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A. Allgemeine und physikalischo Clieinie.
F. London, Zur Quantentheorie der homoopolaren Vahnzzahlen.. Im AnschluC an 

die Deutung der homoopolaren Bindung bei H 2  aus der Antisymmetrie der Eigen- 
sehwingung u. ihres Fehlens bei He wegen der symm. Eigensehwingungen (C. 1927. 
II . 1657) versucht Vf. eine Ausdehnung dieser Betraehtungsweise auf alle homoopolaren 
Bindungserseheinungen. Es werden die Symmetrieyerhaltnisse bei Systemen aus 
mehreren Atomen mit yerschiedenen Kombinationen der Eigenfunktion erortert. Be- 
tatigung u. Absattigung einer homoopolaren Valenz erfolgt, wenn beim Zusammen- 
bringen zweier urspriinglieh getrennter Atomsysteme die Anzahl der symm. ver- 
kniipften Paare von Elektronenschwerpunkten um ein weiteres vermehrt wird. Die 
Wertigkeit ist um 1 kleiner ais die Multiplizitat des bzgl. Atomzustandes u. gleich dem 
resultierenden Elektronendrall im sehwachen Eelde, gemessen in  Einheiten h ji n. Bei 
der Absattigung einer Valenz yermindert sieh der resultierende Elektronendrall des 
bindenden Atoms um eine Einheit. Die homoopolaren Valenzen sind abgesattigt, wenn 
der Gesamtelektronendrall des ganzen Systems Nuli ist. Der Vergleieh m it der Er- 
fahrung ergibt sofort eine Deutung der 1-, 3-, 5-, 7-Wertigkeit der Halogene (auBer P), 
der 2-, 4-, 6 -Wertigkeit der O-Gruppe (auBer 0 2  selbst) u. eine Erklarung dafiir, daB in 
der 1. Periode nur die niedrigsten Valenzen der Gruppe auftreten; ferner wird auoh die, 
allerdings gegenuber den hóheren Gliedern der Gruppe zurucktretende, Zweiwertigkeit 
des C in CO erklart, wahrend die Eigentiimlichkeiten der 4-wertigen C-Verbb. yielleieht 
aus ihrer Auffassung ais Edelgasschalen mit freien homoopolaren Valenzen gedeutet 
werden kónnen. Bei den vorhergehenden Gruppen kommt der polare Charakter 
der Verbb. bereits deutlich zum Ausdruck. Werden die Potentiale der homoopolaren 
Bindung u. der Ionenbindung gegen die Entfernung der Atome aufgetragen, dann ist 
die relative Lage der boiden Kurven zueinander bei einiger Entfernung der Atome 
wesentlieh bestimmt durch die GróBe der Ionisationsenergie, der Elektronenaffinitat 
u. des Ionisationsgrades. Bei weiterer Annaherung der Atome liegt das Ionenpotential 
wesentlich tiefer, in diesen Fallen ist die Ionenbindung ais stabiler Zustand zu erwarten. 
Aus den angestellten 'Oberlegungen laBt sioh verstehen, wieso eine Ionenbindung yor- 
liegen kann, selbst wenn die Elektronenaffinitat nieht geniigt, um die lonisation des 
Kations herrorzurufen. Die Abhangigkeit der Struktur der Raumdiclite von der homoo
polaren Valenzbetatigung wird in 2 Eiguren bei elast. u. bei homoopolarer Dichte- 
verteilung gezeigt. (Naturwiss. 16. 58— 59. Ztschr. Physik 46. 455— 77. Ziirich u. 
Berlin.) ” R. K. M u l l e r .

M. Grebel, Neue Aujfassungen iiber die Yalenzen des Kohlenstoffs. Ubersicht iiber 
die Entw. der klass. Stereochemie (vgl. F. H en rich , Theorien der organ. Chemie). 
(Chaleur et Ind. 9. 11— 16.) E. J o serh y .

Charles Moureu und Charles Dufraisse, Auloxydalion und antioxygene Wirkung. 
Vber die Theorie der Kaialyse der Autoxydation: DerMechani^mus. (Vgl. C. 1 9 2 8 .1 .1490.) 
Gegenuber der Definition von P e r r in  (C. 1927. II. 2152), daB die Antioxygene generelle 
Desaktivatoren angeregter Moll. seien, betonen Vff., daB die Wrkgg. der Antiosygene 
auf photoehem. angeregte Moll. u. auf Sauerstoff nieht unbedingt dieselbe Ursache 
haben muBten, u. halten es fiir zweekmaBig, die beiden Wrkgg. getrennt zu behandoln. 
Ihre Ansiehten iiber den Mechanismus der Autoxydation lassen sieh in folgende
Gleiehungen zusammenfassen: 1 . A  + ° ł >- A [0 2]; 2. A [0 2] — A[ 0]  B [ 0 ] ;
3. A [0 ] -)- B [0 ]  =  A -}- B 0 2. Diese Auffassung findet eine Bestatigung in yersś. 
von G a f fr o n  (C. 1927. II. 2738), der zeigte, daB gewisse Aminę (entspreehend A  
der Gleiehungen) bei Ggw. einer fluoreseierenden Substanz (Chlorophyll) 0 2  auf- 
nehmen, der in einer akt. Form vorhanden ist (maeht aus K J  Jod frei) u. dureh Zu- 
gabe von M n02  (entspreehend B) ganz in Freiheit gesetzt werden kann. Von den 
genannten Gleiehungen ist damit 1 . dureh die Bldg. des Peroxyds, 2. u. 3. in einer

X . 1. " 116



1742 A. A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 1928. I.

Stufe erfiillt. Wahrend sonst dio Konz. des Perosyds sohr klein war, ist sie hier in- 
folgo der dauernden Aufnahme von auBerer (Licht-) Energie so groB, daB die Eigg. 
des Peroxyds sieh zeigen lieBon. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 196— 99.) K lem m .

E. Schmid und G. Wassermann, tJber die Festigkeit von TellurkryskUlen. 
(Vgl. G e o r g ie f f  u . S c h m id , C. 1 9 2 6 . II. 1491.) Vff. beriehten von Zerrei/3verss. 
zur Priifimg des Gesetzes der ,,krit.“  Normalspannung an Krystallen von Te, das 
infolge seiner hohen Sprodigkeit besondcrs geeignet erschien. Es wird ein einfaches 
Verf. zur Herst. von Krystallstaben von 2—3 mm Durchmesser in schwer schmelz- 
baren Glasróhrchen ausgearbeitet. Nach diesem Verf. wurden Te-Stabo bis zu 10 cm 
Lange erhalten, die meist aus einem einzigen K rysłall bestanden. Im Orientierungs- 
beroich von 29—90° fur den Winkel der ąuerst liegenden Prismenflache erster Art 
(RciBflache) ist das Gesetz von der Konstanz der Grenznormalspannung giiltig. Fiir 
schragere Lagon der Prismenflachen bleibt dagegen die ZerreiBfestigkeit nabezu 
konstant. Piast. Doformationen konntcn nur durch Biegung naehgewiesen werden; 
ee scheint sich die Prismenflache erster Art ais Translationsflache u. die digonale 
Achse erster Art ais Translationsrichtung zu bestatigen. (Ztschr. Pliysik 46 . 653— 67. 
•Frankfurt a. M.) LESZYNSKI.

Y. Rocard, Ober die Hypothese der Molekuhggregation: Eine Theorie der Ver- 
flussigung. Zur Priifung einer Theorie ii ber den Mol.-Zustand in Gasen eignet sich 
die Betrachtung der thermodynam. Eigg. (Kompressibilitat, Warmeausdehnung usw.) 
wenig, weil sich diese befriedigend durch mehrere Annahmen darstellen lassen. Emp- 
findlieher sind die hydrodynam. (Viscositat, Warmeleitfahigkeit usw.). Vf. unter- 
sucht daher, um dio Annahme yon DUCLAUX (keine Eernwrkg. zwisclien Gasmoll.; 
Noboneinander von einfaehen u. Doppelmoll.; vgl. C. 1927. II. 2267) zu priifen, die 
Formeln, dio sich daraus fiir die Viscositdt ergeben. Es ergibt sieh, daB man unter 
Berucksichtigung aller Móglichkeiten grundsatzlieh nicht zu Eormeln kommen kann, 
die der Erfahrung entsprechen. Dagegen zeigt sich. daB bei der Annahme von Ko- 
haaionskraften dio StoBzahl sich ais Folgo einer Art von Gleiehgewicht zwisehen 
Warmobewegung u. Kohasion abhangig von der Temp. iindern muB — unabhangig 
vom ‘Druck —  u. daB man so grundsatzlieh die SuTHERLANDsche Formel erhalten 
kann. — Die Annahme von festen bzw. induzierten Dipolen in den Gasmoll. fiihrt 
zu der Annahme, daB mit Verringerung des Abstandes bzw. mit der Abnahme der 
therm. Bcwegung dio durch die Dipole bedingten Krafte zur Vtrflussigunq fiihren. 
Es ergoben sich Formeln fiir den Dampfdruck einer FI. Aus diesen werden fiir den 
Ausdruck A  der Gleichung log (P kr./P) =  A  (2 \rit. —  T ) /T  Wer te abgeleitet, die 
mit der Erfahrung libereinstimmen. Jedoch sagt diese tjbereinstimmung nur aus, 
daB die Annahmen moglieh, nicht daB sio richtig sind. — Wahrend bei der Verfliissigung 
die Bldg. von Doppelmoll. eine groBe Rolle spielt, liegt kein Grund vor, solche auch 
in  der FI. anzunehmen. Vielmehr sagen dio Anomalien, dio in gewissen Fil. (W ., 
Alkoholen usw.) auftreten, nur aus, daB die 4̂-Werte groB sind. Dies wird mit der 
Starkę der Dipolmomcnte zusammenhangen, besonders wenn dieses in der Richtung 
einer geringen Ausdehnung des Mol. liegt (z. B. Alkohol). Im Gegensatz hierzu zeigt 
A. trotz seines groBen Moments keine Anomalie, da das Moment in Richtung der 
gróBten Ausdehnung liegt. Auch die Erscheinung der Liclitzerstreuung in Fil. 
spricht gegen dio Annahme von Doppelmoll. Wurden sich solche bilden, so miiBten 
sio sich auch zu Mol.-Faden verlangern, d. h. diese Fil. miiBten die Eigg. krystalliner 
Fil. zeigen. (Journ. Physique Radium 8  [1927]. 495— 501.) K l e m m .

M. Ballay, Ober eine Theorie des Ludwig-Sorel-Effekts. Die Erklarung des 
JLUDWIG-SORET-Effekts — der Wanderung des gol. Stoffcs langs eines Temp.- 
Gefalles —  durch VAn ’t  H o f f  (Ztschr. physikal. Chem. 1. 487 [1887]) ist experi- 
mentell nicht bestatigt worden. Vf. entwickelt eine neue Theorie, die annimmt, daB 
die Wanderungen der Materie reversibel sind u. ohne Anderung der Entropie erfolgen. 
Ist Q die mol. Verdiinnungswarme, so ergibt sich d c /d T  =  Qj( V T ■ 3 p /d  c). Die 
Formel stellt die Verss. von E il e r t  (C. 1 9 1 4 . 'II. 604) gut dar; sie gibt aber keine 
Rechenschaft tiber den EinfluB der Scliwere, der sich aus den Verss. des Vf. (C. 1927-
I. 245) ergibt. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 86 . 232— 34.) K l e m m .

Ph. GroB, U ber die Andermigen des Massenwirkungsgesetzes fiir  starkę Eleklrolyte. 
Zusammenfassender Vortrag iiber die Theorie der Elektrolyte. (Osterr. Chemiker-Ztg.
30  [1927], 207— 10.) E. J o s e p h y .

Harry Medforth Dawson, Die Koordinalion der durch eine. Saure bei versćhiedcnen 
Reaktionen hervorgerufenen kalalytischen Wirkungen w id  eine modifizierte Form der
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verallgemeinerten lcatalytischen Gleichung. (Vgl. C. 1 9 2 8 .1 . 147.) Vf. leitet die Gleichung 
r = 1 / 2 ( p + l / p )  (r =  reduzierte Ioncngeschwindigkeit, p  =  x jx i =  „reduzicrto Salz- 
konz.“ ) ab, die keine Kenntnis der Dissoz.-Konst. K  der Saure erfordert; danach ist 
bei hinrcichcnd groBem p  die Rk.-Geschwindigkeit v eine lineare Eunktion der Salz- 
konz. x: v =  lcm c -\- 6  x. Die Konstantę b ist mit dem katalyt. Koeffizienten ka des 
Saureanions ident. Die fiir die Mischung mit minimaler Rk.-Gescłrwindigkeit charakte- 
rist. Salzkonz. x{ verbalt sich fiir die Hydrolyse von Athylacetat u. fiir die Rk. zwischen 
Aceton u. J 2 wie 1 8 :1 ; dieser groCe Unterschied in der Salzwrkg. ist auf den Unter. 
sohied der relativen GróBe von kh u. ka bei beiden Rkk. zuruckzufiihren, da das Ver- 
haltnis der x { durch das Verhaltnis der entspreehenden Werte von —  km)jka 
bestimmt wird. Bei gegebenem Saurekatalysator ist das Verbaltnis der x t von der 
Saurekonz. unabhangig. (Proceed. Leeds philos. literary Soe. 1  [1927]. 191— 94, 
Leeds, Univ.) KRUGER.

M. Poljakow, Die Aktimerung des Wassersloffs durch die Koniaklwirkung des 
Palladiums. (Vgl. C. 1927. II. 2264.) Es ist dem Vf. gelungen, reinen Wasser- 
stoff auf folgende Weise durch Pd zu aktivieren. Eine Pd-Platte wird bei Atmo- 
spharendruck in H 2  im Quarzrohr auf 700— 800° erhitzt, dann wird das Pd bei einem 
Druck von etwa 1—5 mm Hg auf 300—400° abgekiiklt u. dann ein Strom von ge- 
niigend reinem H 2  bei gleichzeitigem Pumpen durch das GefaB gefuhrt. Dabei ist 
auBerhalb des Pd in der Richtung zur Pumpe an den Wanden des Rohres eine violette 
Luminescenz zu beobaohten. Ist die Geschwindigkeit des H 2-Stromes groB genug, so 
bildet sich zwischen dem Pd u. der Leuchtzone eine dunkle Zone aus, an dieser Stelle 
sind die Wandę des Quarzrohres bedeutend kalter ais in der Leuchtzone. (Naturwiss. 
16 . 131. Leningrad.) E. JOSEPHY.

Sadao Iki, Ober die Darstellung eines Katalysators durch eleklrolylische Korrosion 
von Nickel. Ala Elektrolyt dient eine 0,1- bis 0,05-n. Lsg. von Alkalibydroxyd oder 
Alkalicarbonat mit Zusatz von 3— 5 ccm A. pro 1. Man erhalt das N i in Form von 
NiO. Es wird m it 3— 5 Yolt u. 0,01— 0,06 Amp./qcm gearbeitct. Ausbeute bis 
78%. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31 . 4— 5. Meiji, Coli. of Teehnol.) Lb.

A,. A tom struktur. R ad ioch em ie. P h otoch em ie.
Arthur Edward Ruark, Eine einfache Ableitung der Energieniveaus des Wasser

sloffs iiach der Wellenmechanik. Wellenmechan. Ableitung der den Bahnen der 
B oH R schen  Theorie entspreehenden Energicniveaus des Wassersloffs. (Journ. opt. 
Soc. America 1 6 . 40— 43. Pittsburgh [Pa.], Univ.) L e s z y n s k i .

H. A. Stuart, Die Oeskdt der Kohlensauremolekel. Durch eine verbesserte MeB- 
anordnung ist dem Vf. gelungen, die Temp.-Abhangigkeit von 2  bei C 0 2  in einem 
Bereich von 0— 180° auf 2% 0  in Z — 1 fcstzulegen. Es zeigt sich, daB 2 — 1, auf 
gleiche D. umgerechnet, innerhalb der MeBfehler unabhangig von der Temp. ist, so 
daB sich das elektr. Moment von C 0 2 zu 0 ±  0,02-10- 1 8  cm% g’/« sec- 1  ergibt. 
Damit darf das gestreckte Mol. der C 0 2  ais gesichert angesehen werden. (Naturwiss. 
1 6 . 27. Konigsberg, Univ.) E. JOSEPHY.

G-. W. Stewart, Iłonłgenstrahlenzerstreuung in  flussigen normalen Paraffinen. Zu 
dem letzten Teil des Referats in C. 19 2 8 . I. 639 ist nachzutragen, daB bei Venvendung 
von synthet. n-Pentan  auch bei diesem KW-stoff das Maximum der Ionisations- 
Zerstreuungs\vinkelkurve an derselben Stelle auftrat wie bei den anderen untersuchten 
n. Paraffin-KW-stoffen. {Physical Rcv. [2] 3 1 . 174— 79. State U niy .of Iowa.) B e h r l e .

J. R. Katz und J. Selman, Einfluji von Form w id  Polaritat der Molekule auf das 
Bonłgenspektrum von Flussigkeiten. II. Mitt. tSber das Auflreten von zwei intensive,n 
amorphen Ringen bei Substanzen, dereń Molekuł mehrere gleiche Gruppen oder Teile 
enthalt. (I. vgl. Ci 19 2 8 . I. 154.) Im Róntgenspektrogramm der meisten Eli. tritt 
nur ein einziger intensiver „amorpher Ring“ auf. In manchen Fallen aber treten 
zwei solche Ringe im Diagramm auf, u. zwar hangt das Auftreten eines solcken Spek- 
trums offenbar von einer bestimmten Eorm bzw. Struktur des Mol. ab. Vff. haben 
das Róntgendiagramm von Substanzen untersucht, bei denen die Peripherie des Mol. 
von gewissen gleichen Gruppen oder Teilen gebildet wird: Tripropylamin, Tri-n- 
butylamin, Triisobutylamin, Triisoamylamin, Orlhoameisensaureathylesler, -isobutyl- 
ester, -isoamylester, OrthokoMensaurealhylester, Orthokieselsauremethylester, -dlhylester, 
Orthoborsauremethylester, -athylester, -isobutylester, Phosphorsaureathylester, -kresylester 
(Gemisch der 3 Isomeren), 1,2,3-Trimethylbenzol, 1 ,3,4-Trimelhylbenzol, 1,3,5-Tri-
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'<melhylbenzól, Tridlhylbenzol (Gcmisch der 3 Isomeren), 1,3,5-Trimethylpyridin, Methyl- 
tyclopenladecan, Muscon (/J-Methylcyclopentadeeanon), 6-Methylcyclopentadecancm,
1-Methylcyclopentadecen-l, f l .  Slyrol, Metastyrol, Inden, Parainden, f l .  Cumaron, 
'Cumaronharz, f l .  Isopren, Kautschuk, Paraldehyd u. Parapropylaldehyd. In allen 
diesen Fallen besteht das Rontgenspektrum aus zwei intensiyen „amorphen Ringen“ , 
wobei die GroBe des inneren Ringes annahernd mit dem mittleren Abstande der Zentra 
der Moll. iibereinstimmt, die GroBe des auBeren Ringes mit dem eincr FL, dereń Moll. 
moglichst ahnlich zusammengesetzt sind wie die einzelnen periplieren Gruppen des 
Mol. Moglicherweise deuten diese mehrfacben Fl.-Interferenzen darauf hin, daB die 
Moll. in diesen Fil. zum gróBten Teil in selir kleinen Gruppen liegen, innerhalb derer 
eine gewisse Parallelitat bzw. Gruppierung der Moll. besteht. (Ztschr. Physik 46. 
392— 405. Amsterdam.) E. JOSEPHY.

A. V. Hippel, Einige Dberlegungen zur physikalischen Be.dev.tung der Gliiheleklronen- 
emission. Vf. entwickelt eine Theorie der Gliihelektronenemission, naeh der diese ais 
Temp.-Ionisation durch AtomstoB aufgefaBt wird. (Ztschr. Physik 46. 716— 24. 
U niv. of California, Dep. of Physics.) L e s z y n s k i .

H. E. Farnsworth, Eine Methode zur Erzielung eines intensiven Strahls von 
Elektronen geringer Geschwindigkeit. Vf. erzielt intensive Strahlen langsamer Elek- 
ironen nach der Methode der beschleunigenden u. verzogernden Felder, wobei aber 
die ubliclien Diaphragmen durch Zylinder ersetzt -werden. (Journ. opt. Soo. America 
15 [1927]. 290— 94. Providence [R. I.], Brown Univ.) L e s z y n s k i .

D. Brown, Weitere Versuche uber Eleklronenreflexion im  Vakmim. (Vgl. B r o w n
H. WHIDDINGTON, C. 1927. II. 11.) Vf. untersucht die Geschwindigkeitsverteilung 
der langsamen Elektronen nach Reflexion von Pt- u. mit BaO bedeckten Pt-Ober- 
flachen. Es wurde kein Maximum in der kontinuierliehen Verteilung in der Gegend 
der 10 V-Elektronen sondern durchweg eine Abnahme der Zalil m it steigender Ge- 
schwindigkeit gefunden. Die gliihende Oxydoberflacho verhalt sich m e  ein gewohn- 
licher guter Leiter, wiihrend sich die k. Oxydoberflaehe infolge ihrer halbisolierenden 
Eigg. clektr. aufladet. Die Ladung kann positiv sein, wenn die Zahl der aus dem Oxyd 
austretenden Sekundiirelektronen groBer ist ais die Zahl der auftreffenden Elektronen. 
Positive Ladungen wurden zuerst bei ~ 5 0  V, nach vorangehendem griindlichen Aus- 
gliihen des Oxyds jedoch erst bei einer primaren Geschwindigkeit von mindestens 
90 V beobachtet. (Proceed. Leeds philos. literary Soe. 1 [1927], 187— 90. Leeds, 
U niv.) K r u g e r .

F. M. Penning, Uber den EinflufJ sehr geringer Beimischungen auf die Ziind- 
spannung der Edelgase. Ausfuhrliche Wiedergabe der kurzeń Mitteilung in Natiirwiss. 
(vgl. C. 1928. I. 155). (Ztschr. Physik 46. 335— 48. Eindhoyen, N . V. Philips Gloei- 
lampenfabrieken.) E. JOSEPHY.

J. S. Townsend, Theorie der Slróme von hóher Frequenz in  Gasen. Vf. hat mit 
M. Donaldson U. M. Nethercot an ein langes Rohr mit iiuBeren Elektroden, das mit 
einem verdiinnten Gase gefiillt war (1 mm Druck) ein Weehselfeld angelegt u. fur 
Yerschiedene Elektrodenaljstande (x) die Potentiale (E) bestimmt, die notwendig 
waren, um einen Strom aufrecht zu erhalten, der ein Leuchten in dem Rohr hervor- 
rief. Der Wert fiir das elektr. Feld F  =  (E' — E")/(x' —  x") zeigte sich unabhangig 
von Stromstarke u. Freąuenz u. betrug 2,6 Yolt/cm fiir N e u. 3,8 Volt/cm  fiir He. 
Auf Grund der Vorstellung, daB die Elektronen kinet. Energio liefern u. die 
Gasmoll. ionisieren, wie in einem konstanten Feld, wird die mathemat. Theorie der 
Stromleitung gegeben. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 55—58.) K lem m .

R. Anthouard, Untersuclwng iiber die Bedingungen und den Charakter des dis- 
kontinuierlichen Durchgangs der Entladung durch verdiinnte Gase. Unter gewissen 
Umstanden kann eine Entladung durch ein gasgefiilltes Rohr bei Verwendung einer 
konstanten Spannung diskontinuierlich erfolgen. Die Theorie von H . A. PBRKINS 
(Compt. rend. Acad. Sciences 148. 1170. 1189 [1909]) nimmt an, daB zuniiehst eine 
Kapazitat (die Elektroden u. Zuleitungsdriihte) geladen wird. Wenn die Spannung 
einen Wert i>j erreicht, erfolgt Entladung durch das Rohr, die Spannung sinkt auf v0, 
die Entladung hort auf u. die Kapazitat wird erneut geladen. Die Priifung der Vor- 
gange mit einem Oszillographen ftihrte zu einer Bestatigung der Theorie. Yerschiedene 
eharakterist. Entladungstypen werden gegeben, der EinfluB von Gasdruck u. Elek- 
trodenabstand wird untersucht. (Journ. Physiąue Radium 8  [1927]. 522— 28.) K l.

Rudolf Frerichs, Stop zweiter Art, Anregung und Wiedervereinigung in  der Glimm- 
entladung. (Vgl. P a s c h e n , C. 1928. I. 881.) Yf. uutersuchte unter Yerwendung
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róhrenformiger Hohlkathodcn die Anregungsyorgange bci der Glimmentladung ia  
Gemiscken von Edelgasen (No u. Ar) u. geringen Mengen solcher Metalldampfe (Al, 
Mg, Zn, Cd u. Cu), dereń Spektren hinreiehend viele u. geniigcnd bekannte Energie- 
stufen aufweisen. D ie Unters. wurdo auf die posit. Saule u. auf die Beobaclitung des 
Leuektens in einem Ansatz auBerhalb der eigentlichcn Entladungsbahn ausgedehnt. 
Es ergibt sich, daB primar lediglieb das Edelgas angeregt wird, u. daB dieses sekundar 
die Anregungsenergie seiner ersten (metastabilen) Anrcgungsstufe quantitativ durch 
StoB zweiter Art an das Metali abgibt, das dadurch bis zu einer bestimmten Grenze 
angeregt wird. Im Glimmlieht der Hohlkathode erfolgt die Energieubertragung zum 
groflen Teil direkt an das Metallion, daneben aucli an das Atom. In der positiven 
Saule wird das ło n  nur schwach angeregt, stark dagegen das Atom. AuBerhalb der 
eigentliehen Entladung im Ansatzrohr nehmen lediglich normale oder event. angeregte 
metastabile Atome diese Anregungsenergie auf. (Ann. Physik [4] 85. 362— 80. 
Physik.-Techn. Reichsanstalt.) LESZYNSKI.

G. Spiwak, U be r die Zerstreuung der Saumladung in  Quecksilberdampf. Vf. unter- 
suelit den EinfluB yon 7/ff-Dampf auf den Elektronenstrom in einer Dreielektroden- 
rohre. Die Ergebnisse deckcn sieli gut mit den Wertcn, die auf Grund einer Be- 
rechnung der Einw. der positiv geladenen Hg-Ionen auf die negative, den Gluhfaden 
umgebende Raumladung erhalten werden. (Ztscbr. Physik 46. 725— 38. Moskau, 
Pbys. Inst. d. 1. Staatauniy.) LESZYNSKI.

A. S. Russell, Die Actiniumreilie und die Reihenfolge der Stabilitat der radio- 
akliven Isolope. Auf Grund tkeoret. Uberlegungen kommt Vf. zu der Ansieht, daB das 
At.-Gew. von Protaktinium  233 u. das von Aktinium  229 ist. Dementsprechend waren 
dann aueh die At.-Geww. der anderen Radioelemente der Aktiniumreihe bekannt, 
wenn der Verlauf der Zerfallsreihe ais feststehend gelten darf. Das At.-Gew. des End- 
prod. der Aktiniumreihe ware demnaeh 209. Vf. stellt weiterhin zwei Regeln auf iiber 
die Reihenfolge der Stabilitat der radioakt. Isotope mit gerader bzw. ungerader Ord- 
nungszahl. (Naturę 1 2 0  [1927]. 402—03.) E r b a c h e r .

A. S. Russell, Radioaktive Hofe. Mógliche Identifizierung des „Hibemiums“. 
Unter Beriicksichtigung der Arbeit von MARCKWALD u .  R u s s e ł  (C. 1 9 1 1 . I. 1277) 
iiber die Veranderung der radioakt. Mineralien infolge Auslaugung durch W. u. der 
RlJSSELschen Ansieht uber die At.-Geww. der Prodd. der ^Itómńonzerfallsreihe (vgl. 
vorst. Ref.) gibt Vf. eine neuc Deutung der Beobachtungen von J o l y  (C. 1 9 2 3 . III. 
897) u. von JiM ORI u .  YOSHIMURA (C. 1 9 2 6 . II. 2036) iiber die Ringe der radioakt. 
Hófe. Die beiden zuletzt genannten Autoren sehrieben ihre 2-H ófe, JOLYs A’-Hufe u. 
moglieherweise JOLYs sogenannto Radonliofe den Prodd. der Aktiniumreihe zu, die 
sie ais unabhangig von der Uran-Radiumieihe betraehten. Zwei innere Ringe, die 
manclimal in den 2-H ofen gefunden worden sind, fiihren sie auf die zwei Uranisotope 
am Anfang der Aktiniumreihe zuriiek. Vf. ist anderer Ansieht. Durch Yeranderung 
von Uranmineralien in der Vergangenheit infolge chem. Einfliisse konnen je naeh 
ihrer Loslichkeit versehiedene Prodd. isoliert worden sein, von denen drei verschiedene 
Arten von Hofen herriihren konnen: Der Uranhof, herriihrend von Uran oder Ionium  
oder Radium, der Aktiniumliof, herriihrend yon Protaktinium, u. ein Bleihof, her- 
ruhrend von dem Endprod. der Aktiniumreihe, wenn es schwach akt. sein sollte. Ahn- 
lieh konnen von Thoriummineralien zwei Hofe erhalten werden: Der Thoriumhof u. 
ein Bleihof, herriihrend von einem eyent. schwach radioakt. Endprod. Es wird an- 
genommen, daB der Radius des Ringes, der yon den a-Teilehen des Thoriumendprod. 
(At.-Gew. 208) herriihrt, kleiner ist gegeniiber dem des Ringes vom Aktiniumendprod. 
(At.-Gew. 209). Der Hiberniumring wird dem ersteren zugeschrieben, ein unbenannter 
yon JoCY entdeckter Ring dem letzteren. Weiterhin einige Z-Hófe dem Protaktinium, 
isoliert yon Uranmineralien, andere jZ-Hófe u. -.Y-Hófe dem Protaktinium u. Blei, ab- 
getrennt entweder yon Uran- oder Uran-Thoriummineralien. Hibernium muB nieht, 
wie IIOSSELAND (Naturę 1 0 9 . 711 [1922]) gelegentlieh aufierte, ais ein radioakt. Element 
yon der Ordnungszahl angenahert 40 angesehen werden. Bei Riehtigkeit obiger An- 
siehten sind die radioakt. Reihen teilweise bis (Juecksilber ausgedehnt. Hibernium 
ist identifiziert ais Tkorium Q . (Naturo 120  [1927]. 545— 46.) ERBACHER.

Otto Erbacher, Die radioakttien Bleiisotope und die Endprodukte der radioakliren 
Zerfallsreihen. Zusammenfassender Bericht. (Metall-Wirtsehaft 7- 222—24.) E r b .

Sam J. Khambata, Die in  der Atmosplmre von Bombay rorkommenden radio- 
akliven Produkte. Yf. h a t  n a ch  d e r M ethode yon  E l s t e r  u . G e i t e l  d ie  E m an atio n ei)
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in  der Luft von Bombay bestimmt. Das Verhaltnis der Anzahl Atome von RaEm  
zu ThEm betragt 3400. An windigen Tagen war die A ktivitat groBcr ais an ruhigen, 
an wolkenlosen groBer ais an wolkigen. Am groBten war die A ktivitat im Mai, wenn 
der Wind von SW kam. (Indian Journ. Physies 2  [1927]. 25—27. Bombay, St. Xavier’s

Werner Kolhorster, Gaminastrahlen an Kaliumsalzen. Vorl. Mitt. Bei Bestst. 
der Reststrahlung der Instrumente im Berlepschschaeht zu StaBfurt fand Yf. eine 
merklieho y-Strahlung im Hartsalz (NaCl, M gS04 -H 2 0 ,  KC1). Sie ergab bei Ab- 
sohirmungen mit einem Eisenpanzer von 3,75 om mittlerer Dicke einen Schwachungs- 
koeffizienten von frpe =  0,19 cm-1 , eine Halbwertsschicht von =  3,6 cm, ein 
H/o Fe =  0,024 om2  g_1. Weitere Messungen an einer gróBeren Menge Sylvin ergaben 
an diinnen Fe-Sohichten bis 8  mm //Fe etwa 1 cm-1 , zwischen 8— 16 mm /(Fe =
0,35 cm-1 , von 16—60 mm //j?e =  0,19 cm- t . Die y-Strahlung ist starker ais dem 
im KC1 gefundenen Ra entspricht. Ais y-Strahler ist das Kalium anzunehmen. Die 
Hartę der y-Strahlen laBt- auf eine bisher unbekannte, sehr harte Kern-/J-Strahlung 
BchlieCon. (Naturwiss. 16 . 28. Berlin.) E. JOSEPHY.

R. Glocker, E. Kaupp und H. Widniann, Uber die Erregung von Fluorescenz- 
licht durch Rónłgenstrahlen verschiedener Wellenlange. Vff. bestimmen im Wellen- 
langenbereich von 0,12— 1,54 A fur zwei Zinksilicatschirme verschiedener Dicke 
(0,0152 bzw. 0,0441 g Zn2 S i0 4 -om-2) das Verhaltnis Fluorescenzlichłintmsiidt zu 
Ionisationswrkg. ais Funktion der Wellenlange u. leiten aus der Beziehung zwischen 
absol. Energie u. Ionisation die Leuchtsehirmlielligkeit, bezogen auf gleiehe auffallende 
Róntgenenergie, ais Funktion der Wellenlange ab. Bei sehr diinnen Schirmen, bei 
denen die entstehende Zn-Eigenstrahlung zum groBten Teile ausgestrahlt wird, ist 
nieht die absorbierte Energio, sondern nur der in Elektronenenergie transformierte 
Teil der Róntgenenergie (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 2149) fiir die Fluoreseenzlichterregung 
maflgebend. Eine Anderung der spektralen Zus. des Fluorescenzlichtes m it der 
Anderung der Wellenlange der erregenden Rontgenstrahlung ist nieht naohweisbar. 
Es wird ein Verf. angegeben zur Ermittlung dor Liohtverluste in der Sohicht infolge 
von Absorption u. diffuser Reflexion. (Ann. Pliysik [4] 85 . 313—32. Stuttgart, 
Rontgenlab. d. Techn. Hochseh.) L e s z y n s k i .

Jean Thibaud und Andre Soltan, Speklrographische Untersmhungen in  dem. 
Zwschengebiet, Zu dem Referat C. 1928. I. 7. ist nachzutragen: Die Wellenlangen 
der neu gefundenen Linien sind: K  a: N  31,8 A, B 68,0 A. N-Dnbletts: Ta 58,3 u. 
61,4 A, W 56,0 u. 59,1 A, P t 48,0 u. 51,0 A, Au 46,8 u. 49,4 A; O von Th 64,5 u. 
6 8 , 1  A. Die Venvendung einer fluoresoierenden Ólsehieht auf den Platten erwies 
sich ais uberflussig. Auf den Platten fallt die Schiirfe der Linien sowie das Fehlen 
des kontinuierlichen Spektrums auf. — Die Werte fiir Y v / Ii fiir die K  a-Linien von
B , C, N  u. O zusammen mit der von THORAEUS u .  SlEGBAHN (Arkiv f. Mat. Astr. 
och Fysik 19 [1925]. 1) gemessenen des F  hangen linear von der Ordnungszahl ab. 
Unter Borucksiohtig1ing der Werte fiir die K-Scriengrenzen ergeben sich A-Werte 
fur das Ln_in-Niveau. Audi liier liegen die gegen die Ordnungszahlen aufgetragenen 
Werte von ] / v auf einer Geraden — abgesehen von B, dessen Seriengrenze vermutlich 
falsch bestimmt ist. Die Neigung dieser Geraden ist jedoch flacher ais die der 
dem Ne folgenden Elemente ,wio dies nach KOSSEL (Ztschr. Physik 2 [1920]. 470) 
zu erwarten ist. Die N -Linien bilden ein regulares Dublett (?. =  3 A), das den t)ber- 
gangen N n.—NVI_VII bzw. N v—N VI_nl entspricht. Falls die Zuordnung richtig ist, 
ware der tfbergang innerhalb desselben Niveaus merkwurdig. — Die mit der neuen 
Methode gefundenen Linien stimmen mit den unter Benutzung von Drehkrystallen 
gewonnenen bis zu Wellenlangen von 2 0  A gut uberein, dann aber liegen d‘e neuen 
Werte tiefer, bei 70 A um 3 A. Es wird auf yerschiedenen Wegen rechneriseh gezeigt, 
dafi die Drehkrystallmethode hier nur dann richtige Werte liefern kann, wenn man 
die Refraktion beriicksichtigt; das wiirde aber fiir jede ais Drehkrystall genutzte 
Substanz eine Best. des Brechungsindex orfordern. AuBerdem sind die nach der 
Drehkrystallmethode gewonnenen Linien stark yerwaschen, so daB fiir das Zwischen- 
gebiet die Methode des Vf., die scharfe Linien u. a b s o l u t e  Wellenlangen liefert, 
den Vorzug verdient. (Journ. Physiąue Radium 8  [1927]. 484— 94.) K lem m .

Yoshio Fujioka und Sunao Nakamura, Starkeffekl der Spektren des Silbers, 
Kupfers und Golds. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 7 [1927]. 263— 76. —

Coli.) E. JOSEPHY.

C. 1 9 2 7 . II. 1234.) E n s z l in .
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J. H. Reynolds, Die Verteilung von ionisiertem Sauerstoff in  Ga.-sne.bdn. Vf. gibt 
Photographien vom Spektrum des Orionnebels wieder, die ii ber die Verfeilung von
O II im Orionnebel AufschluB geben. (Naturę 121 . 206— 07. Harborne.) E. Jos.

Marcel Schein, Ober die Feinstruktur und den Zeemaneffekt der Que.cksilher- 
resonanzlinie. Vf. untersueht Struktur u. Zeemaneffekt der IIg- Resonanzlinie 2536,7 
durch Aufnahme der Intensitat der sek. Resonanzstrahlung ais Funktion der magnet. 
Feldstarke. Die Ergebnisse stehen m it denen yon WOOD (C. 1 9 2 5 . I. 2534) in guter 
Obereinstimmung. Fur den maximalen Absorptionskoeffizienten ki0 bei 0,0013 mm 
Druck wird der Wert 3,77 erhalfcen. (Ann. Physik [4] 8 5 . 257—312. Ziirich, Physik. 
Inst. d. Univ.) _ LESZYNSKI.

C. F. Meyer, D. W. Bronk und A. A. Levin, U ber die ullraroten Absorptions- 
spektren einiger Gase. Vff. bestimmen im Gebiet von 3— 4 fi die A bsorplionsspeklren 
von C J h , G JIi, n-Butan, n-Hexan, n-Octan, Bzl., Toluol, Cunwl, A ., A . u. S 0 2. 

.Eine Auflosung der Banden in einzelne Linien war nicht móglich. Auf Beziehungen 
zwischen den Wellenzahlendifferenzen der Maxima wird hingewiesen. (Journ. opt. 
Soc. America 15 [1927]. 257— 65. Univ. of Michigan u. Swarthmore Coli.) L e .

Karl Przibram, Zur Lichtabsorption und Verfarbung der Alkalihalogenide. Die 
im sichtbaren Gebiet liegenden Absorptionsmaxima der verfarbten Alkalihalogenide 
-ergeben nach Messungen von E. Ja  HO DA dieselbe Reihenfolge F  ■— >- Cl — >-
Br — ->- J  u. N a — y  K — >- C s ---- >- Rb fiir die Verschiebung nach langeren
Wellen, wie sie von L. A. Mu l l e r  (vgl. C. 1 9 2 7 .1. 1659) fiir die Ultraviolettabsorption 
der Alkalihalogenide in wss. Lsg. gefunden wurde. Auoh die Labilitat der Verfavbung 
nimmt sowohl im Licht w e  im Dunkeln in der Reihe NaCl — >- KC1 — >- CsCl — >• 
RbCl zu. (Naturwiss. 16 . 27— 28. Wien, Inst. f. Radiumforsch.) E . JOSEPHY.

S. Ramachandra Rao, Die Lichtzerstreuung von Flussigkeiten bei hohen Tempera- 
turen. An Isopentan, n-Pentan, n-IIexan, A., Methylacetat u. Athylformiat wurden 
die Anderungen der Intensitat u. des Depolarisationsfaktors von transversal ge- 
streutem Licht mit der Temp. bis zum krit. Punkt untersueht. Der Depolarisations- 
faktor nimmt mit zunehmender Temp. zuerst sehr langsam ab bis zu einer bestimmten 
Temp., die von der Natur der FI. abhangt, wo ein sehr steiler Abfall bis auf einen 
kleinen Wert in der Nahe des krit. Punktes einsetzt. Die Fehlerąuellen der Mes
sungen in der Nahe des krit. Punktes werden eingehend diskutiert. Die Intensitat 
des transversal gestreuten Lichtes nimmt zuerst langsam mit der Temp. zu, dann 
schnell. Fiir die genannten Fil. wird die mol. Anisotropie fiir yersehiedene Tempp. 
berechnet. Sie nimmt anscheinend mit der Temp. zu u. strebt den Wert fiir den 
Dampfzustand zu erreiehen. (Indian Journ. Physies 2 [1927]. 7— 24. Chidambaram, 
Sri Minakshi Coli.) E . J o s e p h y .

G. Pokrowski, U ber die Abhangigkeit des Tr iibungsgrades disperser Systeme 
groper Konzentration vom Brechungsexponenłen. Vf. behandelt die Lichtzerstreuung 
in  opt. heterogenen Medien von groBer Konz. der dispersen Phase, also fiir den Fali, 
daB mehrfache Streuung nicht vernaehlassigt werden kann. Es wird unter ver- 
.■einfachenden Annahmen der Zerstreuungskoeffizient ais Fimktion des relativen 
Brechungslcoeffizienten der dispersen Phase dargestellt. (Ztschr. Physik 46 . 753— 58. 
Moskau, Techn. Hochseh.) L e s z y n s k i .

St. Kozik, t)ber die Brechungsindizes und die optisćhe Drehung der K ry  stalle 
des Natrium- und Rubidium-Doppelsalzes der Rechtsweinsaure. Die Krystalle des 
Ń a R b C fH ^ -4  H^O sind denen des Seignettesalzes sehr ahnlich im Aussehen u. den 
Eigg. Der opt. Charakter der Krystalle ist schwaeh negativ. Die Dispersion des 
ópt. Achsenwinkels ist etwas geringer ais der der bekannten Doppeltartrate. Die 
Drehung der Polarisationsebene ist dieselbe sowohl fiir die Krystalle wie die Lsgg. 
wie bei den anderen Doppeltartraten. Sie erfolgt nach rechts. (Buli. Int. Acad. 
Polon. Sciences Lettres Serie A. 1 9 2 7 . 2£9— 36.) E n s z l t n .

C. V. Raman, Beziehung des Tyndalleffekts zum, osmotischen Druck in kolloidalen 
Losungen. (Vgl. RAMAN u. RAMANATHAN, C. 1923 . III. 1300.) Vf. wendet die 
Theorie, daB die Lichtzerstreuung in Fil. auf Schwankungen in der Konz. u. in der 
.D. beruht, auch auf kolloidale Lsgg. an. Da man nicht annehmen kann, daB die 
Verteilung der dispergierten Teilchen im Raum eine rein zufallige ist, kann nicht 
jedes Teilehen ais unabhangige Streuquelle betrachtet werden. Es wird ein auf der 
.Theorie des Vf. fuCender Ausdruck angegeben, der das Lichtzerstreuungsyermogen 
ais Funktion der Anderung des osmot. Druckes u. des Brechungsindex mit der Konz. 
.darstellt. (Indian Journ. Physies 2  [1927]. 1— 6 . Calcutta.) E. JOSEPHY.
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B. Lange, Ober den Polarisalionszustand des Tyndallichtes ton Kolloidm. Yf. 
zeigt auf Gm nil theoret. Unterlagen die Anwendung des Polarisationszustandes des 
Tyndallichtes auf die Unters. von Kolloiden. Denn dieser Zustand ist ais eine Punktion 
der Teilchenform u. -groBe fiir jedes Kolloid eharakterist. D ie fur die spektrale Unters. 
der Polarisation des Tyndallichtes yerwendete App. wird genau beschrieben. Zur Kenn- 
zeiehnung des Polarisationszustandes wurde der von G ans eingefiihrte Begriff der 
,,Depolarisation“ bemitzt, wonach der Depolarisationsgrad ais Verhaltnis der Inten- 
sitaten des wagerecht schwingenden Yektors des natiirlichen Liehtes zur Intensitat 
des nieht vom natiirlichen Licht herriihrenden senkreeht schwingenden Yektors definiert 
ist. (0  =  J J J X — Jo). Piir Kolloide ist erst die Depolarisation eines Einzelteilehens 0 O 
eharakterist. u. diese laBt sieli naeh einer im Original abgeleiteten Pormel aus der in  
2 Konzz. Cj u. c2  gemessenen Depolarisation 0 X u. 0 2  bereehnen. Diese Pormel konnte 
an den Solen von M astiz, Gummigutt, A s2S3, Fe20 3, A l20 3,C e02 u. F 2 0 5  bestatigt werden. 
Da die Depolarisation 0 O von der GroBe der Kolloidteilchen in der Weise abhangt, 
daB sie mit Teilchenvergróberung zunimmt, laBt sieh unter geeigneten Versuebs- 
bedingungen die GroBe der Kolloidteilchen aus 0 O bereehnen. —  Bei geniigend kleinen 
kugelformigen Teilehen ist 0 O =  0, d. h. das Tyndallicht ist vollstandig polarisiert 
u. z war schwingt der elektr. Yektor senkreeht zur Ebene, die dureh Einfalls- u. Beob- 
achtungsrichtung gegeben ist. Dieser Pall traf zu fiir Gummigutt, Mastix, As2 S3  u. 
Ce02, dereń Teilehen also Kugelform haben. 0 O weicht dagegen stark vom Nullwcrt 
ab bei den Solen von Fe2 0 3, Al(OH ) 3  u. besonders V 2 0 5, dereń Teilehen in tjberein- 
stimmung mit anderen Erfahrungen stark von der Kugelform abweiehen. —  Bei dem 
alternden F„05- Sol wurde die Beobachtung gemacht, daB 0 O zunimmt, daraus ist zu 
schlieBen, daB die Teilehen beim Altern groBer u. noch ausgesproehen stśibclienformiger 
werden. Arsensaurezusatz hemmt diese Anderung. —  Beim Erstarren des thixotropen 
GeO^-Sols nahm 0 O zu, wahrend dieser Wert beim Verfliissigen dureh Sehiitteln wieder 
abnahm. Daraus schlieBt Vf., daB bei der Verfcstigung ein Zusammenlagern der Teilehen 
stattfindet. —  t)bcr ahnliche Unterss. an Na-Urathgg. vgl. C. 1927. II. 1008. (Ztschr, 
physikal. Cliem. 132. 1— 26.) W uESTER.

B. Lange, Depolarisation und Lichtabsorption Jcolloider Goldlósungen. Yf. stellte
nach dem Keimverf. von ZsiGMONDY eine Ileihe von Au-Solen mit Teilehen von  
6— 160 ///< her, die monodispers u. móglichst arm an Au20  erhalten werden konnten. 
Der Au-Geh. -wurde nach der Methode von H a b e r  u .  JAENICKE (C. 1925. II . 2843), 
der Au2 0-G eh. dureh Auflosen des Au20  in HC1 bestimmt. (durchschnittlicli l,26°/0 
Au2 0 ). Die Messung der Lichtabsorption wurde in dem Spektralphotometer von  
KOENIG-Ma r t e n s  (Ann. Physik 12 [1903]. 984) durchgefiihrt. Die Absorptions- 
konstanten stimmen weitgehend mit den von der MlEschen Theorie geforderten Werten 
uberein, wTenn man die Teilehen ais prakt. kugelfórmig annahm. Die Absorption der 
Au-Sole erreicht bei mittlerer TeilchengroBe ein Maximum. — Die von M i e  u .  Ga n s  
angenommene Unabhangigkeit der Lichtabsorption von der TeilchengroBe konnte 
experimentell widnrlegt werden. Ais Ursache w'urde die Abhangigkeit der opt. Kon- 
stanten von der Sehichtdicke erkannt. —  Die in dem vorst. Ref. erwahnte Pormel 
fiir die Depolarisationswerte 0  u. 0 O konnte fiir Au-Sole u. damit allgemein fiir Sole 
mit metali. Teilehen bestatigt werden. Die 0 o-Wcrte weichen auch fiir kleine Au- 
Teilchen vom Nullwert so wesentlich ab, daB ein gewisser Bruchteil der Teilehen ais. 
stabchenformig angesehen werden muB; dieser Bruchteil yerursacht W'ahrscheinlich 
die Stromungsanisotropie der Au-Sole (vgl. C. 1 9 2 7 .1. 1273). Die Mehrzahl der Teilehen, 
die fiir die Lichtabsorption maBgebend ist, hat Kugelgestalt. Der bei der Koagulation 
m it NaCl eintretende Parbenumsehlag ist zunaehst m it einer Abnahme des 0 o-Wertes 
yerbunden, d. h. die Teilehen werden gróBer, ohne die Kugelgestalt zu yerlieren. Auf 
dieser YergróBerung beruht in t)bereinstimmung mit der MlEschen Theorie der Parben- 
umschlag. (Ztschr. physikal. Chem. 132. 27— 46. Kaiser W ilh.-Inst. f. physik. Chemio, 
u. f. Silicatforschung, Berlin-Dahlem.) WURSTER.

C.E.Wood, Eine Untersuchung iiber die Solalionsdispersion einiger Derivate von 
Ozysduren. Vf. untersucht das Rotationsyermogen der n. (M ethyl- bis Nonyl-) u . 
isomeren Alkylester der l-Milchsaure, der n. Alkylester der l-Hexahydromandehaure 
u. des n-Butylesters der Mandelsuure, sowie den EinfluB der Temp. u. der Wellen- 
lange des eingestrahlten Lichts auf die Kotationsdispersion einiger dieser D er iw . 
der 1-Milehsauie. Weiterhin wird der EinfluB zweier asymm. Zentren auf die Rotations- 
dispersion untersucht. Die Monoacetyl-, Diacetyl-, Monobenzoyl- u. Dibenzoyldcńw*
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des Diathyltartrats u. Dialhyldichlorsuccinat-s werden ebenfalls bzgl. ihrer Botations- 
dispersion imtersucht. (Journ. Soc. chem. Ind. 46. T 424— 27.) B e r e n d .

H. Gordon Rule, William Hay, Annie H. Numhers und T. Ramsay Paterson,
Oplische Aktivitat und Polariltit substiluierender Gruppen. VII. sek-fi-Oclylesłer der 
o-, on- u. p-substituierlm Benzoesauren. (VI. vgl. C. 1927. I. 1926.) B as Unters.- 
material ist in den Tabellen I—III zusammengestellt. Der relative EinfluB der 
o-Substituenten ist gegeben durch NO?>  C O O H > H >  CH3>  B r >  C l>  J >  OCH3. 
Mit Ausnahme einer kleinen Verschiebung des J stellt die Beihe auch den EinfluB 
von Substituenten auf dio Drehung von Menthylbenzoaten u. Benzolsubstitution 
dar. In den m- u. p-Stellungen reiht sich die Folgę der Serie fur die „allgemeine 
Wrkg.“ (Verschiebung der Valenzelektronen yon der elektropositiyen Gruppc zur 
elektronegatiyen) an u. ist fiir die p-Reiho N 0 2>  C O O H > OCH3>  C l>  CH3>  H. 
Unter Annahme der Theorie der Elektronenyerschiebung ist die Andorung der Drehung 
in ihrer Richtung aus der Kenntnis der Drehungen der substituierten Essigester ab- 
zuleiten.

I. [M]D’° =

Substitucnt 1 -Octylester 1-Menthyl-
ester

Benzolnitrierung

7 o m 7oP

N O ,................................... — 1 2 2 ° —381° 93 0,4
COOH...................................... 90— 117° 3320 76 1 , 2  1

H ................................... 77,8° 239° ---
CII3 ............................................ 6 8 , 1 ° 231° 3,1 41
J ...................... ..... 44,3° 237° 6 6

B r ............................................ 49,2° 205° 0,3 62
C l ................................... 47,1° 195° -- 70
O C I I j ...................................... 33,0° 148° uberwiegend o- u. p

II- [M]d*°

Substituent m-Ester p-Ester
Dissoz.-Konstt. Verseifung

CaH4 X -C II2Cl
1,3C0 HjX- COOH 

1 , 2
CH2 X-COOH

N 0 2 . . 4  . . -1 0 7 ,8 ° —119,7° 0,62 _ 0,044
COOII . . . . — 119,1° 0 , 1 2 1 0,158 0,109
OCH........................ 93,7° 113,3° — 0,033 ' __'
C l ........................... 92,4° 103,6° 0,13 0,155 0,137
c h 3 ...................... 94,0° 103,5° 0,013 0 , 0 0 1 1,30
H ........................... 77,8° 77,8° 0,007 0 , 0 0 2 1 , 0 0

III. Drehungen des PhthalśEuremono-d-octylesters 
Losungsm. G/100 ccm [M] D 2 0  Losungsm.

Alkohol (20°) . . . 5,000 + 1 3 4 ,0  Aceton (20") .
G/100 ccm [M y °

. . 5,000 + 1 34 ,0

. . 2 0 , 0 0 0 131,5

. . 30,000 129,5

. . 36,800 128,6
91,4

G /l 00 ccm 
. 5,000
. 20,000 
. 30,000 
. 35,000

+121,0
120,1
119,6
119,1

Homogen (90,5")
V e r s u c h e .  Aus dem Terephthalsaurechlorid, F. 75— 78°, u. d-/?-Octylalkohol 

u. partieller Verseifung mit KOH in d-/j-Octylalkohol (Methyl- oder Athylalkohol ais 
Losungsm. geben die Metbyl- oder Athylester) TerepTithalmono-d-fi-octylester, C1 0 H 2 2 O4, 
aus Lg. F . 95—96°, in Aceton [ a ] D 19 =  + 4 5 °  17. Wie iiblich aus dem Cklorid, Alkohol 
u, Pyridin o-Chlorbcnzoesaure-d-p-octylesier, C1 5 H 2 1 0 2 C1, Kp.1( 180°; m-Chlorbcnżoe- 
saiire-d-fj-cctylester, K p . 1 2  175; p-CMorbenzoemure-d-p-octykst&r, Kp.lz 177— 178°; 
o-Brombenzoesaure-d-/3-octylester, C1 5 H 2 1 0 2 Br, Kp.D 175°; o-Jodbe.nzoesaure-d-fi-oclylest-er, 
C1 5 H 2 1 0 2 J, K p . 1 2  202; o-Toluylsdure-d-fj-octylester, C,6 H ,,0 2, K p . 9  154— 155°; m-Toluyl- 
saure-d-P-octylestcr, Kp.n 181,5— 182, u. p-Toluyhaure-d-fi-octyUster, K p . I 9  184°. (Jóum. 
chem. Soc., London 1928. 178— 86. Edinburg, Univ.) Taube.
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D . C. Carpenter, Der Einflu/3 von Salzen auf die optische Rotation von Gelaline. I. 
Vf. bestimmt die Emiedrigung der opt. Akliviłdt yon 0,7°/o K-Gelatinat (aus Kalbs- 
haut) durch KCI-, K B r - u. K J -Lsgg. Die emiedrigende Wrkg. der Salze nimmt in 
der Reihenfolge KC1 <  KBr <  K J  zu. Die Emiedrigung wird zu der Anderung 
des lautomeren Gel-Sol-Gleichgemichts u. des Hydrol-Polyhydrat-Gleichgewichts in Be- 
ziekung gesetzt. (Journ. physical Chcm. 31  [1927]. 1873— 79.) LESZYNSKI.

Peter Pringsheim, Neue Beobachtungen iiber die Absorption und Fluorescenz des 
J 2-Dampfes. WYCHODIL hat gefunden, daB eine Oberflachenfluorescenz, wie sie 
von RoSEN (vgl. C. 1927. II. 782) an den Dampfen von S, Se u. Te naehgewiesen 
wurde, auch an Joddampf bei entsprechender Wahl der Yers.-Bedingungen auftritt. —  
DemgemiiB erscheint die Annahme, daB alle Zusammenstofie zwischen erregten u. 
unerregten J 2 -Moll. auslóschend auf die Eluorescenz wirken, ais nicht berechtigt. 
Ferner wurde im J„-Dampf von ca. 100 mm Druck bei Tempp. iiber 600° mit der 
Hg-Linie 2537 A ais Vol.-Resonanz ein Resonanzspektrum erzeugt, das aus 12 posi- 
tiyen u. 4 antistokesschen Gliedern bestcht, ein ahnliches Spektrum soheint von 
der Hg-Linie 2654 A auszugehen. —  Im Spektralgebiet zwischen 2100 u. 3000 A 
is t der Joddampf prakt. yollkommen durchsichtig, solange die Temp. 500° nicht 
iibersteigt. Bei fortschreitender Erhohung der Temp. tritt eine immer starker werdende 
Absorptionsbandenfolge hervor, die bei 750° bis etwa 3000 A reicht, u. die nachktirzeren 
Wellen hin bei 2300° in das ultraviolettc J 2-Dampfspektrum libergeht. (Naturwiss. 
16. 131— 32. Berlin, Uniy.) " E. JoSEPHY.

A. March, Die Wirkung kleinster StraMungsenergien auf Silberbromid. Ein  
Beitrag zur Frage: Wellen- oder Korpuskulamatur des Lichtes ? Nach E g g e r t  u. 
N o d d a c k  (0 . 1927. II. 1127. 2379) bewirkt bei der Einw. von Róntgenstrahlen auf 
AgBr-Emulsionen je ein absorbiertes h v die Entwickelbarkeit eines AgBr-Koms. 
Vf. stellt nun fest, daB sich auch bei solchen Bestrahlungen AgBr-Kórner entwickeln 
lassen, bei denen bei Annahme einer kontinuierlichen Ausbreitung des Lichtes die auf 
ein Korn auffallende Energie noch nicht ein h v ausmachen wiirde. Die Erscheinung 
laBt sich ebenso wie der lichtelektr. Effekt u. der Comptoneffekt nur aus der Annahme 
einer korpuskultiren Natur des Lichtes erklareń. (Ztschr. Physik 46. 759— 63. Inns
bruck, Inst. f. theoret. Physik.) LESZYNSKI.

R . Glocker, Berichtigung zu der Arbeit „ Ober das Grundgesetz der physikalischen 
Wirkungen von Róntgenstrahlen verschiedener Wellenldnge". (Vgl. C. 1927. II . 2149.) 
Die riehtiggestellte Bereehnung des in Energie bewegter Elektronen yerwandelten 
Anteils der auffallenden Róntgenstrahlenintensitat macht es unmóglich, zu unter- 
scheiden, ob der /Se-Effekt sich proportional mit der absorbierten Energie oder mit 
dem in Photoelektronenenergie yerwandelten Anteil andert. Aus Analogiegriinden 
ist das letztero wahrscheinlicher. (Ztschr. Physik 46. 764. Stuttgart.) "LESZYNSKI.

Jh. Cathala, Beitrag zur TJntersuchung der photochemischen Synthese vo?i Phosgen. 
Vf. uńtersucht die Geschwindigkeit der photochem. Rekombination von COCl2 aus 
CO u. Cl2. Das enem. gereinigte Phosgen wird aus einem Hg-Volumenometer mit 
konstanter Geschwindigkeit in einen auf 800° geheizt-en Zersetzungskolben geleitet, 
dort yollstandig in  CO u. Cl2  umgewandelt u. in  einem QuarzgefaB durch Belichtung 
m it einer Hg-Bogenlampe wieder teilweise zuriickgebildet. Das Endgas wird iiber 
Glasperlen m it W. gewaschen u. jodometr. analysiert (Cl2  mit K J, C0C12  nach Hydro- 
lyse u. Austreiben der C 0 2  mit K J 0 3). Schwierigkeiten bereitete die Herst. reinsten 
Phosgens; es w u rd e  in einer Art STOCKscher App. sorgfaltig bis zu konstanter Dampf- 
tension fraktioniert. I n  der App. wurden Hahne yerwendet, die mit Graphit geschmiert 
u. m it Hg, das von Paraffinól uberschichtet wurde, gediehtet waren u. noch mit einem  
H g -V en til in Yerb. sta n d en . Die App. u. MeBmethoden sind schr eingehend beschrieben. 
Die Unters. erstreckto sich iiber Bestrahlungszeiten yon 12 sec. bis iiber 6  Min. u. 
Gasgeschwindigkeiten (auf C0C12  bezogen) von 500 ccm/20 Min. bis 6  Stdn. Die COCl2- 
Bldg. in  Abhangigkeit von d e r Einstrahlungsdauer wird graph. dargestellt; sie  scheint 
e inem  Śattigungswert zuzustreben. D ie Geschwindigkeit d e r Rk. wird am besten ge- 
g eben  durch eine Gleiehung d (COC12)/d t =  i-(C 0)(C l2 )’/i. Da dieselbe Beziehung schon 
friiher auf therm. Wege ermittelt wurde, photochem. u. therm. Rk. also deinselben 
Gesetz folgen, schlicBt Vf., daB d ie  „akt. Moll.“  ident. sind, gleichgiiltig ob die Akti- 
yierungsenergie durch Strahlung oder Warmebewegung zugefiihrt wird. D ie starkę 
negatiye Beeinflussung d e r Rk. durch d ie  Ggw. von wenigen % 0  C 0 2  wird auf eine 
mógliche photochem. 0 2 -Bldg. nach 2 C 0 2  +  h v =  2 CO +  0 2  zuriickgefiihrt. Verss.,
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< ) 2  in ebenso wie COCl2  belichtetem C 0 2  nachzuweisen, zeigten, daB jedenfalls nieht 
iiber 0,07% 0 2  yorliegen kónnen; jedoch konnten auch geringere Mengen yergiftend 
wirken. Es wird festgestellt, daB die Giftwrkg. des C02  sowohl durch Ausschalten des 
ultrayioletten Teiles des Spektrums wie auch durch Temp.-Erhóhung auf 357° wesent- 
lich yerringert wird, was mit der gegebenen Erklarung in EinHang stebt. Es ist also 
die photoehem. Rk. ebenso wie die therm. der Beeinflussung durch negatiye u. wahr- 
scheinlich auch positive Katalyse zuganglich. (Journ. Chim. physiąuc 24 [1927]. 
663— 711.) R. K. Mu l l e r .

George Birtwhistle, Tho New quan tum  mechanics. London: Camb. Univ. P r. 1928.
(304 S.) 8°. 1 6 s .n e t .

A2. E lek troch em ia . T herm ochem ie.
G. Colange, Elektrocapillare Eigenschaften des Quecksilbers im Kontakt mit Luft. 

LlFPMANN hatte die Erage offen gelassen, ob sich die elektrocapillaren Eigg. des 
H g auch bei Beriihrung mit isolierenden Eli. oder Gasen zeigen wiirden. Vf. bat ge- 
funden, daB man fiir Hg in Kontakt mit Luft diese Eigg. m it Hilfe eines Capillar- 
•elektrometcrs unter Benutzung einer elektrostatischen Masehine zeigen kann. Es 
Vird bewiesen, daB Influenz- bzw. Reibungselektrizitat nieht in Erage kommt. Wenn 
das Hg negatiy geladen ist, kommt es wieder in seine Ausgangsstellung zuriick, nieht 
aber bei positiyer Ladung, offenbar wegen eines Oxydhautchens. Steigert man das 
negatiye Potential, so st-eigt der Meniscus zunachst, geht durch ein Maximum u. fallt 
dann wieder. Dasselbe gesohieht bei einem regelmaBigen Abfall des Potentials. Das 
Maximum fand man bei 15 000— 20 000 Volt. D ie Verss. gelingen nur bei sorg- 
faltiger Reinigung von Hg u. Glas. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 74— 75.) K l .

Pierre Brnu und Jean Granier, t)bcr die dielektrischen Eigenschaften von Gemischen 
von Wasser und Alkoholen. Vf. hatte friiher (C. 1925. II. 1007) bestatigt, daB bei 
organ. Fil. die Eormel von Ma x \VELL den Zusammenhang von D E. u. Brechungs- 
esponenten nieht genau gibt, sondern daB zu setzen ist K  =  kl -\- k2; dabei ist — n-, 
k„ hangt von der OH-Ionenkonz. ab. Wenn die krit. Mischbarkeit von Anderungen 
im  Dissoziationszustande abhangt, miissen auch in der D E. Veranderungen auftreten. 
Gemessen werden Gemische von W., A. u. Isobutyl- bzw. Isoamylalkohol. Die graph. 
dargestellten Ergebnisse zeigen in  der krit. Mischbarkeitszone auffallige Richtungs- 
anderungen der Kurven, ebenso wie das friiher bzgl. anderer Eigg. gefunden war. 
Yergleicht man die Werte fiir die D E. mit den friiher gegebenen Brechungsexponenten 
(C. 1926. II. 528), so zeigt sich, daB die fiir die reinen Kórper giiltige Regel von M a X- 
WELL fiir die Mischungen nieht mehr zutrifft; K  wachst nieht mehr mit n, sondern 
■mit l /n .  (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 77— 80.) K l e m m .

E. Giebe und A. Scheibe, Piezoelektrische Erreguny von Dehnungs-, Biegungs-
■ und Drillungsschwingungen bei Quarzstaben. (Vgl. C. 1926. I. 317.) Durch den 
reziproken Piezoeffelct kónnen auBer Dehnungsschwingungen bei Verwendung in- 
łiomogener Wechselfelder auch Biegungs- u. Drillungsschwingungen angeregt werden. 
•Vff. berichten yon Verss. an Quarzstaben. Die Verteilung des durch den direkten 
Piezoeffekt in den schwingenden Staben erzeugten Ladungen iiber den Quersehnitt 
n. uber die Lange der Sta.be wurde durch Glimmentladung in verd. Gasen sichtbar 
gemaeht. Die VoiGTsche Theorie der Piezoelektrizitat wird fiir-den  Fali-elast. 
Schwingungen erweitert. (Ztschr. Physik 46. 607— 52. Physik.-Tecbn. Reich6 -
anstalt.) L e s z y k s k i .

E . Perucca, Weitere Untersuchungen uber Elektrosierung durch Reibung zwischen 
festen Korpern und Gusen. Vf. berichtet von Verss., aus denen er auf die Esistenz  
einer Triboelektrizitat zwischen festen Korpern (Fe) u. Gasen (//y-Dampf) schlieBt. 
Die Vers.-Bedingungen waren derart, daB die E sistenz yon Hg-Tropfchen, die in- 
folge eines einfachen Voltaphanomens die triboelektr. Erscheinungen yortauschen 
kónnen, yermieden wurde. (Ztschr. Physik 46. 747— 52. Turin.) LESZYNSKI.

Suzanne Veil, Die Ver anderung von Nickelsulfid und Kobaltsulfid unter Wasser. 
Ebenso wie bei Hydroxyden (vgl. C. 1927. II . 2158) zeigten sich auch bei den Sulfiden 
Anderungen der inagnei. Susceptibilitdten beim Erhitzen auf 120— 210° unter W. 
Der Magnetismus des kalt bereiteten N iS wie der des CoS fallt beim mehrmaligen 
Erhitzen allmahlich, wie in Tabellen gezeigt ist. Die calcinierten Oxyde dagegen 
werden zunachst starker magnetisch, erst beim nochmaligen Behandeln fallen die 
Werte fiir die Suszeptibilitaten. Die Ergebnisse beim N iS erinnem an die Yerhaltnisse
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bcim Ni(OH ) 2  u. N i2 0 3-Hydrat (C. 1925.1. 1850); CoS ist dagegen viel starker magnet; 
ais kalt bereitetes Co2 0 3-Hydrat (vgl. C. 1927. II. 2158). Die aus den beiden Sub
stanzen gewonnenen caleinierten Oxyde sind dagegen nahezu gleich stark magnet. 
(Compt. rend. Aead. Sciences 186. 80—81.) K lem m .

M. Aubert, A. Pignot und J. Villey, Einflu/3 von Detonationsverzógerern auf die 
adiabatische Entflammbarkeit von Kohlenwasserstoffen. In friiheren Verss. (PlGNOT, 
C. 1926. I. 2543) war gezeigt worden, daB Zusatze von Toluidin (bis 10%) u. Atliyl- 
sulfid (bis 5%) zu Cyclohexan die charakterist. Kurve der adiabat. Entflammbarkeit 
nicht andern. Dasselbe zeigt sich nun fiir Tetraathylblei. Bei Cycloliesan tritt bei 
Zugaben von 10% nur eino yerschwindende Verminderung der Entflammbarkeits- 
kurve ein, kleine Mengen, wie sie techn. verwendet werden, haben iiberhaupt keinen 
EinfluB. Bei n-Heptan u. n-Hexan tritt sogar eine geringe Erhóhung ein. Dieses 
Eehlen eines Parallelismus des Einflusses auf Detonierbarkeit u. Entflammbarkeit 
scheint die Auffassungen von CALLENDAR u .  MOUREAU u .  DuFRAISSE zu bestatigen, 
daB sehr kleinen El.-Trópfchen in den lieterogenen KW-stoffgemischen eino wesent- 
liche Rolle bei der Einw. der Antiklopfmittel zukommt. Sollte jedoch die detonations- 
yerhindernde Wrkg. im homogenen Gasgemisch eintreten, so handelt es sich ent- 
weder um einen EinfluB auf lokale, sehr schnclle Kompressionen oder um eine Einwl 
in einer spateren Phase. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1111— 13.) K l .

R. Ducliene, Ober die Ambreitung der Verbrennung in kohhnwassersioffhaUigen 
Gemischen. Vf. untersucht insbesondere die e r s t  e n Stadien der Yerbrennung, 
wahrend sonst meist der Endzustand betrachtet wurde. Gcarbeitet wurde nacli 
der zuerst von MALLARD u . L e Ch a t e l ie r  benutzten photograph. Methode; KW -stoffe 
mit 6  C wurden im Gemisch m it verschiedenen Luftmengen adiabat. (Vol.-Koeffizient 
4,2) komprimiert u. gezundet. Die Eortpflanzungsgeschwindigkeit der Entflammungs- 
front (einige m/scc.) wachst zunachst, geht durch ein Maximum u. filllt dann wieder. 
Anfangsgeschwindigkeit u. Maximum sind von dem Yerhaltnis G von Luft zu KW -stoff 
abhangig; bei einem gewissen Wert von C zeigen sich maximale Werte. Diese Ge- 
mischo sind viel luftarmer ais sich fiir totale Yerbrennung berechnet (vgl. PlGNOT, 
C. 1926. I. 2543). Das Leuchten zeigte 2 Grade, gering bzw. stark; die Intensitat 
steigt entweder allmahlich oder plótzlieh. Das schwache, zuerst auftretende Leuchten 
diirfte einer ersten, unvollstandigen Verbrennungsphase entspreehen. Bei Ggw. voń  
Bleitetraathyl tritt die 2. Phase nicht diskontinuierlich auf. Dies scheint die Ansicht 
yon A u b e r t , PlGNOT u . V i l l e y  (vorst. Ref.) zu bestatigen, daB in homogenem 
Gasgemisch das Tetraathylblei auf eine spatere Phase, nicht auf die Entflammung 
selbst, einwirkt. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 220— 23.) K l e m m .

Thomas Wallace Parker und Percy Lucock Robinson, Die kritische Tem
peratur von Bortrichlorid und SiliciumletracMorid. D ie in Durosilglasapp. vor- 
genommenen Bestst. ergaben fiir BC13  178,8° ±  0,2°, fiir SiCl4  233,6° ±  0,2°. E s  
\vurde die Temp. beim Erseheinen des Meniscus in der Wolke wahrend der Umwandlimg
Dampf ---- y  FI. ;.la die krit. angenommen. Bei BC13  besteht Neigung zur Erniedrigung
des Wertes, wenn das Materiał einige Zeit um die krit. Temp. herum gehalten wird. 
(Journ. chcm. Soc., London 1927. 2977—81. Newcastle-upon-Tyne, Univ. of Dur- 
ham.) B l o c h .

J.-N. Longinescu, Ober eine neite Form der Gesetze von Raoult. Die in  den 
RAOULTschcn Gleichungen fur ' Schmelzpunktserniedrigung u. Siedepunktscrhóliung 
eingefiihrten Konstanten sind von der Natur des gelósten Stoffes, aber nicht des 
Losungsm. unabhangig; Yf. gibt nun Modifikationen der Gleichungen an, die aueh die 
Unabhangigkeit vom Losungsm. ermoglichen. D ie Werte, m it denen dann gearbeitet 
wird, sind nicht mehr absolut, sondern relativ. Die so ermittelten Siedepunktskon- 
stanten variieren beispielsweise in Grenzen, die 15 mai enger sind ais die der seitherigen 
Werte. Mathemat. Ableitungen mit Beispielen im Original. (Journ. Chim. physiąue 
25. 70— 82.) W u r s t e r . •

F. Bourion und E. Rouyer, Ebullioskopische Bestimmung der molekularen Gleich- 
gewichie von Besorcin in  wafirigen NatriumcMoridlosungen. (Vgl. C. 1927. II. 1445.) 
Die Yerss. werden in NaCl-Lsgg. fortgesetzt. Auch hier zeigt sich, daB die Assoziation 
um so groBer wird, je groBer die Gehalte an NaCl sind; sie ist in den NaCl-Lsgg. etwas 
ausgepragter ais in den KCl-Lsgg. Friiher war gezeigt, daB man nach den Ergebnissen 
der ebullioskop. Bestst. annehmen muB, daB die Salze einen Teil des W. binden, u; 
zwar ist dies bei NaCl starker ais bei KC1. Man erhalt fiir 0,5-inol.: KC1'H2 0 j3>6;
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N aC l'H 2O10ll; fiir 1,225-mol.: KC1-H„0U; NaCM LOu,,. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 82— 84.) " ’ K lem m .

George Birtwhistle, The Principles of therm odynam ics. 2 nd  cd. London: Cnmb. Univ.
Pr. 1928. (178 S.) 8°. 7s.Gd.net.

As. K ollo id ch ern ie. C apillarchem ie.
Charles Dufraisse und Paul Gailliot, Eigentumlichkeilen des Zerbrechens von 

Acroleingelen: rhythmische Bildung tlon Furclten. Ausfiihrliehc Darlcgung der C. 1927.
I. 1134 referierten Arbeit, besonders der experimentellen Einzelheitcn, mit 34 Mikro- 
photographien. (Journ. Cliim. physiąue 25. 1—20. Collóge de France, Paris.) W u e ST.

S.-S. Bhatnagar und Balwart Singh, Oberflachenspannung einiger organischer 
Stoffe im  geschmolzenen Zustand und die Parachoren von Sugden. Vff. bestimmten die 
Oberflachenspannung von Naphthalin, a.-Nitronaphthalin, Phenanthren, Phenol, o-Nitro- 
phenol, p-Nitrophenoł u. p-Nitrotoluol in geschmolzencm Zustand nach der friiher be- 
schriebenen Methode (vgl. C. 1926. I. 3128), die fiir den erhóhten Tempcraturbedarf 
nach den Angaben von J a e g e r  (vgl. C. 1 9 2 8 .1. 325) abgeandert wurde. Die verwendete 
Apparatur ist einer Arbeit von B ircu m sh a w  (C. 1926. II. 2541) entnommen. Die 
experimentell erhaltenen Wcrte wurden nach der Methode von Sugdcn (vgl. C. 1922.
IV. 1025) rechner. ausgewertet; dann wurden nach den Angaben von SuGDKN (C. 1924.
II . 1899) die berechneten u. esperimentell ermittelten ,,Parachor“wcrte (Definition
1. c.) verglichen u. weitgehendo t)bereinstimmung gefunden. Da diese Werte bei gleichen 
Oberflachenspannungen ein MaB fiir die Molekularvoll. sind u. aus den Molekiilpara- 
choren sich die Atomparachoren berechnen lassen, konnte die Theorie von SUGDEN 
.bzw. L a n g m u ir -H a r k in s  bestatigt werden, nach der die totale Oberflachenenergie 
zwar weitgehend, aber niclit aussehlieCIich durch die auCeren Atomgruppen, sondem 
durch die gesamten Molekule verursacht ti. bestimmt wird. Die Parachoren sind also 
eine Funktion der chem. Konst. (Journ. Chim. physiąue 25. 21— 27. Lahore Univ. 
Indien.) W uRSTER.

Paul Woog, Ausdehnung von Schmiermitteln auf festen Oberflachen. Das Schmieren 
vo'n Uhren bei hóheren Tempp. ais 60° macht gewisse Schwierigkeiten. Vf. priifen 
das Verh. von Óltrópfchen auf festen Oberflachen bei 102°. Benutzt wurden: 01iven-
ol (freie Saure 1,25%), 01 aus HammelfiiCen (freie Siiure 0,03%) u. ein neutrales gesatt. 
Mineralól, d 1 5  =  0,8647, Viscositat bei 50,2° 0,0785, bei 100° 0,0024. Die fetten Ole 
breiteten sich auf glatten Oberflachen sehr viel schneller aus ais ein Tropfen Mineralól, 
der sich auf Stahl befand, der mit einem Hauch von Stearinsaure ncutralisiert war. 
Erst nach Stunden fand bei dem Mineralól eine ganz allmahliche Abplattung u. Aus- 
breitung statt. Es lieC sich zeigen, daB dies eine Folgę des Angriffs des Stahls auf die 
Stearinsaureschicht war. Das Verh. verschiedener Jletalle u. anderer fester Stoffe wurde 
gepriift u. Fingerzeige fiir das Olen von tiefen Tempp. bis 100° gegeben. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 186. 71— 73.) K ł e m m .

F. A. H. Schreinemakers, Osmose ternarer Fliissigkeiten. Allgemeine Be- 
irachtungm. II . Die Konzentrationsdnderungen der Fliissigkeiten-, normale und anornude 
'scheinbare Osmose. (I. vgl. C. 1928. 1 . 1157.) Wenn die Fil. des osmot. Systems L-—L1 
ihre Osmosebahn durchlaufen, so iindern sich die Konzz. der Stoffe X , Y, u. W in 
jedem Augenblick. Achtet man nur auf die Konz. eines jeden dieser Stoffe, ohne 
sie in ihrem Zusammenhang untereinander zu betrachten, so wtirde man hieraus 
Folgerungen ziehen kónnen, die nicht im Einklang mit der Wirklichkeit stehen. Es 
ist nicht moglich, lediglich aus der Konz.-Anderung eines der Stoffe abzuleiten, in 
welcher Richtung dieser Stoff durch die Membran diffundiert; man muB hierzu die 
Anderung der Konz. a 11 e r Stoffe kennen. Vf. bespricht zunachst die Konz.-Ande- 
rungen der Fil., weil diese bei der Unters. der Osmose am auffiilligsten sind, u. ent
wickelt hierfiir die mathemat. Grundlagen. Am SchluB wird alles in einem Schenia 
zusammengefaBt, in welchem fur jeden Stoff angegeben wird, an welcher Seite der 
Membran seine Konz. am gróBten ist, ob dieselbe wahrend der Osmose zu- oder ab- 
nimmt, ob diese Anderungen n. oder anormal sind. (Koninkl. Akad. Wetenscli. 
Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 987— 94.) K. W o l f .

■ F. A. H. Schreinemakers, Osmose ternarer Flussigkeiten. Allgemeine Be- 
trachtungen. III. (II. vgl. yorst. Ref.) Es werden Dberlegungen angestellt iiber 
scheinbare Osmose u. das diffundierte u. diffundierende Gemisch (reelle Osmose). 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 1103— 12.) K. W.
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F. A. H. Schreinemakers, Osmose lerndrer Fliissigkeiten. Allgemeine Be- 
trachłungen. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Mathemat. Behandlung des diffimdierenden 
Gemisches u. der diffimdierenden FI. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. 
natk. Afd. 36 [1927]. 1218— 26. Lciden, Univ.) K. W o l f .

L. de Brouekere, Ober die Adsorption von Ferrićhlorid durch hrystallisiertes 
Bariumsulfat. (Vgl. PlNKUS u. DE B r o u c k ć r e , C. 1928. I. 661.) Es wird die Ab- 
aorption durch BaSOt  aus FeCl3-Lsgg. verschiedener Konz, mit Zusatz verscliiedener 
Mengen HC1 untersueht. Ein Teil des FeCl3  wird irreversibel fixiert. In neutralen u. 
schwach sauren Lsgg. wird viel mehr Fe (Aquivalente) ais Cl adsorbiert; mit waehsender 
Aciditat fallt das Verhaltnis (Fe/3)/Cl u. nahert sich dem Wert 0,6, u. die adsorbierten 
Mengen von Fe u. Cl gehen durch ein Minimum. Unter sonst gleichen Umstandon wird 
Fe 10—200-mal starker adsorbiert ais die 1- u. 2-wertigen Kationen. Dieses hangt 
nicht mit der Dreiwertigkeit des Fe zusammon sondern ist ebenso wie die anderen 
Ergebnisse dadurch zu erklaren, daB in der Lsg. in einem von der FeCl3- u. HCl-Konz. 
u. der Herstellungsart abhangigen Grade Mizcllen u. Komplese existieren, die starker 
adsorbiert werden ais die einfachen Ionen. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 
13 [1927]. 827—36. Briissel, Univ.) K r u g e r .

C. Mineralogische und geologische Chemio.
R. Klemm, Ober hydrothermale Bildung von Eisenerzen. Die Verss. von K u h a r a  

(vgl. C. 1927. II. 1459) wurden wiederholt u. festgestellt, daB dieselben durch falsche 
Beurteilung der entstandenen Rk.-Prodd. zu falschen Schlussen iiber die Entstehung  
von hydrothermalen Eisenerzlagerstatten fiihrten. Werden boi den Verss. lokale 
tJberhitzungen ausgeschlossen, so entstehen bei der Koclitemp. der Lsgg. (um 100°) 
keine wasserfreien oxyd. Prodd. vom Charakter der Eisenerzo. (Ztrbl. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A. 1928. 90— 94. Freiburg [Br.], Mineralog. Inst.) ENSZLIN.

Satoyasu limori, Die Bildung der radioaktiven Manganerdagerstulten von Tano- 
kami und der Ursprung des Mangans in  den Tiefseemanganknollen. (Scient. Papers 
Inst. physical. chem. Res. 7 [1927]. 249—52. —  C. 1928. I. 482.) E n s z l in .

Satoyasu limori, Der griine Kaolin von Tanokami. Identitat der im  allgemeinen 
geringeren Besłandteile der Eruptivgesteine mit den chromospharischen Elementen der 
Sonne. (Sciens. Papers Inst. physical. chem. Res. 7 [1927]. 253— 57. — C. 1928 . 
I. 482.) E n s z l in .

Franz Lotze, Zur Erldarung der Anomalien in der Stellung des innersten Ringes 
bei pleochroitischen Uranhofen. Die Tlieorien von J o l y  u. H a h n  iiber die Anomalien 
der innersten Ringe von pleochroit. Uranhofen werden bchandelt. Vf. erklart diese 
Anomalio durch Veranderung der Reichweite der a-Partikel bei der Veranderung 
der physikal. Eigg. der Materie (Kohasion). Aus den Beobachtungen von MUGGE. 
ergibt sich, daB eine solche Anderung tatsachlieh in Form von Gefiigeauflockerungen 
stattfindcn kann. Derartige Vorgange mussen sich in der Struktur der pleochroit, 
Hófe bemerkbar machen, sobald sie innerlialb des Hofes ungleichformig verlaufen. 
Dies ist dor Fali, da sich die Wrkg. der radioakt. Strahlung in unmittelbarer Nahe 
des Kerns konzentriert u. bei Uranhofen eine besonders starkę a-Strahlenabsorption 
gerade im Bereich des innersten Ringes eintritt, wo die „Integral-Ionisationskurye“  
des U  einen steilen Hóhepunkt zoigt. Tritt gleichzeitig mit der Verfarbung des Minerals. 
eine Kohasionsverminderung ein, so erhoht diese die Reichweite der a-Partikel. In  
Thoriumhófen wurde diese Erscheinung nicht beobachtet, da dieses eine geringere 
Strahlungsintensitat hat u. da seine „Integral-Ionisationskurve“ keinen so steilen 
Verlauf nimmt wic die des Urans. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 
87—89. Gottingen.) ENSZLIN.

N. P. Pentcheff, Untersuclmngen iiber die Edelgase einiger Thermalguellen Bul- 
gariens. (Vgl. C. 1927. II. 2274.) Es werden die Gasanalysen fiir 3 weitere Quellen 
gegeben u. die Ergebnisse in bezug auf die Verhaltnisse He/Ar bzw. Ar/N zu denen 
in dor Luft besprochen u. in Ubereinstimmung m it der astrophysikal. Theorie yon 
MOUREAU u .  L e p a p e  gefunden. Die geolog. Verhaltnisse werden kurz besprochen* 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 249— 51.) K l e m m .

Gh. A. Dima, TJntersuchungen uber die Radioaktivitdl einiger Minerał- und Trink~ 
tcasserguellen Transsylvaniens. (Vgl. C. 1927. I. 3182.) Tabellar. Angabe der Radio- 
aktivitat. (Buli. Sect. scient. Acad. Roumaine 11. 53—55.) E n s z l iŃ.
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D. Organische Chemie.
Frederick George Soper und Gilbert Freeman Smith, Die Einm rkung der Kon- 

stitution eines Chloramina auf seine Hydrolysekonstante. Vff. untersuchen die Hydrolyse 
von N-Ghloraniliden der Ameisen-, Essig-, Propion- u. Butłersaure u. von in o-, m- u. 
p -  dureh N 0 2, CH3  u .  Cl substituierten N-Chloracetaniliden dureh 20%ig. Essigsaure. 
Bei den N-Chloraniliden C6 H 5 -NC1-C0-R fallt die Hydrolysekonstante des Chloramina 
mit steigender Dissoz.-Konst. der Fettsaure R  • C 0 2H . Bei den substituierten N-Chlor- 
aeetaniliden CH3 'C0\NC1'C6 H4-X bewirkt das Steigen der Dissoz.-Konstantę des Phenola 
HO ■ C„H4  • X  ein Steigen der Hydrolysekonstante. Die Erscheinungen sind wahrschein- 
lieh dadurch zu erkliiren, daB die Chloraminę in zwei tautomeren Formen R-CO-NCl-R' 
u. R-COC1: N- R' existieren konnen. — Die Lóslichkeit von p-Toluolsutfondichlor- 
amid in 20%ig. Essigsaure betragt 0,6343 X 10~ 3  Mol/l. (Journ. ehem. Soo., London 
1 9 2 8 . 138— 43. Bangor, Uniy. Coli. of North Wales.) OSTERTAG.

Pierre Brun, Ober die Enlwasserung von wasserigen Alkohollosungen. (VgL 
C. 1 9 2 6 . II. 628.) Vf. stellen sieh die Frage, wie weit man wss. Lsg. von Alkohol- 
gemisehen entwassern kann u. schiitteln zu diesem Zweck Gemisehe yon Alhyl- u. 
Isoamylalkohol mit gesatt. K 2 C0 3 -Lsg. bei 20°; die Dichte der liberstehenden Fl.- 
Schicht ergab dann dereń Zus. Das Maximum der Entwasserung liegt bei einem 
Gch. von 60% Isoamyl- u. 40% Athylalkohol, das Maximum der Hydratation bei 
92% Isoamyl- u. 8 % Athylalkohol. Wenn man also Gemisehe mit weniger ais 92%  
Isoamylalkohol entwassern will, tut man besser, erst die Mischung herzustellon u. 
dann mit K 2 C0 3 -Lsg. zu schiitteln; bei Gemischen m it mehr ais 92% ist es besser, 
erst den A. zu entwassern u. dann gctrockneten Isoamylalkohol zuzugeben. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185  [1927]. 1132— 34.) K l e m m .

L. Malaprade, Ozydation einiger Polyalkohole dureh Oberjodsaure. Anwendungen. 
Olykol, Glycerin, Erythrit, Adonił u. M annit reduzieren Oberjodsaure in der K alte 
in langstens 12 Stdn. zu Jodsaure. Man bestimmt den Titer der H JO., nach der 
Gleichung H J 0 4  +  7 H J  =  8  J  -f- 4 H 2 0 , indem man angesauerte KJ-Lsg. zugibt 
u. mit Thiosulfat titriert. In einem 2. Vers. gibt man zu einem gleichcn Vol. H J 0 4  

eine bestimmte, ungeniigende Menge Polyalkohol u. einige ccm 10%ig. H 2 S 04, fiigt 
nach beendeter Rk. K J  zu u. titriert die gebildete H J 0 3  nach der Gleichung H J 0 3  -f-
5 H J  =  6  J  +  3 H 20  zusammen mit der iiberschussigen H J 0 4. Aus der J-Differenz 
ergibt sieh die reduzierte H J 0 4. Die obigen Polyalkohole reduzieren in gleicher Folgę
1— 5 Moll. H J 0 4. Die Rk. gestattet die Best. der Polyalkohole in wss. Lsg. 1 ccm
0,2-n. Thiosulfat entspricht z. B. 6,2 mg Glykol u. 3,6 mg Mannit. —  Man kann ferner 
ein Gemisch yon J 0 3' u. J 0 4' bestimmen, indem man dasselbe erst fiir sieh, dann 
nach Red. mit z. B. Mannit in schwefelsaurer Lsg. (ca. 1 / 2  Stde.) titriert. —  Von 
Oxydationsprodd. wurde Formaldehyd festgestellt. — Sodann wurde r e i n e  H J 0 4  

in wss. Lsg. mit waehsenden, aber zur yolligen Red. mindestens hinreichenden Mengen 
Polyalkohol behandelt, darauf alkalimetr. gegen Phthalein titriert u. die der H J 0 3  

entsprechendo Menge Alkali in Abzug gebracht. Aus Glykol entstehen keine, aus 
den anderen Polyalkoholen um so wreniger Sauren, je gróBer der DbcrschuB an Alko- 
holen gewesen ist. Im  Grenzfall, wenn H J 0 4  u. Polyalkohol einander proportional 
sind, liefern Glykol 0, Glyeerin 1, Erythrit 2, Mannit 4 C 0 2 H-Funktionen, w'as folgender 
Gleichung entsprechen wiirde: CH2 (OH)-[CH(OII)]n-CH2 (OH) —[- (n — 1) H J 0 4  —
2 HCHO +  n HCOoH +  (n +  1 ) H J 0 3  +  H 2 0 . (Compt. rend. Acad. Sciences 1 86 . 
382— 84.) L indenbaum .

Fr. Fichter und Robert Zumbrunn, Ober Dicapronylperoxyd und Capronpersaure 
und iiber den Nachweis von Per o zy  den bei der Elekirolyse des Kaliumeapronates. (Vgl.
C. 1 9 2 8 . I. 899.) Vff. haben Di-n-capronylperoxyd dureh Einw. von n-Capronsaure- 
anhydrid auf Bariumperoxydoetahydrat in wss. A. dargest. Nach Filtration des 
Ba-Capronats u. Troeknen des A. hinterbleibt ein farbloses 01 von sehwachem, un- 
angenehmem Geruch, das zu 95% aus Di-n-capronylperoxyd besteht. Di-n-eapronyl- 
perosyd erstarrt nieht im Kaltegemiseh. Beim langsamen Erhitzen im Capillar- 
rohr beginnt bei 64— 65° Gasentw., bei 84— 85° tritt Yerpuffung unter Rauchbldg. 
ein. LI. in A., A. u. PAe., unl. in W., gibt mit schwefelsaurer T i0 2 -Lsg. erst nach 
mehrtagigem Stehen schwache Gelbfarbung, farbt p-Toluidin in verd. ath. Lsg. 
langsam rot. Liefert mit Phenylhydrazin in sd. A. n-Capronylphenylhydrazid, 
C5 Hu -CO-NH-NH-C 6 H5, F. 95,5— 96,5°. —  n-Caprcmpersaure wurde aus n-Capron- 
saureanhydrid in 100%ig. H 2 S 0 4  u. 95%ig. H 2 0 2  unter Eiskuhlung dargesteUt. Die



1.756 D . Or &a n is c h e  C h e m ie . 1928. I.

farblose fl. n-Capronpersaure besitzt einen iiuBerst stechenden Geruch, Kp . 0 , 6  41—42°, 
erstarrt bei Eiskuhlung zu weiBen Krystallen vom F. 15°, 11. in A., A. u. PAe., wl. 
in W., yerpufft beim Erhitzen iiber freier Flamme unter Feuererscheinung, bci lang- 
samem Erhitzen im Wasserbad beginnt bei 75° die Zers., worauf die Verpufłung folgt, 
zers. sich auch beim Stehen bei Zimmertemp. Auf Zusatz yon konz. KOH tritt sofort 
0 2 -Entw. ein; schwefclsaure T i0 2 -Lsg. wird naeh kurzer Zeit gelb; ath. Lsgg. von 
Anilin u. p-Toluidin werden allmahlich smaragdgriin unter Bldg. der Nitrosoyerbb.; 
aus M nS0 4  in sehwefelsaurer Lsg. wird M n0 2  abgesehieden, die Eritfarbung einer 
sehwefclsauren KM n0 4 -Lsg. durch H 2 0 2 wird durch Capronpersaure yerzogert. —  
Die therm. Zers. von Di-n-eapronylperoxyd yerlauft yerschieden; wenn sie sich ex- 
plosionsartig abspielt, wird n-Decan u. C0 2  gebildet, bei langsamer Zers. unterhalb 
des Explosionspunktes entsteht n-Capronsaure u. n-Capronpersaure, letztcre zers. 
sich weiter unter Bldg. von Pentanol-1, dieser zers. sich in Penten-1 u. W. u. reagicrt 
andererseits mit Capronsaure unter Bldg. von n-Capronsaure-n-amylester. —  Die 
Hydrolyse des Dieapronylperoxyds erfolgt mit W. allein bei niedriger Temp. langsam, 
Borax oder NaHC0 3  hydrolysieren rascher, mit Ba(OH)2 -Lsg. tritt die Hydrolyse 
schon bei Zimmertemp. glatt ein u. ist in 12 Stdn. beendet. Es fiillt ein Nd. von 
Ba-Capronat aus, der Bariumperoxydhydrat einschlieBt, weil die entstandene Capron
persaure teilweise yerseift wird, nach eintagigem Stehen laBt sich die Capronpersaure 
nieht mehr im Filtrat nachweisen. —  Bei der therm. Zers. der Capronpersaure wurde 
nicht wio beim Dicapronylperoxyd Amylalkohol, sondern nur Penten-1 oder n-Capron- 
saure-n-amylester gefunden. Bei der langsamen Zers. zerfiillt ein groBer Teil der 
Capronpersaure nach: C5H n -C 0 0 0 H  =  C6H u C 00H  1/ t  0 2. Vff. beweisen ferner, 
daB die Zers. des bei der Elektrolyse yon K-Capronat ais primiires Elektrolysenprod. 
gebildeten Dicapronylperoxyds an der Anodę ausschlieBlieh auf die Warmeentw. 
an der Anodę zuriiekzufuhren ist, wahrend das P t sich dabei passiv yerhalt, denn 
die K oiBEsche Rlc. mit Acetaten u. Capronaten gelingt unerwarteterweise auch an 
Graphitelektroden, wobei sich jedoeh die Mengenyerhaltnisse zugunsten der H o fe r -  
MOESTschen Rk. yersch ieben . (Helv. ch im . Acta 10 [1927]. 869— 85. Basel, Anst. 
f. A norgan . Ch.) E . JoSEPHY.

E. W . Sm ith, Die Oxydation aliphalischer Sauren m it verzweigter Kette. Nach 
FLURSCHEIMs Tlieorie der alternierenden Affinitatsverteilung (vgl. Journ. chem. Soc. 
London 95  [1909], 718) miiBte auch die Rk.-Fiihigkeit der C-Atome in Sauren der 
Isoreihe (CH3 )2 CH-[CH 2 ]„-C 02H alternieren; im besonderen sollte das tert. C-Atom 
in a- oder j/-Stellung reaktionsfahiger sein ais in /?- oder <5-Stellung, entspreehend den 
Formulierungen:

g { :> Ó H - C < g H und C H > C H -C H 2 - C < g H

Naeh dem Prinzip der alternierenden induzierten Polaritaten:

(CHS),CH—CO • OH und (CH3 )sCH-CH 8 -CO-OH
a /i  a

miiBte dagegen Einfuhrung eines negativen Substituenten leiehter in fl- oder (5-Stellung 
erfolgen. Nun ist boi Oxydation der ersten 4 Glieder der Isoreihe iiberhaupt kein 
Alternieren der Rk.-Fahigkeit festzustellen, sondern ein kontinuierliches Anwaehsen. 
Eine Erklarung hierfiir ist in der Elektronenyerschiebungstheorie von L e w is  zu 
finden (ygl. auch R o b iso n  u. M itarbeiter, C. 1 9 2 6 . I . 2908; In g o ld , C. 19 2 6 . II. 
1135 u. f.), nach der die Elektronenanziehung des O der CO„H-Gruppe eine allge
meine Versehiebung der Elektronen im Sinne der Pfeile yerursaeht:

(CH3)i CH • ...........................[CHj]„ • • • ^  ■ d < g H

Die Wrkg. der Methylgruppe ais Elektronen-,,Quellc“ wird deutlich an der ge- 
ringeren Dissoziationskonstanto der Propionsaure gegenuber der der Essigsaure; die 
umgekehrte Wrkg. einer Elektronen-,,Falle“ , z. B. des Chloratoms, zeigt sich in der 
groBeren Starkę der Chloressigsaure. Die Yorbedingung fiir Rk.-Fahigkeit, Anwesen-- 
heit locker gebundener Elektronen, ist beim tert. C-Atom durch die elektronen- 
abstoBende Wrkg. yon drei mit ihm yerbundenen Alkylgruppen gegeben; die Rk.- 
Fahigkeit steigt auBerdem mit der Entfernung von der elektronenanziehenden Carb- 
oxylgruppe —  im Einklang mit den yorliegenden Ergebnissen. Die liemmende Wrkg. 
■der Carboxylgruppe zeigt sich z. B. in der Widerstandsfahigkeit der /Msopropylglutar-
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saure, der Isopropylbemstcinsaure (vgl. LAWRENCE, Journ. chem. Soc., London 75 
[1899]. 531) u. der Methantriessigsiiure ( I n g o l d  u .  P e r r e n , Journ. chem. Soc., London 
1 2 1 . 1420; C. 1 9 2 3 .1. 40) gegen KMnO,. D ie Beobachtung, daB bei n. aliphat. Sauren 
auBer /i-Oxydation (D a k i n ) auch y- u. (5-Oxydation yorkommt (CLUTTERBUCK u .  
R a p e r , C. 1 9 2 5 . II. 1516) laBt sich folgendermaBen erklaron: Maximale Rk.-Fahig- 
keit findet sich an einem nicht endstiindigen C-Atom * bei maximalem EinfluB der 
Alkylgruppen u. minimalem EinfluB der Carboxylgruppe:

C - C - C ............................... C - C - C ..................................C -C 02H
--------------- -v -<---------------

Bei einer langen K ette differieren die dem *-Atom benaehbarten Atome so wenig in 
ihrer Rk.-Fahigkeit, daB gleichzeitig /?-, y- u. <5-Oxydation eintreten kann. Isocapron- 
saure (KÓNIG, Monatsh. Chem. 1 5  [1891]. 20). Kp. 200— 201°. — Isoheptylsaure. Aus 
Na-Malonsaurediathylester u. Isoamylbromid iiber Isoamylmalonsaurediathylester (Kp. 
235— 245°) u. Isoamylmalonsiiuro (Krystalle aus Bzl.-Lg.; F . 95° unter C 0 2 -Entw.). 
Kp. 208— 210°. —  Aquivalente Mengen der Na-Salze der Isobuttersiiure, Isovalerian- 
siiure, Isocapronsiiure, Isoheptylsaure werden in verd. wss. Lsg. mit KMnO., auf dem 
W.-Bad bis zur Entfarbung behandelt; die Geschwindigkeit der Entfarbung fallt 
kontinuicrlich von der Isobuttersause ( 6  Stdn.) bis zur Isoheptylsaure (35 Min.). 
(Proceed. Leeds philos. literary Soc. 1 [1927]. 195— 98. Leeds, Univ.) R a d t .

Robert Charles Menzies und Margaret Elizabeth Kieser, Anwendung von 
Thalliuimerbindungen in der organischen Chemie. IV. Thalliumverbindungen vmi 
Polyoxyverbindungen. (III. vgl. C. 1926. II . 372.) Das H-Atome nicht saurer Hydroxyl- 
gruppen crsetzende Thallium wird von W. verseift u. das Thallium laBt sich quantitativ 
durch Titration bestimmen. Trithalliummethylarabinosid enthiilt das ganze Tl in 
dieser Weise gebunden, IIexathallium-gluconat, C5 H 6 ( 0 T 1 )5 '(C0 0 T1 ) fiinf Sechstel. 
Im  Falle des TriOialliummełhylglucosids, C,HU0 3 (0T1)3, liegen jedoch die Werte fiir 
titriertes u. gefalltes Thallium auseinander.

Y e r s u c h e .  Aus a-Methylarabino3 id mit 3 Aquivalenten Thallohydroxyd 
Trithalliummetliylarabinosid, Verfarbung bei 160°, Sehwarzfarbung bei 200—210°, 
F. unter Schaumen bei 215—220°. Aus Ba-Gluconat u. Thallosulfat Thallogluconat, 
C6 H n 0 7 Tl, Verfarbung bei 134°, F. 134— 144°, in W. [a]D =  + 3 °  3. (Aus Glucon- 
siiuro u. Thallohydroxyd [a]u =  + 4 ° , 4, F. 133— 138°.) Aus dem Gluconat mit Thallo- 
hydroxyd in der H itze Hexaihalliumqluconat, C5 H 6 (0T1)5 -C00T1, gelbes Pulver. Aus 
Sorbit u. Tliallohydroxyd die Sorbiłtluilliumverb. C6 H 8 (0T1)8; die Substanz gab keine 
scharfenAnalysenwerte. (Journ.chem .Soc., L ondonl928. 186—90. Bristol,Univ.) T a u .

Shiro Akabori, Oxydation von Aminosduren mit Znickern. Bei der Einw. von 
Zuckern auf Aminosauren beobachteten LlNTNER (C. 1 9 1 3 . I .  969) u. K u r o n o  
(Journ. Agr. Chem. Soc. Japan 1 [1925]. 1016) eine braunc Substanz (Melanoidin) 
u. ein an geróstctes Malz bzw. an Soy (japan. Sauce) erinnerndes Aroma. Bei Wieder- 
holung der Verss. KuRONOs konnte Vf. ais (juelle dieses Aromas die Bldg. von Al- 
dehyden feststellen. Beim Erhitzen von 1-Leucin mit ca. der 3-fachen Menge Glucose 
in Glycerin auf 120— 130° entsteht, auBer C 0 2  u. Melanoidin, mit ca. 15% Ausbeute 
Isovaleraldehyd (isoliert ais p-Nitrophenylhydrazon vom F. 111— 112°). Bei An
wendung von 1-Phenylalanin anstatt 1-Leucin entsteht Phenylacelaldehyd (Semi- 
carbazon, F. 154— 155°), mit d,l-Alanin wenig ylcetoWe/iyd(p-Nitrophenylhydrazon, 
F. 128— 129°). Freies ŃH 3  wird nicht bcobachtet, wahrscheinlich wird es im Ent- 
stehungszustand sofort zur Melanoidinbldg. verbraucht. Aus der Glycerinlsg. des 
Melanoidins lassen sich gcringe Mengen Oxymethylfurfurol isolieren (identifiziert nach 
A k a b o r i , C. 1 9 2 7 . II. 1962). Nach dem Ergebnis eines Vers. entstehen aus 1-Leucin 
u. 1-Arabinose vermutlich Isotałeraldehyd u. Furfurol. Die Oxydation der Amino- 
siiuren durch Zucker verlauft wahrscheinlich nach der Gleichung: R-CH(NH 2 )-C 02H +
O =  R-CHO +  C 0 2  +  NH 3  (vgl. auch N e u b e r g , K o b e l , C. 1 9 2 7 . II. 923. 2677). 
(Proceed. Imp. Acad., Tokyo 3 [1927]. 672— 74. Sendai, Tohoku Imp. Univ.) R a d t .

H. Gault und P. Ehrmarm, Allgemeine Sludien iiber die Chemie der Cellulose und 
ihrer wichtigsten Derivate. I I .  Experimenleller Teil. (Fortsetz. yon C. 1 9 2 8 . I .  799.) 
Gemischte Estersalze mit einem hóheren organ. Radikal im Molekuł. Es werden 
Herst. u. Eigg. von Nitrolaurin-(palmitin)-cellulose u. Acetolaurin-(palmitin)-cellulose 
besprochen u. die wichtigsten Unterschiede in den chem. u. physikal. Eigg. zwischen 
gemischten und einfachen Estern aufgeziihlt u. zusammengefaBt. (Caoutchouc et 
Guttapercha 2 4  [1927]. 13 824— 26. 25 . 13 8 6 8 .) H a u s e r .

X. 1. 117
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Ichiro Sakurada, Zur Kenntnis der Celluloseglykolsaurc. Die schon bckannte 
CeUuloseglykolsaure stellt Vf. wie folgt dar: Celluloso in 40— 50-vol-%ig. NaOH tauchen, 
auspressen, mit ca. 0,5 Aquiv. Chloressigsaure, in wouig W. gel., einen Tag bei Raum- 
temp. stehen lassen. Wendet man, was vorzuziehen ist, chloressigsaures Na an, so 
gelingt die Darst. auch mit 20%ig. NaOH. Reinigung durch wiederholtes Ausfallen 
mit  A. Das erhaltene Prod. ist ein Na-Salz, 1. in W., noch besser in Lauge. Daraus 
m it Saure die freie Saure, unl. in W., aber wegen aulierst feiner Verteilung zunachst 
sohwer erkennbar, erst auf Zusatz von A. oder nach Eindunsten. Reinigung durch 
Waschen mit wss. A. oder Dialyse. Elektrometr. Titrierung, Beat. der Lcitfahigkeit 
u. analyt. Verff. werden beschrieben (Kuryen im Original). Die Saure wird von sd. 
Śauren u. Alkalien nieht yerseift. Das Na-Salz wird aus der wss. Lsg. durch NH 4 C1 
u. NaCl ausgesalzen, ist sonst unl., gibt mit BaCl2, ZnS04, A gN 0 3  u. CuS04  die be- 
treffenden Salzo u. bildet mit Viscose eine homogeno Lsg. Die Saure. wird durch bas. 
Farbstoffe leicht gefarbt. (Journ. Soo. ehem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 19— 22.) Lb.

Marcel Godchot und Cauq.uil, Molehdare Umlagerung in  der Cycloheptanreihe. 
Entsprechend friiheren Unterss. von G o d c h o t  u . B e d o S (C. 1924. II. 185. 1926. 
I. 1159) in der Reihe der Cyclohexonchlorhydrine wollten Yff. Cydcheptenchlorhydrin 
mittels CH3MgJ in o-Methylcycloheptanol iiberfuhren, erhielten jedooli statt dessen 
das isomere Methylcyclohexylcarbinol, was wie folgt erklart wird:
CH,—  CH,— CH-OII CH,— CH,-----CH-OMgJ
| | + 2 C H 3MgJ — >• MgJCl +  CH4 +  |

CH, • CH, • CH, • CHC1 CH,-CH2- CH2 -CH-CH3

+ h,o c h 3 . c h s . c h 2.

CH, ■ C H, • CH • CH(OH) • CH, -f- MgJ(OH)
Darst. von Cycloheptenchlorhydrin, C7H 1 3 0C1, aus Cyclohepten u. Chlorharnstoff 

nach D e t o e u f  (C. 1922. III. 40). K p . 1 6  98°, bei — 23° teilweise krystallisierond,
D . 1 9  1,1351, nD19=  1,4948. Nach Umsetzung mit 2 Moll. CH3MgJ A. abdest., auf 
100° erhitzt, wie ublich zors., im Vakuum, dann unter at-Druck fraktioniert. Er- 
halten geringe Fraktion yon Kp. 135— 136° u. reichlich Methylcyclohexylcarbinól, 
CeH 1 6 0 , nach Reinigung iiber das saure Plithalat (E. 135°) Kp. 189,5° (korr.), D .1” 0,9278, 
nn 1 9  =  1,4661. Wird yon Cr03 -Eg. oxydiert zu Hezahydroacetophenon (Semicarbazon, 
F. 175°; Osim, F. 64°). —  Obige Fraktion 135-^136° ist sehr wahrscheinlich das durch 
Dehydratisierung des Carbinols entstandeno Aihylidencydóheian, C8 H ,4, D . 1 9  0,8286, 
no 1 1  =  1,4577. Nitrosat, F. 140°. Nitrosochlorid, F . 130°. Nitrolpiperidid, C]3 H 2 4 ON2, 
F. 108— 109°. KMn04 -0xydation liefert Adipinsaure. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 375—77.) •  L indenbaum .

L. Bert, Synthesc der BenzolJcohlenwasserstoffe mittels der gemischten Organo- 
magnesiumverbindungen. Die fiir diese Synthesen notigen Chloride, doren Mg-Verbb. 
durch W. zers. werden, werden nach folgenden Verff. gewonnen: 1. Benzylchlorid 
u. seine Homologen durch Kondensation von Bzl. u. seinen Homologen mit Trioxy- 
methylen, HCl-Gas u. ZnCl2. 2. /J-Chlorathylbenzol u. seine Homologen a) durch 
Kondensation von C6 H5MgBr u. seinen Homologen mit p-Toluolsulfonsaure-/?-ehIor- 
athylestor; b) durch Kondensation von C8 H5MgBr u. seinen Homologen mit Glykol- 
chlorhydrin u. tJberfuhrung der Alkohole in die Chloiide. 3. y-Chloipi opyl benzol 
u. seine Homologen aus C6 H 5 -CH2MgCl u. seinen Homologen nach den unter 2 an- 
gegebenen Verff. Bldg. der Mg-Verbb. dieser Chloride erfolgt leicht, wenn man die 
Rk. durch etwas Br einleitet u. riihrt. Folgendo Synthesen wurden ausgefiihit:
Bzl. — y  Benzylchlorid---- >- Toluol. —  T o lu o l---- >- cu-Ghlor-p-xylol— -> p-X ylol. —
Athylbenzol ---- y  C6H<s(C2H!i)l(GII„Cl)' — >- 1,4-MethylalhyIhenzol. —  n-Propylbenzol
— y  C JIi (n-G:iTLY(CH1Cl)i ---- y  1,4-JUethyl-n-propylbenzol. —  Cumol ---- Cumyl-
ch lorid---- y  p-Cymol. —  n-B utylbenzol----y  GJI,X(n-C,11 VY (G H ,fiI f---- y  1,4-Methyl-

, n-butylbenzol. —  tert.-Butylbenzol — -y  CeIJ^tert.-C,tI I I I  f i l f t  ---- y  1,4-Methyl-
tert.-butylbenzol. —  tert.-Amylbenzol — >- GcIIi (lert.-CsI lu )'(C lIfil)i ---- y  1,4-Melhyl-
tert.-amylbenzol. —  m -X ylo l---- y  C JI3(CH3)„l '-(CH2Cl)i ---- y Pseudocumol. — p-Xylol
---- y  C JI2(CH,)fi<(CHfiiy- ---- y  Pseudocumol. — Pseudocum ol---- y  CaHĄCHs)ixi'i
(G H f ilf  — ^ D urol —  p-Cymol —  ̂ C ^H ^ G H ^ii-C JI.Y fiH fiJ lf — y '2-Methyl-
p-cymol. —  Brombenzol — y  jj-Chlordthylbenzol ---- y  Athylbenzol. — o- u. p-Biom-
toluol ---- y  o- u. p-Melhyl-fi-cMorathylbenzol — y  1,2- u. 1,4-Methylathylbenzol. —
4-Brom-m-xylol ---- y  C^H JyCIl^^^fiH ^GH filY  ---- ->- l,3-Dimethyl-4-athylbenzol —
2-Brom-p-xylol ---- y  CaH3(CII3)1:1',(GH2-C IIfil)- ---- y  l,4-Dimethyl-2-dihylbenzol. —-
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p-Bromcumol —-> G JIi {i-C?H-Y(GH2-CH2Cl)i — ->- 1,4-Athylisopropylbenzol. —•
2 -B rom -p -cym ol---- >- CllH:t{GEzY(i-C3U1Y{CH2-CH2Gl)'1 — y  1,2,4-Mcthylathyliso-
propylbenzol. —  Benzylchlorid ——y  y-Chlorpropylbenzol — >- n-Propylbenzol. —  
co-Chlor-p-xylol — y  G J li (CHs)'l(CH2-GU2-CH,1Ćl)i — ->- 1,4-Methyl-n-propylbenzol.
—  C0 H 3 (CH3 )2 1 ’3 (CH2 C1) 1  — >- CeH3(CH3)2™(CH2 • GIL ■ C E filY  — > 1,3-DimelhyU 
4-n-propylbenzol. —  C„H3 (CH3 )2 1 '1(CH2 C1) 2  — >- ClH3(G'H3)J A(CH2 ■ CH2-CH2C iy  — >■
l,4-Dinuithyl-2-n-propylbenzol. —  Cumylchlorid — y  C JI^ i-C JI-Y iC I^  ■ CI12 ■ GILfilY  
— > 1,4-n-Propylisopropylbcnzol. — CoHjtCHjJ^i-CjH^^CHjCl) 2  — >- GaH3(GH3Y
(i-GzH-)Ą{CH2- 0IJ2‘ CH2Cl)2 ---- y  1,2,4-Methyl-n-propylisopropylbenzol. —  Ausbeuten
30—80%, meist hoch. Umsetzung der Mg-Verbb. dieser Chlorido mit (CH3 )2 S 04, 
(C2H 6 )2 S 0 4, (i-C3 H 7 )2 S 0 4  u. p-Toluolsulfonsaureestern gestattet die beliebige Darst. 
iiólierer KW-stoffe. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 6 . 373— 75.) LlNDENBAUM.

Kuverji Gosai Naik und Yeshwant Narayan Bhat, Vber Bildung und Eigen- 
schaften von Dithioketonen ( l i2C : 8 : S) und Diihioathem (I t2S : S). IV. Einwirkung 
von SchwefelcMorur auf organische Verbindungen mit aktiver Melhylengruppe. (III. vgl. 
C. 1 9 2 3 . I. 502.) Eine Anzahl weiterer substituierter Malonamido u. Methylmalon- 
amide wurde mit S2C12  umgesetzt. Erstere liefern Dithioketcme vom Typus I., letztero 
Dithioaiher vom Typus II. Die Yerb. I. mit R  =  m-Tolyl laCt sich —  wie fruhere Verbb. 
yom Typus I. u. II. —  glatt nitrieren, was fiir die angenommone stabile Eormulierung
u. gegon die Formuliorung > C :  S: S u. > Q ( 0 i£3 ) > S : S spricht.

V e r s u o h e .  Verb. C7FI120 2N 2S2 (nach I.). Aus Malonathylamid (dieses vgl. 
B a c k e s ,  W e s t  u . W h i t e l e y ,  C. 19 2 1 . III. 303) u. S2 C12  in sd. B zl. (3 Stdn.). Aus

 _______ „ „  __   „ absol. A., Sintern bei 186°,
R -NH -C O  S (R• N H • CO),C(CHa) • S F. 202°.— Yerb. CaH10O2N 2S 2.
R -NH -C O  ' (R• N H • CO)2 C(CH,)• S Aus Malon - n - propylamid

(1. c.). Aus absol. A., Sintern
bei 172°, F. 180°. — Verb. Gn II20O2N2S 2. Aus Malonisobutylamid (1. c.). Aus absol. A., 
Sintern bei 196°, F. 202°. — Malon-n-heplylamid, C1 7 H 3 J0 2 N2. Aus Malonester u. 
n-Heptylamin im Rohr (24 Stdn. bei Raumtemp., 7 Stdn. bei 125— 130°). Aus Bzl., 
F. 132°. —  Yerb. Ci;/ / 3 ,0 2 iV2 S 2. Aus yorigem, mit PAe. fallen. Aus A., F. 125°. —  
Yerb. C17Hu 0 2N 2S 2. Aus Malon-m-toluidid. Aus absol. A., Sintern bei 158°, F. 180°. —  
Tetranilroderio., Ci,H 1 2 O]0N 6 S2. Mit h. H N 0 3  (D. 1,5). F . 166° (Zers.). —  Methybnalon- 
m-toluidid, C1 8 H 2 0 O2 N;,. Aus Methylmalonester u. m-Toluidin bei 280°. Aus Bzl., F. 157°.
—  Verb. CMli.MÓiN4S 2 (nacli II.). Aus yorigem. Aus absol. A., F. 187— 188°. —  Methyl- 
malonbenzylamid, C1 8 H 2 0 O2 N 2. Aus Methylmalonester u. Benzylamin bei 150— 160°. 
Aus Bzl., F. 142°. ( Quarterly Journ. Indian chem. Soe. 4  [1927], 525—-30.) Lb.

Kuverji Gosai Naik und Yeshwant Narayan Bhat, Kondensation von Cyan- 
essigester m it einigen A ryl- und Alkylaminen. Darstellung einiger aryl- und alkyl- 
substituie.rter Cyanacetamide. Die Bedingungen fiir die Darst. genannter Verbb., von  
denen einige bereits bekannt sind, weeliseln mit der Basizitiit der betreffenden Amino.
—  CyanacŁtanilid, C9 H 8 ON2. Cyanessigester u. Anilin 6  Stdn. auf 160— 170° erhitzen, 
so daB der gebildete A. langsam iiberdest., Temp. schlieBIich allmahlich auf 180° er- 
hohen, FI. ausgieBen, erstairte M. mit Bzl.-PAe. yerieiben, bis rote Farbung vcr- 
schwunden. Nadeln aus A., F. 198— 199°. —  p-Toluidid, C1 0 H 1 0 ON2. Analog. Aus A., 
F. 180°. —  o-Toluidid, C1 0 HJ0 ONj, Platten aus A., F. 125°. — m-Toluidid, C1 0 H 1 0 ON2- 
Rolipiod. mit A. behandeln. Nadeln aus Bzl., F. 132°. — a-Naphlhylamid, C1 3 H 1 0 ON2, 
nach Waschen m it A. aus Eg., F. 175°. —  fi-Naphthylamid, C1 3 H 1 0 ON2, aus A., F. 174°.
— vic. m-Xylidid, Cn H 1 2 ON2, aus A., F. 107°. —  Benzylamid, C1 0 H 1 0 ON2. Komponentcn
7 Stdn. kochen. Nadeln aus Bzl., F. 120°. — Meihylamid, C4 II8 OŃ2. Mit 33%ig. 
NH 2 (CH3 )-Lsg. u. Spur NaOH bei 0° bis zur Homogenitat schiitteln, nach 12-std. 
Stehen bei Raumtemp. auf Wasseibad cinengen, Piod. auf Ton absaugen. Ausbeute 
nur ca. 25%. Nadeln aus Bzl., F. 101°. —  Athylamid, C5 H 8 ON2. Wie vorst. Ausbeute 
ca. 15%. Nadeln aus Bzl., F . 74°. (Quarterly Journ. Indian chcm. Soc. 4 [1927]. 
547— 51. Baroda, Coli.) LlNDENBAUM.

George Newbery und Montague Alexandra Phillips, Die Konstitution der so- 
genannten N-Methylensch,wejl\gsaurederivate von Aminen. I. Oxydation durch eine alka- 
lische Jodlosung. Nach VOEGTLIN u. JOHNSON (C. 1 9 2 3 . I. 1359) u. ClIRISTIANSEN 
(C. 19 2 4 . I. 34) entsteht Sulfarsphenamin (Dinalrium-3,31 -diamino-4,41 -dioxyarseno- 
benzol-N.N'-diinelhylensulfit) durch Einw. von ubersehiissigem Formaldehyd u. N aH S0 3  

auf die Salyarsanbase. LiiBt man Formaldehydbisulfit bei 60° auf die Salvarsanbase
117*
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einwirken, so entsteht ciii vom Sulfarsphenamin verschiedenes Na-Salz. Chem. lassen 
sich. die beiden Verbb. durch ihr Verh. gegen alkal. Jodlsg. unterscheiden, welche den S 
in  Verbb. des Sulfarsphcnamintyps unvollstandig, in Verbb. vom Typ des Prod. aus 
Salvarsan u. Formaldehydbisulfit (ebenso wie bei Ncosalvarsan) vollstandig oxydiert 
(vgl. E l v o v e , U. S. Public Health Reports, 12. 6 . 1925). Die unvollstandige Oxydier- 
barkeit des S in Verbb. vom Sulfarsphenamintyp tritt nur boi o-Aminophenolderiw. 
auf (vgl. die Tabelle im Original). AuBerdem lassen sich D er iw . vom Sulfarsphenamin- 
typus zu Monoderiw. hydrolysieren; die anscheinend zum Typ der mit Formaldehyd
bisulfit entsthenden Verbb. gehóren. Offenbar konnen diese mit Formaldehyd u. N aH S0 3  

yerschiedene isomere S-Derivv. liefern, je nachdem die Einw. von N aH S0 3  vor oder 
nach Kondensation des CHa mit dem Formaldehyd yorgenommen wird. Die Art dieser 
Isomerio lafit sich noch nicht befriedigend erklilren.

4-Aminoarsenóbmzol, C1 2 Hu NAs2. Aus 4-Aminophenylarsinsaure u. Phenylarsin
saure in Sodalsg. mit einer L sg. von MgCl2  -f- 6  H 20  u. Natriumhyposulfit. Hellgelbes 
Pulver. Unl. in verd. Siiuren u. Alkalien. —  Cj2 HjjNAs2  -f- HC1 -j- 2 H 2 0 . Unl. in W. 
Geht in W. auf Einw. von Formaldehyd u. NaHSO.-, yollstiindig in Lsg. —  4,4'-Diamino- 
arsenobenzol. Bei der Darst. aus 4-Aminophenylarsinsiiure mit Natriumhyposulfit u. 
MgCL +  6  H20  wird ein in der theoret. Menge sehr verd. HC1 unl. Prod. erlialten, 
wahrend die Red. mit unterphosphoriger Saure (K a s h im a , C. 1 9 2 5 . II. 1954) ein in 
verd. HC1 sil. Prod. liefert, dessen HCl-Salz auch nach dem Trocknen im Vakuum noch 
wasserl. ist. —  3-Amino-4-oxyarsenobenzol. Aus 3-Amino-4-oxyphenylarsinsaure u. 
Phenylarsinsaure mit Na-Hyposulfit u. MgCl2 + 6 H 2 0 . Gelb, 1. in 2-n. NaOH- 
C1 2 H n ONAs2 -)- HC1 -|- 2 H 2 0 . —  5-Nilroathenyl-o-aminoplienol, C8 H 0 O3 N2. Man 1. die 
Fraktion Kp. 190—210° von der Darst. des Athenyl-o-aminophenols (LADENBURG, 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 9. 1524 [1876]) in konz. H 2 S 0 4, wobei man die Temp. bis 60 
bis 70° steigen laBt u. nitriert dann bei 10— 20° unter Riihren durch langsamen Zusatz 
von H N 0 3  +  H 2 S 0 4. Sehlecht ausgebildeto Nadeln aus Eg., F. 150— 151°. Enthalt 
noch etwas 4-Nitroverb. Verseifung mit HC1 (D. 1,16) liefert 5-Nitro-2-aminophenol 
(F. 202° aus W.). Dieses wird nach L e w is  u. Ch e e t h a m  (C. 19 2 2 . I. 1072) in 4-Nilro-
2-oxyphenylarsinsaure iibergefuhrt, woraus durch Red. mit FeSO., 4-Amino-2-oxy- 
phenylarsimaure erhalten wird. Die entsprechende Arseiibase is t infolge Entarsenierung 
bei weiterer Red. nicht darstellbar. —  5-Amino-2-oxyphenylarsinsaure. Aus 5-Nitro-
2-oxyphenylarsinsaure durch Red. mit alkal. Na-Hyposulfitlsg. —  5-Aminou.lhe.nyl-
o-aminophenol, C8 H 8 ON2. Aus 5-Nitroathenyl-o-aminophenol m it Eisen u. Essigsaure. 
Tafeln aus HC1 durch CH3 C 0 2Na, F. 147°. Durch Kochen mit 2-n. HC1 u. Acetylierung 
entsteht 2,5-Diacetaniinophenol (F. 260°); nach dem Verf. von B a r t  erhiilt man in 
10%ig. Ausbeute 4-Acetamino-3-oxyphenylarsinsaure (Nadeln, unl. in k. W. u. verd. 
Sauren), daraus durch h. 20%ig. NaOH 4-Amino-3-oxypkenylarsin-saure, Prismen, gibt 
mit Cr03  eine griine Farbung. —  4,4'-Diamino-3,3'-dioxyarsenobenzol. Zur Darst. nach 
B e n d a  (C. 1 9 1 2 . I. 224) behandelt man den gereinigten /S-Naphtholazofarbstoff mit 
Na-Hyposulfit, sattigt mit C 0 2  u. red. das Filtrat vom Aminonaphthol mit einem 
50%'g- UberschuB von Na-Hyposulfit bei 60°. C1 2 H 1 2 0 2N 2As2  -j- 2 HC1 +  2 H 2 0 . U . 
in  W. —  2-Amino-4-oxyphenylarsinsaure wird bei der Red. leicht entarseniert. —  Zur 
B e s t .  d e s  d u rch  a lk a l . J o d ls g . o s y d ie r b a r e n  S c h w e fe ls  in den Oxymethylen- 
schwefligsaurevcrbb. 1. man 1 / 1 0 0 0  Mol des Hydroclilorids der Base in 5 ccm W., setzt
1,5 ccm 4%ig. Formalinlsg. u. nach 60 Sek. [bei 3-Amino-4-oxyarsenobenzol 15 Sek.] 
eine Lsg. von 0,208 g N aH S 0 3  zu, verd. nach 30 Min. auf 100 ccm u. bestimmt in 25 ccm 
As mit Aminonpersulfat, in 25 ccm Gesamt-S durch Eindampfen u. Schmelzen mit 
K 2 C03, Na2 C0 3  u. K N 0 3  u .  I''allung ais B aS04, in 50 ccm den oxydierbaren S durch 
Zusatz von 75 ccm 7io-n. Jodlsg. u. 10 cem 2-n. NaOH, Ansauern mit 11 ccm 2-n. HC1, 
Entfernung des uberschiissigen Jods mit Na-Arsenitlsg. u. Best. des entstandenen 
Sulfats. — Nalrium-4,4'-diaminoarsenobenzoldimethylensulfit A . Aus 4,4'-Diamino- 
arsenobenzol, gel. in W. durch vorsichtigen Zusatz von 2 -n. HC1, durch Zusatz von 
Formalin u. (nach 60 Sek.) von N aH S0 3 -Lsg. Dunkelgelb, 1. in W. Die 10%ig. wss. 
Lsg. wird durch 2-n. HC1 nicht gefallt u. entfarbt h. Indigkarminlsg. nicht, —  Nalrium- 
4,4'-diaminoarse7iobenzoldivielhylensulfit B. Man verriihrt die aus 4-Aminophenylarsin
saure mit Unterphosphorigsaure erhaltene, feuchte Base mit Formaldehydnatrium- 
bisulfit u. W. u. erwarmt 21/ ,  Stdn. auf 60°. Die triibe Lsg. wird nach Filtrieren durch 
Kicselgur in A. gegossen. Hellgelb, 11. in W., die 10%ig. Lsg. entfarbt Indigkarmin 
nicht, wird aber durch das gleiche Vol. 2 -n. HC1 nach einer eben merklichen Verzogerung 
gefallt. Die gelatinóse, leicht oxydierbare Siiure ist 11. in Alkali oder Alkaliearbonat. —
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Natrium-3,3'-diamino-4,4'-dioxyarsenóbenzol-N,N'-dimethylensulfit (ClIRISTlANSEN, 1. c.) 
Eine Lsg. von 5 g in 15 ccm W. wird durch 10 ccm 2-n. HC1 nicht gefiillt; beira Er- 
warmen auf 60— 70° entsteht ein gelber, amorpher Nd. Cj3 H 1 4 0 6 N 2 SAs2, 11. in Alkali 
u. Alkalicarbonat, daraus durch Essigsaure oder yerd. HC1 leicht fallbar. —  Nalrium-
3,3'-diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol-N,N'-dimethylensulfit B. 3,3'-Diamino-4,4'-dioxy- 
arsenobenzol wird feucht mit W. u. Eormaldehydnatriumbisulfit angeteigt, auf 60° 
erhitzt, nach Lsg. wird in A. gegossen. Das Prod. wird aus W. durch Essigsaure nicht 
gefallt, entfarbt Indigkarmin nicht, u. gibt mit 2 Tin. 2-n. HC1 nach einigen Sek. eincn 
hellgelben Nd. einer Saure, (wahrscheinlich mit der unten beschriebencn ident.). Hydro, 
łyse mit verd. HC1 auf dom Wasserbad gibt ein dunkelgelbes, alkali 1. Prod. — Natrium-
з,3 '-diamino-4,4'-dioxyarsenóbenzol-N-mcmometliylensulfil. Aus 3,3'-Diamino-4,4'-dioxy~
arsenobenzol mit Eormaldehydnatriumbisulfit in W. bei 60°. LI. in W., die Saure (vgl. 
oben) wird durch verd. Essigsaure u. Mineralsauren gefallt. Entfarbt Indigkarmin nicht. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 116— 26. London S. W. 18. Labor. von May & Baker 
Ltd.) OSTERTAG.

Herbert Henry Hodgson und Frederick William Handley, Untersuckungen iiber 
Farbę und Konslitution. II. Weilere Beobachlungen iiber den Einflufi von Subsliluenten 
auf die Farbę von Azofarbstoffen. (I. vgl. C. 1926. I. 3142.) Unterss. am L0VIB0ND- 
schen Tintometer an Azofarbstoffen aus SCHAFFER- u. R-Salz u. 20 yerschiedenen 
Basen zeigten einen starken bathochromen EinfluB der Methylthiolgruppo in p-Stollung 
zur Azogruppe u. den annahernd gleichstarken EinfluB einer o-Methoxygruppe. Cl 
in p-Stellung hat einen geringeren, wenn auch ausgesprochenen bathochromen EinfluB. 
In o- oder m-Stellung iibt Cl eine hypsochrome Wrkg. aus. Bzgl. der yerwandten 
Basen u. resultierenden Earbstoffo muB auf das Original yerwiesen werden.

V e r s u e h e .  Eolgende neue Verbb. wurden hergestellt: Aus 3-Chlor-6-nitro- 
thioanisol dureliRed. m itSn-H C lin Eg. 4-Chlor-2-thioanisidin,Acetylderiv., C9 H 1 0 ONC1S, 
aus W. oder verd. Eg., E. 110°, Benzoylderiv., CUH I2 0NC1S, aus A., E. 106°. Aus
3-Chlor-6-nitrothioanisol u. Na-Disulfid 6  Stdn. in A. am RuckfluBkuhler 4,4'-Dinitro- 
5,5'-dimelhyltJiioldiphenyldisulfid, C1 4 H1 2 0 ,,N2 S4 , aus Eg., E. 216— 217°, mit Na-Sulfid, 
NaOH u. nachfolgender Behandlung mit Dimethylsulfat entsteht 2,4-Dimethylthiol- 
nitrobenzol, E. 113°. Aus diesem durch Red. mit Sn-HCl in Eg. 2,4-Dimcthylthiol- 
anilinhydrochlorid, CgHuNSj, HC1, farblose Nadeln, farben sich am Licht blau, Acetyl- 
deriv., CjoHjjONS,,, aus A. E. 114°. Benzoylderiv., C1 5 H 1 BONS2, aus A. E. 125°. Aus
2,4-Dichlornitrobenzol mit NH 3  bei 160— 165° 3-Chlor-6-nitranilin, aus diesem mit Acet- 
anhydrid u. Acetylchlorid das Acetanilid u. sehlieBlich mit Na-Disulfid 3,3'-Diacetamido- 
4,4'-dinitrodiphenyldisulfid, C^H^Of.N.jS,, aus Eg. E. 192— 193°. Wie oben hieraus
6-Nitro-3-thioa?iisidin, C7 HR0 ,N 2 S, aus A. E. 116°. Aus dem Anisidin nach SANDMEYER
3-Ghlor-4-nilrothioanisol, C^HgOjNClS, aus A. E. 61°, u. durch Red. m it Sn-HCl-
2-Chlor-4-thioanisidinhydrochlorid, aus W. E. 217— 218°, Acetylderiv., C9H J0 ONC1S, 
aus verd. Eg. E. 129°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 162— 66. Huddersfield, 
Techn. Coli.) T a u b e .

K. v.Auwers, Zur Friesschen Verschiebung. (Nach Verss. von W. Mauss.) Um  
zu entscheiden, ob die Ansicht von S k r a u p  u .  P o l l e r  (C. 1925. I .  366), daB die 
ERlESsche Verschiebung auf Yerseifung u. Resubstitution beruhe, richtig ist, haben 
Vff. a q u iv a len te  Mengen Phenylacetat u. p-Tolylchloracelat m it A1C13  5— 6  S td n . auf 
130— 140° erhitzt. Im  Falle primiirer Verseifung sollten 6  Oxyketone entstehen, namlich 
die o-Aceto- u. o-Chloracetoderivv. beider Phenole, sowie p-Aceto- u. p-Chloraceto- 
phenol, im Ealle einfacher Umlagerung dagegen nur o- u. p-Acetophenol u. o-Chlor- 
aceto-p-kresol. E s  geniigte daher, den mit Wasserdampf nicht fliichtigen Anteil zu 
un tersu ch en . Derselbe b estan d  fast ganz aus p-Acetophenol u . enthielt n u r  S p u ren  Cl. 
Ein G«genyers. mit PhenylcMoracctat lieferte dagegen reichlich p-CMoracetophenol 
(E. 146— 148°). Dor Vers. sp r ic h t  e in d eu tig  gegen die SKRAUPsche Ansicht. —  S k r a u p
и. B en g  (C. 1927. I. 2994) wollen aus {},{i-Dimcthylacrylsaurephmyhster eine isomere 
Verb. von E. 8 8 ° erhalten haben, welche sio ais o-[[j,f)-Dimethylacroyl}-p]ienol auf- 
fassen. Es wiirde also eino FRIESSche Yorschiebung yorliegen. Nach den knappen 
Angaben jener Autoren besitzt aber die Verb. nicht die Eigg. der ungesatt. o-Oxy- 
ketone, welche tiefgelb sind, yon Alkali leicht in Chromanone umgelagert werden, 
N H 2OH u .  CaH 5 -N H -N H 2  addieren u. durch FeCl3  gefarbt werden. Verss. der Vff., 
das wahre o-[/J,/?-Dimethylacroyl]-phenol vom o-Isovalerylphenol aus zu gewinnen, 
waren erfolglos. Ais oben genannter Ester mit A1CI3  4 Stdn. auf 130-—140° erhitzt 
wurde, entstand, wie zu erwarten (vgl. C. 1924. II. 1796), 3,3-Dimethyl-7-oxyhydrindon.
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Um  schlicBlich noch das Verh. eines ungesatt. o-Osyketons gegen ZnCl2  kennen zu 
lernen, wurde o-[fl,f}-Dimeihylacroyl]-p-kresol damit G Stdn. auf 140° erliitzt u. trotz 
Starker Verharzung die Bldg. von 2,2,6-Trimethylchromanon naehgewiesen. Die Darst. 
der SKRATJPsehen Verb. von F. 8 8 ° ist Yff. leider niclit gelungcn.

V e r s u c h e .  o-Isovalerylphenol, Cn H 1 4 0 2. Isoyaleriansaurephenylester mit 
A1C13  4 Stdn. auf 130—140° erhitzen, mit Dampf libertreiben. K p . 2 0  138— 140°. Mit 
FeCl3  rotyiolett. Acetal, K p . 2 0  164— 166°. Methylałher, CI2 H 1 6 0 2, K p . 1 2  142— 144°. 
p-Nitrophenylhydrazon, C1 7 H 1 9 0 3 N3, gelbe Krystalle aus A., F. 121— 122°. —  p-Iso~ 
valerylphenol, Cl:lH 1 4 0 2. Mit Dampf nicht fliiclitiger Riiekstand. Nach Vakuumdest. 
Nadeln aus A., F. 95,5—96,5°. Mit FeCl3  keine Fiirbung. —  3,3-Dimethyl-7-oxy- 
hydrindon, CUH 1 2 0 2 , naeh Dampfdest. K p . 1 6  138— 142°, D . 2 0 4  1,098, jihc2 0  =  1,5519, 
E 2  fiir D =  + l> 4 3 , łur fi—a = + 7 5 % .  Mit FeCl3  blauyiolctt. Semicarbazon, 
C1 2 H 1 6 0 2 N3, F. 261— 263°. — Acetylderiu. des o-[p,(]-Dimetkylacroyl]-p-kresols, C1 1 Hltl0 3. 
Aus dem Oxyketon (C. 1920. III. 624) mit sd. Acetanhydrid. Krystalle aus PAe., 
F. 63— 64°. — 2,2,6-Trimethylchromanon-p-nilrophenylhydrazon, F. 199— 200° (1. c.). 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 4i6— 21. Marburg, Univ.) L indenbaum .

P. A. A. van der Beek, Die Autoxydalion von Benzaldehyd. (Vgl. C. 1926. I. 
2686.) Bei Verss. zur Priifung des Einflusses von Eisen-, Zinn-, Aluminium- u. 
Magnesiumpulver auf die Oxydation von Benzaldehyd mit Sauerstoff zeigte sich, daB 
Eisen eine boschleunigende Wrkg. ausiibt, u. zwar ist die Geschwindigkeit der Oxy- 
dation in Ggw. von Eisen im Dunkeln etwa doppelt so groB, ais die ohno Eisen im Tages- 
licht. Die anderen Metalle iiben keine besonders beschleunigende Wrkg. aus. Ferner 
wurde der EinfluB von Losungsmm. auf die Oxydation untersucht. Die Oxydation 
in Bzl. verlauft wie die des reinon Benzaldehyds, nur langsamer, besonders bei Abwesen- 
lieit von Licht. Die Verss. zeigten, daB sich yor der Oxydation zu Benzoesaure ein 
Zwischenprod. m it stark oxydierenden Eigg. bildet, welches scheinbar vom Bzl. stabili- 
siert wird. Um ein Losungsm. zu finden, das dies Zwischenprod. noch besser stabili- 
sieren wiirde, wurden Verss. mit Aceton, CC14, Chlf. u. Pyridin gemacht, u. es zeigte 
sich, daB in Pyridin keine Peroxydbldg. stattfand, u. daB Aceton ais Losungsm. die 
besten Ausbeuten an Peroxyd lieferte, in einem Fali bis zu 63,4%. Die Ausbeute steigt 
m it der Yerdiinnung der Lsg., doch ist es fiir praparatiye Zwecke am giinstigsten, 
z. B. 10 ccm Benzaldehyd in 80 ccm Aceton zu lósen, wobei die Ausbeute etwa 50% 
wird. Zusatz von W. yerringert die Ausbeute. Es gelang nach Abdestillieren des 
Acetons, das Benzoylhxydroperoxyd, wahrscheinlich C6 H 5 C0 3 H, durch Dest. unter ver- 
mindertem Druck zu isolieren; es geht bei 1 mm Druck bei 100° iiber. Die reine Sub- 
stanz zeigte alle Eigg. des yon y o n  B a e y e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 1569) 
auf andere Weise dargestellten Benzoylhydroperoxyds. Der Schmclzpunkt, der zuerst 
bei 39° lag, stieg nach dem Trocknen der Krystalle iiber CaCl2  im Vakuum auf 40— 41°. 
r— Ais Benzaldehyd in  CC14  im Sonnenlicht oxydiert wurde, fand reichlich Phosgen- 
bldg., sowio HC1- u. C 0 2 -Entw. statt, auch Bldg. einer intensiY phenolartig riechenden 
Substanz, die noch nicht rein isoliert werden konnte. Da reines Benzoylhydroperoxyd 
diese Erseheinungen in CC14  nicht gibt, wird geschlossen, daB Bcnzoylhydroperoxyd 
nicht daa erste Zwischenprod. bei der Oxydation des Benzaldehyds ist. (Rec. Trav. 
chim. Pasy-Bas 47. 286— 300.) F i e d l e e .

P. A. A. van der Beek, Die Autoxydation von Benzaldehyd in  Gerjenwart von 
Acetanhydrid. (Vgl. C. 1926. I. 2686.) J o r is s e n  (C. 1924. I. 540) yermutet, daB in 
Gemischen von Benzaldehyd u. Acetanhydrid sich zuerst eine Verb. aus 2 Moll. Aldehyd 
u. 1 Mol. Acetanhydrid bildet, die dann oxydiert wird. Yerbb. aus 1 Mol. Aldehyd 
u. 1 Mol. Saureanhydrid sind lange bekannt u. konnen ais Ester des Aldehydhydrats 
aufgefaBt werden, z. B. Benzylidendiacetat, C6 H 5 -C H (0-C 0-C H 3)2; aber iiber Yerbb. 
aus 2 Moll. Aldehyd u. 1 Mol. Saureanhydrid ist prakt. nichts in der Literatur zu finden. 
Zur Lsg. dieser Frage unternimmt Yf. die Best. der Schmelzpunktskurye Benzaldehyd- 
Acetanhydrid. —  Zur Darst. des Diacetats aus den Komponenten, die von yerscbiedenen 
Autoren yersucht worden ist, nimmt Vf. ais Katalysator PC13, yon dem 1 Tropfen zu 
einer Mischung von gleichen Teilen Benzaldehyd u. Acetanhydrid gefiigt wird. Nach- 
dem die Mischung iiber Nacht im Dunkeln bei niedriger Temp. gestanden hat, ist sie 
fest geworden in Form yon schneeweiBen Krystallen, die den F . 40° zeigen, wenn man 
genau aąuimolekulare Mengen genommen hatte. Die Best. der Schmelzpunktskurye 
bietet Schwierigkeiten einesteils wegen des sehr niedrigen Schmelzpunktes des Benz- 
aldehyds (F. — 56,6°), dann aber auch, weil die Osydation des Benzaldehyds sorg- 
faltig yermieden werden muB. Yf. beschreibt einen komplizierten App., der es erlaubt,
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•Benzaldehyd u. Acetanhydrid in jedem beliebigen Verhaltnis zu mischen, ohne daB 
der Sauerstoff der Luft Zutritt bat. Da die Schmelzpunktskurye sehr steil ansteigt, 
so lassen sieh sehon fur Giemische von ea. 18% Acetanbydrid die Schmelzpunkte mit 
einem Queeksilbertbermometer bestimmon, einige tiefere Tempp. wurden mit einem 
Toluoltbermometer bestimmt. Tatsachlich zeigt sieh in der Kurve ein zweiter Halte- 
punkt bei ea. 17°, wo das Gemiseh 33,3% Anhydrid enthalt, was einer Yerb. von 
2 Moll. Aldebyd u. 1 Mol. Acetanhydiid entsprioht. Diese Verb. jedoch zu isolieren, 
war unmóglich, sie scheint Benzaldehyd in Freiheit zu setzen u. das gewóhnliche Di- 
acetat zu bilden; man erhielt nach'dem Reinigen stets nur das Diaeetat vom F. 45,8°. 
Auob das reinste Diaeetat gibt nach langerem Stehen mit 1 Tropfen PC13  den F . 40°, 
wie er aus dem Gemiseh zuerst erhalten wurde, so daB ein Gleiehgewieht: Benzaldehyd 
-(- Acetanhydrid ^  Benzylidendiaeetat zu bestehen scheint. (Rec. Trav. ehim. Pays- 
Bas 4 7 . 301— 08.) FIEDLER.

P. A. A. van der Beek, Die Schmelzpu?iktskurven der Nitrobenzaldehyde in  Oegen- 
wart von Acetanhydrid. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Darst. des o-Nitrobenzaldehyd- 
diacetats aus dem Aldehyd u. Acetanhydrid wird phosphorige Saure ais Katalysator 
benutzt, da PC13, das bei der Rk. zwischen Benzaldehyd u. Acetanhydrid gute Dienste 
leistete, hier nieht befriedigend wirkt. Es ergab sieh bei diesen Verss., daB o-Nitro- 
benzylidendiacetat in zwei Modifikationen existieren kann. Nach 8 -std. Rk.-Dauer 
ergab sieh P. 56°, nach 36-std. Rk. P. 75°; letzterer P. blieb aueh nach einer Woehe 
der gleiche. Trotz wiederholter Verss. gelang es nieht, die beiden Modifikationen rein 
zu gewinnen. Bessere Resultate erhielt Vf. bei der Verwendung von H 2 S 0 4  ais Kataly
sator. Es wurde reines o-Nilrobenzylidendiacetat vom P. 86,3° gewonnen. Aus der 
Schmelzpunktskurve ist ersichtlieh, daB keine Spur einer Verb. mit 6 6 ,6 % Aldehyd 
vorhanden ist. Das gleiche Resultat ergibt sieh bei der Unters. der Schmelzpunkts- 
kuryen des m-Nitrobenzylidendiacetats vom P. 66,5— 67° u. des p-Nitrobenzyliden- 
diacetats voin P. 126,8°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 309— 15. Leiden, Univ.) FlEDŁ.

Seiichi Ishikawa, Kondensation von N itrilen mit Thioamiden. VI. Einwirkung von 
Schwefelsaurechloriden auf Thioamide. (V. vgl. C. 19 2 5 . II. 2206.) Vollig analog dem 
Schwefelmonochlorid (vgl. Mitt. V. 1. c.) wirken Thionylchlorid, Sulfurylehlorid u. Ben- 
zolsulfoehlorid auf Thioamide. So entstehen z. B. aus Thiobenzamid u. SOCl2  Benz- 
imino-isothiobenzamid u. Dibenzenylazosulfim u. nieht, wie T o c h t e r m a n n (C. 19 0 5 .
II. 407) angibt, Benzoylthiobenzamid u. Verb. I. D ie Rk. verlauft wahrseheinlich

iiber den Dithioschwefligsirareester [CeH-
I C H - C H  * f C (:N H )-S ] 2 SO, Abspaltung von S?0 , Um-

15 6  2' N -C S -C H - lagerung des entstehenden Benziminosulfids
zu Benziminoisothiobenzamid. Analog ver- 

lauft die Einw. von S 0 2 C12  unter primarer Bldg. von [C6 HS-C (: N H )-S ]2 S 0 2. — 6 g 
Thiobenzamid in A. langsam mit 3 g S0C1„ (bzw. 3,5 g S 0 2 C12) in  A. versetzt (Kalte- 
misohung) gibt auBer HC1 u. S 0 2  0,01 g (bzw. 1,5 g) Benzimino-isolhiobenzamid, 
C6 H 5 -C( :N H )-N : C(SH)-C6 H5, 1,5 g (bzw. 0,2 g) Dibenzenylazosulfim, C0 II5•

J\T . Q
• C6 H 5  u. 0,7 g (bzw. 0,5 g) Seliwefel. Mit Benzolsulfonsaurechlorid bei ge-

wóhnlicher Temp. entsteht hauptsachlich Dibenzenylazosulfim, daneben Schwefel u. 
ein rotes Kondensationsprod. — Thioacetamid gibt mit SOCl2  oder S 0 2 C12  in A. auBer 
HC1 u. SO, nur Acetamid u. Schwefel. —  Thiobenzanilid gibt mit S0C12  oder besser 
mit S 0 2 C12  in A. auBer Benzanilid u. Schwefel Benzaniliminosulfid, [C6 H 5  ■ C(: N - C6 H5)]2S 
(R lV IE R  u .  SCHNEIDER, C. 1920- I .  643). Gelbe monokline Krystalle aus A. Sehmilzt 
bei 111° zu einer roten FI., die beim Abkiihlen wieder zum gelben Korper erstarrt. Die 
Rotfarbung tritt aueh beim Kochen der Bzl.- oder Chlf.-Lsgg. auf. Unl. in PAe. u. W. 
Wird von Sauren leicht zu Benzanilid u. Thiobenzanilid hydrolysiert. Sehr bestandig 
aueh gegen h. konz. Alkalilauge. Gibt mit Na-Amalgam in A. Phenyłbenzylamin 
(Hydroehlorid, P. 212°). Mit HgO in Eg. entsteht Benzanilid, ebenso m it H 2 0 2  in 
Aceton. — Thiobenzanilid gibt m it C0 H 5 -SO2 C1 nur wenig Benzaniliminosulfid; mehr 
entsteht aus der Na-Verb. des Thiobenzanilids, die gleichzeitig entstehende Bcnzol- 
thiosulfonsaure CeH5- S 0 2- SH gibt m it alkoh. Jodlsg. Be.n~.olsuIfonyltrisuIfid, (C6 H5- 
S 0 2 )„S3  (Oktaeder, F . 1 0 1 — 102°), u. wenig -monosulfid, (CeH6 -S 0 2)2S (F. 133°). —  
Bei der Rk, von Thioacetanilid mit SOCL in A. lassen sieh Acetanilid, Anilin u. Schwefel 
isolieren. a-Thiobenznaphthalid gibt mit S 0 2C) 2  in A. a-Benznaphthalid u. a-Benz- 
naphthaniliminos-ulfid, [C„H5  • C(: N  • C1 0 H ,)]2S (R lV IER  u. SCHNEIDER, 1. c.) gelbes 
krystallin. Pulver. Sehmilzt bei 130° zu einer roten PI., die beim Abkiihlen zu einer



1764 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1928. I.

ro ten , a llm ah lich  w ieder gelb  w erdenden  M. e r s ta r r t .  (S c ien t. P ap e rs  In s t .  p h y sical, 
chem . R es. 7  [1927]. 237— 48.) R a d t .

Seiichi Ishikawa, Kondensation von N itrilen mit Thioamiden. YII. Tolunitril 
mit Thiotoluamid, NapJitlionitril m it Thionaphthamid und andere. (VI. vgl. vorst. Ref.) 
Kondensation von Nitrilen R  • CN mit Thioamiden R '-C S-N H 2 bzw. R '-C (:N H )-S H  
f iihrt zu dem Kondensationsprod. R  • C (: NH) • N : C( SH) • R'. Dieses entsteht in manchen 
Fallen auch aus R '-CN u. R -C S-N H 2, wenn namlich das Gleichgewieht:

R'-CN +  R-CS-NHj, =̂ = R-CN +  R '-C S-N H .2  

weit nach rechts versehoben ist. Dies ist z. B. der Fali bei R =  C6 H 5, R' =  (CHa)4- CGH ,. 
Ais intermediares Prod. hat man das Sulfid R -C (: N H )-S ’C (: N H )-R ' anzunehmen, 
so daB die gesamtc Rk. nach dem Scliema yerlauft:
R-CN - f  HS*C(:NH)-R' <%= R .C (:N H )-S-C (:N H ).R ' R -C (:N H )-SH  +  R '.CN

R-C(:NH)*N:C(SH)-R' oder R '-C (:N H )-N :C (SH ).R  
Das Kondensationsprod. entsteht in sehr geringer Monge, mir bei R  u. R' =  m-Tolyl 
steigt die Ausbeute auf 23%. Die Kondensation erfolgt durch Einleiten von HC1 in die 
ather. Lsg. der aąuimolaren Mengen Nitril u. Thioamid.

p -T o lu n i t r i l  -f- p -T h io to lu a m id . p-Toluimino-p-isothiotoluamid, C1 6 H 1 8 N 2 S. 
Orangegelbe Platten aus Bzl. +  PAe., F. 108°. Wl. in PAe., sonst 11. mit roter Farbę; 
Hydrochlorid, hellgelbe Nadeln, F. 161°; Pikrat, orangegelbe Prismen, F. 160°. Mit 
Jod in A. entsteht ąuantitatiy Di-p-tolucnylazosulfim, C1 GH 1 4 N 2 S, F. 129°. Mit Athyl- 
jodid entsteht S-Athyl-p-toluiniino-p-iśothiotoluamid-hydrojodid, C1 8 H 2 0 N2S • H J, gelbe 
Krystalle, F. 154°; die freie Base (hellgelbes Harz) zerfiillt sof ort in  Mercaptan u. Tri- 
p-tolylcyanidin (F. 277°). —  m - T o lu n it r i l  -j- m -T h io to lu a m id  (aus m-Tolunitril 
nach Ga b r ie l  u .  H e y m a n n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 24 [1891]. 787; gelbe Prismen, 
F. 89°, 11. in A., A. u. h. W.). m-Toluimino-m-isothiotóluamid, C1 8 H 1 6 N 2 S. Rote mono- 
kline Krystalle, F. 58°. Hydrochlorid, orangerot, F. 114°; Pikrat, orangegelbe prismat, 
Krystalle, F. 145°. Red. m it Zn u. HC1 in A. liefert m-Melhylbenzyl-m-methylbenzamidin- 
hydrochlorid, C1 6 H 1 8N 2 -HCl, farblose Krystalle, F . 199°. Oxydation mit Jod oder HgO 
in A. liefert Di-m-toluenylazosulfim, F . 49,5°. S-Athyl-m-toluimńio-m-isolhiotoluamid- 
hydrojodid, C1 8 H 2 0N 2 S -H J, gelb, F. 136°; die freie Base (hellgelbes Harz) zers. sich 
langsam in Mercaptan u. Tri-m-tolylcyanidin (F. 134°). Mit H 2PtCl6  gibt m-Toluimino- 
m-isothiotoluamid einen Nd., der, sofort isoliert, die Zus. (ClcHJCN 2 S)2• ILPtCl0  hat u. 
bei 121° schm.; spater steigen F . u. Pt-Gehalt. — B e n z o n it r i l  +  p - T h io t o lu a m id  
bzw. p - T o lu n i t r i l  +  T h io b e n z a m id . Benzimino-p-i-sothiololuamid, rotes Harz; 
Hydrochlorid C1 5 H ,4N 2 S-HC1, orangerote Krystalle, F . 132°; Pikrat CjsH 1 4 N 2 S- 
C6 H 3 OtN3, orangegelbe Krystalle, F. ll(i° , 11. in A. Mit Jod entsteht das Azosulfim  
ClsH12N 2S; weiBe Nadeln, F. 56°. — p - T o lu n i t r i l - ) - m - T h io t o lu a m id .  AuBer 
m-Tolunitril u. p-Thiotoluamid entsteht wenig rotes Kondensationsprod. CI0 HleN 2 S. —  
B e n z o n it r i l  -j- m -T h io to lu a m id  bzw. m - T o lu n it r i l  -{- T h io b e n z a m id . K m -  
densation-sprod. CliHliN 2S. Hydrochlorid C1 5 H 1 4 N 2 S-HC1, orangerot, F . 135°; Hydro- 
bromid, orangerote Krystalle, F. 136°; Pikrat CJ5 Hj4N 2 S-2 C6 H 3 Ó7N 3, orangegelbe 
Prismen, F . 140°. Das zugehórigc (ólige) Azosulfim CUH12N 28  gibt ein gelbes Pikrat 
(F. 8 8 °). —  AuBerst geringe Mengen an rotem amorphem Kondensationsprod. geben
o-Tolunitril -j- o-Thiotoluamid, a-Naphthonitril -f- a-Thionaphthamid, Benzonitril +  
a (/3)-Thionaphthamid bzw. a(/?)-Naphthonitril - f  Thiobenzamid, a-Naphthonitril -{- 
Thioacetamid bzw. Acetonitril +  a-Thionaphthamid. In den letzten beiden Fallen 
lassen sich a-Naphthothioamid bzw. Thioacetamid isolieren. (Scient. Papers Inst. phy
sical. chem. Res. 7. 277— 92.) R a d t .

Seiichi Ishikawa, Kondensation von N itrilen mit Thiosauren. I. Die Rk. yon 
P in n e r  — Bldg. von Imino(thio)athern R -C (: NH)- O (bzw. S) R' aus Nitrilen u. 
Alkoholen bzw. Mercaptanen mittels HC1 —  yerliiuft analog bei anderen Substanzen 
m it SH-Gruppe, z. B. bei Thioamiden R-CS-NEŁ, bzw. R -C (:N H )-S H  (vgl. yorstst. 
Reff.). Auch bei Thiosauren yerliiuft die Rk. mit dem primiir gebildeten Imidchlorid 
unter Bldg. eines Kondensationsprod.

R-CC1(: NH) +  HS-CO -R' =  R -C (: N H )-S-C O -R ' +  HC1, 
das aber von HC1 sofort in R -C S-N H 3  u. R'-C0C1 gespalten wird. Das entstehende 
Thioamid yerbindet sich zum Teil gleieh weiter m it iiberschussigem Nitril (vgl. vorst. 
Ref.). Behandelt man ein Nitril in mit HC1 gesatt. A. mit H 2S oder Sulfiden, so er- 
halt man ebenfalls das Thioamid bzw. dessen Verb. mit Nitril.Die Vermutung, daB bei 
der Rk. mit Thiosauren nur primar abgespaltenes H 2S reagiere, konnto nicht bestiitigt
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■werden; Thioessigsaure z. B. wird von HC1 in  A. nicht angegriffen. Die Bldg. der 
Thioamide aus den Nitrilen kann z. B. fiir Nilrothiobenzamide ais Darstellungsweise 
dienen. Die Verss. wurden ausgefiihrt durch Sattigen der ather. Lsg. aąuimolarer 
Mengen Nitril u. Thiosaure mit HC1 in der Kalte, u. zwar an Benzonitril mit Thio
essigsaure, Thiobenzoesaure, H2S (liierbei konnte nur Benzimino-isothiobenzamid 
isoliert werden), K 2 S, CaS, ZnS, ferner an m- u. p-Nitrobenzonitril mit Thioessigsaure, 
an p-Tolunitril u. /3-Naphthonitril mit H„S. (Scient. Papers Inst. physical. ehem. Res, 
7. 2 9 3 -3 0 0 .) - R a d t .

Seiichi Ishikawa, Die Einwirkung von Metallsalzen auf Thioamide und ihre 
Derimte. I . Die Einwirkung voti Mercurichlorid auf Thioamide und ihre Derivate in  
iitherischer Ldsung. Thioamide geben m it HgCl2  in iither. Lsg. Additionsverbb. (R-CS.- 
NH 2 )2 -HgCl2; weiBe oder gelblichweiBe, amorplie, hochschmelzende Pulyer, die sich 
oberlialb des F . nach der Gleichung:

(R • CS• N H 2)2• HgCl2 =  2 R -C N  +  HgS +  H 2S +  2 HC1 
zers. Unl. in W. u. den iiblichen organ. Lósungsmm.; bestandig gegen Siiurcn; von 
Alkalien leicht zers. nach der Gleichung:

(R • CS- N H „ ) 2  • HgCL +  2KOH =  R -C S-N H . +  R -CN  +  HgS +  2KC1 +  2H 2 0 . 
Verbb. mit Deriyaten der Thioamide zersetzen sich mit KOH nach der Gleichung: 
(R • CS • NH • R ' ) 2  ■ HgCl2 -f- 2ICOH =R • CS • NH ■ R '+ R  • CO ■ NH • R '+ H g S + 2 K C 1 + H 2 0 . 
Iminoisothiamide geben mit 1 Mol HgCl2  Verbb., die durch Alkali folgendermaBen 
zers. werden:

R* C(: NH) • N: C(SH) • R ■ HgClj + .2  KOH =  R -C < ^ t!>C -R  +  Hg +  2KC1 - f  2II,, O
Durch H2S in W. werden obige Additionsverbb. in die organ. Komponentę u, HgS zers,

V o r s u c li e. Verb. mit Thiobenzamid, (CaHs -C S ■ N H 2)„-HgCl2. Sintert bei 194°, 
sehmilzt bei 197° zu einer schwarzen PI., die Benzonitril, HgS u. eine N- u. S-haltige 
krystallin. Substanz vom F. 205° enthalt.—  Verb. milm-Thiotoluamid (C-H1• C S-N H „),■ 
HgCL, F. 183— 186° (Zers.). —  Verb. m it p-Thiotoluamid, F . 191— 194° (Zers.). —  
Verb. m it m-Nitrothiobenzamid, (0„N ■ C'c// ,,• C S ■ N H ,) ,■ HgCL. Schwiirzt sich bei 206°; 
zers. aich erst w eit holier. — Verb. mit p-Nitrothiobenzamid, F . 183° (Zers.). —  Verb. 
mit Thioacetamid, (CHs -C S -N II2)„-HgCl2, F. 183° (Zers.). —  Verb. m it Phenylthio* 
acetamid, (finHs-C H „-CS-N H 2)2-HgClv  F . 160° (Zers.). —  Verb. mit <x.-Thionaphthamid, 
(C10II.} -C S -N H i )2-HgCl2,V .  184° (Zers.).—  Verb. mit ji-Thionaphthamid, F. 221° (Zers.).
— Verb. mit Thiobenzanilid, (CtH  ̂■ GS ■ N II ■ C^Hr,), ■ IlgCL. Sehmilzt bei 100— 101° zu 
einer gelbenFl., die bei 160° zu einer gelben, bei 180° rot werdendenM. erstarrt; zers. 
sich erst weit hóher. Etwas 1. in A. — Verb. mit a-Thioacetonaphlhalid, (CHs -C S -N H ■ 
C19H7)2-IIgCl2. Wird gegen 132° hellgelb, gegen 192° rot u. zers. sich bei 222°. —  Verb. 
mit P-Thioacetonaphthalid. Sehmilzt bei 118° zu einer gelben Fl., wird bei 191° rot u. 
zers. sich bei 225°. —  Verb. m it fi-Thióbenznaplithalid, CtHs -C S -N H ■ C10IJ7■ HgCL,. 
Sehmilzt bei 184— 187° zu einer roten Fl. —  Verb. mit Acetophencmthiosemicarjbazm [C'6 ff 5  • 
C{CH3): N -N H -C S -N IL ,\2■ HgCL,. Schwarzt sich gegen 190°. —  Verb. m it Benzimino- 
isothiobenzamid, CaHs -C (: N H) - N:  C(SH )-CeIIs -HgCL. Sehmilzt bei 149° zu einer 
roten Fl., zers. sich bei hóherer Temp. — Verb. m it p-Toluimino-p-isothiotoluamid. 
Sehmilzt gegen 118° zu einer roten Fl., zers. sich bei 163° unter Gasentw. u. Bldg. einer 
festen gelben Substanz. —  Entsprechende m-Verb., F. 110°, Zers. bei 159°. (Scient. 
Papers Inst. physical. chem. Res. 7. 301— 12.) R a d t .

A. W. van der Haar, Die Einwirkung von Essigsliureanhydrid auf Carbonsduren. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 526.) Vf. unterwirft Carbonsauren mit kleineren Molekiilen der Einw. 
von Acetanhydrid. Diese yerhalten sich im wesentlichen wie das gróBere Mol. des 
Zuckerriibensapogenins, C3 0 H.1 8(OH)-CO2 H. Anders yerhalten sich die Aldehyd- u. 
Ketonsauren, bei denen Enolisierung-Laktonierung u. n. Acetylierung der intermediar 
gebildeten OH-Gruppe stattfindet. Fiir gewolinliche Sauren wird die Formulierung I 
angenommen, fiir Aldehyd- u. Ketonsauren II. Wird Benzoesdure mit Acetanhydrid 

2R-COOH „  / H  / H
+  / C < 0  /C ^ -O H  /C ^ O -C O -C H ,

RCO-O-COR R /  °  y . 0  —>- R /  ^>0
c h 3 - c o -Ó —c o - c h 3  i  ' c o o h  'CO 'CO II
erhitzt, so findet nach lśingerer Zeit eine Krystallisation von Benzoesuureanhydrid mit 
Krystallessigsdureanhydrid statt, F . 100— 105° unter yorherigem Sintern u. Gasentw.
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D ie trockenen Krystalle yerw ittem  leicht, da sie dauemd Essigsiiureanhydrid abgeben, 
Beim Erwarmen mit 5%ig- Sodalsg. tritt eine sichtbare Anderung der Krystalle ein. 
Nach schwaehem Selimelzen wird die Substanz wieder fest. Es ist Benzoesaureanhydrid 
vom E. 40— 42° entstanden. Besser sind die einzelnen Phasen bei der Einw. von Essig- 
saureanhydrid auf p-Dimethylaminobenzoesaure zu yerfolgen. Es werden nach dem 
Abkiihlen Krystalle erhalten, die schwaeh yerwittern, indem sie Acetanhydrid abgeben. 
Dor Sclimelzpunkt licgt bei 109°, wie A sk e n a sy  u. V. M e y e r  (Bor. Dtsch. chem. Ges. 
2 6  [1893]. 1354) fiir ihr yermeintliches gemischtes Anhyclrid gefunden hatten. Das 
Krystallessigsaureanhydrid haftet hier fester ais am Benzoesaureanhydrid, so daB es 
wie beim Zuckcrrubensapogeninahhydrid in die Molekiilstruktur aufgenommen zu 
sein (vgl. I) scheint. Beim Erhitzen iiber den Schmelzpunkt entweicht Acetanhydrid, 
die M. wird fest und schm. dann wieder bei 218°. —  Bei der Einw. von Acetanhydrid 
auf Opiansaure bildet sich Acetylpseudoopiansaure, Ci2 H i2 0 6, E. 121°, wie LlEBERMANN 
u. K l e  EM ANN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1886]. 2287) gefunden hatten. Die Mol.- 
Gew.-Bcst. brachte die Entscheidung zugunsten der Enolierung-Laktonierung-Acety- 
lierung. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47 . 321— 28. Utrecht.) F ie d le r .

Henri Moureu, Ober die Tautomerie der a-Diketone. Die beiden Formen des Methyl- 
henzylglyoxals; ihre gegenseitige Umwandlung. (Vgl. D u f r a is s e  u . M o u r e u , C. 1928.
I. 1175 u. friihere Arbciten.) Die f l .  Form (A) des Methylbenxylglyoxals erlialt man, 
wenn man das durch Hydrolyse der Piperidinverb. resultierende Prod. im Vakuum 
dest. Gelbes 01, K p . 1 0  104°, durch Abkiihlen yóllig erstarrend, dann aus CH3OH bei 
tiefer Temp. citroncngelbe Krystalle, F. 17— 1S°. Das 01 ist also kein allelotropes 
Gemisch, sondern einheitlich. —  A yerwandelt sich im geschlossenen Rohr freiwillig 
wahrend einiger Stdn. bis Tago in die fesle Form (B),  farblose Krystalle aus A., F. 69 
bis 70°, K p . 1 0  134°, ident. mit der schon 1. c. beschriebenen Verb. Beide Formen sind 
monomolekular u. liefern dasselbe Phenylosazon (1. c.). —  Da A u. B in reinem Zustand 
bestandig sind, so diirfto obigo Umwandlung auf eine katalyt. wirkende Verunreinigung 
zuriickzufiihren sein. In der Tat wird A  durch alkal. Katalysatoren schon in der Kalte 
vollig in B yerwandelt. Die Geschwindigkeiten bei gleicher Konz. sind sehr yersehieden: 
Bei 1: 200 durch Benzylamin in 3 Tagen, Diathylanilin in 7 Stdn., Pyridin in 45 Min.; 
bei 1: 250 durch NH(C2 H 6 ) 2  u. Piperidin in einigen Sek.; bei 1: 1000 durch KOH in  
12 M n. Diese Umwandlung ist mit betrachtlicher Wiirmeentw. yerbunden. Um- 
gekehrt wird B durch Dest. mit denselben Katalysatoren in  A umgewandelt, kenntlieh 
am Fallen des Kp. um ca. 15° u. Erscheinen der A eigenen gelben Farbę. Is t aber der 
Katalysator auch fliichtig, so yerwandelt er das D estillat beim Abkiihlen wieder in B, 
so daB es den Anschein hat, ais ob durch Spuren eines Amins lediglich der Kp. vori B  
um 15° erniedrigt wird. Benutzt man jedoch Na2 C0 3  ais Katalysator, so besteht das 
D estillat tatsachlich aus A. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 380— 82.) Lb.

Erich Krause und Herbert Polack, Beiirage zum V alenzprdblem des Bors. III. Die 
Valenzau{łerungen des Bors im  Tricydohezyl- und Tri-p-tolylbor. (II. vgl. C. 1926.
I. 3140.) Tri-p-tolylbor (p-C,H,)3 B, aus 48 g Mg-Spanen, 600 ccm absol. A., 2 X 170 g 
p-Bromtoluol, 120 g Kaliumborfluorid-Borsaureanhydrid-Misehung u. noch einmal 
500 ccm absol. A. zum Losen des Borfluorids u. der 2. Halfte des p-Bromtoluols. 
Schon vor Ende der Rk. tr itt schwache Gelbfarbung auf, die sich schlieBlich zu 
kraftigem Gelb yertieft. Rohprod. im SchmelzfluB orange, nach dem Erstarren 
gelbrot; K p . 1 2  233— 234° (korr.); auch das doppelt dest. Prod. (starkę Neigung zum 
Schaumen) ist lebhaft gelb; Lsg. hellgelb mit starker blaulicher Fluorescenz; kryst. 
rein schneeweiB, aus A.; schm. oberhalb 175° zu einer farblosen, stark lichtbrechenden 
FI., die bei Ggw. yon A.-D.^mpf die Erscheinung des Spratzens zeigt; ist selbst luft- 
empfindlich, bildet mit N-Basen gegen O indifferente Additionsyerbb. Zur Darst. 
dersclben -wurden Lsgg. in  A. unter Druck hergestellt. —  Tri-p-tolylbor-Ammoniak, 
GuH^NB =  (p-C;H7 )3 B, NH3; aus Tri-p-tolylbor in  absol. A. bei 30° - f  luftfreiem 
N H 3; aus absol. A. -j- Bzl., Nadeln, beginnt im offenen Rohrchen bei 166° sich yon 
oben her braun zu farben; bei 192° entsteht eine braune Schmelze, die sich weiter zers.; 
im  zugeschm., mit N  gefiillten Rohrchen: F . 225— 226° (unkorr.). —  Tri-p-tolylbor- 
P yridin , CogH^NB; Quadern aus A. +  Bzl., F. im geschlossenen, mit N  gefiillten 
Rohrchen, 201— 202° (unkorr.); im offenen bei 162° beginnende Braunfarbung, gegen 
195° Schmelzen unter geringer Gasentw.; stark lichtbrechend. —  Tri-p-lolylbor- 
Piperidin, C2 6 H 3 2 NB; Prismen, aus A., im offenen Rohrchen Zers. bei 173°. Braunung, 
braune Schmelze bei 190° unter Gasentw.; F. im N-gefiillten Rohrchen 202° (unkorr., 
kurzes Sintem). —  Die Vereinigung yon Base u. Tri-p-tolylbor ergibt eine betracht-
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liche Warmeentw. Auch mit Alkalimetallen reagiert die Tolylverb.; die Rk.-Prodd. 
scheinen abcr nur schwierig zu krystallisieren. — Tricyclohexylbor, (C0 Hn )3 B, Darst. 
ahnlich der des Triphenylbors; Kp.1B 194°; schneeweiBe Krystalle, F . 98— 100°; in 
A.-Dampf-Atmosphare Spratzen; zerflieBt an der Luft unter starker Erliitzung u. 
Bldg. eines weiBen Nebcls; auf Filtrierpapier bei groBerer Mengc u. gcniigender Ober- 
flache Entflammung; reagiert nicht mit Alkalimetallcn. —  Vereinigt sich m it NH 3  usw. 
unter deutlicher Warmeentw. —  Die Additionsprodd. mit N H 3  u. Pyridin sind emp- 
findlieh gegen L uft-0 u. zers. sich unter starker Selbsterhitzung, wobei die Basen 
abgespalten werden. Das Anlagerungsprod. an Piperidin ist fest an der Luft bestandiger; 
die Lsgg., in denen es offenbar weitgehend dissoziiert ist, werden von L uft-0 rasch 
zers. —  Tri-n-propylbor, E. — 56° (unkorr., Pentanthermometer). — Tricydohezylbor- 
Ąmmoniak, C1 8 H 3 8 NB; weiBe Nadelchen, aus PAe., E. im N-gefiillten Bohr, 105— 106° 
(unkorr.). —  Tricydohexylborpyridin, C2 3 H 3 8 NB, Krystalle; unter A. einige Min. an 
der Luft haltbar, abor Braungelbfarbung der Lsg. —  Tricydohexylborpiperidin, 
C„3 H 1 4 NB, Tafeln, aus A.-PAe. oder aus Bzl.; E. unter N  135— 136° (unkorr.). (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 61. 271—76. Berlin, Techn. Hochseh.) B u s c h .

J. van A lphen, ttber Triphenylmethyl-p-tolylather und seine Umsetzung mit Zink- 
chlorid. (Erwiderung auf Bemerkunge?i von Paul Sdiorigin.) Die Kritik von SciIORIGIN 
(C. 1928.1. 188) ist nicht am Platz; der Eehler steckt in seiner eigenen Arbeitswcise. —  
Bei Wiederholung seiner friiheren Verss. (C. 1927. II. 562) findet Vf., daB p-Kresol +  
(C6 H 5 )3 C-C1 in  Pyridin auf dem W.-Bade Triphenylmethyl-p-tolylather, aus A., E. 81°, 
gibt; nicht ident. mit Triphenylmethylathylatlier. —  Der Ather gibt mit sd. HC1 
Triphenylcarbinol u. p-Kresol, mit wasserfreiem ZnCl2  bei 180° Triphenylmethan. —  
Bcim Abdampfen einer Mutterlauge wurde eine andere Eorm des Triphenylmethyl- 
p-tolylathers erhalten, E. 95°. —  Eorm A (E. 81°) krystallisiert in langlichen, recht- 
ęckigen Nadeln, Eorm B (E. 95°) in Rauten; lost man A in A., im pft mit B, so bekommt 
man B  u. auch umgekehrt. —  Vielleicht ist der von SCHORIGIN beschriebene Ather 
eino dritte Eorm (E. 114°). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 276—77. Leiden, Reichs- 
Univ.) B u s c h .

Ch. Courtot, F ayet und Parant, Beitrag zur Kenntnis der Indcnhalohydrine. 
Addition von HOHal an Inden kann zu 2 Stcllungsisomeren fiihren. Beide kónnen in 
einer cis- u. trans-Eorm auftreten, u. jede von diesen ist in opt. Isomere zerlegbar, 
so daB theoret. je 8  isomere Halohydrine moglich sind. Bekannt sind je e i n Chlorozy- 
hydrinden (F. 126°), Bromoxyhydrinden (F. 130°) u. Jodoxyhydrinden (F. 120°). —  
Ais Vff. Indendichlorid mit sd. W. hydrolysierten u. das Rohprod. in h. Bzl. aufnahmen, 
fiel zuerst das Chloroxyhydrinden 126° aus. Verdampfen der Mutterlauge, Waschen 
m it k., dann Umkrystallisieren aus sd. A. ergab ein isomeres Chloroxyhydrinden, 
CjHjOCl, Nadeln, E. 110— 111°. Dieses lieferte durch Austausch des Cl gegen 0CH 3  

u. Abspaltung von CH3 0 H  nach H e u s l e r  u . ScHIEFFER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 2  
[1899]. 28) a -Indanon. —  Beide Chlorhydrine werden durch Cr0 3 -H 2 S 0 4  oxydiert zu 
einem Ghlorindanon, C„H,0C1, F . 38—39°, Dampfe triinenreizend u. blasenziehend; 
Dinitrophenylhydrazon, E. 205° (Zers.); Nitroderiv., F. 115°; Aminoderiv., F . 149°. —  
Die beiden Chlorhydrine sind also Cistransisomere. Um ihre Konst. zu ermitteln, 
wurde zunachst obiges Bromhydrin oxydiert. B a  das erhaltene Bromindanon (F. 38°) 
m it dem von K lPPIN G  durch Bromieren von a-Indanon erhaltenen ident. war, so liegt
2-Brom-l-oxyhydrinden vor. Dieses kondensiert sich mit p-Toluidin zu einem sek. 
■Amin von F. 115°. Letzteres entsteht nun auch aus dem Chlorhydrin 126°; dieses ist 
also ein 2-Chlor-l-oxyhydrinden von gleicher Konfiguration wie obiges Bromhydrin. 
Das isomere Chlorhydrin liefert ein sek. Am in  von F. 148°. Obiges Jodhydrin liefert 
wieder das Amin 115°, ist also — entsprechend der Annahme von TlFFENEAU u. 
ORECHOW (C. 1920. III. 8 6 ) —  2-Jod-l-ozyhydrinden. — Bemerkenswert ist, daB das 
tiefer sehm. Chlorhydrin das hoher schm. Amin liefert u. umgekehrt. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 186. 371—73.) LlNDENBAUM.

Julius V. Braun, Die relative Bildungsleichtigkeit von Ringen. II. Mitt. (I. vgl. 
C. 1928. I. 1527.) Die von L e u c h s  (C. 1928. I. 1039) untersuchte Frage, ob an einen 
Bzl.-Kern ein 5- oder ein 6 -Ring leichter angesehlossen wird, ist am Beispiel des Chlorids 
der Benzyl-^-phenathylessigsaure u. der Benzylbemsteinsaure von G- Manz u. E. Rath 
gepriift worden; danach wird der 6 -Ring leichter ais der 5-Ring angesehlossen. —  
(l-Phenylathylbenzylacetylchlorid, gelbes Ol, K p . 1 5  198— 202°, gibt in ĆS2  mit 1  Mol. 
A1C13  das K etonI; Kp.ls 220— 225°; Oxim, C1 7 H 1 7 ON, aus verd. CH3 OH, F . 119°. —  
Das Keton I gibt bei der Red. nach CLEMMENSEN ae-ji-Benzyltetralin, Cl;H18; K p . 1 3  194
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CH, CHj

_ .CH 3 .C ,H 5

2

Ls

■COjH

CO
bis 195°; gibt in C 0 2  beim Leiten iiber zur dunklen Rotglut erhitztes Pb-Oxyd Naph- 
thalin. —  Chlorid der Benzylbemsteinsdure, Cn H]0 Oj,Cl, aus der Saure-f- 2 Moll. PC15; 
K p . „ , 5  115— 117°. —  Gibt mit A1C13  in CS, J.-Tetralon-3-carbonsdure, Cn H 1 0 O3 (IV); 
Nadcln, aus W., F . 144°; Kp.]S 218— 220°; entsteht (nach B o r s c h e ) aueh aus dem 
Anhydrid der Benzylbemsteinsdure -j- A1C13. —  Athylester, C1 3 H 1 4 0 3, Ivp , 1 5  175— 177°.
—  Semicarbazon, C1 2 H 1 3 0 3 N3, Nadeln, F. 264°. —  Die Ketosaure IV gibt bei der Red. 
nach Cl e m m e n s e n  die ac.-fl- Tctralincarbonsdure, Cn H l;0 2, K p . 1 5  168— 170°; F. 97°. 
(B er. Dtsch. chem. Ges. 61. 441— 43. Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

H. W . T alen, Die Austamchbarkeit des Halogenatoms im  l-Chlor-2,4-dinitro-und 
-2,4,5-trinitronaphthalin. Um die Beweglichkeit des Chloratoms im  l-Chlor-2,4-dinitro- 
benzol, l-Chlor-2,4-dinitronaphthalin u. l-Chlor-2,4,5-trinitronaphthalin zu vergleichen, 
bestimmt Vf. die Rk.-Geschwindigkeitskonstanten dieser Verbb. mit Na-Methylat u. 
-Athylat boi 25°, 15° u. 0°. Die Bestst. wurden ausgefiihrt nach der zuerst yon LllLOFS 
(Ree. Tray. chim. Pays-Bas 20 [1901]. 292) eingefiilirten Methode, sowie nach der Methodo 
von VAN DER K am  (C. 1926. II. 1272). Es ergaben sieh folgende Werte: fiir l-Chlor-2,4- 
dinitrobenzol u. Na-M ethylat bei 25° h .== 1,50, bei 15° Ic =  0,601, bei 0° Je =  0,114, fiir 
l-Chlor-2,4-dinitrobenzol u. Na-Athylat bei 25° h =  4,95, bei 15° h — 1,80, bei 0° k —
0,395; fiir l-Chlor-2,4-dinitronaphthalin u. Na-Methylat bei 25° k — 20,4, bei 15° k =  8,55, 
boi 0° k — 3,41, fiir l-Chlor-2,4-dinilronaphthalin u. Na-Athylat bei 25° k — 44,5, bei 15° 
k — 19,1, bei 0° k =  9,7. Fiir alle drei gewiihlten Tempp. ist also beim l-Chlor-2,4- 
dinitrobenzol das Verhaltnis ^mcthy]at/^sthylat =  ca- 1/3- Das Chloratom im 1-Chlor-
2,4-dinitronaphthalin ist bewegliclier ais das im l-Chlor-2,4-dinitrobenzol, u. zwar ist 
das Verhaltnis ^i.chlor-2,4-dIuliroben!toI: l̂-Chlor-2,4-dlnltronaphtholln ^as folgende: beim 
Methylat bei 25° 1 : 13,9, bei 15° 1: 14,0, bei 0° 1: 30,8, beim Athylat boi 25° 
1: 8,9, bei 15° 1: 10,3, bei 0° 1: 24,9. So wirkt der zweito Benzolkern im Naph- 
thalin gewissermafien wic eine negative Gruppe u. maeht das Chloratom beweglicher. 
Das Chloratom im l-Chlor-2,4-dinitronaphtlialin reagiert 2— 3-mal so sehnell mit Na- 
A tliylat ais mit Na-Methylat. Fiir die Rk. zwischen l-Chlor-2,4,5-trinitronaphthalin 
u. Na-Methylat laBt sieh dio Gesehwindigkeitskonstante nieht mehr mittels der Glei
chung fiir eine bimolekulare Rk. bereehnen, weil auBer dem einfaehen Ersatz des 
Chloratoms dureh ■ OCH3  noch eine zweite Rk., eine Anlagerung von NaOCH3  an das 
gebildete Prod., angenommen wird, w ie YAN DE VLIET (C. 1924. II. 1177) es fiir das 
Pikrylchlorid  annimmt. Nach den von VAN DER K a m  (1. c.) gefundenen Werten ist 
die Beweglichkeit des Chloratoms im l-Chlor-2,4-dinitronaphlhalin yon derselben 
GroBenordnung wie im 2-Chlor-l,6,8-trinitronaphihalin. Die Einfiihrung einer Nitro- 
gruppo in 5-Stellung im  l-Chlor-^,4-dinitronaphthalin yergroBcrt die Beweglichkeit 
des Chloratoms bedeutend, doch ist der beschleunigende EinfluB yiel geringer ais der 
einer 3. Nitrogruppe, die in Stellung 6  in  das l-Chlor-2,4-dinitrobenzol eingefiihrt wird, 
denn erst bei -—50° ist die Reaktionsfahigkeit des Chlors im Pikrylchlorid gegen Na- 
Methylat yon derselben GroBenordnung wio dio des l-Chlor-2,4-dinitronaphthalins bei 
15° u. die des l-Chlor-2,4,5-trinitronaphthalins bei 0°. Bei gewóhnlicher Temp. ver- 
lauft sie m it nieht meBbarer Geschwindigkeit. (Ree. Tray. chim. Pays-Bas 47. 329 
bis 345.) F ie d l e r .

H. W. Talen, Ersatz des Halogenatoms oder der Alkylgruppe im  1-Chlor-, l-M ethoxy- 
oder 1 -Athoxy-2,4-dinitro- und -2,4,5-trinitronaphthalin dureh verscliiedene andere 
Gruppen. (Vgl. vorst. Ref.) Es w-erden Darst. u. Eigg. yon Kórpern besehrieben, die 
dureh Einw. von Aminen u. ahnlichen Verbb. auf l-Chlor-2,4-dinitro- u. -2,4,5-trinitro- 
naphthalin, sowie die entspreehenden l-M ethoxy- u. l-Athoxyderiyv. entstehen. Zuyor 
wird an Beispielen aus der Literatur festgestellt, daB bei der Nitrierung yon 1-Chlor- 
u. 1-Bromnaphthalin das Halogenatom in 1-Stellung die eintretende Nitrogruppe zu- 
niichst nach 4, dann nach 5 u. 8  dirigiert. Nur wenn dio Stellungen 4 u. 5 oder 4 u. 8  

besetzt sind, gehen dio Nitrogruppen nach 2 u. 7. l-Chlor-2,4-dinitronaphthalin kann 
daher nieht dureh direkte Nitrierung yon 1-Chlornaphthalin erhalten werden, sondern 
wurde gewonnen dureh Einw. von p-Toluolsulfochlorid u. Diatbylanilin auf 2,4-Di- 
nitro-a-naphthol (U l l m a n n , N a d a i , Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 1870). Wenn
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die 1-Stellung im Napkthalin dureh -OOH3  oder • OC,,H5  besetzt ist, so werden die 
Nitrogruppen naeh 2, 4 u. 5 dirigiert. Daker kann l-Methoxy-(athoxy)-2,4,5-trinitro- 
naphtkalin durek direkte Nitrierung von l-Methoxy-(atkoxy)-napkthalin erhalten 
werden. Dieselben Verbb. werden erhalten durek Einw. von Na-Methylat oder Na- 
■Athylat auf l-Chlor-2,4,5-trinitronaphthalin. Das Halogonatom in l-Chlor-2,4-dinitro- 
naphthalin ist ebenso wie das im l-Chlor-2,4,5-trinitronapkthalin leieht ersetzbar durek 
OH, OCH3, OC2 H5, N H 2  u .  NHR, w o  R ein alipkat. oder aromat. KW-stoffrest ist. 
Ebenso ist die Alkoxygruppe im l-Metkoxy-(atkoxy)-2,4-dinitro- u. -2,4,5-trinitro- 
napktkalin durek NH„ u. N H R  ersetzbar.

Y e r s u e h e .  l-Methoxy-2,4,54rinitronap'hthalin, CuH 7 0 7 N3, durch Einw. von 
konz. H N 0 3  auf l-Metkoxynaphthalin bei •—10°. Aus Athylacetat braunlichgelbe 
Krystalle, F. 153°. — l-Athoxy-2,4,5-trinitronaplithalin, C1 2 H 9 0 7N 3. Aus Athylacetat 
spitze gelbe Krystalle, E. 151°. S t a e d e l  ( L ie b ig s  Ann. 2 1 7  [1883]. 172) gab F. 148°.
—  l-Amino-2,4-diniłronapJithali7i, C1 0 H,O.,N3, aus 1-Chlor- oder l-Methoxy-2,4-dinitro- 
naphthalin u. N H S. F. 242°. —  l-Methylami?w-2,4-dinitronaphthalin, Cn H#0 4 N 3 , aus
1-Chlor-, l-Metkoxy- oder l-Athoxy-2,4-dinitronaphthalin mit Methylamin. Aus 
Atkylacetat orange Krystalle, F. 167,5°. Die Verb. scheint in einer zweiten Modifikation 
zu existieren, die bei 179— 180° schm., die nicht in die andere uberfiihrt werden kann.
—  l-Athylamino-2,4-dinitrmiaphihalin, C1 2 H 1 1 0.1 N3. Aus Eg. orange Nadeln, F. 172°. 
Im  Widerspruch m it der Angabe M e l d o l a s  (Journ. chem. Soc., London 8 9  [1906]. 
1435) erhalt Vf. ein l-Athylacelylamino-2,4-dinitronaplithalin, aus A., F. 86— 87°. —
l-n-Propyla>nino-2,4-dinitronaphlhalin, C1 3 H 1 3 0 4 N3, aus Eg. orange Blattehen, F. 129°. 
:—  l-n-Butylamino-2,4-dinitronaphthalin, C1 4 H 1 6 0 4 N3, aus Eg. orange Nadeln, F. 89°.
—  l-n-Amylamino-2,4-dinilronaphthalin, C1 5 H 1 7 0 4 N3, aus Eg. orangegelbe Blattehen,
F . 74°. —  l-n-Hexylamino-2,4-dinilronaphthalin wurde nicht dargestellt. — 1-n-Heplyl- 
amino-2,4-dinitronaphłhalin, C1 7 H 2 1 0 4 N3, aus Eg. lange, filzige, gelbe Nadeln, F . 58°. — 
■l-Acetylamino-2,4-dinitronaplithalin, C1 2 H„05N 3, wird durch Acetylieren von 1-Amino-
2,4-dinitronaphtlialin mit Acetanhydrid -j- H 2 S 0 4 erhalten. Aus IDg. schone Plattchen, 
die 1 Mol. Eg. enthalten, F . 117°. Die Eg.-freie Verb. schm. boi 258—259°. Die Verb. 
l8 st sich in Atznatron mit orangerotcr Farbę, die beim Ansaucrn wieder verschwindet, das 
Tinyeranderte gelbe Acetylaminoderiv. fallt wieder ais gelber Nd. aus. Dies Verh. erklart 
sich, wenn man eine aci-Form mit chinoider Struktur annimmt. 2,4-Dinitronaphthyl-
1-semicarbazid, Cn H 9 0 5N5, aus l-Chlor-2,4-dinitronaphthalin u. Semicarbazid. Hell- 
gelbe Substanz, die sich explosionsartig bei 185— 187° zers. —  2,4-Dinitro-l-semi- 
oxamazid, C,2H 9 0 ,jN5, aus l-Chlor-2,4-dinitronapktkalin u. Semioxamazid. Aus Eg. 
faserige, kellgelbe Nadeln, die sich bei 227—228° explosionsartig zers. —  Beim Nitrieren 
von l-Chlor-2,4-dinitronaphtkalm entstekt ais Hauptprod. l-Chlor-2,4,5-lrinitrcmaph- 
thalin, F . 147— 148°. Das Halogenatom ist sekr beweglich u. leicht durch andere 
Gruppen zu ersetzen. —  l-Amino-2,4,5-trinilronaphlhaliii, C1 0 H 0 O0 N4, aus 1-Chlor- u.
l-Methoxy-2,4,5-trinitronapktkalin u. NH3. Aus Aceton in kanariengelben Nadeln, 
Zers. bei 310°. —  l-Mdhylamino-2,4,5-trinitronaphthalin, Cu H 8 O0 N4, aus l-Methoxy-
2.4.5-trinitronapkthalin u. Methylamin. Aus Athylacetat glanzend braune Blattehen, 
F. 206°. —  l-Aliiy1ami7io-2,4,5-trinitronaphthalin, C1 2 H 1 0 OęN4. Aus A. gelbbraune 
Nadeln, F. 160°. — 1 -n-Propylamino-2,4/>4rinilronaphthalin, C1 3 HI2 O0 N4. Aus Eg. 
gelbe Nadeln, F. 139°. —  l-n-Butylamino-2,4,5-lrinitronaph,thalin, C1 4 H 1 4 0 6 N4, aus
l-Chlor-2,4,5-trinitronaphthalin. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 121°. — l-n-Amylamino-
2.4.5-trinitronaphthalin, C1 5 H 1 6 O0N 4. Gelbe Nadeln, F. 144— 145°. — l-n-He.ptylamino-
2.4.5-trinitronaphlhalin, C1 7 H 2 0 O6 N 4. Aus Eg. gelbbraune Krystalle, F. 99,5— 100,5°.
— l-Acetylamino-2,4,5-trinitronaphthalin, C1 2 Hg0 7 N4, aus Eg. kleine, weiCe Krystalle,
Zers. bei 275°. —  Auch bei dieser Verb. deutet Lóslichkeit in Atznatron unter Rot- 
farbung auf eine aci-Form. —  2,4,5-Trinitronaphthyl-l-semicarbazid, Cn H 8 0 7 N6, zers. 
sich scknell bei hoken Tempp. Explodiert boi 173°. — 2,4,5-Trinitronaphthyl-l-semi- 
oxamazid, C1 2 H 8 0 8 N6, aus l-Chlor-2,4,5-trinitronapktkahn u. Semioxamazid. Explo- 
diert bei 236°. Zum SchluB gibt Vf. noch Tabellen u. graph. Darstst. iiber Schmelz- 
punktsregelmaCigkeiten bei den dargestellten Verbb. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47 . 
346—62. Leiden, Univ.) F i e d l e r .

Gustay Heller, t)ber die Einwirkung von Brom auf Naphtholsulfonsauren. Eine 
auffallende Farbenerscheinung in Lósung. Nach Verss. von Walter Eisenschmidt, 
Georg Rełchardt U. Hellmut Wild. Bei der Einw. von Brom auf Naphtholsulfon- 
sauren ergibt sich ein prinzipieller Unterschied, je nackdem man a- oder jS-Naphthol- 
sulfonsauren anwendet. Das innere Anhydrid der l-Naphtholsulfonsaure-8 , das
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Naphthsulton (I), gibt boi der Bromierung in Eg. 4-Bromnaphthsulłon, C1 0 H 5 O3BrS (II),
E. 199°. Dieselbe Verb. entsteht bei Einw. von Brom auf Naphlhsultcnsulfo7isdure-4, 
sowie auf l-Oxynaphthalindisulfcmsdure-4,8. Aus l-Oxynaphthalinsulfonsdure-8 bildet 
sich bei Einw. von Brom in einer Kiiltemischung zunachst l-Oxy-2,4-dibro?nnaphlhalin- 
sulfonsaure-8 (III), dereń Na-Salz, C1 0 H 5 O4 Br2 SNa, analysiert wurde. Dieselbe Verb. 
entsteht aus l-Oxynaphthalintrisulfcmsdure-2,4,8. —  Eine ziemlich konz. wss., nicht 
filtrierte Lsg. von III zeigt beim Alkalisieren u. Umschiitteln roto Elecke, die, von 
ungelóstcn Krystallen ausgehend, sich schnell strahlenfóimig ausbreiten u. oft die 
ganze FI. rot bis violett farben. Nach einiger Zeit nimmt die ganzo FI. eine intensiv 
blaustichig rotę Fśirbung an, die nach einigen Min. abermals umschlagt u. in ein 
sohwachos 01ivbraun iibergeht. Ursache dieser Erscheinungen ist eino Chinhydronr 
bldg. in der Lsg., u. zwar wird das Brom in 4-Stellung eliminiert, u. es bildet sich das 
Ghinhydron der 2-Bromnaph,thochinon-l,4-sulfonsaure-8, C1 0 H 4 O6 B rSNa-|-C I0 H 6 O5 BrSNa, 
welches in granatfarbigen, braunroten Krystallen mit grimlichem Metallglanz 
erhalten wurde, wenn bei der Bromierung .des Na-Salzcs der 1-Oxynaphtlialinsulfon- 
saure- 8  nur Eiskuhlung angewandt wurde. Wird die doppelte Menge Brom zugesetzt,

so geht die Rk. uber die Zwischenstufen hinweg, u. eg 
bildet sich das Na-Salz der 2,3-Dibrom-l,4-naphthochi- 
iionsvlfonsau.re-8, C1 0 H 3 O6 Br2SNa +  H 20  (IV). Aus W. 
gelbe Nadeln, in Alkali rot l. Durch Red. entsteht 
ein farbloses Hydrochinon. Aus IV entsteht bei Einw. 
von p-Toluidin in A. 3-p-Tóluidino-2-brom-\naphthochi- 
non-1 ,4]- [p-iolylim id ] -1 - sulfonsdure -8, C2 4 H 1 9 0 4 N2BrS 

(V), karminroto KryBtalle, die sich in Alkali dunkelrotviolett lósen. Nach Ansicht 
des Vf. ist auch eine isomere Struktur denkbar. —  Im gleichen Sinne wie die Bro
mierung der l-Naphtholsulfonsaure - 8  verlauft die der l-Naphlhóltrimlfonsdure-2,4,8.

II wird beim Erhitzen mit verd. NaOH aufgespalten zu l-Oxynaphtlmlin-4-brovi- 
stdfonsdurt-8. Bei der Einw. von Brom auf die wss. Lsg. verlief die Rk. iiber das 
Chinhydron zu IV. —  Bei der Kupplung m it diazotiertem p-Toluidin wurde eine n. 
Azofarbstoffbldg. in 2-Stellung nur schwer erhalten, ebenso leicht scheint Verdrangung 
des Broms u. Kupplung in 4-Stellung zu erfolgen. —  Das Na-Salz der l-Oxy-4-brom~ 
naphthalindistdfonsaure-3,8, C1 0 H.,O,BrS2Na2  (VI), wurde erhalten beim Bromieren 
des Na-Salzes der l-Oxyiiaphthaliiidisuifonsdure-3,8, aus W. schwach rosa Nadeln. 
Bei der Kupplung mit diazotiertem p-Toluidin bildet sich das n. Kupplungsprod., 
das N a-Salz der l-Oxy-2-p-toliiolazo-4-broninaphthalindisidfonsaure.-3,8 C1 7 Hu O-N2• 
BrS2 Na2  (VII). Hierdurch ist bewiesen, daB nur 1 H-Atom, u. zwar das in 4-Stellung, 
durch Brom substituiert ist. —  Bei der weiteren Bromierung von VI entstehen zwei 
Substanzen, eine farblose u. eine rot gefarbte mit Chinoneharakter. Einmal wird 
die Sulfogruppe in 3-Stellung durch Brom ersetzt, u. es entsteht das Na-Salz der l - Oxy -
з,4-dibromnaphlhalinsulfonsdure-S, C1 0 H 5 O1 Br2 SNa; jedoch bei der Einw. von 4 Moll. 
Brom entstand auch hier die Verb. IV, dio ebenfalls beim Bromieren von l-Oxynaph(halin- 
svlfonsdure-5 enisteht. Die Bromierung der l-Naphtholsulfonsdure-4 fiihrte zunachst 
zu l-Oxy-2-bromnaphthalinsulfonsdure-4 (VIII), dereń K-Salz, C1 0 H 6 O4 BrSK, analysiert 
wurde. Dio Stellung 2 fiir Br ergab sich dadurch, daB eine Kupplung mit diazotiertem  
p-Toluidin nicht gelang. Bei weiterer Einw. von Brom entstand l-Oxynaphthalin-
2.3-dibromnaphihalinsvlJ<msdure-4, dereń K -Salz, ClnH 5 0 4 Br2 SK, analysiert wurde. —  
E rst bei Einw. von iiberschussigem Brom auf l-Oxynaphthalinsulfonsaure-4 fand 
Chinonbldg. statt, es bildet sich 2-Brom-[naphlhochinon-l,4], F . 127,5— 128°, u.
2.3-Dibrom-[nap}dhochinon-14], F. 216—217°.

Anders verlief die Einw. von Brom auf /S-Naphtholsulfonsauren. Dio von ARM
STRONG u. Gr a h a m  (Ber. Dtsch. chem. Gies. 14 [1881]. 1286) bei der Einw. von 
Brom auf das K -Salz der 2,6-Naphłholsitlfonsdure (Schuffersche Saure) erlialtene Bldg, 
eines Monobromderiv. mit dem Halogen in 1-Stellung u. einer Dibromverb. konnto 
Vf. bestatigen, Jedoch die von den beiden genannten Autoren beobachtete Chinon
bldg. ist wohl auf Verunreinigung der angewandten ^-Naphtholsulfonsaure mit a-Iso- 
merem zuriickzufuhren. —  2-Naphtholdisulfonsdure-3,6 gab wenig charakterist. Mono-
и. Dibromderiw. —  2-Naphtholdisulfonsdure-6,8 lieferte eine Tribrom-2-naphthol- 
monosulfcmsdure. Bei der Bromierung des Na-Salzes der 2-Naphthollrisulfonsdure-3,6,7 
trat immer, auch bei reichlichen Brommengen, nur 1 Brom in 1-Stellung ein: Na-Salz 
der 2-Oxy-l-bronmapht}ialintrisulfon8aure-3,6,7, C^H^OmBi S3 Na3, aus W. fast farblose 
Krystulle. In saurer Lsg. erfolgt Blaufarbung mit Eisenchlorid. D ie Verb. kuppelt
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nicht mit Azovcrbb., woraus sich die Stellung des Broms in 1 ergibt. (Ztschr. angew. 
Chem. 41. 171—77. Leipzig, Uniy.) F ie d l e r .

J . Salkind und F. L ubinskaja, Ober da-s 9-Jodphenanthren. 9-Bromphenanthren 
gibt in A. mit Mg +  J  in konz. ath. Lsg. 9-Jodphenanlhren, Ci4 HsJ; gelbliche Nadeln, 
aus h. A., F. 87°. — Pikrat, C1 4 H8 J, C6 H 2 (OH) (N 0 2)3, rotgelbe Nadeln, aus A., F . 137°; 
gibt mit N H 3  das Jodphenanthren zuriick. —  Gibt in Eg. mit Chromsaure Ph-en- 
anihrenchinon. —  Durch 8 -std. Erhitzen m it Na-Alkoholat in A. werden ca. 30% des 
J  eliminiert. (Ber, Dtsch. chem. Gros. 61. 269— 71. Leningrad, Medizin. Inst.) BUSCH.

Jose Cerezo, Ober die vermeintliche Stereoisomerie in  der Fluorenreihe. Nach Be.* 
sprechung aller in der Fluorenreihe bisher gemachten Isomcrieannahmen u. ihrer 
Widerlegungen betont Vf. die theoret. Moglichkeit solcher Stereoisomerien. Der 
experimentelle Teil stimmt im wesentlichen mit der Arbeit von WlELAND u. CEREZO 
(C. 1927. II. 2191) uborein. (Anales Sos. Espanola Fisica Quim. 25 [1927]. 567— 87. 
Miinchen, Akad. d. Wiss.) R a d t .

K. V. Auwers, Ober Alkylierungen. (Nach Verss. yon Th. Bahr, G.Wegener 
u. Chr. Wiegand.) Aus friiheren Verss. (L ie b i g s  Ann. 393 [1912]. 338; femerC. 1924.
II. 1192) hatte sich ergeben, daB bei der Alkylierung gowisser tautomerer Verbb. mit 
Dialkylsulfaten O-Ather, mit Alkylhaloiden yorwiegend C-Deriyy. entstehen, u. daB 
in der Indazolreihe die Art des Alkylhaloids einen starken EinfluB auf die Bldg. von
1- oder 2-D eriw . ausiibt, wobei anscheinend die Valenzbeanspruchung der Radikale 
eine Rolle spielte. Diese Vorgange wurden genauer studiert. —  Zuerst wurden Verss. 
mit dem 3-Oxycumarilsa,ureester u. seinem 5-Melhylderiv. angestellt, wobei C-Alkyl-

\  \  derim. (I.) oder O-Ather (II.) zu
i j  i; 0  I II II erwarten waren. Die Ester wurden

j ' ________  I ILnO.fi H in absol. A. mit uberschiissigem
COsC2H 5  1 5  Haloid u. Na0C 2 H 5  gekocht. Nur

vom Benzylchlorid nahm man die 
berechnete Menge, weil sonst unter Verdrangung des C 0 2 C2H 5  2,2-Dibenzylcumaranone 
entstehen konnen (vgl. v . A u w e r s  u . W e g e n e r , C. 1924. I. 1189). Nach Entfernung 
yon A. u. Haloid wurde mit starker wss. KOH gekocht, das durch Spaltung von I. ge- 
bildete 2-Alkylcumaranon mit Dampf iibergetrieben, aus der alkal. Lsg. die zu II. ge- 
horige Saure ausgefallt. Die Resultate sind nicht ohne weiteres yergleichbar, weil 
Jodide, Bromide u. Chloride nebeneinander zur Yerwendung kamen u., wie sich spater 
zeigte, auch die A it  des Halogens von EinfluB ist. Doch laBt sich schon jetzt sicher 
erkennen, daB Allyl- u. Benzylhaloide (affinitatsschwache Alkyle) yorwiegend C-Deriyv. 
liefern, Athyl- u. n-Propylhaloide (echte Alkyle) die Bldg. yon O-Athem begiinstigen 
u. Methylhaloide eine Mittelstellung einnehmen. — Eine 2. Versuchsreihe betrifft das 
von v. A u w e r s , B a h r  u . F r e s e  (C. 1926.1. 966) beschriebene 1-Gyancydohexanon-(2), 
dessen Na-Salz jn it  den Haloiden in alkoh. Suspension erhitzt wurde. Es entstehen  
C-Deriyy. u. O-Ather zugleich. Die Jodide liefern stets mehr C-Derivy. ais die Bromide 
u. meist nm so mehr, je schneller die Rk. yerlauft. Allyl-, Benzyl- u. Methylhaloide 
begiinstigen die Bldg. yon C-Deriyy. stark, Athyl- u. n-Propylhaloide weniger. Da das 
Verf. auf Abtrennung der C-Deiivy. ais Semicarbazone beruht, ist es weniger genau. —  
Die Verss. sind im Einklang mit den Forschungen Cl a is e n s  iiber die Alkylierung der 
Phenole, denn hier wie dort streben die Haloide mit locker gebundenem Halogen nach 
Bldg. yon C-Derivy. Die Bindekraft der Radikale ist also wesentlich, andererseits 
aber auch die Natur der zu alkylierenden Substanzen. Bei /J-Diketonen z. B , treten 
keine Unterschiede auf; auch Cyancyclopentanon yerhalt sich anders.

Y e r s u c h e .  Aus 3-Oxycumarilsaureathylester (1. c.) mit CH3 J: 53% 2-Methyl- 
cumaranon. 42,5% 3-Methoxycumarilsaure, F. 166— 167°. — Mit C2 H 5 J : 22,5%
2-Athylcumaraiion, Kp.n 110— 112°. 36% 3-Athoxycumarilsaure, F . 169— 170°. —
Mit n-C3 H,Br: 29% 2-n-Propylcumaranon, Cn H i2 0 2, K p . J 3  125,5—126°, D . 2 0 4  1,094, 
nile2 0  =  1,5459, E 2Jfiir I) =  fiir (1—a — + 75% . Liefert mit Semicarbazid-
acetat untor Ringsprengung [o-Oxyp1ienyl]-n-propyldiketondisemicarbazon, HO • C0 H4  • 
C (:N -N H -C 0-N H 2 ) - C ( : N- NH -C 0 -N H 2 )-C3 H 7  +  H 2 0 , F. 210— 211°. — 56,5%
3-Oxycumarilsaure-n-propijlather, C1 2 H 1 2 0 4, Prismen aus verd. A., F, 154— 155° (Zers.).
— Mit C3 H 5 Br: 76% 2-Allylcumaranon, Cn H 1 0 O2, Kp.13,5 132°, D .2 °4 1,101, khcm =
1,5614, E S  fiir D  =  + 1 ,5 9 , fiir fi—a. =  + 63% . — Mit C6 H 5 -CH„C1: 68,5% 2-Benzyl- 
cumaranoti, CI5 H 1 2 0 2, Kp.u  193— 195°, D . 2 0 4  1,166, «He2 0  =  1,6034, E 2  fiir D  =  + 1 ,0 0 , 
fiir [i—a =  + 5 3 % . Daraus [o-Oxyphenyl]-benzyldilcetondisemicarbazon, C1 7 H 1 8 0 3 N 8  +
2 H ,0 , Krystalle, F. 219— 220°. — 29,5% 3-Oxycumarilsaurebenzyldther, C1 6 H 1 2 0 4,
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Nadeln aus verd. A., F. 159— 160°. —  Aus 5-Methyl-3-oxycumarilsaureathylester (1. c.) 
mit CH3  J : 54% 2,5-Dimzthylcinnaranon, F. 62°. 34% 5-Methyl-3-mełhoxycumarilsdure, 
F. 183°. —  Mit C2 H 5 J: 16,5% 5-Methyl-2-dthylcumaranon. 42% 5-Methyl-3-alhoxy- 
cumarilsdure. —  Mit n-C3 H 7 Br: 26% 5-Methyl-2-n-propylcuinaranon. 53% 5-Metliyl-
3-oxycumarilsdure-n-propyldther, C1 3 Hu 0 4, Rhomboeder aus verd. A., F. 159—160° 
(Zers.). —* Mit C3 H 5 Br: 50% 5-Methyl-2-allylcumaranon, C1 2 H 1 2 0 2, Prismen aus verd. 
A., F. 56— 57°. Daraus [6-Oxy-3-tolyl]-allyldikelondisemicarbazon, C1 4 H 1 8 0 3 N 6  -f- H ,0 , 
Prismen aus W., F. 200°. p,p'-Dinitrophenylosazon-, C2.,H2 2 O6 N 0  -f- H 2 0 , orangefarblge 
Nadelbiischcl aus A., Zers. bei 165— 170°. —  Benzylierung vgl. 1. c. 6 8 % C-Deriv., 25%
O-Ather. —  Aus l-Cyancyeloliexanon-(2)-natrium u. CH3Br bzw. CH3 J: 81 bzw. 82%  
Semicarbazon. —  Mit C»H5Br bzw. C,H 5  J : 39 bzw. 65%. —  Mit n-C3 H7Br bzw. n-C3 H -J :
31 bzw. 59%. — Mit C3 H 5 Br: 96%. —  Mit C„H0 -CH2 Br: 8 8 %. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
61. 408—16. Marburg, Univ.) LlNDENBAUM.

Wahl und Fericean, Neue Derivale des Isoindigotins. (Vgl. C. 1927- II. 75; ferner 
W a iil  u .  F a iv r e t , C. 1926. I. 1646.) Nach dem 1. c. angegebenen Verf. wurden 5- u.
7-Chlorisatin in 5,5'- u. 7,7'-Dichlordisulfisatyd, C1 6 H 1 0 O2N 2 Cl2 S2, ubergefuhrt, fast 
weiBe krystallin. Pulver von den Eigg. des Disuifisatyds. Durch sd. Pyridin werden 
diesolben unter den 1. c. angegebenen Erseheinungen schnell umgewandelt in 5,5'- u. 
7,7'-Dichlorisoindigolin, C1 6 H 8 0 2N 2 C12, rotbraune Krystalle aus Pyridin, im Vakuum 
sublimierbar. H 2 SOj-Lsgg. rotbraun, beim Erhitzen Sulfonierung. Durch Zn u. Eg. 
Red. zu weiBen, krystallisierten Leukoderiw., 1. in verd. Laugen, darin leicht reoxydabel.
—  Die Pyridinmuttcrlaugen liefern nach Abdest. des Pyridins im Vakuum u. Ausziehen 
der Riickstande mit sd. W . 5- u. 7-Chloroxindol (Benzylidenderiw., gelbe Krystalle, 
F F . 204 u. 185°). —  Durch Kondensation obiger Chlorisatine mit Oxindol wurden 5- u.

j j q . q __________ q jj  7-Chlorisoindigotin, C16H90 2N2C1, dargestellt.
PI r  TT / N P O  TT Wird diese Kondensation in Ggw. von Pi-

6  3  NH  ̂ NH 6  * peridin ausgefiihrt, so entstehen 5- u. 7-Chlor-
isatan (nebenst.), farblose Verbb., welche 

durch Kochen mit Eg.-HCl zu den Chlorisoindigotinen dehydratisiert werden. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 378— 80.) LlNDENBAUM.

Pran Kumar De und Anukul Chandra Sircar, Ober die Reaklionsfahigkeit von 
zwischen zwei Sticksłoffatomen gelagerten o-Diketogruppen. In der Absicht, Diphenyl- 
thioparabansdure mit o-Phenylendiamin zu einem Azin zu kondensieren, fanden Vff., 
daC die beidcn Substanzen wie folgt miteinander reagieren:

N(C6H6).ę O  NH2 _  NH-CO
^ ■ N (C 6H6) . C 0 +  0 NH,  6 NII-CO

+  SC< N h ' § H 55 — — SC< N H > CeH, (II.) +  2C6H6-NH2.
I. u. A nilin  wurden identifiziert, die BIdg. von II. indirekt durch Kondensation 

Yon Thiocarbanilid mit o-Phenylendiamin bewiesen. — Diiiilrodiphenylthioparaban- 
sdure reagiert ebenso unter Bldg. von m-Nitroanilin. — Im Falle der Diphcnylparaban- 
sdure macht die Rk. auf der 1. Stufe H alt unter Bldg. von I. u. Carbanilid. —  N-Di- 
phenyl-2,3-dioxopiperazin u. Dimethyloxanilid reagieren nieht mit o-Diaminen.

V e r s u c h e .  Gleiche Mcngen Diphenylthioparabansaure u. o-Phenylendiamin 
in Pyridin cinige Min. gekocht. Das ausgefallene Phenylenoxamid (I.) bildet seidige 
Nadeln aus W., nieht bis 300° schm. Mutterlauge gibt mit W. nur tcerige Prodd. Im 
Filtrat wurde A nilin  durch Diazotieren u. Kuppeln mit /J-Naphthol nachgewiescn. —  
Mit 1,2-Naphthylendiamin erlialt man ebenso Naphthylenoxamid. —  Erhitzt man Thio
carbanilid mit o-Phenylendiamin in Pyridin 3 Min., so entsteht Phenylenthioham- 
stoff (II.), Prismen aus W., F . 295—-297°. Im  Filtrat is t Anilin nachweisbar. ( Quarterly 
Journ. Indian chem. Soe. 4 [1927], 531— 34. Dacca, Univ.) LlNDENBAUM.

A. Tschitschibabin und I. Knunianz, a - Dimethylaminopyridin und seine 
Derivate. Die Darst. des a-Dimethylaminopyridins (I) wurde wesentlich verbessert. 
Es ist auffallend, daB dasselbe weder eine Nitrosoverb. noch mit Diazoniumsalzen 
Azofarbstoffe liefert. Dagegen wird es leicht nitriert. Zuerst bildet sich sehr glatt das 
[}'-Nitroderiv., sodann ein Dinitroderiv., wahrscheinlich /?,/?'. Ersteres is t glatt zum 
P’-Aminoderiv. reduzierbar. Dieses liifit sich diazotieren u. sodann mit Phenolen u. 
Aminen zu Azofarbstoffen verbinden; auch kann das N H 2 durch Halogen ersetzt werden. 
Das fi'-Bromderiv. wurde auch — gleichzeitig mit dem fi,()'-Dibromderiv. — durch 
Bromierung von I u. auBerdem durch Methylierung des von TSCHITSCHIBABIN u .



1928. I. I). Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1773

TJASHELOWA (C. 1923. III . 1021) ckrgestcllt.cn u. konstitutionell gesichcrten jS'-Brom- 
a-aminopyridins erhaltcn. —  Bei dcm Vers., I mittels N H 2Na bei 190° in a-Amino- 
a'-dimethylaminopyridin uberzufiihren, entstand unter H-Entw. u. Abspaltung von 
NH(GH,)o das von T s c h it s c h ib a b in  u . S e i d e  (C. 1923. III. 1022) beschriebene 
cc ,<x!-Diaminopyridin.

V e r s u c li e. a-Dimethylaminopyridin (I). a-Aminopyridin mit 1 Mol. N H 2Na 
in  sd. A. umsetzen, ath. Lsg. yon 1 Mol. (CH3 )2 S 0 4 cintropfen, nach einigem Kochen 
nochmals mit je 1 Mol. N H 2Na u. (GH3 )2 S 0 4 reagieren lassen, W. zusetzen, ausathern, 
ath. Lsg. mit verd. HC1 ausziehen, mit K 2 C0 3  fallcn, Rohprod. m it Acetanhydrid 
kochen, unter 15 mm fraktionieren, bis ca. 100° iibergehendo Anteile mit Soda be- 
handeln, ausathern. K p . 1 5  8 8 °. Ausbeute 40— 50%. —  fi'-Nitro-a-dimethylamino- 
pyridin , C,H9 0 2 N 3. Mit H 2 S 0 4 -H N 0 3  (1 Mol.) bei nicht iiber 5°, nach 3-std. Stehen 
in Eiswasser mit N H 4OH alkalisieren. Eederartige gelbe Nadeln aus A., F. 154— 155°, 
auch aus W. oder 40%ig. Essigsiiure krystallisierbar, mit Wasscrdampf fliichtig. —  
P,f}'-Dinitro-a.-dimeihylaminopyridin, C7 H 8 0.,N4. Ebenso mit 2 Moll. H N 03. Gelbe 
Nadeln aus 80%ig. Essigsaure, F . 125— 126°, schwerer 1. ais voriges. —- p-Am ino- 
a-dimethylaminopyridin. Aus vorvorigem mit Sn u. konz. HC1 (schlieBlich kochen) 
iiber das Sn-Salz (Nadeln aus 20%ig. HC1, F. 148— 150°). Das Dihydrochlorid, CTII 1 3 N 3 C12, 
bildet Nadeln aus wss. A., F. 225—226°. Daraus mit K 2 C 0 3  im C 02-Strom u. Yer- 
dampfen im Vakuum dic freie Base, Nadeln aus Bzl., F. 55—56°, 11. in W., sehr oxydabel 
unter Verharzung. H 2 S 0 4 -Lsg. violett. — /?'-Jod-a-dimethylaminopyridin, CTHgN 2 .l, 
Yoriges in HC1 diazotieren, in  KJ-Lsg. gieBen, nach 3 Stdn. mit NH4OH alkalisieren, 
m it Dampf iibortreiben. Nadeln, F. 55—56°, 11. —  fl'-Brom-a-dirnełhylaminopyridin, 
C,H0 N 2 Br. 1. Aus dcm Amin nach SANDMEYER. 2. Durch Bromieren von I in 20%ig. 
H 2 S 0 4  (Wasserbad), nach Zusatz von etwas Thiosulfat u. N H 4OH mit Dampf dest. 
Erst geht reines Mono-, dann Gemisch von Mono- u. Dibromderiv. iiber. Trennung 
mittels Pikrinsaure in CH3 OH, wobei das fast unl. Pikrat des Monobromderiv., F . 208°, 
ausfallt. 3. Durch Methylieren von /?'-Brom-a-aminopyridin, wie oben fiir I beschrieben. 
Reinigung durch Ausfrieren der PAe.-Lsg., wobei Ausgangsmaterial u. Monomethyl- 
deriv. ausfallen. Nadeln aus verd. A., F. 42—43°, eigenartig riechend. —  P,f}‘-Dibrom- 
a.-dimethylaminopyridinvikrat, CnHn O-Nr,Br„, Wiirfel, F . 185— 186°. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61. 427—34.) L in d e n b a u m .

S. Berlingozzi, Ober einige Arsenderimte des Chinolins. D ie Fahigkeit der Oxy- 
chinoline, leicht mit Diazoverbb. zu kuppeln (vgl. B e r l in g o z z i , C. 1927. II. 577) 
erstreekt sich auch auf diazotierte Arsanilsaure. Dio entstehenden Prodd. I lassen

.------ . durch Kombination der parasiticiden
H 2 0 3 As — I  \ —N :N —(C9 H 4 N)<^,j u .  spezicll trypanosomiciden Eigg. der

' ------' Azoverbb. (vgl. z. B. Trypanrot u.
Trypanblau) mit denen der Arsanilsaure stark therapeut. Eigg. erwarten. —  Zur 
■Arsenbest. bdwahrt sich die Methode von RuPP u. LEHMANN (Apoth.-Ztg. 26 [1911]. 
203). 2-Hethyl-3-azo-4-oxychi7iolin-p-phenylarsinsaure, C1 0 H 1 4 O4 N 3 As. Aus diazo- 
tierter p-Aminophenylarsinsiiure \i. 2-Methyl-4-oxychinolin in schwach alkal. Lsg. 
Reinigung iiber das Na- oder K-Salz. Braunes mikrokrystallin. Pulver aus sd. A. 
Sehmilzt nicht untcrhalb 300°. Verbrennt an der Luft bei lióherer Temp. yollstandig 
unter Entw. knoblauchartig riechender Dampfc. iSIaCig 1. in A. u. W .; farbt konz. 
H 2 S 0 4  intensiv rubinrot. —  5-Azo-S-oxychinolin-p-'phenylarsinsaure, C1 5 H 1 2 0 4 N 3 As. 
Analog mit 8 -Oxycliinolin. Schokoladcbraunes Pulvcr aus sd. A. Prakt. unl. in 
W. u. A., wl. in k. A.; farbt konz. H 2 S 0 4 fuehsinrot; 1. in viel HC1. —  2-Phenyl-4• 
azo-3-oxy-p-plienylarsinsaure, C2 1H 1 0 O4 N 3 As. Analog mit 2-Phenyl-3-oxychinolin. 
Karminrot. Fiirbt konz. H 2 S 0 4  leuchtend rot in der Durchsicht, blauviolett in der 
Aufsiclit. — 2-Methyl-4-azo-3-oxy-p-phenylarsinsdure, C1 6 H 1 4 0 4 N 3 As. Analog mit
2-Methyl-3-oxychinolin. Blutrotes Pulver. Wl. in A., swl. in W. Die alkal. Lsgg. 
sind intensiv dunkclrot, die schwefelsauren braun gefarbt. (Annali Chim. appl. 18.
31— 36. Rom, Univ.) R a d t .

Frances Mary Hamer, Die Pseudocyaninkondensalion. Pseudocyanine [Pseudo- 
isocyanine nach O. F is c h e r  u . S c h e ib e  (C. 1 9 2 0 . III. 515)] des Typs I sind bisher

wenig untersucht. Vf. beschreibt die Darst. einiger 
Pseudocyanine, z. B . aus Jodalkylaten des Chin- 
aldins u. 2-Jodchinolins. Die untersuchtcn Vcrbb. 
sensibilisieren nach O. F. BLOCH (vgl. Original) im 
blaugriincn Teil des Spektrums, einige sind von 

X. 1. 118
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prakt. Wert. Nach dem gleichen Verf. lassen sich auch Isocyanine, z. B . aus Lepidin u.
2 -Jodchinolin, darstellen, ebcnso Thiopseitdocyanine u. Indopseudocyanine. —  Das 
Pseudocyanin aus Chinaldinjodathylat u. 2-Jodchinolinjodmethylat hat dieselben opt. u. 
photograph. Eigg. wie das aus Chinaldinjodmethylat u. 2-Jodchinolinjodathylat; das- 
selbe gilt fur die Praparate aus den Jodmethylaten des 2,6-Dimethylchinolins u. 2-Jod- 
chinolins einerseits u. aus denen des Chinaldins u. des 2-Jod-6 -methylchinolins anderer- 
seits. Hier liegt also wie bei den Thiocyanincn (MILLS u. B r a u n h o l t z ,  C. 1 9 2 3 . I .  
934) virtudle Tautomerie vor.

2-Jodchinolinjodmethylat, C1 0 H 9 N J2. Aus 2-Chlorchinolin u. CH3J  durch 10-tagiges 
Erhitzen auf dem Wasserbad unter LichtausschluB. Ausbeute 92%> F. 211— 212° (aus 
W.). Wird durch verd. HC1 rasch zers. —  2-Jodchinolinjoduthyłat, CUH UN J2. Darst. 
analog. Ausbeute 81%. F. 205° Zers. (aus W.). —  l,6-Dimethyl-2-chinolon, Cn H n ON. 
Aus 6 -Mothylchinolinjodmethylat mit alkal. Ferricyanidlsg. bei 0—-7°, F. 82— 84° (aus 
Bzl.). K p . 1 6  205°. —  2-Chlor-6-m/'Jhylchinolin, C1 0 H 8NC1. Aus 1,6-Dimethylchinolon 
nach dom von P e r k i n  u . ROBINSON (Journ. chem. Soc., London 1 03 . 1973) fur 2-Chlor- 
chinolin angegebenen Verf., F. 111— 112° (aus PAe.). — 2-Jod-6-methylchinolinjod- 
methylat, CuHjjNJ^ Aus 2-Chlor-6-methylchinolin u. CH3J  bei 100° (2 Tage), F. ca. 
225° (aus W.). — 1,1'-Dimethylpseudocyaninjodid, C2 1 H 1 9 N 2 J. Aus 2-Jodchinolinjod- 
methylat u. Chinaldinjodmethylat mit KOH in W. oder besser in A. Pleochroit. griine 
u. purpurne Krystalle aus A. oder kleine, rotę Krystalle aus Methanol, F. 245— 246° 
(Zers.). — l-M ethyl-l'-athylpseudocyaninjodid, C2 3 H 2 1 N 2 J. Aus 2-Jodchinolinjod- 
methylat(athylat) u. Chinaldinjodathylat(methylat) mit KOH in A. Bronzefarbige, 
griinglanzende Krystalle aus A., F . 2til— 202°. —  1,6,1'- oder 1,1',6'-Trhne.thylpse.udo- 
cyaninjodid, C2 2 H 2 1 N 2 J. Aus den Jodmethylaten von 2-Jodchinolin u. 2,6-Dimetbyl- 
chinolin in W. oder von 2-Jod-6 -methylchinolin u. Chinaldin in absol. A. Rote Krystalle 
aus A., F . ca. 220° (Zers.) (1. Darst.) oder ca. 183° (Zers.) (2. Darst.); beide Praparate 
sensibilisieren beim Eintauchen mit Maximum bei 5200 A, in Emulsion schwacher. —
l , 6 , l ’,6'-Tetramełhylpseudocyaninjodid, C2 3 H 2 3N 2 J. Aus 2-Jod-6-methylchinolinjod- 
methylat u. 2 ,6 -Dimethylchinolinjodmethylat in absol. A. Dunkle Krystalle mit 
griinem Reflex, F . ca. 250° (Zers.). Die bisher aufgefiihrten Verbb. absorbieren in A. 
mit Maximum bei 4900 u. 5220 A. —  1,1'-Diathylpseudocyaninjodid, C2 3 H 2 3 N 2  J. Aus
2 -Jodchinolinjodathylat u. Chinaldinjodathylat mit KOH in W., besser in A. Blaulieh- 
rote K i ystallo aus-Methanol, F. 277° (Zers.). Absorbiert bei 5250 u. 4900 A. —  6-Metliyl-
l,l'-diałhylpsevdocyaninjodid, C^H^N^J. Aus 2 -Jodchinolinjodathylat u. 2 , 6 -Dimethyl- 
chinolinjodathylat in absol. A. Rote Nadeln aus Methanol, F. 258° (Zers.). Absorptions- 
m asim a 5300 u. 4950 A. — l,l'-Diathyl-5,6-benzpseudocyaninjodid, C^H^N^J. Aus 
/j-Naphthochinaldinjodathylat u. 2-Jodchinolinjodathylat in W. Dunkelgriine Krystalle 
aus A., F . 273° (Zers.). Absorptionsmasima 5000 u. 5380 A. —■ 1,1'-Dimelhyl-5,6-benz- 
pseudocyaninjodid, C2 5H 2 1 N 2 J. Entsteht analog aus den Jodmethylaten. Dunkles 
Krystallpulver aus Methanol, F . 266° (Zers.). —  1,1'-Dimethylisocyaninjodid, c 2 1 h 1 9 n 2 j .  
Aus Lepidinjodmethylat u. 2-Jodchinolinjodmethylat u. KOH in absol. A. —  1,1 -Di- 
dlhylisocyaninjodid, C2 3 H 2 3 N 2 J. Analog aus den Jodathylaten. — 1',2-Diathylthio- 
pseudocyaiiinjodid, C2 1 H 2 1 H 2 JS. Aus 2-Jodchinolinjodathylat u. 1-Methylbenzthiazoljod- 
athylat mit KOH in absol. A. Scharlachrote Nadeln aus A., F. 285° (Zers.). —  l',2-D i- 
methyllhiopseudocyaninjodid, C1 9 H 1 7 N 2 JS. Analog aus den Jodmethylaten. Rote Krystalle 
aus A., F . 272— 276° (Zers.). — l'-Methyl-2-athylthiopseudocyąninjodid, C2 nH 1 9 N 2 JjS. Aus
2 -Jodchinolinjodmethylat u. 1-Methylbenzthiazoljodathylat. Roto Nadeln aus A., 
F. 261— 264° (Zers.). —  Dio Thiopseudocyanine absorbieren mit Maximum bei 4850 
(stark) u. 4600 A (sehr schwuch). — l,3,3,l'-Tetramethylindopsev.docyaninjodid, C22H 23- 
N 2 J. A us 2-Jodchinolinjodmcthylat u. 2,3,3-Trimethylindolcninjodmethylat mit KOH  
in absol. A. Ziegelrote glanzende Krystalle aus Methanol, F . 247° (Zers.). Absorptions-

■ maximum 4700 A. —  3,3-Dimethyl-l,l'-diathylindopseudocyaninjodid, CMH 2 7N 2 J. 
Brauno, griinglanzende Krystalle aus W., F. ca. 222° (Zers.), Absorptionsmaximum 
4800 A. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 206— 15. Ilford, Lab. von liford Ltd.) Og.

Ananta Kumar De und Jnanendra Nath Ray, Konstilution des Vasicins. I. Syn-  
ihese von 2-Propyl- und 2-lsopropyl-4-oxychinazolin. Nach GHOSE (C. 1 9 2 7 . II. 439) 
soli Yasicin ein 2-Propyl- oder 2-lsopropyl-4-oxychinazolin sein. Da dies nach Ansicht 
dor Vff. wenig wahischeinlich ist, haben sie beide Veibb. nach dem von S e n  u . R a y  
(C. 1 9 2 6 . I. 3235) angegebenen Verf. syntlietisiert. Beide sind in der Tat verschieden 
von Vasicin, welchem daher eine andere Konst. zukommen muB.

Y o r s u c h e .  Reinigung von rohem naturlichem Yasicin durch Extrahieren mit
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sd. Bzl. u. fraktioniertes Fallen der Lsg. mit A. Selwach chamoisfarbigo Krystallo 
aus A. (Kohle), F. 196° (Zers.), swl. in A. H 2 S 0 4 -Lsg. farblos, mit H N 0 3  gelb. Beim  
Erhitzen entwickelt Vasicin ein bas. Gas, vielleicht NH(CH3)2. —  Butyranilid. Dureh
3-std. Kochen von Buttersiiure u. Anilin +  etwas Pyridin, dann in viel W. Aus verd. 
A., F. 92°. —  2-Propyl-4-oxychinazolin, Cn H 1 2 ON2. Voriges mit Urethan u. P 2 0 5  in  
X ylol 4 Stdn. koehen, nach Erkalten dekantieren, Ruckstand in W. losen, mit NaOH  
alkalisieren, Prod. aus verd. HC1 +  Alkali umfallen. Nadeln aus absol. A., F. 197°. 
Miseh-F. m it Vasicin unscharf 160°. Gibt kein Jodmethylat. Pikrat, C1 7 H 1 6 0 8N5, 
Wiirfel aus A., F. 184°. — Isobutyranilid. Wie oben, jedoch in wenig gesatt. NaCl- 
Lsg. gieBen. F . 101°. —  2-Isopropyl-4-oxychinazolin, Gn H 1 2 ON2. Aus vorigem wie 
oben. Nadeln aus absol. A., F. 227° (Zers.). Gibt kein Jodmethylat. Pikrat, C1 7 Hj6 0 8Nc, 
gelbo Prismen, F. 215— 216°. — Beide Basen geben nieht die Farbrkk. des natiirlichen 
Vasicins. (Quarterly Journ. Indian chem. Soc. 4 [1927], 541— 45. Calcutta, 
Univ.) L indenbaum .

Rin-nosuke Shibata, Unlersuchungen iiber Dibenzoditliiazinchinone, eine Gruppe 
von Kupenfarbstojfen. II. t)ber die Reaktion von Salpetersdure auf Dibenzodiihiazin- 
chinon. Wird Dibenzodithiazinchinon (I.) mit H N 0 3 -Eg.-Gemiseh in der Kai te be- 
handelt, so entsteht das Disulfoxyd  II ., orangefarbiges Pulyer, 1. in verd. Alkalien, 

S CO NH SO CO NII

^ H . ^ l f i L j l ^ N ą H ,

NH CO S N H ^ C O  SO
aueh NH 4 OH, woraus dureh A. krystallin. Salze gefallt werden. Dureh die SO-Gruppen 
haben dio N-standigen H-Atome sauren Charakter erhalten. II. farbt aus der Hydro- 
sulfitkiipo mit derselben blauen Nuance wie I., wird also offenbar zu diesem zuriiek- 
reduziert. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31 . 23— 24. Sendai, Univ.) Lb.

Praphulla Chandra Guha und Tejendra Nath Ghosh, Ober o-Aminophenyl- 
hydrazin und einige interessanle heterocyclische Derivale desselbcn. III. Verlangert&
0-Diderivate des Benzols und ihr Bingschlu/3. (II. vgl. C. 1 9 2 6 . II. 212.) l-[o-Nitro- 
phenyl]-4-arylthiosemicarbazide liefern bei der Red. neben den entspreehenden Amino- 
verbb. (I.) unter NH3-Abspaltung cyel. Verbb. vom Typus II. Die Verbb. I. lassen sieh 
aueh nachtraglich in II. uberfiiliren. Demnaoh ist aueh die in der 1. Mitt. als„2-Phenyl- 
imino-5,6-benzo-l,2,3,4-tetrahydro-l,3,4-thiodiazm“ (im Ref. irrtiimlich -triazin) be- 
schriebcne Verb. eine solehe vom Typus II., u. ihre Eigg. sind 1. c. unrichtig angegeben. 
Die Verbb. II. sind alkalilóslich u. geben Disulfide. —  l-[o-Nitroplienyl\-4-allylthio- 
semicarbazid liefert bei der. Red. nur die Amincroerb. —  Mit Senfólen kondensieren sieh 
dio Verbb. I. zu den Verbb. III., von denen diejenigo mit R  =  C6 H 5  u. R' =  p-Tolyl 
unter Abspaltung von Anilin cyclisiert werden konnte. Dies ist auf 2 Arten moglich. 
Vff. bevorzugen Formel IV. —  I. (R =  C„H5) reagiert mit HNCO u. C6 H5-NCO unter 
Bldg. der Verbb. V. (R =  H bzw. C6 H5). Erstere konnte unter H 2 S-Abspaltung zu VI. 
cyclisiert werden. —  FeCl3  oxydiert die Verbb. I. unter Herausnahme von 2 H  zu den 
Verbb. VII. Aueh Hydrazin yermag 2 H  zu eliminieren, indem es selbst in NH 3  iiber- 
geht. Hier bilden sieh die mit VII. isomeren Verbb. V III. — I. (R =  C6 H5) kondensiert 
sieh mittels seines N H 2  in n. Weise mit aromat. Aldehydem Das o-Nilrobenzyliden- 
deriv. wird dureh FeCl3  zu der cycl. Verb. IX . oxydiert.

C H . l  I- J łR -C -S H  N H .C S .N H R ' III.
6  4S m - N H . C S - N H R  6  4 < -NH-N II. 0  NH-NH-CS-NIIR  

C H 1V- c  u  .N H .C O .N H R  V. NH-CO NH VI.
5  NH------N H ------ĆS Q NH-NH-CS-NH.CeH6  6 ‘^ N II-N ^ C -N H .C y i,

r  w  N H — S VII. NH— N.R; V III. N:C(C 6 H 4 .NOs)-S IX.
6  ŃH-N:Ć-NHR 6  NH-N:Ć SH 6  4  N H ------- N = Ć - N H . C „ H 6

V e r s u c h e. [Dic cycl. Verbb. sind durchweg unrichtig bezeichnet. D. Ref.]
1-[o-Aminophenyl]-4-phenylthiosemicarbazid, C1 3 H 1 4 N4S (nach I.). Red. der Nitroverb. 
mit schwacherer HC1 ais fiiiher (1. Mitt.). Hydrochlorid mit eben nótiger Menge Soda 
zerlegen, ausathern. BraunlichweiBe Platten aus A., F. 102— 103°. —  1-Phenyl-
6-mercapto-2,3-benzo-l,4,5-lriazin (nach II.). Rohprod. (1. Mitt.) in sehr verd. HC1 
mit Dampf behandeln, mit Kohle kochen. Nadeln, F . 151°, 1. in h. W., starker HC1, 
verd. Alkali. — Disulfid, C26H j0N 6S2. Mit J in A.,, mit W. fallen. Gelbliche Nadeln

' ■ " 118*
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aus CH3 OH, F. 175—-176°. —  l-[o-Nitrophenyl\-4-p-tolylthiosemicarbazid, ClL 
Aus o-Nitrophenylhydrazin u. p-Tolylsenfol in sd. A. Aus A., F. 176°. —  l-[o-Amino- 
phenyl]-4-p-k>lylthiosemicarbazidhijdrochlorid, C1 4 H 1 6 N 4 S, HC1, aus A. -(- -A. krystallin., 
F . 262—253° (Zers.). —  l-p-Tolyl-6-mercaplo-2,3-benzo-l,4,5-triazin, C1 4 H 1 3 N3S (nach
II.). 1. Nebcn vorigem. 2. Aus yorigem mit sd. Acetanliydrid. Hellgelbe Platten oder 
Nadeln aus sehr verd. HC), F. 182°. Disulfid, F . 97— 98° (Zers.). —  l-[o-Nitrophenyl]- 
d-asymm. m-xylylthiosemicarbazid, C1 5 H 1 0 O2N 4 S, aus A., F. 112°. —  l-[o-Aminophenyl]-
4-asymm. m-xylylthiosemicarbazidhydrochlorid, C1 6 H 1 8 N 4 S, HC1, aus A. -f- A. krystallin., 
F. 255— 256° (Zers.). —  1-asymm. rn-Xylyl-G-inercapto-2,3-benzo-l,4,S-triazin, C1 EH 1 5 N 3S 
(nach II.), P latten aus sehr verd. HC1, F . 173— 174°. —  l-[o-Nitrophenyl]-4-ailylthio- 
semicarbazid, C1 0 H 1 2 O2N 4 S, aus A., F. 160°, 11. in Alkalien (blauyiolett). —  l-[p-Amino- 
plienyl\-4-allylthio$emicarbazidhydrochlorid, C1 0 H 1 4 N 4 S, HC1. Mit Sn u. h. konz. HC1. 
Krystalle aus A. -)- A., F. 247—248° (Zers.). —  l-[Phenylthioureido]-2-[zihenylthiosemi- 
carbazino\-benzol, C2 0 H 1 0 N 5 S2  (nach III.). Aus I. (R =  C6 H 5) u. C6 H5-NCS (Wasser- 
bad, 3 Stdn.), dann in W. Platten aus verd. A., nicht bis 290° schm., 1. in konz. Alkali. —
l-[p-Tolylthioureido]-2-[phcnylthioscmicarbazino]-benzol, C2 1 H S1N 6 S2, Platten aus verd. A., 
wie voriges.— l-[XylyUhioureido]-2-[phenyllhiosemicarbazino]-be.nzol, C2 2 H 2 3 N 6 S2, Platten 
aus A. — l-[Allylthioureido]-2-[phenyllhiosemicarbazi7io]-betizol, C1 7 H 1 9 N 5 S2, Platten 
aus verd. A. — l-[p-Tolylthioureido]-2-[p-tolylthioseniicarbazino\-benzol, C2 2H 3 2 N 5 S2, 
Platten aus verd. A., F. 281—282°. —  2-p-Toluidino-8-lhio-4,5-benzo-l,3,6,7-octathio- 
triazin, C1 5 H 1 4N 4 S2  (IV.). Aus III. (R =  C0H 5, R' =  p-Tolyl) mit sd. konz. HC1 (40 Min.). 
Krystalle aus A., F. 200°, 11. in verd. Alkali. —  l-Ureido-2-[phenylthiosemicarbazino]- 
benzol, C1 4 H I5 ON5 S (V., R  =  H). Aus dem Hydrochlorid von I. (R =  C6 H5) u. K-Cyanat 
in wenig W. BraunlichwciCe Platten aus verd. A., n icht bis 290° schm. —  6-Anilino-
8-oxo-2,3-be>izo-l,4,5,7-octatetrazin, C1 4 H 1 3 ON5  (VI.). Voriges mit konz. HC1 1 Stde. 
kochen, in W. gieBcn, oder mit KOH erhitzen, mit HC1 neutralisiercn. BriiunlicliweiBe 
Platten aus A., F. 145°. —  l-[Phenylureido]-2-[phe7iylthiosemicarbazijw]-benzol, 
C2 0 H i9 ON5S (nach V.). Analog der Ureidoyerb. mit C6 H 5 -NCO. Aus verd. A., nicht 
bis 290° schm. —  7-A7iili7io-3^4-be7izo-l,2,5,6-heptathiotriazi7ih7jdrochlorid, C1 3 H 1 2 N 4 S, HC1 
(nach VII.). Hydrochlorid von I. (R  =  C6 H,) mit FeCl3 -Lsg. ca. 1 Stde. kochen. Rotę 
Nadeln aus sehr verd. HC1, F. 140°, sil. in  W. —  7-p-Toluidi7u>-3,4-benzo-l,2,5,6-hepta- 
thiotriazi7ihydrochlorid, C1 4 H 1 4 N 4 S, HC1, rotbraune Nadeln, nicht bis 290° schm. —
l-Phe7iyl-7-/nercapto-3,4-be7izo-l,2,5,6-heplałetrazi7i, C1 3 H 1 2 N4S (nach V III.). Aus I. 
(R  =  C6 Hę) u. N 2H 4-Hydrat in sd. A. (1 Stde.). Platten aus A., F. 83— 84°, 1. in  verd. 
Alkali. Gibt ein amorphes gelbes Disulfid u. ein gelbliches Hg-Mercaptid. —  1-Allyl-
7-7nercapto-3,4-be7izo-l,2,5,6-heptatetrazin, C1 0 H i2N 4 S, aus A., F . 81— 82°, sonst wie 
Toriges. —  l-[Be7izyHde7i-o-a7ninophe7iyl]-4-phe7iyllhiosetnicarbazid, C;oH ]sN 4 S. I. (R  =  
C6 H5) mit Benzaldehyd in A. 2 Stdn. kochen, Dampf durchblasen. Nadeln aus W.,
F . 16S—169°. —  o~Nitroderiv., C2 0 H 1 7 O2N 5 S. Mit o-Nitrobenzaldehyd. BraunlichweiCe 
Nadeln aus A.-Eg., F. 260'*. — 2-A7uliiio-S-\o-nitropli&nyl]-5,6-be7izo-l,3,4,7-octathio- 
łriazinhydrochlorid, C2 0 H 1 5 O2N 5 S, HC1 (nach IX .). Aus vorigem mit FeCl3  in sehr verd. 
HC1 (1 Stde.). Braunliche Krystalle aus verd. HC1, F . 216—217°. (Quarterly Journ. 
Indian chem. Soc. 4  [1927]. 561-—72. Dacca, Univ.) LlNDENBAUM.

Yasułliko Asahina und Tatsuo Ohta, Eine Synthe.se des Evodiami7is. Fur Evo- 
diamin  u. Isoevodiamin (besser Evodiaminhydrat) sind friiher (Journ. pharmac. Soc. 
Japan 1 9 2 4 . Nr. 503; vgl. ferner C. 1 9 2 6 . II. 2727. 1 9 2 7 . I. 1478) die Formeln I. u.
II. ermittclt worden. Die Synthese von I. gelang auf folgcndem Wege: N-Methyl- 
anthranilsiiuro liefert m it uberschiissigem C1-C02 C2 H 5  N-Methylisatosdureanhydnd 
(III.), welches sich leicht mit Aminen unter C02-Abspaltung umsetzt. So liefert es 
mit Anilin N-Methylanthranilsdureanilid u. m it 3-[j?-Aminoathyl]-indol IV ., welches, 
mit Orthoameisenester kondensiert, ca.

Y e r s u c h e .  N-Methylimlosaureanhydrid, C0 H 7 O3N  (III.). Komponenten 20 Stdn. 
kochen. Prismen aus A., F. 177°, unl. in  k. Soda. —  N-MethyUmthranoylanilid,
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-vr/no- nr, Cu H u ON2. Durch yorsichtiges Erhitzen von III. mit 
l i r  p  w  ^  V Anilin. Krystalle aus Bzl., F . 126°. —  3- [ f l - (N- Methyl-

' 6 CO____ O anthranoylamino)-&thyl]-indol, C1 BH leON3  (IV.). Kompo-
nenten im sd. YVasserbad ea. 1 Stde. erhitzen. Krystallin. 

aus A., E. 113°, in Lsg. schwach yiolett fluorescierend. —  rac. Evodiamin, Ci9 H 1 3 ON3  

(I.). Komponenten im Rohr 18 Stdn. auf 175— 180° erhitzen. Tafeln aus Aceton, 
dann A., E. 278°. Mit konz. HC1 purpurrot, dann tiefblau. — Isoetodiamin (II.). I. 
mit 5%ig. alkoli. HC1 koclien, Hydrochlorid (Prismen, E. 256°) m it verd. Soda in  
A. zerlegen. Prismen, E. 147°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 319— 21. Tokio, Univ.) Lb.

Felix Haurowitz, Zur Chemie des Blutfarbsloffes. VIII. (VII. vgl. C. 1927. II. 
2606.) Ais Beweis fiir dio friiher (C. 1924. II. 1925) geauBerte Ansicht iiber die Ein- 
heitlichkeit des Methanwglobins lieB sich zeigen, daB nach dem MóRNER-KuSTERschen 
Verf. stets ident. Haminpraparate ohno individuelle Differenzen erhaltcn werden, 
wenn unter gleichen Bedingungen gearbeitet wird. Die erhaltenen Haminkrystalle —  
lange gekreuzte Nadeln —  zeigten die gleiche Loslichkeit in Sodalsg. u. angesauertem 
A. u. gleichen Alkylierungsgrad. Cholesterinhaltige Praparate wurden nur dann er- 
halten, wenn der Blutfarbstoff durch anhaftende Stromata yerunreinigt war. Vf. 
schlieBt daraus, daB die Anschauungen von KiiSTER iiber den indiyiduellen Bau des 
Blutfarbstoffs auf ungleiche Versuehsbedingungen zuriickgehen. Im unveriinderten 
Blutfarbstoff findet sich stets die a-Modifikation in  gleicher Bindungsweise an Protein 
(H am sik, C. 1926. I. 685). Cholesterin ist m it der prosthet. Gruppe nieht verkniipft.
—  Zur Darst. des Hiimins wird frisch entnommenes B lut defibriniort, spektrophoto- 
metr. auf gleichen Hamoglobingehalt eingestellt, eine etwa 15 g Hamoglobin ent- 
sprechende Blutmenge 3-mal m it 1 ,2 % NaCl zentrifugiert, zur Hamolyse mit dem 
gleichen Vol. W. u. 1 / 5  des Gesamtyol. an Toluol versetzt, 12 Stdn. stehen gelassen, 
zentrifugiert, die Hamoglobinscliicht abpipettiert, mit W. auf 240 ccm verd., 1 ccm 
l% ig. H 2 SO., zugefiigt, auf dem sd. W.-Bad 15 Min. erwarmt, das Koagulat abgesaugt 
u. mit 100 ccm CH3 0H  gewaschen. Das Koagulat wird mit 175 ccm CH3 OH, der 1% 
H 2 SOj enthiilt, extrahiert, der Auszug mit 0,8 ccm konz. HC1 +  9,2 ccm CH3OH yer- 
setzt u. in sd. W .-Bad erhitzt. Nach dem Erkalten wird das ausgeschiedene Hamin 
abgesaugt u. mit CH3OH u. A. gewaschen u. getroeknet. (Ztschr. physiol. Chem. 173. 
118— 28. Prag, Univ.) GUGGENHEIM.

Fritz Reindel und Eugen Walter, Ober das Ergosterin der Ilefe. II. (I. vgl. 
C. 1927. I. 1483.) Mchrere Angaben in der 1. Mitt. sind zu berichtigen. Das „cc-Ergo- 
stanol“ ist kein total hydriertes Ergosterin, sondern enthalt noch eine Doppelbindung, 
ist also isomer mit Cholesterin u. wird jetzt ais a-Ergostenol (Tctrahydroergosterin) 
bezeichnet. Allerdings lieB sich die Doppelbindung nieht mittels der JZ. nach WlJS 
charakterisieren, da —  wie auch bei anderen Verbb. dieser Gruppe —  oxydative Vor- 
gange das Ergebnis beeintrjichtigen. Auch die Hydrierung der Doppelbindung ist 
noch nieht gelungen. —  Das friiher ais ,,/?-Ergostylacetat“ bezeichnete, jetzt ais nur 
partiell hydriert erkannte Prod. ist trotz scharfen F. ein Gemisch von a- u. [S-Ergosienyl- 
acelat. Dio Doppelbindung des letzteren ist im Gegensatz zu der des ersteren katalyt. 
hydrierbar, u. die friiher ratselhafte H-Aufnahme bei der yermeintlichen Isomerisierung 
des /?-Ergostenylacetats durch H ( +  Pt) entspricht der jeweiligen Ausbeutc an y-Ergo- 
styłacełał, welches die bis dahin einzige total hydrierte Verb. dieser Reihe darstellt. —  
Neuerdings gelang aber auch, u. zwar durch Verwendung von P t0 2, die direkte u. vólligo 
Hydrierung dea Ergosterylacetats. Allerdings erhalt man im gunstigsten Fali nur 40%  
Hexa- u. auBerdem 60% Tetrahydroacetat. Dieses Hexahydroacetat wurdo anfangs 
fiir ident. mit dem y-Acetat gehalten, bis dio Verseifung zum freien Sterin u. Reinigung 
des letzteren ergab, daB es sich um yerschiedene Verbb. handelt. Dieses neue Sterin 
wird nunmehr ais a -Ergostanól u. das friihere y-Ergostanol von jetzt ab ais Allo-a- 
ergoslanol bezeichnet. Die raumliche Verschiedenheit beider Verbb. ist in einem 
Asymmetriezentrum des Geriistes zu suchen, da auch die zugehorigen Ketone, a-Ergo- 
stanon u. Allo-v.-ergostanon, yersehieden sind. Desgleichen sind die durch Entfernung 
der OH-Gruppen iiber die Chloride erhaltenen KW-stoffe, Ergoslan u. Alloergoslan, 
verschieden. Obwohl letzteres denselben F. wie Sitostan (WlNDAUS, Ztschr. physiol. 
Chem, 101. [1918]. 223) aufweist, auch mit diesem keine F.-Depression gibt, ist Identitiit 
beider schon wegen yerschiedener Drehung hóchst unwahrseheinlich. Dieselbe Er- 
scheinung findet sich iibrigens beim Allo-a-ergostyl- u. y-Si tosty lacetat wieder. —  Vff. 
haben Ergosterin auch aus dem F ett einer Mucorart gewonnen.

V e r s u c h e .  Zur Gewinnung des Ergosterins aus Hefefett wird dieses mit alkoh.-
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wss. KOH 4— 5 Stdn. gesehiittelt, m it W. verd,, Seifenlsg. ausgeathert, ath. Lsg. 
m it W. gewaschen, nach Trooknen bis zur Trtibung eingeengt, Rohprod. mit A.-A. 
gewaschen, iiber das Acetat gereinigt. — a-Ergostenol, C^II^O. Ergostcrylacetat in  
A. hydrieren ( +  Pt-Mohr), wobei genau 2 H 2  aufgenommen werden, erhaltenes a-Ergo- 
stenylacetat (F. 109— 110°) mit 3%ig. alkoh. KOH verseifen. Nadeln, F . 129— 130°. 
ŚALKOWSKIsche Rk. positiy. — a-Ergostanol, C^H^O. Wie vorst., aber m it P t0 2. 
E s  werden n ic h t  ganz 3 II., aufgenommen. A ceta t, dessen F. n ic h t  iiber 144— 145° 
zu bringen ist, m it alkoh. KOH yerseifen, Sterin 4-mał ans CH3 OH-A. umkrystalli- 
sieren. Nadeln, F. 150— 151°, [a]n =  um 0° (sehr schwach negatiy). Gibt keine Sa l - 
KOWSKIsche Rk. Acetat, ans CH3 0H -A., F. 165— 166°, [a]c =  —7,5° in Chlf. —  
Allo-tt-chlorcrgostan, C^H^Cl. Aus Allo-a-ergostanol u. PC15, a th .  Lsg. mit Kohle 
kochen, nach Einengen mit A. yerd. Nadelbiischel aus CH3 OH-A. oder Bzl,, F. 119 
bis 120°, [a]n =  —{—13,3° in Chlf. —  a-Chlorergostan„ C^H^Cl. Ebenso aus a-Ergostanol. 
Nadeln, F . 120—121°, [a ]n  =  + 2 2 ,8 ° in Chlf. — Alloergostan, C2 7 H ,g. Ans Allo- 
a-chlorergostan mit Na in Amylalkohol (Temp. langsam auf 200° steigern). Rohprod. 
zur Entfernung ungesatt. Prodd. mit Acetanhydrid u. etwas H»S0 4  behandeln, mit W. 
ausscheiden. Perlmutterglanzende Blattchen aus CH3 0H-A., F . 84— 85°, [a]u =  
+ 1 7 ,0 °  in Chlf. —  Ergostan, C^H^, F . 101— 102°. — a-Ergostanon, Co-H^O. Aus 
a-Ergostanol mit Cr03  in Eg. (Wasserbad), ath. Lsg. des Rohprod. mit yerd. KOH 
schiitteln, nach Einengen A. zusetzen. Nadeln aus A.-A., F. 174—175°, [a]n — -(-11,8 ° 
in  Chlf. Oxim, C^H^ON, F . 225° (Zers.). Ketazin, CŁ1H 9 2N 2, F. 265° (Zers.). Plienyl- 
hydrazon, F . 153— 154°. — Allo-a-ergostanon, C^H^O, haarfeine Nadeln aus CH3 OH- 
A. oder Chlf., F. 164°, [a]o =  + 3 4 ,9 °  in Chlf. Oxim, F. 216°. Ketazin, CMH 0 2 N2,
F. 155° (Zers.). ( L ie b ig s  Ann. 4 6 0 . 212— 24. Miinchen, Techn. Hochscli.) L b .

Percy Brigl, Robert Hsld und Karl Hartuig, EiweifSchemic. IV. Zur Hypo- 
bromitreaktion von Aminosaurederivaten. (III. vgl. B r i g l  u .  H e l d ,  C. 1 9 2 6 . I. 3059.) 
Vff. priiften unter den von GoLDSCHMlDT u. STEIGERWALD (C. 1 9 2 5 . II. 1169) ge- 
wahlten Bedingungen das Verh. folgender Aminosaurcn u. D eriw . gegeniiber Hypo- 
bromit: Glycin, Hippursaure, G lycylglycin, Benzoylalanylglycin, d-Benzoylamino- 
italeriansaure, d,l-Omithursaure, ó-Honobe.nzoybmithin, carbaminoessigsaures Ba, Glycyl- 
glycincarbonsdure, Ba-Carbaminat des Glycylglycins, Carbonyl-bis-glycylglycin, Leucin- 
uraminosdure, Hydantom  aus L ew in , Kreatin, Kreatinin, Arginin, Dibenzoylarginin, 
e-Guanidocaprcmsaure. Aus den tabellar. zusammengestellten Ergebnissen geht heryor, 
daB entsprechend der GOLDSCHMIDTschen Regel Aminogruppen durch Acylierung 
vor der Einw. des Hypobromits geschiitzt werden. Eine Ausnahme bildet die Diureid- 
bindung des Carbonyl-bis-glycylglycins gemaB den Angaben yon B r i g l  u .  H e l d  
(1. c.). Dag Ba-Carbaminat des Glycylglycins reagiert ebenfalls, jedoch erst nach einer 
gewissen Latcnzperiode. Auch dio frei liegende Guanidogruppe reagiert. Acylierung 
u. innerer RingscliluB iiben auch hier eine Schutzwrkg. aus. In Anbetracht, daB yer- 
schiedenartige, im EiweiB yorkommende Gruppierungen mit Hypobromit reagieren, 
halten Vff. die TIypobromitrk. fiir Ruckschliisse auf die Konst. der EiweiBkórper 
nicht geeignet. (Ztschr. physiol. Chem. 1 7 3 . 129—54. Hohenheim, Landw. Hoeh- 
schule.) G u g g e n h e im .

Anna Petrunkin und Michaił Petrunkin, Verbindung von Gelatine mit einigen 
organischm Basen. Es ist bekannt, daB Kaulquappen in sauren Lsgg. von Alkaloiden 
lebend bleiben, in bas. bald eingehen ( L a b e s ,  C. 1 9 2 2 . III. 1179). Es wird vermutet, 
daB die Alkaloide nur auf der bas. Seite des isoelektr. Punktes mit den Zellproteinen 
reagieren, u. so ihre Wrkg. entfaltcn. Tatsachlich kann gezeigt werden, daB Gelatine 
nur auf der alkal. Seite des isoelektr. Punktes sieh mit Atropin, Strychnin, Chinin, 
Guanidin u. Adrenalin yerbindet, aknlich wio dies mit bas. Farbstoffen der Fali ist. 
(Journ. gen. Physiol. 1 1  [1927]. 101— 10. Leningrad, Biochem. Lab. des Inst. f. 
esperim. Medizin.) G e r n g r o s s .

E. Biochemie.
L. A. Herrera, Kunsttiche Albuminzellen. Bericht iiber Verss., durch Behandeln 

von EiereiweiB mit chem. Substanzen (rauchender H N 0 3, H 2 S 0 4  6 6 ° Be, HC1) zellen- 
ahnliehe Gebilde zu erhalten, die sich auch zellenahnlich farben lieBen. (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rend. 7. 32— 35.) OXT.

Georges Teissier, Das Zellkemicachstum ais Funktion des Zdlwachstums im  Verlauf 
'der Eientwicklung bei Hydractinia ećhinata (Flem.). Zwischen dem Wachstum des
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K em s u. dor Zellc ergibt sich eine GesetzmaBigkeit, die sich fiir die Durchmcsser 
ergibt d (Kerndurchmesser) =  D  (Eidurchmesser) 0,69-1,5 oder fiir die Volumina—  
^Korn =  FEi°'0S’ 2,57. Eine ahnliche GesetzmaBigkeit liiBt sich bei dem Waehstum  
der Gehirnzellcn des Schweins feststellen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927], 
1524— 26. Station biologique de Roscoff.) M e i e r .

V. Koulikoff, Das Iońengleichgewicht, die Phagocylose und das Alle.ru der Kolloide. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1335—36. Inst. Pasteur.) MEIER.

V. Koulikoff, Uber die Stabilisierung der Kolloide. Vf. hat eine Reihe von Sub- 
stanzen dargestellt, die eine kolloide Lsg. zweier nicht ineinander lóslieher Stoffe 
ermóglichen konnen. Zahlreicho biolog. Funktionen beruhen auf der Andcrung des 
kolloiden Zustandes u. besonders Schadigungen dokumentieren sich durch Ausfall 
von Kolloiden. Die vom Vf. dargcstcllten „Sehutzstoffe" yerhindern aueh in hohem 
MaBe das Ausfallen der Biokolloide, z. B. des Serums beim Kochen, Erhaltenbleiben 
spezif. Eigg. des Serums, z. B. Agglutination usw. nach Kochen. (Compt. rend. Soc. 
Biologio 97 [1927]. 1337—39. Inst. Pasteur.) Me i e r .

Koulikoff und V. Secreteva, Uber die Erhohung der Tliermostabiliiat des Anti- 
toxins. Unter Zusatz eines ,,fermentoide“ (Arbeit dariiber im Druck) kann antitox. 
Diphtherieserum unbcschadet seiner Wirksamkeit langere Zeit auf 60—70° erwarmt 
werden. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1339—40.) Me i e r .

Alexander Kiesel, Untersucliungen iiber Protoplasma. IV. Beitrag zur Kennlnis 
des Plastins der Mixomyceten und seine vermutliche Alterung. (III. vgl. C. 1937. II. 
1040.) Zur naheren Aufklśirung der chem. Natur des Myxomycełenplastins wurde das 
mit 1/2- u. 1 / 4 -n. NaOH aus verschiedenartigen u. -altrigen Plasmodien extrahierte 
Plastin auf seine Zus. u. Hydrolysenprodd. untersucht. Die yerschiedenen Priiparato 
enthalten 13,58 u. 15,22% Gesamt-N u. zeigen in der Verteilung des N  auf einzelne 
Aminosaurefraktionen —  Arginin, Łysin, Tyrosin, Histidin, Prolin, Tryptophan, 
Monoaminosauren — trotzdem die Werto annahernd in dieselbe GroBenordnung fallen, 
wechselnde Unterschiede, die keine einheitliche Bcziehung zu dem bei der Darst. des 
Plastins verwendeten Extraktionsverf. oder zum Gesamt-N des Plastins aufweisen. 
Es bestehen daher keinorlei Anhaltspunkte, daB dio Plastine yerschiedener Provenienz 
die gleiche Zus. aufweisen. Es besteht die Moglichkeit, daB die nativen Plastine bei 
der Isolierung eine Umwandlung orleiden. Sie losen sich nach ihrer Isolierung in 
viel yerdunnterer NaOH ais zu ihrer Extraktion aus der Zellsubstanz nótig war. 
Zur Erklarung dieses Verh. werden yerschicdenc physikal. u. chem. t)ber- 
legungen herbeigezogen. Wahrend 1 / 2 -n. NaOH das Plastin aus dem Plasmodium  
herauslósto, geniigt diese Konz. nicht zur Lsg. des Plastins alterer Entwicklungsstadien 
von Lycogala epidendron. Vf. erkliirt sich diesen Unterschied durch eine physikal. 
oder chem. Veranderung der EiwciBkórper, die mit ihrem Alter zusammenhangt. 
(Ztschr. physiol. Chem. 173. 169—83. M oskau, T lM IR IA SEFF-Forschungsinst.) Gu.

E j. E n zy m ch em ie .
F. Polak und A. Tycliowski, Uber die Umwandlung der a-Diastase in f}-Diastase. 

Vff. stellen auf Grund zahlreicher Experimente die Behauptung auf, daB durch Anderung 
der [H'] in einem Gerstonauszug, u. zwar vom pH 6,30 auf pH 4,30, die in ihm yorhandene 
a-Diastase sich in /?-Diastase yerwandelt. Ferner wurde das Wirkungsoptimum der 
beiden Diastasen bestimmt, das bei der a-Diastase beim pa 5,10, bei der /J-Diastaso 
beim ph 4,30 liegt. (Biochem. Ztschr. 192. 463— 78. Lemberg, Garungschcm. u. myko- 
log. Inst. d. Techn. Hochsch.) St e r n .

Viktor Syniewski, Untersuchungen uber Diastase. IV. Mitt. Uber den Gehalt ver- 
schiedener Gelreidearlen an extrahierbarer und nichtexlrahierbarer a-Diastase. (III. vgl.
C. 1 9 2 6 . I. 691.) Vf. extrahierte yerschiedene Getreidearten mit W. u. 1% Papayotin- 
lsg. u. bestimmte darauf die a-diastat. Kraft der so crhaltenen Ausziige. Am reiehsten 
an auslaugbarer a-Distase erwies sich dor Weizen. Dann folgen in abfallender Reihe 
Gerste, Roggen u. Hafer. Ferner wurde festgestcllt: 1. Die auf 1 mg N  entfallende 
Anzahl an diastat. Einheiten, dio wiederum am gróBten beim Weizen ist. Es folgen: 
Gerste, Roggen u. Hafer. 2. Das Verhaltnis der durch W. auslaugbaren zur Gesamt- 
diastase. Es scheint fiir die einzelnen Getreidearten charakterist. zu sein. Am gróBten 
ist es beim Hafer. Dann folgen Roggen, Gerste u. Weizen. Zum SchluB erklart der 
Vf., daB im Gegensatz zur herrschenden Mcinung, eine Getreideart mit groBerem 
Tausendkomgewicht, auch eine gróBere Diastasebildungsfahigkeit besitzt. (Biochem.
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Ztschr. 192. 457— 62. Lemberg, Garungschem. u. mykolog. Inst. d. Techn. Hocli- 
scliule.) St e r n .

Jesaia Leibowitz, Berićhtigung zu der Arbeit „t)ber die Gerstenmalzmaltase und 
die Spezifilat der Disaccliarasen“ . Berićhtigung einer in einer friiheren Mitteilung 
von L e ib o w it z  (C. 1926. I. 1661) gemacliten irrefiihrenden Angabe, die sieh im Ref. 
nieht findet. (Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927]. 319.) G u g g e n h e im .

A. Harteneck und W. Schuler, D ie Einwirkung von Pepsin und Trypsinkinase 
auf Insulin. Pepsin u. gereinigtes Trypsin -(- Kinasc licben die hormonale Wirksam- 
keit des Insulina auf. Die Inaktivierung des Enzym-Insulin-Gemisches erfolgt nur 
bei dem fiir das Ferment optimalen pji u. ist abhangig von der Fermentmenge u. der 
Einw.-Dauer. Sie ist irreversibel. Nach der Einw. zcigt sieh eine geringo, aber deut- 
licho Zunahme des formoltitrierbaren N . Die Einw. von Pepsin u. Trypsinkinase 
auf Insulin wird daher ais eine Hydrolyse aufgefaCt u. nieht ais Bldg. einer rcversiblen 
Enzym-Insulinadsorption. Es wird jedoch fiir moglioh erachtet, daB die yerdauliche, 
eiweiBartigo Substanz nur das wirksamc Prinzip adsorbiert, obschon cs niclit gelang, 
inakt. Insulin dureh Zusatz verschiedener EiweiBkórpcr wieder zu aktm eren. Die 
von E p s t e in  u . R o s e n t h a l  (C. 1925. I. 403) u. von W e i s s  u . P o g a n y  (C. 1926.
II . 1433) festgestellte reversible fermentative Inaktivierung des Insulins erklart sieh 
nach der Ansieht der Vff. teilweise dureh die Bldg. einer Adsorptionsverb. aus Ferment 
u. Insulin, welche sieh innerhalb des isoelektr. Fallungsbezirkes des Insulins nnl. ab- 
seheidet, wenig oder gar nieht blutzuckercrniedrigend wirkt u. vom adsorbierten 
Ferment nieht verandert wird. Stellt man jedoch dic fiir die Lsg. u. Ferinentwrkg. 
geeignete Aeiditat bzw. Alkalinitat her, so erfolgt stets irrcvcrsible Inaktiyierung. 
(Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927]. 289— 99. Miinchen, II. Med. Klin.) GUGGENHEIM.

Helena Elblinger und Casimir Funk, Vorsludien iiber das Pepsin. Pepsin wird 
dureh gróBere Verdunnung, Bewegung der Lsg. usw. geschiidigt; in Ggw. von Pikrinsaure 
ist das Pepsin stabiler. Es werden mehr oder weniger yollstandige Fallungen mit Ag-, 
Pb-, Hg-Pikrat, Pb- u. Ag-Acctat, Safranin, Naphtholgelb S (Flayiansaure), Ba-Acetat
u. A. besohrieben. Es kann nieht cntschieden werden, ob es sieli liier um echtc Vcrbb. 
oder Adsorptionsverbb. handelt. Die Loslichkeit der Ba- u. Na-Salze, sowie dio Un- 
lóslichkeit der Schwermetallsalze sprechen fiir Anwesenheit von sauren Gruppen im 
Pepsinmolekul. Pepsinwrkg. u. Za&wrkg. gingen bei den Verss. stets parallel. Bei 
den zu 2— 5-fachem Reinheitsgrad fiibrenden Operationen fanden Vff. Anhaltspunkte 
fiir die Ggw. eines Aktiyators, der zum Pepsin im ahnlichen Verhaltnis steht, wie die 
Kinase zum Trypsin. Der Aktiyator konnte teilweise abgetrennt werden. Beim Ver- 
einigen der Lsgg. erhielt man die urspriinglichc Aktiyitat. (Biochem. Ztschr. 191  
[1927]. 186— 97. Warschau, Staatl. Hygienesehule.) H e s s e .

Ernst Waldscłunidt-Leitz, Anton Schaffner, Hans Schlatter und Willibald 
Klein, Zur Spezifilat von Pankreas-Trypsin und Darm-Erepsin. X II. Mitt. zur Spezifilat 
tierischer Proteasen. (X I. vgl. C .1 9 2 8 .1. 813.) Untersneht wird die Spaltung von synthet. 
Peptiden  u. dereń D eriw . dureh Darmerepsin u. Trypsinkinase. Trypsinkinase ist 
gegen alle untersuchten Dipeptide wirkungslos. Dagegen wrerden diese (Glycylglycin, 
Leucylglycin, LeucylUucin, Glycylserin, Alanylserin, Leucylmethylisoserin, Glycylcystin, 
Dileucylcystin, Leucylglutaminsaure, Phenylalanylglutaminsuure, Glycyltyrosin, Alanyl- 
tyrosin, Alanyl-ji-amino-n-builersaure, Leucyl-fi-amino-n-bultersaure, Qlycyl-o.-amino-n- 
capronsaure, Alanyl-rx-amino-n-capronsdure, Leucyl-e-amino-n-capronsdure) unabhangig 
yon der Natur der an ihrem Aufbau beteiligten Aminosauren spezif. von Erepsin ge- 
spalten. Diarginintrinitrat wird nieht gespalten, so daB die Vff. die Frage diskutieren, 
ob diesem aueh dureh Siiure nieht hydrolysierbaren Prod. nieht eine anhydridartige 
Struktur zuzuschreiben ist, um so mehr, ais aueh in Bestatigung friiherer Angaben 
der Vff. Dioxopiperazine (Glyeinanliydrid, Glycylalaninanhydrid, Alanin-[phenyl- 
alanin]-anhydrid, Glycylserinanhydrid u. Phenyldioxopiperazin) dureh Darmerepsin
u. dureh Trypsinkinase nieht gespalten werden. Die friihere Feststellung, daB die 
Verlangerung der Peptidkette in Peptiden der einfachen Monoaminomonocarbonsauren 
dureh Einfiiliren von Glycinresten (bis zum Oktapeptid) fiir den Spezifitatsunterschied 
zwischen Pankreastrypsin u. Darmerepsin bedcutungslos gefunden wird, wird aueh 
fiir Einfiihrung von Leucinresten bestatigt. Es werden dureh Darmerepsin, dagegen 
nieht dureh Trypsinkinase gespalten: Leucyllriglycylleucin, Leucylheplaglycin, Leucyl- 
nonoglycin, u. sogar Leucyltriglycylleucyllriglycylleucylnonoglycin. — Fiir die Spaltbar- 
keit hóherer Peptide dureh Pankreastrypsin, das gegen alle Dipeptide wirkungslos ist, 
ist die Ggw. besonderer Aminosauren erforderlieh, ais dereń erste das Tyrosin  an-
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gegeben wird. Im  Gegensatz zum Glycyltyrosin werden Leucylglycyltyrosin u. Glycyl- 
alanyltyrosin von Trypsinkinase gespalten. Beide unterliegen (wie auch das Tetra- 
peptid Glycylalanylglycyltyrosin) dem Angriff des Erepsins; erst das Pentapeptid 
LeuciyltriglycyUyrosin hat ais spezif. Trypsinsubstrat zu gelten. Vff. nehmen an, daB 
der Abbau der tyrosinhaltigen Tri- u. Tetrapeptide durch Erepsin u. Trypsin in ver- 
schiedener Weise erfolgt, indem der Angriff des Erepsins von der freien Aminogruppe 
her, der Angriff des Trypsins vom Carboxylendc her erfolgt, u. in diesem Falle mit der 
Abspaltung des Tyrosins sein Ende findet, da bei diesen Substraten nur eine Peptid- 
bindung durch Trypsin gelóst wird. Das Tripeptid Glycyltyrosylglycin (mit nicht- 
endstiindigem Tyrosin) wird sowohl durch Erepsin, ais auch durch Trypsin gespalten.
— Die Spaltbarkeit der Dipeptidbindung wird durch Einfiihrung eines Acylrestes 
geandert: Glycyltyrosin wird nur durch Erepsin, f}-Naphthalinsulfoxylglycintyrosin 
wird nur von Trypsin zerlegt, u. zwar unter Abspaltung des Tyrosins.

Die Unters. von acylierten Peptiden fiihrte zu einer Bcstatigung der Ansicht 
von E u l e r  u . J o s e p h s o n  (C. 1927. II . 834), daB fiir dio Bindung eines Substrats 
an das gepriifto Erepsin die Ggw. einer freien Aminogruppe erforderlieh ist, wahrend 
eine Yeranderung an der Carboxylgruppe der Substrate, z. B. Amidierung oder Ver- 
esterung, fiir dio Angreifbarkeit durch Erepsin belangslos zu sein seheint. Die An- 
lagerung des Darmerepsins an der N H 2-Gruppe des Substrats seheint durch eine freie 
Aldohyd- oder Ketogruppo des Enzyms yerm ittelt zu werden. Eiir die Anlagerung des 
Trypsins ist eine freie Aminogruppe entbehrlich, da auch das /J-Naphthalinsulfonyi- 
glycyltyrosin gespalten wird. Vielmehr seheint das Trypsin sieli an die Carboxylgruppe 
anzulegen, wobei auch damit zu rechnen ist, daB die Bindung des Enzyms etwa durch 
OH-Gruppen in den Tyrosinpeptiden vermittelt oder verstarkt wird. —  Ein grofier 
Teil der gepriiften Substrate entstammt der Sammlung von E . E is c h e r . (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 299— 306. Miinchen, Akad. d. Wiss.) H e s s e .

Richard Willstatter und Eugen Bamann, Ober Magenlipase. Vergleich in  vcr- 
schiedenen Reinheitsgraden mit Pankreaslipase. X VI. Abhandlung iiber Pankreas- 
enzyme. (XV. vgl. C. 1927. I. 905.) Der Reinheitsgrad von Magenlipase laBt sich 
steigern durch proteolyt. Abbau der mucinhaltigen EiweiBstoffe, wobei sich Hefe- 
protease bei pn == 6 , 8  ais besonders geeignet erwies, wahrend Trypsin u. Papain wegen 
ihres Gehaltes an Lipase, Pepsin wegen der erforderlichen stark sauren Rk. ungeeignet 
erschcinen. Ebenfalls anwendbar, aber weniger gut ais Hefeprotease, ist ein das Pepsin 
begleitendes, aber bei alkal. Rk. wirkendes proteolyt. Enzym. Zu der Reinigung wird 
getrocknete u. zerkleinerte Magenschleimhaut mit 1 /4 o-n. 1sH3  cxtrahiert, das Enzym  
durch Ansauern mit verd. Eg. gefallt u. naeh Wiederauflósen das fiillbarc Protein 
durch 6 -tagige Behandlung mit Hefeautolysat yerdaut. In dem nun durch Ansauern 
entstehenden Nd. ist das Enzym noeh von Protein begleitet u. gut bestandig. Nach 
Umfallen aus schwach ammoniakal. Lsg. mit Eg. wird das Protein durch Voradsorptionen 
mit Kaolin u. mit Tonerde entfernt. Bei diesen Operationen steigt der Butyrasewert 
von 300— 450 auf etwa 700— 900. D ie Enzymlsg. ist dann merklich leichter zersetzlich.
—  Die bei den hochwertigen Prodd. auftretenden niedrigen Elutionsausbeuten sind  
nicht nur durch Zerstórung des Enzyms im Adsorbat, sondern auch durch Verarmen 
an Koelucutien zu erklaren. —  Vff. betonen gegeniiber den Angaben yon S h e k MAN 
(C. 1927. I. 1029), daB es mehrere Małe gelungen ist, Saccharase, Lipase u. Amylase 
von Proteinsubstanzen, soweit nachweisbar, zu befreien. Auch die in der vorliegenden 
Arbeit erhaltenen Praparate sind frei von Protein. —  Eiir die Wirksamkeit von Pan- 
kreaslipase u. Magenlipase gegen verschiedene Substrate werden folgende Zahlen ge
geben:

1 cg tr. Pankreas enthalt:
0,S3 Einheiten der Olivenol-Spaltung 

830 „ „ Tributyrin-Spaltung
0,67 „ „ Buttersiiureester-

Spaltung

1 cg tr. Magenschleimhaut enthalt: 
0,002G Einheiten der 01ivenol-Spaltung
1,3 „ „ Tributyrin-Spaltung
0,00065 „ „ Buttersiiureester-

Spaltung
Pankreas- u. Magenlipase sind also eigentliche Lipasen im Gegensatz zum Leber- 

enzym, das hauptsachlich eine Esterase ist. (Ztschr. physiol. Chem. 173. 17—31. 
Miinchen, Akad. d. Wissensch.) H e s s e .

Lyman C. Boynton und Robert C. Miller, Yorhommen einer Cellvla.se im Schiffs- 
bohrwurm. Aus dem unteren Ende des Verdauungstraktus vom Schiffsbohnrurm  
(Bankia setacea) konnte eine auf Sagespane u. Eiltrierpapier wirkende Cellulase extra- 
hiert werden. Die enzymat. Natur der Wrkg. wurde nachgewiesen. Das Enzym ist



1'782 E3. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1928. I.

hauptsachlich in den sog. Lcbern vorlianden. (Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 613 
bis 618. Seattle, Univ. of Washington.) HESSE.

Holger Erdtman, Glycerophosphatspaltung durch Nierenphosphatase und ilire 
Alcliwerung. Das Optimum der Nierenphosphatase wurde (auch fiir dialysierte Lsgg.) 
bei P h =  8 ,8 —9,0 (System Glycerophosphat-Borat) gefunden. Borsaurc hemmt stark. 
Der Koeffizient der monomol. Rk. fallt wahrend der ersten 20°/„ der Spaltung bis auf 
1/5, was zum Teil auf Enzymzerstórung zuriickzufiihren ist. Ais Ausdruck der A ktivitat 
wurde benutzt: Phos.-f. =  10/T-g  Enzym, wo T  die Zeit in Stdn. ist, nach der das 
Enzym Phosphorsiiure entspreehend 30 mg Pyrophosphat unter folgendon Bedingungen 
freigomaeht hat: 15 ccm 0,2-mol. Na-Glycerophosphat, 10 ccm S0RENSEN8 Borat- 
puffor, 4 ccm Enzymlsg., (20—x) ccm W.; P h = 8 , 8 — 9,0; 30°. —  Trockenpraparate 
durch Fallen der Autolysate aus Sehweincniere mit A. u. Waschen mit A. hergcstcllt. 
Zum Losen des Enzyms werden dic Praparate mit Boratlsg. ph =  8 — 9 oder noch 
besser mit VlO -n. NaCl behandclt. Jedoch blcibt dio gróBte Menge des Enzyms im 
Riickstand. Am besten yerwendet man sehr verd. N H 3. —  Bei Dialyseyerss. wurde 
in der AuBenfl. ein Aktivator nachgewiesen, der anscheinend thermostabil ist u. eine 
groBe Bestandigkeit gegen Siluren u. Alkalien zeigt. Der Aktivator konnte im Harn, 
in LlEB IG s Flcischestrakt, im Hefenpraparat Marmite u. in der Hefen-Cozymase nach
gewiesen werden. Sein Reinheitsgrad wird angegeben ais Phos.-A. =  10/c  X ff, wo c 
die Anzahl ccm Aktivatorlsg. ist, die einer Zunahme von 30 mg Pyrophosphat pro 
24 Stdn. im Ycrhaltnis zum aktivatorfreien Enzym ist; g ist das Trockengewielit der 
Lsg. pro ccm. Es werden Verss. zur Reinigung des im Fleischcxtrakt gefundenen Akti- 
vators bcschrieben. (Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927], 182— 98. Stockholm, 
Univ.) HESSE.

Vladimir Vondra5ek, Glycerophosphalase des Zentralnervcnsystenis. Das mensch- 
liche Zentralnervensystem weist eine Glycerophosphatase auf, wobei im Kleinhirn 
die groflto Wrkg., eine kleinere Wrkg. im GroBhirn u. die kleinstc Wrkg. im Riicken- 
mark gefunden wird. An einer Anzahl von Tieren wird gezeigt, daB die Intensitat 
der Wrkg. in keinem Zusammenhang mit P-Gehalt oder pliylogenet. Reife des Zentral- 
nervensystems steht. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 8 8 —94. Prag, Bóhm. Univ.) H s.

Die Methodik der Ferm ente. Hrsg. von Carl Opp^nheimsr u. Ludwig Pincussen. Lfg. 2.
(7 S., S. 321 — 624.) Leipzifi: G. Thiem e 192S. 4°. =  Oppenheim er: Die Ferm ente
u. ilire W rkgn. 5. Aufl. Bd. 3. M. 28.— .

E a. P flan zenp hysio log ie . B akteriologie.
B. Magrini, Das Verhalten einiger chemischer Diingeinitlel und vieler anderer 

organischer und anorganischer Substanzen auf die Keimung und in  den ersten Wachslums- 
perioden der Pflanze. Yf. geht von der Ansicht von Lo M o n a c o  aus, daB die chem. 
Diingemittcl nieht dadurch wirken, daB sie den Verlust an Niihrstoffen kompensicren, 
sondern daB sie eine biolog. Reizwrkg. auf den Pflanzenkorper ausiiben. Die Diinger 
konnen nur dann in Wrkg. treten, wenn sie loslich sind, so daB sie die Wurzelorgane 
zu einer groBeren ais der gewohnlichen Arbeitsleistung reizen. Um Lo MONACOs 
Theorie zu beweisen, wurden Keimverss. mit chem. Diingemitteln angestellt u. ihre 
Resultate verglichen mit Verss., die mit Stoffen angestellt wurden, die keine Pflanzen- 
bestandteile sind u. daher nieht ais Ersatzstoffe fiir verloren gegangene N&hrstoffe 
angesohen werden konnen. Dio Verss. wurden mit Gerste gemacht in yerschiedenen 
Lsgg. An chem. Substanzen wurden untersucht HC1, H N 0 3, H 2 SO.,, H 3 P 0 4, N H 3, 
Na2 S 0 4, (NH.,)2 S 0 4, Superphosphat, Chlonyasser, Bromwasser, Neophosphat, d. h. 
Phosphorite, die im Gemisch mit Stroh, Spreu von Getreide u. Reis, Sagospanen in 
einem Cl-Strom aufgesehlossen waren, u. Clumina (Vegetationserde mit 1 %  Cl). Da 
sowohl dic cigentlichen. Diinger ais auch dic ubrigen Substanzen das Wachstum an- 
reizten u. ahnliche Resultate wie erstere gaben, schlieBt Vf. auf die Berechtigung 
der Theorie von Lo MONACO. (Areh. Farmacol. sperim. 44 [1927]. 93— 96. 97 
bis 122.) Ot t .

N. Passerini und P. Galii, Ver suche iiber die Wirkung des im Besprengioasser 
enthaltenen Chlornatriums auf einige Pflanzen. Bei GefaByerss. trat zuerst eine auf- 
fallende Toleranz gegeniiber NaCl ein, die aber spater bei rascher Verdunstung u. An- 
haufung des Salzes im Erdboden yerschwand. Vf. geben fiir einige Pflanzen die Mengen 
NaCl an, welche noch keinen Schaden anrichteii. Aus den Yerss. wird der prakt. SchluB 
gezogen, daB bei einem groBen Geh. des Sprengwassers an Cl eine scliadliche Anhaufung
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im Boden stattfindet u. man beim BegieCen kein W. benutzen soli, das mehr ais l%o Cl 
enthalt. Nur bei Wiesen kann der Cl-Gch. auf 2—3 ° / 0 0  gesteigert sein. (Atti R. Aecad. 
Bincei [Roma], Rend. 6 [1927]. 618— 19.) Ot t .

Raymond Pearl, Agnes Allen Winsor und John Rice Miner, Das Wachstum 
von Sdmlingen der Bcutelmelone, Cucumis melo, ohne exogene Nahrung und Licht. Auch 
beim Felilen auCerer Nahrung (sterile Agar) im Dunkeln folgt das Wachstum von 
Melonensamlingen einem einfachen logarithm. Gesetz. (Proceed. National Acad. 
Sciences, Washington 14 . 1— 4. Baltimore, JOHN HO PKINS-Uniy.) R. K. M u l l e r .

Ernest Linwodd Walker und Marion A. Sweeney, Chemotherapie bakterielkr 
Infektionen. II. Die Beziehung zwischen chemischer Konslitution und chemothera- 
peutischer Wir kun g bei Staphylokokkeninfektionen. (I. vgl. C. 1926. I. 3068.) Es 
werden 65 aromat. Stoffe in ihrer Wirksamkcit gegen die Infektion von Mausen mit 
einer tódliehen Dosis von Staphylococcus aureus gepriift. Die Substanzen sind 
siimtlich Abkommlinge des Benzols u. haben alle Hg am Benzolring. Am Benzol- 
ring u. am Quecksilber sind zahlreiche yerschiedene Gruppen eingefiihrt. Die Sub- 
stituenten des Benzolrings sind: OH, CH3, Cl, Br, J, NO, NO„ NH2, N(CH3)2, CH„-
CH(NH 2 )COOH, S 0 3 H, N(C,H5)2, COOH, CHO, n h c h 3, n h c 2h 6, n h - c i i 2 c o o h ,
NH-CH 2 -CN, CN, SH, am fig  werden substituiert Cl, Ó-COCH3, OH. Zahlreiche 
Kombinationen dieser Substituenten werden gepriift. Aus diesen Untersuchungen, 
dereń Einzelheiten im Original ausfiihrlicli besproehen werden, folgt, daB bei diesen 
Verbb., die immer Hg ais ,,toxophore“ Gruppe enthalten, durch Substitution be- 
stimmter Gruppen in bestimmter Stcllung, z. B. N(CH3)2, N(C2 Hi )2, OH, COOH, 
der chemothcrapeut. Effekt heryorgcbracht wird, u. durch andere Gruppen, dereń 
Substitution allein keinen Effekt hat, die chemotherapeut. Wrkg. durch Kombination 
mit wirksamen Gruppen gesteigert werden kann, z. B. S 0 3H (para) zu OH, Cl (ortho) 
zu COOH u. N H 2 (ortho) zu COOH. ( Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 31 [1927], 
87— 121. San Francisco, Urny. of California, Med. School.) M e i e r .

O. Fernandez und T. Garmendia, Ober die Katalasenbildung von B. coli und 
ihren Differentialwert. Bei aerober Zuchtung von Coli in synthet. Nahrboden, die 2% 
yerschiedener Zucker u. 0,5% Aminosaure (Alanin , Asparagin, Glykokoll, Leucin, 
Tyrosin  oder Glutaminsdure) enthalten, zeigt sich die Katalasebldg. abhangig von dem 
Zuckerzusatz. In Verss. mit Alanin, Asparagin, Glykokoll ist die Katalasebldg. in Ggw. 
yon Lavulose besonders stark. Ebenso beim Tyrosin u. Ammoniumlactat, obwohl be- 
sonders bei ersterem das Wachstum recht sparlich ist. Leucin gibt ein Optimum der 
Katalase mit Oalaklose u. Dulcit, Glutaminsaure m it Saccharose. Peroxydasebldg. iśt 
nur gelegentlich yorgekommen. In Niihrbouillon ist Katalasebldg. stets sehr reichheh. 
Unter anaeroben Verhaltnissen findet man nur selten Katalase, dagegen nicht selten 
Peroxydase. Differentialdiagnost. ist die Katalasebldg. noch nicht zu yerwerten. 
(Ztschr. Hyg., Infekt.-ICrankh. 108. 329—35. Madrid, Inst. nac. de Hig.) ScHNITZER.

Joseph Reilly und Gerald Pyne, Ober das von Chromobacterium molaceum 
gebildcle Pigment. Das purpume Pigment ist unl. in W., 1. in A. u. A. mit blauvioletter 
Farbę, wird durch Siiurcn u. Oxydationsmittel in ein braunes Pd umgewandelt, durch 
Alkali geht es in  eine roto Verb. iiber, die durch Saure nicht wieder in dio purpume 
yerwandelt werden kann, es wird beim Erhitzon zers., ohne zu schmelzen. Mol.- 
Gew. nach R a s t  969, Bruttoformel Cfl0 H 5 9 O1 5N;, Am ino-N: Total-N =  19%- (Bio- 
ćhemical Journ. 21 [1927]. 1059—64. Cork, National Univ. of Ireland.) M eier .

Rudolf Gahl und Belle Anderson, Sulfat reduzierende Bakterien in califomischen 
Olicassem. Alle Stamme wuchsen bei 28 u. 37°, einige noch bei 50°, keiner mehr bei 
60°, Wachstum ferner teils bei 1%. teils bei 0% NaCl. Bei der mkr. Priifung der 
gramnegativcn Bakterien im Dunkelfeld rotierende Bewegung, gelegentliche Richtungs- 
anderung, Ktummungen mit dem Eindruck des Flatterns. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk.
II. Abt. 73. 331— 38. California, Univ.) G r o s z f e l d .

A. Lebedew, Ober die zellfreie Gdrung. Die yon KOSTYTSCHEW, M e d w e d e w  u. 
SYSOJEWA (C. 19 2 7 . II. 2073) gegen die Existenz einer zellfreien Garung erhobenen 
Beweisfiihrungen werden kritisiert u. durch neue Verss. dargelegt, daB die Auffassung, 
die zellfreie Garung von Macerations- u. PreBsaften beruhe auf der Tatigkeit der in 
den Praparaten enthaltenen lebensfahigen Zellen, imhaltbar ist. Insbesondere wird 
gezeigt, daB Macerationssafte aus rasch getrocknetcr u. gut geliifteter Hcfe nicht nur 
keine Garkraft besaBen, sondern auch einen erheblichen Yerlust ihrer reduzierenden 
Eigg. Methylenblau gegeniiber erlitten hatten, trotzdem die Bedingungen fiir die Er- 
haltung der Hcfezellen im lebensfahigen Zustand in diesem Fali yiel besser waren ais
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bei anderen Verss., die bei schwachem Luftzutritt autolyt. Prozessen ausgesetzt waren. 
(Ztschr. physiol. Chem. 1 73 . 89— 102. Moskau, I .  U n iv .) G u g g e n h e im .

A. Lebedew, Uber das vermeintliche Co-Enzym der Oxydoredukase. (Vgl. C. 1926.
II. 2447. 1928. I. 1429.) Die Verss. m it Aceton-, A.- u. (NH 4 )2 SO,-Fallungen von  
Hefeausziigen haben gezeigt, daB fiir die Wrkg. der llefeoxydoredv.ka.se, gegeniiber 
Crotonaldehyd kein Co-Enzym notig ist. Was man bis jetzt fiir Co-Enzym der Oxydo- 
redukase gehalten hat, is t bloB ein Gemisch von oxydablen Stoffen, in Anwesenheit 
der goeigneten Akzcptoren mit Sulfhydryl- u. Disulfidgruppen. Durch die geeigneto 
Behandlung des Koclisaftes mit A. kann man die oxydablen Stoffe fast ganz ent- 
femen. Dialysierverss. mit bei 65° geronnenem u. abfiltriertem Macerationssaft 
haben gezeigt, daB bei der Dialyse eine Zerstorung der Oxydoredukase stattfindet, 
wobei sie durch Kochsaft- oder Co-Enzymzusatz nicht regeneriert werden kann. Bei 
der Dialyse der Oxydoredukaselsg. beobachtet man ofters, dafi die Aktivitat, offenbar 
zufolge der Entfernung der hcmmenden Stoffe, m it der Zeit sogar groBer wird. D ie  
Gerinnungstemp. liat eine groBe Bedeutung fur dio Haltbarkeit der Oxydoredukase- 
lsg., da sie oder ilir Trager durch proteolyt. Ferment© zerstort werden kann. D ie  
Abschwacliung der Garwrkg. der PreB- u. Macerationssafte beim Stehenlasscn wird 
damit in Zusammenhang gcbracht. Auch animal. Oxydoredukase aus Mi Ich wirkfc 
ohne Mitwrkg. eines Co-Enzyms. (Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927]. 255— 76. 
Moskau, I. Univ.) G u g g e n h e i m .

Jesaia Leibowitz, Vergleichende Versućhe uber die Vergdrbarkeit der Zymohexosen, 
des Olykogens und der Starte.. In vergleichenden Garungsverss., die mit Macerations
saft aus Unterliefe u. m it Hefeglykogen, Leberglykogen, 1. Starkę u. Glucose aus- 
gefiihrt wurden, vergoren die Polysaeeharide durchwegs unvollstandiger u. langsamer 
ais Glucose bzw. Rohrzucker. Auch die Induktionszeit war stets langer. Die im  
Glykogen u. Amylopektin vorliegende Kohlehydratphosphorsaure hat also nicht den 
gleichen garungsstimulierenden Effekt wie die Zymophosphate. Zusatz von Koch
saft andert die Verhaltnisse nicht. Die abweichenden Feststellungen von G o t t - 
SCHALK (C. 1926. I. 3555) werden durch die Unreinheit der von diesem Forscher 
verwendeten Glykogenpraparate erklart. Yf. schliefit aus diesen Verss., daB eine 
direkte Spaltung der Polysaeeharide nicht oder nur in  geringem MaBe stattfindet. 
Die Tatsache, daB die Stiłrke betrachtlich langsamer vergoren wird ais das Glykogen, 
wird mit dem Dispersionsgrad in Zusammenhang gebracht. (Ztschr. physiol. Chem. 
173. 84— 88. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) GUGGENHEIM.

Alfred Gottscłialk, Vergleicliende Untersucliungen iiber den Co-Zymasebedarf der 
Hefe bei der Verg(irung von Hexosemonophosphorsature und Hezosediphosphorsaure. 
Der nach ROBISON (C. 1923. III. 865) dargestellte Hexosemonophosphorsaureesler 
bedarf zu seiner Garung durch Hefe grofierer Mengen von Co-Zymase ais die Hexose- 
diphosphorsdure (H a r d e n  u. Y o u n g ), jedoch kleinerer Mengen ais die Gleichgewichts- 
glucose. Es wird daher artgenommen, daB der RoBlSONsche Monophosphorsaureester 
keine unmitteibare Zwischenstufe bei dem Abbau der Glueosediphosphorsaure dar- 
stellt. Dio leichte Vergarbarkeit des Hexosediphosphorsaureesters wird durch die An- 
nahme erklart, daB dieser durch Phosphatase eine labile Fructosemonophosphorsaure 
liefert, welche sich in eine Hexoscmodifikation umlagert, die sich desmolyt. Fermenten 
unmittelbar zuganglich erweist. Der RoBISONsche Monophosphorsaureester unter- 
liegt dagegen einer gekoppelten Rk. (vgl. M E Y E R H O F  u .  L o h m a n n , C. 1927. II. 1047), 
die reichlicherer Co-ZjTnasemengen bedarf. (Ztschr. physiol. Chem. 173. 184— 87. 
S.tettin, Stadt. Krankenh ) GUGGENHEIM.

Alfred Gottscłialk, Beinerkung zu der Arbeit von F . Ehrlich und I. Bender-. „Uber 
die angebliche Bildung von Fumarsaure aus Brenztraubensdure durch Bhizopus nigricans 
Entgegen E h r l i c h  u .  B e n d e r  (C. 1928. I. 81) konnte Vf. auch eine neue Kultur 
von Rhizopus nigricans auf Bronztraubensaure-Nahrsalz-Lsg. bzw. Fructose-Nahrsalz- 
Lsg. kultivieren. Er erklart sich die abweichenden Befunde durch das Vork. morpho- 
log. nicht unterscheidbarer, biolog, u. biochem. aber verschiedener Pilzrassen. (Ztschr. 
physiol. Chem. 172 [1927]. 314—-16. Stettin, Stadt. Krankenh.) GUGGENHEIM.

F. Ehrlich und I. Bender, Antwort auf die vorslehende Bemerkung von A . Gottschalk 
zu unserer Arbeit „Uber die angebliche Bildung von Fumarsaure aus Brenztraubensdure 
durch Rhizopus nigricans“ . Die im vorst. Ref. geauBerte Vermutung wird widerlegt 
durch die Angabe, daB die yon G o t t s c h a l k  benutzte Rhizopusart von der gleichen 
Stammkultur herriihrt, wie die von den Vff. Ycrwendete. Die Behauptung, daB
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Rhizopus nigricans nicht imstande ist, Brenztraubensaure in Fumarsaure iiberzufiihren, 
wird daher aufrechterhalten. (Ztschr. physiol. Chem. 172 [1927]. 317— 18.) Gu.

S. Kostytschew und V. Faermann, Ober Alkoholgarung. X IV. Mitt. Die Ver- 
arbeitung der mehrwertigen Alkohole durch Hefe. (X III. vgl. C. 1927. II. 2073.) Sowohl 
■Mannit, ais Glycerin konnen durch Hefe zu C 0 2  u. A. verarheitet "werden, aber nur 
bei reichlichem O-Zutritt u. allem Anschein nach nur in dcm MaBe, wie der H  einer 
OH-Gruppe abgespalten u. an den Luftsauerstoff gebunden wird. Die Móglichkeit 
einer Verarbeitung yon Mannit u. Glycerin durch Hefe in Ggw. eines H-Acceptors 
zeigt, daB Hefe das Vcrmogen besitzt, den H der OH-Gruppen zu aktiyieren. Dieser 
Vorgang der H-Akthderung spielt, entsprechend den Angaben von KOSTYTSCHEW  
(C. 1921. III. 1130), wohl eine wichtige Rolle bei samtlichen Garungen. (Ztsehr. 
physiol. Chem. 173. 72—79. Leningrad, Akad. d. Wiss.) G u g g e n h e i m .

E 5. T ierp h ysio log ie .
Bernhard Stuber und Fritz Stern, Weitere Untersuclmngen iiber die Methylierungs- 

funktion der Schilddruse. D ie Methylierung von Guanidinessigsaure zu Kreatin erfolgt 
nur bei intakter Sohilddriise oder bei Zufuhr yon Schilddriisenpraparatcn. Die 
Methylierung von Pyridin erfolgt bei Hunden unabhangig von der Tatigkeit der 
Schilddruse, der Hypophyse oder den Keimdriisen. (Biochcm. Ztschr. 1 9 l  [1927]. 
363— 73. Frciburg, Mediz. Klin.) W a d e h n .

H. Tangl und L. Hazay, Ober den Angriffspunkt der Hypophysenausziige. 
Zugabe von Hypophysenextrakt bewirkt bei Durchstrómungsverss. an der iiber- 
lebenden Froschniere eine Verminderung der Harnsekretion bei gleichzcitigem An- 
stieg der Harnkonz.; die gleiche Wrkg. iibte die subcutane Injektion am Frosch aus. 
Hypophysenausziige wirken nicht nur auf das extrarenale System, sondern auch 
direkt auf die Niere. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 337— 44. Budapest, Univ. 
Physiol. Inst.) W A D E H N .

Walter Stockinger, Der Einflufi von Adrenalin und Thyroxin auf die Bildung 
oxydasepositiver Zellformen im  lockeren Bindegewebe der Maus. Injektion von Adrenalin
u. Thyrozin  fiihrt bei der weiBen Maus zum Auftreten yon granulierten Leukoeyten 
ahnlichen Zcllen im loekeren Bindegewebe, die Zellen geben starkę Oxydaserk. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 58. 757—76. Kiel, Med. Klinik.) M e i e r .

Jean La Barre, Beitrag zum Studium der physiologischen Anderungen der inneren 
Sekretion des Pankreas. I. Beweis des Vorhandenseins einer physiologischen Insulin- 
amie. Zwischen zwei Hunden, von denen einer n., der andere pankreaslos ist, wird 
eine Anastomose so gemacht, daB die Pankreasyene des n. Hundcs mit der Vena 
jugularis des anderen yerbunden wird. Nach kurzer Ubcrleilung des Blutcs sinkt 
der Blutzucker des pankreasdiabet. Hundes zu n. Wertcn. — H . Der Vagus ais In- 
sulinsekreiion erregender Nerv. Unter gleichen Vers.-Bedingungcn wird eine Ana
stomose zwischen einem nebennierenlosen Hunde u. einem n. gemacht. Die t)ber- 
leitung des Blutes aus dem Pankreas des nebennierenlosen ruft keine Veranderungen 
im Blute desselben hervor. Dagegen treten nach Reizung des r. Vagus des neben
nierenlosen Hundes beim empfangenden Hunde Veranderungen ein, die man bei 
Insulininjektion am n. Tiere beobachtet: Senkung des Blutzuckers, Herabsetzung 
des Blut-pn, der Alkalireserve, des anorgan. Phosphats usw. — III. Die Rolle des 
Nervensystems bei der Regulation der physiologischen Insulinamie. Dio Oberleitung 
des Pankreasblutcs eines n. Hundes in einen pankreasdiabet. yerliert nach Durch- 
schneidung beider Neryi Vagi des n. Hundes seine antidiabet. Wirksamkeit. Die Ein- 
setzung eines Pankreas in den Kreislauf des pankreaslosen Hundes bewirkt nur dann 
eine starkere antidiabet. Wrkg., wenn der zu dem Pankreas gehórende r. Vagus 
gereizt wird. (Arcli. Int. Physiol. 29 [1927]. 227— 64. Briissel, Institut de Thera- 
peutiąue.) M e i e r .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Beitrag zum Studium der physiologischen 
Anderungen der Insulinsekretion. IV. Ober die Hyperinsulinamie nach durch Trauben- 
zuckerinjektion hernorgerufener Hyperglykamie. (Vgl. vorst. Ref.) Wird dem Spender- 
hunde Dextrose intravenós injiziert, so tritt beim das Blut der Pankreasyene emp
fangenden Hunde nur dann eine Insulinwrkg. auf, wenn die Vagi des ersten Hundes 
intakt sind. —  V. Ober die Hyperinsulinamie nach Adrenalininjektion. Adrenalin- 
injektion erhoht den Insulingeh. in der Pankreasyene unabhangig von der Intaktheit 
der Neryi Vagi. Der Angriffspunkt ist also nicht Vagusreizung. (Arch. Int. Physiol. 
29  [1927], 265— 90.) M e i e r .
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L. Villa, Bemerkimgen zu einigen Arbeiłen iiber die Wirkung des Insulins bei Diabetea 
insipidus. (Dtsch. Arch. klin. Med. 158. 69—75. Mailand, Med. Klinik.) MEIER.

H. Elias und E. Violin, Insulin ais Antiemelicum. Eine klinische und experi- 
mentelle Unlersuchung. Insulin wirkt bei vielen Arten von Erbrechen antiemetisch, 
z. B. wird das Erbrechen der Schwangeren, bei Gallcnblasenentziindung u. bei Er- 
krankungen der Schilddriise durch Insulingaben sclinell behoben, nieht aber Er- 
brechen auf psych, bedingter Grundlage. Im Tiervers. yerhindert es nieht das Er- 
brcchen nach Kupfersulfat u. Apomorphin. (Ztschr. ges. exp. Medizin 59. 61 
bis 75.) W a d e h n .

Alphons Sole, Zur Bedeutung des Jodgehalles in  Schilddriisenpraparaten. Es 
besteht kein Parallelismus zwischen Jodgeh. u. physiolog. Wrkg. der Praparate. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 59. 45— 48. Wien, Univ.-Kinderklinik.) W a d e h n .

W. J. M. Scott, Einfluf) der Nebennieren auf die Widerstandsfahigkeit.
III. HistaminempfuuLlichkeit ais Reaktion auf Nebennierenverlust. Verss. an Ratten, 
die gegen phosphorsaures Ergamin sehr widerstandsfahig sind. Sie yertragen 60— 100 mg 
pro 100 g Kórpergewicht. Nach Entfernung beider Nebennieren werden nieht einmal 
10 mg regelmafiig vertragcn. (Journ. exp. Med. 47. 185— 91. Rochester, N. Y ., School 
of med.) _ SCHNITZER.

S. Ssewerin, Zur Erage nach der chemischen Zusatnmenselzung und den Eigen- 
schaflen des Blutes vor und nach der Fiitterung des Tieres. I . Mitt. Wasserstoffionenr 
konzentration des Bluies w id  sein Oehalt an Chloriden, Zucker und Calcium. Blut-pn  
von Kaninchen nach ca. 2-std. Hunger ist um etwa 0,1— 0,2 pn saurer ais nach Kohl- 
fiitterung, Blutzueker ist nach 2 Stdn. Hunger gesunken, Ca' u. Cl' ist nieht yerandert, 
(Biochem. Ztschr. 190 [1927]. 326—29. Moskau, Obuch-Institut fiir Gewerbekrank- 
heiten.) M e i e r .

G. Derwies und s. Ssewerin, Zur Erage nach der chemischen Zusammen- 
setzung und den Eigenschaften des Bluies w r  und nach der Fiitterung des Tieres. II . Mitt. 
Verdnderung der Alkalireserre des Blutes und seines Oehalts an Chloriden wahrend des 
Verdauungsprozesses. (I. vgl. vorst. Ref.) Wahrend der Verdauung nimmt die 
Alkalireserve des Blutes beim Kaninchen zu, Cl' ist kaum yerandert. (Biochem. 
Ztschr. 190 [1927]. 330— 35.) M e i e r .

Grig. Altschuller, Ober die Wirkung des Strychnins auf das neutrophile Blutbild 
nach Ameth. Es gelingt durch langere Darrcichung von Strychnin eine allmahliche 
Linksverschiebung bei initial n. neutrophilen Blutbild zu erzeugen. (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 59. 182—91. Prag, I ’ Med. Klin. d. Karls-Univ.) W a d e h n .

Selma Meyer, Blutveranderungen ais Ausdruck gewerblićher Schadigung. Ais 
friihes Zeichen fand Vf. bei gewerblichen Schadigungen eine Lymphozytose des Blutes 
mit Verschiebung der Leukozytenformel nach der Lymphozytenseite. Diese Ver- 
anderung fand sich bei Arbeitern, die m it Bzl., Toluol, X ylol, Naphthalin, aromat. 
Nitroyerbb., As, Tl oder Blausaure zu tun hatten, u, wird auf eine Schadigung des 
endokrinen Systems zuriickgefiihrt. (Journ. ind. Hygiene 10. 29— 55. Dusseldorf, 
Med. Akad.) _ _ _ SCHNITZER.

G.-I. Urechia und G. Popovieiu, Gehalt an Phosphor und Calcium im  Blut 
bei Parkinsonismus nach Injektion von Ergotamin und Hyoscin. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 97 [1927]. 1573— 75.) M e i e r .

X. Chahovitch, V. Arnovljevitch und M. Vichnjitch, Die Anderungen des 
Cholesteringehalts des Serums nach intrakardialer Injektion von Pepton beim Kaninchen. 
Einige Stdn. nach der Injektion erfolgt eine Erniedrigung des Cholesteringeh., der 
eine mehrere Tage dauernae Erhóhung folgt. (Arch. Int. Physiol. 29 [1927]. 298— 301. 
Belgrad, Inst. de Phatologie.) M e i e r .

M. B. Brahdy und Th. Brehme, Beitrage zum Telanieproblem. II. Mitt. 
Weitere Untersuchungen zur Frage der Adrenalin- und Ergotaminwirkung bei der 
Hypernenłilationstetanie. (I. vgl. C. 1926. I. 1832.) Durch Hyperyentilation wird 
der Milchsauregeh. des Blutes erhoht; diese Erhóhung des Milclisaurespiegels ist aber 
nieht durch die auftretenden Spasmen bedingt, denn bei Unterdruckung der Krampfe 
durch Ergotamin bbibt der Spiegel unyerandert hoch. Eine Alkalose durch NaHC03- 
Zufuhr fuhrt ebenso wie die Alkalose nach Hyperyentilation zur Vermehrung der 
Milchsaure. Der Blutzuckeranstieg nach Adrenalin wird durch Hyperyentilation  
yermindert. (Ztschr. ges. exp. Medizin 59- 232—39. Heidelberg, Kinderklin.) W ad.

L. Bleyer, Ober das verschiedene Verhalten der Eiweifiantigene, Tozine und Anti- 
korper zu den Na-Salzen der Alkyl-resorcincarbonsduren. (Ygl. C. 1927. II. 1858.)
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EiereiweiB mit 2%ig. hexylresorcincarbonsaurcm N a  behandelt, ist nocli imstande, bei 
Meerschweinchen eino Sensibilisierung gegen das Eiweifl hervorzurufen. Ebenso rufen 
roto Blutkórpereken, in gleiclier Weise vorbeliandelt, trotz der dabei eintretenden 
Hamolyse Haemolysine beim damit immunisierten Kaninchen hervor. Dio Wrkg. von 
Immunseren (Hammelblutambozeptor, agglutinierendcs Typhusserum, Antitetanus- 
serum) wird durch Zusatz von 1— 2% der Heptyl- oder Hexylverb. nicht be- 
eintrachtigt. Erhitzt man aber gleichzeitig auf 100°, so wird die Wrkg. zerstort, 
obgleich keine Gerinnung eintritt. Vf. schlieBt daraus, daB Antikórpcr u. Proteinę 
nicht ident. sind. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankli. 108 . 302—07. Basel, Hyg. 
Inst.) SCHNITZEE.

A. Schittenhelm, W. Erłiardt und K. Warnat, Ober den Kalium- und Calcium- 
gelw.lt von Blut und Organen des Kanincliens und des Hundes und seinc V eranderungen 
beim sensibilisierten und anaphylaktischen Tier. {Anaphylaxicstudien bei Menach 
und Tier. VII. Mitt.) Der K- u. Ca-Gek. verschiedener Korpergebiete ist ungleich, 
beim Kaninchen: Vena iugul. K  26,2, Ca 11,9, Vena portae K  29,2, Ca 12,4, Vena 
hepatic. K  29,8, Ca 12,1, Art. carot. K  25,0, Ca 11,6 mg-%, beim Hunde: Vena portae 
K 29,5, Ca 11,8, Vena hepat. K  28,9, Ca 11,2, Art. carot. 26,7, Ca 11,1 mg-%. In  
der Sensibilisierungsperiode steigt beim Kaninchen K, beim Hunde K  u. Ca im Blute 
etwas an. Im  Shock tritt ohne Veriinderung dos K-Gch. des Gesamtblutes eino starkę 
Erholiung von K  im Serum ein durch Ausschwemmung von K  aus den Blutkorpcrchen. 
Weiterhin finden sieli Veranderungen des K-Geh. in den Organen. Beim Kaninchen 
sind dio Veriinderungen starker ais beim Hunde. (Ztschr. ges. exp. Medizin 58. 
662— 82. Kici, Med. Klinik.) M e i e e .

Julian H. Lewis, Zur Frage der Blutkorperchenanaphylaxie. Mit roten Blutzellcn 
vom Pferd, Bind oder Kaninchen lassen sich Meerschweinchen gleichmaBig gut sen- 
sibilisicren. Es ist aber eine 3-malige subcutane Yorbchandlung zu regelmaBigem Er- 
folg notwendig. Nach dieser tritt im Serum ein passiv ubertragbaror Antikorper auf. 
Es kann aber eino einmalige sensibilisierende Injektion Meerschweinchen schon ana- 
phylakt. gegen Blutkórperchen machen, ohne daB zirkulierende Antikorper vorhandcn 
sind. (Ztschr. H yg., Infekt.-Krankli. 1 0 8 . 336— 45. Basel, Hyg. Inst.) S c h n i t z e e .

R. Oeser und W. B. Sachs, Tierexperimentelle Untersuchungen iiber das Ver- 
halten des Zuckerspiegels nach peroraler Darreichung von Glukliorment. D ie perorale 
Verabreichung von Glukhorment an Kaninchen in Dosen von 1— 1,5 g pro kg bewirkt 
eine nach 10— 15 Stdn. eintretende starkę Blutzuckersenkung. Bei der Mehrzahl 
der Vcrsuchstiere kommt es zum hypoglykam. Kollaps, aus dem sio durch Trauben- 
zuckennjektionen innerhalb weniger Min. zu erretten sind. Die Symptome des hypo
glykam. Kollaps nach Glukhorment entsprechen denen nach Insulin. Dio Wrkg. 
des Glukhorments unterscheidot sich von der des Insulins nur in ihrem spateren 
Eintritt u. ihrer langeren Dauer. Die nach Injektion von Adrenalin auftretende 
Hyperglykiimie wird durch Glukhorment yermindert. (Ztschr. ges. exp. Medizin 
59. 1— 9. Berlin, Labor. d. Chir. Klin. d. Charite.) W A D E H N .

Ferdinand Bertram, Zum Wirkungsmechanismus des Synthalins. (Dtsch. Arch. 
klin. Med. 158 . 76— 97. —  C. 19 2 8 . I. 538.) M e i e e .

Karl Hinsberg, Ober den Einjluji von Phosphat auf den Sauerstoffverbrauch bei 
der Arbeit. Durch Phosphatgaben w id  bei Arbeitsleistung nicht nur eine langsamere 
Ermiidung des Muskels erreicht; es wird auch fiir gleiche Arbeit weniger 0 2  verbraucht 
ais ohne kunstlichc H 3 P 0 4 -Zufuhr. Besonders nimmt der 0 2-Verbrauch in der Er- 
holungsphase ab, da durch Ggw. von reichlich Phosphat im Muskelgewebe die Rc- 
synthese der gebildeten Milclisiiure zu Glykogen begiinstigt wird. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 59. 262—69. Freiburg, Med. Univ.-Klin.) W a d e h n .

Robert Henry Aders Plimmer, John Lewis Rosedale, William Henry Raymond 
und John Lowndes, Erndhrungsversuche. VIII. Yergleiche iiber den Vitamin B-Gehalt von 
Ndhrstoffen. Cerealien. I. (VII. vgl. C. 1928. I. 1299.) Die Verss . wurden gróBtenteils 
an Taubcn angestellt, die, je jiinger sie waren, um so mehr Cerealien brauchten. Bzgl. 
des Vitamin-B-Gehaltes stehen Gretreidekórner, Weizen, Roggen, an gleicher Stelle; 
Hirse enthalt bedeutend mehr, Mais etwas weniger Vitamin. Weizenmehl ist relativ 
Vitamin B-arm. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 1141— 61. St. Thomas’ Hospital 
Medical School, London.) H i e s c h -K a u f p m a n n .

E. Brouwer, Ober das Vilamin C in frischem Grase (Lolium perenne-, englischetn 
Baigrase) und iiber den Eisen-, Calcium- und Phosphorstoffwechsel und das Gewicht 
verschiedener Organe beim Skorbul. (Vgl. C. 1926. I. 433.) Beim Skorbut wird in
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mehreren Organen (Milz, Nebenniere, Darm, Leber) das Fe in Form brauner Kórner 
abgelagert. Bei den graslos (vitamin-C-frei) gefiitterten Meerschweinchen wurden 
auCer den bekannten makroskop. u. mkr. Anderungen in den Knochcn (Tibiae) etwa 
10% Asche, Ca u. P  weniger ais bei den Kontrolltieren gefunden. Der Trocken- 
substanzgeh. war etwa 19% geringer. Das Verhaltnis CaO: P 2 0 5  war unverandert. 
Bei Zusatz von 0,5 g Lebertran zum Grundfutter wurde fast dasselbe Ergebnis er
halten. Von den Gewichtsanderungen waren beim Skorbut am auffalligsten die Ab- 
nahme des Thymus, dio Zunahme der Nebenniere, weiter blieben Herz, Pankreas, 
Schilddriise u. wahrseheinlich auch Ovarium u. Leber zuruck, Auge u. Niere konstant, 
Milzgewicht bei den einzelnen Tieren verschieden. (Yereenig. Exploitatie Proof- 
zuivelboerderij Hoorn 1 9 2 6 . 19—40. Hoorn, Rijkslandbouwproefstat.) GROSZFELD.

Geoffrey Lewis Peskett, Synthese des anHneuritischen Vitamins durch Hefe. 
Vf. zuchtete in einem Salzmedium, das nur eine 0,7-Tagedosis antineurit. Vitamin ent- 
liielt, 10 Tage lang Bierhefo ohne bakterielle Verunreinigung u. erhielt aus dem Extrakt 
von 5,7 g gewachsener Hcfo 6  Tagedosen Yitamin, das im Taubeiwers. quantitativ 
ermittelt wurde. Es findet also eine erheblichc Vitaminsyntheso statt. (Biochcmieal 
Journ. 2 1  [1927], 1102— 03. Oxford, Rockefeller Department of Biochemistry.) SCHNITZ.

S. La Franca, Uber die Absorption der Harnsdure durch die Gewebe. II. Beziehung 
zwischen dem absorbierten U rat und der Konzentration der D u rchslrómunrjsfliiss igkeit 
(Arch. Int. Physiol. 29  [1927]. 291— 97. Palermo, Inst. de pathol. medic.) M e i e r .

Lucien Garot, Die Ausscheidung des Kreatinins und die Grófle des Energieverbrauchs 
beim Menschen. D ie Menge des ausgeschiedenen Kreatinins pro kg Kórpergewicht 
sinkt m it dem zunehmenden Alter. Eine Abhangigkeit vom Energieverbrauch scheint 
nicht zu bestehen, dagegen eino Beziehung zur Muskelmasse yorhanden zu sein. 
(Arch. Int. Physiol. 2 9  [1927]. 326— 41. Li&go, Pcdiatr. Klinik.) M e i e r .

Kurt Beckmann, Leber und Mineralhaushalt. I. Mitt. Die Wasser- und Ionen- 
abgabe der normalen Leber an das Hepaticablut. (Ztschr. ges. exp. Medizin 59 . 76— 89. 
Greifswald, Med. Klin. d. Univ.) W a d e h n .

E. Geiger, Die ne-uesten Forschungsergebnisse uber den Zuckersiofficechseł. Bedeutung 
des Kohlehydratstoffwechsels u. seiner Storungen mit besonderer Berucksichtigung 
des Diabetcs u. der mit diesem in Zusammenhang stehenden Fragen der Regulations- 
mechanismen des Kohlehydratstoffwechsels, Insulin, Glykamin. (Umschau 32. 67— 69. 
Pecs, Univ.) M e i e r .

Yuzuru Kojima, Fortgeselzte TJntersuchung zur Frage der Entstehung von ZucJcer 
aus Fett. (Ygl. A s h e r  u . O k u m u r a , C. 1 9 2 7 .1 . 131.) Bei Ratten, die durch Fiitterung 
von Pepton u. Gabe von Schilddrusensubstanz u. Phlorrliizin kohlehydratfrei ge- 
halten werden, steigt nach Glycerinzufuhr die Zuckerausscheidung im Harn, woraus 
auf eine Zuckerbldg. aus Glycerin geschlossen wird. (Biochem. Ztschr. 1 9 0  [1927]. 
352—78. Bern, Physiol. Inst.) M e i e r .

Yuzuru Kojima, Fortgeselzte Untersuchungen uber den Kohhhydratstojficechsel 
des Zentralnervensystem$. Uber den Glykogen- und den Cerebrosidgehalt des Gehims 
und den Glykogengehalt des Herzen-s im  Normalzustande und bei Sauerstoffmangel. 
(Vgl. A S H E R  u . T a k a h a s h i , C. 1 9 2 5 . I. 1222.) Der Glykogen- u. der Cerebrosidgeh. 
des Gehirns u. der Glykogengch. des Herzens n. u. unter Sauerstoffmangel gehaltener 
Ratten ist der gleiche, ca. Glykogen Gehirn 0,25%, Cerebrosidzucker 0,065%, 0,063%, 
Glykogen Herz 0,082%, 0,081%. (Biochem. Ztschr. 190  [1927]. 379— 87. Bern, 
Physiol. Inst.) MEIER.

E. J. Lesser, Die Beschleunigung der Zuckerbildung in  der herausgeschniitenen 
Froschleber durch Strukturzerstorung. Bei Zerstorung der Zellstruktur steigt die Zucker
bldg. auf das 3— 4,5-fache. Dieser Effekt ist nicht auf pH-Verschiebung infolge Bldg. 
von Milchsiiure zuriickzufuhren. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 175— ŚO. Mannheim, 
Stadt. Krankenanstalten.) H e s s e .

W. Griesbach, Uber den Fettsuureabbau in der iiberlebenden Hundemuskulatur. 
D ie hinteren Extremitaten u. die Leber von Hunden wurden mit Blut durchstromt, 
dem Isovaleriansaure u. n. Buttersaure zugesetzt worden waren. Nur bei der Durch- 
strómung der Leber bildeten sich Acetessigsaure u. /9-Oxybuttersaure; wurde das 
durch die Leber gestromte Blut durch die hinteren Extrcmitaten gelcitet, so wurden 
liier die gebildeten Sauren rasch u. weitgehend zerstórt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 
59. 123—32. Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Univ.) W a d e h n .

L. de Caro, Uber Produktion von Milch- und Phospliorsdure bei der „rigidita 
da disgelo“ (Muskelstarre beim Auftauen). Die Produktion von Phosphorsaure ver-
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halt sieh in derselben Weiso, wie diejenige der Milchsaure in Muskeln, die sehr tiefen 
Temp. ausgesetzt sind. Dieses Verh. bleibt unverandert, aueh wenn die morpholog. 
Struktur des Muskelgewebes zerstórt ist. Die „rigidita da disgelo“, d. h. das Eintreten 
einer Verkiirzung eines gefrorenen Muskels im Moment des Auftauens ist mit chem. 
Veriinderungen begleitet, die mit denen der n. resp. experimentellen Formen der Ver- 
kiirzung des Muskels ubereinstimmen. (Atti R. Aecad. Lincei [Roma], Rend, 6  [1927]. 
607— 12. Neapel, Physiol. Lab.) _ O t t .

W. Mozolowski und w. Lewiński, Ober den Ammoniakgehalt und die Ammoniak- 
bilduhg im  Muskel und dereń Zusammenhang mit Funktion und Zustandsanderung. IV. 
(Vgl. C. 19 2 7 . II. 592.) Die N H 3 -Bldg. ,die dureh Zerreiben in Froschmuskeln erfolgt, 
ist im Sommer hoher ais im Winter. Das Verschwinden des NH 3  im Muskel des in- 
takten Tiers erfolgt sehr langsam. NaF hemmt im Muskelbrei die NH 3 -Bldg., lost 
aber im intakten Muskel N H 3 -Bldg. aus. Im Nerven erfolgt nach Zerreiben keine 
N H 3 -Bldg. (Biochem. Ztschr. 1 9 0  [1927]. 388— 98. Lwów, Med.-chem. Inst. der 
Univ.) M e i e r .

R. Fosse, Der Mechanismus der Bildung von Harnsłoff dureh Oxydation und die 
Synthese einiger naliirlicher Grundkorper. Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Arbeiten des Vf. iiber die Bldg. von Harnstoff im Organismus dureh Oxydation des 
Eiweifies u. iiber die Bldg. von Formaldehyd, Cyanwasserstoff usw. dureh Oxydation 
des Zuckers. (Rev. gen. Sciences pures appl. 38 [1927]. 570—76. Lille.) E. Jos.

Myer Coplans und Arthur G. Green, Einige neue Prinzipien der Chemotherapie. 
Kurzcr Bericht iiber die bisher erschienenen Arbeiten (vgl. C. 19 2 7 . I. 1336; C. 1928 .
I. 1434). (Journ. Soe. Dyers Colourists 44 . 5— 10.) Su v e r n .

J. Carneiro Felippe und Thales Martins, Oligodynamische Inakthierung und 
Aktimerung von Silber. Inaktivierung wird dureh 15— 20 Stdn. dauerndes Abspiilen 
m it Leitungswasser, Aktivierung dureh Erhitzen iiber 80° 1— 2 Stdn. lang heryor- 
gerufen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1364— 65.) M e i e r .

A. Drzewina und G. Bohn, Entieicklungshemmende Wirkung des metallischen 
Silbers auf Seeigełeier. N ieht befruchtete Seeigeleier, die in GefiiBen mit metali. Silber 
gehalten werden, entwickeln sieh nur wenig naeh der Befruchtung u. cytolysieren 
spiiter, befruchtete Eier, die in solche GefiiBe gebracht werden, verfallen ebenfalls 
bald der Cytolyse. Stark belichtetcs Silber ist wirksamer ais im Dunkeln gehaltenes. 
(Compt. rend. Soc. Biologio 97 [1927]. 1522— 24.) M e i e r .

S. Baglioni, Wirlcungen des Chinins, Eserins, Pihcarpins, Digitonins, Sparteins 
und Alropins auf die nervdsen Centren. Experimentalvęrsuche am Centralnervensystcm- 
prdparat von Bufo vulgaris. Keines der Gifte, dio lokal auf die Dorsal- oder Ventralfaseie 
des intumescentia posterior des Zentralnervensystempraparates aufgebracht wurde, 
ruft eine Erhohung der Erregbarkeit oder tetan. oder klon. Krampfe hervor mit Aus- 
nahme des Digitonins, das auf die Dorsalfascie geniigend lang aufgebracht Reflexe 
auslóst, die denen des Strychnin ahnlich sind. Vf. fiihrt diese Wrkg. auf eine Zers. des 
Digitonins in  Digitaliresin u. Toxiresin zuriick, welche dieselbe Wrkg. wie Pikrotoxin  
haben. Statt Erregung tritt bei den Salzen von Chinin, Eserin, Pilocarpin, Spartein 
u. Atropin eine leichte u. voriibergehende Unterdriickung der Aktivitat des Zentral- 
nervensystems ein. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. 6  [1927], 557— 61.) O tt.

Yutaka Teruuchi und Sotaro Kai, Ober das Schicksal des in den Tierkorper 
injizierten Morphins. Ausarbeitung einer Mikromethode fiir Morphinbest. Bei akuter 
Morphinvergiftung wird das gesamte Morphin in den Ausscheidungen u. im Organismus 
wiedergefunden. Die Ausseheidung erfolgt dureh Magen u. Niere, spater nur dureh 
die Niere. Von den Korperorganen enthalten die Muskeln weitaus den groBten Teil. 
Bei ehron. Morphinvergiftung wird bei Aufarbeitung der Ausscheidungen u. des Tieres 
nur ca. 20% der injizierten Menge wiedergefunden. Die Muskeln enthalten wiederum 
die groBte Menge. Das iibrige Morphin wird im Tierkorper zerstórt. (Journ. Pharma- 
col. exp. Therapeuties 31  [1927]. 177—99. Tokyo, K ei-0 U niy., Inst. for Physiol. 
Chem.) M e i e r .

H. Lassalle, Die Wirkung des Adonidins auf das durchstrómte Kaninchenherz. 
Adonidin bewirkt in  nieht tox. Dosen eine VergróBerung der Diastole u. Verstarkung 
der Systole. (Compt. rend. Soc. Biologie 97  [1927]. 1530— 31. Toulouse, Lab. de 
physiol. de la Fac. de medecine.) _ M e i e r .

Richard W. Whitehead und David C. Elliott, Elektrokardiographische TJnter- 
suchungen iiber die Wirkung von a-Lobelin und Adrenalin auf das Sdugelierherz. Die 
atmungsteigernde Wrkg. des Lobelins tritt nur bei intaktem Atemmechanismus auf,

X. 1. 119
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nach Yagusdurchschneidung fehlt sie. Dic Wrkg. auf das Herz besteht in einer Ande- 
rung der Vorhofskreisbldg., wodurch Extrasystolen lieryorgebracht werden konnen. 
Die Pulsfreąuenz wird manchmal yermehrt, manchmal herabgesetzt. Die Wrkg. 
des Lobelins am Herzen ist nocli nach ca. 1 Stde. yorhanden. Adrenalin bowirkt 
Tacliykardie, Herzbloek u. in CHCl3-Narkose Kammerflimmern. Bei Kombination 
der beiden treten keine Steigerungcn der Einzelwrkgg. ein. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 31 [1927], 145—75. Univ. of Colorado, Dep. of Physiol. and Pharm.) Me i .

Katherine R. Drinker und Philip Drinker, Melalldampffieber. V. Inhalation, 
von Zink- und Magnesiunioxyddampfen bei Tieren. (IV. vgl. C. 1927. II. 1989.) Im  
Gegensatz zum Metalldampffieber des Menschen stellt sich bei Tieren (Katzen, Ratten, 
Kaninchen) im Anschlufl an Inhalation von ZnO- oder MgO-Diimpfen eine oft erheb- 
liche Temp.-Senkung ein. Die Zinkdampfe wurden durch O-Strom iiber erhitztes Zn 
erzeugt, die MgO-Dampfc durch Verbrennen von Magncsiumband. Anatom, findet man 
in den Lungen der mit Zn behandelten Tierc exsudative Prozesse bis zur Broncho- 
pneumonie. Der Zn-Geli. der Lunge (Nachweis nach L u t z  oder F a i r i i a l l ) ist bei 
Katzen kurz nach der Einatmung u. nach 24 Stdn. hoch, nach 4 Tagen wieder n. Zu 
diesem Zeitpunkt steigt er in den Ausscheidungsorganen, Pankreas, Leber, Niere, an. 
Bei Ratten ist meist schon nach 24 Stdn. der Zn-Geh. der Lunge wieder fast n. (Journ. 
ind. Hygiene 10. 56—70. Boston, Harvard School of Public Health.) S c h n i t z e r .

D. Michaił und P. Vancea, Wirkung der Inanition auf die Entwicklung der Augen- 
verdnderungen bei Naphthalinwergiflung. Veranderungen der Retina treten erst dann 
auf, wenn gleichzeitig mit der Inanition eine Hypocholes terinamie eintritt. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1569— 70. Bukarest, Lab. de la cliniąue ophthalmo- 
log.) M e i e r .

A. Rizzolo, Der Einflup des Nikolins auf die ReizbarJceit der Grophirnrinde. Bei 
lokaler Applikation yon Nikotin auf die motor. Zentren ist bei Reizung derselben 
die Chronaxic bei der ersten u. zweiten Applikation meist herabgesetzt, nach der 
dritten immer gesteigert. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1330—31. Labor. 
de physiol. generale de la Sorbonne.) M e i e r .

P.Mazzocco und C.-T.Rietti, Milchsaure und Aminosauren im Blute nach In- 
jektion von Schlangengiften. Milchsaure ist manchmal etwas erniedrigt, Aminosauren 
nicht yerandert. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1342— 43.) M e i e r .

F. R. Winton, Die fiir Italten gifłige Substanz in der roten Meereszwiebel. Ge- 
pulyerte roto Mecrzwiebel ruft bei Ratten eine Vergiftung heryor, die durch Krampfe 
u. Lahmungen charakterisiert ist. Dio wirksamc Substanz ist thermostabil, 1. in W. 
u. 90% A. u. Accton, sie wird durch Kochen mit Alkali u. Saure zerstórt. Weibliche 
Ratten sind doppelt so empfindlich wie mannlichc. (Journ. Pharmacol. exp. Thera
peutics 31 [1927]. 123— 35. London, Univ. coli. Dep. of Pharmac.) MEIER.

F. R. Winton, Der Gegensatz in der Wirkung von roter und weifier Meereszwiebel. 
Ratten werden durch ungefiihr 0,62 g pro kg gepulyerter roter Meerzwiebel getotet, 
wahrend 4 g pro kg der weiBen ohne Schaden yertragen werden. Der Scillarengeh. 
der beiden Arten ist ungefahr der gleiche, doch hat Scillaren in Dosen von 0,2 g pro kg 
keinerlei Wrkg. auf Ratten. Die fiir Ratten giftige Substanz ist also nur in der roten 
Meerzwiebel, u. sie ist nieht Scillaren. (Journ. Pharmacol. epx. Therapeutics 31  
[1927]. 137— 44.) M e i e r .

Bernardo Oddo, ('ber ein neues Goldprdparal ais Versuchsmaterial fiir die Chemo- 
tlierapie der Tuberkulose. Das Auronatriumsulfit, Na5 A u(S0 3 ) 4  ■ 5 H 2 0 , dargestellt 
nach der Formel Au(ONa) +  4 Na2 S 0 3  +  2 HsO =  Na5 A u(S03)., +  4 NaOH durch 
Mischen von mol. Mengen Au(ONa) u. Na2 S 0 3  in  waBriger Lósung u. EingieBen der 
Mischung in 95%ig. A., hat eine bemerkenswerte baktericide resp. entwicklungshem- 
mende Wrkg. gegeniiber dem Bac. tuberc. Koch. Das Priiparat kann sowohl intravenos 
ais auch intramuskular angewendet werden. Hauptbedingung ist, daB es absolut rein 
ist, da sonst sehon an der Injektionsstelle Zers. (Abscheidung von met. Au) eintritt. 
Die therapeut. Wrkg. bei Tb. ist wohl yorhanden, aber bescheiden. Das Priiparat wird 
auch vom Menschen gut yertragen, Dosis 10— 20 cg. (Boli. chim. farmac. 67. 3—4. 
Payia.) O t t .

N. Lunde, Metallsalztherapie bei Lungeniuberkulose. Stinivlativ-roborierende Be- 
handlung in  Ubereinstimmung mit den von L. E. Walbum dargelegten, biologisch-experi- 
■mentell festgeslellten Prinzipien. Giinstige Ergebnisse mit der Tuberkulosebehandlung 
durch Mangan, Cadmium u. Berylliumchlorid u. Sanocrysin. Angabe der Dosierung 
u. Anwendungsform. (Seuchenbekampf. 5. 24— 30. Norwegen, Lyster Sanator.) M e i e r .
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Pius Muller, Ober die Behandlung der Lungentuberkulose m it sahfreier Kost und 
Mineralogen. Die von HERRM ANNSDORFER in Sauerbruch angegebene Diatbehandlung 
der Tuberkulose seheint vor den iiblichen Liege- u. Ernahrungskuren keinerlei Vor- 
ziige zu besitzen. (Dtsch. Arch. klin. Med. 1 58 . 34— 41. Heidelberg, Med. Klin.) M e i e r .

F. Płiarmazie. Desinfektion.
K. Kotschau und A. Simon, Beobaclilungen iiber den Gelia.lt wiederholt ver- 

diinnter Losungen bzw. Verreibungen. Ein Beilrag zur Frage homoopathischer Poten- 
zierung. Vff. weisen darauf hin, daB bei homoopath. Verdunnungen mittlerer u. hoherer 
Potenz der Urstoff derartig vielen u. starken Einfliisscn um ihn herumschwirrender 
Masscn u. Einww. ycrschiedenster, nicht iibersehbaror Art ausgesetzt ist, daB eine 
spezif. Wrkg. des Urstoffes kaum mehr yorstellbar erscbeint. Es gibt iiberliaupt keino 
reinen Lsgg., viel weniger reine Hochpotenzen. Es gibt nur Gemische (homoopath. 
Komplexe), die sich je nach dem Zustande der Lsgg., der Flasche, ihrer Aufbewahrung 
u. Belichtung in einem dauernden Sichyerandern bcfinden. Vff. machen besonders 
auf die Verunreinigungen aus den Glasern u. aus den Verdiinnungsmitteln aufmerksam. 
Sie halten es nicht fiir unmoglich, daB die von verschiedenen Autoren beobachtete un- 
spezif. Wrkg. der Hochpotenzen von der unspczif. Beimengung, yon den in allen Lsgg. 
ziemlich gleichen Verunreinigungen durch Glas u. Losungsm., bedingt ist. (Ztschr. 
klin. Med. 107. 162—71; Siiddtsch. Apotli.-Ztg. 6 8 . 65— 67. Stuttgart, Homoopath. 
Krankcnh., Techn. Hochsch.) F r a n k .

A. Simon und K. Kotschau, Beobachtungen iiber den Gehalt wiederholt verdiinnter 
Losungen bzw. Verreibungen ais Beilrag zur Frage homoopathischer Potenzierungen. 
Nach Verss. von H. Kimmerle. II. Mitt. Ober den Gehalt von Eisenverreibungen und 
Milchzucker. (Vgl. vorst. Ref.) Eisenverreibungen mit Milchzucker zeigten schon in den 
ersten 4 Potenzen starkę Unterschiede in der Eisenkonz. Eine Probe kann schon das 
sechsfache einer anderen der gleichen Potenz erhalten. Auch hinsichtlich der Teilchen- 
groCc u. der Homogenitat zeigten sich Unterschiede, die Farbę schwankt zwischen 
weifi, grau u. schwarzlich. In hóheren Potenzen iiber D  4 wird der Unterscliied noch 
viel groBer, dazu kommen Verunreinigungen, die keine einheitlichen Praparate mehr 
zulassen. Es waren also die Potenzen durch langeres u. intensiveres Verreiben einheit- 
licher zu gestalten u. nicht weiter zu steigern ais noch eine Wrkg. der Substanz erwartet 
werden kann. U ber die Unters. der Verreibungen auf akt. Fe vgl. C. 1927. II. 1551. 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 67 [1927]. 786— 88. Stuttgart, Techn. Hochsch.) L. Jos.

J. J. L. Zwikker, Caseinum glycero-phosphaium. Das ais Ersatzmittel fur 
Sanatogen vorgeschlagene Gemisch von gleichen Teilen Natriumcaseinat mit einem 
Gemisch von Natrium- und Calciumglycerophosphat weicht in Zus. u. Geschmack 
von Sanatogen ab u. ist dalier unbrauchbar. Das Sanatogen entspricht vielmehr 
einem Gemisch von 95% Natriumcaseinat u. 5% Natriumglycerophosphat. (Pharmac. 
Weekbl. 65 . 134— 36.) " P i e p e r .

J. Scliwalbe, Lukutate —  ein neues Schulbeispiel fiir  das deulsche Gehcinnnitid- 
unwesen und die Unzuldnglichkeit seiner Bek&mpfung. 1. Teil. (Dtsch. med. Wchschr.
54 . 238—40. Berlin.) F r a n k .

H. Schwarz, Chininhaarwasser. Beschreibung der Herst. u. Wrkg. m it Angabe 
von Rezepten. (Dtsch. Parfumerieztg. 14 . 27— 28.) E l l m e r .

Franz Ickert, Georg Schaede und Willi Wilke, Ober die Fupbodenreinigung vom 
bakteriologischen Standpunkt aus. Bei der Priifung der verschiedenen mechan. FuB- 
bodenreinigungsarten hat sich gezeigt, daB, abgesehen yon der Verwendung von des- 
infizierenden Mitteln, griindliches Aufwaschen den FuBboden fiir das alltagliche Leben 
hinreichend mechan. entkeimt. Sehr gut bewiihrt sich auch das Olen u. Wachsen der 
FuBbódcn, da die Bakterien yon 01 u. Wachs mechan. festgehalten werden. Guten 
bakteriolog. Erfolg hat aueh die Verwendung des Staubsaugers, dessen Tiefenwrkg. 
ganz erstaunlich ist. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 108. 382— 91. Gumbinnen, Staatl. 
Medizinal-Untersuchungsamt.) S p l i t t g e r b e r .

Otto Hecht, Blausauredurćhgasungen, zur Schddlingsbekdmpfung. Ubersicht iiber 
die Anwendungsmoglichkciten der HCN zur Schadlingsbekampfung u. die yerschiedenen 
Mothoden. (Naturwiss. 16 . 17— 23. Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrank-
hciten.) E. J o s e p i i y.

119*
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Eduard Greutert & cie. (Erfinder: R.Degkwitz), Basel, Schweiz, Hersteilung 
eines Masernschutzimpfstoffes w id  -schutzserums. (Schwed.P. 60 316 vom 13/9. 1923, 
ausg. 2/3, 1926. — C. 1923. II. 1012 [E. P. 179 944], 1925. I. 1764 [D. R. P. 409 645]. 
.2392 [D. R. P. 410 937].) S c h o t t l a n d e r .

Georg Schicht A.-G., Aussig a. E., iibert. yon: Adolf Griin und Richard Lim- 
pacher, Schrcckenstein b. Aussig a. E., Tschechoslowakei, Darslellung von Phosphatiden. 
(A. P. 1653 959 vom 23/9. 1924, ausg. 27/12. 1927. Tschechoslowak. Prior. 27/9.
1923. —  C. 1927. I. 2450.) S c h o t t l a n d e r .

Aktiebolaget Pharmacia (Erfinder: L. Flodąuist und J. Gison Blomąuist), 
Liljeholmen, Hersteilung eines antiseptisćh und anasthesierend wirkenden Arzneimittels. 
<Schwed. P. 60357 vom 21/12. 1922, ausg. 9/3. 1926. —  C. 1925. II. 749.) S c h o t t l .

August Chwała, Wien, Hersteilung von Kondensationsprodukten. Zu dem Ref. 
nach Oe. P. 104 727; C. 1927- I- 1708, ist folgendes nachzutragen: Erhitzt man 
Jlubol u. Carnaubawachs mit Aceton unter Druck u. Riihren 8 — 12 Stdn. auf 90— 100°, 
wilscht mit h. W. aus u. laBt crkaltcn, so erhalt man eine yiseose, salbenartige, bis zu 
100% W. aufnehmendo M . Durch Żusatz yon 1% feinverteiltem Fe 2 0 3  kann die 
Rk. in 3—4 Stdn. beendet sein, u. das Prod. nimmt bis 150% W. auf. —  Weitere 
Beispicle betreffen die Kondensation von; Ricinusol mit Paraformaldehyd durch 
Erhitzcn unter Druck auf 100— 110°, —  Ricinusol mit Aceton in Ggw. von Zn-Staub 
boi 110°, —  Bienenwachs u. Vaselme mit C li f i  in  Ggw, von feinyerteiltem Fe bei 
105°, — sowie von: Bienenwachs u. Yaseline mit Aceton, Dio ebenfalls dickfl. bis 
salbenartigen Massen sind auch durch ein hohes W.-Bindungsyermógen ausgezeichnet. 
(D. R. P, 456 351 KI. 12o vóm 7/4. 1923, ausg. 20/2. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Bernhard Rapp, Darmstadt, Fiir Rontgenstrahlen undurchliissige Mischungen. 
(A. P. 1 644 446 vom 17/5. 1926, ausg. 4/10. 1927. D. Prior. 19/1. 1925. —  C. 1927. 
II. 958, 2694 [Schwz. PP. 120369, 121980].) K u h l i n g . ±,

G. Analyse. Laboratorium.
J.-A. Labat, Ubersicht iiber die analytische Chemie. Eortschritto der analyt. 

Chemie seit 1921. (Rev. gen. Sciences pures appl. 38 [1927]. 576—80. Bordeaux, 
Univ.) E. J o s e p h y .

Ernst Hochberger, E in zweckmafiiger Reaklionsapparat. Selbst herstellbarer, 
nach dem Prinzip der rotierenden Trommeln gebauter Reaktionsapp., der sich besonders 
zur Yornahme gasentwickelnder Rkk. unter luftfreier Gewinnung des Gases eignet, 
z. B . zur Zers. von rohem BaS mit HC1 u. Verarbeitung des entwickelten H ŁS im CLAUS- 
Ofcn. (Chem.-Ztg. 52. 130— 31. Arnau a. E.) B l o c h .

Herman E. Seemann, Ein Verfahren zum Schneiden von Olasróhren. Ein Stuck 
blanken, weich gezogenen Kupferdrahts ist um das Rohr gewickelt u. an beiden Seiten 
am Arbeitstisch festgemacht. Zum Einschleifen der Rinne wird ein Gemisch aus Carbo- 
rundumpulver —  jo nach der Glassorte yon yerschiedenen Kummern —  u. Glycerin 
yerwendet. Durch Hin- u. Herbewegen des Glasrohres wird die Beriihrung von Glas, 
D raht u. die Umschichtung mit Carborund yermittelt, so daB ein Einsehnitt von gleich- 
'maBigcr Ticfo erzeugt wird, eventuell unter Zuhilfenahme einer Klemme oder Euhrung. 
Ist ein Einsehnitt erreicht, so wird das Rohr in eine Drehbank eingespannt u. der Draht 
genau in der Rinne gehalten unter Anwendung nur einer halben Drehung. — Das Yerf. 
ist besonders geeignet zum Schneiden kurzer Glasstucke, z. B. von Pyrexglas. (Science 
67. 107. Cornell Univ.) B l o c h .

— , Neuer Thermoregulator fiir  elektrische Heizung. Beschreibung u. Zeichnung 
des mit Metallthermometer u. Hg-Unterbrecher arbeitenden Gcratcs. Herstellerin:
H. SEIBERT, Berlin N. 30, Wollankstr. 64. (Chem.-Ztg. 52. 152.) G r o s z FELD.

— , Neuartige Porzellan-Nutsche mit heiz- und kiihlbarem Siebboden. Bodenbeheizte 
Nutschen in der alten Form des BUCHNER-Trichters. Die Wandungen der einen Nutsche 
sind hohl gehalten, je eine Ein- u. Austrittstulle gestattet das Durchleiten yon Dampf 
oder einer Heiz- bzw. Kiihlfl. — Weiter eine doppelwandige Nutsche, dereń Siebplatte 
mit einem System von Rohren durchzogen ist, die untereinander in Verb. stehen. (Chem.- 
Ztg. 52. 131.) B l o c h .

Georg W. Kiihl, Eine neue Saugflasche fiir  die quantitative Analyse. Eine Saug- 
flasche von kugelfórmiger Gestalt- (ahnlich einem Scheidetrichter) m it Stopfen u. 
(Filter-)Zulaufrohr oben, spitz zulaufender AusfluBoffnung mit einfachem Hahn unten 
u. seitlichem Ansatzrohr mit Zweiweghahn. Yerstaubte Tropfchen entweichen nicht
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durch das Ansatzrolir, sondern werden von der Kugelwandung aufgefangen. Durch 
die AusfluBoffnung wird yermieden, daB Reste der PI. in  der Flasche zuriickbleiben. 
Durch den unteren Hahn wird die Entnahme einer Probe ermóglicht, ferner gestattet 
er das Ablassen von FI. zwecks Eindampfens, noch wahrend ein neuer Teil abgesaugfc 
wird. Ein Abnehmen des Saugschlauchs bei Entleerung ist durch den Zweiwegehahn 
entbehrlich gemacht. (Chem. Ztg. 52 . 131. Miinchen.) BLOCH.

Hans Wollenberg, Ehktrische Laboratoriumsriihrer. Der transportable Riihrer 
(Abb. Original) arbeitet ohno Tranamission, die Hohenlage ist durch die teleskop- 
artige Ausbildung des Fufies yerstellbar. Hersteller: O. W o l l e n b e r g , Berlin NW. 87, 
Holsteiner Ufer 25/26. (Chem.-Ztg. 52 . 151— 52. Berlin NW. 21.) , GROSZFELD.

Raul Giordano, Der Vakuumeindampfapparat ton Zanibelli. Der App. dient zum 
Abdampfen des Extraktionsmittels aus Extraktcn. Der Vorteil des App. ist, daB die 
Temp. so niedrig gehalten werden kann, daB auch bei Zimmertemp. zersetzliche Sub
stanzen nach dem Abdampfen des Extraktionsmittels unzersetzt zuriickbleiben. Der 
App. zeigt aber Mangel. 1. Die Oberflache der zu verdampfenden Fliissigkeit ist darin 
nicht groB genug. 2. Es ist schwer, den zuriickbleibenden Extrakt aus dem App. zu 
entfernen. Der App. wird ausfiihrlich besehrieben. (Revista Centro Estudiantes 
Farmacia Bioąuimica 1 6  [1927]. 596— 601. Buenos-Aires, Inst. f. pharmaz. Technik 
an der Med. Fak.) W il l s t a e d t .

A. Cotton, Uber eine aulomatische Iłegelung eines Spektrographen mit Konkav- 
gitter. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 192— 96.) K l e m m .

Kohler, Transportable Betriebsapparalur nach Dr. Todt zur colorimelrischen 
PK-Bestimmung nach der Tiipfełmethode. Betriebsinstrument u. .Tragkasten fiir die 
Unterbringung der benotigten Gerate, beide von St r ÓHLEIN & Co., G. m. b. H. in 
Braunschweig, in den Handel gebracht. (Chem.-Ztg. 52 . 152.) GROSZFELD.

William Davies, Uber die Anwendung von Pregls TJniversalfiillung bei Makro- 
verbrennungen. Ein gewóhnliches Yerbrennungsrohr yon etwa 1,2— 1,5 cm innercm 
Durchmesser u. 95— 100 cm Lange wird beschickt mit einem Pfropf aus Silberwolle 
oder Silbergaze (1,5 cm), dann dem Gemisch von Kupferoxyd-Draht u. Bleichromat 
(etwa 43 cm), dann einem Pfropf aus einem Silberwolle-Asbest-Gemisch (2,5 cm) u, 
endlich mit einer Fiillung von Bleisupcroxyd-Asbest (13 cm). Letzterc wurde 4 Stdn. 
lang bei 200° getrocknet, dann in flachen Schalen ausgebreitet u. 8  Stdn. iiber CaClj 
bei 100° unter weniger ais 30 mm Druck gelassen u. endlich yor dem Gebrauch 3 Stdn. 
lang im schnellen Luftstrom im Yerbrennungsrohr bei 180° gctrocknet. Sie enthalb 
dann immer noch eine geringe Menge bei der ersten Verbrennung in Erscheinung 
tretende Feuchtigkeit. P b 0 2  im Rohr wird mittels eines hohlen Kochcrs aus gehiirtetem  
Cu in der Form von P r e g l s  ,,Hohlgranate“ erhitzt. Der ,,Kupferbiigel“ erhalt am 
besten die Form eines fast zylindr. Cu-Stuckes (5 cm lang), welches das Yerbrennungs
rohr prakt. umgibt u. um die Mitte m it dem Kupfcrkocher mittels eines dicken Cu- 

' Stabes verbunden ist. Der Kocher faBt etwa 50 ccm FI. u. zwar techn. o-Dichlorbenzoł 
(Kp. 177— 181° korr.). Das Ofenende des Kochera tragt einen Asbestring, der dicht 
um das Yerbrennungsrohr herumgeht; der iiber den Kocher reichende Teil des Ver- 
brennungsrohres ist lose mit Asbest yerpackt. — Bei dieser Makrofiillung ist die von 
P R E G L  angewandte MARIOTTEsche Flaache entbehrlich. Natronkalk u. CaCl2  werden 
aowohl im Reinigungsflugel, ais auch in den Absorptionsrohren angewandt. Der un-. 
mittelbar vor dem Kupferkocher liegende Teil des Ofena soli nicht zu stark heizen, 
Silberfiillung u. Bleisuperoxyd-Asbest geniigen fiir etwa 10 Bestst. (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 2 7 . 3161— 62. Melbourne, Univ.) B l o c h .

E lem en te  und anorganische V erblndungen.
A. Kurtenacker und Erika Goldbach, Uber die Analyse von Polythionatldsungen. 

Dio yon K u r t e n a c k e r  u. BlTTNER (C. 19 2 5 . I. 2100) angegebene Methode zur 
Analyse eines Polythionatgemisches liefert fiir den Trithionatgeh. nur ungenaue Werte, 
wenn gleichzeitig gróBere Mengen Biaulfit bzw. schweflige Saure yorhanden sind, 
Yff. priifen die yerschiedenen Methoden, die eine indirekte Best. des Trithionats zu- 
lassen, u. finden, daB mit Hilfe der Sulfidmethode die Analyse eines Gemenges von 
Tri-, Tetra-, Pontathionat, Thiosulfat, Bisulfit u. Schwefelwasserstoff auf rein jodo* 
metr. Wege sehr einfach u. rasch durchfiihrbar ist. Der Analysengang ist folgender: 
In  einer Probe der zu untersuchenden Lsg. wird Bisulfit +  Thiosulfat (-f- H 2 S) jodo- 
metr. bestimmt, in  einer anderen Probe wird nur Thiosulfat in Ggw. yon Formaldehyd 
m it Jod bestimmt. In einer weiteren Probe werden Penta- u. Tetrathionat mit Sulfit
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bestimmt, in einer anderen Probe mit KCN. In einer weiteren Probe, in der zuerst 
das Sulfit mit Jod oxydiert werden muB, werden die Polythionate in nabezu neutraler 
Lsg. mit Na2S umgesetzt, das iiberschiissige Sulfid wird ais ZnS gefallt u. das gebildete 
Thiosulfat titriert. Die letzten 3 Rkk. ergeben die vorhandenen Mengen Tri-, Tetra- 
n. Pentathionat. Sulfat wird nacb der Bindung des Sulfits an Formaldehyd u. Oxy- 
dation des Thiosulfats zu Tetrathionat in  essigsaurer Lsg. mit BaCl2  ohne zu er- 
warmen gefallt u. nach 1— 2 Stdn. filtriert. Der elementare S wird direkt bestimmt 
durch Filtration, Trocknen bei 75— 100° u. Wiigen, kolloidaler S muB mit LaCl3  aus- 
gefallt werden. Etwa noch yorhandener H 2S wird nach Zusatz von Glycorin mit 
Zinkacetat oder aufgeschlammtem Zinkcarbonat gefallt. H2S muB vor der Best. 
der Polythionate u. des Sulfats aus den Lsgg. entfernt werden. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 166 [1927]. 177— 89. Briinn, Dtsch. techn. Hochsch.) E. JOSEPHY.

R. Berg und M. Teitelbaum, Beitrag zur jodometrischen Selenbestimmung. Vff. 
haben zur maCanalyt. Best. von Selen in Form von seleniger Saure eine Methode aus- 
gearbeitet, die vor den bislang ublichen Yerff. den Yorzug der Einfachheit u. Schnellig- 
keit besitzt. In einem IColben mit eingeschliffenem Stopfen von 250 ccm Inhalt wurde 
eine gemessene Menge S c0 2 -Lsg. nach dem Verdiinnen mit W. auf etwa 100 ccm mit 
10 ccm 25%ig- HC1 angesauert u. nach Zusatz von 20 ccm CS2  mit dem l 1/ 2-fachen 
der theoret. KJ-Menge in 1 / 5 -n. Konz. in diinnem Strahle unter Sehiitteln versetzt. 
AnschlieBend wird 1 Min. kraftig geschiittelt u. das ausgeschiedene Jod mit 1 / 1 0 -n. 
Thiosulfatlsg. titriert bis zur Farblosigkeit der iiberstehenden Lsg. Nach weiterem 
guten Sehiitteln wird mit Hilfe von Starkezusatz zu Ende titriert. (Chem.-Ztg. 52. 
142. Konigsberg, Uniy.) SlEBERT.

H. Droop Richmond, Apparat fiir  die Gutzeitsche Probe. Der yon W h i t e  (C. 1928.
I. 1442) erwahnte App. stammt nieht von W i l k i e , sondern von H i b b e r t  (C. 19l6.
II .863). Hinweis auf App. von H a r v e y  (1905) u. B i r d  (1901). (Analyst 53. 90.) G d .

A. F. Lerrigo, Verwendung von Streifen fon Mercurićhloridpapier bei der Gutzeit-
schen Probe. Hinweis auf S a n g e r  u . B l a c k  (C. 1908. I. 169). Die Verwendung 
von HgBr2  bietet gegeniiber HgCl2  keine Vorteile. (Analyst 53. 90—91. Birmingham, 
City Analyst’s Lab.) " “ G r o s z f e l d .

Elena di Benedetto und Agustin D. Marenzi, Mikromethode zur Bestimmung von 
Natrium. Vff. haben mit der jodometr. Methode von K r a m e r  u . G i t t e l m a n  (C. 1925.
I. 1350) keine guten Resultate erzielt. Sie benutzen deshalb die Methode von B l a n c h e - 
TIERE (C. 1923. IV. 632) in der von N a u  angegebenen Modifikation (C. 1927. II. 
467). Es wird eine vereinfachte Arbeitsweise angegeben. D ie Fallung yon 3IJ0 2 (C2 H 3 0 2)2, 
Mg(C2 H 3 0 2)2, NaC2H 3 0 2  +  9 H 20  wird in einem Zentrifugenglaschen yorgenommen, 
der Nd. von der Lsg. durch Zentrifugieren getrennt u. gleichfalls in der Zentrifuge aus- 
gewaschen. Die iibrigen Operationen werden ausgefiihrt, wie bei BLANCHETIFRF 
(1. c.) u. N a u  (1. c.) angegeben. Die Jlethode eignet sich zur direkten Best. des Na 
in  Kórperfliissigkeiten (Lymphe, Galie). (Reyista Centro Estudiantes Farmacia Bio- 
quimica 16 [1927], 592— 95. Buenos-Aires, Physiolog. Inst.) WlLLSTAEDT.

W. J. Agnew, Bestimmung kleinster Mengen Kobalt in  Stahl. Man lost 1  g 
Stahl in Konigswasser, bringt zur Trockne u. erhitzt, bis H N 0 3  entwichen ist. Dann 
lost man in HC1, engt stark ein, verd. etwas mit W., fallt Fe (u. Cr, wenn zugegen) 
m it ZnO, verd. auf 200 ccm u. filtriert 100 ccm ( =  0,5 g Stahl) ab. Zum Filtrate 
gibt man 5 ccm starkę HC1, leitet H„S ein (Fallen von Cu, wenn zugegen), filtriert 
yom CuS ab, kocht bis H2S entwichen ist, gibt 0,2 g a-Nitroso-/?-Naphthol, gel. in
10 ccm starker Essigsaure, hinzu, kocht noch einige Min. u. laBt etwa Y2  Stde. w, 
stehen. Yom Nd. filtriert man ab, wascht ihn m it 5 ccm HC1 u. h. W. nach, yerbrennt 
bei 800°, lost in 10 Tropfen h. starker HC1, verd. etwas u. filtriert in ein NESZLERsches 
Glas yon 50 ccm. Man gibt dazu 10 ccm N H 3  (1: 1) u. 5 ecm einer 0 ,l% ig. Lsg. von  
K-Ferricyanid u. yergleicht die entstandene Rotfarbung m it einer gleich behandelten 
Lsg. von 10 ccm N H 3  (1: 1), etwa 10 Tropfen HC1 u. 5 ccm der Fe-Lsg., zu der man 
tropfenweise eine Co-Lsg. gibt, von der 1 ccm =  0,001 g Co entspricht. Bei mehr 
ais 1 mg Co muB man 10 ccm Fe-Lsg. nehmen; iiber 2 mg bestimmt man besser 
gewichtsanalyt. Cu stort die angegebene Best. des Co, weshalb es mit H 2S entfernt 
wird. Das Verf. is t genau, die Empfindlichkeit ist 1: 500 000. (Analyst 53. 31 
bis 32.) R u h l e .

W. J. Agnew, Colorim-etrische Bestimmung kleiner Mengen Eisen in  Zink. Man 
lost 2 g in 20 cetn HC1 u. einigen ccm H N 0 3  u. gibt zur Lsg. 0,01 g U  ais Uranyl- 
nitratlsg. zur Beschleunigung des Zusammenballens des Fe. Nach Zugabe von N H 3
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kocht man dic FI., laBt 20 Min. stehen, filtriert u. lóst in 10 ccm HC1 (1: 1). Man 
gibt die Lsg. in cin NESZLERsches Glas, sctzt N H 3  hinzu, bis dic FI. fast alkal. ist, 
dann 1 ccm 10%ig. wss- Lsg. von Na-Salicylat u. weiter NH 3  in geringem t)bcrschuB 
(Gelbfarbung durcli U); dann macht man mit Essigsaure sauer, bis sieh dic Violett- 
fiirbung des Fc dureh Salieylsaure unter Zers. der Gelbfarbung des U  entwickelt. 
Man gibt dann noch 10 ccm Essigsaure im ObersohuB zu u. vergleieht im NESZLER- 
schen Glas mit einer Fe-Lsg. bekannten Geh. Die Empfindlichkeit betragt 1: 2500 000. 
D ie Farbung der Lsg. wird dureh HC1, H N 0 3  u. II2 S 0 4 zers., bleibt aber in Ggw. 
von Essigsaure ohne Verblassen bestandig bis 48 Stdn. (Analyst 53 . 30.) RUHLE.

F. Feigl und H. Leitmeier, Eine Reaktion zur Unterscheidung von Dolomit und 
Magnesil. Diphenylcarbazid kann in alkal. alkohol. Lsg. zur Unterscheidung von 
Dolomit u. Magnesit Yerwcndung finden. Behandelt man das Pulver oder kleinere 
Stiicke dieser Mineralien mit dem Reagens, so farben sieli dic Magnesite alle rotviolett, 
wabrend die Dolomite, bei denen das Mg", welches die Rk. bedingt, derart gebunden 
ist, daB es sieh mit dem Reagens nieht verbindet, yollkommen farblos bleiben. Unreine 
Dolomite, welche MgC03  nur beigemischt enthalten, geben dio Rk. ebenfalls. Im  
AnschluB daran wurde eine Reihe anderer Mg-Mineralien untersucht. Die sog. 
Breunnerite, Verbb. von FeC0 3  u. MgC03, gaben mit Ausnahme eines Vork. die Rk. 
ebenfalls. Weiter wurde die Rk. mit dem Brucit erhalten. (Ztrbl. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A. 1928. 74— 87. Wien, II. Chem. Inst. u. Mineralog. Inst. der
Univ.) E n s z l i n .

O rganische Substanzen.
Henri Muraour, Colorimetrischer Nachweis und Bestimmung von Nitrotoluol 

in  Nitrobenzol. Dem Verf. Jiegen folgende Beobachtungen zugrunde: m-Dinitrobcnzol, 
2,4- u. 2,6-Dinitrotoluol geben jedes fiir sieh mit alkoh. NaOH keine, dagegen ein Ge- 
misch der 1 . u. 2. Substanz eino intensiv blaue, der 1 . u. 3. Substanz eine rote Farbung. 
Gemiseh von 5 ccm des zu priifenden Nitrobenzols u. 20 ccm H 2 S 0 4  allmahlich bei 
ca. 40° mit Gemiseh von 20 ccm H 2 S 0 4 u. 12 ccm H N 0 3  (40° Be.) versetzen, nach 
cinigen Min. in W. gieBen, ausatliern, mit W., NaOH, W. waschen, ath. Lsg. mit A, 
auf 200 ccm verd., 10 ccm davon mit noch einigen ccm m-Dinitrobenzollsg. versetzen, 
dann mit 10 ccm gesatt. alkoh. NaOH behandeln, Farbung mit der eines Gemisches 
von bekannter Zus. vergleichen. Noch bei unter 0,3% Nitrotoluol deutliche Farbung,
—  Die Rk. ist ferner brauchbar: 1. zum Nachweis von Dinitrobenzol in Nitrobenzol, 
indem man vor der Lauge 2,4-Dinitrotoluol zugibt; 2. zum Nachweis u. zur Best. von  
Dinitrotoluol in Nitrotoluol, indem man vor der Lauge m-Dinitrobenzol zugibt. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 43 . 71— 73.) L in d e n b a u m .

J. GriiB, Ober den mikroćkemischen Nachweis der Milchsaure. Es wird der Nach
weis ais Kobaltlactat, sowie nach Zers. der Milchsaure dureh Erhitzen mit konz. H 2 S 0 4  

(Aldehyd mit Piperidin, Ameisensaure ais Cerformiat) bcsprochen. Da das Verf. 
sehr umstandlich ist, hat Vf. es etwas yereinfacht. (Wchschr. Brauerei 4 5 . 16 
bis 18.) R u h l e .

John Ralph Nicholls, Bestimmung kleiner Mengen von Benzoesdure und Cinn- 
amylsdure, mit einigen Bemerkungen iiber die colorimetrische Bestimmung der Salieyl
saure. Vf. beschreibt ein Verf. zur colorimetr. Best. von Benzoesdure dureh teilweise 
Oxydation zu Salieylsaure mit H 2 0 2  in Ggw. von FeCl3  in der Warme. Die ver- 
wendeten Lsgg. miissen von bestimmter Konz. sein. Bei 3 mg Benzoesaure in ins- 
gesamt 45 ecm Lsg. wird die hochste Menge Salieylsaure erhalten, wenn man 1,4 bis
1,6 ccm 1 —4-n. FeCl3, 3,5— 4,5 ccm Vio'n- H 2 S 0 4  u. 2,5— 3,5 ccm 0 ,l% ig. H 2 0 2  

verwendet u. bis zum Kochen erhitzt. Unter diesen Bedingungen werden gleich- 
maBig wenig iiber 10% der Benzoesaure zu Salieylsaure oxydiert. Die Lsg., in der 
die Oxydation ausgefiihrt wird, soli keine wahrnehmbare Menge Salze, auBer Nitraten, 
enthalten. Die Salieylsaure wird colorimetr. entweder nach der Ferri-Salicylatprobe 
oder nach der Probe von J o r i s s e n  bestimmt. Die Cinnamylsaure wird bestimmt, 
indem man sie zuvor in neutraler oder alkal. Lsg. quantitativ bei gewohnlicher Temp. 
zu Benzoesaure oxydiert. Das Verf. der Oxydation der Benzoesaure zu Salieylsaure 
faBt Vf. wie folgt zusammen: Man verd. einen Teil einer ncutralen Lsg., der nieht 
mehr ais 4 mg Benzoesaure enthśilt, zu 15 ccm mit W-, gibt hierzu 1  ccm FeCl3  

(50 ccm n. FeCl3  +  13 ccm n. H 2 SÓ4 verd. auf 100 ccm) u. 1  ccm 0,l% ig- H 2 0 2  

(1' ccm 20 Vol. r i2 Ó„ yerd. auf 60 ccm), erhitzt gerade zum Kochen, gibt 0,5 ccm n. 
NaOH hinzu u. filtriert noch h. in ein 50 ccm NESZLERsches Rohr unter Nachwaschen
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m it h. W. Man kuhlt ab, fullt zur Markę auf u. gibt 1 Tropfen FeCl3  liinzu u. ver- 
gleioht mit einer Lsg. bekannten Geh. Die Anwendung des Verf. auf Lebenśmittel 
wird erwahnt. (Analyst 53. 19— 29.) R u h l e .

L. Broude, Zur Kenntnis der Extraktivstoffe der Muskeln. X X V H . Mitt. Zur 
Methodik der ąuantitatiiien Carnosiribestimmung. (X X V I. vgl. C. 1927. I . 119.) D ie 
Methode beruht auf Desaminierung des im Carnosin enthaltenen jS-Alaninś zu Hydr- 
acrylsaure durch H N 0 2, tlberfiihrung derselben in Acrylsaure dureb Dcst. mit H„SO., 
u. Titration der Doppelbindung mit Br-Lsg. Die Desaminierung erfolgt in einem 
KJELDAHL-Kolben, der in einem doppelt durchbohrten Kork einen kleinen Sclieide- 
trichter m it bis auf den Boden reichendem Auslaufrohr u. ein mittels Gummisclilaucb 
mit einem Hg-VerschluB yerbundenen Ableitungsrohr tragt. Man lost 0,1— 0,14 g 
Carnosin in W., yersetzt mit 0,4 ccm Eg., yerdrangt die Luft durch C 02, laBt etwas 
mehr ais 3— 4-mal die berechnete Menge 2,69%ig. N aN 0 2 -Lsg. zuflieBen u. verd. 
mit W. bis auf 15 ccm. Nach 24 Stdn. yersetzt man m it 5 ccm 49,7%ig. NaOH, 
spiilt Kolben u. Scheidetrichter mit 15 ccm W. ab, yersetzt mit 0,5 g  zerkleinertem 
Al-Blech, wodurch die uberschiissige H N 0 2  reduziert wird. Bei Zimmertcmp. braucht 
die yollige Lsg. des Al ca. 20 Stdn. Bei 50° yerlauft die B k. etwas rascher, sie be- 
notigt jedoch zur vólligen Red. einen weiteren Zusatz von 0,25— 0,5 g Al. Zur Dber- 
fiihrung in Acrylsaure bringt man die FI. in einen Kolbon yon 500 ccm, der mit einem  
Schlangenkiihler yerbunden ist. Man yersetzt mit einem Loffeł Talkum, sauert unter 
Kuhlung mit 8  ccm 50 vol.-% ig. H 2 S 0 4  an u. gibt ca. 78 ccm konz. H 2 SO., zu, d. b. 
so yiel, daB die Konz. in der F l . l : 1 betragt. Man destilliert ca. 500 ccm ab u. halt 
durch konstantes Zutropfen yon W. die FI. auf dem gleichcn Niveau. Das D estillat 
wird in  Portionen yon 50 ccm in MeBzylindern aufgefangen u. die yereinigten Destillat® 
in einem mit Kork oder eingeschliffenen Glasstopfen yerschlossenen Erlenmeyer 
titriert. Zur Titration yersetzt man das D estillat mit 20— 25 ccm Vio"n - Br-Lsg. 
(2,5 ccm Br -)- 70 g KBr in 11 der Lsg.) u. nach 10— 15 Min. 3 ccm 20%ig. KJ-Lsg. 
u. 3 ccm 25%ig. H 2 S 0 4. Das ausgeschiedene J  wird mit V:o"n - N a 2 S 2 0 3 -Lsg. titriert. 
Aus dem gebundenen Br crrechnet man' die Acrylsaure- u. Carnosinmenge. Man 
findet jedoch nur 86,3% des yorhandenen Carnosins, weshalb man noch 15,9% des 
gefundenen Wertcs hinzuzahlen muB. Das Verf. eignet sich zur orientierenden Best. 
in  carnosinhaltigcn Ndd., z. B. der A g-N 0 3 -Barytfallung. Fehlerąuellen liegen in  
der Anwesenheit von Aldehyd oder H C 0 2 H, entstanden aus a-Aminosauren bei der 
D est. der schwefelsauren Lsg. Sie lassen sich ausschalten durch Schiitteln des Destillats 
m it Ag2 0 , Abscheidung des gel. Ag m it NaCl u. Titration der filtrierten u. angesauerten 
Lsg. ("Ztschr. physiol. Chem. 173. 1— 16. Moskau, I . Staatsuniy.) GuGGENHEIM.

K. Linderstrom-Lang, Titrinietrische Bestimmung non Aminoslickstoff. Die be- 
schriebene Methode zur Best. des NEL-N, dereń theoret. Grundloge im Original ein- 
gehend erortert wird, besteht in einer Titration mit 1 / 1 0 -n. alkoh. HC1 in  acetonhaltiger 
FI. (100— 200 ccm 99%ig. Aceton pro 10 ccm W.) unter Verwendung yon Naphthyl- 
rot, Benzolazo-cc-naphthylamin, ais Indicator. Durch das angegebene Verf. kann 
man bestimmen: In  Monoamino-MonocarbonsiŁuren, Diamino-Monocarbonsauren,
Monoamino-Dicarbonsiiuren, Oxysauren in diesen Gruppen, Prolin u. Oxyprolin 
100% des gesamten N , in Asparagin, Arginin, Tryptophan u. Dipeptiden 50%, in  
Kjreatin u. Guanidin 33;3%, in Histidin 6 6 ,6 %, in  Taurin 0,0%, in Harnstoff un- 
yollstandige Titration. Die iiblichen Pufferlsgg. storen die Titration nicht. (Compt. 
rend. Lab. Carlsberg 17 [1927]. Nr. 4. 1— 17; Ztschr. physiol. Chem. 173. 32—50, 
Kopenhagen, Carlsberg-Labor.) G u GGENHEIM.

B estan d telle  v o n  P flanzen u n d  Tieren.
William Willcox, Die biologische Próbę auf Blut. Zusammenfassendo Erorterung 

hinsichtlieh Grundlagcn u. Entw. der Praoipitinprobe, dor Komplementbindeprobfr 
nach B o r d e t  u . der Blutgruppenprobe. (Analyst 53. 2— 5.) RUHLE.

Maurice Nicloux, Mikrobestimmung von Chloroform im Blut und in  Oasgemischen. 
Hinweis auf eine von NlCI.OUX angegebene Methode zum Nachweis yon CHC13  in  
Mengen yon 0,5— 1 mg mit ca. 1% Fehler. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 
1320— 21. StraBburg.) M eie r .

K. Samson, Kurze Bemerhmgen zu einigen klinisch mchtigen biochemischen Blut- 
analysen. Vf. bringt Verbesserungen zur Blutzuckerbest. nach H a g e d o r n  u . JE N S E N  
(C. 1923. IV. 354), bei der EnteiweiBung nicht notig ist. Auch die Cl-Best. im Liąuor 
laBt sich ohne yorgiingige EnteiweiBung durchfuhren. Vereinfachungen werden weiter-
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hin gebracht fiir dio Harnsaurebest. nach FOLIN u .  Wtr. (Ztschr. physiol. Cbem. 173* 
220— 26. Hamburg-Friedrichsberg, Univ.-Klin. d. Staatskrankenanst.) GUGGENHEIM.

G. Roche Lynch, Die Technik der Prdcipitinprobe und dereń forensischerWert. 
Zusammenfassende Darst. (Analyst 53. 5— 13.) R u h l e .

F. C. Martley, Die Anwendung der Blutgruppenreaktionen bei forensischen Unłer-
s-uchungen. Zusammenfassende Betrachtung der Grundlagen u. Anwendungen der 
Rkk. (Analyst 53. 14— 18.) R u h l e .

Josef Warkany, Bestimmung des anorganischen Serumphosphors in  kleinen Blut- 
mengen. Modifikation der colorimetr. Methode yon B r ig g s  fiir 0,2 ccm Serum. 
(Biochem. Ztschr. 190 [1927]. 336— 38. Wien, Reiclisanst. fiir Mutter- u. Sauglings- 
fiirsorge.) M E IE R .

Ernst Arndt, Ober Antigen- und Antikorpernachweis im  Serum von Menschen nach 
Pferdeseruminjektionen mittels der anaphylaktischen Methode. Im  Blut yon Menschen, 
die zu therapeut. Zwecken (Scharlacli) 50— 75 ccm artfremdes Serum (Pferd) erhalten 
liatten, liiBt sich das fremde Antigen im Anaphylaxievers. am Meerschweinchen noch 
40 Tage spater naehweisen. Bei Kranken m it oder nach Serumkrankheit (Diphtherie- 
serum) finden sich passiy iibertragbare Antikorper gegen Pferdeserum. (Ztschr. Hyg., 
Infekt.-Krankh. 108. 346— 53. Berlin, Virchow-Krankenh.) SCHNITZER.

G. Liljestrand und E. Zander, Vergleichende Bestimmungen des Minutenwlumens
des Ilerzens beim Menschen mittels der Stickoxydulmethode und durch Blutdruckmessung. 
Das Prod. aus Pulsfreąuenz u. reduzierter Amplitudo ist ein gutes relatives MaB fiir 
die Geschwindigkeit des Blutstroms; es besteht brauchbare Ubercinstimmung mit 
den nach dor Stickstoffoxydulmethode gcfundenen Werten. (Ztschr. ges. exp. Medizin 
59. 105— 22. Stockholm, Physiol. Labor. d. Karolin. Inst.) W a d e h n .

F. Sehellong und B. Eisler, Experimentelle Beitrdge zur Funktionspriifung der 
Leber und des reticuloendothelialen Apparates m it Farbstoffen; der klinische Wert der 
Leberfunktionspriifung m it Tetrachlorphenolphthalein. Die Priifung des Verschwindens 
von injiziertem Phenoltetrachlorphenolphthalein aus der Blutbahn gibt neben den 
Schliissen, die aus der Best. von Gallenfarbstoffen, Diazork. usw. im Blute gezogen 
■werden konnen, bei keiner Lebererkrankung weitergehende Schliisse. In den Fallcn, 
in denen sie allein positiy ausfallt, kann auch nicht mit Sicherheit auf Leberfunktions- 
storung geschlossen werden, da eine Anderung des reticuloendothelialen SyBtems, 
das gleichfalls an der Elimination des Farbstolfs beteihgt ist, yorliegen kann. Die 
Kongorotelimination ans der Blutbahn erlaubt nur unsichere Schliisse auf eine spezif. 
Funktionsstorung des Retieuloendothels, da sie im wesentlichen der Gallestauung 
parallel geht, nur bei Infektionskrankheiten diirfte die yerlangsamto Elimination 
insofern einen SchluB erlauben, daB sowohl Leber wie Reticuloendothel geschiidigt 
sind. (Ztschr. ges. exp. Medizin 58. 738—56. Kiel, Med. Klinik.) M e i e r .

W. O. Emery, Untersuchungen iiber synthetische Arzneimittelanalysen. IX . Be
stimmung von Acetylsalicylsaure (A spirin ), Phenylcinchminsaure (Cinchophen) und 
Coffein in  Mischung. (VIII. ygl. C. 1921. IV. 763.) Zur Best. yon Coffein, A spirin  u. 
Cinchophen nebeneinander in Tabletten schlagt Vf. folgende Methode yor: Behandlung 
der gepulyerten Tabletten m it wss. N a 2 C0 3 -Lsg., Filtrieren u. Extraktion des Coffeins 
mittels Chlf. —  Trennung yon Aspirin u. Cinchophen wird bewirkt durch ihr ver- 
schiedenes Verh. gegenuber Jodjodkalilsg. in  Gg^v. yon Alkalicarbonaten. Aspirin 
gibt das unl. Dijodophenylewxyd, C0 H 2 J 2 O, welches abfiltriert u. gewogen wird. Das 
Filtrat gibt auf Zusatz yon yerd. H 2 SÓ4  im tibersehuB eine Fiillung yon Cinchophen- 
perjodid, (C1 6 HuN 0 2 )2H J -J 3. Durch Extraktion mit einem A.-Chlf.-Gemisch u. B e
handlung mit H 2 S 0 4 wird das Cinchophen isoliert u. gewogen. —: Bei Abwesenheit yon 
Coffein arbeitet Vf. nach folgender Alethode: Lsg. des Cinchophens (allein oder in  
Begleitung yon Aspirin) in Eg., Fiillung des Cinchophenperjodids mittels Jodjodkali
lsg. ais schwarzen, krystallin., unl. Nd. u. Best. des unyerbrauchten Jods durch TTtra- 
tion. Daraus wird der Cinchophengeh. berechnet. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 
18— 22. Washington [D. C.], Bureau of Chemistry.) L. JOSEPHY.

Henri Marcelet, Priifung einiger Lebertranarten im  Woodlicht. Das meist prachtige 
Leuehten von Lebertran im Lichte einer Hg-Lampe (3340—3906 A) ist sehr yon dor 
Unterlage abhangig. Quarzgeriite sind die empfehlenswertesten Behalter, aber zu 
teuer. Zu Vergleichszweeken braehte man entweder Tropfen auf móglichst wenig 
fluorcscierendes Papier oder man benutzto Glasplatten u. einen aus Tierkohle her- 
gestellten schwarzen Hintergrund u. lieB dio Proben langsam am Glase herunter- 
laufen. Die Fluorescenz von 24 Proben yerschiedenster Herkunft u. Vorbehandlung
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war gelb bis kastanienbraun; boi dunlden Proben sah man deutlicb eine priichtige 
Goldfarbe beim Heruntcrlaufen des Tropfens in diinner Schieht. Erhitzen auf 150 
bis 200° veriinderte die Fluorescenz nicbt; diese verschwand jedoeh nach dem Hydrieren. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 226— 28.) K l e m m .

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, Flussigkeitsthermometer nach Patent 
453184, 1. dad. gek., daB die Thermometerfl. aus einer Legierung des Ga m it weniger 
ais 50% Ga besteht. —  2. dad. gek., daB die Thermometerfl. aus einer Ga-Sn-Legierung 
besteht. — 3. dad. gek., da 13 die Thermometerfl. 60% Sn, 30% Ga u. 10% In  enthiilt. 
•— Auch nicht fl. Ga-Sn-Legierungen sind verwendbar, doch muB in diesem Palle ein 
besonderer Ausdelmungsraum vorhanden sein, in welchem die Legierung sich verfliissigt. 
(D. R. P. 454 213 KI. 42i vom 20/11. 1926, ausg. 3/1. 1928. A. Prior. 19/11.1925. Zus. 
zu D. R. P. 453184; C. 1928. I. 557.) K u h l i n g .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem iscke Technologie.

Varinois, Die Kontrolle und die Messungseinrichtungcn bei Dampfanlagen. (Siehe 
C. 1927. II. 856.) Die Notwendigkeit u. der Wert von MeBinstrumenten in Kessel- 
anlagen wird besprochen, wobei die Notwendigkeit u. die Vorteile derartiger Ein- 
richtungen vom Standpunkt des Heizers diskutiert werden. Ferner werden die Vor- 
teile von Reguliereinrichtungen in Kesselanlagen, sowie die automat. Kontrolle der 
Verbrennungen diskutiert. (Caoutchouc et Guttapereha 24  [1927]. 13769—71.) H au .

Varinois, Die Kontrnlle von Dampfanlagen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Vorr. zur 
automat. Regelung der Verbrennung werden besprochen. D ie automat. Regelung 
yon Dampfleitungsnetzen, sowie die verschicdenen hierfiir in Frage kommenden 
Systeme werden erortert. (Caoutchouc et Guttapereha 24 [1927]. 13 813— 14. 25. 
13 894— 95.) H a u s e r .

L. Betz, Tankautomobile. Uberblick iiber die Anwendungsmóglichkeiten fur 
Tankautomobile im Betrieb chem. Fabriken. (Chem. Fabrik 1928. 89— 90. Berlin.) S ie .

Stig G:Son Sylvan, Vber Luftfiltration und Luftfilter. Eine Beschreibung der 
Theorie u. der verwendeten App. (Teknisk Tidskr. 58. Allmanna avdel. 47— 50.) W. W o.

J. Friedrichs, Neue Ezlraktionsapparate fiir Fliissigkeiten. Beschreibung eines 
ynrwiegend fiir die Verwendung von A. geeigneten Extrakliomsapp., bei dem die Glas- 
spirale durch ein Glasfilterrohr crsetzt ist, um eine feine Verteilung des Extraktions- 
mittels u. damit eine erhóhte Wrkg. zu erreichen. (Chem. Fabrik 1928. 91. Stutzerbach, 
Glastechn. Lab. der Fa. G r e i n e r  u .  F r i e d r i c h s  G. m. b. H.) S i e b e r t .

Emil Henry Stephan, V. St. A., Vorrichtung zum Trennen von Ol und Wasser 
von Luft, bestehend aus einem mit Ein- u. AuslaBoffnungen u. einer Offnung zum Ent- 
leeren versehenen Gehause mit einem Innenzylinder, der mit der Aufienluft in Yerbindung 
steht u. Offnungen in der Wandung aufweist. Eine Metallgazeschicht umgibt den 
Zylinder, die das W. u. das Ol aus der eingefuhrten Luft auffiingt. (F. P. 632 013 
vom 4/4. 1927, ausg. 30/12. 1927.) KAUSCH.

Willy WeiBgerber, Halle a. S., Olschleuder mit Heizmantel, dad. gek., daB zwischen 
Schleudertrog u. Heizmantel eine Schraubenfeder o. dgl. angeordnet ist, um die feinen 
Ruckstande des Ols festzuhalten u. einen besseren Warmeaustausch zu erzielen. 
(D. R. P. 456 565 KI. 12 d Yom 28/11. 1924, ausg. 27/2. 1928.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges. (Erfinder: Carl Hahn), Berlin-Siemens- 
stadt, Eleklrische Gasreinigungsanlage, bei der die Spruh- u. Niederschlagselektroden 
nur von einer Wellenhalfte der iiber einen Glęichrichter zugefiihrten Wechselspannung 
gespeist werden, dad. gek., daB die Niederschlagselektroden zweier Gaskammern 
m it der Mitte der Hochspannungswicklung des Transformators u. die iiuBeren Enden 
der Hochspannungswicklung iiber einen mechan. Gleichrichter mit den Hoehspannungs- 
elektroden der belden Gasreinigungskammern verbunden sind. (D. R. P. 456 405 
KI. 12 e vom 12/6. 1923, ausg. 24/2. 1928.) K a u s c h .

Compagnie des Mines d’Ostricourt, Frankreieh, Elektrischer Gasreiniger. Der 
Staub strómt durch ionisierende Einrichtungcn, die senkrecht oder parallel zur Stró- 
mungsrichtung der Gase angebracht sind, u. gelangt sodann in ein elektrostat. Feld, 
wo er von parallel angeordneten Fallvorr. niedergeschlagen wird. D ie Ionisier-
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cinrichtungen bestehen aus Metallrahmen, dio mit Drahten versehen sind, die mit dem 
negativen Pole einer Hochspannungsstromąuelle in Verbindung stelien. (F. P. 632 185 
vom 4/4. 1927, ausg. 4/1. 1928.) K a u s c h .

August Miiser, Frankfurt a. M.-Niederrad, Vorrichtung zur nassen Jleinigung 
oder zum Absorbieren von Gas in senkrechter Anordnung, 1 . gek. dureli eine senkrećht 
in  einem Gehause gelagerte Trommel mit in Richtung der Achse verlaufenden Staben, 
dio dureli horizontale volle Seheiben in mehrcre voneinander getrennte Eaume unter- 
teilt ist, so daB mehrere senkrećht ubcreinanderliegende desintegratorartige Teile 
entstohen. —  Weitere 3 Anspriiche betreffen Ausfuhrungsformen der Vorr. (D . R . P . 
456 416 KI. 12 e vom 22/4. 1926, ausg. 25/2. 1928.) K a u s c h .

Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H., Berlin-Halensee, Verfahren zur 
wllkomm&nen Entstaubung von Luft und Gasen oder auch von mit Staub beladenem 
Dampf durch viscos benetzte Filter, 1. dad. gek., daB man dem zu behandclnden Gas 
vor der Filtrierung ein oder mehrere andere Gase oder Dampfe oder auch eine andere 
Staubart, gleiehzeitig oder nacheinander, zumischt. — 2. dad. gek., daB durch 
aufeinanderfolgende Einw. der zugemischten Gase oder Dampfe zugleich eine Trennung 
eines Staubgemisches bewirkt wird. (D. R. P. 456 612 KI. 12 o vom 7/4. 1923, ausg. 
27/2. 1928.) K a u s c h .

K. & Th. Molier G. m. b. H., Brackwede, Westf., Gas- und Luftfilłer mit Glas
faden ais Filterstoff, 1. dad. gek., daB dio Glasfaden zu einem Kissen durch Steppniihto 
yereinigt sind. —  2. dad. gek., daB das Kissen aus mchreren Schichten von schicht- 
weise einander kreuzenden gesponnenen Glasfaden zusammengesetzt ist. — 3. dad. 
gek., daB zwecks Yerhinderung des vorzeitigen Austrittes unfiltrierter Luft oder Gase 
vor dem Durchdringen der ganzen Schichtdicke die Randcr des Kissens mit einem 
der Luft groBeren Widerstand bietenden Stoff umgeben sind. (D. R. P. 456 676 
KI. 12 e vom 29/8. 1925, ausg. 29/2. 1928.) K a u s c h .

H. H. Hollis, Headingley, Leeds, Gasreiniger mit besonders gestaltetcn Gas- 
ventilen. (E . P. 282 943 vom 9/11. 1926, ausg. 26/1. 1928.) K a u s c h .

S oc. An. des Charbons Actifs fidouard Urbain, Paris, A pparat zum Behandeln 
ton  fliichtige Produlctc enthaltendcm Gas, bei dem die untersten (ersten) Schichten der 
Adsorptionskohle indirekt beheizt werden kónnen. (F. P. 632 069 vom 9/7. 1926, 
ausg. 31/12. 1927.) K a u s c h .

Studien-Ges. fiir Gas-Industrie, Berlin-Britz, Verfliissigen und Abfiillen von 
Gasen. Man vorwendet eine Lufttrenn- u. Verfliissigungskolonne u. schr hohen Druck 
(250 at), um einen UberschuB an Kalte zu erzeugen, u. leitet den fl. 0 2 in ein GefaB, 
von dem aus er in die TransportgefaBc gclangt. D ie Abgase, die dabei entstehen, 
werden zu dem Kondensator der Rektifizierkolonne geleitet u. dort verfliissigt. (E. P. 
282 813 vom 29/12. 1927, Auszug veróff. 22/2. 1928. Prior. 29/12. 1926.) K a u s c h .

Union Generale Cooperative, Paris, Behdlter zur Aufbewahrung und zum Transport 
śtark komprimierter Gase, bestehend aus einer leichten, ausdehnbaren Blechhulle, die 
mit einer Umsclmurung aus Metalldriihten versehen ist. Die Behiilterwand ist der 
Lange, der Qucro nach oder in sehrager Richtung gewellt, wobei die Drahtumschnurung 
zum Teil in dio Vertiefungen der Wellen eingelegt sein kann. (Oe. P. 108 685 vom 
20/5. 1926, ausg. 25/1. 1928. F. Prior. 20/5. 1925.) K a u s c h .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, iibert. von: H. L. Barthelemy, Montmorency, 
Frankreich, Wiedergeutinnen fliichtiger Losungsmittel wie Aceton durch W., das in 
Schaumform in dem Absorptionsapp. enthalten ist. Zu dem W. setzt man Amylalkohol, 
Saponin, EiereiweiB, Al-Olcat, K-Stearat, Seifen usw. (E. P. 282 792 vom 28/12. 
1927, Auszug veróff. 22/2. 1928. Prior. 28/12. 1926.) K a u s c h .

E. I. Lewis and G. King, The making of a chemical. New York: Wiley 1927. (288 S.) 8 °.
Lw. $ 4.—.

Enzyklopadie der tcchnischen Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2., neubearb. Aufl. Lfg.l.
Bd. 1, S. 1—100. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1928. 4°. M. 8 .—.

II. G ew erbehygiene; Rettungswesen.
Galewsky, Ezplosionsursachen im Haushalt und in der Technik. Vf. beschreibt 

die Explosion eines Aw»«o?łiaikuhlschrankes u. dereń Wrkgg. (Chem.-Ztg. 52. 92.) SlEB.
Brinkmann, Berufsgefahren der Glasindustrie und ihre Verhutung. Vf. verbindet 

eine Beschreibung des Arbeitsverf. in einer WeiBhohlglashiitte mit der Schilderung
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dor Berufsgefahreu der Arbeiterschaft u. der AbwehrmaBnahmen u. gibt statist. Materiał. 
{Zentralblatt Gewerbehygiene UnfallYerhiit. 14 . 358— 63. Gorlitz.) SPLITTGEEBER.

L. Schwarz, Arzilićh-hygienische Erfahmngen bei der Uberwachunc] von Bleibetriebeiu 
Nach Darlcgung dor geltenden bchórdlichen Vorscliriften erortert Vf. dio fiir dio arzt- 
licho Unters. empfehlenswerten Gcsichtspunkte. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfall- 
Tcrhut. 15 . 16— 22. Hamburg, Staatl. Hygien. Inst.) SPLITTGEEBER.

J. Matussewitsch, Zur Frage iiber die W irhm g der Pikrinsaure (des M elinits) 
auf den menschlichen Organismus. Unterss. an 20 Arbeitern, die m it trocknem Melinit 
bzw. z. T. mit Pikrin- u. Salpetersauredampfen zu tun hatten. Ala Vergiftungs- 
erscbeinungen der Pikrinsaure konnen die HautYerfarbung, die Katarrhe der Atmunga- 
wege u. der Verlust der Aciditat des Magensaftes anerkannt werden; die subjęktiven 
Beschwerden (Kopfschmerz, Schwindel, Schwache, Erbrechen) entsprechcn diesen ob- 
jektiven Befunden. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 1 0 8 . 392—94. Leningrad, Inst. z. 
Studium d. Berufskrankh.) ScHNITZER.

A. Burstein, Der Grad der NicotinuńrJcung auf den Organismus durch eingealmeten 
Tabakslaub. Vf. untersuclit die Menge des an einem Arbeitstag an verschiedenen 
Arbeitsstellen einer Tabaldubńk  eingeatmeten Staubes sowie die Menge des daraus 
durch die Kórperfll. ausgelaugten Nicołins. Es zeigt sich, daB aus Staub, der in die 
Lungo geriit, etwa 60°/o seines Nicotingeh. freigemacht werden, wahrend bei Staub, 
der durch den Verdauungstraktus geht, diese Mengo ca. 85% betragt. D a das ein- 
geatmote Staubąuantum maximal 138 mg in  8  Stdn. betrug, so entspricht das (bei' 
einem Nicotingeh. von 1,73%) einer Nicotinmenge von 1,905 mg, was etwa der durch 
das Rauchen von 5 Zigaretten aufgenommenen Menge gleichkommt. (Journ. ind. 
Hygieno 9 [1927]. 512— 20. Odessa, Chem.-Hygien. Labor. des Allukrainiscken Inst, 
f. Geworbehygiene.) RÓLL.

Philip Drinker, R. M. Thomson und Jane L. Finn, Quantitalive Messungen der 
Einatmung, Zuriickhaltung und, Ausaimung von Staub und Raucli beim Menschen. L  Kon- 
zentrationen von 50—450 mg/cbm. Bei Vorss. mit ZnO-Staub verschiedener Kornungen 
u. mit fcinstem CaC03-Pulver wurden von den Versuchspersonen im Durchschnitt 
55% (mit Abweichungen bis zu 9,4%) zuriickgehalten; die eingeatmeten Luftmischungen 
enthielten 50— 450 mg/cbm Staub; dio Vorsuchsdauer schwankte von 5—40 M n . bei 
einer Atemgeschwindigkcit yon 6— 18 in der Minutę. (Journ. ind, Hygiene 1 0 . 13— 25. 
Boston, Mass., Harvard-Schule fiir offentliches Gesundheitswesen, Abteilung fiir Luft- 
erneuerung u. Beleuchtung.) S p l i t t g e r b e r .

M, B am berger und J. NuBbaum, Luftuntersuchungen zur Feststellung von liauch< 
schaden. D ie Unterss. bezweckten, die Verteilung des Rauches iiber ein groBes Gelande 
yon etwa 6  km Lange u. 4 km Breite zu ermitteln, um daraus Vergleiche der etwaigen 
Rauchschaden bei zahlreichen, iiber das Gelande verteilten Grundstiicken zu ziehen. 
Dio Feststellung der Rauchschaden geschah wie iiblich durch Best. des S 0 2 -Gehaltes. 
Zur Absorption des S 0 2  dienten doppelt zusammengelegte, gut saugende Baumwoll- 
gewebe, welche m it einer Lsg., hergestellfc aus 1 Gew.-Teil reinem K 2 C03, 1 Gew.-Teił 
W. u. 2 Gew.-Iln. Glycerin (D. 1,26) getrilnkt waren. D ie fiir den besonderen Zweck 
eingerichteto Apparatur war aufDachcrn angebracht. D ie „Dachapp." wurden einige' 
Monate stehen gelassen, dann wurden die getrankten Gewebe herabgenommen, die GefaBe 
abgespiilt u. das Gewebe mehrmals mit W. ausgekocht; die vereinigten Wasser wurden 
m it Bromwasscr oxydiert u. danach mit HC1 -j- BaCl2  versetzt. —  Es wurde folgendes 
gefunden: Der durchschnittliche, auf einen langeren Zeitraum bezogene Wert fiir den 
S 0 2-Gehalt ergibt sich bei wechselnder Windrichtung proportional der Zeit, wahrend 
welcher die Rauchfahne jinen bestimmten Ort beriihrt. Fur verschieden entfernte, 
yon der Rauchfahne im gleichen Zeitpunkt bestrichene Orte gleicher Hohenlage ergibt 
sich daraus umgekehrto Proportionalitat der Entfernung y o i i  der Rauchąuelle ( =  D) 
m it dem mittleren, auf langere Zeit bezogenen S 0 2-Gehalt der Luft (5) an diesem 
Orte, also S  — prop.l/D  oder S - D =  konstant. Nimmt man weiter fiir die Abnahmo 
dea S 0 2-Gehaltes der Luft mit zunehmender Hohenlage des Ortes eine einfachc lineare 
Abhangigkeit Y o n  der Erhebung iiber der Talsohle an, so ergibt sich dio Formel 
S — a-(b — H)/D.  Darin bedeutet H  die Hohe iiber dem Meeresspiegel, o u. 6  sind 
Konstanten; a hangt von der Dauer der Unters., Y o n  der Haufigkeit u. Starkę der von 
der Rauchąuelle gegen den Beobachtungsort wehenden Windę, von der GróBe des 
impragnierten Grewebes u. von der Menge des aus der Rauchąuelle kommenden Rauches, 
sowie wohl auch von der Witterung ab; b ist eine Hohe u. hangt wohl hauptsachlich 
yon der Witterung ab; a is t nur fiir eine bestimmte Windrichtung, von der Rauchąuelle b
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ab gerechnet, konstant; fiir yerschiedene Windrichtungen ergeben sich yerschiedene 
a-Werte. Wenn man alle a-Werte ais Vcktoren um die Rauchąuelle auftragt, erhalt 
man die ,,Schadenellipse“ . In tlbereinstimmung mit einer von St o k l a s a  geauBerten 
Angabe wurde gefunden, daB der EinfluB der Distanz ein linearer, geradhniger ist. —  
SchlieBlich werden noch Uberlegungen u. Formcln angefiihrt hinsichtlich des Anteiles 
am S 0 2-Gehalte u. am Rauchschaden einer auf einen Ort konz. Rauchąuelle mit einer 
zweiten streckenfórmigen Rauchąuelle, z. B. der Bahn, bei einem bestimmten Rauch- 
schadenort. (Ztschr. angew. Chem. 41. 22— 26. Wien, Techn. Hochschule.) B l o c h .

Carroll M.'Salls, Die falsche Beurteilung des Werles von Ozon fur die Garagen- 
ventilation. In den Vereinigten Staaten werden zur Beseitigung des in Garagen durch 
die Auspuffgase der Motoren auftrotenden GO yielfach Ozonisatoren angewendet. 
Man ging dabei von der Annahme aus, daB das entstehende 0 3  sich mit CO zu C 0 2 

umsetze. Vf. priift, nachdem aus der zusammengestellten Literatur Klarheit iiber 
diesen Punkt nieht zu erlangen war, experimentell nach, ob u. inwieweit 0 3  mit CO 
reagiert. Ais Vers.-Anordnung wird ein 10 cbm fassender Raum mit einem Ozoni- 
sator u. einer Yorr. yersehen, die es erlaubt, Gasproben %xx entnehmen u. gewunschte 
CO-Mengen einzufiihren. Es zeigt sich, daB 0 3  auf CO prakt. keinen EinfluB ausiibt; 
die Rk. ist so langsam, daB sie nach 3 Tagcn noch nieht yollkommen zu Ende ist. 
AuBerdem wirkt 0 3  schon in Konzz. von 2; 100 000 hóchst schadlich, event. todlich, 
wahrend CO noch bis zu Konzz. yon 3: 10 000 yertragen werden kann. Die von vielen 
Seiten behauptete giinstige Wrkg. des 0 3  ist daher m it einer Oxydation des CO nieht 
zu erklaren, sondern lióchstens mit einer noch ungeklarten giinstigen Wrkg. auf CO- 
Yergiftungen. Jedenfalls wirkt kurzes Offnen eines Fensters besser ais die problemat. 
Ozonisierung. (Journ. ind. Hygiene 9 [1927]. 503— 11. New York State Bureau of 
Industrial Hygiene.) R o l l .

Heinrich Macura, Ein einfacher, im  Laboratorium selbst herstellbarer Handfe.ue.r- 
loscher fu r kleine Apparatebrdnde. Eine gewóhnlichc Syphonflasche wird mit CC14  

zu 3/i  gefiillt u. unter Benutzung eines ReduzierventilsJC 0 2 unter 2 atDruck eingeblasen. 
An das Mundstiick wird mit Druckschlauch u. Ligatur eine Metali- oder Glasduse an- 
gebracht. (Chem.-Ztg. 52. 123.) O t t ,

Excelsior Feuerlóschgerate A.-G., Berlin, Feuerldschverfahren, darin bestehend, 
daB mit einem Lóschgase, wie C 02, beladene aktivierle Kohle auf den Brandherd gebracht 
wird oder daB die aktiyierte Kohle mittels eines Lóschgasstromes, von dem sie einen 
Tcil absorbiert, auf den Brandherd geblasen wird. (D. R. P. 455 840 KI. 61 b yom  
17/2. 1926, ausg. 11/2. 1928.) M. F. M u l l e r .

W. Graaif. Berlin, Feuerldschmittel, bestehend aus einem Schaummittel u. feuer- 
loschenden Gasen u. Dampfen oder einer Substanz, die derartige Dampfe entwickelt, 
w ie CCI, oder die Lsg. einer halogenhaltigen Substanz, die vor oder nachher dem Schaum 
zugesetzt werden. (E. P. 274 574 yom 24/4. 1926, ausg. 18/8. 1927.) M. F. M u l l e r .

Excelsior Feuerlóschgerate A.-G. und O. Treichel, Berlin, Feuerldschmittel, 
bestehend aus einer Mischung von C 0 2 u. CC14. Der App. ist mit einem Daniell-Hahn 
zwecks Mischung der beiden Prodd. u. zum Herausspritzen der Mischung yersehen. 
Beim Offnen des Hahns bildet sich infolge der Verdampfung der C 0 2  eine feste schnee- 
ahnliche Mischung, die in das Feuer hineingespritzt wird. (E. P. 280 543 vom 7/11. 
-1927j Auszug yeroff. 11/1. 1928. Prior. 15/11. 1926.) M. F. M u l l e r .

N. Sandor, Dresden, Herstellung von Schaum fiir Zwecke aller Art, wie Feuer- 
■losehen, kiinstlichem Schnee, Frostschutz etc., durch Einblasen von fein yerteilten 
Luftblasen in eine sehaumbildende Lsg., wie Seifenlsg., der zur Erhóhung der Schaum- 
kraft Zucker oder leimartige Stoffe zugesetzt werden. (E. P. 280 208 yom 1/11. 1927, 
Auszug yeroff. 31/12. 1927. Prior. 3/11. 1926.) M. F. M u l l e r .

VI. Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe.
Oskar Lecher, Zusammensetzung modemer Glasgemenge. (Vgl. C. 1928. I. 740.) 

E s werden Versatze u. Anweisungen zur Herst. von Rubinglasern mit Au u. Cu gegeben. 
(Glass Ind. 9. 10— 12.) _ Sa l m a n g .

O. Botwinkin und A. Tanchilewitsch, Ober die Abhdngigkeit der Alkali- und 
Saurebestandigkeit des Glases von der Konzentration der H-Ionen. Laugen griffen starker 
an ais Siiuren. KOH laBt sich nieht durch absoluten Alkohol entfemen, es muB mit W. 
nachgewaschen werden. In alkal. Lsgg. wachst der Yerlust an Glaspulyer zuerst schnell
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mit zunehmender Konz. der OH-Ionen. Bei sauren Lsgg. ist die Konz. der H-Ionen 
ohne EinfluB. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 6 8 . 356— 60. Moskau, Inst. f. Silikat- 
forsehung.) SALMANG.

Viktor Bahrner, Zemenł und Betonprobleme. Es wird versucht, Beziehungen 
zwischen Beton- u. Zementfestigkeit aufzustellen. (Zement 17 . 265— 69.) SALMANG.

Peter Budników, Beitrag zur Gipsforschung. D ie Hydratationsstufen von CaS04. 
Die Abbindung wird dureh Schwefel-, Salpeter-, Salz- u. Weinsaure beschleunigt, 
dureh Citronen-, Essig-, Phosphor-, Bor- u. Milchsaure yerzogert. Ahnlich yerhalten 
sieh die entsprechenden Na-Salze, Sie wirken schon in starken Verdiinnungen. Salze 
einwertiger Metalle zahlcn zu den stark positiven Katalysatoren. Zweiwertige Metalle 
sind ais Sulfate starkę Beschleuniger, Chloride wirken sehwiicher. Molare Lsgg. 
von A1-, Ee- u. Cr-Sulfaten yerzógern die Abbindung stark, normale Lsgg. weniger 
stark. Die Blutlaugensalze beschleunigen stark, Alaune weniger stark, molare Lsgg. 
der starken Alkalien fordern, N H 3  behindert die Abbindung. D ie Hydratation yon 
Anhydrit laBt sieh katalyt. beschleunigen, besonders dureh NaHSO.,. Die KorngroBe 
ist von Bedeutung. (Zement 17. 218— 22.) SALMANG.

Ernst Janecke, Eine kurze Bemerkung iiber den A lit. Yf. bestreitet, daB Alit 
ein Mischkrystall ist, denn es wurden nie Sehiehtungen festgestellt. Die hydraul. Eigg; 
sind wahrscheinlich nieht an eine einzige Krystallart, sondern an mehrere gekniipft. 
(Zement 17. 48—49. Heidelberg.) Sa l m a n g .

H. Dubiel, Oberflachenschutz von Beton gegen aggressire Wdsser. Es wird nacli- 
gcwiesen, daB nur ganz dichte, bestandige u. formbestandige Anstriche Erfolg yer- 
biirgen. (Zement 17. 70— 72.) Sa l m a n g .

Orthaus, Scliadliche Einwirkungen auf Beton und Eisenbeton, dereń Folgen, Ver- 
hutung und, im  Scliadenfalle, Bescitigung. Neben mechan. Kraften wirken hauptsachlich 
chem. zerstorend, besonders Sulfate, Ammonsalze, freie C 02, samtlich gcl., ferner S 0 2- 
haltige Gase. Wirksam ist der ,,freie“ Kalk im Zement. Die Verhutung wird besprochen 
u. ein deutscher kalkarmer Tonerdezement empfohlen, wenn starkę Schaden zu be- 
fiirchten sind. (Gas- u. Wasserfach 71. 145—56. Hannover.) SALMANG.

Fritz Emperger, Hochwertiger Stald fiir  Druckglieder aus Eisenbeton. Statische 
Bereehnungen fiir dio Yerwendung des Stahls zur Umschniirung. (Zement 17. 72 
bis 74.) S a l m a n g .

R. Feret, Neues Verfahren fiir Festigkeitsiersuche m it hydrauhschen Bindemitteln,
Vf. setzt nieht die Gewiehte, sondern dio Yolumina der Komponenten in die Rechnung 
ein, die aus Gewicht u. D . berechnet werden. Es werden Angaben iiber die Konsistenz 
des Breis u. die KorngroBe der Zusehlago gemacht. (Zement 17. 230—34. 
Boulogne.) S a l m a n g .

O. Kałlauner, Der Einflu/3 der Grofie der Probekorper, ilirer Lage in den urspriingr 
lichen Stiicken und der verschiedenen Spannweiten des Druckes auf die Biegefestigkeit von 
Aśbestsćhiefer. D ie Eestigkeiten an versehiedenen Stellen der Schiefer sind fast gleieh. 
(Zement 17 . 275— 76. Brtinn,- Forschungsanst. f. Silikatind.) SALMANG.

C. E. Mendelhall, L. R. Ingersoll und N. H. Johnson, Eine SlraMungsmcthode 
zur Messung der Spannung in Glas. Die Polarisationsmethode zur Unters. von Span- 
nungen in Glas wird unter Verwendung yon Thermoelementen u. ultrarotem Licht 
auf Glaser ausgedehnt, die fiir sichtbares Licht undurchlassig sind. (Journ. opt. Soc. 
America 1 5  [1927], 285— 89. Physic. Lab., Univ. of Wisconsin.) L ESZY N SK I.

Rudolf Grams, M ittel zur Eigenschaftsprufung und Zweckbestimmung von Tonen. 
Prakt. Winkę. (Dtsch. Ton-Ziegel-Ztg. 5. 81. Freiwaldau.) SALMANG.

Oskar Lecher, Verfahren zur Untersuchung feuerfester Silica- und Chamottesteine 
auf ihre Widerstandsfdhigkeit gegen den Angriff geschmolzener Schlacken oder Glasfliisse. 
Vf. schildert eine Abwandlung eines bekannten Yerf. zur Messung der Ycrschlack- 
barkeit. (Dtsch. Ton-Ziegel-Ztg. 5. 84— 86.) SALMANG.

— , Asplialtieren von Betonrohren nach dem Zentrifugaherfahren. B eschreibung  des 
V erf. (Z em ent 17 . 242.) SALMANG.

VIII. M etallurgie; M etallograpłiie; M etaliverarbeitung.
Weigelt, Die praktische Anwendung der geophysikaliscJien Methoden im  Bergbau 

des In- und Auslandes. Beschreibung der angewandten geophysikal. Methoden m it 
einem sehr umfangreiehen Literaturyerzeiehnis. (Metali u. E rz25. 82— 92. Halle.) E n s z .
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— , Einheitliclie Bezeichnungen und Formeln fiir die rechnerische Erfassung der 
Erzaufbereitung. Der vom FachausschuB fiir Erzaufbereitung der Gesellschaft 
Deutscher Metallhiitten- u. Bcrgleute eingesetzte UnterausschuB fiir Formeln u. 
Bezeichnungen in der Erzaufbereitung schlagt Formeln u. Bezeiclmungen vor, welche 
von H. Madei crlautert werden. (Metali u. Erz 25. 77—82.) E n s z l i n .

Maurice Derclaye, Die neuzeitlichen wissenschaftlichen Grwńdlagen der Fiihrung 
der Ilochofen von grofier Erzeugung. Seinen einleitenden Bemerkungen iiber dic beim 
Hochofonbetrieb zu verwirklichenden Bedingungon u. iiber das Gesetz der Produk- 
tra ta t laBt Vf. solche iiber die Wirtschaftlichkcit des Hochofens folgen u. gcht dabei 
von dem Gesetz der „Warmeverdichtung“ nach K O R E V A A R  aus. (Rev. Metallurgie 
25- 1— 13.) K a l p e r s .

Ch.-Ed. Guillaume, Die Anomalien der Nickelstdhle und ihre Anwendungen. Die 
unter dem Narnen Inyar bekannte Legierung zeichnet sich durch ihre geringe Aus- 
dehnung aus. Andere Legierungen m it 42—44% N i besitzen eine Ausdehnung des 
gewohnlichen Glases, sie lassen sich mit Glas sehweiBen u. dienen zur Herst. von 
Drahten fiir Gliililampen. Weiter werden Ni-Stahle in Chronometern verwendet. 
Spiralen fiir Uhren werden aus Elinyar hergestellt, welche Legierung einen starken 
Anteil von Cr, etwas W u. C zur Erhóhung der Elastizitilt u. 1— 2% Mn zur Erleichterung 
der Schmiedbarkeit erhiilt. Dann ist die gleiche Legierung in geodiis. MeBinstrumenten 
verbreitet. (Rev. Metallurgie 25. 35—43.) KALPERS.

C. G. Fink und c. L. Mantell, TJntersuchungen iiber das Auslaugen roher und ge- 
rosteter Zinnkonzentrate und Zinnoxyde. IV. Mitt. iiber physiko-chemische Unter- 
suchungen iiber die Metallurgie des Zinns. (III. vgl. C. 1928. I. 1322.) Im allgemeinen 
sind die Lóslichkeiten der Zinnerze sowohl im gerosteten, wie im ungerósteten Zustand 
in anorgan. Lsgg. sehr gering, so daB eine techn. Verwendung der Auslaugung kaum 
in Frage kommt. Sulfate lóson nur sehr wenig, etwas besser die Chloride u. Fluoride. 
F e”-Salze allein haben kaum eine Wrkg., bei Zusatz von viel Siiure steigt die Loslich- 
keit. (Engin. Mining Journ. 125. 201— 06.) E n s z l i n .

Joseph Dhavernas, Wie weit ist die franzosische Industrie in den Verwendungen 
des N ickelsl Die gelegentlich der Nickelwoche in Paris veranstaltete Ausstellung 
iiber die Verwendung von N i hat bewiesen, daB sich das N i in Frankreicli einer groBen 
Verbreitung erfreut. Die umfangreichsten Verwendungsgebiete sind das Vernickeln 
anderer Metalle, das Legieren von N i zu Nichtcisenmetallen, namentlich mit Cu, 
Messing, Bronze, Aluminiumbronze, dann Gegenstande aus N i selb3 t, wie Miinzon, 
Geschosse, Walzmaterial, das Legieren zum Stahl m it u. ohne Zusatz von Cr, Mo, 
wahrend der Zusatz von N i zu GuBeisen u. StahlguB in Frankreich noch nicht ver- 
breitet ist, diese Industrie aber in Anlehnung an dio amerikan. Erfolge giinstige 
Zukunftsaussichten verspricht. (Rev. Metallurgie 25. 44— 49.) K a l p e r s .

H. Bohner, Zugfestigkeit und elektrisćhe Leitfdliigkeit an rekryslallisierlem Alu- 
miniumdraht und die Nulzunwendung fiir  den Walzvorgang. Nach einer krit. Besprechung 
der beroits vorliegenden Literatur werden die Ergebnisse umfangreiclier Verss. iiber 
den EinfluB verschiedener Gliihzeiten und GHihtcmpp. auf Zugfestigkeit und elektr. 
Leitfahigkeit von verschiedcnen Sorten Hiitlenaluminium  mitgctcilt. Bereits eine 
Gliihung von 1 Min. bei 300° bewirkt weitgehende Anderung der Zugfestigkeit, Dehnung 
und Leitfahigkeit des hartgezogenen Drahtes. Wegen der Einzelheiten der Abhangig- 
keit der physikal. Eigenschaften von der chem. Z u r. und der Gliihtemp. sowie der Walz- 
behandlung muB auf die Originalarbeit verwiescn werden. (Ztschr. Metallkunde 20. 
8— 13. Lautaruh, Lausitz.) SCHULZ.

Apt, Entwurf iiber die Normung von Leitungsaluminium. Nach Mitteilung aus- 
liindischer Vorschlage fiir Normen fiir die Leitfahigkeit von Al-Draht und von Ver- 
suchsergebnissen des (deutschen) Ausschusses fiir Aluminiumleitungsnormen wird ein 
Entwurf vorgeschlagen, wonach Leitungsaluminium  im weichgegliihten Zustand einen 
Widerstand von 0,02797 =  1/35,75 Ohm, im hartgezogenen einen solchen von 0,02857 =  
1/35 Ohm haben soli (bei 1 m Lange, 1 qmm Quersclinitt u. 20°). Die Toleranz betragt 
i  0,5 fiir den Leitfahigkeitswert. Dio Zugfestigkeit des hartgezogenen Al-Drahtes 
soli bis zu 4 mm Durchmesser mindestens 18, bei u. iiber 4 mm Durchmesser mindestens 
17 kg/qmm betragen. (Ztschr. Metallkunde 20. 14— 15.) SCHULZ.

— , Nachtrag N r. 5 zum Ergebnis der liundfrage bei chemischen Fabriken iiber Er- 
fahrungen m it Aluminiumvertvendung. Fortsetzung friiherer Mitteilungen (vgl. C. 1928.
I. 1576); behandelt wird der EinfluB von Lysol, Milchsaure, Mischsaure, Nach-scheide-
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saure Natriumsulfat, Nitroglycerin, Oleum, Oxalsaure, ozonisierto Luft, Phosphorsaure, 
Salicylsaure, Sodawasser, Śprengól. (Apparatebau 4 0 . 31— 32.) SPLITTGEREER.

F. Chemnitius, Aufarbeitung von silber- und goldlmltiger Krdłze. Erganzungen zu 
den Auafuhrungen von W. ADOLPHI (vgl. C. 1 92 8 .1 . 1576). (Chem.-Ztg. 52. 143.) SlE.

K. L. Meissner, Die experimentelle Bestimmung der Kurne der kritischen Dis- 
persion der Legierung Laułal. Verf. toilt in Form von Kurven die Ergebnisse seiner 
Verss. iiber die Abhangigkeit der Brinellharte von der Alterungstemp. u. Dauer bei 
abgeschreektem Lautal (Al-Legierung mit 4% Cu u. 2% Si) mit. Es ergibt sich eine 
krit. Alterungstemp. bei etwa 160°. Nur bei Alterungstempp. dicht unterhalb dieser 
krit. Grenze wird dio vom Dispersionsgrad der CuAl2-Ausscheidungen abhangige 
Hóchst-Harte erzielt, so daB der angegebenen Temp. eine krit. Dispersion der CuAL- 
Ausseheidungen entspricht. (Ztsehr. Metallkunde 20. 16— 18. Berlin.) SCHULZ.

G. Masing, Legierungen des Berylliums m it Kupfer, Nickel, Kobalt und Eisen. 
Cu, N i, Co u. Fe yermogen Be in  geringen Mengen in fester Lósung aufzunehmen, 
wobei aber die Lóslichkeit mit fallender Temp. sinkt, z. B. sind in Cu bei 800° 2,4°/o, 
bei 400° nach langsamer Abkiihlung nur 0,75% Bo gelost. Die Legierungen zeigen 
infolgedessen Vergutungsmóglichkeit durch Absehrecken u. Anlassen. Der Yergutungs- 
effekt ist auCerordentlieh stark, so wird die Brinellharte auf das 4- bis 5-fache der Aus- 
gangsharte gesteigert. Eino Legierung von Cu mit 2,5% Bo hatte bei versehiedener 
Behandlung folgende Festigkeitscigensohaftcn:

Behandlung Streckgrenze
kg/mm 2

Bruchgrenze
kg/mm 2

Dehnung
°l10

Abgeschreekt . . . . 15,7 48,9 * 52,0
Yergiitet . . . . . . 128,0 135,0 6 , 8

E n th a r te t ............................ 31,1 66,3 2 1 , 0

Die Bearbeitbarkeit u. der Korrosionswiderstand der Legierungen werden ais 
gut bezeiehnet (vgl. auch nachst. Ref.). (Ztschr. Metallkunde 20 . 19— 21. Berlin- 
Siemensstadt.) SCHULZ.

O. Dahl, VergiitungserscJieinu?igen bei Beryllium-Kupferlegierungen. Die Ab
hangigkeit der Yergiitung von Be-Cu-Legierungen vom Be-Geh. sowie von der Yer- 
giitungs- u. der Abschrecktemp. wird durch Studium der Brinellharte-Anderungen 
festgelegt. Masimalharto n. Vergutungsgeschwindigkeit steigen mit wachsendem Be- 
Greh. bis 2,5% Be. Steigende AnlaBtemp. beschleunigt den Vergutungsvorgang, also 
den Harteanstieg, ergibt aber auch einen sehnelleren Eintritt des Wiederabfalls der 
Harto bei dauerndem Anlassen. Die elektr. Leitfahigkeit zeigt ein weniger eindeutiges 
Verhalten — ahnlieh wie bei Duraluminium; sie sinkt mit steigender AnlaBdauer 
zunachst, um dann wieder zuzunehmen ii. zwar um so eher u. stiirker, je hóher die 
AnlaBtemp. ist. Wahrend daher das Verh. der Harto aus dem Zustendsdiagramm 
vollig zu erklaren ist, ist dies bei der Leitfahigkeit nicht restlos móglich. (Ztschr. 
Metallkunde 20 . 22— 24. Berlin-Siemensstadt.) S c h u l z .

Pierre Chevenard, Die Legierungen mit hohen Nickel- und Chrom-gehallen. Im
1. Teil der Abhandlung werden die physikal. u. physikal.-chem. Eigg. der Ni- u. Cr- 
Legierungen beschrieben, namentlieh die magnet. Eigg., Dichte, Ausdehnung, thermo- 
clektr. Spannung, spezif. Warnie, E lastizitat, Harto, innere Reibung, Yiscositat, 
wahrend im 2. Teil dic Fe-Ni-Cr-Legierungen besprochen werden, dio Ni-Stahle u. 
die umkehrbaren Ferro-Nickellegierungon, dann der EinfluB von Cr auf die Ferro- 
Nickellegierungen. Prakt. Anwendungen finden diese Legierungen unter der Be- 
zeichnung Elinyar, Pyros, fiir elektr. Widerstiinde, ais feuer-, korrosions- u. wiirme- 
bestandige Werkstoffe. Auf dem Werk zu Imphy wird die sogenannto ATV-Legierung 
hergestellt, die sich fiir Turbinenschaufeln u. fiir Ventile yon Explosionsmotoren 
bewahrt hat. (Rev. Metallurgio 25 . 14— 34.) KALPERS.

F. Korber, Emiittlung der Dauerstandfestigkeit von StaM bei erhohten Temperatur en. 
Die Kenntnis dei Eigg. des Werkstoffs bei Raumtemp. reicht zur Beurteilung seiner 
Brauchbarkeit fiir viele Verwendungszweoke im prakt. Betrieb nicht mehr aus. Von 
Bedeutung bei hóheren Warmegraden ist die Berucksiehtigung des Faktors Zeit. 
Fiir die Grenzbelastung, oberhalb dereń die Dehnung nicht mehr zum Stillstand 
lcommt, wird die Bezeichnung ,,Dauerstandfestigkeit“ in Vorsehlag gebraeht, In  
einer Yers.-Anordnung ist es móglich, iiber langere Zeitraume hin die Formanderung
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von Probestaben unter gleichbleibender Belastung bei hólieren Tempp. zu yerfolgen. 
E s wurde ein abgekiirztes Verf. entwickelt, das ein Urteil iiber das Yerhalten des 
Stahles unter Dauerbelastung bei hoherer Temp. ycrmittclt. (Ztscbr. Metallkunde 
20. 45— 50.) K a l p e r s .

E. Schmidt, Ermiidung tom  Standpunkt der Yorgunge im  Einkrystall. Die Er- 
miidungsverss. an Einkrystallen haben erwiesen, daB auch die Dauerbeanspruchung 
m it einer sehr betrachtlichen Yerfestigung der Krystalle verbunden ist. Dio Er- 
hohung der Briichigkeit scheint auf die Ungleichartigkeit dicser Verfestigung zuriick- 
zufiihren zu sein, die die Scłrabfestigkeit in erheblich hóherem MaBe trifft m e die 
ReiBfestigkeit. Die Umstiinde, die die Briichigkeit eines Rrystalls bedingen, werden 
erórtert. (Ztschr. Metallkunde 20. 69—77.) KALPERS.

W. Kuntze. G. Sachs und H. Sieglerschmidt, Elastizitat, statische Versuche und 
Dauerpriifung. Die Frage, ob es eine Beanspruckungsgrenze gibt, die bei wechselnder 
Beanspruchung unendlich oft erreicht werden kann, ohne daB Bruch eintritt, kann 
trotz ausgedehnter Verss. yorlaufig nicht beantwortet werden. Ein Werkstoff wie 
Cu besitzt nur unter ganz besonderen Vcrhaltnissen eine yollkommeno Elastizitat, 
u. das gleiche diirfte in  geringerem MaBe auch fiir Stahl gelten. Auch die beobachteten 
Abweichungen von der Proportionalitat sprechen fiir die Auffassung. Wahrend der 
eigentliche Daueryers. stets eine Priifung auf die GroBe des Verformungswiderstandcs 
(Zugfestigkeit, Hartę usw.) hin ist, spielen bei den verkiirzten Proben andere Stoff- 
eigg., besonders das Formandcrungsyermogen ( Querschnittsverminderung) stark mit 
hinein. (Ztschr. Metallkunde 20. 64— 68.) KALPERS.

G. Welter, Ermiidung durch kritische statische Dauerbelastung. An der krit. Be- 
lastungsgrenze, u. zwar der Streckgrenze u. der Elastizitatsgrenze, wurde der EinfluB 
der Zeit auf die Eigg. der Werkstoffe untersucht. Die hierzu erforderlichen neuen 
Priifstande werden in ihrem Aufbau u. ihrer Wirkungsweise beschrieben u. Ergebnisse 
der Verss. mit Fe, Messing, Al- u. Mg-Legierungen mitgeteilt. Ferner wird noch der 
EinfluB, den auBer der Zeit die Temp. auf die Eigg. der Werkstoffe ausiibt, besprochen 
u. die Abhangigkeit der Festigkeit von diesen beiden Faktoren in einem Raumsehaubild 
schemat, dargestellt. (Ztschr. Metallkunde 20. 51— 57.) K a l p e r s .

W. Hort, Dauerbruch ais chemische w id  schmngungstechnische Erscheinung. Die 
WSHLERschen Verss. hatten den Zweck, fiir die Konstruktion der Fahrachsen die 
notwendigen Grundlagcn zu schaffcn. Dio Aufgabc der tcchn. Dynamik u. Sehwingungs- 
lohro ist, die Unsicherheit in  der Beanspruchungsfrage zu beseitigen u. Verff. der 
Beanspruchungsberechnungen zu entwickeln. Bei den Dauerbrucherscheinungen 
gibt es Dauerbriiche, die durch Spannungserhohungen infolge von Kerbwrkgg. hervor- 
gerufen worden sind, dann solche, hervorgerufen durch Spannungserhohungen infolge 
von Scliwingungen u. infolge von StoBwrkgg. Kerbwrkgg., Schwingungen oder StoBe 
haben Beanspruchungserhohungen bis auf mchrere 100% im Gefolge. Die Daucr: 
festigkeitspriiiung bezweckt, natiirliche Festigkeitszahlen zu liefern, die dio Liicke 
zwischen den erfahrungsgemaB zulassigen Beanspruchungsziffern der Konstruktions- 
regeln u. den Bruehziffern des stat. ZerreiBvers. zu iiberbriicken ermoglichen. (Ztschr. 
Metallkunde 20. 40— 44.) K a l p e r s .

J. Czochralski, Allgemeines zur Frage des Dauerbruches. Vf. weist auf die Be- 
deutung yon Dauerbruch u. Ermiidungsbruch fiir den Konstrukteur, Maschinen- 
ingenieur u. Workstoffachmann hin u. auf die Erscheinungen, die dem Restbruch 
vorangehen. Man unterscheidet den gewaltsamen Bruch, den stat. Dauerbruch u. 
den Schwingungsbruch. (Ztschr. Metallkunde 20. 37—39.) K a l p e r s .

J. Czochralski und E. Henkel, Welche Verdnderungen erleideu die mechanischen 
Eigenschaftcn durch Ermiidung. Vff. weisen die Eigenschaftsanderungen beim Er- 
miidungsYers. nach, insbesondere bei den weichgegliihten Metallen. Bei jedweder 
Beanspruehungsart werden sich im Querschnitt Flachen „aąuiminimaler Festigkeit" 
vorfinden, auf denen sich in allererster Linie das Dauerwerk der Zerstórung abspielen 
wird. D ie Ermiidung ist bei den weith gegluhten Metallen zu erkennen an den 
Eigenschaftsanderungen, in anderen Fallen, wie beim Stahl u. den kalt gereckten 
Metallen, kann dieser Weg nicht eingeschlagen werden. Durch unzweckmaBige Be- 
arbeitungsarten (falsches Schmirgeln) wird die Ermiidungsfestigkeit geschadigt. Der 
Dauerbruch kann bekampft werden durch die Kenntnis der Werkstoffeigg., der Bo- 
anspruchungs- u. DeformationsgroBen u. durch Vermeidung yon zufalligen oder fabr- 
lassigen Materialiiberbeanspruehungen. (Ztschr. Metallkunde 20. 58— 63.) K a l p e r s .
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Ernst Lehr, Oberflachenempfindlichke.it und innere Arbcitsaufnahnc der Werkstoffe 
bei Schwingungsbeanspruchung. Aus den bis jetzt vorliegenden Beobaclitungen iiber 
die Grundaufgaben der dynam. Materialpriifung lafit sich der SchluB ziehen, daB 
man die wirklichen Verlialtnisse m it geniigeuder Naherung erfaCt, wenn man sieli 
auf dio Unters. der reinen Schwingungsbeanspruchung, der einer stat. Yorspannung 
uberlagerten Schwingungsbeanspruchung u. der Oberflachenverletzungen bescliriinkt. 
Vf berichtet iiber dio Ermittlung der inneren Arbeitsaufnahme des Gefiiges bei reiner 
Schwingungsbeanspruchung mit H ilfe der neueren Schncllpriifverff. D ie Arbeits- 
kurvo dient ais dynam. Charakteristik des Werkstoffes zur Best. der Ermiidungsgrenzc. 
Auch dio Ermittlung der zulassigen Belastungsgrenze beim Vorhandensein einer 
beliebigen Vorspannung macht keine Schwierigkeiten. Dic Erforschung des Ein- 
flusses der Formgebung u. der Oberflaehenbesehaffenhcit bedarf jedoch noch der 
Fórderung. (Ztschr. Metallkunde 20. 78— 88.)! KALPERS.

Will C. Baker, Slrecken von Kupferdraht. Beschreibuug einer einfachen Apparatur 
zur B est. der Spannungcn, Elastizitatsgrenze u. Streckgrenze in Kupferdraht. (Science 
6 6  [1927]. 568— 69. Kingston, Univ.) SCHULZ.

Earl Holley, ubert. von: Stanley M. TJdale, Detroit, V. St. A., Gufifonnen fiir  
Eisen. Dio Formen werden aus Eisenniekellegierungen gefertigt, welclie aus 30—40, 
yorzugsweiso 34,5% N i neben Fe bestehen, das z. B. 2% C, 1,3% Si u. insgesamt 0,8%  
Mn, P u. Schwefel enthalt. (A. P. 1 658 144 vom 23/11. 1925, ausg. 7/2. 1928.) K u h l .

Materiel Telephoniftue (Soc. an.), Frankreich, Magnetkerne. Nickeleisen- 
legierungen m it einem Gehalt an N i von 25— 90%, zweckmiiBig 78,5% N i u. 21,5% Fe 
enthaltende Legierungen werden z. B. durch Zusammenschmelzen m it 6,5% Sb oder 
durch eine oxydierende Behandlung in leicht zerreiblichen Zustand iibergefuhrt u. 
zerkleinert. Das erhaltene Metallpulver wird auf 950° erhitzt, abgekuhlt u. mit kochen- 
den Aufschwemmungen von Kaolin o. dgl. verriihrt, wobei die einzelnen Komchen  
sich m it einer isolierenden Schicht bedccken. D ie Erzeugnisse werden getrocknet,unter 
Druck geformt u. in geschlossenen GefaCen auf etwa 675° erhitzt. (F. P . 631385 vom  
25/3. 1927, ausg. 19/12. 1927. A. Priorr. 10/4., 17/4. u. 11/9. 1926.) K u h l i n g .

American Smelting and Refining Co., V. St. A., Reinigen zinkhaliigen Bleis. 
Bei einer'Temp. von 355— 400° wird das geschmolzene Metali nacheinander m it PbCl2  

u. gasfórmigem Cl2  behandelt. An der Oberflache des Bades seheidet sich zunachst 
reines ZnCl2, dann ein Gemisch von ZnCl2  u. PbCl2  ab. Letzteres wird getrennt u. das 
PbClo bei weiteren Ausfiihrungen des Verf. verwendet. (F. P. 631 655 vom 5/2. 1927, 
ausg." 24/12. 1927.) K u h l i n g .

Rhodesia Broken Hill Development Co., Ltd., England, Vera.rbe.Hung Vanadium  
enthaltender Erze. Die zerklcinerten Erze werden mit H 2 S 0 4  ausgezogen, V mittels 
Ferrosalz oder aufeinanderfolgende Behandlung mit Zinkstaub u. einem Ferrosalz in  
den vierwertigen Zustand ubergefiihrt, aus der erhaltenen Lsg. Si, Fe, Al, Cu, P 2 0 5  u. 
andere Beimengungen mittels Basen u. gegebenenfalls Alkalisulfid gefallt, im Filtrat 
von dieser Fiillung V in den 3- bzw. 5-wertigen Zustand verwandelt u., gegebenenfalls 
unter Zusatz von Ferrisalz, mittels ZnO, CaO o. dgl. gefallt. (F. P. 631639 vom 11/9.
1926, ausg. 23/12. 1927.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, ubert. von: Karl Bernhoeft, Oberschoneweide, 
Aluminiumlegierungen, bestehend aus 0,5— 3%, vorzugsweise 1,6% Cd enthaltendem  
Al. D ie Legierungen sind harter ais reines Al u. gute Leiter der Elektrizitat. Die Hartę 
bzw. Festigkeit u. Leitfahigkeit der Legierungen wird durch Zusatz von 0,1— 1% Cu, 
F e oder Si noch weiter erhóht. (A. PP. 1658 702 vom 19/8. 1926, D. Prior. 17/12. 
1925 u. 1 658 757 vom 7/1. 1927. D. Prior. 19/3. 1926, ausg. 7/2. 1928.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Robert M. Burns, Brooklyn, 
und Clarence W. Warner, Glenridge, V. St. A ., Reinigen von Metallóberflachen fiir  
galvanoplastisclie Zwecke. D ie zu behandelnden Metalle werden ais Anoden eines Gleich- 
stromkreises unter Verwendung von 50— 100° w., 70— 100%ig. H 3 P 0 4  ais Elektrolyt 
benutzt. (A. P. 1 658 222 vom 10/2. 1925, ausg. 7/2. 1928.) K u h l i n g .

Julius V0n Bossę, Deutschland, Entgasen und Reinigen von Metalloberfldchen 
D ie zu behandelnden Metalle, besonders auf elektrolyt. Wege gewonnene, werden inner- 
halb luftleerer GefaCe ais Elektroden hochgespannter Gleich- oder Wechselstróme ge- 
schaltet. Die Spannung wird von einigen hundert auf einige tausend V gesteigert. Die 
(freiwillige) Temperatursteigerung ist unbedeutend; dio erreichten Tcmpp. iibersteigen
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nicht- 100°. (F. P . 6 3 1 4 2 6  vom 25/3. 1927, ausg. 20/12. 1927. D. Prior. 7/3.
1927.) _ K u h l i n g .

Ernest P. Mars, Chicago, V. St. A., Schleif- und Glatłmittel fiir  Kupferplatten, be- 
stehencl aus einer erharteten Mischung von 40 Teilen MgO, 48 Teilen eines Schleif- 
mittels, 8  Teilen Polierrot, 8  Teilen MgSO„ 16 Teilen MgCl, u. W. (A. P. 1 658 248 
vom 18/3. 1927, ausg. 7/2. 1928.) ~ “ KuHŁING.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
— , tlber das Aufireten ton Mififarben beim Waschen beschwerter Seide. Tief- 

schwarzes Seidenmaterial nimmt nach dem Waschen mit Seiie liaufig, trotz griind- 
licher Spiilung mit W., nach dem Trocknen einen mattgrauen Farbton an. Diese 
Verfarbung ist darauf zuriiekzufuhren, daB das ais Besehwerungsmittel verwendete 
Stannichlorid nach folgender Gleiehung in Lsg. geht: SnCl, -j- 1LO Sn(OH ) 4  -f- 
4 HC1. Die freiwerdende HC1 zersetzt die Seife u. die entstandene Fettsaure setzt 
sich in den Poren des Gewebes ais fettsaures Sn ab. Eine Abhilfe gegen diesen ProzeB 
kann man durch Zusatz von Essiglsg. zum Spiilwasser erreichen. (Seifensiedcr-Ztg.
55, 48— 49.) S c h w a r z k o p f .

Bruno Wiirz, Ober Wasserlacke, besonders Lederappreluren. Ais Wasserlacke 
bezeiehnet Vf. diejenigen Glanzmittel, welche unmittclbar nach dem Eintrocknen 
eine glanzende Schicht hinterlassen u. dereń fl. Bestandteil das W. ist. Den glanz- 
liefernden Grundstoff bildet meist ein in wss. Lsg. Uberfiihrbares Harz, wie Schellack, 
Kolophonium, Formaldehydharze usw. Eine gróBere Anzahl von Yorscliriften zur 
Herst. von Wasserlacken u. Appreturen vervollstandigt den Aufsatz. (Seifensieder- 
Ztg. 55. Chem.-techn. Fabrikant 25. 15— 18.) S c h w a r z k o p f .

Alexander Eibner, Hersteilung lichtechier Zinnóber am  den Elemenleii. Ver- 
schiedene Ausfuhrungsformen des Verl'. nach D. R. P. 453 523; C. 1928. I. 1334 sind 
besprochen. (Farbę u. Lack 1928- 36.) SuYERN.
r

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: James Eliot Booge, Marion 
L. Hanahan und Joseph P. Koller, Wilmington, V. St. A., Lithojmi. Zum Gliihen 
wird Rohlithopon von bestimmter, annahernd gleicher KorngroBe venvendet. Letzteres 
wird durch aufeinanderfolgendes Sieben des abgepreBten u. gemahlenen Rohlithopons 
durch ein Sieb, welches zu grobe Anteile zuriickhalt, u. durch ein Sieb, welches zu feine 
AnteiledurchfallenlaBt, erhalten. D ie im ersten Sieb zuriickgehaltenen, im zweiten durch- 
gelaufenen Anteile werden mit neuen Mengen Rohlithopon vermahlen. (A. P. 1 658 628 
vom 23/4. 1924, ausg. 7/2. 1928.) K u h l i n g .

National Metal and Chemical Bank Ltd., England, Titanfarbstoffe. In ublicher 
Weise erhaltene Gemische von T i0 2  u. Erdalkalisulfat werden, schwaeh alkalisiert u. 
zweckmaBig in wss. Aufschwemmung, mit H 3 B 0 3, Boraten, vorzugsweise des Ca oder 
Ba, oder Borate bildenden Stoffen gemischt, getrocknet u. bei 700— 900° gegliiht. Die 
Erzeugnisse sind durch besonders weiBe Farbę u. hohe Deckkraft ausgezeichnet. (F. P.
631 372 vom 25/3. 1927, ausg. 19/12. 1927. E. Prior. 26/3. 1926.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther Duisberg, 
Leverkusen, Winfrid Hentrieh und Ludwig Zeh, Wiesdorf), Darstellung non Mono- 
azofarbstoffen, (D .R .P. 455 953 KI. 22 a vom 20/2. 1925, ausg. 13/2. 1928. Zus. zu
D. R. P. 451435; C. 1928. I. 260. —  C. 1927. II. 333 [F. P. 31 566].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Braunsdorf, 
Eduard Holzapfel und Hans Lange, Hochst a. M.), Darstellung ton Kiipenfarbstoffen 
der Benzantkronreihe. (D. R. P. 455 701 KI. 22 b vom 18/11. 1925, ausg. 7/2. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 453 135; C. 1928. I. 758. — C. 1 9 2 7 .1- 2365 [E. P. 261 757].) F r a n z .;

I. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Karl Zahn, Paul Ochwat und Martin Goreli, Hochst a. M.), Darstellung ton Benz- 
antkronderitaten. (D .R .P . 455 955 KI. 2 2  b vom 31/12.1925, ausg. 13/2. 1928. Zus. 
zu D. R. P. 453280; C. 1928. !. 58S. —  C. 1927. II . 336 [E. P. 263 845].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Emmanuel 
Schmidt, Elberfeld), Darstellung ton Kondensationsprodukten der Anthrachinonreihe.
1 . dad. gek., da(3 man auf a-Aminoanthrachinone u. dereń D er iw . CH20  oder 
CELO-abgebende Substanzen bei Ggw. saurer Kondensationsmittel so einwirken 
laBt, daB stabile Verbb. entstehen, welche durch W. oder verd. Saure nicht 
mehr in ihre Komponenten zerfallen. — 2. daB man statt der a-Aminoanthrachmone
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u. dereń D eriw . dereń lockere Verbb. mit C li20  verwendet, die z. B. erhiiltlich sind 
durch Erhitzen der Komponenten in indifferenten Losungsmm. oder durch Einw. 
von CH20  oder seinen Ersatzprodd. auf die in konz. H 2 S 0 4  gelósten a-Aminoanthra- 
chinonderiw . —  Das Kondensationsprod. aus 1,4-Aminooxyanthrachinon in H 2 S 0 4 

u. Paraformaldehyd enthalt je nach den Bedingungen ein Mol. CH20  oder noch ein 
zweites weniger fest gebundcnes Mol. CH2 0 . D ie Prodd. sind teils sełbst Farbstoffe, 
teils sind sie Ausgangsstoffe zur Herst. von Farbstoffen. (D. R. P. 455 822 KI. 22 b 
vom 10/12. 1924, ausg. 10/2. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Karl Thiess und 
Carl Josef Muller, H ochst a. M., HersteUung vrr/i hexasubstituierten Thioindigo. (D. R.P. 
455 882 KI. 22e vom 3/7. 1925, ausg. 11/2. 1928. Zus. zu D. R. P. 453718; C. 1928; I. 
852. —  C. 1927. I. 1366 [E. P. 254743].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Berliner, 
Berthold Stein, Elberfeld, und Willy Trautner, Leverkusen), Darstellu-ng ton grauen 
bis schwarzen Kupenfarbstoffen der Anthracenreihe, dad. gek., daB man die in  dem D. R. P. 
454427 (C. 1928. I. 1101) beschriebenen Kiipenfarbstoffe mit nitrierenden Mitteln bę- 
handelt u. gegebenenfalls einer Red. unterwirf t. —• Man nitriert den nach D. R. P. 454427 
aus Phenylbenz.anthron orhaltlićhen blaugriinen Kupenfarbstoff in  Eg. mit HNO;i 
unter 10-std. Erwarmen auf 60°; der abgesaugte Farbstoff, 1. in Pyridin, farbt Baum- 
wolle aus der Kiipe in sehr echten grauen bis schwarzen Tonen. (D. R. P. 455 323 
KI. 22b Tom 26/11. 1925, ausg. 28/1. 1928.) F r a n z ..

Herbert F. Porter und Charles F.Regan, New York, Druckfarbenentfemungs- 
mittel, bestehend aus Bzl ( 8  Teile), A. (4 Teile), NaCl (2 Teile) u. Fuselol (2 Teile). 
(A. P. 1658 739 vom 30/10. 1926, ausg. 7/2. 1928.) K a u s c h .

Edmund Schnabel, Diiren, Rheinland, HersUUumj ton Kopierpapier, insbesoiidere 
KoMe- und Durchschreibepapier durch Zusatz von durch Glimmentladungen her- 
gestellten zahfliissigen Olen, sogenanntes Voltolol, zu der Farbmasse, evtl. unter weiteren 
Zusatz von Wachs, das eine Beigabe von Leinol enthalt. Das Leinol ist mit SCI, in 
Bzl. vorbehandelt. — Z. B. wird eine Anilinfarbenbase in Fett- u. Ólsauren mit einem 
Gemenge eines Lackfarbstoffes in Voltolol innig gemahlen u. alsdann eine Wachsschmelze 
eingeriihrt. — Das mit diesem Prod. hergestellte Papier zeichnet sich durch hohe Elasti- 
zitat der Farbtragschicht aus, wodurch ein Abbrockeln der Farbschicht Yom Papier 
Yerhindert wird. (Oe. P. 108 702 vom 26/4. 1926, ausg. 25/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Cooper Hewitt Electric Co., Hoboken, N. J ., ubert. von: Leroy J.Buttolph, 
Grantwood, N. J ., Fluorescierender Anslrich, bestehend aus Anthracen, Kautschuk 
u. einem Losungsm. fiir beide (Bzn.), sowie gegebenenfalls einem Vulkanisator (SCI,,). 
(A. P. 1 658 476 vom 17/12. 1924, ausg. 7/2. 1928.) K a u s c h . '

X I. Harze; Lacke; Firnis.
J. Dubourg. Die induslriellen Anwendungen der naturlichen Harze. Allgemeiner 

Uberblick. (Technique mod. 20. 95— 98.) SlEBERT.
Aladin, Zusammenstellung der Patentliteratur uber Herstellung synthetischer Harze. 

Behandelt werden Harze aus KW -stoffen, aus KW -stoffen u. Aldehyden, aus Cl-Verbb. 
durch Abspaltung Yon HC1, aus Naphthalin u. Benzylchlorid, aus Naphthalin u. Oxal- 
saure usw., S-haltige Harze aus aromat. KW -stoffen, Harze aus Ketonen, Ketoalkoholen 
usw., aus Ketonen u. Aldehyden, aus Aldehyden, aus Aminen u. Aldehyden u. aus 
Harnstoff u. Formaldehyd. (Kunststoffe 17 [1927]. 278— 84. 18. 13— 15. 34 
bis 37.) SUYERN.

H. L. Miner, Feuersgefahren bei der Spriłzlackierung mit brennbaren Lacken. 
Die Losimgs- u. Yerdiinnungsmittel fiir Spritzlacke geben, wenn sie verdampfen, mit 
Luft hochesplosible Gemische. Vf. gibt eine tabellar. Zusammenstellung einiger 
Losungsmm. mit ihren Entflammungspunkten u. explosiblen Mischimgsverhaltnissen 
mit Luft. Beriihrung mit heiBen Metallen ruft besonders leicht Esplosion hervor, 
wobei die Art des Metalls yon Bedeutung ist. Kup/er wirkt bei besonders tiefen  
Tempp. einleitend auf die Explosion, wohl infolge katalyt. Wrkg. Danach folgen 
Messing, StaM, A l, Zn. AuBer Losungsmitteldampfen kann auch der nach der Ver- 
dunstung des Losungsm. in der Luft yerteilte Staub Yon Pyroxylinlacken explodieren, 
wahrend diese Lacke selbst nicht entflammbar sind. Zur Verhiitung von Explosionen 
empfiehlt sich reichliche Yentilątion u. peinliehe Sauberhaltung der Arbeitsraumc,
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sowie geeignete Lagerung der Lackvorrate. (Journ. Soc. automot. Engineers, 21 
[1927]. 693— 98.) R o %

A.-D. Luttringer, Bemerkungen zur Analyse der Celluloselaclce. Die wichtigsten 
auf Celluloselackanalysen beziigliehen Vortrage auf der Versammlung der Abt. fiir 
Farben u. Lacke der Am. Chem. Ges. werden zusammenfassend referiert. (Gaoutchouc 
et Guttapereha 25. 13 866— 67.) H a u s e r .

F. Hebler, Bemerkungen zur Siandardisierung non Terpentinolen, „Terpenoiden" 
und Terpentinersatzmitteln, sowie iiber eine Mełhode zur Ermittlung ilirer tedmisch 
>uxrtvollen Eigenschaften. Verss. zeigen, daB selbst die ,,Terpenoide“ in ilirer techno
log. Wrkg. qualitativ u. quantitativ sehr verschieden sind. Ais gemeinsames Charak- 
teristikum mit den Terpentinolen ist besonders ihre chem. Ahnlichkeit zu betonen. 
Fur die sogen. „Terpentinersatzmittel“ ist mangels chem. u. vielfach aueh techno
log. Ahnlichkeit m it den Terpentinolen die Bezeichnung ,,Losungsmittel“ geeigneter. 
Eine leicht ausfiihrbare Viscositatsmessung gibt zuyerlassigere Auskunft iiber die 
technolog. Eignung von Terpentinolen, Terpenoiden u. Losungsmm. ais die sehr zeit- 
raubende Best. der iibliehen Konstanten. Die Schaffung esakter technolog. Be- 
wertungsmethoden ist vor allem da wichtig, wo das Rohmaterial kein chem. einheit- 
licher Stoff ist. (Farben-Ztg. 33. 1106—08. Hannover.) B a r z . .

Herbert Dabisch, Ober die Viscositat m n Nitrocellulosen. Fiir die Schaffung 
einer Norm zur Viscositatsbest. von Nitrocellulosen ist wichtig: Die Wahl des Viscosi- 
meters. Der zur Oberwindung des Zahigkeits- u. Elastizitatswiderstandes wirkende 
Druck soli moglichst groB sein. Yerwendung yon Lsgg., dereń Konsistenz ungefahr 
der von gebriiuchlichen Lacken entspricht. Dadurch wird der EinfluB der eigenen 
Viscositat des Losungsm. sehr gering. Fiir jede Kollodiumsorte ist eine bestimmte 
Konzentration in der Lsg. festzusetzen. Das Losungsm. soli aus 45% absol. A. u. 
55% hochstprozentigem n-Butylacetat bestehen. (Farben-Ztg. 33. 1105—06.) B a r z .

Henri Sauget, Frankreieh, Pho/wgraphenplalten. E in Kern von Karton wird mit 
Kunstharz iiberzogen u. auf diesem die Phonographenmasse aufgebracht. (F. P. 629 885 
y o m  26/2. 1927, ausg. 18/11. 1927.) K u h l i n g .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel; u b e rt.  v o n : Alexander Blum- 
ieldt u n d  Hans Kaegi, B asel, Schweiz, Darslellung von schwefelhalłigen, harzartigen 
Kondensationsprodukten aus aromatischen Aminen. (A. P. 1654 856 vom  19/3. 1924, 
ausg. 3/1. 1928. Schwz. P rio r. 9/4. 1923. —  C. 1925. I .  308.) S c h o t t l a n d e r .

Fritz Pollak (Erfinder: Kurt Ripper), Wien, Herslellung von Eondensations- 
produkłen aus Harnstoff oder dessen Abkómmlingen und Formaldehyd. (D. R. P. 
456082 KI. 12o yom 29/5. 1923, ausg. 18/2. i928. Oe. Prior. 31/3. 1923. — C. 1925.
II. 785.) S c h o t t l a n d e r .

American Cyanamid Co.i New York, ubert. yon: Palmer W. Griflith, Elizabeth, 
New Jersey, Harzartige Kondensationsprodukle aus Harnstoff, Formaldehyd und Gruani- 
dinen, z. B. Guanidincarbonat, die in wss. Lsg. bei einer [H ’] von 3— 10 hergestollt 
werden. —  90 Teile Harnstoff u. 10 Teile Gv.anidincarbonat werden in soviel 40%ig. 
H-CHO-Lsg. gelost, daB auf jedes Mol. Harnstoff u. Guanidincarbonat 2 Moll. Aldehyd- 
]sg. kommen, u. nach dem Filtrieren der Lsg. 30 Min? am RuckfluBkiihler gekocht. Da- 
rauf werden % des W. unter gleichzeitiger Neutrahsation der Lsg. mit HC1 abgedampft, 
u. die konz. Lsg. wird zunachst bei 60° u. spater bei 80° zur Trockne gebracht. Nach 
3—6 Stdn. wird ein hartes, farbloses, durchsichtiges, harzartiges Kondensationsprod. 
erhalten. Die Menge des Guanidins kann bis zu 30% der Harnstoffmenge betragen. 
(A. P. 1 658 597 yom 16/8. 1924, ausg. 7/2. 1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Gefarbte Nitrocelluloselacke. W.- 
haltige Nitrocellulose wird m it in W. nieht 1. organ, oder anorgan. Farbstoffen innig 
unter Zusatz von W. gemiseht, so daB eine Pastę entsteht, welche gepreBt u. dureh Warme 
gctrocknet wird, worauf dann Lsg. in geeigneten Losungsmm. erfolgt. (F. P. 631 227 
vom 21/3. 1927, ausg. 16/12. 1927.) T h i e l .

Louis Edgar Andćs, Die Fabrikation  der Kopal-, Tcrpcntinol- und Spirituslaeke. 4., umgearb. 
u. yerm . A nfl. H rsg. von Erich Stock. W ien: A. H artloben 1928. (X II, 428 S.) 8°. =  
Chemiseh-technisehe Bibliothek. Bd. 102. M. 9.— ; Lw. M. 10-— •

F. Margival, Laques e t  Vernis. Paris: Desforges, G irardo t e t  Cie. 1928. (105 S.) B r.: 
16.50 fr.
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XII. K autscłiuk; G uttapercha; Balata.
E. Lilldmayer. Die Theorie der nadelformigen Kautsdmkmolekule in  der Wissen- 

schaft und in  der P razis. Es wird die sehon eingehend erliiuterte Theorie (C. 1926.
II. 1341) an H and neuer Beispiele aus der Praxis diskutiert. (Gummi-Ztg. 42. 1025 
bis 1028.) H a u s e r .

O. de Vries, Koagulation, Struktur und Plastizitat von Rohkautsdiuk. Vff. be- 
spricht eingehend das Koagulationsphanomen, wobei besonderer Wert auf die struktu- 
relle Beschaffenheit des Koagulums gelegt wird. An Hand von zahlreichen Experi- 
menten aus der Plantagenpraxis wird nachgewiesen, daB die yerschiedene Bearbeitung 
des Koagels keine allzu groBen Sehwankungen dor Plastizitat bewirkt. Hingegen wird 
diese durch den wechselnden Gehalt an Serumbestandteilen erheblich beeinfluBt. Die 
einzelnen strukturellen Bausteine, die nach Ansicht des Vfs. fiir die Plastizitat des 
Rohkautschuks maBgebend sind, werden eingehend besprochen, u. Verss. zur weiteręn 
Klarung der Plastizitat yon Rohkautschuk u. ihrer Veranderlichkeit in Vorsehlag 
gebracht. (Trans. Rubber Ind. 3 [1927]. 284—303.) H a u SĘR.

P. Scholz. Ober die Elektrolytfallung von friśbhen und praseruierten Latices und 
die Rolle des Eiweip bei der Koagulation. In dieser Arbeit wird iiber eine groBe 
Anzahl von Verss. berichtet, welche ein eirigehenderes Studium der Elektrolytfallung 
von frischem u. praseryiertem Latex zum Ziele haben. Es ergab sich durch den Vergleich 
der mit 10 angewandten Elektrolyten gefundenen Koagulationswerte von frischem  
u. enteiwciBtem Latox, daB der Latex ais ein eiweiB-geschiitztes hydrophobes Sol an- 
gesproehen werden muB. Durćh das EiweiB erscheint er gegen einwertigo Elektrolyte 
weitgehend geschiitzt, gegen die Fallung m it zweiwertigen sensibilisiert. Durch Ver- 
gleich der Koagulationswerte von Sera, welche aus N H 3-Latex u. Rcvertex einerseits 
u. HiihnoreiweiB andererseits hergestellt wurden, konnte eine starkę Beeinflussung 
durch das Konservierungsmittel festgestellt werden, so daB eine Charakteristik der 
schiitzenden EiweiBart erst mit dem Serum von frischem Latex sichere Ruckschlusse 
zulassen diirfte. (Kautschuk 4. 5—8.) H a u s e r .

E. A. Hauser und P. Rosbaud, Ober die Vorgdnge bei der Dehnung ,von lioh- 
kautschuk. Vff. bericliten iiber Verss., welche das Studium des Einflusses von Dehnungs- 
geschwindigkeit u. Temp. auf die Zugdehnungskurve yon Rohkautschuk betreffen. 
Es ergab sich, daB die Spannung pro g/qmm des Anfangsąuerschnittes durch fallende 
Temp. oder durch erhohte Dehnungsgeschwindigkeit ansteigt. Ganz langsame Deh- 
nungsgeschwindigkeit fiihrt zu einer DehnungsflieBkurve. Bei Tempp. iiber 40° tritt 
nach anfanglieh gleichmiiBiger Dehnung des Probestiickes bis zu 150— 200% eine flieB- 
kegelartige Einschniirung auf, in welcher das Probestiick lokal bis zu 2000% gedehnt 
werden kann. D ie Ergebnisse, die in einem anschaulichen Modellkorper wiedergegeben 
wurden, werden mit den neuesten Rontgenbefunden verglichen. Die DehnungsflieB- 
kurve ermoglieht eine zwanglose Erklarung der isotropen interferenzfreien Dehnung 
von Rohkautschuk. Der fiir das Auftreten von Róntgeninterferenzen experimentell 
ermitteltc Wert von 80— 100% Dehnung muB daher ais untere Grenze angesehen 
werden, doch erscheint es bei richtiger Wahl der Temp. u. Geschwindigkeit theoret. 
durcliaus moglich, diesen Schwellenwert noch zu unterbieten. (Kautschuk 4. 12 
bis 14.) H a u s e r .

Heinrich Feuchter, Ober Beckungen und Reckentspannungen des ungebrochenen 
Kautsćhuks. I. Von der TJberlegung ausgehend, daB der Reckzustand des Kautsehuks 
zu einer ausgesprochenen Faserstruktur fiihrt, die Faser aber ais wichtigstes Bauelement 
tier. u. pflanzlicher Stoffe angesehen werden muB, halt Vf. ein eingehendes Studium  
aus erkenntnistheoret. u. prakt. Griinden gleich wertyoll. In dem yorliegenden 1. Teil 
werden die meehan. u. therm. Eigg. progressiver Reckspannung u. -entspannung an 
Hand zahlreicher Tabellen u. Kurven besprochen, nachdem einleitend dic Methodik 
der progressiven Reckung erklart wird. Von besonderem Interesse ist die Feststellung, 
daB dio Bruchfestigkeit bei einer Vorreckung auf 500% ein Maximum, die Bruchdelinung 
ein Minimum duretlauft u. daB die Kuryen fiir therm. Entspannung progressiver 
Reckungen ein S-fórmiges B ild ergoben u. in Analogie zu Ergebnissen an n. gedehntem  
Kautschuk ais Schmelzlinie der Reckung bezeichnet werden konnen, (Kautschuk 4. 
8— 12.) H a u s e r .

E. A. Hauser, Die Mikroskopie im  Dienste neuester Forlschritte auf dem Gebiete 
der Planlagentechnik. Vf. bespricht einleitend die neuesten Fortscliritte zur Erzielung
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erhóhter Milchsaftausbeuten bei Hevea bras. Im Anhang daran werden die derzeitigen 
bekannten Methoden mkr. Baumbewertung diskutiort u. anschlieBend daran die Be- 
deutung mkr. Studien fiir das Koagulationsyerf. erlautert. (Kautschuk 4 . 3 
bis 5.) HAUSER.

Takeji Yamazaki, Studien iiber die Alterung von mdkanisiertem Kautschuk. 
IV. Abhdngigkeit der Zersetzung von vulkanisiertem Kautschuk ton den Wellenldngen des 
Sonnenlichtes. Die Einw. verschiedener definierter Wellenlangen des Sonnenlichtes 
auf eine vulkanisierte Mischung bestehend aus 92,5% Kautschuk (smoked sheet) u. 
7,5% S wird studiert. Es ergab sich mit zunehmendem Vulkanisationsgrad zunehmende 
Verfiirbung. E s zeigt sich, daB bei steigendem Vulkanisationsgrad Licht yon steigender 
Wellenlange dio Zersctzungserscheinungen yerursachen kann. Es wurde festgestellt, 
daB Licht von einer Wellenlange iiber 4200— 4300 A fiir beschleunigte Alterung wenig 
wirksam ist. Eine bemerkenswerte Abnahme an ,,freiem“ S wurde bei dieser Einw. 
von Licht u. W annę beobachtet, iiber die zu einem spateren Zeitpunkt berichtet werden 
soli. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30 [1927]. 209 B—211 B.) H a u s e r .

Philip Schidrowitz, Gas- bzw. Lampenrup. Die Anwendung von Gas- bzw. 
LampenruB in Kautschukmischungen wird besprochen u. iiber das yergleichende 
Ergebnis an RuBmisehungen berichtet. GasruB ist demnach dem LampenruB in  bezug 
auf yerstarkende Wrkg. u. Verringerung der Abriebeigg. iiberlegen. Beziiglich kiinst- 
licher Alterung yerhalten sich die beiden Typen nahezu gleich. (Caoutehouc et Gutta
percha 25. 13 851—53. 13 888—90.) H a u s e r .

— , Ein neuer Luftsichter zur Entfernung des „Grieses“ ans Gasruji. Die Erzeugung 
von GasruB wird kurz besprochen. Die Vorteile der Anwendung von Luftsichtem  
gegeniiber Luftfiltern werden erlautert u. eine neue diesbeziigliche Konatruktion der 
Firma G o d f r e y  L. Ca b o t  Inc. erwahnt. (Caoutchouc et Guttapercha 25- 
13 892.) H a u s e r .

Paul Bary, Die Yulkanisation und Dei-ulkanisation von Kautschuk. (Vgl. C. 1928.1. 
594.) D ie  V u lk a n is a t io n  v o n  L ó su n g e n . Bekanntlich besitzen Lsgg. von K aut
schuk in organ. Losungsmm., in welchcn S enthalten ist, die Eig., in Lsg. zu yulkani- 
sieren. DieVulkanisation kann sowohl durch ultrayiolette Strahlen, ais auch durch Hitze 
erfolgen. Wird die vulkanisierto Lsg. durch Aceton, Alkohol oder Hitzc koaguliert, so 
unterscheidet sich das Koagel in keiner Weise von n. yulkanisiertem Kautschuk. Nach  
B o ir y  muB angenommen werden, daB die Molekule der geschwefelten D eriw . Kom- 
plexe bilden, die móglicherweise den Nebenyalenzen des S ihr Entstehen yerdanken. 
Vf. diskutiert diese Annahme, um zu beweisen, daB die BoiRYschen Expcrimental- 
befunde nicht notwendigerweise gegen einen Polymerisationsyorgang sprechcn. (Rev. 
gen. Caoutchouc 4 [1927]. Nr. 36. 3—4.) HAUSER.

G. Bruni und E. Geiger, Neue Kautschukderivate. (Caoutchouc et Guttapercha 24 
[1927]. 13 804—06. — C. 1928.1. 52.) H a u s e r .

A. D. Luttringer, Bemerkungen beziiglich eines „Kautschukregeneratesc‘. Vf. kriti- 
siert ein in der Tagespresse angepriesenes ,,Kautsehukregenerat“ u. bespricht die Diffe- 
renzen in den Behauptungen der Erzeuger u. den Befunden yon Fachleuten. (Caout
chouc et Guttapercha 2 4  [1927]. 13 807—08.) H a u s e r .

A. D. Luttringer, D ie Konservierung eines neuen „Kautschukregenerates“. Fort- 
setzung der Polemik gegen ein mit groBer Pressepropaganda auf den Markt gebrachtes, 
angeblich besonders hochwertiges Regenerat, welchem der Name „caoutehouc recupere“ 
gegeben wird. (Caoutchouc et Guttapercha 2 5 . 13 886— 87.) H a u s e r .

M. N. Nickowitz, Die Herstellung und Priifung gummierter Geicebe fur Auto
mobile. (Journ. Soc. automot. Engineers 21 [1927]. 396— 401. Fairfield [Conn.],
E . I. du Pont de Nemours & Co.) R o l l .

— , Die Yerwendung siiurefester Baustoffe in der Gummiindustrie. I. Es wird eine 
Ubersicht iiber Baustoffe u. Auskleidungen gegeben, welche durch die in der Gummi
industrie zur Anwendung gelangenden Sauren gar nicht oder nur schwach angegriffen 
werden. In dcm yorliegenden Teil der Arbeit werden die Anwendungsmoglichkeiten 
u. Vorteile von Emaille u. Steinzeug besprochen. (Gummi-Ztg. 4 2 . 1031— 34.) H a u s e r .

P. G. Nagle, Die Quecksilberdampflichtbogenlampe. Ihre Anwendbarkeit in  einer 
Gummiwarenfabrik. Es wird eine kurze Ubersicht iiber die Entw. der Hg-Dampf- 
Lichtbogenlampen gegeben. Vf. bespricht dann die einzelnen Anwendungsmoglich- 
keiten in der Gummiwarenfabrikation. 1. Zur Unters. der Lichtechtheit von Farb- 
stoffen fiir Gummimisehungen oder Geweben. 2. Ais Methode der „beschleunigten“
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Alterungspriifnng von Gummiwaren. 3. Zur Unters. der ,,Sonueneclitheit“ von Litho- 
pone, ZnO, Titanosyd etc. SchlieBIich wird die Lampe nach Einschaltung eines ultra- 
Tioletten Lichtfilters von Ch a n c e  zur Unters. verschiedenster Fiillstoffe y o t  u. nach 
der Einmischung in Kautschuk empfohlen, zum Zwecke einer raschen Qualitats- 
kontrolle der angewandten Substanzen, nachdem bekanntlich die Yerschiedenen Sub
stanzen im gefilterten Hg-Licht spezif. Farbenumschlage bzw. Fluorescenzerscheinungen 
aufweisen. (Trans. Rubber Ind. 3 [1927], 304— 11.) HAUSER.

Louis Gallois, Nievre, Frankreich, Verfahren zum lieinigen von Altkautschuk. D er 
Altkautschuk wird nach dem Entfernen der grobsten Verunreinigungen, Baumwolle, 
Eisenstiicke, zerkleinert, Ycrschiedentlich gesiebt, iiber einen Elektromagnet zur Ent- 
femung aller Eisenteile in Plansichter usw. geleitet. (F. P. 631 924 vom 1/4. 1927, 
ausg. 29/12. 1927.) F r a n z .

J. Y. Johnson, London, Kaulschulddsungen. Ais Losungsm. fiir Kautschuk ver- 
wendet man die óligen Prodd., die bei der katalyt. Hydrierung der Kohlenosyde er- 
halten werden, oder ihre Esterifizierungsprodd. oder einzelne Fraktionen dieser Ole. 
Man knotet Kautschuk mit der zwischen 180 u. 200° sd. Fraktion der oligen Hydrierungs- 
prodd., man kann in diesem Prod. auch Gemische von Kautschuk u. Nitrocellulose 
losen. Dio Lsg. sollen ais Lacke u. zur Herst. von Filmen Yerwendet werden. (E. P.
282  617 Tom 10/6. 1926, ausg. 19/1. 1928.) F r a n z .

Louis Gallois, Nićvre, Frankreich, Vertvcrlung von Kautechukreifen. D ie Kaut- 
schukreifen oder das daraus gewonnene Gewobo werden unter móglichst gleichmaBiger 
Spannung zwischen Metallplatten erwarmt; die so erhaltenen ebenen Stiicke dienen 

■ zur Herst. von Schuhsolilen usw. (F. P. 631923 vom 1/4. 1927, ausg. 29/12. 
1927.) F r a n z .

Phil. Penin Gummi-Waaren-Fabrik, Akt.-Ges., Leipzig-Plagwitz (Erfinder: 
Ernst Wlceck, Leipzig-Plagwitz), Vvlkanisieren von fertigen Platten oder Oegcnslanden 
aus Kautschuk u. Kautschukmischungen durch abwechselnde Behandlung mit wss. 
Legg. von H 2S u. S 0 2, dad. gek., daB man an Stelle yon Schwefelwasserstoffwasser eine 
wss. Lsg. eines wasserloslichen Sulfides, Sulfhydrates oder Polysulfides venvendet. 
(D. R. P. 453 900 KI. 39b vom 23/6. 1926, ausg. 21/12. 1927. Zus. zu D. R. P. 452466; 
C. 1928. I. 596.) F r a n z .

Dovan Chemical Corp., New York, iibert. von: Morris L. Weiss, Newark, New  
Jersey, V. St. A., Vulkanisieren ron Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger ver-

CO 
H5C8.C |^ |C - C 6Hs 

C:S::nS>C : N H .H S .O y C .S H .H N  : C ^ ^ C A

wendet man die Einwirkungsprodd. des Diphenylguanidin* m it 2,6-Dimercapto-3,5- 
diphenyl-4-oxypenlhiophen. (A. P. 1 657 522 vom 7/8. 1925, ausg. 31/1. 1928.) F r a n z .

C. H. Gray, London, VuIkanisieren ron Kautschuk. Um Kautschuk auf hohlen 
Metallgegenstanden, Walzen, zu Yulkanisiercn, umgibt man den Gegenstand mit einer 
Heizfl., z. B. h. W. unter Druck u. heizt das Innere unabhangig davon m it einer Heiz- 
flussigkeit, m it Dampf. Wahrend der Vulkanisation werden die Walzen gedreht. (E. P. 
282 502 Yom 24/9. 1926, ausg. 19/1. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Base], Schweiz, ubert. von: 
Hermann Staudinger. Freiburg, Baden, Herstellung von Hydrocyclokautschuk. (A. P.
1 654 844 vom 22/12. 1926, ausg. 3/1. 1928. Schwz. Prior. 31/12. 1925. —  C. 1927. I. 
2371 [E. P. 263862].) ' F r a n z .

Louis Gallois, Ńievre, Frankreich, Yerfahren zur Wiedcrgewinnmtg von Baumwolle 
und Kautschuk ans Altkautschuk. Man bchandelt den Altkautschuk m it den bei der 
Destillation von Kautschuk oder Yulkanisiertem Kautschuk entstehenden Ólen durch 
Erhitzen auf 110— 180°. D ie Baumwolle kann dann leicht von der Kautschuklsg. ge- 
trennt werden. (F. P. 631922 vom 1/4. 1927, ausg. 29/12. 1927.) F r a n z .

F . Ahrens, Bockenem, Deutschland, Uberziehen von Metali mit Kautschuk. Man 
bringt zunachst eine Kautschuklsg. auf, der eine das Metali angreifende Saure zugesetzt 
ist, wio ein mit Schwefelchlorid behandeltes oxydierbares Ol. Darni bringt man die 
Kautschukschichten auf. (E. P. 283 049 Yom 19/5. 1927, ausg. 26/1. 1928. Prior. 
16/4. 1927.) F r a n z .
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XIV. Zucker; K ohlenhy drate; Starkę.
E. W. WeiB. Ober neue amerikanische Zuckerfabriken. Auf einer Kartę wird 

dio Lagę der im Jahre 1925 in den Vereinigten Staaten von Amerika u. in Canada im 
Betriebe befindlichen 103 Riibcnzuckerfabriken gegeben, dereń tagliche Gesamt- 
verarbeitung rund 1 000 000 Doppelzentner Riiben betragt. Weiterhin wird iiber den 
Bau, die Einriehtung u. den Betrieb einiger in Nebraska u. Colorado gelegener Ruben
zuckerfabriken an Hand yon Abbildungen beriehtet. (Ztrbl. Zuckerind. 35 [1927]. 
1430— 32. 1460— 62.) R u h l e .

E. W. Schmidt, Zur Mosaikkrankheit der Zuckerriibe. (Ber. Dtsch. botan. Ges.
45 [1927]. 598—601. — C. 1 9 2 8 .1. 598.) Gr im m e .

E. Liihder, Verarbeitung ton Riiben. Es wird auf die Hauptgesichtspunkte hin- 
gewiesen, die bei der Verarbeitung erfrorener Zucker- u. Futterriiben zu Branntwein 

. zu beobachten sind. (Ztschr. Spiritusind. 51. 7— 8 .) R u h l e .
Ed. Pśenićka, Gasverteilung in  Fliissigkeiłen millels rotierender Siebe. Zur Er

hóhung der Wirksamkeit der Einw. des Gases auf die FI. hat Vf. einen Gasverteiler 
fiir Fil. mit Hilfe eines rotierenden Turbinensiebes konstruiert, der die Saturations- 
geschwindigkeit u. die Leistung der ganzen Saturationsstation erhóht. Die Vorr. wird 
an Hand einiger Abbildungen nach Einriehtung u. Handhabung bcschrieben. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. R ep . 52. 2J7— 28.) R u h l e .

Rudolf Kargl, Eine Studie iiber den Einfluft der Ubersaturierung auf das Fallen 
einiger Sauren bei Gegenwart von Magnesia■ und Alkalien. Nach Erorterung der Grund- 
lagen der Saturation u. der Bedeutung der MgO dabei, bespricht Vf. seine Unterss. 
■iiber die Einw. der MgO bei der Saturation u. beim Dbcrsaturieren reiner Zuckerlsgg. 
auf das Fallen einiger Sauren u. die Abhangigkeit der Fallung dieser Sauren oder ihrer 
Salze von der Alkalitat der Lsg. unter yerschiedenen Bedingungen. Es hat sich dabei 
gezeigt, daB das Fallen der Sauren (angewandt ais CaS04, K 2 S 0 4, K 2 S 0 4  -j- Oxalat, 
glutaminsaures Ca u. K, asparaginsaures Ca u. K , Asparagin - f  oxalsaures K) bei der 
Saturation in 15°/oig. Lsgg. unter Zusatz der gleichen CaO-Menge mit einem MgO- 
Gehalte neben anderen Umstańden besonders von der Alkalitat des saturierten Saftes 
abhangig ist. Die Alkalien haben auf das Fallen der Sauren einen ungiinstigen EinfluB, 
sie erniedrigen die Saturationswrkg. u. erzeugen bei hóherer Alkalitat t)bersaturation. 
MgO hat, soweit es nieht den CaO iiberwiegt, auf den Verlauf der Rk. keine Einw.; 
es macht sich crst bei dem Sinken der Alkalitat unter 0 ,01%  geltend. NH 3  wird wahr- 
scheinlieh ungunstig auf die Saturation einwirken. (Listy Cukrovarnickó 46. 155; 
Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 52. 253— 59.) RUHLE.

Fr. Nosek, Die Entfdrbung der Safte durch Aklivkolden. Zusammenfassende 
Erorterung an Hand des Schrifttums, insbesondere W lESN ERs (C. 1928. I. 598) u. 
eigener Erfahrungen. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 52. 269—72.) R u h l e .

Josef VaSatko, Die Reduktionsfahigkeit von Adsorptionskohlen. Es wurden Yerss. 
iiber die Adsorption von Ferrisalzen durch 12 Adsorptionskohlen u. die gleichzeitige 
Red. der Ferrisalze angestellt. Die Anstellung u. die Ergebnisso dieser Verss. werden 
eingehend erortert. Nach der Starkę der Reduktionsfahigkeit lieBen sich diese Kohlen 
in 2 Gruppen teilen; die eine Gruppe mit groBerer Reduktionsfahigkeit bestand aus 
Tierkohle, Supra-Norit 2 X , 3X  u. 5 X , Polycarbon, Standard-Norit u. Superior-Norit; 
die andere Gruppe mit geringerer Reduktionsfahigkeit bestand aus Anticromos, Carbo- 
raffin, Blutkohle, Carboraffin „H “ u. Spodium „K “ . Die erste Gruppe umfaBt die 
durch Gase aktivierten Kohlensorten, die zweite auBer 2 Kohlen tier. Herkunft die 
durch Impragnation hergestellten Kohlensorten. (Listy Cukrovarnicke 46. 81; Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 52. 221— 26.) R u h l e .

J. Dedek, Die Unkrystallisierbarkeił der Ilelasse. Nach den Unterss. u. Uber- 
legungen des Vf., die eingehend an Hand von Schaubildern dargelegt werden, braucht 
die Unkrystallisierbarkeit der Melasse nieht durch sekundiire Einww., wie von Kolloid- 
stoffen oder der Zahigkeit, bedingt zu werden. Die Melassen erscheinen vielmehr 
ais Yóllig stabile Systeme, die wegen der eigentumlichen Form der Loslichkeitskurven 
ihrer Komponenten durch Wasserentnahme entweder iiberhaupt nieht oder nur un- 
geniigend iibersattigt werden kónnen. Die Unmóglichkeit, Zucker in  fester Form 
aus Melassen zu gewinnen, ist also nieht durch die Unzulanglichkeit der techn. Mittel 
rerursacht. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 13— 15. 44—46.) R u h l e .

Gordon Tempie, Abfallverwertung. Bagasse. Die Bagasse, der Ruekstand des 
zerkleinerten Zuckerrohrs nach der Extraktion des Zuckersaftes, wurde bisher in ge-
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gleichendc Laboratoriumsyerss., die den groBen EinfluB des physikal. Zustandes des 
Rahmfettes auf die Butterungsdauer anzeigten. Die Abkurzung der Butterungs- 
dauer durch Erhohung der Temp. is t eine Funktion der Anderung des physikal. Zu
standes infolge der Temperatursteigerung u. von anderen Faktoren. Ob langdauernde 
Tiefkuhlung des Rahmes die Butterung beschleunigt oder yerzogert, ist fiir Rahm- 
sorten verschieden, hangt aber fiir einen bestimmten Rahm von der Butterungstemp. 
ab. Der Fettgehalt der Buttermilch lag bei sehr tiefgekuhltem Rahme fiir alle Butte- 
rungstempp. niedriger ais gewóhnlich. Fur jede Butterungstemp. ist der Fettgeh. der 
Buttermilch am niedrigsten, wenn das Rahmfett sich in dem fiir die Temp. geltenden 
Gleichgewichte befindet. Steigerung der Butterungstemp. bedingt bei der Verarbeitung 
von nicht sehr tief gekuhltem Rahm meistens eine hóhere Zunahme des Fettgeh. der 
Buttermilch ais beim lange k. gehaltenen Prod. (Vereenig. Exploitatie Proofzuivel- 
boerderij Hoorn 1926. 187— 97. Hoorn, Rijkslandbouwproefstation.) GROSZFELD.

F. W. J. Boekhout und J. van Beynum, Aromabaklerien und ButterfeMer. Nach 
den Feststellungen der Butterschauen in Friesland (548 Verss.) hatten von 337 Aroma- 
buttern nur 65, von 211 Milchsaurebuttem 145 einen Fehler. Bei LuftabschluB -wurden 
weniger giinstige Ergebnisse ais bei Luftzutritt erhalten. Yersuche mit reinem 0 2  

statt Luft waren nicht eindeutig. (Vereenig. Exploitatie Proofzuivelboerderij Hoorn 
1926- 266— 302. [302—06]. Hoorn, Rijkslandbouwproefstation.) GROSZFELD.

W. van Dam und B. J. Holwerda, Obt die Art aes zugesetzten Sauers einen Ein fiu  fi 
auf den Fettgehalt der Buttermilch und auf die Butterungsdauer aus ? D ie gefundenen 
Unterschiede lagen inncrhalb der Fehlergrenzen (hochstens 0,05%). (Vereenig. Ex- 
ploitatie Proofzuivelboerderij Hoorn 1926. 262— 65. Hoorn, Rijkslandbouwproef
station.) G r o s z f e l d .

W. van Dam und B. J. Holwerda, Ober den Einflufi lióher Sauregrade des Rahmes 
auf den Fettgehalt der Buttermilch und auf die Butterungsdauer. Auch fur Rahm, dessen 
F ett sich im Gleichgewiehtszustande befindet, g ilt die Regel, daB die Fettmenge in 
der Buttermilch m it der Hohe des Sauregrades, auch bei hoherer Aciditat, ais der 
Butterungsreife entspricht, verringert wird. Die Butterungsdauer wurde yon den 
Sauregradcn, auch den hochsten ( 8 6 — 90 ccm ł/1 0 -n.) nicht oder kaum beeinfluBt. 
Vielleicht spielt der Zustand des suspendierten Caseins ais Funktion der Zeit dabei 
eine Rolle. (Vereenig. E sploitatie Proofzuivelboerderij Hoorn 1926. 257— 61. Hoorn, 
Rijkslandbouwproefstat.) GROSZFELD.

W. van Dam und B. J. Holwerda, Der Einflufi der Konzentratimi der loslichen 
Eiweifistoffe von saurem Rahm auf den Fettgehalt der Buttermilch und auf die Butterungs
dauer. Es zeigte sich, daB mehr EiwciB im Serum zu einer Buttermilch m it mehr Fett 
u. einer kurzeren Butterungsdauer fiihrte. Bei Verdiinnung des Rahmes, in einem 
Falle mit saurer Magermilch, in einem anderen Falle mit W. fiel der Fettgeh. der Butter- 
miłch beim yerwasserten Rahm hóber aus ais bei dem mit Buttermilch yersetzten. 
(Vereenig. Exploitatie Proofzuivelboerderij Hoorn 1926. 252— 56. Hoorn, Rijksland
bouwproefstation.) G r o s z f e l d .

W. van Dam, Teclmische Versuche iiber den Einflufi der Butterungstemperalur 
auf den Fettgehalt der Buttermilch bei der Bereitung von Butter aus tiefgekuhltem Rahm. 
Beim Verbuttem von Rahm, dessen F ett durch langere Tiefkuhlung in  den Gleich- 
gewiehtszustand ubergefuhrt worden war, in der Molkerei bei yerschicdenen Tcmpp. 
(13,3— 17,0°) wurde der Fettgeh. der Buttermilch yon der Steigerung der Butterungs
temp. nicht beeinfluBt. Dagegen zeigte derselbe Rahm bei denselben Tempp. in  den 
PrazisionsbutterungsgcfaBen im Laboratorium den bekannten EinfluB der Temperatur- 
zunahme. Beim Arbeiten m it Rahm, dessen F ett nicht in  den Gleichgewichtszustand 
gebracht war, fand man in der Molkerei ebenfalls diesen schadliehen EinfluB der 
Butterimgswarme, aber kleiner ais bei der Verarbeitung desselben Rahmes im Labora
torium. Hinweis auf die von R a h n  angegebene Móglichkeit, daB dieser Untersehied 
yielleicht dadurch bedingt ist, daB in  den kleinen Holsteinschen GefaBen beim Prallen 
gegen die Schlagleisten bereits gebildete Fettkliimpchen zerschlagen werden, um so 
mehr, je weicher das F ett ist. (Vereenig. Exploitatie Proofzuiyelboerderij Hoorn 1926. 
207— 15. Hoom , Rijkslandbouwproefstation.) G r o s z f e l d .

W. van Dam und B. J. Holwerda, Die Bedeutung des suspendierten Kasestoffes 
bei der Verbutterung von saurem Rahm. Es zeigte sich, daB um so weniger F ett in der 
Buttermilch aus langandauernd tiefgekuhltem Rahm yerbleibt, je mehr Kasestoff der 
Rahm suspendiert enthalt. Die Butterungsdauer wird nur bei sehr hoher Konz. wesent- 
lich beeinfluBt, fallt dann aber bedeutend langer aus. Die schiitzende Wrkg. des Kase-
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stoffcs liegt yielleicht darin, daB die Caseinflóekchen die Zersehlagung des festen Fettes 
beim Buttern yerhindern. Fiir die Zunahme des Fettgeh. der Buttermilch bei Steigerung 
der Butterungstemp. wurde bisher keine Erklarung gefunden. Die Annahrae, daB in- 
folge Verkiirzung der Butterungsdauer die Fettkiigelchen nielit geniigend Gelegenheit 
finden, in die Sehaumlamellen u. damit in die Butter uberzugehen, wurde nieht bestatigt. 
(Vereenig. Exploitatie Proofzuiyelboerderij HoOrn 1926. 236—51. Hoorn, Rijksland- 
bouwproefstation.) GROSZFELD.

Carlo Arnaudi, Ober die Penicilłien des Gorgonzolakdses. Serodiagnost. u. bio- 
chem. Unterss., im besonderen Verh. yersehiedener Stamme gegen Milchsaure, NaCl, 
Milchsaure +  NaCl, Entzug von 0 2; Ergebnisse in tabellar. .Ubersichten, nach denen 
die Lebensbedingungen der Stamme indiyiduell sehr schwankcn. Weitere Yerss. iiber 
Milchverdauung, Zusatze von NH.,-Lactat u. Kasezubereitung. (Ztrbl. Bakter., Para- 
sitenk. 2. Abt. 73. 321—31. Mailand, Serotherapeut. Inst.) G r o s z f e l d .

A. W. Clark, W. F. Walsh, M. P. Sweeney, M. G. Moore und R. B. Dayton, 
Zueammensetzung und Wert von Hcmdelsfuttermitteln im Jahre 1926 Beschreibung unter 
Angabe des garantierten u. gefundenen Nahrstoffgehaltes yon einfaehen u. gemischten 
pflanzlichen u. tier. Futterstoffen u. Mineralfuttern. (Buli. New York State agricult. 
Exper. Stat. 1927. BI. Nr. 545. 3—40. Geneva [N. Y .].) G rim m e .

A. H. Johnson undB . L. Herrington, Weizen- und ilehluntermćhungen. X II. Fak- 
toren, die die Viscositat non Mehl-Wasser-Su&pensionen beeinflussen. 2. Wirkung der 
Wasserstoffionenkonzemtration wahrend der Extraktions- oder Digestionsperiode. (1. vgL 
C. 1927. I. 3039.) Die hóchste Viscositat wurde bei pjg von etwa 5 erreicht, bei Ex- 
traktion u. Digestion bei 25° hóhere ais bei solcher bei 40°. Fast 50% des N  in der 
urspriinglichen Suspension wurde von der Suspension dekantiert, die beim Ansauern 
die hóchste Viseositat ergab. Die isoelektr. Punkte der Proteine von Patent-, feinsten 
Auszugs- u. Durum-Mehlen, gekennzeichnet dureh den Hóchstwert der Fallbarkeit 
lagen bei pn =  6,2— 6,5, bei geringeren Mehlen bei pa — 5,5— 6,0. Bei Best. bei 40° 
statt bei 25° liefen die isoelektr. Punkte etwas nach der alkal. Seite. (Cereal Chem. 5. 
14—44. Bozeman, Montana Agricult. Experim. Station.) GROSZFELD.

Arnold H. Johnson und Samuel G. Scott, Weizen- und Mehluntersucliungen. 
X m . Die Beziehungen zwischen der Schnelzbarkeit von Mehlasche und ihren Mineral- 
bestandteilen. (X II. vgl. vorst. Ref.) Aueh bei Verasehung bei gleichen Tempp. zeigen 
die Eigg. der Aachen rersehiedener Mehle, Verschiedenheiten, man kann sio in  3 Gruppen 
teilen: 1. weiB u. staubige (fluffy). 2. teilweise gesehmolzene u. 3. vollig gesehmolzene. 
Bei 1. war der Geh. an K  am hochsten, bei 3 am niedrigsten, P 2 0 5  bei 1 . am niedrigsten, 
bei 3. am hoehsten, gróBtenteils ais Pyrophosphat vorliegend, bei 1 . aueh kleineMengen 
Orthophosphat u. bei 3. aueh Metaphosphat. Bei Veraschungen bei 485— 725° stimmten 
die Aschenwerte bei Wiederholungen gut iiberein, bei 750° schienen die Werte zu niedrig 
zu werden. (Cereal Chem. 5. 56—63. Bozeman, Montana Agricult. Experim. 
Station.) '  GROSZFELD.

F. L. Engledow, Ein Hiłfsniittel bei der Bestimmung der Teigfesligkeit einer Mehl- 
sorte. In einem besonderen App. (Abb. in der Quelle) wird der Saugdruek gemessen, 
bei dem ein Teigstiickchen eben zerreifit. Das Stuckchen wurde dann wieder zusammen- 
gerollt u. die Best. ofters wiederholt. Es zeigte sieh, daB die Festigkeit mit dem Alter 
des Teiges bis zu einem konstanten Hóchstwert zu- u. dann abnahm. Bei teigfesten 
(strong) Mehlen steigt der Wert allmahlich zu einem hohen, lange anhaltenden Hóchst
wert, bei schwachen (weak) Mehlen dagegen raseh zu einem niedrigeren u. nur kurz 
anhaltenden Maximum. (Cereal Chem. 5. 1—9. Cambridge, Plant Breeding Inst.) Gd.

C. E. MangelS, Beziehung der l(’«sser absorbiereiiden Fdhigkeit von Meld zum 
Proteingehalt, zur Backfahigkeit und zum Brotgewicht. Zwischen W. absorbierender 
Fahigkeit u. N-Geh. wurde bei Unterss. in 3 von 4 Jahren eine zwar vorhandene aber 
geringe Beziehung gefunden; noch geringer war diese zwischen Absorptionsfahigkeit 
u. Brotvolumen, dagegen groB zwischen Absorptionsfahigkeit u. Brotgewicht fur 4 Ernte- 
jahre. Der Beziehungskoeffizient war in allen Fallen gróBer ais 0,50. (Cereal Chem. 
5. 75—77. Fargo, North Dakota Agricult. Esperim. Station.) G r o s z f e l d .

G. Van B. Gilmour, Bestimmung von Salz in  Butter und Margarine. Bei Ggw. 
gewisser emulgierender Stoffe gelang es nieht, samtliches Salz mit W. auszuschiitteln, 
weil die dabei entstehende Emulsion nieht mit saurer Lsg. von N aN 0 3  gebrochen 
wird. Es gelingt dies aber sehnell u. genau, wenn man statt der Lsg. des N aN 0 3  A. 
verwendet. Man erwarmt in Weithalskolben 10 g Margarine oder Butter mit 20 ccm 
A. zum Kochen, misclit dureh maBiges Drehen, gibt ohne weiteres Erwarmen 40 ccm
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W. hinzu, mischt u. filtriert. In 30 ccm des Filtrats titriert man das NaCl. (Analyst 
53 . 34.) R u h l e .

Harold Lowe, Cheshire Butter- und Kaseproben mit niedrigen Rcichert-Meifllsch-en 
Zahlen. Gefunden wurden bei Butter u. Kase an RMZ. 22,6— 23,9, an PZ. 1,6— 2,0, 
bei einer Milch RMZ. 22,1, PZ. 1,6. (Analyst 53. 89—90. Chester, Assay Office.) Gd.

Eugene S. Cochran, New York und John T. Mc Crosson, Honolulu, Hawai, 
Sirup zum Konsermeren von FruclUęn aller Art. Man filtriert den Rohsaft, treibt ilm  
durch eine geschlossene, eine Temp. iiber dem Kp. u. einen Druck von 20—30 Pfund 
auf den Quadratzoll aufweisendcn Erhitzer, leitet ihn durch eine Filterpresse unter 
dem gleiehen Druck, raffiniert, entfarbt u. konzentriert ihn. (A. P. 1 606 827 vom 19/8.
1924, ausg. 16/11. 1926.) K a u s c h .

Isaac Jarson, Cincinnati, Ohio, Slerilisieren von Nahrungsmitteln und Brau- 
produkten. Man erhitzt z. B. Zuckersirupu.Kakaopulver bisnahedem K p. (160— 180°F.) 
u. setzt dann 1/i  Vol. Milch oder Milchpulverlsg. von gewóhnlicher Temp. sowie 3°/0 ig. 
H 2 0 2  zu u. laBt das Ganze ohne Riihren abkiihlen. (A. P. 1 630 661 vom 15/9. 1925, 
ausg. 31/5. 1927.) K a u s c h .

Hermann Schmidt, Deutschland, Slerilisieren und Bleichen von Gelreide mit 
Wasserdampf, S 0 3  u. verd. H 2 0 2. Das so impragnierto Getreide wird in groCen Silos 
eino Zeit lang vor dem Trocknen sich selbst iiberlassen. (F. P. 622 439 vom 2/10.
1926, ausg. 30/5. 1927. D. Prior. 30/4. 1926.) K a u s c h .

A. Heymann, Deutschland, Behandeln von Roggen in  Kómerform  mit einem
chcm. Mittel wie S 0 2  gegebcnenfalls im Gemisch mit Wasserdampf, worauf der Roggon 
gcwasehen werden kann. Hicrdurch soli sein Geschmack Yerbessert werden. (F. P. 
622 840 vom 8/10. 1926, ausg. 8 / 6 . 1927.) K a u s c h .

N. V. Internationale Oxygenium Maatschapij „Novadel“ , Deventer, Be
handeln von Gelreide, Mehl und Mehlprodukten m it Ch-emikalien. Man vermischt diese 
Prodd. behufs Veredelung m it Benzalacetonosyd, Benzalacetophenonosyd, Methyl- 
styroloxyd u. Butadienoxyd bzw. Gcmischen śolcher. (Holi. P. 15 852 vom 18/1. 
1923, ausg. 15/2. 1927.) K a u s c h .

Jesse F. Newman, Los Angeles, Calif., Reisprodukt. Man erhitzt ungeschalten 
Reis, der nicht mehr ais sein natiirliches W. enthiilt, bis Dampf entwickelt wird, der 
die Hiillen sprengt. (A. P. 1 631145 vom 28/10. 1925, ausg. 7/6. 1927.) K a u s c h .

G. B. Raffetto, Inc., iibert. von: Joseph L. Raffetto, New York, Konservieren 
von Friichten. Man sterilisiert die Friichte, miseht sie mit pectinhaltiger Substanz 
u. A. (A. P. 1 607 364 vom 23/9. 1925, ausg. 16/11. 1926.) K a u s c h .

Stuart L. Crawford, Rochester, N. Y., Konservieren von Friichten. Man entfernt 
von den Friichten die Abfallstoffe u. taucht sie in eine 5°/0 ig. NaCl-Lsg., wiischt den 
tjbcrschuB des NaCl aus, taucht sie 5 Min. in eine bei 215—240° sd. Zuckerlsg., fiillt 
sie dann in Buchsen zwecks LuftabschluC u. versehlieI3t diese. (A. P. 1 631 017 vom 
10/9. 1926, ausg. 31/5. 1927.) K a u s c h .

Pacific Coast Borax Co., Nevada, iibert. von: Thomas M. Cramer, Long Beach, 
und George A. Connell, Wilmington, Calif., Behandeln von Friichten m it einer Lsg., 
die Na20  u. B 2 0 3  in molekularen Yerhaltnissen (1 :1 0  u. 3 :10) enthalt, zwecks Kon- 
servierung. (A. P. 1 635 461 vom 18/3. 1925, ausg. 12/7. 1927.) K a u s c h .

G. B. Raffetto, Inc., iibert. von: Joseph L. Raffetto, New York, Gelalinierte 
Friichte. Man konserviert Friichte durch EinschlieCen in eine gelatinierende u. fest- 
machende Substanz (Sirup, Peetin u. Gelatine). (A. P. 1 607 365 vom 23/9. 1925. 
ausg. 16/11. 1926.) K a u s c h .

John W. Beckman, Oakland Calif. und George C. Roeding, Piedmont, Calif., 
Binmachen von Friichten usw. Man óffnet diePoren der Friichte usw., indem man letztere 
m it einer kaust. Lsg. behandelt u. dann laCt man verd. Saure (HC1) darauf einwirken, 
die man schlicBlich wieder entfernt. (A. P. 1 621188 vom 8 / 1 2 . 1925, ausg. 15/3.
1927.) K a u s c h .

Edward M. Sears, Yakima, Wash., Entfernung der restlichen Gifle aus Friichten.
Man behandelt Friichte mit einer Lsg. von Ol u. Fettsaure u. wascht sie aus mit Alkali 
enthaltendem W. (A. P. 1 624 074 vom 21/10. 1926, ausg. 12/4. 1927.) K a u s c h .

Edmund H. Twight, Fresno, Calif., Nahrungsmittel. Man konz. Fruchtsaft zu 
einer piast. M. u. riihrt letztere, um Luft einzufiihren, bis zur beginnenden Verfesti- 
gung. (A. P. 1624153 vom 27/7. 1925, ausg. 12/4. 1927.) K a u s c h .
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Carl Feldhausen, Boise, Idaho, Nahrungsmitlel. Man miseht gekochtes Starke- 
material (Mehl usw.) u. Milch, dio kein Buttcrfett enthalt, u. erhitzt die M. zur Trockne. 
(A. P. 1631023 vom 25/3. 1924, ausg. 31/5. 1927.) K a u s c h .

Carl Marx, Wyoming, N. J., und Rudolph Weiss, New York, Konzentrierter 
Zwiebelsaft. Man kocht zerkleinerto Zwiebeln in einem geschlossenen Behalter, sammelt 
zuerst nur 1/10 des entstehenden Destillats, setzt das Kochen fort, bis die Zwiebelmasse 
auf wenigstens die Halfte ihres urspriinglichen Vol. zuriickgekehrt ist, filtriert dio M. 
des weichen Breis u. yerleibt dem Filtrat das Yio Destillat ein. (A. P. 1 619 682 vom 
20/10. 1925, ausg. 8/3. 1927.) K a u s c h .

Eugene Foray, Frankreich, In  Wasśer gdnzlich lósliclter trockener Extrakt von 
Kaffee, Tee, Eukalyplus usw. Kaffeepulyer o. dgl. wird in k. W. gcbracht, dessen Temp. 
allmahlich auf 100° erhoht u. darauf gehalten wird, wahrend einer J / 2  Stde. auf dem 
Wasscrbade unter Umruhren. (F. P. 625 289 vom 9/3. 1926, ausg. G/8 . 1927.) K a u s c h .

B. Heller & Co., Chicago, iibert. von: Julius AIsberg, New York, Konservieren 
von Fleisch durch eine Hiille yon N aN 02, enthaltend ein Konseryierungsmittel (NaCl). 
(A. P. 1 635 301 vom 12/6. 1925, ausg. 12/7. 1927.) K a u s c h .

Franęois Raymond, Frankreich, Zuckencaren aus FleiscJisafl. Man yerwendet 
dazu an Stelle yon Zucker Fleischsaft, der durch Kochen von Ochsenfleisch erhalten 
worden u. mit Zucker yermischt worden ist. (F. P. 618 826 yom 12/7. 1926, ausg. 
22/3. 1927.) K a u s c h .

Swifft & Co., iibert. von: Clinton H. Parsons, Chicago, Eiprodukt, Schalenloso 
Eier bzw. Eigelb oder EiweiC- werden gemahlen, wobei die nicht fl. Anteile (Keime, 
Membranen usw.) zerkleinert u. in fein zerteiltem Zustando mit den anderen Be- 
standteilen der Eier yersetzt werden. (A. P. 1630756 yom 8/11. 1924, ausg. 31/5.
1927.) K a u s c h .

Theodor H. Mittendorf, Chicago, Milcligelrdnk, bestehend aus Magermilch, dio 
unter Druck u. VerschluB gehalten wird u. Bakterienkulturen von Bacillus bulgaricus, 
Streptococcus lacticus, Glycobacter peptelyticus oder Bacillus casei in geschwiichter 
Form enthalt. Nach Aufheben des Druckes beginnen die Bakterien ihre Tatigkeit. 
(A. P. 1 610 962 yom 19/2. 1926, ausg. 14/12. 1926.) K a u s c h .

A. W. Empson, London, Emulsionen. Man yerwendet einen Zentrifugalemulgier- 
app. fiir Milch u. Sahne, Margarine, Eiscreme u. dgl. (E. P. 282 466 vom 26/6. 1926, 
ausg. 19/1. 1928.) K a u s c h .

L’Auvergne Laitiere und Soc. An. des Caves et Producteurs reunis de Roque- 
Jort (Aveyron), Frankreich, Kase, wie Camembert, Brie usw. Diese Kase werden reif 
eine Zeitlang einer Pasteurisation bei etwa 75° ausgesetzt. (F. P. 616 601 yom 13/10.
1925, ausg. 5/2. 1927.) K a u s c h .

L’Auvergne Laitiere et Soc. An. des Caves et Producteurs reunis de Roąue- 
fort (Aveyron), Frankreich, Kase von stabilem Geschmack und langer Lebensdav.tr. 
Dicke Milch wird einer mehr oder weniger yorgeschrittenen Milchsauregarung unter- 
worfen, aber nicht einer Stickstoffgarung, worauf sie bei etwa 75° pasteurisiert wird. 
(F. P. 616 602 vom 13/10. 1925, ausg. 5/2. 1927.) K a u s c h .

American Protein Corp., Boston, iibert. von: John W. M. Bunker, Belmont, 
Mass., EPbares Proteinprodukt. Man entzieht dem Blut einer Vielzahl yon Ochsen die 
roten Blutkórperchen durch Trennung yon dem gefarbten Plasma, trennt das Fibrin 
von dem letzteren u. behandelt das Serum mit einem Losungsm. fiir organ. Fette, das 
dio Fettstoffe lost, ohne ein fiix GenuBzweeke unbrauchbarcs Ncbenprod. zu liefem  
(CCI,). (A. P. 1624 036 yom 19/6. 1925, ausg. 12/4. 1927.) K a u s c h .

Soc. An. des Bieres Bomonti et Pyramides, Agypten, Behandeln von Zuckerrohr 
zwecks Herst. yon Tierfuttermitteln u. Fermcnten. Das Zuckerrohr wird in Stucke 
zcrteilt, getrocknet, gebrochen u. dann gemisclit mit ausgedroschenem Mais. (F. P. 
621 513 vom 14/9. 1926, ausg. 12/5. 1927.) K a u s c h .

Christian Barthel, Die Methodcn zur Untcrsucliung yon Milch und M olkereiprodukten.
4., neubearb. u. verm . Aufl. Berlin: P . Parey  1928. (V III, 292 S.) gr. 8°. Lw. 31. 18.— .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
— , Sidfuriertes Mcinusol. Beschreibung der techn. Darst. von Tiirkischrotol mit 

besonderer Berucksichtigung der Anordnung der Kiihlsehlangen, des Waschens u. der



1820 HXVII. P e t t e ; W a c h se  ; S e i f e n ; W a s c h m it t e l . 1928. I.

Neutralisation sowie der Verfalschung durch Minerał- u. Teeróle. (Chem. Trade Journ. 
82. 29.) SlEBERT.

Miyo Ogura, t)ber die Eigenschaften des „Yamagobo“-Ols. Dieses aus den Samen 
von Phytolaeca acinosa, Roxb., gewonnene Ol ist hellorangefarbig u. besitzt folgende 
Konstanten: D .15, 0,9148, nD2° =  1,4713, VZ. 186,2, JZ. 104,6, Unyerseifbares 1,73%. 
Die Fettsauren sind orangefarbig, fl., setzen im Winter reichlicli feste Sauren ab, be- 
sitzen Neutralisationszahl 198,5, JZ. 105,7 u. bestehen aus 92,3% fl- u. 7,7% festen  
Sauren. Aus dem Sauregemiseh wurden 35,9% Tetrabromstearinsaure, F . 113—114°, 
erhalten. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 15.) L in d e n b a u m .

H. Gabler, Granit- oder Stahlwalzen fu r Piliermaschinen'! Die Yerwendung
von Stahlwalzen bei den Piliermaschinen zeigt den Yorteil, daB sich die Seife inten- 
siyer verreiben laCt, niedrigere Tempp. infolgedessen anwendbar sind u. daher das 
Parfiłm der Seife sich nicht verfliichtigcn kann. Die Nachteile liegen besonders im  
hoheren Kraftverbrauch. — Die Granitwalzen zeigen eine geringere Vcrreibung der 
Seife, leiehte Erwarmung der Walzen, daher Móglichkeit der Yerfluchtigung des 
Parfums, hingegen einen gunstigeren Kraftyerbrauch. (Seifensieder-Ztg. 55. Par- 
fiimeur. 2 . 12.) SCHWAKZKOPF.

L. Zakarias, Uber die praktischen Erfahrungen mil Physiol in der Seifenindusirie. 
Durch eine groBe Anzahl von Beispielen belegt Vf. die giinstigen, mit Physiol in  der 
Praxis gemachten Erfahrungen. Die Vorteile des Physiols bei Yerwendung desselben 
in  der Kosmetik liegen vor allem in seiner yólligen Reizlosigkeit u. der guten Emulgier- 
fahigkeit. Bei der Verwendung dieses Prod. in  der Seifenindustrie zeichnet sich das- 
selbe besonders durch die Erzeugung einer groBen Schaumkraft u. erhóht-e Wasch- 
kraft aus. Es bestehen also heute keinerlei Bedenken fur die Verwendung des Physiols. 
(Seifensieder-Ztg. 55. 55—57. Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 119— 22.) S c h w a e z k o p f .

— , Fliissige Seife. (Ygl. C. 1928. I . 767.) Klares Aussehen, gute Schaumkraft, 
neutrales Verh. u. Dickflussigkeit sollen eine gute fl. Seife kennzeichnen. Einige an- 
gefuhrte Vorschriften erfiillen diese Eigg. (Seifensieder-Ztg. 55. 48.) S c h w a e z k o p f .

Josef Augustin, Neutralisation von Seifen m it RiciniisóUulfonat. Ais Naehtrag 
zu einem lairzlich erschienenen Artikel (C. 1928. I. 767) gibt Vf. einige der Praxis 
entnommene Zahlen zur Horst. von Seifen an, bei denen das uberschiissige A łkali 
mit Ricinusolsulfonat abneutralisiert ist. (Seifensieder-Ztg. 55. 48.) ScHWAEZKOPF.

W. Prager, Das Raumgenńcht von Handelsglycerinen. Die Best. des Glyeerins 
mittels des spez. Gew. oder der Be-Spindel ergibt unrichtige Werte u. is t daher zu 
yerwerfen. Die „Internationale Standardmethode“ ist, da sie das spez. Gew. nicht 
beriicksichtigt, daher auch heute noch empfehlenswert. (Seifensieder-Ztg. 55. 57 
bis 58.) SCHWARZKOPF.

M. E. Bauer, Seifenpulver, wie es sein soli, mit besonderer Berucksichtigung der 
Sauerstoffseifenpuher. An Hand eingehender Ausfiihrungen beschreibt Vf. dio von 
einem guten Seifenpulyer zu fordernden Eigg., die sich insbesondere auf die Farbę, 
die Art der Mahlung, auf den Geruch, den Griff, die Trockenheit, die Schaumbldg.. 
die jSTeutralitat u. auf die Bleiehwrkg. erstrecken. Einige Vorschriften zur Herst. 
yon Seifenpulyer erganzen diese Forderungen. Es wird schlieBlich darauf hingewiesen. 
daB ein gutes Prod. auch in  der richtigen Weise angewandt werden muB, wenn es 
die erw'arteten Leistungen erfiillen soli. (Seifensieder-Ztg. 55. 10— 11. 19— 21. 
29— 30. 36— 37. 46—-48.) S c h w a ezk o p f.

Ernst Schlenker, Die Kennzahlen der Oleine. Nach Besprechung der fiir die 
Oleine wiclitigen Kennzahlen (M A CKEY-Iest, Viscositat, Geruch usw.) schlagt Vf. 
yor, die Oleine in  2 gro Ca Gruppen einzuteilen: 1 . eigent-liche Oleine, worunter weit- 
gehendst neutralfettfreie, bei 10—14° erstarrende Fettsauren, mit mindestens 95%  
ólsaure zu yerstehen sind, u. 2. Fettsauren yerschiedenster Benennung (Hartolein, 
Saponifikatolein usw.), dio Erstarrungsprodd. von 10— 30° besitzen u. daher wreehselnde 
Analysendaten besitzen konnen. D ie Unters. der Oleine hat yor allem nach dem 
Gesichtspunkt des Verwendungszweckes zu erfolgen u. nicht durch Feststellung 
moglichst yieler Analysendaten. (Seifensieder-Ztg. 55. 28—29. 37—38.) SCHWARZK.

Harold Toms. Olbromidfilme und ihre Verwendung bei der Beslimmung der Halogen- 
absorption von Ólen. Das aus den meisten trocknenden Olen, im besonderen aus Leinol 
erhaltene unl. Bromid lieB sich nur sehr schwierig (m it Zn-Staub in 95%ig. A. 80 Stdn. 
kochen) u. bei sehr geringer Ausbeute entbromen. Die Ggw. von Hexabromstearin- 
saure wurde mit Sicherheit, die yon Tetrabromstearinsaure mit Wahrsclieinlichkeit 
bestatigt. Jfeues Mikroyerf. zur Mesśung der Bromabsorption: 1 Tropfen 01 auf Objekt-
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trager aufstreichen, in einem Raum mit Bromdampfen (aus einigen Tropfen Br.,) bringen, 
nach 20 Min. BromiiberschuB bei 50— 60° oder durch waimen Luftstrom beseitigen, 
Gewichtszunahme fcststellen. Ergebnisse von Parallelverss, sehr genau stimmend, 
nach Umrechnung fur die meisten unoxydierten Ole der Jodzahl (Wijs) entsprechond, 
doch bei Holzól die aus Br-Aufnahme borechnete Jodzahl =  dem 1,32— 1,37-fachen 
des Wertes nach WlJS. Erklarung durch Verli. des ct-Elaeostearinsaureglycerides, 
das 1,5-mal mehr Br aufnimmt ais der Jodzahl entspricht. Ableitung einer Berechnungs- 
formel daraus fiir die Menge dieses Glycerides. (Analyst 53. 69—77. London, Univ.) Gd .

A. Gerber, Fortschritte in  der Herstellung der sogen. tećhnischen JRhodanldsung 
zur Bestimmung der rhodanometrischen Jodzahl der Fette. Vf. beschreibt eine einfache 
Abiinderung der von STADŁINGER angegebenen „techn. Rhodanlsg.“ . Durch Er
hitzen von kauflichem Eg. mit der dem W.-Geh. des Eg. entsprechendcn Menge 
Essigsaureanhydrid liiBt sich miihelos die Entwasserung des Eg. durchfiihren u. es 
gelingt auf diese Art eine bestandige techn. Rhodanlsg. zu erhalten, die bei der rhodano- 
rnetr. Jodzahlbest. gute Resultate ergibt. (Seifensieder-Ztg. 55. 27—28.) ScHWARZK.

B. Alberti, Uber die Erkennung von Tallol. Die analyt. Kennzahlcn des Tałlóls
schwanken innerhalb sehr weiter Grenzen. Da eine Verfalschung dieses Prod. mit 
Harz sehr wohl moglich ist u. in den „Einheitsmetlioden zur Unters. von Fctten“ 
eine solche Prufung nieht vorgesehen ist, so regt Vf. an, ob nieht bei den Rohfett- 
unterss. unter besonderem Hinweis auf das Tallol grundsatzlich auch eine Priifung 
auf Harz yorzusehen ware. (Seifensieder-Ztg. 55. 58—59.) SCHWARZKOPF.

C. Downs und R. A. Bellwood, Old Poundry (England), Apparatur zur Ex- 
traklion von Ólen und Fetten mittels Łosungsmm., bestehend aus einem mit einem Heiz- 
mantel versehenen zylindr. GefaB mit Riihrwerk, dessen Arme auf einer gemeinsamen 
Welle in gleichen Abstanden yerteilt sind oder die durch geeignete Anordnung ab- 
weehselnd in entgegengesetztem Sinne umlaufen. Dio Arme sind z. T. beweglich 
montiert, so daB sie beim Auftreten starker Widerstande nachgeben konnen. (E . P. 
280 986 vom 21/7. 1926, ausg. 22/12. 1927.) M. P. Mu l l e r .

Alfred Eisenstein, Wien, Verfahren zur Trennung vo>i Fetlsduren und Glyceriden
durch Adsorption der Pettsauren aus dem fl. Gemisch'mittels grobdisperser Seifen,die 
ais solche zugesetzt werden oder im Gemisch durch teilweise Neutralisation der vor- 
handenen Pettsauren erzeugt werden, unter gleichzeitigem Zusatz einer Salzlsg., die 
ein gleiches oder geringeres spez. Gew. besitzt ais die die Pettsauren enthaltenden 
Seifen. —  5000 kg Olivenól mit 4,5% freier Pettsaure werden mit 2500 kg Kernseifen- 
abjallen bei 80° -so lange zusammengeriihrt, bis die Seife zerfallen ist u. dann 3000 1 
3%ig. Salzlsg. eingeriihrt. Durch Absitzen wird das neutrale Oliyenol gewonnen u. 
die von der Salzlsg. getrennto Seife enthalt neben gebundener noeh freie Pettsaure 
(Oe.P. 108 701 yom 26/2. 1926, ausg. 25/1. 1928.) M. P. Mu l l e r .

United Shoe Machinery Corp., Paterson, New Jersey, iibert. yon: William 
A. Sprague, Islington, Massachusetts,Herstellung haltbarer geformter Stiicke aus Car- 
naubawacha durch EingieBen des geschmolzenen Wachses in yorgewarmte Pormen. 
in denen cs ganz langsam, innerhalb 12 bis 24 Stdn., ablciihlt. (A. P. 1 658 062 vom 
15/3. 1926, ausg. 7/2. 1928.) M. P. M u l l e r .

X V m . Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Takeo Takahashi, Uber das EnUchalen der Seide. III. u. IV.Mitt. III. Wirkung 
von Salzsaure auf das Sericin und Einfhifi des Forrnaldehyds. IV. Gelatinierung des 
Sericins. (Vgl. C. 1927. II. 991.) III. Der Mechanismus der Entschalung des Sericins 
durch Kochen m it Sauren ist zu beiden Seiten des isoelektr. Punktes des Sericins 
(2,0—3,0 X 10-3) yerschieden. Ist die Aciditat kleiner ais 2—3X 10-3, so nimmt dic 
Entschalungswrkg. mit zunehmendem Sauregrad ab u. erreicht im isoelektr. Punkt
em Minimum. Zusatz yon Formalin lśiBt dagegen die Entschalungswrkg. mit zu
nehmendem Sauregrad zunehmen. Der Betrag an gebundener Saure steigt mit 
steigender Aciditat bis zum isoelektr. Punkt auch bei Zusatz von CH2 0 . Die gebundene 
Saure ruhrt wahrseheinlich yon der Adsorption von H-Ionen an das Sericin her, wo- 
durch dieses gelatinierende Eigg. erhśilt, die auf der Dispersion der Sericinteilchen 
beruhen, die durch die AbstoBung der negatiyen Ladungen bedingt ist. —  Ist der

X. 1. '  ̂ 121
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Sauregrad hóher ais der des isoelektr. Punktes, so nimmt die degummierende Wrkg. 
auch bei Zusatz von CH20  mit steigender Aciditat zu, wahrend der Betrag an ge- 
bundener Saure vom Sauregrad unbceinfluBt bleibt. Zusatz von CHaO liiBt dio ge- 
bundene Saure vom Masdmum am isoelektr. Punkt an absinken. Bei Sauregraden 
iiber 2-—3 X 10~ 3  gelatinicrt das' Sericin nicht, sondern bildet mit der HC1 das Seriein- 
hydrochlorid, das yiel leichter lóslich ist ais das Sericin selbst.

IV. Die Yiscositat der Kochfl. (alkal. oder sauer) wurde mit OSTWALDs Yiscosi- 
meter bei 20° gemessen u. in der alkal. FI. ein Masimum gefunden, das dem Maximum 
an Gelatinierung entspricht. Zugabe von Formalin zerstort die Hydratbldg. (Gelati- 
nierung). In der alkal. Lsg. ist die Gelatinierung nicht nur ein Sehwellungsphanomen, 
sondern auch zum Teil ein chemisches, wahrend in der HCl-sauren Lsg. die Schwellung 
die Hauptsache ist. Die Gelatinierung des Sericins spielt die Hauptrolle bei der alkal., 
nicht aber bei der sauren Entschalung. Die ehem. Rkk. zwischen Sericin u. Alkali 
werden nach den Unterss. von ROBERTSON u .  anderen daraufhin betrachtet, daB die 
Primarrk. die Neutralisat-ion der freien C 0 2 H-Gruppe des Sericins ist. Sekundiir folgt 
der Ubergang der Keto- in  die Enolform in der Peptidgruppe u. dio Verb. der Enol- 
form m it Alkali. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 11— 12. 12— 13. Nippon 
Kenshiboseki Kwaisha Omiya, Shizuoka.) B e h r l e .

Paul Ernst Altmann, Das Yerhalten der Cellv.lo.se gegen Sauren. D ie Herst. von 
Pergament ohue Sauren gelingt durch Bestreichen yon ungeleimtem Sehreibpapier 
mit einer Lsg. von 125 g Na-Salicylat u. 200 g Glycerin/1; die dicke Pastę wird mit 
250 ccm W. verd. u. damit das Papier bestrichen, das dann naeh dem Troeknen wie 
Pergamentpapier aussieht. — Besprechung des Verh. yon Cellulose gegen die ver- 
schiedenen organ. u. anorgan. Sauren. (Chem.-Ztg. 52. 150— 51. Dresden-A.) Gd.

Erik Hagglund, Uber die Fortschritte auf dem Gebiet der Cellulose- und Holzsloff- 
Fabrikalion in  den letzlen Jahren. Ausfiihrliche Zusammenstellung. (Ztschr. angew- 
Chem. 41. 6 — 14. Abo, Inst. f. Holzchemie d. Akad.) B l o c h .

Johann Eggert, Zentrifugen- oder Spulensystem. Ratsehlage fiir die Bntscheidung, 
wann bei dem Spinnen der Kunstseide das Zentrifugensystem oder die Spulenspinn- 
jnaschine angewendet werden soli. (Chem.-Ztg. 52. 129—30. Berlin.) B lo c h .

A. D. Luttringer, Das Linoxyn und das Linoleum. Ubersicht. (Caoutchouc et. 
Guttapercha 24  [1927], 13 455—56. 13 487— 89. 13 528— 30. 13 563— 64. 13 600— 02. 
13 636—39. 13 668—72. 13 704— 05. 13 741— 43. 13 779— 84. 13 818— 20. 13 859— 63. 
13 900—03.) _ P f l u c k e .

J. Soudier, Die Fabrikation besliiubier Gewebe. Samischlederimitalion. Es wird 
die Herst. von Samischlederimitationen durch Aufstauben yon Baumwoll- oder Seiden- 
stoB auf yorgestriehene Gewebe besprochen. D ie Vor- u. Nachteile der drei bekannten 
Vorstrichmassen, Nitrocellulose, Kautschuk u. Leinol, werden aufgefuhrt. Die An- 
wendungsgebiete derartiger bestaubter Gewebe werden aufgezahlt. (Caoutchouc et 
Guttapercha 25 . 13 847— 49. India Rubber Journ. 7 5 . 247— 48.) H a u s e r .

Harold J. Stern, Arsenik in  gedeckten Papieren und Pappen. Auf yerschiedene 
Weise, besonders aber durch Farbpigmente, Lacke oder besondere Farbungsverff. 
kann As2 0 3  in  gedeekte (coated) Papiero gelangen u. ist hier viel bedenklicher ais bei 
Druckfarben, weil die Flachę bedeutend groBer ist. Bei Festsetzungen iiber den zu- 
lassigen As-Geh. empfiehlt sich statt wie bisher yom Gewicht (Grenze etwa 2— 3 mg/kg) 
von der Elache auszugehen. Eiir dio Best. zieht man m it HC1 aus, dest. u. prtift das 
D estillat nach G u t z e it . (Analyst 53. 83— 86.) Gr o s z f e l d .

Alfred Ehrenreich, Paris, und Kristian Benedixen, Kopenhagen, Ausnutzung 
der Haute ton  Knorpelfischen (ćhondropterygii) und Querrndvlern (plagioslomata). (D. R. P. 
456 313 KI. 29b vom 29/8. 1924, ausg. 20/2. 1928. —  C. 1925. H . 870 [F. P. 582544].
1926. n . 1599.) K a u s c h .

George H. Tomlinson, Montreal, Quebec (Canada), Herstellung ton Sulfitcellulose 
aus Holz, das in kleinen Stiickchen zugleich m it der h. Kochlauge des yorhergehenden 
Kochprozesses in den Kocher eingefiillt wird. D ie Kochlauge wird gewonnen, indem 
der Kocherinhalt aus einem Bodenventil in ein GefaB hineingedruckt wird, wo sich 
die Laugo absetzt u. yon wo sie in einen Vorratsbehalter gepumpt wird, um von dort 
beim Fiillen des Kochers mit den Holzschnitzeln, diese gleichzeitig befeuchtend, in. 
den Kocher zuzuflieBen. (A. P. 1 657 048 vom 7/12. 1925, ausg. 24/1. 1928.) M. F. Mu.

Barrett Co., iibert. von: Ray P. Perry, New Jersey, Herstellung tern uasserdichtem 
Papier und Pappe. Zu der Papiermasse werden zugesetzt Pech, Asphalt etc. u. eine
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Emulsion eines fl. oder halbfl. wasserdichten Materials, wie Sieinkoldcnteer etc. Eine 
geeigneto Emulsion besteht aus 6  Teilen Teer yom F. 40° u. 4 Teilcn Ton in W. ver- 
riihrt. (A. P. 1 657 585 vom 20/8. 1920, ausg. 31/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

J. Briinrng & Solili Akt.-Ges., Potsdam, Ilerstellung von JVandbckleidungen. Man 
leimt papiordiinnes Holzfurnior auf Papier, das ein Aufrollen noch ermóglicht. Die so 
hergestelltc Wandbekleidung kann auf der Vorderseito bedruekt oder mit Mustern 
yersehen werden. D ie Riickseite kann mit einer dicken Leimschicht uberzogen werden; 
/.um Gebrauch wird die Leimschicht mit W. oder Formaldehydlsg. angefeuchtet u. 
dann auf die Wand geklebt. (E. P. 283 023 vom 30/3. 1927, ausg. 26/1. 1928. Prior. 
25/2. 1927.) _ F r a n z .

J. Briining & Sołm Akt.-Ges., Potsdam, Deutschland, Hersłellung von Wand- 
beldeidungen. Papicrdiinnc Holzfourniere werden auf einer oder auf beiden Sciten 
mit der Lsg. eines Celluloseesters uberzogen u. bei erhóhter Temp. unter hohem Druck 
geprefit. Man erhalt eine Wandbekleidung mit glatter Oberflachc, dio mit Hilfe von 
Leim an dic Wand geklebt werden kann. (E. P. 283 024 vom 30/3. 1927, ausg. 26/1.
1928. Prior. 25/2. 1927.) F r a n z .

C. F. Weber Akt.-Ges. und Alfred Braeutigam, Deutschland, Herstellung von 
Daćhpappc. Man iiberzieht dio Pappe mit einer Miscliung aus Steinkohlenteerpech, 
Asphalt oder ahnlichen Stoffen, denen Fiillstoffe, wio Kreido, zugesetzt sind. (F. P. 
632 203 vom 5/4. 1927, ausg. 5/1. 192S. D. Prior. 19/8. 1926.) F r a n z .

Otto C. Strecker, Darmstadt, Verfahreii zur Gewinnung von Zellstoff durch Auf- 
scMiepen von Pflanzenfasern unter Verwcndung von Oxyvcrbb. der isocycl. Roihe, 
wie jPhenole, Allcohole, Alkoholphenole u. dereń D eriw ., Naphthole, hydrierte Phenóle 
u. Alkohole, Polyoxyde, Oxysulfone, Sulfosduren u. dereń Salze, in denon ein oder mohrere 
H-Atome durch Metali ersetzt sind, insbesondero Alkali-, Erdalkali- oder ein Motali 
der Mg-Gruppe. Der AufschlieBungsfJ. werden aufierdem alkal., noutrale oder saure 
Salze, schwache Sauren, metali. Basen, aliphat. odor aromat. Alkohole oder Phenol- 
alkohole etc. zugesetzt u. ovtl. Ba-Hydrat oder -Superoxyd ais Katalysator. —  Z. B. 
wird Stroh in 100 1 W. aufgeschwemmt mit 2 kg Kresol, Ricinusohdure u. Melhyl- 
cyclohezanol u. 1 kg NaOH behandolt, oder IIoh mit 4,5 kg KOH, 8  kg Kresol u. 10 kg 
Ricimisolseife bei 120° im gesehlossenen GefaB behandolt. —  Durch Zusatz yon redu- 
zierenden Substanzen wird Oxydation u. Verharzung der Reagenzien yermieden, 
z. B. durch neutralo sulfosauro Salzo, Alkohole, Glycerin. Nach dem Entfernen der 
Kochlauge wird das Celluloscmaterial mit h. W. ausgewaschen u. in ublicherWeise 
mit Alkali oder N a 2 C03 -Lsg. gokoolit u. weiter aufgearbeitet. (A. P. 1 658 213 vom  
21/9. 1925, ausg. 7/2. 1928. D. Prior. 30/9. 1924.) M. F. Mu l l e r .

Adolpll W. Waern, Ontonagon, Michigan, Zellstoffkocher mit Umpunipvorrichtung 
fu r die Kochlauge, die dabei gleichzeitig erhitzt wird. D ie Lauge wird aus einem zylindr. 
Bodenansatzstuck seitlich abgesaugt, das mit einem Siebzylinder yersehen ist, durch 
den die Lauge in die Sammelkammer flieBt, wodurch yermieden wird, daB grobere 
Holzteilchen in dic Pumpe golangen. Gleichzeitig wird Dampf in die Sammelkammer 
eingeblasen, um ein Verstopfon durch feinere Teilchen zu yermeiden. (A. P. 1 658 216 
vom 27/6. 1927, ausg. 7/2. 1928.) 31. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: M. F. Thoma, 
Fitchburg, Mass., Kunslliche. Stapelfa-ser. Man behandolt die Stapelfaser mit einem 
Bade, das Weichmachungsm. (z. B. Glycerin), Krauselmittel (Na2 C03) u. die Hygros- 
kopizitat erhohende Mittcl (CaCl2, MgCL) enthalt. (E. P. 282 776 yom 23/12. 1927, 
Auszug veroff. 22/2. 1928. Prior. 27/12. 1926.) K a u s c h .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, Holi., Kunstseide. Um  
Kunstseide zu erhalten, die feucht oder trocken eine gesteigerte Festigkeit aufweist, 
wird der Faden beim Spinnon auf wonigstens 50 cm in dem Fallbadc ausgezogen. 
(E. P. 282 721 vom 11/11. 1927, Auszug yeroff. 22/2. 1928. Prior. 27/12. 1926.) K a u .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, iibert. von: H. L. Barthelemy, Montmorcncy, 
Frankreich, Kunstseide u. dgl. Die durch Verspinnen von Cellulosecstern oder -athern 
erhaltenen Faden werden mittels einer Fl. koaguliert, die so gewahlt ist, dafl sie dio 
Fl. in den Faden absorbiert (Toluol, Xylol, Dimethylnaphthalin, Decan, Tridccan, 
Terpene, Polyterpene, Cyclohexan, Tetrahydronaphthalin usw., Alkohole, Fettsauren 
[01-, Ricinolsauro], Ester (Oleate, Palmitate) von Alkoholcn [CH3 OH usw.], halo- 
genierte Verbb., Nitrito [Benzonitrit usw.], Nitroverbb. [Nitrobzl.] oder Gemisehe dieser).
( E. P. 282 787 yom 28/12. 1927, Auszug voroff. 22/2. 1928. Prior. 28/12. 1926.) K a u .
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Ruth-Aldo Co., Inc., New York, ubert. von: H. L. Barthelemy. Montmorenej-, 
Frankreich, Kunstseide, -u-olle usw. w id  Filme,. Faden o. dgl. werden gewonnen aus einer 
Celluloseester- (Aeetylcellulose, Formylcellulose oder Nitrocellulose) oder einer Cellu- 
loseatherlsg. mit Hilfe einer wss. Lsg., die ein Emulgierungsmittel (NH.,- oder Alkalisalz 
einer oder mehrerer Fettsauren [Olein-, Stearin-, Palmitin- oder Rieinolsaure] oder 
Sulfopalmitin- oder -rieinolsaure oder Twitehells Reagenz, Panamakolz, Quillaja- 
abkoohungen, Caseinate des N H 3  oder der Allcalien, Tragantgummi usw. u. einen A. 
(A., Butylalkohol, Glycol, Glyeerin usw.) oder KW-stoffe (Decan, Trideean, Toluol 
usw. oder Fettsauren oder dereń Ester oder Ole) entlialt. (E.P. 282 790 vom 28/12.
1927, Auszug veróff. 22/2. 1928.. Prior. 28/12. 1926.) KAUSCH.

Courtaulds Ltd., London, H. J. Hegan und E. Hazeley, Coventry, Kunsttextil- 
faden. Man verwendet ais Fallbad fiir die Viscoselsg., der 2—4% N a 2C 0 3  u. 7% oder 
mehr NaOH zugesetzt worden ist, eine Lsg., die H 2 S 0 4  u. 25% oder mehr Ń a 2 S 0 4  

entlialt. (E. P. 282 973 yoiu 20/12. 1926, ausg. 26/1. 1928.) K a u s c h .
Spicers Ltd. und H, J. Hands, London, Ilcrstellung von Filmem. Man yerwendet 

eine Mischung yon Celluloseestern mit reiner fein yerteilter Cellulose u. einem weiCen 
durchsolieinenden Pigment. Man yermischt 10 Teile fein zerkleinerte gereinigte Cellu
lose mit 10 Teilen ZnO oder TitanweiB, 10 Teile Celluloseacetat, 100 Teile Aceton, 
4 Teile Cedernholzol u. 4 Teilen eines Plastizierungsmittels. Zur Herabsetzung der 
Entflammbarkeit kann man der Mischung Chloride des Zn, Sn, Al, oder hoehchlorierte 
KW-stoffe, wie Hexachlorathan zusetzen. Die Filme dienen ais Unterlage fiir photo- 
graph. Emulsionen. (E.P. 282 980 vom 29/12. 1926, ausg. 26/1. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lósumjsmittel fiir  organische 
Substanzen, insbesondere Cellulosederiw., Harze, Wachse, Lacke, Siccative, Farbstoffe, 
Parfums, Kautschuk, Fotte, ólo u. Seifen, bcstehend aus den Monoarylalhem  des 
Glykols oder den Eslern organ. Sauren der Monoalkyl- oder -arylalher des Athylenglykols 
oder dessen Homologen. Die Glykolderiw. werden fur sieh oder mit anderen Losungsmm. 
yerwendet, wie niedrig sd. KW-stoffe der aliphat., aromat, oder hydroaromat. Reihe, 
insbesondere Bzn., Bzl., Toluol oderjaliphat. Alkoholen, wie Athyl-, Isopropyl-, Bulyl- 
oder Isobutylalkohol, oder Athylenchlorid, Weiehmachungsmittel, wio Campher, Ricinusol, 
Phosphorsaurephenylester, Phthalsdureulhylesler etc. Die Ester der Glykolmonoalkyldther 
sind besonders fiir Celluloselacke u. -filme geeignet. Die Ameisensdure-, Essigsaure- u. 
Propionsdureester der Monomethyl-, -athyl-, -propyl- u. -isopropylather des Athylen- 
u. Propylenglykols sind gute Losungsmm., wahrend die aromat. Mono- u. Polycarbon- 
oder Sidfonsaureester der Athylen- oder Butylenglykolmonodther oder der Atber des 
Glycerins ais Weichmachungsmittel dienen. — Z. B. wird Pyroxylin  in dem Essigsaure- 
ester des Athylenglykolmonomethyl- oder Butyldthers unter Zusatz yon Bzn. oder A. 
gelost. —  Cellulosedthylather wird in dem Ester einer niederen Fettsaure, wie Essigsdure- 
ester des Glykolmonomethyl- oder -athylathers u. Bzn. oder einem fl. aromat. KW-stoff 
gelost. (E. P. 251 303 vom 26/4. 1926, Auszug yeroff. 7/7. 1926. Prior. 24/4.
1925.) _ M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Celluloseacetatmassen und 
-losungen. Ais Losungsm. yerwendet man Ester von Alkylathern des Athylen-, Pro
pylen- oder Butylenglykols. Man lóst Celluloseacetat z. B. in dem Essigsdureester 
des Athylenglykolnumomethyldtliers. Den Mischungen kónnen die iiblichen Weich- 
machungs- usw. -stoffe zugesetzt werden. (E. P . 278 735 vom 26/4. 1926, ausg. 30/11. 
1927. Prior. 24/4. 1925. Zus. zu E .P . 251303; vorst. Ref.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Celluloseacetatmassen und 
-losungen. Ais Losungsmm. fiir Celluloseacetat, das naturliche oder kunstliehe Harze, 
Farbstoffe, trocknende Ole enthalten kann, yerwendet man Formiat, Acetat oder 
Phthalat des Athylenglykolmonamethyldthers. Man kann den Mischungen noch andere 
Lósungs- oder Plastizierungsmittel zusetzen, wie Phosphorsaureester des Phenols, 
Phthalsaureathylester usw. (E. P . 279 771 vom 26 /4  1926, ausg. 24/11. 1927. Zuss. 
zu E. PP. 251303; vorvorst. Ref. u. 278735; vorst. Ref.) “ F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: James
H. Sherts, Newark, New Jersey, V. St. A., Verfahren zum Auffrischen von plastischen 
Massen aus Celluloseestern. Man behandelt die Gegenstande mit einer F l., dio aus 10 
bis 70% eines hoch sd. u. 90— 30% eines niedrig sd. Losungsm. besteht, bis die M. durch- 
trankt ist. Man yerwendet eine Mischung aus 20— 60% denaturiertem A., 10— 30%  
Essigester u. 60—70% Amylaeetat. Die Behandlungsdauer richtet sieh nach der 
Dicke der Gegenstande. (A. P. 1 657 870 yom 1/11. 1923, ausg. 31/1. 1928.) F r a n z .
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Muller & Mann, Barmen, HerskUung gefdrbter Massen aus 2'rockenblut, dad. gek., 
daB zwecks Vermeidung des Zwanges zum Bleichen Gemische von Trockenblut mit 
Farblacken der bas. oder der Chromfarbstoffe unter H itze u. Druck gepreBt werden 
u. die so erhaltenen Massen in Formalinbader kiirzere oder langere Zeit gelegt werden, 
die den vorher nicht oder kaum sichtbaren Farbton des Farblackes zur Ersckeinung 
bringen; 2. daB an Stelle der fertigen Farblacke das Substrat u. der gelóste Farbstoff 
getrennt zugegeben werden. — Die Fiirbung dringt mit dem CH20  in das Innere, so 
daB der Gegenstand durch und durch gefarbt erscheint. (D. R. P. 456124 BU. 39 b 
vom 8/7. 1925, ausg. 16/2. 1928.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; T eerd estilla tion ; Beleuchtung; Heizung.
Friedrich Bergius, Beitrage. zur Theorie der Kohleentstehung. Um den geolog. 

Vorgang, der zur Bldg. der Kobie gefiihrt hat, aufzuklaren, hat Yf. mit Mitarbeitem 
Inkohlungsverss. mit Cellulose ausgefiihrt. Die Substanz wurde in Ggw. von W. \  
im DruckgefaB auf 250—300° erhitzt. Es ergab sich, daB durch die Inkohlung der 
Cellulose unter Austritt einer genau definierbaren Wassermenge u. Eintritt einer 
chem. genau definierbaren Sauerstoffmengo (4 C6 H 1 0 O5  +  0 2  =  C1 2 H 1 0 O5  +  C1 2 HsOe +
11 H aO) ein Gemisch derjenigen Huminsiiurcn (1. Hymatomelansaure, unl. Humin- 
saure) entsteht, die verschiedene Forscher ais die Komponenten des natiirlichen Torfs 
bezeiclinet haben. Die Unterss. des Vf. am Torf haben zu denselben Ergebnissen 
gefiihrt. Damit seheint nachgewiesen zu sein, daB dio im natiirlichen Torf vorgefundenen 
Bestandteile im Laboratorium aus Cellulose lierstellbar sind. Das Lignin fiir die 
Bldg. der Huminsauren yerantwortlich zu machen, seheint nicht mehr notig zu sein. 
Langerer Erhitzung bei hoheren Tempp. li alt der Korper Ci2H 1 Q0 5  nicht stand. Bei 
langerem Erhitzen von Cellulosesubstanzen in W. auf 340° in Druckbomben entsteht 
neben dem festen Inkohlungsprod. ein gewisser Teil eines wasserlóslichen Inkohlungs- 
prod., dessen Menge mit steigender Rk.-Zeit zunimmt. Dieser Korper entspricht 
in  seiner chem. Zus. der hydratisierten Form des unl. Korpers. AuBerdem entsteht 
H 2  u. kleine Mengen Essigsaure, Ameisensaure, Aceton u. Methan. Abgesehcn von 
letzteren laBt sich die Rk. folgendermaBen formulieren: 4 C6Hj„05  =  10 H„0 +
4 CO„ -f- C2 0H 1 6 O2  +  2 IL. Dio Endkolilen sind ais Mischung der Korper C2 0 H 1 2 O2  

(/9-Kohle, unl.) u. C^H^Oo (a-Kohle, 1.) anzusehen, u. in der Endkohle G„0 H 1 (,O2  ist 
ein gewisser Teil des Wasserstoffs labil. Die chem. Unters. der Endkohle ergab, daB 
die a-Kohle den ganzen Sauerstoff ais Ketonsauerstoff enthalt, der Korper ist bei 
Zimmertemp. fest u. bei etwa 100° fl. D ie /?-Kohle lost sich weder in A. noch in Lauge.
Die Hiilfte des in ihr enthaltenen Sauerstoffs reagiert ais Carbonylsanerstoff. Auch 
mit Lauge unter Druck bleibt die /J-Kohle unverandert, wahrend der Carbonylsauerstoff 
der a-Kohle dabei in Phenolsauerstoff iibergeht. Dio chem. Unters. einer jungen 
Chilekohle ergab fiir den 1. Korper das doppelte Mol.-Gew. der a-Kohle, die Rkk. 
entsprechen denen der a-Kohle. Es ist anzunehmen, daB der Gmndkórper der Chile
kohle in sehr naher Beziehung zur a-Kohlo steht. —  Ferner wurde die Inkohlung 
von Fichtonlignin untersueht. Sie entspricht der Gleichung Cn HI0 O4  =  C1 0 H 8O +  
CO» +  H 2 0 . Durch Behandlung des festen Korpers Cj0HsO mit Bzl.-A. wird er 
in fast genau gleiche Teile aufgespalten in C2 0H 2oO2  u. (CJ0 H6 O)x. Die Unters. auf 
Carbonylsauerstoff ergab dieselben Resultate wie bei der Celluloseendkohle. Lignin 
liefert also bei der Inkohlung, ebenso wie Cellulose, die a-Kohle u. die ^-Kohle, nur 
mit dem Unterschied, daB die Mengen der beiden Stoffe in der Ligninendkoble etwa 
gleich sind, wahrend bei der Celluloseendkohle die a-Kohle iiberwiegt. Aus den nicht 
verzuckerbaren Ligninen der Moose, deren Elementarzus. zu (Cn Hj6 0 R)x festgestellt 
wurde, A\mrde durch Inkohlung unter W.-Abspaltung genau dieselbe Endkohle 
C'i0 HsÓ gewonnen, welche bei der Inkohlung des Fichtenlignins entsteht, u. diese 
Endkohle lieB sich in derselben Weise in a-Kohle u. fl-Kohle zerlegen wie die End- 
kohlen des Fichtenlignins u. der Cellulose. Das Barlapplignin ergab die Elementar
zus. CUH 1 2 0 5. Bei der Inkohlung entstanden dieselben Endkohlen wie beim Moos- 
lignin u. Fichtenlignin. Daran kniipft Vf. eine tlberlegung iiber die Entstehung des 
Lignins in den Pflanzen. (Naturwiss. 16. 1— 10. Heidelberg.) E. JOSEPHY.

Norton H. Hurnphrys, Troclcenreinigung mit Eisenoxyd. In Anlehnung an die 
Ausfiihrungen von THOMPSON iiber ,,Gasreinigung m it trockenem Oxyd“ (C. 1928.
I. 865) zu Barnoldswiek erortert Vf. den erheblichen EinfluB, den die geograph. Lage 
u. die órtlichen Yerlialtnisse bzgl. giinstigem Ein- u. Yerkauf, die Art u. Sorgfalt der
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Behandlung, Druekverlust, Beruhrungsdauer u. W.-Gehalt auf die Wirtschaftlichkeit 
der Entfernung yon H 2S aus Gas m ittels Fe„(OH ) 0  (Rascneisenerz) ausiiben konnen. 
(Gas Journ. 181. 395— 96.) W o l f f r a m .

Friedrich Huth, Hersteilung poróser Isolierkórper aus Torf. Sie zoichnen sieli 
dureli ein groBes Isolieryermogen gegen Warme u. Sehall u. Verb. m it feuer- u. 
wasserbestiindigen Isolierkórpern aus Wellpappe aus. (Allg. Brauer- in Hopfen- 
Ztg. 6 8 . 62.) R u h l e .

W. F. Hartzell, Natiirliches festes Petroleum — seine Gewinnung, Behandlung und 
seine Amcendung. Der Abbau der Asphaltsecn yon Trinidad u. Bermudas gesehicht 
durch Lossclilagcn von der Seeoberflache. Das zerkleinerte Materiał wird in groBen 
Bottichen m it Dampf von etwa 300° u. 250 at behandelt, wobei es sehmilzt u. Diimpfe 
abgibt. H at sich die M. beruliigt, so wird sie abgelassen u. in Barren gegossen. Eine 
andere Art von Asphaltvorlcommen ist der Gibsonit aus Utah. Dersclbe kommt ge- 
schichtct zwischen Kalken u. Sandsteinen yor u. stellt eine schwarzc M. etwa von 
der Hartę des Eises dar. (Engin. Mining Journ. 125. 253— 54.) EN SZLIN .

Luis de Florez. Cracken in Dampfphase — eine imchtige Ergdnzung zu den 
derztitigen Verfahren. Cracken in  fl. Phase nennt Vf. vergleichswciso Tieftemp.-Cracken. 
Cracken in  Dampfphase Hochtemp.-Craeken. Dieses sei neuerdings wieder wirtsehaft- 
lich wegen des liohen Antiklopfwertes des dabei entstehenden Gasolins, besonders 
wenn die Lago der Raffineric gestattet, den starken Gasanfall fiir die Industrie ais 
Gasolersatz u. zur Herst. von Losungsmm. (Alkoholen, an dencn die Ausbeute erheblieh 
gróBer ist ais bei Arbeiten in  fl. Phase) zu yerwerten. —  Der Ubelstand der schlechteren 
Warmeubertragung soli dadurch yerbessert werden, daB man die Gase mit groBer Ge
schwindigkeit durch enge Rohre treibt. Nach einem geschichtlichen Riickblick wird 
iiber dio Rcsultate einer solchen Anlage berichtet. Vf. kommt zu dem SchluB, daB 
Cracken in  Dampfphase bei geeigneten (leichten) Gasolen bei richtiger (automat, ge- 
regelter) Temp., vorsichtig m it anderen Verff. kombiniert immer noch wirtschaftlieho 
Vorteile bringt. COil Gas Journ. 26. Nr. 32. 277— 80.) N a p h t a l i .

W. Gumz, Entmcklungsmoglichkeiten der Kohlenstaub-Zusatzfeuerung. Dio Haupt- 
aufgabe der Kohlenstaubzusatzfeuerung, groBe Leistungsspitzen zu erreichen, wird 
am sichersten durch Steigerung der Mahlfeinheit, Anwendung stark gekiihlter Feuer- 
raume u. hohe, gegebenenfalls mehrstufige Luftvorwarmung gel. (Feuerungstechnik 16.
41— 43. Charlottenburg.) SPLITTGERBER.

H. W. R., Eleklrisch betatigte Rauchgaspriifer fiir  Dampfkesselanlagen. Es werden 
der Rauchgaspriifer der A. E. G. u. der yon SIEMENS & H a l s k e  besproehen; jener 
ist unter Anwendung der Gesetzo der Aerodynamik nach dem Prinzip der Dichte- 
messung gebaut, dieser unter Benutzung der Warmeleitfaliigkeit der Gase. (Ztrbl. 
Zuckerind. 36. 43—44.) R u h l e .

W. Graulich, Der Taupunkt der Raućhgase. Das yerstandliehe Streben der 
Dampfkcsselpraxis, die Verbrennungsgase unter Warmegcwinnung soweit wie mijglich 
abzukiihlen, darf niemals bis zur tatsachlichen Erreichung des Taupunkts gelien. Ab- 
kiihlung der Rauchgase auf Tempp. unter 110° sind yielmehr zu yermeiden, um Sehwitz- 
wasserbildung mit don bekannten nachteiligen Begleiterseheinungen an den warme- 
aufnehmenden Korpcrn zu yerhindern. Bei Rauchgasen mit sehr hohem Feuchtigkeits- 
gehalt aus wasserreichen Brennstoffcn empfiehlt es sieli sogar, die untere Grenze mit 
i25— 130° anznnehmen. (Feuerungstechnik 16. 37— 41. Berlin.) SPLITTGERBER.

Soc. Marseillaise de Houilles et Agglomeres (Etablissements Savon Freres 
et Cie.) und Albert Savon und Jean Mallaroni, Frankreich, Brennstoffbriketts u. dgl. 
Man iiberzieht die Briketts o. dgl. m it einer Fl. oder einem Gemisch yon FIL, die nach 
dem Verdampfen eine dunne Schicht zuriieklassen, die die Briketts o. dgl. vor der 
Einw. der Feuehtigkeit der Luft schutzt. Z. B. yerwendet man ein Gemisch von  
Petroleum u. (4%) Paraffin. (F. P. 632 057 vom 7/7. 1926, ausg. 31/12. 1927.) K a u .

Soc. de Fours a Coke et d’Entreprises Industrielles, Frankreich, Ofen mitDreh- 
sohle zur Destillation bei tiefer Temperatur fiir Kohle, Sagemehl usw. In dem Ofen wird 
das Materiał in diinner Schicht bei gleichmafiiger Temp. erhitzt. Falls eine Fl. dest. 
werden soli, wird diese bestandig auf dem wagerechten Teil des Ofens gehalten. (F. P.
632 098 yom 13/7. 1926, ausg. 31/12. 1927.) K a u s c h .

Heinrich Koppers, Essen-Ruhr, Vorrichtung zur Einfuhrung von Kohle in  Yertikal- 
Deslillationsófen fiir  stetigen Betrieb. wobei die Kohle mittels eines entsprechend langen
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Einfuhrungsrohres aus einem Baustoff guter Warmeleitfahigkeit unmittelbar in die 
Zono der hoclistcn Temperaturentw. gefiihrt wird. Das Kohlcneinfuhrungsrohr ist mit 
einer feuerfestcn Umkleidung yersehen, die gleichzeitig dio innere Begrenzung des 
Mauerwerkes bildet, in dem die Kaniilo fiir dio Gasabfiihrung angeordnet sind. (Oe. P. 
108 700 vom 22/10. 1925, ausg. 25/1. 1928.) K a u s c h .

Hugo Novak, Prag und Alfred Brod, Karlsbad, Yerfliissigung von Kohle (hierzu 
vgl. auch das Teilref. nach F. P. 622 490; C. 1927- II. 1642). Kohle, Braunkohle u. dgl. 
werden mit fl. aromat. KW-stoffen von hohem Kp. unter Druek allmahlich von 200 
auf 500° so erhitzt, daB zunachst die niedrigsd. u. dana die hochsd. Prodd. entfernt 
u. kondensiert werden. Die hochsd. Ole, die im Autoklaven zuriickblciben, werden in 
Ggw. der festen Riiekstande geernekt u. schlieBlicli werden letztere boi 500° trocken 
dest. —  Z. B. werden 1  kg bohm. Braunkohle m it 2 kg Anthracenol (Kp. 250— 300°), 
u. a. alkylierte Naphllmline enthaltend, im Autoklaven bei einem Druck von 25 at all
mahlich auf 500° erhitzt. Man erhalt so 8 ° / 0  Bzn. (Kp. 60— 180°), 10% Ul (Kp. 380
bis 400°), 26,8% aliphat. Teer, reich an Paraffinen, 43,4% Halbkoks, 7,8% W. u.
4,0% Gase u. Verluste. Das Anthracenol mit den 10% Ol (Kp. 380— 400°) werden zu 
einem neuen Ansatz verwendet. (E. P. 283 269 vom 5/10. 1926, ausg. 2/2. 1928.) U llk.

Barrett Co., New York, iibert. von: S.P. Miller, Tenafly, N. J., Destillation 
von Teer. Man yerwendet dabei eine Batterie von Kohledestillationsretorten, dereń 
Steigrohro z. T. mit Vorr. verschen sind, um Teer im Gemisch mit den h.Dcstillations- 
gasen liineinzutreiben. (E. P. 282 826 vom 30/12. 1927, Auszug veroff. 22/2. 1928. 
Prior. 31/12. 1926.) K a u s c h .

Soc. des Etablissements Barbet, Frankreich, Entbenzolierung von Steinkohlengas 
unter einem bestimmten Druek in zwei IColonnen aus GuCeisen, die eine groCe Be- 
rieselung gestattendo Platten aufweisen. (F. P. 632 061 vom 7/7. 1926, ausg. 31/12.
1927.) K a u s c h .

Arthur Beuthner, Bad Harzburg, Ilorden von Hoćhreinigern fiir  die Gasreinigung 
mit drehbaren Rostteilen, dad. gek., daB die Horden aus einer Anzahl um ihre Aehse 
drehbarer, paralleler, horizontaler Wellen mit flachen, horizontalen Roststiiben be- 
stehen, u. daB die Roststii.bc beiderseits der Wellen in verschiedenen Ebenen liegen, 
so daB die Roststabe dor einen Welle in den Zwischenraumen dor Stii.be der anderen 
Welle, aber in der anderen Ebene liegen. (D. R. P. 456 371 K I. 26d votn 27/1. 1927, 
ausg. 21/2. 1928.) K a u s c h .

Texas Co., New York, iibert. von: Richard J. Dearborn, Summit, N. J., Cracken 
von Olen. Man stellt Gasolin her, indem man einen kontinuierlichen Strom von KW- 
stoffol durch eine Hoizzone leitet u. die Temp. so steigert, daB das 01 nur in Ggw. von 
AlClj geeraekt wird u. bringt das h. 01 olme weitere Erhitzung mit A1C1S zusammen, 
wobei niedrigsd. KW-stoffe gebildet u. verdampft werden. Ein Teil der schwereren 
Bestandteilo der Diimpfe werden kondensiert u. das Kondensat wird unmittelbar durch 
die Heizzone u. schlieBlich in die Reaktionszone geleitet. (A. P. 1 658 077 vom 18/4. 
1922, ausg. 7/2. 1928.) KAUSCH.

John Collins Clancy, New York, Cracken von Olen. Man behandelt das schwerere 
01 mit geschmolzenem Alkalicyanid in Ggw. eines metali. Katalysators bei Cracktemp. 
(A. P. 1658116 Tom 2/9. 1922, ausg. 7/2. 1928.) K a u s c h .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Robert T. Pollock, Boston, 
Mass., Cracken von Petróleumol. Man leitet das Ol durch eine Heizschlange, worin es 
den Crackbedingungen (Hitze u. Druck) ausgesetzt wird, entlaBt es in eine Dampf- 
kammer u. fiihrt dann die Diimpfe durch mehrere Dephlegmatoren. (A. P. 1 658 415 
vom 20/12. 1920, ausg. 7/2. 1928.) K a u s c h .

Power Specialty Co., New York, Cracken von Olen. Man leitet dio Ole durch eine 
Reihe auf Cracktemp. erhitzter Rohre u. benutzt die Feuerungsgase zum Oberhitzen 
yon Dampf fur den CrackprozeB. (E. P. 283 032 vom 20/4.1927, ausg. 26/1.1928.) K au .

Internationale Bergin-Compagnie voor Olie-en Kohlenchemie, Haag, Holland, 
iibert. von: Arno DebO, Mannheim-Rhcinau, Uydrieren und Cracken von Kohlenwasser- 
sloffverbindungen. Kohle, Ole u. andere KW-Yerbb. werden unter einem Druck von 
150 at mit H 2  hydriert u. geeraekt u. die Rk.-Prodd. unter Ausnutzung der durch all- 
mahliche Aufhebung des Druekes freiwerdenden Energie durch eine mehrstufige Kon- 
densationsanlage in ihre Bestandteilo zerlegt. In dem 1. Kondensator werden die 
schweren Ole kondensiert u. in  den folgenden dio Benzine u. W .; die austretenden Gase 
werden zweeks Gewinnung der noch darin enthaltenen kondensierbaren Bestandtcile
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in einem Turm dnreh die bereits kondensierten KW-stoffe im Gegenstrom gewaschen. 
(E. P. 280 734 Tom 10/1. 1927, ausg. 15/12. 1928.) U l l r ic h .

Reiiners Ltd., ubert. von: Kenneth Cox und Percival John Mc Dermott, 
Manchester, England, Reinigen von Benzol, Petroleum u. dgl. Man dest. das Bzl. mit 
Fe 2 (S 04)3, das bei erhóhter Temp. in Ggw. der Verunreinigungen nieht stabil ist u. die 
letzteren niederschlagt, worauf das dest. Ol m it Alkali behandelt wird. (A. P. 1 658 285  
vom 25/2. 1926, ausg. 7/2. 1928. E. Prior. 12/1. 1926.) K a u s CH.

Standard Oil Co., Whiting, Ind., ubert. von: Gerald L. Wendt, Chicago, Illinois, 
Entfernung voii Schwefel und Schwefelterbindungen aus Kohlenwasserstoffólen. Man 
unterwirft dio Ole der Einw. einer alkohol. Lsg. von Natriumplumbit. (A. P. 1 658 505 
vom 16/7. 1924, ausg. 7/2. 1928.) K a u s c h .

Jean Demay, Erankreich, Entgasen von Brennstoffen unter Verwendung von 
offenen Rohren in den Massen, die dic Gase aufnehmen. (F. P. 632 073 vom 9/7. 1926, 
ausg. 31/12. 1927.) K a u s c h .

Sinclair Oil and Gas Co., ubert. von: Harold B. Bernard, Tulsa, Oklahama, 
Behandeln von Naturgasgasolin u. dgl. Die Gasolinprodd. vom Naturgas u. dgl. 
werden oben in einen Turm eingefuhrt u. die FI. wird gezwungen, darin schlangen- 
formig in kontinuierlichem Strome im Gegenstrom zu verdampften Bestandteilen 
herab zu flicBen, ohno daB die FI. durch die Dampfe gespriiht wird oder die Dampfe 
durch dio FI. hindurchtreten. (A. P. 1 658 322 vom 22/7. 1924, ausg. 7/2. 1928.) K a u .

Hennann Suida, Módling b. Wien, Verarbeiten von Teerpechen und Aspkalten. 
D ie Teerpeche usw. werden kontinuierlich in  einer Art Schwelgenerator, behandelt, in  
dessen einem Teil bis auf Pechkoks abgeschwelt wird, in dem anderen Teil dio Pech- 
kokse auf Generatorgas verblasen werden. Das dio Schwelretorte umspulende h. Gene- 
ratorgas liefort die fur die Abschwelung erforderliche Warme. D ie Schweldampfe u. das 
Generatorgas entweiehen durch getrennte Offnungen aus dem App. (Oe. P. 108697 
Yom 14/3. 1924, ausg. 25/1. 1928.) K a u s c h .

X X I. Leder; Gerbstoffe.
D. Burton, Chromgerbung IX . Teil V. Bibliographie der Chromgerbung. (Journ. 

Amer. Lcather Chemists Assoc. 23. 45— 50. — C. 1927. I. 3237.) St a t h e r .
H. G. Bungenberg de Jong, Beitńige zur Theorie der vegetabilischen Gerbung.

III. Der Mechanismus der Dehydratation lyopliiler Kolloide durch Gerbmaterialien. (II. vgl.
C. 1924. II. 143.) Vf. untersueht in Verfolg der friiheren Arbeiten die Einw. steigend 
konz. Tanninlsgg. auf lyophilo Kolloide. Es wird festgestellt, daB die anfanglich ein- 
tretende Dehydratation allmahlich schwiicher wird u. scblieBlicli oborhalb einer ge- 
wissen Tanninkonz. yerschwindet. Diese betragt fiir Agar etwa 35%. Viscositats- 
messungen an wss. Tannin-Agar-Lsgg. ergeben Resultate, die mit diesem Ergebnis 
ubereinstimmen. Weiter wird das binare System Tannin-Wasser untersueht. Wss. 
Lsgg. von Tannin scheiden sich bei Abkiihlung in zwei fl. Phasen. Dio heterogene Zone 
ist stark zur Wasserseite verschoben. D ie krit. Lóslichkeitstemp. lag bei dem unter- 
suchten Tannin bei + 4 ,9 ° . Andere Gerbmaterialien zeigten ebenfalls die Erscheinung 
der Heterogenitat. Alle Faktoren, welche die Het-crogenitiit wss. Tanninlsgg. beein- 
flussen (Konz.- u. Temp.-Anderungen, Zusatz von NaOH, A., Glykol oder Glycerin), 
beeinflussen in gleicher Richtung die durch Tannin hervorgcrufene Dehydratation 
lyophiler Kolloide. Yf. behauptet, daB die fundamentalcn Beziehungen zwischen der 
tanninreichen Schicht; die von den kolloiden Partikeln adsorbiert ist, u. dem tannin- 
armeren Dispersionsmittel analog denen sind zwischen don zwei fl. Phasen bestimmter 
Konzz., welche sich in  Gerbstofflsgg. beim Abkiihlen ausbilden. Es wird die Hypothese 
aufgestellt, daB das gerbstoffhaltige Dispersionsmittel sich an der Oberflaehe der Kolloid- 
teilchen in zwei Phasen scheidet u. daB die gerbstoffreichere F l. die Kolloidpartikeln 
in  einer ein- oder inehrere Molekule dicken Schicht umgibt. Die Dehydratation wird 
auf die Ausbildung einer Phasengrcnze zwischen dieser Flussigkeitsschicht u. dem 
tanninarmeren Dispersionsmittel zuriickgefiihrt. D ie beobachteten Dehydratations- 
erscheinungen werden erklart auf Grund dieser Annahme. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas
46 [1927]. 727—38. Leiden.) St a t h e r .

Henry B. Merrill und J. Wesley Fleming. Der E influp der Temperatur auf die 
Hydrolyse von Haut und Haar in gesdltigtem Kalkwasser. Vff. bestimmen den EinfluB 
der Temp. auf die Hydrolyse von Haut u. Haaren in gesiitt. Kalkwasser. Ais Unters.-
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Materiał dienen Wiirfel enthaarter, entkalkter u. mit A. u. X yloł entwasserter Kalbs- 
liaut sowio sorgfaltig gewaschene, getrocknete u. mit Clilf. entfettete weiBe Kalber- 
haare; ais MaB der Hydrolyse wird der wahrend der Einw. des Kalkwassers in Lsg. ge- 
gangene Gesamt-N bestimmt. Erhóhung der Temp. des Kalkwassers ist auf die Hydro
lyse von Haut von groBerem EinfluB ais auf die von Haaren. Wahrend einer dreitagigen 
Einw. wird bei Tempp. unter 35° das Haar starker hydrolysiert ais die Haut, bei hoheren 
Tempp. die Haut starker ais das Haar.

Die Hydrolyse des Haares ist bei jeder Temp. annahernd eine lineare Funktion 
der Zeit, wahrend die Hydrolyse der Haut mit der Zeit linear ansteigt, bis ein gewisser 
Zersctzungsgrad erreicht ist, dann aber in kurzer Zeit Yóllige Zers. der restlichen Haut 
eintritt. Dieser Punkt des raschen Zerfalls der Haut wird erreicht boi 45“ in 5 Stdn., 
bei 40° in  1— 2 Tagen, bei 35° in  4— 5 Tagen, bei 30° in 35—40 Tagen u. konnte bei 
tieferen Tempp. in  GO Tagen nicht erreicht werden. Yff. sehen in dem unterschied- 
lichcn EinfluB der Temp. auf die Hydrolyse von Haut u. Haar in gesatt. Kalkwasser 
eine Stiitze fiir die Theorie, daB die Hydrolyse von Collagen zuerst eine Desaggregation. 
durch Sekundarvalenzen zusammengehaltener polypeptid-ahnlicher Aggregate u. weiter 
erst die Lsg. von Primiirvalenzen solcher Aggregate darstellt, wahrend bei derHydrolyse 
von Haar sofort eine Sprengung von Primarbindungen, nach dem Befund von B e r g 
m a n a  u. St a t h e r  (C. 1 9 2 6 .1. 3051) etwa an der Cystin-S-S-Bindung stattfinden soli. 
(Ind. engin. Chem. 20. 21— 23. Milwaukee, A. F. G a l l u n  a. Sons Co.) St a t h e r .

Ludwig Jabłoński und Werner Eggert, Ober die Prufung der Wirksamkeit 
von Beizmitteln nach dem Verfaliren von Lenh. Vff. haben Vergleiche zwischen Bakterien- 
beizen u. Fermentbeizen mittels der Methode von L e n k  angestellt. Ais Vertreter der 
Fcrmentbeizen wurde „Oropon“ u. ais Bakterienbcize „Cutrilin“ yerwendet. Vff. beob- 
achteten, daB sich beide Beizen, entgegen den Befunden L e n k s , sowohl bzgl. Haltbarkeit, 
ais auch Wirkungsoptimum des pa-Wertes ziemlieli gleich yerhalten. (Collegium 1927. 
483— 85.) _ _ " R i e s s .

J. Bass und M. Bojarski, Hersłellung einer wohlfeilen Chroinbruhe. Vff. geben 
eine Vorschrift zur Herst. einer 72°/0ig. bas. (Lamb) Chrombriihe aus Kaliumbichromat, 
Schwefelsaure, Chromfalzspiine u. Zucker. (Hide and Leather 75 . Nr. 6 . 27.) STATHER.

D. H. Cameron, Ein verbesserter A pparat zur Dampfdestiłlatioii fluchliger Sauren. 
Vf. beschreibt einige Abanderungen des von H o r t v e t  (C. 1909.1. 692) zur Best. fliich- 
tiger Sauren in Wein vorgeschlagenen Dampfdestillierapp. u. empfiehlt den App. zur 
Best. fliichtiger Siiurea in  Gerbbriihen. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 23-
42—45. Ridgway, Pa., Res. Labor. of the Elk Tanning Co.) St a t h e r .

Marcel Albert Andre Dayne und Marcel Louis Paynard, Frankreich, Mittel 
zum Undurchdringbartnachen von Stoffen wie Leder u. dgl. bestehend aus Kautschuk, be- 
stiindigem F ett (Vaseline) u. Wachs. (F. P. 632072 vom 9/7. 1926, ausg. 31/12.
1927.) K a u SCH.

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Ilerstellung kunstlieher 
Oerbstoffe. (D. R. P. 456 352 KI. 12o vom 28/4. 1922, ausg. 18/2. 1928. —  C. 1926.
I. 3642 [F. P. 564 009 u. Schw z. P. 106 559].) S c h o t t l a n d e r .

Societe Franęaise des Produits Alimentaires Azotes, Paris, Herstellung von 
Oerbmitłeln. (N. P. 43 507 vom 19/11. 1924, ausg. 3/1. 1927. — C. 1927. II. 662 [E. P.
247 977].) S c h o t t l a n d e r .

X X n . Leim ; G elatine; K lebm ittel usw.
— , Gewinnung und Verv;endimg von Casein zu Leimen. Beschreibung der be- 

kannten Herst. von Casein aus Milch durch Gerinnen, Trocknen u. Pulverisieren des 
Geronnenen. Es werden weiterhin eine Anzahł yon Vorschriften zur Herst. von 
Klebemitteln aus Casein angefuhrt u. sehlieBlich die Verwendung derselben zum 
Kłeben der yerschiedensten Artikel. (Seifensieder-Ztg. 55 . Chem.-techn. Fabrikant 
2 5 . 11—12. 13— 14.) S c h w a r z k o p f .

Siegfried Prager, Untermichung von Caseinleimen. (Kunststoffe 18. 38. — C. 1928.
I .  442.) S u v e r n .

Antonin Rolet, Die Extrakti(m und Amcendung von Casein fiir  Klebstoffe. (Vgl. 
C. 1928. I. 442.) Es werden yerschiedene Klebstoffzuss. fiir Holz, Metalle, Glas, Por- 
zellane, Karton, Meerschaum u. dgl. aufgefiihrt. Die Anwendung yon Casein im 
Papeteriegewerbe wird besprochen. Es wird iiber die Anwendung des Caseins in der
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Textilindustrie, sowie iiber die Herst. von hitzebestandigen K itten u. dgl. beriehtet.
Caoutchouc et Guttapereha 2 4  [1927]. 13 784. 13 823— 24.) H a u s e r .

Fr. Kirchdorfer, Harzstoffe ais Klebmittel. Es werden eine Anzahl Vorsehriften 
zur Herst. von alkoh. u. wss., aus Harzen hergestellten Klebmitteln angefiihrt u. 
schlieBlieh die Verwendung derselben in  den versehiedensten Industrien erwahnt. 
(Seifensieder-Ztg. 55 . Chem.-techn. Fabrikant 25 . 3.) SCHWARZKOIT.

Fr. Kirchdorfer, Glaserkitt. Zus., Darst. u. Maschinenbcschreibung, Streck- 
niittel fiir Leinol u. fiir Kreide sind besehrieben. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927]. 935 
bis 936.) H e l l e r .

Martin Krahl, Prufung von Isolierbandern m it besonderer Beriicksichtigung der 
Klebfahigkeit und Bestdndiglceit. Zusammenfassende krit. “Obersicht der gebrauchlichen 
Methodcn der Isolierbandunters. Eine vom Vf. ausgearbeitete Methode zur Er- 
mittlung der Klebkraft u. Bestandigkeit von Isolierbandern wird besehrieben. Die 
Bedeutung natiirlieher u. kiinstlicher Alterungspriifung von Isolierbandern wird hervor- 
gehoben. (Gummi-Ztg. 42. 965— 69.) H a u s e r .

Th. v. Fellenberg, I>ie Bestimmung des Iieststiclcstoffs zur Bewertung von Gelatine 
und gelaiinehalligen Produkten. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54  [1927]. 481— 83. —
C. 1928. I. 782.) G r o s z f e l d .

stadlinger, Die Viscositdtspriifung der Leime. Die Durchfiihrung einer Vis- 
cositatsbest. u. ihre Auswertung ist besehrieben. (Farbę u. Lack 1928. 41. Charlotten- 
burg. Farben-Ztg. 33. 1071— 73.) S uV ER N .

Alfred Ehrenreich, London, Herstellung von Leim, Gelatine. Abfiille von See- 
fischen o. dgl. werden m it W. von 1. Unreinigkeiten befreit, u. darauf mit W. mchrfach 
auf 70— 80° erwarmt. Dio auf der Oberflaclio schwimmenden Yerunreinigungen werden 
abgezogen. (Aust. P. 5326/1926 vom 24/12. 1926, ausg. 28/4. 1927. Big. Prior. 
17/7. 1926.) _ T h i e l .

Parkę, Davis & Co., iibert. von: Warren Wilkie und Alexander D. Webb, 
Detroit, Michigan, V. St. A ,  Herstellung von Flaschenkapseln aus Gelatine. D ie noch 
auf der Form befindlichen, halbplastischen Kapseln werden m it einer Lsg., die etwa 
0,2 bis 1,25% oines Aldehydcs, 5— 12% Glycerin u. 94,8 bis 86,75% W. cnthiilt, bc- 
handelt, nach dom Abstreifen von den Formen werden die Kapseln in der ubliehen 
Weise getrocknct. Dio so hergestellten Kapseln sind widerstandsfahig gegen Warme 
u. Feuchtigkeit. (A. P. 1 657 982 vom 15/2. 1926, ausg. 31/1. 1928.) F r a n z .

Guglielmina Marchi Pacchioni, Florenz, Herstellung von Gelatine-Kapseln aus 
Gelatine und Glycerin, die m it Formaldehyd gelulrtet werden, dad. gek., daB dio Hartung 
der geformten Kapseln durch Eintauchen in verd. CH20-Lsg. in der Weise erfolgt, 
daB dio Gelatine bei n. Temp. zwar W.-unl. wird, aber noch ąuellbar blcibt, so daB dio 
Kapseln nach dom Trocknen durch Einlegen in W. wieder erweieht, zum Verschliefien 
von Flaschenhalsen wieder brauchbar gemacht werden kónnen. (D. R. P. 454 872 
KI. 22 i vo’m 3/8. 1923, ausg. 18/1. 1928.) T h i e l .

Adolf Griin, Carlton, Australien, Herstellung kolloidaler Stoffe. Die Leim- oder 
Gelatinelsgg. werden zu diinncn Striingon gepreBt, weleho in  an sich bekannter Weise 
zu kleinen Stucken zerschnitten werden, die mittels eines Geblases yon Feuchtigkeit 
oder von dem etwa benutzten Kiihlmittel befreit werden. (Aust. P. 5098/1926 vom  
8/12. 1926, ausg. 23/6. 1927.) T h i e l .

Howard H. Randolph, iibert. v o n : Nicholas C. Amen, K a n sa s  City, V. St. A., 
Klebmittel. (A. P. 1643 437 vom  10/7. 1924, ausg. 27/9. 1927. —  C. 1927- I. 678 
[E. P . 258 698].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., S&urefester K itt. Man pul- 
verisiert eine Legierung von Si mit Mg, Ca, Al oder Fo u. setzt Wasserglas u. gegebenen- 
falls andere Fiillstoffe zu. (E. P. 281 689 vom 1/12. 1927, Auszug veróff. 1/2. 1928. 
Prior. 1/12. 1926. Zus. zu E. P. 258616; C. 1927. I. 1108.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung sdurefester K itt-  
massen. Man setzt Wasserglas solcho m it Alkali reagierende, pulverisierte Si-Verbb. 
zu, welche bei 2-std. Kochen mit der 25-fachen Mengo 15%ig. NaOH einen Gewichts- 
vcrlust von nicht unter 40% der Ausgangsmengo zeigen; die in Frage kommenden 
Si-Verbb. sind natiirlich yorkommende Si-Modifikationen wie Opal, Chalcedon, Flint- 
stein, Kieselsinter. (Schwz. P. 123 333 yom 29/7. 1926, ausg. 16/11. 1927. D. Prior. 
30/7. 1926.) T h i e l .
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XXIV. Photographie.
Clarence E. Weinland, Der Intermittenzeffekt bei der photographischen Exposition. 

Vf. untersueht den Intermitienzeffekt m it monochromat. Licht (Hg-Linien) zwischen 
2537 u. 4358 A. Bei Platten, die einen sehr geringen Effekt zeigten (Eastman Speed- 
way), war der Effekt von der Wellenlange unabhangig, wahrend bei Platten ,die einen 
starken Effekt zeigten (Wratten Panchromatic u. Cramer Contrast Process), die GroBo 
des Effektes mit der Wellenlange zunahm. Die Annahme yon B r u s h  (Physical Rev. 31  
[1910]. 241), daB das latente Bild in  einem Zeitraum von 30 Min. nach der Esposition  
um 8— 10% zunimmt, konnte widerlegt werden. Ein Vergleich yon Zeit-, Intensitats- 
u. Intermittenzkuryen ergibt, daB die Abweichungen vom Reziprozitatsgesetz in der- 
selben Richtung liegen, aber noch gróBer sind ais die durch den Intermittenzeffekt 
bedingten Abweichungen. Bei bohen Erecjuenzen (mehr ais 8 Belichtungen in der Sek.) 
nimmt der Effekt mit dcm Verhaltnis ą (Pause: Beliehtungszeit) exponentiell zu u. 
ist annahemd unabhangig yon der Ereąuenz, wahrend bei niedrigen Erecjuenzen (etwa 
1 Beliehtung in der Sek.) der Effekt mit steigender Ereąuenz nur wenig abnimmt u. 
unabhangig yon q ist. Durch Vorbelichtung wird der Effekt herabgfcsetzt, bei Aus- 
dehnung der Yorbelichtung bis zum Beginn des geradlinigen Teils der eharakterist. 
Kurve is t  der Effekt fast Yollig yerschwunden. Der Zusammenhang zwischen dem 
Gebiet der Unterexposition u. dem Intermittenzeffekt folgt ebonfalls aus dem Verlauf 
der eharakterist. Kurven fiir kontinuierliehe u. fiir intermittierendc Behchtung. Aus 
den Ergebnissen kann geschlossen werden, daB yon den zwei Variablen: TJnterbrechungs- 
dauer u. Behehtungsdauer die erste die aussehlaggebende ist. Es wird angenommen,. 
daB bei dem ProzeB der Bldg. eines Entwicklungskeimes ein metastabiler Zustand 
ezistiert, von dem aus, wenn nicht weitere Energiczufuhr dio Bldg. des Keimes herbei- 
fiihrt, eine Regression stattfindet. Die Rolle des Gebietes der Unterexposition sowie 
die Umkehr des Effektes bei hohen Intensitaten bleibt unerklart. (Journ. opt. Soc. 
America 15 [1927]. 337— 53. California, Dep. of Physies, Stanford Univ.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli, Mitteilung iiber eine Arbeitsliypothese des latenten Bildes. 
(Journ. Eranklin. Inst. 205. 111— 22. —  C. 1928. I. 1486.) L e s z y n s k i .

Owen Wheeler, Dyebro. Eine neue Methode zur Herstettung von Farbendbzugen 
auf Papier. Vf. berichtet yon giinstigen Erfahrungen mit dem Dyebro-Verf., das eine 
Kombination des Dreifarben-Carbro-Prozesses m it dem Pinatypieyerf. darstellt. (Brit. 
Journ. Photography 75 Suppl. 5— 7.) L e s z y n s k i .

A. E. Bawtree, Die Faksimile-lieproduktion von StaMdrucken. Das besehriebene 
Verf. basiert darauf, daB der zu reproduzierende Druck auf eine Glasplatte gepreBt 
wird, u. dann das Papier unter Erhaltung der Druckfarbe zerstort wird. Das resul- 

. tierende Bild auf Glas kann dann photograph. reproduziert werden. Um den Druck 
auf dem Originalpapier zuriickerhalten zu kónnen, wurde ein Verf. zur Spaltung des 
Papiers ausgearbeitet, so daB, nach dem die Yorderseito naeh dem angegebenen Yerf. 
zerstort wurde, der Druck von der Glasplatte auf die urspriingliehe Riickseite des 
Originalpapiers iibertragen werden kann. (Brit. Journ. Photography 75. 34— 36. 
49— 50.) L e s z y n s k i .

A. J. Buli, Die Orundlagen der photographischen Yerfahren zur Herslellung von 
Druckplatten. Vf. beschreibt die yerschiedenen Verff. zur Herst. von Druckplalten 
auf photograph. Wege sowie die eharakterist. Merkmale der naeh den einzelnen Yerff. 
erhaltenen Drucke. (Photographie Journ. 68. 59— 66.) L e s z y n s k i .

H. A. Pritchard, Die Schleierkorrektion photographischer Schwarzungen. Eine 
sensitometrisćhe Untersućhung. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 25. 
79— 113. — C. 1928. I. 464.) ___________________  L e s z y n s k i .

Paul Vierkotter, Miinchen, Blitzlichtlampe f  ur photographische Zwecke. Der Blitz- 
lichttrager ist in einem ganz oder teilweise evakuierten, durehsichtigen Hohlkorper 
angebraeht, der eine yerdiinnte Gasfiillung erhalten kann. Zweck der Erfindung ist 
die Beseitigung der offenen Elammen. Ais Bhtzlichttrager kommen nur Stoffo in Erage, 
denen sauerstoffabgebende Mittel beigemischt sind (Sin02, N H 4-N 0 3 usw.). (Oe. P. 
108 239 yom 13/12. 1926, ausg. 15/7. 1927.) T h i e l .

Wadsworth Watch Case Co., Dayton, iibert. von: Murray C. Beebe, Watcrbury, 
Alexander Murray, Cincinnati, und Harold V. Herlinger, Southgate, V. St. A ., 
Photographisclies Yerfahren. Auf einem Glas- o. dgl. -trager wird eine Schicht eines 
Celluloseesters aufgebracht welche eine organ. Halogenyerb. Yorzugsweise CHJ3, dio-
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unter dor Einw. des Liohtes freies Halogen bildet, sowie gegebenenfalls etwas freies 
Halogen, besonders J, u. ein fein yerteiltes Metalihalogenid entlmlt. Erforderliehenfalls 
kann die Celluloseesterschicht aueh einen geeigneten Farbstoff oder einen Stoff ent
halten, der z. B. mit NH3, unter Farbstoffbldg. reagiert. Die belichteten Platten, 
Filme o. dgl. werden entwickelt, zweckmaBig mit einer wss. Lsg., welche neben A gN 03 
ein oder mehrere Reduktionsmittel, wie Seignettesalz oder Zueker enthalt, aus der auf 
den belichteten Stellen metali. Ag niedergeschlagen wird. (A. P. 1 658 510 vom 15/3.
1926, ausg. 7/2. 1928.) K u h l in g .

M. Ullmann und F. Ullmarm, Zwickau, Photomechanische Druckplatlen. Die 
metali. Platten sind mit einer lichtempfindliehen Schicht bclegt, welche aus (N H ,)2Cr20 7, 
N H 3 u. N H 4-COOH enthaltender Gelatine besteht. Nach Belichtung werden sie mit 
einer wss. Lsg. behandelt, welche ein die bereits dureh Belichtung geharteten Teile 
der lichtempfindliehen Schicht noch unlóslicher machendes u. ein zweites Halogenid 
enthalt, welehes das Metali atzt. Nach dieser Behandlung wird gewaschen, getrocknet, 
dio Druckfarbe aufgewalzt u. die Kolloidsehioht mittels HC1 entfernt. (E. P. 282 474 
vom 19/8. 1926, ausg. 19/1. 1928.) K u h l in g .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Plwtographiscke Emulsionen.
D ie Lielłtempfindlichkeit voh Silbersalzemulsionen wird vergrdBert dureh Zusatz von 
Stoffen, welche bei der Behandlung yon Gelatine oder anderen EiweiBkorpern mit 
kolloidem Schwefel, Alkali- oder Erdalkalisulfiden oder CSa erhalten werden, sowie 
dureh Zusatz von organ. Verbb., welche ein oder mehrere einfaeh gebundene Schwefel- 
atome in der Molekel enthalten, wie dithiocyansaures Kalium, das Disulfid der Essig- 
saure, der /9-Mercaptothiozimtsaure u. dgl. (E. PP. 283 222 u. 283 223 vom 7/1.
1928, Auszug veroff. 29/2. 1928. Prior. 7/1. 1927.) K u h l in g .

Pierre Franęois Theopliile Mouton, Frankreicli, Pliotographische, Papier z. 
Die Papiere werden mit einem in k. W. wl. Klebmittel, yorzugsweise Gelatine, be- 
strichen, mit Woli-, Baumwollstaub o. dgl. behandelt u. das erzeugte, velourartig 
ersoheinende Papier sensibilisiert. Man kann aueh den Woli-, Baumwollstaub o. dgl. 
Tor dem Aufbringen auf das Papier sensibilisieren. (F. P. 630 857 vom 4/1. 1927, 
ausg. 10/12. 1927. D. Prior. 6/7. 1926.) K u h l in g .

Nathan Sulzberger, New York, Pliotographische. Entwickłer fiir Silberbilder. Ais 
Entwickler werden Salze des Phenylhydroxylamins oder seiner D eriw . mit organ. 
Sauren, yorzugsweise Oxalsaure, besonders in Ggw. von 1. Sulfiten yerwendet. Die 
erhalŁliehen Bilder sind dureh warme Sepia- oder ahnliche Tone ausgezeichnet. (A. P. 
1 658 177 vom 4/6. 1923, ausg. 7/2. 1928.) K u h l i n g .

Carl W. Fenninger, iibert. yon: Frederic Eugene Ives, Philadelphia, V. St. A., 
Farbenphotographisches Verfahren. Eine auf einem durchsichtigen Trager angeordnete, 
Halogensilber enthaltende lichtempfindliche Schicht wird yon der Buckseite ber unter 
einom Rotnegativ belichtet, entwickelt u. in bekannter Weise in ein Blaugrunbild 
yerwandelt. Die ausgewaschene Platte wird darauf mittels Alkalibromidlsg. resensibili- 
siert, gewaschen, getrocknet u. von der Sehichtseite aus unter dem Griinnegatiy des- 
selben Gegenstandes belichtet, wieder entwickelt u. das zweite Bild rot getont. Dio Er- 
zeugnisso sind fiir prakt. Zwecke ausreichend; gegebenenfalls kann in analoger Weise 
nach dem Dreifarbenverf. gearbeitet werfen. (A. P. 1 655 182 vom 29/10. 1920, ausg. 
3/1. 1928.) K u h l in g .

Jens Herman Christensen, Danemark, Parbige Lichtbilder. Zur Erzeugung 
farbiger Lichtbilder, welche aueh im reflektierten Licht farbkraftig u. glanzend er- 
scheinen, bedeckt mar. ein System, welehes aus einem aus feinkornigen Elementen 
yersehiedener Farbę gebildeten Raster u. einem lichtempfindliehen Hautchen be
steht, mit einer schneeweiBen Schicht, welche das Licht aus moglichst- oberflachlich 
gelegenen Stellen zuriickwirft. Solche Schichtcn erhiilt man dureh Verdunsten von 
Lsgg. von Nitro- oder Butylcellulose, in denen zweckmaBig Blei-, Tilanweiji o. dgl. 
vertcilt ist u. welche beim Verdunsten Hautchen bilden, dereń Oberflache von zahl- 
reichen lufterfiillten Rissen durchzogen ist. (F. P. 630 871 vom 24/1. 1927, ausg. 
10/12. 1927. Diin. Prior. 25/1. 1926.) K u h l in g .

P r in tc d  !u  G e rm a n y  SehluB der Redaktion: den 12. Marz 1928.


