marseille [4] 3. [1925] Nr. 3. 23— 28.) H e l l e r .

L. Margaiłlan, Chemische Unlersuchung der Jaboty-Kerne und ihres Ols. Die aus 
Brasilien (von einer Lecythidacee 1) stammenden Jabotykeme sind okerfarbig u. haben 
folgende Zus.: 5,7%  W., 4%  Asche, 7,9% Protein, 53,7% Ol, 12,4% Cellulose, 16,3% 
N-freie Extraktstoffe. Das hellgelbo F e tt vom F . 45° hat EP. 36°, nu 1 0 =  1,4553, 
VZ. 228, Jodzahl 23,1, Reichert-Meissl-Zahl 1,3, Acetylzahl 32, 1,6% Unyerseifbares, 
3%  Harzbestandteile. Dio unl. Fettsauren (94,3%) haben EP. 35,1° u. das mittlero 
Mol.-Gew. 259. Ihre Zus. is t etwa: 35% fl. Sauren; 3,4%  Stearinsaure, 43,6% Palmitin- 
sdure, 28% Myristinsdure. (Ann. Musće Colonial Marseille [4] 3 [1925]. Nr. 3. 37 
bis 38.) '  H e l l e r .

John Allan und Charles Watson Moore, Die Phytosterinacetatprobe und das 
Phytosterin des Sonnenblumensamenoles. Die Anwendung der Phytosterinacetatprobe 
yon BÓMER zur Auffindung tier. (besonders hydrierter Fisch- u. Walóle) in pflanzlichen 
Olen (besonders Sonnenblumensamenol =  SSOl) erweist sich ais schwierig, seit neben 
dem bei oder wenig iiber 125° schm., noch andere zwischen 115—250° schm. Phyto- 
sterinacetate isoliert wurden. (F. des Cholesterinacetats 114— 115°.) Vff. haben aus 
SSOl (wie seinem Hydrierungsprod.) u. anderen zu GenuBzwecken dienenden Olen 
durch Verseifung, Fallung der Sterine aus der Lsg. der Fettsauren in  A.-Leichtbzn. m it 
Digitonin, Acetylierung u. Krystallisation aus Acetanhydrid u. 95%ig. A. bis zur
F.-Konstanz die Phytosterinacetate der bzgl. Ole rein dargestellt (Tabelle m it korr. FF.). 
Beim SSOl konnten auch aus dem durch Extraktion der Ca-Salze der Fettsauren mit
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Aceton gewonnenen Unverseifbaren, Entfernung der Niclitsterine m it A. u. Konz. des 
letzteren die Phytosterine isoliert werden. Ais Hauptbestandteil ergab sich hierbci 
nach Acctylierung der Eohsterine u. frakt. Krystallisation aus A. ein Acetat, C29H 4 90- 
COCILj, F . 119,5° (korr.), VZ. 458. Durch Krystallisation des nicht acetylierten Prod. 
aus Essigester-A. (-f etwas W.) konnte auch eine, die Farbenrkk. der Phytosterine 
aufweisende Verb., F. 135,5° (korr.) gewonnen werden. Aus dem Riickstand der alkoh. 
Muttcrlauge der Hauptausscheidung liefien sich ferner iiber das Digitonid geringe 
Mengen eines Acetats, F. aus A. 115,5°, isolieren. Misch-FF. gleicher Teile der Phyto- 
sterinacetate von SSOl (F. 119,5°) bzw. von 01iven-, Baumwollsamen-, Arachis- u. 
Sesamól m it Cholesterinacetat: 121—122° (abn., daher Schwierigkeit des Nachweises 
tier. Fettc im Gemisch m it pflanzlichen Olen), bzw. 121°, 122°, 122,5° u. 123,5° (korr.). 
(Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T 433—34.) H e r z o g .

P. Stamberger, Uber die Vulkanisation der Ole. Es sollte der Vorgang der Vul- 
kanisation der Ole gekliirt werden. Verss. m it Riiból gaben kein klares Bild, da Riiból 
das Triglycerid verscliiedener Fettsauren ist; immerhin wurde festgestellt, daB dic 
Rk. stark  exotherm verl;iuft, l ° / 0  des zugesetztcn Schwefels ais H ,S  entweieht u. cin 
angcnchm riechendes schwefelhaltiges Ol iiberdestilliert. Beim Yulkanisieren des ein- 
heitlichen Triglycerids Triolein ergab sich, daB der Vorgang in zwei voneinander scharf 
trennbaren Stufen verlauft. Zunachst bildet sieli eine Schwcfelverb. des Ols, indem 
sowolil an die Olsaure wic an den Glycerinrest Schwefel sich chem. anlagert. Dann 
wird durch weitere Warmewrkg. diese Verb. polymerisiert u. yerandert ihre pliysikal.
Ligg.

V c r s u c li e. Das 01 wairde m it Schwefel zusammen in einem Kolben im Stick- 
stoffstrom unter Riihren auf dem Olbade erhitzt auf 150°, wobei sich der Schwefel 
auflost u. das Ol sich yerdunkelt. Ein Teil des Schwefels entweieht in Form von H„S. 
SchlieC.ich wird die M. fest. Die klebrige, ciast. 51. liifit sich in einen acetonlósl., einen 
benzinlósl. u. einen in  beiden unl. Teil trennen. Letzterer ist in Benzin stark ąuellbar. 
Die clementare Zus. der 3 Korper wies keinen Unterschied auf, sic liegen wolil nur in 
yerschieden polymerisiertcm Zustande yor. Die durch Verseifen isolierten Fettsauren 
sind leiclitfl., krystallin., 11. Aus dem Molekulargew. ergibt sich, daB die drei F e tt
sauren durch die Sclrwefehvrkg. aneinander gekniipft sind. (Rcc. Trav. chim. Pays- 
Bas 46 [1927], 837—40. Amsterdam, Univ.) F i e d l e r .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Uber Mandel-, Aprikosenkern- und Pfirsich- 
kemól. Reines Mandelól liefert keine B E L L iE R sch c  Rk., ebenso verlialt s ic h  Pfirsich
kernól. Die Rk. von K r e i s  auf Pfirsichkernól ist nicht fiir dieses, sondern fiir Apri- 
kosenkernól kennzeichnend, noch 5%  in Mandelól nacliweisbar. Die Salpetersaurerk. 
is t der von B i e b e r  yorzuziehen u. liefert nur bei Aprikosenól Farbung. Die Rk. 
von SIa b e n  erwies sich ais ungeeignet. Ais Pfirsichkernól wird meistens Aprikosen- 
kernól geliandelt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 233— 42. B a se l.)  Gd.

Walter Obst, Die Wasserkapazittit der Trane und gehdrlelen Trane. Litcratur- 
referat, insbesondere der Arbeitcn von B r a u e r . (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 24 [1927]. 
G00—601.) H e l l e r .

Carl von Noorden, Uber die Stellung des Arztes zur Margarine. Vf. wurdigt dic 
Vorziige einwandsfrei hergestellter Margarine, die vielfach in chem. u. bakteriolog. 
Beziehung giinstiger zu beurteilen ist ais sogenannte Landbutter, die ohne Markt- 
kontrolle direkt in  die Hauser geliefert wird. Ihrer Verwendung in der Krankenkiiche 
stehen bei Beriicksichtigung der individuellen Eigenart des Kranken keinerlei Be- 
denken entgegen. Das Fehlen von Yitamincn kann durch Zusatz von aktiviertem 
Ergostcrin ausgeglichen werden. (Therapie d. Gegenwart 6 8  [1927]. 481—83. Frank
furt  a. M.) F r a n k .

Arthur Scheunert, Uber den Yitamingehalt der bei der Margariitefabrikaticn 
i-eruendelen technischen Sojaphosphatidpriiparate. Fiitterungsyerss. nach dencn die 
Zubercitungen nur Spuren von Vitamin A u. nach Verss. yon J. Reschke kein anti- 
rachit. Yitamin enthalten. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927], 302—07. Leipzig, 
Univ.) G r o s z f e l d .

N. Welwart, Kalkbestdndige Seifen und dereń Beurteilung. Die Bldg. von Kalk- 
seifen gescliieht nicht im stócliiometr. Verhaltnis der Reagentien. Jede Seife besitzt 
eine bestimmte „natiirliche“  Kalkbestandigkeit, dereń GróBe allerdings sehr yer- 
schieden ist. Die nach D. R. P. 307 581 hergestellten Seifen sind hocli kalkbestiindig, 
u. ihre Anwendung fiir Textilwasehereien u. yerwandte Betriebc ist durch D. R. P. 
400 131 geschiitzt. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927], 779—81. Wien IX .) H e l l e r .
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Josef Augustin, Kalkbestandigkeit von Seifen, speziell von Methylhexalin- und 
Tiirkischrotol-Seifen. Wirklich kalkbestandig ist nur die Monopolseife. Eino gewisse 
Kalkbestandigkeit erzielte Yf. dureh Zusatz von Galie, Gasein u. anderen Schutz- 
kolloidcn zu an u. fiir sieh kalkempfindlichcn Seifen. Methylhexalin vermindert die 
Kalkempfindliclikeit nicht stark, tauscht dies jedoch dureh Peptisation der bereits 
gebildeten Ca-Seife vor. (Seifensieder-Ztg. 5 4  [1927]. 781. Fiirstenfeldbruck.) H e l l e r .

H. Pomeranz, Sauerstoffabgebende Wasciimittel. Die Anwendungsweise, nicht 
das Wasehmittel ist schuldig! (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 852—53.) H e l l e r .

M. Klostermann und H . Quast, Beilruge zur Bestimmung von Butler- und Cocos- 
felt. Durcli Freimachen der Buttersaure mittcls Oxalsaurc (statt H 2 SO.,) kann erstere 
aueh boi Ggw. von Nitraten abdestilliert werden. Daher vereinfaehte Vorschrift fiir 
A- u. B-Zalil: 5 g F e tt m it 3 g Kalilauge (1: 1) u. 8  g Glycerin verseifen m it W. auf 
100 ccm auffullen, bei 80° m it 25 ccm MgS04 -Lsg. (150 g des Salzes im 1) ausfallen, 
5— 10 Min. bei 80° halten, auf 20° bringen, zu 100 eem F iltra t 25 ccm 0,1-n. AgN03- 
Lsg., eine Stde. bei LichtabschluB stehen lassen, in 100 ccm F iltrat, den Ag-liberschuB 
m it 0,1-n. KCNS-Lsg. nach Zusatz von 10 ccm 0,1-n. H N 0 3  u. 3 ccm gesatt. Fe-NH3- 
Alaunlsg. ermitteln. Doppelte Anzahl ccm 0,1-n. AgN0 3 -Lsg. =  A-Zahl. — Das m it 
W. nachgewaschene auf 150 ccm gebrachte F iltra t w ird m it KOH neutralisiert, dann
1 g Oxalsaure zugesetzt u. 120 ccm abdestilliert; Destillat m it 0,1-n. KOH titriert, 
Ergebnis verdoppelt =  B-Zahl. — Auf Grund besonderer Yerss. war Buttersaure, 
Capronsiiure u. Caprylsaure m it MgSO., nicht fallbar, dagegen Laurinsdure u. M yristin- 
sdure fast restlos. Von Ag-Capronat waren 0,12 g, von Ag-Caprylat 0,023 g in  100 ccm 
W. 1. — Bei Beseitigung der Laurinsaure vor der Dest. wurden neue besonders kenn- 
zeichnende Werte fiir RlilZ. u. PZ. erhalten, bei B utterfett 22,35—23,1 bzw. 0,87—0,91, 
bei Cocosfett 6,1—6,3 bzw. 12,96—12,15. Aueh die Aussalzung der Destillate wie bei 
der Buttersiiurezahl nach GROSZFELD fiihrten zu neuen Kennzahlen, neuc BMZ. 
bzw. neue PZ. fiir Cocosfett 0,12 bzw. 18,6, fiir B utterfett 18,95 bzw. 4,04. (Ztsehr. 
Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 297—302. Halle a. S., Univ.) _ G r o s z f e l d .

Shintaro Ogawa, Eine Mikrometlwde zur Bestimmung der „Wasserstoffzahl". 
Es wird ein Verf. u. Apparatur zur Best. der Wasserstoffzahl in Fetten, Fettsauren u. a. 
bei ldeinster Substanzmengo angegeben. (Science Beports Tóhoku Imp. Uniy. 1 6  
[1927], 671—76.) W i l k e .

Norman J. Thompson, Selbsterhitzung von Olen. Chem. Methoden, wie die Ab
sorption von Jod u. Sauerstoff, sind kein geeignetes Kriterium. Die urspriingliche 
M a c k a y  - M e t h o d e  wird dureh Erhóhung der Priifmenge an Ol aueh fiir weniger 
gefahrliche Ole verwendbar. Mit einer neucn Priifmethode, bei der eine nur geringe 
Temperaturdifferenz zwisehen dem Olmuster u. seiner Umgebung eingehalten wird, 
konnte gezeigt werden, daB manclie Ole, die man bisher fiir weniger gefahrlieh hielt, 
unter bestimmten Umstanden weit gróliere Gefahr, ais die fiir sehr gefahrlieh gehaltencn, 
bieten konnen. (Ind. engin. Chem. 1 9  [1927]. 394—97.) T y p k e .

Hans V. Nabell, Einiges iiber Mackey-Proben. Dic bereits von Ma CKEY u. IXGLE 
erkannte Tatsache, daB Metallseifen die Oxydation von Oleinen katalyt. beschleunigen, 
wird von Vf. bestatigt. Da bei der Mackeyprobe in der Begel Metallnetze verwendet 
werden, so konnen diese zu Fehlern in der Best. AnlaB geben. Weitmaschige Cu- oder 
Ag-Netze konnen unbeanstandet bleiben. Vf. zeigt jedoch, daB engmaschige Netze 
aus Cu oder, starker, aus Fe, noch melir ein Zusatz von 6—12% K-Seife zum Olein 
die Oxydation bis zur Entflammung steigern. Um die Bldg. derartiger katalyt. wirkender 
Seifen zu yerhindern, verwendet Vf. an Stelle eines Metallnetzes einen entsprechend 
geformten Zylinder aus Steifleinen. E r gibt immer iibereinstimmende, einwandfreie 
Resultate, muB nach jeder Best. natiirlich verworfen werden. (Chem. Umschau Fette, 
Ole, Wachse, Harzc 34 [1927]. 273—75. Zeitz.) H e l l e r .

J. Pritzker und R. Jungkunz, Ul ter Entstelmng und Nachweis der Verdorbenheit 
von Fetten und Olen. Nachtrag. (Vgl. Ztsehr. Unters. Lebensmittel 52 . 195; C. 19 2 6 .
I I . 3124.) Ausfiihrliche Besprechung der Arbeit von P o w ic k  (Journ. agricult. Res. 
26 . 323; C. 1 9 2 5 . I. 179), dereń Ergebnisse bestatigt werden. (Ztsehr. Unters. Lebens
mittel 5 4  [1927]. 242—52. Basel.) G r o s z f e l d .

Metallbank und metallurgische Ges., A.-G., Frankfurt a. M., Ileinigung von 
Fetten und Olen pflanzl. oder tier. Herkunft, von suspendiertem oder in kolloid. Form 
enthaltenen Verunreinigungen dureh Erhitzen im Vakuum bei móglichst tiefer Temp. 
u. darauffolgende Filtration. Das Yakuum wird dureh einen Injektor etc., zwisehen
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Kocher u. Kondensator geschaltet, crhóht. Z. B. wird kaltgepreBtes rolies Sesamol 
unter wiederholtem Riihren bei 50° unter hohes Vakuum gesetzt u. nach %  Stdn. 
auf 22° gekuhlt, das Vakuum entfernt u. durch eine Filterpresse filtriert. (E .P . 275 536 
vom 20/9. 192G, ausg. 17/9. 1927. Prior. 9/8. 1926.) M . F. M u l l e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ameisensaureester nicderer ali- 
phat. Alkohole ais Reinigungs-, Trennungs- u. Losungsm. von fetten u. Mineralólen, 
Dest.-Prodd., Kohlehydrierungsprodd. etc. Z. B. wird Sesamol m it 10% Sauregehalt 
dreimal m it der dreifachen Menge Anieisensduremelhylesłer m it 5%  W.-Geh. behandelt 
u. dabei der Sauregeh. des Oles auf 0,2%  herabgesetzt oder rolies Mineralól m it 2,3% S 
wird mehrere Małe m it der gleichen Menge Methylformiat durchgeriihrt u. dabei ein 
lielles Ol m it angenehmen Geruch u. 0,6%  S erhalten. (F. P. 626 712 vom 24/12. 1926, 
ausg. 17/9. 1927. D. Prior. 5/7. 1926.) M. F. M u l l e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, ubert. von: Otto E. Enell, Alhambra 
(Kalifornien), Behandlung von Wachs nicht minerał. N atur, -wic Carnaubawachs, ferner 
Japanwachs etc. durch Verriiliren m it einer h. Na3 PO.,-Lsg. Z. B. werden 10 Teile 
Carnaubawachs m it 50 Teilen einer 4%ig. Na?P 0 4 -Lsg. zum Sieden gebracht u. 10 Min. 
lang verriłhrt. Nach dem Absitzen trenn t sich die M. in Schichten, die untcre wss. 
Schicht m it allen Verunreinigungen wird abgelassen, wahrend die obere Wachsschicht 
mehrmals m it h. W. gewaschen wird. Das bchandelte Wachs ist weichcr u. feiner ais 
das Ausgangsprod. (A. P. 1 646 280 vom 24/12. 1924, ausg. 18/10. 1927.) M. F. Mu.

E.M cNair, Epsom, Neu Seeland, Beinigungsmittel aus Riegel- oder Schmier- 
seife, oder Seifenpulver u. Sagespanen, Holzpulver oder -Brei. Z. B. werden 100 Teile 
Seife m it 25— 75 Teilen Sagespanen gemischt. (E. P. 276 645 vom 4/8. 1927, Auszug 
veróff. 19/10. 1927. Prior. 26/8. 1926.) M . F. M u l l e r .

Grigori Petrow, RuBland, Trennung von Emulsionen, die bei der F ett- u. Ol- 
spaltung mittels aromat. Sulfonsauren, wio NaphtJialin- u. Oklohydroanthracensiilfon- 
sauren etc., erhalten werden, dad. gek., daB man 0,1—0,5% CaSOj auf die angewandte 
Menge Spalter bercchnet zusetzt. Es findet eine Scheidung der benutzten Sulfon- 
siiuren ais Ca-Salz von dem Glycerinwasser u. den Fettsauren s ta tt, u. nach dem 
Abtrennon dieser werden durch Zusatz von H 2 S 0 4 dio freien Sulfonsauren wieder- 
gewonnen. (F. P. 628 007 vom 26/1. 1927, ausg. 17/10. 1927.) F . M. M u l l e r .

Grigori Petroff, RuBland, Sulfofetlsduren ais emulsions- u. seifenbildende Stoffe 
aus Olen, F etten  oder Fettsauren m it hoher Jodzahl, wie Leinól, Heliotropol, Hanfol, 
Lebertran, Rizinusol eto., die m it konz. H 2 SO., behandelt werden in Ggw. von aromat. 
KW-stoffen, wie Benzol, Toluol, Xylol, Solventnaphtha etc., die auch durch die Hydric- 
rungsprodd. des Naphthalins, Phenols oder Kresols ersetzt werden konnen, evtl. zu
sammen m it Naphthalin, Phenanthren oder Anthracen. Zu dem F e tt etc. werden 
5—10% des KW-stoffs zugegeben u. 5—10% H 2 SO., in kleinen Mengen unter guter 
Ruhrung u. Kiihlung zugesetzt. Das Rk.-Gemisch bleibt 8 — 12 Stdn. stehen, dann 
werden 35— 40% W. zugefiigt u. das Ganze auf 40—50° erwarmt u. stehen gelassen. 
Nach dem Absitzen u. Ablassen der H 2 S0 4 werden nocbmals 40—50% W. u. 1—2%  
Naphthalin- oder Oktohydroanthraeensulfosaure etc. zugesetzt u. die Mi m it direktem 
Dampf zur Spaltung der Glyceride durchgeriihrt. Die nicht umgesetzten KW-stoffo 
werden schlieBlich abdest. Das erhalteno Prod. dient ais Ersatz der Olsaure, zur 
H erst. yon Seifen u. Seifenpulvern. (F. P. 628 244 vom 31/1. 1927, ausg. 20/10. 
1927.) M. F. M u l l e r .

C. van Overstraeten, Brussel, Oewinnung von Fetten aus Woli- u. anderen Wasch- 
wdssern durch Wasehen m it lauwarmem W. u. durch Flotation, Ausfallen mittels 
Chemikalien etc. Die erhaltenen F ette  werden m it Na2C0 3  oder anderen Alkalien 
erh itzt u. im Vakuum oder durch Einblasen von Luft getrocknet. Darauf werden 
dio Yerunreinigungen durch Dekantieren des auf 105° envarmten Fettes entfernt, 
dieses m it W. ausgekocht u. durch Zentrifugieren weiter gereinigt. ( E . P .  275 627 
vom 3/8. 1927, Auszug yeroff. 28/9. 1927. Prior. 6/8. 1926.) M. F. Mu l l e r .

R. Ehrsarn, La Fabrication des savons industriels. Emulsions pour l’ensimage et huiles 
solubles. Paris: Dunod 1927. (308 S.) 8°.

E inhe itliche  T Jntersuchungsm ethoden fur die Fett-Industrie. Bearb. u . hrsg. yon d. Wissen- 
schaftl. Zcntralstellc f. 01- u . Fettforschung E. V., Berlin. Tl. 1. Stuttgart: Wissen- 
schaftliche Verlagsgesellschaft 1927. 8°.

1. Olsaatenuntersuchung, Rolifettuntcrsuchung, chemische Kcnnzahlen, physikal. 
Priłfgn., Scifenuntersuchung, Glycerinuntersuchung. (XVI, 105 S.) Lw. M. 5.—.
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Hans Wolff, Die Losungsmittel der Pette, Ole, Wachse und Harze. 2. Aufl. Stuttgart: 
Wissenschaftl. Ver]agsges. m. b. H. 1927. (XVI, 270 S.) gr. 8°. =  Monograpliien aus 
d. Gebietc d. Fett-Chemie. Bd. 1. Lw. M. 17.50.

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

Schiebuhr, Die wirlschaflliche Bedeulung der Hóchsidruclc-Dampfkrafterzeugung fu r  
die Papier- und Zdlsloffindustrie. Graph. Darstst. yon Wirkungsgraden. (Wchbl. 
Papierfabr. 58 [1927]. 1355—59. 1381—86.) S u v e r n .

William Kiister, W. Kumpf und W. Koppel, Ober die Hydrolyse von Wolle 
durch Nalriumsulfid. I. Mitt. Die Fahigkeit einer verd. Na2 S-Lsg., Haare u. Wollo 
aufzulosen, beruht zum Teil auf einem nachstehendcn Gleichungen entsprechenden 
KreisprozeB:
I. 2 NaS +  2 H„0 =  2 NaSH +  2 NaOH; I I . 2 NaSH +  2 OH =  Na.,S, +  2H .O ;

I II . Na2 S2 +  2 H  =  2 NaSH.
II . enrspriclit einer reduzierenden, I II . einer oxydierenden Wrkg. auf dic organ. 

Substanz. AuBerdem verlaufcn jedoch noch andere Prozesse, bei denen unter gleich- 
zeitiger Red. der organ. Substanz eine Oxydation des Sulfids zu Sulfit, Sulfat u. Thio- 
sulfat stattfindet. Hierfiir spricht der Umstand, daB nach 72-tagiger Einw. von Na- 
Sulfid auf Wolle durch Dialyśe aus der Rk.-Fl. kein Na2S mehr abdialysierte. Aus den 
m it Wolle ausgefiihrten Verss. gclit hervor, daB bei der Lsg. ein Teil des Kreatins unter 
Abspaltung von N H , u. gleichzeitiger Bldg. von N-haltigen Prodd. abgebaufc wird. 
Daneben finden sieh in W. 1., nicht dialysable Abbauprodd. Die Hauptmengo bildet 
cin in  W. unl. Prod. m it sauren Eigg., welches 1. Na-Salze liefert u. sieh aus dem alkal. 
Hydrolysat m it Eg. abscheidet. Die Aciditat dieses Prod. nimm t m it fortschreitender 
Einw. des Na2S zu. Seine Menge betriigt nach 5-std. Einw. bereits %  der eingesetzten 
Wollenmenge u. nimmt bei langerer Einw. noch mehr zu. Auch die ungel. Wollen- 
bestandieile verliercn NH.,. Nach 12 Stdn. is t samtliche Wollo gel. Boi fortsehreitonder 
Einw. fallt der N-Geh. der Stoffe, gleichzeitig erfaliren die dialysablen Prodd. eine 
Zunahme. Es wird angenommen, daB die Wolle 2 verschiedene Proteine enthalt, wovon 
das eine A rasch zu wasserlóslichen Prodd. abgebaut wird, wahrend das andere B eine 
geringfugigere Veranderung crlcidet. Der saure, ais Na-Salz in  Lsg. befindlicho Be- 
standteil gibt; samtliche Biuretrkk. u. zeigt eine Abnahme des nach VAN S ly k e  be- 
stimmten bas. N. Nach 125 Stdn. is t dieso Abnahme deutlich ausgesprochen, der 
Histidingeh. zeigt einen Ruekgang auf 1 / 7  des ursprungliehen Wertes. Der Gesamt-N 
vom F iltra t des Basen-N zeigt jedoch zunachst keine Abnahme. Auch naeh 125 Stdn. 
is t der Verlust nur gering. Offenbar sind die Monoamino- u. Monoaminodicarbonsauren 
resistenter ais die bas. Aminosauren. Hydrolysiert man das durch Einw. von N a,S 
erhaltene, in  W. unl. saure Abbauprod. durch Erhitzen m it W. im Autoklaven auf 150°, 
so erhalt man, wie bei der Druckhydrolyse von Wolle, ein Gemisch von Aminosauren 
u. Diketopiperazinen, das sieh durch aufeinanderfolgende Extralction m it A., Essig- 
ester, Amylalkohol u. Chloreton fraktionieren laBt. Die Ausbeute war jedoch gróBer 
ais bei dor Hydrolyse yon Wolle. Bas. Aminosauren scheinen ais Bausteine der Diketo- 
piperazine nicht vorzukommen. Auch Tyrosin lieB sieh trotz posiiivcr M iL L O N -R k . 
der A .-Extrakte nicht isolieren. An Anhydriden wurden abgetrennt: Valylleucin- 
anhydrid, CuH 2 0O2N2, isoliert aus dom A .-Extrakt. Nadeln aus h. A. F. 271°. Prolyl- 
alaninanhydrid, C8 H 1 2 0 2N2. Nadeln aus A. F. 134°. Valylalaninanhydrid, C8H ,,0 2N2, 
aus dem Essigesterextrak"t. Krystalle aus CH3 OH. F. 235°. Leucylalaninanhydrid, 
C9H 1 6 0 2N2, aus dem Amyl-A.-Extrakt u. Chlf.-Extrakt aus CH3 OH. F. 239°. Nach 
der Hydrolyse des Eg.-Nd. m it konz. HC1 konnten m it der Estermethode Glykokoll, 
Alanin, VaUn, Leucin, Asparaginsaure, Glutaminsaure u. Prolin abgetrennt werden, 
dagegen kein Serin. An einem Formelbild wird dargetan, daB dio bei der EiweiB- 
hydrolyse nachgewiesenen Diketopiperazine auch ais sekundaro Umwandlungsprodd. 
einer acycl. Polypeptidkette aufgefafit werden konnen. (Ztsehr. physiol. Chem. 171 
[1927]. 114— 55. S tuttgart, Techn. Hochscli.) G u g g e n h e im .

Maurice Fontain-Grisel, Die versćhiedenen Asbestsorten. Sorpentin- u. Horn- 
blendeasbeste wurden in ihrem Verh. gegenuber HC1 u. Essigsaure untersueht. (Rev. 
gen. Matiórcs piast. 3 [1927]. 645— 52.) SuvER N .

W. A. Taylor, Die Konirolk der Wasserstoffionenkonzenlration in  der Papier- 
industrie. (Vgl. C. 1927. H. 960. 2769.) Dic W ichtigkeit der pa-Messung in allen
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Zweigen des Betriebes zur rationellcn Verwertung der angewandten Cliemikalien> 
zur Yermeidung friihzeitiger Abnutzung des Gefafimaterials, zur Erzielung gleich- 
maBiger Resultate beim Fullen, Decken u. Farben u. zur Wiedergewinnung wert- 
voller Bestandteile aus den Abwassern wird ausfiihrlieh erórtert. Dic im Sommer 
oft eintretende Verklebung der Walzen m it Harz kann durch sorgfaltige tTberwachung 
der pn beim Leimen vermieden werden. (Canadian Chem. Metallurg. 11 [1927].
292—93. Baltimore, La Motte Chemical Products Co.) M a r s s o n .

Jessie E. Minor, Papiereigenschaften, Wenn die Qualitat eines Papieres nach 
dem Geh. an a-Cellulose des Ausgangsmaterials beurteilt werden kónnte, miiBten 
folgende drei Bedingungen erfiillt sein: Namlich, da 13 alle Papierrohstoffasern in chem. 
N atur ident. sind, daB sie, falls rein, bei mechan. Behandlung sich gleich verhalten, 
u. daB handelstibliehe Papiere aus yerschicdenen Faserarten beim HerstellungsprozeB 
wenigstens die gleichen chem. Verunreinigungen, wie Lcim, Fiillstoffe, Saure usw. 
haben. Vf. bespriclit diese Bedingungen u. kommt zu dem SchluB, daB es unmoglich 
ist, die Cjualitat u. Dauerhaftigkeit eines Papiers aus dem a-Cellulosegeh. des Ausgangs- 
materials zu beurteilen, es sei denn, daB die Fasern yon der gleichen A rt sind, daB die 
mechan. Behandlung bei beiden gleich war, u. daB die bei der Herst. yerwandten Chemi- 
kalien die gleichen waren. (Paper Trade Journ. 85 [1927], Nr. 13. 41—42.) B r a u n s .

Gunnar Porrvik, Uber Zellslofffestigkeit und Papierbildung. (Vgl. C. 1927- II. 
2581.) In  einer Zusammenfassung einer in Svensk Pappers Tidning veróffentlichten 
Aufsatzreihe wird der EinfluB der Q.uellung der Zellstoffasern auf die Mahlung, die 
Mahlung selbst, der EinfluB der Zeit zwischen Fertigmahlung u. Papierformung auf 
den Mahlgrad, den Verlust an zermahlenen Bestandteilen bei der Blattbldg. durch 
das Sieb, der Vorschlag, die Papierstreifcn m it 1  cm Einspannlange auf ZerreiB- 
festigkeit zu priifen, die Prufung der liergestellten Papiere auf Saugfąhigkeit u. 
spezif. Gew. u. die Bedeutung des Mahlungsgrades fiir die Eigg. der Papiere besprochen. 
(Zellstoff u. Papier 7 [1927], 461—63. Skoghall, Schweden.) B r a u n s .

Paul Tacussel, Fibramite. E in  Materiał mit unbegrenzten Moglichkeiten. Fibramite 
ist ein Prod., das durch Behandlung einer M. aus 55% Fasermaterial u. 45%  organ. 
Bindemitteln bei hoher Temp. u. sehr hohem Druck hergestellt wird. Seine Eigg., 
Verwendungsmóglichkeiten u. die verschiedencn Arten von Fibramite werden be
sprochen. (Paper Trade Journ. 85 [1927]. Nr. 7. 54—55.) BRAUNS.

W. Scharkow, Zur Frage der Mercerisierung der Sulfitcellulose m il Kalilauge in  
Gegenwart von Salzen. (Vgl. C. 1927. I. 2492.) Es. wurde dio Gewichtszunahme einer 
Celluloseplatte in KOH in Abhangigkeit von der KO Il-Konz. untersiiclit. Dio Ge
wichtszunahme ist in ca. 30%ig- KOH maximal. Mit steigender Temp. (12—85°) 
nim m t sie regelmaBig ab. Dureh 2 g KC1, K 2Cr04, K -Tartrat, K N 0 3  oder 5 g K 2C03, 
K 2 S 0 3  in 25 ccm Lauge wird die Quellung nicht yerandert. Durch K E  wird sie etwas 
gehemmt, durch K B r u. K J  etwas begiinstigt. Eino starkę Zunahme der Quellung 
wurde beim Zusatz von K S C N  beobachtet. LiOH  w irkt stiirker, ais KOH. Die Festig- 
keit der geąuollcnen Cellulose nimm t ab, wenn man KOH durch NaOH, diese durch 
LiOH ersetzt. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitsclieskoi Promyschlennosti] 4 
[1927]. 6 6 6 —6 8 .) B ik e r m a n .

M. Desparmet, Die Derivale der Cellulose. Zusammenfassende Ubersicht iiber 
die fiir die Lackindustrie u. verwandte Industrien wiehtigen Cellulosederiw., ihrer 
Losungsmm. u. ihrer Bcarbeitungsweise. (Cuir techn. 19 [1927]. 217—25.) M i c h e e l .

MasaharuNuma, Untersuchungen iiber Viscose. IV. Uber den Viscosefilm (Cellophan). 
(Vgl. C. 1927. H- 2525.) Aus Sulfitstoff schwed., norweg, u. japan.Ursprungs wurde durch 
24-std. Tauchen in 19%ig.NaOH-Lsg. bei 26°, Abpressen auf das 3-fache Gewielit, Lagern 
der Alkalicellulose bei 20° 24 Stdn., Zugeben von 50% CS2 vorn Gewicht des Zell- 
stoffs, 24-std. Reifenlassen des Viscosegels bei 26— 27° u. 72-std. Reifenlassen des 
Viscosesols bei 20° Viscose m it 7%  Cellulose hergestellt, die auf Film yerarbeitet wurde. 
Unabhangig von der Dieke des Films betrug der Aschegeh. 0,2— 1%, zwischen dem 
Aschegeh. u. den mechan. Eigg. des Films bestehen keine bestimmten Beziehungen. 
W ird hochwertiger Zellstoff verwendet, so bleiben die Eigg. des Films lange Zeit un- 
verandert boi beliebiger Abmessung, Konz. der zum Losen benutzten NaOH-Lsg., 
Eeuclitigkeitsgeh. des Films usw. Dic Eigg. des Films sind am besten, wenn die zur 
Herst. der Viscose yerwendete NaOH-Lsg. 7%ig., maBig, wenn die Lsg. 5— 6 % ig., u. 
schlecht, wenn die Lsg. 8 %ig. ist. ReiBfestigkeit xx. Dehnung wacliscn regelmaBig 
m it zunehmender Filmdieke, uber einen gewissen Eeuclitigkeitsgeh. ist die Zunahme 
der Dehnung nicht mchr proportional der zunehmenden Dieke des Eilms. Zunehmender
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Feuchtigkeitsgeli. setzt dic Zugfestigkeit herab u. erhóht dic Dehnung, docli bcsteht 
hier keine bestimmte Bcziehung. Uberschreitet die Feuchtigkeit 12%, so ist Abnahme 
der Zugfestigkeit u. Zunahme der Dehnung merklich, weniger unter 12%. Is t der 
Film yerlialtnismiifiig dunn, so ist die Veriinderung in den mechan. Eigenschaften des 
Films infolge des verschiedenen Feuchtigkeitsgehalts ziemlich gering, Schwan- 
kungen im Feuchtigkeitsgeli. von 1 —2° / 0 machen sich kaum bemerkbar. Weicherer 
Film ist zugfester u. weniger dehnbar ais weniger weicher, unabhangig vom Feuehtig- 
keitsgehalt. Film mittlerer Weichheit hat 9—i 2% Feuchtigkeit, unabhangig von der 
Dicke. Dio mechan. Eigg. des Films beruhen hauptsachlich auf den physikal. Eigen- 
sehaften des Zellstoffs, die chem. Eigg. des Zellstoffs beeinflussen dessen kolloides 
Verhalten. Jo  intensiver die Farbę des Stoffs in Cuprammoniumlsg. ist, desto besser 
sind die mechan. Eigg. des Stoffs. Fiir die mechan. Eigg. des Films ist es yorteil- 
haft, vor dem Entsehwefeln u. Bleichen zu trocknen. Farben beeinfluBt dio mechan. 
Eigg. des Films kaum. Freie Fasern im Film erhóhen Zugfestigke u. Dehnung, fiir 
Transparenz u. Glanz sind sie nicht vorteilhaft. (Cellulose Industr. 3 [1927], 27—30. 
Tokyo.) Su v e r n .

G. Kita, R. Tomihisa, K. Nakahashi und J. Onohara, Untersuchungen uber 
Viscose. X II. Mitt. (XI. ygl. C. 1 9 2 7 . I I . 1635.) Es wurde der EinfluB einiger Eigg. 
des Fallbades auf die Faden untersueht. Bei Tempp. von 30,45 u. 60° zeigte sich, daB 
m it der Viscosereifung die Faden zuerst bei hóherer Temp. spinnbar werden, wahrend 
sie bei Uberreife bei niedrigerer Temp. unspinnbar werden, so daB bei niedrigerer Temp. 
das Spinnbarkeitsgebiet kleiner wird. Im ersten Fali ist die Koagulation ungeniigend, 
wahrend im zweiten Falle durch leichte Koagulierbarkeit der Viscose die Faden beim 
Spulen zu fein werden, um dem Zug zu widerstehen, obwohl dic Zugfestigkeit feiner 
Faden pro Denier gróBer ist. Die Dicke der Faden hiingt von der Temp. des Fallbades 
u. dem Reifungsgrad der Viscose ab. Hóhere Temp. yerringert die Viscositat der 
Viscose u. fórdert ihre Austreten durch die Diisc, aber gleichzeitig fórdert sie die Koagu
lation, so daB es bei hóherer Temp. nicht immer dickere Faden g ib t..M it der Reifung 
wird die Viscose leichter koagulierbar u. die Faden werden feiner. Die Festigkeit der 
Faden aus derselben Viscose ist im allgemeinen um so gróBer, je feiner die Faden sind, 
wahrend in bezug auf die Dehnbarkeit das Vcrhaltnis umgekehrt ist. Die Beschaffen- 
heit der Faden hiingt auch vom Reifungsgrad der Viscose ab, hier muB es ein Optimum 
geben. Bei Verwendung von Fallbadern aus (NH 4 ),S04, Glykose, yersehiedenen Mengen 
H 2 S0 4 u. W. ergab sich, daB m it der Reifung die Faden zuerst in konz. Bade spinnbar 
werden. Dio aus ungereifter Yiscose in konz. Bade hergestellten Faden sind durch 
starkę Gasentw. beim Koagulieren glanzlos. Schóne Faden werden aus einer bis zu 
einem gewissen Grade gereiften Yiscose durch weniger konz. Saure erzielt. In  einem 
groBe Mengen (NH 4 )2 SÓ4  enthaltenden Bade werden dio Faden von Beginn der Reife 
an spinnbar, wahrend sie bei Uberreife in dem Bade zuerst schwer spinnbar sind. Das 
Verhaltnis ist das gleiche wie in konz. Saure, nur wird der Glanz durch konz. (NH 4 )2 S0 4  

nicht cingebiiBt. Aus nicht geniigend gereifter Viseose in Ggw. von yiel (NH 4 )2 S 0 4 

gesponnene Fiiden zeigen ebenfalls wertvolle Eigg. in bezug auf Zugfestigkeit u. a. 
Im  Bade m it wenig oder ohne (NH 4 )2 S 0 4 werden die Fiiden bis zu einem gewissen 
Grade durch Reifung yerbessert u. aus passend gereifter Viscose kónnen schóne Faden 
auch ohne (NH 4 )2 S 0 4 gesponnen werden. Is t dem Bade (NH 4 )2 S0 4 zugesetzt, so ist 
die Dicke der darin gesponnenen Fiiden geringor, das kommt von der koagulierenden 
Wrkg. des Salzes. Auch hier wurde festgestellt, daB die Fiiden aus derselben Viscose 
um so starker sind, je feiner sie sind. (Cellulose Industry 3 [1927]. 31—32.) S u v e r n ,  

S. Kiihnel Hagen, Uber in Athylalkóhol lósliche Nilrocellidosen. Aus den Verss. 
geht heryor, daB siimtliche Proben m it derselben Nitriersiiure Prodd. m it genau 
demselben Ń-Geh. geben, abgesehen von einer sehr kraftigen Yorbehandlung der 
Baumwolle. Siimtliche Prodd. zeigten hóheren N-Geh. ais nach C le m e n t-R iv ie re  
m it dem angewandten Sauregemisch zu er war cen war. E ine yorhergeliende Behandlung 
der Baumwolle hat dic gróBte Einw. auf dio Lóslichkeit des Nitrierprod. in A. 6 -std. 
Erhitzen steigert die Lóslichkeit auf das Doppelte, langcres bewirkt eine weitere 
Steigorung. VoIlstandige Lóslichkeit wird nicht erreicht, auch nicht durch Mer- 
cerisieren. Dagegen gibt eine mercerisierte Baumwolle nach 6 -std. Erhitzen ein 
yollstandig 1. Prod. — Die Nitrocellulosen aus nicht yorbchandelter u. aus nur mer- 
cerisierter Baumwolle zeigen die gleiche Lóslichkeit in yerd. A. (94,1 Gew.-%). E rst 
nach dem Mercerisieren u. liingerem Erhitzen zeigt sich eine merkbare Steigerung 
der Lóslichkeit. (Ztschr. angew. Chem. 4 0  [1927], 1359—61. Kopcnhagen.) JUNG.
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J. G. Davidson und E. W. Reid, Verdiinnungsverhaltnis von Nitrocełluloselósungs- 
mittel. In  Forts. einer friiheren Arbeit (Ind. engin. Chem. 18. 669; C. 1926. II. 1465) 
besprechen Yff. eino Reihe von Verss. m it yerscliiedenen Arten von Gasolinen unter 
Verwendung von aromat. KW-stoffcn ais Verdiinnungsmittel. Aus den Verss. 
geht hervor, daB der Verdunnungsgrad ein ziemlich genaues MaB gibt fiir die Lósungs- 
kraft eines Lósungsm., weiter, daB unter gleichen Bedingungen der Verdiinnungs- 
grad von Nitrocelluloselsgg. in aromat. KW-stoffen groBer ist ais bei Gasolinen. 
Glykolather haben in bezug auf aromat. KW-stoffe ein besseres Verdunnungsverhaltnis 
ais der Butylester, gecrackte Gasolino sind geeigneter ais Verdunnungsmittel ais ge- 
wóhnliche Gasolino vom gleichen Kp. u. von diesen sind wieder die niedrig sd. besser 
ais dio hóher sd. Das Verdunnungsverhaltnis nimmt m it der Zunahme der Konz. 
der Nitrocellulose ab. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 977-—80. New York, N. Y.) B r a u n s .

P. E. Marling und J. M. Purdy, -Der Einflufi der Verdunnungsmittel auf die Vis- 
cositat von Niłrocelhdoseldsungen. Es wird der EinfluB der Verdiinnungsmittel auf 
dio Viscositat der Nitrocelluloselsgg. untersucht u. die Resultate in Tabcllen u. 
Kurven zusammengestellt. Aus ihnen geht hervor, daB dio Viscositat der 1/2-, 4- 
u. 10-Sekunden-Nitrocelluloselsgg. m it steigender Zugabe yon Verdunnungsmittcl 
abnimmt. Butylacetat setzt im Vergleich m it Terpentinól, Toluol u. Xylol die Vis- 
cositat stark herab. Terpentinól am wenigsten, von ihm kann nicht mehr ais 35% 
zu einer Originallsg. zugegeben werden. Toluol u. Xylol ahneln sieh in bezug auf 
ihren EinfluB auf dio Viscositat der Nitrocelluloselsgg. Ein Zusatz von 5—40% 
Xylol zu %-Sekunden-Nitrocelluloselsg. setzt die Viscositat mehr herab ais dio gleiclie 
Mengo Toluol. Bei 4-Sekunden-Nitrocelluloselsgg. setzen 5, 20, 30, 40 u. 45% Toluol 
die Viscositat mehr herab ais dic gleichc Menge Xylol. Bei 10-Sekunden-Nitro- 
eelluloselsgg. wird sio m it Xylol wieder mehr herabgcsetzt ais m it Toluol. (Ind. 
engin. Chem. 19 [1927]. 980—81. Dayton, Ohio.) B r a u n s .

Siegfried Prager, Untersuchung von Caseinleimen. Schiittelt man Caseinleim m it 
CHCI3 , so geht das spezif. leiehtere Casein, sofern es nicht chem. angegriffen ist, an 
die Oberflacho u. die anorgan. Stoffe, NaOH oder CaO sammeln sieh am Boden. Das 
Casein wird abgezogen u. es w ird dureh Prufung auf Asche u. N-Geh. festgestellt, ob 
Beimengungen anderer A rt vorhanden sind. Das CHC13  wird auf Fette, Ole oder Harze 
gepriift. Der genaue Gang der Analyse ist beschrieben. (Farbę u. Laek 1927. 573. 
Berlin.) ‘ SuVERN.

Antonin Rolet, Exlraktion und Verwendung des Ga-sein.s fiir  Leinie. Herst. von 
Casein aus Milch, Trocknung u. Rezepte zur Bereitung von Caseinleimen. (Caoutchouc 
e t Guttapercha 24 [1927]. 13743—45.) E v e r s .

— , Qualitdtsarbdt im  Fischsilbervcrfahren. Genaue Beschroibung der Versilberung 
von Perlen. (Glas u. Apparat 8  [1927]. 204—05.) SALMANG.

Erich Sellenk, Webmalerialienbeslitnmung und ihre Festsiellung auf chemisćhcm 
Wege. Rkk. zum Unterscheiden der wichtigsten tier. u. pflanzlichen Gespinstfasern 
sind beschrieben. (Ztsehr. ges. Textilind. 30 [1927], 743—45. Forst i. L.) SuYERN.

Grigori Petrow und Nicolai Alexew, RuBland, Verspinnc.ii von Lein-, Hanf- 
oder anderen Fa-sern. Man beliandelt die Fasorn m it W., dem Sulfonsauren aromat. 
Verbb. m it oder ohne Zusatz von KW-stoffen, Sulfonsauren aromat, hydrierter KW- 
stoffe (Oetohydro-Anthrazene), denen Naplithasulfonsauren, aromat. Fettsauren, Al
kohole usw. u. dereń D eriw . (Salzen) zugesctzt sind, zwecks Anfeuchtung. (F. P . 
628 626 vom 5/2. 1927, ausg. 26/10. 1927.) K a u s c h .

Charles W. Mason, Olaa, Hawaii, Sćhichten aus Zuckerrohr. Zuckcrrohrrohfaser 
wird m it einer 4— 6 % ig. Lsg. von Ca(OH ) 2 gekocht, die gereinigte Faser in  einem 
Hollander zu einem Brei Yerarbeitet, m it 1 0 —20% Rohfaser vermischt u. zu diinncn 
Schiehten geformt. Dio Papierschiclitcn konnen m it Wasserglas oder einer Mischung 
yon Wasserglas m it geringen Mengen Portlandzement geleimt werden. Dickere 
Schiehten, die zur Horst. von Kunstliólz dienen konnen, kann man erhalten, wenn 
man den Faserbrei m it 10—20% Portlandzement yermiseht, m it Wasserglas oder 
Harzleim yersetzt u. die geformten Schiehten yereint. (A. P. 1 627 103 vom 9/9.
1926, ausg. 3/5. 1927.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Behanddn von Baumwolle. Man behandelt ein Gowebo 
aus ungebleichter, gebleichter oder mereerisierter Baumwolle im nicht gespannten 
Zustande m it gasfórmigen oder fl. CS2, der m it einem Lósungsm., wie Bzn., verd. sein 
kann, u. dann m it Alkalilauge oder m it einer Mischung oder Emulsion von CS2  u. Alkali-
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lauge, man erhalt ein Gewebe łnifc wollahnlichem Griff. (E. P. 274 860 vom 18/7. 1927, 
Auszug yeroff. 14/9. 1927. Prior. 20/7. 1926.) F r a n z .

Joseph Robinson, Jersey City, New Jersey, V. St. A., Yerzieren von Wollfilz, 
insbesondere von Hutfilz. Wollfilz m it einem besonderen Flor wird nach dem Reinigen 
m it einer Filzwalze, wodurch dio Florhare allo nach einer Richtung gelegt werden, 
m it einer verd. Lacklsg. bcspritzt u. zwar gogen die Spitzen der Florhaare; die Lacklsg. 
kann in  einer von dem Filz abweichenden Farbę gefiirbt sein. (A. P. 1 619 681 vom 
12/1. 1927, ausg. 1/3. 1927.) F r a n z .

American Lakes Paper Co., Chicago (Illinois), iibert. von: Otto Kress, Appleton 
(Wisconsin), Gebleichte Papiermasse hergestellt durch Bleichen von Sulfat- oder Kraft- 
zellsloff m it Chlorkalk u. dann m it N aH S 03. Zunachst werden %  der Chlorkalkmenge 
zugesetzt u. nach dem Ablassen der Waschlsg. das restliche D rittel. Nach dieser Vor- 
bleiche wird dio Papiermasse gut ausgewaschen u. nach dem Anriihren m it W. m it 
NaHSOj-Lsg. yersetzt u. 24 Stdn. stehen gelassen, dann abgetrennt u. getroeknet. 
Auch kann dio m it Cl2  gebleichte u. yorgetrocknete Papiermasse nach dem Passieren 
der Trockenmaschine m it einer ca. 25%ig. N aH S 0 3 -Lsg. bespriiht werden. Durch 
Liegen an der L uft is t nach einigen Tagen das Papier durch die noch enthaltenen 
N aH S 03-Reste zu einem weiCen Prod. nachgebleicht. (A. P. 1 645 061 yom 21/8.
1924, ausg. 11/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Wallace H. Howell jr., Willsboro (New York), Verfahren und Apparalur zur 
Iierstellung von Papiermasse aus cellulosehaltigem Materiał, das m it Na2C03  oder 
Na2 S 0 4 durch Einblasen von direktem Dampf vom Boden des Kocliers nach dem 
oberen Teil des Kocliers, wobei zugleick dio Kochlaugo mitgerissen wird, indem der 
Injektor in dio in  der Bodenkammor des Kocliers gesammelto Kochfl. hineinragt 
u. eine Zirkulation der Kochlaugo orreicht wird. Dieser Umlauf wird selbsttatig un- 
unterbrochen in Gang gehalten dadurch, daB, sobald die Temp. u. der Druck im 
Kocher die Hóhe des eingoblasenen Dampfes erreichen, etwas Dampf aus dem Kocher 
fortwahrend austritt u. dabei zum Vorwarmon der Kochlaugo oder der Waschwasscr 
verwondet wird. Dureh den dauernden Umlauf der Lauge beim Kochen wird eino 
beschleunigte Kochung erzielt u. Dampf u. Zeit gespart. Nach dem Ablassen der 
Kochlaugo wird die Cellulosemasse im Kocher m it h. W. von wenigstens 80° gewaschcn, 
um ein Ausfallon der Ligninstoffe aus don Kochlaugeresten zu yerhindern. (A. P. 
1645 754 vom 10/9. 1926, ausg. 18/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

W. B. Pratt, Inc., Newtonvillo, iibert. yon Arthur E. Barnard und Robert Gr. 
Caswell, Newton, Massachusetts, Iierstellung von Papier m it erhohter ZerreiBfestigkeit 
dureh Zusatz von 0,05—0,2% NH 3  u. mehr oder (NH 4 )2 -C0 3  zu dem W. boim Hollandem 
u. durch nachherigen Zusatz yon 1. Metallsalzen, wie A12(S04)3, CuS04 oder ZnS04, 
so daB sich diese m it dem NH 3  in bas. Salze oder Hydroxyde umsetzen. (A.P. 1 648 838 
yom 30/7. 1923, ausg. 8/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

Robert Quait jr., Brooklyn, und Jacob M. Ehrlich, New York, Plionograpliische 
Schallplatten. Eino P latte  aus faserigen Stoffen wrio Pappe, Papier usw. wird m it einer 
Lsg. eines wasserdichtmachenden Stoffes iiberzogen; nach dem Trocknen iiberzieht 
man dio P latte m it einer Lsg. von Nitrocellulose oder Celluloseacetat oder einem 
Gemisch der Ester in Aceton, Essigsaureathylester usw.; hierauf bringt man eino 
Lsg. von Nitrocellulose oder Celluloseacetat unter Zusatz von Campher oder Campher- 
ersatzm itteln auf. (A. P. 1 635 862 yom 10/7. 1923, ausg. 12/7.1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie, A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung farbig gemuslerler 
Papiere, Pappe und Kartons. Die zur Musterung dienenden Fasersuspensionen 
werden in  einem derartig geteilten Strome bzw. Spritzern auf ein fortlaufendes Sicb 
gebracht, daB das Auftreffon der Teilstrome auf das Sieb beim Fortgang desselben 
hintereinander erfolgt, worauf dann die Musterschicht auf die andersfarbige Papier- 
bahn aufgegautscht wird. — Die auf dem Sieb gruppierten Fasern werden yor dem 
Aufgautschen m it Farbstofflsgg. bespriiht u. auf dio Papierbahn durch beliebigo 
Mittel entweder ganz oder strich- oder band weise umgruppiert. (Oe. P. 105 089 vom 
6/4. 1925, ausg. 27/12. 1926. D. Prior. 16/4. 1924 und Oe.P. 107 601 [Zus.-Pat.J 
vom 24/8. 1926, ausg. 25/10. 1927. D. Prior. 2/9. 1925.) M. F. M u l l e r .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Julius VoJ3, Biebrich a. Rh.), 
Trocknen von Gebilden aus Gellulose, dad. gek., daB man diese im Gelzustand Tempp. 
unter 0° aussetzt u. nach dem Auftauen das W. entfernt. — Das Trocknen erfolgt 
rasch u. ohne erhebliche Schrumpfung. (D. R. P. 451 498 KI. 39a vom 9/2. 1926,
ausg. 27/10. 1927.) F r a n z .
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Hugo Wallin, Djursholm b. Stockholm, Verfahren zur Herstellung von Cellulose 
aus Ilolz, Stroh u. dgl. durch Kochung m it S i0 2 -halt. Alkali, dcm soviel S i0 2 in Form 
von Kieselgur, Sand, Ton oder Gangart wahrend des Kochens zugesetzt wird, daB 
dio Lauge nach Regencrierung durch Eindampfen u. Sehmelzen oder Trockendest. 
geniigond kaustisch ist, um aufs neue verwendet zu werden ohne vorheriges Kausti- 
zieren m it Kalk. Bei Verwondung von Al2 0 3 -halt. Materiał wird das ausgefiilltc Ton- 
erdesilikat vor dem Kochcn abfiltriert u. beim darauffolgendcn Sehmelzen cvent. 
unter Zusatz von K alk u. kalihaltigem Materiał wieder zugesetzt. —  Z. B. werden 
1000 kg Holz m it 600 kg Na2 0 -S i0 2 +  H20  gekocht, die Lauge cingedampft u. in 
einem Schmelzofen vcrbrannt. Die Schmelze, in W. w'ieder gelóst, kann olino Kausti- 
zierung fiir eine neue Kochung yerwendet werden. (D. R. P. 452 946 KI. 55b vom 
30/9. 1925, ausg. 23/11. 1927. Schwed. Prior. 8/10. 1924.) M. F. M u l l e r .

Richard Collins, Thrco Rivers, Quebec, Trennung von Cellulosemasse und Ablauge, 
dad. gek., daB man dio Kochlauge u. die Cellulose aus dem Kocher in ein SiebgefaB 
driickt, die Lauge ablaufen laBt u. in  ein SammelgefaB befórdert, worauf dio Ćellu- 
lose-M. zur Entfernung der restlichcn Laugo m it W. ausgewaschen u. die Waschfl. 
im Vakuum eingedickt u. m it der unverdiinnten Lauge vereinigt wird. (A. P. 1 648 111 
vom 10/1. 1927, ausg. 8/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie, A.-G., Frankfurt a. M., Oewinnung von Cellulose aus 
Holz oder Stroh durch Behandlung m it H N 03-Dampfen u. Luft, die vorher durch 
eine 60%ig. H N 0 3  von 30—40° streicht. Durch darauffolgendes Kochen m it Alkali 
wird eine Cellulose von hoher Reinheit erhalten. (E .P .2 7 4  892 vom 21/7. 1927, 
Auszug veroff. 21/9. 1927. Prior. 21/7. 1926.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie, A.-G., Frankfurt a. M., Aufscliliepen von cellulosehaltigem 
Materiał wie' Holz oder Stroh durch k. oder w. verd. H N 0 3  nach event. vorherigem 
Dampfen, zur Entfernung der Harze u. um das Eindringen der H N 0 3  zu erleichtern, 
u. durch Luftdurchblasen, das solange fortgesetzt wird, bis eine Probe des Materials 
beim Behandeln m it verd. Na2 C0 3 -Lsg. vollstandig zerfiillt. (E .P . 276 025 vom 
15/8. 1927, Auszug veróff. 5/10. 1927. Prior. 13/8. 1926.) M. F. M u l l e r .

A. M. R. Karlstróm, Hyltebruk (Sehweden), Wiedergewinnung von Cellulose aus 
Abwassern der Cellulose-, Papier- u. Holzschlifffabrikation in einem ScheidegefaB, 
in dem die zuflieBenden Abwasser durch einen Luft- oder Gasstrom durchgewirbelt 
werden, wrodurch die Celluloseteilelien an die Oberflache des W. in dem nach oben hin 
sich verengenden GefaBe befórdert u. dort abgesaugt werden, w’ahrend das W. durch 
die Spitze des Bodens ablauft. (E .P . 277 310 vom 17/8. 1927, Auszug veróff. 2/11. 
1927. Prior. 7/9. 1926.) M. F. Mu l l e r .

J. limbach, Kandern, Baden, Cellulose. Baumwollumpcn (insbesondere gefarbte) 
werden m it uberhitztem Dampf u. Alkalien bei solcher Temp. (240—250°) u. solchem 
Druck (4—5 at) erhitzt, daB nach dem Auswraschen ohne Bleichung reine zur t)ber- 
fiihrung in Viscose geeignete Cellulose erhalten wird. (E. P. 278 131 vom 5/8. 1926,

Erik Ludvig Rinman, Sehweden, Regenerierung der Kochsaure bei der Natrium- 
bisulfitcelluloseherstellung. Die Ablauge wird von verschiedenen Bestandteilen befreit, 
durch Eindampfen konz. u. die erhaltene feste M. verbrannt, so daB die Na-Salze 
der Ablauge in Na2S iibergefuhrt werden, das Na2C0 3  enthalt. Das N a2S wird in W. 
gel. u. m it C0 2 die Lsg. behandelt, worauf sie m it S 0 2 der Verbrennungsgase oder der 
Kocher behandelt wird. (F. P. 627 691 vom 18/1. 1927, ausg. 10/10. 1927.) K a u s c h .

Acme Rayon Corp., Cleveland, Ohio, ubert. von: Charles A. Huttinger, Lake- 
wood, Ohio, Viscosefaden. Die Viscose wird in einer Vielzahl von Strómen in ein Fiill- 
bad aus (lOTeilen) W., ( 6  Tcilcn) NaHSO, u. (1— 11/„ Teilen) Zucker eingcfiihrt u. 
die erhaltenen Faden w'erden versponnen. (A. P. 1646 538 vom 14/8. 1922, ausg. 
25/10. 1927.) K a u s c h ."

Bleachers’ Association, Ltd., Manchester, C. S. Parker, Bolton, W. Kershaw, 
Cheadle Hulme, F. L. Barrett, Dayenport b. Stockport, England, Kreppeffekte auf 
Celluloseacelatseide. Man behandelt Celluloseacetatseide m it verd. HNÓ 3  von 30—50° Tw. 
bei 0—50°. Beim Behandeln eines Gewebes aus Baumwolle u. Celluloseacetatseide 
m it vcrd. HNOa erhalt man ein Crep-de-chine ahnliches Gewebe. (E. P. 274 584 vom

Societe pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta“, Frankreich, Hohle 
Kunstfaden aus Celluloseester- oder -derivatlsgg. Man yerwendet die zum Śpinnen 
voller Faden gewóhnlich Yorwendetcn Lsgg., verspinnt sie in eine Gasatmosphare

ausg. 27/10. 1927.) K a u s c h .

29/4. 1926, ausg. 14/9. 1927.) F r a n z .
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bei einer Temp., dio hóher ais der Kp. der Ldsungsmm. fiir dio Lsgg. ist, u. unter- 
w irft dio Fśiden beim A ustritt aus der Spinnvorr. cinor lobliaften Yerdampfung mittels 
h. Gase. (F. P. 623 970 vom 2/11. 1926, ausg. 5/7. 1927. E. Prior. 11/11. 1925.) K a u .

N. V. Nederlandsclie Kunstzijdefabriek, Holland, Kunstseide. Celluloselsgg. 
treten aus feinen Offnungen in  eine langsam aufsteigende Atm. o. dgl., dereń Temp. 
von unten nach oben zunimmt. (F. P. 627 611 vom 15/1. 1927, ausg. 8/10. 1927. 
Holi. Prior. 17/12. 1926.) K a u s c h .

Eastman Kodak Co., iibort. yon: Paul C. Seel, Rochester, New York, Ver- 
mindern der Viscositdt von Nitrocellulose. Man behandelt Nitrocellulose m it Pyridin, 
das zweckmaBig m it W. vord. sein kann. (A. P. 1 648 509 Tom 11/2. 1925, ausg. 
8/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Celhdosedther. Swl. oder 
unl. Celluloseather werden m it depolymerisierend oder abbauend wirkenden Mitteln, 
wie HC1, H 2 S04, H 3 PO,„ Oxalsaure oder ZnCl2 m it oder ohne Zusatz von Quellungs- 
m itteln behandelt. Eine in  Bzl. oder A.-Bzl. unl. oder nur quellbare Athylcellulose 
m it 48% Atlioxygruppo wird m it einem Gemisch yon A., W. u. H 2 SO., bis zur voll- 
standigen Lsg. behandelt, dann wird m it W. gefallt u. getrocknet, das Prod. ist 11. in 
Bzl. u. in  A.-Bzl.; durch Verlangerung der Saurebehandlung wird dio Loslichkeit 
erlioht u. die Viscositat yermindert. Man kann die unl. Athylcellulose auch m it Eg. 
m it 0,1% H 2 S 0 4 -Geh. behandeln. (E. P. 277 111 vom 10/6.1926, ausg. 6/10. 1927.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasserloslichen 
Cellulosederimten. Man laBt auf Celluloso in Ggw. von Alkali oder auf die Alkaliverb. 
der Celluloso Aralkylhalidsulfonsauren eimvirken. Man behandelt morcerisierto Baum- 
wolle m it alkoh. NaOH u. g ibt hierzu eino Lsg. des Na-Salzes der Benzylchlorid-p- 
sulfonsaure in A., dio Mischung wird boi 50—60° geknetet. Mercerisierto Baumwollo 
wird m it einer Lsg. von KOH geknetet, gepreBt u. unter Erwarmen m it dem Na- 
Salz der Benzylchlorid-o-sulfosaure yermischt. Man triinkt mercerisierto Baumwollo 
m it Pyridin u. yerriihrt dann m it dem Na-Salz der Xylylchloridsulfonsdure. Die Prodd. 
konnen ais Ca- oder Ba-Salze, die unl. sind, abgeschieden w erden.' Wegen ihrer Un- 
brennbarkeit eignen sieh diese Celluloseverbb. zum Impragnieren yon Faserstoffen, 
indom man das Gowebe m it der wss. Lsg. der Celluloseverb. tran k t u. dann m it 
der Lsg. eines Metalls, wie Al behandelt. Man kann die Celluloseverbb. auch zur 
Herst. yon feuersicheren Filmen yerwenden. (E .P . 277 317 yom 29/8. 1927, Auszug 
veroff. 2/11. 1927. Prior. 10/9. 1926.) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Cellulosedthern. Die Einw. yon Glykol 
oder mehrwertigen Alkoholen, Athylenoxyd, Methylenchlorhydrin, Athylidenchlor- 
hydrin usw. auf Celluloso findet in  Ggw. von wasserbindenden Mitteln u. zweckmaBig 
unter Zusatz yon Verdunnungsmitteln s ta tt. Man yermiseht z. B. Cellulose m it W. u. 
NaOH u. knetet dann unter Kiihlen m it CaO, hierauf gibt man bei 0° Athylenoxyd oder 
Athylenehlorhydrin zu. Ais wasserbindende Stoffe kann man die Oxyde der Alkalicn, 
Erdalkalien, Hydride des Ca, Mg, NaNHa usw. ais Verdunnungsmittel Bzl., Toluol, 
CC1.„ A., Ligroin usw. yerwenden. (E. P. 277 721 vom 26/3. 1926, ausg. 20/10. 
1927.) F r a n z .

Pathe Cinema, Anciens Etablissements Pathe Freres, Frankreich, Fdden, 
Bander oder glanzende und transparentu Filme aus plastischen Massen. Lsgg. yon
Cellulosederiyaten werden durch geeignete Spinndusen, Rohro o. dgl. in ein wss. Fall- 
bad eingefuhrt u. die erhaltenen Prodd. poliert u. transparent durch Trocknen in w. 
L uft gemacht. (F. P. 629 415 vom 29/4. 1926, ausg. 9/11. 1927.) K a u s c h .

Armstrong Cork Co., Pittsburgh, iibert. von: Louis L. Bentley, Beayer Falls, 
Pennsylvania, V. St. A., Kunstkork. Der zerkleinerte Kork wird in  einem zylindrischen 
GefaB zwisclien zwei durchlocherten P latten  gelagert, yon unten leitet man in  das 
GefaB 220— 310° h. Luft, dio nach dem Durchdringen des Korkes an dem oberen 
Ende des Behalters entweicht. Der so behandelte Kork ist formbar. (A. P. 1607 046
vom 15/6. 1921, ausg. 16/11. 1926.) F r a n z .

Consortium fiir elektrochemische Industrie, G .m .b .H . (Erfinder: Wolfram 
Haehnel und Willy O. Herrmann), Munchen, Darstellung von polymerem Vinylalkohol, 
dad. gek., daB man polymere Vinylester organ. Sauren yerseift. —  W ahrend man durch 
Verseifen anorgan. polymerer Vinylester KW-stoffo oder schwarzbrauno unl. Massen 
erhalt, gelingt es durch Verseifen der organ, polymeren Vinylester zu dem bisher 
hypotliet., in W. 1. Vinylalkohol in polymerisierter Form zu kommen. Man trag t z. B. 
in  alkoh. KOH bei 20° unter Riihrcn gepulvertes, polymerisiertes Vinylacetat ein.
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Das anfanglich glashello, in  W. unl. Pulver verwandelt sich nach 1-std. Ruhren in 
ein goruch- u. geschmackloses, schwach gclb gefarbtes, in W. yollkommen 1. Pulver 
von der Zus. des polymeren Vinylalkohols aus, das dio bekannten Alkoholrkk. gibt.
— Eine alkoh. Lsg. von polymerisiertem Vinylpropionat, dunkelbraune, zahe M., wird 
beim Kp. unter Ruhren allmahlich m it alkoh. NaOH versetzt, wobei ein hellbrauner, 
elast., celluloseiihnlicher Stoff in Faserform ausfallt, der m it dem vorbeschriebenen 
Endprod. sonst ubereinstimmt. — Lcitet man in eine alkoh. Vinylacetallsg. gasfórmigen 
HC1 ein u. koclit dann 2 Stdn. unter Riickflufi, so scheidet sich der polymere Vinyl- 
alkohol ebenfalls ais schwach gelb gefiirbtes Pulver aus. Der polymere A. schm. unter 
gewóhnlichem Druck nicht, kann aber unter stark  erhóhtem Druck unter Anwendung 
hoher Tempp. geschmolzen werden. E r ist ein gutes Schutzkolloid fiir kolloidalc Metalle, 
Oxyde oder Sulfide. Die kolloidalen Lsgg. sind ais Klebmittel yerwendbar. Durch 
Pressen liifit er sich in liornartige, mechan. gut bcarboitbaro Massen iiberfuhren, dio 
durch Beimengung geeigneter Fiillm ittel feuerfest werden kónnen. Durch Vulkani- 
sation m it S oder S-Verbb., m it oder ohne Zusatz von Beschleunigern, erhalt man 
aus ihm weićhgummi- oder ebonitahnliche Massen, von denen die letzteren durch 
Fcilen, Schleifen oder Drehen gut bearbeitbar sind. (D .R .P . 450 286 KI. 12o vom 
20/7. 1924, ausg. 5/10. 1927.) S c iio t t l a n d e r .

William C. Morgan, Evcrett, Washington, Plaslische Masse. Man yermischt 
20 Teile Portlandzement, 20 Teile Sand, 2 Teile Glucose u. 1  Teil NaCl u. yerd. mit 
W. zu einer diinnfliissigen M. Mit dieser Mischung iiberzielit man ein Gewebe, das 
nach dem Trockncn zum Verkleiden von Wanden, Decken usw. yerwendet werden 
kann. (A. P. 1 626 859 yom 6 / 8 . 1924, ausg. 3/5. 1927.) F r a n z .

Atlantic Precision Co., Boston, V. St. A., Bestimmung des FeuclUigkeitsgehalics 
von Papier u. dgl. Das zu priifende Papier o. dgl. wird iiber einen Kondensator ge- 
zogen, ohne ihn unm ittclbar zu beriihren. Das Dielektrikum dieses Kondensatora 
bildet ein hygroskop. Kórper, z. B. eine Schicht von Kunstseide, welche gegebenen- 
falls auch m it hygroskop. Salzen, wie CoCl2, beladen u. zwischen eine gelochte oberc 
u. eine dichte unterc Kondensatorplatte geschaltet ist. Die Beeinflussung der K apazitat 
dieses Kondensators, welcho er dadurch erfiihrt, dafi der Feuchtigkeitsgeh. des Di- 
elektrikums durch den Feuchtigkeitsgeh. des zu priifenden Gegenstandes geiindcrt 
wird, bildet das MaC fiir den letzteren. (E. P. 276 468 vom 25/6. 1926, ausg. 22/9. 
1927.) K u h l in g .

Jose! Schober, Seidc und Seidenwaren. Seidenzucht, Seidengarne u. -zwinie, Kunstseide, 
Seidenwaren, Seidenbiinder, Striek- u. Wirkwaren. Leipzig: M. Janeckc 1927. (VIII, 
304 S.) S°. =  Bibliothek d. gesamten Technik 368. p. M. 12.—; geb. M. p. 13.50. 

W alter Schulz, Dio Textilwaren und  ihre Garnę. Berlin-Zehlendorf: Siebcn-Stabe-Arerl.- 
u. Druckerei-Ges. m. b. H. Kart. etwa M. 2.10.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleucłitung; Heizung.
K. Rudolph, Tlieorełische Belrachtungen iiber Gasausbriiche im  Steinkóhlen- 

bergbau. Vf. kommt zu dem Ergebnis, dafi dio Erscheinungen, die bei Gasausbruchen 
auftreten, in  vielen Fallen diu'ch kolloide u. echto Loaungszustande erklart werden 
kónnen. tjborgange zwischen Gasausbruchen u. Gebirgsschlagen werden fiir wahr- 
seheinlich gehalten. Zur restlosen Erklarung aller Erscheinungen, besonders bei 
Methanausbruchen, erscheint die Annahme eines unbestandigen Verbindungszustandes 
erforderlich, fiir dessen Zustandckommen u. Zerfall die wahrscheinlichen Bedingungen 
erwogen werden. Dio Erscheinungsformen diirften sich hierbei nur wenig von denen 
boi Łósungszustanden unterseheiden. — Vf. weist auf eine Reihe von Ursachen fiir 
die unterschiedliehe Neigung der Kobie zu Gasausbruchen hin u. erórtert, inwiefern 
die iiblichen Mafinahmen gegen die Gefalir der Gasausbriiche, soweit sie dio unter- 
suchten Vorgange in der Kobie betreffen, m it den entwickelten Ansichten in Einklang 
stehen. (Gluckauf 63 [1927], 1601—07. 1637—47. W aldenburgin Sehlesien.) E i s n e r .

Harald Nielsen, Kohlendestillation. Innenheizung. Der L u . N-Prozę fi (Laing 
wid Nielsen). (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal. 1926. 664—89. — C. 1927. I I  
767.) B o r n s t e in .

— , Der Greenc-Laucks-Prozefi. Besehreibung des Greene-Laucks-Prozesses der 
Kohlendest., bei dem sich ein sehraubenfórmig gestalteter ,,Rotor“ innerhalb einer auf- 
recht stehenden zylindr. Retorte langsam drcht. Die Retorto wird von aufien geheizt,
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der Rotor von innen, in dem ringformigenZwischenraum bewegt sich die unten tangential 
zugefuhrte Kohlo aufwarts, wahrend W.-Dampf sich ihr entgegen bewegt. Koks u. 
Dostillato treten oben aus. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal. 1926. 712—28.) B o r n s t .

W .A.Darrah, Tieftemperalurdestillation von Kohle in  Drehretorten. Vf. hat 
Kohlen in einem App. dest., der sich im wescntlichen an die yon THYSSEN herriihrende, 
liegende, zylindr. Retorto anschlieflt, u. bei Anwendung vón bituminósen Kohlon von 
gewissor Verkokbarkeit u. reichem Gch. an fluchtigen Substanzen ein hochgradiges, 
rauchloses Materiał fiir Hausbrand, sehr reichcs Gas u. betrachtlichc Ol- u. Teerausbeute 
nebst wenig NH 3  u. Phenol erhalten. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal. 1926. 747 
bis 759.) B o r n s t e in .

Fr. Muller, Tieflemperalurverkokung von Kohle. Wichtige Nachteile der hori- 
zontalen u. geneigten Drehretorten, wie die leichte Durchbiegung u. die, durch bei- 
gemengton Koksstaub vcranlal3te Entstehung yon Teeremulsionen venneidet die 
von der K o h l e n s e h e i d u n g s - G e s e l l s c h a f t  m. b. H. in Berlin konstruiertc 
M a t h ia s  ST IN N ES-R etorte. Sie besteht aus zwei horizontalen, drehbaren, konzentrisch 
ineinander an g eo rd n e ten , zylindrischen R e to rte n , in  dereń innere die Kohle yon unten 
eintritt. Der durch strahlende Warme des auBeren erhitzte Innenzylinder wird nie 
iiber 300° h. (boi welchcr Temp. das GuBeisen die gróBte Festigkeit hat), so daB hier 
dio Kohle nur gotrocknet u. yorgewiirmt wird. Eino Scliraube hebt die Kohle in  der 
inneren Rotorte zum oberen Endo, dort gelangt sio zum oberen Ende der aufieren u. 
in dieser durch die Drehbewegung u. ih r Eigengewicht unter dauernder Umwalzung 
abwarts zu einer Austrageyorr. Durch AuBenheizung u. eine kleine Menge lioch iiber- 
hitzten (450—550°) Dampfes wird die Yerkoktmg in  yorteilhafter Weise bewirkt, wobei 
die Dest.-Prodćl. im Gegenstrom austreten. Durch den Dampf wird die Verkokungs- 
temp. herabgesetzt, die Destillate enthalten nur wenig Kohlon- (nicht Koks-) Staub, 
durch dio Anwendung einer sogen. ,,rotierenden“  Flammc wird der Bedarf an Unter- 
feuerungsbrennstoff sehr gering. Der erhaltene Halbkoks wird trocken gekiihlt, ist 
daher arm an Feuchtigkeit u. bildet infolgo seines geringen Geh. anFeinem  einen wert- 
yollen Brennstoff. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal. 1926. 766—77.)" B o r n s t e i n .

Emil H. Piron und Robert M. Crawford, Pirons Kohlen-Destillationsprozep. 
Uber App. u. Verf. werden niihere Angaben nicht gemacht. (Proceed. In t. Conf. 
bitumin. Coal. 1926. 729—46.) B o r n s t e in .

Y. Kosaka und Y. Oshima, Naphthalinbildung wahrend der Hochtemperaturverkokung. 
(Ygl. C.1927. II. 1522.) Die Bldg. des in  Tieftemp.-Teeren fehlenden Cł0Hs aus den hier 
reichlich yorhandenen Phenolen wird durch Red. unter Abspaltung von W. u. CO u. 
darauf folgendo Kondensation sowio 1I2- u. CII.,-Abspaltung erklart. Verss. stiitzen 
dioso Anschauung. (Proceed. In t. Conf. bitum . Coal. 1926. 463—67.) B o r n s t e in .

Cyril S.Fox, Die kryslalline Natur des Hauptbestandleils von gewohnlicher Kohle. 
Die Unters. der Kohlesubstanz m it dem petrolog. Mikroskop wird beschrieben. (Naturo 
120 [1927]. 547. Calcutta.) E. J o s e p h y .

Harry A. Curtis, Kolde ais Quelle fiir Diingemitlel. Kohle enthalt hochstens 
3%  N, von dem beim VerkokungsprozeB im besten Falle 1/i ais NH 3  au ftritt; durch 
Zufuhr von H  laBt sich der Bruchteil bis auf 1 / 2 steigern, aber nicht in  rentabler Weise. 
Die Luft enthalt 75% N, der heute ókonom. yorteilhafter in  Form von NH 3  gewonnen 
werden kann. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal. 1926. 573—76.) B o r n s t e in .

Louis C. Jones, Anteil der Kohle an der Darstellung von gehundenem Stickstoff. 
Die Darst. N-haltiger kiinstlicher Diingemittel, die sich zunachst auf die durch W .-Kraft 
erzeugto elektr. Energie grimdctc, schlagt je tzt iiberwiegend Wege ein, dio auf Ver- 
wendung von Kohlo beruhen. Besonders in drei Richtungen kommt die Kohlo fiir 
die Erzeugung kiinstlicher Diingemittel in Betracht: fiir die Gewinnung yon Sulfat 
aus Koksófen, fiir die Lieferung yon H  aus W.-Gas zur direkten SjTithese u. fiir die 
mógliehe NH 3 -Darst. aus dem H  des Koksofengases. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal.
1926. 565—72.) " B o r n s t e in .

R. Lessing, Kolile und ihre mineralisćhen Bestandleile. Die vier yon S t o p ES 
charakterisiertcn Bestandteile der Streifkohle unterseheiden sich durch Menge u. 
N atur ihres Aschengehalts. In  der zuerst darauf gepriiften Kohlo aus Hamstead 
Colliery, South Staffordshire ergab sich — in Ubereinstimmung m it spateren Unterss. 
an zahlreichen engl. Kohlen — ein Aschengeh. im Fusain, Durain, Clarain, Vitrain 
yon 15,59, 6,26, 1,22, 1,11% u - Analyse fiihrt zu den Sehliissen, daB dio Aschen 
von Vitrain u. Clarain, dio viel W.-l. u. wenige in Saure unl. Bestandteile haben, die 
eigentlicho Pflanzenasche darstellen, bei Durain m it %  in HC1 unl. Anteilen von Ton

29*
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herriiliren, dio Zus. der Fusainasehe aus Carbonaten u. anderen Salzen auf dieH erkunft 
aus Wassern deutet, die boi oder nach der Entstehung dieser Kohlenart sie dureh- 
flosson. Der tonige Charakter dor Durainasche folgt aus dem in ihr herrschenden 
Verhaltnis A12 0 3: S i0 2 =  0,85, das demjenigen des Kaolinits gleichkommt. — Die 
Hauptmenge der Mineralbestandteile stam m t aus Gestein der unter- oder iiberliegenden 
Schiehten u. besteht meist aus Schiefer, Ton, gelegentlich auch aus Sandstein. •— 
AuBerdem is t das Vork. yon P y rit wichtig, zu dessen Erklarung Vf. nicht die Einw. 
einer hohen Temp. von 250°, wio D o n a th  u. V ik ip ie l  (C. 1926. II . 673) annimmt, 
dessen Entstehung er yielmehr auf die Sulfierung yon Ferroearbonat bei gewóhnlicher 
Temp. zuriickfuhrt. — Das NaCl, das yielleicht aus der urspriinglichen Pflanzenmasse 
stammt, is t bei der Verkokung durch Einw. auf die Ofenwiinde yon Bedeutung u. 
w irkt ais Elektrolyt yielleicht auf die kolloidalen Huminsubstanzen der Grundmasse 
einersoits, dio tonigon Anteile des ascheliefernden Materials andererseits, yielleicht 
auch durch Basenaustausch (ygl. E . M. T a y lo r ,  C. 1926. II. 1217). — Besprechung 
der techn. Prozesse der Kohlenreinigung, die einerseits nach dem spezif. Gew., anderer
seits nach der Oberflachenbeschaffenheit klassieren. — Eine groBe Anzahl Verkohlungs- 
yerss. m it Zucker, Cellulose u. Kohle (Clarain u. Yitrain) unter Zusatz der yerschiedensten 
anorgan. Salze zeigt, dafi diese ais K atalysateren die Mengen der entstehenden Ver- 
kokungsprodd. in  weitgehendem Mafie beeinflussen, woraus sich ergibt, dafi auch 
in dieser Richtung Mengo u. A rt der Aschenbestandteile oder Zusatze eine grofie, noch 
yiel zu wenig gekannte Wrkg. auszuuben yermógen. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal.
1926. 165—85.) B o r n s t e in .

Friedrich Bergius, Die chemischen Grundlagen der Kohleverfliissigung. Bei den 
s  Unterss. iiber die chem. N atur der Kohle, die die Grundlage der Kohleyerfliissigung

/  sind, ha t Vf. den Vorgang der Kohlebldg. durch Vertorfung, der in der N atur bei der
Temp. der Moore Millionen yon Jahren dauert, in  Laboratoriumsvcrhaltnisse zu uber- 
tragen yersucht. Schon friiher wurde yon ihm Cellulose in  Ggw. yon W. in  druckfesten 
Gefafien bei uber 300° erhitzt. Es t r a t  CO, u. W. aus der Cellulose aus unter Bldg. 
eines festen Kórpers, der Kohle. Die Menge der austretenden Gase andert sich nach 
bestimmter Zeit nicht mehr, u. die Zus. des festen Kórpers war fast konstant. Es wurde 
nun die Abhangigkeit des Inkohlungsgrades der Cellulose yon Temp. u. Zeit unter- 
sucht; die Werte fiir Cellulose, Holz, Torf, Zucker u. Gras ergeben eine S-fórmige Kurve. 
Bis zu 20 Stdn. u. etwa 170° ist kein grofier Anstieg des C-Geh. zu bemerken; aufier- 
ordentlich schnell t r i t t  je tzt eine Zunahme im  Gebiet der Huminsauren auf. Bei 70% C 
tr i t t  wieder ein Kniek in  der Kurve auf, es ist das Gebiet der Braunkolilen; danach 
steigt der C-Geh. sehr langsam an. — (Mitbearbeitet yon Paul Erasmus.) Żur Um- 
wandlung von Cellulose in  Huminsauren geniigt eine Erhitzung von wenigen Stdn. 
im Olbad bei 250°, um den Kohlenstoff der Celluloso von 44,5 auf 62,5% zu steigern. 
Ohne druckfeste Gefafie wird Watt-e im Olbad erhitzt, der immer etwas Mineralól u. 
Bzl. hinzugefiigt wird, letzteres dient ais Transportmittel fiir das gebildete W., das 
dadurch genau ais Funktion der Zeit u. der Temp. nach M a r c u s s o n  gemessen werden 
kann. Die entstehende C0 2 wird in einem AbsorptionsgefiiB zur Wagung gebrachc. 
Der W asseraustritt erfolgt kontinuierlich, es entsteht kein Haltepunkt u. dam it auch 
kein Zwischenkórper. Der Endkórper C1 2 H 1 0 O5  ist bei Abwesenheit yon Sauerstoff 
alkaliunl. Nimmt er jedoch bei Behandlung m it Alkali O auf, so wird er braun u. yoll- 
kommen alkalilóslich. Man kann den Inkohlungsyorgang einschliefilich O-Bindung 
formulieren: 4 C j H ^ O j  -j- 0 2 =  C1 2H 1 0 O5 -f- C1 2H 8 0 6 -f- 11 H 2 0. Nach der O D E N S c h e n  
Nomenklatur liegt ein Gemisch der Moorhuminsdure, C12H 8 0 6, u. der Hymatomelansaure, 
C12H 1 0 O5, vor. Durch Inkohlung von Cellulose unter A ustritt einer genau definierbaren 
Wassermenge u. Aufnahme einer bestimmten O-Menge entstehen also dieselben H um in
sauren, wie man sie ais Bestandteile des Torfs annimmt. Durch H ydratation kónnen 
beide Arten in  reduzierende Substanzen vom Charakter oxydierter Kohlenhydrate 
iibergefuhrt werden. Danach is t experimentell sichergestellt, daB das Lignin (ent- 
gegen der Annahme yieler Eorscher) nicht unbcdingt fur die Bldg. der Huminsauren 
im Torf yerantwortlich ist.

Umicandlung von Cellulose in  Kohle. Diese Verss. wurden wie die ersten in druck
festen Gefafien bei Ggw. von W. bei einer Temp. von 340° angestcllt. Die entstehende 
C0 2 laBt sich sehr genau messen. Neben dem festen Inkohlungsprod. entsteht ein 
Teil eines wasserlóslichen Prod., dessen Menge m it steigender Rk.-Zeit zunimmt. Es 
entspricht in seiner Zus. dem unl. Kórper, nur is t es hydratisiert. AuBerdem entsteht 
ein Quantum Wasserstoff, das in einem ganz bestimmten Yerhaltnis zur Zus. des festen
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Korpers stelit u. kleine Mengen Ameisensaure, Essigsaure, Aceton u. Metlian. Der 
lósliche Kórper O20H20O2 (Anteil am Gesamtgewicht bis zu 70%) w ird ais a -Kohle. (I), 
der urd. Kórper C2al l l20 2 ais fl-Kohle (II) bezeichnet. Die Mol.-Gew.-Beat. fiir I ergab, 300 
(theoret. 292). Der in  I  enthaltene O Uegt vollstandig ais Carbonylsauerstoff vor. Der 
Kórper is t bei Zimmertemp. fest, bei 100° fl., lost sich sowohl in  A., ais auch in  Lauge,
II dagegen nicht. Vf. stellto fest, daB der Grundkórper einer jungen Chile-Kohle in 
naher Beziehung zu I  steht. —

Inkohlung von Lignin u. anderen pflanzlichen Stoffen. Aus Fichtenlignin (nach 
der W lL L S T A T T E R -M ethode mit konz. HCl gewonnen) konnte ais Endprod. im Kórper 
erhalten werden, der sich m it Lauge oder Benzylalkohol in 50% C2 0H 2 0 O2 u. 50% 
(CJ0H 6 O)x spalten laBt. Aus den nicht verzuckerbaren Bestandteilen der Moose u. 
Schachtelhalme entstand ebenfalls eine Endkohle, die sich in  I u. II zerlegen laBt. Vf. 
gibt eine Arbeitshypothese u. Zusammenstelhmg d e r  Vorgange, die vom Assimilations- 
vorgang der Pflanzen bis zur Kohlebldg. fiihren. (Svensk Kem. Tidskr. 39 [1927]. 
189—208.) M i c h e e l .

Robert M. Crawford, Gewinnung der Phenole aus dem Heizteer in  StaMwerken. 
(Vgl. C. 1926. II. 309.) Aus dem ais Brennstoff in  Stahlwerken dienenden Teer lassen 
sich Phenol u. Kresole m it finanziellem Gewinn u. ohno wesentliche Verringerung 
des Heizwertes abscheiden. (Procced. In t. Conf. bitum . Coal. 1926. 457—62.) B o r n s t .

Robert M. Crawford, Abscheidung wid Wiedergewinnung von Phenolen aus rohem 
Ammoniakgaswasser. In  Forts. seiner friiheren Arbeit (C. 1927. II. 1777) bespricht 
Vf. eine weitere Verbesserung der App. zur Gewinnung von Phenolen, bei der die 
Extraktion wirksamer u. dadurch erheblich billiger wird. (Ind. engin. Chem. 19 
[1927]. 966— 68. Pittsburgli, Pa.) B r a u n s .

Alan Arthur, Acetylen in  der Praxis. Vf. gibt die Beschreibuhg eines in  der photo- 
graph. Praxis gut verwendbaren C2II2-Generatora. (Brit. Journ. Photography 74 
[1927], 6 8 6 —8 8 .) “ " L e s z y n s k i .

J. Marcusson, Der ćhemische Aufbau der Braunkohlen. Vf. gibt eine Vorschrift 
fiir die Trennung der Bestandteile der Braunkohlen, die neben W. u. Mineralstoffen 
Wachse, Harze, freie Hwninsauren, Huminsaureanhydride, Hwninketone, wasserlós- 
liche Carbonylsauren, Essigsaure, Lignin u. Cellidose enthalten. In  einer Tabelle 
■werden die Zus. zweier Lignite, einer erdigen Braunkohle, einer hochwertigen b ó h -  
mischen Kohle u. zweier sogenannten alkaliloslichen Braunkohlen gegeben. Aus 
ik r geht hervor, daB die aus Baumstammen gebildeten Lignite in  der Hauptsache 
aus Huminsaurenahydriden, Lignin, Cellulose u. w a sse r ló s lic h e n  Carbonylsauren 
bestehen; bei der erdigen Braunkohle ist die Inkohlung erheblich weiter fortgeschritten. 
Die hochwertige bohmische Kohle enthalt zu 51% Huminketone, neben 19,6% 
Huminsaureanhydriden, 6,3% Lignin u. 2,6% Cellulose. In  den alkaliloslichen 
Braunkohlen is t die Cellulose in  Form von Oxycellulose Yorhanden. Die w asse r-  
loslichen Carbonylsauren reduzieren ammoniakal. AgN03 -Lsg. u. F E H L IN G scho  
Lsg., geben die T o L L E N S sch e  Glucuronsaurerk. u. bei der Dest. m it HCl Furfurol. 
Es liegt ein Gemisch von Glucuronsaure m it einer noch unbekannten Saure vor. 
(Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1104—06. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriifungs- 
amt.) _ B r a t j n s .

Pierre Doniec, Mitteilungen uber die Zusamrmnsetzung und Destillation der Schiefer 
von Kalibergwerlcen. Vf. berichtet iiber Analysen u. Dest.-Verss. von Olschiefer aus 
elsass. ICaliberg\verkcn. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 43 [1927]. 462—67.) J u n g .

P. F. Gordon und J. Merry, Die Trennung der Bestandteile des Petroleums. VI. 
Die Einwirkung von Eisessig. (V. vgl. C. 1927. I I . 2369.) Vff. beschreiben die Tren
nung der Bestandteile von pers. Rohól (D . 1 6  0,839,3% Asphalt, F . 35°) durch frak- 
tionierte Extraktion m it Eg. Der so gewonnene ,,saurelósliche Anteil“ wurde dann 
fraktioniert m it W. gefallt, wobei starkę Verluste an leichtfliiehtigen Komponenten 
eintraten. Der viscose, schwarz gefarbte „saureunlosliche" Anteil ergab nach lang- 
wieriger F iltration die dunkelbraunen, teerigen, asphaltartigen Stoffe (F. ca. 35°), 
dereń Ausbeuten u. Eigg. (spezif. Gew., Lóslichkeiten, JZ. etc.) von der A rt des Ex- 
traktionsm ittels u. der Vorbehandlung des Rohóles (Amylalkohol, absol. A., Chlf., 
A., Fiillung der A.-Lsg. m it A., Entfernung der fliichtigen Komponenten (25% mit 
Wasserdampf) nicht wesentlich abhangig waren. Doch ergab die Esrtraktion m it Eg. 
den hóchsten Asphaltgeh. Die auffallend kleineren Asphaltausbeuten bei Rippen- 
trichterfiltration eines m it Wasserdampf yorbehandelten gegen ein Originalrohól sind 
durch den Durchgang kleiner, kolloider Partikel durch das F ilter zu erklaren, hervor-
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gerufcn durcli Erhohung des Vakuums iirfolge Vcrlegung der Poren durcli die koa- 
gulierten Asphalt- u. Wachsan teile. Die Zerlegung des Asphalts iń  Wachs (Paraffin) 
u. Ol wurde m it CS2, CCI4, A. u. Clilf. durchgefiihrt. Dic Zerlegung der „saureunloslichen“ 
Anteile wurde m it h. Aceton, besser dureh Fallung der iither. Lsg. m it A. (zum SchluB 
W.) erzielt, wobei die schwersten Anteile zuerst gefiillt wurden. Aus diesen Unterss. — 
bzgl. der Einzolhciten muB auf das Original verwiesen werden —r, denen noch die Zer
legung des in A. gel. Bohóls dureh Fallung m it A. entgogengestellt wurde, ergibt sieli, 
daB der ,,saureloslicho“ Anteil die leiclitesten, fliichtigen, aber aucli schwersten Be- 
standteile des Roliols, jedoch kein Wachs enthalt. Die „saureunl6 slichen“ Anteile 
verdanken ihr mittleres spez. Gew. dem Geli. an Wachs. (Journ. Soc. chem. Ind. 46 
[1927]. T 429—33. Glasgow, Royal Teclin. Coli.) H e r z o g .

Harry Arndt, Faflpech, Fafiglasuren, Fappechersatz. Verschiedenc Vorschriftcn 
fiir dio Herst. sowie Angaben iiber die Prufung. (Kunststoffe 17. [1927]. 247—49. 
Dresden.) S u v e r n .

—, Zur Fabrikation des Formpuders. Herst. des Formpuders dureh Mischen von 
gemahlenem Kalkspat m it Montanwachs u. gelber Farbę. (Chem.-Ztg. 51 [1927].

A. Schwaiger, Ober ein merhmirdiges Verhalten des Transformatorendles. Olo 
von verschiedenem Feuclitigkeitsgeh. zeigten zwisehen 2 Platten, 2 Kugeln u. reeht- 
winkliger Kante u. P latte wesentlich verschiedene Durchschlagsspannungen. Bei hohen 
Durchschlagsfestigkeitęn stieg die Durchschlagsspannung bei kantigen Elektroden viel 
langsamer an, ais bei Kugel-, u. noch mehr Plattenelektroden, bei niedrigen Durch- 
sclilagsfestigkeiten war es umgekehrt. Diese Anomalie erklart sieh daraus, daB das 
im Ol suspendierte W. wegen seiner hohen DE., an der Stelle der hóchslen Feldstiirke 
zwisehen die Elektroden gezogen wird. — Die Verbandsfunkenstrecke ergibt deshalb 
cin zu giinstiges Bild. (Elektrotechn. Ztsclir. 48 [1927]. 1657—58.) T y p k e .

Heinz vom Berge, Treibriemenschutz dureh Riemenfette. Vorscliriften fiir Herst. 
der Riemenfette. (Kunststoffe 17 [1927], 250—51.) S uvĘ R N .

Paul Cuypers, Zur Beurleilung von Uhrenólcn. Vf. setzt den Unterschied der 
Schmierung feinmechan. Instrumento von der groBer Maschinen auseinander u. er- 
órtert die Eigg., die ein geeignetes Ol haben muB u. seine Beurteilung. (Chem.-Ztg. 51 
[1927]. 841—42. Dresden.) J u n g .

Bror Holmberg, Die Chemie unserer ]Valdinduslrien. Eine Beschreibung der 
chem. Eigg. des Holzes u. seiner Komponenten, der Chemie des Natron- u. Sulfit- 
celluloseprozesscs, sowio der Holzverkohlung. (Teknisk Tidskr. 57 [1927]. Kemi. 
101—06.) W . W o l f f .

—, Hólzverkohlung. Obersicht iiber die in Frankreich benutzten Methoden zur 
Verkolilung der harten Holzer (Eiclie, Buche, Ahorn, Birke), der harzhaltigcn Holz- 
arten (Fichto, Kiefer) u. der Holzspane, Oltrester u. des Sagemehls. Eine genauo 
Schilderung des Arbeitsganges laBt die Uberlegenlicit der horizontalen Yerkohlungs- 
ófen gegeniiber den yertikalen erkennen. tiber dio Aufarbeitung der Destillationsprodd., 
Helhyłalkohol, Formaldehyd, Aceton u. Eg. wrird ausfiilirlieh berichtet. (La N aturę 1927.
II. 261—69.) H i l l g e r .

JoS. Somnier, Die Beheizung von Schmelz- und Sudanlagen mit Olgasfeuerung. 
Die Vorteile der Olgasfeuerung unter Verwendung von Abfallolen werden besproclien. 
(Farbę u. Lack 1927. 571.) SuVERN.

H. Bahr und H. Dormann, Uber die feuerungstechnischen Grundlagen der Be
heizung. Vff. fiilirten auf der Vers.-Anlage von Dr. C. O t t o  & Comp., G. m. b. H ., 
Dahlhausen-Ruhr, an einem fiir diesen Zweck erbauten Heizelement grundlegende 
Verss. zur Erm ittlung der fiir eine gleichmaBige Beheizung bzw. Abgarung eines Koks- 
ofens maBgebenden Bedingungen aus. (Gas- u. Wasserfaeh 70 [1927]. 1061—65. 
1090—93. 1123— 27. 1147—50. 1163—68. Dortmund u. W attenscheid.) W o l f f r a m .

Walter E. Trent, Einige neue Amcendungsarlen fiir  gepulverte Kohle. Fein ge- 
pulyerte Kohle zeigt infolge ihrer groBen Beweglichkeit vielfach Eigg., die denen fi. 
Brennstoffe gleichkommen; durcli Schwimmaufbereitung u. Schaumbildung unter 
Olzusatz laBt sie sieh vom gróBten Teile der Asche befreien. E in Gemisch von 80% 
feinst gepuK-erter Kohle, 15% Ol u. 5%  W. dient unter der Bezeichnung „Amalgam” 
ais eine A rt fl. Brennstoff; dureh Verkokung geht es in ,,Superfuel“ iiber, ein raucli- 
loses, staubfreies Materiał, das ais Ersatz von A nthracit diencn kann. (Proceed. In t.

882—83.) J u n g .

Conf. bitum. Coal. 1926...337—60.) .JB o r n s t e in .
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Shinroku Oka, Makroskopische und mikroskopische Priifung von Kohlen. Vf. 
schlagt zur Priifung der jungen japan. Kohlen nach G oT IIA N  dic Best. der Verkoluings- 
kraft, der fliichtigen Antcilo u. der Fiirbung von 10°/0ig. NaOH-Lsg. vor, ferner auch 
eine Priifung von Gefiige, Glanz, Brueh, Farbę, Festigkeit, Begleitmineralien u. der 
A rt der zur Kohlenschieht senkreehten, trockenen Fliiclie. Die chem. u. physikal. 
Differenzen von dem Aussehen nach gleichen Kohlen (Analysen) schreibt Vf. den 
Unterscliicden der pflanzlielien Herkunft, der wahrend der Sedimentation tatigeu 
Mikroorganismen u. der Wrkg. von Hitze u. Druck nach der t)berschichtung zu. 
SchlieBłich werden noch Analysen yon Cannelkohlen yerschiedcnen Ursprungs an- 
gefiihrt. (Journ. Fuel. Soc. Japan 6  [1927]. 73—74.) HERZOG.

P. N. Lategail, Schnellmethodc zur Bestimmung des Aschegehalls und Heizwerts 
von Kohle. I n  e in e m  T A F F A N E L -Y o lu m en n iesse r (Flaschchen m it graduiertem Stiel) 
wird das spezif. Volumen der zu feinstem Staub gemahlenen K o h le  unter Zusatz von 
50 ccm A. bestimmt, das umgekehrt proportional zum wahren D. i s t ;  da letzteres fiir 
Reinkohle 1,25— 1,35, fiir die den Aschegeh. bildenden Verunreinigungen das doppelte 
betragt, so ergibt sich eine einfache Beziehung zwischen spezif. Volumen u. Aschegeh., 
dereń Werte auf einer geraden Linie liegen. Tabellar. oder graph. kann daher der Aschc- 
gehalt aus dem spezif. Vol. erm ittelt werden; bei Unterss. von 200 Proben m it 8—25% 
Asche war der Fehler kleiner ais 1%. Entsprechend laflt sich der Heizwcrt von Kohle 
ermitteln, wenn man denjenigen von Reinkohle (8580 W.-E.) u. einen mittleren Ver- 
brennungsverlust von 16% zugrunde legt, ferner den Geh. an Aschc u. Feuchtigkeit 
beriicksichtigt. Der Heizwert der Kohle ist dann [8580: 84] • [84 —  (Asche -f- W.)], 1%  
Asche oder W. vermindert den Heizwert um 102,3 W.-E. Der groBte Fehler soli 2%  
nicht iibersteigen u. sich durch Sondertabellcn fiir Kohlen gleicher oder ahnlicher 
Beschaffenheit auf weniger ais 1%  herabsetzen lassen. (Fuel in Science and Practicc. 
Okt. 1927; Gas Journ. 180 [1927]. 330.) W o l f f r a m .

F. W. Lanc und John W. Devine, Nachweis von Schwefel in  Petroleum. B e i B e- 
folgung der genau ausgearbeiteten Methode u. Anwendung des bestimmt geformten 
Proberóhrchens laBt sich noch das Vorhandensein von 0,02—0,03% S in  Petroleum- 
proben durch Gliihen m it Na, tlbersauern m it HC1 u. Schwarzung eines m it Pb- 
Acetat getriinkten Papiers nachweisen, wahrend die Nitroprussidprobc bei klcinen 
Mengen versagt. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 22. 160—61. Journ. Franklin Inst. 
204. 677—78.) B ó r n s t e i n .

Jacobsohn, Eine Schnellbestimmungsmethode des Schwefels in  Erdoldestillalen. 
Sq u ires  Methode (vg l.0 .1927.1.1255). (Auto-Technik 16 [1927]. Nr. 20.9—10.) BSr n .

O.Hackl, Probenahme und Analyse von Erdgas. Erfahrungen des Vf. (Allgem. 
osterreich. Chcmiker- u. Techniker-Ztg. 1926. 4 Seiten Sep.) J u ng .

R. Lessing, London, Scheiden von kohlenstoffhalligen Massen, besonders Kohlen, 
in  leichtere und schwerere Anteile. Die gebrochenen Rohstoffe werden in  hohen, m it 
Ruhrern versehenen zylindr. Behaltern m it Fil., z. B. Lsgg. von CaCl2, behandelt, in 
weichen die lcicliteren Anteile zur Oberflache steigen, die schwereren zu Boden sinken. 
Die letzteren werden vom Boden des GefiiBes durch ein Siphonrohr, die ersteren von 
der Oberflache aus in benachbart angeordnete Turmo gefiihrt, in  weichen die zur 
Scheidung benutzto Lsg. abgezogen u. die anhaftenden Reste gegebenenfalls durch 
Waschen entfernt werden. (E. P. 276 723 vom 27/5. 1926, ausg. 29/9. 1927.) KtillL.

Lucien Liais, Paris, Herstellung von Brennstoffbriketts mit Hilfe von bituminosen 
Biiuleniitteln, wie Steinkohlenpech oder Petroleumpech, unter Zusatz eines Alkalicarbonats. 
(D .R .P . 452 062 K I. lOa vom 30/3. 1926, ausg. 2/11. 1927. F . Prior. 30/4. 1925. — 
C. 1926. I. 3112.) K a u s c h .

Theodore Nagel, New York, Bindemilteł fiir  Brikette. (D. R. P. 452 390 K I. lOb 
vom 18/5. 1924, ausg. 9/11. 1927. — C. 1927. I I . 355.) K a u s c h .

Lucien Liais, Paris, Herstellung eines Bindemittels fiir die Brikettierung von 
Brennstoffen. (D. R. P. 452 391 K I. lOb vom 14/2. 1925, ausg. 9/11. 1927. F. Prior. 
18/3. 1924. — C. 1925. II. 1576.) K a u s c h .

Henry C. Williams, Sargent, Nebraska, Brennstoffmischung, bestehend aus 
gleichen Teilen Holzmehl, gemahlenen Getreidespitzen, verw itterten tier. Abfallen u. 
(10%) NaCl. Hierzu gibt man vor dem Anziindcn Petroleum. (A. P. 1 648 434 vom 
8/3. 1927, ausg. 8/11. 1927.) K a u s c h .

Soeietć Franęaise des Charbonnages d'Along et Dong-Dang, Frankroich, 
Agglomerierter Brennstoff. Koklenabfalle, -staub usw. werden m it konz. Lsgg., die
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durch Behandeln vcgefcabilischer Gewebo m it alkal. oder reduzierenden Stoffen unter 
Druck, in yerschiedener Konz. u. bei yerschiedenen Tempp. erhalten werden, im- 
priigniert u. dio Massen dann geformt u. getrocluiet. (F. P. 629 394 yom 27/4. 1926, 
ausg. 9/11. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fliissiger Brennstoff. Ein 
Motortreibmittel erhalt man durch Mischen eines nicderen aliphat. A. u. des bei der 
zersetzenden Hydrierung yon Kohle, Teer, Mineralólen usw. entstelienden Prod. (Fl. 
KW-stoff); gegebenenfalls kann Bzu. zugesetzt werden. (E .P . 278 341 vom 2/10.
1926, Auszug yeroff. 23/11. 1927. Prior. 5/11. 1925. Zus. zu E. P. 259 944; C. 1927;
I. 1107.) K a u s c h .

F. E.Hobson, Portland, Oregon, V. St. A., Destillalion fester Brennstoffe. Man 
leitet diese Brennstoffe kontinuierlich in ringfdrmigem Strom um einen Gassammler 
in einer Retorte. Diese Retorte besteht aus einem Gehause, in dem sieh ein Metall- 
mantel befindet u. von diesom durch einen spiralfórmig gebildeten Kanał getrennt 
ist. Letzterer steht m it dem Ofen in Verb. In  der Retorte befindet sieh der zwisehen 
zwei Stiiben angebrachte, aus ubereinander angeordneten Diichern gebildete, sieh auf- 
u. ab bewegende Gassammler. (E. PP. 277 214 und 277 215 vom 10/1. 1927, ausg. 
6/10. 1927. F. PP. 627 967 und 627 968 yom 25/1. 1927, ausg. 17/10. 1927.) K a .

Woodall-Duckham (1920) und James Wilson Reber, England, Gaserzeuger. 
Der Gaserzeuger besitzt im unteren D rittel Luftzufiihrungsdusen u. einen unter 
niedrigem Druck stehenden Mantel, durch den W. geleitet wird. Der obere Teil des 
Gaserzeugers ist von einem Mantel umgeben, der unter Hochdruck gehalten wird. 
(F .P . 627 991 yom 25/1. 1927, ausg. 17/10. 1927. E. Prior. 7/7. 1926.) K a u s c h .

Kohlenveredlung Akt.-Ges., Berlin, Entstaubung von Schwelgasen, die bei 
einer bestimmten Temp. aus einem Rohkohlen-Schwelofen entnommen u. zur Ge- 
winnung eines dieser Temp. entsprechenden Teernd. in  einer oder mchreren Vorlagen 
kondensiert werden, dad. gek., da 13 die Schwelgase yor der in  ihrem Wege zu den 
Vorlagen liegenden Entstaubungsvorr. um denjenigen W armebetrag uberhitzt werden, 
den sie in  der Entstaubungsyorr. yerlieren, so daB sieh in  der Entstaubungsyorr. 
teerige Ndd. bilden konnen. (D. R. P. 452 349 KI. 26d vom 9/5. 1922, ausg. 9/11.
1927.) _ K a u s c h .

G. Polysius, Dessau, Stehender Drehofen zur Tieftem-peraturverliokiing, bei dem
dia Schwelung in  dem Ringraum zwisehen der Trommel u. einem konzentr. in  diese' 
eingebauten Zylinder aus gclochtem Bleeh erfolgt, 1. dad. gek., daB die ineinander 
angeordneten Trommeln glattwandig sind, so daB das in  dem Ringraum sieh bildende 
Sehwelgut nach der Verkokung ein leichtes Austragen gestattet. — 3 weitere An- 
spriiche kennzeiehnen Ausfuhrungsformen des Drehofens. (D. R. P. 452 620 K I. lOa 
vom 25/9. 1924, ausg. 15/11. 1927.) K a u s c h .

I. H. Disney und I. C. Kernot, London, Emvlsionsvermittler fiir Teer, Pech, 
bituminóses Materiał, pflanzliche oder andere Cle bestehend aus Harz oder an
deren yerseifbarcm Materiał u. Leim oder Gelatine, dio m it verd. Alkali u. sauren 
Lsgg. wie im F. P. 592 603 C. 1926 .1. 556 beschrieben behandelt werden. Ais Harz 
eignet sieh auch das bei der Sulfitcelluloscherst. gewonnene fl. Harz. Die erhaltene 
Gallerte wird in Fassern aufbewahrt oder getrocknet u. vor dem Gebraueh in  alkal. 
W. gelóst. (E. P. 274 142 vom 15/1. 1926, ausg. 11/8. 1927.) M . F. M u l l e r .

George Murphy, (Erfinder: John Henry Disney und Joseph Charks Kemot), 
Frankreich (Seine), Herstellung von Emulsionen aus Gcmdronteer oder anderen bitu- 
minosen Prodd., yegetabil. oder Mineralólen unter Zusatz von Harzen oder anderem 
yerseifbaren Materiał u. Leim  oder Gelatine. 1 Teil trockner Leim in 1  Teil. W. wird 
gemischt m it 2 Teilen fl. Harz, z. B. erhalten aus Sulfitcelluloseablaugen. Das erhaltene 
Prod. wird in fl. Form oder durch Trocknen in  fester Form erhalten yerwendet, u. 
zwar, um Teer oder andere bituminóse Stoffe etc. zu emulgieren, nach dem Lósen 
in  W., z. B. 1  Teil in 9 Teilen, unter Zusatz von K 2C0 3  oder Na2CO, zur Verseifung 
des Harzes. (F. P. 628 302 vom 26/11. 1926, ausg. 21/10. 1927. E. Prior. 15/1.
1926.) _ M . F. M u l l e r .

Minerał Akt.-Ges., Brig, Schweiz, Emulsionen bituminóser Stoffe. Geschmolzene 
bituminóse Stoffe werden unter heftigem Yerruhren, z. B. in  einer Kolloidmlihle, bei 
oberhalb des F. des Bitumens liegenden Tempp. m it vcrd. Boraxlsg. gemischt. Ge
gebenenfalls ist das Bitumen mittels Alkalien zu neutralisieren. Zusatz ein oder mehrerer 
Schutzkolloide, besonders hochmolckularer Aminofettsaureycrbb., kann zweckmaBig 
sein. (Schwz.P. 122055 yom 12/2. 1926, ausg. 16/8. 1927.) K u h l i n g . °
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Minerał Akt.-Ges., Brig, Schweiz, Emulsionen bituminóser Stoffe. Faktisbildende 
Stoffo, wie Ole oder Fettsiluren, werden so weit vulkanisiert, dafi sie yiscose Ole bilden. 
Diese Ole werden, gegebenenfalls nach Zusatz sulfonierter Harze, m it dem zu emul- 
gierenden Stoff verschmolzen. Dio Schmelze wird bei oberhalb der FF. liegenden 
Tempp., gegebenenfalls unter Zusatz eines Schutzkolloids, unter heftiger Bewegung 
(z. B. in der Kolloidmuhle) m it verd. Alkalilsg. gemischt. F ur manche Zwecke ist es 
vorteilhaft, die Menge des Alkalis soweit zu beschranken, dafi nur 2—6 ° / 0 des vulkani- 
sierten faktisbildenden Stoffes verseift werden. (Scliwz. P. 122 056 vom 12/2.1926, 
ausg. 16/8. 1927.) K u h l i n g .

International Combustion Engineering Corp., New York, iibert. von: 
W. Runge, E ast Orange, N. J., Dcslillieren von Teeren, ólen usw. Man fiihrt die 
Dest. in  App. durch, in  denen dio Stoffe in einer Blase erhitzt werden durch ein Hciz- 
mittel, das durch einen Hohlkorper strom t; letzterer ro tiert u. zwingt dadurch das 
Ol usw., in  diinner Sehicht auf seiner Oberflache (Hohlfliigel) hinzulaufen. (E. P.
277 952 vom 6/9. 1927, Auszug veróff. 16/11. 1927. Prior. 21/9. 1926.) K a u s c h .

Riitgerswerke-Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: Reinhart Muller, 
Erkner b. Berlin), Verfaliren zur Gewinnung von Diphenylenozyd aus Steinlcohlenteer, 
dad. gek., dafi man die Diphenylenoxyd enthaltenden Fraktioncn des Steinkohlen- 
teers einer dehydrierenden bzw. polymerisierenden oder kondensierenden Behandlung 
m it Halogeńen, S oder Oxydationsmitteln bei gewohnlichem, vermindertcm oder 
erhohtem Druck, m it oder ohno Zusatz von Katalysatorcn, unterw irft u. darauf- 
folgend das Diphenylenoxyd von den gebildeten Umsetzungsprodd. durch Dest. oder 
Krystallisation trennt. — Das Diphenylcnoxyd bleibt hierbei unverandert, wahrend 
dio Begleitstoffe, wie Fluoren u. Acenaphthen zers. werden oder in hochmolekulare 
ICondensationsprodd. ubergehen. Ais dehydrierend bzw. polymerisierend oder konden- 
sierend wirkendo Stoffo eignen sich 0 2, PbO, Mn2 0 3, MnO, Halogene, wie Cl2 oder Br, 
S, SaCl2, AlClj oder H 2 S04. Die Behandlung der diphenylenoxydhaltigen Fraktionen 
kann auch in Lósungsmm., wio Bzl., CS2, CC14, erfolgen. Z. B. erh itzt man eine Di- 
phenylenoxyd reiehe Steinkohlenteerfraktion auf 240-—250° u. laBt langsam Br zu- 
tropfen. Nach beendeter HBr-Entw. trennt man das Diphenyhnozyd von den gebildeten 
hóher sd. Kondensationsprodd. durch Dest. bis 290°. Es schm. nach einmaligem Um
krystallisieren aus A. bei 84—84,6°. — Weitero Beispielo betreffen die Gewinnung 
des Diphenrjlenozyds durch Behandeln einor an ihm reichen Steinkohlenteerfraktion 
m it S boi 280°, bzw. m it PbO bei 285°, bzw. m it S  in Ggw. von Cu-Pulver ais Kata- 
lysator bei 280°. Das Diphenylenoxyd findet ais Zwischenprod. fiir die Herst. von 
Farbstoffen Verwendung. (D. R. P. 451 536 KI. 12q vom 6/12. 1925, ausg. 
28/10. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Knud Waldemar Nielsen, Kopenhagen, Behandlung von Steinlcohlenteer. Man 
behandelt erwarmten Teer m it L uft in  Ggw. von H N 0 3  oder Stickoxyden, um den 
freien C im Teer zu beseitigen. (Dan. P. 35 094 vom 24/10.1925, ausg. 5/10.1925.) K a .

Adolf Ott, Deutschland, Herstellung eines Produkts von hohem Gehalt an Benzol 
aus einem solchen mit niederem Gehalt. Das Prod. m it niederem Gehalt an Bzl. wird 
nochmals erhitzt m ittels Kondenswasser, das aus dem Dampf gewonnen ist, der zur 
indirekten Erhitzung des m it Bzl. gesatt. Waschóls gedient hat. (F. P. 629 481 vom 
17/1. 1927, ausg. 10/11. 1927. D. Prior. 18/1. 1926.) K a u s c h .

C. Still, Reoklinghausen, Schwefelsaure aus Benzolreinigungsschlamm. Der Saure- 
teer wird m it einer konz. Lsg. von (NH.,)2 S 0 4 erhitzt. Die zuruckbleibenden Bzl.- 
KW-stoffe werden verdampft u. Harze scheiden sich ab ais eine geschmolzene 
schwimmende M., die beim Abkuhlen einen harten Kuchen ergeben. (E. P. 277 619 
vom 16/5. 1927, Auszug veroff. 9/11. 1927. Prior. 20/9. 1926.) K A U SC H .

Gesellschaft fiir Lupinen-Industrie m. b. H., Berlin, Verarbeitung von vege- 
tabilischen Abfallstoffen m it hóherem Geh. an K ali u. phosphorsauren Salzen in  Be- 
trieben, wie Lupinenentbitterungsfabriken, m it starkem Anfall an solchen Abfallstoffen,
1. dad. gek., dafi die Abfallstoffe durch Verkohlung in einen fiir den Generatorbetrieb 
geeigneten Brennstoff umgewandelt u. zweckmaBig in brikettiertem  Zustande, in 
Generatoren vergast werden, sowie daB der Wertstoffgehalt der Generatorasche in 
beliebiger Weiso ausgenutzt wird. — 2. dad. gek., dafi vegetabil. Materiał ron  strohiger 
Beschaffenheit vor der Einfuhrung in  den Generator gehackselt wird. -— Man gewinnt 
durch Auslaugen auch die K-Salze u. Phosphorsalze aus der Asche. (D. R. P. 452 810 
KI. lOa vom 12/4. 1925, ausg. 19/11. 1927.) . K a u s c h . -
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Friedrich Neuwirth, Donawitz, Steiermark, Reinigung von Gasen allcr Art von 
darin enthallenen Schwefeluerbindungen durch Hindurclileiten der ersteren durch eino 
oder mehrere Schichten junger Braunkohlen (Lignit). (Oe. P. 107 600 vom 30/6.
1926, ausg, 25/10. 1927.) K a u s c h .

Korting & Ahrens G. m. b. H., Hannover, Wassergaserzeuger m it Entgasungs-
retorte u. diese unigebendem Flammrohrkessel, dad. gek., dafj der Yergasungsraum 
nur m it dem zwischen R etorte u. Kesscl liegenden Ringraum yerbunden ist, den die 
Blasegase von unten nach oben durclistreichen, um danach von oben in  dio klcinen 
Flammrohre einzustrómen u. durch das unten liegcnde Abgangsrohr in das Freie zu 
treten. — Ein weiterer Anspruch betrifft eine Ausfuhrungsform des Gaserzeugers.
(D. R. P. 452 401 K I. 24e vom 22/4. 1925, ausg. 10/11. 1927.) K a u s c h .

O. Misch, Frankfurt a. M., Gaserzeuger. Man erzeugt carburiertes Wassergas 
aus bituminósen Brcnnstoffen m it Ol oder Teer in einer Retorte, die durch dio Vcr- 
brcnnung eines Teiles des Wassergases von dem Generator, der m it dest. Brennstoff 
yon der Retorte beschickt wird, beheizt wird. (E. P. 276 530 vom 8/11. 1926, ausg. 
22/9.1927.) K a u s c h .

Soc. Anon. des Appareils de Manutention et Fours Stein, Frankreich, 
Kontinuierliche Herstellung von Wassergas. Man verwendet dabei die verschiedensten 
Brennstoffe in pulvcrisicrtcm Zustande u. behandelt dieso m it Dampf in einem App., 
der auf der erforderlichen Temp. durch auBere Erhitzung gehalten wird. Dio Kohlo 
o. dgl. u. der Dampf nehmen beim Durchstrdmen durch den App. die notwendige 
Warme fiir die Wassergasbildung auf. (F. P. 629 397 vom 27/4. 1926, ausg. 9/11.
1927.) K a u s c h .

William Donald, Glasgow, Schottland, Trockemorrichtung fiir lufltrockenen
Torf, in  welelier die Trocknung bei "Oberdruck erfolgt, gek. durch zwei das auf Wagen 
o. dgl. eingefahrene Trockengut umsohlieBende Heizrohrgruppen u. an jeder S t im -  
seite der Trockenkammer angeordneten Hoizrśiume, in  die die Rohrenden der einen 
oder anderen Heizrohrgruppe hineinragen. (D. R. P. 446 468 KI. 82 a vom 22/2.
1925, ausg. 4/7. 1927.) S c h a l ł

Zieley Processes Corp., V. St. A., Deslillation von Kohlemcasserstoffcn zwecks 
Erzielung yon Prodd. geringen Molekulargewichts aus solchen hóheren Molekular- 
gowiehts. Letztore werden vor der Dest. m it einem chem. Mittel (NaCl) bedeckt 
oder impragniert, das katalyt. in  der Hitze wirkt. In  dio Reaktionskammer werden 
Luft u. Dampf eingebracht u. von Zeit zu Zeit neue Mengen NaCl. (F .P . 629115  
vom 14/2. 1927, ausg. 4/11. 1927.) K a u s c h .

Trent Process Corp., ubert. yon: W. E. Trent, New York, Ole und Brennstoffe.
Man erhitzt Kohlo u. ein KW-stoffol oder ein anderes Lósungsm. yorzugsweise bis zum 
Erweichungspunkt u. unter solchem Druck, daB eine wesentlicho Verdampfung ver- 
mieden wird 1 / 2 bis mehrere Stdn. auf etwa 400° in einer m it einem Riihrwerk aus- 
gestatteten Blase. (E. P. 277 659 vom 12/9. 1927, Auszug veróff. 9/11. 1927. Prior. 
14/9. 1926.) _ _ K a u s c h .

Louis Felix Zacon, Frankreich, Gewinnung von gasfórmigen und fliissigen Kohlen- 
wasserstoffen und ihren Derivaten durch Hydrieren von kohlenstoffhaltigen Stoffen, die 
pulyerisiert, gesiebt u. gereinigt werden, indem man alle MaBnahmen bei hoher Temp. 
u. hohem Druck method. vornimmt. (F .P . 626490 vom 31/3. 1926, ausg. 7/9.
1927.) K a u s c h .

V. L .O il Processes Ltd., London, Aufspalten von Kohlenwasserstoffen durch 
Erhitzen der Dampfe in  zwei aufeinanderfolgenden Stufen, In  der ersten Stufe findet 
die Einleitung des Aufspaltens der óldampfe in Ggw. eines festen porósen Materials, 
wie K o k s , sta tt, auf dem der abgeschiedene C abgclagert wird, worauf djfe Óldampfe 
in der zweiten Stufe m it einem K atalysator in  Beriihrung treten, wobei das Auf
spalten ohne erhebliche Abseheidung von Kohle beendet wird. (Oe. P. 107 594 vom 
12/10. 1925, ausg. 25/10. 1927. E. Prior. 31/10. 1924.) K a u s c h .

Edward C. D’Yarmett, W iehita Falls, Texas, und O .K.Herndon, Kansas 
City, Miss., Oldestillationsapparat. In  einem Dcphlegmator, in dem die ointretende 
FI. von KW-stoff-Dampfen getrennt wird, ist ein GefaB u. eine Anzahl yon abwecliselnd 
nach oben oder unten angeordneten P latten  angebracht, die die Geschwindigkeit 
der Dampfe u. der FI. variieren. (A. P. 16-16 448 vom 2/4. 1926, ausg. 25/10.
1927.) _ K a u s c h .

Edward C. D’Yannett, Kansas City, Miss., und O. K. Herndon, Kansas City, 
Oldestillation. Man zwingt dic fl. KW-stęffe langs durch einen Behąlter zu flieBcn,
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der cinc .erliitzte Flachę aufweist u. bewegt die Fil. in  einer Vielzahl lokaler Zirku- 
lationswego iiber dio orhitzto Flacho in Richtung des Olstromes, (A. P. 1646 449 
vom 16/12.1926, ausg. 25/10. 1927.) K a u s c h .

Standard Development Co., Delaware, iibert. von Nathaniel E.Loomis, Eliza
beth (New Jersey) und Warren K. Lewis, Newton (Massachusetts), Fraktionierte 
Destiłlation ton Kohlenwasserstoffgemischen, wic Petroleum etc., durch Dest. aus einer 
Blaso in eino m it Uberlaufeinsatzen versehene Fralctionierkolonne u. weiter durch 
einen Dephlegmator odor mehrere hintereinandergeschaltoto Aggregato. Dio Dephleg- 
matoren u. Kondensatoron werden m it dem Rohprod. gekuhlt, das sich dabei anwarm t 
u., nachdem es im Gegenstrom dor Reiho nach die Apparato passiert hat, direkt in  die 
Vordampfblase oder -schlango geleitot wird. Durch geoignete Kiihlung u. Zuriick- 
laufenlassen des Destillates werden scharf begrenzte u. einheitlich siedende Frak- 
tionen horausgeschnitten. (A. P. 1646619 vom 21/7. 1922, ausg. 25/10. 1927.) M.F.M.

Koppers Development Corp., Pennsylvan., iibert. von: Heinrich Koppers, 
Esseń-Ruhr, Fraktionierte Destiłlation von Petroleum, Braunkóble, Kohlenteer usw. 
Man fiihrt das zu zerlegende Prod. in  konstantem Stromo durch einen Verdampfer, 
dessen Temp. u. Druck so eingestellt sind, daB eine Gruppo yon Bestandteilen ver- 
schiedenen Kp. abdest. Die entwickeltcn Diimpfo gelangen in einen Dephlegmator 
u. Kiihler, dereń Temp. so gehalten ist, daB einige Faktionen entfernt werden, dann 
werdon zweoks Abscheidung anderer Bestandteilgruppen andere Tempp. gewahlt. 
(A. P. 1 646 698 vom 6/7. 1921, ausg. 25/10. 1927. D. Prior. 22/4. 1918.) K a u s c h .

H. H. Robertson Co., iibert. von: James Howard Young, Pittsburg, Penn-
sylvania, Poroser Asphalt. Man lóst in einem durch Erwarmen piast, gowordenen
Asphalt unter Druck ein Gas, Erdgas, oder ahnlich zusammengesetzto Gase, u. hebt 
dann den Druck plotzlicli auf. (A. P. 1 630 103 vom 8/11. 1926, ausg. 24/5. 1927.) F r .

L. Bolgar, Budapest, Saurebehandlung bituminoser oder harżartiger Stoffe. Teer, 
Pech, Asphalt, Harz o. dgl. odor Mischungen solclier Stoffo werden unter Erhitzen 
der Einw. von HC1, H N 03, I I 2 S04, H 3 PO., oder H 3 B 0 3  oder von sauren Salzen aus- 
gesetzt. Die in der Hitzo dunnfl. Erzeugnisse kónnon m it betrachtlichen Mengen von 
Fallstoffen, wie Sand, Steinklein, Ton, Holzmehl, Schwefel o. dgl. gemiseht u. zu 
piast. Massen, Isolatoren, Baustbffen u. dgl. verarbeitet werdeń. (E. P. 277 291 vom 
2/5. 1927, Auszug veróff. 2/11. 1927. Prior. 13/9. 1926.) K u h Li NG.

Stanley P. Lovell, Brockton, Massachusetts, V. St. A., Steife fiir Schuhe. Man 
tran k t das Gewebe m it einem Gemiseh von Montanwachs u /e inem  nicht trocknenden 
pflanzlichen Ol, wie Soyabohnendl. (A. P. 1 629 110 vom* 10/3. 1923,- ausg. 17/5.
1927.) F r a n z . •

Grigori Petrow, RuBland, Desodorisątion von leichtęn Destillationsprodukten, des 
Naphłhas und von Mineralólen. Die Prodd. (z. B. Petroleum) werdon der Einw. von 
Luft oder 0 2 enthaltenden Gasen ausgesctzt u. zwar in mehreren Behaltern. Im  ersten 
wird dcm Petroleum ein Katalysator (Mn-Stearat) zugesetzt, im zweiten Cu-Stiicke. 
(F. P. 627 984 vom 25/1. 1927, ausg. 17/10. 1927.) K a u s c h .

Grigori Petrow, RuBland, Reinigung ton Minerał- und Naphthadlen. Dio Ole 
werden m it den in ihnen enthaltenen festen oder fetten Olen m it konz. oder rauch. 
H 2 SO., oder S 0 3  behandelt. (F. P. 628 008 vom 26/1. 1927, ausg. 17/10. 1927.) K a .

Robert Henry Schumacher, Long Beach, Calif., Benjamin White Fulghum,
Edgar White Fulghum, beide in Los Angeles, Calif. und Will Ray Sadler, San 
Pedro, Calif., Holzkonsertierung. Dio zur Konservierung dienende M. besteht aus 
2500 Tin. Kreosot, 250 Tin. einos Insekten totenden Mittels, z. B. Cu-Resinat, Cu- 
Oleate, ferner Cu- u. Hg-Arsenat u. 100 Tin. der durch die Behandlung eines freie 
Fettsauren enthaltenden Oles, z. B. Fischol, m it Alkali entstehenden Seife. (A. P .
1647 937 T o m  15/2. 1923, ausg. 1/11. 1927.) S c h u t z .

Pierre Robert Chambidge, Puteaux, Frankr., Holzimpragnierungsmittel. Das 
Mittel besteht aus einer verhiiltnismaBig groBcn Mengo eines oder mehrerer antisept. 
Stoffe, die eine spezif. Wrkg. auf die auf Holz vorkommenden Sporen haben u. ge- 
eignet sind, das Wachstum ihres Mycels zu unterbinden, wie Kreosot, Phenole, Kresolo 
u. dgl. u. im allgemeinen von allen Stoffon von neutralem oder saurem Charakter,, 
die aus Kohlenteer, Holzteer u. dgl. gewonnen werden u. einer verhaltnismaBig ge- 
ringen Menge von solchen Stoffen, welche eine fallende Eig. u. sehwaeh eindringende 
Wrkg. besitzen (Riickstande der Stearinraffination o. dgl., z. B. das sogenannte 
Stearinpech). Man kann der M. auch tier. oder pflanzliche Ole zusetzen. Eine besonders.
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g e e ig n e to  M. b e s te h t  a u s  8 8 %  K re o s o t ,  10% S te a r in p e c h  u . 2%  P a lm ó l. (E. P.
249 698 Tom 25/5. 1925, a u sg . 22/4. 1926.) S c h u t z .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Frankreich 
(Seine), Holzimpragnierung. Die Impriignierung erfolgt mittels gefarbter oder anti- 
sept. Stoffe, entweder allein oder in  Miseliung miteinander, in Form von w. Emulsionen, 
Suspensionen oder Lsgg., gegob. unter Zusatz eines Stoffes von groBer bonetzender
o. dgl. Wrkg., wio Petroleum, Mineralól o. dgl. u. Stoffen yon geringer Oberflachen- 
spannung wio Saponin, Seife, Sulfitablauge u. a. (F. P. 598 267 vom 29/8. 1924, 
ausg. 12/12. 1925.) S c h u t z .

Montan, Inc., Boston, V. S t .  A., Holzimpragnierung. Man behandelt das Holz 
m it einer gesohmolzenen M., dio zum gróBten Teil aus einem Wachs besteht, das 
bei Temp. von unter 55° fest u. nicht klebrig ist, aber bei etwa 105 bis 120° geniigend 
flussig wird, um in dio Poren u. Hohlraume des Holzes eindringen zu kónnen. Ais ge- 
eignete Wachsarten kommen Candilla- u. Carnaubawachs evtl. in Mischung m it anderen 
geeigneten Stoffen von desinfizierendem Charakter, z. B. Kreosot, in Frage. Nach 
der Impriignierung laBt man das Holz schnell erkalten, dam it sich dio Impragnierungs- 
masse in  den Poren festsetzen kann. (Scliwz. P. 121 609 vom 19/8. 1925, ausg. 1/8.
1927. A. Prior. 20/8. 1924.) S c h u t z .

Eduard Sterzl, Prag, Aufschlie/3en von Ilolz mit Salpetersdurc. Holzfaserbiindel 
werden m it ca. 8 %ig. H N 0 3  bei 90—100° ca. 1 Stdo. lang behandelt. Nach dem Ab
lassen der Kochsaure wird das Gut m it W. gewaschen, gobleicht u. weiterverarbeitet. 
Die anfallende Kochlaugo enthalt neben H N 0 3  betrachtliche Mengen organ. Sauren, 
wio Oxalsiiure, H-COOH, CH3 -COOH, die m it K- OH u. CaO ncutralisiert werden in 
solchen Mengen, daB H N 0 3  ais K N 0 3  u. C2H 2 0 4  ais CaC2 0 4  gebunden wird. Nach dem 
Abtreibea der fl. Sauren wird soweit eingedampft, daB beim Abkuhlen Kalisalpeter 
auskrystallisiert u. die Oxalsaure aus der Mutterlauge nach Zusatz von Kalkmilch ais 
CaC2 0 4  ausfallt. (Oe. P. 107 590 vom 23/3. 1925, ausg. 25/10. 1927.) M. F. M u l l e r

Julius Bauer, Sachliches und ZahlcnmaBiges uber die Kohlenverflussigung und ihren Wer de - 
gang. Teplitz-Schónau: Verlag Techn. Zeitschriften 1927 [; lt. Mitteilg.: H. Dominieus 
Nachf.]. (20 S.) 4°. Aus: „Der Kohleninteressent". 1927. M. 1.50.

Dauerversuohe uber dio Alterung von Dampfturbinen-Olen im Betrieb. Auf Grund gemein- 
samer Versuche herausgegeben von der Yereinigung der Elektrizitatswerke E. V., 
Berlin und dem Verein Deutscher Eisenhiittenleute, Gemeinschaftsstelle Schmier- 
mittel in Dusseldorf. Berlin-Diisseldorf, Vereinigung der Elektrizitatswerke 1927. 
50 S. 4°.

Alfred Faber, Braunkohlengeneratorgas. Halle <Saale>: W. Knapp 1928 ([Ausg.] 1927).
(VII, 263 S.) gr. 8 °. =  Kohle, Koks, Teer. Bd. 16. nn. M. 16.—; geb. nn. M. 17.80. 

Alberto Incl&n, Apuntea de Calor. Madrid: F. Villagrasa 1926. (234 S.) 8 °. Ptas. 10.—.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Th. Kórner, Beilrage zur Geschichtc der Gerberei und Gcrbereichemie. Fortsetzung 

aus Ledertechn. Rdsch. 18. 2<38 (C. 1927. I. 2624). Uber die Gerberei im Altertum. 
(Ledertechn. Rdsch. 19 [1927], 228—30.) S t a t h e r .

Georg Grasser, Japans Lederinduslrie und Gerbereiwissenscliaft. Ausgehend von 
der Besehreibung der Herst. von ,,Japanleder“ g ibt der Vf. einen tJberblick iiber den 
Stand der japan. Lederindustrie u. ihre wissensehaftlichen Hilfsmittel. (Collegium 1927. 
433—39. Sapporo, Hokkaido-Univ.) S t a t h e r .

H. T. S. Britton, Chromgerbung und andere Mineralgerbungsprozesse. Die Be
deutung der Wasserstoffionenkonzentralion. Gerbend wirken die Salzo all der schwachen 
Metallbasen, welche 1. bas. Salze bilden u. bis zu einem gewissen Grade bas. gemacht 
werden kónnen, ohne auszuflocken. Diea gilt besonders von Cr-Salzen, wie der Vf. 
frtiher (ygl. B r it t o n , Journ. chem. Soc., London 1926. 25. 269; C. 1926. I. 2313. 
3395) feststellte. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3 [1927]. 411—14.) GERNGROSS.

Grasser und Sh. Taguchi, Beitrag zur Chemie der tierischen Haut. Dio Vff. be- 
stim m ten die zur Hydrolyse yon geaschert-er BlóBe durch yerscliiedene Sauren nótigo 
Zeit. Untersucht wurden: HCl, H.,S04, H N 03, H 3 P 0 4, Borsaure, Ameisensaure, Oxal- 
saure, Jlilchsaure, Buttersaure, Essigsaure, Monochloressigsaure, Trichloressigsaure, 
Weinsaure u. Citronensaure. Hautstiicke yon 1 —10 g wurden m it 100 ccm der be- 
treffenden Saure (x/10—2-n.) unter RiickfluB gekocht. bis die klare Lsg. m it Glutin- 
Reagęnz (10 g Tannin -j- 20 g N a-A ce tat-j-25 g Essigsaure: in  100 ccm H 2OJ keine
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Fallung oder Triibung molir gab. Fiir die hydrolysiercnde Wrkg. der Siiuren sind 
allein maBgebend die Dissoziation u. die [H‘]. (Cuir techn. 19 [1927], 426—28. Inst, 
f. Gerberei, Hokkaido Uniy. Sapporo.) St a t h e r .

Leon Creux, Die Reduktionsmittel in  der Gerberei. (Vgl. C. 1927. II. 1921.) Vf. 
beschreibt die techn. Herst. von schwefliger Saure. (Cuir techn. 19 [1927]. 428 bis 
430.) St a t h e r .

H. Owrutsky, Ein Beitrag zur Kenntnis der HauląueUung. Vf. untersucht die in
HC1, H 2 S 0 4 u .  NaÓH-Lsgg. durch Wasseraufnahme verursachte Quellung u. die Wasser- 
yerdrangung aus der geąuollenen H aut beim Trockncn. Bei der Siiureąuellung wird 
mehr W. yon der I la u t aufgenommen ais bei der alkal. Quellung, in  HCl-Lsgg. mehr 
ais in  H,SO,-Lsgg. Entsprechend yerliert die sauer geąuollene H aut beim Trocknen 
mehr W. ais die alkal. geąuollene. Das bei der alkal. Quellung aufgenommene W. ist 
leichter in der H aut gebunden u. wird beim Trocknen schneller abgegeben ais das W. 
in  der sauer geąuollenen H aut. (Collegium 1927. 531—34.) St a t h e r .

E. Stiasny und O. Grimm, Beilrage zum Verstandnis der Chromgerbung. V. Eigen- 
scliaften und Verhalten verschieden vorbehandełter Chromchloridlósungen. (IV. C. 1927.
II. 363.) Vff. untersuchen die Veranderungen, dio Chrombriilien beim Altem, E r
hitzen, Verdiinnen, Basischmachen usw. erleiden am Beispiel einfacher Salze yon 
Chromchloriden. Dabei sind stets mehrere Vorgange zu beachtcn u. zu unterscheiden:
1. Hydrolysc unter Bldg. bas. Salzo (Hydroxosalze), die durch W. oder Alkalizusatz 
begiinstigt, durch Saurezusatz gehemmt wird. Mit ihr ist stets Saurebldg. yerkniipft.
2. Umwandlung der Hydroxosalze in  Olyerbb., yerbunden m it einer Aciditatserhóhung, 
da durch die ,,Verolung“ das Hydrolysengleichgewicht gestort u. ein weiterer Fort- 
schritt der Hydrolyse unter Saurebldg. bewirkt wird. 3. „Entolung“ , Riickverwandlung 
der gebildeten 01-Verbb. in  Hydroxosalze unter SaureeinfluB, yerbunden m it Aciditats- 
yerminderung. 4. weiterc Umwandlung der Ol-Briicken in  Sauerstoffbriicken, wobei 
die „Verolung“ irreversibler wird u. wie bei 2 Aciditatserhóhung cin tritt. 5. Ein- oder 
A ustritt von Saurerestcn in den Chromkomplex je nach Verdiżnnung, Temp. u. pn-W ert 
der Lsg. 6 . Neutralsalzwrkg. des Chromsalzes auf die yorhandene freie Saure.

Die [H‘] einer nicht erhitzten 0%  bas. Hexaaquochromchloridlsg. nimm t in
4 Monaten ca. 50% zu. DaB eine Erhóhung der Aeiditat ein tritt, obwohl die Gleich- 
gewichtseinstellung zwischen Hexaquo-Chlorapentaquo-Dichlorotetraquo-Chlorid m it 
einer Aciditatsyerminderung yerkniipft ist, muB m it ,,Verolung“ erklart werden. Salz- 
saurezusatz hemmt die primare Hydrolyse u. yerhindert so eine sekundare ,,Verolung“, 
demgemaB nimm t die [H ] ab. Durch Erhitzen der Lsg. wahrend 5 Min. wird die 
Hydrolyse des Chromsalzes u. die ,,Verolung“ begiinstigt, beim nachherigen Altern 
t r i t t  „Entolung“ ein, die [H '] nimm t ab. W ird 60 Stdn. erhitzt, so t r i t t  noch starkere 
Hydrolyse u. ,,Verolung“ auf, ein Teil der Ol-Briicken geht yermutlich in  die be- 
stiindigeren Sauerstoffbriicken iiber, denn die „Entolung“, gemessen an der [H-]- 
Abnahme, erreicht nicht mehr den gleichen Grad wie bei der kurz erhitzten Lsg. Beim 
Vcrdiinnen nicht erhitzter u. erhitztcr Lsgg. auf das 10-facho ergibt sich, daB die nicht 
erhitzte Lsg. eine Verschiebung des Hydrolysengleichgewichts im Sinne der Saure
bldg. erleidet, daB diese Erscheinung bei der 5 Min. erhitzten Lsg. infolge weitgehender 
,,Verolung“ nur geringfiigig ist, wahrend bei der 60 Stdn. erhitzten Lsg. die ,,Ver- 
olung“ yollstiindig u. der VerdiinnungseinfluB auf den Chromkomplex daher gleich 
Nuli ist. Beim Stehen der verd. Lsgg. findet wieder ,,Entolung“ sta tt.

W ird eine frische Chromchloridlsg. (10 g /l Cr) m it NaOH bas. gemacht, so t r i t t  
bei ca. 30% Basizitat eine Triibung auf, die nach halbstd. Stehen wieder yerschwindet, 
Durch den NaOH-Zusatz wird das Hydrolysengleichgewicht des Chromehlorids im 
Sinne: bas. Salz u. Saure gestort, die Saure durch die zugesetzte NaOH neutralisiert 
u. das nun reichlicher gebildete Hydroxochlorid weiter zu Dihydroxochlorid u. z. T. 
schlieBlieh bis zum Hydroxyd hydrolysiero. Beim Stehen der 33%ig. bas. Lsg. wird 
durch ,,Verolung“ der Hydroxoverbb. neue HC1 gebildet u. durch diese die geringo 
Menge Chromhydroxyd (Triibung) wieder in  Lsg. gebracht. Beim Altern einer 33%ig. 
bas. Lsg. t r i t t  infolge „Verolung“ Erhóhung der [H’] ein. W ird die gealterte bas. 
Lsg. m it HC1 yersetzt, so t r i t t  der stetigen [H']-Abnahme gemiiB ,,Entolung“ ein. 
Die Annahme, daB beim Basischmachen einer Chromchloridlsg. primar Hydroxosalze 
gebildet werden, die beim Altern ,,verolen“, steht in Einklang m it der Tatsache, daB 
die Titrationskurve m it NaOH m it der bei der Riicktitration m it HC1 erhaltenen Kurye 
nicht zusammenfallt. Beim Erhitzen wahrend 5 Min. u. 60 Stdn. u. beim nachherigen 
Altern yerhalten sich 33%ig. bas. Chromchloridlsgg. analog den 0%ig. bas. Lsgg.
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Durcli Erhitzen der Lsgg. vor dem Basischmachen wird Hydrolyse u. „Verohmg“ des 
Cliromkompleses stark erhoht; beim Basiselimaehen wird dann zunachst die freie, 
nicht im Hydrolysengleichgewicht stehende HC1 neutralisiert, dann die m it den ,,un- 
•verolten“ Hydroxoverbb. im Gleiehgewicht stehende HC1 neutralisiert u. nun durcli 
Hydrolyse neue Hydroxogruppen gebildet. Beim Altern t r i t t  „Verolung“ dieser Hydr- 
oxogruppen ein u. dam it eine Erhohung der [H’], aber entsprechend den weniger vor- 
handenen Hydroxogruppen nur in  geringerem Mafie ais bei einer vor dem Basisch
machen nicht erhitzten Lsg. Nach langerem Stehen gleichen sieh diese Aciditats- 
nnterschiedo wieder aus. — Durcli Kochen einer 33%ig. bas. Chromcliloridlsg. nach 
dem Basischmachen, werden alle Unterscliiede aus der Behandlung vor dem Basisch
machen zum Verschwinden gcbracht, die „Verolung“ u. Umwandlung der 01-Briicken 
in Sauerstoffbriicken t r i t t  hierbei am starlcsten auf.

AuCer den pji-Messungen bestimmen die Vff. aueh die A-usfloękungszahlen vcr- 
schieden behandelter Chromchloridlsgg. Dureh Erhitzen werden bei 0% - u. 33%ig. 
bas. Lsgg. die Ausfloekungszahlen erhoht. Dureh Basischmachen wird der EinfluB 
yorhergegangenon Erhitzens aufgehoben. Beim Altern nehmen die Ausflockungs- 
zahlen zumeist ab. — Das Dialysiervcrmógen unterscheidet sieh nicht wesentlich boi 
den yerschieden yorbcliandclten Chromchloridlsgg., nur dureh Erhohung der Basizitat 
von 0 auf 33° / 0 wird das Dialysieryermogen deutlieli verringert. — Zum SchluB be- 
sehreiben die Vff. dio Herst. hochkolloidaler 85—90%ig. bas. Chromchloridlsgg. u. 
ihr Yerli. gegen Koch sal z u. Gelatine. (Collegium 1 9 2 7 . 505—31. Darmstadt, Techn. 
Hochschule.) St a t h e r .

Otto Gerngross und Hans Hubner, Das Fisetin ais Ursache der Fluoresceinreaktion 
des Quebrachoextraktes. Die Fluorescein- und Fluorescenzreaktionen non Quebracho-, 
Tizera-, Mimosa- und Urundayextrakten. (juebracho-, Mirnosa-, Tizera- u. Urunday- 
extrakte geben bei der Schmelze m it Phthalsaureanhydrid u. Clilorzink die fiir Resorem 
typ. Eluoreseeinrk. Bei Quebraclio- u. Tizeraextrakten ist andererseits die Eahigkeit 
bekannt, eingetąuchten Easerstoffen bei der Bestrahlung in filtriertem ultrayiolettem 
Lieht eine auffallend gelbe Eluorescenz zu erteilen, ais dereń Ursache das Fisetin an- 
genommen wird. Die Vff. stellen nun fest, daB aueh U rundayextrakte bei der ultra- 
violetten Bestrahlung die gelbe absorptive Eluorescenz zeigen, wenn m an Nitrocellulóśe 
mit ca. 11° / 0 N m it ihnen trankt. Sie schlieBcn darum, daB Eluorescenz- u. Eluoreseeinrk. 
boi Quebracho-, Tizera-, Mimosa- u. U rundayextrakten parallel gehen u. aueh fur 
die Eluoreseeinrk. das Eisetin, aus dem schon dureh mśiBige Eingriffe Resorcin er- 
lialtlich ist, yerantwortlich zu machen soi. Beim quantitativen Vergleicli der Starkę 
des Ausfalls der Eluoreseeinrk. m it gleichen Mengen Quebrachoextrakt u. reinem 
krystallisierten Eisetin, betragt die In tensitat der Rk. m it Eisetin ein Vielfaches von 
der m it Quebracho. Dureh erscliopfendo A therextraktion des verdiinnten wss. Que- 
braelioextraktes, die hauptsachlich das Eisetin entfernt, wird die Eluoreseeinrk. so 
gut wie ganz zum Verschwinden gebracht. (Collegium 1 9 2 7 . 426—31.) S t a t h e r .

O. Gerngross und H. Hubner, Notiz iiber eine quantilative Bestimmung von 
Quebrachoexlrakt in  andern pflanzlichen Gerbeitrakten. Vff. stellen fest, daB die gelbe 
Eluorescenz von W atte, die m it Quebracholsgg. getrankt ist, unter filtrierter ultra- 
violetter Bestrahlung eben noch bei einer Verdiinnung der Quebraeholsg. 1: 1000000 
sichtbar ist. Sie griinden darauf ihr ,,Verdiinnungsverf.“ zur quantitativen Best. von 
Quebraeho in  anderen nicht fluorescierenden Gerbextrakten: ,,Man stellt yon der zu 
untersuchenden Lsg. diejenige Verdiinnung her, bei welcher noch eben Wattefluorescenz 
deutlieh bemerkbar ist u. berechnet den Prozentsatz an Quebracho nach der Eormel 
x — v  100/1000000, wenn v die yorgenommene Verdiinnung des auf Eestsubstanz be- 
rechneten Extraktes ist. Unter der Voraussetzung, daB nur das Eisetin die Easer- 
fluorescenz yeranlaBt, wird nach dem angegebenen Verf. der Eisetingeh. in  festem 
Quebrachoextrakt auf 15— 17% geschatzt. (Collegium 1 9 2 7 . 431—33. Berlin, Techn. 
Hochschule.) S t a t i ie r .

Carl Hiittenes und Carl Peter Hiittenes, Diisseldorf, Verfahren zur Gewinnung 
von Gerbmitteln aus SulfitcelluloseaMauge, 1. dad. gek., daB man die Ablauge m it einer 
ein Yielfaches der zum Ausfallen eines in der Ablauge etwa yorliandencn Schwer- 
metalls, wio Ee, betragenden Jfonge von Alkali- oder Erdallcalisulfiden oder m it den 
Sulfiden bei Ggw. von Alkali- oder Erdalkalihydroxyden erhitzt u. in an sieh bekannter 
Weise von Ca(OH ) 2 befreit. —  2. dad. gek., daB man die Sulfitablauge yor dem Zusatz 
der Sulfide einer Garung untenrirft. — 3. darin besteliend, daB man den in der
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Reaktionsfl. cnthaltencn Kalle erst nach Konz. der vorbehandelten Ablaugc auf fetwa 
30° Bó ausfiillt. — 4. dad. gek., daB man das Reaktionsprod. nach dem Ausfallen des 
Ca(01I) 2 entweder bis zur Bldg. einer beim Erkalten zu einer festen M. erstarrenden 
M. konz. u. dieso gegebenenfalls zu einem Pulver verm ahlt oder dio teilweise konz., 
.Ca-freio Reaktionsfl. derart trocknet, daB das Endprod. eine feinpulverige M. bildet.
— Z. B. wird Sulfitcelhdoseablauge 6,5° Bć m it CaO neutralisiert u. zum Sieden 
erhitzt. Dann gibt man krystallin. Na2 S, bzw. dieses u. NaOH oder CaO zur Aufrecht- 
erhaltung der alkal. Rk. hinzu u. kocht noch 3/., Stdn. Dann filtriert man, dam pft 
das F iltra t auf ca. 24° Be ein u. bestimmt in ihm den Ca-Geh. Hierauf yersetzt man 
es m it in wss. H 2 SO_, gel. Al2 (SO,).„ wobei sieli CaSO., aussclieidet, das abfiltriert wird. 
Man konz. dann das F iltra t auf etwa 30° Be weiter u. verarbeitet es auf Walzen- 
trocknern zu einem lockeren, gelblichen Pulver. Fur die Ausfallung des Ca(OH ) 2 laBt 
sieh auch Na2 SO.„ NaHSOj, (NH,)2 SO., oder Cr2 (SO. , ) 3  verwenden. Entfernt man aus der 
Sulfitcelluloseablaugo vor der beschriebenen Behandlung den vergarbaren Zueker 
durch Garung u. dest. den entstandenen A. ab, so laBt sieh ein besonders gutes Prod 
in  dem das Verhaltnis von Gerbstoff zu Nichtgerbstoff ca. 3,5—4: 1 betragt, erhalten. 
Die Prodd. sind in fl. Zustande rótlichbraune, sirupose, in W. 11. u. von tier. H aut gut 
aufnehmbare Fil. m it ca. 32% Gerbstoff. Die getrockneten Extrakto bilden ein lockeres, 
gelbes bis gelbliehbraunes Pulver m it ca. 10% W., das in  W. gel. die glcichen Eigg. 
wio dio fl. Prodd. zeigt. (D. R. P. 451 913 KI. 28a vom 12/4. 1925, ausg. 4/11.
1927.) _ S c h o t t l a n d e r .

Johannes Heli, EBlingen, Ve.rfahre.ti z im  Gerben von Hauten und Fellen, 1. dad. 
gek., daB die Hiiuto m it Aufschlammungen unl. Carbonate in Lsgg. von goeigneton 
Salzen oder Salzgemischen behandelt worden, unter AusschluB der Behandlung von 
mineralgegerbtem Leder m it Aufschlammung von Erdalkalicarbonaten. — 2. dad. 
gek., daB dio unl. Carbonate in ihrem naturlichen Gesteinsvorkommen (Kreide, Kalk- 
stein, Dolomit, Magnesit o. dgl.) zur Anwendung gelangen. — 3. dad. gek., daB man 
wahrend der Behandlung gemiiB 1. u. 2. andere Stoffe, wio CH2 0 , Chinone o. dgl. auf 
die H aut einwirken liiBt. — 4. dad. gek., daB man vor oder nach der Behandlung 
gemiiB 1. bis 3. andere bekannte Gerbverff. zur Anwendung bringt. — Durch passende 
Wahl von Carbonat u. Salzlsg. laBt sieh die A lkalitat des Gemisches in gowisson 
Grenzen veriindern. Das Verf. ist daher besonders geeignet, die gerbende Wrkg. solelier 
Stoffe zu unterstiitzen, die, wie CH20  u. Chinon, ihre beste Wirksamkeit bei einer 
bestimmten pn entfalten. Z. B behandelt man die Haut m it in wss. CaCl2 suspendiertem 
CaC03 (Kreide, Kalkstein oder gefalltem CaC03). W ahrend der Gerbung wird allmahlich 
etwas Chinon bzw. ClhO  zugegeben. Dio H aute laufen ca. 20 Stdn. Man enthalt ein 
etwras dunkeles, aber sehr schmiegsames u. ziihes, bzw. etwas harteres u. ebenfalls 
sehr ziihes Leder. — Das CaCl2 liiBt sieh durch MgSO4 oder MgCl2, das CaC03  durch 
MgC03 ersetzen. (D. R. P. 451 988 KI. 28a vom 13/4. 1924, ausg. 31/10. 1927.) S c h o .

Manufacturing Improvement Co., Boston, Massachusetts, ubert. von: Charles 
A. Brown, Salem, u. Grustavus J. Esselen jr., Swampscott, Massachusetts, Ver- 
fahren zum Entfetten von Hauten. Die Hiiuto werden m it einer wss. Emulsion von nicht 
brennbaren, in W. unl. KW-stoffen behandelt. Dio Ggw. yon hochsd. Anteilen ist 
zur Vermeidung unangenehmer Geriiche des entfetteten Materials móglichst zu ver- 
meiden. Die Emulsion kann z. B. bestehen aus: 58 Teilen Petroleum, 37 Teilen neu- 
trale 01ivenólseifc u. 39 Teilen W. (A. P. 1640 478 vom 25/7.1924, ausg. 30/8.
1927.) G a r v e .

Joseph Peiny, Paris, Mitlel zum Enthaaren von Htiulen. Den bekannten Ent- 
haarungsmitteln wird zur MiiBigung der Rk. NaCl zugesetzt. Ea kann auch eino 
Kórperfarbe, z. B. CaC03, hinzugefiigt werden, um ein besseres Erkennen der be- 
handelten Stellen zu ermoglichen. Dio Zus. des Mittels kann z. B. folgende sein: NaCl 
u. S-Verbb., wio Alkalisulfide oder As-Sulfide, dem in bekannter Weise NaOH oder 
Na2C0 3  beigemischt werden kann. Es wird in fl. Form bei 35° jo nach Dicke u. Art 
des Felles % —3 Stdn. auf die Fleischseite einwirken gelassen. Dieses Enthaarungs- 
m ittel kann auch zur Entfettung von Wolle, Haaren u. Federn, oder aber ais Un- 
geziefervertilgungsmittel an Weinreben, Obstbaumen, allen Gemuse- u. Blumenkulturen, 
Verwendung finden. Ais Ungeziefervertilgungsmittel wird es in  Pulverform auf die 
in  Frage kommenden Objekto aufgebracht. (F .P .621577 vom 16/9. 1926, ausg. 
13/5. 1927. D. Prior. 3/12. 1925.) G a r v e .

E.Frederics, Inc., New York, N. Y., ubert. von: James C. Brown, Newark, 
New Jersey, Yerfahren zum Behandeln von Haaren. Das Weseniliche des Verf. besteht
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darin, daB man h. Ammoniakdampfe auf das H aar einwirken laBt. Zur Erzeugung 
dieser Dampfe werden z. B. 30 g NH 4 HB4 0 7 in 250 g W. gel., auf 100° erhitzt u. das 
H aar den Dampfen ausgesetzt. An Stelle von NHjHB.,0, kann auch (NH.|)3 B 0 3  oder 
(NH 4 )2B4 0 7  angewondet werden. E in Zusatz yon NH,OH begiinstigt die Wrkg. Das 
vorher gewickelto H aar behalt durch dio Einw. der Dampfe soine Eorm. (A.P. 
1 637 469 vom 26/8. 1926, ausg. 2/8. 1927.) G a r v e .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Spengler, 
Neubabelsberg und Alfred Thurm, Dessau), Darstellung ton schwefelhaltigen Kon
densationsprodukten der aromaiischen Reihe, darin bestehend, daC man in Abiinderung 
des D. R. P. 416 389 hier Oxyarylcarbonsauresulfochloride m it den Estern aromat. 
Oxyverbb. erhitzt. — Es lasscn sich so Kondensationsprodd. gewinnen, die u. a. vor 
denjenigen des H auptpatents don Vorzug besitzen, nur wenig hygroskop. zu sein. 
Z. B. wird 2-Oxybenzol-l-carbonsaure-5-sulfochlorid m it Di-2-chlor-l-oxybenzolcarbonat 
verschmolzcn. Bei ca. 170° beginnt dio Rk. unter starkom Schśiumen. Man erhoht 
dio Temp. langsam auf 190—195° unter Riihren, bis eine Probo gla tt in W. 1. ist. Die 
dunkel gefiirbte, k. sprode M., 11. in  W., gibt oine fast farblose, schwach milchig ge- 
triibte, sauer reagierendo Lsg., dio tier. Haut in yollcs, weifies Leder verwandelt. — 
Analog erhalt man aus: 2-Oxybenzol-l-carbonsdure-5-sulfocMorid u. l,3-Dioxybenzol- 
diacetat unter Abspaltung von HC1 u. CH3 C02H  ein gelbbrauncs, in  W. m it tiefbrauner 
Farbo 11. Kondensationsprod., dessen Lsg. tier. Bid [Se in ein yollcs braunes Leder iiber- 
fuhrt. — Das Kondensationsprod. aus dem Sulfonchlorid u. 1,2,4- Trioxybenzollriacetat, 
in der Hitzo zahe, fadenziehende, k. sprode, gut pulyerisierbare, gelbbrauno M., in 
W. m it brauner Farbę 1., liefert ein braunes Leder. — Kondensationsprod. aus dem 
Sulfonchlorid u. Acetylsalicylsaure fast farbloses, nur wenig hygroskop. Pulver, in W. 
m it gelbbrauncr Farbę 1., yerwandelt tier. Blófie in ein volles, grungelbes Leder. — 
Kondensationsprod. aus dem Sulfonchlorid u. Polysalicylid kaum hygroskop., in W. 
ohno Fiirbung sil., fiihrt Kalbshlofie in ein yolles weipes Leder iiber. (D. R. P. 451 735 
KI. 12 q vom 29/5. 1925, ausg. 28/10. 1927. Zus. zu D. R. P. 416389; C. 1926. 1. 
492.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: Actien-Gesell- 
schaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Trepkw, Darstellung ton schwefelhaltigen 
Kondensationsprodukten der aromaiischen Reihe. (E. P. 252 694 vom 27/4. 1926, 
Auszug yeroff. 28/7. 1926. D. Prior. 28/5. 1925. Zus. zu E. P. 218316; C. 1925. II. 
1119. — vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Aetien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Darstellung ton  
schwefelhaltigen Kondensationsprodukten der aromaiischen Reihe. (F. P. 31 803 vom 
9/4. 1926, ausg. 13/6. 1927. D. Prior. 28/5. 1925. Zus. zu F. P. 583052; C. 1925.
II. 1119. — yorvorst. Ref.) SCHOTTLANDER.

Thomas Blackadder, Great Neck, New York, Verfahren, Leder wasserdicht und 
weich zu machen. Das Leder wird m it oiner wss. Olemulsion, dio wassorunl. Seifen 
enthalt, behandelt. Das Ol, z. B. Mineralól, wird m it W. u. Na-Seife emulgiert. Dieser 
Emulsion werden 20 Teile einer 10%ig. Al2 (S0 4 )3 -Lsg. zugesetzt u. es entsteht min 
eine Emulsion yon Al-Seife in Ol unter Bldg. von Na2 SO.,. Diese Emulsion wird zur 
Impragnierung des Lcders yerwendet. An Stello yon Al-Salzen kónnen auch die Salzo 
von Fe, Cr, Zn, Mg oder Ca Ver\vendung finden. (A. P. 1 645 642 vom 1/10. 1925, 
ausg. 18/10. 1927.) G a r v e .

O. G. Goransson, Stockholm, Impragnieren ton Leder, Pappe u. dgl. Bei dem 
Verf. des H auptpatents (vgl. hierzu E. P. 202 563; C. 1924. I. 382) ■wird der Kautschuk 
durch Guttapercha, Balata, Factis oder oxydierte Ole ersetzt. (Schwd.P. 59053 yom 
4/11. 1922, ausg. 23/6. 1925. Zus. zu Schwed. P. 56862; C. 1925. I. 3045.) S c h o t t l .

Ernst Nanni, Trogen, Sehweiz, Schmiermittel fiir  Schuhe und Lederwaren, das 
ein Desinfektionsmittel (Carbolsiiuro, Kresol) enthalt. (Schwz. P. 122 075 vom 7/6.
1926, ausg. 16/8. 1927.) K a u s c h .

Meilach Melamid, Froiburg i. Br., Herstellung gerbend wirkender Sulfonsauren, 
dad. gek., daB das durch Oxydation von Anthracenol oder Weichpech erhaltene Prod., 
zweckmaBig nach Beseitigung der yerpechten Anteile, sulfoniert u. hierauf einer 
Kondensation oder Veresterung unterworfen wird. — ZweckmaBig wird Anthracenol 
oder Weichpech in  boliebiger Weise so stark  oxydiert, bis eine beinahe dickfl. M. ent- 
standen ist. Man lost dann das Oxydationsprod. in Bzn. oder Petroleum, wobei dio 
yerpechten Ruckstando ausfallen, die entfornt werden. Hierauf dest. man das 
Losungsm. ab, sulfoniert den Riickstand u. kondensiert oder yerestert ihn weiter, u.
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zwar entweder m it C E  f i  oder m it C2fl„, bzw. m it aromat. Sulfochloriden. Man erhalt 
so Gerbstoffe von gróBorem Mol., die besser wirken ais solche m it niedrigcm Mol.-Gew. 
Beispiele fiir die Sulfonierung von m it Luft bei 100° bzw. m it 0 2 oxydie.rte.rn u. m it 
Bzn. von dem Pech befreitem Anthracenól m it konz. H 2 SO., durch mchrstd. Erhitzen 
u. Veresterung der entstandenen Sulfonsiiuren in wss.-alkal. Lsg. m it p-Toluolsulfo- 
chlorid, bzw. Koiidensation in  wss. Lsg. m it 40%ig. C H fi  bei ca. 40° sind angegeben. 
(D. R. P. 451 534 KI. 12o vom 26/3. 1922, ausg. 28/10. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Schiitte, 
Mannheim-Neuostheim), Gerbmittel, bestehend aus einem Gemisch von Sulfitcellulose- 
ablauge u. alkal. Ablaugen andercr Zellstoffherst. oder dereń Bestandteilen, dem 
gegebenenfalls noch andere gerbende oder nicht gerbende Stoffe zugesetzt sein 
kónnen. — Man erhiilt so Gemische von stark herabgeminderter Saureempfindlichkeit, 
in denen die aus der alkal. Ablauge stammenden wertvollen Stoffe auch nach dem 
Ansauern in einer Form yorliegen, die ihrc Aufnahme durch die tier. H aut ermóglicht, 
u. die gegenuber der verwendeten Sulfitablauge eine deutliche Zunahme an Gerbstoff 
durch Bestandteile aus der ersteren erkennen lassen. Die m it dem neuen Prod. er- 
haltenen Leder sind lohfarbig u. zeichnen sich vor den durch reine Sulfitcelluloseablauge 
gewonnenen insbesondere auch durch einen besseren Griff u. groBere Wasserbestiindig- 
keit aus. Z. B. litBt man in alkal. Ablauge voin Strohaufschlufl (Schwarzlauge) unter 
raschem Riihren gereinigte, eingedickte Sulfitcelluloseablauge einlaufen. Man bringt 
das schwach saure, deutlich kolloide Gemisch, D. ca. 1,15—1,16, durch wciteres An- 
siiuern etwa auf die Aciditat 10 g =  4—5 ccm n. NaOH u. verwendct es in verd. wss. 
Lsg. zum Gerben. Das m it ihm hergestellte Leder entlnilt 0,3° / 0  aus der Schwarzlauge 
stammendc H ,Si03. — Versetzt m an salzfreie alkal. Ablatige vom AufschluB des 
Espartograses m it nach D. R. P. 389549; C. 1924. I. 1731 behandelter u. danach ein- 
gedicktcr Sulfitcelluloseablauge u. unter weiterem Ruhren m it handelsublichem Mimosa- 
extrakt, bzw. mit dem nach Beispiel 1 des D. R. P. 280233; C. 1915 .1. 182 hergestellten 
synthet. Gerbstoff, D. 35° Be, Aciditat 10 g =  11— 12 ccm n. NaOH, so lassen sich die 
erhaltenen Prodd. nach geeigneter Vcrd. unm ittelbar zum Gerben yerwenden. (D. R. P.
451 609 KI. 28a vom 17/11. 1925, ausg. 27/10. 1927.) S c i i o t t l a n d e r .

Harold H ill Duke, Rockdale, Mittel zum Einreiben ton Schuhen. Man erhitzt 
granulierten K ork u. Kautschuk, ferner mischt man Kautschuk u. ZnO, Ru(3 o. dgl. 
u. yullianisiert das Gemisch beider unter Druck. (Aust. P. 1105/1926 vom 23/3.

M. C. L am b, Lederfarberei und Lederzurichtung. 2. deutsche Aufl. <f)bers. d. 3. engl. 
Aufl.> von Ludw ig Jab ło ń sk i. Berlin: J. Springer 1027. (VIII, 3GS S.) gr. 8°. Lw.

James W .M cBain und W .B .L ee, Klebmittel und Klebtorgawg. Harze und 
Wachse zwischen polierten Metallflachen. (Vgl. C. 1927. II. 2030.) Die Starkę der 
Verleimung nimm t m it abnehmender Dicke des Klebstoffilms zu, besonders stark  
bei geringen Dickcn (Verss. an Verleimungen von A l- u. Ari-Stucken m it Schellack); 
bei einer Dicke >  ca. 0,25 cm verschwindet der EinfluB der Dicke. Eine mehrfach 
gegossene Schicht von Kautschuklsg. bringt bei einer „spezif. Verleimung“ zwischen 
polierten jSWiZflachen keinen Vorteil, wenn die 1. GuBschicht den Zwischenraum 
zwischen den Metallflachen yollstandig ausfiillt. Besonders dtinne u., daher feste 
Filme w rd e n  m it Siegellack u. Japanwachs zwischen opt. polierten Slahlflnchen er
halten. Verss. an Verleimungen m it Schcllack-/vreo,so<, Siegelack, Marineleim, Pech, 
Phcnol-Formaldehyd, Cunmronharz, Esterharz, Guajakharz, Dammarharz, Carnaubauxichs, 
Japanwachs, Paraffinwachs u. n-Hemkosan zwischen Oberfliichen von Ni, Stah], 
Gu/Seisen, Cu, Messing, Al, Sn  u. Pb ergeben im allgemeinen eine Parallelitat zwischen 
der Starkę der Yerleimung u. der Zugfestigkeit, E lastizitat u. (in umgekehrter Reihen- 
folge) der Kompressibilitat u. dem At.-Vol. des Metalls; bei den schwachsten Kleb- 
m itteln verschwindet jedoch der EinfluB dieser Eigg. Zahlreiche sonstige Ausnahmen 
lassen sich durch Korrosion der Metalle, durch Uberschreitcn der Elastizitiitsgrenze 
bei den starksten Klebmitteln u. a. erkliiren. E in Gemisch gleicher Mengen von 
Schellack u. Phenolformaldehydharz zwischen GuBeisenflachen gibt eine viel niedrigere 
ZerreiBfestigkeit ais die Komponenten einzeln, Bienenicachs ist schwacher ais Paraffin-

1926, ausg. 7/4. 1927.) K a u s c h .

M. 33.—.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw,

x. i. 30
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wachs. Die Festigkeit der Verleimung bei Scherung ist im allgemeinen ebenso groB 
wie bei den Zugverss. (Journ. physical Chem. 31 [1927]. 1674—80. Bristol, Univ., 
u. Stanford [Cal.], Univ.) K r u g e r .

J .  W .B c B a in  und W . B .L ee , Klebmittel und Klebvorgang. Mechanische Eigen- 
schaften von Klebfilmen. Vff. untersuchten in Fortsetzung fruherer Arbeiten (C. 1927.
II. 2030) den EinfluB vorschiedener Faktoren auf die „Dcformicrbarkeit" von Filmen. 
Die Untcrss. wurden liauptsiichlieh an Gelatine ausgefiilirt, docli sind auch Starkę, 
Gummi arabicum, Akaziengummi, Celluloid, Nitrocellulose, Leim  u. Hausenblase ent- 
lialtendo Prodd. in Betraeht gczogen. Die ZerreiBfestigkeit von Gelatincfilmen sinkt 
m it zunehmendem Feuchtigkeitsgeli. stark  a b : von fast 8 1 pro CJuadratzoll bei 
0°/o Feuchtigkeit auf fast Nuli bei 100% Feuchtigkeit. Die beste ZerreiBfestigkeit 
weist Hausenblasenfilm auf m it einem W ert von 8 1 pro Quadratzoll. Am schwaclisten 
sind Gummi- u. Natriumsilicatfihne m it einem ZerreiBfestigkeitswert von nur einigen 
H undert Kilogramm unter denselbcn Bcdingungen. Weiter wurde der EinfluB von 
Zusiltzen, wie Peptonen, Glucose, Glycin, Hamstoff u. a. untersueht; ZerreiBfestigkeit 
u. Biegsamkeit der Filme werden jc nach den Mengen der Zusiitze u. dem Grad der 
Feuchtigkeit giinstig oder ungiinstig bccinflufit. Fiir samtliche oben zitierten Filme 
sind dio ZerreiBfestigkcitswertc unter yersehiedenen Trocknungsbedingungen zahlcn- 
miiBig wiedergegebon. (Ind. ongin. Chem. 19 [1927]. 1005—08. Bristol, Univ.) W u r .

Bradford H. Divilie, Vencendung von Leim bei der Fabrikation von Sckleif-, Glatl- 
und Polierradem. Es werden genaue Angaben iiber die Eigg. u. die Behandlung von 
Leim gemacht, wie er zum Aufkleben der Polierschichten auf Schleif- usw. -rader 
yerwendet wird. Ferner werden Richtlinien fiir das Aufleimen gegeben. (Farben- 
Ztg. 3 3  [1927], 295.) B a r z .

Ricliard Kifiliilg. Neuere Erfindungen und ForscJiungen auf dem Gebiete der Leim- 
und Gelalineindustrie. (K u n std iin g er- u . L e im -In d . 2 4  [1927]. 443— 45.) JuN G .

Joseph C. Kernot, W im bleden , E n g l., Herstellung von Leim bzxu. Gelatine aus 
Abfallen von Seelebeicesen, insbesondere Fisclien. (D. R. P. 451 985 KI. 22 i vom  
13/2. 1925, ausg. 31/10. 1927. E . P rio r. vom  18/3. 1924. —  C. 1926. I .  556.) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte vormals H. Scheidemandel, 
Berlin, Daniel Sakom, Wiesbaden, und Paul Askenasy, Karlsruhe, Verfahren zum 
Reinigen von in  einem Kilhlbad zu Perlen zum Erstarren gebrachten Kolloiden von an- 
haftendem Kuhlmittel. (Holi. P. 16 534 vom 29/2. 1924, ausg. 15/6. 1927. — C. 1917-
II. 257.) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte vormals H. Scheidemandel,
Berlin, Daniel Sakom, Wiesbaden, Paul Askenasy, Karlsruhe, Reinigung der aus 
einer Kolloidmasse in  einem Kiihlbad erhaltenen Kolloidperlen. (N. P. 41 245 vom
8/3. 1924, ausg . 20/4. 1925. —  C. 1918. I .  399.) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte vormals H. Scheidemandel,
Berlin, Daniel Sakom, Wiesbaden, Paul Askenasy, Karlsruhe, Yerfahren zur Uber- 
fuhrung Jcolloider Massen in  Perlenfonn. (N. P. 41 468 vom 8/3.1924, ausg. 15/6.1925. — 
C. 1917. I. 548.) T h i e l .

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte vormals H. Scheidemandel,
Berlin, Daniel Sakom, Wiesbaden, und Paul Askenasy, Karlsruhe, Uberfiihrung
kolloider Stoffe in  Pcrłenform. (N. P. 41 469 vom 29/11. 1924, ausg. 15/6. 1925. — 
C. 1926. II. 2866.) T h i e l .

M. Persson, Stockholm, Dichtungs- und Fiillmassen. Leim wird in W. oder Milch 
gel., die Lsg. mit Essigsaure versetzt, Kalkmehl u. Metallsalze, wie CaCl2, Alaun u. 
ZnS0 4 zugegeben u. aus der neutralisierten Mischung das W. durch Absetzen oder 
Abdampfen soweit abgeschieden, daB die im Ruckstand vorhandenen Salze m it dem 
Rest. des W. krystallisieren. Der M. wird dann unter Durchriihren ein trocknendes
Ol, MgO, Steinmehl u. gegebenenfalls ein oder mehrereFarbstoffe zugesetzt. (Schwd. P. 
58 819 vom 18/8. 1922, ausg. 12/5. 1926.) " K u h l i n g .

Etablissement J. F. Audibert, Marseille, Gewinnung eines Klebstoffes aus Jo- 
hannisbrotkernen, dad. gek., daB die von ihren Schoten u. Keim blattern befroiten 
Kerne zunachst vor dem Auslaugen m it W. so lange erhitzt werden, bis sie ein gold- 
braunes Aussehen erhalten. (D. R. P. 451 984 KI. 22 i vom 22/2. 1925, ausg. 31/10.
1927. F. Prior. vom 10/10. 1924.) T h i e l .

Radiator Specialty Co., iibert. von: George J.R ay, Charlotte, North Carolina, 
Lochzustopfungsmittcl fiir Automobilreifen usw., bestehend aus einem Gemiseh von
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Al, Flachssamenmehl, Na3 P 0 4 u, Na2 Si03. (A. P. 1 648 865 vom 12/4. 1927, ausg. 
8/11. 1927.) K a u s c h .

Radiator Specialty Co., iibert. von: George J.R ay, Charlotte, North Carolina, 
Lochznstopfungsmittel fiir  Heifiwassersysleme, bestehend aus Al, Flachssamenmehl,
Na2 Si0 3  u. Seife. (A. P. 1 648 866 vom 12/4. 1927, ausg. 8/11. 1927.) K a u s c h .

Radiator Specialty Co., iibert. von: George J.R ay, Charlotte, North Carolina, 
Lochzustopfungsmittel fiir Ileipicassersysteme, bestehend aus Al, Flachssamenmehl,
(NH;t)2C03  u .  Seife. (A. P. 1648 867 vom 12/4. 1927, ausg. 8/4. 1927.) K A U SC H .

Radiator Specialty Co., iibert. von: George J.R ay, Charlotte, North Carolina, 
Lochzustopfungsmittel fu r  Hcipwassersysteme, bestehend aus Al, Flachssamenmehl,
Borax u. Scifo. (A. P. 1648 868 vom 12/4. 1927, ausg. 8 / 1 1 . 1927.) K a u s c h .

Radiator Specialty Co., iibert. von: George J.R ay, Charlotte, N orth Carolina, 
Zustopfen von Lochem an Ileifiwassersyslemen, Auiomobilreife.il usw. Man verwendet 
hierzu cin Gcmiscli von Al, Flachssamenmehl, Na3 P 0 4 u. calcinicrter Soda. (A.P.  
1 648 869 vom .12/4. 1927, ausg. 8/11. 1927.) K a u s c i i .

Garrett G. Burton, Topeka, Kansas, Mittel zum Verschlie(ien von Lochem in  
Fahrradreifen u. dgl., bestehend aus pulverisiertem Olkuchen (12%), amorphem S 
(4%), Mennige (10%), Carborunduin (4%), zerkleinerter Stahhvolle (3%) u - W. (G7%). 
(A. P. 1 645 585 vom 29/4. 1927, ausg. 18/10. 1927.) K a u s c h .

XXIV. Photographie.
V. Sihvonen, Uber die Natur der Desensibilisierung. (Vgl. B u r g h e r r , C. 1927-

II. 2380.) Es werden AgBr-Emulsionen m it anod. Depolarisatoren (organ. Red.-Mitteln) 
bei Amyesenheit von Farbstoffen belichtet, die in der photograpli. Praxis ais Desen- 
sibilisatoren gebraucht werden. Ais Depolarisatoren werden verwendet: Gelatine, 
Gummi arabicum, Rohrzucker u. Traubenzucker, ais Desensibilisatoren: Methylenblau, 
Pinakryptolgriin, Phenosafranin u. Auramin G. In  Parallelyerss. werdon die binilrcn 
Systeme AgBr-Farbstoff untersucht. Im  ternaren S3rstem sieht man stets Schwarzung
u. Verbrauch des Farbstoffs. Mit Gummi arabicum bleibfc die Enmlsion gut erhalten, 
mit den Zuckem, u. schwerer m it Gelatine, t r i t t  eine teilweise Ausflockung ein, die 
fiir die Durehfulirung der colorimetr. Priifung zu beriicksichtigcn ist. Im  AnschluB 
an die Theorie von B a u r  (C. 1926. II . 340) gibt Vf. die folgende Deutung der photo
graph. Desensibilisierung: AgBr ist der Sensibilisator der Pliotolyse des Farbstoffs, 
z. B .

A r rR , .  I ©  +  G e la t in e -->- Osydation
l ©  4"  Phenosafranin ----- y  Kiipe

Das AgBr ^'ird dadurch geschont, daB es seinen Lichtinhalt auf seine Umgebung 
abladt. Ohne Abgabe des Lichtinhalts miiBte das AgBr zerfallen, die Schonung ist 
dio Desensibilisierung. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 25 [1927], 
1—9. Zuricli, Physik.-chem. Lab. d. Eidg. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

R. H. Lambert und E. P. Wightman, Thermodynamische Moglichkeiten einer 
Hypothese iiber das Silbersulfid ais Bromacceptor bei der Entstehung des latenten Bildes. 
Die freie Energie der Bldg. von Ag:S  wird auf Grund der vorliegenden elektrochem. 
Werte, die der Bldg. des S*Br2 auf Grund der ebenfalls bereits Yorliegenden Dissoziations- 
m e ssu n g c n  zu bzw. —6355 u. —3040 cal. berechnct. Es wird festgestellt, daB dic 
H lC K M A N sche Hypothese (C. 1927. I. 1110), nach der Ag2S b e i der Entstehung 
des latenten photographisclien Bildes ais Halogenacceptor wirken kann, thermodynam. 
wohlbegriindet ist. Die beiden von H ic k m a n  versuchsweise vorgesehlagenen Rk.- 
Mechanismen ergeben zwar b e i der Summierung der einzelnen Teilrkk. e in e  Abnahme 
der freien Energie, enthalten a b e r  beide e in e  Teilrk. m it einer positiven freien Energie, 
welche hoher ist ais die Summę der freien Energien der vorausgegangenen Rkk. Es 
sind daher wohl Zweifel móglich iiber die in Frage kommenden Zwischenrkk., das 
Endresultat is t a b e r  thermodynam. einwandsfrei. Es werden e in e  Reihe weiterer 
Mechanismen diskutiert, von denen die meisten nicht zur Bldg. von mehr Ag fiihren, 
ais sich aus der photochem. Zers. allein erklaren lieBe; diese Mechanismen wider- 
spreehen daher einer der Grundannahmen H i c k i i a n s . H i c k m a n  h at einen weiteren 
Weg vorgeschlagen, auf dem Ag aus AgBr auBerhalb der photochem. Zers. gebildet 
werden kann. Dies ist móglich m it Hilfe der Oxydation von H 2 S 0 3  zu H 2 S0 4 nach 
dem Schema: H 2 S 0 3  +  H 20  — >• H 2 S 0 4 +  H2; H 2 -|- 2 AgBr — y  2 Ag 2 HBr. 
Dies scheint thermodynam. móglich, wenn der EnergieuberschuB der Yorausgegangenen

30*
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Rkk. in Rechnung gesetzt wird. Vff. bringen die neue, thermodynam. ebenfalls mógliche 
Annahme in Vorschlag, dafi das Licht auf Ag„S in  dersclben Weise einwirkt wie auf 
AgBr. Auf diesem Wege wurde noch weit mehr Ag entstohcn ais nach den iibrigen 
Hypothcsen. Da die spektrale Empfindliehkeitsyerteilung sensibilisiertcr Platten 
dicselbe ist wie die unsensibilisierter, ware in diesem Palle anzunehmen, dafi das AgBr 
ais opt. Sensibilisator fiir das Sulfid w irkt u. ais S-Aceeptor S2 Br2 u. Ag cntstehen 
liiBt. (Ztsehr. wiss. Pliotogr., Photophysik u. Photochem. 25 [1927]. 10—22. Eastman 
Kodak Co. Journ. physical Chem. 31. 1249—58.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Verstarkung des latenten Bildes. Es wird auf alterc Vcrss. des Vf. 
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